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Fam. 101. Leguminosae.

Gewachse von verschiedener Lebensdauer, sowohl jahrig 
ais dauernd ais auch Holzgewiichse. Bliitter meistens paarig 
oder unpaarig geliedert, bisweilen aber aucb ganz einfach; 
Bliithen perigynisch, meist gynandrisch, raeist verwickelt 
symmetrisch, seltner fast oder vollig einfach symmetrisch; 
Kelch gamosepal und nach unten in den hohlen, beeher- 
fórmigen Discus ubergehend, 5 z lilii ig, aber die Theile hśiufig 
zygomorph und in diesem Falle die Oberlippe zweiblatterig, 
die Unterlippe dreiblatterig, also umgekehrt wie bei den 
Labiaten; Krone Sziihlig, am Grunde des Discus eingefiigt, 
einfach symmetrisch oder zygomorph mit dreiblatteriger 
Oberlippe und zweiblatteriger Unterlippe; Staubblatter 10, 
oder durch Fehlschlagen 9, oder sehr viele, meistens mona- 
delphisch oder diadelphisch mit dem unteren Theil der Fila- 
mente eine das Carpell einschliessende Itohre bildend, bei 
der Diadelphia das oberste Staubblatt frei auf der gespaltenen 
Itohre liegend, bisweilen alle frei; Antheren stets frei und 
nach innen aufspringend; Carpell monocarp, d. h. einbliitterig, 
einseitig entwickelt, nach aussen (unten) mit starkem Mittel- 
nerven (Itiickennaht), nach innen (unten) mit schwach ein- 
gerollten Randem (Bauchnaht), an denen die Samenknospen 
in geringerer oder grosserer Zahl angeheftet sind; Staubweg



mit einem nach innen geoffneten Miindungslappen, gewisser- 
massen nach innen ani Ende aufgeschlitzt, bisweilen ain 
Ende schwach zweilappig; Samenknospen anatrop oder 
campylotrop; Frucht entweder eine einfiicherige, oben mit 
einer Langsnaht (Bauchnaht) aufspringende oder sich der 
ganzen Liinge nach in 2 Klappen trennende Kapsel, bisweilen 
dureli eine falsche Scheidewand der Lange nach in zwei 
vollkommene oder unvollstandige Fiicher getheilt, oder quer 
in Glieder abgeschniirt, dann meist in einsamige Glieder 
zerfallend, oder eine einsamige bis vielsamige, oft durch mi- 
iichte Querwande gefacherte Schliessfrucht oder eine Deckel- 
frucht; Same eiweisslos, mit grossen Cotyledonen und mit 
einem Keimdeckel verselien.

Diese grosse Familie, die zweitgrosste aller phanero- 
ganischen Pflanzenfamilien beziiglich der Anzahl der Arten, 
hat ihr Centrum in den Aequatorialgegenden der Erde, wo 
sie einen wesentlichen Bestandtheil der Wiilder bildet; ver- 
breitet sich aber von dort aus iiber alle Gegenden der Erde, 
nach Norden allmahlig an Artenzahl abnehmend.

Man pflegt sie in drei grosse Unterfamilien oder 
Sektionen zu trennen, niiinlich:

Sectio 1. Papilionaceae.

S c h m e t t e r l i n g s b l  h t h 1 e r.
Die Bliithe stark verwickelt symmetrisch, eine so- 

genannte Schmetterlingsblume, d. h. Kelcli und Krone be- 
stehen ans ,je 5 Bliittern, welche in der umgekelirten Labiaten- 
symmetrie zygomorph angeordnet sind. Der Kelcli ist stark 
gamophyll; von seinen 5 Blattem bilden 2 die Oberlippe



und treteu in derselben hiiufig ais 2 Ziihne hervor, die drei 
anderen bilden die nicht selten 3zahnige Unterlippe; die 
Bliitter der Krone sind selten sehr starli gamopetal wie z. B. 
bei Trilbliun), ihre Symmetrie ist die umgekehrte wie beim 
Kelche, d. h. 3 Bliitter bilden die Oberlippe und 2 die Unter
lippe; von den 3 Bliitterń der Oberlippe ist das oberste das 
grosste und wird Falme, vexillum genannt, die beiden anderen 
stehen inelir seitlicli, sind syinmetriscb, schief entwickelt und 
heissen die Fliigel, alae; die beiden Bliitter der Unterlippe 
sind mehr oder weniger vollstandig zu einem kahnformigen 
Gebilde, dem sogenannten Schiffchen, carina, vereinigt; 
Staubblatter bisweilen frei und dann nicht selten zwei 
oziihlige Gruppen bildend, dereń Filamente am Grunde zu- 
sammengedriingt oder etwas verbunden sind, haufiger mona- 
delphisch, indem der untere Theil der Filamente eine das 
Carpell umschliessende Rohre bildet, oder diadelpbisch, indem 
das zehnte, oberste Staubblatt frei auf der von den neun 
anderen gebildeten, oben gespaltenen Rohre liegt; Samen- 
knospen campylotrop; Keim gekrummt; Frucht sehr ver- 
schiedenartig.

Sectio 2. C aesalpinieae.
Holzpflanzen mit verwiekełt symmetrischen Bltithen; 

Kelch gamosepal, ungleich btheilig; Krone ungleich Sbliitterig, 
das oberste Blatt grosser, also die umgekehrte Symmetrie wie 
beim Yeilchen; Staubblatter 10 oder weniger, meist. dialy- 
phyll, gebogen, ungleich; Samenknospen anatrop; Frucht 
eine 2klappige Kapsel oder eine durcli unachte Scheide- 
wande gefacherte Schliessfrucht, seltner eine einsamige 
Schliessfrucht; Keim grade.



Sectio 3. M im oseae.
S i u n p f 1 a n zen.

Holzpflanzen oder jahrige oder dauernde krautige Gre- 
wiichse mit einfach symmetrischen Bluthen; Kelch gamosepal 
oder fast dialysepal, gleichmassig 5theilig; Krone meist sehr 
klein, dialypetal, gleichmassig hblatterig, nicht selten ganz 
fehlgeschłagen; Staubblatter meist sehr zalilreich, mit langen 
Filamenten; Fracht verschiedenartig.

Von diesen drei Abtlieilungen sind nur die beiden 
ersten in unserem Florengebiet vertreten, die dritte ist fast 
ganz tropisch und subtropisch.

Uebersiclit iibei* die Tribus:
Sectio 1. Papilionaceae.

Trib. 1. Genisteae. Blatter einfach oder 3zahlig, sehr 
selten unpaarig mehrfiederig (bei Anthyllis); Fracht eine 
einfacherige, 2klappige Kapsel; Staubblatter meist mona- 
delphisch; Pflanzen meist holzig; Cotyledonen blattig.

Trib. 2. Trifolieac. liliitter 3 zali lig; Fracht einfacherig, 
Kapsel oder ein- bis mehrsamige Schliessfrucht oder Deckel- 
frucht; Staubblatter diadelphisch; Pflanzen meist krautig; 
Cotyledonen blattig.

Trib. 3. Galegeae. Blatter unpaarig gefiedert; Fruclit 
eine einfacherige, 2klappige Kapsel; Staubblatter diadelphisch; 
Cotyledonen blattig.

Trib. 4. Astragaleae. Blatter unpaarig gefiedert; Fracht 
durch Vorspringen der oberen und unteren Naht mehr oder 
weniger vollstandig der Liinge nacli 2fśicherig; Staubblatter 
diadelphisch; Cotyledonen blattig.



Trih. 5. Hedysareae. Fracht quer in Glieder abge- 
schnurt und meisfc in einsamige Stiicke zerfallend; Blatter 
unpaarig gefiedert; Cotyledonen blattig.

Trih. 6. Vicieae. Blatter paarig gefiedert, d. h. mit 
einem Spitzchen oder einer Wickelranke endigend; Fracht 
einfacherig, 21dappig aufspringend; Cotyledonen fleischig, 
niclit iiber die Erdoberflaclie gehoben. Cicer L. hat un
paarig gefiederte Blatter.

Trih. 2. Phaseoleae. Blatter 3ziihlig, ani Grandę der 
Bliittchen mit Nebenbliittchen versehen; Kapsel einfacherig, 
2klappig aufspringend; Cotyledonen fleischig, uber die Erd- 
oberflache gehoben aber niemals blattig; Staubweg mit der 
Staabblattrohre schneckenformig zusammengerollt.

Sectio 2. Caesalpinieae.
Ist bei uns nur durch zwei Gattungen vertreten und

bedarf daher keiner weiteren Eintheilung.

Gattungen:
Trih. 1. Oenisteae.

Kelch deutlich 21ippig, 2 theilig oder einlippig . . 1.
Kelch ungleich bzalmig bis 5 spaltig, aber nicht deut

lich 2 lippig oder e in l ip p ig ..................................... 10.
1. Krone den Kelch kaum iiberragend ...............................2.

Krone weit liinger ais der K e lch ..............................3.
2. Fahne ausgerandet; Frucht klein, armsamig:

Gatt. 578. U lex  L.
3. Blatter des Scliiffchens vollig g e tre n n t........................... 4.

Blatter des Scliiffchens melir oder weniger zusammen-
hangend..........................................................................5.



4. Staubweg pfriemlich, bartlos, mit liinglicher, sclrwam- 
miger Miindung, nach innen abschiissig; Kelch fast 
scheidig, an derSpitze rauschend und klein oziihnig: 

G att. 579. S p artiu m  L.
5. Staubweg kreisformig oder spiralig aufgerollt . . .  6.

Staubweg niclit a u f g e r o l l t ........................................ 7.
G. Staubweg nach oben dicker, nach innen Iłach, mit 

klein er, kopfiger Miindung:
Gatt. 580. S a ro th a in n u s Wimmer.

7. Schitfchen s t i u n p f ....................................................... 8.
Schiifchen geschnabelt.................................................. 9.

8. Staubwegmiindung nach innen abschiissig:
G att. 581. G en ista  L.

Staubwegmiindung nach aussen abschiissig:
Gatt. 589. C ytisus L.

9. Staubweg pfriemlich, aufstrebend, mit kopfiger Miin
dung; Fahne am Ende zuriickgeschlagen:

G att. 583. L u p in u s  L.
10. Kelch glockig, Sspaltig, zur Pruchtzeit offen; Schiff-

clien in einen pfriemlichen Sclmabel zugespitzt:
G att. 584. O nonis L. 

Kelch Sziihnig, im unteren Theile stark aufgeblasen, 
unter den Ziilinen verengt und zur Pruchtzeit ge- 
schlossen; Schiifchen stumpf odcr kurz zugespitzt: 

G att. 585. A n th y llis  L,

Trib. 2. Trifolieae.

Prucht sichelformig gekriimmt oder schneckenformig 1. 
Fracht g r a d e ................................................................. 2.



1. Krone dialypetal, abfallig, nicht mit der Staubblatt-
rohre verwachsen; Schiffchen stumpf; Fliigel gleich
massig gewblbt, ohne Eindruck am oberen Rande; 
Staubweg kalii Gatt. 586. M edicago L.

Fruclit anfangs linealisch, zuletzt sichelfbrinig ge- 
bogen; Krone dialypetal, nicht mit den Staub- 
blattern vereinigt, abfallig; Schiffchen stumpf; 
Fliigel gleichmassig gewblbt, ohne Eindruck am 
oberen Rand; Staubweg kahl:

G att. 587. T rigonella  L.
2. Frucht unyollstandig oder mit Deckel aufspringend

oder Schliessfrucht.............................. ..... . . .  3.
Frucht 2klappig aufspringend...................................4.

3. Frucht kugelig-langlich, 1—-4samig, unyollstandig
aufspringend; Krone dialypetal, abfallig, nicht mit 
der Staubblattrohre verbunden; Schiffchen stumpf; 
Fliigel gleichmassig gewblbt, ohne Eindruck am 
oberen Rand; Staubweg kalii:

G att. 588. M elilo tus Tourn. 
Schliessfrucht oder Deckelfrucht, eirnnd - liinglich,

1—4samig; Krone gamopetal, rbhrig, anwelkend, 
mit der Staubblattrohre yereinigt; Schiffchen 
stumpf; Staubweg kahl:

Gatt. 589. T rifo lium  L.
4. Fliigel vorn mit einander y e re in ig t .........................5.

Fliigel vorne frei, hochstens zusammenneigend . . 6.
5. Staubblatter abwechselnd am Ende breiter; Fliigel

in der Mitte durch eine querlangliche Bausche 
aufgeblaht; Schiffchen stumpf; Frucht armsamig,

F lora  X X III . 2



gedunsen, den Kelch iiberragend; Staubweg kahl, 
mit kopfiger Miindung:

G att. 590. D orycn im n  Tournef.
G. Fracht flugollos............................................................ 7.

Fracht yieriiugelig ....................................................... 8.
7. Fracht langlich-lipealisch, ohne Drehung aufspringend;

Staubweg kahl, mit kopfiger Miindung; Flugel am 
oberen Kande mit einer langliclien Furche ver- 
sehen; Schiffchen vorgezogen aber nicht geschniibelt: 

G att. 591. B onjeania Rchb. 
Fracht linealisch, vielsamig, bei der 1 lei f e in zwei 

sieli schraubig aufrollende Klappen zerspringend; 
Krone dialypetal; Schiffchen aufsteigend, ge- 
schnabelt; Flugel ohne liingliche Furche am oberen 
Rande, znsammenneigend; Staubweg kahl, nach 
oben allmahlig yerdttnnt; Filamente abwechselnd 
am Ende breiter . . . G att. 592. L o tu s  L.

8. Krone dialypetal; Flugel oben zusammenneigend;
Staubweg kahl, nach oben verdickt, mit verschma- 
lerter, rohriger oder fast 21ippiger, hohler Miindung; 
Fracht linealisch, vielsamig:

G att. 593. T e tragono lobus Scopoli. 
Trib. 3. Galegeae.

Fracht einsamig oder armsamig; Kelch 2lippig . . 1.
Fracht vielsamig; Kelch 5zahnig oder ospaltig . . 2.

1. Schiffchen spitz, unten getrenntbliitterig; Staubblatter 
diadelphisch; Staubweg kahl, verdiinnt fadlieh; 
Fracht eirund-liinglich, flachgedriickt:

G att. 594. G ly c y rrh iz a  L.



2. Fruclit fast stielrund oder flach, ab er nicht blasen-
f o r m i g ......................................................................3.

Fruclit blasig au fg e trieb en ........................................4.
3. Fruclit linealiseh, fast stielrund; Kelch anwelkend,

5 zahnig; Scliiffchen stumpf; Staubblatter mona- 
delphisch, das oberste Filament nur am Ende frei:

Gatt. 595. G alega L. 
Fruclit linealiseh, flachgedriickt; Kelch 5spaltig; 

Staubweg vorn bartig; Fahne breit, abstehend 
zuruckgeschlagen; Staubblatter diadelphisch:

G att. 596. R obin ia  L.
4. Kelch 5 zahnig; Scliiffchen kurz geschnabelt; oberes

Staubblatt frei . . . Gatt. 597 Colutea L.

Trib. 4. Astragaleae.
Scliiffchen s t u m p f .......................................................1.
Scliiffchen grannenformig zugesp itz t.........................2.

1. Kelch 5zahnig, die beiden oberen Zahne entfernter;
Staubweg pfriemlich, kahl; Frucht im Kelch liinger 
oder kurzer gestielt, aufgeblasen, die obere Kalit 
(meist) eingedruckt, die untere Naht haufig ais un- 
yollstandige Scheidewand einwarts gefaltet:

G att. 598. P haca L. 
Kelch 5 zahnig; Frucht der Lange nach mehr oder 

weniger vollstandig gefachert durch die untere 
einwarts gefaltete Naht:

G att. 599. A stra g a lu s  L.
2. Kelch 5zahnig; Staubweg pfriemlich, kahl, mit

stumpfer Miindung; Frucht aufgeblasen oder cylin-



drisch, einfacherig und nur die obere Naht oin- 
gedruckt oder durch Faltung der oberen Naht fast 
2facherig, oder durch Fltigelbildung beider Nahte 
2facherig . . . G att. 600. O xy trop is  DC.

Trib. 5. Hedysareae.
Subtrib. 1. Coronilleae. Bluthen doldig.

Frucht kreisformig aufgerollt, in 3 bis 6 einsamige
Glieder z e r f a l le n d .................................................1-

Frucht grade oder gekriimmt, aber nicht aufgerollt. 2.
1. Kelch kurz, glockig, ozahnig, fast 21ippig, die beiden

oberen Zahne Dis iiber die Mitte verbunden; Schilf- 
chen zugespitzt-geschnabelt; Filamente an der 
Spitze abwechselnd zu einem Plattchen yerbreitert; 
Frucht der Lange nacli gefurclit:

G att. 601. S co rp iu ru s  L.
2. Schiffchen zugespitzt-geschnabelt; Kelch kurz,

g lo c k ig .................................................................... 3.
Schiffchen abgerundet-stumpf; Kelch langrohrig . . 6,

3. Frucht nicht flachgedrtickt, stielrund oder vier-
k a n t i g .................................................................... 4.

Frucht flachgedruck t................................................ 5.
4. Kelch fast 2 lippig; Frucht yerlangert, grade oder

gekrummt, zwisclien den Gliedern eingeschnlirt aber 
niclit zerfallend . G att. 602. C oronilla  L.

5. Frucht gekrummt, in hufeisenformig ausgeschnittene
Glieder zerfallend; Kelch fast 2lippig; Filamente 
abwechselnd am Ende yerbreitert:

G att. 603. H ippocrep is  L.



Fruclit fast grade, zwischen den Gliedern etwas ein- 
gesclmiirt aber nieht zerfallend; Kelch fast 21ippig; 
Filamente abwecliselnd am Ende verbreitert:

Gatt. 604. S ecu rige ra  DC.
6. Frucht verliingert, fast grade oder etwas gebogen, 

flach, zwischen den Gliedern eingeschnurt und in 
einsamige Glieder zerfallend:

Gatt. 605. O rnithopus L.

Subtrib. 2. Euliedysareae. Bliithen doldig.
Frucht mehrgliederig, mehrsamig:

Gatt. 606. Hedysax*um L.
Frucht eingliederig, einsamig:

G att. 607. O nobrychis Tournefort.

Trib. 6. Yicieae.
Blatter unpaarig gefiedert; Staubweg kalii . . . . 1.
Blatter paarig gefiedert; Staubweg am Ende behaart 2.

1. Frucht aufgeblasen, 2samig; Kelch 5spaltig, mit zu- 
gespitzten Abschnitten; Filamente am Ende ver- 
breitert..............................Gatt. 608. Cicer L.

2. Staubweg p fr ie m lic h ..................................................3.
Staubweg gegen das Ende f l a c h ..............................4.

3. Staubweg am Ende an der Dorsalseite biirtig (nach 
aussen) oder ringsum behaart; Pflanzen gross-
blum ig.............................. Gatt. 609. V icia L,

Staubweg gegen die Spitze ringsum behaart; Pflanzen 
kleinblumig . . . .  Gatt. 610. E rv u m  L.

4. Blatter am Ende mit W ick e lra n k e .........................5.
Bliitter am Ende ohne W ickelranke.........................6



5. Staubweg nach unten faltig gekielt, nach oben bartig:
G att. 611. P isu m  L.

Staubweg am Ende flach und an der Ventralseite 
(nach innen) bartig . G att. 612. L o th y ru s  L.

6. Blatt mit einem Spiłzchen endigend; sonat wie
Lathyrus......................... Gatt. 613. O robus L.

Trib. 7. Phaseoleae.
Staubweg mit der Staubblattrohre schneckenformig 

zusammengerollt . Gatt. 614. P haseo lu s  L.

Sectio 2. Caesalpinieae.
Krone f ehlgeschlagen; Bliithen polygamisch; Schliess- 

frucht yielsamig, mit gefachertem, in den Fachem 
mit susser Pulpa versehenem Pericarp:

G att. 615. C eraton ia  L.
Krone mit grosser Fahne, seitlichen Fliigeln und zwei- 

blatterigem SchifFchen; Fracht zweiklappig, viel- 
s a m ig ..............................Gatt. 616. Cercis L.

ARTEN:

Sectio 1. Papilionaceae.
Trib. 1. Oenisteae.

578. Ulex L.

2292A. U. europaeus L. Blatter in eine stechende 
Stachelspitze zugespitzt, die StUtzblatter so lang 
wie der Bliithenstiel, die unter dem Kelch befind- 
lichen Deckblattchen viel breiter ais der Bliithen- 
stiel.



579. Spartium L.
2293. S. junceum L. Ein hochwuchsiger Strauch 

mit stielrunden, binsenartigen Zweigen und kleinen, 
entferntstehenden Blattern.

580. Sarothanmus Wimmer.
2294. S. vulgaris Wimmer. Ein ziemlich niedriger, 

ausserordentlich stark verastelter Strauch mit 
kantigen Zweigen, in der Jugend ziemlich dicht 
bebljittert.

581. Genista L.
S tam m  1: C oro tham nus Koch: Kelchoberlippe 

kurz zweiziihnig....................................................... 1.
S tam m  2: E u g e n is ta  Koch-Hallier: Kelchoberlippe 

bis zum Grandę zw eitheilig ...................................2.
1. Stengel wehrlos; Elatter langlich-lanzettlich, behaart 

oder fast kahl; Bllithenstiele seitenstiiiidig, einzeln 
und einige von einem Blatterbiischel umgeben, 
dreimal so lang wie der Kelch; Krone kahl:

2295. G. diffusa Willd.
2. Stengel w ehrlos............................................................ 3.

Stengel d o r n i g ............................................................10
3. Bliithen am Stengel und seinen Aesten seitenstiiiidig,

einzeln, paarweise oder kleine Gruppen bildeud,
von einem Bliitterbuschel u m g e b e n .......................... 4.

Bliithen t r a u b ig ................................................................ 5.
4. Stengel liegend oder aufstrebend; Falme und Schiff-

chen seidenhaarig . . . .  2296. G. pilosa L.
5. Bliitter ohne N eb en b liitte r............................................ 6.



Blśitter mit N ebenb lśittern ........................................
6. Aestchen undRiickseite der Blśitter angedriickt-haarig;

Trauben armbltithig; Bliithenstielchen und Kelche 
zottig; Fahne und Schiffcben seidenhaarig:

2297. G. sericea Wulfen.
7. Stengel gefurcht oder k a n t i g ................................... 8.

Stengel stielrund............................................................ 9.
8. Aeste gefiiigelt dreikantig; Nebenblatter bleibend,

zuletzt dornig . . . 2298. G. scariosa Viviani.
Stśimme kurz, niederliegend, mit aufrechten, tief ge- 

furchten Aesten; Nebenblattur pfriemlich, sehr 
k l e in ...................................  2299. G. tinctoria L.

9. Aeste nur gegen das Ende etwas tlaumig, sonst kahl;
Blśitter nur arn Rande flauinig, sonst kahl:

2800. ćr. elatior Koch. 
Aeste nebst den BlSttern abstebend rauhhaarig; 

Friichte dicbt rauhhaarig: 2301. G. ovaia W. K.
10. Stengel blattlos, nur seine Zweige beblattert; Trauben

am Ende des Stengels m e h r e .............................. 11.
Stengel von unten auf beblattert; endstiindige Trauben 

e in z e ln ...................................................................... 12.
11. Aestchen rauhhaarig; Deckbliittchen pfriemlich, halb

so lang wie das Bliithenstielchen:
2302. G. germanica L. 

Aestchen kahl; Deckbliittchen blattig, langer ais das 
Bliithenstielchen . . . .  2303. G. anglica L.

12. Dornen zus-.mmengesetzt, aufrecht-abstehend, biegsam,
fein gerillt; Blśitter lanzettlich-linealisch, die der 
Dornen sehr schmal: 2304. G. siluectris Scopoli.



582. Cytisus L.
Kelchunterlippe d re iz a h n ig ............................................ 1.
Kelchunterlippe bis zur Mitte dreispaltig . . . .21.

1. Kelchrohre k u r z ................................................................2.
Kelchrohre lang, langer ais die Lappen....................... 11.

2. Kelch zur Bliithezeit steben b le ib e n d ..........................3.
Kelch schlauchformig, der obere Theil wahrend des

Aufbluhens abgestossen. S tam m  3: Calycotom e 
L i n k ............................................................................. 10.

3. Bllithen in blattlosen Trauben; Kelcb am Gramie
von eineni einzigen Deckblattchen gestiitzt oder 
declcblattlos; Staubwegmiindung durch lange Pa- 
pillen gewimpert. S tam m  1: L ab u rn u m  DC. . 4.

Kelcb am Grunle yon drei Deckblattern gestiitzt; 
Bluthen in seitenstiindigen, bebliitterten Btischeln; 
Staubwegmttndung schwach gewimpert. S tam m  2: 
P h y llo c y tisu s  K o c h ................................................. 9.

4. Trauben h a n g e n d ........................................................... 5.
Trauben a u f r e c k t ........................................................... 6.

5. Fracht seidenhaarig, gewolbt; Trauben angedriickt
b e h a a r t .........................  2305. C. Laburnum L.

Fracht kahl, platt; Trauben kahl:
2306. C. alpinus Miller.

6. Blttthenstielchen und Kelch fla iu n ig ............................. 7.
Bluthenstielchen und Kelch k a h l .................................. 8.

7. Kelchoberlippe bis zum Grandę zweispaltig; Traube
eiformig . . . .  2307. C. rarnentaceus Sieber.

Kelchoberlippe klein zweiziihnig; Traube verlangert:
2308. C. nigricans L.
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8. Blatter kahl, die Blattchen yerkehrt-eiformig, die der
obersten Blatter fa&t rautenformig, wie die Frucht 
kahl; Trauben 4—8bltithig:

2309. C. sessilifolius L.
9. Bliithenstielchen yierrnal so lang wie der Kelch;

Kelch arn Grunde mit einem linealen Deckblattchen 
gestutzt; Stengel ausgebreitet, wehrlos:

2310. C. gldbrescens Sartorelli.
10. Bluthen seitenstandig, gebiischelt; Bliithenstielchen

unter dem Kelch mit dreilappigem Deckblatt; 
Stengel gerillt; Aeste z u pfriemlichen Dornen er- 
h a rte n d .........................2311. C. spinosus Lam.

11. Kelch langlich, rohrig, die Unterlippe kurz dreiziihnig.
S tam m  4: T ubocy tisu s DC.

Aeste wehrlos .....................................................................12,
Aeste zu Dornen erhartend ...........................................20.

12. Bluthen endstandig..........................................................13.
Bluthen seitenstiindig.....................................................16.

13. Bluthen in reichbluthigen, kopligen Dolden . . 14.
D okien 2 — 4 b l u t h i g .....................................................15.

14. Aeste aufrecht und wie der Kelch rauhhaarig; Blatter
von angedruckten Haaren gran:

2312. C. austriaciis L, 
Aeste steif, aufrecht-abstehend, gleichhoch, die Aest- 

chen nebst den Blattern und Kelchen abstehend 
rauhhaarig . . . . 2313. C. capitatus Jacq.

15. Stengel sehr iistig und wie die Aeste gestreckt, die
Aestchen aufstrebend und wie die Blatter loeker 
abstehend behaart: 2314. C. ratisbonensis Schśiffer.



16. Bliithen der heurigen Aeste endstandig, doldig, an 
den jiihrigen Aestchen seitenstandig, zu 2 — 3; 
Stengel nnd Aeste liegend, mit aufstrebenden, wie 
Bliitter nnd Kelcb abstehend rauhhaarigen Aestchen:

C. prostratus Scopoli.
Alle Bliithen se iten stan d ig .......................................... 17.

17. Blumen g e l b ................................................................. 18.
Blumen p u rp u rn .............................................................. 19.

18. Stengel aufrecht und aulstrebend, die Aestchen nebst
den Blattern und Kełchen abstehend rauhhaarig:

2315. C. hirsutus L.
19. Stengel aulstrebend, mit nebst Blattern nnd Kelchen

kahlen oder zerstreuthaarigen Aestchen; Kelchrand 
und Niigel der Kronblatter gewimpert:

2316. C. purpureus Scopoli.

20. Bliithen einzeln; Stengel sehr astig; Aestchen nebst
Blattern, Kelchen und Friichten silberweiss seiden- 
h a a r ig ....................2317. C. spinescens Sieber,

21. Nebenbliitter f e h le n d .................................................... 22.
Nebenblatter k r a u t i g .................................................... 25.

22. Bliitter gegenstiindig, mit bleibenden Stielen:
S tam m  5: A ste ro cy tisu s  K o c h ...................... 23.

Bliitter wendelstandig, mit den Stielen abfallend: 
S tam m  6: S alzw edelia  Flora d. Wetterau . . 24.

23. Deckblattchen eifórmig; Fahne schwach behaart, tief
ausgerandet; Schiffchen dicht seidig, langer ais die 
F l i i g e l .................... 2318. C. argenteus Koch.



Deckblattchen lineal-pfrienilich; Fahne abgerundet- 
stumpf, wie das Schiffchen dicht seidig; Fliigel so 
lang wie die Schiffchen:

2319. C. holopetalus Fleischmann.
24. Stengel gefliigelt zweischneidig, gegliedert; Bliitter

einfach.........................  2320. C. sagittalis Koch.
25. S tam m  7: L oto ides DC. Untere Kelchlippe bis

zur Mitie dreispaltig; Nebenblatter ltrautig:
2321. C. argenteus L. 

Seidenhaarig; Kopfchen gestielt, meist dreibliithig, 
zuletzt seitenstandig; Blatter dreizahlig, wendel- 
standig.

583. Lupinus L.

Bltithen wendelstandig oder halbąuirlig; Blume blau 1. 
Bliithen wirtelstiindig; Blume g e l b .........................2.

1. Stengel und Blattstiele rauhhaarig, die Haare lang,
weit abstehend; Deckblatter linealisch; Blattchen 
beiderseits rauhhaarig . . 2322. L. hirsutus L.

Stengel angedruckt behaart; Deckblatter eiformig; 
Bliitter lineal, ruckseits angedriickt-haarig:

2323. L. angustifolius L.
2. Kelchunterlippe dreizahnig; Blattchen langlich:

2324. L. lutens L.

584. Ononis L.
S tam m  1: H irc in a  Koch. Frucht und Fruchtstiel

aufrecht, eiformig....................................................... 1.
S tam m  2: N a tr ix  Koch. Frucht auf aufrechtem 

oder abstehendem Stiel hangend, linealisch, gedunsen 6.



1. Krone den Kelch uberragend
Krone kiirzer ais der K elch .......................................5,

2. Bliithen einzeln achselstand ig ................................. 3.
Bliithen paarweis achselstandig................................. 4.

3. Stengel aufrecht und aufstrebend, einreihig zottig
nnd zerstreut driisig; Aeste stark dornig:

2325. O. spin osa L.

Stengel liegend, am Grandę wurzelnd, zottig und 
klebrig driisig; Aeste scliwach dornig:

2326. O. repens L.

4. Stengel wehrlos, zottig, aufrecht und aufstrebend;
Bliithen gegen das Ende der Aeste ahrig zusammen- 
gedrangt.........................  2327. O liircina Jacq.

5. Stengel aufstrebend, flaumig; Bliithen achselstandig,
sitzend, Frucht fast so lang wie der zottige Kelch:

2328. O. Columnae AU.

6. Bliitlienstiele begrannt, so lang wie das Stiitzblatt
oder langer ais d a s se lb e .......................................7.

Bliitlienstiele grannenlos, kiirzer ais das Stiitzblatt . 8.

7. Bliitlienstiele einbliithig; Blattchen liinglich, gezahnelt:
2329. O. Natrix Lam.

Bliitlienstiele 2—3 bliitliig; Blattchen fast kreisrund, 
g e z i ih n t ....................  2330. O. rotundifolia L.

8. Stengel aufstrebend, zottig; Bliithe nickend; Blattchen
keilig oder rundlich-verkehrt-eiformig, driisig be- 
haart, am Ende wie aucli die Nebenblatter ge
zahnelt ..............................  2331. O reclinata L.



585. Anthyllis L.
Fiederblattchen ungleich; Kelch aufgeblasen, mit 

schiefer Mtindung; Kelchziihne weit kiirzer ais die 
Rohre, die oberen eifórmig; Fałme halb so lang 
wie ihr Nagel . . . .  2332. A. vulneraria L.

Fiederblattchen gleich; Kelch rohrig, dieZahne lineal- 
pfriemlich, gleichlang, so lang wie die Kohre; 
Fałme doppelt so lang wie ihr Nagel:

2333. A. montana L.
Trih. 2. Trifolieae.
586. Medicago L.

Fruchtwindnngen in der Mitte o ffen ......................... I.
Fruchtwindungen in der Mitte ges chlossen. S tam m  3:

S p irocarpus DC....................................................... 6.
1. Fracht zusanimengedriickt, sichelformig oder schnecken- 

fórmig gewunden, im Mittelpnnkt offen. S tam m  1: 
Falcag’o Reichenbach............................................. 2.

Fracht nierenformig, blattig flach, im Mittelpnnkt 
nicht geschlossen, ganzrandig oder ani Rande ge~ 
zahnelt dornig. S tam m  2: H ym en o carp u s DC. 5.

2. Traube reichblUthig....................................................... 3.
Traube 5—lO b lu th ig .................................................. 4.

3. Fracht schneckenformig gewunden; Traube liinglich:
2334. M. sativa L.

Fracht sichelformig, Traube kurz, fast kopfig:
2335. M. falcata L.

4. Frucht schwach flaumig oder kahl; Nebenbliitter aus
breiterem Grunde lanzettlich, pfriemlich zugespitzt, 
g e z a lm t ....................  2336. M. prostrata Jacq.



Frucht, wie auch die Blatter, Blattstiele und Stengel 
wollig-filzig; Nebenblatter eiformig, stumpf ge-
za lin t...................................  2337. M. marina L.

5. Bluthenstiele meist zweibltithig; Frucht kalii:
2338. M. radiata L. 

Bllithenstiele meist vierbliithig; Frucht langliaarig:
2339. M. circinata L.

6. Frucht w e h r lo s ................................... 7
Frucht dornig....................................................................14,

7. Aehren r e ic h b li i th ig ...................................................... 8.
Bliithenstiele 1—3 bltithig................................................. 9.

8. Aehren kopfig, gedrungen; Frucht nierenformig, ge- 
dunsen, an der Spitze gewunden, der Liinge nacli 
bogig aderig; Nebenblatter eiformig, fast ganz-
r a n d i g ..............................  2340. M. lupulina L.

9. Frucht w e h r lo s ...............................................................10.
Frucht zu beiden Seiten des Kiels mit Knotchen

b e s e t z t ........................................................................ 13.
10. Frucht riickseits gewblbt, nach oben flach . . . .1 1 .

Frucht flachgedriick t.................................................... 12.

11. Frucht beckenfórmig, concentrisch zusammengerollt,
schief netzig aderig, ganzrandig; Nebenblatter 
eiformig, gezahnt; Blattchen langlich, geschiirft- 
gezahnelt, riickseits nebst dem Stengel drusig be- 
h a a r t .........................  2341. M. scutellata Ali.

12. Frucht beiderseits sanft gewolbt; Windungen am ein-
wiirts gebogenen Bandę dicht aufliegend:

2342. M. orbicularis Ali.



Fracht beiderseits flach; Windungen am Rande ab- 
stehend.........................  2343. M. marginata W.

13. Fracht fast cylindrisch, mit dicken, dicht aufeinander
liegenden, auf der Randmitte bekielten und zu 
beiden Seiten des Kiels- mit Knotchen besetzten 
Windungen . . . .  2344. M. tuberculata W.

14. Windungen der Fracht meist dicht aufeinanderliegend;
Dornen am Grandę fast stielrund und nicht mit 
einer merkliclien Furche bezeichnet, auf den Rand
der Windungen selbst a n fg e se tz t......................... 15.

Windungen der Fracht meist locker anfliegend oder 
abstehend; Dornen am Grunde zusammengedruckt 
und beiderseits mit einer deutlichen Furche durch- 
zogen, daher gleiehsam zweischenkelig . . . . 18.

15. Bliittchen am Grunde abgerundet, nicht herzformig . 16.
Blattchen am Grunde herzform ig .............................. 17.

16. Bliithenstiele 1 — 2bliithig, kiirzer ais das Blatt;
Fahne fast doppelt so lang wie das Schiffchen; 
Friichte cylindrisch, fast aderlos, zerstreut behaart:

M. tribuloides Lam.
17. Bliithenstiele 1—4 bliithig, begrannt, etwa so lang

wie das Blatt; Fahne so lang wie das Schiffchen; 
Fracht cylindrisch, am Grunde und an der Spitze 
spiirlich geadert, kahl: 2345. M. litoralis Iiohde. 

Bliithenstiele 2—3bliithig, etwa so lang wie das 
Blatt; Fracht eirund-cylindrisch, aderlos, filzig- 
f l a u m ig ....................  2346. M. Gerardi W. K.

18. Der hintere Schenkel der Fruchtdornen aus dem
Fruchtrande selbst entspringend.............................. 19.



Der hintere Schenkel der Fruchtdornen aus eiuer 
erhohten, mit dem Fruchtrand parallelen und von 
ihm entfernten Linie entspidngend.........................20.

19. Oberflache der Fruchtwindungen glatt oder wenigstens
nach dem Rande glatt; Bluthenstiele 1—2bliitliig, 
langer ais das Stiitzblatt; Fracht platt cylindrisch:

2347. M. disciformis *DC. 
Oberflache der Frućhtwindungen aderig; Bluthenstiele

1—2bluthig, weit kiirzer ais das Blatt; Fracht 
rundlich, abgeplattet . 2348. M. rnaculata W.

20. Oberflache der Fruchtwindungen glatt oder mit ein-
fachen, bogigen Adern v e r s e h e n .........................21.

Oberflache der Fruchtwindungen netzaderig . . . 22.
21. Bluthenstiele 1—2bluthig; Fracht mit ftinf Win-

dungen, fast kugelig . 2349. M. minima Lam.
Bluthenstiele vielbluthig; Fracht mit zwei Windungen, 

kurz cy lind risch ....................M. coronata Lam.
22. Fruchtwindungen zu 2—3 ................................  . 23.

Fruchtwindungen meist fiin f........................................24.
23. Bluthenstiele kiirzer ais das Blatt; Fruchtdornen sehr

kurz, ziemlich gerade . 2350. M. apiculata W.
Bluthenstiele ungefiihr so lang wie das Blatt; Frucht

dornen hakig . . . 2351. M. denticulata W.
24. Bluthenstiele 2—5 bliitliig, kiirzer ais das Blatt;

Fruchtdornen kurz, sehr spreizend, fast angedriickt:
2352. M. Terebellum W. 

Bluthenstiele reichbliithig, etwa so lang wie das 
Blatt; Oberflache der Fruchtwindungen iu der Mitte 
netzig-aderig, aus diesem Netze zieht eine schiefe,
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dickere Ader in den hinteren Schenkel der Dornen; 
Domen borstlich-pfriemlich, auseinanderfahrend, 
grade.........................  2353. M. carstiensis Jacq.

587. Trigonella L.
Bliithen fast sitzend, einzeln oder paarweis; Blumen

w e is s ........................................................................... 1.
Bliithen gestielt; Blumen g e l b ................................... 2.

1. Friichte schwach gebogen, kalii, meist 20sainig;
Blattchen langlich-keilig, vorn gezahnełt; Stengel 
sparlich verastelt und wie die Aeste aufrecht:

2354. T. Foenum graecum L. 
Friichte sichelformig, flaumig, meist lOsamig; Blatt

chen verkehrt - eiformig, geschiirft - kleingesagt; 
Stongel am 0 rundę astig, die Aeste gestreckt:

2355. T. gladiata Stev.
2. Friichte schief aderig, flaumig; Blattchen rhombisch-

v erkeh rt-ei form i g, spitz geziihnelt; Stengel liegend:
2356. T. monspeliaca L. 

Friichte cpieraderig, kahl; Stengel aufrecht:
2357. T. corniculata L.

588. Melilotus Tournefort.
Traube zuletzt verliingert und locker; Blumen gelb

oder weiss, hangend.................................................. 1.
Traube gedrungen, koptig; Blumen blau, aufrecht; 

Frucht der Liinge nacli aderig-gestreift:
S tam rn 3: G ram m ocarpus Seringe . . . .  10. 

1. Frucht netzig-rauh: S tam m  1: C oelory tis  DC. . 2.



Frucht gleiclilaufend bogig gerieft: S tam m  2: 
G y ro ry tis  K o c h ..............................................9.

2. Frucht e ifo rm ig ........................................................ 3.
Frucht rundlich............................................................ 8.

3. Blurnen sehr klein, anfangs gedrungen................ 4.
Blumen ansehnlicher, locker.................................... 5.

4. Flugel kiirzer ais die Fahne, langer ais das Schiftchen;
Fracht kahl, schwarz:

2358. M. dentata Persoon.
5. Fracht f la u m ig ........................................................ 6.

Frucht k a h l ............................................................. 7.
6. Flugel, Schiftchen und Fahne gleichlang; Frucht

schwarz................. 2359. M. macrorrhizon Pers.
7 Flugel kiirzer ais die Fahne, etwa so lang wie das

Schiftchen; Friichte schwarzbrann; Blumen weiss: 
2360. Al. alba Desronsseaux. 

Flugel ungefalir so lang wie die Fahne, langer ais 
das Schiftchen; Friichte blassbraun; Blumen meist 
gelb . . . 2361. AL. officinalis Desrousseanx.

8. Flugel kiirzer ais die Fahne, so lang wie das Schift
chen; Frucht fast kugelig, sehr stuinpf, netzig 
runzelig ....................  2362. Al. parviflora Desf.

9. Flugel kiirzer ais die Fahne und das Schiftchen;
Friichte rundlich, sehr stumpf:

2363. AL sulcata Desf.
10. Traube rundlich-eiformig; Flugel kiirzer ais die

Fahne, langer ais das Schiftchen; Friichte langlich- 
eifórmig, geschnabelt, der Lange nach aderig ge- 
s t r e i f t .........................  2364. iii", caerulea Lam.



589. Trifolimn 1/.
Bliithen im Kopfchen sitzend . 1.
Bliithen kiirzer oder liinger g e s t ie l t ......................... 26.

1. Kelch nach der Bliithe nicht aufgeblasen . . . .  2. 
Kelch nach der Bliithe starli aufgeblasen . . . .  22.

2. Bliithen im Kopfchen gleichartig, sitzend, in eine
rundliche oder langliche Aehre zusammengestellt. 
Kelehschlund inwendig mit einer erhohten, schwie- 
ligen und oft behaarten Linie oder mit einem 
Haarring besetzt: S tam m  1: L agopus Koch . 3.

Bliithen im Kopfchen verschiedenartig, tlieils fertil, 
wenige im Kopfchen, fast sitzend. nach dem Ver- 
bliihen zurtickgebogen; Kelch am Schlund inwendig 
kalii und offen; die sterilen, spater heranwachsen- 
den Bliithen kugelig zusammengehauft, die fertilen 
Kelche bedeckend: S tam m  2: T richocep łia lum  
K och........................................................................21.

3. Kelchrohre auswendig kahl, wenigstens znr Fruchtzeit 4.
Kelchrohre auswendig b e h a a r t............................... 7.

4. Aehren langlich-cylindrisch, meist gepaart und am
Grunde behiillt....................  2365. T. rubens L.

Aehren kugelig oder zuletzt e i r n n d .........................5.
5. Kelch 20nervig, die Zahne borstig behaart, fast so

lang wie die Ilohre; Blattchen yerkehrt-eiformig, 
gezahnelt; Stengel iistig, ausgebreitet:

2366. T. lappaceum L.
Kelch 1 0 n e rv ig ..........................................................6.

6. Kelchzahne fadlich, zur Fruchtzeit aufrecht; Blattchen
liinglich, sehr fein gezahnelt: 2367. T. medium L.



Kelchziihne lanzettlich, fast dreinervig, abstehend, der 
unterste abwiirts gerichtet; Blattchen iiinglich oder 
lanzettlich-keilig, fast ganzrandig:

2368. T. maritimum Hudson.
7. Kelch hochstens halb so lang wie die Krone . . .  8.

Kelch langer ais die halbe K rone..............................14.
8. Der freie Theil der Nebenblatter dr eieckig-eiformig,

allmahlig zugespitzt; Aehre kugelig, nickend; 
Stengel aufrecht, wie die Blatter weich zottig:

2369. T. noricuni Wulfen.
Der freie Theil der Nebenblatter eiformig, plotzlich 

abgebrochen begrannt oder lanzettlich-pfriemlich . 9.
9. Der freie Theil der Nebenblatter eiformig, plotzlich in

eine an der Spitze mit einigen Haaren besetzte Granne 
zusammengezogen; Kelchziihne fadlich, gewimpert 10. 

Der freie Theil der Nebenblatter lanzettlich oder 
p fr iem lic h .................................................................11.

10. Kelch halb so lang wie die Krone, die 4 oberen
Ziihne die Kronrohre uberragend; Aehren einzeln; 
Stengel und Blatter abstehend zottig:

2370. T. pallidum W. K. 
Kelch kiirzer ais die Hiilfte der Krone, die 4 oberen 

Zahne so lang wie die Kronrohre; Aehren meist 
gepaart; Stengel und Blatter anliegend flanmig:

2371. T. pratense L.
11. Kelch 20nervig, zottig, mit fadlichen, gewimperten

Zahnen, die 4 oberen hochstens so lang wie die 
Rohre; Blattchen langlich-lanzettlich; Stengel ein- 
fach, aufrecht, flaumig . . 2372. T. alpestre L.



Kelch 10nervig; Blume weiss oder gelblichweiss. . 12.
12. Krone gelblichweiss; Kelch abstehend rauhliaarig,

lialb so lang wie die Krone; Blattchen ganzrandig, 
behaart, an den unteren Bliittern ausgerandet:

2373. T. ochroleucum L.
Krone w e i s s ................................................................. 13.

13. Kelch zottig, die 4 oberen Zahne so lang wie die
Rohre, der untere doppelt so lang, zuletzt alle 
anfrecht; Aehren langlich-eirund, ani Grandę nackt; 
Stengel steif anfrecht: 2374. T. pannonicum Jacq.

Kelch flaumig- anfrecht weichhaarig, zur Fruchtzeit 
glockig, hantig; Stengel anfrecht, iistig; Fahne 
doppelt so lang wie das Schiffchen:

2375. T. alexandrinum L.
14. Aehren ani Grunde dnrch Hullblatter gestiitzt . .1 5 .

Aehren am Grunde ohne Hiille, einzeln; Kelch
10nervig oder lOstreifig; Blatter und Stengel zottig 18.

15. Kelch 20nervig, rauhliaarig, mit fadlichen Zahnen;
Stengel, Blatter und Nebenblatter zottig; Blattchen 
verkehrt-herzformig . . . 2370. T. Cherleri L.

Kelch 10nervig, mit lanzettlich-pfriemlichen Zahnen 16.
16. Blattchen mit sehr deutlichen, gegen den Rand ver-

dickten, bogig abwarts gekrummten Seitennerven, 
verkehrt-eiformig und liinglich-keilig; Kelch flaumig, 
liinger ais die Krone, die Zahne zuletzt bogig ab
stehend ..............................  2377. T. scabrum L.

Blattchen mit gleichdicken, gegen den Rand ziemlich 
grade verlaufenden Seitenneiwen; Kelch hochstens 
so lang wie die Krone; Kelchzahne grade . . .1 7 .



17. Kelch flaumig, die Zahne an die Krone angedriickt,
die Rohre zur Fruchtzeit nicht aufgetrieben; der 
freie Theil der Nebenblatter lanzettlich-pfriemlich:

2378. T. Bocconii Savi. 
Kelch zottig, mit abstehenden Zahnen und zuletzt 

gedunsener Rohre; der freie Theil der Nebenblatter 
eirund, plotzlich in eine pfriemliche Spitze ver- 
schm alert.........................  2379. T. striatum L.

18. Blattchen linealisch oder linealisch-langlich . . 19.
Blattchen yerkehrt-herzformig oder yerkehrt-eiformig 20.

19. Kelch borstig-rauhhaarig, der untere Zahn langer ais
die Krone, die ubrigen etwas ktirzer; Aehren lang- 
lich-kegelformig; Blattchen der oberen Blatter 
linealisch . . . .  2380. T. angustifolium L.

Kelch weich zottig, die Zahne langer ais die Krone; 
Aehren eiformig, zuletzt cylindrisch; Blattchen 
verkehrt eirund-linienformig:

2381. T. awetise L.
20. Fruchtkelch am Schlunde dureh einen schwieligen

Ring und filzige Haare geschlossen, borstlich rauh- 
haarig, die Zahne langer ais die Krone, zur Frucht
zeit sternformig ausgebreitet, netzig-aderig; Blatt
chen verkehrt-herzformig: 2382. 'J1. stellatiom L. 

Fruchtkelch am Schlund offen, haarig; Kelchzahne 
kiirzer ais die Krone; Błiittchen yerkehrt-eiformig,
gestutzt.........................  2383. T. incarnatum L.

Fruchtkelch am Schlund von Haaren geschlossen; 
Kelchzahne aufrecht, pfriemlich, so lang wie die 
Krone; Blattchen fast aderlos, tief ausgerandet,



stnmpf gezahnelt, die der unteren Blatter verkehrt- 
eiformig, die der oberen langlich-keilig:

2384. T. saxatile Allioni.
21. Fertile Bliithen 3 — 5, doldig, aufrecht, nach dem

Verbliihen zuriickgebogen; sterhe Bliithen zuletzt 
ein kugeliges Kopfchen bildend, die fertilen be- 
deckend; Stengel gestreckt, ausliiuferartig:

2385. T. subterraneum L.
22. Bliithen in einem Kopfchen oder in einer rundlichen

Aehre, sitzend; Kelchschlund inwendig kalii und 
offen; Riicken des Kelchs mit den zwei oberen 
Zahnen nach dem Yerblilhen sehr vergrossert, auf- 
geblasen, hautig, mit einem Adernetze geziert:
S tam m  3: F ra g ife ra  K o c h .............................. 23.

Bliithen in rundlichen oder eirunden Aehren, sitzend; 
Kelchschlund nackt; Kelchrohre zuletzt gleich- 
miissig aufgeblasen, zwischen den beiden oberen 
Zahnen gespalten; die Ziihne gleichformig:
Stanam 4: V esicas tru m  DC. (e. p.) . . . .2 5 .

23. Stengel dauernd, lcriechend; Hiille yieltheilig, so lang
wie die Kelche; die beiden oberen Kelclizahne 
grade vorgestreckt . . 2386. T. fragiferum L.

Stengel jiihrig; Hiille 10— 12 lappig, sehr kurz . . 24.
24 Kopfchenstiele so lang wie das Blatt oder langer; 

die beiden oberen Kelclizahne vorgestreckt; Stengel 
liegend oder aufstrebend: 2387. T  .resupinatum L. 

Kopfchenstiele kiirzer ais das Blatt; die beiden oberen 
Kelclizahne sehr kurz, fast ganz mit Pilz verdeckt; 
Stengel gestreckt . . 2388. T. tomentosim L.



25. Kelch 24nervig, kalii, zur Fruchtzeit aufgeblasen, die
Zahne aus dreieckigem Grrunde borstlich, lialb so 
lang wie die Krone . T. multistriatum Koch.1)

26. Bluthen im Kopfchen liinger oder kiirzer gestielt;
Kelchschkmd inwendig nackt; der unterste Kelch- 
zahn merklich liinger ais die iibrigen; Krone nach 
der Bliithezeit rauschend; Prucht mehrsamig:
Stamm 5: L u p in as te r DC....................................27.

Bluthen liinger oder kiirzer gestielt; Kelchschlund 
nackt; Kelchzahne siimmtlich gleich oder die beiden 
oberen liinger; Krone nach der Bluthezeit rauschend:
Stam m  6: T rifo lia s tru m  DC...............................28.

Bluthen liinger oder kiirzer gestielt; Kelchschlund 
nackt; die beiden oberen Kelchzahne merklich 
kiirzer; Krone zuletzt rauschend; Prucht 2samig: 
S tam m  7: C hronosem ium  DC............................ 38,

27. Stengellos; Stiele der Dolden grandstandig; Dolde
locker, die Bluthen zuletzt abwarts gebogen:

2389. T. alpinum L. 
Stengel aufrecht; Blatter 5ziihlig, stiellos; Dolden 

kopfig, kurz, einseitig: 2390. T. Lupinaster L.
28. Bluthen sitzend oder sehr kurzgestie lt....................29.

Innere Bluthen deutlich gestielt; Kopfchenstiele achsel-
stiindig, liinger ais das Stiitzblatt; Kelch kalii; die 
2 oberen Kelchzahne liinger...................................34.

29. Bluthen sitzend, aufrecht; Aehren achselstandig,
sitzend, geniihert, sammt den sehr kurzeń Stengeln

1) W ir theilen dieses Beispiel nur der Yollstiindigkeit wegen mit, 
da der »Stamm eigentlich im Gebiet nicht vertreten ist.
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an den Boden angedriickt; Nebenblatter die Aehre
unihiillend....................  2391. T. suffocatum L.

Bliithen k u rz g e s tie lt .................................................. 30.

30. Kelch etwas zottig; Bluthenstielchen zuletzt herab- 
gebogen; Blattchen riickseits wie der Stengel be- 
haart, am liande dicht aderig mit verdickten
A ederclien....................  2392. T. montanum L.

Kelch etwas haarig, im Schlunde naekt, zur Frucht- 
zeit auf der unteren Seite bis zurn Grunde ge- 
spalten; Bluthenstielchen zuletzt herabgebogen; 
Blattchen mit schwach verdickten Adern:

2393. T. pawiflorum  Ehrh.
Kelch kalii........................................................................31.

81. Aehren endstandig und seitenstandig, sitzend; Bluthen
stielchen ktirzer ais die Deckblattchen; Kelchzahne 
gleich, eiformig, zugespitzt, am Grunde herzformig:

2394. T. glomeratum L.

Aehren achselstandig, g e s t i e l t ................................... 32.
32. Bluthenstielchen auch nacli dem Abbliilien steif auf-

recht; Nebenblatter rauschend, eirund, spitz, und 
wie die Bliittchen dicht driisig gezśihnt:

2395. T. strictum W. K.
Bluthenstielchen zuletzt zuruckgebogen.................... 33.

33. Kelch kahl, im Schlunde naekt, liinger ais die halbe
Krone, die Ziilme zugespitzt, die oberen wenig 
liinger . . . .  2396. T. caespitosum Reynier.

34. Innere Fruchtstielchen so lang wie die Kelchrohre . 35.
Fruchtstielchen weit liinger ais die Kelchrohre . . 37.



35. Stengel niedergestreckt, wurzelnd; Nebenblatter rau-
schend, abgebrochen haarspitz:

2397. T. repens L.
Stengel anfstrebend oder rasig darniederliegend . . 3G.

36. Krone dreimal so lang wie der Kelch; Blattchen
klein gesagt, wie der Stengel kahl; Stengel liegend:

2398. T  pallescens Schreber. 
Krone doppelt so lang wie der Kelch; Blattchen 

vorn klein gesagt, von der Mitte bis zum Grunde 
ganzrandig; Stengel aufstrebend:

2399. T. nigrescens Yis.
37. Stengel aufrecht oder aufstrebend, ganz kahl, rohrig,

w e ich .............................. 2400. T. hybridum L.
Stengel in einen Kreis niedergestreckt, oberwarts 

fiaumig, nicht liohl, liart: 2401. T, elegans Savi.
38. Pahne gefurcht, doppelt so lang wie die Fracht. . 39.

Fahne fast glatt, kaurn lśinger ais die Fracht. . . 44.
39. Fahne vom Grunde an eiformig gewolbt; Fliigel grade

vorgestreckt.................................................................40.
Fahne hinten zusammengcdruckt, vorn loffelformig 

erweitert; Fliigel auseinander tre tend ....................41.
40. Nebenblatter sammtlich langlich-lanzettlich:

2402. T. spadiceum L. 
Obere Nebenblatter fast eiformig:

2403. T. badium Schreber.
41. Nebenblatter am Grunde nicht herzformig . . . .42 . 

Nebenblatter am Grunde deutlich herzformig . . . 43.
42. Fracht so lang wie der Staubweg; Pfłanze steif:

2404. T. agrarium L.



Fracht vierm:il so lang wie der Staubweg; Pflanze 
ausgebreitet . . . .  2405. T. procnmbens L.

43. Fracht so lang wie der Staubweg; Stengel aufreeht:
2406. T. patens Schreber.

44. Kopfchen meist lObliithig; Nebenblatter eiformig:
2407. T. filiforme L. 

Kopfchen 2—Gbliitliig; Nebenblatter langlicli, ani 
Grandę nicht breiter: 2408. T. micranthum Viv.

590. Dorycnium Toumefort.
Blśittchen linealisch-keilig, anliegend seidig-zottig;

Kopfchen meist 12bluthig:
2409. 1). suffrulicosum Yill. 

Blśittchen langlich-keilig, abstehend zerstreuthaarig; 
Kopfchen meist 20 bliithig:

2410. D. herbaceum Yill.

591. Bonjeania Reichenbach.

2411. B. hirsnta Rchb. Friichte langlich, gedunsen.

592. Lotus L.
Friichte gek riim m t.......................................................1
Friichte g rade .................................................................

1. Stengel abstehend rauhhaarig; Bliithen einzeln oder
paarweis; Fracht langlich, gedunsen:

2412. L. editlis L. 
Stengel llaumig; Bliithen in 3—5bliithigen Kbpfchen; 

Fracht linealisch, flachgedriickt, holperig, fast ge- 
gliedert . . . . 2413. L. ornithopodioides L.

2. Bliithen in 5—12zahligen Kopfchen



Bliithen einzeln oder paarw eis...................................6.
3. Kopfchen meist 5bliithig; Stengel solide . . . .  4. 

Kopfchen meist 12bliithig; Stengel hohl . . . .  5.
4. Blattchen rundlich-eiformig:

2414. L. corniculatus L. 
Blattchen schmal-lanzettlich:

2415. L. tenuifolius Reichenbach.
5. Kelchziihne vor dem Aufbluhen zurlickgebogen:

2416. L. uliginosus Schkuhr.
6. Bluthenstiele kurz, etwa doppelt so lang wie die

Stiitzblatter; Kelchzahne gewimpert:
2417. L. angustissimus L.

593. Tetragonolobus Scopoli. 
Bluthenstiele so lang wie das Blatt; Rruchtflugel 

welJig, so breit wie die Fracht; Blume purpura:
2418. T. purpureus Moench. 

Bluthenstiele 2—3 Mai so lang wie das Blatt; Frucht- 
lliigel grade, schmal: 2419. T. siliguosus Roth.

Trib. 3. Oalegeae.
594. Glycyrrhiza L.

2420. G. glabra L. Blattchen eiformig, etwas ge- 
stutzt, ruckseits klebrig; Nebenblatter fehlend; 
Aehren locker, gestreckt, gestielt, kiirzer ais das 
Stlitzblatt; Fracht kahl.

595. Galega L.
2421. G. officinalis L. Blattchen lanzettlicli, stachel- 

spitzig, kahl; Traube langer ais das Blatt.



596. Robinia L.
2422. R. Pseud- Acacia L. Zweige kahl, mit achsel- 

stiindigen Domen versehen; Bliithentrauben viel- 
blttthig, hangend, kahl.

597. Colutea L.
2423. C. arborescens L. Frttchte geschlossen; Blatt- 

chen langlich, gestutzt.

2424. C. cruenta Aiton. Frttchte an der Spitze 
klaffend: Bliittchen verkehrt - eiformier

Trib. 4. Astragaleae.
598. Pliaca L.

S tam m  1: C enan trum  Koch: Frttchte scheide- 
wandlos.

2425. Ph. frigida L. Stengel einfach; Nebenblatter 
eirund, blattig; Bllitter 3—5paarig.

2426. Pil. alpina Jacq. Stengel astig; Nebenblatter 
lineal-lanzettlich; Bliitter 9 — 12paarig.

S tam m  2: H om ip h rag m iu m  Koch: Fruclit auf 
der unteren Naht mit unvollstandiger Scheidewand.

2427. Ph. australis L. Stengel ansgebreitet; Blatter 
meist 5 paarig.

2428. Ph. astragalina DC. Stengel niederliegend; 
Blatter 8—lOpaarig.

599. Astragalus L.
S tam m  1: G ly cy rrh iz i Koch: Nebenblatter nur 

am Blattstiel hangend oder ganz frei....................1



2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nebenblatter fast bis zur Mitte an den Blattstiel 
angew aehsen..............................................................21.

Blumen roth oder yiolett................................................. 2.
Blumen gelblichweiss.................................................... 16.
Nebenblatter unter sich zusammengewachsen nnd so 

ein einzelnes, dem Blatt gegenstandiges Nebenblatt 
darstellend..................................................................... 3.

Nebenblatter frei, doch die untersten bei A. austriacus, 
sulcatus und sesameus, wenigstens an den nicht 
bluhenden Stengeln, zu einem zusammengewachsen 11.

Blatter 6—1 2 p a a r ig ...................................................... 4.
Blatter 3—4 p aarig ..........................................................10.
Friichte aufrecht................................................................ 5.
Friichte hangend................................................................9.
Fahne eiformig, ausgerandet............................................ 6.
Faline lineal-langlich, g e s tu tz t....................................... 8.
Frucht im Kelch sitzend; Blatter 6—Opaarig; Bliitt- 

chen langlich-eiformig, stumpf oder schwach aus
gerandet; Blumen hellblau:

2429. A. leontinus Wulfen.
Frucht im Kelch gestie lt................................................. 7.
Blatter 10—12paarig; Blattchen aus breitem Grunde 

lanzettlich, an der Spitze zweizahnig, ausgerandet; 
Blumen violettroth . 2430. A. purpureus Lam.

Blatter 8—lOpaarig; Blattchen lanzettlich, an den 
unteren Blattern eiformig, ausgerandet; Blumen 
v i o l e t t ......................... 2431. A. hypoglottis L.

Blatter 8 —12paarig; Blattchen lanzettlich, an den 
unteren Blattern eiformig, ausgerandet; Fahne



dreimal so lang wie die Fliigel; Fruchte zugespitzt, 
rauhhaarig; Blumen blaulich-purpura:

2432. A. Onobrychis L.
9. Blatter Gpaarig; Blattchen langlich-lanzettlich oder

eirund; Fliigel langer ais das Sehiffchen, kiirzer 
ais die Fahne; Fracht sehr kurzgestielt; Blumen 
blau . . . .  2433. A. oroboides Hornemann.

10. Blattchen linealisch, stumpf; Traube 4—Sbliithig;
Fracht aufrecht, lineal-langlich, grauhaarig; Stiel 
so lang wie die Kelchrohre:

2434. A. arenarius L.
11. Pllanze k a l i i ................................................................12.

Pflanze b e h a a r t ............................................................ 13.

12. Stengel ausgebreitet; Deckblatter kiirzer ais das 
Bluthenstielchen; Fliigel 2spaltig; Fracht hangend, 
sitzend; Blume blaulich, mit strohgelbem Sehiffchen, 
an der Spitze mit einem yioletten Fleck:

2435. A. austriacus Jacąuin.

Stengel aufrecht; Deckblatter langer ais das Bluthen
stielchen; Fliigel ganz; Fracht aufrecht, im Kelch 
kurzgestielt; Blume heliviolett mit dunkleren Linien:

2436. A. sulcatus L.

13. Blatter 5—7 p aarig ......................................................14.
Blatter 9—lO p a a r ig .................................................. 15.

14. Bliittchen linealisch - lanzettlich, an den unteren 
Blśittern bisweilen eirund; Traube gestielt, locker; 
Fracht doppelt so lang wie der Kelch; Blume blau:

2437. A. nrgenteus Visiani.



Blattchen lauglich; Aehren fast kop fig; Frucht wenig 
liinger ais der Kelch; Bliune violett, weiss oder 
gelblichweiss . . . .  2438. A. vesicarius L.

15. Blattchen langlich; Kopfchen achselstandig, sitzend
oder kurzgestielt; Friichte sternformig - kopfig, 
lanzettlich, auf dem Riicken mit einer Furche 
ausgehohlt; Blume blaulich:

2439. A. sesameus L.
16. Nebenblatter in ein einziges, blattgegenstiindiges

zusammeijgewaehsen.................................................... 17.
Nebenblatter f r e i ......................................................... 18.

17. Frucht aufrecht, rundlich, aufgeblasen, im Kelch fast
sitzend, rauhhaarig . . . .  2440. A. Cicer L.

18. Pflanze liegend oder fast stengellos........................... 19.
Stengel aufrecht.............................................................. 20.

19. Blatter 5—Gpaarig; Frucht fast dreiltantig, sanft
g e b o g e n ....................  2441. A. glycyphyllos L.

Blatter 12paarig; Fruchtstiel rund, holzig:
2442. A. hamosus L.

Blatter 9—llpaarig; Frucht fast stielrund:
2443. A. depressus L.

20. Blatter 12—15paarig; Frucht langlich-lineal, flaumig,
an die Spindel angedriickt:

2444. A. asper Jacq.
21. Blattstiele bleibend, Domen bildend: S tam m  2:

T rag acan th ae  K o ch .............................................22.
Blattstiele niclit dornig, abfallig: S tam m  3: Podo- 

ch rea ti Koch............................................................23.
F lo ra  X.XIII. (i



22. Pflanze zottig; Blatter 6—lOpaarig; Bliithenstiele
5—8bliithig, weifc kiirzer ais das Blatt; Fracht 
kiirzer ais der Kelch, eifórinig, zottig, einfacherig: 

2445. A. aristatus L’Heritier.
23. Fracht eirand, zugespitzt-stachelspitzig, zottig:

2446. A. exscapus L.
Fracht linealisch oder lineal-langlich......................... 24

24. Fracht lineal, fast stielrund, gebogen, mit der Spitze
aufwarts gerichtet, 12—20samig, znletzt ziemlich
k a h l ....................  2447. A. monsspessulanm L.

Fracht lineal-langlicb, oberwarts gebogen, mit ab- 
wiirts gerichteter Spitze, 24 — SOsamig, von an- 
gedriickten Haaren etwas grau:

2448. A. incurms Desf.
600. Oxytropis DC.

S tam m  1. Obere und untere Fruchtnaht inwendig 
in einen Flugel verbreitert, beide sich beriihrende 
Fltigel scheinbar eine vollstiindige Scheidewand
b ild e n d ...................................................................... 1

S tam m  2. Obere Fruchtnaht inwendig in einen 
Flugel verbreitert, die untere flugellos . . . .  2

S tam m  3. Beide Fruchtnahte fliigellos . . . .  5
1. Bliithenstiele aufrecht, liinger ais das Blatt und wie

die Kelche rauhhaarig- wollig:
2449. O. Halleri Bunge.

2. Stengellose; die Nebenblatter an den Blattstiel an-
gew achsen..................................................................3

Stengeltreibende; die Nebenblatter auf dem Blattkissen 
eingesetzt, nicht an den Blattstiel angewachsen . 4



3. Blatter meist 12paarig; Bliithenstiele niederliegend,
langer ais das Blatt; Deckblatter so lang wie der 
Kelch oder kiirzer . . 2450. O. campestris DC.

Blatter meist 20paarig; Bliithenstiele so lang wie 
das Blatt; Deckblatter kiirzer ais der Kelch;

2451. O. foetida DC.
4. Stengel zottig; Bliithenstiele achselstandig, so lang

wie das Blatt; Fracht aufrecht, linealisch, zottig:
2452. O. pilosa DC.

5. Traube 0—12b lii th ig .................................................. 6.
Traube 3 bliithig.............................................................8.

6. Fracht hangend; Bliithenstiele zuletzt doppelt so lang
wie das Blatt . . . 2453. O. lapponica Gaud.

Fracht aufrecht, Bliithenstiele so lang wie das Blatt 7.
7. Behaart oder fast kalii; Fruchttriiger so lang wie die

K elchrohre....................  2454. O. montana DC.
Grauhaarig; Fruchttriiger halb so lang wie die 

K elchrohre....................  2455. O. cycmea M. B.
8. Fahne doppelt so lang wie das Schiffchen; Fracht

aufrecht, liinglicli, der Fuchttrager halb so lang 
wie die Kelchrohre . 2456. O. triflora Hoppe.

Trib. o. Hedysareae.
Subtrib. 1. Coronilleae.

601. Scorpiurus L.
2457. S. subvillosa L. Innere Rippen der kahlen 

Hiilse glatt, die iiusseren 6—8 steife, etwas ge- 
drungen gestellte, zum Theil an der Spitze hakige 
Dornen tragend.



nS 
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602. Coronilla L.
Strauchartig oder halbstrauchartig................................... 1.
K rau tig .................................................................................4.

1. Nebenblatter f r e i ............................................................ 2.
Nebenblatter in ein blattgegenstandiges Blatt zu- 

sammengewachsen....................................................... 8.
2. Strauchartig; Blattchen 7—9; Bliithenstiele meist

dreibluthig.........................  2458. C. Emerus L.
3. Blattchen verkehrt-eiformig, das unterste Paar vom

Grunde des Stiels entfernt; Frucht vierfliiffeliff:
2459. C. vaginalis Lam. 

Blattchen lineal-keilig oder yerkehrt-eiformig, das 
unterste Paar den Grund des Blattstiels einnehmend; 
Frucht yierkantig . . . .  2460. C. minima L.

4. Blumen gelb; untere Nebenblatter yerbunden . . .  5.
. Blumen nicht gelb; Nebenblatter f r e i .................... 6.
. Blatter meist 5paarig; Frucht grade:

2461. C. monłana Scopoli. 
Blatter dreizahlig; Frucht gebogen;

2462. C. scorpioides Koch.
6. Bluthenstiele kiirzer ais das Blatt; Dolden 3—Gbluthig;

Bluthenstielchen nicht langer ais der Kelch:
2463. C. cretica L. 

Bliithenstiele langer ais das Blatt; Dolden meist 
20 bltithig; Bluthenstielchen weit langer ais der
K e l c h ...................................  2464. C. varia L.

GOS. Hippocrepis L.
2465. //. comosa L. Frucht etwas gebogen, die Glieder 

gekrummt, rauh, die Gelenke eingedriickt, kahl.



604. Securigera DC.
2466. S. Coronilla DC. Blattchen kurzgestielt, liing- 

lich-keilig; am Ende gestutzt und ausgerandet, 
mit einem Spitzchen in der Ausrandung.

605. Ornitliopus L.
2467. O.perpusillusL. Kelchzahne eiformig, sehr kurz.
2468. O. sativus Brotero. Kelchzahne pfriemlich, fast 

so lang wie die liohre.

Subtrib. 2. Eubedysareae.
606. Hedysarum L.

2469. Ii. obscurutn DC. Frucht liangend; Blatter 
5—9paarig; Blattchen eirund-langlich.

607. Onobrycliis Tonrnefort.
2470. O. satwa Lam. Traube gestreckt, reichblilthig; 

Krone den Kelch weit uberragend; Schiffchen so 
lang wie die Fahne.

2471. O. Caput gaili Lam. Traube kurz, etwa fiinf- 
bluthig; Krone den Kelch nicht uberragend; Fliigel 
so lang wie das Schiffchen.

Trib. 6. Vic.ieae.
608. Cicer L.

2472. C. arietinum L. Blatter unpaarig gefiedert; 
Blattchen eirund, scharf gesagt.

609. Vicia L.
S tam m  1. O robus Koch: Staubweg ringsum gleich- 

formig b e h a a r t ....................................................... 1.



S tam m  2. C racca Koch: Staubweg an der unteren 
Se:te gegen die Spitze liin b iirtig ......................... 3.

1. Traube liinger ais das Blatt; Bliitter ineist 8paarig:
2473. V. sihatica L.

Traube kiirzer ais das B la tt........................................ 2.
2. Bliitter meist 5 paarig, mit eirunden, stumpfen, aderigen

Blattchen.........................  2474. V. pisiformis L.
Bliitter yielpaarig, mit einer dreispaltigen, zusammen- 

gerołlten Wickelranke endigend, mit eirund-liing- 
lichen oder lanzettlichen, stumpfen Blattchen:

2475. V. cassubica L.
3. Bluthenstiele verliingert, reichbluthig......................4.

Bluthenstiele 1—2bliithig, oder 4—Gbliithig, kurz
t r a u b ig ..................................................................10.

4. Traube meist 5bluthig, ungefahr so lang wie das
Blatt; Bliitter meist 5 paarig, mit eirunden, stumpfen, 
aderigen Blattchen . . 2476. V. dumetorum L.

Traube mehr ais 5 b l i i t h i g ..................................... 5.
5. Traube reichbliitliig.....................................................6.

Traube 6 —1 2b liith ig ................................................0-
6. Prucht lineal-langlich; Platte der Pahne so lang wie

ihr Nagel oder lan g er.......................................... 7.
Frucht elliptisch; Platte der Pahne halb so lang wie 

ihr N a g e l ...............................................................8.
7. Blattchen langlich-lanzettlich; Platte der Pahne so

lang wie ihr Nagel . . . 2477. V. Cracca L.

Blattchen lanzettlich; Platte der Pahne doppelt so 
lang wie ihr Nagel . 2478. V. tenuifolia Rth.



8. Blatter meist 8paarig; Blattchen lanzettlich; Frucht
fast rautenformig . . . 2479. V. villosa Roth.

9. Bluthen entfernt, steif abstehend; Blatter 6—Spaarig;
Blattchen lanzettlich-linealisch; Nebenblatter 
schwach gezahnt; Frucht lineal-łanglich:

2480. V. onobrychioides L.
10. Blatt ohne Wickelranke, mit einer Spitze endigend 11.

Blatt mit Wickelranke end igend ..............................12.
11. Frucht fast stielrund, lederig, flaumig: 2481. V. Faba L. 

Frucht zusammengedruckt, kahl oder mit am Grunde-
zwiebeligen Haaren be.setzt, am Rande weich- 
stachelig gewimpert. . 2482. V. narbonensis L.

Frucht linealisch, kahl; Kelchzahne zuruckgekriimmt; 
Blatt 2paarig . . . 2483. V. oroboides Wulfen.

12. Rhizom dauernd...............................................................13.
Rhizom j a h r i g ...............................................................14.

13. Traube meist 5bliithig, sehr kurz; Blatter meist drei-
paarig; Blattchen eirund oder łanglich, stumpf oder 
g e s tu tz t..............................  2484. V. sepium L.

14. Obere Blatter 2paarig, die unteren einpaarig; Blatt
chen łanglich-lanzettlich, an beiden Enden spitz; 
Fahne kahl; Kelchzahne lanzettlich-pfriemlich, fast 
gleich, grade vorgestreckt; Frucht zottig:

2485. V. bithynica L.
Blatter rnehr ais 2 paarig................................................ 15.

15. Bluthen in achselstandiger, 3—4bluthiger Traube;
Blatter 5—8paarig; Blattchen łanglich und verkehrt- 
eiformig, stumpf oder gestutzt; Fahne behaart:

2486. V. pannonica Jaccprin.



Bluthen einzeln oder p a a rw e is e .............................. 16.
16. Blatter 4—Bpaarig......................................................17.

Blatter 2—3paarig, die unteren chne Rankę . . . 24.
17. Fahne behaart; Bluthen einzeln; Blatter 5—7paarig; 

Kelchziihne pfriemlich, ungleich, grade vorgestreckt; 
Friichte liinabgeschlagen, rauhliaarig:

2487. V. hyhrida L.
Falme k a l i i ................................................................... IB.

18. Fracht liinabgeschlagen .   19.
Fracht abstehend oder a u f r e c h t .................................20.

19. Kelehzahne ungleich, die beiden oberen halb so lang,
zusammenneigend, der unterste langer ais dieKelch- 
rohre; Fracht rauhliaarig, die Haare einem Knoten
au fs itzen d ..............................  2488. V. lutea L.

Kelehzahne fast gleich, die vier oberen aufwarts 
gekriimmt; Frnclit flaumig:

2489. V. peregrina L.

20. Blattchen am Ende gestutzt oder ausgerandet, aber
nicht herzformig........................................................21.

Blattchen am Ende tief herzformig eingeschnitten . 23.
21. Kelehzahne halb so lang wie die Kelclirohre; Bliitter

4—7paarig; Blattchen gestutzt:
2490. V. grandiflora Scopoli. 

Kelehzahne ungefahr so lang wie die Rohre . . . 22.
22. Blatter meist 7paarig; Fracht aufrecht, liinglich,

flaumig...................................  2491. V. satwa L.
Blatter meist bpaarig; Fracht abstehend, linealisch, 

zuletzt kalii . . . 2492. V. angustifolia Roth.



23. Blat ter meist 7paarig; Bliittchen der unteren Bliitter
yerkehrt-herzfórmig, die der oberen lineal-keilig, 
21appig ausgerandet; Friichte linealisch:

2493. V. cordata Wulfen.
24. Bliithen einzeln, fast sitzend; Bliittchen yerkelirt-

eiformig, gestutzt; Kelchzahne pftiemlich, grade, 
fast gleich; Fruclit kahl; 2494. V. lathyroides L.

610. Ewuni L.
S tam m  1: E rv ilia  Koch. Staubweg oberwiirts

aberall gleichformig behaart.................................. 1.
S tam m  2: Łens. Staubweg auf seiner oberen 

Flachę eben und gegen die Spitze hin der Lange 
nach behaart, auf der unteren Seite kahl . . .  7.

1.

3.

4.

Fruchtstiele hochstens so lang wie das Blatt; Fruclit
2—4 sam ig .................................................................

Fruchtstiele weit liinger ais das Blatt; Frucht
G sa m ig .....................................................................

Frucht 2samig; Bliithenstiele 2 — tibluthig; Bliitter 
meist Gpaarig; Kelchzahne so lang wie die Kelch-
r iih re ..............................  2495. E. hirsutum L.

Frucht 3—4 s a m ig .......................................................
Bliithenstiele e in b lu th ig .............................................
Bliithenstiele 2 b ltith ig ..................................................
Bliitter 3—4paarig; Kelchzahne kiirzer ais die itbhre;

Frucht 4samig . . 2496. E. tetraspermum L.
Bliitter meist 7paarig; Kelchzahne liinger ais die 

Rohre; Frucht meist 3 samig:
2497. E. monanthos L.

7

2,

6,

3.
4.
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5. Blatter meist lOpaarig, mit einer Stachelspitze endi-
gend; Kelchzahne langer ais die Rohre; Fracht
3—4samig, fast perlschnurformig:

2498. E. Ervilia L.
6. Obere Blatter 3—4paarig; Kelchzahne ktirzer ais die

Kelchrbhre; Pruclit 6 samig, kahl:
2499. E. gracile DC.

7. Blilthenstiele 1—2 bltithig; Blatter meist Gpaarig, die
oberen mit einer Wickelranke; Nebenbliitter lan- 
zettlicli; Kelch so iang wie die Krone; Pruclit kahl:

2500. E. Lens L. 
Blilthenstiele 1 bltithig; obere Blatter 3paarig, mit 

einer Stachelspitze endigend; Nebenbliitter halb- 
spiessformig; Kelch kiirzer ais die Krone; Fracht 
haumig . . . .  2501. E. Lenticula Schreber.

611. Pisum L.
Blilthenstiele 1—2 b l t i t h i g ........................................ 1.
Blilthenstiele reichbliithig............................................. 2.

1. Blatter 2—3paarig; Bliittchen kleili gekerbt; Same
kantig eingedriickt . . . 2502. P. arvense L. 

Blatter 3paarig; Bliittchen ganzrandig, ara Rande 
wellig; Same kugelig . . 2503. P. satimm  L.

2. Blatter 4paarig; Bliittchen ganzrandig; Stengel kantig:
2504. P. maritimum L.

612. Lathyrus L.
S tam m  1: N isso lia  Koch. Blatter fehlend; Blatt- 

stiel wickelrankenlormig oder blattformig . . . 1.



2

3.

4.

6.

S tam m  2: C lym enum  DC. Untere Blattstiele blatt-
los, die oberen b la tte rtrag en d ..............................

S tam m  3: E u la th y ru s  DC. Alle Blattstiele blatter
tragend ......................................................................

Bliitlienstiele einbliithig; Blattstiele fiidlich, blattlos, 
mit einer Wickelranke endigend; Nebenblatter selir 
gross, verkehrt-eiformig . 2505. L. Aphaca L.

Bliitlienstiele 1—2 bltltŁig; Blattstiele lanzettlich, blatt- 
formig, ołrne Wickelranke; Nebenblatter pfriemlich:

2506. L. Nissolia L. 
Bliitlienstiele einbliitliig; Blattstiele breit gefliigelt, 

die unteren hinablaufend, lanzettlich oder liinglich, 
blattlos; obere Blatter 1—2paarig; Friichte breit 
langlich, zusammengedriickt, netzig-aderig, kalii,
4—-8sainig, am oberen Rande zweifliigelig, die 
Fliigel hautig . . . .  2507. L. Ochrus DC.

Einjahrig; Bliitlienstiele 1—2 bltithig.........................
Dauernd; Bliitlienstiele re ichb liith ig .........................
Same g la t t ......................................................................
Same k n o tig - ra u h .......................................................
Frucht 8—lOsamig, verlangert linealisch .
Bkucht meist 4samig, la n g lic h ...................................
Frucht flaumig, gestreift aderig, gedunsen; Frucht- 

k no ten seidig-zottig . . . L. inconspicuus L.
Frucht kalii.......................................................................
Fruclitknoten tein driisig punktirt; Frucht gestreift

a d e r i g ........................................L. stans Yisiani.
Bruchtknoten kahl; Frucht nervig und Yorspringend 

gestreift aderig . . .  L. sphaericm Retzius.

3.

4. 
14.
5. 
9.
6. 
8.



8. Oberer Kami der Fracht grade, schmal zweifliigelig:
L. Cicer a L.

Oberer Rand der Fracht gekrtimmt, zweifliigelig:
2508. L. satimis L.

9. Bliithenstiele e in b liith ig ................................................10.
Bliithenstiele 2 bltithig.....................................................13.

10. Same kugelig....................................................................11.
Same kubisch....................................................................12.

11. Frucht 2—3samig, langlich . . L. setifolius L. 
Frucht Gsamig, lineal-langlich . . . L. annuus L.

12. Fruclit meist 10 sarnig, schmal łinealisch, glatt, aderlos:
L. angulalus L.

13. Frucht lineal-langlich, rauhliaarig, die Haare am
Grandę zwiebelig verdickt: 2509. L. hirsutus L.

14, Stengel kantig, fliigelłos............................................15.
Stengel auffallend gefliigelt........................................ 16.

15. Friichte lineal-langlich, netzig aderig; obere Keleh- 
zahne karz dreieckig; Same knotig:

2510. L  tuberosus L. 
Friichte schief vorspringend aderig; Kelchzalme

sammtlich lanzettlich-pfriemlich; Same glatt:
2511. L. pralensis L.

16. Blatter e in p a a r ig ......................................................17.
Blśitter 2—3 paarig . . . .  ....................................20.

17. Fliigel des Stengels doppełt so breit wie die Fliigel 
der Blattstiele; Same knotig-runzelig:

2512. L. silvestris L. 
Fliigel der Blattstiele so breit wie der Fliigel des 

S tengels......................................................................



18. Samennabel die Hiilfte des Samens umgebend; Same
schwach knotig . L. platyphyllos Retzius.

Samennabel kanm ein Dritttlieil des Samens um
gebend ......................................................................19.

19. Knotcben des Samens rundlick:
2518. L. heterophyllos L. 

Knotcben der Samen langlick, in einander fiiessend:
2514. L. latifolius L.

20. Same glatfc; Samennabel den vierten Theil des Samens
umgebend; Blattstiele fłiigellos:

2515. L. palustris L.

613. Orobus L.

Blattchen spitz oder zugespitzt.................................1.
Blattchen stumpf, wenigstens die oberen . . . . G.

1. Blumen purpurn; Blatter 2—S p a a r i g ..................2.
Blunien weiss oder gelb; Blatter 2—5paarig. . . 5.

2. Stengel kantig, flugellos; Blatter zugespitzt, ruckseits
glanzend....................................................................3.

Stengel gefliigelt; Blatter spitz, ruckseits glanzlos, 
m e e rg r i in .............................................................. 4.

3. Bliithenstiele meist 4bliithig, grade; Friicbte kahl:
2516. O. vernus L. 

Bliithenstiele reichbliithig, einwarts gekriimmt; jungę 
Friichte fein drlisig rauh:

2517, O. variegatus Tenore.
4. Rhizom kriechend, an den Gliedem knollig; Blattchen

schmal, lanzettlich oder linealisch:
2518. Q. tuberosus L.



5. Stengel oberwarts schmal geflfigełt; Blatter 2- bis
Spaarig; Blattchen schmal, lineal-lanzettlich, sehr 
spitz; Wurzelfasern keulig . 2519. 0. albus L.

Stengel kantig, fliigellos; Blatter meist 4-paarig; 
Blattchen breit langlich - lanzettlich, ziemlich spitz:

2520. O. luteus L.
6. Stengel kantig, astig; Blatter meist 6 paarig; Blattchen

eiformig-langlich, glanzlos, riickseits meergriin, ani 
Ende mit kleinem, aufgesetztem Stachelspitzchen:

2521. (). niger L.

Trib. 7. Phaseoleae.
614. Phaseólus L.

Trauben langer ais das Blatt; Fracht schwach ge- 
kriimmt . . . .  2522. Ph. multiflorus Willd.

Trauben kiirzer ais das Blatt; Frueht ziemlich grade:
2523. Ph. vulgaris L.

Sectio 2. Caesalpinieae.
615. Ceratonia L.

2524. (J. Siligua L. Wehrlos; Blattchen oval, stumpf, 
dauernd.

616. Cercis L.
2525. C. Siliguastrum L. Blatter sehr stumpf, ganz 

kahl.



2292A. Ulex europaeus L.

Hecksame.

Stechginster. (faspeldorn. Heideginster.

Ein iłber meterhoher sehr astiger Strauch, dessen Zweige 
sammtlich in lange, sehr spitze, stechende Domen endigen 
und locker mit nadelformigen, stechenden Blattern besetzt 
sind, die Stiitzblatter schmal linealisch, so lang wie der 
Bliithenstiel; Bliithen lang gestielt, einzeln, achselstandig; 
unterhalb des Kelchs stehen zwei eirunde, stumpfe Deck- 
blattchen, welche den Bliithenstiel an Breite bedeutend iiber- 
treffen; Kelch bis zum Grund getheilt lippenformig, die 
Oberlippe zweizahnig, die Unterlippe dreizahnig, Anssenseite 
des Kelchs fiederhaarig; Fliigel der Krone am oberen Rand 
faltig, fast so lang wie die Pahne.

B eschreibung: Dieser D/i — 1J/2 Meter hohe Strauch 
steht aufrecht, ist sehr verastelt und die Aeste sind abstehend, 
hellbraun, gefurcht, feinhaarig, 30—60 Cm. lang. Alle Aeste 
sind wiederum mit abstehenden, nacli unten gekrummten, 
griinen Nebenasten dicht besetzt, welche ebenfalls feinhaarig, 
wie gefurcht sind und sich in einige Centimeter lange, 
gefurchte, stechende Domen endigen. Diese Nebenaste haben



wieder abstehende Zweige, welche an ihrem Ausgange mit 
einem nadelartigen, stechenden Blatte gestiitzt sind und 
mehre abstehende Bliitter tragen. Auch die Zweige und 
Bliitter sind an der Spitze stechend und in der Jugend 
behaart. Ans den Achseln der Nebeniiste kommen die jungen 
Triebe hervor, welche dichte, weisse, abstehende Behaarung 
haben. An den alten Aesten aber stehen die Bluthen. Nur 
die obersten Hauptaste tragen in der oberen Halfte ihrer 
Liinge die einzeln in den Blattwinkeln stehenden Bluthen, 
welche ohne Stielchen 1 Cm. Liinge messen. Nahe am Kelche 
sitzen die beiden ovalen, stumpfen, wie der Bliithenstiel mit 
weissen Haaren bedeckten Deckblattchen, und ahnliche findet 
man auch am Grunde des Blilthenstieles. Der Kelch ist 
ockergelb, dicht mit seiden-glanzenden Haaren bedeckt und 
fast so lang ais die Krone. Da.s Fahnchen ist am grossten, 
oval und ausgeschnitten, die beiden Fliigel sind grosser ais 
das Schiffchen und stumpf, das Schiffchen ist zweiblatterig 
und behaart. Die Hiilse wird iiber 1 Cm. lang, ist fein- 
haarig und enthiilt mehre eckige Samen.

Yorkom m en: Auf sandigenHaiden, trocknen Abhangen, 
Feldern. Im nordlichen und westlichen Gebiet zerstreut. 
In Pommern, auf Riigen, verwildert bei Allenstein,') in Meck- 
lenburg, nach Hapke auf der Insel Borlmm, in Holstein, bei 
Hamburg, Bremen, im nordlichen Ilannoyer, z. B. bei Peine, 
Osnabriick, auf Nordernei,'1 2) in der Lausitz (in der Oberlausitz 
vielleicht nur verwildert, vgl. Deutsche Bot. M. 1884, S. 185),

1) Nach gefalliger brieflicher Mittheilung des Herm Fr. J. Weiss.
2) Nach Steinvorth (Programm, Seite 16) bei Winsen, Tarmitz 

bei Luchow, Bergen bei (Jelle, Sunder bei Winsen, Uelzen.



bei Hoyerswerda, in Westphalen, ani Niederrhein, nacli 
Hollandre in wenigen Exemp]aren ani ostlichen Abhange des 
St. Quentin bei Met/, gefunden,') ferner bei Saarburg und 
Ltitzelburg, in Elsass, bei Zweibriicken in der Rheinpfalz, 
in der siidlichen Schweiz. Bei Dessau und friiher bei Pinia 
in Sachsen angepfianzt und verwildert und auf Weideplatzen 
zwisclien Weissig und Schonfeld bei Dresden.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Ais Zierstrauch fur Parkanlagen em- 

pfehlenswertli. Die jungen Zweige bieten ein ziemlich gutes 
Futter. Die Blmnen liefern eine gelbe Farbę. In England 
und Frankreich wird der Strauch zur Anlage von Hecken 
verwendet. Im gedorrten Zustand kann die ganze Pflanze 
ais Brennmaterial dienen. Will man sie ais Pferdefutter 
benutzen, so muss sie wegen der Domen zuvor geąuetscht 
werden. Eine weniger verholzende Form in Frankreich 
wird ais Futtergewachs und ais Nahrung fiir das Wild 
empfohlen.

Name: Dieser Strauch hiess friiher Gr. spinosa.
Linne trennte ihn von dem Ginstergeschlecht und nahm fur 
ihn den Namen Ulex, welcher im Plinius vorkommt und 
eine dem Rosmarin ahnliche Pflanze bezeichnet.

Form en: U. nanus Smith (Forster), welche in England, 
Belgien, Frankreich, Spanien und Portugal yorkommt (Syn. 
U. europaeus L. /i), unterscheidet sieli durch vom Grund an 
yerschmiilerte Bliitter und sehr kleine Deckblattchen unter 
dem Kelch, welche nicht breiter sind ais der Blattstiel. Bei

1) Naeh gefalliger brieflicher Mittheilung dus Herm E. Frueth 
vom 4. Miirz 1888.
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U. provincialis Loiseleur (Syn. V. parińfiorus Pourret. U. 
australis Ciem.), in Siidfrankreich, Spanien und Portugal 
vorkommend, sind die Blatter ebenfalls pfriemlich, aber weit 
kiirzer ais die Zweiglein und Bliithenstiele.

A b b ild u n g en .  T a fe l  2292A.
A bliihender Zweig, natiirl. Grosse; 1 Bluthe, vergroasert; 2 die- 

selbe in ein/.elno Theile zeriegt, desgl.; 3 Frucht, desgl.; 4 dieselbe 
im Łiingssehnitt, desgl.; 5 Same, desgl.



2293. Sparłium junceum L.

Pfriemen.

Syn. SpartiantJms junceus Lk. Cienista juncea Desf.
Ein tiber mannshoher Strauch mit griinen, glatten, stiel- 

runden, kahlen, sehr entfernt verastelten und entfernt mit 
kl ein en, sitzenden, zungenformigen Blattern besetzten Stengeln; 
Bliithen in gestreckter, endstandiger Traube, kurz gestielt, 
von kleinen, hinfalligen Deckblattern gestiitzt; Kelch tief 
gespalten, einlippig, fast scheidig, an der Spitze rauschend 
und klein funfzahnig; Staubweg pfriemlich, lang, ani Ende 
aufwarts gebogen, mit langlicher, schwammiger Miindung, 
nach innen abschiissig, bartlos.

Die Zweige sind ruthenfonnig, nach oben sehr verdtinnt, 
die Blatter einfach, linealisch-zungenformig, stumpf, am Ende 
spitzlich, die Traube ist in der Jugend in allen Theilen 
seidenhaarig, die Deckblatter und Deckblattchen linealisch 
oder lineal-lanzettlich, pinselig, seidenhaarig, die ausgewach- 
sene Traube hat ihre Deckblatter, Deckblattchen, sowie ihre 
Behaarung abgeworfen, ebenso ist die Frucht in der Jugend 
seidenhaarig, im ausgewachsenen Zustand kalii, das Scliiffchen 
an der Spitze, am inneren Saum und am Grunde sammethaarig.

Vor komin en: An steinigen Abhangen im Gebiet des 
Mittelmeers und der Adria, und bis zum Lago di Como. 
Im Oesterreichischen Kiistengebiet; bei Triest; in Steiermark. 
In Nordamerika hie und da fast eingeburgert.



B liitłiezeit: Mai, Juni, Juli.
A nw endung: Ein priichtiger Zierstrauch, der aber 

nur im stidlichsten Theil des Gebiets im freien Lande aus- 
hiilt, sonst in Topfen kultivirfc werden muss oder im Winter- 
garten. Man pflanzt ihn in nahrhafte, mit etwas Sand ver- 
mischte Mistbeeterde, iiberwintert ihn bei 1—5° Celsius, 
begiesst ihn im Winter nur sehr massig und vermehrt ihn 
am besten durch Samen. Im Gewachshans kann man ihn 
schon im Marz oder April zur Bltithe bringen. Durch Auf- 
iisten und fleissiges Zurlickschneiden der łangeren Zweige 
kann man Kronenbaumchen erziehen, welche besonders reich- 
lich bliihen. Die grossen Blumen sind wohlriechend und 
geben gutes Bienenfutter. In den Garten kultivirt man eine 
Form mit gefullten Blumen und eine Yarietiit o d o ra tis s i
ni um Sweet mit kleineren, sehr wohlriechend en Blumen und 
starkseidigen Trieben und Blattern.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2293.
A bliihen der Zweig, natiirl. Grdsse; 1 Staubgelasse, vergr8ssert; 

2 Fracht, desgl.; 3 Same, desgl.



2294. Sarothamnus vulgaris Wimmer. 

Besenstrauch.
Besenginster, Dinster, Bram, Pfriemen.

Syn. 8. scoparius Koch (Synopsis ed. 1). Spartium 
scoparium L. Cytisus scoparius Łk. Genista scoparia 
Sprengel.

Ein bis mannshoher Strauch mit griinen, glatten, kahlen, 
kantigen, stark und dicht verastelten, bogig aufgerichteten, 
lock er beblatterten Zweigen. Blatter kleili, żart gestielt, 
dreizalilig, mit lśinglichen, stumpfen Blattchen; Trauben end- 
standig, gestreckt, reichbliithig; Bliithen kurz gestielt, hangend; 
Kelch zweilippig, mit zweizahniger Oberlippe und dreizahniger 
Unterlippe; Staubbllitter monadelphisch; Staubweg sehr lang, 
kreisformig zusammengebogen, gegen das Ende verdickt, nach 
innen flach, an der Mlindung kleinkopfig; Frucht liinglich.

B eschreibung: Uie holzige, iistige Wurzel streckt 
ihre zaserigen Wurzelaste weit durcli den Boden. Der meist 
von unten auf astige Stengel bildet einen bald nur kleinen, 
bald iiber mannshohen, wegen seines kleinen Blattes ziemlich 
nackt ersclieinenden, aber durch seine grfinen Zweige doch 
grunen Strauch, seine alteren Theile sind rundlich, mit grau- 
lich-braunlicher Bindę bekleidet, die jungeren ungleich-fiinl- 
eckig, griin, fast kahl, die jiingsten zottig-weichhaarig. Die 
Blatter sind gestielt, ein- oder dreizahlig, die Blattchen der 
dreizahligen Blatter fast sitzend, nmgekehrt-eiformig, keil-



formig oder lanzettlich, bald spitz, bald stumpf, auch mit 
einer Stachelspitze, ganzrandig, mit angedruckten weiclien 
Haaren, besonders im jiingeren Zustande, bedeckt; das Bltitt- 
clien der einzahligen, welche an jungen Trieben und an den 
Spitzen der Zweige vorzukoinmen pflegen, sind fast immer 
lanzettlieh-spitz, etwa 6 mm. lang und kleiner. Alle Blatter 
stehen auf kleinen Yorragungen der Zweige, welche um so 
starker sind, wenn Blumenstiele und Aeste aus den Blatt- 
winkeln hervortreten. Die Blumen kommen einzeln aus den 
Blattachseln an den Bnden vorjahriger Zweige, zuweilen 
zugleich mit einem Blattzweige liervor, ihr Stiel isfc hochstens 
1 Cm. lang, kalii, meist mit einem oder zwei kleinen schup- 
penformigen Deckblattchen in der Mitte versehen. Der Kelch 
kalii, glockig, bleibend, die Lippen von einander tretend, 
mit sehr kurzeń fein und kurz gebarteten Zahnen. Die 
grosse, schone gelbe Blume besteht aus einer rundlichen aus- 
gerandeten zuriickgeschlagenen Pahne, zwei langlichen, 
stumpfen, unten mit einem stumpfen Portsatz auf der einen 
Seite versehenen Fliigelii und zwei mit einander durch den 
unteren kurz behaarten Rand zusammenhangenden stumpflichen 
Nachenblattern. Die 10 Staubgefasse sind von ungleicher 
Lange, unten in eine Rohre yerwachsen. Der Stempel hat 
einen kurz gestielten langlichen, weisszottigen Fruchtknoten, 
einen fadigen, kahlen, stark gekriimmten Griffel, mit erwei- 
terter Endspitze, welche auf dem Riicken zottig, nach innen 
aber warzig ist. Die Hiilse ist stark zusammengedruckt, 
mit vorstehenden Nahten, oben kurz und spitz zugespitzt, 
unten in einen kurzeń Stiel etwas verschmiilert, auf beiden 
Fliichen kalii, am Iiande mit łangen, weissen oder gelblichen



abstehenden Haaren dicht besetzt, bei der Reife Schwarz, 
mit einer Menge brauner, langlich rundlicher, ani Grandę 
fast abgestntzter Samen.

Vorkonimen: Auf Sandboden, in lichten Waldungen, 
besonders lichten Nadelwaldungen und an schwach bewach- 
senen sandigen Abhangen, sowie auf Sandsteinfelsen, so z. B. 
in Thtiringen haufig auf' Buntsandstein, aber anch auf ltoth- 
liegendem, auf Tonschiefer, Grauwacke u. s. w. Durch den 
grossten Theil des Gebiets zerstrent, besonders in Sandgegen- 
den des mittlen und nordlichen Gebiets, so z. B. nach 
Hiipke, noch auf der Insel Borkum. Einzelnen Gegenden 
fehlt sie, so z. B. kommt sie wohl niemals auf Kalkboden 
vor. Im Alpengebiet ist sie nur sehr sporadisch vertreten; 
so z. B. fehlt sie im Salzburgischen ganz, ist auch in Tirol 
kaum vorhanden,') in der Schweiz, im Canton Tessin und 
in den italienischen Thalern Graubundtens, sowie iui Rhein- 
thal auf Htigeln bei Walzenhausen, hier ganze Bergabhangę 
tiberziehend. In der Lombardei wird sie wieder weit haufiger. 
Im Juragebiet selten auf Sand des braunen Jura, ubrigens 
auf den Hohenziigen des sudostlichen Deutschland bis 520 
Meter Meereshohe, im bairischen Wald nur bei Passau; in 
Oesterreich, Mahren, Steiermark, Bohmen. Ausserdem im 
nordlichen Europa, in Holland, Belgien, Danemark, Brittan- 
nien, Siidschweden und im Stiden in Frankreich, Spanien, 
Italien, auf Sizilien, in Dalmatien, Siebenburgen, im mittlen 
und sudlichen Russland. Nach Herrn Fr. J. Weiss in Preussen 
im Ganzen selten; wild vielleicht nur im westliclien Gebiet: 1

1) Hausuiann, Flora, Band III., Seite 1057.



Bei Konigsberg, Danzig, Allenstein, Thorn, Liebemuhl, Christ- 
burg, Osterode, Fiatów; aucli in Posen, sowie bei Calau in 
der Mark. Bei Strassburg fehlt sie dem Loss, findet sieli 
aber an Aufscliwemnnmgen der Zorn.

A nw endung: Ein selir empfehlenswerther Zierstrauch 
fur ein Pinetum in Parlcanlagen; docli bedarf derselbe sehr 
sandigen Boden. Die Vermehrung geschieht am besten durch 
Samen. Die Blumen geben gutes und reichlicb.es Bienen- 
futter, die Zweige werden zur Fabrikation von kleinen Besen 
verwendet. Friiher betrachtete man Blatter, Blumen und 
Samen ais offizinell (He rba , F lores, Semen Genistae).

A b b i l d u ng e n .  '1'at'el 2294.
A bliihender Zweig, natiirl. Grbsse; 1 Staubgefass, vergr5ssert; 

2 Carpell, desgl.; S Frueht, ńatiirl. Grosse.



2295. Gemsta diffusa Willd.

Liegender Gin,ster.

Syn. Spartmm decumbens Jacąuin. Oenista humifusa 
Wulfen (nicht L.). Cytisus decumbens Grenier Godron. 
u. diffusa Reichenbach.

Der sehr iistige Strauch liegt mit seinen dttnnen Zweigen 
am Boden ausgebreitet oder die Zweige streben bogig auf- 
warts; sie sind ziemlich dicht beblattert, kahl und wehrlos 
oder mebr oder weniger behaart; Blatter lanzettlich, liing- 
lich-Ianzettlieh oder liinglich, kahl oder behaart; Bliithen am 
Stengel und an den Aesten seitenstandig, einzeln, paarweis 
oder gruppenweis, von einem Bliitterbtischel umgeben; Blii- 
thenstiele dreimal so lang wie der Kelch, abstehend; Krone kahl.

B eschreibung: DiesesHolzgewachsbildeteinen kleinen 
Strauch, dessen Aeste am Boden liegen, 45 bis 60 Cm. lang 
werden, hockerig und gestreift sind. Die jungen, 7 bis 10 
Cm. langen Triebe gehen aufrecht in die Hohe. Die Blatter 
erreichen kaum die Lange von 1 Cm., sind liinglich-lanzett- 
formig, vorn kurz zugespitzt. Die haarigen Htilsen sind 4- 
bis 8samig. Es ist dieser Strauch der G. p ilosa sehr ahnlich, 
unterscheidet sich aber durch folgende Merkmale: Zuerst 
sind die Bliithenstiele hier dreimal so lang ais der Kelch, 
dort nur so lang ais der Kelch; zweitens sind hier die Falinen 
der Bliithen weder ausgerandet noch ausserlich haarig, wie 
es dort der Fali ist; drittens ist auch das Schiffchen nicht 
haarig wie dort, und viertens sind hier die Htilsen weit starker 
behaart, auch die Stengelblatter gestreckter. Ob aber das
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alles zur Aufstellung einer eigenen Spezies binreicht oder 
ob diese angefilhrten Merkmale immer konstant sich zeigen, 
ist eine andere Frage, die vorlaufig noch zu Gunsten der 
Spezies entschieden werden muss.

Yorkom men: Auf troeknen Wiesen, an grasigen Stellen, 
an sonnigen Abbangen, anFelsen und steinigen Bergabhangen. 
Nur im siidlichsten Theil des Gebietes: in der westlichen 
Schweiz, in Lothringen,') im Jura, in Oesterreich, Unter- 
steiermark, Mahren, in Krain,1 2) im Oesterreichischen Kiisten- 
gebiet, Triest, fruher (1819) auf dem Gipfel des Berges Je- 
dovee bei Teplitz.

B liithezeit: Mai, Juni.

A nwendung: Dieser schone Strauch ist, wie siimmt- 
liche Arten der Gattungen Genista und Cytisus fur Garten- 
anlagen hochst empfehlenswerth. Unsere Art eignet sieli 
am besten fur Bander von Gestrauchgruppen; sie verlangt, 
wie die meisten Arten, Scbutz gegen kalte Windę und einen 
lockeren, tiefen, nahrhaften, weder zu nassen noch. zu trock- 
nen Boden. Man vermehrt alle Arten am besten dnrch 
Samen, der im April auf ein geschiitzt liegendes Beet aus- 
gesiiet wird.

Form en: a. genuina: Ganzlicb kahl. Syn. Genista 
humifusa Wulfen. Spartium decumbens Jacguin. Genista 
diffusa Willd. Cytisus diffusus Yisiani. C. deccurnbens

1) Nach gefalliger brieflicher Mittheilung des Herrn Erwin Frueth 
bei Metz. Vergl. aueh die Noti/. von H. W aldner in der Irmischia, 
1888, Seite 14. Es handelt sich fur Metz um G. H a l le r i  Regnier. 
G. p ro  s t r a t a Lam.

2) Vergl. Oesterr. Botan. Zeitung, 1863, Seite 388.



Grenier Godron u. diffusus Reichenbach. Vgl. Reichen- 
bach’s Icones, Band 22, Tafel 29, I. II. So z. B. bei Triest 
und anf dem Karst.

Halleri: Bliittehen abstehend, rauhhaarig. Syn. 
Genista Halleri Iiegnier. G. prostrata Lam. Spartium
procumbens Durand. G. decumbens Wilki. Cytisus Kitaibelii. 
So in der Scbweiz bei Einsiedeln, im Canton Waadt, im 
Jura, z. B. bei Cernanz, bei Metz.') Vgl. Reichenbach
Bd. 22, Tafel 29, III. IV.

y. procumbens: die Rtlckseite dsr Bliittehen, die jungeren 
Zweige, die Bluthenstiele und Kelche angedriickt seidenhaarig. 
So an Fełsenabhangen in Miihren, in Niederosterreich (am 
Hadiberg bei Briinn in Miihren und bei Wien, Hobesbrunn, 
Ofen, ferner in Ungarn und Dalmatien), auch im Waadtlande. 
Vgl.Reichenbachs Icones, Tafel25, III. Irmischia 1883, S. 14.

1) Herr Erwin Frueth schreibt mir dariiber unter’m 1. Oktober 
1884 Folgendes: „ G e n is ta  p r o s t r a t a  Lam. kommt nioht nur anf 
der Hohe von Plappeville vo r, sondern auch an dem benachbarten 
Mont. St. Quentin. Ich fand sie sehon im April d. J. am ganzen 
Berg in voller Bliithe. Etwa iiber dem Dotfe Longeville beginnend, 
zieht sich der niedliche Strauch am Ost-Abhang des Berges gegen 
Say hin. Der zweite, in Godron’s Flora zitirte Standort bei Sey be- 
findet sich am Sudabhange des .St. Quentin, genau iiber genanntem 
Dorf und erstreckt sich in der Riehtung nach Lerry hin. Die ande- 
ren Lothringischen Standorte sind nach Godron: Villers le Sec bei 
Toul, Moulainville-Verdun. Bei Neufchateau hiiufig. Die Angabe in 
den Floren: Juni, oder: Mai-Juli fiir die Blilthezeit steht m it der 
heurigen nicht im Einklang, indem die Pflanze von Ende April an 
bis hochstens Mitte Juni bliihte.'1

A b b ild u n g e n . T a fe l 2295.
Bliihende Pflanze in natiirl. Grosse.



2296. Genista pilosa L.

Haideginster.

Syn. Spartium pilosum Rath. G. decumbens Willd. 
G. humifusa Thore. G. repem Lam. Genistoides tubercuiata 
Mncli.

Ein niedriger, liegender und aufsteigender, 1/3 bis 1/2 
Meter hoher Strauch, dessen Zweige ziemlich dicht mit kleinen, 
einfachen, liingliclien, ianzettlichen oder zungenformigen, 
stumpfen, nach dem Grunde verschmalerten, riickseits wie 
die Aeste, Bliithenstiele und Kelche angedruckt behaarten 
Blattern besetzt sind. Bliithenstiele achselstandig, einzeln 
oder gruppenweis beisammen, von einem Bliitterbuscbel um- 
geben, so łang wie der stark behaarte Kelch; Oberlippe des 
Kelchs bis zuin Grunde zweitheilig; Fahne und Schilfchen 
seidenhaarig.

B escbreibung: Unten ist der Stengel strauchartig 
und holzig. Seine Zweige liegen ani Boden, sind 15 bis 45 
Cm. lang, iistig, hockerig und die Zweigiem gestreift, alle 
a ber oline Stacheln. Die abwechselnden Bliitter Ijeldeiden 
den jungen Trieb, sie sind nur wenige Linien lang, dunkel- 
griin, stumpf, haben an der Rtickseite angedriickte Haare, 
sind auf der Oberflaclie haarlos, sitzen fast, haben einen 
ganzen Rand, stelien gewohnlich einzeln, zuweilen aber auch 
zu dreien. Die Bluthen brechen mit den sie stiitzenden 
Blattern ans einer Knospe hervor, sind kurz gestielt und



bilden 5 Cm. und noch langere Trauben, die sieli aa der 
Spitze der Zweige befinden. Sie steben einzeln oder auch 
zu zweien. Die Kelche siad dicht behaart, ihre Oberlippea 
siad 2spaltig, die Uaterłippea dreispaltig. Die Fahne ist 
ausserlich mit Seidenhaaren bedeckt, ebeaso bekleidet ist das 
Scbiffchen, die Fliigel iadessen siad yollkommea haarlos. 
Je soaaiger der Standort, urn so merklicher ist der Seiden- 
iiberzug der Bluthentheile. Die Hiilsea siad scliwarz, zu- 
sammengedriickt und gleichfalls seideabaarig.

Yorkommen: In Haiden und Haidenwaldungen, vor- 
zugsweise in Gebirgsgegenden. Sehr ungleicb dureb das 
Gebiet zerstreut und im Ganzen niebt liaufig. In Thuringen 
z. B. auf dem Beerberg und auf dem Geiersberg bei Subl, 
zwiseben Oberhof und dem frohlicben Mann, im Walde bei 
Christos, auf der rothen Haide zwisehen Ilmenau, Haida und 
Martinrode, im Siebleber Holz bei Gotba, am haufigsten auf 
der Sommerseite steiłer, waldiger aber wami er Haiden des 
Thtiringer Waldes, in der Flora von Sondersbausen zwisehen 
Steinthalleben und den Kelbraer Steinbrtichen (Lutze, Pro- 
gramm, Seite 19); ziemlich baufig in der Provinz Sachsen, 
so z. B. zwisehen Krollwitz und dem Donnersberg, auf steilen 
Abhangen und Hiigeln vor der Dolauer Haide; ferner haufig 
bei Dessau und Oranienbaum; in der Rheingegend zerstreut, 
so z. B. in der Flora von Koln und nacb dem Freiherrn 
von Spiessen in der Wetterau; uberbaupt durch den grossten 
Theil des Gebiets zerstreut, aber streckenweis ganz fehlend, 
so z. B. in Bohmen, im Salzburgischen, in Tirol, tiberhaupt 
fast im ganzen Alpengebiet, in der Sehweiz auf das Jura- 
gebiet beschrankt, im siidostlicben Deutschland auf wenige



Punkte, wie z. B. die waldigen Hiigel tim Abbach bei Re
gensburg, S chwandorf, Bodenwohr. Im nordlichen Gebiet 
im ganzen sehr selten; so z. B. in Preussen (nach Pr. J. 
Weiss) nur bei Osterode. Hie und da im Blsass, so z. B. 
im Reichsstetter Ilolz bei Strassburg auf Yogesensandstein. 
Nach Wirtgen (Boten-Zeitung, 1864, Seite 35) kommt in 
der Schneifel eine Yar. depressa vor. Nach Langethal auf 
der Wartburg und am Butterberg; ferner bei Dassow. Nach 
Steimrorth (Programm, 1864, Seite 5) auf dem Haideboden 
bei Liineburg.

B liithezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Wie bei der vorigen. Sie verlangt 

Sandboden.

A b b ild u n g en .  T a fe ł  2296.
A bliihender Zweig, natiirl. Grosse; 1 Bliithe, yergrossert.



2297. Genista se ricea Wulfen.

Seidenginster.

Ein niedriger, stark yerastelter Strauch mit liegenden, 
aufsteigenden, wehrłosen, dicht beblatterten Zweigen. Blatter 
langlich oder zungenformig, sehr stumpf oder abgerundet, 
riickseits wie die jiingeren Zweige angedruckt behaart, neben- 
blattlos; Blatter in endstandigen, armbltithigen Trauben; 
Bluthenstielchen und Kelche zottig; Fałrne und Schiffchen 
seidenliaarig.

B eschreibung: ’) Die Wurzel ist holzig, weitscbweifig 
und treibt viele fast aufsteigende, astige, Spanne lange bolzige, 
nach oben zu krantartige, stielrunde, gestreifte, seidenhaarige 
Stengel. Die Blatter sitzen zerstreut, sind lanzettlicli, stnmpf- 
lich, stiellos, ganzrandig, liellgrun, auf der unteren Seite 
seidenhaarig. Die Bluthen stehen an den Enden der Aeste 
in einseitigen Trauben auf kurzeń Stielen, zu 3 bis 4 bei- 
sammen. Der Kelcli ist seidenhaarig, rohrig, zweilippig, 
ungleich funfspaltig: die Spalten lanzettlich, spitzig. Die 
Blunaen sind rothlichgelb, schmetterlingsformig. Die Fahne 
ist gross, breit, eiformig-rundlig mit ausgerandeter Spitze 
und kurzem Nagel. Die Fliigel sind schmal, langlich, stumpf, 
zusammengeneigt, mit langem Nagel, der auswarts mit einem 1

1) Fast wortlich nach Hoppe in Sturm’s Flora, Heft 49.



kurzeń Haken besetzt ist. Das Schiffcłien ist seidenhaarig, 
stumpf mit eingeschnittener Spitze. Die Iltilse ist liinglich, 
fast cylindrisch, zottig, vielsamig, bei der Reife schwarzbraun.

Yorkommen: In Felsenspalten und anGebirgsabhangen. 
Nur im stidlichsten Theil des Gebiets; im Oesterreichisclien 
Kiistenland; sehr haufig um Triest. Ausserdem in Venetien, 
Dalmatien, Kroatien.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Ein sehr geeigneter Zierstrauch fur 

Felsenanlagen in Garten. Gegen Frost zu schutzen.

1) Vergl. Oesterr. Botan. Zeitschrift 1863, Seite 388.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2297.
A blilhender Zweig, natiirl. Grosse; 1 Bluthe ohne Krone, ver- 

grossert; 2 Frucht, desg).



2298. Genista scariosa Viviam. 

Rauschender Ginster.

Syn. G. genuensis Pers. G. triangularis Wilki. G. 
triguetra W. K. G. jannensis Bertoloni. G. anxantica 
Tenore.

Der rorigen alinlick, ab er hochwiichsiger. Stengel wehr- 
los, kalii, gefliigelt dreikantig, liegend mit aufrechten Aesten; 
Blatter liinglich oder sehr breit lanzettlich, stumpf, ziemlick 
gedrangt stehend; Nebenbliitter bleibend, pfriemlich, zulefczt 
dornig; Blutben in endstiindigen, ziemlich reichbluthigen 
Trauben; Krone vollig kahl.

B eschreibung: Die Wurzel gebt pfahlartig in den 
Boden und treibt mehre Stengel, welche spiiter theilweise 
verholzen und in den folgenden Jahren viele aufrechte Aeste 
treiben. Diese werden bis 60 Cm. hocb, sind dreieckig, an 
den Ecken mit schmalen Fliigelansatzen begabt, sonst aber 
durchaus haarlos. Die untersten Blatter sind sehr klein und 
pfrieinig zulaufend, die oberen werden naeh der Bluthe, wo 
sie ausgewachsen sind, bis gegen 5 Cm. lang, sind liinglich, 
haben am Rande eine schmale weissliche und geziihnelte 
Erhohung und sind ubrigens, ebenso wie der Stengel, haar- 
los. Am Grunde finden sieli die kleinen Nebenbliitter, welche 
beim Yerholzen der Aeste stehen bleiben und stachelartig 
werden. Die Bliithentraube ist bebliittert, die Bliithen sind
2 lL Cm. lang, sitzen an 5 bis 8 Cm. langen Stielen, die
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gegen die Kelchbasis mit 2 kleinen, pfriemlichen Deckblat- 
tern bekleidet sind. Auch der zweilippige Kelch ist haarlos, 
die Oberlippe hat zwei grossere und breitere, die Unterlippe 
drei kleinere und schmalere Ziihne. Die gelbe Krone ist 
vbllig haarlos, ihr bis zu den Nageln verwachsenes Schiffcuen 
ist so lang oder fast so lang ais die Fahne. Die Iliilse 
wird gegen 5 Cni. lang, ist fast gleichbreit, haarlos und 
enthalt mehre Samen.

V orko mm en: Auf felsigen Abhiingen und Felsen, in 
Gebirgsgegenden. Im Gebiet nur in Untersteiermark; in 
Krain bei Gottschee.

B liithezeit: Juni.
A nwendung: Ein sehr hiibscher Strauch fiir den 

Blumengarten. Gegen starkę Froste muss sie durch Be- 
deckung geschiitzt werden.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2298.
A bluhender Zweig, nat. Grosse; B Fruehtzweig, desgl.; 1 Blutlie, 

desgl.



2299. Genista tinctoria L.

Farberginsier.

Syn. Spartium tinctorium Roth.
Der eigentliche Stamm ist kurz und niederliegend, aber 

er treibt zablreiche, aufrechte, ruthenformige, wehrlose, kahle, 
nur nach oben flanmige, fast kantig tief gefurcbte Zweige, 
welche in der Wildniss gewohnlich nur ’/2 Meter H5he 
erreichen, in der Kultur aber nicht selten mannshoch werden; 
Blatter ziemlich locker, lanzettlich oder langlich, sturapf, 
kurz stachelspitzig, flach, ani Rande flaumig, ubrigens lrahl 
oder sehr fein behaart; Bliithentrauben zahlreich, an sammt- 
liclien Zweigen endstandig; Blumen und Friichte kalii, Scliiff- 
chen so lang wie die Fahne.

B eschreibung: Dieser Halbstrauch wird 60—75 Om., 
auf besserem Erdreich und in Kultur anch wohl 1—1’/2 
Meter hoch. Der Wurzelstock ist stark und holzig, treibt 
zahlreiche, aufrechte, griine, gestreifte und kahle ruthen
formige Aeste, welche meistentheils im Winter durch das 
Glatteis erfrieren, nur bei milden Wintem oder an geschiitzten 
Stellen ausdauern, hellbraun aussehen und streifig sind. Hat



der Stock einen leidlichen Boden, so dauert er 8 Jahre und 
dariiber. Die wechselstiindigen, sehr kurzgestielten, lanzett- 
formigen Blatter sind an beiden Enden spitz, unbehaart, 
oben dunkelgrun, glanzend, unten bellgriin, 2 bis 4 Mm. 
breit und 8 bis 10 Mm. lang, unten mebr elliptisch, in der 
Mitte lanzettfbrmig, oben an den Bliithen klein und linien- 
lanzettformig, am Rande ganz und bewimpert. Die zwei 
Nebenblatter sind pfriemenformig und sehr klein. Die dich- 
ten vielbluthigen Endtrauben baben wechselstandige, kurz- 
gestielte Bllithcben. Am Grunde jedes Bluthenstielchens 
findet sich ein kleines linienformiges Deckblattchen. Der 
Kelch ist klein, zweilippig, walzig, die 5 Kelcbzahne sind 
lanzettlormig und zugespitzt. Die hochgelbe Krone hat eine 
eirunde, oben etwas eingescbnittene zurtickgeschlagene Fahne, 
die mit dem sichelformigen Schiftchen gleicbe Liinge hat. 
Die langlichen Fliigelehen sind etwas ktirzer und etwas 
zuriickgebogen. Die 10 (zuweilen nur 8) Staubgefasse sind 
ungleich lang, baben fleischrothe Staubbeutel. Der Griffel 
steht emporgericbtet und ist haarlos. Die 2 Cm. lange, 
gleichbreite Hulse ist kahl, schwarz und zeigt von aussen 
deutlieh die Lagę der Samem Man zahlt in einer Hulse 5 
bis 8 verkehrt eirunde, griinlichbraune Samen, die noch in 
demselben Jahre keimen und aufgeben.

Vorkommen: In Waldungen, besonders in lichten 
Laubwaldungen, auf trocknen Waldwiesen und Waldtriften, 
an bewachsenen Bergabbiingen, auf jeder Bodenart, nament- 
lich aucb auf Kalkboden, aber vorzugsweise auf leicbten, 
humusreichem Waldboden. Fast durch das ganze Gebiet 
verbreitet, wenn auch nicht gerade gemein. Am haufigsten



in Gebirgsgegenden, im nordlichen Deutschland ungleich 
vertlieilt, so z. B. in Ostpreussen nur im siidlichen Theil, 
in Westpreussen (nach Herrn Fr. J. Weiss) zerstreut, so 
z. B. bei Graudenz, Allenstein, Nikolayken, Johannisburg, 
Kulen, Gonitz, Fiatów.

B lu thezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Dieser kleine Halbstrauch enthalt ausser 

Oel, Zucker und Schleim einen gelben Farbestoff, der den 
Farbern zuni Gelbfarben der leinenen und wollenen Zeuge 
dient. Hat man diesen Zeugen einen blauen Grund gegeben, 
so werden sie durch G enista griin. Aueh das Schiittgelb 
der Maler wird aus dieser Pflanze bereitet. Man gebrauchte 
sie fruher auch unter dem Namen Sum m itates G enistae 
tin c to riae  in Apotheken, aber jetzt ist sie in dieser Hin- 
sicłit ganz vergessen. Die Stengel geben, wenn sie in Wasser 
gerostet werden, eine Art Flachs. Sonst ist der Farbeginster 
ein prachtiges Waldunkraut, das selbst sieli aul' troekenen 
Waldwiesen einnistet und ais Futter fur Kiihe nicht zu em- 
pfehlen ist, weil Mileli, Butter und Kasę nach ihrem Genusse 
einen bitterłichen Geschmack bekommen. Ais Kulturpflanze 
im Blumengarten gehort diese Art mit den reiehen Straussen 
goldgelber Bliithen zu den schonsten ihrer Gattung. Sie 
wird iiber mannshoch und kann sowohl in Gruppen auf 
Kasenplatzen ais auch zwischen anderem Gestriiuch verwendet 
werden. Die Gartner fuhren eine Form mit gefullten 
Blumen.

F or men: Sie kommt mit breiteren und mit schmaleren 
Bliittern vor; ferner mit weicher, aufrechter Behaarung der 
Stengel, beider Blattseiten, der Bliithenstielcłien und Kelche:



G. pubescem Lang. (7. tinctoria y. hirsuta DC. Die Form 
mit breiteren Bliittern ist: G. tinctoria (i. latifalia DC.

G. sibirica L. weicht ab durch fast linealische Blatter, 
se.hr dumie, und wie die ganze Pfianze vollig kable Zweiglein, 
sowie kleinere Blumen.

Reichenbach untersclieidet folgende Formen: 
a. mdgaris Spach: Niedrig, im oberen Theil flaumig, 

die Blatter lanzettlich, kalii. Syn. Cytisus tinctorius Vis. 
Genista tinctoriai auctorum.

(i. elatior Rchb. fil. Dieselbe Form, aber hochwilchsig. 
Syn. G. elatior Kocli. Synopsin ed. 2. G. sibirica Rchb. 
G. nirgata Biasoletto, G. elata Wend. G. rirgata Saut. 
G. tenuifolia Lois.

y. mantica Rchb. fil. Niedrig, żart, oberwarts fein be- 
haart, die Kelche angedrlickt behaarfc. Syn. G. mantica Poll. 
Abbildung bei Reichenbach, Tafel 37, IV. So bei Verona.

ó. latifolia Rchb. fil. Hochwilchsig, die Blatter breit 
lanzettlich, der Stengel stiirker flaumhaarig. Syn. (nacli 
Reichenbach) G. pubescens Lang. G. tinctoria (i. latifolia 
DC. G. tinctoria pubescens Rchb. So in Croatien, im Banat. 
Rchb., Tafel 38, l.1)

e. ovata F. Schulz. Niedriger, durchaus flaumhaarig, 
die Blatter eirund, stumpf zugespitzt, die Deckbliittchen 
haufig gross, blattig, die Friichte stark rauhhaarig. Syn. G. 
nervata Kit. G. lasiocarpa Spach. Cytisus ovatus De Vis. 
So im Banat, bei Ofen, bei Agram, bei Lippiza. Abb. Tafel 
38, III. IV.

1) Die Angabo im Texfc: 39, I. beruht auf einen Druckfehler.



'ę De 1’Arbrei Rchb. Wie die vorige, aber mit grosseren 
Blumen, mit sehr grosser Fahne, Syn. G. De 1’Arbrei 
Lecoq. & Lamotte. So anf dem Tenda in Piemont. Abbild. 
Tafel 38, V.1)

1) Fur die Yarietaten ,8.  elatior und y,  ovata vergl. die beiden 
folgenden Arten.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2299.
A bluhende* Zweig, naturl. Grosse; 1 Bliithe olme Krone im 

Langssehnitt, vergr8ssert.



Hoher Gi lister.

Syn. G. nirgata Willd. G. sibirica Reichenb. G. 
tinctoria L. (i. elatior Reichenbach fil. G. elata Wend. G. 
nirgata Saut. , G. tenuifolia Lois.

Der vorigen selir iihnlicb, von der sie vielleicht nur 
Varietiit ist, aber‘ mit anfreehten, weit hochwiichsigeren 
Stainmen, nach oben selir iistig. Aeste stielrund, gleicli- 
niiissig gerieft, ani oberen Ende ach wach kantig, wehrlos, 
kalii, nach oben flaumig; Blatter lanzettlich oder liinglich, 
am Rande flaumig; Nebenblatter pfriemlich, selir klein; 
Bltithen traubig; Kronen und Fruchte kahl; Schiflchen so 
lang wie die Fahne.

Yorkommen: Auf trocknen Waldwiesen. Nur im siid- 
lichen Theil des Grebiets. Im Oesterreichischem Kiistengebiet; 
auf fetten Wiesen bei Zaule unweit Triest, am See von 
Cepichi in Istrien; hiiufig bei Meran (D. B. M. 1884, S. 123).

B lu thezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Wie bei der vorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2300.
Bluhender Zweig, natiirl. Grosse.



Breitbliittriger Gin ster.

Syn. G. nernata Kit. (nach Reichenbach fil.). G. lasio- 
carpa Spacli. Oytisus ovatus De Visiani.

Audi diese Form isfc yielleicht nur Varietat von G. 
tinctoria L. Stengel wehrlos, stielrnnd, erłiolit gestreift mid 
wie die Blatter abstehend raulihaarig; Blatter breit lanzett- 
lich, langlich oder eifórmig; Nebenbliitter pfriemlich, sebr 
klein; BlGthen traubig; Krone kalii, das Schiffchen so lang 
wie die Fahne; Fracht diclit rauhhaarig.

Yorkom men: An trocknen, grasigen und etwas bewal- 
deten Abhangen. Im Gebiet nur im Kanton Waadt, im 
Tessin, in Steiermark, bei Budapest, bei Agram, im Karst- 
gebirge, so z. B. bei Lippiza. In Ungarn.

B lu thezeit: Jani, Juli.
A nw endung; Wie bei den beiden yorigen.
F o r men: G. nervata Kit. ist nach Koch eine Form 

mit langerer und weniger dichter Behaarung an Stengeln 
und Blattern; die Blatter sind langlich-lanzettlich; die Frucht 
weisslich-seidenhaarig, niemals kahl.

A b b ild u n g e n .  T a le i  2301.
Bliihende Pflanze in natiirl. CJrOsse.

F lo r a  X X III . 11



2302, Genista germanica L.

Deutscher Gin,ster.

Syn. Voglera spinosa FL d. Wetterau.
Ein meist niedriger, astiger, ausgebreiteter Strauch mit 

dornigen, am unteren Theil blattlosen Stengeln tind locker, 
gegen das Ende dicht beblatterten, rauhhaarigen Aestchen; 
die bliihenden Zweige wehrlos; Blatter liinglich oder breit 
lanzettlich, stumpf; Bliithen an den Enden der Zweige Trau- 
ben bildend; Deckblattchen pfriemlieh, halb so lang wie das 
Bluthenstielchen.

B eschreibung: Ein kleiner Strauch von 14—30 Cm. 
Hohe, mit holziger, verschiedenartig liegender, mit wenigen 
dtinnen Aesten verseliener, fast stielrunder, wenig zaseriger 
Wurzel, aus welcher sich meist mehre Stengel gewohnlich 
in verschiedener Hohe erheben, welche dunner ais die Wurzel, 
rund und behaart sind, und mehr oder weniger einfache 
oder gewohnlich astige Dornen tragen. I)iese Dornen ent- 
stehen aus kleinen in den Blattachseln hervorbrechenden 
Knospen, welche zu kurzeń Zweigen mit trockner gelber 
stechender Spitze auswachsen, und am untern Theile einige 
Blatter tragen, die spiiter abfallen, und oft wieder einen 
kleinen Zweig mit gelber stechender Endspitze aus ihrer 
Achsel heiwortreiben; die Dornen werden 1 — 1 */2 Cm. lang. 
Die Blatter sind kurz gestielt, elliptisch lanzettlich, unten



stumpfer, breiter, nach oben schmaler, spitzer, besonders am 
lian de, wie der Stengel, mit langen weissen Haaren besetzt, 
iibrigens etwas leuchtend und etwas netzaderig, 1—1 ij,1 Cm. 
lang, 4—6 Mm. breit. Die Bluthentrauben an den Spitzen 
diesjahriger Nebenaste, welche dalier ganz bebliittert, aber 
nicht immer wehrlos sind; sie bestehen aus etwa 8—20 kurz 
gestielten gelben Blumen, von schmal lanzettlichen, sehr 
kleinen Deckblattchen unterstUtzt. Der behaarte Kelch ist 
tief 5spaltig, ungleich, 2 lippig, der unterste Kelchzipfel ist 
der langste, mit ihm sind die zunachst stehenden langer ver- 
wachsen, ais diese mit den folgenden, die durch eine tiefere 
Spalte unter sich getrennt sind, alle sind spitz zugespitzt und 
die Buchten ebenfalls spitz. Die Fahne der Schmetterlings- 
blume ist ungefahr so lang ais die Flugel, aber viel ktirzer 
ais der Nachen, genagelt, breit, fast parabolisch-eitormig, 
wahrend des Bluhens stark zuruckgeselilagen; die Flugel sind 
genagelt, mit einem Załin uber dem Nagel, stumpf und wie 
die Fahne kahl, aber etwas dunkler gelb gefiirbt. Die Nachen- 
błiitter sind etwa 6 Mm. lang, genagelt, stumpf, etwas kurz 
behaart. Die Staubgefasse sind in eine Rohre verwachsen, 
der freie Theil der Staubfaden von ungleicher Liinge, wech- 
selnd ktirzer und langer. Der langliche Fruchtknoten ist 
behaart und geht in den langen kalilen, pfriemlichen, auf- 
steigenden, nach oben stark gekriimmten Griffel Uber, welcher 
eine endstandige Narbe tragt. Die Eliilse ist rauhhaarig, 
ktirzer oder langer, fast wie abgestutzt, schief stachelspitzig, 
z us amin en ge dr ii ekt und en t b ałt 4—6 schwarzlich grune Samen 
an einem geraden Samenstrang, wahrend der Fruchtknoten 
wolil die doppelte Zahl von Eichen enthiilt.



G enista  oder genesta  ist bei den Romern ein Strauch, 
welcher auf diirren Stellen ausgesaet wurde, um sich seiner 
Zweige ais Bindematerial z u bedienen.

Yorkommen: In liebten, grasigen Laubwaldungen, 
Hainen und Gebiischen, vorzugsweise auf Sandboden, sehr 
selten auf Kalle. Durch den grossten Tlieil des Gebiets zer- 
streut, ab er vorzugsweise in Gebirgsgegenden. Im Alpen- 
gebiet im Ganzen niclit sehr liiiufig; so z. B. im Salzburgi- 
sclien auf buscłiigen Hiigeln und Wiesen nur um Salzburg, 
z. B. am Rainberg, Mbnchberg, Gaisberg, auf den Glanwiesen, 
im finsteren Loch bei Pfangard;') in Tirol nur im siidlichen 
Tlieil, so z. B. nach Entleutner bei Meran,'1 2) bei Bożen bis 
2000 Meter Meereshohe, iiberhaupt zerstreufc durch ganz 
Siidtirol; weit haufiger in Gebirgswaldungen des sudlichen 
und mittlen Deutschland, namentlich in Sachsen und Thti- 
ringen auf Buntsandstein, Quadersandstein, Rothliegendem, 
Thonschiefer, Porphyr, Granit, Granwacke u. a. m. Im nord- 
lichen Gebiet sehr ungleich vertheilt, so z. B. nach Fr. J. 
Weiss in Preussen sehr selten, z. B. bei Graudenz, Thorn, 
Thulen; nach Steinvorth (Programm S. 16) selten im Fiirsten- 
tum Liineburg, so z. B. bei Hannover, Wulfsode bei Liine- 
burg, Ebra und Scharlage bei Gifhorn im Sachsenwald.

A nw endung: Wie alle Arten von G enista und Cy- 
tisu s , ja fast alle Yertreter der Familie, ein sehr gutes 
Bienenfutter. In Gartenanlagen eignet sie sich fur Rander 
von Gebiischen.

1) Sauter, f lo ra , Seit.e 142.
2) D .  B. M. 1884, S e it; 128.



Form  en: f>. inermis Hausmann. Wehrlos und selir 
niedrig. So z. B. in Siidtirol im Val di Non, am Mendel 
bei Bożen. G. heterocantha Schlosser, in Croatien aufge- 
funden, ist nach Neilreich und Reichenbacli eine zarte Scliat- 
tenform.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2302.
A bliihender Zweig, natiirl. GrSsse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Keleb, 

desgl.



Englischer Ginster.

Syn. O. minor Lam.
Der vorigen ahnlich, aber von aufrechtem Wuchs und 

Aveit zierlicher. Stengel dornig, im unteren Theil blattlos, 
nach oben reicli verastelt; die Aestchen dicht bebliittert, kahl, 
die bluthentragenden wehrlos; Blatter klein, langlich oder 
breit lanzettlich, den Myrtenblattern nicht unalinlich; Bliitken 
in reichbluthigen Trauben an den Enden der Zweige; Deck- 
bliitter blattartig, langer ais die Bluthenstielchen; Krone kahl.

B eschreibung: Dieser 30 bis 90 Cm. łiohe Halb- 
strauch steht aufrecht. Seine alten Aeste sind rund, gefurcht, 
glafct und braun; seine Zweige verkummern in spitze, braune, 
zolllange, theils einfaehe, theils zusammengesetzte Domen, 
der ganze Stock dauert gegen 20 Jahre. Die jungen Zweige 
sind griin nnd glatt, tragen wechselstandige, kurz gestielte, 
6 Mm. lange, spitz zulaufende Bliitter, welche sich in einen 
kleinen krautartigen Stachel endigen. Uebrigens ist die Blatt- 
fliiche ganzrandig, haarlos, fest und dunkelgrun. Die Bliithen 
erscheinen an der Spitze der Zweige, stehen traubenformig 
und zwar so, dass die einzelnen Blunien aus den Blattwinkeln 
kommen. Auf diese Weise entsteht eine beblśitterte Blilthen- 
traube und jedes der obersten Stengelblatter wird ein Deck- 
blatt, das jedesmal grosser ais sein Bltithenstielchen ist und 
eine lanzettliche Form bat. Der Kelch ist fiinfzahnig und 
zweilippig, die Blumen sind gelb, ihre Schiffchen iibertrefien



die Flugel und Fahnen an Grosse und alle Blumenbliitter 
sind haarlos. Die Hiilsen sind fast stielrund und haarlos, 
in der Reife dunkelbraun; sie tragen 2 bis 4 braune Bohnen, 
die bald nach dem Ausfallen aufgehen und mit 2 rundlichen 
Blattchen keimen.

Y orkommen: In Mooren und auf nassen, moorigen 
Haiden. Von den Niederlanden durch das nordwestliche 
Gebiet: Niederrhein, Westphalen, Hannover, Braunschweig, 
bei Goslar und im Ockertlial ani Harz, in Ostfriesland, in 
der Flora von Hamburg, so z. B. bei Schiffbeck, in Holstein, 
Schleswig, Mecklenburg, Mark Brandenburg, Altmark, Lausitz. 
Im Nadelwald und auf Thonmooren bei Dassow von Lange- 
thal gesammelt. Nach Steinvorth (Progranun 1864, S. 5) 
bei Luneburg.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Die jungen Zweige dieses Strauch.es 

geben mit und oline Blatter eine citronengelbe Farbę, die 
man, wie die Farbę der G enista tin c to ria , zum Farben 
wollener und leinener Zeuge benutzen kann. Weil aber der 
Farberginster haufiger und wegen seiner unbewehrten Stengel 
bequemer zu sammeln ist, auch mehr Farbestoff ais diese 
Art besitzt, wird G enista ang lica  nicht von den Farbern 
benutzt. Das von den Kiihen gefressene Kraut macht Milch, 
Butter und Kasę bitter. Fin allerliebster Zierstrauch fiir 
Moorbeete.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2303.
Bliihender Zweig in natiirl. Grosse.



Bergginster.

Syn. G. hispanica L. (nach Reichenbach fil., wahrend 
Koch nur G. hispanica Wulfen hierherzieht und G. hispanica 
L. mit blattlosen Stengeln und beblatterten Zweiglein zur 
Section Germanica rechnet).1)

Stengel rasig, einfach, vom Grrund an beblattert, dornig, 
mit einer einfach en Bliithentraube endigend, gerillt, ange- 
driickt-haarig, die Domen zusammengesetzt, aufrecht-abstehend, 
biegsam, fein gerieft; Bliitter lanzettlich, die der Domen sehr 
sclimal, nebst dem Kelch und dem Schiffchen flaumig.

B eschreibung: Die holzigen Aeste spreizen sich aus, 
sind durcłi die ehemaligen Ausgiinge der Bliitter hockerig, 
messen 2 bis 5 Cm. Liinge und sind grau. Die bliihenden 
Zweige steigen gerad empor, werden 30 bis GO Cm. hoch, 
sind gestreift und verkahlen im Alter. Die Bliitter messen 
2 Cm. in Liinge und 2 Mm. in Breite, sie sind sitzend, ein- 
nervig, ganzrandig und spitz. Die Dornen werden durcłi ein 
Blatt gestiitzt, denn es sind verkummerte Zweige, veriisteln 
sieli aucli in 2 bis 5 Dornchen und jedes Dornchen ist wie- 
derum durch ein sclimales, in Liinge das Dornchen nicht 
erreichendes Bliittchen gestiitzt. Die Dornchen sind biegsam, 
verholzen nicht und stechen nicht. Die Dornen und die 
Bliittchen derselben sind sehr tein behaart. Die Bliithen

1) Die fruheren Ausgaben unserer Flora schreiben ais Synonym: 
G. h i s p a n ic a  Wulfen, nicht L.



stehen in deckblattrigeu Aehren, sie sind selir kurz gestielt, 
ihr Stiel ist. am Grunde durch ein schmales, doch den Kelcli 
uberragendes Deckblatt gestiitzt, die Schiffchen sind an der 
Aussenfiache weichhaarig, die iibrigen Kronenblatter ltahl, 
die Fahne ist kiirzer ais das Schiffchen, beide Flugel sind 
kiirzer ais die Fahne und haben eine hellgelbe Spitze. Die 
Hulsen sind fast eiformig, etwas aufgeblasen und beliaart.

Yorkommen: An sonnigen Felsenabhangen. In Steier
mark; Krain und das Oesterreichische Kiistengebiet; an trock- 
nen, steinigen, waldigen Hiigeln in der Gegend von Triest; 
auf den Inseln der Adria, Cherso, Osero u. s. w., auch in 
Karntlien, Krain (Oesterr. Bot. Z, 1863, S. 388).

B lu th eze it: Mai, Juni.
Anwendung: Ein sehr empfehlenswerther Zierstrauch 

fur E^elsenpartieen in Blumengiirten. Im Winter durch Be- 
deckung gegen starkę Froste zu schiitzen.

F o r men: a. genuina Reichenbach: Zierlich, angedriickt 
behaart, mit biegsamen Dornen. Syn. G. siluestris Koch. 
Cytisus silvestris De Vis. var. innocua.

fi. arcuata Tommasini: Stengel und Blattoberseite seidig- 
grauhaarig; Bluthen kleiner, dunkler, gelb. Syn. G. arcuata 
Koch. So z. B. bei Triest.

y. dalmatica Tommas. Sehr rauh, gedrungen, mit sehr 
starken Dornen. Syn. G. dalmatica Bartling. In Dalmatien 
und auf den Adriatischen Inseln.

A b b ild u n g e n .  T a fe l  2304.
Bluhender Zweig, naturl. Gi-osse.

F lo ra  X X III . 12



2305. Cytisus Laburnum L.

Groldregen.

Syn. Laburnum vulgare Grisebach.
Ein Strauch oder Baumchen von vier bis sieben Meter 

Hohe, mit griinen, glatter. Stammen und Zweigen. Bliitter 
lang gestielt. dreizahlig, mit sitzenden, liinglichen, beiderseits 
ziemlich stumpfen oder etwas zugespitzten, oberseits kahłen, 
riickseits angedriickt behaarten Bliittchen mit kleinen, Lautigen, 
langspitzigen, zottigen Nebenblattern; Bliithen in langen, 
reichbliithigen, blattlosen, an den Zweigenden achselstiindigen, 
lierabhangenden Trauben; Bliithen gestielt, ohne Deckblatt- 
chen; Kelch zweilippig, die Unterlippe kurz dreizahnig, die 
Oberlippe zweiziihnig; Frfichte gewolbt, langgestreckt, seiden- 
liaarig, die obere Naht durch eine rechtwinkelige Kante 
gekielt.

B eschreibung : Dieser bekannte Strauch oder kleine 
Baum von 3 bis 7 Meter Hohe mit schlanken Aesten und 
kurzeń Zweigen erlialt nicht selten eine Stiirke des Stammes 
von 30 bis (30 Cm. Umfang und seine Aeste sind, nebst 
ihren Zweigen, graulich. Die Stiele der Bliitter sind bis zu 
7 Cm. lang und behaart; die Stielchen der Bliittchen dagegen 
zwar auch behaart, doch nur sehr kurz. Die Bliittchen messen 
3 bis 7 Cm. Lange und 1 bis 3 Cm. Breite, indessen ist in 
der Kegel das Mittelblattchen liinger ais beide Seitenbliitt- 
chen. Wiihrend ihre kahle Oberflache ein tiefes Grasgriin



besitzt, ist ihre Unterflśiche durch die Behaarung graulich- 
grtin. I)ie Bluthentrauben brechen auf den Gipfeln der 
Zweige gleichzeitig mit den Blattern hervor, werden 15 bis 
30 Cm. lang und lśinger, brechen aus denselben Knospen 
wie die Blatter hervor und hśingen herab. Die Stiele der 
Bltithen sind so lang ais die Bliithen selbst, ungefahr 2 Cm. 
lang, oder auch etwas lśinger und kiirzer; sie sind angedrttckt- 
behaart und in der Mitte derselben befindet sieli ein kleines, 
driisenartiges, behaartes Deckblśittchen. Der haarige Kelch 
ist glockig, kurzrohrig, 21ippig, die Oberlippe ist kiirzer und 
bat 2 kurze Zśihne, die Unterlippe besitzt 3 kurze Ziihne 
oder sie ist ganz. Die Kronenblatter sind kurzgenagelt und 
liaarlos. Die Fahne ist grosser ais das Schiffchen, kreis- 
formig, ausgerandet und dunkler geadert; auch die Flttgel 
sind lśinger ais das Schiffchen, die Hiilsen lineal-langlich, 
stumpf und krumm gebogen, die Samen nierenformig und 
dunkelbraun.

Vorkommen: In Waldungen der Voralpen und der 
benaehbarten Gebirge. In Krain;1) Oesterreich; im siidlichen 
Steiermark; in Siidtirol; in der Schweiz im Tessin und bei 
Genf.1) Ausserdem ist der Strauch hie und da verwildert 
und stellenweise so gut wie eingebiirgert, so z. B. hie und 
da im Elsass und in Lothringen, namentlich bei Metz. Ilerr 
Erwin Frueth schreibt mir dariiber unter’m 1. Oktober 1884: 
, Wenn man den prśichtigen Strauch inmitten anderer, wie 
Prunus Mahaleb, Cornus, Corylus etc. betrachtet, so konnte 
man denselben schon wegen seiner Haufigkeit, mit der er

1) Vergl. Oesten-. Bo tan. Zeitschrift, 1863, Seite 388. Angeblich 
komnit die Pflanze auch in Kiirnthen und Oberbaiern vor.



sicb die Berge entlang erstreckt, fur ebenso wild halten ais 
einen seiner Begleiter. Haufig findefc er sich auch oberhalb 
Saulny, tiber Vaux und Ars. Auch im nordlicheren Theil 
des Gebiets konmit die Pflanze an einigen Orten yerwildert 
vor, so z. B. bei Reinhardsbrunn in Thiiringen; halb wild 
in der Flora von Halle in den Anlagen von Giebiclienstein 
und Krollwitz; im Holz in der Nahe des Himmelreichs bei 
Kosen.

B liithezeit: April, Mai.
A nwendung: Hauptsachlich zur Zierde. Die Bliitter 

geben aber ein gutes Schaf- und Ziegenfutter, schmecken 
kohlartig-salzig und bitterlich, baben einen etwas scharfen 
Nachgescłmiack. Die Samen haben ekelhaft bitterscharfen 
Geschmack und enthalten Gytisin, dessen Wirkung bei den 
Menschen (nicht bei Schafen) purgirend und emetisch ist. 
Auch den Bliittern geht das Gytisin nicht ganz ab. Friiher 
waren Bliitter und Samen im officinellen Gebrauche. Einer 
der priichtigsten Zierstriiucher fiir den Blumengarten. Leider 
gegen starkę Winterkalte etwas emplindlich. Die Ilasen 
stelłen der Rinde nach, wogegen er an freien Orten geschiitzt 
werden muss.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2305.
Bliihender Zweig in  natiirl. Grosse.



2306. Cytisus alpinus Miller.

Alp en - Goldregen.

Syn. Laburnum alpinum Gris.
Der vorigen sehr ahnlich, aber durch die kahlen Bliitter 

und Aachen, kahlen Friichte leicht unterscheidbar. Strauch- 
artig oder hiiufiger baumartig, mit wendelstandigen, langge- 
stielten, dreizahligen Bliittern. Blattchen kurz gestielt, eirund- 
langlich, spitz oder zugespitzt, kahl oder am Bandę leicht 
gewiinpert, beiderseits grun; Bliithentrauben am Ende der 
Zweige, deckblattlos, hangend; Bluthenstielchen so lang wie 
die Bluthen, nebst den Bluthenstielen sparlich behaart; die 
Blumen blasser ais bei der vorigen; Friichte linealisch, Aacli, 
kahl, an der oberen Naht geAugelt bekielt.

B eschreibung: Dieser kleine 1 bis 3 Meter hohe 
Baiun, den man auch kultivirt hin und wieder in Anlagen 
antriAt, hat mit dem gemeinen Goldregen, Cytisus L abu r
num, sehr viel Aehnlichkeit und unterscheidet sich von ihm 
bestimmt nur durch die unterseits stets haarlosen Blatter 
und durch die Augelkielige obere Naht der Hiilsen. Uebrigens 
ist er auch kleiner ais der gemeine Goldregen, seine Bluthen 
sind kleiner und seine Hiilsen haarlos. Man Andet die spitzen, 
dem gemeinen Bohnen-Goldregen sonst in Grosse und Breite 
ahnliehen Blattchen der Dreiblatter theils vollig haarlos, 
theils am Rande fein wimperhaarig, auch sind die Blattstiele, 
welche den Blattchen in Lange gleichkommen, zum Theil 
weich behaart, zum Theil haarlos. Die sehr kleinen Neben-



blattchen fallen bald ab. Die Bliithentrauben entwickeln 
sieli auf' oder nalie an den Gipfeln vorjahriger Triebe und 
erscheinen sonach gipfel- oder seitenstandig. Sie hangen, 
gleich den Bliithen des gemeinen Goldregens, herab und die 
feinhaarigen Bliithenstiele haben dicht am Kelche statt des 
Deckblattchens ein Driischen. Der Kelch ist kabl oder nur 
wenig gewimpert, seine Oberlippe ist meistens ganz, die 
Unterlippe geht in drei kleine Ziihne aus. Die Kronenblatter 
sind ziemlich gleichgross und kurz genagelt, das Schiffchen 
ist stumpf, ausgerandet und unter der Ausrandung 1/3 ver- 
wachsen-2 blatterig. Die Bliithen kommen kurz nacb dem 
Ausbruche der Blatter hervor, die Hiilsen werden iiber fiinf 
Centinieter lang.

Vor komin en: In subalpinischen Waldungen warmerer 
Gegenden der Yoralpen. In der siidlichen Scbweiz; im siid- 
lichen Tirol; in Karnthen; Krain; Steiermark. Ausserdem 
auch in Kroatien, Siebenbiirgen, Savoyen, Ungarn, Lombardei, 
Piemont, Norditalien, Sudfrankreich, Spanieli, Schottland u. s. w.

B lu tbezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Eine pracbtige Gartenpflanze, besonders 

wenn sie baumartig gezogen wird. Sie bedarf eines gegen 
scharfe Windę geschiitzten, warmen Standorts. Im Winter 
nmss sie womoglich bedeckt oder eingebunden werden. Yer- 
mehrung durch Samen, wie bei allen Arten dieser Gattung.

A b b i l d u D g e n .  T a f e l  2306.
Bluhender Zweig in naturl. Grosse.



2307. Cytisus ramentaceus Sieber.
D uftender B ohnenbaum.

Syn. C. Weldeni Yisiani. C. fragrans Yis. Potteria 
ramentacea Presl.

Ein Baumchen oder Strauch von etwa zwei Metern Hohe, 
nach oben iistig. Zweige aufrecht, kantig, in der Jugend 
weich wollig behaart, am Ende die ziemlich reichbliithigen, 
aufrechten, Hinglichen oder eiformigen Bliithentrauben tragend; 
Nebenblatter angewachsen, klein, dicklicb, spitz, nach dem 
Blattabfall bleibend und auswachsend; Blatter langgestielt; 
Blattchen kurz gestielt, yerkehrt eiformig-keilig, ausgerandet, 
stumpf, abgerundet oder etwas spitz, Italii, aber in fruhester 
Jugend sclion seidig behaart, deutlicb am Grurule gegliedert; 
Blutlienstielchen und Kelche flaumig; Deckblilttchen seidig, 
am Grund oder in der Mitte des Bluthenstielchens angeheffcet, 
sehr liinfallig; Kelch rohrig-glockig, die Oberlippe bis zum 
Grunde zweispaltig, die Abschnitte eiformig, stumpf; Krone 
kahl, das Schiffchen flaumig; Friichte gross, kalii, schwach 
sichelformig gebogen.

Vorkommen: In Waldungen. Im Gebiet nur zwischen 
Duino und Monfalcone, aber in neuerer Zeit nach Tommasini 
dort nicht wieder aufgefunden. Ausserdem in Dalmatien.

B lu thezeit: Mai.
A nw endung: Ein prachtvoller Zierstrauch fur den 

Garten.
A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2307.

A bltihender Zweig, naturl. Grćisse; B Fruchtzweig, desgl.



2308. Cytisus nigricans L.

Grinsterstrauch.

Ein schoner, iistiger Strauch von 1—2 Metern Hohe. 
Zweige stielrund, ruthenformig, aufrecht, locker beblattert; 
Blatter gestielt, dreizahlig, blaulich grun, oberseits kahl, 
riickseits wie auch die Fruchte angedriickt behaart; Blattchen 
verkehrfc eiformig oder langlich, stumpf, fast sitzend, am 
stumpfen Ende mit kleiner Stachelspitze; Bluthentrauben 
endstandig, verlangert, reicbbliithig, locker, aufrecht; Bluthen- 
stielchen und Kelcli angedriickt flaumig; Kelch kurzglockig, 
die Oberlippe kleiu und spitz zweizahnig.

B eschreibung: Dieser schone Strauch wird 30 Cm. 
bis 11/2 Meter lioch, dauert 15 Jahre und dartiber. Die alte 
Rinde sieht schwarzbraunlich aus, die jungen, aufrecht ge- 
richteten langen, etwas seitlich stehenden Ruthen haben griine 
und etwas haarige Rinde. Die wechselstandigen Blatter 
besitzen 1 bis 3 Cm. lange Blattstiele, an diesen Stielen 
sitzen die drei kurzgestielten, verkehrt eirunden, ganzrandigen 
stachelspitzigen Blattchen, dereń Oberflache dunkelgriin und 
kahl, dereń Unterflache aber mit weissgrauen, anliegenden 
Haaren besetzt ist. Die Mittelrippe ist erhaben, das mittelste 
der drei Blattchen misst 2 Cm. Liinge und 1 Cm. Breite, 
die beiden Seitenblśittchen sind etwas kleiner. Werden die 
Blattchen alt, so schwindet der haarige Ueberzug an der



Unterfiache; legt man die Blatter ein, so werden sie auch 
bei sorgsamer Behandlung etwas schwarzlich, daher der Bei- 
name nigricans. An der Spitze der jungen Ruthen erschei- 
nen die mehre Gentimeter langen Bliithentrauben. Die Spin- 
deln, die Bliithenstiele und die Kelche sind weisshaarig, die 
Bliithenstiele fadendiinn und 6 Mm. lang, die Zahne des 
Kelehes sehr klein. Am Grunde des Kelches findet sich ein 
sehr schmales Deckbłatt, das die Liinge des Kelches hat. 
Die Bliithen sind citronengelb und riechen nach Honigseim; 
ihre Fahnen sind zuriickgeschlagen, diese und die langlichen 
und stumpfen Fliigeł sind kur zer ais das Schiffchen. Sobald 
die Bluthe voriiber ist, welken die Blumenblatter in schwiirz- 
licher Farbę. Die Hulsen werden 2 Cm. lang, sind mit 
weisslichen, anliegenden, gliinzenden Haaren besetzt, nach 
beiden Enden verdiinnt, oben zugespitzt und ausserlicli 
schwarzlich. Sie- tragen 4 bis 8 glanzende, braune, platt- 
gedruckte, wie kleine Bohnen geformte Samen.

Vorkommen: Auf sandigen Abhangen,Htigeln, Haiden, 
an Felsen, wie z. B. auf Buntsandstein, Thonschiefer, Grau- 
wacke, Rothtodtliegendem, Porphyr, Granit u. s. w., aber 
nicht auf Kalli, hie und da auch in lichten Waldungen und 
Gebiischen. Yon Schlesien durch Bohnien, Mahren, die 
Lausitz, Sachsen, Baiern, Oberschwaben, Baden bis nach 
der Schweiz und durch das ganze iibrige sudlicher gelegene 
Gebiet. Im nordlichen Gebiet sehr selten, so z. B. in Preussen 
nach Herrn Fr. J. Weiss nur bei Deutsch Grone; haufiger 
in der Mark Brandenburg, namentlich im sudostlichen Theil; 
so z. B. bei Frankfurt an der Oder, Miillrose, Schwiebus 
u. s. w.; in Sachsen im Yoigtland und bei Dresden; in Thii-

t  lora X X III. ]3



ringen im Gebiet der oberen Saale von Volkstedt bei Rudol- 
stadt aufwarts, sowie im Gebiet der NebenfUisse, besonders 
der Schwarza bis Iiber Sitzendorf, im Schaalagrund Iiber 
Rudolstadt, im Saalthal') bei Eyba, Laasen, Eichicht u. a. O., 
auch von Rudolstadt abwarts in der Region des bunten Sand- 
steins zerstreut bis in die Gegend von Orlamiinde, Kabla, 
Hummelshain etc., bei Berga an der Elster, in Baiern bei 
Miinchen und im Hochlande, im Salzburgischen1 2 3) auf buschi- 
gen Htigeln, an Waldrandern bei Kostendorf, an Hiigeln und 
grasigen Abhangen an der Salzache bei Oberndorf, in Tirol 
bei Innsbruck, besonders aber im siidlichen Theil, so z. B. 
bei Marling unweit Meran,a) nach Entleutner bei Tscherms 
und Lana unweit Meran,4) weit haufiger um Bożen, z. B. 
gegen Runkelstein, bei Ritten noch in Menge bei 4000 Fuss 
Meereshohe am Fenn nśichst Klobenstein, ja einzeln unter 
Ritzfeld bei 4300 Fuss, im Thał Ulten, in Giudicarie in den 
Wiildern von Brada und Filiera di Gore, auch am Baldo und 
bei Trient.

B liithezeit: Juni bis August. Die Sam en reifen im 
September und Oktober.

A nw endnng: Man findet ibn in Anlagen ais Zicr- 
strauch. Den Bienen bietet er Honigseim dar und dem Vieh 
giebt er ein wohlschmeckendes Futter. Man hat zwei Ab- 
arten: eine grossere und eine kleinere. Letzte besitzt nur 
sehr kurz bespitzte Blattchen, die ihren Haarilberzug bis zum

1) Vergl. u. a. L. B. M. 1884, Seite 109.
2) A. Sauter, Flora, Seite 144.
3) Vergl. Hausmami’a Flora, Band I., Seite 193.
4) D. li. M. 1884, Seite 123.



Verwelken belialten. Die grossere Abart wird an 2 Meter 
hoch, erscheint aber nicht in Thiiringen wild.

Name: Nacli Plinius soli der Name von der Insel 
C ythinus lierkommeu, w o eine andere Species dieses Ge- 
schlechts liaufig gefunden wird.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2308.
A bliihender Zweig, iiatiirl. Grosse; 1 Bliithe, yergrossert.



2309. Cytisus se ss llifo liu s  L.

Kleeginster.

Etwa so hoch wie der vorige, aber starker veriistelt, 
steifer, reicher beblattert, vollig kahl. Blat,ter sehr kurz 
gestielt, dreiziililig, die oberen fast sitzend; Blattchen fast 
sitzend, verkehrt eifórmig-rundlich, die der obersten Bliitter 
fast rautenformig, sehr stumpf, blaugriin; Trauben endstandig, 
4—Sbluthig, locker; Bliithenstielchen und Kelche kahl; Kelch 
kurz glockig, die Oberlippe ungetlieilt; unterhalb des Kelchs 
sind ani Bluthenstielchen drei kleine Deckblattchen eingefiigt; 
Blumen goldgelb; Friichte kahl.

B eschreibung: Die Rinde dieses nur 1j1 — 1 Meter 
hohen und sehr verastelten Strauches ist an den holzigen 
Zweigen braunroth. Diese treiben zuerst Blatter, welche in 
Form und Lange ihrer Stiele sehr yerschieden sind. Unten, 
an den ruthenartigen Zweigen sind sie immer gestielt, ob- 
schon der Stiel kaum oder nicht die Lange des Mittelbliitt- 
chens erreicht; nach oben hin werden aber die Stiele immer 
ktirzer und ganz oben sind sie sehr kurz, 2 oder nur 1 mm. 
lang. Indessen ist das bloss in der ersten Bluthe des Strauches 
der Fali, denn spiiter verlangern sich auch die Stiele der 
obersten Blatter und werden manchmal gerade so lang ais 
die untersten. Die Blattchen der Dreiblatter sind immer so 
gestaltet, dass das Mittelblattchen beide Seitenblattchen an 
Grosse merklich iibertrifft und ihre Stielchen sind siimmtlich



nur sełir kurz; die Form derselben ist jedoch versehieden, 
denn die der untersten Blatter sind verkehrt-eiformig oder 
elliptisch, nach der Basis hin mehr oder weniger langer 
keilartig verzogen, die der oberen dagegen fasfc kreisrund, 
mit kurzer keiliger Basis und vorn kurz zugespitzt, auch 
wohl abgerundet und dana mit. einem Stachelspitzchen aus- 
laufend. Ein vollkommen ausgewachsenes Mittelblattchen 
misst mit seinem Stielclien 2 Cm., doch gewohnlich bleiben 
sie kleiner, nur von 1— 11/2 Cm. Lange. Die Nebenblattchen 
sind sebr klein, doch an vollig entwickelten Bliittern ieiclit. 
in die Augen faliend. Alle Theile des Blattes sind ebenso 
wie die sammtlichen Theile der Bluthen vollig haarlos. Die 
Bluthentrauben messen 5—-7 Cm. Hohe, sie tragen 7—15 
(selten mehr) Cm. lange Bluthen, die an aufrecliten, anfangs 
weit kurzeren, spater sich verłii,ngernden Stielen stehen und 
sieh der Spindel abwenden. Ihr hellgrtiner, ,/4 der Bluthen- 
liinge betragender Kelch ist nahe unter seiner Basis mit 3 
kleinen, lanzettlichen Deckblattern yersehen, die Kronenblatter 
sind ziemlich gleichlang, das unbedeutend langere Fahnchen 
geht an der Aussenflache der Basis in hochrothe Farbę iiber 
und die 2 Blattchen des Schiffchens sind bis zur Iliilfte 
verwachsen. Die schmalen, zusammengedruckten Hiilsen sind 
langgespitzt und enthalten 6 und mehr braune Samen.

Yorkommen: In Waldungen und auf Haiden. Vor- 
zugsweise auf Sandboden, aber auch mit allen anderen Bo- 
denarten furlieb nehmend, selbst auf Kalkboden. In Siidtirol 
an Hiigeln und in Cebuschen, so z. B. bei Trient, in Giudi- 
carie bei Durone und Balino, am Gardasee, ain Baldo, bei 
lioveredo, am Schlossberg von Beseno, am Doss san Itoeco,



ringen im Gebiet der oberen Saale von Yolkstedt bei Rndol- 
stadt aufwarts, sowie im Gebiet der Nebenfliisse, besonders 
der Schwarza bis ttber Sitzendorf, im Schaalagrund liber 
Rudolstadt, im Saalthal') bei Eyba, Laasen, Eichicht u. a. O., 
anch von Rudolstadt abwarts in der Region des bunten Sand- 
steins zerstreirt bis in die Gegend von Orlamunde, Kabla, 
Hummelshain etc,, bei Berga an der Elster, in Baiern bei 
Munchen und im Hoclilande, im Salzburgischen 1 2) auf buschi- 
gen Iliigeln, an Waldrandern bei Kostendorf, an Htigeln nnd 
grasigen Abhangen an der Salzache bei Oberndorf, in Tirol 
bei Innsbruck, besonders aber im siidlichen Theil, so z. B. 
bei Marling unweit Meran,3 4) nacli Entleutner bei Tscherms 
nnd Lana nnweit Meran,1) weit haufiger um Bożen, z. B. 
gegen Rnnkelstein, bei Ritten noch in Merige bei 4000 Fuss 
Meereshohe am Fenn nachst Klobenstein, ja einzeln unter 
Ritzfeld bei 4300 Fuss, im Thal Ulten, in Giudicarie in den 
Waldern von Prada nnd Pinera di Core, auch am Baldo nnd 
bei Trient.

B llithezeit: Juni bis August. Die Samen reifen im 
September nnd Oktober.

A nw endung: Man findet ibn in Anlagen ais Zier- 
strauch. Den Bienen bietet er Honigseim dar und dem Vieh 
giebt er ein wohlschmeckendes Futter. Man bat zwei Ab- 
arten: eine grossere und eine kleinere. Letzte besitzt nur 
sehr kurz bespitzte Blattchen, die ihren Haaruberzug bis zum

1) Vergl. u. a. D. B. M. 1^84, Seite 109.
2) A. Sauter, Flora, Seite 144.
3) Vergl. IIausmann’s Flora, Band I., Seite 193.
4) D. 11. M. 1884, Seite 123.



Verwelken behalten. Dię grossere Abart wird an 2 Meter 
hoch, erscheint aber nicht in Thiiringen wild.

Name: Nach Pliuius soli der Name von der Insel 
C ythinus lierkommen, wo eine andere Species dieses 6e- 
schlechts baufig gefunden wird.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2308.
A blflhender Zweig, natiirl. Grosse; 1 Bliithe, yergrossert.



2309. Cytisus se ss ilifo liu s  L.

Kleeginster.

Etwa so hoch wie der vorige, aber stiirker veriistelt, 
steifer, reicher beblattert, vollig kalii. Blatter sehr kurz 
gestielt, dreizahlig, die oberen fast sitzend; Blattchen fasfc 
sitzend, verkehrt eiformig-rundlich, die der obersten Blatter 
fast rautenformig, sehr stumpf, blaugriin; Trauben endstandig, 
4—8bliithig, locker; Bliithenstielchen und Kelche kahl; Kelch 
kurz glockig, die Oberlippe ungetlieilt; unterhalb des Kelchs 
sind am Bliithenstielchen drei kleine Deckblattchen eingefiigt; 
Blumen goldgelb; Friichte kahl.

B eschreibung: Die Bindę dieses nur */2 — 1 Meter 
hohen und sehr veriistelten Strauches ist an den holzigen 
Zweigen braunroth. Diese treiben zuerst Blatter, welche in 
Form und Lange ihrer Stiele sehr verschieden sind. Unten, 
an den ruthenartigen Zweigen sind sie immer gestielt, ob- 
sehon der Stiel kaum oder nicht die Lange des Mitteibliitt- 
cliens erreicht; nach oben hin werden aber die Stiele immer 
kiirzer und ganz oben sind sie sehr kurz, 2 oder nur 1 mm. 
lang. Indessen ist das bloss in der ersten Bliithe des Strauches 
der Fali, denn spater verlangern sich auch die Stiele der 
obersten Blatter und werden manchmal gerade so lang ais 
die untersten. Die Blattchen der Dreiblatter sind immer so 
gestaltet, dass das Mittelblattchen beide Seitenblattchen an 
Grosse merklich ubertrifft und ihre Stielchen sind sainmtlich



nur sehr kurz; die Form derselben ist jedoch verscliieden, 
denn die der untersten Blatter sind verkehrt-eiformig oder 
elliptisch, nacli der Basis hin mehr oder weniger liinger 
keilartig yerzogen, die der oberen dagegen fast kreisrund, 
mit kurzer keiliger Basis und vorn kurz zugespitzt, auch 
wobl abgerundet und dann mit einem Stachelspitzchen aus- 
laufend. Ein vollkommen ausgewachsenes Mittelblattchen 
misst mit seinem Stielchen 2 Gm., doch gewohnlich bleiben 
sie kleiner, nur von 1—l 1/'.. Cm. Lange. Die Nebenblattchen 
sind sehr klein, doch an yollig entwickelten Blattern leicht, 
in die Augen fallend. Alle Theile des Blattes sind ebenso 
wie die sammtlichen Theile der Bluthen yollig haarlos. Die 
Bliithentrauben messen o—7 Cm. Hohe, sie tragen 7—15 
(selten mehr) Cm. lange Bluthen, die an aufrechten, anfangs 
weit kiirzeren, spśiter sich verlangernden Stielen stehen und 
sich der Spindel abwenden. Ilir liellgruner, ’/, der Bliithen- 
liinge betragender Kelch ist nahe unter seiner Basis mit 3 
kleinen, lanzettlichen Deckblattern versehen, die Kronenblatter 
sind ziemlich gleichlang, das unbedeutend langere Fahnchen 
geht an der Aussenflache der Basis in hochrothe Farbę iiber 
und die 2 Blattchen des Schiffchens sind bis zur Hiilfte 
verwachsen. Die schmalen, zusammengedruckten Hiilsen sind 
langgespitzt und enthalten 6 und mehr braune Samen.

Yorkommen: In Waldungen und auf Haiden. Vor- 
zugsweise auf' Sandboden, aber auch mit allen anderen Bo- 
denarten fiirlieb nehmend, selbst auf Kalkboden. In Siidtirol 
an Hugeln und in Gebiischen, so z. B. bei Trient, in Giudi- 
carie bei Durone und Balino, am Gardasee, am Bal do, bei 
Roveredo, am Schłossberg von Beseno, am Doss san Ilocco,



auf Kalk im Etschlande bei Salma, Trainin, Margreid, Neu- 
markt und bei Truden von 600 Fuss bis 4000 Fuss Meeres- 
hohe; in der Schweiz bei Freiburg, Oorni di Canzo, Yal 
Tellina, Abymes de Myans, nicht am Genfersee, welche An- 
gabe auf einer Mystificatiou berulit, ebenso wenig bei Ra- 
dolfzell in Oberbaden, wo sie nacli Gmelin frtiher yorhanden 
war, aber in Dolls Flora des Grossherzogthums Baden nicht 
mehr aufgefuhrt wird.1) Dagegen in Oesterreich; in Krain. 
Der Strauch ist aber auch in der mitteldeutschen Flora, 
namlich bei Jena, vollstandig eingebiirgert. Im Muhlthal 
bei Jena hat er sieli auf den wildesten Muschelkalkfelsen 
angesiedelt und findet sich ausserdem im Jenaischen Stadt- 
forst am Abhang ins Muhlthal und an einem Zaun der Stoy- 
sehen Bergbesitzung. Ausserhalb des Gebietes kommt der 
Strauch lioch vor in Piemont, Sudfrankreich, Spanien, Italien, 
Dalmatien, Griechenland, Russland.

B lu th eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Ein sehr beliebter und dankbarer Zier- 

strauch fur den Blumengarten und ftir Anlagen. Er bedarf 
warmer Lagę, ist aber leicht zu kultiviren und kommt in 
jedem Boden fort.

1) Vergl. Reichenbach’s loones, Band 22, Seite 10. Sowolil 
Keichenbaoh (nacli Doli) ais auch Koch schreiben „Rudolphzell11. 
Ebenso schreiben dio frliheren Ausgaben unserer Flora.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2309.
A Bliithenzweig und B Fruchtzweig, naturl. Grosse.



2310. Cytisus glabrescens Sartorelli. 

BOschelginster.

Syn. C. emeriflorus Reichenbach.
Ein niedriger Strauch mit diinnen, locker beblatterten, 

etwas gebogenen nnd flatterigen Zweigen. Bliitter lang 
gestielt, dreizahlig, oberseits kalii, ruckseits nebst den Blatt- 
stielen und Bliithenstielen angedriickt behaart; Bliittehen 
fast sitzend, liinglich, stumpf mit aufgesetztem Spitzcben; 
Bluthen in armziihligen, seitenstandigen, beblatterten Buscheln; 
Bluthenstielchen vier mai so lang wie der kurzglockige Kelcli; 
Kelch am Grnnd von einem linealischen Deckblattchen gestiitzt, 
dieUnterlippe kurz dreiziihnig; Frtichte flach; Pahne langlich, 
Schiffchen iiber den Niigeln kurzpfeilformig. Die Blattcben 
sind anfiinglicb aucli auf der oberen Seite angedriickt seiden- 
haarig, zuletzt kalii werdend. Die Fracht ist im getrockneten 
Zustand deutlicli netzig nervig, anfangs bereift, zuletzt etwas 
gliinzend.

Yorkom men: An sonnigen Abhangen. Im Ganton 
Tessin auf dem Gipfel des Calbege; auf dem Corni di Canzo 
bei Como; auf den Alpen von Sonvico bei Lugano. Audi 
in Dalmatien.

B lu thezeit: Mai, Juni.
A nwendung: Wie bei den vorigen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2310.
A bluhender und B fruchtender Zweig, natiirl. GrOsse.



2311. Gytisus spinosus Lam. 

Dornginster.

Syn. Calycotome spinosa Lk. Spartium spin osimi L. 
Cytisus lanigerus DC. Spartium lanigerum Desf.

Ein kleiner, buschiger Strauch, dessen jahrige Zweige 
in starkę, stecliende Domen auslaufen. Stengel gerillt; 
Bliitter gestielt, dreizahlig, olme deutliche Nebenblatter, auf 
der Rtickseite angedruckt behaart, die Bliittchen verkehrt 
eilormig, nacb dem Grunde keilig, am Ende ausgerandet; 
Bluthen seitenstandig, gebtischelt; Bliithenstielchen unter dem 
Kelch mit dreilappigem Deckblatt; Kelch vor dem Aufbluhen 
schlauchformig, kurzlippig, nacb der Entwickelung der Bluthen 
ringsum abspringend, angedruckt behaart.

Yorkommen: An sehr trocknen Abhiingen am rnittel- 
landischen Meer und an der Adria. lin Gebiet nur auf den 
adriatischen Inseln, namentlich auf Osero, an einern Urano 
genawnten Ort.

B lu thezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei den yorigen; auch ein schones 

Topfgewachs furs Kalthaus.
Pormen: Spartium lanigerum Desf. ist eine Form mit 

rauhhaarigen Fruchten. Koch rechnet auch Spartium villo- 
sum Poiret hierher mit lang und absteliend dicht behaarten 
Fruchten.

A b b i l d u n g e n .  T afeI2311 .
Zweig der Pfianze in natiirl. Grosse.



2312. Cytisus austriacus L.

Oesterreichischer Grinster.

Syn. Cytisus leucanthus W. et K. C. canescens PresL
Ein hlibscher, etwa meterhoher, iistiger, ziemlich dicht 

beblatterter Strauch. Aeste aufrecht oder aufsteigend und 
wie derKelch rauhhaarig; Bliitter wendelstandig, kurz gestielt, 
dreiziihlig, von angedriickten Haaren gran; Blattchen liinglich 
oder breit lanzettlich, stumpf mit aufgesetztem Spitzchen; 
Bliithen endstandig, doldig-kopfig, mit Blattern umgeben; 
aussere Bluthenstielehen mit Deckblattchen besetzt; Kelcb 
langlich, rohrig, die Unterlippe kurz dreizahnig; Falme auf 
dem lilie,ken angedriickt behaart, die Krone gelb oder weisslicli.

B eschreibung: Friiher erkannte man C. leucan thus 
und C. austriacus fur zwei besondere Species; allein da 
C. leucan thus sieli von dem letzten nur durch die Farbę 
der Bliithen, durch weniger grauliche Bliitter und etwas mehr 
abstehende Aeste unterscheidet, hat man jetzt beide Formen 
ais zwei Yarietiiten unter eine Species gebracht. Der Straucli 
wird */2 — 1 Meter hoch, hat aufrecht stehende Staninie, auf
recht emporstrebende Aeste und ist dicht beblattert. Alle 
Zwei go sind stlirker oder schwacher mit angedriickten Haaren 
besetzt. Die abwechselnden Bliitter haben rinnige Blattstiele, 
welche kiirzer ais das mittle Blattchen sind. Die lanzett- 
fbrmigen oder liinglichen Blattchen verschmiilern sieli am
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Grunde, sind vorn stumpf oder kurz zugespitzt und beider- 
seits mit Striegelhaaren besetzt, welche das Grim derselben 
bei derVar. au striacus etwas ins Graue beben. Das Mittel- 
blattchen misst 1—2 Cm. Lange, die Seitenblattchen sind 
wenig 1< lir zer. Die Bluthen kommen zuerst ais endstiindige 
Kopfe, bald daranf aber audi ais bkittwinkelstandige Buschel 
hervor; sie sind, wie schon oben bemerkt, gelb oder weiss, 
messen etwa 2 Cm. Lange und sitzen auf 4—6 Mm. langen 
Stielen. Der Kelch ist rauhhaarig, langrohrig, zweilippig; 
die Oberlippe bat zwei gespreizte Ziihne, die Unterlippe ist 
entweder zahnlos, oder sie zeigt nur drei ganz kleine Zalin- 
chen. Das Fahnchen, zuweilen iiusserlich behaart, ist unter 
den Kronenblattem ani grossten, das Schiffchen ist am unteren 
Rande behaart und alle Kronenblatter sind langgenagelt. 
Die liinglichen, zusammengedriickten Htllsen sind rauhhaarig.

Y orkommen: An waldigen, gebirgigen Orten. Im 
Gebiet nur in Oesterreich, so z. B. im Saawaldchen bei Wien, 
w o er von Dolliner aufgefunden wurde, in Mahren, Bohmen, 
Steiermark, Tirol, Baiern. In Bohmen z. B. bei Melnik. 
Fur Tirol und Baiern giebt die friihere Ausgabe unserer 
Flora den Strauch an, jedoch ohne Nachweis von Standorten. 
Ausserdem in Ungarn, Itumelien, auf dem Thessalischen 
Olymp u. s. w. Sie kommt auch im stidlichen Sibirien vor.

B liithezeit: Juli, August.
Anwendung: Ein sehr schoner Zierstraucli fur den 

Garteu bei gehorigem Winterschutz und fur Kalthaus oder 
kiihles Zimmer.

Form en: a. aurens Neilreich: Krone sattgelb oder 
dottergelb. Syn. C. polycephalus Tausch.



(i. pallidus Schrader. Krone blassgelb. Syn. C. pallidus 
Kit. C. leucanthus (i. obscurus Roch. C. Heuffeli Wierzb. 
C. Racheli Wierzb. C. austriacus /?. angustifólius Tausch. 
So bei Eilau, im Bałkan, in Banat etc.

y. leucanthus Tausch. Krone weiss. C. leucanthus 
W. K. C. albus Hacq. G. austriacus a. albus Neilreich. 
Zarter ais die Yorigen. Sie bildet ausserdem einen Bastard: 
C. austriacus-capitatus Neilreich.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2312.
A bluhender Zweig in natin'l, Grbsse; 1 Bliithe, yergrossert; 

2 Frucht, natiirl. Gross e.



2313. Cytisus capitatus Jacąuin. 

Kopfginster.

Ein sclioner, etwa meterhoher Strauch, sehr buschig und 
gedrungen gewachsen, sehr iistig, mit głeichlangen Aesten, 
wodureh ein rundlieher Busch entsteht, die Zweige, Bliitter, 
Blattstiele und Kelche abstehend und etwas zottig-rauhhaarig; 
die Zweige steif, etwas bogig; Błatter dreizahlig, gestielt; 
Blattclien liinglich, stumpf, nacli dem Grunde verschmiilert; 
Bltithen in vielbllithigen, endstandigen, fast kugeligen Kopf- 
clieii; die iiusseren Klutbenstiele mit Deckblattchen versehen; 

Kelcli langlicli, rohrig, die Unterlippe kurz dreizalmig, die 
beidenZaline der Oberlippe aufsteigend; Kronbliitter siiumitlicb 
lang genagelt, die Fahne liinger ais Fliigel und Scbiffchen, 
das Scliiffchen grade, ausgerandet.

B esclireibung: Uieser Strauch bildet durch seine Yer- 
astełung, die schon am Boden beginnt, einen aufrechten ruu- 
den, nur J/2 — 1 Meter hohen Busch, dessen jungę und grtine 
Zweige mit langen, seidenartig glanzenden, weissen, spiiter 
braunlich werdenden Haaren dicht bekleidet sind, docli mit 
ihrem Yerholzen yerkahlen und eine rothbraune Rinde be- 
kommen. Die Bliittchen der Deckblatter sind entweder fast 
elliptisch oder verkehrt-langlich; das breite Vorderende spitzt 
sieli kurz zu und verlauft dann allmahlig bis zum Blattstiele, 
der Mittelnerv sieht ais Stachelspitzchen etwas iiber der 
Blattmasse liervor. Der Blattstiel ist in der Regel etwas



klirzer ais das mittle und grossere der drei Bliittchen und 
dieses missfc 1—2 Cm. Blattstiele und Bliittchen sind zottig, 
letzte gewohnlich nur auf der Unterflache. Die ganzrandigen, 
zugespitzten Nebenbliitter sind gleichfalls mit Zottelhaaren 
bekleidet; aucli die kurzeń Blutlienstielclien und die Kelche 
sind dicht mit ilinen bedeckt. Auf dem Gipfel der Aeste 
und Zweige befinden sieli die Bluthen in kopfartiger Stellung. 
Ilire Blutlienstielclien sind nur 2—4 Mm. lang, in der Mitte 
ein lineales Deckblattchen tragend, an der Basis durch zwei 
Deckblattchen gestiitzt. Die Bliltlien sind bis 21/.2 Cm. lang, 
die Kelche haben eine zweiziihnige breite Oberlippe und eine 
kaum merklicli dreizalmige Unterlippe, die Falme der gold- 
gelben Blume ist langlich, iiberragt die iibrigen Blumenblatter 
selir, ist aber klirzer genagelt ais die Lange der Fliigel und 
des Schiffchens; und die zwei Bliitter des letzten hangen 
an der Spitze zusammen. Die braunen Hiilsen sind langlich 
und rauhhaarig.

Yorkom men: In Gebirgswaldungen, an buschigen, 
sonnigen Abhiingen. Zerstreut durch das siidliche Gebiel, 
so z. B. im Salzburgischen nach A. Sauter (Flora S. 142) 
an Rainen, an steinigen, buschigen Stellen nur hei Neumarkt 
und Strasswalchen in der Form te rm in a lis ; in Tirol im 
Ganzen selten, angeblich im Leuehtenburger Walde bei Kaltern, 
am Baldo und im Gebiete von Brentonico, in Oesterreich, 
Steiermark, Miihren, Bohmen, Altbaiern; so z. B. bei Regens
burg und am Isarufer bei Pullach u. a. a. O. in der Flora 
von Muncheu, Sclilesien, Fosen; inPreussen nach Fr. J. Weiss 
bis jetzt nur bei Thorn und Deutsch Crone; sonst hie und 
da yerwildert, so z. B. vollig eingebiirgert (oder urspriinglich?)



ani breiten Berg u ml am Fingerstein unweit Saalfeld in 
Tlii.irin.gen. ’)

B liithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Ein vortrefflicher Zierstrauch fur Gar ten 

und Anlagen. Derselbe liebt sonnige, freie Lagę.
Form  en:

aa. lateralis Neilreicli: Błlithenbiischel seitlich an sehr 
kurzeń Zweiglein.
a. Neilreichi Reichenbach: Die Zweige ruthenformig, 

liegend. Syn. C. hirsutus Kramer. C. falcatus W. 
K. C. hirsutus Koch. • Synopsis ed. 2.

(i. elongatus Reichenbach: Aufrecht, kraftig. Syn. C. 
elongatus W. K.

/?/?. terminalis Neilreich: Bliithenbuschel endstlindig. Syn. 
C. hirsutus Grantz. C. capitatus Scopoli. C. supinus 
Rohling. C. Tommasinii De Yisiani ist dieselbe Form 
mit sehr kurzer, flaumiger Behaarung. 

yy. his flor ens Neilreich: Im Friihling mit seitlichen, im 
Herbst mit endstiindigen Bltithenkbpfen. Syn. C. prostra- 
tus Scopoli. Koch’s Synopsis ed. 2.

1) Freilich schreibt mir Reinhard Richter schon am 21. Juni 1879: 
„Es ist mir trotz aller Miihe nicht gelungen, O y t i su s  c a p i t a t u s  
durch Aussaat zu verbreiten, so erwiinscht miFs auch wiire, die 
Pflanze zu erkalten, da der einzige S tandort ilir durch den Pflug 
genommen worden ist und yielleicht schon das niichste Jahr das 
Verschwinden der Pflanze m it sich bringt.“ Ausserhalb des Gebiets 
ist die Pflanze fast durch ganz Siideuropa zerstreut. Nach Bolle 
lcommt sie im Kiefernwald bei Osternothhafen auf Wollin vor.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2313.
A bliihender Zweig, nat. Grrosse; 1 geofthete Frucht, vergr8ssert.



Syn. C. biflorus L’Heritier. C. supinus Jacq. C. 
■supinus fi. L. C. cinereus Hosfc.

Ein niedriger Strauch mit liegenden, ruthenformigen, 
ani Boden hingestreckten Aesten und allmahlig emporstreben- 
den, wie die Bliitter und Kelche angedriickt seidig behaarten 
Zweigen. Bliitter gestielt, dreizalilig, mit liinglichen oder 
verkehrt eiformigen, am Ende abgerundeten, ani Grunde 
keiligen Blattehen; Bliithen meist gepaart in den Blattachseln, 
kurz gestielt; Kelcb liinglich, langrohrig, mit kurzeń Lippen; 
Staubweginundung gewimpert.

B eschreibung: Liings den Zweigen hinauf bilden sieli 
nach Joliannis fur das folgende Jahr die bliithentragenden 
Nebenzweige. welche an ihrer Spitze 1—3, gewohnlieh aber 
2 Bliithenknospen ansetzen, indessen so kurz bleiben, dass 
sie wie seitenstiindige Knospen aussehen. Wenn nun der 
Mai des folgenden Jahres anbricht, so brecben die Bliithen 
schon vor den Blattern hervor, letzte folgen aber ilinen sebr 
bald nach und sind beim Abbllihen des Strauches schon 
mebr oder weniger entwickelt. Anfangs haben die Bliithen 
sebr kurze Stielcben, doch sie verlangern sich spater bis zu 
4 Mm. Der seidenliaarige Kelch ist grlinweisslich, seine 
beiden Lippen sind scharf durcb tiefe Einscbnitte getrennt, 
die Oberlippe hat zwei grosse Ziihne, die Unterlippe ist ganz 
oder durch drei Zabnchen gezahnelt. Die Krone misst das 
doppelte des Kelcbes an Lange und ilire Fahne iiberragt die



ubrigen Kronenblatter weit. Die ganze Bliithe ist ungefahr 
2'/.> Cm. lang. Sobald die Bliithe yorliber ist, entwickeln sieli 
die Bliitter vollkommen, es streckt sieli ihr diinner St.iel
2—3 Cm. lang ans imd die Flachen der Blattchen erweitern 
sieli zu 1—2 Cm. Lange. Die Hiilsen werden schwarzlich, 
2 Cm. lang und dariiber und tragen noch lange die neben- 
anstehende Staubgefassrohre neben sich. Wie bei allen 
Cytisusarten ist diese bloss monadelphisch.

Yorkommen: Ein Ilolzgewachs der bewachsenenHiigel 
und Bergwiesen des stidostliehen Deutschlands, dereń Region 
in Baiern beginnt und sich iiber Oesterreich nacli Mahren 
und Bohmen bis nach Schlesien liinein fortzieht, anderwiirts 
aber kultivirt in Anlagen und Garten gefunden wird. Von 
Augsburg und Regensburg (auf dem Schutzfelsen) durch 
Baiern, hiiufig auf Haidewiesen im Gebiete des Lech, der 
Isar und der Salzache bis nach Oesterreich, durch Mahren, 
Bohmen, Schlesien; in Posen im Moszyner Forst; in Preussen 
bei Allenstein im Stadtwald und im Ramucker Forst, bei 
Neidenburg, in der Osteroder Haide, bei Soldau, Tilsit, nach 
Fr. J. Weiss auch bei Thorn, Neumarkt,') im Salzburgischen, 
Trient in Tirol.

B lu thezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Selir geeignet fur Felspartieen in Garten.
F o rmen: C. prostratus Scopoli, der wohl ais Form 

hierher gehort, ist nach Reichenbach fil. uberhauptzu streichen.

1) A. Sauter (Flora, S. 142) schreibt aus Versehen: C. h a l i s -  
b o n e n s i s  Schafter.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2314.
Bliihender 7.weig, natiirl. GrOsso.



2315. Cytisus hirsutus L .

Haarginster.

Syn. C. polytrichus M. B. C. falcatus W. K. C. vir- 
gatus Vest.

Der vorigen ahnlich, aber die Zweige aufrecht und auf- 
strebend, alle Theile grosser. Aestchen nebst den Bliittern 
und Kelchen rauhhaarig mit abstehenden Haaren. Bluthen 
seitenstandig, zu 2—-3 beisammenstehend, ziemlich kurz ge- 
stielt; Bltithenstielchen deckblattlos; Kelch langlich; Kronen 
gelb, im Verwelken braunlich, Friichte behaart, Blatter ge- 
stielt, die Blattchen verkehrt eiformig oder langlich, am 
Ende abgerundet, nach dem Grunde yerschmalert.

B eschreibnng: Diese Species ist dem Cyt. b iflo rus 
sehr ahnlich. Znerst ist das oben angegebene Kennzeichen 
der aufrechten oder aufstrebenden Stengel nicht konstant, 
denn sie koinmen auch mehr oder weniger liegend und an 
den Spitzen in die Hohe steigend vor; dann wird in der 
Kultur der Cyt. b iflo rus aufsteigend und aufrecht, was man 
in allen Anlagen, wo er sich befindet, bemerken kann. Zweitens 
ist die Yegetationsweise dieser Species ganz dem Cyt. b iflo rus 
gleich, denn er entwickelt die Bliithenknospen in , den Blatt- 
winkeln zur Zeit des Hochsommers, lasst dann im Spatherbst 
die Blatter fallen und bricht im Friihling znerst mit seinen 
Bliithen heryor, worauf die Blatter bald folgen, sich aber
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erst nacłi der Bliithe gehorig entwickeln. Die Deckblattchen 
felilen nicht ganz, denn sie sind ais Sełiiippcłien vorhanden. 
Audi hat diese Sjiecies einige Yarietaten, die durch Behaa- 
rung abweichen. Cytisus c ilia tu s  z. B. hat Hiilsen, welche 
bloss am Bandę Wimperliaare besitzen nnd Cyt. elongatus 
hat Zweige mit ganz angedrtiekten Haaren und Blatter mit 
fast angedriickten Haaren. Aber seine Kelche besitzen ab- 
stebende Haare. Wenn man also das sichere Merkmal 
zwischen C ytisus h irsu tu s  und b iflo rus angeben will, so 
bleibt die abstehende Behaarung des ersten allein noch iibrig, 
die, mit Beriicksiehtigung der Yarietaten, nur noch auf den 
Kelęh bezogen werden kann. Splche Yerhaltnisse der sonst 
fast gleichen Forrnen haben manche bewogen, an der Existenz 
einer wirklichen Species hier zu zweifeln. JDoch diirfen viel- 
leicht fur sie noch die Umstande sprechen, dass die Haare 
hier kleine Zottelhaare zu nennen sind und dass die Bllithen- 
zeit etwas spater eintritt.

Vorkom m en: An felsigen Abhangen in Gebirgsgegen- 
den. In Krain, Untersteiermark, im Oesterreichischen Kiisten- 
gebiet, im siidlichen Bohmen, hie und da in Tirol, so z. B. 
nach Tappeiner bei Meran, bei Hafling und Voran (D. B. M. 
1884, S. 128), nach Hausmann durch das ganze siidliche 
Tirol verbreitet. Ausserdem bisweilen yerwildernd, so z. B. 
vollig eingebiirgert auf dem Jenaischen Stadtforst am nord- 
lichen Abhang, nach dem Miihlthal zu. Uebrigens zerstreut 
durch den grossten Theil von Sildeuropa.

B lu th eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei den iibrigen hochwuchsigeren

Arten.



P or men: fi. ciliatus Koch: Fruchtknoten und Friichte 
kahl, nur am Kamie rauhhaarig gewimpert. C. elongatus 
W. IŁ unterscheidet sieli durch aufrechte und angedriickte 
Behaarung der Zweige und dicht angedriickte Behaarung der 
Blatter. Sie gehort ais Form entweder z u C. hirsutus L. 
oder zu G. ratisbonensis Schaffer. Sie besitzt aber abstehend 
behaarte Kelche.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2315.
Bliihender Zweig in natiirl. GrSsse.



Ein niedriger, liegender Straueh mit ltahlen, aufsteigen- 
den Zweigen, welclie locker mit gestielten, dreizahligen, kahlen 
Bliittern besetzt sind. Aestchen wie die Kelclie und Bliitter 
kalii oder bisweilen zerstreut behaart; Bluthen achselstandig, 
meist gepaart; Bliithenstielchen kurzer ais der liingliche 
Kelch, dessen Rand nebst den Niigeln der Kronblatter 
gewimpert ist; Eruchte kahl oder soli wach behaart; Same 
schwarz.

B eschreibung: Die rothbraunen, aufsteigenden Aeste 
dieses liegenden Strauches erreicben bis 60 Cm. Lange und 
ihre Bliitter kommen ziemlich gleichzeitig mit den Bluthen 
hervor, erreicben schon wahrend der Bltithenzeit ihre Yoll- 
kommenheit. In der ersten Jugend sind Blattstiele und 
Nerven der Unterseite an den Blattchen mit feinen Haaren 
bekleidet, docb yerkahlen sie bald. Die Bliittcben inessen 
1 bis Uber 2 Cm., die Blattstiele sind spiiter ungefahr ebenso 
bing, die Blattstielchen sehr kurz. Die Blattchen sind langlich 
bis lanzettformig und an beiden Enden spitz, die Nebenblśitter 
sehr klein und pfriemlich. Die Bluthen kommen gemeinlich 
zu zweien, doch aber auch einzeln und zu dreien aus den 
Blattwinkeln, messen bis 2 Cm. Lange, wovon der Kelch 
die Halfte bat. Die Bluthenstiele sind immer kiirzer ais der 
Kelch, 4—8 Mm. lang und haben 1—2 kleine, rothe Schiipp- 
chen. Der Kelch ist lichtroth, glockig, zweilippig, am Saunie



dicht, aber fein gewimpert; seine Oberlippe theilt sieli an 
der Spitze in zwei kleine Zahnchen, die Unterlippe ist ganz 
oder dreizahnig. Die Fahne ist liinger ais die Fliigel und 
das Schiffchen, letztes stumpf und seine beiden Bliitter sind 
bloss unter der Spitze yerwachsen. Die Iliilsen gehen in 
einen sichelformigen Schnabel aus, sie sind flach und Schwarz.

Yorkommen: An Gebirgsabhangen. In Krain und im 
Oesterreichischen Kiistengebiet, in Karnthen, im siidlichen 
Tirol. Ausserdem kommt sie vor in der Lombardei, in 
Kroatien, Dalmatien, sogar im siidlichen Sibirien.

B liithezeit; April bis Juni.
Anwendung: Ein reizender Zierstrauch, besonders fur 

Felsenanlagen geeignet.
For men: In Garten kommt sie mit weissen und blass- 

rotlien sowie mit rosenrothen Blumen vor.
A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2316.

A bliihender Zweig, nat. Grosse; 1 Keleh, desgl.; 2, 3, 4 Bliltben- 
tlieile, desgl.; 5 Fruclit, etwas vergrossert.



Syn. C. argyreius Reichenbach. C. ramosissimusTenore.
Ein gedungener, kraftiger, meist niclit tłber meterhoher, 

sehr iistiger Strauch, dessen Zweigenden z u pfriemlichen 
Domen erhiirten. Aestchen sowie auch die kleinen, lock er 
gestellten Blatter, die Kelche und Fruchte silberweiss seiden- 
haarig; Bliithen seitenstandig, einzeln, gross; Kelch gross, 
rohrig, langlicli, mit tief zweilippig gespaltenem Saurn; Blatt- 
chen verkehrt eiformig oder langlich-lanzettlich, nach dem 
Grandę verschmalert; Krone gelb, beim Trocknen schwarzlick 
werdend; Fahne allmiililig in den Nagel verschmalert; Fltigel 
lang genagelt.

Y orkom m en: An felsigen Gebirgsabhangen. ImGebiet 
nur auf den Inseln des adriatischen Meeres. Auf dem Berge 
Vidovich der Insel Cherso, auf Klippen der Insel Lesina, auf 
der Insel Arbę, auf dem Berg Ossero, ferner bei Ragusa, 
auf der Insel Pago, in Dalmatien, Italien (Neapel) u. s. w.

B lu thezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Ais Topfgewachs empfehlenswertli.
Fornien: fi. ciliatus Koch: Fruchtknoten und Fracht 

kahl, aber am Rande wimperig rauhhaarig.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2317.
Bliihender Zweig, naturl. Grosse.



2313, Cytśsus radiatus Koch.

Radginster.

Syn. Spartium radiatwn L. Genista radiata Scopoli.
Ein niedriger, starli ver;iste.lter Strauch, dessen Aeste, 

Zweige und Blatter mit weichen, kurzeń, glanzenden Haaren 
angedriickt behaart sind; Blatter fast sitzend, gegenstandig, 
dreiziihlig, mit linealischen, fast borstlichen, strahlig ausge- 
breiteten Blattchen; Bliithen in endstandigen, gestielten, meist 
yierbluthigen Kopfchen, mit dauernden Stielen; Deckblattchen 
eiformig, Fahne schwacli behaart, tief ausgerandet, Schiffchcn 
dieht seidig, Itinger ais die Fliigel.

B eschreibung: Dieses Gewachs bat in seiner Gestalt 
eher Aehnlichkeit mit einem S partium  ais mit einem Cy- 
tisu s , nnterscheidet sicb also durch die sparsamen, gegen- 
stiindigen Blatter und strahlenartig ausgebreiteten, fast pfriem- 
lichen Blattchen sehr scharf von unsern iibrigen Species des 
Cytisus, muss jedocli wegen der Form des Griffels und der 
Lagę der Narbe hierher. Die holzigen Stammchen liegen 
gestreckt, tlieilen sich gabelfórmig in holzige Aeste, welehe 
sich nach der Spitze liin aufrichten. Die ganze Pfłanze wird 
30—60 Gm. lang, treibt aus den entfernt stelienden Blatt- 
paaren gegenstandige Zweige und an den Zweigen aus den 
Blattwinkeln wiederum Nebenzweige, bildet dadurch einen 
dicbten Busch. Die Zweige und Nebenzweige sind grun und 
diinn, ebenso wie die Blatter durch feine Haare graulich, 
die Blattchen 1—2 Mm. lang und nach ihrer Yollendmig



wagrecht ausgespannt. Die Nebenblatter sind ais kurze und 
dicke Schuppen an den kurzeń Blattstiel angewachsen, die 
Bliithen messen 1 Cm., ihr Kelch nur 4 Mm. Letzter ist 
kurzrohrig, 21ippig, bat mit der Rohre gleiehlange Lippen, 
woyon die Oberlippe in 2 Zahne ausgeht, die Unterlippe 
3 kurze Zahne hat. Der ganze Kelch ist durch kurze Haare 
seidenglanzend und das Bliithenstielchen ist sehr kurz. Die 
Fahne ist ziemlich so lang ais das seidenartig behaarte 
Schiffchen, fast kreisformig und ausgerandet; die beiden 
Blattchen des Schiffchens hangen nur an der Spitze mit 
einander zusammen und ihre Farbę ist durch die Behaarung 
mattgelb, wahrend das Fahnchen dottergelb ist.

Yorkommen: An Gebirgsabhiingen in alpinen und 
subalpinen Gebirgen. Krain; Siidtirol; Untersteiermark; im 
Wallis bei Sitten, Lens und Saviege; auch in Kiirnthen. 
Ausserdem in der Lombardei, in Croatien, Dalmatien.

B liitheze it: Mai, Juni.
An wen dung: Ein sehr hubscher Strauch fur Topf- 

kultur, frostfrei zu iiberwintern.

A b b ild u n g e n . T a f e l  2318.
A bluhender Zweig in natiirl. Grosse; 1 Bliitbe, vergrossert; 

2 geoffnete 1’rucbt, deagl.



Syn. Genista holopetala Reichenbach. C. radiatus 
(1. holopetala Keichenbach fil.

Der vorigen iiusserst iilmlich, von der sie vielleicht nur 
Abart ist. Alle jungeren Pflanzentheile sind angedriickt 
behaart; Bliitter gegenstandig, kurzgestielt, dreizahlig, mit 
schmal linealischen, fast borstlichen Blattchen; Bliithen in 
endstandigen, gestielten Kopfchen, meist zu vieren beisammen; 
Deckblattchen lineal-pfriemlich; Fahne abgerundet-stumpf, 
sowie das Schiffchen dieht seidig; Flilgel so lang wie das 
Schiffehen.

Vorkommen: Abhange subalpiner Gebirge. Im Gebiet. 
nur bei Zhaun im osterreichischen Kustenlande und am 
Monte Spaccato bei Triest nach einer handschriftlichen Notiz 
des Ritters v. Pittoni. Ausserhalb des Gebiets auf 1’elsen 
bei Hallan in Croatien.

B lu th eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei der yorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2319.
A bluhender Zweig, nat. Orbsse; 1 u. 2 Bliithe von yerschiedenen 

Seiten, Yergrossert; 3 Prucht, desgl.

F lo ra  X X I I I . 16



Syn. Genista sagittalis L. Spartium sagittale Rtk. 
Genistella racemosa Moench. Salzwedelia sagittalis Flora 
der Wetterau. Genista herbacea Lam. Syspone sagittalis Gris.

Dieser Strauch hat mit den ubrigen Arten von Cytisus 
keine Aełmlichkeit nnd sieht eher einem Sarotliamnus ahn- 
lich. Stengel holzig, liegend, mit aufrechten und aufstei- 
genden, gefiugelt zweischneidigen, eingeschniirt gegliederten 
Aesten; Blatter wendelstandig, mit den Stielen abfallig, ein- 
fach, eifórmig, ganzrandig, nebenblattlos; Bluthentrauben 
endstiindig, fast kopfig, dicht; Kelch kurzrohrig, mit grossen, 
tief gespaltenen Lippen, die Oberlippe fast so lang wie die 
Unterlippe, zweispaltig, die Unterlippe bis zur Mitte drei- 
spaltig; Kronblatter gelb, kurz genagelt, das SchifFchen 
stumpf und ausgerandet, unter der Ausrandung verbunden, 
iłbrigens frei.

B eschreibung: Allerdings sieht dieser Halbstrauch 
im Allgemeinen einer G enista weit ahnlicher ais einem 
C ytisus, weshalb mail ihn im Volke auch mit einem eigen- 
thumlichen Namen belegt, den mehre Genista-Arten mit ihm 
zugleich tragen; aber die Lagę der Narbe am Griffel, das 
einzige schlagende Unterscheidungsmerkmal zwischen G enista 
und C ytisus, wełche bei G enista einwarts, kier aber aus- 
wiirts am Gipfel des Griffels liegt, macht dieses Gewiichs zu



einer Cytisus-Art. Uebrigens ist es in seinem Ansehen eigen- 
tliiimłieh genug, um niclit mit andern verwandten Arten ver- 
wechselt werden zu konnen. Der holzige Tlieil des Stengels 
liegt am Boden. Aus seiner Gliederung und Spitze gehen 
zahlreiche, griine Aeste aus, die aufreeht gerichtet oder auf- 
steigend sind und handhoch werden. Die 1—2 Cm. langen 
Blatter sind oval, sitzend und am Rande gewimpert, sie 
runden sich zwar an der Basis ab, setzen sich aber dann in 
2 kahlen Flugeln, bis zum tiefer liegenden Blatte an beiden 
Seiten des haarlosen Stengels, fort und dadurch erscheint 
derselbe gegliedert. Die Bltithen sind 1—2 Cm. lang, ihre 
behaarten Stielehen haben 2 borstlicbe Deckblattchen, ihre 
haarige Kelchrohre ist sehr kurz, die Kelchzahne sind dicht 
gewimpert, die Kronblatter goldgelb, das Fahnchen ist seicht 
ausgerandet, die Flugel sind dottergelb, also tiefer gefśirbt 
und das Schiffchen ist tief ausgerandet, die Staubgefśisse sind 
monadelphisch wie bei allen Cytisusarten, die Hiilsen zu- 
sammengedriickt, schwarz, zottig, 2- bis Gsamig, die Samen 
stumpf-4eckig und glanzend.

Vorkommen: In lichten Waldungen, besonders in 
Nadelwaldungen, auf trocknen Wiesen. Zerstreut durch das 
sudliehe und mittle Gebiet. In der Schweiz seiten, so z. B. 
bei E'reiburg; in Tirol bei Nicolsdorf unweit Lienz und nach 
iilterer Angabe auch bei Bożen, was zweifelhaft ist, dagegen 
jenseits der Grenze im Tridentinischen bei Moloeno, Vigolo 
u. s. w.; ziemlieh verbreitet im oberen und mittlen Donau- 
gebiet; im Salzburgischen fehlt sie ganzlich; haufig im Jura; 
im Schwarzwald; in den Yogesen; Ostwald bei Strassburg; 
in ganz Lothrigen, iiberhaupt in der ganzen Rhein- und



Maingegend, in der Bairisehen Pfalz; im Nassauischen; in 
der Flora von Koln; im Yoigtlande; in Franken; ani rechten 
Elbufer im Anhaltischen, namentlich bei Dessau und Oranien- 
baum, bei Bautzen; in der Ukertnark bei Wolfshagen unweit 
Strassburg (vgl. D. Bot. M. 1884, S. 127).

B liithezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Den Sehafen giebt diese Pflanze anf 

heidenartigen Triften, wie z. B. rechts der Elbę im An
haltischen, ein recht gutes Fntter. Ais Zierpflanze sowohl 
furs freie Land ais auch fiir Topfkultur sehr zu empfehlen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2320.
A Pflanze in natiirl. Grosse.



2321. Cytisus argenteus L.

Silberginster.

Syn. Gajanus argenteus Sprengel. Chasmone argentea 
E. Meyer. Genista argentea Noulet. Argyrolobiurn Linnae- 
anum Walpers. A. argenteum Rclib. fil.

Ein sehr niedriges, zierliches Pfłanzchen, ohne ver- 
holzenden Stengel, also staudenartig mit dauerndem Iihizom. 
Ganze Pfłanze seidenhaarig, locker beblattert; Blatter wendel- 
stiindig, dreiziililig, die Blattchen langlich, ziemlich spitz; 
Bllithen in armbluthigen, meist dreibliitbigen, anfangs end- 
standigen, zuletzt seitenstiindigen, gestielten Kopfchen.

B eschreibung  (nach Iloppe): Die holzige, mit gruner 
Rinde iiberzogene Wurzel ist einfach, dunn, sehr lang und 
weitschweifig. Die Blatter stehen einzeln und wechselseitig 
auf langen fadenartigen, seidenliaarigen, mit linealen Neben- 
blattern gestiitzten Stielen, und sind dreiziililig mit elliptisch- 
lanzettlichen, ganzrandigen, hellgriinen, auf der hintern Seite 
mit anliegenden Silberhaaren dicht besetzten Blattchen. Die 
Stengel sind nach unten zu holzig, nach oben zu krautartig, 
łialb Schuh lang, fast aufrecht, einfach, stielrund, mit einem 
oder anderem Blatte und mit anliegenden Seidenhaaren be- 
setzt. Die Bllithen stehen zuweilen einzeln in den Blatt- 
winkeln oder zu zwei und drei an der Spitze der Stengel 
beisammen, auf sehr kurzeń, behaarten Stielen. Der Kelch 
ist ospaltig mit linealen, zugespitzten, ungleichformigen Ab-



wagrccht ausgespannt. Die Nebenbliitter sind ais kurze und 
dicke Schnppen an den kurzeń Blattstiel angewachsen, die 
Bliithen messen 1 Cm., ihr Kelch nur 4 Mm. Letzter ist 
kurzrohrig, 21ippig, bat mit der Kobrę gleichlange Lippen, 
w o to ii die Oberlippe in 2 Zahne ausgeht, die Unterlippe 
3 kurze Ziihne hat. Der ganze Kelch ist durch kurze Haare 
seidenglanzend und das Bluthenstielchen ist sehr kurz. Die 
Fahne ist ziemlich so lang ais das seidenartig behaarte 
Schiffchen, fast kreisformig und ausgerandet; die beiden 
Bliittohen des Schiffchens hangen nur an der Spitze mit 
einander zusammen und ihre Farbę ist durch die Behaarung 
mattgelb, wahrend das Fahnchen dottergelb ist.

Vorkommen: An Gebirgsabhangen in alpinen und 
subalpinen Gebirgen. Krain; Siidtirol; Untersteiermark; im 
Wallis bei Sitten, Lens und Saviege; auch in Karnthen. 
Ausserdem in der Lombardei, in Croatien, Dalmatien.

B lu th eze it: Mai, Juni.
Anwendung: Ein sehr hubscher Strauch ftir Topf- 

kultur, frostfrei zu Uberwintern.

A b b i l d u n ge n .  T a f e l  2318.
A bliihender Zweig in natiirl. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert; 

2 geoffnete Frucht, desgl.



2319, Cytisus holopetalus Fleischmann. 

Strahlginster.

Syn. Oenista holopetala Reichenbach. C. radiatus 
/?. holopetala Reichenbach fil.

Der yorigen ausserst iihnlich, von der sie yielleicht nur 
Abart ist. Alle jiingeren Pflanzentheile sind angedrtickt 
behaart; Bliitter gegenstiindig, kurzgestielt, dreizahlig, mit 
sehmal linealischen, fast borstlichen Bliittchen; Bliithen in 
endstandigen, gestielten Kopfchen. rneist zn vieren beisammen; 
Deckblattchen lineal-pfriemlich; Palmę abgerundet-stumpf, 
sowie das Schiffchen dicht seidig; Fliigel so lang wie das 
Schiffchen.

Vorkominen: Abhange subalpiner Gebirge. Im Gebiet. 
nur bei Zhaun im osterreichischen Kiistenlande und ani 
Monte Spaccato bei Triest nach einer handschriftlichen Notiz 
des Ritters v. Pittoni. Ansserbalb des Gebiets auf Pelsen 
bei Hallan in Croatien.

B liithezeit: Mai, Jani.
A nwendung: Wie bei der yorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2319.
A bluhender Zweig, nat. Grosse; 1 u. 2 łSliithe von yerschiedenen 

Seiten, yergrossert; 3 Pruelit, desgl.

F lo ra  X X II I . 16



Syn. Genista sagittalis L. Spartium sagittale Rth. 
Genistella racemosa Moench. Salzwedelia sagittalis Flora 
der Wetterau. Genista lierhacea Lani. Syspone sagittalis Gris.

Dieser Strauch hal, mit den iibrigen Arten von Cytisus 
keine Aehnlichkeit and sieht eher einem Sarothamnus ahn- 
lich. Stengel hołzig, liegend, mit aufrechten und aufstei- 
genden, gefliigelt zweischneidigen, eingeschniirt gegłiederten 
Aesten; Blatter wendelstiindig, mit den Stielen abfiillig, ein- 
fach, eifórmig, ganzrandig, nebenblattlos; Bliithentrauben 
endstiindig, 1'ast kopfig, dicht; Kelcb kurzrohrig, mit grossen, 
tief gespaltenen Lippen, die Oberlippe last so łang wie die 
Unterlippe, zweispaltig, die Unterlippe bis zur Mitte drei- 
spaltig; Kronbliitter gelb, kurz genagelt, das Schiffchen 
stumpf und ausgerandet, unter der Ausrandung verbunden, 
iibrigen s frei.

B eschreibung: Allerdings sieht dieser Halbstrauch 
im Allgemeinen einer G enista weit ahnlicher ais einem 
C ytisus, wesbalb man ibn im Yolke aucb mit einem eigen- 
thumlichen Namen bełegt, den mehre Genista-Arten mit ihm 
zugleich tragen; aber die Lagę der Narbe am Griffel, das 
einzige schlagende Unterscheidungsmerkmal zwischen G enista 
und Cytisus, welcbe bei G enista einwiirts, hier aber aus- 
wiirts am Gipłel des Griffels liegt, macht dieses Gewachs zu



einer Cytisus - Art. Uebrigens ist es in seinem Anselien eigen- 
thumlieh genug, um nicht mit andern verwandten Arten ver- 
wechselt werden zu kbnnen. Der holzige Tkeil des Stengels 
liegt am Bodem Aus seiner Gliederung und Spitze gehen 
zahlreiche, grune Aeste aus, die aufreclit gericktet oder auf- 
steigend sind und handhoch werden. Die 1—2 Cm. langen 
Blatter sind oval, sitzend und am Rande gewimpert, sie 
runden sich zwar an der Basis ab, setzen sich aber darni in 
2 kahlen Flugeln, bis zum tiefer liegenden Blatte an beiden 
>Seiten des haarlosen Stengels, fort und dadurch erscheint 
derselbe gegliedert. Die Bliitlien sind 1—2 Cm. lang, ilire 
behaarten Stielcben liaben 2 borstlicbe Deckblattchen, ibre 
baarige Kelchrohre ist sehr kurz, die Kelchzahne sind dicht 
gewimpert, die Kronblatter goldgelb, das Fahnchen ist seicht 
ausgerandet, die Flugel sind dottergelb, also tiefer gefarbt 
und das Schiffchen ist tief ausgerandet, die Staubgefasse sind 
monadelphisch wie bei allen Cytisusarten, die Htilsen zu- 
sammengedruckt, scbwarz, zottig, 2- bis Gsamig, die Samen 
sturnpf-deckig und glanzend.

Vorkommen: In liehten Waldungen, besonders in 
Nadelwaldungen, auf trocknen Wiesen. Zerstreut durch das 
sudliche und mittle Gebiet. In der Scbweiz selten, so z. B. 
bei Freiburg; in Tirol bei Nicolsdorf unweit Lienz und naoh 
śilterer Angabe auch bei Bożen, was zweifelhaft ist, dagegen 
jenseits der Grenze im Tridentinischen bei Moloeno, Vigolo 
u. s. w.; ziemlich verbreitet im oberen und mittlen Donau- 
gebiet; im Salzburgischen fehlt sie ganzlich; haufig im Jura; 
im Schwarzwald; in den Yogesen; Ostwald bei Strassburg; 
in ganz Lothrigen, uberhaupt in der ganzen Rhein- und



Maingegend, in der Bairischen Pfalz; im Nassauisehen; in 
der Flora von Koln; im Yoigtlande; in Franken; am rechten 
Elbufer im Anhaltischen, namentlich bei Dessau und Oranien- 
baum, bei Bautzen; in der Ukermark bei Wolfshagen unweit 
Strassburg (vgl. D. Bot. M. 1884, S. 127).

B liithezeit: Mai, Juni.
A nwendung: Den Schafen giebt diese Pflanze auf 

heidenartigen Triften, wie z. B. rechts der Elbę im An
haltischen, ein recht gutes Futter. Ais Zierpflanze sowolil 
fur’s freie Land ais auch fur Topfkultur sehr zu empfehlen.

A b b ild u n g e n . T a fo l 2320.
A Pflanze in natiirl. Grosse.



2321. Cytisus argenteus L.

Silberginster.

Syn. Cajanus argenteus Sprengel. Chasmone argentea 
E. Meyer. Genista argentea Noulet. Argyrolobium Linnae- 
anum Walpers. A. argenteum Rchb. fil.

Ein sehr niedriges, zierliches Pflanzchen, ołrne ver- 
holzenden Stengel, also staudenartig mit dauerndem Rliizom. 
Ganze Pflanze seidenhaarig, locker beblattert; Blatter wendel- 
•stiindig, dreizahlig, die Blattchen langlich, ziemlich spitz; 
Bluthen in armbltithigen, meist dreibltithigen, anfangs end- 
standigen, zuletzt seitenstandigen, gestielten Kopfchen.

B eschreibung  (nach Hoppe): Die holzige, mit grtiner 
Rinde tiberzogene Wurzel ist einfach, dunn, sehr lang und 
weitschweifig. Die Blatter stehen einzeln und wechselseitig 
auf langen fadenartigen, seidenhaarigen, mit linealen Neben- 
blattern gestutzten Stielen, und sind dreizahlig mit elliptisch- 
lanzettlichen, ganzrandigen, hellgrunen, auf der hintern Seite 
mit anliegenden Silberhaaren dicht besetzten Blattchen. Die 
Stengel sind nach unten zu holzig, nach oben zu krautartig, 
halb Schuli lang, fast aufrecht, einfach, stielrund, mit einem 
oder anderem Blatte und mit anliegenden Seidenhaaren be- 
setzt. Die Bluthen stehen zuweilen einzeln in den Blatt- 
winkeln oder zu zwei und drei an der Spitze der Stengel 
beisammen, auf sehr kurzeń, behaarten Stielen. Der Kelch 
ist Sspaltig mit linealen, zugespitzten, ungleichformigen Ab-



schnitten, die wie fast alle Theile der Pflanze mit Seiden- 
haaren dicht besetzt sind. Die Blume ist schmetterlings- 
formig, goldgelb, und nach Verhaltniss der niedrigen Pflanze 
selir gross. Die Fahne ist ani Grunde mit zwei Schwielen 
besetzt, rundlich, fein, wellenartig gekerbt, viel grosser ais 
die Fltigel und das Schiffchen. Die Hiilsen sind langlich- 
linealisch, flach, wulstig, seidenhaarig, und an der Spitze mit 
langem, geradem Stachel gekront, und in verschmalerten 
Zwischenraumen vier Samen einschliessend.

York om men: An felsigen Gebirgsabhangen. Im oster- 
reichischen Kustengebiet, namentlich auf dem Monte Spaccato 
bei Triest; in Krain (Oesterr. Bot. Zeitsclir. 1863, Soi te 388); 
im stidliclien Tirol. Uebrigens im sildlichen Europa, be- 
sonders in Italien.

B lu th eze it: April, Mai.
A nw endung: Eine sehr hubsche Staude fiir Topf- 

kultur. Im Freien muss sie gegen Frost geschutzt werden.

A b b ild u n g e n . T a fo l 2321.
A Pfianze in natiirl. Grosse; 1 lllilttchen, yergrossert; 2 Fracht, 

natiirl. Grosse.



2322. Lupinus1) hirsutus L.

Behaarte Łupinę, Edelkerze.

Die jahrige Pfahlwurzel treibt einen steif aufrechten, 
locker beblatterten, spannenhohen, krautigen, federkieldicken, 
wie die Blatter nnd Blattstiele lang und weit abstehend 
rauhhaarigen Stengel. Blatter langgestielt, wendelstandig, 
in den Achseln an verkiirzten Zweiglein Buschel kleinerer 
Blatter tragend, meist siebenzahlig gefingert zusammen- 
gesetzt, die Bliittchen langlich-keulig, stumpf oder ab- 
gerundet, nach dem Grunde lang verschmalert, der ganz 
einfache Stengel bildet am Ende die lang gestreckte, kerzen- 
formige Bluthentraube; Bllithen wendelstandig oder halb- 
quirlig, kurzgestielt; Deckblatter linealisch; Kelchgrund mit 
kleineren Deckblattchen besetzt, die Kelchoberlippe zwei- 
theilig, die Unterlippe halb 2spaltig; Staubblatter mona- 
delphisch; Staubweg pfrieinlich, aufstrebend, mit kopfiger 
Mundung; Scbiffchen geschnabelt; Fracht lederig, schwammig, 
flachgedriickt, querwandig; Antheren abwechselnd rundlich 
nnd lśinglich.

Yorkommen: Die Pflanze wiichst ursprttnglich wild 
im sttdwestlichen Asien, besonders in Arabien, sowie im 
ganzen stidlichen Europa. Im Gebiet kommt sie nur im

1) Von Lupus, der Wolf, daher Wolfsbohne, auch Feigbohne 
genannt.



sudliehsten Theil, in Istrien, auf Getreidefeldern ais Un- 
kraut vor.

B liltheze it: Mai, Juni.
A nwendung: Wie fast alle Arten dieser Gattung eine 

prachtige, leicht zu kultiyirende Zierflanze fur den Blurnen- 
garten. Sie liebt einen tief gegrabenen, lockeren, nahrhaften, 
sandigen, massig feuchten Boden und sonnige, warme Lagę. 
Die Yermelirang geschieht durcli Samen, welcher im. April 
gleich an Ort und Stelle in’s freie Land gesteckt wird.

A  b b i 1 d u n g e n. T a f e 1 2322.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, vergrossert.



2323. Lupinus angusłifolius L .

Schmalblattrige Łupinę, Schmalblattrige Edelkerze.

Der vorigen ahnlicli, aber schmiichtiger, in allen Theilen 
zarter. Stengel angedriickt behaart; . Bliitter langgestielt, 
meist siebenziihlig, fast kahl, die Bliittchen schnia! lanzett- 
lich, riickseits, wie die Blutłienstiele, angedriickt behaart; 
Bluthea wechselstandig, fast zweizeilig gerichtet; Deckbliitter 
eiformig; Bltithenstielchen kurz, wie die Kelche, Frucht- 
knoten un<l Fruchte kurzhaarig; Kelch mit Deckbliittchen 
versehen, mit dreispaltiger Unterlippe und zweitheiliger Ober- 
lippe, langer ais die halbe Krone; Fracht gedunsen, zwischen 
den Samen eingeęchniirt; Samen fast kugelig, etwas flach- 
gedriickt, blass mit dunklen Linien.

Die Pflanze wird bis meterhoch. Die Blatter sind niclit 
selten 9zahlig. Die Fliigel hangen oft zusammen.

Wir haben mis hier der Darstellung von Reichenbach fil. 
angeschlossen. Die Linne’sche Pflanze scheint aber bei den 
Autoren verschiedene Arten unter sich begriffen zu haben, 
daher erkliiren sich wohl die Widersprfiche, die sich in den 
Beschreibungen verschiedener Autoren finden. So z. B. giebt 
ausser verschiedenen anderen Autoren auch der so gewissen- 
hafte Mossler1) an: „calicibus labio inferiore integro.“ Dass 
einige Autoren der Pflanze die Deckblatter absprechen, ist 
wohl nur durch dereń grosse Hinfalligkeit veranlasst. Die

1) J. (J. Mossler, Gemeinnutziges Handbuch der Gewachskunde. 
Altona 1815. Seite 1010.

F lo ra  X X III . 17



Angabe von Mossler beziiglich des Kelchs ist nacli Limie 
selbst die richtige, so z. B. findet sich im Systema naturae:5) 
„Lupinus angustifolius: L. calyc. alternis appendiculatis: 
labio superiore bipartito, inferiore integro.“ Damit stimint 
aucb Reichenbach’s Abbildung (Icones, Bd. 22, Tafel 10, I.) 
iiberein, die wohl zweifellos der Linne’schen Pflanze entspricht. 
Uebrigens vergleiche man den Text bei Reicbenbach fil., 
Bd. 22, Seite 37, 38. Nacli allem scheint es zweifellos, 
dass unsere Pflanze die echte Linneische ist, dass erst nacli- 
linneische Autoren dieselbe mit ahnlichen Arten vereinigt 
haben. Bei Koch ist die Diagnose zu berichtigen.

Yorkom men: Unter der Saat im siidlichen Europa, 
besonders in Spanien, Siidfrankreicłi, auf Corsika, uberbanpt 
im Gebiet an der Siidgrenze hie und da auf Getreidefeldern 
eingeschleppt, so z. B. im Oanton Waadt bei Assens und an 
einigen anderen Orten.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Fur den Blumengarten eignet sich diese 

Pflanze schon wegen ihres hohen Wuchses weniger gut ais 
die vorige.

Porm en: Sie weicht ab mit kleineren Samen, welche 
weniger llachgedruckt sind: L. linifolius Roth.

1) Caroli Łinnaei Systema Naturae. Halae Magdeburgicae 1760. 
Band II. Seite 1161. In Bosse’s Handbuch der Blumengiirtnerei 
(Hannover 1841, Band II, Seite 444) ist die echte Linneische Pflanze 
beschrieben.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2323.
A oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse.



2324. Lupinus iuteus L.

(xelI)e Łupinę, Gelbe Edelkerze.

Von ahnlichem Wuchs wie Ł. h irsu tus L. Ganze 
Pflanze behaart; Blatter selir langgestielt, 7—Ofingerig, die 
Blattstielehen lanzettlich, am Ende stumpf, nach dem Grunde 
verschmalert, am Ende mit kurzem, aufgesetztem Stachel- 
spitzchen; Neb en blatter lineal- lanzettlich; Bliithen wirtel- 
standig, sitzend, von Deckblattern gestiitzt, ąuittengelb, wohl- 
riechend, sammtliche Wirteł eine endstiindige, liingliche Aehre 
bildend; Keleh mit schwach zweitheiliger Oberlippe und 
dreizahniger Unterlippe; Fracht ziemlich flach, schwach be
haart; Same graugrimlich, weiss gefleckt.

B eschreibung : Die Pflanze wird il.i —1 Meter hoch. 
Der behaarte, fast zottige Stengel steht aufrecht und ist 
nach oben etwas verastelt, sehr blattreich und tragt seine 
Blumenrohre an der Spitze und an den Spitzen der Aeste. 
Die Blatter sind langgestielt, der Stiel und beide Seiten der 
Błattchen feinhaarig, letzte 2 — 6 Cm. lang, auf beiden 
Flachen ziemlich gleichtief grlin, die Nebenblatter bis 2 Cm. 
lang. Die Bliithen stehen in Wirteln, wovon je 2 einander 
gegenuber gestellt sind, und aus 2 — 4 Bliithen bestehen. 
Sie sind sehr kurz gesstielt, Bliithenstiele und Kelche sind 
fein behaart. Die Krone ist dreimal so lang ais der Keleh, 
das Schiilchen hat eine schwarzpurpurne Spitze.

Yorkom men: Wild im sudlichen Europa, namentlich 
auf Sizilien, im sudlichen Italien, auf Sardinien, in Spanien



und Portugal. Im Gebiet wird die Pflanze in Sandgegenden 
zur Yerbesserung des Bodens dureh Griindingung angebaut. 
Bisweilen verwildert sio in der Nalie der Felder, aber ohne 
sich wirklick einzuburgcrn, so z. B. an der Strasse nack 
Kabla in der Niilie von Hummelshain in Thiiringen. ’)

B liithezeit: Juni bis September.
A nwendung: Diese Species verbessert durch ihre 

Wurzeln den Sandboden sehr, lasst sich aber schwer trocknen, 
liefert in Kraut und Samen ein gutes Futter fur Fleisch und 
Wolle, macht aber die Miloh riickgangig, wenn sie nicht in 
starker Yennengung gefiittert wird.

Statt dieser Art baut man bisweilen, aber weit seitner, 
auch L. albus L. oder L. an gustifo liu s L. auf Sandfeldern 
an. L. lu teus L. war lange vor ihrem landwirthschaftlichen 
Anbau schon ais eine praehtige Zierpflanze in den Garten 
bekannt und geschiitzt. Man erzog auch eine Varietat mit 
goldgelben Blumen und weissen Samen (L. lu teus pum ilus 
oder sem inibus ałbis Hort.). Die Kultur ist wie bei 
L. h irsu tu s  L.

1) Vgl. auch: 1). B. M. 1884, Seito 104.

. A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2324.
AB 1'llanzc in naturl. Grosse; 1 Bluthe im Langsschnitt, ver- 

grosaert; 2 Bluthe ohne Krone, desgl.



2325. Ononis1) spinosa L.

Weiberkrieg, Dornige Heułiechel.

Syn. O. aroensis (i. Smith. O. campestris K. Z. O. 
spinosa L. var. /?. L. O. spinosa Wallroth. O. Bernhardii Vis.

Ein dorniger, aufrechter, astiger Strauch mit ausser- 
ordentlich ziiher und barter, sebr langer, Schosslinge trei- 
bender, et was veriistelter Wurzel. Stengel aufsteigend oder 
ganz anfreclit, einzeilig behaart und sparsam driisig und 
zottig, die Aeste unterbrochen traubig, harte, stecherule 
Dornen an den Eriden der Seitenastchen ])ildend, die Domen 
meist gepaart; Bliithen einzeln, achselstandig; Blatter einfach 
oder dreizahlig, mit eirund-liinglichen, wie die Nebenbliitter 
geziihnelten Blattehen, ziemlich kalii und grun; Bluthen- 
stielchen ktirzer ais der Kelcli; Kelch 5 spaltig, bleibend, mit 
schmalen Absclmitten, der unterste etwas langer, zur Prucht- 
zeit der Kelcli offen; Fabne eirund-herzformig, gestreift, 
Schilłcben in einen pfriemlichen Schnabel zugespitzt; Staub- 
bliitter monadelpbisch; Frucht fast sitzend, eiformig, auf- 
recht, armsamig, so lang wie der Kelch oder langer; Staub- 
weg hakig; Samen knotig-rauh.

B eschreibung : Die ausdauernde, holzige, iistige,
braunlichgelbe Wurzel ist 30—50 Cm. lang, sebr ziihe. Aus 
derselben kommen mehre, 30—60 Cm. holie, anfangs nieder-

1) W ortlicli: Eselskraut, weil sie nacli Angabe der Monohe gegen 
Krankheiten der Esel augewendet wurde, oder wahrscheinlicher, weil 
sie von Eseln gefressen wird.



liegende, spal er aufsteigende oder auck aufrechte uad dann 
nur am Grunde etwas niederliegende Stengel. Die Stengel 
sind stielrund, ani Grunde etwas kolzig, zottig, theilweise 
rotklick gefarbt und iistig. Die Aeste endigen in lange, 
sehr spitze, kartę Domen. Die abweckselnden Bliitter sind 
ganz kurzgestielt, die unteren Stengelbliitter Sziiklig, die 
oberen, besonders in der Niihe der Bliitken, einfach, lang- 
licli oder verkekrt-eirund, am Grunde ganzrandig, an der 
Spitze gesagt, ain Rande bekaart. Die Blumen konnnen 
einZeln oder zuweilen paarweise aus den Blattwinkeln. Der 
Kelck ist drttsig - kaarig und besteht aus 5 langen, zuge- 
spitzten Zipfeln, wovon der unterste etwas langer ist. Die 
ziemlick grossen Kronen kaben eine rosenrotke Fakne, weisse 
Fltigel und einen rosenrotken, an der Spitze gelbrotken Kieł. 
Zuweilen sind sie auck ganz weiss. Die Httlse ist bauckig, 
zottig, braunlickgelb und etwas ldirzer ais der Kelck.

B em erkung: Die Pflanze kat einen unangenekmen, 
widrigen Geruck, welcker bei Ononis k irc ina  nock starker 
kervortritt. Auf Aeckern ist sie ein sekr llistiges Unkraut 
und verursackt bei dem Vieh, von welckem zuweilen ikrę 
Domen eingetreten werden, bosartige Fussgescliwure.

Vorkommen: Auf Triften und rasigen Platzen und 
Abkangen, in Haiden und Mooren, auf sterilen Feldern, an 
Wegen u. s. w. Durck das ganze Gebiet verbreitet, wenn 
auch niclit iiberall gemein. Im Norden wird sie seltener, 
so z. B. naeh Fr. J. Weiss in Preussen mehr am Seestrand 
und Ilaff ais im Binnenland. Bei Konigsberg, Pillau, Brauns- 
berg, Danzig, Thorn, Conitz (vgl. D. Bot. Monatsschr. 1884, 
Seite 104, 123).



B liitheze it: Juni, Juli.
A nw endung: Die schleimig siiss, dann bitterlich-herb 

schmecbende Wurzel ist ais R adix O norii dis spinosae 
offizinell. Sie entłńilt Schleim, harzige und zuckerhaltige 
Stoffe, kleesauren Kalk und wird ais ein die Nierenabsonde- 
rung forderndes Mittel in der Wassersucht angewendet.

Vergleiche Pharmacopoea Germariica, zweite Ausgabe 
Seite 222.

In grosseren Garten wiirde die Pflanze aucli einen schonen 
Zierstraueh bilden, so z. B. sehr geeignet fur den Vorder- 
grund von Nadelholzgruppen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2325.
A bluhender Zweig in natiirl. Grosse; 1 Bliithe im Liingsschnitt, 

vergrossert; 2 Fracht, desgl.; 3 dieselbe im Liingsschnitt, desgl.; 
4 Same, desgl.



2326. Ononis repens L.

Klebriger Weiberkrieg, Kriechende Heuhechel.
Syn. O. awensis Lam. O. procurrens Wallrotli.
Stengel liegend, am Grandę wnrzelnd, zottig; Aeste 

aufstrebend, locker traubig, am Ende mit seitlichen Domen 
versehen, aber weit weniger ais bei O. sp inosa L. flaumig- 
drusenhaarig, nacli allen Seiten gleichmassig behaart; Blatter 
dreiziihlig, graugriin, wie alle jungen Pflanzentheile flaumig 
und klebrig drusig, Blattchen verkehrt-eiformig und wie die 
Nebenblatter gezahnelt; Bluthen achselstandig, einzeln, kurz- 
gestielt; Kelch langer ais die Bliithenstielchen und ais die 
Pruelit; Fracht aufrecht, eirund; Same knotig rauh.

B eschreibung: Die Wurzel ist holzig und iistig, roth- 
lichbraun und in die Tiefe dringend. Der Stengel ist ge- 
streckt, treibt spater an der Basis Wurzeln, ist rundum, wie 
alle seine Aeste, mit absondernden Haaren dicht besetzt. 
Dadurcb wird die Pflanze etwas klebrig, auf sandigem Boden 
nocli mehr ais auf thonigem und bekommt einen iibeln, 
bockartigen Geruch. Der Stengel ist wenig oder gar niclit 
bedornt, die bliihenden Aeste aber haben mehr oder weniger 
Dornen. Sie nimmt oft, durch ihre langgestreckten Stengel, 
einen ziemliehen Baum ein und bildet eine ansehnliche, 
seiten aber uber 60 Cm. hohe Staude. Die Blatter sind 
eirundlich, verkehrt-eirundlich oder rundlich, scharfgesagt 
und beiderseits drusig, die Nebenblattclien dem Blattstiel 
angewachsen, so lang ais der Blattstiel. Die Bluthen sind 
kurzgestielt, sitzen immer einzeln in den Blattwinkeln. Blu- 
menstiele wie Kelche sind mit langen, weissen Gliederhaaren,



welche mit Driisenhaaren vermischt siad, dieht bekleidet. 
Die Kelchzipfel sind lanzettformig, zugespitzt und aufwarts 
gebogen. Die Palmę ist rundlich, rosenroth und dunkler 
gestreift, endigt sich in eine kurze und stumpfe Spitze. Die 
Fliigel sind blassroth oder weisslich, langlich und kiirzer ais 
die Pahne, das Schiffchen ist zugespitzt. Die Hiilsen sind 
verkehrt-eiformig, etwas zusammengedruckt, drusenhaarig, 
sowie auch die Aussenseite der Pahne mit kleinen Driisen- 
liaaren besetzt ist. Die Samen sind blassbraun.

Yorkommen: An Randem, auf Triften und grasigen 
Orten der verschiedensten Art, in Waldgebiischen. Sie liebt 
Kalkboden, wenn sie auch keineswegs an solchen gebunden 
ist. Durch das ganze Gebiet verbreitet. In kalkreichen 
Gegenden pflegt sie haufiger, in Sandboden weniger haufig 
zu sein ais die vorige. Im Norden wird sie seltner. So 
z. B. nach Pr. J. Weiss in Preussen bei Heiligenbeil, Grau- 
denz, Memel, Danzig (vgl. D. B. M. 1884, Seite 104, 123).

B liithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Die geruchlose, schleimig siiss schmeckende 

Wurzel hat einen herben, unangenehmen Nachgeschmack, ist 
ais R adix O nonidis s. R estae bovis offizinell, wirkt er- 
offnend, urintreibend und frliher brauchte man auch das 
stinkende Kraut in ahnlicher Weise. Sie ist nur in der 
Jugend ein Yiehfutter.

F o r men: Dornenlos: Ononis mitis Gmelin. O. aruemis 
a. inermis Smith.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2326.
Blubende Pflanze in natiirl. Grosse.
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2327. Ononis hircina Jacąuin. 

Stinkhechel.

Syn. O. altissima Lam. O. awensis L. O. foetens Ali. 
O. spinosa Var. mitis L.

Im Ganzen den beiden vorigen ahnlich. Stengel auf- 
recht und aufstrebend, wehrlos, zottig; Blatter kurzgestielt, 
dreiziililig, mit eiformigen, wie die Nebenblatter gezahnelten, 
drusig behaarten Bliittchen; Bliithen paarweis achselstiindig, 
am Ende der Zweige diebt illirig; Bluthenstielchen kiirzer 
ais der Kelch.

B esclireibung: Die Stengel werden ’/2—1 ]/2 Meter 
boch, sind immergrtin, sebr zottig und haben zwiscken den 
langen Zottelhaaren befindliche kleinere Driisenhaare, durch 
welcbe sie sich schmierig angreifen und mehr noch ais die 
Stengel von O. rep en s stinlcen. Die Aeste stehen aufrecht 
ab, die Bliittchen der Dreiblśitter sind weit langer ais bei 
den gemeinen 2 Species, bis 3 Cm. lang und darilber, mit 
scharfen Zaknen berandet, unterseits voll von Driisenhaaren, 
aucli oberseits sehr mit Driisen besetzt, daher beim Angreifen 
klebend und ubelriechend. Ihre Nebenblatter sind gleich- 
falls grosser ais die unsrer gemeinen Arten, umfassend und 
wie die Stengelbliitter drusig. Die Aeste nnd Zweige gehen 
nicht in Dornen, sondern in Bliithen (eigentlich in einem 
Blatte) aus, welclie hier fast nur an den Zweigspitzen stehen, 
sich zu zweien auf kurzeń Stielen befinden, die aus den



Blattwinkeln koinmen. Da die Internodien der Zweige an 
den Spitzen nur sehr kurz sind, so koinmen aueh die Bltitlien 
sehr dicht neben einander zu stehen und bilden an den 
Zweigen kopfartige Aehren, an der Spitze der Stengel aber 
lange walzenformige Aehren. Der Kelch ist, nebsfc dem 
Bliithenstiele, dicht zottig und driisig, sogar die aussere 
Flachę der Kronbliitter ist behaart. Uebrigens sind die 
Kronblatter denen der O. repens in Liinge und Farbę 
gleich, wechseln in dunkler oder hellerer Rosenfarbe.

Y orkoinm en: An Weggraben und an Ufern, wo sich 
Schlamm angesammelt hat, der im Sommer trocken liegt, 
doch nur im Norden und Osten von Deutschland, namlich 
von Holstein an iiber Mecklenburg, Pommern, Lausitz, Neu- 
mark, Schlesien nach Miihren und dann weiter nach Siiden. 
Durch Yerwechselung mit ahnlichen Species auch hin und 
wieder in Mittel- und Siidwest-Deutschland, aber irrig an- 
gegeben. Zweifelhaft fur die Provinz Brandenburg; in 
Preussen haufiger ais die beiden vorigen, so z. B. nach 
Fr. J. Weiss bei Allenstein, Fiatów, Osterode, Liebemiihl, 
Mehlsack, Schippenbeil, Konigsberg, Tilsifc, Marienburg u. s. w.; 
ferner in Posen; in der Niederlausitz; in Schlesien (und von 
da durch Galizien nach Ungarn); Steiermark; Niederosterreich; 
in Sudtirol sehr verbreitet, aber hiiufig alle Zwischenformen 
zu O. rep en s L. zeigend, so dass Haussmann sie nur fur 
eine iippige Form von dieser hiilt; sehr selten im Salz- 
burgischen auf Wiesen und an Rainen des Flachlandes, so 
namentlicli iim die Stadt Salzburg; in Krain. Buddensieg 
giebt sie fur die Flora von Tennstiidt an (ais O. arvensis L.), 
was aber wohl auf eine Yerwechselung mit der wehrlosen



Form von O. repens L, beruht (vgl. Irmischia 1884, S. 53). 
Nacli Langethal auf Nordernei (vgl. aucli D. 11. M. 1884, 
Seite 123).

B lu th eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei O. repens, aber ais Futter 

minder gut, weil diese Pflanze sclion in der Jugend klebriger 
ais die von O. repens ist.

A bb i ld nng en .  Taf e l  2327.
Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frueht, yergrossert.



2328. Ononis Cohimnae Allione. 

Columna’s Heuhechel.

Syn. O. subocculta Vill. O. minutissima Jacq.
Von weit zierlicherem Wuchs ais die vorigen. Die 

Pfahlwurzel treibt einige krautige, aufrechte oder aufstrebende, 
flanmig beliaarte, meisfc einfaehe, ziemlicb di elit bebliitterte 
Stengel. Bliitter langgestielt, driisig behaart, den Blattern 
eines Trifolium ahnlicb, mit rundlichen oder verkehrt- 
eifórmigen, wie die breit lanzettliclien, spitzen Nebenbliitter 
gezahnelten Bliittchen; Bliithen einzeln, aehselstandig, sitzend; 
Krone gelb, ktirzer ais der Kelcli; Fruclit eirund, aufrecłit, 
fast so lang wie der zottige Kelch.

Vorkommen: An sonnigen Bergabhangen. Nur im 
siidlichen Theil des Gebiets, in Oesterreich, Siidtirol, im 
Canton Tessin, im Wallis, im Waadtlande. Ausserdem in 
Piemont und Ligurien, in der Lombardei, in Dalmatien, 
Ungarn, Siebenburgen, Griechenland, Sudrussland, Italien, 
Frankreich, Spanien und Portugal.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Eine empfehlenswerthe Gartenpfianze fur 

den Blumengarten.

A b b ild u n g e n . T a f e l  2328.
Pfianze in naturl. Grosse.



2329. Ononis Natrix Lam.

Gestreifte Heuhechel.

Syn. O. pieta Desf. O. pinguis Lam.
In allen Theilen rob u ster ais die yorige, der sie etwas 

ahnlicli ist. Stengel krautig, zottig, aufstrebend, driisig- 
klebrig, wie alle grUnen Pflanzentheile; Bliitter dreizahlig, 
driisig und zottig, kurzgestielt, die Blattchen langlich, ge- 
zahnelt; Nebenblatter zugespitzt, ganzrandig; Bliithenstiele 
einbliitliig, achselstandig, liinger ais das Stiitzblatt und in 
der Mitte mit einem linealischen I leckblattchen besetzt, am 
Ende neben der Bliithe in eine Granne auslaufend; Bluthen 
am Ende des Stengels fast traubig zusammengedrangt; Kelch 
zottig; Krone liinger ais der Kelch; Fracht hangend, liinglich- 
linealisch, gedunsen.

B eschreibung: Die aufsteigenden, iistigen Stengel sind 
dicht mit gegliederten, abstehenden Haaren besetzt, die mehr 
oder weniger schmierig werden. Ebenso haben Blatt- und 
Bliithenstiele, Deckblatter, Nebenblatter und Piederblattchen 
dergleichen Haare mit gestielten Driisen unterrnischt, doch 
die Fiederblattchen sind nur am Rande mit Gliederhaaren, 
auf beiden Flaclien mit Drtisenhaaren besetzt. Die Stengel



erreichen eine Hohe von i/3 Meter, sind sełir blattreich, selir 
selten stachelig und die dreizaliligen Bliitter sind langgestielt. 
Die Blattchen messen 1—2 Gin., haben nach vorn eine feine 
Zahnung, die Nebenbliitter sind ganzrandig und zugespitzt. 
Die Bliitłiensfciele haben gemeinlieh die doppelte Lange der 
erbsengrossen Bliithen, doch ihr borstenartiges, indessen 
weiches Deckblattchen steht so hoch oben, dass die Liinge 
desselben dem ausgewachsenen Theile des Bliithenstiels gleich 
ist, welcher sich iiber dem Deckblattchen befindet. Die 
Kronen sind ! /2 mai langer ais der Kelch und zeichnen sich 
vor den meisten Ononis-Arten durch ihre gelbe Farbę aus. 
Zugleich hat die Fahre auf der Aussenseite blutrothe Adern, 
obschon es anch eine Varietiit giebt, die ohne rothe Adern 
ist. Die Hiilse wird 3 Cm. lang, ist etwas gedunsen.

Vorkommen: Auf sonnigen Feldern, an Wegerandern, 
an trocknen Abhangen. In Krain; im siidlichen Tirol, im 
Canton Wallis, im Jura, in Lothringen, aber nicht im Elsass. 
uberhaupt nicht weiter nordlich. Sie steigt bis in die Alpen 
empor. In der Umgegend von Meran ist sie nach Entleutner 
(D. B. M. 1884, S. 124) ziemlich verbreitet auf Kiesbiinken 
der Etsch bei Forst, Untermais, bei der Lanaer Wasserleitung, 
im Naifthal. In der Flora von Metz wachst sie laut ge- 
fiilliger brieflicher Mittheilung des Herrn Erwin Frueth auf 
steinigem Kalkboden oberhalb Górze an der Strasse nach 
Rezonville. Auf den Korallenkalkbanken des Maasgebietes 
soli sie ziemlich hiiufig sein.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Eine prachtige Staude fiir den Blumen- 

garten.



Form en: Sie kommt mit rein gelber Blume vor. Die 
haufigere Form mit feuerroth gestreifter Fahne ist Gnoma 
pinguis L.; ausserdem:

(i. ramosissima De Vis: sehr iistig, in allen Theilen 
weit kleiner, ausgebreitet. Syn. O. ramosissima Desf. O. 
liispanica L.

A b b i l d u n g e n .  T a t e l  ‘3329.
A bliihender Stengel, natfirl. Grosse; 1 Kelcli, etwas yergrossert; 

2  Same, natiirl. Grosse und yergrossert.



2330. Ononis rotundifolia L.

Alpen - Heuhechel.

Syn. O. latifolia Asso. Natrix rotundifolia Moench.
Das kraftige Rhizom treibt einige aufrechte und auf- 

strebende Stengel, welche meist einfach, krautig , und, wie 
alle grunen Pflanzentheile, zottig behaart sind; Blatter ge- 
stielt, dreizahlig, mit grossen, fast kreisrunden, geziihnten 
Blattchen; Blttthenstiele achselstiindig, in eine Granne aus- 
laufend, zwei- bis dreibliithig, keine Traube bildend, so lang 
wie das Stiitzblatt und zuletzt liinger ais dasselbe; Prtichte 
lineallanglich, gednnsen, an langem Stiel hangend.

B eschreibung (nacb Hoppe in Sturms Flora):
Die starkę astige Wurzel treibt mehre Stengel von 

15—30 Cm. Hohe, welche, so wie die Blatt- und Bluthen- 
stiele, die Kelche und Hiilsen, mit langen, weitabstehenden, 
drusigen und klebrigen Haaren ł)esetzt sind. Die Bliitter 
sind ebenfalls mit dergleichen aber kurzem Driisenhaaren 
bewachsen und betrachtlich grosser ais bei den vorher- 
gehenden Arten; an den untern Blattern ist das mittle 
Blattchen nicht selten 3 Cm. lang, und fast eben so breit. 
Die Blattchen sind rundlich, geziihnt, nur die seitenstandigen 
an den obersten Blattern sind gewohnlich langlich. Die 
Nebenblatter sind eifórmig, spitz, und schwach gezahnt. 
Yorzuglich zeichnet sich aber die O. ro tu n d ifo lia  aus durch 
den gemeinschaftlichen, 2 —3 Bluthen tragenden Bliithen- 
stiel, welcher die Lange des Blattes hat und spiiter sich

F lo r*  xxm. 1<)



nooli mehr verlangert, sowie durch die breitern langlichen 
1 liii sen, welche den Kelch vielmal an Lange iibertreflen nnd 
15—20 Eicben enthalten, von welchen jedoch nur 5—6 zu 
ausgebildeten Samen heranwachsen.

Vorkommen: Sonnige Schuttbalden am Pass der 
Gebirge in den Voralpen and in subalpiner Region. Nament- 
lich im mittlen nnd nordlicben Vintschgau in Tirol, in 
Fiemme bei Trident, Uberhanpt durch einen grossen Theil 
von Tirol zerstreut, auf der Lienzer Alp, im Oberinnthal, 
im Pnsterthal u. s. w.; im Wallis z. B. auf dem Simplon und 
bei Vex; auf dem Saleve bei Genf; in Graubundten; im 
Waadtlande z. B. bei Lavay u. a. a. O. Ausserdem auf den 
Gebirgen des sudlichen Europa, namentlich in Spanien, Siid- 
frankreich und Italien, auch auf den Piemontesischen Alpen.

B lu thezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Eine vortrefflicbe Zierstaude fiir den 

Blumengarten. Sie verlangt einen warmen Standort, Schutz 
gegen strenge Froste, lockeren, nahrhaften, nicht zu nassen 
Boden.

A b b ild u n g e n .  T a f e l  2330.
A bliihende Pflanze in natiirl. Orosse; 1 Frucht, desgl.; 2 Same, 

natiirl. Groase und vergrossert.



2331. Ononis reclinata L.

Zwerghechel.

Syn. O. mollis Lagasc. O. pilosa Bartl. O. Cherleri 
Kochls Synopsis ed 1.

Ein kaum spannenhohes, selir zierliches Sommergewaclis, 
dessen zarte Pfahlwurzel einige aufrechte und aufstrebende, 
zottige Stengel treibt; Blatter abstehend gestielt, dreizahlig, 
mit keilformigen oder rundlich-verkebrteiformigen, driisig 
behaarten, am Ende wie die Nebenblatter gezahnelten Bliitt- 
ehen; Bliithenstiele einbliithig, achselstandig, grannenlos, 
ktirzer ais das Stiitzbłatt, so lang wie die herabgeknickt 
nickende Bluthe; Eruchte linealisch, gednnsen, stielrund, 
etwas langer ais der Kelch, hangend, behaart.

York om men: An sonnigen Orten, besonders am san- 
digen Meeresstrand, auf Aeckern, Brachfeldern, an sterilen 
Abhangen, wltsten Platzen. Im Gebiet nur an der Siidgrenze, 
in Istrien, auf Triften um Pola, auf den Quarneriscken Inseln, 
auf steinigen Viehweiden auf der Insel Lesina. Ausserdem 
in Ligurien, Dalmatien, Griechenland, Siidfrankreich, Italien, 
auf den Balearen, in Spanien, Portugal, auf den Inseln des 
Kanals u. s. w.

B liitłiezeit: Mai, Juni.
A nwendung: Ein sehr niedliches Sommergewaclis fur 

den Blumengarten.



F orm  en: /?. minor Moris: mit kleineren, von den 
Stiitzbliittern deuUicli iiberragten Bliithen, die Krone kiirzer 
ais der Kelch. Syn. O. Cherleri Desf. O. mollis Savi.

y. tridentata Lowe. Kelclizahne an der Spitze drei- 
spaltig.

Abbi l t lungen .  T a f e l  2331.
A bliihende Pflanze in naturl. Grosse.



2332. Anthyllis Vu lneraria L.

Wundklee.

Das dauernde, federkieldicke Rhizom treibt einen oder 
einige spannenhohe, meist einfache, aufsteigende oder auf- 
reehte Stengel, welche mit entfernt stehenden, unpaarig ge- 
fiederten Blattern besetzt s.ind nnd am Ende ineist ein Paar 
fast kugelige Bliithenkopfe tragen. Die Bliittchen behaart, 
graugrtin, ungleich, die unteren Paare kleiner, das end- 
standige sehr gross, langlich; Kopfchen mit blattiger Hiille 
umgeben, die Hiillblatter fingerig getheilt; Kelch gedunsen, 
mit schiefer Mundung, die Ziibne ^yeit kiirzer ais die Ilohre, 
die oberen eifórmig; Fahne von der Lange ilires Nagels; 
Fruchtkelch aufgeblasen, oben gescblossen, die Fracht ein- 
schliessend. Die Basalblatter sind bisweilen, aber keineswegs 
immer, langgestielt und einfach.

B eschreibung: Die iistige, holzige Wurzel treibt 
mehre 20—30 Cm. hohe und nocli hohere gelbgriine, rundę 
und weichhaarige Stengel und am Grunde derselben mehre 
langgestielte, elliptische, mit anliegenden Flaumliaaren be- 
setzte Wurzelblatter, dereń Stiele bis 5 Cm. lang werden, 
wahrend die BlattUache nur 4 Cm. lang und 8—12 Mm. breit 
ist. Die Stengelblatter sind dagegen sammtlich gefiedert 
und zwar so, dass das Endblattchen immer am grossten ist. 
Die untersten Fiederblatter werden bis 9 Cm. lang und das 
Endblattchen derselben erreicht oft eine Lange von 7 Cm.,



eine Breite von 2 Cm.; nach oben zu werden sie weit kurzer 
und auch das Endblattchen zeichnet sich durcb Grosse und 
Breite weniger aus. Die Seitenblattchen sind linienlanzett- 
formig bis lanzettformig, sammtliche Bliitter mit Flaurnhaaren 
besetzt. Aut der Spitze der Stengeł stehen die Bliithen- 
kopfe, gemeinlich 2, selten nur ein einziger, von 3- bis 
7spaltigen Deckblattern urnhiillt. Die Kelclie sind fast 
trockenhiiutig, mit gliinzenden, anliegenden Haaren bedeckt. 
Die Kelchzahne sind kurz und ungleich gross, die Kronen 
gelb oder rothlich.

Vorkommen: Au trocknen, berasten Orten, auf trock- 
nen Wiesen, an sonnigen Abhangen, auf berasten Hugeln, 
an Bergrandern, auf Triften, besonders auf Kalkboden. Im 
sudłichen und mittlen Gebiet sehr btiufig, weniger haufig im 
nordlichen. Diese Pflanze nimmt eine Breitenausdehnung 
von 30 Graden ein und steigt vom Meeresspiegel im siid- 
lichen Europa im Gebirge bis iiber 3000 Meter empor 
(Schouw, Pflanzengeographie 1828, Seite 188 fi'.). Vielfacli 
bat man sie fur eine bodenstete Kalkpflanze gehalten und 
zweifellos ist sie auf Sandboden weit soltner.') So schrieb 
mir Reinhard Richter von Saalfeld am 21. Juni 1879, diese 
Pflanze habe ihm oft zur Auffindung des Kalks im Bodeu 
geholfen, wenn dersełbe unter der oberen Bodensckicht ver- 
steckt lag. Dagegen lśisst Hoppe in Sturm’s Flora sie an 
sandig-steinigen Orten wachsen. Im Salzburgischen ist sie 
nach A. Sauter (Flora, S. 143) auf trocknen, steinigen Triften, 
Kies der Auen, von den Thalern bis in die Yoralpen

1) Vergl. Oesterr. Botan. Zeitung 1865, Seite 588; 1875 S. 544; 
1878 S. 287; Flora 1885, S. 183; 1). B. M. 1834, S. 104, 124.



(1300 Meter) gemein und in der Form (L a lp e s tr is  llclib. 
steigt sie sogar bis 2200 Meter empor. In ganz Tirol vom 
Thal bis in die Alp en, ebenso im grossten Theil der Schweiz. 
Noch in Preussen ist sie nach Fr. J. Weiss ziemlich haufig, 
so z. B. bei Braunsberg, Tapiau, Goldapp, Darkehmen, Tilsit, 
Biscbofsstein, Heilsberg, Sensburg, Deutsch Crone u. s. w. 
und am Strand der Ostsee findet sich die Varietat fl. ma- 
r itim a  Koch (A nthyllis m aritim a Schweigger) z. B. bei 
Pillau, Fischhausen, auf der frischen und kurischen Nehrung. 
Nur in wenigen Gegenden felilt die Pflanze ganz, so z. B, 
bei Hamburg am rechten Elbufer; dagegen kommt sie am 
linken Ufer unweit Haarburg vor, wo sie schon im Jalire 
1854 von Herrn Klatt aufgefunden wurde, ebenso nach 
Steinvorth bei Hitzacker, Uelzen, Wustrow, Ilten; selten ist 
sie z. B. im Gebiet der oberen Freiberger Muldę nach Mylius. 
Zweifellos auf Sand wachst sie langs des Strandes zwischen 
Glattkau, Zoppat bis Koliebken in Westpreussen auf den 
sogenannten Palwen zwischen den Diinen. Vgl. den Bericht 
des westpr. botan. zool. Vereins 1878, Seite 27.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nwendung: Friiher war das Kraut unter dem Nam en 

H erba A n th y llid is  s. V ulnerariae ais Wundmittel be- 
kannt, doch jetzt ist es ausser Gebrauch. Das Kraut farbt 
gelb, die Kronen farben blau. Ais Viehfutter ist es vor- 
trefflich.

Narne: Der Name ai’0vX'Aię, ist das Diminutivum von 
m/dog, bedeutet also eine kleine Blume. Manche wollen 
avdvhUg von avt)os und iovloę, d. i. mit feinen Haaren 
begabte Blume, ableiten.O 7



F or men: a. vulgaris Koch: Blume gelb; Stengel nackt 
oder 1—2 bliitterig. Davon ist nacli Koch A. alpestris
Hegetschweiler nicht wesentlich verschieden.

ft. maritima Koch: Blume gelb; Stengel hoher, oft 
astig, dichter behaart. Syn. A. maritima Schweigger. So 
besonders in Norddeutschland am Meeresstrande. Auf' Riigen.

y. rubriftora DC.: Fahne, Fliigel und Schiffchen blufc- 
roth. Syn. A. Dillenii Schult. So im siidlichen Gebiet und 
in der Rheinpfalz.

<)'■ polyphylla Koch, Ser. Blume gelblichweiss, oberer 
Theil des Schiffchens blutroth.

t. bicolor Reichenbach: zierlich, kleinkopfig, die Blumen 
gelb, mit purpurnem Schiffchen. Syn. A. polyphylla Kit. 
Vukotinovic fand auf den Bergwiesen des kroatischen Kiisten- 
landes eine rothscheckige borni, die er A. tricolor nennt.

£. Allionii Ser.: klein, raulihaarig, die. Blumen blassgelb, 
der Kelchrand schwarzpurpurn. Syn. Astrayalus nulnerari- 
oides Ali.

ij. alpestris Reichenbach: niedrig, dickstengelig, gross- 
kopfig, die Blumen gelb, die Basalblatter langgestielt, un- 
gefiedert, mit einfachem, langlichem Endblattchen. Syn. 
A. alpestris Reichenbach.

Ueber die merkwurdige Form y. rubriftora DC. lassen 
wir noch die Bemerkungen Hoppe’s in Sturm’s Flora 
fołgen:

Diese Pflanze gehort z u denjenigen Gewachsen, bei 
welclien der Forscher in Zweifel steht, ob er solclie ais Urart 
oder Unterart anerkermen soli, da sie zwar von A n thy llis  
Y u lneraria  nur in dem unwesentlichen Theile der Blumen-



farbę abweicht, diese gleichwohl so bestiindig ist, dass sie 
sieli auf keine Weise vertilgen liisst.

Zuerst erwahnt C. Bauhin in Pin. 332 diese Pflanze ais 
Loto affin is h irsu ta , flo rę  rubente. Darauf wurde sie 
von Dillen in Horfc. Elth. 431 t. 320 f. 413 mit:er dem Namen 
Y ulneraria  supina, flo rę  coccineo beschrieben und ab- 
gebildet. Linne fiigte sie der A. Y ulneraria  ais Abart bei. 
In der zweiten Ausgabe seiner Oesterreichs-Flora bemerkfc 
Prof. Schultes: „Sie ist keine Abart, wie ich mich durch 
vieljahrige Kultur tiberzeugte, auch kommt sie niclit in 
Oesterreich vor* Wahrscheinlich wurde sie daher von 
Schultes in einem andern Werke ais eigene Art unter dem 
Namen A nthy llis  D illen ii aufgefuhrt, weil dieses Synony- 
mum von Dec. und Sprengel bei A. V ulneraria  aufgefuhrt 
worden ist.

Merkwurdigerwei.se kommt diese sonst auf Istrien, be- 
sonders Triest, beschrankte Form nach Albrecht von Haller 
und Suter auch auf dem Stockhorn in der Nahe der 
Gletscher vor.

A b b ild u n g e n .
T a fe l  23321. A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 innere Bliithe, 

vergrossert; 2 Staubgefass, desgl.; 3 Prueht, desgl.; 4 dieselbe zer- 
schnitten, desgl.; 5 Same, desgl.

T a f e l  233211 ( ru b r i f lo r a  DC.) Pflanze in nattirl. GrOsse.
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2333. Anthyllis montana L.

Berg - Wundklee.

Diese Art hat mit der vorigen wenig Aelinlichkeit und 
sieht eher einein Astragalus gleieh. Das dauernde Rhizom 
wird hochstens federkieldick, krieclit schrag im Boden und 
spaltet sich uber demselben in einige kurze, krautige Stengel, 
welche ziemlich dieht mit unpaarig gefiederten, lcurzgestielten 
Blattern besetzt sind; Fiederpaar zahlreich, die Blattchen 
gleichgross, langlich, auch das Endblattchen nieht grosser; 
Kopfchen endstandig, auf langem,. nacktem, behaartem Stiel, 
von einer blattigen, fingerig getheilten Iliille umgeben; 
Kelch rohrig, mit linealisch-pfriemlichen, gleiclilangcn Ziilinen 
von der Lange der Rohre; Fahne der Krone doppelt so 
lang wie ilir Nagel.

B eschreibung: Die holzigen Stammchen liegen am 
Boden und tragen die Reste der verwelkten Blattscheiden. 
Sie sind verastelt und haben sich entkahlt. An der Spitze 
der Aeste komrnen aufrecht gerichtete oder aufsteigende 
krautartige Stengel hervor, von welchen einige unfruchtbar 
sind. Alle sind mit abstehenden Zottelhaaren dicht bedeckt. 
Die unfruchtbaren sind kurz und bis in die Spitzen hinauf 
bebliittert, die fruchtbaren werden fingerhoch, haben nur bis 
gegen oder bis in die Halfte ihrer Hohe Bliitter, dann sind 
sie ganz kahl und tragen am Gipfel den Bluthenkopf, welcher 
die Grosse einer Wallnuss erreicht. Die Blatter auf hoheren 
Standortern sind gewohnlich bis 3 Cm. lang oder wenig



dariiber und tragen 9—11 Paar Seitenblattchen nebst einern 
Endblattchen; doch giebt es auck, auf besserem Boden, bis 
5 Cm. lange Blatter. Die Blattstiele und die Blattehen sind 
mit abstehenden Zottelhaaren besetzt, welcbe das Griin der 
letzten trilben. Die Blattstiele sind sehr kurz, verbreitern 
sieli aber zur Scbeide, durch welcbe die Blatter mit dem 
Stengel innig verbunden sind, so dass bei ibrem Welken 
nur die Blattehen abfallen, die Stiele dagegen noch im 
folgenden Sommer zu sehen sind. Die Blatteben stehen 
einander gegenuber, sind lanzettlieh, an der Basis abgerundet, 
vorn spitzlich und messen gewbhnlich 6—8 Mm. Das End
blattchen ist nicht liinger, oft etwas kfirzer, doch immer 
etwas breiter, nacb der Basis stark verschmalert, an der 
Spitze stumpf und ausgerandet. Der Deckblatter am Bliithen- 
kopfe giebt es 2 bis 4. Sie sind 4- bis mebrfingerig, sitzend 
und die Fingertheile gleichen in Form und Grosse den 
Fiedern der Blatter sehr, sind aber spitzer, indessen, ebenso 
wie jene, mit Zottelhaaren bekleidet. Der Kelch ist zwar 
lippig und die 5 Zahne gehen von der Kelchrohre in ver- 
sebiedener Hohe aus, so dass je 3 und 2 Zahne beisammen 
stehen; doch sind sie alle gleichhoch und gleichdunn, borsten- 
formig und mit langen, abstehenden Zotteln dicht besetzt. 
Diese sind in der Jugend milchweiss, dann rostgelb. Die 
Fahnchen tiberragen um ein Drittel der Liinge ihrer Platte 
das mit den Flugeln Yerwachsene Schiffchen.

Y orkom  men: Auf trocknen, steinigen Gebirgswiesen, 
auf berasten Felsen. In Oesterreich; Steiermark; Krain, be- 
sonders am Weg auf dem Monte Manas; in Istrien, besonders 
in der Gegend von Triest; im siidlichen Tirol (am Baldo im



Valle Vacearia und im Tridentinischen auf dem Berge 
Maranza); in der sfidwestlichen Schweiz. Ausserdem in Sud- 
frankreieh, Spanien, Italien, Dalmatien, in der Turkei und 
in Griechenland. Von Langethal bei Genf gesammelt.

B lu th eze it: Mai, Juni.
A nwendung: Eine prachtvolle Stande fur den Blunien- 

garten.
P o r men: a. genuina iiclib. fil.: Blume blasspurpum. 

Syn. A. montana Kerner.
(i. Jacąuini Kolib. fil.: Blume ganz blass, fast fleiscłi- 

farben. Syn. A. Jacąuini Kerner.
y. atropurpurea Yukofc: Blumen schwarzpurpurn. Syn. 

A. atropurpurea Schlosser et Vukot.

A b b ild u n g o n . T a f e l  2333.
A Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Keleh, 

auseinandergelegt, desgl.; 3 Fracht, desgl.; 4 dieselbe im Liings- 
schnitt, desgl.



Luzerne, Saintfoin.

Das kraftige, danernde Rhizom wird bis fingerdicb, ver~ 
astelt sieli, verholzt und kriecht weit im Boden urnher, nacb 
oben zahlreiche aufsteigende und aufreehte Stengel treibend, 
welehe locker bebliittert sind und an den Enden der Aest- 
chen die Bluthenahren tragen; Nebenbliitter aus breiterem 
Grunde sehr spitz, pfriemlich zugespitzt, die unteren geziilmt; 
Blatter kurzgestielt, gedreiet, mit langlichen, ausgerandeten, 
in der Ausrandung mit einer kleinen Stachelspitze versehenen, 
ani Ende gezahnten, gestielten Bliittchen, die der unteren 
Blatter langlich-verkehrteiformig, die der oberen langlich- 
keilig oder breit linealiscli-keilig; Traube reichbluthig, ge- 
drungen, langlich; Bluthenstielchen kiirzer ais der Kelcli 
und das Deckblatt, nacb dem Verbliiben aufrecht; Kelcli 
schwach zweilippig, ungleicli Sspaltig; Krone mit stumpfem 
Schiffchen; Staubblatter diadelphisch, die Filamente am Ende 
spitz; Fruchtknoten mit der Staubblattrohre voni Grund an 
anfwarts gebogen, mit kahlem Staubweg; Frucht welirlos, 
schneckenformig gewunden, meist mit drei Windungen, 
scbwacb netzig-aderig, angedriickt flaumig.

B esch re ibung : Die Wurzel spindelformig, mehr oder 
wenig iistig, tief herabsteigend. Stengel mehre aus einer 
Wurzel, 45—60 Cm. hoch, gerade, rundlich, etwas eckig und 
gestreift, iistig, meist wie fast alle Theile der Pfłanze mit



feinen zerstreut stehenden, weissen, aufrechten, fast an- 
liegenden Harchen besetzt, welche aber die Pflanze beim 
ersten Anblick kabl erscheinen lassen. Die Aeste bald nur 
kurz und ktirzer ais der Stengel, bald langer und so lang 
ais dieser, einfach oder wieder iistig. Die Bliitter gedreit, 
gestielt, der Stiel bei den untern so lang oder langer ais 
das unpaare Blattehen, bei den obern aner viel ktirzer und 
selbst ktirzer ais die Nebenbliltter, welche aus einer breiten, 
dem Blattstiel zum Theil anhangenden Basis sich sehr lang 
und spitz-pfriemlich zuspitzen, etwas schief und am aussern 
Rand(; mit mehr oder weniger hervortretenden Ztihnen ver- 
sehen, oder ganzrandig sind. Die Blattehen im Allgemeinen 
elliptisch, nach unten etwas verschmalert, bald ins Eiformige, 
bald ins Linealische ubergehend, alle kurzgestielt, die Stiel- 
chen am Grunde etwas verdickt, der Hauptstiel wie ein- 
gelenkt; der oberste Rand der Blattehen ist klein und spitz 
geziihnt, die Spitze selbst ausgerandet, mit einer kurzeń 
Stachelspitze. Die Bltithentrauben sind gestielt, endstandig, 
zuweilen wie achselstiindig, und bestehen gewohnlich aus 
vielen dicht bei einander stehenden kurzgestielten Bltimchen, 
von denen ein jedes durch ein kleines pfriemliches Deckblatt 
untersttitzt wird. Der Kelch fast 6 Mm. lang, bis tiber die 
Halfte in 5 pfriemliche, etwas ungleiche Zalme getheilt; die 
Fahne etwa 1 Cm. lang, Fltigel und Nachen fast gleichlang, 
ktirzer. Die Staubgefasse nur am obern Ende frei, mit 
rundlichen Antheren. Der Fruchtknoten vieleiig, in eine 
dtinne Spitze auslaufend, welche die fast knopfformige 
Nar be tragt. Die Htilse erst grtin, dann braun, mit braunen 
Samen.



Vorkommen: Dieser Klee, welcher schon den alten 
Romern bekannfc war, ist in Europa wohl nirgends urspriing- 
lich heimisch. Er wurde gleichzeitig mit dem Cytisus 
(M edicago ar borę a) der Alten, namlich in der Zwischen- 
zeit von der Mitte des zweiten bis nach der Mitte des ersten 
Jahrłiunderts v. Chr. in Italien yerbreitet, denn, wie Victor 
Hehn (Kulturpfłanzen und Hausthiere. Berlin 1874. S. 352) 
ausfuhrt, kannte Cato beide Gewachse noch nicht, wahrend 
sie von Yarro erwahnt werden. Die /.irjdi%r itóa oder 

lat. medica (Medicago sa tiva  L.) stammte, wie 
der Name sagt, ans Medien, ans den wohlbewasserten, mit 
tippigem Pflanzenwnchs und saftigen Triften gesegneten 
Landschaften siidlich vom Kaukasus, die Strabo ais so 
reizend sehildert und denen er ausdriickłich die gepriesene 
Staude zuweist. Besonders den Pferden sollte ibr Grenuss 
zutraglich sein und den Rossę ziiclitenden und das Ross 
yerehrenden Persem wird denn auch ihre Yerbreitung zu- 
geschrieben, in genauerer Angabe den Kriegsziigen des 
Konigs Darius (Plinius 18, 144). Unter den Griechen wird 
sie zuerst von Aristoplianes erwahnt und zwar ais Pferde- 
futter. Aus Italien, wo sie im Alterthum weit allgemeiner 
angebaut wurde ais gegenwartig, ist sie dann nach Spanien, 
spater nach Prankreich, Ungarn, Deutschland gekommen, 
wolier sich die Namen: Spanischer Klee, erba spagna, 
Ungarischer Klee, fieno d’Ungheria erklaren. Das franzbsi- 
sche luzerne, das auch in die deutsche Sprache ubergegangen 
ist, das proyencalische lanzerdo, ist etymologisch dunkel 
(nach Victor Hehn a. a. O., S. 354), denn die Herkunft aus 
dem Schweizer Kanton Luzem oder dem piemontesischen



Oertchen und Fltisschen Lnzerna oder Luscerne wird durch 
kein historisches Zeugniss belegt. Dass die Luzerne im 
nordlichen Europa, insbesondere auf' der norddeutschen Tief- 
ebene, nur selten angebaut wird, kommt nicht, wie Viktor 
Hebn glaubt, daher, weil sie durcb Anbau des Kopfklees 
tiberfltissig gewesen wśire, sondern einfach daher, weil sie 
eine Kalkpflanze ist und nur auf kalkreichem Boden mit 
Erfolg angebaut werden kann. Dadurch erkliirt sich auch 
ihre spontane Yerbreitung, namentlich, dass sie in den Ge- 
birgen des siidlichen und mittlen Gebiets, wo sie haufig an
gebaut wird, auch iiberall an Randem, aut' Wiesen und 
rasigen Pliitzen sich eingebtirgert hat, wahrend sie auf der 
Ebene weit seltner ist und einzelnen Gegenden ganz fehlt. 
Wir wollen nur wenige Beispiele hervorheben. Im Salz- 
burgischen wird die Luzerne selten angebaut und scheint 
sich nirgends eingebiirgert zu haben. Auch in Tirol ist ilir 
Anbau nicht sehr verbreitet, doch kommt sie hie und da 
auf Triften, an Diinen und an Ufern vor. ’) Ueberall an
gebaut und eingebtirgert findet man sie auf dem Muscliel- 
kalk und Jurakalk des stidlichen und mittlen Deutschland, 
ganz besonders in Thtiringen; weit seltner ist sie im Konig- 
reich Sachsen, wo sie z. B. irn Gebiet der oberen Freiberger 
Muldę nach Mylius (D. B. M. 1884, S. 104) nur bei Nossen 
yerwildert vorkommt. Im nordlichen Gebiet ist sie im 
Ganzen nur sporadisch verbreitet, so z. B. nach Fr. J. Weiss 
in Preussen vielseitig angebaut oder mit anderen Samen

1) Vgl. Hausmann’s Flora, Band I, Seite 200. D. B. M. 1884, 
S. 124. Oesterr. Bot. Ztg. 1873, »S. 344. Bot. Z, 1873, Spalte 715, 
732, 747.



eingeschleppt und gelegentlich verwildert; so z. B. bei Pillaii 
und Caymen. Hier stirbt sie jedoch schon im zweiten Jahr 
ab, wahrend sie, nach Aussage eines Landwirths, in Siid- 
ostpreussen bereits vier Winter iiberdauert und siidlicher, 
so z. B. bei Marienburg und Conitz schon eingebiirgert vor- 
kommt; ebenso in Schlesien, z. B. bei Reiner z.

B lilth eze it: Juli bis Herbst.
A nwendung: Die Lnzerne ist eins der trefflichsten 

Futterkrauter, welches mehre Jabre hinter einander benutzt 
werden kann, freilich aber aucb den Boden sehr erschopft. 
Man fiittert es frisch und trocken.

Nach dem Zeugniss, welches Heresbach vor 300 Jahren 
gab, war damals schon die Luzerne in der Rheinpfalz ant 
Wiesen wild wachsend, wurde aber eben zu jener Zeit von 
Belgien und Frankreich unter dem Namen „burgundisches 
Heu“ in Kultur gebracht. Nach Frankreich kam sie, ni elit 
aus Spanien, wie die meisten Floristen schreiben, sondern 
aus Oberitalien unter dem Namen italienische Clauserne, 
woraus spiiter Lucerne und von nns Luzerne gemacht worden 
ist. Der dreissigjiihrige Krieg brachte eine grosse Zerstorung 
in die Kultur, denn erst 1682 finden wir ihren Anbau wieder 
in Oesterreich erwahnt. In Mitteldeutschland wurde sie 
zuerst in Stotternheim, einem Dorfe bei Erfurt 1730 kulti- 
virt und von dort ans wurde sie uber Thuringen und Sachsen 
weiter verbreitet. Gewiss ist, dass sie in Thuringen damals 
noch nicht wild wuchs, denn Rupp kennt sie nicht und 
Reichart sagt. ausdriicklich, sie wlichse nicht wild, kiime 
aber, auf Riinder gesaet, sehr gut fort. Seitdem ist diese 
fur Griinfutter so treffliche Kleeart iiberall in Kultur ge-
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kommen, wo Bodenyerhaltnisse ihr giinstig liegen und hut 
sich auch tiberall auf trockenen Wiesen yerwildert. Wir 
iinden aber neben ihr, und yorzugsweise in der Wildniss, 
eine merkwiirdige Abart, die Manche fur eine Bastardpflanze 
erkliiren und die wir hier yorliiufig ais zweite Species an- 
fiihren wollen.

Ueber die Kultur der Luzerne yergleiche mail das vor- 
treffliche Buch von Chr. Ed. Langetkal: Klee- und Wick- 
pflanzen. Berlin 1874. Seite 41—49.

F or men: Zwischen dieser und der folgenden kommen 
zahlreiche Bastarde yerschiedenen Grades vor, welche aber 
durchaus einer genauen und griindlichen Untersuchung be- 
dtirfen, bevor sie sich charakterisiren und bezeichnen lassen. 
Sie variiren in der Breite der Blattchen, der Form der 
Frucht und am auffallendsten in der Grosse und Farbę der 
Blumen. Die Blumen zeigen alle moglichen Zwischenstufen 
vom reinsten Weiss bis Violett, Schwarzyiolett, Griin und 
Gelb, aber auch alle moglichen yerschiedenen Streifungen 
und Farbenmischungen. Dahin gehort wohl auch die 
M. media Persoon sowie die M. falcata L. fi. versicolor 
Bogenhard. Diese Formen sind ausnelimend haufig und 
mannigfaltig in Thttringen, aber auch an anderen Orten wie 
z. B. im Mannsfelder Seekreis.

A b b ild u n g e n . T a f e l  2334.
A bliihende Pflanze in natiirl. Grosae; 1 Bliithe, yergrossert; 

2 Frucht, desgl.



2335. Medicago fa lcata L.

Bichelklee, Schwedische oder gelbe Luzerne.

Von ahnlicher Besohaffenheit wie die vorige, nur mehr 
ausgebreitet, ja haufig liegend und aufsteigend; die Bliittchen 
schmiiler, an den unteren Bliittern langlich, an den oberen 
langlich-keilig, alle ani Ende gestutzt und geziihnt, in der 
Mitte mit einem Stachelspitzchen; Nebenblatter ans breiterem 
Grunde verschmalert und pfriemlich zugespitzt, die unteren 
gezahnt; Bllithentrauben reiclibluthig, kurz, selir gedrungen, 
oft fast kopfig, reingelb; Fracht welirlos, sichelformig oder 
einmal zusaiumengedreht, netzig-aderig, flaumig oder ab- 
stehend behaart oder auch driisenhaarig; Bluthenstielcben 
klirzer ais der Kelch, nach dem Yerbluhen aufrecht.

B eschreibung: Aus dem Grase der Bander erheben 
sich die bliihenden Spitzen und Aeste der liegenden Stengel, 
welche gefurcht und flaumig behaart sind und eine Liinge 
von y2—1 Meter erreichen. Die unteren Blatter haben 
breitere, die oberen schmalere Blattchen, gemeinlich von 
14—18 Mm. Liinge und von 3—4 Mm. Breite. Oben an 
der Spitze finden sich feine scharfe Ziihne, sonst sind die 
Blattchen ganzrandig und haben eine keilfbrmige Basis. 
Blattchen und Blattstiele sind feinbehaart. Das Endbliittchen 
der alteren Blatter nimmt in der Regel sammt seinem Stiel- 
chen eine aufrecht gerichtete Lagę an, so dass sein Stielchen



mit dem Haupt,stiele einen stumpfen Winkel bildet. Be- 
sonders geschieht das am Abend, wo sieli auch die Seiten- 
blattchen in die Hohe ricłiten und sieli zuletzt mit ihren 
Oberflaclien bertiłiren. Die kopfformigen Bliithentrauben 
entspringen an der Spitze der Aeste und an ihren Blatt- 
winkeln, stehen auf 2—4 Cm. langen, behaarten Stielen und 
sind etwas kleiner, auch mehr rundlicher ais die der Luzerne: 
desgleichen sind ihre Bltithen immer goldgelb, Die Neben- 
bliitter der unteren Blatter sind gezahnt, die Deckblattchen. 
der Bluthenstielchen ganzrandig, an der Basis breit, sich 
schnell in eine borstenformige Spitze verschmalernd. Der 
Kelch ist behaart und immer grosser ais das Bluthenstielchen, 
die Krone doppelt so gross ais der Kelch, der Pruchtknoten 
oval, die Prucht sichelformig gebogen.

Vorkommen: Ueberall auf trockenem Boden, vorzusr-' o
lich auf Sand- oder Kalkmergel, bliiht schon mit dem Be- 
ginne des Juni und verbli'iht gemeinlich in der łetzten Halfte 
des August. Er schmiickt besonders die Bander, Berghalden 
und sonnigen Triften der Kalk- und Thonmergel-Begion und 
ist ein perennirendes Gewachs. Die Yerbreitung dieser 
Pllanze ist eine ganz ahnliche wie bei der Luzerne, weil 
auch sie Kalkboden liebt. In Preussen ist sie nach Pr. J. 
Weiss stellenweise haufig, so z. B. bei Konigsberg, Caymen, 
Darkehmen, Graudenz, Marienburg u. s. w. Die M. m edia 
Persoon (M. fa lca ta -sa tiv a) ist im Ganzen seiten; so z. B. 
bei Braunsberg, Osterode, Neidenberg, Conitz; nach Steinvortli 
seiten im Ftirstenthum Ltineburg, so z. B. bei Luneburg, Ilten 
(Geesthacht), Siilfeld bei Fallersleben.

B liitheze it: Juni bis Herbst.



A nw endung:1) „Sichelklee liebt leichtes, entwederkalk- 
mergeliges oder sandmergeliges Erdreich, nimmt mit geringem 
Boden und rauher Lagę fiirlieb, und sein Untergrund braueht 
nicht ausgewiihlt zu sein, wenn er nur nicht feucht oder 
eisełirostig ist. Denn er wiichst an vielen Orten Deutsch- 
lands wild, wo das tiefere Erdreich Felsgeroll oder reiner 
Sand ist, und eben sowohl in Thaleru wie auf hohen Berg- 
gipfeln. Daher eignet er sich fur Gegenden, die ein rauhes 
Klima und einen steinigen oder sehr leicliten Boden besitzen. 
Wenn er aber liinger ausdauern soli, niuss der Acker ge- 
rnergelt worden sein, falls er nicht schon von Natur Kallc- 
gehalt hat; denn Kalkgehalt des Erdreichs hebt seine Vege- 
tation solu- bedeutend. Wenn er in geschlossenem Bestande 
wachst, so lieben sich seine Stengel aufrecht empor; aber 
die Saat bringt immer bloss einen guten Schnitt. Der Nach- 
wuchs richtet sich namlich nach der Beschaffenheit der 
Witterung; weil seine Wurzel weniger tief eindringt, kann 
er bei ungunstigem Wetter armlich ausfallen. Wegen der 
schwacheren Wurzel verbessert er den Boden nicht in dem 
Grade wie Sandluzerne, weit weniger nocli wie gemeine 
Luzerne, aber das Futter ist gut.“

F o r men: Die Form en bediirfen eines grlindlichen 
Studiums, da die meisten offenbar Bastardbildungen mit der 
vorigen sind. Das kann aber von der Varietiit M. procimi- 
bens Besser (M. intermedia Sehultes) nicht der Fali sein, 
wenn Langethal recht hat, dass sie in machen Gegenden 
schon lange vor Einluhrung der Luzerne vorkam. Sie be

l i  Nach Langethal, Klee- und Wickpflanzen, Seite 50.



sitzt yeriangerte, liegende Stengei mit grosseren, mehr ge- 
zahnten Nebenbliittern und grossere Bliithen. Unter denv 
Namen Sandluzerne wird sie bisweilen auf leich terem Boden 
angebaut, obgleich sie keineswegs eine eigentliche Sand- 
pflanze ist.

B eschreibung: Die Sandluzerne ist, wie die meisten 
Autoren annehmen, nur ein Bastard von M. sa tiva  und 
fa lcata , derm sie bat die Blśitter und Grosse der Mi. sativa, 
die Hiilsen der M. fa lca ta , die Grosse der Bliithenkopfe 
von M. sa tiv a  und die Farbę derselben von beiden. Gieicli- 
wohl ist uns dennoch Manches rathselhaft, was hier erwahnt 
zu werden yerdient. Zuerst ist dieser sogenannte Bastard 
ganz gegen die Natur anderer Bastardpflanzen sehr frucht- 
bar. Zweitens behalten die Samlinge die Natur der Mutter 
vollkommen bei, so dass sich dieser angebliche Bastard sehr 
eonstant erhalt. Diese letzte Eigenschaft ist niclrt allein 
schon mehren Garteninspectoren aufgefallen, welche die 
Pflanze in ihren botanischen Giirten zogen, sondern es haben 
sie schon vor liingerer Zeit Bauern an solchen Stellen be- 
obachtet, wo sich in ihrer Nahe weder die M. sa tiv a  noch 
die M. fa lc a ta  findet und versichert, dass sie bereits bis in 
das dritte Menschengeschlecht sich vollig eonstant in ihren 
auffalligen Bliithen und von der Luzerne abweichenden 
Hiilsen gezeigt hat. Fragen wir nun weiter nach dem Ur- 
sprunge der Luzerne, so lautet die Antwort gewohnlich, dass 
sie etwa vor 150 Jahren vom Auslande nach Deutschland 
kam. Aber diese Annahme ist falsch. Wir bauten die 
Luzerne schon vor 300 Jahren ani Kheine und ein damaliger 
Schriftsteller iiussert: dass die Luzerne, obgleich eine Kultur-



pfłanze und voin Auslande bezogen, dennoch in den Gegenden 
der Pfalz sich anf Wie,sen vollig wild zeige, was ganz sonder- 
bar sei, und wenn man nicht annehmen wolle, dass sie dort 
ais Reste einer fruheren Romerkultur sich eingeburgert habe, 
so iniisse man sie ais eine in Deutschland wild wachsende 
Pflanze erklaren. Gewiss ist nun, dass sich die Luzerne bei 
uns uberall eingeburgert hat und in Thuringen wenigstens 
ais sehr gemeine Wiesenpflanze bekannt ist. Wir sehen sie 
nun durch die Sandluzerne in die M. falcafca allmahlig 
ubergehen und kennen auch eine Varietat der M. fa lcata  
mit tiefgelben Blumen und breiteren Blattern, welche sich 
der Sandluzerne ansehliesst und zwischen ihr und der M. fa l
cata steht. Fołglich haben wir in M. sa tiva  und M. fa l
ca ta  zwei Extreme und dazwischen 2—3 Mittelglieder. Aber 
die Extreme sind wiederum einander sehr ahnlich und, wie 
oben angedeutet, ist es unwahrscheinlich, dass M. media 
Bastard sei, dagegen weit wahrscheinlicher, dass wir in der 
Reihe dieser verwandten Arten melire Species, oder nur eine 
Species mit mehren Yarietaten besitzen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2335.
A bluhender Stengel, natiirl. Grosse; 1 Zweigstiick m it Blattern 

und Nebenblattem, yergrossert; 2 Carpell, desgl.



2336. Medicago prostrata Jacąuin. 

Niedriger Schneckenklee.

Das kraftige, dauernde Bluzom treibt einige aufsteigende, 
kaum handhohe, locker bebliitterte Stengel. Blatter klein, 
gestielt, mit verkebrt-eifórmigen, am Ende ausgerandeten, 
stachelspitzigen Blattchen, die der unteren Blatter naeh dem 
Grunde keilig, am Ende schwacli geziihnt, die der oberen 
Blatter linealisch-keilig, ganzrandig; Trauben am Ende des 
Stengels end- und seitenstandig an kleinen, beblatterten 
Zweigen, ziemlieh grossblumig, 3—lObliithig, abgekurzt; 
Friichte wehrlos, dreimal gewunden, schwach aderig, etwas 
flaumig oder kalii; Bluthenstielchen doppelt so lang wie der 
Kelch, nach dem Verbliihen zuriickgeschlagen. Die Frticlite 
łiaben einen verdickten Rand und ihre Windungen schliessen 
in der Mitte fest zusammen.

Vor komin en: An sonnigen, berasten Orten, sonnigen 
Abhangen, an Wegrandern, auf Triften. Nur im sudlichen 
Theil des Gebiets: Triest, Franie, Duino, in Mahren, bei 
Ofen u. s. w.

B liithezeit: Juni bis August.
Anwendung: Ein guter FYitterklee, dessen Anbau im 

Grossen sieli jedoch kaum empfelilen diirfte.
A b b ild u n g e n .  T a fe  1 2336.

Pflanze in natur!. Grosse.



Strand - Schneckenklee.

Der yorigen in Grosse und Wuchs nicht uniihnlich, aber 
gedrungener, robuster und an allen griinen Pflanzentheilen 
wollig-filzig behaart. Nebenblatter eiformig, stumpf geziihnt; 
Blatter knrzgestielt, grosser und breiter ais bei der yorigen, 
mit yerkehrt-eifórmigen, gezahnelten Blattchen; Bliithenstiele
5—lObliithig, am Ende der Aeste in den Blattacbseln an 
kurzeń, beblatterten Zweigen, das Stiitzblatt nicht uberragend; 
Friichte schneckenformig, wollig-filzig, randlich, in der Mitte 
offen, rneist mit drei. Windungen, auf der Oberflache netzig- 
aderig, ani Rande stumpf, wehrlos oder entfernt domen - 
tragend.

Yorkommen: Am sandigen Meeres,strand des Mittel- 
meeres und der Adria. Im Gebiet nur bei Monfalcone im 
osterreichischen Kustenlande. Uebrigens an den Ktisten von 
Italien, Dalrnatien, Griechenland, der Ttirkei, Spanieli, Portu
gal, an der SUdkttste und Westkiiste von Frankreich.

B ltithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei der yorigen.

A b b ild u n g e n . T afel2337 .
AB Pflanze in natiirl. GrcJsse; 1 Fracht. yergriSsaert.
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Diadem klee.
Syn. Trigonella radiata Bentham. M. lunata. J. Bauli.
Ein zierliches, nur spannenholies Sommergewachs mit 

aufrechtem, abgesehen von den Bliitkenzweiglein unverastel- 
tem, stielrundem, locker beblattertem Stengel. Nebenbliitter 
am Grandę geziihnt; Blatter ziemlich lang gestielt, etwas 
behaart, mit eirund-rhombischem, am Iiande mit Ausnahme 
des Gmndes gezahnten Blattehen; Bluthenstiele meist zwei- 
bluthig, etwa so lang wie das Stlitzblatt; Fruchte sehr .dacii, 
nierenformig, strahlig-aderig, kalii, der Aussenrand selir zier- 
lich mit sehr kurzeń, dornig gezahnten Dornen besetzt, der 
Innenrand fransig zerfetzt, im Mittelpunkt der Frucht nicht 
zusammenschliessend; Same ąuerrunzelig.

Die Frucht ist blattig platt gedriickt. Ganze Pflanze 
żart behaart. Blattehen am Iiande doppelt eingeschnitten, 
sagezahnig. Bluthenstiele 1—3 bluthig. Die Zahnchen des 
śiusseren Fruchtrandes sind zungenformig, am Ende gestutzt 
und 2— 3 zahnig.

Y orkom m en: Auf Aeckern und Brachfeldem im slid- 
lichen Europa. Im Gebiet nur in Istrien. Uebrigens in 
Siidfrankreich, Spanieli, Ligurien, Dalmatien, der Tttrkei.

B lu thezeit: Juli, August.
A nw endung: Wegen der sclionen Fruchte fur den 

Blumengarten sehr zu empfehlen.
A b b ild u n g e n . T a fe l  2338.

Pflanze in natiirl. Grosse.



Mondklee.

Syn. Hymenocarpos circinata Savi.
Dieses niedliche, kaum fingerliohe, jahrige, sehr niedrige 

Pflanzchen sieht auf den ersten Blick kaum einer Kleeart 
ahnlich. Der Stengel ist ziemlicli langgliedrig und an den 
Knoten wiederholt knieformig gebogen. Blatter kurzgestielt, 
dreizahlig, aber die beiden Paarblattehen sehr klein, lang- 
lich-lanzettlicli, den Nebenblattern gleich, das Endblattchen 
weifc grosser, langlich, stnrnpf, nach dem Grandę versclimalert; 
Bluthenstiele achselstandig, ziemlicli lang, 1—4 bliithig; 
Fruchte nierenfórmig, blattig flacbgedruckt, langhaarig, vorn 
am Rande mit gespaltenen Zahnchen besetzt, nach innen 
platt.

Vorkommen: An Wegerandern und anf Culturland. 
Im Gebiet nur bei Nedelino und Pomer an der Sudspitze 
von Istrien. Ferner in Siidfrankreich, Spanien, Ligurien, 
Italien, Sizilien, Sardinien, Corsika, Dalrnatien, Griechenland, 
der Tiirkei.

B lu thezeit: Jimi, Juli.
A nw endung: Ein niedliches Sommergewachs fur den 

Blumengarten.
A b b i l d u n g e n .  Tafel28B9.

'A  Pflanze in natflrl. Grosse; 1 Bluthe, vergroesert; 2 Kronen- 
th(iile, desgl., 3 Staubgeiass, desgl,; 4 Carpell, desgl.; 5 i ’rucht, desgl.



Hopfenkee.

Syn. M. WilldenowiiBonningh. MedicalupulinaScopoli.
Das Rhizom dieser Pflanze ist eigentlich dauernd, docb 

erfriert dasselbe nicht selten im Winter, wodurch sie ein 
Sommergewachs wird und ais solches wird sie anch in der 
Kultur behandelt. Diclit iiber dem Boden tlieilt sich das 
Rhizom in einige Stengel, welche liegen und aufsteigen und 
reichlicli spannenhoch werden. Blatter ziemlich entfernt, 
gestielt, mit eiformigen, fast ganzrandigen Nebenblattern und 
verkehrt eiformigen, seicht ausgerandeten, im oberen Theil 
gezahnelten, wie die ganze Pflanze anliegend behaarten 
Blattchen; Aehren achselstandig, mit langem, nacktem Stiel, 
reichbluthig, gedrungen, eirund; Kronen klein; Fruchte wehr- 
los, nierenfórmig gedunsen, am Ende gewunden, der Lange 
nach bogig-aderig, kahl oder angedriickt flaumig oder zer- 
streut driisenhaarig mit gegliederten, abstehenden Haaren.

B eschreibung: Die Wurzel dunn-spindelformig, astig 
oder einfach, zaserig, braunlicli. Der Stengel gleich am 
Grunde mehre Aeste aussendend, die ihm an Grbsse und 
Ausbreitung gleich sind und sich, wie er, bald auf der Erde 
hinstrecken, bald aufsteigen, bald aufrecht steben und eine 
Lange von wenigen Cm. bis Mtr. erreichen. Die Pflanze 
erseheint hierdurch yielstengelig und erhalt nach ihrer ver- 
schiedenen Ausbreitung und Ausbildung ein sehr verander- 
liches Ansehen. Stengel und Aeste sind stumpfkantig, von



unten an mit Blattern besezt, aus dereń Winkeln oft wiederum 
grossere oder kleinere Aeste oder Bliitlienstiele hervortreten, 
sie sind kahl oder mit abstehenden oder nach der jungern 

• Spitze mit mehr angedriickten weichen weissen Harchen 
mehr oder weniger besetzt. Dieselbe Behaarung iiberzieht 
aucli die iibrigen Theile der Pflanze mit Ausnahme der 
Blumenkrone; aber bei manchen, besonders kleineren Exem- 
plaren findet sich noch eine steifiicliere kttrzere Behaarung, 
welehe auf den Schoten driisentragend ist. Die Blatter, drei- 
ziihlig, sind kurz oder lang gestielt, die Blattstiele am Grandę 
aut' jeder Seite mit einem halbherzformigen oder schief-ei- 
formigen, nach oben in eine freie Zuspitzung ausgehenden, 
am Grunde zuweilen gezahnelten Nebenblattchen verwachsen, 
an den untern Blattern vielmals liinger ais diese und ais 
die Blattchen, nach oben aber kiirzer ais diese. Die Blatt- 
chen ganz kurz, das mittle liinger gestielt, umgekehrt-ei- 
lormig oder rundlich und unten etwas keilformig oder stumpf 
rautenformig, seltner ganz keilformig, am Ramie fast gar 
nicht oder deutlich spitz-gezahnelt, der mittelste Zahn starker 
Yorspringend; die Oberseite im Alter kahl, die untere blasser, 
stets behaart. Aus den Blattachseln treten von der Mitte 
der Pflanze an oder schon tiefer einzelne kahle Bliithen- 
stiele, welehe gewohnlich die Blatter liberragen und eine, 
bald nur aus wenigen,'] bald aus vielen, \kurz 'gcstielten 
Bliimchen zusammengesetzte, anfangs rundlich koptfórmige, 
dann walzliche, ahrenartige Traube tragen, welehe stets viel 
kiirzer ais ihr Stiel ist. Die kleinen weisslichen, pfriemlichen 
Deckbliittchen sind kiirzer oder langer ais das Stielchen, 
welches halb so lang ais der Kelch ist, von dessen 5 pfriem-



lichen spitzen Zahnen der unterste der langste ist, bis an 
die Spitze des Nachens reicht, die andem paarweise an Lange 
abnehmen. Die kleine Sebmetterlingsblume ist anfangs blasser, 
spater kraftiger gelb; Fliigel und Nacben gleicb lang, balb 
so lang ais die Fahne. Die Hiilse vom Kelch unterstiitzt, 
erst grun, bei der Reife schwarz, mit gekrummten, sich oft 
nnter einander verbindenden Adern durchzogen, zusammen- 
gedriickt, fast nierenformig, mit einem oder zwei gelben 
Samen.

Y orkom m en: Auf Wiesen, Triften, an Grasrandern, 
auch ais Unkrant auf Kulturland jeder Art. Durch das ganze 
Gebiet yerbreitet.

B liithezeit: Mai bis Herbst.
A nwendung: Unter dem Namen gelber Klee nieht 

selten auf Feldern kultivirt und zwar ais Sommerfucht. Er 
wird dann weit hochwiichsiger, kraftiger und blattreicher 
ais in der Wildniss.

Form  en: a. vulgaris Koch: Friichte kahl oder ange- 
driickt flaumig.

[L Willdenowiana Koch: Friichte driisig behaart, die 
Haare abstehend und gegliedert. Syn. M. Willdenowi JBon- 
ningh. Eine monstrose Form mit langen Bliithenstielen ist 
M. corymbifera Schmidt.

A b b ild u n g e n . T a f e l  2840.
A bliihende Pflanze, natiirl. Grosse; 1 jungę Fracht, desgl.; 

2, 3 reife Fracht, vergrossert; 4 Same, desgl.



234 i. Medicago scutellata Allione. 

Schildklee.

Syn. M. polymorpha (i. scutellata L.
Ein zierliches Sommergewachs mit aufrechtem, fast ein- 

fachem, spannenhohem, etwas behaartem, entfernt bebliitter- 
tem Stengel. Bliitter gestielt, der Stiel etwas beliaart, die 
Nebenblatter eiformig, geziihnt, die Bliittehen liinglich, scharf 
gezatmelt, riickseits wie Stengel und Blattstiele drlisig be- 
haart, die untersten Blatter verkehrt eiformig; Bluthenstiele 
achselstandig, 1-—3 bliithig, klirzer ais das Stiitzblatt, Fruchte 
wehrlos, sckneckenformig gewunden, im Mittelpunkt gesclilos- 
sen, unterwarts gewolbt, oberwarts flach, die Windungen 
meist sechsfach, beckenformig, concentrisch zusammengerollt, 
schief, netzig-aderig, ganzrandig.

V orkom m en: An Abhangen, auf Hiigeln, aut' Kultur- 
land. Im Gebiet nur an der Sudgrenze, z. B. bei Fiume, 
bei Triest am Lazareth di San Teresa. Ausserdem in Ligu- 
rien, Oroatien, Dalmatien, Griechenland, der Tiirkei, Italien, 
Sudfrankreich, Spanien, Portugal, Sudrussland. Sonst bis- 
weilen yerwildernd, s. z. B. aus Sudfrankreich in’s Elsass 
(Vogesen) und in Lothringen (Nanęy) eingewandert.

B lu th eze it: Mai, J.uni.
A nw endung: Wegen ihrer schonen Fruchte ais Som

mergewachs fiir den Blumengarten sehr zu empfehlen.
A b b ild u n g e n .  T a fe l 2341.

A bliihender Stengel in natfirl. Grosse; 1 Frucht, desgl.



2342. Medicago orbicu laris Ali.

Kugelklee.

Syn. M. polymorpha a. orbicularis L.
Der vorigen in Wuchs und Grosse durchaus ahnlich, 

aber an den Fruchten leicbt zn unterscheiden. Nebenblatter 
tief borstlich fiederspaltig; Blattchen gescharft kleingesśigt 
nnd wie der Stengel kalii, an den oberen Blattern verkehrt- 
eiformig, an den nnteren verkehrt herzformig; Bliithenstiele 
achselstandig, 1— 3bluthig, kurzer ais das Stutzblatt; Frilchte 
wehrlos, schneckenformig, meistens sechsmal gewunden, im 
Umriss kreisrund, aber ziemlich stark linsenformig flach ge- 
driickt, beiderseits gewolbt, die Windungen etwas liautig, 
ganzrandig, mit dem einwarts gebogenen Iiande dicht auf- 
liegend, queradeng, die Adern nach dem Rande verdickt.

Yorkom m en: An Wegerandcm und auf Kulturland 
im Gebiet des Adriatischen Meeres und der Adria. Im Oester- 
reichischen Kiistenlande an sonnigen Abhiingen gegen das 
Meer; im siidlichen Tirol.

B liithezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Wie bei der vorigen.

A b b i ldungen.  T a f e l  2342.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



2343. Medicago marginata Willd. 

kliigelklee.

Der vorigen ausserst ahnlieh, von der sie sieli besonders 
durch. die flugelfórmig berandete Fracht unterscheidet. Neben- 
bliifcter tief borstlich fiederspaltig; Blattchen geschiirft klein- 
gesiigt und wie der Stengel kalii, diejenigen der unteren 
Bliitter verkehrt herzformig; Bluthenstiele achselstandig,
1—3 bliithig, kiirzer ais das Blatt; Friicbte wehrlos, schnecken- 
formig, kreisrund, plattgedriickfc, beiderseits flach, die Wind- 
ungen ineist sechsfach, etwas hautig, ganzrandig, am Rande 
klaffend, i| ueraderig, die Adern gegen den Rand verdickt.

Yorkom m en: Auf Kulturland nnd an Wegerandern. 
Im siidlichen Europa. Im Gebiet nur im aussersten Siiden 
bei Piume.

B lu tliezeit: Mai, Jani.
Anwendung: Wie bei den vorigen.

A b b ild u n g e n .  T a f e l  2343.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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2344. Medicago tuberculata W.

Hócker-Schneckenklee.

Der vorigen sehr ahnlicli, aber durch die zierlichen 
Fruchthocker łeicłit unterscheidbar. Bliitter kurz gestielt, 
mit ans breiterem Grunde zugespitzten, borstlicli gezahnten 
Nebenbliittern, die Bliittehen verkehrt eiformig, fast dreieckig 
oder rautenformig gezahnt, wie die Bluthenstiele, Blattstiele 
und die oberen Stengeltheile fłaumig behaart; Bliithenstiele 
1 —2 bltlthig, so lang wie das Blatt oder biirzer ais dasselbe, 
bisweilen auch. vielbluthig und traubig; Frucht sclmecken- 
formig, fast cylindrisch, aderlos, kahl, drei bis (uni' Mai ge- 
wunden, diek, diclit aufeinanderliegend, auf der Mitte des 
Randes bekielt und zu beiden Seiten des Kiels mit Knotchen 
besetzt, welche in der Jugend kurze Stacheln, bei der reifen 
Frucht zizenartige Buckel darstellen.

Vorkom m en: Auf Getreidefeldern des sudlichen Europa. 
Im Gebiet nur in Istrien, besonders bei Rovigno, beim Torre 
d’Orlando bei Medolino. Im Dalmatien und Ligurien und 
weiter siidlich.

B lu thezeit: Mai, Juni.
A nwendung: Wie bei den vorigen.



A nm erkung: Im sudlichen Theil unseres Florengebiets 
kornmen aut' Kulturland noch einige andere Arten dieser 
formenreichen Gattung vor, so z. B. M. tribuloides Lam. in 
Istrien und bei Fiume, mit dornigen, schneckenformigen, fast 
aderlosen, zerstreut behaarten Frticliten mit meist fdnf dicken, 
dicht aut' einander liegenden Windungen, welclie in der 
Mitte des sehr stumpfen, dornentragenden Randes bekielt sind.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2344.
Pflanze in  natiirl. Grosse.



2345. Medicago litora lis Rohde.
Uferklee.

Syn. M. uren aria Tenore. M. wiata Bast. M. tri- 
cycla DCI

Ein sehr niedriges, zierliclies Sommergewachs mit am 
Boden ausgebreitetem, astigem Stengel. Bliitter klein, locker 
gestellt, mit eiformigen, borstlich gezahnten Nebenblattern 
und verkehrt herzformigen, fast dreieckigen, am Ende ge- 
zah nelten, wie die Bliithenstiele tind der Stengel abstehend 
flau mhaarigen Blattchen; Bliithenstiele achselstiindig, 1-—4- 
bltttbig, begrannt, ungefahr so lang wie das Blatt, Fahne 
so lang wie das Schiffchen, die Blume ziemlich gross; Friichte 
dornig, schneckenformig, cylindrisch, am Grund und am Ende 
sparlieh geadert, kahl, meist funfmal gewunden, die Wind- 
ungen dieklich, dieht auf einander liegend, am Rand abge- 
r undet-stumpf, dornentragend, in der Mitte bekielt, mit ent- 
fernten, ans stielrnndem Grunde pfriemlichen, abstehenden 
oder ziuiickgebogenen Dornen.

V orkom m en: Am sandigen Ufer des mittellandischen 
u nd Adriatischen Mteres. Im Gebiet nur im Oesterreiehischen 
K iistenland, bei Triest. Ligurien, Dalmatien u. s. w.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei den vorigen.
F orm em  Sie weicht ab mit grosseren und kleineren 

Bliithen und recbts gewundenen Friichten: M. Braunii Greń. 
Godr. So bei Triest.

Abbildungen. Tafel 2345.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 u. 2 Frucht, vergr8ssert.



U ngarischer Schn eckenklee.

Syn. M. polymorplia var. rigidula L. M. irittosa DC. 
M. rigida Lam. M. rigidula Thuiller.

Schlanker, astiger, hochwuchsiger und entfemter be- 
blattert ais (lie vorigen, aber ebenfalls ein Sommergewachs. 
Blatter kurz gestielt, mit aus breiterem Grunde zugespitzten, 
borstlich gezahnten Nebenblattern und dreieckig-verkehrt 
herzformigen, sehr kurz gestielten, vorn gezahnelten, wie der 
Stengel und die Bliithenstielchen abstehend flaumhaarigen 
Blattcben; Bliithenstiele 2—3 bliithig, ungefiilir von der Lange 
des Blattes; Pruchte dornig, schneckenformig, eirund-cylin- 
drisch, filzig-flaumig, aderlos, meist secbsinal gewunden, mit 
dicken, auf einander liegenden Windungen mit abgerundetem, 
stumpfem, ungekieltem, dornentragendem Rande, die Dornen 
ziemlich entfernt, aus stielrundem, beiderseits mit einer 
schwachen Furche durchzogenem Grunde kegelformig-pfriem- 
lich, abstehend, am Ende etwas hakig.

Vorkom m en: Auf Aeckern und auf Kulturland ver- 
schiedener Art, im Gebiet des mittellandischen Meeres. Im 
Oesterreichiscben Kustenland, im siidlichen Tirol, bei Fiume, 
an sonnigen Abhangen bei Triest, gegen das Meer hin. 
Ausserdem hier und da verscbleppt, so z. B. in der Flora 
von Spaa.

B ltithezeit: Mai, Juni.



A nw endung Wie bei den vorigen.
Porm en: [i. cylindrica Koch: Fruchte halb so gross, 

aber verhaltnissmassig langer, walzentormig. Syn. M. vil- 
losa fl. DC.

A nm erkung: M. Schimperiana Hochstetter, vom Cap 
stammeud, mit 3—5 deutlich geaderten Fruchtwindungen, 
kommt, mit Capwolle eingefuhrt, bisweilen verschleppt vor. 
so z. B. bei Bupen und Sommerfeld.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2346.
Pflanze in natttrl. Grosse.



Scheibenklee.

In Wuchs und Grosse der vorigen ahnlich. Entfernt 
beblattert; Blatter knrzgestielt, mit am Grunde breiteren, am 
Ende sehr spitzen, kurz gezahnelten Nebenblattern, drei- 
eckigen oder verkehrt eiformigen, spitz gezahnelten, wie der 
Stengel und die Bliithenstiele zottig-flaumigen Bliittchen, die 
Behaarung einfach, am oberen Stengeltheil mit Driisenhaaren 
untermischt; Bliithenstiele 1—2bliithig, langer ais das Stiitz- 
blatt; Fruchte schneckenformig, platt cylindrisch, kahl, meist 
funfmal gewunden, die Windungen auf einander liegend, 
platt, am Bandę stumpf, die oberste Windung wehrlos, die 
iibrigen zweizeilig dornentragend, mit pfriemlichen, grade 
hervorgestreckten, etwas gekriunmten, an der Spitze nicht 
hakigen, auf beiden Seiten durch eine Furche ansgehohlten 
Dornen.

Vorkommen: Auf Kulturland im Gebiet des mittel- 
landischen und Adriatischen Meeres. Im Gebiet nur auf den 
Istrischen Inseln, Osero, Lesina, auf Scoglio Colludras u. s. w.; 
auch bei Fiume und Zara.

BI iitheze it: Mai, Juni.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2347.
A Pflanze in natiirl. Grosse ; 1 Frucht, vergrossert.



2348. Medicago maculata Willd. 

Uefleckter Igelklee.

Syn. M. arabica Ali. M. polymorpha >r arabica L.
Robuster ais die vorige, '/2 Meter hocli und lioher. 

Bliltter langgestielt, mit eiformigen, zugespitzten, einge- 
schnitten - gezahnten Nebenblattern, die Zahne lanzettlicli- 
pfriemlich, gebogen; die Blattchen breit verkelirt-eiformig, 
fast kerzformig, kurz gezahnelt; Stengel, Blattstiele und 
Bliitlienstiele zerstreut behaart, die Haare gegliedert; Bliithen- 
stiele achselstandig, 1 — 2bliithig, weit kiirzer ais das Stiitz- 
blatt; Frlichte dornig, sclmeckenformig, rundlich und ab- 
geflaclit, kalii, meist funfmal gewnnden, die Windungen zieni- 
lich locker aufliogend, schief geadert, der Rand breit, vier- 
kielig, zweizeilig domentragend, mit pfriemlichen, bogig 
zuriiekgekrummten, aber an der Spitze nicht liakigen, beider- 
seits dureh eine Furche ausgeholilten Dornen. Die Bliittchen 
sind meistens mit einem oder einigen schwarzen, kreisrunden 
Flecken versehen.

Vorkommen: Auf Kułturland im Gebiet des Mittel- 
liindischen und Adriatischen Meeres. In unserem Floren- 
gebiet urspriinglich nur an der Sildgrenze in Istrien, bei 
Fiume. Im tibrigen Gebiet nur verschleppt, namentlich in 
der Niihe von Wolllabriken; so z. B. bei Aachen, Eupen, 
Schengen an der Moseł, bei Sommerfeld, Miihlhausen und 
Strassburg im Elsass; bei Metz nach gefailiger brieflicher



Mittheilung des Herm Erwin Frueth vom 1. Oktober 1884 
nicht selten auf den Festungswerken, so z. B. auf der Insel 
Saulcy, an der Citadelle am deutschen Thor u. a. a. 0.; naci) 
Lohr bei Koln an eineni Feldweg hinter Ossendorf und hinter 
dem Forst vor dem Grereonsthor; in Lothringen ubrigens 
ziemlich verbreitet; einmal von Focke bei Bremen gefunden; 
in Thuringen nacb Buddensieg (Irmischia 1878, S. 53) in 
der Flora von Tennstadt auf Linsenackern und fruher nach 
Langethal bei Jena dnrcb Wolle eingeschleppt.

Blufchezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei den vorigen.

A b b i l d u n g e n ,  T a f e l  2348.
Fflanze in natur], Grosse.
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Zwergklee.

Syn. M. hirsuta Ali. M. rigidula Rth. M. polymorpha
i i . minima L.

Ein kleines, niedriges Sommergewachs, dessen Wurzel 
ani Boden einige meist nach allen Seiten ausgebreitete, ent- 
fernt bebliitterte Stengel treibt; Bliitter kurzgestielt, mit 
eiformigen, zugespitzten, kurz gezahnelten Nebenblattern, 
dereń obere fast ganzrandig sind, die Błattchen verkehrt- 
eiformig oder verkehrt-herzformig, vorn gezahnelt, wie der 
Stengel, die Blattstiele und Bluthenstiele, flaumhaarig; Bliithen- 
stiele 1—2bluthig, seltener 2—5bluthig, łanger oder kttrzer 
ais das Stiitzblatt; Friicbte dornig, sełmeckenformig, fast 
kugelig, sparlich behaart, meist funfmal gewunden mit locker 
aufliegenden, aderlosen Windungen, am Bandę schmal, stumpf, 
zweizeilig dornentragend, mit abstehenden, pfriemlichen, 
geraden, an der Spitze hakigen, auf beiden Seiten durch 
eine Furclie ansgehohlten Dornen.

B eseh re ibung : Es kommt ganz auf den Standort an, 
ob sich diese Pflanze gerade emporrichtet, oder ob sie die 
Stengel auf die Erde legt; dagegen bestimmt der Jahrgang 
die Hohe derselben. Wenn der Mai sehr trocken ist, so sieht 
man dieses Gewachs kaum fingerhoch in gedrungenem Wuchse; 
fallt ab er der Mai feucht aus und steht dasselbe innerhalb 
des Rasens, so wachst es mit demselben fusshoch empor.



Steht es einzeln, so breitet es seine zarten, langen Stengei 
auf der Erde hin. Ebenso ist die Starkę der Behaarung 
seiner Stengei und Bliithenstiele verschieden. Der Stengei 
veriistelt sich unten arn Bo den; die Blattchen der untersten 
Blatter sind ani kleinsten, an der Spitze ausgerandet, unge- 
zahnt, mit einem kleinen Stachelspitzchen versehen, bald in 
fłeischrother Farbę verwelkend, besonders wenn die Witterung 
dUrr und der Boden ein mit Erde gemischtes Kalkgeroll ist. 
Weiter oben am Stengei finden sieli die an der Spitze tein 
gezahnelten Blattchen und am obersten Ende des Stengels 
stehen die grossten Blatter. An uppigen Exemplaren messen 
sie mit ihrem Stiele drei Om. Audi die Blatter sind bald 
dichter, bald feiner behaart. Die Bliithenstiele sind arm-
liliithig, geineiniglicli nur 3—4 bliitliig. Die Bluthchen 
gleichen an Farbę und Grosse den Błiithen des gemeinen 
gelben Schneckenklęe’s, M. lu p u lin a , aber die Hiilsen sind 
sehr von jenem yerschieden, haben 3 bis 5 Windungen, auf 
welchen ein Rand zu sehen ist, auf dem die Domen zwei- 
zeilig stehen, sich nach beiden Seiten hin biegen, und an 
der Spitze einen Wiederhaken haben. Die Bohnen sind so 
klein wie die von M. lupu lina , aber mehr rothlich in Farbę 

Vorkommen: An sonnigen, trocknen, berasten Ab- 
hiingen, auf Triften und Grasplatzen. Ziemlich durch das 
ganze Gebiet verbreitet, aber an manchen Orten seiten und 
in einzelnen Gegenden giinzlich fehlend. Im Ganzen liebt 
der Zwergklee leichten Boden, kommt aber auch auf Kalk 
vor. In ThUringen ist er nur sehr sporadisch verbreitet, 
so z. B. bei Jena, Kahla, Rudolstadt, Arnstadt, Erfurt, Sach- 
senburg, Eckartsberga, im Urleber Felde bei Tennstadt und



bei Langensalza (Irmischia 1884, S. 53), selten im oberen 
Saalgebiet (D. B. M. 84, S. 109), hie und da im Ilmgebiet, 
so z. B. bei Berka; weit baufiger in der Provinz Saehsen, 
namentlich unterhalb Halle bei Giebiehenstein, Krollwitz und 
Trotlia, wo sie stellenweise die Porphyrfelsen vollig bedeckt, 
audi im Mannsfelder Seekreis; im Alpengebiet zerstreut 
(1). B. M. 1884, S. 135); hie und da im Kbnigreich Saehsen 
(D. B. M. 1884, S. 104); im nordlichen Gebiet im Ganzen 
sehr selten, so z. B. nacli Fr. J. Weiss in Preussen nur bei 
Thorn und Danzig (Henbude) und bei Marienburg (U. B. M. 
1884, S. 178). In Lothringen breitet sie sich nach. gefalliger 
brieflicher Mittheilung des Herrn Erwin Frueth bei Metz 
iiber das sandige Terrain von der Citadelle an uber Sablon, 
Frescaty nach den Hofen Bloury und Lagrange aux Ormes 
hin aus; in Schlesien kommt sie z. B. bei Gruneberg vor 
(Oesterr. Bot. Z. 1873, S. 356). Vgl. ferner: Irmischia 1884,
S. 53; D. B. M. 1884, S. 94—109; Westpr. Bot. Ver. 1878, S. 16.

B liitheze it: Mai, Juni.
A nw endung; Ein yortreffliches Weidelutter.
For men: /?. mollisima Koch: Stengel und Blśitter grau 

zottig, die Haare einfach. Syn. M. mollisima Sprengel. M. 
graeca Hornemann.

y. niscida Koch: Stengel und Blatter klebrig-flaumhaarig, 
driisig.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2349.
A Pflanze in natui-l. GrSsse; 1 u. 2 Frucht von versehiedenen 

Seiten, desgl.; 3 Fruchtdornen, desgl.



2350. IWedicago apiculata Willd.

Spitzenklee.

Syn. M. denticulata W. y. brevispina Bentham. M. 
sardoa Moris. M. praecoa- Alsch. M. obscura (i. micro- 
don Yis.

Dunner und schlaffer ais die vorige. Blattstiele kauni 
langer ais die Spreite, die Nebenblatter fiederspaltig borst- 
lich gezahnt, die Bliittclien verkehrfc eiforinig, fast herzforinig, 
stumpf gezahnelt, wie der Stengel und die Bliithenstiele kalii; 
Bluthenstiele reichbliitliig, kiirzer ais das Stutzblatt; Friichte 
sehneckenformig, kalii, zwei bis drei Mai gewunden, die 
Windungen am Rande klaffend, auf der Oberflache quer 
grubig-aderig, am Rande stumpf, zweizeilig dornentragend 
mit auseinanderfahrenden, selir kurzeń, ziemlich graden, 'auf 
beiden Seiten eingedruckten Dornen.

B eschreibung: Der kantige, glatte Stengel ist gestreckt 
und nur in seiner Spitze und seinen Aesten emporgeriehtet, 
er wird bis 30 Cm. lang, theilt sich entweder nahe seiner 
Pfahlwurzel, in zwei o der mehr gleichdicke Stengel, oder er 
wacbst unzertheilt weiter, wird so stark wie ein Strohhalm 
und sendet nur selir diinne Aeste aus, die sieli nicht weiter 
veriisteln. Unten messen die Bliitter mit iliren Stielen 6 bis 
8 Cm. und die Blattchen 1—2 Cm., oben sind die Stiele



kurzer und die Blattchen kleiner, beide sind kalii, die Seiten- 
bUittclien sehr kurzgestielt. An den onteren Blattern sind 
die Bliittehen verkehrt-eirund, gegen die Basis ganzrandig, 
nacli der Spitze zu feingekerbt; oben ani Stengel lanfen sie 
nach ilirer Basis keilformig zu, werden ofters fast dreieckig, 
sind zuweilen auch verkehrt-herzformig und nur an dem 
vorderen Rande gezahnelt. Alle Blattchen liaben indessen 
eine sehr kleine, dliiine Stachelspitze. Die Nebenbliitter sind 
fiedrigtheilig, die Zipfel borstenformig, die Bluthenstiele sind 
nur etwa so lang ais das Blatt, haarlos und tragen ein 
Kopfchen von 7—8 goldgelben Bliithchen, welche die Grosse 
unserer M. lu p u lin a  liaben, aber nicłit so dicht stehen. Die 
Friicłitchen hiingen zu 4—8 ani Stiele bei einander, werden 
erbsengross, weissgelb und sind durch die oben beschriebene 
Bedornung der Windungen fur diese Species besonders 
charakteristisch. Die Samen haben ahnliche Grosse, Gestalt 
und Farbę wie M. lupu lina .

Yorkom men: Auf Getreidefeldern unter der Saat im 
sudlichen Europa. Im Gebiet nur im siidlichsten Theil, 
namentlich in Istrien. Eingeburgert im Elsass (im Nahethal 
bei Monzingen, im Saarthal bei Schwalbach und Maimedy); 
in Lothringen bei Metz und Diedenhofen; im nordlichen 
Thiiringen auf Linsenackern bei Tennstadt (Irmischia 1884, 
S. 58). Nach LangethaFs Herbarium auch bei Jena und 
Gottingen.

B lu th eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Ein sehr guter Weideklee.
Form en: /?. confinis Koch: Domen der Frucht zu 

Knotchen verkiirzt.



A nm erkung: Auf den Istrischen Inseln auf Weinbergen, 
sowie aueh auf Aeckern in Istrien kommt hie und da 
M. coroncita Lam. vor. Sie besitzt dornige, zweimal locker 
schneckenformig gewundene, scbwach grau weichliaarige 
Frlichte mit breitem, ebenem, scbwach vertieftem, zweizeibg 
stacheligem Rand, dessen Stacheln eine zierliebe Krone 
bilden.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2350.
A Pflanze in naturl. Groese; l Frueht, vergrossert.



235f. Medicago denticulata W.

Zahnldee.

Syn. M. polycarpa y. denticulata Greń. Godr.
Der vorigen ausserst ahnlich, so dass beide von manehen 

Antoren nur fur Yarietaten einer Art gehalten werden. 
Pflanze vollig kahl, Nebenblatter fiederspaltig borstlicłi ge- 
zahnt, die Blattehen der langgestielten Bliitter verkehrt- 
eiformig, die aststandigen verkehrt-herzformig, alle stumpf 
geziiłmelt; Bliithenstiele reichbliithig, ungefahr von der Liinge 
des Blattes; Friichte schneckenformig, zwei bis drei Mai ge- 
wunden, kahl, die Windungen klaffend, auf der Oberflache 
quer grubig-aderig, ani Rande stumpf, zweizeilig dornen- 
tragend, die Dornen auseinander fahrend, pfriemlich, an der 
Spitze hakig, halb so lang wie der Durchmesser der Frucht, 
auf beiden Seiten eingedruckt.

B eschreibung: Der kantige, kahle Stengel liegt ebenso 
wie bei M. ap icu la ta  am Boden, ist ebenso veriistelt und 
wird auch ebenso lang. Die Bliitter und Blattehen haben 
mit den von M. a p icu la ta  gleiche Lange und sind auch 
ebenso wenig behaart, nur ist die Form der Blattehen hier 
etwas abweichend. Obgleich diese variirt und im Ganzen 
eirund ist, so sind sie doch an der Spitze nicht so stark 
abgestutzt, werden daher nicht dreieckig, sondern gehen vom 
V erkehrt - Eirunden in’s Yerkehrt-Herzformige und oftmals 
werden sie auch rautenformig. Die Nebenblatter sind grosser 
ais bei M. ap icu la ta , ebenso fiederspaltig, aber die Zipfel



sind etwas breiter und die Spaltung geht nicht so tiel' ein. 
Uebrigens sind Bliitter nnd Nebenblatter haarlos, erste 
vom gezahnelt, nach der Basis zu ganzrandig und ihr Mittel- 
nerv lauft in eine Staehełspitze aus. Die Bliithenstiele sind 
haarlos, niclifc immer langer ais ihr Stiitzblatt, oft aneb 
ebenso lang, zuweilen kiirzer. Die Bliithenkofchen gleichen. 
iii Grrosse, Bliithenzahl und Farben den Kopfchen von M. 
a p ic u la ta , aber ihre Fruchtchen, obgleicli aucb ahnlich, 
sind dennoch von den Friichten der M. ap icu la ta  merklich 
verschieden. Die Domen an denselben sind 2—3mal grosser 
(iiber 2 Mm. lang) und widerhakig, ancli sind die Fruchtchen 
grosser und ihre Windnngen stehen weiter von einander, 
gleichen im Kleinen einer Dornenkrone. Die Samen haben 
wie bei M. ap icu la ta  die Bohnengestalt, sind gelbbraun 
und 2 Mm. lang.

Vorkommen: Unter der Saat im siidliehen Europa. 
Im osterreichischen Kiistenland; auf der Rheinflache von der 
Schweiz abwarts bis nach den Niederlanden; in Lothringen 
und namentlich in der Gegend von Metz laut gefalliger Mit- 
theilung des Herm Erwin Frueth auf sandigen Aeckern des 
Moselthals; in Thiiringen nur an wenigen Stellen, so z. B. 
auf Linsenackern bei Tennstiidt (Irmischia 1884, S. 53), ani 
Wege nach der Gross-Jenaisehen Fahre unter der Saat und 
auf Kleeackern, jenseit Grochlitz nach Schellsitz zu; in der 
Provinz Sachsen besonders bei Nietleben, Trotha, Kallenberg 
in der Flora von Halle; weiter gegen den Harz hin bei 
Sangerhausen. Bogenhard giebt im Jahre 1844 denHimmels- 
burgberg bei Mellingen im llmthal an. In Hessen bei Kassel
zwischen Schonfeld und Wahlershausen und bei Nauheim.
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Es liegt in der Natur der Sache, dass diese leicht /.u ver- 
sclileppende Pflanze an manclien Orten, oft aber unbestandig, 
auftritt. Ihre eigentliche Heimath ist die Gegend rings um 
das Mittelmeer, auch die Afrikanische Ktiste, namentlieli 
Aegypten, wo sie ein sehr baufiges Ackerunkraat bildet. 
Ihre grosse Wanderlust hat sie sogar zu einem gemeinen 
Bewohner der Pampa,s von Buenos Ayres gemacht.

Schweinfurth entdeckte eine Fracht dieser Pflanze beim 
Untersuchen eines Rohziegels aus der Ziegelpyramide vou 
Daschur. Danach „ist man zu der Vermuthung berechtigt, 
dass die Kom- and Leinfelder der iiltesten Epochen der 
agyptisehen Geschichte in ihrer Beschaffenheit und dem sym- 
biotischen Verhalten der Pflanzenarten durch nichts von dem 
gegenwartigen Zustande verschieden gewesen sein diirften.11')

B ltith eze it: Mai, Jani.
A nwendung: Wie bei der vorigen.
For men: (i. lappacea Koch: Die Fruchte doppelt so 

gross. Syn. M. lappacea DC.

1) Vergl. Berichte der Deutschen Botanisclien Gesellscliaft 1864, 
Seite 364.

A b b i l d u n g e n .  '1'afel 2351.
A oberer Theil der Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Stengelstiick 

mit Nebenbliittern, vergrossert.



2352. Medicago Terebellum W.

Kegelklee.

Syn. M. conica Schk. M. muricata Lej. M. catalonica 
Schrank. M. lappacea fi. pentacycla Greń. Godr.

Diese Art wird von neueren Botanikern haufig mit den 
beiden vorigen, von denen sie sich in der Tłiat fast nur 
dureh die Fracht unterscheidet, z u einer Art vereinigt. 
Bliitter ziemlicli kurzgestielt, mit borstlich-fiederspaltig ge- 
ziihnten Nebenblattern und verkehrt-eifórmigen, gestutzten 
Blattern, die aststandigen verkehrt-herzformig; Bltithenstiele
2—Sbliithig, ldirzer ais das Stiitzblatt; Friiehte schnecken- 
tormig, cylindrisch, kahl, lunlinal gewunden, die Windungen 
klatfend, auf der Oberflache schief grubig aderig, am Rande 
stumpf, zweizeilig dornentragend, die Dornen kurz, stark 
spreizend, fast angedruckt, am Grunde beiderseits eingedrllckt.

Vorkom m en: Auf Kultur land, dureh fremde Wolle 
eingeftihrt; so z. B. in der Flora von Spaa, im Thale der 
Vesdre. Im sudlichen Europa verbreitet.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nwendung: Wie bei den vorigen.

A b b i l d n n g e n .  T a f e l  2352.
A blubendei- Stengel in natiirl. Grosse; B Fruchtast, desgl.



2353, Medicago carstiensis Jacq. 

Karstklee.

Weit kraftiger nnd liochwiichsiger ais die vorigen. 
Bliitter gross, ziemlich langgestielt, mit spitz gezahnten 
Nebenbliittern nnd lśinglichen oder verkehrt-eiformigen, am 
Ende gestutzten oder schwach ausgerandeten Blattchen; 
Bllithenstiele reichbluthig, ungefahr so lang wie das Stiit/z- 
blatt, die Traube gedrungen, ziemlich grossbluthig; Prfichte 
schneckenformig, eirund-cylindrisch, kalii, meist funfmal ge- 
wunden, die Windungen klaffend, strahlig-aderig, in der 
Mitte netzig, am Bandę seicht rinnig, zweizeilig dornen- 
tragend, die Domen borstlich-pfriemlich, aus einander fahrend, 
gerade.

Yorkommen: In rauhen Grebirgswaldungen des Mittel- 
meergebietes. Nur im siidliclien Theil unseres Floren gebietes, 
im osterreichischen Kiistenlande, in Krain, Karnthen, Unter- 
steiermark. Bei Laibach, Triest, Chapovano in Krain u. s. w.

B liitliezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei den vorigen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2353.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



Siebenzeiten.

Ein etwa 1j., Meter hohes Sommergewachs mit spindel- 
formiger, langer Pfahlwurzel und schlankem, aufrechtem, 
wenig verasteltem, entfernt beblattertem Stengel. Aeste 
aufrecht; Blattstiel kiirzer ais das Blatt, am Grunde mit 
lanzettlichen Nebenblattern besetzt, die Blattchen des ge- 
dreieten Blattes langlich-keilig, vorn gezahnelt, ubrigens ab- 
gerundet, das mittelste wenig langer gestielt, alle kalii; 
Bluthen in den Blattachseln einzeln oder paarweis, fast 
sitzend, zieinlicli gross; Kelcłi Sspaltig; Schiffcben stumpf; 
Frucht lang, linealiscb, schwach sichelforinig gebogen, dureli 
den auswachsenden Staubweg geschnabelt, kalii, meist 
20samig; Staubblatter diadelphisch, mit spitzen Filamenten.

B eschreibung; Die Wurzel geht ais kleine diunie 
Pfahlwurzel senkrecht in den Boden hinab und treibt einen 
15—45 Om, łiolien, meist einfachen, runden, gerieften, mit 
abfallenden Haaren besetzten Stengel, welcher gemeinlich in 
der Bliithe am unteren Ende sclion kalii ist. Die Blattstiele 
sind 1—b Cm. lang, riefig, nacli oben zu etwas dieker und 
mit Haaren besetzt; an ihrer Basis sitzen die beiden lanzett- 
formigen, starkbehaarten Nebenblatter. Die Blattchen des 
Dreiblattes sind 1—4 Cm. lang, fast gleich gross, bald mehr 
lanzettlich, bald mehr verkehrt-eirund, immer nach der Basis 
zu keilformig und ganzrandig, an der Spitze fein - stachel-



spitzig gezahnelt. Der Kelch ist weichliaarig, seine Zipfel 
sind gleich gross, pfriemenformig und so lang ais die Rohre. 
Die Kronen sind blassgelb, die Fahne ist verkehrt-eirund, 
riickwarts gebogen und an der Spitze ausgerandet; die 
Flttgel sind langlich, an der Spitze zugerundet und kiirzer 
ais die Fahne, das Schiffchen ist nur halb so lang ais die 
Fahne, an der Basis getheilt (oder vielmehr die beiden 
Bliitter, welche das Schiffchen bilden, sind nur in ihrer 
Spitze verwachsen). Die Hiilse ist in der Jugend mit ab- 
fallenden Haaren besetzt, wird 7—12 Cm. lang, ist aber nur 
4 Mm. breit und enthalt braunlichgelbe Bohnchen.

York om men: Die Pflanze ist durch das ganze stid- 
liche Europa verbreitet. In unserem Florengebiet kommt 
sie nur auf Aeckern angebaut und in Folgę des Anbaues auf 
Getreidefeldern yerwildert vor. Angebaut wird sie in Baden 
an verschiedenen Orten, ferner in Thuringen bei Erfurt, 
Tennstadt, Gross - Ballhausen und Altengottern (Irmischia 1884, 
Seite 53). Verwildert findet sie sich bei Miihlheim m Ober- 
baden und in der Umgegend von Erfurt. Auch sonst wird 
sie noch hie und da kultivirt, so z. B. im Voigtlan.de.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Dieses Gewachs wird seiner Samen wegen 

gebaut, welche schleimig - bitterlich schmecken, viel Schleim, 
fettes und atherisches Oel enthalten und ais erweichendes, 
einhiillendes Mittel bekannt sind. Die getrocknete Pflanze 
riecht wie Krauterkase, hiilt ihren Geruch in verschlossenen 
Riiumen (z. B. im Herbar) Jahrhunderte lang und vertreibt, 
in Wilsche, Kleider, Pelze u. dergl. gelegt, die Insecten- 
Friiher waren die Samen offizineU: Semen Foeni graeci.



Spater waren sie fast in Vergessenheit geratben, sind aber 
durch die Pharmacopoea Germanica (in der zweiten Auflage 
Seite 237, erste Auflage Seite 298) wieder zu Ehren ge- 
bracht: Semen Foenu graeci, Bockshornsamen.

N a m e: Dieses Gewiichs war friiher unter dem Namen 
Bov/~eoaę oder .Alyrr/X(>aę, Kuhhorn, Ziegenhorn, bekannt und 
wurde von Linne T rigonella , von trigonum , Dreieck, 
wegen seiner dreieckigen Blatter, genannt. Den Beinamen 
Foenum  graecum , griechisches Hen, fiilirfc es wegen seines 
starken heuahnlielien Geruches.

A b b i ld un g en .  Tafe 1 2354.
AB Pfianze in natttrl. GrSsae; 1 Kelch, vergr5ssert; 2 gećifthete 

Frucht, desgl.; 3 Same, desgl.



Sehwertklee.

Syn. T. Foemim grciecum (i. L. T. prostrata DC.
In Grosse u ml Wuchs der vorigen ahnlich. Blattstiel 

tmgefahr von der Lange des Blattes, Nebenblatter ans brei- 
terem Grunde zugespitzt, die Blattchen verkehrt-eiformig, im 
oberen Theil geseharft klein gesiigt, nacb dem Grunde ganz- 
randig und keilig; Steiigel aufrecht, am Grunde meistens 
mit gestreckten Aesten versehen, seltner der Hanptstengel 
aufsteigend; Bluthen einzeln in den Blattachseln, fast sitzend, 
ziemlich gross, blassgelb; Frucht lineal-langlich oder breit 
linealisch, schwacb gekrimimt, langsaderig gestreift, dnrch 
den auswachsenden Stanbweg mit langem, etwas scbiefem 
Schnabel versehen, flamnig, wie der Stengel, die Blattstiele 
und die Blattnerven auf der Riickseite, meist lOsamig.

Yorkommen: Au sonnigen Felsen nnd steinigen Ab- 
hiingen, auf' Kulturland nnd auf Triften, an sterilen Orten, 
im sudlichen Europa. Im Gebiet nur auf den Istrischen 
Inseln, besonders auf Veglia.

B ltithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Wie die vorige ein gutes Futterkraut, 

dessen Anbau sich auch bei uns empfehlen durfte, narnent- 
licli im Gemenge mit anderen Fntterpflanzen.

A b b i 1 d u n %e n . T a f e  1 2355.
Pflanze in natflrl. Grosse.



Zwerg - Bockshorn.

Diese meist sehr niedrige, am Boden ausgebreitete, 
astige Sommerpflanze hat fast das Ansehen emes Medicago. 
Bisweilen wird der Stengel hochwlichsiger und melir auf- 
recht, namentlicli im Getreide aufrecht, schwachlich und gei!. 
Blattchen des kurzgestielten Blattes eirund-rautenfórmig, oft 
fast kreisrund, vorn spitz gezahnelt. Blttthen klein, gelb, 
secłiszablig oder mehrzahlig, ldeine, fast sitzende Dolden in 
den Blattachseln bildend, die einzelnen Bliithen ebenfalls 
fast sitzend, der gemeinsame Błuthenstiel stachelspitzig; 
Friichte abwarts geneigt, linealiscli, gebogen, schief aderig, 
flauinig.

B eschre ibung : Jenaclidem die Pflanze im diirren oder 
frucbtbaren Boden wachst, wird sie 5 bis 10 Cm., oder 15 
bis 30 Cm. hoch. Je diirrer der Standort, nm so dichter 
ist die Behaarnng des Stengels und der Blatter. Der Stengel 
ist bei solclien, die auf durrem Boden wacbsen, durch dicht- 
anliegende weisse Haare ganz weissgrau; ebenso sind aucli 
die Blattstiele und beide Seiten der Blattchen mit an- 
liegenden Haaren dicht besetzt. S olchę Exemplare strecken 
sich aucli nicht am Boden hin, sondem der schon an der 
Wurzel verastelte Stengel bildet aufrechte und aufsteigende 
Aeste. Ueppig wachsende Exemplare sind weitliiufiger be- 
haart, deshalb auch grtiner und ihre langen dilnnen Aeste
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biegen sich, durch eigene Schwere, auf den Boden herab. 
Die diinnen Blattstiele sind liinger ais die Blatter und liaben 
langzugespitzte, gemeinlich an der langlichen Basis ge- 
ziihnelte Nebenbliitter. Die Blattchen der dreizahligen Blatter 
laufen zur Basis keilformig zu, sind vorn abgerundet, oder 
gestutzt, oder gar ausgerandet und gezahnt, beiderseits aber 
behaart. Fast in ałlen Blattwinkeln findet man die sehr 
kurzgestielten Doldchen der kleinen, gelben, nur 2—4 Mm. 
langen Bltithen. Diese stehen anfangs aufrecht, spiiter biegen 
sie sich herab. Ihr Kelch ist behaart, die Krone ist doppelt. 
liinger ais der Kelch, die Flugel sind liinger ais das Scliiff- 
chen, die Fahne aber ist liinger ais die Flugel. Die Hulsen 
sind <3—10 Mm. lang, sehr schmal, gleichbreit, hiingen herab 
und ihre Biegung wendet sich aufwarts.

Vorkommen: An sonnigen Orten, an Wegerandern, 
auf Kulturland, besonders auf Getreidefeldern. Im sudlichen 
Europa. Im Gebiet nur in Bohmen auf dem Gipfel des 
Itadobil bei Leitmeritz; in Miihren auf den schwarzen Feldern; 
im Erzherzogthum Oesterreich zwischen Himberg und Moos- 
brunn; in Tirol im Vmtschgau von Goldrain bis Laas, am 
Hof Loritz; in Istrien; in der Schweiz im Wallis bei Sitten 
und Fouly. Ihre eigentliche Heimath ist das ganze Gebiet 
des Mittelliindischen und Adriatischen Meeres und Ungarn, 
sonst nach Iteichenbach znfiillig eingeschleppt, bald in be- 
trachtlicher Menge vorkommend, bald Jahre lang ver- 
schwindend. Nach Iteichenbach im Becken von Wien, am 
Linienwalle zwischen der St. Marcer und Belvedere Linie, 
am Haglersberge bei Goyss, um den Iieuhof zwischen Wagram 
und Grossengersdorf im Marchfelde; bei Simmering und auf



den Aeckern zwiscken Himberg und Moosbrunn wnrde sie 
naeh Neilreich in neuerer Zeit nichfc mehr gefunden. 

B lu thezeit: Jani, Juli.
A nw endung: Ein unbedeutendes Putterkraut.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2356.
A Pflanze in nat. GrSsse; 1 Frucht, vergrossert; 2 Same, desgl.



Hornklee.

Syn. T. elatior Sibthorp. Buceras grcmdiflora Moench.
Ein zierliches, schlankes, steif anfrechtes, spannenhohes 

Sommergewachs mit fast einfachem, entfernt beblattertem 
Stengel. Nebenbliitter eiformig, fast herzformig umfassend, 
zugespitzt, die unteren grosser und scharf gezahnt, die oberen 
kleiner und ganzrandig; Blattclien yerkehrt eiformig-langlich, 
stachelspitzig gezahnelt; der Blattstiel kurzer ais das Blatt; 
Traube gestielt, der Stiel langer ais das Stiitzblatt, stachel
spitzig; Blumen ziemlich gross, gelb; Friichte abwarts geneigt, 
fast hangend, linealisch, etwas sichelformig aufwarts gebogen, 
queraderig, kahl. Die ganze Pflanze kahl; die Traube reich- 
bliithig; die Bluthen auf kurzem Stielchen nickend, fast 
hangend.

Vorkommen: An rasigen Orten, auf Kultur land, an 
Wegen. Im sudlichen Europa verbreitet. Im Gebiet nur 
an der Sudgrenze um Fiume, dort aber sehr haufig.

B llith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Sie liefert ein vortreffliches Futter und 

ist auch ais Sommergewachs fur den Blumengarten empfeh- 
lenswerth.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2357.
A Pflanze in natttrl. Grosse; 1 Friichte, etwas vergrossert; 

i  geoilhete Frucht, desgl.



2358. Melilotus dentata L.

Salzklee.

Syn. Trifolium dentatum YV. K. T. Kochianwm Hayne. 
Melilotus Kochiana Willd.

Das zweijahrige, aucli wolil mehrjahrige Rhizom treibt 
nach unten einen Buschel kraftiger Wurzeln, nach oben 
einen aufrechten, meist einfachen, entfernt beblatterten 
Stengel oder einige solche Stengel; Blatter wendelstśindig 
kurzgestielt, mit am Grunde breiterem und im unteren Theil 
eingeschnitten gezahnten, am Ende pfriemlichen Nebenblattern 
und mit lauglichen oder langlich-lanzettlichen, stumpfen, 
gescharft, fast, dornig ungleich geśagten Blattchen; Trauben 
achselstandig, gestielt, zuletzt langgestreckt, der Stiel nackt, 
Bliithen kurzgestielt, hangend, das Stielclien halb so lang 
wie der Kelch; Blume gelb, fast geruchlos, die Fliigel kiirzer 
ais die Faline, liinger ais das Schiffchen; Fracht eirund, mit 
kleiner Spitze am Ende, netzig-runzelig, an der oberen Naht 
zusammengedruckt, kahl, Schwarz.

B eschreibung: Der Stengel ist meistentheils aufrecht, 
doch zuweilen aucli nur aufsteigend, vollig haarlos, astig, 
unten rand, nach oben zu gerieft und 45—75 Cm. hoch. 
Die Blattchen der Dreiblatter sind 3—4 Cm. lang, lanzett- 
iormig oder langlich-lanzettformig, stumpf und ihre vom 
Mittelnerv ausgehenden paraUellaufenden Seitennerven laufen 
sammtlich am Rande in eine kleine Stachelspitze aus, so



dsss der Blattrand dornig-gesagfc isfc. Audi der Mittelnerv 
endigfc in eine kleine Stachelspitze. Die Nebenblatter habeu 
eine breite, dornig gesiigfce Basis und eine 8 —10 Mm. lange, 
pfriemenformige Spitze. Die Bliithentrauben sind anfangs 
kaum 2 Cm. lang, verliingem sich spater zu 4 Cm. Lange 
und erst in der volligen Samenentwickełung werden sie 
7—10 Cm. lang. Die Bluthchen sind unter allen heimischen 
Arten hier am kleinsten, kanni 3 Mm. lang, die kurzeń 
Bluthenstielchen sind feinhaarig, das Iilasse Kronchen nicht 
noch eiumal so lang ais der Kelch. Das pfriemenformige 
Deckblattchen bleibt am Bluthenstielchen bis zur Frucht- 
zeitigung sitzen und isfc kleiner ais das Bluthenstielchen. 
Das Friichtchen ist verkehrt-eirund, stumpf, gemeinlieh zwei- 
samig, braunlich und mit dem Griffel gekront, die Samen 
sind braun und glatt.

Yorkom m en: Auf frischen Wiesen, vorzugsweise auf 
Salzwiesen und auf salzhaltigem, rasigem Erdreieh. In Salz- 
gegenden durch das Gebiet zerstreut. In Thiiringen bei 
Fraukenhausen, im Tennstiidter und Herbsleber Riet, auf 
dem See bei Weissensee, auf den Wiesen unter der Treten- 
burg, in Seen am Grenzgraben (Irmischia 1884, S. 53), bei 
Artern, Luisenhall, Auleben, Numburg, nach Hesse (Irmischia 
1884, S. 11) auf torfigen Wiesen bei Ottenhausen unweit 
Greussen; in der Provinz Sachsen in der Flora von Halle, 
so z. B. (nach Garcke, Flora von Halle, S. 105) im Chaussee- 
graben an Krukenbergs Garten, bei Nietleben und auf Wiesen 
hinter Pfitzenburg, haufig auf Salzwiesen bei Dieskau, nach 
Schbnheit bei Passendorf, in der Lucke, bei Bennstedt; im 
Mannsfelder Seekreis auf Wiesen am salzigen See zwischen



Wansleben, Amsdorf bis Oberroblingen, ebenso zwischen 
Kolme und Langenbogen, an Griiben und anf Wiesen urn 
die Salinę von Kotschau, bei Eisleben zwischen dem Wiesen- 
haus und Oberriesdorf, an den Seelockern bei Zabenstedt 
unweit Gerbstedt; gegen den Harz hin bei Aschersleben, 
ferner bei Stassfurt und Leau; bei Salze und Stilldorf unweit 
Magdeburg; in Bohmen; Scblesien (z. B. bei Breslau); in 
der Mark bei Potsdam und Nauen; in Mecklenburg; in 
Fommern bei Stralsund und auf der Insel Hiddensoe bei 
Riigen; in Preussen (nach Fr. J. Weiss) bei Dauzig und 
Thorn; in Posen bei Junikowo, Jerzyc und Kizin; im Gebiet 
des Rheins und seiner Nebenfliisse selten, so z. B. bei Mainz, 
angeblich bei Kreuznach, nach Fr. J. Weiss bei Metz in 
Łothringen; im Holsteinischen nach Sonder in Dithmarschen; 
sie fehlt im ganzen siidlichen und siidostlichen Deutschland, 
ebenso im Alpengebiet. Vgl. Irmischia 1884, S. 53. Nach 
ineinen Beobachtungen ist sie in der Flora von Halle a. S. 
weit verbreitet. (H.)

B lu thezeit: Juli bis September.
A nwendung: Unter allen Melilotenarten zur Fiitterung 

bei weitem am vorziiglichsten, denn sein Stengel ist am 
wenigsten hart, seine Blatter und BlUthen sind fast gerucli- 
los. Aber eben deswegen ist er ftir denjmedizinischen Ge- 
brauch gerade am schlechtesten unter allen und darf nicht 
zu diesem Zwecke gesammelt werden. Ais Futterpllanze 
kann sie nur auf etwas feuehten Feldern kultivirt werden, 
wo man mit Salz dingen kann.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2358.
A B Pflanze in natiirl. Grbsse.



2359. Melilotus macrorrhizon Pers. 

Steinklee.

Syn. M. officinalis Willd. M. altissima Thuillier. Tri- 
folium macrorrhizon W. K. T. palustre W. K. M. palustris 
Kitaibel. Trifolium Melilotus officinalis L. e. p.

Im Wuchs der vorigen iihnlich, aber hochwiichsiger. 
Die spindelformige Pfahlwurzel ist meisfc zweijahrig, grade, 
senkrecht, wenig oder gai- nicht verastelt, meistens nur einen 
einfachen uber meterhohen, aufrechten Stengel tragend oder 
bisweilen einige dergleichen. Blattclien schart gesagt, etwas 
gestntzt, an den unteren Blattern verkehrt-eifórmig, an den 
oberen lilnglich-linealiscli, die Nebenblatter ganzrandig, 
pfriemlich-borstlich; Trauben lockor, zuletzt verlangert; 
Bluthenstielchen halb so lang wie der Kelch; Blumen stark 
duftend, alle Kronblatter von gleicher Lange; Fracht ei- 
formig, kurz zugespitz,t, netzig-runzelig, an der oberen Naht 
zusammengedriickt, flaumig.

B eschreibung: Die Wurzel ist spindelformig, gerade 
und ziemlich tief herabsteigend, gar nicht oder wenig astig, 
weisslich, oben einen Stengel oder mehre tragend und dann 
mehrkopfig. Die Stengel werden bis 2 Meter hoch, sind 
unten rund, oben etwas eckig, astig und wenigstens an den 
jlingern Theilen angedruckt-fein-behaart. Die Aeste stets 
kiirzer ais der Stengel, bald schon von der Basis an ent- 
stehend, bald von der Mitte oder etwas unter derselben. Die 
Blatter sind gestielt, gedreit; die Blattchen am Bandę scharf-



gesiigt, am obern Ende sturupf, oder mehr oder weniger 
stark abgestutzt, mit oder ohne Stachelspitze; am untern 
Ende mehr oder weniger sich verschmalernd; die der untern 
Blatter umgekehrt-eifórmig, die der obern lanzettlich, lan- 
zettlich-linealisch, ja fast linealisch, oben kahl, unten mit 
angedriickten Harchen besetzt. Die Nebenblatter pfriemlich- 
borstenfbrmig, nervig, ganz, bald so lang ais der gernein- 
schaftliche Theil des Blattstiels oder kiirzer. Aus der Blatt- 
achsel kommen die Bliithentrauben, welche oben zieinlich 
dichtbliithig sind, nach der Mitte aber lockerbliithig werden 
and unten nackt sind. Die einzelnen Bluinchen stehn auf 
feinen Stielchen, die etwa so lang ais der lialbe Kelch sind, 
von eineni kurzem pfriemlichen Deckblattcben unterstiitzt 
werden, anfangs mehr aufrecht stehen, bei der Fruoht sich 
aber oben kriiminen. so dass die Fracht herabbangt, wahrend 
die Blume abwarts absteliend ist. Der fast glockige bis auf 
die Halfte ungefahr in 5 spitze, lnervige, etwas ungleiche 
Zahne getheilte Kelch ist nebst Stielchen, Deckblattchen und 
Spindel der Traube mehr oder weniger mit feinen ange- 
druckten Harchen besetzt. Die citronengelbe Sehmetterlings- 
blume hat eine ausgerandete, am Rande etwas zuriickge- 
kriimmte und oft wenigstens am Grandę braun gestrichelte 
Fahne; ilir an Lange gleich sind die Fliigel, welche nach 
unten geohrt sind, und mit dem ungetheilten, unten aber 
2spaltigen Nach en, der mit ihnen von gleicher Lange ist, 
etwas zusammenhangen. Der Fruchtknoten enthalt gewohn- 
lich 2 Eichen, welche sich in der nackten, umgekehrt- 
eifonnigen, spitzen, zusammengedruckten, fast runzligen Htilse 
ais rundlich eiformige Samen wieder finden.
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Vorkommen: Auf nicht zu trocknen Wiesen und ra- 
sigen Platzen, an Ufern und Grabenrandem. Durch das 
ganze Gebiet verbreitet, wenn aueh nicht uberall haufig; so 
ist sie z. B. in der Flora von Sondershausen nach Irmisch 
und Lutze (Programm Seite 6) verschwunden. Fiir Preussen 
fiihrt Fr. J. Weiss an: Konigsberg, Caymen, Granz, Dar= 
lcehmen, Marienburg, Insterburg, Graudenz, Osterode, 
Fiatów etc. Nach Steinvorth bei Lflneburg, Gelle, Wustrow, 
Ilten.

B lu th eze it: Juli bis September.
A nw endung: Diese Pflanze, welche friscli und ge- 

troclcnet einen eigenthamlichen starken siisslich aromatischen 
Geruch und bitterlich schleimigen Geschmack hat, ist ein 
gutes Yiehfutter, welches nur ais zweijahrige Pflanze unbe- 
quem zu bauen ist. Seines Geruchs wegen wird das ge- 
troclcnete bluhende Kraut auch dem grtinen Kasę zugesetzt, 
so wie manchen Schnupftabaksarten. Zwischen Pelzwerk 
gelegt soli es die Motten vertreiben. Das Kraut ist offioi- 
nell: H erba M elilo ti, Steinklee (Pharmacopoea Germanica 
ed. altera, Seite 132).

F or men: a. genuina Koch: Bliittclien scharf gesśigt; 
Fahne braunlich gestreift. Syn. Trifolium macrorrhizon W.
K. T. altissimum Gmelin. M. officinalis et macrorrhiza 
De Candolle.

(i. palustris Koch: Bliittclien schwach gesagt; Fahne 
brami gestreift, Syn. Trifolium palustre W. K. Diese Fonn 
ist durch Zwischenformen mit der Yar. genuina verbunden. 
Ueber die Ansicht von Gelakowsky beziiglich des Formen- 
kreises von Melilotus vergleiche man: Oesterr. Botan. Zeit-



schrift 1878, Seite 62, und Reichenbachs Icones, Band 22, 
Seite 59.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2359. 

AB Pflanze in natiirl. Grosse.



2360, Melilotus alba Desrousseaux.

Weisser Steinklee.

Syn. Melilotus officinali? fl. albo L. Trifolmm vulgare 
Hayne. M. officinalis fi. alba W. M. vulgaris W. M. leu- 
cantha Koch. M. arguta Rchb. T. album Lois.

In Wnchs und Grosse der vorigen gleich, eher noch 
hochwuchsiger. Blattchen gesagt, stumpf, an den unteren 
Blattern verkelirt eiformig, an den oberen ianglic.h-lanzett-•I
lich; Krone weiss; Fliigel ohngefahr so lang wie das Schiff- 
chen, kurzer ais die Fahne; Fracht eirund, stumpf, mit auf- 
gesetztem Staclielspitzchen, netzig, rurzelig, an der oberen 
Naht stumpf gekielt, kahl.

B eschreibung: Die Wurzel steigt senkrecht tief in die 
Erde, hat eiuige Seitenzweige, und ist braunlich-weiss. Es 
erheben sieli aus ilir ein oder einige Stengel von 1—2 Meter1) 
Hohe, welche aufrecht stehen, iistig sind, unten stielrund, 
oben etwas eckig, mit fein angedriickten Harchen, welche 
dem blossen Auge nicht sichtbar sind, schwach besetzt. Die 
Blatter gestielt, der Stiel kurzer ais das Blatt, gedreit; die 
Blattchen gestielt, schwach er oder starker buchtig spitz-ge- 
siigt, oben fast abgestutzt, mit einem kleinen Stachelspitz- 
chen, die obere Seite griin, die untere etwas blaulich-grUn,

1) fiiesig gross wini sie z. B. an lichten Waldstellen und im 
Gobiisch auf der Peissnitz (Naehtigalleninsel) bei Halle. H.



mit kurzeń weissen zerstrent stehenden angedriickten Harchen, 
wie die Blattstiele und Nebenblatter besetzt, welche einige 
Millimeter lang sind, und aus einer breitern Basis in eine 
pfriemlich-borstenartige Spitze auslaufen und einen Nerv 
haben; die Blattclien sind iibrigens an Gestalt verschieden, 
die der untern Bliitter namlich verkehrt-eiformig, dabei zu- 
gleich oft etwas rautenfonnig, die obern schmal-elliptisch 
oder langlich, fast linealisch zuweilen, und unten etwas starker 
keilformig, ais die tiefer stehenden. Das Mittelbliittchen bat 
ein vielmal langeres Stielchen ais seine Seitenbliittchen, in
dem der oben rinnenformige Blattstiel den grossten Theil 
dieses Stielchens bildet. Die Trauben treten tiberall einzeln 
aus den Blattachseln, und iindern in der Lilnge von 4—12 Cm. 
ab, verlangern sich auch wahrend des Bliihens und der Frucht- 
reife; nur der unterste Theil ist bliithenleer, nackt, alles 
Uebrige aber mit kleinen weissen Bliimchen bedeckt, welche 
jedocli nicht sehr gedrangt stelien, und durch die Krunnnung 
ihrer kleinen feinen Stielchen anfangs eine herabgebogene 
horizontale Richtung haben, nach dem Blfihen aber hangen. 
Jedes Blumenstielchen wird von einem kleinern, fast borsten- 
artigen Deckblattchen unterstutzt. Der Kelch fast glocken- 
formig, ist bis auf die Halfte in 5 spitze von einander 
stehende Zahne getheilt, in dereń jeden ein Nerv geht. Die 
Krone ist stets weiss, wird aber beim Trocknen wohl etwas 
braunlich; die Fahne ist 21appig, viel grosser ais die ubrigen 
Blumenblatter, welche fast gleichlang sind; die Flligel sind 
an der Basis geolirt und mit dem Naclien verwachsen, wel- 
cher ungetheilt ist und auch einen ganzen Nagel hat. Die 
Hiilse ist reif nackt, umgekelirt-eiformig, spitz, runzlig,



2klappig, uncl enthiilt gewohnlich nnr einen eiformigen. 
Samen, wahrend der Fruchtknoten meist 3 Eichen enthalfc.

Vorkommen: An trocknen, kahlen oder schwack be- 
rasten Orten, Hiigeln, Abhiingen, an Wegerandern, auf Mauern 
und Ruinen, an steilen Orten versckiedener Art, an Eisen- 
bahnkorpern und Dammen, auch auf Felsenabhangen. Durch 
das ganze Gebiet verbreitet.

B liitlieze it: Juli bis September.
A nw endung: Wenn gleich Einige meinen, dass die 

weissen Meliloten geruchlos und unwirksam seien, so ist 
die.s doch nicht der Fali, sondern sie haben eben denselben 
stisslichen, etwas aromatischen Geruch, welcher der gelben 
officinellen Melilote eigenthiimlieh ist; daher auch von ilinen 
die Sum m itates M elilo ti gesammelt werden konnten. Es 
ist diese Pflanze ausserdem aueh noch ein vorzugliches Futter- 
kraut.

A b b ild u n g e n .  T a fe l  2360.
A B Pflanze in naturl. Grosse.



2361. Meliiotus officinalis Desr.

Feld-Steiuklee.

Syn. M. amensis Wallrotli. M. Petitpierreana W. Tri- 
folium Putitpierreannni Hayne. M. Kochiana I)C.

Die zweijahrige Wurzel liegfc schrag im Boden, ist astig 
und treibt einen meist unmittelbar ii ber dem Boden verastel- 
ten, hochstens meterholien Stengei mit meist liegenden und 
aufsteigenden Aesten. Im Uebrigen ist die Pflanze der M. 
m acrorrłiizon  Pers. ahnlich. Blattchen gesagt, stumpf, an 
den unteren Bliittern verkehrt-eiforrnig, an den oberen breit- 
lanzettlich, Nebenblatter pfriemlich-borstlicli, ganzrandig; 
Blilthenstielchen kiirzer ais der Kelcli; Fliigel ungefahr so 
lang wie die Faline, langer ais das Scliiffchen; Blume duf- 
tend; Frucbt eifórmig, stumpf, stachelspitzig, cpier-runzelig- 
faltig, etwas netzig, an der obereu Nalit stumpf gekielt, 
kalii.

Beschreibung: Die Wurzel geht scliief in den Boden, 
ist braun, treibt mehre Wurzelfasern und einen meistentheils 
schon von der Basis aus verastelten, gemeinlich nur 30 bis 
45 Cm. hohen, unten fast stielrunden, oben etwas eckigen 
Stengei, welcher zuweilen auch vollig am Boden liegt und 
unten ruthenformige Aeste ausgehen lasst. Unten ist er 
liaarlos, oben hat er Gabelbaare. Die Bliitter sind kalii,



niemals so schmal ais bei M. o ffic inalis, die Nebenblśitter 
stets ganzrandig. Die Bltithentrauben sind langgestielt, kom- 
men aus den Blattwinkeln hervor und tragen blassere, klei- 
nere Bluthen ais M. m aeorrh izon  Desr., welche aucli kurzer 
gestielt sind. Die Fliigel sind dem Fahnchen an Liinge 
gleicli, und grosser ais das Schiffchen, die Hiiisen sind ge- 
wohnlich nur einsamig, fast regelmassig verkehrt-eirund, 
docli ist die Nahtseite etwas kurzer ais die Rlickseite. Sie 
sind anfangs griinlichgelb, zuletzt werden sie braun, quer- 
runzelig, etwas netzig und tragen einen braunen, glatten 
(nicht wie m acro rrh izon  Desr. punktirten) Samen. Der 
Geruch der welkenden Blatter und Bluthen ist ilbrigens ganz 
mit M. m acro rrh izon  Desr. ubereinstimmend.

Vorkom m en: Unter der Saat auf steinigen Aeckern, 
auf Randem und an Wegen. In Thuringen nicht ttberall, 
z. B. urn Jena, bei Apolda, Erfurt, Rudolstadt, Colleda, und 
dann weiter iiber ganz Sachsen und mit Ausnahme der tiefen 
nassen Gegenden iiber ganz Deutschland verbreitet. In man- 
chen Gegenden, namentiich an trockneren Orten, ist unsere 
Art haufiger, wahrend in feuchterer Lagę oft die M. m acro r
rh izon  Desr. vorherrscht. Unsere Art siedelt sich gem auf 
Dammen, Boschungen, Eisenbahnkorpern, auch auf Felsen 
an. Sie ist iibrigens, wenn auch etwas ungleich, durch das 
ganze Gebiet vertheilt und findet sich namentiich auch im 
Alpengebiet fast uberall. In Preussen ist sie (nach Fr. J. 
Weiss) weit seltener ais M. m a c ro rrh izo n  Desr., so z. B. 
bei Danzig und Graudenz; nach Steinyorth auf den Elbinseln 
bei Hamburg, Eblershausen, bei Celle, Wustrow, Ilten.

B lu thezeit: Juli bis September.



A nw endung: Ein vortreffliches Futterkraut, welehes 
sieli aber wegen seines Wuchses und seiner kurzeń Dauer 
zum Anbau auf Feldern nicht eignet. Fur den offlcinellen 
Gebraucli liat sie denselben Werth wie M. m acrorrhizon 
Desr. und es werden auch von der Pharmakopoe beide Arten 
vorgesckrieben.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2361.
A bliihender Stengel, natiirl. Grosse; 1 Bliitbe, vergrossert; 

2 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 3 Fliigel mit Schiffchen, desgl.; 
4 Bliithe olme Krone, desgl.; 5 Staubgefasse und Carpell, desgl., 
6 Staubgefassrohre, aufgeschnitten, desgl,; 7 Carpell, desgl,; 8 Fracht, 
desgl.; 9 Same, natiirl. Grosse und vergrossert.

F lo ra  X X III . •28



Indischer Steinklee.

Syn. Trifolium Melilotus indica ó. L. M. indica Ali.
Ein Sommergewachs mit schief im Boden liegender, 

iistiger Wurzel und wenig verasteltem, aufrechtem, etwas kan- 
tigem Stengel von et w a 50 Om. Hohe, sehr entfernt be- 
blattert. Nebenbliitter kurz, aus breitem, scliwach gezahneltem 
Grunde gekriimmt zugespitzt und an der Spitze ganzrandig, 
die Bliittchen etwas gestutzt, vorn gezahnt, an den unteren 
Blattern yerkelirt-eiformig-langlich, an den oberen langlich- 
keilig; Trauben anfangs gedrungen, zuletzt verlangert; Bluthen 
aber klein, das Stielchen halb so lang wie der Kelch; Pliigel 
und Schiifchen gleichlang, kiirzer ais die Palmę; Friichte 
klein, fast kugelig, sehr stumpf, netzig-runzelig.

Vorkommen: Eingeblirgert oder heimisch auf Kultur- 
land, an Wegeribidem und steilen Orten im Gebiet des rnittel- 
liindiscłien und Adriatischen Meeres. Im Gebiet unserer Piorą 
bei Triest und Fiume; weiter nordlich nur liie und da mit 
siideuropaischen Samereien verschleppt, so z. B. bei Trier, 
Weilburg, Kassel, auf Scliutt bei Bremen gefunden, aber da- 
selbst unbestandig, in der Flora von Sondershausen bisweilen 
unter der Luzerne (Lutze, Programm, S. 19), in der Flora 
Yon Tennstedt auf Linsenackern, auch am Amtmannsberg, 
am i iiet, bei Walschleben und Kirchheiłingen (Irmischia 1884, 
Seite 53); aus dem siidlichen Frankreich nach dem Elsass



und nach Lothringen gewandert; auch bei Hamburg, Mainz, 
Coblenz, Genf, unter der Luzerne bei Weilburg im Nassau- 
ischen und von da bis in’s Hessische, Mtihlau bei Mannheim.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Ein guter Futterklee, welcher aber bei 

uns kanni angebaut wird, da uns bessere Kleearten zu Ge- 
bote stehen.

A nm erkung: Auch der Neapolitanische Steinklee: M. 
gracilis DC. (Syn. M. Neapolitana Tenore. M. heterophylla 
Schade), welcher an der Siidgrenze unseres Gebietes, auf der 
Insel Sansego auf Culturland yorkommt, tritt bisweilen weiter 
nordlich verschleppt auf, so z. B. an Dammen bei Aachen 
Die Pflanze ist zierlich, sehr astig, die Nebenhlatter ganz- 
randig, aus breitem Grunde gebogen pfriemlich; Fracht 
kugelig, zugespitzt-geschnabelt, grubig-runzelig.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2362.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



Indischer Steinklee.

Syn. Trifolium Melilotus indica ó. L. M. indica Ali.
Ein Sommergewachs mit scłiief im Boden liegender, 

astiger Wurzel und wenig verasteltem, aufrechtem, etwas kan~ 
tigem Stengel von etwa 50 Cm. Holie, sełir entfernt be- 
blattert. Nebenblatter kurz, aus breitem, schwach gezahneltem 
Grunde gekrummt zugespitzt und an der Spitze ganzrandig, 
die^Blattchen etwas gestutzt, vorn gezahnt, an den unteren 
Blattern verkehrt-eiformig-langlich, an den oberen langlich- 
keilig; Trauben anfangs gedrungen, zuletzt verlangert; Bltithen 
aber klein, das Stielchen halb so lang wie der Kelch; Fliigel 
und Scbiffchen gleichlang, kiirzer ais die Faline; Friichte 
klein, fast kngelig, sehr stumpf, netzig-runzelig.

Yorkommen: Eingebiirgert oder heimisch auf Kultur- 
land, an Wegeriindern und steilen Orten im Gebiet des mittel- 
lśindischen und Adriatischen Meeres. Im Gebiet unserer Flora 
bei Triest und Fi unie; weiter nordlich nur hie und da mit 
siideuropaischen Samereien verschleppt, so z. B. bei Trier, 
Weilburg, Kassel, auf Scliutt bei Bremen gefunden, aber da- 
sełbst unbestandig, in der Flora von Sondershausen bisweilen 
unter der Luzerne (Lutze, Programm, S. 19), in der Flora 
von Tennstedt auf Linsenackern, auch am Amtmannsberg, 
am Biet, bei Wais chi eb en und Kirchbeilingen (Irmischia 1884, 
Seite 53); aus dem siidlichen Frankreich nach dem Elsass



und nach Lothringen gewandert; auch bei Hamburg, Mainz, 
Coblenz, Genf, unter der Luzerne bei Weilburg im Nassau- 
ischen und von da bis ins Hessische, Miihlau bei Mannheim.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Ein guter Putterklee. welclier aber bei 

uns kanni angebaut wird, da uns bessere Kleearten zu Ge- 
bote stehen.

A nm erkung: Auch der Neapolitanische Steinklee: M. 
gracilis DC. (Syn. M. Neapolitana Tenore. M. heterophylla 
Schade), welclier an der Sudgrenze unseres Gebietes, auf der 
Insel Sansego auf Culturland yorkommt, trifcfc bisweilen weiter 
nordlich yerschleppt auf, so z. B. an Dammen bei Aachen 
Die Pflanze ist zierlich, sehr astig, die Nebenhlatter ganz- 
randig, aus breitem Grunde gebogen pfriemlich; Prucht 
kugelig, zugespitzt-geschnabelt, grubig-runzelig.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2362.
AB Pflanze in natiirl. Grossie.



2363. Welilotus su lcata Desf. 

Mauritanischer Klee.

Syn. M. mauritanica Willd. Trifolium Melilotus in- 
dica y. L.

Der yorigen im Wucks sehr ahnlich, fast noch zierlicher. 
Nebenbllittor am Gruncie gezahnt, ans breitenc Grunde lang 
zugespitzt, Blattchen gestutzt, gescharft-gezahnt, an den 
unteren Bliittern yerkehrt-eiformig, an den oberen langlich- 
keilig; Traube anfangs kurz, ziemlich arrnbluthig, zuletzt rer- 
liingert, locker; Bllithenstielehen halb so lang wie der Kelch, 
Fahne und Schiffchen gleichlang, lśinger ais die Fliigel; 
Friichte rundlich, sehr stumpf, parallel-bogig-gerieft.

York ommen: Auf Kulturland bei Triest. Uebrigens 
in der Umgebung des Mittellandischen und Adriatischen 
Meeres.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei den yorigen.

A b b ild u n g e n . T a f e l  2363.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2354. Melilotus caerulea Lam.

Kaseklee.

Syn. Trifolium caeruleum Willd. Trigonella caerulea 
DC. Trifolium Melilotus caerulea L.

Ein Sommergewiichs mit senkrechter oder etwas ge- 
kriimmter Pfahlwurzel und mit gradem, aufrechtem, meist 
etwa Yi Meter hohem, wenig oder gar nicht verasteltem, ziem- 
łich entfernt bebliittertem Stengel. Nebenbłiitter aus brei- 
terem Grundę pfriemlich, etwas gekriimmt, die der unteren 
Bliitter am Grnnde stark verbreitert, die der untersten Blatter 
rundlich-rautentormig, die der oberen eirund-langlich oder 
langlich-lanzettlich, samintlieh fein und scharf gesagt; Trau- 
ben langgestielt, sehr gedrungen, auch zur Fruclitzeit, fast 
kugelig oder eirund, .Fliigel langer ais das Schiffchen, kiirzer 
ais die Fahne; Fracht langlich-eiformig, geschnabelt, der 
Schnabel herabgekriimmt, die Frucht der Liinge nach aderig 
gestreift.

B eschreibung: Der Stengel wird 1/2—1 Meter lioch, 
ist bleicligriin, im Querschnitte rund, etwas eckig, holil und 
wie die ganze Pflanze mit einigeu Harchen besetzt. Gewohn- 
lich ist er astlos, doch hin und wieder nach oben mit einem 
oder mit zwei Aesten begabt. Die Bliitter sind lang gestielt, 
die Bliittchen kurz gestielt. An den untern Bliittern liaben 
die Bliittchen eine fast rundliche Form, messen 2—5 Cm. 
Liinge und 2—3 Cm. Breite. Nach oben werden sie schmiiler,



zuletzt lanzettlich. Am Rande sind sie fein gesiigt, vorn 
sfcumpf, docli geht der Mittelnerv mehr oder weniger deut- 
lich in ein Stachelspitzchen aus. Bei einer Yarietat sind alle 
drei Blattchen unten verwachsen. Samnrtliche Blattchen 
haben eine lichtgrasgrune Farbę und bleicben in schlecli- 
terem Boden. Die Nebenblatter gehen aus lanzettlicher Basis 
in ein langes, pfriemenformiges Spitzchen zu und sind ain 
Grandę gezahnelt. Die Trauben haben eine ziemlich rund- 
licbe, zuweilen auch ovale Form, doch die Blttthchen sind 
langgestiełt und die Deckblattchen sehr klein. Man ziililt 
in einem Traubenkopfchen etwa 15 bis 25 Bluthen und mehr 
noch. Der Keleh ist diinn, die drei unteren Zahne sind 
langer ais die beiden oberen, die Hiilsen stehen aufrecht und 

^  haben 2 scbmutziggelbe Samen.
Yor komin en: Auf Wiesen im sudostlichen Europa, na- 

inentlicb in Russland, in der Tlirkei, in Ungarn, Siebenbiirgen, 
Croatien, in der Lombardei. In unserem Florengebiet nur 
in der Wocbein in Krain, in Istrien, Karnthen und Tirol. 
Im stidlichen Gebiet, besonders in der Schweiz, vielfach an- 
gebaut und hie und da verwildert, weniger haufig im mittlen 
und nordlichen Gebiet, so z. B. auf Wiesen bei Brackwitz 
unweit Treuenbrietzen, um Kadolzburg bei Niirnberg, nach 
Herm E. Fraeth bei Sablon in der Flora von Metz. Uebrigens 
ist aucb im sudlichsten Tbeil unseres Florengebietes die 
Pflanze wohl nirgends ursprunglich wild, sondern nur in 
Folgę des Anbaus verwildert (Vgl. u. a. M. J. LoliFs Kritik 
der 6. Auflage von Koch’s Taschenbuch im Archiv der Phar- 
mazie, Band 173, Heft 3, Seite 289). Neuerdings in der 
Miiblau bei Mannheim von Lutz aufgefunden.



B lu thezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Hauptsachlich angebant ais Gewiirz des 

Krauterkases, oder Seliabziegers, wie er in der Schweiz ge- 
nanut wird. Das Kraut hat namlich schon frisch und mehr 
noch getrocknet, einen sehr starken Meliloten-Geruch, der 
reiner und angenehmer ais bei dem Bockshorn (T rigonella  
Foenum  graecum) ist und sieli sehr lange halt. Man hat 
hundertjahrige Herbarien, in welchen derselbe sich gleich ge- 
blieben ist. Man trocknet die Blatter, reibt sie zu Staub 
und mengt sie mit dem Kiise oder Zieger, der dadnrch einen 
angenehmen Gesclimack erhalt. Frisch riecht die Pflanze 
starker und schwacher, jenachdem sie trocken oder bethaut 
und die Witterung sonnig oder ltiilil ist. Man sagt, sie 
weclisele den Geruch siebenmal, gleich dem Bockshorn, wes- 
halb sie auch ebenso wie dieser Siebenzeiten heisst. Friiher 
war sie auch ais H erba aegyptiacue oder L o ti odorati 
oder T rifo lii coeru le i, ais schmerzstillendes und zertheilen- 
des Mitteł gebrauchlich.

Die Cultur gelingt nach Langethal in Norddeutschland 
ebenso gut wie im Siiden. Man siiet den Samen am besten 
olme Schutzfrucht mit den Hulsen in der Zeit aus, wann die 
Nachtlroste voruber sind und schneidet die Stengel in der 
Vollbluthe ab.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2364.
A Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Pruchtkopfchen.



2365. Trifo lium  rubens L.

Purpurklee.

Das dauernde stark veriistelte Khizom treibt einen ein- 
fachen, bis 50 Cm. holi en, aufrechten, locker mit dreizah- 
ligen Blattern besetzten Stengel. Nebenbliitter, besonders die 
unteren, sehr lang, scheidig verbunden, der freie Theil lang 
zugespitzt, entfemt kleili gesagfc, Blattstiel verschwindend 
kurz, Blattchen liinglich oder langlich-hmzettlich, dornig-ge- 
siigt und wie der aufrechte Stengel vollig kalii; Aehren end- 
standig, einzeln oder gepaart, langlich - cylindrisch, am Grund 
haufig durch das olierste oder die beiden obersten Stengel- 
bliitter hlillenformig umgeben; Kelcli 20nervig, kalii, funf- 
zahnig, mit pfriemlichen, gewimperten Zahnen, dereń vier 
obere 1/2 oder ’/s so lang sind wie die Kelchrobre, dereń 
unterster den Grund der Fliigel erreicht, der Schlund durch 
einen schwieligen Ring zusammengeschnilrt; Blumen purpurn, 
selten blassroth oder weisslich.

B eschreibung: Der aufrechte Stengel wird 30—60 Cm. 
hoch; er ist rund, etwas gestreift, mit einzelnen kleinen, 
steifen Haaren besetzt, die sieli namentlich in den Yer- 
tiefungen der Streifen befinden und nur vor dem Lichte siclit- 
bar sind. Dabei ist er unverastelt und dicht mit Blattern 
besetzt. Die Bliitter sind durch die kurzeń Stiele mit den 
scheidigen Nebenbliittern verwachsen. Die letzten sind iiber 
2 Cm. lang, bedecken fast den ganzen Stengel, werden hoher



am Stengel hinauf bauchig und theiien sich am Ausgange 
des Blattstiels in zwei lanzettformige, feine, doch scharf ge- 
sagte, spitze und haarlose Nebenbliittchen. Die Scheide der 
Nebenblatter ist gestreift and im Alter gelblicb, am unteren 
Stengel schmal, ganz oben am Stengel sehr breit. Uie Bliitt- 
cben der Dreiblatter messen 2 Cm. Lange und noch daruber, 
doch nur 6—8 Mm. Breite, sind sehr kurz gestielt, am Bandę 
fein- und scharf gesagt, an der Spitze stumpf, zuweilen aus- 
gerandet, ubrigens kahl. An der Spitze des Stengels rinden 
sich 1-—2 grosse ahrenformige Kopfe, welche 4—6 Cm. 
messen, bald von dem obersten Stengelblatt abgeriickt stehen, 
bald von demselben umhiillt werden. Der Kelch ist kahl, 
hat zwei nur die Halfte der Kelchrolire messende Zahne, 
zwei andere wenig grossere, und einen die Kelchrolire um 
das Doppelte an Grosse iibertreffenden. Alle 5 Zabne sind 
durclr rothliche, abstehende Haare gewimpert. Die Blumen- 
bliitter sind mit einander verwachsen, schon purpurroth und 
wenig langer ais der liingste Kelchzahn; die Hiilsen haben 
nur einen Samen.

Vorkommen: In lichten, sonnigen Laubwaldungen, be- 
sonders in warmen Gebirgswaldungen. Durch den grossten 
Theil des Gebiets zerstreut, aber in Gebirgsgegenden am 
haufigsten, daher im Ganzen im siidlichen und mittlen Ge- 
biet liaufiger ais im nordlicben. In Tlihringen ziemlich ver- 
breitet und auf allen Bodenarten, so z. B. im Saalthal bei 
Jena haufig auf Muschelkalk, dagegen dem Buntsandstein 
keineswegs felilend, so z. B. nach Schmiedeknecht zwischen 
Blankenburg und Schwarza, nach Sigismund im unteren 
Lauf des Schwarzathals, in den Niederwiildchen der Bunt-
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sandsteinberge, im Reinstadter Grund bei Kabla aut Kalk, 
so z. B. im Eiehenberger Wald und auf dem Schonberg bei 
Gumperda; aucb im nordlichen Thiiringen bie und da, .so 
z. B. in der Flora von Tennstedt im Fahnerselien Holu und 
im Hornholz (Irmischia 1884, Seite 53); in der Rbeinflora 
ziemlich verbreitet, so z. B. bei Strassburg im Illkiroher 
Ho]/ und an zahlreichen anderen Orten, ebenso im ganzen 
siidlichen Gebiet, insbesondere aucb im Hocbgebirge (vergl. 
u. a. D. B. M. 1884, S. 136); im Norden im Ganzen seltner, 
aber keineswegs feblend, so z. B. nach Fr. J. Weiss in 
Breussen ziemlich biiufig, aber nicht nordlich vom Pregel, 
so z. B. bei Darkehmen, Roessel, Pensburg, Bischofsberg, 
Allenstein, Liebemiihl, Osterode, Neidenburg, Thorn, Graudcnz, 
Oonitz, Deutsch-Crone u. s. w., nach Iierrn Apotheker Kiihn) 
welcher die Giite hatte, mir Exemplare einzusenden, bei 
Gołdap; Kronsberg bei llten im Furstenthum Liineburg nach 
Steinvorth.

B lu tbezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Diese Pflanze ist ein schones Ziergewachs 

der Waldungen und Schlage; ihr Blattwerk giebt dem Vieh 
ein gutes Futter. In den Apotheken findet es keine An
wendung.

A b b i l d u u g e n .  T af e l  2365.
AB Pflanze in natur], GrSsse; 1 Bltitlio, vergrossert; 2 Staub- 

getass, desgl.



2366, Trifolium  lappaceum L .

Klettenklee.

Ein zierliches Sommergewachs mit diinner Pfahlwurzel 
und astigem, ungebreitetem, kanni spannenhohem, entfernt 
bebliittertem Stengel; untere Blatter lang-gestielt, die Neben- 
bliitter scheidig verbunden, ihr oberer, freier Theil aus brei- 
terem Grunde łanzettlich, pfriemlich, gekriimmt, zngespitzt, 
Blattclien verkehrt-eifórmig, schwach gezahnelt, am En de 
abgerundet; Aehren einzeln am En de der Zweige, am. Grunde 
nackt, d. li. auf dem Stiel iiber die obersten Blatter hervor- 
tretend, kugelig oder eirund; Kelcli 20nervig, kalii, die Zabne 
so lang wie die Krone oder wenig kiirzer, borstig-behaart, 
zuletzt am Grunde zweischneidig verbreitert, netzig-aderig, 
der unterste Zahn etwas langer ais die iibrigen, der Sehlund 
zur Pruchtzeit dnrch einen Ring zusaminenneigender Haare 
geschlossen; Krone rothlich.

Yorkommen: In lichten, warmen Holzungen und Ge- 
biischen. Nur im sudliehsten Theil des Gebiets, in Istrien 
und auf den benachbarten Inseln, wie z. B. auf Osero. Ausser- 
dem in Waldgebiischen, aufWiesen, Aeckern und an Weg- 
randern dnrch das ganze Gebiet des Mittelmeeres und der 
Adria.

B lttthezeit: Mai, Juni.
A nwendung: Ein guter Futterklee.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2366.
A Pflanze in natiir). Grbsse; 1 Kelcli, yeigrossert.



2367. Trifolium  medium L.

Mischklee.

Syn. T. fleruosum Jacq. T. alpestre Crantz (nicht 
Linne).

Das dauernde, federkieldicke, iistige, deutlicb gegliederte, 
kriechende Ehizom treibt einen Rasen aufrechter und auf- 
steigender, steriler and fertiler Stengel, welche bisweilen 
einfach bleiben, haufig aber im unteren Theil sich verśisteln 
und ziem lich entfernt bebliittert sind; Nebenbliitter kurz- 
scheidig verbunden, der 1'reie Theil lanzettlich, yerschmalert- 
spitz; Blatter kurz gestielt, die Blattchen langlich, sehr fein 
gezahnelt, Aehren einzeln endstandig, kugelig, deutlich ge
stielt, daher iiber die obersten Blatter emporragend, also 
hiillenlos; Kelch 10nervig, kalii, weit kiirzer ais die Krone, 
mit fadlichen, gewimperten, zur Fruchtzeit aufrechten Zahnen, 
die vier oberen ohngefiihr so lang wie die Rohre, der Schlund 
durch einen sehwieligen Ring zusammengeschnurt; Blume 
purpurn.

B eschreibung : Die ausdauernde, gelbliclibraune Wur- 
zel kriecht sehr weit und steigt endlich tief in die Erde, 
Es kommen aus derselben mehre, am Grunde niederliegende, 
dann auisteigende, oben hin und her gebogeue, 15—30 Cm. 
hohe, gestreifte, roth punktirte, fein behaarte Stengel. Die 
abwechselnden Aeste kommen aus den kniefórmigen Biegungen



des Stengels. Die abwechselnden Blatter sind langgestielt, 
die Blattchen der untersten Blatter eiformig, der obern ei-lan- 
zettformig; ani Rande sehr fein gewimpert, oberseits bliiu- 
lichgrun, glatt, unterseits graugriin und besonders an der 
Mittelrippe mit aufwarts angedruckten Haaren besetzt. An 
der Basis der Blattstiele befinden sieli zwei gegeniiber ste- 
hende Nebenblatter, sie sind unten scheidenartig, oben pfrie- 
menformig zugespitzt, am Rande gewimpert. Die kugel- 
rnnden oder eiformigen Bltithenahren stehen einzeln an der 
Spitze des Stengels oder der Aeste auf kurzeń, zottigen 
Stielen. Die dunkelpurpurrothen, angenehm riechenden Blu- 
then liaben einen etwas zusammengedruckten, becherformigen, 
ungleich bzahnigen Kelch, welcher an den Spitzen der Zahne 
fein behaart ist. Die obersten Zahne des Kelches sind am 
klirzesten, der unterste am langsten. Die halnie der Krone 
ist langer ais die Plugel und das Schiffchen. Die braune, 
eifórmige Hiilse ist kurz zugespitzt, einsamig und vom 
Kelch eingeschlossen. Der nierenformige Same ist gelb ge- 
tarbt.

Yorkommen: Auf Gebirgswiesen, in trocknen Wal- 
dungen, an bewachsenen Abhiingen, yorzugsweise in Grebirgs- 
gegenden. Sie ist durch den grossten Theil des Gebietes 
yerbreitet, aber besonders im siidlichen und mittlen Gebiet 
hiiufig. Sie liebt Sandboden, wenn sie auch dem Kalkboden 
nieht fehlt (vgl. u. a. D. B. M. 1884, S. 83, 104, 130, Ir- 
mischia 1884, S. 53).

B llitliezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Jung ist dieser Klee ein gutes Futter- 

gewachs fur Schafe und Rindyieh, spater wird er harter und



wird dann nicht gem gefressen. Der Anbau desselben ist 
von mehren Landwirthen hiiufig enipfohlen worden, was um 
so melir zu wtinschen ist, weil derselbe auf dem unfrucht 
barsten Boden gedeibt und seine Wurzel viele Jahre dauert. 
Nach Schrank wird dieser Klee bei Neuburg an der Donau 
angebaat und es werden von demselben jahrlich 4—5 Ernten 
gewonnen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2367.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blfithe, vergrossert; 2 Same, 

natiirl. GrOsse und vergrossert; 3 derselbe in Querschnitt, yergrossert.



2368. Trifo lium  maritimum Hudson. 

Strandklee.

Syn. T. rigidum Savi.
Die zarte, jahrige Wurzel treibt einen iistigen, diinneii, 

hochstens spannenhohen, sehr entfernt-blattrigen, wie die 
Blatter und Kelche zerstreut behaarten Stengel; Nebenblatter 
scheidig verbunden, der freie Theil lanzettlich-pfriemlich, 
die Błattchen der unteren Blatter langiich-keilig, ausgerandet, 
diejenigen der oberen Blatter breit-lanzettlich oder lanzett- 
lich-keilig, ziemlieh stumpf; Aeliren endstiindig, zuletzt ge- 
stielt und iiber das oberste Blattpaar emporragend, also ain 
Grunde nackt; Kelch lOneryig, die Rohre zuletzt kahl, kreisel- 
formig, unter den Zahnen schwielig aufgetrieben, mit lan- 
zettlichen, schwaeh dreinervigen, behaarten, halb abstelienden 
Zahnen, der unterste etwas langer, hinabgebogen, au den 
unteren Bluthen yerlangert; der Sclilund durch einen schwie- 
ligen, kurz flaumigen Ring verengt; Blume blassrotlilich 
oder weiss, die Fahne anderthalb Mai so lang wie das 
Schiffchen.

Vorkommen: Auf feuchten Wiesen im Gebiet des Alittel- 
liindischen und Adriatischen Meeres, meist in der Nahe des 
Meeresstrandes. Im Gebiet nur in Istrien, z. B. bei Rovigno.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Wie bei der yorigen.

A b b i l d u n g e n .  Tafel236B.
A 13 Pflanze in natur]. Grosae; 1 ICelch, yergrbssert.



2369. Trifolium  noricum Wnlfen.

Norischer Klee.

Das kraftige, federkieldicke, danernde, schriig im Boden 
liegende, mehrkopfige Khizom treibt sehr kurze sterile und 
spannenlange fertile Stengel. Ganze Pflanze abstehend zottig; 
der am Grund aufsteigende, nach oben aufrechfce Stengel ist 
sehr entfernt bebliittert; Nebenbliitter scheidig verbunden, 
der freie Tlieil dreieckig-eifórmig, zugespitzt, kiirzer ais die 
Scheide; Bliitter, namentlich die unteren, lang gestielt, Bliitt- 
chen langlich oder langlich-lanzettlicb, ganzrandig; Aehre 
einzeln, endstandig, fast kugelig, zuletzt meistens nickend, 
weissblumig, ungestielt, daher ani Grunde durcli das oberste 
Blatt behUllt; Kelch 10nervig, rauhliaarig, weit kiirzer ais 
die Krone, mit fast gleiehen, lineal-pfriemliehen Zahnen, 
welche an Liinge der Kelchrohre ohngefahr gleichkommen, 
der Sclilund durcli einen schwieligen iting zugeschniirt.

B eschreibung: Der Wurzelstock treibt mehre, nur 10 
bis 15 Cm. hohe, mit einern einzigen Blumenkopf begabte, 
sehr zottige Stengel, welche aufsteigen und ziemlich walzig 
shid. Die Wurzelblatter sind lang gestielt, die Stengelblatter, 
dereń sich zwei bis vier yorfinnden, werden in ihren Stielen 
nach oben zu kiirzer. Alle Stiele sind ebenso wie der 
Stengel durch wagrecht abstehende Zotteln dicht behaart. 
Die Bliittchen wechseln in Form vom Eilanglichen durch 
das Elliptische bis zum Langlich-Lanzettlonnigen, sie messen 
etwas mehr oder weniger ais 1 Cm. Liinge und sind lialb



so breit oder um etwas breiter, doch an beiden Enden spitz 
oder etwas zugespitzt zulaufend, am Ran de ganz und aut' 
beiden Flachen weich behaart und gewimpert. Die Neben- 
blatter sind gleichfalls zottig, halb - eiformig und lang zuge- 
spitzt. Die grossen, nickenden Blumenkopfe messen 3 Cn». 
Liinge und sind ziemlich ebenso dick. Sie werden durch 
zwei Blatter umhiillt. Die Kelche haben eine ziemlich walzen- 
formige Kobrę und rothe, pfriemenformige, fast gleichlange 
Zahne, welche mit der Rohre des Kelches gleichlang, aber 
um die Halfte kiirzer ais die Krone und sehr zottig sind; 
der unterste Zahn ist sehr wenig langer ais die vier iibrigen.

Yorkommen: Wnlfen entdeckte die schon fruher von 
Rainer und Hohenwart in den Oberkarnthischen Alpen ge- 
fundene, aber von T. ochroleucum  L. nicht unterschie- 
dene Art auf der Kiiliweger Alp im Gailthal in Oberkarnthen 
in Gesellschaft von P ed icu laris  rosea. Sie wachst auf 
den Alpen von Obersteiermark, Oberkarnthen, Krain und 
Siidtirol, in alpiner Meereserhebung. Ausserdem auch in 
Dalmatien und in der Tttrkei, auch in Yenetien. In Siidtirol 
auf dem Feudo; in Krain in derWocliein, am Berge Steiner, 
am Terzlou und der Zhernaperst.

B liithezeit: Juli.
A nm erkung: Ein yorziiglicher Alpenklee.

A b b ild u n g e n .  T a fe l  2369.
Pfianze in natiirl. Grosse.
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Kussischer Klee.

Eine schlanke und żarto zweijahrige 1’flanze mit diinner, 
schief im Boden liegender Wurzel und astigem, dunnem, ent- 
fernt beblattertem, aufrechtem Stengel. Bliitter, namentlich 
die unteren, sehr lang gestielt, die Nebenblatter eiformig, 
abgebrochen-begrannt, die Blattchen umgekehrt- eiformig, 
am Ende schwaeh gestutzt oder etwas ausgerandet, klein ge- 
siigt, nebst den Blattstielen und dem Stengel abstehend- 
zottig; Aehren am Ende des Stengels und seiner Zweige 
einzeln, kngelig, ungestielt oder sehr kurzgestielt, daher am 
Grunde durch das oberste, sitzende Blattpaar behiillt; Kelch 
10nervig, flaumig, reichlich halb so lang wie die Krone, 
mit fadlichen, gewimperten, zur Pruchtzeit aufrechten Ziihnen, 
die vier oberen anderthalb Mai so lang wie die Rohre, der 
Schlund durch einen schwieligen Ring zusammengeschniirt.

Vorkommen: Auf Wiesen, an rasigen Platzen, Wege- 
randern. Im Gebiet nur an der Siidgrenze, anf den Istrischen 
Inseln, so z, B. auf Osero, und im Oesterreichischen Kiisten- 
gebiet, so in Istrien auf der neuen Aufschuttung bei Triest, 
bei Monfalcone, zwischen Piume und Yolosca und oberhalb 
Yolosca, langs der Strasse, die auf den Monte Maggiore fiihrt, 
bei Yragna. Ausserhalb des Gebiets in Russland, Dalmatien, 
Croatien, Siebenbiirgen.



B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Er liefert ein gutes, aber niclifc sehr er- 

giebiges Futter, wiirde sieli zum Anbau im Gemenge mit 
anderen Futterpflanzen eignen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2370.
Pflauze in natiirl. Grdsse.



Kopfklee.

Das zweijahrige, auch wohl mehrjahrige Rhizom treibt 
einen Rasen von sterilen Kopfen und fertilen, etwas astigen, 
aufstrebenden, entfernt beblatterten fertilen Stengeln; Bliitter 
langgestielt, die Nebenblatter eiformig, abgebrochen begrannt, 
die Blattchen eiformig, fast ganzrandig, stumpf, anliegend 
flaumig; Aehren kugelig, zuletzt eiformig, meist paarweise 
,steliend, sehr kurz gestielt oder sitzend, daher am Grandę 
durch das oberste Blattpaar beli Lii It; Reich 10nervig, flaumig, 
kiirzer ais die halbe Krone, mit fadlichen, gewimperten, zur 
Fruehtzeit aufrechten Ziilinen, die vier oberen so lang wie 
die Rohre, der Schlund durch einen schwieligen Ring zu- 
sammengeschnurt.

B eschreibung: Der Kopfklee treibt einen aufsteigen- 
den, astigen, etwas gefurchten, mit angedriickten Flaumhaaren 
besetzton Stengel, welcher aus einer astigen, ziemlich tief- 
gehenden Wurzel entspringt. Die Blattchen der nntersten 
Blatter sind verkehrt herzformig und sitzen an 15 Cm. langen 
gemeinschaftlichen Stielen; die ubrigen Blattchen sind mehr 
langlich, weniger deutlich oder gar nicht ausgerandet, zum 
Theil sogar spitz und innner kiirzer gestielt. Alle Blatt- 
stiele sind ein wenig gerinnelt, mit angedriickten Haaren 
besetzt: alle Blattchen haben eine halbmondfónnige Zeich-



nuug, sind wenig flaumhaarig, ganzrandig und endigen an 
der Spitze mit einem mehr oder weriiger deutliehen Stachel- 
spitzchen. Die Kopfe stehen oft zu zweien, ebenso oft aber 
auch einzeln und werden von den Nebenblattern hiillenartig 
umschlossen. Die Kelche sind behaart, endigen in 5 be- 
haarte pfriemenformige Spitzen, woyon eine doppełt so 
lang ais die 4 ubrigen. ist. Die Krone iindert in blasspur- 
pnrner, weisser und rosenrother Farbę, ihr seicht ausgeran- 
detes Fahnchen iibertrifft die ubrigen Blumenblatter an 
Lange, die beiden blasseren Fliigelchen sind grosser ais das 
Schiffchen, alle 4 Blumenblattcben sind mit einander etwas 
verwachsen. Die Hiilse oflnet sieli mit einem Deckel und 
enthiilt einen nierenformigen Samen,

V or komin en: Auf Wiesen und nicht zu trockenen 
Rasenplatzen, an rasigen Stellen in lieliten Waldungen und 
Gebiischen, auf Waldwiesen u. s. w. durch das ganze Gebiet 
und uberall auf Feldern kultivirt.

B ltithezeit: Mai bis Oktober.
Anwendung: Diese Kleeart wurde schon im vorigen 

Jahrhundert ais Futter gebaut, war die erste Kleepflanze 
fur unsere kiinstlichen Wiesen (Futteracker) und brachte 
durch den dadurch vermehrten Futtergewinn der Landwirth- 
scliaft grossen Vortheil. Sie machte einen grosseren Vieh- 
stand, eine dadurch vermehrte Diingermasse und reichere 
Getreideernten moglich. Jetzt ist sie allbekannt, uberall in 
Kultur, allenthalben ais Futterpflanze sehr geschatzt. Die 
Honig duftenden Blumen geben auch den Bienen eine reiche 
Ausbeute. Sonst war officinell H erb a, F lo res et Sem ina 
T rifo lii purpurei.



Den Namen „spanischer Klee, brabanter Klee“ erliielt 
die Kulturpflanze, weil die Mehrzah] der Deutschen ihren 
Anbau von den spanischen Niederliindern, besonders von den 
Brabantern lernten.

Beziiglich der Kultur vergleiche man die vortreffliche 
Darstellung inLangethals „Klee und Wickpflanzen“, Seite 18.

Form  en: (i. sativum Koch: Durch Kultur yergrossert.
y. nwale Koch: Niedriger, Kopfchen dickor, Blurne 

schmutzigweiss oder gelblichweiss, seltener in.s Rothliche 
spielend. So auf den hochsten Alpen. Syn. T. nivale Sieber. 
T. pratense alpinum Floppe.

T. expansutn (S. Reichenbach fl. excurs, T. expansuni 
W. K. ist stiirker veriistelt, besitzt langere, liingliche, gleicli- 
breite, am freien Theil dreieckig-pfriemliclie, daselbst krau- 
tige Nebenblatter, nach allen Seiten ausgebreitete Stengel, 
stets einzelne Aehren, dem Schiffchen an Lange gleiche 
Fliigel, an Stengeln, Blattern und .Nebenblattern abstehende 
Behaarung.

T. microphyllum Desv. weicht von der gewohnlichen 
Form von T. pratense L. nur durch halb so lange Blattchen ab.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2871.
A Pflanze in uatiirl. Grosse; 1 und 2 Bluthe, yergrossert; 8 die- 

selbe im Langssehnitt, mit daneben befindlichem Carpell, desgl.; 
4 oberer Theil der Staubgefilssrohre m it heryorragendem Griftel, 
desgl.; 5 Staubgefass, desgl.; 6 Fruohtkelch, desgl.; 7 Same mit und 
ohne Hiilse, desgl.



Gebirgsklee.

Der vorigen in Bezug auf Wuchs, Dauer und Grosse 
ahnlich, aber schon durch die Błattform leicht unterscheid- 
bar. Fertiłe Stengel steif aufrecht, einfach, ban mig, et w as 
entfernt bebliittert; Nebenblatter zu rołirigen Seheiden ver~ 
bimden, ihr freier Theił lanzettlich-pfriemlich, die Blattchen 
Iłinglich-laiizettlich, ziemlich spitz, sehr fein geziihnelt; Aehren 
kugelig-eirund, meist paarweise stehend, sitzend, daher am 
Grandę behullt; Kelch 20nervig, zottig, mit fadlichen, ge- 
wimperten, zur Fruchtzeit aafrechten Zahnen, die vier oberen 
hochstens so lang wie die Rolire, der unterste die Basis der 
Fitigei erreichend, der Schlund durch einen schwieligen Ring 
zugeschntirt.

Beschreibung: Der Stengel wird 25—30 Cm. hoch, 
bleibt vollkommen unverastelt, steht ziemlich gerade ernpor, 
ist mit weissen, anliegenden Haaren bedeckt vind gefurcht. 
Die Nebenblatter werden oft 4 Cm. lang, sind aber in 2/3 
bis :,/i( ihrer Lange an den Blattstiel angewachsen, so dass 
sie nur 1 Cm. lang in lanzettformigen spitzen Zipfeln frei 
stehen. Sie sind hellgrun und mit schwarzlich - purpurnen 
Adern durchzogen, nur die freien Zipfel sind durch weisse 
Haare bewimpert. Die freien Blattstiele sind behaart und 
vieł kiirzer ais der untere Theil von ihnen, welcher mit den 
Nebenblattern verwachsen ist. Die Blattchen der Dreiblatter



werden 3—8 Cm. lang, doch hochstens nur 1 Cm. breit. 
Sie sind hellgrun, spitz, geziihnelt oder fast ganzrandig, 
beiderseits haarig, am Rande bewimpert, fleckenlos, mit einem 
starken Mittelnery durchzogen, von welchem bogige Adern 
aitsgehen, dereń Yerzweigung parallel lanfend in den Rand 
der Blatter einfallt. Die schon purpurrothen Kbpfe sind 
anfangs yollig kugelrund und halten21/2 Cm. im Durchmesser; 
spiiter werden sie eirund und yerlangern sieb bis zu 5 Cm. 
Es giebt aucli Var. mit rosenrothen und weissen Kopfen, 
doch sind dergleicben selten zu finden. Der Kelch ist stark 
behaart und weissłich; seine Zahne sind griin und bewim
pert, der lange Zahn ist drei- bis viermal liinger ais die 
iibrigen. Die Hiilsen sind einsamig, offnen sieli fast deckel- 
artig und der Same ist rundlich.

Vorkommen: Ueberall auf trockenen Anhohen und 
Bergen, sowohl auf Schlagen, ais auch im Gebiiscłi, vorziig- 
licli in den Kalkregionen sehr hanfig, nicht minder auch im 
Sandmergel sehr iippig. Ziemlich durch das ganze Gebiet 
zerstreut in lichten Waldungen, an Waldrandern, vorzugs- 
weise in Grebirgsgegenden und bis in die subalpine Region 
emporsteigeAd. Sie fehlt indessen der Norddeutschen Ebene 
nicht ganz, wenn sie auch weit seltener wird. So ist sie 
z. B. nach Fr. J. Weiss in Preussen ziemlich haufig, aber 
nur an wenigen Stellen, z. B. bei Konigsberg, Darkehmen, 
Heilsberg, Cranz u. s.w.; nach Steinvortli selten im Fiirsten- 
thum Liineburg, so z. B. bei Ltineburg, Teplingen bei Wustrow, 
Ebra bei Gifhorn.')

1) Vgl. u. a. D. li. M. 1884, S. 104, 136; Irmischia 1834, S. 53; 
Oesterr. B. Z. 1863, 8. 387.



B liitheze it: Juni bis August.
A nw endung: Ein vortrefflicher Putterklee.
P or men: Er variirt bisweilen mit weisser Blume und 

rosenrothem Schiffchen: T. alpestre L. /?. bicolor Reichenbach.

A b b ild u n g e n . T afel2372 .
AB Pflanze in natfirl. Grbsse; 1 Ifelch, vergrossert.
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Ockerklee.

Syn. T. roseum Presl.
Der vorigen in Bezug auf Dauer und Wuchs ahnlich. 

Fertile Stengel aus aufstrebendem Grund aufrecht, rauh- 
liaarig, nach oben fast blattlos; Nebenblatter scheckig, der 
freie Theil lanzettlich-pfriemlich, zugespitzt, Blatter lang- 
gestielt, wie die Nebenblatter, Scheiden und Kelche rauh- 
haarig, die Blattchen langlich, ganzrandig, behaart, an den 
nntersten Blattern ausgerandet; Aehren kugelig, zuletzt ei- 
rnnd, kurzgestielt, daher meistens beliiillt; Kelch 10nervig, 
abstehend raulihaarig, mit lanzettlich-pfriemlich en, dreiner- 
vigen Zahnen, der unterste so lang wie die Kelchrohre, die 
vier oberen halb so lang, der Kelch zur Fruchtzeit liinglich 
mit hervorgestreckten Zahnen, dereń unterster herabgebogen 
ist, der Schlund durch einen schwieligen Bing verengt; die 
Krone doppelt so lang wie der Kelch.

B eschreibung: Der Wurzelstock liegt schief oder 
wagrecht im Boden, treibt einen aufrechten, oder an der 
Basis etwas liegenden, runden Stengel, welcher 25—30 Cm. 
hoch wird, durch grane bis rostgelbe, etwas abstehende 
Zottelhaare bedeckt wird und entweder unverastelt bleibt 
oder 1 — 2 Aeste bekommt. Die Blattchen des ersten Drei-



blattes sind zwar langgestielt, aber in Form und Grosse von 
den folgenden sehr abweichend; sie messen 6 Mm. und sind 
yerkebrt-herzformig. Die iibrigen Bliitter sind entfernt ge- 
stellt, langstielig, die Blattstiele sind unten mit den Neben- 
blattern verwachsen, dereń freie Theile borstenfórmig zuge- 
spitzt und mit Zottelhaaren bewimpert sind. Nebenbliitter, 
Blattstiele und Blattchen sind ebenfalls mit Zottelhaaren 
besetzt, letzte sind bewimpert, kurzstielig, in Grosse sehr 
verschieden, an massigen Exemplaren 5 Cm. lang, an solchen 
die auf steinigem Boden wuchsen, nur 2 Cm. lang. Die 
ober,sten Stengelblatter haben nur kurze Stiele. Die blass- 
gelben Bluthen sitzen, ihre Kelche und Kelchzahne sind be- 
haart, der grosse Kelchzahn ist doppełt so lang ais der 
Kelch mit seinen Zahnen, das Fahnchen doppelt so lang ais 
die Flugel.

Yorkom m en: In Thuringen gilt Saalfeld ais der ein- 
zige Fundort, in Deutschland kommt dieser Kłee aber an 
vielen Stellen, indessen meistens nur in den siidlichen und 
westlichen Theilen vor. Namentlich findet er sich am Rhein, 
an der Maas, auf dem Schwarzwalde, in Franken, Sachsen, 
Schlesien und in Oesterreich. In lichten Waldungen, beson- 
ders aufWaldwiesen, in Gebtischen, an rasigen und buschigen 
Wegerandern. In der Iiheinprovinz; selten in Lothringen; 
hauliger im, Elsass und in Baden (Heidelberg u. a. 0.); ver- 
einzelt in Hessen; am Harz; in Sachsen bei Meissen und 
Dresden; in Bohmen besonders im Erzgebirge; in der Bahn- 
schen Haide in Pommern. Auch in der Schweiz. Ausser- 
halb des Gebiets in Dalmatien, Ligurien, Croatien, Ungarn, 
Siebenbiirgen, in der Tiirkei, in Russland, in Italien, auf



Sardinien und Sicilien, in Frankreich, Spanien, Portugal, 
Belgien, England und Schottland. Yon Langethal bei Liine- 
burg gesammelt. (Ygl. D. B. M. 1884, S. 136.)

B lu tliezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Er kann ais Ziergewachs in Anlagen 

dienen und ist ein treffliclres Futfcer.

A b b ild u n g e n . T a f e l  2373.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Kelch, yergrossert; 2 u. 8 Same 

mit und ohne Hiilse, desgl.



Ungarischer Kopfklee.

Syn. T. armenium Baumg.
Diese Pflanze ist dem T. rubens L. sehr ahnlich, ab er 

noch robuster ais dieselbe.
Stengel steifaufrecht, nebst den Nebenblattern und Blatt- 

stielen rauhhaarig, der freie Theil der unten zu einer roh- 
rigen Scheide verbundenen Nebenblatter lanzettlich-pfriem- 
lich, in der Mitte des Stengels so lang wie die sehr kurzeń 
Blattstiele, Blatter entfernfc stehend, die Blattchen langlich- 
lanzettlieh, behaart, stumpf, an den untersten Blattern aus- 
gerandet; Aehre einzeln, endstiindig, eirund-langlich, lang- 
gestielt, daher am Grund hiillenlos; Kelch 10nervig, zottig, 
die Zahne lanzettlich-pfriemlich, so lang wie die Kelchrohre, 
der unterste doppelt so lang, ein Drittel so lang wie die 
Fliigel, zur Fruchtzeit aufrecht, der Schlund durch einen 
schwieligen Ring zusammengeschnurt.

Yorkommen: Auf Wiesen. Im Gebiet nur in Krain, 
auł dem Gerjanzberg, in der Uskoken, an der Grenze von 
Groatien. Ausserdem in Ungarn, Groatien, Siebenburgen, 
Siidrussland, Galizien, in der Lombardei und in Piemont.

B lu thezeit: Juli, August.
A nw endung: Ein ausgezeichneter Futterklee.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2374.
A bliihender Stengel in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, yergrossert.



Aegyptischer Klee.

Syn. T. Constantinopolitanum Ser.
Ein zarter, stark verastelter, bis */2 Meter hoher Sommer- 

klee mit aufsteigendem oder aufrechtem, entfernt beblatter- 
tem Stengel; nntere Blatter massig langgestielt, knrzhaarig, 
wie der Stengel, die Nebenbliitter kurzscheidig, ihr freier 
Theil lanzettlich-pfriemlich, die Blattchen verkehrt- eilormig 
oder langlich, schwach gezahnelt, Aehren zuletzt langlich, 
kreiselformig, kurzgestielt, oft behlillt; Kelch 10nervig, von 
weiehen, aufreehten Haaren flaumig, die Zahne lanzettlich- 
pfriemlich; Fruchtkelch glockig, hautig, die Ziihne hervor- 
gestreckt, etwas sichelf onnig, der untere nach oben auf- 
strebend, etwas langer, der Sclilund mit einein vorspringen- 
den, behaarten Ring versehen.

Yorkom m en: Auf Wiesen und thonigen Brachackern. 
Im Gebiet nnr an der Siidgrenze zwischen dem Hugel Pan- 
taleone und Triest. Ausserdem im stidostlichen Europa. 
Reichenbach fil. fiihrt noch an: Neue Aufschtittung, Campo 
Marżo genannt, in Stidistrien, S. Andrea bei Triest.

B lu th eze it: Juni, Juli.
A uwendung: Ein guter Futterklee.

A b b ild u n g e n .  T a fe l  2375.
Bliihender Stengel, naturl. Grosse.



Kleiner Klettenklee.

Syn. T. phleobocalyx Fenzl.
Dieses zarte, niedrige Sommergewachs ist dem T lap- 

paceum  L. sehr ahnlich und ist gewissermassen ein Minia- 
turbild derselben. Blatter ziemlich kurzgestielt, die Neben- 
błatter kurzscheidig, der freie Theil derselben am Grunde 
breit, naeh oben lanzettlich-pfriemlicli zugespitzt, die Bliitt- 
chen yerkehrt-herzformig, vorne scliwaeh kleingesagt; Stengel 
am Grunde getheilt, aufstrebend, wie die Bliifcter, Blattstiele, 
Nebenblatter und Kelche zottig; Aełiren kugelig, endstiindig, 
einzeln, sitzend, daher am Grunde durch das oberste Blatt- 
paar beliiillt; Kelch 20nervig, ranhhaarig, die Zahne fast 
gleicli, fadlich, sehr rauhhaarig, iiber die Blume hinaus- 
ragend, zur EAuchtzeit aufrecht, den Scklund von dichten 
Haaren geschlossen.

Yorkommen: An troeknen, rasigen Abhangen, anWege- 
randern, auf Feldern, an steilen Orten, am sandigen Meeres- 
strand. Im Gebiet des Mittellandischen und Adriatischen 
Meeres. In unsereni Florengebiet nur auf den Istrischen In- 
seln, namentlich auf Osero; sowie im wiirmeren Theil des 
Istrischen Festlandes.

B liłthezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Wie bei T. lappaceum  L.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2376.
A Pflanze in nat. Gross e; 1 Hiillblatt, yergrbssert; 2 Blflthe, desgl.



Zwergldee.

Dieser zarte, niedrige Sommerklee sieht aus wie eine 
Zwergform des rothen Kopfklees. Stengel ziemlich astig, 
schon am Grandę getheilt, liegend, ausgebreitet und auf- 
steigend; Blatter massig entfemtstehend, ziemlicli kurzge- 
stielt, wie der Stengel und die Kelche fein lrarzhaarig; 
Scheide der Nebenblatter weit und kurz, der freie Theil aus 
breitem Grunde haarspitzig; die Blattchen langlich-keilig 
und verkehrt-eiformig, kleingesagt, die Aederchen derselben 
am Ilande Terdickt, bogig; Aehren einzeln, eiformig, klein, 
end- und seitenstandig, am Grunde behullt; Kelch langer 
ais die Krone, flaumig, zur Fruchtzeit cylindrisch, mit lan- 
zettlichen, starren, zuletzt bogig abstehenden, verdickt ein- 
nervigen Zahnen, der Schlund znsammengeschnurt.

B eschreibung: Die Wurzel ist jahrig, einfach weiss- 
lich. Es kommen aus derselben mehre liegende, fadenartige, 
hin und her gebogene, iistige, eckige, zottige Stengel hervor. 
Die Blatter sind mit grauen, feinen Haaren bekleidet, die 
untersten langgestielt. Die Blattchen der untersten Blatter 
shid verkehrt- eirund, etwas abgestumpft, glattrandig; die 
obem liinglich, verkehrt-eiformig, zugespitzt, an der Spitze 
etwas sagezahnig. Die Blattansatze sind eirund, geadert, 
und laufen in eine lange Spitze aus. Die Bliithen sind klein, 
und sitzen in klein en eirund en, fast ungestielten, an den 
Spitzen der Zweige und Aeste befindlichen Kopfchen bei- 
saminen; sie werden am Grunde von den Blattansatzen ein-



gehlillt. Die Blume ist klein, blass fleischfarbig und langer 
ais der Kelch. Der Kelcb ist mit zehn rothlichen Streifen 
versehen, und uberall dicht mit Haaren besetzt; die Zahne 
sind pfriemenformig, gerade, der unterste etwas langer. Nach 
der Bliithezeit schwellen die Kelehe auf, werden grosser, 
bauchig, am Halse etwas zusammengezogen, und die Zahne 
breiten sich sternformig auseinander. Ein einzelner gelber, 
glanzender Same liegt in einer hautigen, mit einem im reifen 
Zustande sich ablosenden Deckel versehenen Hiilse.

Yorkom men: An trockenen, grasigen Orten, steimgen 
Abhiingen, auf diirren Triften. Heimisch im ostlichen Mittel- 
meergebiet und im. Bereich der Adria. In unserem Floren- 
gebiet in Istrien, besonders in der Gegend von Triest; bei 
Gorz und Fiume; in der slldwestlichen Schweiz bei St. Try- 
phon, Nyon, Aelen u. a. O., in Oberbaden am Isteiner Klotz, 
bei Neuenbnrg; im Elsass bei Oernay, Sulzmatt, Westhalten, 
Kolmar, fruher bei Halle angegeben, von Leysser, welcher 
es wakrseheinlich mit dem iihnłichen T. s tria tu m  L. ver- 
wechselt hat. Da indessen auch Sprengel die Pflanze an- 
ftihrt und zwar an der Stelle wachsend, wo sich jetzt das 
Bad Wittekind befindet, so ist wohl dieser Klee durch An- 
Anlegung des Bades daselbst ausgerottet worden. Vgl. 
Garcke’s Flora von Halle, S. 109.

B liithezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Ein guter Triftenklee fur die Schaaf- 

weide.
A b b ild u n g e n . T a f e l  2377.

AB Pflanze in nat. Gr8sse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Blutlie, desgl.
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Bocconi’s Klee.

Dieser liochstens spannenhohe Sommerklee ist dem T. 
C herleri L. ahnlich, aber etwas robuster. Stengel etwas 
iistig, ziemlich entfernt beblattert; die Blatter kurzgestielt, 
kurzscheidig, der freie Theil der Nebenblatter lanzettlich- 
pfriemlich, allmalig yerschmalert, die Blattchen Yorn gezah- 
nelt, langlich-keilfórmig, an den untersten Bliittern verkehrt- 
lierzformig, die Aederchen derselben gleichdick, gegen den 
Rand hin ziemlich grade; Aehren eiformig, zuletzt liinglich- 
cylindrisch, oft paarweis, end- und seitenstandig, sitzend, 
daher behiillt durch das oberste Blattpaar; Kelch flaumig, 
mit lanzettlich-pfriemlichen, stachelspitzigen, an die Krone 
angedriickten, graden Zahnen, die Rolire zur Fruchtzeit nicht 
aufgeblaht, der Schlund durch die anwelkende Krone und 
durch einen Haarring geschlossen.

Yorkommen: In Gebiischen und anf Triften. Im Ge- 
biet nur an der Siidgrenze, au£ der Insel Brioni; bei Xerava 
unweit Zara. Ausserdem besonders in der Umgebung des 
Adriatischen Meeres, in Italien, Siidfrankreich, Portugal, Dal- 
matien, der Tiirkei, Griechenland.

R liitliezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Ein guter Futterklee.

A b b ild n n g e n . T a fe l 2378.
AB Pflanzen in naturl. Grosse.



Gtestreifter Kopfklee.

In Bezug auf Wuchs, Dauer nnd Grosse dem vorigen 
sehr ahnlich. Blattsckeiden sehr kurz, der freie Theil der 
Nebenblatter eiformig, haarspitzig, die Blattchen vorn klein 
gesiigt, an den unteren, ziemlich langgestielten Blattem ver- 
kehrt-eiformig oder yerkehrt-herzformig, an den oberen, sehr 
kurzgestielten, langlich-keilig, mit gleichdicken, am Bandę 
zieinlich graden Aederchen; Achsen endstiindig und ain Ende 
kurzer Seitenzweige seitenstandig, einzeln, eiformig, zuletzt 
fast cylindriseh, fast sitzend, daher am Grunde dnrch das 
oberste Blattpaar behullt; Kelch rauhhaarig, mit lanzettlich- 
pfriemlichen, stachelspitzigen, graden, abstehenden Ziihnen, 
die Bohre zur Fruchtzeit aufgeblasen, der Schlund dnrch 
einen knorpeligen Ring eingeschnurt.

B eschreibung: Ans derPfablwurzel entspringenmehre 
unverastelte 10—20 Cm. bobe, aufsteigende oder aufrecbte, 
rundę, gerillte und mit Zottelhaaren bekleidete Stengel, dereń 
Bliitter unten sehr lang gestielt sind, nacb oben zu immer 
kurzere Stiele baben. Die Nebenblatter sind in ihrer balben 
Lange mit den Blattstielen verwachsen, sind an der Basis 
ihres freien Theiles ziemlich breit, spitzen sich kurz zu und 
laufen in der Spitze borstenformig aus. Sie sind nebst den 
Blattstielen dicht mit Zottelhaaren bedeckt. Die Blattchen 
der Dreiblatter sitzen, messen ungefahr 2 Cm. Lange oder



wenig daruber, sind auf beiden Flachen sebr zottelhaarig, 
so dass nur an jungen Blattern die schone paralłele Aderimg 
derselben ins Auge fallt. Die Bliithenkopfchen haben nur 
1 Cm. Liinge, die Kelche besitzen 10 starkę, oft auch pur- 
purroth gefarbte Rippen und zeichnen sich durcli die fast 
gleichgrossen grannenartigen Ziihne aus. Die Kronen sind 
nieht viel oder kaum langer ais die Kelelie, das Fahnchen 
ist grosser ais die Fitigel, die Fltigel sind kaum langer ais 
das Schiffchen.

Y orkom  men: An steilen, sonnigen Orten, auf sonnigen 
Triften, an grasigen Steilen. In Thuringen auf Thon- und 
Mergelboden, im Ganzen selten, bei Schleiz, bei Weida, 
Frankenhausen, ani Kyffhauser, am Giebichenstein und bei 
Eisleben vorkommend; minder selten im nordlichen Deutsch- 
land, wo dieser Klee in Sachsen, Hannover, Oldenburg, der 
Mark Brandenburg, in Mecklenburg, Pommern und Riigen 
gefunden wird und an den Kusten wie an den Seeufern auch 
im sandigen Boden wachst. Sie ist sebr ungleich im Ge- 
biet vertheilt, so z. B. ausser den angegebenen Provinzen 
noch in Schleswig und Holstein; unbestandig bei Bremen 
(nach Focke); im Lieper Forst bei Oderborg und am Oder- 
damme bei Wrietzen; in Hessen; nach Schussler bei Dillen- 
burg; in der Jenaischen Flora, so z. B. haufig bei Gosch- 
witz; im Hannoverschen z. B. bei Gottingen; bei Sanger- 
hausen; bei Dessau und Magdeburg; hie und da in Schlesien, 
aber sehr selten; in Bohmen bei Prag, Kommotau, Osseg, 

Karlsbad, Teplitz; am Nieder-, Mittel- und Oberrhein, so 
z. B. im Elsass; in Lothringen nach Erwin Frueth bei Metz; 
in Westphalen; in Baden bei Muhłheim, Freiburg, Friedrichs-



feld; in der Pfalz; in der sudlichen Schweiz; iu Krain. Vgl. 
Irinisełiia 1885, S. 20.

B liitheze it: Juni, Juli.
A nwendung: Wie bei den vorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2379.
AB Pflanzen in naturl. Groase; 1 Kelch, yergrossert.



Schmalblattriger Klee.

Ein kraftiger Sommerklee mit hohem, meist, ganz ein- 
fachern, entfernt bebliittertem, steif aufrechtem, wie alle 
griinen Pflanzentheile zottigem Stengel. Blatter kurzgestielt, 
die Nebenblatter anten zu einer langen, rohrigen Scheide 
verbunden, der freie Theil lanzettlich-pfriemlich, die Blatt- 
chen schmallanzettlich, selir spitz, fast linealisch; Achsen 
cylindrisch, einzeln, endstandig, gestielt, daher am Grunde 
nackt; Kelch lOstreifig, borstig-rauhhaarig, zur Eruclitzeit 
durcb einen schwieligen Ring geschlossen, die Zahne pfriem- 
lich, sehr spitz, der unterste langer ais die Krone, die ubrigen 
etwas kiirzer, zur Fruchtzeit abstehend, nervig.

In Sturm’s Flora findet sich folgende Bemerkung: Dieser 
Klee wacbst auf trocknen Triften in Krain, wo ihn Scopoli 
bei Carmons fand, Leers will ihn im Nassauischen ange- 
trotfen haben, woran man aber zu zweifeln Grund hat. In 
der dritten PHanzencenturie des Herm Prof. D. Hoppe sind 
Exemplare, welche von dem Herm Hofapotheker Constantini 
bei Rothenburg in Hessen gesammelt wurden. Ob sie aber 
dort wirklich wild wucłisen V bedarf noch einer Untersuchimg. 
Er hat einen aufreehten, steifen, tiber einen Fuss langen, 
runden, astigen, mit angedrtickten głanzenden Haaren be- 
deckten Stengel. Die Blatter sind vorziiglich auf der Unter- 
flache mit seidenartigen Haaren besetzt; die untern Blattchen 
sind lanzettformig und stumpf, die obern linienformig und



spitzig; jene kitrzer, diese langer ais der Blattstiel; alle ganz- 
randig, nervig. Die Blattansatze sind hiiutig und weisslich, 
mit starken, griinen, haarigen parallelen Aderu durchzogen; 
sie gehen in lange aufrechte pfriemenformige behaarte Spitzen 
aus. Die Blumen steken in einer kegelformigen Aehre auf 
der Spitze des Stengels. Der lOstreifige, stark bełiaarte 
Kelch hat scbmale, spitzige, steife, beinahe stecliende stark 
behaarte Zahne; der untere ist um die Halfte langer oder 
fast no cli einmal so lang ais die iibrigen. Nacli dem Yer- 
bliiłien breiten sieli diese Ziilme aus und die Oefinung des 
Kelclies schliesst sich. Die Blumenkrone ist kleiner ais der 
Kelch, blassroth, einblatterig. Es ist zu versuchen, ob er 
nicht ais ein Futtergewachs brauchbar sei.

Y orkom m en: An grasigen, trocknen Orten. Nnr im 
sudlichsten Theil des Gebiets: Im Oesterreickischen Kiisten- 
land, in der Flora von Triest bei St. Saba zwischen Servola 
und Zaulle, bei Qorz, Fiume, in Istrien auch weiter im 
Binnenlande.

B liithezeit: Juni, Juli.

A b b ild u n g e n . T a f e l  2380.
AB Pflanze in natiirl. Orosse; 1 Kelch, vergrossert; 2, 3 Same 

mit und ohne Hiilse, natiirl. Grosse und vergrossert.



Hasenklee.

Ein hochstens spannenhohes, an seinen zottigen Achsen 
leicht z u erkennendes Sommergewachs, mit rabenkieldicker 
Pfahlwurzel und aufrechtem, astigem, entfernt beblattertem 
Stengel. Nebenblatter sebr kurzscheidig, an den oberen 
Bliittern der freie Theil aus breitem Grund lang zugespitzt, 
die Blatter kurz gestieit, mit langlichen oder langlich-linealen, 
schwach gezahnelten, am Ende stumpfen oder abgerundeten, 
nacli dem Grunde keilig verschmalerten Bliittchen; der Stengel 
ausgebreitet und wie alle grunen Pflanzentheile zottig; Aehren 
einzeln, gestieit, daher am Grunde nackt, zuletzt cylindrisch, 
stark langzottig; Kelch 10nervig, mit pfriemlich borstlichen, 
die Krone uberragenden, etwas abstehenden, nervenlosen 
Zahnen und schwach behaartein, mit der anwelkenden Krone 
geschlossenem Schlund.

B eschreibung: Aus der gelblichen, senkrecht in den 
Boden hinabdringenden, mit mehren kleinen Aestchen ver- 
sehenen Wurzel steigt der aufrechte Stengel hand- bis luss- 
lioch empor. Er ist mit weichen, weisslichen, feinen Haaren 
bedeckt, stielrund, unten etwas roth angelaufen, oben matt- 
griin. Fast von der Wurzel an sendet er zahłreiche Aeste 
nach allen Seiten, die ebenfalls stielrund, weichhaarig, matt- 
griin und wiederum verastelt sind. Die Blatter sind drei- 
zahlig, von eirunden, anfangs grunen, spater purpurrothlichen



weisshaarigen, lang zugespitzten Nebenblattern umgeben, 
welche am Grunde des Blattstiels stehen und mit ihrer 
Spitze den Blattstiel an Lange iibertreffen oder ihm doch 
wenigstens gleichkommen. An grossen Exemplaren geht die 
Spitze der Nebenblatter in eine lange Borste aus. Die
Blattchen des Dreiblattes messen (3—20 Mm., sind 2—4 Mm. 
breit, verschmalern sich etwas nach der Basis zu, sind mit 
weis.slichen Haaren dicht besetzt und bewimpert, haben des- 
balb eine mattgriine Farbę. Die Blumenstielchen sind an- 
fangs kurz, spater verlangern sie sich aber, so dass der 
Bluthenkopf von dem obersten Blatte weit absteht (also von 
dem Blatte nicht umhiillt wird). Uebrigens sind alle Blumen- 
stiele wie die Aeste dieser Pfłanze diinn und weiss haarig_ 
Die Bluthenkopfe sind anfangs rundlicli, spater verlangern 
sie sich zu einer walzenformigen Aehre, welclie etwa 2 Cm. 
Lange und 1 Cm. Breite erreieht. Vor den langen, stark 
behaarten Kelchzahnen kann mail die kleinen Blumen nicht 
deutlich sehen, und der Bluthenkopf bekom mt dadurch ein 
eigenthtimlich weissgraues Ansehen. Hebt man ein einzelnes 
Bluthchen aus dem Bluthenkopfe heraus, so bemerkt man, 
dass sein Kelch 10 Streifen hat und sich in 5 gleichgrosse, 
borstenformige, dicht mit weisslichen Wimpern besetzte Ziihne 
endigt. welche langer ais der iibrige Theil des Kelclies und 
liinger ais die unansehnliche Krone sind. Die Kronen sind 
weiss oder etwas rothlich, ihre Fliigel sind inwendig roth- 
gefleckt. Die Hiłlsen sind in den Kelch eingeschlossen, rund, 
haarlos und nur ein- bis zweisamig.

Yorkommen: Auf Aeckern, Triften, troknen Wiesen 
und Weiden, auf berasten Felsen und Abhangen. Durch das
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ganze Gebiet verbreitet, aber niemals auf Kalkboden, vor- 
zugsweise auf Sand. Sie ist fast durch ganz Europa ver- 
breitet, findefc sich z. B. noch auf Sicilien.

B liithezeit: Juli bis September.
A nw endung: Der Ilasenklee war sonst ais II erb a 

et F lo res L agopi officinell, ist aber jetzt nicht mehr im 
Gebrauch. Nur ais Hausmittel bereitet man noch hier und 
da von den Bliithen einen Brustthee. Er liefert ein diirf- 
tiges Futter fur Schaafe, ist aber zum Anbau nicht zu 
empfehlen. Die Aehren eignen sich sehr gut zum Trocknen 
in Sand fur Striiusse und Zusammenstellungen aus kiinst- 
lichen Blumen.

Form en: (i. strictiusKoch: Stengel schlanker, die untern 
Nebenblatter schmaler, der freie Theil langer, die Kelchzahne 
um ein Drittheil langer. Syn. T. Brittingeri Weitenweb: 
Die Blumenkrone ist nicht selten reinweiss und diese Form 
findet sich bisweilen neben derjenigen mit rothlicher Krone 
gleich haufig, so z. B. bei Krollwitz und Giebichenstein un- 
weit Halle a. d. S.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2381.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bluthe, yergrossort; 2 jungę 

Fruebt, desgl.



Sternklee.

Ein sehr zierlicher, niedriger Sommerklee mit kleiner, 
diinner Wurzel und aufstrebendem, astigem, wie die Blatter 
und Kelehe zottigem Stengel. Untere Blatter ziemlicli lang- 
gestielt, die Nebenblattscheide kurz und breit, offen, der 
freie Theil der Nebenblatter hautig, eiformig, spitzlich, ge- 
zahnelt, die Blattchen verkehrt herzformig, vorn gezahnelt; 
Aehren kugelig, zuletzt eirund, einzeln, langgestielt, daher 
am Grunde nackt; Kelch lOstreifig, borstig, rauhhaarig, zur 
Fruchtzeit von einem schwieligen Ringe und filzigen Haaren 
geschlossen’ die Ziihne aus breitem Grunde verschmalert, selir 
spitz, gleich, die Krone weit iiberragend, zur Fruchtzeit stern- 
formig abstehend, dreinervig, netzig geadert.

B eschreibung  (nach Sturm’s Flora): Sie ist ein Som- 
mergewachs, treibt ungefahr 20—25 Cm. lange, zottige 
Stengel, welche in mehre ausgebreitete Zweige vertlieilt 
sind. Die Blatter sind feinhaarig, und sitzen auf langen, 
zottigen Stielen. Die Blattchen verkehrt-herzformig. Die 
Blattansatze sind gross, eirund, zugespitzt, aderig und zottig. 
Die Blumen sind weiss oder blassroth veranderlich, und bil- 
den dichte, lange, ein wenig kegelformige feinhaarige Aehren. 
Der Kelch hat fiinf lange spitzige, aber nicht steife zottige 
Ziihne, die nach dem Verbluhen sternformig offen stehen. 
Die innere Seite des Kelches ist glatt, an der Miindung



aber mit einer borstig gefiederten Haarkrone geschlossen. 
Das Fahnchen und die Fliigel sind etwas mit dem Schiffchen 
verwachsen. Die Staubfaden sind an den Spitzen verdickt. 
Der Fruchtknoten enthalt 2 Samenansatze, wovon gewohn- 
lich nur einer yollkommen wird. Die ganze Pflanze ist mit 
fast unziihlige mai gegliederten Haaren besetzt, welcbe wie- 
der an jedem Gliede mit feinen Borsten geliedert sind. Sie 
wird in Frankreich ais ein Futtergewaclis gebaut und benutzt.

Y orkoinm en: Auf trocknen Wiesen und Brachackern. 
Im Oesterreichischen Kustengebiet bei Durino, in Istrien und 
auf den Istrischen Inseln, insbesondere auf Osero. Ausser- 
dem im Gebiet des Mittelmeers und der Adria.

B lu thezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Ein guter Futterklee.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2382.
Pflanze in natiirl. Grosse.



Inkarnatklee.

Ein kraftiger, hochwiichsiger Sommerklee, mit meist 
einfachem, aufrechtem, entfernt beblattertem Stengel. Untere 
Blatter langgestielt, die Nebenbliitter kurzscheidig, der freie 
Theil eiformig, stumpf oder spitzlich, gezahnelt, die Bliltt- 
chen yerkehrt-eiformig, gestutzt oder ausgerandet, wie die 
ganze Pflanze zottig; Aehren eiformig, zuletzt cylindrisch, 
einzeln, endstandig, langgestielt, daher am Grunde nackt; 
Kelch 10nervig, rauhhaarig, mit fast gleichen, lanzettlich- 
pfriemlichen, sehr spitzen Zahnen, welche ihre Rohre an 
Liinge ubertreffen, aber die Liinge der Krone nicht erreichen, 
zur Fruchtzeit abstehend, meist dreinervig, mit offenem, am 
Rande behaartem Schlund.

Die Pflanze liat strenge genommen ein dauerndes Rhi- 
zom, welches ausser dem fertilen Stengel an dessem Grunde 
noch verkurzte sterile Stengel treibt fur die Bliithe des 
nachsten Jahres. Es ist daher nicht ganz correkt, wenn 
die Floren sie ais Sommergewśichs bezeichnen.

B eschreibung: Diese in der Landwirthschaft unter 
dem Namen Incarnat-Klee bekannte Kleeart wird sowohl ais 
Wintergewachs gebaut und im Herbst gesaet, ais auch im 
Friihjahre ais Sommergewachs bestellt. In letzter Weise 
bildet sie keinen Wurzelstock und keinen Buschel von Wurzel- 
bliittern. Die ersten Blatter haben immer lange Stiele und



verkehrt - herzformige, ganzrandige Blattchen, welche 8 bis 
12 Mm. lang und nahe der Spitze ziemlich ebenso breit 
sind. Auch die unteren Stengelbliitter sind langgestielt, da- 
gegen die obersten Stengelbliitter sehr kurzstielig und diese 
haben verkelirt - eiformige, ganzrandige, gestutzte, fast oder 
ganz 3 Cm. lange Blattchen. Der Stengel geht steif in die 
Hohe, wird 15 bis 50 Cm. hoch, ist, wie alle griinen Theile 
der Pflanze, zottig behaart, gewohnlich ganz einfach, aber 
zuweilen auch verastelt. Er bleibt bis nach der Bliithe weich 
und auch die Blatter sind bis dahin weich. Der gipfel- 
standige Bliithenkopf ist langgestielt, anfangs 2 Cm. lang, 
zuletzt fast 5 Cm. lang; ihr Stiel misst dann 5 bis 8 Cm. 
Die Nebenblatter sind an der Spitze schwarz-purpurfarbig, 

x die Bluthenstiele durch dichtsteliende Haare grauweiss, die 
Kelche sehr zottelhaarig, wodurch der Bliithenkopf vor dem 
Aufbruche der hochrothen Bliithen eine weissgraue Fiirbung 
erhiiłt. Die Kelchzahne laufen ans linien-lanzettformiger 
Basis pfriemlich zu und sind gran, die Kronen sind fast dop- 
pelt so lang ais die Kelche und welken schwarzpurpurn.

Yorkommen: Auf Wiesen, rasigen Platzen, an Wege- 
randern im siidlichsten Theil des Gebiets, im Oesterreichi- 
schen Kiistenland, bei Triest, Duino und an anderen Orten, 
in Krain und angeblich auch in Siidtirol. Weiter nordlich 
stellenweis angebaut und bisweilen verschleppt, aber nicht 
eigentlich verwildernd. So z. B. angebaut und verschleppt 
in der Flora von Koln, haufig angebant bei Kreuznach (D.
B. M. 1884, S. 107), weniger haufig in Thiiringen, so z. B. 
bei Jena, yerschleppt bei Eiba auf Komposthaufen (1). B. M. 
1884, S. 109).



Bliithezeifc: Juni, Juli.
A nwendung: Diese Pflanze wird in der Landwirth- 

schaft trotzdem, dass sie nur einen oder hochstens einen 
vollen und einen sparlichen Schnitt liefert, dennoch sehr 
geschatzt, weil sie schon zwei bis drei Wochen vor dem 
Kopfklee das Yieh mit Futter versorgt. Indessen gedeilit 
sie im nordlichen Deutschland nur auf gutem Boden in 
milder Lagę und deshalb bleibt der Anbau immer sehr 
beschrankt, zumal in Gegenden, wo man Luzerne anbauen 
kann.

Form en: Die Blumen sind gewohnlich hellpurpum, 
seltner fleischroth oder weiss. Diese ist T. Molinieri Balb.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2383.
AB Pflanze in nafciirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Kelch, 

desgl.



2384. Trifolium  saxatile Allioni. 

Felsenklee.

Syn. T. thymifiorum Vill.
i)as dauernde Pflilnzchen ist dera T. s tria tu m  etwas 

ahnlich, aber niedriger und starker yerasteit. Bliitter klein, 
kurz gestielt, die NebenMatter kurzscheidig, der freie Theil 
eiformig, zugespitzt, die Blattchen fast aderlos, tief ausge- 
randet, yorn stumpf geziihnelt, an den unteren Blattern ver- 
kehrt-eiformig, an den oberen langlich-keilig; Aehren rund- 
lich, einzelnstehend, endstandig und seitenstandig, am Grandę 
behullt, sitzend; Kelch 10nervig, sehr rauhhaarig, zur Frucht- 
zeit eiformig, der Schlund durch Haare geschlossen, die 
Zahne aufrecht, pfriemlicb, ohngefahr so lang wie die weiss- 
liche Krone.

Yorkommen: Im Kies in der Nahe der Gletscher, auf 
den hochsten Walliser Alpen, so z. B. auf dem Matterhorn, 
auf dem Stock im Nicolaithal, auf dem Simplon. Auch auf 
den Piemontesischen Alpen.

B lu th eze it: Juli, August.
A nwendung: Ein guter Futterklee.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2384.
A Pflanze in natiirl. Grosae.



Erdklee.

Dieser Sommerklee sieht dem gewolmliclien Lammerklee 
selir iihnlich, namentlich hat er einen ahnlichen, kriechendeu 
Wuchs; er unterscheidet sich aber schon in der Entfemung 
durch die arinblUthigen, yerhaltnissmassig kurzgestielten 
Kopfchen. Nebenbliitter eiformig, zugespitzt, nicht scheidig, 
die Blatter ziemlich langgestielt, wie der auslauferartig ge- 
streckte Stengel rauhhaarig, die Blattclien verkehrt-lierz- 
formig; Kopfchen endstandig und seitenstiiiidig, gestielt, da- 
her htillenlos; frnchtbare Bliithen im Kopfchen drei bis funf, 
doldig, kurzgestielt, wahrend des Bluhens aufrecht, nach dem 
Yerbluhen znriickgebogen wie auch der Stiel des ganzen 
Kopfchens; der Kelch, auch inwendig im Schluńde, kahl und 
offen, die Zahne fadlich, kiirzer ais die Krone, fast gleich, 
rauhhaarig; die unfruchtbaren, in demselben Kopfchen spśiter 
heranwachsenden Bliithen kugelig zusammengehauft, die 
fruchtbaren Bliithen bedeckend.

Yorkommen: An geeigneten Orten. Nur an der Siid- 
grenze des Gebiets in Istrien, namentlich bei Triest, und auf 
den Istrischen Inseln, wie z. B. auf Osero, Veglia, Lesina 
u. a. Ausserdem zerstreut durch das ganze stidliche 
Europa.

B liithezeit: April, Mai.
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A nw endung: Ein guter Futterklee fur Triften. 
A nm erkung: Dieser interessante Klee bohrt Heine 

Fruchtc bis zur Reifezeit durch Drehung des gemeinsamen 
Bliithenstiels in die Erde, ran dem Samen das Keimen zu 
erleichtern.

A b b ild u n g e n .  T afe l2 3 8 5 .
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Blfithe, vergrossert; 2 Fracht, desgl.



Erdbeerklee.

Vor der Bliithe liisst sieli dieser Klee yom Lammer- 
klee kaum unterscheiden. Die Blume ist gleich anfangs melir 
rbthłich. Zur Fruehtzeit liat dieser Klee mit keinem anderen 
Aehnlichkeit. Das dauernde Rhizom treibt nach allen Seiten 
kriechende Stengel, mit gedrangt stelienden, langgestielten 
Blattern, mit eirunden, stumpfen oder etwas ausgerandeten 
Blattchen und spitzen Nebenblattern; Kopfchen achselstandig, 
langgestielt, mit aufrecliten Stielen, zuletzt kugelig, von einer 
vieltheiligen Hulle von der Lange des Kelcbes umgeben; 
Kelcb zur Fruehtzeit auf dem liiicken kugelig aufgeblasen, 
netzig, behaart, die beiden oberen Zahne gerade hervor- 
gestreckt. Bliithenstiele (d. h. die Kopfchentrager) liinger ais 
das Stiitzblatt, wie die ganze Pflanze etwas Haumhaarig.

B eschreibung: DieWurzel treibt kriechende, wurzelnde 
Stengel, welche in gntem Boden fusslang werden, rand, kalii, 
im Alter rothlich sind und an der Spitze aufsteigend wer
den. An ihrer oberen Seite tragen sie langgestielte Bliitter. 
Die Blattstiele messen 5—10 Cm., sind rund, besonders nach 
oben mit einzelnen Haaren besetzt und tragen drei sekr kurz- 
gestielte, haarlose, ganzrandige, an der Spitze ausgerandete 
Blattchen, welche 6—8 Mm. lang und 5—6 Mm. breit sind. 
Die iiber 1 Cm. langen Nebenbliitter theilen sich oben in 
zwei pfriemenfórmige Spitzen, sind mit dunkleren griinen 
Adern der Lange nach gestreift und unten am Rande weiss-



liiiutig. Die Błiithenstiele entspringen in den Blattwinkeln, 
ttbertreffen die Blatter an Lange, steli en aufreeht, sind rund, 
flaumhaarig und tragen an der Spitze das rothliche Kopf- 
chen, welches 8 Mm. im Durchmesser hat. Die Hiille des 
Kopfchens ist vielblattrig, rbthlichweisslich, ihre Blattchen 
sind lanzettformig, spitz und so lang ais die Kelche. Die 
Bltimchen sind kurzstielig: die Blumenstiele dicht behaart, 
die blassrosenrothe Krone ist haarlos und ragt iiber die liing- 
sten Kelchziihne hinaus. Ihr Fahnchen ist zusammengefaltet, 
an der Spitze ausgerandet und doppelt so gross ais das 
Schiffchen; die Fliigelchen sind an der Spitze abgerundet, 
gleichbreit und wenig langer ais das Schiffchen. Der Kelch 
ist mit weissen Haaren dicht besetzt; drei seiner Zahne stehen 
an einander und sind die kleineren; die zwei iłbrigen stehen 
dicht bei einander, sind purpurrothlich und viel langer. Der 
Theil des Kelches, an welchem diese beiden Zahne stehen, 
erweitert sich zu einem bauchformigen, kahnartig gestalteten, 
4 Mm. grossen Sacke, welcher schon netzartig geadert und 
mit Haaren dicht bedeckt ist. Die zwei Zahne des Kelches 
bleiben an seiner Spitze stehen und werden durch das Wachs- 
thum des Kelches ganz nach unten zu gerichtet. Durch diese 
sackformige Erweiterung des Kelches, welche griinlichgelb 
und purpurrothlich gefarbt ist, erhalt der Bliitlienkopf in 
der Fruchtzeit eine eigenthumliche Gestalt, die mit der Erd- 
beere entfernte Aehnlichkeit hat. Die kleine Hiilse birgt 
1 bis 2 glanzende Samen.

Yorkommen: Auf etwas feuchten Triften und Kasen- 
platzen, haufig in der Nahe von Quellen. Durch das ganze 
Gebiet zerstreut, aber strichweise fehlend. Einige Floristen



behaupten, dieser Klee komme nur auf Salzboden vor. man 
findet ihn aber in vielen Gegenden, fur welcbe starkerer 
Salzgehalt des Bodens nicht bekannt ist, śo z. B, bei Jena, 
auf den Wiesen, namentlich nach Wollnitz zu, bei den Teu- 
felslochern an der Quelłe, bei Golmsdorf und an zahlreichen 
anderen Orten; selir hau lig ist er allerdings in der salzreichen 
Gegend des Mannsfelder Seekreises und in der Umgegend 
von Halle a. S. Im Gebirge bescbrankt er sich auf die 
Thalsohle. Ziemlieh verbreitet in Preussen, so nach Pr. J. 
Weiss bei Memel, Tilsit, Fischhausen, Gumbinnen, Lyk, 
Marienburg, Neidenburg, Graudenz, Platów; nach Stein vorth 
bei Liineburg, Nienhagen bei Celle, Wustrow, Hannover. 
Nach J. G. Hallier zwischen dem Ohler Moor und Niendorf 
bei Hamburg.

B liithezeit: Juni bis Herbst.
A nw endung: Der Erdbeerklee gehort zu den besten 

Weidekrautern, bildet in seiner iippigsten Vegetationsperiode 
eine Art dichten Rasen und wird von allen Haus- 
thieren gern gefressen. Man bant ihn aber noch nicht an, 
woran die Schwierigkeit der Samengewinnung schuld sein 
mag. Zur Pruchtzeit gewahren die einer Erdbeere nicht un- 
ahnlichen Kopfchen ein niedliches Bild.

P or men: (i. ericetorum Reichenbach fil.: weit kleiner.

A b b ild u n g e n . T a f e l  2386.
A PHanze in naturl. Grosse; 1 Bliłthe, vergrossert; 2 Kelch mit 

Deckblattchen, desgl.; 3 Frucht, desgl.; 4 dieselbe geoilnet, desgl.; 
5 Same mit Ilulse, vergrossert; 6 derselbe ohne Hulse, naturl. Grosse 
und vergrossert.



Sommer-Erdbeerklee.

Syn. T. bicorne Forsk. T. suaveolens Willd. T. Clusii 
Greń. Godr.

Der vorigen sehr ahnlich, aber den Sommer meistens 
nicht iiberdauernd. Stengel gestreckt, astig, niedrig, ziem- 
lich entfernt beblattert, bisweilen aufstrebend; IBliitter lang- 
gestielt mit spitzen Nebenblattern und eirunden, kurzzuge- 
spitzten Blattchen; Kopfchen kurzgestielt, zuletzt kugelig, 
mit einer 10—12łappigen, sehr kurzeń Hiille versehen, die 
Hiille nicht langer ais die Bluthenstielchen, Fruchtkelch auf 
dem Rucken kugelig aulgeblasen, nefczig, haarig, die beiden 
oberen Ziilme gerade hervorgestreckt.

B eschreibung: Die Stengel dieses niedlichen Klees 
sind 30 Cm. und driiber lang, dtinne, astig, niederliegend. 
Die Blatter von mittelmassiger Grosse, die Blattchen eiformig 
oder umgekehrt-eiformig, spitzig oder stuinpf, am Rande 
tein gesiigt, von schonem lebhaftem Grim, an den ersten 
Blattern zu beiden Seiten nach dem Rande hinaus weiss ge- 
fleckt, mit rothen, sich yor- und einwarts ziehenden Flecken 
innerhalb der weissen. Der Blattstiel lang, ziemlich breit, 
oben gefurcht. Die Blattansatze rautenformig, roth geadert, 
am Ende lang zugespitzt. Das Bllithenkopflein ist flach, 
der gemeinschaftliche Stiel ohngefahr von der Lange de.s 
Blattes aus dessen Winkeln er entspringt, oder langer, rund; 
nach dem Yerbliihen kriimmt er sich tmterwarts. Die Bluthen



sind klein. Der Kelch ist zweilippig: die obere Lippe weich- 
haarig, mit zwei auseinander gehenden Ziihnen; die untere 
glatt, mit drei gleieheu, gerade (aus) stehenden spitzigen 
Ziihnen. Die Blumenkrone langer ais der Kelch, rosenfarbig, 
verkehrt gestellt, die Palmę steht nach aussen, ist lang und 
schmal, in der Mitte gefurcht, am Ende ausgerandet; die 
Flugel und der Kieł sind einwarts gekehrt und ziemlich klein. 
Nach der Befruchtung wird die obere Lippe des Kelches 
grbsser und verwandelt sich in einen auf dem Riicken er- 
habenen, hautigen, rothlich geaderten, weichhaarigen Balg, 
am Ende mit zwei auseinander gehenden Spitzen, in welchem 
die Hiilse steclct. Die zu einem Bluthenkopflein gehorigen 
Biilge schliessen genau aneinander, und machen zusammen 
einen fast kugelrunden Knopf; die Spitzen der Biilge sind 
nach dem Blumenstiel herabwiirts gerichtet. Die Hiilse ist 
rundlich, zusammengedruckt, und enthiilt ein bis zwei Samen- 
korner.

Vorkommen: An rasigen Orten, auf Triften, am Meeres- 
strand. Im Gebiet nur an der Sudgrenze in Istrien, beson- 
ders bei Triest (St. Andrea u. a. 0.), auf den Istrischen In- 
seln, z. B. auf Osero und Lesina. Uebrigens im Gebiet des 
Mittellandischen und Adriatischen Meeres.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Wie beim vorigen.

A b b ild u n g e n .  T a fe l 2387.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blfithe, vergrossert; 2 Kelch, 

desgl.; 3 Frucht, geoffnet, desgl.; 4 Same mit Hiilse, desgl.



Zwerg- Brdbeerklee.

Diese Pflanze ist genau ein Miniaturbild der vorigen, 
ein sehr niedriger Sommerklee mit vom Grand an astigem, 
gestrecktem, nacb allen Seiten ausgebreitetem und fast lie- 
gendem, ziemlieh entfernt beblattertem Stengel. Kopfchen 
kurzgestielt, mit einer 10—12 lappigen, selrr kurzeń Hiille 
versehen, welclie die Lange der Bliithenstielchen nicht iiber- 

'trilft; Kopfcłientrager achselstandig, kiirzer ais das Stiitzblatt; 
Fruełitkelch auf dem Iiucken kugelig aufgeblasen, netzig, 
filzig behaart, die beiden oberen Zahne kurz, fast ganz mit 
Filz verdeckt.

Yorkommen: An grasigen Ortem Im Gebiet nur an 
der Sudgrenze in Istrien und auf den benachbarten Inseln, 
z. B. auf Lesina. Uebrigens im Gebiet des Mittelmeers und 
der Adria an feuchten, mit Gras und Kraut bewachsenen 
Orten, auf trockenen Aeckern und auf wiisten Platzen.

B ltitliezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei den beiden vorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2388.
A Pflanze in natflrl. Grosso; 1 Bliitbe, vergrossert; 2 Same mit 

I-Iiilse, desgl.; 3 Fruchtkelch, desgl.



Alpenklee.

Das dauernde federkieldicke Rhizom sitzt senkrecht oder 
schrag im Boden, ist mehrkopfig, am oberen Theil und an 
den Kopfen mit zerfaserten Scheiden besetzt und treibt vollig 
nnentwickelte Stengel mit Biischeln von ziemlich grossen, 
luirzgestielten Blattern. Nebenblatter zu einer ziemlich lan- 
gen Scheide verbunden, der freie Theil lanzettlich, pfriem- 
lich zugespitzt, wie die Blatter und Blattstiele kahl, die 
Blattchen lanzettlich, an beiden Enden ziemlich spitz, schwach 
kleingesagt; Bluthenstiele grundstandig, ziemlich lang, hiillen- 
los; Bltithen kurzgestielt, locker doldig, nach demYerbluhen 
abwarts gebogen; Kelch ktirzer ais die grosse Krone, kahl, 
im Schlunde nackt, mit lanzettlichen, pfriemlichen Ziilinen, 
dereń unterster langer ist ais die ubrigen.

B eschreibung: Die ganze Pflanze wird oft nur 3 Cm., 
hochstens aber handhoch und ist haarlos. Die Blattchen 
der Dreibllitter werden bis 5 Cm. lang, doch nur 6 Mm. 
breit; sie sind spitz, haben ein lebhaftes Griin und eine feine 
Serratur. Ihre Blattstiele sind dunn, an ausgewachsenen 
Blattern etwas langer ais die Blattchen und oben rinnig. 
An der Basis jedes Blattes sitzen 2 Neben blatter, welche den 
Blattstiel scheidenartig umgeben. Die Bluthenstiele sind 
Schafte, doch finden sieli an iippigen Exemplaren auch am 
Stengel, nahe der Wurzel, einige Blatter. Gemeinlich iiber-
ragen die Bliithenstiele die Blatter und tragen an ihrer 
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Spitze ein lockeres Kopfchen ansehnlicher Bliithen. Man 
ziihlt 6, 8, 10, 12 Bliithen und mehr noch, welche fast oder 
vollig zolllang sind, an kleinen Stielchen sitzen und eine 
lebhafte Purpurfarbe haben. Der langste Kelchzahn erreicht 
die Hiilfte der Kr one, letzter hat eine lange, gefaltete Fahne, 
2 kleinere Fliigel und ein noch kleineres Schiffchen. Die 
verbliihten Bliithen biegen sich abwiirts, die Krone brannt 
sich, wird rauschend und umschliesst das gestielte Hiilschen. 
Jedes Bliithchen besitzt an der Basis seines Stielchens ein 
kleines, weisses ovales Deckbliittchen. Es kommen auch 

x sprossende Kopfe vor.
Yorkommen: Anf den Matten (Alinen oder Alpen). 

der hoheren Alpen in der Schweiz und im siidlichen Tirol. 
In Tirol (vgl. Hausmanns Flora und D. B. M. 1884, S. 186), 
z. B. auf der Vellauer Alm, Egger, Muttspitz, Spronserthal, 
Iflnger in der Umgebung vou Meran; ferner im Alpein 
(Oester. B. Z. 1873, S. 409) und an zahlreichen anderen Orten, 
nach Tappeiner auf Alpentriften im Vintschgau.

B liithezeit: Juni bis August.
A nwendnng: Ein yortrefflicher Alpenklee. Ausserdem 

eine reizende Zierpflanze fur alpine Anlagen in Garten.
Form en: Sie Yariirt bisweilen, wenn auch selten, mit 

weisser Blume.
A b b ild u n g e n . T a fe l 2389.

A Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 Kelch, vergr5ssert.



Lupinenklee.

Dem vorigen ahnlich, ab er mit entwickeltem, aufrech- 
tem Stengel. Blatter funfzahlig, stiellos, mit kurzer Scheide, 
die Bliittchen kurzgestielt, lanzettlich, dicht und scharf ge- 
sagt; Bliithen in endstandigen und achselstiindigen, gestielten, 
kurzeń, kopfigen, einseitigen, liiillenlosen Dolden; Kelchzahne 
fast gleichlang, langer ais die kreiselformige Rohre, kurzer 
ais die grosse Krone; Frucht 1—Gsamig.

Y orkom m en: Au£ troekenem, berastem, warmem Wald- 
boden. Nur in Preussen im Barauner und Johannisburger 
Forst (bei Lyk und Johannisburg), im Grabi er Wald bei 
Thorn, bei Osterode, Neidenburg, frtiher bei Allenstein. 
Uebrigens in Russland und der Turkei.

B liitliezeit: Juni.
A nw endung: Eine prachtvolle Gartenstaude. Die gross- 

blumigste aller Kłeearten.
For men: Sie bliilit roth oder gelblich weiss.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2390.
Bliihende Pflanze in natiirl. Grosse.



2391. Trlfolium  suffocatum L.

Hexenklee.

Ein niedriger, unscheinbarer Sommerklee uiit sehr kur
zem, gestrecktem, bisweilen etwas astigem Stengel und sehr 
langgestielten, entfernt stehenden Blattem. Nebenblatter 
eifonnig, haarspitzig, die sitzende Aehre umhiillend; Aehren 
achsełstandig, geniihert, rundlich und wie der Stengel an 
den Boden angedriłckt; Bliithen sitzend, aufrecht; Kelch 
doppelt so lang wie die unscheinbare, weisse Krone, kalii, 
im Schlunde nackt, zur Eruchtzeit eifonnig, mit lanzettliclien, 
sichelformigen, abwarts gekrummten Zahnen, dereń beide 
oberen liinger sind ais die unteren.

Yorkom men: An steilen, sonnigen Orten. Im Glebiet 
nur an der Sudgrenze in Istrien. Ausserdem zerstreut durch 
das siidliche Europa.

B liith eze it: April, Mai.
A nwendung: Ein guter Triftenklee auf trockenem 

Boden.
A b b ild u n g e n . T a fe l  2391.

AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Kronentheile, vergrossert.



Bergklee.

Das kraftige, dauernde, federkieldicke Rhizom treibt einen 
oder einige aufrechte oder aufstrebende, einfache oder schwach 
verastelte, selir entfernte, mit wenigen Blattern besetzte 
Stengel. Basalblatter, d. b. die Blatter der sterilen Kopfe, 
langgestielt, die Stengelblatter sehr kurz gestielt, mit sehr 
kurzer Nebenblattseheide und eiformigen, zugespitzten freien 
Theilen der Nebenbłattscheide, die Blattchen liinglich-lanzett- 
licłi, gescharft-kleingesagt, wie der Stengel behaart, am Rande 
dicht verdickt geadert; Aehren rundlich, zuletzt eirund, lang
gestielt, am Grunde nackt; Blutlien sehr kurzgestielt, naeli 
dem Verbluhen herabgebogen; Kelchrohre zwei- bis dreimal 
so lang wie das Bltithenstielchen, mit den Zahnen weit kur
zer ais die Krone, etwa balb so lang, etwas zottig, im Schlunde 
nackt, die Ziihne fast gleich, lanzettlicli-pfriemlich, grade.

B escbreibung: Mehre 20—30 Cm. hohe, unten auf- 
steigende, rundliche, wenig nach oben astige Stengel erheben 
sicb aus der fast holzigen, lichtbraunlichen, faserigen Wurzel, 
sie sind wie die Blattstiele, untere Blattflache, Nebenblatter, 
Blumenstiele und die Kelche mehr oder weniger mit ange- 
druckten weissen Seidenhaaren bedeckt und daher weich. 
Die Blatter sind gedreiet, die Blattchen schmal-elliptisch, an 
beiden Enden spitzlich, sehr kurzgestielt, oben kalii, unten 
mit vortretendem Nery und zahlreichen gabelig getheilten,



fasfc rippigen Adern, welclie in die kleinen, wechselnd grossern 
und kleinern, fast stacheligen Sagezahne ausgehen. Die 
beiden Nebenblatter, mit ihrem einen Rande dem Blattstiel 
angewachsen, sind mit dem andern Rande gegenseitig ver- 
wachsen, und bilden so eine hautige, genervte, schwach auf- 
getriebene Scheide, welehe aul' jeder Seite in eine pfriemlich 
auslaufende, vom Blattstiel sich abbiegende Zuspitzung aus- 
geht; bei den obersten Blattern ist der ganze kurze Blatt
stiel mit den Nebenblattern yerwachsen, bei den untern bleibt 
ein freies Ende iibrig, und bei den untersten, den sogenann- 
ten Wurzelblattern, ist der Stiel ganz lang. Die Kopfchen 
sind gestielt, anfangs kugelig, spater aber oval; sie kommen 
aus den obern Blattachseln, so dass jeder Stengel gewohn- 
lich nur 1—-3 tragt, ausserdem aber noeh auf einem oder 
dem andern Ast nocb ein Paar yorkominen konnen. Die 
Stiele sind rund, nackt, von yerschiedener Lange. Die Kelche 
sind ganz kurzgestielt, mit bleichgriinlicher, nach unten fast 
kahler Kelchrohre und in 5 lanzettlich - pfriemliche griine 
Ziihne getheilten Saum von gleicher Lange, welcher an sei- 
ner Basis vorziiglich behaart ist. Die weisse, beim Troek- 
nen gelblich werdende kahle Blumenkrone ist doppelt so 
lang ais der Kelch. Die schmale aulwiirts gebogene Pahne 
ist viel liinger ais die Fliigel, welehe auch langlich und 
stumpflich, aber lcaum etwas langer ais der stumpfe Nachen. 
Die Blumen, welehe ais Knospen ziemlich aufrecht stehen, 
neigen sich spater immer rnehr herab, bis sie endlich, ver- 
bliiht, ganz herabgebogen sind. Die vom Kelch einge- 
schlossene, etwas behaarte Kapsel enthalt 1 oder 2 kleine 
eiformige, braune Samen.



Y orkom m en: Auf Waldwiesen, in lichten, grasreichen 
Waldungen, an schwach bewaldeten Abhangen, besonders in 
Gebirgsgegenden. Durcb den grossten Theil des Gebiets 
zerstreut, wenn auch keineswegs iiberall hiiufig. Im Fiirsten- 
tkum Luneburg nach Steinvorth nur bei Essenrode unweit 
Gifhorn. (Ygl. D. B. M. 1884, S. 104, 136; Irmischia 1884,
S. 53; Oester. B. Z, 1863, S. 387.)

B lu thezeit: Mai bis Juli.
A nw endung: Die Blumen geben den Bienen Nahrung, 

und das ganze Kraut dient mit zum Yiehfutter auf hocli- 
gelegenen Grasplatzen.

Der Name: T rifo lium , zu deutsch D re ib la tt, wurde 
schon von den K.omern den Klee-Arten gegeben, welche sich 
durcb diese Blattbildung so sehr auszeichnen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2392.
AB Pflanze in natarł. Grosse; 1 Blutlie, yergrossert.



Syn. T. strictum Schreber. T. strictum L.
Ein zierłicher Sommerklee mit stark verasteltem, aus-- 

gebreitetem, spannenhohem, ziemlich entfernt bebliittertem 
Stengel. Blatter ziemlich langgestielt, die Nebenblatter kurz- 
scheidig, rauschend, der freie Theil eiformig, haarspitzig, die 
Blattchen verkehrt-eiformig, gescharft-gesagt, mit etwas ver- 
dickten Adern durchzogen; Aehren ziemlich lang gestielt, 
kugelig, nackt; Bliithenstielchen sehr kurz, weit kiirzer ais 
die Keichrohre, naeh dem Yerbllihen herabgebogen; Kelch 
etwas langer ais die Krone, etwas behaart, im Schlunde 
nackt, zur Fruchtzeit anf der unteren Seite bis zum Grunde 
gespalten, die Ziihne lanzettlich, aufwarts gebogen, die beiden 
oberen langer.

B eschreibung: Der Stengel ist 8—A2 Cm. oder auch 
gegen 30 Cm. hoch, kahl, etwas veriistelt und mit langstie- 
ligen Blattern bekleidet, ans dereń Winkeln sowohl die 
Stengelaste, ais auch die Bliithenkopfe entspringen. Hin- 
sichtlich der Grosse und Form ihrer Blatter und Bluthen- 
kopfe gleicht die Pfłanze einem T. procum bens, denn die 
Blattstiele rnessen 2—3 Cm. und die Blattchen bis 8 Mm. 
Lange. Letzte sind sehr kurzgestielt, vorn spitz, ani Rande 
scharf, doch sehr klein gesagt und der Mittelnerv geht in 
ein Stachelspitzchen aus. Alle Blatter sind ubrigens, gleich



den Stengelorganen, haarlos und die Yerzweigung der Ner- 
ven verdickt sieli nach dem Blattrande liin. Die Bltitken- 
stiele sind bald kurz, bald ebenso lang und bald etwas lan- 
ger ais die Blattstiele, die Kopfchen wie eine sehr grosse, 
eingeąuellte Erbse. Die Nebenblatter treten durch weiss- 
liche Farbę und bedeutende Breite merklich hervor, die lang- 
gespitzten, pfriemlich ausgehenden Kelchzahne sind an der 
Spitze in die Hohe gebogen und die beiden oberen lan g er 
ais die Krone. Das Fahnchen ist langer ais die iibrigen 
Kronenblatter und zusammengeschlagen. Nach der Bliithe 
gewinnt der Blutkenkopf ein anderes Anseben, denu die 
kurzeń Stielchen neigen sieli sammt der Bliithe herab. Jedes 
Bliithchen ist am Grandę durch ein hautiges, lanzettliches, 
kleines Deckblattchen gestiitzt. Der Fruchtkelch blast sich 
ni elit auf, schlitzt sich aber und yerbirgt die kleine, zwei- 
samige Htilse.

Yorkommen: An sonnigen, berasten Abhangen, auf 
Triften. An der neuen Aufschiittung bei Triest; in Bohmen 
bei Prag, Kommotau, Teplitz, Oberdorf und Wysotsehau; 
in der Flora von Halle an der Saale am Galgenberg und 
auf den Krollwitzer Felsen, an der Bergschenke bis nach der 
Kreiizschaferei hin, ani Wege zwischen der Irrenanstalt und 
der Haide, im Hohlwege reclits voxn Nietlebener Gottes- 
acker1), bei Wettin; im Wiener Frater (Oestr. B. Z. 1879, 
S. 248).

B liithezeit: Juni.
A nw endung: Ein guter Triftenkłee.

1) So nach W allroth. Nach Garcke kommt sie dort nicht vor.
ł ’lo ra  X X III . 36



A nm erkung: Schreber bemerkt in Sturms Flora iiber 
diesen Klee Folgendes: Die Kennzeichen, welche Linne von 
seinem T. s tric tum  angibt, passen alle vollkommen auf die
sen Klee. Mail darf also wohl katrni zweifeln, dass er den 
jetzt angegebenen Namen verdiene. Linne fiihrt zwar eine 
Abbildung aus Micheli an, die ilim nicht gleicht, allein sie 
entspricht auch nicht Linnes Beschreibung, und gehort also 
wohl nicht zum T. stric tum . Hingegen komnat der hallische 
Klee genau mit dem uberein, welchen Ehrliart T. parvi- 
florurn genannt, und dessen Samen er, so wie ich, aus 
Ungarn wo er wild wiichst, erhalten hat; auch finden sich 
an diesem alle Kennzeichen der linneischen Definition und 
Beschreibung ohne Ausnahme. Dieser mdcli te also zum T. 
s tric tu m  L. zu bringen sein.

A b b i 1 d u n g e n . T a f e 1 2393.
A Pflanze in naturl. Grosse, 1 Bluthe, vergr(5ssert.



2394. Trifo lium  glomeratum L .

Rosenklee.

Ein zarter Sommerklee mit dunnem, aufrechtem, etwas 
ausgcbreitetem, entfernt beblattertem, schwach verasteltem 
Stengel; Blatter kurzscheidig, der freie Theil der Neben- 
blatter eiformig, lang zugespitzt, die Blattchen verkehrt- 
eiformig, scbarf gezahnelt, die unteren Blatter langgestielt; 
die ganze Pflanze kahl; Aeliren endstandig und seitenstiiiidig, 
sitzend, zuletzt kugelig, anfangs fast versteckt; Blutlien- 
stielchen selir karz, kiirzer ais das sehr kurze Deckblattchen; 
Kelch kahl, im Schlunde nackt, mit gleichen, eiformigen, 
zugespitzten, am Grunde lierzformigen, flach abstehenden, 
etwas zuriickgekriimmten Zahnen.

Yorkom men: An grasigen, sonnigen Orten. Im Gebiet 
nur an der Sudgrenze, bei Piume und in Istrien auf der 
Insel Brioni. Uebrigens in Dalmatien, in der Tiirkei, in 
Griechenland, Italien, Sildfrankreich, Spanien, Portugal.

B liitliezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Ein guter Triftenklee.

A h b ild u n g e n .  T a fe l  2394.
Pilanze in naturl. tirosse.



2395. Trifo lium  strictum W. K.
Steifer Klee.

Syn. T. laevigatim Desf.
Yon der vorigen im Habitus ganzlich verschieden, aber 

wie sie ein Sommerklee. Stengel aufrecht, iiber spannen- 
hoch, etwas iistig, die Aeste abstehend; nntere Blatter ziem- 
lich langgestielt; Scheiden der Nebenblatter weit trichter- 
formig, die freien Theile sehr breit, eifórmig, ausgebissen 
gezahnelt, mit scharfen, driisigen Zahnen; Blattchen scharf 
drtisig gezahnt, die der unteren Blatter yerkehrt- eifonnig- 
langlieh, stnnipf, die der oberen Blatter łanzettlich, spitz; 
Aehren langgestielt, endstandig und achselstandig, eirund 

x oder fast kngelig, am Grandę mit einem sehr kurzeń, aus
gebissen gezahnelten Hullchen umgeben; die achselstandigen 
Bluthenstiele lauger ais das Stiitzblatt; die Blutlienstielchen 
sehr kurz, nicht langer ais das gezahnte Deckblattchen, nach 
dem Verbluhen nicht zuruckgebogen; Kelch kiłrzer ais die 
Krone, kahl, am Schlunde nackt, zur Pruchtzeit kreiselformig 
erweitert, die Zahne aus breiterem Grandę plriemlich; Frilchte 
schief eifórmig; Staubweg wie bei T. parv iflo rum  Ehrh. 
am Ende hakig gebogen.

York om men: Auf etwas feuchten Triften und grasigen 
Pliitzen. Im Gebiet nur im ostlichen Istrien zwischen Pola 
und Barbana bei Altura und bei Fiume. Uebrigens in 
Dalmatien, Croatien, Ungarn.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Ein guter Futterklee.

A b b ild u n g e n .  T a f e l  2395.
AB Pflanze in nat. Grbsse; 1 Bliithe, yergrossert; 2 Prucht, desgl.



2396. Trifolium  caespitosum Reynier. 

Rasenldee.

Syn. T. Tkalń  Vill.
Das dauernde, spindelformige Rhizom treibt eine Anzahl 

rasiger, kurzer, steriler und iiber spannenhoher, fertiler, dicht 
beblatterter, aufstrebender Stengel. Untere Blatter lang- 
gestielt, mit arn Grunde breiten, ani Ende lanzettlichen, zu- 
gespitzten Nebenblattern und verkehrt- eiformigen, kleili ge- 
siigten nnd wie der Stengel vollig Icablen Blattchen; Kopf- 
chen acbselstiindig, langgestielt, das Stlitzblatt weit iiber- 
ragend, rundlicli; Bliithenstielchen weit kurzer ais der Kelcb, 
so lang wie die Deckblattchen, nacli dem Yerbliihen nicht 
herabgebogen; Kelch kahl, im Schlunde nackt, langer ais 
die halbe Krone, mit lanzettlichen, zugespitzten Zahnen, die 
zwei obersten etwas liinger.

B eschreibung: Der holzige Stock zertheilt sich iiber 
oder an dem Boden in mehre liolzige Aeste, die 1—3 Cm. 
lang sind, aufrecht stehen, aufsteigen oder wagrecht gerichtet 
sind, aber nicht wurzeln. An dereń Spitzen kommen die 
jungen aufsteigenden oder aufrechten, dicht beblatterten 
kurzeń Triebe hervor, dereń Blatter in Stiel und Blattchen 
die Grosse unsers T. rep en s besitzen. Ebenso brechen ans 
den Blattwinkeln die langen Bluthenstiele mit ihren Kopf- 
chen hervor, die ebenfalls dem T. repens gleichen. Da die 
Triebe nahe bei einander zu liegen kommen, kurz und dicht 
mit Bliittern begabt sind, so entsteht ein Rasen langerer



und lciirzerer Kleebliitter, iiber welcliem die Bliithenkopfe 
hervorragon. Die Bliittchen der Dreiblśitter haben durch- 
schnittlich 10—14 Mm. Lange und 6—9 Mm. Breite, die 
Blattstiele werden bis 8 Cm., die Bltithenstiele bis 10 und 
12 Cm łang, die Bluthenkopfchen haben einen Durchmesser 
von 14—16 Min. Ilire Bliitlien, zuerst weiss, werden bald 
rbthlich. Ilas eingesclilagene Fahnchen iibertrifft die tibrigeu 
Kronenbliitter sehr an Lange und von den 5 pfriemenspitzi- 
gen Kelchzahnen sind die 2 oberen etwas łanger. Nach der 
Bliithe schwellen die Kelche an und die obersten aufrecht 
bleibenden driicken nun die mittleu zur Seite und diese 
die untersten nieder, So dass die Kelche des Fruchtkopfes 
nach allen Seiten gewendet sind. Die Hulse ist 2—4-samig 
und bleibt im Kelche yerborgen.

Yorkommen: Auf Triften und ldesigen Orten der Alpen 
und Voralpen. In der Schweiz, in Tirol und in Karnfchen. 
Audi in den Piemonteser Alpen. In Tirol besonders bei 
Fiissen im Bockbache des Leehthals. Von Langetlial auf 
der Sandalp gesainmelfc.

B liitheze it: Juli, August.
A nw endung: Ein vortrefflicher Alpenweidenklee.

A b b ild u n g e n . T a fe  1 2396.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blatt, etwas yergrossert.



2397. Trifo lium  repens L.

Lammerklee.

Das dauernde Rhizom treibt nach allen Seiten gestreckte, 
astige, am Boden ausliiuferartig umherkriechende, gegliederte, 
an den Knoten wurzelnde sterile und fertile Stengel. Bliitter 
langgestielt, aufrecht, die Nebenblatter getrennt, ranscliend, 
abgebrochen haarspitzig, die Blattchen verkehrt - eiformig, 
klein-gesagt; Kopfchen an sehr langen, nackten, achselstan- 
digen Stielen, welche das Blatt iiberragen, kugelig; Bliithen- 
stielchen nach dem Verbliihen herabgebogen, die inneren so 
lang wie die Kelckrohre; Kelch kahl, im Schlunde nackt, 
halb so lang wie die Krone, mit lanzettlichen Ziihnen, dereń 
beide oberen liinger sind ais die drei nnteren; Rand der 
Frucht gleieli.

B eschreibung: Der kriechende Klee ist eine unserer 
wichtigsten Pfianzen, wurde sehon seit der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts in Norddeutschland auf' Feldern gebaut und 
bat sich von da aus auch iiber einen grossen Theil des mitt- 
len und siidlichen Deutschlands langsam verbreitet, findet 
namentlicli in der Sandregion seine vortheilhafte Anwendung. 
Die runden Stengel liegen am Boden, werden 15—30 Cm. 
und dariiber lang, sind kahl oder sehr sparsam mit einzel- 
nen Haaren bedeckt und verasteln sich. Die Blatter sitzen 
an aufsteigenden, kahlen oder nur sparsam flaumliaarigen,



furchigen Stielen, welche oft 30 Cm. hoch, in der Wildniss 
gemeinlieh aber nur 10—12 Cm. hoch werden. Anfangs 
sind die Blattchen rundlich und an der Basis keilformig; 
spater werden sie verkehrt-eiformig, an der Spitze fast zu- 
gestutzt. Alle Blattchen sind ani Rande fein und scharf 
gesiigt, haben meistentheils einen weisslichen, halbmond- 
formigen Flecken, sind haarlos, auf der Unterflache glanzend 
und sclilagen sich zur Regenzeit oder am Abend zusammen. 
ihre Grosse betriigt gemeinlieh 6 —10 Mm., ihre Breite 
5—8 Mm. Die Nebenblatter sind eirund, zugespitzt und 
geadert, ihr Rand ist hiiutig und weisslich. Die winkel- 
standigen Bluthenkbpfe haben Stiele, welche ihre Bliitter 
an Lange iibertreffen; sie sind fast achteckig und nur mit 
einzelnen Haaren besetzt oder vollig haarlos. Die Bluthen 
sind weiss, zuweilen in’s Rothliehe laufend, werden zuletzt 
schwarzbraun. Der yollig haarlose Kelch hat 2 grossere 
und 3 kleinere, gemeinlieh purpurfarbige Ziiline. Die weisse, 
oben ausgerandete Faline ist noeh eimnal so lang ais das 
Schiffchen, die beiden schmalen Flugelchen sind dagegen nur 
wenig langer ais das Schiffchen. Die Htilsen sind langlich, 
enthalten 2—4 rundliche Samen.

Vorkommen: Auf besseren Wiesen, Weiden, Gras- 
platzen, auch kultivirt, ais Unkraut auf Aeckern, in Garten, 
an Randem, Wegen, Feldrainen u. s. w. Durch das ganze 
Gebiet sehr haufig, und, weil er sich sehr leicht ver- 
schleppt, auch in manchen uberseeischen Landem verbreitet. 
So z. B. ist er nach Banbury rings um die Hauptstadt 
Buenos Ayres iiberall yerbreitet.

B liithezeit: Mai bis Herbst.



A nw endung: Ein beruhmter Mali- utid Weideklee, 
dessen nach Honig riechende Bliitlien sonst ais F lores 
T rifo lii alb i gebrauchlich waren. Noch jetzt werden sie 
ais Hausmittel z u Thee benutzt.

For men: T, prostratum Biasol. ist nur eine kleinere, 
zierlichere Form dieser Kleeart. Syn. T. Biasolettianum 
Steudel et Hochstetter. Man fmdet Exemplare mit spros- 
senden Bliitlien, mit 4—6 blattrigen Blattern u. s. w.

A b b ild u n g e n . T a f e l  2397.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1, 2 Bliithe, vergrossert; 3 Kelch, 

desgl.; 4 Fruchtkopf, naturl. Grosse; 5 Hulse, rergrossert.
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2398. Trifolium  pallescens Schreber. 

xllpen - Liimmerklee.

Der vorigen ausserordentlich ahnlich. Stengel rasig, 
liegend und aufstrebend, der freie Theil der kurz scheidigen 
Nebenblatter eifórmig-lanzettlich, allmahlig gespitzt; Blatt- 
chen verkehrt-eifórmig, kleingesagt und wie der Stengel kalii; 
Kopfchen rundlicli; Bluthenstiele achselstandig, langer ais 
das Sttttzblatt; Bliithenstielchen nach dem Yerbluhen herab- 
gebogen, die inneren so lang wie die Kelchrohre; Kelch 
kahl, im Schlunde nackt, ein Dritttheil so lang wie die 
Krońe, die Załine eifórmig-lanzettlich, die beiden oberen 
langer ais die iibrigen.

B eschreibung: Obsclion diese Species, dem T. repens 
und caespitosum  ahnlich, friiher mit dem letzten ver- 
wechselt worden ist, wird es doch durch seine besonderen 
Eigenschaften kenntlich genug. Zuerst strecken sieli, von 
dem vielkopfigen, holzigen Wurzelstock ausgehend, die 
Stengel, oluie Wurzeln zu schlagen, viel langer ais bei
T. caespitosum  (oft 8 Cm. lang) ani Boden hin, richten 
sich dann empor, gehen zuweilen noch 5 Cm. in die Hohe 
und treiben darauf aus dem obersten Blatte, welches dicht 
an der Grenze des Stengeltriebes steht, einen o—7 Cm. 
langen, aufrechten Bluthenstiel, der also in seiner Stellung 
weder mit T. repens noch caespitosum  Aehnlichkeit hat. 
Die unteren Stengelbliitter sind zwar sammt ihren Blattchen 
und Nebenblattern dem T. caespitosum  sehr ahnlich; aber



die ober,sten Stengelbliitter haben hochstens nur 3 Cm. lange 
Stiele und ei-lanzettliche, nur allmahlig spitz zulanfende 
Nebenbliitter. Der Bluthenkopf ist in Form und Grosse in 
der Bliithe von T. caespitosum  wenig verschieden, aber 
die Bluthenstielchen sind mindestens so lang ais die Kelche, 
die letzten lavendelblau und erst spiiter verbleichend, die 
Kronen zwar anfangs weiss, dann aber blassgelb bis ocker- 
gelb. Wenn die Bliltlie Yoriiber ist, so schlagen sich alle 
Bliithchen lierab, und stehen nicht, wie bei T. caespitosum , 
nach allen Seiten hin. Ebenso leicht wird die Unterschei- 
dung von T. repens erstens durch die niclit wurzelnden 
Stengel, zweitens durch den verschiedenen Stand der Bliithen- 
stiele, drittens durch den blauen, hier dreimal kurzeren Kelch 
ais die Krone, viertens durch die Farbę der verwelkenden 
Krone.

Vorkommen: Auf Triften und kiesigen Stellen der 
Alpen. Von der Schweiz durch Tirol, Salzburg und Karnthen 
bis Krain. Von Langethal bei Zermatt gesammelt.

B llithezeit: Juli bis September.
A nw endung: Ein vortrefflicher Hochalpenklee.
Form  en: Eine kleinere Form mit weissen Blumen ist 

T. glareosum Schleicher. Nach Koch gehort dałiin auch 
T. caespitosum in Sturm’s Flora, Heft 32, No. 15.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2398.
A Pflanze in natfirl. Grosse; 1 Kelch, yergrossert.



2399. Trifolium  nigrescens Viv.

Istrischer Klee.

Syn. T. hybridum Savi. T. polyanthemum Ten.
Dieses niedliche Sommergewaclis sieht dem T. parvi- 

flo rum  Ehrh. sehr ahnlich. Stengel iistig, aufstrebend; 
Blatter ziemlich. kurzgestielt, die Nebenblatter der oberen 
Blatter etwas gestutzt, abgebrochen haarspifczig, die Bliittchen 
verkehrt-eiformig, vom Grunde bis zur Mitte ganzrandig, 
vorne kleingesagt; Kopfchen mndlich; Kopfchentrager aclisel- 
stiindigy'etwas langer ais das Blatt; Bliithenstielchen nach 
dem Yerbliihen herabgebogen, die inneren so lang wie die 
Kelchrohre; Kelch kahl, im Schlunde nackt, halb so lang 
wie die Krone, die Ziiłme aus breitem Grunde lanzettlich, 
die beiden oberen langer ais die iibrigen; Frucht am nnteren 
Rande deutlich gekerbt.

Yorkoinmen: Auf Wiesen, auf rasigen Platzen und 
an Wegerandern. Im Gebiet nur in Istrien. Ausserdem in 
Italien, Siidfrankreich, Spanien, Dalmatien, in der Tiirkei.

B ltitheze it: Mai, Juni.
A nwendung: Ein guter Triftenklee.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2399.
A Pflanze in nat. Grbsse; 1 Stengelstiick mit Blatt, vergrossert.



2400. Trifolium hybridum L.

Bastardklee. Schwedischer Klee.

Dieser schone, ausdauerde Klee macht den Eindruck 
einer Mittelform zwischen T. p ra tense  L. und T. repens L. 
Das kraftige Rhizorn treibt einige uber spannenhohe, auf- 
steigende, astige, hohle, ziemlich entfernt beblatterte fertile 
und ausserdem unentwickelte sterile Stengel. Untere Bliitter 
langgestielt, mit am Grunde breiten, in eine sehr feine Spitze 
verschmalerten Nebenbliittern; die Błiittcłien langlich-rauten- 
formig, stumpf, kleili gesiigt, beiderseits am Rande mit etwa 
20 Adem versehen; Kopfchen rundlich, gedrungen, mit achsel- 
standigen Stielen, welche zuletzt die doppelte Lange des 
Blattes erreichen; Bliithenstielchen nach dem Yerbliilien 
lierabgebogen, die inneren doppelt oder dreifach so lang wie 
die Keehrohre; Kelch kalii, im Schlunde nackt, halb so lang 
wie die Krone, die Ziilme pfriemlich, die beiden oberen liinger 
ais die ubrigen; Krone anfangs weiss, dann schon rosenroth. 
Der Stengel ist vollig kahl, aufstrebend oder aufrecht, rohrig, 
leicht zusammendriickbar.

B eschreibung: Aus der starken Wurzel kommen 
mehre langgestielte Bliitter, dereń Bliitteben sich durch 
Kleinheit und Gestalt vor den Stengelblattern auszeichnen: 
sie sind fast verkehrt-eirund und ganz stumpf. Aus ihrer 
Mitte erhebt sieli der etwas hin und her gebogene gestreifte, 
kahle und astige Stengel 20—40 Cm. hoch empor, ist mit



Dreiblattern besetzt, dereń Blattchen mehr eirund-langlich 
sind mid nach oben zu immer spitzer werden. Die Neben- 
blatter sind breit lanzettformig, kahl und ganzrandig, ver- 
schinalern sieli in eine lange Spitze und konnen auch eirund 
genannt werden, wenn man die Spitze abrechnet. Die ge- 
furchten Stiele der Blumenkopfe haben anfangs die Lange 
des Dreiblattes, ans dessen Winkel sie entspringen; spater 
verlangern sie sieli um das Doppelte. Die Blumenstielchen 
biegen sieli nach dem Verbluhen ain Bandę des Bliithen- 
kopfes zuriick, ihre Kelche fiirben sieli nach der Błiithe 
braunlich, ihre Blumchen bliihen in weisser Farbę, die am 
Kranze des Bliithenkopfes stehenden malen sich aber bald 
rojjafoth und geben dieser Species eine besonders angenehme 
und charakteristische Farbę. Stehen die Stocke nicht kriiftig, 
oder werden sie aut weniger frischem Boden angebaut, so 
bleiben die Blumenkopfe niclit selten ganz weiss. Die Hiilsen 
haben 3 Samenkorner.

Vorkommen: Auf feuchten Wiesen, an feuohten 
Bandem, auf Graspliitzen, an Grabenriindern, in manchen 
Gegenden auch auf Feldern im Grossen angebaut. Sie kommt 
zwar auf jeder Bodenart fort, aber vorzugsweise auf leichtem, 
sandigem oder etwas lehmigem Boden. Durch das ganze 
Florengebiet zerstreut. Ygl. D. B. M. 1884, S. 136.

B liithezeit: Vom Mai bis zum Oktober.
A nw endung: Der Bastardklee liefert ein gutes, wolił- 

schmeckendes, kraftiges Futter, bringt viel Heu, verbindet 
die trefflichen Eigenschaften des rothen und des kriechenden 
weissen Klees, eignet sich daher ais Kulturgewachs. Man 
baut ihn auf einen guten sandhaltigen Boden und bezieht



von ihm 2 reicliliche Schnitte. Felder, welche etwas feuchfc 
liegen und wegen der Bodenfrische fur den rothen Klee 
nicht passen, wiirden fur den Bastardklee ganz geeignet sein, 
insofern ihr Boden nicht streng ist.

Name: Der Name hybridum  schreibt sieli von der 
friiheren Meinung her, dass dieser Klee ein Bastard des 
T. p ra tense  und repens sei. Spatere Beobachtungen be- 
statigten aber diese Ansicht nicht, im Gegentheil zeigt das 
T. hybridum  seine eigenthumliche Natur ais Species auf 
eine in jeder Hinsicht so einleuchtende Weise, dass uian 
schon łangst tiber diese Species keinen Zweifel mehr 
gehegt hat.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2400.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1, 2 Bliithe, vergrossert; 3 Staub- 

gefiissrBhre, desgl.; 4 Frucht, desgl.



2401. Trifolium  elegans Savi.
Kleiner Bastardldee.

Von der yorigen nur wenig yerschieden, so dass Manche 
sie nur fur eine Form derselben halten. Der aufsteigende, 
nach allen Seiten ausgebreitete und yerastelte Stengel ist 
nicht hohl, sondern solide und harf. Nebenblatter aus brei- 
tem Grrunde lanzettlich, in eine sehr feine Spitze yerschma- 
lert, die Blattchen verkehrt-eiformig, gescharft-kleingesagt, 
beiderseits am Rande mit etwa 40 Adern yersehen; Kopf- 
chen rund! ich, gedrungen, auf achselstandigen Stielen von 
der doppelten Lange des Stiitzblattes; die Bluthenstielchen 
nach dem Verbliihen herabgebogen, die inneren von der drei- 
fachen Lange der Kelchrohre, Kelch kalii, im Schlunde 
nackt, halli so lang wie die Krone, die Ziihne pfrieinlich, 
die beiden oberen langer ais die tibrigen. Die Stengel sind 
in einem Kreise niedergestreckt, an der Spitze aufstrebend, 
oberhalb flaumig.

B eschreibung: Der Stengel ist aufsteigend, oberwarts 
flaumhaarig, bleibt kleiner ais bei T. hybridum  und unter- 
scheidet sich namentlicli schon dadurch von dem Stengel des 
Bastardklees, dass er dlinn, hart und innerlich mit Mark 
ausgefullt ist, wahrend der Stengel von T. hybridum  sich 
leicht zerdrucken liisst und beim Durchschneiden eine łtohre 
zeigt. Die Blattchen der Dreiblatter sind zwar den Blatt
chen des T. hybridum  ahnlich, aber im Ganzen langlicher, 
dunkelgriiner und ihre Adern, die sich in den Rand der
selben yerlaufen, sind weit zahlreicher. Ebenfalls sind auch 
die Bluthenkopfe dieser Species den Kopfen des T. hybri-



dum ahnlich, indessen sind sie kleiner, die Bliithchen sitzen 
dichter beisammen, form en einen kugelrunden Kopf und alle 
Bliithchen sind rosaroth. Die Hiilsen sind meistens nur 
2samig, wahrend die vom Bastardklee doppelt so viel Samen 
enthalten. Der ganze Habitus dieser Pflanze ist sehlanker 
und sie ist in allen Theilen weit zierlicher ais die mehr 
massige Pflanze unsers Bastardklees.

Y orkom m en: Auf frischen Stellen buscliiger oder 
waldiger Wiesen. In Deutschland kommt diese Species hau- 
figer in Unterostreich und Illyrien vor, indessen zeigt sie 
sich auch stellenweise hier und da im mittlen und sudlichen 
Deutschland, ist z. B. bei Herfort, Schieusingen, Jena und 
Zittau gefunden worden. Sie liebt Kalkboden, kommt aber 
auch auf anderen Bodenarten vor, auch an Bergabhangen 
und auf Triften. Bekanntere Standorte finden sich z. B. im 
Oesterreichischen Ktistengebiet; in Oesterreich; im Elsass 
hau fig; auch in Lothringen; bei Zweibriicken in der Iihein- 
pfalz; in Baden z. B. bei Karlsruhe; im Glanthal und Blies- 
thal; in Thuringen nach Reinhard Richter auch bei Trappen- 
dorf unweit Saalfeld; ferner bei Treuenbrietzen, bei Ham
burg neben dem Eppendorfer Moor und auf der Sternschanze; 
bei Marienwerder.

B lu thezeit: Juni, Juli.
Anwendung; Genau wie bei der vorigen. Aus einer 

Notiz von Ad. Andree (Ber. d. Deutsclien Botan. Ges. 1884, 
Seite 97) scheint hervorzugehen, dass diese Pflanze iiberhaupt 
nur eine Form trockeneren Standorts von T. hybridum  L. ist.

Ab b i ld un g en .  Taf e l  2401.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.

F lo ra  X X III . 88



2402. Trifolium  spadiceum L.

Hopfenklee.
Ein iiber spannenhoher, gelbbluhender Sommerklee, wel- 

cher einen oćler einige aufrechte, ziemlich entfernt beblatterte 
Stengel treibt. Untere Blatter ziemlich langgestielt, mit 
langlich-lanzettliohen Nebenblattern und verkehrt łierzforrnig- 
langlichen Blattchen; Kopfchen endstiindig, einzela und paar- 
weis, gestielt, gedrungen, zuletzt cylindrisch; Biuthenstielchen 
nacli dem Yerbltihen herabgebogen; Kelch kahl, im Schlunde 
nackt, die Zahne behaart, die beiden oberen kiirzer ais die 

,dnteren; Fahne vom Grund an gewolbt, gefurcht, die Fliigel 
grade vorgestreckt; Frucht viermal so lang wie der Staubweg.

B eschreibung: Aus dem schiefen Wurzelstocke ent- 
springen die aufrechten, oder etwas aufsteigenden, 30—45 Cm. 
hohen, unverastelten, oder wenig verastelten Stengel, welche 
unten langgestielte und kleine, oben kiirzer gestielte und 
grossere Blatter liaben. Die untersten Blatter besitzen 3 bis 
5 Ciii. lange, ladendunne, auf der oberen Seite gerinnelte, 
behaarte Blattstiele und 6 Mm. lange, verkehrt-łierzformige, 
sitzende, am Band ausgeschweifte Blattchen; die oberen 
Blatter haben nur 1—2 Cm. lange, behaarte Blattstiele und 
12—16 Mm. lange, sehr kurzstielige, am Bandę geziihnelte 
Blatter. Die Nebenbliitter sind spitz, haarlos, ganzrandig 
und gemeinlich 12—18 Mm. lang. Der Stengel hat in seiner 
ganzen Lange angedriickte sehr feine Haare, triigt an einem 
2 Cm. langen, geraden, aufrechten Stiele nur ein Bliithen- 
ahrchen, oder er theilt sieli am Gipfel in 2 Bliithenstiele. 
Die Bluthenkopfe sind anfangs pyrarnidenformig, spiiter eirund



oder fast walzig, 2 Cm. lang und 1 Cm. breit, anfangs gelb, 
dann braunlich, zuletzt schwarz-kastanienbraun. Der Kelch 
ist viel kleiner ais die Krone, 5zahnig; 2 Ziilme sind kleiner 
ais die 3 andern. Die Hiilsen sind kiirzer ais die Bluthe, 
rundlich und einsamig.

Y orkommen: Auf nassen, moorigen Wiesen, besonders 
in Gebirgsgegenden, auch in Wałdungen. Durch das Gebiet 
sehr ungleich zerstreut. Auf nassen, moorigen und torfigen 
Wiesen, auf nassen Wald- und Gebirgswiesen, in allen deut- 
schen Landem, aber nur stellenweise. In Tliiiringen nicht 
selten, z. JB. bei Koda, Weimar, Erfurt, Eisenach, Suhl, 
Koburg, Saalfeld, Rudolstadt, Eisenberg u. s. w. In Preussen 
nacli Pr. J. Weiss und Kiihn nur bei Memel, Goldapp und 
Insterburg; hie und da in Schlesien, so z. B. bei Gorlitz; 
haufiger in Thiiringen, so z. B. auf dem Rathsfeld unweit 
Sondershausen, im Saalgebiet in der Buntsandsteinregion, 
sparlich an der oberen Saale, so z. B. bei Breternitz (D. B. 
M. 84, S. 109); im Konigreich Sachsen z. B. im Gebiet der 
oberen Freiberger Muldę bei Nossen, Memmendorf, Klein- 
Waltersdorf, Hospitalwald bei Freiberg, Mulda, Nassau, Sąyda, 
Bienenmuhle, Prauenstein (D. B. M. 84, S. 105); im Harz- 
gebiet, so z. B. am Kyffhauser; am Oberrhein, namentlieli 
im Schwarzwald; in Baiern und zerstreut im Alpengebiet.

B lu thezeit: Juli, August.
Anwendung; Ein gutes Viehfutter. Zum Anbau nur 

geeignet auf sandigem Moorboden.
A bb i l d u n g en .  Tafe l  2402.

A Pflanze in natiirl. Griisse; 1 Stengelstuck mit Nebenblattern, 
vergrossert; 2 Blatt, desgl.; 3 Iielch, desgl.; 4 , 5 Bluthe, desgl.;
6, 7 Same m it und ohne Hulse, natiirl. Griisse und yergrossert.



2403. Trifolium batiium Schreber. 

Kastanienklee.

Syn. T. spadiceum Yill.
Dem vorigen ausserst ahnlich, mit welcliem er auch 

haufig verwechselt wird. Die jahrige Wnrzel treibt einige 
aufsteigende, spannenhohe, zerstreut behaarte Stengel, welche 
locker bebliittert sind. Untere Bliitter langgestielt, die Neben- 
blatter langlich-lanzettlich, die oberen fast eiformig; Blatt- 
chen liinglich, am Ende abgerundet oder ausgerandet, nacli 
dem Grun de keilig; Kopfchen endstiiudig, einzeln oder paar- 
weis, gedrungen, kugelig, zuletzt durcb die herabgebogenen 
unteren Bliithenstielehen eirund; Kelch kalii, im Schlunde 
nackt, die beiden oberen Ziihne kiirzer ais die unteren; 
Palmę vom Grund an gewolbt, gefurcht, die Pliigel grade 
liervorgestreckt; Fracht viermal so lang wie der Staubweg.

B esclireibung: Bis auf die oben feinhaarigen Stengel 
und Bliithenstiele und bis auf die in der Jugend mit spar- 
lichen, feinen Zottelhaaren gewimperten Blattchen, ist die 
ganze Pflanze kalii. Ihr aufsteigender, 15—35 Cm. liolier 
Stengel hat unten 2 Cm. lange, oben 1 Cm. lange gestielte, 
an der Spitze aber fast sitzende Bliitter, dereń Blattchen 
unten verkehrt-eiformig, oben verkehrt-eilanglich, ganz oben 
fast elliptiscli sind, unten 6 Mm., oben aber bis 16 Mm. 
messen. Im Uebrigen sind sie stumpf oder sehr leicht aus-



gerandet und feingesagt. Der Bluthenstiel, oder aucłi beide 
Bliithenstiele entspringen aus den obersten Blattwinkeln, 
welche diclit an der Spitze des Stengels stehen und insofern 
scheinbar endstandig werden. Sie sind 2—3 Cm. lang und 
mit weissen anliegenden Haaren besetzt. Die Kelche der 
Bliithchen sind unter der Rotte der Lotophyll-Trifolien, oder 
der Goldkleearten verhaltnissmassig am kleinsten, die beiden 
oberen Kelchzahne liinger ais die ubrigen, die Krone vier- 
mal liinger. Zuerst malt sieli der obere Kelehsaum blau, 
dann wird fast der ganze Kelch blau und zuletzt verbleicht 
er wieder. Die Deckblatter der Bluthenstielchen sind sehr 
klein, der ganze Bliithenkopf wird iiber 1 Cm. diek, die Fahne 
ist verkehrt-eiformig, schlagt sich an den Seiten lierab und 
bedeckt spiiter die ganze Bluthe, indem sie sich wie ein Ge- 
wolbe dariiber hinlegt. — Man kann diese Goldkleeart nur 
mit T. spadiceum  verwechseln, denn auch der letzte ge- 
hort zu den Goldkleearten, hat gleichfalls scheinbar end- 
standige Bliithenstiele und verwelkt auch in ahnlicher Farbę. 
Alle ubrigen Goldkleearten entwickeln dagegen ihre Bliithen
stiele deutlich seitenstandig und verwelken hell-lohgelb, wie 
die Bliitter der Eichen. Wenn man aber die beiden ersten 
Kleearten mit einander vergleicht, so wird man finden, dass 
T. badium die verwaehsenen Nebenblatter nur bis in das 
Viertel der Blattstiele tragt, wogegen T. spadiceum  sie 
bis in die Halfte derselben hat. Dann sind die Bliithen- 
kopfe des ersten wahrend der Bluthe rundlieh, die des letzten 
oben kegelformig - spitz und die verbliihten Kopfe des T. 
badium  eirund, die von T. spadiceum  walzenformig. Fer- 
ner unterscheiden auch die blauen Kelche beide Artem



Yorkom m en: Auf feuchten Alpentriften. In Steier
mark, Karnthen, Salzburg, Tirol, in der Schweiz und im 
Jura. Im Salzburgischen (A. Sauters Flora, S. 144), auf 
feuchten Wiesen und Triften der Alpen von 1500 bis 1600 
Meter Meereshohe nicht selten, vorziiglich auf den Schiefer- 
gebirgen, so z. B. Tennalp, Kantenbruner, Fuscher, Lungauer 
Alpen. Auch im Bairischen Hochland ziemlich yerbreitet. 
Yon Langethal auf dem Pilatus gesammelt. (Vgl. D. B. M. 
1884, S. 136; 1885, S. 23.)

B lu th eze it: Juli, August.
A nwendung: Wie bei der vorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2403.
Pflanze in natiirl. Grosse.



Goldldee.

Syn. T. campestre Gmelin. T. aureurn Pollicli.
Das dauernde Rhizom treibt einen einfachen, aufrechten, 

ziemlich entfernt beblatterten Stengel, welcher steifer ist ais 
bei den folgenden Arten. Blatter kurzgestielt, die Neben- 
blśitter liinglicli-lanzettlich, ani Grandę nicht breiter, stumpf; 
Kopfchen achselstandig, gestielt, gedrungen, rundlich-eirund; 
Bliithen zuletzt herabgebogen; Kelcli kalii, im Schlunde 
nackt, die beiden oberen Zahne kiirzer ais die unteren; 
Fahne loffelfórmig, gefurcht, die Fliigel auseinander treteud; 
Staubweg ołingefalir so lang wie die Fracht. '

B esclireibung: Der Stengel ist aufsteigend oder steht 
yollig aufrecht empor; er wird 30—60 Cm. hocli, ist rand, 
wenig behaart, etwas verastelt, griin und im Ałter rothlich 
angelaufen. An schattigen Stellen wiichst er schlank, im 
Freien ist er mehr stammig, immer sehr blattreicli. Die 
Blatter haben gefurchte kable Stiele, welclie an den untersten 
Blattern so lang ais die Blattchen, an den oberen aber weit 
kiirzer sind. Die Blattchen sind unten am Stengel rundlich, 
weiter oben werden sie langlich, gehen oft in das Lanzett- 
formige iiber und ganz besonders, wenn der Standort der 
Pflanze freier ist. Alle Blattchen messen von 6—10 Mm. 
in die Lange, 5—7 Mm. in die Breite, haben keine Beliaa-



rang, sind nacłi der Spitze zu mit feinen Zahnen scharf ge~ 
siigt, an der Spitze mehr oder weniger deutlich ausgerandet 
und sehr kurz gestielt, das Mittelblattchen ist unbedeutend 
grosser ais die zwei librigen, Uie Nebenbliitter sind mit dem 
Blattstiele verwachsen, stelien yollig aufrecht, sind gestreift, 
ganzrandig und spitz. Die feinbehaarten Bliithenstiele kom- 
men aus der Spitze und aus den Blattwinkeln hervor und 
messen ungefahr 2—3 Cm. Die Bliithenkopfe sind 1 — 2 Cm. 
lang, oben und unten gleich abgerundet und stelien aufrecht. 
Ilire kurzgestielten Bliithcken stehen anfangs aufrecht, schla- 
gen sich aber spiiter herab. Die 3 langeren Kelchzahne der 
Bltithe sind fast doppelt so gross ais die beiden kiirzeren 
und haben an ihren Spitzen einen Haarbuschel. Wiihrend 
der Bliithe entwickelt sich besonders das Fahnchen derselben, 
das sich nach der Bliithe herabschlagt und die ubrigen 
Blumenblatter verdeckt. Es ist eirund, ganzrandig, an der 
Spitze ausgerandet und wird noch einmal so lang und drei- 
inal breiter ais die Flugel. Von den 10 Staubgefassen ist 
der 10. nur zur Halfte frei. Die gestielte, kahnfornńge 
Hhlse hat ein gelbes Samenkorm und ist bis zur Reife von 
der verwelkten Krone bedeckt.

Vorkom m en: Auf Bergwiesen, an Berg- und Wald- 
randern, an wenig bewachsenen, rasigen Abhangen, in trocken- 
grundigen Waldungen, an Felsen, Durch einen grossen Theil 
des Gebiets verbreitet, namentlich aber in Grebirgsgegenden. 
Selten auf Kalk,') 1

1) Im Fiirstenthum Liineburg selten (H. Steinvorth, Progr., S. 16): 
Eissel bei Gifhorn, Itzenbuttel unweit Hamburg ILauenburg). Vrgl.
U. B. M. 1884, S. 136.



B liithezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Guter Futterklee der Wald- und Leede- 

triften.
A b b ild u n g e n . T a fe l 2404.

A Pfianze in natiirl. Griisse; 1 ICelch, yergrossert.

F lo ra  X X III , 39



2405. Trifolium  procumbens L.

Ackerklee.

Syn. T. agrarium Pollich.
Weit diinner, zarter und niedriger ais die vorige. Em 

Sommerklee mit zarter Wurzel und dunnem, gestrecktem, 
naeh allen Seiten ausgebreitetem, etwas entfernt beblattertem 
Steugel, welcher, wie die ganze Pflanze, fein behaart ist. 
Nebenblatter eiformig; Blatter kurzgestielt, mit umgekehrt- 
eiformigen, ausgerandeten Blattchen; Kopfchen seitenstandig, 
gestielt, rundlich-eiformig, meist 40bluthig, der Stiel doppelt 
so lang wie das Stiitzblatt; Bluthen zuletzt herabgebogen; 
Kelch kahl, am Schlunde nackt, die Ziilme an der Spitze 
etwas haarig, die beiden oberen kiirzer ais die unteren; die 
Faline loffelformig, gefurcht, die Flilgel weit anseinander- 
tretend; Prucht yiermal so lang wie der Staubweg.

Beschreibung: Der Hauptstengel steht nur in derersten 
Jugend, wenn er noch sehr kurz ist, aufrecht, legt sich so- 
dann, sammt seinen langen Aesten, auf den Boden hin, ist, 
wie die siimmtlichen Aeste, rund, feinhaarig und ofters rotli- 
lieh angelaufen. Die Blattclien der Dreiblatter niessen 
6—10 Mm., sind mit parallellaufenden Adern durchzogen, 
hellgi-un, an der Basis ganzrandig, nacli der Spitze zu ge- 
zahnelt, an der Spitze ausgerandet, in Form mehr rundlich 
ais rautenformig, in der Ausrandung oft mit einer kleinen 
Weichstachel begabt. Das Mittelblattchen ist 3 —4 Mai



langer gestielt ais die Seitenblattchen, dieser Stiel ist aber 
zuriickgebogen. Die unteren Hauptblattstiele sind den 
Blattern an Liinge gleicli, die oberen aber kiirzer und merk- 
licher feinhaarig. Die eirunden, spitzen Nebenblatter sind 
am Ilande zuriickgebogen und behaart. Die Stiele der 
Bliithenkopfchen ragen weit iiber die Bliitter hinaus und 
sind feinhaarig. Die Bliithenkopfe sind nur 6—8 Mm. gross, 
citronengelb, bestehen ans kleineren und dicliter liegenden 
Bliithclien ais bei T. cam pestre. Fahne, Fliigel, Griifel 
und Frtichte sind wie bei T. cam pestre. Obgleich diese 
Species viel Aehnlichkeit mit T. cam pestre hat, so darf 
sie doch nicht ais Abart des T. cam pestre, wie Koch will, 
gestellt, sondern ais eigene Species aufgefiihrt werden. Sie 
bliiht schon einen Monat friiher ais T. cam pestre, unter- 
scheidet sich durch den immer gestreckten Stengel, der nur 
dann bei T. cam pestre gestreckt yorkommt, wenn ilin die 
Aeste niederziehen. Dann besitzt sie auch ausgerandete 
Blśittchen, langgestielte Bliithenkopfe, kleinere, dichter liegende 
und heller gelbe Bliithclien und der ganze Stock stirbt auch 
1 Monat friiher ab ais T. cam pestre.

Yorkommen: Auf diirren Triften, an Ramen, Feld- 
randern, grasigen Abhangen und Plateaus, auf Aeckern, be- 
sonders auf Sandboden, Granit und Thonschiefer, auch auf 
Kies, aber fast niemals auf Kalk. Durch das ganze Gebiet 
verbreitet.

B liithezeit: Mai bis Ok to ber.
Anwendung: Ein vortreffliches Weidekraut der Triften.
Form en: a. maius Koch: Hauptstengel aufrecht, mit 

abstehenden Aesten; Kopfchen grosser, lebhafter gefarbt;



Kopfchentrager so lang wie die Bliitter oder nicht viel langer. 
Syn. T. campestre Schreber (Sturm, Heft 16, No. 13). 
T. pseudoprocumbens Ginelin, *)

(i. minus Koeli: Stengel meist liegend; Kopfchen kleiner, 
blasser; Kopfchentrager oft doppelt so lang wie die Blatter. 
Syn. T. procumbens Schreb. * 1

1) So nacli den friiheren Ausgaben unserer Flora. Dieses Syno- 
nym durfte das richtige sein, obgleich Koch dasselbe zur Form 

f). m in u s  Koch zielit. Reichenbach fil. (Icones Band 22, Seite 81) 
schliesst sieli der Koch’schen Auffassung an.

A b b i l d u n g e n .
T a f e l  24051. a. m a i u s  Koch. A Pflanze in natiirl. Grosse;

1 Bliithe, yergrossert; 2, 3 Frucht, desgl.; 4 Same, desgl.
T a f e l  240511. fi m in u s  Koch. Pflanze in natiirl. Grosse; 

1 Kelch, yergrossert.



2406. Trifolium  patens Schreber. 

Triftenklee.

Die Pflanze ist der vorigen ahnlich und aus diesem 
Grunde wolil mit derselben in frttherer Zeit verwechselt 
worden. Sie ist aber von kraftigerem Wuchs und melir 
ausgebreitet. Nebenblatter eiformig, am Grunde deutlicli 
herzformig; Kopfchen seitenstiindig, gestielt, locker, wahrend 
der Bluthozeit lialbkugelig; Bliithen zuletzt herabgebogen; 
Kelch Italii, im Sclilunde nackt, die Ziihne an der Spitze 
etwas bebaart, die beiden oberen kiirzer; die Falme loftel- 
formig gefurcht, die Fliigel weit auseinander tretend; Fruclit 
so lang wie der Staubweg.

Diese vom Abt Freiherrn von Wulfen bei Gorz und 
Triest enideckte Pflanze besclirieb zuerst Schreber in Sturnis 
Flora, Heft 16, No. 16, wovon wir das Wichtigste hier mit- 
theilen:

Die Wurzel ist einfach, zaserig, weisslich. Die Stengel, 
dereń 6—8 sind, sind 5 — 6 Cm. lang, die untere Halfte aut' 
die Erde gestreckt, die obere aufgerichtet. Sie sind rund, 
glatt, zu oberst etwas haarig, ziemlich dicht beblattert, mit 
den Blattansatzen fast bedeckt; doch oberwarts weniger ais 
unten. Die Blatter sind zahlreich, ohngefahr von der Grosse 
wie am liegenden Klee. Ihre Bliittchen haben ausserst kurze 
Stielclien; das mittle doch ein etwas bemerkbareres. Am 
uuteren Tlieile der Stengel sind sie rundlich oder umgekehrt- 
eiformig, am Ende mit einem seichten Kerb und einer kleinen 
Spitze darinne; am oberen Tlieile langlich, vorn etwas breiter,



stumpf, ani obersten Theile gehen sie in eine Spitze aus. 
Sie sinil an der vordern Hiilfte des Randes fein gesiigt, an 
der hintern ganz, ndt starken parallelen Adern durchzogen, 
von testem Gewebe, glatt. Die Blattstiele der unteren sind 
so tang, die der oberen kiirzer ais die Blatter; jene glatt, 
diese etwas haarig. Die Blattansatze eiformig, zugespitzt, 
nervig, glatt. 2 -  3 Bliithenstiele entspringen aus den obersten 
Blattwinkeln. Der nnterste wird am ersten ausgebildet, ist 
2 '/2 Cm. lang, fadenformig, stark behaart; er macht eine flachę 
Biegung einwiirts. Die Bliithenahre ist liber 5 Mm. lang, 
halbkugelfórmig; die Blutlieii aufrecht oder ausgebreitet, die 
Bluthenstielehen sehr kurz. Der Kelch ist glatt; die zwei 
obersten Ziihne ganz kurz, die drei untersten nocli nicht 
halb so lang ais die Flugel, schmal, docli fast lanzettfbrmig. 
Die Fahne oben rundlich nervig, nicht gefurcht, etwas aus- 
gerandet, ein wenig riickwarts gebogen.

Vorkommen: Auf Wiesen, Triften und feuchten Gras- 
platzen. Nur im siidlichsten Theil des Gebietes: in Unter- 
steiermark; Krain; im osterreichischen Kiistengebiet; in Siid- 
tirol, namentlich in Menge um Bożen; in der sudlichen 
Schweiz. Reichenbach fil. theilt noch speziell folgende Stand- 
orte mit: M. Cenere im Canton Tessin; Brixen in Tirol; 
Triest; Wippach und Gottschee in Krain; ausserdem in 
Croatien, Dalmatien, Ungarn, Piemont. Ygl. D. B. M. 1884, 
Seite 136.

B ltithezeit: Juni bis August.
Anwendung: Wie bei den vorigen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  240G.
A Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Blatt, vergr8ssert.



2407. Trifolium  filiforme L. sec. Koch.1) 

Fadenklee.

Syn. T. controversum Jan. T. minus Smith. T. pro- 
cumbens Poił.

Bili zarter Sommerklee mit fadenfórmigem, astigem Sten- 
gel Nebenbliitter eifórmig; Kopfchen achselstandig, gestielt, 
locker, meist lObliithig; Bluthen zuletzt herabgebogen; Kelcli 
kahl, im Schlunde nackt, die Zii.hne an der Spitze etwas 
haarig, die beiden oberen kiirzer ais die unteren; die Fahne 
zusammengefaltet, fast glatt, dieFliigel grade hervorgestreckt; 
die Fracht viermal so łang wie der Staubweg.

B eschreibung: 1) i es er Klee findet sich gewohnlicli 
gruppenweise auf Wiesen und Randem, wo er in dichtem 
Bestande neben einander wachst, wodurcli der zarte Stengel 
aufrecht erhalten wird. Ist der Bestand lockerer, dann biegt 
er sich auch urn und liegt am Bodem Er wird handhoch, 
seltener fusshoch, ist yeriistelt, und um so reicher, je ein- 
zelner er wachst. Stengel und Aeste sind fadendiinn und 
behaart. Die Blattstiele sind behaart, unten so lang ais die 
Blattchen, nach oben zu iminer kiirzer werdend. Die Blatt- 
chen sind grasgriin, das mittelste Blattchen ist weit langer

1) W ir belialten um so melir diesen Namon bei, ais auch mebre 
andere Autoren in neuester Zeit bei der Koch'sehen Benennung 
stehen geblieben sind, so namentlioh Reiohenbach fil. (Icones, Bd. 22, 
Seite 81, 82).



gestielt ais die Seitenbliittchen, all(3 sind paralleladerig, an 
der Basis ganzrandig und an der Spitze ausgerandet. Die 
Bltithenstiele sind weniger steif, die Bliithenkopfchen gleichen 
an Grosse den Kopfchen der M edicago lupu lina , sind aber 
lockerer, armbluthiger und hellgelber. Sie haben bios 3 bis 
10 Bliithchen und sind unten nieht geschlossen. Die Kelclie 
sind kahl, im Schlunde nackt, die Kelchziihne an der Spitze 
etwas liaarig, 2 sind kiirzer ais die 3 andern. Die Fahn- 
chen sind anfangs glatt, nach dem Verbluhen gefurcht; sie 
umschliessen die wenig klirzere Hiilse dicht. Die Fltigel
strecken sieli gerad hervor und der Griffel ist 4 mai kiirzer

✓

x als die Hiilse. Die Nebenblattchen am Stengel sind eiformig, 
fast immer so lang ais die Blattstielchen, die Kronen welken 
licht-lohbraunlicli und die Bliithchen schlagen sieli zuriick.

Yorkommen: Auf Wiesen, Aeekern, Triften, Rasen- 
platzen, Randem, auf lockerem, warmem Boden, besonders 
gern auf Sand- oder Kiesboden. Durch das ganze Gebiet 
Yerbreitet.

B liithezeit: Mai bis Oktober, in manchen Jaliren 
schon in der zweiten Halfte des April.

A nwendung: Ein vortrefflich.es Wiesenkraut, welches 
der Anfanger ieicht mit M edicago lu p u lin a  verwechselt, 
obgleich diese Pflanze wohl in Bliittern und Bliithen, nicht 
aber in der Frucht Aehnlichkeit bat. Der tecbnische Werth 
beider ist sehr yerschieden; derm M. lupu lina  ist der gelbe 
Klee der Oekonomen, T rifo lium  filiform e wird nicht an- 
gebaut; M. lupulina gedeiht auf bindigem Boden wie aueh 
im leicliten, sobald er Feuchtigkeit genug besitzt, T. f i l i 
forme gedeiht nur im leicliten Boden, besonders im Sand



imd Kies. T. filiform e L. ist volłig kalii, M. lupu lina  L. 
aber dicht kurzhaarig. Dadurch sind beide Pflanzen schon 
vor der Bluthezeit leiclit unterscheidbar.

F o r men: /?. minimum Gaud.: Sełir niedrig; die Kopf- 
chen 3—8bltitłiig; die Kopfentrager sehr diinn. Syn. T. 

procumbens (i. Gmelin.
A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2407.

Pflanze in natiirl. Grdsse.
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2408. Trifolium  micranthum Viviani. 

Kleinster Klee.

Syn. T. fili formę Smith.
Ein Miniatnrbild der vorigen. Nebenblatter langlich, 

ain Grrundę nicht breiter; Kopfchen seitenstandig, gestielt, 
locker, 2—Gblutliig; Bliithen zuletzt entfernt, hinabgebogen; 
Kelch kahl, im Schlunde nackt, die Zahne an der Spitze 
etwas behaart, die beiden oberen kur zer ais die unteren; 
Jf-eChne zusammengefaltet, glatt, die Fliigel grade vorgestreckt; 
Fracht 4 mai so lang wie der Staubweg.

' Yorkommen: Auf Wiesen. Im Gebiet nur in der 
Niihe der Siidgrenze, bei Pola und in der Valle Bendon 
zwischen Pola und Fasana in Istrien. Auch in Dalmatien, 
Siebenburgen, Italien, auf Sizilien, Corsika, Sardinien, in 
Sttdfrankreich.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei dem vorigen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2408.
A Pfianze in natiirl. Gr8sse; 1 Blatt, yergrossert.



Strauchklee.

Syn. I), monspeliense W. D. pentaphyllum Rchb. fl. 
exc. Lotus Dorycnium Ł. e. p.

Bliittchen linealisch-keilformig, fast seidenhaarig-zottig, 
mit anliegenden Haaren; Kopfchen meist 12bllltłiig; Frilclite 
kugelig; Stengel etwas verholzend. In allen ubrigen Dingen 
wie die folgende, von der sie nacli einigen Botanikom nur 
ais Abart verschieden ist.

Y ork o mm en: Auf Triften und an steinigen Abhangen. 
Nur im Alpengebiet und durch die Alpenflitsse auf die vor- 
liegenden Hochebenen gefiihrt. In Istrien, Krain, im Oester- 
reichischen Kiistengebiet, in Siidtirol, im nordlichen Tirol 
seltener, so z. B. von mir (H.) an der Martinswand beobach- 
tet; im bairischen llochland und mit der Isar bis auf die 
Isarauen bei Mtinchen; Graubiindten in der Schweiz. Im 
Yorarlberg am Ausgang des Wolferthals bei Bludesch (Oestr. 
B. Z. 1873, S. 345); in Krain z. B. in der Waldregion der 
Flora von Gorz (Oestr. B. Z. 18G3, S. 388).

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Sie verdient ein Platzchen im Blumen- 

garten.
Ab b i ld un g en .  T a f e l  2409.

A Pflanze in nat. Grosse; 1 Blfithe, yergrbssert; 2 Frucht, desgl.



2410. Dorycnium herbaceum Vill. 

Backenklee.

Syn. D. sabaudum Rchb, D. intermedium. Ledeb.
Stengel krautig; Bliittelien der dreiziihligen Bliitter liing- 

lich-keilig, abstehend-zerstreuthaarig, Nebenblatter an Gestalt, 
Grosse und Behaarung den Blattchen ziemlieh gleicli; Bliithen 
irrlanggestielten, achselstiindigen, meist 20bluthigen Kopf- 
chen; Friiclite kugelig.

B eschreibung: Aus der vielkopfigen Wurzel kommen 
eine Anzabl aufsteigender Stengel, welche 30—60 Cm. hocb 
werden, aufrecbte Aeste und abstehende Blatter baben. Die 
Blattchen sind etwa 1 Cm. lang und bei D. herbaceum  
vorn 4 Mm. breit, bei D. su ffru ticosum  schmaler; sie 
sind sitzend oder sebr kurzstielig, dicht aber fein behaart. 
Hinsichtlicb ihrer Form und der Nebenblatter sind sie den 
Lotusarten nicht unahnlich. Die Bluthendoldchen dagegen 
sind durcb lange Stiele, durch blattartige Umbullung der 
Bluthenstielchen und durch kleine Blumen cbarakteristisch; 
denn die Stiele sind vielinal langer ais das sie stiitzende 
Blatt, die Bliithen kurzgestielt, nur 5 Mm. lang. Sie bilden 
ein Koptchen, ihr Fabnchen ist an der Basis rotb, langer 
ais Fliigel und Schiffchen, die Fliigel sind rotbbackig und 
kiirzer ais das Fahnchen und das stumpfe kurze Schiffchen 
zeichnet sich durch schwarz -violette Flecken an der Spitze 
aus. Die Hiilsen sind stachelspitzig.



Vorkommen: Auf' sonnigen Bergtriften. Zerstreut im 
siidlichen Gebiet: Istrien, Nieder-Oesterreich, Siidtirol, Kan
ton Tessin. Auch in Savoyen.

B liithezeit: Juli, August.
Anwendung: Wie bei der vorigen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2410.
Pflanze in naturl. GrSsse.



2411. Bonjeania hirsuta Rchb. 

Borstenklee.
*

Syn. Lotus hirsutus L. Dorycnium hirsutum DC.
Das dauernde, holzige, bis fingerdicke Rhizom sitzt 

senkrecht im Boden und treibt einige rabenkieldicke, stiel- 
runde, einfache, wie die ganze Pflanze kurzborstig behaarte, 
ziemlich dicht beblatterte Stengel, welche einen endstandigen 
Bliithenkopf und bisweilen ausserdem aus den obersten Blatt- 
achseln nock-einige kleinere Kopfchen treiben. Da die drei- 
zahligen' Blatter ganzlich stiellos und die Nebenblatter von 
gleicher Grosse sind, so rnacht es fasfc den Eindruck einer 
wirteligen Beblatterang. Blattchen langlich-lanzettlich. Dolde 
kopfig, ineist 6 błiitliig; Bluthen kurzgestielt; Kelch 5zahnig, 
kurzborstig; Fliigel frei, am oberen Rand mit einem lang- 
lieben Eindruck yersehen, das Scbiffchen yorgezogen, aber 
nicbt geschnabelt; Filamente nicht mit der Krone yerbunden; 
Staubweg kalii, sanft aufwarts gebogen, mit kopfiger Mun- 
dung; Fracht 2klappig, langlich, gedunsen, kalii, im Innern 
mit papierdunneu Scheidewiinden yersehen.

Y orkom m en: An sterilen Felsen. Nur im siidlichsten 
Theil des Gebietes, in Istrien und auf den Istrischen Inseln, 
so z. B. auf Cherso, Osero u. a., ferner bei Fiume und im 
stidlichen Tirol, z. B. im Etsclithal bei Tramin und ausser
dem bei Castelfondo im Nonnsberg. Ausserhalb des Gebiets 
in Croatien, Dalmatien, Ligurien, Ungarn, Siidfrankreich, 
Italien, Spanien, Portugal, Griechenland.



Blufchezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Eine allerliebste Zierstaude fur den 

Blumengarten.
Porm en: /?. incana Koch: Haare.mehr anliegend, dichfc 

filzig. Syn. Lotus tomentosus Rh ode. Bisweilen sind die 
Haare fast seidig: (i. sericea Coss. Lotus sericeus DC. 

y. microphylla Reichenbaeh fil. Blatter weit kleiner.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2411.
Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, vergr8ssert.



2412. Lotus edulis L.

Speiseklee.

Syn. Krookeria óligoceratos Moench.
Ein etwa spannenhohes Sommergewachs mit am Grandę 

getheiltem, ausgebreitetem und anfstrebendem, ziemlich ent- 
fernt beblattertem, absteliend raułihaarigem Stengel. Bliitter 
kurzgestielt, dreizahlig, die Blattchen eiformig, stumpf, ani 
Rande lang gewimpert, ganzrandig; Bluthen endstandig, ein- 
zeln oder paarweis, die Bluthen,stiele doppelt so lang wie 
das Sttltzblatt; Kelchzahne lanzettlich, rauhhaarig, dreimal 
so lang wie die glockige Rohre; FrUchte langlich, gedunsen, 
gekriimmt, 2—3nial so lang wie der Kelch.

Im Uebrigen ist die Pflanze der folgenden ahnlich.
Yorkommen: An steriłen Ortem Im Gebiet nur auf 

den Istrischen Inseln Sansego, Veglia, Bua und Lesina und 
bei Ragusa. Uebrigens verbreitet im Gebiet des Mittelmeers 
und der Adria.

B lu thezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Die jungen Fruchte werden in Siideuropa 

gegessen. Linne behielt fur diesen Klee den alten Home- 
rischen Namen Xcnóg bei, welcher bei Homer wie Miquel 
wohl richtig bemerkt, iiberhaupt Klee bedeutet und beson- 
ders ais Pferdefutter erwahnt wird. Ob Sprengel recht hat, 
den Namen speciell auf T rig o n e lla  e la tio r L. oder Lotus



co rn icu la tu s  L. /,u beziehen, diirfte sehr zu bezweifeln sein. 
Im Neugriechischen łieisst Lotus edulis L. I'oiCOJj.u oder 
■/.anlaovqa; sie findet sieli besonders in Lakonien und auf 
Zante und wird auch dort ihrer Pruchte wegen geschatzt.')

1) K. G. F i e d l e r ,  Uebersicht der Gewaehse des Konigreichs 
Griecheuland. Lresden 1840, Seite 692.

A b b i l d u n g e n .  T a f e  1 2412.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fracht, vergrossert.
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2413, Lotus ornithopodioides L.

Yogelfussklee.

Ein dem vorigen sehr ahnlicher Sommerklee. Stengel 
ausgebreitet, angedriickt flaumig; Blattchen verkehrt-eiformig- 
rhombiscli; Kopfchen gestielt, 3—hbluthig; Deckblattchen 
doppelt so lang wie der Kelch; Frucht linealisch, gekriimmt, 
zusammengedriickt, holperig, fast gegliedert, kalii.

Yorkom m en: An rasigen Pliitzen, auf Kulturland. 
Im Gebiet nur im sudlichen Istrien und auf' den benach- 
barten Inseln, namentlich auf Osero. Ausserdem in Dal- 
matien wie (iberhaupt im Gebiet des Mittelliindischen und 
Adriatischen Meeres.

B liithezeit: April bis Juni.
A nwendung: Ein guter Futterklee.
A nm erkung: In denselben Gegenden findet sich noch:

L. cytisoides L. Sie unterscheidet sieli durch graue Behaa- 
rung, verkehrt - eiformige Blattchen, liinglich - lanzettliche, 
spitze Kelchblatter, dereń beide seitenstiindigen kiirzer sind 
ais die tibrigen, durch stielrunde, grade oder schwach ge- 
krummte Friichte. Das Rhizom ist perennirend.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2413.
A Pllanze in natflrl. Grosse; 1 Friichte, vergrossert.



Hornklee.

Syn. L. awensis Scłik. L. villosus Thuill.
Das dauernde Rhizom treibt einige liegende und auf- 

steigende oder aufreclite, spannenhohe, kahle oder abstehend 
rauhhaarige, ziemłich entfemt bebliitterte Stengel. Bliitter 
kurzgestielt, gedreiet, mit eifórmigen Blattchen und grossen, 
herzformigen Nebenblattern; Bluthenstiele 4—5 Mai langer 
ais das Stutzblatt; Kopfchen meist 5 blutliig; Kelcb trichter- 
formig, bzahnig, die Ziiline aus dreieckigem Grrunde pfriem- 
licli, fast gleich, so lang wie die Rohre; Fliigel lanzettlich- 
verkelirt-eifonnig, am oberen llande zusammenstossend, nur 
auf dem am Grrunde befuidliclien Zalin mit einem Eindrack 
versehen; Seliiftehen reclitwinkelig aufstrebend, fast rauten- 
formig, gesclmabelt; Staubweg kahl, allmablig verschmalert, 
mit stiunpfer Miindung; Frucht lineal, stielrund, grade, beirn 
Aufspringen, wie bei allen Arten, sieli transversal abdreliend 
und zusammenrollend.

B eschreibung: Die Wurzel ist holzig, astig, innen 
weiss, aussen braun, zaserig, Aus ihr erheben sich mekre 
ruudliche, schwacb eclcige, beblatterte, bald nur 5 Cm., bald 
30—45 Cm. holie, etwas astige Stengel. Die Blatter sind 
gedreiet, kurzgestielt; die Blattchen fast sitzend, nack oben 
gewbhnlich breiter, nack unten keilformig zulaufend, oft 
etwas stackelspitzig; die beiden Nebenblśitter fast sitzend,



eben so lang ais die Blattchen, aber ans breit-eifbrmiger 
Basis mehr oder weniger zugespitzt, ungleichseitig. Ans den 
oberen Blattachseln erheben sich einzelne verlangerte nackte 
Zweige, welche die Stengelspitze gewohnlich weit iiberragen 
nnd an ihrem Ende ein gedreites sitzendes Blatt oder auch 
nur ein einzelnes Blattchen, ohne Nebenbliitter, and dann 
eine Anzahl von meist 5, oft aber auch weniger, ganz kurz- 
gestielter B lumen tragen, die auch je nach der Starkę der 
Pflanze grosser oder kleiner sind und horizontal stehen. Der 
Kelch ist oft so wie der Stengel und A.este roth angelaufen, 
und geht in o ziemlich gleiche, sehr spitz und lang zu- 

^gespitzte, durch rundliehe Buchten getrennte Ziihne aus, die 
oft an ihrer Spitze einige Haare tragen. Die Blunienkrone 
ist iiber nocli einmal so lang ais der Kelch; die Fahne ist 
lang genagelt, breit ovai, stumpflich, in der Mitte gefaltet, 
nach oben und an den Randem aber zuriick- und nach 
aussen gebogen. Die Fliigel ktirzer ais die Fahne, so lang 
ais der Nachen, welcher mit seinem spitzen Schnabel zwischen 
ihnen liegt, stumpf, unten iiber dem Nagel mit einem nach 
unten gerichteten spitzen Zahn. Die Nachenblatter unten 
genagelt und frei, oben in eine spitze schnabelartige Spitze 
auslaufend, indem sie sich von der Mitte plotzlich nach oben 
biegen und verschmalern. Die Hiilse cylindrisch, mit zwei 
etwas erhabenen Niihten, schief stachelspitzig, kalii, zuweilen 
stellenweis etwas angescliwollen; die braunen, fast ovalen 
Samen durch dunne papierartige Scheidewande von einander 
getrennt.

Vorkommen: Fast auf allen Bodenarten, sowohl auf 
trocknem, sogar auf steinigem Boden, ais auch an feuchten



Orten, so z. B. auf etwas feuchten Wiesen, besonders auf 
rasigen Platzen, an Wegerandern, am Sanra der Walder und 
Gebiische, auf liehten Waldstellen, Haiden, Triften, an 
Rainen u. s. w. Durch das ganze Gebiet verbreitet. Im 
Hocbgebirge von den Thalern bis in die alpine Region 
(2000 Meter).

B liithezeit: Mai bis Oktober.
A nw endung: Das Kraut dieser Pflanze wird vom Yieh 

gefressen, und die Blunien werden von den Bienen besucht.
Die Griechen bezeichneten durch leorog ein Futterkraut, 

welches nach Link Lotus argo licu s  sein diłrfte. Vergl. 
aber das bei L. edulis Mitgetbeilte. Ueber den landwirth- 
schaftlichen Gebrauch vergleiche man bei Langetbał a. a. O., 
S. 53—55.

Form en: a. mdgaris Koch: Kahl oder zerstreut be- 
haart.

[i. ciliatus Koch: Ebenso, aber die Blattchen und Kelche 
lang gewinipert.

y. hirsutns Koch: VoIlig rauhhaarig. Syn. L. mllosus 
Thuill.

Die Blume ist gelb, auswendig offc blutrotli, was be
sonders vor dem Aufbltihen sichtbar wird, selten ganz 
blutroth.

A b b i l d u n g e n .  T afe l2 4 1 4 .
A Pflanze in natiirl. Grflsse; 1 Bliitke, vergrossert; 2 dieselbe im 

Liingssehnitt, desgl.; 3 Cai-pell, desgl.; 4 Frucht, desgl.



2415. Lotus tenuifolius Rchb.

Schmalblattriger Hornklee.

Syn. L. tenuis Kit. L. decumhens Forster. L. corni- 
culatus y. tenuifolius L.

Dem yorigen im Ganzen ahnlicli. Stengel durni, astig, 
kahl, stielrund, engrohrig, liegend, bisweilen etwas abstehend 
behaart, entfernt beblattert; Blattchen und Nebenbliitter 
lanzettlich; Kopfchentrager 4— 5 Mai so lang wie das 
Stutzblatt; Kopfchen meist obluthig; Kelchzahne aus drei- 

^eckigem Grunde pfriemlich, yor dem Aufbliihen zusammen- 
neigend; Flugel langlicłi-yerkehrt-eiformig; Scliiffchen etwas 
rautenformig, rechtwinkelig aufsteigend; Friicbte linealisch, 
stielrund, gerade.

B eschreibung: Der Stengel misst 1/3 — V2 Meter, ist 
sełir żart und diinn, entweder vollig haarlos oder mit einzel- 
nen abstehenden Haaren bekleidet. Unten am Boden liegt 
er, riclitet sieli aber oben, im dichtstehenden Grase, voll- 
kommen empor und verastelt sieli sehr. Die Wurzel liegt 
fast wagerecht im Boden und die Fasern liaben kleine Yer- 
dickungen. Die Bliittclien der Dreiblatter sind schmal-lan- 
zettfórmig, sehr spitz und kahl. Es giebt auch Exemplare 
mit etwas breiteren, in’s Elliptische laufenden Blattchen und 
ganz diesen gleich an Lange und Form sind die beiden 
Nebenblattchen, welche sieli am Stengel befinden. Die 
diinnen Bliithenstiele sind 5 Mai langer ais die sie stiitzenden



Bliitter und tragen gewohnlich nur 5 Bliithchen. Die Stiel- 
chen der Bliithchen sind behaart und ebenso die Kelch- 
rbhren; die o Zahne der Kelche sind aber kahl, laufen aus 
dreieckiger Basis haarspitzig und gerade zu, sind auch vor 
der Bliithe zusannnengeneigt. In Farbę sind die Bliithchen 
den Bliithchen des gemeinen Hornklees gleicli, doch die 
Bltithenblatter, sowohl Fahnchen ais Fliigel, sind bedeutend 
schmiiler und das Schiffchen biegt seine Spitze im rechten 
Winkel in die Hohe. Die Hiilsen sind schmal, gerade und 
rund und enthalten in der Kegel 12 schwarze Samen.

Vorkommen: Auf Wiesen, besonders in salzreichen 
Gegenden. In Thiiringen hiiufig auf den Salzriethen zwischen 
Frankenhausen und Oldisleben, desgleichen zwischen Oldis- 
leben und Artern. In Deutschland besonders gemein auf 
den Salzwiesen ani Meeresstrande. Vgl. D. B. M. 1884, 
S. 128; Irmischia 1884, S. 54.

B liithezeit: Juni bis Oktober.
A nwendung: Ein vortreffliches Futterkraut, welches 

sich durch Zartheit, Nahrhaftigkeit und Wohlgesclimack aus- 
zeiclmet und vom Vieli weit lieber ais der gemeine Horn- 
lclee gefressen wird.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2415.
Pflanze in natiirl. Gros.se.



2416. Lotus uliginosus Schkuhr. 

Sumpf-Homklee.

Syn. L  maior Smith. L. ińndicatus Bonn.
Hochwiichsiger und reichblutliiger alw die beiden vorigen. 

Das Rhizom ist dauernd und treibt einen oder einige auf- 
reohte oder aufsteigende, stielrunde, hohle, kahle oder schwacli 
behaarte Stengel, die Haare etwas abstehend. Bliitter kurz- 
ggstielt, mit verkehrt-eiformigen Blattchen und gleichgrossen, 
fast herzformigen Nebenblattern; Kopfehen meist 12bliitliig, 
langgestielt; Kelchzahne aus dreieckigem Grunde pfriemlich, 
fast gleich, halb so lang wie die Krone; vor dem Aufbluhen 
znrtickgebogen; Schiffchen aus eiformigem Grund allmahlig 
in einen Schnabel verschmalert; Fruchte linealisch, stielrund, 
grade.

B esclireibung: Diese Pflanzenart hat mit dem ge- 
meinen Homklee grosse Aehnlichkeit, wurde von Limie auch 
nur fur eine Varietiit gehalten, ist aber durch folgende Yer- 
schiedenheiten charakterisirt. Zuerst ist der Stengel weit 
hoher, gewohnlieh 30—60 Cm. hoch, ziemlich aufrecht stehend, 
weit starker, gewbhnlich ganz haarlos, bestandig rohrig. Dann 
sind die Blatter grosser und haarloser; jedes Blattchen des 
Dreiblattes hat 16—20 Mm. Lange, das Mittelbliitteken ist 
stets langer gestielt ais die beiden Seitenblattchen, der Blatt-



stiel ist haarlos, die Bliittchen sind, nebst den Nebenbłattern, 
nur mit feinen Haaren gewimpert, ubrigens deutlich geadert 
und die Nebenblatter durch ihre herzformige Gestait beson- 
ders auffallend. Ferner sind die Bliithenkopfe weit reieher 
an Bluthen, die Kronen haben eine lebhaft gelbe (selten oder 
fast nie ins Roth fallende) Farbę, die Kelchspitzen schlagen 
sich vor der Bliithe zuriick, die Fahne ist mehr eirundlich, 
die Fliigel bedecken das Schiffclien vollkommen, das Schiff- 
chen tritt mit seiner Spitze nicht zwischen denselben her- 
vor. Endlich sind auch die Hiilsen fast doppelt so lang, 
namlich gegen 2 Cm. lang, aber kaum halb so dick und 
schliessen zwar weit mehr, aber auch weit kleinere Samen ein.

Vorkommen: Auf sumpfigen, besonders mooidgen nnd 
torfigen Wiesen oder in Grab en, auf feuchten Waldwiesen 
und Waldplatzen. In Thuringen nicht selten, wie Lotus 
corn icu latus perennirend, aber spiiter in die Bliithe und 
spater in die Samenreife kommend, daher wird er gemein- 
lich auf 2schiirigen Wiesen noch vor der Bliithe abgemaht. 
In sumpfarmen Gegenden ist die Pflanze natiirlich selten und 
auf Kalkboden scheint sie fast gar nicht vorzukommen. So 
ist sie z. B. in der Jenaischen Flora im Muschelkalkgebiet 
sehr selten (Wollmisse, Magdalaer Forst), dagegen an man- 
chen Orten in der Region des bunten Sandsteins, so z. B. 
im Zeitzgrund bei Roda, bei Schloben, Lutschen, Schongleina, 
auf einer Moorwiese hinter der Hardt bei Berka an der Ihn, 
hiiufig ist sie in der Flora von Tennstedt (Irmischia 1884, 
S. 54). In sumpfreichen Gegenden ist sie natiirlich ani han- 
figsten, so z. B. in der Flora von Hamburg bei Winterhude, 
im Eppendorfer Moor u. s. w. Vgl. D. B. M. 1884, S. 128.
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B liitbezeit: Joni bis September. Die Hauptbliithe fallt 
in die Hundstage, doch fangt sie schon nacli Joliannis an 
und dauert bis in den September hinein.

A n w o n d u n g : Ein vortreffliches Yiehfntter. Auch sollen 
die Bluthen eine blaue Farbę geben.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2416.
A B Pflanze in natiirl. Grosse.



2417. Lotus angustissimus L.

Zwerg - Hornklee.

Syn. L. gracilis W. K. L. diffusus Sm.
Ein sehr niedlieher, niedriger und kleiner Sommerklee 

mit liegendem oder aufstrebendem, ausgebreitetem, abstehend 
rauhhaarigem Stengel. Blattchen langlich; Bliithen einzeln 
oder paarweis; Bluthenstiele doppelt so lang wie das Blatt; 
Kelchzahne gewimpert, ans breiterem Grandę fadlich; Kelch- 
rohre nach dem Grunde kreiselfórmig yerschmalert, etwas 
kiirzer ais die Zahne; Fruchte grade, sehr schlank, 5—Omal 
langer ais der Kelch.

Yorkommen: Auf sal/.igen Wiesen am Meeresstrande. 
Im Gebiet nur an der Siidgrenze im stidlichen Istrien und 
auf den Istrischen Inseln. Uebrigens an den Kiisten Italiens, 
Ualmatiens, Griechenlands, der Tiirkei, des sudlichen Russ- 
land, Frankreichs, Spaniens, Portugals, Englands; auch hie 
und da auf Salzwiesen im Binnenlande, so z. B. in Ungam.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Wie bei den vorigen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2417.
Pflanze in naturl. GrosBe.



2418. Tetragonolobus purpureus Moench. 

Spargelerbse.

Syn. Lotus Tetragonolobus L.
Ein hockwiichsiger, bis 1/2 Meter hoher Sommerklee mit 

anfrechtem, kantigem und fast gefliigeltem, meist einfachem, 
entfernt beblattertem Stengel. Blatter kurzgestielt, die Blatt- 
chen langlicli, kurz zugespitzt, die Nebenblatter weit kleiner, 
wie die Blattclien ganzrandig, langlicli, kurz zugespitzt; 
Bllithen einzeln oder paarweise, die Bliithenstiełe so lang 
wie das Stiitzblatt; Fruelitfliigel wellig, so breit wie die 
Frucht.

B eschre ibung : Die Spargelerbse kommt in Gestalt 
unserem T. s iliąuosus sehr nake, bat mit ikm auch gleicke 
Grosse des Stengels, dock sind die Bliittcłien der Dreiblatter 
sowołil grosser ais auch dicker im Parenchym und dunkler 
in Farbę, walirend die Nebenblatter nicht grosser ais bei 
T. s iliąuosus, also kier verkaltnissmassig ungleich kleiner 
ais die Blattchen der Dreiblatter sind. Dazu kommt nocli 
der bei weitem kurzere und diinnere Bluthenstiel, und die 
weit breiteren, krausen Fliigel der Hiilsen. Hier sind die 
Bliithenstiełe sehr haufig zweibliithig, bei T. siliąuosus 
jedoch nur sehr selten. Uebrigens ist auch die Pflanze nur 
einjahrig, hat einen mehrstengeligen Wurzelstock und stiir- 
kere Stengel. Die Farbę der Bliithe giebt kein unterscheiden- 
des Merkmal, denn man hat auch hier eine Abart mit licht- 
gelben Bllithen: T. b iflo rus genannt, welche der Hauptart



sonst ganz gleicłi ist, nur kiirzere Stengel und Hiilsen hat, 
von T. s iliąuosus aber sogleich an den grossen Blattchen 
der Dreiblatter und kleinen Nebenbliittern erkannt wird.

Y orkommen: Die Heimath dieser schbnen Kleeart ist 
das sudliche Europa, fast die ganze Gegend des Mittellan- 
dischen Meeres. Im Gebiet wird sie an viełen Orten zum 
okonomischen Gebraueh kultivirt. Sie verdient zweifellos 
einen Platz im Blumengarten. (Vgl. Irmischia 1884, S. 54).

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Yon der Spargelerbse benutzt man die 

jungen Hiilsen, welclie, wenn sie nocb żart und saftreich 
sind, gleich Spargelpfeifen abgebriiht, o der eingemacht, ais 
Sałat benutzt werden konnen. Die reifen Samen dienen 
auch ais Surrogat fur den Kaffee.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2418.
A Pflanze in natarł. Grosse; 1 Same, vergrossert.



2419. Tetragonolobus siliquosus Kotli. 

Schotenklee.

Syn. Lotus siliąuosus L.

Das dauernde Rhizom treibfc einige liegende und auf- 
strebende, ziemlich entfernt beblatterte, wie die ganze Pflanze 
behaarte Stengel. Bliitter lcurzgestielt, die Nebenblatter 
schief- eirund, die Blattchen an den nnteren Bliittern ver- 
kehrt-eiformig, an den oberen eirund-rautenformig; Bliithen 
einzeln: die Bluthenstiele 2—3mal so lang wie die Stiitz- 
blatter; Fruchtfltigel grade, weit schnialer ais die Frucht.

B eschreibung: Uer aufsteigende Stengel wird 12 bis 
25 Om. hoch, selten hoher. Er ist nur an dem Wurzelstock 
etwas verastelt, weichhaarig, griingelb und mit dreizahligen 
Blattern bekleidet. Diese sind kurzstielig, liaben nahe an 
der Stengelbasis verkehrt-eirunde, oben mehr rhombische 
Blattchen und namentlich hat das Mittelblattchen eine rhom
bische Gestalt. Alle Blattchen sind tief- grasgrun, grosser 
ais der gemeinschaftliche Blattstiel und sitzend; sie haben 
einen hellgriinen Mittelnery und oberseits, wie ihr gemein- 
schaftlicher Stiel, eine an liegende, flaumhaarige Bedeckung. 
Die beiden Nebenblatter sind grosser ais der gemeinschaft
liche Blattstiel und mit feinen Haaren bewimpert. Aus den 
Blattwinkeln erheben sich die 5—8 Cm. langen, grungelben, 
feinhaarigen Bluthenstiele, welche an ihrer Spitze eine, sel
ten zwei 3 Cm. lange Bliithen tragen. Unter der Bliithe 
findet man 3 lanzettformige Deckblattchen, welche kleiner



ais der Kelch sind. Die Kelchzahne sind bewimpert, 2 sind 
breiter ais die 3 ubrigen und sammtliche Zahne halb so lang 
wie die Kelchrohre. Die gelbe Krone ist noeli einmal so 
lang ais der Kelch, die Hulse 8 Cm. lang und vielsamig. 
Auf Salzboden werden die Blatter fleischig und die ganze 
Pflanze ist haarlos.

Yorkommen: Auf thonigem und thonmergeligem quel- 
ligem Boden, daher zwar fast in allen Gegenden, docli immer 
nur an einzelneu Stelłen vorkommend. Sie liebt salzlialtigen 
Boden, wenn sie aucli niclit grade mit Ausschliesslichkeit 
an solchen gebunden ist, und kommt fast nur an rasigen 
Orten vor, so z. B. auf feucliten Wiesen, an Graben, auf 
feuchten Triften, an Rainen und Wegerandern. Auf Kallc- 
boden ist sie in Thuringen selten. Im Saalgebiet findet sie 
sieli z. B. bei Gumperda unweit Kahla im Reinstadter Grund 
nach gefalliger Mittlieilung des Herrn Dr. Schmiedeknecht 
sehr haufig, ebenso bei Rattelmiscti auf Wiesen und an 
Grabenrandern, ferner bei Magdala, Jenapriessnitz, Burg 
Rabis, Schloben, Lutschen, Ruttersdorf, im Altenburger 
Westkreis bei Roda, Podelsatz und im Zeitzgrund, bei Alten- 
berge, bei Rudolstadt hinter Schala, am Heilsberg bei Remda, 
in der Flora von Naumburg bei Gross-Jena, im nordlichen 
Thuringen bei Tennstadt (Irmischia 188, S. 54), Sonders- 
liausen am Goldner, an der Numburg, bei Frankenhausen, 
Weissensee, Siebleben bei Gotha, ferner bei Arnstadt, im 
Ilmgebiet bei Weimar, Berka an der lim, besonders bei 
Hohenfelden, Singen bei Stadtilm, Martinrode bei Ilmenau, 
im Saalthal auck bei Heilingen unweit Orlamiinde; in der 
Provinz Sachsen bei Wusterwitz unweit Genthin (D. B. M.



1884, S. 94), verbreitet in der Flora von Halle und im 
Mannsfelder Seekreis, namentlich am Salzsee zwischen 
Teutschenthal und Wansleben; zerstreut im Rheingebiet, so 
z. B. im Elsass namentlich bei Strassburg; in Lothringen 
unweit Metz am Getreidescliuppen bei Sablon eingeschleppt 
nach getalliger brieflicher Mittheilung des Herm Erwin Frueth 
Yom 1. Okt. 1884; am Niederrhein z, B. bei Koln; in Nord- 
deutschland stellenweise, so z. B. nach Fr. J. Weiss inPreussen 
sehr selten: bei Thorn, ein alter, aber in neuerer Zeit nicht 
bestatigter Standort; ziemlich haufig im slidlichen Deutsch- 
land; im Alpengebiet im Ganzen selten, so z. B. im Salz- 

'  burgischen nach A. Sauter (Flora, S. 144), nur auf aufge- 
worfenem feuchtem Lehmboden an der Alm bei Salzburg; 
in Vorarlberg im Illgebiet stellenweise (Oester. B. Z. 1873, 
S. 345), hie und da in Tirol u. s. w, (Vgl. 1). B. M. 1884, 
Seite 136.)

B lu th eze it: Mai, Juni.
A nwendung: Ein vortrefflicher Futterklee. T e tra - 

g ono lobus von rexąayiovoę viereckig und Źto/Sóg, die Hiilse, 
wegen der viereckigen Hiilsen so benannt, welche dieses Ge- 
schlecht triigt.

Form  en: fi. maritimus Koch: Kahler; die Bliitter etwas 
fleischig. Syn. Lotus maritimus L. So an salzhaltigen, 
feuchten Orten.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2419.
A Pflanze in naturl. Grdsse; 1 u. 2 Kronentheile, yergrossert..

Druck von  Herm. J .  K anim  in Loipzig.
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Sussholz.

Das sehr kraftige Rhizom treibt eine Anzahl von ftber 
fingerdicken Wurzeln und einige bis meterhohe, aufrechte, 
einfache oder yerzweigte, locker beblatterte, im Herbst ab- 
sterbende Stengel. Blatter im Umriss Ianglich, unpaarig 
gefiedert, nebenblattlos, mit kurzgestielten, eirunden, stumpfen 
oder etwas gestutzten, ganzrandigen, ruckseits klebrigen 
Fiederblattchen; Bluthen in gestielten, lockeren, gestreckten, 
reichbliithigen, achselstandigen Aehren, welche die Lange 
des Stiitzblattes niclit erreichen; Kelch zweilippig, die beiden 
Ziilme der Oberlippe fast bis zur Spitze verbunden, die drei 
Ziihne der Unterlippe frei und liinger; die Blatter des 
Schiffehens frei; Staubblatter diadelphisch, die Filamente 
nach oben verschmalert, ebenso der fadenfórmige, kable 
Staubweg; Fracht zweiklappig, kalii, Ianglich, 3—4samig.

B eschreibung: Der Wurzelstock, ausserlich braun, 
innerlich schmutzig-blassgelb, siissschmeckend und finger- 
stark, geht tief in den Boden, kriecht unten und ist an 
seinem obern Ende yielkopfig. Die Stengel stehen aufrecht, 
werden 1 Meter und hoher, ja sogar nicht selten mannshoch. 
Sie sind astig, unten ziemlich rand, nach oben kantig und 
durcli feine Harchen scharflich. Die Blatter sind unpaarig 
gefiedert, haben 3 —7 Paar kurzstielige Seitenfiedern und 
eine langstielige Endfieder. Die Fiederblattchen werden



2—5 Cm. lang mid halb so breit,, sind kalii, auf der Riick- 
seite klebrig, am Rande ungezahnt, an der Spitze etwas ab- 
gestutzt nnd mit einem kleinen Staclielspitzchen begabt. 
Statt der Nebenbliitter bemerkt man an der Basis des rinnigen 
Blattstiels 2 rothliche Knospchen. Die Bluthenahren sind 
bis 4 Cm. lang oder etwas liinger, stelien auf ziemlicli 
gleichlangen Stielen und jedes kurzstielige Bliithcben ist 
durch ein kleines Deckblattchen gestiitzt. Sie messen gegen 
2 Cm. Lange, ihre Kelche sind doppelt so kurz ais die 
Kronen, dereń Fahnchen sehr blasslila, Flugel und Schiffchen 
lila und nach unten in Weiss verlaufend gefarbt sind. Die 
kahlen Hiilsen sind 1 Cm. bis iiber 2 Cm. lang.

Yorkommen: Auf grasigen Platzen und in licbten 
Gebiisełien im siidlichen Europa, insbesondere in Spanien, 
Portugal, Italien, Sizilien, Sardinien, Dalmatien, Griechen- 
land. Im Gebiet hier und da kultiyirt auf Feldern, beson- 
ders bei Bamberg und von da mainabwarts, auch im Gleisse- 
tbal unweit Jena und an anderen Orten. Sie verwildert 
wohl hier und da, jedoch oline sieli wirklieh einzubiirgern.

B ltitheze it: Juni bis August.
A nw endung: Die Wurzel wird zur Gewinnung des 

Lakritzensaftes: Succus L ig u iritiae  benutzt. Offizinell: 
R adix  L iąu ir itia e  (Pharmacopoea Germanica, 2. Auflage, 
Seite 22), Spanisches Siissholz.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2420.
Bliithenzweig, naturl. Grosse.



o

2421. Galega officinalis L.

Gaisklee.

Das kraftige, sehr iistige, dauernde Rhizom treibt bei 
ausgewachsenen Pfłanzen eine grossere Anzahl rasiger, etwas 
kantiger, aufrechter, bis meterhoher, locker beblatterter 
Stengel; Blatter gestielt, unpaarig gefiedert, am Grim de mit 
breit lanzettlichen, lialbpfeilformigen Nebenblattern besetzt, 
die Fiederbliitter gegenstandig, sitzend, stumpf, fein stachel- 
spitzig, kalii, breit lanzettlich oder langlich, ganzrandig; 
Trauben achselstandig, langer ais das Stiitzblatt, lang- 
gestreckt, ziemlich gedrungen; Bliithen kurzgestielt, nickend; 
Kelch glockig, ozahnig, anwelkend, mit pfriemlichen Zahneii; 
Fahne verkehrt-eiformig; Schiffchen stumpf; Staubblatter 
monadelpkisch; Staubweg fadlieh, kahl; Friichte fast stiel- 
rnnd, schief gestreift, linealisch, zweiklappig; Samen fast 
stielrund.

B eschreibung: JDer Wurzelstock ist mehrkopfig, 
btischelformig, bat haarbraune Fasern, die eine netzartig 
zeiTeissende Iiinde haben. Der Stengel stelit aufrecht, ist 
astig, stielrund, gestreift, kahl, innerlich hohl und wird 

— 1 Meter hoch. Seine gefiederten Blatter sind 6- bis 
8paarig, an der Spitze unpaarig. Die Bliittchen sind kurz
gestielt, 2—5 Gm. lang und o—16 Mm. breit, an den Wurzel- 
blattern verkehrt-eiformig, an den unteren Stengelblattern 
eiformig und ei-lanzettformig, an den oberen Stengelblattern



łanzettformig. Alle Bliittchen sind ubrigens oberhalb ge- 
sattigt-grun, unterseits etwas blasser, stumpf oder spitz, zn- 
weilen auch ausgerandet, am Rande kaum bemerlcbar mit 
feinen Haaren gewimpert. Der Blattstiel ist kahl and rinnig, 
die Nebenblatter stehen seitlich vom Blattstiele und sind 
ebenfalls kahl. Die Bliithen stehen an reichen aufwarts 
gerichteten Traubenstielen, hangen Liber und haben an der 
Basis des Bluthenstielchens borstige kleine Deckblatter. Der 
Kelch ist lclein, die Fahne ist an der Spitze und an beiden 
Seiten zurUckgeschlagen, die Flugel sind langlich, etwas 
kurzer ais die Fahne. Die stielrunde Hiilse wird 3—4 Cm. 
lang, ist zugespitzt und etwas aufgetrieben; die Samen sind 
langlich.

York om men: Anf sumpfigen Wiesen, an Ufern und in 
Griiben. Von Schlesien durch Bohmen; Mahren; Oesterreich; 
Steiermark; Krain; am Elbufer von Bohmen bis nachDresden; 
an der Oder bis Frankfurt; im siidłichen Tirol, so z. B. bei 
Meran; in Graubiindten. An manchen Orten ist die Pflanze 
in Folgę fruherer Kulturversuche auf Wiesen eingeburgert, 
so z. B. im Thuringer Wald an einigen Stellen und in der 
Jenaischen Flora hie und da an Wegen, auf Grartenschutt 
hie und da verschleppt, so z. B. bei Dornburg, Zwatzen u. s. w. 
Es ist daher in den nordliclieren Gebieten ihres Vorkonnnens 
nicht uberall leicht zu unterscheiden, ob die Pflanze ur- 
sprUnglich oder durch friihere Kultur verwildert sei. Nacli 
gefalliger brieflicher Mittheilung des Herrn Erwin Frueth 
vom 4. Marz 1883 kommt sie aucli bei Metz vor „am Ein- 
gang der Seille in die Metzer Befestigungen, woselbst sie 
die kalilen, sumpfigen Uf er mit ihren herrlichen hellvioletten



und weissen Trauben schmfickt, iiberhaupt tritt sie da und 
dort in den sumpfigen Festungsgraben auf.“ Vgl. D. B. M. 
1884, S. 13G.

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Bas Kraut war ais H erba G alegae 

seu R utae C aprariae  sonst ais ein schweisstreibendes, 
urintreibendes und ais ein Wurmmittel, nicbt rninder auch 
bei Hautkrankheiten im Gebrauche und ist jetzt nicht melir 
offizinell. Doch baut man es zur Zierde in Garten und 
empfieh.lt es auch ais Grundiingungsmittel, ais welches es 
sich aber wiederum unzweckmassig gezeigt hat. Im Blumen- 
garten ist sie eine der praclitigsten Stauden fur’s freie Land 
und leicht zu kultiyiren.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2421.
Bliithenzweig, natiirl. Grosse.



2422. Robinia Pseud-Acacia  L.

Akazie.

Ein stattliclier Baum mit unpaarig gefiederten Blattern, 
zu Domen verkumniernden und auswacłisenden Nebenbliitterii, 
kahl en Zweigen. Blattchen langlich, gegenstiindig, fast 
sitzend, ganzrandig, kalii, am Ende mit kleinem aufgesetztem 
Staclielspitzchen; Bliithen in reiciibluthigen, achselstandigen, 
hangenden, kahlen Trauben; Kelch fast zweilippig, stumpf 
funfzalmig; Fahne breit, zuruckgeschlagen, ausgerandet; 
Staubblatter diadelphisch; Staubweg ani Ende bartig, auf 
warts gebogen; Friiclite flacłigedriickt, kalii, vielsainig, an 
der Ventralnaht berandet; Samen flach.

B eschreibung: Die Akazie wird ein 18 — 24 Meter 
hoher, mit einer ausgebreiteten Krone begabter Baum, dessen 
Aeste in der Jugend biegsam, furchig und rothbraun sind. 
Beim Ausgange eines jeden Blattes sieht man statt der 
Nebenblatter zwei krautartige Spitzen, die sich spater zu 
langen Stacheln umwandeln. Die Bliitter liaben 6—12 Paar 
Blattehen und ein Endblattchen, die Blattchen stehen nicht 
immer einander streng gegeniiber, sitzen an kurzeń Stielchen, 
liaben nur in der Jugend ein en scliwaehen Seidenuberzug, 
werden spater ganz liaarlos, sind ganzrandig, an der Spitze 
mehr oder weniger ausgerandet und in der Ausrandung 
deutlicher oder undeutlicher mit einem griiiien Spitzchen 
begabt. An der Basis jedes Bliittcliens befindet sieli noch



ein kleines, pfriemenfórmiges Nebenblattehen. Die Bliithen- 
trauben sind ziemlich gross, die Bliithenstiele und griinen, 
rothlich angelaufenen Kelcbe sehr fein behaart, die weissen 
Bliithen sind wohlriechend, das Fahnchen schimmert ins 
Rothe und bat in der Mitte einen griinlich-gelblichen Fleeken; 
aucli die Spitze des Schiffchens geht in’s Griingelbe iiber. 
Die Hiilsen werden 7—10 Cm. lang, 4 Cm. breit und sind 
braun, die 6—12 schwarzlichen Samen sind nierenformig.

Yorkom m en: Die Akazie stammt aus Nordamerika, 
wo sie nach J. Richardson schon bei 46° n. Br. ihre Nord- 
grenze erreichfc und in allen Staaten von Canada bis Karolina 
ais Waldbaum auftritt. Kaiser Karl VI. (1711 —1740) er- 
warb das erste nach Europa gebrachte Exemplar fur eine 
grosse Geldsuinme. Im Jahre 1865 (ob noch jetzt?) war 
dieser Baum noch im Garten des Theresianums zu sehen.

In Folgę der sehr leichten Verrnehrung, durch Samen 
sowohl wie durch Wurzelauslaufer, hat der schone Baum 
sich rasch durch den grossten Theil Europas verbreitet. Er 
ist jetzt in manchen Gegenden yollstandig einheimisch ge- 
worden, so namentlich in Thiiringen, wo er sich durch 
Selbstaussaat sowie durch Auslaufer in der ganzen Gegend 
von Jena bis Orlanninde und von Kabla bis Hummelshain 
in den Waldungen verbreitet hat. Er kommt sehr gut auf 
dem Muschelkalk fort, so z. B. bei Jena und am Dohlen- 
stein bei Kahla, gedeiht aber noch besser auf Buntsandstein, 
so z. B. an den senkrechten Felswanden bei Rothenstein 
und Orlanninde, in den Hummelshainer Forsten und von da 
iiber Gross -Eutersdorf bis in die Gegend von Rudolstadt 
(beim Dorfe Schmolln, im Rehbachsgrund u. s. w.); auch an
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der Thiiringer Balia zwischen Weimar und Erfurt; hie und 
da im Thiiringer Wald, wie namentlich in der Gegend von 
Eisenacli.

B liithezeit: Mitte Mai bis Mitte Juni.
A nwendung: Das weisse Holz dieses Baumes ist hart 

und giebt viel Hitze, indessen doch nicht so hohe ais man 
anfangs glaubte. Es steht in dieser Beziełrang dem Buchen- 
und Eichenholze nacli. Die Bliitter konnen ais Viehfutter 
v er wendet, werden, die Bliithen geben den Bienen Neetar 
und dienen zum Gelbfarben und die Samen geben ein fettes 
Oel. Femer liefert die Bastscliicht und innere Iliadę ein 
fast wie Siissholz schmeckendes, gelind abftihrendes Arznei- 
mifctel, welches einen angenehmen Geruch hat.

Der Baum mit seinem zierlicken Laub und seinen 
schonen, duftenden, weissen Bliithen, ist ein Lieblingsbaum 
der deutschen Nation geworden und wird uberall in Giirten 
und Anlagen kultivirt. Er erreicht in der Regel nur ein 
Al ter von einem halben Jahrliundert, spater wird er an- 
briichig und stirbt langsam ab.

A b b i l d u n g e n .  T af e l  2422.
Bliithenzweig, natiirl. Grosse.



2423, Colutea arborescens L.

Blasenstrauch.

Syn. C. hirsuta Roth.
Ein Stranch von massiger Hohe mit ruthenformigen 

Zweigen, welche locker mit gestielten, unpaarig gefiederten 
Blattem besetzt sind. Blattchen kurzgestielt, gegenstandig, 
umgekehrt-eiformig oder langlich, gestutzt oder etwas aus- 
gerandet, ganzrarulig, Nebenblatter kleili, lanzettlich, mit 
dem Blatt abfallig, keine Domen bildend; Bliithentrauben 
achselstandig, meist 6 bllitlnig, gestielt; Bluthen nickend; 
Kelch glockig, 5 zahnig, die beiden oberen Zahne klirzer ais 
die drei unteren; Fahne, wie die ganze Krone, lebhaft gelb, 
am Grandę mit zwei kurzeń Hockern versehen; Scliiffclien 
in einen kurzeń, gestutzten Schnabel auslaufend; Staubblatter 
zweibriiderig; Staubweg am Ende hakig gebogen; Fracht 
blasenformig, geschlossen.

Beschreibung: Ein Stranch von 2 — 4 Meter Hohe, 
welcher sehr astig ist. Die jungen Triebe, die unteren 
Blattflachen, die Blatt- und Bluthenstiele sind mit ange- 
druckten, weichen und weisslichen Haaren bekleidet. Seine 
gefiederten Blatter haben gewohnlich 4 Paar Fiederblatter 
und ein Endblattchen, welche beinahe verkehrt- eifórmig, 
ausgerandet, unterseits blasser, oberseits ziemlich lebhaft 
grun sind. Die paarigen Fiederblattchen sind kurzgestielt, 
das unpaarige ist langer gestielt, alle sind in Form und



Grosse gleich. Die Nebenblatter sind lanzettlich und weiss- 
haarig. Die Trauben kommen aus den Blattwinkeln hervor 
und sind kiirzer ais die sie stiitzenden Bliitter; die Bliithen 
sind so gross ais die Erbsenbluthen, gestielt, von einem 
hiiutigen Deckblattchen gestutzt, was aber bald abfallt. Die 
Kelchziihne laufen sebr spitz zu und die 3 unteren sind 

Mai liinger ais die oberen. Die Palnie ist kreisformig 
und ausgerandet, flach, in der Mitte mit einem herzformigen 
Flecken und am Grunde mit 2 verdickten, langlichen und 
stumpfeu Hockern begabt. Die Fliigel sind sichelartig und 
stunipf, die Hiilsen gross, ziemlich doppelt so lang ais breifc 
und blassgriin, die Sam en zahlreich, rundlich und Schwarz.

Yorkommen: In Gebtiscben und lichten Waldungen 
auf Hiigeln und an Bergabhangen. Der Strauch bat seiue 
eigentliche Heimath in Siideuropa und findet sich daher ur- 
spriinglicli wild nur in den sudlichen Theilen unseres Floren- 
gebietes, so z. B. in Istrien; in Sudtirol, wo icli ihn 1864 
im Sarnthal, nordlich von Bożen, in Menge land; in der 
sudlichen Schweiz, namentlich in Graubiindten; im oster- 
reiehischen Kiistengebiet; im Oberelsass; in Oberbaden; in 
Baiern, namentlich bei Regensburg. Im Elsass auf Kalk- 
vorbergen bei Florimont, Bollenberg u. s. w. und in Baden 
am Kaiserstuhl, bei Miillheim u. s. w. Sonst hie und da 
durcli Verwilderung eingebiirgert, so wahrscheinlicli auch bei 
Metz nach brioflicher Mittheilung des Herrn Erwin Frueth 
vom 1. Oktober 1884: „das spontane Yorkommen von 
C olutea arborescens erscheint fiir die Flora von Metz 
zweifelhaft, wenn auch Godron einige Lothringische Stand- 
orte angiebt (Nancy, Pompey, Liverdun), denn die Stand-



punkte bei Lessy, Ars, Górze weisen auf Yerpflanzung liin. 
Vollig eingebtirgert hat sieli der Strauch an einigen Orten 
in Thtiringen, ,so z. B. im Holz beim Himmelreich unweit 
Kosen, vereinzelt liinter dem Landgrafen bei Jena, am Dorn- 
burger Berg, bei Koda, Weimar, am Bahndamm bei der 
Rasenmiihle unweit Jena etc. Irmischia 1883. D. B. M. 1884, 
S. 137. Sauters Flora von Salzburg, S. 144.

B lu thezeit: Mai, Juni.
A nwendung: Der Hauptnutzen besteht bei uns in der 

Zierde, die dieser Straucli freien Platzen und Grasgarten 
gewahrt. Die Bliitter liaben einen unangenehm bittern Ge- 
schmack, bewirken Abfuhren und waren ais F o lia  C oluteae 
vesicariae s. Sennae germ anicae im Gebrauck. Die 
Samen haben emetische Wirkung. Beide Wirkungen kommen 
von einem bittern Extractivstoffe und von dem Cytisin ber, 
die gewohnlich zusammen auftreten.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2423.
A Bliltlieiizweig, naturl. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert; 2 dieselbe 

im Lśingsschnitt, desgl.; 3, 4 Bliithentheile, desgl.; 5 Frueht, naturl. 
Grosse; (i Same, desgl.; 7, 8 derselbe zerschnitten, vergrossert.



2424, Colutea cruenta Aiton.

Rother Blasenstrauch.

Syn. C. orientalis Lam. C. humilis Scopoli. C. aperta 
Schm.

Abgesehen yon den blutrothen Blumen dem vorigen 
sehr ahnlich. Bliittchen durch starkę Ausrandung verkehrt- 
iierzformig, riickseits bliiulich griin; Blfithentrauben 8- bis 
5bltithig, die Blumen blntroth gestreift; Hocker der Bahne 
stumpf, sehr klein; Fracht an der Spitze klaffend.

B eschreibung: Dieser Strauch, welcher dem grossen 
oder gemeinen Blasenstrauche sehr ahnlich ist, wird nur
1—1'/3 Meter hoch oder wenig hoher. Die jungen Triebe, 
Blattstiele, Blattstielchen und Bluthenstiele sind weitlaufig 
mit anliegenden Haaren versehen, doch die Triebe und Blatt
stiele verkahlen spater. Die Fiederbliitter haben meist 8 bis 
4 Paar kurzgestielte Seitenfiedern und ein langer gestieltes 
Endfiederblattchen, welche alle vorn tief ausgerandet und 
dadurch verkehrt-herzformig, desgleichen auch auf der Unter- 
flache stark kohlduftig sind. Nicht selten besitzen die 
Blattchen vorn noch ein Stachelspitzchen, namlich der Mittel- 
nerv stosst etwas tiber das Blattende hinaus. Die Neben- 
blatter sind stark bewimpert und langlich, vorn scharf zu- 
gespitzt, die Bluthenstiele immer kleiner ais die stutzenden 
Blatter, die Bliithen schmutzig-orange, die Schwielen der 
Fahnen sehr klein. Uebrigens stimmt dieser Strauch mit



den Kennzeicłien der C. a rb o rescens ganz uberein, nur 
dass auch seine Hiilsen niclit gescblossen sind, sondern an 
der Spitze eine Oeffnung haben.

Yorkommen: In Siideuropa. Br komnat aber in Nord- 
deutschland bei Roll.sdorf und Hołinstedt im Gebiete der 
Flora von Halle formlich verwildert vor und wird selir 
gemein ais Zierstrauch in Anlagen und an freien Platzen an 
den Seiten der Chausseen angepflanzt. Auch beim Fudis- 
thurm in der Flora von Jena verwilderfc.

Bliifcliezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

A b b i l t l u n g e n .  T a f e l  2424.
Bliihender Zweig, natiirl. Grosse.



2425. Phaca frig ida L.

Felsenlinse.

Syn. Colutea frigida Poiret. Ph. ochreata Crntz. Pli. 
alpina L. Astragalus pubescens Schrnk.

Das dauernde Rhizom ist rabenkieldick, liegt schriig im 
Boden und treibt einen aufrechten, einfachen, stielrunden, 
locker beblatterten Stengel. Nebenbliitter eirund, blattig; 
Bliitter 4—Spaarig, die Blattchen gegenstandig, langlich, 
stumpf; Aehren achselstandig, langgestielt, eirund, gedrnngen, 
die Bluthen abstehend; Schiffchen kiirzer ais die Fahne; 
Frtichte langlich, kurzhaarig-flaumig und gestielt, mit dem 
Stielchen aus dem Kelch hervorragend.

B eschreibung: Der Stengel wird 10—15 Cm. hoch, 
■steht aufrecht und ist reich mit gefiedei'ten, 6—8 Cm. langen 
Blattern bekleidet. Er hat in der Jugend feine Harchen, 
verkahlt aber schon in der Bliltliezeit, wird hart und gelb- 
griin. Auch die Blattstiele verkahlen und nehmen die Farbę 
des Stengels an. Die Blattchen sind 2—8 Cm. lang, beider- 
seits gleichgriin, unterseits weicłi behaart und am Bandę 
gewimpert. Ihre Breite betragt 21/2—8 mai weniger ais ihre 
Lange und ihre Stiele sind ganz kurz. Die Nebenblatter 
haben etwa die halbe Lange der Fiederblattchen, sind blatt-



artig, verschrumpfen zuletzt und bleiben am Stengel sitzen, 
wahrend die Błatter abfallen. Sie sind, gleich den Blattern, 
behaart. Die Bluthenstiele stehen steif-aufrecht, iiberragen 
mit iln-en eiformigen BlUthentrauben die stiitzenden Blatter. 
Die Bliithen sind 1 Cm. lang, stehen dicht und zahlreich, 
doch meist etwas einseitwendig und sind kurzgestielt. Die 
griinen Deckblattchen, die sieli ani Ausgange der Stielchen 
befinden, sind langer ais die Stielchen. Der Kelcli ist fast 
rohrig, hat 5 kurze Zahne, welche mit sehr feinen scliwarzen 
Haaren besetzt sind und dadurch eine schwarze Farbę er- 
halten, wahrend die fast kahle Kelchrohre hellgriin ist. Die 
Krone ist etwas mehr ais noeh einmal so lang ais der Kelch, 
sehr bleich-ockergelb mit einem etwas tieferen Anfluge des 
Fahnenruckens, die Hiilsen stehen gerade ab, ihr Stiel ttber- 
ragt den Kelch; sie blasen sich auf, sind beiderseits spitz 
und iiberall zottig behaart.

Yorkommen: Auf Triften der hoheren Alpen, von der 
Schweiz durch die ganze Alpenkette bis nach Karnthen. Au 
steinigen Orten am Bandę der Gletscher, z. B. bei Heiligen- 
blut; in den Brenneralpen in Tirol „in der mehr felsigen 
und offenbar auch kalkreicheren Zonę von 1900—2200Meter“ 
(D. B. M. 1884, S. 50, 52), bei Itattenberg in Nordtirol am 
Westabhang der liafanspitze (D. B. M. 1885, S. 23); im 
Illgebiet von Yorarlberg „stellenweise auf den Kalkalpen 
des Rhaetikon: oberes Sarnina- und Gampertontlial“ (Oestr. 
Bot. Z. 1873, S. 345); im Salzburgischen „auf steinigen, 
mnrrigen Platzen der Urgebirge der Centralkette von 1600 
bis 2200 Meter, ais; Zwing (Knappleite und Pratschen), 
Kaferthal, Gamskahr, Stubnerkogel, Tofern selten; noch
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seltener auf den Kalkalpen, ais: auf dem Fallek bei Lofer, 
am Tannengebirge“ (A. Sauter, Flora, Soi te 145). Nach 
LangethaFs Herbarium auf dem Stockhom.

B ltithezeit: Juli, August.
A nwendung: Eine schone Pflanze fur alpine Anlagen 

in Garton.
A b b ild u n gen . T a fe l 2425.

AB Pflanze in natiirl. Grosse.



2426. Phaca alpina Jacąuin.

Alpenlinse.

Syn. Colutea alpina Lani. Astragalus alpinus L.
In Bezug auf Dauer und Wuchs der vorigen ahnlich. 

Stengel aufrecht, astig, łoeker beblattert; Blatter kurzgestielt, 
9—12paarig, die Bliittchen eirund-langlich, die Nebenblatter 
lineal-lanzettlich; Trauben achselstandig, langgestielt, einseits- 
wendig; Bliitheii abstehend oder nickend, das Schiffchen so 
lang wie die Fahne; Frucht halbniondfomiig, anfangs kurz- 
haarig, zuletzt ziemlich kalii, der Fruchttrager langer ais 
der Kelch.

B eschreibung: Der aufreclite Stengel wird 15—50 Cm. 
hoch, ist gestreift, weicliłiaarig, kurzastig und verkahlt schon 
in der Bliithezeit. Die Blatter sind gestielt, 5—8 Cm. lang, 
und łiaben vielpaarige Fiederblattchen, welche unten ain 
Blattstiele einander entgegenstehen, oben dagegen gemeinlich 
abwechseln. Sie sind ganzrandig, 6—12 Mm. lang, unter- 
seits weichhaarig, ani Bandę gewimpert, beiderseits gleich- 
farbig. Die Nebenblatter sind ebenfalls gewimpert, sehr 
schmal und 6 Min. lang. Die Bliitłien stehen in langlichen 
Aehren, welche vielbluthig und sehr dicht, doch einseit- 
wendig sind. Die Bliitłien messen 1 Cm. Lange, die Kelche 
sind nacli vorn schwarzhaarig, besonders die 5 ziemlich 
gleichgrossen, kurzeń Zahne sind dicht mit schwarzen Haaren 
besetzt. Die Kronen sind nicht oder kaum noch einmal so 
lang ais die Kelche und ihre Hauptfarbe fallt ins Griinliche.



Die Htilsen hangen herab nnd werden bis 3 Cm. lang. — 
Diese Species und die Phaca frig id a  gehoren recht eigent- 
lich dem Geschlechte Phaca an, indem die Hiilsen auf- 
schwellen, ohne dass die untere Naht in das Fach eintritt, 
so dass also das Fach vollig ohne Abscheidung bleibt, 
wahrend unsere weiss oder blau bliihenden Phaca-Arten dem 
Geschlechte A stragalu s beigezahlt werden mussten, indem 
bei ihnen die untere Naht gleich einer Schneide in das Fach 
hineinragt. Phaca alp ina und frig ida  sind durch die Zalil 
der Fiederblattchen und durch die Form der Nebenbliitter 
leicht zu unterscheiden.

Yorkommen: A uf Felsen der Alpen. Fast durch die 
ganze Alpenkette verbreitet, von der stidlichen Schweiz durch 
Tirol und Salzburg bis mich Karnthen und Oesterreich. Im 
Salzburgischen „an Felsen der Alpen von 1300-—1900 Meter 
sehr selten, nur auf derMooswaclit bei Hh-schbichl (1300 Mtr.), 
Rauriser Goldberg, Hirzbachthal in der Fusch, auf dem an 
Pinzgau grenzenden kleinen Rothenstein, auf Thonscliiefer- 
felsen (1600 Meter), am Schoberkopf im Lungau." (A. Sauter, 
Flora, S. 145.) Yergl. D. B. M. 1884, S. 51, 52; 1885 S. 23.

B lu thezeit: Juli, August.
A nwendung: Wie bei der vorigen.

A b b ild u n g en . T a fe l 2426.
Bltihende Pflanze in natiirl. Grosse.



2427. Phaca australis L.

W eisse Berglmse.

Syn. Pli. Haller i Vill. Colutea australis Lam.
Das dilnne, dauernde, gegliederte, ausliiuferartig krie- 

chende, astige Rhizom treibt einige aufsteigende, ausgebreitete, 
dilnne Stengel, welche ziemlich entfernt mit meist Spaarigen 
Blattern besetzt sind und sich hiiufig etwas verasteln. Neben- 
blatter eifdrmig; Blattchen liinglich-lanzettlich und eiformig; 
Trauben achselstandig, langgestielt, spater etwas verlangert, 
weisslicli; Bliitlien abstehend oder nickend; Kelch 5zahnig, 
die oberen Zahne entfernter; Plilgel ausgerandet oder zwei- 
spaltig, das Schiffchen weit kiirzer ais die Pahne, grannenlos, 
stnmpf; Staubblatter diadelphisch; Staubweg pfriemlich, kalii, 
aufwarts gebogen, an der Mlindung stumpf; Fracht liinglich, 
kalii, aufgeblasen, auf dem Stiel iiber den Kelch hervor- 
tretend.

B eschreibung: Der Stengel wird 3—30 Cm. hoch, 
ist unten holzig, nach oben hin żart und mit feinen Zottel- 
harchen bekleidet. Die Bliitter sind gegen 5 Cm. łang, 
haben 1 bis fast 2 Cm. lange, unterseits feinzottige, ellip- 
tische bis lanzettformige Blattchen, welche, auch ohne Aus- 
nahme des Endblattchens, fast sitzen. Die Nebenblatter sind 
linsengross und zottig gewimpert. Die stets langen, oft aber 
8 Cm. langen Bliithenstiele kommen aus den Blattwinkeln, 
sind feinhaarig und tragen an ihrer Spitze eine anfangs fast 
kop ligę, spater aber sich 2 —4 Cm. verlangernde Aehre 
1 Cm. langer Bliitlien, welche, zuerst aufrecht, spater ab-



stehen, zuletzt sich herabsclilagen. Dieselben sind reinweiss, 
oder rotlilich- oder grunlichweiss, und die Spitze ihres 
Schiffchens bat einen tief-violetten Flecken. Der Kelch ist, 
sammt dem kurzeń Stielclien und seinen 5 fast gleiehlangen 
Zalinen, mit scbwarzeń Haaren besetzt, die Fliigel sind fast 
halb-zweispaltig, der Fruclrtknoten ist dichtbehaart, aber 
sclion beim Verwelken der Bliitlie yollig verkalilt. Die 
Hiilse unterscheidet sieli eigentlich nieht von den Hiilsen des 
Astragalus - Geschleclites, denn ihre untere Nalit ragt in das 
Fruehtfach hinein und der einzige Unterscłiied zwiscben ihr 
und den Astragalus - Hiilsen bestełit darin, dass bei Astra
galus die Naht fast zu einer falschen Langsscheidewand der 

'  Hiilse wird, hier aber nur eine Scłiueide bildet.
York o mm en: Auf Triften und an felsigen oder kiesigen 

Orten in alpiner Meereshohe. Durcli die ganze Alpenkette 
verbreitet, vou der Schweiz durcli Tirol, Salzburg und 
Karnthen. Bei Heiligenblut, in niedrigen Gregenden am 
Kniebeis und auf den Schulerpichl mit O xytropis p ilosa , 
im Salzburgischen „in 1900 — 2200 Meter, selten tiefer ais 
1600 Meter herabsteigend, ais: am Gaisstein, Fuscher und 
Lungauer Alpen.“ (A. Sauter, Flora, S. 145.)

B lu th eze it: Juli, August.
Anweudung: Wie bei den vorigen.
Form en: Die Blurnen sind weisslicli oder seltner blass- 

gelblich mit scliwarzviolettem Scliiffchen. Sie yariirt ausser- 
dem mit grauer Behaarung und fast yollig kabl. Die fast 
kable Form ist: Phaca glabra Clarion.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2427.
Pflanze in naturl. Grosse.



Traganthlinse.

Syn. Astragalus alpinns L. Phaca minima Ali.
Ein dem vorigen in Bezng auf Wuchs und Daner ahn- 

liches aber weit zarteres Pfliinzcben. Niederliegend, etwas 
flaumbaarig, locker beblattert; Bliitter 8 — 12paarig, die 
Nebenblatter eiformig, die oberen schmal vereinigt, die 
Blattchen liinglich-lanzettlich oder eiformig; Trauben achsel- 
standig, gestielt, etwa lObliithig, der Stiel wenig langer ais 
das Stlitzblatt; Fltigel kiirzer ais das Schiffchen, das Sęhiff- 
chen fast so lang wie die Fahne, die Blume weiss mit einem 
tief violettblauen Flecken an der Spitze des Schiffchens; 
Fracht hangend, rauhhaarig, der Stiel so lang wie der Kelch.

B eschreibnng: Der Stengel liegt am Boden und hebt 
sich nur mit seiner Spitze. Er wird 10—30 Cm. lang, ist 
nach oben hin rbthlich, hin und her gebogen, feinhaarig und 
an der Basis holzig. Die Bliitter erreichen bis 8 Cm. Liinge; 
ihre Stiele und Fiederbliittchen sind mit angedriickten Haaren 
bekleidet, die Blattchen von 2—6 Mm. Lange, von unten 
nach der Mitte gewohnlich an Grosse zunehmend und dann 
nach der Spitze wieder kleiner werdend. Man findet 6 bis 
11 Paar kurzgestielte Blattchen, welche beiderseits gleich- 
farbig, an den unteren Bliittern imrner eiformig, an den 
oberen oft langlich bis liinglich-lanzettlich sind. Die Neben-



bliitter siad eiformig, bleiben nach dem Yerwelken derBliitter 
ais gelbliche Schuppchen am Stengel stelien. Die Bliitlien- 
stiele sind feinhaarig, zuletzt steif-aufrecht, tragen eine 
kopfige Aehre, die sieli zuletzt nur sehr wenig verlangert. 
Die Bluthen sind wohlriechend, 1 Cm. lang, stelien gleich 
anfangs ab und jedes Blutkchen ist durch ein kleines, weisses, 
lanzettliches Deckblattclien gestutzt. Die Fliigel sind kiirzer 
ais das Sckiffchen, die Fahne ist ebenso lang, der Kelcli ist 
behaart und seine scliwarzlichen Zahne sind kiirzer ais die 
an der Basis schwarzliche Kelclirolire. Die Hiilsen sind 
gestielt, ihr Stiel ragt weit aus dem Kelclie liervor. Ais 
Fruclitknoten sind sie haarig, behalten die Haare auch spater 
und werden gegeu die IŁeife ganz schwarz.

Vorkommen: Auf Alpentriften. Von der Schweiz 
durch Tirol, Karnthen und Salzburg. Im Yorarlberg ziem- 
lich selten (0. B. Z. 1873, S. 345), so z. B. im Gamperton- 
thal oberhalb St. Itoclius, Hocli Geraeh; im Salzburgischen 
(A. Sauter, Flora, S. 145) auf steinig-grasigen Abhangen 
und Felsen der Schiefer- und Urgebirge, von 1600 bis 
2200 Meter, ais: Gaisstein, Zwing, Lungauer Alpen, Tauern 
nicht selten, geht aucłi mit den Bachen in die Thiiler bis 
650 Meter herab, so z. B. bei Hollersbach, hinter Bad 
Gastein.

B ltithezeit: Juli, August.
A nwendung: Wie bei den iibrigen Arten. Sehr an- 

genehrn duftend.
A nm erkung: Die sehr aknliche in Norwegen und 

Lappland heimische Phaca oroboides DC. (A stragalus 
oroboides Horn., A. leon tinus Waliłenb.) unterscheidet



sich durch ansehnlichen Wuchs, durch Bliithenstiele, welche 
doppelt so lang sind wie die Stiitzblatter, durch einfarbige, 
blassblaue, geruchlose Blumen, durch die Fahne, welche 
doppelt so lang ist wie das Schiffchen und durch den Triiger 
der eiformigen Friichte, welcher weit. ktirzer ist ais der Kelch. 
Sie ist ein wirklicher Burger unserer Flora, da sie von Sauter 
auf dem Rothkogl in Steiermark entdeckt wurde.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2428.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert>

F lo ra  X X IV . 4



Tiroler Traganth.

Von ahnlichem Wuchs wie die vorige aber weit robuster. 
Die aus dem dauernden, gegliederten Bliizom hervorgehenden 
Stengel sind verastelt, hingebreitet und wie die Blatter und 
Blattstiele angedruekt behaart; Nebenblatter blattgegen- 
standig, zusammengewachsen, die Blatter 6—Opaarig, mit 
liinglich- eiformigen, stumpfen oder sckwach ausgorandeten, 
ganzrandigen Blattehen; Aehren auf sehr langen, achsel- 
stiindigen Stielen, das Blatt iiberragend, kopfig, eilormig oder 
langlich, zur Bliithezeit nickend; Fahne eiformig, ausgerandet, 
1V2 Mai so lang wie die Fliigel; Fracht aufrecht, eirund- 
langlich, im Kelch sitzend, rauhliaarig. Nach der Bliithezeit 
steht die Aehre aufrecht.

B eschreibung: Der starkę, braune Wurzelstock ist im 
Alter vielkopfig und Kopie treiben die jiingereu Bliitter- 
bttschel, die alteren aber auf der Erde liegende Stengel, 
welche indessen nur 15 Cm. Lange erreichen. Sie sind, 
gleich den Erysimum - Arten, mit angedriickten. weberschiff- 
artigen Haaren besetzt und fiihlen sieli daher rauh an. Die 
Blattstiele sind kurzer ais die mit 7—12 Paar Bliittchen 
und einem Endbliittcken gefiederten Blatter, die Fieder- 
blattchen inessen 4—8 Mm., sie sind auf der Unterflache 
mit anliegenden Haaren besetzt, auf der Oberflache kalii. 
Im Ganzen misst das Blatt, sammt dem Blattstiele, 5 Cm., 
in der Kultur aber doppelt so viel. Der Bliithenstiel steigt



ans der Spitze des Stengels gerade in die Hohe, wird 3 bis 
5 Cm. lang, iiberragt alle Bliitter, ist unten grauhaarig, nach 
oben schwarzlich behaart und triigt eine anfangs biischelige, 
dann eiformige Bliithenahre von 2—3 Cm. Lange, dereń 
Bltithen haarige Deckblatter liaben, die nur die Halfte oder 
das Drittel der Kelchłange erreichen. Die Kelche sind eben- 
falls scliwarzbehaart, ihre eiformigen Zahne laufen in feine 
Spitzen zu. Die Blumen sind iiber 1 Cm. lang, die Kronen 
doppelt so lang ais die Kelche, die Fahnchen doppelt so 
lang ais die Schiffchen, die Kronen iiberhaupt violett und 
nach der Basis hin weiss. Die Hulsen, knapp 1 Cm. lang, 
sehen kauin ans dem Kelche heryor.

Yorkommen: An Felsen der Alpen. In Tirol, Oester- 
reich, Krain, Steiermark und im Kanton Wallis. In Tirol 
besonders auf der Lienzer Alp und Windaualp, in Steiermark 
auf dem Bockauer und Schwarzgulling - Gebirge, in der 
Schweiz im Thale St. Nicola, bei Bagnes und Anniviers. 
Nach Tappeiner am Itande der Strasse yon Nauders nach 
Finstermiinz, nahe der Festung, im nordlichen Tirol.

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

A b b ild u n g en . T a fe l 2429.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2430. Astragalus purpureus Lam.
Purpurtraganth.

Syn. A, bidentatus Sauter.
Der vorigen sehr ahnlich, aber durch die Farbę der 

Blumen tmd die gestielten Fruchte leicht unterscheidbar. 
Stengel liegend und aufstrebend, behaart; Nebenblatter blatt- 
gegenstiindig, zusammengewachsen; Blatter 10—12paarig; 
Blśittchen eirnnd-lanzetlich, am Ende zweizahnig atisgerandet 
mit spitzlichen Ziibnen; Aehren kopfig, auf dem langen 
Trager iiber das Stiitzblatt emporragend; Fahne eirund, tief 
ausgerandet, 11/2 Mai so lang wie die Fliigel; Fruchtknoten 
im Kelcb kurzgestielt, sechsmal so lang wie das Stielchen; 
Frucht aufrecht, rundlicli-eifórmig, am Grunde herzformig, 
rauhhaarig. Haare der Pflanze abstehend oder anliegend. 
A. purpureus und der ahnliche A. b y p o g lo ttis  besitzen 
rundlich-eiformige, am Grunde herzfórmige Frucbte und ge- 
stielte Fruchtknoten, aber bei A. hyp o g lo ttis  ist der Stiel 
halb so lang wie der Fruchtknoten, bei A. purpureus nur 
ein Sechstel so lang; A. leon tinus und A. Onobrychis 
unterscheiden sieli durch die im Kelch sitzenden Fruchte und 
A. O nobrychis ausserdem durch die Fahne, welche dreimal 
so lang ist wie die Fliigel.

Vorkom m en: An Felsen der Alpen. Auf dem Schleern 
und bei Predazzo im siidlichen Tirol.

B liithezeit: Juli, August.
Anwendung:  Wie bei den beiden vorigen.

A b b i l d u n g e n .  TafeJ  2430.
AB Pflanze in nat. Grbsse; 1 Bliithe, vergr5ssert; 2 Frucht, desgl.



W iesentraganth.

Syn. A. danicus Iletz. Oxytropis montana Sprengel. 
A. microphyllus W. A. Onobrychis Foli.

Stengel hingebreitet nnd wie die ganze Pflanze behaart, 
die Haare anliegend; obere Nebenblatter zusammengewachsen, 
blattgegenstandig; Blatter 8—11 paarig; Blattelien der unteren 
Blatter eiformig, ausgerandet, die der oberen lanzettlich, 
sturnpf; Aehren kopfig, eiformig, auf dem langen Stiel iiber 
das Sttltzblatt emporragend; Fahne eiformig, tief ausgerandet, 
1 */2 Mai so lang wie die Fliigel; Fruchtknoten und Fruclit 
im Kelch gestielt, der Stiel halb so lang wie der Frucht
knoten; Fruclit aufrecht, rundlich-rauhhaarig.

Beschre ibung:  Uer Wiesentraganth ist ist ein Pflśinz- 
chen you  6—12 Cm. Hohe, hat einen aufstrebenden, nach 
oben hin irnmer dichter behaarten, zienilich runden Stengel, 
welcher besonders da, wo er am Boden aufliegt, ein oder 
zwei Aestchen treibt, an kraftigen Exemplaren sich aber 
auch noch hoher hinauf yeriistelt. Die untersten Blatter 
sind etwas kleiner ais die hoher am Stengel stehenden, etwa 
6 Cm. lang, haben 8—9 Blattpaare von kurzstieligen, ei- 
runden, ausgerandeten, oberseits weisshaarigen, mit weissen 
Haaren gewimperten, 8—10 Mm. langen und 4 Mm. breiten 
Blattelien. Die Blattchen der oberen Blatter stehen zu 10, 
11, 12 und 18 Paaren, sind ebenso lang und nur halb so



breit imd ebenso behaart. Sammtliche Blattchen sind aucli 
unterseits am Mittelnerven behaart. Die oberen Nebenblatter 
sind zusammengewachsen, stehen den Bliittern gegentiber nnd 
umschliessen tutenartig den Stengel. Die BUithenkopfe sind 
kugelrundlich bis eiformig, haben 3 Cm. Durchmesser und 
bis 4 Cm. Lange. Sie stehen anf 7—10 Cm. langen, haarigen 
Stielen und sind bis 20bluthig. Die Bliithehen sind 2 Cm. 
lang, ihr Kelch ist walzenforinig, doppelt kiirzer ais die 
Krone und hat 5 sehr schmale Zahne. Die langliche Fahne 
ist tiefausgerandet, violett, in der Mitte weiss und lilastreifig, 
weit liinger ais die ubrigen Kronblatter; die Fliigel sind 
purpurviolett, stumpf und doppelt kiirzer ais die Fahne und 

 ̂das zugespitzte kurze Schiffchen wird von den Flugeln be- 
deckt. Die Hulse ist kurz.

Yorkommen: Auf Triften und trocknen Wiesen, auf 
grasigen Abhangen und Bergen, besonders auf Kalkboden. 
Am haufigsten im mittlen Gebiet. In Thiiringen auf Keuper- 
Thonmergel der Schwellenburg bei Erfurt, an den Gleichen 
und am Seeberge bei Gotha. Auch bei Frankenhausen, 
Eckartsberga und an der nordlichen Grenze Thtiringens. 
Desgleichen im Halberstadtisehen, bei Frankfurt a. d. O. und 
bei Stettin, in Bohmen, Mahren und in der Rheinebene von 
Mannheim bis Mainz. Nach Herrn Oskar Schmidt in Wein- 
bergen bei Klein-Brembach, nach Buddensieg in der Flora 
von Tennstadt auf der Tretenburg, auf dem Gerichtsfeld, am 
Oesterberg, am Dreiseberg bei Gangloffsommern, am Hengst- 
berg bei Greussen, bei Herbsleben, Gross-Yargula, an der 
Kapelle bei Schilfa u. s. w.; auch am grossen Ettersberg bei 
Weimar, nach Schonheit auf der Wachsenburg, an der Mtthl-



berger Leite, bei Badra, an der Numburg; in der Provinz 
Sachsen bei Nietleben, Dolau, Sclikopau, Langenbogen, Benn- 
stadt, Bottendorf, Scheiplitz, Granau u. a. 0. in der Flora 
von Halle, ferner im Mannsfelder Seekreis z. B. hinter Eis- 
leben und Siersleben; gegen den Harz liin z. B. bei Sanders- 
leben, im Anhaltiscłien; hie und da in der Mark Branden
burg; dagegen fehlt sie im Konigreicli Saclisen; haufig im 
nbrdlichen und westlichen Bolimen; in Schlesien nur bei 
Breslau; in Poinmern bei Stettin, Pyritz, Lyk; im Iiliein- 
gebiet bei Schwetzingen in Baden, in der Pfalz, von Mann
heim bis Mainz, bei Strassburg z. B. beim Poły gon; in 
Rheinhessen; im ot^eren Aischthal; in Mahren. Sie fehlt 
ganz in Lotliringen, im Jura, in der Scliweiz, sowie iiber- 
haupt im ganzen Alpengebiet.

Bli i thezeit : Mai, Juni.
Anwendung:  Wie bei den yorigen.

A b b ild u n g en . T a fe l 2431.
A bliiliende Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliithe, yergrossert.



Esparsette - Traganth.

Stengel hingebreitet, wie die Blattstiele anliegend be- 
haart; obere Nebenblatter zusammengewacbsen, blattgegen- 
standig; Blatter 8—J 2 paarig; Blattchen lanzettlich, alle, 
auch das Endblattchen, fast sitzend, die untersten eiformig, 
ausgerandet; Aehren kopfig, langłich-eiformig, auf dem langen 
Trager iiber das Stutzblatt hinausragend; Fahne lineal-liing- 
licłi, gestutzt, dreimal so lang wie die Fltigel; Fruchtknoten 
und Frucht sitzend; Frucht aufrecht, eiformig, zugespitzt, 
rauhhaarig.

B eschreibung: Der Stengel wird 15—45 Gm. lioch, 
legt sich mit senior Basis ant' die Erde und steigt mit seiuer 
Spitze in die Holi o. Er ist mit angedriickten Harchen be- 
setzt und triigt ebenso behaarte Blatter, welche 2—8 Cm. 
lang werden. In der Form der Blattchen finden Yerschieden- 
heiten statt, doch sind die der ersten und untersten Blatter 
immer breiter und kiirzer ais die der oberen und spatern. 
Auf hohen Alpen werden die der letzten nicht iiber 1 Cm. 
lang, in den tieferen Gegenden findet man sie von 3 Cm. 
Lange, doch bloss von 4—6 Mm. Breite. Sie sind spitz und 
zugespitzt und unterseits rauhhaarig. Die eilanzettformigen 
Nebenblatter verwachsen an den oberen Blattern so, dass sie 
den Stengel umfassen. Die Bliithenstiele sind, nach der 
Grosse der Exemp!aro, 4—8 Cni. lang; sie tragen einen



verkehrt-eiformigen Kopi' fast sitzender lilarother oder lila- 
farbiger Blutheu, welche, wiederum nach dem Standorte, nur 
2 Gm. oder iiber 3 Cm. messen. Sie stehen aufreclit, siad 
4 Mai langer ais der haarige Kelch. Die ausgerandeten 
Fahnen messen, ausserhalb des Kelcb.es, 1 [L,—2 Mai melir 
ais die Fliigel und letzte sind wiederum langer ais das 
Schiffclien. Die Deckbliitter sind, je nach Standort, 1/1 - bis 
\'.2 Mai so lang ais der Kelch, die Hulsen haben eine gerade 
Spitze, sitzen im Kelche, sind eiformig, fast dreieckig, unter- 
seits rinnig und mit grauen, glanzenden Haaren bedeckt.

Vor komin en: Auf Wiesen und Triften der hoheren 
Gebirge, bis in die alpine Region emporsteigend. In der 
sudlichen Schweiz, durch Tirol, Krain, Unterosterreich, Mahren 
und Bohmen. Im Salzburgischen bei Neumarkt; auch im 
Bairischen Hocliland.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei den vorigen.

A b b i ld u n g e n .  T a fe l  2432.
A bluhende Pflanze, nat. Grbsse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Frucht, 

desgl.

F lo ra  X X IV . o



W alderbsen - Traganth.

Hochwiichsiger ais die yorigen. Stengel kraftig, ent- 
fernt beblattert, aufstrebend, et was flanmhaarig; Nebenblatter 
eiformig, die oberen schmal yereinigt; Bliitter 6—Spaarig; 
Blattchen liiiiglich-lanzettlich oder eiformig; Traube viel- 
bluthig, auf langem Triiger das Stiitzblatt Uberragend; Plugel 
langer ais das Schiffehen, kurzer ais die Palmę; Fruchtknoten 
im Kelch gestielt, sechsmal so lang wie das Stielchen; 

x Frtichte rauhhaarig; eiformig, hangend.
Vorkommen: Auf Triften und grasigen Orten der 

Alpen. Am Ilothkogl in Steiermark.
B lu thezeit: Juli, August.
Anwendung: Wie die yorigen.

A b b ild u n gen .  T afe l  2433.
Bluhende Pfianze, natiirl. Grosse.



2434. Astragalus arenarius L.

Sand-Traganth.

Rhizom bis federkieldick, gegliedert, astig, einige liin- 
gebreitete, liegende, am Ende aufsteigende, wie die Blatter 
von angedriickten Haaren graue Stengel treibend; obere 
Nebenblatter zusammengewachsen, blattgegenstandig; Blatter
3—5paarig; Blattchen linealisch oder schmal lanzettlich, 
stumpf; Trauben 4—8bliithig, die Trager etwas kiirzer ais 
das Stiitzblatt; Fracht aufrecht, lineal-langlich, grauliaarig, 
im Kelch gestielt, der Stiel so lang wie die Kelchrohre.

B eschreibung: Die ganze Pflanze ist init weissen an- 
liegenden, an der Spitze sich erhebenden und gabelspaltigen 
Haaren dicht bedeckt und darum graugriin, die Blatter er- 
halten durch sie einen seidenartigen Scłiimmer. Die Yer- 
astelungen des unterirdischen Stengels strecken sich an den 
Boden liin und erheben sich nur an ihren Spitzen. Die 
Stengel werden hochstens 30 Cm. lang, sind einfach und 
haben 2—4 Cm. lange Blatter. Diese tragen gewohnlich 
nur 3—4 Paar, zuweilen aber auch bis 7 Paar Blattchen, 
welche 1 Cm. lang, doch nur 2 Mm. breit sind. Die Blatt
chen sind sehr kurzgestielt, stehen in Paaren einander gegen-



iiber, verschmalern sich nach der Basis zu, sind oben stumpl 
und ihr Mittelnerv geht ais kleines Spitzchen ans. Die 
bant i gen Nebenblatter stehen nnten am Stengel seitlich, 
weiter oben aber sind sie den Blattstielen entgegengesetzt, 
mit ihrer Basis verwachsen und vorn spitz. Die Bliithen- 
stiele haben die Lange der Blattstiele, lialten 2—4 Cm., 
kommen aus den obersten Blattwinkeln hervor, tragen an 
ihrer Spitze eine lockere 4—-7bluthige Aehre. Die Bluthen 
sind 1 Cm. lang, der Kelch bat nur !/., der Krone, erweitert 
sich nach oben und hat 5 kleine, gleich grosse, aofrecht 

X steliende Zahne. Letzte sind dreieckig und spitz, in der 
Jugend schwarzlich. Ausser jenen grauen, dicht an einander 
liegenden Haaren finden sich hier noch grane oder schwarze 
Driisenhaare. Die Bluthen sind blass - lilafarbig oder mehr 
oder weniger dunkel-fleischfarbig, ihre Fahnen langlich- 
eifórmig, ausgerandet und liinger ais die Fliigel, an der Basis 
weiss. Die Htilse ist 1 Cm. lang, zugespitzt und unten tief- 
rinnig.

Yorkommen: Auf dlirrem, sandigem Boden der Felder 
und Wiilder des nordostlichen Deutschlands, namentlich in 
Mecklenburg, Pommern, Brandenburg, Lausitz, Schlesien und 
Bohmen; vereinzelt auch bei Niirnberg. Besonders inFichten- 
waldungen. In Preussen ziemlich haufig, nach Fr. J. Weiss 
oft ganz weisslich behaart an der Kliste, im Binnenland bis 
zur kahlen Form, an der Kliste von Nimmersatt, der nord- 
lichsten Kliste von Deutschland im Kreise Memel, bis Danzig, 
Pillau, Fischhausen, Konigsberg, Darkehmen, Thorn, Kulm, 
Marienburg, Graudenz, Fiatów, Deutsch Crone etc., ferner in 
Westpreussen an den Dunenabhangen langs des Strandes



zwisehen Glettkau, Zoppot bis Koliebken;1) in der Provinz 
Posen; Provinz Sachsen. Bei Niirnberg am Pulvermagazin.

B lu tb eze it: Juni, Juli.
A nw endnng: Wie bei den yorigen.

1) Bericht fiber die erste Versammlung des westpreussischen 
botanischen zoologischen Vereins zu Danzig am 11. Juni 1878, 
Seite 27.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2484.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Frueht, 

desgl.; 3 Same, natiirl. Grosse und yergriisaert.



2435. Astragalus austriacus Jacąuin. 

Oesterreichischer Traganth.

Syn. A. dichopterus Pall.
Ein sehr zartes Pflanzchen von ahnlichem Wuchs wie 

die vorige. Stengel ansgebreitet, kahl; Nebenblatter eiformig, 
frei, nur die untersten, namentlich an den steriłen Stengeln, 

'verbunden; Blatter 7—lOpaarig; Blattclien linealisch, aus- 
gerandet, an den untersten Blattern verkehrt-eiformig; Traube 
gestielt, tiber das Stutzblatt emporragend, locker; Deck- 
blattchen kiirzer ais das Bluthenstielclien; Fahne tief und 
spitz ausgerandet, Fliigel zweispaltig; Fracht hangend, linea- 
lisch, fast dreieckig, flaumig, im Kelche sitzend.

B eschreibung: Die Pflanze wird gegen 30 Cm. hoch. 
Die Kopfe der Wurzel sind holzig, veriistelt und kriimmen 
sich, die Stengel sind diinn, die kurzstieligen Blatter messen 
oben ain Stengel iiber 3 Cm. Liinge und liaben daselbst 
1 Cm. lange, sehr schmale Blattclien, wahrend die Blatter 
nach unten hin kiirzer, ihre Blattclien aber zwar kleiner, 
jedoch breiter werden. Die Nebenblatter sind eiformig, die 
Bliithenstiele bis gegen 10 Cm. lang, also viel langer ais 
das sie stiitzende Blatt, die Bluthen 0—8 Mm. lang. Die 
Bliithenahre ist vielbliithig, die Bluthen stehen etwas locker, 
die Blttthenstielchen sind ziemlich so lang ais die Kelch- 
rohre imd langer ais die Deckblattchen, aber der ganze 
Kelch misst bloss ’/3 der Bliithe. Die Bluthen stehen fast



einseitwendig nnd von der Spindel ętwas ab , die kurz- 
glockigen Kelche sind haarig, die Kelchzahne dr eieckig, das 
Fahnchen ist eilanglich, ausgerandet and helllila, die zwei- 
spaltigen lilafarbigen Fltigel sind efcwas ktirzer und das 
Schiffchen ist wiederum ktirzer ais die Fltigel.

Yorkommen: An Gebirgsabhśingen, aut' Feldern und 
Wiesen. In Krain, Unterosterreich, Mahren und Bohmen. 
Nach Langethal bei Wien.

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

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2435.
A bluhende Pfianze, natur). Grosse.



2436. Astragalus sulcatus L.

Ho her T raganth .

Das kraftige Rhizom ist dauernd und bringt einen iiber 
1/2 Meter hohen, kannelirten, ziemlich entfernt bebiatterten 
Stengel hervor, welcher, wie die ganze Pfianze, vollig kalii 
ist und aufrecht steht. Nebenblatter aus breitem (irundo 
l>nzettlich, sehr spitz; Blatter 7 — llpaarig; Blattchen lineal- 
lanzettlich; Trauben langgestielt, das Sttitzblatt iiberragend, 
locker, aber ziemlich reichbluthig; Deckblattchen langer ais 
die Bluthenstielchen; Bltigel ganz (nicht ausgerandet); Frucht 
aufrecht, linealiscli, fast dreikantig, breit, im Kelcli kurz- 
gestielt, ziemlich kahl.

B eschreibung: Diese Traganthart gehort zu der iiotte 
mit freien Nebeublattern und nicht gelben Bluthen. Der 
Stengel steht ziemlich steif 30—60 Cm. in die Hohe, ist 
kantig, tief gefurcht und haarlos. Die Blatter stehen auf
recht, messen 5 Cm. und dar iiber in Liinge, haben 2 Cm. 
lange, doch kaum bis 4 Mm. breite, spitze Blattchen, welclie 
sehr kurzgestielt sind und nahe der Basis des Hauptstieles 
beginnen. Sie sind haarlos oder ein wenig feinliaarig. Die 
Nebenblatter kommen aus breiter Basis und spitzen sieli 
scharf' zu. Die Bliithenstiele sind immer langer ais die sie 
stiitzenden Blatter, wenigstens 5 Cm. lang, die Trauben zwar 
yielbliithig, doch locker. Die Deckblatter sind hautig, die 
Bluthen messen ungefahr 1 Cm., stehen an kurzeń Stielen



und etwas vom Stengel ab. Der Kelch - hat drei langere 
und zwei kiirzere in eine scliarfe Spitze yerlaufende Zahne, 
ist am Rande gewimpert, auf der Rohre schwarzlich behaart 
und blast sich ais Fruchtkelch etwas auf. Die Pahne ist 
verkehrt-eiformig, ausgerandet, tiefer, violett, liniirt und iiber- 
trifft die ungetheilten Fliigel an Lange. Die Hiilsen sind 
lialb zweifacherig und im Kelche kurzgestielt.

Yorkommen: An frischen Stell en nahe den Seen, aucli 
im Feucliten, doeh in Deutschland nur in Nieder-Oesterreicli 
und von da nach Ungarn hinein.

B liithezeit: Juni bis August.
A nw endung: Diese seltene Staude vevdient einen Platz 

im Blumengarten, Da sie grosse Feuchtigkeit liebt, so eignet 
sie sich besonders zur Ausschmuckung von Teichrandem.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2-136.
Bluhendo Pflanze, natiirl. Grosse.
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2437. Astraga lus argenteus Visiani.

Silbertraganth.

Syn. A. Miilleri Steud. et Hocbst. A. virgatus Rchb. 
A. subulatus K.

Das ziemlicb kraftige, gegliederte, rabenkieldicke, aatige 
Rhizom treibt einige iiber spannenhobe, zarte and diunie, 
entfernt bebliitterte, ausgebreitete, weisslich grane, durch 
angedriickte, im Mittelpunkt angeheftete Haare bekleidete, 
meist einfache Stengel. Nebenblatter eiformig, frei; Blatter 
5—7paarig; Bliittchen lineal und lanzettlich, die der unteren 
Blatter oft eirund; Traube langgestielt, das St.iitzblatt iiber- 
ragend, locker, armblutbig; Deckblattchen langer ais das 
sebr kurze Bluthenstielchen; Kelcb angedruckt bebaart; 
Fruchte doppelt so lang wie der Kelcb, breit, linealisch, 
grade, fast dreikantig, grauhaarig.

Yorkommen: An sonnigen Felsen. Im Gebiet nur 
auf den Istriscben Inseln, auf Cberso, Osero, Veglia. Ausser- 
dem in Italien, Dalmatien, Ungarn.

B llitliezeit: Mai.
A nwendung: Wie bei den corigen.
A nm erkung: Bezliglich der Frucht dem A. v irg a tu s  

sebr alinlicb, aber von ganz anderem Habitus. Stengel am 
Grunde liegend, dann aufrecht, einfach, am Ende mit einer



einzigen Aehre, ziemlich armbliithig, der Kelch und die 
Friichte anliegend behaart. Bei A. v irg a tu s  Pall., welclie 
im mittlen und stldlichen Rnssland vorkommt, ist der Stengel 
aufrecht, theilt sich nacłi oben in einige verlangerte, ruthen- 
forinige, sehr reichbluthige Zweige, die Aehren und ihre 
Spindeln sowie der. Kelch sind abstehend weiss behaart.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2487.
A bluhende, B fruchtende Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Carpell, 

vergrossert.



2438. Astragalus vesicarius L.
Blasentraganth.

Syn. A. albidus W. K. A.glaucusM. B. A. dealhatus Pall.
Etwas niedriger und zarter ais die vorige, aber ihr in 

Bezug auf Dauer und Habitus iilmlich. Stengel ausgebreitet, 
von angedrtickten, im Mittelpunkt angehefteten Haaren grau; 
Nebenbliitter lanzettlich-pfriemlicli, frei; Blatter 5—7paarig; 
Bliittehen langlicłi; Aehren fast kopfig, auf dem langen Stiel 
tiber das Stiitzblatt hervorragend; Kelcli von Schwarzem, 
angedrticktem Flaum und weissen, etwas abstehenden Haaren 
rauhhaarig, zur Fruchtzeit aufgeblasen; Fruchte langlicłi, 
etwas liinger ais der Kelch, rauhhaarig, im Keleh sitzend, 
halb zweifacherig.

Vor komin en: An trocknen Kalkabhangen. Auf dem 
Nanas in Innerkrain, auf der Alpe Zhaun, dem Monte 
Spaccato und dem Karst bei Triest (Vgl. Oesterr. B. Z. 1863, 
S. 388), und nacli Koch in Graubiindten zwischen Glurens 
und Prott, obgleich Moritzi sie fur die Schweiz nicht erwahnt. 
Angeblicli auch in Oesterreich. Zerstreut durch Sudeuropa. 
Auch in Bergwaldern bei Budapest (Langethal). Ygl. Lohr’s 
Kritik, Arch. d. Pharm., Bd. 173, S. 290.

A nw endung: Wie bei den vorigen. Eine sehr schone 
Staude fur Blumenrabatten.

Form en: Sie variirt mit violetter, weisser oder gelblich- 
weisser Blume. So im siidlichen Tirol, im mittlen Yintschgau 
yon Schlanders bis Schluders.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2438.
Pflan/.o in natiirl. Grosse.



Sesam - Traganth.

Ein zierliches, niedriges, oft zwergartiges Sommer- 
gewachs. Stengel am Grunde meistens verastelt, ausgebreitet, 
zottig; Nobenbliitter aus eifomiigem Grunde lanzettlich; 
Blatter 9—12paarig; Blattclien langlicli; Kopfchen achsel- 
standig, sitzend oder kurzgestielt; Friichte sternformig-kopfig, 
langlich, auf dem łlucken mit einer Furche ausgehohlt.

Y orko mm en: An diirren Ortem Im Gebiet nur an 
der Siidgrenze im siidlichen Istrien. Uebrigens in Italien, 
auf Sizilien und Sardinien, in Dalmatien, Siidfrankreich, 
Spanien.

B lu tbezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Ein niedliches Sommergewachs fur den 

Blumengarten.
A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2439.

A und IJ Pflanze der kleineren und grosseren Form; 1 blutlie, ver- 
grdssert; 2 Frucht im Liingsschnitt, desgl.



der Staubfaden ist fadig. Der Fruchtknoten anfangs selimnl, 
lang zugespitzt, erweitert sich nach dem Bllihen bauchig, 
wird eine aufgeblasene eiformige, in eine gekrilmmte Spitze 
endigende, von schwarzen und langern weissen Haaren dicht 
bedeckte Hiilse, welche innen dnrch eine Langsscheidewand 
vollkommen 2facherig ist, und einige grtinlich braune, fast 
nierenformige, etwas zusammengedruckte Samen enthiilt.

Yorkom men: Anf Waldwiesen, an Waldrandern, in 
lichten Gfebuschen und an schwach bewachsenen Abhangen. 
Strichweise durch den grossten Theil des Gebiets zerstreut. 
Jpstf Ganzen in Gebirgsgegenden haufiger und besonders auf 
Kalkboden, daher sehr verbreitet im Tlńiringer Muschelkalk- 
gebiet. Auf der Norddeutschen Bbene im Ganzen viel seltener, 
so z. B. nacli Fr. J. Weiss in Preussen bei Konigsberg, 
Thorn, Graudenz, Conitz und Deutsch Crone. Im Alpen- 
gebiet gehort sie zu den weniger verbreiteten Arten. So 
z. B. findet sie sich im Salzburgischen nur bei der Berg- 
stube am Altenberge im Lungau (A. Sauter, Flora, S. 146), 
in Tirol zerstreut (vgl. ausser Haussmanns Flora auch D. B. M. 
1884, S. 137). In Preussen wurde sie neuerdings im Ahrauer 
Moor im Kreise Konitz gefunden (D. B. M. 1884, S. 178).

B lu thezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Ein vortrefflicher Futterklee, aber zur 

Kultur nicht geeignet.

A blji ldungen. T a fe l  2440.
A bliihende Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliithentheile, vergrossei't^ 

2 Frucht, desgl.



2441. Astragalus glycyphylios L.

Siissholz - Traganth.

Eine sehr robuste, dauernde Pflanze mit liegenden, ge- 
streckten, ausgebreiteten, nach allen Seiten gerichteten, fast 
kahlen, locker beblatterten Stengeln. Blatter kurzgestielt, 
5—6paarig, die Nebenbliitter eiformig, zugespitzt oder stachel- 
spitzig; Bliittclien eirund, ganzrandig, abgerundet; Aehren 
eirund-langlich, achselstandig, ihr Triiger kurzer ais das 
Sttltzblatt; Frucbt aufrecht, schmal, fast dreikantig, lang 
gesfcreckt, an der untereu Nabt tief eingedriickt, sanft ge- 
bogen, zuletzt sammtliche Fruchte zusammenscliliessend.

B eschreibung: Der unterirdische Stock wird ij2 bis 
1 ’/, Meter lang und ist verastelt. Er treibt mehre */2 bis 
1'/, Meter lange, hin- und hergebogene, grtine, an einer Seite 
oft purpurroth angelanfene, verastelte, oft federkieldicke, 
etwas eckige und rohrige Stengel, welche nur schwach- 
flaumhaarig sind. An den hin- und hergebogenen Ecken 
des Stengels gehen die gemeinlich 15—20 Cm. langen Blatter 
aus, diese stehen ziemlich wagrecht vom Stengel ab, haben 
an ihrer Basis zwei grtine, bis 3 Cm. lange Nebenblattchen, 
tragen 5—6 Paar gegenstiindige und an der Spitze der Blatt- 
stiele unpaarige Blattchen, welche fast bis an die Basis des 
Blattstieles herablaufen, sehr kurzgestielt, fast elliptisch, zu-
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weilen aber auch eirnnd, 2—4 Cm. lang und 1—2 Cm. breit, 
ganzrandig, vorn abgerundet, oberseits hellgriin, unterhalb 
etwas blasser und sehr feinflaumig sind. Die Bliithenstiele 
sind 2—5 Cm. lang, stehen voni Stengel ab, sind gefurcht, 
oft purpurrothlich angelanfen und tragen eine ovale, bis 
5 Cm. lange Traube blassgelber Bliithen. Die Bliithen sind 
16 Mm. lang, sehr kurzgestielt, haben an der Basis des 
Stielehens ein blassgelbes, pfriemenformiges Deckblatt, einen 
unregelmassig 5zahnigen, haarlosen Kelcb, welcher dreimal 
kiirzer ais die Krone ist. Die Bliithe stelit aufrecht, naeh 
der Bliithe biegt sich aber die werdende Fracht herab, zu- 
h-rtzt, steht auch diese wieder aufrecht, ist kurzgestielt, 3 bis 
4 Cm. lang, brauulich-gelb, kahl und vielsamig, die Samen 
sind bohnenformig.

Yorkommen: Fast iiberail auf waldigen Bergen, Berg- 
wiesen, Waldrainen, auf offenen Stellen der Waldungen und 
auf Schliigen. Hśiufiger in Gebirgsgegenden ais auf der 
Ebene, aber durch den grossten Theil des Gebiets zerstreut. 
in Preussen haufiger ais die vorige, so z. B. nach Fr. J. Weiss 
bei Konigsberg, Caymen, Darkehmen, Heilsberg, Insterburg, 
Graudenz; in Westpreussen (Bericht iiber die erste Ver- 
sammlung, S. 27) auf den Diinenabhangen zwischen Glettkau, 
Zoppot bis Koliebken. Auch im Alpengebiet nicht grade 
selten in den Thalern, so z. B. in Tirol und Yorarlberg, im 
Salzburgisehen nach A. Sauter „an Hecken, Waldrandern, 
steinigen Hiigeln der Kalkformation nicht selten, ais auf den 
Hugeln und Bergen um Salzburg.11 Nach Steinvorth (Pro- 
gramm, S. 16) bei Ltineburg und Ilten im Ftirstenthum Liine- 
burg. Ygl. D. B. M. 1884, S. 51, 52; Potonie, Flora der Priegnitz.



B lu thezeit: Jani, Juli.
A nw endung: Die widerlich siissschmeckenden Bliitter 

w aren friiker gleich den Samen ais H erb a et Semen 
G lycyrrhizae s ilv e stris  im Gebrauch und werden noch 
ais Hausmittel gegen die Harnverhaltung der Pferde an- 
gewendet. Ais Futter ist das Kraut Yorzuglicli.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2441.
A oberer Theil der Pflanze, naturl. Grosse; B Fruchtkopf, desgl.



2442. Astragalus hamosus L.

H aken - Traganth.

Ein Sommerklee von sehr kraftigem Wuchs. Stengel 
liegend, angedriickfc flaumig, fast stielrund; Bliitter meisfc 
12paarig; Nebenblatter eifórmig; Blattchen keilig, ausge- 
randet, oberseits kabl, riickseits angedruckt flaumig; Aehren 
meisfc Gbliithig, kopfig, fast kugelig, lock er, das Stutzblatt 
nicht uberragend; Fracht stielrund, abstehend, hakenformig 
gekriimmt, ani Ende pfriemlich, auf dem Riicken mit einer 
Furche durchzogen, in der Jugend flaumig.

Yorkommen: An sterilen Orten, auf rasigem Boden. 
Im Gebiet nur in Istrien und auf den Istrischen Inseln, 
namentlich auf Veglia. Ausserdem in Italien, Dalmatien, 
Griechenland, in der Tiirkei, in Krain, in Spanien, Portugal, 
Sudfrankreich.

B liithezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Wie bei den vorigen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2442.
A Pfianze in naturl. Grosse; 1 Kronentheile, vergrossert; 2 Frucbt 

im Quer8chnitt, desgl.



2443. Astraga lus depressus L.
Zwerg - Traganth.

Syn. A. leucopliaeus Smith.
Ein niedliches Pflanzcłien mit dauerndem, senkrecht im 

Boden sitzendem, ungegliedertem, mit Schnppen besetztem 
Rhizom und yollig unentwickeltem oder kurzem und dann 
liegendem Stengel. Nebenbliitter eiformig, stumpf, am Grunde 
fast herzformig, ganzrandig, tang gewimpert, dreimal so breit- 
wie der Stengel; Bliitter 9—13paarig; Blattchen rundlich- 
eiformig, sehr stumpf oder abgerundet oder ausgerandet, 
oberseits kahl, riickseits angedriłckt fiaumig, etwas gran; 
Bluthen in kurzgestielter, kopfiger, kugeliger Aehre; Prucht 
gestreelct, ziemlich schmal, fast stielrund, grade, absteliend, 
zuletzt herabgebogen, zur Reifezeit kahl.

Y orkom m en: An rauhen, sterilen Abhangen alpiner 
Gebirge. Im Gebiet nur in der Schweiz auf den Alpen von 
Aelen und Wallis und im stidlichen Tirol. Ausserdem auf 
den Hochalpen der Dauphine, auf den Pyrenaen, den Appe- 
ninen, in Dalmatien, auf dem Bałkan und Athos.

B lu th eze it: Mai, Juni.
A nwendung: Ein niedliches Pfliinzchen ftir alpine An- 

lagen in Garten.
Porm en: A. leucophaeus Smith unterscheidet sich nur 

durch die zuletzt schmutzig blass lilafarbenen Blumen. Bei 
der Hauptform sind sie blass ockerfarben mit einem violetten 
Fleck an der Spitze des Schiffchens.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2443.
A Pflanze in nat. Grosse; B Fruohtkopf, desgl.; 1 Fracht im 

Guerschnitt, vergrossert; 2 Same, natiiri. Grosse und yergrbssert.



2444 . Astragalus asper Jacąuin.

Rauher Traganth.

Syn. A. chloranthus Pall.
Das dauernde Ehizom treibt einen hohen, aufrechten, 

steifen, lang gegliederten, rauhliaarigen und flaumigen, astigen 
Stengel. Die ganze Pflanze ist mit rauhen, angedriickten, in 
der Mitte befestigten Haaren bedeekt. Nebenblatter lanzett- 
lich; Bliitter 12—15paarig; Blatteben lanzettlicli und linea- 
lisch; Aehren verlangert, gedrungen, aut dem langen Triiger 
weit uber die Bliitter hinausragend; Bluthen aufrecht; Pruchte 
liinglich-linealisch, flaumig, an die Spindel angedriłckt.

B eschreibung: Der Stengel und alle Stengeltheile, 
Blatt- und Bltithenstiele ftililen sieli scharf an, weil sie mit 
diebt anliegenden Haaren und scharfen Knotchen besetzt siad. 
Der Stengel kommt aus einer holzigen Wurzel, stełit auf
recht, wird bis 60 Cm. hoch, ist einfach oder verastelt, nach 
oben hin riefig, und triigt bis 10 Cm. lange Bliitter. Die 
Bliittchen sind 1 Cm. lang, nur einige Mm. breit oder wenigstens 
um nicht viel breiter, an der Spitze stumpf, aber stachel- 
spitzig und am Rande durch angedriłckte steife Haare scharf. 
Die Blattstiele bleiben unten gegen 3 Cm. und dariiber von 
Fiederblattchen frei. Die Nebenblatter sind klein, schmal 
und hautig, die Bltithenstiele stehen aufrecht steif in die 
Hohe, messeii 10—15 Cm. und mehr noch. Die Aelire ist 
langlich-walzenformig, ziemlich diclit, besteht aus aufreht-



stehenden, sehr kurzgestielten, iiber 2 Cm. langen Bliithen, 
welche dnrch die griinen Langsstreifen der Fahnen ein griin- 
lich lichtgelbes Colorit erhalten. Die Deckblattchen sind 
liinger ais die Bluthenstielchen, der Kelch misst kaum den 
drifcten Theil der Blttthe, ist behaart und hat 2 kurzere und 
3 liingere Ziihne. Die Kelchzahne sind an der Basis drei- 
eckig, laufen dann aber fein spitzig zu. Die Fahne ist aus- 
gerandet, verkehrt-eiforinig, langer ais die Fliigel; die Htilsen 
sind anfreeht, liegen der Spindel an, werden 2 Cm. Jang und 
sind im Kelche nur kurzgestielt.

Yorkom men: Auf Wiesen, Triften, rasigen Pliitzen. 
Im Gebiet nur in Unterosterreich. Ausserdem in Ungarn, 
Siebenburgen, Stidrassland.

B ltithezeit: Mai, Jimi.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2444.
A Pflanze in naturl. GrOsse; B Fruchtspindel, desgl.



2445. Astragalus aristatus L’Hśritier. 

Stachel - Traganth.

Syn. A. sempervirens Lam. JPhaca Tragacantha Ali.
Ein niedriger Strauch mit zottiger Behaarung aller 

grlinen Pflanzentheile. Blattstiele bleibend und in Dornen 
auswachsend; Bliitter 6—lOpaarig; Bliittchen lauglich, stachel- 
spitzig; Aehren 5—Sbliithig, auf kurzeń, vom Stutzblatt weit 
iiberragten Stielen acliselstiindig, kopfig, gedrungen; Kelcli- 
zahne borstlich-pfriemlich, so lang wie das Schilfchen; Friichte 
kurzer ais der Kelch, eirand-langlich, zottig, einfacherig.

York o mm en: An felsigen Abhangen der Alpen. Im 
Gebiet nur in der Schweiz in den Kantonen Waadt und 
Wallis. Ausserdem auf den Hochalpen der Dauphine, auf 
den Pyrenaen, den Appeninen, auf Sizilien, in Griechenland 
und in der Tiirkei.

B ltithezeit: Mai, Juni.
Auwendung: Ein niedlicher Zwergstraucli ftir alpine 

Anlagen in Garten.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2445.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 filutkę, YergrOssert; 2 Friichte.



und etwas vom Stengel ab. Der Kelch hat drei lśingere 
und zwei kiirzere in eine scharfe Spitze verlaufende Zahne, 
ist am Eande gewimpert, auf der Rohre schwarzlich behaart 
und blast sich ais Fruchtkelch etwas auf. Die Fahne ist 
verkehrt-eiformig, ausgerandet, tiefer, yiolett, liniirt und iiber- 
trifft die ungetheilten Fliigel an Lange. Die Hiilsen sind 
halb zweifacherig und im Kelche kurzgestielt.

Yorkommen: An frischen Stellen nahe den Seen, auch 
im Feuchten, doch in Deutschland nur in Nieder-Oesterreich 
und von da naeh Ungarn hinein.

B lu thezeit: Juni bis August.
A nwendung: Diese seltene Staude verdient einen Platz 

im Blumengarten. Da sie grosse Feuchtigkeit liebt, so eignet 
sie sich besonders zur Ausschmuckung von Teich randem.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2436.
Bliiheiide Pflanze, naturl. Grosse.
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2437, Astragalus argenteus Visiani.

Silbertraganth.

Syn. A. Miilleri Steud. et Hoclist. A. virgatus Rclib. 
A. subulatus K.

^ Das ziemlich kraftige, gegliederte, rabenlcieldicke, iistige 
Rhizom treibt einige uber spannenhohe, zarte und dunne, 
entfernt beblatterte, ausgebreitete, weisslich graue, durch 
angedruckte, im Mittelpunkt angeheftete Iiaare bekleidete, 
meist eińfache Stengel. Nebenblatter eiformig, frei; Blatter 
5-—7paarig; Blattchen lineal und lanzettlich, die der unteren 
Blatter oft eirund; Tran be langgestielt, das Sttitzblatt iiber- 
ragend, locker, armbluthig; Deckblattchen langer ais das 
selir kurze Bluthenstielchen; Keleli angedrtickt behaart; 
Friichte doppelt so lang wie der Kelch, breit, linealisch, 
grade, fast dreikantig, grauhaarig.

Yorkommen: An sonnigen Felsen. Im Gebiet nur 
auf den Istrischen Inseln, auf Ckerso, Osero, Yeglia. Ausser- 
dem in Italien, Dalmatien, Ungarn.

B liitheze it: Mai.
Anwendung: Wie bei den vorigen.
A nm erkung: Bezuglicli der Fracht dem A. v irg a tu s  

selir iilmlich, aber von ganz anderem Habitus. Stengel am 
Grunde liegend, dann aufrecht, einfach, ani Ende mit einer



einzigen Aehre, ziemlich armbiuthig, der Kelch und die 
Eriichte anliegend behaart. Bei A. v irg a tu s  Pall., welche 
im mittlen und sudlichen Russland vorkommt, ist der Stengel 
aufrecht, theilt sich nach oben in einige verliingerte, ruthen- 
formige, sehr reiclibliithige Zweige, die Aehren und ihre 
Spindeln sowie der Kelch sind abstehend weiss behaart.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2437.
A bluhende, B fruchtende Pfianze, naturl. Brosse; 1 Carpell, 

yergrossert.



2438. Astragalus vesicarius L.

Blasentraganth.

Syn. A.albidusW.K. A.glaucusM.B. A.dealbatusPall
Etwas niedriger und zarter ais die vorige, aber ihr ig 

Bezug auf Dauer und Habitus almlich. Stengel ausgebreitet^ 
von angedruckten, im Mittelpunkt angehefteten Haaren gran; 
Nebenblatter lanzettlich-pfriemlich, frei; Blatter 5—7paarig. 
Bliittchen langlich; Aehren fast kopfig, auf dem langen Stie] 
urier das Stiitzblatt hervorragend; Kelch von Schwarzem, 
angedrucktem Flaum und weissen, etwas abstehenden Haareg 
raulihaarig, zur Fruchtzeit aufgeblasen; Friichte liinglich, 
etwas łanger ais der Kelch, raulihaarig, iin Kelch sitzend, 
halb zweifacherig.

Yorkom men: An trocknen Kalkabhangen. Auf deiu 
Nanas in innerkrain, auf der Alpe Zliaun, dem Monte 
Spaccato und dem Karst bei Triest (Ygl. Oesterr. B. Z. 1863, 
S. 388), und nach Koch in Graublindten zwischen Glurens 
und Prott, obgleich Moritzi sie fur die Schweiz nicht erwahnt. 
Angeblich auch in Oesterreich. Zerstreut durch Sildeuropa. 
Auch in Bergwaldern bei Budapest (Langethal). Ygl. Lohr’s 
Kritik, Arch. d. Pharm., Bd. 173, S. 290.

A nw endung: Wie bei den vorigen. Eine selir schone 
Staude fur Blumenrabatten.

Form en: Sie yariirt mit violetter, weisser oder gelblieh- 
weisser Blume. So im siidlichen Tirol, im mittlen Vintschgau 
Yon Schlanders bis Schluders.

A b b i l d u n g e n .  T a i’e l 2438.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2439. A straga lus sesameus L.

Sesam - Traganth.

Ein zierliclies, niedriges, offc zwergartiges Sommer- 
gewaclis. Stengel ani Grunde meistens verastelt, ausgebreitet, 
zottig; Nebenbliitter aus eiformigem Grunde lanzettlicli; 
Blatter 9 — 12paarig; Bliitfcclien langlich; Kopfchen achsel- 
standig, sitzend oder kurzgestielt; Friichte sternformig-kopfig, 
langlich, auf dem Iiucken mit einer Furche ausgehohlt.

Y orkom  men: An durren Orten. Im Gebiet nur an 
der Siidgrenze im sudlichen Istrien. Uebrigens in Italien, 
auf Sizilien und Sardinien, in Dalmatien, Sudfrankreich, 
Spanien.

B lu th eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Ein niedliches Sommergewaclis fi.ii' den 

Blumengarten.
A b b i l d u u g e n .  T a f e l  2439.

A und li Pflanze der kleineren und grosseren Form; 1 Bliithe, ver- 
grossert; 2 Frucht im Liingssclmitt, desgl.



Kicher - Traganth.

Syn. A. murophyllus Schiibl. et Mart.
Das kraftige Rliizom ist dauernd und treibt nach allen 

Seiten hin ausgebreitete, astige, ’l2 Meter lange, etwas ent- 
fernt bebliitterte, wie die ganze Pflanze anliegend behaarte 
Stengel; obere Nebenblatter zusammengewachsen, blattgegen- 
standig; BliLtter 6—13paarig; Blattchen liinglich-lanzettlich 
oder eiformig, fein stach elspitzig; Aehren kopfig, eirund, der 
Trager langer oder kiirzer ais das Stutzblatt; Bluthen zah.1- 
reich, gedrungen; Fahne eiformig, ansgerandet, 11/.2 Mai so 
lang wie die Fltigel; Fruchtknoten sechs Mai so lang wie 
das Stielchen; Fracht aufrecht, rundlich-eiformig, aufgeblasen, 
im Kelch fast sitzend, rauhhaarig.

B eschreibung: Die holzige Wurzel treibt diinn cylin- 
drische, hier nnd da mit einer Schuppe besetzte, weissliche 
auslauferartige Aeste, welche in den Stengel iibergehen, der 
niederliegend, hin- und hergebogen, eckig und furchig, etwas 
astig und bis 60 Cm. und dariiber lang ist; iiberall, be- 
sonders aber nach den Spitzen hin, wird er von kurzeń 
weissen, fast angedriickten Harchen besetzt, welche sich auch 
auf den Bliittern und besonders auf dereń Unterseite, die 
dadurch sogar etwas graulich wird, finden, endlich auch auf 
den Nebenblattern und BlUthenstielen sind. Die Aeste sind 
gewohnlich kiirzer ais der Hauptstengel, ihm fast ganz ahn-



lich, aucli bluthentragend. Die Blatter sind ganz kurzgestielt, 
bis 20 Cm. lang, unpaarig-gefiedert, mit 6—13 Paaren Fieder- 
blattchen, welche wecliselnd oder gegentiber stehen, kurz
gestielt, langlich-elliptisch oder oval oder lanzettlich, an 
beiden Enden stumpflicli und oben mit einem, besonders im 
jungern Zustande etwas bemerkbaren Stachelspitzchen ver- 
seben sind. Die gemeinschaftliche Mittelrippe des Blattes 
ist rundlich und gefurcht, unten, w o sie ais Błattgtiel dem 
Stengel aufsitzt, kaum etwas erweitert; aber die Neben- 
blattchen liangen mit ihr zusammen und gehen fast rund um 
den Stengel hermn; sie spitzen sich aus der breiten Basis 
in eine langgezogene, feine Spitze aus, oder sind fast wie 
abgestutzt, indem nur die dem Blatte zugewendete Ecke in 
eine lange Zuspitzung auslauft; ubrigens sind sie hautig, 
bleichgriin und ani Bandę mit langern weissen Haaren be- 
setzt, hochstens 8 Mm. lang. Die gestielten Aehren treten 
aus den oberen Blattachseln hervor, sie kommen im All- 
gemeinen den Blattern ungefahr an Lange gleich; der nackte 
Theil des Stiels ist 2—8 Cm. lang, eckig und furchig. Die 
Blumen stehen auf sehr kurzeń Stielelien, die von sehmal- 
lanzettlichen, spitzen, am Bandę gewimperten Deckblattern 
unterstiitzt werden. Der Kelch ist etwa 6 Mm. lang, rohrig, 
mit 5 fast gleichen, fast pfriemlichen Zahnen, mit kurzeń, 
schwarzeń Harchen bedeckt, die auch auf den Bliithenstiel 
iibergelien. Die Blumenkrone ist griinlicli-gelblich, die Falme 
ist langer ais die stumpfen Flugel, schmal spatelformig, spitz 
ausgerandet; die Flugel haben iiber ihrem Nagel seitwarts 
auf der oberen Seite einen fast viereckigen Seitenlappen. 
Die Staubgefasse bilden eine lange Bolire, der freie Theil



der Staubfaden ist fadig. Der Frucbtknoten anfangs schmal, 
lang zugespitzt, erweitert sich nach dem Bllihen baucbig, 
wird eine aufgeblasene eiformige, in eine gekrummte Spitze 
endigende, von schwarzen und langem weissen Haaren dicht 
bedeekte Hiilse, welche innen durch eine Langsscheidewand 
yollkommen 2facherig ist, und einige grtmlich braune, fast 
nierenfórmige, etwas zusammengedriickte Samen enthiilt.

Vorkommen: Auf Waldwiesen, an Waldrandern, in 
lichten Gebiischen und an schwach bewachsenen Abhangen. 
Strichweise durch den grossten Theil des Gebiets zerstreut. 
Im Ganzen in Gebirgsgegenden haufiger und besonders auf 
Kalkboden, daher sehr verbreitet im Thliringer Muschelkalk- 
gebiet. Auf der Norddeutschen Ebene im Ganzen viel seltener, 
so z. B. nach Fr. J, Weiss in Preussen bei Konigsberg, 
Thorn, Graudenz, Conitz und Deutsch Crone. Im Alpen- 
gebiet gehort sie zu den weniger verbreiteten Arten. So 
z. B. findet sie sich im Salzburgischen nur bei der Berg- 
stube am Altenberge im Lungau (A. Sauter, Flora, S. 146), 
in Tirol zerstreut (vgl. ausser Haussmanns Flora auch D. B. M. 
1884, S. 137). In Preussen wurde sie neuerdings im Ahrauer 
Moor im Kreise Konitz gefunden (D. B. M. 1884, S. 178).

B liithezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Ein vortrefflicher Futterklee, aber zur 

Kultur nicht geeignet.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2440.
A bluhende Pflanze in nat. Grosse; 1 Bluthentbeile, vergrossert;. 

2 Frucht, desgl.



Alpen -Wimpel.

Syn. Phaca campestris Wahlenberg. Astragalus cam
pestris L.

Yon abnlichem Wucbs wie die yorige. Stengellos, die 
ganze Pflanze zerstreut behaart oder etwas zottig; Bliitter 
meist 12paarig; Blattclien lanzettlich, spitz; Bliithenstiele 
aufrecbt, aufsteigend oder liegend, Ianger ais das Stiitzblatt 
und wie der Kelch mit aufgerichteten, fast angedriickten 
Haaren bekleidet; Aehren kopfig, rundlich-eiformig; Deck- 
blattchen so lang wie der Kelch oder kurzer ais derselbe; 
Frucht aufrecht, im Kelcb sitzend, eiformig, aufgeblasen, 
zugespitzt, halb zweifacberig.

B eschreibung: Die lange, dicke und spindelformige 
Pfahlwurzel hat oben mehre liegende, von den Resten der 
alten Nebenblatter schuppenartig bedeckte Kopfe, welcbe 
5—10 Cm. lange, unpaarig gefiederte Wurzelblatter treiben. 
Die rothlichen Stiele derselben sind ganz mit weissen, auf
recbt stehenden, fast zottelartigen Haaren bekleidet und 
baben an der Basis langgespitzte, zur Halfte angewachsene 
Nebenblatter. Ihre Blattpaare sind 5—12 an der Zabl, ge- 
wobnlich findet man aber bei den spateren yollkommeneren 
Blattern 12 Paare. Die Blattclien sind bis zu 1 Cm. lang, 
gemeinlich aber messen sie nur 6—8 Mm., haben ober- und
unterseits seidenartig glanzende Haare und welken in gelber 
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Farbę. Die Schafte erheben sich, je nacli der Ilohe des 
Standortes, 5 — 25 Cm. hoch, sind mindestens so lang ais 
die Blatter, ganzlich mit weissen, aufrecht stehenden Zottel- 
haaren bedeckt und tragen an ihrer Spitze die anfangs 
kugelige, spater sich eirund verlangernde, kopfartige Aehre, 
die aus vielen, dicht an einander stehenden, 2 Cm. langen 
Bliithen besteht. Die Deckblatter derselben sind gewolin- 
lich kurzer ais der Kelch, der letzte ist nur halb so lang 
ais die Krone und diese besitzt die oben angegebene Fiirbung. 
Die Fahne ist herzformig, der Kelch wie die Biattchen be- 
haart, die Nahtseite der Hiilse biegt sich ein, wiihrend die 
Ruckseite derselben ganz flach zulauft.

Yorkommen: An kiesigen Stellen vom Fusse der 
Alpen bis an die Schneegrenze, liings der ganzen Alpkette 
von der Schweiz durch Tirol, Salzburg, Steiermark und 
Karnthen. Die Var. coerulea konnnt hanfig diesseit der 
Taurenkette vor. Nach Kemp (Oesterr. Bot. Z. 1878, S. 345) 
im Illgebiet von Vorarlberg im Gampertontlial. Aus neuerer 
Zeit theile ich noch folgende Standortsangaben mit: Auf 
den Brenneralpen oberhalb der Region der Zimie bei 
2200 Meter Meereshohe nach Sarnthein (D. B. M. 1884, 
Seite 51, 52), iu der Form O. sordida Willd. oberhalb der 
Alpe Ploder und am Siidabhang des Scheideruckens gegen 
Venna; im Salzburgischen nach A. Sauter (Flora, S. 145) 
aut steinigen Triften der Schiefer- und Urgebirge von den 
Hochgebirgsthiilern (1300 Mtr.) bis auf die Alpen (2200 Mtr.), 
ais: auf sandigen Hiigeln bei Laderding in Gastein, auf 
Glimmer und Quarz, und auf den Feldern im Murwinkel im 
Lungau (Goriach und Liegnitz), am Hundskogl.



B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Wie bei der vorigeu.
Form en: fi. sordida Koch: Krone schmutzig blassgelb. 

Fal me bis zur Mitte mit grunem und violettem Anstrich. 
Schiffchen beiderseits mit einem schwarzvioletten Fleck. 
Syn. O. sordida Gaud. Astragalus sordidus Willd. A. ura- 
lensis L. suec., nielit L. spec. pl. A. tirolensis Sieb.

y. caerulea Koch: Krone blau; Fahne in der Mitte mit 
einem grunlichgelben, blaugestreiften Flecken. Syn. Astra
galus sordidus v. Spitzel. So im Fuscherthal der Salzburger 
Alpen in 1700—2400 Meter Meereshohe, Nassfeld, Ferleiten, 
Lungau, Zwing, Krimmlerachenthal etc.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2450.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 1'ruchtstand, desgl.



Hochalpen -Wimpel.

Syn. Astragalus foetidus Yill. A. Halleri Ali.
Eine niedińge, stengelłose, dauernde, etwas behaarte 

und durch sitzende Driisen klebrige Staude. Bliitter meist 
20paarig, mit schmal lanzettlichen Blattchen; Aehren kopfig, 
ziemlich armbluthig, auf ziemlich kurzem, stielrundem Trager 
die Blatter nicht ttberragend, der Trager im oberen Theil 
dicht behaart; Deckblattchen kiirzer ais der Kelck; Fracht 
aufrecht, im Kelch sitzend, liinglich, aufgeblasen, halb zwei- 
facherig.

Yorkommen: An kiesigen Orten der hochsten Alpen. 
In der Schweiz am Matterhorn iiber Zermatt, auf der Staffel 
im Nikolaithal und an anderen Orten der stidlichen Alpen- 
kette im Wallis.

B liithezeit: Juli, August.
A nwendung: Wie bei der vorigen.

A b b i U l u n g e n .  T a f e l  2451.
Pflanze in natiirl. GrOsse.



Felsen-Wimpel.

Syn. Astragalus pilosus L.
Das dauernde Rhizom treibt einen entwickelten, auf- 

rechten, deutlich gegliederten, zottigen Stengel. Blattchen 
der unteren Bliitter langlich, der oberen lanzettlich; Aehren 
eiforniig-liinglicli, auf dem achselstandigen Trager das Stlitz- 
blatt iiberragend; Fracht aufrecht, linealisch, zweifaclierig, 
zottig.

B eschreibung: Der Stengel steht aufrecht, seltener 
liegt er mit der Basis an der Erde, ist behaart, oder viel- 
mehr zottig, wird 20—30 Cm. hoch oder noch holier, ge- 
meinlich 25—35 Cm. hoch und tragt gewohnlich 5—8 Cm. 
lange Bliitter, dereń Blattstiele ebenso haarig ais der Stengel 
nnd in der Regel mit 10 Paar Blattchen nebst einem End- 
blśittchen begabt sind. Die Blattchen sind etwa 1 Cm. lang, 
sehr langhaarig und spitz, auch die Nebenblatter, am Stengel 
befindlich, sind stark behaart, linienformig und ebenso lang 
ais die Stengelblattchen. Die starken, dicht mit Zottelhaaren 
bekleideten Bliithenstiele komm en einzeln aus den Blatt- 
winkeln, sind 5 Cm. lang und langer und tragen an der 
Spitze die 4 Cm. lange, dichte, langliche Bltithenahre. Die 
Bluthchen sind sehr kurzgestielt, die zottigen, linienformigen 
Deckblattchen so lang ais der zottige Kelch und die Kronen



blassgelb. Die Hulsen sind walzenfbrmig und spitzen sich 
nach vorn fein zu.

York o mm en: In Thiiringen eine seltenere Pflanze und 
nur in den Floren von Amstadt, Erfurt und der goldenen 
Aue zu finden. Weiter nordlich kommt sie im Mansfeidi- 
schen vor und gelit bis in’s Anhaltische, findet sich nur 
noch vereinzelt bei Berlin und Frankfurt a. O. Dagegen 
zeigt sie sich wieder haufiger in Bohmen und in der Wetterau, 
Rheinpfalz, in Baden, im Neckarthale bis Tubingen und dann 

x in den Alpen von der Schweiz an bis Oesterreich. Sie 
wiichst auf sonnigen Abhangen der Sand- und Kalkhugel. 
In Mahren, Sachsen, im siidlichen Preussen nach Fr. •). Weiss 
bei Lyk, Sensburg, Osterode, Neidenburg, Thorn, Graudenz, 
Deutsch Orone, Kulm, Angerburg, ferner bei Willenberg und 
bei Siewken unweit Kruglanken; in Posen bei Marianowo; 
in Brandenburg bei Potsdam, zwischen Bellinchen und Niedei'- 
Kranig unweit Schwedt, bei Malnow unweit Frankfurt und 
bei Driesen; in der Provinz Sachsen bei Magdeburg, bei 
Halle besonders auf Buntsandstein, nach Garcke an Abhangen 
des Saalthałs zwischen Wettin und Dobis, am Plesnitzer 
Berge bei Laucha; im Mannsfelder Seekreis an Weinbergen 
zwischen Seeburg und Rollsdorf sowie nach Wormsleben zu; 
nach Schwabe gegen den Harz hin bei Sondersleben, Bern- 
burg und Alsleben; im nordlichen Thiiringen u. a. an sonnigen 
Gipsbergen bei Klein-Brembach (nach Herrn Oberlehrer Oscar 
Schmidt) und nach Herrn Apotheker Oswald senior auf der 
Wachsenburg; nach Herrn Paul Itudert bei Alsleben; nach 
Buddensieg bei Tennstadt (Irmischia 1884, S. 54) auf der 
Tretenburg, auf dem Dreiseberge bei Gangloffsommern, am



Hengstberg bei Greussen, in Weinbergen bei Nagelstadt, am 
Kirschberge bei Gangloffs; im oberen Saalgebiet iiber Saal- 
feld naeh Reinhard Richter. (Vergl. fiir Tirol und Yorarl- 
berg: I). B. M. 1884, S. 137 und Oesterr. Bot. Z. 1873, S. 345.) 
Im Kammereiwald bei Pesth. In der Jenaischen Flora bei 
Biirgel, beim Dorfe Droschka.

B ltitliezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Wie bei den vorigen.
Karne: Von o§vę spitzig, uud roó/cię der Kieł, der 

Kaim, wegen der Gestalt seines Schiffchens.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2452.
A  Pflanze in natiirl. Grossef B Fruohtstand,. desgl.; 1 Prucht im 

Liingsschnitt.



2453. Oxytropis lapponica Gaud. 

Laplandische Wimpel.

Syn. Phaca lapponica Wahlenberg. Ph. montana 
Wahlenb. Astragalus valesiacus Thom.

Ein sehr zierliches, kurzstengeliges, dauerndes Pflanzclien 
mit swifstrebendem, behaartem Stengel. Blattchen langlich- 
ianzettlieli, spitz; Traube kurz, 6—12bliithig, der Trager 
zuletzt doppelt so lang wie das Stiitzblatt; Frucht liangend, 
linealisch-cylindrisch, im Kelch gestielt, der Stiel halb so 
lang wie die Kelchrohre.

Yorkommen: Auf den Hochalpen im Kanton Wallis, 
bei Zermatten und Tesch im Nikolaithal, bei Nufenen, auf 
dein Grirs, auf den Baguieralpen, im Laaserthal des mittlen 
Yintschgaues in Sudtirol; nach A. Sauter auf Kalkglimmer- 
schiefer unter der Spitze des Venediger (2000 Meter) und 
in der Tauschnitz.

B lutliezeit: Juli.
A nw endung: Ein allerliebstes Pflanzclien ftir alpine 

Anlagen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2453.
Pflanze in natiirl. Grosse.



Berg-Wimpel.

Syn. Astragalus montanus L. Pliaca montana Crantz.
Dex- vorigen almlich, aber etwas robuster, fast stengellos 

oder kurzstengelig, behaart oder ziemlich kalii. Blatter viel- 
paarig; Blattchen eifórmig oder langlich, spitz; Traube 
6—12 bltithig, ziemlich langgestielt, aber das Stutzblatt nicht 
iiberragend; Palmę anderthalbmal so lang wie das Schiffchen; 
Frucht aufrecht, eirund-langlich, im Kelch gestielt, der Stiel 
so lang wie die Kelchrohre.

B eschreibnng: Eine niedliche Pflanze, dereń behaarter 
oder kahler, doch immer nach oben gerotheter Bliithenscliaft 
etwa 5—8 Cm. lang ist und entweder unmittelbar ans dem 
unterirdischen Wurzelstocke, oder aucb aus einem kurzeń, 
1—2knotigen Stengel blattwinkelstandig entspringt. Die 
Blatter sind 9 Cm. lang, doch gewohnlich nur 5 Cm. lang, 
tragen bis 16 Paar Blattchen, die nebst dem Endblattchen 
sitzen und unten 6 Mm. lang sind, aber nach der Spitze zu 
immer kiirzer werden. Stiele und Blatter findet man zotti<r 
behaart und kahl. Die Bluthen sind kaum 1 Cm. lang, die 
Kronen sind roth-yiolett, lila, lilaroth, kaum noch einmal 
so lang ais der mit kurzeń, schwarzrothen Haaren besetzte 
Kelch, dessen kurze Zahne schwarzpurpurn bis dunkelroth 
sind. Anfangs stehen die Bluthen aufrecht und bilden einen 
2 Cm. langen und 1 Cm. breiten Kopf; spater jedoch stehen 
sie wagrecht ab und sind nach allen Seiten gerichtet. Wenn

F lo ra  s n y .  1 0



die Bliithenkopfe armbluthig sind, so formen dann die 
Bliithen ein Kranzchen, sind sie jedoch reichbliithig, dann 
wird die Traube oder vielmehr die Aehre 3 Cm. lang. Die 
Bliithen sind namlich sehr kurzstielig, die zottigen Deck- 
blattchen eilanzettformig und langer ais die Bliithenstielchen 
und die Scliafte oder Bliithenstiele iiberragen die Bliitter, 
sind ,&ber auch ofter gleichlang oder kiirzer ais die Bliitter. 
Der letzte Fali ist bei stengeligen Exemplaren der gewohn- 
liche, der erste kommt meistens bei Schaftpflanzen vor.

York om m en: Aut Alpentriften. Durch die ganze 
Alpenkette verbreitet. Beispielsweise im Salzburgischen nach 
A. Sauter auf Kiesboden, an Felsen, auf steinigen Triften 
der nordlichen Kalkalpenkette von 1600—2200 Meter nicht 
selten, ais: am Untersberg, am hohen Goli, Genner, Tannen- 
gebirge, Nebelsberg, seltner in den Schieferalpen auf Kalk, 
ais: in der Zwing ani Hirzbachberg, in den Lungauer Alpen, 
z. B. am Weissek; in Tirol auf der Kirschbaumeralp bei 
Lienz und an vielen anderen Orten; liaulig auf den Kalk- 
alpen des Yorarlberger lllgebiets (Oesterr. B. Z. 1873, S. 345), 
ais: drei Schwestern, oberes Saminathal, Gampertonthal; im 
nordlichen Tirol in der Flora von Rattenberg am Siidabhange 
der Iiafanspitze im Felsengerolle zahlreich (D. B. M. 1885, 
S. 23); auch in den osterreichischen Alpen.

B liithezeit: Juli, August.
A nwendung: Wie bei der vorigen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2454.
A 1'flanze in natiirl. Grosse; B Friichte, desgb; 1 Keloh, ver- 

grOssert.



2455. Oxytropis cyanea M. B.

Kornblumen - W impel.

In Wuchs und Dauer der vorigen durchaus ahnlich. 
Meist stengellos, grauhaarig-zottig; Bliitter vielpaarig; Blatt- 
chen eiformig oder langlich oder aus breitem Grunde lan- 
zettlich, spitz oder Lang zugespitzt, weichhaarig, die Blatt- 
stiele und der Traubenstiel aufrecht zottig, zuletzt absteheud 
zottig; Traube 6—12bliithig, kopfig, das Stiitzblatt kaum 
iiberragend; Fahne doppelt so lang wie das Schiffchen; 
Deckblattchen halb so lang wie der Kelch; Frucht aufrecht, 
langlich, im Kelch gestielt, ihr Stiel halb so lang wie der 
Kelch; Nebenblatter am Grunde mit dem Blattstiel verbunden.

B eschreibung: Sie hat mit O xytropis m ontana 
viel Aehnlichkeit und steht ihr am nachsten; doch weil sie 
sich nur auf den hochsten Alpen findet, kommt sie, nicht 
wie jene, theilweise mit Stengeln, sondern bloss ais Schaft- 
pflanze vor. Der mehrkopfige oder einkopfige Wurzelstock 
ist mit den vorjahrigen Resten der Bliitter, namentlich mit 
den eiformigen, lang zugespitzten Nebenblattern besetzt, tragt 
bis 7 Cm. lange, 7—llpaarige Bliitter, welche kurzgestielte, 
fast sitzende, 4—6 Mm. lange Blattchen haben und fast so 
lang ais der aufsteigende Schaft sind. Die ersten Bliitter 
haben gemeinlich eilangliche, die spiiteren Bliitter eilanzett- 
liche Blattchen, welche vorn zwar meistens lang zugespitzt, 
doch an der Spitze gewohnlich abgerundet sind. Bliitter 
und Blattstiele haben dicht stehende Zottelhaare. Die



Schiifte, 2—8 Cm. lang, tragen oft nur 8, hochstens 6 bis 
7 Bluthen, sind an der Spitze rothlich und iiberall stark 
zoitig. Die Bliithen liaben reieiilicli 2 Cm. Liinge, sind 
etwas langer ais das Doppelte des Kelches, die langlichen 
Deckbliittchen messen reieiilicli die Hiilfte der Kelchlange, 
Kelch und Deckblattchen sind stark behaart und die schonen, 
azurblauen Blutlien, anfangs aufrecht, stelien spater wagrecht 
nach allen Seiten hin ab. Diese Species ist zwar der 0. 
mon tana  im Ganzen sehr almlich, docli leicht an den langen 
^Fahnen, welche das Scliiffchen weit uherragen, von ilir zu 
unterscheiden.

Yorkom men: Auf Triften der hochsten Alpen. Sehr 
selten. Im Nikolaithal iiber dem Dorf Zermatten in der 
Schweiz; am sudlichen Abhang der Dreiherrenspitze im 
oberen Theil des Umbalthals, auf der Seiseralp gegen den 
Schleern und auf dem Hochederer bei Telfs in Tirol (Haus- 
mann’s Flora, S. 222).

B lu th eze it: Juli, August.
A nw endung: Diese sehr seltene Art verdient durchaus 

die Beachtung der Gartner. Sie sollte durcli Kultur ver- 
mehrt und in andere Alpengebiete verpflanzt werden.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2455.
Pflanze in natiirl. Grijsse.



2456. Oxytropis triflora Hoppe. 

Dreibluthiger Wimpel.

Ein sehr niedliches, niedriges Pflanzchen mit danerndem, 
ein- bis mehrkopfigem Rhizom, ohne entwickelte Stengel, 
etwas behaart. Blattchen eiformig oder langlieh, spitz; 
Traube nur dreibliithig, auf ihrem Trager die Blatter kaum 
iiberragend; Fahne doppelt so lang wie das Schiffchen; 
Fracht aufrecht, liinglich, im Kelch gestielt, das Stielchen 
lialb so lang wie die Kelchrohre.

B eschreibung  (von Hoppe in Sturms Flora):
„Die Wurzel ist holzig, astig, lang, diinn, weisslich mit 

grauer Rinde iiberzogen. Die Stengel fehlen. Die Blatter 
stehen auf ziemlich langen, Aachen, behaarten, am Grandę 
rothlichen mit schmalen behaarten Nebenbliittern gesttitzten 
allgemeinen Blattstielen und sind gefiedert. Die Bliittchen 
sind 6 -  Spaarig, stiellos, entgegenstehend, oval, fast behaart 
und gefranzt. Die Bluthen stehen auf unmittelbar aus der 
Wnrzel entspringenden, fast Angerlangen, stielrunden, roth
lichen allgemeinen Bluthenstielen an der Spitze zu 3-—4 bei- 
sammen, auf sehr kurzeń, mit schmalen Deckbliittchen ge- 
stiitzten Bliithenstielchen. Der Kelch ist gefarbt, behaart, 
rohrig, Szahnig: die Zahne lang, schmal, behaart, fast gleicli- 
formig. Die Blume ist ziemlich gross, dunkelblau, schmetter- 
lingsformig. Die Fahne ist breit, fast dreieckig-rundlich, mit 
ausgerandeter Spitze, blau mit dunkleren Streifen auf weissem



Grandę. Die Fliigel sehr schinal, langlicli, stumpflich, arn 
Grunde in einen stumpflichen Fortsatz ausgehend. Das 
Schiffchen blaulichweiss stumpf, mit einem herrorragenden 
Stacliel gekront. Die Hiilse zweifaeherig, aufgeblasen, stiel- 
rund, lanzettformig, mit hakenfórmigen Griffel gekront.11

Y orkom  men: An kiesigen Orten und auf Felsen der 
Alpen. Auf dem Tauern und der Fleiss bei Heiligenblut; 
auf den Krainer Alpen; nach Anton Sauter (Flora, S. 145) 
auf steinigen Bbden der hochsten Urgebirge von 1900 bis 
2500 Meter, sehr selten, ais: am Schareck in der Siglitz, auf 
dem Nassfeld, auf der Hohe der Rauriser Tauern, auf den 
Lungauer Alpen, ais: Reicherskogl, Speiereck, Rosskahreck 
auf Radstadter Schiefer und Kalkglimmerschiefer; nach Haus- 
mann (Flora, Seife 222, Band I) auf den Alpen bei Sagritz 
im Mollthal und eine Yiertelstunde iiber Kaseneck am Weg 
zum Heiligenbluter Thor.

B ltithezeit: Juli, August.
Anwendung: Eine reizende Pflanze fur alpine Anlagen 

in Giirten.
A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2456.

Pflan/.e in natiirl. Grosse



2457. Scorpiurus subvillosa L.

Sltorpionssehwanz.

Ein kaum spannenhohes bis 1/2 Meter hohes Sommer- 
gewachs mit meist einfachem, lock er beblattertem, wie die 
ganze Pflanze kurzborstig behaartem, aufsteigendem oder 
aufrechtem Stengel. Blatter gestielt,. spatelfórmig, stumpf, 
ganzrandg, nach dem Grunde in den Stiel verschmalert; 
Bluthen einzeln achselstiindig, langgestielt, das Stutzblatt 
liberragend, nickend, bisweilen ani Ende des Stiels eine arm
ii liitliige Traube bildend; der Kelcli kurzglockig, fimfzahnig, 
fast zweilippig; Staubblatter abwechselnd kiirzer und langer; 
Fracht kreisformig aufgerollt, 3—Ggliedrig, die inneren 
Itippen glatt, die ausseren 6—8 steife, etwas gedrungen ge- 
stellte, zurn Theil an der Spitze hakige Dornen tragend, 
ubrigens die Frucht kalii.

Y orkonim en: An Wegen and Ackerrandern. Im Ge- 
biet nar in Istrien und auf den Istrischen Inseln, namentlich 
auf Yeglia und St. Andrea. Uebrigens durch das ganze 
siid liche Europa zerstreut.

B ltithezeit: Mai, Jani.
A nw endung: Ein leidliches Futterkraut.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2457. 0
A Pflanze in nat.url. Grosse; 1 Staubgefassrohre, vergrossert; 

2 einzolne Staubgefiisse, desgl.



2458. Coronślla Emerus L.

Strauchwicke.
Syn. Emerus maior Miller.
Ein kleiner anfrecliter Strauch mit deutlich gegliederten 

Stengeln und kurzgestielten, unpaarig gefiederten, 3- bis 
4paarigen Biattern. Nebenblatter frei, lanzettlich; Bliittchen 
ganzrandig, verkehrt-eiforniig, ani Ende abgerundet oder aus- 
gerandet; Bluthenstiele meist dreibliithig, das Stiitzblatt kaum 
iiberr.igend; Niigel der Kronbliitter dreimal so lang wie der 
Kelch; Friichte ziemlich stielrund.

B eschreibung: Man findet dieses Gewiichs ais einen 
1—2 Meter hohen Strauch mit langen, grttnen, eckig-gefurch- 
ten, aufrechten und glatten Aesten. Die wechselstandigen 
Eiederblatter tragen 5 — 9 an Grosse zunehmende Fieder- 
blattchen und gemeinlich sielit man 3 Paar nebst einem 
Endblattchen. Diese Fiederblattchen sind 1—3 Cm. lang,
6—14 Mm. breit, verkehrt-eirund, nach der Basis keilformig, 
vorn stumpf, ausgerandet, ubrigens ganzrandig und glatt.. 
Die Nebenblattchen sind selir kleili, lanzettformig und a:.- 
gedriłckt. Die jungen Triebe nebst den jungen Blatt- und 
Bliithenstielen sind kaum merklich flaumhaarig. Die Bluthen
stiele inessen 5—8 Cni. Lange, ilire sehr kleinen Deckblatt- 
chen sind weisshaarig und ilire meistens 3 Bluthen sind gelb. 
Das Schiffchen oder Kielchen hat eine blassgelbe Farbę, da- 
gegen ist die Fahne oft etwas rothgestreift. Die Bluthen 
sind wohlriecliend, die Fahnen stehen von den iibrigen 
Biattern etwas ab und die Schiffchen sind geschnabelt. Die 
Hulsen sind 5—8 Cm. lang, stielrund-pfriemenformig, diinn,



sehwachgegliedert und trennen sich erst spiit in mehre 
Gliederstiicke.

Yorkommea: Dieser Strauch koinmt nur in der 
Schweiz und Siiddeutsckland, namlich in Oberschwaben, 
in Oberbaiern und Oberosterreich vor. Anderwiirts wird 
er kultivirt in Garten und Anlagen. Im Gebusch der Ge- 
birge und Yoralpen; auch im Elsass, zo zmn Beispiel bei 
Turkheim; in Yorarlberg haufig im Illgebiet, so z. B. in der 
Gegend von Peldkirch am Schelłenberg, Ardetzenberg, in der 
Felsenau u. s. w. (Oesterr. Bot. Z. 1873. Seite 345); in der 
Gegend von Meran verbreitet an Abliiingen bei Gratach, 
Algund, Trautmannsdorf, Marlinger Berg (D. B. M. 1884, 
S. 137); in Krain, namentlich in der Gegend von Gorz; nach 
gefiilliger brieflicher Mittheilung des Herm Erwin Frueth vom 
l.Oktober 1884 in der Gegend yonMetz am Mont St. Qnentin; 
im Salzburgischen nach Sauter (Flora, Seite 146) nur auf 
Kalkfelsen am Ufer des Abersees bei St. Gilgen, Strobl, 
Falkenstein, selten bei Hintersee und am Griesberg bei 
Mondsee.

B liithezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Vielfach in Garten angepflanzt; sie be- 

darf aber einen geschiitzten Standort, guten, nicht zu nassen 
Boden und wird durcli Stecklinge und Sprosslinge vermehrt. 
Friiher brauchte man die geruchlosen, widerlich - bitter 
schmeckenden Blatter ais F o lia  scorp io id is zur Abfiihrung. 
Sie enthalten Indigo.

A b b ild u n g en . T a fe l 2458.
Bliihende Pflanze in naturl. Grosse.



2459. Coronilla vaginalis Lam.

Zwergpeltsche.

Syn. C. minima Jacąuin.
Das dauernde Rliizom treibt einige im unteren Tłieil 

verholzende, ausgebreitete und gestreckte Stengel; Neben- 
bliitteP in ein einziges, blattgegenstandiges, eiformiges zu- 
Sammengewaclisen, von der Grosse der Blattchen; Bliitter
3—4paarig; Blattchen verkehrt-eifonnig, das unterste Paar 
vom Grunde des Blattstiels entfernt; Dolden langgestielt, 
6—lObluthig, das Stiitzblatt weit uberragend; Bluthenstiel- 
chen so lang wie die Kelchrolire; die unteren Kelchzahne 
sehr klein, wenig bemerklich; Friichte vierfltigelig.

B eschreibung: Die Wurzel ist holzig, treibt mehre 
finger- bis handlange, zuweilen auch 12 — 25 Cm. hohe, nieder- 
liegende, gegliederte, rundę, glatte, liellbraunliche Stengel 
von der Starkę eines sehr dunnen Bindfadens. Aus ihm 
brechen an der Spitze und aus den Gelenken die krant- 
artigen, aufstrebenden, dunnen, gerieften Zweige hervor, 
welche mit Fiederblattem von 4 Cm. Lange bekleidet sind. 
Ihnen entgegen stełien die unten verwaclisenen, oben in 
2 Spitzen sich trennenden, blassen Nebenblatter, welche den 
Stengel scheidenartig umfassen, bald abfallen, indessen doch 
auch zuweilen an den Gelenken des holzigen Stengels, wo 
sich friiher ein Blatt entwickelte, gefunden werden. Ihre 
Grosse ist der der Fiederblattchen ziemlich gleich. An den



Bliittern sieht man oft o Paar Piedern u ml jedes Fieder- 
blattchen misst an kriiftigen Exemplaren 6 Mm, bei yerkehrt - 
eirunder Form, an sehr gedrungen auf diirren Felsen ge- 
wachsenen nur 3 Mm, bei rund lich-eifórmiger Gestalt. Sie 
stehen ubrigens bald einander gegeniiber, bald wechseln sie 
ab, haben ein gleichgestaltetes Endblattchen, sind etwas dick 
im Parenchym, ganzrandig, vorn abgerundet, stachelspitzig 
und sehr kurzgestielt. Die Bliithenstiele koinmen aus den 
Blattwinkeln, sind nackt, weit langer ais die sie stutzenden 
Blatter und tragen an ihrer Spitze 5 — 7 (selten mehr) gelbe 
Bluthen. Beim Ausgange der einzelnen kleinen Bliithen- 
stielchen finden sich weisse Deckblattchen. Die Hiilsen 
tragen den Griffel lange Zeit, sind vierkantig, doch die 
Kanten werden bei jeder Einschnurung unterbrochen.

Vorkommen: Dieses Gewachs bewohnt den Kalk und 
ist in Thiiringen nicht ganz selten, kommt z. B. bei Erfurt, 
Gotha, Freiburg, Arnstadt, Stadtilm, Ilmenau und Meiningen 
vor, immer jedoch an hiigel- und bergigen, gewohnlich be- 
grasten Stellen der Muschelkalk-Formation, desgleiehen auch 
in Bohmen, auf der rauhen Alb und auf den ganzen Kalk- 
alpen. Auf Gebirgs- und Alpentriften, an grasigen Berg- 
abhiingen, yorzugsweise auf Kalkboden. Durch die ganze 
Alpenkette von der Schweiz bis Oesterreich und von da nach 
Bohmen und Thiiringen. In Krain namentlich in der Um- 
gebung von Gorz, auf dem Karst, (Oesterr. Bot. Z. 1863, S. 388). 
Im Bairischen Hochland und mit den Alpenfliissen auf die 
Yorebenen herabsteigend, an sonnigen Felsen bei Burgfelden; 
im Salzburgischen nach Anton Sauter auf Kiesboden der 
Tauglau bei Tauglbruck ganze Strecken bedeckend, in der



Au der Alm bei St. Leonhard und am Rosittenbache seltner, 
bei Lofer, im Lofererthal, in den Hoblwegen, am Steinberg, 
am Genner.') Im Juragebirge. Zu den oben angegebenen 
Tłiuringer Standorten kommt vor allen Dingen noch Jena: 
am unteren Tbeil der Kernberge vor Ziegenhain. Zerstreut 
im Vorarlberg im Illthal bei Bludescli, an den drei 
Schwestern u. s. w. An Kalkklippen des siidiichen Harzes 
nnd bei Datterode in Hessen.

B łttthezeit: Mai bis Juli.

1) Dieses Citat ist etwas unsieher, da Anton Sauter merkwiirdiger 
Weise C. m o n tan a  Scopoli ais Synonym anfiihrt. Vergl. auch 

Hausinann’s Plovx von Tirol.

A bb i l d u n g en .  Taf e l  2459.
A Pflanze, natur!. Grcisse; B Frucht, desg!.; 1 Blatt, vergr5ssert.



Kleinste Peltsche.

Fast in jeder Beziehung ein Miniaturbild der vorigen. 
Halbstrauchig, ausgebreitet; Nebenblatter klein, in ein einziges 
blattgegenstandiges zusammengewachsen; Blatter 3—dpaurig, 
die Blattehen langlich-keilig oder verkehrt-eiformig, das 
unterste Paar fast an den Grand des Blattstiels geriickt; 
Dolden langgestielt, ho cii iiber das Sttitzblatt emporragend, 
5 — 8 biufctiig; Blttthenstielchen mindestens so lang wie die 
Kelchrohre; untere Kelchzahne dreieckig, die Rolne viermal 
so lang wie die Zahne; Fracht yierkantig.

B eschreibung  (nach. Hoppe in Sturms Flora):
„Die Wurzeł ist holzig, iistig, vielkopfig, weisslicli, mit 

aschgrauer Rinde iiberzogen. Die Stengel entspringen zabl- 
reicli aus der Wurzel, sind niederliegend, untenher holzig, 
dann krautartig, spannenlang, meergrun, stielrund, glatt. 
Die allgemeinen kurzeń Blattstiele sind mit zwei weisslichen, 
hautartigen, geaderten, breiten, gespitzten, gestach elten 
Nebenblattern gestiitzt, und mit 5 Paaren Blattehen besetzt. 
Die Blattehen stehen gegeniiber, sind stiellos, meergrun, 
glatt, ganzrandig, oval, fast gestachelt und weissgerandet; 
das ungleiclie Endbliittchen ist verkehrt herzformig. Die 
Bliithen stehen an der Spitze der Stengel auf kurzeń Stielen 
in lockern Kopfchen zu 5—6 ohne Deckblatter beisammen. 
Der Kelch ist hellgriiii, glatt, rohrig, mit 5 ungleichen



Zahnen. Die Blnmen sind dottergelb, schmetterlingsformig. 
Die Fahne ist breiter ais die Fliigel, stumpf, ausgerandet 
mit kurzem, gekrummtem Nagel. Die Fliigel sind kaum langer 
ais das stumpfe Schiffchen. Die Gliederhulsen sind linien- 
formig, eckig, gegliedert, herabhiingend, bei der Reife braun, 
mit knorpligem gebogenem Griffel gekront.“

Yorkommen: An rauhen Abhangen der Alpen. Sehr 
selten. Bei Yarona und Siders im mittlen Wallis; auf dem 
Loibl in Karntheu. Ausserdem in Italien, Spanien, im mittlen 
und siidlichen Frankreicłi, in Belgiem

B lu thezeit: Juli, August.
A nwendung: Das niedliche Pflanzchen verdient, schon 

wegen seiner Seltenheit, einen Platz auf alpinen Anlagen.
Form  en: a. genuina: Blattchen verkehrt-eiformig. Syn.

O. minima DG.
(1. lotoides Koch: Blattchen langlich - keilig. Syn. C. 

coronata DC.

A b b i l d u n g e n .  Ta fol 2460.
A bluhende Pflanzo, natiirl. Grosse; .13 Frucht, desgl.; 1 Bliithe, 

yergrossert.



2461. Coronilla montana Scopoli. 

Berg-Peltsche.

Syn. C. coronata L.
Das kraftige, kurze Rhizom treibt eine Anzalil von 

krautigen, aufrechten, wie die ganze Pflanze blaulich be- 
reiften Stengel n. Nebenblatter klein, die unteren in ein 
einziges blattgegenstandiges, ausgerandetes vereinigt, die 
oberen getrennt; Blatter meist fiinlpaarig, die Blattcłien 
eirund und verkehrt-eiformig, das unterste Paar an den 
Grand des Blattstiels geriickt; Dolden 15—-30bliithig, auf 
dem Triiger das Stiitzblatt uberragend; Blttthenstielchen 
dreimal so lang wie die Kelchrohre; flacligedruckt vier- 
kantig, grade.

B eschreibung: Die holzigen Wurzelstocke treiben 
mehre aufrechte oder aueh aufsteigende 30—45 Cm. hohe, 
krantartige, rundę, gestreifte und haarlo.se, etwas beduftete 
Stengel, welche blattreich, wenig oder nicht verastelt sind. 
Die Blatter sind einfaeh gefiedert, haben verwachsene, bald 
zusammenschrumpfende Nebenblatter und ihr Hauptstiel wird
4—7 Cm. lang. Gemeinlich findet man 4 Paar Blattcłien 
und ein Endblattchen, welche so gestellt sind, dass das 
unterste Paar fast am Stengel zu sitzen kommt. Die Bliithen- 
stiele verlangern sieli bis zu 10 und 12 Cm. Lange, tragen 
an ilirer Spitze die schone gelbe Bliitliendolde, dereń Bliith- 
clien in ilirer Stellung, Farbę und Grosse dem Lotus corni- 
cu la tus nicht unahnlich sind, sammtlich aber fast gleich-



zeitig aufbliihen und keine rothe Zeichnung besitzen. Die 
Niigel der Fahnchen sind eben so lang ais die Rohre des 
Kelches, die Hulsen neigen sich sogleich nacb der Bliithe 
łierab, haben 2 bis 4 langliche Glieder und endigen in einer 
langen feinen Spitze.

Yorkommen: In Gebirgswaldungen auf Kalkboden. 
Bei Chur und auf dem Jura und dem Jurakalk der Scliweiz 
und von da auf dem Jurakalk durch die schwabische Alb 
und bis Regensburg; Unterosterreich und von da durch 
Steiermark und Krain und dem osterreichischen Kiisten- 
gebiet; im oberen Donauthal und Wutachthal, bei Engen, 
am Rexberg, bei Wertheim; im Thuringer Muschelkalkgebiet,

, besonders in der Flora von Jena, bei Kahla, so z. B. nach 
Schmiedeknecht am Schonberg, bei Gumperda, iiberhaupt 
stellenweise im Saalthal im ganzen Muschelkalkgebiet, auf- 
wiirts nach Wiefel noch an der Bergwand von der neuen 
Mtihle bei Saalfeld nach Reschwitz zu (D. B. M. 1684, S. 109); 
dagegen fehlt sie auf den Vogesen und im Schwarzwald; sie 
tritt wieder auf in Hessen; im Unterharz; im Eichsfeld; in 
Westphalen; im Hannoverschen, wo sie bei Alfeld an den 
Siebebergen ihre Nordgrenze erreicht. Im Stiden auch bei 
Triest.

B liithezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Diese Pflanze scheint ebenso wie Coro- 

n illa  varia  diuretische Eigenschaften zu besitzen. Ihr Blatt- 
werk soli einen blauen Farbestotf haben, der sich durch 
Gahrung entwickelt.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  2461.
A Pllanze in naturl. Grosse; B Friichte, desgl.



2452. Coronilla scorpioides Koch. 

Skorpiona - Peltsche.

Syn. Ornithopus scorpioides L. Arthrolobium scorpi
oides DC.

Ein Sommergewachs von weit zarterem Ban ais die 
vorige, der sie sonst einigermassen ahnlich ist. Stengel sehr 
żart und diinn, nur spannenhoch, meist einfach, zieinlieh 
entfernt beblattert; die untersten Blatter ganz einfach, ge- 
stielt, spatelformig, am Ende ziemlich breit, abgerundet oder 
schwach ausgerandet, die folgenden von ahnlicher Gestalt, 
aber kiirzer gestielt, sehr stumpf und mit ganz kleinen Seiten- 
blattclien ani Grunde, die oberen sitzend, dreizalilig mit be- 
deutend grbsserem Endblattchen, alle drei Blattchen eirund, 
sehr stumpf, fast abgerundet; Nebenbliitter kleili, in ein 
einziges blattgegenstandiges zusammengewachsen; Fruclit 
haldg oder halbkreisformig gekrummt, vierkantig, gestreift.

Yorkommen: In Weinbergen, auf Feldern und unter 
der Saat. Im Gebiet nur im sudlichsten Theil im oster- 
reichischen Kiłstenland, ziemlich hiiufig bei Triest, auch im 
sudlichsten Tirol haufig auf Htigeln um Itoveredo. Ausser- 
halb des Gebiets in Frankreich und auch nahe an der 
jetzigen deutschen Grenze bei Nancy und Neufchateau in
Lothringen, in iSpanien, auf den Balearen, in Portugal, 

Flora X X IV . 12



Italien, Dalmatien, Croatien, Griechenland, in der Tiirkei nnd 
in der Krim.

B lu thezeit: Mai, Jnni.
Anwendung: Wegen ihrer zierlichen Friichte verdienfc 

sie einen Platz im Blumengarten.

A b b i l d n n g e n .  T a f e l  2462.
A Pflanze in natiirl. Grosse.



2463. Coronilla cretica L.

Griechischer Peltschen.

Syn. C. paruiflora Moench (non Willd.)
Ebenfalls ein Sommergewachs aber von ganz anderem 

Ansehen ais die vorige. Weit hochwuchsiger und sehr lang- 
gliedrig, mit durniem, aufstrebendem Stengel; Nebenblatter 
lanzettłich, frei; Blatter 6-—8paarig, die Blattchen langlich- 
yerkehrt-eiformig, gestutzt und schwach ausgerandet; Dolde 
3—Gbluthig, meist auf langem Stiel das Stutzblatt uber- 
ragend; Bliłtłienstielchen so lang wie der Kelch; Fracht 
vierkantig.

Vo r k o m ni e n : An grasigen Orten, an Wegerandern. 
Im Gebiet nur im siidlichsten Theil, in Istrien, bei Fiume, 
auf den Istrischen Inseln, namentlich auf Osero.

B lu th eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Eine ganz niedliche Gartenpflanze.

A bb i l d u n g en .  Ta fe l  2463.
A Pflanze in natiirl. Griisse; B Friichte, desgl.; 1 Bliithe, ver- 

grćissert.



2464. Coronilla varia L.

Strausswicke. Peltschen.

Das kraftige, dauernde, kriechende Rhizom treibt eine 
grosse Anzahl bis J/2 Meter langer, liegender, ain Bnde auf- 
steigenchar, iistiger Stengel. Nebenbliitter lanzettlich, frei; 
Blatter meist lOpaarig; Bliittchen ]anglieh-verkehrteiformig, 
stumpf; Doiden meist 20bliithig, auf langem Trager das 
Stutzblatt ttberragend; Bluthenstielchen dreimal so lang wie 
die Kelchrohre; Frtichte vierkantig.

B eschreibung: Die Wurzel senkrecht, walzenformig, 
liolzig, 30—60 Cm. und dariiber lang, astig, vielkopfig, 
sprossend und dadurcli etwas kriechend, aussen gelblich, 
innen weiss. Die Stengel selten aufrecht, meist aufsteigend 
und gestreckt, oder sich auf andere Gewachse stiitzend, 
V3—1 Meter lang, hin- und hergebogen, furchig, fast eckig, 
rohrig, unbehaart wie die ganze Pflanze, mehr oder weniger 
astig; die Aeste dem Hauptstengel ganz ahnlicli, aueh Bliithen 
tragend. Die Blatter gestielt oder fast sitzend, unpaar- 
gefiedert, 3—20 Cm. lang, mit 6—10 Paaren Fiederblattchen, 
welche kurzgestielt sind, wechselnd oder gegeniiber stehen, 
schmaler oder breiter elliptisch, unten etwas verschmalert, 
oben meist stumpf, zuweilen fast zuruckgedriickt und kurz 
stachelspitzig sind, hochstens bis 2 Cm. lang und 8 Mm. 
breit, meist aber viel kleiner vorkommen. Die Nebenblatt- 
chen sind klein, langlich, stumpflich. Die Bluthenstiele sind



bald langer, bald kiirzer ais die Błatter, rand, furchig, sie 
tragen an ihrer Spitze eine verschiedene Anzabl kurzgestielter, 
herabgebogener, doldenartig gestellter Blumen; die Blumen- 
stiele sind fadenfbrmig, etwa 4 Mm. lang, am Grandę von 
sebr kleinen, fast linealischen, an der Spitze fast wie driisigen, 
meist herabgebogenen Deckblattchen unterstGtzt Der Kelch 
kurz, offen, glockig, etwa 2 Mm. lang, mit kurzeń, pfriem- 
lich-zugespitzten, durch weite Bucbten von einander ge- 
trennten Zahnen, von denen der untere unpaare kurz ist, 
das oberste Paar aber dicht zusammenstehend. Die Blumen- 
blatter reichen mit iliren langen Niigeln iiber den Kelchrand, 
so dass mail durch den untern Theil der Blume hindurch 
sehen kann; die Fahne ist breit-spatelformig, lebhaft roth 
mit dunklern Streifen, in der Mitte mit einer Langsrinne, 
die Seiten zuriickgescliłagen, iiber dem Nagel auf jeder Seite 
mit einem stumpfen Zahne; die Fliigel stumpf', unten iiber 
dem Nagel mit einem stumpfen Lappen nach oben, daher 
halb-herzformig, weisS oder blassrothlich; der Nachen sichel- 
formig gekriimmt, an den Seiten znsammengedriickt, aus 
2 mit ilirem Nagel und untern Ende freien, nach oben aber 
verwachsenen, einen zugespitzten Schnabel bildenden Bliitt- 
chen. Die 9 Staubgefasse bis iiber die Mitte verwachsen, 
der zehnte kiirzer, frei. Der Fruchtknoten schmal, lang- 
gezogen zugespitzt, mit kahlem Grille] und endstiindiger 
Narbe, wiichst aus zu einer cylindrisch-kantigen, gegliederten, 
an den Gliedern zusammengeschniirten und hier zerbrechen- 
den, oben zugespitzten Hiilse, in dereń Gliedern einzeln lang- 
liche, lichtbraune, gliinzende Samen liegen, die an beiden 
Enden stumpf und etwas zusammengedriickt sind, ihren



Nabeł aber auf einer der schmalen Seiten in der Mitte 
haben.

Vorkommen: Auf sonnigen, grasigen Abhangen,
Brachfeldern, trocknen Wie,sen, Grasplatzen, Grasrandern etc. 
Durch einen grossen Theil des Gebiets zerstreut, vorzugs- 
weise in Gebirgsgegenden. In Thtiringen besonders auf deui 
Musćhelkalk verbreitet, im nordlichen Thtiringen (nach 
Buddensieg: Irmischia 1884, S. 57) auf der Tretenburg bei 
Tennstiidt, liaufig auf dem liohen Berge bei Gangloffsonnnern, 
auf dem Hengstberg bei Greussen, auf dem Claussberg bei 
Gebesyuf bei Nagelstedt, an Chausseegraben nach Gangloffs, 
bei Straussfurt und Weissensee; haufiger im Saalgebiet von 
Halli; bis Saalfeld (D. B. M. 1884, S. 109) und weiter auf- 
warts; weit seltner im Konigreich Sachsen (vgl. D. B. M. 1884, 
Seite 105); verbreitet im ganzen Alpengebiet; im siidlichen 
Deutscliland im Ganzen seiten und fast auf die Bergregion 
bis 1400 Meter Meereshohe beschrankt; auch auf der Nord- 
deutschen Ebene nur stellenweise, so z. B. in Preussen nach 
Fr. J. Weiss nur zerstreut, im Weichselgebiet haufiger, bei 
Memel, Sensburg, Braunsberg, Heilsberg, Danzig, Graudenz, 
Marienburg, Elbing; im Dessauischen bei Koswig an der 
Elbę u. s. w.

B liitliezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Die Pfianze liefert ein sehr gutes und 

reichliches Schaaffutter, jedoch wird sie vom Vieh nicht 
mehr beriilui, sobald der Samenansatz beginnt, weil die 
Samen das schadliche Cathartin enthalten, welches in ge- 
ringer Menge auch in den librigen Pflanzentheilen enthalten 
ist. Dasselbe soli nachtheilig auf die Milch einwirken und



sogar dem Mensehen hochst schadlich sein. Langethal er- 
zahlt, es sei einst eine Anzahl Mensehen gestorben, die sieli 
von dem Kraut der Strausswicke, welclie sie mit Bitterklee 
verwechselten, einen Thee bereitet hatten. Die prachtvolle 
PHanzę verdient einen Platz im Blumengarten.

Abbi l dun gen .  Tafe l  2464.
A bliihende Pflanze in nat. Grosse; B Friłchte, desgl.; 1 Biathen- 

theile, vergrossert; 2 Frucht, vergrossert; 3 Same, natiirl. Grosse und 
yergrossert.



Hufeisen.

In Bezug auf Wuchs und Grosse sowie im ganzen An- 
sehen von C oron illa  y ag ina iis , abgesehen von den Friich- 
ten, kauin zu unterscheiden. Von Anfangern wird sie auch 
bisweilen mit Lotus co rn icu la tu s L. verwechselt, die aber 
dreiziihlige Jliatter bat. ithizom dauernd, tiber federkieidicke, 
astige'  Wurzeln treibend, vielkopfig und vielstengelig; die 
Stengel ausgebreitet, liegend und aufsteigend, gegliedert und 
etwas iistig; Blattclien verkehrt-eiformig, am Ende gestutzt 
und mit einer aufgesetzten Stacheispitze versehen; Dolden 
reichblutliig, auf langem Trager das Stiitzblatt tiberragend; 
Kelch kurz, glockig, lunfspaltig, die beiden oberen Abschnitte 
schwach vereinigt, wodurch der Kelch fast zweilippig wird; 
Palmę und Flugeł lang genagelt, das Sehitłchen zugespitzt; 
Staubblatter diadelphisch, die Filamente abwechselnd am 
Ende verbreitert; Frucht flacbgedriickt, sanft gebogen, quer 
gefachert, mit nach aussen hufeisenformig ausgeschnittenen 
Gliedern, welche nur je einen Sanien entlialten und mit Aus- 
nabme der kahlen Gelenke rauh sind; Samen halbmond- 
fbrmig.

B eschreibung: Die schwarzrindige Wurzel ist im 
Innem gelblichweiss, schliigt sich ais Pfahlwurzel senkrecht 
in das Erdreich ein und sendet kleinere und grossere Seiten- 
śistchen aus. An ilirer obern Spitze sendet sie melire, auf der 
Erde hingestreckte, erst an der Spitze sich liebende Stengel



aus, die sich in rnehre, nach oben gericbtete Aestchen zertheilen. 
Der ganze obere Stock formt einen dichten und festen Rasem 
Die Hohe der Stengel richtet sich nach dem Boden. In 
magerem Lande sieht man sie kaum 2 Cm. hoch, in reichem 
Boden steigen sie 80 Cm. empor. Beim Ausgange jedes 
Blattchens sitzen 2 ovale, anfangs griine, dann vertrocknete 
und rothbraun verwelkte Nebenblattchen. Die Stengel, 
Blatter, Blattstiele und Bliithenstiele sind mit sehr kleinen, 
anliegenden, weissen, mehr oder weniger dicht stehenden 
Haaren bedeckt. Die Blatter sind 1—10 Cm. lang, die 
Halfte kommt auf den Blattstiel, die andere Hiiłfte ist mit 
9, 11, 18 und 15 kleinen Blattchen besetzt. Die Blattchen 
sitzen an sehr kleinen Stielchen, messen 2—8 Mm. Lange. 
Das Kopfchen gleicht dem Kopfclien des Lotus corn icu- 
la tu s , nur ist es armbliithiger. Die Bliimchen hśingen etwas 
herab, sind viermal so gross ais ihre Kelche und citronen- 
gelb; Fahnchen, Fliigelchen und Kielchen sind ziemlich von 
gleicher Lange, die Fliigelchen schliessen sich an das Kiel
chen an, das Fahnchen steht etwas ab, so dass im Bltimchen 
durch den langen Nagel des Fahnchens eine Lticke entsteht. 
Die reifen Hillsen sind kastanienbraun.

Yorkommen: An sonnigen Stellen, an Randem, Berg- 
lialden, Kleeackern und Brachen der Kalkregion. In den 
Kalkgebirgen des mittlen und siidlichen Gebiets zerstreut, 
bis auf die hochsten Alpen emporsteigend. Sehr verbreitet 
im Thiiringer Muschelkalkgebiet, namentlich im ganzen Saai- 
thal von Halle bis Saalfeld; bei Freiburg an der Unstrut 
und Bibra; am Buchenberg bei Itossleben, an den Schmon- 
schen Bergen, selten zwischen Querfurt und Lodersleben, an
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Kalkbergen bei Beraburg und Sandersleben, im Katharinen- 
holzchen bei Ober-Wiederstedt (Garcke, Flora von Halle, 
S. 120), haulig (Buddensieg, Irmischia No. 12 1884) an 
sonnigen Kalkbergen bei Tennstadt; ferner auf dem Hohen- 
stein in der Flora von Haineln (nach Soltmann D. B. M. 
1885, S. 29); nach v. Spiessen (D. B. M. 1884, S. 128) bei 
Elberfeld; nach Geisenheyner (U. B. M. 1884, S. 106) im 
'Grafenbachthal unweit Kreuznach; im Alpengebiet sehr ver- 
breitet, so z. li. im Salzburgischen auf mageren Wiesen und 
steinigen Triften, vorztiglich am Fuss der Kalkgebirge, von 
den Thiilern bis auf die Alpen (1600 Meter), so z. B. um 
Salzburg, am Kuhberg, auf den Glanwiesen, am Fuss des 
Untersbergs, in der Au bei St. Leonhard, in den Urgebirgen 
auf Kalklagern, so z. B. bei Hofgastein im Lakenkahr tiber 
den Passegg-Alpen (A. Sauter, Flora, S. 146); ilberhaupt 
im ganzen Gebiet der Kalkalpen; sehr verbreitet in Tirol 
und Vorarłberg (Oesterr. B. Z. 1873, S. 345).

B liithezeit: Mai bis Juli.
A nw endung: Der Hufklee isfc ein vortreffliches Futter 

und wiirde in kalkhaltigem Lande ein sehr nutzbares Klee- 
feld bilden. Bis jetzt gilt er nur ais eins der besten Weide- 
krauter, welehes die Schaafe begierig abgrasen.

A nm erkung: Die iihnliche H. unisiliquosa L., welche 
an sonnigen, steinigen Orten in Istrien vorkommt, unter- 
scheidet sieli durcli einzelne, achselstandige, sehr kurzgestielte 
Bliithen und in der Mitte weichstachelige raulie Fruchtglieder.

Abbi l dun gen .  Ta fe l  2465.
A bliikende, 13 fruolitende Pflanze, natilrl. Grosse; 1 Blutlie, ver- 

grilssert.



Beilwicke.

Syn. Coronilla Securidaca L. Securidaca lutea Miller. 
H. legitima (lartner.

Dieses Sommergewachs hat das Ansehen einer Coronilla, 
aber ungegliederte, nicht zerfallende Friichte mit unechten 
Querfachern. Die Wurzel treibt einen oder einige aufrechte 
oder aufstrebende Stengel, welche ziemlich lang gegliedert 
sind o ml spannenhoch bis */2 Meter hoch werden. Bliitter 
gestielt, meist fiinfpaarig, mit sehr kleinen Nebenblattern, 
die Blattchen sehr kurzgestielt, keilig-langlich, fast dreieckig 
mit breitem, gestntztem und schwach ansgerandetem Ende 
mit einem kurzeń Stachelspitzchen in der Ausrandung, wie 
die ganze Pflanze kalii; Dolde 3—5bliithig, auf dem langen 
Trager das Sttitzblatt iiberragend; Bliithen nickend, kurz- 
gestielt, das Stielchen ohngefahr so lang wie die Kelchrohre; 
Kelch kurz, glockig, funfzahnig, die beiden oberen Ziiline 
grosser und bis iiber die Mitte verbunden, daher der Kelch 
fast zweilippig; Schiffchen zugespitzt- geschnabelt; Staub- 
blatter diadelphisch, die Filamente am Ende abwechselnd 
verbreitert; Fracht sehr lang, linealisch, fast grade, platt, 
an beiden Nahten mit vorspringendem Rande, zwischen den 
Samen etwas eingeschniirt, aber nicht zerfallend, der Staub- 
weg lang answachsend, sanft gebogen, am Ende hakig. 
Friichte facherformig spreizend, aufrecht.



Yorkommen: Auf Aeckern. Nur im siidliehsten Theii 
des Gebiets^dń Istrien und auf den Istrischen Inseln, na- 
mentlich auf Yeglia, bei Fiume. Ausserdem zerstreut durch 
das ganze siidliche Europa,

B liithezeit: Mai, Juni.
A nwendung: Ein gutes Yiehfutter.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2466.
A bliihende, B fruohtendo Pflanze, nattirl, GrSsse.



Krallenklee.

Bin sehr niedliches, nur spannenhohes Sommergewachs 
mit zahlreichen, fadenformigen, iistigen, aufrechten oder 
liegenden und aufsteigenden, entferntblatterigen Stengeln. 
Blattchen langlich oder eirund, vielpaarig, beliaart; Blutben 
in armbliitłiigen Kopfchen, fast sitzend, auf langem, achsel- 
standigem Trager das Stiitzblatt uberragend; Kelcli verlangert, 
rohrig, ftinfzahnig, die Zahne weit kiirzer ais die Bohre, 
eifórmig; Krone doppelt so lang wie der Kelcli, das Schirf- 
chen sehr kleili, abgerundet; Staubbliitter zweibriiderig, mit 
abwechselnd am Ende breiteren Bilamenten; Frucht etwas 
flachgedruckt, durch Querwande in rundliche Glieder ab- 
gesclmiirt, sanft gebogen, am Ende mit kleinem hakigem 
Schnabel von der Lange eines der einsamigen Glieder.

B eschreibung: Ber Krallenklee ist ein niedliches Ge- 
waclis, żart und klein, erreicht in einem mageren Sand oft 
nur 8 Mm. Lange, wird dagegen in gutem Boden 80 Cm. 
lang. Die Wurzel schlagt sich tief in den Boden ein, treibt 
mehre fadenartige, anfangs aufrechte, spater auf der Erde 
liegende Stengel und bildet so einen Busch, der oft mehr 
ais einen Guadratfuss Land bedeckt. Stengel und Bliithen- 
stiele sind mit feinen, weissen und weichen Haaren bedeckt, 
die Bliitter aber haben weit dichter stehendes Haar, welches 
besonders am Blattstiele weit absteht. Man zahlt an einem



Blatte 13 bis 25 3 Mm. lange mul 2 Mm. breite, eirunde, 
ganzrandige, etwas gewimperte Bliittchen, welclie nicht immer 
in Paaren einander gegeniiber stehen, sondern manchmal, 
besonders nach der Basis zu, wechselstłindig werden. Die 
Bliithenstiele entspringen in den Blattwinkeln und haben an 
ilirer Spitze, wo 2—5 Bliithchen neben einander stehen, eine 
meistentheils dreiblatterige Braktee. Die Bliithen liaben nur
2— 3 Mm. Ljkfge, ihre griinen Kelche sind stark behaart, 
ihre Kelcłizahne gewimpert. Das Fahnchen ist rothlichweiss, 
mit dlmkel rosenrothen Langenstreifen gezeichnet, die Fliigel- 
chen sind lichtrosenroth, der Kieł ist gelblichweiss; Fliigel- 
chen und Fahnchen sind ziemlich gleiehlang. Die lliilsen 
sind haarig, etwas gerieft, werden schwarz und bestehen aus
3— 7 Giiedern; die ovalen Sarnen gleiclien in Grosse den 
Kleesamen und sind braunroth.

Yorkommen: Im Sandboden aut' Feldern, Triften, 
Waldsehlagen u. s. w. Nicht uberall in Thuringen wachsend, 
aber z. B. in der Gegend um Rudolstadt zu finden. In der 
Region des Muschelkalks fehlt sie ganz, daher komint sie 
in der Jenaisehen Flora nur an wenigen Stellen auf Bunt- 
sandstein vor, so z. B. an einem Grabenrand ain Bergabhang 
bei Rutha; Langethal sammelte sie bei Kumbach, Rudolstadt 
gegeniiber, wo auch ich sie gefunden habe (H.); Brachfelder 
und Waldboden auf der Salze bei Teichroden, zwischen 
Linsenhof und Albrechts; in der Provinz Sachsen am Bienitz, 
beim Werlbusch unweit Delitzsch, an kurz begrasten Ab- 
hangen zwischen der Benndorfer MUhle und Paupitzsch, 
haufiger in Waldern westlich von Crina bei Bitterfeld; bei 
Dessau und Oranienbaum. Im Alpengebiet lehlt sie fast



ganz. Ihre Hauptverbreitung ist: von Basel durch die ganze 
Rheinflache bis nach Westphalen und von da durch das 
ganze nordliclie Deutschland bis Preussen, Sachsen (z. B. selten 
in der oberen Preiberger Muldę: D. B. M. 1884, 8. 105) und 
Sclilesien. Dagegen fehlt sie in Bohinen und kommt in 
Baiern und Sehwaben nur vereinzelt vor. Neuere Angaben 
sind noch: Wiiste bei Allsfcedt unweit Sangerhausen in der 
Nahe der „Stango" und auf einern Acker bei der blauen 
Htttte (Irinischia 1885, 8. 20j; Kassel (28. Bericht des Vere.ins 
1'iir Naturkunde zu Kassel 1881, S. 12); nach Langethal bei 
Burgdorf im Hannoverschen; nach Eh-. J. Weiss in West- 
preussen bei Thorn, Danzig, Neustadt, Deutsch Crone. Bei 
Hamburg z. B. im Eppendorfer Moor; nach Potonie in der 
Priegnitz bei Lenzen, Perleberg, Dossow, Papenbrucli, Lieben- 
thal, flavelberg.

B lu thezeit: Es blulit vom Mai bis zum Juli und 
wahrend die obersten Bliithen sich noch entfalten, reifen 
schon die untersten Hiilsen.

A nw endung: Der Krallenlclee giebt ein gutes Weide- 
futter und halt in der Brache den Sandboden frischer.

Form en: Eine sehr tippige Porni auf fettem Boden ist 
von Roth unter dem Namen O. intermedius Roth beschrieben 
worden.

A nm erkung: Der Name BVogelfuss“, von cęnę, Vogel 
und 7tovg, EMss, bezieht sich auf den Fruchtstand.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2467.
A Pflanze in nat. GrOsse; 1 Stengelstuck, vevgrossort; 2 Fruolit- 

spitze, desgl.



2468. Ornithopus sativus Brotero. 

Serradella.

Syn. O. roseus Dufour.
In allen Theilen robuster ais die vorige, grossblumiger 

und dichter bebliittert. Stengel aufrecht oder aufstrebend, 
astig, weit hoher ais bei der vorigen; Blatter vielpaarig und 
wie die ganze Pflanze behaarfc; Bliithen in 2 — 5 bliithigen 
Kopfchen, auf langem Trager das Stiitzblatt iiberragend; 
Kelchzahne pfriemlich, fast so lang wie die Rohre; Krone 
dreimal so lang wie bei ,der vorigen; Bliithen durch ein 
kleines gefiedertes Blait hiillenartig gestiitzt; Frucht grade 
oder nur sanft gebogen, am Ende mit kleinem, durniem, 
kahnfórmigem Schnabel, die Glieder runzelig und zusammen- 
gedruckt.

B eschreibung: Die Serradella sieht unserm Krallen- 
klee, O rn ith .p e rp u s illu s , nicbt, unahnlieh, ist aber robuster 
und ihre Stengel stehen aufrecht. Es entspringen dereń mehre 
an der Spitze der tief eindringenden Pfahlwurzel, erreichen 
45—60 Cm. Hohe, werden so stark ais der Kieł einer Raben- 
feder, sind in der Jugend durch dieht stehende, kurze und 
weisse Zottelharchen fast graugriin, verkahlen aber im Alter 
und erhalten dann eine gelbgriine Farbę. Die Stengel ver- 
asteln sich nicht, sind aber reich mit gefiederten Blattern 
bekleidet, aus dereń Winkehi die Bluthenstiele kommen. Die 
Biiitter haben, ausser dem Endblattchen, unten 12—13 Paar 
Fiederbliittchen, hoher am Stengel hinauf weniger, doch 
selbst noch an der Spitze 6-—7 Paare. Ganz unten am



Stengel sind die Piederblattchen elliptiscli und an ihrer Basis 
wie an der Spitze gleichmassig abgerundet; bober hinaut' 
werden sie langlich-lanzettformig und gehen in eine selir 
kurze Zuspitzung aus. Die Piederblattchen der untersten 
Blatter sind nur 4 Mm. lang, die der oberen erreiclien 
(i—10 Mm. Die Piederblattchen der untersten Blatter laufen 
niclit ganz bis zur Basis des Blattstiels herab, aber schon 
in geringer Stengelhohe gehen sie bis auf den Grand des 
Stiels, sodass also die Blatter sitzen und die untersten Blatt- 
joche die kleinen pfriemlichen Nebenblatter verdecken. 
Uebrigens verkleinern sieli die Piederbliitter allmablig na cli 
der Spitze zu, doch weit auffalliger die obersten Blatter ais 
die untersten. Alle Piederblattchen haben sehr kurze Stiele, 
sind, gleicli dem Blattstiele, mit kleinen Zottelliiirchen besetzt, 
verkalilen nicht und sehen daher trubgriin aus. Die Bltithen- 
stiele, aus den Winkeln der Blatter kommend, sind langer 
ais sie, ziemlich steif doch selir diinn und im Alter kalii. 
Auf ihrer Spitze befindet sieli das 2—Sbliithige Bliitlien- 
kopfchen durcli ein 2—3joehiges Blatt gestiitzt. Statt des 
Deckbliittchens bemerkt inan am Grunde des kurzeń Blutlien- 
stielchens ein schwarzpurpurnes Schtippchen. Der Reich ist, 
sammt seinen Zahnen, dicht behaart. Das Pahnchen steht 
aufrecht in die Hohe, bat zarte, lilafarbige Streifeu und ist 
uin '/2 mai langer ais die beiden gerad ausstehenden Plugel; 
letzte aber sind dreimal so lang ais das fast rundliclie 
Schiffchen und bedecken es ganz. Die Gliederhiilsen werden 
3 Cm. lang und bestelien aus 3—7 runzeligen, an beiden 
Ku den gleichmassig abgerundeten und zusammengedruckten 
Gliedern.
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Vorkommen: Die Pflanze ist heimisch in Spanien und 
Portugal, wo sie auch unter dem Namen Serradella ais Klee 
angebaut wird. Ihr Anbau wurde auch im Sandlande Frauk- 
reichs eingefuhrt, hat seit 1839 auch in Deutschland begonnen 
und wird in sandigen Gegenden fortgesetzt. In Folgę des 
Anbaus kommt sie auch in unseren Gegenden nicht selten 
verwildert vor. So machte mich vor einigen Jahren Reinhard 
Richter darauf aufmerksam, dass sie sich in grosserer Menge 
oberhalb Saalfeld an einem Abhang in unmittelbarer Nahe 
der Saalbahn angesiedelt hatte. Uebrigens wird sie in Thtt- 
ringen wenig geh&tft, doch sah ich sie z. B. 1879 bei 
Eisenach auf 'einem Felde bei der kalten Stute (E. Hallier, 
Flora der Wartburg. Jena 1879. Seite 73).

B liithezeit: Mai, Juni, Juli.
A nw endung: Ein Yorziiglicher Futterklee, der aber, 

wenn er gedeihen soli, guten Roggenboden verlangfc.
A nm erkung: Unter der Serradella kommen bisweilen 

Eseinplare von O. compressus L. (gelbbluhend) und O. ebrac- 
teatus Brotero (blassgelblich) vor und bei Pritzerbe soli 
zwischen beiden ein Bastard beobachtet sein. Bei Miruschin 
im Kreise Neustadt in Westpreussen wurde O. compressus L. 
im Jahre 1878 schon am 18. Februar unter dem Schnee 
bluhend gefunden; sie kommt dort auch unter der auf Diinen- 
sand zum Futter fiir die Hasen ausgesaeten Serradella vor. 
(Bericht Uber die erste Vers. d. Westpr. botan.-zoolog. Vereins 
zu Danzig. 1878. S. 24.)

A b b ild u n g e n . T a f e l  2468.
A bliihende, B fiuchtende Pflanze, naturl. GrOsse; 1 Bliithe, ver- 

giossert; 2, 3, 4 Iironentheile, desgl.



2469. Hedysarum obscurum DC.

Hahnenkopf.

Syn. Hedysarum alpinum Jacąuin. H. controversum 
Crantz.

Das dauernde, astige, ungegliederte oder kurzgliedrige, 
kriechende Rhizom treibt einen oder einige aufrechte oder 
aufsteigen.de, gegliederte, locker beblatterte Stengel. Bliitter 
kurzgestielt, 5—9paarig; Blattchen eiformig-langlich; Neben- 
biatter in ein einziges blattgegenstandiges, zweispaltige.s 
Blatt vereinigt; Traube langgestielt, achselstiindig, fast ahren- 
formig, eirund, das Sttitzblatt uberragend; Deckbliittchen 
iiinger ais die Bliitlienstielchen; Bliithen abstehend; Keldi 
buchtig fiintspaltig mit fast gleichlangen, linealisch-pfriem- 
lichen Abschnitten; Bahne an den Seiten zuriickgescblagen, 
das Schiflchen grosser ais die beiden sehr kleinen Fliigel, 
stumpf und schief abgestutzt; Staubblatter diadelphisch, fast 
gleichlang und gleichgestaltet; Brucht abstehend oder hangend, 
aus einigen eirunden, etwas flachgedriickten, einsamigen Gf 1 ie- 
dern zusammengesetzt, meist 2—4gliedrig.

B esclireibung: Eine der schonsten Alpenpflanzen, 
dereń liegender und astiger Wurzelstock mit den Resten der 
Nebenblatter bedeckt ist. Der Stengel steht aufrecht oder 
er ist aufsteigend, doch nicht gerade, sondern mehr hin- und 
hergebogen. Auf hohen Alpen ist er im Anfange der Bliithe 
kaum handhoch, spater aber wird er hbher und erreicht in



manchen Exemplaren 30 Cm. Hohe. Die verwachsenen roth- 
braunen Nebenblatter bekleiden ihn wie Schuppen, seine 
Bliitter stehen aufrecht ab, sind an kleinen Exemplaren
5—8 Cm. lang, an grossen aber 15 Cm. lang. Blattstiele 
und Fiederblattchen sind fein behaart, i et/, te gewohnlich 
6 Mm. lang, doch auch an grossen Exemplaren bis 12 Mm. 
lang. Sie nehmen nach der Spitze nicht oder nur wenig in 
Grosse ab, sind ganzrandig und parallelnervig. Die Stengel 
verasteln sich nicht, senden aus den Blattwinkeln ein oder 
zwei Bliithenstiele und im ersten Falle geschieht das oben 
an der Spitze des Stengels. Die Blattstiele, Deckblattchen, 
Blattstielchen und Kelche sind behaart, die ersten 4—7 Cm. 
lang, ziemlich steif. Die Gliederhulsen sind bis 4 Cm. lang, 
die Glieder glatt.

Y orkommen: Auf nassen Triften der Alpen, Sudeten 
und Mahrischen Gebirge. Durch die ganze Alpenkette ver- 
breitet von der Schweiz bis nach Oesterreich, besonders auch 
auf den Bairischen Alpen. Im Salzburgischen nach Anton 
Sauter (Flora, Seite 146) auf grasig-steinigen Platzen und 
Felsen der Alpen (1600—2200 Meter) nicht selten, ais: in 
der nordlichen Kalkalpenkette, vorziiglich am Schmidtenstein, 
arn Gaisstein, im Kaferthal, am Gamskahrkogl, an den Turchel- 
wiinden, an der Schattbachalp in der Tofern, auf den Lun- 
gauer Alpen. Von Langethal in der Schweiz, in Tirol und 
bei Yerona gesammelt; zerstreut durch ganz Tirol, so z. B. 
bei Meran auf der Zielalp (D. B. M. 1884, S. 137), in Nord- 
tirol in der Umgebung von liattenberg am nordlichen Abhang 
der Martzspitze und am linksseitigen Abstieg vom Zereiner 
Jochsee zur Rosswiese (D. B. M. 1885, S. 24), in den Brenner-



alpen (1900—2200 Meter) iiber der Knieholzregion an ver- 
schiedenen Orten (D. B. M. 1884, S. 50, 51, 85); auch im 
Yorarlberg sehr yerbreitet, so z. B. im lllgebiet liaufig auf' 
den Kalkalpen, ani Hoch Geracli, im oberen Saminathal und 
Gampertonthal, am Ltiner See u. s. w. (Oesterr. B. Z. 1873, 
Seite 345).

B liitheze it: Juni bis August.
A nw endung: Ein yorzugliches Futterkraut. Ausser- 

dem eine prachtige Staude fur den Blumengarten. Sie geht 
leicht, selbst bei sorgfiiltiger Bedeckung, durcli Frost und 
Nasse des Winters zu Grunde. Man verfalirt daher am 
Besten, \venn man den Samen im April oder Mai in’s Freie 
siiet, spater eine Anzahl junger Pflanzen in Topfe setzt und 
solelie an einem luftigen, frostfreien Ort iiberwintert. lin 
folgenden Friihling, sobald keine starken Nachtfroste mehr 
zu befurehten sind, werden sie aus den Topfen mit unver- 
letzten Ballen in’s freie Land gepfianzt; einige aber kann 
man flir das Zimmer in grossere Topfe pflanzen.

rtóv(fa()ov hiess bei den Alten ein Hiilsengewachs, viel- 
leicht die C oron ilia  secu ridaca  und wurde von Linne 
diesem Geschlechte beigelegt. Es stanimt von rjdóę siiss 
und (S('(()og Zweig, heisst also soviel wie Siisszweig, was wir 
mit Siisskraut oder Susswurz ubersetzen wiirden, indem wir 
mit solchen Namen Bliitter, Zweige und Stengel zu.sammen- 
fassen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2469.
A Pfianze in nat. Grosse; 1 Kelch, yergrossert; 2 F rueht, desgl.



2470. Onobrychis sativa Lam.
/

. Esparsette.

Syn. Hedysarum Onobrychis L. O. oiciaefolia Scopoli. 
O. montana DC. O. uulyaris Gaudin. Polygalon Gesneri 
J. Bauh.

Die kraftige, dicke, oft iistige Pfahlwurzel ist einkoplig 
oder mehrkopfig und treibt einen oder einige aufstrebende, 
bis 1/•> Meter hohe, ziemlieh lang gegliederte Stengel. Bliitter 
gestielt, vielpaarig, die Bliittchen kurzgestielt, liinglich-lan- 
zettlich, fein zugespitzt; Keicli fasfc gleichmassig fiinfspaltig; 
Schiffchen langer oder wenig ldirzer ais die Fahtie, die Pliigel 
kurzer ais der Kelch; Staubblatter diadelphisch, die Fila- 
mente fast gleichlang, pfriemlich; Fracht ain vorderen Rande 
gekielt, auf' dem Mittelfeld erhaben netzig, am Rande und 
anf dem Mittelfeld dornig geziihnt, die Zahne halb so lang 
wie die Breite des Kiels, die mittlen Maschen des Netzes 
grosser. Die Frucht ist etwas zusammengedruckt, einsamig, 
nicht aufspringend, beinhart.

B eschreibung: Die Wurzel ist holzig, tief herab- 
steigend, iistig und zaserig, mehrkopfig. Die Stengel unten 
gewohnlich aufsteigend, ubrigens aufrecht, 1 — l Meter hoch, 
wenig iistig, rund, gefurcht, fast kahl. Die Bliitter gestielt, 
unpaar gefiedert, mit etwa 5—10 Paaren gegeniiber oder 
wechselnd gestellter, gestielter, langlich-elliptischer, unten 
stiunpflicher, oben spitzlicher oder spitzer, zuweilen stacliel-



spitziger, oben kahler, unten und am Rande mit wenigen 
weissen, fasfc angedriickten Haaren zuweilen besetzter Bliitt- 
cben, dereń Mittelrippe und schiefen Hauptseitenadern unten 
etwas herrortreten. Die Nebenbliitter ans breiter Basis lang- 
gezogen zugespitzt, diinnhautig trocken, weisslich-braunlich, 
mit braunem Mittelnerven, zuweilen etwas haarig. Die 
Bliithenahren blattachselstandig, langgestielt, die Stiele ge- 
furcht, nach oben zuweilen mit angedriickten steiflichen 
Harchen bedeckt, langer ais die Bliitter, nach oben die dicht 
gedrangt bliihende Aehre tragend. Jede Blume von 3 Deck- 
blattchen untersttitzt, einem grossern, welches ganz mit einem 
Nebenblatt in der Form und Substanz iibereinkommt, nur 
kleiner ist, und 2 seitlichen schmalen, spitzen, welehe viel 
kleiner sind. Der Kelch ist nach oben mit einem Hocker 
versehen und in 5 schmale spitze, fast gleiche Zahne, welehe 
mehr oder weniger beliaart sind, bis iiber die Halfte getheilt. 
Die Blumenkrone ist schon karminroth und weisslich, die 
Fahne mit dunkelrothen Strichen, etwas ausgerandet, in der 
Mitte liings etwas gefaltet und zugleich etwas aufwarts ge- 
bogen, so lang oder etwas langer ais die nach vorn zu- 
sammenhangenden Blattchen des Nachen; die Fliigel kaurn 
halb so lang ais diese, stumpf. Die Staubgefasse etwas un- 
gleich, der freie Theil der Stauhfaden fadlich, der freie Staub- 
faden am kiirzesten, die eiformigen Staubbeutel gełb. Der 
Fruchtknoten seidig behaart; der Grilfel tadlich mit kopfiger 
Narbe, nach oben rothlich gefarbt. Die Frucht braun, schief- 
rundlich, nach unten yerschmalert, zusammengedriickt, am 
innern oder obern Iiande gekielt, wenig gekriłmmt, glatt, 
der aussere Rand bauchig-gekrummt, mit kurzeń, breiten



Stach elspitzen besetzt, welche sich auch aut den erhabenen 
Adern oder Maschen der Seitenfliichen zeigen. Der Samen 
langlich, an beiden Enden stumpf; der Nabel auf einer der 
langern Seiten, etwas,eingedriickt, die Farbę hellbraun, wenig 
glanzend.

V orkoinm en: Die Esparsette wird boi uns liiiufig ge- 
bant, besonders aut trocknem, steinigem, kalkhaltigem Boden, 
auf Hiigeln und Abhiingen, ist mm verwildert und an den 
Seiten der Wege, auf Brachfeldern, Kalkhiigeln hier und da 
anzutreffen. Sie ist eine Kalkpflanze und daher nur in 
Kalkgegenden heimisch, besonders in den Kalkgebirgen des 
mittlen und sudlichen Gebiets, namentlich in Thiiringen, 
Schwaben und in der ganzen Alpenkette. In Thuringen 
bildet sie eine Hauptzierde der trockneren aber fruchtbaren 
Wiesen und ist namentlich in der Saalaue von Weissenfels 
bis Saalfeld so liiiufig, dass sie einen der Hauptbestandtheile 
des Blumenteppichs der Wiesen bildet. Sie zieht sich fast 
durcli das ganze Alpengebiet, ist aber im westlichen Theil, 
in der Scliweiz, am haufigsten und nimmt nach Osten zu 
an Haufigkeit allmahlig ab. Die Ansicht Einiger, dass sie 
tiberhaupt im Gebiet nicht urspriinglich sei, diirfte wohl auf 
Irrthum beruhen. Im Salzburgischen kommt sie, wenn auch 
seiten, nach Anton Sauter auf grasigen Hiigeln und an 
ltainen vor, obgleich sie in dortiger Gegend gar nicht ge- 
baut wird, so z. B. ani Rainberg, ani Fuss des Gaisbergs, 
auf Wiesen um Tanesweg. In Norddeutschland ist sie wohl 
nirgends urspriinglich, aber stellenweis durch die Kultur 
verschleppt und hie und da eingeburgert: so z. B. nach 
Fr. J. Weiss in Preussen bei Braunsberg, Darkehrnen, liheiu,



Gilgenburg, Thorn; ebenso ist sie von Patze und Seydler 
zwischen Gross-Tromp und Pettelkau an der Paparge ge- 
funden worden (D. B. M. 1884, S. 178); Stein vorth land sie 
auf dem Kalkberg bei Luneburg (Zur wissenschaftlichen 
Bodenkunde von Luneburg vom Oberlelirer Heinrich Stein- 
vorth. Programm. Luneburg 1864. Seite 16).

B liithezeit: Mai bis Juli.
A nw endung: Eine der werthvollsten Putterpflanzen 

fur Kalkboden. Obwohl sie in manchen Gegenden heimiseli 
ist, wurde sie doch ais Futtergewiichs von auswiirts ein- 
gefilhrt. Die Gebrilder Bauhin kannten sie nur im kulti- 
virten Zustande. Im Elsass wurde sie im Grossen erst z u 
Anfang des 18. Jahrhunderts eingefiihrt und wurde bald 
darauf ais haufig im Hiigelland von Mundolsheim und auf 
dem Glacis von Strassburg angegeben.

Diese prachtvolle Pfłanze yerdient ohne Zweifel einen 
Platz im Blumengarten.

Fur ihre Kultur ist wiclitig: geringe Anspriiehe, grosser 
Ertrag. Sie eignet sich am besten fiir trockne Kalkacker, 
namentlich Bergacker, wo sie 5—7 Jahre ertragreich bleibt.

Form en: /?. montana Koch: Stengel niedriger, mehr 
ausgebreitet, Blattchen kiirzer und breiter, Blumen dunkler. 
Syn. O. montana DO. So besonders im Alpengebiet, wo sie 
2000 Meter Meereshohe erreicht. In manchen Gegenden ist 
sie die einzige vorkommende Form, so z. B. im Ulgebiet von 
Yorarlberg, wo sie sich nur im oberen Gambertonthal ober- 
halb St. Rochus findet (Oesterrr. B. Z. 1873, S. 345).

y. arenaria D. FI.: die mitt-len Zahne des Fruchtrandes
pfriemlich, so lang wie die Kielbreite. Syn. O. arenaria DC.
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O. supina Gaud. Hed-ysarum arenarium Kit. So auf Kalk- 
abhangen im Oesterreichischen Klistengebiet, bei Triest, in 
der siidlichen Schweiz.

Name: Der Name E sp a rse tte , welclier in Thuringen 
in S clie tt abgekurzt wird, soli aus dem Spanischen (Espar
ceta) stammen. In Frankreich heisst die Pflanze anch 
Sainfoin. Der Name O nobrychis bedeutet bei den alten 
Griechen ein Hiilsengewachs.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2470.
Bliihender Stengel, naturl. GrOsse; 1 Kelch mit Staubgefiiss- 

rćihre, yergrossert; 2 Stengel, desgl.; 3 Kelch, desgl.; 4 Frucht, desgl. 
5 dieselbe geoffnet, naturl. GrOsse; 6 Same, yergrossert.



2471. Onobrychis Caput Galii Lam.

Eosiger Hahnenkopf.

Syn. Hedysarum Caput Galii Willd.
Der vorigen etwas ahnlich, aber in allen Theilen weit 

zarter und zierlicher, aber armbliithiger, daber weniger an- 
sehnlich. Stengel aufsteigend; Blattchen breit lanzettlich, 
ziemlich stumpf, mit feiner, aufgesetzter Stachelspitze; Trau- 
ben sehr langgestielt, die Stiitzblatter weit iiberragend, rneist 
funfbliithig; Bliithen sehr kurzgestielt, fast ahrig; Kelch so 
iang wio die Krone; Fliigel so lang wie das Schiffchen; 
Fracht auf dem Mittelfeld erhaben netzig und dornig, am 
vorderen Eande fliigelig gekielt, der Kieł in aus dreieckigem 
Grandę pfriemliche Dornen gespalten, alle Dornen am Ende 
hakig gekriimmt.

Yorkommen: In Weinbergen und Weingarten der 
Istrischen Inseln, z. B. auf Lessino. Yon Mossler1) wird sie 
schon im Jahre 1815 ais in Krain wachsend angegeben, ob- 
gleich Koch sie erst in der dritten Auflage der Synopsis 
im Jahre 1857 anfiihrt. C. F. Nymann fiihrt in der Sylloge

1) J. C. MOssler. Gemeinnutziges Handbuch der Gewiichskunde. 
In zwoi Abtheilungen. Altona 1815. Seite 1044.



Florae Europaeae (1854—1855) sogar Tirol an. Die Pfianze 
ist ubrigens durch einen grossen Theil von Siideuropa ver- 
breitet.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nwendung: AJs Gartenpflanze der vorigen im Werth 

nachstehend.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2471. 
A Pfianze in natfirl. Grbsse.



2472. Cicer arietinum L.

Kicher-.

Ein zierlicher Sommerklee mit auisteigendem, geglie- 
dertem, gefurchtem, locker beblattertem Stengel. Blatter 
unpaarig gefiederfc, mit eirunden, stumpfen, scharf gesagten, 
selir kurzgestielten, rneist sechspaarigen Blattchen und ge- 
spaltenen Nebenblattern; Bluthen achselstandig; einzeln, der 
Stiel weit ktirzer ais das Stiitzblatt; Kelch funfspałtig, die 
Abschnitte fast so lang ais die Krone, die beiden oberen 
Abschnitte der Krone anliegend; Flflgel stumpf, die Krone 
blass lilafarben oder yiolettroth oder weiss; Staubblatter 
diadelphisch, die Filamente am Ende verbreitert; Staubweg 
kalii; Frucht aufgeblasen, hautig, einfacherig, zweiklappig, 
1—2samig; Samen lcantig gefaltet, zugespitzt. Blattchen 
wecliselstandig; Bliithenstiele gefiedert, an der Grliederung 
mit einem schmalen Deckblattchen versehen.

B eschreibung: Die Kicher ist an allen griłnen Theilen 
mit drtisigen Haaren besetzt, fuhlt sich etwas klebrig an 
nnd bat einen unangenehmen Geruch. Der Stengel steht 
aufrecht, wird bis 30 Cm. hoch, ist hin- und hergebogen 
und reichlich mit Blattern besetzt. Die Blatter stehen 
wechselsweise, reiehen bis zum Gipfel des Stengels, werden 
5—8 Cm. lang, liaben 8, 12, 14 bis 15 wechselstandige, 
kurzstielige Seitenblattchen und ein Endblattchen, welche 
beiderseits ziemlich gleichfarbig, ziemlich gleicbgross, kurz-



stielig, eiformig bis elliptisch, 1 Gm. lang oder etwas liinger, 
an der Basis ganzrandig, nach vorn scharf gezahnt und an 
der Spitze abgerundet sind. Die Nebenbliitter sind halb 
herzformig, grób gezahnt und stehen ab. Die Bliithen sitzen 
einzeln in den Blattwinkeln auf gegliederten Stielen. Das 
untere Glied ist 6 Mm. lang oder langer und triigt an seiner 
Spitze das zweite liingere Glied, woran die Bliithe steht, 
nebst einem kleinen Spitzchen, ais Ansatz eines zweiten 
Stielchens. J)ie Bliithe ist 1 Cm. lang; nach der Bliithe 
knickt ,ddś obere Glied des Bliithenstieles herab, die Kelch- 
lappen breiten sich sternformig aus, die Hiilsen hangen 
herab, werden gegen 3 Cm. lang, fast 1 Cm. dick, sind 
mit Luft aufgeblasen und mit Haaren besetzt.

Vorkommen: Wild in Landem des sudlichen Europa, 
so namentlich in Italien und Griechenland. Seit alten Zeiten 
in Italien, Spanien und Frankreich sowie in den sudlichen 
Theilen unseres Florengebiets jenseits der Alpen lcultivirt 
und hie und da unter der Saat verwildernd.

B liithezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Ein sehr nahrhafter Eutterklee. Weil 

die Kicher mehr ais die Erbse und Wicke Diirrung und 
Hitze vertragen kann, baut man sie haufig noch am Rhein 
in der Kornstoppel ais Griinfutter an. Auch ais Kornfrucht 
wird sie, wiewohl jetzt seltner ais friiher, kultivirt und die 
Samen werden dann wie Erbsen zu Suppen benutzt.

Name: Der Name Cicer ist der lateinische Name fiir 
diese Pflanze, stammt walirscheinlich von v.o!.oę, Widder, und 
bezieht sieli auf die Gestalt der Samen, die einem Widder- 
kopfe ahnlich sind.



F or men: In der Kultur variirt sie:
1) mit violetter Blume und kieinen rothen Samen,
2) mit weissen oder licht-liiafarbigen Bluthen und

kieinen weissen Samen,
3) mit weissen oder licht-liiafarbigen Bluthen und

grossen gelben Samen.
Die letzte Varietat ist in der Kultur die gewohnlichste.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2472.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2473. Vicia silvatica L.

Waldwicke.

Syn. Wiggersia silvatica FI. cl. Wetterau. Ervum sil- 
vaticum Petermann.

Das dasdrnde Rhizom treibt einen einfaclien oder iistigen, 
diinnen," ziemlich lang gegliederten, bis 3 Meter hocli an 
Gestrauclien emporkletternden Stengel. Bliltter paarig ge- 
fiedert, meist 8 paarig, am Ende mit einer verzweigten Wickel- 
ranke; Blattchen eiformig, fast sitzend, ganzrandig, am Ende 
stumpf oder abgerundet, aderig; Nebenblatter halbmond- 
formig, eingeschnitten vielzahnig, die Ziihne borstlich-haar- 
spitzig; Traube auf langem, durniem Stiel das Stiitzblatt 
iiberragend, reichbllitliig; die Bliithen nickend, weisslicli mit 
blaulich geaderter Fal me; Staubweg von der Mitte an gleicli- 
formig bebaart; Fracht lineal-liinglich, fast stielrund, kalii.

B eschreibung: Der Stengel ist dtinn und żart, ge- 
furcht und iistig, liebt sieli aber durch die Kanken der 
Bliitter ’/2—2 Meter empor und unikleidet auf diese Weise 
den nnteren Theil des Buschwerks der Walder. Die Bliitter 
sind weebselstandig, 10 —12 Cm. lang, fast wagrecht vom 
hin- und hergebogenen Stengel abstehend. Sie tragen 12 
bis 18, aber gewohnlicli 1(3 wechselstandige Blattchen, welclie 
kurzgestielt, eirund, ganzrandig, haarłos, grasgriin sind, in 
eine W eichstachel an der Spitze auslaufen und 8 -12 Mm,



Lange haben. Der kahle Blattstiel des Hauptblattes theilt 
sich an der Spitze in mehre Ranken, die sehr kurzeń Stiel- 
ehen der Blattchen sind mit feinen Haaren besetzt. Die 
strahlig von einander laufenden Zahne der Nebenbliitter 
haben schwarzliche Spitzen. Die kahlen, furchigen, aufrecht- 
stehenden Bliithenstiele entspringen in den Winkeln der 
Bliitter, tragen tiberhangende, einseitig gewendete, ziemlich 
grosse Bliithen, welche an kleinen, feinhaarigen Stielehen 
sit,zen. Die 5 ungleichen, borstigen Kelchzahne sind an der 
Spitze schwarzlichbraun, die Kronen dreimal so lang ais die 
Kełche, weiss mit hellblaulicher, lila oder rosenroth geaderter 
Kalino. Der Griffel ist zur obersten Halfte gleichmassig be- 
haart und die ganze Bliithe wohlriechend. Die Hiilsen 
hangen herab, sind braun, kaarlos, 3 Cm. lang und 6 Mm. 
breit und tragen schwarze Samen.

Yorkommen: In Laubwaldungen, besonders in Buchen- 
waldern im Gebusch. Am haufigsten im mittlen und siid- 
lichen Gebiet, auf der Norddeutschen Ebene im Ganzen 
seltner. In Thliringen ist sie haufig, besonders in den 
Buchenwaldungen des Muschelkalkgebiets. In den ebenen 
Gegenden des nordlichen Thliringen, der goldenen Aue u. s. w. 
ist sie weniger haufig (vgl. Irmischia 1884, Seite 58). Im 
Alpengebiet ist sie sehr zerstreut, im Ganzen weit weniger 
haufig ais auf den Gebirgen Mitteldeutschlands. kur Preussen 
fiihrt Fr. J. Weiss beispielsweise an: Konigsberg, Strandort 
Warniken, Darkehmen, Memel, Ragnit, Hiilsberg, Gilgenberg, 
Preussisch Eylau, Heiligenbeil, Danzig, Deutsch Crone etc. 
Fiir das Furstenthum Liineburg fuhrt Herr Oberlehrer 
H. Steinvorth in seiner ausserst fleissigen, gediegenen, leider
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zu wenig bekannten Arbeit Gartow ais einzigen Standort an 
(S. 17 u. a. O.).

B liithezeit: -Juli, August.
A nw endung: Bin treffliehes Futter, sowohl das Kr aut 

ais die Samen. Letzte haben die Eigenschaften der Yicia 
sativa, werden aber nicht benutzt. Eine schone Zierpflanze 
fur Gebusche in Parkanlagen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2473.
A bliihende Pflanze, naturl. Groase; 1 Fracht, desgl.



2474. Vicia pisiformis L.

Erbsenwicke.

Syn. E r v um pisiformę Peter mann.
Das dauernde Ithizom treibt einen diinnen, hocli- 

wiichsigen, gegliederten, kletternden nnd rankenden Stengel. 
Blatter 2—Spaarig, am Ende mit verzweigter Wickelranke; 
Blattchen breit eirund, am Ende abgerundet und bisweilen 
schwach ausgerandet, mit einer kleinen, aufgesetzten Stachel- 
spitze, aderig, ganzrandig, das unterste Paar an den Stengel 
gertickt, die halbpfeilformigen, gezahnten Nebenbliitter ver- 
bergend; Bliithentrauben reichblythig, lang, auf langem Stiel 
das Blatt nicht uberragend; Staubweg am Ende gleichtormig 
tein behaart; Friichte breit linealisch-langlich; Samen fast 
kugelig.

B eschreibung : Die Wurzel etwas holzig, astig, 
zaserig, kurze rundę braune, etwas astige Sprossen aus- 
sendend, welche sich ais Stengel erheben; diese sind, wie 
die ganze Pflanze, kahl, eckig, rundlich, gefurcht, innen mit 
kleiner Hohlung, 1—2 '/2 Meter hoch nnd hóher, wenig iistig, 
bebliittert, nach oben Bluthen tragend. Die Blatter gefiedert, 
sitzend, aus 3—5 Paaren gegeniiber oder wechselnd ge- 
stellter, kurzgestielter, breit eiformiger oder rundlicher, 
stumpfer, bisweilen auch ausgerandeter, immer kurz stachel- 
spitziger, vom sichtbaren feinen Adernetz durchzogener, bis



5 Cm. langer und unten bis 4 Cm. breiter Blattchen. Die 
Wickelranke, in welche die Mittelrippe auslauft, ist unpaar 
astig, meist nur mit 2 Seitenastchen. Die Blatter sind sitzend, 
daher stehen die untersten Blattchen ganz dicht am Stengel, 
und haben das Ansehen von Nebenblattern, welche durch 
sie etwas verborgen, aber an den starkeren Stengeln ziem- 
lich gross werden und halbherzformig-pfeilformig sind, mit 
sehr spitzen Basałlappen und breit-eiformigem, spitzem oder 
spitzzugespitztem, nach aussen hiiufig mit einem spitzen Zahn 
versehenem Obertheil. Die Bliithentrauben sind langgestielt, 
aber kiirzer aly^das Blatt, aus dessen Achsel sie hervor- 
brechen, mit 6—12 kurzgestielten, nach einer Seite gewen- 
deten, geradeaus stehenden Blumen. Jeder Blumenstiel wird 
von einem ganz schmalen, spitzen Deckblatt, welches un- 
gefahr die Lange des Stielchens hat (6 Mm. etwa lang ist), 
unterstiitzt. Der Kelch ist schief-glockig, mit 5 ungleichen, 
pfriemlichen, spitzen Ziihnen, von denen die obern die 
kiirzesten sind. Die Blumenkrone ist blassschwefelgelb, mit 
breit-spateliger, stumpfer, ausgerandeter, nach oben gebogener 
Palmę, stumpfen, mit einem spitzen Basałlappen verselxenen 
Fliigeln und spitzem, schnabelformigem, unten 2spaltigem 
Nachen. 9 Staubfaden verwachsen, mit fadenformigen kurzeń 
Staubfaden, der zelinte Staubfaden bis zur Basis frei, die 
Staubbeutel eiformig. Der Griffel am obern Ende fein be- 
haart. Die Iiulsen fast hangend, breit linealisch, an beiden 
Enden, besonders am untern liinger spitz-zugespitzt, etwas 
zusammengedruckt, beide Nathe etwas erhaben vorspringend,
4— 8 Samen enthaltend, welche kugelig zusammengedruckt, 
lichtbraun, etwas glanzend sind und einen linealischen Nabel



haben. Der Samenstrang ist in 2 fast gleiche Schenkel ge- 
theilt, welche den Samen der Hiilfte noch umfassen.

Yorkom m en: In Gebirgswaldern in Laubwaldungen 
und Laubgebiischen. Von ahnlicher Yerbreitung wie die 
vorige, aber im Ganzen seltner und innner nur vereinzelt 
auftretend, fast niemals gesellig. In Thiiringen ist sie be- 
sonders in der Muschelkalkregion verbreitet, so z. B. in der 
Jenaischen Flora im Stadtforst, im Rauthal, am Kunitzberg, 
am Jenzig, im Altenberger Holz, im Rosenthal, in der Woll- 
misse; bei Weimar im Rodchen, im Webicht; bei Naumburg; 
bei Rudolstadt am Rande der Winkelwiesen und bei Teichel, 
von Saalfeld an auf den Saalbergen saalaufwarts; bei Arii- 
stadt; bei Berka an der Ilin und Legefeld; bei Erfurt im 
Steiger; bei Gotha am Krahnberg und im Siebleber Holz; 
bei Eisenach am Moseberg; im nordlichen Thiiringen bei 
Buttstedt, an der Finne, im Hornholz und im Fahnerschen 
Holz bei Tennstedt, bei Sondersbausen, Frankenhausen, ani 
Kikelberg bei Schwarza im Hennebergischen; ferner bei 
Koburg am Georgenberg; bei Freiburg an der Unstrut; 
zwischen Naumburg und Halle scheint sie dem Saalgebiet 
zu fehłen, tritt aber wieder auf bei Witten, Lauclia, an den 
Schmonschen Bergen, im Hagen bei Esperstedt, bei Erde- 
born, Allstedt, an der Hiineburg bei Eisleben, bei Freckleben 
unweit Sandersleben u. s. w. Im Gebiet des Rheins und 
seiner Nebenfłusse stellenweise, so z. B. bei Schweinfurt 
(D. B. M. 1884, S. 92), in Rheinpreussen, ziemlich verbreitet 
im Elsass im Hiigelland und unterm Bergland der Yogesen 
auf Kalk und Granit; auf Jurakalk, so z. B. in Sehwaben 
bei Urach, Ehingen, Nordłingen, liie und da in Baden, im



Donaugebiet bei Marstetten unweit Memmingen; stellenweis 
in die subalpine Region emporsteigend, aber im Ganzen im 
Alpengebiet sehr selten; sie fehlt z. B. im Salzburgischen 
ganz. In Tiroi ist sie auf den sudlichen Theil beschrankt, 
so z. B. bei Bożen iiber der Landstras.se von Moritzing nach 
Siebenaich mid am Steindamm im Gandelhofe bei Gries, bei 
Meran im Gebusch bei Burgstall und Schloss Neu-Brandis. 
Selten ist sie auch im nordlichen Gebiet, so z. B. in Preussen 
nach Fr. J. Weiss bei Welilau, Neidenberg, Graudenz, Thorn, 
Newe, Danjsig, nach Herm Stud. Collin am Ufer der Angs- 
rapp bei Insterburg (I). B. M. 1884, S. 179). In manchen 
Gegenden fehlt sie ganz, so z. B. im Fiirstenthum Luneburg. 
Nach Schiniedeknecbt nicht selten am Schonberg und im 
Eichenberger Waldchen bei Gumperda unweit Kabla.

B lu th eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Ais kletternde, ausdauernde Pflanze 

konnte diese Wickenart, welche wegen ilirer schonen Bliitter 
nnd blassgelben Bltithen einen ganz angenehmen Anblick 
gewahrt, in halb schattigen Parthieen znr Decorirung in 
Garten angewendet werden.

Abbi l dun gen .  Ta fe l  2474.
AB bliihende und fruchtende Pflanze, nattirl. fJrosse.



2475. Vicia cassubica L.

Kassubenwicke.

Syn. V. multiflora Foli. V. Gerardi Jacq. V. militans 
Crtz. Ervum cassitbicum Petermann.

Das lange, weithin kriechende fihizom treibt nar einen 
bis meterlangen liegenden und kletternden Stengel, welcher 
ziemlich dicht mit fast sitzenden, vielpaarigen, ani Ende in 
eine lange, dreispaltige Wiclcelranke auslaufenden Bliittern 
besetzt ist; Blattchen langlich, ani Grundc etwas weiter, am 
Ende abgerundet oder stumpf mit feinem, aufgesetztem 
Spitzchen, an den nntersten Blattern eiformig, an den 
obersten breit lanzettlicli, alle aderig; Nebenblatter lialb 
spiessfórmig, ganzrandig; Traube reichbluthig, das Stiitzblatt 
nicht iiberragend; Bluthenstielchen so lang wie die Kelch- 
rohre; Staubweg ani Ende ringsum flaumig; Fruclit fast 
raatenfórmig.

B eschreibung: Ans der kriechenden Wurzel erheben 
sich aufrecht emporgerichtete, hin- und liergebogene, yier- 
kantige, gestreifte und zottige Stengel, welclie nacli Mass- 
gabe des Schattenreicłithums mehr oder weniger weich sind 
und sich lagern, an offnen Stellen aber von gedrungener 
Natur erseheinen und vollkommen aufrecht stehen. Bald 
sind sie fast einfach, bald mehr oder weniger veriistelt und 
ihre Hohe betriigt V3 — 1 Meiter. Die geliederten Biatter 
sind ungestielt und endigen mit einer einfachen oder zwei-



bis dreigabeligen Rankę. Ihre zahlreichen (20—80), bald 
wechselsweise, bald paarweise stehenden Blattchen haben 
kurze Stielchen, nehmen nach der Spitze zu an Grosse ab, 
sind an den unteren Blattern breiter ais an den oberen, 
gleich den Hauptblattstielen mit weissen Haaren besetzt, an 
der Spitze stumpf und mit einer weichen Stachel begabt. 
Die unteren Neben blattchen sind halbpfeilformig, die oberen 
werden fast spiessformig und endlich linienformig. Die ge- 
rneinsebaftlichen Bllithenstiele kommen aus den Blattwinkeln, 
haben 12—lOhangende, kurzgestielte, einseitwendige Bllithen, 
sind feinhaarig, stehen aufrecht, erreiehen aber niemals die 
Lange der sie stlitzenden Blatter. Die Bllithen stehen sehr 
dicht bei einander, haben ungleichgros.se Kelchzahne und 
violette Kronen. Der keulenformig zulaufende Griffel ist 
unter der Narbe behaart, die Hiilsen sind haarlos, zusammen- 
gedrlickt, ein-, seltener zweisamig und die kahlen Samen 
sind braun.

Yorkommen: In vielen Gegenden Deutschlands, doch 
nicht liberall, vornehmlich aut' sandigem oder granitigem 
Boden, z. B. stellenweise in Oesterreich, Baiern, Franken, 
Sachsen, ThUringen, Mecklenburg, Pommern, Mark-Branden- 
burg, Preussen u. s. w. In anderen Gegenden kommt sie 
aber nicht vor, z. B. nicht in Schwaben noch in Baden. In 
Thiiringen wachst sie am Thuringer Walde, in der Um- 
gebung von Jona, Rudołstadt und Neustadt. Sie ist von 
iihnlicher Yerbreitung wie die vorige, aber noch weit seltner, 
am haufigsten in Gebirgswaldungen, besonders am Rande 
von Nadelwaldungen an warmen Abhangen. In der Jena- 
ischen Flora ist sie aut den Buntsandstein beschrankt, so



z. B. am Bergabhang am rechten Saalufer, Mana gegeniiber, 
bei der Ueberfahrt, bei der Frohliclien Wiederkunft, an der 
Strasse von Orlamtinde nach Hummelshain, hinter Geisen- 
hain bei Koda links von der Strasse am Wald; bei Rudol- 
stadt nnter dem Hain gegen Morla hin, zwisclien Groschwitz 
und Thalendorf, bei der Voigtsecke unter Gosselborn, auf 
dem Sande bei Singen, im Siebleber Holz und auf dem 
Seeberg bei Gotha sowie auf dem Krahnberg; an der oberen 
Saale bei Ebersdorf, Burg, Ziegenriick, im nordlichen Tliii- 
ringen auf dem Rathsfeld und an der Sachsenburg (Lutze, 
Programm, S. 19), auf der Steinklippe bei Wendelstein; bei 
Weissenfels in den Waldern zwischen der Schonburg und 
Wetau; in der Dolauer Iiaide bei Halle, besonders an der 
Siidseite; auf Vogesensandstein bei Durkheim und Kaisers- 
lautern; um Nordlingęn, Hesselberg; bei Regensburg am 
linken Donauufer; im Alpengebiet sehr selten, so z. B. im 
Salzburgischen ganz fehłend; in Tirol nur im siidliehen 
Theil, so z. B. an Abhangen bei Trautmannsdorf unweit 
Meran (D. B. M. 1884, Seite 137), haufiger um Bożen, im 
Pusterthal, am Ritten auf dem Fenu und im Eyerl waldclien 
bei Klobenstein, am Aufstieg zur tSeiseralp. Hie und da 
im nordlichen Gebiet, so z. B. nach Steinvorth bei Lauen- 
burg; in Preussen nach Fr. J. W. bei Darkehmen, Tapiau, 
Braunsberg, Heilsberg, Tilsit, Gumbinnen, Liebemuhl, Gilgen- 
burg, Thorn, Graudenz etc. Die Pflanze findet sich in den 
hoheren Gebirgen des sudlichen Europa und im Norden 
wieder in Skandinavien.

B liithezeit: Juni, Juli.
Anwendung:  Ein vortreffliches Viahfutter. Audi zur
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Ausschmuckurig von Gebuschen in Parkanlagen sehr ge- 
eignet.

Form en: Vicia Orobus 1)0. (Syn. Orobus silvaticus L.) 
ist yielleicht nur eine Varietat unserer Pflanze. Sie unter- 
sckeidet sieli dureh langer gestielte Aeliren, welche das 
Stiitzblatt tiberragen, dureh stets ungetheilte, stachelspitzige, 
kurze Ranken, am Grend etwas gezahnte Nebenblatter, lineal- 
langlielie Friichte. V. cassubica Var. (i. Seringe. V. cassu- 
bica FI. dan. Sie findet sich im Gobiet aut' Wiesen und im 
Gebiiseh am Fuss des Winterberges bei Orb im Spessart und 
an einigen Stellen in Schleswig. Ausserhalb des Gebiets 
konnnt sie noeh in Danemark, im siidlichen Norwegen, in 
England, aut den Pyrenaen und in Siebenbiirgen vor. Viel- 
leicht ist sie ein Bastard.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2475.
A bluhende Pflanze, naturl. Grosse; B Fruchtast, desgl.



2476. V icia dumetorum L.

Hainwicke.

Syn, Cracca silvatica Riv. Abacosa dumetorum Alef.
l)as dauernde Rhizom treibt einen meist einfachen, bis 

2 Meter hohen, locker bebliitterten, deutlich gegliederten 
Stengel. Blatter fast sitzend, meist funfpaarig, mit eifórinigen, 
stumpfen, sebr kurzgestielten, ani Ende mit aufgesetztem 
Stachelspitzchen versehenen Blattchen, dereń anterste vom 
Stengel etwas entfernt sind; Nebenblatter halbmondformig, 
eingeschitten- vielzahnig, mit haarspitzigen Zahnen; Trauben 
meist funfbluthig, etwa so lang wie das Stutzblatt; Stanbweg 
ringsum behaart, mich aussen aber durch langere Haare 
gebartet.

Beschreibung: Der hautig gefliigelte Stengel klettert 
an den Buschen 1—2 Meter hoch empor, ist gefurcht, fein- 
haarig, nach oben zu ganz haarlos und mit wechselstandigen 
Blattern ziemlich reichlich besetzt. Die Hauptblattstiele der 
zusaminengesetzten Blatter stehen vom Stengel fast wagrecht 
ab nnd haben an ihrer Basis zwei sitzende, halbmondformige, 
eingeschnitten-gezahnte Nebenblatter, dereń Ziibne pfriem- 
liche Spitzen haben und mehr oder weniger durch feine 
Harchen gewimpert sind. Am Blattstiele befinden sich die 
eirunden, kurzstieligen Blattchen in abwechselnder Stellung. 
Die untern Blatter haben dereń 7—9, die oberen 3—7, zu- 
letzt lauft der Blattstiel in 2—3 Ranken aus. Die Blattchen



sind 4—5 Cm. lang und 2—3 Cm. breit, an den obersten 
Blattern etwas oder viel kleiner; ihr Rand ist ganz, durch 
feine Haare gewimpert, ihre Spitze lauft in einen kleinen 
Stachel ans, ihre Unterflache ist nicht viel hełler ais ihre 
Oberflache und die ganze Blattflache ist mit feinen, parallel 
vom Hauptnerv lanfenden Nebennerven versehen. Ans den 
Winkeln der oberen Blatter kommt der riefige, feinhaarige 
Blfithenstiel, welcher allerdings meistentheils sehr kurzstielige 
Bliithen tragt, oft aber auch 7—9, oder nur 3—5 hat. Der 
Kelch ist haarlos, ,*enie Zahne sind ungleich gross und ani 
Rande weisshautig. Die Kronen sind dreimal so lang ais 
der Kelch, die Narben mit kleinen weissen Haaren dicht. 
besetzt, die Hułsen 5 Cm. lang, zusammengedruckt, haarlos.

Vorkommen: Im Gebiische der Laubwalder, aber mehr 
in hochgelegenen WSldern, um Jena in den Lanbwaldungen 
auf den hoheren Stellen der Kalkberge; auch bei Weimar, 
Erfurt, Arn.stadt, Koburg, Naumburg, in Thliringen iiber- 
haupt besonders in der Kalkregion wachsend. Doch kommt 
sie auch auf andern Gebirgsarten und tiberall in Mittel- und 
Siiddeutschland, wiewohl immer nur stellenweise vor. Bei 
Jena sowie im ganzen Saalgebiet fast nur auf Muschelkalk, 
so z. B. einzeln im Holz im oberen Theil des Nerkwitzer 
Grundes, im Itauthal, Rosenthal, Porst, im Isserstadter Porst, 
im Schickenholz bei Magdala, bei Jenapriessnitz. Nach 
Schmiedeknecht im Muhlholzchen bei Gumperda. Femer 
bei Legefeld unweit Weimar; bei Erfurt am Steiger; am 
Viehberg bei Heilsberg, an den Bergen bei Saalfeld und 
von da an der Saale aufwarts, im Hain bei Arnstadt, im 
Ingersleber Waldchen, am Goldner bei Sondershausen, im



Fahnerschen nnd Hornholz bei Tennstedt (Irmischia 1884, 
No. 12), an der Steinklippe bei Wangen, bei Wandersleben; 
von Thuringen ostlich im verschlossenen Holz an der Łuppe 
sudlich von Schkeuditz, im Bienitz, bei Bibra, Allstedt, 
Esperstedt, Hettstedt; ziemiich verbreitet im westlichen 
Gebiet, namentlich in der Rheingegend, im Vogesengebiet, 
in der Gegend von Basel, im Jura, auch im Schwabischen 
Juragebiet bis 2010 Meter Meereshohe, anf Alpenwiesen und 
in Alpenwaldungen stellenweise, urn Salzburg selten an 
Waldrandern und zwischen Gestrauch, noch seltner in Tirol: 
bei Borgo im Valsugana, in der Flora von Meran bei 
Sfc. Valentin; im Konigreich Sachsen selten, so z. B. in der 
Freiberger Muldę bei Siebenlehn (D. B. M. 1884, S. 105), noch 
seltner anf der Norddeutschen Ebene, so z. B. in Preussen 
nach Fr. J. Weiss bei Wehlau, Thorn; streckenweise fehlt 
sie ganz, so z. B. im Ftistenthum Ltineburg.

B lu th eze it: Juli, August.
Anwendung: Ein gutes Futtergewachs.

Abb i ld ung en .  Ta fe l  247G.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2477. V icia C racca  L.

Vogelwicke.

Syn. Cpacca maior Godr. Greń.
Das kraftige, dauernde Rhizom treibt einige lange, im 

Grase liegende und an Gras, Krautern und Gebiisch empor- 
kletternde, deutlich gegliederte, fast gefiugelt kantige Stengel; 
Blatter meist lOpaarig, das unterste Paar an den Stengel 
geriickt, die Blattchen liinglich-lanzettlich oder lanzettlich, 
nervig-geadert, wie die ganze Pflanze angedriłckt-flaumig, 
am Ende mit aufgesetztem Haarspitzchen; Nebenblatter lialb- 
spiessformig, ganzrandig; Traube reichbluthig, gedrungen, 
langgestreckt, das Stutzblatt meist nicht tiberragend, einseits- 
wendig; Bluthen nickend; Platte der Pahne so lang wie ihr 
Nagel; obere Kelchzahne aus breiterem Grunde plotzlich 
pfriemlich, sehr kurz; Fruchte lineal-langlich, ihrStiel kiirzer 
ais der Kelch.

B eschreibung: Die Wurzel ist kriechend, treibt
kantige, gefurcbte, weiclibehaarte, schwache Stengel, die sich 
mit ihren Gabelranken in den Peldern oder an den Buschen 
empęrheben und auf diese Weise 1/:3 — 1 Meter Hohe er- 
reichen. Die Blatter sind lang, stehen abwechselnd, tragen 
9—10 Paare Blattchen, welche gegenstandig in Paaren 
einander sehr genahert, mehr oder weniger feinhaarig, an 
sonnigen Stellen sogar weissgrau sind, bald spitz, bald stumpf



zułaufen, mit einer ldeinen Stachelspitze endigen und auck 
.sekr verschiedene Breite besitzen. Jedes Blatt gekt mit 
3 Iianken aus. Die linien-lanzettformigen Nebenblatter sind 
weit kleiner ais die Blattchen. Die Bliithenstiele sind ge- 
furcht, tragen eine Menge dieht und dachziegelig iiber 
einander liegender blauer Bltithen. Die Kelcke sind kahl, 
etwas gefarbt, die GrifFel uberall behaart. Die Hiilsen smd 
3 Cm. lang und 6—10 Mm. breit. Die Samen sind schwarz 
oder braunlich.

Vorkommen: Auf iippigen Wiesen, in grasigen Wald- 
lichtungen und Gebiiscken, an grasigen und buschigen Ufern, 
an begrasten Felsen und Gerollabhangen, auch auf Brack- 
feldern, bisweilen im Klee und an den versckiedensten mit 
Gras bewacksenen Lokalitaten.

Diese Pfianze ist weit kaufiger ais Vicia ten u ifo lia , 
bltikt etwas spater, kat weit dickter iiber einander liegende 
und etwas kleinere Bliitken und untersckeidet sich wesent- 
lick von Y. ten u ifo lia  durch die aus breiter Basis pfriern- 
licli zulaufenden Kelckzahne, durch den Nagel der kalin e, 
der nicłit kalb so lang, sondern so lang wie die Platte ist 
und durck die Hiilse, welche nickt lanzettliche, sondern liing- 
licke Form kat, also weit breiter ist.

B liithezeit: Juli, August.
A nwendung: Ein gutes Futtergewacks.
F o r men: /?. G er ar di: Traube eher kiirzer ais das 

iStiitzblatt; obere Blatter meist 15paarig, abstekend behaart; 
Frucktstiel liinger ais die Kelchrohre. So in Hainen und 
Gebiiscken des siidlicken Gebiets: bei Triest; im Canton 
Wallis bei Gracken zwischen dem Saastkal und Nikolaithal;



in Tirol verbreitet, so z. B. in der Umgebung von Meran 
ani Yalentiner Weinberg und ani Marlinger Berg (D. B. M. 
1884, S. 137), bei Bożen haufig, bei Innsbruck Liber dem 
Gluirscbhof, im Vintschgau auf Waldwiesen Liber Rabland 
und auf Weiden bei Laas, bei Lienz, um Klobenstein am 
Ritten z. B. auf dem Tenn und Ameiser, Kematen, bei 
Roveredo auf den Feldern am Leno, im Yal di Non. Im 
Salzburgisjehen schcint sie zu fehlen. Syn. V. Gerardi UC. 
V. CrcCcca (i. Koch, Synopsis ed. 1. V. incana Vill. V. gallo- 
promneialis Poiret. V. polyphylla Desiont.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2477.
A Pflanze in naturl. Grbsse; 1 Kelcli, vergrossert; 2 Frucbt, desgl.; 

3 Same, desgl.



2478. V ic ia  tenuifolia Roth. 

Schmalblattrige Vogelwicke.

Syn. Cracea tenuifolia Go dr. Greń.
Der vorigen sehr ahnlich, von der sie .sieli nur durch 

folgende Merkmale unterscheidet: Trauben nicht sehr ge- 
drnngen, langgestreckt, das Stiitzblatt oft węit iiberragend 
Bliitter 8—14paarig; Blattchen schmal lanzettlich oder fast 
łinealiscb, riickseits abstehend beliaart; Platte der Palnie 
doppelt; so lang wie der Nagel; Fliigel meist blass, weisslich. 
Sie bliiht friiher ais die vorige.

B eschreibung: Die Wnrzel dfinn, rund lich, etwas 
kriechend. Die Stengel ,/2 — 1 */4 Meter hoch, ii.stig, durch 
die Blattranlce klimmend, eckig und furchig, rohrig, unten 
kahl, oben mit kleinen weissen, fast angedriickten Harchen 
etwas besetzt. Die Bliitter fast sitzend, gefiedert, mit end- 
stiindiger einfacher oder 1—4iistiger Wickelranke; Blattchen 
ganz kurzgestielt, 8—14 Paare, zuweilen gegenttber, meist 
aber wechselnd stehend, langlich, fast linealisch, unten stumpf, 
mehr oder weniger abgerundet, oben ebenfalls stumpf oder 
etwas spitzlich, mit einer Stachelspitze, die Oberseite ge- 
wohnlich kahl, der Rand und die Unterseite aber mit ab- 
stehenden, mehr oder weniger zerstreuten weissen Haaren 
bedeckt, der Nerv und die Hauptvenen nebst ihren Ver- 
bindungen unten etwas hervortretend; ihre Liinge betragt 
hochstens 3—4 Gm., ihre Breite 4 Mm.; die Stielchen und 
die Mittelrippe des Blattes sind etwas behaart. Die Neben-
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blatter stehen am Stengel dicht neben dem Blatt, am untern 
Theile des Stengels sind sie halbspiessformig, bis 8 Mm. 
lang, behaart, schmal, lang und spitz zugespitzt, der Basał- 
lappen ist fast halb so lang ais der obere Theil, gleichfalls 
schmal und spitz; am obern Theile des Stengels und der 
Zweige werden die Nebenblatter kleiner, schmaler und ver- 
lieren den Basallappen. Die gestielten, bis 15 Cm. lang 
werdenden Bliithentrauben koinmen aus den obern Blatt- 
achseln, und sind^stets viel liinger ais ihr Blatt, unten 
2—5 Cm. langnackt, iibrigens mit Bliithen bedeckt, rund- 
lich, furchig, die Bliithen kurzgestielt, anfangs wagerecht 
stehend, nachher aber beim VerblUhen hangend; die Stiel- 
chen und der Stiel behaart, erste von sehr kleinen, sogleich 
abfallenden Deckblattchen unterstiitzt. Die Kelchrohre etwa 
2 Mm. lang, die grossern, unten spitz, fast pfriemlich zu- 
gespitzten Zahne, von denen der mittle unpaare am langsten 
ist, etwa um die Halfte liinger, der ganze Kelch melir oder 
weniger behaart, bleichgriin, mit griinen Nerven, zuweilen 
blaulich oder rothlich angelaufen. Die Blumenkrone 1 Cm. 
lang, die Fahne schon blau, 21appig, mit stumpfen Zipfeln, 
ihre Platte doppelt so lang ais ihr bogig verbreiterter Nagel, 
in der Mitte gefaltet; die Fliigel etwas kiirzer ais sie, schmal 
genagelt, stumpf, mit einem spitzen Zahn neben dem Nagel; 
die Nachenbliitter viel kiirzer ais die Fliigel, ganz stumpf, 
lang genagelt und auch mit einem Zahn neben dem Nagel. 
Die Hiilse 2 Cm. und dariiber lang, etwa 5 Mm. breit, an 
beiden Enden schief und spitz zugespitzt, zusammengedruckt, 
kahl, glatt, mit wenig yerdickten Niihten, innen 4—8 schwiirz- 
liche langlich-ovale Samen enthaltend.



V orkom m en: An ahnlichen Standorten wie die vorige. 
Durch einen grossen Tlieil des Gebiets verbreitet aber 
weniger banfig ais die vorige. Im Thiiringer Muschelkalk- 
gebiet sehr verbreitet, besonders im Saalgebiet, aber auch 
im Ilmgebiet, so z. B. auf Feldern bei Nieder-Willingen un- 
weit Stadtilm (nach Schmiedekneclit), in der Flora von Tenn- 
stadt (Irmischia 1884, Seite 58), sowie an vielen anderen 
Orten; in der Provinz Sachsen z. B. in der Flora von Halle, 
von Genthin (D. B. M. 1884, S. 94) u. s. w. Verbreitet im 
łłheingebiet, so z. B. in Lotkringen; im Elsass; in Baden; 
in der Pfalz; selten im Jura; ebenso in der Schweiz (z. B. 
bei Scliaffhausen nach Fr. J. Weiss); in Tirol nur im Yintsch- 
gau ani Wege von Mals nach Matsch; in Salzburg ganz 
fehlend; auch im nordlichen Gebiet im Ganzen recht selten, 
so z. B. nach Fr. J. Weiss bei Quedlinburg und in Preussen 
bei Graudenz, Sensburg, Danzig.

B liithezeit: Mai bis August. Sie kommt etwa 14 Tage 
Irliher zur Bliithe ais die vorige.

A nw endung: Wie bei der vorigen.

A b b i l d u n g e n .  Taf e l  2478.
A Pflanze in natflrl. Groiise; 1 Blattpaar, vergi'osiiert.



Zottige Vogelwicke.

Syn. V. polyphylla W. K. Cracca villosa Go dr. Greń.
Den beiden vorigen ahnlich aber durch folgende Merk- 

male von ihnen yinterscheidbar. Traube reichbluthig, ge- 
drungen, mijsdestens so lang wie das Blatt; Blatter meist 
Spaarig; Blattchen abstehend flaumig oder zottig; Platte 
der Fahne halb so lang wie ihr Nagel; Fracht langlich- 
rautenformig; Nabel des Samens sehr kurz.

B eschreibung: Diese Species ist der Vicia Cracca 
nahe verwandt, wird J/2—1 Meter hoch, aber ihr Stengel ist 
schlaff und legt sich an den Boden, wenn ilm die rankenden 
Blatter nicht aufrecht halten. Alle Theile derselben sind 
mit weichen, abstehenden Zottelhaaren aicht besetzt und nur 
die Kronen und Hlilsen sind kalii; dadurch fiihlen sich Stengel 
und Blatter sehr weich an. Aber diese Zottelhaare sind kein 
durchgehendes Kennzeichen, denn man findet im Siiden sie 
weniger lang und dicht oder fast fehlend. Die Blattchen 
der 7—10 Cm. langen Blatter wechseln in ihrer Breite 
zwischen der lanzettlich-elliptischen und lanzettlichen Gestalt, 
sind ganzrandig und neryig-aderig, stehen gewolinlich einander 
nicht streng gegenuber, unterscheiden sich aber dadurch von 
V. Cracca und ten u ifo lia , dass sie fast durchgangig nur 
in 8 Paaren am Blattstiele stehen, wahrend jene Species in 
der Kegel 10 Paare haben. Aber audi dieses Kennzeichen



ist nicht scharf, denn raan findet hier zuweilen nur 6 Paare 
und wiederum 10 Paare. Uebrigens gehen alle Blattchen 
mit einem kleinen Spitzchen aus. Die Bluthenstiele sind so 
lang und gewohnlich langer ais die sie stiitzenden Blatter; 
an ihnen sitzen die Bliithen so dicht, dass sie sich gegen- 
seitig decken und erst spater verlangert sich der Bltithen- 
stiel so, dass sie lockerer zu stehen kommen. Betrachtet 
rnan ihre Kelche, so findet man sie an der oberen Seite der 
Basis ruckwarts sackformig erweitert, wodurch das kurze 
Bliithenstielchen wagrecht von der Spindel gerichtet wird. 
Diese Gestalt des Kelchs und Stellung des Stielchens ist ein 
gutes Kennzeichen der V. v illo sa , ebenso auch die Lange 
der Fahnenplatte, die hier nur die Halfte des breiten Nagels 
betragt. Bei V. Grac ca ist sie mit dem Nagel gleichlang, 
bei V. te n u ifo lia  hat sie die doppelte Lange des Nagels. 
Die Kelchzahne sind hier wie bei anderen Species sehr un- 
gleich lang, doch sind die 2 oberen kleineren immer ais 
kleine Spitzchen deutlich zu sehen. Die Hiilsen sind fast 
rhombisch und braun, die Samen fast kugelrund und grau, 
ihr kurzer ovaler Nabel ist achtmal kurzer ais der Umriss.

Yorkommen: Unter der Saat. Yon Holstein durch 
das ganze nordliche Deutschland bis nach Preussen, der 
Lausitz, Schlesien, Mahren, Oesterreich, Steiermark, bei 
Wurzburg, in Graubiindten, im Wallis. In Preussen nach 
Pr. J. Weiss nur an wenigen Orten, aber stellenweis haufig: 
Konigsberg, Liebemuhl, Heilsberg u. s. w.; nach Steinvorth 
(Programm, S. 16) auf den Elbinseln bei Hamburg; hie und 
da in Bohmen; dagegen fehlt sie in Thuringen; zerstreut im 
siidlichen Deutschland; hie und da im Itheingebiet, so z. B.



nach E. Frueth urn Metz und im Seille-Thal; im Alpen- 
gebiet stellenweise, so z. B. in Tirol auf grasigen Hugeln, 
Abhangen und Feldern im Yintschgau bei Laas, bei Bożen, 
Trient, Matarello, Roveredo, bei Meran zwischen Gratseh 
und Algund, am Ktickelberg; haufig im Salzburgischen.

B lu thezeit: Mai bis Juli.
A nw endung: Wie bei den vorigen.
Form en: (i. glabrescens Koch: Stengel fast kabl, Bliitt- 

chen fast kabl oder .weniger behaart, die Haare mehr an- 
gedruckt. Syn. V. polyphytta Koch, Bot. Z. V. varia Host. 
So in Baiern, Franken, im Salzburgischen, in Tirol, in Lotli- 
ringen ziemłieh verbreitet, im Elsass in der Umgebung von 
Bergholtz, im Becken von Doubs. Die Pflanze variirt mit 
dunkler oder heller violetter Blume, mit weisslichen oder 
blasseren Fliigeln.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2479.
A blfihende Pflanze in naturl. Grosse; 1 Kelch, vergrossert; 

2 Kronentheile, desgl., 3 Stanbgefassrohre, desgl.; 4 Frucht, naturl. 
Grbsse; 5 Same, naturl. Grosse und vergr6ssert.



Esparsett - Wicke.

Audi diese Art gehort in die nahe Verwandtschaft der 
V. C racca L. Blatter 6—Spaarig; Blattchen lanzettlich 
oder linealisch, nervig, riłckseits flaumig; Nebenblatter halb- 
spiessformig, etwas geziihnt; Trauben G—12 bllitliig' uber das 
Stiitzblatt liinausragend; Bluthen entfernt, abstehend; Kelch- 
rohre dreimal so lang wie das Bliithenstielchen; Fracht 
lineal-langlich; Nabel den dritten Theil des Samens um- 
gebend. Das Rhizom ist zweijahrig oder dauernd.

B eschreibung (nach Hoppe in Sturnds Flora):
Die Wurzel ist lang, dtinn, einfach, gelblich, einjahrig. 

Die Stengel sind einen bis zwei Scłiuli hoch, am Grunde 
niederliegend, aufsteigend oder kletternd, glatt, gestreift und 
sehr iistig. Die Blatter sind vielpaarig. Die Blattchen 
stehen gegeniiber oder wechselsweise, sind lang, sclimal, 
elliptisch, glatt, am Ran de ganz, an der Spitze stumpf und 
gestachelt. Die Afterblatter sind lanzettfórmig, zugespitzt, 
gezahnt. Die Ranken sind astig. Die Bluthen stehen auf 
langen Stielen in einer weitlaufigen Endtraube. Der Kelch 
ist glatt, fiinfzahnig: die Ziiline von ungleicher Liinge und 
behaart. Die Blumen sind gross, blau, am Grunde weiss 
schattirt. Die Hlilse ist lanzettfórmig, glatt, flach, zehn- 
samig; die Samen rundlich, glatt.



V ork ommen: Unter der Saat. Im Gebiet nur im 
Suden, im Wallis und in Istrien, so z. B. bei Barbana.

B1 ii t b e z-ell;: Mai bis Juli.
A nwendung: Wie bei den vorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2480.
A błiihende Pflanze, natur). Grosse; 1 u. 2 Bliitter verschiedener 

Form, vergrossort; 3 Keloh, vergr0ssert; 4 Frucht, desgl.



Puffbohne, Pferdebohne, Saubohne, Gros.se Bohne.

Syn. Faba mdgaris Monch.
Ein bis l/2 Meter hohes Sommergewachs. mit einfachem, 

anfrechtem, federkieldickem, gegliedertem Stengel. Blatter 
mit einer Stachelspitze endigend, die oberen 2—3 paarig; 
Blattchen eirund, abgerundet mit aufgesetztem Haarspitzchen, 
ganzrandig, sitzend; Nebenblatter halbpfeilformig; Trauben 
sehr karz gestielt, achselstandig, 2—-4bluthig; Kelchziihne 
ungleicli, die drei unteren lanzettlich, die beiden oberen 
ktlrzer, zusammenneigend; Frucht fast stielrund, sebr gross, 
lederig, flaumig.

B eschreibung: Der Stengel wird l/2— 1 b, Meter hoch, 
ist dick, eckig and kahl, gewohnlich auch unverastelt. Seine 
Blatter sind unten einpaarig, oben zweipaarig oder es schlagt 
auch das zweite Blattchen des obersten Blattpaares fehl. Die 
ziemlich gegenstandigen (zuweilen auch wechselstśindigen) 
Blattchen sind fast sitzend, mehr oder weniger blanlichgriin, 
fleischig, 4—8 Cm. lang, 2—4 Cm. breit, unten am Stengel 
ungleichseitig und ziemlich eirund, oben am Stengel fast 
elliptisch. Die Bander derselben sind ganz, die Spitze ist 
stumpf, gewohnlich mit einer Stachelspitze yersehen. Die 
Nebenblatter sind ganzrandig, oft aber auch an der Spitze 
gezahnt, zuweilen fleckig. Die Bluthen befinden sich fast in 
allen Blattwinkeln, ihre Kelchzipfel sind ungleich, die drei 
untern sind lanzettformig, die zwei obern kiirzer und zusam-
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mengeneigt. Die Fahne ist haarlos und selir gross; die Flilgel 
haben einen schwarzen Flecken, wodurch sich die Pflanze 
vor allen Bltithen auszeichnet. Die Hiilse wird 5—10 Cm. 
lang, ist dick, hockerig, lederig, griin oder schwarz. Ihre 
2—4 Samen sind durch eine mehlige Masse von einander 
geschieden.

Y orkom m e^r Die Pflanze stammt ans Asien, besonders 
aus der Gegend des Kaspischen Meeres. Sie wird seid Jalir- 
hunderten in rnehren verschiedenen, durch die Kultur ent- 
standenen Formen, die feineren Sorten ais Gartengemiise, die 
groberen ais Viehfutter auf dem Felde angebaut. Verwildert 
koirimt sie nicbt vor.

B lilthezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Offizinell waren: S tip ites , F lo res et 

Se mina F ab ar urn. Man braucht vom Stengel namentlich 
das aus der Asclie desselben ausgelaugte Salz gegen Driisen- 
verhartungen und das destillirte Wasser der Bluthen wendeta 
man friiher zum Waschen an, weil es die Ilaut żart machen 
soli. Die Friichte bilden den Hauptnutzen dieser Pflanze; 
von F aba  m ajor isst man die Samen in versehiedener Weise, 
doch ist ihr Gebrauch nur stellenwei.se in Deutschland iiblich; 
von Faba m inor benutzt man das Kraut ais gutes Yieh- 
futter, die Bohnen zur Mast. Buffbohnen ais Speise genos- 
sen, sind, wenn sie nicbt griin gegessen werden, zwar selir 
nahrhaft, aber aucli selir schwer verdaulich.

Eine ausserst nutzbare Pflanze, welclie griin und ge- 
schroten ein vortreflliches Futter fur Schweine und Rindvieh 
abgiebt. Die Samen werden im frischen jun-en Zustande 
vorziiglich in Niedersachsen sehr baufig ais ein yortreffliches



Gremiise, meistens mit jungen Erb,sen und gelben Riiben, oder 
auch allein und bloss in Salzwasser abgesotten, kalt, in Milcb, 
gegessen. In den hiesigen Gegenden (Thuringen) ist diese 
Pflanze fast unbekarmt, sie gerath nur sebr selten und wird 
haufig vom lirande (Urodo Pabae) befallen, welcher der- 
selben sebr naehtbeilig ist.

Por men: Die Hauptformen sind:
u. maior, Friichte und Samen etwas flach gedriickt.
(i. minor, Priichte und Samen fast stielrund, kleiner.
In der Kultur wird die erste Varietat in vielen Spiel- 

arten angebaut, unter welchen die weisssamige, rothsamige 
und grhnsamige, die weissbliihende, rothbliihende und blau- 
bliihende die wichtigsten sind.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2481.
A bliihende Pflanze, natiirl. Griisse; 1 Bluthe im Langsschnitt, 

vergrossert; 2 Narbe, deegl.; 3 Prucht, desgl.; 4  Same, desgl; 5 der- 
selbe im Querschnitt, desgl.; 6 derselbe im Langsschnitt m it Embryo; 
7 Embryo, Yergrossert.



2482. Vicia narbonensis L.

Franzósische Bohne.

Der vorigen ahnlich, aber in allen Theilen kleiner. 
Stengel aufsteigend, im unteren Theil mit dreipaarigen, ganz 
oben mit meist nur zweipaarigen Fiederblattern besetzt. Blat- 
ter in eine sehr kurze Rankę oder in eine Stachelspitze aus- 
laufend; Blattchen verkehrt eifórmig, stumpf, buchtig ge- 
zahnt oder ganafandig; Nebenblatter eifórmig, buchtig-sage- 
zahnig; Bliithen 2—4zalilig, selten einzeln, in den Blattachseln, 
sehr knrzgestielt; Fahne kalii; Kelchzahne eiforinig-lanzett- 
lich, ungleich, die oberen lialb so łang wie die unteren; 
Fruclit: zusammengedrtickt, kahl oder mit am Grunde zwiebe- 
ligen Haaren bekleidet, am Rande weichstachelig gewimpert.

B eschreibung: Der vierkantige, dicke Stengel liegt 
an seiner Basis am Boden, richtet sich mit dem oberen Tlieile 
senkrecht in die Hohe, ist, wie alle grunen Theile dieses Ge- 
wachses, mehr oder weniger behaart und innen holil. Die 
Blattstiele gehen in einfacher oder astiger Winkelranke aus, 
die Blattchen sind ziemlich fłeischig, ganzrandig, an der Spitze 
jedoch nicht selten mit einigen Zalmchen begabt, welche bei 
Y. se rra tifo lia  weit grosser und scharfer werden. Die Blatt
chen der unteren Stengełblatter messen 4—5 Cm. Lange und 
liaben das Drittel in Breite, die oberen sind kleiner, doch 
immer noch gegen 3 Cm. lang. Ausgezeichnet sind die halb- 
herzformigen Nebenblatter durch ihre grossen und scharfen 
Ziilme. Der Kelch hat nur '/. der Lange der Krone, die 
ganze Blume ist gegen 3 Cm. lang und die Farbę der Blume 
weehselt von Schmutziglilaroth bis Pfirsichbluthroth; die



Fahne kat eine leichtere Farbung, Der Habitus dieser Pflanze 
erinnert sehr an die Pferdebohne, Y icia Faba, zumal die 
Hiilsen im Innem ebenso mit eiuem weissen Filze begabt 
sind; doeh baben die Samen eine rundę, der Erbse ahnliche 
Gestalt und werden deshalb kier und da anch schwarze 
FJrbsen genannt. Die Hiilsen sind dichter oder einzelner 
mit anliegenden Haaren besetzt. Wesentlich unterscheidet 
sie sieli dureh die Lagę des kurzeń, elliptischen Nabels, wel- 
cher sieli hier an der breiten Seite des Samens befindet.

Yorkommen: Sie wird hie und da, besonders in den 
siidlieheren Gegenden unseres Gebiets kultivirt und kornmt 
im Siiden namentlieb in Oestereickischen Kiistengebiet, bei 
Triest und Fiume auf Kulturland eingebiirgert vor. Ausser- 
dem findet sie sieli in Siidfrankreich, Spanien, Portugal, 
Italien, Dalmatien, Ungarn, Siebenbiirgen, Griecbenland, in 
der Tiirkei und in der Krim.

B liithezeit: Mai, .Juni.
A nwendung: Man baut sie jetzt statt der Pferdebohne 

da, wo die Pferdebohnen haufig mit Blattliiusen befallen 
werden, was bei dieser Wicko nicht der Fali ist. Sie liefert 
ais Griin- oder Kornfutter eine kriiftige und woblschmekende 
Nahrung und ist im Ertrage der Pferdebohne ziemlich gleich.

Form en: a. integrifolia Kock: Bliittcben ganzrandig 
oder vorn scbwach gesiigt.

(i. serratifolia Kock: Blattcben fast vom Grund an ge
siigt. Syn. V. serratifolia Jacquin.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2482.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



2483. Vicia oroboides Wulfen. 

W alderbsen-W icke.

Syn. Orobus Clusii Spreng. O. ricioides DC.
Vom Ansehen des Orobus vernus L. Das dtinne, 

kriechende Rhizom treibt eine Anzahl dtinner, aufrechter, 
locker beblatterter Stengel. Blatter sehr kurzgestielt, mit 
einer Stachelspitze^endigend, zweipaarig; Blattchen eiformig, 
zugespitzt; Bltithen in kurzgestielter, achselstiindiger, 8- bis 
Gbluthiger Traube; Fahne kahl; Kelchzahne lanzettlieh- 
pfriemlich, abstehend - zuriickgekrummt, Frlichte linealisch, 
kahl.

B eschreibung (nach Hoppe in Sturms Flora):
Die Wnrzeł ist łiolzig, lang, diinn, gelblichbraun und 

perennirend. Die Stengel sind am Grunde astig, rundlicb, 
glatt, aufrecht hin und her gebogen und 30—45 Cm. hoch. 
Die Blatter sind zweipaarig; die Blattchen fast gegenuber- 
stehend, sehr kurzgestielt, eiformig, zugespitzt, glatt, am Rande 
ganz. Die Ranken fehlen, und statt solcher ist eine kurze 
Granne yorhanden. Die Afterblatter sind sehr klein, zuge
spitzt. Die Bltithen sitzen auf kurzeń Stielen zu drei bis 
vier traubenartig beisammen, Der Kelch ist funfzahnig: die 
Ziilme gleich lang. Die Blumen sind gross, blassgelb. Die 
Htilsen sind gleich breit.

Diese Art wurde zuerst von Wulfen entdeckt und be- 
schrieben. Sie hat das Ansehen von einem O robus und 
vorziiglich roni O robus lu teu s , und es ist bemerkenswerth,



dass beide Pflanzen in einerlei Gegend, z. B. auf dem Loibel 
wachsen, daher man eine Bastarderzeugung yermuthen konnie, 
wenn anders eine solche anzunehmen wiire. Diese Pflanze 
gehort zu den seltenern Arfcen.

Vorkom m en: In Waldgebirgen voralpiner Gegenden 
lin Grebiet nar in Krain, Steiermark, Karntlien.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Ais Staude fur den Blumengarten em- 

pfehlenswerth.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2483.
AB Pflanze in nattirl. Griisse; 1 Frucht, desgl.



Zaunwicke.

Syn. Wiggersia sepium FI. Wett.
Uie Pflanze perennirt durch das diirme, fadliehe, iistige, 

auslauferartig im Boden umherkriechende Rhizom, welehes 
zahlreiche aufsteigende, vierkantige, oft gedrehte, gegliederte 
Stengel treibt; Bliitter sehr kurzgestielt, mit iistiger Wickel- 
ranke endigend, 3-^#paarig; Blattchen eiformig oder lang- 
lich, beiderseits "sparlich mit ausserst kurzeń Harchen be- 
streut, am Ende ausgerandet, mit sehr kurzem Spitzchen in 
der Ausrandung, an den untersten Blattern kreisrund; Trau- 
ben achselstandig, sehr kurzgestielt, meist funfbliithig, kiirzer 
ais das Stiitzblatt; Fahne kahl; Kelchzahne aus breiterem 
Grunde pfriemlich, ungleich, die beiden oberen zusammen- 
neigend; Friichte lineal-langlich, kahl. Blume triib violett, 
die Fahne mit dunkleren Adern, selten gelblichweiss, weiss 
oder roth.

B eschreibung: Die Wurzel weisslich, diinn und lang, 
fast fadenformig, etwas kriechend. Die Stengel ‘/3 — 1 Meter 
lang, einfach, eckig und gefurcht, rohrig, kahl oder mit 
ausserst kleinen zerstreut stehenden Harchen nach der Spitze 
hin besetzt, durch die Blattranken sich haltend und auf- 
steigend. Die Bliitter fast sitzend, gefiedert, mit endstiindiger 
unpaargefiederter Rankę und 3—6 Paaren sehr kurzgestiel- 
ten, gegeniiberstehenden oder wechselnden Blattchen, welche 
oval oder łanglich sind, unten stumpf, etwas iiber der Basis



am breitesten, nach oben sich verschmalernd, seltner spitz 
zugehend, gewohnlich mehr oder weniger stumpf, zuweilen 
mir abgestutzt und ausgerandet, immer mit einer kurzeń 
Stachelspitze, auf beiden Seiten dem Ansehn nach kahl, aber 
sowohl liier ais besonders am Iiande mit sehr kleinen auf- 
recht stehenden Harehen besetzt, etwa 1-—3 Cm. lang, 4 bis 
12 Mm. breit. Die Blattstiele und Mittelrippe rundlich-eckig, 
oben mit einer Rinne, etwas behaart, starker behaart die 
Blattstielchen. Die Nebenbliitter sind halb spiessformig, spitz 
zugespitzt, zuweilen mit einem oder dem andern spitzen Zahn 
nach aussen, haufig mit einem dunklen Fleck und immer mit 
einer kleinen ovalen fein behaarten Yertiefung auf der Un- 
terseite. Die Blumen stehen zu 2 — 6 in den Achseln der 
obern Bliitter in einer ganz kurzeń Traube gedriingt bei- 
samrnen, ihre Stiele sind fein behaart, 'ebenso meist auch der 
Kelch, welcher gewohnlich dunkel gefarbt ist, braunlich, 
schwarzlieh, schiefglockig, ungleich-5zahnig ist, die Zahne 
kurz-pfriemlich, der unterste liinger, grade vorgestreckt, die 
iibrigen paarweis, etwas kiirzer und bei der ziemlich wage- 
rechten Stellung des Kelchs nach oben gebogen. Die Blu- 
menkrone rołhlich-blassviolett, mit dunklerem Geader, die 
Fahne nach oben gebogen, breit-eiformig ausgerandet, die 
Fliigel stumpf mit langen Basallappen, die Nachenblatter 
bis auf die Basis verwachsen; der Grilfel kahl, nur dicht 
unter der Narbe gebartet. Die Htilse bei der Ileife Schwarz, 
etwa 3 Cm. lang, 6 Mm. breit, an beiden Enden kurz schief- 
zugespitzt, stark zusąmmengedruckt, beide Nathe etwas vor- 
tretende Leisten bildend, etwa 3—10 Samen enthaltend,
welche liehtbraun, fast kugelig, etwas zusąmmengedruckt sind.
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Der Nabelstrang ungleich-2 armig, der eine kttrzere gleich in 
den Samen eindringend, gerade, der andere fast 3 Yiertheile 
des Samens umgebend, linealisch.

Vorkommen: In Gebiischen, Hainen, Hecken, in Flnss- 
ufergebiisch, an grasigen Waldrandern, auf Wiesen nnd 
Grasrandern, auf Grasplatzen, meist anf etwas feuchtem 
Boden. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

B liithezeit: April bis Jnni.
A nw endung: Ein sehr gutes Viehfutter. Ancb ais 

Bienennahrung zu beachten.
Nam en: BeK den Griechen lieissfc Br/J.ot1 ein kleines 

Gefass, aber ■ auch eine Hulsenfrucht, nnd ist dasselbr Wort, 
wie das lateinische V icia nnd das deutsche Wicke, Theis 
will dies Wort von dem cełtischen gleichbedeutenden gw ig 
ableiten.

Form en: a. vulgaris Koch: Blattchen eiformig, die der 
nntersten Blatter rundlieh.

(j. montana Koch: Blattchen eifórinig-langlich oder ei- 
lanzettformig. Syn.. V. montana Frol. Mein Solm J. G. 
Hallier fand sie bei Jena mit rother Blume. Bei Berka an 
der Hm ist sie haufig roth.

y. ochroleuca Koch: Blume blassgelb, mit Ausnahme 
des Flecks an der Spitze des Schiffchens, Syn. V. sepiuni. 
(i. ochroleuca Bast. Bogenhard fand dieselbe Form mit pur- 
purn geaderter Fahne.

A b b ild u n g e n .  T a fe l  2484.
A bliihende Pflanze, naturl. Grosse; 1 Stengelstuck mit Neben- 

blattern, desgl.; 2 Bluthe, vergros.sert; 3 dieselbe im Liingsschnitt, 
desgl.; 4 Staubgefassi, desgl.



Bithynische Wicke.

Syn. Lathyrus bithynicus Lam. L. turgidus Lam. 
L. tumidus W.

Der Y. oroboides Wulfen ahnlich. Blatter mit einer 
kurzeń, einfachen oder zweifachen Wickelranke endigend, die 
unteien einpaarig, die oberen zweipaarig; Blattehen langlich 
oder breit lanzettlich, an beiden Enden spitz, die unteren 
eiformig; Bllithenstielchen achselstandig, 1—-2bliithig, halb 
so lang ais das Stiitzblatt oder lśinger; Pahne kalii; Kelch- 
ziilme lanzettlich-pfriemlich, fast gleicb, grade hervorgestreckt, 
so lang wie die Rohre; Frucbt lineal-langlich, zottig.

B eschreibung (ruich Hoppe in Sturm’s Flora):
Die Wurzel ist einjahrig. Die Stengel erreichen die 

H5he von '/3 Meter, sind gebogen, die Spitze etwas hin und 
ber gebogen, einfach, eckig und glatt, oder mit einigen feinen 
Haaren besetzt. Die unteren Blatter sind einpaarig, die 
oberen zweipaarig; die Blattehen sind kurzgestielt, nach oben 
zu wechselseitig, oval oder lanzettartig, glatt, am Rande ganz, 
an der Spitze gestachelt. Die Afterblatter sind gepaart, ei
formig, am Grandę gezahnt, an der Spitze borstenartig. Die 
Ranken sind einfach oder gabelformig. Die Bltithen stehen 
in den oberen Blattwinkełn einzeln, aufrecht, auf sehr kurzeń 
Stielen, die Kelche sind kaum halb so lang ais die Blume, 
fiinfspaltig; die Theile gleichformig, borstenartig, feinhaarig. 
Die Blume ist gross, weisslich, mit hellroth schattirt; die



Falinen sind etwas yiolett. Die Hiilse zusammengedruckt, 
langlich, gleichbreit, behaart, hellbraun, mit gekriimmter 
Spitze. Die Samen sind rund, grau, braungefłeckt.

Yorkommen: Zuerst in Bithynien aufgefunden. Im 
Bebiet nur in der Nahe der Siidgrenze an grasigen, unkul- 
tmrten Orten, an Ackerrandern. Bei Triest und Fiume, 
friiher angeblich auch in Baiern gefunden. Ausserdem im 
westlichen und sudlichen Europa.

B ltithezeit: Mai, Juni.
y

A b b ild u n g en .  T a fe l  2485.
AB Pfianze in naturl. Grosse.



2486, Vicia pannonica Jacq. 

Ungarische Wicke.

Sie hat fast das Ansehen der Zaunwicke. Bliitter
5—Spaarig; Blattchen unregelmassig gestellt, Ianglich oder 
verkehrt eiformig, stumpf oder gestutzt, sehr kurzgestielt, 
der Mittelnerv in ein kleines Stachelspitzehen ausgehend, 
beiderseits, wie auch die Blattspindel, zottig behaart; Bluthen 
zu 2— 4 achselstandig, sehr kurzgestielt, hangend; Fahne be
haart; Kelchzahne pfriemlich - borstlich, ohngefiihr so lang 
wie die Rohre; Frucht hinabgeschlagen, Ianglich, von ein- 
fachen Haaren rauhhaarig.

B eschreibung: Diese Pflanze ist in Niederosterreich 
da zu sehen, wo bei uns die Y icia an g u stifo lia  steht, 
wird 30—60 Om. lioch, halt sieli an den Halmen des Win- 
tergetreides an, und ist in allen ihren grttnen Theilen mit 
zottigen weichen Haaren dicht besetzt, ja sogar die aussere 
Seite der Fahne ist zottig; nur der riefige Stengel kahlt sich 
spater ans. Die Blatter werden 8—10 Cm. lang, haben wech- 
selstandige, ca. 3 Cm. lange, beiderseits fast gleichfarb ige Fie- 
derbliittchen, pfeilfórmige, ganzrandige, kleine Nebenblattchen, 
welche einen braunen Flecken haben und die Blattstiele gehen 
in Wickelranken aus. Die Bliithen werden 1—2 Cm. lang, 
der Kelch hat eine kurze sackformige Rohre, die Fahne ist 
etwas langer ais die Flugel, letzte sind wenig langer ais 
das Schiffchen. Die Hiilsen hahgen herab, sind Ianglich-



eiformig, etwas zusammengedriickt, weisshaarig, 4—6samig 
und die Samen sind kugelig.

Yorkommen: Ais Unkraut auf Aeckern, besonders im 
Wintergetreide. In Steiermark, Miibren, Oesterreich, Istrien. 
Ausserdem in Ungarn, Croatien, Siebenbiirgen, in der Tiirkei, 
im mittlen Russland, in Italien und Frankreich. Ein- 
gebiirgert im Salzburgischen am Bahnhof bei Aign und 
Kestendorf; ebenso in Schlesien (vgl. D. B. M. 1885, S. 120).

B lu th eze it: Mai bis Juli.
A nwendung: Sie.Ast ein Sommergewachs, daher ais 

Ackerunkraut ziemlićli unschadlicli.
For men: fi. purpurascens Koch: Blumen purpura.

Syn. V. purpurascens DC. V. striata M. B. V. uncinata 
Rclib., aber nicht: Vicioides uncinata Moencłi., welche sieli 
durch gepaarte, fast sitzende, aufrechte Bliithen, kalile Kelche, 
Kelchzahne von der Liinge der Krone und linealische, etwas 
zottige Friichte unterscheidet.

A b b ild u n g e n . T a f e l  2486.
A bliihende und fruehtende Pflanze, natflrl. Grosse; 1 Kelch, 

vergrossert; 2 Kronentheile, desgl.; 3 Staubgefassrohre, desgl.



Bastardwicke.

Der yorigen selir ahnlich, so dass man sie anfangs fur 
eine Yarietat oder fur einen Bastard mit V. lutea L. hielt. 
Blatter mit einer getheilten Wickelranke endigend, 5- bis 
7paarig; Blattchen yerkehrt-eiformig, am Ende fast herz- 
formig; Bluthen achselstandig, einzeln, kurzgestielt; Fahne 
behaart; Kelchzahne pfriemlich, ungleich, grade hervorge- 
streckt; Fruchte hinabgeschlagen, langlich, rauhhaarig, die 
Haare auf einem feinen Knotchen sizend.

B eschreibung  (nach Hoppe in Sturms Flora):
Die Wnrzel ist einjśikrig. Die Stengel werden 1I3 Meter 

hoch, sind aufrecht, fast astig, eckig, gestreift und glatt. Die 
Blatter sind 3—Gpaarig; die Blattchen stehen wechselweise, 
sind kurzgestielt, yerkehrt-eiformig, abgestutzt oder fast aus- 
gerandet, mit einem kurzeń Stachel besetzt, am ltande ganz, 
auf beiden Seiten feinhaarig. Die Afterblatter sind sehr klein, 
ganz grun, eiformig, an der Spitze gezśihnt; die obern ganz. 
Die Ranken sind einfach und kurz, oder gabelformig und 
ianger. Die Bluthen stehen in den obern Blattwinkeln 
einzeln, herabhangend auf sehr kurzeń zottigen Stielen. Der 
Kelch ist kaum halb so la ag ais die Blume, blassgrttn, etwas 
behaart, mit flinf ungleich langen spitzigen Ziihnen. Die 
Blume ist gross, ockergelb; die Fahnen sind zugerundet und 
behaart. Die Hiilse ist abstehend oder herabhangend, stiel-



los, einzeln, gleichbreit, braunlich, behaart und enthalt funf 
rundliche braune Samen.

Yorkommen: Auf Kulturland und auf Grasplatzen. 
Nur im stidlichsten Theil des Gebiets in Istrien, bei Triest, 
Fiume, in der sudlichen Schweiz.

Bluthezeifc: Mai, Juni.
F or men: Sie kommt vor mit kurzeń, umgekehrt-herz- 

formigen Blattchen, und ausserdem:
(i. Blattchen langłłćh, kaum ausgerandet.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2487.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blattchen, vergrossert; 3 Staub- 

gefassrohre, desgl.; 4 Carpell, desgl.



Grelbe Wielce.

Syn. Wiggersia lutea Fl.Wett. Hypechusa lutea Alefeldt.
Ein Sommergewachs mit einfackem, schlankem, aufrech- 

tem, ziemlich langgliederigem Stengel. Blatter 5—Bpaarig; 
Blattehen langlich-linealisch oder langlich-lanzettlich, stumpf 
oder abgerundet, mit sehr kleiner und feiner Stachelspitze; 
Bluthen achselstiindig, einzeln und paarweis, kurzgestielt; 
Fahne kahl; Kelchzahne lanzettlich, zugespitzt, nngleich, die 
beiden oberen halb so lang wie die nnteren, zusamrnen- 
neigend, der unterste liinger ais die Kobrę; Bluthen aufrecht, 
aber die Frucbt binabgescblagen, langlich, rauhhaarig, die 
Haare auf einem starken Knotchen sitzend.

B eschreibung: Diese Speęies ist fast oder ganz haar- 
los, hat im Ganzen das Ansehen einer V i e i a sa tiva  und 
wachst, je nach Giite des Bodens, bald nur kummerlicher 
und gegen 30 Cm. hoch, bald iippiger und bis GO Cm. boeb 
empor. Aueh giebt es eine Varietat, welebe dicht behaart 
ist. Die Blattehen sind, je nach Art des Wucbses, 1—2 Cm. 
lang und 3—4 Mm. breit, doch sind die untersten iinmer 
kiirzer und breiter, und die oberen werden, je nach der Hohe 
ihrer Stellung immer liinger und schmaler. Die Nebenblatter 
sind unten fast dreieckig, oben halb-pfeilformig, aber immer 
sebr klein. Die Bluthen sind schwefelgelb, aber ihr Colorit 
ist in Etwas verschieden. Die Fahne hat haufiger rothe
Streifen, ist zuweilen auch schmutzig-rothlichgelb oder rosen- 
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rotli, das Schiffchen hat ofters braunliche Punkte. Indessen 
ist die Fahne stets haarlos und dadurcłi unterscheidet man 
diese Spezies leicht von V icia hyb rida  und pannonica. 
Die Hiilsen hangen herab, sind sechssamig, 3—5 Cm. lang, 
baben 2 bis 4, auch wohl bis 6 braunliche Samen.

Yorkommen: Unter der Saat. Selten in der siidlichen 
Schweiz; auf der Rheinebene bei Strassburg, zwiscben Darm
stadt und Frankfurt, bei Fechheim und Offenbach u. a. O. 
der Flora der Wettejau, ant Unterrhein auf dem Maienfelde 
bei Andernach, .Rei Neuwied, bei Braubach in der Flora von 
Spaa; in Oesterreich und Tirol. Nach Hausmann an grasigen, 
sonnigen Abhiingen um Bożen z. B. im Guntschnaerberg, im 
Gandelhofe bei Gries arn Fuss des Berges ostlich und iiber 
dem Tscheipenthurm arn Abhange gegen den Wasserfall, am 
Gardasee. Verbreitet im westlichen und siidlichen Europa. 
Bisweilen im Wiener Frater verwildert (Oestr. B. Z. 1879, 
S. 248). An Abhiingen bei Durnstein unweit Meran (D. B.
M. 1884, S. 137).

B liithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Ein gutes Futterkraut und ein niedliches 

Sommergewiichs fur den Blumengarten.
For men: /f. hirta Koch: Stengel dicker, steifer auf- 

recht, ganze Pflanze mehr rauhhaarig, die Blumen bisweilen 
blasser. Syn. V. hirta Balb. V. lutea fi. pallidiflora DC.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2488.
AB Pflanze in natiirl. Gi’osse.



Grosssamige Wicke.

Syn. V. megalosperma M. B.
Ein Sommergewachs mit diinnem, meist einfachem, auf- 

rechtem, klettemdem, ziemlicli langgliedrigem Stengel. Blat- 
te r3—7paarig; Blattchen schmal-linealisch, gestutzt; Bluthen 
achselstandig, einzeln, kurzgestielt, abstekend; Fahne kalii; 
Kelchzahne lanzettlich, zugespitzt, fast gleich, die vier oberen 
aufwarts gekrummt; Frucht fast sitzend, herabhangend, flaumig, 
langlich-linealiseh, meist viersamig.

B eschreibung  (nacb Hoppe in Sturms Flora):
Die Wurzel ist einjahrig. Die Stengel werden ’/2 Meter 

hoch, sind aufrecbt, einfach, viereckig, diinn, gestreift, glatt, 
und nach oben zu etwas hin- und hergebogeu. Die unteren 
Blatter sind 3—4paarig, die oberen o—Gpaarig; die Blatt
chen stelien meistens wechselsweise, sind kurzgestielt, gleich- 
breit, abgestutzt, gestaclielt, rauhhaarig. Die Afterblatter 
stehen paarweise und sind zweitheilig; die Theile borstenartig. 
Die Kanken sind einfach oder gabelformig. Die Bluthen 
stehen einzeln in den obern Blattwinkeln fast abstehend oder 
herabhangend. Der Kelch ist halb so lang ais die Blume, 
blassgrun, stark behaart, bis auf die Mitte funfzahnig; die 
Zahne fast gleichlang, spitzig. Die Blume ist klein, hellrotli- 
lich, mit dunklern Streifen geziert; die Fahnen sind zuge- 
rundet, glatt. Die Hiilse ist herabhangend, gleichbreit, glatt,



hellbrau, imd enthalt 3—4 fast rundliche, graue, schwarz 
punktirte Samen.

Yorkonimen: Auf Kulturland. In Istrien und auf 
den Istrischen Inseln, z. B. auf Yeglia; bei Fiume; in Unter- 
steiermark. Selten im iibrigen Gebiet verschleppfc. Ausser- 
dem im siidlichen Europa heimisch.

B lu thezeit: Mai, Juni.
Aiiwend,»ng: Wie bei der vorigen.

A b b ild u n g e n .  T a fe l  2489.
A bliihende Pflanze in naturl. Grosse; 1 Kelch, vergr6ssert; 

2 Frucht, naturl. Grosse; 3 Same, yergrossert.



2490. V ic ia  grandiflora Scopoli. 

Grrossblumige Wicke.

Eine hochwiichsige Sommerwicke mit locker beblattertem 
Stengel. Bliitter 4—7paarig, am Ende mit mehrfacli ge- 
spaltener Wickelranke besetzt; Blattchen verkehrt-eifórmig 
oder langlich-linealisch, gestutzt oder etwas ausgerandet; 
Bliithen achselstiindig, einzeln oder paarweis, kurzgestielt; 
Fahne lrahl, doppelt so lang wie die Fliigel; Kelchzahne 
lanzettlich-pfriemlich, halb so lang wie die Eohre, fast gleich, 
grade hervorgestreckt; Fruchte steif abstehend, lineal-langlich, 
flanmig oder kahl.

B eschreibung  (nach Hoppe in Stnrms Flora):
Die Wurzel ist einjahrig. Die Stengel werden 1/s Meter 

lang, sind schwach, am Grandę niederliegend, astig, glatt und 
eckig. Die Bliitter sind 5—Opaarig; die Blattchen stehen 
wechselsweise, sind stiellos, verkehrt-herzformig, glatt, am 
Rande ganz, an der Spitze stumpf, ausgerandet und gestachelt. 
Die Afterblatter stehen gegentiber, sind sehr klein, eiforinig, 
zugespitzt, und mit einem rostfarbigen Flecken bemalt. Die 
Iianken sind lang und iistig. Die Bliithen stehen in den 
Blattwinkeln einzeln oder paarweise aut sehr kurzeń Stielen 
fast aufrecht, und sind ansehnlich gross. Der Kelch ist rohrig, 
fast glatt, hellgrun, funfspaltig; die Theile gleichformig, sehr 
schmal, spitzig, behaart. Die Blume ist blassgelb, etwas 
blaulich angelaufen und noch einmal so gross ais der Kelch. 
Die Hiilse steht fast aufrecht, ist zusanamengedruckt, lang-



lich, gleichbreit, etwas zugespitzt, braunlich, glatt, 6—Ssamig; 
die Samen sind rund, rotbbraun, glatt.

Yorkommen: Auf Aeckern und Grasplatzen. In Karn- 
then, Krain, Istrien, im Oesterreichischen Kustengebiet, bei 
Fiume u. s. w. Nacli v. Uechtritz in Schlesien (D. B. M. 1885, 
S. 120).

B lu thezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Wie bei der vorigen.
Form^S: a. Scopoliana Koch: Blattchen kurz, verkehrt- 

lierzfbrmig.
(i. Kitaibeliana Koch: Blattchen mit Ausnahme der 

untersten Blatter langlich-keilig. Syn. V. sordida W. K.
y. Biebersteiniana Koch: Blattchen der oberen Blatter 

linealisch. Syn. V. Biebersteini Bess. V. sordida M. B.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2490.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, desgl.



Saatwicke.

Ein bis l/2 Meter hohes Sommergewachs mit aufsteigen- 
dem, wie die ganze Pflanze mehr oder weniger zottigem, 
ziemlich langgliedrigem, bis 1/2 Meter hohem, klettemdem 
und rankendem Stengel; Blatter meist 7paarig, am Ende 
mit verastelter Wickelranke versehen; Blattchen verkehrt- 
eiformig oder langlich, am Ende gestutzt und ausgerandet; 
Bluthen achselstiindig, meist paarweis, kurzgestielt, abstehend; 
Fahne kahl; Kelehzahne lanzettlich-pfriemlich, ohngefahr so 
lang wie die liohre, grade herrorgestreckt; Prucht aufrecht, 
langlieh-linealisch, flaumig; Same fast kugelig, wenig zu- 
sammengedruckt.

B eschreibung: Ber Stengel liegt oder klettert, seine 
Lange betriigt geineinlicli 30—60 Cm. Er ist durch zalil- 
reiche Haare etwas rauh, eckig und gefurcht und triigt ab- 
wechselnde Blatter von 10—15 Cm. Lange. Uie haarigen 
Blattstiele verdiinnen sich nach der Spitze und laufen end- 
lich in Ranken aus. Sie tragen gegenstandige oder wechsel- 
standige Blattchen von der Grosse von 3 Cm. oder auch 
kleiner, welche auf beiden Flachen behaart, sehr kurzgestielt, 
ganzrandig, gewimpert, vorn abgestutzt und mit einer Stacliel- 
spiize versehen, aber in Form sehr verschieden sind. Bald 
sind sie verkehrt-eifórmig, bald verkehrt langlich, bald bloss 
langlich. Ihre Nebenblatter sind stengelumfassend, zuweilen 
gelieckt, und immer an ihren pfriemenformigen Zahnen ge-



wimpert. Die winkelstandigen, sehr kurzstieligen Bluthchen 
steken oben immer zu zweien, unten oft einzeln. Die zu- 
sammengedriłckten haarigen Kelche sind halb so lang ais 
die Kronen, weisslichgriin und haben gleiche pfriemliche 
Zahne. Die Kronen sind z war nicht immer von gleiclier 
Farbę, aber die Fahne ist irnmer blauliclier ais das Sehiffchen 
und die Flugel; selten ist die ganze Krone weisslich. Die 
Hiilsen sind etwas rauh, tragen 8—10 etwas linsenformig 
gedriickte schwarze^braune oder gelbliche, selten weisse 
Samen.

Yorkommen: Eine schon von den Alten auf Aeckern 
kultivirte und von Italien (wahrscheinlich tiber Galii en) nacli 
Deutschland eingefuhrte Kulturpflanze, welclie jetzt ganz all- 
gemein angebaut wird, nicht selten auch verwildert, indessen 
nirgends wild anzutreffen ist. Sie ist einjahrig und ihre 
Bliithezeit hangt von der Saatzeit ab.

B liithezeit: Im verwilderten Zustand bluht die Pllanze 
meist im Juni, in der Kultur aber oft fast in den Winter 
hinein.

Anwendung: Ais bekanntes Futtergewachs, sowohl 
griin, ais getrocknet, oder ais Samen in der Oekonomie in 
Gebrauch. Friiher waren Sem ina Y iciae gegen Diarrhoen 
und ais Thee bei Pocken und Masern, auch ausserlich zu er- 
weichenden Umschlagen offizineli.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2491.
A bliihende Pllanze, nat. Grosse; 1 Kelch, yergrossert; 2 Kronen- 

theile, desgl.; 3 Geachleehtstbeile, desgl.; 4 Same, desgl.



Wilde Saatwicke.

Der vorigen sełir ahnlich, aber durch die schmalen 
Blattchen sofort unterscheidbar. Blat,ter meist 1'iinfpaarig; 
Blattchen der unteren Bliitter yerkehrt-eiforinig, ausgerandet- 
gestutzt oder abgeschnitten oder seicht ausgerandet; Bliithen 
achselstśindig, meist gepaart, kurzgestielt; Falirie kalii; Kelch- 
zahne lanzettlich-pfriemlich, etwa so lang wie die Roiire, 
grade vorgestreckt; Fracht abstehend, linealisch, zur Reifezeit 
kahl; Same kugelig.

Yorkommen: Auf Aeckern, an Wegeriindern, Wiesen 
und Triften. Wahrscheinlich mit der vorigen eingefuhrt, 
durch dereń Kultur verbreitet und jetzt iiberall quasi spontan.

B luthezeit: Mai bis Juni.
A nwendung: Ein treffliches Futter, wird deshałb in 

Feldern, wo sie immer nur sparsam vorkommt, niclit ungern 
gesehen. Zum Anbau ist sie wegen geringen Ertrages weniger 
empfehlenswerth ais die vorige.

Form en: a. segetalis Koch. V. sativa (i. Seringe. 
V. angustifolia Forster. V. lughanensis Schleicher. V. sege
talis Thuiller. Die robustere Form, mit grosseren, 5- bis 
8paarigen Bliittern, langlichen und abgestutzten Blattchen 
und trapezoidischen, eingeschlitzten Nebenbliittchen.

B eschreibung: Diese Varietiit ha.lt die Mitte der an- 
deren Varietat und der Y icia sativa, gleicht dieser an Grrosse
und Zahl der Blattchen, jener aber in Form der Blattchen
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und Form und Farbę der Bluthen. Ihr Stengel wird 30 bis 
45 Cm. hoch, isfc aber viel schwacher ais der der Saatwiclce. 
Die Blatter sind gemeinlich 7paarig, doch zuweilen auch 
bis dpaarig, lanzettformig, gleichbreit, abgestutzt und stachel- 
spitzig. Die Bluthen sind kaurn noch einmal so gross ais 
der Kelch, tief-pfirsichbluthroth und die jungen Hiilsen werden 
im Alter haarlos, schwarz und tragen schwarze Samen.

Yorkommen: Auf kriiftigeren sandreichen Aeckeru
unter der Saat. In Thiiringen und Deutschland in sand-

✓

reichen GegendpK nicht selten. Sie isfc zweijahrig und bliiht 
im Mai, Juni, Juli auch wohl noch am liande der Kornfelder 
vor der Ernte, zumal wenn der Jahrgang feucht war.

(i. Bobartii Koch. Obere Blatter mit linealischen Blatt- 
chen, die Pflanze zarter, die Blatter kleiner, 2—opaarig.
V. Bobartii Forster. V. angustifolia Smith. V. sativa d 

Seringe. Sie variirfc mit schwarz oder graubraun gefleckten 
Samen, mit 3—4 Bluthen in den Blattwinkeln, wovon die 
eine sitzend, die iibrigen auf verlangertem Stiel inserirt sind.

B eschreibung: Der Stengel wird zwar auch 30 bis 
40 Cm. hoch, ist aber weit zarter ais voriger, die Blatter 
haben gewohnlieh nur 3 Paar linienformige und gleichbreite 
Bliittclien, die ebenfalls abgestutzt und stachelspitzig sind. 
Die pfeilformigen Nebenblatter sind zuweilen efcwas gelleckt, 
die Ranken dreitheilig. Die Bluthen stehen oft einzeln, sind 
schmaler, mehr hellpfirsichbluthroth. Die Hiilsen werden im 
Alter ebenfalls haarlos und schwarz, die Samen sind rund 
und schwarz oder graumarmorirt.

Yorkommen: In sandigen Feldern mit armerer Acker- 
krume unter der Saat. In Thiiringen und Deutschland in



der Sandregion gemem, ebenfalls zweijahrig und auch im 
Mai tmd Juni bis zum Juli hinein blilhend.

Man vergleiche ferner: P. Ascherson: A m phicarpie 
bei der einheimischen Y icia angustifo lia . Berichte der 
Deutschen Botanischen Gesellschaft. 1884. Zweiter Jahrgang. 
Heft 5. Seite 285. Ygl. D. B. M. 1885, S. 120. Sie kommt 
auch bei Berlin vor.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2492.
Pflanze in natiirl. Grfisse,



Herzblatt - Wielce.

Den beiden vorigen sehr iihnlich. Blatter ineist 7paarig; 
Blattchen der untersten Blatter verkehrt-herzfofmig, die der 
oberen linealiscłi-keilig, am Ende tief herzformig ausgerandet, 
Bluthen meist paarweis in den Blattachseln, kurzgestielt 
Fahne kalii; Kelefizahne lanzettlicli-pfriemlich, grade vorge- 
streckt; Fracht linealisch.

B eschreibung (nacli Hoppe in Sturms Flora):
Die Wurzel ist einjahrig, diinn liolzig, weisslich. Die 

Stengel werden 30—60 Cm. hocli, sind am Grunde fast astig, 
dann einfach, gebogen, vieleckig, glatt. Die Blatter sind
5— 7paarig; die Blattchen sind langlich-verkehrt-herzl'ormig, 
ausgerandet, gestachelt, aut der untern Seite und am Bandę 
feinhaarig. Die Afterblatter sind rundlich-vieleckig, glatt, 
mit einem rostfarbenen Fleck gezeichnet. Die Ranken sind 
lang und astig. Die Bliithen stehen nach unten einzeln, nacli 
oben paarweise in den Blattwinkeln auf kurzeń behaarten 
Stielen. Der Kelch ist fiinfspaltig, hellgriin; die Theile głeicli- 
breit-borstenartig, behaart. Die Blume ist gross; die Fahne 
blaulichroth; die Flugel hellroth mit weissen Nageln; das 
Schiffchen weiss, mit einer blaulichen Spitze. Die Hiilse steht 
fastaufrecht, iststiellos, uber2’/2 Cm. lang, gleichbreit, briiun- 
lich, mit feinen glanzenden Harchen besetzt, und enthalt
6— 8 Samen; dieSamen sind rund, mit braunen und schwarzen 
Flecken bemalt.



Diese Art, die durch genauere Aufsuchungen noch be- 
kannter werden wird, steht zwischen Yicia sa tiv a  und 
an g u stifo lia  in der Mitte, ist aber mit erster am meisten 
verwandt, und unterscheidet sieli vorzuglich durch die langen 
yerkehrt-lierzformigen, fast glatten Blattchen. In Ansehung 
des Nutzens kommt sie mit der gemeinen Wicke uberein.

Vorkommen: Unter ‘der Saat im sudlicken Europa. 
Im Gebiet nur in Krain, im Oesterreichischen Kiisteiigebiet.

B lu thezeit: Mai, Juni.

A b k ild n n g e n . T a fe l  2493.
Bliihende und fruchtende Pflanze in natiirl. Grosse.



Platterbsen - Wicke.

Syn. Wiggersia lathyroides FI. Wett. W. minima Alei.
Eine niedrige niedliche Sommerwicke. Bliitter 2- bis 

Spaarig, am Ende einer Stachelspitze, die oberen mit einer 
Wickelranke endigend; Bliittchen verkehrt-eiformig, gestutzt, 
die der unteren Bliitter etwas ausgerandet; Bliithen einzeln 
achselstiindig, fast sitzend; Kelchzaline pfriemlich, grade, fast 
gleich; Fracht linpałisch, kahł; Same kubisch, kornig-rauh.

B eschreiiinng: Dieses ldeine, niedliche Pflanzchen 
treibt eine Pfahlwurzel and tlieilt sieli im kraftigen Wuchse 
schon am oberen Ende der Wurzel in mehre liegende, erst 
oben sich aufrichtende Stengel, sendet mehre aufrecht empor- 
stebende Aeste schon nahe der Wurzel aus. Der Stengel ist 
kantig, behaart, wird mit seinen Aesten nur fingerhoch, treibt 
unten nur kleine einpaarige Bliitter, welclie verkehrt-herz- 
formige Blattchen haben, die nicht grosser und oft kleiner 
noch ais Linsen sind. Dann fblgen nnpaarige Bliitter mit 
einem Endblattchen und die Blattchen dieser Bliitter sind 
elliptisch. Endlich kommen die 2 —Spaarigen Bliitter mit 
und olme Wickelranken und letzte sind, wenn sie vorhanden, 
ungetheilt. Die Bliittchen sołcher Bliitter sind yerkehrt- 
eiformig und verkehrt-langlich. Alle Bliittchen sind fast 
stiellos, stumpf, behaart und gehen in ein feines Stachel- 
spitzehen aus. Aueh die Blattstiele sind sehr behaart. Die 
meist einzeln in den Blattwinkeln stehenden Bliithen sind



fast stiellos. Der behaarte Kelcłi hat 5 fast gleiche, lanzett- 
formige, pfriemenspitzige Ziihne und ist kiirzer ais die Krone. 
Die Fltigel sind mit der Fahne gleichlang, der Grille 1 ist 
sehr kurz, die schwarzen Httlsen messen iiber 1 Cm., sind 
gleichbreit und vielsamig.

Y orkom  men: Auf Triften, an grasigen Abhangen, 
auf trocknen, mit niedrigem Grase bedeckten Wiesen. In 
Thuringen selten, z. B. bei Goseck unfern Naumburg, bei 
Debra unfern Rudolstadt, bei Ilmenau, Arnstadt, am Schloss- 
berge bei Wandersleben, bei Sondershausen. In Sacksen 
haufiger, auch in Mecklenburg, Pommern und vielen Gegen- 
den Deutschlands, gemeinlich auf sandigen Brachen und 
sonnigen trockenen Htigeln. Thuringer Standorte sind ausser 
den genannten: dieUmgebung von Gumperda (nach Schmiede- 
knecht), Wiesenweg zwisehen Kabla und Rothenstein, Forst- 
weg bei Jena, Scbwarzburg, rechtes Ufer, hinter dem Dorf, 
wo der Weg aus dem Holz herabkommt, auf einer Trift, 
bei Blankenburg, am Judenhiigel bei Langensalza (Irmischia 
1884, S. 58); hie und da in der Provinz Sachsen, so z. B. 
an Felsen unmittelbar an den Garten vor Giebichenstein, 
bei Trotha, am Donnersberg hinter Krollwitz, bei Wettin, 
bei Genthin (D. B. M. 1884, S. 79); Steinvorth (Programm, 
S. 16) erwahnt: Liineburg, Celle, Wustrow, Hannover; nach 
Durer steht sie bei Schweinfurt auf sandiger Wiesenfliiche 
(D. B. M. 1884, S. 12); in Preussen nach Fr. J. Weiss beim 
Seebad Neukahre, bei Braunsberg, Marienburg, Thorn, Danzig, 
Conitz, Cartaus. Kadisch fiihrt an: Weissenburg a. S., Din- 
kelsbuhl, Nurnberg, Freising. Die Pflanze ist zwar durch 
das ganze Gebiet zerstreut, aber fast iiberall ziemlich selten,



nie sehr gesellig. Auch im Alpengebiet tritt sie nur spar- 
licli auf, im Salzburgi,scheri fehlfc sie ganz, in Tirol ist sie 
sehr sparlieh vertheilt, so z. B. in der Umgebung von Bożen 
und von Meran (D. B. M. 1884, S. 137).

B liithezeit: April, Mai.
Anwendung: EineguteFutterwicke, aberihrergeringen 

Grosse wegen zum Anbau kaum empfehlenswerth.

A b b ild u n g e n . T a f e l  2494.
Pflanze in natur], Grosse.



Wilde Linse.

Syn. Vicia hirsuta Koch, Synopsis ed. 1. Endiusa 
hirsuta Alef.

Eine zarte Sommerwicke mit diinnem, astigem, entfernt 
beblattertem, wie die Blatter etwas behaartem Stengel. Obere 
Blatter mit einer verzweigten Wickelranke endigend, meist 
Gpaarig; Bliittchen linealisch, stumpf oder gestutzt und oft 
etwas ausgerandet; untere Nebenblatter lanzettlich, lialb- 
spiessfórmig; Bliitłienstiełe achselstandig, 2—-6bliithig, etwa 
so lang wie das Blatt; Kelchzahne so lang wie die Rohre; 
Frucht langlich, zweisamig, flaumig.

B eschreibung: Der scliwache Stengel hiilt sieli durch 
die Wickelranken der Blatter aufrecht empor, ist meisten- 
theils am G rundę iistig, an einer Seite gefurcht, sonst gerieft, 
durch einzeln stehende kurze, graulich-weisse Haare behaart, 
je nacli der Giite des Bodens 15—45 Cm. hoch und etwas 
gedreht. Seine Blatter sind zahlreich, unten kiirzer ais die 
Fruchtstiele, oben weit langer, aus ihren Achseln entspringen 
die Blumenstiele. Die Blattstiele sind sehr kurz, ofters gehen 
die Fiederblattchen sogar bis an die Basis des Błattes. Der 
Hauptstiel und die Fiederblattchen erhalten durch eine kurze, 
graulich-weisse Behaarung ein etwas mattgriines Ansehen. 
Die Zahl der Fiederblattchen nimmt mit der Iiohe der Blatter 
zu, steigert sich ofters bis auf 18. Sie stehen gemeinlich
nicht einander gegegeniiber, sondern wechseln oft vollkom-

F lo ra  X X IV . 23



men ab, habgn ganz kleine Stielcben, werden nach der Spifcze 
zu breitcr, sind an der Spitze abgestutzt, oder ausgerandet, 
haben auch in der Mitte der Ausrandung ofters ein kleines 
Stachelspitzchen. Der Hanptstiel liiuft gemeinłich in 3 Wickel- 
ranken ans. Die Blumenstielchen sind fein behaart, die der 
unteren Blatter etwas liinger, die der oberen kiirzer ais die 
Blatter, in der Regel 4blumig und endigen an der Spitze 
mit einem kleinen Stachelspitzchen. Der Kelch ist rauh- 
haarig, fast so lang ais die Krone, beide aber 2—3 Mm. 
gross. Die Fahnchen und die Flugelchen sind in der Regel 
reinweiss, nur das kleinere Schiffchen hat an der Spitze eine 
blaue Fiirbung. Die Hiłlse ist durch kurze steife Haare etwas 
rauh, wird in der Reife braun und birgt 2 brannliche, schwarz- 
punktirte Samen.

Yorkommen: Haufig in Aeckern unter der Saat, zumal 
ais Unkraut unter der Leinsaat zu finden. Es liebt diese 
Wicke einen mlirben Boden, namentlich einen sandhaltigen 
und wachst je nach der Bodenkraft mehr oder weniger uppig. 
Auch findet man sie an guten Flussufern. Durch das ganze 
Gebiet verbreitet.

B lu thezeit: Juni, Juli, bisweilen noch im Spiitherbst.
Anwendung: Sie liefert ein vortreffliches Futter, wird 

aber sonst nicht weiter benutzt.
A b b ild u n g e n . T a fe l 2495.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Geschlechts- 
theile, desgl.; 3 Same, natiirl. Grosse und vergr8ssert.



2496. Ervum tetraspermum L.

Viersamige Wicke.

Syn. Vicia tetrasperma Koch (Synopsis, Ed. 1). Vicia 
gemella Crantz.

Im Ganzen der vorigen ahnlich aber weit schwacher be- 
haart. Obere Blatter mit getheiłter Wickelranke endigend, 
3—4paarig; Bliittchen linealisch, stumpf oder schmal lanzett- 
lich; Nebenbliitter halb spiessformig; Bliithenstiele einzeln 
achselstandig, einbluthig, grannenios, ohngefiihr von der Lange 
des Blattes; Kelchzahne kiirzer ais die Rohre; Fruch f; breit 
linealisch, viersamig, kalii.

B eschreibung: Die Wurzel fein spindelformig, zaserig. 
Der Stengel bald einfacli, bald iistig, hoher oder kiirzer, 
selwach, durch die Blattranken emporklimmend, kantig, die 
Kanten von den Nebenblattern und der Blattmittelrippe 
ausgehend, ofters etwas gedreht, mit zerstreut stehenden 
weissen Haaren schwach besetzt, iiberall bis aut' die all- 
mahlig nackt werdende Basis mit Blattern besetzt aus dereń 
Achseln die einblumigen Bliithenstiele kommen. Die Blatter 
ganz kurzgestielt, gefiedert, mit endstandiger langer einfacher 
Itanke, die Bliittchen kurzgestielt, gegeniiber oder wechselnd 
stehend, zu 3—4 Paaren, linealisch-lanzettlich, meist stumpf, 
mit einem ganz kleinen Stachelspitzchen, mit unten vortreten-



den Mittelnerven und mehren unter sehr spitzen Winkeln ab- 
gehenden Seitenadem, dadurch am Grunde fast 3nervig,
8—12 Mm. lang, bis 2 Mm. breit, mit wenigen einzelnen

/

Haaren besptćt, welche an den Stielchen und an der etwas 
gerinnelten Mittelrippe des Blattes etwas haufiger sind; die 
untersten Bliittehen sitzen nahe am Stengel und die Ent- 
fernung der aussersten vom Stengel betragt 2 Cm. und da- 
riiber, ebenso lang ist beinah auch die Rankę. Die Neben- 
bliitter halb spontonformig mit spitz zugespitztem Endlappen 
und ahnlichem etwas sichelfonnig herabgebogenem Seiten- 
lappen, auf beiden Seiten gleich, kaum 2 Mm. lang. Die 
Bliithenstiele sind auch ungefahr 2 Cm. und etwas dariiber 
lang, haarfein, unter spitzem Winkel aufrecht steliend, an 
seiner Spitze ist eingelenkt der etwas nach unten gebogene 
etwa 4 Mm. lange, einblumige Blumenstiel, welcher von einem 
sehr kleinen, oft kaum bemerklichen Deckblattchen unter- 
stiitzt wird. Die ganze Blume ist etwa 4 Mm. lang, nickend; 
Der Kelch rohrig, ungleich Szahnig, oben mit einem breitern 
rundlichen Ausschnitt zwischen den obern kurzem Zahnen, 
die 3 untern Zahne langer, spitzer, durch spitzere Ausschnitte 
getrennt, weniger ungleich. Die Schmetterlingsblume grun- 
lich-weiss, mit blauen Zeichnungen; die Fahne etwas keil- 
formig, oben zugerundet mit blauen Streifen; die Fliigel lang 
genagelt, stumpf mit stumpflichem Zahne am Grunde ihrer 
Platte; die Nachenblatter genagelt, stumpf kappenformig ver- 
wachsen. Der Fruchtknoten kahl, der Griffel unter der Narbe 
kurz und dicht behaart. Die Hiilse breit-linealisch, bis 2 Cm. 
lang, 3 Mm. bis gegen 4 Mm. breit, braun, glatt und kahl, 
mit flach konvexen Klappen, welche durch die gewohnlich



zu vier darin liegenden Samen etwas holperig sind. Die 
Samen fasfc kugelig, griinlich-braun mit dunkleren Fleckchen 
und hellerem Nabel.

Yorkommen: Auf Sandboden, auf Feldern und Kultur- 
land jeder Art. Durch das ganze Gebiet yerbreitet.

B lu thezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

A b b ild u n g e n . T a f e l  2496.
A bliihende Pflanze, nat. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Kelcli, 

desgl.; 3 Kronentheile, desgl.; 4 Geschlechtstheile, desgl.; 5 Fracht, 
natiirl. Grosse; 6 Same, natiirl. Grosse und yergrossert.



Ervenwicke.

Syn. Vvia moncmtha Koch. V. articulata W. V. multi- 
fida Walir. Lathyrus monanthos W. Cracca monanthos 
Godr. Greń. Parallosa monanthos Alefeld.

Den beiden vorigen iihnlich. Blatter gefiedert, meist 
7paarig, ani Ende mit getheilter Wickelranke versehen; 
Blattclien linealisch, stumpf oder gestutzt, meist wechselnd 
angeordnet; Nebenbliitter ungleichformig, das eine linealisch, 
ganz, sitzend, das andere halbmondfórinig, borstlich-gespalten, 
gestielt, weit grosser; Bluthenstiele einbliithig, etwa so lang 
wie das Sttitzblatt; Kelchzahne langer ais die Rohre; Frucht 
breit, langlich, meist dreisamig.

Beschreibung: Dieses trefl liche Fnttergewachs wird 
je nach dem Standort und Klima bald nur 15, bald aucli 
60 Cm. hoch und dariiber. Sein tiefgefurchter glatter Stengel 
bleibt im trockenen Stande żart und schlank, im feuchteren 
wird er viermal starker und saftreicher, immer aber ist er 
sehr beblattert und an den handformig zerschnittenen Neben- 
blattchen, die mit kleinen ganzen Nebenblattchen beisammen- 
stelien, ais ein Stengel der V i c i a m onantha leicht zu er- 
kennen. Audi die Blatter sind haarlos, wechseln aber sehr 
in Grosse, sind bald nur 3 Cm., bald 8 Cm. lang, haben bald 
nur 1 Cm. lange, bald 3 Cm. lange Blattclien, welche aber 
immer ungeordnet gepaart stehen, immer in eine kleine 
Stachelspitze ausgehen und sehr lcurzgestielt oder fast sitzend 
erscheinen. Der Hauptblattstiel endiget in einer oder in drei



Ranken. Die Blutlienstiele sind nicht immer gleich gross, 
bald wenig kleiner, bald wenig grosser ais die Błiitter, in 
der Fruchtreife iibertreffen sie aber die Blatter immer in 
Lange, und wenig nnter der Bliithe sitzt ein pfriemen- 
formiges kurzes Deckblattchen. Die Varietat mag gross- 
oder kleinblatterig, hoch- oder kurzstengelig sein, so sind 
die Bliithen doch in allen Fiillen gleichgross, etwa 8 Mm. 
lang, etwas lilafarbig, immer einbluthig und ihr Griffel ist 
oben an der Narbe merklich behaart. Die Hiilsen sind 
3 Cm. lang und fast halb so breit, haben 3 linsenartige Samen.

Vorkommen: Diese seltene Wickenart findet sieh eigent- 
lich bloss am Mittelrheine wirklich wild; indessen kann mail 
sie auch in der Umgebung Jenas wirklich verwildert an- 
treffen. In den Floren Jenas wird sie nicht angegeben, doch 
habe ich sie sehr haufig in der Formation des bunten Sand- 
steins, namentlieh ais Unkraut auf den Feldern von Schie- 
belau, Dorfclien-Sulza, Laasan und Lossnitz gefunden, seitdem 
man dort angefangen hat, dieses Gewachs gleich der V icia  
sa tiva  zu kultiyiren.

Bogenhard fiihrt in seiner Flora von Jena dieselben 
Standorte an. ilie und da in der Gegend des Thiiringer 
Waldes, so z. B. Angstadt, Grafinau, Singen, Dornfeld an 
der Haide, Bticheloh, Rolirbach, in der Flora von Halle an 
der Salzke bei Kolma am Fussweg nach Langenbogen1); bei

1) Garcke (Flora von Halle, S. 127) bemerkt: Zuerst ist diese 
seltene Pflanze von Leysser auf Waldwiesen in der Haide, dann von 
W allroth in Gebiisehen zwischen Lettin und der Haide und unter 
Saaten und in Gebiisehen urn Trotha und Lettin gefunden worden. 
Im Jahre 1829 wurde sie auch von Richter auf Aeckern bei Werlitzsch 
gefunden.



Lettin und Trotha; ferner zwischen Sangerłiausen und Wall- 
hausen; nach Schwabe bei Dessau, Oranienbauin, Bernburg, 
Sondersleben; in der Rheingegend besonders am Mittelrhein 
auf dem Maienfelde bei Andernach, in der Umgegend von 
Koblenz und im Nahegebiet. Im nordlichen Thiirigen kommt 
sie noch vor in der Flora von Tennstadt auf Aeckern bei 
Ebeleben (Irmischia 1884, S. 58).

B liithezeit: Juni, Juli, Fruchtreife im August.
Anwęrrdung: In Frankreich hat man diese sclibne 

Futterwicke schon liingst ais Futterpflanze benutzt und im 
Sandboden wie im Thonboden gebaut. Auch in JDeutschland 
gewinnt ihre Kultur hier und dort, namentlich im Sandboden 
Eingang, wo sie besser ais die gemeine Futterwicke gedeiht 
und ein feineres Futter giebt.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2497.
A bluhende und fruehtende Pflanze in natiiil. Grosse; 1 ICelch, 

yergrossert.



Linsenwicke.

Syn. Vicia Ewilia  L. Ervilia sativa Lk.
Blatter meist lOpaarig, mit einer Stachelspitze endigend 

oder mit einer sehr kurzeń Rankę; Blattchen langłicli, ge- 
stutzt, kalii; Nebenblatter gleich, halbspiessformig, geziiłmt; 
Bliitbenstiele kiirzer ais das Stutzblatt, meist zweibliithig, 
langer ais die Iiohre, pfriemlich; Bliithen kleili, weissviolett; 
Frucht lineal-langlich, buchtig-holperig, fast perlschnur for mig.

B eschreibung: Der Stengel ist aufreeht oder er liegt 
mit seinem untersten Ende am Boden; er wird 80—00 Cm. 
hoch, ist kantig, in der Jugend feinhaarig und triigt ab- 
wechselnd sitzende Blatter, welehe 4- -10 Cm. lang werden, 
feinhaarige Blattstiele haben, die zuletzt oben in einem kleinen 
Spitzchen endigen und 8, 10, 12, 14 bis 22 Blattchen tragen. 
Diese Fiederbliittchen stehen abwechselnd am Blattstiele, sind 
sehr kurzgestielt, 1—2 Cm. lang, 2—3 Mm. breit, ver- 
kehrt-lanzettformig, an der Spitze leicht ausgerandet, in der 
Ausrandung gemeinlieh mit einer kurzeń Granne versehen, 
ubrigens glatt. Die Nebenblattchen sind eirund-lanzettformig, 
an beiden Seiten mit einem Zahne begabt. Die 3—4 Cm. 
langen Bliithenstiele sind viel kiirzer, ais die sie stiitzenden 
Blatter, vierkantig, aufreeht und tragen 1—2 den Linsen- 
bltithen an Grosse gleichenden Bluthen; letzte sind weisslich, 
ihre Fahnen haben violette Streifen und ihr Schiffchen ist
fast weiss. Die Hiilsen sind kalii, gemeinlieh 4samig, aber 
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schon in der Jugend perlschnurformig, zuletzt von den eckig- 
kugeligen Samen aufgetrieben. Die Samen sind rothlich- 
aschgrau.

Yorkommen: Unter der Saat ais Unkraut. YYild bloss 
an einigen Stellen Deutschlands, z. B. bei Mulilheim in 
Baden, bei Odenbach und Meisenheim in der Pfalz, bei Neu- 
wied u. s. wahrscheinlich auch dort erst dnrch truli ere 
Kultur 'dieses Gewachses verwildert. Einheimisch aber in 
Istrien und kultmrt stellenweise an manchen Orten Deutsch
lands. In der Schweiz; bei Wertheim, in Oberbaden, im 
Nahe-, Glan- und Moselthal.

B liłthezeit: Juni, Juli.
Anwendung: AlsFutter hin und wieder gebaut. Friiher 

galten die Samen ais Semina E rv i oder Semina Orobi 
ausserlich ais ein Mittel gegen Hautfłecken, Geschwiire und 
Drusenverhartungen, innerlich gegen Harnbeschwerden und 
Yerschleimungen. Die Samen sollen aber genossen den Men- 
schen und Thieren nachtheilig sein.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2498.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Gesclilechts- 

tlieile, desgl.; 3 Same, natiirl. Grosse.



Binsenwicke.

Syn. Vicia gracilis Lois. E. tenuifolium Leg. E. tenuis- 
simum Pers. E. longifolium Ten.

Obere Blatter 3—4paarig, am Ende mit Wiekelranke, 
die nnteren Blatter mehrpaarig, am Ende nur mit einem 
Spitzchen; Blattchen linealisch, sehr spitz; Nebenblatten halb- 
spiessformig; Bltithenstiele 1—4bliithig, begrannt, zuletzt 
doppelt so lang wie das Blatt; Kelchzahne kurzer ais die 
Rolire; Frucht linealisch, Gsamig, kahl.

B eschreibung: Diese Species hat in allen ihren Thei- 
len viel Aehnlichkeit init Y icia te trasp erin a  nnd kann 
leicht mit ihr verwec.hselt werden. Die Zahl der Fieder- 
blattchen ist nicht konstant, auch nicht in den obersten 
Blattern, doch die Blattchen zeichnen sich durch eine all- 
mahlig in die Stachelspitze sich verlaufende Spitze ans, so 
dass sie sehr scharfspitzig erscheinen. Ferner geht die Blu- 
thentraube in eine Granne aus, nnd die Bliithchen, die sich 
zu yieren, auch noch mehr an einer Bluthentraube finden, 
sind doppelt so gross wie bei Y icia te trasperina . Die 
Zahne des Kelches sind kurzer ais die Kelchrohre, die oberen 
dreieckig und kurzer ais die unteren und der ganze Kelch 
ist bloss 1/& so lang ais die Krone. Auch die Hulse ist von 
der Hiilse der Y. te tra sp e rm a  verschieden, zwar vor ihrer 
Ausbildung ahnlich, dann aber langer und schmaler, auch 
nicht •!—4samig, sondern 5—6samig. Endlich sind dieSamen



charakteristisch, indem ihr Nabel nicht langlich, sondern 
mehr eiformig oder elliptisch ist.

Yorkommen: Auf Kultnrland, auf grasigen Hiigeln 
und Aeckern. Zerstreut im Rheingebiet von Basel bis West- 
phalen, in der Maingegend, im nordlichen Thiiringen bei 
Waltersdorf, Weissensee, Griefstedt (Irmiscliia 1884, S. 58); 
in der Flora von Halle bei Delitzsch und an der Benndorfer 
Mlihle; in Istrien, besonders auf den Istrischen Inseln, z. B. 
auf Osero, Brioni u. a. In Elsass z. B. bei Muhlhansen, in 
der Rheinebene besonders zwischen Speier und Mainz; bei 
Osnabrtick. Naćh Kochs nachgelassenen Manuskripten auch 
bei Triest,

B lu thezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Eine vortrel¥liche Futterpflanze.

A b b ild u n g e n .  T a fe l  2499.
Bliiliende und fruehtende Pflanze, natur], Grosse.



Linse.

Syn. Lens esculenta Moench. Cicer Lens W. Lathyrus 
Lens Peterm.

Pflanze ziemi ich aufrecht, nur schwach kletternd. Obere 
Rlatter mit Wickelranken, meist Gpaarig; Blattchen langlich- 
lanzettlich; Nebenblatter lanzettlich, ganzrandig; Bltithen- 
stiele 1—-2bluthig, fast so lang wie das Stiitzblatt, am Ende 
begrannt; Kelch so lang wie die Krone; Prucht rautenformig, 
kalii, zweisamig.

B eschreibung: Der il3 Meter hohe, zieinlich aufreclite, 
kantige, in der -Jugend feinhaarige, zuletzt kahle Stengel tragt 
Bhitter, dereń 5—7 Paar Blattchen abwechselnd ani Blatt- 
stiele stełien. Sie sind langlich bis lanzettformig, vorn wenig 
ausgerandet nnd ihr Mittelnerv gełit in ein feines Spitzclien 
ans. Ihre Lange betragt 1—2 Cm. nnd unterseits sind sie 
feinhaarig. Uelirigens ist die Spitze der Blattchen aueh 
variirend, denn manchmal sind sie stnmpf, manclnnal laufen 
sie aucli in eine kurze Spitze zu. Der Blattstiel lauft in 
Ranken aus, aber manchmal verflachen sieli diese Ranken 
auch an der Spitze zn einem unvollkommenen Blattchen. Die 
Nebenblatter sind eckig oder haben sogar ein Zahnchen. 
Die Bluthenstiele sind meistens kiirzer ais das Blatt, ge- 
wohnlich zweibluthig, zuweilen auch nur ein- oder dreibliithig. 
Sie sind winkelstiindig, aufrecht, kurzhaarig und verlaufen 
sieli in ein feines Spitzchen. Unter diesem Spitzchen sitzen



die Bliithen an kleinen Stielchen. Die Kronen sind blanlich- 
weiss mit violetten feinen Adern. Die Htilsen sind zusam- 
mengedruckt, 1—Bsamig, sie werden 1 Cm. lang und langer, 
haben strohgelbe Farbę nnd sind etwas aufgeblasen. Die 
Samen sind sehr zusammengedriickt, haben aber durch Kul
tur verschiedene Grosse und Farbę. Die grosste Art heisst 
die Hełlerlinse, die kleinste ist die lrleine schwarze Linse.

Yorkommen: Dureh das ganze Gebiet kultivirt und 
hie und da verwildert. Wild in Italien und Griechenland.

B liithezeit: Juni, Juli.
AuwendunjpYDer Gebrauch ais Hulsenfriichte ist be- 

kannt. In de? Medizin galten sie sonst ais Sem ina Len- 
tiliu m  ais Heilmittel, werden indessen noch jetzt ais Haus- 
mittel angewendet, namentlich das Mehl mit Bier zu Brei 
bereitet, was man gegen Knochengeschwure benutzt.

A nm erkung: Professor Dr. Scbweinfurtb hat durch 
altagyptische Graberfunde aus der 12. Dynastie nachgewiesen, 
dass unter dieser Dynastie in Aegypten bereits die namliche 
kleine Linsenform benutzt wurde, wełche noch heutigen Tages 
daselbst angebaut wird.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2500.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Geseblechtstheile, yergrossert; 

2 Fracht, desgl.; 3 Same, desgl.



2501. Ervum Lenticula Schreber. 

Zwerglinse.

Syn. Cicer ervoid.es Brign.
Bliitter rankenlos, mit einer Stachelspitze endigend, die 

oberen dreipaarig; Nebenblatter halbspiessformrg, ganzrandig; 
Bluthenstiele einbliithig, langer ais das Blatt, grannenlos; 
Kelch kiirzer ais die Krone; Frueht fast rautenformig, zwei- 
samig, flaumig.

B eschreibung  (nach Hoppe in Sturms Flora):
Die Wurzel ist einjahrig. Die Stengel werden 15 Cm. 

hoch, sind fadenfbrmig, viereckig, fast glatt, und sehr iistig. 
Die Bliitter sind zweipaarig; die Blattchen fast gestielt, gleich
breit, stumpf, kurzgestachelt, glatt, am Bandę ganz. Die 
Afterblatter stehen gegeniiber, sind sehr klein, gleichbreit, zu- 
gespitzt und ganzrandig. Die Banken sind ganz einfach 
sehr kurz, borstenformig. Die Bluthenstiele stehen an den 
Stengeln und Aesten in den Blattwinkeln, sind lang, rauh, 
eckig, stehen ab und tragen eine einzige Bliithe. Der Kelch 
ist halb so lang ais die Blume, hellgrun, fiinfspaltig; die 
Theile gleichtormig, gleichbreit, zugespitzt, behaart. Die 
Blume ist klein, blaulichweis; die Fahne ausgerandet. Die 
Hiilse ist eiformig-langlich, hellgrun, rauhhaarig und 1- bis 
2samig. Die Samen sind kugelrund, aschfarbig, schwarz-



punktirt. Diese Art wurde von Wulfen ftlr das Ervum  
soloniense L. gehalten, von Schreber aber mit dem Namen 
E. L enticu la  belegt.

Vorkommen: An steinigen, unkultivirten Orten, anf 
steinigen Aeekern u. s. w. In Karnthen, bei Fiume, in 
Istrien.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Ein vortreffliches Futter.

A b b ild u n g e n . '1'af'el 2501.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, vei'grossert; 2 Staubgefass, 

desgl.; 3 Carpell, desgl.; 4 Same, natiirl. Grosse und vergrossert.



Felderb.se.

Ein iiber meterhohes Sommergewaclis mit langgliedrigem, 
kletterndem und etwas windendem Stengel, mit paarig ge- 
fiederten Bliittern und am Ende des Blattes mit einer ge- 
theilten Wickelranke. Nebenblatter eiformig-lanzettlich, am 
Grund ungleich gezahnt, so lang wie der einbluthige Bliithen- 
stiel oder bis an die untere Bliithe der zweibliithigen Bliithen- 
stiele reichend, grosser ais die Fiederblattchen; Blatter 2- bis 
3paarig; Blattchen eiformig, kleili gekerbt, am Grunde breit 
oder fast herzformig; Blutlienstiele achselstandig, meist zwei- 
bliithig; Same kantig-eingedriickt, tonnenformig, graugriin 
mit braunen Piinktchen. Kelcli fiinfspaltig, die beiden oberen 
Abscbnitte grosser ais die drei unteren; Pahne sehr gross, 
znriłckgeschlagen; Staubweg zusammengedrdckt, gerinnelt, 
nach oben zottig; Frucht langlich, zusammengedrtickt, mehr- 
samig.

B eschreibung: Die gemeine Felderbse heisst in ihrer 
ursprunglichen Form wilde Erbse oder Stockerbse, unter- 
scheidet sieli von der reinen Form der Saaterbse durch einen 
dimneren, nicht duftiggriinen Stengel, durch schmalere, eirunde, 
nicht fast kreisrunde Nebenlilatter, durch meistentheils nur 
zwei Paar Blattchen, welche nicht wellig-ganzrandig, sondem 
feingekerbt sind. Bei der reinen Form der Saaterbse sind
auch die Bluthenstiele niemals einbluthig, sondem immer 
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zweibliithig; die Bliithen sind ferner l)ei der Stockerbse 
violett, bei der reinen Form der Saaterbse jederzeit weiss; 
die Samen der Stockerbse sind eckig und graalich, die der 
reinen Saaterbse kngelig und erbsengelb. Indess ist nickt 
zu leugneu, dass zwischen beiden reinen Arten dnrch die 
Kultur viele Bastarde und Uebergange entstanden sind, so 
dass man allerdings jetzt kaum eine bestimmte Greń ze zwi
schen diesen beiden Spezies anzugeben vermag. Das bat 
anch Melire bewogen, beide Spezies zu einer einzigen, unter 
Pisum  couimune, zusammenzuwerfen und alle Abarten ais 
Abarten dieser einzigen Spezies zu beschreiben. Dieses ist 
jedoch auch niclit ganz zweckmassig, denn man kann bei 
den einzelnen Ab- und Spielarten gewohnlich immer noch 
unterscheiden, welcher von beiden Spezies sie in Form der 
Bliitter, in Farbę der Bliithen und Samen am meisten sich 
hinneigen. Zu dieser Stockerbse mochten nun ais Abarten 
folgende Kulturarten zu zahlen sein:

a. Pisum arvense hum ile, die grane Zwergliiufererbse, 
oder graue Brockelerbse, oder preussische Zwergerbse, mit 
niedrigen, 30—60 Cm. hoch emporkletternden Stengeln und 
runden, hellgrauen Samen.

b. Pisum  arvense v iride, die griine gemeine Erbse, 
mit hoher emporkletternden Stengeln und grtinen runden 
Samen.

Spielarten:
a) Mit graugriinen Samen (die griine Laufer- oder Brockel

erbse), eine vorzuglich gnte Speiseerbse. 
fj) Mit dunkelgrauen Samen, nicht fur Kultur zu empfehlen. 
y) Mit schwarzen Samen, ebenfalls unschmackhaft.



c. Pisum  aryense quadratum , die griine Lupinen- 
erbse, mit hoch emporkletternden Stengeln, langen und brei- 
ten Hiilsen und grossen tonnenartigen Samen.

Spielarten:
a) Mit grauen Samen und blauen Bluthen.
fi) Mit grauen Samen und weissen Bluthen (Riesenerbse).
y) Mit dunkelgrauen gefleckten Samen.
<)) Mit schwarzen Samen.

d. P isum  arvense lep to lobum , die Zuckererbse, mit 
hohen Stengeln, breiten, facherformig gebogenen essbaren 
Hiilsen und eckigen Samen.

Spielarten:
«) Zwergzuckererbse mit niedrigen Stengeln.
fi) weisse gemeine Zuckererbse, mit weissen Biiithen, weissen, 

kantigen Samen.
y) blaue Zuckererbse, mit blauen Blumen und weissen, 

kantigen Samen.
d) graue Zuckererbse, mit blauen Blumen und grauen 

Samen.
Vorkommen: Im Gebiet nicht wild, aber auf Feldern 

ais Puttererbse entweder allein oder im Gemengfutter an- 
gebauet.

B liithezeit: Mai bis Juli. Audi im Herbst. 
A nw endung: Die groberen Sorten werden ais Yieh- 

futter, die feineren ais Gemiise (Zuckerbse) angebaut.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2502.
Pfianze in natiirl. Grosse.



Brecherbse, Pahlerbse, Schote./

I)er vongen sehr iihnlich. Nebenblatter eifórmig-halb- 
herzformig, am Grund ungleich gezahnt, so lang wie der 
einbluthige Bliithenstiel oder bis an die untere Blutlie der 
zweibltitbigen Bliithenstiele reichend, sehr gross, fast rundlich, 
am Grunde gezahnt, nacli oben abgerundet; Blatter dreipaarig, 
die Blattchen eiformig, ganzrandig, am Iiande wellig; Blu
thenstiele einbliithig oder zweibluthig, selten mehrbluthig; 
Blumen weiss; Samen kugelrund, ni elit eingedriickt, gleich- 
farbig, hellgefarbt.

B eschreibung: Der Naine Pisum  kommt von P isa, 
einer griechischen Stadt in der Landschaft Elis gelegen. 
Unser Gewachs kannten aber weder Griechen noch Romer 
ais ein Kulturgewachs, und erst im Anfange des Mittelalters 
wird die Erbse unter die Kul turpflanzen gezahlt. Sie ist 
zwar in der Bliithenzeit empfindlioh gegen Kiilte, erfriert 
selbst kaum aufgegangen liei einem Grade Frost, hat aber 
eine so kurze Vegetationsperiode, dass sie selbst noch in 
Lappland kultivirt werden kann. Audi bedarf sie zur Blutlie 
nur 10 Grad Warnie nacli der Skala von Reaumur. Woher 
sie eigentlich stammt, weiss man nicht; nacli diesen Vege- 
tationsverhaltnissen zu schliessen, kann aber ihr Yaterland 
nicht Aveit sudlich zu suchen sein. Von der Wilden- oder 
Stockerbse unterscheidet sie sich durch ihre ganzrandigen 
Fiederblattchen, durch ihre weit breiteren Nebenblatter, durch



ikrę weissen Bluthen und erbsengelben, runden Samen. Wie 
schon bei Pisum  arvense bemerkt, liat die Kultur mehre 
Bastarde und Uebergange in die Stockerbse erzeugt, so dass 
man beide Spezies zur Zeit nicht mehr mit Bestimmtheit zu 
trennen yermag. Indess mochten folgende Ab- und Spiel- 
arten nielir dem Pisum  sativum  angehoren:

a. P isum  sativum  hum ile, Zwergerbse, mit 1/3 bis 
1 Meter hohen Stengeln und gelben runden Samen.

Spielarten:
«) Weisse Zwergerbse mit 30 Cm. liohen Stengeln, sehr 

empfindlich gegen Kalte.
fl) Weisse kleine Laufer- oder Brockelerbse mit 3/t Meter 

hohen Stengeln, gepaarten, langen, fleischigen Hulsen. 
Ais Friiherbse zu empfehlen.

y) Weisse kleine Laufer- oder Brockelerbse mit 3/, Meter 
hohen Stengeln und gepaarten, aber harthiilsigen Samen. 
Ais Friiherbse kultivirt.

b. P isum  sativum  vu lgare , gemeine Garten und Saat- 
erbse, mit 1—-2 Meter hohen Stengeln und gelben, kugeligen 
Hulsen.

Spielarten:
«) Kleine weisse Friiherbse, allgemein in Kultur.
(i) Kleine weisse Spiiterbse, allgemein auf Feldern gebaut.
y) Mittle weisse Laufererbse, ebenfalls auf Feldern gebaut.
d) Grosse weisse Laufererbse, im Feld und Garten kultivirt.

c. P isum  sativum  um be lla tu m , Doldenerbse, Kro- 
nenerbse, Tiirkische Brbse, Biischelerbse, Rosenerbse, Klapper- 
erbse, Klunkererbse, mit l 1/2 Meter hohen Stengeln und viel- 
bltithigen Stielen.



Spielarten:
u) weisse Doldenerbse, mit weissgelben Samen.
/?) rothgefleckte Doldenerbse, mit weissgelben, rothgefleck- 

ten Samen.
B ltithezeit: Mai bis Juli, bisweilen aucli im Herbst. 
Anwendung: Hauptsachlich ais Gemilsepflanze in Giir-

ten, aber aucłi^anf Feldern, angebaut.
y '

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2503.
A blflhender und B fruchtender Stengel, natiirl. Grfisse; 1 Bliitlie, 

im Langsschnitt, vergr8ssert; 2 Geschlechtstheile, desgl.; 3 Keleh mit 
Geschlechtstheilen, desgl.; 4 Frucht, natiirl. Groase; 5 Same, desgl.; 
6, 7 derselbe im Langa- und Querschnitt, yergrosaert.



Stranderbse.

Syn. Orobus maritimus Kchb. Lathyrus maritimus 
Bigelow.

Das danernde, astige, gegliederte, federkieldicke liliizom 
kriecht ausliiuferartig im Boden umher nnd treibt bis meter- 
hohe, einfache oder astige, langgegliederte, wie die Blatter 
kahle und graugrune Stengel. Nebenblatter spiesformig, mit 
spitzen Oehrchen; Blatter ani Ende mit Wickelranke, vier- 
paarig; Blattchen eirund-langlich, ganzrandig; Bliithenstiele 
achselstandig, reichbliithig; Fahne purpurn mit dunkleren 
Adern, die Fliigel blaulich-rosenfarben. Stengel kantig.

Yorkommen: Am sandigen Meeresstrand, besonders 
aut Diinen. Im Gebiet sowohl an der Adria (Istrien) ais 
auch an der Nordsee und Ostsee sporadisch verbreitet. Hiiufig 
auf der Insel Silt und auf anderen Nordseeinseln der Kuste 
von Schleswig; ferner zerstreut auf Kiistendiinen vonMecklen- 
burg, Pommern, Preussen. Im Putziger Heisternest fand 
Schumann an einem Balken des Kruges mit Kreide ange- 
schrieben: P isum  m aritim um . Die Wirthin sagte: Im 
Yorigen Jahr sei ein Professor mit seinen 9 Schiilern aus 
Polen dagewesen, um zu botanisiren, und von allen Pflanzen 
sei ihnen diese (auch auf den Samlandischen Nehrungen vor- 
kommende) Pfłanze die merkwurdigste gewesen, deshalb liatten 
sie den Namen dahin geschrieben. (Geologische Wanderungen



durch Altpreussen von Julius Schumann. Konigsberg 1869, 
S. 50).

Die Pflanze gehort ubrigens nichfc nur der Seestrands- 
flora der alten Welt, sondern auch derjenigen von Nord- 
amerika an. So fahcl Richardson sie noch in der Nord- 
amerikanisch-arktischen Staudenformation an der sandigen 
Seekiiste (S. J. Richardson. Arctic searching expedition. Lon
don 1851). Nach Fr. J. Weiss auf den Diinen beim Bade- 
orfc Cranz, an der kurischen und frischen Nehrung.

B lu thezeit: Juni bis August.
A nwendung: Die Pflanze wiirde, wenn ihre Kultur 

gelśinge, eine sehr schbne Staude fur den Blumengarten 
abgeben.

A nm erkung: An lebenden Zaunen und Hecken in 
Istrien findet sich hie und da: P. elatius M. B. (P. elatuin 
DO.). Sie besitzt sehr kleine Nebenblatter, dreipaarige Blśitter 
mit langlichen Blattchen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2504.
A bliibender und fruchtender Stengel, naturl. Grosse; 1 Fruclit, 

desgl.; 2 Same, desgl.



2505. Lathyrus Aphaca L.

Erbsenlinse.

Syn. Orobus Aphaca Doli. Aphaca mdgaris Presl.
Die jiihrige Wurzel treibt einen meist einfachen, diinnen, 

gegliederten, aufsteigenden, kletternden Stengel, welcher lieine 
eigentlichen Blatter zur Ausbildung bringt, sondern nur in 
yerzweigte Ranken yerwandelte Blattstiele, an dereń Grandę 
sieli je zwei sehr grosse', blattige, verkehrt-eiformige, ganz- 
randige, stumpfe Nebenblatter mit herz-spiessformigem Grunde 
befinden. Bliithenstiele achselstiindig, langer ais die Ranken 
und Nebenblatter, 1—2bluthig; Bllitlien knrzgestielt, gelb, 
abstehend oder nickend; Frlichte łanglich, flach, mehrsamig.

B eschreibung: Wie bei L athyrus N isso lia  auf 
Kosten der Fiederblattehen und Nebenblatter der Blattstiel 
blattartig entwickelt war, so treten hier die Nebenblatter, 
auf Kosten des Blattstiels und der Fiederblattehen, mit be- 
sonderer Grosse und Entwickelung auf. Sie messen 3 Cm. 
Lange, etwa 1 Cm. Breite, sind kahl, ganzrandig, mit feinen 
parallellaufenden Nerven durchzogen, von welchen der Mittel- 
nerv an der Spitze in ein sehr kurzes Stachelspitzclien aus- 
geht. Uebrigens haben sie ein freudiges Grun, iiber der 
spiessformigen Spitze ein kleines Zahnchen an lieiden Seiten
und sitzen an dem viereckigen, schwachen, kalilen 15—45 Cm.
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langen Stengel, der sich. durch seine Ranken emporhalt. 
Diese Ranken vertreten hier das ganze Blatt, entspringen an 
jedem Paare der Nebenblatter, bleiben unverastelt oder spalten 
sieli einmal. Wie die ganze Pflanze haarlos ist, so sind 
auch die diinnen, aufrechtstehenden, 4 Cm. langen Bliithen- 
stiełe kabl. Sie tragen an ihrer Spitze 1—2 Bluthchen, 
dereń Stielchenbasis mit einem sehr kleinen, gestutzten Deck- 
blattchen bekleidet ist, Die Bluthen sind wenig grosser ais 
Linsenbliltheri, ihre gelben Kronen nicht ganz nocli einmal 
so lang ais der etwas abstehende Kelch. Der letzte hat 
lanzettformige, zugespitzte, 7 nervige Kelchzałme, welclie die 
doppelte Liinge der Kelchrohre haben. Die Hiilse ist gepresst, 
flach, meist 5 samig und die Samen sind hellgriin und schwarz 
gefleckt.

Yorkommen: In Thuringen zwar nicht gemein, aber 
an vielen Orten ais ein Unkraut auf Aeckern zu finden. 
Unter andern kommt sie bei Erfurt, Naumburg, Suiza, 
Eckartsberga, Bibra, Gotha und uberhaupt im htigeligen 
Thuringen, nicht aber im Gebirge vor. Desgleichen findet 
man sie noch dem Saalgebiete entlang bis Sandersleben, 
ferner in der Wetterau, Pfalz am Rh ein, Baden und Wiirttem- 
berg, wo sie gleichfalls das Htigelland bewohnt und weder 
auf dem Schwarzwald, noch auf dem Odenwalde, Hundsruck 
oder der Wasgau zu treffen ist. Ihre eigentliche Yerbrei- 
tung hat die Pflanze im westlichen Theil des Gebiets, be- 
sonders in der liheingegend. Seit 1881 auch in Preussen 
aufgefunden. Angeblich bei Jena, bei Naumburg an der 
Henne, und bei Gross Jena neben Schellsitz, bei Schonburg, 
nach Kosen zu, Muhlberg bei Arnstadt, Leina, Ohrdruff. In



Baiern nach Prantll) auf der unteren Hochebene auf Ackern 
bei Ulm, Donauworth, Augsburg, Munchen, im Keupergebiet 
bei Weissenburg, Niirnberg, Klosterheidenfeld, Liodelsae, in 
der Pfalz bei Diirkheim, Edenkoben, Blieskastel, Lotbringen 
im Kreis Chateau Salins.

B liithezeit: Juni, Jub.
A nw endung: Ein harmloses Ackerunkraut und ein un- 

bedeutendes Futtergewachs. Sie wiirde ein ganz niedliches 
Sommergewacbs fiir den Blumengarten abgeben.

Naine: A<p('c/aj heissfc falscbe Linse, von a und tpay.óg 
die Linse.

1) K. Prantl, Excursionsflora fiir das Kdnigreicli Baiern. S tu tt
gart 1884, S. 873.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2505.

AB Pflanze in naturl. Grosse.



^-ftraserbse.

Das jiihrige Rhizom treibt einen diinnen, aufrechten, 
ziemlich langgegliederten Stengel. Eigentliche Blatter sind 
auch hier nicht vorhanden, statt dessen entwickeln sich an 
den Knoten breit lanzettliche, sehr langspitzige, blattige 
Blattstiele, ohne Wickelranke, am Grund halb umfassend; 
Nebenblatter pfriemlich, sehr ltlein, am Grund halb spiess- 
formig; Bluthenstiele 1—2bluthig, ktirzer ais die sie stiitzen- 
den Blattstiele; Bluthen anfangs anfrecht, spater nickend, 
rosenroth; Friichte langgestreekt-linealisch, łn der Jugend 
seidenhaarig.

B eschreibung: Der meistentheils nnverastelte Stengel 
steht aufrecht, ist kantig, gedreht, gestreift, haarlos und wird 
30—60 Cm. hoch. Die abwechselnden Blattstiele sind Blat- 
tern gleich gebildet, so dass man sie auch fur Blatter halt, 
wenn man nicht beriicksichtiget, dass die Pflanze, ais eine 
L athyrus, zusammengesetzte Blatter besitzen nmss und 
dieses blattartige Gebilde nur ein zur Blattflaclie erweiterter 
Blattstiel sein kann. Dieser Blattstiel wird 8—9 Cm. lang, 
aber nur 4—6 Mm. breit, ist 7nervig, ganzrandig, stachel- 
spitzig, haarlos und an seiner Basis halb-stengelumfassend. 
An der Basis sitzen, wie bei anderen Lathyrus-Arten, 2 Neben- 
bliittchen, welche hier aber sehr klein und pfriemlich sind. 
Uebrigens fehlen dem Blattstiele nicht allein Blatter, sondern



auch Ranken. Die blattwinkelstandigen Bluthenstiele sind 
dreikantig, oben gerinnelt, etwas gedreht, 3—5 Cm. lang, 
aber stets kiirzer ais der sie stUtzende Blattstiel. Sie tragen 
an ihrer Spitze 1—2 gestielte hiingende Bluthen. Die Blli- 
thenstielchen sind etwas haarig, die Bluthen etwas grosser 
ais die Linsenbluthen, doch weit schoner gefarbt. Die Fahne 
ist purpurroth, Fltigel uud Kieł (Schiffchen) sind rosenroth, 
letztes hat eine yiolette Spitze. Die Kelchzahne sind sehr 
feinhaarig, die Hiilsen 5 Cm. lang, viersamig tmd herab- 
hangend. In der Jugend- sind sie sehr dicht mit kleinen 
Haaren bekleidet.

Yorkonnnen: In Thuringen stellenweise ais Unkraut 
unter der Saat vorkommend, z. B. bei Erfurt, Gotha, Koburg 
und Merseburg. Dann wieder in den oberen Theilen des 
Rheinthales, besonders in Baden, Elsass und Rheinpfalz, nicht 
minder in Cleve und Belgien, liin und wieder auch im Neckar- 
gebiete, unter andern urn Maulbronn, Backnang, Abtsgemiind 
und bei Reutlingen, ebenso auch stellenweise ani Harz und 
in Schlesien auftretend. Herr Dr. Schmiedeknecht fand sie 
vor liingerer Zeit sehr haufig auf Aeckern zwischen Sossel- 
born und Singen ohnweit Stadtilm und in neuerer Zeit auf 
einem Acker hinter dem grossen Holz bei Stadtilm; ebenso 
fand Herr Oberlehrer O. Schmidt sie auf dem grossem Etters- 
berg bei Weimar; nach Garcke (Flora von Halle, S. 128) 
steht sie in der Flora von Halle an Wiesenrandern am Wege 
von Burg Liebenau nach Collenbey und auf Wiesen zwischen 
Zoschen und der Ziegelscheune. Auch bei Magdeburg und 
Helmstedt tritt sie auf; sodann im stidłichsten Theil unseres 
Gebiets in Krain, namentlich nach Pittoni (briefliche Mit-



theilung) bei Gorz; im Salzburgischen nur auf Schutt an der 
Eisenbahn bei Seekirchen; in der liheinprovinz bei Zissen in 
der Eifel, im Ahr- und Glanfchal, im Nassauischen bei Dil- 
łenburg, in Hessen, Waldeck, in Schlesien um Lowen und 
und bei Teschen. In der westlichen Schweiz. In Baiern 
(Prantl, Flora, S. 373) bei Weilbeim, Neudorf, Wassertrii- 
dingen, Weissenburg, Nurnberg, Ebrach, Sehweinfurth, Bo- 
denwohr. .

Bluthezeirt: Mai bis Juli.
A nw endnng: Ein sebr nabrbaftes Futter; sonst wie bei 

der vorigen.

A b b i l d u n g e n .  '1 'afe l 2500.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



2507. Lathyrus Ochrus DC.

Ochrus-Erbse.

Syn. Pisum Ochrus L,
Ein Sommergewachs von massiger Hohe, locker be- 

bliittert. Blattstiele breit gefliigelt, die unteren hinablanfend, 
lanzettlich oder langlich, blattlos, die oberen blattertragend; 
Bliitter 1 — 3 paarig; Bliithenstiele achselstandig, einbliithig; 
Blnmen gelblichweiss; Fruchte breit langlich, zusammenge- 
driickt, netzig geadert, kahl, 4 —8samig, am oberen Rancie 
zweiflugelig, mit kantigen Flugeln; Same kugelig nnd etwas 
kantig, glatt.

Vorkommen: Ais Unkraut im Getreide. Nur im sud- 
lichsten Theil des Gebiets, in Istrien.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Ein niedliches Sommergewachs fur den 

Blumengarten; auch ein gutes Futter.
A ninerkung: An der Sttdgrenze unseres Florengebiets, 

so z. B. auf Unie und anderen Istrischen Inseln, kommt hie 
und da ais Ackerunkraut der beziiglich der Bliitter ahnliche 
L. purpureus Desf. (L. au ricu la tu s  Bertol. L. spu riu s  
Willd.) yor. Er besitzt 1—3bluthige Bliithenstiele, purpurne 
Fahnen, langlich-lineale, am oberen Rande stumpf zweikielige 
Fruchte, etwas zusammengedriickte Samen.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  2507.
Pflanze in natcirl. Grosse; 1 Same, deegl.



Saat- J/latterbse, Kicherling.

Syn. Cic&rcula sativa Alefeld.
Ein Sommergewachs mit kraftiger Wurzel mul ziemlich 

hochwiichsigem, langgliederigem, deutlich beblattertęm, stark 
gefifigeltem Stengel. Blatter einpaarig, mit schmal gefliigel- 
ten, linealischen Stielen und lanzettlichen oder lineallanzett- 
lichen, sehr spitzen Blattchen; Bluthenstiele achselstandig, 
einbliithig, kiirzer ais das Stiitzblatt, nacli oben gegliedert 
und hier mit kleinen Declcblattchen besetzt; Blumen gross, 
blau, rosenroth und weiss; Fracht langlich, flach zusammen- 
gedriickt, netzig geadert, kahl, meist 4samig, der obere Rand 
zuruckgekrummt, zweifliigelig; Kelchzahne lang, weit ab- 
stehend; Samen kantig, glatt.

B eschreibung: Der kahle Stengel ist nur am Grunde 
iistig, aufstrebend, yierkantig, an je 2 Kanten geflugelt und 
erreicht eine Hohe von */2—1 Meter. Die Blattstiele sind 
rinnig, schwach geflugelt oder bloss gerandet, haarlos und 
laufen in Ranken aus. Die Ranken sind an den untern 
Blilttern einfach, an den obern gehen sie in 3 Aesten aus. 
Die sitzenden Blattchen sind A-—10 Cm. lang, doch nur 4 bis 
12 Mm. breit, 3nervig, unten am Stengel lineallanzettformig, 
gewimpert, zwar ansehnlich gross, doch immer kleiner ais 
der Blattstiel. Die Bluthenstiele sind 4kantig, nacli oben 
eingelenkt, haben an diesem Gelenlie 2 kleine Deckblattchen, 
sind aber durchaus haarlos. Der Kelch ist haarlos; tiefge-



spalten und die Kelchzipfel laufen aus lanzettlicher Basis 
zugespitzt zu. Die Kronen sind so gross wie Erbsenbliithen, 
oft reinweiss, oft auch violett oder roth. Die Hiilsen sind 
4 Gm. lang, 1 — 2 Cm. breit und geschnabelt; charakteristisch 
sind die Flugel auf ihrem Riicken. Die Samen sind schmutzig 
gelblichweiss, aus viereckiger Basis keilfbrmig zulaufend und 
etwas zusammengedruckt.

Yorkom men: Ais Futter und Hlilsengewachs auf 
Feldern angebaut, doch immer bloss stellenweise und in 
kleinen Stucken. In den siidlicheren Gegenden des Gebiets 
kommt sie auf Aeckern unter der Saat verwildert vor. In 
Thttringen wird sie z. B. im nordlichen Theil, so z. B. bei 
Tennstedt (vgl. Irmischia 1884, S. 58), angebaut, auch hie 
und da im Saalthal, so z. B. bei Jena.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nwendung: Der Kicherling wurde ais Hiilsenfrucht 

statt Erbsen auf leiehten, armen Boden empfohlen, war auch 
am Ende der dreissiger und zu Anfange der vierziger Jahre 
stellenweise, z. B. im Saalthale, haufig auf Feldern zu sehen, 
indessen entsprach er der Anempfehlung niclit und sein An- 
bau wurde wieder eingestellt. Auf armem Boden steht er 
namlich sehr locker und auf besserem Lande ist die Erbse, 
welche sieli weit vortheilhafter verwerthet, ungleich zweck- 
massiger.

A nm erkung: Aus dieser Abtheilung der Soinmer- 
Blatterbsen mit ausgebildeten, 1—2paarigen Bliittern, 1- bis 
2bliithigen Bliitlienstielen und glatten Samen kommen im 
siidlichsten Theil des Gebiets noch hie und da, meist ais 
Ackerunkrauter, folgende Formen vor:



L. inconspicuus L. (L. parv iflo rus Roth): Sehr niedrig, 
zierlich, mit einpaarigen Blattern, einbliitliigen Bliithenstielen, 
welche kiirzer ais das Sttitzblatt und ain Grunde gegliedert 
sind, selir kleinen, blaulichen Blumen, seidig-zottigen Frucht- 
knoten, verlangerten^linealisclien, 8 — lOsamigen, gedunsenen, 
llaumigen Fruchtón. Am sandigen Meeresstrand, nur in der 
Nilhe der Siidgrenze in Istrien.

L. stans Yisiani: Blatter einpaarig; Bliithenstiele ein- 
bliithig, kiirzer ais der Blattstiel, am Grunde gegliedert; 
Fruclitknoten kalii, fein driisig punktirt; Frucht kalii. Unter 
der Saat an der Siidgrenze, bei Finme und auf den Inseln, 
z. B. auf Osero.

L. sphaericus Iletz. (L. coecineus Ali. L. ax illa ris  
Lam. L. inconspicuus Jaccp); Fruclitknoten kahl; Frucht 
yerlangert, linealisch, kahl, nervig, liervorspringend aderig. 
Auf Aeckem und an rasigen Orten des sudlichsten Gebiets. 
so z. B. im Wallis, im sudlichsten Tirol, bei Triest, in Istrien.

L. Cicer a L.: Bliithenstielchen im oberen Theil ge
gliedert; reife Frucht langlich, zusammengedruckt, netzig ge- 
adert, kahl, meist 4samig, der obere Rand grade, scłnnal 
zweifliigelig; Same kantig, glatt. So ais Ackerunkraut am 
Genfersee und in anderen Gegenden der Schweiz, im Oester- 
reichischen Kiistengebiet, in Istrien, bei Fiume u. s. w.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2508.
Pflanze in natiirl. Grosse.



Rauhhaarige Platterbse.

Syn. Lastila hirsuta Alefeld.
Ein Sommergewachs mit kraftiger Wurzel und hoch- 

wiichsigem, langgliederigem, beblattertem Stengel, welcher 
geflligelt und wie die Blatter mehr oder weniger fein behaart 
ist. Blatter einpaarig, mit sehr kurzem Blattstiel, am Ende 
mit yerzweigter Wickelranke; Blattchen lanzettliełi oder liing- 
licli-linealisch, spitz; Bliithenstiele zweibltithig, langer ais das 
Stiitzblatt; Kronen rosenroth, beim Welkenblau, gross; Fracht 
lineal-langlich, raubhaarig, die Haare am Grimde zwiebelig 
verdickt; Samen kugelig, knotig rauli.

B eschreibung: Der an zwei Seiten geililgelte, fast 
haarlose Stengel ist aufsteigend, astig und wird 30—60 Cm. 
hoch. Seine abwechselnden Blatter, mit welchen er bekleidet 
ist, haben 3kantige Stiele und verlaufen sieli in Sspaltige 
Ranken. Die Blattchen des einzigen Blatterpaares sind weit 
langer ais der Stiel, unten am Stengel 3 Cm., holier oben 
5 Cm. und darliber lang, 3nervig, unterseits scharf und gehen 
vorn in ein kurzes Stachelspitzchen aus. Die lanzettlichen, 
an der Basis halbpfeilformigen Nebenblattchen sind gleich- 
falls stachelspitzig und haben zuweilen an der Basis 1—2 
kleine Zliline. Die Bliithenstiele sind iiberhangend, gefurcht, 
scharf, 2—3bltithig und mehrmals langer ais die sie stiitzen- 
den Blatter. Die Kelchzahne sind aus breiter Basis aus-



gehend zugespitzt, die blaulich-rosenrothen Kronen haben 
inelir ais die doppelte Lange des Kelches und gleiclien in 
Grosse den B lii tli en des Orobus tuberosus. Die fast 5 Cm. 
langen Iliilsen sind zusammengedriickt und enthalten gelb- 
liche Samen.

Yorkom men: Auf Aeckern. Zerstreut durch das siid- 
liche und mittle Gebiet. Unkraut auf Thonmergel- und 
Kalkackern, dpeK im Ganzen selten, melir in Siiddeutsckland, 
wie in Baden, in der Rheinpfalz, in Frank en und in der 
Wetterau, docli auch im Mitteldeutschland, z. B. in Schlesien 
und Thiiringen. In dem letzten Lande ersclieint diese Spezies 
bloss bei Erfurt, Schnepfenthal und bei Romhild. Sehr 
haufig im Oberelsass; im Rheinthal bei Basel, in der Rhein
pfalz Otterbach hinter Kaiserslautern, in Oberhessen bei 
Nauheim und Wisselsheim, bei Saarbruck, Dusseldorf, Stadt- 
kill, in der Eifel bis Spaa, von Wiirzburg bis Frankfurt a. M., 
eingeschleppt (Prantl a. a. O., S. 374) am Stidbahnhof bei 
Munchen, bei Dinkelsbiilil, Ntirnberg, Erlangen, Kammerforst 
und Breitbach im Steigerwald, bei Klosterheidenfeld.

B lu thezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Ein gutes Futter. Audi ais Zierpflanze 

im Garten zu empfelilen.
A nm erkung: Aus dieser Abtheilung mit knotig-rauhen 

Samen, im Uebrigen denen der vorigen Abtheilung ahnlich, 
kommen noch folgende Formen in der Niihe der Sudgrenze 
in Weinbergen und auf Aeckern verscbleppt vor:

L. setifolius L. Die einbluthigen Bliithenstiele kiirzer 
ais das Stiitzblatt, im oberen Theil gegliedert und mit kleinen 
Deckblattchen versehen, Fruclit langlich, flach gedruckt,



2—Ssamig, der Same kugelig. So auf Weinbergen und an 
steinigen Orten in Istrien, bei Fiume.

L. annuus L. Deckblattchen grosser; Fruclit lineal- 
langlich, zusammengedriickt, 6 sarnig. Sonst wie die vorige. 
Auf Kulturland auf den Istrischen Inseln, namentlich auf 
Osero.

L. angulatus L. Bliitlienstiele langer ais das Stutzblatt, 
am Ende gegliedert; und begrannt; Fracht schmal lineal, 
glatt, aderlos, meist lOsamig; Same kubisch. In Weinbergen 
und auf Aeckern im sudlichsten Theil des Gebiets: in Wallis, 
im Oesterreichischen Kiistengebiet, bei Triest, Gorz u. a. O.

A b b i l d u n g e n .  T af e l  2509.
Pflanze in natiirl. Gtrosse.



Erdnuęs, Erdmandel, Erdmauschen.

Rhizom iistig, fadfenfornhg, gegliedert, die Glieder stel 
lenweis zu haselnussgrossen Knollen anschwellend, die Aeste 
auslauferartig kriechend; Stengel kantig, fliigellos, liegend 
nnd aufsteigend; Błśitter einpaarig, ara Ende mit verzweigter 
Wickelranke; Bliitłienstiele mehrblilthig, langer ais die Stiitz- 
blatter; Frucht lineal-langlich, kalii, netzig-aderig; Same 
schwach knotig; obere Kelchzahne kurz dreieckig.

B eschreibung: Tief eindringend verzweigt sich unter 
der Erde die fadenformige Wurzel, welche hier und dort in 
langliche oder rundliche schwarzliche Knollen anschwillt, und 
einen gewołmlich nur niedrigen 80—60 Cm. langen, zuweilen 
aber aucli hoheren viereckigen gerieften, iistigen, schwachen, 
sich durch die Blattranken erhebenden Stengel triigt, der 
wie die ganze Pflanze kahl ist. Die Bliitter sind kurzge- 
stielt, haben 1 Paar Blattchen nnd zwischen diesen hervor- 
tretend eine 3theilige Rankę. Die Blattchen sind fast sitzend, 
stachelspitzig, bald oval, auf beiden Enden etwas spitzlich, 
oder nach oben yerbreitert und stnrnpf, daher łanglich um- 
gekehrt-eiformig, fast keilfbrinig, mit lang gezogenem Ader- 
netz. Die Nebenbliitter sind langer ais der Blattstiel, halb- 
pfeilfomig, der untere wie der obere Lappen schmal und 
spitz zugespitzt. Die Bliithenstiele treten aus den Błatt- 
achseln hervor, sind 2—Smal langer ais das Blatt, eckig,



tragen 3—5 gestielte traubenartig gestellte ansehnlicłie rothe 
Blumen; die Blumenstiele sind liinger oder so lang ais der 
Kelch, und meist liinger ais ihre pfriemlichen Deckblattchen. 
Der Kelch glockig mit dreieckig-spitzen am Rande fein ge- 
wimperten Zahnen, von denen der unterste der schmalste 
und langste, die iibrigen alhniihlig breiter und kiirzer sind, 
die obersten beiden etwas zusammenneigend. Die Fahne ist 
breitgezogen rundlich, seicht ausgerandet, kurz und breit ge- 
nagelt, lebhaft rotli. Die Fliigel sind viel schmaler und 
kiirzer, aber etwas liinger ais die Kielbliitter, welche durch 
den etwas gedrehten Griffel ein wenig gewunden und mit 
Ausnalmie der Basis mit einander verwachsen sind. Die 
Staubfaden sind bis iiber die Hiilfte verwachsen, der zehnte 
frei. Der Griffel ist linealisch, auf der innern Seite von der 
stumpfen Narbe bis iiber seine Mitte mit abstehenden weichen 
Harchen besetzt. Die Hiilse ist breit linealisch, an jedem 
Ende etwas zugespitzt, erhaben-netzadrig, an der obern Naht 
mit zwei Furchen, mehre bramie kugelige oder etwas eckige 
Samen enthaltend.

Vorkommen: Auf nahrhaftem, schwerem, lehmigem 
und kalkhaltigem Boden, auf Aeckern, auf Kulturland ver- 
schiedener Art, an Dammen und Boschungen. Durch einen 
grossen Theil des Gebiets zerstreut; hiiufig in Kalkgebirgen 
des mittlen und siidlichen Gebiets, besonders auf dem Thii- 
ringer Muschelkalkboden, auf Sandboden fehlend, daher auf 
der norddeutschen Tiefebene selten. In Preussen sehr selten; 
nach Fr. J. Weiss bei Thorn, Mewe, Pempłin. Im ganzen 
Thiiringer Muschelkalkgebiet ist sie sehr haufig (vgl. u. a. 
Lutze s Programm, S. 10. Irmischia 1884, S. 58), weit



seltener schon im Konigreich Sachsen (vgl. z. B.: D. B. M. 
1884, S. 105), in der Itheingegend stellenweis hauflg, so 
z. B. in Lothringen im Kreis Chateau-Salins.

B liithezeit: Juli, August.
A nwendung: Die Knollen dieser auf Aeckern oft 

lastigen Pflanze sind von siissem, mehligem, mandelartigem 
Geschmack, und konnen friseh oder gekocht gegessen werden, 
sie sind ziemlich gut verdaulich, aber etwas adstringirend. 
Die Blumen der Erjniis.se sind wohlriechend.

Name: Beim Theophrast kommfc Xu‘)vqog eine hiilsen- 
tragende Pflanze vor; man will dies Wort von der verstiir- 
kenden Partikel la  und Oouoog, liitzig, ableiten, da diese 
Hiilsenpflanze ais A phrodisiacum  wirken sollte.

A b b i l d u n g e n .  T afe l2 5 1 0 .
BliShende Pflanze in naturl. Grosse.



Wiesen.- Platterbse.

Syn. Orobus pratensis Doli.
Das dauernde, fadliclie, gegliederte, yenistelte Rliizom 

krieclit ausliiuferartig im Boden umlier und treibt astige, 
yierkantige, fliigellose Stengel mit einpaarigen Blattern. 
Bliittchen lanzettlich, Wickelranken verzweigt; Nebenblatter 
lanzettlich, mit pfeilformigem, zuruckgekrummtem Grandę; 
Bliithenstiele reichbluthig. langer ais das Sttttzblatt; Blumen 
gelb; Fracht lineal-liinglich, schief und vorspringend geadert; 
Sam en kugelig, glatt, braun marmorirt; Kelchzahne klirzer 
ais der Fruchtknoten, sammtlich lanzettlich-pfriemlich.

B eschreibung: Der et was zusammengedruckte, vier- 
kantige Stengel klettert durch seine Blattranken aus einem 
schiefen Wurzelstocke 30—60 Cm. empor, ist geiieft und 
zuweilen fast oder ganz haarlos, zuweilen auch feinhaarig, 
nach oben zu sehr veriłstelt und die Aeste entspringen aus 
der Basis der mit Nebenblattchen besetzten Blattstiele, oder 
es fehlen auch die Bliitter ganz und die Aeste kommen aus 
dem Winkel der Nebenblattchen hervor, ja nicht selten fehlt 
der gegenuberstehende Ast im Winkel des Afterblattpaares 
und die Aeste stehen dann abwechselnd. Auch sie sind bald 
haarlos, bald feinhaarig, immer jedoch gerieft. Die Bliitter 
sind nach dem Standorte von sehr verschiedener Grosse; ihre
Blattstiele sind oft 4 Cm. lang und dann messen die beiden
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Fiederblattchen 3 Cm. und haben eine langliche Form; oder 
die Blattstiele sind wenige Millimeter lang, die Fiederblatt- 
chen linien-lanzettformig und 2—3 Cm. lang. Bald sind die 
Blattstiele und Fiederblattchen haarlos, bald haben die Blatt- 
stiełe und die Unterfłachen der Fiederblattchen eine feine 
Behaarung, bald sind die Blattstiele und beide Flachen der 
Fiederblattchen so dicht mit weissen Haaren besetzt, dass ihr 
Grim ein Graugriin wird. Immer aber sind die Fiederblatt
chen spitz. Die Banken theilen sich in eine dreiastige Gabel 
oder sie bleiben auch ungetheilt, sind haarlos oder weissgrau 
behaart. Die Nebenblatter haben eine spiessartige Form, 
sind von 3 Cm. bis mehre Millimeter lang und andern wie 
die Blatter in der Behaarung. Die 3—12 Cm. langen Blii- 
thenstiele sind theils haarlos theils behaart, immer jedoch 
langer ais die stiitźenden Blatter und tragen 4—12 reingelbe 
Bliithen, nur an klimmerlich gewachsenen Exemplaren weniger. 
Die Bliithen sitzen an kurzeń, haarigen Bliithenstielen, sind 
in der Knospe und ersten Bliithe einseitwendig, spiiter nach 
allen Seiten hin ausgebreitet, haben behaarte Kelche, dereń 
Zahne kiirzer ais der Fruchtknoten sind. Die Fahne ist aus- 
gerandet, grosser ais die FJugelchen und das Schiffchen, die 
Hiilsen sind glatt, anfangs braunlich, zuletzt schwarz, die 
Samen marmorirt.

Vorkommen: Auf frischen und trockneren Wiesen, an 
Grasrandern, auf rasigen Pliitzen aller Art, an Waldrandern 
und in lichten, rasigen Waldungen, auf Waldschlagen, auf 
Dammen und Boschungen, an Ufern und Wiesenzaunen, im 
Wiesengebiisch und Ufergebiisch. Durch das ganze Gebiet. 
verbreitet.



B liithezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Die wohlriechenden Bliithen geben den 

Bienen gute Nahrung, die Samen sind nahrhaffc und werden 
von den Hiihnern und Tauben gem gefressen, die ganze 
Pflanze ist frisch und getrocknet ein vorzuglich.es Futter. 
Im Garten darf man sie wegen ihrer Auslaufer nicht dulden.

Form  en: (i. sepium. L. sepium Seopoli. Ganze Pflanze 
kahl; Bliithen einseitswendig; Kelchziihne fast gleichlang.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2511.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2512. Lathyrus s ilvester L.

W ald - Platterbse.

Rhizom und Stengel ahnlich wie bei der vorigen, aber 
kraftiger. Stengel. liegend, kriecliend, kletternd oder rankend, 
wie die Blattstiele breit gefliigelt; Bliitter einpaarig, in eine 
getheilte Wickelranke auslaufend; Blattchen lanzettlich-lang- 
iich, spitz oder stumpf, yon sehr verschiedener Breite, kahl; 
Bluthenstiele reichbliithig, langer ais die Stiitzbliitter; Fahne 
auf dem Rticken rothlich grun, inwendig am Grmide purpurn, 
tibrigens fleiscliroth mit dunkleren Adern, die Fliigel vorn 
und das Schiffchen an der Spitze purpurn; Frtichte liinglich- 
linealisch, kahl; Same knotig-runzelig, der Nabel die Hiilfte 
des Sarnens umgebend. Der Flugel des Stengels ist doppelt 
so breit wie derjenige der Blattstiele.

B eschreibung: Der Stengel klettert bis 2 Meter boch 
an den Strauchern empor, liegt mit seiner Basis am Boden, 
verastelt sieli sehr und breitet sich oft so umfangreich aus, 
dass er einen ganzen Busch umziebt. Die Bliitter sind haar- 
los, die Blattchen sind breit- oder schmal-lanzettformig, unten 
am Stengel immer etwas breiter und kiirzer und vorn plotz- 
lich in eine Stachelspitze sich verlaufend, oben iiber 5 Cm. 
lang und vorn allmahlig in die Stachelspitze sich verlaufend, 
alle Blattchen sind aber ganzrandig, dreinervig und ihr 
Blattstiel geht in eine dreispaltige Gabel aus. Die schmalen 
Nebenblattehen sind liochstens so breit wie der Stengelfliigel, 
die Bluthenstiele aufrecht stehend, 4—Sbliithig und durch 
die vielen ansehnlich grossen Bliithen erliiilt diese Pflanze 
ein zierliches Aeussere. Die Kelchzahne laufen aus breiter



Basis borstenformig zu, der unterste und langste ist kaum 
so lang ais die Kelchrohre, die beiden obersten sind viel 
kiirzer. Die Fahne der Bliithen ist fleischroth, ausserlich 
grimlich, die Fliigel sind blaulichroth, das Schiffchen ist 
rothlich weiss, die Kronblatter welken sehr bald zu einem 
schmntzigen Rotli. Die 8 Cm. lange Hiilse ist kahl nnd 
abwarts gebogen.

Yorkommen: In lichten Waldungen und Waldge- 
btischen, an etwas bewachsenen Gerollabhangen. Durch den 
grossten Theil des Gebiets zerstreut, aber haufiger in Ge- 
birgsgegenden ais auf der Ebene. In Thuringen ist sie be- 
sonders im Muschelkalkgebiet verbreitet, aber aucli auf Thon- 
schiefer und anderen Gebirgsformationen.') In Preussen ist 
sie nach Fr. J. Weiss stellenweis haufig, so z. B. bei Konigs- 
berg, Fischłiausen, Darkehmen, Wehlau, Memel, Braunsberg, 
Eilau, Osterode etc.

B lu thezeit: Juni bis August.
A nwendung: Ein sehr gutes Futter. Sie ist aucli 

eine hilbsche Zierpflanze fur den Blumengarten, kann aber 
durch ihre Auslaufer liistig werden.

F or men: Die Blatter variiren sehr in Breite und Lange. 
Eine Form mit ganz schmalen Bliittchen ist: fi. ensifoliiis 
Buck. Auch L. platyphyllos Retzius mit breiten gelliigelten 
Blattstielen gehort wohl hierher. 1

1) So z. B. im Schwarzathal. Vgl. B, Siegismund, Entwurf einer 
physischen Geographie des Schwarzath ais, S. 31; Irmischia 1884, S. 58.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2512.
A bltihende Pflanze, nat. Grdsse; 1 Kelch, vergi'ossei't; 2 Fracht, 

natiirl. Grosse.



Mehrbliittrige Platterbse.

Syn. L. intermedms Wallr.
Sie unterscheidet sich von der vorigen fast nur durch 

den kleinen, nur ein Dritttlieil des Samens umgebenden 
Nabel und durch die meist 2—-3paarigen oberen Blatter. 
Flligel der Blattstiele fast so breit wie diejenigen des Stengels. 
Samen mit rundlichen Knotchen besetzt.

B eschreibung: Der kantige Stengel ist breitgeflugelt 
und kahl, die breitgefliigelten kahlen Blattstiele gehen in 
Wickelranken aus, welche selten unverastelt sind, gemeinlich 
sich in drei Aeste spalten. Die kahlen Bliittchen sind lang- 
lich, 5nervig, unten 5 Cm. lang und 11/2 Cm. breit, weiter 
oben zwar ebenso lang und noch langer aber schmiiler, 
ganz oben werden sie aber linien-lanzettformig. Sammtliche 
Blattchen sind beiderseits kahl und sitzend, sie stehen an 
den untern Bliittern zu 2, 3 und 4, an den obern aber zu 4, 
auch wolil zu 5 und 6, sind diinner im Parenchym ais bei 
L athyrus la tifo liu s  und endigen alle in eine kleine Stachel- 
spitze. Die halbpfeilformigen Nebenblatter verlaufen in ihrer 
Zuspitzung ebenfalls in ein kleines Stachelspitzchen und sind 
besonders in der Mitte des Stengels sehr breit. Die Deck- 
bliittchen ani kahlen BlUthenstiele sind borstenformig, die 
Kronen rosenroth, doch verfarben sie sich bald in ein blau- 
liches Schmutzigroth. Die Narben sind mit iveissen Haaren 
dicht besetzt, die Hiilsen werden 10 Cm. lang, tragen 9 bis



11 Samen. Die ganze Bliithe ist kleiner ais bei L. la ti-  
fo lius, nicht grosser ais bei L. s ilv e ste r und von den 
Kelclizahnen sind die 3 untersten weit liinger ais die beiden 
obersten, laufen aus breiter Basis sehr spitz zu.

Yorkommen: In Waldungen und Gebiischen, besonders 
in Gebirgsgegenden. Sehr ungleieh im Gebiet zerstreut. 
Hie und da in Thiiringen (vgł. z. B. Irmischia 1884, S. 58; 
Sigismund a. a. O., S. 31); am Harz; in Schlesien am Geiers- 
berg und Elsenberg bei Zobten, in Bohmen am Goltschberg 
und bei Karlstein; bei Bromberg und Polnisch Krone in 
Posen; in der Baar in Baden und in der Gegend des Boden- 
sees; am Spielberg, bei Balingen, Lautlingen, Blaubeuren, 
am Lichtenstein; in Baiern bei Deggendorf, Brennberg und 
Mading bei Regensburg; hie und da in der Schweiz.

B liithezeit: Juli, August.
Anwendung: Wie bei der vorigen.
Forrnen: ji. imijugus Koch: Bliitter sammtlich ein- 

paarig. Diese unterscheidet sieli von der breitblattrigen 
Form des L. s ilv e s tr is  L. durch blaugrune Farbung, breite 
Blattstie]fliigel und grossere Nebenbliitter.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2513.
Pflanze in natur!. GrOsse.



Breitblatterige Platterbse.
s

Der YorigeiPselir ahnlich. Bliitter einpaarig, mit breiten, 
stumpfen, eifórmigen, liinglichen oder lanzettlichen Blattchen; 
Bliithenstiele steif, langer ais die Stiitzblatter, reichblUthig, 
die Bliithen gedrangt, rosenroth, wohlriechend, Frucht lang- 
gestreckt, langlich-linealiach, kalii; Samen knotig-runzelig.

B eschreibung: Diese schone Platterbse treibt einen 
baarlosen, starkgefltigelten Stengel, welcher 2—3 Meter lioch 
emporklettert. Auch die Blattstiele sind gefliigelt, ungefahr 
3 Gm. lang und tragen zwei am unteren Theile des Stengels 
ziemlich eirunde, 8 Cm. lange und 4 Cm. breite, ziemlich 
5 nervige, stumpfe, ein wenig ausgerandete, fein-stachelspitzige, 
etwas lederartige Blattchen. Mit der Stengelhohe werden 
die Blattchen schmaler und kleiner, sind zuletzt lanzettformig, 
3 Cm. lang und spitz. Ebenso andern die Nebenblatter. 
An den untersten Blattern sind sie langlich, 3 Cm. gross 
und haben an der Basis einen Żalni; an den obersten Blattern 
sind sie halbpfeilformig. Der Blattstiel hort an den unter
sten Blattern oft mit dem Paare der Blattchen auf, an den 
oberen Blattern geht er aber in 3—5 thoilige Ranken aus. 
Die Bliithenstiele sind steif', langer ais die Blatter, aus dereń 
Achseln sie entspringen, tragen in der Regel mehr ais 
8 Bliithen, welche so dicht neben einander zu stehen kommen, 
dass sie sieli in der Spitze an einander drangen. Die Kron- 
bliitter sind grosser ais alle andern einheimischen Arten,



die Fahne und die Fliigelchen haben die Farbę der Erdnuss 
(L. tuberosus), die Schiffchen sind weiss.

Yorkommen: In Hecken, Gebiischen, lickten Wal- 
dungen. Im Gebiet nur in der Nahe der Siidgrenze, in 
Istrien, bei Fiume, nach Pittoni haufig bei Gorz (vgl. Oesterr. 
Bot. Z. 1863, S. 388). Im Harz eingebiirgert. In Thuringen 
und anderwarts in Deutschland nur verwildert in Gebiischen 
zu finden, gemein in Garten ais Ziergewachs. Oft aber wird 
diese Spezies ais wirklich wildwachsend angeflihrt, was viel- 
leicht eine Verwechselung des rotbbliihenden L. s ily estris  
mit dem L. la tifo liu s  veranlasst hat. Man unterscheidet 
den echten L. la tifo liu s  sogleich an dem dichten Stande 
der Bliithen. Dieses Exemplar ist von dem Zaune des so- 
genannten Burggartens, eines umzaunten Feldes am Fusse 
des Hausberges, genommen, wachst dort jezt wild empor, ist 
aber sicherlich friiher angesaet worden. (Vgl. D. B. M. 1885, 
S. 94. Irmischia 1885, S. 58.)

B llithezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine prachtige Gartenpflanze. Ausserdem 

ein gutes Viehfutter.
F o r men: /i. angustatus Koch: Die Blattchen weit 

schmaler. Syn. L. ensifolius Badarro (nicht DC.).
A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2514.

Pflanze in natiirl. Grosse.

Flora XX IV . 29



Sumpf- Platterbse.

Syn. Orobus paluster Reichenbach.
Vom Wuchs der vorigen. Bliitter gefiedert, am Ende 

mit yerastelber' Wickelranke, 2—3paarig; Blattchen lanzett- 
lich, stunipf mit feinem, aufgesetztem Spitzchen; Nebenblat- 
ter mit lanzettlichen, zugespitzten Oehreben; Bluthenstiele 
reichbliithig, langer ais das Stiitzblatt; Friichte lineal-lang- 
lich, grade, kahl; Same glatt, der Nabel nur ein Viertel des 
Samens umgebend. Blattstiele fliigellos, schinal berandet. 
Stengel gefliigelt.

B eschreibung: Der Stengel ist am Grunde diinn und 
liegend, seine Flligel sind daselbst noeli nicht ansgebildet. 
Bald aber klimmt er durch seine Rankengabeln 60 Cm. 
empor, wird zweischneidig, hin- und hergebogen, an beiden 
Scharfen gefliigelt, verastelt sieli nicht, ist ganz haarlos und 
mit Blattern reichlich bekleidet. Die Fiederbliitter messen 
gemeinlich 7 Cm.; ihr fliigelloser kahler Stiel lauft in 
gabelige Ranken aus und hat gemeinlich 2 Paar, seltener 
3 Paar Fiederblattchen. Die letzten stelien einander gegen- 
iiber, haben in der Mitte des Stengels iiber 2 ’/'2 Cm. Liinge, 
indessen verschiedene Breite; bald mehr langlich, bald wirk- 
lich lanzettlich. Sie sind mit 5—7 Nerven durchzogen und 
der Mittelnerv gelit an der Blattspitze in ein kleines, weiches 
Stachelchen aus. Uebrigens sind alle Fiederblattchen kahl



und ganzrandig. Die Nebenblattchen sind halb-pfeilformig 
und nur wenige Milliineter lang. Die Bltithenstiele kommen 
oben aus den Blattwinkeln, sind liinger ais die sie stutzenden 
Blatter, kahl, ungefliigelt, sie tragen nur wenige, gewohnlick 
bloss 2, 3, 4, seltener 5—6 kurzgestielte, einseitwendige, 
iłber 1 Cm. lange, blassblaue, znweilen auch purpurrotbliche 
Bltithen, welclie ttberhangen. Am Grandę jedes kleinen 
Bluthenstielchens findet sich ein kleines Deckblattchen. Die 
3 langeren Kelchzahne sind lang zugespitzt und halb oder 
Liber so lang ais die Krone.

Yorkommen: Auf sumpfigen Wiesen. Streekenweise 
durch den grossten Theil des Gebiets zerstreut, aber keines- 
wegs iiberall. An der nordlichen Grenze Thuringens, z. B. 
bei Aschersleben, und in Thuringen selbst, z. B. bei Erfurt 
und in der goldenen Aue, indessen doch immer nur ais 
seltenere Pflanze. Aber in Norddeutschland kommfc sie 
haufiger vor, z. B. in Saclisen, in der Mark, in den Lausitzen, 
in Pommern, Mecklenburg u. s. w., ersclieint wiederum in 
Sliddeutscliland stellenweise und wachsfc auf moorigen, fench- 
ten Wiesen. In Preussen nacli Pr. J. Weiss selten, so z. B. 
bei Fischhausen, Labiau, Brannsberg, Neustadt, ferner in der 
Flora von Kulm in einer schmalblattrigen und einer breit- 
blattrigen Form ani Abhang nach dem Altliausener See hin 
im GebOsch gleich hinter dem Darnin und am See in Greń z.1 2)

1) Nach Buddensieg in der Flora von Tennstadt an sumpfigen 
Stellen der Wiesen zwischen Mittelhausen und Ringleben. Irmischia 
1884, S. 58.

2) Bericht Liber die 1. Yerslg. d. westpr. botan. zool. Ver. 1878, 
Seite 16.



B luthezeit: Juli, August.
Anwendung: Sie liefert ein gutes Futter unci ist ais 

Gartengewiichs empfehlenswerth.
Formen: Sie ist sehr variabel in der Grosse der Blat- 

ter. Zu ihren Formen geliort auch der in Mahren vorkom- 
mende: L. incurms Hoclist.

A b b ild u n gen . T a fe l 2515.
Pflanze in natilrl. Grosse,



2516. Orobus vernus L.

Kikelhahnchen.

Syn. L a th yru s vernus Bemh.
Das kurze, buscbelige, perennirende, kurzgliederige 

Rhizom treibt aufrechte, einfache, bis '/2 Mo ter hohe, wie 
die Blatter kable, mit wenigen, grossen, glanzenden, paarig 
gefiederten Blattern besetzte, kantige Stengel. Blatter wendel- 
standig, 2—3paarig; Bliittchen langlich-breitlanzettlich, sehr 
kurzgestielt, ganzrandig, lang zugespitzt, gewimpert, grtin, 
beiderseits glanzend; am Ende des Blattes ein kleines Spitz- 
chen; Bluthenstiele achselstandig, grade, meist 4bliithig, 
etwa so lang wie das Sttttzblatt; Friichte kahl.

B eschreibung: Dieses niedliche Gewachs ist unsere 
erste Schmetterlingspflanze. Ihr Wurzelstock ist knotig, schief 
und treibt an der Spitze den Stengel, welcher einfach, sehr 
scharfkantig, haarlos, 30 Cm. und noch hoher, in der Jugend 
gedreht, oben besonders braun angelaufen ist. Die gemein- 
schaftliehen Blattstiele sind haarlos, an der innern Seite ge~ 
rinnelt und rothlichbraun angelaufen; sie werden fingerlang 
und liinger, haben gemeinlich drei Bliittchen, zuweilen mehr, 
zuweilen (besonders an der Spitze) weniger und an der Spitze 
bemerkt man das grane, blattartige, 2—4 Mm. lange Spitz- 
chen, welches selten noch ein Endblattchen hat. Die Blatt- 
chen sind gegenstandig, werden 3 Cm. gross und grosser, 
haben sehr kurze Stielchen, glanzen auf der Unterflache und



zeigen hier drei besonders hervortretende Nerven. Die Ober- 
fliiche ist selir fein bebaart, die Spitze lang hinausgeschoben, 
der Rand ganz. Die Nebenblattchen sind fast 1 Cm. lang, 
eirund-lanzettformig, halb pfeilformig, zwar ganzrandig, oft 
aber durch Beschadigung verletzt. Der gemeinschaftliche 
Blmnenstiel wird 15 Cm. lang und langer, stełit aufrecht, 
triigt an seiner Spitze eine Bliithentraube von mehren herab- 
geneigten iiber ’/2 Cm. grossen Bltithen, dereń kleine Stiel- 
chen am Anfang pkier Rinne des gemeinschaftlichen Stieles 
entspringen. Der Kelcb hat einen schonen Schmelz von 
rothen und hellgriinen Farben; sein unterstes Zahnehen ist 
am langsten, die beiden obersten Zahnehen sind ani kiirzesten, 
die Krone ist aber immer noch einmal so gross ais das 
unterste Kelchzahnchen. Das Fahnchen ist am grossten, 
schlagt seine Seitenrander nach aussen und hat an der Spitze 
eine Ausrandung. An der Basis seiner breiten Fliiche sieht 
man 2 Hockerchen, der Nagel ist weisslich und rinnenformig, 
die Platte rosenroth. Die beiden Flugel schlagen sieli zu- 
sammen und verdecken das kleine Schiffchen. Der Griftel 
macht mit dem Fruchtknoten einen rechten Winkel, ist nach 
oben zu flach und an der inneren Seite mit braunlichen 
Druschen besetzt, die Nar be abwarts geneigt. Die Hiilse ist 
zusammengedruckt, braun und hat gelbe, purpurpunktirte 
Samen.

Vorkommen: In schattigen Laubwaldungen. Durch 
den grossten Theil des Gebiets verbreitet, namentlich aber 
haufig in den Gebirgsgegenden des mittlen und siidlichen 
Gebiets. Auf den Ebenen im Ganzen seltner. Im Alpen- 
gebiet nicht iiberall haufig; so z. B. im Yorarlberg nur im



Saminathal und um Peldkirch (Oesterr. B. Z. 1873, S. 346); 
auch in Tirol nicht uberall (vgl. D. B. M. 1884, S. 138). 
Im Elsass fehlt sie ganz.

B liithezeit: April, Mai.
A nw endung: Eine prachtige Zierpflanze fur den Blu- 

mengarten. Sie verlangt gute, locltere Erde und schwachę 
Beschattung. Die Samen waren frilher ais Sem ina G a lega  e 
nem orensis offizinell und zwar ais ein eroffnendes, zer- 
theilendes, reinigendes und harntreibendes Mittel. Jetzt hat 
dieses Gewachs fur uns nur ais erste schone Zierde der Laub- 
waldungen Interesse.

Name: O robus kommt von ogoj, ich errege, reize, 
setze in Bewegung, und /?oug, der Ochse; es heisst also so- 
viel ais Ochsenweide, Ochsenkraut.

Form  en: [i. fiaccidus Koch: Blattchen weit schmaler, 
lanzettlich, an den untersten Blattern oft schmal lineal- 
lanzettlich. Syn. fiaccidus Radius.

y. gracilis Koch: Blattchen linealisch, sehr schmal. 
Syn. O. gracilis Gaud.

Mein Sohn J. G. Hallier fand im Fruhjahr 1885 den 
Orobus vernus in der Wolmisse bei Jena mit rein weisser 
Blume.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2516.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bluthe, vergr5ssert; 2 Keleh, 

desgl.; 3 Schiflchen, desgl.; 4 Staubgefassrohre, desgl.; 5 Frucht, 
naturl. Grosse; 6 Same, vergr6ssert.



2517. Orobus variegatus Tenore.

Bu-iite Walderbse.

Syn. O. nmlti/lorus Sieber. O. rigidus Lang. O. vernus 
(i. latifolius Koch. O. pyrenaicus Scopoli. O. venetus 
Miller.1)

Der vorigen ahnlich, aber schon durch die kleineren, 
bunten Blumen unterscheidbar. Fliigel nnd Schiffchen rosen- 
rotli mit schwacher Streifung, die Fahne purpurn, mit dunk- 
leren Linien dicht gezeichet, Stengel kantig; Blatter 2- bis 
3paarig gefiedert, mit breit eiformigen, zugespitzten, am 
Grunde schief abgerundeten, gewimperten, riickseits gliinzen- 
den Blattchen; Bluthenstiele achselstandig, einwarts gebogen, 
reichbluthig, etwa von der Liinge des Sttttzblattes; Fracht 
in der Jugend fein drusig-rauh.

B eschreibung: Die bunte Waldwicke ist unserer ge- 
meinen, O. vernus, in allen Theilen so ahnlich, dass sie 
viele Auto ren ais eine Yarietat derselben betrachten, denn 
sie hat mit ihr gleiche Hohe, gemeinschaftlich sind beiden 
der kantige Stengel, die am Bandę gewimperten, auf der 
Riickseite glanzenden Fiederblattchen, die Lange der Blumen- 
stiele im Yerhaltniss zu den sie stutzenden Blattern, die 
Form und Grosse der Hiilsen und Samen. Verschieden ist 
diese Art von dem O. vernus durch grossere, breitere und 
an der Basis schief zugerundete Fiederblattchen, durch ver-

1) Sie kommt boi Yenedig niclit vor, aber Clusius erhielt von 
dorther Samen derselben.



haltnissmiissig grossere Nebenblatter, durch kleinere, zahl- 
reichere Bliithen, die auch in Farbung sehr abweichen und 
durch Hiilsen, die sich in der Jugend, wegen vieler kleinen 
Knotchen, rauh anfuhlen. Wenn man auch alle diese Diffe- 
renzen ais solche ansehen mag, die nur eine Yarietat, nicht 
aber eine Spezies zu begriinden scheinen, so dUrfte doch der 
Umstand fur Annahme einer wirklichen Spezies sprechen, 
dass 0. variegatu s da, wo er mit O. vernus im Gemeng 
gefunden wird, nicht eh er zu bliihen anfangt, ais bis O. ver- 
nus abwelkt, und dann noch in voller Bliithe ist, wenn 
O. yernus in Frucht steht.

Yórkommen: In waldigen Gebirgsgegenden. Im
warmeren Theil des Oesterreichischen Ktistengebiets stellen- 
weis, nordlich bis zur Yromschia Góra in Innerkrain, bei 
Gorz, bei Triest, im stidlichen Tirol, in der Gegend von 
Meran bei Schloss Brandis, im Naifthal, arn Katzenstein. 
Vgl. D. B. M. 1884, S. 138.

B liitheze it: Juni, Juli.
Anwendung: Wie bei der vorigen.

A b b ild u n g e n . T a f e l  2517.
Pflanze in natiirl. GrBsse.
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Knollęaerbse.

Syn. Lathyrus montanus Bernh. O. prostratus Host. 
L. macrorrhizus Wimmer.

Bluzom kriechend und unregelmassig knollig angeschwol- 
len; Stengel liegend, gefliigelt, langgliedrig, fast oder ganz 
einfach; Blatter 2—3paarig, mit lanzettlich-langlichen, bis- 
weilen linealischen, rtickseits meergrunen, ziemlich stumpfen, 
glanzlosen Blattchen und halb pfeilformigen Nebenblattchen; 
Staubweg linealisch; Bliithenstiele 3—8bliithig.

B eschreibung: Der knollenartige Wurzelstock liat
einen susslichen Geschmack, ist erdfarbig-gelblich und treibt 
einen aufrechten, 30—45 Cm. hohen, wenig oder gar nicht 
yerastelten, zweischneidigen Stengel,' welcher haarlos, gestreift 
und gefliigelt ist. Die gefliigelten Hauptstiele der Blatter 
tragen unten 3—4 Paar, oben nur 2—3 Paar gegenstiindige, 
wie oben erwahnt, in Form sehr yerschiedene, jedoch immer 
ganzrandige, kahle, stachelspitzige Blattchen, welche 3—4 Cm. 
Lange erreichen und an dem Blattstiele sitzen. An der Basis 
der Nebenblatter sieht man zuweilen den Rand etwas ge- 
zahnelt. Die Bluthentrauben entspringen aus den Blatt- 
winkeln, tragen nicht mehr ais 3—8 kurzgestielte Bliithen 
und messen kaum die Lange der sie stiitzenden Blatter. Die 
Kronen sind anfangs purpurrothlicli, malen sieli aber bald 
blaulich und yerwelken schmutzig-griinlich-blau. Die Hiilsen 
sind stielrund, hiingen herab und werden zuletzt schwarz.



Yorkom men: An rasigen Abhangen, in Laub- und 
Nadełwaldungen an trocknen, etwas sonnigen, sandigen 
Orten, auch auf Lehmboden, aber seltner auf Kalk. Fast 
durch das ganze Gebiet verbreitet. Auch im Alpengebiet 
(D. B. M. 1884, S. 138). Sie fehlt auch der Norddeutschen 
Ebene keineswegs, findefc sich z. B. in Preussen nach Fr. J . 

Weiss zerstreut, z. B, bei Konigsberg, Caymen, Heilsberg, 
Graudenz, Marienburg, Deutsch Crone. Haufig bei Hamburg.

B ltithezeit: April bis Juni.
A nwendung: Ein leidliches Fntter. Der Wurzelstock 

hat adstringirende Eigenschaften, war friiher bei Diarrhoen, 
Blutungen und Geschwiiren gebrauchlich, galt auch ais 
diuretisches Mittel.

Form en: fi. tenuifolius Koch: Blattchen łinealisch, 
bisweilen nur 1 Mm. breit. Syn. O. linifolius Ileichard. 
O. tenuifolius Roth. O. gracilis Gaud. O. setiformis Sehlei- 
cher. Nach Koch schlagt diese Form bei der Anzueht aus 
Samen in die gewohnliche zuriick.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2518.
AB Bflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, vergr8ssert; 2 geoffnete 

Hillse, natiirl. Grosse; 3 Same, natiirl. Grosse und yergrossert.



2519. Orobus albus L. fil.

Weisse Walderbse.

Syn. O. pannonicus Kramer. O. austriacus Crantz. 
O. asphodeloides Gouan. Lathyrus pannonicus Garcke. 
O. lacteus M. B. O. montanus Hoppe et Hornschuh.

In Bezug auf Wuchs und Dauer der vorigen ahnlich. 
Rhizom biischelig, mit kenlig verdickten Wurzeln besetzt; 
StengeJ. kantig, nacli oben schmal geflligelt, einfach, bisweilen 
nach oben mit einigen kurzeń Seitenzweigen versehen; Bliitter 
2—5 paarig, mit schmal lanzettlichen oder linealischen, kahlen, 
Blattchen; Nebenblatter bis an den Grand der unteren Bliitt- 
chen reiebend oder kurzer, schmal lanzettlich, am Grand 
halbpfeilfórmig; Bluthenstiele kurzer ais das Stutzblatt, vier- 
kantig, 3—lObluthig; Blumen weiss, die Fahne auf dem 
Riicken rosenroth angelaufen; Staubweg linealisch.

B eschreibung: Der Stengel wird 30 Cm. hoch, ist 
unten vierkantig, nach oben zweischneidig und, wie die ganze 
Pflanze, kalii. Die Fiederblattchen messen 3—4 Cm. Lange, 
aber nur 3—4 Mm. Breite, die Nebenblatter sind kurz und 
schmal. Die Bluthenstiele uberragen die sie stutzenden 
Blatter, dereń Stiele bis zum ersten Fiederpaare nur 3 Cm. 
lang sind. Die Blumenstiele sind aber in der Begel einwarts



gebogen, vierkantig und fcragen eine gedrangte Bluthentraube. 
Die Bliithen sind bloss 1 Cm. lang, die Kelelie haben un- 
gleich grosse Ziihne und ihre Kohre ist etwas bauchig. Der 
Griffel ist fadenfórmig und gedreht. Die Yarietat O robus 
yers icc lo r Gmel. kommt in Allem der Hauptform gleich, 
ist nur durcli Farbę der Bliithen und durch einen etwas ver- 
astelten Stengel verscliieden, welcher bei O. a lbus in der 
Kogel ganz einfach ist.

Y orkom m en: Aut'Gebirgswiesen und an steinigen Ab- 
hangen. Nur im ostlichen und sudostlichen Theil des Ge- 
biets: Bohmen; Mahren; Oesterreich; aut dem Eiicken des 
Karstgebirges, auch in der Nahe von Gorz (Oesterr. B. Z. 
18G3, S. 389) und bei Fiume, ani siidlichen Abhang des 
Hirschauer und Wurmlinger Berges in Wurttemberg.

B iithezeit: Mai, Juni.
A nwendung: Eine einpfehlenswerthe Gartenpflanze.
Form en: (i. varsicolor Koch: Fahne purpurn, Flligel 

und Schiffchen blassgelb. Syn. O. rersicolor Gmelin. O. va- 
rius Simson. Sehr nahe verwandte Formen sind: O. alpestri.s 
W. K. O. canescens L. fil. O. filiformis Lam. Von O. albus 
L. fil. unterscheidet sich O. alpestris W. K. durch purpur- 
rothe Blumen, durch das Fehlen der Wurzelanschwellungen, 
indem das kurze Rhizom lange Faserwurzeln entsendet, so
wie nach Kitaibel durch undeutlich gestreifte Friichte und 
rundliche, einfarbige Samen; dagegen stimmen beide Uberein 
in Bezug aut Stengel, Blattform, Grosse der Blumen und den 
linealischen Staubweg. Von Orobus tuberosus L. unter
scheidet sich O. alpestris W. K. durch den ungeflugelten 
Stengel, die Farbę der Blumen und das Fehlen des Wurzel-



anschwellungen. Bei O. canescens L. fil. ist der Blattstiel 
so verkiirzt, dass die Nebenbliitter nicht selten den Grund 
des obersten Paares erreichen und der Staubweg ist am Ende 
rhombisch verbreitert. O. pallescens M. B. ist eine Form 
von O. canescens L. fil. mit schwefelgelben Blumen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2519.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2520. Orobus luteus L.

Gelbe Walderbse.

Syn. O. montanus Scopoli. O. laevigatus W. K.
Rhizom wagerecht im Boden liegend, meist einfache, 

kantige, meterhohe, gegliederte Stengel treibend. Blatter 
meist vierpaarig, mit langliclien, ziemlich spitzen, rtickseits 
meergrunen, glanzlosen Blattchen; Bliithenstiele reichbliithig, 
olmgefahr von der Lange des Blattes; Blurnen anfangs hell- 
gelb, beim Welken gelbbraun; Staubweg linealiscb, am Ende 
biirtig; Nabel ntir ein Viertel des Samens umgebend. Die 
Wurzelfasern sind fadlich, die heurigen einfach, die iilteren 
feinfaserig.

B eschreibung: Der bogige und dicke Wurzelstock 
treibt %—11/J Meter hohe, zuweilen verastelte, doch in der 
Kegel einfache Stengel, welche aufrecht gerichtet, nalie der 
Basis rund sind, aber nach oben kantig werden und mit ab- 
stehenden weichen Haaren bekleidet sind. Die Blattsiele 
messen 5—13 Cm., sind ebenfalls kantig und weichliaarig, 
dabei gedreht und verlaufen sieli am obersten Blattpaare in 
ein Stachelspitzchen. Die 3—8 Cm. langen und 2—3 Cm. 
breiten Blattchen sind versckieden in Form, meist elliptisch, 
doch auch ei-lanzettfbrmig, fiedernervig, ganzrandig, vorn in 
ein Spitzchen auslaufend und zugespitzt oder spitz. Am 
Grunde des Blattstiels sitzen die zwei halb-pfeilformigen bis 
ganzrandigen Nebenbliitter und nur ihre Basis ist am Rande



gezahnt. Das ganze Blatt ist entweder langer oder wenig- 
stens ebenso lang ais die 5—lOblftthigen, oben weichhaarigen 
Bliithenstiele, an welchen die gelben, spiiter schmutzig braun- 
lichen Bliithen an langen Stielen hangen. Ihr haariger Kelch 
hat 5 ungleiche Zahne, wovon die oberen beiden kurz zu 
einander gericlitet, die unteren drei langer sind. Die Kronen 
iiberragen den Kelch weit, doch die Fahne, unter den Kro- 
nenblattern aaf langsten, ist niebt zuriickgeschlagen und das 
Schiffchen, seitlich gebogen, ist langer ais die Fliigel. Der 
Griffel richtet sich nicht mit dem Fruchtknoten rechtwinkelig 
gericlitet in die Holie, sondern ist nur aufsteigend, in seinem 
Verlaufe gleichbreit und an der inneren Seite der Spitze be- 
haart. Die ganze Bliithe misst 3 Cm., die gebogenen Hiilsen 
sind aber 5—8 Cm. lang, doch nur 6 Mm. breit, kahl, linea- 
lisch-liinglich, etwas zusammengedruckt und enthalten mehre 
schwarzfleckige rundliche Samen.

Yorkommen: In Waldungen hoherer Gebirge und 
alpiner Gegenden und in den nordischen Wiildern der Ebene. 
Von der Schweiz an durch Tirol, Salzburg, Krain, Oester- 
reicli, Steiermark; ausserdem in Preussen bei Insterburg und 
Heilsberg.') Nach Herm Apotheker Kiihn findet sie sich in 
der Flora von Insterburg im Broedlankener Forst, Jagen 32 
und im Eichwalder Forst. In Yorarlberg ist sie auf den 
Kalkalpen zerstreut (Oesterr. B. Z. 1873, S. 340), so z. B. 
im Saminerthal, Gampertonthal, auf dem Arlberg oberhalb 1

1) Herr Apotheker H. Kiihn, welcher die Pflanze bei Instei'burg 
entdeckte, hatte schon unterm 6. September 1883 die Giite, mir ein- 
gelegte Exemplare zu iibersenden, welche iiber die Richtigkeit der 
Bestimmung keinen Zweifel lassen.



Stuben. Im Salzburgischen nach A. Sauter (Flora, S. 148) 
auf' steinigen Triften, an buschigen Stellen der Kalkalpen 
von dereń Fuss bis auf die Alpen (1600 Meter), selten nur 
bei Unken (Schreitzelrietb), im Ulricbholz und auf der 
Gampenleite, auf dem Wildeneggerliorn, am Genner und ani 
Zinken bei St. Gilgen.

B lu tbezeit: Mai bis Juli.
Anwendung: Eine hoclist empfeblenswerfche Staude 

fur den Blumengarten.

A b b ild u n g e n .  T a f e l  2520.
Bluliende Pflanze, natiirl. Grosse.

Flora XXIV. 31



2521. Orobus niger L.

Schwarze Walderbse.

Syn. O. tristis Lang. Lathyrus niger Bernh.
Das kurze, ungegliederte, schief im Boden liegende 

K,bizom treibt einen aufrechtem,'" !/2 Meter hoben, kantigen, 
astigen Stengel mit ausgebreiteten Aesten und entwickelter 
Gliederung. Bliitter 5—Gpaarig; Blattchen eirund-langlich, 
stumpf, riickseits meergrun, beiderseits glanzłos, am Ende 
mit kleinem aufgesetztem Stach elspitzchen yersehen; Neben- 
blatter linienformig, lang zugespitzt; Bliithenstiele acbsel- 
standig, langer ais das Stutzblatt; Tranben mehrbliitbig, 
einseitswendig; Staubweg linealisch, von der Mitte bis ans 
Ende biirtig.

B eschreibung: Der schiefe Wurzełstock hat viele 
imd ziemlicb starkę Wurzelfasern, treibt aufrechte zwei- 
schneidige, 30—60 Cm. und hoher werdende Stengel, welche 
haarlos sind und sich in viele abstehende Aeste verbreiten. 
Man unterscheidet hinsicbtlicb der blattartigen Theile eine 
etwas abweichende Yarietat: O robus tr is t is ,  dereń Neben- 
bliittchen balbpfeilformig sind und dereń Fiederpaare nicht 
mehr ais 3—5 betragen. Die Bluthen sind aucli weniger 
lebhaft gefarbt. Ebenso hat man Exemplare mit schmaleren 
und breiteren Fiederblattchen, mit liiiigeren oder ktirzeren



Blattstielen. Desgleichen findet man die Fiederbliittchen zu- 
gerundet oder spitz, mit einer mehr oder minder ausgebil- 
deten Weichstachel endigend. Niclit immer stehen die Blatt- 
paare einander streng gegenuber, zuweilen findet mail am 
Ende statt eines Bliittchens eine Rankę und gemeinlich geht 
aucb der allgemeine Blattstiel in eine Weichstachel ans. 
Immer jedocli sind die Biattstiele der unteren Bliitter verbrei- 
tert, die Biattstiele und Blattchen haarlos, die Blattchen kurz- 
gestielt und die Bliitter werden unter der Presse leicht Schwarz. 
Die Trauben bestehen aus 4—10 Bluthchen, diese sind kurz- 
gestielt, haben purpurrothe Kronenblatter, welche sich im 
Welken hellblau farben. Die Hiilsen sind ziemlicli lang, 
haarlos, stielrund, hangen herab, werden in der Reife schwarz 
und enthalten braune, kugelrundliche (in Yar. O robus 
tr is t is  mehr langliche, schwarzliche) Samen.

Yorkommen: In Waldungen der Grebirge und der 
Ebenen, vorzugsweise auf Kalkboden in trocknen Laubwal- 
dungen. Dureh den grossten Theil des Gebiets verbreitet. 
Sehr haufig im Thiiringer Muschelkalkgebiet, aber auch in 
den suddeutschen Gebirgen und im Alpengebiet (vgl. u. a. 
D. B. M. 1884, S. 138. Irmischia 1884, S. 58. Prantl, 
Flora von Baiern. S. 375). Sie ist auch durch Norddeutsch- 
land zerstreut, so z. B. nach Fr. J. Weiss und H. Kiihn in 
Preussen stellenweiss haufig, bei Konigsberg, Darkehmen, 
Insterburg, Heilsburg, Gilgenburg, Braunsberg, Neidenburg, 
Fiatów etc.

B lu thezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Eine sehr schone Zierpflauze fur Holz- 

ungen in Parkanlagen.



schaliger imd die Samen sind durch ihre bedeutende Grosse 
vor den Samen der gemeinen Bohne leicht kenntlieh.

Vorkommen: Wild ist sie nur im siidlichen Europa 
z u finden, kultivirt liat mail sie aber allgemein in Giirten 
und auf Feldern, indessen nimmt sie seltner das Ackerland 
und Kier nur zur Einfassung ein, weil sie nur ais Stangen- 
bohne bekannt ist und im Felde ungestangelt zu sehr lauft.

B liithezeit: Juli, August.
A nwendung: Die jungen Hiilsen benutzt man, wie 

bei Phas. y u lgaris , zu Gemusp^doch ist die Speise grober, 
indessen fallt die Emte reicłfer aus. Sie wird auch vielfach, 
besonders in der rothbliihenden Form, zur Bekleidung von 
Lauben und Zamień in Giirten kultivirt.

For men: {i. coccineus Koch: Blumen scharlachroth. 
Syn. Ph. vulgaris (-i. coccineus L. Ph. coccineus Lam.

Je nach Blutlienfarbe hat man Arten mit łioclirothen 
Bltithen, mit weissen Bliithen und mit zweifarbigen Bliitlien, 
dereń Fahnen hochroth sind, wahrend die Schiffchen weisse 
Farbę haben. Die erste Varietat zeitigt violette Samen mit 
schwarzen Flammenstrichen und Punkten, die zweite hat 
entweder rein weisse oder gefleckte Samen, die dritte ge- 
fleckte Samen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2522.
A bliihende Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Bliitlientheile, vergrbssert; 

2 Fruelit, nat. Grosse; 3 Same, desgl.; 4 derselbe zersehnitten, desgl.



Bołrne.

Der vorigen sehr ahnlich. Blattchen ans herzfórmigem 
Grunde eiformig, zugespitzt; Traube kiirzer ais das Stiitz- 
blatt; die beiden am Grandę des Kelchs befindlichen Deck- 
blattchen eirund, breiter ais der Kelcb; Fracht fast grade, 
hangend, glatt.

Vorkommen: In Ostindien einheimisch oder nach 
Wittmack aus Amerika stammend, aber seit alten Zeiten 
ni Griechenland und Italien, gewiss schon seit 600 Jahren 
nach Christns am Rhein knitiyirt. Sie ist einjahrig und 
wird in verschiedenen Yarietaten iiberall kultivirt, von 
welchen die vorziiglichsten sind:

a. Ph. communis, geineine S tangenbohne, mit win- 
denden Stengeln und etwas zusammengedriickten, nieren- 
formig-langlichen Samen. Samen und Hiilsen sind massig 
gross, erste weiss, fleischfarbig, gelb, kupferfarbig, violett, 
schwarz, zweifarbig mit schwarzen und braunen Bandem 
oder Flecken, zuweilen dreifarbig.

(i. Ph. compressus, Speckbohne, Schw ertbohne, mit 
windenden Stengeln und nierenfórmig-langlichen, sehr zu- 
sammengedriickten Hulsen. Die Htilsen sind fleischiger, bis 
25 Cm. lang und 4 Cm. breit, die Samen gemeinlich weiss, 
doch auch gelb oder gefleckt.

y. Ph. gonospermus, S a la tbohne , mit windenden 
Stengeln, oft sichelformig gebogenen, kleinen Hulsen und 
Bohnen, welche weiss, gelb, braun, zweifarbig und gefleckt sind.



ó. Ph. oblongus, D a 11 e 1 b o h n e , Buschbohne mit cy- 
linderartigen Hiilsen und cylinderartigen Samen, welche weiss, 
gelb, hellroth, nur am Nabel roth oder grau gefleckt sind.

fi. Ph. ellipticus, E ierbohne, Buschbohne mit eier- 
formigen weissen (Znckerbohnen), schwarzen, gelben, ge- 
fleckten Samen.

'). Ph. sphaericus K ngelbohne, Stengelbohne mit auf- 
geschwollenen Hiilsen und kugeligen Samen von rother, 
gelber, weisser, halbweisser, schwarzvioletter und fieisch- 
farbiger Farbę.

Das Gemeinschaftliękć dieser Varietaten ist, dass sie ais 
Stengelbohnen linlis gewunden sind, dass die Oberlippe des 
Kelches zweizahnig, die Unterlippe dreizahnig ist, dass die 
Bliithentrauben 5 — 8 weisse, gelblichweisse, lilarothe oder 
anch blassviolette Bluthen haben und dass ihr Stengel mehr 
oder weniger scharflich ist.

B lu thezeit: Juli, August.
Anwendung: Der Kuchengebrauch der Bohne ist be- 

kannt. Noch benutzt man Semina P h aseo li zu erweichen- 
den und zertheilenden Umschlagen.

Form en: Die verschiedenen durch Kultur entstandenen 
Formen zerfallen nach Linne in zwei Hauptgruppen, namlich:

Ph. vnlgaris a. L.: Stangenbohne, stark windend.
Ph. nanus L.: Krautbohne, Buschbohne, kanni windend.

A b lii ld u n g e n . T a fe l  2523.
A bluliende Pflanze, nat. Grosse; 1 Frucht, desgl.; 2 Same, desgl.



2524. Ceratonia Siliąua L.

Johannisbrod, Karoben.

Ein etwa mannshoher, immergriiner Baum oder Strauch 
mit sparrigen, wehrłosen Aesten. Zweige ziemlich dicht be- 
blattert, in der Jugend wie die Blattstiele und Blattspindeln 
meist roth angelaufen, wie die Blatter wendelstiindig an- 
geordnet; Blatter nnpaarig geliedert, 3—4paarig; Blśittchen 
eirund, lederig, kalii, etwas glanzend; Bluthen in achsel- 
standigen Trauben, polygamisch; Kelch ungleich funftheilig, 
inwendig rotlilieh; Krone fełilgeschlagen; Staubblatter funf, 
fast frei; Staubweg fast fehlgeschlagen, mit kreisrunder 
Miindung; Fruclit flach, mit wulstigen Randem.

Yorkommen: Die Pflanze stammt urspriinglich aus 
dem Orient; ist aber schon seit vielen Jahrhunderten durch 
das ganze siidliche Europa verbreitet. Im sudlichsten Theil 
unseres Florengebiets, in Istrien und anf den Istrischen 
Inseln (Osero u. s. w.) kommt sie an sterilen Orten yollig 
eingeblirgert vor und erreicht nordlich die Gegend von 
Lovrana. Im Orient wird der Baum sehr gross und erreicht 
ein hohes Alter. In der Regel triigt er erst im 20. Jahre. 
Die Fruchte sind im unreifen Zustande schadlich, im reifen 
Zustande aber eine gesunde Nahrung fiir Menschen sowie 
fur Schweine, Pferde und Esel.

B lu thezeit: September, Oktober.
Flora XXIV. 32



Anwendung: Das Johannisbrod war schon im Alter- 
thum bei fast allen orientalischen Volkerschaften, besonders 
bei den arabischen Stammen, eine wichtige und beliebte 
Nahrung. Von der grossen Bedeutung der Frucht zeugt 
der Um,stand, dass die Araber dieselbe ais Gewicht fur das 
Go ld benutzten, wolier das Wort Karat (aus dem griechi- 
sclien Keration, Hornchen) stammt. Jetzt wird die Pflanze 
in ganz Siideuropa kultivirt, besonders auf der Felseninsel 
Malta, auf Cypern, Sizilien u. s. w. Empfełilenswerthe Zier- 
pfianze fur Zimmer und Kaltliaus. Die eigentliche Heimath 
des Johannisbrodbaumes ist Syrien und Jonien und beson
ders aueh Kanaan. Kabli Victor Hehn ist die Pflanze 
friihestens zur spateren Romerzeit in Europa eingefiihrt 
worden, aber ibre eigentliche Yerbreitung hat erst durch 
die Araber stattgefunden.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2524.

A bluliender Zweig, naturl. Grbsse; 1 Zwitterbliitlie, vergrossert; 
2 Frucht, naturl. Grosse.



Judasbaum.

Ein schoner, zierlicher Baum von 3 — 4 Meter Hohe, 
reich mit ziemlich grossen, abfalligen, ungetheilten Blattern 
besetzt, wehrlos. Biiitter gestielt, einfach, ungetheilt, kreis- 
rund mit herzformigem Grunde, kalii, sehr stumpf oder etwas 
ausgerandet; jiingere Zweige dunkelbraun, punktirt; Blumen 
vor der Entwickelung der heurigen Blatter erscheinend, in 
reichbliithigen Trauben, welche aus den Achselpunkten der 
vorjahrigen Blatter hervorbrechen, grosa, meist lebhaft rosen- 
roth, bisweilen weiss; Kelch fiinfzahnig, am Grunde mit 
einem Hocker versehen; Krone schmetterlingsformig, fiint'- 
bliitterig; Staubbliitter 10, frei, abweehselnd langer uud 
kurzer, gebogen; Frucht einfacherig, zasammengedruckt, viel- 
samig.

Vorkommen: An steinigen, etwas feuchten Abliangen, 
besonders an felsigen Bachufem. Im sudlichen Europa zer- 
streut. In unserem Florengebiet nur im siidlichsten Tirol, 
aber in allen sudlichen Gegenden in Garten angepflanzt.

B liitheze it: April, Mai.
A nw endung: Eins der priichtigsten Zierbaumclien 

unserer Garten. In der Jugend gehorig abgehiirtet, ertragt 
der Judasbaum an geschiitzten Orten, in lockerein, nicht 
grade nassem, aber auch nicht diirrem, sandigem Boden in 
den meisten Gegenden unseres Gebiets den Winter ganz gut.



Jungę Exemplare muss man gegen strenge Klilte etwas be- 
decken und umkleiden, weil sonst die Zweige zuriick trier en. 
Man kann das Bauinchen auch facherfarmig oder spalier- 
artig ziehen und zum Bekleiden von Wanden benutzen. In 
den rauhen (legenden, namentlich im ganzen nordostlichen 
Deutschland, pflanzt man den Judasbaum am besten in Kubel 
und durchwintert ihn an einern frostfreien Orte. Die Yer- 
mehrung geschieht durch Sprosslinge, Ableger und Samen, 
welche in Kiistchen gesaet und gegen Prost geschutzt werden 
miissen.  ̂ '

A b b ild u n g e n . T a f e l  2525.
A bliihender Zweig, naturl. Grosse; 1 Fracht, desgl.



Narnenverzeichniss

des

dreiundzwanzigsten u. vierundzwanzigsten Bandes.

(1 =  Band 23, II =  Band 24.)

Abacosa dumetorum Alef. 131,11. 
Anthylłis alpestris llegetschw.

152,1.
—- alpestris Rvhb. 152,1.
— atropurpurea Sclilosser et 

Vukot. 156,1.
— Dillenii Sehult. 152,1.
— Jaequini Kemer 156,1.
— maritima Schweig. 152,1.
— montana L. 154,1.
— — «. genuina Rohb. fil. 156,1.
------- p . Jacąuini ltclib. fil. 156,1.
------- y .  atropurpurea Yuk. 156,1.
— montana Kemer 156,1.
— polyphylla Kit. 152,1.
— tricolor Vuk. 152,1.
— Vulneraria L. 149,1.
------- a . yulgaris Koch 152,1.
— — /?. maritima Koch 152,1.

------- y . rubriflora DC. 152,1.
------- cf. polyphyllaKoch,Ser.l52.
------- - t . bicolor Rchb. 152,1.
— — f. Allionii Ser. 152,1.
------- r/. alpestris Rchb. 152,1.
Aphaca yulgaris Presl. 201,11.

Argyrolobium argenteum Rchb. fil.
125,1.

— Linnaeanum Walp. 125,1. 
Arthrolobium scorpioides DC.

89.11.
Astragaloides syphilitica Mncli.

57.11.
Astragalus albidus W. K. 44,II.
— alpinus L. 19, 23,11.
— arenarius L. 35,11.
— argenteus Vis. 42,11.
— aristatus L’Heritier 56,11.
— asper Jacq. 54,11.
— austriacus Jacq. 38,11.
— bidentatus Sauter 28,11.
— campestris L. 65,11.
— chlorantlius Pall. 54,11.
— Cicer L. 46,11.
— danicus Retz. 29,11.
—■ dealbatus Pall. 44,11.
— depressus L. 53,11.
—■ dichopterus Pall. 38,11.
— exscapus L. 57,11.
-— foetidus Vill. 68,11.
— glaucus M. B. 44,11.



Astragalus glycyphyllos L. 49,11. 
Halleri Ali. 68,11.

— hamosus L. 52,11.
— hypoglottis L. 29,11.
— incanus Wulf. 62,11.
— incurvus Desf. 62,11.
-------u. Wulfeni 62,11.
— ■— /?. incanus 62,11.

— leontinus Wahlenb. 24,11.
— leontinus Wulf. 26,11.
— leucophaeus Sm. 58,11.
— mierophyllus W. 29,11.

— microph. Schiibl. e t Mart. 46,11.
— monsspessulanus 1., 60,11.
— montanus L. 78,11.

Miilleri Steud. ot. Hochst. 42,11.
— Onobrychis Poll. 29,11.
— Onobrychis L. 32,11.
— oroboides Horn. 24, 34,11.
— pilosus L. 69,11.
— pubescens Schrnk. 16,11.
— purpureus Lam. 28,11.
—• sempervirens Lam. 56,11.
-  sesameus L. 45,11.

— sordidus Willd. 67,11.
— sordidus v. Spitz. 67,11. 

subulatus K. 42,11.
•— sulcatus L. 40,11.
— tirolensis Sieber 67,11.
— uralensis L. 63, 67,11.
— valesiacus Thom. 72,11.
— velutinus Sieber 64,11.
— vesiearius L. 44,11.
— yirgatus Rchb. 42,11.
— vulnerarioides Ali. 152,11.
— Wulfeni Koch 62,11.
Bonjeania hirsuta Rchb. 318,1. 
------- ji. incana Koch 319.1.
— — y . microphylla Rchb. fil.

319,1.

Bonjeania hirsuta ,4. sericea Coss.
319.1.

Buceras grandiflora Mnch. 204,1. 
Cajanus argenteus Spreng. 125,1. 
Calycotome spinosa Lk. 104,1. 
Ceratonia Siłiqua L. 249,11. 
Cercis Siliąuastrum Ł. 251,11. 
Chasmone argentea K. Meyer.

125.1.
Cicer arietinum L. 117,11.
— prvoides Brign. 191,11.
— Lens W. 189,11.
Cicercula sativa Alef. 208,11. 
Colutea alpina Lam. 19,11.
— aperta Sehm. 14,11.
-  arborescens L. 11,11.

— australis Lam. 21,11. 
cruenta Ait. 14,11. 
frigida Poir. 16,11. 
hirsuta Roth 11,11.

—- humilis Scop. 14,11.
— orientalis Lam. 14,11. 

Coronilla coronata DO. 86,11.
— coronata L. 87,11.
— cretica L. 91,11.
— Emerus L. 80,11. 

minima Jacq. 82,11.
— minima L. 85,11.
— — «. genuina 86,11.
— — p . lotoides Koch 86,11.
— minima DC. 86,11.
— montana Scop. 87,11.
— paryiflora Mnch. 91,11.
— scorpioides Koch 89,11.
— Securidaca L. 99,11.
— yaginalis Lam. 82,11.
— varia L. 92,11.
Cracca maior Gr. et Godr. 134,11.
— monanthos Greń. Godr. 182,11.
— silyatica Riv. 131,11.



Cracca temiifolia Gr. et Godr.
137,11.

— villosa Greń. et Godr. 140,11. 
Cytisus albus Hacq. 107,1.
— alpinus Miller 93,1.
— argenteus L. 125,1.
•— argyreius Rchb. 118,1.
— austriacus L. 105,1.
— — « . aureus Neilr. 106,1.
— — p . pallidus Schrad. 107,1.

— y . leucanthus Tausch 107,1.
— austriacus cc. albus Neilr. 107,1.
— austriacus ji. angustifolius 

Tausch 107,1.
—■ austriacus capitatus Neilr.

107,1.
— biflorus LTIćritier 111,1.
— canescens Presl. 105,1.

— capitatus Scop. 110,1.
—■ capitatus Jacq. 108,1.
■— — cię. lateralis Neilr. 110,1.
— — ... ic. Neilreichi Rchb. 110,1.

— — p. elongatus Rchb. 110,1. 
/J/5. terminalis Neilr. 110,1.

------- y y .  bitlorus Neilr. 110,1.
— cinereus Host. 111,1.
— decumbens Greń. et Godr.

«. diffusus Rchb. 65, 66,1.
— diffusus Vis. 66,1.
— elongatus W. K. 110, 115,1.
— emeriflorus Rchb. 103,1.
— falcatus W. K. 110, 113,1.
— fragrans Vis. 95,1.
— glabrescens Sartor. 103,1. 

Heuffeli Wierzb. 107,1.
— hirsutus Crantz 110,1.
— hirsutus L. 113, 115,1.
------- p . ciliatus Koch 115,1.
— hirsutus Koch 110,1.
— hirsutus Kram. 110,1.

Cytisus holopetalus Pleischm.
121, 1.

— Kitaibelii 67,1.
— Laburnum L. 90,1.
-— lanigerus DC. 104,1.
— leucanthus W. K. 105, 107,1.
•— leucanthus /S. obscurus Roch.

107.1.
— nigricans L. 96,1.
— ovatus De Yis. 78, 81,1.
— pallidus Kit. 107,1.
— połycephalus Tausch. 106,1-
— polytriehus M. B. 113,1.
— prostratus Scop. 110, 112,1. 

purpureus Scop. 116,1.
— radiatus Koch 119,1.
— radiatus p. holopetala Rchb. fil.

1 2 1 . 1 .

— ranientaceus Sieber 95,1.
— ramosi8simus Ten. 118,1.
— ratisbonensis Schaff. 111,115,1.
— Rocheli Wierzb. 107,1.
— sagittalis Koch 122,1.
— scoparius Lk. 61,1.
— sessilifolius L. 100,1.
— silvestris De Yis. var. innocua

89,1.
— spinescens Sieber 118,1.
— — p . ciliatus Koch 118,1..
— spinosus Lani. 104,1.
— supinus Roili. 110,1.
— supinus Jacq. 111,1.
— supinus p . L. 111,1.
— tinctorius Vis. 78,1.
— Tonnnasini De Vis. 110,1.
— yirgatus Vest. 113,1.
— Weldeni Vis. 95,1.
Dorycnium herbaceum Vill. 816,1.
— hirsutmn DC. 318,1.
— intermedium Ledeb. 316,1.



Dorycnium monspeliense W. 315,1.
— pentaphyllum Rchb. 815,1.
— sabaudum Rchb. 316,1.

— suffruticosum Vill. 315,1. 
Emerus maior Miller 80,11. 
Endiusa hirsuta Alef. 177,11. 
Eryilia sativa Lk. 185,11.
Ervum cassubicum Peterm. 127,11.
— Ervilia L. 185,11.

— gracile DC. 187,11.
— hirsutum L. 177,11.

— Lens L. 189,11.
— Lenticula Schreb. 191,l,L-'x
— longifolium Ten. 187",11. 

monanthos L. 182,11.
— pisiforme Peterm. 123.11.
— silvaticum Peterm. 120,11.
— tenuifolium Leg. 187,11.

- tenuissimum Pers. 187,11.
— tetraspermum L. 179,11.
Faba vulgaris Mn eh. 145,11. 
Galega offieinalis L. 5,11.
Genista anglica L. 86,1.
— anxantica Ten. 73,1.
-  arcuata Koch 89,1.

— argentea Noul. 125,1.
— dalmatica Bartl. 89,1.
— decumbens Willd. 67, 68,1.
— De 1’Arbrei Lecoq. & Lam. 79,1.
— diffusa Willd. 65, 66,1.

— — a . genuina 66,1.
fi. Halleri 67,1.

— — y . procumbens 67,1. 
elata Wend. 78, 80,1.

— - elatior Koch 78, 80,1.
— genuensis Pers. 73,1.

— germanica L. 82,1.
— — inermis Hausm. 85,1. 

Halleri Regn. 67,1.
— herbacea Lam. 122,1.

Genista heterocantha Sohloss. 85,1.
— liispanica L. 88,1.
—• hispanica Wulf. 88,1.
— holopetala Rchb. 121,1.
— humifusa Wulf. 65, 66,1.
— humifusa Thore 68,1.
— jannensis Bertol. 73,1.
— juncea Desf. 59,1.
-  lasioearpa Spach. 78, 81,1.

— mantica Poll. 78,1.
— minor Lam. 86,1.
— neryata Kit. 78, 81,1
— ovata W. K. 81,1.
-  pilosa L. 68,1.
-  pilosa var. depressa 70,1.

— prostrata Lam. 67,1.
■— pubeseens Lang. 78,1.
— radiata Scop. 119,1.
— repens Lam. 68,1.
— sagittalis L. 122,1.
— scariosa Viv. 73,1.
— scoparia Spr. 61,1.
— sericea Wulf. 71,1.
—- sibirica L. 78,1.
— sibirica Rchb. 78, 80,1. 

silyestris Scop. 88,1.
— «. genuinum Rchb. 89,1.

-  — fi. arcnata Tom. 89,1.
— — y. dalmatica Tom. 89,1.
— silyestris Koch 89,1.
— tenuifolia Lois. 78,1.
-  tenuifolia Lois. 78, 80,1. 

tinetoria L. 75,1.
— «. yulgaris Spach 78,1.

-  — fi. elatior Rchb. fil. 78,1.
— y . mantica Rchb. fil. 78,1. 

------- d. latifolia Rclib. fil. 78,1.
— —■ t . ovata F. Schultz 78,1.
— — f. De l’Arbrei Rchb. 79,1.
— tinetoria auct. 78,1.



Cienista tinctoria fi. latifolia DC.
78.1.

— tinctoria y .  hirsuta DC. 78,1.
— tinctoria L. fi. elatior Rchb. fil.

80.1.
— tinctoria-pubescens Rch, 78,1.
— triangularis Wilki. 73,1.
— triąuetra W. IC. 73,1.

— virgata Biasol. 78,1.
— virgata Saut. 78, 80,1.
— virgata Wilki. 80,1.
Gienistella racemosa Mnch. 122,1. 
Genistoides tuberculataMnch.68,1. 
Glycyrrhiza glabra L. 3,11. 
Hedysarum alpinum Jacq. 107,11.
— arenarium Kit. 114,11.

— Caput Galii Willd. 115,11.
— controversum Crntz. 107,11.
— obscurum DC. 107,11. 

Onobrychis L. 110,11.
Hippocrepis comosa L. 96,11.
— unisiliąuosa L. 98,11.
Hymeno carpos circinata Savi 171,1. 
Hypechusa lutea Alef. 161,11. 
Krookeriaoligoceratos Mnch.320,1. 
Laburnum alpinum Griseb. 93,1.
— vulgare Griseb. 90,1.
Lastila hirsuta Alef. 211,11. 
Lathyrus angulatus L. 213,11.
— annuus L. 213,11.
— Aphaca L. 201,11.
— auriculatus Certol. 207,11.
— axillaris Lam. 210,11.
— bithynicus Lam. 155,11.
— Cicera L. 210,11.
— coccineus Ali. 210,11.

— ensifolius Bad. 225,11. 
heteropliyllus L. 222,11.
— fi. unijugus Koch 223,11.

— hirsutus L. 211,11.
F l o r a  X X I V .

Lathyrus inconspicuus L. 210,11.
— inconspicuus Jacq. 210,11.
— incurvus Hochst. 228,11.
— intermedius Wallr. 222,11.
— latifolius L. 224,11.
—  —  fi. angustatus Koch 225,11.
— Lens Peterm. 189,11.
— macrorrhizus Wimmer 234,1L
— maritimus Bigel. 199,11.

— monanthos W. 182,11.
— montanus Bernh. 234,11.
— niger Bernh. 242,11.
— Nissolia L. 204,11.
— Ochrus DC. 207.11.
— palustris L. 220,11.
— pannonicus Garcke 236,11. 

parviflorus Rotli 210,11.
— platyphyllos Retz. 221,11.
— pratensis L. 217,11.
------- fi. sepium 219,11.
— purpureus Desf. 207,11.
— sativus L. 208,11.
— sepium Scop. 219,11.
— setifolius L. 212,11.
— silvester L. 220,11.
— — fi. ensifolius Buek 221,11.

— sphaericus Retz. 210,11.
— spurius Willd. 207,11.
— stans Vis. 210,11.
— tuberosus L. 214,11.
— tumidus W. 155,11.
— turgidus Lam. 155,11.
-  vernus Bernh. 229,11.

Lens esculenta Mnch. 189,11. 
Lotus angustissimus L. 331,1.
— arvensis Schk. 323,1.
— corniculatus L. 323,1.
------- a . vulgaris Koch 325,1.
— — fi. ciliatus Koch 325,1. 
 y . hirsutus Koch 325,1.
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Lotus comiculatus y . tenuifolius L.
326.1.

— eytisoides L. 322,1.
— decumbens Forster 326,1.
— diffusus Sm. 331,1.
•— Dorycnium L. 315,1.
— edulis L. 320,1. 

gracilis W. K. 331,1.
— hirsutus L. 318,1.

— maior Sm. 328,1.
— maritimus L. 336,1.
— ornithopodioides L. 322,1.
— sericeus DO. 319,1.
— siliquosus L. 334,1. ^
— tenuifolius lichb. 3156,1.
— tenuis Kit. 326,1".
— Tetragonolobus L. 332,1.
— tomentosus Rhode 319,1.
— uliginosus Solik. 328,1.
— villosus Thuill. 323, 325,1. 

rindieatus Bonn. 328,1.
Lupinus albus L. 132,1.
-— angustifolius L. 129, 132,1.
— hirsutus L. 127,1.
-— linifolius Rth. 130,1.
— luteus L. 131,1.
— luteus-pumilus 132,1.
•— luteus-seminibus-albis Hort.

132.1.
Medicago apiculata Willd. 189,1. 

— p. confinis Koch 190,1.
— arabica Ali. 184,1.
— arenaria Ten. 180,1.
— • Braunii Greń. Godr. 180,1.
— catalonica Schrnk. 195,1.
— carstiensis Jacq. 196,1.
— cireinata L. 171,1.
— conica Schk. 195,1.
— coronata Lam. 191,1.
— coryinbifera Schmidt 174,1.

Medicago denticulata W. 192,1.
— — p . lappacea Koch 194,1.
— denticulata W. y . brevispina 

Benth. 189,1.
— disciformis DC. 183,1.
— falcata L. 163,1.
— falcata L. p . versicolor Bogenh.

162.1.
— Gerardi W. K. 181,1
— — p . cylindrica Koch 182,1.

— graeca Hornem. 188,1.
—- hirsuta Ali. 186,1.
— intermedia Schult. 165,1.
— lappacea DC. 194,1. 

lappacea p . pentacycla Greń. 
Godr. 195,1.

— litoralis Itohde 180,1.
— lunata J. Bauli. 170,1. 

lupulina L. 172,1.
------- k . vulgaris Kocli 174,1.
— — p . WildenowianaKochl74,I.
— lupulina Scop. 172,1. 

maculata Willd. 184,1.
— marginata Willd. 177.1.
— marina L. 169,1.
— media Pers. 169,1.
— minima Lam. 186,1.
—-— p . molissiina Koch. 188,1. 

 y . yiscida Koch 188,1.
— molissima Spreng. 188,1.
— muricata Lej. 195,1.
— obscura p . microdon Vis. 189,1.
— orbicularis Ali. 176,1.
— polycarpa y . denticulata Greń. 

Godr. 192,1.
— polymorpha u. orbicularis L.

176.1.
— polymorpha p. scutellata Ł.

175.1.
— polymorpha r/. arabica L. 184,1.



Medicago polymcrpha fx. minima 
L. 186,1.

— polymorpha var. rigidula L.
181,1.

— praecox Alsch. 189,1.
— procumbens Besser 165,1.
— prostrata Jaccp 168,1.
— radiata L. 170,1.
— rigida Lam. 181,1. 

rigidula Thuill. 181,1. 
rigidula Rth. 186,1.

— sardoa Moris. 189,1.
— sativa L. 157,1.
— Schimperiana Hochst. 182,1.
— soutellata Ali. 175,1.

— striata Bast. 180,1.
— Terebellum W. 195,1.
-  tribuloides Lam. 179,1.

— tricycla BO. 180,1. 
tuberculata W. 178,1.

— villosa DC. 181,1.
- yillosa p. DC. 182,1.

— Willdenowii Bonningh. 172,
174,1.

Melilotus alba Desr. 212,1.
— altissima Thuill. 208,1.
— arguta Rchb. 212,1.
— arvensis Wallr. 215,1.
— caerulea Lam. 221,1.
— dentata L. 205,1.
— gracilis DC. 219,1.
— heterophylla Sehade 219,1.
— indica Ali. 218,1.
— Kochiana Willd. 205,1.
— Kochiana DO. 215,1.
— leucantha Koch 212,1.
— macrorrhiza DC. 210,1.
— macrorrhizon Pers. 208,1.
— — a . genuina Koch 210,1. 
 p. palustris Koch 210,1.

Melilotus mauritanica Willd. 220,I>
— Neapolitana Ten. 219,1.
— offlcinalis Willd. 208,1.
— officinalis DC. 210.1.
— offlcinalis Desr. 215,1.
— offlcinalis 11. albo L. 212,1.
— officinalis p. alba W. 212,1.
— palustris Kit. 208,1.
— parviflora Desf. 218,1.
— Petitpierreana W. 215,1.
— sulcata Desf. 220,1.
— vulgaris W. 212,1.
Natrix rotundifolia Mneh. 145,1. 
Onobrychis arenaria DC. 118,11.
— Caput Galii Lam. 115,11.
— montana DC. 110, 113,11.
— sativa Lam. 110,11.
— — p. montana Koch 113,11. 
 y .  arenaria D. FI. 113,11.
— supina Gaud. 114,11.
— yiciaefolia Scop. 110,11.
— vulgaris 110,11.
Ononis altissima Lam. 138,1.
— aryensis p. Smith 133,1.
— arvensis Lam. 136,1.
— aryensis «. inermis Smith 137,1.
— aryensis L. 138,1.
— Bernhardii Vis. 133,1.
— campestris K. Z. 133,1.
— Cherleri Koch 147,1.
— Cherleri Desf. 148,1.
— Columnae Ali. 141,1.
— foetens Ali. 138,1.
— hircina Jaeq. 138,1.
— hispanica L. 144,1.
— latifolia Asso 145,1.
— minutissima Jacq. 141,1.
— mitis Gmel. 137,1.
— mollis Lagasc. 147,1.
— mollis Savi 148,1.



Ononis Natrix Lam. 142,1.
-------p. ramosissima De Vis. 144,1.
— pieta Desf. 142,1.
— pilosa Bartl. 147,1.
— pinguis Lam. 142,1.

— pinguis L. 144,1.
— procurrens Wallr. 136,1.
— ramosissima Desf. 144,1.

— reclinata L. 147,1.
•-------fi. minor Moris 148,1. ,
— — y .  tridentata Lowe., 148,1.

— repens L. 136,1.
— rotundifolia L. 145,1.

— spinosa L. 133,1.
— spinosa Wallr. 133,1.
— spinosa var. fi. L. 138,1.
— spinosa var. mitis L. 138,1.
—• 8uboeculta Vill. 141,1. 
Ornithopus compressus L. 106,11.
— ebracteatus Brot. 106,11. 

intermedius Rth. 103,11. 
perpusillus L. 101,11.

— roseus Dufour. 104,11.
— sativus Brot. 104,11.

— scorpioides L. 89,11.
Orobus albus L. fil. 236,11.

— fi. versicolor Koch 237,11.
— alpestris W. K. 237,11.

Aphaca Doli. 201,11.
— asphodeloides Gouan. 236,11-
— auctriacus Crantz 236,11.
— canescens L. lii. 237, 238,11. 

Oliisii Spreng. 150,11.
— filiformis Lam. 237,11. 

flaccidus Rad. 231,11.
— gracilis Gaud. 231, 235,11. 

lacteus M. li. 236, II.
— laevigatus W. K. 239,11.
— linifolius Reieliard 235,11.
— luteus L, 239.11.

Orobus maritimus Rchb. 199,11.
— montanus Hoppe et Hornsch.

236,11.
— montanus Scop. 239,11.
— multiflorus Sieber 232,11.

— niger L. 242,11.
------- fi. heterophyllus Ueclitr.

244,11.
— pallescens M. B. 238,11.
— palustor Rchb. 226,11.

— pannonicus Kramer 236,11.
— pratensis Doli. 217,11.
— prostratus Host. 234,11.
-  pyrenaicus Scop. 232,11.

— ricioides DG. 150,11.
— rigidus Lang 232,11.
— setiformis Schleich. 235,11.
— silvaticus L. 130,11.
— tenuifolius Roth 235,11. 

tristis Lang 242,11. 
tuberosus L. 234,11.

------- [i. tenuifolius Koch 235,11.
yariegatus Ten. 232,11.

— varius Sims. 237,11.
— venetus Miller 232,11.
— yernus L. 229,11.
— — fi. flaccidus Koch 231,11-
— — Y- gracilis Koch 231,11.
— yernus p. latilolius Koch 232,11.
— yersicolor Gmel. 237,11. 
Oxytropis campestris D. C. 65,11.
— — [i. sordida Koch 67,11. 
 y .  oaerulea Koch 67,11.
— cyanea M. B. 75,11.
— foetida DG. 68,11.
— Halleri Bunge 63,11.
— lapponica Gaud. 72,11.
— montana Spreng. 29,11.
— montana DC. 73,11.
— pilosa DC. 69,11.



Osytropis sordida Gaud. 67,TL
— triflora Hoppe 77,TI.
—- uralensis DC. 63,11.
Parallosa monanthos Alei'. 182,11. 
Phaca alpina L. 16,11.
-— alpina Jacq. 19,11.
— astragalina DC. 23,11.
— australis L. 21,11.
— campestris Wahlb. 65,11,
— frigida L. 16,11. 

glabra Clar. 22,11.
— Halleri Vill. 21,11.
— lapponica Walilb. 72,11.
— minima Ali. 23,11.
— montana Wahlb. 72,11.
— montana Crntz. 73,11.
— ochreata Crntz. 16,11.
— oroboides DC. 24,11.
— Tragacantha Ali. 56,11.
— uralensis Wahlb. 63,11. 
Phaseolus coccineus Lam. 245,11.

246.11.
— oommunis 247,11.
— compressus 247,11.

— ellipticus 248,11.
— gonospermus 247,11.
— multiflorus W. 245,11.
— — p. coccineus Koch 246,11.
— nanus L. 248,11.
— oblongus 248,11.
— sphaericus 248,11.
— vulgaris L. 247,11.
— vulgaris «. L. 248,11.
— vulgaris p. coccineus L. 245,11.

246.11.
Pisum aryense L. 193,11.
— — hurnile 194,11.
— — leptolobum 195,11.
------- ąuadratum 195,11.
------- yiride 194,11.

Pisum elatius M. B. 200,11.
— elatum DC. 200,11.
— maritimum L. 199,11.

Ochrus L. 207,11.
— satiyum L. 196,11.
------- hurnile 197,11.
------- umbellatum 197,11.
-------vulgare 197.11.
Polygalon Gesneri Bauh. 110,11. 
Potteria ramentacea Presl. 95,1. 
Robinia Pseud-Acacia L. 8,11. 
Sałzwedelia sagittalis FI. Wett.

122,1.
Sarothamnus yulgaris Wimm. 61,1.
— scoparius Koch 61,1. 
Scorpiurus subvillosa L. 79,11. 
Securidaca lutea Miller 99,11. 
Securigera Coronilla DC. 99,11.
— legitima Gilrtn. 99,11. 
Spartianthus junceus Lk. 59,1. 
Spartium decumbens Jacq. 65,66,1.
— junceum L. 59,1.
— junceum var. odoratissimum 

Sweet 60,1.
— lanigerum Desf. 104,1.
— pilosum Rath 68,1.
— procumbens Dur. 67,1.
— radiatum L. 119,1.
— sagittale lith. 122,1.
— scoparium L. 61,1.
— spinosum L. 104,1.
— tinctorium Rth. 75,1.
— yillosum Poir. 104,1.
Syspone sagittalis Gris. 122,1. 
Tetragonolobus billorus 332,1.
— purpureus Mnch. 332,1.
— siliquosus Rotli 334,1.
— — p. maritimus Koch 336,1. 
Trifolium agrarium L. 303,1.
— agrarium Pollich 306,1.



Trifolium album Lois. 212,1.
— alexandrinum L. 246,1.
— alpestre Crntz. 228,1.
— alpestre L. 239,1.

— alpestre L. [i. bicolorRehb .241,1.
— alpinum L. 273,1.
— altissimum Gmel. 210,1.
— angustifolium L. 254,1. 

armenium Baumg. 245,1.
— aryense L. 256,1.

— fi. strietius Koch 258,1.
— aureum Pollich 308,1.
— badium Schreb. 300, p
— Biasolettianum Sieudel et

Hochst. 289;!.
— bicorne Forsk. 270,1.
— Bocconii Savi 250,1.
— Brittingeri Weidenweb. 258,1,
— caeruleum Willd. 221,1.
—■ caespitosum Reyn. 285,1.
— caespitosum Koch 291,1.
— campestre Gmel. 303,1.
— campestre Schreb. 308,1.
— Cherleri L. 247,1.

Glusii Greń, Godr. 270,1.
— constantinopolitanum Ser.

246,1.
— controversum Jan. 311,1.
— dentatum W. K. 205,1. 

elegans Savi 296,1.
— expansum W. K. 238,1.
— expansum fi. Rchb. 238,1.
— filiforme L. (Koch) 311,1.
------- fi. minimum Gaud. 313,1.
— filiforme Smith 314,1.
— flexuosum Jacq. 228,1.
— iragiferum L. 267,1.
------- [i. ericetorumRchb. fil. 269,1.
— glareosum Schleich. 291,1.
— glomeratum L. 283,1.

Trifolium hybridum Savi 292,1. 
hybridum L. 293,1.

— incarnatum L. 261,1.
— Kochianuni Hayne 205,1.
— laeyigatum Desf. 284,1.
— lappaceum L. 227,1.

— Lupinaster L. 275,1.
— macrorrhizon W. K. 208,210,1. 
•— maritimum Huds. 231,1.
— medium L. 228,1.
— Melilotus officinalis L. 208,1.
— Melilotus caerulea L. 221,1.
— Melilotus indica y .  L. 220,1.

— Melilotus indica «f. L. 218,1.
-— micranthum Viv. 314,1.
— microphyllum Desv. 238,1.
— minus Smith 311,1.
— Molinieri Balb. 263,1.
— montanum L. 277,1.
— nigrescens Viv. 292,1. 

nivale Sieb. 238.1.
— noricum Wulf. 232,1.
— ochroleucum L. 242,1. 

pallescens Schreb. 290,1.
— pallidum W. K. 234,1.

- palustre W. K. 208, 210,1.
— pannonicum Jacq. 245,1.
-  paryiflorum Elirh. 280,1.

— patens Schreb. 309,1. 
Petitpierreanum Hayne 215,1.

— phleobocalyx Fenzl. 247,1.
— polyanthemum Ten. 292,1.
— pratense L. 236, 238,1.

fi. sativum Koch 238,1.
-- — y .  nivale Koch 238,1.

— pratense-alpinum Hoppe 238,1.
— procumbens L. 306,1.
— — «. maius Koch 307,1.
— — (3. minus Koch 308,1.
— procumbens Schreb. 308,1.



Trifolium procumbens Poll. 311,1.
— procumbens p. Gmel. 313,1.
-— prostratum Biasol 289,1.
■— pseudoprocumbens Gmel.

308,1.
— repens L. 287,1.
— resupinatum L. 270,1.
— rigidum Savi 231,1.
— roseuin Presl 242,1.
— rubens L. 224,1
— saiatile Ali. 204,1.
— scabrum L. 248,1.
— spadiceum L. 298,1.
— spadiceum Vill. 300,1.
— stellatum L. 259,1.
— striatum L. 251, 280,1.
— strictum Schreb. 280,1.
— strictum W. K. 284,1.
— suaveolens Willd. 270,1.
— subterraneum L. 265,1.
— suffocatum L. 276,1.
— Thalii Yill. 285,1.
—  t h y r u i l l o r u m  V i1 1. 2 6 4 ,1 .

— tomentosum L. 272,1.
— vulgaro Hayno 212,1. 
Trigonella caerulea DO. 221,1.
— corniculata L. 204,1.
— elatior Sibth. 204,1.
— Foenum graecum L. 197,1.
— Poenum graecum p. L. 200,1.
— gladiata Steven 200,1.
— monspeliaca L. 201,1.
— prostrata DC. 200,1.
— radiata Bentli 170,1.
Ulex australis Ciem. 58,1.
— europaeus L. 55,1.
—• europaeus L. p 57,1.
— nanus Sm. 57,1.
— parviflorus Pourr. 58,1.
— provincialis Lois. 58,1.

Vicia angustifolia Iith. 169,11.
—• — «. segetalis 169,11.
— — p. Bobartii Koch 170,11.
— angustfolia Forster 169,11.
— angustifolia Smitli 170,11.
— articulata W. 182,11.
— Biebersteini Bess. 166,11.
— bithynica L. 155,11.
—■ Bobartii Forster 170,11.
— cassubica L. 127,11.
— cassubica FI. dan. 130,11.
— cassubica var. p. Ser. 130.11-
— cordata, Wulf. 172,11.
— Cracca L. 134,11.
— — p. Gerardi 135,11.
— Cracca p. Koch 136,11.
— dumetorum L. 131,11.
— Ervilia L. 185,11.
— Faba L. 145,11.
— — «. maior 147,11.
— — (i. minor 147,11.
— gallo-provincialis Poir. 136,11.
— gemella Crntz. 179,11.
— Gerardi Jacq. 127,11.
— Gerardi DC. 136,11.
— gracilis Lois. 187,11.
— grandiflora Scop. 165,11.
— — <x. Scopoliana Koch 166,11.
— — p. Kitaibeliana Koch 166,11. 
 y .  Biebersteiniana Koch

166,11.
— hirta Balb. 162,11.
— hirsuta Koch 177,11.
— hybrida L. 159,11.
— hybrida p. 160,11.
— incana Yill. 136,11.
— lathyroides L. 174,11.
— lughanensis Schleich. 169,11. 
—■ lutea L. 161,11.
— — p. hirta Koch 162,11.



Vicia luteap. palliclifloraDC. 162,11.
— megalosperma M. B. 163,11.

— militans Crntz. 127,11.
— monantha Koch 182,11. 

montana Frol. 154,11.
— multifida Wallr. 182,11.

— multiflora Boli. 127,11.
— narbonensis L. 148,11.

------- integrifolia Koch 149,11.
------- p. serratifolia Koch 149,11.
— onobrychioides L. 143,11.
— oroboides Wulf. Jb tlJI.
— Orobus DCV Bil),11.
— pannonica Jaeq. 157,11.
-  — p. purpurascensKoch 158,11.

— peregrina L. 163,11.
— pisiformis L. 123,11.

- polyphylla Desf. 136,11. 
polyphylla W. K. 140,11.

— polyphylla Koch 142,11.
— purpurascens DC. 158,11.
— sativa L. 167,11.
— sativa fi Ser. 169,11.
— sativa cl. Ser. 170,11.
— segetalis Thuill. 169,11.

Vieia sepium L. 152,11.
— — «. vulgaris Koch 154,11.
— ■— p. montana Koch 154,IŁ
— — y. ochroleuca Koch 154,11.
— sepiom p. ochroleuca Bast.

154.11.
— serratifolia Jacq. 149,11.
— silvatica L. 120,11.
— sordida M. B. 166,11.
— sordida W. K. 166,11.
— striata M. B. 158,11.
— tenuifolia Rth. 137,11.
— uncinata Rchb. 158,11.
— varia Host 142,11.
— villosa Rth. 140,11.

— — p. glabrescens Koch 142,11. 
Vicioides uncinata Mnch. 158,11. 
Voglera spinosa FI. d. Wett. 82,1. 
Wiggersia lathyroides FI. d. Wett.

174.11.
lutea FI. d. Wett. 161,11. 
minima Alef. 174,11.

— sepium FI. d. W ett. 152,11.
— silvatica FI. d. Wett. 120,11.
— tetrasperma Koch 179,11.






