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Fam. 106. Ombelliferae.

Sommergewachse oder mehrjahrige Pflanzeu, die hei- 
mischen niemals liolzig, mit wendelstandigen, meist ge- 
fiederten oder gefingerten, seltner ganz ungetlieilten Blattern, 
epigynisehen, meist gynandrischen, einfach symmetrischen 
oder in den ausseren Htillen verwickelt symmetrischen 
Bltithen, mit meist verkiimmertem oder nnr zahnformig aus- 
gebildetem, bleibendem, funfzahligem Kelch, fiinfblatterig 
dialypetaler, oberstandiger Krone, dereń Kronblatter meist 
eingerollt oder mit verschmalerten Endliippchen eingeschlagen 
sind, mit funf nach innen aufspringenden, oberstiindigen 
Staubblattern mit deutlichen, meist in der Krone nach innen 
gerollten Filamenten und kurzeń, zweikammerigen Antheren; 
Carpell zweibliitterig, syncarp, d. h. mit zweifacherigem 
Fruchtknoten und zwei getrennten Staubwegen aut' einern 
fleischigen, kissenformigen Staubwegpolster; Samenknospen 
anatrop, von der Yentralseite der Carpellbliitter (also im 
inneren Fachwinkel) paarweis herabhangend, aber nur je eine 
zur Entwickelung gelangend; Spaltfrucht zweitheilig, zwei- 
samig; Samen mit grossem Eiweiss und kleinem, geradem 
Keim am oberen Ende, von der Fruchtschale meist fest um- 
schlossen, seltner die Frucht fast kapselartig, nach innen 
mit einem Liingsspalt aufspringend.



Die auęsere Fruchtwand besitzt zehn Bastbiindel, welehe 
haufig ais Hauptrippen vorspringen, davon liegen je zwoi 
an den Enden der Scheidewand ais Seitenrippen, je drei auf 
dem Riicken der beiden Carpidia ais Riickenrippen. Fast 
immer besitzt die Fruclitwand Oelbehiilter. Gewohnlich be- 
findet sieli je ein Oelbehiilter zwischen zwei Hauptrippen, 
also im Ganzen acht, d. h. vier auf jeder Theilfrucbt. Bis- 
weilen ist die Zabl weit grosser (Pimpinella, Arcbangelica), 
oder die Oelbehiilter fehlen ganz (Oonium). Bei maneben 
Abtheiłungen bilden aucb die Oelgiinge rippenartige Vor- 
sprunge, welehe Nebenrippen genannt werden. Der Bliithen- 
stand ist.meistens eine einfache oder zusammengesetzte Dolde, 
bisweilen kopfartig, oder die Bluthen steben einzeln oder in 
geringer Anzahl beisammen.

Das Centrum der Yerbreitung der Doldengewiichse wird 
durch eine Linie bezeichnet, welehe vom slldwestlicben Europa 
schrag durch Europa und Asien bis zum nordostlichen Asien 
yerliiuft und von dort nacb Amerika iibergreift.

Zur Morphologie der Umbelliferen vergleicbe man u. a.: 
M. Wretschko, Zur Entwickelungsgeschichte des Umbelliferen- 
Blattes. Botan. Zeitg. 1864, No. 40, 41. T. Sieler, Beitr. 
zur Entwickelungsgeschichte des Bllithenstaubes und der 
Blutbe der Umbelliferen. Botan. Ztg. 1870, No. 23, 24.



Tribus und Oattungen:
Sectio 1. Orthospermeae. Sameneiweiss der reifen 

Frucht auf dem Querschnitt an der Scheidewand 
flach, eben oder sanft gewolbt, aber niemals ge- 
kriimmt (mit einem hufeisenformigen Ausscbnitt 
um das Mittelsaulchen) oder auf Ląngsschnitt und 
Querschnitt b o b l ......................................................... 1.

Sectio 2. Campylospermeae. Sameneiweiss auf dem 
Querschnitt um das Mittelsaulchen hufeisenformig 
herumgebogen, also in der Mitte mit einem Aus- 
schnitt verseh en .........................................................10.

Sectio 3. Coelospermeae. Sameneiweiss auf dem 
Ląngsschnitt und Querschnitt sanft ausgehohlt; die 
Frucht kugelig-eiformig oder doppelt kugelig . . 13.

1. Sectio  1. O rthosperm eae.

Dolden einfach, bisweilen sehr armbluthig oder kopfig 2.
Dolden zusammengesetzt, selten nur zweispaltig (Bn- 

pleurum tenuissimum) oder unvollkommen zusam
mengesetzt ................................................................... 3.

2. Trib. 1. Hydrocotyleae. Dolden armbluthig; Frucht
von den Seiten lier zusammengedriickt; Kronblatter 
ganz, spitz, gerade oder am En de schwacli ein- 
gerollt.

Trib. 2. Saniculeae. Dolden kopfig oder schwach 
ausgebiłdet oder unregelmassig buschelig zusammen
gesetzt; Frucht fast stielrund; Hauptrippen ent-
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wickelt; Nebenrippen fehlend; Kronblatter stark 
ausgerandet.

3. Frucht mit Hauptrippen yersehen, aber obne Neben
rippen ...................................................................................4.

Frucht mit Nebenrippen und Hauptrippen yersehen1) 7.
4. Frucht stielrund oder von den Seiten her zusammen

gedruckt ............................................................................. 5.
Frucht yom Riicken her zusammengedruckt G.

.5. Frucht von den Seiten her zusammengedruckt:
Trib. 3. Ammineae.

Frucht aut dem Querschnitt stielrund:
Trib. 4. Seselineae.

6. Hauptrippen gefliigelt oder scharf gekielt; Flugel
oder Kiele der Seitenrippen klaffend:

Trib. 5. Angeliceae.
Hauptrippen flugellos, meist sehr schwach entwickelt; 

die Seitenrippen nicht klatfend, einen einfachen 
Rand oder Kieł bildend:

Trib. 6. Peucedaneae.
7. Frucht nicht mit Borstenreilien b esetz t.....................8.

Frucht mit Borstenreilien b ese tz t................................9.
8. Frucht vom IUtcken her linsenformig zusammen-

gedriickt; Hauptrippen deutlich entwickelt, die seit-

1) Urn die Rippen zu erkennen, braucht man sie nur zu zilhlen. 
Hauptrippen sind aut' jeder Theilfrucht 5, also auf der ganzen Frucht 
10 yorhanrden; Nebenrippen treten auf jeder Theilfrucht 4, folglich 
aut' der ganzen Frucht 8 auf. Sind Hauptrippen und Nebenrippen 
zugleich ausgebildet, so triigt jede Theilfrucht 9, die ganzo Frucht 
18 Rippen, wozu bisweilen durch Faltungen der Nebenrippen noch 
Scheinrippen hinzukommen.



lichen einen einfachen Rand bildend; Nebenrippen 
schwiicher entwickelt:

Trib. 7. Silerineae.
Fracht anf dem Querschnitt fast stielrund; Haupt

rippen deutlich entwickelt, die seitlichen klaffend, 
einen Doppelkiel oder Doppelfiiigel bildend; Neben- 
rippen starli entwickelt, alle oder nur die beiden 
mittlen geflugelt:

Trib. 8. Thapsieae.
9. Hauptrippen deutlich entwickelt, mit Borstenreihen

besetzt; Nebenrippen stiirker hervortretend, mit 
Stachelreihen besetzt:

Trib. 9. Dancineae.

10. Sectio  2. C am pylosperm eae.

Hauptrippen und Nebenrippen entwickelt . . . .1 1 .
Nur die Hauptrippen e n tw ick e lt ............................... 12.

11. Fracht von der Seite zusammengedruclit oder fast
stielrund, kurz; Hauptrippen borstig oder stachelig; 
Nebenrippen starli er yorspringend, mit Stachel
reihen besetzt:

Trib. 10. Caucalineae.
12. Fracht meist langgestreckt, von der Seite zusammen-

gedruckt; Hauptrippen deutlich oder soli wach ent
wickelt:

Trib. 1.1. Scandicineae.
Fracht kurz, von der Seite zusammengedriickt, oft 

zweiknopfig; Hauptrippen meist deutlich:
Trib. 12. Smyrneae.



13. Sectio 3. C oelosparm eae.
Fracht kugelig oder eirand oder zweiknopfig; Haupt- 

rippen geschlangelt, furchenformig vertieft; Neben- 
rippen etwas starker liewortretend; Dolden zu- 
sammengesetzt:

Trib. 13. Coriandreae.

Hatfcungen:

Sectio 1. O rtiiosperm eae.

Trib. 1. Hydrocotyleae.
651. H y d ro co ty le  L. Dolden einfaeh, armbldthig; 

Fruchtrucken durch Yerkdmmern der Mittelrippe 
meist nur zweirippig; Kelchrand verktimmert; Kron- 
bUitter ganz, grade, spitz.

Trib. 2. Saniculeae.
Fracht diclit mit hakigen Stacheln besetzt . . . .  1.
Fracht olme hakige S t a c h e ln .................................... 2.

1. Blilthen polygamisch; Kelclizahne blattig; Fracht fast
kugelig, zusammenhangend, rippenlos:

652. S an icu la  L.
2. Hauptrippen inwendig hohl, glatt, erst nach dem

Trocknen deutlich hervortretend............................... 3.
Hauptrippen niclit glatt, 1’altig, scliuppig oder knotig 4.

3. Kelch blattig; Fracht zuletzt von der Seite zusammen-
gedrtickt; Blilthen gynandrisch, mit miinnlichen 
g e m is c h t .....................653. H acąu etia  Neck.

4. Fracht langlich, fast stielrund; Hauptrippen mit auf-
geblasener, faltig gezalmter Haut; Kelch blattig;



Dolde fast kopfig, mit blattigem Htillkelch uin- 
g eb en ....................................654, A stran tia  L.

Frucht eirund, schuppig oder knotig, olme vorsprin- 
gende Rippen; Kelch gross, blattig; Dolde kopfig, 
von staclieligem Hullkelch umgeben:

655. E ry n g iu m  Tourn. 
Trib. 3. Ammineae.

Blatter gefiedert, Blumen weiss, selten blassgelblich, 
Hiillehen felilend oder schmalblatterig, meist kiirzer 
ais die D o ld e .............................................................. 1.

Blatter imgetheilt und ganzrandig; Blumen gelb; 
Hiillcben die Dolde iiberragend, meist breitblatterig 22.

1. Je ein Oelbehalter in den Zwischenraumen zwischen 
den Rippen, dalier diese einstriemig, selten (Aego- 
podium) die Oelbelullter ganz felilend . . . .  2.

Mehr ais ein Oelbehalter in den Zwischenraumen,
diese daher mehrstriemig............................................17.

2. Oelbehalter a u s g e b ild e t .................................................... 3.
Oelbehalter ganz felilend .................................................. 16.

3. Kelchzahne b la t t ig .............................................................. 4.
Kelchzahne lclein oder ganz feh len d ..........................5.

4. Frucht rundlich, zweiknopfig; Rippen breit, flach; 
Kronblatter gleicli, durch das eingebogene End- 
lappchen schwach herzformig; Fruchttriiger ge- 

■ spalten; Eiweiss nach innen gewolbt:
656. C icuta L.

6. Kronblatter ganz, ohne eingeschlagenes Endliippchen 6. 
Kronblatter durch das eingeschlagene Endliippchen 

scheinbar herzformig ausgerandet..........................9.
Flora X X V II. 2



6. Mittelsaulchen z w e is p a lt ig ......................................... 7.
Mittelsaulchen ungetheilt...............................................8.

7. Frucht von der Seite gesehen eirund-verkehrt-herz-
formig; Rippen abgerandet kielformig, mit deut- 
lichen Zwischenranmen; Kronblatter mit kleinein 
Endlappchen aber nicht ausgerandet:

657. P etrose lin u m  Hoffm.
8. Frucht zweiknopfig; Hauptrippen fiidlich; Kronblatter

fast kreisrund, ganz . . . .  658. A piurn  L.
Frucht eirund-langlich oder rundlich; Rippen kiel- 

formig; Kelch funfzahnig oder nndeutlich; Dolden 
gegenstandig . . . 659. H e losc ia d iu m  K.

9. Bliithen p o lyga m isch ....................................................... 10.
Bliithen g y n a n d risch .......................................................11.

10. Frucht eirund; Kelch undeutlich; Kronblatter der
mannlichen Bliithen lanzettlich, der ubrigen eirund 
mit eingebogenem Spitzchen; Mittelsaulchen zwei- 
t h e i l i g ...............................  660. T rin ia  Hoffm.

11. Mittelsaulchen sieli spaltend, aber mit den Tlieil-
fruchten im Zusammenhang bleibend........................12.

Frucht ganzlich z e r fa lle n d ............................................ 15.
12. Kelch funfzahnig.................................................................13.

Kelch undeutlich.................................................................14.
13. Kronblatter tief ausgerandet, in der Mitte mit einer

Querfalte, aus welcher das Lappchen hervortritt; 
Rippen fiidlich. . . . 661. P ty ch o tis  Koch.

Kronblatter verkehrt-eiformig, ohne Querfalte; Frucht 
langlich; Rippen kielformig:

662. F a lcaria  Host.



14. Frucht kurz eirund; Oelbehalter keulenfórmig, kurz:
663. S ison  L.

Frucht eirund-langlich; Oelbehalter lang, fadlich:
664. A m m i L.

15. Frucht von der Seite lanzettlich; Rippen abgerundet,
kielformig; Zwischenraume dunkel:

665. C arum  L.
16. Kelch undeutlich; Mittelsaulchen borstlicli, gabelig

gespalten; Hiille und Hiillchen felilen:
666. A e g o p o d iu m  L.

17. Frucht von der Seite gesehen lanzettlich . . . .1 8 .
Frucht von der Seite rundlich oder eirund-herzformig 19.

18. Zwischenraume mit je drei Oelbehaltern; Kelch un
deutlich ....................................  667. B u n iu m  L.

19. Oelbehalter za h lre ich ....................................................20.
Zwischenraume mit je drei sichtbaren Oelbehaltern . 21.

20. Oelbehalter von aussen sichtbar; Frucht umgekehrt-
herzformig; Itippen fadlich; Zwischenraume breit; 
Mittelsaulchen gespalten, von den Theilfruchten 
sieli ablosend; Kelchrand undeutlich:

668. P im pin ella  L. 
Oelbehalter von aussen nicht sichtbar; Kelch ffinf- 

zahnig; Frucht eirund; Mittelsaulchen żart, an den 
Theilfruchten haftend . . 669. B eru la  Koch.

21. Kelch fiinfzahnig; Ilippen abgerundet:
670. S ium  L.

22. Kelchrand undeutlich; Kronbliitter gelb, stark ein-
gerollt aber ohne Ausrandung; Hauptrippen selir 
yerschieden gestaltet, meist gedunsen; Oelbehalter



meist einer in jedem Zwischenraum; Mittelsaulchen 
von der Frucht sich trennend:

671. B u p leu ru m  L.

Trib. 4. Seselineae.
Oelbehalter je einer zwischen zwei Hauptrippen') . 1.
Oelbehalter zwei oder mehre zwischen den Haupt

rippen, bisweilen ganz fe h le n d ............................... 12.
1. Strahlbliithen der Dolde mannlich...............................2.

Alle Bliithen der Dolde gynandriseh..........................3.
2. Frucht langlich-spindelformig, fast cylindrisch oder

kreiselformig; Staubwege lang, aufreclit; Rippen 
breit und niedrig, etwas gewolbt, die Seitenrippen 
zusammenstossend und etwas breiter; Kelchrand 
lu n fz a h n ig ..........................  672. Oenantłie L.

3. Hullchen nur naeh aussen entwickelt, herabhangend 4.
Hiillcken gleichmassig entwickelt oder fehlend . . 5.

4. Frucht eirund-kugelig; Rippen vorspringend, scharf
gekielt, diclc; Haupthulle fehlend; Kelchrand un- 
deutlich..................................... 673. A etłm sa  L.

5. Kronblatter rundlich, ganz, gelb, eingerollt. G.
Kronblatter durch das eingeschlagene Endlappelien

ausgerandet, w e i s s ....................................................7.
6. Frucht langlich; Rippen vorspringend, stumpf gekielt;

Kelchrand undeutlich: 674. 5 'oen icu lu m  Hoffm.

1) Nur bei Seseli  bisweilen 2—3 Oelbehalter zwischen den Haupt
rippen. Man vergleiche im zweifelhaften Pall die Diagnose dieser 
Gattung. Audi bei P o e n i c u l u m  lcommen bisweilen drei Oelbehalter 
in jedem Zwischenraum vor. Man erkennt es leicht an den ganzen 
Kronblattern.



7. Kelchzahne verliingert, abfallig .................................... 8.
Kelchzahne niolit abfallig, kurz oder fehlend . . .  9.

8. Hauptdolde und Doldchen vielstrahlig, mit vielbliitt-
riger Hiille; Frucht eirund; Staubwege aus warta 
gebogen, Fruchttrager zweibliithig:

675. L iban otis  Crantz.
9. Kelch deutlicli fiinfzahnig..............................................10.

Kelchrand u n deu tlich ................................................... 11.

10. Frucht eirund oder langlich; Staubwege zuriickge-
bogen; Rippen vorspringend, dick, korkig; Mittel- 
saulchen gespalten....................  676. Seseli L.

11. Kronblatter am Grund mit einem Anbangsel; Frucht
seclisseitig; Iiippen scharf, schwach gefliigelt, innen 
hohl, aufgeblasen: 677. K en o lop h iu m  Koch. 

Kronblatter ohne Anhangsel; Rippen hautig gefliigelt; 
Hiille und Httllchen yielblatterig:

678. C nidium  Cuss.
12. Rippen der Frucht flligellos oder schwach gefliigelt 13.

Rippen der Frucht stark gefliigelt................................. 22.
13. Kelchrand deutlicli fiin fzahnig ...................................... 14.

Kelchrand u n deu tlich ...................................................... 19.
14. Frucht mit ausgebildeten Oelbehaltern....................... 15.

Frucht ohne Oelbehalter................................................. 18.
15. Kronblatter lang genagelt, spatelig-verkehrt-eiformig,

mit dem dreieckigen Endlappchen eingeschlagen . 16. 
Kronblatter kurz g e n a g e l t ............................................17.

16. Frucht schwach von der Seite zusammengedruckt; 
Rippen gleich, scharf, schwach gefliigelt; Zwischen-



raume mit 3— 4 Oelbehaltern; Staubwege zurfick- 
gebogen: 679. Trochiscanth.es Kock.

17. Fracht behaart, eirund-langlich, von den aufgerich-
teten oder spreizenden Staubwegen gekront; Haupt- 
rippen fadlich, fliigellos, gleich; Oelbehalter je 2—3 
in den Zwischenraumen; Kronblatter verkehrt- 
eiformig, sehr kurz genagelt, durch das einge- 
bogene Endlappchen ausgerandet:

680. A th am an ta  Koch. 
Kelch bisweilen fast undentlich: Fruclit kalii; Haupt- 

rippen scharf, schwach gefliigelt, gleich; Oelbehalter 
in den Zwischenraumen zahlreich:

681. L ig u s ticu m  L.
18. Kronblatter verkehrt-ei£ormig, durch das eingebogene

Endlappchen schwach ausgerandet:
682. G aya  Gaud.

19. Kronblatter an beiden Enden s p i t z .......................... 20.
Kronblatter an beiden Enden stum pf..........................21.

20. Kronblatter ganz, breit lanzettlich:
683. M eum  Tourn.

21. Kronblatter verkehrt-eiformig-langlich, in das einge
bogene Endlappchen zusainmengezogen, ganz oder 
schwach ausgerandet, ani Grunde mit einem An- 
hangsel oder gestutzt und sitzend:

684. S ilaus Besser. 
Kronblatter rundlich, ganz, eingerollt, mit verkekrt-

eiformigen Endlappchen; Fracht korkig; liippen 
scharf, vortretend, schwach gefliigelt:

685. O rithm um  L.



22. Kronblatter durch das eingesclilagene Endlappchen 
verkehrt-herzformig; Flugel der Frucht hautartig, 
die seitlichen breiter und fest zusammenschliessend, 
daher die Frucht scheinbar achtfliigelig; Oelbehalter 
zahlreich: 686. C on ioselm um  Fischer.

Trib. o. Angeliceae.
Oelbehalter je einer zwischen den Rippen; Frucht

den Sarnen fest umschliessend, also zur Reifezeit
nicht k la p p e rn d ............................................................. 1.

Oelbehalter zahlreich, mit demEiweiss von der Frucht 
sich ablosend, daher diese zur Reifezeit klappernd 6.

1. Blume g e l b ........................................................................2.
Blume weiss oder r o t h l i c h ................................................3.

2. Kronblatter eingerollt, rundlich, ganz, mit kurzem
Endlappchen; Kelchrand undeutlich; Frucht eirund; 
Rippen gefiiigelt, die Seitenrippen doppelt so breit; 
Mittelsaulchen gespalten; H Lille mehrblatterig; Httll- 
chen vierblatterig: 687. L ev is ticu m  Koch.

3. Kronblatter durch das eingesclilagene Endlappchen
ausgerandet...................................................................4.

Kronblatter ganz, nicht ausgerandet..........................o.
4. Kelchrand undeutlich; Kronblatter verkehrt-eiformig,

Frucht an den Seiten tief eingeschnitten; Flugel 
hautig, die seitlichen doppelt so breit wie die Fliigel 
der Riickenrippen; Oelbehalter zwischen Seiten
rippen und Riickenrippen bisweilen je zwei; Mittel
saulchen gespalten . . . .  688. Selinum  L.
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Kelchrand mit fiinf deutlichen, eiformigen Zalmen 
versehen, Kronblatter genagelt, rundlich-yerkehrt- 
eiformig; Fracht schlaucliartig gedunsen; Riicken- 
rippen gekielt, Seitenrippen geflugelt, alle inwendig 
h o l i l .....................689. O stericum  Hoffmann.

5. Kelchrand nndeutlich; Kronblatter lanzettlich, spitz,
an der Spitze gerade oder einwiirts gekrtimmt; 
Frucht nicht gedunsen; die Rippen niclit holil; 
Riickenrippen gekielt; Seitenrippen stark geflugelt:

690. A n g e lica  L.
6. Kelchrand fiinfzahnig; Kronblatter langlich, ganz,

spitz, mit eingebogener Spitze; Frucht gefliigelt, 
die Seitenlliłgel doppelt so breit wie die Ruckenfihgel:

691. A rch a n g e lica  Hoffmann.

Trib. 6. Peucedaneae.
Oelbehalter sehr zahlreich (30— 6 0 ) ......................  1.
Oelbehalter je 1— 3 zwischen den Hauptrippen . . 2.

1. Kelch fiinfzahnig; Kronblatter rundlich, ganz, mit
kurzem, eingebogenem Endlappchen; Riickenrippen 
stnmpf; Seitenrippen einen verdickten Rand bildend:

692. F e ru la g o  Koch.
2. Kelch deutlich fiinfzahnig * ) ........................................3.

Kelchrand n n deu tlich ..................................................10.
3. Kronblatter in ein schmales Endlappchen zusammen-

gezogen, vollstiindig e in g ero llt ..............................4.
Kronblatter nicht eingerollt.........................................5. 1

1) łlei Peucedanutn schlagcn die Kelchzalme bisweilen fehl.



4. Hiille fehlgescłilagen; Riickenrippen fadlieh, nahe bei- 
sammenliegend; Oelbelialter einzeln zwischen den 
Rippen..................... 693. T om m asin ia  Bertol.

5. Rippen fadlieh, oft żart, ab er deutlich sichtbar . . 6.
Rippen kaum sichtbar......................................... . . 9 .

6. Fruchtrand verdickt, aber nicht knotig, sondom flach
und b r e i t .....................• .........................................7.

Fruchtrand verdickt, knotig-runzelig..........................8.
7. Kronblatter yerkelirt-eiformig, in ein eingeschlagenes

Endlappchen zusammengezogen; Frucht linsen- 
Inrmig; Rfickenrippen fadlieh; Seitenrippen kaum 
sichtbar, in den verdickten Rand verlaufend; Oel- 
behalter je 1̂ — 3 zwischen den Rippen; deutlich
sichtbar.........................  694. Peucedanum L.

Oelbelialter von aussen nicht sichtbar; sonst wie die 
vorige . . . 695. T iiysse lim im  Hoffmann.

8. Kronblatter yerkelirt-eiformig, durch das eingeschla-
gene Endlappchen ausgerandet; Frucht flachge- 
druckt; Rippen sehr żart; Oelbelialter je 1 — 3 
zwischen den Hauptrippen;

696. T o rd y liu m  L.
9. Oelbelialter kurz, keulig; sonst wie die yorige:

697. H eracleum  L.
10. Kronblatter langlich, durch das eingeschlagene End

lappchen ausgerandet, w e is s .................................... 11.
Kronblatter ganz, eingerollt, g e lb ...............................12.

11. Frucht linsenformig, breitrandig; Riickenrippen fad- 
lich; Oelbelialter je 1— 3 zwischen den Rippen:

698. Imperatoria L.
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12, Riickenrippen fadlich, scliarf yorspringend:
699. A n eth u m  L.

Riickenrippen selir żart . . 700 . P astin aca  L.

Trib. 7. Silerineae.
701. S iler Scopoli. Oelbehiilter in der Zahl der 

Nebenrippen; Kelcb funfzahnig; Kronbliitter ver- 
kehrt-eiformig, durch das eiiigebogene Endlappchen 
ausgerandet; Frucht linsenformig; Rippen fadlich, 
Yortretend, stumpf, die 4 Nebenrippen weniger her- 
vortretend.

Trib. 8. Thapsiene.
702. L a serp itiu m  L. Htille vielbliitterig; Kelch- 

rand fiinfzahnig; Kronblatter verkehrt - eifbnnig, 
durch das eingebogene Endlappchen ausgerandet; 
Frucht 1 8 fli ig e lig ,d ie  Fliigel ganzrandig; Oel
behiilter einzeln unter den Nebenrippen.

Trib: 9. Daucineae.
N ebenrippen  mit 2— 3 S tachelreilien ; Kelchrand 

funfzahnig; Kronbliitter verkehrt-eiformig, durch 
das eingebogene Endlappchen ausgerandet, die 
ausseren selir gross, strahlig, tief zweitheilig; Oel
behiilter einzeln zwischen den Hauptrippen:

703. O rlaya  Hoffmann.
N eben rippen  mit einer S tach elre ih e ; Kelchrand 

funfzahnig; Kronbliitter wie bei Orlaya, aber die

1) Einige Floren sagen irrthiimlich „achtfliigelig“ . Es sind 
10 Hauptrippen und 8 Nebenrippen vorkanden und alle geflUgelt, 
wenn auch die Nebenrippen stśirker ais die Hauptrippen.



ausseren weit kle i nor; Oelbehalter einzeln zwischen 
den Hauptrippen..................... 704. D au cu s L.

Sectio 2. C am pylosperm eae.

Trib. 10. Caucalineae.
Nebenrippen mit 1— 3 Stachełreihen besetzt . . . 1.

Nebenrippen auf dem ganzen Zwischenraume dicht 
mit Stacheln besetzt....................................................2.

1. F ru ch t von der Seite etwas flachgedrtick t;
Kelchrand 5zahnig; Kronblatter yerkehrt-eiformig, 
durch das eingebogene Endlappchen ausgerandet, 
die ausseren strahlbildend, zweispaltig; Haupt- 
rippen fadlich, borstig oder kleinstachelig; Neben
rippen starker vortretend, mit 1— 3 Stachełreihen
b e s e t z t .......................... 705. C aucalis Hotfm.

F ru ch t schw ach zw eik n op fig ; Seitenrippen kurz- 
stachelig, die 7 iibrigen Rippen 2—3reihig gleich- 
formig gestachelt; im Uebrigen wie Caucalis:

706. T u rgen ia  Hoffmann.

2. Frucht von den Seiten her eingeschntirt; Hauptrippen
borstlich; ubrigens wie Caucalis:

707. T orilis  Adansou.

Trib. 11. Scandicineae.
Frucht lan ggesch n abelt...............................................1.
Frucht kurzgeschnabelt oder schnabellos . . . .  2.

1. Oelbehalter je zwe: zwischen den Hauptrippen, von 
aussen kaum sichtbar; Kelchrand undeutlich; Kron-



blatter yerkehrt-eiformig, durch das eingebogene 
Endlappchen gestutzt; Rippen stumpf:

708. S can d ix  L.
2. Frucht kurz aber deutlich geschnabelt, die Rippen

nur am Schnabel hervortretend, die Fracht g latt. 3.
Frucht schnabellos, die Rippen deutlich an der Frucht 

hervortretend.............................................................. 4.
3. Kelchrand undeutlich; Kronblatter yerkehrt-eiformig,

durch das eingebogene Endlappclien gestutzt oder 
ausgerandet; Frucht von der Seite zusammen- 
gezogen . . . .  709. A n th r iscu s  Hoffmann.

4. Staubwege 1'ast fehlgeschlagen, warzenformig . . .  5.
Staubwege deutlich entw ickelt......................................... 6.

5. S ta u b w egp o lster  k ege lfo rm ig ; Kronblatter ver-
kehrt-eiforinig, durch das eingebogene Endlappclien 
stumpf . . . .  710. P h y soca u lu s  Tausch.

6. Oelbehalter deutlich.............................................................. 7.
Oelbehalter feh len d .............................................................. 8.

7. S taubw ege spreizend; Kelchrand undeutlich; Kron
blatter durch das eingebogene Endlappchen ver- 
kehrt-herzforniig; Frucht an den Seiten zusammen- 
gezogen, langlich oder linealisch; Oelbehalter 
einzeln zwischen den vorspringenden Hauptrippen:

711. C h a erop h y llu m  L. 
S taubw ege der gynandrischen  B liithen g egen  

einander g e b og en , diejenigen der sterilen Bliithen 
verkummert; Kelchrand undeutlich; Kronblatter ver- 
kehrt-eiformig, durch das eingebogene Endlappchen 
ausgerandet; Hauptrippen scharf yorspringend, fast



gefliigelt; Oelbehalter einzeln in den Zwischen- 
riiumen..........................  712. B iasolettia  Koch.

8. Ilippen  sch arf und lioch  k ie lfo rm ig  yorsp rin - 
gend; Kelchrand undeutlich; Kronblatter verkehrt- 
eiformig, dnrcli das eingebogene JEndlappchen aus- 
gerandet.......................... 713. M y rrh is  Scopoli.

Trib. 12. Smyrneae.
Zwischenraume zwischen den Ilippen mit 1-—2 Oel-

behaltern oder die Oelbehalter fehlen ganz . . . 1. 
Oelbehalter der Zwischenraume drei oder mehre . . 6.

1. Ilippen hautig g e f l i ig e lt ...............................................2.
Ilippen fliige llos .............................................................. 3.

2. K elch  fiin fzah n ig , b la tt ig ; Kronblatter lanzett-
lich, ganz, lang zugespitzt mit aufsteigender Bpitze; 
Iiuckenrippen der Fracht doppelt so hoch wie die 
Seitenrippen; Oelbehalter einzeln in jedem Zwischen- 
raum . . . .  714. M o lop osp erm u m  Koch.

3. Bliithen der Dolde diklinisch, namlich eine einzige
weibliche Bliithe in der Mitte umgeben von einem

Strahl mannlicher B l i i t h e n .................................... 4.
Bliithen der Dolde sammtlich gynandrisch . . . .  5.

4. F ra ch t vom  h oh len  B liith en boden  um fasst,
eirund, kurz geschnabelt; Ilippen wellig und 
wellig gestreift; Oelbehalter einzeln in jedem 
Zwischenraum; Kelch funfzahnig; Kronblatter ver- 
kehrt-eiformig, durch das eingebogene Endlappchen 
ausgerandet, bisweilen die ausseren grosser und 
zw eispaltig .....................715. E ch in op h ora  L.



5. O e lbehal ter  giinzlich fehlend;  Kelclirand un
deutlich;, Kronblatter verkehrt-eiformig, durch das 
sehr karze, eingebogene Endlappchen schwach aus- 
gerandet; Frucht eirund; Hauptrippen yorspringend, 
bucbtig gezahnt; Zwischenraume vielrillig:

716. C onium  L.
O e lbeh a l ter  1— 2 zwischen den Hauptr ippen ;  

Kelclirand fiinfzahnig; Kronblatter verkehrt-ei- 
formig, ganz; Frucht eirund; Hauptrippen gedunsen, 
hohl . . . 717. P leu rosp erm u m  Hoffmann.

6. Same zuletzt frei hangend;  Oelbehalter je drei
in den Zwischenraumen; Rippen scharf, schwach 
gefltigelt; Kelch fiinfzahnig; Kronblatter verkehrt- 
herzfórmig, durch das eingebogene Endlappclien;

718. M alabaila  Tausch.
Same fast  e ingeschlossen ;  Oelbehalter zalilreich; 

Riickenrippen scharf vorspringend; Seitenrippen un- 
deutlich; Kelclirand undeutlich; Kronblatter lan- 
zettlich oder liinglich, ganz, spitz, mit eingebogenem 
S p itzc lien .......................... 719. S m y rn iu m  L.

Sectio 3. C oelosperm eae.

Trib. 13. Coriandreae.
720. B ifo ra  Hoffmann. Frucht zweiknopfig, mit 

fast kugeligen, kornig rauhen, mit 5 undeutlichen 
Liingsrillen versehenen Spaltfruchten; Oelbehalter 
felilen; Kelclirand undeutlich; Kronblatter verkelirt- 
eiformig, durch das eingebogene Endlappchen aus- 
gerandet.



731. C oriandrm n L. Frucht kugelig; Oelbehalter 
nur je zwoi auf (ler Scheidewand; Hiillchen drei- 
bliitterig, einseitswendig; Kelchrand funfzahnig; 
Kronblatter yerkehrt-eiformig; durch das ein- 
gebogene Endlappchen ausgerandęt.

ARTEN:

Sectio  1. O rthosperm eae.

Trib. 1. Hydrocotyleae.
651. Hydrocotyle L.

2707. H. vulgaris L. Bliitter schildformig, kreis- 
rund, doppelt gekerbt, neunnervig; Blattstiel am 
Ende behaart; Dolden kopfig, meist funfbliithig.

Trib. 3. Saniculeae.
653. Sanicula L.

2708. S. europaea L. Grundblatter handformig ge- 
tłieilt, mit dreispaltigen, ungleich eingesclmitten- 
gesiigten Abschnitten; gynandrische Bili tli en sitzend, 
mannliche sełir kurzgestielt.

653. Hacąuetia Necie.
2709. JA Ejpipactis DC. Stengel unentwickelt; Grund

blatter gestielt, imUmriss nierenfbrmig, funfspaltig; 
Dolde auf langem, schaftformigem Stiel, kopfig, 
von einer sehr grossblatterigen Hiille umgeben.

654. Astrantia L.
Basalblatter 7— Oblatterig g e fin g ert.......................... 1
Basalbliitter liandforniig flinftbeilig oder dreitheilig . 2



1. Kelchzalme langlich-eiformig, sełir kurz stachelspitzig;
Zahne der Riefen spitz . . 2710. A. minor L.

2. Basalblatter dreitheilig, die Seitentheile zweispaltig . 3.

Basalblatter handf ormig - f  i ln fth e il ig ..........................4.

3. Zahne der R i p p e n  k e g e l f o r m ig -p f r i e m l i ch ,
spitz ;  Kelcłizahne eifórmig, stumpf, stachelspitzig; 
Abscbnitte der Grundblatter ungleich gesłlgt, der 
mittle keilfórmig-langlich, der iiussere Abschnitt 
halbeifórmig . . . 2711. A. gracilis Bartling.

4. Kelehzahue eifórmig, stumpf, kurz stachelspitzig:
2712. A. carniolica Wulfen. 

Kelcłizahne aus breiterem Grunde lanzettlich, in eine 
Stacbelspitze zugespitzt . . 2713. A. maior L.

655. Eryngium L.

Grundblatter doppelt fiederspaltig.................................... 1.
Grundblatter u n g e th e ilt ....................................................2.

1. Kr one kurz er ais der Kelch;  Stengelbliitter ge-
ohrelt umfassend, die Oehrchen geschlitzt-gezahnt; 
Stengel rispig . . . . 2714. E. ccimpestre L.

Kr one l iinger ais der Kelch ;  Stengelbliitter mit 
scheidigem, ganzrandigem Grunde umfassend; 
Stengel am Ende cymatisch:

2715. E. amethystinum L.

2. Stengel  stark verastelt ,  die Kopfchen einzeln an
den Enden der A e s t e ....................................................3.

Ste nge l  gar nicht  verastelt  oder nur ani Ende 
ebenstraussig ...................................................................4.



3. Blatter tief doniig gezahnt und gelr.ppt, weisslieli
meergrttn; Hulibliittclien eiformig, geziilmt doniig, 
fast dreilappig . . . 2716. E. mciritimuin .L.

4. Sten go i  1 — Skop f ig;  Blatter gesiigt- gezahnt, spitz,
die oberen sitzend, handformig S — 5spaltig, ge- 
wimpert- gesiigt; iiiillblhttchen yielspaltig- fieder- 
spaitig, borstig gezahnt: 2717. E. cilpinuni L.

S te n g e l  am Ende ebenstraussig;  Blatter gekerbt* 
gesiigt, stumpf, die mittlen sitzend, ungetheilt, die 
oberen fiinftheilig, doniig gesiigt; Hulibliittclien 
lineal-lanzettlich, entlernt doniig geziilmt:

2718. E. planum L.

Trib. 3. Ammineae.
656. Cienia L.

2719. C. virosa L. Wurzelfasem dick, fadenformig; 
Bliitter dreifach gefiedert, mit lanzettlichen oder 
lineal-lanzettlichen, spitzen, gesiigten Bliittclien; 
Hauptliiille fehlend oder einblatterig; Hiillclien 
mehrblatterig.

657. Petroselinum Hoffin.
2720. P. sativum Hoffm. Blatter glanzend, die 

unteren dreifach gefiedert; Blattchen liinglich, am 
Grunde keilig, gestielt, dreispaltig und gezahnt; 
die oberen dreizahlig mit lanzettlichen, ganzen und 
dreispaltigen Blattchen; Hauptliiille armblatterig 
oder fehlend; Hiillclien vielbliitterig.
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658. Apiurn L.
2721. A. gvaveolens L. Kalii, glanzend, dunkelgriin; 

Blatter gefiedert, die oberen dreizahlig, mit keiligen, 
am Ende eing eschnittenen und gezahnten Blśittchen.

659. Helosdadnm Koch.
Ilolden m e h rstra h lig .................................................... 1.
Dolden zweistrahlig .......................................... 2.

1. Blattliedern langlich-lanzettlich, gleichformig stumpf-
licli gesagt; Stengel am Grunde liegend und wur- 
zelnd; Bulle 1— 2blatterig; Hlillchen melirblatterig, 
die Blatter lanzettlich, so łang wie die Dolde:

2722. H. nodiflorum Koch. 
Blatlfiedern rundlich-eiformig, ungleich gezalmt-gesagt 

oder gelappt; Stengel niedergestreckt, an den 
Knoten wurzelnd; Bulle 3—oblatterig; Hiillchen 
meist fiinfblatterig . . 2723. H. repens Koch.

2. Untergetauchte Blatter in haarfeine Abschnitte viel-
fach gespalten; Fiedern der aufgetauchten Blatter 
keilformig, am Ende dreispaltig:

2724. II. inundatum Koch.

660. Trinia Hoffmann.
Hiillchen fehlend oder einblatterig; Haupthiille felilt:

2725. T. vulgaris L. 
Hiillchen 4— Sblatterig; Haupthiille 1'ehlt:

2726. T. Kitaibeli M. B.

661. Ptychotis Koch.
Hiillblattchen sammtlicli borstlich; Fracht liinglich;



Grundblatter gefiedert, mit randlichen, eingeschnitten 
gelappten nnd gesiigten Blattchen:

2727. Pt. lieterophylla Koch.
Zwei Iltillblattchen spatelig und haarspitzig, drei 

derselben lineal-pfriemlich; alle Blatter gefiedert- 
vielspaltig . . . .  2728. Pt. ammoides Koch.

662. Falcaria Host.
Grundblatter einfach und dreizahlig, mit lanzettlichen, 

gleichformig und diclit dornig-stachelspitzig ge- 
sagten Abschnitten; Haupthhlle und Hullchen sehr 
schmalblatterig..................... 2729. F. Rivini L.

Grundblatter einfach gefiedert, mit rundlich-eiformigen, 
ungleich grób gesiigten Blattchen; Blatter von 
Hiille und Hullchen schmal lanzettlich:

2730. F. latifolia Koch.

663. Sison L.
2731. S. Amomum L. Basalblatter und untere 

Stengelblatter gefiedert, mit ans breiterem Grandę 
lanzettlichen, sagezahnigen, oft eingeschnitten ge
lappten Fiedern; Hiille nnd Hiillclien aus 2 — 5 
kurzeń, pfriemlichen Blattchen bestehend.

664. Arnni L.
2732. A. maius L. Untere Blatter einfach und 

doppelt gefiedert, mit lanzettlichen, gescharft 
knorpelig stachelspitzig gesagten Blattchen; Dolden 
vielstrahlig und reichbliithig; Hiillblatter zahlreich, 
dreispaltig; Blattchen der Hullchen schmal lanzett
lich, zahlreich.



665. Carum L.
Iililie fehlend; Hullchen fehlend oder armblatterig:

Staram  1. C arvi DC............................................... 1.
Hulle und Hullchen mehrblatterig; Muzom knollig: 

Stam m  2. B u lbocastan u m  Adanson . . .  2.
1. Unterste Paare der Blattabschnitte der fiederspaltig-

vielspaltigen, doppelt gefiederten Blatter ani ge- 
meinsamen Blattstiel kreuzweis gestellt:

2783. Cl Carvi L.
2. Blatter fast dreifach gefiedert, mit lanzettlich-lineali-

schen A b sch n itte n .................................................... 3.
Blatter gefingert, mit yieltheiligen Blattchen und 

haarfeinen Abschnitten...............................................4.
3. Dolden 12—-24strahlig; Htille und Hiillchen reich-

bliitterig; Pruch.tstielch.en. aufrecht; Priichte an 
einander liegend: 2734. O. Bulbocastanum Koch. 

Dolden 6— 12strahlig; Htille armblatterig, abfallig; 
Hiillchen 3— Gblatterig; Fruchtstielchen spreizend; 
Priichte abstehend: 2735. C. diraricatum Koch.

4, Htille und Hiillchen etwa 12blatterig, die Bliitter
schmal lanzettlich-borstlich, kurz; Blatter wirtel- 
stiindig . . . .  2736. C. verticillatumf Koch.

666. Aegopodium L.
2737. A. 'Podagraria L. Hulle und Hullchen fehlt; 

untere Blatter gestielt, doppelt bis dreifach drei- 
ziihlig, mit langlichen, doppelt gesiigten Blattchen.

667. Bunium L.
2738. B. montanum Koch. Untere Blatter dreifach



gefiedert, mit linealischen, einneiwigen, kurz stachel- 
spitzigen Abschnitten; Hiille nnd Hiillchen 5- bis 
G biatterig".

668. Pimpinella L.
Fruchte kahl; Rhizom dauernd: Stam m  1, T rago-

selinmr. Tournefort..........................................1.
Fruchte flaumig oder r a u h ............................... 3.

1. Staubweg langer ais der Fruchtknoten; Bliitler ge
fiedert, mit langlicheft, spitzen, gezahnten, bisweilen 
gelappten oder geschlitzten Bliittchen:

2739. P. magna L. 
Staubweg kiirzer ais der Fruchtknoten; Blatter ge

fiedert, mit rundlichen oder eirunden, stumpfen, 
gezahnten, bisweilen gelappten oder geschlitzten 
B l i i t t c h e n ................................................................................. 2.

2. Milchsaft der Wurzel weiss; Stengel kahl oder
f la u m ig ..........................  2740. P. Sarifraga L.

Milchsaft der Wurzel an der Luft blau werdend; 
Stengel liebst Aesten und Bliithenstielen dicht 
flaumig...............................  2741. P. niyra Willd.

3. Wurzel 2- bis melirjahrig; Fruchte flaumig oder rauh:
Stam m  2. T rag iu m  K o c h ...................................4,

Wurzel jiihrig; Fruchte flaumig: Stam m  3. A n i- 
sum  Ad.............................................................................. 5,

4. Zweijiihrig; Blatter gefiedert, die Blattchen derGrund-
bliitter eiformig oder herzformig; Fruchte abstehend 
ra u h h a a r ig .....................  2742. P. peregrina L.

5. Unterste Blatter ganz, herzformig -rundlich, ein-
geschnitten gesiigt . . . 2743. P. Anisum L.



669. Berula Koch.
2744. B. angustifolia Koch. Hiillblatter meist fieder- 

spaltig; Doldeu gestielt, blattgegenstiindig; Hiillchen 
fiinfbliitterig, die Bliittchen ganzrandig oder 2- bis 
3 zahnig.

670. Sium L.

Schenkel des Mittelsaulchens (Fruchthalters) an die 
Fracht angewachsen: Stam m  1. Sia gen u in a
K o c h ..............................................................................1.

Schenkel des zweitheiligen Mittelsaulchens frei:
Stam m  2. S isarum  K o ch .................................... 2,

1. 2745. S. latifolium L. Rhizom auslaufertreibend,
mit faserigen Wurzeln; Hulle vielblatterig.

2. 2746. 8. Sisarum L. Rhizom ohne Auslaufer, mit
knolligen Wurzeln Ijesetzt; Illille fiinfblatterig.

671. Bupleurum L.

Bliitter nic.ht durchwachsen................................................1.
Bliitter durchwachsen........................................................ 14.

1. Frucht kornig-rauh............................................................... 2.
Zwischenraume zwischen den Fruchtrippen nicht kornig 3.

2. Fruchtrippen deutlich, kornig gekrauselt; Zwischen
raume kornig-weichstachelig; Bliitter lineal-lanzett- 
lich, zugespitzt . . . 2747. B. tenuissimum L.

Fruchtrippen undeutlich; Bliitter lanzettlich, die un- 
teren sturnpf, stachelspitzig, in den Blattstiel ver- 
schmalert, die oberen haarspitzig:

2748. B. semicompositum L.
3. Wurzel jiihrig 4.



Wurzel dauernd.............................................................. 7.
4. Fruclitstielclien so lang wie die F racht.....................5.

Fruchtstielchen halb so lang wie die Fracht . . .  6.
5. Blatter 3— 5nervig; Dolden meist 5stralilig; Blatter

des Hullchens langer ais das Doldchen:
2749. B. Oerardi Jacq.

6. Blatter 7nervig; Dolden 2—3strahlig; Blatter des
Hiillchens kiirzer ais das Doldchen:

2750. B. junceum L. 
Blatter dreinervig; Blatter des Hullchens langer ais 

das Doldchen . . . 2751. B. aristatum Bartl.
7. Blatter des Hullchens schmal, kiirzer ais das Doldchen 8. 

Blatter des Hullchens breit, so lang oder langer ais
das D old ch en .............................................................. 9.

8. Untere Blatter langlich, in den Blattstiel yerschmalert,
die oberen lanzettlich, an beiden Enden spitz,
sitzen d ...............................  2752. B. fcdcatum L.

Grundblatter lanzettlich-linealisch, in den Blattstiel 
yerschmalert, die oberen linealisch, nach dem Grunde 
yerschmalert . . 2753. B. exaltatum M. Bieb.

9. Rippen geflugelt.................................................................10.
Rippen f a d l i c h ................................................................. 13.

10. Obere Stengelblatter aus melir oder weniger umfassen-
dem Grunde yerschmalert, sp itz ..................................11.

Obere Stengelblatter schmal lanzettlich, nicht um- 
fa s s e n d ...........................................................................12.

11. Htillblattchen der Dolden fast frei:
2754. B. ranunculoides L.



Htillblattchen bis tiber die Mitte ver’bunden:
' 2755. B .  stellatum L.

12. Hiillblattchen frei; Grundblatter linealisch:
2756. jB. yramimfólium Yahl.

13. Bliitter eiformig oder eirund-langlich, die unteren in
den Blattstiel ver'chmalerfc, die oberen mit tief-herz- 
formigem Grund umfassend; Hiillblattchen ltinglich, 
so Jang wie das Doldclien:

2757. B .  longifolium L.
14. Stengel vom Grand an astig; untere Blatter eirund- 

liinglieh; Zwischenraurae zwisclien denRippen kornig:
2758. 1). protractum Linie et Hoifmegg. 

Stengel oberwarts astig; untere Blatter eirund; 
Z wisclienraume geril It:

2759. B . roiundifoliiim L.

Trlh. 4. Seselineae.

672. Oenantho L.

Wurzel busclielig, melir oder weniger mit knoJlig
yerdickten P asem : Stam m  1. Oenanthe . . 1.

W urzel spindelig, faserig : Stam m  2. Phellandrium. 
K o c h .............................................................................................. 6.

1. Rhizom  mit A u s l i iu f e r n ............................................................2.
Rhizom  ohne A u s l a u f e r .........................................................3.

2. Hauptdolde 2 — Sstrablig, fruchtbar, die iibrigen 3- bis
7 strahlig, fehlschlagend; Fruchte kreiselform ig; 

Ilippen zusammengewachsen, die Zwischenraume 

verdeckend; Stengelbliitter gefiedert, klirzer ais der 

rohrige Blattstiel . . . .  2760. O  f i s t u l o s a  L.



3. Friichte liinglich, nach dem Grunde verschmalert,
unter dem Kelch zusam m engezogen.....................4.

Friichte cylindrisch, am Grunde mit einer Scliwiele 
umgeben........................................................................ 5.

4. Grundblatter doppelt gefiedert, die Blattchen eiformig
oder lieilig, eingeschnitten stumpf gekerbt; untere 
Stengelblatter doppelt gefiedert, die oberen einfach 
gefiedert, mit linealisclien, spitzen Abschnitten:

2761. O. Lachenalii Gmel. 
Grundblatter doppelt gefiedert; obere Steugelblatter 

gefiedert; Abschnitte aller Bliitter linealiscli, an 
den Grundblattern kiirzer:

2762. O. pev.cedanifolia Pollich.
5. Bliitter dreifacli oder doppelt gefiedert, mit fast

gleichformigen Abschnitten, an den nnteren Blattern 
lanzettlicli, an den oberen linealiscli:

2763. O. silaifolia M. B. 
Bliitter doppelt gefiedert; die Blattchen der unteren 

eiformig, am Grunde keilig, fiederspaltig ein- 
geschnitten, mit spitzen Abschnitten, die der ersten 
Grundblatter eiformig, eingeschnitten stumpf ge
kerbt, die der oberen Stengelblatter linealiscli, un- 
geth eilt.....................  2764. 0. pimpinelloides L.

6. Stengel sehr śistig, die Aeste ausgesperrt; Błatter
doppelt und dreifach gefiedert mit spreizenden, 
eiformigen, fiederspaltig eingeschnittenen Blattchen, 
die untergetauchten vielspaltig:

2765. O. Phellandriurn Lam.
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673. Aethusa L.
276G. A. Cynapium L. Hiillcłien dreibliitterig, liinger 

ais die Doldchen; aussere Fruchtstielchen doppelt 
so lang wie die Frucht.

674. Foeniculum Hoffm.
2767. F. officinale Ali. Blattabschnitte fadenfórmig- 

borstlich; Dolden gross, yielstrahlig, hlillenlos.

675. Libanotis Grantz.
2768. L. montcma Ali. Blatter doppelt bis dreifach 

gefiedert, mit fiederfórmig eingesclmittenen Blatt- 
chen; unterste Paare der Blattchen an der Spindel 
kreuzstandig; allgemeine Hiille reichblatterig; 
Stengel kantig gefurcbt; Frlichte kurzhaarig.

676. Seseli L.
Hullchen vereintblatterig (gamopbyll)..........................L
Hullchen getrenntblatterig ..........................................2.

1. Dolde 9— 12strahlig, die Staclieln kantig, nach innen
wie die jiingeren Frlichte fiaumig:

2769. 8. Hippomaratlirum L.
2. Blattstiel stielrnnd oder von der Seite zusammen-

gedriickt aber nicht r i n n i g .....................................3.
Blattstiel oberseits rinnig...............................................4.

3. Zwischenraume der anfangs runzelig-flaumigen Frlichte 
mit je 3 Oelbehaltern; Dolden 3— 6 strahlig:

2770. S. Gouani Koch. 
Zwischenraume der anfangs runzeligen Frlichte mit

je einem Oelbehiilter; Dolden 10— lostrahlig:
2771. 8. glaucum Jacq.



4. Frucht aucli in der Jugend k a h l ............................... 5.

Fracht in der Jugend b eh a a rt.................................... 6.
5. Basalblatter dreizahlig-dreifach gefiedert, im Umriss

dreieckig; Doldeu 15— 25strahlig:
2772. S. varium Trev.

(3. Blatter der Hullchen selu- schmal liautig berandet . 7. 

Blatter der Hullchen breit hautig berandet . . .  8.
7. Stengel fast einfach; Grundblatter und untere Stengel-

blatter dreifach gefiedert, im Umriss langlich-ei- 
form ig...............................  2773. 8. montamm L.

8. Stengel astig, spreizend; untere Blatter dreizahlig-
dreifach gefiedert, im Umriss dreieckig; Dolden
6— lOstrahlig; Hiille 1— 3blatterig:

2774. 8. tortuosum Ł. 

Stengel fast einfach; untere Blatter dreifach gefiedert, 
im Umriss langlich-eiforinig:

2775. S. coloratum Elirh.

677. Kenolophium Koch.
277G. K. Fischeri Koch. Blatter 3— 5 fach gefiedert, 

mit dreitheiligen Endblattchen und ganzen oder 
zweitheiligen Seitenblattchen; Hiille einblatterig 
oder fehlend; Hullchen vielblatterig, mit lineal- 
borstlichen Blattchen.

678. Cnidium Cuss.
2777. On. apioides Sprengel. Stengel astig; Blatter 

dreifach gefiedert; Scheiden locker.



2778. On. venosum Koch. Stengel fast einfach; 
Blatter doppelt gefiedert; Scheiden verlangert, die 
oberen straff anliegead.

679. Trochiscanthes Koch.
2779. Tr. nodiflorus Koch. Blatter doppelt drei- 

zahlig, mit breit lanzettlichen, spitzen Bliittchen; 
Dolden fast rispig.

680. Athamanta Koch.
2780. A. cretensis L. Blatter dreifach gefiedert, mit 

linealen, zugespitzten, 2— Sspaltigen Abschnitten; 
Dolde 6— 9strahlig.

2781. A. Matthioli Wulfen. Blatter gefiedert, viel- 
fach zusammengesetzt, mit fadlichen, spreizenden 
Abschnitten; Dolde 15— 25strahlig.

681. Ligusticum L.
2782. L. ferulaceum Ali. Blatter des Hiillchens am 

Ende fiederspaltig.

2783. L. Seguieri Koch. Blatter des Hiillchens 
nngetheilt.

682. Gaya.
2784. G. simplex Gaud. Hiillblattchen 7— 10, meist 

3spaltig; Stengel unentwickelt.

683. Meum Tourn.
2785. M. athamanticum Jacq. Blattabschnitte liaar- 

fein.
2786. M. Mutellina Giirtn. Blattabschnitte lineal- 

lanzettlich.



684. Silaus Besser.
2787. 8. pratensis Besser. Stengel kantig; Blatter 

3— 4fach gefiedert, (lie seitlichen Abschnitte ganz 
oder zweitheilig, die endstandigen dreitheilig; Hillle 
1-— 2 blatterig.

685. Crithmum L.
2788. Cr. maritimum L. Obere Blatter einfach ge

fiedert, die unteren doppelt gefiedert; Bliittcben 
sitzend, lanzettlich, ganzrandig.

686. Conioselinum Fischer.
2789. C. Fischeri W. Gr. Untere Bliitter dreifach 

gefiedert, mit langlichen, gesagten Abschnitten.

Trib. 5. Angeliceae.
687. Lemsticum Koch.

2790. L. officinale Koch. Bliitter doppelt gefiedert, 
gliinzend, mit gestielten, langlichen, nach vorn grób 
nnd entfenit gezahnteu Blattchen.

688. Selinurn L.
2791. S. cawifolia L. Stengel gefurcht kantig; 

Strahlen der Dolde kalii.

689. Ostericum Hoffmann.
2792. O. palustre Besser. Untere Blatter doppelt 

gefiedert, mit grossen, aufgeblasenen Scheiden; 
Blattchen kurzgestielt, eiformig, grób gesiigt.

690. Angelica L.
2793. A. silvestris L. Blatter dreifach gefiedert, mit



grossen eiformigen oder langlichen, geschiirft ge
sagten Blattchen, blaulich bereift.

2794. A. pyrenaea Sprengel. Grundblatter doppelt 
gefiedert, mit kleinen, lineal-ianzettlichen oder line- 
alen, ganzen oder 2— Sspaltigen Abschnitten.

691. Archangelica Hoffm.

2795. A. officinalis Hoffm. Stengel kabl, stielrund, 
geriłłt; Blatter doppelt gefiedert, mit eiformigen 
oder fast herzformigen, ungleich gesagten, grossen, 
unbereiften Blattchen; obere Scheiden sackformig 
anfgeblasen.

Trib. 6. Peucedaneae.

692. Ferulago Koch.

279G. F. galbanifera Koch. Stengel gerillt, etwas 
kantig; Blatter vielfach gefiedert, im Umriss ei- 
fórmig, mit linealischen, schmalen, haarspitzigen, 
an der Hauptspindel gegenstandigen Abschnitten.

693. Tommasinia Bertol.
2797. T. verticillaris Bertol. Stengel stielrund, fein 

gerillt, bereift; Blatter gross, dreifach gefiedert, 
mit grossen, eiformigen, spitz gesagten Blattchen; 
Hiille fehleiul.

694. Peucedanum L., Koch.

Allgemeine Hiille fehlend oder armblatterig; Rand 
der Friichte wenig verbreitert: Stam m  1. Peuce- 
dana legitim a K o c h ...............................................



Allgemeine Bulle reichbliitterig.................................... 6.
1. Blatter mehrfach dreiziihlig gefiederfc oder mehrfach

gefiederfc.....................
Blatter einfach gefie dert

2. Blattscheiden lang nnd schmal, stumpf oder spitz . 3. 
Blattscheiden breit nnd kurz-, fast gestutzt . . . .  4.

3. Blatter fiinfmal dreifach zusammengesetzt, mit schma-
len, oft borstlichen Abschnitten; Dolde sehr gross; 
Fruchtstielchen lang , . 2798. P  officinale L.

Blatter 3 — 4 Mai dreifach zusammengesetzt, mit 
lineal - lanzettlichen Abschnitten; Fruchtstielchen 
kaum liinger ais die Frucht:

2799. P. parisiense DC.
4. Untere Blatter dreifach gefiedert; Bliittchen sitzend,

mehrpaarig, lanzettlich, stumpf mit aufgesetztem 
Spitzchen; Fruchtstielchen kaum liinger ais die 
F r u c h t ..................... 2800. P. arenarium W. K.

5. Blatter beiderseits gliinzend; Doldenstrahlen nach
innen kurzhaarig; Oelbehiilter je drei in den 
Zwischenriiumen . . 2801. P. Chabraei Rchb.

Blatter rnatt; Doldenstrahlen kahl; Oelbehiilter einzeln:
2802. P. Schotti Besser.

6. Fruchtrand schmal: Stam m  2. Cervaria DC. . . 7.
Fruehtrand breit, fast durchscheinend: Stam m  3.

Selinoides DC............................................................... 10.
7. Dolden einzeln, nicht r is p ig .............................................. 8.

Dolden rispig zusammengestellt......................................... 9.
8. Blatter meergrlin; Bliittchen fast dornig gesiigt:

2803. P. Ceru aria Lap.

tO



Bliltter griin, glanzend; Blattclien eingeschnitten ge- 
ziihnt oder fast doppelt fiederspaltig gezahnt:

2804. P. Oreoselinum Moench.
9. Doldenstralilen kalii; Staubweg kaum liinger ais das

Stempelpolster . . . .  2805. P. alsaticum L.
Doldenstralilen nacli iimeii flaumig rauli; Staubweg 

ziemlicli lang . . . 2806. P. venetum Koch.
10. Hillle zuletzt zuriickgebogen; Doldenstralilen nacli

irmen flaumig-rauh: 2807. P  austriacum Koch.

695. Thysselinum Hoffm.
2808. Th. palustre Hoffm. Stengel gefurcht; all- 

gemeine Hillle reichblatterig, zuriickgeschlagen; 
Bliitter dreifach geliedert, d. li. die Fiedern zweiter 
Ordnung tief fiederspaltig mit breit lineal-lanzett- 
lichen, zugespitzten, ani Iiande etwas rauhen Al>- 
schnitten.

696. Tordylium L.
2809. T. maximum L. Stengel von rilckwarts ge- 

richteten Haaren steifhaarig; Frucht auf demMittel- 
feld borstig- steifhaarig, mit 4 Oelbehaltern.

2810. T. apuhtm L. Stengel im unteren Theil zottig; 
Frucht auf dem Mittelfeld rauli, mit zahlreichen 
Oelbehaltern.

697. Heracleum L.

Kronblatter weiss oder sehr schwach rothlich an- 
gelaufen; aussere Blumen strahlend: Stam m  1. 
S p h on d y liu m  DC......................................................



Kronblatter gelbgriinlich; aussere Blumen nicht deut- 
lich strahlend: Stam m  2. Eułieracleum D C .. 4

1. Blatter gefiedert oder tief fiederspaltig.....................2
Blatter einfach, fast handformig gelappt.....................3

2. Bliitter rauhhaarig; Fruchtknoten diclit flaumig; Frucht
eirnnd, stumpf, ausgerandet, zuletzt kahl:

2811. II. Sphondylium L.

3. Blattabschnitte zugespitzt oder feinspitzig; Frucht-
knoten kurzliaarig rauh; Frucht eirund, ausgerandet, 
zuletzt kalii . . . .  2812. II. asperum M. B.

Blattlappen abgerundet, mit einer Yorspitze oder 
stumpf; Frucht verkehrt-eifórmig-kugelig:

2813. II. alpinum L.

4. Fruchtknoten kahl; Frucht kugelig-eirund, am Ende
tief ausgerandet, an der Trennungsflache mit zwei
Oelbehaltern.....................2814. II. sibiricum L.

Fruchtknoten flaumig; Frucht eirund, kahl; an der 
Trennungsflache fehlen die Oelbehalter oder sind 
sehr k u r z ..................... 2815. II. austriacum L.

698. Imperatoria L.
2816. 1. Ostruthium L. Blatter doppelt dreizśihlig, 

mit breit eiformigen, doppelt gesiigten Bliittchen 
und erweiterten Scheiden.

2817. I. angustifolia Bellard. Grundblatter drei- 
ziihlig und doppelt dreizahlig; Blattchen geschiirft 
ungleich gesiigt, dreispaltig und zweispaltig, am 
Grunde verschmalert.
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699. Anethum L.
2818. A. grcweolens L. Blattabschnitte lineal-fadlich, 

verlangert; Frucbt langlich, von einem verbreiterten, 
flachen Rand umgeben.

700. Pastinaca L.
Blatter einfach g e lle d e r t ...............................................1.
Blatter doppelt g e fied ert .............................................. 2.

1. Blatter oberseits gliinzend, riickseits flaumig; Bliitt-
cben langlich oder eifórmig-langlicb, stumpf, ge- 
kerbt-gesagt, die seitlichen am Grunde gelappt 
und dreizahlig, das endstandige dreilappig:

2819. P. salwa L. 
Blatter matt, beiderseits flaumig; Blattcben eifórmig, 

am Grunde stumpf oder schwach herzlormig:
2820. P. opaca Bernh.

2. Fiederchen gegenstiiiidig, entfernt, langlich-lanzettlicli,
fiederspaltig gezahnt:

2821. P. Fleischmanni Hladnick.

Trib. 7. Silerineae.
701. Siler Scopoli.

2822. S. trilobum Scopoli. Blatter gestielt, drei- 
theilig, mit ganzen, dreispaltigen, rundlicli-verkehrt- 
eiformigen Blattchen.

Trib. 8. Thapsieae.
702. Laserpitium L.

Dolden einmal zusam m engesetzt............................... t.
Dolden doppelt zusammengesetzt............................... 8,



1. Blattchen breit imd wenigstens die unteren herz-
f o r m i g ............................................................................. 2.

Blattchen schmal, am Grandę keilformig . . . .  5.
2. Stengel k a l i i ........................................................................3.

Stengel, wenigstens in der Jugend, behaart . . .  4.
3. Strahlen der Dołde nach innen rauh:

2823. L. latifolium L. 
Strahlen der Dolde kahl: 2824. L. alpinum W. K.

4. Blatter doppelt gefiedert; Blattchen langlich, fieder-
spaltig gelappt . . 2825. L. nitidum Zanted.

Bliitter dreizahlig-dreifach gefiedert; Blattchen ei- 
fórmig, ungleich gesiigt:

2826. L. Archangelica Wulfen.
o. Blatter vollig k a h l ............................................................. 6.

Blatter kurzhaarig ..............................................................7.
6. Hauptadern der Blatter schief; Fracht lineal-langlich;

Staubwege zuruckgekriimmt, an die Fracht an-
gedrhckt....................................  2827. L. Siler L.

Hanptadern der Blattchen mit dem Rande gleicli- 
lanfend; Fracht eirund; Staubwege aufrecht, etwas 
spreizend . . . .  2828. L. peucedanoides L.

7. Blatter mehrfach gefiedert; Fiederchen im Umriss
eiformig, fiederspaltig-vielspaltig, mit linealischen 
Lappchen; Staubwege auseinanderfahrend:

2829. L. hirsictum Lam. 
Blatter doppelt gefiedert, mit fiederspaltigen Blattchen

und lanzettlichen Abschnitten, am Rande und an 
den Blattstielen rauhhaarig:

2830. L. pnithenicum L.



8. Bliitter doppelt gefiedcrt, mit langlichen, gesagten 
Blattchen . . 2830 A. L. verticillatum W. K.

Trib. 9. Daucineae.
709. Orlctya Hoffmann.

2831. O. grandiflora Hoflin. Stengel aufrecht; Kron- 
blatter des Strahls weit liinger ais der Frucht- 
knoten.

2832. O. platycarpos Koch. Stengel ausgebreitet; 
Kronblatter des Strahls so lang wie der Frucht- 
knoten.

704. Daucus L.
2833. D. Carota L. Bliitter der Hiillchen dreispaltig 

und fiederspaltig, fast so lang wie das Doldchen; 
Bliitter der Htille zahlreich, fiedertheilig.

S ectio  2. C am p ylosp erm eae.

Trib. 10. Caucalineae.
705. Caucalis Hoffmann.

2834. C. daucoides L. Stacheln der Nebenrippen 
der Fracht einreihig, kalii, ain Ende hakig.

2835. C. leptophylla L. Stacheln der Nebenrippen 
der Fracht dreireihig, rauli, am Ende widerhakig.

706. Turgenia Hoffmann.
2830. T. latifolia Hoffmann. Dolde 2— Bstrahlig; 

Blatter einfach gefiedert, mit lanzettliclien oder 
langlichen, gegenstandigen, eingeschnitten gesagten 
Blattchen.



707. Torilis Adanson.
Dolden langgestielt......................................................... 1.
Dolden fast sitzend, geknauelt.....................................2.

1. Haupthiille reicbbliitterig; Stacheln der Fracht eiu-
warts gekriimmt, an der Spitze einfach, spitz, nicht 
widerhakig . . . 2837. T. Anthriscus Gmelin.

Haupthiille einblatterig oder fehlend; Stacheln der 
Fruclit widerhakig: 2838. T. helvetica Gmel.

2. Aeussere Fruchte stachelig, widerhakig, die iimeren
kornig rauh . . . .  2839. T. nodosa Gartner.

Trib. 11. Scandicineae.
708. 8candix L.

2840. S.pectenVeneris L. Fruchtschnabel vom liilckeu 
her zusammengedruckt, zweizeiligsteifhaarig; Blatt- 
chen des HUllchens am Ende 2— 3spaltig oder 
ganz.

2841. S. australis L. Fruchtsclilaueh von der Seite 
her zusammengedruckt, liberall steifhaarig; Bliitt- 
chen des Hiillchens meist zweizahnig.

700. Anthriscus Hoffmann.
Stengel, wenigstens am Grunde oder au den Knoten,

b e h a a r t .......................................................................1.
Stengel vollig k a h l ....................................................... 6.

1. Hullchen fiinfblatterig.................................................. 2.
Hiillchen einseitig entwickelt, 2— 3blatterig . . .  5.

2. Stengel im unteren Theil rauhhaarig, nach oben kahl 3.
Stengel und Bliitter von sehr kurzem Flaum fast

sammetartig behaart..................................................4,



3. Friichte glatt oder zerstreut knotig; die Knotchen
grannenlos . . . .  2842. A. silvestris Hoffm.

Friichte knotig; die Knotchen durch ein Borstclien 
weiclistachelig . . 2843. A. nemorosa M. Bieb.

4. Friichte sclimal liinglich, knotig; die Knotchen durch
ein Borstclien weichstaclielig; Hiillchen ani Bandę 
sehr kurz flaumig . 2844. A. fumarioides Spr.

5. Stengel oberhalb der Knoten flaumig; Bliitter riick-
seits auf den Nerven zerstreut liaarig; Friichte 
spindelformig, bei der kultivirten Pflanze glatt und 
kahl, bei der wildwachsenden Pflanze steifhaarig; 
Furchen des Schnabels halb so lang wie die Frucht: 

2845. A. Cerefolium Hoffm.
6. Friichte langlich-kegelformig, durch pfriemliche, ein-

wiirts gekriimmte Stach ein borstlich; Hiillchen ein- 
seitswendig, 2— 3blatterig:

2846. A. milgaris Pers.

710. Physocaulus Tausch.
2847. Ph. nodosus Tausch. Stengel unter den Knoten 

aufgetrieben; Friichte steifhaarig; Stempelpolster 
kegelformig; Staubwege sehr kurz.

711. Chaeropliyllum L.

Kronblatter kahl: Stam m  1. Leiopetalum  Neilreich 1. 
Kronbliitter langs des ganzen Randes oder nur an 

der Spitze gewimpert: Stam m  2. D asypetalon 6. 
1. Hiillbliittchen gewimpert 

Hiillblattchen kahl o.



2. Staubwege so lang wie das Staubwegpolster; Blatter
doppelt gefiedert......................................................... 3.

Staubwege langer ais das Staubwegpolster; Blatter 
dreifach d re iz iih lig ................................................... 4.

3. Stengel unter den Knoten angeschwollen, ani Grunde
steifhaarig, nach oben kurzhaarig; Blattchen der 
Hullchen ei-lanzettformig, haarspitzig:

2848. Ch. temulum L.

4. Blatter dreifach gefiedert; Bliittchen aus breiterem
Grunde lanzettlich, zugespitzt, eingeschnitten und 
gesiigt, am Grunde fiederspaltig, an der lang vor- 
gezogenen Spitze einfach gesagt:

2849. Ch. aureum L. 

Blatter dreifach dreiziihlig oder dreifach dreizahlig-
doppelt gefiedert; Blattchen ungetheiłt, eiformig- 
langlich, zugespitzt gesagt:

2850. Ch. aromaticum L.

5. Stengel unter den Knoten angeschwollen, im unteren
Theil steifhaarig, nach oben kalii und bereift; 
Blatter melirfaeli gefiedert:

2851. Ch. bulbosum L.

6. Blatter doppelt gefiedert; Mittelsaulchen bis zum
Grunde g e t h e i l t .........................................................7.

Bliitter doppelt dreiziihlig; Mittelsaulchen an der 
Spitze z w e is p a lt ig ....................................................8.

7. Blattchen der Hullchen verlangert, lanzettlich-lineał,
zugespitzt, durchaus hautig und gewimpert:

2852. Ch. elegans Gaud.



Bliittchen der Hiillchen lanzettlich, zugespitzt, krautig, 
am Rande hautig und gewimpert:

2853. Ch. Yillarsi Koch.
8. Bliittchen der Hiillchen breit lanzettlich, krautig, 

g ew im p ert ..................... 2854. Ch. hirsutum L.

712. Biasolettia Koch.
2855. B. tuberosa Koch. Rhizom knollig; Hiillchen 

mit abstehenden, lanzettlichen, am Rande kahlen 
Blattern.

713. Myrrliis Scopoli.
2856. M. odorata Scopoli. Blatter fein kurzhaarig- 

zottig, doppelt gefiedert; Bliittchen des Hiillchens 
lanzettlich, zugespitzt.

Trib 12. Smyrneae.
714. Molopospermum Koch.

2857. M. cicutarium I)C. Blatter dreifacli gefiedert; 
Blatter der Hiille und des Hiillchens lanzettlich; 
Staubwege anfangs aufrecht, lang.

715. Bchinophora L.
2858. E. spinosa L. Blatter gefiedert; mit schmalen, 

fiedertheiligen Abschnitten, die der oberen Blatter 
einfach und dreitheilig; die Abschnitte schmal, 
starr, fast dreikantig, in einen Dorn zugespitzt.

716. Conium L.
2859. C. maculatum L. Bliittchen der Nebenhiille 

lanzettlich, kurzer ais das Dbldchen; Stengel stiel-



rund, glatt, vollig kalii, bereift und oft roth ge 
sprenkelt.

717. Pleurospermmn Hoffm.

2860. P. austńacum Hoffm. Fruchtrippen stumpf, 
gekielt, der Kieł etwas gekerbt; untere Blatter 
fast dreifach gefiedert mit breiten Abschnitten.

718. Malabaila Tausch.

2861. M. Ilacąueti Tausch. Blatter dreifach ge
fiedert; Blatter der Htille eiformig, stumpf; Blatter 
des Hilllchens eiformig-langlich.

719. Smyrnium L.

Obere Blatter dreizahlig, kurzgestielt..........................

Obere Blatter ungetheilt, sitzend, umfassend . . .

1. Untere Blatter fast dreifach dreizahlig, langgestielt;
Blattchen eirund, ungleich eingeschnitten gekerbt- 
g e s a g t ..........................  2862. 8. Olusatrum L.

2. Stengel oberwarts kantig gefliigelt; Stengelbliitter
herzeiformig umfassend, langlich, ganz, sehr stumpf, 
gekerbt . . . .  2863. 8. perfoliatum Miller.

Stengel rundlich, gefurcht, fltigellos; obere Blatter 
kreisrund, nierenformig umfassend, die obersten 
durchwachsen: 2864. 8. rotundifolium Miller.



Sectio 3. Coelospermeae.

Trib. 13. Coriandreae.
720. Bifora Hoffmann.

2865. B. radians M. Bieb. Dolden strahlig; aussere 
Bltithen strahlend; Staubweg fast halb so lang 
wie die Fracht.

721. Coriandrum L.
2866. C. satwum L. lliillclien dreibiatterig; Bliitter 

gefiedert, die unteren mit eirunden, tief ein- 
geschnitten geziihnten Blattchen.



2707. Hydrocotyle1) vulgaris L.

Pfennigkraut.
Stengel fadenformig, dunn, kriechend, gegliedert, an 

den Knoten wurzelnd, mit etwas entfemten, gestielten, schild- 
stieligen, nngetheilten, kreisrunden, am Rande doppelt ge~ 
kerbten, neunnervigen Blattern besetzt; Blattstiele am Ende 
behaart; Dolden einfach, zu 1 bis 3 in den Blattachseln, 
gestielt, koptig, strenge genommen ein kurzes Aehrcken 
darstellend; Kelch verwischt; Kronblatter ungetheilt, spitz; 
Staubwege fadlich, auswarts gebogen; Fracht von der Seite 
zusammengedruekt, zweiknopfig, am Grandę etwas aus- 
gerandet, mit schwach entwickelten Hauptrippen, okne Oel- 
behalter.

B esck re ib u n g : Eine von allen anderen Dolden- 
gewachsen in iiasserer Gestalt ganz abweickende Pflanze, 
dereń zarter, fadentormiger Stengel am Boden liegt oder an 
den Seiten der Wassergraben and Teichufer emporrankt 
und zwar dadarch, dass er an jedem Knoten nach unten 
Wurzeln schlagt. Ans jedem dieser Knoten entspringt nun 
ein gestieltes, schildformiges Blatt und ein Blutkenstiel, an 
dessen Ende die kleine Kopfdolde sitzt. Die grossten Bliitter 
messen in ihren Stielen 10 Cm. Lange und in ihrer Blatt-

1) Von u d a ę , Wasser, und x o r v b ) , Becker, Sehiissel, wegen der 
Blattform.



flachę 4 Cm. Durchmesser; gewohnlich sind sie kleiner. Die 
Blattstiele sind rund, kalii, nur an der Spitze mit feinen 
Haaren besetzt. Auf ihnen ruht die schildformige, grasgriine 
Blattfliiche, gewohnlich so ziemlich mit ihrer Mitte auf den 
Blattstiel aufgesetzt. Sie hat 7— 9 grossere Kerben und
7— 9 Hauptnerven, ist lcahl oder hochstens unterseits lein- 
haarig. Der Bluthenstiel wird 2— 4 Cm. lang, hat an der 
Basis ein Scliuppchen und tragt 5— 10 Blutlichen, welclie 
in einem Kopfchen steli en oder auch so gebildet sind, dass 
sich das Stielchen aus des Mitte des Doldchens fortsetzt und 
mit einem zweiten Doldenlcopfchen endet. Jedes Bltithchen 
hat ein weisses, scheidenartiges, spitzes Deckblattchen. und 
weisse, auch rothliche, flachę Kronblatter. Die gelbbraun- 
liche Prucht ist kaum 2 Mm. breit und noch weniger lang.

Y orkom m en: An feuchten, moorigen oder schlammigen, 
zeitweilig iiberschwemmten Orten, so z. B. in Mooren und 
Torfsticlien, in Graben und Tiuiipeln, am schlammigen Itande 
von Teichen und Landseen. Nach dem Standort naturlich 
nur in moorigen und sumpfigen Gegenden hiiufig, daher am 
hiiufigsten im nordlichen Gebiet, so z. B. im unteren Rhein- 
gebiet, namentlich im Trierer Bezirk') zwischen Schondorf 
und Schillingen, bei Saarbrucken u. a. O., im Luxemburgi- 
schen, iiberhaupt liie und da in der Rheinproyinz und in 
Westphalen, in der Wetterau; in Hannover zerstreut, so

1) M. J. Lohr, Flora von Trier 1844, S. 100. In der Flora von 
Coblenz (Koln 1838J fiihrt Lohr sie nicht auf. Ebenso fehlt sie in 
Melsheimers Mittelrhein, Flora (Neuwied und Leipzipr 1884), was 
freilicli kaum yerzeihlich ist, da Regel und Schmitz (Flora Bonnensis 
1841, S. 311) sehon dio Sumpfwiesen bei Siegburg ais Standort er- 
wahnen.



namentlich im Fiirstenthum Liineburg bei Lunebursr, Har- 
burg, Celle, Hannover, im Jeetzelgebiet;1) im Oldenburgi- 
schen; bei Bremen; Hamburg, wo Sickmann2) besonders 
Eppendorf, Niendorf und den Hammer Brook auffiibrt und 
mein Sohn, der Gynmasiasfc J. G. Hallier sie im Ohler Moor 
beobachtete; in der Umgegend von Liibeck (G. ii. Hacker, 
Liibeckische Flora 1844, S. 104); in Holstein; Scbleswig; 
Mecklenburg; Pommern, Preussen; so nacli Fr. J. Weiss bei 
Konigsberg, Seebad Rausclien, Braunsberg, Allenstein, Neiden- 
burg, Danzig, Neustadfc, Cartaus, Deutsch Orone u. a. O.; 
stellenweis in der Mark Brandenburg; in Schlesien3) ver- 
breitet durch die Ebene und in Oberschlesien z. B. bei 
Tarnowitz, Konigsghuld, Proskau, Malapane; selir yerbreitefc 
in der Lausitz auf Torfboden der Wiesen, an Graben, aul 
lockerem Humusboden der Waldungen;4) hie und da im 
Konigreich Sachsen, so z. B. in der Umgegend von Leipzig;5) 
stellenweisse in der Provinz Sachsen, aber in den Siimpfen 
bei Lieskau wohl kaurn noch vorhanden, da diese fast aus- 
getrocknet sind und das Mittelholz ausgerottet ist, aber z. B. 
im Aschersleber See, bei Bitterfeld; im Dessauischen bei 
Dessau und Oranienbaum; in Thuringen nur an wenigen 
Orten, so z. B. bei Hainspitzen miweit Eisenberg im Alten-

1) H. )Steinvoi'th, Programm 1864, S. 16.
2) J. R. Sickmann, Enumeratio stirpium circa Hamburgum cres- 

cent. 1836.
3) P. Wimmer, Flora von Schlesien. Breslau 1857 (dritte I3e- 

arbeitung), S. 436.
4) L. Rabenhorst, Flora Lusatica. Leipzig 1839. lid. 1, S. 78.
5) O. Kuntze, Taschenflora von Leipzig 1867, S. 244. Vgl. auch 

den Botanischen Begleiter durch den Regierungshezirk Bresden von 
E. Yogel. 1869.



burger Westkreis, bei Drognitz, Altenbeuten, Liebsckiitz, 
Schleiz, auf der Plothener Hochebene bei Plothen; im Gebiet 
des Oberrheins im Elsass und in Baden besonders in der 
Rheinebene, bei Strassburg, auf dem Yogesensandstein bei 
Bitsch u. a. a. O.; verbreitet in der Pfalz, im bairischen 
Keupergebiet') bei Dinkelsbiihl, Gunzenhausen, Niirnberg, 
Erlangen,2) Zentbechhofen bei Bamberg, Grafenrheinfeld bei 
Schweinfnrt, Grosslangheim, Kronach, im Buntsandsteingebiet 
bei Dettingen, Stockstadt, auf der Bairischen Hochebene bei 
Seebruck und Eschenau am Chiemsee, bei Waging, Dinkel- 
scherben; in Wtirttemberg am Schussensee bei Aulendorf 
und an der Schussen zwischen Otterschwanz und Tannhausen; 
im Alpengebiet naturlich sehr selten, da sie uberhaupt nicht 
in die Gebirge emporsteigt; so z. B. im Salzburgischen 
(A. Sauter, Flora 1879) ganz fehlend; im Yorarlberg bei 
Fussach; in Tirol an einem kleinen Bach im Val di Ledro.

B lu th eze it: Juli, August.
A nw endung: Die Pflanze schmeckt brennend scharf, 

ist den Schafen schadlich und wurde friiher unter dem 
Narnen H erba C oty led on is aąuaticae innerlich ais diu- 
retisches, ausserlich ais Wundmittel gebraucht. Das nied- 
liche Pflanzchen eignet sieli vortrefflich fur Zimmer- 
aąuarien.

Form en: fi. Schkuhriana: Kerben des Blattrandes sehr 
stumpf. Syn. II Schkuhriana Rchb. Auf zu trockenem 
Boden kommt die Pflanze nicht zur Bltithe.

lj Prantl, Flora 1884, S. 276.
2 ) Nach Sturni und Schnitzlein (Pflanzen von Niirnberg und 

Erlangen. 1847. S. 11) sehr selten, an dan Seebach-Weihern.



A nm erkung: Ueber die sehr interessanten morpho- 
logischen Yerhaltnisse von Hydrocotyle vergl. Botan. Zeitung 
186G, No. 46, 47.

A bb ild u n gen . T a fe l 2707.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 BluthenkoiAchen, vergrossert; 

2 einzelne Bliithe, desgl.; 3 Fracht, desgl.; 4 dieselbe im Querschnitt, 
desgl.



2708. Sanicula1) europaea L.

Heildolde.

Syn. Caucalis Sanicula Crantz. Astrantia Diapensia 
Scop. Sanicula officinalis Gouan.

Das kurze, dauernde Rhizorn treibt einen aufrechten, 
bis i/,l Meter bohen, stielrunden, fast schaftartigen, blatt- 
losen oder sehr armblatterigen Stengel und an dessen Grunde 
eine kleine Rosette gestielter, handformig getheilter Vor- 
blatter mit 3— 5 dreispaltigen, ungleich eingeschnitten ge- 
siigten Abschnitten; Doldchen kopfig, diklinisch, in geringer 
Anzahl auf kurzeń Stielen vereinigt, oft fast eine Haupt- 
dolde bildend, welche von einigen lanzettlichen Hlillblattclien 
gestiitzt ist; gynandrische Bluthen sitzend, die mannlichen 
seirr kurzgestielt; Kronblatter zusammengeneigt; Fracht fast 
kugelig, dicht mit halogen Stacheln besetzt, im Zusammen- 
hang bleibend, ohne Fruchttrager (Mittelsaulchen).

B esch reibu n g: Der dicke, mehrkopfige, schwarzbraune 
Wurzelstock ist mit vielen Fasern besetzt. Der Stengel 
wird 15— 80 Cm., selten 50 Cm. hoch, ist aufrecht, gefarcht, 
schlank, gewohnlich einfach, haarlos, blattlos oder mit einem 
Blatte hegabt, welches den aasgehenden Ast stiitzt. Er 
glanzt, ist gewohnlich unten purpurroth angelaufen und an 
der Basis mit einem Kranze langgestielter Wurzelblatter 
nmgeben. Diese sitzen an 5 — 15 Cm. langen, haarlosen 
Stielen, sind 4— 8 Cm. gross, im Umrisse rundlich-herz-

lj Iłeilkraut, von sanare, heilen.



formig, tief~51appig ocler 31appig, oben dunkelgriin, unter- 
seits blassgriin und gliinzend. Die Lappen laufen keilfórmig 
zu, sind meistens dreispaltig-eingescbnitten-gesagt, stumpf 
oder spitz. Hat der Stengel Blatter, so sind diese weit 
kleiner und fast sitzend. Die Hauptdolde ist 3- bis Sstrahlig, 
die Nebendoldchen sind Sstrablig. Die Hullblatter sind 
lanzettformig, oft fiederspaltig oder eingescbnitten-gesiigt; 
die Hullblatter der Doldcben sind lanzettformig und 
ganzrandig. Die Doldcben sind kopfig, die Zwitter- 
bliitben sitzen, die mannlichen sind kurzgestielt, die Staub- 
gefasse ragen weit hervor, die Bliithenblatter sind ver- 
kebrt-herzformig, ausgerandet, einwarts gelsnickt, die Griffel 
verl;ingert und fadenformig. Die Pruchte sind rothlich, klein, 
am Grunde mit kleinen, nach der Spitze zu mit immer 
liingeren hakigen Borsthaaren dicht ljedeckt.

Yorkom m en: In scbattigen, etwas feucliten Waldungen. 
Durch den grossten Theil des Gebietes zerstreut, wenn aucb 
nicht gerade zu den gemeinen Pflanzen geliorig. Am hau- 
figsten in den mitteldeutschen Gebirgsgegenden. Selir ver- 
breitet in Thuringen und von da nach Norddeutscbland 
allmahlig abnehmend, aber z. B. im Furstenthum Llineburg 
bei Heiligentbal und um Hannover (Ii. Steinvorth, Programm,
S. 17); auch nocli ziemlicb haufig bei Hamburg; bei Liibeck; 
in Holstein und Sclileswig u. s. w .;1) aucb im Hochgebirge 
nicbt gerade selten, so z. B. im Salzburgiscben (A. Sauter,

1) Ygl. auch: U. B. M. 1884, S. 117, 157. Fur die Mark vgl. 
Fotonie, FI. d. Priegnitz, S. 167. Oberholz von benzen, junger Laub- 
wald an der Chaussee zwischen Reetz und Yalirnow, Preddohl, Forst 
von Wittstock.

Flora XXVII. 8



Mora 1879, S. 94) in Waldern, besonders Buch en waldern, 
und auf den Auen durch’s Gebiet bis 1300 Meter Meeres- 
erhebnng, besonders ani' Kalk. Sie fehlt wohl nirgends ganz. 
In Preussen nach Fr. J. Weiss ziemlich haullg im ganzen 
Gebiet, so z. B. bei Konigsberg, Fis cbhausen, Caymen, Dar- 
kebmen, Insterburg, Heilsberg, Braunsberg, Gilgenberg, Liebe- 
muhl, Kulm, Neidenburg, Danzig u. s. w.

B lu th ezeit: Mai, Juni. Die Friichte reifen im Juli 
und August.

A nw endung: Sonst gelten R adix  et H erba Sani- 
cu lae ais ein gutes Wundmittel, welches aueh zur Heilung 
innerer und aussener Geschwure, zur Zertheilung innerer 
Blut-Extravasaten benutzt wurde. Jetzt ist die Pflanze ausser 
Gebrauch. Ihre Wurzel ist bitter-zusammenziehend. In 
grosseren Parkanlagen ist die Pflanze eine Zierde des Wald- 
bodens.

A b b ild u n g en . T a fe l 2703.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1, 2 Bliithen, yergrossert; 3 Bliithen- 

blatt, desgl.; 4  reife Frucht, desgl.; 5 dieselbe im Quersschmtt, desgl.



2709. Hacquetial) Epipactis1 2 3) DO.

Sterndolde.

Syn. Astrantia Epipactis L. fil. Dondia Epipactis 
Spreng. Dondisia Epipactis Reichb.

Das schwarzbraune, migegliederte, schuppige Rhizom 
sitzt schrag im Boden, treibt nach unten schwarzliche, wenig 
verastelte, 1— 2 Mm. dicke' Wurzeln, treibt einige wenige, 
langgestielte Yorblatter und 1 — 2 fingerlange bis spannen- 
lange, scliaftartige, nackte Stengel, welcbe am Ende je eine 
einzige einfache Dolde tragen. Bliitter handformig filnf- 
spaltig mit gelappten Absclmitten, die Abschnitte und Lappeu 
stumpf, scharf gesagt; Dolde von einer grossen, sternformig 
ausgebreiteten, 3—Sblatterigen Hulle umgeben; Hiillblatter 
verkehrt-eiformig, stumpf, am Ramie scharf gesagt; Bluthen 
gelb, polygamiscb, die mannlichen kurzgestielt, die gynan- 
drischen sitzend; Kelcbabschnitte gross, bleibend, zugespitzt; 
Kronblatter aufrecbt, zusammenneigend, verkehrt-eiformig, 
in der Mitte in ein fast gleichlanges, einwarts gebrochenes 
Lappchen auslaufend; Staubwege fadenformig, spreizend; 
Fracht kurz eiformig, am Grunde fast herzfdrmig, gedunsen,

1) Naci) dem Professer Balthasar Haeąuet,  geboren 1740 in 
der Bretagne, gestorben 1788 in Lemberg. Er schrieb „plantae 
Carniolicae“ . 1782.

2) ''EnCnrpaię, eine unbekannte Schmarofczerpflanze beim Ilios-
corides.



GO

von den Seiten ber zusainmengedriickt, im trocknen Zustand 
fast eingeschniirt; Haupt,rippen gewolbt, glatt; Zwischen- 
riiume schmal, vertieft.

B esch re ibu n g : Der cylindrische, schwai'ze, mit langen 
Wurzelfasern besetzte Wurzelstock ist mehrkopfig und treibt 
an der Spitze der Kopfe zwei rosenfarbige, breit-eiformige 
Sclmppen, aus welchen ein Wurzelblatt und ein Schaft 
kommt. Der Stiel dieser Wurzelbliitter ist 5— 15 Cm. lang, 
die Blattflache, im Umfange nierenformig, bestebt aus 
3 Blattern, wovon die beiden Seitenblatter tief zweilappig 
und jeder Lappen an der Spitze wiederum zwei- bis drei- 
lappig, das Mittelblatt aber an der Spitze ebenfalls drei- 
lappig ist. Die Blattrander sind binten scharf und ungleich 
gesagt, vorn ungleich gekerbt. Der Blattstiel ist dreieckig 
und nebst der Blattflache haarlos, nach der Basis hin rosen- 
roth angelaufen. Der funfkantige, haarlose und unten roth 
angelaufene Schaft wird nicht uber 15 Cm. hoch. Er tragt 
an seiner Spitze eine Dolde, die eigentlich nur ein Kopfchen 
von vielen kleinen gelben Bliithen ist und 6 — 10 Mm., 
hochstens 12 Mm. Durchmesser hat. Es ist mit 4 - 6  gelb- 
grunen, bis 3 Cm. langen, verkehrt-eiformigen und gesiigten 
Hullblattern umgeben, die sich sternformig ausbreiten. Die 
Bliithen sind 1 Mm. lang, die 5 Kelchzipfel eiformig und 
spitz, die 5 Staubgefasse liinger ais die Kronblatter.

Y orkom m en : In Waldungen der Yoralpen und Ge- 
birge des siidlichen Gebiets. Karnthen; Krain; bei Gorz am 
Ufer des Isonzo;1) Mahren; Steiermark; siidliche Sudeten;

1) Nach gefalliger brieflicher Mittheilung des Iiitters v. Pittoni. 
Vgl. auch Oesterr. Bot. Z. 1863, Seite 395.



in der Schweiz am Ftiss des grossen St. Bernhard. In 
Schlesien nur auf der Landecke bei Hultschin, in der Obora 
bei Ratibor, am Hrabinerberge, bei Strzebowitz unweit 
Troppau, in den Thalern des Teschenschen Gebirges, urn 
Ustroń u. a. a. 0. In Miihren nach Reichenbach bei Briinn; 
in Steiermark bei Reifenstein auf Quadersandstein, bei Ober- 
laibach und Grosskahlenberg bei Laibacli, am Loibl, bei 
Storzo, Nanos; bei Triest, Monfalcone, Agram.

B liith eze it: April, Mai.
A nw endung: Eie hiibsche Staude fur schattige Stellen 

im Blumengarten.

A bb ild u n gen . T a fe l 2709.

A Pflanze in nat. GrOsse; 1, 2 Frucbt, desgl.



2710. Astrantia1) minor L.

Kleine Silberdolde.

Yon ahnlichem Wuchs wie die vorige, ab er der Stengel 
hoher und nach oben verastelt. Grundblatter langgestielt, 
7— 9 tłieilig handformig, mit lanzettlichen, spitzen, selir spitz 
und ungleieli eingeschnitten-gesagten Blattchen; Stengel 
spannenhoch, an den Yerastelungen mit Deckblattchen und 
weiter unten meist mit einem gestielten und scheidigen 
kleinen Blatt besetzt, mehrdoldig oder seltner eindoldig; 
Hiille die Dolde nicht uberragend, vielblatterig, mit lanzett- 
liclien, selir spitzen Blattern; Kelchzahne der gestielten 
Blilthen langlich, kurz stachelspitzig oder langlich-eifdrmig; 
Fracht langlich, an den Itippen mit spitzen Ziihnen besetzt.

B esch re ib u n g : Die Pflanze ist weit schlanker ais 
Astr. m ajor, bildet einen diinnen, aufrechten, hin und her 
gebogenen Stengel, welcher selten stśirker ais eine der 
stSrkeren Stricknadeln wird, erreicht aber 15— 30 Cm. Hohe 
und ist vollig haarlos. Die Wurzelblatter sind hier ganz 
besonders charakteristisch, sie haben namlich eine sieben- 
bis neunfache Spaltung, welche bis an den Blattstiel reicht, 
also 7— 9 Blattchen, die jedoch eigentlich nicht ais wirk- 
liclie Fingerblattchen gelten diirfen, indem sie mit dem

1) Etvva mit „Sternblume11 zu ubersetzen.



Blattstiele nicht durch ein besonderes Gelenk in Yerbindung 
stehen, deshalb auch nicht abfallen. Im Umriss haben die 
Wurzelblatter eine nierenformige Gestalt, doch die Finger
blattchen selbst sind lanzettlich und gemeinlich 2 Om. lang. 
Ungleich langer werden die Stiele der Wurzelblatter und 
z w ar besonders an den jungeren, dereń Fingerblattchen an 
Lange gewinnen und an Breite verlieren. Alle Fingerblatt
chen sind scharfzahnig und nach der Basis zu ganzrandig, 
die der jungeren Wurzelblatter bilden jedoch zugleich auch 
tiefere Einschnitte. Alle Bliitter sind haarlos. Am Stengel 
hndet man gewohnlich nur ein kurzstieliges Blatt, was drei 
oder ftinf Fingerblattchen enthalt und zuweilen fehlt es ganz. 
An der ersten Theilung der Boldenaste, die an kraftigen 
Exemplaren immer aus einem Mittelastchen und zwei Seiten- 
iistchen besteht, wovon eins der letzten an schwacheren 
Exemplaren fehlt, befinden sich aber stets Deckbliitter, 
welche noch ganz die Form der Stengelbliitter haben, nur 
fast oder vollig sitzen. Das Mittelastchen tragt keine Deck- 
bliitter, die Seitenastchen aber haben dereń ein Paar, die 
ziemlich in der Mitte stehen, linienlanzettlich und sehr fein 
gesagt sind. Die weissen, mit griinlichem Mittelnerven ver- 
sehenen Hullblattchen sind schmal-lanzettlich, kurz stachel- 
spitzig, dreinervig, ganzrandig und so lang ais die Bluthchen; 
diese sind weiss oder auch mit rosenrothlichem Anfluge.

Y orkom m en: In Waldungen der hoheren Kalkalpen. 
Im nordlicheren Theil der Schweiz, Tirols und Karnthens. 
Ausserhalb des Gebiets in Savoyen und Piemont, in der 
Lombardei, in Sudfrankreich, auf den Pyrenaen u. s. w. Fur 
Tirol erwahnt Hausmann (Flora von Tirol 1851, Bd. I, S. 437):



im Yintschgau auf der Laaseralp, im Laaserthal an feucliten 
Pliitzen auf Kalkgerolle an der Holzgrenze; im Fleims bei 
Rovazzo; in Giudicarie am Bondone, Spinale und auf der 
Alpe Pelugo; auf den Alpen von Yalsugana; am Bondone, 
am Baldo, 'im Yal die Breguzzo, Rendena und Valentina.

B lu th ezeit: Juli, August.
Form  en: A. paucifłora Bertol. scheint unser Floren- 

gebiet nicht zu erreichen. Sie untersclieidet sieli durch 
linealische, entfernt klein gesiigte Blattchen.

A b b ild u n gen . T a fe l 2710.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1, 2 miinnliehe und weibliche Bluthe, 

yergrossert.



Zierliche Silberdolde.

Syn. A. bavarica P. Schultz. A. carniolica Koch, loca 
bavar.

Der vorigen ahnlich. Die Grun dbliitter ziemlich lang- 
gestielt, dreitheilig mit ungleich gesagten Blattchen, von 
denen das mittle langlich ist mit keilformigem Gruiide, die 
seitlichen zweispaltig sind mit innerem langlichem und 
iius,serem halbeiformigem Abschnitt, oder fast gleichmiissig 
funftheilig; Stengel spannenhoch, in der Mitte meistens mit 
einem stiellosen, scheidigen, unvollkoinmen ausgebildeten 
Blatt besetzt, einfach oder oben schwach veriistelt, daher 
.mit einer oder mit einigen Dolden; Hullblatter die Dolde 
nicht uberragend, ganzrandig; Kelchzahne eiformig, stmnpf, 
staehelspitzig; Z ii Im e der Rippen kegelformig - pfriemlich, 
spitz.

V orkom m en: In subalpinen Alpenwaldungen. In den 
Alpen von Krain, Baiern und im nordlichen Tirol, aucli in 
Karnthen. Satnritz in Krain und auf der Alpe Ooge im 
obersten Wiłdensteiner Graben; in den bairischen Alpen in 
Bargwałdungen und in der Krummholzregion des Mittel- 
stocks von 1230— 1880 Meter, z. B. auf dem Scharfreuter 
und Fermerskopf in der Riss, bei Kreuth, Miesing (Prantl, 
Flora 1884 , S. 276), auf dem Plaschnitz, Stangenlagerjoch, 
im Achenthal (Reichenbach, Icones, Bd. 21, S. 3); bei Poresen
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in Karnthen; im nordlichen Tirol (nach Hansmann) durch 
die Kalkalpenkeite.

B liith eze it : Juli, August.
A nw endung: Wie die vorige eine selir niedliehe 

Gartenpflanze.
A nm erkung: Sie steht (nach Bartling) in der Mitte 

zwischen A. minor L. und A. carmolica Wulfen. Von jener 
ist sie durch die Dolden und Blatter, von dieser durch die 
Fracht leicht unterscheidbar.

A b b ild u n gen . T a fe l 2711.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert; 2 Hiillblatt, 

desgl.; 3 Frucht, desgl.



2712. Astrantia carniolica Wulfen.

Krainer Silberdolde.

Syn. A. minor Scop.
Der vorigen iilmlich, aber meistens starker verastelt. 

Grundblatter handformig fiinftheilig, mit langlich-verkehrt- 
eiformigen, spitzen, ungleicb spitz eingeschnitten gesagten 
Abschnitten; Stengel meist mit einem einzigen kleinen Blatt 
besetzt, mehrdoldig; Bliitter der Hulle ganzrandig; Kelch- 
zśiline eiformig, stumpf, kurz stachelspitzig; Zahne der Frucht- 
rippen stumpf.

B eschreibung: Diese Spezies ist eine in allen Theilen 
kleinere Art ais unsere geineine A. m ajor, wird nur 10 bis 
40 Cm. hoch, ist schlanker im Stengel, kleiner in Bliittern, 
blasser in Bliithen und unterscheidet sich eigentlich wesent- 
lich nur durch Kelchzahne, die hi er schmal, stumpf, kaum 
stachelspitzig und so lang ais die Kronen sind. Manche 
Autoren halten diese Eigenschaft fur zu unbedeutend zu 
Aufstellung einer besonderen Species und halten die A. car
n io lica  nur fiir eine Farietat der A. m ajor, zumal sie bloss 
an wenigen und sehr beschrankten Stellen auftritt und 
A. m ajor zwar gewohnlich mit gezahnten, aber auch mit 
ganzrandigen Hullbliittchen vorkommt; Andere dagegen be- 
rufen sich auf das massenhafte Anftreten dieser Form an 
den bezeichneten Standortern, namentlicli bei Kreuth, und 
halten die ca rn io lica  fiir eine besondere Spezies. Eine



kleine Versehiedenheit zwischen beiden genannten Arten 
liegt allerdings nocłi in der Lange der Hiillblattchen, die 
hier die der Bluthchen nicht iibertrifft, bei A. m ajor etwas 
bedeutender ais die der Bliltlichen ist.

Y orkom m en: In Waldungen der Alpen und in Wald- 
thalern der Yoralpen. In Krain; Steiermark; anf den bai- 
rischen Alpen, namentlich haufig bei Kreuth; in Unter- 
karnthen auf der Vellacher Kotschna und auf der Alpe 
Petzen; bei O orz (Oesterr. Bot. Zeitschr. 1863, Seite 395). 
Ferner am Loibl im Bodenthal; ani Karfreit im Isonzothal; 
an der Klause bei Flitsch, am Pradilpass, auf den Wocheiner 
und Steiner Alpen.')

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Ein sehr niedliche Gartenpflanze fur 

alpine Anlagen.

1) Tergl. Hausmann's Flora von Tirol, 8. 347, 1433; 1). B. M. 
1885, S. 112.

A bb ild u n gen . T a fe l 2712.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 mannliche Blutlie, vorgrOssert; 

2 weibliche Bliithe, desgl.



2713. Astrantia maior L.

Grosse Silberdolde.

Li allen Theilen kraftiger ais die vorigen. Grundblatter 
handfonnig fftnftheilig, mit langłich - verkehrt - eiformigen, 
spitzen, fast dreispaltigen, ungleich spitz eingescłmitten ge- 
siigten Absclmitten; Stengel mehrdoldig, meist mit einigen 
kleinen Bliittern besetzt; Bliitter der Htille ganzrandig o der 
an der Spitze beiderseits 1— 2zahnig; Kelchzahne aus 
breiterem Grunde lanzettlich, in eine Stachelspitze zugespitzt; 
Zahne der Fruchtrippen stumpf.

B esch re ibu n g: Die ganze Pflanze ist haarlos, der 
Wurzelstock federlcieldick und starker noch, schwarzbraun, 
gerinnelt, mit Wurzelfasern dicht bedeckt und an der oberen 
Spitze ein wenig schopfhaarig. Je nacli dem Boden ist der 
Wurzelstock melir oder weniger ausgebildet, langer oder 
kiirzer, mehr senkrecht, wagrecht oder schief. Die Wurzel- 
bliitter stehen auf’ 8— 20 Gm. langen Stielen, sind 3— 13 Cm. 
gross, im Umfange rundlich berzformig, 5 lappig. Die Lappen- 
einschnitte gehen bis zur Halfte und weit iiber die Halfte 
in das Parenchym ein; die Lappen sind breit, eiformig, 
elliptisch und langłich, ani Rande ungleich gesiigt; jeder 
Zahn hat eine kleine Stachelspitze. Der Stengel ist auf- 

recht, oder nur an der Basis etwas liegend, wird l/.} — 1 Meter 
hoch, hat feine Riefen, wenig oder keine Aeste und nur
1— 2 Bliitter. Diese sind kleiner ais die Wurzelbliitter,



sitzen an scheidigen Stielen nnd sind in Form den Wurzel- 
blattern sehr ahnlich. Beide Blattarten sind oberseits leb- 
haft griin, unterseits weissgriin. Die Hanptdolde ist meisten- 
theils 4— 5strahlig, seltener 6— 8strahlig, die Dolde der 
Aeste hat aber nnr 2—4 Strahlen. Die gemeinschaftliehe 
Hiille besteht in der flegel aus 4 Hiillblattchen, welche ganz 
oder dreispaltig nnd am Ilande borstenziihnig sind. Die 
Strahlen sind ungleich lang, nicht selten wieder verastelt. 
Die Hiillblattchen der Hiillehen, 12 bis 20 an der Zahl und
8— 12 Mm. lang, sind ganzrandig, nach der Basis verschma- 
lert und rosarothlich, an der Spitze in eine Stachelspitze 
auslaufend und griin. Die Strahlen der Hiillehen sind sehr 
fein, purpurfarbig und kiirzer ais das Hiillehen. In ein und 
demselben Hiillehen findet man Zwitter- und inannliche 
Bliimchen. Die 5 Staubgefiisse der Bliimchen mit ihren 
rćithlichen Antheren ragen aus der Krone hervor; die Frucht 
ist weisslich und hat 2 fadenformige Griffel. Die Frucht 
spaltet sich in zwei Theile und ist am Fruchthalter an- 
gewachsen.

Vorkom m en: In lichten Gebirgswaldungen in sub- 
alpinen und niedrigeren Gegenden, auch auf Ebenen. Be- 
sonders im siidlichen und mittlen Gebiet zerstreut. Sehr 
haufig in den Alpen, und zwar von der Schweiz aus durch 
die ganze Alpenkette verbreitet. Beispielsweise im Salz- 
burgischen (nach A. Sauters Flora 1879, S. 95) in Gebiisclien, 
Auen, auf beschatteten Grasplatzen jder Thiiler der Kalk- 
forrnation bis auf die Yoralpen, namentlich um Salzburg in 
den Auen und auf den Glanwiesen am Fuss des Untersbergs 
und bis zu 1400 Meter Meereserhebung; zerstreut durch den



gros,sten Tlieil von Tirol (vgl. u. a. D. B. M. 1884, S. 83; 
1885 S. 111); in den bairischen Alpen (Prantl, Flora 1884,
S. 276) bis 1750 Meter emporsteigend und auf der Hochebene 
ziemlick verbreitet, seltner im Donaugebiet; im Neubnrger 
Wald bei Passau, im Juragebiet bei Eichstadt, Hahnenkamm, 
Regensburg, Yeldensteiner Forst, im Keupergebiet im Oet- 
tinger Forst, friiher bei Nurnberg, im Dtirwiesenthal in den 
Hassbergen, im Musclielkalkgebiet im Gramschatzerwald, im 
Rhongebirge, aueli in der Rheinpfalz; in Oberschwaben, 
namentlich im Wurttembergischen, aber auch bei Watach 
in Baden und im oberen Donaugebiet; im Elsass verwildert; 
in Lothringen fehlt sie, ebenso im ganzen unteren Rhein- 
gebiet; im ostlichen Gebiet in Oesterreieh; Bohmen; Schlesien; 
im Erzgebirge; an den siidlichen Grenzen der Lausitz, bei 
Burkersdorf, Ruppersdorf, Schonau, Turchau u. s. w.; liie 
und da im Konigreich Sachsen, aber z. B. bei Leipzig feh- 
lend; selten in der Provinz Sachsen, so z. B. bei Bibra, 
Landgrafrode, Lodersleben; im Gebiet der oberen Saale 
zwischen Saalburg und Burgk; bei Ziegenriłck, am alten 
Stollberg, verwildert bei Sclmepfenthal im Thuringer Wald, 
sonst in Tliuringen hie und da ausserhalb des eigentlielien 
Gebirges, so z. B. bei Baiernaumburg, Wendelstein, Zingst, 
am Orlasberg hinter Memleben, bei Eckartsberge, Miihl- 
hausen, im Stockei unweit Sondershausen, zwischen der 
Jechaburg und Gross-Furra, in den Birken bei Holzthalleben, 
bei Keula, Grossbruchter, Grossmehlra, im Schneidgraben bei 
Hachelbick, ferner zwischen Yollradisroda und Magdala, im 
Isserstedter horst unweit Jena, auf dem Ettersberg bei 
Weimar auf der Wiese hinter dem kleinen Ettersberg, im



Buschholz bei Legefeld und Bergern, bei Blankenhain, Rott- 
dorf, Hochdorf; bei Nordhausen und hie und da im Harz; 
bei Sangerhausen in der Mooslcammer, am hohen Berge und 
im Walde bei Bahnhof Riestedt (Irmischia 1885, S. 20); 
in Posen und Preussen, wo sie neuerdings von Dr. Betlike 
an einem neuen Standort zwischen Gr. Tromp und Pettelkau 
an der Passarge gesammelt wurde (D. B. M. 1884, S. 178); 
ierner nach Pr. J. Weiss bei Konigsberg, Braunsberg, Worm- 
dill, Allenstein.

B lilth ezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine sehr sclione Pflanze fur denBlumen- 

garten. Die Wurzel ist geruchlos, etwas scharf' und bitter. 
Sie wurde sonst unter dem Nam en E adix A strantiae oder 
R adix  Im p eratoriae  n igrae ais Purgirmittel angewendet, 
jetzt findet sie nur in der Thierheilkunde Anwendung. Man 
kann sie mit der schwarzen Niesswurz verwechsełn, allein 
ihre concentriscben Ringe im Durchschnitte, ihre beim 
Trocknen schwarze, nicht katfeebraune Farbę, ihre ausser- 
lich geringelten Stbcke und ihre weit geringere Scharfe und 
Bitterkeit schtitzen vor Yerwechselung.

Form en: Bluthenstielchen, Kelche und Hullen sind 
nicht selten rosenroth. Ausserdem unterscheidet man:

«. Dulgaris Koch: Hulle so Jang wie die Dolde.
/?. involucrata Koch: Hulle langer ais die Dolde. Syn. 

A. pallida Presl. A. carinthiaca Presl. Vergl. Reichenbach’s 
Icones, Bd. 21, Tafel 2.

A b b ild u n g en . T a fe l 2713.
Pflanze in natiirl. Grosse.



Feld - Mannstreu.

Ein etwa ’ /2 Meter hoh.es, distelartiges Gewiichs mit 
senkrechtem, ungegliedertem, spindeligem, wenig bewurzeltem 
Rhizom. Stengel meist sehr iistig, langgegliederfc, mit 
grossen, gestielten, am Blattstielgrund scheidigen, dreizahlig- 
doppelt fiederspaltigen, netzig-aderigen, dornig gezahnten 
Blattern besetzt, die oberen geohrelt umfasseud, mit ge- 
sehlitzt-gezahnten Oehrchen, die nntere Scheide und die 
Oehrehen geschlitzt-dornig gezahnt; Stengel rispig, sparrig 
verastelt, einen fast halbkugeligen Bosch bildend; H lilie 
langer ais das rnndliche Kopfchen; Spreublattchen ganz; 
Kelch langer ais die Krone, blattig; die Kronblatter auf- 
recht, zusammenneigend, durch das eingebogene Endliippchen 
tief ausgerandet; Fracht schuppig oder knotig, olme aus- 
gebildete Jiippen.

B eschreibung: Die Wurzel tief senkrecht herab- 
steigend, unten meist einfach, mit einigen Wurzelfasern, 
oben oft getheilt, mehrkopfig nnd durch die Ueberbleibsel 
vorjahriger Blattstiele mit trocknen Fasern umgeben oder 
schopfig, aussen geringelt, brannlich, innen weisslich. Der 
Stengel wini 30—-50 Cm. hoch, ist aufrecht, stielrund, ge- 
furcht, kahl, nach oben nnregelmassig trogdoldig-verastelt, 
mit abstehenden, einen mehr oder weniger grossen rundlichen 
Busch bildenden Zweigen. Die Blatter steif, netzaderig, kahl
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wie die ganze Pflanze, von blaugriiner Farbung, doppelt, ja 
fast dreifach fiederspaltig, und da die unteren Theilungen 
besonders gross werden, erscheinen die Blatter auch wohl 
fast wie dreizahlig, alłe Fiederchen sind spitz geziihnelt und 
der scbmale knorpelige Rand, welcher den Blattrand ein- 
fasst, lauft an diesen Zahnen in lange steliende Spitzen aus. 
Die nntersten Blatter sind langgestielt, aber je hoher am 
Stengel, desto schneller verschwinden die Stiele nnd die 
Blatter werden sitzend, weniger getheilt und kleiner. Der 
Blattstiel ist oben flach ausgehohlt, unten convex und geht 
nnten in eine Blattscheide aus, welche bei den untersten 
ganz, bei den etwas hoheren aber mit stechenden Zahnen 
besetzt ist; bei den noch hoheren wird das Blatt sitzend 
und umfasst mit den geschlitzt-dornig-gezahnten Oehrchen 
an seinem Grunde den Stengel. Die Kopfchen sind am 
Stengel und an allen Seitenasten in 2-, 3- oder mehrastige 
Trugdolden gestellt, fast kugelig und gestielt, von einer 
aus 5 lanzettlich-linealischen, ganzrandigen, am Ende dorn- 
spitzigen, ungleich iangen, das Kopfchen lang iiberragenden 
Blattchen gebildeten Hillle unterstlitzt. Die Blumen stehen 
anf dem kegelformigen Bliithenboden, von linealischen, an 
der Spitze stechenden, die Blumen iiberragenden Deckblatt- 
chen unterstlitzt. Der Kelchrand besteht aus 5 bleibenden, 
lanzettlich spitzen, aufrechten Blattchen. Die Blumenkrone 
bilden 5 Blumenblatter, welche kiirzer ais der Kelch, weiss 
und liinglich sind, und dadurch, dass sie fast von der Mitte 
an nach innen gebogen sind, von aussen wie ausgerandet 
erscheinen. Die 5 Staubgefasse sind liinger ais der Kelch, 
mit gelben elliptischen Stanbbeuteln. Die Frucht ist aussen



mit weissen, linealisch - lanzettlichen, spitzen, trockenen 
Schuppen dicht an ihrem unteren Theile besetzt und trennt 
sieli bei der Reife in 2 Halften; auf ihr bleiben zuweilen 
die fadenformigen Griffel langer stehen.

Y orkom  men: An trockenen, rasigen oder mehr oder 
weniger sterilen, erdigen oder steinigen Orten, Abhiingen, 
Wegerandem, Itainen, Angern. Durch den grossten Tbeil 
des Gebiets zerstreut, namentlich durch das sudliche nnd 
mittle Gebiet; dagegen im ostlichen und nordostlichen Tbeil 
sehr selten; an der Miinde bei Danzig eingebiirgert; frliher 
auch in Posen; in Schlesien śiusserst selten;1) in der Mark 
z. B. in der Priegnitz bei Kuhblank, an der Elbę zwischen 
Wittenberge und Cumlosen, im Miiklenłiolz.1 2)

B lu tlieze it: Juli bis Oktober.
A nw endung: Man kann die Wurzeln der Feld-Manns- 

treu essen, sie befordern nur etwas, wie mehre Dolden die 
Urinabsonderung und waren deswegen sonat auch im Arznei- 
gebrauch.

Bei den Griechen kommt iavyy/.ov, ein distelartiges 
Gewachs, wahrscheinlich eine Art der Gattung Eryngium, vor.

1) Vgl. u. a. D. B. M. 1884, S. 94. Steinvorth’s Programm, S. 12.
2) H. Fotonie, Florist. Beob. a. d. Priegnitz. Sep.-Abdr. S. 166.

A b b ild u n g e n . Tafel2714.
A Blatt, naturl. Grosse; B oberer Theil der Pflanze, desgl,; 

1 Bliithe, yergrossert; 2 Pruebt, desgl.; 3 dieselbe im Quersebnitt, 
desgl.



2715. Eryngium amethystinum L.

Amethyst - Mannstreu.

Der vorigen ahnlich, aber der Stengel anfrecht, unten 
einfach, am Ende ebenstraussig, unter den Knoten, wie auch 
die BIattnerven, die Deckblatter, Kronbliitter, Filamente und 
Staubwege blau angelaufen. Bliitter doppelt fiederspałtig, 
nervig-aderig, dornig gezahnt, die grundstandigen gestielt, 
die stengelstandigen mit scheidigem, ganzrandigem Grandę 
umfassend; Hiille langer ais das rundliche Kopfchen; Spreu- 
blattchen ganz; Krone langer ais der Kelch.

Y orkom m en: An sonnigen, trocknen Orten. Nar im 
sudlichen Gebiet: Sudliclies Tirol; so z. B. nacli Entleutner 
(D. B. M. 1884, S. 181) bei Meran und Burgstall (nach Baus- 
mann), ferner am Kunterswege zwischen Bożen und Klausen, 
bei Bożen, gegen Meran, bei Neumarkt und im Gebiete von 
Trient, bei Salurn, Pergine, am Wege von Trient nacli 
Civezzano, bei Tramin im Etschthal, bei Iloveredo, Deutscli- 
metz und Ala; ferner in Krain; sehr yerbreitet im oster- 
reichischen Klistengebiet sowie uberhaupfc im Ktistenlande 
des Adriatischen und Mittellandischen Meeres, bei Fiume; 
nach gefiilliger brieflicher Mittheilung des Ritters von Pittoni 
in der Grafschaft Gorz.

B lu th ezeit: Juli, August.
A b b ild u n g en . T a fe l 2715.

A oberer Tbeil der Pflanze, natiirl. Grosae; 1, 2 Bliithe, ver- 
grossert; 3, 4 Staubgefiiss, desgl.



Strand -Mannstreu.

Stengel iistig, ausgebreitet; Blatter dornig gezahnt und 
gelappt, weisslich-meergrUn, die grundstandigen ungetheilt, 
gestielt, herznierenformig, untere Stengelbliitter kiirzer ge- 
stielt, gelappt, die oberen stengelumfassend, fast handformig 
gelappt; Htillbliitter eiformig, gezahnt dornig, fast dreilappig, 
langer ais das rnndliche Kopfchen; Spreublattchen mit drei 
Haarspitzen.

B esch re ib u n g : Die Wurzel ist lang, kriechend, braun 
und innerlich weiss, lauft im Sande weit von ilirem Anfangs- 
punkte fort und treibt einen 15— 45 Cm. hohen, kahlen, 
astigen Stengel, welcher an kraftigen Exemplaren fingersdick 
wird, ganz griinlich-weiss und nach oben heli-lila angelaufen 
ist. Auch die Blatter sind griinlich-weiss, in der Jugend 
am Rande lilafarbig, auf beiden Flachen mit hohen Adern, 
am Rande fast knorpelig, im Parenehym lederartig. Die 
Wurzelblatter sind nur 5 — 10 Cm. lang, sitzen aber an 
langen Stielen; die unteren Stengelblatter sind grosser, alle 
Blattzahne und Blattbuchten gehen in 6—-10 Mm. lange, in 
der Jugend lilafarbige, im Alter strohgelbe Stacheln aus. 
Die meistentheils sechsblatterige Hiille umgiebt das kugelige 
Kopfchen kełchartig, geht in der Iłegel in 3 mit langen 
Stacheln begabte Zipfel aus, ist wie die Blatter gebildet



und gefiirbt , und ihr knorpeliger Iland wie die Stacheln 
sind in der Jugend besonders schon lilafarbig gemalt. Audi. 
die dicken Stiele der Kopfclien sind nach der Sonnenseite 
lilafarbig. Das Bliithenkopfchen hat die Grosse einer Wall- 
nuss und ist in der Bliithe lilafarbig. Jedes Bluthchen be- 
sitzt namlich am Grunde ein drei Spitzen habendes Deck- 
blattchen, welclies mit seinen Spitzen die Lange des Bliith- 
chens ubertrifft. Die Farbę desselben ist weissgriin, aber 
die Spitzen sind in der Jugend lilablau. Der Kelek besteht 
aus 5 Stacheln, welche in der unteren Halfte durch Paren- 
chym gefliigelt und mit einander verbunden sind. In der 
Jugend haben auch diese Stacheln ein lichtes Lila. Die 
Kronblattchen sind, wie der Lilak (Syringa vulgaris) lila 
blau gefarbt, verkehrt - langlich, ganz und kiirzer ais die 
Kelchstacheln. Durch die helllilafarbigen Spitzen der Spreu- 
blattchen und der Kelchtheile und durch die lilafarbigen 
Kronlilattchen bekommt also das Kopfchen seinen lilaartigen 
Anflug, der nach dem Verbluhen schwindet, wenn die Kron
blattchen verwelkt und die Spreublatt- und Kelchspitzen 
strohgelb geworden sind. Die Frucht ist mit Stachelhaaren 
beldeidet, riefen- und striemlos und theilt sich in 2 Friicht- 
chen, an welchen die Fruchthalter angewachsen sind.

Y orkom m en: Am sandigen Meeresstrande und auf 
Dunen in der Niihe des Meeres. Am Strande der Nordsee, 
der Ostsee und der Adria; so namentlick in Pommern, 
Mecklenburg, Holstein, Schleswig und auf den nordfriesischen 
Inseln, Ostfriesland und den ostfriesischen Inseln, bei Jever, 
nach Hapke auf Borlrum u. s. w. In Preussen zerstreut 
langs der Kilste, so z. B. nach Fr. J. Weiss an der lcurischen



Nehrung, bei Cranz, beirn Badeort Neukuhren, bei Fisch- 
hausen, Pillau, an der frischen Nelirung, Danzig u. a. 0.

B lu thezeit: Juni bis August.
A nw endung: Die Wurzel ist susslich-schleimig, wird 

noch jetzt unter dem Namen R;ulix E ry n g ii m arini gegen 
Brustkrankheiten gebraucht, galt sonst auch ais diuretiscb.es, 
blutreinigendes Mittel und kann jung gegessen werden.

A b b ild u n g en . T a fe l 2716.
A oberer Tbeil der bliihenden Pflan/.e, nat. Grćisse; 1, 2 Bluthen, 

vergrossert; 3 Frueht im Quersclinitt, desgl.; 4 Deckblattchen, desg).



Alpen-Mannstreu.

Grundblatter ungetheilt, gestielt, tief herzformig, spitz, 
gesagt-gezahnt; obere Stengelblatter sitzend, handformig
0 — bspaltig, gewimpert-gesiigt; Hullblattchen yielspaltig 
fiederspaltig, borstig gezahnt, etwas liinger ais das langliche 
Kopfchen; Stengel aufrecht, wenig oder gar nicht verastelt,
1 —Bkopfig. Blatter und Stengel sowie die Iltillblattclien 
grasgrim, die Hiillblattchen an der Spitze meist violett an- 
gelaufen.

B escbre ibu n g : Aus dem knoJligen Wurzelstocke er- 
hebt sieli ein aufrechter, bis federkieldicker, unten fast nieer- 
griiner, oben schon yiolett angelaufener Stengel, welcher 
ofters ganz einfach, im Allgemeinen aber nur wenig ver- 
astelt ist, 2 — 3 Bliithenkopfe triigt und eine Kobe von 
*/3— 1 Meter erreieht. Im Garten angepflanzt wird aber der 
Stengel boher und die Veriistelung reicher. Die Stengel
blatter sind oben handformig-3— Slappig, die Lappen ein- 
gesclmitten - gesiigt und die Sagezahne laufen in Dornen aus. 
Sonst sind beide Flachen, gleich dem Stengel, vollig haarlos. 
Die Hiillblatter des Bliithenkopfes sind zahlreich, sebon 
yiolett, glanzend, dornig-fiederspaltig oder auch ganz und 
mit feinen, langen Dornen gewimpert. Der Bliithenkopf 
wird fast oder ybllig 3 Om. gross, die Spreublatter iiber-



ragen die kleinen weissen oder blaulichen Bliitlien, sind 
strohgelb, die ausseren dreispitzig, die inneren ungetlieilt.

Vorkom m en: Auf Alpentriften. In der westlichen 
und sttdliclien Scbweiz; in Oberkarnthen in der Wochein 
u. a. a. O.; audi in Krain.1) Nach Reichenbach am Richard 
im Waadtlande, Goliza in Krain; Rattendorfer Alp in Karn- 
then, im Gailthal.

BlUthezeit: Juli, August.

1) Vergl. die friiheren Ausgaben unserer Flora.

A l>b ildun gen . T a fe l 2717.
A Blatt, natiirl. Grosae; B oberer Theil der Pflanze, desgl.
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Blaue Mannstreu.

Stengel niedrig oder bis l/2 Meter hoch, nach oben 
stark yeriistelt; Grundblatter langgestielt, ungetlieilt, eirund, 
am Grandę schwach lierzformig, abgerundet oder stumpf, 
gekerbt-gesagt; die mittlen Stengelblatter sitzend, ungetlieilt, 
die oberen funftheilig, dornig gesagt; Hullbliittclien lineal- 
lanzettlich, entfernt dornig gezalmt, so lang wie das eirunde 
Kopfchen oder wenig liinger; Stengel am Ende ebenstraussigr 
nach oben meistens stahlblau angelaufen.

B esch re ibu n g : Der weissliebe, geringelte Wurzelstock 
ist spindelformig, die Wurzelblatter liaben 5— 10 Cm. Lange, 
sind balb so breit, haben eine eiformige oder langliche 
Gestalt, eine herzformige Basis, eine abgerundete Spitze und 
ihr Rand ist nicht dornig, aber ungleich gekerbt oder ge- 
zahnt. Die Stiele sind gewobnlich langer ais die Bliitter, 
oberhalb rinnig, unten scheidig, ofters blau angelaufen, gleicli 
den Bliittern vollig kabl, und sie bleiben nacli dem Ab- 
sterben der Bliitter stehen, den Wurzelstock schopfartig 
kronend. Der Stengel ist aufrecht, stielrund, wird 1/2 bis 
1 Meter hoch, ist kalii, unten unveriistelt, oben aber in 
mehre lange, dohlentragende Stiele getheilt, und so, dass er 
gemeinlich nur mit einem einzigen, 5 Cm. lang gestielten 
Doldenkople endigt und aus der Achse des obersten Stengel-



blattes doldenartig 2— 4 etwas ungleichlange Aeste ausgehen 
lasst, die sich entweder nicht wieder theilen, also nur einen 
Bliithenkopf tragen, oder sich nochmals in 2— 3 Dolden
strahlen spalten oder auch so die Theilung fortsetzen, dass 
einer dieser 2— 3 Doldenstrahlen sich wiederum gabeiartig 
zertheilt und 2 Bliithenkopfe tragt. Die Dolde, womit sich 
der Stengel endigt, entwickelt sich zuerst, ist die Mutter- 
dolde, wie man sagt, bringt auch die vollkommensten Frlichte; 
unter den dreispaltigen Doldenstrahlen entwickelt der mittle 
Strahl seinen Bliithenkopf zuerst und inithin ist der ganze 
Bliithenstand ein unregelmassig trichotomischer oder eine 
Scheindolde, Cyma, denn er ist centrifugal; dagegen gehoren 
die Bluthenkopfchen dem centripetalen Bliithenstand an. Die 
Stengelblatter sind 3— 5 Cm. lang, langlich-spitz, mindestens 
doppelt und dornig gesagt und umfassen den Stengel mit 
sclieidiger Basis; die obersten zertlieilen sich gerneinlich 
handformig in 5 — 7 lanzettliche, spitze und dornig gesiigte 
Lappen von circa 3 Cm. Lśinge. Betrachtet man die erste 
Theilung des Stengels ais Hauptdolde, so ist das sie um- 
gebende Stengelblatt die Hiille und die folgenden Theilungen 
sind dann die Doldchen mit den Hiillchen. Die seitlichen 
Bliithenaste sind aber ungleich langer ais der mittle, denn 
sie erreichen mehr oder weniger ais 15 Cm. Die Bluthen- 
aste sind es nun, die besonders stark mit stahlblauer Farbę 
anlaulen und auch der Stengel vermehrt mit der Hohe diese 
blaue Farbę. Die Kopfchen werden mit 5— 8 linien-lanzett- 
lichen, abstehenden Blattern umhullt, dereń Serratur den 
obersten Stengelblattern gleich ist. Die Kronblatter sind 
hellblau oder weisslich-blau, endigen mit einem Stachel.



Die ausseren Spreublattchen des Kopfehens sind dreispitzig,, 
die inneren ganz.

V orkom m en: An trocknen, sandigen Orten, auf san- 
digen Fel dem und Wiesen. Im ostlichen Theil des Gebietes: 
in Oesterreich; Mahren; Sclilesien; Brandenburg (Frankfurt 
an der Oder); in Preussen bei Konigsberg. An manchen 
Orten verwildert und eingebiirgert, so z. B. in Grasgarten 
Pommerns, auf der Miihhiu bei Mannheim. Nach Fr. J. Weiss 
in Preussen nur im siidliehen Theil, vorwaltend im Weichsel- 
gebiet, so bei Ortelsburg, Neidenburg, Rastenburg (Balmhof), 
Kulm, Graudenz, Dierschau, Marienwerder, Marienburg etc.

B lu th e ze it : Juni bis August.
A nw endung: FrLiher wurde der Wurzelstock dieser 

Pflanze ebenso, wie der von E ryngium  cam pestre, ais 
R ad ix  E ryn g ii benutzt.

A b b ild u n g e n . Tafel2718.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



2719. Cicuta1) virosa L.

W asserschierling.

Syn. Cicutaria aquatica Lam. Coriandrum CicutaRoth.

Das kurze, bis wallnussgrosse, rlibenfbrmige Ilhizom1 2) 
sitzt senkrecht oder aufwarts gekriimmt im Boden und ist 
durch die kurzeń, hohlen Glieder im Innem gekammert; es 
treibt einen bis itber meterhohen, ttber fingerdicken, auf- 
rechten, stielrunden Stengel, welcher, wie die Bliitter und 
alle griinen Pflanzentbeile, weder bereift nocli bebaart, son- 
dern grasgriin ist, bisweilen einige Stengel neben einander, 
alle Stengel zwischen den Knoten hohl; Bliitter dreifach 
gefiedert, mit lanzettlichen oder linealisch lanzettlichen, 
spitzen, gesiigten Blattchen, welche meistens dreizahlig 
stehen; Haupthiille fehlend oder einblatterig; Htillchen mehr- 
bliitterig, mit sehr schmalen Blattchen; Kelchziihne blattig; 
Fracht rundlich; Hauptrippen flach; Oelbehalter einzeln 
zwischen den Hauptrippen.

B esch re ibu n g : Der dicke Wurzelstock hat eine mehr 
walzenrunde oder mehr eirunde Form, gleicht also einer 
Rtibe, ist aber unten stumpf, an der Oberfliiche geringelt, 
an den Ringeln mit zahlreichen, quirlformig stehenden, 
horizontal liegenden, starken, weissen Fasern besetzt. Er

1) C icu ta  der Romer (Plinius) selieint Conium  m aculatum  
gewesen zu sein.

2) Vgl. Thome, Entwickelung der Wurzel des Wasserschierlings. 
Botan. Zeitung 1865, S. 141.



sieht ausserlich grlinlich ans. schneidet man ihn aber der 
Lange nach voji einander, so findet man eiu weisses Pleisch 
und eine innere Iiohlung, welche durcli ąuerlaufende Scheide- 
wiinde in mehre Facher getheilt ist. Ans dem Fleische 
driugt ein hellgelber, an der Luft sieli dnnkel farbender 
Saft. Der aufrechte Stengel wird 1— l 1/, Meter hoch, ist 
unten selir dick, roth angelanfen, wurzelt haufig an seinen 
Knoten, verastelt sieli nach oben sehr und die Aeste stehen 
weit ab. Die Wurzelbliitter sind vielfach zusammengesetzt, 
die unteren Stengelblatter haben weniger Theilungen, die 
Fiedern aller Blatter gehen aber in dreizahlige, offc auch in 
zweiziihlige Blatter aus; am obersten Bnde des Stengels 
findet man eine einfache Fieder, an der die Blattchen 3-,
2- und lzahlig stehen. Die Wnrzelblatter sitzen an langen, 
stielrunden und hohlen Blattstielen, am Stengel nehmen die 
Blattstiele mit der Hohe an Lange ab. Die Idauptdolden 
sind 15— 25strahlig, convex, und haben 7— 10 Cm. Durch- 
messer, ihre Bulle fehlt oder ist 1— 2blatterig, die Doldchen 
haben eine 8— 12bliitterige Hiille. Die Fracht ist mit den 
Griffeln gekront, breiter ais lang und braun.

Vorkom m en: In Sumpfen, Mooren, Graben, Teichen, 
an ttberschwemmten Platzen, an Ufern langsam fliessender 
Gewasser. Die Varietat findet sich mebr in Mooren in 
trocknen Jahrgangen oder entwasserten Stellen haufig. Durch 
den grossten Theil des Gebiets zerstreut, aber nur in wasser- 
reichen Gegenden haufig. Beispielsweise in Thuringen sehr 
selten, hie und da an der Saale, so z. B. bei Kabla an der 
alten Saale, in einem Sumpf zwischen Schwarza bei Rudol- 
stadt und Wohlsdorf, bei Drognitz, auf der Plothener Hoch-



ebene bei Plothen und Schleiz, Schwallungen, Kloster Rohr, 
Obersuhl, bei Berka an der lim an den drei Teichen, auf 
dem Ettersberg; bie und da in der Provinz Saehsen, so z. B. 
an der Saale bei Halle am unteren Ende der Peissnitz (von 
meinem Solin J. G. Hallier aufgefunden), an den Teiclien 
bei Paupitscli, in den kleinen Lachen zwischen der Benn- 
dorfer Miihle und Paupitsch, ferner im Rieth bei Rossleben 
und Bottendorf, bei Dessau und Oranienbaum; im nordlichen 
Thiiringen im Esperstedter Riet (Lutze, Prograinm, S. 20} 
und mich Buddensieg (Irmischia 1885, S. 13) in Sflmpfen 
bei Grossrudestedt; an einigen Stellen im Harz, so z. B. an 
Teichen bei Seesen (D. B. M. 1884, S. 5); im Norden von 
Deutschland hanfiger werdend, so z. B. in der Umgebung 
von Hamburg in den Griiben auf dem Hammer Brook in 
in der Nahe der Stadt und an vielen anderen Orten; in der 
Priegnitz (Mark) nach Potonie (Sep.-Abdr. a. d. Yerh. des 
Bot. Yer. d, Prov. Brandenburg 24, S. 167) am Rudower See, 
Locknitz, an der Stepenitz, Rieselei bei Perleberg u. a. O.; 
ziemlich hiiufig in Preussen, so z. B. nach Fr. J. Weiss bei 
Konigsberg, Cayinen, Darkehmen, Guttsadt, Heilsberg, Kulrn, 
Thorn, Fiatów, Deutsch Crone, Marienburger Werder etc. 
An den meisten Orten auch die Var. tenuifolia . Auch im 
Alpengebiet fehlt sie nicht, so z. B. im Salzburgischen an 
Seeufern und in Sumpfen (A. Sauter, Flora 1879, S. 95) bei 
Mattsee, in der Au bei Trum und in Sumpfen am Zeller- 
und Goldeggersee, bei Kaprun, grosstentheils die schmal- 
bliitterige Form, fast mannshoch werdend; an ahnlichen 
Lokalitaten in Tirol, Yorarlberg u. s. w. Im Rheingebiet an 
viełen Orten, so z. B. bei Strassburg.



Bliith  ezeit: Juli, August.
A nw endung: Die ganze Pflanze łiat einen narkotisch 

s ch ar fen Stoff, vorztiglicłi aber die Wurzel, welche zwar 
aromatisch, aber betaubend rieclit. Audi das Kraut hat 
einen scliwadi aroraatischen, dem Sellerie almlichen Gerucli 
und einen scharfen Geschmaclt. Wasserscliierlings-Wurzel
gehort zu den starksten einheimisclien Giften, besonders ist 
ilire Wirkung lieftig, wenn man sie vor der Bliithe ein- 
sammelt. Ihr Genuss erregt Schwindel, Betaubung, Uebel- 
keit, Brennen, Entziindung, Wahnsinn und der Tod ist un- 
ausbleibliche Folgę, wenn niclit augenblicklidie Gegenmittel 
(Essig, uberhaupt saure Flussigkeiten oder Brechmittel) an- 
gewendet wei-den. Fruher waren lierba C icutae aąuaticae 
offizinell. In Parkanlagen ist die Pflanze eine stattliche 
Zierde der Teichrander.

Form  en: fJ. tenuifolia Koch: Niedrig, oft nur spannen- 
hoch; Rliizom und Stengel dtinn; Blattabsclmitte linealiscli, 
sparlicli gesiigt oder ganzrandig; Dolden nur 5— Sstralilig. 
Syn. C. tenuifolia Frol. C. angmtifolia Kit.

A bb ildu n gen . T a fe l 2719.
A Wurzel-stook in natiirl. GrBsse; 11 oberer Theil der Pflanze, 

desgl.; 1 Fruclitknoten, rorgrossert; 2 Frucbt, dcegl.



2720. Petroselinum sativusn Hotfm. 

Petersilie.

Syn. Apium Petroselinum L. P. hortense Hoffm.
Die senkrechte, spindelformige Pfahlwurzel treibt einen 

aufrechten, kantigen, wie die ganze Pflanze kahlen, glanzen- 
den Stengel, welcher sieli nach oben etwas verastelt. Blatter 
grasgriin, glanzend, die unteren dreifach gefiedert, mit ei- 
formig-keiligen, dreispaltigen und gezahnten Blattchen, die 
oberen Blatter dreizahlig mit lanzettlichen, ganzen und drei
spaltigen Blattchen; Kelchrand undeutlich; Frucht von der 
Seite gesehen verkehrt-herzfbrmig; Iiauptrippen kielformig 
vorspringend; Fruchthalter gespalten. Htillen der Haupt- 
dolden armblatterig oder fehlend, Htillen der Doldchen viel- 
blatterig. Die Pflanze ist zweijahrig und auch melirjahrig.

B esch re ibu n g : Ina ersten Jahre, wo die Petersilie 
nur Wurzelblatter treibt, bat sie ein anderes Ansehen ais 
im zweiten, wo sie Stengel und Bliithen bildet. Die Wurzel- 
blatter sind namlich langgestielt, zwei- bis dreifach fiederig 
geschnitten, die Abschnitte eirund, am Grunde keilformig 
und. gegen die Spitze drei- und mehrspaltig. In dieser 
Periode ist sie leicht mit der H undspetersilie , Aethusa 
Cynapiurn zu verwechseln, zumal die letzte sieli haufig im 
Garten mit der Petersilie zu vermengen pflegt und sehr gern 
in ihrer Gesellschaft wiichst. Die Hundspetersilie ist aber 
bekanntlich ein gefiihrliches Gift, wird durch die hauflge
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Verwechselung mit Petersilie weit gefahrlicher ais der Scliier- 
ling selbst, der’ einsam aut Schutthaufen z u stehen pflegt. 
Sehr starkę Yergiftungen sind durch dieses Giftkraut schon 
geschehen und gesclielien noch jiihrlich. Man kann in diesem 
Znstande die Hundspetersilie von der echten Petersilie nur 
durch die starker glanzenden, nicht riechenden Bliitter unter- 
scheiden, vermeidet aber am besten alle Gefahr, wenn man 
zur Ansaat eine Varietiit der Petersilie, die krause P eter 
silie  (P etroselinum  sativum  crispum ) wśihlt. lin zweiten 
Jahre treibt die weissliche spindelformige Wurzel mehre 
1— 1 '/2 Meter holie, aufreclite, fast von der Basis an iistige, 
feingeriefte, liaarlose Stengel, dereń Aeste ruthenformig sind. 
Die Stengelblatter sind gemeinlich nur doppelt-fiedersclmittig, 
oben am Stengel sogar nur dreischnittig und alle ihre Ab- 
theilungen sind liinglicb, nach der Basis zu ganzrandig und 
keilformig. Die obersten Blattabschnitte werden indess 
sogar linienformig. Die Dolden sind gabelastig und wo ein 
Ast fehlt, blattgegenstandig. Sie haben 6— 20 Strahlen und 
1—-2, oft aber aucli kein Hiillblattchen. Die Ilullchen der 
Doldchen belaufen sieli dagegen auf 6—8 und sind halb so 
lang ais die Stielchen. Die Blttthen sind grtinlichgelb, die 
Friichtchen 1 Mm. lang und fast weissriefig.

Y orkom m en: Im sudliclien Europa an Felsen urspriing- 
lich. Im Gebiet nur zum Kuchengebrauch kultivirt und hie 
und da auf Schutthaufen sowie an sterilen Orten verwildert. 
So fand ich sie am salzigen See im Mannsfelder Seekreis. 
Im siidliehen Tirol ist sie (Husemanns Flora, Bd. I, S. 1550; 
D. B. M. 1884, S. 181) an Mauern, Felsen und Abhangen 
eingeburgert, so z. B. am Zenoberg bei Meran, liaufig urn



Bożen, besonders an Siidabhangen, so z. B. im Hertenberge, 
bei Runkelstein, im Fagner- und Gandelberg bei Gries, im 
Yiertel Sand, bei Rafenstein, am Tscheipentburm, am Rittner 
Wege bis 1800 Fuss, gegen Kleinstein, am Doss Trenfc bei 
Trient.

B liith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Die ganze Pflanze bat einen angenehm- 

aromatischen Geruch, wirkt droffnend, reizend, Bliihungen 
treibend und diuretisch. Sie war sonst ais R adix , Her ba 
et Semen P etrose lin i offizinell, gehorte zu den 5 grossen 
eroffnenden Wnrzeln, wird aber jetzt nur noch ais Haus- 
mittel gegen Wassersucht und Augenentzundungen, besonders 
aber ais Kuchenpflanze gebraucht.

Narne: Der Name kommt von Fels und crtl/ror,
Sellerie, weil sie an schattigen und feuchten Felsen haufig 
in Italien wildwachsend gefunden wird.

Forrnen: /?. crispum DC., Moospetersilie: Die Grund- 
bliitter grosser, breiter und kraus. Syn. Apinm crispum 
Miller. Zur Gewinnung der Wurzel und des Krautes zuchten 
die Gartner viele Varietaten und Fornien.

A b b ild u n g en . T a fe l 2720.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Prueht, 

desgl.



272!. Apiism graveoleas ,L.

Sellerie, Eppicli.

Syn. Sium Apiwm Rth. Seseli graveolens Scop.

Im iiusseren Ansehen der vorigen ziemlich iihnlich, aber 
die Blattabschnitte weit breiter, sattgriin nnd stark gliinzend. 
Ganze Pflanze vóllig kahl und gliinzend. Der aufrechte, tief 
gefurchte, astige, bis V2 Meter hohe Stengel bricht aus einem 
fast kugeligen, meist zweijahrigen, ungegliederten Ilhizoni 
hervor. Bliitter gefiedert, die oberen dreizahlig, mit breiten, 
am Grunde keilformigen, am Ende eingeschnittenen und ge- 
ziihnten Blattchen; Dolden meist zahlreich, oline Hiillen nnd 
Hiillchen; Kelchsaum undeutlich; Kronblatter weiss, niclit 
ausgerandet, gleichgross; Frucht rundlicli, zweiknotig, mit je 
einem Oelbehiilter zwischen den Hauptrippen; Fruchthalter 
nngetheilt.

B esch re ibu n g: Der wilde Sellerie hat eine diinne, 
spindelige Wurzel und nur 30 — 45 Cm. liohe Stengel; der 
cultmrte belcommt dagegen eine dicke, fleischige Wurzel 
und */2 — 1 ’/[ Meter hohe Stengel. Die Wurzelbliitter sind 
langgestielt, meist Spaarig fiederschnittig und die Abschnitte 
sind dreitheilig oder auch ganz, immer jedoch tief gezahnt 
Die Stengel bliitter sind unten am Stengel kurzgestielt, 2- bis



3paarig oder 3ziihlig und die Blatfcabsehnitte gelappt o der 
ganz, gegen die Basis keilformig zalaufend. Die obersten 
Stengelblatter sitzeu, ihre Blattabschnitte sind dreitheilig 
oder ganz, mit 2— 3 Zśiknen versehen und verschmalern sieli 
allmahlig nacli der Basis zu. Ilire Dolden sind gabelfórmig 
und sitzen dem Blatte gegenuber, sobald ein Ast fehlt. Die 
Hauptdolde besitzt 6— 12 Strablen, die Doldchen sind fast 
halbkugelig, die Bliithchen sehr klein, die FrUchtchen nicht 
ganz 2 Mm. lang.

Y orkom m en: An nassen, salzhaltigen Orten, an Griiben 
und Fliissen, auf Salzwiesen, sowohl am Meeresstrand ais 
aucb an Salinen wie uberhaupt auf salzbaltigem Boden im 
Binnenlande. An der Nordsee, Ostsee, Adria. Beispielsweise 
in Thiiringen bei Saalfeld, Erfurt, auf der Hocbebene bei 
Plothen, Wohlsdorf; selir verbreitet in der salzreichen Um- 
gebung von Halle a. S., besonders am Ufer der Salze (von 
Anderen „Salzke“ geschrieben) von Salzmunde aufwarts bis 
an die Mannsfelder Seen, aucb massenhaft stellenweis auf 
den benachbarten Wiesen und in den Wiesengraben, ebenso 
in der Umgebung der Seen, ferner am Gutsteich bei Dieskau 
und an dem in denselben miindenden Bachlein (die ubrigen 
Teiche sind leider trocken gelegt), am Chausseegraben in 
Bennstedt, an der Miihle bei Kolme, auf salzhaltigen Wiesen 
bei Kotscliau und Teuditz, in den Seelocbern bei Zabenstedt 
unweit Gerlstedt, auf Salzwiesen bei Stassfurt und Leau, bei 
Diirrenberge, Kenscliberg; haulig bei Liineburg (vgl. Stein- 
vorths Programm, S. 12); bei Hamburg bie und da auf 
feuchten Wiesen und an Graben, so z. B. in Eimsbuttel, am 
Billwarder Deich, in den Yierlanden, bei Horn (nach Sonder



nur verwildert), bei Ltibeck an Griiben und in Siimpfen, 
besonders in der Nahe der Ostsee; in Baiern (Prantl 1884,
S. 277) an der Salinę zu Kissingen und bei Dtirkheim in der 
Pfalz; in Wurttemberg bei Kannstadt; in Baden bei Ubstadt; 
in Lothringen bei Saarburg, Vie, Dieuze; an wenigen Stellen 
im Alpengebiet, so z. B. an feucbten Orten bei Latsch und 
im Laasermoos im Yintschgau in Tirol. Hiipke fand sie auf 
der Insel Borkum. Langethals Exemplare stammen Ton 
Eldena und Wolfenbiittel.

B ltith eze it: Juli bis September.
A nw endung: Ausgezeichnet isfc diese Dolde durcb die 

stets haarlosen, dunkelgriinen, glanzenden Blśitter und durch 
den eigenthumlichen Gerucli aller Theile. Der wilde Sellerie 
riechfc weniger angenehm ais der kultivirte, sein Geschmack 
isfc bitfcerlich; der kulfcivirte veidiert das Bittere und gilt, 
ausser seiner Anwendung in der Kiiche, ais ein eroffnendes, 
reizendes, harntreibendes, aui' die Sexualtbeile wirkendes 
Mittel. Man hatte friiher in der Officin lfcadix, H erba et 
Semen A pii. Die Wurzel war ein Bestandtheil der funf 
grossen, die Oeffnung befordernden Wurzeln und die Sam en 
wurden zu den vier kleineren erhitzenden Samen gezahlt. 
Die Wurzel des wilden Sellerie gilt ais giffcig, die des kulfci- 
virten wirkfc auch in Uebermaass genossen schadlich; das 
Yieh beriihrfc das Kraut ungern.

Der Name Apium  ist ein altlateinischer.
Der Eppich wurde bei den alten Romera bei Fest- 

spielen ais Kampfpreis und bei Trauermahlzeiten ange- 
wendet. Das romiscbe Sprichwort „upio eget“ bezeichnete 
einen ruhin- und ehrlosen Menscben. In der Kultur bedarf



der Sellerie grosser Feuchtigkeifc und kraftiger Dlingang, 
er ist daher eine der geeignetsten Pflanzen fur Riesel- 
anlagen.

Abbildungen.  Tafel  2721.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bliithenknospe, vergrossert; 

2 Bliithe, desgl.; 3 Staubgefass, desgl.; 4 Fruchtknoten im Langs- 
sclmitfc, desgl.; 5 Fracht im Querschnitt, desgl.; 6 Same, desgl.



2722. Helosciadium nodiflorum Koch.

Knoten - Sumpfdolde.

Syn. Sium nodiflorum L. Seseli nodiflorum Scopoli. 
Apium nodiflorum Kolib.

Die Pflanze ahnelt im Wuchs einer Cardamine. Stengel 
im unteren Theiłe haufig liegend und an den Knoten wur- 
zelnd; Błatter einfach gefiedert, die grundstaudigen fast 
rosettig, gestielt, mit breiten, eirunden, am Ende abgerim- 
deten, am Rande gekerbten, sitzenden Bliittchen, der Stiel 
am Grunde scheidig, die Fiedern der Stengelblatter langlich- 
lanzettlich, kerbig gesagt; Dolden blattgegenstiindig, gestielt 
oder sitzend, Blnmen grtinlich.

B esch re ib u n g : Je nacłi dem Wasserstande bekommt 
diese Pflanze eine mebr oder weniger ansgebildete Gestalt, 
wird 8— 45 Cm. lang, wnrzelt am Boden, sobald der Grund 
der Gewiisser dazu Gelegenheit bietet, was in der Kegel der 
Fali ist. Die ganze Pflanze ist haarlos, der Stengel wenig 
verii.stelt und gleicli den Aesten liohl und rohrenartig. Die 
Wurzelblatter sind bis 30 Cm. lang, die Stengelblatter da, 
wo die Dolden sieli ansetzen, geraeinlich nur fingerlang oder 
kiirzer. Sie entspringen an knotig verdickten Stellen des 
Stengels, haben breite Blattscheiden und o Fiedern, wovon 
die Endfieder am grossten ist, welche auch ofters aus drei 
Zipfeln bestebt. Die Seitenfiedern sitzen, das ganze Blatt 
bat viel Aehnlicbkeit mit den Blattern der B erula angusti-



folia . Die Dolden stehen den Sfcengelblattem gegeniiber 
und ihr vierkantiger Stiel ist nur einige Centimeter bing. 
Die Straklen der Dolden sind von 1— 2 blattartigen und 
gezahnten Hullblattern umgeben; raan ziihlt 8 Doldenstrahlen 
und nielir, welche gewohnlich nicht die Liinge des Dolden- 
stiels besifczen. Die Hiillblattchen der Doldchen sind lanzett- 
formig, weissrandig, fast oder vollig so lang ais die Dold- 
chen, bestehen aus vielen 3—4 Mm. lang gestielten Bliithen, 
dereń weisslich-griinliche Blumenblatter eiformig und un- 
getlieilt sind und mit einem umgeschlagenen Spitzchen 
endigen. Die eikugelformigen Fruchtcben haben die Grosse 
eines gewohnliclien Steeknadelkopfes und zuruckgeschlagene 
Grilfel.

Yorkom m en: In Quellen, Graben, Baclren, Teichen, 
liberhaupt in stehenden und sehr langsam fliessenden Ge- 
wassern. In der westlichen Schweiz und in der Rheinebene 
abwarts bis nach den Niederlanden und westwarts bis in 
Frankreich hinein. Haufig im Blsass in den Bachen der 
Vogesenthaler, an der Lauter und in ihrer Umgebung, sowie 
an ihren Zuflussen, in der Umgebung von Wissburg, im 
Weihenbachel bei Ribeauville, an den Ufern der Fecht bei 
Ingersheim, bei Wasselonne, Saarburg; im Elsass selir ver- 
breitet; ebenso im Badischen Ilheinthal; in der Pfalz haufig; 
in Wiirttemberg bei Knittlingen; bei Trier ani Matheiser Hof, 
bei Saarbrucken und Saarlouis, Kreuznach, Weinsheim, 
Luxemburg (Lohrs Flora von Trier 1844, Seite 102), bei 1

1) Naeli Herm v. Spiessen (U. B. M. 1885, S. 98) bei Bad Nau- 
lieim in der Wetterau. In der Flora von Kiiln naoh Lolir (S. 141) 
nur bei Bergheirn.
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Winningen, Bassenlieim (Lohr, Flora von Coblenz 1838, 
S. 222), ni der Flora von Koln, boi Bonn im Baclie zwischen 
Fuhr und Frolicli, im Brohlthal und auf Wiesen in Neu- 
wied, auf dem Maienfeld (Schmitz und Kegel, Flora Bonnensis 
1841, S. 321), bei Rommersdorf, Aubachthal, zwischen Unkel 
und Rhimbreitbach, bei Rubenach, im Mlihlheimer Thal, im 
Wassergraben bei Andernach, bei Wassenach, Burgbrohl, 
Breisig, Westum (Melsheimer, Mittelrhein, Flora 1884, S. 45)1). 
An Bachen und Graben im sudlichen Tirol, namentlich um 
Trient, bei Bożen in Graben am Kalterer See; auf der Ebene 
von Krain.

B liith ezeit: -Juli, August.
F orm en : a. genuinum Godron. Stengel niederliegend, 

am Grunde wurzelnd.
(L gigantewn Mutel. Stengel aufrecht, kraftig, bis 

1,20 Meter hoch.
y. minor Koch. Stengel kurz, żart, an allen Knoten 

wurzelnd, ahnlieh Helosciadium repens Koch.
Ferner findet sich hie und da der Bastard: H. nodi- 

fiorurn-repens. Dahin gehort wohl auch II. palatinum
F. Schultz, welche dieser in der bairischen Pfalz und Scriba 
bei Bad Nassau auffand (Bot. Ztg. 1875, Sp. 307).

A bb i ld un gen.  Tafel  2722.
AB Theile der Pflanze in naturl. Grosse.



2723. Heioscśadium repens Koch.

Sumpfdolde.

Syn. Siani repens L. Apiwn repens Reichb.
Der ganze Stengel niedergestreckt und wurzelnd; Blatter 

einfach gefiedert; Fiederbliittchen rundlich-eiformig, ungleich 
gezahnt-gesagt oder gelappt; Dolden auf langem Schaft 
blattgegenstandig, der Schaft kiirzer ais der Blattstiel.

B eschreibung: Aus einem kurzeń Wurżelstocke lcom- 
men gewohnlich zwei hohle, bis 80 Cm. lange Stengel, die 
sieli, gleich Auslaufern, am Boden hinstrecken und an den 
Blattansgśingen Wurzeln schlagen. Sie sind stielrund, głatt, 
haarlos und glanzend und ilire Blatter sind ebenso, wie die 
Wurzelblatter, einfach fiederig zertheilt oder, wie man ge- 
wohnlich sagt, einfach gefiedert. Sie haben mit den Blattern 
der P im pin ella  Saxifraga  viele Aehnlichkeit in Form und 
Grosse. Das oberste Blattpaar ist mit dem Endbliittchen zu 
einem dreilappigen Blatte verwachsen, die ubrigen stehen 
nach unten zu iminer weiter von einander und die Blattchen 
selbst messen 8— 10 Mm., wahrend der nackte Blattstiel 
10— 15 Cm. halt. Die Ausrandung der Blattchen ist bald 
seichter, bald tiefer und niclit selten so betrachtlich, dass 
sie an einer oder an beiden Seiten etwas lappig erscheinen. 
Die Doldenstiele, immer den Blattern entgegengesetzt, am 
Stengel entspringend, sind gemeinlich nur so lang ais die 
Blattstiele, immer aber kiirzer ais die Blatter selbst und



gleich den Stengeln kalii und glatt. Sie theilen sieli an 
ihrer Spitze in 3 — 5 Strahlen und haben 3 — 5 kleine, 
schmale Hullblatter. Die kleinen Doldchen sind an kraftigen 
Exemplaren vielbluthig, und weil sie kurze Stielchen baben, 
wolben sie sich kugelig. Die Bliittchen der Hullchen sind 
fast so lang ais die kleinen Doldchen und es finden sich 
dereń immer mehre, gewohnlich 5. Die Fruchtchen sind 
last kugelformig und die Griflel krlimmen sich zuriick.

Yorkom m en: An siunpfigen Orten, am haufigsten im 
Norden von DeutscMand, namlich im Munsterschen, im Osna- 
briickschen, in Brandenburg, Pommern, in Oldenburg, Hol- 
stein und Bremen. An yereinzelten Stellen aber auch in der 
Rheinebene, bei Wurzburg, Kreuznach, Miinchen und in 
Oesterreich. Im nordostlichen Theil des Gebietes von 
Schlesien bis Preussen fehlt sie ganzlich. Im Gebiet des 
Oberrheins im Badiscben, selten im Breisgau und Sundgau, 
hiiufig im Elsass, so z. B. bei Strassburg, Hoerdt, Reichstedt, 
Wantzenau, Weissenbnrg, Sclilettstadt, Lingolsbeim, Meist- 
razheim, Benfeld; selten in Lothringen; Mainz; bei Kłeve in 
der llheinprovinz und von da durch Westpbalen, Bremen, 
Oldenburg, Holstein (Oldesloe u. a. O.), bei Moorfleeth an 
der Elbę unweit Hamburg; ferner im sudlieben Gebiet hie 
und da in der Schweiz, in Wilrttemberg bei Friedrichshafen 
und im Ulmer Bied; in Baiern bei Tegernsee, Reicbenhall, 
in der Ramsau, bei Bercbtesgaden, auf der Hocbebene, bei 
Eichstiitt, Weissenbnrg, Grosslangbeim, in der Pfalz; in Tirol 
in Quellbachen der Langau lici Kitzbiihel und auf Grasboden 
in dereń Nalie; selir selten an Moor- und Wassergriiben im 
Salzburgischen, so bei Glas, Maxglan, Leopoldskron, Glanegg,



in Tirol (nach Hausmanns Nachtragen) hiiufig im Moose 
zwischen Kundl und Worgl, am Bach von Yoldopp nach 
Angerberg, auch im Wasser bliihend, im Frangarter Moose 
bei Bożen selten und nicht bliihend; im nordlichen Tirol nach 
Woynar (D. B. M. 1885, S. 112) in der Flora von Katten- 
berg. Nach Osten hin yerliert sie sieli bald giinzlich, 
namentlich im mittlen und nordlichen Gebiet, kommt aber 
z. B. noch im Aschersleher See und in Torfsiimpfen bei 
Schierau vor. In Thuringen fehlfc sie, tritt aber in der 
Provinz Sachsen zwischen Wusterwitz und Moser (D. B. M. 
1884, S. 94) massenhaft auf.

B lu th eze it : Juli bis September.
A nm erkung: Der Gattungsname von "/log, Sumpf und 

ti/.i ('erhoi', Sonnenschirm, bedeutet: Sumpfschirm, Sumpldolde.

A b b i 1 cl u n g e n. T a f e 1 2723.
Pflanze in naturl. GrOsse,



2724. Helosciadium inundatum Koch. 

Schwimmende Sumpfdolde.

Syn. Sison inundatum L. Meum inundatum Spreng. 
Hydrocotyle inundata Smith. Sium inundatum Kotli.

Mit dem unteren Theil des gegliederten Stengels meist 
untergetaucht und an den Knoten im Sclilamm der Gewiisser 
wurzelnd. Die untergetauchten Blatter in haardiinne Ab- 
schnitte mehrfach fiederig gespalten, die am oberen, auf- 
steigenden Stengeltheil befindliehen aufgetauchten Blatter 
einfach gefiedert mit keilformigen, am Ende dreispaltigen 
Fiedern; Dolden blattgegenstandig, zweistrahlig.

B esch re ibu n g : Je nach dem Wasserstande wird der 
Stengel 15— GO Cm. lang, denn er ist genothigt, mit seinem 
oberen Theile iiber den Wasserspiegel zu gelangen, um 
Blutlien und Friichte zu erzeugen. So weit, ais derselbe 
sicb im Wasser belindet, treibt er nur haarformig zerschlitzte 
Blatter, namlich Blattrippen ohne Fliichen und man sielit 
dergleichen auch wolil iiber dem Wasserspiegel, wenn der 
Wasserstand, seit der Bildung solcher Blatter, gefallen war. 
Der Stengel ist walzenrund und hohl, er verastelt sich nur 
an seinem oberen Ende und bildet dort einfach geiiederte 
Blatter von 3 Cm. Lange, welchen die Dolden gegeniiber 
stehen. Die Blattstiele sind gleich denen der untergetauchten



Bliitter, scheidig, die Fiederblattchen 5— 10 Mm. lang, drei- 
spaltig oder tief eingeschnitten-gesagt, die Zipfel lineal und 
spitz und das ganze Blatt ist von hellgriiner Farbę. Die 
Doldenstiele sind 1 Cm. lang oder dariiber und darunter, 
immer jedoch kiirzer ais ihr gegenstandiges Blatt. Sie stehen 
sperrig ab, sind weiss 2strahlig, zuweilen 3- oder nur 
lstrahlig und hiillenlos. Die Doldchen haben bald ein 
wenigblatteriges, bald ein vielblatteriges Hiillchen von lan- 
zettlich-linealen und spitzen Blattehen, welche die stiellosen 
Bliithen Iiberragen. Diese sind weiss und die Blumenblatter 
ganz. Die Friicbtcłien sind stiellos, eifbrmig und die kurzeń 
Griffel sind wenig liinger ais ilir Polster.

Y orkonnnen: In stehenden Wassern der Siimpfe und 
Griiben des nordwestlichen Deutschlands von Westphalen 
durch Hannover und Oldenburg bis Holstein. Bei Brernen; 
in Mecklenburg; bei Wolgast, Kolberg; Meerheim bei Koln 
(Lohrs Flora); Ostfriesland; Schleswig; Hiddensee auf Riigen, 
zwischen Yitte und Neuendorf; haufig bei Hamburg, so z. B. 
am Eppendorfer Miihlenteich, bei Schurbeck, Winterhude, 
Bramfeld, im Eppendorfer Moor; bei Ilatzeburg, auf Hidden
see; in Mecklenburg in der Heideebene, bei Fresenbrligge 
unweit Grabów; im Braunsckweigischen am Wipperteich. 
Im Herzogthum Liinebnrg (Steinvorth, Programm, S. 12, 17) 
baufig bei Lutlingen auf der Salzflaclie, aber nicht all- 
jahrlich.

B lu th e ze it : Juni, Juli.
F orm en : «. heterophylla Sonder. UntergetauchteBlatter 

haarformig-vielspaltig, die aufgetaucliten mit ftinf keilig-drei- 
ziihnigen Blattehen.



!?. isophylla Sonder. Alle Bliitter gefiedert, die Fiedern 
aaf beiden Seiten 3 — 4, dreispaltig oder fiederspaltig zer- 
sclilitzt, liaarformig zerschlitzte Bliitter fełilend.

A b b i ld ungen.  T a f e l  2724.
A oberer Theil der Pflanze, natiirl. Grbsse; 1 BliithendSldehen, 

vergrossert; 2 Fracht, desgl.



2725. Trinia vulgaris L.

Haardolde.

Syn. T. glauca Rchb. T. pumila Jacq. Seseli dioicum 
Vill. Pimpinella dioica L. Pimpinella pumila Jacq. T. 
Henningi M. K. T. elatior Gaud. Pimpinella, glauca L.

Das korze, zweijahrige oder dauernde, nach unten 
Wurzeln aussendende, senkrecht im Boden sitzende Rhizom 
treibt nach oben einen oder einige spannenhohe, diinne 
Stengel, welche wie die ganze Pflanze kahl sind und blau- 
griin; Grundblatter langgestielt, dreifach fiederig getheilt, 
mit linealischen, fast haarspitzigen, kurz zugespitzten Fieder- 
lappchen; JDolden hiillenlos, polygamisch; Hiillchen fehlend 
oder 1— 3blatterig; Kelch yerwischt; Kronblatter der mann- 
lichen Bliithen lanzettlich, in ein eingerolltes Lappchen ver- 
schmalert, die der weiblichen und gynandrischen Bliithen 
eiforinig mit eingebogenem Spitzchen; Frucht eirund, von 
der Seite zusammengedriickt; Zwischenraume ohne Oel- 
behiilter; Fruchttriiger flach zweitheilig.

B esch re ibn n g : Der dicke, braune WurzeLstock tragt 
an seinem Kopfe einen aus alten Blattresten bestehenden, 
haarformigen Schopf und nach Yerschiedenheit des Stand- 
ortes einen nur 7— 12 Cm., oder 30— 40 Cm. hohen, auf- 
rechten, kantigen und vom Grandę an sperrastigen Stengel, 
welcher haarlos und blaugriin ist, eine Gipfeldolde und viele 
Astdolden hat. Ilinsichtlich der Hohe des Stengels, der
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Form, der Blattzipfelchen und der Behaarung der Friichtchen 
unterscheidet man:

a. T. pum ila Rclib., 7— 12 Cm. hoch, Stengelblattstiele 
fast blosse Scheiden, Blattzipfelchen ungetheilt, ziemlich 
gleichlang, Fruchtstielchen kurz, Frtichte sehr fein flaurn- 
haarig.

b. T. g lauca  Rchb., gemeinlich fast oder vollig 30 Cm. 
hoch, untere Bliitter langstielig, Blattzipfelchen zwei- bis 
dreispaltig und ungetheilt, ungleich lang, Fruchtstielchen 
vielmal langer ais die Fracht, Frtichte kalii.

Alle Bliitter sind haarlos, blaugrttn und gehen an der 
Basis in gestreifte, weissrandige Scheiden aus, die obersten 
Stengelblatter sitzen ohne Stiele an ihren Scheiden, die 
untersteu und die Wurzelblatter theilen sich dreimal, hal) en 
Bspaltige Endzipfel und ungespaltene oder 2 — 3spaltige 
Seitenzipfel, welche sammtlich sehr schmal sind und nach 
vorn spitz zulaufen. Die Enddolde ist 4— 5- oder mehr- 
strahlig, die Seitendolden an der Spitze der Aeste gewohn- 
licli 4— Sstrahlig, aber auch zuweilen sprossend, so dass 
sich der Mittelstrahl verlangert und sich nochmals in 3 bis 
5 Strahlen theilt. Die Dbldchen sind bei der hohen Varietat 
immer bliithenreich, doch fehlen die Hfillchen meistens. Auf 
ein und derselben Dolde giebt es miinnliche, weibliclie und 
Zwitterbltitlien. Bei der niedrigen Yarietiit sind die Dold- 
chen nicht so bliithenreich, auch findet man 1— 3blatterige 
Hiillchen ofters, doch die Art der Blilthen auf ein und der
selben Dolde ist hier wie dort.

Yorkom m en: An sonnigen, dtu-ren Kalkabhangen, in 
Weinbergen. Im siidwestlichen Theil des Gebiets und in



Oesterreich. Am haufigsten in der westlichen Schweiz und 
im ganzen Bheingebiet1) bis Bingen herab, und im Mainthal 
bei Wurzburg; in Siidtirol; Krain; Mahren; in der Flora 
von Gorz (Oesterr. Bot. Zeitschr. 1863, S. 388). Nach Lohr 
(Flora von Trier 1844, S. 101) in Fohrenwaldern zwischen 
Bingen und Mainz und nacli Bogenliard bei Sobernheim; im 
Elsass bei Sułzmatt, Westhalten, im Hardtwald und Kastel- 
wald; in Baden am Isteiner Klotz; in der bairischen Pfalz; 
im bairischen Juragebiet (Prantl, Flora 1884, S. 277), im 
Muschelkalkgebiet am Kiliansberg und im Hollengrund bei 
Schweinfurt, bei Karlstadt; in der Pfalz bei Battenberg, 
Durkheim, Arzheim bei Landau; im siidlichen Tirol, so z. B. 
haufig nm Bożen: am Hertenberg, Bunkelstein, Fagner- und 
Gandelberg bei Gries, iiber dem Tscheipenthurm, am Kan- 
kofel auf der Mendola, am Doss san Rocco bei Trient und 
am Calisberg am Gardasee, am Baldo, bei Brentonico, 
Roveredo.

B lu tliezeit: April, Mai.
A nw endung: Ein empfehlenswerthes Pflanzchen fur 

alpine Anlagen. Der Name der Gattung wimde von Hoffmann 
nach dem Freiherrn C. B. von Trinius, geb. am 7. Marz 1778 
zu Eisleben, gest. am 12. Miirz 1844 zu Petersburg, be- 
sonders Graserkenner, benannt.

1) Ygl. u. a. D. B. M. 1884, S. 124.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  272-5.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 P’rucht, vergrdssert; 2 dieselbe 

im Querschnitt, desgl.



2726. Trinia Kitaibeli M. B.

Ungarische Haardolde.

Syn. Seseli pumilum L. Pimpinella glauca W . K.
Hochwiichsiger ais die vorige, iiber spannenhoch; der 

Stengel aufrecht, stark verastelt, die Aeste sehr diinn; die 
ganze Pflanze kahl; Hullchen 4— bblatterig;1) Fruchtrippen 
flachgedriickt, stumpf.

Yorkom m en: An trocknen, rasigen Orten. Im Gebiefc 
nur zwischen Goding und Mutenitz im sudlichen Miihren. 
Ausserhalb des Gebiets im sudostlichen Europa, namentlich 
im Banat, sowie tiberhaupt in Ungarn, in Podolien und 
Yolhynien.

B liith ezeit: Juni.
A nw endung: Sie ist, wie auch die vorige, sehr 

empfehlenswerth fur die Herstellung von StriLussen, Kranzen 
u. s. w. aus getrockneten Blumen.

1) Reichenback (Ieones, Bd. 21, S. 8) sagt: involucellis pluri- 
sąuamatis.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2726.
AB Pflanze in natiirl. G-roase; 1 Bluthendolde, vergr8ssert.



2727, Ptychotis heterophylla Koch.

Faltenohr.x)

Syn. Carum Bunias L. Meum heterophyllum Moench. 
Falcaria Saxifraga Rb. fil. Seseli saxifragum L. Aethusa 
Bunias Murr. Sium saxifragum Roth. Critamus lietero- 
phyllus M. K. Ptychotis Bunias Rchb. FI. excnrs.

Die Pflanze ahnelt der P im p in e lla  sax ifraga  L. 
Anf einer spindeligen Pfahlwurzel erhebt sieli der aufreclite, 
diłnne, stark verastelte Stengel, an dessen Grunde einige 
langgestielte, einfach gefiederte Basalblatter stehen, mit 
rundlichen, eingeschnitten gelappten und gesagten Bliittcben; 
Stengelblatter sitzend, vielspaltig, am Grunde sebeidig, die 
Abscbnitte linealiscli - fadlicb; Frucht langlich; Hiillblattchen 
sammtlich borstlich.

Yorkom m en: An sonnigen, felsigen Abhangen. Ver- 
breitet im siidlichen Tirol,2) auch in der slidwestlichen 
Schweiz, namentlich am Genfersee.

B lilth ezeit: Juli, August.

1) Der griechische wie der deutsche Gattuagsname bezielien sich 
auf die eigentliiimliche 1'altung der Kronbltltter.

2) Vgl. Hausmann’a Flora, 13d. 1, S. 351; Bd. 3, S. 1433.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2727.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthendoldeben, vergrossert; 

2 Frucht, desgl.



2728. Ptychotis ammoides Koch. 

Zwergpetersilie.

Syn. Pt. verticillata Duby. Seseli ammoides Gouan... 
S. verticillatum Desf. 8. corsicum Lk. 8. pusillum Brot. 
Petroselinum ammoides Rb. fil.

Eine zarte, jahrige, nur spannenhohe Pflanze mit auf- 
reclitem, diimiem, ausgebreitet astigem Stengel; Blatter ge- 
fiedert-vielspaltig, mit lineal-fadlichen Abschnitten; Grund- 
bliitter langgestielt, mit linealisch- keiligen Abschnitten, ani 
Ende 2— Bspaltig; obere Stengelblatter sitzend; Fracht ei- 
formig; zwei Blattchen des Hiillchens spatelig und haar- 
spitzig, drei derselben linealisch-pfriemlich; Doldenstrahlen 
rauh; Dolden armstrahlig.

Y ork  o mm en: Auf Aeckern, in Weinbergen, Oelbergen. 
Nur au der Slidgrenze unseres Florengebiets im sudlichen 
Istrien.

B liith ezeit: Mai.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2728.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Friichte, vergrossert.



2729. Falcaria Rivini Host.

Sicheldolde.

Syn. Skini Falcaria L. Seseli Falcaria Scopoli. Dre- 
panophyllum Falcaria Lois. Critamus agrestis Bess. Cri- 
tamus Falcaria Rchb. Bunium Falcaria M. B. Drepano- 
phyllum agreste Hoffm. Drep. sioides Wibel. Falcaria 
vulgaris Bernh.

Das spindelformige, bis flngerdicke Rhizom sitzt senk- 
recht im Boden und treibt im ersten Jahre nur Yorblatter, 
im zweiten Jalire den bis 1 Meter liohen, ausgebreitet ver- 
astelten Stengel, um nacli der Fruchtreife wieder abzusterben. 
Grundblatter einfach und dreizahlig; Stengelbliitter drei- 
zahlig, das mittle Blattchen dreitheilig, die seitlichen nacli 
au.ssen 2— 3spaltig mit bis fingerbreiten, lineal-lanzettlichen, 
gleichformig genaliert gesagten Abschnitten mit dornig- 
stachelspitzigen Sagezahnen; Hiillen und Hiillclien viel- 
bliitterig; Kelch funfzahnig; Prucht langlich; Hauptrippen 
fadlich; Pruchthalter zweispaltig.

B esch reibung: Die Wurzel ist lang, mohrenartig und 
schmutzig - liellgelb; sie steht sehr tief in der Erde und ist 
sekr verastelt. Der Stengel ist leichtgestreift, etwas duftig, 
wird 30— 60 Cm. hoch, ist aber so sehr verastelt, dass die 
ganze Pllanze, wenn sie iippig steht, iiber einen Qnadratfuss 
Boden deckt und eine fast halbkugelige Staude bildet. Die 
Wurzelblatter sind fiederschnittig oder auch doppelt-drei-



zahlig-fiedrig-geschnitten und gestielt, die Stengelblatter 
dreischnittig und jeder Zipfel wiederum dreischnittig oder 
fiedrig-geschnitten; ganz oben sind die Blatter nur einfach- 
dreischnittig. Alle Blatter sind etwas duftiggriin und haben 
eine sehr scharfe Serratur. Die einzelnen Fiederschnitte der 
Bliltter erreichen, unten ani Stengel, 7— 15 Cm. Lange, sind 
aber sehr schmal. Die Dolden sind 15— 20- und mehr- 
strahlig, die Strahlen sind diinn, mit mehren sehr schmalen, 
riickwarts geschlagenen Hiillblattchen umgehen. Die Dold- 
chen sind 8— 12strahlig, die Strahlen wiederum sehr dunn 
und anfangs mit sehr schmalen Hiillblattchen bekleidet. Der 
Kelch ist deutlich fiinfzahnig, die gleichgrossen, reinweissen 
Kronbliittchen sind dureli das eingeschlagene Ziingelchen 
yerkehrt-herzformig. Die Fruchtchen sind nicht liinger ais 
4 Mm., braungelb mit rostbraunen Striemen.

Y orkom m en: Auf Aeckern, an Wegerandern, an 
sterilen Abhangen, sowohl auf der Ebene ais auf niedrigen 
Gebirgen, auf Kalkboden sowie auf Thonboden. Strecken- 
weise durch das ganze Gebiet zerstreut. In der Schweiz 
nar im westlichen Theil, namentlich bei Basel. Im nbrd- 
lichen Deutschland wird sie seltner. So z. B. findet sie sich 
in Preussen nach Fr. J. Weiss nur stellenweis auf Aeckern, 
so z. B. bei Memel, Thorn, Graudenz, Marienwerder, Allen- 
stein, Fiatów etc. Am hiiufigsten ist sie wolil in den Kalk- 
gebieten des mittlen Deutschland, namentlich in Thiiringen 
und den Nachbarlandern. In Tirol ist sie vorwiegend in 
den sudlicheren Gegenden zerstreut. Im Salzburgischen 
scheint sie zu fehlen. (Vgl. auch D. B. M. 1884, S. 178.)

B liith eze it: Juli, August.



A nw endung: Ais Unkraut unfcer der Saat zuweilen 
sehr wuchernd, besonders im mergeligen Mittelboden ge- 
furchtet und dann den Schnittern durch die scliarfen Blatter 
sehr liistig, zumal in Gegenden, wo das Getreide mit der 
Siehel geschnitten wird. Uebrigens war diese Pflanze sonst 
ais H erba F alcariae  ais ein eroffnendes, liarntreibendes 
Heilmittel bekannt. Noeh jetzt gilt es ais Hausmittel, indem 
die Banem den ausgepressten Saft fttr das aufgedruckte Yieh 
gebrauchen. Jung wird das Kraut von Schafen gefressen.

Name: Yon fa lx , Siehel, wegen der sichelartigen Form 
der Seitenblattclien.

A bb i l d u n gen .  Tafe l  2729.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bluthenknoape, vergrossert; 

2 Bluthe, desgl.
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2730. Falcaria latifolia Koch. 

Weinclolde.

Syn. Hladnickia pastinacifolia Rchb. Falcaria pasti- 
nacifolia Rchb. Oenanthe apiifoUa Hladnick. Oenocarpa 
Freyeri Lang.

Sie bat mit der vorigen keine Aehnlichkeit. Das kurze, 
zweijahrige, schrag im Boden liegende Rhizom treibt im 
ersten Jahre einige langgestielte, dreizahlige oder einfacli 
gefiederte Vorblatter, im zweiten Jahre den aufrechten, iiber 
spannenhohen, nacli oben astigen Stengel. Stengelbliitter
3— 5zahlig, die seitenstandigen Blattchen ungetheilt nnd 
zweispaltig, das endstandige dreispaltig und dreitheilig, die 
Abschnitte der untersten, langgestielten Bliitter ungleich tief 
gesiigt, eirund mit keiligem Grunde, die der iibrigen langlich 
mit keiligem Grunde, eingeschnitten gezahnt, die seitlichen 
an der inneren Seite, das endstandige beiderseits vom Grunde 
bis iiber die Mitte hinaus ganzrandig.

Y orkom m en : In den Voralpen der siidlichsten Gegen- 
den des Gebiets. Im osterreichischen Kustengebiet auf dem 
Berge Zhaun ') bis zu 4000 Fuss Meereshohe, auf Kalkboden, 1

1) Reichenbaeh (Icones, Band 21, S. 12) yersetzt den Berg Zhaun 
nach Krain, Koch (Synopsis, 3. Aufl., Bd. I, S. 245) sogar nach Inner- 
krain. Er gehort aber zum Kustengebiet.



nach gefalliger brieflicher Mittheilung Pittoms 
1878 auch auf dem Berge Kucel und nu Seloux 
varer Wald auf Karstkalk.

Bliithezeifc: Juni, Juli.

A bb i ldungen.  Tafe l  2730.
A Pflanze in naturl. Grosse.

vom Jahre 
im Tarno-



2731, Sison Amomum L.

(iewiirzdolde.

Syn. Seseli Amomum Scopoli. Sium Amomum Rotli. 
Sium aromaticum Lam.

Die spindelformige, astige Pfahlwurzel sitzt senkreclit 
im Boden und treibt im ersten Jahre einige langgestielte, 
einfaeli gefiederte Grundblatter, im zweiten Jahre den etwa 
'/2 Meter hohen, aufrechten, nach oben iistigen Stengel, um 
nach der Fruchtreife abzusterben. Grundblatter und untere 
Stengelblatter einfaeli gefiedert, die Fiedern gegenstandig, 
sitzend, langlich oder ans etwas breiterem Grunde breit 
lanzettlich, sagezahnig oder scharf eingeschnitten gelappt; 
Fiedern der oberen Stengelblatter fiederspaltig mit ganz- 
randigen Absclmitten; Dolden armstrahlig; Hiille und Hiill- 
clien armblatterig; Kelchrand undeutlich; Frucht eiformig; 
Staubwege kurz, zurtickgekrummt; Theilfruchte vom freien 
Mittelsaulchen herabhiingend; Oelbehalter einzeln in den 
Zwischenraumen, nach unten keulig.

B esch reibu n g: Die mohrenartige, aber astige Wurzel 
ist weisslichgelb. Sie treibt einen aufrechten, 30 —  60 Cm. 
hohen Stengel, welcher fein gerillt, im Innem mit Mark 
ausgeftillt und sehr astig ist. Die ganze Pflanze ist kalii 
und ihre Aeste sind rispig gestellt. Die Wurzelblatter und 
die untersten Stengelblatter werden 15— 30 Cm. lang, haben 
9 oder 7 Fiederblatter, die fast sitzen. Die Wurzelblatter 
besitzen ganze, aber am Rande gesagte Seitenfiedern und



eine dreilappige Endfieder, die Stengelblatter haben dagegen 
eingeschnittene Seitenfiedern. Die Fiedern der oberen Blatter 
sind fiederspałtig, im Umrisse fast dreieckig. Die Seiten- 
dolden sind in der Kegel kurzgestielt, die Enddolden langer 
gestielt, aber alie Dolden baben nur 4— 6 Strahlen und 
2— 5 Hiillblatter, welche kurz und pfriemenartig sind. Die 
Doldchen sind 4— 8błuthig, liaben ebenfalls nur 2— 5 Hull- 
blattchen, die Strahlen und sammtliches Blattwerk der 
Pflanze sind haarlos. Die Blumen sind klein und weiss, 
baben ein gewolbtes Stengelpolster und kurze Griffel. Die 
Fruchte werden nur 2 Mm. lang, sind schwarzbraun, aber 
die Striemen sind rotbbraun.

Y orkom m en: Auf etwas feuchtem Kalk- oder Thon- 
mergelboden. Im Gebiet nur um Genf, zwischen der Stadt 
und Chatelaine und an vielen anderen Orten; sowie nach 
Scopoli in Graben von Krain. Ausserdem in Dalmatien, 
Italien, Frankreich, England, Schottland.

B ltitliezeit: Juli, August.
A nw endung: Die Wurzel schmeckt ałmlich wieSellerie, 

auch die Fiedern sind sellerieartig aromatisch, nur weit 
schwacher ais wie beim Sellerie, die Fruchte riechen aber 
sehr angenehm und sehr stark aromatisch, schmecken scharf- 
aromatisch und waren friiher auch ais Semen Am om i oder 
Sem en Am om i vu lgaris gebrauchlich.

Diese Pflanze ist der ~lovjv des Dioskorides.

A b b i l d u n g e n .  Tafel  2731.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



2732. Ammi maius L.

Ackerdolde.

Syn. Apium Ammi Crantz. Ammi diversifolium Noulet.
Jiihrig oder zweijahrig, spannenhocli bis meterhoch. 

Stengel anfrecht, kalii, stumpfkantig, nacli oben astig; untere 
Blatter gefiedert oder doppelt gefiedert, mit lanzettlichen, 
gescharft knorpelig stachelspitzig gesagten Bliittclien, die 
oberen doppelt zusammengesetzt mit lineal-lanzettlichen, am 
Ende knorpelig scharfgesagten Abschnitten; Blatter der 
Htille dreispaltig mit linealischen Abschnitten; Blatter der 
Hullchen lineal-lanzettlich; Kelchrand verwischt; Fracht 
eirund-langlich; Hauptrippen fadlich; Oelbehiilter in den 
Zwischenraumen einzeln; Fruchttrager frei, zweispaltig.

B esch re ibu n g: Die ganze Pflanze ist kahl nnd ihr 
blaulich-griaier Stengel wird GO—90 Cm. hoch. Die ersten 
Blatter siud, wie bei allen Dolden, ganz, dann kommen drei- 
schnittige, dann fast fussformige, nach ilinen doppelt ge- 
fiederte und endlich mehrfach zusammengesetzte Blatter. 
Die unteren Blatter habeu Blattchen bis von der Lange 
von 2Va Cm. oder dariiber und von der Breite von 1 Cm.; 
daffeeen sind die Blattchen der oberen Blatter, oder viel- 
melir ihre Fiederschnitte, kaum iiber 2 Mm. breit und bis 
uber 12 Mm. lang. Nach oben hin verastelt sieli der rundę, 
fein gerillte Stengel. Die Doldenstiele sind lang, die Dolden 
ziemlieh so gross wie bei wilden Mohren, mit vielen (20 bis 
30 und melir) feinen, 3— 5 Cm. langen, schiirflichen, auf-



warts stehenden Stralilen. Durch die Hiillblatter, welche 
hier Szipfelig sind, wird diese Doldenart sehr leicht erkannt; 
sie messen niclit ganz die Halfte der Stralilen und stelien 
ab. Die Doldchen, wie ein Silbersechser gross, sind mit 
linien-lanzettlichen, weissrandigen Illiittclien umgeben, welche 
die Halfte ihrer Stralilen messen und sieli spater zuriick- 
schlagen. Beide Arten von Hullbliittern sind zahlreicli. Die 
weissen Bliithen verlieren ilire Staubgefiisse bald, sind, je 
nach geilerem oder magereni Wachstłnime, mehr oder weniger 
unregelmassig und die Friiclite haben die Lange von 2 Mm. 
Die spindelige, einfache oder verastelte Wurzel ist weiss.

V orkom  ni en: Auf Aeckern. In nnserem Florengebiet 
nur im osterreichischen Kustenlande, Triest, Fiume und in 
der Umgebung von Wien. Nach Lutze (Programm 1882, 
S. 20) in der Flora von Sondershausen bisweilen mit Luzerne 
ausgesaet. Lohr fand sie arn Ufer der Mosel und auf be- 
nachbarten Aeckern.

B llith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Die Friiclite sind ein wenig aromatisch 

und waren friiher unter dem Namen Sem. Am eos vu lgaris 
offizinell. Sie bildeten eine Spezies der sogenannten 4 kleinen, 
erhitzenden Samen; die drei anderen stammen von Apium  
g ra v eo le n s , S ison  Am om um  und Daucus Carota.

Das cefi/u des Dioscorides ist wahrscheinlich Ammi vis- 
naga Lam., welche im siidlichen Europa wild yorkommt.

Ab b i ld ungen.  Tafel  2732.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



2733. Carum Carvi L.

Kilmmel

Syn. Seseli Carum Scopoli. Ligusticum Carvi Roth. 
Apium Carvi Crantz. Aegopodium Carum Wibel. Bimium 
Carvi M. B.

Die spindelformige Pfahlwurzel treibt im ersten Jahre 
einige Vorblatter, im zweiten Jahre den kantigen, aufrechten, 
nach oben etwas iistigen, entfernt beblatterten Stengel oder 
seltner dereń mehre. Die unteren Blatter kurz scheidig ge- 
stielt, doppelt gefiedert, mit fiederspaltig-vielspaltigen Fiedern, 
dereń unterste Paare kreuzweis am gemeinsamen Blattstiel 
stehen, die Abschnitte sehr schmal und haarspitzig; Hiille 
imd Hiillchen fehlend; ganze Pflanze kahl; Kelch undeutlich; 
Fracht langlich-lanzettlich, mit funf kielformig vorspringen- 
den, hellen, abgerundeten Flauptrippen und je einem Oel- 
behalter in den Zwischenraumen.

B eschreibung: Die fingerdicke, fleischige, spindel
formige, ausserlich braune, innerlich weisse Wurzel wird 
7 — 15 Cm. lang, hat mehre kurze Wurzelfasern, steigt senk- 
recht in den Boden hinab und treibt im zweiten Jahre einen 
aufrechten, gemeinlich nur 30 Cm. hohen, kantigen, rohrigen, 
schon am Grandę verastelten Stengel. Die langgestielten 
Bliitter stehen abwechselnd, sind doppelt gefiedert. Die



Fiederblattchen stehen einander gegentiber, die ani Haupt- 
stiele sind so gestellt, dass sie ein Kreuz bilden, alle Fieder
blattchen sind wiederum fiederspałtig und endigen mit einern 
kleinen Spitzchen; die Blattscheiden gehen in einen Blatt- 
stiel ans. Die Dolden kommen aus den Blattwinkeln und 
am Gipfel hervor, die Hauptdolden sind 8— 10 stralilig, die 
Dbldchen sind 10— 15 stralilig, flach und dicht. Die 5 Staub- 
gefasse sind nicht viel langer ais die 5 eingebogenen, weissen 
(znweilen beim Aufbrechen rothlichen) Kronbliitter, fallen 
bald ab, die 2 Narben bleiben aber stehen. Die Frucht 
wird 4 Mm. lang, sieht braun aus, hat heller gefarbte 
Riefen.

Yorkom m en: Aut trocknen Wiesen und Rasenplatzen, 
in Grasgiirten, an fruchtbaren Randem, auf Triften. Dnrch 
das ganze Gebiet yerbreitet und hiiufig auf Feldern kultivirt.

B liith eze it: Mai, Juni. Samenreife nach Johannis.
An wen dun g: Der Kttmmel wachst nur auf guten, 

siissen Wiesen und ist selbst ein schbnes Futter fur das 
Vieh, giebt auch den Bienen durch seine Bliithen Nahrung. 
Ani wichtigsten sind aber die Fruchte, ais Semen Carvi 
offizinell. Sie geben ein eigenthuniliches aromatisches Oel, 
welches zur Bereitung des bekannten Kiimmel-Branntweins 
benntzt wird. Wegen dieses Oeles gehoren die Kiinimel- 
samen zu den erregenden und blahungstreibenden Mitteln, 
dienen ais Brodgewiirz und vermehren die Milch. Auch die 
Wurzeln kann riian ais Geniuse yerzehren.

Nanie: Der Name Carum soli von xapog und dieser 
yon der Landschaft Karien in Klein-Asien herkommen; der 
Name Carvi dagegen mag wohl altdeutschen Ursprungs
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sem und von „Karwe* stammen. Der Name Kiimmel aber 
ist von C u ni i nu m (Kreuzkttmmel) einer von Carum Carvi 
wesentlich verseliiedenen Dolde entlehnt.

Yergleiche Pharmacopoea germanica. 2. Aufl. Seite 119. 
Fructus Carvi.

A b b i ld ungen.  Ta fe l  2733.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bluthe, yergrossert; 2 Carpell, 

desgl.; 3 reife Fruoht, desgl.; 4 Theilfrucht im L&ngsscknitt, desgl.; 
r> Fracht im Quersehnitt, desgl.



2734. Carum Bulbocastanum Koch. 

Erclkastanie, Erdeiche 1.

Syn. Bunium Bulbocastanum L. Simn Bulbocastanum 
Sprengel.

Das kugelige, tiber haselnussgrosse, dauernde Rhizom 
treibt einen aufrechten, stielrnnden, gestreiften, nacli oben 
astigen, bis i/1 Meter hohen, langgliedrigen Stengel; Bliitter 
doppelt bis dreifach gefiedert, mit linealischen, spitzen Blatt- 
chen; Dolden 12 — 24strahlig; Hlille und Hiillchen viel- 
blatterig; Hiillblattchen lanzettlich, zngespitzt; Bliithen- 
stielchen nacli dem Verbliihen aufrecht; Friicbte aneinander- 
liegend, langlich, am Ende verschmalert.

B esch re ibu n g : Der Wurzelstock bildet einen Knollen 
von der Grbs.se einer Haselnuss bis zur Grosse einer ldeinen 
Schmorkartoffel. Er ist ausserlich schwarz, innerlich aber 
weiss und sendet zahlreiche Wurzelfasern in die Tiefe des 
Erdreichs. Der aufrechtstehende Stengel wird 45— 60 Cm. 
hóch. Er ist stielrund, gefurcht, kahl, nacb oben verastelt 
und hat am Grunde dieht an einander liegende Blattscheiden, 
welcłie die Reste der ersten verwelkten Bliitter sind. Die 
Wurzel- und Stengelbliitter sind gleiehfalls kahl und im 
Umrisse fast dreieckig. Sie theilen sich namlich in 3 bis 
5 Fiederblatter, welehe nnten wiederum ein bis zwei Paar 
Fiederbliittchen ausgehen lassen, dereń Zipfel lineal und fast 
bis zum Grunde gespalten sind. Je weiter am Stengel



hinauf, um so kleiner werden die Blatter und nm so geringer 
ist ihre Zertheilung. Ein Wurzelblatt hat 15 Cm. Lange 
und die Spaltzipfel sind 2—3 Cm. lang, die Farbę ist gras- 
griin. Der Rand aller Blattzipfel ist ganz und vorn endigen 
sie mit einem kleinen Stachelspitzclien. Die Blattstiele gehen 
in blasige Scheiden aus, yermittelst welcher sie mit dem 
Stengel verbunden sind. Die Dolden sind vielstrahlig (12- 
bis 20strahlig), die Stralilen fiihlen sich an der inneren 
Seite scharflich an. Die zahlreichen Hiillblatter sind schmal- 
lanzettlieh, am Rande etwas hautig, die Blatter der Hiłllchen 
haben die halbe Lange der Doldchen. Die Blunien sind 
weiss, die Kronblatter schlagen sich mit ihren Zip tein ein 
und werden dadurch verkehrt-herzfórmig. Die Griffel haben 
die doppelte Lange des Polsters und biegen sich herab. Die 
Friichte sind 4 Mm. lang.

Yorkom m en: Auf Aeckern mit Kalk- und Thonmergel- 
boden, besonders in Rheinbaiern, im Mosel-, Rhein- und 
Nahethale, am Main bis nach Frankfurt. Im Gebiet des 
Rheins und seiner Nebenfllisse; in der westlichen und siid- 
lichen Schweiz; in Krain. Hie und da im Elsass und in 
Lothringen, in Westphalen und besonders von Zweibriicken 
und Kaiserslautern bis an die Mosel stellenweis haufig, be- 
sonders im Glan- und Nahethal, von Oppenheim bis Frank
furt, in Hessen und hie und da am Niederrhein, nach Lohr 
in der Flora von Koln bei Roisdorf, nach Regel und Schmitz 
haufig auf den Getreidefeldern bei Bonn, nach Melsheimer 
bei Monrepos, Segendorf, Leutesdorf, Rlieinbrohl, Honningen, 
Leubsdorf, Linz, Bruchliausen, Honnef, Ober- und Nieder- 
lutzingen, Laach, von Breisig bis Remagen, nach Herrn



Erwin Frueth bei Metz. Naeh Lutze (Programm 1882, S. 20) 
steht sie anch im nordlichen Thuringen auf der Numburg 
(vgl. auch D. B. M. 1884, S. 124).

B lu th ezeit: Juni, Juli.
Anw endung: Die Knollen sind essbar und ahneln im 

Geschmack den Maronen. Man kann sie gekocht, gebraten, 
ais Sałat oder ganz roh geniessen. In der Moldau und 
Walacliei werden sie von Bauerinnen gesammelt und auf 
den Markt gebracht und wie Kartoffeln gegessen.

A bb ild u n gen . T a fe l 2734.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Frueht- 

kopf, desgl.; 3 einzelnes Fruchtehen, desgl.



2735. Carum divaricatum K och.

Kleine Erdkastanie.

Syn. Bunium diraricatum Cesat. B. ferulaceum Smith. 
B. ferulaefolium Desf. Carum ferulaefolium Boiss.

Das knollige, dauernde, kugelige Rhizom ist etwas 
kleiner ais bei der vorigen und treibt einen oder einige 
spannenhohe, stielrunde, spreizend veriistelte Stengel. Blatter 
ans breit scheidigem Grunde kurzgestielt, fast dreifacli ge- 
fiedert, etwas fleischig, klein, mit linealischen, spitzen Ab- 
schnitten; Dolden 6— 12strahlig; Ilullen armblatterig, ab- 
fallig; Hiillchen 3 —6blatterig, mit aus breiterem Grunde 
lanzettlichen, zugespitzten Blattchen; Bltithenstielchen nach 
dem Yerbluhen spreizend, die ausseren etwas verdickt; 
Fruchte divergirend, cylindrisch, am Ende schwach verdickt; 
Staubwege ziemlicli kurz, zuletzt spreizend; Fruchttrager nur 
am Ende gespalten.

Y orkom m en : Auf Aeckern. Nur an der Siidgrenze 
unseres Florengebietes in Istrien. Ausserdein in Croatien, 
Dalmatien, auf den griechischen und balearischen Inseln, in 
Spanien.

B liith eze it: Mai.
A n w en du n g : Wie bei der vorigen.

A bb i l d u n g en .  Ta fe l  2735.
Pflanze in natiirl. Gibsse.



2736. Carum verticillatum Koch. 

Sternkummel.

Syn. Sison verticillatum L. Sium verticillatum Lam. 
Bunium verticillatum Greń. Godr.

Dag sehr kurze, dauernde Rhizom bildet nach unten 
einen Buschel keuliger, knolliger Hauptwurzeln und treibfc 
nach oben einen aufrechten, armblatterigen, aber am Grunde 
mit Vorblattern besetzten Stengel. Bliitter fast fingerig 
getheilt, mit vieltheiligen Blattchen und fadlichen, wirtelig 
gestellten Abschnitten.

B esch re ibu n g: Diese seltene, erst seit Kurzem in die 
Flora Deutschlands eingereihte, l)isher nur innerhalb Deutscli- 
lands bei Heinsberg gefuudene Pflanze bildet eine aus ineliren 
strangartigen Knollen gebildete Wurzel, die sieli am unteren 
Ende keulenartig verdicken und zarte Wurzelfasern aus- 
senden. Diese Strange messen 3 Cm. Lange und darttber. 
In der unteren Halfte oder im unteren Drittel beginnt die 
Verdickung, welche zu 4 Mm. Durchmesser allmahlig an- 
schwillt und rascher, mit lcurzer Zuspitzung, endigt. Am 
Wurzelende befindet sich ein dichter, langer Scliopf, aus 
dem sich 4— 6 Wurzelblatter erheben. Der Stiel derselben 
ist gebogen und kahl, er setzt sich ais Mittelrippe des 
Blattes fort, aus welclier die Fiederblattchen ausgehen. Diese 
bilden Wirtel, welche unten am Blatte von einander geriickt, 
weiter oben aber immer nalier und zuletzt dicht an einander



zu stehen kommen. Jedes Fiederblatt tłieilt sich unten, wo 
die Wirtel abgeriickt sind, in drei borstenformige Zipfel, 
von welchen die Seitenzipfel wiederum gespalten sind. 
Weiter gegen die Spitze des Blattes hin, wo die Fieder- 
bliittchen langer werden und sich decken, spaltet sich auch 
der Mittelzipfel und da, wo die Blattchen am langsten sind, 
findet eine unregelmassige Spaltung derselben statt. Die 
Wurzelblatter sind mit ihren Stielen fingerlang bis fast 
handlang, die Fiederblattchen aber sind ganz unten an den 
Blattern nicht viel iiber 2 Mm. lang, werden aber bei jedem 
hoher am Blatte befindlichen Wirtel langer, bis sie nahe der 
Spitze 6 Mm. niessen, dann schnell bis zur Spitze wieder 
abnehmen. Dadurch erhiilt diese Spezies ein ganz eigen- 
thiimlichas Ansehen. Der Stengel, welcher senkrecht aus 
dem Wurzelstocke emporsteigt und 30— 45 Cm. hoch wird, 
ist rund, wie die ganze Pflanze kalii, żart gerieft und bei 
jedem Blattausgange etwas gebogen; er bat sammt seiner 
kleinen Dolde mehr den Habitus einer P im pin ella  Saxi- 
fraga. Bei grossen Exemplaren ist nur das nnterste Stengel- 
blatt ausgebildet und 8 Cm. lang, gewoknlich aber findet 
man unten bloss bis 3 Cm. lange, hoher hinanf 12 Mm. lange, 
zuletzt nur einige Mm. lange Bliitter, welche alle mit kurzer 
Scheide am Stengel sitzen, im Ganzen auch die Gestalt der 
Wurzelblatter haben, indessen nur sehr kurze, wenig oder 
gar nicht getlieilte Fiederblattchen bilden. Am Gipfel des 
Stengels sitzt die nieist 12strahlige Dolde. Die Strahlen 
sind żart, kalii und ungleich lang und werden durch kurze, 
borstenartige Iltillblatter gestutzt. Die Doldclien sind bis 
12bltithig, haben Hiillchen von schmal - lanzettformigen,



kurzeń Blattclien und Blumchen von dem Durclimesser eines 
Rapskornes. Die Blumchen und Friichte sind vom gemeinen 
Kummel nur dadurch verschieden, dass sie etwas kleiner sind.

Y orkom m en: Auf trocknen, fruchtbaren Wiesen. Im 
Gebiet nur um Heinsberg, im Regierungsbezirk Aachen und 
in der Pfalz (Prantłs Flora von Baiern 1884, S. 278) am 
wesfdichen und nordwestlichen Rand des Bienwaldes an der 
Lauter zwischen Weissenburg und Lauterburg. Nach Reichen- 
bach (Pharmazeut Thieme) zwischen Sinn und Karken bei 
Heinsberg und auf der sogenannten Herrenwiese unweit der 
Stadfc Aachen. Ausserhalb des Gebiets im ganzen westlichen 
Europa, namentlich in Holland, Belgien, England, Frank- 
reich, Spanien, Portugal, Corsika.

B liith ezeit: Juli, August.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2736.
AB Pflanze in natiirl. GrOsse.
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2737. Aegopodium Podagraria L.

Gaisfuss.
Syn. Sison Podagraria Spr. Pimpinella angelicaefolia 

Lam. Ligusticum Podagraria Crantz. Seseli Aegopodium 
Scop. Tragoselinum Angelina Lam. Podagraria Aegopodium 
Mo en cli.

Das kurze, dauernde, knollige Rhizom treibt lange, ge- 
gliederte, weithin kriecheude, an den Knoten wurzelnde Aus- 
laufer und einen kraftigen, aufrechten, V2 Meter hohen, nach 
oben etwas verastelten Stengel. Grundbliitter gestielt, doppelt 
bis dreifach dreizahlig mit gestielten, schief eiformigen, ge- 
sagten Blattchen; Stengelblatter dreizahlig oder die nnteren 
doppelt dreizahlig; Dolden und Doldchen vielstralilig, liullen- 
los; Kelchrand undeutlich; Frucht langlich, ohne Oelbehalter; 
Mittelsiiulchen borstlich, am Ende gabelig.

B esch re ibu n g: Der Worzelstock ist stark kriechend, 
schlagt uberall neue Triebe aus und treibt ebenfalls nach 
unten Wurzeln. Der Stengel wird gemeinlich 30— 45 Cm., 
zuweilen aber auch bis 1 Meter hoch, steht aufrecht, ist 
selwach gefurcht, im Innern hohl, wenig verastelt. Die 
Wurzelblatter und untersten Stengelblatter sind gestielt, die 
Wurzelblatter langgestielt, ihre Stiele sind dreieckig, ge- 
rinnelt und haarlos. Beide Arten von gestielten Blattern 
sind doppelt-, ja aucli dreifach - dreischnittig. Die Schnitt-
blattchen haben eine grasgrttne Farbę, sind 5— 10 Cm. lang,



um die Hiilfte nur breit und am Grandę ungleich. Die 
oberen Stengelbliłtter sitzen und sind nur einfach drei- 
schnittig, zuweilen auch bloss dreitheilig. Die Stiele der 
unteren Bliitter verlaufen in grosse, bauchige, gestreifte, mit 
einem hautigen Rande versehene Scheiden, auch die sitzenden 
Stengelbliłtter haben kurze Scheiden. Die Dolden sind flach, 
haben 16— 20 ziemlich lange, diinne Strahlen. Die Bluthen 
sind reinweiss und klein, die Bliithenblatter ziemlich gleich. 
Die Frucht ist eilanglich, duunkelbraun und misst nur 3 Mm.

Yorkom m en: An etwas schattigen Orten auf lockerem 
Boden, an Hecken, Zaunen, in lichten Gebiischen und Wal- 
dungen, in Garten. Durch das ganze Gebiet verbreitet und 
bis in die Yoralpen emporsteigend.

B liith ezeit: Mai bis August.
Anw endung: Das Kraut ist schwach aromatisch, kann 

im FrUhling ais Gemttse gebraucht werden und wurde fruher 
unter dem Namen H erba P odagrariae  s. Hb. G erhardi 
ais Wundheilmittel benutzt. Auch das Yieh frisst diese 
Pflanze gern.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2737.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



2738, Bunium monlanum Koch.

Bergkastanie.

Syn. B. divaricatum Bertol.
Sie sieht dem Carum divaricatum  Koch ziemlich 

ahnlich, ist aber fast unverastelt und die Aeste sind nicht 
ausgespreizt. Ithizom kugelig, von der Grosse einer Hasel- 
nuss; untere Bliitter dreifach gefiedert, mit linealischen, 
schmalen, einnervigen Abschnitten, welche am Ende kurz 
stachelspitzig sind; Dolden 5— lOstrahlig; Hiillen und Hiill- 
chen 5— Gblatterig; Bliitter der Hiillchen lanzettlich, schmal 
hautig berandet, meist von der Lange der Bluthenstielchen; 
Fruchtstielclien fast aufrecht, wenig abstehend, die ausseren 
so lang wie die Frucht; Staubwege vom Grunde an zuriick- 
gebogen. Oelbehalter zu dreien.

Y orkom m en: Unter der Saat. Im Gebiet nur in der 
Niihe der Siidgrenze am Monte Maggiore in Istrien, bei 
Fianona, Fiume, auf den istrischen Inseln, Cherso, Lesina. 
Auch auf Felsen. Dalmatien.

B lu th eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei der Erdkastanie.
A nm erkung: Carum Bulbocastanum Koch unter- 

sclieidet sieli durch die am Ende spitzen, diklinischen Blatt- 
chen ohne aufgesetztes Spitzchen.

Abbi ldungen.  Tafe 1 2738.
Pflanze in nattirl. Grbsse.



2739. Pimpinella magna L.

Grosser Bibernell.

Syn. P. glabra Rostk.
Das kurze, kraftige Rhizom treibt eine spindelige Pfahl- 

wurzel und einen bis meterhohen Stengel, welcher ani Grunde 
mit einigen grossen, gestielten, einfach gefiederten Blattern 
besetzt ist. Blattehen fast sitzend, gegenstiindig, langlich, 
spitz, gezahnt, ungetlieilt oder lappig oder zerscblitzt; Stengel 
aufrecht, beblattert, kantig gefurcht; Kelchrand kaum be- 
merkbar; Staubwege aufrecht, langer ais der Fruchtknoten; 
Fracht langlich-eifórmig, kahl; Oelbehiilter zahlreich; Frucht- 
trager frei, tief zweispaltig; Rippen lappig gezahnt.

B esch re ibu n g: Die Wurzel fast walzenfórmig, nach 
unten verdimnt, geringelt, wenig astig, zaserig, licht braun- 
lich oder dunkler, innen weiss, 6— 12 Mm. dick, 15 Cm. und 
daruber lang, einen oder einige Stengel tragend, welche mit 
den Ueberresten vorjiihriger Bliitter in Form von schwarz- 
lichen Zasern zuweilen umgeben sind. Der Stengel aufrecht, 
astig, rand, gefurcht, kahl, rohrig, 1/2— 1 Meter łioch. Die 
Bliitter einfach-gefiedert, gestielt, die untern lang, die obern 
innner kiirzer, endlich nur nocli mit dem scheidigen Theile 
versehen. Der Blattstiel, 10— 15 Cm. lang, unten convex, 
gefurcht, oben mit einer Langsrinne, am Grunde etwas er- 
weitert eine offene Scheide bildend, welche bei den oberen



Blattern ani Rande weisshautig und sełir kurz behaart ist. 
Die Bliittchen sind mehr oder weniger gestielt, bei den 
unteren Blattern melir eiformig oder eiformig-elliptisch 2- bis 
31appig, grob-gesagt, die Sagezahne spitz in eine kleine 
Stachelspitze ausgehend, die obere Seite griin und kahl, die 
untere etwas heller, auf den vorfcretenden Nerven und Ilaupt- 
adern, so wie ani Rande ganz kurz behaart, oder nur ani 
Rande kurz gewimpert; bei den oberen Blattern viel schmaler 
lanzettlieh, fiederspaltig spitz -gesagt oder eingeschnitten- 
gesagt mit zuletzt fast linealischen Zipfeln und Zahnen, 
welcłie wie die Zahne iiberhaupt etwas nach aussen gebogen 
sind, Die Dolden zusainmengesetzt, gestielt, endstandig und 
scheinbar blattgegenstandig, ohne Hiilłen und Hiillchen, vor 
dem Bliihen uberhangend, dann aufrecht mit 12—20 Strahlen 
und eben so viel Blumenstielchen. Der Kelchrand auch bei 
der Fracht kaum bemerkliar. Die 5 Blumenblatter weiss 
oder rothlich, umgekehrt- herzformig mit lang zngespitzten, 
eingebogenen Endlappen; die 5 Staubgefasse aulwarts ge
bogen, viel langer ais die Blumenblatter, mit gelblichen, 
kleinen Staubbeuteln; der Griffelfuss griin, halbrund, flacli- 
gewolbt, runzelig-hockerig, die Griffel aufrecht, spater von 
einander stehend. Die Fracht eiformig-kugelig, von den. 
Seiten etwas zusannnengedriickt mit 5 kleinen, kielartigen 
Riefen, von denen 3 auf dem Riicken, 2 am Rande liegen 
und unter den schwach gestreiften, breiten Thalchen je 3 
oder 4 feine Oelstriemen zeigen; je 2 derselben liegen auf 
jeder Seite der blassen, auf der Beruhrungsflache befindlichen 
Mittelrippe. Der Fruchttrager in 2 bis fast auf den Grund 
reichende Aeste getheilt.



Y orkom m en: Auf nicht z u trocknen und etwas schat- 
tigen Wiesen, an Waldrandern, auf Waldwiesen, am Rande 
von Wiesengebtischen, besonders auf kalkarmem Boden, 
seltner auf Kalkboden. Am haufigsten in den niedrigeren 
Gebirgsgegenden des mittlen und sudlichen Gebiets, aber 
auch sporadisch dureh da.s ganze Gebiet verbreitet, so z. B. 
in Preussen bei Darkehmen, Gumbinnen, Bartenstein, Caymen, 
Konigsberg, Tapiau, Heilsberg, Danzig, Thorn, Cartaus etc. 
(nacli Fr, J. Weiss), nach Rehdanz bei Culm z wis cli en Uszcz 
und Kaldus, im Schli tzengarten.J) Im Alpengebiet isfc sie
sebr verbreitet, so z. B. auf Wiesen und Auen im Salz- 
burgischen (A. Sauters Flora 1870, S. 95) und bis 1900 Meter 
an den Alpen emporsteigend, aber daselbst nur mit rothen 
Blumen, wie z. B. am Untersberg; ebenso in Oberbaiern 
(Prantl, Flora 1884, S. 278) bis 1900 Meter, im Oberpfiilzer 
Wald jedoch nicht beobachtet; verbreitet in Tirol u. s. w.

B lttthezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Offizinell ist die Wurzel: R adix P im pi- 

nellae. Yergl. Pbarmacopoea germanica, 2. Aufl., S. 222. 
Die Pimpinella der Romer scbeint Poterium  Sanguisorba 
gewesen zu sein.

Form en: (i. rosect Koch: Blumen rosenroth. Auf 
hoheren und subalpinen Gebirgen. Syn. P. rubra Hoppe. 
(Ygl. D. B. 1885, S. 112.)

-/. laciniata Wallroth: Blattchen handformig - lieder- 
spaltig, mit lanzettlichen, eingeschnitten gesagten Abschnitten. 
Syn. P. orientalis Gouan. P. media Hoffmann. Seltner ais

1) Ber. iiber d. erste Yersammlg. d. westpr. bot.-zool. Yereins 
zu Danzig. 1878. S. 16. Ygl. D. B. M. 1884, S. 157.



die gewohnliehe Form. Mit der vorigen Var. bei Caymen 
in Preussen (Fr. J. Weiss).

<•)'. dissecta Koch: Bhittchen handformig-doppelt fieder- 
spaltig. Syn. P. dissecta Retz. Haufiger ais die vorige. 
In Preussen (nach Fr. J. Weiss) bei Caymen, Konigsberg, 
Tapiau etc.

A b b i ld ungen .  T a fe l  2739.
AB Pflanze in natarł. Grosse; 1 Bliitlie, vergrbssert; 2 Carpell, 

desgl.; 3 Fruckt, desgl.; 4 dieselbe im Querschnitt, desgl.



2740. Pimpineila Saxifraga L.

Kleiner Bibernell.

Syn. P  hircina Leers. P. alpina Host. Tragoselinum 
Saxifraga Moench.

Niedriger und zierlicher ais die vorige, rneist nicht uber 
spannenhoch. Grrundblatter langgestielt, einfach gefiedert, 
mit rundlichen, eirunden oder liinglichen, sitzenden, gegen- 
stiindigen, stumpfen, gezśihnten, nngetheilten, seltner lappigen 
oder zerschlitzten Bliittchen; Stengel stielrund, żart gerillt, 
nach oben fast blattlos, kahl oder flaumig; Bliithenstiele 
kahl; Staubweg zur Bliithezeit kiirzer ais der Pruchtknoten; 
Prucht eifórmig, kahl.

B esclire ibu n g : Uie Wurzel spindelig-walzenformig 
einfach oder wenig iistig, oben oft kurz mehrkopfig, zaserig, 
aussen schnmtzig gelblich-weiss oder geringelt, innen weiss- 
lich mit weissem Milchsaft, aber auch iiusserlich durch das 
Braune ins Schwarze gehend und dann auch mit blauem 
Milchsaft. Der Stengel 15— 75 Cm. hoch, bald nur wenig 
am oberen Theile, bald schon von unten auf scheinbar gabel- 
theilig verastelt, gestreift, rohrig oder markig, mit kurzeń, 
gekriimmten, feinen, abwlirts gerichteten Harchen mehr oder 
weniger, zuweilen gar nickt besetzt. Die unteren Blśitter 
langgestielt, der Stiel unten mit einem kurzeń, scheidigen 
Theil den Stengel umfassend, unpaar gefiedert, die Piedern 
zu 4— 7 Paar gegentiberstehend, kaum gestielt, von sehr
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verschiedener Gestalt und Theilung, rundlich, eiformig, lang- 
lich, gross gezahnt, fein gezahnt, gelappt, geschlitzt, doppelt- 
fiederspaltig, kalii oder fein bełiaart, besonders auf der 
untereu Seite. Die nacli oben folgenden Bliitter werden 
inmier kttrzer gestielt, mit verhaltnissmassig viel langeren 
Scheiden und inmier kleiner und unvollkommener werdenden 
Blattplatten, welche auch feiner zertheilt, endlich nur aus 
3 linealisch spitzen Blattchen bestehen, die oit nur, wie an- 
gedeutet, auf der Spitze der Scheide sind, endlicli auch noch 
fehlen, so dass die kurze Scheide in eine einzige kleine 
Spitze auslauft. Diese Scheiden stehen gewohnlicli etwas 
von den Stengeltheilen ab, sind mehrnervig, wenig auf- 
gefcrieben und haufig braunrotli gefarbt. Die Dolden end- 
standig, vor dem Bliihen iiberhangend, dann gerade, 10- bis 
20strahlig chne allgemeine und besondere Hlille, mit 8 bis 
18 Strahlchen. I) ie Kronblatter fast gleich, weiss, durch 
Einbiegung der langen, spitzen Endspitze wie umgekehrt- 
herzfonnig. Die Frucht rundlich-eiformig, von der Seite 
etwas zusammengedruckt, feingerippt, vom gewolbt kegel- 
formigen Griffelfuss mit den beiden ausgebreiteten Griffeln 
gekront, 3 Rippen auf der Ruckenflache, die Thalchen innen 
mit 3— 4 Oelstriemen, auf der Bertlhrungsflache in der Mitte 
ein weissliclier Streifen, ihm zu jeder Seite 2 Oelstriemen 
und dann eine Rippe.

Y orkom  men: Auf Triften, trocknen Graspliitzen, auf 
Bergplateaus und an Bergabhangen, Felsen, in trockenen 
Waldungen, auf allen Bodenarten, aber besonders gem auf 
Kalkboden, bis in alpine Gegenden emporsteigend. Durchs 
gauze Gebiet verbreitet von der norddeutschen Tiefebene bis



ins Alpengebiet. In den bairischen Alpen nach Prantl bis 
2240 Meter emporsteigend.

B liithezeit: Juli bis Oktober.
A nw endung: Im medizinischen Gebrauch ist sie nach 

der Pliarmacopoea Germanica der vorigen gleichwerthig.
Form en: u. maior Koch: Blattchen eiformig, an den 

Stengelblattern oft zerschlitzt. Syn. P. saxifraga Var. maior 
Wallroth. P. saxifraga a. integrifolia Koehs Tascbenbuch.

(i. dissectifolia Koch: Bliittchen sammtlicher Bliitter 
zerschnitten. Syn. P. hircina Leers. So seltner. In Preussen 
nach Fr. J. Weiss bei Neidenburg, Deutsch Krone, Neu- 
kuhren etc. in einer kleinen Birkenschonung bei Caymen.

y. poteriifolia Koch: Kleiner; Blattchen rundlich-eifor- 
mig, gekerbt. So an sehr sterilen Orten. Syn. P. saxi- 
fraga minor poteriifolia Wallroth.

ó. alpestris Koch: Klein; Blattchen im Umriss rand- 
lich, fast handformig eingeschnitten, mit lanzettlichen, zu- 
gespitzten Abschnitten. Syn. P  alpina Host. So in den 
Voralpen, seltner auch in niedrigeren Gebirgen. Haufig im 
Salzbnrgischen (A. Sauters Flora 1879, S. 9o) bis 1600 Meter.

Die ersten beiden Yarietaten konnnen bald kalii, bald 
flaumig behaart vor (vgl. Sauter a. a. O.).

A bb i ldungen.  Tafe l  2740.
AB Pflanze in naturl. Grosse.



2741. Pimpinella nigra W ilk i 

Schwarzer Bibernell.

Syn. P. saxifraga var. e. nigra Koch.
Bliitter vollig glanzlos, wie der Stengel, die Aeste und 

Bliithenstiele dicht flaumig. Khizom beim Durschneiden 
einen blauen Milchsaft zeigend.

B esch reibu n g: Diese vonEinigen nur fiir eine Varietat 
von P im pin ella  S ax ifraga  gehaltene, von Andern dagegen 
fiir eine wirkliche Species erklarte Form hafc zwar im Ganzen, 
und besonders in Bluthen und Fruchten viel Aehnliches und 
Gleiches mit P. S ax ifraga , unterscheidet sich aber dennoch 
in seinen Stengeln, Błattern und Wurzelstocken von P. Saxi- 
fraga  auffallig und constant. Der Wurzelstock ist sclion 
ausserlich, nach Abstreifen der an ihin befindlichen alten 
Blattreste und Sclieiden, nicht hellbraun, wie bei P. Saxi- 
fraga , sondern schwarzlich und giebt beim Durchschneiden, 
wie oben bemerkt, einen błaulichen Saft, den der Techniker 
zur Farbung der abgezogenen Branntweine benutzt. Der 
Stengel ist wiederum stielrund und feinriefig, wie bei P. S ax i- 
fraga , aber die riicbwarts gerichteten Borstenhaare nehmen 
mit der Hbhe nicht ab, sind auch viel dichter und langer 
und finden sich noch an Blatt- und Doldenstielen. Die Be- 
haarung der Bliitter ist hier so stark, dass die Oberfliiche 
jedes Glanzes entbelirt und die Unterflache merklich grauer 
ais die Oberflache ist, wiihrend bei P. S ax ifraga  beide 
Fliiclien grasgriin sind und die Oberflachen merklich glanzen.



Will man nun diese Verschiedenheiten zur Trennung beider 
Formen ais besondere Species nicht fur hinlanglich erkliiren, 
so muss man dennoch die P. n igra ais eine sehr merk- 
wiirdige und fur den technischen Gebrauch interessante 
Yarietat auffiihren; doch glaubten wir ihr in unserer Flora 
eine besondere Stelle einrauinen zu iniissen.

Nach einer Mittheilung Bueks an Koch (Kochs nacłi- 
gelassene Manuskripte) hat P. n igra W. stets eine biischelig 
spreizende Dolde (Umbella fastigiata), was auch in Reichen- 
bachs Abbildung (Icones, Bd. 21, Tafel 2811) charakte- 
ristisch hervortritt, wogegen die Dolde bei P axifraga  L. 
mehr zusammengezogen ist.

Y orkom m en: Auf trockenen Wiesen, auf Triften, 
trockenen nnd diirren, sonnigen Stellen, zwar durch ganz 
Norddeutschland, aber fast in allen Landem desselben weit 
seltner ais die gemeine P. S axifraga , auch in Thuringen 
sparsamer. In Preussen nach Fr. J. Weiss bei Stalluponen, 
Heilsberg, Konigsberg, Caymen, Fichhausen, Ałlenstein etc.

B liithezeit: Juli bis September.

A bbildu n gen . T a fe l 2741.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert; 2 Frucht, 

desgl.



2742, Pimpinelfa peregrlna L.

[talienischer Anis.

Syn. P. hispida Lois. P. Tragium Rchb. Tragium 
peregrinum Spr.

Die spindelige Pfahlwurzel • treibt im ersten Jahre einige 
Yorblatter, im zweiten Jahre den bis meterhohen, aufrechten, 
wenig oder gar nicht verastelten Stengel und stirbt nach 
der Fruchtreife ab. Stengel locker beblattert; Bliitter ge- 
fiedert, gestielt; Blattchen der Grundblatter eifbrmig oder 
lierzformig, gezahnt, der Stengelblatter liinglich, einge- 
sclmitten oder gelappt; Friichte von geraden, abstehenden 
llaaren ratihhaarig.

Y ork  om men: An sterilen Abhangen. Im Gebiet nur 
an der Siidgrenze. In der Umgebung von Fiume; anf den 
istrischen inseln, wie z. B. auf Lesina. Ausserdem in Dal- 
matien, in der Tiirkei, in der Krim, in Griechenland und 
auf den griechischen Inseln, in Italien, im siidlichen Frank- 
reich u. s. w.

B liith ezeit: Juni, Juli.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  2742.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliłthe, desgl.; 2 Frucht, desgl.



2743. Pśmpineila Anisum L.

Anis.

Syn. Anisum vulgare Gaertner. Sison Anisum Spr.

Ein Sommergewachs mit spannenhohem bis ' /2 Meter 
hohem, nach oben etwas astigem Stengel. Bliitter gestielt, 
die untersten ungetheilt, herzformig-rundlich, eingeschnitten 
gesiigt, die mittlen einfach gefiedert, mit breiten, eiformig- 
rundliclien, nach dem Grunde keiligen, lappigen oder ge- 
zahnten Blattchen, die obersten fast doppet gefiedert, nam- 
lich die Blattchen schmal und dreispaltig oder bisweilen 
ungetheilt; Frucht eirund, angedruckt flaumig.

B esch re ibu n g : Die einfache Wurzel geht senkrecht 
in das Erdreich ein, ist nur 3—8 Om. lang, erreicht kaum 
die Dicke einer Rabenfeder, treibt feinę Fasern und einen 
aufrechten, astigen, 30— 60 Cm. hohen Stengel, welcher im 
Innem markig, aussen gestreift, mehr oder weniger flaumig 
und scharflich ist und abstehende, zuweilen gegenstandige 
Aeste hat. Alle Blatter sind etwas scharf, die Wurzelblatter 
sind langgestielt, rundlich-herzformig, ungetheilt oder drei
spaltig, gegen den Grund ganzrandig, nach der Spitze zu 
mit breiten und grossen Sagezahnen versehen. Die untersten 
Stengelblatter sind wiederum langgestielt, liaben gemeinlicli 
3 dreitheilige, rautenformige Fiederschnitte, von welchen der



mittelste sich in den langen Blattstiel verlauf't. Die Wurzel- 
blattflachen und diese Fiederschnitte 1— 3 Cm. lang und 
gemeinlich ebenso breit. Die oberen Stengelblatter haben 
2- bis Sspaltige oder ganze Fiederspaltzipfel, welche alle 
linienformig, gleichbreit, ganzrandig und spitz sind. Die 
Blattstiele sind am Grunde erweitert und umfassen mit ihrer 
Blattscheide die Halfte des Stengels. Die Dolden sind 
gipfelstiindig, blatt- und astgegenstandig, und kommen auch 
aus den Blattwinkeln. Die Hauptdolden li ab en 4— 9 Strahlen, 
sind fast flach aber etwas unregelmassig; die Doldchen der- 
selben haben auch 4 — 9 Strahlen und sind etwas gewolbt. 
Die Hulle der Hauptdolden hat in der Regel ein einziges 
ganzes oder dreispaltiges Blattchen, die Hiillchen der Dold
chen bestehen aus 1 bis 3 immer ganzen, schmalen Blattchen. 
Alle Bllithen sind regelmassig und fruchtbar, die Kelchzahne 
derselben kaum bemerkbar, die Kronblatter weiss, gleieli- 
gross, umgekehrt-herzformig, mit eingebogenen Zipfeln; die 
Staubgefasse sind doppelt so lang ais die Kronblatter, die 
Antheren blassgelb, die Griffel stehen aufrecht, werden erst 
spater abstehend.

Y orkom m en: Urspriinglich heimisch in Aegypten und 
Syrien sowie auf den benachbarten Inseln. Im Gebiet hie 
und da in Giirten sowie auch im Grossen auf Feldern an- 
gebaut, so z. B. in Thuringen, im Elsass u. s. w.

B lu th eze it: Juli, August.
A n w en du n g : Bekannt in den Apotheken ist Semen 

A n is i vu lgaris . Dieser Same schmeckt eigenthtimlich, 
doch angenehm aromatisch, enthalt ein atherisches wohl- 
riechendes Oel, ein fettes Oel, ein Harz, Halbharz und etwas



Scłileimzucker. Er wirkt reizend, blahungtreibend, nach dem 
Entztindnngsstadium scbleimlosend, wird auch ais Haus- 
gewiirz benutzt und man treibt mit ihm einen bedentenden 
Handel nach den Seestadten.

Der Name v'Avnaov kommt bei Dioscorides vor, 
F ructus A nisi. Pharmacopoea Germanica. 2. Aufl. 

S. 118.

A b b i l d u n g e n .  Tafel2743.
Al] Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blfithe, vergr5ssert; 2 Stenfeel, 

desgl.; 3 derselbe im Liingsschnitt, desgl.; 4 Fracht, desgl.
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Berle.

Syn. Siuni angustifolium L. S. erectum Huds. S. Berula 
Gouan.

Das dauernde, gegliederte Rhizom kriecht im Schlamm 
der Gewasser umher, wurzelt an den Knoten und treibt 
aufrechte oder aufsteigende, spannenhohe bis meterhohe 
stielrunde, fein geriefte Stengel, welche ziemlich entfemt 
mit einfach gefiederten Blattern besetzt sind. Bliitter, wie 
die ganze Pflanze, kalii, dunkelgrihr, glanzend; Bliittchen 
gegenstandig, sitzend, eingeschnitten gesagt, langlich, stnmpf 
oder zugespitzt; Dolden gestielt, blattgegenstandig; Bliitter 
der Hlille meist breit, blattig, fiederspaltig; Staubwege 
spreizend; Fruchtrippen fiidlich; Oelbehalter zahlreich.

B esch re ibu n g : Der diclit- und vielfaserige Wurzel- 
stock treibt oben rohrenformige und wurzelnde Auslaufer. 
Der Stengel wird */4 — 1 Meter hoch. Er ist kolii, haarlos 
und sehr veriistelt. Aueh die Bliitter sind haarlos, ungleich- 
paarig gefiedert, an der Wurzel fast fusslang, ani Stengel 
mit der Hohe immer kttrzer. Die Fiederblattchen der Wurzel- 
blatter sind eirund, beinahe doppelt-gezabnt, stehen zu 9 
bis 15 an einem Blatte und erreichen oft iiber 3 Cm. Lange. 
Die Fiederblattchen der Stengelblatter sind schmiiler, ein
geschnitten, zugespitzt, stehen auch in geringerer Zahł an



den weit kiirzeren Hauptblattstielen; nile Fiederbliittchen 
sind aber fast oder ganz sitzend, haarlos und das End- 
fiederblattchen sammtlicher Blatter ist dreilappig. Ebenso 
sind die Blattstiele haarlos, rund und an der Basis scheidig. 
Die blattgegenstiindigen Dolden sind gestiełt, etwas gewolbt, 
10- bis 20strahlig. Die gemeinschaftlichen Hiillen bestehen 
meistentheils aus 5 ungleichen garizen, oder dreispaltigen, 
oder fiederspaltigen Blattern, die Htillchen dagegen sind aus 
lun!’, tlieils ganzrandigen, theils 2- bis 3 ziihnigen Bliittchen 
zusaramengesetzt. Die Grosse der Hiillblatter ist sehr ver- 
schieden, oft die Doldenstrahlen iibertreffend, oft ihnen gleich, 
oft etwas kur zer, zuweilen auch viel kiirzer; die Hullblatt- 
clien dagegen sind in der Kegel klein. Die Kelchzahne sind 
klein, die Bliithenblatter reinweiss, die Fruclite breit-eiformig, 
2 Mm. lang, leinriefig.

Vorkom m en: In Quellen, Bach en, Graben, an Randem 
von Teichen und Landseen. Durch das ganze Gebiet ver- 
breitet, aber begreifłicherweise besonders haufig in wasser- 
reichen Gegenden, wie z. B. bei Hamburg. In Prenssen im 
Ganzen nicht haufig; so z. B. nach Fr. J. Weiss bei Konigs- 
berg, Fischhausen, Neidenburg, Thorn, Danzig, Cartaus, 
Fiatów u. s. w. In Thuringen auch im Gebirge und ziemlich 
hoch emporsteigend. Im Alpengebiet nach Prantl bis 
720 Meter Meereserhebung (vgl. auch D. B. M. 1884, S. 182).

B lU th ezeit: Juli bis September.
A nw endung: Die Wnrzel dieser Pflanze ist yerdachtig, 

schmeckt bitterlicli scharf. Das Kraut: H erba Sii vel 
B eru lae war friiher offizinell und galt ais diuretisches 
Mittel. Das Wassergefiugel frisst diese Plianze, besonders



gehen die Enten daran. Audi den grdsseren Hausthieren 
sollen die Blatter nichts schaden.

Name: Der Name B erula gehorte friiher der Y ero- 
n ica B eccabunga und A n a g a llis , bezeichnete eine sma- 
ragdgriine Pflanze. Unsere Pflanze benannte Linne Sium 
angustifolium . Ais nun Koch die Dolden nach ihren 
Priichten eintheilte, gab er diesem neuen Gescblechte den 
Namen Berula.

Ab b i ld ungen.  Tafe l  2744.
A Blatt, natflrl. Grosse; B oberer Theil der Pflanze, desgl.



7245. Sium latifolium L.

Merk.

Syn. Coriandrum latifolium Crantz. Oicuta latifolia 
FI. Wett. Riv. Oicutaria aquatica Buli.

Weit kraftiger und hochwiichsiger ais die vorige, mit 
kurzem, auslaufertreibendem Rhizom und aufreclitem, kan- 
tigem, entfernt beblattertem, bis uber meterhohem Stengel. 
Bliitter gestielt, einfach gefiedert, mit gegenstandigen, lanzett- 
lichen, am Grnnde ungleichen, gleichformig gescharft gesagten 
Bliittchen, an den untergetauchten Bliittern doppelt fieder- 
spaltig oder vielspaltig; Dolde gross, vielstrahlig, mit viel- 
blatteriger HlUle und schmalen Hullbliittern, Schenkel des 
Fruchthalters mit den Friichtchen verbunden; Rippen so breit 
wie die Zwischenraume. Ganze Pflanze kalii und hellgriin; 
Kelch ftinfzahnig; Staubwege zuriickgerollt; Oelbehiilter je 
drei in den Zwischenraumen.

B esch reibu n g: Der Wurzelstock ist kurz, treibt viele 
starkę, unveriistelte Wurzelfasern und Wurzelsprossen. Der 
Stengel steht aufrecht, wird ij2— 2 Meter hock, ist funfseitig, 
haarlos, dick, hohl und astig. Die Wurzelblatter stehen auf 
dicken, ho hien, gegliederten Blattstielen und ihre fieder- 
spaltigen, fast doppelt gefiederten Abschnitte stehen kreuz- 
weise. Die Stengelblatter sind ktirzer gestielt oder sitzen, 
sie haben unten 9— 11, oben nur 5 Abschnitte (Fieder- 
blśittchen), welche 7— 15 Cm. lang und 2— 3 Cm. breit, vorn



spitz, an der Basis ungleich, hellgrun, iiaarlos, auf beiden 
Flachen gleichfarbig und sitzend sind. Sie nehmen nach 
der Spitze zu an Grosse al), stehen in Paaren einander 
gegentiber, haben ein gleichgestaltetes Endblattchen und ihr 
gemeinschaftlicher Blattstiel ist scheidig. Die meisten Dolden 
sind gipfelstandig, 20- bis SOstrahlig, die allgemeine Bulle 
ist vielblatterig, oft blattartig, auch die besonderen Htillen 
sind oft blattartig, die Fruchte 2 '/2 Mm. lang und dickriefig.

Y orkom m en: An stehenden und langsam fliessenden 
Gewiissern, in Tumpeln, Griiben, an nassen Stellen der 
Wiesen. Durch den grossten Tlieil des Gebiets zerstreut, 
aber meist ungesellig und in einzelnen Gegenden ganz 
tehlend, wie z. B. am Mittelrhein und an der Mosel, nach 
Melsheimer (Mittelrhein. Flora 1884, S. 47) jedoch oberhalb 
der Ahrmiindung, ebenso nach Schmitz und Kegel (E'lora 
Bonnensis 1841, S. 321) bei Deutz am Schnelłer, bei Briihl 
und Linz, nach Lohr (Flora von Trier 1844, S. 104) bei 
Saarbrucken, Beerweiler bei Meisenheim, Kreuznach; hie und 
da in Baden und im Elsass. Haufiger ist sie in wasser- 
reichen Gegenden, wie z. B. um Hamburg, sehr verbreitet 
in Prenssen (Fr. J. Weiss). In Thiiringen im Ganzen selten; 
hie und da im oberen Saalgebiet, so bei Saalfeld, Schwarza, 
Rudolstadt, am Teich bei Gollingen, bei Kbnitz, im nord- 
lichen Thiiringen bei Andisleben, Mittelhausen, in Graben 
an der Stotternheimer Salinę, bei Arnstadt, Gotha, Eisenach, 
zerstreut in der Hennebergischen Flora, in den Sumpfen bei 
Kelbra (vergl. Lutze’s Programm, S. 9), im Ilmgebiet bei 
Berka an den drei Teichen und bei Possendorf, an der Saale 
bei Porstendorf (Langethals Herbarium), Suiza, Kosen; hau-



figer im unteren Saalgebiet, namentlich in der Saalaue bei 
Halle; dnrch Baiern zerstreut, auch in der Pfalz; im Alpeu- 
gebiet fast ganz fehlend, uberhanpt niemals in die Gebirge 
emporsteigend.

B llithezeit; Juli, August.
A nw endung: Wurzel und Kraut riecht unangenehm, 

schmeekt bitterlich scharf. Man glaubt Beides sei giftig. 
Frilher war offizinell B adix et H erba Sii palustris s. 
P astinacae aąnaticae ais ein reizendes, dinretisches Mittel. 

—iov kommt schon bei Dioscorides vor.

A bbi ldu ngen.  Tafel  ‘2745.
A B Pflanze in natiirl. Ofrosse.



2746. Sium Sisarum L.

Zuckerwurzel.

Die Wurzel biklet einen Knollenbuschel. Die Wurzel- 
bliitter sind einfach gefiedert, die Bliittchen langlich und 
ungleich gesagt, das Endbliittchen ist verhaltnissmiissig ani 
breitesten, an der Basis fast herzlormig. Der aufrechte, 
rnnde Stengel hat unten ebenfalls einfach gefiederte Blatter, 
oben dreizahlige Blatter mit schmal-lanzettformigen Bliittchen. 
Die Blumen sind weiss, die Kelchzahne undentlich, die 
Fruchte haben 5 gleiche, fadenfórmige Hauptrippen, von 
welehen die Randrippen aucli zugleich den Fruchtrand bilden 
nnd die Fruchthalter sind frei.

B esch reibu n g: Die Wurzel bestelit ans einem Haupt- 
knollen und mehren Nebenknollen, welclie siimmtlich finger- 
dick, stellenweise eingeschntirt, aussen gelblich, innen rein- 
weiss sind. Der Stengel wird 80— 75 Cm. hoch, ist ruiul- 
licli und gerieft, steht aufrecht und verastelt sieli nach oben. 
Die Wurzelblatter und untersten Stengelblatter haben 4 bis 
5 Paar sitzende, eilangliche Bliittchen, welche bis 5 oder 
8 Cm. lang werden. Nach oben zu werden aber die Fieder- 
blattchen an den Stengelbliittern imrner schmaler, kiirzer 
und armpaariger, zuletzt sind die Bliitter nur dreizahlig und 
die Bliittchen schmal-lanzettlich. An sammtlichen Bliittern 
stehen die Blattpaare einander gegeniiber und die Bliittchen 
sind stiellos. Uebrigens ist die ganze Pflanze, gleich dem 
heimischen Sium la tifo liu m , haarlos und ihr Stengel nach



obenhin sehr yerastelt. Die Dolden sind aber weit weniger 
reichstrahlig ais bei S. la tifo liu m , die Bliittchen der Hiille 
schlagen sich zurttck nnd man ziililt deren meistentheils 
ftinf; die der Hiillchen sind gleichfalls zurttckgeschlagen, die 
weissen Blumenblatter sind tief ausgerandet und die langen 
Zipfelchen schlagen sich ein. Die Friichte sind langlich und 
braun, ihre fadenformigen Hauptrippen sind dreimal schmaler 
ais die Thalchen.

Yorkom m en: Stammt urspriinglich ans Mittel- und 
Ostasien, wurde aber wahrscheinlich schon von Anfang der 
Einwanderung der Grermanen nach Deutschland bei nns 
knltmrfc; denn die uberrheinischen, von den Romera, unter- 
worfenen Germanenstamme bezahlten ihren Tribut an den 
Kaiser mit den Wurzeln des Sisars.

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Die Wurzel schmeckt angenehm siiss 

und schwach aromatisch, ist nahrhaft und leicht verdaulich, 
kann zur Zucker- und Branntweinlmreitung benutzt werden.

Ab ki ldungen.  Tafel  2746.
ABC Pflanze in natttrl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Frucht- 

kopfchen, nalurl. Grosse; 3 Frucht, yergrossert.
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2747. Bupieurum tenuissimum L.

Binsen -Goldschirm.

Syn. U. junceum Poll. B. Gerardi FI. Wett. Odontites 
tenuissima Spr. B. Columnae Guss.

Ein spannenhohes, zartes Sommergewachs mit diinnem, 
aufr ech tern, vom Grund an astigem Stengel, welcher locker 
mit iineal-lanzettlichen oder sclimal-lanzettliehen, zugespitzten, 
wie die ganze Pflanze kahlen Blattern besetzt ist. End- 
standige Dolden dreistrahlig, die seitlichen unvollstandig; 
Bliitter des Hullchens lineal-lanzettlich, zur Bluthezeit langer 
ais das 3- bis 5 bliltliige Doldchen; Fruchte funfriefig, zwi- 
schen den Eippen kornig- weichstachelig, die Rippen kornig 
gekrauselt.

B esch re ib n n g : Der Stengel ist gewohnlich verastelt 
uiid dann 15— 80 Cm. hoch, lasst besonders ani unteren 
Theile, nahe der Basis, zahlreiche Aeste auslaufen, die, wie 
der Stengel, kahl sind nnd sich weit aussperren. Stengel 
und Aeste sind dunn, doch von fester Snbstanz und liin- nnd 
hergebogen. Die Blśitter werden von 1— 3 Cm. lang, sind 
schmal, kahl, verschmalern sieli nach der Basis zu und spitzen 
sich scharf zu. Sie sitzen am Stengel, ohne ihn zu um- 
schliessen. Die achselstilndigen Schirme sind zweispaltig und 
die endstandigen selbst nicht immer vollkommen. Die Blatter 
der Hiillen und Hiillchen gleichen ganz den Stengelblattern



und sind nur kleiner. Die Bliithchen sind sehr kurzgestielt, 
sitzen zu 3— 5 beisammen im Doldchen, haben gelbe Kron- 
blatter, die ilire Zipfel einschlagen und dadurch verkehrt- 
herzfórmig werden. Es bilden sich im Doldchen nur drei 
Friichte, oftmals auch weniger ais drei, welche eifórmig- 
rundlich und so lang oder etwas kiirzer ais das 3- bis 
Sblatterige Hullchen sind. Sie sehen in der Yergrosserung 
sehr niedlich aus, indem die goldgelben Kornchen auf 
schwarzpurpurfarbigein Grandę der Fruchtchen sichtbar sind. 
Wenn diese Pflanze kummerlich wiichst, so wird sie nur 
melire Centimeter hoch, ist nicht oder sehr wenig verastelt.

Yorkom m en: An salzhaltigen Orten, an Salinen, auf 
Salzwiesen, an salzhaltigen Quellen u. s. w. Nur an einzelnen 
Orten durchs Gebiet zerstreut. In Holstein, so z. B. bei 
Heiligenhaven und auf der Insel Fohr; ani Seestrand in 
Mecklenburg und Pommern, auch in Schleswig; unweit Berlin 
bei Selbelang; in Schlesien bei Naumburg am Bober; in 
Bohmen bei Saidschitz unweit Bilin; in Oldenburg bei Stoll- 
kammer-Siel, Eckwarder Schafhollig, Murrwarden, Jever bei 
Marien-Siel; in Hannover bei Hildesheim, am Haseder 
Landerberg, bei Emden und nach Steinvorth (Programin 1864, 
S. 12, 17) bei Hoyersburg; in der Wetterau an der Nau- 
heimer Salinę, bei Wisselsheim und Dornheim;1) bei Franken- 
hausen, Artern, Numburg, auf den Wiesen bei Ottenhausen, 
unweit Greussen (Irmischia 1884, S. 11), bei Tennstedt (nach 
Buddensieg: Irmischia 1885, S. 13) auf den Gross Ballhauser

1) Herr v. Spiessen sagt (D. B. M. 1885, S. 98): bei Nauheim und 
Dornheim in der Wetterau nicht mehr vorhanden, wenig noch bei 
Wisselsheim am Lowenthal.



Wiesen nnter der Tretenburg nnd auf dem See bei Weissen- 
see; bei Halle an Wegrandern in der Niihe des nordostlichen 
Randes der Dolauer Haide selten; haufiger im Mannsfeldi- 
schen auf salzhaltigen Wiesen zwischen Wansleben, Amsdorf 
und Oberroblingen am Salzsee, sowie an den Salinen von 
Kotschau;1) bei Salze, Sulldorf, Stassfurt; bei Oschersleben 
und Salzdahlum; Maxdorf bei Mannheim; Buttelhorn im 
Darmstadtischen; in der bairischen Pfalz (Prantl 1884, S. 280) 
bei Oggersheim; hie und da in Maliren und Niederosterreich.

Bluthezei t :  Juli bis September.
Formen: fl. nanum Koch. Sehr niedrig und starli 

veriistelt.

1) Die Angabe: „im Gebiet der Flora von Halle a. S. haufig" ist 
unrichtig.

Ab b i ld ungen .  Ta fe l  2747.
AB Pflanze in natiirl. Griisse; 1 Fruchtlcopfchen, vergrossert.



2748. Bupleurum semicompositum L.

Afrikanischer Goldschirm.

Syn. Odontites semicomposita Spr. O. luteola Kotlin.
Der yorigen sehr ahnlich. Blatter lanzettlich, die 

unteren stumpf, stachelspitzig, in den Blattstiel yerschmalert, 
die oberen haarspitzig; endstandige Dolden 3—Astrahlig, die 
seitlichen unvollstandig; Blattchen der Hiillchen lanzettlich, 
langer ais die Doldchen; Friichte kornig, undeutlicli gerippt.

Yorkom m en: An sterilen Orten, an rasigen Abhangen. 
Koch und Reiehenbach geben ais einziges Vorkommen im 
Gebiet Istrien (Muggia) an. Ihr Yorkommen scheint aber 
fur unser Florengebiet uberhaupt zweifelbaft zu sein, denn 
Lohr sagt schon 1865 in seiner Kritik der sechsten Auflage 
von Kochs Taschenbuch (Arehiv der Pharmazie, Band 173, 
Seite 291): „Bupleurum semicompositum L. kommt nicht in 
Istrien vor; die datur gehaltene Ptlanze war B. cristatum 
Bartl.* Ausserhalb unseres Florengebiets findet sie sich in 
Italien, Siidfrankreich, Spanien, Piemont, Griechenland, aut' 
den griechischen Inseln, an der Nordktiste von Afrika, so 
z. B. in Algier, Aegypten u. s. w. In Kochs nachgelassenen 
Papieren findet sich die Notiz: Pivano in Istrien und: feuchte 
Wiesen bei Grado in Friaul, nach Tommasini.

B liith eze it: Juli, August.

A bbildu n gen . T a fe l 2748.
A Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 Fruchtkopf, vergrossert; 2 Frucht, 

desgl.



Gerard’s Goldschirm.

Syn. Isophyllum Gerardi Hoffin.
Jiihrig, aber hochwuchsiger ais die vorigen; der Stengel 

rispig, mit ziemlich absfcehenden, am Ende doldentragenden 
Aesten; Blatter schmal lineal-lanzettlich, zugespitzt, 3- bis 
5nervig, die unteren nach dem Grimde verschmalert; Dolden 
meist fiinfspaltig; Blatter der Httllchen lanzettlicli-pfriemlich, 
spitz, langer ais die Uoldclien; Bltlthenstielchen so lang wie 
die lineal-langliche Fruclit; Rippen fiidlich; die Zwischen- 
raume rinnig, olme Oelbeluilter.

B esclireibung: Der mattgrtine, hin und ber gebogene 
Stengel wird 30— 60 Cm. hoeh und theilt sieh fortwahrend 
schon nalie der Wurzel in 2 Gabeliiste, welche von einander 
im spitzen Winkel ausgehen. Indessen bleiben die untersten 
Gabeliiste in Grosse und Ausbildung zuriick und erst gegen 
die Mitte hin werden sie so kraftig, dass sie ihre Gabel- 
spaltung fortsetzen und an den Spitzen ausgebildete Dolden 
entwickeln. Alle Aeste sind rund, haarlos, glatt und fein- 
gerieft. Die Blatter sind 3 Cm. lang und langer, gleicli- 
breit, ganzrandig, vorn zugespitzt, liaben an jeder Seite des 
Mittelnerves 1— 2 parallellaufende Seitennerven, die untersten 
sitzen mit verschmiilerter Basis, die oberen und obersten 
umfassen den Stengel lialb mit gleicher Basis, die obersten 
haben eine langgezogene Zuspitzung, so dass sie eine lanzett-



liche Form erlialten. Bei diirftigeren Exemplaren ist aucli 
die Hauptdolde nur zweistrahlig und hat nur 2 Hiillblatter; 
kraftigere Exemplare tragen an den Spitzen 4- bis 5stralilige 
Dolden mit 4— 5 Hiillblattern, dereń Strahlen aber ungleich 
lang sind. Immer jedoch sind die Hiillblatter v.iel kiirzer 
ais die Strahlen. Die Doldchen sind mehrbliithig, ihre Hiill- 
blattchen iiberragen dieselben, sind jedoch sehr diinn und 
wie Borsten gestaltet. Die Bluthchen sind sehr kleili und 
weiss, die Friichte nicht viel iiber 2 Mm. lang, doch walzen- 
formig und obschon ihre Rippen scharflich sind, sieht man 
die Thalchen vollkommen glatt. Das Ansehen dieser Species 
ist dem Bupleurum  tenuissim um  nicht unahnlich, aber 
die FrUchtchen sind weder kugelig, noch ihre Thalchen 
kornig. Ebenso hat sie Aehnlichkeit mit B. affine und 
ju n ceu m , indessen liegen bei B. affine die Blatter am 
Stengel an, die Fruchtstiele sind ldirzer ais die Friichte und 
die Hiillblatter reichen fast an die Doldchen heran. Bei 
B. junceum  aber sind die Friichte, ebenso wie bei B. tenu
issimum: kugelig, nur nicht kornig, die Stengelblśitter am 
Rande scharf und die Hiillblattclien lanzettlicli bis lineal- 
lanzettlich mit langer Zuspitzung.

Yorkom m en: In Weinbergen, an steinigen Abhangen, 
an Wegen und Zaunen. Niederosterreich und von da bis 
nach Ungarn und Dalmatien, Wien, Ofen.

B liith ezeit: Juli, August.
Forrnen: Hierher gehort nach Reichenbach ais Form: 

B. affine Sadler. Sie unterscheidet sich durch ruthenformige 
Aeste, der Stengel ist vom Grunde an mit kurzeń Aestchen 
besetzt, welche aufrecht und fast angedruckt stehen; Bliithen-



stielchen hall) so lang wie die Fracht, Fracht eirund, mit 
fiidlichen, gescharften Rippen und vortretenden Zwischen- 
raumen. So -an Ackerrandern bei Wien.

B. Scheffleri Hampe, vielleicht nicht spezifisch ver- 
schieden von B. filicaule Brotero, von B. Gerardi Jacq. 
durch die z u dreien beisainmenstehenden Oelbehalter unter- 
schieden, wurde zwischen Blankenburg am Harz und dem 
Regenstein gefunden.

A bb ildu n gen . T a fe l 2749.
Pflanze in natiirl. Groase.



Dreispaltiger Goldscłiirm.

Syn. B. trifidum Ten. B. baldense Wb.
Der vorigen ahnlich, aber robuster und hochwuchsiger; 

die Blatter weit liinger und breiter. Stengel rispig, 1/2 Meter 
hoch; Blatter linealisch-lanzettlich, zugespitzt, 7nervig, mit 
gleichem Grunde den Stengel umfassend, die untersten nacli 
dem Grunde verscłimalert; Dolden 2—3strahlig; Blatter der 
Hiillchen lanzettlich-linealisch, spitz, kur zer ais das frucht- 
tragende Doldchen; Blutlienstielehen halb so lang wie die 
Fracht; Fruchtrippen gescharft, mit rinnigen Zwischenraumen 
ohne Oelbehalter. Wurzel .jahrig.

Y orkom m en: An rauhen Felsen. Nur im osterreichi- 
schen Kiistengebiet, bei Triest, bei Fiume. Im Kanton Wallis 
ist sie, wenn tiberhaupt jemals vorhanden, jedenfalls langst 
wieder verschwunden. Bei Yerviers kommt sie nach Lejeune 
verschleppt vor. Ihre eigentliche Heimath ist das Kiisten- 
gebiet der Adria und des Mittelliindischen Meeres.

B liitbezeit: Juli, August.

Abbi ldungen.  Tafe l  2750.
Pflanze in natiłrl. Gr8sse.
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Grannen - Golclschirm.

Syn. B. Odontites Smith. Odontites luteola Spreng.
Zierlicher ais die vorige. Stengel iistig; Blatter łineal- 

lanzettlich, zugespitzt, dreinervig, die unteren naeh dem 
Grandę verschmalert; Hullchen liinger ais die Doldchen, ihre 
Blatter langlich oder lanzettlich, begrannt haarspitzig, mit 
einem durchseheinenden Rand nmgeben, dreinervig, die 
Nerven aderig-iistig; Bliithenstielchen halb so lang ais der 
Fruchtlmoten, das mittle kiirzer, die tibrigen gleichlang.

Y orkom  men: An sonnigen, felsigen Abhangen. Im 
sudlichen Tirol; Steiermark; sticlliches Krain; osterreiehisches 
Kiistengebiet, besonders bei 'Gorz (vergl. Oesterr. Botan. 
Zeitschr. 1863, S. 388). Im Kanton Wallis scheint sie nicht 
vorzukommen. Ansserhalb des Gebiets in Piemont, Frank- 
reich, Spanien, England, auf den Balearen, in Italien, Dal- 
matien, in der Tiirkei u. s. w.

B lu th ezeit: Juli, August.
Form  en: (1. nanum Koch: Stengel sehr niedrig, astig, 

spreizend.
Abbi ldungen.  T a fe l 2751.

Pflanze in nati.irl. Grosse.



2752. Bupleurum falcatum L.

Sichelgoldsclurm.

Rhizom dauernd, kurz, oft iistig; Stengel aufreclit, bis 
meterhoch, iistig; Bliitter gestielt, 5— 7nervig, zwischen den 
Nerven aderig, die unteren liinglich und langgestielt, in den 
Blattstiel verschmalert, die oberen lanzettlich, an beiden 
Enden spitz, sitzend; Bliitter der Hiillchen lanzettlich, haar- 
spitzig; Fruchtstielchen ungefahr so lang wie die Prucht; 
Kip pen schmal gefliigelt; die Zwischenraume flach, mit je 
drei Oelbehiiltern.

B esch reibung; Ans der weisslichen, hochstens feder- 
spuhlendicken, mit kleinen Pasem besetzten Wurzel steigt 
der 30 Cm. hohe, selten 45— 60 Cm. Hohe erreichende Stengel 
senkrecht empor. Er ist etwas starr, hin und her gebogen, 
astig, sehr gerieft und glatt. Auch die Bliitter sind etwas 
starr, haarlos, ganzrandig und nervig. Die Wurzelbliitter 
haben fast durchgangig 7 Nerven, die Stengelbliitter um so 
weniger, je hoher sie stehen. Sie sind bogenfórmig zurtick- 
gekriimmt und die Stengelbliitter umfassen den Stengel. Die 
Endschirme haben 2— 10 Strahlen, bisweilen sind sie hiillen- 
los, meistentheils sitzen mehre ungleichlange lanzettfórmige



Blattchen beisammen. Die Blattchen der Hiillchen iiber- 
treffen die Doldchen gemeinlich an Lange. Die braunrothen 
Frucbte haben erhabene, schneidige Riefen und 5striemige 
Thalchen.

Y orkom m en: An sonnigen, trocknen, steinigen, kablen 
oder schwach bewachsenen Bergabhangen, auf Waldlichtungen 
nnd an Waldriindern, am liebsten anf Kalkboden. Durch 
einen grossen Theil des Gebiets zerstreut, aber haufiger nnr 
in kalkreichen Gregenden; namentlich in niedrigen Gebirgs- 
gegenden des mittlen und sudlichen Gebiets. Sehr verbreitet 
im Thuringer Muschelkalkgebiet und im Saalgebietl) abwarts 
bis unterhalb Halle; zerstreut durch Baiern, aber nicht bis 
ins Alpengebiet yordringend und auf der Hochebene nur 
eingeschleppt (Prantl 1884, S. 280); Wiirttemberg; Baden; 
Elsass (u. a. am Haulenberg bei Mundolsheim unweit Strass- 
burg); in der bairischen Pfalz im Nahe- und Glanthal; in 
der Wetterau bei Nauheim liaufig, auch in Nassau ziembch 
verbreitet (D. B. M. 1885, S. 98); zerstreut arn Mittelrhein, 
durch die Rheinproyinz; bei Wildungen; Kassel; bei Magde
burg; Stassfurt; Bernburg; in Saehsen nur an wenigen Orten, 
wie z. B. am Konigstein, bei Zittau; bei Braunschweig; 
Frankfurt a. d. O.; in Schlesien selten, so z. B. bei Katscher, 
Jagerndorf, Gorlitz; in Bohmen bei Prag, Lobositz, am Roll- 
berg bei Nimes, am Sauerbrunnen bei Bilin. Im Alpen
gebiet ist sie auf einige wenige Punkte beschrankt, so z. B. 
bei Lienz in Tirol.

B lu th ezeit: Juli bis Oktober.

1) Yergl. auch D. B. M. 1884, S. 117; Irmischia 1885, S. 13.



A nw endung: Das Krant and die Wurzel waren sonsfc 
offizinell ais H erba Bupletiri seu Costae bov is , A uri- 
ctilae leporis , wurden gegen Wunden angewendet; anch 
die Wurzel benutzte man ais Fiebermittel. Das jungę Krant 
weidet das Vieh ab.

Name: Yon ($ovę, Ochse, und nlsv(>óv, Seite, Rippe, 
weil man sagt, dass das Kraut das Yieh aufbłahe.

A bb ild u n gen . T a fe l 2752.
A Pflanze in nat. Grosse; B Pruchtkopf, vergr8ssert; 1, 2 Bltithen- 

blatt, von yerschiedenen Seiten, desgl.



Hoher Groldschirm.

Syn. B. clwersifolium Roch. B. baldense Baumg. B. 
cernuum Ten.1) B. Sibthorpianum Sm. B. rigidum Freyer. 
B. gramineum Yill.

Das kurze, ungegliederte, daaemde Rhizom treibt eine 
spindelformige Pfahlwurzel und einen aufrechten, bis meter- 
hohen, locker rispigen Stengel; Basalblatter sehr gross, 
lanzettlich-lineal, allmahlig in den Blattstiel verschmalert, 
die oberen linealisch, sitzend, mit verschmalertem Grunde, 
alle spitz, fiinfnervig, zwisclien den Rippen aderig; Dolden
5— lOstrahlig; Hullchen mit lanzettlichen, zugespitzten Blatt- 
chen von der Lange der Bluthenstielchen und der Fruchte; 
Rippen schmal gefltigelt, die Zwischenraume flach, drei- 
striemig.

Vorkom m en: An trocknen, rauhen, subalpinen Ab- 
kangen. Auf dem Berge Slavnik und auf anderen Bergen 
des osterreichischen Kiistengebiets, Bassowitza bei Triest, in 
felsigen Waldgebirgen der Berge Bickovo, Prologh und Orien, 
ani Adelsberg in Krain; ferner bei Fiume an Felsen ober- 
halb Kamenjak, in Piemont am Tenda, Lisa u. s. w.

B liithezeit: Juli, August.

1) Diese Yermuthung spricht schon Itocli aus in seinen nacli- 
gelassenen Manuslcripten.

A b b ild u n gen . T a fe l 2753.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



Ranunkel - Goldschirm.

Syn. B. angulosim Sprengel.
Gedrungener nnd niedriger ais die yorigen, meist nicht 

iiber spannenhoch. Das dauernde, ungegliederte Rhizom 
liegt schrag im Boden nnd treibt einen einfachen oder 
astigen, aufrechten, am Grunde mit einem Blattbuschel be- 
setzten, iibrigens armblatterigen oder nur im oberen Theil 
mit einem einzigen Blatt besetzten Stengel. Grundblatter 
yerlangert, lineallanzettlich oder linealisch, zugespitzt, nacli 
dem Grunde allmahlig yerschmalert; Słengelblatter aus um- 
fassendem, herzformigem oder abgerundetem, breiterem Grunde 
yerschmalert spitz; Htille meist dreiblatterig; Hiillchen meist 
funfblatterig, mit langlichen, zugespitzten, das Doldchen 
iiberragenden Blattern; Fruchtrippen gelliigelt; Oelbehalter 
einzeln in den Zwischenraumen.

B esch re ib u n g : Die Hauptform, B. ranunculoides, 
ist eine handhohe, haarlose, am Stengel blaulich-grune Pflanze 
mit schopfigem, schiefem Wurzelstocke und aufrechtem, un- 
yerasteltem Stengel. Die Wurzelblatter sind bis 8 Cm. lang, 
2— 4 Mm. breit. Der Stengel hat 2— 3 Bliitter, wovon das 
unterste Blatt den Wurzelblattern mehr oder weniger ahn- 
lich ist, die oberen aber meist liinglich mit herzformiger 
umfassender Basis und zugespitzt sind. Alle Bliitter haben 
aber parallel laufende Nery en, sind oberhalb griin, unter-



halb blaulichgriin. Die Hiille besteht aus 1 — 5 ungleich 
grossen, lierzfórmig langlichen und zugespitzten Bliittchen, 
welclie grun und kurzer ais die Doldenstrahlen sind. Letzte 
gehen zu 5 und mehr aus, haben 2 — 4 Cm. Liinge und 
tragen an der Spitze das vielbliithige Doldchen mit dotter- 
gelben, kurzstieligen Bliithchen. Diese umgiebt das 5- oder 
mehrblatterige Hullchen in Form einer Krone und da die 
Blatter desselben eine zeisiggriine bis schwefelgelbe Farbę 
haben, sehen die Doldchen den Ranunkelblttthen ahnlich. 
Wie schon oben bei Aufzahlung der Varietiit bemerkt, weicht 
diese Spezies in Grosse, Yerastelung, Breite der Wurzel- und 
Stengelblatter, Zahl der Doldenstrahlen, Liinge derselben und 
Lange der Blatter ihrer Hullchen ab. Man findet in der 
Natur 30 Cm. hohe Pflanzen mit 2 bis 4 Aesten und 4 bis 
5 Stengelbliittern, 7 bis 10 Doldenstrahlen, kleinen Bliittern 
der Hullchen. Gartenpflanzen werden noch hoher, tiber 
60 Cm. lioch, mit 12 Cm. langen, 4 Cm. breiten Stengel- 
bliittern, bis 12 strahligen Dolden, 8 Cm. langen Dolden
strahlen. Alle Varietaten tragen aber den oben angegebenen 
Charakter der Spezies.

Yorkom m en: Auf Triften und an Felsen der Alpen. 
Durch die Schweiz, Tirol, den Algau, Salzburg und Krain. 
Im Salzburgischen ist sie wohl kaum noch vorhanden, denn 
A. Sauter (Flora 1879, S. 95) schreibt: „nur an schwer zu- 
giinglichen Kalkfelsen des Untersbergs, wie es scheint nun 
ausgerottet.“ In Tirol ist sie hauptsachlich durch den siid- 
licheren Theil zerstreut. In den bairischen Alpen findet sie 
sich nach Prantl (Flora 1884, S. 281) von 1720— 1820 Meter 
auf dem Rindalphorn und Aggenstein.



B liithezeit: Juli, August.
Form en: 1. B. ranunculoides Rchb., B. humilis Koch. 

Stengel einfach, Hiillchen noch einmal so lang ais die 
Doldchen. Yar. a. humilis Koch.

2. B. angulosum Rchb., Stengel wenig verastelt, Hiill
chen wenig langer ais die Doldchen.

3. B. Burserianum Schleich., Stengel hoch, yerastelt, 
Blatter sehr breit. Yar. /?. elatius Koch.

4. B. graminifolium Yill., Stengel nnverastelt, Blatter 
schmal, Dolden sparlicher.

5. B. caricifolium DC., Wurzelbliitter kaum 2 Mm. breit, 
sehmalen Grasblattern gleichend. Var. y. caricinum Koch.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  2754.
Pflanze in naturl. Grosse.

Flora XXVII. 22



2755. Bupleurum stellatum L.

Goldschale.

In Bezug aut' Grosse und Wuchs der yorigen ahnlich. 
Das schrag im Boden liegende, kurze, ungegliederte Ilhizom 
treibt einen aufrechten, spannenhohen Stengel, welcher 
ineistens unverastelt bleibt und nur am Grunde mit einem 
Blattbiischcl und oben mit einem einzigen umfassenden, 
lanzettlichen Blatt besetzt ist. Grundblatter linealisch-lan- 
zettlicli, naeh dem Grunde allmahlig yerschmalert, netzig- 
aderig; Hullchen schalenfórmig, aus etwa sechs verkehrt- 
eifórmigen, kurz zugespitzten, vom Grunde bis zur Mitte 
yereinigten Blattern gebildet, das Doldchen iiberragend; 
Haupthulle meist aus drei breit lanzettlichen Blattern ge
bildet; Fruchtrippen hautig gefliigelt; Oelbehalter einzeln 
in den Zwischenraumen.

B eschreibung: Diese Art ist zwar dem B. ranuncu- 
lo id es  almlich, unterscheidet sich jedoch sogleich in dem 
Blattwerke, so dass man zur Unterscheidung derselben von 
B. ran u n cu loides gar keine filiitłien braucht. Hiilt man 
namentlich ein Blatt von B. ran u n cu loides vor das Licht, 
so wird man die Nerven, nach Art der Grasblatter, parallel-



laufend finden, bei dieser Spezies ab er zeigen die Bliitter 
einen Mittelnerv, von welcbem eine netzadrige Yerastelung 
ausgeht. Was die Grosse der Pflanze anbelangt, so ist sie 
ebenso verschieden ais bei B. ranuncu loides, denn man 
findet Bxemplare von 10 Cm. bis zu 60 Cm. hoch. Alle 
baben aber einen starken, weissholzigen, mit braunen 
Schnppen bedeckten Wurzelstock und ihre Wurzelblatter 
erreichen bis 10 Cm. Lange, werden aber liochstens nur 
6 Mm. breit. Wie bei B. ranunculoides sind sie, nebst 
allen anderen Blattern, Stengeln und Stielen, durchaus haar- 
los und ihre hochste Breite ist ebenso nahe an die Spitze 
geriickt. Der Stengel ist stark, rund, feinriefig und hat liber 
seiner Mitte nur ein einziges, langlich.es, spitzes Blatt, das 
den Stengel mit herzformiger Basis umfasst, ebenso, wie die 
Wurzelblatter, netzaderig ist und etwa 8 Cm. Lange misst. 
Gewohnlich geht ans seinem Winkel ein Ast aus, der in 
seiner Spitze eine Nebendolde tragt, doch zuweilen, besonders 
in armer Erde oder in kalter Lagę, fehlt er auch. Die 
Hauptdolde an der Spitze ist meistentheils 5strahlig, hat, 
wenn die Pflanzen stark sind, eine 3blatterige Hiille und 
Strahlen von 5— 8 Cm. Lange. Wie bei B. ranunculoides 
umgeben nun die Hullblattchen das vielbliithige Doldchen 
in Form einer Blume, sind hellgelb, aber bis zur Halfte 
unten mit einander verwachsen, so dass sie einen 5- oder 
mehrzipfeligen Stern darstellen. In ihrer Form sind sie 
breit-verkehrteiformig, vorn kurz zugespitzt und stehen wag- 
recht ab. Das Doldchen hat mit den Hullblattchen eine 
Breite von 1— 3 Cm. und erinnert an die Dolde der 
A strantia . Die Friichte sind fast langer ais ihre Stiele.



Vorkom m en: An Felsen der koheren Alpen. In der 
Schweiz; in Tirol; in Krain.

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine sehr empfehlenswertlie Grarten- 

pflanze.

A bb ild u n gen . T a fe l 2755.
Pfłanze in natiirL Groase.



2756. Bupleurum graminifolium Yahl.

Felsen - Gf oldscli irm.

Syn. B. petraeum Wulfen. B. inourmm Bell.
Der yorigen almlicli, aber der stets einfache Stengel 

yollig nackt oder seltner nach oben einblatterig; Grund- 
blatter lineałisch, zugespitzt, nervig; das Stengelblatt lanzett- 
lich; Hulle rneist fiinfblatterig; Blatter des Hiillchens liing- 
lieh, zugespitzt, langer aLs das Doldchen, frei; Iłippen ge- 
fliigelt; Oelbehalter einzeln in den Zwisclienraumen.

B esch re ibu n g: Im Baue der Bliitter zwischen B. ra- 
nuncu loides und stellatum  stehend. Mit dem Mittelnerv 
laufen mehre Seitennerven parallel, aber sie sind durcli feine, 
netzformig verastelte Adern verbunden und theilen sich 
auch dicht an der Spitze in netzfórmige Verzweigung. Der 
Wurzelstock ist durch alte lichtbraune Blattreste schopfig. 
Die Wurzelblatter sind fast oder ganz so lang ais der 
Stengel, aber sehr schmal, an ihrer breitesten Stelle nur 
2 Mm. haltend. Diese liegt nahe der Spitze und von dort 
aus yerschmalern sich die Blatter nach der Basis zu, wahrend 
sie sich nach der Spitze liin schneller zuspitzen. Sie stehen 
nicht aufrecht, sondern liegen gemeinlicli auf der Brdę, sind 
aber, gleich dem Stengel und den Stielen, yollig kalii. Dicht 
an der Basis erweitern sie sich und laufen scheidenartig in 
den Wurzelstock ein. Der Stengel wird 8 — 20 Cm., ge- 
wohnlich handhoch, steht steif und triigt weit iiber der 
Basis ein eiuziges schwertformiges Blatt, welches iiber 3 Cm.



lang, lang zugespitzt ist und den Stengel halb umfasst. 
Oefters kommt auch aus dessen Winkel ełn Aestchen hervor, 
welches auf seiner Spitze eine Nebendolde tragt, Die Haupt- 
dolde, auf der Spitze des Stengels, ist 3- bis vielstrahlig, 
meistentheils Sstrahlig, hat 3 —  6 łanzettformige, langzu- 
gespitzte Hiillblatter, welche hellgriin nnd oft liinger ais die 
Doldenstrahlen, gewohnlich aber von sehr nngleicher Lange 
sind. Auf ihren Spitzen befinden sieli die vielbltitliigen
Doldchen, von den mehrblatterigen, gelbgriinen Htillcłien in 
Form der Blumenblatter umgeben. Sie stehen wagreclit ab, 
sind langlich bis lanzettformig, zugespitzt nnd langer ais 
die Doldchen. Gemeinlich bestehen die Hiillchen aus 6 bis 
8 Bliittchen.

Yorkom m en: In Felsenspalten nnd an steinigen Ab- 
łiangen der Alpen nnd hoheren Gebirge. In Krain; Ober- 
karnthen; Steiermark; Siidtirol; Kanton Tessin.

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

A b b i ld ungen .  Tafe l  2756.
Pflanze in natiirl. tirosae.



2757. Bupleurum longifolium L.

W  ald - Groldschinn.

Das ungegliederte, dauernde, gansekieldicke Rhizom 
liegt wagerecht im Boden and treibt einen einfacheu, nur 
im oberen Theil etwas astigen, aufrechten, etwa */2 Meter 
hohen Stengel, welcher entfernt mit eiformigen oder lang- 
lichen Bliittern besetzt ist; unterste Bliitter in den knrzen 
Blattstiel verschmalert, die mittlen und oberen sitzend, mit 
tief herzformigein Grunde umfassend, die obersten bisweilen 
iiber dem Grund leierformig zusammengezogen, alle am Ende 
kurz zugespitzt; Bliitter der Hiillchen liinglich, kurz zu- 
gespitzt, so lang wie die Doldchen; Fruchtrippen fadlich, 
gescharft; Zwischenraume mit je drei Oelbehaltern.

B escbreibung: Der 4 5 — 60 Cm. hohe und bohere 
Stengel steht zwar aufreclit, ist aber gemeinlich łun- und 
hergebogen und immer haarlos, mehr oder weniger beduftet. 
Seine wechselstandigen Bliitter werden nacli oben zu immer 
mehr stengelumfassend; sie sind ganzrandig, beduftet, ober- 
seits grasgriiu, spitz und mit einer kleinen Stachelspitze ver- 
sehen und netzformig geadert; die grossten messen 7— 10 Cm. 
Lłinge und 3— 5 Cm. Breite. Die Dolden entspringen an 
der Spitze und ans den Blattwinkeln, sind in der Bliithe



fast nickend und stehen spater erst steif-aufrecht. Die 
Hulle hal 3— 5 fast herzformige, spitze Blatter; die Dolden 
bestehen aus 6— 8 langen Strahlen. Die Hiillblattchen sind 
in Form den Httllblattern gleich, doch zeisiggriin, mit 
5 gelben Hauptnerven durchzogen nnd ebenso lang oder 
langer ais die zahlreichen Bliithchen. Die Kronbliitter sind 
goldgelb, haben eingebogene Spitzen und zwischen jedem 
steht ein Staubgefass, dessen Faden ebenfalls eingebogen ist. 
Die ganze Krone ist aber niclit grosser ais die Kuppe einer 
Stecknadel. Die Friichtchen erreichen die Grosse des Kiiin- 
mels und sind braunschwarz.

Y orkom m en: An waldigen, gebirgigen Orten und auf 
den Yoralpen, am łuiufigsten in den lichteren Laubwaldungen 
niedriger Gebirge. Besonders in den niedrigeren Gebirgen 
des mittlen und siidlichen Gebiets. Yerbreitet in Thuringen 
auf Muschelkalk, auf Basalt, seltner auf anderen Gesteinen; 
im Rhongebirge z. B. bei Geisa und am Horn bei Derm- 
bach; bei Weissenfels, Rossbach; im Harz, so z. B. (D. B. M. 
1884, S. 5) bei Liebenburg, nach Salzgitter hin; im Han- 
noverschen; in Westpbalen am Miiblenberg bei Beverungen 
und bei Warburg; in Hessen; fehlt am Mittelrhein und im 
Konigreich Sschsen; hie und da im Badischen, im Elsass 
(Sulzer Belchen, Hoheneck); zerstrent durch fast ganz Baiern 
bis in’s Alpengebiet und auf die Vorebenen; hie und da in 
Wurttemberg; Bohmen; Oesterreieh; im Salzburgischen sehr 
selten, nach A. Sauter (Flora 1879, S. 95) nur am so- 
genannten Hahnenkamm auf der Ahornalp des hohen Goli 
in 1000—1300 Meter Meereshbhe; im nordlichen Gebiet sehr 
selten, so im Riesengrunde des Riesengebirges nm das alte



Bergwerk, auf der Briinnelhaide, im Kessel des malirisehen 
Gresenkes; in Preussen im Kadaunethal bei Danzig, im 
Munsterwalder Forst bei Marienwerder, naeh Fr. J. Weiss 
bei Cartaus, Fiatów.

B liith ezeit: Juli, August.

A b b i ld ungon.  T a fe l  2757.
AB Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Bluthe von oben, vergrossert; 

2 Fruclit, desgl.

Flora XXVII. 23



2758. Bupleurum protractum Lk. Hofftnannsegg. 

Adriatischer Goldschirm.

Syn. B. subovatum Lk. B. rotundifolium (i.intermedium 
Loiseleur.

Der folgenden sehr ahnlich. Stengel jahrig, vom 
Grandę an iistig; Blatter langlich und eifórmig, durch- 
wachsen, die nntersten langlicli, nach dem Grandę ver- 
schmalert, die folgenden breit langlich, mit etwas versehma- 
lertem Grand umfassend, die obersten eifórmig, mit breitem 
Grand umfassend, alle am Ende zugespitzt; Stengel von 
unten auf stark spreizend verastelt; Blatter des Hiillchens 
eirund, kurz zugespitzt; Pruchtrippen fiidlich; Zwischenranme 
bekornt, olme Oelbehalter. Das spannenhohe Pflanzchen ist 
wie das folgende ein Sommergewachs. Hiillchen immer ab- 
stehend.

Vork om m en: Unter der Saat. Nur im osterreichischen 
Kiistengebiet. Im Uebrigen kommt sie fast durch das ganze 
Gebiet des Mittellandischen und Adriatischen Meeres in 
Weinbergen, Oelgarten, an raulien Abhiingen und auf Ge- 
treidefeldern vor.

B liith ezeit: Juni, Juli.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  2758.
AB Pfłanze in natur!. Grosse.



2759, Bupleurum rotundifolium L.

Acker -Goldschirm.

Durchwachs,1)

Syn. B. perfoliatum Lam.
Stengel nacli oben astig; Blatter eiformig, durchwachsen, 

die unteren nach dem Grunde verschmalert, umfassend; 
Blatter der Hiillchen eiformig, zugespitzt; Fruchtrippen fad- 
licli; Zwischenraume gerillt, olme Oelbehalter. Hlillblattćhen 
nach dem Verbluhen zusammenneigend.

B esch reibung: Die Wurzel wird federspuhlendick, 
dringt senkrecht in die Erde ein, verschmalert sich allinahlig 
mit der Tiefe und sendet zahlreiche Aeste nach allen Seiten 
liin aus. Der aufrechte, steife Stengel wird 15— 60 Cm. 
hoch, ist leicht gerieft, haarlos, mit abwechselnden Blattem 
oft so diclit besetzt, dass sich dieselben gegenseitig decken, 
gewóhnlich stehen sie aber 2 — 4 Cm. weit von einander. 
Die Blatter sind mehr oder weniger rundlicli, yerlaufen sich 
bisweilen in das Eiformige, gewóhnlich haben sie unten eine 
mehr eiformige, oben eine mehr rundliche Gestalt, halten 
2— 5 Cm. Lange, sind dabei stachelspitzig, ganzrandig, blau- 
duftig, haarlos, vielnervig und vollkommen den Stengel um
fassend, so dass der Stengel durch das Blatt gewachsen zu 
sein scheint (Durchwuchs). Die Dolden sind 5strahlig,

1) Diesen Namen zuui Gattungsnamen erheben zu wollen, ist 
widersinnig, denn nur diese Art und die vorige besitzt durckwachsene 
Blatter. Niebt minder vorkebrt ist der Name „Hasenohrehen“ ais 
Gattungsname.



seltener 6- bis 7strahlig, stehen sowolil an der Spitze des 
Stengels, ais in den Blattwinkeln; ihre Stiele messen 2 bis 
7 Cm., sind rund und haarlos. Die Doldchen haben 5 bis 8 
kurzgestielte, 'gelbe Bliithchen, werden von den 5 blatterigen, 
doppelt liingeren Hullchen nach Art eines Kełches um- 
scłilossen und es scheint, ais siissen die Bliithchen innerhalb 
eines gemeinschaftlichen Kelches. Die Fracht ist eirund, 
schwarzbraun, 3 Mm. lang, liisst sich leicht und in grosser 
Anzahl sammeln.

York o m m e n . Em Unkraut m Saatfeldern oder ani 
liande der Aecker; immer auf Kalkboden, Thonmergel oder 
kalkhaltigem Lande. Es liegt auf der Hand, dass diese 
Pflanze nur in kalkreichen Gegenden des mittlen und sud- 
lichen Gebiets vorkommen kann; namentlich ist sie haufig 
im Thuringer Muschelkalkgebiet (vgl. u. a. D. B. M. 1884, 
S. 117; Irmischia 1885, S. 13). Im nordlichen Gebiet sehr 
selten und nur auf Getreidefeldern versehleppt. So fand 
Focke ein vereinzeltes Exemplar auf Schutt bei Bremen.

B ltithezeit: Juni, Juli, Fruchtreife im September.
A nw endung: Die Pflanze wird dem Landmann im 

Thonmergel oft ein sehr lastiges Unkraut, nistet sich be- 
sonders in den Weizenfeldern ein und verdriingt die Frucht. 
Der Same aber ist olig. Friiher brauchte man Kraut und 
Frucht ais Wundmittel und gegen Briiche. Es hat keinen 
Geruch, aber einen bitterlichen Geschmack.

A bb i ld un gen.  T a fe l  2759.
Oberer Theil der Pflanze in naturl. Grosse.



2760. Oenanthe fistulosa L.

Róhrenschirm.

Das gegliederte, astige Rhizoin liegt wagerecht und 
schriig aufsteigend im Boden und treibt buschelige Wurzeln 
mit riibenformigen, langlichen oder fadlichen Fasern, sowie 
am Grund ausliiufertreibende, rohrig gegliederte, astige oder 
fast einfache, spannenhohe bis meterhohe Stengel. Grund- 
bliitter doppelt bis dreifach gefiedert, langgestielt; Stengel- 
bllitter entfernt, einfach gefiedert, kiirzer ais der rohrige, am 
Grund scheidige Blattstiel, die Bliittclien linealisch, einfacli 
und dreispaltig; Mitteldolde 2 — 3strahlig, fruchtbar, die 
iibrigen 3— 7stralilig, fehlschlagend; Fruchte kreiselfórmig; 
die Rippen zusammengewachsen, die Zwischenraume ver- 
deckend.

B esch reibung: Der Stengel wird '/ ,— 1 Meter hoch, 
stelit aufrecht, ist glatt, duftig-grun, unten zwischen den 
Internodien angeschwollen und wie die ganze Pflanze haar- 
los. Die Blattstiele sind unten am Stengel rohrig wie der 
Stengel selbst, an der Basis scheidig, haben linienlanzett- 
formige oder schmallinienfórmige Bliittclien, zuweilen gar 
keine Blattclien. Sammtliche Bliittclien der Stengelbliitter 
sind ganzrandig. Zuweilen sind auch die unteren Stengel-



blatter doppelt gefiedert und steht die ganze Pflanze bis 
oben im Wasser, so sind selbst die Blattstiele gegliedert, in 
den Gelenken angeschwollen und sogar die Blattchen hohl. 
Die Blattchen der Wurzelblatter sind dagegen keilformig, 
ganz oder dreilappig. Die Hauptdolde ist gemeinlich drei- 
strahlig und weit grosser ais die unfruchtbar bleibenden
5- bis 7 strahligen Nebendolden. Die Doldclien sind halb- 
kugelig und strahlend. Die fast sitzenden, gynandrischen 
Błiithen der Scheibe liaben aufrecht stehende weisse Kron- 
bliitter; die des Randes sind langgestielt, mit ausgebreiteten 
weissen oder blassrosenrothen Kronblattern. Kelchzipfel und 
Griffel sitzeri noch an der Fracht, erste sind verhartet und 
gehen in Spitzen aus. In der Kegel hat die Dolde keine 
Hiillblattchen, ausnahmsweise kommt jedoch eine ein- bis 
zweiblatterige Iiiille vor.

V orkom m en: In Sumpfen, besonders Wiesensumpfen, 
an Sumpfgraben, auf uberschwemmten Wiesen, an sumpfigen 
Stellen der Waldungen. Fast durch das ganze Gebiet zer- 
streut, aber selbstverstandlich nur in wasserreichen Gegenden 
haufig, so z. B. bei Hamburg, in der Saalaue bei Halle u. s. w. 
(vgl. Irmischia 1885, S. 13; I). B. M. 1884, S. 157).

B liith ezeit; Juni bis August.
A nw endung: Friiher galt R adix  et H erba O enan- 

thes s. F ilip  en dulae ais ein diuretisches Arzneimittel. 
Jetzt ist diese Pflanze ganz ausser Gebrauch, aber ais Gift- 
gewiichs verdachtig, weil kein Vrieh sie beriihrt.

Na me: Olrarthj, Weinblume, von oivog Wein und 
ui>dog, Blume, heisst dieses Gewachs, wegen seines schwachen, 
weinartigen Geruchs.



F orm en : /?. Tabernaemontani Koch. Grundblatter fast 
dreifach gefiedert, namlich die Fiedercłien vielspaltig, mit 
linealischen Abschnitten. Syn. O. Tabernaemontani Gmelin. 
So z. U. bei Hamburg.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2760.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bluthe, vergr6ssert; 2 Frucht, 

desgl.



2761. Oenanthe lachenalii Gmelin.

W eindolde.

Syn. O .  pimpinelloides Poll. (nicht L.) O .  rhenana DC. 
O. megapolilana Willd. O. michelfeldensis Lachenal. O. gym- 
norrhiza Brign.

Rhizom kurz, mit bUscheligen, fleiscbigen, fadlichen oder 
verlii,ngert keuligen Wurzeln; Grundblatter doppelt geiiedert, 
mit eiformigen oder liinglich-keiligen, eingeschnitten stumpf 
gekerbten Blattchen; untere Stengelblatter doppelt geiiedert, 
die oberen einfach geiiedert, mit linealischen, spitzen Ab- 
sehnitten; Fruchte langlich, nach dem Grunde verschmalert, 
unter dem Kelcli zusammengezogen; Kronblatter strahlend, 
rundlich-verkelirtherzformig, bis znr Mitte gespalten.

B esch re ibu n g : Die Pllanze treibt einen 45— 60 Cm. 
hohen, markerfiillten Stengel, der unten walzenformig und 
gestreift, nach oben aber rielig und in seiner ganze Liinge, 
gleicli den Blattern und Dolden, haarlos ist. Die Wurzel- 
bliitter sind in der Bluthezeit der Pllanze schon verschrumpft, 
die un teren Stengelblatter werden bis uber 30 Cm. lang und 
sind langgestielt, ihre Stiele scheidig; die oberen Stengel
blatter haben nur einfach gefiederte Blatter und keine schei- 
digen Blattstiele. Die Blattchen aller Stengelblatter sind 
3 Cm. lang und dar unter, ganzrandig, nach der Spitze in 
Breite zunehmend, vorn stachelspitzig, nach der Basis hin 
alhnahlig verschmalert. Die langen Stiele der Dolden sind 
etwas sperrig; die Halle der Dolde fehlt entweder ganz oder



sie ist 2- bis 5blatterig. Die Doldenstrahlen sind 3 Cm. 
lang und dariiber oder darunter, bilden eine Dolde von
6— 8 Cm. Durchmesser. Die Doldchen werden 8— 10 Mm. 
breit, ihre gestielten, strahligen Blumen sind unregelmassig 
und mannlich, indem sieli die beiden Griffel nur rudimentar 
entwickeln. Die Zwitterblumen sind sehr kurz gestielt, ziein- 
lieh regelmiissig und kleiner ais die gestrahlten. Die Kron~ 
bliitter sind verkehrt-herzfórmig und die Spaltung der Kron- 
bliitter dringt nicht bis in die Halfte derselben ein.

Y orkom m en: Auf moorigen Wiesen langs der ganzen 
Oberrbeinebene bis Mainz, vereinzelt unterhalb Mainz und 
in der norddeutschen Ebene im Herzogthum Bremen, in 
Mecklenburg und Pommern. Bei Monfalcone und in der 
westlichen Schweiz; im Elsass besonders zwischen Heidols- 
heim und Ołmenheim; in Baden auf der faulen Wag am 
Kaiserstuhl; in der bairischen Pfalz; in Rheinhessen auf den 
Freiweinheimer Wiesen; auf den Inseln Borkum und Norder- 
nei; Schleswig und Holstein; im Lubeckischen bei Trave- 
miinde. Im Elsass aucb bei Strassburg.

B lu th ezeit: Juni, Juli.
Form en; (i. approximata Koch: Grundbliitter einfach 

gefiedert, mit dreispaltigen, stumpfen, nach dem Grunde 
keiligen Blattern. Syn. O. approximata Mer.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l ‘2761.
AB Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Bliithe, Yergrossert; 2 Frncht, 

desgl.
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2762. Oenanthe peucedanifolia Poll.

Grossblumige Weindolde.

Syn. O. Pollichi Grnelin. O. filipenduloides Thuill.
Der vorigen so ahnlich, dass Manche sie nur fur eine 

Form derselben halten. Das sehr kurze, dauernde Rhizom 
tragt einen Buschel von grosstentheils rubenformigen, sitzen- 
den, eirunden oder langlichen Wurzeln. Grundblatter doppelt 
gefiedert; obere Stengelblatter gefiedert; Abschnitte samnit- 
licher Bliitter linealisch, diejenigen der Grundblatter kiirzer; 
Fruchte langlich, nach dem Grunde verschmalert, unter dem 
Kelch zusammengezogen; Kronblatter strahlend, rundlich- 
verkehrtherzformig, bis zur Mitte gespalten.

Yorlcom m en: Auf fruchtbaren Wiesen. In der Schweiz 
und von dort aus in den Rheingegenden abwiirts, namentlich 
im Elsass auf Wiesen der Yogesenthaler; im Wurttem- 
bergischen im Geschneid beim Dachensee unweit W eil; in 
der bairichen Pfalz; in Rlieinhessen; Westphalen; Rhein- 
proyinz. Koch fuhrt sie fur Thiiringen an ohne niihere 
Angabe des Standorts, was wohl auf einem Irrthum beruhen 
diirfte. Zurich; zwischen Saar und Mosel; Flora von Trier; 
zwischen Steindorf und Wetzlar; Zweibriicken; Heugster bei 
Offenbach; Dambach.

B liith ezeit: Juni, Juli.
A b b i l d u n g e n .  T a fe l  2762.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, yergrdssert.



2763. Oenanlhe silaifolia M. B.

Sprossende Weindolde.

Syn. O. prolifera Host. O. globulosa Petter.
Der vorigen sehr ałmlich. Wnrzelfasern langlich oder 

verlangert kenlig; Stengel steif aufrecht, bis meterhoch, 
wenig verastelt; Bliitter dreifacli oder doppelt gefiedert, mit 
fast gleichformigen, an den unteren Blattern lanzettlichen, 
an den oberen linealischen Abschnitten; Fruchte cylindrisch, 
am Grunde mit einer Schwiele umgeben.

Yorkom m en: Auf fenchten, sampfigen Orten. Im 
Gebiet nur im sudlichsten Theil, in Krain, Istrien (Laibach, 
Pola). Uebrigens in Sudfrankreich, Italien, Dalmatien? 
Ungarn, Kroatien, Siebenbiirgen, in der Krim.

B lu th ezeit: Juni, Juli.

Abbi ldu ngen.  Tafel  2763.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



2764. Oenanthe pimpinelloides L.

Bibernell-W eindolde.

Der vorigen ahnlich, aber breitblatteriger. Wurzel- 
fasern fadlich, am Ende in eine fast kugelige oder eirunde 
Knolle yerdickt; Blatter doppelt gefiedert, die Blattchen der 
unteren eiformig, nach dem Grunde keilig, fiederspaltig ein- 
geschnitten, mit spitzen Abschnitten, die Blattchen der ersten 
Stengelblatter') eiformig, eingeschnitten stumpf gekerbt, die 
Blattchen der oberen Stengelblatter linealisch, ungetlieilt; 
Frtichte cylindrisch, am Grnnde mit einer Schwiele umgeben.

Yorkom m en: Auf nassen Wiesen. Nur im siidlichsten 
Theil des Gebiets. Im osterreichischen Kiistenland (Triest), 
bei Piume, auch in Unterosterreich, auf den Insełn Osero 
und Lesina. Ausserdem zerstreut durch das ganze siidliche 
und westliche Europa.

Bliithezeit:  Juni, Juli.
Formen :  a. chaerophylloides DC.: Knollen kugelig 

oder liinglich, an einem langen Paden hangend. Syn. 
O. chaerophylloides Pourr.

/?. rapacea Koch: Knollen ei-rubenformig, lcurzer ge- 
stielt. Syn. O. virgata Poiret.

1) Die Angabe in Koch’s Synopsis beruht wohl auf einem Lapsus 
Calami, der leider aucli in das Taschenbuch iibergegangen ist.

A bb i ld un gen.  Tafe l  2764.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kronblatt, yergrossert; 2 Carpell, 

desgl.



2765. Oenanthe Phellandrium Lam.

Wasserfenchel.

Syn. Phellandrium aąuaticum L.
Das zweijahrige, auch wohl mehrjahrige Rhizom treibt 

einen meterhohen, bis lingerdicken, ausgebreitet verastelten, 
stielrunden Stengel. Blatter doppelt und dreifach gefiedert, 
am Grundę des kurzeń Blattstiels scheidig; Blattchen ei- 
formig, fiederspaltig eingesclmitten, spreizend, die unter- 
getauchten yielspaltig mit liaardiinnen Abschnitten; Dolden 
blattgegenstandig; Fracht eirund-langlich, mit abgerundeten 
Rippen, von denen die Seitenrippen bedeutend breiter sind. 
Haupthiille fehlend; Iliill clien Yielblatterig.

B esch re ibu n g: Die sogenannte Wurzel oder der 
Wurzelstock, eigentlich der nnterirdische Stengel, ist mohren- 
artig geformt, facherig, von weicher Masse, an den Knoten 
ganz mit weissen, langen Wurzelfasern bedeckt. Der ganze 
oben hin- und hergebogene Stengel wird */2— 1 ’/3 Meter 
hoch, ist sebr iistig, tief gefurcht, vollig haarlos und im 
Innern hokl. Alle Blatter sind gestielt, die untergetauchten 
zertheilen sich in haardtinne Lappen, die iibrigen sind liell- 
griin und haben eirundliche, ganze, oder dreispaltige, oder 
fiederspaltige, haarlose Fiederlappen, die sich stumpf, mit 
einem leinen Stachelspitzchen endigen. Die untersten iiber 
dem Wasser befindlichen Blatter sind ziemlich gross, 3- und 
mehrfach liederig geschnitten; nach oben zu werden sie



kleiner und weniger zusammengesetzt. Die runden Blatt- 
stiele sind an der Basis besclieidet. Die den Blattern gegen- 
iiberstehenden Dolden smd kurzgestielt, halten im Durch- 
messer bis 5 Cm. und haben 6— 11 Stralilen. Ihre Hiille 
fehlt nicht immer, denn znweilen bemerkt man 1— 3 Bliitt- 
chen. Die Doldchen sind gewolbt, ihre Hiillblattchen sind 
pfriemenfórmig; von den 5 Kelchzahnen sind zwei etwas 
grosser. Die Kronbllitter sind ein wenig ungleich, an der 
Fracht bleibt der Kelch mit den 2 Griffeln sitzen. Auf der 
ein en Seite bat sie 5 Itippen, auf der andern 2 Furchen.

V orkom m en: In schlammigen Graben, Teichen, Wiesen- 
tiimpeln, meistens an etwas beschatteten Orten. Durch den 
grossten Theil des Gebietes verl)reitet, aber natUrlich in 
wasserreichen Gegenden ani hiiufigsten, besonders auf be- 
wachsenen Wiesen der Flussniedernngen. In Thiiringen ist 
sie beispielsweise ziemlich selten und sehr zerstreut (vergl. 
u. a. Irmischia 1885, S. 13), dagegen hiiufig in der Saalaue 
bei Halle. Selten ist sie im Alpengebiet, so z. B. im Salz- 
burgischen nach A. Sauter (Flora 1879, S. 95) nur am Teiclie 
bei St. Georgen; ebenso in den bairischen Alpen fehlend; 
nach Prantl (Flora 1884, S. 282) nur bei Oberreitnau auf 
der oberen Hochebene, verbreiteter auf der unteren Hoch- 
ebene, und zerstreut durch das iibrige Baiern; auch in Tirol 
nur an wenigen Stellen, so z. P». bei Sterzing, im ostlichen 
Pusterthal, bei Entiklar nilchst Margreid im Etschlande 
(Hausmanns Flora 1851— 1854, Bd. I., S. 358).

B lu th e ze it : Juli, August. Sie keimt im Herbst, iiber- 
dauert den Winter ais kleines Pflanzchen und bliiht im 
folgenden Jahre.



A nw endung: Von dieser Pflanze ist offizinell: Semen 
P h ella n d rii s. F oen icu li aąuatici. Die Samen schmeęken 
scliarf- aromatiscli und riechen unangenehm. Sie gehoren zu 
den balsamisch-reizenden Mitteln, werden gegen Husten und 
Brustkrankheiten empfolilen, galten friiher mit Unreeht ais 
ein Spezificum gegen Lungenschwindsucht und haben aucli 
ausserlich, beiMschen Wundeit, Quetschungen, Geschwuren etc. 
ilire Anwendung. Indessen ist ihr Gebrauch docli selten, 
weil man noch immer nicht von ihren Beiwirkungen sichere 
Kenntniss besitzt. Namentlieh ist der Grad ihrer narkoti- 
schen Wirkung noch keineswegs sicher ermittelt. Am hilu- 
figsten werden sie noch von den Thierarzten angewendet. 
Ais Hausmittel sind sie gefahrlich. Unreife getrocknete 
Samen selien Schwarz aus.

Pharmacopoea germanica, 2. Auflage, S. 121: Fructus 
P h e lla n d rii, Wasserfenchel.

Wenn die Pflanze abgestorben ist, so schwimmen die 
vertrockneten markigen Theile des Wurzelstocks wie Kork- 
mannchen auf dem Wasser umher, daher der Name P hellan - 
drium , von <peXXÓg, der Kork und ccvóqlov, das Miinnchen.

Form en: (i. conioides: Bliittchen und Absclmitte melir 
gestreckt, mit breiteren, eiformigen oder langlichen stumpf 
gesagten oder fiederspaltigen Abschnitten und funfkantigen 
Friichten. Syn. Phellandrium conioides Nolte. So am Elb- 
ufer bei Blankenese.

A b b ild u n g en . T a fe l 2765.
A oberer Tbeil der Pflanze, naturl. Grosse; 1 Bliithenknospe, 

vergrSssert; 2 Bliithe, desgl.; 3 Carpell, desgl.; 4 Bruckt, desgl.; 
5 u. 6 dieselbe im Liings- und Quersclmitt, desgl.



2766. Aethusa Cynapium L.

Hundspetersilie.

Gleisse.1)

Syn. Coriandrum Cynapium Crantz.
Ein kaum spannenhohes bis meterhohes Sommergewachs 

mit astigem, sparrigem, entfernt beblattertem Stengel. Blatter 
dreifach gefiedert, mit langlichen, tief eingeschnitten gesiigton 
Blattchen, dereń Abschnitte und Sagezahne in eine feine 
Haarspitze auslatifen; die Blattoberseite dunkelgriin und 
s eh wach glanzend, die Riickseite heller und stark gliinzend; 
Hulle fehlend; Hiillchen nur nach aussen entwickelt, aus drei 
lang herabhangenden Blattchen bestehend; die ausseren 
Fruchtstielchen doppelt so lang wie die Frucht; Kelchrand 
undeutlich; Frucht eirund, scharf kielformig gerippt, die 
Seitenrippen etwas breiter; Zwischenraume mit je einem 
Oelbehalter.

B esch re ibu n g : Die dunn spindelfórmige weisse Wurzel 
steigt senkrecht in die Erde hinab, ist gewohnlich einfach

1) Es heisst entweder Hundspetersilie oder Gleisse. Beide Namen 
sind yolksthumlicb. Der Name Gartengleisse, den einige Floristen 
kiinstlicli gemacht haben, ist sowohl sacblich ais logiseh falsch; 
saehlieh, weil Cynapium die Uebersetzung des deutschen Namens ist; 
logiach, weil es eine andere Art von Gleisse gar nicht giebt.



und mit Wurzelfasern versehen. Der Stengel ist rund, rohrig, 
aussen ganz fein gestreift, bereift, gabelastig; die Blatter 
gestielt, der Stiel bei den Stengelblattern fast nur aus einer 
offenen, ani Rande weisshautigen Scheide bestehend, 2- bis 
Smal gefiedert; die Blattchen mit keilformiger Basis etwas 
herablaufend, fiederspaltig eingeschnitten, mit lanzettlichen 
oder fast linealischen, spitzen Zipfeln; das unterste Fieder- 
paar bei den Stengelblattern unmittelbar an der Blattscheide, 
iibrigens ganz kahl, wie die ganze Pflanze. Die Dolden 
langer oder kurzer gestielt, dem Blatte gegentiberstehend, 
eben, vielstrahlig, die Strahlen ungleich, die allgemeine Hiille 
fehlend; die Doldchen vielblumig, mit ungleichen Blnmen- 
stielchen, unter denen nach aussen 3 ungleich grosse linea- 
lische, zuriickgeschlagene Hiillblattchen stehen, die baki nur 
so lang ais das Doldchen, bald doppelt so lang und langer 
sind. Die Blurnen weiss, etwas strahlend, mit ungleichen 
Blumenblattern, welche verkehrt-eiformig und durch das bis 
zur Mitte eingebogene Endlappchen fast herzformig sind. 
Die 5 Staubgefasse sind etwas nach innen gebogen, wenig 
langer ais die Blumenblatter. Die Grille 1 sind kurz, von 
einander gebogen, mit halbrundem, gelblichem Griffelfuss. 
Die Frucht kugelig-eiformig, anfangs grtin, bei der Reife 
weisslich, die beiden Fruchthalften an dem tief getheilten 
Mittelsaulchen befestigt; eine jede derselben mit convexem 
Riicken, auf welchem 5 stark erhabene, dicke, scharf gekielte 
Hauptrippen liegen, von denen die am Rande stehenden 
etwas breiter sind, in einen diinnen Rand ausgehen. Die 
Thalchen sind dunkler durch die in ihnen liegenden Oel-
behalter, welche sich auf der flach -concaven Bauchflache
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ais zwei oben und unten convergirende dmikle Streifen 
zeigen.

Vorkom m en: Auf Kulturland jeder Art, namentlich 
ais Unkraut in Giirten, auf Feldern, auf Gemuseland, be- 
sonders in der Umgebung von Dorfern, auf Scbutthaufen, 
auch bisweilen in Waldungen auf entblossten Stellen. Durcli 
das ganze Gebiet verbreitet.

B liitb e z e it : Yom Juni bis zum Herbst.

Anw endung: Die Gleisse geliort zu den Giftgewachsen, 
durcłi dereń Yerwechselung oder Vermischung mit Kuchen- 
krautern, namentlich mit Petersilie, leicht Yergiftnngen ent- 
stehen konnen. Im jungen Zustande, wo allein eine Yer
wechselung moglich ist, unterscheidet sie der unangenehm 
widerliche Gerucli, so wie der bereifte Stengel von Petersilie 
wie vom Korbel. Bangigkeit, heftige Kopf- und Magen- 
schmerzen, Schlummer und Sinnlosigkeit, heftiges Erbrechen, 
Anschwellen des Leibes sind die Folgen der Yergiftung. 
Medizinisch wird die Gleisse nicht melir angewendet.

Der Name A ethusa koinmt von dem griechischen cuOto, 
brennen, und hat wohl auf die giftige Eigenschaft Bezug. 
Cynapium  ist ebenfalls griechischen Ursprungs, von %viov, 
der Hund, und muov, Eppich.

F or men: [>. pygmaea Koch: kaum fingerhoch. So be- 
sonders auf Aeckern. Syn. A. Cynapium /?. agrestis Wall- 
roth. A. segetalis Bonningh. ist eine Zwergform mit stumpfen 
Blattabschnitten.

y. cynapioides: Bliitter des Hiillchens so lang wie das 
Doldchen; aussere Fruchtstielchen nicht langer ais die



Fracht; Striemen der Fugę sieli am Grandę beriihrend. 
Syn. A. cynapioides M. B.

Auch die hochwuchsige Form kommt mit kiirzeren Hiill- 
blattchen und Fruchtstielchen vor. Diese Form ist von 
Friedlander ais besondere Art: A. elata Friedl. betrachtet 
worden.

A b b ild u n g en . T a fe l 2766.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Groisse; 1 Bliithe, vergrossert; 

2 Carpell, deagl.; 3 Frueht, desgl.



2767. Foeniculum officinaie Ali.

Fenchel.

Syn. F. vulgare Gaertner. F. capillaceum Gilib. 
Anethum Foeniculum L, Meum Foeniculum Sprengel. 
Ligusticum Foeniculum Roth.

Die spindelige, bis fingerdicke Pfahlwurzel treibt im 
zweiten Sommer den aufrecbten, am Grandę stielrunden, 
nacli oben astigen, mannshohen Bllithenstengel, und stirbt 
nach der Fruchtreife wieder ab. Blatter gestielt, der Stiel 
am Grandę mit langer, am Ende geobrelter Scheide ver- 
sehen, die Spreite dreifach bis vierfach gefiedert vielspaltig 
mit langen, fadlichen Absehnitten; Dolde 13-—20strahlig, 
gross, hiillenlos; Doldchen olme Hiillchen; Kelchrand wulstig, 
zahnlos; Kronblatter gelb, ohne Endlappchen, eingerollt, am 
Ende gestotzt; Fracht flugelig gerippt; Oelbehalter einzeln 
in den Zwischenraumen; Frnchthalter zweitheilig.

B esch reibu n g: Die starkę Wurzel ist spindelformig, 
fleischig, weisslich bis weissgelblich, bat abstehende Seiten- 
iiste und treibt einen liohen, 1 — 2 Meter erreichenden Stengel. 
Dieser steht aufrecht, ist iistig, stielrund, feingerillt, im 
Innem markig, ausserlich ganz haarlos, dunkelgriin, blau- 
duftig, oben melrrfach zweitheilig. Alle Blatter sind rnelir- 
fach fiederscbnittig, sitzen an breiten zusammengedruckten 
Scheiden, welche einen hautigen Rand haben. Die Schnitt- 
blattchen sind sehr schmal, 2- bis Bspaltig; oben sebr lang.



Die Dolden stehen den Blśittern gegeniiber oder sind auch 
endstiindig, flach, gross, 6- bis 12strahlig, die Doldchen
4- bis 20strahlig. Alle Bliithchen sind fruchtbar, die gelben 
Kronblatter gleichfórmig. Die Staubgefasse sind einge- 
krummt, weit liinger ais die Krone, die Antheren rundlich 
und citronengelb. Die Frucht ist 6 Mm. lang, gelbliehgrau, 
die Striemen sind braun.

Yorkom m en: Wild an Felsen und steinigen Abhangen 
des ganzen westlichen und sudlichen Europa. In unserem 
Florengebiet nur in den siidlichsten Gegenden, so z. B. im 
osterreichischen Kiistengebiet; im sudlichen Tirol bei Bożen 
ain Griesner und Guntschnaer Berg, am Fagnerbach gegen 
den Wasserfall, beim Einsiedel und am Ceslar etc., auch in 
den meisten Weinleiten angebaut und allda verwildert, in 
Weinbergen bei Eppan, in Felsritzen im Tridentinischen; 
nach Schleicher in der Schweiz im Wallis; Untersteiermark. 
Im ilbrigen Deutschland ist sie nirgends wild, wohl aber 
haufig angebaut und hie und da verwildernd, so z. B. bei 
Minister, Badenweiler, Oberweiler, auf Feldern ond in Wein
bergen, in Thuringen auf Bahndammen, so namentlich bei 
Jena auf dem Bahnkorper der Saalbahn. Die Pllanze ver- 
wildert iiberhaupt ziemlich leicht und gehort z. B. zu den- 
jenigen europaischen Emigranten, welche sich auf den 
Pampas von Buenos Ayres eingeburgert haben.

B liithezeit: Juli bis September.
A nw endung: Gebrauchlich ist R adix  et Semen 

F o en icu li vu lgaris und z war schon seit den altesten 
Zeiten. Man wendet ihn ais ein aromatisch-reizendes Mittel 
gegen Magenschwache, Schwache des Darmkanals und ilber-



haupt da ;>,n, wo man Anis zu brauchen pflegt. Auch ais 
Hausgewurz ist er bekannt. Man wendet Fenchelwasser 
auch ais Hausmittel bei Augenkrankheiten an.

Die Pharmacopoea germanica (edito altera, S. 120) fuhrt 
nur: F ru ctu s F oen icu li, Fenchel.

Name: Bei den Grieehen hiess er /.laęaóęor, im Plinius 
kommt er unter dem Namen F oen icu lum  vor, was wohl 
mit foenum , Heu, zusammenhangt, weil sein Geruch dem 
aromatischen Heugeruche ahnlich ist.

Anm erkung: Ueber Foeniculum mrescens DG. und 
Foeniculum Racheli Heuff. vergl. Oesterr. Bot. Zeitschr. 1879, 
S. 311.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2767.
A oberer Theil der bliihenden Pflanze in nat. Grosse; 1 Frucht- 

kopfehen, desgl.; 2 Bliithe, vergrossert; 3 Carpell, desgl.; 4 Frucht, 
desgl.j 5 Theilfriichtchen im Langsschnitt, desgl.; 6 Frucht im Quer- 
schnitt, desgl.



2768. Libanotis montana AU.

Hirscłiwurzel.

Syn. L. mdgaris DC. L. daucoides Scop. L. atha- 
mantica Flora d. Wetterau. Athamanta Libanotis L. Seseli 
Libanotis K.

Die fingerdicke, lange, rUbenformige Wurzel sitzt schrag 
oder senkreeht im Boden und treibt im zweiten Jahre einen 
bis meterhohen, steif aufrechten, einfachen oder wenig ver- 
astelten, kantig gefurcbten Stengel, worauf sie nacb der 
Fruchtreife abstirbt. Blatter gestielt, doppelt bis dreifach 
gefiedert, mit fiederspaltig eingeschnittenen Blattclien und 
lanzettlichen, staclielspitzigen Abschnitten; der Blattstiel am 
Grunde scheidig; die untersten Paare der Bliittclien an der 
Spindel kreuzstandig; allgemeine Hiille reichblatterig; Dold- 
chen halbkugelig, gedrangt stehend; Kelchzśihne pfriemlich 
verlangert, zuletzt abfallig; Frueht eirund, mit den anfangs 
aufrechten, zuletzt zuruckgebogenen Staubwegen besetzt, wie 
die Doldenstrahlen kurzhaarig; Oelbehalter einzeln in den 
Zwischenriiumen.

B esch reibu n g: Der lange, holzige Wurzelstock bat 
einen scharfen, bitterlich-gewiirzigen Gesclimack und bildet 
am Kopfe einen schwarzen Schopf. Der aufrechte Stengel 
wird 4/2 — 1 ' /4 Meter hoch, ist eckig-gefurcht, kahl, 
nur selt.en mit Flaumhaaren besetzt und veriistelt sieli in 
viele Doldenstiele. Die Blatter sind unten an der Wurzel



uber 30 Cm. lang und 15 Cm. breit. Die Blattchen der 
doppelt gefiederten Bliitter laufen bis auf die Hauptrippe 
herab und weil je 2 Hauptfiedern an der Hauptrippe einander 
entgegenstehen, werden diese an der Hauptrippe sitzenden 
Blattchen kreuzstandig. Es giebt aber auch Exemplare, wo 
diese Blattchen nicht bis zur Mittelrippe herablaufen. An 
den Wurzelblattern sind die Blattchen rundlich-keilformig 
und haben rundliche Ziihne, oben am Stengel werden sie 
liinglich, haben langliche, spitze, sich in eine Stachel endigende 
Zipfel. Am Grunde sind alle Hauptstiele der Bliitter scheidig 
und an der inneren Seite mehr oder weniger rinnig. Die 
Dolden sind nicht selten 30— dOstrahlig, ihre Strahlen durch 
dicht beisammenstehende feine Filzhaare mattgriin. Auch 
die Hiillblatter, Hiillblattchen und die Stiele der Doldchen 
sind ebenso bekleidet. Die Hiillblatter sind mit ihren 
Randem eingeschlagen, die Kelche dicht behaart und deut- 
lich fimfzahnig, die Kronblatter weiss oder rothlich weiss, 
klein, verkehrt-eirund, die Frucht mit weissen Haaren dicht 
bedeckt.

V orkoinm en: In waldigen Gebirgen, auf Schlagen der 
Laubwalder, besonders auf Kalk und Thonmergel. In Kalk- 
gebirgen des mittlen und slidlichen Gebiets ziemlich ver~ 
breitet; seltner auf der norddeutschen Ebene, wo sie an 
vielen Orten ganzlich fehlt. In Preussen nach Fr. J. Weiss 
selten und oft vereinzelt, so bei Ragnit, Heilsberg, Allen- 
stein, Kulm, Neidenburg, Deutsch Crone, Conitz. Auch im 
Alpengebiet nicht allzu hiiufig; so z. B. selten im Salz- 
burgischen (A. Sauter, Flora 1879, S. 96) an steinigen, 
buschigen Stellen der Thiiler, am Gossleier bei Salzburg,



im Lungau bei Seetlial, bei Burgstall und im Weissfelde, 
auf dem Schoberkopf, am Fuscher und Radstadter Tauern; 
in den bairischen Alpen (Prantl 1884) bis 910 Meter, bei 
Pfronten, Fiissen, Garmisch, Krim, ausserdem auf der Hoeh- 
ebene und im iibrigen Baiern zerstreut, auch in der Pfalz, 
iiberhaupt fast in allen rheinischen Gebirgen; zerstreut durch 
T irol.')

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Die Pflanze ist nicht offizinell, hat aber 

wahrscheinlich Heilkrafte. Schafe beriiliren sie nicht, in- 
dessen Kinder und Pferde fressen sie gern und die Bienen 
sammeln Honig von ihr. Sie sammelt auf ihren Uolden 
eine Menge von Insekten; Getonien, Trichien, Cerambi- 
ceen u. s. w.

y/iftavon'ię war bei Theophrast ein Doldengewachs, 
dessen Wurzelstock einen Weihrauch verbreitete. Man hat 
diese Pflanze mit jenem Namen helegt, obwohl sie nicht die 
L iban otis  des Theophrast ist.

For men: /?. minor Koch: Stengel nur fusshocli, flaumig. 
Syn. Atliamanta pubescens Retz.

y. athamantoides: Fracht flir das blosse Auge kalii 
erscheinend, unter der Lupę ausserst fein kurzhaarig. Syn. 
L. athamantoides DC. Seseli Libanotis p. athamantoides 
Rchb. fil. So z. B. auf dem Berge Zhaun im osterreichischen 
Kiistengebiet, aber nach Pittoni nicht in Krain.

<3. sibirica: Blatter einfach gefiedert mit grób ein- 
geschnitten gezalmten Fiedern, am Grunde fiederspaltig und

1) Vgl. Irmischia 1885, S. 13; D. B. M. 1884, S. 117; 1885 S. 28,
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gezahnt, die Zahne eiformig, zugespitzt. Syn. Athamanta 
sibirica L. Seseli athamantoides 0. A. M. Seseli Libanotis ó. 
M. et K. L. vulgaris s. sibirica DO. So bei Marienwerder, 
Broinberg, Wronkę, bei Tochen unweit Posen, in Schlesien 
bei Myslowitz, naeh Fr. J. Weiss bei Wehlau, Allenstein, 
Heilsberg, Thorn, Kulm, Graudenz, Cartaus, Fiatów etc. 
Schon Koch (Synopsis, ed. III) hat sie, wobl mit Recht, ais 
besondere Art aufgefasst.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2768.
A Blattstuck, naturl. Grosae; B oberer Theil der Pflanze, desgl.;. 

1 Carpell, yergrossert.



2769. Seseli Hippomarathrum L.

Rossfenchel.

Syn. S. articulatuin Crantz. Hippomarathrum pelvi- 
forme PI. d. Wetterau. Sium Hippomarathrum Roth.

I)as kurze, dauernde, riibenformige, senkrecht im Boden 
sitzende Rhizom treibt einen aufrechten, bis */2 Meter liolien, 
nach oben meist etwas iistigen, ani Grandę mit einem Blatt- 
biischel besetzten, iibrigens nur selir entfernt beblatterten 
Stengel; Grundblatter und unterste Stengelblatter dreifach 
gefiedert, im Umriss langlich-eilormig, mit schmalen, liuea- 
lisclien Absclmitten; Dolden 9 — 12strahlig, die Strahlen 
kantig, nacb innen wie die jiingeren Filichte fłaumig; Hiille 
fehlgeschlagen; Hiillchen yereintblatterig, beckenformig, 
gezabnt.

B eschreibung: Der Stengel wird 30 — 45 Cm. hocli, 
steht aufrecht, ist unten gestreift, oben gerieft, sendet erst 
gegen oder in der Mitte einige aufrecht gerichtete Aeste 
aus und hat an der Basis einen Schopf. Die etwas duft- 
griinen Bliitter werden ni elit iiber handlang, sind im Umrisse 
dreimal langer ais breit, ilire dreispaltigen Fiedern messen 
nur 4— 10 Mm., alle Ziplel sind selir schrnal. Die Fiedern 
laufen an den Fiederbliittchen bis zum Hauptblattstiele lierab 
und daher bekommen die Bliitter einige Aehnlichkeit mit 
Kiimmelblattem. Die Blattscheiden scliliessen am Stengel 
an. Oben ani Stengel werden die Bliitter nur einfack ge
fiedert und ganz oben bilden sie nur Blattscheiden okne 
Bliitter. Die Dolden sind nicht iiber 5 Cm. breit, ikrę Hiille



fełilt meistentheils, seltener ist sie in 1— 3 Blattchen vor- 
handen tind die fein- oder rauhbehaarten Strahlen sind bis 
3 Cm. lang. Die Doldchen haben den Umfang eines Silber- 
sechsers, sind auch noch kleiner und zeichnen sich durch die 
beckenartig verwachsenen Hullbliittchen aus. Ihre Bltithen 
haben kleine, wenig oder gar nicht ausgerandete Kronblatter 
and ihre eiformigen, nach der Basis keilig zulaufenden 
Friiehte sind in der Vorreife dicht und fein behaart.

Yorkom  men: In Felsenspalten, an steinigen Orten. 
Sehr zerstreut durch das siidliche und mittle Gebiet, im 
nbrdlichen selten. Fast nur in Gebirgsgegenden. Auf 
sonnigen Hugeln des Kalklandes, daher nur stellenweise in 
Deutschland, z. B. auf den Kalkbergen zwischen der Firnie, 
Saale und dem Harze in Thuringen, namlich bei Nebra, 
Querfurt, Eisleben, Bennstedt, Freiburg u. s. w. Im Breisgau 
am Kaiserstuhl, bei Kreuznach, in Bohmen, Mahren und 
Oesterreich. Von Halle bis Ascłiersleben, bei Halberstadt, 
Magdeburg, bei Jagerndorf in Schlesien, in der bairischen 
Pfalz, nach Ilerrn Erwin Frueth bei Metz in Lothringen.

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Den Namen H ip p om arathrum  (l-/i;nrj- 

uaęa9(>ov, von iwjtoę Pferd und f.iuqa‘)qov Fenchel, also zu 
Deutsch Rossfenchel) hat diese Pfłanze deshalb erhalten, weil 
man glaubte, dass sie eine der Pflanzenarten sei, die Dios- 
corides mit diesem Namen belegte, was aber sehr zweifel- 
haft ist. Den Friichten schrieb man ahnliche Heilkrafte ais 
den Fenchelfriichten zu.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2769.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fruchtkopf, desgl.



2770. Seseli Gouani Koch.

Gouans Rossfenchel.

Syn. 8- elatuin Gouan.
Das senkrechte, dauernde Rhizom treibt eiuen vom 

Grunde an sparrig yerastelten, diinnen, '/2 Meter hohen, ent- 
fernt mit kleinen Blattern besetzten Stengel. Grundblatter 
in geringer Anzahl, dreimal dreizahlig und doppelt dreizahlig, 
im Gesammtumriss dreieckig; Blattchen schmal, fast drei- 
eckig-linealisch; Blattstiel stielrund; Dolden klein, 3- bis 
6strahlig, mit langen, fast stielrunden, kablen Strahlen; 
Doldchen klein, kurzstrahlig, armbluthig; Htille fehlt; Blatter 
der Hullchen pfriemlich, sehr schmal hautig berandet, zur 
Bliithezeit so lang wie das Bluthenstielchen; jiingere Friichte 
rnnzelig-flaumig, die iilteren kahl; Oelbehalter je drei in den 
Zwischenraumen.

Y orkom m en: An Felsen der Kalkgebirge. Nur im 
sttdlichsten Theile des Gebietes. Von Gorz bis Fiume und 
im siidlichen Tirol. Im siidwestlichen Tirol liber Torbole 
am Gardasee, bei Storo in Gindicarie, bei Riva am Gardasee, 
am Monte Spaccato bei Triest, bei Heidenschaft. Vgl. ancii 
O. B. Z. 1863, S. 386, 388.

B liith eze it: August, September.

A b b ild u n g en . T a fe l 2770.
ABC Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frueht, yergrossert.



2771. Seseli glaucum Jacąuin.

Meergrtiner Rossfenchel.

Syn. Seseli osseum Crantz. S. montanum (i.glaucum DC.
Weit hochwuchsiger und kraftiger ais dievorige. Stengel 

ineterlioch, aufrecht, iistig, entfernt bebliittert; Grundblatter 
dreizahlig-dreifach gefiedert, im Umriss dreieckig; Blattchen 
lanzettlich-linealisch und linealisch; Blattstiel stielrund oder 
von der Seite zusammengedruckt; Dolden gross, hiillenlos, 
10 — lbstrahlig, die Strahlen fast stielrund, lcahl; Blatter der 
Hiillchen pfriemlich, sehr schmal hautig berandet, zur Bliithe- 
zeit lialb so lang wie die Blutlienstielchen; jiingere Friichte 
runzelig, kurz kreiselformig-eirund, bei der Reife kalii oder 
fein flaumig; Zwischenraume einrillig, einstriemig, d. li. mit 
je einem Oelbehiilter yerseken. Angeblicli zweijahrig.

B esch re ibu n g : Der Stengel wird 30 — 60 Cm. iiock. 
Er ist innen mit Mark gefiillt, gabelastig und schwacli ge- 
streift. Die Blatter werden bis 10 und 13 Cm. lang, ihre 
Fiedern sperren sich aber so weit aus, dass sie im Umrisse 
dreieckig werden. Die Fiedercken sind bald breiter, bald 
sclnniiler, nicht aber iiber 2 Mm. breit und gegen die Spitze 
am breitesten, wahrend sie sick gegen die Basis kin allmaklig 
yerschmalern. Die Blattstiele sind niclrt liacli, sondern stiel
rund und von den Seiten ker etwas zusammengedruckt und 
das ganze Blatt kat eine graugriine Farbę. Die Blattscheiden 
sind nicht ausgerandet. Die Stengelblatter sind oben ein- 
fack gefiedert, oder sie bestehen nur aus einem einzigen



Blattzipfel, der sich in die Blattscheide endiget. Die Dolden 
sind sowohl gipfel- ais blattwinkelstandig, stehen an langen 
Stielen, sind liiillenlos, seltener mit 1—3 Hiillblattern begabt, 
und theilen sich in 8— 12 und 15 Strahlen. Diese liaben 
feine Aehrchen, die aber nur in der Vergrosserung bemerk- 
bar sind. Die Doldchen dagegen haben eme mehrblatterige 
Hiille und die weissrandigen, linien-lanzettlichen und spitzen 
Blattchen derselben sind in der Bliithe so lang ais die 
Strahlen der Doldchen. Die weissen, kaum ausgerandeten 
Blumenblatter haben ein eingeschlagenes Ziptelchen und ein 
rothliches Polster. Die Fruchte stehen an etwas vedickten 
Stielen; die unreifen Fruchte sind durch die dichte und 
feine Behaarung schmutziggrau, die reifen dagegen gemein- 
lich haarlos mit tiefen Bieleń und ihre Griffel, so lang ais 
das Polster, biegen sich herab. Die 5 dreieckigen, deutlich 
sichtbaren Kelchzipfel stehen aufrecht.

Y orkom m en: Au rasigen Abhangen und in waldigen 
Gebirgen. Sudtirol, Kiirnthen, Steiermark, Oesterreich, 
Bohmen, Mahren, Krain.

B lu th ezeit: Juli, August.

A bb ildu n gen . T a fe l 2771.
AB Pflanze in naturl. Grbsse; 1 Frucht, vergrossert.



2772. Seseli varium Trevir.

Schlanker Rossfenchel.

Syn. 8. glaucum Pallas.
Der vorigen sehr ahnlich, aber schlanker and die Dolden 

sehr langstrahlig. Llhizom nach Angabe der Autoren im 
zweiten Jahre nach der Fruchtreife absterbend; Stengel 
astig; Grundblatter dreizahlig-dreifach gefiedert, im Umriss 
dreieckig, mit linealischen Abschnitten; der Blattstiel ober- 
seits rinnig; Dolden 15 —25strahlig, die Strahlen last stiel- 
rund und wie der langliche Fruchtknoten kalii; Hullchen 
zur Bltithezeit halb so lang wie das Bliithenstielclien, mit 
lanzettlichen, zugespitzten, hautig berandeten Bliittchen; reife 
Fruchte lineal-langlich; Oelbehalter einzeln in den rilligen 
Zwischenranmen.

Y orkom  m en: An trockenen, steinigen Abhangen. In 
Steiermark, Siidtirol, Unterosterreich, Miihren. In Tirol nach 
Tappeiner anch an sonnigen Felsen und Anhohen im mittlen 
Yintschgau.

B ltithezeit: Juli, August.

A b b ild u n gen . T a fe l 2772.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse.



2773. Seseli montanum L.

Bergfenchel.

Syn. 8. multicaule Jacąuin. 8. Tommasinii Rb. fil.
Rhizom dauernd; Stengel aufrecht, iiber 1/2 Meter hoch, 

nur nacli oben etwas verastelt, ubrigens einfach, entfernt 
beblattert; Grundblatter und untere Stengelblatter dreifach 
gefiedert, im Umriss langlicli-eiformig, mit schmalen, spitzen, 
linealischen Abschnitten; Blattstiel oberseits rinnig; Dolden
6— 12strahlig, die Strahlen fast gleich, kantig, nach innen 
wie die jungeren Friichte flaumig; Blatter der Hnllchen 
lanzettlich, sehr schrnal hautig berandet, so lang wie das 
Doldcben; Dolde gedrungen.

Y orkom m en: An Abhangen der Kalkgebirge. In 
Steiermark; anf dem Schweizer Jura; am Wasserfall bei 
Basel zweifelhaft; in Istrien auf dem Monte maggiore; im 
Ober- und Unterelsass, so z. B. bei Wasselnheim, Mompel- 
gard, Zabern, am Goftberg auf dem Girstein, bei Pfirt; in 
Lothringen nach Erwin Prneth bei Metz am Fort St. Quentin.

B llith eze it: Juli, August.

A b b ild u n g en . T a fe l 2773.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.
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2774, Seseli toriuosum L.

Krauser Rossfenchel.

Syn. S. massiliense Caesalpin. S. glaucum Sanguin.
Das kurze, dauernde Rhizom treibt eine senkrechte 

Pfahlwurzel und einen sparmenhohen, sehr stark spreizend 
verastelten Stengel mit grossen Grundblattern und kleinen 
Stengelblattern. Grundblatter und untere Stengelbliitter drei- 
zahlig-dreifach gefiedert, im Umriss dreieckig, mit starren, 
kurz linealischen, sparrigen Abschnitten; Blattstiel oberseits 
rinnig; Dolden ziemlich kleili, G— lOstrahlig, die Strahlen 
scharfkantig, nach innen flaumig; Hiille 1— 3blatterig; Hiill- 
chen mit lanzettlichen, zugespitzten, breit hautig berandeten 
Blattern, zur Bliithezeit so lang wie das Doldclien; Fruchte 
flaumig-rauh.

Y orkom m en : An sonnigen Felsenabhangen. Im siid- 
lichen Istrien; zwiscben Triest und Fiume; im siidliclien Tirol.

B liith eze it : Juli, August.

A b b ild u n g en . T a fe l 2774.
AB Pflanze in natfirl. Grosse.



2775. Seseli coloratum Ehrh.

Pollackshafer.

Syn. S. annuum L. 8. tortuosum Poll. S. biernie Crantz. 
Sium annuum Roth. Selinum dimidiatum DC.

Die spindelige Pfahlwurzel treibt im zweiten Sommer 
einen aufreehten, einfachen oder scliwach yerastelten, ge- 
gliederten Stengel und stirbt nach der Fruchtreife wieder 
ab. Grundblatter und untere Stengelblatter dreifach ge- 
fiedert, im Umriss langlich oder liinglich-eiformig, mit 
schmalen, linealischen Abschnitten; Blattstiel oberseits rinnig; 
Hauptdolde 20 -  SOstrahlig, die Strahlen lcantig, fast gleich, 
nach innen flaumig wie die jtingeren Friichte; Hiille fehlend; 
Blatter des Hiillchens lanzettlich, zugespitzt, breit hautig 
berandet, langer ais das Doldchen.

B esch re ibu n g : Die Wurzel bald spindelformig, un- 
getheilt, nur mit einigen starkeren und viel feineren Wurzel- 
fasern, oder kurz, fast wie abgestutzt, sieli in einige Aeste 
theilend, aussen schwarzlich, innen weiss. Der Stengel 
einzeln, einfach, nur nach oben einen oder den andern Seiten- 
ast ausschickend, rund, gefurcht, kalii, beblattert. Die 
Wurzelblatter gewohnlich felilend und nur ilire vertrockneten 
faserigen Iteste iibrig, zuweilen aber aucli eins oder das 
andere vorhanden. Alle Blatter gestielt, der Stiel ganz oder 
nur an seinem unteren Theile scheidig, diese Scheide ge- 
streift, kalii, nur ani untersten Grunde den Stengel ganz,



iibrigens aber.nur lialb nmfassend, und mit einem hautigen 
Rande, welcher sich nach oben stark verbreitet und in 
2 stumpfe Oehrchen ausgeht, versehen; der ubrige Theil des 
Stiels ist rundlich, etwas gefnrcht, oben gerinnelt, bei den 
unteren Blattern anch noch zwischen der Platte und Scheide 
vorhanden, bei den oberen ist die Platte der Scheide un- 
mittelbar aufsitzend. Die Platte ist ein- bis dreimal gefiedert, 
so dass die unteren Blatter niebr gefiedert sind ais die 
oberen, welche zuletzt nur noch dreitheilig sind; alle Theile 
und Zipfel sind linealisch oder lineal-lanzettlich, spitz, mit 
kleinen weisslichen Stachelspitzchen endigend, unten mit 
vortretendem Mittelnery und etwas umgebogenen Randem, 
kahl. Die Dolden endstandig auf dem Stengel und den 
wenigen Nebenasten, daher dereń gewohnlich nur 2, hoch- 
stens 8, sehr selten 4 sich vorfinden, die endstandige des 
Stengels stiirker mehrstrahlig, alle ohne Hiille, schwach 
convex; der Stengel unmittelbar unter ihnen fein flaum- 
haarig, ebenso die Strahlen auf der inneren Seite, welche 
2— 4 Gm. lang, rund und etwas gefurcht sind. Die Doldchen 
bestehen aus 20 — 80 Blumen, dereń Strahlchen hochstens 
0 Mm. lang, aber ganz kahl sind, ihre Htillchen bestehen 
aus 10— 15 ebenso iangen, schmal-lanzettlichen, lang und 
spitz zugespitzten, weisshautig gerandeten und etwas ge- 
wimperten Blattchen. Die Blumenblatter weiss, die Staub- 
gefiisse doppelt so lang ais sie, das Griffelpolster gelb, die 
Griffel aufrecht, von einander stehend. Die Fracht langlich, 
fast cylindrisch, von der Seite etwas zusammengedriickt, die 
Riefen kielartig hervorspringend, die seitlichen randenden 
nicht breiter, die Thiilchen einstriemig.



Der Name Seseli bezeicłmete bei Griechen und Romern 
melire Doldengewachse, vielleicht auch Art en dieser Gattung.

Y orkom m en : A of grasigen, wenig bewachsenen An- 
hohen und Hiigeln, in trocknen Gebirgswaldungen. Selir 
zerstreut durch das Gebiet; haufiger in Gebirgsgegenden ais 
auf der Ebene. Nach Erwin Frueth in der Flora von Metz. 
(Vgl. A. Santer, Flora von Salzburg 1879, S. 95; D. B. M. 
1884, S. 182.) Nach Fr. J. Weiss ziemlieh selten in Preussen, 
so z. B. bei Sensburg, Thorn, Kulm, Pr. Stargardt, Dierschau, 
Fiatów, Deutsch Grone, Landsberg a. W. am Stolzenberg und 
die Yar. ten u ifo liu m  Fritze bei Breslau im Lissauer Wald.

B lilth ezeit: Jnli, August.

A b b ild u n g en . T afe  1 2775.
AB Pflanze in natflrl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Frucht, 

desgl.



2776. Kenolophium Fischeri Koch. 

Unachter Grundheil.

Syn. Orithmum mediterraneurn M. B. Peucedanum 
officinale Georgi. P. album Fischer. Ligusticum Fischeri Lk. 
Angelica Fischeri Sprengel. Cnidium Fischeri Sprengel. 
Bilans longifolius Ledebour.

Die Pflanze hat das Ansehen von Peucedanum Oreose- 
linum. Das kurze, dauernde Rliizom treibt eine spindelige 
Pfablwurzel und einen 1/2 Meter hohen, aufrechten, meisfc 
ganz einfachen, armbliitterigen Stengel. Bliitter dreifach bis 
funffach getiedert mit dreitheiligen Endblattchen und ganzen 
oder zweitheiligen Seitenblattcben; Abschnitte langlich-lan- 
zettlicli, stumpf; Hiille einbliitterig oder fehlend; Hiillchen 
vielblatterig mit linealisch-borstlichen Blattchen.

Y orkom  m en: Im Gebiet nur am Uf er der Memel bis 
Ragnit. Eine subarktisclie Pflanze Laplands, Finlands, des 
nordlichen Russiand. Nach Patze boi Tilsit und nach Górski 
im Flussgebiet des Niemen. Audi nocli bei Russ an der 
Memel. Nach Fr. J. Weiss noch nordiieher im Kreis Heide- 
krug.

B łu th ezeit: Juli, August.

A b b ild u n g en . T a fe l 2776.

A li Theile der Pflanze in naturl. Grosse; 1 Fruchtknoten, ver- 
grossert.



2777, Cnidium apioides Sprengel.

Eppich - Brenndolde.

Syn. Ligusticum apioides Lam. Laserpitium silaifolium 
Jacąuin. Ligusticum cicutaefolium Yill. L. silaifolium Gaud. 
L. Lobelii Yill.

Der Yorigen iilinlich aber hochwuchsiger und in allen 
Theilen kraftiger. Das schrag im Boden liegende, dauernde, 
bis fingerdicke Rhizom treibt einen aufrechten, federkiel- 
dicken, '/■> Meter hohen, etwas iistigen, kantigen Stengel, 
welcher entfernt mit grossen, gestielten, dreifacb geflederten 
Blattern besetzt ist; Blattchen fiedertheilig, mit linealisch- 
lanzettlichen, stachelspitzigen Abscbnitten; Blattscheiden 
locker; Hullchen so lang wie die Blttthenstielchen, mit borst- 
lichen, kahlen Blattern. Htille bisweilen fehlend.

V orkom m en: An felsigen Orten in Gebirgsgegenden. 
Nur im siidlichsten Theile des Gebietes: In Krain, im oster- 
reichischen Ktistengebiet, im Yeltlin und Tessin. (Vgl. u. a. 
O. B. Z. 1863, S. 388.

B liith ezeit: Juli, August.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2777.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 1'ruchtknoten, ver- 

groseert; 2 Prueht, desgl.



2778. Cnidium venosum Koch. 

Brenndolde.

Syn. Cn. palustre lichb. Seseli saxifragum Sclioll. 
S. annuum Ehrh. S. dubium Schk. 8. venosum Hoffmann. 
Selinurn sttnestre L. Seseli tortuosum W. Selinum lineare 
Schum. S. Chabraei Kunth. S. pratense Spreng.

Das dauernde Rhizom entsendet einen aufrechten, 
1/2 Meter hohen, einfachen oder nach oben etwas astigen, 
beblatterten Stengel. Blatter doppelt gefiedert mit linea- 
lischen oder lanzettlich-linealischen, kurz bespitzten, un- 
getheilten oder 2— 3spaltigen Abschnitten; Scheiden ver- 
liingert, die oberen straff anliegend; Blatter der Hiillchen 
pfriemlich, kalii, so lang wie das Doldclien.

B esch reibu n g: Der milchende Stock ist spindelformig 
nnd triigt oben die Blattreste der abgestorbenen Wurzel- 
blatter ais Schopf. Der oberirdische Stock hat mit S ese li 
annuum grosse Aehnlichkeit. Der Stengel wird 45— 60 Cm. 
hoch, ist aufrecht, stielrund, gerieft, an der Basis gerotliet, 
docli haarlos. Die Blattscheiden der unteren Stengelblatter 
liegen sehr lose am Stengel, die der oberen umfassen ihn 
dicht. Die Blatter gleichen dem Seseli annuum, die 
Blattchen sind durchscheinend - aderig und punktirt, das 
oberste Blatt sitzt verkummert auf der Scheide. Alle Blatt- 
theile sind haarlos und freudiggrun. Die Dolden sind end- 
standig, yielstrahlig, gewolbt. Die Htllle der Strahlen ist



theils in zwei und meliren Blattchen vorhanden, welche viel 
ktirzer ais die Strahlen sind, theils aber fehlt sie auch ganz- 
lich. Dagegen treten die Hllllchen der vielstrahligen Dold- 
chen hier besonders entwickelt auf, denn sie sind viel- 
blatterig und so lang ais die Doldchen. Die Kronblatter 
sind ziemlich gleichgross und durch das Einschlagen ihrer 
Spitzchen verkehrt-herzformig. Beim Aufbruche sind sie 
oft rothlich. Die Griffel schlagen sieli auf der gewblbten 
Scheibe zuriick.

Yorkom m en: Auf feuchten Wiesen und in fenchten 
Waldungen. Im nordlichen Gebiet, namentlich in Schlesien, 
Brandenburg, Preussen, Pommem, Mecklenburg, Hannover, 
Holstein, Sachsen, Westphalen, bei Schwetzingen, Mannheim, 
Speier, Neustadt in der Pfalz, Ellerstadt, Maxdorf, in Hessen 
im Riede zwischen Grossgerau, Trebur und Griesheim, in 
Wiesengebiischen an der Siidseite des Scliopfigs bei Grett- 
stadt in Unterfranken (Wurzb. naturw. Zeitschr. 1860, S. 321 fi'.); 
bei Genthin in der Provinz Sachsen verbreitet (D. B. M. 1884, 
S. 93); in Preussen nach Herm Fr. J. Weiss bis jetzt nur 
bei Neidenburg, Thorn, Kulm; in der Flora von Halle bei 
Lieskau, Dollnitz, Osendorf; haufig bei Dessau.

B liith ezeit: Juli, August.
Nam e; Kridioi yJmyioi heissen die Beeren der Daphne 

Cneorum  und v.vióioc stammt entweder von der Stadt 
Krldog in Karien oder von xr«w, kratzen.

A b b ild u n g en . T a fe l 2778.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frueht, vergrossert.
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2779, Trochiseanthes nodiflorus Koch. 

Radchendolde.

Syn. Ligusticum nodiflorum Yill. Smyrnium nodi- 
florwn Ali. Angelica paniculata Lam.

Im Wuchs hat die Pflanze einige Aehnlichkeit mit 
Aegopodium Podagraria. Rhizom dauernd. Grundblatter 
gestielt, mit scheidigem Grandę des Blattstiels, dreifach drei- 
zahlig, die Blattchen erster Ordnung langgestielt, Blattchen 
dritter Ordnung sitzend oder das inittle kurzgestielt oder in 
den Stiel herablaufend, aus breiterem Grandę langlich, ziem- 
lich spitz, ani Rande grób gesagt; Stengel aufreclit, V2 Meter 
hoch, mit wenigen, entfernten, kleinen Blattern besetzt, nach 
oben verastelt, die Aeste von sclimalen, lanzettlichen, ganzen 
Deckblattern gestutzt; Kronblatter grunlich, lang genagelt; 
Staubwege spreizend; Fracht verkehrt-eiformig.

Yorkom m en: An felsigen oder steinigen Orten in 
Gebirgswaldern. Im unteren Wallis zwischen St. Moriz und 
Martinach im unteren Rhonethal bei Aigle, Espenassuy und 
Port Valais, im siidlichen Tirol in Villarsa oder Camposil- 
vano.

B lilth eze it: Juni bis August.

A b b ild u n g e n . Ta f e l  2779.
AD Pflanze in naturl. Grosse.



2780. Athamanta cretensis L.

Augenwurz.

Syn. Libanotis cretensis Scopoli. A. Matthioli But. 
A. mutellinoides Lam. A. rupestris Yill.

Eine sehr zierliche, kanni spannenhohe Pflanze vom 
Ansehen unseres Menm athamanticum, mit schuppigem, 
danerndem Iihizom und etwas astigem, stielrundem, gerilltem 
Stengel. Blatter dreifach gefiedert, mit linealischen, zu- 
gespitzten, 2— 3spaltigen Abschnitten; Dolde 6 — Ostrablig; 
Blatter der Hiillchen langlich-lanzettlich, haarspitzig, hautig, 
mit einem krautigen Riickenstreifen; Friichte langlich-lanzett
lich, nacli oben verschmalert, von kurzeń, schriig abstehenden 
Haaren sammethaarig.

B esch reibu n g: Der Wnrzelstock ist mohrenartig ge- 
formt, mehrkopfig und braun beschuppt. Die Stengel stehen 
aufrecht, werden 8 — 24 Om. hoch, sind zieinlich steif, fein 
gerieft und mit weissen, abstehenden Haaren dicht besetzt, 
welche liinger oder ktirzer sind. Sie theilen sich am Grunde 
in 2 —3 Aeste oder sie sind ganz ungetheilt und haben 
oben an der Spitze, ausser der Enddolde, zuweilen nocli ein 
oder zwei Nebendolden. Uebrigens sind sie ganz blattlos 
oder nur durch ein bis zwei kurzstielige Blatter bekleidet.



Die Wurzelblatter messen 4— 10 Cm. Lange, sind langgestielt 
und bedecken den Grand des Stengels durch ibre purpur- 
rothlichen Selieiden vollig. Die Fiederzipfelchen sind 2 bis 
6 Mm. lang, sehr schmal und, gleich allen Stieltheilen, mit 
weissen, abstehenden kurzeń Haaren besetzt. Bringt man 
jedoch dieses Gewachs in die Giirten, dann gewinnen die 
Blatter und Blattzipfelchen an Lange und verlieren ihre 
Behaarung fast ganz. Die Dolden sind flach, gemeinlich
7- bis Sstrahlig, ihre behaarten Hiillblatter fallen nach der 
Bliithe ab und ihre Strahlen sind durch die dichte Behaarung 
graugrun. Die Doldchen haben 4— 8 sehr dicht behaarte, 
bleibende Hullblattchen, welclie die Lange der dicht be
haarten Doldenstieichen erreichen. Die weissen, ausgeran- 
deten Blumenblatter sind auf der Aussenflaclie gleichfalls 
behaart und die 6 Mm. langen Friichte durch die Behaarung 
grauweiss.

Yorkom m en: An felsigen und kiesigen Orten der 
Alpen und Voralpen. Durch die ganze Alpenkette ver-
breitet. An sterilen Felswanden der Lochen bei Balingen 
im Wurttembergischen. Ygl. D. B. M. 1884, S. 182; 1885, 
S. 112. Auf der Yellaclier Kotschna in Unterfranken 
(O. B. Z. 1867, S. 51).

B liithezeit: Juli, August; auch sckon im Juni.
A nw endung: Die ganze Pflanze hat einen angenehm 

gewilrzigen Gerucli und Geschmack, ani meisten jedoch der 
Same. Daher waren fruher Sem. D auci cre tici v. can- 
diani ais ein reizendes, magenstarkendes und harntreibendes 
Mittel im Gebrauche, werden aber jetzt nieht mehr au- 
gewendet.



Der Gattungsname bezieht sieh auf den Berg Athamas 
in Thessalien.

F orm en : fi. mutellinoides DC.: Blatter fast kalii. Hier- 
lier gehoren ais Synonyme: A. mutellinoides Lam. A. ru- 
pestris Yill. (nicht Scopoli). A. cretensis y. glahra Gaud.

A b b ild u n g en . T a fe l 2780.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Blumenblatter, vergrossert; 2 Frucht 

mit Hiillblatt, desgl.



2781. Athamanta Matthioli Wulfen.

Matthioli’s Augenwurz.

Syn. Libanotis rupestris Scopoli. A. rupestris Rchb. fil. 
Turbith Matthioli Wulfen.

Yon der vorigen im Wuchs sehr verschieden, hoch- 
wiichsig und flatterig. Rhizom im zweiten Herbst nach der 
Fruchtzeit absterbend. Stengel iistig, stielrund, gerillt; 
Bliitter vielfach gefiedert mit fadlichen, spreizenden Ab- 
schnitten; Dolde 15— 25strahlig, gross; Bliitter der Hiillchen 
langlich-lanzettlieh, haarspitzig, hantig, mit krautigem Riicken- 
streifen; Friłchte langlich-lanzettlieh, nach oben verschmalert, 
von kurzeń, etwas abstehenden Haaren sammetig. Bliitter 
kahl.

Yorkom m en: An steinigen Orten. In Steiermark, 
Siidtirol, Krain, hiiufig am Ufer des Isonzo bei Gorz. (Vgl. 
auch: O. B. Z. 1863, S. 388.)

B liith eze it: Juli, August.

A bb ild u n gen . T a fe l 2781.
AB Theile der Pflanze in naturl. Grosse; 1 Fruchtknoten, ver- 

grossert.



2782. Ligusticum ferulaceum Ali. 

Alpenriibe.

Die fingerdicke, mohrenfórmige Pfahlwurzel stirbt im 
zweiten Sommer nach der Fruchtreife wieder ab. Sie er- 
zeugt eine Anzalil grosserer Yorblatter und einige kurze, 
nieist astige, stielrunde, gerillte, gedrungene Stengel; Blatter 
mehrfach gefiedert, mit kurzeń, linealischen oder keilformigen, 
zugespitzt-stachelspitzigen Abschnitten; Dolden gedrungen, 
mit mehrblatteriger Hiille; Blatter des Hullchens am Ende 
fiederspaltig.

Yorkom m en: An sonnigen Platzen der Alpen. Am 
Thoiry und Saleve in der Schweiz, Mont Reculet, in den 
Piemonteser Alpen.

B liithezeit: Juni, Juli.

Abbi ldu ngen.  Tafe l  2782.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucbtkopf, desgl.



2783. Ligusticum Seguieri K och.

Seguier’s Alpenrube.

Syn. Selinum Seguieri L. fil. Imperatoria Seguieri Spr,
Das dauernde Rhizom treibt einen bis meterhohen, 

stielrunden, gerillten, astigen, bebliitterten Stengel. Bliitter 
mehrfach gefiedert, mit linealischen, zugespitzt - stachel- 
spitzigen, am Rande kahlen Abschnitten; Dolden sehr gross, 
vielstrahlig; Hillle fełilend oder 1 — 3blatterig; Bliitter des 
Hullchens ungetheilt.

Yorkom m en: An gebirgigen Orten und anf Voralpen. 
In Krain; im sudlichen Tirol; im Kanton Tessin auf dem 
Monte generoso. In Tirol z. B. auf der Seiseralp zwischen 
der Ałpenhutte St. Michael und dem Prombach, in der 
Pichtenregion des Baldo, auf den Triften von Brentonieo, 
ogli Zoccki und an der Aviana; in Istrien am Monte 
maggiore.

B lu th ezeit: Juli, August.

A b b i ld ungen.  Tafel2783.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fruchtknoten, ver- 

grossert.



2784. Gaya sisnpiex G-aud. 

Kleines Madaunkraut.

Syn. Laserpitium simplex Ali. Pachypleurum simplex 
Rchb. Neogaya simplex Meisn.

Das kurze, dauernde Rhizom bildet einen sehr kurzeń, 
dichfc beblatterten Stengel, welcher einen lcaum spannen- 
hohen, die einzige Dokle tragenden, blattlosen S cli aft treibt. 
Blatter langgestielt, dreifach gefiedert, mit lanzettlich-linea- 
lischen Abschnitten; Dolde gedrungen, klein; Blatter der 
Hułle gespalten; Blatter des Hiillchens 7— 10, meist drei- 
spaltig.

B eschreibung: Der Wnrzelstock steht ziemlich senk- 
recht in der Erde und ist mit einem braunen Schopfe be- 
deckt. Er treibt einen einfachen, blattlosen, 8— 15 Cm. 
hohen Stengel, welcher gestreift und kahi ist. Die Wurzel- 
blatter sind haarlos, 6 — 10 Cm. lang; je nach Hohe des 
Stengels erreichen sie theils die Hohe der Dolde, theils sind 
sie nur halb so hoch ais der Stengel. Sie sind immer lang
gestielt, der Stiel ist weit langer ais die Blattflache und 
geht an der Basis in eine Scheide aus. Die Blatter sind 
dreifach liedertheilig, oder vielmehr gefiedert und mit doppelt 
dreitheiligen Fiedern versehen. Die Fiederschnitte haben 
saftgrune Farbę, sind lineal-lanzettlich, vorn kurz zugespitzt 
und etwas lleischig. Die Dolde ist nur 2— 4 Cm. breit, 
gedrlingt, hat Hiillblatter, welche fast die Lange der Dolde 
erreichen, und Hiillblattchen, welche ebenso lang oder langer
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ais das Doldchen sind. Erste sind haufig dreispaltig, beide 
lineal-lanzettłich, gewohnlich in der Mitte braun angelaufen 
und am Rande griin. Die Doldchen sind erbsengross, die 
Kronblatter in der Regel an der Spitze purpurroth, immer 
nach innen gebogen und vorn etwas ausgerandet. Die Staub- 
beutel purpurroth, die Griffel einwarts geneigt.

Y orkom m en: Auf den Triften der hoheren Alpen. 
Von der Schweiz durch Tirol, Salzburg, Karnthen, Steier
mark. Im Salzburgischen nach A. Sauter (Flora 1879, S. 96) 
auf steinigem, grasigem Roden der hochsten Schiefer- und 
Urgebirgsalpen von 1900— 2500 Meter, ziemlich selten; so 
z. B. am Gaisstein und auf der Centralkette; selir selten auf 
Kalk wie z. B. ani Fusse des grossen Hundstod und am 
Tannengebirge (1900 Meter). (Ygl. auch: D. B. M. 1884, 
S. 182; 1885, S. 112.)

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Ein sehr niedliches Pflanzchen fur alpine 

Anlagen in Giirten.
Form en: Sie bliilit meistens weiss mit rosenrothem 

Ariflug, bisweilen gelblichgrun. (Ygl. Reichenbachs Icones, 
Band 21, Tafel 85.)

Ab b i ld ungen .  Tafe l  2784.
Pflanze in naturl. Grosse.



2785. fifleum athamanticum Jacąuin. 

Barwurz. \

Syn. Athamanta Meum L. Aethusa Meurn Murr. Li- 
gusticum Meum Crantz. L. capillacewn Lam. Seseli Meum 
Scopoli.

Von ahnlichem Wuchs wie Athamanta cretensis. Das 
dauernde Rhizom sitzt senkrecht im Boden nnd ist am 
oberen Ende mit einem Schopf braunlich-schwarzer Fasern 
(den Gefassbiindelresten abgestorbener Blatter) besetzt, 
worauf einige gestielte, am Grandę des Stiels scheidige 
Grundblatter folgen, ans dereń Mitte sich der schaftartige, 
am Ende schwach verzweigte Stengel in etwa Spannenholie 
erhebt, welcher nur am Grunde der Zweige ein stielloses, 
doppelt gefiedertes Blatt mit scheidigem Grunde tragt; 
Grundblatter doppelt gefiedert, mit fiedertheilig-vielspaltigen 
Fiederchen, mit haarfeinen, spitzen, fast wirteligen Ab- 
schnitten. Dolden klein, weissblumig. Die unteren Fiedern 
haben, ahnlicłi wie bei Carum Carvi, kreuzformig gestellte 
Abschnitte, was in tóeichenbachs Zeichnung (Icones, Bd. 21, 
Tafel 91) unrichtig dargestellt ist.

B eschreibung: Die 7— 13 Cm. lange und fast finger- 
dicke Wurzel steigt gemeinlich schief in den Boden, wird,



wenn sie anf Wiesen steht und abgemiiht wird, nicht selten 
yielkopfig, besitzt einen aromatischen Gerucb, hat ausserlich 
eine braune Farbę, innerlich ist sie weiss. An ihrem oberen 
Ende findet sieli ein dicker Schopf erdbrauner, in die Hohe 
gerichteter Fasern, aus welchem im Friihjahr der Stengel 
15— 45 Cm. hoch aufrecht emporsteigt. Er ist einfacli, 
rohrenformig, gestreift, haarlos, hat nur nach oben 2 bis 
3 Bliithenaste und am Ausgange derselben ebenso viel Blatter. 
Die Wurzelblatter sind langgestielt, hellgrun, haarlos, haben 
doppelt gefiederte Blatter mit vieltheiligen Blattchen nnd 
4 — 6 Mm. langen, liaarfeinen Zipfelchen. Ihre Blattstiele 
haben nach oben 2 Kiele, sind nach unten im Querschnitte 
halb-stielrund; die Stengelblatter sind gleich den Wurzel- 
blattern gefbrmt, haben aber langliehe, bauchige Scheiden; 
beide Arten von Blattern sind vollkommen haarlos, messen 
15— 20 Cm. Lange und 7— 10 Cm. Breite. Die blattwinkel- 
stiindigen und endstandigen Dolden sind oftmals sehr lang
gestielt, haben 10— 15 Strahlen, 4— 7 Cm. im Durchmesser, 
besitzen eine iiache Wolbung und zuweilen findet man auch 
ein kleines linien-lanzettformiges Hulłblatt. Sobald sie in 
Samen gehen, werden sie flach. Die Doldchen sind viel- 
blumig, ihre Hullehen bestehen aus 3 — 5 linienformigen, 
herabhangenden, bald abfallenden Blattchen, ihre Blumen 
sind weiss. Die 5 Blumenblatter s'nd gleichgross, elliptisch, 
an beiden Enden spitz, an der Spitze eingeschlagen, so dass 
sie verkehrt-herzformig erscheinen. Die Scheinblumen der 
Hauptdolde und fast alle oder alle Blumen der Astdolden 
sind unfruchtbar. Die Friichtchen werden an 6 Mm. lang, 
sind dunkelbraun und haben hellbraune Iliefen.



Y orkom m en: Auf Triften und Wiesen der Alpen, der 
Yoralpen nnd der hoheren Gebirge. In der Schweiz und 
durch die ganze Alpenkette verbreitet; auf den Vogesen; 
auf dem Schwarzwald; in Bohmen; Schlesien; Sachsen; 
Thiiringen; im Harz; in der Eifel. Im Salzburgischen nacli 
A. Sauter (Flora 1879, S. 96) auf Triften der Kalkalpen von 
1000— 1600 Meter, im Ganzen selten, so auf dem Kanten- 
brun, im Filzmoos bei Radstadt, auf der Schnoste in Gross- 
arl, auf den Alpen Bundschuhs im Lungau; haufiger in den 
Kalkalpen Oesterreichs (vergl. D. B. M. 1884, S. 83); in 
Wurttemberg im oberen Kinzig-, Murg- und Enzthal, bei 
Wurzach; bei Hirschberg in Niederhessen im Witzenliausener 
Kreise; auf der hohen Veen; im Thuringerwald auf allen 
hoher gelegenen Bergwiesen, namentlich im oberen Schwarza- 
gebiet; aber sporadisch aucli abwarts selbst bis zum Chryso- 
pras, auch im oberen Saalgebiet (vgl. D. B. M. 1884, S. 117); 
sehr verbreitet auf den Bergwiesen des Oberharzes, nament
lich in der Umgegend von Braunlage; auf dem sacbsichen 
Erzgebirge, so z. B. haufig oberhalb Freiberg (D. B. M. 1884, 
S. 157); bei Lengenfeld im Voigtlande; in Schlesien am 
Molkenberge bei Schmiedeberg, Marienthal, bei der alten 
schlesischen Baude, haufig im Isergebirge.

B lu tlieze it: Auf niedrigeren Wiesen begimit die Bliithe 
bereits im Juni, auf hochgelegenen endigt sie im August.

A n w endung: Die Barwurz ist eins der besten Milch- 
kriiuter; ihre Wurzel war sonst ais R adix  Mei in der Heil- 
kunde gebrauchlich, auch ihre Sam en wurden angewendet; 
jetzt braucht sie nur nocli der Thierarzt.

Der Name Meum kommt schon im Plinius vor.



Nacli gefalliger brieflicher Mittheilung vom 1 . Februar 
1882 des Herm Dr. Ed. Steinaclcer, Oberlebrer in Braun- 
schweig, yerdankt das Heu auf dem Oberharz sein Aroma 
wesentlich dieser Pflanze.

Form en: Christ fand auf dem Feldberg in Baden 
(Flora 1869, S. 127) zwischen dieser und der folgenden Art 
eine Mittelform, wahrscheinlich ein Bastard.

A b b ild u n g en . T a fe l 2785.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Pruoht, 

natiirl. Grosse, desgl.



2786. Meum Mutellina Gartner.

Madaun.

Syn. Phellandrium Mutellinu L. Ligustinm Mutellina 
Crantz.

Der vorigen ahnlich, aber niedriger nnd zierlicher. 
Blatter doppelt gefiedert, mit fiedertheilig - vielspaltigen 
Fiederchen imd lineal-lanzettlichen und linealen, zugespitzt- 
stachelspitzigen, ungetheilten nnd 2— Sspaltigen Abschnitten.

B escłire ibu n g : Der Stengel wird meistens nur hand- 
hoch, selten erreicht er 22 Cm. oder etwas mehr. Die 
Wnrzelblatter kommen aus einem schopfigen Stocke, sind
7— 10 Cm. lang, bestehen aus 3— 5 Blattchen, welche 5 im 
Umrisse eiformige Fiedern liaben, die wiederum in lanzett- 
liche oder lineal-lanzettliche, theils ganze, theils 2 — 3spaltige 
Zipfel zerscłmitten sind. Die Blattstiele sind kurzer oder 
langer, gehen jedoch in eine breite Scheide aus. Alle Tlieile 
des Blattes sind haarlos, die Blattzipfelchen zugespitzt und 
stachelspitzig. Der Stengel steht aufrecht, ist haarlos, fein- 
riefig, ofters roth angelaufen und hat oben gewohnlich einen 
kiirzeren Ast, bei dessen Ausgange sich ein kleines, breit- 
scheidiges Blatt oder nur eine Blattscheide findet. Die End- 
dolde ist verbliiht, wenn die Seitendolde in yolle Bliithe



gelangt und die Stiele beider Dolden sind liinger ais die 
Dolden selbst’. Die Dolden haben 9 — 15 Strahlen, die 
Doldchen besitzen breit-lanzettliche Hiillblattchen, welche 
so lang ais die Doldenstielchen, griinnervig und breit weiss- 
randig sind. Selten ist auch ein Hullblatt vorhanden. Die 
Bliithen besitzen rosenrothe oder blassrothe Kronblatter, 
dereń Spitzen nicht umgeschlagen sind. Die weissen Staub- 
faden sind liinger ais die Kronblatter und tragen rothe 
Staubbeutel. Bringt man diese Pllanze in die Garten, dann 
wird sie doldenreicher und der Stengel erhiilt dann mehr ais 
ein Blatt. Die Bliitter werden grosser, die Blattchen sind 
minder tief eingeschnitten und die Blumen weiss. Dagegen 
findet man auf hohen Alpen Exemplare mit einer einzigen 
Dolde.

Y orkom m en: Auf Alp- und Yoralp-Triften gemein, 
desgleichen auf den hochsten Bergen Mitteldeutschlands, 
niimlich auf den hochsten Bergen des Schwarzwaldes, des 
Iliesengebirges. In Oberosterreich und Steiermark. Im Salz- 
burgischen nach A. Sauter (Flora von Salzburg 1879, S. 9G) 
auf fetten Triften der Alpen, vorziiglich in der Nahe der 
Sennhiitten von 1300— 1900 Meter; so z. B. am Untersberg, 
auf den Loferer Alpen, am Aberg, Hundstein, auf den. 
Fuscher, Grossarler und Lungauer Gebirgen, am Schafberg 
in einer uppigen, der vorigen ahnlichen Form (vgl. auch 
I). B. M. 1885, S. 112). Auf den Yogesen; in Schlesien auf 
dem Gipfel des Glatzer Schneebergs, auf dem Kamm des 
Gesenkes, auf der Babia Góra; in Baden auf dem Feldberg, 
bei Schonach unweit Triberg, auf dem Belchen; auf den 
bairischen Alpen und im bairischen Wald.



B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Ein vortreffliches Alpen-Futtergewiicłis, 

von den Alpenbewohnern Madaun oder Marbelirraut genannt. 
Friiher auch offizinelb

Form  en: Vergleiche die vorige.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2786.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1, 2 Bluthe von der Seite und von 

oben, vergrossert; 3 Frucht, desgl.

1'lorn X X V II.



2787. Silaus praiensis Besser.

Wiesenhaarstrang.
Syn. Peucedanum Silaus L. P. pratense Lam. Cnidium 

Silaus Spreng. Seseli selinoides Jacq. Sium Silaus Bo tli. 
Ligusticum Silaus Duby.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen kantigen, 
iistigen, entfernt beblatterten, ‘ /2 Meter hohen Stengel. 
Grundbliitter dreifach bis vierfach gefiedert, die seitlichen 
Abschnitte ganz oder zweitheilig, die endstandigen drei- 
theilig, die Theile linealisch, stachelspitzig; Hlille 1- bis 
2  blatterig.

B esch re ibu n g: Die iistige, schwarzliclie Wurzel geht 
15—24 Cm. tief in den Boden, ist innerlich gelblich, ani 
oberen Ende schopflg und mehrkopfig. Ans jedem Kopie steigt 
ein J/‘2— l J/-3 Meter bober, aufrechter, unten gerinnelter, oben 
furchiger, sonst haarloser, nacb innen markiger, wenig ver- 
astelter Stengel empor. Die Wurzelblatter sind langgestielt, 
die Fiederblattchen sind 1 — 2 Cm. łang, lanzettlich, ani 
Rande scharf, an , der Spitze stachelspitzig, an beiden Seiten 
grasgriin und haarlos. Die Stengelblatter nehmen mit der 
Ilohe an Grosse und Zertheilung ab, sind anfangs nur doppelt, 
dann nur einfach gefiedert, nicbt seiten nur dreitheilig; die 
Blattstiele haben nach innen eine Rinne, erweitern sieli an 
der Basis und umfassen den Stengel. Die Dolden sind 
gipfelstandig und seitenstandig, die einzelnen Dolden be- 
steben aus 6 — 1 2  ungleichen Strahlen, ihre Httllen sind 
zweiblatterig oder fehlen ganz; die Doldchen der Dolden 
sind vielblumig, ziemlich flach, mit vielblatterigen Hullen



umgeben, dereń Blattchen lanzettformig, spitz, an der Spitze 
oft rothlich und nicht viel kiirzer ais die Strahlen sind. 
I)ie funfblatterige Blume ist fast gleichfonnig, die Kron
blatter sind lang zugespitzt, aber eingebogen, die Staubfaden 
sind doppelt so lang ais die eingebogenen Kronblatter, die 
Antheren liaben die Farbung der Kronblatter, die beiden 
Narben sitzen auf einem hellgriinen Fuss, dessen Driisen 
Nektar bringen.

Vorkom m en: Auf feucliten Wiesen, Graspliitzen, Gras- 
randern, an Grabenrandern. Durch das mittle und siidliche 
Gebiet verbreitet, im nordlichen sehr selten, so z. B. in 
Preussen nach Fr. J. Weiss nur bei Thorn und Kulm. Im 
Alpengebiet ist sie im Ganzen ziemlich haufig, so z. B. im 
Salzburgischen nacli A. Sauter (Flora 1879, S. 96) auf feucliten 
Wiesen am Vieliberg, auf den Glanwiesen.

B liith ezeit: Juni bis August.
A nw endung: Sonst hatte man Bad. Herb. et Sem. 

S ila i und wendete sie besonders bei Krankheiten der Harn- 
blase an; in unseren Tagen hat man sie nicht mehr in der 
Offizin, sie ist nur nocli wegen der Yerwechselung mit 
Peucedanum  O reoselinum  dem Apotlieker merkwiirdig. 
Ftir den Landwirth ist sie nur ais Wiesenunkraut beachtungs- 
werth, derm das Vieh frisst das Kraut nicht gern. Der 
Same riecht angenehm.

Name: Der Name Silaus kommt im Plinius vor und 
bezeichnet dort eine Art Wasserdolde.

A b b ild u n g en . T a fe l 2787.
AB Pflanze in naturl. Grosse.



2788. Crithmum maritimum L.

Meerdolde.

Syn. Cachrys maritima Sprengel.
Im Ansehen und in der Grosse hat die Pflanze einige 

Aehnlichkeit mit Falc aria ltivin i. Das dieke, dauernde 
Rhizom treibt einen bis fmgerdicken, ziemlich entfernt mit 
fleischigen, stechenden Blattern besetzten Stengel. Blatter 
meergriin, gestiełt, am Grandę des Blattstiels mit kurzer 
Scheide versehen, die grundstandigen doppelt gefiedert, mit 
gestielten Fiedern und lanzettlichen, ganzrandigen, nach dem 
Grandę verschmalerten Fiederchen, die stengelstandigen ein- 
fach gefiedert; Dolde mit Hiille nnd Hiillchen versehen, viel- 
strahlig; Fracht eirund; Staubwege kurz; Blume weisslich- 
griin.

Vorkommen: An steinigen Orten am Meeresgestade. 
Im Gebiet nur an der Adria bei Triest. Uebrigens im siid- 
iichen Europa.

B liith ezeit: Juli, August.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2788.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert; 2 Frucht- 

knoten, desgl.



2789. Conioselinum Fischeri W . Grab.
Maludenwurz.

Syn. C. tataricum Fischer. G. Selinum Bray. Angelica 
chaerophyllea Lottermoser. Ligusticum vaginatum Sprengel. 
L. Gmelini Chamisso et Schlechtendal.

In Wuchs und Grosse sehr an Coniuin m aculatum  
erinnernd. Zweijahrig. Stengel kalii, stielrund, gestreift; 
Bliitter mit breiten Scheiden am Grandę des Blattstiels; 
Blattspreite im Umfang dreieckig, dreifach fiedertheilig, mit 
liinglichen, spitzen, entfernt grób gezalinten Fiederchen; 
allgemeine Iliille fehlend oder wenigbliitterig; Dolde viel- 
stralilig, mit gefurchten Strahlen; Bliitter der Hullcben 
linealisch, zugespitzt, manche am Rande undeutlich siige- 
ziihnig, kiirzer ais die Bliithenstielchen.

Yorkom m en: An grasigen, schattigen, etwas feuchten 
Orten. Auf' dem Nesselurlich and dem lileinen Keilig im 
mahrischen Gesenke, sowie im Kessel daselbst und in einige 
Grasgarten der Dorfer Thomasdorf und Waldenburg ver- 
pflanzt; in Preussen bei Tilsit am liohen Ufer der Jura bei 
Masurmathen und friiher aucli bei Rastenburg; nicht bei 
Windisch Landsberg in Untersteiermark, wo Unger Conium 
mit dieser Pflanze verwecbselt hat, was Mały an Ungers 
Exemplaren im steirischen Herbarium entdeckte.ł)

B lu thezeit: Juli, August.

1) Vergl. auch Lohr’s Kritik liher die vierte Auflage von Koch’s 
Taschenbuch im Archiv der Pharmaoie, Band 173, S. 291.

A b b ild u n g en . T a fe l 2789.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse.



2790. Levisticum officinale Koch.

Liebstockel.
Syn. Ligusticum Levisticum L. AngelicaLevisticum Ali. 

A. paludapifolia Lam. Levisticum mdgare Rchb. L. palu- 
dapifolium Rchb. fil.

Das kurze, vielkopfige, dauernde Rhizom bildet finger- 
dickc, honigfarbene Wurzeln und iiber mannshohe, ziemlich 
entfernt mit grossen, gestielten, glanzenden, dreifach ge- 
fiederten Blattern besetzte Stengel; Rlattchen dreispaltig, die 
Lappen oben eingeschnitten, tibrigens ganzrandig; Dolden 
gross, endstandig und achselstandig. l)ie ganze Pflanze be- 
sitzt einen starken, balsamischen Geruch.

B esch re ibu n g : Der Wurzelstock ist lang, dick, viel- 
kopfig, hat zahlreiche lange Wurzelfasern, ausserlich eine 
braunrothe in’s Gelbliche stechende Farbę, innerlich ist er 
weisslich. Er treibt einen aufrechten, 1— 2 Meter hohen, 
steifen, ziemlicli dicken, rohrigen Stengel, welcber feingerillt, 
weisslich bereift und haarlos ist, sieli oben in Aeste zer- 
tlieilt, welche theils abwecbseln, theils einander gegeniiber- 
stelien und an der Spitze Dolden tragen. Die Bliitter sind 
unten mehrfach-fiederschnittig, die oberen fiederspaltig, die 
obersten sind nur 2 — ospaltig oder vollig ungespalten. Die 
Wurzelblatter sind langgestielt, die oberen ktirzer, die 
obersten sitzen. Die Schnittblattchen sind meistens Sspaltig, 
eingeschnitten, an dem Grunde keilformig, beiderseits glanzend. 
Das ganze Blattwerk ist haarlos, hat iiberhaupt mit dem 
Sellerie yiel Aehnlichkeit und auch wie dieser einen eigen- 
thumlichen Geruch. Die blassgelben Kronblatter sind liing-



licli, .spite und eingerollt, weit grosser ais die kleinen auf- 
i’echt stehenden Staubgefasse, dereń gelbe Antheren von den 
Kronblattern bedeckt werden.

Yorkom m en: Stammt aus Italien, ist hin und wieder, 
besonders in Westdeutschland, namentlich bei Verviers und 
Limburg verwildert, wird aber haufig halbwild in Garten, 
und ais Handelsgewachs auf Feldern gebaut. Wild im 
grossten Theil des siidlichen und ostlichen Europa.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Sie wird vielfach 7,u offizinellen Zwecken, 

auch im Grossen, angebaut, so z. B. im Gleissetlial unweit 
Jena, bei Kolleda u. a. O. Płiarmacopoea germanica ed. II., 
S. 220: radix L evistici. Der Geschmack dieser Pflanze 
ist gewiirzig und eigenthtunlicli, nicht fiłr Alle angenehm. 
Man braucht lvadix F istu lae, F o lia  et Semina L ev is- 
tie i vel L igu stic i, jetzt aber nur gewohnlich noch Iiad ix  
L ev is tic i, welclie im frischen Zustande einen blassgelben, 
harzigen Milchsaft fiihrt, spater aber verschrumpft, schwammig, 
runzelig und braunlich, im Innem aber weisslich aussieht 
und rothlich gelbe Punkte kat. Sie schmeckt dann anfangs 
susslich schleimig, spater brennend-aromatisch, enthalt ein 
Weichharz, ein atherisches Oel und einen Bitterstoff und ist 
ein kraftiges Reizmittel fur das Blut-, Nerven- und Ilaut- 
system. Fleisch und Milch nehmen bei Verfiitterung der 
Pflanze einen dem Kraut ahnlichen Geschmack an.

A bb ild u n gen . T a fe l 2790.
AB Pflanze in natiirl. GrOsse.



2791. Selinum carvifolia L.

Kummelsilge.

Syn. Laserpitium selinoides Scop. Selinum membrana- 
ceum Yill. Seseli angulatum Lam. S. pseudo-carvifolia Ali. 
Angeliea cawifolia Spr. Mylinum cawifolia Gaud.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen 1/2 Met.er 
hohen, aufrechten, gefurcht - kantigen, ziemlicłi entfernt be- 
blatterten Stengel. Blatter dreifach gefiedert, die grund- 
standigen langgestielt; Bliittchen eingeschnitten; Abscłmitte 
lanzettlieh-linealisch, liaarspitzig.

B esch re ibu n g: Aus einem kurzeń, zahlreich mit 
Wurzelfasern besetzten Stoek erhebt sich ein aufreehter, 
diinner, 60— 90 Cm. hoher, griiner, an der Basis oft roth 
angelaufener, baarloser Stengel, welcher an seinem Grunde 
langgestielte, kurzhautige Blatter hat, die in ihrer Zertheiłung 
viel Aehnlichkeit mit den Kiimmelblattern haben. Die Blatt- 
stiele sind 10— 15 Cm. lang, kahl, gefurcht, an der Basig 
sehr kurzscheidig. Die Blattflachen sind 10— 15 Cm. lang 
und langer. Die Blattscbnitte erster Ordnung messen gut 
3 Cm.; die Blattschnitte zweiter Ordnung, im Umriss fast 
herzformig, sind 8 — 10 Mm. lang, die dritter Ordnung sind 
linienformig, stachelspitzig und haben nur 4— 6 Mm. Lange. 
Das ganze Blatt hat eine grasgrune Farbę und ist haarlos. 
Die Stengel blatter sind den Wurzelbliittern ahnlich, nur 
kleiner und kiirzer gestielt und die obersten sitzen. Die 
Endschirme sind vielstrahlig (15- bis 20strahlig), gedrungen 
und schon vor der Entwiekelung der Blutlien sind die Hiill-



bliitter gemeinlich abgefalłen. Die Bliittchen der Doldchen 
sind dagegen zahlreicb yorhanden; sie sind sehr schmal, 
stehen ab, biegen sich endlich ganz riickwarts und malen 
sich roth. Die Bliithchen sind vor dem Oeibien hellrothlich, 
spiiter weiss.

Yorkom m en: In feuchten, schattigen Waldungen, auf 
Waldwiesen, auf feuchten Wiesen, an Hecken und Randem. 
Ziemlich verbreitet, aber durchaus nicht gemein. Beispiels- 
weise ziemlich hiiufig in Preussen, so z. B. nach Fr. J. Weiss 
bei Konigsberg, Caymen, Heilsberg, Heiligenbeil, Insterburg, 
Neidenburg, Thorn, Cartaus, Fiatów. In Thiiringen im 
Ganzen selten: bei Ober-Wirrbach, im Stockei im Helbethał 
(Lutze, Programm, S. 16), bei Tennstedt, Straussfurt, Ring- 
leben (Irmischia 1885, S. 13); ziemlich hiiufig im Konigreich 
Sachsen (I). B. M. 1884, S. 157), im sachsischen Voigtlande 
nach Artzt bei Plauen: zwischen Kleinfriesen und Neusalz, 
bei Oberneundorf, im Elsterthal bei Ilundsgriin unweit Oels- 
nitz; im Alpengebiet nicht selten; so z. B. urn Salzburg 
(A. Sauter, Flora 1879, S. 96) am Todtenweg von Moos 
nach Morzg und bei Elixhausen; auch hie und da in Tirol 
(D. B. M. 1885, S. 112); in Lothringen beispielsweise bei 
Metz; im Elsass bei Strassburg u. a. O.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Die Silge hat einen gewiirzigen Ge- 

schmack und ist ein treffliches Futter. In der Medizin hat 
sie lteine Anwendung.

A b b ild u n gen . T a fe l 2791.
AB Theile der Pflanze in naturl. Grosse; 1 Frucht, yergrossert.



2792. Osiericum palustre Besser. 

Mutterwurzel.

Syn. O. pratense Hoffm. Imperatoria palustris Bess. 
Selinum odoratum Bernh. Angelica pratensis M. B.

Das kurze, dauernde Rhizom isfc iiber fingerdick und 
sehr kurz aber deutlich gegliedert und treibt einen entfernt 
beblatterten, steif aufrechten, gefurchten Stengel. Bliitter 
dreizahlig, mit kurzgestielten, herzeiformigen, fast gleich- 
gestalteten, grób gesagten Blattern; Dolde gross, hiillenlos.

B esch re ibu n g : Der aufrechte, gefurchte und arm- 
blatterige Stengel ist kahl und erreicht eine Hohe von 
45— 60 Cm., zuweilen wird er aueh hoher. Die Wurzel- 
bliitter sind drei- und funfzahlig zusammengesetzt, ibre 
Blattchen gestielt, an den funffach gefiederten Blattern sitzt 
das oberste Blattpaar oder ist mit dem Endblatte mehr oder 
weniger verwachsen. Die Blattchen sind eiformig, etwas 
zugespitzt, an der Basis theilweise fast herzformig, am Rande 
grób und ungleich gesagt oder gekerbt, oberseits kalii, unter- 
seits auf den Nerven fein behaart. Auch die horizontal aus- 
gebreiteten Blattstielchen sind fein behaart. Der Stengel- 
blatter giebt es wenige, oben am Stengel haben die bauchig- 
aufgedunsenen, randigen Blattscheiden gemeinlich nur ein 
kurzgestieltes, dreiziihliges Blatt mit kleinen Blattchen. Die 
mittelgrossen Dolden haben 15 — 30 Strahlen; ihre Hiille 
fehlt oder ist einblatterig bis zweiblatterig; die Doldchen 
haben aber eine vielblatterige Hulle, dereń Blattchen lanzett-



formig-pfriemlich sind. Die zahlreichen, weissen Błiithen 
der Doldchen stehen dicht bei einander, sind sammtlich 
fruchtbar, haben einen breitzahnigen Iielch, verkehrt-herz- 
formige Kronblatter, weisse Staubgefasse und Griffel, die sich 
zuletzt zuriickkrummen. Die Fruchtdoldchen sind vielfriichtig, 
die Friichte eiformig und letzte haben einen metallartigen 
Glanz. Die ganze Pflanze hat einen Wuchs und eine Ue- 
stalt, welche zwischen Im peratoria  und A n g e lica  die 
Mitte bałt.

Y orkom m en: Auf feuchten oder sumpfigen Wiesen; 
selten, aber bisweilen gesellig. Hie und da im nordlichen 
und mittlen Gebiet. Bei Halle an der Saale zwischen der 
Dieskauer Miihle und Osendorf; in Tbtiringen bei Alpei‘stiidt 
unweit Erfurt,1) bei Freudenthal unweit Arnstadt; zwischen 
Pforten und Zwotzen bei Gera; bei Blankenburg am Harz; 
bei Spandau im Bredower Forst, bei Nauen, bei Berlin, 
Eberswalde, Berlinchen, Arnswalde, auf den Netzewiesen bei 
Driesen; bei Posen und Bromberg; in Preussen bei Thorn, 
Kulm, Wieczorkowo, Kosakenwiese bei Rubinkowo, Kloster- 
wiesen bei Podgórze, zwischen Jungferndorf und Fuchshofen 
bei Konigsberg.

B liith eze it: Juli, August, und bis zum Herbst.

1) Ausserdem nach Buddensieg auf nassen Wiesen bei Gross- 
rudestedt und Etzleben (Irmisebia 1885, S. 13).

A b b ild u n g e n . T a fe l 2792.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Ifronblatt, vergi'5ssert.



2793. Angelica silvestris L.

Wilde Engelwurz.

Syn. Selim m  Angelika Roth. Imperatoria Angelica 
FI. d. Wett. Selinum pubescens Monch. S. siluestre Orantz. 
Imperatoria silvestris DO.

Das dauernde, oft iistige, kurze, geringelte, liber finger- 
dicke Rkizom treibt einen bis meterhohen, stielrunden, wie 
die Blattstiele oft rotlilicli angelaufenen, stets wie die Blatter 
bereiften, daher blaulich-grunen Stengel. Blatter dreifach 
gefiedert, mit langlich-eiformigen oder langlich-lanzettlichen, 
scliarf gesiigten, nicht herablaufenden Blattchen, das end- 
standige ganz oder zweispaltig, die seitlichen fast sitzend, 
am Grunde ungleich und bisweilen zweispaltig; Blumen 
blassrothlich.

B esch re ibu n g: Der kurze, schiefe Wurzelstock ist 
vielkopfig geringelt, unten wie abgebissen, endigt mit zahl- 
reichen Wurzelfasern, hat ausserlich eine braungelbe, inner- 
lich eine weisse Farbę, wird 2— 5 Cm. dick und ftilirt eine 
gelbliche Mil cli. Der Stengel steht aufreclit, ist stielrund
und iistig, wird 1/2 — 1 '/2 Meter hoch, malt sich nicht selten 
purpurroth und besitzt dabei einen blaulichen Reif, wird 
aber weiter oben flaumhaarig und zeigt im Quersclmitt eine



markige Rbhre. Die unteren Błatter sind gestielt, sehr 
gross und dreifach gefiedert, die Fiederblattchen inessen 
3 —8 Cm. Lange; oben sitzen die Bliitter auf bauchigen 
Scheiden, sind doppelt-, noch hoher hinauf einfach-gefiedert, 
zuletzt werden sie sehr kleili. Alle Fiederblattchen haben 
eine grasgriine Farbę, sind aderig, unterseits et was blasser; 
ani unteren Stengel sind sie mehr eiformig, oben am Stengel 
elliptisch und eirund-lanzettlich. Die Dolden sind gross, 
stark gewolbt, 15- bis 30strahlig, die Hullblatter fallen 
schon wahrend der Bluthe ab oder fehlen ganz. Auch die 
Doldchen sind vielstralilig, ihre Hullblattchen zahlreicli, lang, 
gewimpert und herabgesclilagen. Die Kronbliitter sind gleich- 
formig, in der Jugend oder an schattigen Orten in’s Rotlie 
spielend, spiiter und besonders an freien Platzen reinweiss. 
Die 5 Staubgefasse haben weisse Antheren, die Fracht wird 
4 Mm. lang und braunlich gelb.

Y orkom m en: Auf feuchten Wiesen, an Randem von 
Fltissen, Bachen, Graben, Teichen, Landseen, auch an nassen 
Stellen in Waldungen. Durch den grossten Tlieil des 6 e- 
biets verbreitet.

B lu th eze it: Juli bis September.
A nw endung: Die Wurzel hat die Krafte der A rch an 

gę  lica , nur in geringerem Grade der Starkę, war sonst unter 
dem Namen Rad. A n g e lica e  s ilvestris  offizinell, wird 
jetzt aber nm- in Ermangelung der A rch a n g e lica  und ais 
Hausmittel gebraucht. Man wendet das Pulver der Friichte 
zur Todtung der Liiuse an.

Nam e: Der Name stammt von A n gelu s, Engel, und 
bedeutet eine heilbringende Pflanze.



Form en: a. montana: Oberste Blattchen am Grandę 
herablaufend, das endstandige ganz oder dreispaltig, die seit- 
lichen fast sitzend, am Gran de ungleich und bisweilen zwei- 
spaltig. Syn. A. montana Schleicher. So anf Wiesen und 
feuchten Stellen der Yoralpen. Ygl. u. a. D. B. M. 1884, 
S. 182; 1885, S. 112.

A b b ild u n g en . T a fe l 2793.
ABC Theile der Pflanze in natiirl. Grosse.



2794. Angelica pyrenaea Sprengel. 

Pyrenaen - Engelwurzel.

Syn. Seseli pyrenaeum L. Selinmn pyrenaeum Gouan. 
8. Lachenalii Gmelin.

Grundblatter doppelt gefiedert mit fiedertheiligen Fieder- 
chen und lineal-lanzettlichen oder linealischen, schmalen, 
ganzen und 2 — Sspaltigen Abschnitten; Dolde ungleich 
3—-7strahlig; Stengel aufrecht, bis meterhoch, einfach, ge- 
furcht, oft blattlos; Rhizom senkrecht, dauernd.

Y orkom m en: Anf feuchten Wiosen und Triften der 
Hochvogesen; im Jahre 1763 von Lachenal auf dem Blont- 
berg bei St. Marie aux Mines in Lothriugen gefunden; in 
den Yogesen zwiscken Markircli und Rappoltsweiler, bei 
Altweier, auf dem Hoheneck und Lauchen.

B liith eze it: Juni bis August.

A b b ild u n gen . T a fe l 2794.
AB Theile der Pfłanze in natiirl. Grosse; C Fruchtzweig, desgl.; 

1 Bliithe, yergrossert; 2 Frueht, desgl.



2795. Archangelica officinalis Hoffm. 

Engelwurz.
Syn. Angelica Archangelica L. A. sativa Bauhin. 

A. littoralis Fries.
Das kurze, faustdicke, wenige fingerdicke, nussbraune 

Wurzeln aussendende Rhizom treibt anfangs nur Grund- 
blatter, aber im zweiten oder dritten Jahre den bis arm- 
dicken, stielrunden, lang gegliederten, entfernt beblatterten, 
2— 4 Meter kohen Stengel oder bisweilen einige niedrigere 
Stengel. Stengel schwach gerillt, bisweilen violettroth ge- 
sprenkelt, sehr żart bereift; Bliitter doppelt gefiedert, ani 
Grunde des Blattstiels mit grosser, aufgeblasener Scheide, 
grasgriin und vollig unbereift; Blattchen eiformig oder fast 
herzformig, ungleich grób gesiigt, das endstandige dreilappig, 
die seitliclien meist zweilappig; Dolden gross, mehlig-flaumig; 
Hiillchen vollig kahl; Blumen griinlich.

B esch re ibu n g: Unter allen Dolden Deutsclilands wird 
dieses Gewiicłis am hochsten (nicht aber, wenn es kultivirt 
wird, weil der trockene Standort aufFeldern der Ausbildung 
des Stengels Eintrag thut). Seine Wurzel ist im ersten 
Jahre spind eiformig, 2 — 4 Cm. dick, im zweiten Jahre unten 
wie abgebissen, 5— 8 Cm. dick, endigt mit zahlreichen dicken 
Fasern, sieht ausserlich hellbrann aus, ist innerlich weisslich, 
engfacherig und giebt einen gelblichen Milchsaft. Der Stengel 
erreicht nicht selten 3— 3 */2 Meter und hat dann die Stiirke 
eines Armes; gemeinlich wird er aber nur mannshoch, auf 
Feldern kultivirt nur 1 /2 — 1 Meter hoeh. Er ist markig- 
rohrig, steht ganz aufrecht, ist unten, zweilen auch oben



purpurroth angelaufen und mit einem blaulichea Eeife be- 
deckt. Die Wnrzelblatter sind doppelt gefiedert, die wechsel- 
standigen Stengelblatter anten doppelt, oben nur einfach 
gefiedert, beide sehr gross, die Fiederbliittchen 7— 12 Cm. 
lang und 2— 6 Cm. breit, eiformig, spitz, am Grandę fast 
herzformig oder auch keilformig, stachelspitzig gesagt, die 
endstandigen tief dreilappig, die seitenstandigen gegenstandig 
stehend, zweilappig und einfach. Die Blattstiele sind nach 
der Basis za stark erweitert, umfassen den Stengel scheiden- 
artig. Die Blatter besitzen iiberhaupt eine grasgriine Farbę, 
auf der Unterseite sind sie etwas blasser und blaulich. Ganz 
oben schlagen sie nicht selten fehl, so dass das ganze Blatt 
nur aus einer Blattscheide und vielleicht noch ans einigen 
daran befindlichen Fiederchen besteht. Die Dolden sind 
gross, fast kugelig, bestehen aus 30— 40 Strahlen, liaben 
nur 1 oder 2 hinfallige Hullblatter oder sind auch ganz 
hullenlos. Die Doldehen sind halbkugelig, haben viele, 
zuriickgeschlagene, borstenartige Hiillblattchen. Die Blumen- 
krone ist regelmassig, zeichnet sich durch ihr gelbliches 
Griin vor allen unsern Dolden aus, und ist daher in der 
Bliithe schwer mit anderen Arten zu venvechseln.

Forkom m en: An sumpfigen Stellen, auf feuchten 
Wiesen, an Ufern von Baclien, Fltissen und Griiben. Im 
grossten Theil des nordlichen Gebietes und hie und da in 
den Alpen. Auf dem Riesengebirge in den Schneegruben, 
im Elbgrund und an der Iser; in der Mark Brandenburg; 
bei Hamburg in der Elbgegend, auf dem Hammer Brook, 
im Alstergebiet; liings der Meereskuste von Holstein bis 
Preussen und Posen. In Preussen nach Fr. J. Weiss z. B.

32Flora XXVII.



bei Memel, Fischhausen, Konigsberg, Braunsberg, Heilsberg, 
Danzig, Nenstadt, Deutsch Crone etc.; im Braunschweigi- 
schen, an der Bodę von Egeln bis Stassfurt; in Bohmen; 
Karnthen; bei Gorz; im Veltlin; im Jara. In Thuringen 
kommt sie nur verwildert vor, so z. B. bei der Gemdenmuhle 
unweit Jena, am Schambach bei Tennstadt (Irmischia 1885, 
S. 13), auf Wiesen bei Artern (Lutze s Programm 1882, S. 20). 
Sie wird an manchen Orten auf Feldern und in Bauergarten 
kultivirt, so z. B. im Gleissethal unweit Jena, in Schlesien.

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Man sammelt die Wurzeln im Winter 

oder im Friihling, sie riecht stark, doch angenehm gewiirzig, 
schmeckt scharf und bitter aromatisch, enthalt ein atherisches 
Oel, ein scharfes Weichharz und einen bitteren Extraktiv- 
stoff, wird ais ein kraftig und anhaltend reizendes Heilmittel 
sehr geschiitzt. In friiheren Zeiten brauchte man auch 
Semen und H erba A n gelicae . Die Wurzel benutzt man 
auch zur Bereitung des bekannten Angelika-Branntweins und 
die jungen Stengel kann man zur Zeit ihres Schossens ge- 
niessen. Mit Zucker eingemachte Wurzeln sind magen- 
starkend, die Samen liefern ein gewiirziges Oel, die Bllitter 
geben der mit Wismuth vorbereiteten Wolle ein dauerhaftes 
Gelb.

Offizinell: radis A n g e lica e , Angelicawurzel. Pharma- 
copoea germanica ed. II, S. 218. Die Pflanze ist eine prach- 
tige Zierde fur Teichrander in Parkanlagen.

A bb ild u n gen . T a fe l 2795.
ABCD Theile der Pflanze in natiirl. Grosse.



2796. Ferulago galbanifera Koch.

Birkwurz.

Syn. Feruła Ferulago L. Ferulago nodiflora M. K.
Die dauernde Pflanze bat im Ansehen Aelmlichkeit mit 

F oen icu lum  o ffic in a le  L., ist aber nocli hochwuchsiger 
und kraftiger ais diese. Stengel aufrecht, gerillt, etwas 
kantig, entfernt beblattert; Blatter vielfach gefiedert, im 
Umriss eiformig, mit schmal linealischen, haarspitzigen, an 
den Hauptrippen kreuzstandigen Abschnitten; Blattchen der 
Httlle und der Hullchen lineal-langlich, zugespitzt; Dolde 
sehr gross, vielstrablig; Staubwege auf der reifen Frucht 
bogig zurfickgekriimmt, etwas langer ais der Rand des 
Griffelpolsters; Kronblatter eingerollt, gelb.

Y orkom m en: Auf unfruclitbaren Wiesen, an Felsen 
und felsigen Abhangen. Im Gebiet nur im slidlichsten Tłieil: 
in Krain, im osterreichischen Kttstenlande (Oestr. B. Z. 1863, 
S. 387), im siidlichen Tirol.

B liith ezeit: Juni, Juli.
A nw endnng: Eine anseknliche Staude fur Parkanlagen.
Anm erkung: Bei Barbano in Istrien lindet sieli aucli

Opoponax Chironium Koch.

A b b i 1 (1 u u g e n. T a f e 1 2796.
AB Theile der Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert.



2797. Tommasinia verticillaris Bertol. 

W  irtel - Meisterwurz.

Syn. Angelica verticillaris L. Peucedanum verticillare 
Koch. Ostericum verticillare Rchb.

Das dauernde Rhizom treibt einen mannshohen, stiel- 
runden, fein gerillten, bereiften Stengel; Blatter dreifach 
gefiedert; Blattchen eiformig, spitz gesiigt, die seitenstandigen 
oft zweilappig, die endstandigen dreispaltig; Scheiden gross, 
aufgeblasen; Hillle fehlend; Krone grungelblich.

Yorkom m en: Im Greroll der Giessbache in alpinen 
und subalpinen Gegenden. Wal lis, Tessin, Graubiindten, 
Steiermark, osterreichisches Kiistenland; im Eisackbett bei 
Bożen in Tirol, in den Wal dem ■ des Haller Salzbergs 
(D. B. M. 1883, S. 44).

Bluthezeit :  Juli, August.
A nwendung :  Wie bei der vorigen.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  2797.
A li Theile der Pflanze in naturl. Grosse.



Haarstrang.

Syn. Selinum Peucedanum Roth.
Das fingerdicke, dauernde Rhizom liegt schrag im 

Boden nnd treibt einen meterhohen, stielrunden, gerillten, 
armblatterigen Stengel. Bliitter funfmal dreifach getheilt, mit 
linealischen, an beiden Enden verschmalerten, ungetheilten 
Bliittchen, das endstiindige dreizahlig; allgemeine Hiille meist 
dreiblatterig, abfiillig; Bliithenstielchen 2— 3 Mai so lang 
wie die Fracht; Strahlen der Dolde kahl; Fruchtrand wenig 
verbreitert.

B esch re ibn n g: Die schwarze Wnrzel ist dick und 
walzig, geht 1/3 — 1 */3 Meter tief senkrecht in den Boden ein, 
treibt auch mehre seitenstandige Aeste und hat viele kleine 
und astige Warzelfasern. Im Querschnitte ist sie 2— 10 Cm. 
dick, hat ein weissgelbliches Fleisch und einen gelben, nach 
Schwefel riechenden Milchsaft; am oberen Ende bildet sie 
viełe Kopfe, aus welchen die Stengel emporsteigen. Letzte 
stehen aufrecht, sind hellgrun, stielrnnd, haarlos, gestreift, 
im Innem markig, unten einfach, oben veriistelt und er- 
reichen eine Hohe von 1 — 2 Meter. Die Wurzelblatter 
stehen auf langen Stielen, sind haarlos, funffach dreizahlig 
und ein wenig zuriickgebogen; die kleinen Bliittchen messen 
3— 8 Cm. Liinge, sind linienformig, an der Basis und Spitze 
etwas verschmalert, nach der Spitze zu auch etwas gesiigt,



was man aber mit unbewaffneten Augen kaum bemerkt. 
Die Stengelbliitter sind in allen Theilen weit kleiner, aucli 
sparsamer zertheilt, die obersten endlich nur einfach drei- 
zahlig oder gar nicbt zertheilt. Die Dolden sind vielstrahlig, 
entspringen sowohl am Gipfel ais in den Blattwinkeln ani 
Stengel; man zahlt nicht selten 30 und mehr Doldeniiste, 
welche ebenfalls haarlos und schlauk sind. Ihre Hillle hat 
nur 1— 3 hinfallige Bliittchen. Die einzelnen Doldchen einer 
Hauptdolde besitzen dagegen eine Obliitterige und bleibende 
Hiille, sind ebenfalls vielstrahlig und haarlos. Die 5 Zahne 
des Kelches sind klein, die 5 schwefelgelben Blumenbliitter 
gleichgross, auch die Antheren sind schwefelgelb und sitzen 
an haarformigen Staubfaden. Der grune Fruchtknoten ist 
mit einem driisigen Griffelfusse bedeckt, an welehen sieli 
wiihrend der Bliithe Nektar erzeugt.

^orkom m en: Auf Wiesen, Waldblosen, an schwach 
bewachsenen Bergabhangen, besonders auf Kalkboden, langs 
der Flussufer. Nur hie und da im Gebiet. Im Rheinthal 
von der Schweiz bis Mainz hie und da,1) so z. B. bei den 
Ziegeleien bei Braubach, bei Frankfurt am Main, im Elsass 
an der 111, von Miihlhausen bis zur Wanzenau, bei Strass- 
burg; in Baden zwischen Karlsruhe und Mannheim; bei 
Wertheim; in Wiirttemberg, Baiern (Ingolstadt, Regensburg); 
liings der Saale zerstreut von Kosen bis Halle; bei Leipzig; 
im Elbgebiet von Barby bis Havelberg; bei Jena im Miihl- 
tlial, nach Buddensieg (Irmischia 1885, S. 13) auf dem Tenn-

1) Nach v. Spiessen (D. li. M. 1885, S. 124) auf den Frimheimer 
Wiesen in liheinhessen. An der Luppe ist sie ein ziomlich lastiges 
Wi esenunkraut.



stedter mul Herbsleber Riet; zerstreut in Steiermark; in 
Preussen auf der Memelinsel bei Tilsit (nach Patze, Flora 
von Pretissen 1850, unter Anfuhrung von List, Bujak und 
Schmidt ais Autoren).

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Die Wurzel ist unter dem Namen Rad. 

Peucedani oder Rad. F oen icu li porc in i ais ein scharfes, 
Hani und Scbweiss treibendes Mittel bekannt, wird aber 
jetzt sehr wenig noch angewendet. Das Kraut wird von 
dem Vieh nicht gefressen, umstockt sieli in weiten Btischen, 
yerdrangt das Gras und so wird auf diese Weise der Haar- 
strang eines der liistigsten Wiesenunkrauter.

Nam e: Der Name kommt von 7tev/.eduvóg, scharf, 
durchdringend, ber und bezieht sieli auf den scharfen Gerucli 
der Wurzel.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2798.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



Franzósischer Haarstrang.

Syn. P. of/icinale Thuiller.
Im Ganzen der vorigen ahnlich, aber die Blattabschnifcte 

breiter. Stengel stielrnnd, gerillt, dunn, aufrecht; Blatter 
dreimal oder viermal dreifach zusammengesetzt, mit lanzett- 
lichen oder lineai-Ianzettłichen Błattchen, welche ungetheilt, 
die endstandigen dreiziihlig, alle an beiden Enden verschma- 
lert sind; allgemeine Hiille armblatterig, abfallig; Dolden- 
strahlen auf der inneren Seite fiaumig-ranh; Bliithenstielcben 
so lang wie die Fracht.

Y orkom m en: Anf Wiesen. Diese in Frankreieh ver- 
breitete Pflanze findet sieli nach Biasoletto bei Triest, nach 
Noe auf dem Monte maggiore.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei der vorigen.
A nm erkung: Das ahnliche P. coriaceum Rchb. findet 

sich bei Adelsberg, Heidenscliaft in Krain; zwischen Paos 
und Pizino in Istrien.

A b b i ł d u n g e n .  Tafe  1 2799.
AB Theile der Pflanze in natiirl. GrBsse; 1 Bliithe, yergrclssert; 

2 Frucht, desgl.



Sand - Haarsti cing.

Weit gedrungener ais die vorige nnd stark sparrig ver- 
a,steli. Pflanze blaulichgrtin; Bliitter dreifach gefiedert, mit 
keilig-zungenformigen Blattclien, der Gesammtumriss liing- 
lich-dreieckig, der Grund des Blattstiels in eine flachę 
Scheide auslaufend; Stengel schwach gefurcht, naeli oben 
rispig verastelt; die oberen Scheiden abgekurzt, anfgeblasen, 
arn Ende nackt oder in eine linealische oder fiedertheilige 
Spreite auslaufend; Kronblatter gelblich, in der Mitte mit 
einem Streifen durehzogen.

Vor komin en: An sandigen Orten. Im Gebiet nur in 
Niederosterreieh im Sande zwischen Theben und Neudorf 
bart an der Grenze, kanni zwei Minuten ostlich von der 
Mark. Haufiger in Ungarn (vgl. D. B. M. 1884, S. 154).

B lu th ezeit: Juli, August.

A b b i l d u n g e n .  Tafel  2800.
AB Theile der Pflanze in naturl. Grosse; 1 Frucht im Quer- 

schnitt, yergrossert.
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2801, Peucedanum Chabraei Rclib.

Rheinischer Haarstrang.

Syn. P. cawifolium Vill. Selinum Chabraei Jacąuin. 
8. podolicum Bess. P. carvifolmm Yill. (J. selinoides Kolib. 
Selinum carmfolia Crntz. Pastinaca selinoides Vis. Seseli 
pimpinelloides Host. Schlossera heterophylla Vukit. Petro- 
selinutn Chabraei Rclib. Imperatoria Chabraei DC.

Stengel gefurcht, anfrecht, wenig veriistelt oder ein- 
fach, l/2 Meter hoch; Blatter beiderseits glanzend, gefiedert; 
Fiedern aller Blatter sitzend, vielspaltig oder an den obersten 
Bliittern ungetheilt, mit langlichen, lanzettłichen oder iinea- 
lischen, spitzen, am Grandę kreuzstandigen Abschnitten; 
Doldenstrablen an der Innenseite kurzhaarig; Hullchen meist 
einblatterig; Zwischenranme mit je drei Oelbehaltern.

B esch reibu n g: Aus einem senkrechten, spindelformigen 
Wurzelstocke, welcher weisslich, vielkopfig und oben durch 
die alten Blattreste schopfig ist, erhebt sieli ein */3— 1 Meter 
bober, aufreehter Stengel. Dieser theilt sieli nur in wenige 
Aeste, hat keine Haare, ist innen nicht hobl, zeigt aber tiefe 
Furcben. Seine griinen und glanzenden Blatter sind ge- 
bedert und die rielschnittigen Blattpaare stellen, gleicli dem 
Kiimmel, ilire untersten Zipfel in Form eines Kreuzes. Alle 
Zipfel endigen sieli mit kleinen, weisslichen Spitzchen. Die 
Wurzelblatter sind langstielig, ilire Stiele flach; sie sterben 
aber schon mit dem Aufbruche der ersten Knospen ab. Die 
Stengelblśitter sind kiirzer gestielt, haben lose, ansitzende 
Scheiden und die oberen Blatter besitzen zuweilen un-



getheilte Fiederblattchen. Die gipfelstandigen Dolden sitzen 
auf langen Stielen, theiien sieli in viele, aber ungleich hohe 
Strahlen, breiten sieli vor und in der Bluthe aus, stehen 
aber nach der Bliithe aufrecht. Die Hiille fełilfc oder ist sie 
vorhanden, so besteht sie nur aus einem einzigen Blattchen; 
dagegen fehlen die Hiillclien selten, sondern sind gewohn- 
licli ein-, seltner mehrblatterig. Alle Doldenstrahlen haben 
an der inneren Seite kleine Harchen und die Doldchen be- 
stehen aus vielen kleinen, gelbliehweissen, ausserlich roth- 
lichen Bliimchen. Der Kelcłi ist sehr undeutlich, die beiden 
Griffel stehen ab, die Fruclitchen haben einen schmalen 
Fliigel und sind 5 striemig.

Vor komin en: Auf fruclitbaren Wiesen, besonders im 
westlichen Gebiet. Im Bheingebiet, und zwar im Rheinthal 
selbst von Basel stellenweis bis zur niederlandischen Grenze 
hinab, so z. B. bei Strassburg, Pfalzburg, Bonn, Crefeld, bei 
Kiiln oberhalb Deutz und bei Siegburg (Lohrs Flora von 
Koln, S. 145), bei Koblenz ani Wege nach Kobern, zwischen 
Sternhtitte und Schloss Renneburg; in den Thiilern der Blies, 
der Saar, der Mosel; in Lothringen, namentlicli bei Metz; 
in Baiern im Donauthal von Ingolstadt bis Regensburg, und 
weiter aufwarts an der Donau bis in die Gegend von Wien; 
im Waadtland z. B. bei St. Cergus im Jura; in Karnthen, 
z. B. bei Feerzbach; in Steiermark.

B lu th eze it: Juli, August, und bisweilen im Herbst 
zum zweiten Mai.

Abbildungen. T a fe l  2801.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bluthe, vergriissert.



2802 . Peucedanum Schottl Besser.

Schott’ s tlaarstrang.

Syn. P. petraeum K.och’s Synopsis ed. I. Pteroselinum 
glaucum Rchb. Oenanthe Karstia Hacq. Pastimca glauca 
Scop.

Der vorigen sehr ahnlicli. Stengel stielrund, gerillt, 
aufrecht oder schief anfstrebend; Blatter etwas meergriin, 
glanzlos, gefiedert, die Fiedern sitzend, an den nnteren 
Blattern oder an allen vielspaltig, mit linealischen, zu- 
gespitzten, am Grnnde kreuzstiindigen Blattern; Strahlen der 
Dolde kahl; Hullchen armblatterig oder fehlend; Oelbehalter 
einzeln in den Zwischenraumen; Krone weiss.

Y orkom m en: Auf fruchtbaren Wiesen. Nur im siid- 
lichsten Theil des Gebietes; m Krain und im osterreichischen 
Kustenlande; im Isonzothal; bei der Kirche in Pieve di 
Tesino im Yalsngana an einem nordlichen Abhang, auf den 
Wocheiner Alpen und am Berge Nanas, an der Clause bei 
Flitsch, auf den Julischen Alpen; an Felsen bei Fiume und 
auf schattigen Wiesen daselbst.

B liitliezeit: Juli, August.
Form en: fi. petraeum Noe: Fiedern der Stengelblatter 

ungetheilt, lanzettlioh- linealisch, verschmalert, sehr spitz, 
diejenigen der Grundbłatter dreispaltig bis vielspaltig, mit 
linealischen, spitzen Abschnitten; HlUlchen oft funfbliitterig. 
So zwischen Triest und Fiume an Felsen der neuen Strasse.

A b b i l d u n g e n .  Tafel  2802.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergr8ssert;

2 Prueht, desgl.



Hirscliwurz.

Syn. Athamanta Cervaria L. Cewaria Bwini Gaertn. 
C. nigra Flora d. Wetterau. C. rigicla Moench. Ligusticum 
Cewaria Sprengel. Selinum Cervaria Crantz. S. glaucum 
Lam. Cewaria glauca Gaucl.

Das dauernde Ithizom sitzt senkrecht im Boden, wird 
bis armdick and tragt am Elidę einen dicłiten Faserschopf, 
die Ueberreste der Gefassbtindel abgestorbener Blatter. 
Stengel stielrund, gerillt, meterhoch, entfernt beblattert; 
Blatter gestielt, dreifach gefiedert, mit meergrunen, ei- 
formigen, fast dornig gesagten Blattchen, dereń untere an 
der hinteren Seite des Grnndes gelappt sind, dereń obere 
zusammenfliessen; allgemeine Hiille reicbblatterig, zurtick- 
gebogen; Oelbehalter anf der Beriibrnngsflache parallel.

B esch re ibu n g: Der ziemlich dicke, mohrenformige 
und verastelte Wurzelstock ist ausserlich schwarz, innerlich 
weiss nnd sein Saft ist gelblich-weiss, oben bat er einen 
schwarzen Schopf. Der Geruch ist. wie der der ganzen 
Pflanze, gewiirzig und der Geschmack gewtirzig-scharf. Der 
aufrechte Stengel wird 30—-120 Cm., gewohnlich aber 60 Cm. 
hoch, kahl, und gerillt, er steht ziemlich steif, ist unten von 
Wurzelbliittern umgeben und tragt auch einige Stengel- 
blatter. Die Wnrzelblatter erreichen bis 45 Cm. Lange und 
sind 15 Cm. breit. Sie sind dreifach gefiedert, wahrend die



kleineren unfceren Stengelblatter nur doppelt gefiedert sind. 
Die Fiederblattchen beider Arten besitzen ein lederartiges, 
etwas trockenes Parenchym, sind eiformig oder eiliinglich, 
haben auf einer Seite einen undeutlichen Lappen und das 
Endbliittchen ist gewohnlich dreilappig. Der Rand ist ge- 
sagt, die Siigeziihne endigen in kleinen weissen Spitzen, die 
Spitze ist stunipf, die Oberseite ist grasgriin oder auch etwas 
blaugriin, die Unterseite aber immer meergrun und schon 
netzaderig. Die Stiele der Stengelblatter endigen in bauchig- 
aufgedunsenen Scheiden mit hautigen Randem. Nacłi oben 
zu werden die Blatter selir klein oder verlieren sieli ganz, 
so dass man nur bauchige Blattseheiden sielit. Die Dolden 
sind 12- bis 15stralilig, ihre gemeinscłiaftliche Htille besteht 
aus 5 — 10 lanzettformigen, zuruckgeschlagenen Blattchen 
und die Doldchen sind zwar bliithenreich und dicht, stehen 
aber an der Dolde ziemlich weitliiiifig. H. dli blattchen giebt 
es viele, die sieli ebenfalls zuriickschlagen. Vor der Bliithe 
sind die Bliithen rothlieh, darni werden sie weiss. Ilire fast 
gleicli grossen Blattchen sind am Rande sehr fein gesagt 
und indem sieli das Zipfelehen an der Spitze umschlagt, 
werden sie verkehrt-herzfórmig. Nach der Bliithe malt sich 
das Griffelpolster sammt den Griffeln rosenroth und auch 
die jungę Frucht bekommt einen so gefarbten Anflug; in 
der Reife aber ist die Frucht gelblichbraun, ihre 3 mittleren 
Rippen laufen fast parallel und die seitlichen verlieren sich 
in den breiten Rand.

Y orkom  men: An trocknen Abhangen, auf trocknen 
Waldwiesen, in trocknen Waldungen. Durch einen grossen 
Theil des Gebiets zerstreut. Ygl. D. B. M. 1884, S. 128, 182.



Irmischia 1885, S. 13. A. Sauter, Flora von Salzburg 1879, 
S. 96. In Preussen nacli Fr. J. Weiss selten und nur im 
sudliclien Gebiet, wie z. B. bei Allenstein, Neidenburg, 
Briesen, Thorn, Kulm, Graudenz, Cartaus, Fiatów etc.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: llad ix  et Semen Cervariae nigrae 

vel Gentianae nigrae waren frulier sehr gebrauchlich und 
wurden gegen Wechselfieber und Unterleibs-Krankheiten an- 
gewendet, werden aber jetzt nur ais Hausmittel und von 
Thierarzten benutzt.

A b b i ld ungen .  Tafe l  2803.
AJB Theile der Pflanze in nat.iirl. Grosse; 1 Frucbte, vergr8ssert.



2804. Peucedaruim Oreoselinum Moench.

Berg - Hirschwurz.

Syn. Athamanta Oreoselinum L. Gervariu Oreoselinum 
Gaud. Oreoselinum leyitinmm M. Bieb. O. nigrum Del. 
Selinum Oreoselinum Scop.

Der vorigen einigermassen ahnlich. Rhizom dauernd, 
kurz, in eine lange, fingerdicke Pfahlwurzel auslaufend; 
Stengel aufrecht, iiber fusshoch, nach oben astig, gerillt; 
Blatter dreifach gefiedert, die Verastelungen des Blattstiels 
zuriickgeschlagen-spreizend, die Biattchen glanzend, eiformig, 
eingeschnitten oder fast fiederspaltig gezahnt, die Zahne kurz 
zugespitzt - stacbelspitzig; allgemeine Hiille reichblatterig, 
zuruckgebogen; Striemen der Beruhrungsfliiclie bogig, ani 
Rande anliegend.

B esch re ibu n g : Der gemeinen Hirschwurz an Geruch 
und Gestalt ahnlich. Ihre einfache, waizige, 15— 30 Oni. 
lange, finger- bis daumendicke, ausserlich hellgelbe, innerlich 
weisse und milchende Wurzel bildet oben einen Schopf und 
treibt einen '/:i — 1 Meter hohen, oben astigen, gestreiften, 
haarlosen und markigen Stengel. Seine Aeste stehen meisten- 
theils in Gabeln und spreizen sich aus. Die grossen, lang- 
gestielten Wurzelblatter entlassen alle ihre Fiedern und 
Fiederchen in einem rechten Winkel, ja ofters sind die 
Fiedern und Fiederchen sogar zuriickgebogen und lierab- 
geknickt. Ihre kleinsten Fiederchen haben ein derbes



Parenchym, sind unten netzaderig, bestelien ans 3 — 5 mit 
einer Knorpelspitze endigenden Zipfeln von verschiedener 
Grosse. Ebenso sind auch die Stengelblatter gestaltet, nur 
dass sie weniger gross und doppełt gefiedert sind. Sainmt- 
liche Bliitter haben keine Haare, ihre oben gerinnten Stiele 
umfassen den Stengel mit ihrer erweiterten Basis. Die 
sehwachgewolbten Dolden sind 20- bis 30strahlig, die Hiillen 
und Hiillchen bestehen aus vielen linien - lanzettformigen, 
pfriemig zugespitzten, zuriickgeschlagenen Blattchen. Die 
Doldchen sind auch aus vielen Strahlen zusammengesetzt, 
mehr gewolbt ais die Hauptdolde, und haben weisse Blmnen. 
Der Kelch ist undeutlich, die funfblatterige Krone gleich- 
formig, die Kronblatter sind umgekehrt herzformig und be- 
sitzen eine eingebogene, spitzige Yorspitze. Die 5 Staub- 
gefasse sind langer ais die Kronblatter, die 2 Griffel zuriick- 
gekriimmt, die Friichte werden iiber 1 Mm. lang, sind ver- 
kehrt eirund und am Rande weisslich.

York ommen: Auf trocknen Bergwiesen, in lichten 
Waldungen, an schwach bewachsenen, sonnigen Abhangen, 
auf grasigen Bergtriften. Durcli einen grossen Theil des 
Gebiets zerstreut; vorzugsweise in Gebirgsgegenden. In 
Thuringen ziemlich verbreitet (vgl. D. B. M. 1884, S. 182; 
1885 S. 112; nach Dr. Schmiedeknecht zwischen Gumperda 
und Gross-Eutersdorf); in der Ilheinprovinz im Nahethal 
und zu Horchheim bei Koblenz; im Ełsass z. B. bei Strass- 
burg; in Preussen nach Fr. J. Weiss stellenweise durch die 
Provinz zerstreut, so z. B. bei Konigsberg, Fischhausen, 
Caymen, Tapiau, Heilsberg, Guttstadt, Cartaus, Deutsch 
Crone etc.; dem Hochgebirge nicht fehlend, so z. B. auf
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steinigen Triften und feuchten Wiesen um Salzburg haufig, 
so z. B. am Imberg beim Kalkbruch und auf Wiesen gegen 
die Kugelmuhle.

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Die ganze Pflanze rieclit und scłnneckt 

angenehm bitter-gewiirzig, daher waren friiher ais bitter- 
aromatische (reizend-starkende) Mittel im Gebrauch: It a d i x , 
H erba et Semen O reoselin i. Die Wurzel findet noch 
immer einige Anwendung und das Kraut giebt dem kochenden 
Wasser einen Citronengeruch.

Naine: O reoselinum  ist aus óoog Berg, und athvov, 
Sellerie zusammengesetzt.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2804.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Bluthe, vergrossert;

2 Fruoht, zerschnitten, desgl.



2805. Peucedanum alsaticum L

Elsasser H irschwurz.

Syn. Cnidium alsaticum Sprengel. Cewaria alsatica 
Gaud. Pteroselinim alsaticum Rchb. Ligusticum alsati
cum Lk.

Das bis fingerdicke, liegende, dauernde Rhizom treibt 
einen anfrechten, bis meterhohen, kantig gefnrchten, fast 
rispig ver;istelten Stengel mit ruthenformigen Aesten; Blattei* 
dreifach fiederschnittig, mit eiformigen, fiederspaltigen Bliitt- 
cben nnd lineal-lanzettlichen oder lineal-langlichen, stachel- 
spitzigen, am Rande rauhen Abschnitten; allgemeine Hiille
5— 8bliitterig, abstehend; Strahlen der Dolde kahl; Staub- 
wege anf der reifen Frueht zurlickgebogen, etwas langer ais 
das Staubwegpolster.

B eschreibung: Der Wurzelstock wird federspulendick 
und dicker noch, geht schief in die Erde, ist holzig, ausser- 
lich schwarzlich, innerlich weiss mul hat am Kopfe einen 
schwarzen Schopf. Der Stengel steht aufrecht, ist von der 
Warzel an astig, wird — 1 Meter hoch, ist kalii and nach
oben zu furchig and nach unten rothbraun angelaufen. Die 
Aeste sind aufrecht gerichtet, kurz verzweigt and ebenso 
wie der Stengel haarlos. Die mit kurzeń Scheiden endigenden 
Blatter sind wiederum haarlos, lebhaft griin, die unteren an



grossen Exemplaren ziemlich umfangreich, die Blattchen 
gemeinlich 14— 20 Mm. iang mul die untersten Theile der 
Blattstiele oft etwas rotlilieh. Die Bbltter der Hiille sind 
linien-lanzettformig, weissrandig und falłen spafcer ab. die 
Blattchen der Hiillclien sind ganz ahnlich gestaltet, doch 
nur kleiner. Die Dolden sind, nach Art der Exemplare und 
der Stellung an denselben, bald reichstrahlig, bald arm- 
strahlig, docli sind die Enddolden der Stengel und Aeste 
gewohnlich 7— llstrahlig, die der Zweige aber wenigstrahlig. 
Die Doldchen sind immer yielstrahlig. Die Bluthen bestehen 
aus 5 langlichen, gelbliehen Kronblattchen, dereń spitze 
Enden sieli einwarts biegen und aus 5 doppelt so langen, 
weisslichen Staubgefassen, die nicht so leicht ais bei vielen 
andern Dolden abfallen. Die Staubkolben sind weiss. Das 
Stempelpolster wird nacli der Bltithe purpurroth und die 
Griffel von gleicher Farbę biegen sich auf dasselbe hernieder. 
Spiiter wird es violett, zuletzt schwarz. Der Flugelrand der 
Fruchte ist weniger verbreitert.

Yorkom m en: An trockenen, sonnigen Orten von Siid- 
deutscbland, vornehmlicli in steinigem Kalkboden, namentlieb 
in der Kheinflaclie von Basel bis Mainz, in Unterfranken, 
Bohmen und Oesterreich, aber auch in Thuringen bei All- 
stadt, am Fusse der Gleichen und bei Liebenstein. Die 
Thuringer Standorte sind besonders Haarhausen, Rehmberg 
bei Wandersleben, ein Hugel bei der Wachsenburg, Siilzen- 
briicken, Bad Liebenstein; Itheinflache von Oberbaden und 
Oberelsass (Turkheim u. a. O.), auf Vorbergen der Vogesen, 
im Odenwald, um Nordlingen, im unteren Nabethal, am 
Mainufer; ferner in Bohmen bei Prag und auf dem Berge



Soviz bei Raudnitz; Oesterreich, so z, 13. auf dem Kahlen
berg bei Wien; Mahren; Steiermark; in Baiern bei Wiirz- 
burg.

B lu tliezeit: Juli bis September.

A bb i ldungen.  Tale i  2805.
AB Theil der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fruehtknoten, ver- 

grossert; 2 Frucht, desgl.



2806. Peucedanum venetum Koch.

V"enetianische Hirschwurz.

Syn. Selinum venetum Spr. P. alsaticum [i. M. K. 
Pteroselinmn alsaticum (i. venetum Bchb. Selinum argen- 
teum Ali. Ceruaria alsatica fi. Gaud.

Das dauende, liegende, kaum Jfingerdicke Gluzom trakt 
einen bis meterhohen, kantig gefurchten, aufrechten, ziemlich 
entfernt beblatterten, fast rispig verastelten Stengel mit 
ruthenformigen Aesten; Bliitter dreifach gefiedert, mit ei- 
formigen, fiederspaltigen Blattchen und lineal-lanzettlichen, 
stachelspitzigen, am Eande rauhen Abschnitten; allgemeine 
Hiille 5— 8blatterig, abstehend; Strahlen der Dolde auf der 
inneren Seite flaumig-rauh; Stanbweg auf der reifen Fracht 
zuriickgebogen, langer ais der dritte Theil der Fracht; 
Blume weiss, grosser ais beim vorigen.

V orkom m en: An steinigen Ortem Nur im sudlicben 
Theil des Gebiets, in der siidlichen Schweiz, im siidlichen 
Tirol, im osterreichichen Kiistengebiet. Beispielsweise im 
Wallis, bei Bożen und Monfalcone, bei Fiume, bei Chambery 
und S. Marcel.

B liith eze it: Juli, August.

Ab b i ld ungen.  Ta fe l  2806.
AB PflaDze in naturl. Grosse; 1 Friichte, vergrossert.



2807. Peucedanum austriacum Koch.

Oesterreichische Ilirschwurz.

Syn. Selinum austriacum Jacq. 8. argentewn Crantz. 
8. nigrum Lam. 8. nigricans Gaud. 8. montanum Sclileicher. 
S. polymorphum Sprengel. Pteroselinum austriacum Rchb. 
Peucedanum montanam Koch.

Der vorigen iihnlich, aber wenig verastelt und mit 
grosseren Dolden versehen. Stengel gefurckt, meterhoch; 
Blatter dreizahlig-dreifach gefiedert, mit eiformigen, fieder- 
spaltigen Blattchen und lanzettlieh-linealischen, zugespitzten 
Abschnitten, ani Rande kahl; allgemeine Hulle reichblatterig, 
zuletzt zuruckgebogen; Strahlen der Dolde einwarts fłaumig- 
rauh; Kronblatter breit verkehrt-herzformig, benagelt.

V orkom m en: An etwas bewachsenen Fel sen. Im 
Kanton Waadt, im Wallis, in Graubiindten im Misoxer 
Thale; Krain; Karnthen; Bohmen. Reichenbach fiihrt ais 
spezielle Standorte an: oberhalb Morele, Gorges de Fouły, 
Joux brule, M. Ałesse im Wallis; Bad en bei Wien und 
Bertholsdorf bei Wien.

B lttthezeit: Juli, August.
F orm en: Sieweicht ab mit schmalerenBlattabschnitten: 

Selinum nigricans Gaud. 8. montanum Schleieher; ferner: 
(i. rablense Rchb. Blatter dreizahlig-dreifach gefiedert, viel- 
spaltig, mit schmal linealischen, zugespitzten, am Rande 
kahlen Abschnitten. So an steinigen Abhangen der Yor-



alpen; inKrain; Karnthen; S.iidtirol; Siidschweiz. In Karnthen 
im Raibelthal, in Krain in der Wochein, an der Klause bei 
Flitsch, in den Julischen Alpen, in Sttdtirol verbreitet in 
der Kalkregion von der Ebene bis zu mittler Gebirgs- 
erhebung; auf der Mendola im Val di Non, in der siidlichen 
Schweiz auf dem Monte generoso. Syn. P. rablense Koch. 
Feruła rablensis Wulfen. Selimom lineare R. S. S. elegans 
Balb. S. rablense Sprengel. Oreoselinum rablense Hoffmann. 
Pteroselinum rablense Rchb.

Die Pflanze variirt ausserdem mit rnndlich-eiformigen 
und mit langlich - eiformigen Fruchten.

Ab bi l dungen .  T a f'e 1 2807,
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosae; 1 Kronblatt, ver- 

grSssert.



2808. Thysselinum palustre Hoffm. 

Siunpfhaarstrang, Olsenick.

Syn. Peuceclanv,m palustre Moench. P. silvestre DC. 
Selinum silvestre Jacq. Thysselinum Plinii Sprengel.

Dem vorigen ahnlich. Stengel aufrecht, meterłioch, ge- 
furcht; Bliitter dreifach gefiedert, mit tief fiederspaltigen 
Bliittchen und lineal-lanzettlichen, zugespitzten, am Bandę 
etwas rauhen Abschnitten; Dolde gross, vielstrałilig, mit 
vielblatteriger Hiille; Htillblattchen frei. Das Rhizom stirbt 
nach Koch im zweiten Sommer nach der Fruchtreife ab.

B esch re ibu n g: Die Wurzel ist spindelformig, sehr 
veriistelt, ein- oder mehrkopfig, hellbriiunlich nnd milcht; 
sie treibt einen !/2— 1 !/ t Meter und noch hoheren Stengel. 
Die Wurzelblatter sind sehr gross und dreifach fiederartig 
zerschnitten, die Stengelblatter werden nach oben zu immer 
kleiner, sind oben nur zweifach fiederartig zerschnitten. Die 
Bliittchen haben im Umrisse eine langliche oder eirunde 
Gestalt und ihre Einschnitte dringen theils bis auf den 
Mittelnerven, theils sind sie auch nur fiedertheilig. Die 
linealen Zipfel messen im ersten Falle fast 3 Cm. Lange, 
im letzten nur G — 12 Mm. und sind immer nur 2—-3 Mm. 
breit, gegen die Spitze ofters etwas gerothet und das Stachel- 
spitzehen ist weisslich. Die Wurzelblatter sitzen auf langen, 
rohrigen Stielen, die Stengelblatter auf iihnlichen, nur 
kiirzeren. Der Stengel steht aufrecht, ist rohrig, tiefgefurcht,
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an der Basis rotli angelaufen and sendet viele abstehende 
Doldenaste aus den Blattwinkeln ans. Die Dolden sind viel- 
'strahlig (12— 30strahlig), die gemeinschaftliche und besondere 
Hiille ist vielblatterig, die Blattchen sind lanzett-pfriemlich, 
randliautig, nach oben wimperig, stehen anfangs ab und 
schlagen sieli spiiter zuriick. Der Kelch der Bluthen ist 
deutlich gezahnt, die BlUthen sind in der Knospe roth, spater 
werden sie weiss, ihre Blatter sind mit der zungenartigen 
Spitze zurUckgeschlagen und formen mm mit leiebter Aus- 
randung ein yerkehrtes Herz. Die Doldchen sind locker 
gebaut, und wenig kugelig, fast flach. Die Frtichtchen sind 
linsenartig zusammengedruckt, nur schmal gefliigelt.

Yorkom inen: In Sumpfen, yorziiglich in Waldsumpfen, 
daher besonders in den Erlenbriichen der niirdliehen Ebene, 
dccii auch in Mittel- und Siiddeutschland fast in allen 
Gegenden, wiewohl im Ganzen seltner ais im Norden, in 
Thfiringen mit Ausnahme der Halleschen Gegend nur im 
Waldsuinpfe des Steigers bei Erfurt, in dem Thalsumpfe bei 
Alperstiidt nordlich von Erfurt, in den Sumpfen des Voigt- 
lands und angeblich bei Iiappelsdorf unfern Schleusingen. 
Von meinem Sohn J. G. Hallier seit einigen Jahren auf einer 
grossen Sumpfwiese arn Steiger bei Berka a. Ilin gesammelt. 
Nach Buddensieg (Irmischia 1885, S. 13) im Unstrutthal 
zwischen Herbsleben und Naegelstedt und auf den Wiesen 
zwischen Riethnordhausen und Walschleben. Ziemlich zer- 
streut im Rheingebiet, so z. B. im Ostwald bei Strassburg. 
In Preussen nach Fr. J. Weiss stellenweis aber nicht haufig, 
so z. B. bei Konigsberg, Mernel, Fischhausen, Darkehmen, 
Caymen, Braunsberg, Insterburg, Heilsberg, Danzig, Conitz.



Ziemlick verbreitet im Alpengebiet, so z. B. nach A. Sauter 
(Flora 1879, S. 96) in Moorgriinden, Griiben und Sttmpfen 
im Salzburgischen, so z. B. bei Kasern, Mattsee, Ursprung, 
am Zellersee; ebenso in Tirol (vgl. u. a. D. B. M. 1884, S. 182; 
1885, S. 113).

B liitk eze it: Juli, August.
A nw endung: Die stark riechende Wurzel bat einen 

scharf-aromatischen und bitteren Geschmack mit brennendem 
Nackgeschmack, und wurde ais Rad. T h ysse lin ii vel 
O lsn itii gebraucht. Sie ist auch in neueren Zeiten ern- 
pfohlen worden und wird ais Gewiirz, namentlich ais Haus- 
trunk, in Branntwein gelegt, hin und wieder benutzt.

Den Namen Thysselinum  fiihrt sie wegen der herab- 
hangenden Hiillen, die wie Quasten oder Franzen ausseken, 
von: ‘)aoavog, der Quast oder die Quaste, Franze und aehvov.

A bb i ldungen.  Tafel  2808.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fracht, vergrossert.



2809, Tordylium maximum L.

/  Zirmet.

Jahrig und zweijahrig. Stengel steif aufrecht, bis meter- 
hoch, von rtickwarts gekehrten Haaren steifhaarig; Bliitter 
gefiedert, mit stumpf gekerbten Blattchen, steifbaarig, die 
Blattchen der unteren Bliitter eiformig, die der oberen lan- 
zettlich, das endstiindige verliingert; Hiillblattchen linealisch, 
kiirzer ais die Dolde; Fruchtchen auf dem Mittelfelde borstig 
steifhaarig, mit je vier Oelbehaltern.

B esch re ibu n g : Die ganze Pflanze ist mit Borsten- 
liaaren bekleidet, welche an den Stengeltheilen abwarts ge- 
richtet sind, auf den Blattfłachen anliegen, an den Dolden- 
hitllen abstehen. Die Wurzel ist spindelformig, treibt einen 
1/2— 1 Meter hohen Stengel, welcher aufrecht steht, innen 
bohl, ausserlich gefurcht ist und sich gabeliistig zertheilt. 
Die unteren, fast 20 — 80 Cm. langen Bliitter haben gerinnte, 
scheidig-anliegende Stiele und 4— 5 Blattpaare, dereń Bliitt- 
chen 2— 4 Cm. lang und halb oder 2/3 so breit sind, am 
Rande eine doppelte, aber stumpfe Serratur besitzen und 
keine Stielchen haben. Die Blattchen der Stengelbliitter 
gehen allmahlig in eine lanzettliche Form iiber und das 
Endbliittchen ist dann sehr in die Liinge gezogen. Alle 
Bliitter fiihlen sich durch ilire Borstenhaare sehr ranh an. 
Die Dolden sind endstandig und blattgegenstandig, ihre 
Stiele sind lang, 5-, 10- und mehrstrahlig. Ihre Hiille be-



steht ans 5 linealischen, sehr haarigen Bliittchen, desgleiclien 
sind die Ilullchen rauhhaarig und die Kronblatter ausserlich 
rosa, innerlich weiss. Nur die inneren Bliifchen haben ziem- 
licli gleichgrosse, an der Spitze eingeschlagene Kronblatter, 
die ausseren sind strahlig und ihre Kronblatter sehr ungleich 
an Gestalt und Lange. Das ausserste Kronblatt ubertrifft 
die beiden inneren vielmal in Lange und ist tief-zweispaltig, 
die beiden mittlen Kronblatter sind zwar ebenfalls gespalten, 
doch haben die dem aussersten Kronblatt am niichsten 
stehende Zipfel dpssen Liinge, wiihrend die den beiden inneren 
Kronblattern nahestehenden Zipfel fast nur die Grosse der- 
selben besitzen. Die Prucht ist reich mit Borstenhaaren 
besetzt.

Y orkom m en: Im Schutze der Strancher aut' Hiigeln 
und im Schutze der Heeken an Wegen, in Brandenburg, 
Sachsen, Franken, im Trierschen und im Oesterreichischen, 
immer in tieferen Gegenden, entweder in der Ebene oder in 
Flussthalern, daher im Elbthale, in dem unteren Saalthale, 
im Oder-, Warthe-, Main-, Mosel- und Donauthale, im Ganzen 
selten. In Thuringen bei Suiza, Allstedt, Tiefthal, Eckarts- 
berga (vgl. Lutzes Programm, S. 20; Irmischia 1885, S. 14); 
bei Sornewitz unweit Meissen; bei Prag und Jungbunzlau 
in Bohmen; am Falkenstein im Unterharz; bei Eilenburg, 
Torgau, łlavelberg, Frankfurt, Freienwalde und Oderberg in 
der Mark Brandenburg; in der Rheinprovinz bei Starken- 
burg an der Mosel, bei St. Wendel, Oberstein, Ustkał; an 
yerschiedenen Orten in der Flora von Metz, so z. B. (nach 
Herrn E. Frueth) unterhalb Montigny und an der Strasse 
nach Itezonyille oberhalb Górze, sowie ausserhalb der politi-



scken Grenze im Rupt de Mad-Thale bei Arnaville und 
Bayonville; im Elsass selten und unbestandig; in der bairi- 
schen Pfalz; in Tirol, so z. B. an den Abhangen bei 

. St. Yalentin und St. Peter und bei Burgstall unweit Meran 
(D. B. M. 1884, S. 182).

B liithezeit: Juli, August.
Name: toqóvXiov war der Name eines Doldengewachses 

und wurde von Tournefort auf dieses Geschlecht iibertragen.
A nm erkung: Auf den istrischen Inseln findet sieli das 

zierliche: Tordylium officinale L.

A bb i ld un gen.  Ta fe l  2809.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse.



2810. Tordylium apulum L.

Apulischer Zirmet.

Syn. T. grandifiorum Moench. T.humile Desf. T. offi- 
cinale Rchb. Condylocarpus apulus Hoffm.

Ein hiibsches Gewachs von ’ /.2 Meter Hohe, im zweiten 
Sommer nach der Fruchtreife absterbend. Stengel astig, 
bebliittert, unterwarts zottig; Blatter gefiedert, mit eiformigen, 
sitzenden, eingeschnitten gekerbten Blattchen; Strablen der 
Dolde vielmal langer ais die allgemeine Hiille; Eriicbte auf 
dem Mittelfelde rauh, mit zahlreicben Oelbehaltern verselien.

Y ork om men: An sonnigen Orten. Im Gebiet nur in 
der Niihe der Sudgrenze in Istrien.

B liithezeit: April, Mai.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2810.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bliithe, vergr5ssert; 2 Frucht- 

knoten, desgl.j 3 Tbeilfriichtcben, desgl.



Barenklau.

Syn. H. proteiforme Crantz. H. Branca ursina Allione. 
Sphondylium Branca Scopoli.

Die fingerdicke, rtibenformige Pfahlwurzel. stirbt im 
zweiten Jahre nacli der Fruchtreife wieder ab. Blatter «ross, 
gestielt, rauhbaarig, gefiedert oder tief fiederspaltig, mit 
lappigen oder handforrnig getheilten, eiformigen oder Bing- 
lichen, bisweilen gestielten Fiedern; Dolden strahlend; Frucht- 
knoten dieht flaumig; Frucht eirund, stumpf, ausgerandet, 
zuletzt kakl; Trennungsflacbe mit zwei Oelbehaltern.

B eschreibung: Die Wurzel ist dick, fleischig. spindel- 
formig, iistig, innen weiss, aussen gel))lich; aus ihr erheben 
sich mehre grosse Blatter und ein oder mehre Stengel, die 
eine Bohe von ’/2 — 1'/, Meter erreichen, oben einige Aeste 

/  treiben, gerade aufrecht stehen, rohrig sind, aussen gefurcht, 
und wie die Blatter mit kurzeń, steifen, gerade abstehenden, 
konischen, nur aus 1 Paar Zellen bestehenden, weissen 
Baaren bedeckt. Die Blatter haben dichte halbrunde, tief 
rinnenformige, etwas furcbige, unten scheidige Blattstiele, 
sie sind gefiedert, oft nur so wenig, dass sie wie gedreite 
Blatter erscheinen, dereń Blattchen herzformig und gross- 
gelappt sind, oft aber aticb deutlicli gefiedert mit 2 bis 
3 Blattchenpaar< n und einem oben unpaaren, gewohnlich 
grosseren und gelappten Blattchen; die untersten Seiten-



blattchen sind entweder bloss fiederlappig oder auch tief 
fiederspaltig, da no cli iiberdiess die Fiedern und dereń Lappen 
bald kilrzer und breiter, bald schmaler und langer sind, so 
entsteht dadurch ein grosse Mannigfaltigkeit der Blattbildung, 
welehe sich, zum Tlieil wenigstens, manchmal an einein 
Individuum zeigt. Immer ist der Rand der Bliitter mit breit 
gezogenen, rundlichen und eine kurze Spitze tragenden 
Ziihnen besetzt, immer treten auf der etwas blassen Unter- 
seite die Adern starker liervor und geben ein runzeliges 
Ansehen. Die oberen Bliitter werden je hoher desto un~ 
yollkommener, sie sitzen auf ihren Scheiden und werden 
endlich ganz klein dreitheilig. Die Dolden sind endstiindig, 
gross, flach, 12— 30strahlig zusammengesetzt, die Strahlen 
15— 40 gestielte Blumen tragend, von denen die ausseren 
grosseren unregelmassg, strahlend sind. Die Hiille feblt 
ganz oder besteht aus wenigen schmalen, fast pfriemlichen 
Blattchen; die Hiillchen sind aus mebren gerade abstehenden, 
pfriemlichen, kleinen Blattchen zusammengesetzt. Sammt- 
liche Blumenstiele sind furchig und besonders, oder nur auf 
ihrer inneren Seite, mit kurzeń Harchen, aber ausserdem 
noch mit selteneren, langeren, driisigen Haaren besetzt; 
dichter behaart ist der Fruchtknoten. Die Blumenblatter 
erscheinen durch das nach innen gebogene Lappchen mehr 
oder weniger tief zweilappig; die Staubgefasse sind ungefahr 
so lang ais die Blumenblatter; die beiden kurzeń Griffel 
stehen von einander gebogen. Die Frucht ist breit oval, 
stark vom Rticken zusammengedriickt, die Riefen sind wenig 
yorragend, die Striemen gehen bis zur Halfte hinab, und
sind sowohl auf der ausseren Flachę ais auf der inneren,
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wo nur 2 befindlich sind, deatlich erkennbar. Das Mittel- 
sanlchen trennt sich bis zum Grunde.
s  Y orkom m en: Auf massig feuehten Wiesen und Rasen- 
pliitzen. Durch das ganze Gebiet verbreitet und bis in die 
Alpen hinauf, aber haufig mit H. sib iricum  L. verwechselt. 
Sie fehlt in Preussen.')

B ltith eze it: Juni bis Herbst.
A nw endung: Friiher gebraucbte man sowohl das 

Kraut ais die Friichte, welche ein widerlich, fast wanzen- 
artig riechendes atherisches Oel enthalten, gegen vielerlei 
Hebel; jetzt ist es ganz ausser Gebrauch. Wegen seiner 
grossen Bliitter und starken Stengel eignet es sich zur Aus- 
schmuckung von Rasenplatzen; doch giebt es hierzu ansehn- 
lichere Arten.

Name: H eracleum  heisst die Gattung vom Herkules, 
gleichsam die kerkulische Pflanze; den Natnen ffcpovdvXiov 
(kleines Wirbelbein) verdankt die Pflanze den Stengel- 
anschwellungen am Grunde der Blattscheiden; der Name 
Branca ursina, Barenklau, bezieht sich auf die Blattform.

Form  en: Sie weicht mit verlangerten Blattabschnitten 
ab: Ii. elegans Jacąuin. Die Blume ist bei dieser Art stets 
rein weiss oder blassroth, niemała grunłich.

1) Man vergleiche daruber die Ausluhrunp; von Klinggraf im 
Bericht iiber die erste Versammlung des westpreuss. botan. zoolog. 
Yereins zu Danzig 1878, S. 22.

Abbi ldu ngen.  Tafel  2811.
A oberer Theil der bliihenden Pflanze; 1 Fruchtknoten, ver- 

grOssert; 2 Frucht, desgl.; 3, 4 Theilfruehtchen, desgl.; 5 dasselbe im 
Querschnitt, desgl.



Berg - Barenklau.

Syn. II. PanacesBertol. II. montanum Sehl. H.alpinum 
Foli. II. amplifolium Poll.

Eine hocbwuchsige, jahrige Pflanze mit einfachen, fast 
handformig gelappten, grossen, gestielten, unterseits kurz- 
haarig-grauen oder kahlen und auf den A dera kurzhaarigen 
Bliittern mit zugespitzten oder feinspitzigen, ungleich gesiigt- 
gezahnten Abschnitten; die Stengelblatter bisweilen drei- 
ziihlig; Dolden strablend; Fruchtknoten kurzhaarig-rauli; 
Friiehte oval, ausgerandet, zuletzt kahl.

Y orkom m en: In Waldungen der Yoralpen: im Jura, 
in Tirol, Baiern, Salzburg, Steiermark (vgl. D. B. M. 1883, 
S. 44).

B lu th ezeit: Juli, August.
Form  en: (i. pyrenaicum: Blatter riickseits diinne weiss- 

filzig. Syn. I I  pyrenaicum Lam.

A bb i ld un gen.  Tafel  2812.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse.



Alpen-Barenklau.

Der yorigen ahnlich. Das dauernde Rh i/.om treibt 
einen stielrunden, fingerdicken, 1—2 Meter hohen Stengel. 
Blatter einfach, fast handformig gelappt, herzformig-rundlich, 
arn Rande und riickseits auf den A dem flaumig, zuletzt kahl 
werdend, mit gekerbten, abgerundeten, mit einer Vorspitze 
yersehenen oder stumpfen Lappen; Friicłite yerkehrt-eiformig- 
kreisrund; Striemen (Oelbehalter) auf der Beriihrungsflache 
sebr kurz oder fehlend.

Yorkom m en: In Gebirgswaldungen und Voralpen. Im 
Jura und im Wallis.

B lu thezeit: Juli, August.
A nw endung: Sie eignet sich wie die meisten Arten 

dieser Gattung yortrefflich ais Blattpflanze auf Rasenplatzen.

A bb i l d u n gen .  Tafel  2813.
ABC  Theile der Pflan'o, natttrl. Grosse; 1 Frucht, yergrossert.



Sibirischer Barenklau.

Diese Pfianze ist dem H. Sphondylium  L. ahnlich und 
Manche halten sie nur fur eine Varietat derselben. Blatter 
raulihaarig, gefiedert oder tief fiederspaltig; Fiedem gelappt 
oder handformig getheilt, gesagt, nebst den Fruchtknoten 
kalii; Kronbliitter fast gleich, griinlich oder gelblich; Fruchte 
rundlich-eiformig, am Ende tief ausgerandet, kahl, auf der 
Trennungsflache mit zwei Oelbehaltern.

Vorkom m en: Auf Triften der Alpen, Yoralpen, der 
hoheren Gebirge und in manchen Gegenden der Ebene. 
Vielfach von H. Sphondyliun i L. niclit unterschieden 
worden. In Preussen z. B. kommt nach Pr. J. Weiss nur 
diese Art (H. s ib iricum  L.) vor, so z. B. bei Konigsberg, 
Caymen, Darkehmen, Gumbinnen, Stallupoenen, Insterburg, 
Kulm, Allenstein, Fiatów etc. Wir theilen łiier die kritischen 
Angaben Klinggrśiffs m it:1)

„Id. Sphondylium  L. form a genuina mit rein weissen 
Bliitlien, sehr viel grosseren, strahlenden Randblumen und 
dicht behaarten Fruchtknoten und jiingei'en Friichten wurde 
in einigen Exemplaren auf einer Stelle des Rasenplatzes vor 
dem Wohnhause in Paleschken zuerst im Jahre 1876 von 
mir bemerkt. Die Pflanze ist hierher wahrscheinlich mit

1) Bericht iiber die erste Yersammlung des westpreuss. botan. 
zoolog. Yereins zu Danzig 1878, S. 22.



fremdem Grassamen gekommen . . . .  Eingeschleppt ist sie 
gęwfss, denn ostlich von der Weichsel wurde in unserer 
Provinz meines Wissens sonst noch nirgends das achte 
H. Sphondylium  gefunden, sondern nur die Form s ib ir i-  
cum mit ganz oder fast ganz gleichmassig grossen griin- 
lichen Bliithen, die bald mehr ins Gelbliche, bald mehr ins 
Weisslicbe fallen, und kahlen oder nur mit einzelnen Haaren 
bestreuten Fruchtknoten. Westlich von der Weichsel soli 
das achte H eracleum  Sphondylium  bei Schwetz bei 
Terespol vorkommen. Ich erhielt ein von Kohts angeblich 
dort gesammeltes Exemplar.

„H. Sphondylium  genuinum  scheint im nordlicheren 
Mitteleuropa die westliche, H. sib iricum  die ostliche Form 
zu sein, die sich in Centraleuropa begegnen. In West- 
europa bis zu den Rheingegenden und wohl noch weiter 
ostlich fehlt, wenigstens in der Ebene, H. s ib ir icu m  ganz- 
licli; in Brandenburg und Polen ist nach Ascherson und 
Rostafiński H. sib iricu m  schon hiiufiger ais H. S p h on 
dylium  und in Preussen ostlich der Weichsel und von hier 
weiter ost- und nordostwarts kommt H. Sphondylium  
wahrscheinlich gar nicht mehr vor. Zwar wird es noch fur 
das ganze mittle und selbst fur das nordliche Russland an- 
gegeben, aber kritischer verfahrende Autoren haben fur jene 
Gegenden nur H. sib iricu m , so Eichwald fur Lithauen; 
H. Sphondylium  giebt er erst fur Podolien an, Iiuprecht 
fur die Gegend von Petersburg."

Uebrigens sind so bedeutende Autoren wie Neilreich, 
Wirnmer und Reichenbach im Zweifel, ob H. sib iricum  
nicht ais blosse Form zu H. S p h on dyliu m  geliore.



B liith eze it: Juni bis zum Herbst.
Form en: fi. longifolium Koch. Syn. FI. longifólium 

Jacq. H. flavescens Bess. Blattlappen langer und schmaler. 
FI. angustifolium L. ist nach Koch (Synopsis, ed. III, p. 1, 
S. 264) eine ganz andere Art, weit kleiner, die oberen Bliitter 
sehr schmal und vollig ganzrandig, die Fruchte nur ein 
Yiertel so gross, am Ende stumpf, kaum ausgerandet, die 
Oelbehśilter fast bis zum Grunde der Frucht reichend. Bei 
H. sibiricum ist die Ausrandung der Fracht so tief, dass 
das Griffelpolster zwisehen den Lappen eingesenkt erscheint.

A bb i ldungen.  Tafel  2814.
AB Theilc der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, yergrossert.



2815. Heracieum austriacum L.

Oesterreicbische Barenklau.

Syn. Sphondylium austriacum Scop.
Das fingerdicke, riibenformige, dauernde, liegende Rhizom 

treibt einen aufrechten, bis meterhohen, einfachen oder wenig 
yerastelten Stengel. Blatter gefiedert und dreizahlig, mit 
sitzenden, gesiigten Bliittchen, dereń seitenstandige ungetheilt 
sind, die Bliittchen der Grundblatter eirnnd, stumpf, diejenigen 
der Stengelbliitter lanzettlich, zugespitzt, am Grandę etwas 
gelappt, das endstandige dreispaltig; Frucłitknoten flauraig; 
Fracht eirund, kahl; Oelbehalter auf der Trennungsfliiche 
felilend oder sebr kurz.

Yorkom m en: Auf Wiesen der Alpen und Yoralpen. 
Im nordlichen Tirol und von da bis mich Oesterreich, in 
der Yellacher Kotschna in Karnthen (vgl. O. 1J. Z. 1867, S. 51), 
Salzburg, Steiermark.

B lu th ezeit: Juli, August.
Form en: fi. siifolium: Blattspitze weniger vorgezogen, 

Blumen oft rosenroth. Syn. H. siifolium Scop.

Abbi ldungen.  Tafel  2815.
A Pilanze in natiirl. GrOsse; 1, 2 Bliithen, yergrosaert; 3 Frucht- 

knoten, desgl.; 4 Frucht, desgl.; 5 dieselbe zerschnitten, desgl.



2816. imperatoria Ostruthium L.

Meisterwurz.

Syn. Peucedanwn Ostruthium K. Selimem Imperatoria 
Crantz.

Das dauernde, knollenformige, bis wallnussgrosse, un- 
gegliederte oder sehr kurzgliedrige Rhizom treibt bis finger- 
lange, gansekieldicke Auslaufer, welche an den Enden zu 
ahnlichen Knollen anschwellen. Blatter doppelt dreizahlig, 
die Blattchen breit eiformig, doppelt gesagt, die seitlichen 
zweispaltig, das endstiindige dreispaltig, die Scheiden er- 
weitert.

B esch re ibu n g : Die 4 Gm. dicke, 4 Cm. und dariiber 
lange Wurzel ist walzenformig, geringelt, sieht unten wie 
abgebissen ans, treibt mehre sprossenartige, kriechende Neben- 
kopfe, sieht ausserlich braun ans, ist innerlich weiss, iiberall 
mit Wurzelfasern liesetzt, sendet auch an ihren Wurzel- 
sprossen viele Wurzelfasern aus und treibt einen meisten- 
tlieils einfachen, oder nur wenig verastelten, haarlosen, nur 
unter den Dolden mit feinen Haaren besetzten, stielrunden, 
feinriefigen, glanzenden, selten uber 60 Cm. hohen Stengel. 
Die Wurzelblatter sind bald einfacli, bald doppelt dreizahlig, 
stehen auf langen Stielen, die im Querschnitte halbrund und 
rohrig sind und an der Basis sich in eine Scheide erweitern.
Ihre Blattchen sind 5— 10 Cm. lang, uber die Halfte der
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Lange breit, scharf, docli ungleich gesagt; ilire Sagezahne 
geben in ltleine Spitzchen ans und die Lappeneinselmitte 
dringen bis iiber die Mitte des Blattes ein. Im ganzen Urn- 
fange^kfann man diese Blattchen eiformig oder herzformig- 
eirund nennen. Die Stengelblatter sind ebenso geformt, sie 
werden nur allmahlig kleiner, bestehen oben nicht selten 
bloss aus 3 langlichen, ungelappten sagezahnigen Blattchen. 
Die 40— 50strahligen, weissen Dolden śind gipfel- und blatt- 
winkelstandig, bilden oben eine ziemlich ebene Flachę. Ilire 
Htillblatter fehlen, zuweilen sieht man auch wohl 1 oder 
2 Hiiłlblattchen, welche bald abfallen. Die Doldchen haben 
dagegen 2, 3 und mehre schmale, fasfc pfriemenformige HiUl- 
blattchen, welche fast die Lange der Doldchen messen. Im 
Anfange der Blilthe sind die Blumchen ofters rothlichweiss, 
spiiter werden sie reinweiss. Die Frucht wird nicht viel 
iiber 4 Mm. gross und blassgelb.

Vorkom m en: Auf Triften und Wiesen in Gebirgs- 
gegenden. Durch die Schweiz und von dort durch die ganze 
Alpenkette; auf den Sudeten; im Erzgebirge; im Thiiringer 
Wald, am Jenzig bei Jena im Wald vollig eingebtirgert; im 
Harz; auf der hohen Yeen bei Malmedy; in Westphalen bei 
Balve im Honnethal und in einem Seitenthal der Elpe am 
Braberg; nach alteren Angaben auch in Pommern. In der 
Freiberger Muldę bei Frauenstein und Sayda; bei Schonlind 
unweit Plauen im Yoigtland; im Kiesengebirge am Kynast 
und bei Agnetendorf. (Vergl. D. B. M. 1884, S. 50, 157; 
1885, S. 113. Irmischia 1884, S. 44. A. Sauters Flora von 
Salzburg, S. 97.

B liith eze it: Juni, Juli.



A nw endung: Die Wurzel Rad. Im peratoriae albae 
riecht stark aromatisch, ganz wie Archangelika, fiihrt im 
Friihjahr einen weissen Saft, der an der Luft gelblicli wird, 
hafc ganz die Kriifte und Anwendung der Archangelika. 
Man braucht sie selten, nimmt dann aber nicht die Haupt- 
wurzel, son dem die sprossenden Nebenkópfe.

N am en: Im p eratoria  komint von im perator, O st- 
ruthium  aber soli nach Einigen von stru tion , Seifen- 
kraut, nach Andern von dem plattdentschen Os, Ochse, und 
truth, traut, herkommen, wlirde also mit Ochsenkraut zu 
ubersetzen sein; noeh andere meinen, es karne von A stru - 
tinm , hinge mit Astrod zusammen.

R h izom a Im peratoriae. Phannacopoea germanica, 
ed. II, S. 228. Meisterwurzel.

A b b i l d u n g e n .  Tafel  2816.
AB Theile der Pflanze iii natiirl. Grosse; 1 Frucht, vergr6ssert; 

2 Theilfruchtchen, desgl.



2817. Imperatoria angustifolia Bellard.

Schmalblattrige Meisterwurz.

Syn. Peucedanum angustifolium lichb. fil.
Der vorigen ahnlich. Grundbliitter dreiziihlig und 

doppelt dreizahlig; Blattchen gesehiirft ungleicli gesiigt, 
dreispaltig und zweispaltig, am Grunde verschmalert, mit 
langliclien, vorn eingeschnittenen, zugespitzten Abschnitten; 
Scheiden erweitert.

Yorkom m en: Auf Alpentriften in der Schweiz. Gremli 
fiihrt nach Schleichers Herbarium ais Standort an: Canton 
Tessin, in Monte supra Lugano et Bironico. Ausserdem in 
Piemont.

B liitliezeit: Juni, Juli.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2817.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthe, yergrossert,



2818. Anethum graveo!ens L.

Diii.

Syn. Selinum Anethum Roth. Feruła graveolens Spr.
Ein Sommergewachs von 1|2 Meter Hohe, mit spindel- 

formiger Pfahlwurzel und stielrundem, entfernt beblattertem, 
nach oben astigem Stengel. Blattscheiden kurz, Blatter 
doppelt fiedertheilig mit linealisch-fadlichen, verliingerten 
Abschnitten; Frucht eirund, mit einem breiten flaclien Rand 
umgeben.

B esch re ibu n g : Die dumie, astige, gelbweisse bis gelb- 
iiche Pfahlwurzel schlagt handtief in das Erdreich ein, treibt 
einen aufrechten, Ł/3 bis 1 Meter hohen, gestreiften, haar- 
losen, innen markigen, oben verastelten, in der volligen Aus- 
bildung duftigen Stengel, an welchem die duftigen, doppel- 
fiederschnittigen, haarlosen, langgestielten Blatter sitzen. 
Die Blattstiele gelien an der Basis in langliche, randhautige, 
steife, aufrechte und gestreifte Scheiden aus. Die Blatt- 
schnitte sind zwei- bis dreispaltig, alle Zipfel fadendunn, 
oberseits gerieft. Die Dolden lcommen aus den Blattwinlceln 
und stehen auf der Stengelspitze, haben 10 bis 30 Strahlen. 
Die Bluthchen sind goldgelb, die Pruchtchen werden 5 Mm. 
lang, haben braune Farbę, welche an den FruchtAugeln heller 
ais an der Prucht selbst ist.

V orkom m en: Im stidlichen Europa heimisch. Im Ge- 
biet nur im stidlichsten Theil von Istrien und im oster-



reichiscben'Kiistengebiet uiiter der Saafc; im ganzeu Gebiet 
ais Kiichengewiirz in Garten und auf Gemttseland kultivirt 
und bisweilen auf Kulturland sich aussaend, aber ausser den 
angegebenen Gebieten nirgends eingebiirgert (vgl. D. B. M. 
1884, S. 157; Sauter a. a. O., S. 97).

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Die Friichte gebraucht man ais Semen 

A neth i, sie haben mit Kiimmel und Fenchel gleiche An
wendung. Das Kraut ist in der Kuchę selir bekannt, weil 
man es ais Zuthat beim Einmacben der sauern Gurken be- 
nutzt. Die Frucbt soli fur mehre Vbgel giftig wirken.

Name: ytvrji)ov ist der alte Name dieser Pfian/.e.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  2818.
AB Theile der Pflanze in natflrl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 

2 Frucbt, desgl.; 8 Theilfruchtchen, zex-schnitten, desgl.



2819. Pastinaca sativa li.

Pastinak.

Syn. Selimom Pastinaca Crantz. Anethum Pastinaca
Wibel.

Die uber fingerdicke, rubenformige Pfahlwurzel treibt 
im zweiten Jahr einen meterhohen Stengel und stirbt nacli 
der Fruchtreife wieder ab. Stengel kantig gefurcht, locker 
beblattert; Blątter gefiedert, oberseits glanzend, riickseits 
flaumig, mit eirund - langlichen o der langlichen, stumpfen 
Blattchen, am Rande kerbig gesagt, die seitlichen am Grandę 
gelappt und dreizablig, das endstandige dreilappig, die Siige- 
ziiline sehr kurz stachelspitzig; Hiille fehlend; Kelchzahne 
verwischt; Fracht eirund, auf der Trennungsflache je zwei 
Oelbehalter.

B esch re ibu n g : Die dicke fleischige Wnrzel ist mehr 
oder weniger spindel- oder rubenformig, etwas iistig und 
zaserig, aussen licht-braun, innen weiss, von siisslich aroma- 
tischem, eigenthlimlichem Gerucli. Die Stengel werden 
0.6 bis 1 Meter hoeh und erheben sich gewohnlich einzeln 
aus der Wurzel; sie sind von der Mitte oder von anten an 
iistig, eckig, etwas gefurcht, entweder ganz kahl oder durch 
sehr feine riickwarts gekehrte Hiirchen etwas scharf, innen 
mit einer anfangs ausgefiillten Markhohle. Die Blatter sind 
einfach. unpaar gefiedert, gestielt, je mehr nach oben, desto 
kUrzer, so dass nur der scheidige Blattstiel unter dem Blatte



iibrig bleibt. Der Blattstiel unten hałbrund gest rei ft, oben 
mit einer Langsrinne, nacb unten allmahlig erweitert, aussen 
mehr gefurcht, am Rande etwas weisshautig und besonders 
bei den obern ̂ Bliittern dichter weiss behaart, am Grandę 
den StengeKiast ganz umfassend. Die Blattchen von 9— 3 
kurz gestielt oder fast sitzend, ans dem Eiformigen in’s 
Ovale oder Elłiptische iibergehend, ain Grunde mehr oder 
weniger keilformig und etwas schief, bald fast fiederspaltig 
gelappt, bald nur drei- und zweilappig, immer gezahnt, mit 
einem kleinen schwieligen Kopfchen an jedem Zahne; das 
unpaare Blattchen stiirker keilformig und stets dreilappig, 
beide Flachen mit kurzeń Harchen besetzt oder fast kalii, 
die untere etwas heller und glanzend mit vortretenden Adern. 
Die Dolden gestielt, endstandig und scheinbar blattgegen- 
standig, zusammengesetzt, ohne Hullen und Hiillchen; die 
allgemeinen mit 8-— 15 etwas eckigen und kurz scharfhaarigen 
Aesten, die besondern mit 8— 16 ahnlichen Aestchen. Der 
Kelchrand bei der Frucht ais ein kleiner wellig gebogener 
Rand; die Blumenblatter goldgelb, eiformig, an der Spitze 
eingerollt unter sich gleich; die fiinf Staubgefasse mit nach 
oben gebogenen Staubfaden und gelblich weissen Staub- 
beuteln, bald abfallend. Der driisige Griffelfuss flach convex, 
halbrund, griinlich - gelb, die Griffel sehr kurz, aufrecht- 
stehend. Die Frucht oval, vom Rticken stark zusammenge- 
driickt, gelblich-grun, der Rucken schwach convex mit drei 
fadenformigen, einander genaherten Riickenstreifen; dieBauch- 
seite etwas vertieft, in der Mitte etwas convex, mit zwei auf 
dieser Convexitat liegenden, braunen, nach unten etwas 
dickeren und friiher aufhorenden, oben und unten conver-



girenden gekrUmmten Oelstriemen, dereń einer in jedem 
Thalchen der Ruckenfłiicłie liegt. Der Fruchttrager bis auf 
den Grund in zwei fadenformige feine Aeste gespalten.

Vorkom m en: Auf Wiesen Rasenplatzen, an grasigen 
Orten, an Grasrandern der Wege, in trocknen Grśiben. Durch 
das ganze Gebiet verbreitefc. (D. B. M. 1884, S. 157.) In 
Preussen nicbt sehr haufig.

B lu thezeit: Juli, August.
A nw endung: Ein gutes Viekfutter. Eine Abart mit 

grosserem, kahlerem Stengel und dickerer Wurzel wird ais 
Kiichengewachs in Garten kultivirt. Man geniesst die milde, 
sussliche Wurzel. Bei Columella, Palladius, Plinius u. A. 
kommt eine Kulturpflanze unter dem Namen Pastinaca vor. 
Der Name ist unsicherer Ableitung.

Porm en: TJeber P. urena Reąuien vergl. die Arbeit 
von Celakovsky: Oesterr. B. Z. 1873, S. 35.

A bb i ld un gen.  Tafel2819.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fruchtknoten, ver-

grossert; 2 Frucht, desgl.
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2820. Pastinaca opaca L.

Flaumiger Pastinak.

Syn. P :'u ren s Reąuien (nach Reichenbach fil.). P . sativa  

a. silvestris DC.
Dem gemeinen Pastinak im Ganzen sehr ahnlich. Stengel 

aufrecht, ans zweijahriger Wurzel entspringend, kantig ge- 
fnrcht; Blatter gefiedert, glanzlos, beiderseits flaumig, mit 
eiformigen, am Grand etwas herzformigen, stumpfen, gekerbt- 
gesiigten Bliittchen, die seitenstiindigen am Grandę gelappt 
und dreizahlig, das endstandige dreilappig; Hiillen fehlend; 
Kelehzahne verwiseht; Fracht eirand, mit je zwei Oel- 
behaltern auf der Trennungsflache.

Y orkom  men: Auf Triften an der Stidgrenze des Ge- 
biets. Bei Fiume von Bernhardi gesammelt; am Monte 
Maggiore; bei Agram; bei Bożen und im Vintschgau. Nach 
Geisenheyner angeblich bei Munster am Stein (D. B. M. 
1885, S. 83).

B ltithezeit: Juli, August.

A b b i ld ungen.  T a f e 1 2820.

AB Theile der Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Bliithe, yergrosser 
2 Fruchtknoten, desgl.



2821. Pastinaca Fleischmanni Hladnik.

Schmalblattriger Pastinak.

Den beiden yorigen ahnlich, aber leicht an der Form 
der Blatter unterscheidbar. Stengel kantig gefurcht; Blatter 
doppelt gefiedert, die Fiederchen gegenstandig, entfernt, lang- 
lich-lanzettlich, fiederspaltig gezahnt; Hullen fehlend; Kelch- 
zahne verwischt; Fracht eirand, auf der Trennmigsflache mit 
je zwei Oelbehaltern.

Y orkom m en: An steinigen Orten. Am Schlossberg 
bei Laibach; bei Fiume.

B lu th ezeit: Juli, August.

Abbi ldu ngen.  Tafe l  2821.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



2822. Siler trilobum Scopoli.

/  Agleidolde.

Syn. Laserpitium  aąuilegifolium  Jacq. Siler aąuilegi- 

foliim i Gaertner. Angelica aąuilegifolia DC.
Das dauernde, riibenformige, fingerdicke, schwarzliche 

Rhizom liegt schrag im Boden nnd treibt einen iiber meter- 
hołien, stielrnnden, entfernt beblatterten Stengel, an dessen 
Grunde das Rhizom mit einem Scliopf borstenformiger Ueber- 
reste abgestorbener Blatter gekront ist. Untere Blatter drei- 
zahlig, die Blattchen lang gestielt, dreitheilig mit verkohrt- 
eiformigen Blattchen, dereń seitliche etwas schief entwickelt 
sind, alle ani Rande gekerbt oder kerbig gelappt, die obersten 
Blatter fast einfach und stiellos, mit aufgeblasener, langlicher 
Scheide; Dolde yielstrahlig, ohne Hiille und Hullchen; Prucht 
langlich.

Y orkom m en: In Gebirgswaldungen. Oesterreich; Steier
mark; im Hannoverschen bei Salzhemmendorf, ani Pinken- 
berg bei Hildesheim und am Mtochhausenschen Berg bei 
Bodenwerder, am Ith, am Burgberg bei Holzminden, bei 
Hoxter am Siidostabhange des Ziegenbergs, in Hessen bei 
Butzbach aut dem Hausberg und bei Wetzlar; bei Hameln 
(D. B. M. 1885, S. 29); am Heinrichsberg bei Ebergons im



Kreise Wetzlar (D. B. M. 1885, S. 98); haufig in der Flora 
von Metz. Bei Wien, Griitz, Marburg.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Empfehlenswerth ais Zierstaude fur 

grossere Garten.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2822.
A Blatt, natur). Grosse; B oberer Theil der Pflanze, desgl.; 

1 Fruchtkopf, yergrossert.



Weis.se]1 Enzian.

Das kurze, dauernde, knollige Rhizom treibt fingerdicke, 
weissliche Wurzeln und einen aufrechten, 1— 3 Meter hohen, 
stielrunden, fein gerillten, kalilen Stengel; Grundblatter und 
untere Stengelbliitter dreizahlig - doppelt gefiedert, mit ei- 
formigen, gesiigten, am Grund herzformigen Blattchen, die 
entweder sammtlich ungetheilt sind oder an den Grund- 
blattern das endstandige dreispaltig; Dolde vielstrahlig, die 
Strahlen auf der Innenseite rauh.

B esch re ibu n g : Der dicke, fłeischige Wnrzelstock ist 
mohrenartig-walzenfórmig, oft an ‘2i3 Meter lang, oben viel- 
kopiig, scbopfig, ausserlioh hellbraunlich, in’s Aschgraue 
laufend, innerlich weiss. Er treibt einen aufrechten Stengel 
von 1/2 bis 1 ’/2 Meter Hohe, der in der Kegel starr empor- 
steht, haarlos und duftiggrlin und gefurcht, nach unten ein- 
fach, bloss oben verastet ist. Die unteren Blatter sind nicht 
selten ^  Meter lang und doppelt gefiedert; ihre schief-herz- 
formigen Fiederblattchen messen 5— 8 Gm. Liinge, 4-— 5 Cm. 
Breite, sind gestiełt, haarlos, gesiigt und stehen an jeder 
Fieder zu funfen oder dreien; jedes Hauptblatt hat 3— 5 
solcher Fiedern, also 13— 15, oder 23— 25 Fiederblattchen 
und der Hauptstiel sitzt am Stengel mit schmaler und kleiner 
Scheide. Oben am Stengel trennt sich aber der Hauptstiel 
mit grosser, blasiger Scheide voin Stengel, Fiederblattchen 
messen nicht iiber 2 '/2 Cm. Die obersten Blatter schlagen



fehl und bilden nur ein schmales, linienfórmiges, 3— 5 Cm. 
langes Blatt. Alle Fiederblattehen liaben ein sebr festes 
Parenchym, sind oben dunkelgriin, unten lichtgrun. Durch 
die schonen, oft an */3 Meter Durchschnitt haltenden, niclit 
selten40— 50 strahligen Dolden wird diesePflanze die schonste 
unserer Doldenarten. Die Stiele der Hauptdolden sind kurz- 
liaarig. ihre 5— 10 Hiillblatter linien-lanzettformig, pfriem- 
lieli zulaufend, randlifiutig und zuriickgeschlagen. Die Dold- 
chen haben ebenfalls 5— 7, aber weit kurzere und schmiilere 
Hullchen. Die ganze Dolde bildet eine flaclie Ebene von 
weissen Bliithen, dereń Kronenblattchen sich mit ihren End- 
zipfelchen einwarts biegen. Die Friichte sind 6— 8 Mm. lang, 
haben 5 kleine, feinhaarige Hauptrippen und zwischen ihnen 
4 breit und wellig geflugelte Nebenrippen.

Y orkom m en: Auf Bergwiesen, auf Schliigen der
bergigen Laubwaldungen, besonders auf Kalkboden und daher 
in Thiiringen selir gemein. Aber auch anderwiirts stellenweise, 
besonders in den Alpen und Voralpen. Im nordlic.hen und 
nordwestlichen Theil des Gebiets selten, streckenweise sogar 
ganz fehlend; in Preussen nicht haufig, nach Fr. J. Weiss 
bei Stalluponen, Allenstein, Sensburg, Neidenburg, Osterode, 
Cartaus, Fiatów, Neustadt u. s. w. Haufig im Elsass und 
in Lothringen (Ars sur Moselle, Metz u. a. O.), auf der schwa- 
bischen AUj (Dorstedt u. a. O.), in Baden, in der Rheinprovinz 
in der Winterhauch bei Oberstein (D. B. M. 1885, S. 83), in 
Thiiringen auch im nordlichen Theil, so z. B. im Fahnerschen 
und im llornholz bei Tennstadt (Irmischia 1885, S. 14)), in 
den bairischen Kallcgebirgen, in Tirol (vgl. u. a. D. B. M. 
1885, S. 113) und iiberhaupt durch die ganzen Kalkalpen.



B lu thezeit: Juli, August.
Anwy.ndung: Der Wurzelstock, Ii a di x Gentianae 

a lbae /w ird  ais ein sehr kraftiges, tonisch reizendes Arznei- 
mittel gebraucht. Der Geschmack derselben ist bitter, scharf- 
aromatisch, der Gerucb angenehm. Auch ais Futter ist diese 
.Pflanze sehr niitzlich.

Name: Der Name Laser bezeichnet ein Harz der 
Alten, von Laserp itium  gewonnen, welches, wie man glaubt, 
Feruła tingitana war. Spater gaben die Botaniker allen 
Dolden mit harzigen, aromatischen Wurzeln den Namen 
Lasarum oder L aserpitium , bis er ausschliessend auf 
dieses Gesehlecht ubertragen wurde.

Form  en: Die Fruchtfłiigel sind entweder flach oder 
wellig-kraus, die Blattchen tiefer oder seiehter herzformig. 
Ferner: «. glabrum Koch: Blatter kalii. Syn. L. glabrum 
Crantz. (i. aspermn Koch: Blatter riickseits nebst den Blatt- 
stielen kurz rauhhaarig. Syn. L. asperum Crantz.

A b b i l d u n g e n .  Tafel  2823.
AB Theile der Pflanze in natur!. Grosse; 1 Fracht, vergrossert.



Alpenlaser.

Syn. L. trilobum L. L. agiiilegifolium DC.
Das dauernde Rhizom weit kleiner und der Stengel 

zarter ais bei der vorigcn. Grundblatter und untere Stengel
blatter dreizahlig-doppelt gefiedert und doppelt dreizahlig, 
die Blattchen eiformig, ungleich gesiigt, ganz oder 2— 3 spaltig, 
die seitlichen meist zweispaltig, die endstandigen dreispaltig; 
Dolde gleichhoch; Strahlen kahl; Kronblatter breit verkehrt- 
herzfórmig, am Grand in einen kurzeń Nagel zusammen- 
gezogen, weiss oder rothlich; Stengel stielrund, gerillt, kahl.

B esch reibu n g: An dem spindelfbrmigen Wurzelstocke 
bilden die Blattreste yoriger Jahre einen Schopf. Der Stengel 
wird 30— 60 Cm. hoch, ist aufrecht und weit deutlicher ais 
bei Laserp. la tifo liu n i gerillt. Die Blattchen der Wurzeln 
und unteren Stengelblatter werden bis 3 Cm. lang, die Seiten- 
blattchen sind oft zweilappig, die Endblattchen dreilappig, 
ałle sind oberhalb kahl, unterhalb feinhaarig. Die Wurzel- 
bliitter laufen in einen scheidenlosen, oft rothlich angelaufenen 
Stiel aus, die Stengelblatter haben scheidige, oben aufge- 
blasen-scheidige Stiele. Die Dolden sind gipfelstandig und 
entspringen auch aus den obersten Blattwinkeln. Sie sind 
vielstrahlig, ihre Strahlen sind kahl, ihre Doldchen sind viel- 
bliithig, gleichhoch und formen eine Dolde mit ebener Flachę. 
Die Fruchtchen sind eirund-langlich, die Fliigel flach und
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gleichformig. Bluthen und Frttchte sind dem Laserp itium  
latifolium  ahnlich, wahrend da.s Blattwerk mekr dem Sium 
trilobu m  gleicht.

Y orkom  men: In Gebirgswaidungen, unter Gestrauch. 
In Unterkrain zwischen Kletsch und Altlag, auch an dem 
Fahrweg*- der von Gottschee uber Seisenburg nach Sittich und 
Weichselburg fiiłirt. Angeblich in Lothringen, was aber 
wohl auf Verwechselung beruht.

B liith ezeit: Juli, August.
Form en: L. marginatum W. K. und L. Gaudini Mor. 

gehoren nach Reichenbach ais Formen hierher.

Ab b i ld ungen.  Tafel  2824.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.

/



Glanzende Laser.

Syn. L. hirtellum Gaud.
Das kraftige, dauernde Bhizom treibt einen graden, auf- 

recliten, bis meterhohen, entfernt beblatterten Stengel. Blatter 
doppelt gefiedert mit, langlichen, fiederspaltig gelappten, ge- 
schiirft gesagten, riickseits von zerstreuten Borsten steif- 
haarigen Bliittchen; Dolde gross, vielstralilig, mit zahlreichen, 
lanzettlichen, ungetheilten, oder am Ende eingescłmittenen 
oder dreispaltigen Ilullblattern; Blatter der Hiillchen lanzett- 
lich; Frucht eirund, kalii.

Y orkom m en: In felsigen Gebirgsgegenden. Nur im 
sudlichen Tlieil des Alpengebiets: Siidtirol; Tessin, Veltlin. 
Auf Alpenwiesen itber Molyeno im Val di Non. Aut' den 
ostlichen Kalkgebirgen von Giudicarie auf mittler Gebirgs- 
hohe. Auf Alpenwiesen nur sparsam, weil die Pflanze, welclie 
erst Mitte August zu bliihen pflegt, abgemaht wird, bevor 
der Same reift.

B liith eze it: Juli, August.
Abbi ldu ngen.  Tafe l  2825.

AB Pflanze in naturl. Grosse.



2826. Laserpitium Archangelica Wulfen. 

Angelicalaser.

Syn. L. Chironium Scopoli.
Das dauernde Rhizom treibt einen kraftigen, uber meter- 

hohen, entfernt beblatterten Stengel. Blatter riickseits nebst 
den Blattstielen rauhhaarig, dreizahlig - dreifach gefiedert; 
Blattchen eirund, ungleich gesiigt, die endstiindigen drei- 
spaltig, mit keiligera Grand herablaufend, die .seitlichen last 
zweispaltig; oberste Scheiden sackartig aufgeblasen; Friichte 
kalii; Stengel gefurcht, rauhhaarig.

B e sch re ib u n g : Diese Species dereń fingerdicker
Stengel sich 1— 2 Meter hoch erhebt, hat ni elit das An- 
selien der iibrigen Species dieses Geschlechtes, sondern gleicht 
mehr einer A rch an ge lica , mit welcher auch ihre Blatter 
viel Aehnlichkeit haben. Der dicke, gelbliche Wurzelstock 
ist innen weiss, milcht gelb und bildet oben einen Schopf. 
Der Stengel ist weisszottig, sendet aus den Blattwinkeln 
Doldenaste aus und seine Blatter sind so gross wie die der 
A rch an gelica . Oben am Stengel sind die Blattscheiden 
besonders stark sackartig aufgeblasen, aber die Unterseite 
ihrer Blatter ist daselbst weniger stark behaart. Die End- 
dolden haben 30— 40 zottige Strahlen, die Seitendolden sind 
jedoch weniger reich an Strahlen und an Umfang. Die Hiill- 
bliitter sind zuweilen zwei- bis dreispaltig und schon in der 
vollen Bliithe schlagen sich Hiillblatter und Hiillblattchen



zuriick. Die Blumen haben weisse, verkehrt - herzfbrmige, 
mit eingeschlagenen Zipfeln begabte Kronenblatter, die an 
der iiusseren Seite nicht selten einen roseurothen Anflug be- 
sitzen, und die Frucht ist kalii. Dereń Griffel legen sieli 
anf das convexe Stempelpolster.

Yorkom  men: A uf Waldwiesen der Yoralpen in Krain, 
im Gesenke von Schlesien, in Mahren im Wiesenberger Ge- 
birge, im Ganzen eine seltene Pflanze. A11 der siidlichen 
Lehne des Altvaters, selten am Petersstein; in Krain auf dem 
Berge Slivinza beim Zirknitzersee und auf dem Berge Fried- 
richstein bei Gottschee.

B iithezeit: Juli, August.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  2826.
AB Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 Bluthe, vergrossert.



Berglaser.

Syn. JSiter montanum Crantz. Ligustieum gargani- 
cum Ten.

Das dauemde Rhizom ist hikifig vielkopfig, fingerdick, 
und treibt einen stielrunden, kahlen, gefurchten, aufrecliten 
Stengel. Blatter ganz kalii, die Gfrundblatter und nnteren 
Stengelblatter dreifach gefiedert, die Bliittehen breit-lanzett- 
lich oder langlich, ganzrandig, nngetlieilt oder dreilappig, 
die Hauptadern schief; Friichte lineal-langlich; Staubwege 
zuriickgekrummt, an die Fracht angedriickt.

B esch reibu n g: Der Wurzelstock wird 4— 5 Om. dick 
und fast 60 Cm. lang, ist im Alter astig, vielkopfig, geringelt, 
oben schopfig, ausserlich ockerig-brann, innerlich weiss und 
enthiilt einen weissen Milchsaft. Die 1—-2 Meter hohen, 
duftig-blaulichen Stengel sind innen markig, ausserlich durch- 
aus haarlos, gerinnelt und astig. Die nnteren Blatter sind 
zwei- bis dreimal liederschnittig (oder, wie man fiilschlich 
hier sagt, gefiedert), haben etwas bauchige Scheiden und 
3-— 7 Cm. lange, theils ganzrandige, theils zwei- bis drei- 
lappige, knorpelrandige Fiederschnittblattchen, welehe bald 
nur lanzettartig, bald sogar linienformig, bald auch elliptisch 
und rautenartig sind. Die obersten Blatter kommen nur ais 
dreiziililige aus den Scheiden oder die letzten sind ganz 
blattlos. Die Hullblatter, 10— 15 an der Zahl, sind lanzett-



formig, weisshautig, tein zugespitzt, zuriickgeschlagen und 
abstehend und 40— 50 Strahlen der Hauptdolde umgebend. 
Die Hullchen dagegen wind nur 8— lOblattrig, die Blattchen 
lanzettformig, zugespitzt, ausgebreitet und fast lialbkugelige 
mehrstrahlige Doldchen umgebend.

Y orkom m en: Auf Bergen und in den Voralpen, Durch 
das ganze Alpengebiet und auf der schwabischen Alp. (Rosen- 
stein, Schenkenstein, Tbierstein); Donauhochebene; Jura.

B lu th ezeit: Juli, August.
Anw endung: Wurzelstock und Samen werden fast nur 

von den Alpenbewohnern ais Arznei und zum Destilliren 
verwendet, weil die Krafte des sonst sehr gebrauchlichen 
Samens, Sem en S ileris  m ontani, s. S eseleos, dem Klim- 
mel und Fencbel gleichkommen und beide letzte wehlfeiler 
sind. Die Samen riechen sehr gewiirzhaft, aber etwas nach 
Wanzen, geben, tiber Branntwein destillirt, einen wohl- 
riechenden, blauen Liąueur, welcher kraftig erwarmt und 
sehr erregend wirkt.

Ab b i ld ungen .  Tafe l  2827.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse.



2828 . Laserpitium peucedanoides L.

Haarstranglaser.

Das dauernde Rhizom ist hochstens fingerdick und ist 
am Ende mit einem Blattfaserschopf besetzt. Blatter ganz 
kalii; die Grundblatter und die unteren Stengelblatter drei- 
zahlig-doppelt und dreifach gefiedert; Blattchen lanzettlieh 
und lineallanzettlich, ganzrandig, ungetheilt; die Hauptadern 
mit dem Rande gleichlaufend; Frucht eirund; Staubwege 
aufrecht, etwas spreizend. Stengel aufrecht, stielrund, 
gerillt.

B esehreibung: Der Stengel wird 3/2 — 1 Meter hoeli, 
ist federkielstark und an der Basis mit einem Schopfe be- 
kleidet. Die langestielten Blatter sind 20— 50 Cm. langr 
die Wurzelblatter meist dreifach-dreizałilig, die Fiedern kurz- 
gestielt, 3 Cm. lang und langer, hellgrim und bald 6— 8 Mm. 
breit, bald aber auch so schmal, dass sie kaurn iiber 2 Mm. 
in Breite betragen. Der Stengel, die Blatter, die Blattstiele 
und Doldenstrahlen sind, nebst Hiillen und Htillchen, haar- 
los. Die Dolde ist melir- und vielstrahlig, die Strahlen sind 
von ungleicher Lange, besitzen vielbluthige Doldchen mit 
vielbliittrigen Htillchen. Die weissen Kronenblatter sind ver- 
kehrt - herzformig, haben eingeschlagene Zipfelehen und das 
Stempelpolster ist kegelfórmig. Die Frucht wird o Mm. 
lang, die Fliigel sind ungleich gewellt.



Y o r k o m ni e n : Auf Gebirgen und Voralpen. In Karnthen, 
Krain, Tirol, Steiermark, Tessin. In Unterkarnten auf der 
V ellacher Kotschna.

B iu tłiezeit: Juni, Juli.

A bb i ldungen.  T a f e 1 2828.
AB Pflanze in natiirl. Grbsse.
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„  ̂ Zartblilttrige Laser.

Syn. L. Halleri Ali. L. Panax Gonan.

Das fingerdicke, dauernde Rhizom treibt einen meist 
nur spannenhohen, einfachen, stielrunden, gerillten, kahlen, 
fast blattlosen Stengel. Grundblatter kurzhaarig, mehrfach 
gefiedert; Fiederchen im Umriss eiformig, fiederspaltig-viel- 
spaltig, mit linealen Lappclien; Fracht eirund, kahl; Staub- 
wegpolster kegelformig; Staubwege auseinanderfahrend.

Vorkom m en. In Tlialern der hoheren Alpen. Auf 
dem Gotthard und auf der siidlicłien Alpenkette der Scliweiz; 
im siidlichen Tirol auf der Seiseralp, auf dem Timpeljocli; 
bei Gorz (O. Ii. Z. 1868, S. 409); bei Meran am Ifinger und 
im Spronserthal (D. 11. M. 1884, S. 182).

B liith ezeit: Juli, August.
F or men: Sie weicht mit fast kahlen Blattern ab.

Abbilc lungen.  Tafe l  2829.
A Blatt, natiirl. Grosse; I! oberer Theil der Pflanze, desgl.;.

1 Bliithe, vergrossert; 2 Frucht, desgl.



Preussische Laser.

Syn. L. selinoićles Crantz. L. gallicum Scop. Siler 
gallicum Crantz.

Das kurze Rhizom treibt im zweiten Sommer einen auf- 
rechten, meterhohen, nacli oben bisweilen etwas verastelten, 
kantig gefurchten, im unteren Theil riickwarts steifhaarigen 
Stengel und stirbt nacli der Fruchtreife wieder ab. Blatter 
am Rand und an den Blattstielen rauhhaarig, doppelt ge- 
fiedert, die Blattchen fiederspaltig, mit lanzettlichen Ab- 
sclinitten; Frucht eirund; Hauptrippen steifhaarig; Staubweg- 
polster niedergedriickt, mit einem erhabenen welligen Rand 
umzogen.

B esch reibu n g: Die Wurzel spindelfórmig, zuweilen 
etwas astig, grad oder etwas gebogen herabsteigend, braun- 
licli-weisslich. Aus ihr erhebt sieli ein einzelner, unten ein- 
facher, nach oben meist mit einigen einfachen Seitenasten 
versehener, ’ /2 bis fast 11/2 Meter hoher Stengel, welcher 
kantig gefurclit, an seinem untersten Theile mit abwarts 
gekelirten, nach oben hin aber mit wenigen grad abstehen- 
den Haaren besetzt ist, die zienilich steif und weiss sind 
und auf den erhabenen Leisten stehn. Die untern Blatter 
sind doppelt, die obersten aber nur einfach gefiedert, ja die 
letzten nur fiederspaltig, jene sind lang gestielt, mit am 
Grunde scheidigein Blattstiel, diese kurzer gestielt, mit ganz



scheidigem Stiel; clie .Fiederchen sind fiederspaltig einge- 
schnitten oder nur gross und wenig gezahnt, oder ganz, und 
die obersten an jeder Fieder fłiessen zusammen; die einzelnen 
Zipfel sind breit lanzettlich, mit einer Stachelspitze arn Ende, 
Rand und Mittelrippe, auch wohl die ganze untere Flachę 
sind mit steiflichen Harchen besetzt. Die Blattscheide rnn- 
hisst nur ani Gtrunde den Stengel ganz, biegfc sich dann ab 
und yerlaufF^alłmalilig in den fast halbrunden, oben flach 
gerinnelten Blattstiel, die schmale, weisskantige Randein- 
fassung der Scheide maclit sich bei den obern Bliittern 
bemerklicher. Die auf dem Stengel und seinen Zweigen end- 
standigen Dolden sind aus 10 bis einigen 20 Strahlen zu- 
sammengesetzt, welche etwas ungleich-lang, gefureht, und be- 
sonders anf ihrer innern Seite von kurzeń abstehenden 
Harchen dicht bedeckt und 2— 4 Cni. Jang sind, sieli auch 
nacli dem Bliilien dicłiter zusanmiendriingen. Die Doldclien 
sind aus 20 —30 und mehr Blumen zusammengesetzt, dereń 
bis 8 Mm. lange Stiele auf ahnliche Weise wie die Strahlen, 
nur kiirzer, behaart sind. Hulle und Hidlclienblatter sind 
zalilreich vorJianden, zurlicligeschlagen, linealiscli-lanzettlich, 
in eine fast pfriemliche Spitze zugespitzt, weisshautig ge- 
riindert, gewinipert. Die Blumen weiss, die Blumenblatter 
erscheinen dureh das schmale eingebogene Endlappchen ver- 
kehrt-herzformig; die Kelchrbhro ist weisshaarig, die Staub- 
gefasse doppelt so lang ais die Kronenblatter. Das Griffel- 
polster halbkugelig niedergedriickt, die Griffel sehr kurz, 
etwas divergirend aufrecht stehend. Die Fruclit etwa 4 bis 
5 Mm. lang, die Hauptriefen nur durch die darauf stehenden 
kurzeń, nur mit der Loupe bemerkbaren Harchen liezeichnet,



die Nebenriefen flugelartig, dtinn, die auf dem Riicken viel . 
schmaler ais die nach dem Ilande stehenden. Anf der Fracht 
bleiben die breitlanzettlichen, spitzen, weissgerandeten Kelch- 
zahne stelien.

Vorkom m en: In feuchten Waldungen und auf Wald- 
wiesen. Durch einen grossen Theil des Gebiets zerstreut, 
aber streckenweise feblend; so z. B. sehr selten im westliehen 
und nordwestliehen Theil des Gebiets. In Preussen nach 
Fr. J. Weiss ziemlich haufig; so z. B. bei Konigsberg, 
Gaymen, Tilsit, Wehlau, Insterburg, Lyk, Heilsberg, Mohriingen, 
Christburg, Allenstein, Neidenburg, Tliorn, Fiatów, Loebau, 
Neustadt etc. In Thuringen zerstreut, so z. B. bei Jena, im 
grossen IIolz bei Stadtilm (vgl. u. a. D. B. M. 1884, S. 117, 
157, 182; 1885, S. 83. Irmischia 1885, S. 14).

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Das Laser der alten romischen Schrift- 

steller stammte von einer in Afrika wachsenden Dolde. Der 
Beiname ,p ru th en icu m “, preussisch, bezieht sich auf die 
Thatsache, dass diese Pflanze zuerst aus Preussen durch 
Breyn bekannt geworden ist.

A b b i Idu n g e n. T a f e 1 2830 A.
AB Pflanze in natiirl. Groase; 1 Bliithe, vergrossert.



Wirtellaser.

Syn. Physospermum verticillattum De Yis. Ph. acteae- 

folium  Presl. Ph. angelicaefoliim  Guss. Alschingera ver- 

ticillata Vis.
Das dauernde Ithizom treibt einen kraftigen, astigen, 

bis meterhohen, stielrunden, gestreiften Stengel. Grundblatter 
und nntere Stengelbliitter dreizahlig-dreifacli gefiedert; Blatt- 
chen eiformig oder langlieh, doppelt eingeschnitten gezahnt, 
die endstandigen dreispaltig, mit keiligem, ganzrandigem 
Grand herablaufend; die oberen Aeste meist wirtelig; Strahlen 
der Dolde nngleich, kalii; Bliitter der Hiillen und der Hull- 
ehen lanzettlich; Kronenblatter rundlich-lierzformig, sitzend.

Vor komin en: Auf Gebirgswiesen. In Istrien, auf dem 
Monte Maggiore und Monte Siia. Anch in Kroatien, Dal- 
matien etc.

B liitliezeit: Juli, August.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2830B.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, yergrossert; 2 Fracht,

desgl.



2831. Orlaya grandlflora Hoffm. 

Bettellaus.

Syn. Caucalis grandlflora L. Platyspermum grandi- 
florurn Koch. Daurns grandiflorus Scopoli.

Ein Sommergewachs mit diinner, spindelformiger Pfahl- 
wurzel und aufrechtem, meterhohem Stengel. Bliitter ent- 
fernt, mehrfacli gefiedert, lang gestielt; Abschnitte schmal 
lanzettlich oder lineallanzettlich; iiussere Kronenbliitter weit 
grosser, zygomorph, strahlend, weit liinger ais der Fracht- 
knoten; Nebenrippchen der Fruchte gleieh, die Stacheln an 
der Spitze pfriemlich, hakig.

B esch re ibu n g: Der aufrechte eckige Stengel ist ge- 
meinlich schon von der Wurzel an veriŁstelt und mit wenigen 
Haaren besetzt oder ganz kalii. Die Bliitter haben mit den 
Mohrenbliittern viel Aehnlichkeit, laufen in eine breite Scheide 
aus und werden auch etwa so gross wie die Bliitter der 
wilden Mohre. Die Hiillbliitter sind lanzettfórmig, spitz, 
weissrandig, und eben so lang ais die Doldenstrahlen, von 
welchen in der Kegel nur 5— 6 an einer Dolde vorhanden 
sind. Die Dolde selbst gehort zu den schonsten unserer 
deutschen Arten, denn die Randblumchen bestehen aus vier 
kleinen Bluthenblattern und einem 1— 2 Cm. grossen, tief 
zweispaltigen weissen Bliithenblatte. Siimmtliche grossen 
Blatter der Randblumchen bilden nun einen schonen Strahl. 
Merkwiirdig ist, dass die Scheibenbluthchen meistens mann-



lich, also unfruchtbar und nur die Randbliithchen der Dolde 
fruclitbar sind.

Vorkom m en: A uf den mageren Aeckern des Kalk- 
bodens ais lastiges Unkraut. In Thiiringen sehr haufig, aber 
auch anderwarts in Kalkregionen, von Hannover aus durcli 
Hessen, Franke®" und Schwaben. Im Muschelkalkgebiet 
zwischen Jena und Blankenhain fruher sehr haufig, aber 
dnrch sorgfaltigere Ackerwirthschaft selten geworden. Nach 
Dr. Sehmiedeknecht haufig auf dem schonen Felde, nach 
demselben aucli bei Gottingen (vgl. u. a. D. B. M. 1884, 
S. 154, 182; 1885, S. 83. Irmischia 1885, S. 14).

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Ais Unkraut sehr lastig, sonsfc nicht ein- 

mal ais Futter zu gebrauchen, weil das Vieh dieses Kraut 
(wenigstens nach der Bluthe) nicht gem frisst. Dagegen ist 
sie ais Gartenpflanze sehr empfehlenswerth ais die schonste 
unter den heimischen Doldengewachsen.

A bb i l d u n gen .  Tafe l  2831.
AB Theile der Pflanze in natur!. Grosse; 1 Scheibenbliithen, 

rergrossert; 2 Randbluthe, desg!.; 3 Frucht, desgl.



2832. Orlaya platycarpos Koch.

Kleine Bettellaus.

Syn. Caucalis platycarpos L.
Im Wuchs der vorigen ahnlich, aber meist niedriger 

Stengel ausgebreitet mit spreizenden Aesten; Błatter doppelt 
bis dreifach gefiedert, mit lanzettliehen Absclmitten; Kronen- 
blatter stralilend, so lang wie der Pruchtknoten; aussere 
Nebenrippen der Frucht doppelt so breit; die Stacheln am 
Plnde pfriemlich, hakig.

Y orkom m en: Unter der Saat. Im Gebiet imr im siid- 
lichsten Theil, in Istrien. Ausserdem im siidlichen Europa, 
Dalinatien, Ligurien u. s. w.

B lu tliezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  2832.
A Pflanze in natiirl. Orosse; 1 Frucht, vergrossert.
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2833. Daucus Carota L.

Mohrrube, Móhre, Gelbe Wurzel.

Syn. D. polygamus Jacąuin. Caucalis Carota Kotli.
Die spindelformige, einfache oder iistige Pfahlwurzel 

treibt in der iiegel den Bliithenstengel im zweiten Sommer 
und stirbt nach der Fruchtreife wieder ab. Stengel steif- 
haarig, bis meterhoch, oft astig; Blatter doppelt bis dreifach 
gefiedert, glanzlos; Fiederchen fiederspaltig, mit lanzettlichen, 
haarspitzigen Abschnitten; Dolde vielstrahlig, die Strahlen 
zuletzt kngelig zusammenneigend; Blatter der Hiille fieder- 
theilig, fast so Jang wie die Dolde; Blatter der Hullchen 
dreispaltig und fiederspaltig, fast so lang wie das Doldcben; 
Stacheln so lang wie der Querdurchmesser der liinglich- 
eirunden Frucht.

B eschreibung: Die senkrechte Wurzel ist 6 Mm. dick, 
holzig und ausserlich gelblich. (Ais Kulturpflanze wird sie 
fleischig, bis 8 Cm. dick, gelb, ausserlich gelb oder pom- 
meranzengelb.) Ihr aufrechter, 0,3— 0,6 Meter hoher Stengel 
zertheilt sich in Aeste, die wie der Stengel furchig und 
steifhaarig sind. Die wechselstandigen Blatter sind unten 
dreifach, oben nur doppelt gefiedert, die Fiederblśittchen tief 
eingescbnitten, die Zipfelchen mit einer sehr kurzeń Stachel- 
spitze begabt, die auch ofters bei mastig gewachsenen Exem- 
plaren fehlt. Das ganze Blatt ist steifhaarig, besonders auf 
der Unterflache, am Stiel und an den Mittelneryen. Der ge-



meinschaftliche Blattstiel liat oben eine Rinde und ist am 
Gr unde scheidig; mit der Scheide umschliesst er den Stengel. 
Unten am Stengel sind die Bliitter lang gestielt, oben auf 
den Scheiden sitzend. Die Dolden kommen aus den Blatt- 
winkeln, oder sind endstandig, vielstrahlig, m der Jugend 
nur wenig coneav, im Samen aber schliessen sie sich zu- 
sammen und bilden ein Nest. llire 8— 12 Hiillblatter sind 
drei- bis siebenspaltig, die Hiillzipfel linienformig und fein- 
spitzig. In der Samenreife schlagen sieli die Hiillblatter 
zuriick. In der Mitte der Dolde bemerkt man ein unfrucht- 
bares, rothes Doldchen, welches bei den Kulturmołirriiben 
fehlt. Die iibrigen Doldchen sind mit meistentheils aclit- 
blattrigen, einfaclien oder dreispaltigen linienforinigen Hull- 
ehen umgeben, in der Bliithe etwas gewolbt, spater concav. 
Die weissen ungleichformigen Blumen werden am Rande der 
Dolde strahlend, die Kelcke haben fiinf kleine Zahne, wovon 
namentlich drei sehr klein sind, die Kronenblatter biegen 
sich an der Spitze um. Die Staubgefasse sind nicht viel 
langer ais die Kronen, die zwei aufrecht stehenden Grillel 
biegen sich etwas answarts; die 1'riichte werden 4 Mm. 
lang und braun, ihre geraden Stacheln haben kleine Wider- 
halten.

Y orkom m en: Auf trockenen Wiesen, Grasplatzen, an 
Grasrandern, an etwas bewachsenen Abliangen, auf Triften 
und Waldplśitzen. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

B liithe z eit; Yom Juni bis zum Herbst.
A nw endung: R ad ix  Dauei sativ i, die Wurzel der 

kultmrten Mohrriibe wird in der Haushaltung und in der 
Apotheke gebraucht. Sie liefert ein treffliches Milchfutter,



enthiilt viel Schleimzucker und ein stark aromatisches Oel, 
aucli einen rothen Farbestoff, Apfelsaure und etwas Stiirke- 
mehl. Ihr GegeKmack ist eigenthiimlich auss-aromatisch, sie 
wirkt gelind eroffnend, auflosend und gelind reizend, ist auch 
ais Wnrmmittel bekannt. Man bereitet aus ihr den Mohren- 
saft, der ais Speise und Heilmittel gebraucht wird. Die 
wilde Wnrzel hat wenig Schleimzucker, aber ein scharferes 
Arom, ist jedoch ausser Gebraucli, desgleichen der sonst 
unter dem Nam en Semen D auci sy lv estr is  gesammelte 
Same.

Name: Der Name Daucus kommt schon bei Plinius 
vor und bezeiclmet ein Doldengewiichs. In Giirten kultivirt 
man zalilreiche Spielarten ais Gemiise, die kleinen, kurzeń 
Kiiben pflegt man Karotten, die langen Mohrruben zu nennen.

Ab bi l du ng e n .  Tafe 1 2833,
A Pfianze in naturl. Grosse; 1 Theil der Dolde, etwas ver- 

grossert; 2 Bliithe, vergrossert; 3 Hiillblattchen, desgl.; 4 Frucht, 
desgl.; 5 dieselbe im Quersobnitt, desgl.



2834. Caucalis daucoiiies L.

Wilde Móhre, Klettenmóhre.

Syn. Caucalis leptophylla Schkuhr. Daucus leptophyllus 
Scopoli.

Ein kaum spannenhohes, iistiges Sommergewachs. Blatter 
doppelt bis dreifach gefiedert, mit fiederspaltigen Fiederchen 
und linealischen, spitzen Absclmitten; Hiille fehlend oder 
einblatterig; Stacheln der Nebenrippen einreihig, kahl, ans 
kegelformigem Grunde pfriemlich, ani Ende hackig, so lang 
oder liinger ais der Querdurchmesser der Fracht.

Bes chr eibun g : Die Pfahlwurzel treibt einen aufrechten, 
sparrig verastelten, 10— 50 Cm. hohen Stengel, welcher ge- 
fureht, je nach dem mehr oder weniger fetten Standorte bald 
sehr steifhaarig, bald nur mit einzelnen steifen Haaren be- 
setzt, bald vollig baarlos ist. Bei jeder Tlieilung des Stengels 
befindet sieli ein Blatt, welehes 3— 8 Cm. Lange und 2— 6 Cm. 
Breite erreicht, unten am Stengel dreimal, oben nur zweimal 
fiedrig zerschnitten ist. Die Fiederzipfel sind an grossen 
Exemplaren tief gezabnt, an kleineren und in der Hohe des 
Stengels ganz, 2— 5 Mm. lang und spitz. Die Blatter sind 
im Umriss fast dreieckig, oben baarlos, unten auf dem Rucken 
der Blattnerven mit einzelnen steifen Haaren besetzt. Alle 
Blatter verlaufen sieli in eine den Stengel umfassende, haarige 
Blattscbeide. Die Dolden sind in der łiegel dreistrahlig, an 
der Tlieilung borstenhaarig. Die Doldchen tragen 2, 3, 4 
und 5 Friicbte, welche 6— 10 Mm. erreichen. Die Rand-



bliithehen der Doldchen sind strahlig, d. h. vier Blumen- 
bliitter sind klein' und verkehrt - herzformig and das fiinfte 
ist dreimal 'grosser und tief zweispaltig. Die drei Hiill- 
blattohen sind 2—3 Mm, lang, lanzettformig und spitz. Die 
Acbenien haben fiinf tiefgriine, hockerige Hauptriefen, welche 
kleine, rothliche Borstenhaare liaben. Die Thiilchen und die 
vier Nebenriefen sind bellgrUn. Die Bluthen sind weiss und 
haben rosenrothe Spitzen.

Vorkom nien: Unter der Saat, auf Feldern, in Wein- 
bergen, auf steinigen Aeckern, fast nur auf Kalkboden, daher 
sebr ungleich durch das Gebiet vertheilt, besonders in kalk- 
reichen Gebirgsgegenden. Hiiufig im thuringer Musclielkalk- 
gebiet (vgl. u. a. D. B. M. 1884, S. 19, 182). Nach Petze 
ffuker bei Danzig unter Getreide gefunden worden.

B liithezeit: Juni, Juli,
Form  en: (L muricata. Syn. C. muricata Bischoff. 

Stacheln der Nebenrippen aus fast cylindrischem Grund 
haarspitzig, die Haarspitze aufwarts gebogen. So unter der 
Saat in Bohmen bei Bodenbach unweit Tetschen und bei 
Leitmeritz; bei Neudorf, unweit Wien, am Gaisberg, um 
Kaltenleutgeben, bei Gumpoldskirchen in Niederosterreich.

A bb i ld un gen.  Ta fe l  2834.
A Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Bltithe, vergrossert; 2 ICronblatt, 

desgl.; 3 Friiehte, desgl.; 4 Fruclit im Querschnitt, desgl.; 5, 6, 7 Same, 
ganz und zerschnitten, desgl.



2835. Caucalis leptophylla L.

Zarte Klettenmóhre.

Der vorigen iihnlich aber in allen Theilen zarter. Blatter 
doppelt bis dreifach gefiedert, mit linealischen spitzen Ab- 
schnitten; Hiille fehlend; Stacheln der Nebenrippen drei- 
reihig, rauh, am Ende widerhakig; Hiillchen funfblatterig; 
Hanptdolde zweistrahlig.

B esch re ibu n g : Ihr Stengel wachst gemeiniglich auf- 
recht und hochstens 30 Cm. lioch, ist iistig, ausgebreitet, ge- 
streift, mit kleinen Haaren bestreut, und zweitbeilig. Die 
Blatter sind dreifach gefiedert und iiberall mit kurzeń Haaren 
besetzt; die allgemeinen Dolden sind zweitheilig und stehen 
an den Seiten der Stengel und Aeste auf fast wagerechten 
Blumenstielen aufsitzend einander gegenuber. Die besondern 
Dolden haben auf etwas viereckigen, starken Blumenstielen 
fiinf bis sieben rotliliche oder weisse, meistens fruchtbare 
Bliimcben aufsitzen. Die Fracht ist walzenformig, mit dem 
Kelche gekront, iiberall borstig und bat lialb walzenformige 
und mit dichten, haarformigen, an der Spitze geraden Stacheln 
besetzte Samem Von der móhrenartigen Haftdolde, mit der 
sie oft yerwechselt worden ist, unterscheidet sie sich 1) durch 
iiberall haarige Stengel, Blatter, Blatt- und Blumenstiele; 
2) durch kurzere fast waagerechte Blumenstiele; 3) durch 
eine fast immer nur zweitheilige allgemeine Dolde; 4) durch



ilire Friichte, die^tiberall mit fahlen, gedrangten, haarigen, 
an der Spitze meistens geraden Borsten bestetzt, und 5) durch 
halbwalzenformige Samen, die kaum langer ais ilire Stiel- 
chen sind.

Yorkom m en: Unter der Saat. Im Gebiet nur im siid- 
licheren Theil, so namentlich in Istrien, im Wallis,, bei Basek 
Sonst hie und da mit fremdem Samen eingeschleppt, wie 
z. B. bei Elgeshausen unweit Gottingen, bei Luxemburg, 
Liitticb u. s. w.

B liith ezeit: Juni, Juli.

A b b i I du ngen. Tafe 1 28-35.
A Pfianze in natiirl. Grosae; 1 Blutlie, vergrossert; 2 Staub- 

gefiiss, desgl.; 3 Fruchthalfte im Querscbnitt, desgl.



2836. Turgenia laiifoiia Hoffm. 

Borstendolde.

Syn. Caucalis latifolia L.
Ein schones, bis meterhohes Sommergewachs mit dtinner 

Pfahlwurzel und aufrechtem, meist einfachem, ziemlich ent- 
fernt bebliittertem Stengel. Blatter einfach gefiedert, mit 
lanzettliehen oder langlichen, eingeschnitten-gesagtenFiedern; 
Dolde 2 —3strahlig; Stachelchen der Fruchtrippen auf der 
Beruhrnngsflache hochstens von der Lange des Querdurch- 
messers der Frucht.

B esch re ibu n g: Je nach der Gute des Bodens wird 
diese Pflanze liandhoch oder 30— 60 Cm. hoch; liat einen 
hin- und hergebogenen, aufrecht stehenden, kiimmerlich 
wachsend einfacben, gewbbnlicb aber iistigen, immer stark 
gerieften, durch kleine Borstenstacheln von sehr verscliiedener 
Feinheit rauhen Stengel und fiederschnittige Blatter, dereń 
Sebnittblatter 3 Cm. lang und liinger, 8 Mm. breit sind, 
5, 7 und mehre Scbnittzahne mit weissen Stachelspitzen 
haben, am ltande durch Borstenbaare gewimpert sind, iibrigens 
auf der Oberflache ein dunkles Grim, auf der Unterflacbe ein 
matteres besitzen. Ihre Stiele gehen in weissluiutig-berandete 
Scheiden aus. Uie Dolden kommen den Blattern gegeruiber 
hervor; ihre, wie die Stengel, riefigen und raubborstigen 
Stiele stehen ab, tbeilen sich in zwei bis drei Strahlen von 
gleicher Dicke, welche mit ovalen, weisshautigen, am Riicken 
griinen Hiillblattern umgeben sind. Die Doldchen tragen
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drei bis fiinf fracht,barć, kurzgestielte Bliithchen, zwischen 
welchen mehre taube Bliithchen stehen. Die Hullchen sind 
der Hiille an Gro^se, Form und Substanz gleicli, nur vier- 
bis fiinf blattrig, an der Spitze franzig-geschlitzt. Die Kelch- 
zahne sind driisig gewimpert, die Kronblatter verkehrt- 
herzformig, mit eingebogenen Lappchen. Eins der Kronen- 
blattchen ist ungleich grosser ais die tibrigen, alle sind rein 
weiss, oder an der Spitze tief rosenroth genialt oder purpur- 
roth. Die Fracht wird 1 Cm. gross, ist anfangs grtin und 
ilire grossten Borsten sind schwarzlich-purpurroth. Jedes 
Friiehtchen hat an den Beriihrungsflachen eine Reihe kurzer 
Stacheln und auf den sieben Riefen zwei- bis dreireihig 
liegende, gleichgrosse, durch ruckwarts stehen de, hochst 
feine Borstenhaare rauhe und zuletzt widerhakig gekrummte 
Borsten.

Y orkom m en: Ein standhafter Begleiter aller Aecker 
des Thonmergels, auf diesem nach dessen GiiLe mehr oder 
weniger iippig wachsend, daher in Thtiringen gemein und 
auch uberall, wo sołcher vorkommt, namlich: im siidlichen 
Hannover, in Franken, Schwaben, Oberbaiem, Miihren u. s. w. 
Sie komrnt nur in kalkreichen Gegenden vor. Im nordlichen 
Gebiet fehlt sie. (Ygl. Irmischia 1885, S. 14.)

B liith ezeit: Juli, August.

Abbil i lungen.  Tafel  2836.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliitke, vorgrossert; 2 Staub- 

geiasse, deegl.; 3 Fruchttriiger, desgl.; 4 Fruchtkopf, desgl.; 5 Fracht 
im Querschnitt, desgl.



2837. Torilis Anthriscus Gmelin. 

Heckenkerbel.

Syn. Tordylimn Anthriscus L.
llie spindelformige Wnrzel treibt im zweiten Sommer 

einen abstehend verlistelten, meterhohen Stengel und stirbt 
nach der Fruchtreife wieder ab. Bliitter doppelt gefiedert, 
mit ianglichen, eingeschnitten gezahnten Bliittchen; Dolden 
langgestielt; allgemeine Hiille reichblatterig; Staeheln der 
Fracht einwarts gekrummt, am Ende einfach, spitz, nicht 
widerhakig.

B esch re ibu n g : Die Wurzel ist spindelformig, ver- 
iistelt und treibt einen aufrechten, zweitheiligen, oft purpur- 
roth angelaufenen, gestreiften Stengel, der 30—-45 Cm., an 
besonders giinstigen Stellen aber 1— 1 !/3 Meter Hohe er- 
reicht, ruckwarts- und dicht anliegende Borstenhaare hat und 
dadurch etwas mattgrun aussieht. Die unteren Blatter sind 
doppelt gefiedert, die oberen einfach gefiedert, die obersten 
oft dreizahlig. Die Fiederblattchen sind mit kurzeń steifen 
Haaren besetzt, die das Grim derselben in ein Mattgrun ver- 
wandeln; von weitern gesehen meint man, dass sie mit feinem 
Staube belegt waren. Die Blattstiele sind rinnenformig, am 
Grunde scheidig. Die Dolden kommen aus den Blattwinkeln 
und an der Spitze der Aeste hervor; sie sind fiinf- bis zehn- 
strahlig, die Doldchen ebenso yielbliithig, die pfriemen- 
fórmigen Bliittchen der Hullen sind kaum halb so lang ais 
die Strahlen, die der Hullchen ebenso lang ais die Strahlen.



Die Bliimchen sind klein, weiss oder rothlich, die Kron- 
bliitter gleichgross und verkehrt-herzfbrmig, die Randbluth- 
chen strahiend.

Vork(/uimen: Dieses Gewachs ist iiberall an Ziiunen 
und Waldhecken zu finden, geht ofters schon im Herbst auf 
oder keimt auch erst zu Anfange des Friihlings. Sobald 
C haeropliyllum  tem ulum , was gleichen Standort hat und 
eben so allgemein ist, in Sainen geht, fangt die Borstendolde 
zu bliihen an. In der Periode von Jacobi bis zum A i gust 
ist die schonste Zeit seiner Bliithe, einzelne Exemplare ver- 
spiiten sich auch bis gegen das Ende August. (Vgl. A. Sauter, 
Flora von Salzburg 1879, S. 98. D. B. M. 1885, S. 113.)

A nw endung: Jung ist sie ein leidliches Futter, iilter 
hat sie nur wegen der Yerwechselung mit dem Schierling 
einige medizinische Bedeutung, da sie mit diesem bekannten 
Giftgewachse ahnlichen Stand, almliche BUithenzeit und so 
im Allgemeinen ais Dolde ahnlichen Habitus hat. Unter 
vielen anderen Kennzeichen sind aber schon die scharf- 
haarigen Stengel und Bliitter und die borstigen Fruchtchen 
hinreichend.

A bb i ldungen.  T a fc l  2837.
A B Pflanze in naturl. Grosse.



2833, Torilis halvetica G-melin.

Schweizer Heckenkerbe I.

Syn. Caucalis hefoetica Jacq. Torilis infesta Koch. 
Scandix infesta L. Caucalis aroensis Hudson. C. infesta 
Smith.

Aeste auseinanderfahrend; unterste Blatter doppelt ge- 
fiedert, die oberen gefiedert und dreizahiig, die Blattchen 
emgeschnitten gesagt, das endstandige der oberen Blatter oft 
yerlangert; Dolden langgestielt; Hulle einblatterig oder 
fehlend; Stacheln der Frucht widerhakig; Kronblatter so 
lang wie der Fruchtknoten; Stanbwege kaum doppelt so 
lang wie das Staubwegpolster. Sonst wie die vorige.

B esch reibung: Die Pflanze wird 8— 30 Cm. hoch, ist 
gewohnlich schon vom (irundę an verastelt und der hin- und 
hergebogene Hauptstengel, welcher aufsteigt und unten ge
wohnlich rotlilich angelaufen ist, ftihlt sieli, sammt seinen 
sperrigen Aesten, durch die angedruckten Haare sehr rauh 
an. Die unteren Blatter sind, wie man gemeinlich sagt, ein- 
bis zweifach gefiedert; Blattstiele und Fiedern haben durch 
die dichte und angedriickte Behaarung ein trubes Griln und 
fiihlen sich scharf an. Die Endfiedern der Blatter verlangern 
sieli in ihren Spitzen und noch auffalliger geschieht das bei 
den obersten Blśittern, welche bios aus drei Blattchen be- 
stehen. Die kleinen endstandigen Dolden smd nach Ver- 
hiiltniss langgestielt und theilen sich gemeinlich in 3— 5, 
zuweilen auch in 6— 8 Strahlen. Die Doldchen sind kaum



oder nicht iiber erbsengross und haben eben so viel Hiill- 
bliittehen ais Strablen. Letzte sind kaum 1 Mm. lang und 
weit kiirzer ais die sehr dicht mit Borsten besetzten Hiill- 
bliittclien. .Die Kronblattchen sind klein, weiss, znweilen 
rosenrothlich strahlend und dureh die sich einschlagende 
Spitze ausgerandet. Past nur die Hśilfte derselben ist frucht- 
bar. Die Friichtchen werden 6 Mm. lang, sind aber so dicht 
mit ankerspitzigen Stacheln bekleidet, dass ihre Form vbllig 
verdeckt wird.

Vor komin en: Auf Aeckern, an Wegerandern, vorzugs- 
weis auf Kalkboden. Auf Saatfeldern des Thonmergels und 
Kalle in Oberschwaben und im Oberrheinbecken und von da 
den Rhein hinab bis nach Westphalen, im untern Mainge- 
biete und in Thiiringen. Im letzten Lande eine seltene 
Pflanze, die sieli namentlich bei Naumburg und von da an 
nach Norden zu bei Freiburg, Querfurt und Halle findet. 
Zerstreut im mittlen und siidlichen Gebiet. In Bohmen bei 
Jungbunzlau und Prag; im Thal der Nahe, Lahn, Ahr und 
Mosel; in Westphalen bei Lippstadt, Paderborn, Warburg; 
bei Koln (Lohrs Flora, S. 146); nach Herrn E. Frueth bei 
Metz; bei Gottingen am Wall und nach Nordwesten bis 
Braunschweig, Hannover, Osnabriick; in Thiiringen bei Erfurt, 
Frankenhausen, an der Arensburg, bei Allstadt, Gangloff- 
sommern, Tennstedt (Lutzes Programm, S. 20), an den Ab- 
hangen der Unstrut zwischen Nagelstedt und Gross Vargula 
(Irmischia 1885, S. 14); bei Freienwalde und Oderberg, in 
der Nahe des Kreuzbergs bei Berlin eingeschleppt; hie und 
da im Elsass, in Baden, in Wiirttemberg, Baiern, auch im 
Alpengebiet (D. B. M. 1884, S. 182); in Istrien u. s. w.



B llith ezeit: Juli August; auch sckon im Frubling. 
Form en: /?. lonyistyla Rcbb. Staubwege weit langer 

ais das Staubwegpolster; Blumen doppelt so gross; Doldchen 
gewolbt. Syn. T. neglecta R. S. So z. B. in Niederoster- 
reich.

y. heterophylla DeYis. Aeste aufrecht, etwas abstehend; 
unterste Blatter doppelt gefiedert, die oberen dreizablig; 
Blattchen eingeschnitten gesagt, das endstiindige der oberen 
Blatter oft verlangert und entfernt gesagt; Kronblatter so 
lang wie der Fruchtknoten. Syn. T. heterophylla Gussone. 
So z. B. in Istrien.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  2838.
A oberer Theil der Pflanze, nat. Grosae; 1 Frucht, vergrossert; 

2 dieselbe im Querschmtt, desgl.



2839. Torilis nodosa Gaertner.

Knotiger Heckenkerbel.

Syn. Tordylium nodosum L. Oaucalis nodosa Scop.
Ein Sommergewachs mit diiimer, spindeliger Wurzel und 

ausgebreitet verasteltem Stengel. Bliitter doppelt gefiedert; 
Bliittclien fiederspaltig eingeschnitten; Dolden geknauelt, 
sitzend, blattgegenstandig; aussere Frtichte stachelig, wider- 
hakig, die inneren kornig-rauh.

V orkom m en: Auf Aeckern. Nur im stidlichen Gebiet, 
in Istrien und im osterreichischen Kiistengebiet, sowie an der 
Kiiste der Nordsee bei Varel in Oldenburg, auf Nordernei, 
ferner im sudlichen Tirol, bisweilen mit fremdem Samen 
yersclileppt, so z. B. mit Luzerne im Weilburgischen, bei 
Kassel, Trier.

B liithezeit: April, Mai.

A b b i  1 dungen.  T a le i  2839.
A l! Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, yergrossert; 2 Frucht- 

kopf, desgl.



2840. Scandix pecten Veneris L.

Yenuskamm.

Syn. Chaerophyllwn rostratum Lam. Myrrliis pecten 
Veneris Ali. Chaerophyllwn Veneris Grant,z.

Ein niedriges, zierliches Sommergewaclis mit ausge- 
breitetem Stengel; Blatter dreifach fiedertheilig, die Ab- 
schnitte linealisch; Blatter der Hiillchen ani Ende zwei- 
spaltig oder ganz; Dolde meist zweistrahlig; Pruchtschnabel 
vom Riieken lier zusammengedriickt, zweireihig steifhaarig.

B esch reibu n g: Der Nadelkerbel ist durch seine selir 
lang gesclinabelten Fruchte scbon dem Landmanne ein auf- 
fallendes Gewachs und hat daher obige, auf die langen Frucht- 
schnabel dentende Namen erhalten. Seine diinne Pfahlwurzel 
treibt 30 Gm. hohe, astige, gestreifte und besonders nach 
oben zu feinhaarige Stengel, welclie nacli unten hin ofters 
roth angelaufen sind. Die Blatter sind mit ihren Stielen 
15 Cm. lang, und haben mit Mohrenblattern Aehnlichkeit; 
die Blattstiele sind einzeln behaart, an der Basis scheidig. 
Die Blattscheiden sind aulgeblasen, haben einen weisshautigen 
und gewimperten Rand. Meistens stehen die Dolden an der 
Spitze und theilen sich in 2— 3 Strahlen. Die Doldchen 
dagegen sind 8— lObliithig und die kurzgestielten weissen 
Bltithen gewohnlich iruchtbar. Die Hiillblattchen zeichnen 
sich durch iłire ofters vorkommenden Gabelspitzen aus. Nach
der Bliithe gewinnt die Pflanze ein ganz anderes Ansehen;

Flora X X V II. 43



die unteren Blatter sind abgefallen, nur die oberen, kurzge- 
stielten befinden sich noch am Stengel und statt der kleinen 
Bllithchen sietii man rum die grossen langschnabeligen 
Fruchte, welche mit ihren Schnabeln 7 Cm. messen und nich 
strahlenformig von ihrem Sitze ausbreiten. Die Hullblattchen 
sitzen noch am Grunde der dicken Stielchen und an der 
Sehnabelspitze bemerkt man die verwelkten Griffel.

Vorkommen: Auf Getreidefeldern unter der Saat, vor- 
wiegend auf Kalkboden. Durch das Gebiet zerstreut aber 
streckenweise selten, so z. B. in Schlesien nur bei Parchwitz 
(vgl. u. a. Irmiscbia 1885, S. 14).

B lu thezeit: Mai, Juni, an hoher gelegenen Orten noch 
im Juli.

A nw endung: Friiher war der Same ais ein diuretisches 
Mittel bekannt und kann auch wie Kerbel, wegen seines 
eigenthumlich angenehmen Geruches, in der Kiiche gebraucht 
werden. Jung wird die Pflanze von allem Vieh gefressen 
und spater kann man auch eine gelbe Farbę aus dem Kraute 
ziehen.

Name: Der Name Seandix, 2 vmvói£;, war schon bei 
den Griechen die Bezeichnung des Kerbels.

A b b i 1 d u n g e n. T a fe 1 2840.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Frucht, vergrOssert.



2841. Scandix australis L.

Venenetianischer V enuskamm.

Syn. Myrrhis australis Ali. Wylia australis Hoffm.
Hiillblattchen meist zweiziihnig; Fruektschnabel von der 

Seite zusammengedruckfc, uberall steifkaarig; aussere Kron- 
bliitter etwas liinger ais die inneren; Stengel aufrecht, kalii.

Y orkom m en: Unter der Saat. Nur an der Siidgrenze 
des Florengebiets, namentlick auf den adriafciscben Inselu: 
Osero, Lossino u. s. w.

B liith ezeit: Mai, Juni.
A nm erkung: Bei Fiume, sowie auf den Inseln Cherso, 

Osero u. s. w. findet sieli auch die sclibnere, grossblumige 
8. grandiflora De Yis., welche der Orlaya grandiflora niclit 
unahnlich ist. Blattclien des Ilullcliens rhombisch-eiformig, 
breit liautrandig. Nacli Reichenbacb fil. (Icones Tafel 189, 1) 
ist sie nur Form der obigen.

Abbi ldungen.  Ta fe l  2841.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1, 2 Bliithen, vergrossert; 3 Fruclit- 

kopf, desgl.



2842. Anthriscus silvestris Hoffmann. 

Kalberkropf.

Syn. Chaerophyllum silvestre L.
Das kurze, dauernde Rhizom treibt eine riibenfórmige 

Pfahlwurzel und einen meist jistigen, ineterhohen, im unteren 
Theil rauhbaarigen, im oberen Tbeil kahlen, stielrunden, ge- 
furchten Stengel. Blatter kahl oder riickseits auf den Haupt- 
nerven borstlich bebaart, doppelt gefiedert, mit fiederspaltigen 
Fiederchen, die unteren Abschnitte eingeschnitten; Frlicbte 
langlich, glatt oder zerstreut knotig, die Knotcben grannen- 
los; Furehen des Schnabels kurz (etwa if& der Fruchtlange); 
Hiillchen fUntblatterig, ziemlicb lang gewimpert; Staubwege 
langer ais das Stempelpolster.

B eschreibung: Die fast fingerdicke, spindelformige, 
zuweilen astige, fleischige, gelbliche Wurzel treibt aufrechte, 
stielrunde, gefurchte, rohrige, 7-2 — 1 7» Meter bohe, an den 
Knoten etwas verdickte, ofters gefarbte und nebst den Blatt- 
scheiden besonders unten mit weissen Haaren besetzte, am 
Grunde mit ruckwarts stehenden Haaren versehene, oben da- 
gegen vollkommen glatte Stengel. Die Wurzelblatter stehen 
auf dreikantigen, oben gerinnelten, langen Stielen und sind 
dreifach fiederschnittig; die Stengelblatter sind dagegen nur 
drei- bis zweifach fiederschnittig und die oberen stehen auf 
scheidigen Stielen; alle Blatter sind oben haarlos, etwas



gliinzend, unten auf den Nerven mit einzelnen Haaren be- 
setzl. Die Dołden sind ziemlich flach, 10— 15strahlig, hiingen 
in der ersten Jugend im Knospenzustand uber. Die Hiille 
fehlt, selten sind 1— 3 Blattchen sielitbar, die Hiillchen sind 
meistentheils fiinfblatterig, die Blattchen sind eirund, zuge- 
spitzt, gewimpert, zuruckgeschlagen, weisslich oder rothlich, 
die Kelche sind kamn bemerkbar, die Blumenblatter kauni 
ausgerandet, die Staubgefasse hinfallig, die Friichte werden
6— 8 Mm. lang.

Y orkom m en: Auf Wiesen und Grasplatzen, an Ziiunen, 
Hecken, Ufern, in Waldlichtungen. Bis in alpine Regionen 
hinauf durch das ganze Gebiet verbreitet. (Ygl. A. Sauter’s 
Flora, S. 98.)

B lu th eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Das Kraut ist zum Fiittern unschadlich 

und giebt mit Alaun eine gelbe Farbę, die Wurzel soli da- 
gegen narkotische Eigenschaften besitzen.

Nam e: Der Name soli von %aięoj, ich freue mich und 
<pMov, das Blatt, wegen der freudiggriinen Farbę der Bliitter, 
herruhren.

F or men: «. genuina: Bliitter dreifach gefiedert; die 
Blattchen tief eingeschnitten, mit genaherten, schmalen Ab- 
schnitten. Syn. A. silvestris DC. Sie kommt mit riickseits 
behaarten und kahlen Blattstielen und Blattnerven vor. Zur 
ersterwahnten Form gehort: A. silvestris y. pilosula DC.

(i. alpestris Koch: Bliitter doppelt fiedertheilig; die 
Blattchen weit weniger tief eingeschnitten, mit breiteren Ab- 
schnitten. Syn. A. alpestris W. Grab. A. silvestris fi. al
pestris Wimmer. A. nitida Garcke. A. sihestris var. nitida



Hazslinsky. A . humilis Besser. A . dubius Kabath. A . abor- 

tivus Jordan. Chaerophyllum nitidum Wahlenberg. So z. B. 
im Riesengebirge, im' mahrischen Gesenke, bei Breslau, Teschen, 
im Iihongebirge, im Harz u. s. w. (vgl. Garckes Flora). Ygl. 
B. Z. 1870, 488. irmisckia 1884, S. 44.

y. temiifolia Koch; Blatter doppelt gefiedert, die Blatt- 
chen in linealische, abstehende Abschnitte fiedertlieilig zer- 
schnitten. Syn. A . silvestris fi. tenuifolia DC. A . torąuata 

Thom. Chaerophyllmn alpinum Yill.

A b b i ld ungen .  Ta fe l  2842.
A oberer Theil der Pfianze, natiirl. Grbsse; 1 Bluthe, ver- 

grossert; 2 Fracht, desgl.



Waldkerbel.

Syn. Chaerophyllum nemorosum M. B.
Der vorigen selir ahnlich nncl friiher yon derselben 

nicht unterschieden worden. Rhizom dauernd; Stengel im 
unteren Theil rauhhaarig, nach oben kahl; Bliitter kahl, riick- 
seits auf den Nerven borstig behaart, doppelt gefiedert; die 
Fiederchen fiederspaltig, die unteren Abschnitte eingescbnitten; 
Friichte langlich, knotig, die Knotchen durch ein Borstchen 
weichstachelig; Furclien des Schnabels etwa ein Fiinftel so 
lang wie die Fracht; Hiillchen fiinfblatterig, ziemlich lang 
gewimpert; Staubwege liinger ais das Staubwegpolster.

Die Form der Knotchen, insbesondere das Borstchen auf 
denselben ist eigentlich der einzige wesentliche Unterschied 
von der vorigen.

Yorkom m en: An schattigen Orten. Bei Frankfurt an 
der Oder. Ausserdem bei Werschetz im Banat; an Bachen 
bei Idria.

B lu th ezeit: Mai, Juni.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2843.
AB Theile der Pflanze in naturl. Grosse.



, Brdrauchkerbel.

Syn. 8candix fumarioides VY K.
Den beiden vorigen iihnlich. Rhizom dauernd; Stengel 

nebst Blattern von sehr kurzem Flanm fast sammetartig; 
Bliitter doppelt bis dreifach gefiedert, die Fiederchen fieder- 
spaltig eingeschnitten; Friichte lineał-langlich, knotig, die 
Knotehen durch ein Borstchen weichstachelig; Furchen des 
Schnabels etwa ein Fimftel so lang wie die Fracht; Htillchen 
funfblatterig, am Bandę sehr kurzhaarig flaumig.

Yorkom m en: Auf hoheren Bergen. Im Karstgebirge: 
Nanas, Piania, M. Maggiore. Ausserdem in Croatien, Dal- 
matien u. s. w.

B liith ezeit: Mai, Juni.
F or men: ft. Hladnikiana Bchb. Bliittchen breiter und 

kiirzer. Syn. Chaerophyllum Hladnilcianum Reichenbach.
y. latiloba De Yis.: Blattchen sehr breit. Syn. Anthris

cus Gerefolium Yis. A . sicula Vis.

A b b i ld ungen.  Tafe l  2844.
A Theile der bluhenden Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Bliithe, ver- 

grossert; 2 ,  3  Frucht auf yerschiedenen Entwickelungsstufen, desgl.



2845. Anthriscus Gerefolium Hoffm.

Kerbel.

Syn. Scandix Gerefolium L. Chaerophyllum Gerefolium 
Crantz. Ch. sativum Lani.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt eine veriistelte Pfahl- 
wurzel und einen oder mehre astige, bis meterhohe, ober- 
halb der Knoten flaumige, etwas entfernt beblatterte Stengel. 
Blatter dreifach gefiedert, kalii, riickseits auf den Nervon 
zerstreut behaart; Blattchen fiederspaltig; Friichte linealisch, 
glatt, bei der kultivirten Pflanze kalii, bei der wildwachsen- 
den steifhaarig; die Purchen des Fruchtschnabels ołmgefahr 
ein Dritttheil so lang ais die Fracht; Htillchen halbirt, 
2— 3blatterig; Staubivege langer ais das Staubwegpolster.

B eschreibung: Die dtinne, weisse, astige Pfahlwurzel 
treibt einen aufrechten, lj3— 1 Meter hohen, iistigen, kahlen, 
an den Knoten flaumhaarigen, nach der Spitze zn gewohn- 
lich rothlichen und gliinzenden Stengel, dessen blassgrtinen, 
zarten, oberseits kahlen, unterseits gliinzenden Blatter auf den 
unterseitigen Nerven zerstreute feine Borstenhaare haben. 
Die unteren Blatter sitzen an scheidigen, rinnigen Stielen, 
die oberen Blatter unmittelbar an der Blattscheide. Bei dem 
ver\vilderten Kerbel gleichen die Blatter an Grestalt und 
Grosse genau dem Klettenkerbel; sie werden also hbchstens 
nur 10 — 12 Cm. lang und die Blattchen sind rundlich im
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Umrisse; der im Garten gezogene hat dagegen der Petersilie 
ahnliche Blatter, welche rhombische, fiederspaltige Blattehen 
haben. Das ganze Blatt erreicht 18— 20 Cm. Lange und 
glanzt auf der^Bmerflache sehr stark. Alle Blatter liaben 
einen angenehmen Kerbelgernch. Die blattgegenstandigen 
Dolden sitzen, sammtliche Dolden sind 3— 5strahlig; die 
Doldchen gewohnlich fiinfstrahlig und sammtliche Strahlen 
sind bei dem wildwachsenden Kerbel feinhaarig. Bie Httll- 
clien haben ebenfalls feine Haare, bestehen aus 2— 3 kleinen 
linienlanzettfórmigen oder lanzettformigen spitzen Blattehen, 
welche nur halb um das Doldchen laufen. Bas Mitteldold- 
chen der Enddolden zertheilt sich gewohnlich nochmals ein 
Doldchen zweiter Ordnung. Die Kronblatter sind weiss und 
keilformig, sammtlich gleichlang, die Frilchte 8 — 12 Mm. łang 
und in der Reife Schwarz; sie sind geineinlich haarlos, kom- 
men jedoch auch behaart vor und sind sehr schmal.

Yorkom m en: In Weinbergen, Heclren, an Zaunen. Im 
siidliclien und sudostlichen Europa wild, im siidlicheren Theil 
unseres Florengebietes eingeburgert, im mittlen und nord- 
lichen in Garten, an Gartenzaunen, auf Schutt, auf Compost- 
haufen u. s. w. yerwiłdert, aber nicht immer bestandig.

B liithezeit: Mai, Jani.
A n w en du n g : In der Heilkunde ist der Kerbel ais 

H erba C ere fo lii vel C haerophylli bekannt, wurde je
doch fruher weit haufiger angewendet ais jetzt, wo man 
bios des ausgepressten Saftes sich bedient. Das Kraut ist 
gelind reizend, auflosend, zertheilend, harntreibend, wird auch 
ais beliebtes Kiicliengewurz benutzt. Die Samen sind ebenso 
gewiirzreich, schmecken auch gewiirzig, sind aber hinsichtlich



des medizinischen Gebrauches nicht mehr in Anwendung. 
Bei der Gartenkultur behandelt man den Kerbel gewohnlich 
ais Sommergewachs, jedoch iiberwintert er auch und kann 
bei rechtzeitigem Abschneiden der Bluthentriebe sogar mehr- 
jiihrig werden.

A bb i ldungen.  Tafe l  2845.
AB Pflanze in naturl. Grbsse; 1 Blutbe, vergrossei't; 2 Frucbt, 

desgl.; 3 dieselbe zerschnitten, desgl.



2846. Anthriscus vulgaris Pers. 

Klettenkerbel.

Syn. Scandix Anthriscus L. Caucalis scandicina ilotłi. 
C. Scandix Scopoli. JJorilis Anthriscus Gaertner. T. scandi
cina Gmelin. Anthriscus Caucalis M. B. Caucalis Aeąui- 
cólorum Allione.

Die sch wachę, astige Wurzel treibt einen astigen, sehr 
verganglichen, etwas entfernt beblatterten Stengel. Etwa im 
Mai oder Juni kommt die Pflanze zur Bliithe und schon im 
Hochsommer ist von ihr kaum noch etwas zu sehen. Stengel 
kalii; Blatter dreifach gefiedert, kahl, riick.seits aufdenNerven 
zerstrent behaart; Blattchen fiederspaltig; Fracht eiformig, 
stachelig, die Stacheln pfriemłicli, einwarts gekrummt; die 
Furchen des Fruchtschnabels etwa ein Dritttheil so Jang wie 
die Fracht; Hiillchen halbirt, 2—3blatterig; Staubweg sehr 
kurz, die Mtindungen fast sitzend.

B esch re ibu n g: Der Stengel ist sehr verastelt, hohl, 
gefurcht, glanzend, kahl und erreicht gewohnlich 30— 45, 
zuweilen auch 60 Cm. und noch mehr. Die Blatter sind ge- 
stielt, ihre Stiele haben Scheiden, bezitzen eine hełlgrune 
Farbę, sind sehr żart im Parenchym und die sogenannten 
untersten Fiederblattchen sind fiedrig-gespalten, wahrend die 
obersten ganzrandig sind. Das ganze Blait misst aber sammt 
seinem Stiele gewohnlich nur 10— 13 Cm. und die untersten 
Blatter sind noch kiirzer. Haupt-, Neben- und Seitenrippen 
der Blatter sind mit weissen, abstehenden Haaren besetzt



und die Stengel unter den Knoten etwas verdickt. Die 
seifcen- und endstandigen Dolden baben 3— 5 Stralilen. Die 
Hiillchen laufen nur balb um das Doldchen herum und sind 
2—3blatterig, die Blattcben liaarig und am Rande gewimpert. 
Die kleinen Bliitbchen sind weiss und regelmassig, die Kron- 
bliitter verkehrt-eiformig und nicht ausgerandefc. Der Schnabel 
bałt das Drittel der Fruclit, die Griffel sind kurz, die Narben 
sitzend.

Y orkom  men: Au sfcerilen Orten, an Wegerandern, am 
Fuss der Mauern, auf Kircbhofen, in Dorfern und in dereń 
Umgebung. In Gebuschen. Im Ganzen selten und nur stel- 
lenweis. In der Flora von Halle und dem Seekreis beispiels- 
weise liaufig im Gebusche der Burg Giebicbenstein sowie auf 
dem gegentiberliegenden Krollwitzer Felsen im Gebiiscb, auł 
dem Kirclihof von Oberroblingen am See, an Mauern im 
Dorf Erdeborn; nacli Artzt bei Schonfeld unweit Greiz; von 
mir bei List auf der lusel Silt gesammelt.

B lu tb eze it: Mai, Juni. Die Frttcbte reifen im Juli, 
worauf die ganze Pflanze abstirbt und rascb verscbwmdet.

A nw endung: Ein, freilieb nur kurze Zeit dauerndes, 
gutes Weidefutter.

A b b ild u n g en . Taf'el 2846.
AB Pflanze in natttrl. GrOsse; 1 Blfithe, vergr(5ssert; 2 Prucbt,

desgl.



2847. Physocaulus nodosus Tausch. 

Balsamkerbel.

Syn, Scandiayfiodosa L. Biasolettia nodosa Bertoloni. 
Chaerophylllum nodosum Lam.

Ein zierliches Sommergewachs mit dunner Wurzel und 
spannenhohem, entfernt beblattertem, unter den Knoten keulig 
angeschwollenem, etwas astigem Stengel; Blatter dreizahlig- 
doppelt gefiedert, mit eifbrmigen, fiederspaltigen, eingeschnit- 
tenen nnd gezahnten Fiederchen; Friichte steifhaarig; Stem- 
pelpolster kegelfórmig; Staubwege fast fehlend; daher die 
Miindungen fast sitzend.

Vorkom m en: In Gebiischen. Im Gebiet nur bei Fiume 
und bei Barbana in Istrien. Ausserdem fast im ganzen siid- 
licłien Europa.

B lu th ezeit: Mai, Juni.

A b b ild u n gen . T a fe l 2847.
AB Pfianze in natur!. GrSsse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Fracht,

desgl.



2848. Chaerophyllum temulum L.

Taumelkerbel.

Syn. Myrrhis temida Allione. Scandix temida Sfoth.
S. nulans Moench.

Die spindelfórmige Pfahlwurzel ist jahrig oder zwei- 
jiihrig und treibfc einen '/2 Meter liohen, astigen, locker be- 
laubten Stengel, den man leicht mit dem Kerbel yerwechseln 
kann, doch sind die Stengel unter den Gelenken angescbwollen, 
im unteren Theil steifhaarig, nacb oben kurzhaarig, meist 
der ganzen Lange nacb purpuryiolett gefleckt; Bliitter doppelt 
gefiedert; die Blattchen eiformig-langlicb, lappig-fiederspaltig, 
mit kurzeń, stumpfen, kurz stachelspitzigen, etwas gekerbten 
Lappen; Bliitter der Hullcben aus breiterem Grunde lanzett- 
lich, haarspitzig, gewimpert; Kronblatter kalii, weiss; Staub- 
wege zuriickgekrtimmt; so lang wie das Stempelpolster.

B esch reibu n g: Der spindelfórmige, zuweilen iistige, 
gelbe Wurzelstock treibt einen aufrechten, gabelspaltigen, 
30— GO Gm. und daruber hohen Stengel, dem nur selten die 
dunkelrothen Plecken fehlen, mit welchen er von unten bis 
oben binauf gezeicbnet ist. Er ist stielrund, glatt, bat unten 
riickwiirts stehende, oben mehr anliegende kleine Haare. 
Seine Bliitter sind unten doppelt - fiederschnittig, oben drei- 
ziihlig-fiederschnittig. Die Fiederabschnitte sind wiederum 
liederspaltig oder fiedertheilig, die einzelnen Lappen ungleicb-



gekerbt. Die Hauptblattstiele sind rinnenfbrmig, mit kurzeń 
steifen Haaren besetzt, am Grunde scbeidig. Die Dolden 
sind endstandig und blattgegenstandig, 6— 12strahlig, die 
Doldchen ein werjig gewolbt, vereinigen sich aber zu einer 
Aachen Hauptdolde. Die Hiille der Dolden fehlt, die der 
Doldchen besteht aus 0— 8 breit lanzettformigen, zurtickge- 
schlagenen haarspitzigen und gewimperten Błattchen. Vor 
dem Aufbliihen nicken die Dolden, in der Bliithe und Frucht- 
reife stehen sie aufrecht. Der Kelch ist undeutlich fiinf- 
zahnig, die weissen Kronblatter sind ungleichgross und ver- 
kehrt-herzformig. Die funf Staubgefasse haben weisse Staub- 
faden und rundliche zweifacherige Staubbeutel. Die Frucht 
ist schmal, 4 Mm. lang, oft purpurroth. Diese PAanze wird 
zuweilen mit dem Schierlinge verwechselt, weil auch dieser 
eine weissbliihende Dolde mit Aeckigem Stengel ist. Sie 
unterscheidet sich aber vom Schierling durch ihren unter 
den Gelenken dick angeschwollenen, unten steifhaarigen 
Stengel, durch ihre behaarten Bliitter, durch die Form der 
Blattzipfel, durch die haarigen, fast dreikantigen Blattstiele, 
durch den Mangel der allgemeinen Hiille, durch das ftinf- 
bis achtblatterige, rund um das Doldchen gehende Hiillchen, 
durch die ungleichgrossen Kronblatter und durch die liing- 
lichen Friichtchen. Ein Doppelfriichtchen ist hier wenigstens 
dreimal liinger ais breit.

Vorkom m en: An Zaunen und schattigen Hecken, in 
Gebiischen, an Waldriindern u. s. w. Durch das ganze Ge- 
biet verbreitet. In den Alpen nur in den Thalern und. 
Niederungen.

B liithezeit: Juni, Juli.



A nw endung: Das diese Dolde giftig sei, riihrt von 
einer Bemerkung von Pallas im Jahre 1776 lier; von dieser 
Zeit ist nocli keine Bestatigung derselben vorgekommen. In- 
dessen wird sie in allen Handbttchern fur giftig erklart, was 
aber eigenfclich zur Zeit noch ungegriindet ist. Jedenfalls 
aber geliort sie zu den verdachtigen Pflanzen.

A b b ild u n g en . T a fe l 2848.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Frucbt- 

dolde, desgl.; 3 Frucbt, desgl.; 4 Fruchtspitze, desgl.
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2849. Chaerophyllum aureum L.
Goldkerbel.

Syn. Myrrhis.aurea Ali. Scandix aurea Kotli.
Das kurzo^aauernde Rhizom treibt eine spindelformige 

Pfahlwurzel und einen iistigen, meterhohen, von kurzeń 
Haaren, wie aucli die Blatter, flaumigen, und wie diese matt- 
griinen Stengel. Die ganze Pfianze bat grosse Aehnlichkeit 
mit A nthriscus silvestris  Hoffmann, mit der sie daher 
auch hiiufig verwechselt und in Folgę dessen hi er und da 
iibersehen worden ist. Stengel unter den Knoten etwas an- 
gesch wollen und etwas roth gefleekt, am Grunde steifhaarig; 
Bliitter dreifacb gefiedert, die Bliittclien aus breiterem Grunde 
lanzettlicb, zugespitzt, eingeschnitten und gesiigt, am Grunde 
fiederspaltig, an der lang ausgezogenen Spitze einfach gesagt; 
Blatter der Hiillchen breit lanzettlicb, haarspitzig, gewimpert; 
Kronblatter kahl; Staubwege zuletzt zuriickgebogen, ltinger 
ais das erhaben-kegelformige Staubwegpolster.

B esch reibu n g: Der iistige Wurzelstock treibt 2/s dis 
1 Meter bohe, stumpfkantige, braunroth gefleckte, im Herbst 
scbwarzlichroth werdende Stengel, welcbe geschwollene Knoten 
besitzen und besonders am Grunde dicht mit steifen Ilaaren 
besetzt, nach oben zu weitliiiifiger behaart und bald ganz 
kahl sind. Die Blatter sind den Bliittern des gemeinen 
Myrrhenkerbels oder Wiesenkiilberkropfs sehr ahnlich, charak- 
terisiren sich aber durch die 3 Om. langen, zugespitzt zu- 
laufenden, scharfgesagten Endzipfel aller Hauptfiedern des 
Blattes. Uebrigens sind alle Haupt-, Neben- und Seiten- 
rippen des Blattes behaart, die unteren Blatter langgestielt,



die obersten sitzend, alle Blattstiele scheidig. Die Dolden 
sind 15— 20strahlig, liangen vor dem Aufblulien iiber; die 
Doldchea haben 5— lOblattrigeHullchen mit langzugespitzten, 
wimperigen, zuruckgeschlagenen Blattchen. Jedes Hiillchen 
triigt 15 —  20 weisse, wie bei M. silvestr is  mit ungleicłi 
grossen Blattern begabte Bliithen, liat am Rande strahlende 
Bliithen und triigt conisebe, zuletzt goldgelb sich farbende 
Friichte, wolier der Beiname dieses Gewśichses stammt.

Y orkom m en: Zwiscben Gebiiscb, an grasigen Randem 
und Abhangen, an Hecken, ani etwas beschatteten Wiesen 
der Gebirgstbaler, auch in subalpine Ilegionen emporsteigend.
In der Schweiz und stellenweis durcli das siidlicbe und mittle 
Deutscbland. Sehr verbreitet in Thuringen auf Kalkboden 
sowie auf Thonmergel, iiberbaupt auf scbwererem Boden; im 
Rbongebirge; im Erzgebirge; im U nt erb ar z; bei Frankfurt 
an der Oder; im Gorbersdorfer Tbal in Scblesien; im Jura; 
im Nabetbal; in der Pfalz.

B lu tb e ze it : Juni, Juli.
A nw endung: Geruch und Geschmack dieser Pflanze 

sind aromatiscb, daher ist sie, besonders fiir Kiibe, ein ge- 
sundes Futter, bat aber keine Anwendung in der Iieilkunde.

For men: (i. glabriusculum Kocb: Stengel kalii oder 
nur am Grund rauhhaarig von langen Haaren; Blatter kalii, 
nur am Rande und ruckseits mit kurzeń Haaren bestreut. 
Syn. Ch. maculatum Willd.

y. glabrnm Koch: Blatter und Stengel vollig kalii. Syn. 
Ch. monogonim Kit.

A b b ild u n g en . T a fe l 2849.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grdsse.



jSrewurzkerbel.
Syn. Myrrhis aromatica Sprengel. 8candix tinctoria 

Scopoli.
Das dauernde, kurze Khizom treibt einen meterhohen, 

iistigen, unter den Knoten angeschwollenen Stengel. Blatter 
dreifach dreiziihlig oder dreifach dreizahlig-doppelt gefiedert; 
Blattchen ungetheilt, eiformig-langlich, zugespitzt, gesiigt; 
Blatter der Hiillchen breit lanzettlich, pfriemlich zugespitzt, 
gewimpert; Staubwege spreitzend, langer ais das kegelformige 
Staubwegpolster; Bltithen kalii.

B esch reibu n g: Diese Pflanze bat mit unserm A eg o - 
podium  viel Aehnlichkeit in Wuchs und in Blattern. Ihre 
Stengel erreichen eine Hohe yon \ — 1 {l.i Meter, sind gerillt, 
unter den Knoten angeschwollen und mit abwarts steli en- 
den steifen Haaren reichlich besetzt. Ihre grossen Blatter 
mit scheidigen Blattstielen zertheilen sieli gewolmlich an 
ihrem Hauptstiele funfmal und jedes Stielchen tragt drei 
Blattchen, oder die beiden untersten Stielchen haben funf 
Blattchen. Die Blattchen sind oberseits dunkelgrasgriin, 
unterseits etwas heller, messen 7— 9 Cm. in der Lange und 
haben eine langliche Gestalt. Sie spitzen sich vorn kurz zti, 
haben am Eande breite, kurz zugespitzte Sagezahne und 
endigen mit einein langzugespitzten Zahne. Ihre Oberflache 
ist gewohnlich haarlos, aber ihre Unterflache ist aut' den 
Nerven und auf der Blattmasse mit kleinen weissen Haaren 
bekleidet. Ebenso sind Blattstiele und Blattstielchen mit 
rttckwarts gerichteten steifen Haaren dicht besetzt, welche



bis zur Scheide herablaufen. Nur oben, nahe den Dołden, 
wird der Stengel kalii, die Dolden sind yielstrahlig, haben 
in der llegel keine Hulle, aber yielblattrige zurtlckgeschlagene 
Hiillchen. Die Bliithenblatter sind ziemlich gleiebgross und 
weiss, doch an der Minderzabl fruchtbar, so dass die Frucht- 
dolde bloss 5— 8 Doppelachenien tragt. Diese sind 2 Cm. 
lang, hellbraun, von der Seite etwas zusammengedruckt, un- 
geschnabelt, haben fiinf gleiche, liellere Rippchen und vier 
dunklere Thalchen. Die Griffel bleiben an der reifen Fracht 
stehen. Die ganze Pflanze besitzt iibrigens einen starken 
Kerbelgeruch.

V orkom m en: In Laubwaldungen und auf Waldwiesen 
im siidostlichen Deutschland, namlich von Oesterreich durch 
Mahren, Bohmen, Schlesien bis nach Saehsen und Thuringen. 
In Thuringen kommt sie nur im ostlichen Theile des Ge- 
birges bis zur Schwarza vor, namlich in dem Grauwacke- 
Thonschieferlager bei Leutenberg, Lehesten, Wurzbach, Burgk 
an der Saale, Eiba bei Saalfeld und Weissbach uber 
Schwarzbnrg. Im Rhongebirg am Fuss des Kreuzbergs; in 
Brandenburg, so z. B. bei Frankfurt, Scharmeissel, Lands- 
berg a. W., Posen; ziemlich hau fig in Preussen, so z. B. nach 
Fr. J. Weiss bei Konigsberg, Caymen, Darkehmen, Gum- 
binnen, Angersburg, Heiligenbeil, Osterode, Insterburg, Pr. 
Eylau, Neidenburg, Deutsch Eylau etc. (vgl. D. B. M. 1884, 
S. 157).

B lu th eze it: Juli, August.
A nw endung: Ein leidliches Yiehfutter.

A b b ild u n gen . T a fe l 2850.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse.



2851. Chaerophyllum bulbosum L.

Kerbelriibe.

Syn. Myrrhis bulbosa Allione. Cicutaria bulbosa Bauhin. 
Scandix bulbosa Kotli.

Das kurze Rhi/.um schwillt im zweiten Jahr zu einer 
kaselnussgrossen' bis wallnussgrossen Kiibe an und stirbt nacli 
der Fruchtreife wieder ab. Stengel 2— 3 Meter hoch, unter 
den Knoten angeschwollen, nach oben kahl und meist stark 
veriistelt, ani Grunde steifhaarig; Bliitter melirfacli gefiedert, 
mit tief fiederspaltigen Blattchen und linealisch-lanzettlichen, 
spitzen Abschnitten, an den oberen Blattchen sehr sclimal 
linealisch; Bliitter der Htillchen lanzettlich, haarspitzig, kahl; 
Staubwege zuruckgebogen, ohngefahr so lang wie das Staub- 
wegpolster; Bliithen kahl.

B eschreibung; Der Wurzelstock ist ungefahr 3 Cm. 
lang, aussen braun, innen weisslich. Der aufrecht stehende 
Stengel wird 1— 3 Meter hoch, ist rohrig, fein gerillt, roth- 
gelleckt, an den untersten 2— 3 Intern odien mit riickwarts 
stehenden Borstenhaaren dicht besetzt und diese Haare stehen 
auf schwarzlichrothlicher verdickter Basis. Weiter oben ist 
der Stengel haarlos und beduftet, verastelt und verzweigt, 
so dass er dnrch seine Grosse ein lrleines Baumchen dar- 
stellt. Die untersten Blatter sind dreifach fiedersclmittig, die 
Fiederschnitte an der Basis tief fiederspaltig, an der Spitze



grosszahnig, im Umfange eirund. Alle Blattstiele der Wurzel- 
bliitter haben abstehende Haare, ebenso auch die Stielchen 
und Nebenstielchen. Die obersten Blatter sind dagegen mehr 
dreifach-fiederschnittig-zusammengesetzt, haben schmale, nach 
der Spitze langgezogene, ganzrandige und kahle Bliittchen. 
Die hullenlosen Dolden sind 15-—20strahlig, stehen an der 
Spitze der Aeste oder auch den Blattern gegeniiber, haben 
feine, haarlose Strahlen. Die Hullchen der Doldchen sind 
5— Gbliitterig, die Bliittchen breit-lanzettformig, zugespitzt, 
weissrandig, kahl und zuriickgeschlagen, das innerste ist. 
verkiirzt. Die Kelche sind sehr undeutlich funfzahnig, die 
5 Kronenblatter weiss, verkehrt-herzformig, haarlos und un- 
gleich lang. Yor der Bluthe hangen die Dolden lierab. Die 
Frucht ist 5-— 0 Mm. lang, gelblich braunlich und hat dunkel- 
braune Streifen.

Y orkom m en: Auf grasigem, etwas feuchtem Boden im 
Schutz der Hecken, Gebusche und Waldungen, besonders 
gem in Flussufergebiischen. Durch einen grossen Tlieil des 
Gebiets verbreitet. Sehr haufig in Thiiringen, besonders im 
ganzen Saalgebiet. In der Rheingegend, so z. B. haufig bei 
Strassburg, Geispolsheim u. a. O. In Preussen nach Fr. J. 
Weiss nicht sehr haufig und mehr vereinzelt, so z. B. bei 
Welilau, Braunsberg, Heilsberg, Kulm, Heiligenbeil, Marien- 
burger Werder, Deutsch Crone, Fiatów etc.

B ltithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Der riibenformige Wurzelstock ist essbar 

und wurde vor der Binftihrung der Kartoffeln gesucht. Er 
riecht wie Pastinake, dagegen haben Blatter und Friichte 
einen unangenehmen Geruch. YYegen der Hohe des Stengels



und der Form ihrer Blatter kann man die Pflanze mit Schier- 
ling yerwechseln, alłein man erkennt sie am kurzeń Wurzel- 
stock, an dem untersten stark behaarten Stengeltheile, an 
den behaarten Blattstiełen der untersten Blatter, an den 
linienfórmigen und ganzrandigen Blattchen der ober,sten 
Blatter, am Mangel der Haupthulle, an den zuriickgeschla- 
genen Hullchen, an den ungleichgrossen Kronenblattern und 
an den langlichen Friłchtch en

Abbi ldungen.  Tafel  2851.
AB Theile der Pflanze in natttrl. Grosse; 1 Frucht, vergrossert; 

2 Theilfruchtehen, zersehnitten, desgl.



2852. ChaerophyHum elegans Gaud.

Rosenkerbel.

Der vorigen sehr ahnlich aber zierlicher. Stengel unter 
den Knoten kaum verdickt, Blatter doppelt gefiedert; Fiedern 
fiederspaltig; Abschnitte lanzettlich, eingeschnitten gesagt, 
die unteren fiederspaltig; Blatter der Hiillchen verlangert, 
lanzettlich-linealisch, zugespitzt, durchaus hautig und nebst 
den Kronblattern gewimpert; Staubweg aufrecht oder etwas 
abstehend, mehrmals liinger ais das Staubwegpolster; Frucht- 
halter bis zum Grunde getheilt.

Yorkom m en: An Giessbachen am Fusse des St. Bern
hard im Wallis. Nach Hausmann auch auf Alpen im Vor- 
arlberg.

B lu th ezeit: Juli, August.
Anw endung: Eine empfehlenswerthe Staude fiir den 

Blumengarten.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2852.
A oberer Theil der Pflanze, naturl. Grosse; 1 Bliithe, yergrossert.
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2853. Chaerophyllum Villarsi Koch. 

Alpenkerbel.

Syn. Cli. liirsutum Yillars. Cli. Cicutaria Rchb.
Der folgenden iihnlich, aber hochwuchsiger und mehr 

aufrecbt. Das dauernde Rhizom treibt einen iiber meter- 
hohen Stengel, welcher unterhalb der Knofcen kanm merk- 
lich angeschwollen isfc. Blatter doppelt gefiedert; Fiedern 
fiederspaltig; Abschnitte lanzettlich, eingeschnitten gesiigt, 
die unteren fiederspaltig; Blatter der Hullchen lanzettlich, 
zngespitzt, krautig, am Rand liautig und nebsfc den Kron- 
blattern gewimpert; Staubwege mehrmals langer ais das 
Staubwegpolster, aufrecht; Fruchtbalter bis zum Grunde 
getheilt.

Y ork o mm en: Auf Alpenwiesen und in Waldern der 
Alpengegenden. Schweiz; Tirol; bairiscbe Alpen; Steiermark; 
Salzburg. Ygl. u. a. D. B. M. 1884, S. 183. A. Sauters 
Flora, S. 98.

B luthezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

A b b i 1 dung e n. Tafe 1 285ii.
AB Theile der Fflanze, iiatiirL Grosse; 1, 2 Bliithe, vergrossert.



2854. Chaerophyllum hirsutum L.

Sumpfkerbel.

Syn. Myrrhis hirsuta Allione. Chaerophyllum palustre 
Lam. 8candix hirsuta Scopoli. Ch. Cicutaria Vill. (die 
Varietat).

Das kurze Rhizom treibt meist zahlreiche Kopfe und 
bis meterhohe Stengel, welche unter den Knoten kaum merk- 
lich angescbwollen sind. Blatter doppelt dreizahlig; Blatt- 
chen 2— Sspaltig oder fiederspaltig, eingesclmitten gesagt; 
Blatter der Hiillcłien breit lanzettłich, zugespitzt, krautig, 
am Iiande nebst den Kronblattern gewimpert; Staubwege 
mehrfach liinger ais das Staubwegpolster; Fruchthalter am 
Kri de zweispaltig.

B esch reibu n g: Der vielkopfige Wurzelstock treibt 
30— 60 Cm. hohe, schwachgestreifte, gleiclie, hohle, aufrechte, 
Stengel, welche besonders nach unten zu mit langen, steifen, 
riickwarts gerichteten Haaren besetzt sind. Indesssen giebt 
es auch eine Varietiit mit fast haarlosen Stengeln. Nach 
oben zu veriistełt sich der Stengel. Die Wurzelblatter sind 
doppelt getiedert oder vielmehr doppelt dreizahlig, im Um- 
risse dreieckig, im Verhiiltniss zur Lange sehr breit. Die 
Stengelbliitter sind den Wurzelblattern ahnlich, die obersten 
nur einfach dreizahlig und jedes Blattchen dreizipfelig. Die 
allgemeine Dolde hat gegen 10 Strahlen, die Bliithen sind



weiss, rothlich oder pfirsichbltithroth, die Kronblattchen 
ziemlicb gleicb, stark ansgerandet und am Rande gewimpert. 
Aucb die Bliithenstielchen sind gegen die Basis hin mit 
Haaren besetzt. Die Friichte sind 8 Mm. lang und bell- 
braun.

Vorkom m en: Auf Gebirgswiesen, vorzugsweis am Ufer 
der Gebirgsbache nnd Fllisse, aucb im Wald an Bachrandern 
und an nassen Stellen. Durch den grossten Tbeil des Ge- 
))iets verbreitet, aber vorzugsweis in Gebirgsgegenden, daher 
im Norden sehr selten. Sie ist auf kalkarme Bodenarten 
beschr&nkt und findet sicb am hiiufigsten auf Sandboden; 
daher ist sie in Thuringen besonders im Gebiet des bunten 
Sandsteins, des Rothliegenden u. s. w. verbreitet. Im nord- 
liclien Gebiet bei Scbeermeissel, Schoneck, Danzig, Heilsberg 
und nacb Herm Fr. J. Weiss bei Guttstadt, Allenstein, Praust, 
Pr. Stargardt, Cartaus u. s. w. Bis in die Voralpen empor- 
steigend, so z. B. nach A. Sauter (Flora v. Salzburg 1879, 
S. 98) auf feucbten, schattigen Grasplatzen, an Quellen und 
Bachen, in feuchten Waldungen bis 1300 Meter, so z. B. 
namentlicb um Salzburg. In Westpreussen in einem Seiten- 
tlial der Radaun bei Jenkau (Bericht 1878, S. 14). Hie und 
da im Harz, so z. B. im Bornbauser Holz (D. B. M. 1884, 
S. 19). Vergl. aucb D. B. M. 1884. S. 83, 157, 183. 1885, 
S. 113.

B liith ezeit: Mai, Juni, bisweilen bis in den August 
binein.

A nw endung: Diese Pflanze soli ais Blattfutter nicht 
ungesund, aber ais Wurzelfutter sehr scbiidlich sein. Wegen 
der gleichen Yegetationsperiode kann sie leicht mit C haero-



phyllum  silvestre  verwechselt werden, wenn mail die 
anders gebildeten Bliitter, die behaarten Stengel, die ge- 
wimperten, gemeinlich rothlichen Kronblatter und die unge- 
schnabelten, aber tiefgefurchten Fruchte ubersieht.

Porm en: /?. rosea Koch. Blumen rosenroth. Syn. C. 
Cicutaria Yillars. Diese Form herrscht in Thiiringen vor.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2854.
AB Theile der Pflanze in naturl. (rrosse; 1 Bliithe, vergrossert.



2855. Biasolettia tuberosa Koch. 

Knollenkerbel.

Syn. Frayera tuberosa Rchb. Myrrhis eynapioides 
Gussone. Bunium cynapioides Bertoloni.

Das nussgrosse, schwarze, knollige, fast kugelige łihizoin, 
iihnlich demjenigen vonCarum bulbocastanum , ist dauernd, 
und treibt einen schlanken, aufrechten, nacb oben astigen 
Stengel, vom Anseben eines A nthriscus, von etwa Meter- 
hohe; Bliitter ziemlich entfernt, gestielt, am Grunde des 
Stiels scheidig umfassend, drei- bis vierfach gefiedert, an den 
nnteren Bliittern die Hauptfiedern langgestielt, im Umriss 
dreieckig-langlich; Abschnitte lineal-lanzettlich; Dolde hullen- 
los; Hiillchen armblatterig, die Bliitter weit kiirzer ais die 
Bliithenstielchen, lanzettlich.

Vorkom m en: Von Biasoletto anf dem Monte Maggiore 
in Istrien entdeckt; ausserdem in Dalmatien auf dem Berge 
Velebit, Biokovo, Velliverh iiber Risano. Auf dem hohen 
Berge Beljak.

B liithezeit: Mai bis August.

A b b ild u n gen . T a fe l 2855.

AB Pflanze in natiirl. Grfisse; 1 Bluthe, vergrosaert; 2 Fracht, 
desgl.; 3 Fruchtspitze, desgl.



2856. lyrrhis odorata Scopoli. 

Myrrhenkerbel.

Syit. Chaerophyllum odoratum Lam. 8candix odorata L.
Das kraftige, dauemde Rhizom treibt einen stielrunden,

2 Meter hohen, reich beblatterten Stengel. Ganze Pflanze 
fein kurzhaarig-zottig; Bliitter dreifach fiedertheilig, rackseits 
zottig - weichhaarig, die Abschnitte aus breiterem Grunde 
langlicli, almlich wie bei P o lystich u m  F ilix  mas., Hull- 
chen mit lanzettlichen, pfriemlich zugespitzten Blattclieu; 
Frttchte fast 3 Cm. lang, spindelformig, dunkelbraun; Staub- 
wege anfangs aufrecht, zuletzt zuriickgebogen, langer ais das 
Staubwegpolster.

B eschreibung: Die dicke, astige, yielkopfige, braune, 
mnerlicli weisse Wurzei riecbt, wie die ganze Pflanze, ange- 
nehm gewiirzig-susslich, iihnlicli dem Anis, und treibt einen 
'/2— 1 Meter hohen, hohlen, gerieften, an den Kanten mit 
Zottelhaaren, oder auch ganz mit solchen besetzten astigen 
Stengel, welcher an den Knoten etwas angeschwollen ist und 
nicht selten seine Aeste wirtelformig ausgehen lasst. Die 
Blatter sind der M yrrhis aurea nicht unahnlich, ebenso 
zertheilt, ebenso in den Hauptfiedern langgespitzt ausgehend, 
an allen Rippen —  namentlich bei jungen Blattern — durch 
abstehende weisse tiaare behaart, auch auf der Oberflache, 
mehr aber noch auf der Unterflache behaart. Indessen fallen



diese feinen Haare spater ab, so dass die alten Bliltter sammt 
ihren Rippen ziemlich oder ganz haarlos sind. Die Dolden 
bab en 8— 12 anfangs weichhaarige, spater baarlose ungleiche 
Strahlen. Bei der mittelstandigen Enddolde sind alle Bliitb- 
elien Zwitter und frachtbar, bei den unter ihr hervorbrechen- 
den nur ein Theil, zuweilen keine und die Doldchen tragen 
dann bios mannliche und taube Bliitben. Die Blattchen der 
Hiillchen sind linien-lanzettfórmig, borstig zugespitzt, langer 
ais die Bliithenstielchen und weisshautig, stehen gewohnlicb 
zu 5— 7. Die Kronbliittchen sind weiss, verkebrt-herzformig,. 
mit eingeschlagenen Zipfelchen und ungleich gross. Die 
Griffel sind lang und zuriickgeschlagan, sitzen auch nocb an 
den 3 Cm. langen, tiefriefigen, glanzlosen, kaffeebraunen und 
glanzenden Frtichten.

Yorkom m en: Auf grasreichen, frischen Bergwiesen 
und Triften der Yoralpen und Gebirge, in Alpenthalern. In 
der westlichen Schweiz, in den Yogesen und durch die ganze 
Alpenkette bis Krain und Karnthen, sodann in Mahren, in 
den Sudeten (nacli Fr. J. Weiss bei der alten schlesischen 
Baude im Riesengebirge), bei der Tafelfichte, auf dem Biesem 
kanim, bei Gorbersdorf und hie und da in Grasgarten der 
Gebirgsdorfer angepflanzt und in dereń Niihe verwildert. In 
den Salzburger Alpen nach A. Sauter (Flora 1879, S. 97) 
an Ziiunen und auf feuchten Wiesen der. Bergregion von 
650 bis 1600 Meter, nur am Untersberg iiber dem Yeitl- 
bruch, auf der Kallbruneralp unterm Ilohkranz, auf der 
Walcberalp in der Fuseh und bei Moosbam im Lungau. Im 
nordlichen Tirol beispielsweis am Wege zuui Brandenberger 
Mabd und im Stadtwald Itattenberg nachst dem ehemaligen



Pflanzgarten (D. li. M. 1885, S. 113). In Preussen nack 
Fr. J. Weiss liin und wieder angebaut und im Kreis Allen- 
stein verwilderfc gefuuden. In Grasgarten von Jena kie und 
da verwildert, bei Saalfeld und auf den Bergen zwiscken. 
Bucba und Ziegenruek einzeln wild. Auf dem Meissner in 
Hessen; in der Eifel.

B liith ezeit: Juni, Juli.
Anw endung: Dieses Gewachs war friiher ais R a d ix  

et Hba et Semen C ere fo lii h ispan ici s. M yrrhidis 
m ajoris, seu C icutariae odoratae wie Kerbel gebrauch- 
lich. Der Same vermehrt die Milek, die frische Pllanze ge- 
quetscht und aufgelegt, hat grosse zertheilende Kr alt, die 
Wurzel wird auf verschiedene Weise genossen, das Kraut 
gem gefressen und ist ais Milchpflanze im Futtern beruhmt.

A b b ild u n gen . Tafel2856.
A oberer Theil der Pflanze in naturl. Grosse; 1 Fruoht, ver- 

grossert.
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2857. Molopospermum cicutarium DC.

^triemensame.

Syn. M. peloponnesiacum Koch. Ligusticum pelopon- 
nesiacum L. L. cicutarium Lam.

Das kraftige, dauernde Ilhizoiri treibt einen stielrunden, 
fingerdicken, 2 Meter hohen, mit grossen, gestielten Bliittern 
besetzten, etwas astigen Stengel. Blatter doppelt fieder- 
theilig, die Fiedern liiiiglich, am Grund oft mit Nebenfieder- 
chen, die Fiederchen langlich, dreieckig, grób sagezahnig 
oder die unteren fiederspaltig; Dolden meist mehre unter 
der grossen Enddolde wirtelstandig, durch kleine, fieder- 
spaltige Hiillblatter gestutzt.

V orkom m en: An steinigen Gebirgsabhangen, bis in 
die Alpen hinanf. Im Wal lis, Tessin, Veltlin; in Siidtirol; 
Krain; bei Gorz (vgl. O. B. '/. 1803, S. 388). Im Tessin 
auf dem Monte Generoso; in Siidtirol auf der Alpe Trivona; 
im sudlichen Krain auf dem Monte Santo und Matajur; 
Zhaun; am Simplon.

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine priichtige Gartenstaude.

A bb ild u n gen . T a fe l 2857.
A oberer Theil der Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Fruchtknoten, 

yergrossert; 2 Frucht, desgl.



2858. EchSnophora spinosa L.

Stacheldolde.

Das dauernde Rhizom treibt einen stark verastelten, 
stielrunden, gefurchten, sparrigen Stengel. Bliitter fieder- 
theilig, die unteren Bliitter doppelt fiedertheilig, die Bliitt- 
chen der oberen Bliitter einfacli und dreispaltig, alle starr 
und spitz, fast dreikantig, am Ende dornig; Bliitter der 
Hiillen und Hullchen starr, langlich-zungenformig, zugespitzt, 
gewimpert.

Vorkom m en: Am sandigen Ufer des adriatischen und 
mittellandischen Meeres. Im Gebiet nur am Strande bei 
Aąuileja.

BI tithezeit: Juni, Juli.

A b b ild u n g en . T a fe l 2858.
A oberer Theil der Pflanze, natiirl. Grosse; 1, 2 Bliithe, ver- 

grossert; 3 Fruehtdolde, desgl.



2859. Goniom maculatum L.

Schierling.

Syn. Coriandrum Cicuta Crantz. Coriandrum macu
latum Both. Cicuta maculata Lam.

Die Pfahlwurzel treibt im zweiten Jahr einen 2 Meter 
hohen, stielrunden, nebst den Blattern vollig kahlen Stengel 
und stirbt nacli der Fruchtreife wieder ab. Blatter dreifach 
geliedert, oberseits dunkelgriin nnd glanzend, riickseits helł- 
griin; Fiedern und Fiederchen gestielt, langlich, Fiederchen 
dritter Ordnung fiederspaltig; Abschnitte an der Spitze weiss- 
lich; Blatter der Hullchen lanzettlich, kiirzer ais die Doldchen, 
zurtickgeschlagen.

B esch reibu n g: Die ganze Pfianze ist kalii, etwas be- 
reift und von einem blaulichen Griin; sie wird 1— 2 Meter 
hoch, zuweilen noch hoher. Die Wurzel ist spindelformig, 
zuweilen fast riibenformig, meist einlach, mit sich verasteln- 
den Wurzelfasern, braunlichweiss, vom Gerucli und Geschmack 
der Molirrube ahnlich; sie tragt im ersten Jahre nur Blatter, 
im zweiten yertrocknen dieselben und der aufrechte, gerade, 
rundę, leicht gestreifte, rohrige, meist wenigstens am untern 
Tbeile purpurroth unregelmassig gelleckte Stengel erhebt 
sich. Er ist mekr oder weniger astig, die Aeste kiirzer ais 
er, starker gestreift, auch zuweilen gelieckt, meist wechselnd, 
nach oben aber oft gegenuberstehend. Die Blatter sind ge- 
stielt, die Stiele mit scheidenfórmiger Basis, sonst rolirig, 
rundlich, schwach mehreckig, rinnenlos; die Yerzweigungen



des Blattstiels halbrund, oben gefurcht, die obern Bliitter 
kurz gestielt, auf der yerktirzten Seheide sitzend; die Blatt- 
flache dreifacb bis fast einfach gefiedert, die Blattchen lang- 
lich, mit keilformiger Basis, spitz fiederspaltig oder tief ge- 
zahnt, die Zipfel oder Zahne kurz zugespitzt, fast stachel- 
spitzig, diese letzte Endspitze liaufig weisslich; die untersten 
Bliitter oft sehr gross, 50 Om. lang und langer, die obersten 
bis endlich 3— 5 Cm. lang. Die Dolden endstandig, daher 
oft astachselstandig, zuweilen aueh blattgegenstandig, 7- bis 
20strablig, etwas gewolbt; die Hiille aus 2— 7 zuruckge- 
schlagenen, bald mehr eiformigen, bald lanzettlichen, unten 
am Rand weissłiautigen, spitz zugespitzten, etwa 4 Mm. 
langen Blattchen. Die Doldchen vielblumig, etwas gewolbt, 
die Hullchen aus meist drei, selten zwei oder vier einseits- 
wendigen zuruckgescblagenen, denen der Hiille sonst ahn- 
lichen Blattchen. Die Blumen weiss; die Staubgefasse fast 
doppelt so lang ais die Blumenblatter. Griffel kurz, von 
einander gebogen, mit dicklichem weisslichem Griffelfuss. Die 
Frucht griin, eiformig, ausgezeichnet durch die wellenformigen 
und gekerbten Rippen.

V orkom m en: An etwas feuchten und schattigen Orten, 
auf Schutt, an Mauern, Hecken, Wegriindern. Durch den 
grbssten Theil des Gebiets zerstreut, nirgends gemein. Die 
Pflanze ist wahrscheinlich durch die Zigeuner eingefuhrt und 
verschleppt worden. Vgl. Irmischia 1885, S. 14. D. B. M. 
1884, S. 157. 1885, S. 113.

B lu thezeit: Juli, August.
A nw endung: Man benutzt den gefleckten Schierłing 

in kleinen Gaben ais ein wiclitiges inneres, wie ausseres



Heilmittel, indem er die Thatigkeit des Lymphgefasssystems 
und der arterie! i en Gefasse herabstimmt. In grosseren Gaben 
aber wirkt dersellje' ais ein narkotisches Gift, welches Uebel- 
keiten, Erbrechen, Durchfall, Schwindel, Jucken, Schweiss 
und Congestion, weichen langsamen Puls, endlich aber Zittern 
und Zuckungen, Betaubung, Ilaserei, langsamen Puls, Lah- 
mung und unter Aussetzen des Pulses und Athmens den 
Tod herbeifuhrt. Man erkennt den Schierling an dem ganz- 
lichen Fehlen der Behaarung, den runden hohlen Blattstielen, 
dem nur leicht gestreifben, meisfc purpurn gefleckten Stengel, 
an den eirunden Fruchten mit weilig-gekerbten Itippen und 
eigenthiimlich widerlichem Geruch und silsslich ekelhaftem, 
hinterher scharfem Geschmack.

Die alten Griechen nannten den Schierling unter dem 
Namen v.omiov, die .Romer unter dem Namen Cicuta. Den 
Saft mussten zum Tode Verurtheilte trinken.')

H erba Co nil, Schierling. Pharmacopoea Germanica 
ed. II, S. 130.

1) Einer gefalligen Mittheilung des Herm Er. J. Weiss entnehme 
ich die Notiz, dass vor etwa 50 Jaliren nach Insterburg ais Kttrn- 
melsamen zehn Scheffel Schierlingssamen zu Markte gebracht und 
glucklicherweise ohne Schaden verursacbt zu haben gleicb erkannt 
worden sind.

A bb ild u n gen . T a fe l 2859.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blfithe, rergrdssert; 2 trucht,

desgl.



Ilippendolde.

Syn. Ligusticum austriacum L.
Das kurze, sehr kraftige, dauernde Rhizom treibt einen 

kantigen, hohlen, kahlen, 2 Meter hohen Stengel. Blatter 
dreizahlig; Blattchen gefiedert; Abschnitte aus keilformigem 
Grund eirund-langlich, drei- bis siebenlappig; Dolden gross, 
langgestielt, endstiindig und achselstiindig; Hiillbliitter fieder- 
spaltig, znriickgeschlagen.

B esch reibu n g: Aus deju dicken Wurzelstocke steigt 
ein 1/2— 1 */2 Meter hoher, knotenloser, hohlrohriger, stiel- 
runder Steugel erapor, welcber dick, gerad, kalii, wenig oder 
gar nicht verastelt ist. Die Blatter sind unten aiisehnlich 
gross, messen bis 45 Cm. Lange und 30 Cm. Breite, haben 
keine breiten Blattsclieiden uud aucli den Stengelblattern 
fehlen sie, weshalb der Stengel olme Knoten verlauft. Sie 
sind im Ganzen den Sellerieblattern ahnlich, etwas glanzend, 
unten dreizahlig, jedes Blatt wieder gefiedert, jede Fieder 
tief-fiederspaltig und jeder Fiederlappen grobgesagt. Die 
Fiederlappen messen 3— 4 Cm. Lange und ihre Sageziihne 
haben weisse Knorpelspitzchen. Die Unterflache der Blatter 
ist nur wenig lichter ais die obere, beide sind kahi und 
bios am Rande bemerkt nian durch die Loupe eine feine 
Wimperung. Die Dolden sind ansehnlich, besonders ist die 
Gipfeldolde gross, doch stehen die Seitendolden mit ihr in 
głeicher Hobe. Die Strahlen der Dolden messen 5 Cm., die 
Hiille ist meist achtblatterig, scłilagt sich spater ganz zuruck,



ihre Hiillblattchen sind zwei- bis vierspaltig, der Rand ist 
hautig und hochst fein gewimpert. Die Iliillchen sind viel- 
błatterig, die Blattchen linien-lanzettlieh und am Rande hautig. 
Zuweilen sind jlen letzten auch die Blatter der Httllen 
gleicb. Die^Btrahlen der Hiille und Hiillehen haben eine 
feine Behaarung. Die Bliifchen sind wohlriechend, ihre Kelch- 
ziihne deutlich, ihre Kronblatter hohl und die Frtichte an- 
sehnlich gross.

Vorkomraen: Sowohł auf den Alpen und Voralpen, 
ais auch, wiewohl seltener, auf den niedrigeren Gebirgen und 
Yorbergen Mitteldeutschlands und in der Donauebene, wo 
ihre Samen die Alpengewasser brachten, z. B. bei Ulm an 
der Iller. In Thiiringen bei Brotteroda, bei Arnstadt, Erfurt, 
Stadt-Ilm. Auch auf dem Riesengebirge. Auf den mahrischen 
Gebirgen; in Hessen; in Preussen bei Elbing im Thal am 
Kransenberge, Marienburg, Riesenburg, Stuhm, Christburg, 
Blumenau, Saalfeld bei Liebwalde, im Iladaunethal bei Danzig, 
Braunsberg, Rosenberg, Thorn, am Sclilossberge bei AR 
Christburg mit G lyceria  nem orałis (D. B. M. 1884, S. 178), 
nach Fr. J. Weiss; 01iva ł)ei Danzig, Gartans, Tolkemit in 
der Niilie des frischen Ilaffs. Im Rhongebirge. Zwischen 
Bell und Rieden in der Rheinprovinz. Im Juragebiet in 
Badem In den bairischen Gebirgen. Vgl. auch D. B. M. 
1883, S. 44. Sauter a. a. O., S. 68.

B ltithezeit: Juni, Juli.
Name: 7tXsvqń Rippe und oza-o/ta Same, wegen der 

besonders hohen Rippen der Friichtchem
Abbi ldu ngen.  Tafe l  2860.

AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert.



2861. Malabaila Hacąueti Tausch. 

Edeldolde.

Syn. Iiladnikia Golaka Rchb. II. golacensis Koch. 
Athamanta Golaka Hacąuet. Pleurospermum Golaka Rchb. 
Liyusticum carniolicmn Host.

Das kurze, fingerdicke Rhizom tragt nach oben einen 
Schopf von aufgefaserten Blattresten. Es ist dauernd und 
treibt einen meterhohen, aufrechten, stielrunden, gefnrchten 
Stengel. Blatter graugriin, doppelt fiedertheilig; die Fiedern 
und Fiederchen langlich; Fiederchen fiederspaltig; Blatter 
der Hillle und des Htillchens breit eiformig - langlich, ganz- 
randig.

Vorkom m en: Auf hoheren Bergen in Krain, auf dem 
Berge Golak und auf vielen anderen Bergen von Laibach 
bis Idria, vom Grosskahlenberg und Katharinenberg bei 
Laibach an, auf der Alpe Kosik, auf dem Gipfel des Yelki, 
auf dem Germadaberg und Lorenziberg bei Billichgraz, auf 
den Bergen um Idria; auf der Alpe Campogrossa im siid- 
lichen Tirol.

B lu th ezeit: Juni, Juli.
A b b ild u n g en . T a fe l 2861.

A B Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fruebt, vergrossert.
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2862„/ Smyrnium Olusatrum L.

Olusatrum.

Das dauernde, oder zweijahrige, kraftige, karze Rkizom 
treibt einea aufrechten, astigen, stielrunden Stengel. Untere 
Bliitter fast dreifach dreiziililig; die obersten dreizahlig; 
Bliittchen eirand, ungleich eingeschnitten gekerbt - gesagt; 
Hiillen fast fehlend; Hiillchen sehr kurz; Blumen gelblich.

V orkom m en: An feuchten Orteu im sudlichsten Theil 
des Gebiets. Istrien. Ueberhaupt an scbattigen, feuchten 
Orten und auf Schutt im Gebiet des adriatischen und mittel- 
landischen Meeres. Sant. Giovani im Pelago bei Rovigno 
und Scoglio N. S. Piętro bei Pola.

B liithezeit: April, Mai.
A nw endung: Sie eignet sieli wegen ihrer schonen 

Bliitter zur Gruppenbildung vor Geholzanlagen.

A b b ild u n g en . T a fe l 2862.
A oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse; l Bliitke, ver- 

grdssert; 2 Fruchtdolde, nat. Grosse; 3 Theilfruchtchen, vergrossert.



2863. Smyrnium perfoliatum Miller. 

Durchwachsdolde.

Syn. 8. Dioscoridis Spr.
Das kurze Rhizom treibt im zweiten Jahr einen stiel- 

rnnden, nach oben kantig geflugelten und etwas astigen, 
meterbohen Stengel und stirbt nach der Fruchtreife wieder 
ab. Grundblatter gestielt, dreizahlig, die Blattchen gestielt, 
das endstandige dreizahlig, die seitlichen mit einem nach 
aussen gerichteten Seitenbliittchen, die Blattchen zweiter 
Ordnung kurzgestielt, eirund-langlich, grób gekerbt-gesagt; 
Stengelblatter mit herzformigem Grund umfassend, eirund- 
langlich, gekerbt; Kronen gelblich. Bisweilen dauert die 
Pfłanze mehre Jahre ans.

Y orkom m en: In Waldungen und auf Waldwiesen. 
im osterreichischen Kustengebiet; im Walde von Lippiza bei 
Triest; bei Fiume; bei Pressburg und bei Heimburg in Nieder- 
osterreich.

B liith eze it: April, Mai.
A nw endung: Wegen der originellen Blattforin eine 

hiibsche Staude fur den Blumengarten.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2863.
Oberer Theil der Pflanze, naturl, Grbsse.



2864. Smyrnium rotundifolium Miller. 

Graisblattdolde.

Syn. Sm. Dodonaei Sprengel.
Der vorigen sehr ahnlich. Das kurze dauernde Rhizom 

treibt einige riibenformige Wurzeln und einen aufrechten, 
stielrunden, gefurchten, meterhohen, nach oben astigen, zieni- 
lieh dicht beblatterten Stengel, welcher ganzlich fliigellos ist. 
Grundblatter kurz sclieidig gestielt, dreifach dreiziihlig, die 
Blattchen erster und zweiter Ordnung langgestielfc, die Blatt- 
chen dritter Ordnung kurzgestielt, rundlich-eiformig, grób 
gekerbt-gesagt, am Grund herzformig; Stengelblatter sitzend, 
kreisrund-nierenformig, vollig uinfassend, die obersten durch- 
wachsen, alle ganzrandig.

Yorkom m en: Auf Wiesen im Gebiet des adriatischen 
Meeres. Im Gebiet nur an der Siidgrenze bei Fiume und 
bei Vellebith.

B łu tbezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

A b b ild u n gen . T a fe l 2864.
AB Theile der Pflanze in naturl. Grosse; 1 Fruchtknoten, ver- 

grOssert; 2 Frucht, desgl.



2865. Bifora radians M. B.

Doppelkugel.

Ein zierliches Sommergewaclis von 1 j.2 Meter Hohe mit 
aufrechtein, astigem Stengel. Grundblatter wenige, langge- 
stielt, doppelt gefiedert, die Fiederchen langlich, einge- 
schnitten sagezahnig; Stengelblatter kurzgestielt, die oberen 
sitzend, dreifacli geliedert, mit linealisch-borstlichen, spitzeu 
Abschnitten; Dolden strahlig; aussere Bliithen strahlend; 
Staubweg etwa halb so lang wie die Fruclit; Fracht zwei- 
knopfig, sehr stumpf.

Vorkom m en: Auf Aeckern, im siidlichen Grebiet, jen- 
seits der Alpen. Bei Vevey am bord de la Veveyse; bei 
Podiebrad in Bohmen; im Veltlin und bei Morbegno in 
Graubimdten; im sudlichen Tirol (vgl. B .B. M. 1884, S. 183); 
bei Monfalcone und Triest; in Istrien; in Niederosterreich; 
verwildert bei Salzburg.

B liith ezeit; Juni, Juli.
A nm erkung: Die sehr ahnliche, in Istrien vorkom- 

mende B. testiculata DC.. (B. flosculosa, M. B.) unterscheidet 
sieli durcli breitere Blattabschnitte, durch nur 2— 4stralilige 
Dolden, durch fast gleichgestaltete Kronblatter, durch rauhere 
und weniger stark zweiknopfige, am Ende in einen kurzeń, 
kegeligen Schnabel auslaufende Friichte, durch sehr kurze 
Staubwege.

A b b ild u n g en . T a fe l 2865.
AB Pflanze in naturl. (jiosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Fruclit, 

desgl.; 3 Theilfriichtchen, zersclmitten, desgi.



2866. Coriandrum sativum L.

Coriander.

Ein Sommergewachs, ohngefahr vom Wuchs der vorigen. 
Grundblatter bisweilen fast ungetheilt, meist gefiedert, mit 
verkehrt - eiformigen, tief gezahnten oder eingeschnittenen 
Fiederblattern; Stengelblatter dreifach gefiedert, die Ab- 
schnitte der unteren eirund-langlich und gezahnt, die der 
oberen linealisch, ganzrandig; Hiille fehlend; Hiillchen drei- 
blatterig; Kronblatter weiss oder rotlilich, mit eingeschlagenem 
Lappchen; Fracht fast kugelig.

B esch re ibu n g: Die Wurzel geht senkrecht 5 Cm. in 
den Boden ein, ist weiss, diinn spindelig und erreicht die 
Dicke einer Iiabenfeder. Sie entliisst wenige gebogene, ab- 
wiirts gerichtete Fasern und treibt einen aufrechten, bis 
75 Cm. hohen, wiederholt zweitheiligen Stengel. Der letzte 
ist haarlos, stielrund, innerlich markig. Die wurzelstandigen 
Bliitter sind langgestielt, dreilappig und fiederschnittig; die 
Lappen und die Fiederschnittblattchen sind eirundlich, tief 
und spitz gezahnt, bei den fiederschnittigen Blattern sind 
die Seitenschnitte nicht selten fast dreilappig, das Endschnitt- 
chen ist immer dreilappig. Die iibrigen Blatter sind in Form 
von diesen sehr verschieden, doppelt und dreifach fieder
schnittig mit sehr schmal linienformig zwei bis dreitheiligen 
Zipfelchen. Die Dolden stehen den Blattem gegeniiber oder



a uch ain Ende der Aeste, sind ziemlich langgestielt, flach, 
drei- bis fiinfstrahlig. Ihre Hulle fehlt oder ist nur in einem 
kleinen schmalen Blśittchen vorlianden, welches selten drei- 
spaltig ist; die Hullehen bestehen aus drei schmalen Blatt- 
chen. Die Doldchen sind 6— lSbliithig, die Blum chen weiss, 
die mittelsten unfruchtbar, die randstandigen weit grosser. 
In der Scheibe sind die Bltithenblatter ziemlich gleich, am 
Rande aber sehr ungleich. Das mittelste Kronblattchen ist 
hier das grosste und tief zweispaltig, die zwei anderen Kron- 
bliittchen sind auch zweispaltig und ein Zipfelchen von beiden 
ist umgebogen, die zwei iibrigen sind am kleinsten, verkehrt- 
herzforinig und mit beiden Zipfeln umgebogen. Die funf 
Staubgefasse sind wenig liinger ais das liingste Kronblatt, 
die Antheren rothlich. Die Frucht ist 3—4 Mm. lang und 
ebenso breit, blassbraunlich und ziemlich rund.

Vorkom m en: Untcr der Saat. In den siidlichsten 
Theilen des Gebietes jenseits der Alpen. Sonst hie und da 
yerschleppt, so z. B. auf der Landveste bei Jena neben 
dem Bahnkorper, um Salzburg (A. Sauters Flora 1879, 
S. 97), bei Koln (Lohrs Flora, S. 148), bei Tennstadt in 
Thuringen (Irmischia 1885, S. 14) u. s. w.

B liith ezeit: Juni, Juli.
Anwendung:  Die reifen und trockenen Friichte riechen 

angenehm-gewiirzig, schinecken susslich gewurzig, sind ais 
Semen Goriandri,  Schwindelkorner, gebrauchlich, haben 
die Wirkungen des Anis und Ktunmels. Man thut sie auch 
unter das Weissbier und wendet sie sonst no cl) ais Ktichen- 
gewiirz an. Immer jedocli bleibt ihnen eine, wenu auch sehr 
schwache, dennoch bemerkbare narkotische Beiwirkung



Name: Die Alten nannten dieses Gewachs Koolawor.
Schweinfnrth fand von dem bereits von Plinius unter den 

Erzengnissen Aegyptens aufgefiihrten Coriander eine halbe 
Theilfrucht unter den 'ais Opiergabe aus der XXII. Dynastie 
im Grabversteck von Der-el-Bahari (Theben) niedergelegten 
Flechten (D. li. G. 1884, S. 359).

A bbildu n gen . T a fe l 2866.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; I, 2 Bliithen, vergrOssert; 3 Fracht, 

desgl.



Namerwerzeichniss
des

siebenimdzwanzigsten Bandes.

Aegopodium Carum Wibel 120.
— Podagraria L. 130.
Aethusa Bunias Murr. 109.
— cynapioides M. li. 195.
— Cynapium L. 192.
— — p. pygmaea Koch 194. 
 Y- cynapioides 194.
— Cynapium p. agrestis Wallr. 194.
—  ela ta  P riedl. 195.
—  M eum  M urr. 227.
—  segetalis BOnningh. 194. 
A lseh in gera  y ertic illa ta  Vis. 318. 
A m m i d iy ersifo liu m  N oul. 118.
—  rnaius L. 118.
Anethum Foenieulum L. 190.
— graveolens L. 293.
— Pastinaea Wibel 295. 
Angelica aquilegifolia DC. 300.
— Archangeliea L. 248.
— carvifolia Spr. 240.
— chaerophyllea Lottenn. 237.
— Fiseheri Spreng. 214.
— Levisticum Ali. 288.
•— littoralis Fries 248.
— montana Sehleicher 246.
— paludapifolia Lam. 238.
— paniculata Lam. 218.
—  pratensis M . B . 242.
—  py ren aea  Spreng. 247.
—  sativa  Bauh. 248.
—  silyestris L . 244.
—  —  a . m on tan a  246.
— yerticillaris L. 252.
A nisum  vu lgare G aertn. 143.

Flora XXVII.

Anthriscus abortivus Jord. 342.
— alpestris W. Gr. 341.
— Caucalis M. 1!. 348.
— Cerefolium Vis. 344.
— Cerefolium Hoffm. 345.
— dubius Kabath. 342.
— fumarioides Spr. 344.
— — p. Hladnickiana liehb. 344.
— — Y- latiloba De Vis. 344.
— humilis Besser 342.
— nemorosa M. B. 343.
— nitida Garcke 341.
— sienią Vis. 344.
— silyestris Hoffm. 440.
— — <x. gonuina 341.
--------p. alpestris Koch 341.
— — Y- tenuifolia Koch 342.
— silvestris DC. 341.

— silvestris p. alpestris Wimmer 
341.

— silvestris p. tenuifolia DC. 342.
— silvestris y- pilulosa DC. 341. 
■—• silvestris var. nitida Harzl. 841.
— torąuata Thom. 342.
— vulgaris Pers. 348.
Apium Ammi Crantz 118.
— Carvi Crantz 120.
— crispum Miller 91.
— graveolens L. 92.
— nodiflorum Rclib. 96.
— Petroselinum L. 89.
— repens Rchb. 99.
Archangeliea officinalis Hoffm.

248.
49



Astrantia bavarica F. Scliultz 65.
— carinthiaca Pres] 72.
— carniolica Koch 65.
— carniolica Wulf. 67.
— Diapensia Soop. 56.
— Epipactis L. fil. 59.
— gracilis Bartl. 65.
— maior L. 69.
— — a. vulgaris Koch 72. x 
 p. involucrata Kopłf '72.
— minor L. 62.
— minor Scop. 67.
— pal li da Prosi 72.
— pauciflora Bertol. 64. 
Athamanta Cervaria L. 261.
•— cretensis L. 219.
— — (i mutellinoides DC. 221.
— cretensis y. glabra Gaud. 221.
— Golaka Hacq. 377.
— Libanotis L. 199.
— Matthioli Sut. 219.
— Matthioli AYulf. 222.
— Meum L. 227.
— mutellinoides Lam. 219, 220.
— Orooselinum L. 264.
— pubescens Retz. 201.
— rupestris Yill. 219, 221.
— rupe3tris Rchb. fil. 222.
— sibirica L. 202.
Berula angustifolia Koch 146. 
Biasolettia nodosa Bertol. 350.
— tuberosa Koch 366.
Bifora liosculosa M. B. 381.
— radians M. B. 381.
■— testiculata DC 381.
Bunium Bulbocastanum L. 123.
— Carvi M. B. 120.
— cynapioides Bertol. 366.
— divaricatum Cesat 126.
— diyaricatum Bertol. 132.
— Falcaria M. B. 111.
— lerulaceum Smith 126.
— ferulaefolium Desf. 126.
— montanum Koch 132.
— verticillatum Gr. Godr. 127. 
Bupleurum affine Sadler 159.
— angulosum Spreng. 167.
— angulosum Rchb. 169.
— aristatum Bartl. 162.
— aristatum p. nanum Koch 162.

Bupleurum baldense Wb. 161.
—  baldense B aum g. 166.
— Burserianum Sclileich. 169.
— caricifolium DC. 169.
— cernuum Ten. 166.
— Columnae Guss. 154.
— diversifolium Roch. 166.
— exaltatum M. B. 166.
— falcatum L. 163.
— filicaule Brotero 160.
— Gerardi FI. Wett. 154.
— Gerardi Jacq. 158, 160.
— graminenm Yill. 166.
— graminifolium Vill. 169.
— graminifolium Vahl 173.
— humilis Koch 169.
—■ incurvum Bell. 173.
—  junceum  P o ll . 154.
— junceum L. 161.
— longifolium L. 175.
— Odontites Smith 162.
—  perfo lia tu m  Lam . 179.
— petraeum Wulf. 173.
— protractum Lk. Iloffmegg. 178.
— ranunculoides L. 167.
— ranunculoides Rchb. 169.
— — a. humilis Koch 169.
— ranunculoides var. p. elatius 

Koch 169.
— ranunculoides var. y. caricinum 

Koch 169.
— rigidum Freyer 166.
— rotundifolium L. 179.
— rotundifolium p. intermedium 

Lois. 178.
— Scheffleri Hampe 160.
— semicompositum L. 157.
— Sibthorpianum Sm. 166.
— stellatum L. 170.
— subovatum Lk. 178.
— tenuissimum L. 154.
— — p. nanum Koch 156.
—  trifidum  Ten. 161.
Cachrys maritima Spreng. 236. 
Carum Bulbocastanum Koch 123,

132.
— Bunias L. 109.
— Carvi L. 120.
— divaricatum Koch 126.

— ferulaefolium Bois. 126.



Carum verticillatum Koch 127. 
Caucalis Aeąuicolorum Ali. 348.
— aryensis Hads. 333.
— Carota Koth 322.
— daucoides Ł. 325.
— — [1. muricata 326.
— grandiflora L. 319.
— helyetiea Jacq. 333.
— infesta Smith 333.
— latifolia L. 329.
— leptophylla Schk. 325.
- -  leptophylla L. 327.
— muricata Biseh. 326.
— nodosa Scop. 336.
— platycarpos L. 321.
— Sanicula Crantz 56.
— soandicina Rth. 848.
— Scandix Scop. 348.
Cervaria alsatica Gaud. 267.
— alsatica p. Gaud. 270.
— glauca Gaml. 261.
— nigra FI. d. Wett. 261.
— Oreoselinum Gaud. 264.
— rigida Mnch. 261.
— Riyini Gaert. 261. 
Chaeropliyllum alpinum Vill. 342.
— aromaticum L. 356.
— aureum L. 354.

•— — [1. glabriusculuni Koch 355. 
------ - ■(. glabrum Koch 355.
— bulbosum L. 358.
— Cerefelium Crantz 345.
— Cicutaria Rclib. 862.
— Cicutaria Villars 363, 365.
— elegans Gaud. 361.
— hirsutum Villars 362.
— hirsutum L. 363.
— — [1. rosea Koch 365.
— Hladnikianum Rehb. 344.
— maculatum Willd. 355.
— monogonum Kit. 355.
— nemorosum M. B. 343.
— nitidum Wahlb. 342.
— nodosum Lam. 350.
— odoratum Lam. 367.
— palustre Lam. 363.
— rostratum Lam. 337.
•— sativum Lam. 345.
— silyestre L. 340.
— temulum L. 351.

Chaerophyllum Yeneris Crantz 
337.

— Yillarsi Koch 362.
Cicuta angustifolia Kit. 88.
— latifolia FI. d. Wett., Riv. 149.
— maculata Lam. 372.
— tenuifolia Frol. 88.
— virosa L. 85.
— — ji. tenuifolia Koch 88. 
Cicutaria aquatica Lam. 85.
— aąuatica Buli. 149.
— bulbosa Bauh. 358.
Cnidium alsaticum Spreng. 267.
— apioides Spreng. 215.
— Fiseheri Spreng. 214.
— palustre Rchb. 216.
— Silaus Spreng. 234.
—■ venosum Koch 216. 
Condylocarpus apulus Hoffm. 279. 
Conioselinum Fiseheri W. Gr. 237.
— Selinum Bray. 237.
— tartaricum Fischer 237. 
Conium maculatum L. 872. 
Coriandrum Cicuta Roth 85.
—■ Cicuta Crantz 372.
— Cynapium Crantz 192.
— latifolium Crantz 149.
— maculatum Roth 372.
— sativum L. 382.
Critamus agrestis Bess. 111.
— Falcaria Rchb. 111.
— heteropbyllus M. K. 109. 
Crithmum maritimum L. 236.
— mediterraneum M. B. 214. 
Daucus Carota L. 322.
— grandiflorus Scop. 319.
— leptophyllus Scop. 325.
— polygamus Jacq. 322.
Dondia Epipaotis Spreng. 59. 
Dondisia Bpipactis Rchb. 59. 
Drepanophyllum agreste Hoffm.

111.

— Falcaria Lois. 111.
— sioides Wibel 111. 
Echinophora spinosa L. 371. 
Eryngium alpinum L. 80.
— amethystinum L. 76.
— campestre L. 73.
— maritimum L. 77.
— planum L. 82.



Falcaria latifolia Koch 114.
— pastinacifolia Rchb. 114.
•— Rivini Host 111.
— Saxifraga Rclib. fil. 109.
— yulgaris Bernh. 111.
Feruła Ferulago L. 251.
— graveolens Spr. 298. _
— rablensis Wulfen 272. 
Ferulago galbanifera Koch 251.
— nodiflora M. K. 251. 
Foeniculum capillaceum Gilib. 196.
— officinale Ali. 196.
— Rocheli Heuff. 198.
•— yireseens DC. 198.
— yulgare Gaertn. 196.
Freyera tuberosa Rchb. 366. 
Gaya simplex Gaud. 225. 
Hacąuetia Epipactis DC. 59. 
Helosciadium inundatum Kochl02.
------- a. heterophylla Sonder 103.
------- [i isopliylla Sonder 104.
—- nodiflorum Koch 96.
— — a. genuinum Godr. 98.
— — p. giganteum Mutel 98. 
 Y- minor Koch 98.
— nodiflorum-repens 98.
— palatinum F. Schultz 98.
— repens Koch 98, 99. 
Heracleum alpinum Foli. 283.
— alpinum L. 284.
— amplifolium Foli. 283.
— angustifolium L. 287.
— asperum M. I!. 283.
— — p. pyrenaicum 283.

— austriacum L. 288.
— — p. siifolium 288.
— Branca ursina Ali. 280.
— elegans Jaoq. 282.
— fhweseens Bess. 287.
— longifolium Jacq. 287.
— montanum Schl. 283.
— Panaces Bertol. 283.
— proteiforme Crantz 280.
— pyrenaicum Lam. 283.
— sibiricum L. 285.
— — p. longifolium Koch 287. 
—• siifolium Scop. 288.
— Sphondylium L. 280. 
Hippomarathrum pelviforme

FI. d. Wett. 203.

Hladnikia golacensis Koch 377.
— Golaka Rchb. 377.
— pastinacifolia Rchb. 114. 
Hydroeotyle inundata Smith 102.
—  Schkuhriana R ch b . 54.
— yulgaris Ł. 51.
— —■ p. Schkuhriana 54. 
Imperatoria Angelica FI. d. Wett.

244,
— angustifolia Bell. 292.
— Chabraei DC. 258.
— Ostruthium L. 289.
— palustris Bess. 242.
— Seguieri Spr. 224.
— silvestris DC. 244.
Isophyllum Gerardi Hoffm. 158. 
Kenolophium Fischeri Koch 214. 
Laserpitium alpinum W. K. 305.
— aąuilegifolium Jacq. 300.
— aquilegifolium DC. 305.
— Archangelica Wulf. 308.
— asperum Crantz 304.
— chironium Scop. 308.
— gallicum Scop. 315.
— Gaudini Mor. 306.
— glabrum Crantz 304.
— Halleri Ali. 314.

— hirsutum Lam. 314.
— hirtellum Gaud. 307.
— latifolium L. 302.
— — a .  glabrum Koch 304.
— — p. asperum Koch 304.
— marginatuui W. K. 306
— nitidum Zant. 307.
— Fanax Gouan 314.
— peucedanoides L. 312.
—■ pruthenicum L. 315.
—• selinoides Crantz 315.
— selinoides Scop. 240.
— Siler L. 310.
— silaifolium Jacq. 215. 

sitnplex Ali. 225.
— trilobum L. 305.
— yerticillatum W. K. 318. 
Loyistioum officinale Koch 238.
— paludapifolium Rchb. iii. 238.
— yulgare Rchb. 238.

Libanotis athamantica FI. d. Wett.
199.

— athamantoides DC. 201.



Libanotis oretensis Scop. 219.
— daueoides Scop. 199.
— montana Ali. 199.
— — p. minor Koch 201.
— —• y. athamantoides 201.
— —- ()'. sibirica 201.
— rupestris Scop. 222.
— vulgaris DO. 199.
— vulgaris e. sibirica DC. 202. 
Ligusticum alsaticum Lic. 267.
— apioides Lam. 215.
—• austriaoum L. 375.
— capillaceum Lani. 227.
—• carniolicum Host 377.
— Carvi Roth 120.
— cicutaefolium Vill. 215.
— cicutarium Lam. 370.
— Cervaria Spreng. 261.
— ferulaceum AU. 223.
— Fischeri Lk. 214.
— Foeniculum ltotli 196.
— garganicum Ten. 310.
— Gmelini Cham. et Schlechtend. 

237.
— Lovisticum L. 238.
— Lobelii Vill. 215.
— Meum Crantz 227.
— Mutellina Crantz 231.
— nodiflorum Vill. 218.
— pelopomiesiacum L. 370.
— Podagraria Crantz 130.
— Seguieri Koch 224.
— silaifolium Gaud. 215.
— Silaus Duby 234.
— vaginatum Spreng. 237. 
Malabaila Hacąueti Tausch 377. 
Meum athamanticum Jacq. 227.

Foeniculum Spreng. 196.
— heterophyllum Moencli 109.
— inundatum Spreng. 102.
— Mutellina Gaertn. 231. 
Molopospermum cicutarium DC.

370.
— peloponnesiacum Koch 370. 
Mylinum carvifolia Gaud. 240. 
Myrrliis aromatica Spreng. 356.
— aurea AU. 354.
— australis AU. 339.
— bulbosa Ali. 358.
— cynapioides Guss. 366.

Myrrliis liirsuta AU. 361.
— ódorata Scop. 367.
— pecten Veneris AU. 337.
— temula Ali. 351.
N eog a y a  s im p les  M eisn. 225. 
O don tites lu tco la  H offm . 157.
— luteola Spreng. 162.
— semicomposita Spr. 157.
—■ tenuissima Spr. 154.
O enanthe a p iifo lia  H ladn. 114.
—  a p p rox im ata  M er. 185.
—• chaerophylloides Pourr. 188.
— filipenduloides Thuill. 186.
— fistulosa L. 181.
— — [1. Tabernaemontani Koch

183.
— globulosa Petter. 187.
— gymnorrliiza Brign. 184.
— Karstia Hacq. 260.
— Lachenalii Gmel. 184.
— — ft approximata Koch 185.
— megapolitana Willd. 184.
—  m ich elfe lden sis  L ach en . 184.
—  p eu ced a n ifo lia  P o ll. 186.
— Phellandrium Lam. 189.
----------p. con io id es  191.
—  p im p in e llo id es  P o ll . 184.
— pimpinelloides L. 188.
— —■ a. chaerophylloides DC. 188. 
—■ - - fi. rapacea Koch 188.
•—  P o llich i G m el. 186.
■—  p ro life ra  H ost 187.
—  rhenau a  D C . 184.
—  s ila ifo lia  M. B. 187.
—  T a b ern a em on ta n i G m el. 183.
— virgata Poir. 188.
Oenoearpa Freyeri Lang. 114. 
Opoponax chironium Koch 251. 
Oreoselinum legitimum M’. B. 264.
— nigrum Del. 264.
— rablense Hoffm. 272.
Orlaya grandiflora Hoffm. 319.
—  p la ty ca rp os  K och  321. 
O sterieum  pa lu stre  Besser 242.
— pratense Hoffm. 242.
— yerticillare Itchb. 252. 
Pachypleurum simplex Rohb. 225. 
Pastinaca Fleischmanni Hladn.

299.
—  g la u ca  S cop . 260.



Pastinaca opaca L. 298.
— sativa L. 295.

sativa «. silvestris DC. 298.
— selinoides Vis. 258.
— urens Requ. 297, 298. 
Petroselinum ammoides Rchb. fil.

110.
— Chabraei Rchb. 258. 

glaucum Rchb. 260.
— hortense Hoffin. 89.
— sativum Hoffin. 89.
------ p. crispum DC. 91.

Peucedanum album Fischer 214.
alsaticum L. 267.

— alsaticum p M. K. 270.
— angustifolium Rchb. fil. 292.
— arenarium W. K. 257.
— austriacum Koch 271.
------- p. rablense Rchb. 271.
-—■ carrifolium Vill. 258.
— carvifolium Vill. p. selinoides 

Rchb. 258.
— Cervaria Lap. 261.
— Chabraei Rchb. 258.
-— coriaceum Rchb. 256.
— montanum Koch 271.
— officinale Georgi 214. 

officinale L. 253.
— officinale Thuill. 256.
•— Oreoselinum Much. 264.
— Ostruthium K. 289.
— palustre Mnch. 273.
— parisiense DC. 256.

— petraeum Koch 260.
— pratense Lam. 234.
— rablense Koch 272.
— Schotti Besser 260.
— — p. petraeum Nije 260.

Silaus L. 234.
— silvestre DC. 273.
— venetum Koch 270.
— verticillare Koch 252. 
Phellandrium aąuaticum L. 189.
— conioides Nolte 191.
— Mutellina L. 231.
Physocaulus nodosus Tausch 350. 
Physospermum acteaetolium Preal

318.
— angelicaefoliuin Guss. 318.
— verticillatum De Vis. 318.

Pimpinella alpina Host 137, 139. 
angelicaefolia Lam. 130.

— Anisum L. 143.
—  d io ica  Ł. 105.
— dissecta Retz. 136.
— glabra Rostk. 133.
— glauca L. 105.
— glauca W. I£. 108.
— bircina Leers. 137, 139.
— hispida Lois. 142.
— magna L. 133.
— — p. rosea Koch 135.
------- ■/. laciniata Wallr. 135.
------- <)'. dissecta Koch 136.
— media Hoffin. 135.
— nigra Willd. 140.
— orientalis Gouan 135.
— peregrina L. 142.
—  p u m iia  Jacq . 105.
— rubra Hoppe 135.
— >Saxifraga L. 137.
— — k . maior Koch 139.
—  — p. d issectifo lia  K och  139.
— — ■(. poteriifolia Koch 139.
— — i)', alpestris Koch 139.
— saxifraga var. maior Wallr. 139. 

saxifraga a. integrifolia Koch 
139.

— saxifraga e. nigra Koch 140.
— saxifraga minor poteriifolia 

Wallr. 139.
— Tragium Rchb. 142. 
Platyspermum grandifiorum Koch

319.
Pleurospermum austriacum Hoffm. 

375.
— Go laka Rchb. 377.
Podagraria x\egopodium Mnch.

130.
Pteroselinum alsaticum Rchb. 267.
— alsaticum p. venetum Rchb. 270. 

austriacum Rchb. 271.
— rablense Rchb. 272.
Ptychotis ammoides Koch 110.
-— Bunias Rchb. 109.
— heterophylla Koch 109.
— verticillata Duby 110.
Sanicu la  eu ropaea  L. 56.
— officinalis Gouan 56.
Scandix Anthriscus L, 348.



Scandix aurea Roth 354.
— australis L. 339.
— bulbosa Rth. 358.
— Cerefolium L. 345.
— fumarioides W. K. 344.
— grandiflora De Vis. 339.
— hirsuta Scop. 363.
— infesta L. 333.
— nodosa L. 350.
— nutans Moench 351.
— odorata L. 367.
— pecten Veneris Ł. 337.
— temula Roth 351.
— - tinctoria Seop. 356. 
Schlossera heterophylla Yukit.

258.
Selinum Anethum Roth 293.
— Angeliea Roth 244.
— argenteum Ali. 270.
— argenteum Crantz 271.
— austriaoum Jacq. 271.
— carvifolia Crantz 258.
— carvifolia L. 240.
— Cervaria Crantz 261.
— Chabraei Kunth 216.
— Chabraei Jacq. 258.
— dimidiatum DC. 211.
— elegans Balb. 272.
— glaueum Lam. 261.
— Imperatoria Crantz 289.
— Laohenalii Gmel. 247.
— lineare Schum. 216.
— lineare R. S. 272.
— membranaceum Vill. 240.
— montanum Schleicher 271.
— nigrieans Gaud. 271.
— nigrum Lam. 271.
— odoratum Bernh. 242.
— Oreoselinum Scop. 264.
— Pastinaca Crantz 295.
— Peucedanum Roth 253.
— podoliciuu Bess. 258.
— polymorphum Sprong. 271. 
—■ pratense Spreng. 216.
— pubescens Moencli 244.
— pyrenaeum Gouan 247.
— rablense Spreng. 272.
•— Seguieri L. fil. 224.
— silvestre L. 216.
— siivestre Crantz 244.

Selinum silvestre Jacq. 273.
— venetum Spr. 270.
Seseli Aegopodium Scop. 130.
— amoides Gouan 110.
— Amomum Seop. 116.
— angulatum Lam. 240.
— annuum L. 211.
— annuum Elirh. 216.
— articulatum Crantz 203.
— athamantoides C. A. M. 202.
— bienne Crantz 211.
— Carum Seop. 120.
—  co lo ta tu m  Elirh. 211.
— corsicum Lk. 110.
— dioieum Vi 11. 105.
— dubium Schk. 216.
— elatuin Gouan 205.
—• Falearia Scop. 111.
—  glau eum  Jacq . 206.
— glaueum Pallas 208.
—• glaueum Sanguin 210.
— Gouani Koch 205.
—  g ra veolen s Seop . 92.
— Hippomarathrum L. 203.
— Libanotis Ii. 199.
— Libanotis [i. athamantoides 

Rclih. fil. 201.
— Libanotis <)'. M. Ii. 202.
•— masiliense Caesalp. 210.
— Meum Seop. 227.
— montanum L. 209.
— montanum fi. glaueum DC. 206. 
—• multicaule Jaeq. 209.
— nodiflorum Seop. 96.
— osseum Crantz 206.
— pimpinelloides Host 258.
— pseudo-carvifolia Ali. 240.
— pumilum L. 108.
—- pusillum Brot. 110.
— pyrenaeum L. 247.
— selinoides Jaeq. 234.
— saxifragum L. 109.
— saxifragum Soboli. 216.
— Tommasinii Rehb. fil. 209.
— tortuosum Poll. 211.
— tortuosum L. 210.
— tortuosum W, 216.
•— varium Trevir. 208.
— veuosum Hoffm. 216.
— vertieillatum Desf. 110.



SilauB longifolius Ledeb. 214.
— prafcensis Besser 234.
Siler aąuilegifolium Gaertn. 300.
— gallicum Crantz 315. ,,
— montanum Crantz 810. ^
— trilobum Scop. 800. „ "
Sison Amomum L. 116.
— Anisum Spr. 143.
— inundatum L. 102.
— yerticillatum L. 127.
Sium Amomum Roth 116.
— angustifolium L. 146.
— anuuum Roth 211.
— Apium Roth 92.
— aromaticum Lam. 116.
— Berula Gouan 146.
— Bulbocastanum Spreng. 123.
— erectum Huds. 146.

Falcaria L. 111.
— Hippomarathrum Roth 203.
— inundatum Roth 102.
— latifolium L. 149.
— nodiflorum L. 96.
— Podagraria Spr. 130.
— repens L. 99.
— 8uxii'ragum Roth 109.
— Silaus Roth 234.
— Sisarum L. 152.
— yerticillatum Lam. 127. 
Smyrnium Dioseoridis Spr. 379.

Dodonaei Spr. 380.
— nodiflorum Ali. 218.
— Olusatrum L. 378.
— perfoliatum Miller 379.
— rotundifolium Miller 380. 
Sphondylium austriacum Scop.

288.
Branca Scop. 280.

Thysselinum palustre Hottm. 273.
— Plinii Spreng. 273. 
Tommasinia yerticillaris Bertol.

252.
Tordylium Anthriscus L. 331.
— apulum L. 279.
— grandiflorum Moench 279.
— hum ile Desf. 279.
—  m axim um  L. 276.
— nodosum L. 336.
—  officinale L. 278.
— olficinale Rchb. 279.
Torilis Anthriscus Gmeł. 331.
— Anthriscus Gaertn. 348.
— helvetica Gmel. 333.
— — [1 longistyla Rchb. 335.
-  — y- heterophylla De Yis. 335.

— heterophylla Guss. 335.
— infesta Koch 333.
— neglecta R. S. 335. 

nodosa Gaertn. 336.
— scandicina Gmel. 348. 
Trochiscanthes nodiflorus Koch

218.
Tragium peregrinum Spr. 142. 
Tiagoselinum Angelica Lam,

130.
—  S axifraga  M oen ch  137.
Trinia elatior Gaud. 105.
— glauca Rchb. 105, 106.
—  H enn ingi M. K. 105.
— Kitaibeli M. B. 108.
— pumila Jacq. 105.
— pumila Rchb. 106.
— yulgaris L. 105.
Turbith Matthioli Wulf. 222. 
Turgenia latifolia Hoffm. 329. 
Wylia australis Hoftm. 339.
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