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Fam. 107. Rubiaceae.

Sommergewachse oder Stauden, in warmeren Gegenden 
haufig Holzpflanzen, mit einfachen, wirtelstandigen Blattern 
mit anwelkenden (d. h. erst mit dem Hauptblatt welkenden) 
Nebenblattern. Bliithen epigynisch, meist gynandrisch, ein- 
faeh symmetrich, 3— Gzahlig; Kelch oft ganzlich verkuinmert; 
Krone gamopetal; Staubblatter mit der Krone mekr oder 
weniger yerbunden, nach innen aufspringend; Karpell zwei- 
blatterig, zweifacherig, syncarp oder tast apocarp, der Staub- 
weg namlich eigentlich einfach (paracarp) aber nicht selten 
im unteren Theil schizocarp (zweifacherig) und nach oben 
sogar bisweilen in zwei Stanbwege gespalten,') sonst mit 
zweilappiger Mtindung; Samenknospen (bei den Heimischen) 
einzeln an der Yentralseite der Karpellblatter (im inneren 
Fachwinkel) hangend, anatrop oder campylotrop; Frucht eine 
zweitheilige Spaltfrucht, seltner eine zweisamige Beere oder 
Steinbeere; Samen mit gradem oder gekrtimmtem Keim am 
Gru ode des Endosperms. Die Familie ist am haufigsten in 
den Aecpiatorialgegenden.

1) So z. B. haufig bei A speru la  od ora ta  L.



G attnngen :

Fracht im reifen Zustand beerenformig, saftig sonat 
Alles wie bei Galium . Gatt. 722. Rubia L.

Fracht trocken, z w e is a m ig ...............................................1.
Fracht trocken, dreitheilig, d r e i s a m ig ..........................5.

1. Krone rohrig, tellerformig, trichterig oder glockig . 2.
Krone radformig . . . . . . . . . . . . .  4.

2. Kelchrand deutlich, 6zahnig:
Gatt. 723, Sherardia L.

Kelchrand n n d eu tlich .........................................................3.
3. Kronblatter am Ende flach: Gatt. 724. Asperula L. 

Kronblatter mit verschmalerten, nach innen ge-
brochenen Endlappchen:

Gatt. 725. Crucianella L.
4. Kelchrand klein, vierzahnig: Gatt. 726. Galium L.
5. Die Mittelbluthe gynandrisch, mit vierspaltiger Krone,

die seitlichen miinnlich, mit jener verbnnden, mit 
dreispaltiger Krone: Gatt. 727. Vaillantia DC.

ARTEN:

722. linbia L.

Stengel im Herbst absterbend, nur das Rhizom tiber- 
winternd; Blatter kurzgestielt, im trocknen Zustand 
netzig geadert . . . .  2867. Ii. tinctorum L.

Stengel und Blatter iiberwinternd; Blatter sitzend, 
aderlos...............................  2868. IŁ peregrina L.



723. Sherardia L.
Blnmen blau, in endstandigen Dolden; Bliitter lanzett- 

lich, gewimpert . . . .  2869. Sh. arvensis L.

724. Asperula L.
Sommergewachse mit zarter, absterbender Wurzel . 1.
Rhizom dauernd, rasig oder k r ie ch e n d .....................2.

1. Bliithen endstandig, gebuschelt, kiirzer ais die borstig
gewimperte Htllle, violettblau:

2870. A. awensis L.
2. Stengel kletternd, wie der Rand tmd Kieł der Bliitter

rtickwarts kleinstachelig-rauh, sich an die Kleider
hangend.

Stengel nicht kletternd, nicht h a k ig ..........................3.
3. Bliitter ani Rand zuriickgerollt, blaugriin . . . .  9.

Blattrand nicht uingerollt.............................................. 4.
4. Iiaare der Fracht borstig-steif, h a k i g .....................8.

Fruchthaare fehlend oder vorhanden, nicht hakig . 5.
5. Kronrohre weit liinger ais ihr Sanm ..........................6.

Kronrohre nicht liinger ais ihr S a u m .....................7.
6. Bliitter eirund-liinglich, dreinervig; Ebenstransser ge-

drungen, doldig, gestielt . 2871. A. taurina L.
7. Untere Bliitter 6/dihlig, die oberen Szahlig; Rhizom

kriechend; Stengel aufrecht, einzeln:
2872. A. tinctoria L. 

Bliitter 4 zahlig; Rhizom spindelig, vielstengelig; 
Stengel augebreitet, eben, sehr astig:

2873. A. cynanchica L.
8. Bliitter lanzettlicli, am Rand und am Kieł rauh, die



unteren meist Gżalilig, die oberen 7— 9zahlig; 
Ebenstrausse gestielt, astig: 2874. A. odorata L.

9. Blatter starr, linealisch; Stengel aufrecht oder auf- 
strebend, nacli oben rispig-ebenstraussig:

2875. A. galioides M. B. 
Blatter am Ran de and Kieł kleinstachelig - rauh; 

Bliithen rispig; Friichte kornig:
287G. A. Aparine L.

725. O ru ria ne lla  L.
Ein zartes Sominergewachs mit Gzahligen Blattern 

und vierzeilig-dachigen, verlangerten Aehren:
2877. C. angustifolia L. 

Rhizom dauernd; Blatter 6— 12zahlig; Kopfchen 
achselstandig and endstandig, gestielt, fast rispig: 

2878. C. mottuginoid.es M. B.

726. Go.lium L.
Bliithen polyganuscli, in acliselstiindigen Blasten . . 1.
Bliithen g y n a n d ris ch ......................................................... 6.

1. Blatter zuletzt zuruckgeschlagen, vierzahlig.
Stamm 1: Cruciata Tournef..................................... 2.

Blatter nicht zuruckgeschlagen, meist Gziihlig. -
Stamm 2: Vaiilantioides K.................................... 5.

2. Bltithenstiele a s t i g .............................................................. 3.
Bliithenstiele einfach oder z w e is p a lt ig ..........................4.

3. Bltithenstiele mit Deckblattern besetzt; Stengel rauh-
h a a r ig ..........................  2879. G. Cruciata Scop.

Bltithenstiele deckblattlos; Stengel kalii oder im untern 
Tlreil kurzhaarig . . . 2880. G. uernum Scop.



4. Bliithenstiele deckblattlos, zottig; Stengel ruekwarts
stachelig, ausserdem kalii oder zottig:

2881. G. pedemontanum Ali.
5. Blatter lnervig, am Randc vorwiirts stachelig-rauh;

Frucht warzig . . 2882. G. saccharatum Ali.
6. Biust achselstandig oder zuletzt rispig; Stengel von

ruekwarts gerichteten Stachelchen ranh, den Klei-
dem sich anhangend. Stamm 3 : Aparine Koch 7. 

Biust endstandig oder w irte lig .................................... 16.
7. Bliithenstielchen nach dem Yerbliihen zuriickge-

krtim m t........................................................................ 8.
Bluthenstielchen nach dem Yerbliihen grade . . .  9.

8. Blatter meist achtzahlig, stachelspitzig; Frucht warzig-
kornig . . . .  2883. G. tricorne Withering

Blatter 4zahlig, vom abgerundet; Fracht glatt:
2884. G. trifidum L.

9. Blatter duftend, łanglich, stumpf mit aufgesetzter
Stachelspitze, meist G ziih lig .................................... 10.

Blatter geruchlos, lineal-lanzettlich oder lineal-liinglich 11.
10. Blattrand vorwarts stachelhaarig; Friichte mithakigen 

Borstenharchen besetzt:
2885. G. triflorum Michaux.

11. Blatter lineal-lanzettlich, stachelspitzig....................... 12.
Blatter liinglich-lanzettlich, ohne Stachelspitze . .1 5 .

12. Blattrand ruekwarts sta ch e lig -ra u h ............................ 13.
Blattrand vorwarts stachelig-rauh..................................14.

13. Blatter 6— 8zahlig; Fruchte steifhaarig oder glatt; 
Krone schmiiler ais die entwickelte Frucht:

2886. G. Aparine L.



Blatter meist 6 zahlig; Fruchte knotig-rauh; Krone 
breiter ais aie entwickelte Fruclit:

2887. G. uliginoswn L.
14. Blatter meist 6 zahlig; Stengel sehr iistig, riickwarts

stach elig-rauh; Frucht kornig-rauli oder steifhaarig; 
Krone schmaler ais die entwickelte Fruclit:

2888. G. parisiense L.
15. Blatter 4 zahlig, seltner 6 zahlig, stumpf, ani Bandę

riickwarts rauh, wie der Stengel; Fruchte glatt:
2889. G. palustre L.

16. Blatter 4 zahlig, dreinervig; Biust endstandig, rispig.
Stamm 4: Platygalium DC...................................17.

Blatter einnervig, Biust endstandig, rispig oder wirtelig.
Stamm 5: Eugalium DC.........................................20.

17. Blatter eirund, kurz stacbelspitzig................................18.
Blatter g ran n en los ...............................  19.

18. Stengel schlali, kalii oder kurzhaarig; Rispe gestielt,
auseinanderfahrend, armbliithig; Fruchte borstig- 
steifhaarig . . . .  2890. G. rotundifolium L.

19. Stengel steif aufreclit; Blatter lanzettlich; Biust rispig,
endstandig, reichbluthig . . 2891. G. boreale L.

Stengel ausgebreitet, aufstrebend, kalii, oberwarts 
rispig; Blatter langlich-lanzettlich, ani Bandę rauh:

2892. G. rabioides L.
20. Rhizom dauernd................................................................. 21.

Wurzel żart, im Herbst a b s te rb e n d ............................... 34.
21. Blume lebhaft gefarbt, gelb oder r o t h ..........................22.

Blutne weiss oder b l a s s ..................................................25.



22. Blume gelb; Blatter scłimal-linealisch, am Band zuriick-
g e r o l l t .........................................................................23.

Blume p u rp u rn ...............................................................24.
23. Blatter riickseits fast sammetig-flaumig; Stengel steif

aufrecht, stielrund, vierrippig, flaumig-rauh; Bispen- 
aste abstehend, dichtbłiithig; Friichte glatt:

2893. G. verum L.
24. Blatter linealisch, sehr schmal; Stengel aufrecht, steif',

rispig, sehr astig, flaumig; Bliithenstielchen haar- 
fein, fast traubig; Friichte glatt:

2894. G. purpureum L. 
Blatter lineal - lanzettlich oder lanzettlich; Stengel 

schlaff, gestreckt; Bispe ausgebreitet, spreitzend; 
Friichte kornig . . . .  2895. G. rubrum L.

25. Abschnitte der Krone haarspitzig............................... 26
Abschnitte der Krone spitz aber ohne Haarspitze . 31.

26. Blatter beiderseits matt und b la u g r iin ..................... 27.
Blatter, wenigstens oberseits, g r i i n .......................... 28.

27. Blśitter breit lanzettlich, stumpf, stachelspitzig, am 
Bandę rauh, die oberen 8zahlig; Stengel kahl oder 
kurzhaarig; Bliithenstielchen haarfein:

2896. G. silvaticum L.
28. Friichte g la t t ................................................................. 29.

Frucht etwas ru n zelig .................................................... 30.
29. Blatter lanzettlich, spitz, stachelspitzig, riickseits blau- 

griin; Bispe weitschweifig; Bliithenstielchen haar
fein, vor und nach der Bliithezeit aufrecht:

2897. G. aristatum L.
2Flora XXVIII .



30. Blatter riickseits glanzlos; Rispe ausgesperrt:
2898. G. Mollugo L.

Blatter beiderseits spiegelnd; Rispe liinglich:
2899. G. lucidum Ali.

31. Blatter deutlich 1 n e r v ig ............................................... 32.
Blatter fast nervenlos.................................................... 33.

32. Blatter meist Gziihlig; Stengel gestreckt; Fruehte
dicht kornig-raub . . . 2900. G. saxatile L.

Blatter meist 8zahlig; Stengel ans aufstrebendem 
Grand aufrecht oder liegend; Fruehte scliwach- 
k o r n i g .....................  2901. G. silvestre Pollich.

33. Bliitter 6— 8standig, flach, etwas fleischig, die unteren
breit and stumpf; Stengel sebr astig, liegend, auf- 
strebend; Bliithenstiele doldig, endstandig und 
achselstandim 1— Bbluthig; Friichte glatt:

2902. G. helvetu:um Weigel.
34. Blatter zugespitzt, die unteren Gziihlig, die oberen

dzahlig; Bluthen paarweis achselstandig; Friichte
lierabgebogen .....................  2903. G. mumie L.

727. Yaillantia DC.
2904. V. muralis L. Pflanze vbllig kalii; Blatter 

dziihlig, eirund.



2867. Rubia tinctorum L.

Krapp, Farberróthe, Allizari.

Das dauernde lilii/.om ist stark verzweigt, gegliederfc, 
an den Knoten zarte Wnrzeln treibend, nacli allen Seiten 
auslauferartig kriechend, nach oben zahlreiche liegende, im 
Herbst absterbende, vierkantige, langgliedrige Stengel treibend, 
welche mit hakigen Haaren und an den Knoten mit 4- bis 
Gziihligen, kurzgestielten, lanzettliclien, ani Rande ruekwarts 
stachelig - rauhen, netzig geaderten Biattern besetzt sind; 
Bluthenstiele achselstandig, dreitheilig gabelig; Krone gelb- 
lich; Kronbliitter 4 —5, in ein Anhangsel zugespitzt; Fracht 
tast kugelig, zweikuopfig, beerenartig, erst roth, zuletzt 
schwarz.

B eschreibung: Der Wurzelstock kriecht in 60 Cm. 
Tiefe der Erde und treibt hellrothe, lange und gegliederte 
Wurzeltasern, welche die Stiirke eines Federkieles erreichen. 
Er schlagt an mehren Stellen aus und mehre Stengel gehen, 
wenn sie sich halten konnen, bis 1 Meter hoch und hoher 
empor, liegen aber, wenn sie keine Haltung finden, am Boden. 
Die Stengel treiben gegenstandige Aeste, die aus den Blatt- 
winkeln entspringen und, gleich dem Stengel, an ihren vier 
stumpfen Kanten mit ruekwarts stehenden Stachelhaaren be
setzt, sonst aber haarlos sind. Wenn der Stengel ain Boden 
liegt, so steigen diese Aeste durch gegenseitige Haltung 
empor. Die Bliitter werden 3—B Cm. lang, 1— 3 Cm. breit, 
stehen unten am Stengel zu vieren, oben zu sechs und an 
den Aesten zu vieren, an den Bliithenstielen zu zweien, wo



sie ais Deckbłiitter gelten. Sie sind steif, an beiden Enden 
etwas zugespitzt, daher am Grunde in ein kurzes Blattstiel- 
chen verlaufend, bald breiter und dem Langlichen sich niihernd, 
bald scbmaler und wirklieh lanzettforinig, auf den Flachen 
baarlos und glatt, am Rande jedoch und unterseits am Mittel- 
nerven durch rtickwarts gerichtete scharfe Stachelhaare rauh 
und wie Kleber an Fingern und Kleidern anhangend. Die 
Bliithenstiele kommen aus den Winkeln der Blattwirtel am 
Stengel und an den Aesten hervor, sind gegenstandig und 
biiden eine dreigabfdige oder wiederholt-dreigabelige Cymę. 
Die Krone ist glockig-radformig, meisfc funfspaltig und fiinf- 
mannig, aber auch vierspaltig und viermannig, blassgelb und 
ihre Zipfel sind an der Spitze etwas eingebogen, auch etwas 
dicker ais an der unteren Flachę. Die Staubgefasse sind 
vie! kiirzer ais die Zipfel, die Staubbeutel lineal, die Beeren 
so gross wie Wachholderbeeren, erst rotli and darni schwarz.

V orkom m en: Die Pflanze stanunt aus dem Orient. In 
unserem Florengebiet wird sie liie und da angebaut zur Gre- 
winnung des Farbstoffs und verwildert hie und da an Fluss- 
ufern, in Zaunen und Hecken; so z. B. an den niedrigen 
Ufern der Donau, in Krain, im osterreickischen Kiistengebiet. 
in Schwaben, in der Pfalz, uberhaupt in der Rheingegend. 
Bisweilen auch auf Aeckern verwildert. Audi im siidlicheren 
Europa hie und da eingebiirgert, so in Dalmatien, in der 
Lombardei, auch in Wallis n. s. w.

B lu th eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Durch den Farbstoff der Wurzel beruhmt, 

der aus einem doppelten, aus einem krystallinischen Stoffe, 
dem Alizarin, was gelbłichrotli farbt, und dem Xanthin,



einem gelbfarbenden Stoffe, besteht. Ausserdem besitzt die 
Wurzel nocb Extraktivstol¥, wohlriechendes Harz, wacłis- 
artiges Fett, Gummi, Zucker und mehre Salze. Offizinell 
ais R adix  R ubiae tinctorum  ist sie jetzt nicht melir, da- 
gegen in der Technik ein wichtiges Farbematerial, welches 
mehr ais alle anderen Farbepflanzen dieser Familie in An- 
wendung kommt. Sie konnnt am besten in einem lockern, 
elwas feuchten Roden fort. Man kann sie ans Samen ziehen, 
aber beąuemer vermehrt man sie durcb Wurzelkeime, Spross- 
linge oder Ableger. Diese pfianzt man im Friihjahre oder 
im Sommer weitlaufig auf ein gediingtes Land, reinigt sie 
oft vom Unkraut, liaufelt sie, und nimmt die Wurzeln nach 
zweien oder dreien Jaliren heraus, welche vom Kraute und 
Sclmmtze gereinigt, erst an der Luft und dann in Backofen, 
oder dazu eingerichteten Darren vorsichtig getrocknet, und 
alsdann entweder ganz oder gemahlen verkauft werden. Die 
natiirliche Farbę des Absnds dieser Wurzel ist hochroth, 
kann aber nach verschiedenen Zusatzen auf mannigfaltige 
Art verandert werden, und ist jetzt in den Farbereien ganz 
unentbelirlich geworden. Aus Smyrna kommt eine Farber- 
rotlie, die Hazala oder Lizari heisst, und diese soli denn 
eigentlich zum Farben des sogenannten Turkischen Garnes 
angewendet werden. Wie gross die Farbekraft dieses Produkts 
sei, sieht man daraus, dass es sogar die Knochen, den Harn, 
die Milch, auch zuweilen den Schweiss der Thiere, die davon 
fressen, roth farbt.

A b b ild u n g en . T a fe l 2867.
A oberer Theil der Pflanze, naturl. Grosse; 1 Bliitlie, vergrossert; 

2 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 3 Carpell, desgl.; 4 Fruchtknoten 
im Quersehnitt; 5 Beere, naturl. Grosse.



2868. Rubia peregrina L.

Wilder Krapp.

Syn. li. tinctorum Scop. Ii. anglica Hudson.
Der vorigen etwas iihnlich, aber das dauernde Rhizom 

treibt iiberwinternde, steife Stengel und Bliitter; Bliitter 
4— Gziihlig, sitzend, langlich oder breit lanzettlich, lederig, 
aderlos, ani Bandę riickwarts stachelig-rauh; Bliithenstiele 
achselstandig, dreigabelig; Abschnitte der Krone durch ein 
Anhiingsel haarspitzig. Krone gelblich.

Y orkom  men: In Hecken und an steinigen Orten, an 
trocknen Abbangen. Nur im slidlichsten Theil des Gebiets. 
Im osterreichischen Kiistenland; uberhaupt im Gebiet des 
mittellandischen Meeres.

B lU thezeit: Mai bis Juli.
Form en: a. latifolia Grenier u. Godron: Bliitter eirund. 

Syn. li. lucida L.
(i. intermedia Grenier und Godron: Bliitter eirund-lan- 

zettlich.
/. angustifolia Grenier und Godron: Bliitter lanzettlich 

oder fast linealisch. Syn. li. angustifolia L. Ii. longifolia 
Poiret. li. lieguini Dub.

A b b ild u n g en . '1'ai'el 2868.
Theil der bliihenden Pflanze, natiirl. Grosse.



Bleibtreu.

Ein niedriges, sehr zierliches, vom Grund an astiges 
Sommergewachs mit meist liegenden Stengeln und ziemlich 
dichter Belaubung. Bliitter meist Gzahlig, lanzettlich, scharf- 
randig, spitz; Bliithen in endstandigen biischeligen Doldchen, 
von einer einem Blattwirtel ahnlichen, meist 8zahligen Hiille 
umgeben, welche das Doldchen weit iiberragt; Kelcli 4- bis 
Gzahnig; Krone trichterformig, viertheilig, liellviolett; Frucht 
vom Kelch gekront, scharf.

B eschreibung: Die liellrothe Wurzel geht senkrecht 
in den Boden hinab, verastelt sich yielfach, treibt einen vier- 
eckigen, meisteutheils liegenden, scharfen, schon voni Grund 
an verastelten, finger- und handliohen Stengel. Die untersten 
Bliitter steli en zu vier und sind eirund; die folgenden stelien 
zu fiinf, liaben eine melir langliche Form, die meisten stelien 
aber zu 6 und sind lanzettformig; alle fiihlen sieli durch 
ihre ruckwiirts stehenden Haare sehr rauli an, sitzen mit 
ihrer Basis ani Stengel und laufen in eine kleine Stachel- 
spitze aus. Ganz oben findet man drei mit ihrer Basis ver- 
wachsene Bliitter, die ais Hiille das Bluthenbiischelchen um- 
schliessen. Das Bluthenbiischelchen bestelit aus 3— 4 und 
mehr kleinen pfirsichbliithrothen Blumchen. Der Gziihnige 
Kelch ist sehr kleili, die viertheilige Krone radformig. Die 
zwei Friichtchen hiingen zusammen und sind mit dem grosser



werdenden 6zahnigen Kelche gekront. Jedes Friichten tragt 
also an seiner Spitzę drei Zabne.

Y orkom m en: Anf Aeckern und auf Kuiturland ver- 
schiedener Art, auf' allen Bodenarten, wenn auch \orzugsweis 
auf schwerem Bo den. Durch das ganze Gebiet verbreitet. 
Sie uberwinterfc nicht selten. Auek in Posen, so z. B. in der 
Hauptstadt vor dem Eichenwald - Thor bei Czarnikau im 
Lubaszer Park. Sil dl ich findet sie sich noch auf Sizilien 
(B. Z. 1864, S. 55.)

B liith ezeit: Juli bis Oktober. Die Friichte reifen im 
August und spater.

A nw endung: Der rotlie Farbstolf der Wurzel wird 
kaum benutzt.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2869.
A Pflanze in naturł. Grosse; 1 Bluthe, vergrossert; 2 dieselbe 

im Langsschnitt, desgl.; 3 Frucht, desgl.; 4 dieselbe im Langsschnitt, 
desgl.



Feldmeier.

Syn. A. caerulea Lobel. A. oiliata Moench. A. dubiaW.
Bili etwa 80 Cm. hohes Sommergewachs mit zarter, 

spindeliger Wurzel. Biatter rtickseits rauh, die unteren 
dziihlig, verkehrt- eiformig, abgerundet, die oberen sclimal 
lanzettlich oder lineal-lanzettlich, 6— 8zahlig, stnmpf; Bluthen 
in endstandiger, biiscbeliger Dolde, von einer etwas langeren, 
borstig gewimperten Hiille urngeben; Friichtekahl. Der auf- 
reehte Stengel ist unten einfach, lang gegliedert, nach oben 
mehr oder weniger astig, mit ziemlich steifen, anfwiirts ge- 
richteten Aesten.

B esch re ibu n g : Die Pfahlwnrzel geht senkreclit in den 
Boden ein, ist krapprot, liat wenig kleine Nebenfasern und 
treibt einen anfrechten, 15— 30 Cm. hohen, stnmpf vier- 
kantigen, unten ruckwarts ranhen, oben glatten, gabelastigen 
Stengel, der aber an einigen Exemplaren schon an der 
Stengelbasis Aeste aussendet, welche nebst dem Stengel ge- 
meinlich roth angelaufen, unverastelt sind und an ihrer Spitze 
die Bluthen tragen. In der Regel findet man die verkehrt- 
eirnnden Cotyledonen noch am Stengel. Ueber denselben 
steht ein Blattquirl von vier verkehrt-eirundlichen bis spatel- 
formigen Blattern, dann werden die Bliitter schmal und 1

1) Die Ableitung des Namens ist unsieher. Vielleicht von 
asp er, rauh, weil einige Arten rauhe Biatter besitzen.
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linien- Ianzettformig, stehen zu sechs, spater zu acht, sind 
aber alle stumpf und durch kleine Striegelhaare unterseits 
riickwarts rauh, oberseits dagegen glatt. Die Deckbliitter, 
welclie sieli nalie dem Bliithenschirmchen befhlden und das- 
selbe einhiillen, bab en die Form, Farbę und Gross e der 
Stengelblatter, sind aber durch lange weisse Haare ge- 
wimpert; die Bliithchen sind kornblumenblan. Diese Pflanze 
hat in ihrer Gestalt viel Aehnlichkeit mit Sherardia ar- 
ven sis; allein der Stengel der Sherardia  ist nicht auf- 
reclit, sondern nur anfsteigend, die Bliitter gehen in eine 
Stachelspitze aus, die Bliithen sind lila- bis hell-rosenroth 
und die Friichte sind mit dem Kelehe gekront.

Yorkom m en: Auf Kalkboden und im Thonmergellande, 
und zwar ais Unkraut auf Aeckern. In den hoheren Gegen- 
den in Thiiringen, auf den Feldern des Kallcplateaus und auf 
hochgelegenen Aeckern des Thonmergels; eben so auch in 
Schwaben und Franken, Schlesien und Bohmen, Baiern und 
Oesterreich. Im Norden Deutschlands dagegen eine seltene 
Pflanze. Standorte werden beispielsweis angegeben bei Elbing; 
von Potonie bei Lenzen in der Priegnitz am Wilbergschen 
Garten im Mai 1870 gefunden aber spater nicht wieder1); 
nach Focke verschłeppt bei Bremen; in Thiiringen tiber 
Oldisleben und bei Artern am Weinberge (Lutze, Pi-ogr.
S. 20), bei Stadtilm; stricliweis auf den Aeckern jenseit des 
Jenaischen Stadtforstes zwischen Koppanz, Yollradisroda, 
Bucha, Magdala. In Posen ais Gartenunkraut in der Ober- 

'forsterei Theerkeute.

1) H. Potonie, Plorist. Beobaclit. aus der Priegnitz. Bot. Ver. 
d. Prov. Brandenburg, Bd. 24, S. 168. Ygl. u. a. D. B. M. 1884, S. 183.



B liithezeit: Mai bis August.
A nw endung: Die Wurzel entlialt denselben rothen 

Farbestoff wie die Farberrothe und das Bleibtreu. Das 
Pflanzchen ist ein empfehlenswerthes Sommergewachs fur 
den Blumengarten.

Abbi ldungen.  Tafel  2870.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



2871, Asperufa iaurina L.

Alpemneier.

Syn. Galium taurinum Scop. Aspenda trineruia Lam.
Das dauernde Muzom treibt aulrechte, wenig verastelte, 

langgegliederte Stengel von V2 Meter Hohe. Blatter vier- 
ziiłilig, eiformig-langlich, dreinervig, zugespitzt; Ebenstrausse 
gestielt, liinger ais die Hulle, biischelig-doldig; Krone weiss, 
die Rohre weit liinger ais ihr Saum; Frucht kalii, punk- 
tirt-raoh.

Y orkom m en: In Gebirgswaldungen am Fusse der 
Alpen. In der Schweiz; im Yorarlberg; im sudliehen Tirol; 
um Gorz und Monfalcone. Ausserdem in Gebirgswaldungen 
des siidlichen Europa. Am Ufer der Tauber bei Mergent- 
heim in Schwaben. Yerwiłdert im englischen Garten bei 
Miiiicłien.

B łiitłieze it: Mai, Juni.
A nw endung: Eine empfehlenswerthe Staude fur den 

Blumengarten.
A b b ild u n g en . T a fe l 2871.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, yergrossert.



Farberm eier, K rappm eier.

Syn. Galium tinctorium Scop. Asperula rubeola Lam.
Das dauernde gegliederte Rhizom kriecht im Boden und 

treibt bis meterhohe, lang gegliederte, nach oben steil ver- 
astelte Stengel. Blatter linealisch, kalii, am Rand etwas 
ranh, die unteren Gzahlig, die oberen 5 zśihlig, ungleich; 
Ebenstrausse endstandig, langastig; Deckblatter eirnnd, spitz, 
grannenlos; Krone kahl, weiss, die Rohre so lang wie der 
dreilappige Sanm, tricliterformig; Priichte glatt.

B eschreibung: Der kriechende Wurzelstock dieser 
Pflanze ist sehr verastelt, die Aeste aber treilien nur einen 
einzigen, 30— 75 Cm. hohen, aufrechten Stengel, welclier 
kahl, undeutlich viereckig und verastelt, und an den Knoten 
etwas geschwollen ist. Die kalilen Blatter sind sehr schmal, 
am Rande scharf, iibrigens kahl, rollen sich, wenn sie welk 
werden, zusammen und werden im Trocknen leicht schwarz- 
lich. Nach oben zu, wo die Blatter zu vieren stehen, werden 
sie breiter, dann folgen noch etwas breitere, gegenstandige 
Blatter, die zur Seite ofters zwei kleine borstenartige Blatter 
haben und ganz oben stehen die fast rautenformigen Deck
blatter, die zwar spitz sind, sich aber nicht mit Stachelspitzen 
endigen. Die Bluthenentwiclcelang ist centrifugal, die unter- 
sten Bluthenstiel-Theilungen sind meistens dreispaltig, • die 
obersten aber gewohnlich zweispaltig. Die Kronen sind weiss,



im Yerbliihen rothlich, ofter dreispaltig imd dreimannig ais 
vierspaltig und viermannig und die Friichte braun, glatt und 
glanzend.

Y orkoinm en: Auf waldigen, bergigen Stellen, besonders 
im Bereiche des Kalks. Stellenweise durch ganz Deutschland, 
indessen in Thiiringen ziem li eh selten; in der Flora von Halle, 
bei Iiemda, IStadtilm, Plauen, Arnstadt, Saalfeld, Franken- 
hausen und Sondershausen, auch bei Freiburg. Oberhalb 
Bingen in der Rheinprovinz; hanfig im Elsass am Ingers- 
heimer Berg. Nach Herrn Fr. J. Weiss in Preussen bei 
Nikolayken, Allenstein, Neidenburg, Thorn, Kulm, Graudenz, 
Fiatów. Nach Hagen auch bei Konigsberg (Fuchshoefen). 
In Bohmen.

B liith eze it: Juni, Juli.
A n w en du n g : Der Wurzelstock hat ebenso rothe Farbę 

ais der von R ubia  tinctorum  und wird auch zum Farben 
benntzt.

A bb i l d u n g en .  Ta fe l  2872.
A oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Friichte, ver- 

grbssert.



Bergmeier, Braunemeier.

Das dauernde, kurzgegliederte Rkizom treibt zahlreiche, 
spannenhohe, ausgebreitete, aufstrebende, diinne, sehr iistige 
Stengel. Bliitter vierzahlig, linealisch, kalii, am Rande etwas 
raułi, die oberen ungleich, bisweilen die unteren sechszahlig; 
Ebenstrausse endstśindig, ziemlich gedrungen; Deckbattchen 
verkiirzt, lanzettlich, stachelspitzig; Krone rauh, die Ilohre 
so lang wie der viertheilige Saum; Pruchte kornig-rauh.

B esch re ibu n g: Die Wurzel cylindrisch, yerschieden 
gebogen, iistig, nacli oben oft mit feinen Wurzelfasern, mehr 
oder weniger herabsteigend, auch wohl etwas horizontal 
liegend, holzig, innen gelbłicłi, aussen dunkelbrannroth, oben 
bald dickt bei einander, bald, wenn sie mehr liegend ist, in 
weiterem Raume eine Menge 10— 25 Cm. langer, mehr oder 
weniger unten niederliegender, hier auch wohl wieder wurzel- 
iihnlicher (rothgefarbter), dann aber anfsteigender, geglieder- 
ter, vierkantiger, an den Knoten bebliitterter, von der Mitte 
oder nach der Spitze iistiger, oben bliithentragender, ganz 
kahler, oder am untern Ende etwas feinhaariger Stengel 
hervorbringend, dereń Glieder unten am kiirzesten, in der 
Mitte am langsten, oben aber wieder kiirzer sind und die- 
selben Verhaltnisse an den Blattern zeigen; die Ecken der- 
selben treten ais Leisten hervor, und sie sind nebst den



zwischen ihnen befindlichen Flachen. zuweilen mit einer 
iinsserst feinen, nur durch die Loupe bemerklichen Behaarung 
bedeckt. Die Bliitter sind linealisch-spitzlich mit unten vor- 
tretender Mittelrippe u,nd umgeschlagenen Blattrandem, von 
sehr verschiedener Lange, die untersten oft nur 2 Mm. lang, 
die mittlen 2 Cm. und langer; wenn vier im Quirl stehen, 
sind die beiden, aus dereń Winkeln Aeste hervorkommen, 
langer. Die Deckblatter sind kiirzer und breiter ais die 
Bliitter, lanzettlich, in eine kleine hellere Spitze auslaufend. 
Die an den Spitzen der Stengel und Aeste befindlichen Trug- 
dolden sind dreitheilig (meist zwei- bis dreimal), mit nach 
oben sehr verkurzten Gliedern. Der Kelch ist Anfangs wie 
tein behaart, wird aber bei der Fruchtreife fein gekornt, ein 
Rand ist an ihm kaum an sehwachen Ausschweifungen be- 
merkbar. Die Blumenkrone wird bis gegen 4 Mm. lang, sie 
ist aussen fleiscbroth, innen weiss, besonders am untern 
Theile. nur durch die Loupe bemerkbar, sehr kurz feinhaarig. 
Die Staubgefasse werden erst am obern Ende der Ilohre frei, 
und die dunkeln, langlichen Staubbeutel ragen kaum zwischen 
den Kronzipfeln etwas vor; der kurze Griifel theilt sich 
oben und tragt zwei kugelige Narben. Die Frucht besteht 
aus zwei nierenformig halbkugeligen, einsamigen, trocknen, 
mit ihrer etwas concaven Seite gegen einander liegenden 
Fruehtchen.

Y orkom m en : An sonnigen Alduingen, auf Kalkfelsen, 
auf Haiden, auch auf anderen Felsarten, an Waldrandern 
und Rainen. Am haufigsten im mittlen und sudlichen Ge- 
biet, uberhaupt in Gebirgsgegenden. Im Norden sehr selten, 
so z. B. nach Patze (Flora 1850) in Preussen nur bei Allen-



stein und Graudenz angegeben. Sełir haufig ist sie in 
Thiiringen, auch in der Provinz Sachsen (D. B. M. 1884, 
S. 94), im sachsischen Vogtland (Artzt a. a. O. S., 139). 
Fotonie fiihrt fur die Priegnitz an (a. a. O., S. 168): Rudower 
See, Gadów See, Wittenberge, Sandgruben bei Havelberg. 
(Vgl. u. a. D. B. M. 1885, S. 29).

B liith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Das Rhizom enthalt denselben rothen 

Farbstoff wie die Krappwnrzel. Friiher wurde es gegen die 
Braune angewendet.

P orm en: u. mdgaris Reichenbach: Kronrolire kaiuu 
doppelt so lang wie der Saum; die ganze Pflanze kalii. Syn.
G. cynanchicum Scop. Asperula montana Kit.

(i. longiflora De Yis.: Kronrolire zwei bis drei Mai so 
lang wie der Kelch. Kalii. Die Blśitter meist langer. Syn. 
A. longiflora W. K.

y. canescem De Vis.: Grauhaarig, oft sammethaarig, 
sonst wie die vorige. Syn. A. canescens De Vis. A. scabra 
Presl. A. flaccida Ten.

d. commutata Rchb. Wie longiflora, aber mit breiteren 
Blattern.

£. Staliana Rchb.: Graugrttn, mit dickeren Blattern. 
Syn. A. Staliana De Yis.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2873.
Pflanze in naturl. GrSsse.
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Waldmeier, Waldmeister,x) Mdschen.

Syn. Galium odoratum Scop. G. Matrisylva Web.
Das dumie, dauernde Rhizom kriecht auslauferartig im 

Boden und bildet rasige, aufrecbte, liaum spannenhohe, vier- 
kantige Stengel. Blatter lanzettlich, kahl, am Rand und 
Kieł rauh, die unteren secliszahlig, die oberen meist aclit- 
zahlig (7— 9zahlig); Ebenstrausse endstandig, gestielt; Krone 
trichtericli, weiss; Fracht steifhaarig, mit hakigen Borsten 
besetzt.

B esch re ibu n g: Die ganze, ausdauernde Pflanze wird 
finger- und handlioch, ofters auch iiber 15 Cm. lioch. Die 
rotlibraune Wurzel ist dunn, iistig, weit kriechend, gegliedert, 
an den Gelenken faserig und treibt mehre Stengel. Die 
Stengel aufreelit, dunn, einfach, kahl, viereckig, unter den 
Blattquirlen borstig. Die Blatter quirlig, die untersten ver- 
kehrt eirand, die ubrigen lanzenfórmig, 6-, 8-, lOziililig, zu- 
gespitzt, stachelspitzig, ani Rande und unterseits aut der 
Mittelrippe durch aufrecbte Borsten scliarf. Die Bluthen 
bilden eine endstilndige zwei- bis dreigabelige, gestielte 
Doldentraube, an dereń Yerastelung linienformige Deckblatter 
sitzen, welclie oft auch an den obersten Aesten fehlen. Statt

1) Der Name Waldmeister ist eine Yerschleehterung ans: Wald- 
lueier. In Holstein heisst das Kraut im Plattdeutscben: Mofchen, 
d. i. kleines Moos, Mćischen.



des Kelches findet sich hochstens ein Rand, welcher bei der 
Fruchreife ganz yerschwindet. Die Zipfel der weissen, tief 
yierspaltigen Krone sind so lang ais die walzenformige Rohre, 
liinglich, stumpf, nach oben etwas concav. Die vier Staub- 
gefasse sitzen an der oberen Mtindung der Rohre und wechseln 
mit den Zipfeln des Sanmes ab; die fadenformigen Faden 
tragen langliche, aufrechte, seitlich aufspringende, gelbe 
Antheren. Das zweifacherige Ovarinin tragt zwei Griffel, 
welcbe von der Basis bis zur Spitze verwacbsen und mit 
zwei kopfformigen Narben besetzt sind. Die kugelige Frucbt, 
dicht mit weissen, an der Spitze schwarzen und hakenformigen 
Borsten besetzt, fleischig, zweifacherig, zweilcnopfig, Knopfe 
nieht aufspringend, einsamig.

Y orkom  men: In scbattigen Waldungen und Hainen, 
sowohl auf der Ebene ais auf niedrigen Grebirgen, auf gutem 
Waldboden, yorzugsweis im Buchenwald. Die Pflanze ist 
durch Deutschland zerstreut Sie war fruher verbreiteter, ist 
aber durch Ausgraben an vielen Orten ausgerottet. In 
Thuringen findet sie sich z. B. im Schwarzathal bei der Wald- 
schenke, auf der Spitze des Eisenbergs bei Wirrbach, am 
Ficbtelbrunnen im Leubengrund unweit Kabla, bei Ilinenau, 
Eisenacli, Saalfeld u. s. w. (Vgl. D. B. M. 1884, S. 27, 117, 
184; 1885, S. 25. Irmischia 1884, S. 14. Potonić a. a. ()., 
S. 168). Im nordliehen Gebiet ist sie im Ganzen haufiger, 
so z. B. in Preussen nach Fr. J. Weiss bei Kbnigsberg, 
Caymen, Labiau, Insterburg, Darkehmen, Heiligenbeil, Heils- 
berg, Memel, Pr. Eylau, Liebemuhl, Schirwindt, Gilgenberg, 
Behrendt, Neustadt, Thorn, Deutsch Crone etc., bei Culm in 
Westpreussen (s. Ber. d. westpr. bot. Yer. 1878, S. 18). Hie



und da im Alpengebiet, so z. B. im nordlichen Tirol am 
Waldweg zum Sońnwendjoch, iiber der Glasfabrik in Kram- 
sach, ani Wege von der Kniepasskapelle zur Alpe Ladoi. 
(D. B. M. 1880, S. 75.)

B liith ezeit: Mai, Juni.
A n w e udung: Die ganze Pflanze besitzt einen lieblichen 

Geruch, welcher besonders im trocknen Zustande hervortritt. 
Im bliihenden Zustande eingesammelt und dem Weine bei- 
gemischt, bewirkt er einen angenehmen Geschinack und heitert 
auf. Der wohlriechende Waldmeister wurde friiher ais Arznei- 
mittel gegen Leberverstopfung und Gelbsucht gebraucht; jetzt 
wird er nur nocli ais Hausmittel angewendet.

A b b ild u n g en . T a fe l 2874.
A Pflanze in naturl. Grćisse; 1 Bliithe im Langssehnitt, ver- 

grossert; 2 Friichte, naturl. Grbsse; 3 einzelne Frucht, yergrossert.



Felsenmeier.

Syn. Galiurn glaucum L, G. campanulatmn Yillars. 
G. montanum Pall.

Das dauernde, liegende, kurzgegliederte, dtinne Rhizom 
treibfc einen bis meterhohen, aufrechten oder aufsttigenden, 
stielrunden, schwach kantigen, kahlen oder am Grunde flau- 
migen Stengel, welcłier sieli nach oben in lange, aufwarts 
gerichtete, rispig-ebenstriiussige Bliitheniiste tkeilfc; Bliitter 
starr, linealisch, stachelspitzig, am Rand umgerollt und rauh. 
die oberen meist achtziihlig, blaugriin; KronenSaum liinger 
ais die Rohre, weiss; Friichte glatt.

B eschreibung: Dieser Waldmeister ist die schonste 
unserer Galienarten. Der Stengel steigt schlank ‘/2— 1 Meter 
hocli empor, ist beduftet griin, hat sehr lange (10— 20 Cm. 
lange) Zwischenknoten, tragt an dem etwas verdickten und 
gefarbten Knoten gemeinlich 8, aber auch wohl 9 und 10, 
oder nur 7 und 6 drei Cm. lange, einnervige, gleichbreite, 
stumpfe, mit einem Stachelspitzchen versehene Bliitter, dereń 
Breite nicht iiber 2 Mm. geht und dereń Flaehen zwar kalii, 
die Rander aber mit nach der Spitze gekehrten feinen Stachel- 
haaren besetzt sind. Das Griin der Bliitter ist blaulich, be- 
sonders auf der unteren Flachę. Die Aeste der Scheindolde 
sind alle emporgerichtet. Die Zahl der Bliitter in den Thei- 
lungswinkeln der Aeste wird mit der Hbhe immer geringer,



auch ihre Grosse nimmt ab, bis man ganz nahe bei den 
Bliitłien nur noch zwei linienlange, sehr schmale Deckbliitt- 
chen findet. Die Bliithen sind schneeweiss, oder steclien zu- 
weilen etwas in’s Rosenrothe, haben eine glockige Form und 
smd unter allen Galienarten am grossten. Duch die kurze 
Rohre wird sie dem Gesclilechte Galium  sehr ahnlich und 
wird auch aus diesem Grunde von einigen zu ihm gerechnet; 
durch die glockige Gestalt der Krone wird sie aber eine 
A speru la , namentlich auch dadurcli, dass sieli der Saum 
der Krone niclit flach ausbreitet. Die Frtichte sind langlich 
und kalii, die Staubbentel braun.

Y orkom m en: An Felsen und rauhen Abhangen, be- 
sonders auf Gips und Kalli. Im sudlichen und mittlen Ge- 
biet. In der Scliweiz; auf der Rheinflache von Basel bis 
Bingen; durch Schwaben nach dem Donaugebirge bis Regens
burg und den frankischen Bergen, haufig im Thuringer Muschel- 
kalkgebiet und auf den Gipsfelsen des bunten Sandsteins und 
im Saalgebiefc abwarts bis in die Provinz Sachsen; im Main- 
thal bis Wurzburg; in Unterosterreicli und durch Bohmen, 
Mśihren und Sachsen bis zum Unterharz. Im mittlen Saal- 
thal zieht sie sieli aufwarts, soweit der Gips und Muschel- 
kalk sieli erstreckt, so z. B. auf dem Sehonberg bei Alten- 
berge, zwischen Blankenburg und Schwarza. (Ygl. auch: 
Irmischia 1885, S. 14. D. B. M. 1884, S. 117, 124.) In 
Schlesien nur bei Bolkenhain, Gorbersdorf und Troppau.

B ltithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Dieses Gewachs ist eine herrliche Zierde 

der Gipsfelsen bei Jena, steht und bliiht daselbst mit Syringa 
yu lgaris  und L on icera  C aprifo liu m  (sammtlich wild) an,



auf und tiber den 35 M.eter hohen, jah abfallenden Felsen 
wuchernd. Die Bltithe fallt in die schonste Zeit des Jahres, 
in die erste Halfte des Jimi.

Form en: Sie variirt mit langerer und ktirzerer Kron- 
rohre, oft balb so gross, oft ltaum kiirzer ais der Samu, 
ausserdem mit kleineren Blumen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2875.
AB Pflanze in nattirl, Grosse.



2876. Asperula Aparine Sehott, 

Klebermeier.

Syn. A. rimlis Sibtli. Oalium rivale Gris.
Das dauernde lihizom treibt einen bis meterholien 

Stengel. Blatfcer meist achtzahlig, lanzettlich, ani Rand und 
Kieł wie der Stengel riickwarts ldeinstaohelig-rauh; Bluthen 
in lockeren, reichbliithigen, end- und seitenstandigen Rispen; 
Friichte ko mig.

Y orkom m en: In feuchten Geblischen, an Ufern von 
Bachen und Fliissen. In Mahren, Schlesien und Preussen. 
In Schlesien an der Weisfcritz liei Arnoldsmiihl, um Breslau 
am Ufer der Oder, bei Leobschiitz, bei Głeiwitz am Kirchhof 
an der Klodnitz, bei Laband, Myslowitz an der Brinitza, am 
Werkgraben bei Dzieckowitz, bei Nieska; verwildert bei Prag; 
in Preussen in der Balgarder Schlucht und am Menielufer 
bei Tilsit, bei Jenionlten unweit Lyck, nach Fr. J. Weiss bei 
Gurnbinnen und Neustadt, nach Abromeit (D. B. M. 1884, 
S. 179) in der Romintener Haide.

B liith eze it: Juli, August.
F onnen : Sie weieht ab: Kronrohre halb so lang wie 

der Sauin. Diese ist nach Koch A. rivalis Sibtli. Sehr 
langrohrig land Buek sie bei Frankfurt a. O. Ebenso kommt 
sie in Mahren vor.

A b b i l d u n g e n .  T a f e  1 2876.
Oberer Theil der Pflanze, naturl. Grosse.



2877. Crucianella angustifolia li.

Sand - Kreuzahre.

Syn. liuheola lineariflora Monch.
Ein kaum spannenhohes Sommergewachs mit steif auf- 

rechtem, nach oben etwas verasteltein Stengel. Blatter in 
sechsziihligen, ziemlich gedrungenen Wirteln, lineal-lanzett- 
iich oder linealisch, fast borstlicli, blangriin; Aehren ver- 
langert, vierzeilig- dachig, vierkantig, mit dacbigen Deck- 
blattern besetzt, von den en die ausseren am G rundę zusam- 
mengewacbsen sind, spitz gekielt, mit einer flugeligen Kenie 
herablaufend, amRande kahl; Blumen idein, unscheinbar gelb.

Y orkom m en: An sandigen Orten. Nnr an der Siid- 
grenze des Gebiets im warmeren Istrien.

B liith ezeit: Juni, Juli.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2877.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe mit Deckbliittem, ver- 

grosaert; 2 Bliithe, ohne Deekbliitter, desgl.; 3 Bliitheiikrone, desgl.; 
4 Griffel, desgl.
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Berg - Kreuzahre.

Syn. Asperula molluginoides Rchb. Oalium longiflorum 
Giildst. Asperula tubiflora Hort. Galium anomalum Hort.

Weit hochwticłisiger ais die vorige. Das dauernde Rhizom 
treibt einen steif aufrechten, bis meterhohen, nacłi oben iistigen 
Stengel mit langen Internodien. Blatter 6— 12zahlig, schmal 
lanzettlich, rauh; Bluthen in achselstandigen und endstandigen 
Kopfchen, gestielt, fast rispig; Deckblatter aus breiterem 
Grunde lanzettlich, zugespitzt, ani Rande zottig; Kronrohre 
lang, nach oben fast trichterig, der Sanm fiinfspaltig.

Y orkom m en: An gebirgigen steinigen Orten. Nur im 
siidlichsten Theil des Gebiets. Am Kahlenberge ]>ei Laibach.

B lu th e ze it : Juli, August.
A nw endung: Eine zierliche Staude fur deu Blumen- 

garten.

A b b ild u n g en . T a fe l 2878.
A oberer Theil der Pflanze, naturl. Grosse; 1 Bliithe, ver- 

grdssert.



Kreuzkraut.

Syn. G. cruciatmn Smith. Yalantia Cruciata L. V.cherso- 
nensis W. V. ciliata Presl.

Das dauernde, gegliederte, dunne, versastelte lihizom 
kriecht auslauferartig im Boden und treibt, rasige, einfache 
oder schwach verastelte, rauhhaarige, spannenhohe Stengel. 
Blatter kreuzstandig, langlich oder eiformig, dreinervig; Blii- 
thenstiele in den oberen Blattachseln stehend, iistig, deck- 
blatterig, steifhaarig oder kahl, zur Zeit der Fruchtreife ab- 
warts gekrummt, kiirzer ais die Blatter, cymatisch; Fruehte 
glatt.

B esch re ibu n g: Der Goldwaldmeister hat einen krie- 
ehenden Wnrzelstock, aus welehem sich ein meistentheils ein- 
facher oder nur am Grnnde mit einigen kleinen Aesten be- 
gabter Stengel erliebt. Je naeli dem Standorte wachst der 
Stengel 80— 45 Cm., am schattigen Bachufer schiesst er im 
hohen Grase sogar 60 Cm. empor. Er ist schwach, steht 
nur im Grase aufrecht, oder im Alter, wo er die Festigkeit 
bekommt; sonst liegt er am Boden und hebt sich nur mit 
seiner Spitze empor. Er hat vier Kanten, ist mit abstehenden 
Haaren dicht bekleidet, griin oder rothlich und an den Knoten,

1) yt'du>p, Milchkraut, nannte schon Dioacorides das Labkraut 
(G. verum  Scop.), weil es wie Kiilberlab die Milch zum Gerinnen 
bringt. Der Beiname bezieht sich naturlioh auf die Kreuzstellung 
der Blatter.



wo die Blattwirtel stehen, purpurroth. Die Blatter messen 
2— 3 Cm. und haben 6 — 10 Mm. Breite. Sie sind auf der 
Unterflache mit Haaren bekleidet, am Rande .mit Haaren be- 
wimpert, haben einen starken Mittelnerv, anten am Stengel 
auch zwei mebr verlorene Seitennerven und sind spitz. An 
den zwei oberen Dritteln des Stengels entspringen ans allen 
Knoten, die kleinen, in Scheindolden verastelten Bluthenstiele, 
welche an einer Yarietat haarlos, an der anderen behaart 
sind. Diese Bluthenstiele verastełn sieli gabelartig, tragen 
iiinl liis sieben Bliithchen, wovon die mittelsten zwitterig und 
fruchtbar, die Seitenbliithchen mannlicli sind. Das ganze 
Scheindoldehen hat ei.wu die łiaibe Lange des Blattes und 
besitzt an seiner Theilung zwei linienlange, liinglich-eiliptische 
spitze Deekblattchen, welche mit den Blattern gleiclie Farbę 
haben, namlich grasgrun sind. Der Kełch ist sehr undeutlich, 
die Krone hat vier lanzettformige, spitze goldgelbe Zipfel. 
Nach der Bltitlie nimmt diese Pllanze eine ganz andere Ge- 
stalt an. Die frulier ausgespannten grunen Blatter werden 
gelblich und schlagen sieli nebst den Scheindolden zuriick, 
verbergen die braunen Fruchtchen, welche man an den ober- 
sten Stielchen findet. Die Nebenblattehen bleiben dagegen 
aufrecht geriehtet, und weil aus jedem Knoten vier bis seehs 
nahe bei einander steliende Scheindoldehen entspringen, stehen 
sie kranzartig neben einander. Die Doppelachenie ist seltener 
ausgebildet, gewohnlich findet man nur eine von beiden ent- 
wickelt, welche nierenformig und runzelig ist,

Vorkom m en: AufWaldwiesen, anBachufern,anZaunen, 
Hecken, rasigen Abhangen und Riindern, besonders in Ge- 
birgsthalern, auf Kalkboden nicht fehlend, wenn auch weniger



haufig ais auf anderen Bodenarten. Im siidlichen und mittlen 
Gebiet ziemlich verbreitet, im nordlichen sehr selten. In 
Preussen bei Gerdauen und Marienburg (Patze, Pr. J. Weiss), 
bei Coswig an der Elbę von Herm Walter Weiss und bei 
Calau in der Mark von Henn Richard Weiss gefunden, ferner 
bei Lenzen an der Elbę, am Elbdeich bei Baelow obnweit 
Wilsnaclt, an der Elbę zwischen Wittenberge und Cumlosen 
(Polonie a. a. O., S. 168). In Thuringen ist sie im Muschel- 
kalkgebiet weit seltener ais auf anderen Formationen, so 
z. B. hinfcer der Kunitzburg, bei Beudnitz, am Philosophen- 
weg vor dem Einschnitt rechts am Rand in der Flora von 
Jena, bei Magdala u. s. w.

B liith eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Sonst brauchte man H erba Cruciatae 

s. A sp eru lae  aureae. Die Bliithen riecben ziemlich stark, 
obwohl nicht angenehm, die Pflanze schmeckt etwas zusam- 
menziehend bitter. Sie galt ais ein innerliches und ausser- 
liches Wundmittel. Merkwttrdig ist der rothe Parbestoff, 
welcher sieli in Wurzeln und im Kraute findet, die Milch 
und die Knoehen der Thiere bei starkem Genusse roth fiirbt.

P orm en : (i. lcievipes Koch: Bliithenstiele und Bliithen- 
stielchen kahl. Syn. Valantia Cruciata Willd.

A bbildu n gen . T a fe l 2879.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Theil der Bluthendolde, vergriissert; 

2 Same, natur!. Grosse und yergrossert.



2880. Galium vernum Scopoli.

Frtihlings - Kreuzkraut.

Syn. Cr. Bauhini R. S. Valantia glabra L.
Die Pflanze ist der vorigen sehr ahnlich, aber in allen 

Theilen kleiner und zarter. Rhizom dauernd, kriechend; 
Bliitter vierzahlig, eirund oder langlich, dreineryig; Bliithen- 
stiele achselstandig, astig, deckblattlos, kahl, zur Fruchtzeit 
abwarts gekriimmt; Friichte glatt; Stengel kalii oder im 
unteren Theil knrzliaarig.

B esch re ibu n g : Diese Species sieht dem Grał inni cru- 
ciatum  sehr ahnlich, ist aber nur in allen Theilen viel 
kleiner. Der Wurzelstock treibt einen aufsteigenden Stengel, 
welcher sich ani Grunde veriistelt, oder es kommen schon 
aus dem Stocke mehre aufsteigende Stengel. Die Aeste ver- 
zweigen sich nicht, sind vierkantig, kalii oder schwach be- 
haart und, wie Gal. cr u ci a tum, reich beblśittert. Die Stengel 
oder Aeste werden aber nur 10— 15 Cm. hoch und die Blatter 
sind nur 8— 12 Mm. lang. Letzte sind an der Basis sehr 
klein und eiformig, nehmen gegen die Mitte des Stengels an 
Liinge zu, werden langlich bis lanzettformig, haben 3 Liings- 
nerven, eine stumpfliche Spitze und sind am Rande und an 
den Nerven der Unterseite behaart. Die Bliithenstiele kommen 
aus den Blattwinkeln, theilen sich zweimal trichotomisch, so 
dass die ganze Cynie aus 7— 9 kleinen gelben Bltithchen be- 
steht. Sie ist indessen so kurz, dass das Stiitzblatt sie an 
Lange tibertrifft und zuruckgeschlagen ais Fruchtcyme giinz-



lich verdeckt. Die Endbliithen der Cymen sind allein frucht- 
bar, so dass an der Pruchtcyme sich nur zwei oder drei sehr 
kleine, braune, glatte Fruchtchen finden.

Yorkom m en: Anf Wiesen und grasigen feuchten Wald- 
platzen von Karnthen, Steiermark, Oesterreicli, Miihren und 
Schlesien. In der Schweiz im Kanton Tessin; im stidlichen 
Tirol; im osterreichischen Kiistengebiet. Nach gefiilliger 
brieflicher Mittheilung des Herm Jungck vom 25. April 1881 
in den Waldern nni Gleiwitz. In Salzburg (A. Sauter’s Flora 
1879, S. (39) im Gebusch am Monchsberg tiber der Monika- 
Pforte.1)

B lu th ezeit: Mai, Juni.
P or men: Sie weiclit ab mit halb so grossen Bliithen 

und mit Bluthenstielen von der halben Liinge des Blattes. 
Die Bliithen sind meistens lebhaft gelb, seltner weiss oder 
blassgelb.

1) Bogenhard’s Angabe: In einem Thalchen unter der Leuchten- 
burg, welche Dietrich entlehnt ist, beruht jedenfalls auf Verwechse- 
lung. Vgl. Bogenhards Flora von Jena, S. 240. Die Exemplare in 
Langethals Herbarium stammen ans Oberschlesien.

A b b ild u n gen . T a fe l 2880.
Pflanze in natiirl. G-rosse.



2881. Galium pedemontanum Ali.

Pieni onteser Kr euzkraut.

Syn. Valantia pedemontana Bell. Galium chloranthum 
Brotero.

Der vorigen sehr ahnlich. Sie unterscheidet sieli von 
derselben durch einfache oder zweispaltige, zottige Bliithen- 
stiele (weielie indess wie liei jener deekblattlos sind) sowie 
durch den riickwiirts stacheligen, iibrigens kahlen oder zottigen 
Stengel.

B esch re ibu n g : Die Stengel sind nur an der Basis 
verastelt, sie und die Aeste legen sieli entweder mit der 
Basis aut den Boden oder sie sind aufsteigend, durchaus 
unver;istelt und erreichen eine Hohe von 20— 40 Cm. Ihre 
ruckwiirts stehenden Borstenhaare sind gewohnlich noch mit 
Filzhaaren untermengt und ihr Blattreichthum gleicht dem 
Gal. cruciatum . Die Blatter sind bis 1 Cm. lang, drai- 
nervig, beiderseits fast gleichfarbig und beiderseits beliaart. 
Aus den Winkeln der oberen Blatter kommen die dichoto- 
mischen, armbluthigen Cymen, welche gemeinlieh nur drei 
bis vier Bluthchen haben, wovon gewohnlich nur ein bis 
zwei fruchtbar sind. Die Bluthen haben gelbe Farbę. Die 
Fruchtchen sind sehr klein. Ebenso wie Galium  cruciatum  
bekommt diese Pfianze in der Fruchtzeit eine ganz andere 
Gestalt, denn die Blatter und die Fruchtcymen schlagen sich 
zuriick und erste bedecken die letztern. Die Zwitterbliithen



haben eine vierspaltige Krone mul sind viermannig, die mann- 
lichen Bluthen besitzen nur eine dreispaltige Krone und sind 
dreimannig. Die Pflanze ist ein Sommergewachs, nach Anderen 
zweijalirig.

Y orkom  men: An sandigen Orten. Im Wallis beiCleveu 
im Veltlin; im osterreichischen Kiistengebiet; tim Dornbach 
bei Wien, Laa bei Wien; bei Ofen; an einer waldigen Stelle 
unter dem Sehloss Castelalto bei Telve im Yalsugana im siid- 
ostlichen Tirol; bei Branson im Wallis.

B lutliezeit: Mai, Juni.

A b b ild u n gen . T a fe l 2881.
Pflanze in natiłrl. Grbsse.
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2882. Galium saccharatum Ali.

Anisldeber.ł)

Syn. Yalantia Aparine L. Galium verrucosum Smith.
Valantia saccharata Gmel.

Ein hochstens spannenhohes Sommergewachs mit schlaf- 
fem, niederliegendein, riickwarts stachelig-rauhem Stengel und 
meist sechszahligen, lineal-lanzettliclien, stachelspitzigen, ein- 
nervigen, am .Rand vorwarts stachelig-rauhen Bliittern. Blii- 
thenstiele dreibliithig, achselstandig, nach dem Verbliihen 
zuriickgebogen; Bluthenstielehen kiirzer ais die dicht warzige 
Frucht. Bliitter nicht abwarts gekriimmt. Bliithen poly- 
gamiscli.

B esch re ibu n g: Der viereckige, durch kleine riickwarts 
stehende Borsten sich, gleicli dem Kleber, an Fingern nnd 
Kleidern anhangende Stengel wird gemeinlieh nicht iiber 
30—-45 Cm. lang, streckt sich auf der Erde hin, tlieilt sich 
aber, docli so, dass die Aeste unveriistelt bleiben und ab- 
wecliselnd am Stengel entspringen. Die zu sechs in Wirteln 
stehenden Blatter sind gerade so lang ais das Internodium, 
sind aufreclit gebogen, durch den mit aufwarts stehenden 
Borstenhaaren bewimperten Rand ebenfalls anhangend und 1

1) Der lateiniseho Beiname sowie der deutsobe Name beziehen 
sich auf die Frucht, welche durch die Warzeń wie iiberzuckerter Anis 
aussieht. Der Name Kleber bezieht sich auf den Stengel, der sich 
mit seinen riickwarts gerichteten Borsten an die Kleider hangt.



schlagen sieli auch nieht friilier zuriick, ais bis sie alt werden. 
Aus jedem Blattwirtel kommen gemeinlich zwei Bliithenstiele, 
welche sieli nacli einer Seite liin wenden, 12— IG Mm. lang 
werden, spater sich ruckwarts biegen und nalie an der Spitze 
sieli in drei kurze Bluthenstielchen theilen. Die beiden seit- 
liehen tragen kleine, weisse, vierspaltige, tetrandrische marnir 
liehe Bluthen, das mittle Bliithchen ist ein viermanniges 
Zwitterbluthchen, welches zwei mit kopfformigen Narben be- 
gabte Griffel bat. Nach der Bliitlie bildet sich die Doppel- 
Irucht schnell aus, bekommt durch die hohen, sehr in die 
Augen fallenden, dem iiberzuckerten Anis gleichenden Warzeń 
ein ganz besonderes Ansehen, unterscheidet sich auch dadurch 
leieht von allen verwandten Kleberarten.

Yorkom  men: Auf' Aeckern, in der aachsisclien Ebene 
und in Thiiringen, z. B. bei Halle, Jena und Rudolstadt, 
auch im Braunschweigischen und im Badischen. Die Pfłanze 
ist sehr selten und unbestandig. Angegeben werden noch 
Stand orte fiir Hannover, Braunschweig, den Unterliarz, Frank
furt a. O., Merseburg, Basel u. s. w. Fiir Jena ist sie zweifel- 
haft. Bogenhard fiihrt nach Zenker eine Stelle an binter 
dem Hausberg nach Jenapriessnitz hin. Ich habe sie in der 
Flora von Jena nie gefunden (H.).

B liith eze it: Juni, Juli.

A b b ild u n g en . T a fe l 2882.
Pflanze in natiirl. GrSsse.



2883, Galium tricorne Withering. 
Ackerkleber.

Syn. Galium Yalantia Wiggers. G. spurium Roth. 
Valantia Aparine PolL V. tricornis Roth. V. triflora Lam.

Der vorigen in Dauer, Wuchs und Grosse iihnlich. Stengel 
schlaff, gestreckt, riickwarts stachelig-rauh; Bliitter meistacht- 
ziihlig, lineal-lanzettlich, stachelspitzig, einnervig, ain Ran de 
riickwarts stachelig-rauli; Blutlienstiele seitenstandig, meist 
dreibliithig; Bliithenstielchen nach dem Yerbliihen zuriiekge- 
kriimmt, langer ais die warzig - kornige Frucht; Bltithen 
gynandrisch.

B esch re ib u n g : Der einfache, unten sehr diiime, nach 
oben zu dicker werdende Stengel legt sich auf den Boden 
und hebfc sich nur mit seiner Spitze empor. Er ist vier- 
kantiff, hat an den Kanten sehr kleine, doch verhaltniss- 
massig starkę, in regelmassiger Entfernung stehende, riick- 
wiirts gerichtete Stachelhaare und ist wegen seines gedrunge- 
nen Wuchses reich beblattert. Die Bliitter stehen in der 
Regel zu acht um den Stengel, messen hochstens gegen 
3 Cm., werden nach der Spitze zu breiter, bis sich endlich 
die mit einem weissen Stachelspitzchen begabte Spitze ab- 
rundet. Die Blatter haben eigentlieh drei Nerven, namlich 
die beiden Seitennerven laufen arn Rande hin und schliessen 
das Blatt. Alle diese Nerren sind wiederum mit feinen, aber 
verhaltnissmassig starken, in regelmassiger Entfernung stehen- 
den Stachelhaaren besetzt, der Mittelnerv hat aber solche 
Haare nur auf der Oberfliielie, die auch auf dem Parenchym 
mit sehr kleinen, anliegenden, zarten Haaren bekleidet ist.



Die Unterfiache isfc kahł und etwas bliisser in Farbę. Die 
Bliithenstiele stehen einander in den Błattąuirlen gegenilber, 
jedoch fehlt niclit selten und z war gemeinlich abwechselnd 
an den Seiten einer dieser beiden Stiele. Jeder Stiel spaltet 
sieli in drei Stielchen, welche eine sebr armblilthige Schein- 
dolde darstellen. Das Mittelbliitłichen bliiht niimlich zuerst, 
dann folgen beide Seitenbllithchen. Alle Blilthehen sind 
Zwitter, aber das Mittelbluthchen nimmt ais das zuerst seine 
Frucht zeitigende den Seitenbluthchen die Nahrung hinweg, 
so dass sie stets unentwickelt bleiben, bald nach der Bliithe 
welken und abfallen. I)ie Bliithen sind sammtlich sehr klein 
und weiss. Bald nach der Bliithe biegt sich der Stiel im 
starben Bogen riickwarts, die Frucht scliwillt fast erbsengross 
auf und zeigt an ihrer Oberflache stachelige Hocker und 
kleine Warzeń.

Y orkom  men: Auf Aeckern mit Kalkboden, Thonmergel- 
boden oder Lehmboden. In Tbiiringen sehr verbreitet, libri- 
gens zerstreut. In Schlesien zwischen Blogotitz und Konska 
bei Teschen sowie bei Oppeln und Woischnik (D. B. M. 
1886, S. 66). Im nordlichen Gebiet sehr selten. Bei Bremen 
vereinzelt nach Focke auf Schutt eingeschleppt. (Vgl. auch 
D. B. M. 1884, S. 117.) Nach Beling auf Aeckern bei 
Gittełde neben den Horstcampwiesen im Harz (D. B. M. 
1886, S. 6).

B liith eze it: Yom Juni bis zum Herbst.
A nw endung: Bei grosser Ueberliandnahme kann die 

Pflanze auf Aeckern liistig werden.
A bb ild u n gen . T a fe l 2883.

A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe und Frucht, vergv8ssert; 
2 reife Frucht, natiirl. GrSsse und vergr8ssert.



2884, Galium trifidum L,

Torf kle ber.

Den beiden vorigen ahnlich aber zarter. Das zarte 
Rhizom ist dauernd und kriecht, wie aucb der untere Theil 
des Stengels, auslauferartig im schlammigen Boden umher. 
Stengel fadlich, schlali', liegend und aufsteigend, astig, vier- 
kantig, ruckwarts stachelig-raub; Blatter vierzahlig, lineał- 
langlich, vorn breiter, sehr stumpf, grannenlos, einnervig, am 
lian de ruckwarts stachelig-raub; Bluthenstiele seitenstandig, 
ein- bis dreibltitliig, nach dem Yerbliilien zuruckgekrilmmt; 
Friichte glatt; Kronensaum dreispaltig.

B esch re ibu n g: Die Pflanze gehort zu den sogenannten 
Kleberarten, die sich mit ihren scharfen, ruckwarts gerichteten 
Haaren an die Finger und Kleider hiingen. Der yierkantige 
Stengel wird 8— 30 Cm. lang; er verastelt sich und ist mit 
zu vieren stehenden, selten zu sechsen stehenden Blattern 
bekleidet, welche von unten nach oben in Grosse zunehmen 
und 1— 2 Cm. lang werden. Die Aeste sind immer nur mit 
zu vieren stehenden Blattern besetzt uud alle Blatter sind 
bios einneiwig. Der Nery geht nicht bis iiber die Spitze des 
Blattes ais Stachelspitzchen liinaus und diese ist ziemlich 
stumpf. Die haarformigen Bliithenstiele bleiben etweder un- 
getheilt oder sind dreigabelig. Die kleinen weissen Bliithen 
haben nur drei Kronenlappen und drei Staubgefas.se, der



Griffel ist aber zweispaltig. Die Kronenlappen sind stumpf, 
die Fruchtchen haarlos und vollig glatt. Die Bliithen sind 
immer Zwitterbluthen. Am iihnlichsten ist diese Art dem 
G alium  anglicum , welches jedoch vierzipfelige, gelblich- 
weisse Kronblatter, gekornelte Friichte nnd stachelspitzige 
Blatter besitzt, auch anfsteigende Stengel hat.

Yorkom m en: Auf schlammigen, torfigen Wiesen. Im 
Gebiet nur im Seethał bei Judenburg in Obersteiermark und 
ara Biirgersee.

B lu th eze it: Juli bis September.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2884.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthe, vergvossert; 2 Narben, 

desgl.; 3 Prucht, desgl.



2885. Galium triflorum Mich. 

W aldmeier - Kleber.

Syn. (}. suaveolens Wahlenberg.
Das diinne, gegliederte, dauernde Rbizom kriecht im 

Boden und wurzelt an den Knoten. Am Ende gehfc dasselbe 
in einen meist einfachen, bis */2 Meter langen, anfsteigenden, 
ziemlich langgegliederten Stengel iiber, welcher locker mit 
riickwarts gerichteten Stachelclien besetzt ist. Blatter breit- 
lanzettlich oder fast langlich, am Ende mit aufgesetzter Spitze 
oder plotzlich in eine feine Spitze zugespitzt, einnervig, am 
Rande vorwarts stachelig-rauh; Bliithenstiele ackselstandig, 
lang, rispig - cymatisch, mit kleinen Deckbliittern besetzt; 
Bliithen meist zu dreien steliend, vierziihlig; Friichte dicht 
mit vorwarts gerieliteten hakigen Borsten besetzt, langge- 
stielt. Die Pflanze iihnelt vor der Bluthezeit ausserordent- 
iich der A sp eru la  odorata  und besitzt denselben ange- 
nehmen Geruch.

V orkom m en: Die Pflanze ist heimiscli im hochsten 
Norden, in Lappland, Skandinavien, im nordlichen Russland, 
in Nordamerika. Im Jahr 1873 wurde dieselbe von Herrn 
Dr. E. Killias in feuchtem Gebiisch im Fichtenwalde unter 
Yulpera bei Tarasp im Unterengadin aufgefunden in einer 
Meereserliebung von 1200 Metern. Im Jalir 1882 wurde sie 
von Ascherson, welchen Herr Dr. Killias aut das Yorkommen 
aufmerksam machte, ais G. tr iflo ru m  Mich. bestimmt. Am



24. Juli 1884 łiatte Hen- Dr. Killias die grosse Freundlich- 
keit, einige frische Exemplare mit Bluthen und Frilcliten an 
mich einzusenden. Eins dieser Exemplare liegt unserer Ab- 
bildung zu Grrunde. Herr Max Wolf, welcher mir die Pflanzen 
giitigst tibermittelte, sclirieb mir, dass der Standort sich fiinf 
Miimten stromabwarts von der Trinkhalle des Kurhauses 
Tarasp befinde. Nach Mittheilung des Herm Dr. E. Killias 
erinnern die unscheinbaren, wohlriechenden, grunlichen Blii- 
then an diejenigen von Gralium Aparine. Wahlenberg in 
der Flora lapponica giebt eine genaue Beschreibnng der 
Pflanze, nur bezeichnet er die Bliithenfarbe ais weiss. In 
Nordamerika bliiht die Pflanze grunlich. Herr Dr. Killias 
schrieb mir ferner: „Die gut entwickelte Pflanze zeichnet 
sich durch ihren kriechenden Habitus ans; kleine Eexemplare 
sind dagegen erigirt und im sterilen Zustand mit A sperula  
odorata  zum Yerwechseln ahnlich/

B lu thezeit: Ende Juli und August.
A nw endung: Man sollte diese Pflanze wegen ihrer 

grossen Seltenheit in die Grarten einfuhren und vermehren. 
Wahrscheinlich lasst sie sich zu ahnlichen Zwecken wie der 
Waldmeister anwenden.

A b b ild u n g en . T a fe l 2885.
A Pflanze in natiirl. GrSaae; 1, 2 Bluthen, vergrijssert; 3 Narben, 

desgl.; 4 Frucht, desgl.
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Heckenkleber.

Syn. G. agreste Wallr.

Bin Sommergewachs mit dunner Wurzel und einem 
schlaffen, vierkantigen, langgliedrigen, kletternden, bis 2 Meter 
langen, meist einfachen, ruckwarts stachelig-rauhen Stengel. 
Blatter G— Szahlig, lanzettlich oder lineal-lanzettlich, staehel- 
spitzig, einnervig, am Rand und am Kieł ruckwarts stachelig- 
raułi; Bliithenstiele achselstandig, zuletzt fast rispig; Bliithen- 
stielchen nach dem Verbliihen grade; Fruchte steifhaarig 
oder glatt; Krone schmaler ais die entwickelte Prucht.

B esch reibu n g: Der Heckenkleber klettert mit seinem 
unten schwachen, nach oben stiirker werdenden, sich durcli 
die ruckwarts gerichteten steifen Haare leicht an Idande und 
Kleider anhangenden Stengel J/:j— l 1/':) Meter in Hecken em- 
por. Diese Haare stehen an den vier Kanten, wahrend man 
an den Knoten kleine, steife .weisse Haare findet. Seine 
Blatter sind 3 Cm. lang und 2 Mm. lireit; wachst aber die 
Pflanze geil, so sieht man aucłi 4 Cm. lange und 4 Mm. 
breite Blatter. Gegen die Basis verschmalern sie sich, vorn 
tragen sie eine Stachelspitze, auf den Flachen, von welchen 
die oliere dunkler, und um so dunkelgrliner ist, je geiler die 
Pflanze wachst, sind sie mit steifen Borstenhaaren, am Rand

1) Ein griechisches Wort Jur „K lette-*, weil sie sich an die 
Kleider hangt.



und Kiele mit riickwarts stehenden Stachelhaaren bekleidet 
und aus ihren Winkeln entspringen Bltithenstiele, die sich 
gabelformig theilen und 5 — 11 Bliithchen tragen. Diese 
Bliithenstiele kommen aber gemeinlich nur einzeln hervor, 
selten stehen zwei einander gegeniiber und dann ist der eine 
weit mehr ais der andere verastelt. Die Bluthen sind sehr 
ldein, weiss oder grlinlich-weiss, die Blilthenstielchen biegen 
sich in der Fruchtzeit niclit herab, sondern bleiben aufrecht 
gerichtet, etwas abstehend. Die Friichte sind durch ihre 
Korner charakteristisch, auf' welchen sieli die hakigen Bor- 
stenhaare befinden.

Vor kommen: In Zaunen, Hecken, Gebiischen, ais Un- 
lcraut in Garten und auf Aeckern. Durch das ganze Gebiet 
verbreitet und tiberall haufig. Die Pflanze ist fast iiber die 
ganze alte Welt verbreitet, namentlich durch das ganze 
europaische Florengebiet. Nach Iloyle findet sie sich in den 
Gebirgen des nordlichen Himalaya in einer Meereshohe von 
5000 bis 9000 Fuss (Ygl. Meyens Pflanzengeographie 1830, 
S. 107). In den deutschen Alpen steigt sie nach Prantl bis 
1040 Meter empor.

B liith ezeit: Voin Mai bis zum Herbst.
A nw endung: Sie wurde friiher benutzt ais Abhalter 

der Unreinlichkeiten beim Durchseihen frischgemolkener Milch. 
Dann galt sie ais auflosendes Mittel, wurde auch ais harn- 
treibendes erkannt und gegen Wassersucht, Brustbeschwerden, 
Drlisenyerhartungen und gegen Kropfe empfohlen, galt des- 
halb ais H erba A parines fur offizinell. Jetzt aber wird 
sie (namlich ihr Saft) nur noch ais Hausmittel gegen Kropfe 
gebraucht. In Garten ist die Pflanze wegen ihrer grossen



Fruchtbarkeit und iłires rankenden Wuchses ein hochst 
lastiges Unkraut.

Form.en: Reiehenbacli (Icones, Bd. 17, S. 94) unter- 
scheidet folgende Form en:

a. milgare Rchb.: Frtłehte sehr stachelig; Glieder yer- 
langert, an den Kanten stachelig-rauh.

j-i. tenerum Koch: Ebenso, aber schlali', die unteren 
Bliitter eirund. Syn. G. tenerum Schleicher.

y. Yaillantii Rchb.: Kleiner ais die Var. a. Die Friichte 
sehr dicht und scharf hakig-rauhhaarig, kleiner; die Glieder 
kiirzer, an den Kanten kahl. Syn. G. Vaillantii DC. G. in- 
festum W. K. G. agreste a. echinospermum Wallr.

ó. spurium Rchb.: Wie die vorige, aber die Friichte 
glatt oder fast glatt. Syn. G. spurium L. G. hispidum Roth. 
G. agreste (i. leiospermum Wallr. So bei Koln nach Lohrs 
Flora, S. 153.

A b b ild u n g en . T a fe l 2886.
A Pfianze in nat. Grosse; 1 Blatt, yergrossert; 2 Fracht, desgl.



Wiesenkleber.

Das zarte, gegliederte, kriechende, dauernde Rhizoni 
treibt eineu schlaffen, liegenden und aufsteigenden, vier- 
kantigen, riickwarts stachelig-rauhen Stengel, welclier meist 
einfach bleibt. Blatter meist seclisziihlig, lineal-lanzettlich, 
stachelspitzig, einnervig, arn Rand und Kieł riickwarts stachelig- 
rauh; Bltithenstiele achselstiindig, zuletzt fast rispig; Bliithen- 
stielchen nach dem Verbllihen grade; Friicbte knotig-rauh; 
Krone breiter ais die entwickelte Fracht.

B esch re ibu n g : Dieses Gewachs bat zuerst mit] Ga- 
lium  palustre grosse Aehnliclikeit wie aucli gleichen Stand- 
ort. Die Stengel beider Arten sind sclilaff, viereckig, und an 
den Ecken mit riickwarts gerichteten feinen Stachelchen be- 
gabt, daher sie der gemeine Mann Wiesenkleber nennt; aber 
G. u lig inosum  ist weit rauher ais G. palustre, hat nie- 
mals vierblattrige Wirtel, sondern fiinf- bis siebenblattrige, 
gemeinlich sechsblattrige, ist im Parenchym weniger massig, 
wird daher nicht, wie G. palustre, durch das Trocknen 
schwarzlich und hat auch hockerige Friichtchen, welche 
durch die Loupe deutlich von den Friichten des G. palustre 
unterschieden werden konnen. Dann hat diese Pflanze zwei- 
tens noch grosse Aehnliclikeit, wiewohl ungleichen Stand- 
ort, mit G. siłvestre. Die Stengel von beiden sind auf- 
steigend, schwach, die von G. silvestre  auch nach oben



etwas riickwarts-scharf, und die Blatter von beiden stehen 
zu sechs in Wirteln; aber G. s ilvestre  bat glatte Blatter 
und bildet sehr breite Scheindolden; auch stehen die Blatter 
oben raeistens zu acht in Quirlen. Der Standort dieser 
Pflanze ist diirres, steiniges Land und die Bliithenzeit vier 
Wochen fast spater. Die Stengel von G. u lig inosum  wer- 
den bis lj3 Meter hoch und hoher; die Bliithchen sitzen an den 
blattstandigen zarten Hauptstielen in kleinen Scheindolden, 
indem sicb derselbe nur zweinial wiederholt drei- oder zwei- 
fach theilt. Die Kronen sind verhaltnissmassig gross, weiss 
oder rothlich, die Frtichtchen klein.

Y orkom m en : Auf sumpfigen Wiesen, an Wiesengraben 
und dergleichen rasigen und zugleich feuchten Orten. Ueberall 
in Tbiiringen und fest allenthalben in Deutschland. Sie 
kommt hauptsachlich auf moosigen und moorigen Wiesen 
vor, auch an Graben und Teichen, an iiberschwemmten oder 
berieselten Orten; zwar nicht uberall, aber doch durch den 
grossten Theil des Gebiets verbreitet. Auf trockneren Haide- 
liindern ist sie oft, wie auch Herr Fr. J. Weiss bemerkt, 
kauin fingerlang und sehr schmalblatterig. In Baiern, wo 
sie nacłi Prantl bis iiber 800 Meter an den Alpen empor- 
steigt, fehlt sie merkwurdiger Weise dem Juragebiet.

B ltith ezeit: Mai bis Juli.
A n w en d u n g : Ein geringes Wiesenfutter, dessenWurzel 

roth fiirbt, indessen wegen der weit besseren Krappwurzel 
nicht benutzt wird.

Form  en: Koch sagt in der Synopsis (3. Auflage). die 
Stachelchen des Blattrandes selbst seien zwar stets rtickwarts 
gerichtet, aber innerhalb des i i.and es befande sich eine zweite



Stachelreihe, dereń Stacheln gegen die Blattspitze gerichtefc 
seien. Bei etwas eingebogenein Bandę schienen nun diese 
Stacheln ani Bandę selbst zu stehen, was zur Aufstellung. 
des G. Witheringi Smith (G. montanum Wither.) Anlass ge- 
geben habe.

A bb ild  ungen. T a f e l  2887.
Pfianze in natiirl. Gi'Ssse.



Pariser Kleber.

Syn. G. anglicnm Huds. G. litigiosum DC. G. gracile 
Wallr.

Ein jabriges Pflanzchen von weit zarterem Ban ais die 
vorigen. Stengel schlaff, sehr astig, ruckwarts stachelig-rauh; 
Blatter kl ein, meist sechszahlig, lineal-lanzettlicb, stachel- 
spitzig, einnervig, am Bandę vorw;irfcs stachelig-rauh; Bliithen- 
stiele achselstandig, znletzt fast rispig, grade; Friichte kornig- 
ratih oder steifhaarig; Krone schmaler ais die entwickelte 
Fracht; grungelblich. answendig rothlich.

B esch re ib u n g : Die spindelige Wurzel treibt sehr 
zarte, stark yerastelte Stengel, die sich, je nach dem Stand- 
orte, entweder auf dein Boden hinstrecken, oder sich auch 
in die Hohe richten, und der letzte Fali tritt besonders dann 
ein, wenn sie an der dichtstehenden Fracht, in welcher sie 
sich befinden, einen Halt bekommen. Die Aeste sind immer 
sehr sperrig and, wie alle Kleberarten, durch die ruckwarts 
stehenden Ilaare anhiiiigend. Die Blatter stehen nicht immer 
zu sechs, oft nur zu fiinf und vier, werden nach unten zu 
kleiner und erreichen auch in der Mitte nur eine Lange von 
8— 12 Mm. und sind sehr schmal. Die Bliithenstande ent- 
springen aus den Blattwinkeln, sind dichotomisch und, nicht 
wie die gemeinen Kleber, einfach gabeliistig, sondern sie bil- 
den einen mehrbliithigen Bliithenstand, welcher nicht sowohl



in seiner Bliithenzeit, ais vielmehr in seiner Fm chtzeitigung 
in’s Auge fallt. Die Bliithchen sind namlich sehr unansehn- 
lich, innerlich griinlichgelb, iiusserlich rothlich, ihre Zip lei 
stumpf; die Fruchtchen dagegen sind zwar aucli selir kleiu, 
doch mehr in die Augen fallend braunroth, und ein einziges 
hat die Grosse einer Stecknadelkuppe.

Yorkom m en: Unkraut auf bergigen Aeckern in Baden, 
der Pfalz, am Rhein und auf den Kalk- und Thonmergel- 
Feldern der Hohen von Lauchstadt, Freiburg, Naiunburg, 
dem ganzen Saaltbale hinauf bis Rudolstadt und von da nacli 
Stadtilni zu. Beide Yarietaten linden sieli in Thiiringen, in- 
dessen ist die mit gekornelten Fruchten die gemeine, die mit 
haarigen weit seltener. Um Jena ist nur erste heimiscli. 
Im osterreichischen Kustengebiet; Istrien; sildliche und west- 
liche Schweiz. Nach Koeh’s Synopsis findet sieli die Var. a. 
in der sudlichen und westlichen Schweiz; in Oberbaden; ani 
Mittelrhein zwischen Mannheim und Mainz; die Var. (i. in 
der sudliclien Schweiz, um S. Daniele im Litorale und im 
sudlichen Istrien. Ferner findet sich die Pflanze, in Lothringen, 
im Elsass; in Baiern auf Aeckern und an steinigen Abhangen: 
bei Statzling unweit Augsburg, Ochsenfurt, Yeitshochheim, 
im Kahlgrund, bei Kirchheimbolanden, Kallstadt, Weissen- 
heim am Sand; in der Rlieingegend noch bei Trier; in Nie- 
derhessen; bei Jena auf einem Acker hoch iiber den Teufels- 
lochern durch Wolldiingung (nach Langethal) eingeschleppt; 
bei Halle a. S., Dessau, Aschersleben, Magdeburg, Werni- 
gerode, Blankenburg, Wahlbeck bei Helmstedt. Im oberen 
Saalthal am rothen Berg hinter Tauschwitz (D. B. M. 1884, 
S. 117). Vgl. aucli D. B. M. 1884, S. 125. Nach gefalliger
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Mittheilung des Herm Erwin Prueht hat sie sieli, auch atu 
Getreidesckuppen bei Sablon unweit Metz angesiedelt. Ygl. 
aucli D. B. M. 1886, S. 39.

B liith ezeit: Juni bis August.
Form en: «. trichocarpum Tauscb: Fracht borstig-steif- 

haarig. Syn. G. parisiense L. Cr. litigiosum DC. G. minuti- 
florum Brotero. G. anglicum (i. litigiosum Koch. Koch be- 
merkt, dass Hornung aus sehr glatten Samen solche von 
dieser J ôrm gezogen kabe.

fi. lejocarpum Tausch. Friichte komig-rauh: Syn. G. 
anglicum Hudson. G. gracile Wallr. G. rubrum Pollich. 
G. anglicum a. Koch.

y. dwaricatmn Koch: Hochwiichsiger; die Bluthenstiele 
verliingert. Syn. G. divaricatum Lam. Naclt Koch ist diese 
Form nicht scharf abgegrenzt. Nach Mały kommt sie in 
Steiermark vor.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  2888.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Stengelstuclr, yergrossert; 2 Prueht,.

desgl.



2889. Galium palustre L.

Sumpfldeber.

Das dauernde, gegliederte Rhizom knecht auslauferartig 
am Boden umher und treibt einen schla!ten, ausgebreiteten, 
vierekigen, riickwarts rauhen Stengel. Blatter vierzahlig, 
seltner sechszahlig, lineal-liinglich, vorn breiter, stumpf, gran- 
nenlos, einnervig, am Rande riickwarts rauli; Rispen end- 
stfindig und seitenstiindig, ausgebreitet; Bliithenstielchen nach 
dem Yerbliichen grade, wagerecht abstehend; Frlichte glatt.

B esch reibu n g: Der kriechende Wurzelstock treibt an 
den Knoten Buschel von Faserwurzeln und entwickelt einen 
liegenden oder aufsteigenden Stengel, dessen Iiohe, Yeraste- 
lung und Starkę gar sehr von dem Standorte abhangt. Auf 
ungtinstigen Stellen sieht man dieses Pflanzchen nur hand- 
hoch, kaum verastelt und nur mit wenigen Bliithen an der 
Spitze. An gunstigen Stellen wird der Stengel Ł/3— 1 Meter 
lang, ist aber yerhaltnismassig sehr dlinn, legt sich dann 
gewohnlich auf den Boden oder wird im dichten Grasbe- 
stande durch nahestehende Pflanzen gehalten. Er ist gliin- 
zend, gemeinlich rothbraun, seine Stachelhaare sind, wenn 
sie vorhanden sind, nach unten gerichtet, seine gemeinlich 
gegenstandigen Aeste stehen rechtwinkelig ab und tragen,



wie der Stengel selbst, an den Spitzen die kurzeń Sehein- 
dolden. Die Blatter sind von grasgriiner Farbę, von den 
vier Quirlen sind zwei kiirzer, sammtliche Blatter sind aber 
sitzend, stumpf und einnervig, und wenn sie rauh sind, so 
ist nur ihr Rand mit feinen Stachelhaaren besetzt. Die 
Scheindoldchen sind bei kiimmerlichen Exemplaren wiederholt 
gabelspaltig und bestehen aus 10— 12 Bluthchen; an tippigen 
Exemplaren sind, sie wiederholt dreigabelig und enthalten 
24 — 30 Bluthen. Die Kronen sind reinweiss, ihre Zipfel 
eirund, stumpf, dreiaderig; ihre Frtichte glatt, •

Yorkom m en: Auf sumpfigen Wiesen, an Graben, Ufern 
u. s. w, Durch den grossten Theil des Gebiets verbreitet 
und in den meisten Gegenden haufig.

B ltith eze it: Ende Mai bis Mitte Juli.
F orm en : [L elongatum Rchb. In allen Theil en grosser. 

Syn. O. elongatum Presl.
y. rupicola Desmoul. Weniger stachelig. Syn. G. rupicola 

Boreau. Nach Koch ist diese Form oft vollig kahl, namlich 
an Blattern und Stengeln fast stachellos und mit fiinf- bis 
sechszahligen Blattern.

Die vierte Auflage unserer Flora giebt folgende Notiz:
An sehr tippigen Exemplaren bat der Hauptstengel 

Quirle von fiinf und seclis Blattern gebildet, wahrend die 
Aeste fortwahrend nur vierzahlige Blattąuirle besitzen. Diese 
Exemplare konnen mit der Speeies Galinm u lig in osu m  
verweehselt werden, haben aber immer stumpfe (nie stachel- 
spitzige) Blatter und glatte Fruchtchen. — Eine zweite Varie- 
tiit zeigt sich mit glatten Stengeln und Blattern, oder bloss 
mit glatten Stengeln.



Ais Weidekraut taugt diese Pflanze wegen ihrer Scharfe 
am Stengel und Blatt nur wenig, besser ist sie im Heu und 
sonst wird sie weiter nicht benutzt, obgleich aucli ihre Wurzel 
rothen Farbestoff besitzt.

A b b ild u n g e n . T a fe l ‘2889.
Oberer Theil der Pflanze in natur]. Grosse.



Mooskleber.

Syn. Cr. decipiens Ehrh.
Ein allerliebstes, kaum handkohes Pflanzchen mit żartem, 

daaerndem, gegliedertem Rhizom und schlaffem, kahlem oder 
kurzliaarigem, vierkantigem, aufsteigendem oder fast auf- 
reehtem, astigem Stengel. Blatter vierzahlig, eirund, abge- 
rundet oder selir stumpf, dreinnervig, kurz stachelspitzig, am 
Rande borstlicb-rauhhaarig; Rispe endstandig, gestielt, aus- 
einanderfahrend, armbluthig; Bliithen gynandrisch; Bliithen- 
stiele nach dem Yerbluhen grade; Friichte borstig - steif- 
baarig.

B esch re ibu n g : Dieses niedliche Pflanzchen kommt aus 
einern diinnen, braunen, schiefliegenden Wurzelstocke, an dem 
sicb zarte Wurzelfasern in den Boden einscklagen. Der 
Stengel ist żart, am Grunde kriechend und astig, dann 15 Cm., 
hochstens 25 Cm. hoch emporsteigend, entweder einfach, oder 
sicb in zwei bis drei Gabelaste zertheilend. Er ist glanzend, 
yiereckig und seine Aeste stehen nach oben. Die Blatter 
sind hellgrun, 8 — 10 Mm. lang, 5— 6 Mm. breit, kurzge- 
stielt, stumpf, mit kurzer Stachelspitze versehen und am 
Rande mit entfernt stehenden Borstenliaaren besetzt. Die 
Oberflache ist durch reihenweise stehende, feine Borstenkaare 
rauh, die ziemlich gleichfarbige UnterHache haarlos. Nicht 
selten sind von den je vier beisammenstehenden Blattern



zwei bedeutend grosser ais die beiden iibrigen. Der Bltithen- 
stand bildefc sich an der Spitze des Stengels und der Aeste, 
indem entweder der Stengel sich in zwei oder drei Gabeln 
spaltet, welche sich wieder in zwei bis drei Stielchen zer- 
theilen; oder indem nnr der eine der Gabelstiele sich wieder 
in zwei Gabeln spaltet. Die Stiele sind sainmtlich haarlos, 
glanzend und diinn. Die Blttthchen sind weiss, haben an 
der Basis ihrer Stielchen zuweilen ein oder zwei Deckblatter, 
welche aber niemals in der Hauptgabel fehlen. Die Frlicht- 
chen sind Schwarz, aber mit gleichgrossen, dicht bei einander 
stehenden, weissen, hakigen Haaren besetzt.

Y orkom m en: Wiiehst in Thuringen in dichten Nadel- 
wiildern zwischen dem Moose, aber auch in Buchenwaldern, 
an frischen Standortern, kommt in Gebirgs- und Bergwaldern, 
im Ganzen nur stellenweise, z. B. bei Merseburg, im Tauten- 
burger Forste unweit Jena, bei Schwarzburg, Lobenstein, 
Ziegenriick, Ilmenau, Suhl und Koburg, in Deutschland aber 
besonders auf den Yoralpen, sodann auf dem Schwarzwalde, 
in Franken, Sachsen, Bolimen, Miihren und Schlesien vor. 
Auf den Vogesen, in der Schweiz und langs der ganzen 
Alpenkette, in Schwaben, Franken und von Oesterreich durch 
Mahren, Schlesien Bolimen. In Posen noch bei Lissa, ubrigens 
im nordlichen Gebiet iiiisserst selten, bei Stettin, bei Schwiebus, 
in der Lausitz, in Sachsen, im Anhaltischen bei Koswig und 
Stachlitz, bei Belzig, am Unterharz, in Franken und Hessen, 
Die Pflanze liebt sandigen Boden; daher fehlt sie dem Thii- 
ringer Muschelkalkgebiet ganzlich. Am hiiufigsten ist sie im 
Buntsandsteingebiet des Ilmthals, namentlich bei Berka (auf 
der Ilardt) und Blankenhain in den schonen Nadelwaldungen,



aber auch in der Suppige bei der Leuchtenburg, im Roda- 
tlial hinter Ziillnitz u. s. w. Nach Schliephake (Irmischia 
1884, S. 14) haufig im Staudenhain, einem Fichtenwald 
zwischen Droyssig imd Wetterzeube, zwei Stunden von 
Waldau bei Osterfeld; nach Artzt im Sachsischen Yogtland 
in der Flora yon Plauen bei Reissig, am Eisenberg bei 
Jocketa, bei Ruppertsgriin. Gemein ist sie auch ani Fuss 
der Alpen keineswegs; so z. B. nach A. Sauter (Flora, S. 69) 
an feuchten Waldstellen, vorzuglich der Nadelwalder, in 
Holzschlagen der Thaler und Berge, z. B. um Salzburg, am 
Fusse des Gaisbergs und Untersbergs, im Yielihauser Eichet, 
um Thalgau. In den bairischen Alpen nach Prantl (Flora, 
S. 465) bis 1140 Meter emporsteigend; auch sonst durch 
Baiern zerstreut. (D. B. M. 1886, S. 76.)

B liith eze ii: Anfang Juli bis September.
A nw endung: Die niedliche Pflanze ist eine Zierde der 

Nadelwaldungen und verdient Anpflanzung im Pinetum von 
Parkanlagen. Im Jugendzustand ist sie auch ein gutes Vieh- 
futter.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2890.
Pflanze in naturl. Grosse.



Nordstern.

Von den yorgenannten Arten im Wuchs yollstiindig 
yerschieden. Das dauernde, liegende, kriechende, gegliederte 
Rhizom treibfc einen oder einige steif aufrechte, bis meterhohe, 
vierkantige, liahle oder flaumige, nach oben rispige, iibrigens 
einfache Stengel mit yierzahligen, etwas entfernt stehenden 
Wirteln lanzettłicher, dreinerviger, grannenloser, am Rande 
rauher Blatter; Rispen endstandig, an der Hauptachse und 
den oberen Axillarzweigen, dicht, reichbliithig, rundlich- 
eiformig; Bluthenstielchen nach dem Yerbluhen schriig ab- 
stehend; Blumen reinweiss; Priichte steifhaarig-filzig oder 
kahl.

B esch reibu n g: Der Wurzelstock ist rothbrann, astig, 
und krieehend, giebt eine sclione karmoisinrothe Farbę. Br 
treibt einen aufrechten, je nacli dem Standorte nur 15 Cm., 
aber auch 60 Cm. hohen Stengel, weleher viereckig, und 
durch hochst feine, wasserhelle Stachelhaare etwas rauh an- 
zuftihlen ist, aber auch fast glatt erscheint, wenn sich diese 
Haare nach oben zu verlieren. Der Stengel ist oft sclion 
von der Basis an veriistelt; die untersten Aeste kominen aber 
nicht mehr zur Bliithe und haben wie der Ilauptstengel regel- 
miissig yierbliitterige Quirle. Die Blatter sitzen, sind 8 bis 
28 Mm. lang und 4— 8 Mm. breit, oben dunkelgriin und
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durch sehr regelmassige Erhohungen in der Vergrosserung 
runzelig, unten wenig heller in Farbę, aber durch den hellen 
Mittelnerven abstechend, am Rande durch kleine Stachel- 
haare rauh. Der Rand ist aber oft im spateren Alter des 
Blattes umgebogen und daher scheint es, ais wenn auch die 
Unterfłache rauh ware, welche aber sammt der Oberflache 
ganz haarlos ist. Hinsichtlich der Grosse sind an der Basis 
des Stengels die Blatter am kleinsten, aber yerhaltnissmassig 
am breitsten; von da an nehmen sie bis in die Mitte an 
Lange zu, und dann nach oben an Lange wieder ab. Der 
Bluthenstand gehort streng genommen zu den etwas unregel- 
massigen, wiederholt-dreigabeligen Scheindolden; die Bliith- 
chen sind rein weiss, tief vierspaltig und ihre Zipfel eirund, 
nach vorn zu spifcz.

Y orkom  men: A uf Triften, an Bergrandern, auf Wald- 
blossen, Waldwiesen, Bergwiesen, Haiden, Moorwiesen, auf 
allen Bodenarten, auch auf Kalk. Durch den grossten Theil 
des Gebiets zerstreut, wenn auch nicht uberall gemein. Nach 
Fr. J. Weiss in Preussen ziemlich haufig, so z. B. bei Caymen, 
Tapiau, Fischhausen, Darkehmen, Goldapp, Insterburg, Iieils- 
berg, Gilgenburg, Braunsberg, Behrendt, Deutsch Crone etc. 
Nach Fotonie (a. a. 0., S. 168) in der Priegnitz am Elbufer 
und auf Wiesen bei Wittstock, Havelberg.

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Das Kraut gehort zu den guten Futter- 

krautern und die Wurzel giebt eine schone rothe Farbę. Die 
Anpflanzung in Parkanlagen ist zu empfehlen.

Form en: a. genuina: Die Frucht mit kurzeń, aufrechten, 
am Ende hakigen Borsten besetzt.



f . intermedium Koch: Die Fracht mit sehr kurzeń, an- 
gedriickten Borstchen bestrent, głeichsam fein silbern punktirt. 
Syn. G. boreale (i. D. FI.

y. hyssopifolium Koch: Die Friichte vollig kahl. Syn. 
G. hyssopifolium Hoffm. G. rubioides L.

A b b ild u n g en . T a fe l 2891.
Oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse.



Krappstern.

Der vorigen uberaus ahnlich, aber in allen Theilen 
kraftiger and ansełmlicher. Das dauernde Rhizom treibt 
bis meterhohe, ausgebreitete, astige, aufstrebende, kahle, 
oberwarts rispige Stengel. Bliitter vierzahlig, eiformig oder 
langlich-lanzettlich, grosser und breiter ais bei der vorigen, 
dreinervig, grannenlos, am Rande raah, am Ende stumpflich, 
Rispe endstiindig, gross, verbreitert, pyramidal, bisweilen 
darrmter no cli einige seitenstandige; Bliithenstielchen naeh 
dem Yerbluhen schrag abstehend; Fruchte kalii oder etwas 
flaumig.

Y orkom m en: An Ufern von Fliissen, an grasigen 
Orten, auf Wiesen, in grasigen Waldungen. Nur in Krain, 
sowie bei Prag im Stern. Uebrigens im slidostliehen Europa, 
in Ungarn, in der Tiirkei, im siidlichen Russland u. s. w.

B liith eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Eine fur Oiirten, insbesondere fur Park- 

anlagen, sehr empfehlenswerthe Zierpflanze.

Abbildungen. Tafel 2892.
Oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grbsse.



Labkraut.

Unserer lieben Frauen Bettstroh.

Syn. G. rerosimile R. S.
Das dauernde, kurzgliederige Rhizom treibt einen oder 

einige 1/2 Meter hohe aufrechte oder aufstrebende, steife, 
stielrunde, vierrippige, flaumig-rauhe, aufrechte, oben in die 
lange und reichbliithige Rispe Ubergehende Stengel. Bliitter 
linealisch, am Rande schwach riickwarts gerollt, stachel- 
spitzig, riickwarts fast sammetig-fiaumig, die stengelstandigen 
8- oder 12zahlig; Aeste der Rispe abstehend, dicktbliitliig; 
Bluthenstiele nach dem Verbluhen fast wagerecht abstehend; 
Abschnitte der Krone stumpflich, sehr kurz bespitzt; Kronen 
gelb; Fruclite glatt.

B esch re ibu n g: Die Wurzel kriechend, purpiu-farben. 
Die zahlreichen, einen kleinen Busoli bildenden Stengel sind 
'/.j — 1 Meter hoch, steif, fest, fast et was holzig, undeutlicli 
vierkantig, fast einfach, mit scliwachen bebłatterten Aesten 
unten, oben mit meist abstehenden bluthenreichen Aesten 
besetzt. Die schmal linienfórmigen Blatter sind am Rande 
so stark umgeschlagen, dass von der Unterseite, welche 
weisslich griin und filzig ist, nur der vorstehende weisse 
Nerv gesehen werden kann. Die Oberseite ist gewohnlicli 
tiefgriin, schwach behaart-scharf, oder glanzend, kalii. Die



Textur der Blatter ist fest und sie endigen in eine Stachel- 
spitze. Sie stehdn zu 6, 8— 12 im Wirtel. Die reichbltithige 
Rispe zusammengesetzt, mit kleinen deckblattartigen Blattern 
y ermischt. Die kleinen Bliithen sind in der Regel dottergelb 
oder goldgelb, selten in einer, wie es scheint, ans der Be- 
fruchtnng mit Gal. M o llu g o  entstandenen Mittelform (G. 
och ro leu cu m  W olff), blassgelb, die Abschnitte langlich 
stumpf, mit kurzem Spitzchen. Die verbliiłieten Staubgefasse 
zeigen braune Antlieren. Die Frtichte sind braunlich, kalii, 
und glatt; doch sollen sie auch behaart vorkommen.

Auch diese Art kommt in zahlreichen Abanderungen 
vor, welche den Ueberzug aller Theile, die Grosse und Stiirke 
der Stengel, Breite und Lange der Blatter und die schon er- 
wahnte Farbę der Blumen betreffen. Der Geruch der Bliithen 
ist von weitem angenehm honigartig, in der Nahe siisslich- 
widerlich.

Y orkom  men: An trocknen rasigen Orten, auf Wiesen, 
an Feldrainen, Wegen, in Hecken, Gebuschen, an Waldran- 
dern, auf Haiden und Hiigeln, auf Triften u. s. w. Fast 
durch das ganze Gebiet verbreitet. Es giebt nur wenige 
Orte und Gegenden, wo diese Pflanze nicht vorkame. So 
z. B. kommt sie nach Fotonie (a. a. O., S. 168) bei Wittstock 
niclit vor, dagegen bei Lenzen, ostlich yon Dransee, bei 
Beveringen, Wittenberge, Hayelberg. In Preussen ist sie 
nach Fr. J. Weiss durch die Provinz zerstreut, so z. B. bei 
Konigsberg, Caymen (selten), Darkehmen, Fischhausen, Tapiau, 
Gumbinnen, Heilsberg u. s. w. (Ygl. a. a. I). B. M., 1884, 
S. 114, 184).

B liith eze it: Juni bis zum Herbst.



A nw endung: Die Pflanze isfc sauerlich, zusammen- 
ziehend. Kraut und Bluthen (H erb. et Flor. G alii lutei) 
wurden auf ahnliche Weise, wie dieselben Theile von Gal. 
M o llu g o , besonders auch gegen Blutfliisse angewendet; sind 
aber jetzt ausser Gebrauch. Die Bliithenzweige sind ein 
Mittel, die Milch zum Gerinnen zu bringen, daher Labkraut. 
Das Vieh, mit Ausnahme der Pferde, frisst die Pflanze gern. 
Besonders von der Wnrzel sollen sich, wie von der Farbe- 
rothe, die Knoclien und die Milch roth farben. Man benutzt 
diesen Theil auch zum Rothfarben von Zeugen, die Bluthen 
zum Gelbfarben. Yon den Bienen werden die letzteren 
hanfig besucht.

Form  en: Sie weicht ab mit oberseits rauhen Blattern. 
Syn. G. verosimile 11. S.

Ferner findet sich nicht selten unter den Stammarten 
der Bastard: G. verum-Mollugo. Syn. G. ochrolencum Wolf. 
Sie kommt z. B. in der Flora von Halle a. S. sehr hiiutig 
vor, so namentlich an trocknen Grasrandern l)ei Nietleben. 
Sie stelit G. verum  naher ais G. Mollugo. Die unteren 
Blatter sind etwas breiter und flach, die oberen sehr schrnal 
und am Rand etwas umgerollt, aber alle riickwarts rauh- 
randig, d. h. mit kleinen vorwarts gericliteten Stachelhaaren 
besetzt. Die Kronbliitter sind wie G. verum. Die Pflanze 
ist auch in Thuringen nicht selten, so z. B. am neuen Werk 
bei Wickerstedt unweit Apolda, im Ilmthal bei Berka und 
a. a. O.

G. Wirtgeni F. Scliultz ist eine Form mit breiteren 
Blattern, welche ruckseits kalii sind, mit grosseren, meist ge- 
ruchlosen, goldgelben Bluthen. Sie bliilit fruher ais die



Hauptform. G. ochroleucum kommt nacli Fr. J. Weiss in 
Preussen bei Gumbinnen, Thorn, arn Marienburger Werder, 
bei Graudenz, Deutscłi Crone u. a. a. O. vor. Bei Caymen isfc 
sie durch Chausseebau vernichtet;. G. Wirtgeni koimnt nach 
Dichtl (D. B. M. 1884, S. 114) in Niederosterreich vor um 
Mauer, Katzendorf, Liesing, Brunn a. G., Hinterbriiłil, Mod- 
ling, Gumpoldskirchen, Baden, Kaltenleutgeben, Breitenfnrt, 
Laab, iiberhaupt wohl im ganzen Wiener Becken. Geisen- 
lieyner (D. B. M. 1884, S. 107) erwahnt sie fiir die Flora 
von Kreuznach.

A b b ild u n g en . T a fe l 2893.
Pflanze in naturl. Grbsse.



Purpur - Sternkraut.

Das zarte, dauernde Rhizom treibt einen diinnen, sehr 
astigen, stielrunden, steifen, aufrechten, yierrippigen, fiauinigen 
Stengel. Blatter lineal, sehr sclunal, stachelspitzig, diestengel- 
stiindigen 8- oder lOziihlig; Blilthenstielchen der stark ver- 
astelten liispe haarfein, nickend, fast traubig; Kronabschnitte 
kurz bespitzt; Krone klein, blutroth; Pruchte glatt.

Y orkom m en: An steinigen, sterilen Orten. Nur im 
siidlichen Gebiet: im osterreichischen Ktistenland, im siid- 
lichen Tirol, im Kanton Tessin. Ueberhaupt im Gebiet des 
adriatischen und mittellandischen Meeres. Im Herbarium 
Langethal aus Krain.

B lu th ezeit: Juli, August.

A b b ild u n gen . T a fe l 2894.
Oberer Theil der Pflanze, natflrl. Grosse.
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Blut - Sternkraut.

Der vorigen ahnlich aber kraftigeren Wuchses und 
schwacher verastelt. Das dauernde Rłiizom treibt einen 
schlaffen, gestreckten, viereckigen, kahlen oder lmrzhaarigen 
Stengel. Blatter lineal-lanzettlich oder lanzettlich, stachel- 
spitzig; Eispe aiisgebreitet, spreizend; Bluthenstielchen haar- 
fein; grade; Krone anfangs blutroth, dann gelblich, die Ab- 
schnitte begrannt-haarspitzig; Friichte kornig.

Yorkom m en: Auf Gebirgswiesen. Im siłdliclien Tirol, 
in GraubUndten, im Kanton Tessin. Ueberhaupt auf den siid- 
licheren Gebirgen. Nach Entleutner (D. B. M. 1884, S. 184) 
in der Flora von Meran an Rainen bei Dumstein, Gratsch, 
Algund, Vellau, Labers.

B liith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Diese sowie die vorige Art verdienen 

einen Platz im Blumengarten und sind empfehlenswerth fur 
die Straussbinderei und Fabrikation getrockneter Blumen.

F orm en : (L obliąuum Koch: Blumen weisslich. Syn. 
6r. obliąimm Vill. 6r. mncronatum Lam.

A b b ild u n g en . T a fe l 2895.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2896. Galium silvaticum L.

W aldstern.

Syn. (?. laevigatum Yill.
Das dauernde, kurzgegliederte Rhizom treibt einen meter- 

liohen, aufrechten, etwas veriistelten stielrunden, abgernndet 
vierrippigen, kahlen oder kurzhaarigen Stengel; seine Blatter 
stehen zu 8, sind langlich-lanzetfcfórmig, stumpf, stachelspitzig 
und am Rande rauh. Die rispenartige Scheindolde ist weit- 
schweifig, ihre Bliithenstielchen sind haarfein, vor der Blu- 
thenzeifc nickend, nach der Bliithe aufrecht gerichtet. Die 
Zipfel der Krone sind kurzbespitzt, die Priichte kalii und 
etwas runzelig.

B esch reibu n g: Der iistige Stengel wachst schlank und 
flatterig 2,:i — 1 Meter hoch empor, ist gemeinlich mit allen 
seinen Aesten ganzlich haarlos, sogar glanzend, griin und 
durcli stumpfe Kanten fast viereckig. An den Knoten ist er 
nierklich verdickt und gefarbt. Es giebt auch eine Varietat 
mit feinhaarigen Stengelu und Aesten, G. pubescens ge- 
nannt; diese aber ist selten. Die Blatter zu acht um die 
Knoten stehend, sind 3—4 Cm. lang und gemeinlich 6— 8 Mm. 
breit, beiderseits kahl, doch am Rande durch nach der Spitze 
des Blattes gerichtete Staclielhaare rauh. Die Blatter sind 
zwar stumpf, doch mit einem ldeinen Spitzchen yersehen. 
Die Farbę der Bliitter ist beduftet-grUn, ihr einziger Mittel- 
nerv wird bald gelb. Die rispige Scheindolde ist sehr gross, 
gar nicht selten 30 Cm. hoch und hoher. Bire Theilung ist 
wiederholt dreigabelig und bald wird der mittle Ast, bald



einer der Seiteniiste der hohere, gemeinlich isfc das Erste der 
Fali. Die Doldenaste sind rund, glatt und glanzend, an 
ihrem Theilungswinkel fehlen zwei bis drei kleine Blattchen 
nicht, dereń Gestałt und Farbę iibrigens den Stengelblattern 
gleicht. Die Bluthen sind klein, doch reinweiss und schwach 
riechend'. Vor der Bliithenzeit hangen alle Rispenastchen 
schlaff iiber, erst bei dem Aufbruche der Bliithen lieben 
sie sich straff empor und bleiben nun auch bis zur Fruclit. 
Unter unseren Galienarten bat iibrigens diese die breitesten 
Stengelblatter.

Y orkom m en: In Laubwaldungen. Durch den grossten 
Tbeil des Gebiets verbreitet, selten im ostlicben, haufig im 
westlichen, mittlen und siidlichen Gebiet. In Preussen ist 
sie selten. Herr Fr. J. Weiss erwahnt Heilsberg, Deutsch 
.Eilau, Deutsch Crone, Konitz, Fiatów; in Posen bei Meseritz; 
bei Biitzow und Schwerin; nach Potonie (a. a. O., S. 168) 
in der Priegnitz bei Bollbruok unweit Perleberg und bei 
Wittstock am Kanał (vgl. aucb D. B. M. 1884, S. 94). In 
der Flora von Scbweidnitz neben G. aristatum  (B. Z. 1872, 
Sp. 298). In den Alpen nach Prantl bis 1070 Meter.

B łiith eze it: Jani bis August.
A nw endung: Ein gutes Futterkraut. Im Jugendzu- 

stand wird das Kraut von Unwissenden bisweilen mit dem 
Waldmeier: A sp eru ła  od ora ta L. verwechselt. Es unter- 
scheidet sicb leicht schon durch die blaugriine Farbę.

Form  en: /?. pubescens DC.: Stengel, Zweige und die 
Ruckseite der Nerven weichhaarig.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2896.
Oberer Theil der bluhenden Pflanze.



G r annen - W aldstem.

Syn. G. polymorphum Knaf. G. silvaticum (i. inter
medium Uechtr. G. laemgatum L.

Der vorigen sehr alinlich und haufig mit ihr yerweehselt. 
Stengel aufrecht, glatt, yierseitig, iistig; Blatter im unteren 
Stengeltheil achtzahlig, im oberen seehszahlig, ganz oben 
yierzahlig und zweizahlig, an den Aesten sechszalilig, vier- 
ziihlig und zweizahlig. Alle Bliitter sind lanzettłich, nach 
beiden Enden spitz verschmalert nnd stachelspitzig. Die 
Bliithen stehen in blattwinkel- und endstandigen, aufrechten 
Rispen, ihre Stiele sind haardiinn, in und nacli der Bliithe 
aufwarts gerichtet, die Blumenzipfel weiss und grannenspitzig 
und die Friichte glatt.

B esch reibu n g: Im Wuchse bat diese Species viel 
Aehnlichkeit mt G. silvaticum , nur wird der Stengel ge- 
meinlich bios 60 — 75 Cm. hoch, die Blatter sind viel schmaler 
und die Bliithen und Friichte kleiner. An der Basis ist der 
Stengel zwar rund, docli bald darauf wird er deutlich yier- 
seitig. Die Blatter desselben sind 3 Cm. lang, die der Aeste 
kiirzer. Sie zeichnen sich durcli die nach beiden Enden 
spitz zulaufenden Blattflachen aus und sind etwa so breit 
oder wenig breiter ais unser Lein. Bei der Yarietat sca- 
briu scu lum  sind die Blattrander rauh, bei der Varietiit 
laev igatu m  ziemlich oder vollig glatt. Der Stengel und 
alle Aeste und Zweige bilden an ihren Spitzen wiederholt



drei- und zweigabelige Rispen und die haardunnen Bliithen- 
stielchen spreizen sich, oline iiberzuhangen, weit auseinander. 
Charakteristisch • sind die weissen, kleinen Blumen durcb die 
vier Kronzipfel, welche eiformig und zugespitzt sind, dazu 
aber noch ein vorgezogenes Griinnchen besitzen. Rliizom 
kriechend nach Wulfens Angabe.

Y orkom m en: In Gebirgswaldungen unter Gestrauch. 
In Kiirnthen, Krain, Steiermark, Siidtirol, in der siidlichen 
Schweiz, im nordostlichen Gebiet. In Preussen selten und 
nach Fr. J. Weiss nur im siidlichen Theil, so z. B. bei Allen - 
stein, Osterode, Liebemiihl, Neidenburg u. s. w. Nach Zucca- 
rini in Laubwaldern des Innthals nicht selten.

B liith eze it: Juni bis August.
F orm  en: a. scdbriusculum Koch: Bliitter am Rande 

rauh: Syn. G. aristatum Gaud.
[i. laevigatum Koch: Bliitter am Rande kalii oder fast 

kahl. Syn. G. linifolium Lam.

A b b ild u n g en . T a fe l 2897.
Oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse.



Grasstern.

Das kraftige, gegliederte, iiber federkieldicke Bhizom 
treibt meist zahlreiche, gestreckte oder aufrechte, vierkantige, 
kahle oder kurzhaarige, bis meterhohe, einfache oder iistige 
Stengel. Blatter lanzettlich oder langlich-lanzettlich, stachel- 
spitzig, riickseits glanzlos, ani Stengel meist achtzahlig; Rispe 
endstiindig, stark verastelt, sehr reichbliithig, ausgesperrt, die 
unteren Aeste steif abstehend; abgebluhte Bluthenstielchen 
spreizend; Krone weiss oder gelblichweiss, mit haarspitzigen 
Blattabscbnitten; Friichte kalii, etwas runzelig.

B esch re ibu n g: Die Wurzel ziemlich stark, kriechend, 
lang, braun. Die bis 1 Meter und noch hohern Stengel ani 
Grrunde aufsteigend, dann aufrecbt, steif, bald aucli schlaff, 
nnd unten niederliegend, stark und wiederholt abstehend ver- 
zweigt, buschig, ans den Blattąuirlen unbeblatterte Zweige 
treibend, meist kalii, glanzend weisslich, selten feinhaarig, an 
den Gelenken etwas aufgetrieben. Die oberen Zweige viel- 
bllithig, rispenartig. Die ąuirlstandigen Blatter unten zu 
acht, oberwarts zu sechs oder funf, oben glanzend, unten 
matt, am Bandę riickwiirts scharf' anzufiihlen. Die Zweige 
der Bltithenrispe wiederholt gabelartig, die Bltithenstiele 
ein- bis dreibltithig. Die Blmnenlrrone weiss oder in’s Gelbe 
ziehend. Die Staubgefasse mit kurzeń Faden und ovalen 
zweifacherigen Antheren. Die Fracht wie oben angegeben.



Die haufig vorkommenden Abiinderungen beziehen sieli 
auf Behaarung, Grósse, Form der Blatter .und Farbę der 
Bliithen.

Y orkom m en: An trocknen, grasigen Orten, auf trock- 
nen Wiesen, aft Feldrainen, trocknen Grabenrandern, Zaunen, 
Wegrandern, in Waldungen. Durch das ganze Gebiet ver- 
breitet.

B lttthezeit: Mai bis August.
A nw endung: Die angenelim aber schwach riechenden 

Bliithen und das etwas sauerliche Kraut (F lores et Herb. 
G alii a lb i) wurde ehedem gegen Podagra und Bpilepsie 
gebrancht. Die Wurzel enthiilt einen dem Krapp ahnlichen 
rothen Farbestoff und das Kraut farbt gelb und braun. Die 
ganze Pflanze ist ein sclnitzbares Yiehfutter.

Name: Der von Dioskorides gebi'auchte Name yuXh.ov, 
(g a ll io n ) . welchen Tournefort ga lliu m , Linne galium  
schrieb, ist von yaka, (g a la ) Milch abgeleitet und deutet 
auf' die Eigenschaft dieser Pflanze, die Milch zum Gerinnen 
zu bringen, bin. Strenge genommen gehort aber der Name 
ursprunglich dem G. yerum L. an, welche man statt des 
Labs benutzte.

F orm en : a. praticola  Reichenbach: Blatter dicker, 
schmal, nach dem Ende allmahlig verschmalert; Kronab- 
schnitte spitz. Syn. G. Mollugo Auct.

/?. elatum  Rchb.: Blatter diinn, liinglich - lanzettlich; 
Kronabschnitte spitz. Syn. G. elatum  Thuiller. G. silvaticum  
Yill. (Ygl. D. B. M. 1884, S. 30).

y. insitbricum Koch: Blatter diinn, langlich-lanzettlich 
oder aus breitem, yerkehrt - eiformigem Grunde lanzettlich;



Kronabscłinifcte begrannt. Syn. G. insubricum Gaud. So im 
Tessin. Naeh Koch variirt die Art mit kahlen oder nebst 
den Aesten kurz und kraus fłaumigen Stengeln, mit wie die 
Blatter unten oder uberall behaarten Stengeln, mit graden, 
abstehenden Haaren u. s. w. G. tirolense Willd. ist eine 
kleine, aufrechte Form.

A bb ild u n gen . T a fe l 2898.
AB Pflanze in nattirl. Grosse.
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2899. Galium lucidum AU.

Alpenstem.

Syn. G. rigidum Yill.
Der vorigen ziem lich ahnlich. Das dauernde gegliederte 

Rhizorn treibt aufrechte, bis meterhohe, yiereckige, kahle 
oder kurzhaarige Stengel. Bliitter linealisch, stachelspitzig, 
steif, spiegelnd, riickseits mit stark vortretenden Nerven ver- 
sehen, am Stengel meist achtziihlig; untere Aeste der lang- 
lichen liispe steif abstehend; Krone weiss, die Abschnitte 
haarspitzig; Frticlite kalii, etwas run żeli g.

Y orkom m en : An Felsabbangen, an felsigen, sterilen 
Orten. Siidtirol, Siidschweiz, Steiermark, Unterosterreich, im 
bsterrei chischen Kiistengebiet. In der Flora von Meran an 
felsigen Abkiingen des Kiichelbergs, bei Gratsch und Algund 
(I). B. M. 1884, S. 184).

B liith eze it: Mai bis Juli.
Form  en: W ie die vorige kommt sie mit kahlem oder 

im unteren Theil behaartem Stengel vor. Zn dieser gehort 
G. cinereum Schleicher. Ferner weicht sie ab mit sehr 
schmalen, im trocknen Zustand zusammengerollten und borst- 
lichen Blattern: G. corrudaefolium Yill. G. tenuifolium 
Wulfen. Ferner: [1. cinereum Koch: Stengel und Bliitter 
blaugriin bereift. G. cinereum Ali.

G. ochroleucum Kit. steht G. lucidum sehr nahe, unter- 
scheidet sieli aber durch gleichmassig schmale und aufgerollte



aber doppelt so lange Blatter sowie durch aufgerichtete, 
nicht ausgespreizte Bliithenstande und langere Bluthenstiel- 
cben. Von G. verum L. ft. ochroleucum unterscheidet sie 
sich durch den yollig kahlen Stengel und die mit fadlicher 
Spitze versehenen Błattabschnitte, dereń Spitze fast halb so 
lang ist wie der Blattabschnitt.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2899.
Pflanze in natiirl. Grosse.



Felsenstern.

Syn. G. hercynicum Weig. G. montanum Hudson.
Weit kleiner und zierlicher ais die vorigen. Das dauernde, 

gegliederte Rhizoin treibt einen yerastelten, gestreckten, zur 
Bluthezeit aufsteigenden Stengel. Der Stengel ist mit seiner 
Yerzweigung viereckig und kalii, die Aeste gehen schon 
nahe am Boden ans und die unfruchtbaren strecken sich an 
dem Boden hin, wiihrend der fruchtbare in die Hohe steigt 
und sowohl aus den oberen Blattwinkeln ais an der Spitze 
trichotomische Bluthenbiischelchen treibt, dereń Bliithchen 
ziemlich in gleieher Hohe stehen. Die Stengelblśitter stehen 
meistens zu sechs, die untern sind verkehrt-eiformig, die 
obern verkehrt-lanzettformig, alle sind einnervig und stachel- 
spitzig. Die Kronen sind weiss, die Zipfel derselben spitz, 
die Friichtchen kornig-rauh.

B esch re ibu n g : Diese Species ist mit G. s ilv es tre , 
welches weit gemeiner ist, nahe verwandt, bildet aber mit 
ihren unfruchtbaren, an der Erde liegenden Aesten einen 
Basen, welcher durch die nahestehenden Blattąuirle derselben 
den Boden vbllig bedeckt. Nach unten zu werden die Bliitter 
der BIatt*|uirle immer kleiner, heiiri Ausgange der ersten 
Bliithenaste erreichen sie am bluhenden Stengel ihre be- 
deutendste Grosse, sind aber immer verkehrt-lanzettiormig 
o der unten am Stengel fast rautenfbrmig, selten am Rande 
etwas scharf und stehen zwar gemeinlich zu sechs, kommen



aber aucb zu fiinf od er zu sieben vor. Die Bliithenstiinde 
sind weifc gedrungener ais beim G. s ilvestre , ihre Bluthchen 
sind zahlreich, weiss und klein. Die Friichte sind schwarz, 
dichtkornig und klein.

Y orkom m en: Auf steinigem, feucbtem Boden derBerge 
des inittlen und siidlicheren Deutschlands, sowie auch auf 
torfigem Boden der nordlicberen Gegenden. Es findet sich 
fast in allen Landem des nordlichen Deutschlands und in 
Oberbaden, wie aucli in Wlirttemberg und in Franlten des 

* sudlichen Deutschland. In Thilringen kommt es auf dem
ganzen Gebirgszuge des Thliringer Waldes bis an das Fichtel- 
gebirge hin vor, wiichst auch im Mansfeldischen und im 
Tautenburger Forste bei Jena. Vgl. 0. B. Z. 1883, S. 24. 
D. B. M. 1884, S. 117. Im Salzburgischen nach A. Sauter 
(Flora, S. 70) auf IJaiden und steilen Waldbergen des Lungau, 
wie z. B. auf der Trogalp, Fichtlalp, auf dem Speyereck; 
durch Baiern zerstreut und durch das ganze Alpengebiet; 
durch Schwaben; Baden; das Elsass; im Erzgebirge; im Harz; 
in der Lausitz; von der Rheinprovinz und Westphalen durch 
ganz Norddeutschland.

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Fiir Felspartien in Garteu empfehlens- 

wertli.
A bb ild u n gen . T a fo l 2900.

Pfia.nze in naturl. Grosse.



Hainstern.

Syn. G. multicaule Wallroth.
Der vorigen ahnlich aber etwas grosser, mehr aufge- 

richtet, von melir flatterigem Wuchs und Bliithenstand. Das 
dauernde Rhizom treibt einen etwas yeriistelten, aus auf- 
strebendem Grundę aufrechten oder liegenden, viereckigen, 
kahlen oder kurzhaarigen Stengel. Bliitter lineal-lanzettlich, 
vorn breiter, zugespitzt, stachelspitzig, einnervig, am Stengel 
meist achtzahlig, die nnteren verkehrt-eiformig-lanzettlich; 
Bluthen ebenstraussig-rispig; Bluthenstielchen aufrecht-ab- 
stehend; Kronabschnitte spitz; Fracht unmerklich kornig.

B esch re ibu n g : Der Anfangs liegende Stengel ist mit 
dicht aneinander stehenden Blattwirteln bekleidet, dessen zu 
sechs, sieben and acht stehende Blattchen aber so klein sind, 
dass sie kaum 4 Mm. messen, indessen die Breite 1 Mm. und 
zwar tlber der Mitte der Blattflache besitzen; auch fehlt die 
ansehnliche Stachelspitze ihnen nicht. Bald aber wird der 
Stengel robuster, strebt aufwarts empor, wird 15— 30 Cm. 
hoch, ist yiereckig, kahl, glanzend, treibt noch bis zu seiner 
Theilung in Bluthenaste vier bis fiinf immer weiter von ein- 
ander stehende Blattquii'le, dessen Bliitter 2 Cm. in Lange 
messen, haarlos, doch stachelspitzig sind. Aus den obersten 
Blattąuirlen kommt zuweilen ein Bliithenast. Die Theilung 
des Stengels in Bluthenaste ist bei ausgebildeten Exemplaren 
ziemlich regelmassig, gewohnlich vier- bis filnfmal wiederholt



dreitheilig und das Resultat dieser Theilung ist eine solidne 
ovale Scheindolde. Jeder Hauptast der Theilung hat nam- 
licli ein Scheindoldchen, und da sieli an dem Haupt- oder 
Mittelaste durch die Wiederholung der Theilung dreimal 
zwoi Nebeniiste befinden, wird die Scheindolde in die Lange 
gezogen. Die Bltithen sind verhaltnismassig gross, reinweiss 
oder rothlich. Uebrigens ist auf diese Weise nur die Haupt- 
form beschaffen. Auf den Alpen giebt es eine niedrige 
Yarietiit mit so diclit gestellten Bluthen, dass ihre Kronen 
sich beriiliren und knaulartige Doldchen bilden. Noch giebt 
es eine Abart mit lioheren kurzhaarigen Stengeln und end- 
Jich eine nur 5— 8 Cm. hohe Yarietat.

Vorkom m en: Sowohl auf trocknen Heiden, ais auch 
an nordlich gelegenen oder vom nahen Waldsaume ge- 
schiitzten Berghalden; nicht minder an trockenen Randem, 
steinigen Triften und ahnlichen Orten. Durch das ganze 
Gebiet verbreitet und bis in die Alpen emporsteigend. Im 
Salzburgischen auf steinigen Grasplatzen, an sonnigen Hiigeln 
bis 1100 Meter. Die Formen G. austriacum  Jacq. und 
scabrum  Jacq. auf Wiesen und an buschigen Stellen; so 
z. B. am Vielib''rg, Imberg, Kiihberg; die Formen G. m on- 
tanum  Vill., G supinum Lara., G. alpestre Lam., G. 
B o cco n i Ali. auf mageren Grasplatzen der Kalkalpen, auf 
Felsen und auf Gerolle der Berge und Alpen. (A. Sauter, 
Flora, 1879, S. 09, 70). Vgl. auch D. B. M. 1884, S. 184. 
Irmischia 1885, S. 14.

A nw endung: Diese Pflanze ist den Triften und Halden 
eine sehr schone Sommerzierde, wird auch vom Vieh gern 
gefressen und hat in ilirer Wurzel rothen Farbestoff.



Form en: «. glabrum Koch: Der Blattrand und das 
ganze Kraut kalii: S,yn. G. silvestre L. glabrum Schrader. 
G. multicaule a. polyphyllmn Wallr. G. silvestrc vulgatum 
Gaud. G. umbellatum a. Lam. G laeve Thuiller. G. aniso- 
phyllum Vill. G. montanum Yill. G. silvestre L. hispidum 
Schrader ist dieselbe Form mit am Rand mit kleinen Borst- 
chen besetzten Bliittern.

fi. alpestre Koch. Dieselbe Form, aber niedriger, mit 
kiirzeren und dicliteren Rispen: Syn. G. silvestre 2. alpestre 
Gaud. G, alpestre R. S. G. argenteum Yill.

y. hirtam D. FI.: Stengel und Blśitter vom Grund an 
bis zur Mitte und hoher hinauf mit abstelienden Haaren 
besetzt. Syn. G. silrestre 3. picbescens Schrader. G. multi
caule eriopliyllum Wallroth. G. silrestre 3. Bocconei W all- 
roth. G. Bocconei Ali. G. Bocconi DC. G. umbellatum j3. 
Lam. G. scabrum Pers. G. nitidulum Thuiller. G. asperum 
Schreber.

d. supinum Koch: Niedrig, Rispe kurz, ein- bis drei- 
theilig, die Aeste kaum lśinger ais die Stutzblatter. Syn. G. 
silrestre L. supinum D. FI. G. silrestre 4. supinum Gaud. 
G. supinum Lam.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2901.
A Pfłanze in natiirl. Grosse; 1 Blattspitze, rergrossert; 2 Frucht,

desgl.



2902. Galium helveticum Weigel. 

Schweizerstern.

Das niedliche sehr niedrige Pflanzchen ahnelt dem 
G. saxatile  L., ist aber weit kleiner und zierlicher. Das 
zarte, dauernde Rhizom treibt einen starli yerastelten, liegen- 
den und aufstrebenden, yierkantigen, kalilen' Stengel. Blatter 
sechs- oder achtzahlig, fast neryenlos, flach, etwas fleischig, 
grannenlos oder kurz stachelspitzig, die unteren breiter und 
stumpf, die obern lanzettlich und spitz. Die Cymen sind ein- 
bis dreibltithig, blattwinkel- und gipfełstiindig, die Bluthen 
ragen aber lcaum aus den Blattwinkeln heryor. Die Blume 
ist weiss und die Zipfel sind spitz, die Friichte kahl und 
glatt.

B esch re ibu n g: Der ganze Stock bildet gemeinlich 
einen dichten Rasen, indem sich der an seiner Basis liegende 
Stengel daselbst sehr yerastelt und die Aeste wiedernm blatt- 
winkelstiindige Zweige treiben. Er und seine Aeste werden 
5— 15 Cm. hoch; beide sind im Anfange der Bliithe klirzer, 
spliter strecken sie sich hoher empor. Die Blatter stehen 
unten zu vieren und fiinfen, in der Mitte des Stengels zu 
sechsen bis achten, ganz oben sind sie gegenstandig. Die 
untersten sind yerkehrt-eiformig und offc nur 2 Mm. lang; 
dann kommen verkehrt-langliche Blatter von 4—-6 Mm., dann 
lanzettliche bis 8 Mm. lang. Der Stengel und die Blatter
sind kahl, letzte zeigen aber einen scharflichen Rand, ihr 
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Parenchym ist etwas dick uud ihre Spitze verdickt. Die 
Blattwirtel stehen nahe bei einander, am untern Ende des 
Stengels decken sie sieli in der Regel, aber die Blattrander 
schlagen sieli wegen des dicklichen Parenchyms nicht um 
und der Mittelnerv wird deshalb auch auf der Unterflache 
sebr unscheinhar. Die Cjune ist armbluthig, gewohnlieh nur 
dreibliithig, und die Bliithenstiele sind so kurz, dass sie in der 
Bliithe kaum iiber den obersten Blattwirtel hervorsehen. Die 
Blumen sind im Yerhaltnis ansehnlich, weiss und haben 
spitze, eiformige Zipfel. Diese Species kann mit G. saxa- 
t ile  und G. s ilvestre  Var. supinum  verwechselt werden, 
aber bei beiden Species besitzen die Blatter eine Stachel- 
spitze, sind aucli nicht dicklich in Parenchym, zeigen dalier 
einen sehr deutlichen Mittelnerven, werden im welkenden 
Zustande nicht runzelig und sclilagen im Alter ihre Bander um.

Y orkom  men: An kiesigen Orten der Alpen. In der 
Schweiz, in Tirol, Salzburg, Baiern, mit den Flussen auf die 
Vorebenen herabsteigend, dalier z. B. noch bei Miinchen an 
der Isar. Im Salzburgischen nach A. Sauter (S. 70) im 
feinen Sand und Gerblle der hochsten Alpen (1900— 2500 
Meter), selten, so z. B. am steinernen Meer, am Hundstod, 
auf den Radstadter Tauern.

B lu th eze it: Juli, August.
A nw endung: Ein sehr niedliehes Pflanzchen fur alpine 

Anlagen in Garten.
Pormen:  Von Manchen wird <x. baldense Spr. (6r. 

ntpicola Bertoł) ais eigene Art betrachtet. So lange jedoch 
Autoritiiten wie A. Sauter diese fiir eine blosse Form von 
O. helveticum halten, sehen wir keinen zwingeuden Grund,



sie ais besondere Art aufzufuhren. Die Unterschiede sind 
folgende: G. baldense Spr. Fruchtstiele steif aufrecht; Fracht 
ca. 1 Mm. gross; Pflanze stets (auch nach dem Trocknen) 
glanzend; Blatter am Rande niemała mit Dornchen, oberseits 
stark gedunsen.

Dagegen G. heheticum Weigel: Fruchtstiele bogig zu- 
riickgekrummt; Fracht 2 Mm. gross; Pflanze vollig glanzlos; 
Blatter am Rand mit Dornchen. Vgl. Kerner, novae plan- 
taram species. Decas I, pag. 25. Innsbruck (Wagner) 1870.

G. pumilum Lam. scheint im Gebiet nicht vorzukommen.

Abbildungen. Tafel 2902.
A bliihenrte, B fruchtende Pflanze, natiirl. Grosse.



2903. Galium murale DC.

Mauerstern.

Syn. 6r. minimum li. S. Sherardia muralis L.
Ein zartes Sommergewachs mit kanm liandhohem, diin- 

nem, wenig yerasteltem, liegendem Stengel. Blatter mit auf- 
gesetzter Haarspitze, die nnteren secbszahlig, breit lanzettlich, 
die mittlen yierzahlig, lanzettlich; Bliithen achselstandig, zu 
zweien opponirt, kurz gestiełt, zur Fruchtzeit herabgebogen; 
Fruclite langlich, fstachelhaarig oder kahl und nur am Ende 
borstig gebartet.

Y ork  o mm en: An unfruchtbaren, rauhen Orten, auf' 
Felsen u. s. w. Nur an der Siidgrenze des Gebiets bei Fiume, 
auf der Insel Lossino, Osero, Curzola. Uebrigens im sud- 
lichen Europa.

B liith eze it: Mai.
A nw endung: Fiir alpine Anlagen inGarten empfehlens- 

werth.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2903.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2904. Vaillantia muralis DC.

Zwergsternchen.

Syn. V. aculeata Ten. V. hispida /?. aculeata DC. V. 
ąuadriflora Moench. Oalium vexans Reichb.

Ein sehr niedriges, niedliches Sommergewachs mit astigem, 
liegendem, ziemlich dicht beblattertem, wie die Blatter und 
Kelche kablem Stengel. Blatter vierzahlig, eirund, die unteren 
fast rundlicb; Bliitben in den Blattachseln zu dreien bei- 
sammenstehend, die mittle gynandrisch, fruchtbar, die seit- 
lichen mannlich, mit der Mittelbliithe verwachsen; Kelcli- 
saum unregel miissig gezahnt, bleibend; Krone radformig, au 
der mannlichen Blutbe dreispaltig, an der weiblichen vier- 
spaltig; Frncht dreikornig, aus drei Carpellen bestehend, 
welche mit einander verwachsen sind, vom bleibenden Kelcb 
gekront, zweiknospig, aber meistens nur einsamig. Die kurzeń 
Bluthenstielcben sind dicbt mit hakigen Stacheln besetzt.

Y orkom m en: An rauhen, sonnigen Felsen und aut 
Mauern. Nur im siidlielisten Tbeil des Gebiets. In Istrien 
und auf den istrischen Inseln, bei Fiume.

B liith ezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Ein sehr niedliches Pflanzchen furFelsen- 

anlagen.
A bb ild u n gen . T a fe l 2904.

A Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Seiten- und Mittelbliithe, ver- 
grOssert; 2 Zwitterbliitbe, desgl.



Familie 108. Araliaceae.

Kletternde, oft halbschmarotzende Holzpflanzen (die 
Einheimischen) mit nebenblattlosen, handnervigen Bliittern, 
epigynischen, gynandrischen, einfach symmetrischen Bliithen 
mit verkiimmertem oder 5- bis mehrzahnigem Kelch, dialy- 
petaler, abfalliger, 5- bis mehrzahliger Krone, nach innen 
aufspringenden Staubblattern in einfacher bis dreifacher An- 
zabl der Kronblatter, 2— 15 synearpen Carpellen mit apo- 
carpen, auf einem Carpelltrager stebenden Staubwegen; 
Samenknospen anatrop, einzeln an der Ventralseite der 
Carpidia im Fachwinkel hangend; Frucht eine vom Kelch 
gekronte Steinbeere; Same mit geradein Keim und fłeischigem 
Endosperm.

Die Familie ist besonders in Tropengegenden yerbreitet.

Gattung 728. Hedera L.
Steinbeere 5samig, 5- oder lOfacherig.

ART:
2905. H. Helix L. Stengel mit wurzelformigen Haft- 

fasern kletternd; Blatter lederig, 51appig.



2905. Hedera Helix.

Epheu, Klimm op.

Der holzige Stengel krieclit am Boden oder klimmt an 
Baumen, Mauern, Felsen, Holzwanden u. dergl. ernpor, tiber- 
all mit Baftorganen sieli anheftend und in warmen Klimaten 
iiber armdick werdend. Blatter lederig, kahl, gliinzend, 
winkelig - fiinflappig, die der bliihenden Aeste ungetheilt, 
eiformig oder langlich, zugespitzt, alle gestielt; Dolden ein- 
fach, flaumig.

B eschreibung. Der vermittelst kleiner Wiirzelchen 
in die Hohe kletternde Stengel liegt anfangs am Boden, 
treibt wechselstandige, gestielte, fiinflappige, oben dunkel- 
grilne, unten hellgriine, belladerige Blatter. Nach meliren 
Jahren, wenn die Winterkalte oder die Sommerhitze den 
Ranken nicht geschadet bat (was in Thiiringen nur an der 
Nordseite schtitzender Gemauer der Fali ist), geht er in die 
Hohe und bildet den vorigen alinliche Blatter. Naeli vielen 
Jahren treibt er bluliende Zweige mit eirunden, lang zuge- 
spitzten helleren Blattern, an dereń Spitze mehre langge- 
stielte Blumendolden entspringen. Man nimmt an, dass der 
Epheu erst im 70. Jalire zur Blittlie kommt, wenn das untere 
Ende bereits eine Stiirke von mehren Zollen erreicht hat 
und dass sein Alter iiber 200 Jalire hinaus geht. Die 
Blutlienstiele sind 2 Cm. und langer, rund und weissfilzig. 
Die Schirme sind mit kleinen Hullblattchen umgeben, die



Blumenstielchen mit weissen filzigen IJaaren besetzt. Der 
weissfilzige Kelch ist klein, Sziihnig; seine Rohre ist an dem 
Fruchtknoten angewachsen. Die 5 blassgelben Kronblatter 
sitzen mit breiter Basis an dem Fruchtknoten. Die 5 Staub- 
gefasse wechseln mit den Blimienblattern ab, haben gelbe, 
herzformige Staubbeutel und stehen hinter den Kelchen. Der 
Griffel ist sehr kurz; die erbsengrossen Beeren sind schwarz 
und funffachrig, die Samen eirnnd, eckig und spitz.

Y orkom m en: In scbattigen Laubwaldnngen. Durcli 
das ganze Gebiet verbreitet, aber niclit flberall zur Bliithe 
gelangend. Zur Bliithe kommt nur der emporkletternde 
Strauch. In Gegenden mit sehr niedriger Wintertemperatur 
wie z. B. in Thiiringen, klettert der Epheu selten hoch 
empor, weil er nur am Boden gegen das Erfrieren ge- 
schUtzt ist, sobald er aber emporklettert, fast alljahrlich. an 
den oberen Enden abstirbt. In dem nordwestlichen Deutsch- 
land dagegen klettert der Epheu bis in die Gipfel der hochsten 
Baurne empor, ebenso im siidlichen Gebiet. In den Gebirgen 
des nordlichen Himalaya findet sich der Epheu nach lioyle 
(Illustrated London News 1833) nocli in einer Meereserhebung 
von 1500 bis 2700 Meter. Vgl. Meyen, Pflanzengeographie 
1835, S. 107. FUr die Morphologie des Epheu’s vgl. Bot. 
Zeitung 1864. S. 233— 236, 241— 245.

B ltith eze it : Oktober, November. Die Fruchte reifen 
erst im folgenden Fruhling.

A n w en d u n g : Eins der beliebtesten Gewiichse zur Be- 
kleidung von Lauben, Mauera, Ruinen u. s. w. Auch in der 
Teppichgartnerei neuerdings vielfach verwendet und hocli 
geschatzt. In der Regel yerwendet man eine grossblatterigo



Gartenform, den sogenannten schottischen Epheu. Uie ganze 
Pflanze enthalfc einen gelbbraunen Farbstofl und einen heftig ab- 
fuhrenden Stoff. Mail darf aber den Ephen nicht zur Be- 
kleidung von Yolieren benutzen, weil z. B. die Kanarien- 
vogel das Epheulaub anfressen, was ihren sicheren Tod zur 
Folgę bat.

A b b i l d u n g e n .  Tafel2905.
ABC Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, ver- 

grosaert; 2 Staubgefasse, desgl.; 3 Carpell, desgl.; 4 dasselbe, im 
Lilngsschnitt, desgl.; 5 dasselbe im Querschnitt, desgl.; 6 Same, zer- 
schnitten.
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Familie 109. Caprifoliaceae.

Strauchartige oder baumartige Hołzpflanzen, seltner 
krautartige Gewiichse, mit gegenstiindigen Blśittern, gynan- 
drischen, einfach oder verwickelt symmetrischen Bliithen. 
Kelch deutlich, bleibend, oberstandig gamosepal, bzahlig; 
Krone abfallig, oberstandig gamopetal, bzahlig (wenigstens 
der Anlange nach), seltner dzahlig; Staubblatter mit der 
Krone verbunden, nach innen aufspringend, bzśihlig, seltner 
der Anlage nach oder dnrcli Fehlschlagen dzahlig; Carpell- 
bliitter 2 — 5, scliizocarp, d. h. im Fruchtknoten gefachert 
mit einfachem (paracarpem) Staubweg oder syncarp, d. h. ge
fachert mit kurzeń, getrennten (apocarpen) Staubwegen; 
Samenknospen einzeln oder mehre an der Yentralseite der 
Carpellblatter, also in den inneren Fachwinkeln, hangend; 
Fracht eine 1— bfiicherige, 1- bis mehrsamige Beere oder 
Steinbeere; Same mit geradem Keim im lleischigen Endos- 
perm.

Die Familie yerbreitet sich vorzugsweise in der ge- 
massigten Region der nordlichen Hemisphiire.



Gattnngen:

Trib. 1. Sambuceae. Staubwege getrennt (apocarp); 
Krone radlorinig.

Trib. 2. Lonicereae. Staubweg einfach (paracarp); 
Krone rohrig, trichterfórmig oder glockig.

Trib. 1. Sambuceae.
Kelchsaum dreispaltig....................................................1
Kelchsaum fiinfzahnig....................................................2

1. Seitenbluthen des Kopfchens fiinfzahlig, die End-
bliithe vierzalilig . . . Gatt. 729. Adoxa L.

2. Steinbeere 8 —  Ssamig; Staubwege 3, sebr kurz;
Bluthe ubrigens fiinfzahlig, seltner vierzahlig:

Gatt. 730. Sambucus L. 
Steinbeere einsamig; Bluthe fiinfzahlig; Staubwege 3, 

sehr kurz . . . .  Gatt. 731. Viburnum L.

Trib. 2. Lonicereae.
Krone verwickelt symmetrisch (zygomorph), zwei- 

lippig; Beere dreifiicherig:
Gatt. 732. Lonicera L. 

Krone einfach symmetrisch (actinomorph), glockig; 
Beere einsamig, mit den beiden Deckblattchen ver- 
wachsen . . . Gatt. 733. Linnaea Gronoy.



ARTEN:

Trib. 1. Sambuceae.

729. Adoxa L.
2906. Adoxa moschatellina L. Bliithen in einem 

fast wiirfelformigen, 4 — Gbltithigen Kopfchen; 
Bliitter dreizahlig.

730. Sambucus L.

Rhizom unterirdisch; oberirdische Stengel krautig . 1.
Oberirdischer Stamm holzig . . . . . . . . .  2.

1. Nebenbliitter blattig, eiformig, gesiigt:
2907. 8. Ebulus L.

2. Hauptaste der Trugdolde funfzahlig:
2908. S. nigra L.

Hauptaste der eiformigen Rispe dreizahlig:
2909. 8. racemosa L.

731. Yiburnum L.

Bliitter uberw iiiternd .....................................................1.
Bliitter im Herbst abfallend.......................................... 2.

1. Bliitter eirund-liinglich, ganzrandig, riickseits in den
Nervenwinkeln bartig . . . 2910. V. Tinus L.

2. Bliitter ganz, eiformig, gezahnelt-gesiigt, runzelig
aderig und von sternformigem Flaurn kleiig-filzig:

2911. V. Lantana L. 
Bliitter 3- oder 51appig, mit zugespitzten, gezahnten 

Lappen, kahl nnd glatt . . 2912. V. Opulus L.



Trib 2. Lonicereae.
732. Lonicera L.

Bluthen kopfig-wirtełstandig; Beere vom bleibenden 
Kelch gekront. Stamm 1: Caprifolium DC. . 1.

Bluthen paarweis; Kelchsaum abfallig. Stamm 2: 
Xylosteum DC............................................................... 4.

1. Bluthen wirtelig und kopfig, das endstandige Kopf-
chen s i t z e n d .................................................................. 2.

Bluthen kopfig, das Kopfchen g e s t ie l t ......................... 3.
2. Blatter abfallig; Staubweg kahl:

2913. L. Caprifolium DC. 
Blatter tiberwinternd; Staubweg rauhhaarig:

2914. L. implexa Aiton.
3. Obere Blatter verbunden und vollig durchwachsen:

2915. L. etrnsca Savi.
Blatter sainmtlich getrennt:

2916. L. Peridymenum L.
4. Fruchtknoten nur am Grunde zusammengewachsen . 5.

Fruchtknoten ganz oder zum grossten Theil zusammen
gewachsen ....................................................................... 6.

5. Bliithenstiele zottig, ungefahr von der Lange der
Bltithe; Blatter eirund, flaumig:

2917. L. Xylosteum L. 
Bliithenstiele kahl, mehrmals liinger ais die Bluthen; 

Blatter langlich, nur in der Jtigend etwas flaumig, 
znletzt vołlig kalii . . . . 2918. L. nigra L.

6. Bliithenstiele kiirzer ais die Bluthen; Fruchtknoten
in einen einzigen kugeligen Fruchtstand zusammen
gewachsen ..........................2919. L. caerulea L.



Bliitheiistiele mehrmals liinger ais die Blutken; Frucht- 
knoten fast bis zur Spitze zusammengewaehsen:

2920. L. alpigena L.

733. Linnaea Grono v.
2921. L. borealis L. Stengel kriechend; Blatter 

gegenstandig, fasfc kreisrund.



2906. Adoxa moschatellina L.

Bisamkraut.

Ein zierliches, dauerndes Pflanzchen mit liegendem raben- 
kieldickem, sehr kurz gegliedertem Rhizom, handhohem, 
żartem, yerganglichem Stengel. welcher mit wenigen, gestielten, 
dreizahlieen Blattern besetzt ist, und am Ende das kleine 
meist bbliithige Blilthenkopfchen tragt.

B esch re ibu n g : Die kleine zarte, bis auf die gelben 
Staubbeutel und den decki gen blassrothlichen Stengel durch- 
aus hellgriin gefiirbte Pflanze wird kaum hoher ais 15 Cm., 
bleibt aber hiiufig viel niedriger. Die Wurzel ist eine 
kleine schief stehende, kegelformige, schuppige, weisse Zwiebel, 
aus welcher sich diinne, astige, weit umherkriechende weisse 
Fasern entwickeln. Aus dieser Wurzel erlieben sich 2 oder 
3 grosse langgestielte Wurzelbliłtter und der mit zwei kurz- 
gestielten gegenliber stelienden kleineren Blattern besetzte 
Stengel, der sich in einem fast eckigen, 4— 6 bluthigen 
Kopfchen endigt. Die Blatter sind einfach oder doppelt ge- 
dreit, die Abschnitte 2— 31appig, die Lappen langlich, ver- 
kehrt-eiformig, stumpf, mit einem kleinen weissen Spitzchen. 
Die Blattstiele sind blassgriin, rothlich angelaufen, wie der 
Stengel. Der gemeinschaftliche Bliithenstiel, eine Fortsetzung 
des Stengels, aufrecht, gefurcht, bei Ausbildung der Frucht 
umgebogen. Die Bliithen zu einem Kopfchen yereinigt, 
ziemlich sitzend; die obere, sich zuerst entwickelnde, mit vier- 
theiligen Bluthenhiillen, 4 Griffeln und 8 Staubgefassen, die



iibrigen 3— 5 theilig, mit 5 Griffeln und 10 Staubgefassen. 
Die Abschnitte des Kelchs eiformig, die der Krone liinglich 
eirund. Die iibrigen Bluthentheilo wie unter den Gattungs- 
kennzeichen angegeben. Die Samen gerandet, zusammenge- 
driiekt, glatt.

V orkom m en: In feucbten, scbattigen Laubwaldern, an 
Randem von Holzungen und Gebtischen, in Zaunen, beson- 
ders aul der Ebene, aber auch liie und da in niedrigeren Ge- 
birgen. Am haufigsten auf der Tiefebene des nordwestlichen 
Deutschland. In Thiiringen nur stellenweis, so z. B. an der 
Mobisburg, bei Arnstadt am alten Siegelbach und an der 
Wasserleite, bei Eisenach, bei Suhl am Adlersberg, bei Siegen, 
Paulinzelle, bei Rudolstadt am Stutenrand, bei Ilmenau, 
Katharinenau, Eiba, Schleiz an der Louisenburg, Lobenstein, 
bei Jena im Rauthal, bei Hainbiichen unweit Roda, bei Thal- 
biirgel, Schkeuditz, Laasdorf, Zollnitz, Magdala, am Miilil- 
holzchen bei Gumperda (Schmiedeknecht), im Erlengebiisch 
zwischen Blankenburg und Schwarza, bei Weimar im Schiess- 
liausholz und im Webicbt, zerstreut im Konigreich Sachsen 
(vergl. D. B. M. 1884, S. 157), im nordlichen Thiiringen 
bei Tennstadt im Himmelreich und im Landgarten (Irmischia 
1885, S. 14), nach Artzt (a. a. O. S. 134) bei Greiz im 
Goltschthal und bei Rothenthal, bei Kiirbitz, im Triebthal 
und im Steinicht unweit Plauen, bei Schilbach unweit 
Schoneck, zwischen Auerbach und Rodewisch; nach Potonie 
l)ei Lenzen, Perleberg, Wittstock, Beveringen, Havelberg, 
Kletzke. Sie kommt auch hie und da im Alpengebiet vor, 
so z. B. nach A. Sauter (Flora S. 11) bis 1300 Meter im 
Salzburgischem, so um Salzburg am Moncbberg an der Strasse



nach Hellbrunn, m den Auen bei Werfen, nn Pinzgan, haufig im 
nordlichen Tirol, so z. B. in der Radefelder An, Waldrand 
in der Niihe des kleinen Heustadels (D. B. M. 1886, S. 75). 
Ueber die Morphologie von Adoxa vergleiclie man Drudes 
Arbeit (B. Z. 1879, 665).

B lu thezeit: April, Marz.
A nw endung: Obgłeich die Bliitter, Blumen und Beeren 

einen deutlich bisamartigen Geruch und Geschmack besitzen 
nnd dadurch Heilkriifte angezeigt werden, so scheint doch 
kein Gebrauch davon gemacht zu werden. Zur Anpfłanzung 
in Garten bat man die durcli die Nebenzwiebeln sich leicht 
Termehrende Pflanze empfoblen.

Der urspriingłich aus dem griechischen aóo'§oę (adoxos) 
hergeleitete Name bedeutet verachtet, und liisst sich aus den 
auffallenden Eigenschaften und dem versteckten Standorte 
leicht erldaren; dagegen der Trmalname Moscliatellina, den 
die iilteren Botaniker, z. B. Tournefort, zur Bezeichnung der 
Pflanze brauchten, auf den bisam- oder moschusartigen Geruch 
und Geschmack hindeutet.

A bb ild u n gen . Tafel 2906.
A Pflanzeinnatiirl. Gr5sse; 1 Blutenkbpfchen, yergrossert; 2 Bluthe, 

desgl.; 3 aeitenstandige Bluthe von unten, desgl.; 4 dieselbe im Langs- 
schnitt, desgl.; 5 Frucht, desgl.; 6 Same, zerschnitten, desgl.; 7 dev- 
selbe mit dem hiiutigen Rande, desgl.

F lo ra  X X V I I I . 14



2907. Sambucus Ebuius L.

Attich.

S. humilis Lam. Ebulum humile Garcke.
Das gegliederte, fingerdicke Rh i/.om lauft auslauferartig 

tief unter der Bodenoberflache im Boden umher nnd treibt 
1 — 2 Meter hohe, aufrechte, fingerdicke, krautige, lang ge
gliederte, paarweis mit grossen gefiederten Blattern besetzte 
Stengeł. Nebenblatter gross, blattig, eirund; Fiedern breit 
lanzettlich oder liinglich; Hauptaste des Ebenstrausses drei- 
zahlig. Stengel kleinwarzig; die Nebenblatter gesagt.

B esch re ib n n g : Die dicke Wnrzel kriecht, ist astig 
und weiss; wo sie in Feldern erscheint, liegt sie tiefer ais 
der Pflug geht und verunkrautet den Boden. Der aufrechte 
Stengel wird 2/3 — 1 Meter hoch, ist stark gefurcht, etwas 
flaumhaarig, stielrund nnd iistig, manchmal auch einfach. 
Die Aeste stehen einander gegeniiber. Die gegenstandigen 
Blatter sind gefiedert, haben 7 —9, selten mehr Fiederblatt- 
chen. Der allgemeine Blattstiel ist schwach flaumhaarig 
oder ganz kalii, aber gerinnelt. Die Fiederblattchen sind 
kurzgestielt, 5— 15 Cm. lang, aber nur 1— 2 ^  Cm. breit, 
eirund-lanzettformig bis vołlkommen lanzettformig, zugespitzt, 
dicht und scharf gesagt, an der Basis etwas ungleich, oben



dunkelgriin, unten schwaeh flaumhaarig. Die Nebenblatter, 
am Grunde des Hauptstieles, sind 12— 24 Mm. lang, eirund 
bis eirund-lanzettformig, gesagt und spitz. Die nach Mandeln 
riecbenden Blamen stehen in endstśindigen, dichten, ziemlich 
gleichhohen Afterdolden. Die erste und zweite Theilung der 
Afterdolde ist immer dreitheilig, die folgenden sind ab er nur 
zweitbeilig, alle Bliithenaste und Bliithenstiele sind flaum
haarig. Der Kelch ist einblatterig, aber funftheilig, steht 
iiber dem Fruchtknoten und seine Zipfel sind gran und spitz. 
Die Blumenkrone ist einblatterig und funftheilig, die Zipfel 
sind eirund, spitz und zuriickgeschlagen; die Form der Blume 
ist fast radformig, die Farbę weiss, in’s Rosenrothe laufend, 
alle Blfithen sind gestielt, ihre Deckblattchen sind hinfiillig. 
Die 5 Staubgefasse stehen aufrecht und haben die Lange 
der Blumenkrone, die rundlichen Staubbeutel sind anfangs 
roth, spśiter braunroth und geben dadurch der ganzen Dolde 
eine eigenthiimłiche Farbung. Der griine Fruchtknoten ist 
eirund und stumpf, der Griffel ist nicht vorhanden, die drei 
Narben sind stumpf. Die Beeren sind kugelig, glanzend 
Schwarz, an der Spitze genabelt, einfacherig, dreisamig, die 
Samen sind eirund, fast dreiseitig, die aussere Seite ist ge- 
wolbt, die innern sind flach. Zuweilen findet man auch vier- 
samige Beeren.

Y orkom m en: Im ganzen sudlicheren Theil des Gebietes 
wild in feuchten Felsschluchten, und, besonders in den oster- 
reichischen Staaten, auch auf Aeckern, an Wegen, Rainen, 
auf Feldern und feuchten Waldschlagen. Im iibrigen Gebiet 
zerstreut durch Verschleppung. Nach Senft in Eisenach 
sollen die Trossknechte der Ritter diese Staude namentlich



in der Niihe von Burgen angepflanzt haben, urn sie gegen 
gewisse Pferdekrankheiten zu gebrauchen. So fand sie sieli 
frliher unterhalb der Wartburg bei Eisenach; nocli jetzt steht 
sie bei Berka a. lim im Kurgarten, binter dem Schloss 
Kapellendorf, Bei Rabis, in der Altengonne, bei Saalburg 
und oberhalb Saalfeld, Neubrunn bei Meiningen, Schloss 
Yippacli, bei Lobenstein, zwischen Leutenberg und Wurz- 
bach, bei Ziegenruck, Sckleiz, am Kyffhauser, bei Schonan, 
Wiedersbach, am Eckartshaus bei Eckartsberge, bei Merse- 
burg, in der Flora von Halle bei Reideburg, Collenbey, Rade- 
well, Dollnitz, Hettstedt, Glesien, in der Stadt Halle in den 
Anlagen vor dem Postgebaude, bei Naumburg im Biirger- 
garten, bei Meiningen nach Rottenbacb auf dem Hutsberg 
bei Bettenhausen (Irmischia 1884, S. 39, vgl. auch Irmischia 
1881, S. 52. D, B. M. 1884, S. 157; 1886, S. 30). In 
Preussen nach Herm Fr. J. Weiss nicht haufig, so z. B. bei 
Konigsberg, Warnilten, Caymen (Rosenfelde), Darkehmen, 
Cranz, Marienburg u. s. w. Bei Annen in Westphalen. Ygl. 
U. B. M. 1886, S. 75.

B lu th eze it : Juli, August. Die Steinbeeren reifen im 
September.

A n w en d u n g : W o diese Staude auf Aeckern yorkommt, 
ist sie ein lastiges Unkraut. Das ganze Gewachs riecht un- 
angenehm und bat einen scharfen, bittern, ekelhaften Ge- 
schmack. Die Bliithen zeichnen sieli durch einen mandel- 
artigen Geruch aus, die Beeren sind sauerlich siiss. Alle 
Theile wirken drastisch purgirend, die Beeren sind barn- und 
schweisstreibend. Man hat C ortex  rad icis  E b u li in te r io r , 
fo l ia  E b u li und baccae  E buli. Die Pflanzen sollen Mause



und Wanzen vertreiben, die Beeren geben fur Leder und 
Garn eine blaue Farbę und die Bluthen ein geringeres Bie- 
nenfutter. In Parkanlagen ist die Staude eine Zierde fur 
feuchte Stellen an Geholzrandern.

A b b ild u n gen . T a fe l 2907.
A bliihender Zweig, natiirl. Grosse; B Theil der Fruehttraube, 

desgl.; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Kelcb mit Fruehtknoten, desgl.; 
3 Staubgefass, desgl.; 4 Beere, zersebnitten, desgl.; 5 Same, natiirl. 
Grdsse und vergrossert; 6 derselbe im Liingssehnitt, vergrossert.



2908, Sambucus nigra L.

Flieder'), Hollunder.

Strauchartig oder baumartig, oft 5— 6 Meter Hohe er- 
reichend. Nebenblatter warzenformig oder fehlend; Haupt- 
aste der Trugdolde fiinfzahlig.

B esch re ibu n g- Ein 1 — l 1̂  Meter hoher Stranch oder 
dnrch die Kultur ein 4 l/ 2— 6 Meter hoher Baum. Die Rinde 
des Stammes hellbraun oder grau, rissig, die der ausgebreiteten 
Aeste glatt, mit einzelnen warzenartigen Erhohungen besetzt. 
Das gelbliche harte Holz ist mit einer weissen Markrohre, 
welche in den Aesten viel starker ist, versehen. Die Blatter 
und Bliithen tragenden Zweige sind krautig und griin gefarbt. 
Die sieli gegeniiberstehenden Blatter bestehen aus 3— 5 
Blattchen, nebst einem Endblattchen, sind 10 bis 30 Cm. 
lang. Die Blattchen stehen sich einander gegeniiber, sind 
ganz kurz gestielt, langlich oder elliptisch, am Grunde ver- 
schmalert, vorn lang gespitzt, gesagt, unbehaart, dunkel- 
griin, die unteren sind kleiner, das Endblattchen am grossten, 
oft iiber 15 Cm. lang. Der gemeinschaftliche Blattstiel ist

1) Die deutschen Namen: Flieder und Hollunder sind uralt und 
kommen beide ausschliesslich dieser Pflanze, nicht dem Lilak 
(Syringa) zu.



etwas rinnenformig mul am Grunde an beiden Seiten mit 
einem warzenartigen Deckblatt besetzt, welclies auch haufig 
fehlt. Die Trugdolden stehen an den Spitzen der Zweige, 
sind lang gestielt, in 5 Hauptaste getheilt, auf welchen 
wieder zahlreiclie Nebenastchen sich befinden, welche eine 
oder mehre Bluthen tragen, die ingesammt eine gleicbe 
Flachę bilden. Der Kelch ist fiinfzahnig, selir klein im Ver- 
haltniss zur Bltitlie, oberstandig, nnbehaart. Die Elumen- 
krone weiss oder blassgelb, radformig, tief 5-spaltig, die ein- 
zelnen Zipfel gleichgross und zugerundet. Die 5 Staubge- 
fasse sind von gleicher Lange der Krone, haben aufrechte, 
gepaarte Antheren. Der Fruchtknoten ist unterstandig, 
kugelig. Der Griffel fehlt. Die 3 sitzenden N arb en kopf- 
formig. Die Beeren bilden ebenfalls eine Trugdolde, sind 
erbsengross oder anch kleiner, schwarz-violett, innen rothlich 
oder blass - yiolett, saftig, kugelrund oder oval, gliinzend, 
3-facherig, 3-samig. Samen eiformig, braunlich.

Y orkom  men: In Waldungen. Durch das ganze Gebiet 
yerbreitet. Ausserdem haufig in Anlagen und Garten an- 
gepflanzt. Nacii Herrn Fr. J. Weiss in Prenssen nicht ur- 
spriinglich, aber allgemein, zumal in Dorfern, angepflanzt 
nnd daher auch haufig verwildert und, etwa durch Samen- 
ubertragung, gleichsam wild: z. B. bei Fischhausen, Heils- 
berg, Bischofstein. Herr Weiss fugt in einer Anmerkung 
hinzu: , Der Mensch mit seinen landwirthschaftlichen u. a. 
Arbeiten ist wohl der grosste Urlieber solcher und iihnlicher 
Pflanzenverbreitungen. In zweiter Reihe der Wind und der 
Ruckstau bei Hochfluthen. Vogel kommen wohl wenig in 
Betracht.“ In Thiiringen sind es nach meinen Beobachtungen



aber grade Vogel, namentlich Amseln und Staare, denen der 
grosste Antheil an der Yerbeitung des Flieders gebiihrt und 
zwar durch ihre Exkremente, in denen die Samen unverdaut 
und keimfahig zurtickbleiben. Fur S. rcicemosa L. fehlt mir 
die direkte Beobachtung.

B llith e z e it : Juni, Juli.
A n w en du n g : Der Plieder isfc eins der bekanntesten, 

am haufigsten angewendeten Arznei- und Hausmittel. Offizinell 
sind die Bluthen und Friichte (Flores et Baccae Sambuci). 
Die Bluthen haben iin frischen Zustand, sowie auch die 
iibrigen Pfianzentheile (wenn sie gerieben werden) einen eigen- 
thilmlichen, starken, fast betaubenden Geruch und schleimig- 
bitteren Geschmack. Getrocknet riechen sie angenehm aroma- 
tisch. Sie enthalten atherisches Oel, Extractivstoff, etwas 
Harz, Gerbstoff, Kleber, Eiweiss, Schwefel und viel salzige 
Theile; wirken gelind reizend, schweisstreibend und werden 
in allen durch unterdriickte Hautthatigkeit entstandenen 
Uebeln, in Katarrhen, Rheumatismen, Ilautausschlagen etc., 
ais sogen. Hausmittel vom Volk leider nur zu haufig und 
nicht selten mit ubelem Erfolg angewendet. Ebenso braucht 
man die sauerlich-siiss, etwas herb schmeckenden Beeren und 
das Mus (roob Sambuci) aus denselben. Diese geben auch 
eine gute Fruchtsuppe.

Offizinell Pharmacopoea Germanica 2. Aufl. S. 110: 
Flores Sambuci. Fliederbllithen.

F orm en : Sie weicht ab mit grunen und mit weissen 
Fruchten, sowie mit doppelt gefiederten Bliittern: S. ładniała 
Miller. So bei Wandsbeck unweit Hamburg. Koch unter- 
scheidet:



/¥. mrescens Koch: Friichte griin. Syn. S. mrescens
Desf.

y. leucocarpa Koch: Friichte weiss. 
i), laciniata Koch: Bliitter doppelt gefiedert mit einge- 

schnittenen Fiedern.

Ab b i ld ungen.  Tafel  2908.
A bliihender Zweig in naturl. Grosse; B Fruehtzweig, desgl.; 

1 Bliithe, vergrossert; 2 Fruehtknoten, desgl.; 3 jungę Frueht, desgl.; 
4 reife Frueht, naturl. Grosse; 5 dieselbe im Querschnitt, vergrossert; 
6 Same, naturl. Grosse und vergrossert; 7 derselbe zersclmitten, ver- 
grossert.
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2909. Sambucus racemosa L.

Traubenflieder.

Strauchartig. Blattcben lśinglich, lang zugespitzt, am 
Grunde fasfc gleicli; Rispe gedrungen, eirund, Blutbenstiele 
kalii,

B esch re ibu n g : Ein 2 —  2 lj2' Meter boher, astiger 
Strauch, welcher auf einem gunstigen Standort wohl audi 
ein 8 — 4 Meter liohes Baumchen bildet. Die alte Rinde 
rissig rothlicb-braun, die der Aeste blassbraun, oft ins Violette 
spielend. Das Mark der gegeniiberstehenden fast wagerecbten 
Aeste zimmtfarbig. Am Grunde der Blattstiele befindet sicb 
beiderseits eine rundę braunlich-grune Druse, welcbe gleicli- 
sam die Nebenblatter vertritt. Die gegenuberstehenden un- 
paarig gefiederten Blatter besteben aus 5, selten 7 Blattchen. 
Diese sind langlich, zugespitzt, am Grunde gleich oder un- 
gleicli, spitz und dicbt gesagt, unbehaart, unterseits blśisser, 
auf der Mittelrippe etwas weicbharig. Die Blutben bilden 
einen aufrechten, ovalen dicbten Bliitbenstrauss, mit ziemlicb 
gabelspaltigen Blutbenstielcben. Die bleicligelben, zuriickge- 
schlagenen, an der Spitze etwas concaven Blumenblatter 
fallen leicht ab. Die Antheren gelb. Die Griffel und die 
Spitzen der Kelchzipfel yiolett, Die seharlachrotlien Beeren 
bilden eine selir dicbte Traube.

Y orkom m en : In Waldungen. Besonders in Gebirgs- 
gegenden des mittlen und sudliclien Gebiets, im nordliehen 
selten. Selten auf Kalkboden, daher im Tbliringer Becken



nicht auf Muschelkallt, wohl aber auf Buntsandstein. Bei 
Friedersdorf steht nach brieflicher Mittheilung von Reirhard 
Richter ein 14 Meter hohes Exemplar (am 21. Jani 1879). 
Vgl. D. B. M. 1884. S. 157, 183. Auch im Alpengebiet 
ziemlich verhreitet; so z. B. im Salzburgischen, selten im 
Flachland (bei Salzburg, Ursprung), dagegen in den Gebirgs- 
thiilern bis 1800 Meter haufig, so z. B. im Pinzgau, um 
Radstadt, in Grossarl, Gastein (A. Sauter, Flora 1879 S. 71). 
Nach Fr. J. Weiss verwildert in Preussen bei Heiligenbeil 
und bei Fiatów seit einigen Jabren von selbst erschienen.

B liitb eze it : April, Mai. In den Alpen im Juni.
A nw endung: Ein sehr empfehlenswerther Ziersfcrauch 

fur Giirten und Anlagen.

A bbildu n gen . T a fe l 2909.
A bluhender Zweig, natiirl. Grosse; B Pruohtknoten, desgl.; 

1 Blilthe, vergr<5ssert; 2 dieselbe im Langaehnitt, desgl.; 3 Staubge- 
fiisse, desgl.; 4 Friichte, desgl.



2910. Viburaum Tinus1) L.

Tinus, Bastardlorbeer.

Syn. Tinus laurifolius Borkh. V. lauriformę Lam.
Ein Strauch von 1— 2 Meter Hohe, selir asfcig und ziem- 

licłi dicht mit eirund-langlichen, ganzrandigen, Uberwintern- 
den, riickseits m den Neryenwinkeln gebarteten Blattem 
besetzt. Scheindolden an den Zweigen endstandig, dicbt, 
reichbluthig; Blumen weiss; Staubbeutel rothlich; Beere zu- 
letzt sehwarzyiolett, blaulich bereift.

Y ork om m en : Sie bildet Gebusche in Hugellandscbaften 
siidlicher Litoralgegenden, namentlicłi im Gebiet des mittel- 
landischen nnd des adriatischen Meeres, aber auch auf den 
atlantischen Inseln, so ganz besonders auf den Azoren. In 
unseren Florengebiet ist sie besćhrankt auf Istrien und auf 
das Kustengebiet zwischen Triest und Duino, sowie die be- 
nachbarten Inseln.

B lu th eze it : Miirz, April. Auch im Herbst.
A n w en du n g : Ein uberall in Zimmern und Kalthausem 

und Konservatorien yerbreiteter, unter dem falschen Nam en 
Laurus T inus bekannter, sehr beliebter Zierstrauch. Er 
wird im Zimmer oder im Orangeriehause bei 1— 5° R. iiber- 
wintert, in fette, mit Sand vermischte Lauberde oder Mist- 
beeterde gepflanzt, im Sommer an einen etwas beschatteten

1) Der Name lcommt bei Plinius vor. In Giirtnereien findet 
inan den Strauch liaufig unter dem falschen Namen Laurustinus.



Ort ins Freie gestellt und reichlich begossen. Im freien 
Grimd eines Winterhauses wird er sehr gross und uppig. 
Yermehrung dureli Stecklinge im lauwarmen Mistbeet unter 
einer Glocke, auch durch Samen.

Man kultiyirt yerschiedene Sorten, besonders eine Abart 
mit bunten Blattern: foliis variegatis, mit beiderseits glatten 
und giśinzenden Blattern: y. lucidum Alton. Viburnum 
lucidum Persoon, mit langlich-Ianzettlichen, am Rand und 
riickseits auf den Neryen behaarten Blattern: (r). uirgatum 
Alton).

A b b ild u n gen . T a fe l 2910.
Bliłliender Zweig, nattirl. Grosae.



2911. Viburnum Lantana L.

Schlingbaum.

Ein sehr astiger Strauch von 1— 3 Meter Hohe mit 
eirnnden, geziihnelt-gesiigten, am Grund etwas herzformigen, 
ruckseits runzelig-aderigen und nebst den Aestchen von stern- 
fórmigem Plaum kleiig-filzigen, oberseits von sternformigen, 
zerstreuten Harchen flaumigen Blattern. Ebenstrausse an 
den Zweigen endstiindig, gestielt.

B eseh reibu n g : Er bildet einen Strauch von 2 Meter 
Hohe, hat gegenstiindige Aeste, mit Weissem Filze bedeckte, 
gegenstiindige Zweige und treibt eine tiefgehende Pfahlwurzel. 
Im Herbst, wenn die Bliitter fallen, zeigt er keine mit 
Schuppen bedeckte Augen, wie dieses bei allen unsern Holz- 
arten (mit Ausnahme von Rham nus F ran gu la ) der Fali 
ist; sondern zwei bartę Blfittchen nmhiillen den kiinftigen 
Blatt- und BlUthentrieb. Sein Holz ist ziih und hat eine 
weite Markhohle. D ie Bliitter sind gegenstiindig, gemeinlich 
7— 10 Cm. lang und 5 Cm. breit, eirund, am Grunde herz- 
formig, an der Spitze etwas zugespitzt, am Rande gleich- 
formig gesagt; ihre Blattsubstanz ist dick, oben wenig behaart 
und griin, unten mit yielen verzweigten und erhabenen Iiippen 
durchzogen, gelblich-filzig und dadurch weissgrun. Ihre Stiele 
sind etwa 6 Cm. lang, dick-filzig, oben durch eine Rinne 
vertief't. Die Blattchen, welche zur Winterszeit die Bluthe 
umhiillten, bleiben kurze Zeit nach ihrem Ausbruche stehen. 
Der Bltithenstand bildet eine grosse, weisse Afterdolde, alle



Stiele sind dick-filzig, am Grunde derselben sieht man ein 
kleines, pfriemenformiges Deckblattchen. Der kleine ober- 
standige, Szahuige Kelcli ist griin, die otbeilige, weisse Krone 
bat am Grunde 2 Deckblattchen, die 5 Staubfaden sind weiss, 
ihre Staubbeutel gelb und nierenformig. Die eiformigen, 
zusammengedriickten Beeren sind anfangs griin, spater hoch- 
roth, zuletzt schwarz, ihr Kern ist eine griinliche Nuss.

Yorkom m en: An waldigen, gebirgigen Orten, auf Let- 
ten-, Kalk- und Tbonmergelboden, in Hecken, an sonnigeu 
Bernhalden, in licbten Gebiischen. Im mittlen und sudlichen 
Gebiet zerstreut. Sie felilt im Konigreich Saclisen, in Schlesien 
und im grossten Theil des nordlichen Gebietes. Hiiufig in 
Thuringen, namentlicb in der Flora des Saalthals, bei Jena, 
bei Altenberga am Scbonberg, und im Eichenberger Wiild- 
cben, am Willinger Berg, bei Tennstadt im Fahnerscben und 
Hornholz (Irmischia 1885, S. 14), im grossen Holz beiStadtilm 
u. s. w. Ygl. u. a. D. B. M. 1884, S. 183.

B lu th eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Die Friicbte liaben einen faden, schłei- 

migen Gescbmack und sind ungeniessbar; die zalien Ruthen 
werden aber zu allerhand Zwecken, z. B. zu Pfeifenrobren, 
Reitpeitschen, Ladestocken u. s. w. benutzt. Die Pflanze ist 
ais Zierstrauch in Giirten und Anlagen uberall verbreitet.

Abbi ldungen.  Tafe l  2911.
A bluhender Zweig, naturl. Grbsse; 13 Fruchttraube, desgl.



2912. Viburnum Opulus1) L.

Schneeball.

Ein stark verastelter und reich belaubter, einige Meter 
bober Strauch. Bliitter gestielt, drei- oder fttnflappig, die 
Lappen ungespitzt, gezahnt; Blattstiele drusig, kahl; Eben- 
strausse endstandig, gestielt; aussere Blumen gross, strahl- 
bildend, gescblechtslos.

B esch re ib u n g : Dieser Strauch, in den ersten 20 Jahren 
schnellwiichsig, erreicht auf gutem Boden eine Hohe von 
5— 6 Meter. Seine Bindę ist am Stamme braunlicb, an den 
jungen Zweigen grauweiss, zuweilen rotli angelaufen, sein 
weisses Hol z bat eine weite Markhohle, seine Wurzel gehort 
zu den Pfahlwurzeln. Die Triebknospen sind gegenstandig 
und rothlicb, die Zweige gegenstandig, die dem Ahorn ahn- 
lichen gegenstiiiidigen Bliitter haben 3 Lappen und die 2 
Seitenlappen sind ofters zweilappig, so dass die Blattform 
ais fiinflappig erscbeint. Jeder Lappen ist zugespitzt, mit 
grossen und kleinen, spitzen und zugespitzten Zahnen be- 
randet. Die obere Blattflache ist lebhaft grun und glatt, 
die untere mattgriin und feinbaarig; sie misst 8 —10 Cm. in 
die Lange und gegen 8 Cm. in die Breite, sitzt an zoll- 
langen Stielen, die an der Blattbasis mit Drusen besetzt

1) Bei den Hornem der Name fur Massholder.



sind. Beim Ausbruche der Bliitter bemerkt man am Grunde 
des Blattstiels 2 kleine, pfrieinenfomiige Afterblattclien, die 
aber bald abfallen. An den Spitzen der Zweige sitzen die 
schonen Afterdolden, dereń Form durcli die doppelte Gestalt 
der Blumen viel Eigenthumliches liat. Am Umfange findet 
man namlich grosse, 5 theilige, gescblechtslose Blumen, im 
Innern stehen die kleinern, gelbweissen, funfspaltigen Zwitter- 
blumen; ihre 5 Staubgefasse stehen weit heryor, die Staub- 
faden sind weiss, die Staubbeutel gelb und zweifacherig und 
auf den griinen Fruchtknoten sieht man 3 griine sitzende 
Narben. Die Beeren sind so gross wie Wachholderbeeren, 
werden in der Reife hochroth, hiingen oft den ganzen Winter 
hindurch am Strauch und tragen an der Spitze die Ueber- 
bleibsel des Pistills; die Kerne sind herzforinige steinharte 
Niisschen.

Y orkom m en: Auf frischem Boden in Waldungen, Vor- 
holzern, Hecken, feuchten Gebiischen, namentlicli Flussufer- 
gebiischen, an Biichen und Quellen. Durcli den grossten 
Theil des Gebiets zerstreut. Der Strauch kommt durcli den 
grossten Theil der nordlichen Hemisphare in gemassigten 
Klimaten vor und erreicht in Nordamerika nach Richardson 
6 8 ° N. B. Yergl. u. a. D. B. M. 1884, S. 157, 183. 
Irmischia 1885, Seite 14. Fotonie a. a. O. S. 167. Nach 
Fr. J. Weiss in Preussen ziemlich verbreitet, so z. B. bei 
Konigsberg, Welilau, Cranz, Caymen, Labiau, Darkehmen, 
Stallupoenen, Schirwindt, Fischhausen, Insterburg, Pr. Eylau, 
Heiligenbeil, Kulm, Thorn, Deutsch Crone etc. etc.

B ltithezeit: Mai, Juni. Die Beeren reifen im September. 
Der Strauch erreicht ein Alter von mehr ais 50 Jahren.

16F lo ra  X X V I I I .



A nw endung: Dieser Strauch wird ais Brenn- und 
Nutzholz gebraucht, die Beeren sind ungeniessbar, selbsfc die 
Yogel fressen sie nur bei grossem Hunger.

Der Strauch findet sich ilberall in Giirten und Anlagen 
angepflanzt, namentlich in der Form mit kugeliger Biust und 
lauter grossen, geschlechtslosen Blumen: V. Opulus (i. 
roseum  L. Diese Form bat den Namen „SchneebalD her- 
vorgerufen.

A b b ild u n g en . T a f e l ‘2912.
A Bliithenzweig, natiirl. Grosse; B Pruchttraube, desgl., 1 Theil 

der Bluthentraube, vergrossert; 2 Prueht im Cjuerschnitt, natiirl. 
Grosse; 3 Same, yergrossert.



2913. Lonicera Caprifoiium DC.

Jelangerj elieber, Gaissblatt.

Syn. Caprifoiium italicum li. S. Periclymenum itali- 
cum Miller.

Das dauernde Rhizom treibt unterirdische Auslaufer und 
verholzende, windende, etwas veriistelte, langgliedrige Stengel, 
mit gegenstandigen, abfalligen Blattern. Obere Bliitter 
paarweis etwas zusammengewacbsen und vom Stengel dureli- 
wachsen, eirund oder langlich, ganzrandig, Blutben in 
Wirteln und kopfig, das endstandige Iiopfchen sitzend; Staub- 
wege kahl.

B escb re ib u n g : Die astige, holzige, vielfaserige Wurzel 
treibt lange, liolzige, astige, auf der Erde liegende, oder sieli 
Liber audere Gewachse hinziehende Stengel, mit dttnner, 
bastartiger, faserig-absplitternder Rinde, und gegenliber stehen- 
den, beblatterten, an den Spitzen bliihenden, runden, kahlen 
Aesten, welohe in der Jugend, so wie die Unterseite der 
Blatter, mit einem weissen Reife belegt sind. Die Bliitter 
sind gegenstandig, eiformig oder breit oval, stumpf, ganz
randig, kahl, unten blaugrun, die unteren der Zweige kurz 
gestielt, in den Stiel spitzlieb verlaufend, die oberen sind 
erst etwas, endlich ganz verwacbsen, eine fast rundę, oder 
nach entgegengesetzter Seite etwas spitzliche Scheibe dar- 
stellend, durch welche der Stengel in der Mitte hindurch-



tritt, und in dereń Winkel gewohnlich je 3 Blumen unge- 
stielt sitzen und so eine oder zwei Bliithenquirle und ein 
endstehendes Bluthenkopfchen bilden. Die eiformige Kelch- 
rohre ist mit dem Frnchtknoten innig verwachsen, der Kelch- 
rand ist frei, funfzahnig, bei der Fruchtreife fast verschwin- 
dend. Die Blumenkrone ist 3— 5 Cm. lang, eine unten 
etwas gelcrummte, sich allmahlig erweiternde Rohre, welebe 
sich oben in 5 naeh aussen sich umbiegende Einschnitte 
theilt, von denen der untere lanzettlich-linealische stumpf- 
liche viel tiefer getrennte die Unterlippe, die 4 anderen 
rundlichen stumpfen yiel kurzem, aber gleich tiefen die 
Oberlippe bilden. Die 5 fast gleichen Staubgefasse sind 
ungefahr so lang ais die Blumenkrone, etwas nach unten 
gebogen, hervorstehend, etwas unter der Mitte der Blumen- 
rohre frei werdend, mit langlichen, auf dem Riicken be- 
festigten, bewegliehen gelben Staubbeuteln. Der fadenformige 
(Iriffel ungefahr so lang ais die Staubgefasse, nach der Spitze 
uz sich scliwach verdickend und nebst der kopfformigen 
Narbe hier griinlich gefarbt. Die Frucht saftig, fleischig, 
langlich-rundlich, etwas genabelt, gelb-roth, zweifacherig, mit 
mehren zusammengedruckten eifórmigen, etwas convexen, 
in der Mitte mit einer erhabenen Leiste auf jeder Seite ver- 
sehęnen hochgelben Samen.

Vorkom m en: An waldigen Orten, zwischen Gestraucli, 
an bewachsenen Randem und Abhangen, in Hecken etc. 
Ursprunglich wild im nordlichen Gebiet; in Oesterreich, Krain, 
im siidlichen Tirol, in der sudlichen Schweiz. Im iibrigen 
Gebiet hie und da yerwildert; so z. B. im Saalthał bei Jena 
in Hecken und Gebuschen und im Unstrutthal bei Freiburg



vollig eingebtirgert; auch im nordlichen Bohmen bei Prag, 
Bilin und Leitmeritz wohl nur in Gebiisclien verwildert.

B liith eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Dieser Strauch wird wegen des Wolil- 

gernchs seiner besonders des Abends stark duftenden Bluttien 
in Garten haufig zur Bekleidung von Lauben und Hecken 
gezogen.

Nach Adam Lonicer, einem zu Frankfurt am Main leben- 
den Arzte (geboren 1528, gestorben 1586), welchir ein Krauter- 
bucb herausgab, nannte Linne diese Gattung Lonicera. Der 
Name C aprifo lium , mit dem deutschen Gaissblatt iiberein- 
stimmend, ist im Mittelalter gegeben und bezielit sieli, wie 
Einige wollen, auf irgend eine Aebnlichkeit mit Bocken, oder 
wie Andere auf die rami capreolati.

F o r  men: Sie weicht ab mit kahlen und mit melir oder 
weniger behaarten Trieben, mit purpurnen, inwendig weissen, 

zuletzt gelben, sowie mit weisslicben, zuletzt gelblichen 
Blumen. Diese ist: Lonicera pallida Host.

A bb i ld un gen.  Tafel 2913.
A Bltitlienzweig, natiirl. Grosse; B Friichte, desgl.; 1 Bliitlie im 

Liingschnitt, vergrć)ssert; 2 und 3 Staubgefiisse, desgl.; 4 Narbe, 
desgl.; 5 Fruclit desgl.



2914. Lonicera imp!exa Alton.

W inter- Gaisblatt.

Der vorigen in allen Theilen ahnlich aber die Blumen 
etwas kleiner, die ganze Pflanze zierlicher, Blatter iiberwin- 
ternd, die oberen zusammengewaehsen und etwas durchwach- 
sen, fast dreieckig-rliomboidisch; Staubweg ranhhaarig.

Y ork om m en : Unter Gebiisch an trocknen Abkangen. 
Nur im siidlichsten Theil des Gebiets in Istrien und auf den 
benachbarten Inseln.

B lu th eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei der vorigen.
Form en: Die unteren Blatter sind bisweilen breiter, 

am Grund herzformig: L. balearica Yiviani.

Abbildungon.  Tafe l  2914.
Bliihender Zweig, natiirl. Grbsse.



2915. Losiicera etrusca Savi.

Etrurisches Gaisblatt.

Den beiden yorigen fast in jeder Beziehung ahnlich. 
Bliitter abfallig, die obersten zusammengewachsen und vollig 
durchwachsen; Bliitben kopfig; Kopfchen gestielt; Staubwege 
kahl.

Vorkom m en: Unter Gestrauch and an Zaunen und 
Hecken. Im osterreichischen Kustengebiet, in Istrien, in der 

Flora von Gorz anf' dem Karst, im warmeren Wallis. Aus- 
serdem im Litoralgebiet des sudlichen Europa. Vgl. Oester. 
Bot. Zeitschr, 1863, S. 388.

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

A b b ild u n g en . T a fe l 2915.
Bluhender Zweig, natiirl. Grosse.



Wald - Graisblatt, Wald - • I elangerj elieber.

Syn. Periclymenum mdgare Miller.
Sie ist dem Jelangerjelieber sehr iihnlich, aber durch 

vollig getrennte abfallige Blatter, gestielte Bluthenkopfchen, 
gelblichweisse, oft auswendig rothliche, zuletzt sckmutzig 
gelbe Blumen yerschieden.

B esch re ib u n g : Die Ilanlcen dieses Strauches schlingen 
sicb 5— 6 Meter hocli an den Baumen liinan, umflechten 
das Buschholz, and die Stamme haben im Splitem Alter eine 
ziemliche Stiirke. Sie erreichen ein Alter von 50 Jahren, 
treiben an der Wurzel neue Ranken, wenn sie mit dem 
Bnschholz abgetrieben wurden. l)ie gegenstandigen Blatter 
brechen im Mai hervor; sie sind eirund, gegen 10 Cm. lang 
und halb so breit, am Grunde selir kurz gestielt, nahe der 
Bliithe stiellos, etwas zugespitzt, ganzrandig, oben dunkel- 
griin mit einer hellen Mittelader, unten blanlichgrun. Beim 
Ausbruche der Blatter sind die jungen Schosslinge wie die 
Blatter selbst mit weichen Haaren bedeckt. Die Bliithen 
riechen sehr stark, besonders am Abend nnd Morgen, erfiillen 
den Wald mit ihrem siisslichen, doch angenehmen Dufte. 
Das Bluthenkbpfchen ist gestielt. Deckbliitter und Kelche 
sind driisenhaarig, erste sind herzformig und scheiden die 
einzelnen Wirtel, welche zusammen den Bliithenkopf bilden. 
Der funfzahnige Kelch ist sehr lslein, die 2 \  Cm. grosse 
Blume langrohrig und 21ippig. Die Oberlippe hat 4 Zipfel,



die Unterlippe ist ganz. Im Aeussern isfc die Blume fein- 
haarig, rotb oder fleischfarbig, im Innern weiss oder hell- 
rosenroth; .ihre Stanbfaden sind weiss, ihre Staubbeutel gelb; 
der weisse Griffel ist etwas langer und tragt eine griine, 
kopfformige Narbe. Am Grunde der Rohre stehen die Honig- 
gefasse. Die rundliclien Beeren sitzen auf einem Haufen und 
haben mebre zusammengedruckte, gelbe Samenkorner.

Y orkom m en: An Zaunen, in Hecken, an Waldrandern, 
in Laubwaldungen. Durch das Gebiet zerstreut. In Nord- 
deutschland sehr selten. In Preussen nur bei Caymen, nach 
Pr. J. Weiss wahrscheinlich zur Iiitterzeit angepflanzt und 
in der Nahe des Schlosses aus angrenzenden Geholzen ver- 
wiłdert. Vgl. D. B. M. 1884, S. 157, 185. Irmischia 1885, 
S. 14. Potonie a. a. 0., S. 168.

B liith ezeit: Juni bis August.
A nw endung: Man benutzt diesen Straucli zu Lauben 

und Bekleidungen der Wandę; begt ihn wegen seines ange- 
nehmen Duftes in Garten und Hecken. Seine Bliitben sind 
sclioner und grosser ais die des italienischen Gaisblattes und 
locken wie diese zur Abendzeit die Darnmerungsfalter zu sich 
heran.

P or men: Sie weicht ab: mit ruokseits raubhaarigen 
Blattern; L. etrusca Lej. und mit gelappten Blattern: 
L. Periclymenum ąuercifolium Aiton.

A bb ild u n gen . T a fe l 2916.
A bluhender Zweig, naturl. Grosse; 1 Kelch, vergr5ssert.
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2917. Lonicera Xylosteum1) L.

Heckenkirsche.
Walpermaie, Seelenholz, Weissrohrchen.

Syn. Xylosteum vulgare Borldi.
Ein astiger, nicht schlingender Strauch von 1— 3 Meter 

Hohe. Bliitter flaumig, eirund; Blutkenstiele zweibluthig, 
zottig, ungefahr so lang wie die Bliithen; Kelchsaum abfallig; 
Pruchtknoten ani Grund verbunden; Blume flaumig, blassgelb; 
Beeren rotli.

B esch re ib u n g : Die Heckenkirsche wird ein Strauch 
von 1 '/ ,— 3 Meter Hbhe; ihre Rinde ist weisslichgrau, an 
jnngen Trieben spielt sie an der Sommerseite ins Rothe oder 
'/iolette und ist mit flaumigen Haaren besetzt. Haut man 
den Strauch ab, so schlagt er bald wieder an der Wurzel 
aus, erreicht uberhaupt ein Alter von 20 Jahren und treibt 
eine weit verbreitete Wurzel. Die gegenstandigen Blatter 
sitzen an 6— 8 Mm. langen, weichhaarigen, rothbraunen, oben 
gerinnelten Stielen; sie haben 3— 5 Cm. Lange und 2— 3 Cm. 
Breite, sind eirund, ganzrandig, stunipf oder kurz zugespitzt, 
sehen durch ihre dicht stehenden Haare mattgriin aus, fiihlen 
sich weich an und sind auf der Riickseite blassgrfin. Auch

1) Wegon seiner Hiirte wird das Ilolz zu Pfeitenrohren benutzt; 
darauf beziehen sieli auch die deutschen Namen zum Theil.



die 1— 2 Cm. langen Blumenstiele sind weichhaarig. Urn 
die Hiilfte des Oktober welken die Bliitter in weissgelber 
Farbę, erst spater werden sie hellrostgelb. Die weissen, ins 
Gelbe sich neigenden Bliithen sind 1— 2 Cm. lang, flaum- 
haarig, sitzen je 2 auf der Spitze des Blumenstiels bei ein- 
ander und jedes Bliithchen ist von einein linienfortnigen, 
flaumłiaarigen Deckblatt umgeben. Der griine 5 zahnige Kelch 
ist sehr klein, die Blumenrohre misst ein Drittel des Saumes 
und ist ain Grund erweitert. Der Sauni bildet 2 Lippen, 
die Oberlippe hat 4 an der Spitze abgerundete Lappen, die 
Unterlippe ist ungetheilt und schlagt sieli beim Welken 
zuriick. Auf der Riickseite sind sammtlicbe Lappen rothlich, 
daher die Knospen auch rosaroth; im Anfange blułien die 
Blumen in weisser Farbę, erst spater werden sie gelblich. 
Die 5 weissen Staubfaden sind mit der Krone verwachsen, 
am Grunde behaart; ihre gelben, zweifacherigen Staubbeutel 
haben eine ansehnliche Lange und Dieke, der griine haarige 
Staubweg tragt eine kopfige Narbe und ubertrifft die Staub- 
gefasse an Liinge. Die genabelten, łiocbrothen Beeren steben 
dicht bei einander und erreieben die Grosse einer Wachhol- 
derbeere.

Y orkom m en: In Waldungen, an Hecken und Ziinnen, 
auf troeknem, nicht zu sandigem Boden. Durcb den grossten 
Tbeil des Gebiets verbreitet. In Preussen z. B. nach Fr. J. Weiss 
bei Konigsberg, Caymen, beim Seebad Wamiken, bei Dar- 
kebmen, Insterburg, Cranz, Heilsberg, Guttstadt, Bastenburg, 
Neustadt, Fiatów etc. Vgl. D. B. M. 1884, S. 157, 183.

B lu th eze it: Anfang Mai bis Juni. Die Frttchte reifen 
im Oktober.



A n w en du n g : Bas gelblichweisse Holz ist knochenhart, 
glatfc und sehr zahe (daher der Name Beinholz), giebt Lade- 
stocke, Peitsclienstbcke, Weberkamme, Rechenziihne, Schusfcer- 
pflocke und Pfeifenrohre. Ais Heckstrauch befriedigt dieses 
Gewiichs die Garten und Gehege, seine Blatter fressen die 
Ziegen und Schafe sehr gem, docli die Beeren erregen Er- 
brechen. Ais Brennholz besitzen die Wellen vorzugliche Giite.

A b b il dungen . T a fe l 2917.
A bluhender Zweig, natiirl. Grosse; B Fracht, desgl.; 1 Bliitke 

im Langsschnitt, vergr3ssert.



Sch warze Heckenkirsche.

Der vorigen sehr iihnlich, von der sie sieli besonders 
durcli die langen, kahlen Bliithenstiele und die langlichen, 
zuletzt kahlen Blatter unterscheidet.

B eschreibung: Dieser Strauch, der gemeinen Heck- 
kirsche sehr alinlich, findet sich nur in hoheren Gegenden 
Deutschlands, gewohnlich iiber 500 Meter Bodenerhebung 
und ist kleiner und schlanker ais die gemeine Heckkirsche. 
Er wird namlich gewohnlich nicht hoher ais 1/2, 1 und 
1 ljA Meter, seine Zweige sind diinner und schwarzlich-braun, 
seine Blatter langer, am Rande etwas wellig und oft rothlich, 
in ihrer Substanz weit zarter ais bei der gemeinen Heck
kirsche. Sie stehen fast zweireihig, sind vorn spitz, an der 
Basis abgerundet, in der Jugend besonders auf der Unter- 
flache an den herrortretenden Nerven flaumhaarig und nu 
Alter gewohnlich (aber nicht immer) vollig lrahl werdend. 
Auch die Spitzen der jiingsten Zweige und die Bluthenstiele 
sind etwas behaart. Letzte werden 5 mai langer ais die 
Blattstiele und 2- bis 3 inal so lang ais die Bluthen, fast 
so lang ais die Blatter, liegen gewohnlich auf den Blattern 
auf und sind oben etwas verdickt. Die Kronen sind inner- 
lich schmutzig weiss und zottig, ausserlich rothlich und flaum
haarig, die Staubgefasse an der Basis sehr zottig, sonst ganz 
wie bei L on icera  X ylosteum  gestaltet. Die Beeren sind 
eigentlich nicht mit einander verwachsen, sondern hangen



nur mehr oder minder leicht an der Basis mit einander zu- 
sammen, so dass sie zuweilen vollig getrennt sind; indessen 
sind sie niclit wie, bei L. X y losteu m  roth, sondern fast 
vollig scłiwarz.

Y or komin en: Haufig in den Voralpen, aber auch stel- 
łenweise auf den niederen Gebirgen des mittlen Deutschlands, 
namentlich in Schwaben, Franken, Thuringen und Sachsem 
In Thiiringen findet sie sich in dem Reussischen und Schwarz- 
burgischen Theile des Thiiringer Waldes, ani Kyffhauser und 
bei Romhild. Im Salzburgischen nach A. Sauter (Flora 1879, 
S. 70) an Waldrandern, steinigen, buschigen Stellen vom 
Fuss der Kalkgebirge bis 1600 Meter, so z. B. im Unter- 
prinzgau; im Flachłande Salzburgs bei Kaltenhausen (500 M.), 
ain Furstenbrunn, selten im Schiefergebiet, ais: bei Zell am 
See, in Gastein. Im Bohmer Wald, im bairischen Wald und 
im Erzgebirge; im Schwarzwald, Elsass-Lothringen, im nord- 
lichen Bohmen, in der Lausitz. Ygł. D. B. M. 1884, S. 157, 
183. Artzt, Flora d. Sachs. Yogtl. S. 139. D. B. M. 1886 
S. 75.

B lu th e z e it : April, Mai.
A nw endung: Ais Zierstrauch wie bei der vorigen. 

Das Holz ist so bart ais das von L. X y losteu m , daher 
auch der Name schwarzes Beinholz; die Beeren haben mit 
denen von L. X ylosteu m  gleiche Eigenschaften.

A b b ild u n g en . T a fe l 2918.
Zweig in natiirl. Grosse.



Blaue Heckenkirsche.

Die Blatter sind langlich-elliptisch, stumpf oder etwas 
spitz, die zweibliithigen Bliithenstiele kiirzer ais die gelblich- 
weissen Bluthen, der Kelchsaum fallt ab, die Fruchtknoten 
in einen einzigen kugeligen zusammengewachsen, welcher eine 
schwarzliche, blaubereifte, ungekronte Beere bildet.

B eschreibung: Diese Species bildet einen schonen, 
sehr astigen Straucli von 1— 1 V2 Meter Hohe, dessen Aeste 
eine rothbraune und glatte Rinde besitzen. Die gegenstan- 
digen Blatter sind meistentlieils stumpf, iinmer kurzgestielt, 
ganzrandig, weicłiliaarig und ani Rande gewimpert; nach der 
Basis hin werden sie etwas sehmaler und im Alter vollig 
kalii. Die Bluthen stelien paarweise auf Stielen, welche in 
den Winkeln der Blatter entspringen, ilberhangen, weit kiirzer 
ais das Blatt und kiirzer ais die Blutlien selbst sind, sie 
messen aber die doppelte Lange des Blattstieles. Die Kelche 
fallen ab. Die weissgełben, glockenformigen Bluthen haben 
einen 21ippigen Saum, dereń 5 tiefspaltige, vorn zngespitzte 
Zipfel aber ziemlich gleich in Breite und Lange sind. Aeus- 
serlich ist die Krone fein behaart, ihre Rohre hat unten 
einen Hocker und ist oben etwas bauchig. Die Stanbgefiisse 
und der Griffel sehen aus der Krone weit hervor, letzter ist 
ungetlieilt. Die Fruchtknoten verwaclisen mit einander voll- 
kommen zu einer elliptischen, mehrsamigen, unbekronten



Beere. Man siełit diesen Strauch haufiger in Parkanlagen 
u ml Giirten, anch Mn und wieder angepflanzt an Wegen, 
weshalb man ihn falschlich in einigen mitteldeutschen Floren 
ais wildwachsend angegeben findefc.

Y orkom m en: An steinigen Abhiingen, nnter Gebiisch. 
der Kalkgebirge. Auf den Alpen und Voralpen, so z. B. 
im Salzburgischen von 1300— 1600 Meter bei Lofer, seltner 
im ScMefergebiet bei Bockstein am Fuss des Itadhausberges 
(1000 Meter) an Hecken, um Iiadstadt, bei Moosham im 
Lungau. Auf dem Karst (vgl, Oesterr. Bot. Zeitsckr. 1863, 
S. 409); auf dem Ried bei Memmingen, bei Isny, Kempten, 
Kaufbeuren; am Arber im bairischen Wald. Ueberhaupt mit 
den Alpenfłiissen auf die Yorebenen herabsteigend. In Nord- 
tirol auf der Alpe Zerein (D. B. M. 1886, S. 75).

A b b ild u n g e n . T a fe l 2919.
Bluhender Zweig, natiirl. Grosse.



Alpen-Heckenkirsche.

Syn. Isica alpigena Borkh. I. lucida Moench.
Die Blatter sind elliptisch und lang zugespitzt, die 

Stengel steli en aufrecht, die Bliithenstiele sind zweibliłthig 
und mehrmals langer ais die Bliithen, der Kelelisaum fallt 
ab, die Kronen sind blutroth, die beiden Fruchtknoten der 
Stiele verwachsen mit einander fast bis zur Spitze und bilden 
eine rothe, an der Spitze durch zwei schwarze Narben ge- 
kronte Beere.

B esch reibu n g: Ein 1—2 Meter hoher, aufreclit
stehender, selir astiger Strauch, dessen Aeste graubraune und 
glatte Rinde haben. Die kurzgestielten Blatter sind gegen- 
standig, lang zugespitzt, ganzrandig, feingewimpert, im Alter 
aber kalii. Sie sind doppelt so lang ais die des gemeinen 
Heckkirsch-Strauches und freudiggriin. Die Blumenstiele 
kommen einzeln ans den Blattwinkeln, sind halb so lang ais 
das Blatt, doch mehrmals langer ais die Blilthen. Oben 
nahe der Krone haben sie zwei kleine Deckblattchen. An 
der Spitze derselben findet sich eine Verdickung und auf 
derselben sitzen die beiden Blilthen. Der Kelchsaum fallt 
bald nach der Bliithe ab, die Krone ist glockig, an der Basis 
ihrer Rohre hockerig, an der Miindung derselben bauchig. 
Der 21ippige Saum besteht aus 2 tief eingeschnittenen, 
stumpfen und ziemlich gleichen Zipfeln, wovon der obere
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4 kleine Zahne besitzt. Die beiden Fruchtknoten verwachsen 
ziemlich yollkommen zu einer eiformigen, rothen Beere, welehe 
gewohnlich 3 Sam en enthiilt, docli die Spitze derselben ist 
frei, weshalb man auch die beiden Narben ais scliwarze 
Fleckchen lindet. Man liat diesen Strauch haufig zur Zierde 
in Garten, wo er gut fortkommt.

V orkom m en: In Waldnngen, Steinbriichen, an Hecken, 
in alpinen und subalpinen Gegenden. In der Schweiz und 
durch die ganze Alpenkette. Im Salzburgischen nach A. Sauter 
(a. a. O., S. 70) auf steinigem, beschattetem Boden, an Wald- 
randern der Kalkgebirge vom Fusse bis 1600 Meter; um 
Salzburg bereits am Kuhberg, Fiirberg (650 M.), Untersberg, 
bei Lofer, Frołmwies, in der Zwing, in Grossarl, in der 
Klamm, im Lungau. Mit den Fliissen auf die Yorebenen 
herabsteigend, so z. B. in Oberbaiern, Schwaben, am Boden- 
see, im Juragebiet in Bad en und in der Baar. Ygl. auch 
D. B. M. 1884, S. 183. Auch auf den Pyrenaen. liadfelder 
Bergwand, Zereiner und Pletzacher Alp (D. B. M. 1886, 
S. 75).

B liith eze it : Mai, Juni.
A nw endung: Diesen ansehnlichen Strauch findet man 

nicht selten in Garten und Parkanlagen ais Zierstrauch an- 
gepflanzt. Er liebt einen nahrhaften, weder zu nassen noch 
zu schweren Boden. Die Yermehrung gescliieht durch Steck- 
linge, durch Ableger, sowie auch durch Samen.

A nm erkung: In Garten und Anlagen kommen noch 
einige auslandische strauchartige Caprifoliaceen vor, von denen 
einige bisweiłen in Hecken und an Eisenbahndainmen ver- 
wildern. Daliin gehort z. B. die Schneebeere: Symphoria



racemosa Pnrsh, welche in Nordamerika, insbesondere in 
Kanada wildwachst, wo sie nacb Richardson bis 60° n. B. 
nordwiirts vorruckt. Sie hat kurz gestielte, eirunde, gegen- 
stiindige, stumpfe, sebr kurz zugespitzte, nicht selten gelappte 
und ausgerandete Blatter, welche, wie die glanzenden Zweige, 
yollig lcahl sind, kleine, glockige, inwendig behaarte Kronen 
und weisse, kugelige Beeren. Sie findet sich iiberall in 
Garten verbreitet und hat sich z. B. in Thiiringen an Eisen- 
bahndammen und Geholzrandern stellenweis vollig einge- 
biirgert. Audi die Jungfer Niedlich mit schonen rosenrothen, 
blassrothen oder weissen Blumen kommt fast durch das ganze 
Gebiet angepflanzt vor, verwildert aber seltner ais die Schnee- 
beere. Der schone Strauch (Lonicera tatarica L.) stammt 
aus Asien, namentlich aus Sibirien und der Tatarei. Zwischen 
Freiberg und Weissenborn in Sachsen ist Diermlla canadensis 
W. verwildert (s. D. B. M. 1884, S. 157). L. tatarica L. 
findet sich auch in Preussen hie und da halbwild, so z. B. 
nach Fr. J. Weiss bei Deutsch Crone.

A b b ild u n g en . T a fe l 2920.
A blubender Zweig, natiirl. Grbsse; 1 Frucht, yergrossert.



2921. Linnaea borealis L.

Moosglóckchen.

Ein sehr zierliches Pflanzchen mit żartem, diinnem, hol- 
zigern, gegliedertem, im Moose kriechendem, astigem Rhizoni, 
welehes kanni spannenhohe Bliithenzweige aufwarts sendet. 
Blatter gegenstiindig, kurz gestielt, fast kreisrund, nach vorn 
grób kerbig sagezahnig, unten weissgrun; Bliithen einzeln 
oder gepaart, nickend; Staubweg abwarts geneigt, mit kegel- 
formiger Mundung.

B esch re ibu n g : Dieser niedlicbe Strauch ist die einzige 
Art seines Geschlechtes; treibt seine braunrothen, dunnen. 
Stengel aus einer astigen Wurzel, die sich nacli allen Seiten 
hin von ihr erstrecken, bis 2 Meter, zuweilen sogar 4— 6 Meter 
lang werden, aucb almliche Aeste auslaufen lassen. Stengel 
und Aeste sind mit feinen, grauen, anliegenden Haaren be- 
deckt und an den Knoten der Stengel schlagen łiier und da 
Wurzeln in den Boden. Der Hauptstengel triigt niemałe 
Blumen, sondern wiichst wahrend des Jahres immer fort; die 
Aeste stehen eigentlieh gegenstiindig, aber gemeinlich schlagt 
einer \on beiden fehl. Alle Aeste sind in die Hbhe gericlitet, 
2— 10 Cm. hoch, mit gegenstiindigen Blattern bekleidet und 
laulen meistens in 5— 10 Cm. hohe, aufrechtstełiende, gran-



filzige Blumenstiele aus. Die Blatter sind gegenstandig, 
8— 12 Mm. lang, (3— 10 Mm. breit, verlaufen sieli in einen 
kurzeń haarigen Stiel, sind etwas lederartig, in der Jugend 
durch einzelne Harchen gewimpert und auf der Unterseite 
behaart, oben dunlcelgriin und glanzend, unten weisslichgriin, 
an der Basis ganzrandig, an der Spitze mit 5 stumpfen 
Ziihnen begabt, wovon der mittelste auf der Spitze der grosste 
ist. Der haarige Blumenstiel theilt sich auf der Spitze wie- 
der in 4, 8 bis 12 Mm. lange Stielchen, welche an ihrer 
Basis 2 hinfallige, lanzettformige Deckblattclien liaben. Nahe 
am Fruchtknoten finden sich 2 ahnliche Deckblattclien, und 
unmittelbar am Fruchtknoten sieht man eine Hiille von 2 
den vorigen an Liinge gleichenden und 2 viel kleineren Deck- 
blattchen, welche stehen bleiben und die Frucht umschliessen. 
Alle Deckblattchen sind behaart. Der unterstandige Frucht
knoten ist kugelrund und behaart, die 5 Kelchzipfelchen sind 
linien-lanzettformig, behaart, 2 Mm. lang und stehenbleibend; 
die hellrosarothe Krone ist wenigstens 5 mai so lang ais 
der Kelch und im Innern rothpunktirt. Die Beere bleibt 
klein und von den Samen schlagen bis auf ein Fach alle fehl. 
Nach der Bliithenzeit legen sich die Aeste alle zu Bodem 

Yorkom m en: In moosigen, feuchten Nadelwaldungen. 
Durch einen grossen Theil des nordlichen Gebiets und in den 
Alpen zerstreut. \Ton Holstein (und Liibeck) durch Mecklen- 
burg, Pommern, Brandenburg, Posen, Preussen, Lausitz, 
Schlesien, Bohmen, Mahren. In den Alpen yon Salzburg, 
Tirol, Graubundten, Wallis. Am Brocken unterhalb des 
Schneelochs; im Knieholz des Riesengebirges am Eingang 
der kleinen Schneegrube, bei Wohlau am kleinen Teich in



der Haide, bei Glogau; bei Lingen in Hannover; bei Munster 
in Westphaleń, bei Warmdorf unweit Ibnrg; auf dem Meissner 
verschwunden. In Mecklenburg naeb Wohlfartli (Postkarte 
vom 3. Septeinber 1883) bei Damenwalde und Fiirstenberg. 
Yergl. aucli liber die Verbreitung die treffliche Darstellung
H. Steinvorth’s im Programm von 1864, S. 11. In Tirol 
findet sie sich unter andern Orten im Sellrain und Stubai 
(Oesterr. Bot. Zeitschr. 1863, S. 409). Im Salzburgischen 
(A. Santer a. a. O., S. 71) nur im bemoosten Walde am so- 
genannten Kreuzwege des Radhausberges, 1600 Meter. In 
Preussen nach Fr. J. Weiss durchs ganze Gebiet zerstreut, 
aber nicht haufig: beispielsweise bei Memel, an der kurischen 
Nehrung, bei Konigsberg, Rastenberg, Braunsberg, Heidekrug, 
Loobau (Kreis Rosenberg), Allenstein, Neidenburg, Fiatów etc

B liith eze it: Mai bis Juli.
A n w en du n g : Dieses Gewachs ist eine der schonsten 

Zierpflanzen des Nordens, und dnrch den angenehmen Gerueh 
seiner Blutlien wahrend der Nacht selir beliebt. Uebrigens 
hat es auch diaphoretische und diuretische Eigenschaften. 
In Giirten muss man dieser Pflanze einen ihrem naturlichen 
Standpunkt angemessenen, von hoheren Baumen (am besten 
Fichten) beschatteten, nicht aber von dichten Gebusch ein- 
geengten Platz geben, wo der Boden etwas erhoht und nicht 
zu nass ist. Hier wird ein kleines Feld fusstief mit sandiger 
Wald- o der Haideerde ausgefullt und nachdem man im 
August oder Septeinber die Pflanzen mit einem Erdballen 
hineingepllanzt hat, bedeckt man die Oberflache ran dieselben 
mit lebendem Moose. Die Yermehrung geschieht durch die 
wurzeltreibenden Zweige.



N am e: Dr. Johann Friedrich Gronov, Biirgermeister zu 
Leyden, ein Freund Linnes, nannte dieses friiher unter ver- 
schiedenen Namen hekannte Gewiichs zu Ehren desselben 
L innaea, und Linne selbst fugte den Beinamen borealis 
hinzu.

A bbildu n gen . T a fe l 2921.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bliithe im Langsschnitt, ver- 

grosserfc; 2 abgebliibte Bluthe, desgl.; 3 Frucht, desgl.



Familie ISO, Valerianeae.

Sommergewachse oder jahrige bis mehrjahrige Pflanzen 
mit (bei den Heimischen) krautigen Stengeln, mit opponirten, 
nebenblattlosen Blattern, epigynisclien, gynandrischen oder 
unacht diklinischen Bliithen. Kelch der Anlage naclr fiinf- 
zahlig, meist auswachsend, oft zur Bliitezeit unentwickelt 
und dann spater ais Federkelch (Pappus) oder ais Frucht- 
krone l:iervortretend; Krone der Anlage nach fiinfzahlig, ver- 
wickelt symmetrisch (zygomorph), gamopetal, drei- bis ftinf- 
łappig; Staubblatter der Anlage nach fiinf, nach innen auf- 
springend, mit der Krone verbunden, bisweilen das oberste 
oder einige fehlschlagend; Karpell dreiblatterig, schizocarp, 
d. li. der Fruchtknoten dreifacherig, mit einfachem (para- 
carpem), meist dreilappigem Staubweg; von den drei Fachem 
des Fruchtknotens sind zwei leer, das dritte ist mit einer 
anatropen, an der Yentralseite des Karpellblattes (also im 
inneren Fachwinkel) hangenden Samenknospe versehen; 
Schliessfrucht einfacherig, einsamig, meist vom ausgewaclise- 
nen Kelch gekront; Same eiweisslos, mit gradem Keim.

Uie Familie verbreitet sich besonders in der nordliehen 
gemassigten Zonę, hanptsachlich im Orient und im Mittel- 
meergebiet.



G attungeu:

Kelch zur Bliithezeit eingerollt, zur Fruchtzeit einen
gefiederten Fappus b i ld e iu l .................................... 1.

Kelcli gezalint, zu einer Fruchtkrone auswaclisend . 2.
1. Krone am Grandę spornlos, nur mit einer schwachen

Aussackung versehen: Gatt. 734. V aleriana  Ł. 
KronrShre am Grunde gespornt:

Gatt. 735. Centranthus UC.
2. Krone fast einfach symmetrisch, trichterig, ftinfspaltig,

ungespornt . . Gatt. 736. V a lerian ella  Foli.

ARTEN:
734. Valeriana L.

Bliithen gleichformig, gynandrisch..............................1.
Bliithen ungleichformig, d. h. an yerschiedenen Exem- 

plaren verscliieden an Geschleclit und Grosse . . 2.
1. Rhizom mit Auslaufern; Stengel gefurcht; Bliitter

sammtlich gefiedert . . 2922. V. officinalis L.
Rhizom ohne Auslaufer; Stengel glatt; Grundblatter 

ungefiedert, ungetheilt oder eingeschnitten; Stengel- 
bllitter gefiedert, drei- bis vierpaarig:

2923. V. Pliu L.
2. Stengelbliitter gefiedert oder fast einfach . . . .  o.

Stengelbliitter d re izah lig ............................................4.
Stengelbliitter vollig einfach...................................... 5.

3. Rhizom ausliiufertreibend; Friichte kalii:
2924. V. dioica L.
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Rhizom knollig; Friichte beiderseits mit zwei seiden- 
haarig-flaumigen Linien . 2925. V. tuberosa L.

4. Rhizom yielkopfig; Blatter der sterilen Kopfe herz-
formig, langgestielt . . . 2926. V. triptens L.

5. Rhizom y ie lk o p fig .................................................................6.
Rhizom nicht y ie lk o p fig ......................................................7.

6. Ebenstrauss endstiindig, zusammengesetzt, locker:
2927. V. montana L. 

Ebenstrauss endstiindig, kopfig: 2928. V. supina L.
7. Blatter g e w im p e r t ................................................................8.

Bliitter vollig k a l i i ..........................................   9.
8. Ebenstiiussclien arnabluthig, zuletzt locker, fast tranbig-

rispig; Stengelblatter lanzettlich-lineal:
2929. V. saxatilis L.

9. Stengelblatter eiformig, eingescłinitten-gezahnt:
2930. V. elongata L. 

Stengelblatter meist nur zwei, linealiscli:
2931. V. celtica L.

735. Centrantlius DC.
Blatter lineal-lanzettlich oder linealiscli, ganzrandig; 

Sporn obngefahr so lang wie der Fruchtknoten:
2932. C. angustifolius DC. 

Blatter eiformig oder breit lanzettformig, die obersten 
geziihnt; Sporn doppelt so lang wie der Frucht
knoten ................................ 2933. C. ruber DC.

736. Yalerianella Pollich.
Kelcbsaum undeutlich gezahnt oder einzahnm 
Kelchzabne deutlich..............................

. 1. 

. 4.



1. Kelchsaum undeutlich; Fruchtwand ani Rlieken des
fr uch tb aren Faches verdickt; uufruchtbare Fiicher 
durch eine unvollstandige Scheidewand getrennt. 
Stamrn 1: L o c u s t a e .............................................. 2.

Kelchsaum undeutlich oder einzahnig; Fruchtwand 
nicht verdickt; Fiicher durch eine vollstiindige 
Scheidewand getrennt. Staram 2 : Seleno- 
eoelae DC.....................................................................3.

2. Frucht eiformig-rundlich, zusammengedriickt, beider-
seits ziemlich platt, auf dem Rande mit einer Furche 
durchzogen, an den Seiten zweirippig:

2934. V. olitoria Moench.
3. Frucht fast vierseitig, langlich, auf der hinteren Flachę

tief rinnig, auf der vorderen ziemlich platt, in einen 
beiderseits hervorspringenden Rand verbreitert, in 
der Mitte und auf den Seitenflachen fein einrippig:

2935. V. carinata Lois.
4. Die beiden unfruchtbaren Fruchtfacher eng, fadlicli,

weit enger ais das fruchtbare: Stam m  3: P silo-
c o e l a e .............................................................................5.

Die unfruchtbaren Fruchtfacher ohngefahr so gross 
wie das fruchtbare oder grosser: Stam m  4 : 
P l a t y c o e l a e ..................................................................8.

5. Kelchsaum aus stielrunden, pfriemliehen, zuriickge-
bogenen Zahnen g e b ild e t ............................................... 6.

Kelchsaum krautig, schief abgeschnitten, geziihnt, der 
hintere Zahn g r o s s e r ...................................................7.

6. Friichte langlich, fast dreiseitig, dreifurchig; Kelch



mit drei kegelformig-pfriemlichen, zur iickg ekriimin-
ten Z a h n e n .....................  2936. V. echinata DC.

7. Fracht eiformig, hinten gewolbt, fein dreirippig, vorn 
ziemlich platt, mit einem eirundeu, zwischen den 
erhabenen Randem eingedrtickten Beet; Kelchsaum 
so breit wie die Frucht, glockig, schief abgeschnitten, 
eckig-aderig, gezahnelt: 2937. V. eriocarpa Desv. 

Fracht ans eiformigem Grand kegelformig, hinten 
gewolbt, fein dreirippig, vorn ziemlich platt, mit 
einem langlichen, zwischen den erhabenen Randem 
eingedriickten Beet; Kelchsaum halb so breit wie 
die Fracht, schief abgeschnitten, spitz gezahnelt;

2938. V. Morisoni DC.
8. Kelchsaum schief abgeschnitten, gezahnt, der hintere

Zahn g r o s s e r ............................................................... 9.
Kelchsaum becherfórmig, glockig oder kugelig, hautig, 

aderig-netzig, in 6— 12 an der Spitze borstliche 
Zahne auslaufend.......................................................... 10.

9. Friichte fast kugelig-eiformig, fein funfrippig, vorn
e in fu r c h ig .....................  2939. V. Auricula DC.

10. Fracht eiformig; Kelchsaum becherfórmig, bis iiber
die Mitte sechsspaltig . 2940. V. coronata DC



2922. yaleriana1) officinalis L.
Baldrian2), Katzenwurz3), Bullerjahn4).

Rhizom dauernd, kreiselfórmig, lańgere oder kiirzere 
Ausliiufer bildend, einen einzigen, einfachen, gefurchten, bis 
meterhohen Stengel treibend; Blatter gegenstandig, sammt- 
lich gefiedert, 4 — lOpaarig; Blattchen lanzettlich, gezalmt- 
gesagt oder ganzrandig, bisweilen langlich. Selten fehlen 
die Auslaufer und das Rhizom wird mehrstengelig.

B esch reibu n g: Rbizom kurz, mit vielen fingerlangen, 
stielrunden, nestformig zusammengedrangten, etwas zaserigen, 
braunen, innen weisslichen Wurzelfasern, von verschieden 
kraftigem, eigentbumlichem Gerucb. Aus dieser Wurzel er- 
hebt sieli alljahrig ein, zuweilen iiber mannsboher, grader, 
anfrecbter, meist nur an der Inflorescenz sieli verastelnder, 
mit entfernt stebenden Blattpaaren besetzter, runder oder 
etwas kantiger, gefurcbter, rohriger, unten meist mit steif- 
lichen, weisslichen abstebenden Harchen mehr oder weniger 
besetzter, nach oben meist kahler Stengel. Die Blatter 
gegenstandig, unpaar gefiedert, die nntern mehr oder weniger 
gestielt, die obern sitzend, die Fiedern zu 8— 11 Paaren, 
bald sehmaler, bald breiter, bald spitzer, bald stumpfer, bald 
fast gestielt, bald sitzend und herablaufend, nacb dem Grunde 
des Blattes allmahlig an Grosse abnehmend, nach der Spitze

1) Angeblieh von yalere, kraftig sein.
2) Offenbar aus dem Lateiniselien verdorben.
3) Weil die Katzen den Geruch lieben.
4) Plattdeutsch, in’s Hochdeutscbe iibersetzt etwa „Polterjohaim“ , 

aus „Baldrian*1 durch Missyerstand entstanden.



hin offc mit einander zusammenfliessend, am Rande bald ganz, 
bald mehr oder weniger mit grossen Zahnen besetzt, fast 
dreinervig, auf beiden Seiten an den Hauptnerven und am 
Rande mit Hiirchen besetzt, welche an der Unterseite etwas 
liinger und sparsainer sind; die Fiedern stehen gegeniiber 
oder wechselnd, sind an den obern Stengelblattern fast kamni- 
artig dicht genahert, an den gestielten Blattern nach anten 
mehr und mehr aus einander tretend. Der Blattstiel nach 
unten scheidig-rinnenfórmig, halbumfassend, auf dem con- 
vexen Riicken gefurclit. Da wo die Blatter, besonders die 
obern, zusammenstossen, zeigt sich eine dichtere, weisse, rund 
um den Stengel gehende Behaarung. Der Bluthenstand eine 
yielinal dreitheilige, endstandige, bald grossere, bald lrleinere 
yielblumige Trugdolde, dereń Blumen oben eine etwas con- 
vexe Flachę bil den; alle Verzweigungen werden von kleinen 
lanzettlichen, zugespitzten oder schmal elliptischen, spitzen, 
am Rande weisshautigen und gewimperten Deckblattchen 
unterstutzt, an dereń Basis ebenfalls eine starkere Behaarung. 
Zwei lanzettliche spitze Deckblattchen stehen unter jeder 
Blume, sind aber kiirzer ais diese. Die Kelchrohre mit dem 
Fruchtknoten verwachsen, mit kaum bemerkbarem einge- 
rolltem Rande, welcher bei der reifenden Frucht sich zu 
einer aus fedrigen nach aussen gebogenen Haaren bestehen- 
den Fruchtkrone ausbildet. Die Blumenkrone trichterig mit 
fttnftheiligem stumpfzipfeligem, gleichem Saume, von weisser, 
etwas in’s Fleischfarbene fallender Farbung. Die 3 Staub- 
gefasse ragen aus der Blumenkrone hervor, an dereń Rohre 
sie befestigt sind. Die Staubbeutel sind gelb, oval. Der 
Griffel erreicht allmahlig die Lange der Staubgefasse, hat



eine dreispaltige Narbe. Die Fracht vom Kelche bekleidet, 
aus rundlicher Basis sich zuspitzend, auf' der einen Seite 
convex mit drei erhabenen Riefen, auf der andern Seite mit 
schwach vortretendem Kieł, braun, einen Samen im Innem 
einschliessend, nicht aufspringend.

Y orkom m en: In lichten Waldungen, auf Waldschlagen, 
Waldwiesen, in Ufergebtischen, Hecken, meist an etwas feucli- 
ten Orten, aber auch an trocknen, schwach bewachsenen Ab- 
hangen, sowie uberhaupt an trockneren Orten. Dureh das 
ganze Gebiet verbreitet und in den meisten Gegenden nicht 
selten. (Ygl. D. B. M. 1884 S. 84, 1885 S. 90).

B łu th ezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Offizinell ist das Rhizom mit den Wur- 

zeln: radix V alerianae (Pharm. Germ. ed. altera, S. 225). 
Der starkę, dem Katzenurin ahnłiche Gerucb lockt die 
Katzen an und kann daher zum Einfangen von Katzen an- 
gewendet werden. Die hubsche, ansehnliche Pflanze wird 
auch in Blumengarten kultivirt, wobei aber haufig die Un- 
annehmlichkeit hervortritt, dass sich Nachts die Katzen auf 
dem Kraut wiilzen.

F or men: Sie weicht ab mit kahlen und mit weich- 
haarigen Friichten. Ferner:

a. niaior Koch: Stengel hoher; Blatter sammtlich ge- 
zahnt. Syn. V. officinalis Sturms Flora, Heft 9, Tafel 4. 
Var. maior Koch, Bot. Z., Bd. 20, S. 359. V. officinalis var. 
media Koch, Synopsis ed. 1, S. 337. V. procurrens Wallr., 
Linnaea Bd. 14, S. 540.

[3. minor Koch: Błattchen vollig ganzrandig oder nur 
die untersten mit wenigen Zahnen versehen. Syn. V. offici-



nalis y. angiistifolia Koch, Synopsis ed. 1, S. 387. V. an- 
gustifolia Tausch. V. collina Wallroth. Diese Form bildefc 
im Gar ten stets zahlreiche Auslaufer.

y. exaltata: Das Rhizom bildet nur wenige oder gar 
keine Auslaufer aber zahlreiche Stengel. Sonsfc ist diese 
Form der Yar. a. maior gleich. Syn. V. excdtata Mikan. 
V. officinalis a. altissima Koch, Synopsis ed. 1. V. altissima 
Hornemann. V. multiceps Wallr. Nach Koch bluht sie vier 
Wochen spater ais die gewolmliche V. officinalis. Sie 
komrnt hier und da in Waldungen vor.

ó. sambucifolia: Blatter nur 4— 5 paarig, miibreiteren,
1 anzettlichen oder langlichen, gezahnt-gesagten Blattchen; 
Rhizom mit Auslaufern, einstengelig. Syn. V. sambucifolia 
Mikan. Eine hochwiichsige Form ist V. repens Host. In 
Preussen ist nach Fr. J. Weiss diese Form weniger haufig 
ais die Yar. a. und (i. Sie findet sich z. B. bei Konigsberg, 
Fischhausen, Caymen, Heilsberg, Guttstadt, Darkehmen, 
Fiatów etc. Sie weicht, wie aucli die beiden ersten Formen, 
mit dreizahligen und mehrzahligen Blattwirteln ab. Auch 
eine Staude von V. exaltata im Garten des Herm Weiss, 
von Fluelen am Vierwaldstadtersee stammend, zeigt ein iihn- 
liclies Yerhalten. V. sambucifolia Mikan findet sieli u. a. 
auch am Rheinufer oberhalb JDeutz (M. J. Lohr, Bot. Fuhrer 
zur Flora von Koln, S. 154); ferner bei Landsberg a. d. W . 
und bei Friedberg.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2922.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Tlieil der Blutbendolden, ver- 

grbssert; 2 Staubgefiiss, desgl.; 3 Fruclitknoten im Liingsschnitt, desgl.; 
4 u. 6 Frucht mit und ohne Federkrone, desgl.; 5 Same, desgl.



2923. Valeriana Phu1) L.

Grartenbaldrian.

Das bis fingerdicke, etwa fingerlange, ungegliederte, 
schnppige, einfache lilii z om liegt schrag im Boden und treibt 
keine Auslaufer, aber am Ende einen meist einfachen, bis 
meterhohen, stielrunden, armblattrigen Stengel; Basalbliitter 
langlich-lanzettlich, in den Blattstiel verschmalert, ungetheilt 
und ganzrandig oder eingeschnitfcen; Stengelblatter gegen- 
standig, gefiedert, drei- bis vierpaarig mit ganzrandigen 
Blattchen.

B eschreibung: Der Wurzelstock ist schwarzbraun, 
walzenformig, unten wie abgebissen, 3—5 Cm. lang, durcłi 
verkiirzto Intemodien wie geringelt, innen weiss, mit vielen 
braunlichen Wurzelfasern bedeekt. Die untersten Wurzel- 
stockblatter siad immer ganz und ganzrandig, verkehrt-eiformig. 
in einen Blattstiel sich allmahlig verlaufend, welcher oft 
doppelt so lang ais die Blattflache ist; die oberen Wurzel- 
stockblatter sind zwar auch langestielt, aber fiederspaltig; 
beide Arten messen, mit dem Stiele 12— 20, auch 25— 30 Cm. 
Aus der Mitte des Stockes erhebt sich ein aufrechter, stiel- 
runder, glatter, kahler, 60—90 Cm. holier Stengel, welcher 
mit gegenstandigen, fiederspaltigen, unten am Stengel lang- 
gestielten, oben kurzgestielten Blattern bekleidet ist. Der 
Bliithenstand besteht aus einer sich yielmals wiederholenden, 
dreigabeligen Spaltung des Stengels. An jeder Spaltung

1) Limie hielt diese Pflanze irrthunilioh fiir das </-ov des Dios- 
corides. Jetzt hiilt man Yaleriana Dioscoridis Sihthorp dafiir.
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sitzen zwei ganzrandige, immer kleiner und schmaler werdende 
Deckblatter. Ganz oben ist die Spaltung weniger regelmassig, 
doch gelangt das Mittelbliithchen immer znerst zur Ent- 
wickelung, so dass also der Bluthenstand ein centrifugaler 
ist und die in einer Flachę liegenden Bluthchen eine Cyma 
formen. Jedes Bluthchen ist von drei umfassenden, lanzett- 
formigen, hautrandigen Deckblattchen umgeben. Der Kełch 
ist sehr klein, becherformig und hat 10 undeutliche Zahnchen. 
Die Krone ist weiss, ihre Rohre ist fast doppelt so lang ais 
die fiinf yerkehrt-eirunden Zipfel. Die drei Staubgefasse sind 
mit der Kronrohre durch den unteren Theil ihrer Faden ver- 
wachsen, ragen aber mit dem oberen Tlieile weit uber die- 
selbe heraus. Die Frucht wird vom stehenble.ibenden Kelche 
gekront, welcher sieli ais Pappus darstellt.

Y orkom m en : In Hainen und Gebiischen selten ver- 
verwildernd, selbst bei Verviers und Limburg, in Frankreich, 
in Belgien u. s. w, wohl nur verwildert, wirklich einge- 
biirgert im sudlichen Europa. Sie stamint nach Ledebour 
(Ross. II) aus dem Kaukasus Ygl. Lohr’s Kritik zu. Koch’s 
Taschenbuch, 6. Auflage. Archiv der Pharmacie, Band 173, 
S. 291.

B llith eze it: Mai, Juni.
A n w en du n g : Der medizinische Gebrauch stimmt mit 

dem der Y a lerian a  o ff ic in a lis  ganz iiberein, nur sind die 
Krafte des Pliu  schwacher, namentlich des im Garten ge- 
zogenen. Uebrigens bietet er eine schone Zierde fur Garten

A b b ild u n g en . Tafe l  2923.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



Sumpf baldri an.

Weifc niedriger ais die beiden vorigen. Das dauernde 
Ehizom kriecht auslauferartig am Boden und treibt am Ende 
einen aufrechten, bis '/2 Meter hohen, armblattrigen Stengel. 
Unterste Grundbliitter rundlich-eiformig, oder langlich, an 
den sterilen Kopfen langgestielt, eiformig, spitzlich, die 
unteren Stengelbliitter leierfórmig fiedertheilig, selten unge- 
theilt, die oberen meist dreipaarig mit linealischen Ab- 
schnitten; Ebenstrausse endstandig; Priichte kahl.

B esch re ibu n g : Die Lange dieser ausdauernden Pflanze 
betragt 15— 24 Cm. Meist pflegt die etwas veriistelte hori- 
zontale gegliederte Wurzel gebogen zu sein. Der ganz straffe, 
senkrechte, fast viereckige Stengel triigt an seiner Basis zwei 
eispathelformige ganzrandige Blatter (Wurzelblatter), dann 
kommen gegeniiberstehende, unpaarig-fiederspaltige, glatte, 
ungezahnte Blatter, bis endlich gleich unter den Bltithen 
schmale, lanzettformige, ganzrandige, gegeniiberstehende Deck- 
bliitter sich entfalten. Die dicht zusammengedrangten weiss- 
rothlichen Bliithen selbst bilden eine Art von Trugdolde. 
An ihrer Basis stehen zwei fast gleichgrosse, lanzettformige 
besondere Deckblattchen einander gegenuber. Der unter der 
triehterformigen fiinfspaltigen Blumenkrone befindliche, mit 
dem Kelch verwachsene Frnchtknoten erscheint langlich- 
eiformig, und tragt statt des Rundes einen Wulst, der spater-



hin bei Entwickelung des reifen eiformigen Samens z u einer 
fiederformigen Samenkrone (pappus) wird. Uebrigens stehen 
gewohnlich auf besonderen Exemplaren Staubfadenbliithen 
(sogenannte mannliche) und auf anderen Stempelbliitheii 
(weibliche). Bei letzter pflegen die Blatter etwas feiner zer- 
theilt, auch die weisslicheren Bluthen mehr zusammenge- 
drangt zu sein. Der Griffel ist fast keulenfórmig mit etwas 
gespaltener Narbe, das Samenkorn aber ungleich sechskantig.

Vo r k o ni m e n : Auf sumpfigen Wiesen, an nassen Wiesen- 
graben, an nassen Stellen in Waldungen. Durcb den grossten 
Theil des Gebietes verbreitet und bis auf die Yoralpen empor- 
steigend; aber nicbt uberall haufig. In Preussen nach Er. J. 
Weiss sełten, so z. B. bei Konigsberg, Tilsit, Heilsberg, 
Guttstadt, Graudenz, Fiatów u. s. w. Bei Bromberg.

B lilth eze it : Mai, Juni.
An w enduno - Sonst war die Wurzel unter dem Namen 

von Rad. Yaler. m inor, pa lu stris in der Medizin gebraucli- 
lich, und wiewolil sie nicht solche ausgezeiclinete Krafte ais 
der gemeine oder offizinelle Baldrian (V aleriana o f f i c i 
ii al i s L.) zu besitzen scheint, so mag sie doch immer nocli 
lieilkraftig genug sein, wie solches schon ilu" Geruch verratli, 
um ihr eine Stelle in der Reihe der Medizinalpflanzen zu 
sichern.

Der Name V aleriana, wełclies ein barbarisches W ort 
sein soli, was man von va lere , kraftig sein, abgeleitet wissen 
will, gab zur Entsteliung der Benennung Baldrian die Ver- 
anlassung.

P orm en : (i. swiplicifolia. Stengel und Blattstiele breit 
geflugelt; Blatter eiformig, an den sterilen Kopfen langge-



stielt, mit herzformigem Grand, abgerandeter Spitze; mittles 
and oberes Stengelblatt ganz, ganzrandig oder gezahnt. Syn. 
V. simplicifolia Kabath. V. polygama Bastard. Diese Form 
wurde bis jetzt hauptsachlich im nordostlichen Tbeil des 
Gebiets beobachtet; so namentlich in Oberschlesien amrechten 
Oderufer, bei Teschen; in Preussen nach Fr. J. Weiss haufiger 
ais die gewohnliche Form, so z. B. bei Konigsberg, Labian 
(grosser Baumwald), Pr. Eylau, Wormditt, Heiligenbeil, 
Braunsberg, ancli bei Caymen, wo Herr Richard Weiss sie 
im Jahr 1883 auffand. Das wesentlichste Merkmal dieser 
Form, namlich die Einfachheit der oberen Stengelblatter, ist 
nicht bestandig. Ich verdanke der Gute des Herrn Fr. J. 
Weiss drei Exemplare von V. simplicifolia Kabath, bei denen 
die oberen Stengelblatter tief fiedertheilig sind.

A .bbildungen . T a fe l 2924.
AB Pflanze in natiirl. Groaae.



KnoIIenbaldrian.

Bhizom knollig; im Uebrigen ist die Pflanze der vorigen 
ziemlich ahnlich. Grundblatter gestielt, langlich oder loffel- 
formig-fiedertheilig, die oberen 8— 4paarig; Abscbnitte line- 
aliscłi; Ebenstrausse endstandig; Frucht beiderseits mit zwei 
seidenhaarig - fłaumigen Linien.

B esch re ib u n g : Die Wurzel ist knollig, kugelig, erd- 
farbig und treibt zu beiden Seiten Auslaufer mit langlicberen, 
diinneren Knollen nnd gestielten, ungetheilten, ganzrandigen, 
eiformig - liiiiglichen oder spatelformigen, stumpfen Wurzel- 
blattern. Die Stengelbliitter stehen zu 2 oder 3 Paaren 
gegeniiber, von denen die untersten oft noch gestielt, un- 
getheilt und lanzettformig, die oberen aber stiellos und ge- 
fiedert sind, von denen der Endlappen grosser ais die ubrigen 
imd lanzettformig oder lineałisch ist. Der Stengel ist ganz 
einfach, aufrecht, hochstens 30 Cm. lang und an der Spitze 
mit einer einzigen, fast geballten Doldentraube geziert, die 
mit einzelnen schmalen Deckblattern gestiitzt ist. Die Blume 
trichterformig, rosenfarbig, mit rundlichen Zipfełn, aus denen 
die 3 Staubgefasse hervorragen, der kurze Grilfel mit drei- 
theiliger Narbe aber eingeschlossen ist. Wahrscheinlich 
giebt es aber aucli, wie bei den ubrigen Baldrianarten, Indi- 
viduen mit kleineren Blumen, in welchen die Staubgefasse 
eingeschlossen sind, die Staubwege aber hervorragen. Uebri-



gens liat die ganze Pflanze den gewohnlichen Baldriangerucli 
und liochst wahrscheinlich ist die Wurzel aucli mit den 
Arzneilcraften des offizinellen Baldrians begabt.

Yorkom m en: Auf Bergwiesen und an sonnigen,
schwach bewachsenen Abhangen. Nur im sudlichsten Theil 
des Gebietes jenseits der Alpen. In Krain; im osterreichi- 
schen Kiistenlande; haufig bei Triest.

B lu thezeit: Mai.
A nw endung: Eine reclit empfehlenswerthe Garten- 

pfianze.

Abbildungen.  Tafe l  2925.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthe im Langssclmitt, ver- 

grossert.



Drei blatt - Baldrian.

Das federkieldicke, liegende RMzom treibt einige sterile 
Kopfe (fur das Folgejahr) und einen oder einige fusshohe 
bluhende Stengel. Blatter gezahnt, die nntersten rnndlicłi, 
ktirzer gestielt, die der sterilen Kopfe herzformig, lang gestielt, 
die Stengelblatter dreizahlig; Ebenstrausse endstandig.

B esch re ib u n g : Der Stengel wird 30— 45 Cm. hoch, ist 
einfach, rohrig, gerieft, glatt, unterwarts rund, oberwarts mit 
den Aesten vierkaritig, an den obersten Knoten behaart. 
Die Blatter sind aderig, weichhaarig, besonders am Grundę 
des Stiels; die wurzelstandigen und die der nicht bliihenden 
Stengel sehr lang gestielt, herzformig-eirund, grób gezahnt, 
oder nur gekerbt; die aussersten derselben viel kiirzer gestielt 
und eirund oder rundlich und meistens ganzrandig; die stengel- 
standigen mit scheidig-umfassenden Stielen, das unterste Paar 
herzeirund, die folgenden dreizahlig (oder anderthalbpaarig), 
mit ei- oder langlicheirunden und lanzettlich-spitzen, gezahnten, 
oft geschlitzten Blattchen, das mittle grbsser, bald ei-, bald 
herzformig. Die obersten ungestielt, schmiiler, lineal-lanzett- 
lich, ganzrandig. Die Bluthen kommen in lockern Dolden- 
trauben (Trugdolde) zum Yorschein; Hillle und Deckblatter 
sind lang, pfriemenformig. Die Korolle ist fiinfspaltig, stumpf- 
lappig, etwas gekerbt. Staubgefasse sind drei oder vier, die 
Korolle ist weiss oder fleischfarben. Es giebt Exemplare 
mit kleinern Bluthen, an welchen die Staubgefasse kih-zer



ais die Korolle sind, ein solches zeigt die hier gegebene 
Abbildung, und andere mit fast doppelt grossern Bluthen, 
an welchen die Staubgefasse weit iiber die Korolle hinaus 
ragen, wodurch ein diclinisches Yerhaltniss angedeutet ist.

Yorkom m en: Auf hoheren Bergen in alpinen und sub- 
alpinen Gegenden an feuchten Orten. Vom oberen Theil 
des Schwarzwaldes dureh Sehwaben bis zum Bodensee, durcb 
die ganze Schweiz sowie liberhaupt dureh die ganze Alpen- 
kette bis nach Oesterreich; auf den Sudeten sowie auf den 
hoheren Bergen von Bohmen, Miihren und Sehlesien; hie 
und da an den Flussbetten entlang auf die Ebenen hinab- 
steigend (Vgl. D. B. M. 1884, S. 184; 1885, S. 90). Nach 
A. Sauter (Flora S. 46) im Salzburgischen an schattigen 
Felsen und steinigen Pliitzen vom Fuss der Kalkalpen bis 
auf die Voralpen (1600 Meter) haufig, nach Prantl in den 
bairischen Alpen bis 2210 Meter; in den Hochvogesen. Vgl. 
D. B. M. 1886, S. 76.

B liith ezeit: Mai bis August.
A nw endung: Sie verdient ein Platzchen im Blumen- 

garten. Sie liebt lockeren, ziemlieh trocknen, etwas steinigen 
Sandboden.

A b b i ld ungen.  Tafe l  2926.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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Bergbaldrian.

In Bezug auf Wuchs und Grosse der yorigen sehr ahnlich 
aber durch den sfceiferen und kraftigeren Stengel, durch die 
eiformig-langlichen, sammtlich ungetheilten Bliitter, welche 
schwiicher gezalint, bisweilen sogar vollig ganzrandig, satt- 
griin und glanzend sind, durch den dichteren, fast kopfigen 
Ebenstrauss yerschieden. Unterste Bliitter rundlich, ktirzer 
gestielt, die der sterilen Kopfe eiformig, lang gestielt, oberste 
Stengelblatter lanzettlicli, zugespitzt.

B esch re ib u n g : Der vielkopfige, braune Wurzełstock 
ist an seiner Spitze mit herzfórmigen, spitzen Blattern be- 
ldeidet, welche sich in den Blattstiel verlaufen. Oft sind 
diese Bliitter anch nur rundlich oder eirundlich. Die Błatt- 
fliiche sammt dem gleichlangen Blattstiele misst nur 2— 6 Cm. 
Die unfruchtbaren Biischel bestehen aus fast 5 Cm. łangen, 
am lian de schwach-kerbigen, spitzen oder zugespitzten Blatt- 
flachen, dereń Stiele 2- und 3 mai langer sind. Die untersten 
Stengelblatter gleichen oft noch den Wurzelbliittern, oft sind 
sie auch schon langlich, immer jedoch noch kurz gestielt. 
Je hoher am Stengel hinauf, um so schmaler, langer und 
zugespitzter werden die Bliitter, um so deutlicher ist ihr Rand 
gezahnt, um so mehr yerschwindet der Blattstiel. Das oberste 
Blattpaar ist vollkommen sitzend, jede Flachę misst an 5 Cm. 
Sammtliche Blatter sind aber ober- und unterseits auf den 
Neryen feinhaarig und am Rande durch dichtstehende feine



Haare bewimpert, haben oberseits ein Iebhaftes, glanzendes 
Grim, unterseits ein matteres Griin. Der Stengel wird bis 
nahe an 30 Cm. hocli, ist aufrecht, feinriefig, robnst, nach 
oben roth angelanfen, entweder ganz oder nur unten mit 
feinen Haaren besetzt. Die Cyma besteht aus mehrmals sich 
wiederholender Stheiliger Yerastelung des Gipfels und an 
jeder Yerastelung befinden sich 2 ganzrandige, nach oben 
immer kleiner und schiniiler werdende Deckblattchen. Die 
Deckblattchen nahe der Bliithe sind einnervig, linienfórmig, 
ganzrandig und spitz, der becherfórmige Kelch ist undeutlich 
lOzahnig, die Krone fast głockenformig und ihre 3 Staub- 
gefasse ragen weit hervor, die Fruchtchen aber sind kahl.

Yorkom m en: An feuchten Waldstellen und schattigen 
Felsen der Alpen und Yox'alpen, vom Bodensee und dem 
tihein an bis in das Oesterreichische. Desgleichen in den 
bohmischen und schlesischen Gebirgen. Bei Teschen zwischen 
dem grossen Ostry und dem Kohiniec bei Tyrra; in Schwaben 
hei Isny an Felsen der Adalegg. Vgl. D. B. M. 1884, S. 50, 
84; 1886, S. 70.

B łiithezeit: Mai bis August.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

A b b i l d u n g e n .  Tafel  2927.
A Pflanze in nattirl. Grbsse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Krone,

desgl.



2928. Yaleriana supina L.

Zwergbaldrian.

Ein sehr niedliches, niedriges Alp e np fl anzchen mit żar
tem, gegliedertem, kriechendem, astigem, vielkopfigem Bhizom 
und 2 — 4 Cm. hohem, einfachem, armblatterigem Stengel 
mit endstandigem, kopfigem Ebenstrauss. Blatter gestielt, 
spatelig, ganzrandig oder etwas gezahnelt, gewimpert, das 
obere Paar lanzettlich, sitzend.

B eseb re ib u n g : Diese Alpenspecies erreicht nur die 
Hohe von 3 — 8 Cm. Die Wurzel geht scbief in den Boden 
ein, knecht und ist gegliedert. Am oberen Ende treibt sie 
Sprossen und bildet einen mehrkopfigen, verastelten Stock. 
An der Spitze der Aeste befinden sich die Wurzelblatter in 
loserer oder dichterer Bosette. Sie sind 6— 12 Mm. lang, 
spatelformig, yerlaufen in einen kurzeń Blattstiel, haben am 
Bandę kleine Kerbzahne oder sind vollig ganzrandig. Der 
Band ist immer durch feine Haare gewimpert, die Flachen 
sind kahl, die Oberflache hat ein lebhaftes Hellgriin, die 
Unterflache ist matter. Der Stengel steigt 3— 8 Cm. lioch 
empor, bleibt ofters aber audi ganz unscheinbar, ist rundlich, 
gerieft und nach oben etwas flaumhaarig. Die 1— 2 unteren 
Blattpaare finden sich nahe der Basis und ragen zwar mit 
den Spitzen, nicht aber mit ihrer Basis aus der Wurzelblatt- 
rosette hervor; ihre Gestalt ist auch den Wurzelblattern



ahnlich, sie sind nur wenig schmaler. Das oberste Blattpaar 
ist dagegen weit abgeriickt, steht nahe dem Bliithenstande 
und die Blatter sind lanzettlich. Der Bluthenstand bildet 
eine mehrmals wiederbolte trichotomische Cynie; aber die 
Glieder der Cymenspaltung sind so kurz, dass die Blumen 
dicht bei einander in einer Bbene stelien. Weil jedes Bluth- 
chen durch 2 Deckblattchen an seiner Basis gestiitzt ist, so 
ist die Cynie reichlich mit Deckblattchen umgeben, welche 
die Cymę gleich einer HtUle umlagern. Die Blumen sind 
kleiner oder grosser, haben hervorragende oder fast einge- 
schlossene Staubgefiisse, so dass hier der Uebergang in eine 
D ioec ia  erkannt werden kann, welche bekanntlich bei meliren 
Arten der Y aleriana auftritt. Die Triandria ist liier nicht 
constant, denn es giebt auch Blumen mit 4 Staubgefassen. 
Die Friichte sind kahl, etwa 6 Mm. lang und mit einem 
gebogenen und gefiederten Haarschopfe yersehen.

Y orkom m en: An feuchten Stelien, so z. B. ani Rande 
der Alpengewasser, in den liohen Alpen. Fraelen und Ber- 
nina in der Schweiz, Karnthen, Tirol, Steiermark, Salzburg. 
Besonders hervorgehobene Standorte sind z. B. das innerste 
Laserz gegen die Lugau zu, Kirschbaumer Alpe bei Lienz, 
an der Isel auf der Aue daselbst, auf dem Donnersberg bei 
Sterzing. Im Salzburgisclien (A. Sauter a. a. O., S. 46) in 
feinem Geroll undSand der liochstenKalkalpen (1900—2500M.), 
vorziiglich auf Hallstadter Dolomit, gesellig, jedoch sehr selten, 
z. B. nur am Fusse des grossen Iiundstod, in der Buchauer 
Scharte am steinernen Meer, im Windbach bei Berchtesgaden. 
In den liairischen Alpen nacli Prantl (Flora 1884, S. 474) 
in 2200— 2660 Meter Meereshohe am Biberkopf, an der



Dreithorspitze, am Karwendelgebirge, Gohl. In Langethal’s 
Herbaritim vom Rhonegletscher.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Ein reizendes Pflanzchen fur alpine An- 

lagen in Garten.
A nm erkung: V. saliunca Ali., die sich wesentlich nur 

durch die stets ganzrandigen, vollig kahlen, verkehrteiformigen 
oder langlichen, in den Blattstiel verschmalerten Blatter und 
die sehr wenigen, linealischen Stengelblatter unterscbeidet, 
findet sich an ahnlichen Orten auf dem Fouly im Wallis, 
auf dem. Mortais in Freiburg und nacb. Yest auch in Steier
mark.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  2928.
A PfJanze in nat. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Frueht, desgl.



2929. Yaleriana saxatilis U

Felsenbaldrian.

Hochwiichsiger ais der vorige. Rhizom dauernd, unge- 
gliedert, rabenkieldick, schrag im Boden liegend; Bliitter 
ganzrandig oder etwas geziihnt, 3—5nervig, gewimpert, die 
grundstandigen liinglich-spatelig, lang gestielt, die stengel- 
standigen lanzettlich-linealisch; Ebenstransschen endstandig, 
armbliithig, zuletzt locker, fast traubig-rispig.

B eschreibung: Der dicke, karze, stark riechende 
Wurzelstock ist mit Fasern (den Resten der Blattstiele) be- 
deckt, welche an seinem Kopfe einen Schopf bilden. Die 
Wurzelblatter haben 2—9 Cm. lange Stiele, sind selbst 
2— 5 Cm. lang und dariiber, ganzrandig oder sehr deutlicli 
mit einigen breiten Zahnen begabt, hellgrun, kahl und am 
Rande dicht gewimpert. Die Blattflache verlauf't allmiililig 
in den Blattstiel. Der Stengel wird 15— 30 Cm. hocli, rieclit, 
wie die Bliitter und die Blutłien, ist dunn, riefig, kalii und 
unverastelt und triigt unter oder iiber seiner Mitte ein ein- 
ziges Paar linealer, ganzrandiger, sitzender Bliitter, welche 
zuweilen 31appig oder fast spiessformig sind, was besonders 
bei Exemplaren der Fali ist, welche tiefgezahnte Wurzel
blatter haben. An der Spitze theilt sich der Stengel zur 
ogabeligen Cynie, wovon die beiden Seitenaste sich gewolui- 
lich 2 mai spalten, also 4 Bltithchen tragen. Der Mittelast 
bildet nochmals eine Sgabelige Verastelung und jeder der 
Seitenaste tragt wiederum gewohnlich nur 4 Bluthen, dagegen 
der Mittelast durch reicliere Gabelung mehr. Bei weiblichen



Exemplarai sind sammtliche Gabelaste kurz und der Bliithen- 
stand wird alsdann gedrangt; bei mannlichen Exemplaren 
sind die Hauptiiste lang und sie bilden einen lockeren Bluthen- 
stand. Die weibliehen Bliithen sind Ideiner, bei den mann- 
lichen Bliithen ragen die Staubgefasse iiber den Tricbter der 
Krone hinans. Uebrigens finden sich nichfc selten sowohl an 
mannlichen, ais auch an weibliehen Exemplaren Zwitter- 
bliithen. Die Deckblattchen sind indessen selbst an den 
weibliehen Cymen kiirzer ais die Stielchen und lanzettformig. 
Im Ganzen hat diese Spezies mit Y a lerian a  d io ica  sehr 
viel Aehnlichkeit.

Y orkom m en: Auf Voralpen und Alpen, besonders in 
den Kalkalpen. Von der Schweiz an durch die ganze Alpen- 
kette bis nach Oesterreich und Krain, sowie in den mahrischen 
Karpathen. An schattigen Felsen der Kalkalpen im Salz- 
bnrgischen vom Fuss bis 1900 Meter nicht selten; z. B. am 
Fuss des Imbergs vor dem Linzerthor, Kiihberg bei Salzburg, 
Lofer, Gasteiner Klamm (A. Sauter a. a. O., S. 46); verbreitet 
in den bairischen Alpen bis 2280 Meter (Prantl a. a. O., 
S. 473). Vgl. D. B. M. 1885, S. 90; 1886, S. 76.

B lu th eze it: Juni bis August.
A nw endung: DiePflanze hat ganz dieselbe Anwendung 

ais V. ce lt ica  und auch einen ałmłich starken Geruch. Ais 
Gartenpfłanze wie die vorige zu verwerthen. Sie muss wie 
alle Alpenpflanzen gegen starken Frost geschutzt werden.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe  1 2929.
Pflanze in naturl. Grosse.



2930. Valeriana elongata L.

Alpenbaldrian.

Der vorigen ziemlich ahnlich. Ilhizom dauernd, nicht 
schopfig; Blatter eiformig, vollig kahl, die grundstandigen 
gestielt, etwas gezahnt, die stengelstandigen sitzend, eiuge- 
schnitten gezahnt; Ebenstrausschen armbluthig, rispig-traubig.

B eschreibung: Die Wurzel bildet einzelne verlangerte 
Fasern, die in den engen Felsenritzen oft so tief versteckt 
liegen, dass sie mit dem besten botanischen Messer kaum zu 
erreichen sind. Die Wurzelblatter sind gewohnlich kleiner 
ais die Stengelblatter, gestielt, fast eiformig-rundlich, glatt- 
randig oder buchtig-gezahnt. Die Stengelblatter stelien ge- 
wohnlicli in drei Paaren gegeniiber, sind kurz gestielt oder 
stiellos und fast umfassend, herzformig, buchtig-gezahnt oder 
mehr oder wenig lappig - eingeschnitten. Das oberste ani 
kleinsten, spiessig-dreilappig mit verlangerten Endlappen. 
Der Stengel ist ganz einfach, stielrund, glatt, aufrecht, lioch- 
stens spannelang. Der Blutlienstand bildet am Ende des 
Stengels eine iistige Traube mit armbluthigen Zweigen. Der 
Kelch ist funfzahnig mit stumpfen Lappen. Die Blume 
trichterformig, mit kurzer Itohre und ftinflappigenr stumpfen 
Saunie, schmutzig-gelblich. Die Geschlechtstheile kurzer ais 
die Blume, der GrifEel selir kurz mit stumpfer Narbe. Audi 
diese Art besitzt den gewohnlichen Baldriangeruch, aber nur 
im schwachen Grade.
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Y orkom m en : An feuchten, felsigen Orten in den Alpen. 
Vom Schleern in Tirol durch Kśirnthen und Krain bis Oester- 
reich und Steiermark. Im Salzbnrgischen scheint sie zu fehlen, 
ebenso im bairischen Hochland.

B lilth eze it: Juni, Juli.
A n w en du n g : W ie bei der vorigen.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2930.
A Wurzelblatter, natiirl. Grosse; B Pflanze, desgl.; 1 Bliitben, 

vergrossert; 2 Frueht, desgl.



2931. Valeriana celtica L.
Speik.

Das kurze, dauernde, kreiselformige Iihizom sitzt senk- 
recht im Boden und ist nach oben schuppig-schopfig. Es 
treibt einen einfachen, fast blattłosen Stengel mit endstandi- 
gem, wirtelig-ahrigem Ebenstrausschen. Blatter ganzrandig, 
voliig kahl, die grundstandigen langlich-lanzettlich, in den 
Blattstiel versclimalert, die stengelstandigen meist nur zwei, 
linealisch.

B eschreibung: DasganzePflanzchenwirdnur3— 10Cm., 
hochstens 13 Cm. hoch. Der scharf-aromatisclie, pfefferartig 
rieehende Wurzelstock ist mit braunen oder rostgelben 
Schuppen bedeckt, welclie oben am Kopfe einen Schopf bil- 
den. Daselbst gehen die lleischigen, lebhaft griinen, kahlen 
Blatter aus, welche mit ihren kurzeń Stielen 3— 5 Cm. lang 
werden und in Form im Kleinen alinlich wie die Blatter von 
P la n ta g o  lan ceo la ta  gestaltet sind. Der Hauptnerv ent- 
lasst einige grosse Seitennerven, die sich mit ihm in der 
Spitze bogig vereinigen. Der Stengel stelit aufrecht, ist ganz 
einfach, rund, kahl, tragt gewohnlicli nur ein einzig Paar 
sitzender, linealer, stumpfer, 2 Cm. langer Blatter, welche 
bald unter, bald uber der Mitte des Stengels stehen. Ueber 
ihnen beginnt die unterbrochen-ahrenformige Rispe, die oft 
nur aus 4 seitlichen Cymen und einer Endcyine besteht. 
Oberwarts wird der Stengel rothlich und ebenso sind auch 
alle Blumenstielchen nebst den Deckblattem rothlich oder 
blassgelblich. Die Deckblattchen sind lanzettlich und so lang 
ais der Kelch. Durch diesen Bliithenstand zeichnet sich



Val. ce lt ica  vor allen anderen Species ans. Die Bliithen 
sind gewohnlich Z witter, zuweilen auch polygamisch, die 
Krone schmutzig-lichtgelblieh, auf der Riickseite rothlich, die 
3 Staubbeutel der Bluthen gelb, die Staubfaden weiss. Die 
Blumen haben denselben pfefferartig-aromatisehen Geruch wie 
der Wurzelstoek, doch in geringerein Grade.

V orkom m en: Auf Urgebirge in den Central-Alpen von 
Tirol, Salzburg, Karnthen und Steiermark, im Wallis, hiiufig 
auf den Judenburger Alpen, Oberosterreich. Nach Wulfen 
bloss auf Granit und Gneiss, nach Schultes auch auf den 
Kalkalpen. Im Salzburgischen nach A. Sauter (a. a. O., 
S. 47) nur auf den trocknen, steinigen Gehiingen der Schiefer- 
alpen Lungaus von 1600—2200 Meter. In Langethals Her- 
barium von Klagenfurt.

B lu th eze it : Juli, August. Je nach der Lagę schon 
Yon Johannis an und bis in den September hinein.

A nw endnng: Man wendet den Wurzelstoek geradeso 
wie den der V. o ff ic in a lis  an, nur ist er kraftiger, bei den 
Alpenbewohnern unter dem Namen Speik bekannt und steht 
dort hoch in Ansehn. Zum Unterschied von einigen anderen 
Pfłanzen auch „gelber Speik“ genannt. Wurzel und Stengel 
haben einen sehr starken gewtirzhaften Geruch und Gcschmack; 
die Gebirgsbewohner lieben diesen Geruch sehr, und bedienen 
sich des Speiks ais Rauchwerk, und mischen ihn auch unter 
den Rauchtabak. Er wird sogar ais Handelsartikel bis in 
den Orient verschickt, wo er zu Badem angewendet wird.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2931.
A Pflanze in natiirl. Gi-osse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Fruclit,

desg].



2932. Centranłhus angustifolius DC.

Schmalblatterige Spomblume.

Syn. Valeriana rubra ji. L. V. angustifolia Miller. 
V. monandra Yill.

Das dauernde Rhizom treibt einen aufrecbten, bis meter- 
hohen, glatten, stielrunden, astigen. wie die ganze Pflanze 
vollig kahlen und graugriinen, locker beblatterten, deutlich 
gegliederten Stengel. Blatter gegenstandig, lineallanzettlich 
oder linealisch-ganzrandig; Sporn der Krone weit kiirzer ais 
die Rohre, ohngefahr von der Liinge des Pruchtknotens. 
Blumen purpurn, in reicher, am Hauptstengel nnd seinen 
Zweigen endstandiger Scheindolde.

Vorkom m en: An rauhen, steinigen Bergabhangen. 
Im Gebiet nur in der Schweiz am Greux du Yan im Kanton 
Neufchatel. Ausserdem in Frankreich, Spanien, Norditalien, 
Griechenland.

B ltithezeit: Jnli, August.
A nw endung: Eine beliebte Gartenpflanze, an warmen, 

trocknen Orten im Freien zu kultiviren. Sie verlangt guten 
Gartenboden und Schutz gegen starkę Froste. Am sichersten 
ist es, eine Anzahł Pflanzen in Topfen frostfrei zu iiber- 
wintern. Yermehrung aus Samen, am besten in Topfe aus- 
gesiiet.

Ab b i ld ungen .  Tafe l  2932.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bluthe, yergrossert.



2933. Centranthus ruber DC.

Rotlie Spomblume.

Der vorigen ahnlick, aber kraftiger, die Blatter breiter 
und niemals volIig ganzrandig. Ilhizom dauernd; Stengel 
bis meterhoch, stielrund, glatt, astig; Blatter eiformig oder 
breit langlich-lanzettlich, die obersten geziihnt, glatt, lcahl, 
die untersten gestielt, lanzettlich-spatelig; Sporn der Blurne 
weit kiirzer ais die Kobrę, doppelt so lang wie der Frucht- 
knoten.

Y orkom m en: An felsigen und steinigen Orten in Ge- 
birgsgegenden. Nur an einigen Stellen des siidlichen Alpen- 
gebiets: in der stidlichen Schweiz, bei Sitten im Wallis; im 
siidlichen Tirol bei Bożen; bei Triest; im osterreichischen 
Kiistengebiet; bei Meran an Felsen bei der Kirche in Burg- 
stall (D. B. M. 1884, S. 184). Weiter nordlich kommt sie 
nicht wild vor, wohl aber bisweilen aus Grarten verschleppt 
und auf Schutthanfen oder auf Flussgeschieben angesiedelt. 
So fanden meine Solinę und ich sie im Kies der Saale bei 
Jena u. a. a. O., aber unbestandig. Andere fanden sie in 
der Rheinprovinz u. a. a. O. Ihre eigentliche tleimath liegt 
siidlicher ais unser Florengebiet; Siidfrankreicli, Spanien, 
Italien, Sizilien, Croatien, Dalmatien, Griechenland, Tiirkei, 
Nordafrika, Orient.



B liith ezeit: Juli bis Herbst.
Anw endung: Wie bei der vorigen. In Garten giebt 

es zahlreiche Varietaten mit rosenrothen, weissen, scharlaeh- 
rothen Blumen, anch z nr Topfkultur geeignet.

Abbi ldungen.  Tafe l  2933.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Frucht, yergrossert.



2934. Val8rianella oiitoria Moench. 

Rapftnzchen.

Syn. Yaleriana olitoriaW. Yaleriana Locusta oiitoria L. 
Fedia oiitoria Yahl. F. striata Stev. F. Locusta Rchb.

Ein handhohes Sommergewachs mit am Grund einfachem, 
nach oben gabelig verasteltem, sparrigem, wie die ganze 
Pflanze kahlem Stengel, mit gegenstandigen Blattern, die 
grundstandigen rosettig, spatelig-langlich, abgerundet, die 
stengelstandigen langlich; Fruclit eifórmig-rundlich, zusammen- 
gedruckt, beiderseits ziemlicli platt, aut dem Rande mit einer 
Furebe durclizogen, an den Seiten zweirippig, die eine Rippe 
sehr diinn; Kelchsaum unmerklich dreizahnig.

B esch re ib u n g : Der Yierkantige Stengel wird 10 bis 
40 Cm. hocli, ist an seinen Kanten sehr fein-flaumenhaarig, 
sonst kahl und glatt und bloss ganz oben durch hochst feine 
steife, ruckwarts stełiende Haare rauh. Die Blatter sind 
2— 5 Cm. lang und halten ungefahr das Yiertel ihrer Lange 
in der Breite, haben eine spatelformige Gestalt, sind ganz- 
randig, docli besitzen bei vielen Exeinplaren die oberen an 
ihrer Basis einige Zahne. Ihre Spitze ist abgerundet, ihr 
Rand sehr fein gewimpert, ihre Basis etwas behaart, im 
Uebrigen ab er sind sie haarlos. Im Anfange der Bliithe 
sielit man nur 1 bis 2 Gabeltheilungen des Stengels deut- 
lich, welche noch kurz und aufrecht gerichtet sind; die 
ubrigen Gabeltheilungen sind aber so kurz, dass die Bltlth-



chen in eine gedrangte Flachę zu stehen kommen. Die 
Kronen sind zwar sehr klein, doch noch einmal so gross ais 
bei Y. carinata , liahen ein lichtes Lila und sind nieht wie 
bei Y. carinata trichterfSrmig, sondern sie erweitern sich 
aus einer engen Rohre glockenformig. Die Genitalien sind 
weiss, auch die Staubbeutel haben diese Farbę. Die Deck- 
blatter sind spatelformig-langlich, sagezahnig gewimpert und 
stehen ab. Nach der Bliithe bekommt diese Pflanze eine 
ganz andere Gestalt, denn die Stengelglieder der wiederholt 
gabeliistigen Verzweigung strecken sich, sperren von einander 
und die Pflanze gewinnt dadurch ohen oftmals mehr Breite 
ais Hohe. In den untern Gabeln sitzen keine Fruchtchen, 
wohl aber in den obern Gabeln. Alle Fruchtchen haben 
eine ganz eigenthumliche Gestalt, wodurch diese Pflanze leicht 
erkannt werden kann und welche oben ais Artkennzeichen 
angegeben worden ist. Im Querschnitte sieht rnan sie in 2 
ungleiche Theile getbeilt, wovon der eine grossere den Sa- 
men enthalt und der kleinere unvollkommen 2facherig ist, 
doch keine Samen besitzt.

Yorkom m en: Auf Aeckern, Feldern, Gemuseland, in 
Garten, an Randem, auf Kulturland jeder Art, an Zaunen, 
in Hecken. Durch den grossten Theil des Gebiets verbreitet. 
In Preussen stellenweis haufig.

B lu tlieze it: Der Same geht im Herbst auf, die jungę 
Pflanze bringt eine Rosette von Vor’blattern hervor, bliiht 
im April und Mai und reift die Frlichte nach Johannis.

A nw endung: Allgemein ist die Anwendung dieser 
Pflanze ais Sałat, weshalb man sie auch haufig baut und
wegen ihres zeitigen Erscheinens schatzt. In Apotheken 
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fiihrte mail sonst H erb a Y a le r ia n e lla e  ais ein kuhlendes 
und erfriscłiendes Mittel. Man benutzt ais Sałat die Blatt- 
rosette vor dem Anstreiben des Bluthenstengels. Man kann 
die Rosette auf den Folderu vom November bis zum April 
stechen. Zur Kultur słiet man den Satnen im Herbst loclter 
in gute, niclit zu schwere Gartenerde in’s Freie. Man darf 
zur Aussaat keinen frischeu Samen anwenden, weil solcher 
einige Monate in der Erde liegt, bevor er keimt. Jahriger 
Same keimt rasch und giebt bereits nach 8— 10 Woclren 
eine gute Ernte. Man kann eine Aussaat in der zweiten 
oder dritten Augustwoche, eine zweite um die Mitte des 
September vornehmen. Jene giebt den Bedarf fur den Herbst, 
diese fur den Winter. Im Oktober sśiet man zum dritten 
Mai und im Februar zum yierten Mai aus, um Friihlings- 
ernten zu gewinnen, denn der Sałat muss zum Genuss ganz 
jung sein, wenn er żart schmecken soli.

Man kann das Rapiinzchen auf Grabeland aussaen, wel- 
ches im Sommer mit irgend welchem Gemiise bestanden war, 
denn die Pfłanze ist sehr genugsam. Hie Gartner łiaben 
durch Kultur Sorten erzeugt, welche besonders grosse, kraf- 
tige Bliitter hervorbringen. Yor der Aussaat muss das Land 
feucht sein, nothigenfalls mit der Brause angegossen werden. 
Die Pllanze wird gern von Scłiafen gefressen, auch von Ka- 
narienvogeln.

F orm en : (i. las io car pa Koch: Frtichte flaumig.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  2934.
A jungę Pllanze, natiirl. Grosse; fl bluhende Pllanze, desgl.; 

1 Blfithe, vergrosserfc; 2 Fruoht im Quersclmitfc, desgl.; 3 u. 4 Same, 
desgl.



2935. Va!eriane!la carinata Lois.

W  einbergs -Eapunzchen.

Syn. Fedia carinata I). FI.
In Bezug auf Dauer, Wuchs und Grrosse der vorigen 

fasfc gleich. Friichte langlich, fast vierseitig, auf der hinteren 
Flachę tief rinnig, auf der yorderen ziemlich platt, in einen 
beiderseits hervorspringenden Rand verbreitert, in der Mitte 
und auf den Seitenflachen fein lrippig; Reich umnerklich 
1 zahnig.

B esch reibu n g: Dieses kleine, niedliche Pflanzchen hat 
mit dem gemeinen Rapiinzchen grosse Aehnlichkeit, bltiht 
auch mit demselben zu gleicher Zeit, unterscheidet sich aber 
sogleich bei naherer Betrachtung durcb die langlichen, ilicht 
rundlicben Fruchtchen. Es bildet anfangs einen aufrechten, 
kaum fingerhohen Stengel, welcher sich nur in zwei aufrecht 
gerichtete Aeste theilt; an der Spitze derselben sitzen die 
kleinen, meist hell-lilafarbigen Bluthchen. Spater aber tbeilen 
sich die Aeste wieder und nochmals. Weil diese Theilungen 
nun jedesmal so ziemlich in einem halben rechten Winliel 
geschehen, breitet sicb auch das Pflanzchen nach oben sehr 
aus und erhalt einen Umfang, welcher seiner Hohe ziemlich 
gleich kommt. Die bedeutendste Hohe ist 20—25 Cm. Der 
Stengel ist eckig und in der Jugend rothlich angelaufen. 
An den thiiringischen Exemplaren ist das unterste Interno- 
dium mit feinen, ruckwarts stehenden Haaren begabt. Die 
Blatter sitzen, sind gegenstandig, unten spatelfórmig, in der



Mitte gleichbreit, oben lanzettformig. Die untersten Bliitter 
sincl liaufig gegen die Basis ara Bandę mit Wimperhaaren 
begabt, die obersten Bliitter haben nicht selten an jeder Seite 
einen oder uiehre tiefe oder flachere, spitze Zahne, die iibrigen 
sind ganzrandig, alle stumpf. Die Deckbliittchen sind spatel- 
formig und am Bandę scharfgesagt, der Kelchzahn ist sehr 
undeutlich, das Kronchen misst kaum 2 Mm. in der Iiohe.

Y orkom m en : Aut' Kulturland, besonders in Weinbergen 
und aut Aeckern. Durch einen gros,sen Theil des Gebiets 
zerstreut. liaufig aut der Bheinebene; im nordlichen Thli- 
ringen bei Sondershausen, Bebra, Iiacbelbicb, Prankenliauseii 
(vgl. Lutzes Programm, S. 20), Konitz, Arnstadt, Neudieten- 
dorf; von Langethal bei Greifswald gesammelt; in Schlesien 
bei Breslau, am Kynast, am Kirchberg bei Friedland, bei 
Liihe (D. B. M. 1886, S. 66); in Preussen nach Fr. J. Weiss 
sehr selten: Thorn, Kulm.

B liith eze it : April, Mai.
A nw endung: Yor der Bluthe giebt es einen wegen 

seines zeitigen Brscheinens (Anfang Aprils) sehr geschatzten 
Sałat.

Name: Der Naine Y a leria n e lla  ist das Diminutiv 
von V a lerian a , einem Geschleclite mit meistentheils weit 
grosseren Arten.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2935.
A Pflanze in naturl. Griisse; 1 abgebluhte Bluthe, desgl.; 

2 Fruclit im Querschnitt, yergrossert.



2936. Valerianella echinata DC.

Stachelrapunzchen.

Syn. Valeriana echinata L. Fedia echinata Yahl.
In Grosse uud Wnchs der rorigen aknlich. Friichte 

langlicli, fast dreiseitig, dreifurchig; Kelch ans drei kegel- 
formig-pfriemlichen, zurUckgekriimmten Zśihnen gebildet.

Y orkom m en: Auf Kulturland sowie an sterilen Orten. 
Nar im sudlicbsten Theil des Gebiets: im osterreichisclien 
Kiistenland und im wiirmeren Krain. Ansserdem im siidlicben 
Europa: Siidfrankreich, Spanien, Italien, Dalmatien, Griechen- 
land, Siidrussland.

B liith ezeit: April, Mai.
A nw endung: Wie bei den yorigen.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2986.
A Pflanze in natiirl. Grosse; B Prucht, etwas yergrdssert.



2937. Valerianella eriocarpa Desv. 

Grlockenrapunzchen.

Syn. Fedia eriocarpa Rchb. F. campanulata Presl. 
F. rugulosa Stev. F. muricata Ii. S.

In Bezug auf Dauer, Wuchs und Grbsse den yorigen 
ahnlich. Aestchen der Ebenstrausschen dicht gehauft; Fruclit 
eirund, hinten gewolbt, fein achtrippig, vorn ziemlich platt, 
mit einem eirunden, zwischen den erhabenen Randem einge- 
druckten Beet; Kelchsaum so breit wie die Fracht, glockig, 
schief abgeschnitten, netzig, aderig, gezahnelt.

B esch re ibu n g : Der Stengel erreicht die Starkę eines 
Federkiels, ist kantig und wird bis 45 Gin. hoch. Seine 
I Siat,ter sind an kraftigen Exemplaren bis 8 Cm. lang und 
haben gewohnlich, doch nicht immer, an der Basis mehre 
yorwarts gerichtete Zśihne, die untersten aber verlaufen in 
einen kurzeń Blattstiel. Yorn sind die Bliitter gewohnlich 
geschweift, unten ani Stengel stumpf, oben spitz, beiderseits, 
gleich dem Stengel, haarlos. Die Gabeliiste sind yerhiiltniss- 
miissig, bis zur obersten Theilung, stark und stehen aufrecht, 
so dass die Gabeln spitze WinkęL bilden. Die Deckblatter 
sind unten lanzettlich und gemeinlicli an der Basis gezahnt, 
oben linienformig, die obersten sehr schnial. Die Fruchte 
sind sehr ausgezeichnet, durch den grossen, glockigen Kelch
saum kenntlich, der in Vergrosserung gezahnelte Zahne, netz- 
artige Adern hat. Gewohnlich besitzen die Fruchte kurz-



borstige Riefen. Die Friichtchen stehen so dicht bei einan- 
der, dass sich die kleinen Zweige etwas zuriickbiegen.

V orkom m en: Auf Kulturland. Selten im Elsass; bei 
Zweibriicken, Trier und Koblenz; bei Liittich; in Istrien. 
Im nordlichen Thuringen nach Irmisch bei Badra, Numburg 
(Lntzes Programm 1882, S. 20). Bei Ems und Boppard. 
Yereinzelt in Franken und Thuringen. Nach Schonheit bei 
Rossleben und Lauchstadt.

B liithezeit: April, Mai. Die Friichte reifen im Juni. 
A nw endung: Wie bei den vorigen.
F orm en : (>. leiocarpa Koch: Friichte kalii. Sie kommt 

iibrigens vor mit starli behaarten Friichten, mit vollig kahlen 
Frftchten, mit kahlen, nur auf den Rippen behaarten Friichten.

A bb i ldungen.  Tafe l  2937.
AB Pflanze in natiirl. (Irosse; O bliihendes Zweigstiick, desgl.; 

1 Bluthe, vergrossert; 2 Kelch, desgl.; 3 Frucht im Querschnitt. desgl.



Sommerraptinzchen.

Syn. Fe di a dentata D. FI. a. et /?. Valerianella den- 
tata Poll.

Hochwuchsiger und sparriger ais die yorigen. Aestchen 
der Ebenstrausschen lang, spreizend; Fracht eiformig-kegel- 
formig, hinten gewolbt, fein dreirippig, vorn ziemlich platt, 
mit einem liinglichen, zwischen den erhabenen Randem ein- 
gedriickten Beet; Kelchsaum halb so breit wie die Fracht, 
schief abgeschnitten, spitz, gezahnelt.

B esch re ib u n g : Der Stengel ist ziemlich schlank, ge- 
meinlich 22 Cm. hocli, bevor er sieli theilt. Unten ist er 
4kantig, oben unregelmassig Gkantig, an unseren Exemplaren 
regelmassig an den Kanten rauh. Bis zur ersten Theilung 
des Stengels bemerkt inan gemeinlich 4— 5 Blattpaare, welche 
linien-lanzettformig und sitzend sind, oben am Stengel, gegen 
die Basis zu, nicht selten an jeder Seite einen oder zwei 
Zahnbhen haben, immer jedoch am Rande scharf sind. Das 
Blattpaar in der ersten Stengeltheilung liat oft an jeder 
Seite einen grosseren oder kleineren Zahn, alle Blattclien 
messen 3 Cm. Liinge und sind stumpf. In der ersten Bliithe 
ist die Scheindolde, von der ersten Stengeltheilung an, nur 
etwa 7 Cm. hoch und wenig ausgebreitet; in der letzten 
Bliithe wird sie 20 Cm. hoch, doch breitet sie sich niemals



so weit ais die Scheindolde der Y a lerian e lla  carinata 
und o li t o r i a aus. Die Kelche sind griin und krautig, die
kłeinen Kronen weiss.

V orkom m en: Auf Getreidefeldern. Durch einen grossen 
Theil des Gebiets verbreitet, wenn aucli keineswegs iiberall. 
In Tlili ringen sehr verbreitet. Im Saałthal weniger haufig 
ais in den Seitenthalem. Im Alpengebiet zerstreut. Vgl. 
D. B. M. 1884, S. 184; 1885, S. 27. Irmischia 1885, S. 15. 
Sauters Flora von Salzburg 1879, S. 46. Um Jena ein auf 
allen Kalkackern herrschendes Unkraut, welches sieli in der 
Wintersaat, nacli dem Schossen des Getreides einstellt und 
mit dem Getreide reift. Audi anderwarts in Thiiringen 
kommt dieses Pflanzchen nicht selten vor. In Preussen nacli 
Fr. J. Weiss hie und da, so z. B. bei Konigsberg, Danzig, 
Thorn, Kulm, Allenstein, Fiatów. Im Braunschweigischen.

B lu th eze it: Juli, August.
A nw endung: Dieses niedlidie Pflanzchen konnte vor 

der Bliithe ebenso wie seine Yerwandten: Y. o li tor i a und 
carinata , ais Sałat verspeist werden, ware auch gewiss 
schon liingst in der Kiiche ais Salatpflanze bekannt, wenn 
es, wie jene beiden Arten, im Friihlinge sein Kraut trieb. 
In dieser Zeit namlich, wo V. Mor i son ii wachst, giebt es 
schon eine Anzahl besserer Salatpflanzen, nam entlich schon 
den Gartensalat, der dieses kleine Pflanzchen entbehrlich 
macht.

Form en: a. leiocarpa Koch: Frucnte kahl. Diese Form 
ist in Dsutschland und in der Schweiz die haufigere. Syn. 
V. Morisoni /?. leiocarpa DC. Valeriana Locusta ó. dentata L. 
Fedia dentata Yahl.
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(i. lasiocarpa Koch: Fruchte ringsum behaart, die Haare 
spreizend, ara Ende gekrummt: Syn. V. dentata (i. mixta 
Soyer-Wiłl. V. Morisoni a. DC. V. miała Dufr. V. pubes-
cens Merat. V. microcarpa Lois. Fedia dentata [i. D. FI.
F. dentata fi. dasycarpa Rchb. F. dasycarpa Stev. F. Mo
risoni Spr.

A bb i l t lu ng en .  Tafel  2938.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



Ohrenraptinzch en.

S u. Fedia Auricula Rchb. F. olitoria Gaertn. Yale- 
rianella laxiflora Dufr. F. laxifiora R. S. (eine Zwergform 
mit breiteren Bliittern).

Im Wuchs der vorigen ahnlich. Friiclite fast kugelig- 
eifórmig, fein 5rippig, vorn 1 furchig; Kelclisaum halb so 
breit wie die Frucht, in einen hinteren, langlichen, stumpfen 
Zahn schief abgeschnitten, gezahnelt, die vorderen Zalmchen 
sehr kleili.

B esch reibu n g. Diese Pflanze wird gegen 30 Cm. hocli 
und im guten Boden erreicbt sie auch 45 Cm. Ihr Stengel 
steht anfrecht, ist fast fliigelkantig und rauh und veriistelt 
sicb in reichem Boden. Die Aestchen kommen aber nicht 
friiher aus den Blattwinkeln hervor, ais bis der Hauptstengel 
verbluht ist. Die Blatter sind unten am Stengel ganz und 
spatelformig, oben am Stengel und am Ausgange der beiden 
untersten Gabeln werden sie gleichbreit, bekommen aber 
ofters einen an der Basis mehr oder weniger tiefzahnigen 
Rand, die Blatter der oberen und obersten Gabeln sind linien- 
formig und ganzrandig, alle Blatter, aber vorzliglich die un
tersten, haben einen durch kleine Haare fein gewimperten 
Rand. Der Bliithenstand ist, wie bei allen Yallerianellen, 
wiederholt-gabelastig, nur in den obersten Winkeln der Gabeln 
sitzen einzelne Bluthchen, die iibrigen stehen sammtlieli ani



Gipfel an den letzten Gabelverzweigungen. Sie sind langer 
und weit sclmiiiler ais beim Gartenrapiinzchen mid mit 
kleinerm Saunie. Die Fruchtchen sind glatt oder behaart. 
Reichenbachs V aleriana dentata oder tr id en ta ta  ist 
wohl nur eine Yarietiit dieser Species; sie stimmt namlich 
mit ihr in Allem bis auf die kleinen Kelchzahnchen iiber- 
ein, die bei ihr weit deutlicher ais bei A u ricu la  hervor- 
treten. Indessen darf man V. A u ricu la  niclit mit V". M o - 
r is o n ii  verwechseln, indem letzte die Zeit der Bluthe, die 
Schlankheit des Stengels, auch dessen Rauhheit und die 
Form der Blatter mit ihr gemein hat. Der Unterschied liegt 
namlich in der Frucht, welche bei V. A u ricu la  kugelig, bei 
Y. M o r is o n ii oval und auf einer Seite abgeplattet ist. 
Auch ist der grosse Zahn der Frucht bei V. M orison ii viel 
breiter ais bei V. A u ricu la  und hat 2 kleinere Nebenzahne, 
die zwar auch bei V. A u ricu la  mehr oder weniger deutlich 
vorhanden sind, niemals aber deutlich ins Auge springen.

V orkom m en : Auf Getreidefeldern: Durch das Gebiet; 
zerstreut, aber an den meisten Orten selten. In Thiiringen 
nur sporadisch verbreitet. Ilie und da im nordlichen Thil- 
ringen, in der Flora von Tennstadt, so z. B. im Gerichtsfeld 
u. a. a. O. (Irmischia 1885, S. 15), bei Magdala, Grosslobigau, 
Naumburg, Niederkrossen, Naschliausen, Ostseite des Singer 
Berges, Sondershausen. Im Rheingebiet hie und da, so z. B. 
bei Mainz (Langethal’s Herbarium), auch in Preussen selten: 
Sensburg, Stiiben, neuerdings bei Thorn im Kreise Kulm 
gefunden. Haufiger im Alpengebiet, so z. B. nach A. Sauter 
(a. a. O., S. 46) im Salzburgischen.

B ltith eze it: Juli, August.



A nw endung: Wie bei den vorigen.
F or men: (i. lasiocarpa Koch: Fruchte weichhaarig. 

Syn. Fedia auricula (). dasycarpa llchb.
y. tridentata Koch: vordere Kelchziihnchen etwas deut- 

licher. Syn. V. dentata DC. V. rimosa Bast. Fedia tri
dentata Rchb. Valerianella pumila DC. Fedia pumila Rchb. 
F. tridentata Stev.

A bb ildu n gen . T a fe l 2939.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fruchte, vergrossert; 2 einzelne 

Frucht, desgl.



Kronenrapunzchen.

Syn. V. hamata Bast. Fedia coronata Yahl. Yaleri- 
cma Locusta y. coronata L.

Stengel robuster ais bei den vorigen; Blatter ganzrandig, 
gezahnt oder fiederspaltig; Fracht eiformig, zottig, vorn ein- 
furchig; Kelchsaum hautig, netzig-aderig, breiter ais die 
Frucht, becherformig, inwendig ganz kalii, bis iiber die Mitte 
secbsspaltig, mit eiformigen, begrannten, am Ende holzigen 
Abschnitten.

B esch re ib u n g : Der Stengel ist aucli bei kleineren 
Exemplaren verhaltnissmassig diclc. In der Bltithe findet 
man ihn von 15— 80 Cm. Hohe und mit sehr verschiedenen 
Blattern. Diese sind bald linien-lanzettlich und ganzrandig 
oder geschweift, bald lanzettlich mit einzelnen, nach vorn 
gerichteten Zahnen, bald auch fiederspaltig, besonders nacli 
oben am Stengel, indessen sind die untersten Blatter immer 
verkehrt-eiformig und ganzrandig und verlaufen in einen 
kurzeń Stiel. Fiederspaltige Blatter hat besonders die Var. 
Y. coron ata , indessen nicht selten auch Y. hamata. Die 
Gabelaste sind aufwarts gerichtet, bilden spitze Winkel und 
die Deckblatter besitzen feine Wimper-Stachelharchen, die 
aber nur durch die Lupę sichtbar sind. Schon in der Bliithe 
zeichnet sich diese Species durch die kopfartig dicht bei ein- 
ander stehenden Bltimclien an den Spitzen der Yerastelung



aus; mehr aber noch wird sie in der Fruchtzeit durch ebenso 
gestellte Fruchtchen kenntlich, welche schon vor dem Lichte 
die eigenthumlich gestaltete, sechszahnige, breite Kelchkrone, 
mit den hakigen Doriichen an den Spitzen der Kelchzahne, 
deutlich zeigen. Mehr noch ist das bei einiger Yergrosserung 
mit der Lupę der Fali.

Y orkom m en: AufKnltnrłand. Nur an einzelnen Stellen 
des Gebiets. Im osterreichischen Kiistenland; siidliches Tirol, 
Liittich, Stettin, Gottingen. Oft nnbestandig.

B llith eze it: Mai bis Juli.
A nw endung: Wie bei den vorigen.
Form  en: Sie weiclit ab: von niedrigem Wuchs; die 

Blatter weit starker eingeschnitten, Kelchsaum grosser, mehr 
geoffnet, inwendig ranhhaarig. Eiuer oder der andere der 
Kelchzahne ist oft noch mit einem kleineren besetzt, wodurch 
der Kelch unregelmassig 7— 12zahnig wird.

A nm erkung: V. vesicaria Moench gehort strenge 
genommen der deutschen Flora nicht an, wenn sie aucli hie 
und da, aber sehr selten und voriłbergehend, yerschleppt 
vorkommt. Sie besitzt fast kreiselformige, zottige Friichte, 
Kełche mit kugelig aufgeblasenem, hantigem, netzig-aderigem, 
ani Ende sechszahnigem Saum, die Zahne begrannt, grade, 
scharf einwarts gebogen.

A bb ild u n gen . T a fe l ‘2940.
A Pflanze in natiirl. Griisse; 1 Bliitlie, vergrossert; 2 Frucht- 

kelch, desgl.; 3 Frucht im Quer.schnitt, desgl.



Familie III. Dipsaceae.

Sommergewachse, jahrige oder mehrjahrige Pflanzen 
mit gegenstiindigen, nebenblattlosen Blattern, epigynischen, 
gynandrischen, Verwickelt symmetriscben (unwesentlich zygo- 
morphen), in Kopfchen zusammengedrangten Bluthen.!) Kelch 
der Anlage nach fiinfzahlig, oberstandig, gamophyll, meist 
ais Fruchtkrone entwickelt; Krone der Anlage nach funf
zahlig, gamopetal, schwach verwickelt symmetrisch; Staub- 
blatter der Anlage nach 5, getrennt, durch Fehlschlagen 
weniger; Kopfchen von einem vielblatterigen Hiillkelch um- 
schlossen oder gestiitzt; jede Bliithe von einer unterstandigen, 
kreiselformigen Hillle umgeben; Krone rohrig, ungleicli 
4— blappig, oft zweilippig; Staubbliitter am Grnnde mit 
der Kronrohre verbunden, meist iiber den Kronenschlund 
emporragend; Karpellblatter der Anlage nach zwei, paracarp 
mit einfachem (paracarpem) Staubweg, mit einer anatropen, 
von der Spitze herabhangenden Samenknospe; Fracht eine 
einsamige, von der hypogynischen Hiille umgebene, trockne, 
vom Pappus gekronte Schliessfrucht; Same mit grossem, 
axilem Keim im geringen Eiweiss.

Die Familie verbreitet sieli besonders in gemassigt 
warmen Klimaten der ostlichen Hemisphare.

1) Vgl. P. Noll: Ueber die normale Stellung zygomorpher 
Bluthen und ihre Orientirungsbewegungen zur EiTeichung derselben. 
Arbeiten a. d. bot. Inst. zu Wiirzburg. Bd. III, S. 201.



Gattungen:

Bliithenboden langhaarig aber ohne Spreubliitter. . 1.
Bliithenboden mit Spreublattem besetzt.....................2.

1. Allgemeiner Hiillkelch reichblatterig; unterstandige
Einzelhiille der Bliithe kurzgestielt, nicht gefurcht, 
mit vier oder mehren kurzeń Zahnen besetzt; 
Pappus 8- oder lGzahnig, die Zahne ans breitem 
Grnnde borstlicb: Gatt. 737. Knautia Coult.

2. Pappus beeherfórmig, vielziihnig oder ganzrandig . 3.
Pappus tellerformig, am Kande 5 oder 10 borstliche

Zahne tragend, seltner ganzrandig......................... 4.
3. Aeussere Blatter des allgemeinen Hiillkiilchs langer

ais die inneren, die sehr harten und starren Spreu- 
blatter Uberragend . Gatt. 738. Dipsacus L. 

Allgemeiner Hiillkelch dicht dachig, die ausseren 
Blatter kiirzer ais die inneren; Spreubliitter nicht 
starr . . . Gatt. 739. Cephalaria Schrader.

4. Aeussere unterstandige Einzelhiille der Bliithe mit
krautigem, vierlappigem Saum:

Gatt. 740. Succisa M. K. 
Aeussere unterstandige Einzelhiille der Bliithe mit 

glockig-radformigem, trockenhautigem, durchschei- 
nendem Saum . . Gatt. 741. Scabiosa R. S.

251’ lo ra  X X V I I I .



A R T E N :

737. K nautia  Coult.
Bliitter ganzrandig oder gezahnelt oder am Grandę

eingeschnitten, aber nicht gefiedert.......................... 1.
Blatter fiederspaltig-fiedertheilig................................2.

1. Blatter yerlangert lanzettlich, ganzrandig oder un-
merklicli gezahnelt, ungetheilt; Stengel von kurzeń 
Haaren sammetig oder am Grunde kalii, nach oben 
von kurzeń Drtisenhaaren etwas klebrig und von 
langeren steifhaarig: 2941. K . longifolia Koch. 

Blatter langlieh-lanzettlich, gekerbt, ganz oder am 
Grunde eingeschnitten; Stengel ziemlich kahl, am 
Grandę von zwiebeligen Haaren steifhaarig, nach 
oben von sehr kurzeń driisenlosen Haaren flaumig 
and von langei-en steifhaarig:

2942. K . -silvatica Dub.
2. Stengelblatter fiederspaltig, mit entfernten, lanzett-

lichen, ganzrandigen Abschnitten, der endstiindige 
grosser, zugespitzt, etwas gesagt; Stengel von sehr 
kurzeń, driisenlosen Haaren gran und von langeren 
steifhaarig . . . .  2943. K . awensis Coult.

738. Dipsacus L.
Blatter s i t z e n d ................................................................1.
Blatter gestielt, am Ende des Blattstiels geohrelt . 2.

1. Blatter am Rande kahl oder zerstreut stachelig:
2944. D. silvestris Miller. 

Blatter borstig gewimpert: 2945. D. laciniatus L.



2. Blatter der Hiille abwarts gerichtet, etwa so lang 
wie die Bliithen; Spreublatter verkehrt - eiformig, 
begrannt haarspitzig, borstig gewimpert, gerade:

2946. D. pilosus L.

739. Cephalaria Schrader.

Hiillblattchen und Spreublattchen aus breitem Grunde 
lanzettlich, begrannt - haarspitzig, unterstandige 
Einzelhulle Szahnig:

2947. G. transsilvanica Schrader.
Hiillblattchen eiformig, die ausseren abgerundet- 

stumpf, die inneren wie die Spreublatter spitz; 
unterstandige Einzelhulle vielzahnig:

2948. C. leucantha Schrader.

740. Succisa M. K.

Fruchtkopfchen kugelig; unterstandige Einzelhulle 
rauhhaarig; Pappus 5borstig:

2949. S. pratensis Moench.
Fruchtkopfchen langlich-eifórmig; unterstandige Ein

zelhulle lrahl; Pappus ohne Borsten:
2950. S. australis Rchb.

741. Scabiosa R. S.
Blumen g e l l ) ...................................................................1.
Blumen blau oder lilafarben.........................................2.

1. Borsten des Pappus hellbraun:
2951. S. ochroleuca L.

2. Borsten des Pappus drei- bis viermal so lang wie
die unterstandige Einzelhulle....................................



Borsten des Pappus nur doppelt so lang wie die
Krone der E inzelhiille................................................4.

3. Borsten des Pappus nervenlos:
2952. S. columbaria L.

Borsten des Pappus nach innen einnervig gekielt:
2953. 8. lucida Yill.

4 Unterstandige Einzelhiille ungespalten, kleingekerbt:
2954. S. suaveolens Desf.



2941. Knautia longifolia Koch.

Alpen - Honigblume.

Syn. Scabiosa longifolia W. K. Sc. silvatica f .  longi
folia D. FI. Trichera longifolia Schult. Sc. integrifolia Sut.

Das kurze, dauernde, ungegliederte, bisweilen verastelte 
und mehrkopfige Rhizom treibt am Ende jedes Kopfes einen 
aufrechten, bis meterhohen, mit einigen Blattpaaren besetzten 
Stengel. Blatter verlangert, breit-lanzettlich, ganzrandig oder 
unmerklich gezahnelt, zugespitzt, ungetheilt; Stengel von 
kurzeń Haaren sammetig oder am Grunde kalii, naeli oben 
von kurzeń Drusenhaaren etwas klebrig und von liingeren 
steifhaarig; Pappus lialb so lang wie die Frucht, meist 
8 zahnig.

B eschreibung: Die Pflanze wird 30— 60 Cm. hocli. 
Ihr ziemlich dicker Stengel stebt aufreoht empor, ist walzig, 
einfach oder tlieilt sieh gabelartig in 2—3 Aeste. Die Wurzel- 
blatter sind 8— 30 Cm. lang, gestielt, verlangert-lanzettlick, 
vorn spitz, hinten in den Blattstiel verschmalert und beider- 
seits striegelhaarig, auf dem Mittelnerven unterseits aber mit 
zahlreichen Borstenhaaren besetzt. Die sitzenden Stengel- 
blatter sind am Grunde venvachsen, linien-lanzettformig, lang 
zugespitzt, am Rande gewimpert und werden nach oben zu 
immer kiirzer und schmaler. Unten messen sie 8 Cm., oben 
nur 3 Cm. Die Bliithenkopfe haben im Durchmesser 4 Cm., 
sind halbkugelig, zottig und sitzen auf langen, dicken Stielen. 
Die Blattchen der Hiillen stelien in drei Reihen, laufen, aus 
eiformigem Grunde kommend, in langer Zuspitzung aus, sind



sehr zottig, am Bandę borstig bewimpert und kiirzer ais die 
Bluthen. Die Hlillchen der Bltithchen bilden eine verkehrte 
Pyramide, sind 4kantig, stumpf-4zahnig und mit langen 
Zottelhaaren • besetzt. Die Kelche sind' kurzgestielt, zottig, 
oben mit 6— 8 pfriemigen Zahnen und vielen Borsten gekront. 
Die pfirsichbliithrothen Kronen sind 4spaltig, die ausseren 
grosser und die Lappen derselben etwas ausgerandet, der 
Griffel keulenformig und abgestutzt.

Y orkom m en : Aut Alpentriften. In der Schweiz; im 
stidlichen Tirol auf der Seiseralp; in Karntlien auf der Pa
sterze; Steiermark; Oesterreich. Am Ifinger bei Meran (D. 
B. M. 1885, S. 10); im Salzburgischen nach A. Sauter 
(Flora 1879, S. 47) auf Bergmahdern der Wacheralp in der 
Ferleiten und am Nassfeld (1(300 Meter), auf Matten unter 
der Felswand am Mallnitzer Tauern (D. D. M. 1885, S. 90). 
Im bairischen Hochlande scheint sie zu felilen.

B liith eze it : Juni, Juli.
A n w en du n g : Alle Arten dieser Gattung verdienen, 

wegen ilirer prachtigen Blumenkopfe, im Blumengarten kul- 
tivirt zu werden. Sie lieben guten, lockeren Boden und 
lassen sieli leicht aus Samen, auch durch Theilung der Elii- 
zoms, yermehren.

A nm erkung: An der Stidgrenze unseres Florengebiets, 
in Istrien und auf den benachbarten Inseln, kommt hie und 
da K. hybrida Coult. mit sehr kurzem, meist 16zahnigem 
Pappus und langlichen Grundbliittern vor.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2941.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Carpell, yergrossert.



2942. Knautia silvatica Dub.

W ald - Honigblume.

Syn. Scabiosa sihatica  L.
In Bezng anf Dauer, Wnchs nnd Grosse der vorigen 

ahnłich. Stengel ziemlich kahl, am Grunde von zwiebeligen 
Haaren steifhaarig, nach oben von sehr kurzeń, driisenlosen 
Haaren flaumig und von langeren Haaren steifhaarig; Blatter 
langlich-lanzettlich, gekerbt, ganz oder am Grund einge- 
schnitten; Pappus halb so lang wie die Frucht, meist Szahnig.

B esch reibu n g: Diese Species, welche Einige nur ftir 
eine Abart der gemeinen Sc. arvensis halten, zeichnet sich 
fast in allen ihren Theilen vor der gemeinen Scabiose ans. 
Der schiefe Wurzelstock treibt einen 1/2— 1 Meter hohen 
Stengel, welcher gemeinlich einfach, zuweilen jedoch auch 
yerastelt ist. Unten machen ihn die ruckwartsgerichteten, 
auf rothen Driisen sitzenden, steifen Haare sogleich von 
Sc. arvensis kenntlich. Diese Haare werden nach oben 
mehr oder weniger einzeln, indem sie sich in den nun be- 
ginnenden driisigen Flaum des Stengels allmahlig verlieren. 
Die wurzelstandigen Blatter sind eiformig oder verkehrt-ei- 
formig, entweder ungetheilt, oder am Grunde eingeschnitten 
und am Bandę gekerbt; die Stengelblatter aber sind immer 
ungetheilt, stehen am Stengel mehr oder weniger hoch em- 
por, zeichnen sich von den der Sc. arvensis erstens durch 
ihr freudiges Grim, zweitens aber durch ihre deutlich geflii-



gelten Blattstiele aus und wenn sie weiter oben am Stengel 
sitzend werden, ist die Basis der je 2 einander gegenstandigen 
Bliitter yerwachsen. Ihr Band ist gesiigt, ihre Spitze mehr 
oder weniger lang zugespitzt. Die obersten Bliitter sind 
linienformig und ganzrandig. Die Behaarung der Bliitter ist 
yerscliieden in Stiirke, mindestens ist ihr Rand mit feinen 
Harchen nnd ihre Nervenverzweigung an der unteren Seite 
mit starkeren Harchen besetzt. Die Bluthenkopfchen sind 
langgestielt, halbkugelig, haben gewohnlich strahlende Błuthen 
kommen aber auch mit nicht strahlenden vor. Die Hull- 
bliittchen sind so lang ais die Randblumen, stehen ab, sind 
ei-lanzettformig oder lanzettformig und gewimpert, die Bluthen 
besitzen ein weit feurigeres Violett ais die der gemeinen 
Scabiose, sind am Kopfchen auch weniger breit, sondern mehr 
in die Hohe gebaut, Die Hullchen sind borstig und 4 kantig 
langlich und gezahnt, die Kelche 8— 12grannig und borsten- 
los, die Kronen gleich den von Sc. aryensis in Form.

Nach der Behaarung, der Zalil und Lange der Blatter, 
nach ihrer Basis und Form unterscheidet man hier mehre 
Yarietaten, indessen scheint sich doch durch die Herbstform 
der Sc. aryensis ein Uebergang in diese Species zu zeigen.

V orkom m en : In Gebirgswaldungen. Stellenweis im 
mittlen und slidlichen Gebiet, im nordlichen ganz feblend. 
Bei Erfurt auf der Birkhahnswiese im Rochhauser Walde, 
nach Schonheit bei Drognitz, im Streitwald, bei Rempten- 
dorf (nach Apotheker Hoe, der nicht im Ruf der Zuverlas- 
sigkeit stand), bei Arnstadt (nach Osswald, der sehr zuver- 
lassig war), am Boxberg bei Gotha; bei Schandau in der 
sachsischen Schweiz; in Bohmen bei Marienbad (nach Lange-



thal’s Herbarium), am Ploben bei Karlsbad und auf dem 
Stadtgut; bei Elbogen, Siegen, Trier im Sirzenicher Thal, 
bei Saarbrucken, Oberstein, im Luxemburgisclien (Lohrs Flora 
von Trier 1844, S. 122), bei Koln nur im Drucktherather 
Wald bei Miilheim (Lohrs Flora von Koln, S. 156); in den 
Yogesenwaldern stellenweise verbreitet; Jura; Schwarzwald; 
Schwaben; Baiern; Tirol (1900— 2200 Meter) (vgl. D. B. M. 
1884, S. 50, 88); haufig im Salzburgischen bis 1300 Meter 
(vgl. A. Sauter, Flora, S. 47; I). B. M. 1885, S. 90; 1886, 
S. 76).

B liithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei der vorigen.
F or men: Eine breitblatterige Form ist: Scaliosa dip- 

sacifolia Hosfc. So bei Karlsbad, Marienbad, Baireuth, Gum- 
mersbach. Sie weicht ausserdem ab mit vollig ganzrandigen 
und mit am Grund eingeschnittenen Bliittern.

Ab b i ld ungen.  Tafel  2942.
Pflanze in naturl. Grbsse.
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2943 . Knautia arvensis Coult.

• Honigblume.

Syn. Sccibiosa arvensis L. Trichera awensis Schrader.
Der vorigen sehr ahnlich. Stengel von sehr kurzeń, 

drtisenlosen Haaren grau und von langeren steifhaarig; Stengel- 
blatter fiederspaltig, mit entfernten, lanzettlichen, ganzrandigen 
Abschnitten, der Endlappen gros,ser, zugespitzt, etwas gesiigt; 
Pappus halb so lang wie die Fracht, meist 8zahnig.

B eseh re ibu n g : Die spindelformige Wurzel ist in der 
Regel einiach, treibt einfache Fasern und dringt senkrecht 
in das Erdreich hinab. Der Stengel wird iiber 30 Cm. hoch, 
ist mit steifen Borstenhaaren besetzt, die mit der Hohe etwas 
abnehmen und auf schwarzrothen Punkten stehen. Zwischen 
ihnen findet man kurzere Haare, die um so haufiger werden, 
je  mehr die grossen Haare abnehmen. Uebrigens steht der 
Stengel aufrecht, ist rund im Querschnitte, etwas rohrig im 
Innern, unten unverastelt, oben wenig verastelt und gegen- 
standige Aeste treibend. Auch findet man diese Pflanze nach 
ihrem Standorte mehr oder weniger stark behaart. Ebenso 
variiren die Blatter nach dem weniger oder mehr luftigen 
Standorte. Die beiden ersten Blatter sind immer ungetheilt, 
verkehrt eirund und an der Basis sich allmahlig verschma- 
lernd, also im Ganzen fast spatelfórmig. Hinsichtlich der 
ubrigen Blatter unterscheidet man 3 Yarietaten:

« )  s ilv a tica , mit durchgangig ungetheilten Bliittern;



fi) v u lgaris , mit ungetheilten Wurzelblattern und fiedrig- 
gespaltenen Stengelblattern;

y) c o li  i na, mit durchgangig fiedriggespaltenen Blattern. 
Anch rucksichtlich der Behaarung kann man Pflanzen mit 
stark behaarten und Pflanzen mit fast haarlosen Blattern 
finden. Uebrigens sind die Blatter 8— 15 Cm. lang, gegen- 
standig, langlich, abstehend, bleichgriin, die fiederspaltigen 
mit grossen Endlappen, die wurzelstandigen in einen Blatt- 
stiel yerschmalert, eine Itosette bildend, die stengelstandigen 
fast sitzend und durch die kurzeń etwas zusammengewach- 
senen Blattstiele fast verbunden. Die Bliithen sind end- 
standig, seltener blattwinkelstandig, die Hullblatter sind ei- 
rund-lanzettformig und haarig, die gehiiuften Blurnen flacli- 
gewolbt, lila bis rosenroth und weiss oder violett. Der 
aussere Kelcb sitzt unter dem Fruchtknoten, ist unvollkom- 
nien 4zahnig, der innere, eigentliclie Kelch sitzt auf dem 
Fruchtknoten und hat 8 zottige Borsten. Die 4 tlieiligen 
Kronen sind zweierlei Art: am ausseren Bandę gestrahlt, 
in der Scheibe kleiner mit kleineren Zipfeln. Die 4 Staub- 
gefasse stehen ans der Krone hervor, der Fruchtknoten ist 
vom ausseren Kelch eingeschlossen, der Griifel sieht nur in 
den Scheibebltithen hervor, in den Randbliithchen ist er 
kiirzer ais die Krone. Das Achenium hat eine 8spaltige 
Haarkrone.

Vorkom m en: Auf Wiesen, Ackerrandern, Feldern, an 
rasigen Abhangen. Durch das ganze Gebiet verbreitet und 
in den meisten Gegenden hilufig (Vgl. D. B. M. 1885, S. 90).

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Das geruchlose Kraut schmeckt bitterlich,



ist schwach zusammenziehend. Fruher brauchte man es zur 
Reinigung und Heilung der Geschwiire; daher die Namen 
Grindkraut, Schwarkraut, Kratzblume, Apostemkraut. Noch 
jetzt ist gebrauchlieh: H erba S ca b iosa e ; fruher brauchte 
man. auch F lores  S cabiosae. Den Bienen geben die Blu- 
men viel Nahrung (Honigblume), dem Yieh bietet das Kraut- 
werk ein gedeihliches Fntter. Kultur wie bei K. lo n g i -  
fo lia  Koch.

F orm en: /?. campestris Koch: Kopfclien nicht strahlig. 
Syn. Scabiosa campestris Besser.

y. rigidiuscula Koch: Ganz kalii, glanzend oder die 
Błatter ani Rand und riickseits auf dem Mittelnerven ge- 
wimpert, oder der Stengel nach oben flaumig und steifhaarig. 
Syn. Scabiosa Fleischmanni Reichenbach.

3. glandulifera Koch: ebenso, aber die Bliitter fieder- 
spaltig; Stengel nach oben flaumig und drusenhaarig, sowie 
mit langeren einfachen Ilaaren besetzt. Syn. Scabiosa trivi- 
alis Reichenbach. So in Krain.

Mein Solin J. G. Hallier fand die Pflanze nicht selten 
mit rein weissen Bliithenkopfen, so z. B. auf der Ziegelwiese 
bei Halle a. S. Knautia integrifolia G. Meyer: ist eine 
Form mit ungetheilten Blattern, die sich hie und da neben 
der Hauptform einstellt, aber meist selten; so z. B. nach 
Fr. J. Weiss in Preussen bei Fischhausen, Lyk, Guttstadt, 
Neukuhren, Heilsberg, Braunsberg, Heiligenbeil, Graudenz, 
Conitz, Fiatów u. s. w.

A b b i l d u n g e n .  Tafel 2943.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bliithe mit einem Theil des 

Bliithenbodens, vergrossert; 2 Bluthe, desgl.



2944 . Dipsacus silvestris Miller.
Karden.

Syn. 1). vulgaris Gmel. D. fullonum Poll. D. fidlo- 
num a. L.

Die jiihrige Pflanze bildet eine spindelformige bis finger- 
dicke Pfahlwurzel und einen meterhohen bis mannsliolien, 
aufrecliten, steifen, stacheligen, meist astigen, entfernt beblat- 
terten Stengel. Blatter sitzend, gekerbt-gesiigt, am Rande 
kahl oder zerstreut stachelig, die untersfcen am Grunde ver- 
schmalert, die stengelstandigen breifc zusammengewachsen, 
eine Schiissel bildend, ganz oder die mittlen fiederspaltig.

B eschreibnng: Die gelbliche, spindelformige Pfahl
wurzel dringt tief in das Erdreicli ein, treibt einen aufrecliten, 
steifen, eckigen Stengel, der an der Wurzel oft fingersdick 
wird, nicht selten eine Hohe von 90— 120 Cm. erreicht, hart, 
hohl und iiberall an den Kanten mit steclienden Stacheln 
besetzt ist, oft roth angelaufen vorkommt und sich oben in 
mehre aufreclit stehende Aeste zertheilt. Die Wnrzelblatter 
sind nicht selten iiher 30 Cm. lang, nach der Basis ver- 
schmalert und in einen kurzeń Blattstiel yerlaufend; die 
Stengelblatter werden nach oben zu immer kleiner, sind 
spitz, zuweilen am Rand eingeschnitten, mit regelmiissigen 
stumpfen Kerbzahnen besetzt, gegenstandig und an der Basis 
so mit einander verwachsen, dass sie eine Art Tuten bilden 
in welchen sich das Regenwasser ansammelt. Alle Blatter 
haben einen sehr liervorstehenden, mit starken Stachelhaaren 
besetzten Mittełnerv, sind auch zuweilen am Rande stacliel- 
haarig, haben stumpfe Kerbzahne und eine an beiden Seiten 
lebliaft-grihie Farbę. Die Blhthenkopfe stehen einzeln an



den Spitzen der Aeste und Zweige, sind anfangs eirund, 
werden aber spater langlich, erreicben zuweilen 7 — 8 Cm. 
Lange, sind mit mehren linienformigen und linien-lanzettfor- 
migen, stacheligen, sehr spitz zulaufenden Htillblattern um- 
geben, von welchen die aussersten die Lange des Bliithen- 
kopfes erreicben, auch sogar iiber diesen hinaus ragen. Die 
Bliimchen stehen sehr dicht beisammen, bliihen in Kranzen 
allinahlig nach der Spitze zu auf und werden von drei langen, 
geraden, borstenartigen, gewimperten und rothlichen Spreu- 
blattchen an Lange fibertroffen. Dadurch bekommt der Blu- 
thenkopf ein eigenthumliches Ansehen, denn seine Bllithen 
sitzen wie in lauter Borstenblattern versteckt. Der aussere 
Kelch (das innere Hullehen) ist viereckig, der innere Kelch 
viereckig und beckenformig, die Krone ist trichterformig, 
ungleich und stumpf vierzipf'elig, die an der Blumenkrone 
anhangenden 4 freien Staubgefasse ragen iiber die Krone 
hinaus und haben blauliche Antheren. Alle Spreublattchen 
sind in die • Hohe gerichtet und das Achenium triigt den 
stehenbleibenden, inneren Kelch ais beckenformige Haarkrone.

Y orkom m en : An Peldrandern, auf Triften, besonders 
aut Thonmergel, Kalkmergel, auch auf Kalkboden, an Felsen 
und Abhangen, auf Kalkgerolle, an Grabenrandern, auf 
Schutt, an Eisenbahndammen, an Wiesenrandern, Waldran- 
dern. Durćh das Gebiet zerstreut, aber keineswegs uberall. 
In Preussen (nach Pr. J. Weiss) nicht haufig und meist ver- 
einzelt, so z. B. bei Konigsberg, Caymen, Gerdauen, Heiligen- 
beil, Graudenz, Marienburg, am Marienburger Werder, bei 
Thorn, Danzig, Kulrn u. s. w. Im Liineburgischen gehort 
sie nach Steinvorth (Programm 1864, S. 12) zu denjenigen



Pflanzen, welche die Elbę ans den Gebirgsgegenden, die sie 
weiter oben durchfliesst, herabgefuhrt bat. In der Elbniede- 
rung der Priegnitz bei Lenzen haufig (Polonie Flor. Beob. 
a. d. Priegnitz, S. 168); im Konigreich Sachsen im Voigt- 
land bei Plauen und im Kemnitzthal zwischen Pirk und 
Geilsdorf (Artzt. Isis 1884, S. 189); auf der Insel Rtigen 
beim Crampass. Vgl. D. B. M. 1885, S. 10; 1886, S. 76.

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Das in den Blattern sich ansammelnde 

Wasser halt der gemeine Mann fiir ein gutes Augenwasser. 
Der Same und die Bliithen ist eins von den vielen gegen 
den Biss toller Hunde empfohlenen, jedoch unwirksam erfun- 
denen Mitteln. R a d ix D ip sa c i galt friiher ais ein schweiss- 
und urintreibendes Mittel, wurde von dieser Pflanze und von 
der echten Weberkarde genommen. Ais Weberkarde ist sie 
nicht zu gebrauchen, weil ihren Spreublattchen der Wider- 
łiaken fehlt. Nicht selten wird sie aber mit der echten 
Weberkarde yerwechselt.

F or men: Sie kommt bisweilen weissbluhend vor. Ausser- 
dem: /?. pinnatifidus Koch: mittle Stengelblatter fiederspaltig.

Die Weberkarde: Dipsacus Fullonum Miller, scheint 
eine durch Kultur aus D. sihestńs Miller, entstandene Form 
zu sein. Sie besitzt sitzende, eingeschnitten gekerbte Blatter, 
die stengelstandigen breit verwachsen, ungetheilt; Blatter der 
Hiille steif abstehend, an der Spitze schwacli abwarts ge- 
bogen; Spreublatter steif, liiiiglich, begrannt-haarspitzig, zu- 
riickgekrummt, so lang wie die Blumenkrone.

A b b i ld ungen.  Tafe l  2914.
A oberer Theil der Pflanze, nat. Grosse; 1 Frucht, yergrossert.



Federkarde.

Der vorigen ahnlich. Blatter sitzend, borstig gewimpert, 
die untersten ganz, ani Grunde verschmalert nnd lappig ge- 
kerbt, die iibrigen fiederspaltig, die mittlen am Grunde 
breit verwachsen. Hiillblattclien lanzettlich-pfriemlich, steif, 
bogig aufstrebend; Spreublattcben biegsam, langlich, be- 
grannt haarspitzig; gerade, liinger ais die Bliithen. Das 
Rhizom isl; jahrig, wie bei allen Arten. Blumen weisslich.

Y orkom m en : Auf feuchten Triften, an Grab en. Durch 
einen Theil des Gebiets zerstreut. Yon Basel und dem 
Oberelsass durch die Rheinflaclie bis Worms; im Maintlial 
bei Frankfurt; bei Limburg; bei Gross Salze und zwischen 
Wolmirstedt und Samswegen bei Magdeburg; bei Darmstadt 
im Bied; in Rheinhessen; im Elsass von Basel bis Strass- 
burg; Baden; Baiern in der Pfalz; von Krain nach Steier
mark; Oesterreich; Mahren; Bohmen; Sclilesien. In Preussen 
nur im Weichselgebiet, bei Mewe, Thorn, Marienwerder etc.

B liith eze it : Juli, August.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2945.
A Pfianze in natur], CJrosse; 1 Bluthenboden, yergrossert.



2946, Dipsacus pilosus L.

Hainkarde.

Syn. Cephalaria appendiculata Schrader. Ceph. pilosa 
Greń.

Von alinlichem Wuchs wie die vorigen aber zierlicher, 
Meist stark verastelt. Blatter gestielt, ani Ende des Blatt- 
stiels geohrelt; Hiillblatter abwarts gerichtet, ungefakr so 
lang wie die Blnmen; Spreublatter verkehrfc-eifórmig, be- 
grannt haarspitzig, borstig gewimpert, gerade; Blumen blass- 
roth.

B eschreibung: Ber acliteckige Stengel ist hohl, mit 
Stacheln besetzt, sehr śisfcig und 1/2— 1 Meter hoch, Aeste 
und Bliitter stehen einander gegeniiber. Die Wurzellilatter 
messen 15 Cm., sind breit, grobkerbig und steifhaarig; die 
StengelbliŁtter sind eiformig, etwas runzelig, hellgriin, grob
kerbig, fast haarlos und am Grunde geohrt. Die unteren 
Stengelblatter haben einen stacheligen Mittelnerv, dessen 
Stachelreihe sich auch in den Blattstiel hinein bis znm 
Stengel zieht; die oberen Stengelblatter zeigen an der Mittel- 
rippe und am Blattstiel nur Haare, die obersten in’s Lanzett- 
lormige iibergehenden und ganzrandigen Stengelblatter sind 
ganz kahl. Am ganzen Stengel findet man die 2 gegen- 
standigen Blattstiele etwas verwaclisen. Ans ihren Winlceln 
entspringen Aeste und Bliithenstiele; letzte sind dicłit mit 
steifen Haaren besetzt. Die Blnmenkopfe sind kugelrund, 
12— 16 Mm. breit, in der Bltithe ein wenig nickend, spater
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aufrecht stehend. Die Aachen Hlillblatter sind nicht starr, 
sondern blattartig, ein wenig stachelspitzig in der Bliithe 
herabgeschlagen. Die Hullchen sind durch lange weisse 
Stachelhaare gewimpert, baben ofters rothliche Farbung und 
besitzen die Lange der gelblichweissen, geruchlosen Kronen. 
Die 4 Staubgefasse stehen hervor, ihre Antheren sind braun- 
roth; das Achenium ist vierseitig, keilformig.

Y orkom m en : In Gebtischen, Zaunen, in feuchten 
Waldungen, an bewachsenen Flussufern. Durch das Grebiet 
zerstreut. Vergl. D. B. M. 1884, S. 201; 1885, S. 103. 
Fotonie a. a. O., S. 168. Lutzes Programm, S. 21. A. Sauter 
a. a. O., S. 47. In Preussen (Weiss) nur im Wcichselgebiet, 
Graudenz n. a. O.

B liith eze it: Juli, August.
A n w en d u n g : W ie alle Ar ten dieser Gattung, so eignet 

auch diese sich vortrefflich zur Ausschrniickung von Parlc- 
anlagen; so z. B. in Teichufergebusehen, an Geholzrandern. 
Die Samen geben den Korner fressenden Singvogeln ein an- 
genehmes Futter, sonst hat diese PAanze keine Anwendung.

Narne: Der Name D ipsacus stammt von dufjaio, ich 
durste, weil sich das Regenwasser in den am Grunde ver- 
wachsenen gegenstandigen Blattern der Weberkarde (D ip 
sacus F u llon u m ) sammelt.

A b b i l d u n g e n .  T a f e 1 2940.
AB Pflaniie in natiirl. Grosse; I Fruclit, vergrossert; 2 dieselbe 

im Quorschnitt, desgl.



2947. Cephalaria transsilvanica Schrader. 

Bergskabiose.

Syn. Scabiosu transsilvanica L.
Das dauernde Rhizom treibt einen aufrechteu, astigen, 

uber mannshohen, unten nebst den Bliittern zerstreut be- 
haarten Stengel. Blatter gefiedert, die Fiedern etwas herab- 
laufend, an den unteren Blattern langlich, gesagt, die End- 
fieder sehr gross, an den Stengelblattern alle lanzettlick oder 
lineallanzettlich; Blatter der Hulle nebst den Spreublattern 
ans breiterem Grnnde lanzettlich, begrannt haarspitzig; Ziiline 
der unterstandigen Einzelhulle 8, pfriemlich, fast gleich; 
Blumen strahlend, lilafarben oder weiss.

Y orkom m en: In Weinbergen, an Ackerrandern, an 
sterilen Orten. Im Gebiet nur an der Sudgrenze, in Istrien, 
bei Ofen. Uebrigens im sudlichen Europa zerstreut.

B lU thezeit: Juli, August.
Anwendung: Eine sehr empfehlenswerthe Staude fur 

den Blumengarten.

A bbi ldu ngen.  Tafel  2947.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, yergrossert.



2948 . Cephalaria leucantha Schrader. 

Weisse Skabiose.

Syn. Scabiosa leucantha L. 8. Frenta Hacq.
Der vorigen ahnlich aber weniger hochwiichsig. Blatter 

gefiedert; Fiedern gezahnt oder fiederspaltig; Hulle mit ei- 
formigen Blattern, die ausseren abgerundet-stumpf, die inneren 
wie die Spreublatter spitz; unterstandige Einzelhułle mit 
einem trockenhautigen, vielzahnigen Saum gekront.

Y orkom m en : An steinigen Orten. Nur im siidlichsten 
Theile des Gebietes: Fiume, in Krain und im osterreichi- 
schen Kustenland sowie in Istrien.

B lu th eze it: Juli, August.
A nw endung: W ie bei der vorigen.
A n m erk u ng : In den Alpen der siidwestlicłien Schweiz 

findet sich die ahnliche C. alpina Schrader {Scabiosa alpina L.), 
besonders in den Aelener Alpen auf dem Gryon iiber Bex 
und im Jura, auf dem Saleve, Thoyry u. s. w. Sie hat ge- 
fiederte, flaumige Blatter, lanzettliche, herablaufende, gesagte 
Fiedern, aus breitem Grunde lanzettliche, zugespitzte Hull- 
blatter und Spreublatter, 8 pfriemliche, fast gleiche Zahne 
der Einzelhiille, gelbliche, nicht strahlende Blumen.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  2948.
A Pfianze in naturl. Grosse; 1 Bluthenboden, vergrossert.



2949. Succisa pratensis Moench. 

Teufelsabbiss.

Syn. Scabiosa succisa L. Asterocephalus succisus Lag. 
Ast. Succisa Wallr.

lilii z om dauernd, rtibenformig, bis finderdick, abgebissene, 
einen */2 Meter hohen, nur unten mit wenigen Blattpaaren 
besetzten, stielrnnden Stengel treibend; Blśitter gestielt, lang- 
lich-lanzettlicli, ganzrandig oder schwach sagezahnig, die 
oberen schmaler, spitzer, fast sitzend; Bliithenkopfe halb- 
kugelig, znr Fruchtzeit kugelig; Pappus fttnfborstig; Einzel- 
hlille rauhhaarig, der Saum yierspaltig, die Absclmitte ei- 
formig, spitz, stachelspitzig; Frucht zottig.

Beschr e ibu n g1 Die schwiirzliche Wurzel steigt etwas 
schief herab, ist kurz abgebissen mit vielen starken braun- 
lichen senkrecht herabgehenden Wurzelfasern versehen; aus 
ibr erhebt sieli der unten einfaclie, nach oben wenig astige, 
gewohnlich ’/3 — '/2 Meter liohe, zuweilen nur einige Centi- 
meter, oder */2— 1 Meter messende cylindrische Stengel, 
welcher besonders nach der Spitze kin mit angedruckten 
kurzeń, selten mit abstehenden Harchen bedeckt ist und nocli 
seltner fast kahl erscheint. Die Bliitter stehen gegeniiber 
und sind mit zerstreut stehenden auf einer kleinen Haar- 
zwiebel stehenden Haaren auf beiden Flachen bedeckt, auf 
der obern dunklergriinen Fliiche etwas sparsamer ais auf der 
untern. Die untern sogenannten Wurzelblatter und untern 
Stengelblatter sind mehr oder weniger lang gestielt, ihre



rinnenformigen Stiele erweitern sieli nach unten und bilden, 
indem sich je  zwei vereinigen, eine etwas lockere Scheide, 
ibre Blattflache ist elliptisch oder lanzettlich-elliptisch, ani 
obern Ende spitz oder stumpf mit einer ganz kurzeń Stachel- 
spitze, am untern allmahlig in den Blattstiel verlaufend. 
Die olieru Stengelblatter stehu iii sehr grossen Entfernungen 
von einander, in 1— 3 Paaren, das unterste Paar ist den 
tiefern iihnlich, nur viel schmaler, bald unten lanzettlich, 
bald fast linealisch und auch wie jene ganzrandig, zuweilen 
aber auch mit einigen Zahnen am Bandę besetzt; das oberste 
Paar ist sitzend, von der Basis lang zugespitzt, ganz kurz, 
ganzrandig oder bei uppigen Exemplaren am Grunde sage- 
zahnig eingeschnitten, aus seinen Achseln entspringen ge- 
wohnlich noch 2 seitliche Bluthenstiele, so dass die Pflanze 
dereń 3 zeigt; łiat sie dereń mełire, so komin en diese aus 
den tiefer liegenden Blattachseln. Jeder dieser Aeste tragt 
wie der Hauptstengel gewohnlich nur ein Bluthenkopfclien 
und ist nackt, aber die seitlichen zeigen sich nicht selten 
noch mit einem Blattchenpaar versehen, aus dessen Achseln 
sich auch noch Bluthenkopfe entwickeln konnen. Die allge- 
meine Hiille besteht aus 2—3 Reihen ziegeldachartig iiber- 
einanderliegender lanzettlicher oder eirund-lanzettlicher zuge- 
spitzter behaarter Blattchen, von denen die iiusseren langer 
ais die inneren sind und bald kiirzer ais die Bluthen, bald, 
obwolil seltener, etwas langer. Die Blumen sind schon 
dunkelblau, zuweilen fleischroth oder weiss, sie bilden ein 
halbkugeliges dichtes Kopfcben und steben aul einem cylin- 
driseben, mit gestielten lanzettlicben spitzen gewimperten 
convexen Spreublattchen besetzten Bluthenboden. Der aussere



Kelch in 4 kurze feinspitzige Zahne ausgehend, aussen mit 
8 behaarten ftippen, der innere in 5 schwarzliche Borsten 
aus seinem obern schusselformigen Ende ausgehend.

Yorkom m en: An inoorigen oder sumpfigen Orten auf 
Wiesen, in inoorigen Waldungen, auf' sandigem Boden. Durch 
das ganze Gebiet zerstreut. In Preusseu auch mit weisser 
und rosenfarbener Blume, so z. B. bei Caymen, Conitz, Fia
tów (Weiss).

B lu thezeit: August, Sepfcember.
Anw endnng: Eine hubsche Gartenpflanze, friiher auch 

offizinell.
For men: Sie weicht ab mit gezahnten und oft zugleich 

kahlen Stengelblattern. Syn. Scabiosa glabrata Schott. 
S. pratensis Moench forma, serrata Petermann. So z. B. 
bei Konigsberg, Caymen u. a. 0.

forma pumila W. Von zwerghaftem Wuchs, der Stengel 
nur 4 — 8 Cm. hoch; Grundblatter breit lanzettlich-langlich, 
spitz oder stumpf, mehr oder weniger dicht langborstlich und 
wimperhaarig; Steugelbliitter 1— 2paarig, spitz, lanzettlich, 
sparlich langborstlich behaart. So bei Caymen, Seebad Neu- 
kuhren, manchmal ziemlich haufig auf trocknen Haideliinde- 
reien. Mein Sohn J. G. Hallier fand die Pflanze rothbliihend. 
Herr Fr. J. Weiss hatte die Giite, mir Exemplare der f. pu
mila aus Caymen einzusenden.

Abbildungen. Taiel 2949.
AB Pflanze in naturl. Griisse; 1 Bliithe im Liingssclmitt, ver- 

grossert; 2 Frucht mit Hiille, desgl.; 3 dieselbe ohne Hiille, desgl.



2950. Succisa australis M. K.

Himmelskugel.

Syn. Scabiosa repens Brign. Scabiosa australis Wulfen.
Rhizom nichfc abgebissen, aber danernd, schief in den 

Boden liinabsteigend, kriechend. Die ganze Pflanze ist haar- 
los, die Blatter sind ganz und ganzrandig, die Wurzelblatter 
gestielt, die Stengełbliitter sitzend. Die Bliithenkopfe sind 
kugelig, zuletzt langlicli und ohne strahlende Bliithen, die 
Bliithen fast himmelblau, die besondere Hulle (oder der aus- 
sere Kelch) ist unbekaart, flaschenformig, achtrippig und sein 
Saum vierlappig, die Lappen sind kurz und stumpf, der innere 
schwach vierlappige Kelch bat keine Borsten, die Blumen 
sind vierlappig und viermannig.

B esch re ibu n g : Diese Art ist zwar der unsrigen ahnlich, 
weicht aber dennoch in mehren wesentlichen Punkten sehr 
ab. Zuerst heisst sie mit Unrecht Abbiss, denn der Wurzel- 
stock ist niclit abgebissen, Terlangert sieli vielmehr und ist 
kriechend. Die Pflanze, vollig haarlos, wird so hoch wie 
unsre gemeine Art ( ’/;j — 1 Meter hoch), hat ahnliche, 8 bis 
15 Cm. lange, verkehrt-eirunde, mehr oder weniger deutlich 
zugespitzte Wurzelblatter, welclie in den Stiel herablaufen 
und Fltigelansatze bilden. Der Stengel yerastelt sich eigent- 
lich mit gegenstandigen Aesten, doch schlagt sehr oft ein 
Ast fehl, indessen ist er blattreicher ais bei unsrer gemeinen 
Art und die lanzettformigen Blatter sind mit einander an der 
Basis verwachsen. Der Httllkelch ist doppelreihig und jede



Reihe besteht ans acht Blattchen, die aber ktirzer ais bei 
S. pratensis sind und wagrecht abstehen. Die Bluthen- 
kopfe sind so gross wie bei unsrer Art, docb kugeliger und 
die innere, flaschenformige Hiille (der aussere Kelch) ist nicht 
behaart, desgleichen hat auch der wirkliche Kelch keine 
Borsten. Die Spreublattchen sind weit breiter ais bei Suce. 
pratensis, die Bliithenzeit fallt 3— 4 Wochen friiher.

Yorkom m en: An sumpfigen Orten, auf feuchten Wiesen, 
an Wiesengraben. Nur im siidostlichen Theil des Gebiets: 
bei Monfalcone und Aąuileja im osterreichischen Kiistenge- 
biet; Karnthen; Steiermark; Siidtirol; Oberosterreich; in 
Schlesien bei Pfaffendorf unweit Liegnitz. Vgl. D. B. M. 
1885, S. 120.

B luthezeit; Juli bis September.
A nw endung: Ais Gartenpflanze sehr empfehlenswerth. 

Sie liebt lockeres, gutes Gartenland und etwas feuchten 
Standort.

For men: Sie weicht ab mit Borstchen am Innenkelch. 
Diese Form scheint indessen sehr selten zu sein.

Ab bi ldungen.  Tafel 2950.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Frucht, yergrćissert.
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. Grelbe Kronen - Skabiose.

Syn. Asterocephalus ochroleucus L. 8. columbaria 
d. D. FI. 8. tenuifolia a. Kotli.

Diese Art gleicht in jeder Beziehung der S. co lu m b a ria  
L. mit Ausnahme der Bliithenfarbe. Selten kommen beide 
Arten an demselben Standort vor, was vielleicht die Annahme 
einer wirklichen specifischen Yerschiedenheit rechtfertigt. 
Borsten des Pappus hellbraun.

B e sch re ib u n g : Diese Art liat eine grosse Aehnlich- 
keit mit der taubenfarbigen Kronen-Scabiose, so dass Yiele 
sie aucli von dieser nicht trennen, sondern aucb nur ais eine 
gelbbliihende Abart betracktet wissen wollen, die durch ihre 
gelbe Farbę am meisten ausgezeichnet, ilire Entstehung aber 
einer besondern Bodenmischung verdanke. Alle Theile dieser 
bis 1 Meter hoch werdenden Pflanze sind mit kurzeń etwas 
gekrummten angedriickten Harcken bedeckt und dadurcli 
graulick, zuweilen auch sind die untern Theile fast etwas 
filzig. Die Wurzel ist fast einfach, diinn, spindelig, mit 
einigen seitlichen Wurzelfasern; sie Łragt einen bluhenden 
Stengel mit seinen Wurzelblattern und ausserdem aucli noch 
wohl einen andern ais Bliitterrosette, welcher erst im folgen- 
den Jahre bliikt. Diese Wurzelblatter sind sammtlich an 
den verschiedenen Pflanzen von sehr yersckiedener Gest alt, 
sie kommen namlich in allen Uebergiingen von einem ganzen 
bis zu einem fein bis zur Mittelrippe liederspaltigeu Blatte



vor, und eben diese Verschiedenheiten trifft man aucb noch 
bei den. untern Paaren der Stengelbliitter an, wahrend die 
iibrigen von der Mitte an stets fein fiederspaltig sind, sich 
nacb oben liin nur wieder mehr und mebr verkiirzen, ein- 
facher werden, bis sie zuletzt wohl nur 3spaltig oder ganz 
einfach sind. Die Wurzelblatter und untern Stengelbliitter 
pflegen lang gestielt zu sein, die ilbrigen dann fast oder ganz 
sitzend; docb findet man auch sehr kurz gestielte Wurzel
blatter. Die untern Glieder des Stengels sind vielmals kiirzer 
ais die Blatter, nach oben hin verliingern sie sich, werden 
langer ais die Blatter, und besonders das letzte Glied, wel- 
ches das Kopfchen triigt, namentlich das des mittlen Kopf- 
chens, ist sehr lang und langer ais die ganze iibrige Pflanze. 
Oben ist der Stengel liaufig einmal 3theilig, so dass der sehr 
lange mittle Theil nackt bleibt, ein Kopfchen tragt, die seit- 
lichen aber kiirzer sind, ein Blattpaar tragen, aus dessen 
Winkeln sich 2 Knospen entwickeln konnen, von denen meist 
nur die eine hervorbricht. Die Hiillblatter sind schmal, spitz, 
gewohnlich kiirzer ais die Blumen, welche von gelber Farbę 
und aussen fein behaart sind, und ein anfangs halbkugeliges 
Kopfchen bilden, welches bei der Fruchtreife eine eiformige 
Gestalt annimmt. Die Staubgefasse ragen mit ihren safran- 
rothen Antheren aus der ungleich 5 tlieiligen, nach dem Um- 
fange strahligen Blumenkrone hervor. Bei der Fruchtreife 
ist die Hiille zuriickgeschlagen, von dem Bliithenboden stehn 
die kleinen linealischen schwach spateligen, spitzen und be- 
haarten, oben rinnenartig vertieften Spreublatter fast wag- 
recht ab; die Friichte sind behaart, umgekehrt stumpf-konisch, 
mit tiefen Furchen, zwischen denen ziemlich scharfe Leisten



stehen; sie tragen einen freien weisslich hautigen, etwas ge- 
krausten and faltigen Rand.

Y ork om m en : An gebirgigen, sterilen Orten, an kahleu 
oder scliwach bewachsenen Abhangen, an Eisenbahndammen, 
Aufschuttungen u. s. w. Durch einen grossen Theil des 
Gebiets zerstreut. Die Pflanze hat eine selir sonderbare Ver- 
breitung. In Preussen ist sie nach Pr. J. Weiss baufiger ais 
S. co lu m baria  L., so z. B. bei Konigsberg, Fischhausen, 
Tapiau, Guttstadt, Lyk, Heilsberg, Heiligenbeil, Graudenz, 
Platów etc. In Thuringen findet sie sich fast nur in der 
Kenperregion, daselbst aber sehr haufig. Sie ist daher fast 
ganz auf das nordłiche Thuringen beschrankt und zieht sich 
von da bis in die Gegend von Leipzig, Zeitz, Eisleben, Halle 
und tief in die Provinz Sachsen hinein. Bei Halle steht sie 
auf Porpliyr bisweilen mit der folgenden zusammen. Die 
Yerliiiltnisse ihrer Yerbreitung, nainentlich die geologischen 
und cheinischen Bodenbedingungen verdienen eine genaue 
und umfassende TJntersuchung. Irmischia 1885, S. 15. Das 
Ithizom ist dauernd oder jahrig.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Fur die Kultur im Garten zu empfehlen. 

Es wird behauptet, dass die Blurnen bei der Aussaat im 
Garten bisweilen lilafarben werden.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2951.
AB Pflanze in natiirl. Grow.se; 1 Bliitbe, vei'grossert; 2 Frueht- 

kopf, desgl.; 3 Frucht mit Spreubliittchen, desgl.



Taubenkopf.

Syn. Asterocephalus colwinbarins L. 8. polymorpha a. 
W  eig.

Das jabrige bis mehrjalirige, riibenformige, bewurzelte 
Muzom treibt einen einfaeben o der yerastelten, 1/2 Meter 
hohen Stengel. Blatter der sterilen Kopfe langlicb, stumpf, 
am Grunde verschmalert, gestielt, gekerbt, ganz oder leier- 
formig, die untersten Stengelblatter leierfórmig, die ubrigen 
bis auf die Mittelrippe fiedertbeilig, mit linealischen, an den 
unteren Bliittern fiederspaltig gesagten, an den obersten 
Bliittern ganzrandigen Piedem; Prucbt mit 8 durcblaufenden 
Purcben durchzogen; Borsten des Pappus am Grunde zu- 
sarnmengedruckt, nervenlos, 3— 4 Mai liinger ais die Krone 
der unterstandigen Einzelhulle, braunschwarz.

B eschreibung: Die Liinge der ganzen ausdauernden 
Pflanze betragt wobl 1/2— 1 Meter. Die meist senkrecbt 
liinabdringende braune Wurzel ist dlinn und mit Aesten 
besetzt. Mit feinen, bier und da vollig anliegenden Haaren 
pflegen die grunen oberirdiscben Pflanzentheile bedeckt zu 
sein. Die unmittelbar am Wurzelkopfe stehenden Bliitter 
sind verkehrt - eifórmig oder fast spathelfórmig, in den Stiel 
herablaufend und kerbeahnlich eingeschnitten, die darauf 
folgenden werden schon leierfórmig fiederspaltig, wahrend 
die in der Mitte des Stengels befindlichen gegentlbersitzen-



den, fiederspaltigen Blatter sich in sehr schmale, linien- 
formige, ganzrandige Abschnitte zertheilen, nnd endlich die 
beiden obersten unzerfcheilten eilanzettformig, ganzrandig und 
langzugespitzt erscheinen. Sehr schlank pflegt der walzen- 
runde, gewohnlich verastelte Stengel zu sein. Die in einem 
Bliithenkopf zusammengehauften Blninen werden mit einer 
ans kleinen, linien-lanzettformigen, spitzigen Blłittern zu- 
sammengesetzten, fast doppelreihigen Htille umgeben, welche 
meist nur die halbe Lange der blau-lilafarbenen Randblumen 
erreicht. Letzte sind im Allgem einen 1 Cin. lang, und ihr 
mit dem Fruchtknoten verwachsener Kelch geht oben in 
einen hautigen, diinnen, etwas krausen Randsaum iiber, 
welcher die mit Langsstreifen versehenen, langlichen Friichte 
kront. In der Mitte des dadurch gebildeten Kreises befindet 
sieli ein Ringel, von dem 5 schwarze, lange, diinne Borsten 
ausgehen, die ais innerer Kelch die rohrige Blumenkrone, 
welche einen fast rachenformigen, ungleich funflappigen, 
ausgespreizten Saum besitzt, umschliessen. Die im Centrum 
des Bliithenkopfes stehenden Bliimchen sind gewohnlich mehr 
roth-violett, last trichterformig, beinahe regelmassig, daher 
nicht in einen solchen ungleichformigen Saum erweitert, ais 
bei den Randbliimchen, Uebrigens ragen bei beiden Blumen- 
arten die ziemlich gleichlangen Genitalien heraus, von denen 
die 4 Antheren auf sehr zarten Tragern fast horizontal an- 
geheftet sind. Die einfaehe Nar be ist fast kugelrund und 
kront den dtinnfadenformigen Griffel. Bei der Fruchtreife 
wird der gemeinschaftliche Fruchtboden mehr verlangert und 
die lanzettformigen, fast rhomboidalen aber rinnenformigen 
Spreublattchen, welche gleichsam ais besondere Deckblattchen



zwischen den einzelnen Bluthen stehen, noeli mehr ent- 
wickelt. Das einfaclie Sainenkorn ist langlich verkehrt- 
eiformig.

Bem erkung: Selten finden sich ganz weisse oder auch 
rotliche Blamen. Merkwiirdig ist die hier selir liaufig vor- 
kommende Prolification, wo ans dem Bliithenkopf selber 
wieder ein neuer Stiel mit zusammengesetzten Blumen zum 
Yorschein kommt.

Torkom m en: An trockenen, wenig bewachsenen Ab- 
hangen, auf Graspliitzen tmd trockenen Wiesen, an Wald- 
riindern n. s. w. Durch den grossten Tkeil des Gebiets ver- 
breitet. Im Thuringerwald und im thuringer Muschelkalk- 
und Buntsandsteingebiet, wo die yorige feh.lt, die kerrscliende 
Art. In Prenssen seltner ais die vorige; so z. B. bei Grau- 
denz, Naumburg, Cartaus, Konitz, Platów. Vergl. Potonie 
a. a. 0., S. 168.

B liithezeit: Yom Juni bis zum Herbst.
Anw endung: Wie bei der vorigen.

A bbildungen . T a fe l 2952.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, yergrossert.



2953. Scabiosa lucida Yill.

Alpen - Taubenkopf.

Syn. Asterocephalus lucidus Yaill. 8. stricta W. K. 
8. norica Yest.

Die ganze Pflanze ist haarlos, alle Blatter sind glatt, 
die untersten der Stengel und der nieht bliihenden Kopfe 
verkehrt-eiformig, in den Blattstiel herablaufend und stumpf 
gesagt, die obersten sind fiederspaltig bis fiedertheilig und 
liaben lineale, ganzrandige oder sageziihnige Zipfel. Die 
Bliithenkopfe sind lilaroth, die Bliithen 5 spaltig und strahlend, 
die Kelcłikrone ist 8furchig, die 5 schwarzeń Kelchborsten 
sind 3 mai so lang ais der Saurn des ausseren Kelches. In 
allen ubrigen Dingen gleicbt sie der vorigen.

B esch re ib u n g : Diese Species hat mit unserer S cab i
osa co lu m b a ria  sełir grosse Aehnlichkeit und ist vielleicht 
nichts Anderes ais die Alpenform derselben. Der Stengel 
wird, je nach der Giite des Bodens, 8—45 Cm. boch, ist 
gewohnlich ganz unverastelt und tragt entweder nur einen 
einzigen Bluthenkopf, oder eine Cymę, welche ans drei Blii- 
thenkopfen bestełit. Er ist immer etwas starker ais der 
unserer Art, auch sind die Blatter durch den fetten Wuchs, 
welcher auf Alpen zu herrschen pflegt, weit massiger im 
Parenchym, daher glatt auf der Oberflache und mit gespannter 
Epidermis, folglich fast glanzend. Daran erkennt man auch 
diese Species sogleich. Die Wurzelblatter und die Triebe 
des Stockes, welcher im nachsten Jahre bliiht, sind immer



ganz, gewohnlich verkehrt-eiformig tind mit deni Stiele, wel- 
cher fast oder ebenso lang ais die Blattflacke ist, in der 
Regel 5— 9 Cm. lang. Yon diesen ganzen Blattern bis zu 
den obersten fiederschnittigen Blattern finden sich nnn Ueber- 
gange: es kommen niimlich spater leierformige untere Stengel- 
blatter łiervor. Die Bluthenkopfe unterscheiden sich von 
unserer Art fast nicht, die Borsten des Kelches sind so lang 
ais die Kronenrohre und gekielt.

V orkom m en: Auf Triften der Alpen und Voralpen. 
Durch die Sckweiz und durch die ganze Alpenkette; ferner 
auf den Vogesen und auf den Gebirgen von Bbhtnen, Mahren 
und Schlesien. Yergl. Irmischia 1884, S. 44. D. B. M. 
1885, S. 11.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei den vorigen.

A bbildu n gen . T a fe l 2953.
Pfianze in natiirl. Grosse.
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Duftende Skabiose.

Syn. Aster ocephalussuaveolens Wallr. 8. canescens W . K.
Der vorigen fast in jeder Beziehuug ahnlich, aber niclit 

gliinzend, sondern grau behaart; die Blumen duftend. Blatter 
der sterilen Kopfe sowie die untersten Stengelblatter langlich 
o der lanzettlich, ungetheilt, ganzrandig, die iibrigen fieder- 
theilig, mit linealisclien, ganzrandigen Abschnitten; Frucht 
Sfurehig mit durchlaufenden Furchen; Krone der unterstan- 
digen Einzelhlille ungespalten, klein gekerbt, die Borsten 
ungefahr halb so lang wie die Krone.

B esch re ib u n g : Die Wurzel holzig, braun, von der 
Dicke einer Tauben- oder Iiuhnerfeder, yerschiedentlich ge- 
])ogen, astig mit starkern nnd schwachern Wurzelzasern, 
mehrkopfig, diese Kopfe fast wie Wnrzelsprossen von ein- 
ander stehend nnd oft tief aus der Wurzel aufsteigend, an- 
fangs mit einer Rosette von unzertheilten Blattern besetzt, 
spiiter zwischen die,sen, welcbe bald tlieilweise bleiben, bald 
absterben, einen Stengel treibend, welcher von anten auf 
mit fiederspaltigen, nach oben sieli allmalilig verkleinernden 
Blattern besetzt ist und auf seiner verlangernden Endspitze 
so wie auf 2 einfachen oder sieli hochstens noch einmal auf 
gleiche Weise verastelnden kurzem Seitenzweigen einzeln 
stehende Kopfchen trilgt. Der rundę Stengel wird bis ilber 
30 Cm. hoch, er ist durch eine kurze abwiirts gerichtete



gekrummte weisse Behaarung weich und granlich-griin, seine 
Glieder sind unten ganz kurz, verliingern sieli aber allmahlig, 
so dass das letzte (der Bliithenstieł) bis 15 Cm. und daruber 
lang ist. Die ersten Bliitter sind langlich oder lanzettlich, 
mit lang in den kaurn zu unterscheidenden Blattstiel ver- 
schmiilerter Basis, daber liiiufig in die Spatelform iibergehend, 
stuinpf oder spitzlich, von 2— 5 Cm. und daruber lang, bis 
1 Cm. naeli vorn breit, mit unten vortretender Rippe und 
Hauptadern, auf beiden Seiten (auf der obern oft nur am 
Rande und gegen diesen hin) mit liingern Haaren ais der 
Stengel bedeckt. Die folgenden Blatter fiederspaltig, anfangs 
mit breitern lanzettlichen Seiten- und besonders breitem, 
eingeschnittenem Endzipfel, dann mit sehmalern, endlieh 
dunn linealischen Zipfeln, oder Piedern, welche bei den 
untern noch gestielten Bliittern von dem Blattansatz etwas 
abstehen, bei den obern sitzenden aber bis an den Blattan
satz sich verkleinernd herabreichen, indem der unpaare Zipfel 
der langste ist; alle Blatttheile sind ganzrandig, der Rand 
meist etwas umgebogen und mit langern Haaren besetzt, 
wahrend die Plachen ktirzeren Plaum in grosserer oder ge- 
ringerer Menge tragen. Das Kopfchen wahrend des Bluhens 
fast halbkugelig, bei der Fruchtreife mehr cylindrisch, die 
Hiillblattchen aus breiter Basis linealisch, spitz, nur 4— 6 Mm. 
lang, graulich-fein-behaart. Die Blumen blau-lilafarben, 
strahlend, von lanzettliehen bleibenden Deckblattchen unter- 
stiitzt; die Blumenkrone aussen graulich-behaart, die Kronen- 
rohre unten rokrig, bald sich erweiternd, oben in 5 stumpfe 
Zipfel getheilt, welche bei den Randblumen sehr ungleich 
sind, so dass der unpaare nach aussen der langste ist, die



iibrigen aber paarweise kiirzer sind, bei den Scheibenblumen 
aber fast gleieh; die 4 Staubgefasse lieryortretend mit lang- 
liclien rothen Antheren.

Vorkom m en: AufHaiden, Anhohen und Bergabhangen. 
Durch einen guossen Theil des Grebietes zerstreut. In West- 
preussen bei Thorn, Kulm, Deutsch Crone und weiter. Im 
nordwestlichen Theil des Grebietes nur auf den Hohen von 
Mainz bis Bingen (v. Spiessen); in der Priegnitz bei Spiel- 
hagen unweit Perleberg, bei Havelberg, Wittenberge (vergl. 
Potonie a. a. O., S. 168). Irmisckia 1885, S. 15.

B lu th eze i t :  Juli bis September.
Anw endung :  Wie bei den yorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2954.
A Pfianze in natiirl. Grosse; 1 Blilthenboden, yergrossert.



Namerwerzeichniss des achtundzwanzigsten Bandes.
Adoxa moschatellina L. 103. 
Asperula Aparine Seliott. 32.
— aryensis L. 17.
— caerulea Lobel. 17.
— canescens De Vis. 25.
— ciliata Mnch. 17.
— oynanchica L. 23.
— — a. yulgaris Rohb. 25.
------- p. longiflora De Vis. 25.
------- Y- canescens De Vis. 25.
— — t)\ commutata Rclib. 25. 
 e. Staliana Rchb. 25.
— dubia W. 17.
— flaccida Ten. 25.
— galioides M. B. 29.
— longiflora W. K. 25.
— niolluginoides Rchb. 34.
— montana Kit. 25.
— odorata L. 26.
— rivalis Sibth. 32.
— rubeola Lam. 21.
■— scabra Presl. 25.
— Staliana De Vis. 25.
— taurina L. 20.
•— tinctoria L. 21.
— trineryia Lam. 20.
— tubiflora Hort. 34. 
Asterocephalus columbarius L. 221.
— lucidus Vaill. 224.
— ochroleucus L. 218.
— suaveolens Wallr. 226.
— Succisa Wallr. 213.
— succisus Lag. 213.
Caprifolium italieum R. S. 123. 
Centrantlius angustifolius.DG. 173.
— ruber D. C. 174.
Cephalaria alpina Schrader. 212.
— appendiculata Schrader. 209.
— leucantha Schrader. 212.
— pilosa Greń. 209.
— transsilyanica Schrader. 211. 
Crucianella angustifolia L. 33.
— niolluginoides M. B. 34. 
Diervilla canadensis W. 139. 
Dipsacus Fullonum Miller. 207.
— fullonum Poll. 205.
— fullonum a. L. 205.
— laciniatus L 208.
— pilosus L. 209.

Dipsacus silvestris Miller. 205. 
------- [i. pinnatifidus Koch. 207.
— yulgaris Gmel. 205.
Ebulum humile Gareke. 106.
Fedia Auricula Rchb. 187.
— auricula [i dasycarpa Rchb. 189.
— campanulata Presl. 182.
— carinata D. FI. 179.
— coronata Vahl. 190.
— dasycarpa Stev. 186.
— dentata Vahl. 185.
— dentata D. FI. a et [ł. 184.
— dentata p. D. FI. 186.
— dentata [i. dasycarpa Rchb. 186.
— echinata Yahl. 181.
— eriocarpa Rchb. 182.
— laxiflora R. S. 187.
— Locusta Rchb. 176.
•— Morisoni Spr. 186.
— muricata R. S. 182.
— olitoria Yahl. 176.
— olitoria Gaortn. 187.
— pumila Rchb. 189.
— rugulosa Stev. 182.
— striata Stev. 176.
— tridentata Rchb. 189.
— tridentata Stev. 189.
Galium agreste Wallr. 50.
— agreste oc.echinospermum W allr. 

52.
— agreste (i. leiospermum. Wallr. 

52.
— alpestre R. S. 88.
— anglicum Huds. 56. 58.
— anglicum «. Koch 58.
— anglicum p. litigiosum Koch 58.
— anisophyllum Yill. 88.
— anomalum Hort. 34.
— Aparine L. 50.
------- a. vulgare Rchb. 52.
------- 8. tenerum Koch 52.
------- Y- Vaillantii Rchb. 52.
— ■— o. spurium Rchb. 52.
— argenteum Yill. 88.
— aristatum L. 77.
— — a. scabriusculum Koch 78.
--------p. laevigatum Koch 78.
— aristatum Gaud. 78.
— asperam Schreb. 88.



Galium baldense Spr. 90, 91.
—• Bauhini R. S. 38.
■—• Boeconei Ali. 88.
•— Boeconei DC. 88.
— boreale L. 65.
— — «. genuina 66.
— — p. intermedium Koch 67. 
 ■(. hyssopifolium Koch 67.
— boreale p. I). FI. 67.
— campanulatum Vill. 29.
— chloranthum Brotero 40.
— cinereum Schl. 82.
— corrudaefolium Yill. 82.
— Cruciata Scop. 35.
— — [i. laevipes Koch 37.
— cruciatum Smith 35.
— cynanehicum Scop. 25.
— deeipiens Ehrh. 62.
— diyaricatum Lam. 58.
—• elatum Thuill. 80.
— elongatum Presl. 60.
— glaucum L. 29.
— gracile Wallr. 56. 58.
— helyeticum Weig. 89, 91.
— hercynicum Weig. 84.
— hispidum Roth. 52.
— hyssopifolium Hoffm. 67.
— infestum W. K. 52.
•— insubricum Gaud. 81.
— laeve Thuill. 88.
— laevigatum Vill. 75.
— laevigatum L. 77.
— linifolium Lam. 78.
■— litigiosum DC. 56. 58.
— longifiorum Giildst. 34.
— lucidum Ali. 82.
— lucidum [i cinereum Koch 82.
— Matrisylva Web. 26.
— minimum R. S. 92.
— minutiflorum Brot. 58.
•— Mollugo Auct. 80.
■— Mollugo L. 79.
— — a. praticola Rchb. 80.
— —■ p. elatum Rchb. 80.
— — Y- insubricum Koch 80.
— montanum Huds. 84.
— montanum Pall. 29.
— montanum Wither. 55.
— montanum Vill. 88.
— mucronatum Lam. 74.
— multicaule Wallr. 86.
— multicaule a. polyphyllum 

Wallr. 88.

Galium multicaule eriopliyllum 
Wallr. 88.

— murale DC. 92.
—• nitidulum Thuill. 88.
— obliąuum Yill. 74.
— ochroleucum Wolf. 71.
— ochroleucum Kit. 82.
— odoratum Scop. 26.
— palustre L. 59.
--------[i elongatum Rchb. 60.
--------Y- rupicola Desm. 60.
— parisiense L. 56. 58.
--------a. trichocarpum Tausch 58.
— — p. lejocarpum Tausch 58.
— — Y- diyaricatum Koch 58.
—  pedemontanum Ali. 40.
— polymorphum Knaf 77.
— pumilum Lam. 91.
— purpureum L. 73.
— rigidum Vill. 82.
—  rivale Gris. 32.
— rotundifolium L. 62.
— mbioides L. 67, 68.
—  rubrum Poll. 58.
— rubrum L. 74.
— — p. oblicpium Koch 74.
— rupicola Bertol. 90.
— rupicola Bor. 60.
— saccharatum Ali. 42.
— saxatile L. 84.
—  scabrum Pers. 88.
— silvaticum Yill. 80.
— silvaticum L. 75.
--------p. pubescens DC. 76.
— silvaticum p. intermed. Uechtr. 

77.
— silyestre L. 86.
— — a. glabrum Koch 88.
— — p. alpestre Koch 88.
--------Y' hirtum D. FI. 88.
— — o. supinum Koch 88.
— silyestre L. glabrum Schrad. 88.
— silyestre L. hispidum Schrad. 88.
— silyestre yulgatum Gaud. 88.
— silyestre f. supinum D. FI. 88.
—  silyestre 2 alpestre Gaud. 88.
— silyestre 3 pubescens Schrad. 88.
—  silyestre 3 Boeconei Wallr. 88. ,
— silyestre 4 supinum Gaud. 88.
— spurium L. 52.
— spurium Roth. 44.
— suaveolens Wahlb. 48.
■— supinum Lam. 88.



Galium taurinum Scop. 20.
•— tenerum Schleieb. 52.
— tenuifolium Wulf. 82.
— tinctorium Scop. 21.
— tirolense Willd. 81.
— tricorne With. 44.
■— trifidum L. 46.
— triflorum Mich. 48.
— uliginosum L. 53.
— umbellatum a. Lara. 88.
— umbellatum 8. Lam. 88.
— Yaillantii DC. 52.
— Valantia Wigg. 44.
— vernum Scop. 38.
— verosimile E. S. 69. 71.
— verrucosum Smith 42.
— verum L. 69.
— verum L. fi. ochroleucum 83.
— verum-Mollugo 71.
— vexans Rchb. 93.
— Wirtgeni F Sehultz 71.
— Witheringi Smith 55.
Hedera Helix L. 95.
Isica alpigena Borkli. 137.
— lueida Mnch. 137.
Knautia aryensis Coult. 202.
------- fl. campestris Koch 204.
------- -f. rigidiuscula Koch 204.
------- o. glandulifera Koch 204.
------- a. silvatica 202.
— — [i. vulgaris 203.
------- t. collina 203.
— hybrida Coult. 198.
— integrifolia G. Meyer 204.
— longfolia Koch 197.
— silvatica Dub. 199.
Linnaea borealis L. 140.
Lonicera alpigena Ł. 137.
— balearica Viviani 126.
— caerulea L. 135.
— Caprifolium D. C. 123.
— etrusca Savi 127.
— etrusca Lej. 129.
— implexa Aiton 126.
— nigra L. 133.
— pallida Host 125.
— Periclymenum L. 128.
— Periclymenum - ąuercifolium 

Aiton 129.
— tatarica L. 139.
— Xylosteum L. 130. 
Periclymenum italicum Miller 123.
— yulgare Miller 128.

Rubeola linearifolia Mnch. 33. 
Rubia anglica Huds. 14.
— angustifolia L. 14.
— longifolia Poir. 14.
— lueida L. 14.
— peregrina L, 14.
— — a. latifolia Gr. Gord. 14.
— —• p. intermedia Gr. Godr. 14. 
 y. angustifolia Gr. Godr. 14.
— Reąuini Dub. 14.
— tinctorum L. 11.
— tinctorum Scop. 14.
Samhucus Ebulus L. 106.
— humilis Lam. 106.
— laciniata Miller 112.
— nigra L. 110.
------- - fi. yirescens Koch 113.
— — leucocarpa Koch 113. 
 i)', laciniata Koch 113.
— racemosa Ł. 114.
Scabiosa alpina L. 212.
— aryensis L. 202.
— australis Wulf. 216.
— campestris Besser 204.
— canescens W. K. 226.
— columbaria if. D. FI. 218.
— columbaria L. 221.
— dipsacifolia Host 201.
— Fleischmanni Rchb. 204.
— Frenta Ilacq. 212.
— glabrata Schott. 215.
— integrifolia Sut. 197.
— leucantha L. 212.
— longifolia W. K. 197.
— lueida Yill. 224.
— norica Vest. 224.
— ochroleuca L. 218.
— polymorplia a. Weigg. 221.
— repens Brign. 216.
— silyatica L. 199.
— silyatica fi longifolia D. FI. 197.
— stricta W. K. 224.
— suayeolens Desf. 226.
— succisa L. 213.
— tenuifolia ot. Roth 218.
— transsilvanica L. 211.
— triyialis Rchb. 204.
Sherardia aryensis L. 15.
— muralis L. 92.
Succisa australis M. K. 216.
— pratensis Mnch. 213.
— — forma pumila W. 215.
— — forma serrata Peterm. 215,



Symphoria racemosa Pursh. 138. 
Tinus laurifolius Borkh. 116. 
Trichera arvensis Schrad. 202.
— longifolia Sehult. 197. 
Vaillantia aouleata Ten. 93.
— hispida p. aculeata. DC. 93.
— muralis D. C. 93.
— ąuadriflora Mnch. 93.
Valantia Aparine L. 42.
— Aparine Poll. 44.
— chersonensis W. 35.
— ciliata Presl. 35.
— Crueiata Ł. 35.
— Crueiata Willd. 37.
— glabra L. 38.
— X>edemontana Bek- 40.
— saoeharata Gmell. 42.
— tricornis Kotli 44.
— triflora Lam. 44.
Yaleriana altissima Hornem. 152.
— angustifolia Tausch 152.
— angustifolia Miller 173.
— eeltioa L. 171.
— collina Wallr. 152.
— dioica L. 155.
—■ — p. simplicifolia 156.
— echinata L. 181.
— elongata L. 169.
— exaltata Mik. 152.
— Locusta-olitoria L. 176.
— Locusta -(•. coronata L. 190.
— Locusta o. dentata L. 185.
— monandra Vill. 173.
— montana L. 162.
-  multieeps Wallr. 152.

— offieinalis L. 149.
— — a. maior Koch 151.
— — p. minor Koch 151.
— — f. exaltata 152.
— — ó\ sambucifolia 152.
— offieinalis Sturm 151.
— offieinalis var. media Koch 151.
— offieinalis u. altissima Koch 152.
— offieinalis -/• angustifolia Koch 

152.
— olitoria W. 176.
— Phu L. 153.

Yaleriana polygama^Bast. 157.
— procurrens Wallr. 151.
— repens Host 152.
— rubra p. L. 173.
•— saliunca Ali. 166.
— sambucifolia Mik. 152.
— saxatilis L. 167.
—  simplicifolia Kabath. 157.
— supina L. 164.
— tripteris L. 160.
— tuberosa L. 158.
Valerianella Auricula DC. 187.
--------p. lasiocarpa Koch 189.
------- tridentata Koch 189.
— carinata Lois. 179.
— coronata DC. 190.
— dentata Poll. 184.
— dentata DC. 189.
— dentata p. mixtaSoyer Will. 186.
— echinata DC. 181.
— eriocarpa Desv. 182.
— — p. leiocarpa Koch 183.

— hamata Bast. 190.
— laxiflora Dufr. 187.
— microparpa Lois. 186.
— mixta Dufr. 186.
— Morisoni DC. 184.
— — a. leiocarpa Koch 185.
— — p. lasiocarpa Koch 186.
■— Morisoni a. DC. 186.
— Morisoni p. leiocarpa DC. 185. 
•— olitoria Mnch. 176.
— — p. lasiocarpa Koch 178.
— pubescens Mer. 186.
— pumila D. C. 189.
— rimosa Bast. 189.
— vesicaria Mnch. 191.
Viburnum Lantana L. 118.
— lauriforme Lam. 116.
—  lucidum Pers. 117.
— Opulus L. 120.
--------p. roseum L. 122.
— Tinus L. 116.
— — ■(. lucidum Aiton 117.
— — t)'. virgatum Aiton 117.
—• — foliis variegatis 117. 
Xylosteum yulgare Borkh. 130.
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