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Familie 112. Compositae.

Diese grosste aller phanerogamischen Pflanzenfamilien 
ist iiber die ganze Erde verbreitet und entwickelt alle mog
li chen Vegetationsformen: Sommergewachse, Pflanzen mit 
jahrigen oder dauernden und unter diesen mit kurzeń und 
entwickelten Ilhizomen, Straucher, und in warmeren Gegen- 
den auch Baume, wahrend bei uns die strauchartigen Formen 
weniger haufig sind ais die krautartigen. Die Bluthen sind 
stets epigynisch und folgen mit Ausnahme des Karpells ganz 
strenge der Flinfzahl. Sie stehen in Kopfchen beisammen, 
welche von einem Hiillkelch umgeben sind, meist in grosserer 
Anzahl, docli kommt es vor, dass das Kopfchen auf wenige 
oder gar auf eine einzige Bliithe reduzirt ist. Die Bluthen 
eines Kopfchens sind entweder gleichformig (mit gleichge- 
stalteten Kronen) oder ungleichformig, gleich (alle Bluthen 
gynandrisch) oder ungleich (in verschiedener Geschlechtsver- 
theilung. Auch die Kopfchen unter einander sind bisweilen 
verschiedenen Geschlechts. Kelch oberstśindig, verkummert 
oder fehlgeschlagen, haufig naeli der Bluthezeit eine Frucht- 
krone (pappus) von sehr verschiedener Gestalt ausbildend. 
Krone einfach symmetrisch (actinomorph) und in diesem Fali 
oben funfzahnig, oder venvickelt symmetrisch (zygomorph). 
Die einfach symmetrische Krone ist auf eine langere Strecke



gamophyll (rbhrig), die verwickelt synimetrische Krone hat 
dagegen eine meist selir kurze Rohre, welche sich entweder 
einseitig in eine dreizahnige oder fimfzahnige Zunge aus ein- 
anderlegt oder (bei tropischen Formen) zweilippig wird. 
Die zungenfórniigen Bliithen nehmen entweder das ganze 
Kopfchen ein und sind gleich (Cichoraceae), oder sie umgeben 
die Rohrenbluthen des Mittelfeldes in Gestalt von abstehen- 
den Strahlbliithen; docli konnen auch vergrosserte Rohren- 
bliithen (Gentaurea) einen Strahlenrand bilden. Staubblatter 
fiinf, sehr selten eins fehlschlagend; die Antberen stets, selten 
die Filamente, rohrig vereinigt, zweikammerig, nach innen 
autspringend; das Karpell ist der Anlage nach zweiblatterig, 
aber es kommt nur eins der Karpellblatter zur Entwickelung, 
welches in einen einfachen Staubweg mit zweilappiger Miin- 
dung auslauft; selten kommen abnormer Weise drei Mnnd- 
lappen vor, so z. B. bei Scorzonera. Fruchtknoten eintacherig, 
einknospig. Samenknospe grundstandig, d. h. etwas seitlich 
unter dem Ende der Bluthenachse hervorkommend und daher 
von den Morphologen fur ein Blatt erkliirt, aufrecht, anatrop, 
Fracht eine oft von der Fruchtkrone besetzte trockne Schliess- 
frucht (achaenium), einsamig. Same aufrecht, orthotrop, 
eiweisslos, mit gradem Keim. Der Bliithenboden ist hautig 
mit mehr oder weniger verkummerten Axillarblattern der 
einzelnen Bliithen (Spreublattern) besetzt, welche die Fort- 
setzung der HUllblatter bilden.

Die grosse Familie ist zwar iiber die ganze Erde 
verbreitet, indessen nicht in gleichmassiger Vertheilung. 
Einzelne Formen iiberschreiten die Schneegrenze, so 
zum Beispiel in der Schweiz: S enecio  incanus L.



A rtem is ia  g la c ia lis  L. A. m u te llin a  Vill.; auf den 
Anden: C n lcitiu m  n iva le  H. B. C. re flexu m  H. B.
0. le d ifo liu m  H. B. Die Familie erreicht zwei Maxima 
ihrer Verbreitung in den beiden gemassigten Zonen zwischen 
30° und 50" nordlicher und siidlicher Breite. Der alte (ost- 
liclie) ist armer an Oompositen ais der neue (westliche oder 
amerikanische). Aber in den einzelnen Abtheilungen herrschen 
grosse Yerschiedenheiten in der Yertheilung. So z. B. fehlfc 
die Gattung Centaurea in Nordamerika ganzlich; Carduus 
und Cnicns sind nur durch wenige Arten vertreten. Fiir die 
schwacher vertretenen Cichoraceen und Cynareen hat Nord- 
amerika Ersatz in den artenreichen Asteroideengattungen 
Aster und Solidago. Fiir das Capland ist charakteristisch 
das Yorherrschen der Gattungen Gnaphalium (81 Arten), 
Xeranthemum, Arctotis u. a.

Die Tubulifloren heiTschen im Tropengiirtel vor, die 
Labiatifloren in der nordlichen gemassigten Zonę.

Bei den Tubulifloren (Rohrenbliithler) sind die Bliithen 
des Mittelfeldes rohrig, gleichmassig funfzabnig, die Rand- 
bliithen haufig, aber keineswegs immer, zungenfórmig und 
einen Strahlenkranz bildend. Die Labiatifloren (Lippenbliithler), 
welche bei uns nicht vertreten sind, haben zweilippige Kronen. 
Bei den Ligulifloren sind sammtliche Bliithen des Kopfchens 
gleich und gleicliformig, d. li. sie sind sammtlich gynandrisch 
und zungenfórmig.')

1) Vgl. E.Warming: Die Bluthe der Compositen. Bot. Abhandl. 
v. J. Hanstein. Band III. Heft II. Bot. Ztg. 1876, 792—797.



Uebersicht ttber die Tribus:
Sectio 1. Tubulifiorae.

Bliithen' des Mittelfeldes rohrig, gleichmassig funf- 
zahnig.

Staubweg nielit y e r d ic k t ................................................1-
Staubweg unter den Miindungslappen plotzlich ange- 

schwollen und meist behaart: Tribus 4. Cynareae 15.
1. Miindungslappen gegen das Ende nielit plotzlich yer

dickt oder v erbre itert.................................................... 2.
Miindungslappen am Ende oder unmittelbar unterhalb 

desselben angeschwollen, am yerbreiterten Ende 
gestutzt oder kegelformig yerdickt: Trib. 3. Sene- 
cionideae.............................................................................. 8.

2. Miindungslappen lialbstielrund-lineal oder allmiihlig
gegen das Ende keulig anschwellend, nielit flach, 
am Eticken und am Ende behaart: Trib. 1. Eupa- 
toriaceae.............................................................................. 3.

Miindungslappen flach, linealisch oder gegen das Ende 
allmahlig breiter werdend, am Ende auf dem liiicken 
oder ringsum behaart, mit sehr kurzeń Haaren: 
Trib. 2. A steroideae ........................................................4

8. Tribus 1. Eupatoriaceae.
Bliithen sammtlich gynandrisch: Subtrib. L Eupa- 

torieae.
Bliithen polygamisch: Subtrib. 2. Tussilagineae.



4. Tribus 2. Asteroicleae.
Antheren am Grand nngeschwanzt: Subtrib. 1. 

Asterineae.
Antheren am Grunde geschw anzt..................................... 5.

5. Scheibenbltithen (Mittelbliithen) mannlich oder ge-
schlechtslos...........................................................................6.

Scheibenbltithen gynandrisch................................................7.
6. Pappus mit getrennten Strahlen oder fehlend: Sub

trib. 2. Tarchonantheae.
7. Pappus kronenformig: Subtrib. 3. Buphthalmeae. 

Pappus mit getrennten Strahlen: Subtrib. 4. Inuleae.

8. Tribus 3. Senecionideae.
Pappus aus zahlreichen Spreublattchen gebildet . . 9.
Pappus ans Haaren, Grannen bestehend, oder kronen

formig, oder ganz fehlend........................................... 10.
9. Antheren nngeschwanzt: Subtrib. 1. Helenieae.
10. Frucht von einem yerhartenden Hullchen umschlossen 11.

Frucht h iillen los................................................................ 12.
11. Antheren ungeschwanzt, frei oder schwach verbunden;

Bliithen eingeschlechtig: Subtrib. 3. Ambrosieae.
12. Pappus fehlend, grannig oder kronenformig . . . 1 3 .

Pappus haarig, seltner fe h le n d ......................................14.
13. Antheren ungeschwanzt, schwarz oder dunkel: Sub

trib. 2. Heliantheae.
Antheren ungeschwanzt, gelb; Pappus fehlend oder 

kronenformig: Subtrib. 4. Anthemideae.
14. Antheren geschwanzt; Pappus haarig, seltner fehlend:

Subtrib. o. Gnaphalieae.



Antheren ungesclrwanzt; Pappus haarig: Subtrib. 6. 
Senecioneae.

15. Tribus 18. Cynareae.
Mittelfeld (Scheibe) steril, mannliche Bliithen mit ver-

kummerten Karpellen t r a g e n d ................................IG.
Mittelfeldbliithen g y n a n d risch ..................................... 17.

IG. Strahlbliithen zungenformig,weiblich,mit zweilappigem 
Staubweg; ScheibenblGthen mit am Ende za einem 
Knoten verdicktem Staubweg mit sehr kurzeń oder 
fast fehlgeschlagenen Miindungslappen: Subtrib. 1.
Calendulaceae.

Kopfchen einbliithig.......................................................... 17.
Kopfchen m ehrbluthig.....................................................18.

17. Die einbluthigen Hiillkelche sind zu einem grossen, 
kugeligen Kopf yereinigt: Subtrib. 2. Echinop-
sideae.

18. Randbiiitben gynandrisch oder geschlechtslos . . . 1 9 .
Randbliithen w eib lich ........................................................ 22.

19. Pappus a b f i i l l ig ...............................   20.
Pappus b le ib en d ..................................................................21.

20. Pappus haarig oder gefiedert, aber nicht veriistelt:
Subtrib. 3. Oarduineae.

Pappus verastelt: Subtrib. 4. Carlineae.
21. Pappus vielreihig, gefiedert oder haarig, die innerste

Haarreihe grosser ais die Ubrigen: Subtrib. 5. 
Serratuleae.

Pappus mehrreihig, gefiedert oder haarig, seltner ganz 
fehlend, die vorletzte Haarreihe grosser ais die 
ubrigen: Subtrib. 6. Centaurieae.



22. Randbliithen weiblich, bisweilen verkummert; Schei- 
benbliithen gynandrisch, fruchtbar: Subtrib. 7. 
Xeranthemeae.

Sectio 2. Liyuliflorae.
Bluthen sammtlich zungenformig und gynandrisch.

Trib. o. Cichoraceae. Mundungslappen fadlich, kurz- 
flaumig; Staubweg ohne Anschwellung.

Pappus fehlend, spreublattartig oder kurz kronenartig 1. 
Pappus haarig, die Haare einfach oder fiederig . . 4.

1. Spreublatter des Bliithenbodens ani Rand faltig, die
ganze Pruchfc einhiillend und mit ihr verwachsen: 
Subtrib. 1. Scolymeae.

Friichte f r e i ...................................................................... 2.
2. Pappus fehlend oder statt seiner nur ein kronenfor-

miger, schwach vorspringender Rand: Subtrib. 2. 
Lapsaneae.

Pappus deutlich e n tw ick e lt ................................................3-
3. Pappus kurz, aus Aachen, stumpfen, bisweilen am

Grund zu einem Kronchen verbundenen Borsten 
bestehend: Subtrib. 3. Oichorieae.

Pappus spreubliitterig, bisweilen mit haarfeinen Enden: 
Subtrib. 4. Hyoserideae.

4. Pappus der Bluthen des Mittelfeldes oder aller Blu
then A e d e r i g ..................................................................... 5.

Pappus einfach h aarig ...........................................................8.
5. Bliithenboden nackt, d. h. ohne Spreublatter, hbch-

stens mit Harchen besetzt................................................6.
Bliithenboden mit Spreublattem besetzt.......................... 7.

flo ra  X X IX . 2



6. Pappus aller Priichte fiederig, mit freien Fiedern,
oder nur der Pappus der Randfruchte kronenformig: 
Subtrib. o. Leontodonteae.

Pappus aller Friichte fiederig, mit verwebten Fiederu; 
hochstens die Randfruchte mit spreuigem Pappus: 
Subtrib. 6. Scorzonereae.

7. Bluthenboden mit abfalligen Spreublattern besetzt:
Subtrib. 7. Hypochoerideae.

8. Fracht geschnabelt, der Schnabel am Grandę mit
einem vorspringenden Kronchen oder mit Schuppen 
versehen: Subtrib. 8. Chondrilleae.

Fracht schnabellos oder geschnabelt, aber der Schnabel 
am Grand ohne Kronchen oder Schuppen . . .  9.

9. Fracht flachgedruckt: Subtrib. 9. Lactuceae.
Fracht stielrund oder kantig: Subtrib. 10. Crepideae.

Grattłingen:

Sectio 1. Tubuliflorae.
Tribus 1. Eupatoriaceae.
Subtribus 1. Eupatorieae.

Hiillkelch dachig, cylindrisch:
Gatt. 742. E u p a toriu m  L. 

Hiillkelch einfach, nicht dachig, mit schwachem Aus- 
senkelch: . . Gatt. 743. A d e n o s ty le s  Gass.

Subtribus 2. Tussilagineae.
Kopfchen monocisch, mit weiblichen Randbliithen . 1.
Kopfchen d io c i s c h ...................................................... 2 .



1, Randbliithen einreihig; Scheibenbliithen gynandrisch:
G att. 744 . H o m o g y n e  Cassin.

2. Randbliithen mehrreihig;Scheibenbluthen gynandrisch:
G att. 745. T u s s ila g o  L. 

Weibliche Kopfchen mit mehrreihigen, zungenf o r rnigen 
oder fadlichen Randbliithen:

Gatt. 746 . P eta s ites  Gaertn.

Tribus 2. Asteroideae.
Subtribus 1. Asterineae.

Alle Bluthen gynandrisch und rohrig...........................1.
Strahlbliithen weiblich oder steril, alle oder die aus- 

seren zungenform ig..................................................... 2.
1. Frucht von der Seite zusammengedruckt, schnabellos; 

Pappus haarig; Bliithenboden flach, nackt, kalii; 
Hiillkelch dachig: G att. 747. L in o s y r is  DC.

2. Strahl andersfarbig, meist weiss oder yiolett . . .  3.
Strahl gleichfarbig, g e l b .....................................................8.

3. Hiillkelch dachziegelig.......................................................... 4.
Hiillkelch zweireihig, gleichblatterig............................... 5.

4. Strahlbliithen einreihig, weiblich:
G att. 748 . A ster  L.

Strahlbliithen einreihig, geschlechtslos:
Gatt. 749 . G a la te lla  Cass. 

Strahlbliithen mehrreihig: Gatt. 750 . E r ig e r o n  L.
5. Pappus haarig..................................................................... 6.

Pappus f e h l t ......................................................................7.
0. Haare des Pappus gleichformig:

G att. 751. B e llid ia s tru m  Cass.



Pappus der Strahlbliithen einfach, kurzhaarig, der- 
jenige der Scheibenbluthen doppelt, der iiussere 
aus zahlreichen kurzeń Borstchen gebildet, der 
innere aus wenigen langen Haaren:

Gatt. 752. S tenactis Cass.
7. Frucht flacligedruckt, berandet: Gatt. 753. B e llisL .

8. Frucht fast stielrund . Gatt. 754. S o lid a g o  L.

Subtribus 3. Buphthalmeae.
Pappus kurz kronenformig, in zerrissne gezahnelte 

Spreublattchen zerschlitzt; Frtichte der Strahlbliithen 
dreikantig, die der Scheibenbluthen zusannnenge- 
driickt, fast vierkantig:

Gatt. 755. B u p h th a lm u m  L.
Pappus kurz kronenformig, nicht zerschlitzt, gekerbt; 

Frtichte fast stielrund, gerillt:
Gatt. 756. T e lek ia  Baumg.

Subtribus 4. Iunleae.

Pappus gleichformig haarig: Gatt. 757. In u la  L.
Pappus doppelt, der innere haarig, lang, der iiussere 

kronenformig: Gatt. 758. P u lica r ia  Gaertner.

Tribus 3. Senecionideae.
Subtribus 1. Holenieae.

Gatt. 759. G alinsog ’a R. P. Hiillkelch einreihig, 
fiinfblatterig; Strahlbliithen meist fiinf, kurz zun- 
genformig, weiblich, der Pappus derselben nur am 
Innenrand der Frucht ausgebildet, aus rauhen



Haaren bestehend, der Pappus der Scheibenbliithen 
ringsum ausgebildet; Fracht kantig; Bluthenboden 
spreublatterig.

Subtribus 2. Heliantheae.
HUllkelch zweireihig, die iiussere Reihe abstehend;

Strahl felilend oder geschlechtslos; Bluthenboden 
spreublatterig; Fracht vierkantig, mit 2— 5 gran- 
nigem Pappus. . . .  Gatt. 760 . B id en s L. 

Hiillkelch dachig; Strahlbliithen geschleclitslos; zun- 
genformig; Bluthenboden spreublatterig; Pappus 
2 und mehrblatterig, abfallig; Frucht flachgedriickt 
vierkantig . . . Gatt. 761. H e lia n th u s  L.

Subtribus 3. Ambrosieae.
G att. 762 . X a n th im n  Tourn. Hiillkelch bei den 

mannlichen Kopfchen vielblatterig dialyphyll, bei 
den weiblichen Kopfchen gamophyll, zweibliithig 
mit kronenlosen Bliithen; Frucht vom erhartenden 
Hiillkelch umschlossen.

Subtribus 4. Anthemideae.
Bluthenboden markig, nicht l iohl ' ) ................................ 1.
Bluthenboden h o l i l .............................................................. 10.

1. Strahlbliithen rohrig-fadlich oder kronenlos . . .  2.
Strahlblumen deutlich zungenformig, selten ganz

. felilend und alle Bliithen gynandrisch..................... 5.
2. Frucht fliigellos, kantig, nicht flachgedriickt . . .  3.

1) Hierbei ist zu beaeliten, dass z. B. bei A nacyclus der 
Kbpfchentrager unterhalb des Bliithenbodens liolil wird, niclit aber 
der Bluthenboden selbst.



Fracht der Randbllithen flachgedriickt, gefliigelt . . 4.
3. Hullkelch eirund oder kngelig; Fracht verkehrt ei-

fo r in ig .....................Gatt. 763. A rte m is ia  L.

Hiillkelch flach halbkugelig; Fracht kantig gefurcht:
Gatt. 764. T an acetu m  L.

4. Randfruchte gestielt; Scheibenfriichte sitzend, breit-
randig; Strahlbliithen kronenlos, weiblich oder ge- 
schlechtslos: Scheibenbluthen mit flacher, zweifllige- 
liger, am Grund zweispomiger Kronrolire und vier- 
zahnigem Saum . . . Gatt. 765. C otu la  L.

5. Bliithenbodeii mit Spreublattem besetzt............................. 6.
Bliithenboden nackt............................................................... 9.

6. Strahl ftinfzahlig oder zehnzahlig, die Zungenblumen
ru ndlich .............................................................................. 7.

Strahl mehrbluthig, die Blumen lang zungenformig. 8.
7. Scheibenbluthen gynandrisch, mit flacher, zweifliige-

liger Rohre; Fracht flachgedruckt, am Ende nackt 
oder mit vorspringendem Rande:

Gatt. 766. A ch ille a  L.

8. Fracht fliigellos oder sehr schwach gefltigelt:
Gatt. 767. A n th e m is  L.

Fracht zweifltigelig, verkehrt herzfórmig:
Gatt. 768. A n a c y c lu s  L.

9. Fracht fliigellos, ohne Pappus, mit undeutlichem oder
kronenformigem Rand; Bliithenboden flach oder 
halbkugelig: Gatt. 769. C h rysan th em u m  L.

10. Bliithenboden nicht mit Spreublattem besetzt, nackt:
Gatt. 770. M a trica ria  L.



Subtribus 5. Gnaphalieae.
Frucht geschnabelt, ohne Pappus . . . . . . .  1.
Frucht schnabellos, mit Pappus.......................................... 2.

1. Hiillkelch dachig, die iiusseren Blatter grosser, zu-
riickgebogen; Randbliithen weiblicli, rohrig:

G att. 771. C arpesiu m  L.
2. Hullkelcli f i in fk a n t ig .......................................................... 3.

Hullkelcli a b g eru n d et.......................................................... 4,
3. -Randbliithen weiblicli, rohrig-fadlich, gezahnelt, mehr-

reiliig, die ausseren zwischen Spreublattern oder 
Hiillkelchblattem stehend; Scheibenbluthen vier- 
zahnig; Pappus liaarfein, hinfallig, die ausseren 
Reihen oft fehlend . . G att. 772 . F ila g o  L.

4. Hiillkelch rauschend; Randblutiien melirreihig, rohrig-
fadlich, gezahnelt; Scheibenbliithen gynandrisch 
oder mannlich; Pappushaare fadlich-keulig; Bliithen- 
boden vollig nackt: G att. 773 . G n aph aliu m  L. 

Randbliithen einreihig, weiblicli; Scheibenbliithen 
gynandrisch; sonst wie Gnaphalium:

G att. 774. H e lich ry s u m  Gartn.

Subtribus 6. Senecioneae.
Randfriichte ohne Pappus................................................ 1.
Alle Friichte mit P appus................................................ 2.

1. Strahlbliithen weiblicli, zungenformig; Bliitlienboden
nackt, zottig oder zerstreut behaart:

Gatt. 775. Doronicum L.
2. Hiillkelch Hacli oder h a lb k u ge lig ................................ 3.

Hiillkelch cylindrisch oder k ege lform ig ......................4.



3. Fracht gefurcht; Hiillblattchen 2— 3 reihig; Miindungs-
lappen der Scheibenbluthen gestutzt-kopfig:

Gatt. 776. A ro n icu m  Necker.
4. Hiillkelch z w e ir e ih ig ......................................................... 5.

Hiillkelch einreihig .............................................................. 6.
5. Strahlbliithen weiblich, zungenformig, mit Neben-

staubfaden; Miindungslappen der Scheibenbluthen 
am Ende yerdickt, mit einer kegelformigen, fłau- 
migen Spitze gekront: G att. 777. A rn ica  L.

6. Hiillkelch am Grandę mit zwei gegenstandigen Blat-
tem versehen, iibrigens e in fach .................................... 7.

Hiillkelch am Grand ohne gegenstiindige Blattchen. 8.
7. Strahlbliithen mit Nebenstaubfaden; Miindungslappen

und Griffelende dicht flaumhaarig:
Gatt. 778. L ig u la r ia  Cass.

8. Hiillkelch streng einreihig, ohne aussere Blattchen:
Gatt, 779. C ineraria  L. 

Hiillkelch aus einer langen inneren Blattreihe und 
sehr kurzeń, dachigen Aussenblattchen bestehend:

Gatt. 780. S en ecio  L.

ARTEN:

Sectio 1. Tubulifiorae.
Tribus 1. Eupatoriaceae.
Subtribus 1. Eupatorieae.

742. Eupatorium L.

2955. E. cannabinum L. Blatter gestielt, drei bis 
fiinffingerig, mit lanzettlichen, gesagten Abschnitten.



743. Adenostyles Cassini.
Blatter ruckseits etwas lilzig, grób ungleich doppelt

g e s a g t ...................... 2956. A. albifrons Reichb.
Blatter ruckseits auf den A dem flaumig, fast gleich 

gezahnt-gekerbt. . 2957. A. alpina Bluff. Fing.

744. Homogyne Cassin.
Blatter ziemlich tief gelappt...........................................1.
Blatter nur gezahnt, gekerbt oder geschweift . . .  2.

1. Blatter fast kahl. . . 2958. H. sihestris Cassin.
2. Blatter gezahnt-gekerbt, ruckseits auf den Nerven

fla u m ig ........................... 2959. H. alpina Cassin.
Blatter geschweift-gekerbt, ruckseits dicht lilzig:

2960. II discolor Cassin.

745. Tussilago L.
2961. T. Farfara L. Kopfchen vor den Bliittem 

erscheinend, gelb.

746. Petasites Gaertner.
Blatter ruckseits graugriin, w o llig ..................................... 1.
Blatter ruckseits w eissfilz ig .............................................. 2.

1. Mundungslappen der gynandrisehen Bliithen kurz,
eifórmig, Blatter herzformig, ungleich gezahnt:

2962. P. officinalis Moench.
2. Weibliche Bliithen fadlich; Mtindungslappen der gy-

nandrischen Bliithen yerlangert, lineal-lanzettlich,
z u g e s p itz t ..........................................................................3

Weibliche Bliithen nach oben breiter, fast zungen- 
fbrmig; Mtindungslappen der gynandrisehen Bliithen 
kurz, eifórmig



3. Blatter rundlich-herzformig, winkelig, stachelspitzig
gezahnt, riickseits wollig-filzig: 2963. P. albus Gartn. 

Blatter eiformig oder fast dreieckig-herzformig, un- 
gleich stachelspitzig gezahnt, riickseits schneeweiss 
filzig; Lappen des Grundes ans einander fahrend, 
ganz oder fast zweilappig: 2964. P. niveus Baumg.

4. Blatter fast dreieckig-herzformig, ungleich geziilinelt,
riickseits schneeweiss-ftlzig, Lappen des Grundes 
vorn verbreitert einwarts gekriimmt:

2965. P. tomentosus DC.

Tribus 2. Asteroideae.
Subtribus 1. Asterineae.

74'/. Linosyris DC.
2966. L. mdyaris Cassin. Blatter linealiscli, kahl; 

Hiillkelch locker.

748. Aster L.
Blatter d re in e rv ig ..........................................................1
Blatter einnervig...............................................................2

1. Stengel einkopfig; Bliittcłien des Hiillkelchs lanzett-
lich, lo ck e r ..........................  2967. A. alpinus L.

Bluthen in einfachem, abstehendem Ebenstrauss; 
Blattchen des Hiillkelchs abgerundet-stumpf, etwas 
abstehend..........................  2968. A. Amellus L.

2. Blatter ziemlieh fleischig, kalii, lineal-lanzettlich:
2969. A. Tripolium L. 

Blatter nicht fleischig, die stengelstandigen sitzend, 
lanzettlich, oberseits am Rand hin rauh:

2970. A. salignus Willd.



74.9. Galatella Cassin.
2971. G. cana Nees. Bliitter lanzettlich, stachel- 

spitzig, ganzrandig, dreinervig, pnnktirt, beiderseits 
nebst dem Stengel graufiaumig.

750. Erigeron L.
Stengel steif, r isp ig ...........................................................1
Stengel traubig oder arnikopfig..................................... 2

1. Rispe langlich, mit zahlreichen Kopfchen; Bliitter 
lineal-lanzettlicłi, nach beiden Enden verschmalert, 
borstig gewimpert, die unteren entfernt gesagt, alle 
knrzhaarig .....................  2972. E. canademis L.

2. Stengel traubig-ebenstraussig..................................... . 3
Stengel einkopfig oder arn ikopfig .............................. 4

3. Bliitter entfernt, abstebend, lineal-lanzettlich, ratih- 
haarig, .die unteren in den Blattstiel verschmalert:

2973. E. acer L.
4. Stengel einkopfig oder arnikopfig; die inneren weib-

lichen BlUthen rohrig . . 2974. E. alpinus L.
Stengel einkopfig; weibliche Bliithen sammtlicłi zun- 

genform ig........................... 2975. E. uniflorus L.

751. Bellidiastrum Cassin.
2976. B. Micheli Cassin. Schaff, blattlos, einkopfig; 

Grundblatter gestielt, langlich, in den Blattstiel 
verschiniilert.

752. Stenactis Cassin.
2977. St. annua Nees. Stengel am Ende ebenstraussig; 

untere Bliitter verkehrt-eiformig, grób gesagt, die 
oberen lanzettlich, entfernt gesagt oder ganzrandig.



758. Bellis L.
2978. li. perennis L. Rhizom dauernd, kriechend; 

Bliitter verkehrt-eiformig-spatelig, gekerbt, meist 
dreinemg.

754. Solidago L.
Stengel nach oben einfach traubig oder etwas rispig, 

allseitig entwickelt, ziemlich armkopfig; Bliitter 
eifbrmig, langlich und die oberen lanzettlicli und 
sitzend, zugespitzt, die unteren in den geflllgelten 
Blattstiel herablaufend . 2979. S. Virgaurea L.

Stengel nach oben eine reichkopfige, einseitswendige, 
aus Trauben zusammengesetzte Rispe bildend; 
Bliitter lanzettlicli, gesagt, scharf, dreinervig:

2980. S. canadensis L.

Subtribus 3. Buphthcdmeae.
755. Buphthahnum L.

2981. B. salicifolium L. Bliitter langlich und lan- 
zettlicli, schwach geziilnielt, (laiunig, die unteren 
stumpf, in den Blattstiel verschmalert, die oberen 
sitzend, verschmalert-spitz.

756. Telekia Baumg.
2982. T. speciosa Baumg. Bliitter gestielt, herz- 

tbrmig, doppelt gesagt, die obersten sitzend, ani 
Grund abgerundet oder herzformig umfassend.

Subtribus 4. Inuleae.
757. Imda L.

Innere Bliittchen des Hiillkelchs ain Ende verlireitert, 
spatelig: S tam m  1: C orv isa ria  Merat. Dub. . 1.



Innere Bliittchen des Hullkelchs am Ende zugespitzt: 
S tam m  2: E n u la  Dub............................................. 2

1. Blatter ungleicli gezahnt-gesagt, riickseits filzig, die
grundstandigen gestielt, liinglich, die stengelstan- 
digen herz-eiformig, zugespitzt, stengelumfassend:

2083. 1. Helenium L.
2. Friichte k a h l ................................................................ 3.

Priiclite rauhhaarig oder f la u m ig .......................... 10.
3. Bliittchen des Hullkelchs auf dem Riicken wollig-

f ła u m ig ................................................................................4.
Bliittchen des Hullkelchs kahl, hochstens am Rande 

g e w im p e r t ........................................................... ..... . 5.
4. Blatter langlich-lanzettlich oder langlich, spitzlich,

entfernt gezahnelt, aderig, riickseits wollig behaart, 
am Rande rauh, die stengelstandigen am Grand 
h e r z fo r m ig .....................  2984. I. germanica L.

5. Blatter kahl, hochstens am Rande gewimpert . . .  6.
Blatter und Stengel rauhhaarig..........................................0.

6. Hlillkelch doppelt, niimlich von 3— 6 lanzettlichen,
nervigen Bliittchen von der Lange des Hullkelchs
selbst umgeben.....................................................  7.

Hlillkelch einfach..................................................................... 8.
7. Blatter lanzettlich-linealisch, spitz, entfernt unmerk-

lich gezahnelt und ganzrandig, nervig, kahl, am 
Rande rauh und fast wollig: 2985. I. ensifolia L.

8. Bliitter lanzettlich, zugespitzt, entfernt unmerklich
gezahnelt oder ganzrandig, aderig, kahl, am Rande 
rauh, die oberen herzformig umfassend:

2986. I. solidna L.



Blatter eirund oder lanzettlich, gezahnelt, aderig, kahl, 
am Rande gewimpert-rauh, mit abgerundetem Grandę 
sitzend...............................  2987. I. sąuarrosa L.

9. Blatter eirund, langłich oder lanzettlich, ganzrandig
oder schwach gezahnelt, aderig; Stengel kopfig:

2988. I. hirta L.
10. Stengel rispig-ebenstraussig, y ie lk o p fig ..................... 11

Stengel 1- mehrkopfig.....................................................12,
11. Blatter liinglich oder langlich-lanzettlich, spitzlich,

oberseits flaumig, riickseits wie der Stengel dunn 
filzig; Blattchen des Hullkelchs abstehend-zurilck- 
gebogen...............................  2989. I. (Jonyza DO.

12. Blatter langłich, stumpilich, ganzrandig, oder schwach
gezahnelt, wie der Stengel filzig, wollig, die un- 
teren in den Blattstiel yerschmalert, die oberen mit 
herzformigem Grund umfassend; aussere Blatter des 
Hiillkelchs allmahlig kurzer:

2990. I. Oculus Ghristi L. 
Blatter lanzettlich, ganzrandig oder gezahnelt, ruck- 

seits wie der Stengel zottig-wollig; aussere Blatter 
des Hullkelchs mindestens so lang wie die inneren:

2991. I. britannica L.

758. Pulicaria Gaertner.
Strahl sehr kurz; untere Blatter in den kurzeń Blatt

stiel yerschmalert . . 2992. P. wdgaris Gaertn.
Strahl weit liinger ais die Scheibenbluthen; untere 

Blatter tief herzforinig umfassend:
2998. P. dysenterica Gaertn.



Tribus 3. Senecionideae.
Subtribus 1. Helenieae.
759. Galinsoga E. P.

Sehr astig; Blatter langgestielt, eirund, zugespitzt, 
ziemlich kahl; Fruchtboden kegelfórmig; Pappus 
mit 8 bis 16 Spreublattchen:

2994. G. pawiflora Cav.

Subtribus 2. Heliantheae.

760. Bidens L.

Blatter dreitheilig oder fiederig-fiinfspaltig:
2995. B. tripartitus L. 

Blatter lanzettlich, gesagt, am Grund etwas verbunden:
2996. B. cermms L.

76L Helianthus L.

Pflanze im Herbst absterbend (Sommergewachs); 
Blatter herzformig, dreinervig, gesagt; Bltithen- 
stiele verdiekt; Kopfe nickend, einzeln:

2997. H. anmms L. 
Pflanze dauernd mit knolligem Rbizom; Blatter drei-

fach nervig, gesagt, rauh, die unteren herz-eiformig, 
die oberen langlich-eiformig oder lanzettlich, zuge
spitzt, wendelstandig . . 2998. H. tuberosus L.

1.
2,

Subtribus 2. Ambrosieae.

762. Xanthium Tourn.
Blatter w e h r lo s ......................................
Blatter dornig...........................................



1. Friichte flaumhaarig, mit graden, etwas zusammen-
neigenden Schnabeln und graden, an der Spitze 
hakigen Domen , . . 2999. X. strumarium L.

2. Domen des Blattgrundes dreispaltig gabelig; Blatter
nngetheilt oder dreilappig mit verlangertem Mittel- 
lappen, zagespitzt . . . 3000. X. spinosum L.

763. Artemisia L.
Kandbliitiien w e ib lic h ................................................... 1.
Bliithen sammtlich gynandriseh; Bliithenboden nackt: 

Stam m  3: S eriph ida  Bess................................ 16.
1. Fruchtboden zottig: Stam m  1: A b s in th iu m  Tonrn. 2.

Frnchtbodeń nackt: S tam m  2: A b ro ta n u m  Tourn. 5.
2. Alle Stengel a u fre ch t................................................... 3.

Bliihende Stengel au fstrebend ................................... 4.
3. Stengel rispig; Blatter grau, die grundstandigen drei-

fach fiederspaltig, die stengelstandigen doppelt 
fiederspaltig und einfach fiederspaltig, mit lanzett- 
lichen, stumpfen Abschnitten:

3001. A. Absinthium L.
4. Sterile Stengel liegend; Rispe schmal, ruthenformig;

Blatter kahl, doppelt gefiedert mit lineal-lanzett- 
lichen Abschnitten . . . 3002. A. rupestris L.

Sterile Stengel rasig; bliihende Stengel ganz einfach; 
Blatter grau seidenhaarig, gestielt, die unteren drei- 
theilig bis vielspaltig mit lineal-łanzettlichen Ab
schnitten .....................  3003. A. Mutellina Vill.

5. Blatter v ie ls p a lt ig ................................................................6.
Blatter n n g e th e ilt ..............................................................15.

6. Blatter ohne Oehrchen am Blattstielgrunde. . . .  7.



Blatter am Blattstielgmnd g e o h r e lt ...........................10.
7. Stengel krautig, einfach oder wenig verastelt . . .  8.

Stengel holzig, hochwiichsig, sehr astig ..................... 9.
8. Blatter gran seidenhaarig, gestielt, die unteren fingerig-

vielspaltig, mit lineal-lanzettlichen Abscłmitten, die 
stengelstandigen im Umriss langlich, fiederspaltig, 
die obersten ganz oder am Ende dreizahnig:

8004. A. spicata Wulfen. 
Blatter zuletzt kalii, doppelt fiederspaltig mit gezahn- 

ten Fiederchen, die Zahne und Lappchen lanzettlich, 
in eine kurze Staclielspitze zugespitzt, alle Bliitter 
gestielt, die Stiitzblatter ganz:

3005. A. ładniała W .
9. Blatter riiclcseits flaumig, sammtlich gestielt, die un

teren doppelt gefiedert mit sehr schmal linealischen, 
fast borstliclien Abscłmitten, die oberen und bluthen- 
standigen dreispaltig oder ganz, fadlicli linealisch:

300(3. A. Abrotanum L.
10. Rhizom k r ie c h e n d ..............................................................11.

Rhizom nicht kriechend, aufrechte oder aufstrebende
Stengel treibend................................................................12.

11. Stengel krautig; Blattchen des Hiillkelchs verkehrt-
eiformig, sehr stumpf, die ausseren lanzettlich:

3007. A. pontica L. 
Stengel holzig; Blattchen des Hiillkelchs langlich, 

stumpf, die anssersten linealisch:
3008. A. austriaca Jacq.

12. Untere Stengeltheile holzig; Bltitlienstengel aufstre-
bend, rispig ........................................................................ 13

Flora X X IX .



Stengel anfrecht, k ra u tig ............................................... 14.
13. Blatter seidiggrau oder kahl, im Umriss rundlich-

eiformig, doppelt bis dreifach gefiedert, mit schmal 
linealischen, stachelspitzigen Abschnitten:

3009. A. campestris L.
14. Wurzel jahrig; Stengel einzeln, aufrecht, rispig, die

Rispe sehr astig, abstehend; Blatter im Umriss 
eifórmig, doppelt bis dreifach fiederspaltig, die Ab- 
schnitte der nntersten lineal-lanzettlich, der iibrigen 
selir schmal linealisch: 3010. A. scoparia W . K. 

Rhizom danernd, kraftig, sehr astig; Stengel rasig, 
anfrecht, rispig; Blatter riickseits weissfilzig, lieder- 
spaltig, mit lanzettlichen, zugespitzten, gesiigten 
und ganzen Fiedern. . . 3011. A. mlgaris L.

15. Stengel krautig, aufrecht; Blatter griin, kahl, lanzett-
lich-linealisch, die unteren am Ende dreispaltig:

3012. A. Drac-unculus L.
16. Sterile Stengel rasig, die bluhenden aufstrebend oder

aufrecht; Kopfchen langlich; Blattchen des Hiill- 
kelchs langlich-linealisch: 3013. A. maritima L.

764. Tanacetmn L.
3014. T. milgare L. Blatter doppelt fiederspaltig 

mit gesiigten Abschnitten; Kopfchen in reichem, 
gedrangtem Ebenstrauss.

765. Cotula L.
3015. C. aoronopifolia L. Blatter lanzettlich-lineal, 

nmfassend, fiederspaltig gezahnt; Stengel liegend,
Aeste einkopfig.



4.

5.

6.

766. Achillea L.
Strąki meist lObltithig; Zungenbliithen so lang wie 

der Hiillkelch: S ta m m  1: P ta rm ica  Tourn. . 1.

Strąki 5 bltitkig; Zungenbliithen lialb so lang wie der 
Hiillkelck: S tam m  2: M ille fo liu m  Tourn. . 12.

Strąki feklend, alłe Bliitlien gynandrisck, gelb 17.
1.

2.

Blatter u n g e tk e i l t ...........................................................2.
Bliitter ge fied ert................................................................ 3.

Blatter aus beiderseits eingeschnittengezakntemGrunde 
bis zur Mitte klein- und dicht-, uber der Mitte tiefer 
und entfernter gesagt, die Sagezahne stachelspitzig, 
kleingesagt, ziemlich angedruckt:

3016. A. ptarmica L.

Blatter fiederspaltig gesagt, die Sagezahne lanzettlicli, 
stachelspitzig, etwas abstekend, so lang wie der 
Querdurchmesser der Blattflache:

3017. A. alpina L.
Blatter einfach g e fie d e rt ..................................................... 4.
Blatter doppelt g e fied ert...................................................11.
Ebenstrauss zusammengesetzt................................................5.
Ebenstrauss einfach.............................................................. 10.
Untere Blatter im Uniriss langlich-keilig, gestreckt. 6.
Blatter im Umriss eirund-liinglich..................................... 7.

Blatter mit langlichen, stumpfen, ganzrandigen oder 
2— 3zahnigen Lappclien, die oberen Stengelblatter 
sitzend; Stengel ganz einfach, oberwarts nackt:

3018. A. Clavennae L.
7. Bliitter einfach sagezahnig 8.



Bliitter eingeschnitten doppelt gesiigt.......................... 9
8. Bliitter kalii oder schwach behaart, mit langlieh-lan-

zettlichen, spitzen, vorn 1— 3zahnigen, hinten 3 
bis Gzahnigen Fiedern mit lanzettlicben, in ein 
Stach elspitzchen zugespitzten Ziihnen:

3019. A. valesiuca Suter. 
Bliitter fiaumhaarig, mit fast keilformigen, ani Ende 

eingeschnitten 3— 4zahnigen Fiedern, die Grund- 
bliitter doppelt fiederspaltig, mit 3- bis vielspaltigen 
Fiedern. . . 3020. A. Thomasiana Haller fil.

9. Bliitter ziemlieh kahl, mit ziemlich breit lanzettlichen,
zugespitzten Fiedern mit zahlreichen Sagezalmen, 
die oberen Fiedern am Grunde zusammenfliessend, 
herablaufend . . . .  3021. A. macrophylla L.

10. Bliitter kahl oder schwach behaart, mit lanzettlich-
linealen, kurz stachelspitzigen, ungetlieilten oder 
1 ziihnigen oder an den unteren Blattern hinten 
2— 3ziihnigen Fiedern:

3022. A. moschata Wulfen. 
Bliitter stark wollig-zottig, die Fiedern der Stengel- 

bliitter ani Grund mit einem Lappchen versehen 
und dadnrch zweispaltig, mit lineal-lanzettlichen, 
spitzen, etwas ungleichen Abschnitten, die der Grund- 
blatter 4— 6ziihnig oder 2theilig, der yordere Ab- 
schmtt dreispaltig, der hintere zweispaltig:

3023. A. nana L.
11. Bliitter gefiedert mit 2— 3spaltigen oder fiederig

Sspaltigen Fiedern und linealen, spitzen, stachel
spitzigen Abschnitten . . . 3024. A. utrata L.



Blatter doppelt gefiedert mit 2— 3spaltigen oder 
fiederig Sspaltigen Fiedern und schmal linealischen, 
spitzen, stachelspitzigen Abschnitten:

8025. A. Clusiana Tausch.
12. Strahl ge lb .........................................................................13.

Strahl weiss, purpurn oder schmntzigweiss . . . .  14.
13. Blatter sehr zottig . . . 3020. A. tomentosa L.
14. Blattspindel ungezahnt oder hochstens gegen die

Spitze des Blattes etwas g e z a h n t ...........................15.
Blattspindel auf eine langere Strecke gezahnt. . . 16.

15. Stengelbliitter im Dmriss lanzettlich oder fast linea-
lisch, doppelt fiederspaltig, die Fiederchen 2— 3- 
s p a lt ig ........................... 3027. A. millefolium L.

16. Stengelbliitter im Umriss langlich, Spindel gefliigelt:
3028. A. tanacetifólia Ali. 

Stengelbliitter im Umriss eirund, Spindel schmal:
3029. A. nobilis L.

17. S tam m  3 : S a n to lin a  Rclib. Zweige einkopfig.
Pflanze schneeweissfilzig; Blatter vierfach fieder- 
theilig mit stumpfen Abschnitten:

3030. A. Chamaecyparissus Rb. fil.

767. Anthemis L.

Spreubliittchen ganzrandig, s p i t z ................................ 1.
Spreublattchen am Ende hautig, rauschend, stnmpf 

oder zerfetzt gezahnelt und bisweilen durch einen 
mehr hervorragenden Zahn stachelspitzig: S ta m m  3 :
N o b i le s ........................................................................... 6.

1. Spreublattchen lanzettlich oder langlich, ganzrandig,



in eine starre Staclielspitze zusammengezogen: 
Stam m  1: T i n c t o r i a ...............................................2.

Spreublattchen lineal-borstlicli, spitz: S tam m  2: 
C o t u l a ............................................................................... 5.

2. Fruchtboden gewolbt, aber nicht kegelformig; Fruchte
viereckig-zusammengedruckt, zweischneidig, am Ende
scharf g e r a n d e t ...............................................................3.

Fruchtboden verlangert, walzlich oder kegelformig; 
Fruchte stumpf vierkantig...............................................4.

3. Spreublattchen lanzettlich; Fruchte beiderseits funf-
streifig; Strahl gelb . . 3031. A. tinctoria L.

Spreublattchen langlicli; Fruchte beiderseits 3streifig; 
Strahl weiss . . . .  3032. A. austriaca Jacq.

4. Spreublattchen lanzettlich; Fruchte gleich gefurcht,
die ausseren mit einem gedunsenen, faltig-runzeligen 
Ringe, die inneren mit einem spitzenRand endigend; 
Fiederchen lineal-lanzettlich: 3033. A. awensisL.

5. Spreublattchen breit lanzettlich, stumpflich, schwach
geziihnt; Bluthenboden lang cylindrisch:

3034. A. ruthenica M. B. 
Spreublattchen lineal-borstlich; Bluthenboden ver- 

langert kegelformig . . . 3035. A. Cotula L.
G. Bluthen des Mittelfeldes g e l b .....................................7.

Bliithen des Mittelfeldes w e is s ..................................... 8.
7. Blatter mehr oder weniger flaumig, gefiedert, die 

Fiedern yielspaltig; Fruchtboden verlangert kegel
formig; Spreublattchen grannenlos, am Rand und 
an der Spitze trockenhautig: 3036. A. nobilis L. 

Blatter kahl, gefiedert, die Fiedern einfach, 2— 3spaltig



und gefiedert fiinfspaltig; Fruchtboden lialbkugelig; 
Spreublattchen lineal-langlich, an der Spitze brand- 
fleckig, zerfetzt-gezahnt und durch einen grosseren 
Zahn stachelspitzig . . . 3037. A. montana L.

8. Fruchtboden lialbkugelig; Spreublattchen lineal-lang
lich, stumpf, arn Ende zerfetzt gezahnt und brand- 
fleckig; Stengel einfach, 1- bis rnehrkbpfig:

3038. A. alpina L.
768. Anacyclus L.

3039. A. officinarum Hayne. Stengel aufrecht oder 
aufstrebend, meist einkopflg; Bliitter doppelt fieder- 
spaltig; Fruchte mit knorpeligem, glanzlosem 
Flugel.

769. Chrysanthemum L.
Strahl w e i s s ...........................................................................1.
Strahl g e lb ............................................................................. 12.

1. Stengel einkopfig.....................................................................2.
Stengel m ehrkopfig............................................................... 7.

2. Grundblatter lang gestielt......................................................3.
Grundbliitter kurz gestielt......................................................4.

3. Untere Bliitter verkehrteiformig-spatelig, gekerbt, die
oberen sitzend, lineal-langlich, gesagt, die Sageziihne 
des Blattgrundes schmaler und spitzer; Fruchte 
sśiinmtlich ohne Kronchen:

3040. Cli. leucantliemum L.
4. Untere Bliitter gekerbt oder eingeschnitten. . . .  5.

Untere Bliitter kammformig fiederspaltig......................6.
5. Untere Bliitter liinglich, in den Blattstiel yerschmiilert,

oder yerkehrt-eiformig, gekerbt, die folgenden ge-



sagt; Friichte des Randes mit einem hautigen, hal- 
birten, gezahnten Kronchen von der halben Lange 
der Rohre, die des Mittelfeldes ohne Kronchen:

3041. Ch. montanum L. 
Untere Blatter verkehrteiformig-keiłig, eingeschnitten 

5— 7z;ihnig, die oberen eingeschnitten gesagt; 
Frlichte sammtlich hautig bekront, etwa so lang 
wie die Kronrohre: 3042. Ch. coronopifolium Yill.

6. Grundbliitter und die Blatter der sterilen Kopfe im
Umriss rundlich eiformig, mit dicht genaherten, 
ganzrandigen Fiedern, die der bluhenden Stengel 
lineal, ganzrandig; Friichte sammtlich hautig be
kront ................................ 3043. Ch. dlpinum L.

7. Blatter einfach g e fied ert.................................................... 8.
Blatter 2— 3 fach gefiedert mit fadliehen Abschnitten 11.

■8. Blattspindel u n g e flu g e lt ..................................................... 9.
Blattspindel g e f lu g e lt ........................................................ 10.

9. Blattfiedern stumpf lcerbig gesagt-gelappt:
3044. Ch. Parthenium Pers. 

Blattfiedern scharf gesagt: 3045. Ch. corymbosum L.
10. Kopfchen klein, sehr zahlreich; Krone der Randfriichte

weit langer ais die Rohre:
3046. Ch. macrophyllum W . K.

11. Fruchtboden lialbkugelig; Strahl abstehend:
3047. Ch. inodornm L.

12. Friichte mit verwischtem Rand endigend; Blatter kahl,
gezahnt-gelappt, vorn breiter, dreispaltig einge
schnitten, die oberen herzfórmig umfassend:

3048. Ch. segetum L.



770. Matricaria L.
Strąki deutłich, zuletzt zuriickgesehlagen; Krone der 

Scheibenbliithen funfzahnig:
3049. M. chamomilla L. 

Stralil fehlend; Krone der Scheibenbliithen vierzahnig:
3050. M. discoidea DC.

Subtribas o. Gnaphalieae.
771. Carpesium L.

3051. C. cernuum L. Kopfchen einzeln, endstiindig, 
uberhangend.

772. Filayo L.
Blattchen des Hiillkelchs haarspitzig...........................1.
Blattchen des Hiillkelchs stum pflich ...........................2.

1. Stengel gabelspaltig, nebst den Blattern filzig-wollig;
Kniiuelchen der Kopfchen gabelstiindig und end- 
s t a n d ig ........................... 3052. F. germanica L.

2. Stengel rispig, mit aufrechten, tast einfachen, fast
iiln-igen Aesten................................................................ 3.

Stengel astig, mit gabelspaltigen Aesten......................4.
3. Dicht wollig; Kniiuelchen seitlicli und endstiindig;

Blatter lanzettlich . . . 3053. F. awensis L.
4. Filzig und etwas wollig; Kniiuelchen liinger ais die

lineal-lanzettlichen, aufrechten und angedruckten
B la t t e r ........................... 3054. F. minima Fries.

Filzig, fast seidenhaarig; Kniiuelchen kurzer ais die 
lineal-pfriemlichen Blatter . 3055. F. gallica L.

773. Gnaphalium L.
Kopfchen einhausig...........................................................1.
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Kopfchen zweihausig; Pappus der sterilen gynandrischen 
Bluthen an der Spitze verdickt: S tam m  3 : A n - 
tennaria  Giirtn................................................................10.

1. Pappus aller Bluthen fadlich oder am Ende wenig
verdickt: S tam m  1: G n aph alion  Koch . . .  2.

fi.andbliithen weiblich, mit fadlichem Pappus; Schei- 
benbliithen gynandrisch, mit am Ende verdicktem 
Pappus; Stam m  2 : L eo n to p o d iu m  Koch. . 9.

2. Stengel einfach oder hochstens am Ende astig-eben-
straussig...............................................................................3.

Stengel vom Grund an iistig, ausgebreitet . . . .  8.
3. Kopfchen in gestreckter A eh re .............................................4.

Kopfchen am Ende der Achse zusammengedrangt
oder einzeln......................................................................... 5.

4. Aehre der Kopfchen sehr gestreckt und locker; Blatter
lineal-lanzettlicli . . . 3056. G. silvaticum L. 

Aehre kurz, gedrungen, Blatter breit lanzettlich;
3057. G. norvegicum Gunner.

5. Kopfchen kurz a h r i g ...........................................................6.
Kopfchen geknauelt................................................................ 7.

6. Blattchen des Hullkelchs hochstens ein Britttheil so
lang wie das Kopfchen, Blatter lanzettlich, am 
Grund undeutlich dreinervig:

3058. G. Hoppeanum Koch. 
Blattchen des Hullkelchs uber halb so lang wie das 

K o p fc h e n ..........................  3059. G. supinum L.
7. Kopfchen blattlos, Blatter lanzettlich, halb umfassend,

die unteren vorn breiter, stumpf, die oberen nach 
dem Ende verschmalert: 3060. G. luteo-album L.



8. Kopfchen knanelig gehauft, beblattert, Blatter lan-
zettlich-lineal, nach dem Grand verschmalert:

3061. G. uliginosum L.
9. Stengel ganz einfach, Kopfchen endstandig, eben-

straussig gehauft, Ebenstrauss strahlig durch dicht- 
wollige, weit iiber die Kopfchen hinausragende 
Blatter . . . .  3062. G. Leontopodium Scop.

10. Rhizom auslaufertreibend................................... .....  .1 1 .
Rhizom ohne A u s lś iu fe r ..............................................12.

11. Grundblatter verkehrteiforinig-spatelig, oberseits kahl, 
rtlckseits sclmeeweiss iilzig, Blattchen des weib- 
lichen Hllllkelchs gefiirl)t, stnmpf, die der innersten 
Reihe sp itz ........................... 3063. G. dioicum L.

Blatter lanzettlich, beiderseits wollig, Stengel ganz 
einfach . . . 3064. G. carpathicuin Wahlenb.

Blatter breit lanzettlich, riickseits Iilzig; Stengel nach 
oben asti g. . . .  3065. G. margaritaceum Ł.

774. Helichrysum Gartn.
3066. H. arenarium DC. Ebenstrauss zusammenge- 

setzt; Blatter filzig, die grundstandigen verkehrt- 
eiformig-lanzettlich, die stengelstandigen lineal- 
lanzettlich.

Subtribus 6. Senecioneae.
775. Doronicmn L.

Pflanze mit Grundblattern..................................................... 1
Grundblatter fehlend oder 1— 2 ........................................4

1. Rhizom auslaufertreibend..................................................... 2
Rhizom ohne A u s la u fe r ..................................................... 3.



2. Blatter eiformig, gezahnelt, die grundstandigen lang
gestielt, tief herzformig, die mittlen geohrelt-gestielt, 
die oberen sitzend, umfassend; Fruchtboden zottig:

3067. 1). Pardalianches L.
3. Blatter eiformig, gezahnelt, die grundstandigen lang-

gestielt, ani Grund abgerundet oder abgeschnitten 
oder undeutlich herzformig, in den Blattstiel ein 
wenig vorgezogen, die mittlen geohrelt-gestielt, die 
oberen sitzend, umfassend:

3068. D. scorpioides Willd. 
Blatter fast kalii, die grundstandigen langgestielt,

grób gezahnt, rundlich-eiformig, tief herzformig mit 
abgerundeter, offener Bucht, die stengelstandigen 
mit tiefherzformigem Grund umfassend:

3069. D. cordifolium Sternb.
4. Die unteren 1— 2 Stengelblatter weit kleiner ais die

folgenden, diese zahlreich, genShert, herzformig, 
zugespitzt, gezahnelt, geohrelt-gestielt, die oberen 
langlich, umfassend, die obersten lanzettlich:

3070. I), austriacum Jacq.

776. Aronicum Neeker.
łlaare der Blutbenstiele sammtlich spitz, lang gegliedert 1. 
Haare der Bliithenstiele stumpf, kurz gegliedert . . 2.

1. Blatter krautartig weich; Stengel riihrig; Rhizom
wagerecht..........................  3071. A. Clusii Koch.

Blatter starr, dicklich; Stengel nur unter dem Kbpf- 
chen hohl; Rhizom schief absteigend:

3072. A. gladale Rchb.



2. Bliitter gezahnt, die unteren breit eiformig, am Grund 
stumpf, abgeschnitten oder fast herzformig, die 
stengelsfcandigen eiformig oder langlich, die oberen 
umfassend . . . .  3073. A. scorpioides Koch.

777. Arnie a L.

3074. A. montana L. Grundbliitter langlich-verkehrt- 
eiformig, fast ganzrandig, funfnervig; Stengel arm- 
kopfig; Bluthenstiele und Hiillkelcb zottig oder 
drusigflaumig.

778. Ligularia Cass.
3075. L. sibirica Cass. Bliitter fast pfeilformig, ge

zahnt; Traube endstiindig, einfach.

779. Cineraria L.

Ebenstrauss endstiindig, einfach.......................................... 1.
Stengel oberwiirts iistig, die Aeste ebenstraussig . • 10.

1. Blattrand k r a u s .....................................................................2.
Blattrand niclit k r a u s .......................................................... 3.

2. Bliitter glatt, etwas spinnwebig-wollig, gezahnt, die
unteren eiformig, herzformig, die folgenden in den 
breit geflugelten mehr oder weniger gezahnten 
Blattstiel zusammengezogen: 3076. C. crispa Jacq.

3. Stengel bis oben mit kleinen Bliittern besetzt. . . 4.
Stengel im oberen Theil fast n a c k t ................................ 9.

4. Fruchtknoten kalii und kaum f l a u m ig ............................ 5.
Fruclitknoten stark b e h a a r t ................................................6.

5. Bliitter lanzettlich-langlich, die unteren in den Blatt
stiel verschmalert. . 3077. C. pratensis Hoppe.



Bliitter eirund-langlich, die unteren am Grunde breit:
3078. C. alpestris Hoppe.

6. Fruchtknoten f la u m ig .....................................................7.
Fruchtknoten dicht und kurz steifhaarig . . . .  8.

7. Bliitter kurzhaarig-rauh, rnehr oder weniger wollig,
die grundstiindigen eirund-liinglich, gekerbt-gezahnt 
oder ganzrandig, die folgenden verliingert-lanzett- 
licli, ani Grand verschmiilert:

3079. C. longifolia Jaeq.
8. Grundbliitter am Grund 1'ast abgeschnitten, gekerbt

oder geziihnelt, die folgenden in den breit geflii- 
gelten Blattstiel zusammengezogen:

3080. C. spathulaefólia Gmel. 
Grundbliitter in den kurzeń Blattstiel zusammenge

zogen, untere Stengelbliitter nach dem Grund ver- 
schmalert, aber nicht in einen Fliigel herablaufend:

3081. C. campestris Retz.
9. Bliitter fast glatt, sparlich wollig, die grundstiindigen

eirund, in den kurzeń Blattstiel zusammengezogen: 
3082. C. aurantiaca Hoppe.

10. Bliitter zottig, lanzettlich, umfassend:
3083. C. palustris L.

780. Senecio L.
Strahl ganz fehlgeschlagen oder znrpckgerollt, Bliitter

fiederspaltig.....................................................................1.
Strahl deutlich, abstehend ' ) .......................................... 4.

1) Nur be i S. C aeiliaster Lam. fehlt der Strahl. Dieselbe 
gehort aber wegen ihrer ungetheilten Blatter in die letzte Gruppe.



1. Zungenbllithen ganz fehlend.................................................2.

Zungenbliithen zurlickgerollt...........................................3.
2. Frlichte flaumig; Blattchen des Aussenkelchs meist 10,

augedriickt, sehr kurz . . 3084. S. palustris L.
3. Frlichte kalii; Aussenkelcli locker, halb so lang wie

der H l i l lk e lc h .....................  3085. 8. niscosus L.
Frliclite grau flaumig; Aussenkelcli sehr kurz, ange- 

d r i ic k t ................................  3086. S. silvaticus Iz
4. Blatter niehr oder weniger eingeschnitten, flederspaltig

oder herziormig mit leierformigem Grunde . . .  5.
Blatter ohne grobere Einsclinitte, gesiigt oder ganz- 

randig............................................................................. 20.
5. Stengel v ie lk o p f ig ......................................................... 0.

Stengel e i n k o p f ig ........................................................ 19.
6. Bluthenstand locker.........................................................7.

Bllitlienstand ein dichter E ben strau ss.....................18.
7. Bliitter flederspaltig oder leierform ig.........................8.

Blatter herzformig, nicht tief flederspaltig . . . .1 7 .
8. Oehrchen am Blattgrund ungetheilt oder fehlend. . 9.

Grund des Blattstiels mit getheilten Oehrchen . . 12.
9. Blattspindel gezahnt; Aussenkelcli sehr kurz . . . 10.

Blattspindel ganzrandig; Aussenkelcli halb so lang
wie der H iillk e lch .................................................... 11.

10. Pappus bleibend, Stengel wollig:
3087. 8. vernalis W . K. 

Pappus hinfiillig, Stengel kahl;
3088. 8. nebrodensis L.

11. Rhizom nicht kriechend, Ebenstrauss 3— 6 kbplig;
3089. S. abrotanifolius L.



llhizom kriechend, Ebenstrauss vielkopfig:
3090. 8. erucaefoli-us L.

12. Friiclite der Randbliithen k a l i i ........................................13.
Sammtliche Friiclite llauniig............................................. 16.

13. Grundblatter langlich, nicht leierform ig.......................... 14.
Grundblatter le ie r fo rm ig .................................................. 15.

14. Ebenstrauss zusammengezogen, aafrecht:
3091. 8. Jacobaea L. 

Ebenstrauss locker, ausgebreitet:
3092. 8. aąuuticus lluds.

15. Randfriichte mit hinfalligem Fappus, untere Bliitter
gestielt, die ubrigen mit getlieilten Oehrchen halb 
umfassend . . . .  3093. 8. erraticus Bertol.

16. Bliitter riickseits dunn spinnwebig-filzig, leierformig,
mit vieltlieiligem Oehrchen umfassend:

3094. 8. iyraiifoiius Rchb.
17. Bliitter riickseits diinn .spinnwebig- tilzig, Blattstiel

der oberen Bliitter flugellos, schwacli umfassend:
3095. 8. cordatus Koch. 

Bliitter kahl, nur auf den Nerven riickseits kurzhaarig, 
Blattstiel der oberen Bliitter breit gefliigelt, mn- 
fa s s e n d .....................  3096. 8. subalpinus Koch.

18. Bliitter angedriickt graufilzig, zuletzt fast kahl:
3097. S. carniolicus Willd. 

Bliitter wollig-schneeweissfilzig: 3098. 8. incunus L.
19. Bliitter schneeweissfilzig, die unteren eiformig, einge-

schnitten gekerbt, die oberen linealisch:
3099. 8. uniflorus Ali.

. . . .  21.20. Strahl fehlgeschlagen . .



Strahl deutlich...................................................................... 22.
21. Bliitter langlich-lanzettlich, zugespitzt, ungleich ge-

zahnt-gesagt . . . 3100. 8. Cacaliaster Lara.
22. Strahl 5— 8b lu th ig ............................................................ 23.

Strahl 12- v ielb luth ig ....................................................   26.
23. Friichte k a l i i ........................................................................24.

Friichte flaumie 25.
24. Rhizom ohne Anslanfer, Spitzen der Blattsiigezahne

g ra d e ................................3101. 8. nemorensis L.
Rhizom mit Ausliiufern, Spitzen der Blattsiigezahne 

yorwsirts gekriimmt . . 3102. S. saracenicus L.
25. Bliitter ganz kahl, etwas raeergrun, Stralil 5bluthig,

Deckblatter aus breitem Grund lineal-pfriemlich:
3103. S. Doria L.

26. Strahl raeist 13bluthig, Aussenkelch raeist lObliit-
terig, halb so lang wie der Hiillkelch, Ebenstrauss
yielkopfig...........................3104. 8. paltidosus L.

Strahl reichbliithig, Aussenkelch vielblatterig, so lang 
wie der Hiillkelch, Stengel 1—3kopfig:

3105. 8. Doronicum L.

A nm erkung: Die Uebersicht iiber die Gattungen und 
Arten der Cynareen und Cichoraceen theilen wir zur 
Beąuemlichkeit des Lesers im letzten Bandę mit.
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2955. Eupatorium cannabinum L.

Wasserdost.
Das kraftige, dauenide, verastelte, kriecliende Bluzom 

treibt aufrechte, krautige, 1— 2 Meter hohe, nach oben astige, 
etwas entfernt mit gegenstandigen Bliittern besetzte Stengel. 
Bliitter gestielt, drei bis funffingerig, etwas rauhhaarig, mit 
lanzettlichen, gesagten Theilen, dereń mittler liinger ais die 
iibrigen; Bliithen in doldentraubiger, gedrungener, reich- 
bluthiger Kispe.

B esch re ibu n g : Der wagrechte, astige Wurzelstock ist 
mit vielen dichtstehenden Fasern besetzt und treibt einen 
1/2— 1 Ya Meter liohen, aufrechten, unteii runden, oben eckigen 
Stengel, welcher roth angelaufen, fein- und dichthaarig, nach 
oben verastelt und im Innern mit Mark gefullt ist. Die 
Bliitter sind gegenstiindig, die untersten ftinftheilig, die 
oberen dreitheilig, die obersten ungetheilt, die Blattlappen 
aut' beiden Fliichen schwach rauhbeliaart oder fast vollig 
haarlos, am Band ungleich gesiigt, nach beiden Enden ver- 
schmiilert, vorn lang zugespitzt, der Mittellappen ist am 
breitesten und urn den dritten Theil liinger ais die Iibrigen. 
Die Dolden stehen an den Spitzen der Aeste und sind viel~





bliithig. Die Bltithenstiele sind dichfc mit feinen Haaren 
besetzt, die Anthodien (gemeinschaftlichen Kelclie) langlicb- 
cylindrisch, ihre Schuppen anliegend, langlich-lanzettformig, 
am Rande gesagt und weisslich, die inneren (oder oberen) 
am Rande hellroth. In jedem Anthodinm befinden sieh nur 
5— 7 helłrothe, fast fleischrothe, wohlriechende Blumchen, 
dereń Sauni sich allmahlig in die Rohre verschmalert. Die 
Achenie ist langlich, fiinfseitig und kalii.

Y orkom m en: An Waldbachen, auf etwas fenchten 
Waldschlagen, an fenchten Felsen, iiberhaupt an schwach 
beschatteten feuchten Orten. Durch das ganze Gebiet ver- 
breitet. Ygl. D. B. M. 1885, S. 90. In Preussen nach 
Fr. J. Weiss ziemlich haufig, so z. B. bei Konigsberg, 
Caymen, Cranz, Darkehmen, Gumbinnen, Insterburg, Heils- 
berg, Memel, Neustadt u. a. O.

B liith eze it : Juli bis September.
A n w en du n g : Diese Pflanze entbalt ein atherisches Oel, 

welches ihr einen schwachen, nicht angenebmen Geruch giebt, 
desgleichen ein Harz und einen eigenthumlichen Stoff, E upa- 
to r in  genannt. Die Blatter schmecken bitter, der Wurzel- 
stock hat einen noch bitteren und zugleich scharfen Ge- 
schmack. Man gebraucht R ad ix  et H erba  E u p a tor ii s. 
C annabinae aąu aticae  s. St. Cunigundae. Ilire W ir- 
kung ist auflosend, in starkeren Dosen emetisch purgirend 
und diuretisch. Man wendet sie bei Bauchwassersucht an, 
sobald diese nach Wechselfiebern entstanden ist, desgleichen 
bei Hautausschlagen und Leberfleclcen; dem Yieh ist das 
Kraut nicht gesund. Auch eine prachtige Zierpflanze, nament- 
lich fur Parkanlagen an schattigen Teichrandern.



Narne: Eupafcor, Konig des Pontus, soli diese Pflanze 
zuerst ange wendet haben und daher ihr Name.

Form en: Die Pflanze kommt bisweilen weissbliihend 
vor, so z. B. in grosster Menge im Schwarzathal in Thuringen, 
wo sie von meinem Sohn J. G. Hallier und mir haufig be- 
obachtet wurde.

A bbildungen. Tafel 2955.
A oberer Theil der bluhenden Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Bliithe,

vergrossert; 2 Staubgefassrohre, desgl.; 3 Fracht, desgl.





2956. Adenostyles albifrons Reichenb.

Weisser Alpendost.

Syn. A. Petasiles Bluff. Fing. A. albida Cass. Cacalia 
hirsuta Vill. C. tomentosa Jacq. C. Petasites Lam. C. albi
frons L. fil. C. odpina a. L.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen diinnen, auf- 
rechten, mit wenigen Blattern besetzten, bis meterholien 
Stengel. Die Bliitter sind gestielt, nierenherzformig, grob- 
und ungleich - doppeltgezahnt, unterseits graufilzig. Die 
Bluthenkopfchen sind drei- bis sechsbltithig, die Kronen 
purpurfarbig.

B esch re ib u n g : Der aufrechte, aus einem kurzeń 
Wurzelstock entspringende Stengel wird 60— 100 Cm. hoch, 
ist kantig, gestreift, erreicht die Dicke einer Rabenfeder und 
ist nach oben zu filzig behaart. Die Bliitter werden sehr 
gross; die unteren Stengelblatter messen ni elit selten 20 Cm. 
Breite und 17— 20 Cm. Lange, docli sind sie zugespitzt und 
ihre Unterfliiche ist graufilzig, wahrend ihre Oberflache haar- 
los und grasgriin bleibt. Die rinnigen Stiele der Stengel
blatter haben an ihrer Basis nicht selten breite blattartige 
Ohren. Die obersten Bliitter, an dem Grunde des Bliithen- 
standes sind nur 3 Cm. lang, lanzettformig und ganzrandig. 
Der Bliithenstand besteht aus mehren Ebenstraussen, dereń 
Bllithenkopfcben anfangs ganz dicht bei einander, spater aber



lockerer stehen. Der haarlose an der Spitze rothe Hiillkelch 
ist noch einmal so kurz ais die Bliithen, letzte haben eine 
sich allmahlig erweiternde Rohre und ihre vier Zipfel stehen 
ziemlich aufrecht. Die Staubbeutelrohre ist in der Bluthe 
verborgen, doch der Gipfel ragt hervor.

York o mm en: Auf Triften der Alpen, an waldigen 
Stellen der Yoralpen. Durch die ganze Alpenkette verbreitet; 
auf den Yogesen; im Schwarzwald; auf den Sudeten. Nach 
A. Sauter (Flora, S. 48) im Salzburgischen haufig an schattig- 
feuchten Stellen der Gehange der Alpen von 1300 bis 
1600 Meter, so z. B. am Untersberg, Genner, Loferer, Lun- 
gauer Alpen. Vgl. D. B. M. 1885, S. 90. Nach Hoppe 
(Sturms Flora, Heft 37, No. 15) kommt sie im Salzburgischen 
sogar in den Schneegruben vor. Vgl. D. B. M. 1886, S. 77. 
Im bairischen Hochland nach Prantl (Flora 1884, S. 483) 
auf Alpenwiesen und im Krummholz von 1320 bis 2080 Meter 
verbreitet, zuweilen tiefer lierab. In Schwaben (nach Martens 
und Kemmler 1883, I, S. 226) auf dem Schwarzwald bei 
Scliramberg, Reinerzau, Lauterbad bei Freudenstadt, am 
Kniebis, am wilden See, am Windhof bei Wildbad und im 
Klein Enzthal bei der Agenbacher Sagemiihle; in Ober- 
schwaben auf der Adelegg; im Badischen Schwarzwald im 
Wutach- und oberen Donauthal; in den Hochvogesen und 
noch nordlich der Breusch am Katzenberg im Elsass; im 
Riesengebirge am Glatzer Schneeberg, im Mahrischen Ge- 
senke, im Bielitzer Gebirge bei Teschen.

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

empfehlenswerth.



Nam e: Er ist zusammengesetzt aus adrv, die Driise 
und OTvXoę, der Griffel, bedeutet also Drusengriffel, bezieht 
sich daber auł' die charakteristische Form der Griłfelscbenkel.

F orm en : Sie kommt ebenso wie die folgende mit 
Oehrcben am Grund der Blattstiele vor.

Abbi ldungen.  Tafel  2956.
AB Theile der Pfianze in natiirl. Gros.se.



2957. Adenostyles alpina Bluff. King. 

Alpendost.

Syn. Cacalia alpina (■}. L. C. glabra Yill. C. alliariae- 
folia Lam. Tussilago Cacalia Scop. Adenostyles niridis Cass.
A. glabra DC. pr.

Der vorigen sehr ahnlicli. Die gestielten Blatter sind 
nieren-herzformig, etwas ungleich-kerbzahnig, unfcerseits griui 
und nur auf den Adern flaumig behaart. Die Kopfclien 
sind drei- bis sechsbliitliig, die Kronen purpurfarbig.

B esch re ibu n g : Der Stengel ist kantig und gerieft, 
wird GO— 90 Cm. hoch und kommt aus einem kurzeń Wurzel- 
stocke. Die Wurzelblatter werden bis 22 Cm. breit und bis 
19 Cm. lang, sind aber vorn nicht zugespitzt, sondern viel- 
rnehr abgerundet und ihre Unterflache ist bios ani den Adern 
flaumig. Die Stengelblbatter sind ilineri ahnlich, nur kleiner 
und gewohnlich ist der Stiel derselben an der Basis kurz 
gerolirt. Nach oben zu wird der Stengel filzig. An seinem 
Gipfel findet sieli der Ebenstrauss, welcher in Gestalt dem 
der Ad. a lb ifron s  selir abnlich ist. Alle Bluthenstiele sind 
graufilzig, die Deckblattchen klein und lineal, der Hullkelch 
;l/5 so lang ais die Bliithen, die Kelcbscliuppen an der Spitze 
roth. Die Blutlien haben einen vierspaltigen Saum, welcher 
absteht und die Staubbeutelrohre sehen lasst, die aus vier 
Antheren besteht. Der Griffel ragt weit aus der Bliithe her-







vor. Im Ganzen ist diese Species der Ad. a lb ifro n s  ahn- 
lich, unterscheidet sich aber 1) dnrch die abgerundeten, niebt 
zugespitzten Stengelblatter; 2) dnrcli die auf der Unterflache 
nicht filzigen Blatter; 3) durch die langeren Hiillkelche; 
4) durch die abstehenden Rronenzipfel.

Y orkom m en : Auf Alpentriften, wie iiberhaupfc an 
ahnlichen Orten wie die yorige. Durch die ganze Alpen- 
kette verbreitet. Im Salzburgischen (A. Sauter, S. 48) haufig 
an schattigen, feuchten Stellen der Geliange der Alpen von 
1000 bis 1400 Meter, so z. B. am Gaisberg, Untersberg, 
Noekstein, aber auch bis zum Fuss der Gebirge herab- 
steigend (650 Meter); in den bairischen Alpen bis 2250 Meter 
verbreitet und auf der Hochebene bei Lechbruck, Beuerberg, 
Grunwald, Blomberg bei Tolz; in Schwaben im Wald auf 
der Adelegg bei Isny (975 Meter). Yergl. D. B. M. 1883, 
S. 44: 1885, S. 90; 1886, S. 77. Hoppe (Stumfs Flora, 
37, 14) ftihrt Karnthen an, vorzuglich am Wasserfall am 
Fuss der Redschutzalp bei Heiligenblut.

B lu th eze it : Juli, August.
A n w en d u n g: W ie bei der Yorigen.
F orm en : Sie weicht ab mit ani Grund geohrelten Blatt- 

stielen.
(i. hybrida. Blatter ungleich fast doppelt gezahnt-gesagt; 

Ebenstrauss etwas locker; Hullkelch schwach wollig-llaumig; 
Kopfchen 12— 18bluthig. So in den Alpen von Wallis und 
Yon Graubiindten. Syn. Cacalia tomentosa fi. hybrida Villars. 
Nach Reichenbach ist sie identisch mit A. leucophylla.

A. leucophylla Reichenbach unterscheidet sich durch fast 
gleich gezahnte, beiderseits fiłzige Blatter, rundliche, ge-
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drungene Ebenstriiusse und wollige Hulikelehe. So auf den 
bochsten Walliser Alpen, im Saar- und Nikolaithal. Syn.
A. candidissima Cass. Cacalia leucophylla W . C. tonien- 
tosci Yill.

Anm erkung: Unter dem Namen Adenostylium diibium 
li.ciib. fil. bildet Reicbenbacb auf Tafel 4 des 16. Bandes 
eine seltsame Form ab, die sich nur in zwei Exemplaren: 
bei Telschenhorn im Wallis und ohne genauere Bezeichnung 
( Wallis) gefunden bat. Sie besitzt monadelphische Filamente, 
eine allmahlig erweiterte Kronrohre, abgekiirzte, ringsum 
warzige Mundungslappen.

Abbi ldungen.  Tafe l  2957.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bluthenkopfchen, vergrossert; 

2 Hiillkelch, desgl.; 3 einzelne Bluthe, desgl.
Tafel 2957 A. Pflanze in naturl. Grosse.





2958. Homogyne silvestris Cassin.

W ald lattich .

Syn. Tussilago silvestris Scopoli.
Uas kurze, dauernde Rhizom bildet einen aufrechten, 

zuletzt ineist tiber fusshoben Stengel, welcher am Grund 
einige grossere, langgestielte und am Stengel 1-—2 kleine 
Blatter triigt, dereń unteres kurz gestielt, das obere sitzend 
ist. Die Blatter sind herz-nierenformig, undeutlicb gelappt, 
und der Mittellappen ist dreizahnig, der Rand ist weich- 
stachelspitzig.

B esch re ibu n g : Diese Art ist die grosste ihres Ge- 
scblechts, denn ihr aufrechter Schaft, welcher im Anfange der 
Bliithe 13 Cm. bis handhoch ist, verlangert sich bis fusshoch 
und 50 Cm. Hohe. Die Wurzelblatter sind am Rande buchtig 
gezahnt und jeder Zahn geht in ein weiches Stachelspitzchen 
ans. Diese Zahnung ist nahe der Basis, ausgeschweifter und 
uberhaupt so, dass 5— 7 Zahne besonders weit hervorstehen, 
wodurch das Blatt 5 — 71appig erscheint. Beide Flachen 
sind griin, die Oberflache ist aber tiefer in Farbę, sonst 
ziemlich kahl. Der Blattstiel ist zottig und endet scheiden- 
artig. Die Blatter werden bis 5 Cm. breit und lang. Der 
Stengel liat unten 1— 2 Blsitter, die in Form den Wnrzel- 
bliittern gleichen, aber kleiner sind und mit ihren kurzeń, 
zottigen Stielen den Stengel scheidenartig umfassen. Nach 
oben hin bat der Stengel nur noch Sehuppen, d. h. Blatt-



scheiden ohne Stiel und Blattfliiche. Er triigt 1— 3 Kopfe, 
gewohnlich aber nur einen Kopf, welcher bis 3 Cm. wird. 
Die Hiillblatter sind purpurroth imd nur halb so lang ais 
die rbthlichen Blnmen.

V orkonm ien: Auf feuchten Triften der Alpen und 
Yoralpen, mit den Fliissen auch in die Ebene herabsteigend 
und so lioch ais der Wald emporgeht, hinaufsteigend; in- 
dessen nur im ostlichen Theile der Alpen von Steiermark 
durch Karntłien nacli Krain. Nach Hoppe (Sturms Flora, 
21, 9) besonders in waldigen Alpengegenden.

B liith ezeit: Mai, Juni,
A nw endung: Eine sebr litibsche Pilanze fur alpine 

Anlagen.
Der Karne H om ogyn e bezieht sieli auf die im Strahl 

befindlichen weissen Bliithen. (Siehe Seite 54.)

Abbildungen. Tafel 2958.
Pflanze in natiirL Grosse.





2959. Homogyne alpina Cassin.

Alpenlattich.

Syn. Tussilago alpina L.
Der Yorigen ahnlich, aber weit zierlicher, die Bliitter 

kleiner, der Stengel fast blattlos. Die Pflanze ist eine Schaft- 
pflanze, ihre Blatter sind herz-nierenformig, beiderseits griin, 
unterseits bios auf den Adern behaart, ani Rande geschweift 
gezahnt. Der wollige Schaffc ist einkopfig, die Bliithen sind 
gelblich, ihre Zipfel pnrpurfarbig.

B esch reibn n g: Der krieehende Wurzelstock treibt 
spannenhohe Schafte, an dereń Basis die gestielten, gekerbten 
Blatter łiervorbrechen, welche dick in Parenchym, oben ganz 
haarlos, aber wenig glanzend, unterseits nur auf den Adern 
behaart sind. Der Schaff ist einkopfig, nach unten zu brauu- 
roth und mit 1—-3 blattartigen Schuppen versehen. Der 
Hullkełch besteht aus 12— 14 brannrothen, lanzettlichen und 
zugespitzten Schuppen, welche kiirzer ais die Bliithen sind. 
Die Kronen der inneren Bliithen sind śiusserlich liellgelb, 
innerlich purpurrothlich und werden im Alter weiss, die 
ausseren fadenartigen Kronen sind klein, beide Arten yon 
Blumen fruchtbar. Die gestreiften Achenien haben einen 
stiellosen Pappus. Wilhrend der Bliithenzeit sind die lang- 
gestielten Blatter nur 12— 24 Mm. breit und etwas kiirzer 
in Lange; nach der Bliithe nehmen sie an Grosse zu.

Y orkom m en: Auf feuchten Triften sowie iiberhaupt 
an feuchten Orten der Alpen und Voralpen; in Oberbaden 
im Schwarzwald; Mśihren; Schlesien; im Erzgebirge. Im



Salzburgischen nach A. Sauter auf feuchten Grasboden und 
in Nadelwaldern vom Fuss der Alpen (650— 1600 Mefcer) 
selir haufig, z. B. am Gaisberg und Untersberg. Nach Prantl 
im bairischen Hochland in Waldungen, zwischen Krurninholz, 
in Mooren bis 2300 Meter verbreitet, seltner auf der Iloch- 
ebene, aber vereinzelfc bisHirschau bei Munchen herabsteigend; 
verbreitet auf den hoheren Bergen des bairischen Waldes; 
im Fichtelgebirge auf dem Schneeberg und bei Yordorf; in 
Schwaben nach Martens und Kemmler auf Waldwiesen der 
Voralpen, auf Adelegg bei 1100 Meter; in Baden auf dem 
Feldberg; in Schlesien bei Gorlitz, auf der Babia Góra, im 
Riesengebirge, auf dem Glatzer Schneeberg, auf der liohen 
Mense, Heuscheuer, Sonnenkoppe, hohen Eule, im lioehsten 
Erzgebirge vom Fichtelgebirge bis Johann-Georgenstadt, bei 
Frauenstein, Jeschkenberg bei Iteichenberg. Ygl. D. B. M. 
1885, S. 90; 1886, S. 77. Nach Artzt im sachsischen Voigt- 
land bei Streugrun (Schoneck), bei Greiz am Elsterufer, der 
Schwimmanstalt gegeniiber, am nordlichen Abhang des Kuh- 
berges bei Wernesgriin.

B liith eze it: Je nach der Meereserhebung vom Mai 
bis zum August.

A nw endung; Noch empfehlenswerther ais die vorige 
fiir alpine Anlagen.

Na me: H om ogyn e ist gebildet worden aus ouog, zu- 
gleicli und yvv!j, das Weib; weil hier mit den Zwitterbliithen 
auch einige weibliche vorhanden sind.

A bbildungen . T afe l 2959.
A bluliende Pfla.nze, natiirl. Grosse; B abgebluhtes Kopfchen, 

desgl.; 1 Bliitbe, yergrossert.
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2960. Homogyne discolor Cass.

Zwerglattich.

Syn. Tussilago alpina fi. L. Tuss. discolor Jacquin.
Sehr niedrig und zierlich. Die Blatter sind herz-nieren- 

formig, geschweiftkerbig, unterseits dicht und weissfilzig, 
oberseits fast kahl. Der Schaft ist einkopfig, die Bluthen 
sind pnrpurfarbig.

B escb re ib u n g : Ein kleines Pflanzcben in einer Hohe 
von 10— 20 Cm. Der Wurzelstock ist schwarzbraun und 
stehfc senkrecbt oder etwas schief im Boden. Die Wurzel- 
blatter sind klein, haben Flachen, welche ein Silbergroschen 
bedeckt und stelien an Stielen, die bei ausgewachsenen Bliit- 
tern etwas langer ais die Blattflachen sind. Die obere Seite 
der letzten ist griin, haarlos und netzaderig, die untere aber 
mit einem bleibenden weissen Filze belegt. Der Rand ist 
kerbzahnig, die Zahne sind, wenigstens bei den jiingeren 
Blattern, spitz. Die Blattstiele sind weissfilzig und an der 
Basis scheidenartig erweitert. Der Schaft bricht aus einer 
Scheide hervor. Er wird in der Bliithe nur 7— 10 Cm. hoch, 
spiiter aber verlangert er sich um das Doppelte. Er ist mit 
feinen Wollhaaren bekleidet, welche nach der Spitze hin 
immer dichter stehen und ihn oben ganz weissgrau erscheinen 
lassen, wahrend unten die braunliche Fiirbung desselben 
durchschlagt. Man findet an ihm 2— 3 Schuppen, wovon 
die unterste stengelumfassend, die oberste lanzettformig, halb- 
stengelumfassend und braunroth ist. Das Bluthenkopfchen



ist 1— 2 Cm. lang, die Hiillkelchschuppen sind lanzettformig, 
zugespitzt, braunroth und halb so lang ais die Scheiben- 
bluthchen. Diese sind roth oder rothlich, haben einen fiinf- 
zipfeligen Sanm, die Zipfel sind ausgebreitet und schmal. 
Die Antherenrohre ist dunkel-purpnrfarbig und die Griffel- 
schenkel ragen ans ihr weit hervor. Yon H om ogyn e a l- 
pina liisst sie sich leicht durch die weissfilzige Unterflache 
der Blatter unterscheiden.

Y orkom m en: An fenchten Orten auf den hochsten 
Alpen von Tirol, Karnthen, Steiermark, Salzburg und Oester- 
reich. Im Salzburgischen naeh Sauter (S. 48) auf kurz- 
grasigen, steinigen Stellen der Kalkalpen von 1600 bis 
1900 Meter, sehr selten, so am Tannengebirg am hohen 
Goli, im Lungau auf Urkalk, auf den Radstadter Tauern. 
Im bairischen Hochland nach Prantl im ostliclien Alpenstock 
von 1400— 2280 Meter, so am Scłmeibstein, Scharizkehl, 
Eckerfirst und auf der Ofenalp.

B lu th ezeit: Mai bis Juli.
A nw endung: Piir alpine Gartenanlagen die zierlichste 

ihrer Gattung.

Abbi ldungen.  Tafe l  2960.
A bluhende Pfianze, natiirl. Grosse; 1 Zwitterbliithe, vergr5ssert; 

2 weibliche Bliithe, desgl.





2961. Tussila go1) F a rfa ra  L.

Hustlattich.

Das Rhizom wird bis fingerdick, liegt wagerecht im 
Boden, ist mit kleinen Schuppen besetzt und treibt einen 
Buschel spannenhoher, stielrunder, schuppiger, einkopfiger 
Bluthenzweige und spater in verkiirzten Zweigen Rosetten 
von bis bandgrossen, im Umfang kreisrnnden, am Grand 
herzformig eingeschnittenen, am Rand seicht buchtig ge- 
lappten und ausserdem fein gezahnten, riickseits filzig-fein- 
haarigen Blattern.

B esch re ib u n g : Die 8— 13 Cm. lange Pflanze ist aus- 
dauernd und die Bliithen kommen vor den Bliittern zuni 
Vorschein. Die Wurzel besteht anfanglich in einem ver- 
kurzten und etwas verdickteu Wurzelstock, woraus sich ziem- 
licb einfache, fadenformige Fasern (Wiirzelcben) entwickeln; 
doch verliingert sich diese Wurzel spaterhin um ein Be- 
deutendes. Die einfachen, sprossenahnlichen, zahlreichen, 
weissfilzigen Schafte sind mit abwechselnden, angedriickten, 
lanzettfórmigen rothlich-braunen Schuppen bedeclct, welche 
sich endlich gleich unter der einzelnen Blnme anhaufen und 
hier gleichsam einen Kranz bilden, der ais Helmkelch das 
eiwalzenformige (fast glockenfórmige) aus an der Spitze

1) Hustlattich, von tussis, der Husten. Huflattich ist durch 
einen Schreibfehler entstanden.
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hautigen Schuppen zusammengesetzte Anthodium umgiebt. 
Die kaum łangeren goldgelben Strahlenbliimchen sind zungen- 
formig, oben abgerundet, sehr schmal und enthalten bios 
Stempel mit zweispaltiger Narbe, wiihrend die etwas kiirzeren 
ebenso gefarbten Scheibenblumchen eine regelmiissig rolirig- 
glockenformige Gestalt mit funfzahnigem Saum und beiderlei 
Genitalien enthalten, wovon die mannlichen ebenso lang 
ais die weiblichen sind. Letzte haben eine walzenformige 
feinhaarige oben ausgerandete Narbe. Die diinnen, etwas 
gebogenen und gestreiften Samen werden mit einer Samen- 
krone besetzt, dereń einzelne diinne Haare sich bogenformig 
zuruckbeugen. Die spaterhin hervorkommenden gestielten 
Blatter haben eine herz-nierenfórmige Gestalt, sind meist 
siebenwinklig und feinzalmig, oben dunkelgriin, unten weiss- 
filzig, doeh werden bisweilen beide Flachen mit einem zarten 
Filz iiberzogen.

Y orkom m en: An etwas feucliten Orten, auf Aeckern, 
an Grabenrandern, an Bahndammen, auf steinigen Flachen, 
an sterilen Orten aller Art, auf Lelimboden. Durch das 
ganze Gebiet verbreitet. Gern in der Niihe von Gewassern.

B lu th eze it: Februar bis April.
A n w en du n g : Sowohl Blatter ais Bluthen (herba et 

flo res  F arfarae), dereń chemische Bestandtheile Schleim 
mit etwas bitterm Extraktivstoff und eisengrunender Gerbe- 
stolf sind, werden zu arzneilichem Gebrauch gesammelt, in
dem man sie zu Thee bei langwierigen Lungencatarrhen be- 
sonders ais Hausmittel brauchte, wie schon Dioscorides und 
Plinius ruhmten. Audi empfahl Hippocrates einen aus der 
Abkochung bereiteten Umschlag zur Erweiehung von Eiter-



geschwiilsten. Der friscłi ausgepresste Saft wurde im Friiłi- 
jahr innerlich. gegen Scrophełgeschwiilste angewandt.

Name: T u ss ila g o , weil es gegen Husten (tu ssis ) 
angewendet wurde, wahrend das deutsche Huflattig sich auf 
die Pferdełmfform der Blatter bezieht. Lattig aus lactnca  
heisst soviel wie Sałat. —  F arfara  ist nicht gehorig zu 
entziffern. Naci) Matthioli zum Dioskorides III. 109 sollen 
die Bewołmer Toscanas den Huflattig F arfara  oder F ar- 
fa re lla  nennen.

Pliarmakop. german. Zweite Auflage. S. 113. Folia 
Farfarae.

x lbb ildungen . T afel 2961.
A Pflanze in nat. Girosse; 1 Randblume, vergrossert; 2 Scheiben- 

blume, desgl.; 3 Griffel, desgl.; 4 Staubgefass, desgl.; 5 Fruehtkopf, 
naturl. Grosse; 6 Blatt, ldeines Exemplar; 7 Fruchtboden, natiirl. 
GrOsse; 8 Frucht, vergrossert.



2962. Petasites1) officinalis Moench.

Pestwurz.

Syn. Tussilago Petasites1 2) L. P. mlgaris Desf.
Das dauernde, sehr kraftige Ithizom ist kurz gegliedert, 

fingerdick, astig, kriecht wagerecht im Boden und treibt an 
den Enden der Zweige iiber nuśsgrosse Kopfe. Blatter lang- 
gestielt (die Stiele '/2— 1 Meter lang), sehr gross, herzformig, 
ungleich-gezalmt, rdckseits graugriin filzig, die Lappen am 
Grand abgerundet, genahert.

B esch re ib u n g : Der Wurzelstock fingerdick, geringelt, 
fast knolJig, yerzweigt, anten sehr lange, fast einfache Wur- 
zelfasern ausschiekend, oben den Schaft, an den Seiten die 
etwas spiiter ais der Bluthenschaft hervortreibenden Blatter. 
Der Bluthenschaft ist 15— 45 Cm. hoch, oft fingerdick, rohrig, 
undeutlich grau behaart und mit lanzettformigen, grossen, 
braunlich-purpurnen, etwas filzigen Schuppen dicht besetzt. 
Die Blattstiele am Grunde scheidig, gekielt, 15— 30 Cm. 
hoch, das Blatt kreisrund nierenformig oder fast dreieckig, 
am Grunde stets tief herzformig, mit etwas genaherten Lappen, 
buchtig ungleich-gezahnt, die Zahne kurz, oben kahl, anten 
graufilzig. Die Bliithentraube anfangs gedrangt (Bliithen-

1) UnaahtjSt beim Dioscorides: Schirmkraut, wegen der grossen 
Blatter.

2) Strenge genommen ist das bei Linne nur die gynandrische 
Pflanze, die weibliohe Pflanze nannte Linne: T u ssilago  hybrida-





strauss, aber irrig, genannt), eiformig, langlich, spiiter starli 
verlangert, eigentlich traubig. Die Bliithenstiele meist ein- 
facb, selten getheilt, mit eilanzett- oder linienformigen Declc- 
blattern und Deckblattchen besetzt. Der gemeinschaftliehe 
Kelch aus linienformig-elliptischen, etwas stumpfeu, dunkel- 
purpurnen und schwacli behaarten Blattchen in einfacher 
Ordnung bestehend, kiirzer ais die Samenkrone. Die Bluth- 
chen gleich, rohrig, sehmutzig purpurfarben. Die weiblichen 
Bliithchen fadenformig. Die Narben der Zwitterbliithchen 
kurz, eiformig. Die Blumenkrone trichterfórmig, mit fiinf- 
theiligem Saume, die Abschnitte eirund. Der Fruclitboden 
nackt.

B em erkung: Fon dem Pet a sit es albus unterscheidet 
sich gegenwartige Art besonders durch die langliche Bliithen- 
rispe, die kurzeren Blattclien des gemeinschaftlichen Kelchs, 
die Farbę der Bliithen, die breiteren Abschnitte des Kronen- 
saums und die kurz eiformigen Narben, welche bei P. albus 
linien-lanzettformig zugespitzt oder fadenformig sind.

Vorkom m en; An nassen Ufern von Flussen, Bachen 
und Graben, auf zeitweilig uberschwemmten Wiesen, beson
ders in der Nałie von Bachen mit sehr seichten Betten, so 
dass sie bisweilen austreten. Durch das ganze Gebiet ver- 
breitet. In sehr trocknen Gegenden ist sie natiirlich seltner. 
Yergl. Oesterr. B. Z. 1873, S. 358. Yerhandl. d. westpreuss. 
zoolog, botan. Vereins 1878, S. 16. Potonie a. a. O., S. 165.

B liith eze it: Marz, April.
A n w en d u n g : Sonst waren Wurzeln und Bliithen dieser 

Pflanze (R adix  et f lo re s  P e ta s itid is ) im Arzneigebrauche. 
Besonders riihmte man die im frischen Zustande widerlich



riechende und bitterlich wanzenartig schmeckende Wurzel 
innerlich ais ein auflosendes harn- und scbweisstreibendes 
Mittel gegen Pest und Epilepsje, ausserlich gegen Geschwiire, 
auch Pestbeulen und gegen Podagra an. Auch bei Vieh- 
seuchen hat man sich der Wurzel bedient. Die frischen 
Blatter gestampft und mit Hacksel vermischt, werden vom 
Yieh. gem gefressen. Die Bliithen werden von den Bienen 
lleissig und zu einer Zeit besucht, wo es sonst noeh an 
Nahrung fiir sie 1'ehlt.

Naine: Den Nanien erhielt die Pflanze von der Grosse 
und Form der Blatter, die einem Hutę (petasu s) ahnlich 
ist. Die Pflanze eignet sich sehr zur Ausschmuckung von 
Graben- und Teichrandern in Parkanlagen.

A bbildun gen . T afel 2963.
A manniiche Pflanze in natiirl. Grosse; B Bliithenkopf der weib- 

lichen Pflanze, vergrosseit; 1 manniiche Bliithe, desgl.; 2 Scheiben- 
bliithe, desgl.; 3 Randbluthe, desgl.





2983. Petasites albus Gaertn.

Weisse Pinselblume.

Syn. Tussilago alba Hoppe. Die gynandrisclie PJianze 
mit buschelig-eifbrinigem Strauss ist: T. alba L. Die weib- 
liche Pflanze mit langlich-eiformigem Strauss ist: T. ramosa 
Hoppe.

Rhizom diinner und schlanker wie bei der vorigen; 
Blatter kiirzer gestielt, kleiner, rundlich-herzformig, winkelig, 
stachelspitzig geziihnt, riickseits wollig-filzig, ziemlicb weiss; 
Bliithen der weiblichen Pflanze fadlich; Miindungslappen der 
gynandrisehen Bliithen verliingert, lineallanzettlich, zugespitzt.

B esch re ibu n g : Der gegliederte kriechende rothbraune, 
etwas beschuppte, gegen 1 Cm. im Durchmesser haltende 
Wurzelstock treibt einzelne Wurzelchen. Der weissfilzige 
Schaft wird 8— 20 Cm. lang und hoher, ist walzenrund und 
mit zahlreiehen abwechselnden griinlichgelben ei-lanzettfór- 
migen, ganzrandigen, den Stengel halbumfassenden und zu- 
gespitzten, meist herunterhangenden Schuppen bedeckt. Die 
Bliithen bilden fast eine Art von Doldentraube, doch kommen 
auch Exemplare vor, wo eine verlangerte Traube beobaehtet 
wird. Die untersten Blmnenstiele sind sehr lang, wie die 
ubrigen fast fadenformig und mit einzełnen sehr schmalen 
fast linienformigen Schuppen (Deckbliittern) versehen. Past 
1 Cm. lang wird die Blume, dereń gemeinschaftlicher Kelch 
aus gleichen, linien-lanzettformigen, schmalen, briiunlichen 
Blattchen besteht, welche noch etwas kleiner ais die scheiben-



formigen weissen Bliithchen sind. Der Fruchtknoten ist 
langlich schmal, fast walzenformig, glatt, mit eiufachhaariger 
Samenkrone (pappus), welche den diinnen, rohrenfbrmigen 
Theil der oben sieli mehr glockenformig erweiternden oder 
anch trichterformigen Blnmenkrone nmschliesst. Die 5 Ab- 
schnitte des Kronensaums erscheinen sehr schmal nnd spitzig. 
Der Griffel mit keulenformiger oder spaterhin gespaltener 
Narbe ragt weit iiber die Stanbgefassrohre, der Fruchtboden 
ist nackt, fast eben und die Kelchblattchen schlagen sich 
spaterhin zuriiclr. Die erst nach der Entwickelung der Bliithe 
hervorkommenden Blatter sind langgestielt, rundlich-herz- 
formig, doppelt nnd scharfgezahnt und besonders auf der 
ITnterseite sehr dioht iveissfilzig.

V orkom m en: In feuchten Schluchten und an feuchten 
Abhangen, an den Ufern von Gebirgsbachen, besonders in 
alpinen und subalpinen Gebirgsgegenden, aber auch hie und 
da in niedrigeren Gebirgen. Durch die ganze Alpenkette 
verbreitet. lin Salzburgischen (A. Sauter 1879, S. 48) in 
Bergwaldern, auf Erdmuhren, an schattigen Bachufern, in 
Auen der Thaler bis 1300 Meter, hier und da gesellig, so 
z. B. bei Salzburg (Kuhberg), Elsbethner Fager; im bai- 
rischen Ilochland (Prantl 1884, S. 484) bis 1690 Meter; 
ferner bei Memmingen, Kaufbeuren, Lechbruck, Fełdafing, 
Beuerberg, Ueberlalle bei Miinchen, Deining, Lindau, im 
bairischen Wald, im oberpfalzer Wald bei Carchow, im 
Fichtelgebirge bei Knopfhammer, Warmensteinach, Weissen- 
stein, im Juragebiet bei Fischstein, Veldensteinerforst, Pot- 
tenstein, im Keupergebiet bei Baireuth, in der Ithon bei 
Bauersberg, Eierhauck; in Oberschwaben bei Grodt im Ober-



amt Biberacb, bei Scliussenried, Hohbiihl bei Essendorf' auf 
Lehm, im Laurathal bei Weingarteu, bei Wolfegg, auf der 
Adelegg bei Eisenbaeh, im Wald bei Zurgenstein und Merats- 
hofen im Oberamt Wangau, beim Hobentwiel, im siidwest- 
lichen Theil der Alb nicbfc selten, im Oberamt Tuttlingen 
bei Stetten und Wurmlingen, am Daslinger Berg, bei Raths- 
liausen, am Schafberg bei Hausen, am Hundsriick; im Ober
amt Balingen auf dem sumpfigen Giirtel am Uebergang vom 
braunen in den weissen Jura, am Fuss des Parrenbergs bei 
Mosslingen, am Fussweg von Ehingen naeh St. Jobami, bei 
Blaubeuren, Neresheim bei der Laufenmuhle; am Kniebis 
hinter der Bulbacher Glashiittte, zwischen Oalmbach und 
Hofen; in Unterschwaben bei Rottweil, selten an der Schloss- 
halde bei Sulz am Neckar, liaufig im Dobeltlial gegen Dorn- 
han noch auf Musehelkalk; in Baden im Schwarzwald, im 
Jura, bei Baar; in den Hochvogesen und mit den Flussen 
berabsteigend; am Yogelsberg in Hessen; in Westphalen am 
Wasserfall bei Ramsbeck und bei Brilon, ziemlich hauflg im 
Sauerland, so z. B. bei Medebach, Winterberg, Niedersfeld etc., 
bei Olslieim im Regierungsbezirk Trier, in der Eifel; im 
Thuringer Wald liei Goldlauter, Hirscbbach, Yesra, Kaminer- 
berg bei Ilmenau, am Rollbrunen bei Stadtilm, Ohrdruft, 
Tambacb, Frankenwald bei der sogen. Eremitage, Griifenrode, 
Griifenthal, Lehesten, Lobenstein, Lichtenberg, im Werretbal 
und iiber Mellenbach, bei Braunsdorf, bei Laasan unweit Jena 
am Kalkfelsen, aber ursprlinglich angepflanzt, ebenso bei 
Ammerback; bie und da im Harz; im Erzgebirge; in der 
Sachsischen Schweiz, so z. B. im Uttewalder Grund; in 
Bobmen z. B. bei Karlsbad, Prag; in Holstein; im ostlichen
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Schleswig; in Schlesien bei Gleiwitz iin Labander Wald, im 
Riesengebirge und mahrischen Gesenke; bei MefFersdorf in 
der Lausitz; bei Krotoschin in Posen; in Preussen bei Elbing. 
Ygl. u. a. I). B. M. 1885, S. 11, 27, 90, 98; 1886, S. 77. 
Irmischia 1885, S. 54. O. B. Z. 1868, S. 395. Sckenk’s 
Beitrage.

B liith eze it; Miirz bis Mai.
A nw endung: Eine prachtige Zierpflanze fur alpine 

Anlagen in Glirten.
Name: Hinsiehtlich der Etymologie des Namens P eta - 

sites findet man abweicbende Meinungen. Einige glauben, 
es komme yon dem griecłiischen p eta o , was: ich breite aus 
bedeutet, wegen grossen ausgebreiteten Blattern; andere von 
dem davon abstammenden petasus, einer Art von Hut bei 
den Alten, weil eine und die andere Art dieser Gattung 
wirklich sehr grosse Bliitter besitzt, die im Nothfall ais 
Hut benutzt werden konnten.

Form en: Ein Bastard zwischen dieser und der vorigen 
ist unter dem Namen P  Kablilcianus von Tausch beschrieben. 
So im Riesengebirge und bei Karlsbad in Bohmen. W ohl- 
1'arth fand sie im Jahr 1874 bei St. Peter in den sieben 
Griinden im Riesengebirge, wo sie dreissig Jahre friiher von 
Josephine Kablik entdeckt worden war. Ygl. Reichenbaeh. 
Bd. 16, Tafel 9.

A bbildungen. T afel 2963.
AB Pflanze in naturl, Grbsse.





2964. Petasites niveus Baumg.1)
Sclmee - Pinselblume.

Syn. Tussilago nivea Yill. Hoppe. T. frjgida Yill. Die 
weibliche Pflanze ist T. paradoxa Retz.

Der vorigen ahnlicli, aber an den rilckseits schneeweiss- 
filzigen, eiformigen oder fast dreieckig-herzformigen Blattern 
mit ungleich stachelspitzigen Zahnen nnd an den rothlichen, 
seltner weisslichen Blumen leicht zu erkennen. Lappen des 
Blattgrundes nach aussen gerichtet; bei der weiblichen Pflanze 
verlangern sieli nacli der Bliithe die Bliithenstiele. Die weib
lichen Blilthen sind fadlich; die Zwitter- und mannlichen 
Bliitlien sind rohren-trichterfórmig, alle Blumen rothlichweiss.

B esch re ib u n g : Sobald der Schnee zerrinnt, hebt sieli 
der mit Blattschuppen reiclibegabte, schneeweiss befilzte 
Stengel handhoch empor und zeigt, wie alle Arten des 
P eta s ites , zweierlei Pfłanzen hinsichtlich des Gesclilechts. 
Die mannlichen Exemplare bilden eifórmige Bliithenstrausse; 
ihre Kopfchen tragen eigentlich Zwitterblumen, die beide 
Arten der Greschlechtsorgane haben, nur einen samenlosen 
Fruchtknoten besitzen und deshalb unfruchtbar bleiben. Die 
weiblichen Exemplare bilden einen liinglichen Strauss, der 
sich spiiter sowohl in seinem Schafte ais in Stielen der Kopfe 
sehr verlangert, denn er streckt sich bis fusshoch empor und 
die Kopfe bekommen 3 Cm. lauge Stiele. Dass ist die 
T u ss ila g o  paradoxa  Retz, Sobald die Bllithezeit voriiber

1) J. 0. G. Baumgarton, geb. 1765 zu Luckau in der Lausitz, 
gest. 1843 zu Schassburg in Siebenbiirgen. Gab 1790 eine Leipziger 
Hora heraus und 1816—1846 in vier Biinden eine Flora von Sieben- 
biirgen.



ist, brechen die Wurzelblatter hervor, welche unterseits mit 
bleibendem, scbneeweissem bil ze besetzt und oberseits spinn- 
webig umzogen sind. Dieses Gewebe zerreisst aber bei Ent- 
wickelung der Blattflache, fallt ab und nun zeigen die Bliitter 
sehon grasgriine Oberflachen. Auch ihre Stiele sind weiss- 
filzig. Sie haben fast alle eine dreieckig-herzformige Gestalt 
und die Zipfel an der Basis des Blattes, die nicht selten un- 
deutlich zweilappig sind, wenden sieb nach aussen. Vor der 
Ausbildung sind sie aber eiformig oder herzformig und ebenso 
trifft man auch am Stengel halb ausgebildete Bliitter bei 
weiblichen Pflanzen. Die Hullblatter sind stumpf, filzig, nach 
oben hin rosenroth, die Blumen sind sammt den Griffeln 
fleiscbrothlich.

Y orkom m en: In alpinen und subalpinen Gegenden 
an thonigen, feuchten Abhangen, besonders an Bachrandern. 
In der Schweiz und von da durch die ganze Alpenkette ver- 
breitet. Im Salzburgischen im Geroll, auf steinigen Triften, 
vorzuglich an Ufern derBiiehe der Kalkgebirge bis 1.300 Meter 
stellenweise, so bei Salzburg, am Kuhberg, am Rosittenbach, 
im Buchweissbach und in der Gastein; verbreitet im bai- 
rischen Idochland im Flusskies 2050 Meter und aucb auf 
der Hochebene bis Augsburg und Munchen herab; in Ober- 
schwaben am Ufer der Iller bei Aitrach. Vgl. D. B. M. 1883, 
S. 44; 1885, S. 90; 1886, S. 77.

B lu th eze it: April, Mai.
A n w en du n g : W ie bei der vorigen.

A bbildungen. T afel 2964.
ABC weibliche und mśinnliche Pfianze in natiirl. Grosse.
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2965. Petasites tosnentosus DO.
Fil zige Pinselb lunie.

Syn. P. spurius Reichenbach. Tussilago spuria Retz. 
T. tomentosa Ehrh. P. tomentosus DC.

Dem P. o ff ic in a lis  ziemlich iihnlich, mit dem sie auch 
wolil nałier verwandt ist ais mit den beiden letztgenannten. 
Blatter fast dreieckig-herzformig, ungleich geziihnelt, riick- 
seits schneeweissfilzig, die Lappen des Grundes vorn ver- 
breitert und einwarts gekriimmt, 2— Slappig; Strauss fast 
ebenstraussig; die weiblichen Bliithen sind oberwarts breiter 
und fast zungenformig, die Narb en der Zwitterbliithen kurz 
und eiformig, die Farbę der Bliithen ist schmutzigweiss.

B esch re ibu n g : Der stielrunde, gegliederte Wurzel- 
stock kriecht weit unter der Erde fort, treibt vor dem Aus- 
bruche der Blatter einen dicken, etwas kantigen Bliithenschaft, 
weleher anfangs 15 Cm. hoch, mit weisser, - flockiger W olle 
bekleidet und mit grossen Schuppen besetzt ist. Die letzten 
stellen die Blattscheiden ohne Blattilachen dar, sind also 
eigentlich verkummerte Stengelblatter, weshalb der bliihende 
Stengel nicht Schaft genannt werden sollte. Sie stehen so 
dicht, dass sie sich gegenseitig decken, sind 5— 8 Cm. lang, 
lanzettlich, genervt, gemeinlich blassgriin und weisslicli be- 
randet. Der endstandige Bliithenstand bildet eine in die 
Hohe gezogene Itispe, welche entweder eine gewolbte Flachę



darstellt oder fast glockenformig ist. Die unteren Bluthen- 
stiele sind immer yeriistelt, die oberen einfach und sowohl 
an den Y erastelungen, ais in der Mitte der einzelnen Bluthen- 
stielclien selbst belindet sich ein schmales Deckblattchen. 
Die Bluthenkbpfe sind walzenformig, der Hullkelcli ist ziem- 
licli kalii, die Bliithchen sind schmutzigweiss, ins Gelbe oder 
ins Rbthliclie spielend. Die sogenannten mannlichen Pflanzen, 
dereń Bliithenkopfe im Innem unfruelitbare Zwitter und am 
Ran de einige frucbtbare weibliclie Bliitlien besitzen, bauen 
einen mehr cymenartigen Bluthenstand, die weibliclien aber 
einen mehr glockigen. Alle yerlangern den Seliaft nacli der 
Bluthe bedeutend und treiben zu dieser Zeit die Wurzel- 
blatter, welcbe zuerst auf beiden Seiten weissfilzig sind, 
spiiter aber auf der Oberfliiche den Filz abstossen. Sie sind 
vorn eiformig oder fast kreisrund, liinten dagegen tief-drei- 
eckig-herzformig. Die Lappen des Blattgrundes stehen ab 
und theilen sieli in 2—-8 Zipfel.

Y or komin en: Am Meeresstrand und an Flussufern im 
nordlichen Deutschland. An der Elbę von Dessau bis Mecklen- 
burg und ins Holsteinische und an einigen Nebenfltissen, so 
z. B. an der Havel bei Pichelsberg unweit Spandau, im 
Luneburgisclien (vergl. Steinvorth’s Programm, S. 12); an 
der Oder, im Warihebruch; in Pommern am Strande des 
Halfs und der Ostsee; hiiufig in Preussen am Ufer der 
Weichsel, des Pregels, der Memel, bei Bromberg und an 
den Haffcn, nacli Fr. J. Weiss nicht iiberall, aber gesellig 
und oft weite Strecken einnehmend, so z. B. bei Fischhausen, 
Konigsberg, Loetzen (z. B. am Abflusskanal des Kruglinner- 
seeis, etwa 1 Kilom, weit), Insterburg, Stallupoenen, Marien-



burger Werder, Heidekrug, Memel, Thorn, Cartaus, Neuen- 
burg u. a. 0.

B liitb eze it : April.
A nw endung: Eine hubsche Zierpflanze, auch zum An- 

treiben in Topfen geeignet.
A nm erkung: An der Grrenze unseres Plorengebiets in 

Lothringen kommt P. fragrans Presl. verwildert vor.

A bbildungen. T a fe l 2965.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2966. L in o syris1) vulgaris Cassin.8) 

Goldhaar.

Syn. Chrysocoma Linosyris L. Crimitaria Linosyris 
Lessing. Aster Linosyris Bernh. Galatella Linosyris Beichen- 
bach fil.

Das kurze, dauemde Bluzom treibt einige spannenhohe 
bis 1(2 Meter hohe, aufrechte, steife, ziemlich dicht mit 
scbmal-linealischen, kablen, punktirten, spitzen, steifen, fast 
anliegenden Błattern besetzte Stengel, welobe am Ende die 
fast doldige Traube der Kopfchen tragen; Hułlkelch locker, 
an den Spitzen etwas abstehend.

B esch re ibu n g : Die Wurzeł kurz, holzig, schwarzlich, 
mit vielen starken und langen, wenig zaserigen Wurzelfasern. 
Aus ihr erheben sieli ein oder mehre, 10 — 45 Cm. kolie, 
gerade, unten einfache, nur oben doldentraubig verastelte 
Stengel, welche an ilirer Basis etwas verdickt, mit den Resten 
abgestorbener Bliitter besetzt, dann wegen der abgefallenen 
Bliitter etwas nackt, darauf aber dicht beblattert, ubrigens 
rundlich, furchig - eckig und fast kahl, oder wie die ganze 
Pflanze von sehr kurzeń, nur unter der Loupe bemerklichen 
steiflichen Harchen etwas scharf sind. Die Bliitter sind 1 2 * *

1) Yon Uroi', Lein und oav(iię, eine Gemiisepflanze bei den Alten.
2) A. H. G. Graf v. Cassini, geb. 1781 zu Paris, gest. daselbst

1832. Arbeitete in seincn Mussestunden (er war Justizbeamter) iiber
die Compositen.





sitzend, linealisch, spitz zugespitzt, bis gegen 5 Cm. lang, 
nach oben hin ldeiner werdend, aufrecht, fast angedruckt 
stehend, oder mehr oder weniger ausgebreitet, ja zuriickge- 
schlagen, ferner bald flach, bald etwas rinnenformig gebogen, 
fast kahl oder ziemlich dicht mit kleinen kurzeń, steifliehen 
Ilaaren besetzt und dadorch etwas scharf, uberdies mit 
kleinen vertieften Punktchen wenigstens zuweilen versehn. 
Die Kopfchen bilden von 1— 20 beisammenstehend an der 
Spitze des Stengels eine ziemlich ebene Traubendolde. Die 
Hullblattchen sind grun, von ungleicher Lange nnd Breite, 
den eigentlichen Blattern ahnlich, nur die innern breitern 
mit weisslich hautigem Rande und zugespitzt, wie die Blatter 
hehaart, aher ani Rande dichter. Der Bluthenboden ist flach- 
convex, mit kleinen Grrubehen, welche einen etwas erhabenen 
Rand haben. Die Blumenkronen sind goldgelb, langer ais 
die Hiille, alle einander gleich, rohrig, oben fiinfspaltig,1 die 
Zipfel lanzettlich; die gelbe Staubbeutelrohre etwa so lang 
ais die Blumenkrone; der G rifłel mit seinen zwei gegen ein
ander gebogenen Narbenasten daraus hervortretend. Die 
Fracht langlich kreiselformig, zusammengedrtickt, von kurzeń 
angedriickten Harchen seidig; die Fruchtkrone haarig, die 
Haare etwas scharf, weisslich, wenig langer ais die Fracht.

Y orkom m en: An rauhen, felsigen Orten. Stellenweis 
in der Schweiz und im slidlichen und mittlen Deutschland 
bis Thiiringen. llaufig in den Yorbergen der Vogesen; hie 
und da in Baden; in Oberschwaben an der Westseite des 
Hohentwiels, im schwabischen Unterland bei Rottenberg in 
der Doili, am Wurmlinger und Hirschaner Berg; in Baiern
auf steinigen Abhangen und Haiden, so z. B. in der Garchinger- 
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haide, l>ei Deggendorf, Neuburg an der Donau, im Steiger- 
wald, bei Weltenburg, Harburg, Wemding, Dollnstein, 
Regensburg, Eltmann, Scbweinfurt, Kitzingen, verbreitet im 
Muschelkalkgebiet, ferner bei Obernburg auf Buntsandstein, 
in der Pfalz bei Griinstadt, Diirkheim, Ludwigshafen, Neu- 
stadt, Speier, ani Donnersberg; bei Wlirzburg; in Westphalen 
und in der Rheinprovinz; bei Wildungen; in Thiiringen bei 
Freiburg, Naumbnrg, Kbsen, Kleinbrembacli, Frankenbausen, 
Badra, Hachelbich, am Arnsberg bei Arnstadt, bei Haar- 
hausen, im Miiblberger Holz, am Rennberg bei Wanders- 
leben, am Seeberg, nacb Langethal bei Stadt Suiza, nach 
der Flora saxonica bei Eckartsberga; in der Provinz Sachsen 
am Biseliofsberg in der Dolauer Haide, in Weinbergen zwi- 
schen Rollsdorf und Seeburg, einzeln an buschigen Abhangen 
auf der recbten Seite der Saale zwischen Wettin und Dobis, 
an trockenen Abhangen bei Weissenfels; im Enterharz, so 
z. B. auf der Rosstrappe; hie und da an Abhangen des 
Oderthales von Frankfurt bis (larz; in Schlesien an den 
Elsenbergen bei Zobtin; im nordlichen Bohmen, so z. B. bei 
Teplitz, Leitmeritz, Jungbunzlau, Prag; bei Posen einmal ge- 
funden; bei Bromberg.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Ais Staude ftir den Blumengarten em- 

pfehlenswertli.
N am e: Der Name C hrysocom a ist aus jgmcrds, Gold 

und Haar gebildet und von der gelben Farbę der
Blumen hergenommen; er komnat bei den Alten nicht vor; 
eben so wenig der Name L in osyris , welcher aus zwei 
Pflanzenbenennungen zusammengesetzt, aus Xivov, Flachs und



óov()ię, osyris, eine ans niclit sicber bekannte Pflanze; beide 
Benennungen enfcsprecłien den deutscben, von der Bltitben- 
farbe und dem Anselm der Bliitter bergenommenen.

Form en: In Gar ten findet man eine Abweicbung mit 
kurzeń, weissen Strahlbltitben (Galatella linifolia Ne es).

De Candolle unterscbeidet ausserdem:
[i. minor DC. mit 1— 1 Meter boben Stengeln. 
y. patula DC. mit abstebenden oder zurllckgescblagenen 

Blattern.

A bbildungen . Tat'el‘2966.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Riillkelch mit Bliithenboden 

im Langsschnitt, vergr5ssert; 2 Blufche, desgł.; 3 Griffel mit Staub- 
gefassen, desgl.; 4 Griffel, desgl.



2967. Aster alpinus L.
Alpenaster.

Ein meist kaum fingerhohes dauerndes Pflanzchen mit 
kurzem, imgegliedertem Ilhizom. Die ganzrandigen Bliitter 
siad dreinervig, die stengelstandigen lanzettformig, die wurzel- 
standigen langlich und an der Basis in den Blattstiel ver- 
schmalert. Der aufreclite Stengel triigt nur eine einzige 
Blume mit blauen, selten weissen Strahlen. Die Blattchen 
des Anthodiums sind lanzettformig und locker und diese sind, 
wie alle griinen Theile der Pflanze, fein behaart.

B e s c h r e i b u n g : Diese schone Pflanze bat einen holzigen, 
oft sebr veriistelten Wurzelstock, welcher an seiner Spitze 
mit einer Rosette von kleinen, albnahlig sich in den Blatt
stiel verlaufenden Blattern besetzt ist. Die jungsten der- 
selben sind spatelformig. Der Stengel steht aufrecht, wird 
finger- bis spannenhocb, ist mehr oder weniger reicli mit 
Blattern bekleidet und namentlicb sind die Thuringer und 
Harzer Exemplare weit blattreicher ais die Schweizer. An 
der Basis sind sie am grossten, 3 Cm. lang und dariiber, 
nacb oben zu nehmen sie schnell. an Liinge ab. Beide 
Flacben sind wie der Stengel und das Antbodium mit kleinen 
Haaren dicbt besetzt. An der Spitze des Stengels steht eine 
einzige Blume, welche aufrecht geriebtet und von bedeutender 
Grbsse (mit den Strahlen 5 Cm. im Durchmesser) ist. Die 
kleinen Rbhrenblumchen sind goldgelb, die langen, oben
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kurz dreizahnigen Strahlenbliithen sind violett, seltener weiss 
die Achenie ist beliaart.

Y orkom m en: Bisher in Tliiiringen nur oberhalb Saal- 
feld auf den Bex-gen gefunden, welche die dortige Grenze 
der Grauwacke - Tlionschieferformation bilden und in die 
Region des bunten Sandsteins hinabfallen. Die Orte dieser 
Gegend sind Fischersdorf, Obernitz und das kleine Stiidtehen 
Konitz. Bei Obernitz kommt sie an beiden Wiinden der 
Saalberge vor. Weiter erscheint sie nocb ani Unterharze, 
auf dem Riesengebirge, auf den siidlichen und liochsten 
Spitzen des Schwarzwaldes und geniein ist sie auf den Alpęn. 
wo sie auf der ganzen Alpenkette zu finden ist. Auf dem 
Feldberg im Breisgau kommt sie leider nicht mebr vor. hu 
Thuringer Saalgebiet oberhalb Saalfeld ist sie leider dureli 
gewissenlose Sammler so gut wie ausgerottet. Dagegen 
tindet sie sieli in den mahrischen Karpathen; in Śchlesien 
im Kessel im Gesenke und auf dem Falkenfelsen (vergl. 
D. B. M. 1884, S. 50, 51, 85, 117; 1885, S. 11; 188(3, S. 77). 
Im Salzburgischen auf steinigen Alpentriften von 1000 bis 
1600 Meter nicht selten, so z. B. ani Untersberg, Genner, 
auf der Reitalp, auf den Loferer Alpen, Spielberg, hohe Goli, 
Fuscher und Grossarler Alpen, Nassfeld, Lungau.

B liith eze it: Juli bis September.
A nw endung: Eine sehr niedliche Gartenpflanze. Sie 

verlangt lockeren, nur massig feuchten Boden und freie Lagę. 
Bei starker Beschattung geht sie zu Grunde. Man kann sie 
aucli im Topf kultiviren, wobei sie im Winter gegeu Niisse 
und Frost zu schiitzen ist, ebenso gegen zu hohe Warme- 
grade. Ani besten eignet sie sich zur Ausschmuckung von



Felspartieen. In Garten komint sie aucli mit weissem Strahl 
vor. In Loddiges Bot. Gal). ISf. 1289 ist eine Form: Aster 
alpinus ramosus (mit astigem Stengel) abgebildet.

Form en: De Candolle untersclieidet:
(j. brachyglossus (kurzstrablige): mit linienformigen 

Blattern;
y. nivalis: mit scłimalen, graulicben Blattern und 

kleineren Blutbenkopfen. Ausserdem weicbt sie mit stiirkerer 
Behaarung ab: Aster hirsutus Host. So z. B. iiber Bad 
Burgwies bei Mittersill (800 Meter) auf Tbonsduefer.

Abbi ldungen.  Tafel  2967.
Pilanze in naturl. Grosse.





2988. Aster1) Amellus1 2) L.

Vergil’s Aster.

Syn. A. amelloides Hoffm. A. tinctorius Wallr. Amellus 
officinalis Gratt.

Das dauernde, liegende, gansekieldicke llhizom ist dicht 
mit Schuppen besetzt und tragt einen Meter hoken, auf- 
reckten, locker beblatterten, einfacben Stengel. Blatter drei- 
nervig, flaumig - rauh, die oberen langlich-lanzettlich, etwas 
gesiigt oder ganzrandig, die unteren langlicli, in den Błattstiel 
verschmalert; Ebenstrauss einfacb, abstehend; Blattcben des 
Hullkelchs abgerundet-stumpf, etwas abstehend.

B esch re ibu n g : Der schreibfederdicke, schwarzlicli- 
braune Mittelstock pflegt meist mehr oder minder horizontal 
zu sein und einzelne diinne, fadenformige Wurzelfasern ab- 
warts zu treiben. Der senkrechte, walzenrunde, scliarf be- 
haarte, ziemlich einfache Stengel erreiclit gewohnlich eine 
Ilohe von 1/3 bis 1 1/4 Meter und wird mit zahlreichen, ziem
lich anliegenden, dichtstehenden Blattern bekleidet, dereń 
unterste gestielte, oval lanzettformig, die obersten sitzenden 
im Gegensatz der sehr grossen, oval-spathelfórmigen fast 
linienfórmig werden; alle sind rauh, beinahe ganzrandig und 
etwas graugriin. Am Ende steht die wenig blutliige Dolden-

1) Stern, Sternblume, so hiessen die Astern und iilmliche Blumen 
sohon bei den Alten.

2) Der Name unsorer Pflanze beini romiseben Dicliter Yirgil.



traube, welche selten zusammengesetzt ist nnd dann sich 
seitlicb ausbreitet. Die verlangerten, abgerundeten, an der 
Spitze gerotheten Kelchschuppeu stehen etwas ab. Die zahl- 
reichen schmalen, weiblichen Randblumchen zeigen ein sehr 
sebones, blauviolettes, ins Lilafarbene iibergehendes Colorit. 
Ihr gabelfórmiger Griffel steht weit hervor, die Samenkronen- 
haare sind feingezśihnelt (bei starter Yergrosserung) und die 
Samen etwas haarig. Die gelben Scheibenblumchen mit 
regelmassiger funfzahniger Blumenkrone enthalten beiderlei 
Genitalien, welche weit heryorragen, indem Samenkrone und 
Samen dieselbe Beschaffenheit wie bei den Randblumchen 
wahrnehmen lassen. Der rundliche flachę Prnchtboden hat 
wabenformige Yertiefungen mit etwas zerschlitzten Randem.

V orkom inen : In trocknen, lichten Laubholzern und 
Gebuschen, besonders auf felsigen Kalkabhangen. Zerstreut 
durch das siidliche und mittle Gebiet. Verbreitet in Thii- 
ringen, namentlich in der Muschelkalkregion, im Saalthal, 
aber hier kaum eine Meile landeinwarts gehend; in der Flora 
von Halle nicht mehr vorlianden, denn bei Bennstadt ist 
sie ausgerottet und das Mittelholz, welches Garcke (1848) 
ais Fundort anfuhrt, existirt nicht mehr; in Schlesien nnr 
am Salzrauer Berge bei Grossstein, bei Zawada unweit Frei- 
stadt und auf der Landecke bei Hultschin; in der Lausitz; 
in der Mark bei Frankfurt a. 0., in den Rudersdorfer Kalk- 
bergen bei Berlin, bei Schwedt, bei Krnssow unweit Stolpe, 
bei Driesen, im Sclirei bei Garz, nordostlich bis Prenssen, 
wo sie nach Fr. J. Weiss selten und nur im slidlichen Theil,. 
so z. B. bei Neidenburg, Ortelsburg, Osterode, Thorn, Grau- 
denz u. a. 0 . yorkommt. Im Alpengebiet sehr zerstreut; so



z. B. im Salzburgischen nur bei Hintersee und am Mondsee; 
im bairisclien Hochland bei Reichenhall, iibrigens durclr die 
niedrigeren Gebirge und die Hocbebenen Baierns und der 
Pfalz zerstreut; bie und da in Tirol, so z. B. im Innthal; in 
Schwaben auf Kalkboden niclit selten, auch am Hohentwiel, 
aber niclit im Schwarzwald. Ygl. D. B. M. 1884, S. 117, 
Irmischia 1885, S. 15.

B lu th eze it: August bis Oktober.
A n w en du n g : Die angenehm bliiliende Pflanze verdient 

immerhin ais eine Zierblume in Giirten gehalten zu werden. 
Fruher wurde Kraut und Wurzel ais R adix  et H erba  
A ster is  a tt ic i in den Apotlieken vorrathig gehalten.

N am e: V ir g ils  Sternblume wird sie deshalb genannt, 
weil sie der treffliche romische Dichter Yirgil zuerst er- 
wahnt: Est etiam llos in pratis, cui nomen Amelio. Yirgil. 
Georg. IV, 271.

F or  men: Sie weicht ab mit rothen Strahlbllithen, mit 
spitzen und stumpfen Blattern und mit langerer, rauher Be- 
haarung. Diese ist: A. Amellus y. hispidus DC. Ferner 
mit braunrothem und mit weissem Pappus. Hierzu gehiirt 
nach Koch wahrscheinlich A. tinctorius Wallrotli. Ileichen- 
bach unterscheidet eine Form: amelloides mit langeren, auf- 
gerichteten Zweigen der Scheindolde, grosseren Kopfen, 
liingerem Stralil, fast ganzrandigen Blattern. So bei Wien.

Abbi ldungen.  Tafel2968.
AB Tbeile dev Pflanze in natiirl. Grosso; 1 Kelchblatt, ver- 

gr5ssert.
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2969. A ster Tripolium 1) L.

Strandaster.

Syn. Tripolium mig ar e Nees. A. pannonicus Jacquin.

Das liegende, scłrappige, gansekieldicke, zweijahrige 
Rhizom treibt einen aufrechten, kahłen, nach oben astigen, 
sehr locker bebłśitterten Stengel. Blatter ziemlieh fłeischig, 
kalii, lineal-lanzettlich, ganzrandig oder scłiwach kleingesagt; 
Aeste ebenstraussig; die inneren Blattchen des angedruckfc 
dachigen Hullkelehs langer, stumpf. Bi.sweilen ist der Stengel 
Tom Grund an yerastelt.

B esch re ibu n g : Der senkrechte Wurzelstock treibt eine 
Menge langer Faserwurzełn. Der Stengel ist von sehr ver- 
schiedener Hohe, wecbselt von ca. 10 Cm. Grosse bis zur 
Hohe von 1 Meter. Je nach der Entwickelung desselben 
bekommt diese Pflanze bald ein kummerliches, bald ein sehr 
uppiges Ansehen. An Salinen pfłiickt man sie gemeinlich 
ais ein unbedeutendes Pflanzchen von 15 Cm. Hohe, dessen 
Blatter 1— 2 Cm. lang, 1— 2 Mm. breit und auch oben am 
Bandę gezalmt und wimperhaarig, oder nur gezahnt tind 
sonst kahl sind. Solche Pflanzchen tragen etwa 8— 12 oder 
wenig mehr Blumen, die einen Durclimesser von 1— 2 Cm. 
haben. Am Meeresstrande dagegen ist diese Pllanze die

1) Toiniiluni ist eine Pflanze bei den Alten, dereń Art nicht 
mehr sicher festzustellen ist.





Konigin der Herbstflora, erhebt sieli 1/2— 1'/3 Meter hoch, 
bildet Bliitter von 10— 20 Cm. Lange, welclie selbst nocli in 
der Doldentran.be 3— 8 Cm. messen, vollkommen haarlos und 
ganzrandig sind. Dergleichen Exemplare tragen 4 0 — 100 
und nocb mehr Blumenkopfe von 3— 4 Cm. Durchmesser. 
Die Starkę des Stengels wechselt ebenso von der Starkę 
eines Kornhalmes an, bis zur Starkę eines Schilfrolires. Er 
ist aufrecht, rund, haarlos, gerieft oder gefurcht und be- 
blattert, griin oder rothlich und selbst ganz roth. Die un- 
tersten Blatter sind gestielt, die oberen sitzen und machen 
den Stengel dureh einen stengelartigen Fortsatz furchig. Die 
Bliithenkopfe liaben in zwei Reihen stehende, anliegende, 
langliche, ganzrandige, weissgerandete Schuppen. Die schonen 
blauen Strahlenblumen sind linien-lanzettformig, vorn drei- 
zahnig, die goldgelben Rbhrenblumen funfzalinig, zwitterig. 
I)ie Antheren sind anhangsellos, die beiden Narben kegel- 
formig, die Achenie ist behaart.

Y orkom m en: Auf Watten und Salzwiesen des Meeres- 
strandes und an salzhaltigen Orten im Binnenlande. Sehr 
hiiufig auf den Salzwiesen in der Umgebung der Mannsfelder 
Seen, an den Teichen bei Dieskau, an salzhaltigen Stellen 
zwischen Kollme und Langenbogen, bis nach Rollsdorf, um 
die Salinen von Kotschau und Teuditz, zwischen Artern und 
Kahstedt, an den Seelochern bei Zabenstedt unweit Gerbstedt, 
bei Stassfurt und Leau, an der Salzke bei Benkendorf; bei 
Frankenhausen, Naumburg, an der Salinę Luisenhall; bei 
Weissensee, Kreuzburg und Salzungen in ThUringen; an salz- 
armen Orten selten, so z. B. in der Rheinprovinz nur um 
Emmersweiler bei Saarbrucken. In Preussen nach Fr. J.



Weiss verbreitet ais Strand- und Ballastpflanze, so z. B. bei 
Pillau, Konigsberg, Memel, Danzig, Neustadt u. s. w.

A n w endung: Dieses schone Gewachs eignet sicb in 
einem passenden Gartenboden ais Zierpflanze.

Reicbenbacb unterscbeidet:
[j. pannonicus: Mit schmaleren Blattern. Aster pan- 

nonicus Jactp
y. discoideus.

A bbildungen . Tafel2969.
Oberer Theil der bliibenden Pflanze.





2970. Aster salignus Wilki. 

Weidenaster.

Syn. A. salidfolius Scheller. A. hungaricus Poiret.

Das sehr astige, ungegliederte Rhizom treibt eine grosse 
Anzahl aufrechter, 1— 2 Meter hoher, rispiger, locker be- 
blatterter Stengel. Aeste am Ende nebst den Aestcben eben- 
straussig; Stengelblatter sitzend, lanzettlich, oberseits am 
Rande hin rauh, ganzrandig oder in der Mitte etwas gesiigt, 
die Sagezahne wenige, abstehend, die Blutbenstielchen der 
fast traabigen Aeste ziemlich nackt, die Blattclien des IIull- 
kelchs locker, die Bllithenkopfe niebt gross, anfangs mit 
weissem Strahle und gelber Scheibe, zuletzt mit blasslila- 
farbigem Strahle und orangerother Scheibe.

B esch re ib u n g : Der — 1 Meter hohe Stengel ist 
eckig, auf beiden Seiten mit einer lleihe zottiger Haare be- 
setzt und veriistelt sich nach oben rispenartig. Die unteren 
Błatter sind iiber 12 Gm. lang, yerschmalern sich nach der 
Basis in einen kurzeń Stiel und spitzen sich nach der Spitze 
lang zu. In der Mitte des Itandes befinden sich mehre deut- 
liche Ziihne. Die oberen Blatter sind, ebenso wie die Bliitter 
aller Aeste, bedeutend kleiner, ganzrandig, lanzettformig und 
halb stengelumfassend. Nur die Spitzen der Aeste haben 
wenige wechselstandige und traubig gestellte Bllithenkopfe, 
welche die Grosse der A ster A m ellu s nicht erreichen und,



wie oben angegeben, im Alter die Farbę ihrer Strablen- und 
Scheibenbluthchen yerandern. Die haarlosen Bliithenstiele 
sind mit 1— 2 kleinen und schmalen Blattchen bekleidet und 
aufwarts gericbtet. Der Hiillkolch besteht aus 7— 9 lanzett- 
formigen, locker gestellten, weisshautigen Schuppen, welche 
die halbe Liinge der Strablenblutlichen liaben. Die Aclienien 
sind zusammengedruckt, rauli und liaben einen dreifach 
grosseren weisshaarigen Pappus.

Y orkonm ien : An Flussufern liie und da angesiedelt, 
aucb in Gebiischen, an Waldriindern, an etwas feuchten Orten. 
Die Pfłanze wird bei uns uberall in Gilrten kultivirt und liat 
sieli dalier an zablreichen Orten, besonders an Fliissen, in 
Flussufergebiischen, in feuchten Gebusclien iiberbaupt ange- 
siedelt. An den Ufern der Elbę und ihrer Ncbenllusse, be
sonders der Saale (Unter Preilipp, Porstendorf, Skeuditz, 
Rudolstadt, Saalfeld; in der Flora von Halle bei der Kroll- 
witzer Briicke, bei Schkeuditz, Wehlitz, Lettin, zwisclien 
Wettin und Trebitz, bei Naumburg an der krununen Iinfe, 
bei Kosen unweit der alten Briicke, bei Alsleben, an der 
Wipper bei Sandersleben); an der Werra, ani Rbein und 
seinen Nebenflussen, namentlicb an der Mosel und am Neckar, 
an der Donau und ihren Nebenflussen, an der Oder und ibren 
Nebenfliissen. Hie und da aucb in Dorfern, so z. B. zwisclien 
Trebbin und Zossen bei Berlin, bei Degerloch unweit Stutt
gart. Ygl. Potonie FI. d. Priegnitz, S. 168. Sebr selten 
nach Fr. J. Weiss in Preussen und wolil nur verwildert, so 
bei Kaymen in Graben, Fischhausen, Welilau, Darkebmen. 
A ster  N ov i B e lg ii  wurde bei Insterburg gefunden.

B lu th eze it : Juli, August.



A nw endung: Eme im Garten durch das ganze Gebiet 
selir beliebte Staude. Sie eignet sieli ga.11 z besonders zur 
Ausscbmiickung von Gebolzrandern u ud Teicbufern.

A nm erkung: Eine grosse Zalil exotiscber Astem, meist 
aus Nordamerika stammend, kommt bie mid da im Gebiet 
Yerwildert vor. Dabin gebort A. Novi Belgii L., baufig in 
Elsass, A. brumalis Nees, ebenda, A. leucanthemus Desf., 
so z. B. an der Spree bei Berlin, A. parmflorus Nees, im 
Gebiet des Rheins und der Elbę, A. chinensis L. an der 
Saale bei Jena, A. Novae Angliae Ait., A. bellidiflorus W., 
A. acer L., A. temńfolius L., A. abbreviatus Nees, A. du- 
mosus L., A. Lamaschianus Nees, A. luxurians Nees u. a,

A bbildungen. Tafel2970.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fruchtast, desgl.

!
)



2971. Galatella cana Nees.

Graue Aster.

Syn. Aster canus W . K., G. canescens Cass.
Das dauernde, ungegliederte Rhizom liegt wagreclit im 

Boden und treibt eine Anzahl steif aufrechter, gran behaarter, 
,/2 Meter hoher, locker bebliitterter Stengel. Blatter lan- 
zettlich, stachelspitzig, ganzrandig, dreinervig, punktirfc, bei- 
derseits grauflanmig; Stengel nach oben ebenstriiussig-rispig. 
Die lilafarbigen Randbliithen liaben unvollkommene Narben 
und daher nur unvollkommene Friichte, die gelben Scheiben- 
bluthchen dagegen sind vollkommene Zwitter.

B esch re ib u n g : Aus dem perennirenden Wurzelstocke 
kommen mehre 60— 75 Cm. hohe Stengel, die an der Basis 
mit Schuppen bedeckt sind. Unten sind sie rund, oben 
kantig und mit zalilreiclien Blattern bekleidet und erst an 
der Spitze senden sie aus den Blattwinkeln Bliitlienaste aus, 
welche abstehen und sich wieder verzweigen. Die 2— 3 Cm. 
langen Blatter sitzen, steben vom Stengel ab, biegen sich 
auch hiiufig zuriick, sind beiderseits weissfilzig, dreinervig 
und der Mittelnerr lauft in eine weicke Stachel aus. Ihr 
Rand ist scharf und ganz. Wegen der Yerzweigung der 
zalilreiclien Bliitlienaste bestelit der Blumenstand aus vielen 
Bluthenkopfen, welche ziemlich in gleicher Hohe liegen. 
Die Aeste besitzen noch kleine Blatter, aber die runden 
Bliithenstiele sind gemeinlich blattlos. Der Hiillkelch hat 
anliegende, haarlose Blatter, wovon die ausseren griin und





spitz, die inneren braunlick und stumpf sind. Die Straklen- 
blilthen sind lilafarbig, doppelt so lang ais der Durckmesser 
der Sckeibe und schlagen sick, wie bei A ster  A m ellu s , 
nacli der Bliitke zuriick. Sie steben zn 8 bis 10. Ikrę 
Narben sind verkuminert oder gar nickt '/orkanden, deshalb 
bleiben ikrę Friichtchen taub. Die gelben Scheibenblutkclien 
tragen also kier allein die keimfakigen Fruckte. Cassini 
kat ans diesem Grunde A ster canns von den ubrigen Astern 
getrennt und zu eineni neuen Geschleckte,Galatella, erhoben. 
Weil aber unsere Aster sich nur durch die Yerkiiinmerung 
der Narben ihrer Straklenbliithen von anderen Astern miter- 
sckeidet, sonst im Bau und Lebensweise ilrnen vollig gleieh 
ist, so zweille ich, ob uns diese kleine Abweichung zur Auf- 
stellung eines neuen Geschleehtes berechtigen kann.

Y orkom m en: Im Gebiet nur im Fasanenwiildcben bei 
Monitz in Mahren.

B lu tlieze it: August, September.
A n w en du n g : Eine sehr liubsehe Staude fur den Blu- 

mengarten.

A bbildungen. Tafel 2971.
Pflanze in natiirl. GrSase.
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2972. Erigeron canadensis L.

Kanadisches Berufkraut.

Syn. E. paniculatum Lam.
Ein Sommergewachs mit spindeliger W  orzeł nnd steifem, 

aufrechtem, meterhohem, von unten auf stark rispig verastel- 
tem Stengel. fiispe liinglich, vielkopfig, Aeste und Aestchen 
traubig; Bliitter kurzhaarig, lineallanzettłich, beiderseits ver- 
schmalert, borstig gewimpert, die untersten entfernt gesagfc.

B esch re ibu n g : Ein einjahriges, offc uber ‘ /2 Meter 
holi es Gewachs, was, obgleich es urspriinglicli aus Kanada 
stammen soli, sieli jetzt uberall liin verbreitete, indem es 
sogar oft rnitten in S ch warz wal duiigen getroffen wird. Die 
kurze vieliistige Wurzel ist braunlich, der senkrechte Stengel 
griin gestreift, haarig und ruthenfórmig verastelt. Die un- 
teren schmal linienformigen Bliitter werden mit einzelnen 
Zahnen und deutlichen Wimpern besetzt, die oberen noch 
schmalern aber bleiben ganzrandig. Die Blumen stehen in 
einer Art Traube, sind ziemlich langgestielt, und entspringen 
aus den zu Bracteen zusammengeschrumpften Blattern. Der 
eifórmige gemeinschaftliche Kelch wird aus einzelnen schmal 
linienformigen dachziegelformig iibereinander liegenden Schup- 
pen zusammengesetzt. Der nackte Fruchtboden ist fast flach





ii rui klein. Sehr żart und winzig erscheinen auch die weiss- 
lichen Bliimcłien, von denen die randstandigen anten rohrig 
sind and oben in eine selir spitzige Zange aasgehen, wahrend 
die Scheibenblnmchen regelmassig gebildet erscheinen; doch 
giebt es anch sehr verkiimmerte Scheibenblnmchen, welche 
eine angemein diinne fadenformige Rohre besitzen. Die 
haarige Samenkrone des etwas verkehrt-eiformigen langs- 
gestreiften Samens zeigt nar bei sehr starker Yergrosserang 
Zahnchen.

Y orkom m en: Die Pflanze stammt ans Nordamerika 
and hat sich nach Alpins Angabe seit dem Jahr 1655 von 
Paris ans mit grosser Schnelligkeit dnrch ganz Earopa ver- 
breitet, so dass sie liberall eins der gemeinsten Unkranter 
geworden ist. Sie findet sich ais Unkraat anf Aeckern, (ie- 
masefeldern, in Giirten, Wiildern, aaf Maaern, Schatthaafen, 
Triften, Abhiingen, im Plasskies, an sterilen Orten aller Art, 
besonders aaf Sandboden, daher haufig aaf Haiden. Dnrch 
das ganze Gebiet verbreitet. *)

B ltłth ezeit: Jali bis September.

A nw endnng: Die Pflanze kann aaf Kalturland darch 
grosse Ueberhandnahme lastig werden; aaf Waldschlagen 
aber gehort sie za denjenigen Pflanzen, wie S en ecio  v is co -  
sas and s ilv a t ica s , welche der jangen Waldsaat in den 
ersten Jahren Schatz gewahren. E r ig eron  ist gen. masc. 
and ans er, Friihling, and geron , der Greis, zasammenge- 
setzt, also gleichsam schon im Friihling ein Greis, weil sich 1

1) Herr Pr. J. Weiss erhielt dieselbe sogar aus Durban in Natal, 
Sudafrika.



bei dieser Grattung die Samenkrone so bald entwickelt. Der 
Samen yorliegenden kanadischen Flohkrantes soli ursprunglich 
mit Waaren aus Nordamerika z u uns gekommen sein, und 
sich durch seine nngemein leichten Samen allerwarts hin 
yerbreiten.

A bbildungen . T afel 2972.
Pflanze in natiirl. GrOsse.



ferufhwut.



2973. Erigeron acer L.1) 

Berufkraut.

Syn. Trimorphaea vulgaris Cass. E. vulgare L.
Die jahrige und audi wohl ausdauernde Wurzel treibt 

einen oder einige aufrechte, spannenhohe, traubige, zuletzt 
fast ebenstraussige, locker beblatterte Stengel mit 1 bis 
2kopfigen Aesten. Blatter zienilich entfernt, abstebend, lan- 
zettlich oder lineallanzettlicb, raubbaarig, die unteren iii den 
Blattstiel verschmalert; Strahl aufrecht, so lang wie die 
Scbcibenbliithen oder wenig langer, die inneren Strahlbluthen. 
weiblich, fadlich.

i) escbrei bung- Dieses kleine Sommergewachs ist an 
Ueppigkeit des Wacbstliums nnd an Ausbildung der Blutben 
eine sehr wecbselnde Pflanze, kommt t>ald kleili bald grosser 
hervor, je liaclidem die Witterung ihr Wachsthum begiinstigt. 
Wacbst sie in einein durren Mai oder Juni, so sieht man 
einen kaum 7— 10 Cm. holien, wenig yerastelten oder ganz 
einfachen Stengel, mit wenigen oder einein einzigen Bliim- 
clien; waclist sie aber in einein warmen, frnchtbaren August, 
dann wird sie wolil 'i3 — ii2 Meter lioch, verśistelt sich selir, 
bildet wohl auch wellige Blatter oder entwickelt ihre Strahlen 
so sebr, dass sie langer ais die Sclieibenbluthen und unge- 
wohnlich breit werden. Dies ist die Var. E r ig e ro n  sero - 
tinus W e ih e , die namentlicli in Westpbalen ofters vor-

1) Limie sclirieb: E. acris.



kommt. Uebrigens stehen die Stengel aufrecht, sind unten 
unverastelt, stielrund, gewohnlich purpurroth angelaufen, 
bab en am Grandę fast spatelfórmige, dreinervige, oben nur 
einnervige, mit der Hohe immer schmaler und kleiner wer- 
dende Blatter; die oberen sitzen, die tmtern yerlanfen 
in den Blattstiel. Merkwtirdig ist die Gestalt der Haare, 
wełche den Stengel und die Blatter bekleiden; sie sind 
bis gegen die Spitze hin knotig. Die Bluthenkopfchen 
bilden eine Art Doldentraube, kommen aus den Blatt- 
winkeln und stehen auch auf der Spitze des Stengels. Das 
Anthodinm ist langlich, fast walzenformig, seine Schuppen 
sind linienlanzettformig, spitz, behaart, kiirzer ais die Blum- 
cben und liegen dachziegelformig iiber einander. Die roth- 
lichgelben Scheibenblumehen sind rohrig, die Zungenblumcben 
des Strahles haben lilafarbige Spitzen; die Scheibenbltłmcben 
sind fruchtbare Zwitter, die Strahlenbliimcben fruehtbare 
Weibchen, Die Friichtchen sind mit einem baarigen und 
sitzenden Kronchen versehen, das liinger ais der Kelch ist. 
Der Fruchtboden ist flach und nackt.

V orkom m en: Auftrockenen sonnigen Stellen, gemeinlich 
auf Waldtriften und Scblagen, aber aucb oft an trockenen 
Randem, auf Bergwanden u. s. w. Sie bliiht vom Mai bis 
zum September, es kommen namlich vom Mai bis zum August 
fortwahrend neue Pflanzcben zur Bliit.be; die Bliitben ein 
und desselben Pflanzcben dauern nur einige Wochen.

B liith e z e it : Mai bis September.
A nw endung: Die Pflanze war sonst ais H erba 

C onyzae coeru lea e  oder m inoris gebrauchlich, bat im 
frischen Zustand eineti eigenthiimlichen Geruch und einen



scharfen Geschmack, verliert aber beim Trocknen die Scharfe. 
Yielleicht bat sie im frisohen Zustand einige Wirkung, frisch 
wird sie namlich noch immer vom Landmanu ais Hausmittel 
gegen Magensiiure und Harnbeschwerden gebraucht.

F or men: [>. droebachiensis O. F. Muller (Reichenbach 
Bd. 16, Tafel 25). Blatter kahl, nur am Rand mit aufwarts 
gekriimmten Wimperbaaren besetzt. So bei Landsberg an 
der Warthe, im nordlichen Theil der Provinz Posen; im 
Kruczer Wald bei Czarnikau mit Zwischenformen zu E. acer, 
die der Beobacbter (Hunger) fur hybrid bałt; der dort eben- 
falls gefundene Bastard E. canadensis-acer (H. Hiilseni Yatke) 
ist yielleicht zum Theil E. canadensis-droebachensis. E. droe
bachensis O. F. Muller findet sieli im Kies der Alpenbache, 
am Rhein, bei Karlsruhe, bei Potsdam am Wannsee, bei 
Frankfurt a. O., bei Tarnowitz in Schlesien u. s. w. In 
Posen, bei Berlin u. a. a. O. sind zwischen E. canadensis 
und E. acer Bastarde beobachtet.') So auch bei Neustadt 
(Belau, Mechau) in Preussen. Die Var. droebachensis kommt 
nach Fr. •). Weiss auch bei Fischhausen, Neuenburg, Lniano 
yor. Reichenbach unterscheidet ferner:

(i. serotinus: mit braunrothem Pappus und yerliingerten 
Zungenblumen. Syn. E. serotinus Weihe.

y. podolicus: mit grauem Pappus und zusammengezogenem 
Bluthenstand. Erigeron podolicus Bess.

1) Ueber E. droebachensis vgl. auch D. 15. M. 1885, S. 11. 
A. Sauters Flora von Salzburg 1879, S. 49. Nach Fr. J. Weiss in 
Preussen bei Thorn, Kulrn, Neidenburg, Deutseh Crone u. s. w.

A bbildungen. T afel 2973.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliithenkorb, rergrossert; 2 Scheiben- 

bliithe, desgh; 3 llandbluthe, desgl.; 4 Frucht, desgl.



2974. Erigeron alpinus L.

Alpen - Beruf kraut.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen aufrechten, 
einfachen, hochstens spannenlangen, am Ende mit einem oder 
wenigen Kopfen besetzten Stengel, welcher am Grunde mit 
einer Rosette von spatelformigen, nach dem Grund in den 
Blattstiel verschmalerten, am Ende stnmpfen Blattern besetzt 
ist. Stengelblatter ziemlicb entfernt, lanzettlich, wie die 
Grundblatter rauhhaarig; Blumenstrahl abstebend, doppelt so 
lang wie die Scheibenbllithen; innere Strahlbliithen weiblieh, 
rohrig-fadlicli; Hullkelcli rauhhaarig.

B esch re ib u n g : Auf den Alpen wird diese Pflanze nur 
3— 8 Cm. hoch, in die Garten des niederen JDeutschlands 
gebracht, erreicht sie aber die Hohe von 20 — 25 Cm. und 
daruber. Auf den Alpen haben die Wurzelblatter nur 2 bis 
6 Cm. Liinge und ihre Behaarung variirt. Man triift sie 
gemeinlich rauhhaarig, mit etwas bewimperten Blattsielen, 
doch fehlt die Bewimperung hin und wieder und es kommen 
auch Exemplare vor, welche wenig rauhhaarig, fast haarlos 
sind. Dar Stengel ist kantig und rauhhaarig, zuweilen so 
kurz, dass er die Wurzelblatter kaum iiberragt und seine 
sitzenden lineal-lanzettlichen Bliitter gleichen mehr oder 
weniger den Wurzelblattern in Liinge, sind aber am ltande 
gewimpert. Bei der glatten Varietiit ist aber der Stengel 
sammt seinen Blattern fast haarlos und letzte sind weit
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breiter, lanzettformig und gegen die Basis hin 6 Mm. breit. 
Die Hiillblattchen sind lineal oder lineal-lanzettlich, ebenfalls 
mehr oder minder mit weissen, abstehenden Haaren besetzt, 
doch niemals ganz kalii. Ebenso sind auch die Bltithenstiele 
selbst bei der glatten Form nicht vollig haarlos. Die Farbę 
der Strahlenbliithen ist ein Violett-Purpur, doch kommen sie 
auch weisslich vor. Die Behaarung der Frucht und die Farbę 
und Form des Pappus sind constant. Bei der glatten Va- 
rietśit sind ilbrigens sammtliche Bliithchen bandartig. Diese 
Eigenschaft und die Form der Bliitter, welche immer weit 
breiter und fbrmlich lanzettformig sind, sowie die Abweichung 
in der Behaarung, gaben Yeranlassung, die glatte Form ais 
eine eigene Species unter dem Nam en E rigeron  g labra tu s, 
Hoppe und Hornschuch, aufzufiihren, doch ist es wohl keinem 
Zweifel unterworfen, dasS diese Eigenschaften ein feuchtig- 
keithaltigerer Boden und eine tippigere Vegetation erzeugt. 
Ebenso ilndert diese Species auch in Grosse der Blumenkopfe, 
denn E rig eron  g ra n d iflo ru s  Hoppe, welcher immer nur 
einbluthig ist, hat Kopfe von doppelter Grosse mit rauh- 
haarigen Hullblattern, bekommt jedoch in unseren Garten 
2— 3 Kopfe.

V orkom m en: An kiesigen Orten und auf steinigen 
Triften der Alpen. Durch die ganze Ałpenkette verbreitet. 
Im Salzburgischen nach A. Sauter (1879, S. 49) auf steinigen, 
grasigen Alpentriften, besonders auf Kalk, von 1300 bis 
1900 Meter, in der Form g ra n d iflo ru s  Hoppe bis 1000 
Meter herabsteigend, J/2 Meter hoch und iistig werdend; auf 
dem Nassfeld und auf den Tauern aufSchiefer; nach Prantl 
(1884, S. 487) verbreitet auf Alpenwiesen im bairischen
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Hochland von 1700— 2340 Meter, aucli auf dem Hesselberg 
im Juragebiet; die Form g lab ra tu s bei circa 1950 Meter 
auf dem Fellhorn, Stuibensee, Reitalp, Gotzentauern, Unters- 
berg. Ygl. D. B. M. 1884, S. 50, 51, 52, 84; 1885, S. 11. 
Ausserdem im holien Norden, in Gronland u. s. w.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung; Eine prachtige Staude fur den Blumen- 

garten, wo sie sebr grossblumig und hochwuchsig wird.
F or men: fl. glabratus: Blatter lanzettlich, kabl, nur 

am Rande kurzbaarig gewimpert oder rauhhaarig; Hiillkelch 
flaumig-kurzbaarig; weibliche Bluthen sammtlich zungenformig. 
Syn. E. glabratus Hoppe et Hornschuch.

y. grandiflorus: Kopfe doppelt so gross; Httllkelch rauli- 
liaarig. Syn. E. grandiflorus Hoppe.

A bbildungen. Tafel 2974.
Pflanze in natflrl. Grosse.
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2975. Erigeron uniflorus L.

Hochalpen - Beruf kraut.

Der vorigen sehr iihnlich. Der aufrechte, rauhhaarige 
Stengel ist immer nar einbliithig, die Iiiillblatter sind di elit 
mit weissen Zottelhaaren bedeckt, die Strahlenblumen sind 
hell-purpurfarbig oder weiss, noch einmal so lang ais die 
gelben Scheibenbliithchen und sammtlich bandartig. Die 
Friichtchen sind behaart, ilir Pappus ist rostfarbig and doppelt. 
Die Haare des ausseren Pappns sind kurz und stelien ab, 
die des inneren Pappus ziemlich so lang ais die Bliithe und 
stehen aufrecht.

B esch reibu n g: Wenn man die Variabilitiit der ver- 
wandten Species E r ig eron  alpinus Uberschaut, so liegt der 
Gedanke, das.s auch diese, in Gestalt allerdings etwas ab- 
weicbende Art, nur die Form des E. alpinus in hdchster 
Alpenregion sei, sehr nahe. A uf den Alpen erreicht diese 
Species nur 2— 7 Cm. Hohe, bildet durch ihre zahlreichen 
Wurzelblatter, welche die Lange von 2— 5 Cm. haben, dicbte 
Rasen und haulig ragt der Blumenkopf eben nur ans den 
Blattrosetten hervor. Alle Blatter und der Stengel sind borstig 
behaart, am Rande mit kleinen borstigen Wimperhaaren 
reichlich besetzt und der Hiillkelch ist durch die gebogenen,



dicht steheuden Haare fast weiss. Aber im Norden von 
Europa wird diese Pfianze scblanker, handłioch, hat weniger 
rasenartige Wurzelblatter, ist weniger dichthaarig, obschon 
alle Arten der Blatter in Form und Grosse den alpinischen 
gleichen und auch die starken Wimperhaare besitzen. In- 
dessen scheint das Alles znr Aufstellung einer eigenen Spe- 
cies docb niclit zu geniigen, so dass eigentlicb E r ig eron  
u n ifłoru s ebenso wie E. g ra n d iflo ru s  nnd g labra tu s 
ais Yarietaten der Grundform E. a lp inus gelten muss.

Y orkom m en: An grasigen Orfcen der hochsten Alpen. 
Dureh die ganze Alpenkette verbreitet, von der Schweiz 
durch Tirol und Salzburg bis Karnthen. Besonders haufig 
um die Alpenhutten vor der Pasterze und unter Felsen ani 
untersten Pasterzengletscher. Im Salzburgischen von 1900 
bis 2500 Meter, so z. B. am Hundstein, Gaisstein, aut' den 
Tauern; im bairischen Hoehland von 1850— 2540 Meter, in 
den Algiiuer Alpen, an der Frauenalp am Wetterstein, auf 
der Tiefenthalalp bei Schliersee, auf den Funtenseertauern, 
Hanauerlaub, Kahlersberg, Schneibstein. Vgl. D. B. M. 1885, 
S. 11, 180.

B liith eze it : Juli, August.
A n w en du n g : Yortrefflich geeignet fur alpine Anlagen 

in Giirten.
Form en: (]. Villarsi: Stengel 2— 3kopfig oder fast 

rispig; Aeste nebst dem Hiillkelch und den Bliittern driisig- 
flaumig. Syn. E. Villarsi Bellard. E. rupestris Hoppe. 
E. atticum Yill. So in Thalern der hochsten Alpen: in der 
Schweiz auf der Stockhornkette und in den Walliser Alpen; 
im siidlichen Tirol im Gadriathal bei Laas im mittlen Yintsch-



gau, im Oberinnthal bei Finstermunz, audi im nordlichen 
Tirol, auf der Alpe Padon im Passa; in Karnthen auf der 
Pasterze; im Salzburgischen im Lungau, so z. B. am Scliober- 
kopf; im bairischen Hochland auf dem ldeinen Rappenkopf 
bei 1820 Meter. Ygl. Reichenbach Bd. 16, Taf. 24 II.

A bbildungen. T afel 2975.
A Pflanze in natiirl. Grosse; li Bliitlienkopf, desgl.



2976. Bellidiastrum1) Michelii1 2) Cass.
Alpen - Maassliebchen.

Syn. B. montanum Bluff. Fing. Doronicum Bellidi
astrum L. Arnica Bellidiastrum Yill. Aster Bellidiastrum 
Scopoii. Margarita Bellidiastrum Gaud.

Mittelst eines kurzeń, dauernden, federkieldicken Rhizoms 
iiberwinternde Schaftpflanze mit eilanglichen in den Blattstiel 
yerschmalerten, stumpf geschweiften Wurzelblattern, ein- 
kopfigen Sehaften, weissen Strahlenblumen und gelben Schei- 
benblumen.

B eseh reibu n g : Im Ganzen stellt diese Pflanze eine 
B e ilis  in grosserem Maassstabe dar, obwohl Hullkelch und 
Fruchtkrone sie scharf unterscbeiden. Ihre Bliitter werden 
bis 12 Cm. lang, wovon der Blattstiel fast die Halfte betragt. 
Der Rand ist mit grossen Kerbzahnen begabt, wovon sich 
an jeder Seite, je nacb der Grosse des Blattes, 5— 7 finden. 
Beide Blattflachen sind ziemlicli gleichfarbig und grasgriin, 
docb mit kleinen anliegenden Harchen versehen. Der Blatt- 
rand ist feingewimpert, die Blattstiele sind flaumhaarig. Der 
Schaft erreicht oft eine Hijhe von 20 Cm., ist aber ybllig 
blattlos, flaumhaarig und nach der Spitze zu durch die diebter

1) Zusammengesetzt ans B eilis  und Aster.
2) Nacb P. A. Micholi (1679—1737), Botaniker des Grossherzogs 

Gaston von Hetruria und Aufseher des Grossh. Gartens zu Florenz. 
Bedeutender Kenner der Kryptogamen.





stehenden Haare weissgrau. Die Bliithenkopfe sind iiber 2 Cm. 
breit, die Hiillblattchen sind linienAanzettformig, haben rothe 
Spitzen und eine flaumige Behaarung; die iiussere Reihe der- 
selben ist langer ais die innere. Die weissen Zungenbluthen 
sind iiber noch einmal so lang ais die Hiille und langer ais 
die Breite der gelben Scheibe; an bewasserten Standortern 
haben sie, eben so wie bei B e llis  perenn is, eine rothe 
Aussenseite.

Nam e: Von B e llis  das Massliebchen und astrum der 
Stern, also Massliebehenstern.

Y orkom m en: An kiesigen, feuchten Stellen der Alpen 
und Yoralpen. Durcli die Schweiz und durch die ganze 
Alpenkette verbreitet und mit den Fliissen bis auf die Vor- 
ebenen herab; so z. B. am Bodensee, im Hegau in Baden, 
in Baiern bis Landshut hinabgehend; in Schwaben von Tutt- 
lingen bis Urach, an der Iller bei Astrach. Im Salzburgischen 
nach A. Sauter (1879, S. 49) auf steinigem, beschattetem 
Boden, anden Bandera der Yorholzer und Wiilder, auf Felsen, 
vom Fuss der Gebirge, vorziiglich der Kalkalpen, bis auf die 
Alpen (1900 Meter), so z. B. um Salzburg auf dem Iinberg 
und Kuhberg, Gaisberg, bis Lofer, am Radstadter Tauern 
auf Kalk, in der Tofern auf Schiefer; im bairischen Hoch- 
land nach Prantl (1884, S. 485) bis 2280 Meter und auch 
auf der oberen Hochebene verbreitet, auf der unteren vom 
Lech bis zur Donau, Landshut, Dingolhng; in Oberschwaben 
in den Tobeln der Adelegg, im Wald bei Zurgenstein, auf 
nassen Wieseu bei Schweinebach und an der Iller bei Aitrach, 
hanfig auf der Alb in feuchten, felsigen Waldungen und an 
den Abhśingen von Tuttlingeu bis zum Dettinger Rossberg,



im schwabischen Unterland bei Rottweil an Abhangen des 
Buchwalds gegen das Eschachthal und bei Haigerloch; auf 
dem Jura und auf dem Feldberg in Oberbaden. Ygl. D. B. 
M. 1885, S. 11, 180.

B liith eze it: Juni, August.
A n w endung: Eine vortreff liche Zierpflanze fur alpine 

Anlagen.
A bbildungen. Tafel 2970.

A Pflanze in natarł. Grosse; 1 Bliithe mit Hiillkelch, desgl.j 
2 Pruoht, vergrossert.





2977, Stenactis annua Nees. 
Doppelkrone.

Syn. St. bellidiflora A. Br. Pulicaria bellidiflora 
Wallroth. P. annua Gartn. Aster annuus L. Diplopappus 
annuus Bluff. Fing. D. dabius Gaud. Erigeron annuwm Pers.
E. bellidioides Spenner. St. dubia Cass. Cineraria corymbosa 
Moench. E. diversifolium Rich. E. heterophyllum W . Pha- 
lacroloma acutifoliimi Cass.

Das kurze, dauernde Rnizom treibt einen aufrechteu, 
bis meterhohen, ziem licli steiferi, am Ende ebenstraussigen, 
etwas entfernt beblatterten Stengel. Untere Blatter verkebrt- 
eiformig, grób gesagt, die oberen lanzettlich, entfernt gesagt 
oder ganzrandig; Hiillkelch rauhhaarig.

B esch re ibu n g : Die ganze Pflanze erreiclit eine Hohe 
von 60— 90 Cm. Ihr Stengel steht ziemlicb steili ist gefarcht, 
mit Borstenhaaren besetzt und bis zur Spitze hinauf reieli- 
lich mit Blattern bekleidet. Die Wurzelblatter und die 
untern Stengelblatter verlaufen sicb in einen kurzeń Stiel, 
die obern Stengelblatter sitzen. Alle Blatter sind auf beiden 
Flaclien mit Borstenhaaren besetzt und an kriiftigen Exem- 
plaren findet man an den Wurzelblattern sowohl, ais auch 
an einzelnen Stengelblattern, an jeder Seite 1— 2 Ziihne. An 
der Spitze des Stengels kommen aus den Blattwinkeln einzelne 
Aeste kervor, welche sieh an ihrer Spitze wiederum gemein- 
lieli in 2— 3 Blumenstiele vertheilen, sowie endlicli audi die
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Stengelspitze selbst in 8 Blumenstiele ausgeht. Sammtliche 
Blumenstiele erreichen ziemlich ein und dieselbe Hohe, so 
dass die Bliithenkopfe eine Doldentraube formen. Diese 
Species ist leicht zu erkennen, weil die Bliithenkopfe den 
sogenannten Ganseblumen (B e llis  peren n is) an Grosse, 
Form und Farbę sehr ahnlich sind. Alle Bliithenstiele sind 
borstig-bebaart und ancb die Anthodienschuppen haben weisse 
Borstenliaare. Die zweispaltigen, weissen Znngenblutbcben 
baben an der Oeffnung ihrer Robre einen kleinen Ilaar- 
bdscbel und ihr Griffel spaltet sieli in zwei Narben. Die 
gelben Rolirenbluthchen haben zwei an der Spitze kolbige 
und zusammengeneigte Narben. Der Fmchtboden ist ge- 
wolbt und nackt.

Y orkom m en : Auf Mauem, an Wegen, in Hecken und 
im Gebiiscbe der Flussufer. Diese Pflanze stammt aus 
Amerika, bat sieli liin und wieder in Deutscbland einge- 
btirgert, in Thuringen z. B. bei Eisenberg, Jena und Rudol- 
stadt; in der neuen Gieble bei Scbleberode, Greussen (Lutzes 
Progr., S. 21), Saalfeld; ferner am Harz, so z. B. bei Nord- 
bausen; friiher in der Flora von Halle bei Zscberben und 
Beuchlitz; am hanfigsten von Basel am Rh ein berab bis 
Koblenz, Rbeinfelden und weiter abwarts; im Wallis; im 
osterreichischen Kustengebiet; in Scbwaben z. B. am Hohen- 
twiel, bei Alpirsbacb, an der Nagold bei Unterreichenbach, 
bei Hobenheim in der exotischen Baumschule, Esslingen, 
Stuttgart, bei Berg am Neckar, bei Neckarweihingen, Bei- 
bingen, Heimsheim, Maulbronn, im Oberamt Brackenbeim, 
Oberspeltach u. s. w. Vergl. Westpr. bot. zool. Yer. 1878, 
S. 16. (Im Weidengebiisch bei Culm am Weichselufer).



Lohrs Flora von Koln, S. 158. Lutze’s Programm, S. 21. 
Schenk’s Beitriige. D. B. M. 1885, S. 11. Sauters Flora 
von Salzburg, S. 49. Selten in Preussen, so z. B. nacli. 
Fr. J. Weiss bei Kreutzburg, Marienburg, Tborn, Danzig 
Braunsberg u. a. 0.

B ltitliezeit: Juli, August.
A nw endung: Die Pflanze lasst aiclr zweckmassig zur 

Ausschmuckung von Teiebufern in Parkanlangen verwenden.

A bbildungen . T a fe l 2977.
Pflanze in naturl. Grosse.



2978, Bellis perennis L.
Maassliebchen, Gansebltimchen.

Rhizom kurz, dauernd, auslauferartige Zweige treibend; 
Blatter verkehrt-eiformig-spatelig, gekerbt, rneist dreinervig; 
Blatter des Hiillkelehs sehr stumpf.

B esch re ibu n g : Die Pflanze dauert aus. Ihre Wurzel 
knecht, treifyt aber diinne bundelformige Wurzelfasern. Die 
yerkehrt-eiformigen oder spatelformigen Blatter laufen in den 
Stiel herab, sind stumpf und undeutlich stumpfgesagt, fein- 
haarig. Die 8— 10 Cm. hohen, fadenformigen, feinhaarigen 
Schatte tragen nur eine einzige Blurne, dereń gemeinschaft- 
licher Kelch halbkugelig ist und aus einer einfaclien Reihe 
langlich spathelformiger, mit einer schwachen Riickenkante 
versehener Blattchen zusammengesetzt wird. Die zungen- 
formigen weissen, bios mit Staubwegen versehenen Rand- 
bliimchen sind fast linienformig, ganz oder an der Spitze 
ausgerandet und bisweilen an der Unterseite, sowie an der 
Spitze schon rothlich. Der zweispaltige Griffel ragt wenig 
aus der feinhaarigen Rohre hervor. Yerkehrt-eiformig, bis
weilen sogar verkehrt-herzformig erscheint der etwas zu- 
sammengedruckte, feinhaarige Fruchtknoten. Gelb sind die 
rohrenfortnigen regelmassigen Scheibenbluthchen und ent- 
halten beiderlei Genitalien. Mehr oder minder entwickelt 
pflegt der kegelformige, nackte, feinpunktirte Fruchtknoten
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z u sein, der bei der Reife von den stehenbleibenden, hori- 
zontal ansgebreiteten Kelchblattchen umgeben wird. Gelb- 
licbbraun nnd etwas gerandet erscheinen die kleinen samen- 
kronlosen, feinhaarigen Friichte.

B em erkung: In den Garten werden Spielarten ge- 
halten, dereń sammtliche Blumchen entweder in zweilippige 
oder lange, rohrenfórmige, weissroth-geschackte oder rotlae 
Bluinenkronen mit sebr verkummerten Genitalien umgewan- 
delt sind. Sie heissen, obschon nicht ganz ricbtig, gefullte 
Gansebliimcben.

V orkom m en: Ani Wiesen, Triften, Graspliitzen jeder 
Art. Durcb das ganze Gebiet wie iiberhaupt iiber einen 
grossen Theil der Erde verbreitet und vom Meeresspiegel 
bis zur Scbneegrenze sicb erhebend. Ygl. Scbouw. Pflanzen- 
geograpbie 1823, S. 186 ff.

B lu th eze it: Fast das ganze Jahr bindnrcb, selbst 
unter dem Scbnee fortbliibend.

A nw endung: Die sonst offieinellen Blumen wnrden 
von den Aerzten ais F lores  Be 11 i dis m inoris verordnet. 
Manche pdegen die Blatter im Fruhling ais Sałat zu ge- 
niessen. Die in Garten unter dem Nam en von Tausend- 
schonchen binlanglich bekannten und so eben erwabnten 
Abanderungen gehbren mit Becht zu den beliebtesten Zier- 
pflanzen.

Nam e: Ueber die Abstammung des Namens B e llis  
herrschen mancberlei Ansichten, indem ihn einige von dem 
lateinischen b e llu s , schon (wegen scboner Blumen, daher 
auch das deutsche Tausendscbonchen), andere aus dem Grie- 
cbischen, obne sicbere Gewahr, ableiten.



F or m en: Bisweilen beblattert sicb der Scbaft und 
spaltet sicb in zwei oder mehre kopfcbeirtragende Stengel. 
Ygl. Griesniann: iiber sogenannte Scbaftpflanzen, Programm, 
Saalfeld 1883, S. 9.

A nm erkung: B. annua L., an der Siidgrenze unseres 
Gebiets in Istrien ist ein Sommergewacbs olme Auslaufer, 
mit gekerbten, aderigen Blattern. Debrigens in Siideuropa 
beimiscb.

A bbildungen. Tafel2978.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Randbluthe, 

desgl.; 3 Scheibenbluthe, desgl.; 4 Fruchtboden, desgl,; 5 Samen, 
vergr5ssert.





2979. Solidago1) Virgaurea1 2) L.

Goldrutlie.

Syn. 8. vulgaris Lam.
Das kurze, dauernde Bluzom treibt einen bis meterhohen, 

aufrechten, locker beblatterten Stengel, welcher nach oben 
in eine einfaclie Traube oder eine traubige B.ispe iibergeht. 
Biust aufrecht; Blatter eiformig-langlich, zugespitzt, in den 
geflugelten Blattstiel herablaufend, die oberen lanzettlich nnd 
sitzend, ziemlich beliaart, die unteren gesagt.

B esch re ibu n g : Die ganze ausdauernde Pflanze kann 
eine Hohe bis zu 1 Meter erreichen. Ihre Wnrzel erscheint 
meist buschelformig, indem ans der anten abgebissenen 
Hauptwurzel melire diinne, fadenformige, ziemlich einfache 
Aeste und Wurzelfasern entspringen. Fast senkrecht erhebt 
sich der walzenrunde, fein gestreifte, bisweilen jedoch auch 
etwas gebogene, mehr oder minder astige Stengel empor, der 
bloss an seiner Spitze Bluthen tragt. Die unteren Stengel- 
nnd Wurzelblatter sind elliptisch, beiderseits zugespitzt, in
dem nach unten die Blattsubstanz in den Stiel verlauft, 
feingeziihnt und ziemlich glatt; die oberen sitzenden Stengel- 
bliitter erscheinen mehr verliingert, schmal, lanzettformig, 
spitzig und fast ganzrandig. In einer oft ziemlich ver- 
langerten, endstandigen Traube werden die dichtgedrangten,

1) Heilkraut, von solidare.
2) Yirga aurea: Goldruthe.



goldgeben, kurzgestielten Blumen vereinigt. Ilir beinahe 
walzenrunder, langlicher Kelch wird aus dachziegelformig 
iibereinander gelagerten, allmahlig an Grosse zunehmenden, 
linien - lanzettformigen, aber etwas stumpfen Sckuppen zu- 
sammengesetzt. Die gelben, verliingerten, linienformigen, 
abgerundeten, 8 — 12 ganzrandigen Strahlenblumehen sind 
flach ausgebreitet, selten etwas zurtickgeschlagen, weiblich, 
uud zeigen eine Samenkrone aus etwas gezahnelten Haaren 
gebildet, welche ihre Rohre au Lange zu ubertreifen pflegt. 
Die Arme der zweispaltigen Narbe neigen sich gewohnlich 
zusammen. Aus den gelben, trichter-glockenformigen, regel- 
massigon, funfzahnigen Scheibenblumchen ragen bei gehoriger 
Entwickelung die Genitalien weit hervor und auch die Blu- 
menkrone ist langer ais die Samenkrone, der Same selbst 
etwas feinhaarig und liinglich verkehrt-eiformig. Der nicht 
sehr grosse scheibenformige Fruchtboden liat wabenformige 
Yertiefungen mit etwas zerrissenen Randem.

Y orkom m en : In Waldern und Gebuschen, besonders 
in Laubwaldern. Fast durch das ganze Gebiet verbreitet.

B lu th eze it : Juli, August.
A nw endung: Die Bliitter sind die sonst, beruhmte 

H erba C on solidae saracen icae und wurden auch neuer- 
dings wieder in Anwendung gebracht. Sie sollen namentlich 
bei Steinbeschwerden und unwillkiirlichem Abgang des Urins 
sehr wichtig sein, wie sie denn auch Heim ais ein ausge- 
zeichnetes diuretisches Mittel pries. — Aus den Blattern und 
Blumen gewinnt man eine schone gelbe Farbę. Die Pflanze 
ist auch eine Zierde fur den Blumengarten.

N am e: S o lid a g o  wird von con so lid a n d o  yulnere



(Heilung der Wunden) hergeleitet. V irga u rea  (v irga  
aurea, die goldene Ruthe) heisst das Gewachs wegen seiner 
ruthenformigen, am Ende mit vielen schonen, goldgelben 
Bliimchen besetzten Aeste.

Form en: a. mdgaris Koch: Hochwuchsig; die unteren 
Blatter gesagt, breit, die oberen lanzettlich, ganzrandig; Aeste 
nebst den Kopfchentragern flaumig.

/?. angustifolia Koch: Hochwuchsig; die Blatter samrnt- 
lich lanzettlich, undeutlicher gesagt oder ganzrandig. Syn. 
S. Virga aurea (i. ericetorum DC.

y. latifolia Koch: Stengelblatter sammtlich eiformig; 
Kopfchentrager ani Ende mit hautigen Deckbliittchen. So in 
der siidlichen Schweiz, in Sildtirol, bei Triest.

d. alpestris Koch: Niedrig; Blatter lanzettlich oder 
langlich-lanzettlich, fast kahl, die unteren Trauben fast kiirzer 
ais das sie stiitzende Blatt; Kopfchen grosser. Syn. 8. al
pestris W. K. So in den Alpen und in hoheren Gebirgen.

e. cambrica Koch: Stengel niedrig, oft mit einfacher 
Traube; Kopfchen doppelt so gros; Blatter liinglich lanzett
lich, beiderseits behaart; Aeste nebst den Kopfchentragern 
kurzhaarig - flaumig. Syn. S. Virgaurea y. pumila Gaud. 
y. cambrica Smith. S. cambrica Hudson. So in der Schweiz 
und im siidlichen Tirol.

A bbildungen. T afel 2979.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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2980. Solidago canadensis L .

Kanadische Cii oldrathe, Klapperschlangenkraut.,
l)as dauernde, ungegliederte, sehr astige Bhizom treibt 

eine grosse Zahl aufrechter, 2— 3 Meter lioher, dicht be- 
blatterter, wie die Blatter zottig behaarter Stengel, welehe 
oben in den reichen Bliithenstand iibergehen. Blatter lanzett- 
lich, lang zugespitzt, von einem starken und zwei schwacheren 
Langsnerven durchzogen, am Bandę scharf gesagt, ani Grand 
in den kurzeń Blattstiel verschmalerfc; Kopfchen klein, in 
zuriickgebogenen, einseitigen Trauben, welehe grosse, schone 
Endrispen bilden, goldgelb, der ganze Bliithenstand etwas 
iibergebogen.

Y orkom m en : Diese schone Staude ist in Nordamerika, 
besonders in Yirginien und Kanada zu Hause, wird bei uns 
allgemein ais beliebte Gartenstaude kultivirt und hat sich in 
Deutschland yielfach an Plussufern und in feuchten Ge- 
biischen eingebiirgert. In Thiiringen findet sie sich be
sonders im Saalthal, so z. B. am Bahnkorper bei Kosen in 
Menge, in Jena an der Lachę bei Gruners Mtłhle, an den 
Sonnenbergen, in der Eule, bei Kahla an der Saalbriicke, 
bei Naschliausen (Orlamiinda) an der Muhllache, in Jena bei 
Leist’s Garten; bei Adorf im sachsischen Yogtłand (Artzt. 
Isis 1884, S. 139); bei Stuttgart anf der Garishaide und bei 
Gniiind im Schiessthal.





Hie and da verwildem aucli wolil S. serotina Aiton 
(8. glabra Desf.), 8. procera Aiton und andere amerikanische 
Arten.

B lu tlieze it: Juli, August.
A nw endung: Eine praclityolle Gartcnstaude, besonders 

fur Geholzrander. Die Indianer gebrauchen die Pflanze ais 
Gegengift gegen den Biss der Klapp erschlange.

A bbildungen. Tafel2980.
A Theil der Pflanze in riaturl. Grosse; 1 Bluthenkopfchen, ver-

grosserfc.



2981. Buphthalmum salicifoiium L.
Eindsauge.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen lj2 Meter hohen, 
aufrechten, ziemlich entfernt beblatterten Stengel. Blatter 
lanzettformig bis langlich, undeutlich gezahnelt, mehr oder 
weniger flaumhaarig, die unteren stumpf und in den Blatt- 
stiel sieli verlaufend, die oberen spitz und sitzend. Die Hull- 
blattchen sind so lang ais die Bluthenscheibe und lanzettlich, 
die Bliitlien gelb.

B e sch re ib u n g : Der astige, vielkopfige Wurzelstock 
treibt einen aufrechten, 30— 60 Cm. hohen, unten rothlichen 
Stengel, welcher zottelhaarig, gerillt, einfach oder auch mit 
1— 2 Ae.sten versehen ist. Die Wurzelblatter sind breit- 
oval und gestielt, die oberen Stengelbliitter sitzen und 
głeichen den Weiden in Form und Grosse, alle Blatter sind 
beiderseits auf den Nerven weitliiufig mit kurzeń Haaren 
bekleidet. Die Bltitlienkopfe haben in Form, Grosse und 
Gestalt das Ansehen der Bliithenkopfe von In u la  sa lic in a  
oder sind etwas kleiner, die Hullblattchen stehen ab, gehen 
von eiformiger Basis ans und spitzen sich vorn lang und 
fein zu. Die Strahlenbluthen sind 3— 5 ziilmig, die Spreu- 
blattchen lineal und stachelspitzig. Es giebt auch eine 
Yarietat, dereń Stengel sehr veriistelt ist, dereń Blatter unten 
ganz haarlos sind und dereń Bliithenkopfe mn ein Weniges 
grosser werden.

Yorkommen: An trocknen Bergabhangen zwischen





Gestrauch, besonders auf Kalkboden, auch auf trocknen 
Bergwiesen und in lichten Gebirgswaldungen. In der Schweiz 
und durch die ganze Alpenkette bis zum osterreichischen 
Kustengebiet; ferner von Oberelsass durch Schwaben, Baiern, 
bis nach Oesterreich und Bohmen und auf den frankischen 
Kallcbergen. Im Elsass haufig auf den Rheinwiesen zwischen 
Markolsheim, Illhausern und Erstein, auf den Kalkabhangen 
der Yogesen, besonders bei Winzenheim, am Ingersheimer 
Berg, bei Barr; in Baden ani Bodensee, im Juragebiet, Baar, 
Kaiserstuhl u. s. w.; in Oberschwaben an der Iller, ani 
Hohentwiel, haufig an den Abhangen der Alb und an dereń 
Yorbergen von Tuttlingen bis Bopfingen, oft audi die gross- • 
blumige Form, im schwabischen Unterland im Scheuerwald 
bei Kiinzelsau und im Hermesberger Wald bei Niedernhall; 
haufig in den bairischen Alpen bis 2010 Meter, auch ver- 
breitet auf der Hochebene und im ganzen Juragebiet, im 
Muschelkalkgebiet bei Yolkach, Gerbrum und Veitshochheiin 
bei WUrzburg; im oberen Saalgebiet tiber Saalfeld am Ab- 
hange des Fuchssteins und friiher am Fuss des Bohlen.

B ltith ezeit: Juli, August.
A n w endung: Friiher ohne Erfolg gegen die Hunds- 

wuth und in Tirol gegen Schlangenbiss ais Gegengift ange- 
wendet. Eine hubsche Zierpflanze fur den Blumengarten, 
besonders die grossblumige Form. Sie gedeiht in jedem 
guten Gartenland und vermehrt sich rasch durch Theilung 
des Rhizoms.

Name: Aus /Soug, Ochs und ocp&akfióg, Auge zusam- 
mengesetzt und wegen ihrer ansehnlichen Blumen so be- 
nannt.



F orm ęn : (i. cmgustifolium Koch: Schwacher behaarfc, 
starker yerastelt, ćlie Stengelblatter schmaler, mehr zngespitzt, 
bisweilen zuriickgekrummt, die Strahlen langer. Syn. B. 
grandiflorum L.

A nm erkung: Auf Kalkfelsen an der Siidgrenze unseres 
Gebiets zwischen der Grenze von Bondon und Giudicarie und 
im Valle di Yestino im siidlicben Tirol findet sicb B. spe- 
ciosissimum Ard. Telekia speciosissima Less.: Blatter spitz 
gezabnt, netzig-aderig, kabl, am Rand gewimpert, herzfórmig 
mnfassend, die oberen eiformig, zugespitzt. Ferner auf 
Brachackern in Istrien und im osterreichischen Kustengebiet: 
Asteriscus aguaticus Lessing (Buphthalmum aguaticmn L.), 
auf Brachfeldern bei Fiume und auf der Insel Gherso: Pal- 
lenis spinosa Cass. (Buphthalmum spinosum L.), auf der Insel 
Gherso und auf dem Promontore, der sudlichsten Landzunge 
von Istrien: Evax pygmaea Pers. (Filago pygmaea L.) und 
endlich auf unfruchtbaren Feldern in Istrien und im oster- 
reichiscben Kustengebiet: Micropus erectus L., die bei Metz 
und im Elsass auf dem Bollenberg, bei Sulzmatt und Rufach 
vorkommt. Diese beiden letztgenannten Pflanzen geboren 
zum Subtribus der Tarcbonantheen.

A bbildungen. T a fe l 2981.
Pflanze in naturl. Grósse.





2982. Telekia speciosa Baumg.

Grosses Rindsauge.
Syn- Buphthahnurn speciosum Sclireber. B. cordifolium 

Kit. T. cordifolia DC. Molpadia suaveolens Cassin. Inula 
caucasiaca Pers. Cowisartia caucasica Don.

Das kraftige, dauernde, astige, nngegliederte Rhizom 
treibt einige aufrechte, tiber meterliolie, locker beblatterte 
Stengel. Die gestielten Bliitter sind herzformig und doppelt 
gesiigt, die obersten sitzen, sind an der Basis abgerundet 
oder stengelumfassend.

B esch re ib u n g : Aus einem schiefliegenden, braunen 
Wurzelstocke treiben mehre Stengel aufrecht erapor, welcbe 
eine Hohe von 11/3 Meter erreichen, nicht oder wenig 
verastelt, gestreift und weichhaarig sind. Die Bliitter werden 
so gross ais wie die der gemeinen Sonnenblume, sind unter- 
seits weichhaarig, unten ani Stengel gestielt, oben sitzend, 
ani Rande doppelt gesagt mit knorpeligen Sagezahnen. Die 
Bluthenkopfe messen 7 Cm. Breite, sind so gross wie Inu la  
H elen iu m ; der Hullkelch hat daehig auf einander liegende, 
lang zugespitzte Hiillblattchen, die Bliithen riechen angenehm, 
die zmigenformigen Randbluthchen sind an der Spitze zwei- 
ziilmig und so lang ais die Scheibe, die Scheibenbluthchen 
mit den Randbluthchen gleichfarbig und die Fruchtchen haben 
statt der Haarkrone einen knorpeligen gezahnelten Hautrand. 
Der Pruchtboden ist spreuig. Dieses Geschlecht unterscheidet 
sich von B uphtlialm um  nur durch die Form der Frucht.



Y orkom m en : In Gebirgsgegenden an etwas beschat- 
teten Orten. Im Gebiet nur im Siiden, bei Marslavadiza 
unweit Fiume links von der neuen Strasse in den Scbluchten 
und im osterreicbischen Kustengebiet im Thale Padesch an 
dem einen Seitenbach des Rekaflusses in sebr schattigen 
Obstgarten an verschiedenen Stellen. Sonst in Giirten hie 
und da ais Zierpfłanze kultivirt und bisweilen in die Wildnis 
Yerpflanzt oder verwildert, so z. B. bei Schweidnitz in Schlesien 
im Scblesierthal, bei Gera am Elsterufer und fruher in Bobmen 
bei Oberleitensdorf am Rauscbenbach im Rauschenbachgrunde.

B liitb eze it : Juli bis September.
A n w en du n g : Eine prachtige Staude, die sieli vor- 

trefflich zur Ausscbmuckung der Geholzrander und Teicbufer 
eignet. Sie vermehrt sieli leicht durcli Tlieilung und liebt 
loekere, nahrhafte Gartenerde.

A bbildun gen . T a fe l 2982.
A Pflanze in naturł. Grosse; 1 Narbe, vergrossert.



2U<mt.



2983. !nulal) Helenium1 2 * * * * *) L.
A lan t.8)

Syn. Aster Helenium Scop. Helenimn rulgare Bauli. 
Aster officinalis Ali. Cormsartia Helenium Merat.

Das dauernde, kraftige, bis faustdicke, ungegliederte, 
saftige, iistige Ilbizom sitzt senkrecht im Boden und treibt 
einen dicken, fast stielrunden, etwas lilzigen, locker beblat- 
terten, %—3 Meter lioben Stengel. Blatter ungleicli gezabnt- 
gesiigt, ruckseits filzig, die grundstandigen gestielt, langlicli, 
die stengelstandigen lierzeiformig, zugespitzt, umfassend; 
aussere Blattclien des Hlillkelcbs eiformig, die inneren 
linealisch-spatelig; Friiclite kalii.

B esc lire ib u n g : Der senkreelite Wurzelstock ist dick, 
astig, fast geringelt, ausserlicli braunlich, innerlicb weiss, 
treibt liier und da einzelne unverastelte Wurzelfasern, ist 
schleimig, gewiirzig und bitter. Die Pflanze treibt einen 
steifen, l*/2— 2 Meter bolien, dicken, kantigen, raubbaarigen

1) Ein romisclier Name, jedenfalls fur eine andere Pflanze ge- 
braucht.

2) Ein grieebiseher Pflanzenname, der Sagę nacli auf Helena, 
die Gattin des Menelaos zu beziehen. Dioscorides meint vielleiclit 
unseren Alant damit, Tlieoplirast und Ilippokrates jedenfalls eine
ganz andere Pflanze, vielleielit den griecliiscben Quendel: Thymus
iucanus Sibth.

8) Der Name Alant ist unbekannten Ursprunges. Merlcwurdig
ist es jedenfalls, dass auf den Alandsinseln, wo die Pflanze vor-
lcommt, die Wurzel Alands-rot genannt wird.
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Stengel, der nnten einfach ist, oben sieli aber in mehre 
Bluthenaste zertheilt. Die Wurzelblatter messen iiber 30 Cm. 
Lange, sind eirundlich-langlich und verlaufen sieli mit ihrer 
Basis in den Blattstiel, oder mail kann auch ihre Form ais 
verkehrt-eirund, in das Spatelformige iibergehend nennen. 
Bald sind sie stumpf, bald spitz, oben grasgriin, mit kurzeń 
Haaren bekleidet, unten durch einen dichten Filz weisslich, 
am Bandę ungleich gezahnt. Die Stengelbliitter werden mit 
der Holie des Stengels immer kleiner, nnten am Stengel 
haben sie noch eine sieli verschmalernde Basis, dann aber 
wird sie herzformig und stengelumfassend. Die obersten 
Stengelbliitter sind immer nocli 2 oder mehre Cm. lang, ihre 
Form gełit in das Eirunde oder Eirund-łanzettliche iiber und 
ihre Basis ist weniger oder gar nicht stengelumfassend. Alle 
Stengelbliitter sind indess oberseits grasgriin und sehr kurz- 
haarig, unterseits durch einen weichen Filz weissgran, am 
Bandę sehr ungleich gezahnt und vorn spitz. Am Ende des 
Stengels und der meistentheils unveriistelten Bluthenaste 
befinden sieli die 7 Cm. im Durchmesser haltenden Bluthen- 
iiste. Die iiusseren Schuppen des Anthodiums sind blattartig, 
griingefarbt, 8— 12 Mm. lang, eirund-liinglich, spitz, filzig 
beliaart, fein gezahnelt und abstehend, die mittlen werden 
schmiiler, sind stumpf, schmal-spatelformig, ganz trockenhiiutig 
und briiunlich gefiirbt. Beiderlei Bliithen sind gelh, die 
Strahlenbllithen 2 Cm. lang, aber schmal und an der Spitze 
3— 4ziihnig; die Scheihe ist 2 Cm. gross und grosser, ihre 
Bohrenbluthchen sind hspaltig. Die weisse Haarkrone misst 
ungefahr das 3fache der Achenie, welche letzte die Grosse 
einer Kummelfrncht erreicht.



Y orkom m en: Auf feuchten Wie,sen, in Graben. Im 
nordlichen Gebiet, ńamlich von der Rheinprovinz (an der 
Nette bei Neuwied) durcli Westphalen, Niedersachsen, Meclc- 
lenburg, Pommern, Posen und in Schlesien. In einigen 
Gegenden (z. B. im Gleissethal unweit Jena) angebaut und 
bisweilen verwildert. Mit Bakonyer Schweinen nach Neu- 
tischin in Mahren gekommen und dort angesiedelt. Im Salz- 
burgischen in den Hohlwegen von Saalfelden, bei Prielau 
und am Limberg unweit Zell, bei Kaprun, Gastein und in 
den Dorfern des Lungaus verwildert, in vielen Bauerngarten 
des Gebirgslandes ais Alant angepflanzt. Ygl. u. a. D. B. M. 
1885, S. 180. Oest. B. Z. 1883, S. 28. In Schwaben ehe- 
mals haufiger in Garten gezogen und das Rkizom wie das- 
jenige des Kalmus tiberzuckert gegessen. Bei Stuttgart eine 
langst verwilderte Kolonie davon in einer scbwer zuganglichen 
Scliluclit des Hasenbergs am Waldsaum in der Nalie der 
Gaiseiche gegen den Yogelsang. Im Nadelwald bei Bucb- 
horn, eine Stunde nordlich von Gaildorf und in einer drei 
Stunden davon entfernten Bergschlucht; ferner im Oberamt 
Crailsheirn auf Keuper bei der Eulenmiihle bei Rechberg 
und im Wald bei Weippertshofen. Ygl. Irmischia 1885, 
S. 21. Auch in Preussen findet sie sieli nach Fr. J. Weiss 
in Dorfgarten ofters angepflanzt und auch im Grossen kultivirt, 
so z. B. bei Deutsch Crone, daher auch ofter verwildert, so 
z. B. bei Thorn, Darkehmen, Caymen.

B liith eze it : Juli bis September.
A nw endung: Diese Pflanze war schon ais cE)Jviov 

den Griechen bekannt und ist jetzt ais R ad ix  E nulae vel 
E nulae cam panae s. H e len ii in Apotheken zu finden.



Sie hat frisch einen starken, eigenthiimlich aromatischen, 
etwas kampferartigen Geruch, schmeclct ranzig, hat aber einen 
bifcterlich scharfen unćl schleimigen Nachgeschmack. Man 
spaltet sie in Stticken oder schneidet sie in Scheiben und 
trocknet sie an Inftigen Steilen. Diese Stiicke oder Scheiben 
sind holzig, graulich, haben eine ziemi iche Schwere, einen 
schwachen Yeilchengeruch und einen bitterlichen, weit mil- 
deren Geschmack ais im frischen Zustande. Sie enthalten 
den Alantkainpfer, einen bitterlichen Extractivstoff, das Inulin 
und andere minder merkwUrdige Stoffe, ais Wachs, scharfes 
Weichharz u. s. w. P h arm acopoea  Ge m ian i ca. ed II, 
S. 219: I!ad ix  Ile len ii. Alantwurzel. Die Pflanze eignet 
sich vortrefflich zur Ausschmuckung von Geholzrandern und 
Teichufern in Parkanlagen. In gutem Gartenland wird sie 
sehr kraftig und hochwuchsig.

A bbildungen. Tafel 2983.
A oberer Theil der bluhenden Pflanze; 1 Scheibenbliithe, ver- 

grossert; 2 Randbluthe, desgl.; 3 Staubgefass, desgl.; 4 Narbe, desgl.
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2984 , Inula yermanica L.

Deutscher Alant.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen aufrechten, 
]/2 Meter hohen, locker beblatterten Stengel. Blatter lilng- 
lich-lanzettlich oder langlich, spitzlich, entfernt geziihnelt, 
aderig, rlickseits wollig behaart, ani Rande rauh, die stengel- 
standigen am Grund herzfórmig; Ebenstrauss zusammenge- 
setzt, geknauelt, vielkopfig; Blaltclien des fast walzlichen Hull- 
kelchs auf dem Rilcken wollig-flaumig; Zungenbluthen kaum 
liinger ais die des Mittelfeldes; Friichte kahl.

B esch re ibu n g : Die Wurzel braun, mit kurzeń hori- 
zontalen runden, ausserlich mit sich ablosender, schwarzlicher 
Oberhaut bedeckten, aucb liier und da Wurzelfasern treiben- 
den, dann plotzlicb umbiegenden und einen Stengel treiben- 
den Ausliłufern. Die Stengel J/3 — 2/3 Meter hoch, rund, kaum 
etwas schwach-eckig, meist bis zum Bliithenstande einfacb, 
durcb diesen aber oben einfacb oder zusammengesetzt trauben- 
doldig-veriistelt, ubrigens mit Ausnakme der Basis, welehe 
mit einigen Schuppen besetzt ist, dicht beblattert und be- 
sonders nach oben von weichen weissen, etwas in einander 
gewirrten Haaren zottig. Die Blatter langlicb-lanzettlich, 
elliptisch oder langlich, spitzlich oder stumpflich, stachelspitzig, 
am Rande mit sehr kleinen, entfernt stehenden Zahnchen 
versehen, oder auch ohne solche, immer aber von kurzeń, 
steifen Harchen sehr scharf, auf der Oberfliiche mit ange- 
driickten weichen Harchen und sehr kleinen Driischen besetzt, 
auf der netzadrigen blassern Unterseite liinger behaart, wollig-



haarig, aber auch drttsig, die untern Blatter schmaler und 
am Grunde schmaler zulaufend, die obern breiter, mit melir 
oder weniger deutlich herzformiger Basis aufsitzend. Die 
Kopfchen an den Spitzen der aus allen obersten Blattachseln 
hervortretenden und dem Stengel gleicli langen Zweige in 
Trugdolden kurz gestielt, dicht beisammen, und so gemein- 
schaftlich eine oben ziemlich ebene, gewohnlich zusammen- 
gesetzte vielkopfige Traubendolde bildend. Die Hiille fast 
cylindrisch, aus yielen, schindelig uber einander liegenden, 
besonders am Bandę und an der Spitze behaarten Sckuppen, 
von den en die ausseren ei-lanzettlich sind, mit nacb aussen 
gebogener dunkler gefarbter Spitze, die innern langlich-, oder 
fast linealisch-lanzettlicli, spitz und zugespitzt, wenig oder gar 
nicht gebogen. Die Blurnen gelb; die Randblumen zahlreich, 
mit schmalen am Ende spitz dzahnigen Zungelchen; die 
Scheibenblumen rohrig, spitz-5 zahnig. Die Staubgefassrohre 
etwas vortretend mit spitzen Anhangen und borstlichen, 
wenig behaarten Schwiinzen. Die langen, etwas keulenformig 
angeschwollenen Grilfelaste gelb, langer hervorragend. Der 
Fruchtboden etwas convex, nackt. Die Frucht langlich, 
gerieft, braun, mit einer aus einer einfachen Reihe gleich- 
artiger Haarborsten bestehenden weissen Fruchtkrone.

V orkom m en : An steinigen Abhangen, in lichten, 
trocknen Waldungen, auf Gebirgswiesen. Oesterreich, Bohmen, 
Miihren, in der Flora von Halle ziemlich verbreitet, ebenso 
im Mannsfelder Seelcreis, bei Stassfurt, Bernburg, im Unter- 
harz, bei Potsdam, Oderberg; im Rheinthal von Durklieim 
bis Bingen, bei Darmstadt, im Nahethal bei Kreuznach, in 
der bairischen Pfalz und bei Wiirzburg, Schweinfurt; in



Bohmen bei Bilin, Saaz, Leitmeritz, Prag. Bei Jena habe ich 
sie niemals gefunden. Ilupp fiihrt Suiza und Eckartsberga, 
die Flora saxonica Eisenberg an. Ygl. Irmischia 1885, S. 21.

B lilth eze it: Juli, August.
A nw endung: Dieser eigenthumlich unangenehm ge- 

wilrzhaft riechendc und susslieh bitter schmeckende Alant 
wurde in altern Zeiten auch medizinisch benutzt (H erba  In. 
germ. s. palatinae).

Form  en: (i. maior: Bliitter riickseits fast kalii, am 
Bandę gewimpert-rauh; Ebenstrauss fast einfach, gedrungen; 
Blattchen des etwas bauchigen Htillkelchs ziemlich kalii, 
gewimpert; Zungenbliithen etwa doppelt so lang wie die 
Scheibenblutłien. Syn. I. media M. B. So auf Bergwiesen 
in der Rheinplalz, bei Laubenlieim und zwischen Kreuznach 
und Bingen, auf Wiesen bei Halle a. d. S., zwischen Kroll- 
witz und Wettin, auf den Wiesen zwischen Passendorf und 
Angersdorf, bei Gross-Korbetha u. a. a. O. Nacli Exemplaren 
des Herrn Jungk auch bei Gleiwitz. Bei Halle iindet man 
zwischen der gewohnlichen Form und I media alle mog- 
lichen Zwischenstufen. Syn. I. media M. B. Bei Kreuznach 
scheint sie ausgerottet zu sein. Mit 1. ensifolia bildet 
L germanica einen Bastard, welcher von Baumgarten unter 
dem Nam en 1. hybrida beschrieben wurde. Zuerst gefunden 
auf dem Kahlenberge bei Wien und auf dem Leopoldsberg. 
Vgl. Beichenbach, Bd. 16, T. 33, I.

Abbildungen. T afel 2984.
Pflanze in natiirl. Grosse.
Tafel 2984A. Pflanze in natarł. Grbsse.



2985, Inula ensifolia L.
Schwertalant.

Syn. Aster ensifolius Scop.
Das kurze, dauernde Ehizom treibt einen steif aufrechten, 

dicht bebliitterten Stengel. Die Blatter sind sammtlich linien- 
lanzettfonnig, spitz, ziemlich oder vbllig ganzrandig, stark 
nervig und kahl, am Rande rauhhaarig nnd am Stengel 
sitzend. Der Stengel triigt einen oder wenige Kopfe. Der 
Hiillkelch ist von Deckblattern umgeben, die inneren Hiilł- 
kelchblatter sind zugespitzt und die Fracht ist kalii.

B esch re ibu n g : Der Stengel wird 15 — 30 Cm. hoch; 
er ist kahl, nacli unten rothlich, steht aufrecht gerichtet, 
dtinn, etwas kantig, bald weitlaufiger und baki dichter mit 
Blattern besetzt. Diese sind 2 —5 Cm. lang, etwas fest im 
Parenchym, spitz, ganzrandig oder gezahnelt, linienlanzettlich 
oder vbllig linienformig, genervt und ihr Mittelneiw liiuft 
ais ein knorpeliges Spitzchen iiber die Blattflache hinaus. 
Ihre beiden Flachen sind kahl, ihr Rand aber ist scharflich, 
zuweilen etwas gewimpert und alle Stengellilatter sind stiellos. 
Der Stengel triigt an seiner Spitze gewohnlich bios einen 
einzigen Kopf, doeli zuweilen verastelt er sieli auch nahe der 
Spitze und darni hat jeder Ast an seinem Ende einen Kopf, 
so dass man dereń 2— 5 findet. Alle Stiele der Kopfe sind 
aber spinnenwebig und die Kopfe selbst sind von 3— 5 blatt- 
artigen, spinnenwebigen PIfillblattern umgeben, welche eiformig, 
so lang wie die Htille selbst sind und spitz zulaufen. Der



Srinutrt- l̂ant.



Bluthenkopf ist ziemlich gross, die Randbliithen sind doppelt 
so lang ais die Hiille, schmal, dreizałmig und tief goldgelb. 
Die zablreichen Scheibenblllthen haben orangegelbe Farbę. 
Die inneren Hullblatter besitzen einen Seidenglanz. Die 
rbhrigen und zwitterigen Scheibenblumen haben einen auf- 
recht stehenden, funfzahnigen Sauna, wahrend der Saum der 
Randblumen nur dreiziihnig ist.

Y orkom m en: An steinigen, sterilen Orten, auf Fel,sen. 
und Bergabbangen. Siidliches Tirol, Krain, osterreichisches 
Ktistengebiet, Mahren, Unterosterreich. In Siidtirol im Yał 
di Sacra, nordlich vom Gardasee.

B ilith eze it : Juli, August.
A nw endung: Eine sehr htibsche Zierpflanze fur den 

Blumengarten.
Form en: Ueber den Bastard mit 1. gennanica L. 

siehe diese.

A bbildungen . Tafel 2985.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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2986. Inula saiicina L.
Weidenalant.

Syn. Aster salicinus Scop. Inula aspera Poiteau. 
I. land folia Wenderoth.

Yon ahnlichem Wuchs wie die vorige, ab er robuster. 
Blatter lanzettlich, zugespitzt, enfcfernt unmerklich geziihnelt 
oder ganzrandig, aderig, kahl, am Rande rauh, die oberen 
umfassend herzformig; Stengel 1- bis mebrkopfig, fasfc eben- 
straussig; Blattchen des Hiillkelchs kahl, gewimpert; Pruchte 
sind kahl.

B esch re ibu n g : Der Wurzelstock ist wagrecht, treibt 
eine Menge langer Wurzelfasern und einen aufrecht stehen- 
den, kantigen, 30—45 Cm. hohen Stengel, welclier ganz anten 
mit anliegenden Borstenhaaren bekleidet, weiter oben aber 
yollkommen kahl ist. Er ist reich bebliittert, fast unverastelt, 
nur an der Spitze entlasst er einige Bluthenaste, welche die 
Holie des Stengels erreichen. Die Blatter sind steif, auf der 
Unterseite glanzend, lebhaft griin, oben vbllig haarlos, unten 
nur auf den Nerven, namentlich auf dem Mittelnerven mit 
einzelnen Borstenhaaren besetzt. An der gemeinen Form sind 
sie lanzettformig, riickwarts gebogen und oben am Stengel 
mit ihren zwei Blattluilften zusammengeneigt oder zusainmen- 
geschlagen. Die Yarietat §. bat lierzformige, ganz flachę 
und rnehr aufwarts gerichtete Blatter. Die an der Spitze 
des Stengels und der Aeste einzeln stehenden Bliithenkopfe





enthalten 3 Cm. Durchmesser, oder łiaben ungefahr den Um- 
fang eines L eon todon  Taraxacum . Die Stengelblatter 
sitzen aber am Stengel bis an den Hullkelch (Anthodium) 
hinan, gehen aueh allmahlig in die Schuppen desselben iiber. 
Die ausseren Schuppen sind blattartig und griin, die inneren 
hellgelb, lanzettformig, kahl und am Rande dichfc gewimperfc. 
Die ausseren Schuppen stehen ab, die inneren liegen an. 
Die schmalen Strahlenbllithchen sind gelb, haben 5 etwas 
dunkler gefarbte Langslinien und endigen mit 3 spitzen 
Zahnen. Sie sind 2 Cm. lang, schlagen sich beim Yerwelken 
zusammen und biegen sich zuruck. Die Scheibenbliithchen 
sind mit den Strahlenbluthchen von gleicher Farbę, die 
Scheibe ist ungefahr 2 Cm. breit.

Y orkom m en: Auf trocknen Wiesen und an trocknen 
Grabenriindern, an buschigen Abhangen, auch auf feuchten 
Wiesen, so z. B. bei Halle a. S., besonders aber auf Berg- 
wiesen und Waldwiesen. Durch den grossten Theil des Ge- 
biets verbreitet, besonders im sudlichen und mittlen Gebiet. 
Ygl. D. B. M. 1885, S. 27. Irmischia 1885, S. 21. Fotonie, 
Priegnitz, S. 168. Ueberall auf trockenen und feuchten, 
grasigen Stellen, auf Bergwiesen und Waldwiesen, an Hiigeln, 
Flussufern und auf den Schlagen der Laubwaldungen. In 
Deutschłand sehr verbreitet, auch in Thiiringen sehr haufig, 
bei Jena an den verschiedensten Standortern, z. B. an trocknen 
Gypshugeln, in lich ten Laubwaldungen der Kalkregion, auf 
feuchten Thonmergelwiesen, seltener aber in der Sandregion. 
Bei Stadtilm im grossen Holz und haufig bei Gumperda 
nach Schmiedeknecht. Sehr haufig auf den Wiesen bei 
Salzmunde und ganz besonders auf den Wiesen bei Klein-



Korbetha unweit Halle a. S. In Preussen zerstreut, so z. B. 
bei Konigsberg, Neuhausen, Guttstadt, Insterburg, Tilsit, Ma- 
rienwerder, Thorn, Neustadt, Memel, Neuenburg etc.

B lu th eze it: Juli bis September.
Anwend.ung: Eine łiiibsche Gartenpflanze. Ais Vieh- 

futter nur in der Jugend geeignet.
Porm en: Man hat liier zwei Yarietaten: a. mit zurlick- 

gekriimmten, abstehenden Blattern, dereń Seiten in der Jugend 
zusammengeschlagen sind; [i. mit flachen, abwarts gericliteten 
Blattern. Die erste Varietat ist ani gemeinsten, die letzte 
findet sieli nur an Standortern mit feuchter Atmospbare.

A bbildungen. Tafe 1 2986.
Pflanze in naturl. Grbsse.
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2987. Snuła sąuarrosa L.
Knorpelalant.

Syn. I. Bubonium Jacq. Aster Bubonium Scop.
In Bezug auf Dauer und Wuchs der vorigen ahnlich, 

Bliitter eirund oder lanzettlich, gezahnelt, aderig, kalii, ani 
Bandę gewimpert-rauh, mit abgerundetem Grund sitzend. 
Der Stengel ist ein- und mehrkopfig, bildet im letzten Falle 
eine Doldentraube ziemlicli grosser Bliithenkopfe. Die Hiill- 
blatter sind kalii und scliarf gewimpert, die ausseren umgeben 
den Hiillkelch locker, die inneren laufen zugespitzt zu. Beide 
Arten von Blumen sind gelb und die Fruchte kalii.

B esch re ib u n g : Der Stengel ist steif, gestreift, fiihlt 
sich scharflich. an, stelit aufreclit und wird 30 — 60 Gm. liocli. 
Die Bliitter stehen ziemlicli dicht, haben festes Parenchym, 
umfassen den Stengel mit abgerundeter Basis zur Iliilite, 
sind eiformig bis elliptisch, 2— 3 Cm. lang, 1— 2 Cm. breit, 
unten mit erhabenen Adern netzaderig, oben glatt und glan- 
zend, ani Bandę durch feine Wimperliaare scliarf, yorn endigen 
sie mit einem knorpeligen Driischen. Der Stengel ist bis 
nahe der Spitze einfach, doch bier tlieilt er sieli gewolinlieli 
in 2 und melire Bliithenaste, welche an ihrer Spitze einen 
Bltithenkopf haben und so lang sind, dass alle Kopie in 
ziemlich gleiche Hohe zu stehen kommen. Gewohnlich aber 
stelit der Hauptbliithenkopf am Ende des Stengels etwas 
niedriger, indem die Astbluthenkopfe ihn urn etwas iiberragen. 
Alle Bliithenaste sind beblattert und der Hiillkelch besteht



aussen aus sperrig abstehenden Blattern, wovon zuweilen das 
śiusserste Hiillblatt blattartig und langer ais die Hiille ist. 
Alle sind am Rande fein und scbarf gewimpert und haben 
gelbgriine Farbę, die iiussern sind eiformig oder langlich, 
die innern lanzettlich und lang zugespitzt. Die schmalen 
Randblumen sind nicht langer ais die Hiille und dreizahnig, 
die Scheibenblumen lunfzahnig, beide pomeranzengelb. Die 
Yarietat; Inu la  B ubonium  hat gesagte Bliitter, sonst keine 
weiter en Unterschei dungsmerkmale.

Yorkom m en: An sonnigen Abhangen und auf Bergen 
unter Gestraueh, an steinigen, diirren Stellen und auf dtirren 
Triften. Im Kanton Tessin, im osterreichischen Kiistengebiet, 
in Krain, in Unterosterreich, in Siidtirol z. B. an den Ab- 
hiingen von Trautmannsdorf, Katzenstein, Lana, Fragsburg 
unweit Meran (I). B. M. 1885, iS. 11), am Gardasee.

B l i i t h e z e it J u l i ,  August.
A n w en du n g : Eine bubsche Gartenpflanze.
Form en: Inula germanica Vill. Lam. DC. ist eine 

Form mit eilanzettlichen Blattern, 1. spiraeifolia L. und DC. 
eine Form mit gedrungenem Ebenstrauss am Ende des 
Stengels. Reichenbach unterscheidet eine Varietat tenuis 
(Tafel 39, II) I. semiamplexicaulis De Vis.

A bbildungen. Tafe 1 2987.
Oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse.





2988. Inula hirta L.
Bergalant.

t
Syn. Aster hirtus Scop. I. montana Pollich.
Beziiglich der Dauer und des Wuchses der vorigen 

ahnlich. Stengel sehr steif, aufrecht, einfach oder wenig 
yerastelt, meist einkopfig, wie die Bliitter von am Grund 
zwiebeligen Ilaaren rauhhaarig; Blatter eirund, langlich oder 
lanzettlich, ganzrandig oder schwach gezahnelt, aderig; Blatt- 
chen des Hullkelchs lanzettlich, verschmalert, steifhaarig, 
sammtlich liinger ais die B Hit,bon des Mittelfeldes, Fruchte 
kalii.

B esch re ib u n g : Der Stengel wird gemeinlich 40 bis 
60 Cm. hoch, steht aufrecht, ist reich beblattert, durch ab- 
stehende zwiebelwurzelige Haaro bekleidet, gefnrcht und 
meistentheils roth angelaufen oder ganz roth. Er ist einfach, 
oder sendet nahe der Spitze 1— 2 einbliithige Bliithenaste 
ans, welche die Hohe des Hauptastes erreichen und eine 
armbluthige Doldentraube bilden. Ganz unten am Stengel 
sind die Blatter kleili, stumpf, fast spatelformig und verlaufen 
mit ihrer Basis in dem Stengel. In der Mitte des Stengels 
sind sie am grossten, 2-—4 Cm. lang und 1 Cm. breit. Von 
da an werden sie nach der Spitze zu wieder etwas kleiner. 
Sie sind elliptisch oder elliptisch-lanzettfbrmig, oben lanzett- 
formiff, unten fast eirund, oberseits und unterseits mit zwie- 
belgrundigen Haaren beliaart, theils zuriickgeschlagen und 
mit beiden Blattlialften zusammengefaltet, theils aufrecht 
stehend und flach. Oben an dem Bliithenkopfe verdickt sieli 
der bis zum Anthodium bebliitterte Stengel. Die Anthodien-



schuppen gleichen den Bliittern in Gestalt, Farbę und Be- 
haarung, gehen aueh an einigen Exemplaren in sie ii ber. 
Die Bliithenkopfe messen gegen 5 Cm., sind gelb, stehen 
aufrecht, haben einen angenehmen aromatischen Geruch. 
Ihre 14— 18 Mm. langen goldgelben Strahlenbluthchen sind 
durcb 4— 5 dunklere Liingslinien gezeich.net und haben vorn 
an der Spitze 8 spifcze Zalane, unter welcben der Mittelzahn 
am kleinsten ist. Die Scheibenbluthchen haben mit dem 
Strahlenbluthchen gleiche Farbung und sind 5 theilig.

V orkoinm en: Auf sonnigen Hiigeln und in lichten 
Laubwaldungen, haufig in der Kalkformation, aber nicht all- 
gemein in Deutschland. Sie kommt in Oesterreich, Miihren, 
Bohmen, Schlesien, Hinterpommern, in Thuringen, Frankem 
Schwaben und Elsass vor, ist in Thuringen, namentlich bei 
Jena, Weimar, Erfurt, Stadtilm, Remda, Berka, Eisenberg, 
Naumburg, Weissenfels, Freiburg, Frankenhausen nicht selten, 
bei Jena namentlich sehr haufig. Im Kanton Tessin; in Siid- 
tirol; osterreichisches Kiistengebiet; Krain; im Salzburgischen 
scheint sie zu fehlen; in Baiern uberall zerstreut mit Aus- 
nahme des Alpengebiets; in Schwaben bei Tiibingen auf dem 
Hasenbuhl und zwischen Hegelloch und Jesingen, bei Mer- 
gentheim, auf der Alp bei Heidenheim, am Felsenrand bei 
Aufhausen im Oberamt Geislingen, auf dem Rossberg und 
Lichtenstein, bei Holzelfingen und Grafeneck; durch das ganze 
Rheinthal zerstreut vom Elsass (Hardt- und Kastelwald, 
Wintzenheim) und von Baden (Kriegerthal bei Engen, Kaiser- 
stuhl, Pforzheim), durch die Pfalz bis zum Unterrhein, und 
im Mainthal bis Wiirzburg; Hessen; bei Halle a. S. ziemlich 
verbreitet, so z. B. auf dem Bischofsberg in der Dolauer



Haide, (das von Garcke 1848 angefuhrte Mittelbolz ist aus- 
gerottet); im Bienitz sclion 1848 selir sparsam; bei Stassfurt, 
Bibra, Rossleben, Wendelstein, Wittenberg, Frankfurt a. 0., 
an der Rosstrappe; in Bolimen bei Bilin, Aussig, Leitmeritz, 
Weltrus, Prag; selten in Scblesien, so z. B. am Krenzberg, 
Georgenberg, Beerberg bei Striegau, bei Streblen am Lebm- 
berg, am Eicliberge bei Garz, bei Scbwiebus am Flusswerder 
am Packlitzsee; bei Posen und Bromberg; in Prenssen bei 
Marienwerder, Ortelsbnrg, Kaim, Weissenberg, polniscb Krone, 
Thorn, Soldau, und nacb Fr. J. Weiss bei Neidenburg.

In der siidwestlicben Scliweiz und vereinzelt aut einigen 
llheininseln im Badenscben findet sicb I. Vaillanti Yill. 
(Z. cin&rea Lam.). Sie bat langlich-lanzettlicbe, zugespitzte, 
ganzrandige oder scbwacb geziilmelte, ruckseits wie der Hiill- 
kelch filzige Bliitter, gestielte Grundblatter, am Grund ver- 
scbmalerte, kurz gestielte Stengelblatter.

B lu tb eze it : Mai bis Juli.
A nw endung: Der rauhe Alant wird von Schafen und 

Ziegen gefressen und ist aromatisch. Ais Heilpflanze brauclit 
man ibn niclit, wobl aber konnte er eine passende Stelle 
unserer Giirten einnebmen, denn sein Kopf bat eine anselm- 
licbe Grosse und eine lebhafte schone gelbe Farbung.

F orm en : Inula hiria-salicina llitsehl. (I. rigida Doli.) 
wurde in Preussen, Posen, Scblesien, bei Wurzburg, Eckarts- 
berga u. a. 0. beobachtet. Nacli Fr. J. Weiss bei Neiden
burg.

A bb ildu n gen . Tafel 2988.
AB Pfianze in natiirl. Grosse; 1 Blatt, desgl.
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2989 . Inula Conyza DO.

Dtirrwurz.

Syn. Conyza sąuarrosa L. I. sąuarrosa Bernh. C. vul~ 
garis Lam. Erigeron sąuarrosa Clahw.

Das karze Rhizom treibt im ersten Jahr einige Yor- 
blatter, im zweiten den bis meterhohen, entfernt bebliitterten 
Stengel. Blatter langlich oder langlich-lanzettlich, spitzlich, 
oberseits flaumig, riickseits wie der Stengel diinnfilzig, die 
unteren gestielt; Stengel nach oben rispig verastelt, die Aeste 
ebenstraussig, reichkbpfig; Bliittchen des Hullkelchs abstehend 
zuriickgebogen; Bandbliitlien dreilappig, kaum zungenformig, 
so lang wie der Hullkelch.

B esch re ibu n g: Der dicke, hellgelbe Wnrzelstock ist 
fast holzig, sehr astig, hat schief auslaufende Wurzelaste und 
treibt einen GO— 90 Cm. hohen, stielrnnden, etwas gerinnelten, 
bald durch zottige, bald durch feinere Haare behaarten Stengel, 
welcher nicht selten roth angelaufen ist und sieh so verastelt, 
dass alle Aeste und Zweige so ziemlich eine Hohe erreichen, 
oder wenigstens durch ihre zahlreichen Bliithen ein gewolbtes 
Dach bilden. Die unteren Blatter werden wohl 15— 22 Cm. 
lang und 5— 8 Cm. breit, verlaufen sich in einen Blattstiel; 
die ubrigen Blatter werden nach oben zu immer kleiner, und 
sitzen am Stengel; alle Blatter stehen abwechselnd, sind 
etwas gezahnelt oder ganzrandig, auf beiden Flachen mit 
zottigen Haaren besetzt, etwas runzelig, mattgrun und oft



Hurrrourj.



wie durch Staub verunreinigt. Ganz oben sind die Blatfcer 
sehr klein (1 Cm. lang), lanzettformig, ganzrandig. An der 
Spitze der ineistentheils roth angelaufenen Zweige stehen die 
gelben Bltithenkopfe, dereń aussere Schuppen griin, blattartig, 
an der Spitze riickwarts gekriimmt sind und abstelien. Die 
inneren Schuppen sind noch einmal so lang und dartiber, 
nach oben griin, ani Rande violett, schmaler ais die ausseren 
nnd spitz; die innersten fast linienformig und gewimpert. 
Die weiblichen, 3spaltigen Bluthen sind gelb oder rothlich- 
gelli  ̂ zuweilen an der Spitze ganz roth; die Zwitterbliitheu 
sind reingelb, Die Achenien sind gefurcht, die Haare des 
Pappus sind scharf.

Vorkom m en: In lichten Waldungen, an sterilen Orten, 
auf steinigen Triften, an Bergabhangen, an sonnigen Randem, 
besonders in Gebirgsgegenden, seltner auf der Ebene. Durch 
den grossten Theil des Gebiets verbreitet, aber auf der nord- 
deutschen Tiefebene sehr selten. Sassnitz auf Riigen, Rogatz, 
Frankfurt. (Ygl. D. B. M. 1885, S. 11. 27. Irmischia, 
1885, S. 21.)

B ltithezeit: Juli bis September, auch bis in den Ok- 
tober hinein.

A nw endung: Die Wurzel hat einen starken Bisam- 
geruch, auch die Bliitter riechen, doch nicht besonders an- 
genehm, schmecken etwas herb und bitter aromatisch, waren 
friilier officinell (H erba Conyzae m a jo r is ), wurden bei 
Magenschwache nnd Blahungen gebraucht, auch bei der 
Kriitze ais diaphoretisches und diuretisch.es Mittel angewendet. 
Jetzt ist diese Pflanze nur wegen der Yerwechselung ihrer 
Blatter mit den officinellen Blattern des Fingerhutes noch



wichtig, man erkennt sie aber an dem harteren Parenchyme, 
an dem Mangel der netzaderigen Nerven, an dem Geruehe, 
an den schwachen Kerbzahnen und an den kurzeren Stielen.

N am e: Der Na nie kommt aus dem Griechisehen (yvovvLa), 
kann von Mucke, abgeleitet werden, weil ihr Rauch
die Miicken vertreibt, aber auch von ywvideg, die Eier der 
Flohe nnd Wanzen, abstammen, weil sie gegen dieselben 
gebraucht wurde. Damit hangt x6vig, Staub, and vj>vL'0<), 
bestauben, zusammen, mbchte yielleicht auch auf den Namen 
novvCi!> Bezug haben, weil diese Pflanze an nnd fur sich 
mattgriin and wie mit Staub belegt anssieht und immer an 
Stellen wachst, wo der Wind Staub auftreibt und die Pflanze 
yerunreiniget.

A nm erkung: 1. suaveolens Jacq. ist der I. Conyza DC. 
ahnlich, unterscbeidet sieli aber durch grossere Kopie, durch 
starken Duft aller Theile, durch die riickseits filzigen, auf 
dem Mittelnerven, dem Rande, gleich wie der Stengel zottig- 
wolligen Bliitter, den ebenstraussigen Bluthenstand. Sie ist 
friiher an feuchten Orten bei Monfalcone gefunden worden.

A bbildungen. Tafel 2989.
AB Theile der Pflanze in naturl. Grosse.





2990. Inula oculus Christi L.
Christusange.

Syn. I. campestris Bess.
Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen spannenhohen 

bis 1/2 Meter bohen, etwas sehlaffen und schlilngeligen Stengel, 
welcber am Grand eine Ilosette gestielter, langlicher, in den 
Blattstiel yerschmalerter Blatter triigt, tibrigens mit wenigen, 
sitzenden, etwas umfassenden Bliittern besetzt ist und am 
Ende 2— 5 Kopfe triigt. Bliitter liinglich, stumpflich, ganz- 
randig oder schwach gezałmelt, wie der Stengel filzig, wollig, 
die untern yerlaufen in den Blattstiel, die obern umfassen 
den Stengel mit herzfórmiger Basis und dieser theilt sich 
oben in 2— 3 Aeste, woran jeder einen Bluthenkopf tragt. 
Die Bliittclien des Hlillkelchs sind lanzettlicli und zottig, die 
Blumen pomeranzengelb und die Fruchtchen behaart.

B escb re ib u n g : Der seidenhaarige, zottige und daher 
graugrfine Stengel wird 30— 45 Cm. hoch. Die Blatter sind 
seidenhaarig und schimmernd, doch ist die Behaarung ver- 
schieden dichtstehend, bald so starli, dass die Blatter beider- 
seits griingrau aussehen, bald minder stark, so dass das griine 
Parenchym deutlich heryortritt. Die Wurzelblatter sind 7 
bis 15 Cm. lang, lanzettlicli und in den Blattstiel allmablicb 
yerscluniilert; die untersten Stengelblatter, ebenfalls lanzett- 
formig, yerlaufen in einen kurzeń Blattstiel, welcher den 
Stengel halb umfasst, die folgenden Stengelblatter sitzen und 
umfassen den Stengel mit abgerundeter Basis halb. Der



Stengel tragt entweder nur einen Kopi, oder er gabelt sieli 
ein- oder zweimal, ist also 2— 3kopfig. Die Bliithenkopfe 
haben einen durch dichte Seidenhaare graugrunen Hiillkelch, 
unter welchem sieli am Stiele 1— 2 kurze, lanzettliche und 
gleichfarbige Deckblatter finden. Die Hullblafcter messen bis 
1 Cm., werden aber nach aussen immer kleiner, sind lanzett- 
formig und spitz, die innersten pergamentartig und fast so 
lang ais die Scheibenblumen. Die schmalen, goldgelben, 
dreizahnigen Strahlenblumen sind doppelt so lang ais die 
Hulle, so dass der bluliende Kopf 3 Cm. im Durchmesser 
halt. Die Scheibenblumen sind pomeranzengelb, rohrig und 
funfzahnig und die Fruchtchen zeichnen sieli vor vielen Species 
dieses Geschlechtes durch Behaarung aus.

Y orkom m en: An sonnigen, sterilen Orten. Im Gebiet 
nur in Unterosterreich und in Mahren. Ausserhalb des Ge- 
biets in Galizien, tJngarn, Siebenburgen, Kroatien, Makedonien, 
Thessalien, auf dem Peloponnes, in Dalmatien, im mittlen 
und sudlichen Russland.

B liith eze it: Juni, Juli.
A n w en du n g : Eine hubsche Gartenstaude.

zlbbildungen. T afel 2990.
Pflanze in naturl. Grosse.







2991. Inula britannica L.

W iesenalant.

Syn. Aster britannicus FI. Wett. I. hirta Foli.
Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen aufrechten, 

astigen, 1|3 — ’ /2 Meter hohen, locker bebliitterten Stengel. 
Bliitter lanzettlich, ganzrandig oder geziihnelt, riickseits nebst 
dem Stengel zottig-wollig, die unteren in den Blattstiel ver- 
schmiilert, die oberen mit herzformigem Grand umfassend, 
oft ani Grnnde deutlicher gezahnt; Bliittchen des Hiillkelchs 
lineallanzettlich, verschmalert, die iiusseren so lang wie die 
inneren und wie das Mittelfeld oder liinger, Stengel 2- bis 
vielkopfig; Friichte kurzhaarig.

B esch re ibu n g : Der Wnrzelstock krieeht weit, bat 
gelbliche Pasem und treibt einen aufrechten, griinen, nach 
unten zu oft rothlich-braunen, gerieften, runden, nach oben 
zu verastelten, 30— 90 Cm. hohen Stengel, welcher besonders 
nach oben zu mit weisslichen Zottelhaaren stark besetzt ist. 
Im dichten Rasen gewachsene Exemplare sind indess weniger 
zottig ais solche, die am Rande stehen. Die unteren Stengel- 
blatter yerschmalem sich in einen Blattstiel, der sich am 
Grunde scheidenartig erweitert. Die oberen Bliitter sitzen, 
sind an gedrungenen Exemplaren oft herzformig und lang 
zugespitzt, an Wiesenexemplaren mehr liinglich-lanzettformig. 
Die robusteren Exemplare haben deutlich- und spitzgezahute 
Bliitter, dereń Unterflache durch lange weisse Zottelhaare



graugriin ist; die im Grase gewachsenen siml undeutlieh ge- 
zahnt, oft ganzrandig, oben und unfcen griin, auf der Unter- 
seite nur mit einzelnen Zottelhaaren begabt. Die Oberflache 
ist bei allen Blattarten lebhaft grtin, nur wenig und flaumig 
behaart. Jeder Stock triigt in der Regel 2— 5 Blumenkopfe, 
welche sieli an dem obersten Ende entwickeln; dort erst 
verzweigt sieli der Stengel, die Seitenaste iiberragen in der 
Regel den Hauptast. Die Kelehscbuppen stehen schlali ab, 
sind sehr schmal, gleichlang, spitz und mit Flaumhaaren 
bedeckt. Die Strahlenblumclien sind dreimal langer ais die 
Kelehschupp en, sclimal, gleichbreit und an der Spitze deutlicli 
3 zalmig. Jede Blume besitzt 60— 80 Strahlenblumchen.
Noch zalilreicher sind die Sclieibenblumchen, welche, wie die 
Strahlenblumchen gefarbt, gloclcenformig und bspaltig sind. 
Eine vollkommene ausgewachsene Blume dieser Inu la  misst 
im Durchmesser 5 Cm., ilire Farbę ist goldgelb.

Y orkom m en: Auf trocknen oder feuchten Wiesen, 
Triften und Randem, an Graben, Fluss- und Bachufern und 
besonders da, wo die Fruhlingsuberschwemmungen Schlamm 
absetzen, der Sommer aber den Boden vollkommen troeken 
macht. Durch den grossten Theil des Gebiets zerstreut. 
Vgl. Lutze’s Programm, S. 5. Irmischia 1885, S. 21. In 
Preussen nach Fr. J. Weiss durch die ganze Provinz zer
streut, so z. B. bei Konigsberg, Caymen, Darkehmen, Cranz, 
Heilsberg, Fischhausen, Neustadt, Deutsch Crone u. a. a. 0.

B liith e z e it : Juli bis Oktober.
A n w en du n g : Sie ist dem Apotlieker wegen der Yer- 

falschung der Arnica-Bliithen wichtig. Bekommt mail soge- 
nanute F lo re s  A rn icae  sine p a p p is , so muss man unter-



sucben, ob sie den der A rn ica  eigentbumlichen Gerucb und 
Gescbmack liaben. Audi erregen die zerriebenen Arnica- 
blutben leicbt Niessen, und alle diese Eigenscbaften feblen 
den Bliitben der Inula. Aufgeweicbt sind die Arnicablutben 
audi weit breiter.

For ni en: Eine Form mit fast kahlen Blattern und 
etwas breiteren Hfillblattern ist: 1. Oetteliana Reicbenbacb. 
Ausserdem: /?. discoidea Kocb: olme Strahl. Syn. I. discoidea 
Tauscb. So z. B. nacb Fr. J. Weiss bei Heilsberg, Marien- 
burg u. s. w.

A nm erkung: An der Sudgrenze des Gebiets in der 
sudlicben Schweiz findet sicb I. montana L., z. B. im Aosta- 
tbal, unterscbieden durcb einkopfige Stengel. Die ausseren 
Blattclien des Hiillkelcbs allmahlig kiirzer, am Ende filzig- 
kurzhaarig. Ebenso in der Nalie unserer Sudgrenze auf 
feuditen Aeckern, in Istrien findet sicb I. graveolens Desf. 
mit sehr stark vom Grund an yerasteltem, klebrigem und 
flaumigem, jabrigem Stengel und I. crithmoides L. am Meere 
bei Triest und Aguileja mit linienformigen Blattern.

A .b b i ld u n g e n .
Tafel 2991. Pflanze in, natiirl. Grosse.
T a fe l 2991A. I. m ontana L. Pflanze in natiirl. Grbase.
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2992. Pulicaria vulgaris Gaertner.

Plohkraut.

Syn. Inula pulicaria L. Aster pulicarius Scop. 1. cy~ 
lindrica With, I. uliginosa Sibth. Diplopappus pulicarius 
Bluff. Fing. P. prostrata Ascherson.

Ein Sommergewachs mit faseriger Wurzel nnd mit auf- 
rechtem, spannenhohem, etwas schlangelig gebogenem, locker 
bebliittertem Stengel. Bliitter liinglich-lanzettlich, wellig, 
entfernt klein sagezahnig, die nnteren in den kurzeń Blatt- 
stiel verschmalert, die oberen mit abgerundetem G rundę 
sitzend, umfassend, die jiingeren nebst dem Stengel seidig- 
zottig; Stengel rispig-ebenstraussig; Kopfcben seitenstandig 
und endstandig; Strahl sehr kurz.

B esch reibu n g: Die Wurzel grad berabsteigend, spin- 
delig, bald einfacher, bald besonders am obern Theile mehre 
starkę Aeste aussendend, hin- und hergebogen, lichtbraun. 
Der Stengel fingerlang bis ii ber 30 Cm. hoch, rund, undeutlich 
eckig, astig, seltner mehre Stengel aus einer Wurzel, die 
Aeste trugdoldig, den Gipfel uberragend und wieder auf 
gleiche Weise ein oder ein paarmal verastelt, die Zweig- 
spitzen siimmtlich Kopfchen tragend; Stengel und Zweige 
mit einem kurzeń graulichen Flaum mehr oder weniger be- 
deckt. Die Bliitter langlich lanzettlich oder oval lanzettlich, 
spitz oder spitzlich, am Rande wellig, nach unten yerschmalert, 
aber mit einer breitern abgerundetem Basis dem Stengel auf-



l̂oljlirrtut.



sitzend oder ihn fast umfassend, bis etwa 4 Cm. lang und 
1 Cm. breit, nach oben aber viel kleiner, beide Flachen bei 
den jiingern liinger behaart und ganz kurz driisenflaumig, 
bei den altern die Oberflache fast kahl, die untere mit vor- 
tretendem Nery, und Hauptadern wenigstens kurz flaumhaarig. 
Die Kopfchen kiirzer oder langer gestielt, fast halbkugelig; 
ihre Bulle aus einer Menge schindelig Iiber einander liegen- 
der linealisch-lanzettlicber spitz-zugespitzter mit Zottenhaaren 
imd kurz gestielten Driischen dicht bedeckter, griiner, zu- 
weilen an den etwas nach aussen gebogenen Spitzen dunkler, 
rothbraun gefarbter Schuppen oder Blattchen bestehend. 
Die Blumen gelb, so lang ais die Hiille, die zahlreichen 
Kandblumchen nur mit ihren kleinen schmalen, ain Ende 
dreizahnigen Ziingelchen sie iiberragend, weiblich, die Schei- 
benbliimchen rohrig, oben etwas erweitert, kurz 5 zahnig und 
etwas drtisig; die Staubbeutelrohre vorragend, iiber sie tritt 
der Griffel mit seinen beiden kurzeń, an den Enden etwtus 
yerdickten Aesten. Die Frucht cylindrisch, schwach 5eckig, 
oben und unten etwas verschmalert, ungeschnabelt, mit auf- 
rechten steiflichen Harchen besetzt; die Fruchtkrone doppelt, 
die aussere viel kiirzer, ein kurzer, in wenige dreieckige, fast 
borstlich zugespitzte weisse Zahne getheilter Rand, die innere 
aus einigen iiber doppelt so langen weissen steifen, leicht 
abbrechenden Borsten. Der Fruchtboden ziemlich flach mit 
kleinen, eine Papille enthaltenden Griibclien.

Vorkom m en: An feuchten, sterilen Orten, im Kies 
der Flussufer, an iiberschwemmten Stellen, Teichen, nassen 
Angern. Durcli den grossten Theil des Gebiets yerbreitet. 
Vgl. D. B. M. 1884, S. 117. 1885, S. 12. 24. Ber. d. west-



preuss. bot, zool. Yereins 1878, S. 18. Lutzes Programm, 
S. 21. Fotonie PI. d. Priegnitz, S. 168.

B lu th eze it; Juli, August.
A nw endung: Die stark, aber nicht angenebm riecliende 

Pflanze soli die Flohe vertreiben, daher ibr ISfame; fruher 
war sie, wie andere Arten dieser Gattung, gegen Durcbfalle 
und Ruhr in medicinischem Gebraucb (H erba P u licariae  
s. C onyzae ininoris).

N am e: Der Name P u lica r ia , von P u lex  Ploh, ist 
dem deutscben Flohkraut nachgebildet.

A bbildungen. Tafel2992.
Pflanze in natiirl. Grflsse.



Huitniau.



2993. Pulicaria dysenterica Gaertner. 

Dumrian.

Syn. Inula dysenterica L. Aster dysentericus Scopoli. 
Diplopappus dysentericus Bluff. Ping.

Das dauernde, kanni gansekieldicke Rhizom liegt wage- 
recbt im Boden und treibt einen nacli oben astigen, auf- 
recliten, 1/2 Meter hohen Stengel; Blatter locker, langlich, 
mit breiterem, tief herzfbrmigem Grund umfassend, scbwaeb 
gezahnelt, ruckseits graufilzig; Kopfchen ani Stengel und 
seinen Aesten ebenstraussig; Strahl weit langer ais die Schei- 
benbluthen.

B escłire ib u n g : Der gelbbraunlicbe Wurzelstock ist 
wagrecht und von allen Seiten mit einfachen Pasem besetzt. 
Der Stengel ist stielrund, wollhaarig, je nach dem Standorte 
30, 45— GO Cm. hoch, und so verastelt, dass die oberen blu- 
mentragenden Aeste den Hauptstengel an Hobe ubertreffen. 
Die Blatter sitzen, sind einander genabert, umfassend, an der 
Basis tief-herzformig, vorn zugespitzt, ani Rand etwas ge
zahnelt, oberseits fast kahl, dunkelgrtin, unterseits runzelig, 
filzig. Die bliithentragenden Aeste erheben sieli tiber den 
Stengel, aber ihre bliibenden Nebeniiste ragen wiederum tiber 
den Hauptast binaus. Die Bliithenkopfe sind gegen 2 Cm. 
breit, stelien an den Enden der Zweige, liaben ein aus dacb- 
ziegelfórmig liegenden borstenfórmigen und weichhaarigen 
Schuppen gebildetes Anthodium. Die ausseren Schuppen



sind die kiirzesten und zuriickgekriimmt. Die Bluthchen sind 
sammtlich gelb, die Strahlenbluthchen sind zahlreich, weiblich, 
linienformig, dreizahnig und rollen sieli beim Verwelken zu- 
riick. Die Scheibenbluthchen sind ebenfalls zahlreich, rohren- 
formig, fiinfspaltig und zwitterig. Die Staubbeutelrohre be- 
steht ans 5 zusammengewacbsenen Staubbeuteln, jeder Staub- 
beutel bat unten zwei astige Borstenliaare. Die Samenkrone 
besteht aus sitzenden einfachen Haaren und einem gezahnelten 
Kranze.

Y ork om  men: An Grab en und U tern, an feucbten, 
grasigen Stellen, fenchten Triften, Weiden und Wiesen. Sebr 
ungleich dnrcb das Gebiet vertheilt. In feuchten Gegenden 
liaufiger, dalier besonders in Norddeutschland verbreitet. So 
z. B. auf den Zschower Bergen bei Landsberg an der Warthe, 
bei Goldbeck ais bstlichste Punkte des Yorkommens. Vgl. 
D. B. M. 1885, S. 12. Lutze’s Programm, S. 21. Potonie, 
PI. d. Priegnitz, S. 168.

B liith eze it : Juli, August.
A nw endung: Die Pflanze hat einen seifenartigen Ge- 

ruch und einen scharfen, gewiirzigen Geschmack, galt sonst 
ais H erba R adix  A rn icae  suedensis ve l C onyzae me- 
diae fiir ein gebrauchliches Heilkraut und wurde besonders 
gegen Dysenterie angewendet. Die Wurzel wird auch zur 
Yerfalschung der A rnica-W urzel gegraben, doch riecbt sie 
nur scbwack, treibt aucb ihre einfachen Wurzelfasern von 
allen Seiten aus, wabrend man bei der A r nic a nur an einer 
Seite Wurzelfasern sieht. Uebrigens bat P u lica r ia  dysen- 
te r ica  im Habitus am meisten Aehnlichkeit mit In ula b r i- 
ta n n ica ; bei der Letzten sind aber die unteren Bliitter nicht



berzfórmig, sondern sie verlaufen in den Stengel; auch sind 
bei ihr die untersten Anthodienscbuppen nicht kurzer ais 
die oberen und die Strahlenblnmen langer und breiter.

A nm erkung: An der Siidgrenze des Grebiets bei Triest 
und Piunie lindet sicb an steinigen Orten: P. viscosa Gass. 
(Erigeron viscosum L. Inula viscosa Aiton) mit lanzettlichen, 
gesagten, nebst dem Stengel flaumigen und ldebrigen Bliit- 
tern, endstandigen, pyramidenfórmigen Trauben.

A bbildungen. T afęl 2993.
Pflanze in nattirl. Grosse.



Franzosenkraut.

Syn. Wiborgia Acmella Roth. W. pawiflora H. B. 
Galinsogea parniflora Willd. Galinsoga quinqueradiata II. P. 
Galinsogaea pawiflora Garcke.

Ein spannenhohes bis meterhohes Sommergewachs, ziem- 
lich lcahl, mit stark verastelteni Stengel, mit gegenstandigen, 
gestielten, eiformigen, zugespitzten Blattern, achselstandigen 
Blumenstielen, die entweder ein einziges Kopfchen tragen, 
oder sich trichotomisch theilen und dann an der Spitze jedes 
ihrer drei Aeste ein Blutkenkopfcken kaben. Die Strablen 
derselben sind weiss, die Sckeibenbliitkcken blassgelb.

B esclire ibu n g : Der Stengel wird 1/3— 1 Meter hoch, 
ist grun, schmaclitig, gerieft and nach oben kin mit Flaum- 
kaaren bekleidet. Fast vom Grunde aus entspringen aus den 
Blattwinkeln der gegenstandigen Bliitter Aeste, welche sick 
verzweigen. Die Blatter sind gestielt, eiformig, am Bandę 
gesagt, vorn zugespitzt mit abgerundeten Endspitzchen; sie 
sind fast oder vollig kakl, nur ikr Stiel ist mit etwas Flaum 
besetzt, yerkaklt aber im Alter. Die Basis verlauft in den 
Blattstiel, die Nerven laufen ais drei Hauptnerven vom Stiele 
aus. Die Blumenkopfe sind langgestielt, ikrę Stiele sind 1 2

1) Von Ruiz und Pavon genannt nach Galinsoga, Leibarzt der 
Kdnigin von Spanien und Intendant des konigl. Gartens zu Madrid.

2) A. J. Cavanilles 1745—1804, Profeasor der Botanik in Madrid.





flaumhaarig. Die Lange der Kopie betragt nur 6 Mm., die 
Breite 8 Mm. oder wenig mehr. Der Hullblatter sind 5, 
sie stehen in einer Reihe, mngeben 1— 6 Strablenblumen 
und viele Rohrenblumen. Erste sind kurz, letzte funfzahnig. 
Die Friichte sind gerieft und behaart.

Y orkom inen : Die Pflanze stammt ans Peru, wo sie 
Ton Ruiz und Pavon auf dereń Reise entdeckt wurde. Aus 
botanischen Garten ist sie vielfach ais Fluchtling ins Freie 
entwischt, da der leichte Same vom Windę weit fortbewegt 
wird. So bat sie sich auf Aeckern, an Wegen, Ziiunen, 
Grabenrandern, Mauern, auf Triften u. a. 0 . eingeburgert 
und ist an vielen Orten ein lastiges Unkraut geworden, so 
z. B. bei Hannover und Berlin, so dass die Obrigkeit die 
Yertilgung derselben anordnen musste. Sie tritt jetzt an 
zahlreichen Orten auf, so z. B. bei Hamburg, auf Weinbergen 
bei Dresden, sehr haufig bei Pillnitz, an Mauern, in Gebiischen, 
ein kleines Brachfeld ganz bedeckend; in Posen bei Brom- 
berg, Inowraclaw, Oberpritschen bei Fraustadt. Vgl. u. a. 
Flora 1865, S. 44. D. B. M. 1884, S. 94. Sauter a. a. O., 
S. 51. Potonie FI. d. Priegnitz, S. 169. Bei Halle, Bremen, 
Frankfurt, Karlsruhe u. s. w. In Preussen nach Fr.J. Weiss 
seit dem franzosischen Feldzuge von 1807 verwildert, viel- 
leicht aueh durch Samen eingeschleppt, scheint sich immer 
mehr zu yerbreiten: Preusisch Eylau, Tapiau, Memel, Oste- 
rode, Tborn.

B llith eze it: Juli bis September.
A nw endung: Ein gutes Schaflutter, aber oft ais Un

kraut liistig. Von den Indianern wird das Kraut ais Wund- 
mittel angewendet.

lflora X X IX .



Na me: Der Name G alin soga  ist 7,11 Ehren Galinsoga’s 
gegeben, so wie der Name W ib o r g ia  7u Ehren Wiborg’s.

F orm  en: fi. discoidea Garcke. Ohne Sfcrahl.
A nm erkung: Madia sativa Mol., aus Chili stammend, 

wird hie und da ais Oelpflanze angebant und verwildert bis- 
weilen. Sie liat vor der Blutliezeit Aehnlichkeit mit Collomia 
grandiflora Dougl. und ist in Thiiringen mehrfach mit ilir 
verwecliselt worden. Auch das schone, hodiwiichsige Sil- 
phium perfoliatum L. verwildert bisweilen, so z. B. am Nie- 
derrhein bei Oberlahn,stein u. a. a. O.

A bbildungen. T afel 2994.
Pflanze in naturl. Grosse.



Waubars.



2995. Bidens tripartitus L.

Raubars.

Syn. B. cannabina Lam. B. frondosa var. a. Lam.
Ein Sommergewiichs mit aufrechtem, bis meterhohem, 

ziemlich entfernt mit dreitheiligen oder fiederig fiinfspaltigen 
Bliittern besetztem Stengel. Blattabschnitte lanzettlich, ge- 
siigt; iiussere Blattchen des Hiillkelclis langer ais das Kopf- 
chen; Friicbte verkehrt-eifórmig, amRande rtickwarts stachelig, 
so lang wie die inneren Blattcben des Hiillkelchs.

B escb re ib u n g : Die Wurzel schrag oder grad herab- 
steigend, vielzaserig, gebt in den einzelnen bald melir ein- 
fachen, bald etwas, bald yielastigen Stengel tiber. Die Aeste 
stehen gewohnlicb einander gegeniiber und sind einfach, oder 
bei grossen Exemplaren mit einigen, meist nur Kopfcken 
tragenden Seiteniisten am oberen Ende versehen. Die Bliitter 
gegeniiberstehend, gestielt, breit-eiformig, an dem Blattstiel 
sehmal aus der schwach lteilformigen Basis berablaulend, 
eingeschnitten oder ungleich-gesagt, dreitheilig, indem unten 
2 Tlieile sich ablosen, oder fiederspaltig, indem 2 Tbeile auf 
jeder Seite sich losen, diese Theile lanzettlich, spitz, unten 
schief und herablaufend, der mittle Theil grosser, bald breiter 
und langer, bald nur langer, unten keilformig; die untersten 
und die obern Bliitter gewohnlich ungetheilt. Die Blattstiele 
unten etwas erweitert, die gegenuberstehenden sich durch 
einen schmalen Rand verbindend. Die Oberseite der Bliitter



ist gewohnlich kahl, nicht immer die Unterseite, auf welcher 
sich besonders an den Nerven und grossem Yenen Haare 
finden, am Ilande dagegen, so wie vorzuglich am Blattstiele 
befinden sicb einzelne steifliehe, grad absfcebende Haare. Die 
Koj) ich en sind gestielt, einzeln endstandig, daher denn auch 
gabelstandig. Die Hiillblatter sind von zweierlei Beschaffen- 
heit, die aussem sind lanzettliche, ganzrandige, selten etwas 
gezahnte Blatfcer, welche stets langer ais das Kopfchen sind, 
ubrigens aber an Grbsse und Form abwecbseln, zuweilen 
steht aucb noch ein Stengelblatt dieht unter dem Kopfcben. 
Die irmern Hlillblattcben sind scbuppenartig, fast elliptisch, 
stumpflich, zngespitzfc, mit Kellerem, dimnerem Rande und 
rothbraun gestreifter Mitte, so lang beinah ais die Bltimchen, 
welche alle gelb sind, rohrig, unten scbmaler, dann etwas 
bauchig sich erweiternd, mit 5 ziihniger Mundung, ans welcher 
die beiden Griffelaste liervorragen. Die Frucht ist schwach 
dseitig, stark zusammengedriickt, mit 2 von jeder scharfen 
Ecke abgehenden Borsten, die so wie die ganze Ecke bis 
zum Grunde mit riickwarts gekehrten Stachelchen besetzt 
sind. Die Spreublattchen sind linealisch-lanzettlich, den innem 
Hullbliittchen ahnlich, aber schmiiler und spitzer. Fruchte 
rothbraun ins Aschgraue.

Y orkom m en: An nassen und sumpfigen Orten, in 
Graben, Pfiitzen, an den Ufern von Teichen und langsam 
fliessenden Gewassern. Durch das ganze Gebiet verbreitet. 
Ygl. D. B. M. 1885, S. 12. Oester. B. Z. 1873, S. 352.
B. Z. 1870, Sp. 97. 113, 1878, Sp. 750. In Preussen kommt 
die Pflanze nach Fr. J. Weiss in allen moglichen Formen 
und Uebergangen vor, nur die Form radiata  nicht. Schon



Loesel erwabnt sie, aber scbon Patze in der Flora von 
Preussen bezweifelt das Yorkommen sowie die Loeselscke 
Annabme. Yielleicbt lag B. rad iatus Thuiller vor, die 
iibrigens nacb Reichenbacb fil. von B. tr ip a rtitu s  nicbt 
specifiscb verscbieden ist.

B llith eze it: Juli bis Oktober.
A n w en d u n g : Sowohl dieser dreitbeilige Zweizabn ais 

aucb die andere bei uns yorkommende Art giebt mit Alaun 
eine gute gelbe Farbę. Sonst ward das Kraut (H erba  Ver- 
besinae vel C annabis aq u a tica e ) ais innerliches und 
ausserliches Mittel benutzt, ais eroffnend und wundbeilend.

N am e: Her Name B idens ist dieser Gtattung gegeben, 
weil ibre Frucbt meist mit zwei Grrannen oder Zabnen ver- 
sehen ist, wodurcb sie sich den Kleidern und den Tbieren 
anhiingt. Darauf beziebt sicb aueli wofil der Name „Pfaffen- 
lause“ fiir die Friicbte.

F or  m en: Sie kommt vor mit deutlichen Strablbllitben 
und mit ungetheilten, lanzettlichen Blattern. Im letzten Fali 
ist sie von der folgenden nicht leicht zu untersclieiden. 
Ferner: fi. radiatus. (B. radiatus Thuiller. B. piatycephalus 
Oersted.) Sie unterscheidet sicb durch steife, gelblicb griine 
Stengel, gelblicb grane Blatter, sebr breite Kopfchen, zahl- 
reicbe Bluthen, scbmal linealiscbe, fast die Spitzen der Grannen 
erreicliende Deckblatter. Neuerdings wird sie allgemein ais 
besondere Art aufgefasst. Yergl. dariiber die ausfubrliche 
Arbeit von Ascherson in der botaniscben Zeitung 1870, 
Sp. 97 ff. 113 ff. Sie findet sicb in Lothringen bei Bitscb, 
in der bairiscben Pfalz, bei Peilau unweit Reicbenbach in 
Schlesien und am Sangorteicb bei Falkenberg daselbst, im



sudlichen Bohmen und von da durch die Moldau nach Prag 
versehleppt, ferner bei Habstein und Hirschberg in Bohmen, 
bei Lausa unweit Dresden, in Preussen bei Tilsit, nacłi Herm 
Apotheker Kuhn bei Insterburg, nach Herrn Fr. J. Weiss 
ausserdem bei Konigsberg (Friedrichshain), und Neustadt, wo 
sie aber fast ausgerottet ist.

Abbildungen. T a fe l 2995.
Pflanze in naturl. Grćisse.





2996. Bidens cernuus1) L.

Kunigundenkraut.

Ein Sommergewacbs vom Wuchs des vorigen, mit lan- 
zettlichen, gesłigten, am Grund etwas yerbundenen Blattern; 
Kopfchen nickend; Friicbte yerkehrteiformig-keilig, am Rande 
riickwarts stachelig.

B esch re ib u n g : Die astige, faserige Wurzel treibt einen 
aufrechten, nach oben yeriistelten, 1/3— 2/3 Meter boben, 
streifig gefnrcbten, etwas behaarten, rotblicb-angelaufenen, 
oder aucb rotblich-punktirten Stengel, der mit gegenstandigen, 
einfachen, sitzenden, an der Basis yerwacbsenen Blattern be- 
kleidet ist. Die Blatter baben entfernt stehende Sagezahne, 
einen oft rothlichen Hanptnery, sind lebhaft grun, ganz 
haarlos, steben weit vom Stengel ab, messen oft uber 12 Cm. 
Lange, erreicben kaum 2 Cm. Breite und laufen sebr spitz 
zu. Die Aeste and Blnmenstiele entspringen in den Blatt- 
winkeln, mit den letzten endigt sicb aucb der Stengel. Alle 
Blumen sind gestielt; baben 5— 8 aussere, lanzettformige, 
spitze, am Rande mit einzelnen sebr kleinen, aber scbarfen 
Borstenzahnen begabte Kelcbblatter, welche die Grosse der

1) Linne behandelte den Gattungsnamen Bidens ais weiblichen. 
Der Beiname cernuus bezieht sich aul die nickenden Bluhenkopfe



Blumen um das Doppelte und Dreifache iibertreffen. Die 
inneren Kelchblatter sind langlich-spitz und weit kleiner ais 
die Bluinen. Die 5— 10 gelben, eirunden, stumpfen, ganzen 
oder an der Spitze 2— 3zahnigen Strahlenblumen sind in 
Lange dem halben Dnrchschnitte der Sclieibe gleich; die 
zalilreicben gelben Scheibenblumen sind trichterformig und 
5spaltig, die gelben, lanzettformigen, spitzen, 3— 5nervigen 
Spreublattchen reichen bis an die Spitze der in Samen 
stelienden, rotligelben, glanzenden und scbarfen Achenien- 
stacheln hinan, die Achenien selbst werden schwarzbraun.

Y orkom m en: An ahnlichen Orten wie die vorige und 
durch den grossten Tbeil des Gebiets verbreitet, wenn aueh 
in den meisten Gegenden weniger haufig. Vgl. D. B. M. 
1885, S. 27. Potonie, S. 169.

B lu th ezeit: August bis Oktober.
A nw endung: W ie bei der yorigen.
F orm en: Diese Art Kunignndenkraut komint in Zwerg- 

gestalt und in gewohnlicher Grosse, mit oder ohne Strahlen- 
bliithen vor. Linne unterschied daher:

a. Coreopsis Bidens, oder nacłi Roth. Bidens cernua 
radiata, mit yollkommen entwickelten Stengeln und Bluthen 
und an den oben angegebenen Standortern zu finden.

fi. Bidens cernua, mit yollkommen entwickelten Stengeln, 
aber mit feblenden Strahlenblumen; auf trockenen Stellen 
wachsend.

y. Bidens minima, mit sehr kleinen (fingerhohen) unver- 
iistelten Stengeln; auf Torfboden wachsend.

Die Form minima ist nach Fr. J. Weiss in Preussen 
selten: Caymen, Gumbinnen, Deutsch Crone.



A nm erkung: B. bipinnata L. mit etwas strabligen 
Kopfcben, gleichlangen Hlillkelcbblattern, doppelt gefiederten 
Blattern, eingescbnittenen Blattcben, linealen, naob dem Ende 
verscbmalerten, arn Rande glatten Friicbten von der doppel- 
ten Lange des Hullkelcbs findet sich baufig im sudlicbsten 
Tirol ais Feldunkraut, kommt aber vereinzelt selbśt bis 
Bożen vor.

A bbildungen. T a fe l 2996.
Pflanze in natttrl. Grosse.
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2997, Helianifaus annuus L.

Sormenli lu n i e .

Syn. K. platycephalus Cass.
Ein riesenhaftes Sommergewachs mit fast armdickem, 

1— 3 Meter bohem, aufrechtem, einfachem oder wenig ver- 
asteltem Stengel, welclier ziemlicli entfernt mit grossen, ge- 
stielten, herzfórmigen, dreinervigen, gesagten. Bliittern besetzt 
ist. Kopfe selir gross, nickend, einzeln, mit verdickten 
Stielen.

B esclireibung: Diese allgemein bekannte Pflanze treibt 
einen aufrechten Stengel, welclier im gnten Boden, aus neu 
eingebracliten Samen gezogen, 3— 4 Meter Hohe erreiclit, 
gewbhnlich aber nur 2 —  2 1/2 Meter hoch ist. Er ist stiel- 
rund, im Innern markig, einfach oder von der Mitte an ver- 
śistelt, 3— 10 Cm. dick, bei kiimmerlichen Exemplaren nur 
1/3 Meter hoch uud federkieldick, immer jedoch gerieft bis 
gefurcht, besonders nach oben scharfhaarig und von unten 
bis zum Bluthenkopfe reichlich mit abwechselnden, berz- 
formigen Blattern bekleidet. Diese sind unten an kraftigen 
Exemplaren 30 Cm. Jang und fast ebenso breit, in den Stiel 
rerzogen, gesagt, beiderseits durch lcleine Stachelhaare rauh. 
An kiimmerlichen Exemplaren fiudet man aber die Bliitter 
aucli eirund. Die Bluthenkopfe sind von ungleicher Grosse, 
der an der Spitze stehende wird an hohen Exemplaren so 
gross, dass er iiber 30 Cm. Durchmesser besitzt. An den
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nnteren Aesten sind die Kopfe aber ofters nur 8— 13 Gm. 
breit. Audi die Farbę der Strahlenblumen, die meistens 
goldgelb ist, fmdet sicb bisweilen citronengelb. Die Bliitben- 
stiele werden da, wo die Yerdickung nabe am Blutbenkopfe 
beginnt, durcłi dicbt stehende Haare weisslicb. Die Hli.ll- 
bliitter sind blattartig, steben ab, laufen langspitz zu tmd 
sind raubhaarig. Die Friicbte, von 2 Spreublattchen um- 
geben und gedrlickt 4kantig, sind weiss, grau oder sciiwarz 
und tragen an der Spitze 2 borstenartige, gefiederte Haar- 
kronblattcben.

V orkom m en: Die Pflanze stammt aus Peru, wird bei 
uns in zablreicben Formen ais Zierpflanze in Garten und 
auch ais Oelpflanze und Futterpflanze auf Feldern lailtiyirt. 
Bei Jena, ist sie im Miililthal am Damni der Weimariscben 
Bahn, am Babndamm der Saalbabn nach Lobstedt zu und 
bei der Ilasenmuhle vollstandig verwildert, ebenso aucb auf 
dem Rasenmuhlfelsen.

B liltb eze it : Juli bis Herbst.
A nw endung: Die Sonnenblume dient meist nur zur 

Zierde, besonders in Anlagen, giebt aber ein treffliehes Fntter 
und ihre Kerne enthalten ein stisses, sehr woblschmeckendes, 
dem 01ivenole in der Medizin und im Gebraucbe zur Wirtb- 
schaft gleichstehendes Oel, welches aber nur in geringer 
Menge in den Kernen entlialten ist, weil die Hauptmasse 
derselben aus der Fruchtscbale bestebt. Es lasst sicb aucb 
scbwer schlagen und man bekommt sebr wenig Oel, wenn 
inan vorber die Kerne nicbt briibet. Da aber Stengel und 
Blatter Yiehfutter geben, so benutzt man die Kerne nocb 
ais Nebengewinn. Die Samen geben 15— 30 Prozent ais



Speiseol, zur Seifenfabrikation und zur Oelmalerei selir 
wertliYolles Oel. Im Jahre 1866 wurden in Iiussland 
100,000 Centner gewonnen. Das Samenmelil wird von den 
Indianern zu Bród und Brei verarbeitet. Kinder pflegen die 
Samen gern zu essen, aucb sind diese ein sehr gutes Yogel- 
futter. An sumpfigen Orten dient die Sonnenblume ais 
D esinfektionsp Hanzę.

A bbildungen . T a fe l 2997.
A oberer Theil der Pflanze, verkleinert; 1 llaudbluthe, ver- 

grossert; 2 Same, desgl.
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2998. Helianthus tuberosus L .

Erdbirn, Topinambur.

Das dauemde, bnollige Rhizom treibt einen 2— 3 Meter 
hohen Stengel. Blatter dreifach dreinervig, gesagt, rauh- 
haarig, die unteren herzeiformig, die oberen langlich bis 
lanzettformig, alle wechselstandig und zugespitzt; die Wurzel 
kriecht und triigt łangliche, rothe Knollen.

B esch re ib u n g : Der dicke, fieiscbige Wurzelstock setzt 
nacli allen Seiten ovale Knollen an, welclie die Grosse einer 
grossen Kartoffel haben, ausserlich rothlicb, innerlicb weiss 
sind. Dazu treibt er noch A.usliiufer mit ahnlichen, aber 
kleinen Knollen besetzt. Der Stengel wird 2 1/2— 3 Meter 
hocb., steht aufrecht, ist innen mit Mark gefullt, rund, ge- 
rieft und fuhlt sich durch seine steifen Haare rauli an. Die 
unteren Blatter sind 15 — 25 Cm. lang und lialb so breit, 
besonders auf der Oberflache sebr scharfhaarig, weniger anf 
der Unterflache; oben am Stengel werden sie scłmialer und 
kiirzer und nach der Basis nicht mehr herzfornug, die 
Blutbenkopfe stehen aufrecht, messen 5— 8 Cm. im Durch- 
messer und haben goldgelbe Blumen. Die Bluthenstiele sind 
ranhhaarig, die Hiillblatter gewimpert. Die ausseren Htill- 
blatter stehen ab, sind blattartig und lanzettformig, die 
inneren schmaler und anliegend.

Y orkom m en: Sie stammt aus Amerika und wird fast 
in unserem ganzen Florengebiet streckenweise in Garten und



Feldern ais Gemuse- und Futterpflanze kultiyirt, so z. B. bei 
Hamburg, in Baden, Thliringen, im Mannsfeldischen. Die 
er sten Knollen kamen 1 6 1 7  aus Brasilien nach England und 
darauf nach Deutschland. Yerwildert kann sie nichfc vor- 
kommen, da ihre Samen bei uns niemals reifen. Ans diesem 
Grunde muss sie im warmen Gegenden Amerikas z.u Hause 
sein. Nach Buddensieg hat sie sich dennoch am Sandstein- 
bruch zu Kleinballhausen bei Tennstadt angesiedelt, jeden- 
falls durch Yerschleppung von Knollen (Irmischia 1 8 8 5 ,  S. 21). 
Ihr brasilianischer Ursprung wird in neuerer Zeit bezweifelt. 
Vgl. B. Z. 1 8 8 6 , S p . 1 4 .

B lu th ezeit: Oktober, November.
A nw endung: Die Knollen sowohl ais auch die Stengel 

und Bliitter geben ein vortreffliches Viehfutter. Die Knollen 
erfrieren nicht in der Erde, nehmen mit geringerem Sand- 
boden furlieb, dienen jedoch sehr wenig zur Speise, weil ihr 
Gesclimack siisslich und etwas widrig ist. An Nahrkraft 
stehen sie den Kartoffeln nach.

N am e: H elian th u s, zusammengesetzt aus rfitog Sonne 
und av9“rj Blume.

A nm erkung: An vielen Orten lindet sich eine hoch- 
wuchsige, stattliche Staude, in den Garten unter dem Kamen 
der kleinen Sonnenblume bekannt, ais Gartenfliichtling yer
wildert. Sie stammt ausNordamerika: Rudbeckia luciniata L. 
und siedelt sich gem an Flussufern an, so z. B. am Ufer der 
Alster und Wanse bei Hamburg, Ltibeck, Gorlitz, inThuringen 
(I). B. M. 1883, S. 91; Irmischia 1885, S. 21), in Steiermark 
bei Eibiswald und Leibnitz in Auen und an Waldrandern 
(D. B. G. 1885, S. 375), im Schlesierthal, am Quais, an der



Isar, an der Tłum bei Tliann im Elsass, in Preussen nach 
Fr. J. Weiss an versełiiedenon Stellen des Kreises Marienburg 
incl. des Marienburger Werders. Unter ałmlichen Verhalt- 
nissen verwildert auch Me nnd da Budbeckia hirta L., so 
z. B. in Preussen nacb Fr. J. Weiss bei Lniano, bei Bredow 
unweit Berlin (B. Z. 1877, Sp. 482) bei Potsdam, Krossen, 
Soldin, in Schlesien bei Bischwitz am Berg u. s. w.

A bbildungen. T a fe l 2998.
A oberer Theil der Pflanze, nat. Grosse; 1 Narbe, vergr5ssert.



2999. Kanthium1) strumarium 1 2 3) L.

Spitzldette.

Ein Sommergewacbs mit breiten, gestielten, webrlosen 
Blattern, dereń untere dreilappig, am Grunde berzformig, 
am Ramie gezalmfc sind. Friiclite flaumhaarig, mit graden, 
etwas zusammenneigenden Scbniibeln und graden, am Ende 
bakigen Domen.

B esck re ib u n g : Dieses sonderbare Gewachs treibt einen 
1/.)— 1 Meter hohen Stengel, welcber aufrecht stebt, ciulach 
oder kurziistig, kantig und striegelbaarig ist. Nacb unten 
zu findet er sicb ofters roth angelaufen. Die wechselstan- 
digen Blatter sind 3 — 8 Cm. lang, gestielt, baben keine 
Nebenblattchen und sind nicht yon Dornen umgeben. Sie 
sind melir oder weniger deutlich gelappt, sebr ungleicb ge- 
zabnt, unten graulich-grun, oben durcb Striegelbaare, die auf 
kleinen Knoteben sitzen, raub. Die Blutbenkopfcben stehen 
in Trauben bei einander, sowobl in den Blattwinkeln, ais 
auch auf den Spitzen des Stengels und der Aeste. Diese 
Bliithenkopfchen-Trauben sind mehr oder weniger gedrungen, 
entbalten an der Spitze einige mannlicbe erbsengrosse, 
gelblicb-grunliche, deutlicb gestięlte Kopfcben und am Grunde 
mebre weibliche, fast sitzende Kopfcben. Die mannlicben

1) ęńv!>tov, Name des Dioskorides fur unsere Pfłanze, von Jardóf, 
gelb, wegen des gelben Farbstoffs, den sie enthalt.

2) Weil die Wurzel gegen Drusenanschwellungen (struuia) an-
gewendet wurde.



SpHłklctts.



Kopfcben sind kugelrund, die weibliclien langlicb und in der 
Bliitlie wenig grosser ais ein Roggenkorn. Die Hulle der 
iminnlicben Frucbtkorbcben ist halbkugelig und bestelifc ans 
einer Reilie freier Hiillblattclien. Der Frucbtboden ist walzen- 
formig und scbwach-spreuig, die Bliithchen besitzen ein 
rohriges Perigon, das sieli oben in 5 kurze Zalme tlieilt 
und aus demselben ragen die mit iliren Faden verwaclisenen 
Antheren liervor. In den weibliclien Kopfcben bemerkt man 
2 tutenformig zusammengerollte, 31appige Blattclien, dereń 
Mittellappen verlangert ist. Sie sind ani Grandę mit einander 
verwaclisen und bergen in ibren Hohlungen einen Fruclit- 
knoten, dessen 2 purpurrotlie N arb en oder Griffelsclienkel 
weit aus ihnen bervorragen. Auf ihrem Rlicken sind sie mit 
vielen liakenformigen Borstenbaaren besetzt. Diese beiden 
tutenfdrmigen Hiillen wacbsen nur nacb der Befruclitung 
weiter fort, werden fast liaselnussgross, verwachsen mit 
einander, alinlicb wie. bei S parganium , zu einer falschen, 
verknocherten Nuss, und also entstebt ein falscbes, mit den 
stehenbleibenden Staclieln besetztes, knoeberiges Frucbt- 
gehiiuse, das sieli, da es ursprunglieb aus 2 dreilappigen 
Bliittern bestand, nun mit 6 Dornen endigt, wovon die ur- 
sprunglicben Mittellappen ais lange Dornenscbnabel sieb 
zeigen. Das Innere dieser falsclien Fruclitliiille bat 2 Hoblen 
und in jeder derselben befindet sieli ein Frucbtchen. Dieses 
ist langlich-lanzettlicb, bestebt wiederum aus einer papier- 
artigen, ausserlieli schwarzlicben, innerlicli weissen Frucbt- 
liulle, die den einzigen Samen nur loclcer unisebliesst.

V orkom m en: An Ufern, Wegrandern, auf Scbntthaufen, 
Aeckern u. s. w. Die Pflanze bewohnt die ganze nordliebe
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gemassigte Zonę beider Hemispharen und isfc durch den 
grossten Theil unseres Florengebietes sporadiscb yerbreitet, 
wenn aucb an vielen Orten nur eingeschleppt und vervvildert 
und oft uhbestandig. Vgl. u. a. D. ii. M. 1884, S. 94; 1885 
S. 42; O. B. Z. 1883, S. 28; B. Z. 1879, Sp. 743. Steinvorths 
Programm, S. 12; besonders aber: Egon Ibne, Studien zur 
Pflanzengeographie, III. Yerbreifcung von X. strum arium , 
19. Bericht d. Oberhess. Gresellsch. f. Natur- und Heilkunde. 
Juli 1880. Seite 65— 110. Hier findet man iiber X. stru - 
m arium  und spin o.suną sehr ausfiihrliche Literaturangaben. 
An zablreichen Orten in Preussen nacb Pr. J. Weiss.

Bluthezei t :  Juli bis Oktober.
A nw en du n g :  Friiher galt die Wurzel ais ein diapbo- 

retisches Mittel, docb mehr nocb wurde Herba et Semen 
L a p p a e  minor is  ais ein auflosendes unddiuretisclies Arznei- 
mittel benutzt.

A bbildungen. Tafel 2999.
A oberer Theil der Pflanze, naturl. Grosse; 1 milnnliches Blutli- 

chen, vergrćissert; 2 dasselbe im Lilngsschnitt, desgl.; 3 'weibliches 
Bliithehen, desgl.; 4 dasselbe im Langsschnitt, desgl.
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3000. Xanthium spinosum L.

K aulbars.

Dieses Sommergewachs liat mit dem vorigen wenig Aehn- 
licłikeit. Es bildet einen sehr astigen ’ (3 bis lL Meter 
hohen, dornigen Busch. Domen ani Grando der Blatter drei- 
theilig gabelig, die Blatter lanzettlich, sehr spitz, ungetheilt 
oder dreilappig, der Mittellappen verlangert and lang zu- 
gespitzt.

Y orkoinm en : An Wegerandern and Schuttplatzen. 
Ursprunglich wohl nur im sudlichsten Theil des Gebiets, so 
z. B. boi Triest und Fiume. Sonst an zalilreichen Orten 
verwildert, so z. B. in Bohmen, bei Wien, in Schlesien, Posen, 
in der Mark z. B. bei Frankfurt a. O., bei Magdeburg, Halle 
a. S., wo sie z. B. gleich auf dem Balmkof von meinem 
Sohn J. G. Hallier und mir gefunden wurde, bei Jena fand 
sie sich fruher an der Weimarschen Wollspinnerei (Schneide- 
miihle), durch fremde W olle eingeschleppt, wie an so vielen 
Orten, ist aber langst wieder verschwunden, nach Lutze 
(Progr. Seite 13) in der Flora von Sondershausen, bei Elbing, 
bei Bremen unbestandig, nach Artzt (Isis 1884, S. 139) bei 
Greiz auf Schutt in Bartlis Wollspinnerei und auf mit W oll- 
staub gedungten Aeckern. Sie ist eine achte Wanderpflanze 
und ist z. B. aus dem siidlichen Ungarn durch W olle nach 
Mahren verschleppt worden. Um Buenos Ayres hat sie sich 
auf ahnliche Weise vollig eingeburgert. Ygl. Bunbury. On



the vegetation of Buenos Ayres. Proceedings of Linnean 
Society May 1853. X. m acrocarpum  L. ist wehrlos, liafc 
steifhaarige Friichte mit hakigem Schnabel, dreieckig-keil- 
formige Blłitter. Reichenbacli bałt X. ita licu m  Mor. nnd 
m acrocarpum  fur identisch.

B lu th eze it : Juli bis Oktober.
A nm erk ung: Hie und da kommen im Gebiet noch 

einige andere Arten ■verschleppt vor, so z. B. X. italicum 
Moretti am Elbufer von Bohmen bis Hamburg stellenweis, 
an der Oder von Frankfurt abwiirts, an der Netze, Warthe, 
Weiehsel, bei Nensalz in Schlesien; X. macrocarpum DC, 
bei Frankfurt a. O. und Lippstadt, Ambrosia artemisiaefolia 
L. aus Amerika bisweilen auf Kleeackern, Ambr. maritimah. 
nach Lutz auf der Miiblau bei Mannheim u. s. w.

Abbildungen.
T afel 3000. Oberer Theil der Pflanze in naturl. Grosse.
T afel 3000A. Oberer Theil der Pflanze in naturl. Grosse.





3001. Artemisia Absinthium L.
W erm uth.

Syn. Absinthium mdgare Lam. A. officinale Riclit.

Das kurze, dauernde, sebr astige Rhizom. treibt einen 
Basen von aufrecbten, bis meterhoben, loeker beblatterten, 
rispigen Stengeln. Blatter silbergrau, die grundstandigen 
dreifacb, die stengelstandigen einiacb nnd doppelt fiederspaltig, 
die Abscbnitte lanzettlicb, stumpf, die Stiitzblatter ungetbeilt; 
Blattstiele ohrcbenlos; Kópfcben iast kugelig, nickend; Bliitt- 
cben des Hullkelchs grau, die inneren sehr stumpf, ani Rand 
trockenbiiutig, die ausseren linealisch, nur ani Ende trocken- 
bautig, so lang wie die inneren; Fruebtboden raubhaarig.

B esch re ibu n g : Die ganze 1— 1 1/3 Meter hobe Pflanze 
ist mit einem feinen, dicht anliegenden silbergrauen Filz 
bedeckt, der aut der untern Blattflacbe dichter, fast seidig- 
glanzend ist. Die Wurzel ist scbief berabsteigend, astig und 
zaserig, weissgelblicb. Der Stengel ist rund, etwas gefurcbt, 
rispenartig veriistelt. Die Blatter sind gestielt, von breit- 
eiformigem Umfang, einfach bis 3facb tieffiederspaltig, die 
Zipfel langlicli-lanzettlicb, spitzer oder stumpfer; die Blatt- 
substanz lauft am Stiel bis zum Grunde scbmal berab, und 
hier finden sicb an den untersten Blattern zuweilen 2 scbmale 
lanzettlicbe Oebrchen oder Nebenblatter. Die obersten unter 
den Blutbenkopfcben stebenden Blatter sind dreispaltig, end-



lich ganz einfach-lanzettlich, zuletzt niclit langer ais die 
Kopfchen, welche auf etwas gekrummten Stielchen stehend, 
kleinere oder grossere einseitswendige bebliitterte Trauben 
bilden, welche an den ans allen Blattachseln bis zur Spitze 
hervorbrechenden knrzen, etwa fingerslangen Seitenzweigen 
stehen, nnd so im Ganzen eine langgezogene Rispe bilden. 
Die Kopfchen sind fast kugelig, nickend, mit silbergrauer, 
etwas wolliger Hulle und gelben Blumclien; die Hiillschuppen 
haben einen trockenhautigen, nach innen braunlich, nach 
aussen weisslich durchscheinenden Rand oder Spitze, und sind 
etwa 3 Mm. lang; die Randblumchen sind weiblich, mit 
unten bauchiger, nach oben sich verengender 2 zahniger Rohre; 
die Scheibenbluthen zwitterig, mit rohriger Blumenkrone, 
dereń Rand 5 theilig ist, mit eiformigen spitzen Zipfeln; der 
Bluthenboden ist mit leinen Haaren dicht besetzt. Die Fracht 
ist umgekehrt-eifórmig, fein gestreift, braun.

Y orkom m en: An Bergabhangen, im Kies der Gtiess- 
bache, in alten Weinbergen, auf Felsen, in der Umgebung 
von Dorfern und Stadten an sterilen Orten. Sie ist durch 
den grossten Theil von Europa verbreitet mit Ausnahme 
des hohen Nordens und einiger siidlichen Distrikte. Durch 
den grossten Theil unseres Florengebiets zerstreut, olme dass 
sich imrner nachweisen liesse, ob heimisch oder eingeblirgert. 
Ziemlich verbreitet durch die Alpen, in der Schweiz nament- 
lich in Giessbiichen und auf Felsen im Wallis, in Graubiind- 
ten, in Appenzell, wo ich sie z. B. beim Weissbade sammelte; 
im Salzburgischen nach A. Sauter an Felsen und Mauera in 
der Niihe von Schlossem nicht selten, so z. B. am Nonnen- 
berg, Festungsberg, Monchsberg, am Schloss bei Golling,
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Werfen, Fischhorn; im Moselthal; auf der Muhlau bei Mann
heim; Anhohe der Weinberge bei Tegemheim unweit Regens
burg (ygl. auch Schenk’s Beitrage); zerstreut im siidlichen 
Tirol; in Untersebwaben bei Rottweil an einein Muschelkalk- 
abliang beim Bischof, an den Felsen der Bernburg und bei 
Tbierstein, hie und da im Neckarthal von Rottweil bis Heil- 
bronn und mit dem Albschutt ins untere Neckarthal herab- 
geschwemmt, auf der Alb von Tuttlingen bis zum Butten- 
stein bei Neresheim sehr verbreitet, besonders an Burgruinen; 
im Schwarzwald am Hohentwiel; in Thuringen hie und da, 
so z. B. bei Jena an den Sonnenbergen, am Landgrafen, in 
der Eule, am Kunitzberg, am Jenzig, bei Wollnitz, bei 
Schwarza imweit Rudolstadt auf Buntsandsteinfelsen unmittel- 
bar iiber dem Dorf; in der (legend von Halle a. S. auf dem 
Petersberg in grosser Menge, in Weinbergen zwischen Rolls- 
dorf und Seeburg, in Kotschau, bei Durrenberge. Ygl. D. B. 
M. 1885, S. 12. Nach Herm E. Frueth bei Metz. In Preussen 
nach Fr. J. Weiss stellenweise sehr haufig, so z. B. bei Ko- 
nigsberg, Fischhausen, Memel, Neukuhren, Rauschen, Darlceh- 
men, Labiau, Heilsberg, Marienburg, (luttstadt, Ałlenstein, 
Braunsberg u. a. 0 .

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Der Wermuth ist ein kriiftiges bitteres 

Mittel, welches ais Hausmittel viel gebraucht und mit Recht 
geschatzt, auch officinell ist. Man bereitet daraus die Wer- 
muth-Essenz (E x tra it d’ A b s in th e ), von griiner Farbę und 
kraftig bitterem Geschmack. Der Wermuth wirkt magen- 
starkend, etwas erhitzend, und dient bei schwacher Verdauung 
und allen Uebeln, welche daraus entspringen.



Name: Den Namen A rtem isia  hat diese Gattung, wie 
Einige wollen, von der Artemisia, der Konigin von Carien, 
nach Anderen von der Artemis erhalten. 3̂ 4ijńv0iov lieisst 
bei den Alten der Wermuth, welches Einige von a. p r iv a ti- 
vum, und ipwOog, Yergniigen, Freude, herleiten; Andere da- 
gegen mit dem Worte dipavavog, d. h. nicht z u beriihren, 
seiner Bitterkeit wegen, in Yerbindong setzen wollen. Phar- 
inakopoea Germanica. Zweite Auflage. S. 128. H erba A b - 
sin tliii. Wermuth.

A nm erkung: A. camphorata Will. im siidlichsten Tirol 
und im osterreichisclien Kiistengebiet, an den Ulem des Isonzo' 
bei Gorz heimisch, im Elsass unweit Kolmar bei Westhalten 
und Bufach eingebiirgert, ist strauchig; die sterilen Stengel 
liegend, die fertilen aufstrebend, nach oben traubig-rispig, 
mit diinner, ruthenfórmiger Rispe; Blatter grau lilzig oder 
etwas gran oder kahl, im Umriss rundlich-eifbrmig, doppelt 
gefiedert, mit schmal linealischen Absclmitten, sammtlich ge- 
stielt, am Grunde des Blattstieles geohrelt, die oberen ein- 
fach gefiedert, die Stiitzblatter ganz; Kopfchen fast kugelig, 
nickend; Blattchen des Hiillkelchs grau, die inneren sehr 
stumpf, am Bandę trockenhautig, die ausseren lineal, krautig; 
Fruclitboden von gekrauselten Haaren etwas zottig.

A bbildungen.
T afe l 8001. Ab Theile der Pflanze in nat. Grosse; 1 Bllithen- 

kopfchen, yergrossert; 2 Randbluthe, desgl.; 3, 4 Seheibenbluthen 
auf verschiedenen Entwickolungsstufen, desgl.; 5 Sełieibenbliithe im 
Langsschnitt, desgl.; 6, 7 Frucbt im Liings- und Querscbnitt, desgl.

Tafel 3001 A. A. cam phorata Will. Pflanze in nat. Grosse.
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3002. Artemisia rupestris L.

Felsenbeifuss.

Syn. A. grandiflora Hoffm. A. viridifolia Led.
Sterile Stengel der dauernden Pflanze liegend, die blii- 

henden aufstrebend, oberwarts traubig-rispig, bilden eine 
schmale, ruthenfórmige Rispe, an welcher die erbsengrossen, 
kugeligen Kopfchen herabnicken. Die ausseren Hullblattchen 
des Antbodiums sind krautartig, lineal, ganz oder einge- 
schnitten und stehen ab; die inneren aber sind nicht kraut
artig, eiformig, arn Rande hautig und angedriickt; der Frucht- 
boden ist zottig. Die kahlen Stengelblśitter sind unten am 
Stengel doppelt gefiedert, gestielt nnd haben fiederspaltig- 
gezahnte Blattstiele; die oberen sind einfach und kammtormig 
fiederspaltig und sammtliche Zipfel der Blśitter lanzettlicb- 
lineal bis lineal.

B esch re ibu n g : Die Pflanze bildet mit ihren unfrucbt- 
baren, gestreckten Trieben einen Rasen, aus welchem sich 
die frnchtbaren Stengel aufsteigend erbeben, gemeinlich nur 
8— 15 Cm., zuweilen aber auch bis 30 Cm. hoch werden 
und mit Ausnabme der Blflthenastcłien keine weiteren Ver- 
astelungen bilden. Die Blśitter sind alle lebhalt griin, nur 
in der Jugend wenig behaart, unten am Stengel 6— 12 Mm., 
auch wohl einen ganzen Zoll lang und ziemlich ebenso breit. 
Ihre Zerschlitzung ist fein, denn die Zipfelcben sind tadlicb 
und endigen mit kurzeń Spitzchen. Oben am Stengel werden
die Blśitter kleiner, und ihre Zertheilung ist bloss einfach,
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indessen nickt minder fein. Alle Bliitkenaste liegen so ziern- 
lick dem krautartigen Stengel an, tragen ikrę erbsengrossen, 
gelben Bluthenkopfe traubig, so dass der ganze blukende 
Stengel ein ruthenartiges Ansehen gewinnt. Die tlullblatt- 
cben sind zahlreicb, ziemlich gleiehlang, die inneren vertrocknen 
und haben einen gewimperten Rand.

Y orkom m en: Auf sehr durren Triften salzreicben 
Kalkbodens. In Tbliringen bei Stassfurth, Bernburg, Borks- 
leben, Artem; Klein Gussborn im Luneburgiscken. Vergl. 
Lutze’s Programm, Seite 21. Nymann (Sylloge Florae 
europaeae. Oerebroeae 1854— 1855, S. 12) fiikrt aucli Tirol 
an olme nakere Standortsangabe. Hansmann (Flora von 
Tirol. Innsbruck 1851— 1854, Band III, S. 1196) kennt 
keinen Standort in Tirol und mir ist aucb von anderer Seite 
kein solcher bekannt geworden. Ausserhalb unseres Floren- 
gebiets findet sicb die Piianze auf den baltischen Inseln 
Oeland und Gottland, im mittlen Iiussland, in Spanien.

B liitk eze it : September; auck schon im August.

Abbildungen. Tafe l  3002.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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3003. Artem isia Nlutellina Vili.

Edelraute.

Syn. A. rupestris Allioni u. DC. (nicht L.). A. glacialis 
W  ul len (nicht L.). A. rupestris (i. L. (nach Kochs Synopsis).
A. umbelliformis Lam.

Das kurze, dauernde, gansekieldicke Ilhizom treibt einige 
sehr niedrige, kaum fingerhohe Stengel, von denen die sterilen 
rasig steli en, die bliihenden aufstreben und vollig einfacb 
bleiben. Blatter grau oder weisslich seidenhaarig, gestielt, 
die unteren dreitheilig-yielspaltig, die oberen und bltlthen- 
stiindigen fast fingerig-fiederspaltig und an der Stielbasis 
ofters geobrt; alle Blattzipfelchen sind linien-lanzettlicb und 
scbmal. Die Bluthenkopfchen sind rundlich-kreiselfórmig 
und steben aufrecht; sie baben meist 15 Bluthen, von wel- 
chen die am Rande schmal und weiblich, die der Sckeibe 
glockig und zwitterig sind. Die Bliittchen des Hiillkelchs 
sind filzig und am Rande trockenhautig, die ausseren eiforinig, 
die Blumen gelb und an der Spitze behaart, der Fruchtboden 
ist zottig.

B esch re ib u n g : Eine unserer seltenen Pfłanzen von 
der Hohe eines Pingers, oder 3— 5 Cm. hoker. Die Blatter 
sind weissgrau, die unteren 2 i'j2 Cm. lang oder etwas langer, die 
Stengelbliitter 12 Mm. lang oder darunter, die Zipfel messen 
2— 8 Mm. Der Stengel ist braunroth, aber diclit mit weiss
grau en Haaren besetzt, so dass das Braunroth nur durch-



schimmert. Er endigt mit einer Bliithenkopftr aube oder 
Bluthenkopfahre, derm. die Bluthenkopfe sind mehr oder 
weniger deutlich gestielt. Man zahlt gewohnlich 5— 9 Blii- 
thenkopfe, welche unten weitlaufig, oben gedrangt stehen, 
unten durch fingerartige Blatter und zuletzt durch ganzrandige 
Bliitter gestiitzt werden, die Grosse einer Wicke oder kleinen 
Erbse liaben und immer aufrecht steben. Die Blatter des 
Hiillkelchs sind graufilzig und schwarzbraun berandet, die 
ausseren linienfórmig, die innern langlich und der ganze 
Hullkelcli hat eine fast kreiselformige Gestalt. Die Bliitlien 
sind gelb, ihr Frucbtknoten ist bebaart oder kabl, ihr Frucht- 
boden mehr oder weniger haarig.

Y orkom m en: An sonnigen Felsen der hoberen Alpen.
In der sudlichen Schweiz, Tirol, Salzburg, Karntben, Steier
mark, Krain. Im Salzburgischen nach A. Sauter auf Felsen 
und Gerolle der hochsten Schiefer- und Urgebirge und an 
den Gletscliern (1900— 2500 Meter) nicbt selten, so z. B. 
an den Gletscbern der Centralkette, auf dem Goldberg, Nass- 
felder Tauern, Lungauer Alpen, z. B. am Hochgolling, Lugeelc 
und an der Mur; in den Algauer Alpen bei 2240 Meter, 
Hofats. (Vgl. D. B. M. 1884, S. 50. 85. 1885, S. 180.) 
Berglialp.

B liith eze it : Juli, August.
A nw endung; Ebenso wie A rtem isia  A b sin tb iu n i, 

docb weniger widrig sclimeckend. Es stebt bei den Alpen- 
volkern ais ein kraftiges aromatiscb-starkendes Mittel in 
bobem Ansohon und war aucb lriiber ais H erba G en ipp i 
oder G eneppi a lb i oder A bsin th ii a lp in i in Apotheken 
zu finden.



F orm en : (1. villosa: Frucktknoten und Kr one zottig; 
Bluthenboden fast kakl. Syn. A. Baumgarteni Besser. A. 
spicata Bock.

A n m erk u ng : In den kocksten Alpen des Wallis und 
im Scliweizer Inntkal findet sick die eckte A. glacialis L. 
Sie untersekeidet sick durck armkliitkigere, rundlick-kreisel- 
formige, traubig-akrige Kopfcken und langlicke Hullkelck- 
blatter. A. lanata W . im slidlichsten Tirol untersekeidet 
sick durck sitzende obere Stengelbiatter, traukige, gestielte, 
nickende Kopfcken, eiformige Hullkelckblatter.

A bbildun gen . T a fe l 3004.
Pflanze in natiirl. Grosse.



3004. Artem isia spicata Wulfen.

Kasraute.

Syn. A. Bocconei Ali. A. Genipi Stechm. A. rupe- 
stris Yill.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt kaum fingerbohe, 
fast einfacbe, aufstrebende Blbtbenstengel und rasige sterile 
Kópfe. Blatter, wie der Stengel, grau seidenhaarig, gestielt, 
die unteren fingerig-vielspaltig, mit lineallanzettlichen Ab- 
scbnitten, die stengelstandigen im Umriss langlich, fieder- 
spaltig, am Grand ohrchenlos, die obersten und blutbenstan- 
digen ganz oder an der Spitze dreizahnig; Kopfchen fast 
kugelrund, bab en einen graufilzigen Hlillkelch, dessen Blatter 
am Rande trockenhautig und brandfarbig sind. Die Bliithen 
sind sammtlich fruchtbar, arn Rande weiblich, in der Scbeibe 
Zwitter und der Bliithenboden ist nackt.

B escb re ib u n g : Die Pflanze wachst nicbt gesellig, 
sondern findet sieli nur in isolirten Exemplaren, bildet dureb 
ihren yielscbopfigen Wurzelstock, welcher fruchtbare Stengel 
und unlrucbtbare Triebe treibt, einen Rasen, aus dem sich 
die aufsteigenden, vollig unverastelten Stengel 7— 15 Cm. 
hoch erheben. Die ganze Pflanze ist dureb dicbte Seiden- 
behaarung graugriin und hat einen seidenartigen Scbimmer. 
Die Wurzelblatter sind gegen 3 Cm. lang, gestielt, fieder- 
spaltig oder dreispaltig, die Spaltzipfel sind aber meist wieder 
gespalten und alle Spaltfetzen lanzettlicb-linealisch und 
stumpflich. Die stengelstandigen Blatter sind unten am





Stengel fiederspaltig, oben ganz oder an der Spitze drei- 
spaltig. Alle Stengelblatter besitzen an der Basia ilires Stieles 
keine Zipfel, sind dalier nicht geohrt. Yon der Mitte des 
Stengels bis zu seiner Spitze empor kommen die Blilthen- 
kopfe hervor, welche einzeln an kurzeń Stielen sitzen, die 
an der Spitze zur Zeit der ersten Bliithe nocli wenig ent- 
wickelt sind. Jeder Stiel triigt an seiner Spitze nur einen 
Bliithenkopf, welcher die Grosse eines Rettigsamens besitzt. 
Sammtliche Bliitbenkopfe stehen aufrecht und sind ziemlich 
lcngelrund. Der Ilullkelch besteht aus dichtwolligen, am 
Bandę ab er trockenhautigen Blattern, welebe daselbst eine 
brandig-schwarzliche Farbę besitzen. Die Bliithen sind gelb 
und die Frucbtknoten beliaart. Da es Exernplare giebt, dereń 
Bluthenkopfstiele mehr hervortreten, so bekommt dann der 
Bliithenstand aucb mehr das Ansehen einer Traube, ais einer 
Aebre.

V orkom m en: Auf Półsen der hoheren Alpen. In der 
sudlicben Schweiz und von da durch Tirol, Salzburg, Karn- 
tlien, Steiermark. Im Salzburgischen nach A. Sauter mit 
A. M u tellin a , aber weit seltner und nur vereinzelt: Fnscber, 
Kapruner, Stubacher Alpen, Lungau, Weisseck. Den bairi- 
riscben Alpen scheint sie ganz zu feblen. Ygl. Oest. B. Z. 
1863, S. 409. D. B. M. 1885, S. 12 (Zielalpe).

B liith eze it: Juli, August.

A bbildun gen . T a fe l 3004.
Pflanze in naturl. Grosse.



3005. Artem isia laciniata W illd .

Salzraute.

Syn. A. Mertensiana Wallr.
Weit hochwiichsiger und robuster ais die vorige. IMii- 

zom kurz, dauernd, treibt rasige sterile und aufstrebende 
bltihende Stengel, welclie vollig einfach bleiben und mit 
einer einfachen Traube endigen oder seltner sich etwas ver- 
astełn. Blatter zuletzt kahl, doppelt fiederspaltig, die Fieder- 
chen gezahnt, die Zahne und Abscbnitte lanzettlich, in eine 
kurze Stachelspitze zugespitzt, alle Blatter gestielt, der Blatt- 
stiel am Glrund ohne Oehrchen, die Stiitzblatter ganz; Kopf- 
chen fast kugelig, nickend, meist 20 bltithig; Blattchen des 
Hiillkelchs sammtlich eiformig, stumpf, am Rande trocken- 
hautig, die ausseren kiirzer; Fruchtboden nackt.

B esch reibu n g: Es giebt Pflanzen von 5— 30 Cm. 
Hohe und ebenso Pflanzen, welche bloss einkopfige Blii- 
thenaste haben und andere, die sehr reick und dicht 
mit mehren und yielen, gewohnlich 8— 10 Bliithenkopfe 
tragenden Błuthenastchen begabt sind. Ebenso sind die un- 
tersten Stengelblatter und die der unfruchtbaren Stengel 
doppelt-fiederschnittig, werden hoher binauf einfach fieder- 
schnittig und zuletzt ungetheilt, wahrend die kraftigen Exem- 
plare unten dreifach-fiederschnittige, dann doppeltfiederschnit- 
tige Blatter besitzen, worauf dann die einfachen Blatter 
kominem Letzte stiitzen die Stiele der Bliithenkopfe. Alle 
Blatter, welche sich unterhalb der Bliithen befinden, sind





gestielt, gewobnlich nur 8 Cm. lang, im Umrisse eiformig und 
ihre lanzettlichen Zipfel und Zadnie charakterisiren sieli durch 
ein weisslicbes Stachelspitzchen. Sie sind anfangs, wegen 
kleiner Haare oder kurzeń Filzes, trubgrlin, werden aber im 
Alter kalii und dunkler in Farbę. Die ans Aebren zusarn- 
mengesetzte Bliitbenrispe ist ziemlicb dicht., doch schmal und 
lang und, weil die stiitzenden Bliitter der Blutbeniistchen 
schnell an Grosse abnebmen, sieht der Stengel nacb oben 
fast blattlos aus. Die Bliithenkopfe sind so gross wie kleine 
Erbsen, hangen am Bliitbenaste fast einseitig lierab und 
stehen diclit. Die śiusseren Bliitter des Hiillkelclis sind grau- 
griin und an den Randem trockenbautig, die inneren blass- 
griin mit breitem braunem Rande, der am Saume weisshautig 
ist. Die Blumen sind gelb und kahl. Die Pflanze bat einen 
starken Gerucb.

Y orkom m en: Auf salzigem Boden, welcber zugleicb 
lialkhaltig ist. Von Artem bis nacb Bernburg und zwar 
bei Borksleben unfern Artern, bei Stassfurth und Bernburg. 
Ygl. Lutzes Progranun, S. 8.

B liitbeze it : Juli, August.
Form en: Die ganz unverastelte Varietat mit einer ein- 

zigen, endstiindigen Traube nannte YYallrotb Artemisia Mer- 
tensiana. Auf der Spitze der Alpe Moroscli bei Flitscb in 
Krain kommt eine sehr abnlicbe Form vor mit niedrigem 
Stengel und doppelt grosseren Kopfen. Allioni bat sie unter 
dem Namen A. tanacetifolia beschrieben.

A bbildun gen . T a fe l 3005.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse.
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3006. Artamisia Ab rotami m L.
Eberreis.

Hofraute, Eberraute.

Der sehr buschige, astige, aufrechte, rispige Strauch 
wird meterhoch. Bliitter riickseits flaumig, sammtlich gestielt, 
am Grandę des Blattstiels ohrchenlos, die unteren doppelt 
gefiedert, mit sehr scbmal linealischen, fast fadlichen Ab- 
schnitten, die oberen und die blfithenstandigen dreispaltig 
oder ganz, verlangert linealisch; Kopfchen graulich, fast 
kngelig, nickend; die inneren Blattehen des Hullkelchs ver- 
kehrteiformig, am Rande trockenhautig, die ausseren lanzett- 
lich, spitz, fast krautig. Das Kraut besitzt einen iiberaus 
erfrischenden Geruch.

Y orkom m en: Urspriinglich wild nur im siidlichen 
Europa, in Spanien, Dalmatien. Friiher wurde auch Sitten 
im Wallis und Triest ais Fundorte angegeben, doch hat sich 
dort in neuerer Zeit die Pfłanze nicbt wieder gefunden. Sie 
wird aber im ganzen Gebiet wegen iłires kostlichen Geruchs 
in Giirten kultivirt.

B lii tli e zeit: Juli bis Oktober.
Abbildungen.  Tafe l  3006.

Pflanze in natiirl. Gfrosse.
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3007. Artemisia pontica L.

Romischer W ermuth.

Syn. yl. balsamica Willd.
łm  weissgrau bebaarter, 1/2 Meter bober Halbstraucb 

mit irbcberidem Itbizom und atifrecbten, oberwarts rispigen, 
fast utbeuformigen Stengeln. Blatter rtickseits filzig, ober- 
seitskabl oder grau, doppelt gefiedert, mit linealiseben, ge- 
nalwrten, ganzea oder etwas gezahnten Absclmitten, die un- 
terei stengelstiindigen am Blattstiel geobrelt, die oberen 
sitz<nd, die bliithenstandigen ganz;Kopfcben grau, fast kugelig, 
nicknd; Blattcben des Hiillkelcbs verkebrteifórmig, stumpf, 
am Rinde trockeiihautig, die ausseren krautig, kurzer, lan~ 
zet^b; Frucbtboden kahl.

■ esohreibung: Die wagrecbte holzige Wurzel ist 
sp));eud und mit vielen Wurzelfasern besetzt; sie treibt 
eii oder mehre aufrechte Stengel, welche etwa 20—45 Gm., 
sei hober werden. Sie sind im Querscbnitte rund, etwas 
wdilzig, diinn, nur nacb oben zu verastelt und die Aeste 
sisammtlich aufrecht gericlitet. Die Blatter stelien ziemlich 
£*angt und abwecbselnd, die an dem Stengel stebenden 

doppeltfiedrig gespalten und gestielt, die am oberen 
“ ile des Stengels und an den Aesten sind einfacbfiedrig 
‘nalten; an der Basis der Blattstiele finden sicb kleine 
*<j>rcben. Auf der Unterseite sind alle Blatter durcb den 

weissgrau, auf der Oberseite geben sie oft ins Griine,



oft aber sind sie eben so weissgrau ais unten. Alle Fieder- 
zipfel sind sehr schmal und linienfórmig. Die Blumen stehen 
in kurzeń Trauben, die in den Blattwinkeln entspringen und 
bis in die Spitze des Stengels hinauf geben, so dass alle 
Trauben eine Art Rispe bilden. Die Kelche (Anthodien) der 
zusamtnengesetzfcen Blumen sind weissgrau, halbkugelig und 
dachziegelforinig, ibre innern Scbuppen verkehrt eifórmig, 
ganz, stumpf und am Rande trockenhautig', die ausseren 
Schuppen aber lanzettformig, nur an der Spitze etwas łrocken- 
hautig. Die Blumchen der zusammengesetzten Blurne sind 
zweierlei Art: am Rande stelien 12— 15 weibliche Bltithchen, 
glockenartig geformt und im Saume -Ispaltig; im Innern be- 
finden sich 25— 30 Zwitterbluthehen, trichterartig geformt, 
mit einem 5spaltigen Saume; sammtliclie Bluthchen sind 
unten weisslichgrun, oben gelb, ihre Griiiel habea 2 Narben, 
die zusammen eine wimprige, schildformige Scheibe bilden. 
Die Samen werden selten reif; es lasst sich vermu%en, dass 
diese Pflanze den nordlicheren Gegenden Deutschland ur- 
sprunglich fehlte, durch Anpflanznng und Umstockung ich 
spater einbilrgerte.

Y ork om m en ; An sonnigen Abhtingen, Grasrandn, 
sterilen Orten. In Steiermark und Unterosterreich und v\ 
da durch Mahren und Bohmen nach Schlesien, Sachsen, Th 
ringen sporadisch verbreitet. In der Rheinpfalz zwische 
Alzei und Mainz, ani der Miihlau bei Mannheim, bei Neu 
wied, in Wurttemberg bis Rottweil, zwischen Balingen und 
Gaislingen an Aeckerriindern, bei Ilottenburg nahe am Klau- 
senkirchhof, bei Tubingen auf dem Schlossberg und am W eg 
nach Jesingen, bei Stuttgart an Weinbergsmauern bei Gab~
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lenberg au '̂ ^er ^anshaide an<l unfern der alten Weinsteige,

ana Weg zwischen Asperg und Moglingen, am Stocksberg

bei G ri-«lm" en-
Friiher 
Jena, w

gglmgen. In Thiiringen ist sie ausserst selten. 
oei den alten Sandlochern binter der Rasemntihle bei 
i sie langst ausgerottet ist, friiher anch bei Eisenaeh, 

ferner rL° Ĉ  ^roc^ ^ z unweit Naumburg an Feldrainen, 
bei B'idra ’ Frankenliausen> am Galgenberg, bei Gollingen,

, rlatschke bei Tennstadt nach Buddensieg (1885, S. 21) su der r
rer Zeit nicbt wieder beobachtet; im Mannsfelderm neue

SeekreF vor Hollsdorf am salzigen See links vom Wege am 
Grasablian® von me n̂em Sohn nnd mir beobachtet, ebenso 
an Berga^ anSen zwischen Bennstedt und dem Zorgs unweit 
Halle a1 angeMi°li kommt sie auch in der Dolauer Haide, 
bei Ko*-me und Langenbogen vor; ferner bei Odernheim in 
Rheinhessen; bei Diilmen, Rheine in Westphalen; bei Bem- 
burg jjagdeburg; in Sachsen nur bei Bohlen unweit Grimma; 
in Baden nur am Magdeberg im Hegau. 

j j fu th e z e it :  Juli, August, September.
^ riw en d u n g : Diese wohlriechende, bitterschmeckende 

Pflanzf- stimmt in ihren medicinischen Wirkungen ganz mit 
dem Af^mmth (A rtem is ia  A bsin th iu m ) uberein, ist etwas 
wenigeJ" unangenehm bitter und etwas rnehr aromatisch ais 
"Werrnłth, war friiher haufiger ais jetzt unter dem Namen 
H e rb  a aut Sum m itates A bs in th i i  p o n t i c i  ve l  rom ani  
im Gebrauch. Bei den Griechen war sie der eigentliche 
W erinath und wurde unserem Wermuthe vorgezogen.

Abbildungen. Tafe l  3007.
A B Tbeile der Pflanze in natiirl. Groaee.



3008. Artemisia austriaca L.

Scłmeebeifuss.

Syn. Artemisia nivea Rodowsk. A. orientalis W. A. 
repens Pall.

Rhizorn kriechend, holzig, strauchige, aufreckte, ober- 
warts rispige Sfcengel treibend. Blatter graufilzig, iin Umriss 
rundlich, doppelt gefiedert-yielspaltig mit linealischen Ab- 
scbnitten, dio stengelstandigen fast fingerig getlieilt, ani 
Blattstiel geohrelt, die oberen sitzend, die obersten, bluthen- 
standigen ganz.

B e sc h r e ib u n g :  Der Stengel diesel- vollig graufilzigen, 
fast silberfarbigen Pflanze wird 20— 50 Cm. hoch. Er stekt 
aufrecht, wird holzig, ist aber besonders nack oben kin 
yollig grau, nack nnten zu schimmert das Braunliche des- 
selben durch den Ueberzug hindnrck. Unten ist er un- 
verastelt, nack oben sendet er aber nake an einander stehende, 
meist kurze und nnverzweigte Aeste aus, die nur nack einer 
Seite sieli wenden. Die Wurzelblatter und die unteren 
Stengelblatter sind im Umrisse ziemlich kreisrund, fieder- 
spaltig, die Fiederzipfel wiederum gefiedert oder dreigabelig 
und die Spitzen sekr schmal-lineal. Weiter ani Stengel 
hinauf sind sie nur einfack gefiedert, dann nur dreispaltig 
und endlich ungetheilt und borstenfórmig. Die Grosse der 
Wurzelblatter ist sehr verschieden, je  nack Yarietat der 
Pflanze, aber meistens zwischen 3— 8 Cm. lang. Sie sind





gestielt, wakrend alle Stengelblatter sitzen und die unteren 
Zipfel am G run de ausgelien lassen. Sainmtlicke Blatter sind 
gran durch den dichten Ueberzug von Seidenhaaren. Die 
Bliithenkopfe sind nicht, grosser ais ein liadieschensanie, die 
Hiillblatter bis zuin Bandę bin graulilzig. Man findet iiber 
15 Blilthen in einem Kbpfchen, welche orangegelb sind, 
aber durch ihre starkę Behaarung ebenfalls ein triibes Gelb 
zeigen. Die Deckblatter der Bliithenstiele sind linealiscli, 
die aussersten Hiillblatter desgleichen, die iibrigen eifórmig 
und vertrocknet.

Yorkom m en:  Auf steinigem Boden. In Oesterreich, 
Bisweilen verschleppt; so z. B. am Getreideschuppen bei 
Sablon unweit Metz. bei Berlin u. a. 0.

Bli i thezei t :  August bis Oktober.
A nwendung :  Empfehlenswerth fur Pelspartieen in 

Giirten.
Abbildungen. Tafel  B008.

AB Pflanze in natiirl. GrOsse.



3009, Artem isia campestris1) L.

Bergbeifuss.

Das dauernde, holzige Rhizom treibt einen Busch yon 
,/2 Meter hohen, ruthenformigen, kahlen Stengeln, die sterilen 
rasig, die bliihenden aufstrebend, rispig; Blatter grau seiden- 
haarig oder kalii, im Umriss rundlich eiformig, doppelt bis 
dreifach gefiederfc, mit linealisclien, stacłielspitzigen Absclinitten, 
die nnteren Stengelbliitter am Blattstiel geolirelt oder fieder- 
spaltig gezahnt, die obersten sitzend, einfach fiederspaltig, 
die oberen Stiitzblatter ungetheilt; Kopfchen eiformig, kahl, 
aufrecht oder nickend; Blattchen des Hiiłlkelchs liinglicb, 
stumpf, am Rande trockenhautig, die ausseren kurz er, die 
inneren eirund-langlich.

B esch re ib u n g : Die holzige, iistige Wurzel geht senk- 
recht in den Boden ein, hat viele Fasern und treibt viele 
im Querschnitte rundliche, rothliche oder rothe Stengel, die 
zuerst sieli auf der Erde hinstrecken, in der Bliithenzeit sieb 
aber erheben, verastelt, etwas holzig und haarlos sind und 
eine Lange von 1I2 — 1 Meter erreichen. Alle sind ruthen- 
formig und die unfruchtbaren bleiben auch wahrend der 
Bliithe liegen. Die gestielten Wurzelbliitter stehen rasen-

1) Der Beiname ist nicht passend gewahlt, weil die Pfianze weit 
hiiufiger an Felsenabhiingen ais auf Feldern auftritt.
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artig beisammen, sind anfangs weissgrau, werden spater mehr 
oder weniger griin. Sie sind fiederspaltig und jeder Spalt- 
zipfel endigt in 4— G Mm. lange, spitze Zipfelchen; die Sten
gelblatter sind nnten ebenfalls fiederspaltig, ihre Spaltzipfel 
gehen hin und wieder in 2 Zipfelchen aus; die obersten 
Stengelblatter sind ungetheilt. Alle Bliitter nnd Blattzipfel 
sind sehr schmal und gleichbreit, nach der Spitze spitz zu- 
laufend und ganzrandig, alle Stengelblatter sitzend. Die 
Bliithenrispe besteht aus vielen Bliithentrauben, welche bis 
in die Spitze hinausstehen, mehr oder weniger abstehend sind 
und gestielte, einseitwendige Blumen tragen. An jedem Blu- 
menstielchen findet sieli ein borstenfórmiges Deckblattchen, 
die Blumenstielchen sind liaarlos und klein. Der Kelch der 
zusammengesetzten Blumen ist fast halbkugelig; seine Schuppen 
sind eiformig, am ifande trockenhautig, an der Spitze stumpf, 
die ausseren sind kiirzer, alle liegen dachziegelformig. Dieser 
Kelch umschliesst 5— 6 weibliche am Ran de stehende und 
6— 8 zwitterige in der Mitte befindliche Rohrchenbliimchen; 
die Zwitterbliithchen sind rohrenformig und haben einen 
5spaltigen Rand, die weiblichen Bliithen sind glockig und 
haben nur einen dreispaltigen Rand. Alle Bliithchen sind 
blassgelb und ihr Saum ist rothlich. Die Fracht ist verlrehrt 
eiformig, zusammengedruckt, gestreift und haarkronenlos.

Vorkommen: Auf Felsen, an felsigen Abhangen, son- 
nigen Hiigehi und Bergen, diirren Randem, Wegen, auf 
Mauem, selten auf Feldern. Durch den grossten Theil des 
Grebiets verbreitet, aber nicht auf hoheren Gebirgen. In den 
Alpen auf die unteren Thaler beschrankt. In Preussen nach 
Fr. J. Weiss auf trocknen, sonnigen Feldern heerdenweise
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durch die ganze Provinz zerstreut; bei Caymen scheint sie 
zu fehlen. Ygl. D. B. M. 1885, S. 12.

B liith eze it: Juli bis September.
A n w en du n g : Sie wird statt der wirksamen A rtem isia  

vu lgaris und unter dem Namen H erb. A rtem isiae  rubrae 
gesammelt, ist aber ohne betriichtliche Wirkung und kann 
die Stelle des ech ten Beifusses (H erba  A rtem isiae  vu l- 
garis ) nicht ersetzen. Indess benutzt man ihn zum Wiirzen 
der Giinse- und Schopsenbraten, indem man dem Braten 
blattreiche Stengel beilegt. Das Yieb beweidet ihn und 
namentlich fressen ihn die Schafe gern, doch niclit in grosser 
(Juantitat.

F or men: Sie weicht ab mit kleinen und 2— 3 Mai 
grosseren, mit eirunden oder fast kugeligen, locker gestellten 
oder dicht traubigen Kopfchen, mit kahlen oder zuletzt kahl 
und griin werdenden und mit behaarten Bliittern, ferner:

(i. sericea Fries, Koch: Flaum der Bliitter bleibend. 
A. campestris (i. sericea Fries. So in Prenssen bei Cranz, 
Wormditt, Heiligenbeil, Deutsch Krone u. a. 0.

y. robustior Koch: in allen Theilen grosser, Blatter im 
Umfang oft dreimal so gross, mit grosseren Kopfchen, gros
seren Bluthen, in subalpinen Gegenden auch vollig kahl.

<). alpina Koch: Zwerghaft, fingerhoch, der Stengel ein- 
fach oder kaum rispig. So auf den Alpen, z. B. an den 
Gletschern der Seitentlialer des obern Pinzgaus: Hollers- 
bachthal, Yenediger.

A nm erkung: Im Kies der Giessbaclie am obersten 
Ende des Saasthals am See Mont-Mar im Wallis findet sich 
der Zwergwermuth: A. nana Gaudin. Er unterscheidet sich



dnrck zwerghaften Wucks, durcli kugelige Kopfchen, durck 
sammtlick eifonnige Hiillkelckblatter. Syn. A. helvetica 
Sckleicker.

A bbildungen .
Tafel  3009. A Basalblatt, naturl. Grosse; B obcrer Theil der 

Pflanze, desgl.
Tafel 3009A. Artem isia nana Gaud. Pflanze in naturl. 

GiOsse.



3010. Artemśsia scoparia W . K.

B e s e n w e r m u t h .

Ein Sommergewachs oder jiikrig mit einzelnem, aufrech- 
tem, 1— 2 Meter kokom, nebst den Blattern von etwas ab- 
stehenden Haaren rauhhaarigem oder kahlem, rispigem Stengel, 
sehr astiger, abstełiender Rispe. Blatter im Umriss eiformig, 
doppelt bis dreifach fiederspaltig, die Abscbnitte der unter- 
sten lineallanzettlich, die der ubrigen sehr schmal linealisch, 
fast borstenformig. Die Kopfchen stehen einseitwendig in 
traubenartigen Rispen, sind rundlich-eiformig, kahl und iiber- 
gebogen, die Hullkelchblatter sind eiformig, trockenrandig, 
die ausseren kurz er ais die inneren. Die orangegelben'Blu- 
men bestehen am Rande ans fruchtbaren weiblichen und in 
der Scheibe aus unfruchtbaren zwitterigen, indem die Fruebt- 
knoten verschlagen und der Blumenboden ist nackt.

B esch re ib u n g : Der Stengel wachst fast mannshoch 
im guten Boden empor, wird formlich holzartig, obschon er 
iiber Winter abstirbt, treibt dichtstehende Aeste, die nack 
allen Seiten kin steken, nack oben hin immer kleiner werden 
und fast kammartig ausgehende, wechselstandige Zweige be- 
sitzen. Nur in der ersten Jugend findet man einzeln stekende 
Haare, spater verkahlt das ganze Stengelwerk vollig. Die 
Wurzelbltitter sind 3— 8 Cm. lang, doppelt und dreifack ge- 
fiedert; die Stengelblśitter werden nach oben und nack der 
Spitze der Zweige immer kitrzer und sind zuletzt borsten
formig und 2 oder mehre Mm. lang. Die Bluthenkopfchen 
stehen einseitwendig in Trauben oder wenig verzweigten



iBejeiuuennutlj



Rispen und sind gleich den Blattern kahl. Ihre Grosse ist 
die eines Hirsenkornes, ihre Form fast kugelig. Die ausser- 
sten und kiirzesten Hiillkelchblatter sind griin, die ubrigen 
etwas tiefer ais strokgelb und papierrandig, die Bliithen triib- 
oraugegelb. Alle Hiillkelchblatter glanzen und sind in der 
Mitte ein wenig eingedriickt.

Y orkom m en: Auf sandigen Abhangen, an Mauern, 
sterilen Orten. Auf Sandboden in TJnterosterreich, Mahren 
und Bolimen und dann auch in Steiermark und von da nach 
Ungarn. Nach Jena kam sie durch Dungung mit dem Ab- 
gange ungarischer Wolle. Fruher ist sie zweifellos bei Jena 
vorgekommen, wie die Exemplare im Herbarium Langethal 
beweisen. Ob sie noch jetzt dort yorkommt, vermag ich 
nicht zu sagen. Uebrigens im Gebiet yerschleppt bei Karls
bad, in Munchengriitz und Jungbunzlau, auf der Landskrone 
bei Gorłitz und am Weichselufer bei Bromberg, Kulm, Neuen- 
burg, Marienwerder, Marienburg, nach Fr. J. Weiss auch bei 
Heiligenbeil, Thorn, Kulm, Graudenz u. a. O., auch in Nie- 
derbaiern, so nach Prantl auf dem unteren Theil der Hoch- 
ebene, bisweilen auch eingeschleppt, wie am Siidbahnhof bei 
Munchen, im bairisclien Wald an TJfern und Gneisfelsen von 
Passau bis Jochenstein. Ygl. auch D. B. M. 1884, S. 178.

B lu th ezeit: August, September.
A nm erkung: Bei Bingen am Rhein findet sich nach 

v. Spiessen A. annua L. seit Jahren verwildert, genauer bei 
Bingerbruck. Ygl. D. B. M. 1885, S. 98.

A bbildungen . T a fe l 3010.
AB Theile der Pflanze in naturl. Grosse.



3011. Artemisia vulgaris L.

Beifuss.

Syn. A. officinalis Gatterau. A. latifolia Fuchs.
Das bis fingerdicke, dauernde, astige, kurzgegliederte 

Rhizom treibt einen Rasen von aufrechten, rispigen, meter- 
hohen, locker bebliitterten Stengeln. Bliitter riickseits weiss- 
filzig, fiederspaltig, mit lanzettlichen, zugespitzten, einge- 
sclmitten gesagten und ganzen Fiedern, die Stengelblatter 
arn Grund geohrelt, die obersten lineallanzettlich, zugespitzt; 
Kopfchen eiformig oder langlich, nickend oder aufrecht, fast 
sitzend, iilzig.

B esch re ibu n g : Die Wnrzel vieliistig, tief herabsteigend, 
zaserig, weisslich-braunlich, kleine Sprossen oberflachlich ans- 
sendend; aus dem etwas verdickten Wurzelkopf erheben sich 
gewohnlich einige wenige, bis 2 Meter sich erhebende, rundę, 
geriefte, mit abreibbarem baumwollenartigem Filz mehr oder 
weniger oder gar nicht bedeckte, im Ganzen nacli oben py- 
ramidaiisch rispenartig verastelte, bald griine, bald mehr oder 
weniger braun- oder purpurroth angelaufene Stengel. Die 
Bliitter sind auf der Unterseite bald ganz dicht, bald wenig, 
bald fast gar nicht mit einem weissen diinnen Filz uberzogen, 
die untern gestielt und doppelt fiederspaltig eingeschnitten, 
die obern sitzend, einfach fiederspaltig, endlich nur dreispaltig 
oder auf ein einfaches lanzettliches oder linear-lanzettliches 
Blattchen zuruckgefiihrt; die Zipfel bei allen lanzettlich oder
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lineal-lanzettlich spitz, ganz oder spitz-gesagt und einge- 
schnitten, immer die der Basis naheren Zipfel kleiner und 
bei den untern sitzenden Blattern rom Ansatzpunkt ans sieli 
gekrummt um den Stengel herumlegend, bei den obersten 
aber wieder verschwindend. Die kleinen eiformig-cylindrischen 
Kopfchen stehen in kleinen Biischeln, Aehren oder Trauben 
in allen obern Blattacliseln an allen Zweigen und bilden so 
eine grosse beblatterte pyramidalische Rispe. Jedes Kopfchen 
wird von einem kleinen lanzettlichen spitzen Deckblattchen 
unterstiitzt. Die Hiille besteht aus einigen schuppenformigen 
Blattchen, welche mehr oder weniger filzig sind, dicht schin- 
delartig zusammenschliessen und von denen die iiusseren 
lanzettlich spitz, kleiner, die innern breiter und grosser, 
langlich sind. Die kleinen Blumchen ragen kaum aus der 
Hiille hervor und stehen auf einem kleinen kegelformigen, 
nackten Bluthenboden; die randstandigen sind weiblich und 
haben eine rohrenformige, unten etwas erweiterte, oben spitz 
2spaltig endende Blumenkrone, aus welcher der Griffel, der 
sieli in 2 nach aussen gezogene Aeste endigt, erhebt; die in 
der Mitte befindlichen zwitterigen Blumen haben eine unten 
rohrige, dann głockenartig erweiterte, oben mit 5 auswiirts 
gebogenen spitzen Ziihnen endende Blumenkrone, welche die 
5 spitz endigenden, mit einander verbundenen Staubbeutel 
und den ebenfalls 2theiligen, an jeder Spitze stumpf mit 3 
Zahnen endigenden Griffel enthalt. Die Fracht sehr kleili, 
lanzettlich, zusammengedruckt, tein gestreift graubraun, ohne 
Fruchtkrone.

Y orkom m en : An Hecken und Wegen, an sterilen 
Orten in der Umgebung der Dorfer, iiberhaupt an unkulti-



virten Orten, im Flussufergebiisch, unter Baumen auf Wiesen, 
in Weinbergen, an Wegen, Ufern, Bergabhangen. Durcb 
das ganze Gebiet verbreitet. Selten in den unteren Thalern 
des Hochgebirges, dafcer dem eigentlichen Alpengebiet fehlend, 
nur in den grosseren Thalern, wie z. B. im Etschfchal bei 
Meran (D. B. M. 1885, S. 12).

B liith eze it: August bis Oktober.
A n w en du n g : Die bliihenden Zweige des Beifuss sind 

ein bekanntes und fur Yiele beliebtes Gewurz, besonders an 
Ganse- und Schweinebraten. Sonst unterschied man nach 
der Farbę des Stengels den rothen und weissen Beifuss und 
benutzte so die Sum m itates oder die H erba A. a lbae 
nnd rubrae medizinisch, nicht minder die abgestorbenen 
Wurzeln.

Nach der zweiten Auflage der deutschen Pharruakopoe 
ist die Wurzel nicht mehr offizinell, wiihrend sie in der 
ersten noch aufgefiihrt wurde.

In Parkanlagen ist die Pflanze yortrefflich geeignet zur 
Ausschmtickung des Yordergrnndes von Geholzen.

A bbildungen. T afel 3011.
A oberer Tbeil der Pfianze, naturl. Grosae; 1 Bluthenkorb im 

Langsschnitt, vergrosaert; 2 Bliithen auf verschiedenen Entwickelungs- 
stufen, desgl.
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3012. Artemisia Dracunculus1) L.

Esdragon.

Syn. Oligosporus condimentarius Cass.
Das dauernde, kriiftige, astige Rhizom treibt kurze 

Auslaufer nnd meterhohe, krautige, aufrechte, locker be- 
blatterte Stengel. Blśitter grtin, kahl, lanzettlich-linealisch, 
ungetheilt, die untersten am Ende dreispaltig; Kopfchen rispig; 
fast kugelig, nickend; Bliittchen des Hullkelchs breit lang- 
lich, die inneren ani Ramie trockenhautig.

B esch re ibu n g : Der Wurzelstock treibt Sprossen, da- 
durch entsteht ein lockerer Rasen. Die Stengel geken J/2 bis 
1 Meter boch empor; sie sind kahl, glatt, gefurcht, naeh 
unten branlichroth, im Innern mit Mark ausgefullt und nach 
oben rispig verastelt. Die Blatter sitzen, laufen nach beiden 
Enden spitz zu, stehen vom Stengel ab, biegen sich auch in 
und nach der Bliithe zuriick, sind vollig kahl, etwas schim- 
mernd, ganzrandig und messen 3— 8 Cm. Lange, 4 — 12 Mm. 
Breite, werden nach oben hin immer kleiner und sitzen 
sammtlich. Aus ihren Winkeln kommen die Bliithenaste 
uud aus den Blattwinkeln derselben die Bluthentraubchen; 
alle zusainmen stellen eine grosse Rispe dar. Die Kopfchen 
sind klein, ihre aussern Hiillblattchen haben griine Farbę,

1) Yon draco, der Drache, Drachenkraut oder Schlangenkraut, 
weil die Pflanze ein Talisman gegen den Biss von Giftschlangen war. 
Das franzOsische estragon  und das deutsche dragon oder esdra 
gon sind aus dracunculus entstanden.
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die inneren sind trocken, braun, weissrandig. Uie am Rande 
befindlichen fruchtbaren weiblicben Bltitben sind nur 6— 8 
an Zahl und merklicb ktirzer ais die in der Mitte stelienden 
unfruclitbaren Zwitterbluthen.

Y orkom m en : Die Pflanze ist łieimiscli im mittlen und 
nordlichen Asien. Im Gebiet wie liberhaupt im ganzen 
westliehen Europa kommt sie nicbt wild vor, wolil aber wird 
sie uberall in Gśirten ais wertbvolles Kticbengewurz kultivirt. 
Aus Asien reicht sie bis ins mittle und siidlicbe Russland 
hinein, ja sie dringt sogar bis nach Galizien vor.

B lu th eze it : August bis Olctober.
A n w en du n g : liliitter und Bliithenkbpfe entwickeln ge- 

rieben einen sebr angenelmien Gerucli und enthalten nebst 
Schleim ein athcrisches Del und ein sckarfes Harz, docb 
wenig bitteren Extraktivstoff. Sie wirken excitirend, be- 
fordern die Yerdauung und Absonderungen, sind aber wenig 
im Gebrauch, obsckon ihre Wirkung kraftig ist. Man fuhrt 
sie unter dem Namen H erba D ra cu n cu li h ortensis. Um 
so beliebter sind sie ais Kucliengewurz. Ihr Gesclimack ist 
anfangs kiililend, dann beissend-anisartig. Man benutzt sie 
zu den feinsten Saucen und auch zur Bereitung einer Art 
Essig.

A bbildungen. T a fe l 8012.
Pllanze in natiirl. Grosse.
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3013. Artemisia maritima L.

Strandwermuth.

Syn. A- Seriphium Wallr.
Die Pflanze liat einige Aehnlichkeit mit A. p o n tica  L., 

von der sie sich aber sciion. durch den dichteren und weisseren 
Filz unterscheidet. Das dauernde Bhizom treibt einen Basen 
Yon sterilen und einige aufstrebende o der aufreebte fertile 
Stengel. Blatter schneeweissfilzig, seltner durch den sich 
verlierenden Filz fast kalii, im Umriss eiformig oder doppelt 
bis dreifach fiedertheilig, mit linealischen, stumpfen Ab- 
schnitten, die unteren stengelstandigen Blatter am Blattstiel 
geolirelt, die obern sitzend, die obersten bluthenstandigen 
ungetheilt, alle Blatter weissfilzig. Die Kopfchen sind liing- 
lich, die Blattchen des Hullkelchs langlich lineal, die inneren 
trockenhautig, die ausseren kurzer, krautig und filzig, die 
gelben Bliithchen sammtlich zwitterig.

B esch re ibu n g : Der 15— 60 Cm. hohe Stengel steht 
aufrecht oder ist nur aufsteigend, gefurcht, mehr oder weniger 
filzig, dicht beblattert und veriistelt. Die Blatter sind unten 
zwei- bis dreifach fiederspaltig, die Lappen oft dreispaltig 
und mehr oder weniger dicht filzig, indessen auf der Unter- 
seite oft fast schneeweiss, wahrend sich auf der Oberseite 
der Filz bald theilweise yerliert. Die ganze Pflanze riecht 
stechend aromatisch, fast wie T eu criu m  M arum und biidet



durch die Aeste eine mehr oder weniger weite Rispe. Oft 
sind die Aeste einseitwendig und bogig. Die Blatter der 
Aeste sind sammtlich einfach und lineal, die Bluthenkopfchen 
bilden an den Aesten eine Aehre, indem sie nur sehr kurz 
gestielt oder fast sitzend sind. Die ausseren Hiillblattchen 
sind randhautig und ktirzer ais die inneren, breiteren In 
den Bluthenkopfchen finden sieli auch zuweilen einige weib- 
liche Bliithen, welche schmutzig-rothlicli sind. Bltithenboden 
nackt. Bliithen meist alle gynandrisch.

Y orkom m en : Auf Wiesen und sandigen Stellen so- 
wohl am Strande des Meeres von Mecklenburg ostwarts bis 
an die Grenze Deutschlands, ais auch an den Salinen von 
Thuringen und besonders am salzigen See und bei Arterii. 
Am hilufigsten am Nordseestrand, namentlich auch auf den 
Diinen der Nordfriesischen Inseln, gegen Osten allmahlig 
seltner werdend; in Mecklenburg an der Wismarischen Bucht, 
auf der Halbinsel Wustrow, auf der Insel Poel, seltner in 
Pommern; Prahmort auf Zingst und Yogelsang bei Barth. 
Nacb Koch bis Preussen gehend, aber ohne nahere Stand- 
ortsangaben.

B liith eze it: September, Oktober.
A nw endung: Sie verdient wegen ilirer feinen Be- 

laubung einen Platz im Blumengarten.
Porm en: a. maritima Willd. Kopfchen aufrecht, aber 

die Aeste und Aestchen am Ende nickend.
(i. gallica Willd. Kopfchen aufrecht, Aeste steif, nicht 

nickend.
y. salina Willd. Kopfchen liangend. Am salzigen See, 

unweit Eisleben.



O. valesiaca Koch. Schneeweiss filzig; Kopfchen und 
Aeste aufrecht. Syn. A. valesiaca Ali. So im Kanton Wallis. 
Rb., Bd. 16, T. 148, II.

A bbildungen. Tafel 3013.
Oberer Theil der Pfłanze in natiirl. Grosse.

\



3014. Tanaceium1) vulgare L.
Rainfarn.

Syn. Chryśanthemwm vulgare Bernh. Ghr. Tanacetum 
Karscli.

Das kraftige, dauernde, astige Ehizom treibt einen Basen 
von aufreehten, meterhohen, locker beblatterten Stengeln. 
Bliitter doppelt fiederspaltig mit gesiigten Abschnitten; Rand- 
bluthen weiblieh; Kopfe gross, aber flach, in gedrungenem 
Ebensfcrauss geordnet.

B esck re ib u n g : Die Wurzel dick, fast liolzig, herab- 
steigend, Yielkopfig und kurze Auslaufer treibend, dunkelbraun, 
innen lichter. Aus ihr erheben sich ein oder mehre auf- 
rechte, eckig-rundliche, gestreifte, kable oder zerstreut be- 
haarte, 1/2 bis 1 1/i Meter bohe, meist einfacbe, nur fiir den 
Bluthenstand oben veriistelte, beblatterte Stengel. Die Bliitter 
wechselnd, lebhaft griin, entweder auf beiden Seiten kalii 
oder nnten an den Nerven etwas behaart, im Umfange lang- 
lich-eiformig oder elliptisch, doppelt fiederspaltig, die Fieder- 
einsclinitte fast bis zur Mittelrippe reichend, an welcher noch 
ein geziilmter Rand bleibt; die Fiedern selbst Langlich spitz, 
einfach oder fast doppelt fiederspaltig mit spitzen Buckten, 
Zipfeln und Ziilinen. Die untern Stengelblatter gestielt, die 
Ubrigen alle sitzend und stengelumfassend, nack oben immer 
kleiner werdend. Die halbkugeligen Kopfchen bilden eine 
bald reichere, bald armere Trugdolde mit ziemlich ebener

1) Nach Baubin wio das italienisclio Tanaceto angeblioh von 
ihtvtTv (sterben) abgeleitet, also Unsterbliclikeitskraut. Es miisste 
dann aus Atanacetum ontstandon sein.





Oberflache. Die Hiille aus einer Menge dicht schindelig iiber 
einander liegender, langlicher, in der Mitte griiner, am Ilande 
trockener, gezahnter, oben aber etwas breiterer stumpflicher 
Scliuppen. Die Blilthenflache aniangs vertieft, spater convex.
Die Blumen alle rolirig, schon gelb die der Scheibe und die . 
meisten des Iiandes bis zur Mitte in funf aufrechte, langliche, 
spitzliche Zipfel getlieilt, zwitterlicb; wenige am Itande, nur 
oben dreispaltig, weiblicb, znweilen ganz felilend. Der Gtriffel 
der zwitterigeir, oben zweispaltig, die beiden Aeste von ein- 
einander berabgebogen, an der Spitze bebaart; bei den weib- 
licben ebenfalls zweispaltig mit etwas nacb oben verdickten 
auirecliten Aesten. Die Fruclit fiinfecldg mit funf etwas vor- 
tretenden leistenartigen Ecken und dazwischen liegenden 
etwas vertieften Flaclien, oben breiter ais unten, mit einer 
randartigen sclnnalen und ganzen Fruclitkrone.

Y orkom  m en: A 11 Rainen, Wegerandern, Randem von 
Gelrolzen und Gebuseben, an Graben, TJfern von Flussen und 
Bach en, besonders im Ufergebusch, vorzugsweis auf Lelnn- 
boden. Durch den grossten Theil des Gebiets verbreitet, 
aber in den Alpen seltner und auf die imteren Thaler be- 
schrankt. Auf dem Aetna dagegen steigt die Pflanze bis 
zu einer Meereshohe von 7500, ja 9000 Fuss empor, wenn 
auch in yerkummerter Gestalt. Yergl. Schouw., Fflanzen- 
geographie 1823, S. 477. D. B. M. 1885, S. 12.

B ltith eze it: Juli bis Oktober.
A n w en du n g : Die ganze Pflanze und besonders ihre 

Blumenkopfchen riechen eigenthumlich streng aromatisch 
und schmecken unangenelnn bitter. Sie wird deshalb ais eiu 
Heilmittel benutzt, welclies theils durch sein atherisches Oel



erhitzend, reizend, Schweiss treibend und durch seinen bittern 
Extractivstoff ais ein bitteres tonisches Mittel wirkt und oft 
gegen Wiirmer gebraucht wird. Sie eignet sich sehr gut zur 
Ausschmiickung von Teichrandern und Geholzrandern in 
Parkanlagen. In Schweden bereitet man aus den jungen 
Blattern mit Eiern und Mehl eine Art sehr wohlschmecken- 
den Pfannenkuchens. Nach Linne soli die Faulniss, wenn 
Leichname mit dem Kraute gerieben werden, davon abzu- 
halten sein. Es soli auch zur Yertreibung der Flohe und 
Wanzen dienen. Mit dem Kraute kann man die Zeuge griin 
fiirben; auch kann es beim Bier statt des Hopfens gebraucht 
werden.

N am e: Der Nanic Tanacetum  scheint erst im Mittel- 
alter aufgekommen zu sein und ist unbekannten Ursprungs. 
Einige wollen, da die Pflanze auch A thanasia  (a!)avaola, 
Unsterblichkeit) genannt wurde, hieryon Tanacetum  ableiten. 
Rainfarn aber heisst sie, weil sie auf Rainen wachsend, 
Blatter wie ein Fam hat.

F orm  en: In Garten kultirirt man eine krausblatterige 
Form, welche ais Dekorationspflanze sehr beliebt ist. Bis- 
weilen, wenn gleich selten findet man sie auch in der 
Wildniss.

T. Balsamita L. mit eiformigen, ungetheilten, gesiigten 
Blattem findet man hanfig in Garten. Sie kommt nach 
A. von Haller bei Lugano im Kanton Tessin wild vor.

A bbildungen . Tafel3014.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blatttheil, vergrossert; 2 Kelch- 

blatt, desgl.; 3 Bliithenkorb im Liingaschnitt, desgl.; 4 Bliithe auf 
yersohiedenen Entwiokelungsstufen, desgl.,- 5 Same, desgl.





3015. Cotula1) coronopifolia L.
Groldknópfchen.

Ein kaum handhohes Sommerge wachs mit lanzettlicli- 
linealen, umfassenden, fiederspaltig-gezahnten oder gelappten 
Blattern, liegendem Stengel, der nur wenige Bliitter tragt, 
sieli etwas verastelt und am Ende jedes Astes einen Kopf 
entwickelt.

B escb re ib u n g : Diese Art wachst in Diinemark, Ost- 
friesland bei Emden, Bremen und Jevern an Graben, Wegen 
und Uberschwemmten Orten wild; und ist ein Sommerge- 
waclis, das 5— 15 Cm. uiyl dariiber lioch wird. Die Bliitlie- 
zeit ist Tom Juli bis in den Herbst. Die Blumen sind gelb 
und haben einen einigermassen Chamillen- oder Mutterkraut- 
artigen Geruch. In dem aussern Umkreise jeder Blume 
steht eine Reilie bauchichter und gestielter Stralilenblumchen, 
welche olme eine Zunge und Zahne die Lange des Kelchs 
baben.

Y ork om m en: An Graben, Wegen, am Meeresstrand. 
Liings der Meereskuste von Ostfriesland bis Holstein, liiiiifig 
bei Emden, Jever, bei Gestendorf im Bremisclien in den

1) Von y.0Tvh], Niipfclien. Der Name soli sich auf den um- 
gebogenen Rand des umfassenden Blattgrundes bezielien. Der Bei- 
name: Kriihenfuss bezieht sicb auf die Blattform.
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Dorfern der Geest und auf den Wegen der Marsch, bei 
Hamburg, auch noch im Hannoverscben in Teglingen bei 
Meppen und in Westphalen bei Hattingen.

B liith eze it: Juli bis September.

A bbildungen. T afel 3015.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Strahlen- 

bliithe, desgl.; 3 Scheibenbliithe, desgl.; 4 Same eines Zwitterbliith- 
ebens mit aufsitzender Blumenkrone, desgl.; 5, 6 unreife Priichte von 
weiblichen Bluthen, desgl.; 7 Same, natiirl. Grosse und vergr5ssert; 
8 derselbe im Querschnitt, yergrossert.



t o  tram.



3016. A ch illea1) ptarm ica L.

Bertraiu.

Syn. Ptarmica vulgaris DC.

Das dauernde, kriecbende, etwas bolzige, federkieldicke 
Bluzom treibt eineu aufrecbten, etwas entfemt beblatterten, 
bis meterboben Stengel. Blatter kabl, lanzettlicb-linealiscb, 
Yerschuialert-spitz, ans beiderseits eingesclmitten gezahntem 
Grunde bis zur Mitte kleili- und dielit-, iiber der Mitte tiefer- 
und entfernter gesagt, die Sagezahne stacbelspitzig, klein, 
gesagt, ziemlicb angedriickt; Ebenstrauss zusammengesetzt; 
Zugenblutben von der Lange des Hullkelcbs.

B esclire ib u n g : Der Wurzelstock liegt scbief in der 
Erde und treibt eine Menge langer Wurzeln. Der Stengel 
wird 1/3— 1 Meter boch, ist ziemlich steif-aufrecbt, nur unten 
am Grund anfsteigend, stielrund, einfacb, nur oben durcb 
die Zertbeilung des Bliitbenstandes in Bliitbenstiele verastelt. 
Unten ist er ziemlicli platt und kabl, oben gestreift und 
flaumig beliaart, im Innern bobl, ilbrigens sebr briicliig. Die 
Blatter sitzen ziemlicb dicht am Stengel hinauf, sie steben

1) Aohilleskraut, weil Achilles, ein Schiller des Chiron (nicht 
der Homerische Held) naeli Erziihlung des Plinius den durcli sein 
eigenes Schwert verwundeten Telephon mit dem Kraut einer Achillea 
geheilt haben soli. Der Beiname Bertram soli aus pyrethrum, Feuer- 
kraut, verdorben sein, richtiger diirfte wolil die Annahme sein, ssad 
er aus ptarmica (jir«o«t»j der Griechen) entstanden ist.



abwechselnd, umfassen ihn halb, werden 7 Cm. lang und 
5 Mm. breit, nehmen aber nacb oben an Lange und Breite 
immer mehr ab. Tlieils sind sie vollig haarlos, teils mir wenig 
flaumig und am llande besitzen sie eine sehr feine Serratur 
von scharfen Doppelsageziihnen, welche ziemlich bart und 
steif sind und aus einem weissen Knorpel bestehen, welchen 
man aber nur unter der Loupe erkennen kann. Uebrigens 
haben die Blatter ein etwas dunkeles Grim, seltener ein Gras- 
grtin und sind auf beiden Flachen vollig gleicbfarbig. Die 
Blttthenaste sind immer sehr flaumig und dadurch graulich- 
griin. Die Doldentraube besteht aus 5— 20 und noch mehr 
Blumen, welche weiss und geruchlos sind und fast die Grosse 
eines Silbersechsers haben. Der Hiillkelch (gemeinschaft- 
licher Kelch) ist lialbkugelig, die Hullblattchen sind dicht 
behaart und am Rande braunlich. Die 8— 10 Strahlen- 
blumen haben eine eirunde Form und an der Spitze drei 
stumpfe Ziihne; ihre Farbę ist reinweiss. Die Scheiben- 
bluthchen sind gelblichweiss und scheinen von Ferne gesehen 
noch gelblicher zu sein, weil die gelben Narben aus den 
Bliithchen hervorsehen. Die Frucht ist verkehrt-langlich- 
eifórmig, blassbraun, die Spreublatter des Frnchtbodens sind 
linienfdrmig, an der Spitze bartig, braunlich - membranos, 
haben einen griinen Kieł und erreichen fast die Lange der 
Scli eibenbluthchen.

Y orkom m en: An feuchten und etwas beschatteten 
Orten, im Flussufergeblisch, in feuchten Graben, auf feuchten 
Wiesen, an Bachen, Teichen, Landseen. Durch das ganze 
Gebiet verbreitet, nur im Alpengebiet ziemlich selten und 
auf die unteren Thaler beschrankt, im Salzburgischen ganz



fehlend. Sie kommfc bisweilen aut nassen Feldern vor, auch 
an feuchtliegenden Hausern.

B lu thezeit: Juli, August.
Anw endung: Schon liingst war H erba et F lo re s  

Ptarru icae im Gebrauch, ist aber jetzt nur nocb ais Haus- 
mittel bekannt. Die Wurzel schmeckt scbarf gewurzig, wat 
aueb friiher ais Niessmittel im Gebrauch, daher der Naiue 
P tarm ica , von iccaouLy.ćę;, zum Niessen nothigend. Auch 
hat die Wurzel bis jetzt noch immer ihre Wichtigkeit, weil 
sie in ihren Eigenscliaften der echten R ad ix  P y re th r i 
'nahe kommen soli, auch sich statt dieser in Apotheken findet. 
Man fiihrt jedoch zweierlei Arten R adix  P y re th r i: die 
erste und seltenere, mit dem Beiuamen „der romischen 
Bertramwurzel" stammt von A ntliem is P yreth rum ; die 
zweite gemeinere von A n a cy clu s  o fficin aru m . Mit dieser 
letzten hat namentlich R adix  P tarm icae  sowolil in Geruch, 
ais Geschmack und Gestalt viel Aehnlichkeit, besitzt aber 
doch nicht den scharfen Geruch und den beissenden Ge
schmack der achten. Uebrigens sagt man, dass, wenn man 
2 Loth R adix  P y re th ri und ebensoviel von der Wurzel 
des Tausendguldenkrauts in einem Sackchen in s Bier hangę, 
dasselbe niemals sauer werde. Die jtmgen Sprossen kann 
man im Friihling ais Sałat essen. Das Rraut giebt ein 
gutes Futter. In Garten kultivirt man eine Form mit sehr 
schonen, dicht gefullten Bluthenkopfchen, welche namentlich 
fiir die Teppichgartnerei grossen Werth hat.

Form en: fi. cartilayinea: Hiillkelch kiirzer, Bluthen 
kleiner, Behaarung starker. A. cartilaginea Ledebour. So 
hie und da im nordostlichen Gebiet, nach gef. Mittheilung



des Herrn Dr. Winkelmann in Stettin vom 22. Febr. 1886 
hiiufig an der Weichsel und auch bei Stettin; femer am Ufer 
der Warthe bei Landsberg, an der Netze bei Griichow und 
am Netzekanal bei Neu-Dessau; nach Fr. J. Weiss bei Heide- 
krug, Neuenburg, Elbing, Konigsberg, Tapiau, Braunsberg, 
Angerburg, Stallupoenen, Tilsit, Marienburg, Marienburger 
Werder, Marienwerder, Thorn u. s. w. Yergl. Iieichenbach 
Bd. 16, T. 123, III.

Reicbenbach untersclieidet ferner eine var. y. pubes- 
cens DG. mit flamnhaarigen Blattern und Stengeln. Syn. 
A. pyrenaica Sibth.

d. lasiocephala Rchb. mit stark wolligen Kopfchen und 
unterwarts kablem Stengel. Yergl. Reicbenbach, Band 16, 
Taf. 123, II.

A bkildungen. T afel 3016.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blatt, vergr5ssert.



J Z C y

^Uptnlwrłram.



3017. Achillea alpina L.

Alpenbertram.

Syn. Ptarmica alpina L. A. alpina Led.
Der vorigen fast in jeder Beziehung sehr ahnlich und 

oesonders an den tieferen Blatteinschnitten zu erkennen. 
Blatter kahl oder sparlich behaart, lanzettlicli-linealisch, ver- 
schmalert spitz, fiederspaltig gesagt, die Sagezahne lanzett- 
lich, stachelspitzig, etwas abstehend, so lang wie der Quer- 
durchmesser der Blattflacbe. Sonst wie die vorige.

Y orkom m en : Auf den Scbweizer Alpen. Nur auf dem 
St. Gotthard gegen Airolo zu.

B lu tb eze it : Juli, August.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

A bbildungen. Tafel 3017.
Oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse.



3018. Achillea Clavennae L.

Kuhraute, W eisser Speik.

Syn. Ptarmica Clavennae DO.
Das rabenkieldicke Rkizom liegfc wagerecht oder schriig 

im Boden, ist ungegliedert und treibt einen anfrechten, 
kaum spannenhohen, inifc wenigen Blattern besetzten Stengel. 
Grundbliitter und untere Stengelblatter im Umriss langlich- 
keilig, in den Blattstiel verschmalert, einfach fiederspaltig, 
mit langlichen, stumpfen, ganzrandigen oder 2— 3zahnigen 
Lappchen, die oberen Stengelblatter sitzend; Ebenstrauss zu- 
sammengesetzt; Zangenbluthen von der Lange des Hiillkelchs.

B esch re ibu n g : Der kantige, seidengrau bebaarte 
Stengel komnat aus einein holzigen Stock und wird 10 bis 
20 Cm. hocb. Die Bliitter der unfruchtbaren Triebe und 
die Wurzelblatter verschmalern sich in einen langen Stiel, 
erste rnessen mit diesem 10 Cm. und dariiber in Lange und 
3 Cm. und dariiber in Breite. Bei beiden Arten verbreitert 
sich die Blattmasse der Mittełrippe nach der Spitze hin 
und von ihr laufen 3— 7 Spaltzipfel ans, welche an den 
Blattei-n der unfruclitbaren Triebe 2 Cm. Lange rnessen, an 
błuhenden Exemplaren weit kiirzer sind, und bei beiden sieli 
wenig nach der Spitze zu verbreitern und nur an der Spitze 
sich in 2— 3 Zalane theilen, zuweilen aber auch ganzrandig 
bleiben. Bei beiden Arteia ist die Ober- und Unterflache
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und der Blattstiel gewohnlich durch dicłit anliegende gliin- 
zende Haare bedeckt. Die Stengelblatter sind den Wurzel- 
blattern sełir ahnlich, gewohnlich nur 3— 4 Cm. lang, doch 
sitzend; das unfcerste Lappenpaar derselben kommt dicbt am 
Stengel zu liegen nnd bildet Oehrchen. Das unterste Drittel 
des Stengels ist dicbt beblattert, an den oberen zwei Dritteln 
sitzen die Blatter sehr weitlaufig und sie werden sehr klein. 
Die Aeste der Bluthencyme sind verzweigt, so dass dadurcb 
viele Bluthenkopfe zum Yorscheine kommen, die aber dicht 
beisammen steben. Alle Stiele der Cymę sind mit Haaren 
besetzt und ebenso auch die Mittelfelder der purpnr-schwarz- 
randigen Hiillblattchen. An der Theilung der Bluthenaste 
bemerkt man kleine, linienformige Deckblattchen, welche 
aber spiiter abfallen. Bei kummerliehen Exemplaren ver- 
zweigen sieli die Aeste der Cymę auch nielit und daher sind 
solche wenig - kop fig. Die Hullblattcben sind liinglich, die 
weissen Strahlenblumen verkehrt - eiformig, vorn dreizahnig 
und doppelt so lang ais die Hiille, die Bluthenkopfe haben 
2 Cm. Breite und daruber.

Y orkom m en: Auf den hochsten Jochern der Alpen. 
Im Kanton Tessin auf dem Monte Ceneroso, durch Tirol 
und von dort durch die ganze ostliehe Alpenkette bis in die 
osterreichischen Alpen und nach Krain. In Salzburg auf 
steinigem Boden der Kalkalpen von 1600 bis 2200 Meter, 
so am Untersberg, 6611, am Tiinnengebirge, Genner, Gross- 
arler, Fuscher, Loferer Alpen, lteitalp, Spielberg, Hundstein. 
Die var. g la b ra  selten auf den Urgebirgen der Centralkette; 
im bairischen Hochland von 1560 bis 2400 Meter, am IIoll-
thalkahr und Partnachursprung, bei Tegernsee, Miesing, 
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Wendelstein, verbreitet im ostlichen Alpenstock. Vergl. 
D. B. M. 1885, S. 12. Nacli Langetłial im Waadtland. 

B liith eze it: Juli bis September.
A n w en du n g : Ein allerliebstes Pflanzchen fur alpine 

Anlagen in Garfcen.
Form en: (i. glabrata Hoppe: Yollig kahl. So z. B. 

in Karnthen, besonders am Pasterzengletscher.
Reichenbach unterscheidet ausserdem eine Var. argentea: 

Niedrig, gedrungen, die untersten und obersten Blatter lan- 
zettlich. Band 16, T. 125, III.

A bbildungen. T afel 3018.
Pflanze in natiirl. GrOsse.
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3019. Achiliea valesiaca Suter.
Grletscherraute.

Syn. A. helvetica Schleicher. Ptarmica valesiaca DC. 
A. incisa Clairv.

Blatter kahl ocler etwas behaart, im Umriss eirund- 
langlich, einfach fiederspaltig, die Fiedern langlich-lanzettlich, 
spitz, auf der vorderen Seite 1— 3zahnig, auf der hinteren 
3— 6załmig, die Ziihne lanzettlieh, in ein Stachelspitzchen 
zugespitzt; Ebenstrauss zusammengesetzt; Zungenbluthen von 
der Lange des Hiillkelchs.

V orkom m en: An fencbten Orten in den hochsten 
Alpen. Bis jetzt nur im Oberwałlis an der Rhoneąnelle.

B liitb eze it : Juli, August.
A n w en du n g : Wie bei der vorigen.

A bbildun gen . Tafel 3019. 
Oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse.



3020, Achillea Thomasiana Haller fil. 

Thomasraute.

Syn. A. montana Schleicher. Ptarmica Thomasiana DC.
Blatter flaumhaarig, im Umriss eirund-langlich, einfach- 

fiederspaltig, die Fiedern fast keilformig, am Ende ein- 
gescłmitfcen 3— 4zahnig, mit lanzettlichen, in ein Stachel- 
spitzchen verschmalerten Zahnen; Grundblatter doppelt fieder- 
spaltig, mit 3- bis vielspaltigen Fiedern; Ebenstrauss zu- 
sammengesetzt; Zungenbltithen von der Lange des Hiill- 
Icelchs.

Yor komin en: Aut Felsen der hbchsten Alpen in der 
Nśihe der Gletscber. Aeusserst selten. Bis jetzt nur auf 
dem Bavonaz im oberen Rhonethal (Waadt), auf dem Hhone- 
gletscher im Wallis, beim St. Gotthardt-Hospiz.

B lu th eze it: Juli, August.
A nw endung: Wie bei den vorigen.

A bbildungen. T afel 3020.
Oberer Theil der Pflanze in natiiii. Grosse.
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3021. Achillea macrophylla L.

Grossblattriger Bertram.

Syn. Ptarmica macrophylla DC.
Der A. p tarm ica  L. ziemlicli ahnlich. Das dauernde 

Rhizom treibt einen bis meterholien, aufrechten, etwas ent- 
fernt beblatterten Stengel. Blatter ziemlicli kalii, die stengel- 
standigen im Umriss breit eiformig, einfacli gefiedert, die 
Fiedern ziemlicli breit lanzettlicli, zugespitzt, eingesclmitten 
doppelt gesagt, die Siigezalme zalilreicli, die oberen Fiedern 
am Grandę zusammenfliessend, herablaufend. Trugdolde zu- 
sammengesetzt, Hiillblattchen stnmpf, am llande sclmmtzig- 
braun, Stralilenblumen weiss, so lang ais die Hiille, Spren- 
blattchen an der Spitze dunkelgriin.

B esch re ibu n g : Die Pflanze wird '/;j—-1 Meter li och. 
Ihr Stengel steht aufrecht und ist mehr oder weniger mit 
einzelnen feinen Haaren besetzt. Die Blatter werden 3 bis 
10 Cm. lang, sind im Umrisse eiformig, aber bis auf den 
Hauptblattstiel fiederspaltig. Die Spaltzipfel erreichen 2 bis 
5 Cm. Lange, sind ungleicli-, entweder einfacli oder doppelt 
gezahnt; doppelte Zahnnng lindet sieli in der Itegel bei den 
mittlen Fiederspaltzipfeln. Die Zalme sind sehr scharf zu
gespitzt, nach vorn gericlitet und gehen in ein kleines 
Stachelspitzchen ans. In der Regel umfasst das Stengelblatt 
den Stengel mit einem Fiederpaare. Der Blattstiel ist dicht 
behaart, die Fiederzipfel sind bewimpert. Die Trugdolde ist 
yielkoplig, die Bluthenstiele sind behaart und gewohnlich



mit einem Deckblattchen yersehen. Der Bliithenkopf ist 
6— 8 Mm. hoeli und 12 Mm. breit. Seine H.tillschuppen sind 
eiformig, stnmpf, in der Mitte grun, am Rande braun und 
Yorn etwas ausgefressen. Die Strahlenbliithen sind weiss, 
rundlicb, vorn 3zahnig, stehen zu 5 oder 6 und sind so lang 
oder etwas • langer ais die Htille. Die Scheibenbluthchen 
sind zahlreich, schmutzigweiss, baben eine gelbe Antberen- 
rohre. Die Spreublattcben sind lanzettlich und griinspitzig. 
Das Griin der Blatter zeichnet sicb durcb Friscbe und licbte 
Farbung aus, dieBluthenkopfe dagegen sindunserer A cb ille a  
P tarm ica  iibnlich. Auf den deutschen Alpen ist diese 
Speeies seltener, am haufigsten nocb im westlicben Theile, 
z. B. in den Voralpen Oberscbwabens, sehr haufig ist *sie 
dagegen in der Scbweiz, von den Yoralpen bis in die Central- 
alp zu finden.

Y orkom m en: In feucbten Waldungen der Voralpen 
und der Alpen. In der Schweiz ziemlicb yerbreitet; in Tirol 
in Fassa und Fienune; im Algiiu anf der Modlesalp, nacb 
Prantl uberliaupt im bairiscben Hochland yerbreitet von 
1400— 1790 Meter. Furka u. a. O. der Schweiz.

B lu th e ze it : Juli bis September.
A nw endung: Eine ansebnlich Staude fur den Blumen- 

garten.
A bbildungen . T a fe l 3021.

Pflanze in natiirl, Grosse.
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3022. Achillea moschata W ulfen.

Iva, Wildfraulein.

Syn. A. impunctata Vest. Ptarmica moschata I)C.
Das kurze, dauernde Illiizom treibt einen o der emisje 

kanni spannenliohe Stengel, welclie locker beblattert, vollig 
astlos sind und am Ende den einfachen Ebenstrauss tragen. 
Blatter kalii oder etwas bebaart, im Umriss gestreckt lang- 
licb, kammformig fiedertkeilig, die Fiedern lanzettlicb-linea- 
liscb, kurz staclielspitzig, nngetheilt oder einzalmig oder an 
den unteren Blat,tern auf der liinteren Seite 2— 3zalinig; 
Ebenstrauss einfach; Zungenbltithen von der Lange des 
Hullkelclis.

B escb re ib u n g : Die Pflanze liat einen schief oder fast 
wagrecht in die Erde dringenden, walzenformigen, holzigen, 
brannen Stock, welcber oben in vielen Kopfen zahlreiche 
a u f r e c h t  stehende Stengel treibt. Je nacb Standort erreiclien 
diese 15— 18 Cm., oder auch nur 4 — 8 Cm. Holie, sind an 
kleinen Exemplaren bis zur Cynie binanf mit Blattern be- 
setzt, wahrend sie an grosseren im obersten Drittel fast kahl 
sind. Nacli nnten zu werden sie braunlicli, nach oben hin 
bedeckt sie ein feiner Flaum, mit welchem aucli die Aeste 
der Cymę bekleidet sind. Die Blatter, gewolmlicli 3 Cm. 
lang oder etwas kurzer, zeichnen sieli durch ihre kammartige 
Fiederspaltung ans. Die Spaltzipfel sind sammtlicli fast 
gleichlang, kaum 1 Mm. breit, gewohnlich ganzrandig und



spitz und laufen von einer ebenso breiten oder weniger 
breiten Blattmasse der Mittelrippe aus. Bei Exemplaren an 
nassen Stellen, besonders in der Niihe der Gletscher ge- 
wachsen, sind sie ganz haarlos, bei andern mit feinen 
Hiirchen besetzt. Oben am Gipfel verastelt sich der Stengel 
in 7— 9 Bliithenaste, die sieli aber nicht wieder verzweigen. 
Aucb kleine Exemplare haben ebenso viel, docli kiirzere 
Aeste, wahrend die der grossen 1 Cm. messen. Da nun die 
Bliithenkopfe iiber 1 Cm. Breite haben, wird die Cymę ge- 
drungen. Der Hiillkelch hat grane Blattchen, welche einen 
braunrothen Rand und eine tiefer griine Mittelrippe haben. 
Sie sind haarlos, spitz, langlich und der ganze Hiillkelch 
misst 6— 8 Mm. Ebenso gross sind auch die 5— 6 weissen, 
verkehrt-eiformigen, vorn mit 3 stumpfen Zahnen auslaufenden 
Strahlenbliithen. Die Bliithenscheibe ist 4— 6 Mm. breit,
die Spreublattchen sind an der Spitze fein gezahnelt und 
schwarzlich. Es giebt Exemplare mit punktirten und andere 
mit punktlosen Stengelblattern.

Vorkom m en: An feuchten Orten der hochsten Alpen. 
Durch die Schweiz, Tirol, Steiermark, Oberkarnthen. Be
sonders auf den Granitalpen. Ln Salzburgischen auf stei- 
nigem Boden der Ur- und Schiefergebirge von 1900 bis 
2200 Meter, so z. B. auf der Tauernkette, am Gaisstein, 
auf den Alpen Lungaus. Im bairischen Hochland scheint 
sie zu fehlen. Hoppe fiihrt an: am Kaiserthorl oberhalb 
Heiligenblut.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Ein sehr niedliches Pflanzehen fUr alpine 

Anlagen in Giirten. Ein yortreffliches Milchfutterkraut der



Schweizer Alpen, woraus ausserdem der magenstarkende 
G en ip i der Schweizer bereitet wird. Auch Thee wird daraus 
bereitet und ein feiner Tischlicpieur: e sp r it  d’ Iva, Ivageist.

Im Jahrbuch des Schweizerischen Alpenklubs, 3. Jahr- 
gang, lindet sieh folgende Notiz: Das „ Wildfraulein “ kraut 
in Graubiindten, „Iva“ romaniscli, ist A cb ille a  m osch ata  
Jacąuin (P tarm ica m o s cli a t a DC.) Es waehst 6— 7000 Fuss 
hoch zwischen Geroll, besonders in den siidlicben und ost- 
lichen Alpen. Davon der lvaliqueur, besonders gut vom 
Apotheker Bernhard in Samaden dargestellt und von Herrn 
Affolter-Jenny in den Handel gebracht.

Form  en: A. hybrida Gaudin (A. moschata /?. hybrida 
Gaud. Ptarmica moschata y. hybrida DC.) steht in ihren 
Merkmalen zwisclien dieser und der folgenden Art in der 
Mitte und ist yielleicht ein Bastard zwischen beiden. Dahin 
gehort auch A. intermedia Schleicher.

Abbildungen. Tafel 3022.
Pflanze in naturl. Grosae.
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3023. Achiliea nana L.
Zwergiva.

Syn. Ptarmica nana DC.
In Bezug auf Wuchs und Dauer der vorigen tihnlich, 

aber kleiner. Die Blatter sehr stark wollig-zottig, Blatter 
fiederschnittig (gefiedert), Fiedern zweispaltig, die der Stengel- 
bliittter oft an der Basis durch ein Lappchen vergrossert. 
Zipfel lanzetfclich, spitz und ganzrandig. Hullkelch yerkehrt- 
eifórmig, Httllblattchen brandrandig, Straklenbliithen 5— 8, 
rnndlich und dreizahnig, so lang ais der Hullkelch und 
weiss; Scbeibenblutben weiss,. Spreublattcben an der Spitze 
braun.

B escłire ib u n g : Die ganze Pflanze wird niclit bober 
ais 3— 10 Cm., ist an allen grunen Theilen dicht mit langen 
Zottelhaaren bekleidet, so dass das Grun der Blatter des 
Stengels, der Stiele und des Hullkelchs vollig weissgrau 
aussiebt und nur die selir braunen Bander der Scbuppen 
des Hullkelchs scharf heryortreten. Wurzel- und Stengel- 
blatter messen 1— 4 Cm. in Lange; die breite Mittelrippe 
derselben, an welcher die Fiederlappen gleicb Fiedern sitzen, 
ist vollig gleicbbreit; die Fiederlappen sitzen dicht und ziem- 
lich in gleicher Entfernung neben einander, sind gleicblang, 
so dass also das ganze Blatt, von der Basis bis zur Spitze, 
in gleicher Breite fortlauft, welche bis 6 Mm. betriigt. Die 
Fiederlappen der Wurzelblatter sind gemeinlich vorn nur 
zweispaltig, die der Stengelblatter zwei- bis mebrspaltig, sie
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haben eine langliche bis lanzettlicbe Gestalt, sind spitz und 
a Ile Spaltlappen besitzen einen ganzen Rand. Der Stengel 
kommt ans einem holzigen Stocke, ist aufsteigend oder auf- 
recht, nacli unten sticht seine brannrotbe Farbę durcli die 
grane Behaarung durch, an der Spitze tragt er einen ge- 
drnngenen Corymbns, gewohnlich von 4 Cm. Umfang. Mit 
A. atrata bat diese Species Aebnlichkeit, znmal aucli bier 
die Aeste des Corymbus einfacli und die Hidlblattchen 
scbwarzrandig sind; indessen ist A. nana durch ibre dicbte 
wollhaarige Beldeidung und durch gedrungenen Wuchs aus- 
gezeichnet.

Yorkom  men: Auf Felsen der hochsten Granitalpen. 
In der Schweiz auf der Centralkette, so z. B. auf der Furca, 
Valle de St. Nicolas, auf dem Rossbodenstock; in Tirol ani 
Salemsferner und Madriscbferner iiber dem Suldenthal gegen 
den Orteles zu. In den Dmgebungen des Orteles wurde sie 
zuerst y o i i  Funk, Elsmann, Sieber, Zuccarini und Hinterhuber 
gesammelt. Sie findet sicb nur in der Nahe der Schnee- 
grenze auf Felsen und Gerolle.

B lu tb eze it : Juli, August.
A n w en du n g : Schon wegen ihrer Seltenheit der Kultur 

der Gartner zu empfehlen. Wenn die Kultur im Grossen 
gelingt, so wird sie sogar reclit eintraglicli werden, weil 
diese Pflanze sicb ebenso gut wie die vorige zur Bereitung 
des lyagetranks eignet.

Abbi ldungen. Tafel  3023.
Pflanze in natttrl. Grosse.



3024. Achilles atrafa Ł.

Schwarze Iva.
Syn. Anthemis corypibosa Haenke. Ptarmica a trat a 

a. u. /?. DC.
HochwUchsiger ais die beiden vorigen, 3twa spannen- 

hoch. Stengel weichhaarig; Blat ter etwas beliaart, im Um- 
riss langlich, gefiedert, die Fiedern 2— 3spaltig oder fiederig 
funfspaltig, mit linealisehen, spitzen, stacheLspitzigen Ab- 
schnitten; Ebenstrauss 3— 9kopfig; Zungenblitthen so lang 
wie der Hullkelch.

B esch re ib u n g : Der aufrechte oder aufsteigendeStengel 
ist immer mit langen, weissen Haaren besetzt, meist unver- 
astelt, selten mit einem kleinen Astę begabt, stets ziemlich 
beblattert und 8— 15 Cm. hoch. Die Blatter sind eigentlich 
im Umrisse yerkehrt-langlich, denn sie werden nach der Spitze 
hin breiter. Der Hauptstiel oder das Mittelfeld derselben ist 
durcli den Blattansatz reichlich 2 Min. breit und von diesem 
gelien nach beiden Seiten gleiehbreite Blattzipfel ans, welclie 
bei der gemeinen Form unten 2— 3, oben 3— 5 zugespitze 
Zahne oder Fetzen haben. Die Wurzelblatter sind gestielt, 
dic Stengelblatter sitzen, sammtliche Blatter sind bald vollig 
kalii, bald auch etwas beliaart. Bei der gemeinen Form 
haben die lfingsten selten uber 4 Cm. Lange und etwa 
1 Cm. Breite, bei A. C lusiana sind die Wurzelblatter oft 
uber 5 Cm. lang, docli von ahnliclier Breite wie die vorigen.





Die Cymę ist bei der gemeinen Form immer einfach; jeder 
von der Spindel ausgehende Bliithenstiel theilt sich niclit 
und tragt nur ein Bluthenkopf clien; bei A. C lusiana kommt 
eine Gabelspaltung vor. Immer jedoclr ist die Cymę arin- 
bliithig, bestelit gewohnlich nur aus 4— G Bliithenkopfen. 
Die Stiele haben ein langliches, oft etwas zahniges Deck- 
blaitchen, die Bliithenkopfe sind 6 Mm. hoeli und 1 Cm. 
breit. Die Hullschuppen haben einen schwarzpurpurnen, 
gezahnelten Rand und ein griines, mit weissen Ilaaren ver- 
decktes Mittelfeld. Strahlenbluthen sind 5— 10; sie sind 
rundlich, vorn dreizahnig und weiss; Scheibenbliithen sind 
mehre, anfangs ganz weiss, spater an der Spitze schmutzig- 
weiss oder schwarzlich. Ihre Antherenrohre ist gelb, die 
Spreublattchen sind lanzettformig und nach vorn am Rand 
und an der Spitze schwarz. Die Varietat A. C lusiana 
unterscheidet sich nun eigentlich in weiter nichts Wesent- 
lichem, ais dass die Fiederzipfel der Bliitter 5̂— 12 Ziptel- 
chen besitzen, also doppelfiedertheilig genannt werden rniis- 
sen. Sie ist etwas hoher ais die gemeine Art und in allen 
Theilen etwas grosser.

Y orkom  men: An rauhen feuchten Felsen, an Bacli- 
randern in den Alpen. Durcli die ganze Alpenkette ver- 
breitet, sowohl in den Granitalpen ais auch in den Kalk- 
alpen. In den Alpen der Schweiz, Baierns, Karnthens, 
Salzburgs, Tirols. Nach Hoppe besonders haufig in der 
Gegend des Muckenbrunnens auf dem Untersberg. Im Salz- 
burgischen nach A.. Sauter auf steinigem, feuchtem Grasboden, 
im Gerolle, auf Grieslehnen, an ąuelligen Orten von 1600 
bis 2200 Meter, mit dem Geroll auch bis 1000 Meter herab-



steigend, so z. B. ani Untersberg, auf der Zentralkette, »vif 
dem Nassfeld, auf den Lungauer Alpen. Im bairischen Hoeb' 
land nach Prantl von 1G70 bis 2G30 Meter. Yergl. aocb 
D. B. M. 1884, S. 85; 1885, S. 180.

B lu tlieze it : Juli, August, in liolien Gegenden aU<̂  
noch im September.

A nw endung: W ie bei den vorigen.

Abbildungen.  Tafel  3024.
Pflanze in natur!. Grosse.
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3025. Achillea Clusiana Tausch.

Oesterreichische Iva.

Syn. Ptarmica atrata y. DC.
Der vorigen selir ahnlicli und frulier nur fur eine Form 

derselben gehalten. Bliitter etwas liaarig, im Umriss lang- 
lich, doppelt fiedertlieilig, die Fiederclien 2— 3spaltig oder 
liederig funfspaltig, mit schmal linealischen, spitzen, stachel- 
spitzigen Abschnitten; Ebenstrauss 3— Okop fig; Zungen- 
blutlien so lang wie der Hullkelch.

Y ork om m en : An feucbten Orten der Alpen. In 
Oesterreicli, Steiermark und Krain. Im Salzburgisclien nacb 
A. Santer nur auf dem Kalli der Radstadter Tauern.

B liit lie z e it : Juli, August.
A n w en du n g : W ie bei den yorigen.

Abbildungen. Tafe l  3025.
Pflanzo in natilrl. Grosse.



3026. Achillea tomentosa L.
Gelbe Schafgarbe.

Das danernde, kurzgliederige, kriechende Rhizom tx'eibt 
aufrechte, locker beblatterte Bliithenstengel und kiirzere, 
aufsteigende, dichter beblatterte sterile Stengel. Blatter 
nebst dem Stengel sehr zottig, im Umriss lanzettlich-linealisch, 
gefiedert, die Fiedern der Grundblatter und unteren Stengel- 
blatter fingerig dreitheilig, die Abschnitte linealisch, stachel- 
spitzig, der mittle dreispaltig, die seitlichen 2— Sspaltig, an 
den obersten Blattern ungetheilt, dicht kammfórmig genahert; 
Ebenstrauss doppelt znsammengesetzt; Zungenbluthen halb 
so lang wie der Hullkelch.

B esch re ib u n g : Die Wnrzel ist liolzig, braunrindig, 
weitscbweifig, und treibt lange Fasern und viele aufsteigende 
oder aufrechte, stielrunde, rbthlichgestreifte, sehr wollige, 
schnhlange, einfache Stengel, die dicht mit Blattern besetzt 
sind. Die Blatter sind stiellos, wechselseitig, linealisch, filzig, 
kaum 1 Cm. lang und doppelt gefiedert, mit sehr kleinen 
dichtstehenden, linealen, spitzigen, dreispaltigen oder ein- 
fachen Fiederchen. Die Bltithen stehen an der Spitze der 
Stengel in einem dichten Strausse auf kurzeń, astigen, filzigen 
Bltithenstielen. Das Anthodium ist klein, yerkehrt-eiformig 
und besteht aus eiformigen, spitzigen, ziegeldachartigen, 
weissgrunlichen, silberliaarigen Kelchschuppen und gold- 
gelben, Yerkehrt-herzfbrmig-rnndlichen Randblnmen.





Y orkom m en: An steinigen Abhangen, im Flusskies, 
an sandigen Orten. Nur im unteren Wallis und im siidliclien 
Tirol, namentlicb bei Bożen, Meran, im Yintschgau, Brixen, 
Mittewald, Giudicarie u, s. w. Ygl. I). B. M. 1885, S. 12.

B liitb eze it : Je nach der Meereserhebung vom Mai 
zum Juli, aber aucb nocli im August nacb Hoppe

A nw endung: Eine hubscbe Staude fiir den Blumen- 
garten und ein gutes Futterkraut.

Abbildungen. Taf'el 3026.
Pflanze in. natiirl. Grosse.
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3027. Achillea millefolium L.

Schafgarbe, Róólk.

Das gansekieldicke Ehizorn ist stielrund, gegliedert und 
kriecbt auslauferartig weit utnher, so dass die Piłanze meist 
dichte Rasen von bis meterhoben, aufrecbten, einfacben 
Stengeln und kurzeń sterilen Kopfen bildet. Blatter wollig- 
zottig oder fast kahl, die stengelstandigen im Umriss lanzett- 
lich oder fast lineal, doppelt fiederspaltig, die Fiederchen 
2— 3spaltig oder gefiedert funfspaltig, mit linealiscben und 
eiformigen, zugespitzten stacbelspitzigen Zahnen, die Spindel 
zahnlos oder am Ende des Blattes etwas gezahnt, die Zahne 
ganz; Ebenstrauss doppelt zusammengesetzt; Zungenbluthen 
halb so lang wie der Hullkelch, meist weiss, bisweilen rotli- 
lichweiss oder lebhaft rotli.

B esch re ib u n g : Die ausdauernde Wurzel kriecbt und 
treibt zahlreicbe fadenformige, braunlicbe Wurzelfasern. Der 
aufrecbte, walzenrunde, etwas verastelte Stengel ist fein- 
baarig mit abwechselnd sitzenden Blattern besetzt, welcbe 
doppelt liederformig vielspaltig und feinbaarig sind, mit zwei- 
oder dreispaltigen zarten Abscbnitten, dereń Abtbeilungen 
in feine Stachelspitzen endigen. Die Blutben steben in einer 
yielblumigen Trugdolde und sind ziemlicb klein. Ibr ge-





meinschaftlicher, ans dachziegelfórmigen tibereinander ge- 
lagerten langlich elliptischen Scliuppen bestehender Kelch ist 
walzenformig. Die sehr entwickelten Randblumchen baben 
eine weisse, meist stumpf dreizahnige oder auch herzfbrmige 
Blattflache, ziemlich lange Rokre mit hervorragendem Griffel, 
samenkronlosen Fruchtboden. Gelb oder yielmehr graulich- 
weiss sind die diinnen Scheibenblumcken, zwischen denen 
linienformige spitzige, oben gespalten gewiinperte Spren- 
blattchen (Bracteen) an£ etwas kegelformigem Fruchtboden 
stehen, der erst bei der Reife niedriger wird. Die znsam- 
mengedrućkten Samen sind fast gerandet, ohne Pappus, aber 
langlich verkehrt-eirund.

Y orkom m en : Auf Wiesen, Triften, an Randem von 
Graben und Wegen, auf Rasenplatzen aller Art, auch ais 
Unkraut auf Aeckern, Feldern, in Garten u. s. w. Durch 
das ganze Gebiet verbreitet. Vergl. Flora 1883, S. 185; 
D. B. M. 1885, S. 180. In den Alpen nach A. Sauter bis 
1600 Meter emporsteigend und nicht selten rothbliihend.

B liith ezeit: Juni bis Oktober.
A nw endung: Diese Pflanze stellt ein Hauptmittel in 

der Yolksmedicin dar, so wie auch sowohl Blatter ais Blii- 
then noch jetzt officinell sind (H erba  et F lores  M i l l e -  
fol i i ) .  Erstere enthalten etwas iitherisches Oel, einen bit- 
teren Extractivstoff mit Kali, Gerbestoff, Gummi, Hartharz 
u. s. w. Sie riechen schwach, haben aber einen bitterlich 
herben Geschmack. Ais Arznei, wozu sich besonders die 
Blumen eignen, nimmt das Gewachs diejenige Stelle unter 
den bitteren Mitteln ein, welche die Kamille unter den 
fliichtig reizenden verdient, und man ziihlt eine ganze Reilie



von Krankheiten anf, in denen sie sich sehr hiilfreich er- 
wiesen. In der Wurzel findet sick viel iitherisch.es kampher- 
artiges Oel, und dieselbe wird sogar der S erpen taria  gleich 
geachtet. Unzer betrachtet die Scbafgarbe ais ein Gegen- 
mittel gegen die Wirknngen frischer Aronswurzel. Starkę 
Gaben derselben sollen, wie Linne angiebt, Betaubnng, 
Schwindel and Rausch erzeugen. Auch ais Yiehfntter ist 
das Ge wacha beachtungswerth. Der gemeine Mann benutzt 
besonders das zercpietscbte Kraut und den ausgepressten 
Saft innerlich und ausserlich bei Yerwundnngen. In Nord- 
deutschland, namentlich in der Umgegend von Hamburg, be- 
reitet das Yolk aus dem Kraut den sogenannten Roolkthee. 
Ais Unkraut in Garten und anf Feldern kann die Pflanze 
wegen ihrer Ausliiufer sehr lastig werden.

N am e: Der Name A ch ille a  wurde dem griechischen 
Helden Achilles zu Ehren gewahlt, der den Saft dieses 
Krautes im trojanischen Kriege gegen Yerwundung anwen- 
dete. M ille fo liu m  (Tausendblatt) bezieht sich auf die feine 
Zertheilung der Bliitter.

F orm  en: (1. crustata Koch: Bliitter schmal mit kurzeń, 
an der Spitze verdickten und knorpeligen Lappchen. A. Mille
folium (i. crustata Roehel. A. scabra Host.

7 . lanata Koch: Stengel, Bliitter und Ebenstrauss wollig- 
zottig, iibrigens wie die gewohnliche Form. A. lanata Spr.

d. sordida Koch: Ebenso, aber weniger wollig, Zungen- 
blumen schmutzigweiss. A. polyphylla Schleicher.

e. alpestris Koch: Blattchen des Hullkelchs mit einem 
breiten, schwarzbraunen Rand umgeben. A. sudetica Opiz. 
A. Seidli Presl. Schlesien.



C. setacea Koch: Blattabschnitte sehr schmal; Zungen- 
bliithen oberseits gelblichweiss; Kopfchen meist balb so gross; 
Kraut wollig - rauhhaarig. A. setacea W. K. A. odorata 
Schleicher.

Abbildungen.  Tale i  3027.
AB Pflanze in natiłrl. Grosse; 1 Bluthenkorbchen, vergrossert; 

2 Randbliithe, desgl.; 3 gescklossene Scheibenblutbe mit Spreubliitt- 
chen, desgl.; 4 geoffnete Scbeibenbliithe, desgl.; 5 dieselbe im Langs- 
schnitt, desgl.; 6 Staubgefass, desgl.; 7 Frucht, desgl.; 8 dieselbe im 
(Juerśchnitt.



3028. Achillea tanacetifolia Ali.

Rainfarnschafgarbe.

Sie ist der vorigen sehr ahnlich, von der sie sich jedoch 
di.u-cfi die vielzahnige Spindel und die gezahnten Zahne der- 
selben unterscheidet. Blatter wollig-zottig oder fast kalii, 
die stengelstandigen im Uinriss langlich, doppelt fiederspaltig, 
die Spindel geflugelt, gezahnt, die Spindelzahne, Fiedern und 
Fiederchen gezahnt-ge,sagfc, die Zahne zngespitzt, stachel- 
spitzig; Ebenstrauss doppelt znsammengesetzt; Zungenbluthcn 
halb so lang wie der Hullkelch.

V orkom m en: Auf Triften in hoheren Gebirgen und 
in alpinen Gegenden. In der siidlichen Schweiz. Im Kanton 
Tessin, im Wallis, in Graubundteu, in Krain und Steiermark, 
iin Salzburgischen nach A. Sauter an steinigen, buschigen 
Stellen der Gebirge selten, so z. B. im Untersulzbachthal 
und bei Bockstein, auf der Platte; im siidlichen Tirol bis 
an die Yoralpen, so z. B. bei Laas im Yintschgau, im 
Maraunerloch in Ulten, Furglau und welsche Wiesen bei 
Eppan, am Fusse der Mendola und im Leuchtenburger Wald 
bei Kaltern; in Baiern auf der unteren Hochebene und ein- 
geschleppt bei Miinchen am Sudbahnhof. Ygl. D. B. M. 1885, 
Seite 13.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Wie bei der vorigen.



łWnfant-Srtiflfoiulic.



F orm en : a. dentifera Koch: Blattspindel sehr breit, 
der ganzen Lange nacb vielzahnig; Blattabschnitte so breit 
wie die Spindel, vielzii,hnig. A. dentifera DC. A. magna Ali.
A. distans W . A. tanacetifolia et f. distans Rochel. Blumen 
weiss, selten rosenroth.

[i. purpurea Koch: Blattspindel breit, nnterhalb des 
Fiedergrundes beiderseits mit zwei, wiedermn 2- bis mehr- 
zahnigen Zabnen vorseben, ubrigens ganzrandig. A. lana- 
cetifolia Alb, DC. A. magna Rochel. Blumen purpura, 
selten weiss.

y. stricta Koch: Ebenso, aber die Spindel kaiuu 2 Mm. 
breit; Blatter und dereń Abschnitte schinaler, daber von 
Ansehen der A. MiUefolium L. A. stricta Schleicher.

d. angustifolia Koch: Spindel und Blattabscbnitte so 
schmal, dass die Pflanze das Ansehen der A. setacea erhiilt.

Ais Formen gehbren hierber wobl auch: A. lanata 
Sprengel mit gefliigelter, an den unteren Bliittem unter den 
Fiedern gezalmter Spindel. (Reichenbach, Bd. 16, Taf. 137, 
II.) Auf Bergwiesen in Krain, im Kanton Tessin, bei Fiume.

A. setacea W . K. niedrig, gedrungen, mit borstlichen 
Blattabschnitten, gelblicbweissen Strahlblutben. So am Siid- 
babnhof bei Miinchen und bei Mering auf der bairischen 
Ebene verscbleppt. Syn. A. polyphylla Schleicher. (Reichen
bach, Band 16, Tafel 137, I.) Naeh Patze, Meyer und Elkan 
in Preussen, ohne Nachweis von Standorten.

Die nicht liierher geliorige A. compacta W . (A . glome- 
rata M. B. A. coardata Poiret vgl. Reichenbach, Bd. 16, 
Tafel 131, I.) soli frliher auf der Mauer des botanischen 
Gartens in Erfurt verwildert gewesen sein. Die Pflanze



geliorfc dem siidłicłien mid ostlichen Europa an und sfcelit der 
A. tomentosa L. sehr nahe, ist aber gedrungen und klein- 
bliitliiger. Die Notiz des einstigen Yorkommens ist iibrigens 
werthlos, da der botanische Garten zu Erfurt bereits vor 
einigen Jahrzebnten eingegangen ist.

A bbildungen. T afel 3028.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse.
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3029. Achillea nobilis L.
Edelgarbe.

Syn. A. decipiens Yest. A. ochroleuca Ehrh. Mille- 
folium nohile Trag.

Sie ist der A. M illę fo lin m  L. ahnlich ab er zierlicher 
und niedriger. Bliitter wollig-flanmig oder fast kalii, die 
stengelstandigen im Umriss einmd, doppelt fiederspaltig, die 
Fiedorchen fiederspaltig gezahnt, die grosseren 5-— 7zahnig, 
mit kurzeń, stachelspitzigen Ziihnen, die Spindel schmal, von 
der Spitze bis zur Mitte des Blattes gezalmt; Ebenstrauss 
doppelt zusammengesetzt; Zungenbluthen halb so lang wie 
der Hiillkelch.

B esch re ibu n g : Die Wurzel cylindrisch, herabsteigend, 
kurz, mit zahlreichen starken Wurzelfasern besetzt, braun. 
Aus ihr erheben sich theils mehre gerade oder unten auf- 
steigende, 30— 45 Cni. hohe, nach oben gewohnlich nur 
doldentraubig verastelte, rundę, etwas gefurclite und eckige, 
mit feiner W olle scbwacb besetzte Stengel, theils aber auch 
nur Blatter tragende Triebe. Die Bliitter gestielt, von lan- 
zettlich-elliptischem Umriss, die untersten fast dreimal, die 
stengelstiindigen fast zweimal gefiedert, die Fiedern nach der 
Basis mehr abnehmend und mehr von einander stehend ais 
nach der Spitze, die Zipfel schmal lanzettlich, spitz und kurz, 
die Blattsubstanz an der Mittełrippe des Blattes herablaufend 
mit kleinen ganzen oder einfach - fiederspaltigen Fiedern 
zwischen den grossen und wie diese bald gegeniiber stehend, 
bald wechselnd. Die Wurzelbliitter sind etwa fingerlang,
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die stengelstandigen inn die Halfte kleiner, nach oben all- 
miihlig abnehmend; ihre Fiedern reichen fast bis zur Basis 
herab und ans ihren Achseln kommen oft noch Blattbtischel. 
Alle Blatter sind auf beiden Seiten mit kurzeń Harchen be- 
setzt. Der Blattstiel isti ani Grunde etwas scheidenartig er- 
weitert. Die kleinen fast cylindrischen Kopfchen stehen dicht 
gedrangt an der Spitze des Stengels und seiner Zweige, 
welche ihn an Lange zu erreichen streben, in zusammenge- 
setzten, im Umfange rundlichen, oben etwas convexen Trau- 
bendolden, dereń Yerastelungen von kleinen linealischen 
Deckbłattehen gestiitzt werden. Die Yerzweigung der Trau- 
bendolde ist kurz behaart; die Hiłlle etwas wollig-behaart, 
aus schindelig iiber einander liegenden, in der Mitte griinen 
und etwas gekielten, ain 'Randc: diinnhautigen und oft etwas 
braunlichen Schuppen. Die BI amen klein, von kiirzeren 
lanzettliclien spitzen, kahlen, hautigen Deckschuppchen um- 
geben, die der Scheibe rohrig mit oben sich erweiterndem 
bspaltigem 'Ran.de; die des Randes gezungełt, mit weisserem, 
breitem, Sgekerbtem Ziingelchen; dieser Randblumen, welche 
weiblich sind, finden sich nur wenige (etwa 5), ihre Ziingel- 
chen sind iiber die Hiille herab geschlagen und kaum halb 
so lang ais diese; die Scheibenblumchen zwitterig. Die 
Fruchtchen lichtgrau, mit hellerem Rande, elliptisch, nach 
unten wenig verschmalert, zusammengedruckt, ohne Frucht- 
krone, nur etwas abgestutzt und genabelt.

V orkom m en: An trocknen, sonnigen, begrasten Stellen, 
an Hiigeln, Abhangen, Felsen, auf Kalkboden, aber auch auf 
Porphyr und anderen Gesteinarten. Bei Halle a. S. auf 
Porphyr; so z. B. am Galgenberg bei Wittekind. Nicht



selten versclileppt, so z. B. ani Getreideschuppen und langs 
der Bahnlinie zwischen Sablon und Montigny bei Metz 
(U. B. M. 188G, S. 39). In Kalkbruchen bei Plauen im Vogt- 
land. In der sudlichen und westlichen Schweiz; im ganzen 
Rlieingebiet zerstreut vom Elsass und Baden bis nacli Liittich 
und Plessen, auf der Miihlau bei Mannheim, bei Metz, den 
Main hinauf bis Wiirzburg; durch Wurttemberg bis zum 
Hesselberg; hie und da in Baiern; von Mahren und Bohmen 
(Kommotau, Teplitz, Prag u. a. O.) durch Sachsen nacli 
Thiiringen und bis zum Harz. Noch bei Witzenhausen auf 
Weinbergsmauern an der Strasse nach Gottingen. Niclit 
selten bei Halle a. S., so z. B. in Menge in Porphyrstein- 
briichen vor dem Petersberg. In Thiiringen besonders im 
nbrdlichen Theil. Vgl. D. B. M. 1884, S. 29; 1885 S. 13. 
Irmischia, S. 21. D. B. G. 1885, S. 299.

B liith eze it: Juli bis September.
A n w en du n g : Wie bei A. m ille fo liu m  L.
A n m erk ung: An der Siidgrenze unseres Florengebiets 

im osterreichischen Kiistenlande, auch bei Triest, Mon- 
falcone u. s. w. kommt die sehr ahnliche A. odorata L. vor. 
Sie unterscheidet sich durch linealische, ganzrandige oder 
lzahnige, wie die Zahne, spitze und stachelspitzige Fieder- 
chen, ungezahnte Blattspindeln. Bei Jena auf der Insel am 
Bahnkorper kommt A. Eupatorium M. B. vom Kaukasus 
verwildert vor. Sie besitzt grosse, gedrangte, gelbe Dolden- 
trauben.

A bbildungen. Tafel 3029.
1’ilanze in naturl. Grosse.



3030, Achillea Chamaecyparissus Rchb. fil.

Zwerggarbe.

Syn. Santolina Chamaecyparissus L. 8. incana Lam. 
8. tomentosa Pers. 8. sąuarrosa W . 8. ericoides Poir.

Ein kleiner Halbstrauch, der durchaus nicht das An- 
selien einer Achillea hat. Die locker beblatterten, aufrechten 
oder aufsteigenden, nach oben yerzweigten Aeste tragen am 
Ende jedes der armblattrigen, verlangerten Zweige einen 
Bliitlienkopf mit gelben Blumen. Blatter grau, lanzettlich, 
gestielt, vierreihig stumpf gezahnt, am Ende stumpf; Zweige 
filzig; Hullkelch flaumig.

Y o r k o m  men: An rauhen Orten warmerer Gegenden. 
Im Gebiet nur im sudlichsten Theil, in der Koschnitza und 
bei Breschia in den Weinbergen in Untersteiermark, aucli 
bei Fouly im Wallis. Ausserdem im siidlichen Europa.

Blutl iezeit :  Juli, August.
A nw en du n g :  Sie ist wegen ihrer Belaubung fur die 

Teppichgartnerei zu empfehlen.

A bbildungen. T afel 3030.
Pflanze in natiirl. Grosse.







303!. Anthemis tinctoria L.
Farberkamille.

Syn. Chamaemelon tinctorium Ali. Gota tinctoria Gay.
Das kurze, jahrige oder dauernde Rhizom treibfc einen 

einfachen oder verastelten, aufrechten Stengel. Blatter 
flaumig, doppelt fiederspaltig, die Spindel gezahnt, die Fieder- 
clien fast kammformig gestellt, gesagfc, die Sagezahne stachel- 
spitzig; Fruchtboden fast lialbkugelig; Spreublattchen lanzett- 
licli, in eine starre Staclielspitze zugespitzt; Friichte viereckig- 
zusammengedriickt, schmal gefliigelt, beiderseits fttnfstreiflg, 
mit einem gestreiften Rand endigend; Zungenbliithen gelb, 
kauru halb so lang wie der Querdurcbmesser des Mittelfeldes 
oder langer.

B e sch re ibu n g :  Die ausdauernde Wurzel treibt sehr 
zahlreiclie biischelformige Fasern. Der beinahe walzenrunde, 
astige Stengel ist mit einem zarten Filzuberzug bekleidet. 
Die doppelt fiederspaltigen, unteu besonders weissfilzigen 
Blatter stehen abwechseld und sind feingesagt. Einzeln 
kommen die schonen, grossen, gelben Blumen an den Stengel- 
enden und Astspitzen zum Yorschein, und haben einen rund- 
lichen, gemeinschaftlichen Kelch mit vielen dachziegelformig 
ubereinanderliegenden Schuppen, dereń Rand vertrocknet er- 
scheint. Die Randblumchen zeigen eine fast verkehrt-eifor- 
mige, etwas ausgerandete Blattflache, mit lang liervor- 
ragendem, zweispaltigem Griffel und einem viereekigen Fracht-



knoten ohne entwickelte Samenkroue, indem ein blosser 
hautiger Rand die Stelle dersęlben vertritt. Ebenso ist das 
V erliiiltniss bei den regelmassig gestalteten, weit kleineren 
Scheibenbliimchen, dereń fiinffacher, selten vierfach zertheilter 
Saum sich flach ausbreitet. Die stehendbleibenden Spreu- 
blatter des gewolbten Fruchtbodens sind sehr schmal and 
spitzig. Die viereckigen Samen kriimmen sieli etwas.

Vorkommen:  An sonnigen Abhiingen, Eisenbahn-
dammen, VVegerandern; Mauern, auf Aeckern. Streckenweise 
durch das Gebiet zerstreut. Haufiger in Gebirgsgegenden, 
besonders in Thuringen, in Lothringen, z. B. bei Metz; nach 
Fotonie bei Gtihlitz unweit Perleberg; nach Er. J. Weiss in 
Preussen ziemlieh verbreitet aber oft yereinzelt, so z. B. bei 
Caymen, Memel, Pleilsberg, Lyk, Guttstadt, Wormditt, Gum- 
binnen, Angerburg, Darkehmen, Knlm, Graudenz, Cartaus, 
Deutsch Crone u. s. w.

Bli i th eze it :  Juli bis September.
A n w en du n g :  Friilier gebrauchte mail die gelben

Blumen der An th em is  t inc to r ia  unter dem Namen Flores 
B u p h th a lm i  yulgar is  in der Medizin. Jetzt benutzt man 
sie besonders zum Farben.

Der Gattungsname A nthem is  ist aus dem Griechischen 
(anthos, Blutlie) genommen; weil die hierher gehorigen 
Pflanzen meist viele und zalilreiche Blumen erzeugen.

Form en :  Hie und da kommt ein Bastard vor: A. tinc- 
toria-arvensis (A. adulterina Wallr.), so z. B. bei Greifswald, 
Abtsliagen, Gutzkow, bei Jena an der Bahn nach Weimar, 
auf Riigen zwischen Crampass und Sassnitz. Ygl. D. B. G. 
1885, S. 299.



A nm erkung :  A. Triumfetti Ali. (A. rigescens W. 
A. austriaca (i. Triumfetti DC.) ist mich Reichenbach nur 
eine Form unserer Pflanze mit weissem Strahl (vgl. Bd. IG, 
Tafel 119, II.) Sie kommt in den siidlichsten Gegenden der 
Schweiz und im osterreichischen Kiistengebiet vor. Cliamae- 
melum Triumfetti Ali. Cota Triumfetti Gay.

A bbildungen. Tafel 3031.
A oberer Tlieil der Pflanze, naturl. Grosse ; 1 Zungenbliithchen, 

yergrOssert; 2 Sclieibenbliithehen mit Spreublatt, desgl.; 3 dasselbe, 
melir entwickelt, desgl.; 4 Staubgefass, desgl.; 5 Griffel mit Narbeu, 
desgl.



3032. Anthemis austriaca Jacąuin.

Oesterreichische Kamille.

Ein Sommergewachs. Die Błiitter sind doppelt-fieder- 
spaltig, die Spindel isfc wenig gezahnt, die untersten Blatter 
sind gestielt, die oberen sitzend, sammtliche Blatter erscheinen 
durch Filzhaare graugrun. Die Spaltzipfelchen sind ziemlich 
gleichgross, fast ganzrandig und stachelspitzig. Der Stengel 
ist sperrig-verastelt, die Bliithenkopfe haben weisse Strahlen 
und gelbe Scheiben, letzte sind halbkugelig und yerlangern 
sich wenig. Die Spreublattchen sind lanzettlich und spitzen 
sich in eine starre Stachelspitze zu, die Friichte sind vier- 
eckig - zusammengedrlickt, schmal gefliigelt, beiderseits drei- 
streifig und endigen mit einern gescharften Bandę.

B e sch re ibu n g :  Der Stengel ist aufsteigend und ge- 
streift, verastelt sieli ziemlich tief herab, bildet sperrige 
Aeste, welche, gleich dem Hauptstengel, durch Filzhaare 
graugrun sind und zuletzt den Hauptstengel an Hohe iiber- 
ragen. Sie haben seltner kleine Nebenśiste, sind bis uber 
die Mitte mit Blattern bekleidet und tragen an ihrer Spitze 
den Blumenkopf, welcher in Grosse mit der Hundskamille 
Aehnlichkeit hat. Die Pflanze erreicht eine Hohe von 
30 bis 50 Cm., die Blatter sind 3— 8 Cm. lang, in Gestalt 
den Blattern unsrer A. t inc to r ia  sehr ahnlich, nur dass 
hier die Fiederzipfelchen ganzrandig und bei A. t inc tor ia  
fein gesagt sind. Die Htille ist flachglockig und graufilzig,





die Hiillblattchen haben hautige, durchscheinende ltander, 
die Blumenkopfe erreichen die Grosse der A. arvensis  und 
Uberhaupt ist diese Species im Baue und in Bluthenkopfen 
einer A. aryensis,  in Blattem jedocli einer A. t inctor ia 
sehr ahnlich. Ber Bllitbenboden wird aber nichfc kegel- 
fórmig, sondern bleibt auch bei abgebltthten Kopfen halb- 
kugelig and die Friichtchen liaben an der Spitze einen deut- 
lichen Hautrand.

Yorkommen:  Auf Aeckern, sowie uberhaupt auf Kultur- 
land. In Istrien; Unterosterreich; in Bohmen bei Karlsbad, 
Teplitz, Leitmeritz, Jungbunzlau, Prag; bei Regensburg und 
Wiirzburg in Baiern; ani Elbufer bei Dresden, Torgau, 
fruher bei Wittenberg.

Bluth ezei t :  Juli bis September.
Anm erkung :  An der Siidgrenze unseres Florengebiets 

in Istrien und bei Triest und Fiume findet sieli die ahnliche 
aber robustere A. Gota L. (A. altissima L. Gota altissima 
Gay.) Sie hat ziemlich kahle Bliitter, geziilmte Fiederchen; 
Spreublattchen verkehrt-eiformig, aniEnde ausgerandet, plotz- 
lich in der Ausrandung in eine starre Stachelspitze von der 
Lange des Spreublattchens und der Bliithen zugespitzt; 
Friichte beiderseits lOrillig.

A bbildun gen . Tafel 3032.
Pllanze in natiirl. Grosse.
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3033. Anthemis arvensis L.

Ackerkamille.

Syn. A. agrestis Wallr. Chamaemelum aruense Ali.

Ein Sommergewachs von ahnlichem Ansehen wie die 
vorige, aber meist mehr ausgebreitet. Stengel iistig, fasfc 
weissfilzig; Blatter wollig-flaumig, doppelt fiederspaltig, die 
Fiederchen lineal-lanzettlich, ungetheilt oder 2— 3 fach ge- 
zahnt, spitz, stachelspitzig; Fruchtboden verlangert kegel- 
formig; Spreublattchen lanzettlicli, in eine starre Stachel- 
spitze zugespitzt; Fruclite stumpf, vierkanfcig, gleich gefurcht, 
die ausseren mit einem gedunsenen, faltig runzeligen Ringe, 
die inneren mit einem spitzen Rand endigend.

Besch re ibu n g :  Die Wurzel dieser ein- oder auch 
mehrjahrigen Pfiauze ist diinn, ziemlich liolzig und sehr ver- 
astelt, mit dunnen, fadenfbrmigen Aesten. Der ausgebreitete 
Stengel liegt nicht selten und verastelt sieli stark. Durcli 
feinen Haariiberzug wird er graugrtin. Die abwechselnden 
Blatter sind fiederartig vielfach gespalten und haben lanzett- 
linienfbrmige, oft wiedernm geziihnte, spitzige Abschnitte 
und einen ahnlichen Haariiberzug ais Stengel und Aeste. 
Ziemlich langgestielt sind die grossen mit weissem Strahl 
versehenen Blumen, dereń gemeinschaftlicher halbkugeliger 
Kelcli aus lanzettformigen, dachziegelformig ubereinander





gelagerten Schuppen besteht. Die weissen Randblumchen 
sind dreizahnig, haben eine ziemlich breite Blattflaclie und 
eine gespaltene Narbe mit meisfc wenig entwickeltem Frucht- 
knoten. Nur in der Mitte der Sclieibe befinden sich lange 
stehendble1' bende, kalin-lanzettfbrmige Spreublattchen, die 
etwas iiber die gelben Scheibenblumchen hervorzustehen 
pflegen. Der Saum letzter ist tief fiinfspaltig und beiderlei 
Genitalien ragen weit hervor. Eine Samenkrone fehlt, datur 
ist ein lmrzer, hautiger Rand aut den langsgestreiften, 
braunen Samen, welche fast verkehrt-eiformig und ziemlich 
glatt zu sein pflegen.

Bemerknng:  Man kann diese Art lei elit mit A. Co tuła 
yerwechseln, welche jedoch schon durch ihren eigenthum- 
lichen stinkenden Geruch verschieden erscheint, da die 
unserige geruchlos ist. Ueberdein ist die Blume bei letzter 
grosser, der Stengel weit iistiger ausgebreitet und der ganze 
Fruchtboden mit kahnformigen Spreublattchen besetzt, wah- 
rend derselbe bei A. Cotula unten ringsnm nackt erscheint.

York o mm en: A uf Aeckern, Brachfeldern, an Wege- 
rilndern, an wiisten Platzen, bisweilen im Flusskies und auf 
Triften. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

Bluthezeit :  Juni bis September.
Anwen dung :  Man fuhrt sie ais Yerwechselung mit 

Matricaria Cliamomil la L. an, was schon durch den 
Geruch und die Spreublatter leicht zu vermeiden ist.

F or men: Ueber den Bastard mit A. tinctoria L. ver- 
gleiche diese. Wallroth beschrieb die Pflanze mit jiingeren 
Achenen ais A. awensis, diejenige mit ausgebildeten Achenen 
ais A. agrestis. Reichenbach unterscheidet:



1) var. Papperitzi: Pflanze ausgebreitet, zwerghaft, clie 
Spreublattchen imter der Spitze abgestumpft; Fruchte deut- 
licb bekrbnt.

2) var. incrassata Boiss. gedrungen, robust, klein- 
blatterig, die Kopfchentrager zuletzt verdickt (A. incrassata 
Lois, A. diffusa Salzm.)

3) var. reftectens: Pflanze selir zierlich, mit kurzeń 
Zungenblumen. A. reftectens Iichb. Esc.

Abbilclungen. Tafel  3033.
Pflanze in naturl. Grosse.
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3034. Anthemis ruthenica M. B.
Ruthenenkamille.

Syn. .1. Neilreichi Ortm.
Sommergewachs vom Ansehen der yorigen. Bliitter 

doppelt fiederspaltig; Blilthenboden lang cylindrisch, innen 
markig; Spreublattchen breit lanzettlich, stumpflich, schwach 
gezahnt, starr stach elspitzig; aussere Fruchte oft mit halb- 
seitigem, schief abgestutztem Iironchen.

Bescbre ibu n g :  Die Pflanze ist schneeweiss filzig; 
Blattabschnitte breiter ais bei der yorigen; die Spreublattchen 
sind weit zarter und durchscheinender, breiter; Blilthenboden 
cylindrisch.

Vork o mm en: An sandigen, unkultivirten Orten, auf 
Aeckern. Im sudlichen Istrien; in Bohmen bei Prag, Jung- 
bunzlau; in Niederosterreich; zwischen Ziillichau und Lang- 
meil, Lieberose, ani Bahnhof Jamlitz, verschleppt bei Branden
burg; in Schlesien bei Kontopp, Karolath, Gluhrau, Griins- 
berg; bei Iiaudnitz; Dresden; Frankfurt a. O.; in der Proyinz 
Posen bei Lissa und Posen. Vgl. D. B. M. 1886, S. 66.

Bli i theze it :  Mai bis Oktober.

Abbildungen.  Tafel  3034.
Oberer Theil der Pflanze, naturl. Grosse.



3035. Aiifliemis Cołuia Ł.

Hundskamille.

Syn. Maruta Cotula DG. A. cotuloides Raf. A. foetida 
Lani. A. psorosperma Ten. A. ramosa Lic. Chamaemelum 
Cotula Ali. Cotula foetida J. Bauh. Maruta foetida Cass. 
M. mdgaris BlufF. Fing.

Sommergewaclis vom Ansehen der beiden vorigen, aber 
weniger ausgebreitet. Blatter ziemlich kahl, doppelt fieder- 
spaltig, die Fiederchen linealisch, fast borstlich, ungetheilt 
oder 2— Szahnig, kurz stachelspitzig; Fruchtboden yerliingert 
kegelfonnig; Sprenblatfcchen lineal-borstlich; Fruchte beinahe 
stielrund, knotig gerieft, mit einem klein gekerbten, ein 
etwas gewolbtes Mittelfeld umgebenden Rand endigend.

B e sch re ibu n g :  Die Wurzel geht ais Pfahlwurzel senk- 
recht in den Boden und treibt mebre Aeste und Zweige; 
ebenso steigt der Stengel senkrecht 30— 60 Cm. hocli empor, 
sendet melire Aeste aus, bleibt aber immer starker ais seine 
Verastelung, so dass man ihn von der Erde bis zum Gipfel 
leicht verfolgen kann. Er ist haarlos oder nach oben wenig 
behaart und leicht gefurcht. Oft kommen aus der Wurzel 
mehre Stengel; die Pflanze tlieilt sieli niimlicli nicht selten 
vom Boden an; dann ist aber immer der mittle Stengel der 
stiirkere. Die Aeste sind in der Regel ungetheilt; die
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wechselstandigen Blatter sitzen, die unteren sind doppelt, die 
oberen nur einfach-fiedrig gespalten, die Fiederzipfel der 
unteren Blatter nicht selten mit 2— 3 schmalen, aber langen 
Zahnen oder Zipfeln versehen, alle Fiederzipfel lanzettformig 
und spitz. Auf der oberen Flachę sind die Blatter voll- 
kommen haarlos nnd grasgriin, auf der unteren etwas heller 
und sehr fein behaart. Die Aeste sind vielblumig, die 
Bluthenstiele feinhaarig, die zusainmengesetzten Blumen sind 
an Grosse und Farbę den Ackerkamillen und den guten 
Kamillen gleicli, werden auch oft mit den letzten ver- 
wechselt. Ihre Scheibenbliimelien sind namlich gelb, ihre 
Strahlen weiss, auch schlagen sich die Strahlen zur Abend- 
zeit, ahnlich der guten Kamille, zuriick. Der halbkugelige 
Kelch ist etwas feinhaarig, seine Schuppen liegen dach- 
ziegelig iiber einander. Die meistentheiis 15 weissen Zungen- 
blnmen sind an der Spitze dreizahnig, die Aclienien haben 
keine Haarkrone, sind eiformig, gefurcht, etwas hockerig, 
ohne Behaarung und wenig zusammengedruckt. Unten ist 
der Blumenboden nackt, oben spreubliitterig, innen mit 
lockerem Markę gefiillt.

Vorkommen:  Auf Kulturland und auf wiisten Platzeu, 
an Wegen u. s. w. Durch das ganze Gebiet zerstreut.

Blii thezeit :  Juni bis Oktober.
Anwendung:  Die ganze Pfłanze hat einen starken 

aber stechenden, widrig aromatischen, etwas urinosen Geruch, 
schmeckt beissend und bitterlich und wurde sonst gleich der 
Kamille gebraucht. Jetzt benutzt man sie nur aus Irrthum 
ais Kamillen, kann sich aber leicht vor Yerwechselung 
schiitzen, wenn man den Blumenboden untersucht, der nicht



nackt, sondem oben mit langen Spreublattern bedeckt und 
beim Durchkneipen nicht hohl, sondern mit lockerem Markę 
gefullt ist.

F o r m  en: Sie bildet mit A. tinctoria einen Bastard: 
A. Cohda-tinctoria {A. sulphurea Wallroth). So z. B. in 
Tliiiringen bei Anrode unweit Miihlliausen, bei Rudolstadt.

Abbildungen. Tafel 3035.
AB Pflanze in natiirl. GrOsse.
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3036. Anthemis nobilis L.

Romische Kamille.

Das dauernde Rhizoin treibt in der Regel eine grossere 
Anzahl ausgebreiteter, liegender, aufsteigender und aufrechter 
Stengel. Blatter flaumig oder fast kahl, gefiedert, die Fie- 
dem vielspaltig, die Abschnitte linealborstlich, kurz stachel- 
spitzig; Fruchtboden verlangert kegelformig; Spreublattchen 
langlich, grannenlos, am Rande und am Ende trockenhautig; 
Frlichte fast dreikantig, glatt, mit einem schwacli ange- 
deutetem Rande endigend. Stengel iistig, vielkópfig.

Beschre ibung:  Der Wurzelstock liegt tief in der Erde 
und schlagt senkrechte Wurzeln in den Boden. Er ist viel- 
kopfig und treibt eine Menge von Stengeln, die sieli, sobald 
sie Raum genug haben, an den Boden hinlegen und bei 
Feuehtigkeit auch Wurzeln schlagen und so einen dichten 
Rasen bilden. Sie richten sich aber mit ihrem oberen Theile 
in die Hohe, erreichen 15— 30 Cm. Hohe, bleiben einfach 
oder verasteln sich. Die Blatter sind 2—4  Cm. lang, im 
Umrisse fast gleichbreit, doeh nach der Basis sich ver- 
schmalemd oder fast spatelformig. Ihre Behaarung ist, je 
nach Standort und Boden, veranderlich: bald dichter, bald 
schwach und daher wechselt auch ihre Farbę von Grraulich- 
griin bis Sattgriin. Aus der Mittelrippe des Blattes gehen 
meist gegenstandige Zipfel aus, welche wiederum, eine Mittel
rippe darstellend, selir schmale, ganzrandige Zipfelclien aus-
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senden, die vorn oft 2- oder 3 spaltig und staclielspitzig sind. 
Die.se Zipfelchen haben nur 2— 3 Mm. Lange. Die Blumen- 
stiele sind behaart und 'blattlos, tragen nur einen einzigen 
Blumenkopf, welcher den Blumenkopfen unserer gemeinen 
Kamille in Grosse, Gestałt und Farbę ahnlich ist. Die Hiill- 
bliittchen sind eiformig, am Bandę durchscheinend weiss- 
hautig. Die weissen Sfcrahlenblumen stehen zu 12— 18 im 
Kreise, sind liinger ais die Scheibe, reinweiss und an der 
Spitze ungleich-dreizahnig. Die Spreublattchen sind lanzett- 
formig, stumpf und an der Spitze etwas zerfetzt. Die Rand- 
blumen sind verhaltniśsmassig sehr breit.

Yorkom m en:  Auf  kiesigen Triften, an Randem stehen- 
der Gewasser, aber auch an trockneren Orten. Im sudliclien 
Europa heimisch; im Gebiet nur hie und da eingebiirgert, 
so an einigen Orten in der Schweiz und in Westphalen. 
Sonst angepflanzt. ')

Bluthezei t :  Juli, August.
A n w e n d u n g :  Die Plłanze rieclit angenehm und stark 

aromatisch und schmeckt bitter. Die Bluthenkople derselben 
und besonders solche, dereń Scheibenblumchen sammtlich zu 
Randblumchen umgeschlagen sind und gemeinlich gefiillte 
Bltithenkopfe genannt werden, haben diese Eigenschaften in 
łioherem Grade und werden ais F lores Chamomil lae  
romanae oder Chamaemel i  n o b i l i s  in Apotlieken gefuhrt. 
Sie ltommen in Wirlcung mit der gemeinen Kamille fast 1

1) Nacli Schubler soli sie friiher bei Tiibingen u. a. a. O. in 
Schwaben vorgekommen sein. Martens und Kemmler erwahnen sie 
nicht. Sturm (27, 15) fuhrt Schlesien und Salzburg an. Unter Serra- 
della kommt zuweilen A. mista L. vor.



iiberein, doch sind sie bitterer, namentlicb die ungefiillten, 
haben Nebenwirkungen und werden daher der gemeinen 
Kamille nachgesetzt. Die gefiillte Form ist auch eine be- 
liebte Garfcenpflanze.

Abbildungen. Tafel  3036.
Pflanze in natiirl. Grosse.



3037. Anthemis montana L.

Bergkamille.

Syn. A. carpatica W. K. A. saxatilis DC. A. alpina 
Gouan.

Der yorigen ahnlich. Pflanze angedriickt behaart, bald 
stiirker, bald sehwacher; Stengel aufsteigend, arn Grandę 
filzig, nach oben nackt uud meist einfach; Blatter fieder- 
spaltig, etwas verdickt; Bliithenboden karz kegelformig; 
Spreublattchen lineal-lanzettlich, zugespitzt, trockenhautig, 
nichfc selten gestutzt und ausgefressen gezahnfc; Frlichte 
stumpf vierkantig.

Y orkom m en: An felsigen Abhangen, im Geroll, am 
Ufer der Berggewasser. In Bolimen bei Dobriscli binter 
dem Schlossparlc, im Kiefernwalde bei Zloseja unweit Weltras. 
Wenn inan mit Koch A. s ty r ica  Yest. ais synonym gelten 
lasst, in den kochsten Alpen von Steiermark.

B lilth e z e it : August, September. In Bohmen schon 
im Juni und Juli.

Form  en: A. styriaca Vest. (A. Kitaibeli Spreng. 
A. Hamkeana Welwitsch. A. petraea Ten. A. grandiflora 
Horst. A. mucronulata Rclib. A. carpathica W . A. montana 
Koch, Synopsis II., 415) ist nach Reichenbach spezifisch ver- 
schieden. Sie ist von niedrigem, mehr ausgebreitetem Wuclis; 
Blattabschnitte breit; Kopie gross, lrahl; Blattchen des Hull-
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kelchs breit and ausgefressen berandet; Spreublattchen lang- 
lich, spitz, selten ani Ende beiderseits berandet. Auf den 
hochsten steirischen Alpen. Im Judenburger Kreis anf dem 
ho hen Zinken ani Grabę! unter dem Mitterpian, iiber der 
Jurgbauern-Schweiz (5000 Fuss). Im Gerolle des Glimmer- 
schiefers. Ygl. Reichenbach, Bd. 16, Tafel 112, I.

Abbildungen. Tafel  3037.
Pflanze in natur). Grosse.



3038. Anthemis alpina L.

Alpenkamille.

Syn. Ptarmica oxyloba DC.
Sie liat das Ansehen der A e h ille a  atrata, von der 

sie sich aber durch schmiilere, lineal-langliche Strahlbliithen 
und durch fast immer einkopfige Stengel unterscheidet; 
lilii/.om dauernd; Stengel einfacb, wie die Bliitter mehr oder 
weniger wollig-flaumig oder kahl; Bliitter einfach gefiedert, 
'die unteren stengelstandigen 10— 12paarig, die Fiedern ein
fach oder 2— Bspaltig mit linealischen, in eine Spitze ver- 
schmalerten und daselbst stachelspitzigen Abschnitten. Die 
Hullkelchblatter sind schwarz berandet, die Randbliithen rein- 
weiss, die Scheibenbliithen schmutzigweiss, der Fruclitboden 
ist halbkugelig und erhoht sich spiiter nicht zum Kegel. 
Die Spreublattchen sind lineal-langlich, stumpf, vorn zerfetzt- 
ziihnig, brandfleckig und so lang ais der lialbe Saum der 
Bluthen des Mittelfeldes.

B esch re ib u n g : Der Stengel ist aufrecht, gestreift, 
unverastelt, unten kalii, gegen die Spitze hin immer dichter 
mit kleinen Zottelhaaren besetzt und wird 5, 8, 10 bis 15 Cm. 
hoch. Seine Bliitter sind theils kahl, theils weichhaarig, bis 
zu 5 Cm. lang, 6— 10 Mm. breit. Sie liaben 10— 12 Fieder- 
zipfel, obschon die Spaltung des Blattes bis fast zur Mittel- 
rippe eingeht. Diese Fiederzipfel sind 4— 6 und an den 
grossten Bliittern 6— 8 Mm. lang, ganzrandig oder Sspaltig, 
immer spitz und sie nehmen nach der Basis des Blattes hin
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an Grosse in dem Grade ab, dass sie zuletzt nioht selten 
Zahnen gleichen. Je nacli dem Standorte sind sie mit feinen 
Zottelharchen starker oder scliwaeher besetzt, nicht selten 
fast kalii und daher auch mehr oder weniger lebhaft grtin. 
Aut der Spitze des Stengels steht der einzige und verhiiltniss- 
massig grosse Bluthenkopf, welcher 3 Cm. Durchmesser hat. 
Die Hullblattchen desselben sind eilanglich, etwas spitz, 
griinriickig, liaben aber einen breiten, braunschwarzen Rand. 
Strahlenblumen findet man 12 bis 16. Sie sind verlcehrt- 
eiformig-langlich, stumpf, 1 Cm. lang und reinweiss; die 
Scheibenbliimchen dagegen sind schmutzigweiss und werden 
durcli die kurzeren, an der Seite zerfressen gezahnten, 
schwarzfleckigen Spreublattchen gestiitzt. Die Schliessfrucht- 
chen sind zwar vierseitig, aber zusammengedriickt, daher mit 
zwei schmaleren Seiten und ganz oben ohne Kanten.

Y ork  o mm en: Aut' den hochsten Alpen. Im ostliclien 
Alpengebiet, von Tirol nach Salzburg, Karnthen, Krain, 
Steiermark, Oesterreich. Aut den siidostlichen Alpen von 
Tirol stellenweise hśiufig, so z. B. am Schleerngebirge, aut 
der Kirschbaumer Alp, Drei Zinken am Hollenstein, Rienz- 
thal, Plodrich; im Salzburgischen nach A. Sauter anf dem 
Fuscher Tauern und Hirschbachberg und aut der Schilcher- 
hohe im Lungau (2000 Meter). Nach Entleutner auf der 
Zielalpe bei Meran. D. B. M. 1885, S. 13.

B lu tlieze it: Juli, August.

Abbi ldungen. Tafe l  3038.
1 flanze in naturl. Grosse; 1 Kelch, etwas vergrossert.



3039. Anacyclus officinarum H ayne.

Feuerkraut.

Syn. A. '/micher DC. nach Koch.
Ein Sommergewaehs mit aufrechtem oder aufstrebendem, 

meist einkopfigem, etwas entfernt beblattertem Stengel. 
Blattter doppelt fiederspaltig; Kopfchentrager am Ende all- 
mahlig anschwellend und hohl; Kopie gross; Spreublattchen 
verkehrt-eifórmig, nach dem Grandę verschmalert; Pliigel der 
Friichte knorpelig, glanzlos; Strahl weiss, riickseits purpura 
gestreift; Mittelfeldbliithen gleichformig funfzahnig.

Y orkom m en : Im Gebiet hie und da zum A.rznei* 
gebrauch kultivirt, so namentlich in der TJmgegend ran 
Magdeburg, auch in Thiiringen und im Yoigtlande. Die 
Abstammung der Pflanze ist nicht mit Sicherheit bekannt. 
Nach Endlicher sollte sie eine jahrige Form von A. P y- 
rethrum  L. sein. Diese liat aber hautige, durchscheinende 
Fruchtilugel, die inneren Spreublattchen sind spatelformig, 
plotzlich in ein Stielchen zusammengezogen, die seitlichen 
Stengel sind verlangert, mehrkopfig. Auch von A. clavatus 
Pers. ist A. o ffic in a ru m  Hayne verscliieden durch die 
schmalen, ganzrandigen Fliigel der Friichte der Strahlbluthen. 
De Candolle und Koch ziehen sie zu A. p u lch er  DC. 
Ileichenbach (Icones, Band 16, S. 56, Tafel 108) glaubt an- 
nehmen zu mussen, dass Endlicher im Irrthum ist, hałt aber 
im TJebrigen die Frage fur eine offene. Alan vergleiche die





ausfuhrliche Beschreibung bei Berg u. Schmidt, offizinelle 
Gewachse, Tafel 34 e.

B liith eze it; Juli, nach Koch schon Mai, Juni.
A nw endung: Die Wurzel war ala radix P y re th ri, 

Feuerwurzel oder Bertramwurz offizinell. Yon der zweiten 
Auflage der deutschen Pharmakopoea wird sie nicht mehr 
aufgefuhrt. Die Pflanze ist aucli ein ganz hiibsches Sommer- 
gewtichs fiir den Blumengarten.

Abbildungen.  Tafe l  3039.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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3040. Chrysanihemum leucanthemum L.

Margarethenblume.
Syn. Matricaria Leucanthemum Scop. Chr. montanum 

Eoth. Leucanthemum mdgare Lmk. Bellis maior Camer. 
Tanacetum Leucanthemum Scbultz Bip.

Bas kurze, dauernde Rłiizom treibt eine Blattrosette 
und einen bis viele aufrechte, bis ]/o Meter hohe, meist ein- 
fache, armblatterige Stengel. Untere Blatter langgestielt, 
verkehrt-eifbrmig-spatelig, gekerbt, die oberen sitzend, lineal- 
larndich, uesaet, die Sagezahne des Blattgrundes schmaler 
und spitzer; Fruchte sammtlich obne Kronchen.

B esclire ibu n g : Yon dem verkurzten, kegelformigen 
Wurzelstocke gehen mehre Wurzelfasern biischelweis in die 
Erde. Spathelfbrmig sind die untersten Blatter (Wurzel- 
bliitter), glatt, stumpfgesagt, die an dem Stengel sitzenden 
umfassen den Stengel, sind langlich-lanzettformig, gesiigt und 
an der Basis eingeschnitten. Ber eckige, glatte Stengel ist 
senkrecht und meist einfach, mit einer grossen Błurne, dereń 
gemeinschaftlicher Kelcłi lialbkreisrund ist, und durch zalil- 
reiche langliche, am Ilamie braunliche und weisse, haufig 
dachziegelfórmig ubereinander gelagerte Sclmppen gebildet 
wird. Die sehr langen, weissen Randblumclien zeigen kaurn 
eine Ausrandung, entlialten bloss Pistille, nnd ihr zusammen- 
gedriickter, fast verkehrt-eifórmiger Fruchtknoten wird liings- 
gestreift, und mit einem hautigen Rande statt des Pappus





(Samenkrone) versehen, welcher jedoch aucli bei den gelben, 
mit beiderlei Genitalien versehenen und regelmiissigen 
Scheibenblumchen fehlt. Beinahe flach ist der zartpunktirte, 
nackte Frachtboden, die Samen sind braun, zusammen- 
gedrucltt, nackt aber gestreift.

Vorkom m en: Auf Wiesen, Triften, Grasplatzen, an 
Wegen, sogar im Getreide und ais Unkraut in Giirten und 
auf Kulturland. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

A nw endung: Auf Wiesen wachst sie dicht und hoch, 
und giebt dem Yieh kein unangenehmes Futter. Aus iliren 
Blumenscheiben sammeln die Bienen Stoff zu Wacbs. Die 
ganze Pflanze ist beinahe ohne Geruch; ihre Blumen waren 
sonat offizinell, unter dem Namen B e llid is  pratensis 
s. m ajoris herba.

In der Blumengartnerei spielt die Pflanze neuerdings 
ais „ Margarethenblume “ eine Rolle. Im Nordosten Finn- 
markens lieisst die Blume „Priesterkragen“ und wird wie bei 
uns von den jungen Miidclien zum Abzupfen ais Orakel be- 
nutzt, aber nur mit der einfachen Frage: Werde ich heirathen 
oder nicht.

N am e: C hrysanthem um , aus dem Griechischen, be- 
zeichnet eine von goldgelber Farbę glanzende Blume, mithin 
G oldblum e, wahrend Leucanthem um  eine w eisse Blum e 
bedeutet; man kann nun bei vorliegender Art den Namen 
Chrysanthem um  auf die goldgelben Scheibenblumchen, 
Leucanthem um  auf die weissen Strahlen- oder Rand- 
blumchen beziehen.

Form en: Selten kommt die Blume ohne Strahl vor: 
[i. discoideum Koch, So bei Braunsberg i. Pr. Ausserdem:



y. atratum K och: Niedriger, nur fingerlang oder spannen- 
lang, kahl; Bliittchen des Hiillkelchs breit schwarzbraun be- 
randet. Chr. atratum Thomas. Leueanthemum atratum DC. 
weicht ab durch einhautige Fruchtkronchen. Dahin gehort 
wohl auch Chr. atratum Yill. (Vgl. Reichenbach, Band 16, 
Tafel 99, II.) Diese Form steigt im Salzbnrgischen auf 
feuchtem, steinigem Boden der Kalkalpen von 1600 bis 
1900 Meter ernpor, im Gerolle der Flusse aber auch in’s 
Thal hinabsteigend, so z. B. an der Salzach bei Salzburg. 
Die gewohnliche Form erhebt sich im Salzbnrgischen nur 
bis 1300 Meter.

Abbi ldungen.  Tafe l  3040.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Randbliithe, vergrosaert; 

2 Scheibenbliithe, desgl.; 3 Staubgefass, desgl.; 4 Griifel mit Narben, 
desgl.; 5 Same, desgl.
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3041. Chrysanthemum montanum L.

Berg-Margarethenblume, Pastorenkragen.
Syn. Leiicantheniuni atratum DC.
Wie die vorige, aber durch die unteren Blatter langlieh, 

in den Blattstiel verschmalert oder verkehrt-eiforinig, ge- 
kerbt, die darauf folgenden sitzend, lanzettlich und lineal, 
gesagt, die Sagezahne des Blattgrundes schmaler und spitzer; 
Friichte des Strahls mit einem hautigen, halbirten, gezahnten 
Krbnchen von der halben I^iiiige der Ilohre, die des Mittel- 
feldes ołine Kronchen.

B esch re ib u n g : Diese Species scheint nur eine Sub- 
species des Clirys. Leucanthem um  zu sein, andert in Hblie 
des Stengels und in Blattform sehr. Die gewohnliche Alpen- 
form bat verkehrt-langlicbe oder verkehrt-eiformige untere 
Blatter, die sich plotzlich und keilfórmig in den Blattstiel 
zusammenziehen, nur an der Spitze 3— 5 stumpfe Ziihne 
haben, sonst aber ganzrandig sind. Sie messen gewohnlich 
3 Cm. und darunter, sind etwas fleischig und kleiner ais die 
Stengelblatter. Der Stengel ist aufrecht, einkopfig, nach 
unten sehr fein behaart, gestreift, beblattert, nach oben hin 
nackt und wird nicht boher ais 8— 15 Cni. Die Stengel
blatter sind langlieh bis lanzettlich oder langlieh bis linien- 
formig, etwas fleischig, unten liinger ais die Wurzelbliitter, 
sitzend und bald gezahnt, bald auch ganzrandig; doch werden 
die Zahne, wenn sie yorhanden, nach der Basis hin kleiner.



Die Schuppen oder Blatter des Hiillkelchs zeichnen sieli 
durch einen breiten, brandigen Rand aus und die Bluthen
kopfe sind nicht so gross ais bei Obr. Leucanthem um . 
Das wesentliche Kennzeichen dieser Art besteht nun in dem 
halben Kronchen, welches auf den Aekenen der Randblumen 
sitzt und in der keilformigen Gestalt der Wurzelblatter. Nun 

/  giebt es aber auch eine Form auf Alpen, welche die Hohe 
des Stengels und die Gros.se der Bluthenkopfe mit Chr. 
L eucanthem um  gemein hat, dabei im Blattwerke ilir selir 
ahnlich ist, indessen die halben Kronchen der Randbliithen 
zeigt. Dann kommt noch eine Form mit keilformigen, aber 
fiederspaltigen Wurzelblattern vor, die unterseits fast filzig 
sind, einen liohen, docli unten filzhaarigen Stengel haben, 
schwarzrandige Schuppen des Hiillkelchs, alier keine Halb- 
kronchen der Achenen besitzen. Endlich kommt noch eine 
Art vor, welche z war auch keine Halbkronchen auf den 
Achenen hat, alier keilformige, nur an der Spitze gezahnte 
Wurzelblatter, behaarte, diinne, meist mit ganzrandigen 
Blattern besetzte Stengel und Bluthenkopfe besitzt, welche 
doppelt kleiner ais Chr. L eucanthem um  sind.

Y ork om m en : Auf Triften der Alpen und nach Siiden 
auf niedrigeren Gebirgen bis zum Adriatischen Meere.

B liith eze it : Juni bis August.
Form  en: a. adustum Koch: unterste Blatter verkelirt- 

eiformig, in den Blattstiel plotzlich zusammengezogen, grób 
gekerbt, die stengelstandigen lanzettlich, entfernt gesagt; 
Bliithen gross; Blattchen des Hiillkelchs mit einem breiten 
schwarzbraunen Rand umgeben. C. Leucanthemum U. alpinurn 
Gaud. Leucanthemum atratum DC. Alpentriften.



f>- heterophylluni Koch: Hoher, die untersten Bliitter 
langlich, in den Blattstiel allmahlig verschmalert, die oberen 
ianzettlich, fast gleichformig gesagt; Bliithen gross; Blattchen 
des Hiillkelchs vor dem breit trockenhautigen Bandę mit 
einer schmalen, braunlichen Linie bezeichnet. Chr. atratum 
a. L. Chr. lanceolatum Pers. Chr. heterophyllum W. Leuc- 
anthemmn heterophyttum DC. Sudliche Abhange der Alpen.

y. saxicola Koch: Stengel niedriger; Gfrundblatter ve'r- 
kehrt-eiformig oder langlich oder Ianzettlich, sparlieh ge- 
ziihnt; Stengelblatter lineallanzettlich, entfernt gesagt oder 
fast ganzrandig. Chr. montanum L. Leucanthemum mon- 
tanum DC. In niedrigen Gegenden ani Siidfuss der Alpen. 
Nuch Koch scheint diese in siidlicheren Gegenden in Chr. 
graminifolium L. uberzugehen. (Ygl. Keichenbach, Bd. 16, 
Tafel 100, 111.)

Abbildungen. Tafel 3041.
Pflanze in natur], Gz-osse.



3042. Chrysanthemum coronopifolium Vill. 

Kralienfussbertram.

Syn. Chr. Halleri Sut. Chr. atratum L. nach Koch. 
jPyrethrum Halleri W.

Unterste Blatter verkehrt-eiformig-keilig, eingeschnitten 
o— 7 /iŁimig, die stengelstandigen lanzettlich und lineal, ein
geschnitten gesiigt, die Zahne lanzettlich-pfriemlich; Friichte 
sammtlich hautig bekront, die Kronchen der randstiindigen 
Friichte scliief abgeschnitten gezahnt, ungefahr so lang wie 
die Kronrohre.

B e sch re ib u n g : X)ie ganzePflanze, rasenartig waehsend 
wird im Stengel 8— 15 Cm. hoch. Ihr braunscliwarzer, 
spindelartiger, mehrkopfiger Stock ist oben mit den Blatt- 
resten fruherer Jahre bekleidet nnd ihr Stengel ist nebst 
den Blattem im Wnchse massig, fast fleiscliig. Die Bliitter 
sind von sehr verschiedener Gestalt, iindern in Grosse, Breite 
nnd Bezahnung. Man lindet sie bis zn 5 und 8 Cm. lang 
und bis 3 Cm. breit und namentlich sind die Blatter der 
unfruchtbaren Triebe immer grosser ais die der fruchtbaren, 
die an Exemplaren tieferer Gegenden grosser ais die auf 
hoheren Alpen. Ihre Form ist gewohnlicli verkehrt-langlich 
bis yerkehrt-eifijrmig, nach oben verkehrt-lanzettformig; doch 
giebt es auch Exemplare, welche unten verkehrt-eiformige 
und oben verkehrt-langliche Blatter tragen. In der Kegel 
findet man an den Bliittern nach oben 5 bis 7 lanzettliche,





lang zugespitzte Zahne, welche nach vorn gerichtet sind und 
gegen die Spitze immer liinger werden; docli giebt es aucli 
Exemplare mit mehren 2spaltigen Zahnen, welche nach 
Yillars die Species ce ra to p h y llo id e s  bilden. Ebenso sind 
die Zahne mit einem Stachelspitzchen versehen oder nur 
lang gezogen. Alle Blatter haben aber das Eigenthumliche, 
dass sie 1) sich stets nach der Basis mit ganzem Bandę 
verschmalern, also spatelformige Gestalt haben; 2) dass sie 
dick in Parenchym und haarlos sind; 3) dass die unteren 
Blatter sich in einen Stiel verlaufen, die obersten sitzen. 
Uer Stengel steht aufrecht, ist haarlos, meist nur einlcopfig 
und bis gegen 2/;) seiner flohe gewohnlich mit Blattern 
reichlich bekleidet. Der Bluthenstiel ist nach oben verdickt. 
Der Bliithenkopf ist reichlich uber 3 Cm. im Durchmesser, 
die Hullkelchschuppen sind stumpt, gran, gekielt und zeichnen 
sich durch einen breiten purpurschwarzen Band aus, welcher 
dieser Species den Nainen atratum , die schwarzkopfige, gab. 
Die Strahlenblumen sind gewohnlich nur so lang ais die 
Hiille und vom Szahnig, die Scheibenblumen bilden eine 
Scheibe, die breiter ist ais die Strahlenblumen an Lange 
messen.

Y orkom m en: An felsigen Orten der lioheren Alpen 
und mit den Fltissen bis in die Thaler herasteigend. Schweiz; 
Tirol; Salzburg; Steiermark; im Isarbette bei Munchen. In 
den bairischen Alpen nach Prantl von 1550— 2200 Meter 
und nach Sauter auf den Schiefergebirgen Salzburgs be- 
sonders in der Centralkette von 1600— 1900 Meter. In der 
Schweiz von Langethal gesammelt im Linthal im Kanton 
Glarus und am Wasserberg in den Kleinthaler Alpen.
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B liith eze it: Juli, August.
Form  en: Ais Form gehort hierher wohl Chr. cerato- 

phylloides Ali. mit liederspaltigen Błattern, verliingerten, 
lanzettlich-linealen, ungetlieilten und zweispaltigen, entfernten 
Abschnitten, linealer oder keilformig verbreiterter Spindel. 
Vgl. Reichenbach, Bd. 16, Tafel 100, II. Syn. Pyrethruni 
ceratophylloides Tenore.

Abbi ldungen. Tafe l  8042.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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3043, Chrysanthemum alpinum L.
Alpengretle.

Syn. Pyrethrum alpinum W.
Ein Miniaturbild der vorigen. Grundbliitter und die 

Blatter der nichtbluhenden Kopfe kammformig fiederspaltig, 
im Umriss rundlich-eifórmig, mit di elit; genaherten, ganz- 
randigen Fiedern, diejenigen der bliihenden Stengel linea- 
lisch, ganzrandig; Friichte sammtlich hautig bekront, die 
Krone der randstandigen gleicliformig glockig, gekerbt; 
Bliittchen des Hlillkelcłis langlich-eiformig, stumpf.

B esclire ibn n g : Der Wurzelstock ist mebrkopfig und 
diese gesellig wachsende Pflanze Dildet daher einen Basen. 
Alle Wurzelblatter und Błiitter unfruchtbarer Triebe ver- 
ziehen sieli von der Platte in einen langen Stiel und messen 
bis 8 Cm. Lange. Die Platte ist 6— 12 Mm. lang und mit 
o— 9 langen, spitzen Zahnen kammartig-fiederspaltig. Die 
Zahne sind lanzettformig, spitz und nach vorn gerichtet. 
Das Parenchym der Blatter ist selir massig oder etwas 
fleiscliig und mit zerstreut steli enden Harchen beiderseits 
bekleidet; docli soli es auch kable Exemplare geben. Der 
aufrechte oder aufsteigende, einfache und rundę Stengel wird 
5— 15 Cm. hocb, bat 1— 2 sitzende, liuien- bis lanzettlicbe, 
ganzrandige, 6— 12 Mm. lange Blatter und ist mit feinen 
Wollharcben bekleidet, welcbe nach oben zu immer dicliter 
steben. Der Bluthenstiel ist lang, aber nach oben niebt



yerdickt. Der Hullkelch hat uber 1 Gm. Hohe und seine 
griinen Schuppen haben einen breiten, braunen oder schwan- 
lichen Rand, in der Mitte aber einen dunkelgriinen Kieł, 
Die weissen, ozahnigen Strahlenblumen sind gewohnlieh 
langer ais der Hiillkelch und ebenso lang ais die Scheibe. 
Diese Species besitzt mit Pyr. H a lle r i viel Aehnlichkeit, 
zumal der Stengel derselben, gieicli jener, aucb haarlos vor- 
kommen soli und es Exemplare giebt, die aucb, wie bei 
jener, zuweilen zweispaltige Blattzahne haben. Der ganse 
Unterscliied beider Species beruht also wesentlieh auf der 
facherformig gezałmten Platte der Wurzelblatter, die sieli 
liier anfangs schnell yerschmalert, dann sich allmahlig in 
den Blattstiel yerliert, wiilirend sich die Platte bei P. H alleri 
spatelforinig in den Blattstiel yerlault. Die ganzr andigen 
Stengelblatter derselben sind Verki\mmerungen, welclie <|ie 
Hohe des Standortes veranlasste. Es wiire also sehr Re 
Frage, ob P. a lp inum  eine wirkliche Species oder nur eine 
Varietat der P. H a ller i sei. -Jedenfalls ist ihre Form i,b- 
weichend genug, um entweder ais Species oder Yarietat h[er 
eine Stelle zn finden. Keinesfalls kann der liier bei c[en 
Eandblumchen gleichmassig gezahnte Kranz, welcher bei 
P. H a lle r i ungleichmassig gezahnfc ist, einen Ansschlag fur 
die wirkliche Species des P, alpinum  geben, indem <jie 
Zahnchen in Grosse ebenfalls yariiren.

V orkonm ien: An felsigen Orten der hoheren A ljen, 
Von der Schweiz dureli Tirol nach Karnthen, Salzburg ul(| 
Steiermark. Auf steinigein Boden im Geroll der hohtren 
Schiefergebirge im Salzburgischen von 1700 —  2500 M»ter 
nicht selten, so z. B. auf den Alpen Lungaus und der Ceniral_



kette; in den bairischen Alpen nach Prantl aut Alpenwiesen 
von 1720— 2380 Meter, so z. B. im Algau, an der Frauen- 
alp ani Wetterstein, am Watzmann. Ygl. D. B. M. 1885, 
S. 13, 180. Nach Hoppe besonders haufig am Heiligenbluter 
Tauern.

B lu th ezeit: Juli, August.
F or m en: (i. minimum Koch: Halb so gross; Bliitter 

und Stengel etwas filzig-rauhhaarig; Blattabschnitte eirund- 
langlich. Chr. alpinum (i. minimum Gaud. Chr. minimum 
Mili. Pyrethrum alpinum (i. pubescens DC. So auf den 
Walliser Alpen.

Abbildungen.  Tafe l  3043.
Pflanze in naturl. Grosse.



3044. Chrysanthemum parthenium Pers.
Mutterkraut.

Syn. Matricariaparthenium L. Pyrethrumparthenium 
Smith. Leucanthemum Parthenium Godr.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen aufrecliten, 
astigen, i/2 Meter liohen, etwas entfernt beblatterten Stengel. 
Blatter flaumig, gefiedert, mit breiten, eirund-langlichen, 
stumpfen, fiederspaltigen Fiedern, dereń obere zusammen- 
fliessen; Abschnitte etwas gezahnt, stumpf, sehr kurz bespitzt; 
Kopfchen ebenstraussig, tibelriechend; Strahl weiss; Achenen 
mit einem gescharften, sehr kurzeń Rand endigend.

B esch re ib u n g : Der schiefe, mit vielen langen Wurzel- 
fasern besetzte Wurzelstock treibt mehre aufrechte oder auf- 
steigende, Y3— 1 Meter hohe, eckige, gefurchte, unten vollig 
haarlose, oben mit einem feinen Flaume bedeckte, astige 
Stengel, dereń Yerastelung doldentraubig ist und mit Bliithen- 
stielen, aber so endigt, dass die Bliithenkopfe, den Giinse- 
blumenkopfen (B e llis  perennis) in Grosse und Farbę nicht 
unabnlioh, eine anselinliche Doldentraube bilden, dessen 
mittelster Tlieil tiefer ais die Randtheile sind. Die Blatter 
sind gestielt, oben fast sitzend, werden gemeinlich gefiederte 
genannt, obschon sie keine doppelten Blattgelenke haben 
und das sogenannte Endfiederblatt schon durch seine Lappen 
die Natur der iibrigen sclieinbaren Fiederblatter anzeigt. Sie 
inessen gewohnlich 8 Cm. Lange und gegen 5 Cm. Breite, 
bestehen aus 2— 3 Paar Fiedern und einer Endfieder, ganz
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oben nur aus der lappigen (dort gewohnlich Slappigen) End- 
fieder, haben ein angenebmes Griin, oder aucb ein in das 
Gelbliehe fallendes und stehen am Stiele reichlich. Jeder 
Hauptast bat gemeinlicb 3— 5 Nebenastchen, welclie an ibrer 
Spitze das Bluthenkdpfchen tragen. Die Bluthenstiele sind 
an der Spitze etwas verdickt, die Anthodienblatter linien- 
lanzettformig, gekielt, spitz, flaumig, die inneren mit einer 
durchscheinenden, zerrissenen, gewimperten Membran. Die 
weissen Strahlenbltithen sind langlich - verkehrt - eiformig, 
stumpf-dreizabnig, der inittle Zahn ist gekriimmt. Die 
Scheibenbluthchen sind gelb, die Achenien langlich-sechs- 
seitig, 12streifig, die Frucbtkrone ist bzahnig.

Y orkom m en: Die Pflanze stammt urspriinglich aus 
dem Orient, kommt aber dnrch den grossten Theil des 
Gebiets verschleppt und hie und da eingeburgert vor, an 
waldigen, felsigen Orten, auf Schntt, an Eisenbabndammen 
u. s. w. In Thiiringen besonders an Mauern von Stadten 
und Dorfern; so z. B. bei Jena an den Sonnenbergen, in 
der Flora von Sondersbausen u. a. o. 0. In der Flora von 
Halle a. S. sab icb sie an verscbiedenen Stellen, besonders 
unter der Burg Giebichenstein. Nicht gar selten verwildert 
aucb die Form mit stark gefiillten Blutben, welehe in den 
Gartnereien unter dem Nam en M atricaria  ex im ia  bekannt 
ist. Icb fand dieselbe im Sommer 1886 in grosster Menge 
und Ueppigkeit auf der Station Oberhof, nicht nur an und 
neben dem Babnkorper, sondern aucb auf den Felsen und 
am Waldabhang in der Niihe, auf eine grosse Strecke. 
Ebenso fand icb die gefiillte Form auf einem Acker hinter 
Degerloch unweit Stuttgart, recbts an der Strasse nacb



Mohringen. Ygl. D. B. M. 1884, S. 117. In Preussen selten 
und nur yerwildert.

Bliithezeit: Juni bis Oktober.
A n w en du n g : Dieses Gewacłis, nnter dem Namen 

H erba  M atricariae  oder H erba P y re th r i cum f lo r i -  
bus, oder Sum m itates M atricariae  gebrauchlich, hat 
einen eigenthumlicken, starlc aromatischen, den Kamillen ver- 
wandten, ab er widrigeren G erucli und schmeckt diesen ahn- 
lich, mit Bitterkeit yerbunden, gehbrt z u den kraftigen, er- 
regenden, Krampf stillenden, aber zugleich auch tonischen 
Mitteln, wird namentlich bei vielen krampfhaften Zustiinden 
des Unterleibes, gegen Wechselfieber, vornehmlich bei 
stockenden Katamenien und Lochien, wie auch ausserlich 
zur Zertheilung der Geschwulste und zu schmerzstillenden 
Bahungen benutzt. In neuerer Zeit ist sie gewiss mit 
grossem Unreclite weniger in Grebrauch. Selbst ais Zier- 
gewachs dient sie ofters, denn sie yerwandelt in Grarten, 
ohne alle weitere Pflege, ihre Scheibenbluthchen in Rand- 
bluthchen um und sieht nun wie eine gefilllte Blume aus. 
Yon ałlen Kamillen unterscheidet sie der Mangel der Spreu- 
blatter. Die Gartner kultiyiren yon dieser Pflanze verschie- 
dene Spielarten. Besonders beliebt in der Teppichgłirtnerei 
ist eine niedrige Form mit gelbem Laub.

Abbi ldungen. Tafel  3044.
Oberer Theil der Pflanze in naturl. Grosse.





3045, Chrysanthemum corymbosum L.
Doldenbertram.

Syn. Pyrethnm corymbosum W. Chr. lanuginosum 
Geners. Leucanthemum corymbosum G. G. Matricaria 
corymbosa Desr. Tanacetum corymbosum C. H. Schultz.

Das kurze, kraftige Rhizom treibt einen meterholien, 
entfernt beblatterten Stengel. Blatter einfach gefiedert, flaum- 
haarig, die Fiedern der untersten fiederspaltig, Fiederchen 
gescharft-gesagt, mit stacbelspitzigen Siigezahnen; Kopfchen 
ebenstraussig; Zungenbliithen lineal-langlich; Achenen sammt- 
lieh hautig bekront, die Krone der randstandigen obngefahr 
so lang wie die Rohre.

B esch re ibu n g: Der Dolden-Bertram bat einen kurzeń, 
braunen, holzigen Wurzelstock und einen anfangs aufsteigen- 
den, dann aufrechten, fast steifen, festen, gefurchten Stengel, 
welcher 1j,i bis 1 '/'3 Meter hocli wird, reichlich mit zierlichen 
Blattern besetzt ist, nach oben zn einzeln stehende Haare 
bat und iibrigens etwas sprode ist. Die untersten Blatter 
messen an grossen Exemplaren 25 Cm. Lange und 6— 8 Cm. 
Breite, an kleinen Exemplaren sind die untersten Blatter nur 
8— 10 Cm. lang. Nach oben zu werden die Blatter immer 
kleiner und verlialtnissmassig breiter. Alle Blatter sind 
wechselstandig, bald auf beiden Flacben, bald nur auf der 
Unterflache mit weissen Haaren besetzt; auf der Unterflacbe,
besonders nabe an den Mittelrippen der Fiederschnitte inebr 
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oder weniger weisslich-griin, auf der Oberflache immer schoti 
grasgriin. Die Wurzelblatter sind gestielt, die Stengelblatter 
sitzend. Beide sind keineswegs gefiedert, wie man gemeiii- 
licl' beschreibt, sondern nur fiedrig-zersclinitten; sie gehoren 
zu den einfachen Blattern und die Einschnitte gehen streng 
genomrnen nicht einmal vollig bis auf die Mittelrippe, 
wenigstens laufen die Fiederschnitte an der Mittelrippe herab. 
Die Fiederschnitte sind fiedrig - gespalten, gemeinlicli an 
grosseren Blattern 3— 4 Cm. lang, langlich - lanzettformig 
und spitz; die Spaltzipfel habeu an der Aussenseite zwei bis 
vier scharfe Zahne, welche sieli in weisse Stachelspitzchen 
endigen. Die Bliithenstiele sind eben.so wie der Stengel 
gefurcht und behaart. Die Doldentraube bestelit ans 5 — 20 
und mehr schbnen Blumen, welche oft einen Durchmesser 
von 5 Cm. haben. Die Hullhlattchen sind griin, am Rard 
und der Spitze braunlich, an der Spitze oft weisshiiutig urd 
bartig. Die weissen schonen Strahlenblumen messen oft 
2 — 3 Cm., haben an der Spitze 3 schwachę Zahne. Die 
gelben Scheibenblumen sind ebenso lang ais die schon bs- 
kronten Friichtchen.

Y orkom m en: An trocknen, sonnigen, kahlen oder etwis 
bewachsenen Bergabhangen, besonders auf Kalkbodeu, in 
wami gelegenen, liehten Bergwaldern. Im Gebiet hauptsadi- 
lich in Gebirgsgegenden, daher yorzugsweis im sudlichen utid 
mittlen Gebiet verbreitet, In Tliiiringen haufig, ebenso in 
fast allen siiddeutsehen Gebirgen. Im Alpengebiet ist sie 
selten und auf die Yorberge beschrankt; im Salzburgischm 
fehlt sie ganz; in Tirol kommt sie nur in den Vorberg<>n 
des siidlichsten Tbeils vor; in Oberbaiern beschrankt sie si<*h



auf die Hochebene, dringt aber nicht bis zu den Alpen vor; 
ebenso in der Schweiz; weiter siki lich findet sie sich wieder 
auf dem Karst (O. B. Z. 1863, S. 387). Nordlich von Thii- 
ringen wird sie allmahlig seltner; im Harz nocb ziemlich 
haufig auf den niedrigeren Bergen und auf den Yorbergen; 
sehr selten auf der norddeutschen Ebene, in Westphalen auf 
den ostlichen Theil beschrankt; bei Wittenberg, Prenzlau, 
Harz, Danzig.

B liitliezeit: Juni bis August.
A n w en du n g : Diese anschauliche Staude verdient einen 

Platz im Blumengarten und in Parkanlagen.
F orm  en: Sie kommt selten ohne Strahl vor, bisweilen 

findet sich auf sehr steinigem Boden eine 1— 2kopfige 
Zwergforin.

Abbi ldungen. Tafe l  3045.
Pflanze in nattirl. Grosse.



3046. Chrysantiiemum macrophyllum W . K.

Waldbertram.

Syn. Pyretlirum macrophyllum W. Gynmocline leucc- 
cephala Cass. G. macrophyUa Bluff. Fing. Achillea sam- 
bucifolia Desf. Tanacetum macrophyllum Schultz Bip.

Der vorigen ahnlich, aber durek die zaklreicken, kleinen, 
kurzstrakligen Kopfe und die doppelt gefiederten Blatter 
leicht untersckeidbar. Blatter kurzkaarig, gefiedert, die Fie- 
dern in die breitgefliigelte Spindel kinablaufend, breit lan- 
zettlick, grób eingeschnitten gesagt, die Zakne fast doppelt 
gesagt, die hintere Fieder der unteren Blatter getrennt; 
Kopfcken zahlreich, klein, fast kugelig, ebenstraussig; Zungei- 
bluthen rundlich - verkehrt - eiformig, lialb so lang wie dar 
Hullkelch; Friickte sammtlicli hautig bekrbnt, die Krone der 
randstandigen vielinal liinger ais die Rohre.

Y orkom m en: In Gebirgswaldungen. Im Gebiet nar 
im Gorjanz-Wald des Uskokengebirges in Krain. Sonst. bis- 
weilen aus Garten verwildernd, so z. B. nack gefiilliger briof- 
licher Mitteilung des Herm Otto Krebs (Juli 1882) im 
Schlossgarten zu Teplitz an einer Stelle zaklreich.

B liitk eze it: Juni bis August.
A n w endung: Wie bei der vorigen.

Abbildungen.  Tafe l  3046.
Oberer Theil der Pflanze in naturl. (irosse.





3047. Chrysanthemum inodorum L.

Falsche Kamille.

Syn. Pyrethnnn inodorum Smith. Matricaria inodoraL. 
Anthemis mdgaris L. (nach Steudel). Chamaemelum inodo
rum Yis. Chamomilla inodora C. Koch. M. per for a ta 
Merat. Tripleurospermum inodorum C. II. Schultz. Bip.

Ein Sommergewachs vom Ansehen der echten Kamille, 
aber ohne den aromatischen Geruch, meist robuster, mit 
grosseren flaclien Kopfchen. Blatter doppelt bis dreifacli 
gefiedert mit fadliclien linealischen Abschnitten; Strahl auch 
beim Yerbltihen abstehend; Fruchtboden halbkugelig.

B esch re ibu n g : Die stockartige Wnrzel dringt mit 
ihren Faserwnrzeln handtief und mehr noch in das Erdreich 
hinab, treibt einen 30— 45 Cm. hohen, haarlosen, unten ge- 
meinlich roth angelaufenen, leicht gefurchten Stengel, wel- 
cher, obschon im guten Boden gleich von der Erde an ver- 
iistelt, dennoch bis zum Gipfel hinauf ais Stamm zu ver- 
folgen ist. Alle Aeste sind weit diinner ais der Stengel und 
biegen sich aufwarts, sind auch nicht wieder verastelt. Die 
abwechselnden Bliitter sitzen, sind etwas fleischig und tief- 
grasgrun (haben keinen weissgraulichen Anflug wie die 
Blatter der Feldchamille, A nthem is arven sis), ihre Mit- 
telrippe ist oben erhaben, unten gekielt, ihre Blattzipfelchen 
spalten sich gabelformig in zwei oder drei kleine, spitze 
Zipfelchen. Die Blumen sitzen einzeln an langen Stielen,



haben dachziegelformig liegende Anthodienschuppen, dereń 
membranoser Rand immer breiter wird, je weiter sie nach 
oben zu liegen. Ihre 14— 15 grossen, weissen Strahlen- 
blumen sind -Szahnig nnd weiblich, ihre zahlreichen gelben 
Scheibenblumen trichterformig, ospaltig und zwitterig. Die 
undeutlich dreikantigen, an einer Seite durch eine Rinne 
vertieften Achenien haben einen hautigen Rand, welcher die 
Fruchtkrone darstellt nnd ganzrandig ist.

Y orkom m en : Auf Aeckern, Peldern, Schutthaufen, in 
Garten, an sandigen Plnssnfern, am Meeresstrand, an W eg- 
randern, auf Kulturland aller Art, besonders auf leichtem 
Boden. Durch das ganze Gebiet verbreitet; nur im Alpen- 
gebiet ist sie selten nnd auf einzelne Thaler beschrankt, so 
z. B. im Salzburgischen nur im Lungau an Strassen und 
Wegen, bei Pfarr-Werfen und Salzburg; sie feblt im bai- 
rischen Alpengebiet nnd im bairischen Wald und ist auf der 
oberen Hochebene noch selten (Memmingen); in Tirol sehr 
selten, auf Schutt im Yintschgau.

B lu th eze it: Juli bis Oktober.
A nw endung: Yon diesem Gewiichs ist kein Nutzen 

bekannt, im Gegentheil gehort es zu den schadlichen Un- 
krautern, weil es namentlich in den Sommerfeldern sand- 
haltiger Aecker nicht selten sehr wuchernd auftritt. Offc 
wird es mit der guten Kamille Yerwechselt, mit welcher es 
im Ganzen freilich einige Aehnlicbkeit hat. Doch sind die 
Blumen weit grosser, die Kelchschuppen membranbs be- 
randet, das Błattwerk riecht viel schwacher und der Blu- 
menboden ist nicht hohl, sondern ganzlich mit losem Markę 
gefiillt.





N am e: Der alte Name 7tvqed-Qov beziehfc sieli auf den 
Geschmack gewisser Arten dieses Gesclilechtes, haugt mit 
ytvQ, Feuer, zusammen, ond soli das Brennen auf der Zunge 
beim Genusse derselben andeuten.

F o r  men: Keichenbach unterscheidet folgende Formen:
fi. ambigwum: Mit daaerndem Ithizom; Schnppen des 

Hullkelchs dunkel berandet. So in Russland. Pyrethrum 
ambiguum Led.

y. salinum: Blattabschnitte sehr schmal, sehr dick, selir 
kurz und zusammengezogen. Pyrethrum inodorum fi. sali
num Wallr. So am salzigen See bei Eisleben und an der 
Nordsee.

ó. maritimum: Stengel sehr ausgebreitet mit dicken, 
stumpflichen Blattabschnitten und dickeren Fruchten. Matri- 
caria maritima L. Pyrethrum maritimum Sm. Chrysanthe- 
/nitru maritimum Pers. Tripleurospermum maritimum lvocli. 
Synopsis ed. III. So am Strande der Nordsee, an der Ostsee 
bei Pillau, Danzig u. s. w.

A nm erkung: Ueber Chr. maritimum vergl. man die 
Arbeit von M. Willkomm. Bot. Ztg. 1864, No. 33, S. 249. 
Im Kreise Graudenz wurde, wie Herr Fr. J. Weiss mir mit- 
theiifc, in zwei Exemplaren eine Form von Ch. inodorum L. 
floribus omnibus ligulatis gefunden, von Herrn Scharlock zu 
Graudenz durch Kultur vermehrt.

Abbildungen. Tafel  3047.
Pfianze in naturl. tlrosse.



W ucherblume.

Syn. Xanthophthalmum segetum Schultz Bip.
Ein Sommergewachs, dessen Pfahlwurzel einen '/2 Meter 

hohen, einfachen oder etwas astigen, etwas entfernt beblat- 
terten Stengel treibt; Blatter kalii, etwas blaulichgrun, ge- 
zahnt, langlich, vorn verbreit,ert, dreispaltig eingeschnitten, 
die oberen mit herzformigem Grand umfassend; Kopfe 
einzeln; Fruchte mit einein verwiscbten Rand endigend.

B eschr e ib u n g : Die licbtbraune Pfahlwurzel ist diinn 
spindelfórmig, verschiedenartig gebogen oder gerade, mit 
feinen Aesten and Zasern. Der rundliche, etwas gefurchte 
Stengel ist je nach seinem Standort bald ganz schlanie nnd 
einfach, nur oben mit einem oder dem andern ein Kopfchen 
tragenden Seitenaste, oder er bildet einen breiteren Busch, 
indem von der Mitte oder fast vom Grandę ans sich Aeste 
aafsteigend erheben, sich wieder veriisteln und dann nicht 
selten den Hauptstengel iiberragen. Die Blatter sind liing- 
lich, die unteren verschmalern sich am Grunde in eine Art 
von Blattsiel, die ulirigen aber sitzen alle mit ihrer herz- 
fórmigen breitern Basis an dem Stengel and umfassen ihn 
mit Grandlappen; die am mittlen Stengel erscheinen nach 
oben verbreitert und hier spitz dreizahnig oder dreispaltig- 
eingeschnitten und diese Zipfel dann wieder gezahnt, die 
hbher stehenden aber verschmalern sich nach der Spitze,





welche bald stumpflich, bald ganz spitz ist, wahrend der 
Rand bald schwachere, bald starkere Sagezahne zeigt, die 
ancli an den Grundlappen nicht felilen und uberall ein mehr 
oder weniger deutliches Stachelspitzchen tragen. Beide 
Flachen sind wie die ganze Pflanze kahl und von blau- 
griiner Farbę, gewohnlich nur 3— 4 Cm. lang und etwas 
iiber 1 Cm. oder nur einige Millemeter breit. Die Zweig- 
spitzen, an welchen die Bliitter stets kleiner werden, endigen 
mit dem etwas frei kerausstekenden, naeh oben sich ver- 
dickenden Bluthenstiel, welcher ein ziemlicb grosses Bliithen- 
kopfchen tragt. Die Hiille ist fast halbkugelig und aus 
vielen Reihen scliindelig iibereinander liegender, convexe.r, 
aus,sen mehr rundlicher, innen mehr elliptischer, ganz stumpfer, 
am Grunde und in der Mitte krautig griiner, am Rande und 
besonders an der Spitze durchscheinend braunlich hautiger, 
naeh oben auch unregelmassig eingerissener Blattchen zu- 
sammengesetzt. Die Blumen alle schon gelb; die randstan- 
digen mit einer mehr oder weniger breiten, bald keilfórmigen, 
bald ovalen, am Ende 6 zahnigen oder undeutlich stumpf 
drei-kerbigen oder ausgerandeten, oder fast ganzen Zunge, 
welche bis 14 Mm. lang wird, wahrend die innern Iliill- 
bliittchen nur 10 Mm. hoch sind. Die Scheibenbliimchen 
haben eine unten rohrige, dann sich glockig erweiternde und 
mit 5 auswiirts gebogenen Zipfeln endigende Blumenkrone. 
Die Frucht ist strohgelb, tief gefurclit und gerippt, von 
zweierlei Form, die der aussern Blumen ist niimlich etwas 
zusammengedriickt und an den schmalen Seiten mit zwei 
breitern Rippen versehen, an dereń Grunde sich bis zur 
Halfte der Hohe reichende breitere, stumpf lich endende Fort-

1'lora XXIX, g7



satze befinden, kurz mit wenig sich erhebendem verflachten 
Rande, der etwas geschweift ist.

Y orkom m en: TJnter der Saat auf Aeckern. Strich- 
weise durch einen grossen Theil des Gebiets ais gefiirchtetes 
Ackerunkraut verbreitet. Besonders haufig in manchen Gegen- 
den Norddeutschlands, so z. B. bei Hamburg; in der Priegnitz 

/b a ch  Potonie (a. a. O. S. 169) am Bahnhof von Lenzen, sehr 
selten bei Wittstock, bei Havelberg im Muhlenholz; in Thu- 
ringen ist sie im Ganzen selten, so z. B. fehlt sie vollstandig 
der Flora des Saalthals, kommt aber bie und da im nord- 
lichen Thiiringen vor, so z. B. bei Eckartsberge, Sondershausen 
(vgl. Lutzes Programm, S. 13), bei Naumburg, Hochheim 
bei Erfurt, vereinzelt bei Rudolstadt, in Menge von Frobitz 
u ber Blankenburg, iiber Schwarzburg iiber den hoheren 
Thuringerwald bis ins Hennebergische zieliend, iiber Ilmenau 
ins Ilmthal, bis Domfeld, Singen, Arnstadt, ostlich noch 
bei Hengelbach, bei Eisenach vereinzelt, ebenso bei Posneck, 
Rhanis u. s. w. Am Sudfuss des Harzes (D. B. M. 1885, 
S. 94); in Preussen nach Fr. J. Weiss stellenweis und oft 
scharf begrtinzt; so bei Konigsberg, Caymen (selten), Labiau, 
Heilsberg, Allen,stein, Neustadt etc. Haufig bei Halle a. S. 
zwischen der Dolauer Haide und der Irrenanstalt, haufig bei 
Dessau, bei Lane und Benndorf nordlicli von Delitzsch. Im 
Siiden wird sie bald selten und unbestandig, so in Schwaben; 
haufiger auf der bairischen Ebene; sehr selten im Alpen- 
gebiet.

B liith eze it: Juli bis Oktober.
A nw endung: Ein sehr lastiges Ackerunkraut, welchem 

daher auch durch gesetzgeberische und polizeiliche Yor-



schriften nachgestellt wird. Uebrigens eine hubsche, an- 
selinliche Pflanze.

A nm erkung: Die schone Pinardia coronaria Lessing, 
welclie Koch fiir die siidliche Schweiz anfuhrt, komrnt dort 
nicht vor, denn Moritzi (Flora der Schweiz, S. 372) erwahnt 
sie nur ais Gartenpflanze (vgl. Lohrs Kritik im Archiv der 
Pharmazie, S. 291). Nach Schweinfnrt wurde sie schon in 
den Garten Oberagyptens angebaut und bei Herstellung der 
Mumiengewinde verwendet zur griechisch-romischen Zeit und 
zur Zeit der 20. bis 26. Dynastie. D. B. G. 1884, S. 365.

Abbi ldungen. Tafel  3048.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



3049. Matricaria Chamomilla L.
Kamille.

Syn. Chrysanthemum Chamomilla Bernłi. Chamomilla 
officinalis C. Koch. M. pyrelhroides DC. M. Kochiom 
Schultz Bip. M. pusilla Willd. Leucanthemum Chamae- 
melum Lam.

Ein Sommergewachs vom Ansehen des C hrysanthe- 
nmm in od oru m L ., aber zierlicher, wohlriechend und durcli 
den zuletzt zurtickgeschlagenen Strahl leicht unterscheidbar. 
Blattabschnitte haarfein; Bliithenboden kegelfbrmig, innen 
hohl; Kronen der Scheibenbliithen fiinfzalmig; Friichte mit 
hervortretendem, stumpfem Barnie endigend.

B e sch re ib u n g : Die faserige Wurzel dringt nicht tiel 
in den-Boden ein, treibt einen 30 Cm. hohen nnd lioheren 
Stengel, welcher leicht gefurcht, haarlos, bisweilen unten 
purpnrrothlich und aufrecht stehend, iibrigens aber so ver- 
astelt ist, dass sich der stammartige Stengel oben in der 
Yerastelung gemeinlich verliert. Alle Aeste sind wieder 
verastelt, gehen in die Hohe und bilden oben mit ihren 
Blumen eine gewoll)te Flachę. Die Blatter sind ebenfalls 
haarlos, ganz griin und doppelt-gefiedert, mit zarten, faden- 
diinnen Zipfelchen ausgehend und sitzen stiellos am Stengel. 
Die Blumen haben Kelclischuppen, die nicht wie bei Py- 
reth ru m  etc. trockenhautig sind, sondern nur einen sehr





schmalen weisslichen Rand haben. Ihre weissen Strahlen- 
b lumen belaufen sich anf 12— 13, sind an der Spitze drei- 
zahnig, baben nar weibliche Genitalien und sind nicht so 
gross ais bei P yrethrum  inodorum ; ihre gelben Scheiben- 
blumchen sind sehr zahlreich, trichterfórmig, oben 5spaltig 
und zwitterig. Die ganze Blume misst etwa 2 Cm., ihre 
weissen Strahlen schlagen sich am Abend herab und breiten 
sich am Morgen wieder aus, sobald der Thau verdunstet ist; 
auch bleiben sie bei verbliihten Blumen den ganzen Tag 
iiber herabgeschlagen. Die Achenlen sind blass-braunlich- 
gelb, der Lange nach gerippt und undeutlich sechseckig.

Y orkom m en: Auf Aeckern, sowie anf Kulturland aller 
Art. Auch anf Schutt und im Flusskies, so z. B. bei Jena 
auf der Landveste. Dnrch den grbssten Theil des Gebiets 
yerbreitet, aber sandliebend, daher im Thiiringer Muschel- 
kalkgebiet nicht haufig. Im Alpengebiet nach Prantl nur 
bis 820 Meter emporsteigend, daher selten und nur in den 
Thalern. Im Salzburgischen z. B. nach A. Sauter nur ver- 
wildert auf Kies an der Eisenbakn und bei Gastein.

B lu th eze it : Mai bis Juli.
A nw endung: Obgleich die echte Kamille so wie andere 

Karnillen wuchernd die Pelder iiberzieht, wird sie docli nicht 
ganz ungern gesehen, da sie ein bekanntes, vielfach nutz- 
bares und haufig anwendbares Heilkraut ist. Sie wirkt 
fltichtig reizend, erregt das Gelass- und Nervensystem und 
ist krampfstillend. Ihr Gerucli ist stark, eigenthiimlicli aro- 
matisch, doch nicht unangenehm (Unterschied von A nthem is 
Cotula), ihr Geschmack bitter- aromatisch. Leicht ver- 
wechselt man sie mit Bliithen ahnlicher Arten, wenn man



den hohlen Fruchtboden libersieht, tlen man beim Einkneipen 
sehr leicht bemerken kann.

N am e: M atricaria  kommt von M ater, wegen ihrer 
Wirkung auf den Uteras; Cham om il la wurde von Plinius 

^Ghamaemelon geschrieben and bedeutet einen Zwergapfel 
^ (%af.ua niedrig und /.irlkov der Apfel), weil der Blumenboden 

der verbluhten Blumen mit einem kleinen gelben Aepfelchen 
Aehnlichkeit bat.

Flores Chamomillae, Kamillen. Pharm. Germ. ed. II., 
S. 108.

Abbildungen.  Tafel  3049.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Bluthenkopf im Langsschnitt, ver- 

grossert; 2 Strahlenbluthchen, desgl.; S, 4 Scheibenbliitheben, ge- 
schlossen und geoftnot, desgl.; 5 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 
6 Bliithenboden, desgl.; 7 Achane, desgl.; 8 dieselbe, zerschnitten, 
desgl.





3050. Matricaria discoidea DC.
Kahlkopf.

Syn. Cłmnomilla discoidea Gay. Artemisia matri- 
carioides Less. Chrysanthemum suaveolens Ascherson.

Yon ahnlichem Wuchs wie die vorige und Sommerge- 
wachs, aber am fehlenden Strąki sofort zu erkennen. Blu- 
menkrone der Scheibenbliithen vierzahnig; Kopfchen auf 
kurzeń Stielen.

Y ork  om men: Die Pflanze stammt aus dem ostlichen 
Asien und dem westlichen Nordamerika und komnat bei uns 
stellenweis auf Wiesen, Triften, Feldern, an Wegrandern u. s. w. 
oft in Menge verwildert vor. Sie zeigte sich zuerst etwa 
im Jahre 1852 in den Strassen von Neu Schoneberg bei 
Berlin ais Fliichtling aus dem botanischen Garten und hatte 
sich bis 1863 (Garckes Flora, 6. Auflage) bei Frankfurt, 
an der Oder, Breslau, Prag u. a. 0. eingebiirgert; Buchenau 
land sie 1864 bei Kostritz im Elsterthal an der Strasse zu 
beiden Seiten der Elsterbriicke, wo sie auck von Dr. liobert 
Schmidt beobacktet wurde (Bot. Z. 1865, S. 162). Spater 
ist sie auck bei Dresden beobacktet. Bis zum Jakr 1871 
scheint sie in Prenssen unbekannt gewesen zu sein, beherrscht 
aber jetzt nacli Caspary und Fr. J. Weiss ais Fliichtling 
aus dem Botanischen Garten von Konigsberg das unfrucht- 
bare Terrain an vielen Orten, so z. B. bei Konigsberg, Cranz, 
Pillau, Fischhausen, Caymen, Labiau, und weiter ostwiirts,



Insterburg, Memel, Heilsberg u. s. w. Mein Sohn J. Gr. Hallier 
entdeckte sie in grossen Mengen im Sommer 1886 auf dem 
jetzigen Schiitzenplafcz bei Jena, von der Schutzenbriicke an 
bis weit ins Wiesenland hinein, hauptsachlicb am Wiesen- 
rande. Herr Fr. J. Weiss fiihrt neuerdings aucb Braunsberg 
als^Fundort an und fiigt hinzu: scheint ihre Yerbreitung 
auch in siidlicher Richtung auszudehnen.

B lu th eze it: Juni bis September.

A bbildungen. Ta te 1 3050.
Oberer Theił der Pflanze in natiirl. Grosse.





3053. Carpesium cernuum L.

Trotzkópfchen.

Ein Sommergewachs mit steifem, sparrigem, sparlich 
beblśittertem Stengel, Bliitter langl ich - lanzettlich, karz ge~ 
stielt; Kopfchen endstandig, einzeln, iiberhangend, an den 
Enden des Stengels und seiner Zweige,

Vorkom m en: An feuchten Orten, inHainen, anZaunen. 
Nur im sudlichsten Theil des Gebiets; in Krain und im 
sudlichsten Tirol; nach A. Sauter im Salzburgischen an 
Rainen bei Laufen (Niederheiming). Yon Marchesetti wurde 
sie im Jahr 1869 in der Flora von Triest in einer Muldę 
(Dolinę) nachst Opcina mit S ilen e  g a llica  aufgefunden. 
(O. B. Z. 1883, S. 2). Im siidliclien Tirol auf Auen und an 
schattigen, waldigen Orten der Ebene und des Mittelgebirges, 
so z. B. hiiufig um Bożen in den Gebuschen an der Land- 
strasse vor Blumau, in der Bodlerau, in den Etschauen bei 
Sigmundskron, im Leuchtenburger Walde bei Kaltern u. a. a. O. 
An ahnlichen Orten in der sudlichsten Schweiz. Koch giebt 
auch Oesterreich an, aber nach Neilreich scheint das auf 
einem Irrthum zu beruhen. (Yergl. auch Lohrs Kritik ilber 
Kochs Taschenbuch im Archiv d. Pharm., Band 173, S. 291).

B lu tlieze it: Juli, August.

Abbildungen. T afel 3051.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



3052. Filago1) germanica L.
Feldkatzchen.

Syn. Gnaphalium germaniami Hudson, hnpia germa
nica Bluff. Eing. Gifola vulgaris Cass. F. pyranddata 
Anet. F. germanica /?. pyranddata DC. F. caespitosa Raf.
F. rotundata Moench. F. vulgaris Lam. Gifola germanica 
Iteichenbach.

Ein kaum spannenhohes, filzig-wolliges Sommergewachs 
mit wiederholt gabelspaltigem Stengel, welcher ziemlich dicht 
mit lanzettlichen, anliegenden oder etwas abstehenden Blat- 
tern besetzt ist. Kopfchen geknauelt, die Knauelchen gabel- 
standig und endstandig; Blattchen des Hullkelchs haarspitzig, 
die Haarspitze kahl.

B esch reibn n g: Die Wurzel diinn spindelig, ziemlich 
einfach oder iistig, zaserig, vielbeugig, licht braunlich. Der 
Stengel aufrecht, 5— 30 Cm. hoch, grade aufrecht, oder ani 
Grandę ein wenig gebogen, aufsteigend, bald nur von der 
Mitte an sich verastelnd, bald schon vom Grunde aus starkę 
aufsteigende Zweige aussendend, wodurch die Pflanze viel- 
stengelig erscheint; die Yerastelung wiederholt zwei-, seltner 
dreispaltig gabelig, unter den sitzenden, zusammengesetzten, 
kugeligen Kopfchen ausgehend, daher diese uberall astachsel-

1) Yon filum . der Paden, etwa Filzkraut zu ubersetzen. Cassini 
hat mit dem Linne’schen Gattungsnamen eine hochst lappische 
Spielerei getrieben, indem er durch Buchstabenversetzung die Gat
tungsnamen: Gifola, Oglifa und Logfia bildete.





standig oder nur an den aussersten Spitzen endstandig er- 
scheinen. Alle Theile sind besonders in ihrer Jugend mit 
einem bald mehr weissen, bald mehr gelblichen Wollenfilz 
uberzogen. Die Bliitter sitzend, linealisch-lanzettlich oder 
langlich, spitzlich, mit kleiner stumpflich-kegelformiger, fast 
naclcter Stachelspitze, haufig wellig gebogenem Rande, auf- 
recht, fast angedriickt. Die Bluthenkopfchen eiformig spitz, 
in ein kugeliges, von einigen Deckblattchen unterstutztes 
Kopfchen zusammengedrangt. Die Hullblattcben unten grlin, 
wollig, oben trockenhautig, gelblich oder roth gefarbt, mit 
einer feinen Spitze endigend, in die trocknen hautigen Deek- 
schuppen iibergeliend, scbindelig iibereinander liegend, mit 
ihren Spitzen aber aufrecht abstehend. Die kleine Blume 
hinter den Hullblattchen nnd Deckschnppen einzeln, weiblich, 
mit fadenformiger Krone, die innern mannlich. Die Fracht 
ellipgoidisch, nach oben verschmalert, sehr fein drusig, die 
Fruchtkrone leicht abfallend, ans mehreren haarfeinen mit 
Seitenharclien besetzten Strahlen.

Fi lago  ist eine erst im Mittelalter aufgekommene Be- 
nennung, entstanden vielleicht, weil die Kopfchen wie an 
Faden aufgereiht sitzen. Der Trmalname germ anicnm  
ist nicht sehr passend, da diese Pflanze weit iiber die Grenzen 
Deutschlands rerbreitet ist.

Y orkom m en: Auf Aeckern, Feldern, in Weinbergen, 
auf Triften, an kahlen Abhiingen, an Wegen u. s. w. Durch 
den grossten Theil des Gebiets zerstrent. Nicht auf die 
Alpen emporsteigend. Im Salzburgischen nur auf sandigen 
Aeckern bel Moosham im Lungau und auf Brachfeldern bei 
Mondsee. In Tirol an Wegen, Rainen und trocknen, grasigen



Hiigeln im Pusterthal bei Lienz nnd an Za.unen bei Grafen- 
dorf, bei Bożen am Wege von Heilig-Grab nach Yirgel, 
haufig am Ritten am Wege von Kleinstein bis oberhalb 
Unterinn, beirn .Siffianerkreuz, im Yalsugana an Ackerrśindern 
bei Bergom am Gardasee. Im bairischen Alpenland fehlend, 
auf der oberen Hochebene bei Memmingen, Kaufbeuren, 
Herlaching, im iibrigen Baiern sowie iiberhaupt im ganzen 
mittlen und siidlicberen Deutschland verbreitet. Nach Ent- 
leutner (D. B. M. 1885, S. 12) in der Flora von Meran ain 
Kiichelberg und bei Gratsch.

B liith eze it : Juli bis September.
A nw endung: Sie ist wie alle Arten dieser Gattung 

empfehlenswerth fur die Teppichgartnerei und fur Arbeiten 
aus getrockneten Blumen.

F orm en : Der Haarfilz ist bald gelblichweiss bald gelb- 
lichgrau und oft mit rothlichen Haarspitzen am Hullkelch. 
(1. pyramidata Koch: mit weissem Filz und meist bleichgelben 
Haarspitzen des Hullkelchs: F. pyramidata Gaud.

F. spathulata Presl. ist eine Form mit langlich-spateligen, 
etwas abstehenden Blattern und 12— 15 Kopfchen in halb- 
kugeligen Knaueln. F. pyramidata Vill. F. pyramidata 
(i. spathulata Park Gifola spathulata Rchb. (Band IG, 
Tafel 54, III). Gnaphalium yermanicum ft. pyramidatum DC. 
G. pyramidatum Willd. Impia pyramidata Bluff. Fing.

Abbildungen. T afel 3052.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blnthenkopf; 2 Bliithe.
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3053. Filago arvensis L.

Bergkatzchen.
Stopparsch.

Syn. F. montana Wahlenb. F. arvensis DC. prodr. 
F. awensis und montana L. fl. snec. u. herbar. Gnajplialium 
arvense und montanum Willd. Achariterium arvense Bluff. 
Fing. Oglifa aruensis Cass. Gnaphalium awense und mon
tanum Iloppe (Sturms Flora, Heft 38, Nr. 9, 10).

Ein spannenhohes, dicbt wolliges Sommergewachs mit 
spannenbohem, rispigem Stengel, aufrechten, fast einfachen 
und ahrigen Aesten. Knauelcben seitenstandig und end- 
stiindig; Blatter lanzettlich; Blattchen des HiUlkelchs sturnpf- 
lich, wollig, an der Spitze zuletzt kahl.

B esch re ib u n g : Diese Pfianze ist der F ila g o  m inim a 
oder m ontana sehr ahnlich und ist deshalb friiher mit ihr 
yerwechselt worden. Indessen wird sie weit boher, gemein- 
lich liber ’ /3 Meter, aucb wohl bis 45 Cm. hoch; ihr Stengel 
steht zwar, wie der von F ila g o  m inim a, aufrecht, ist aber 
nicht gleich von der Basis an verastelt, sondern die Aeste 
geben gewohnlich erst in und iiber der Mitte vom Stengel 
aus, stehen aufrecht, sind nicht wieder verzweigt und so wie 
der Stengel dicht mit Filzhaaren bekleidet. Die Stengel-



blatter sind 2 Cm. lang und 4 Mm. breifc, auf beiden Seiten 
mit Filzhaaren iiberzogen, so dass ibr Griin nur wenig noch 
durchschirnmert. Die Kopfchen sind 4 Mm. hoch und haben 
2 Mm. im Durchmesser, enthalten 2— 5 kurzgestielte, gelb- 
licb glanzende Bluthchen und stehen wieder zu 2— 6 bei 
einander in Knaulchen. Die Anthodienblatter sind iiusserlich 
mit einerrp dichten Filze bedeckt, iunerlich aber grun und an 
der aussersten Spitze kahl. Hat man die Anthodienblatter 
entfernt und die Bluthchen auf diese Weise blosgelegt, so 
bemerkt man leicht die zweierlei Arten der Bluthchen; zuerst 
die Randblumchen, welche lange Rohrenblumclien sind, dereń 
Rand weniger ausgebreitet und hellgelb ist; dann die Schei- 
benbliimchen, ebenfalls lange Rohrenblumchen, dereń Rand 
sieh in mehren goldgelben und glanzenden Zahnen aus- 
breitet.

Y orkom m en : Auf Feldern, Aeckern, Haiden, in Nadel- 
waldungen, an Randem und auf Triften, vorzugsweis auf 
Sandboden. Durch den grossten Theil des Gebietes ver- 
breitet. Ziemlich haufig in Preussen, so z. B. nach Fr. J. 
Weiss bei Konigsberg, Fischhausen, Darkebmen, Tapiau, 
Bartenstein, Guttstadt, Allenstein, Heilsberg etc. Nicht in 
die Alpen emporsteigend und daher im Alj>engebiet im Ganzen 
seiten, so z. B. im Salzburgischen nnr im Lungau auf wiisten 
Platzen und Weiden. In Tirol in Weinbergen, an Hiigeln, 
Rainen und Abhangen hie und da (vgl. u. a. D. B. M. 1885, 
S. 12). Im bairischen Alpengebiet nur auf Aeckern bei 
Berchtesgaden, auf der oberen Hochebene bei Memmingen, 
Harlaching, im tibrigen Baiern yerbreitet.

B lu th eze it: Juli bis September.



A nw endung: Diese Pflanze ist ais TJnkraut der Aecker 
in der Sandregion sehr bekannt, wird aber nicht gefurchtet, 
weil sie wenig Platz einnelmiend, die guten Gewachse nicht 
verdrangt und den Schafen auf der Brache noch ein leid- 
liches Futter gewahrt. Medicinisch hat sie keinen weiteren 
Nutzen.

A bbildungen. Tafel 3053.
Pflanze in naturl. Grosse.



3054. Filago minima Fries. 

Zwergkatzchen.

Syn. F. awensis Wahlb. Gnaphalimn minimum Smith. 
G. montanum Hudson. Xerotium montanum Bluff. Fing. 
Logfia lanceolata und brevifolia Cass. F. montana L. nach 
den Synonymen von De Candolle und den meisten Autoren. 
Oglifa minima Rehb.

Ein niedriges, sehr zierliches Sommergewachs, lilzig, 
etwas wollig, astig, die Aeste gabelspaltig; Knauelchen gabel- 
standig, seitlieh und endstandig, langer ais die lineal-lanzett- 
lichen, anfrechten und angedruckten Blatter; Blattchen des 
Hiillkelchs ziemlich stumpf, an der Spitze kalii.

B e sc h r e ibu n g :  Die Wurzel lichtbrannlich, diinn spin- 
delig mit einigen Seitenasten und Zasern, vielbeugig, tragt 
einen oder mehre aufrechte, schlanlce, nur am obern Tbeile 
sich verastelnde, oder mehre sieli gleicli vom Grunde an 
verastelnde, einen breiten Busch bildende Stengel, welche 
bald ganz gerade, bald, und dies niebt selten, am Grunde 
ein wenig aufsteigend sind; die Aeste scheinen gabelig oder 
dreitheilig, indem sich namlich ein Knauel von Kopfchen 
bildet, erscheinen nahe unter demselben 2 oder 3 Aeste, 
welche wiederholt Kopfchen tragen und unter diesen Zweige 
bilden. Die Pflanze wird bis eine grosse Spanne lang und 
ist uberall mit filzig seidiger Wolle bedeckt und dadurch 
mehr oder weniger weiss. Die Blatter bedecken den ganzen





Stengel und sind an den alteren bliihenden Pfłanzen gewohn- 
licl) am unteren Theile schon vertrocknet, sie sind sitzend, 
linealiscli - lanzettlieh, spitz, auf beiden Seiten weiss, mit 
kleiner, kahler Stachelspitze, aufrecht, melir oder weniger 
angedriiekt, 4 — 6 Mm. lang nnd bis 2 Mm. breit. Zuweilen 
findet man aucli aus der Wnrzel hervortretend noch kurze, 
unfruchtbare, dicht beblatterte Zweige, welclie der Pflanze 
das Ansehen einer melirjahrigen geben. Die Kopfchen stehen 
immer in kleinen Kniiueln beisammen und bilden besonders 
bei der Fruchtreife ein mehr rundliches Kopfclien, welches, 
eigentlich endstandig, dann fast achselstandig wird und 
sitzend oder kurzgestielt erscheint. Die Hiillblattchen sind 
schindelig uber einander liegend, elliptisch und linealiscli, in 
der Mitte grun und etwas wollig, am Rande und nacli der 
spitzlichen Spitze trockenhautig und fast strohfarben, erst 
aufrecht, zuletzt ausgebreitet und zuriickgeschlagen, so dass 
der kleine rundę, schwach convexe, mit kleinen, oben durch- 
bolirten Erhabenheiten besetzte Bliithenboden olfen da liegt. 
Blumen nur wenige in der Hulle, und so wie die Friichte 
mit ihr ungefahr gleich lang, einzeln hinter Deckschuppen, 
die inneren zwitterig, mit rohriger, oben 5zahniger Blumen- 
krone. Die Frucht ellipsoidisch, lichtbraun, mit der vielmal 
liingeren, riel- und gleichstrahligen, sieli auswarts kriimmen- 
den und yerbreitenden Fruchtkrone anfangs gekront, mit 
kleinen weisslichen Papillen. besetzt.

A nm erkung: Von vielen wird diese Pflanze F ila g o  
m ontana Linne genannt, aber Fries zeigte, dass die von 
Linne zu diesem Narnen gegebene Beschreibung, das Exemplar
seines Herbarium und die angefuhrten Fundorte nicłit zu 
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dieser zuerst von Lobelius G naphalium  m inimum be- 
nannten Pflanze gehoren, sondern zu F. arvensis Linne; 
die Synonyme dagegen zu dieser F. minima.

Y orkom m en: Auf Aeckern, sandigen Feldern, an 
sandigen, sterilen Orten, an trocknen Abhangen. Durch den 
grossten Theil des Gebiets verbreitet. In Preussen nach 
Fr. J.AYeiss nicht grade haufig, aber gesellig, so bei Konigs- 
berg, Rauschen, Heilsberg, Allenstein etc. Im Alpengebiet 
ist sie selten, da sie nicht auf die Ałpen emporsteigt. Im 
Salzburgischen fehlt sie ganz; in Oberbaiem tritt sie erst 
auf der unteren Hochebene auf i.md wird erst weiter nord- 
lich haufiger; in Tirol ist sie auf das sudliche Grebiet be- 
sclirankt, so z. B. bei Bożen: Siegmnndkroner Schlossberg 
gegen Frangart, Weg nach Rafenstein, Hertenberg, ferner 
bei Ritten am Wege von Kleinstein bis Unterinn, bei Eppan 
in der Gant, im Valsugana an sandigen Orten bei Felve, bei 
Meran am Abhang beim Eingang in’s Ultenthal (U. B. M. 
1885, S. 12). Yergl. u. a. Steinvorths Pi*ogramm von 1864, 
Seite 5. Hapke fand sie auf Borkum.

B lu th eze it: Juli bis September.
A n w en du n g : Wie bei der vorigen.

Abbi ld ungen.  Tafel 3054.
Pflanze in natiiil. Grosse.
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3055, Filago gallica L.

Schimmelkraut.

Syn. Gnaphalium gallicum Huds. Logfia gallica Gass.
Ein niedriges Sommergewachs mit seidig-filziger Be- 

haarung, gabełspaltig verasteltem. Stengel. Knauelchen gabel- 
standig, seitlich nnd endstandig; Biatter lineal-pfriemlich, 
langer ais die Knauelchen; Bliithen des Hullkelchs stumpf- 
lich, an der Spitze kalii.

B esch re ib u n g : Die Pflanze wird 10 —  24 Cm. hoch. 
Der Stengel yerastelt sich entweder schon am Grandę in 
wiederholter Gabelung, oder er hat schon vom Grandę an 
wechselstandige Aeste, die sich an der Spitze gabelartig 
theilen, oder er ist einfach und erst an der Spitze gabel
artig, oder wiederholt gabelig getheilt. Die Biatter stehen 
aufrecht empor, aber locker am Stengel, oder sie sind mit 
ihren Spitzen zuruckgeschlagen. Sie messen bis 2 Cm., aber 
sie sind nur 1 Mm. breit, indem ihre Bander eingeschlagen 
sind. Yorn laufen sie spitz zu, oberseits sind sie, gleich 
dem Stengel, griinlichgrau, unterseits weissgrau. Sie stehen 
ziemlich gedrangt am Stengel herauf, so dass mail von ihm 
wenig sieht. Es giebt aueh eine Varietat mit vorn etwas 
breiteren, nach hinten spatelartig zulanfenden Blattern. Die 
Bliithenkopfe sind eigentlich endstandig, denn die Gabelung, 
in welcher sich Bliithenknauel finden, ist eine Ernennng des 
Stengels von zwei Seiten nnd wenn die Kopfe scheinbar



seitlich am Stengel oder Astę stehen, so geschah die Er- 
nennng nur einseitig und der andere Gabelast verkummerte. 
Die Bliithenkopje sind nieht grosser ais bei Fil. m on tan a ’ 
stehen z u - 2 -— 6 in erbsengrossen oder wenig grosseren 
Knaueln, sind ebenfalls grungrauweiss und lassen wegen der 
langen, inneren Hullkelchblatter keine Bliimchen heryorsehen, 
wodurch man diese der F. m ontana ahnliche Species so- 
gleich erkennen kann. Die Randbliithen sind von diesen 
inneren Htillkelchblattern an der Basis umsehlossen, indem 
sie die Stelle der Deckblattchen (Spreublatter) vertreten; sie 
haben einen sehr hinfalligen, oder gar keinen Pappus. Die 
iibrigen Bluthen sind sowobl weiblieh ais Zwitter und be- 
sitzen einen mehrreihigen Pappus. Die weiblichen Bluthen 
haben einen zahnigen Saum, die Zwitter stellen ein kleines 
Glbckchen mit langer, trichterartiger Rohre dar.

Y orkom m en: Auf Aeckern, besonders auf Thonmorgel 
im sudwestlichen und westlichen Gebiet. In der Schweiz, 
im Wallis, bei Basel; Elsass im Saarthal bei Saarbruck, 
Schwalbach bei Saarlouis, haufig bei Bitsch; Baden, im 
Primsthal bei Nalbach unweit Dillingen, bei Meisenheim an 
der Glan; in Lothringen, so an verschiedenen Orten in der 
Gegend von Metz, namentlich auf einem Acker oberhalb 
Woippy auf sandigem Alluvial-Schwemmland westlich von 
Metz neben F. m inim a in Menge von Herm Erwin Frueth 
aufgefunden; ferner in der Itheinpfalz; in Rheinhessen; in 
Westphalen. Ausserdem bisweilen mit fremien Samen ein- 
geschleppt und verwildernd, aber meist unbestandig, so z. B. 
nach Bogenhard frtther in der Flora von Jena hinter Rutters- 
dorf nach dem Zeitzgrund zu an Waldrandern und Holz-



schlagen. Reichenbach (Bd. 16, S. 28, Tafel 56, I.) giebt 
nocb ais spezielle Standorte an: Genf, Karlsruhe, Zwei- 
brucken.

B lu th eze it : Juli, August.
A nw endung: Wie bei den vorigen.

Abbildungen. Tafel  3055.
Pflanze in naturl. GrSsse.



3056. Gnaphalium sikaticum L.

Wald - Strohblume.
Syn. G. rectum Smith. G. silvaticum a. Wahlenb. 

G. strictum Kabath. G. sifaaticum a. montanum A. Sauter.
Das kurze, dauernde Ithizom treibt einen */2 Meter hohen, 

aufrechten, einfachen, ruthenformigen, ahrigen Stengel mit 
lanzettlichen Grundblattern, allmahlig kleiner werdenden 
Stengelblattern, dereń obere linealisch sind. Alle Blatter 
spitz, nach dem Grunde verschmalert, rlickseits weissfilzig, 
oberseits zuletzt kahl werdend; die aussersten Blatter des 
Hiillkelchs nur ein Dritttheil so lang wie das Kopfchen.

B esch re ibu n g : Die Wurzel fast holzig, braun, von 
der Dicke einer Schreibfeder, kurz, fast wie abgebissen, mit 
yielen starlcen, lichtbraunen Wurzelfasern besetzt, aufsteigend, 
seltner einen Stengel hervorbringend, meist mehrkopfig oder 
einen und den andern diinneren Ast schon oft von ihrem 
unteren Theile aussendend, der entweder nur Blatter oder 
auch einen bluhenden, dann aber gewobnlich Ideineren und 
schwacheren Stengel bringt, daher also etwas sprossend. Die 
Stengel ganz einfach oder nur nach oberwarts, ani unteren 
Theile des Bltithenstandes aufrecht stehende, fast anliegende 
bliihende Aeste treibend, unten beblattert, oben mit Kopfchen, 
bald seiner grosseren Ausdehnung nach, bald jedoch seltner 
nur nach der Spitze hin besetzt; es bat daher der Stengel 
ein gerades, einfaches, ruthenformiges Ansehen, er wird bis





60 Cm. hoch, steht ganz gerade oder ist am untersten 
Grandę aufsteigend gebogen, rund, mit einem mehr oder 
weniger vortretenden weissen, seidigen, dicht anliegenden 
Filz bekleidet. Die Blatter sind scłimal- und langgezogen- 
lanzettlich, die unteren breiter und daher deutlicber gestielt, 
die oberen endlich linealisch, alle sind spitz, auf der Ober- 
seite griin, mit nur wenigen angedruckten Haaren nach dem 
Grunde hin und am Mittelnerven, auf der Unterseite mehr 
oder weniger weiss-seidig-glanzend filzig. Die kurzgestielten 
Kopfelien bilden, in den Achseln der immer kleiner werden- 
den Blatter stehend, selten eine einfache beblatterte Traube, 
welche sich auf die Weise zusammensetzt, dass ein zweites 
kiirzer gestieltes Kopfcben an dem verlangerten Stiel des 
ersten nach innen, dann ein drittes nach aussen und so fort, 
endlich eine Traube von 6 — 8 Kopfcben auf einem mit 
Blattern besetzten Zweige sich zeigt; es versteht sich, dass 
die Traube unten immer zusammengesetzter ist ais an ihrer 
stets einfach-traubigen Spitze, wo auch die Bliitter sich so 
verkurzt haben, dass sie die Kopfcben nicht iiberragen. Die 
Hiille aus mehren Reihen schindelig liegender Schuppen, 
von welchen die unteren kurzeren eiformig oder langlich 
eiformig, die inneren mehr elliptisch und schmal elliptisch 
sind, alle stumpf, die inneren auch wohl ausgerandet, alle 
unten in der Mitte griin krautig und mehr oder weniger 
wollig, nach oben und am Rande, und zwar die inneren 
immer langer, dlinnhautig, glanzend silberig oder braunlich 
mit einer dunkelbraunen Begrenzung gegen das griine Mittel- 
feld und dunklerem Nerv; zuweilen sind die dunnhautigen 
Seitenriinder der Schuppen roth angelaufen; hierdurch er-



halten die Kopfchen an den im Sehatten wachsenden Pflanzen 
ein metr silbriges Ansehen, bei den in der Sonne vor- 
kommenden aber ein brami geflecktes.

Y orkom m en : An lieliten Stellen in Waldungen, be- 
sonders auf Waldschliigen, wo sie zu den Sehutzpflanzen 
der Waldsaat geliort, sandliebend, vorzugsweise in Nadel- 
waldungen, anf Haiden, an Waldwegen u. s. w. Durch den 
grossten Theil des Gebiets yerbreitet. Audi im Alpengebiet 
verbreitet, wo sie nadi A. Sauter bis 1800 Meter in den 
Thalern eniporsteigt, weiter oben aber von 1300— 1600 Meter 
durcii G. n orv eg icu m  Gunner und von 1900— 2500 Meter 
durch G, H oppeanum  Koch vertreten wird.

B liith eze it: Juli bis September.
A nw endung: Sie gehort zu den Sehutzpflanzen der 

jungen Ansaaten im Walde.

Abbildungen. Tafel  3056.
Pflanze in naturl. GrSsse.
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3057. Gnaphalium norvegieum Gunner. 

Norwegische Strohblume.

Syn. G. fuscatum Pers. G. sihaticum (i. fuscatum 
Wahlenb. G. silvaticum (i. subalpinum A. Sauter. G. fus- 
cim Lam. G. medium Yill.

Vom Wuchs der vorigen, aber die Aelire kiirzer, ge- 
drungener, die Blatter breiter. Das kurze, dauernde Iihizom 
treibt einen einfachen, aufrechten, etwas entfernt beblatterten 
Stengel. Blatter lanzettlich, oberseits dtinnfilzig, riickseits 
diclitfilzig, allmahlig in den kurzeń Blattstiel versclimalerfc, 
dreinervig, die mittlen Stengelbliitter zugespifczt-stachelspitzig, 
so lang wie die unteren und langer; aussere Blatt.chen des 
Hiillkelchs ein Drittheil so lang wie das Kopfchen.

B esch re ib u n g : Aus dem Wurzelstocke kommen 1— 3 
Stengel, welche aufrecht gerichtet sind oder aufsteigen und 
durch weisse Filzhaare besonders nach oben fast scbneeweisse 
Farbę itesitzen. Der Stengel wird 5— 13 Cm. lioch und triigt 
weitlaufig gestellte, nur gegen die Spitze dichter bei ein- 
ander stehende Blatter. Die in der Mitte des Stengels 
stehenden sind am langsten, mit ihren Stielen, in welche 
sie allmahlig verlaufen, 5— 13 Cm. lang, 1/'2— 1 Cm. breit. 
Die Wurzelblatter sind etwas kiirzer und schmaler, ebenso 
die obersten Blatter, welche fast ungestielt sind. Die Wur
zelblatter sind stumpflich, das untere Stengelblatt ist spitz,
hoher am Stengel hinauf spitzen sich die Blatter immer 
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langer zu. Sammtliche Bliitter sind oberseits griin, doch ist 
die Farbnng durch die weissen Zottelhaare matt, die Unter- 
seite der Bliitter hat dagegen, durch die dichter stehenden 
Zottelhaare, eine graugriine oder grauweisse Farbę. Alle 
Bliitter bea-itźen ferner drei deutlich durch die Blattfliiche 
hinziehende Liingsnerven. Die Bliithenkopfe stehen einzelu 
oder in kleinen Bundeln in den Blattwinkeln und an der 
Spitze des Stengels, wo sie eine dichte Aehre formen. Ihre 
Hullkelchschuppen sind kahl, glanzend, gegen die Spitze 
kaffeebraun, nach der Basis hin anfangs hellgriin, dann stroh- 
gelb und die Haare der verschieden-ehigen Bliithen sind 
gleichgestaltet. Auf den hochsten Alpen bleibt diese Pflanze 
klein, erreicht nur 3— 5 Cm., die Bliithenkopfe bilden an 
der Spitze keine Aehre, sondern formen einen Knauel und 
die Bliitter sind auf der Oberflache grau, auf der Unterflache 
fast weiss; indessen besitzen sie die drei Langsnerven. Yon 
dem gemeinen Gnaph. s ilv a ticu m  unterscheidet sieli diese 
Species leicht, denn die Stengelblatter stehen nicht dicht, 
nehmen an Grosse zu, sind dreimal so breit und die Hull- 
kelchschuppen sind schon in der Jugend braun. Weit iihn- 
licher ist sie dem Gnaph. supinum , v/elches aber nur zwei 
Reihen von Hiillkelchblattern besitzt und einen Basen bildet.

V orkom m en: In den Alpen und Yoralpen. In der 
Schweiz und von da durch die ganze Alpenkette bis Oester- 
reich; auf den Sudeten; in den Mahrischen Gebirgen; auf den 
Vogesen; im Schwarzwald. Im Salzburgischen nach A. Sauter 
auf grasig- steinigen, sonnigen Gehiingen der Alpen von 
1300 bis 1600 Meter, vorzuglich auf den Schieferalpen, ais 
z. B. am Gaisstein, in der Centralkette, aul den Gasteiner



und Lungauer Alpen. Zerstreut durch ganz Tirol und Yorarl- 
berg; in den bairischen Alpen nach Prantl von 1690 bis 
2200 Meter, namentlich verbreitet im Algau, auf dem Mittel- 
stock der Alpen an der Benediktenwand, auf dem ostlichen 
Alpenstock am Roth, Gotzen, auf der Konigsthalalp, Brett, 
Rossfeld, auch auf den hoheren Bergen des bairischen Waldes. 
Im Riesengebirg um den Zackenfall, in der Agnetendorfer 
Schneegrube, im Elbgrund, auf dem Glatzer Sehneeberg, im 
mahrischen Gesenke am Leiterberg, auf dem Hochschar und 
rothen Berg; in der Lausitz; im Erzgebirg auf dem Fichtel- 
berg, Keilberg, bei Johanngeorgenstadt.

B luthezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei der yorigen.

Abbi ldungen.  'kafel 3057.
Pflanze in naturl. GrSsse.



3058. Gnaphalium Hoppeanum Koch.

Alp enstrohblume.

Syn. G. supinum Hoppe (Sturins Flora 38, 7). G. sil- 
vaticum y. alpinum A. Sauter.

Das kaum spannenhohe Pflanzchen isfc mit der yorigen 
(vgl. Garcke’s Flora, 14. Aufiage, S. 203) sehr nahe ver- 
wandt. Das bis fingerlange, liegende und aufsteigende, ganse- 
kieldieke Rhizom treibt einen kaum spannenhohen, aufrechten 
aber niehfc steifen, am Ende kurz ahrigen Stengel, welcher 
lockęr mit lanzettlichen, am Grund undeutlich dreinervigen, 
beiderseits dichtfilzigen Blattern besetzt ist. Mittle Stengel- 
bliitter spitz, in einen Blattstiel von der Lange des Blattes 
yerschmalert, so lang wie die unteren oder langer; aussere 
Blattchen des Hullkelchs kaum ein Dritttheil so lang wie 
das Kopfchen.

Ich lasse Hoppe s Beschreibung in Sturms Flora folgen:
Die perennierende Wurzel geht schief in die Erde, ist 

holzig, schwarzlich, und mit braunen fadenartigen Fasern 
begabt. Die Blatter sind gleichbreit, lanzettformig, ganz- 
randig, stiellos, auf beiden Seiten graufilzig, 5 Cm. lang und 
stehen sparsam und wechselseitig am Stengel. Der Stengel 
ist niederliegend, einfach, rund, weissfilzig und fingerlang, oft 
kommen mehre aus einer Wurzel. Die Bliithen stehen an 
der Spitze des Stengels kopfformig zu 5-— 12 beisammen, 
sind cylindrisch, in der Mitte Zwitter, im Umkreise weiblicli. 
Die Kelchblatter liegen dachziegelartig iiber einander, sind 
langlich- elliptisch, ganzrandig, am untern Theile grun und
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behaart, ani obern Tbeile braun. Die Blumen sind trichter- 
fonnig-fiinfspaltig. Die Samen sind eiformig, gliinzend, etwas 
flach, mit stielloser hackriger Samenkrone versehen und sitzen 
auf einem nackten, grubenartigen Fruchtboden.

Yorlcom m en: Auf den Alpen, Yoralpen und hoheren 
Gebirgen. Nach Hoppe auf den hoehsten Alpen von Salz
burg, Kamthen, Tirol, so z. B. auf dem Untersberg, auf der 
Pasterze am unteren Pasterzengletseher. Nach A. Sauter 
auf Pelsen und steinigen Triften der hoheren Alpen (1900 
bis 2500 Meter) selten, so z. B. in der Centralkette, am 
Hochthor, auf den Heiligenbluter Tauern, Yelber und Rad- 
stadter Tauern. Nach Prantl in den bairischen Alpen von 
1750 bis 2280 Meter, z. B. am Muttenkopf, Dittersbachwanne, 
auf der Gottesackeralp im Algiiu, verbreitet auf dem mittlen 
und ostlichen Alpenstock. In Tirol nach Hausmann auf dem 
Schleern bei Bożen und auf den Heiligenbluter Tauern. Nach 
Koch aucli in Steiermark, Oesterreich und auf den hoheren 
mahrischen Gebirgen, ja selbst auf den Sudeten und im Erz- 
gebirge.

B lilth eze it: Juli, August.
A n w endung: Sehr empfehlenswerth fur alpine Anlagen 

in Garten.
A bbildungen. Tafel 3058.

A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelchblatt, vergrossert.



3059, Gnaphalium supinum L.

Zwergstrohblume.

Syn. G. pusillum Haenke.
Der vorigen sehr ahnlich, ab er kleiner und mit dauern- 

dem, kriechendem Stammchen verselien. Stengel einfach, fast 
fadlich; Stammchen dicht rasig; Blatter sammtlich schmal 
lanzettlich oder iinealisch, wollig-filzig; Kopfchen kurziihrig 
oder fast traubig oder einzeln am Ende des Stengels; ausserste 
Blattchen des Hullkolchs etwa zwei Dritttheil von der Lange 
des Kopfchens.

B esch re ib u n g : Diese Species wird von Einigen z u 
G naphalium  n orv eg icu m  gezogen und ais die Hochalpen- 
form angegeben. Wie bei jener Species bemerkt wurde, 
kornmt auch wirklich in den hoheren Alpen eine Form des 
Gnaph. n orveg icu m  vor, die nur einige Cm. hoch ist und, 
ebenso wie diese, auf beiden Flachen graugriine Farbę be- 
sitzt, so dass die Bekleidung der Blatter kein durchgreifendes 
Kennzeichen sein kann. Nicht rninder findet jnan bei Gnaph. 
supinum  Exemplare, die, wegen trockneren Standes, keine 
Auslaufer treiben, also auch keinen Rasen bilden, weshalb 
auch diese Eigenschaft, obschon in den meisten Fallen sehr 
bezeichnend, dennoch nicht immer ais Merkmal gebrauclit 
werden kann. Die Blatter sind indessen bei Gn. supinum  
stets sehr schmal, immer nur einnervig und wollte man diesen 
Unterschied fiir ungeniigend erklaren, so wiirde die Form
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des Hiillkelchs, welclie hier eigenthtimlicb ist, die Armahme 
einer besonderen Species rechttertigen. Sowohl das Gnaph. 
silvaticum  ais auch das Gnaph. n orv eg icu m  besitzen 
Hullkelche, die aus drei Eeihen Scbuppen bestehen und wo- 
von die untere und ausserste kaum 1/3 der Lange der oberen 
inneren bat; diese Species besitzt aber Htillkelcbe, die bloss 
ans zw ei Eeihen von Scbuppen gebildet sind, indem die 
unterste und ausserte Eeihe fehlfc und weshalb auch mm die 
mittle halb so ]ang ais die oberste oder auch langer nocb 
ist. Dadurch scheidet sieli Gnaph. supinum  sebarf von 
n orvegicu m , obschon sonst die Farbung der Kelchschuppen 
ganz so wie bei n orvegicu m  ist.

Y ork  o mm en: An feuehten Felsen der Alpen und der 
Sudeten. Im Salzburgischen nach A. Sauter an feuehten, 
sandigen Platzen von 1600 bis 2200 Meter truppweise, so 
z. B. arn Spielberg, Hundstein, Tauern, Fuscber, Eauriser, 
Gasteiner, Lungauer Alpen. Durcb Tirol zerstreut. In den 
bairischen Alpen nach Prantl verbreitet von 1690 bis 
2050 Meter. Im Eiesengebirge an kiesigen und steinigen 
Platzen der Gebirgskamme, besonders zwischen Kniehołz, im 
mahrischen Gesenke am Hochschar, auf der Babia Góra; aur 
dem Feldberg in Baden. Ygl. D. B. M. 1884, S. 51, 85; 
1885, S. 11, 180.

B lu tb e z e it : Juli, August.
Form  en: a. spicatum: Kopfchen an der Spitze des 

Stengels sitzend, kurz und diebt ahrig. G. supinum W .
G. supinum a. Walilenb.

[1. racemosum: Kopfchen gestielt, fast traubig. G. fus- 
cum Scop. Willd. G. pusillum y. fuscum Pers.



y. monocephalum: Stengel einkopfig. G. pusillum Willd, 
G. supir,c(źfn p. pusillum Pers. So im Salzburgischen auf 
den hochsten Alpen von 1900 bis 2500 Meter, auf der Cen- 
tralkette, dem Untersberg, dem Tannengebirge, der Reitalp. 
G. supinum L. /?. pusillum Haenke.

A bbildungen. T afel 3059.
Pfianze in naturl. Grosse.
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3060,, Gnaphalium iateo-aStam L.

Blasse Strohblume.

Syn. O. conglobatum Moench. G. pompejanum Ten. 
Helichrysum conglomeratum Moench. 11. luteo-albiom Rchb.

Ein Sommergewachs mit spannenhohem bis 1/2 Meter 
hohem, aufrechtem, einfachem oder am Ende astig-eben- 
straussigem Stengel; Kopfchen geknauelt, blattlos; Blatter 
lanzettlich, beiderseits wollig - flaumig, halbumfassend, die 
unteren vorn breiter, stumpf, die oberen nach der Spitze ver- 
schmalert.

B esch re ibu n g : Die braunliche dumie Wurzel steigt 
ziemlich grade herab, ist astig und vielfaserig. Der Stengel, 
welcher bald nur 6 Cni., bald 45 Cm. hoch wird, ist ent- 
weder einfach und nur oben wenig iistig, oder er theilt sieli 
gleich an der Basis in mehreAeste und erscheint yielstensreliff; 
diese Seitenstengel sind gewbłinlich aufsteigend, der Haupt- 
stengel aber gerade aufrecbt. Alle Theile der Pflanze, mit 
Ausnahme der Hiillschuppen und Blumen, sind mit einem 
mehr oder weniger dichten und weissen spinnwebenartigen 
Pilz iiberzogen. Die untersten Blatter, welche aber spater 
oft schon vertrocknet sind und fehlen, sind linealisch, spatelig, 
die iibrigen stengelstandigen sind sitzend, halbumfassend, 
linealisch - lanzettlich, oder lanzettlich, stumpflich oder be- 
sonders die oberen spitzer, ani Rande wellig-gebogen und 
auch wohl umgebogen, und daher fast wie gekerbt erschei-
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nend; diese Blatter werden nach oben allmahlig Mirzer nnd 
spitzer, und zeigen sich zułetzt nnter den kleinen Seiten- 
asten, welche Kopfchen tragen. Die Kopfchen stelien mehre 
dicht zusammengedrangt an der Spitze des Stengels und 
desijen kleinen obern, wie grossern untern Aesten; die 

''kleinern seitlichen Aeste sind bald kiirzer ais der Haupt- 
stengel, bald ebenso lang, bald liinger, wodurch der Bliithen- 
stand ein sehr verschiedenes Ansehn erhalten kann. Die 
Kopfchen sind eiformig-cylindrisch, spiiter fast halbkugelig, 
etwa 4 Mm. boch, von ziegeldachartig liegenden, trocken- 
hautigen, gelblich-weissen, glanzenden, ovalen, stunipflichen 
Schuppen umgeben, von denen die innern langer und schmaler, 
lanzettlicli-spitz, in der Mitte griin und krautig, mit breitem, 
trockenhautigem, weisslichem Bandę. Die Blumchen sind 
zahlreieh, die Blumenkrone der innern dunn-rohrig, oben 
etwas erweitert, ozahnig, die der aussern fast nur wie ein 
dicklicher Kaden, welcher oben zwei- oder dreispaltig ist, 
alle ain obern Ende oft etwas weinrotlilich gefarbt. Die 
Fruchtkrone ist weiss, aus vielen leicht abfallenden, mit sehr 
kleinen Seitenspitzchen besetzten Haaren bestehend, welche 
so lang ais die Blumenkrone sind. Die Frucht schmal- 
cylindriscli, am untern Ende kaum verschmalert, oben stumpf, 
hellbraunlich, mit kleinen erhabenen Pdnktchen besetzt, sehr 
klein, etwa 0,7 Mm. lang.

Der beim Dioskorides und Plinius vorkommende Name 
G naphalium  kommt von vo yt’d(paXov, die Wolle zum 
Stopfen der Kissen; daher Wollkraut, Pflanzen mit wolligen 
Blattern, welche etwas adstringirend wirken, vielleicht Arten 
der jetzt so genannten Gattung.



Y orkom m en: In lichten Waldungen, anf Sandfeldem, 
Haiden, Triften, an Teichrandern. Strichweise durch das 
Gebiet zerstreut. Im Thiiringer Muschelkalkgebiet fehlend, 
dagegen hie und da anf Buntsandstein, so z. B. an Sand- 
felsen vor Roda im Altenburger Westkreis und beim Bahn- 
hofe daselbst, bei Schiiblau, Dorfchen Suiza, Hainbiichen, 
Gumperda, ziemlich haufig in der Suppige bei Kabla, nord- 
lich von der Leuchtenburg, bei Hummelshain, im Zeitzgrund, 
bei Wandersleben in der Nahe der Burg Gleichen, bei Motzel- 
bach, Teichroden, Teichweiden, Morla, Lichstadt, von Rudol- 
stadt nach der Haide hin, im nordlichen Thiiringen sebr 
selten, in der Flora von Sondershausen eininal im Scherfen- 
thal und eininal im Kies der Ilelbe bei Heringen gefunden 
(s. Lutzes Programm, S. 21). Die Pflanze ist sandhold und 
daher in allen kallcreichen Gegenden selten, so z. B. in 
Schwaben. In Preussen nach Fr. J. Weiss auf feuchtem 
Sandboden nicht selten, so z. B. beim Seebad Rauschen, 
bei Neukuhren, am Marienburger Werder, bei Thorn, Kulm, 
Graudenz, Danzig, Neidenburg, Fiatów u. a. O. Bei Neu
kuhren folgt die Pflanze nach Weiss nicht nur dem mit 
Flugsand iiberwehten feuchten Uferrande des kleinen Ufer- 
baches, sondern sie breitet sich auch weiter auf die hoher 
gelegenen, oft nur diinn mit Flugsand bewehten Dikmal- 
schichten aus und tritt daselbst nur einstengelig, zwerghaft, 
fingerlang auf. Die Pflanze ist dnrch alle norddeutschen 
Sandgegenden zerstreut, so z. B. in Mecklenburg bei Schwerin, 
in der Provinz Sachsen bei Magdeburg, Halle a. S. u. s. w. 
Ygl. Potonie a. a. 0., S. 169. Im Hochgebirge und im Alpen- 
gebiet selten, so z. B. im Salzburgischen nur auf Holz-



scklagen ani Gaisberg; mYorarlberg im Bied zwischen Hochst 
und Dornhnn; in Tirol auf trocknen Anbohen nm Brixen, 
bei Castelbell im Vintsehgau, bei Bożen an Graben und bei 
Terlan, Jiitten, St. Sebastian, arn Montichler See, bei Meran 
auf/Mauern auf dem Kttcłielberg, bei Untermais, Algund 
(D. B. M. 1885, S. 12).

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine empfehlenswerthe Gartenpflanze.

A bbi 1 dungen. Tafe 1 3060.
Pflanze in naturl. Grosse.





3061. Gnaphalium uliginosum L.

Sumpfstrohblume.
Syn. G. nudum Hoffin. G. aąuaticum Mili. G. medium 

0. Bauh. G. ramomm Lam. G. tomentosum Hoffin. Heli- 
chrysum uliginosum Moeneli.

Bin kaum handliohes, jahriges Pflanzchen mit vom 
Grunde aus verasteltem, ausgebreitetem Stengel. Blatter 
lanzettlich- linealisch, nach dem Grunde versełirnalert, grau- 
behaart; Kopfchen kmiuelig gehauft, beblatterte Tranben 
bildend; Priicbte glatt.

B esch re ib u n g : Die Wurzel senkrecht herabsjteigend, 
lang-spindelig, schlangelig, mit inebr oder weniger Wurzel- 
fasern, gewohnlich einfach, zuweilen schon oben astig, be Ib 
braun. Der Stengel von 3— 20 Cm. lang, sehr oft vom 
Grunde an mit aufsteigenden Aesten versehen; dadurcb er- 
scheint die Pflanze vielstengelig; oder die ziemlicb aus- 
gebreiteten Aeste erscheinen erst von der Mitte des Stengels, 
wodurcb. sie ein baumartiges Ansehen gewinnt. Stengel und 
Zweige sind rund und mehr oder weniger dicht mit einem 
weichen weissen, anliegenden Filz bedeekt, Die Blatter 
lanzettlich-linealiscb, spitz, bald breiter, bald schmaler, nach 
unten liin verschmalert, mit der verscbmalerten Basis sitzend, 
vom untersten Theil des Stengels, wo sie aber spiiter ver- 
trocknet sind, bis zu den Bltithenknaueln, welche sie diclit 
unterstiitzen, vorkommend, auf beiden Seiten mit einem feinen 
Filze bedeekt, der aber auf der Oberfiache auch zuweilen 
fehlt oder selir viel geringer ist, auf der Unterseite aber 
dichter erscheint. Die Kopfchen sitzen in den obersten Blatt-



achseln, einzeln oder zu zwei und drei und bilden so kleine, 
verkiirzte kopfehenartige Trauben, welche sieli an allen Zweig- 
spitzen befinden und an ihrem Grunde von diebter weisser 
Wolle umgeben sind. Die Hiille aus schindelig ubereinander 
liegenden, trockenhautigen Schuppen, von welchen die ausseren 
ejnU langlich - eiformige, die inneren aber eine langliche Ge- 
stalt haben und spitz sind; ihre Farbę ist braunlich gelb 
glanzend, zuweilen mit einem rotblichen Anflug in der Mitte. 
Die schmalen, gelblichen Blumehen sind nebst der Frucht- 
krone kaum so lang ais die Htille. Die Frucbt ist licht- 
braun, schmal lanzettlich-cylindriscH, kahl, mit einer aus 
wenigen backerigen, sich auseinander biegenden feinen Borsten 
bestehenden Fruchtkrone.

Y orkom m en : An feuchten, im Fruhjahr uberscbwemmt 
gewesenen Orten, an den Ufern der Seen, Flusse, Sunipfe, 
im Uferkies, auf feuchten Aeckern und Wegen, an Graben, 
in Pfutzen. Durch das ganze Gebiet verbreitet. (Vgl. D. B. M. 
1885, S. 12, 120). Nicht auf die Alpen emporsteigend, daher 
im Alpengebiet selten und auf die grosseren Tkaler be- 
schrankt.

B lu th eze it: Juli bis Herbst.
F orm en : §. pilulare Koch: Friichte kurz weich- 

stachelig. Syn. G. pilulare Wahlenb. Von Rostkow bei 
Stettin gesammelt. Zerstreut ani Oderufer bei Breslau.

/ .  glabrum Koch: ganze Pflanze kahl; Friichte glatt. 
Syn. G. miduhi Hoifrn. So in Westphalen, Hannover, Olden
burg.

A bbildungen. Tafel 3061.
Pflanze in natur!. Grbsse.





3062. Gnaphalium leontopodium Scop. 

Edelweiss.

Syn. Filago Leontopodium L. Leontopodium alpinum 
Cass. Antennaria Leontopodium Gartner. Leontopodium 
umbellatum Bluff., Ping.

Ein hochstens spannenhohes Pflanzcłien mit dauerndem 
Rhizom. Der Stengel ist unverastelt und dichtwollig. An 
der Spitze desselben befindet sieli ein einziger, ans ni eh ren 
Kopfchen gebildeter Kopf, welcher dnrch 7— 12strahlig aus- 
gebreitete Hiillblatter, die weit liinger ais der Kopf sind, 
umgrenzt wird. Die Kopfchen sind polygamisch-einhausig, 
Zwitter oder durch Yerkummerung der Narben mannlich, die 
ausseren weiblich. Die inneren Bliithen haben fiidliche, die 
ausseren an den Spitzen verdickte Iiaare des Pappus.

B esch re ibu n g : Die schwarzliche, mehrkopfige Wurzel 
treibt 3— 5 Cm. lange, yerkehrt-lanzettliche, in den Blatt- 
stiel yerschmalerte Blatter, welclie ganzrandig, stumpf, ein- 
nervig und auf beiden Piach en mit kurzem, weisslichem 
Filze l)elegt sind. Auf der Unterflache verdeckt der Filz 
das Grim der Blatter vollig, auf der Oberflache schimmert 
es durch. Der Stengel erhebt sich aufrecht von 3— 20 Cm., 
wird aber gemeinlich nur fingerhoch oder wenig hoher. Er 
ist in der Jugend durch Filz vollig grauweiss, erst im Alter 
yerkahlt er. Seine zahlreichen Blatter sitzen, haben Form 
und Bekleidung der Wurzelblatter, sind aber nur 16— 6 Mm. 
gross und gleich den Wurzelblattern 3 — 6 Mm. breit; sie 
umfassen mit ihrer Basis die Halfte des Stengels. Der Kopf



hat verschiedene Grosse, von 1— 3 Cna. Durchmesser; ebenso 
sind aucla die 5— 12 strahlenden Iliillblatter von verschie- 
dener Lange, gelien 6— 14 Mm. vom Kelche ab, sind lanzett- 
lich, weiss durch Filzhaare und immer unter einander von 
ungleicher Lange. Sie schliessen bis 12 kleine Kopfchen 
ein, deren Hiillblattchen am Grandę wollig, an der Spitze 
schwarzbraun und zerfressen sind. Die Kronen der Scheibe 
sind trichterfojmig and 5 zalinig, die des Randes rohrig, vorn 
3" bis 4zahnig. Der Griffel ist verdickt, die Fracht walzig 
und zusammengedriickt.

Y orkom m en: Auf Triften und Felsen der hochsten 
Alpen in der Nahe der Schneegrenze. Urspriinglicla durch 
die ganze Alpenkette verbreitet, aber in vielen Gegenden 
durch rohen Eigennutz fasfc ausgerottet. Im Salzburgischen 
nach A. Santer auf Felsen und trocknen steinig grasigen 
Platzen der Alpen (1900 — 2500 Meter). Steigt nur selten 
in die Alpenthaler herab, auf den Kalkalpen um Salzburg 
friiher nicht selten, im Lungau bis in die Seitenthaler, so 
bei Lessach. D. B. M. 1884, S. 50, 51, 85; 1885 S. 12. 
Zeitschr. d. deutsch. und osterr. Alpenver. 1878, Heft 1.

B ltithezeit: Juli bis September.
A nw endung: Eine der zierlichsten Pfłanzen fur alpine 

Anlagen in Garten, fur die Teppichgartnerei, fur Blumen- 
arbeiten aller Art. Sie wird jetzt vielfach von den Ilandels- 
giirtnern kultivirt, was hoftentlich ihre rohe und gewissenlose 
Ausbeutung in den Alpen beschranken wird.

A b b i ld ungen.  T a f e l  3062.
Pflanze in naturl. Grbsse.
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3063. Gnaphalium dioicum L.

Katzenpfotchen.

Syn. Antennaria dioica Gaerfcn.
Das kurze, dauernde Rhizorn bildet gestreekte, wurzelnde 

Auslaufer und dichte, polsterformige Rasen von Kopfen und 
bluhenden Stengeln. Stengel ganz einfach; Grundblatter 
verkehrt; - eifbrrnig - spatelig, oberseits kalii, riickseits scbnee- 
weissfilzig; Stengelblśitter sammtlich fast gleicb, lineal-lan- 
zettlich, an den Stengel angedruckt; Ebenstrauss endstiindigi 
gedrungen; Blattchen des weiblicben Htillkelchs gefarbt, 
stumpf, die der untersten Reilie spitz.

B escłire ibu n g : Der dunkelbraune, rundliche, dtlnne 
Wurzelstock treibt eine Menge langer, einfacher, wenig 
zaseriger Wurzeln und verastelt śich, horizontal sieli aus- 
breitend, durcli neue Auslaufer; diese sind anfangs mit Blat- 
tern besetzt, yerlieren dieselben spiiter und bringen dann an 
ihrer Spitze eine Blattrosette und bltihende Stengel; diese 
werden 6 Cm. bis selten 30 Cm. lang; sind bis auf den 
Bltithenstand einfach, unten starker oder schwach beblattert, 
und wie alle Theile der Pflanze mit einem lockeren, wolligen, 
weiclien Filz bekleidet; oben tragen diese Stengel eine kleine, 
einfache oder wenig zusammengesetzte Doldentraube von 
mannlichen oder weiblicben Kopfchen. Die untern Blatter
sind spatelformig oder lanzettlich-spatelformig, ganz stumpf 
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oder spitzlieh, stets kurz stachelspitzig, unten in den am 
Grunde sich wenig erweiternden JBlattstiel sich verschmalernd, 
auf der oberen Seite melir oder weniger grun, mit schwachem 
Filziiberzug, auf der untern dicht weiss oder gelblich seidi«- 
iilzig. Die Stengelblatter werden je hoher stehend, desto 
schmaler und kurz r̂-, verlieren die spatelige Gestalt, werden 
lanzettlich urjd iinealisch, sich spitz zuspitzend und stehen 
ganz aufrecht, fast dem Stengel angedriickt. Die Kopfchen- 
stiele sind tlieils einfach, theils wenigstens die untern noch 
mit einem Seitenzweig versehen, von einem Deckblattchen 
unterstiitzt, bei der weiblichen Pfianze langer, wohl bis 
2 Om. lang. Die mannlichen Kopfchen sind mehr rundlich, 
die ausseren Hullblatter lanzettlich-linealisch, weissfilzig, die 
innern langer, am obern Ende trockenhautig, weissrothlich 
oder roth gefarbt, gleichsam strahlend, indem ilir oberer 
eirund-spateliger Theil nacli aussen gebogen ist. Die Bliiin- 
ehe.. derseiben sind kaum langer ais die Hiille, unten wal- 
zenformig, nach oben fast glockenformig sich erweiternd, 
mit regelmassig funftheiligem, ausgebreitetem Saume, meist 
von weisser Farbę; sie enthalten 5 verwachsene braunlich- 
geibe, etwas hervorragende Staubbeutel und einen faden- 
formigen kurzeń Grille 1 mit kopfformiger Narbe; sie sind 
umgeben von einer lieihe wenig kiirzerer, nach oben lan- 
zettlich erweiterter, von kleinen Stachelharchen besetzter, 
weisser Borsten, welche der Fruchtkelch der nie zur Aus- 
bildung gelangenden kurzeń, cylindrischen Frucht sind. Die 
weiblichen Kopfchen sind langer und oben mehr convex, die 
ausseren Ilullblattchen sind wie bei den mannlichen, aber die 
irmeren mehr lanzettlich-spateliormi<*'O



Y orkom m en: Auf trocknen, sandigen, sonnigen oder 
schwach beschatteten, begrasten Flachen, auf Haiden, an 
Abhiingen, in Nadelwaldungen. Dnrch den grossten Theil 
des Gebiets verbreitet. Im Salzburgischen nach A. Sauter 
auf trocknen Hiigeln, Wiesen, Waldsohlagen, Nadelwaldern 
der Thśiler und Berge bis 1900 Meter. In den bairiscben 
Alpen nach Prantl bis 2020 Meter. Sie ist bis an die Adria 
verbreitet, so z. B. noch auf dem Karst unweit Gorz (O. B. Z. 
18(53, S. 388; D. B. M. 1885, S. 12).

B liith eze it: Mai bis Auerust.
A nw endung: Ein sehr niedliches Gartenpflanzchen, zu 

Einfassungen und fur die Teppichgartnerei sehr empfehlens- 
werth. Frtiher wurden die Blumen gegen Lungenkranlcheiten 
angewendet in Form einer 0onserve und eines Sirnps (F lores  
G naphaliis H isp idu lae  s. P ed is  cati). Ein alter Aber- 
glaube, jetzt mehr Volksbelustigung, liisst die Blumen ain 
Himmelfahrtstage vor Sonnenaufgang pfliicken und zu kleinen 
gegen den Blitz schutzenden Kranzen fłechten.

Abbi ldungen.  Tafeł  3063.
Pflanze in naturl. Groase.



3064. Gnaphalium carpathicum Wahlenb.

/ /  Karpathen - Katzenpf otchen.

Syn. G. alpinum Hoppe (Sturm’s Flora, Heft 38, G). 
G. alpinum Willd. Antennaria carpathica Bluff. Fing.

Der yorigen iihnlich. Die Wurzel ist mehrkopfig, der 
Stengel treibt keine Auslaufer und ist yollig unyerastelt. 
Die Blatter sind lanzettlich, nach der Basis yersehmalert, 
beiderseits weisswollig, dreinervig, die untersten stumpf, die 
oberen spitz. Die Bliithenkopfchen bilden einen Ebenstrauss, 
welcher aber nur aus wenigen, dicht beisammen stehenden 
Kopfchen bestebt. Die Blattchen des Hiillkelchs sind spatel- 
fórmig, doeh die innern lang zugespitzt und trockenbautig. 
Die Bliithenkopfchen sind zweihausig, die Kronen rohrig und 
ozahnig. Die zwitterigen Bliithchen haben einen unvoll- 
kommenen Grriffel, die weiblichen Bliithen einen zweischen- 
keligen GriiFel. Der Pappus der weiblichen Bliithen besteht 
aus fadenlormigen Borsten, der der mannlichen Bliithen aus 
oben yerdickten Borsten.

B esch re ibu n g : Hinsichtlich der Bliithen und der Ge- 
staltung der Pflanze uberhaupt bildet das G naphalium  
d io icu m  mit dieser Species eine besondere Rotte, die sich 
von den iibrigen durch die Art der Bliimehen unterscheidet, 
die hier in einem Kopfe entweder sammtlich zwitterig oder 
sammtlich weiblich sind. Beide Species haben, bei aller 
Aehnlichkeit, doch das Yerschiedene, dass Gn. d ioicum  
im mer, auch im diirrsten Boden, Auslśiufer hat, welche diese
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Species niemals besitzt. Auch sind die Kelchbliitter bei 
Gn. d ióicum  entweder weiss oder rosa, diese dagegen stets 
olivenbraun. Die 'Pflanze wird nur 5— 15 Cm. lioch, die 
Wurzelblatter sind weit langer und breiter ais die Stengel- 
blatter, auch vorn abgerundet. Im Bezug auf die Stellung 
der Kopfchen, dereń Zahl zwischen 2 und 5 ist, giebt es 
2 Yarietaten; bei der ersten Yarietat, Gn. carpath icu m  
sind sie etwas gestielt, bei der zweiten, Gn. a lp inum , 
vollig sitzend.

V orkom m en: An feuchten, felsigen Orten der liochsten 
Alpen. Diirch die ganze Alpenkette yerbreitet. Im Salz- 
burgischen nach A. Sauter an grasigen Gehangen, besonders 
auf den Schieferalpen und Urgebirgen von 1900— 2500 Meter, 
so z. B. ani Gaisstein, in der Zwing, auf den Kapruner Alpen, 
auf dem Speyereck, der Schaferalp, dem Goldriegel, im Lungau, 
seltner auf den Kalkalpen ais z. B. am Nebelsberg, auf der 
Grab- und Reiteralp, im Tannengebirg. Im bairischen Hoch- 
land nach Prantl auf Alpenwiesen von 2000— 2360 Meter, 
yerbreitet in den Algauer Alpen, auf dem Mittelstock nicht 
beobachtet, auf dem ostlichen Alpenstock in den Hundstod- 
gruben, auf dem kleinen Teufelshorn, am Brett und Schneib- 
stein; zerstreut durcli Tirol. D. B. M. 1884, S. 50; 1885, 
S. 12.

B liith eze it: Juli, August.
A n w en du n g : Wie bei der yorigen.

Abbildungen. Tafel 3064.
Pflanze in naturl. Grosse.



Perlen - Katzenpfotchen.

Syn. Helichrysum margaritaceum DC. Antennaria 
margaritacea R. Br.

Das dauernde Rhizom treibt Auslaufer und einen auf- 
rechten, 1/2 Meter hohen, nach oben iistigen Stengel. Bliitter 
ziemlich gedriingt steliend, linien - lanzettformig, zugespitzt, 
riickseits filzig. Die Bluthenkopfe stehen in einer Dolden- 
traube, sind lialbkugelig und ihre stumpfen Hlillblatter sind 
schneeweiss und glanzlos. Es giebt Exemplare mit zwitte- 
rigen und mit weiblicben Blutbenkopfen. Die zwitterigen 
haben fadlicben Pappus und am Rande einige weiblichen 
Bliithen; die weiblichen Kopfe haben an der Spitze etwas 
yerdickte Haare des Pappus und in der Mitte wenige Zwit- 
terbluthen.

B eschreibuna : Der Wurzelstock liegt schief oder 
wagrecht im Boden, treibt Auslaufer und einen oder mehre 
nicht ganz federkielstarke Stengel, welche aufsteigend oder 
aufrecht und sehr blattreich sind, einen dichten, weichen 
Filziiberzug haben, eine fast strohgelbe Farbę besitzen und 
30 Cm., auch wohl 60 Cm. Hohe erreichen. Im Querschnitte 
ist der Stengel fast stielrund. Die Blatter werden 4— 8 Cm. 
lang, sind halbumfassend, den Blattern der Mandelweide oder 
der Korbweide ahnlich, doch immer ganzrandig, mit den 
Randem spater zuruckgebogen, aut der Oberflache tiefgriin





mit Filzflocken, welche spater verscliwinden, auf der Unter- 
flache durch dichten F i Iz weissgrau, mit einem starken Nerven 
durchzogen. Der Stengei verastelt sieli an der Spitze, wo 
er eine Doldentraube von dichtgestellten Bliithenkopfen ent- 
wickelt, welche 3— 8 Cm. und zuweilen auch dartiber in 
Hohe und 1— 8 Cm. in Breite misst. Die Bluthenkopfe 
haben den Umfang der Erbsen; sie sind fast kugelig, ihre 
Hiillkelchblatter besitzen eine milcliweisse, glanzlose Farbę, 
sind verkehrt-eifórmig, oben etwas geschlitzt, baben an der 
Basis einen kaffeebraunen Flecken und sind so lang ais die 
Bluthen. Letzte sind von einem gleicblangen, unter dem 
Yergrosserungsglase geflederten Pappus umgeben. Die Zwitter- 
bliitben haben eine schone goldgelbe Farbę, eine lange Dobre 
und einen glockigen Saum mit 5 spitzen Zipfeln; die weib- 
lichen Bluthen dagegen sind bis zur Spitze rohrenformig 
und am Saume bloss gezahnelt, auch etwas tiefer gelb in 
der Farbung.

Y orkom m en: Hoppe giebt an: (Stunns Flora, Heft 38, 
No. 3): auf Gebirgswiesen von Baiern und Salzburg. Die 
rierte Auflage unserer Flora fiihrt ausserdem an „am Prass- 
berg im wiirttembergischen Algau unfern Wolfegg.“ Koch 
sagt in der ersten Auflage der Synopsis (1837): Salzburg, 
Oberbaiern, Wiirttemberg, Sudscliweiz. In der dritten Auflage 
(1857) sagt er dagegen, die Pflanze komme im Gebiet 
nirgends wild und auch nirgends eingebiirgert vor, ebenso 
im Taschenbuch. A. Sauter (Flora von Salzburg 1879, S. 54) 
sagt: Ilie und da in Baumgarten, auf Grabem und auf Felsen 
oder Schutt yerwildert, am Spunberg oberhalb Yigaim bei 
Hallein, am Grodiger Thbrl, bei Moosham im Lungau, im



Wald iiber der Au in der Abtenau nicht selten, kaum wild, 
bei Neumarkt. Prantl (Flora von Baiern 1884, S. 494) sagt: 
Hohenschwangau, Befnried, Tolz, Miesbach, Ulm, Deggen- 
dorf, verwilderŁ Hau,smarni (Flora von Tirol 1854, Bd. 3, 
S. 1202) erwiihnt die Pflanze nur im Anbang nnter der 
Rubrik: „zweifelhafte oder irrige Angaben“ : Schweiz, Tirol 
(Laicharding)! In der Schweiz nach Moritzi nur liie und da 
in Gar ten. Ans allen Angaben gehfc hervor, dass die Pflanze 
hie und da yerschleppt wird, meist ais unbestandiger Fliicht- 
ling, bisweilen aber auch dauernd sich ansiedelnd. Herr 
Erwin Frueth schreibt mir am 27. Oktober 1883: „Nicht 
weit von diesem Standort (Karchersche Eisenwerke zwischen 
dem Mancebach und der Landstrasse unweit Metz) in einer 
jetzt verwilderten Anpflanzung links oben am Walde breitet 
sich G naphalium  m argaritaceum  alljahrlich mehr aus. 
Da sich die sclione Composite nur an dieser einzigen Stelle 
vorfindet, so scheint sie ehemals ais Zierpflanze gezogen 
worden zu sein.“ Die Pflanze stammt aus Nordamerika und 
Nordasien und kommt auch in Belgien (Liittich), England 
und Siebenbtirgen verwildert vor.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine praclitige Gartenpflanze, die in 

jedem guten Gartenboden wachst und sich leicht durch 
Theilung des Rhizoms vermehren liisst.

Abbi ldungen. Tafel  3065.
Oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse.





3066. Helichrysum arenarium DC.
Sand - Strohblume.

Syn. Gnaphalium arenarium L.
Das ,kurze, dauernde Muzom ist bei kraftigen Pflanzen 

yielkopfig und treibt aufrechte, am Grandę aufsteigende, 
krautige, locker beblatterte und wie die Blatter filzige 
Stengel. Grundblatter yerkehrt-eiformig-lanzettlich; Stengel- 
bliitter lineal-lanzettlich, die unteren stumpf, die oberen spitz- 
lich; Ebenstrauss zusammengesetzt.

B esch re ibu n g : Die Wurzel yielkopfig, walzenrund, 
braun, starkfaserig. Die Stengel aufsteigend, bis 30 Cm. 
hoch, einfacb, stark weisswollig, beblattert. Die unteren 
Blatter breit yerkehrt-eilanzett- oder spatelfórmig, die oberen 
meiir linienformig, stengelumfassend, żart filzig, graugrun, in 
einer selten yorkommenden Abart dnnkelgriin, fast kahl. Die 
Bliithen steben am Ende des eine doldentraubige, gedrangte 
Rispe bildenden Stengels, ohne von Deckblattern unterstiitzt 
zu sein und sind von langlich lrreiselformigem oder ovalem 
Bau. Der gemeinschaftliche Kelch besteht aus mehrfacłien 
Reihen von pergamentartigen, dachziegelig tibereinander- 
gelegten Schuppen von glanzender, meist goldgelber, oder 
auch blassgelber, oder zum Tbeil oder ganzlich pomeranzen- 
gelber Farbę. Die nach aussen und unten stelienden sind 
oval-rundlich, die inneren und oberen spatelfórmig, oft etwas 
gewellt oder geschlitzt. Nie zeigen sicb denselben Bluthcheu 
eingemiscbt. Die letzten sind gold- oder pomeranzengelb, 
sammtlich rolirig mit fiinfspaltigem Saum, die randstandigen
weiblich, die scbeibenstiiiidigen Zwitter. Die Krone des 
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ovalen Samens ist fast von der Lange der Blnmenkrone und 
besteht aus einreihigen, scharfen, zitronengolb gefarbten 
Borsten. Der Fruchtboden ist flach und nackt.

Von G naphalium  unterscheidet sieli die Gattung H eli- 
ch r jsn m  dafcb sparsame einreihige, weibliche Randbliithen.

V orkom m en: An sonnigen, sandigen Abhangen, auf 
Sandsteinfelsen, auf sandigen Feldern, an Waldrandern, an 
Boschungen, Dammen und Eisenbahnkorpern, an Wegen, auf 
Haiden, in Nadelwaldungen. Die Pfłanze ist in Sandgegenden. 
durch den grossten Theil des Gebiets verbreitet, in Kalk- 
gegenden dagegen fehlt sie ganzlich, so z. B. im schwabi- 
schen und thiiringischen Kalkgebiet. In Schwaben kommt 
sie nur am Michaelsberg bei Brackenheim und bei Laufen 
vor. In Thuringen ist sie auf einige Punkte des Bundsand- 
steingebiets beschrankt, so z. B. Rothenstein, am Felsen 
hinter Schwarza bei Rudolstadt, Neue Schenke, Laasdorf, 
Dorf Suiza, Bockedra, Roda, Kabla, Werrathal bei Herda, 
Martinrode, Singen, Teichroden, Teichweiden, Kircbhasel; in 
der Provinz Sachsen z. B. haufig bei Halle, besonders in der 
Dolauer Haide bei Granau u. a. 0 ., zwischen Krollwitz und 
der Haide, sparlich bei Allstedt; haufig in dem sandreiehen 
Konigreich Sachsen, so z. B. auf der ganzen Strecke zwischen 
Leipzig und Dresden schon an Bahndammen und Boschungen, 
wie z. B. bei Riesa, Oschatz, Dahlen u. s. w. In der Ltine- 
burger Haide gehort sie zu den Charakterpflanzen (vergl. 
Steinvorth’s Programm, S. 5). Yergl. auch: D. B, M. 1884, 
S. 117; 1885, S. 27; 1886, S. 3. Lutzes Programm, S. 10. 
Im Erzgebirge fehlt sie, in Hessen an Kalkhiigeln zwischen 
Rotenburg und Heinebach, am Niederrhein in der Rhein-



provinz, bei Laach und Bingen; im Saarthal bei Ensdorf und 
auf dem Littermont bei Saarlonis, im Sauerthal zu Echter- 
nacberbruck, in der bairischen Pfalz bei Homburg. In 
Preussen nach Er. J. Weiss stellenweise durch’s ganze Gebiet, 
sowohl gelb ais orange bliihend mit TJebergangen, so z. B. 
bei Konigsberg, Fischhausen, Neukuhren, Pillau, Darkehmen, 
Guttstadt, Lyk, Dentsch Crone u. s. w.

B lilth eze it: Juli, August.
A n w en du n g : Eliedem wurden die schwach zusammen- 

ziehenden Bluthenbiischel (F lor. S toech ad os eitrinae) zum 
Arzneigebrauche gesammelt. Ihre Wirkungen gegen Ver- 
stopfungen, Wiirmer, Gelbsucht u. s. w. haben neuere Yer- 
suche aber nicht bestatigt. Ausserdem dient das Kraut ais 
ein Mittel gegen Motten. Ais Yiehfutter kommt die Pflanze 
nicht in Betracht. Man bedient sich der Bliithen, da sie 
unverwelklich sind, zu Kranzen und sonst zur Zierde.

Der Narne ist griechischen Ursprungs und l'kl%ovaov 
(Helichryson) kommt schon bei Theophrast und Dioscorides 
vor und scheint yon r j l i o ę  (helios) Sonne, und % Q V O 'd ę  (chrysos) 
Gold, liergeleitet werden zu mtissen.

Form  en: Gewohnlich ist das Kopfchen schon citrouen- 
gełb, sie weicht aber ab mit an den Enden rothen Hiill- 
kelchblattern, seltner mit blassgelben Kopfchen.

A nm erkung: An der Siidgrenze, in Istrien und bei 
Fiume, findet sich das ahnliche aber sehr schmalbiatterige:
H. angustifolium DC.

Abbildungen. Tafel  3066.
AB Pflanze in naturł. Grosse.



3067. Doronicum Pardalianches L. (Yar. /?.) 

Gemswurz.

Syn. Doronicum Matthioli Tausch. D. latifolium Clus.
Das dauernde Rhizom treibt nnter der Erdoberliiiche 

verlangerte, dunne, am Ende zuletzt knollig yerdickte, blatter- 
tragende und wiederurn auslauferbildende Auslaufer und einen 
5/2 Heter hohen, aufrechten, etwas entfernt beblatterten 
Sfcengel. Bliitter eiformig, ziem lich stnmpf, geziihnelt, die 
grundstandigen langgestielt, tief herzformig, die mittlen 
Stengelblatter geohrelt-gestielt, die oberen sitzend, nm- 
fassend; Fruchtboden zottig.

B esch re ibu n g : Der etwas langliche, sich aber dem 
Rundlichen nahernde Wurzelstock ist geringelt, liegt schief, 
treibt mehre Wurzelfasern und dunne Sprossen. Die Wurzel- 
blatter stehen auf langen Stielen, welche gerinnelt und mit 
kurzeń Haaren besetzt sind. Der Stengel wird 30— 60 Cm. 
hoch und hoher, steht aufrecht, ist gefurcht, kurz- und 
scharfhaarig, hohl und sendet oben mehre (2—-3) einfache 
Aeste aus, wovon die obersten den Stengel iiberragen. Seine 
untersten Bliitter sind wie die Wurzelblatter gestielt; dann 
kommen gestielte Bliitter, dereń Stielbasis mit Aehrchen 
begabt ist; oben umfassen sie den Stengel mit herzformiger 
Basis. Sie nehrnen nach oben an Gros.se und Breite ab, die 
obersten sind vollkommen lanzettformig, ohne herzformige 
Basis. Alle Bliitter sind geziihnelt und feinbehaart. Der 
HUllkelch besteht aus vielen, in 2 Reihen stehenden, lang





zugespitzten, wimperhaarigen Hiillblattchen, welche die 
Blumenscheibe, nicht aber den Strahl (die Randbliithchen) 
an Grrosse Iibertreffen. Die Scheibenbliithchen sind dimkler 
in Farbę ais die Randbliithchen, die letzten endigen mit 
3 Zahnchen. Die Staubbeutel der weiblichen Randbliithen 
sind oft theilweise ausgebildet zu sehen.

Y orkom m en: In Gebirgswaldungen, auf Bergwiesen 
imd Alpmatten. Sehr zerstreut durch das mittle nnd siid- 
liche Gebiet, im nordlichen sehr selten nnd vereinzelt. 
Schweiz; Krain; Oesterreich; Bohmen; Baiern; (Sturm, 
Hett 2 1 , Tafel 16 fuhrt anch Salzburg an, was wohl auf
D. austriacum  Jaccp zu beziehen ist); Schwaben; Rhein- 
gebiet, namentlich Elsass, Oberbaden, Drachenfels in der 
Rheinpfalz, Winningen an der Mosel, Wetterau, Frankfurt 
a. Main, Taunus, Trier, Limburg; selten in Hessen am 
Emanuelsberg bei Rotenburg, an der Landsburg bei Allen- 
dorf, im Hangenstein bei Giessen. Eingebtirgert z. B. bei 
Sondershausen und Hamburg. In Oberschwaben wild in den 
Waldungen des Ilohentwiels, auf der Alb am Michelsberg 
bei Ulm verwildert in einer Hecke. In Baiern am Regen 
bei Regensburg, bei Lich ten,stein, Erlangen, Rosclilaub und 
Wurgau bei Bamberg, Unfinden, Schwanberg, Kitzingen, 
Gutenbergerwald und Edelmannswald, in der Pfalz zwischen 
Diirkheim und Kaiserslautern. Im Lohe bei Sondershausen 
(Lutze’s Programm, S. 13) und von Dennstadt im Lohholz- 
chen an der lim bei Weimar gefunden.

B lilth eze it : Mai, Juni.
A nw endung: Die stisslich gewiirzhaft sclimeckende, 

aber geruchlose Wurzel wurde friiher ais R ad ix  D o r o n ic i



hiiufig angewendet. Sie ist weifc kur zer und weit undeut- 
licher gegliedert ais die des ahnlichen D oroiiic im i scor- 
p io id es , nahert sich mekr der kugeligen Form ais der lang- 
gestreckten. Ilir Krafte stimmen mit den Wirkungen der 
A r ni ca ijbbrein, sind aber nur schwacher und deshalb ist 
sie jetzt fast ausser Gebrauch. Weit bekannter ist sie aber 
dem Gartner, weil sie ihm schon im Mai eine schone Zierde 
fur das Blumenbeet giebt.

Matthiolus hielt diese Pflanze fiir das A co ni tum P ar- 
da lian ch es des Dioscorides, wurde aber von Gesner wider- 
legt, welcher ihre wenig giftigen Eigenscbaften bewies. 
D oron icu m  hiingt mit d oron , Geschenk, Opfer, zusammen, 
und p a rd a lian cbes , Partherwiirger, kommt von jraqdaXig, 
Parther und ayym, ich wiirge.

Abbildungen. 'kafel 3067.
Pflanze in natiirl. Grosse.





3068, Doronicum scorpioides Willd.
Wegbreit- Gemswurz.

Syn. D. plantagineum Ilth. D. Pardalianches Sowerby.
Von der vorigen unterschieden durch das kurze, wage- 

rechte lihizom, welches keine Auslaufer treibt. Grundblatter 
an der Basis abgerundet oder abgeschnitten oder undeutlich 
herzformig, in den Blattstiel ein wenig vorgezogen; Frueht- 
boden zerstreut behaart.

B esch re ibu n g : Der Wurzełstock liegt ziemlieh wage- 
recht, ist an der Spitze stumpf und hat viele Wurzelfasern, 
die sieh spater sehr verlangern. Der Stengel steht aufrecht, 
ist streifig-gefurcht, innen hohl, nur unten mit kurzeń Iiaaren 
bekleidet, sonst kalii und nach oben veriistelt. Die oberen 
Aeste iiberragen den Stengel und die ganze Pflanze erreicbt 
iiberhaupt eine Hohe von 45— 60 Cm. Die Wurzelblatter 
liaben 10 Cm. lange, rinnige Stiele und 7— 12 Cm. lange, 
5— 6 Cm. breite Blattftachen, welche mit den Bliittern der 
P lan tago  m edia einige Aelmlichkeit haben. Die Stengel- 
blatter messen mit dem geHiigelten Blattstiele, welcher den 
Stengel durch die ohrenformige Erweiterung herzformig um- 
fasst, 12 Cm. und daruber, ganz oben jedoch sind sie klein 
und stiellos. Alle Blatter sind gezahnelt-zottig und hell- 
grtin. Die Schuppen des Anthodiums sind lanzettformig, 
pfriemlich-zugespitzt, dreinervig, drusig-gewimpert und langer 
ais die Bluthenscheibe; die Rbhrenbliithchen der Scheibe sind 
etwas dunkler in Farbę, die Randbliitlichen an der Spitze



dreiziihnig und an Zahl ziemlich so viel ais Schuppen des 
Anthodiums, namlich 45— 50. Der Boden der Scheibe ist 
zwischen den Grubchen feinhaarig. Die Frilclite der Rand- 
bluthen sind scharfgefurcht, haarkronenlos und kalii; die der 
Scheibe haben eine scharfe Haarkrone und sind in Yer- 
grosserung feinhaarig.

Yorketnm en: Die Pfłanze kommt im siidlichen Europa, 
besonders in Spanien wild vor. Ln Gebiet findet sie sich 
nur in Garten und gelegentlich aus solchen yerwildert. So 
fand Kotli sie (nach Koch in Sturm s Flora) haufig in einem 
Obstgarten bei Blumenthal im Bremischen und beschrieb sie 
(Tentamen Florae germanicae) unter dem Namen D. p lan ta - 
gineum . Koch zweifelt aber an der Richtigkeit dieses 
Standorts, weil Roth in seinem Manuale denselben wegliisst. 
Auf dem Saleve bei Genf, wo Gaudin unsere Pflanze angiebt, 
wachst nur D. P arda lian ch es L. Yergl. dariiber Lohrs 
Kritik im Archiv der Pharmazie, Bd. 273, S. 291; Reichen- 
bachs Icones, Bd. 16, S. 83; Hausmann, Flora von Tirol, 
S. 1202.

B llith eze it : Mai.
A nw endung: Eine sehr empfehlenswerthe Staude fur 

den Blumengarten. Sie liebt wie alle Arten dieser Gattung 
lockeren, nahrhaften Boden und lasst sich durch Theilung 
des Rhizoms leicht vermehren.

Form en: Sie variirt mit flaumigen und mit kahlen 
Fruchtknoten der Randbluthen.

A bbildungen. Tafel 3068.
P(iar.ze in naturl. Grossa.
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3069. Doronicum cordifolium Stemberg. 
Herzblatt - Gemswurz.

Syn. D. caucasicum M. B. D. orientale Adams. D. 
Columnae Ten. Arnica cordata Wulf. D. Pardalianches 
Alschinger. D. cordatum Schultz Bip.

Das dauernde, schiefe, abgebissene Rhizom treibt auf- 
strebende Wurzelkopfe und aufrechte, tiber spannenhohe 
Stengel. Blatter fast kahl, rtickseits duftig. Die Wurzel- 
bliifcter sind sehr langgestielt, tief herzformig und gezahnt, 
die unteren Stengelblatter umfassen den Stengel mit Oehr- 
chen und sind verkehrt-eiformig, die oberen herzformig und 
sitzend. Der Stengel triigt (in der Wildniss) nur 1— 3 lang- 
gestielte, grosse, goldgelbe Bliithenkopfe, dereń Hiille fast 
nur !/.( der Blumenlange besitzt. Der Fruchtboden ist haarig.

B esch re ib u n g : DieseSpecies ist eine unserer schonsten 
Compositen, die man, wegen ihrer grossen, fast 5 Cni. im 
Durchmesser haltenden Bliithenkopfe sehr lhiufig in Giirten 
sieht. Sie unterscheidet sich von D oron icu m  P a rd a li
anches besonders durch 3 Merkmale: 1) bildet der kurze 
Wurzelstock durch jungę Sprossen einen Busch, kriecht also 
nicht und seine dicht stehendeu Wurzelblatter treiben des- 
halb auch langere Stiele, um nicht gegenseitig in ihrer 
Funktion gehindert zu werden. Diese Stiele haben an 
Exemplaren, welohe tiber 30 Cm. hoch sind, zun eilen 15 Cm. 
Lange und tragen ein 5 Cm. langes Blatt; an kleineren 
Exemplaren von 15 Cm. Hohe messen sie nur 5 — 10 Cm.
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Lange. 2) fi ml et man weder am Stengel noch an den 
Blattern eine rauhe Behaarung, wie das bei I). P ardali- 
anches^-der Fali ist, sondern die Harchen, wenn sie vor- 
handen sind, stehen einzeln und sind sehr fein, dadurch be- 
kommt die ganze Pflanze ein mehr kohlartiges Ansehen. 
Auch bat der Stengel gemeinlicli wenig Blatter und nur 
1— 2, selten 3 Bliithen, was aber bei Kulturpflanzen sieli 
aedert, wo man an einem Stengel bis 8 Błutlien findet. 
3) sind die Bliithenkopfe, dereń Stiele iiber die Hiilfte der 
Pflanzenhohe messen, so gross, da.ss der Hiillkelch nicht die 
Halfte, wie das bei D. P arda lian ch es der Fali ist, sondern 
fast nur ein Drittel der Blumenlange misst. Der Frucht- 
boden ist iibrigens ebenso haarig wie bei D. P arda lian ch es 
nnd die Friichtcheri sind haarig oder fast oder ganz kahl.

Y orkom  men: An felsigen Orten und in Felsspalten der 
Alpen. Von Tirol durch Salzburg und Steiermark bis nach 
Oesterreich. Im Salzburgischen nach A. Sauter in mit Moor- 
erde geflillten Kliiften und im Gerolle der Kalkalpen trupp- 
weise, von 1700 — 2000 Meter, sehr selten, ais z. B. am 
Tannengebirge unter der Tennalp, auf dem Nebelgebirge 
nnd den Loferer Alpen. In den bairischen Alpen nach 
Prantl von 1330— 2020 Meter im ostlichen Alpenstock: auf 
der Mittereisalp, Blaueis, Watzmannscharte, Oberlahneralp, 
Endsthal. In Tirol an felsigen, schattigen Orten der Kalk
alpen: im Pusterthal auf der Kerschbaumeralp bei Lienz, auf 
den Alpen sudlich von Innichen, am Schleern, im Mons- 
berge, Spinale, Yalsugana, auf dem Steinberg im Unter- 
innthal aul der Loferer Seite. In einzelnen Stocken auf 
dem Gaualgesheimer Berg bei Bingen angepflanzt.



B llith eze it: Jnni bis August.
A nw endung: Eine der schonsten Arten fiir die Garten- 

kultur. Sie lasst sich audi treiben, wenn man sie im 
September in gute Gartenerde in Topie pflanzt, an einen 
frostfreien Ort und Ende Januar an das Fenster eines massig 
warmen Zimmers oder Glashauses stelłt, so dass sie im 
Februar zur Bliithe gelangt.

A n m erk u ng : Doronicum macrophyllum Fischer (in 
Hornemanns Supplementum Horti Hafniensis, S. 100) stammt 
aus Asien und komrnt bei uns nicht wild vor.

Koch sagt dartiber in Sturnus Flora, Heft 80, No. 7:
Die hier dargestellte Pflanze ist zwar eine auslandische, 

ihre Darstellung ist aber uvn so nothwendiger, um namlich 
zu zeigen, dass auf sie der Nanie von Linnes D oron icu m  
P a rd a lia n ch es mit Unrecht iibertragen wurde. Sie wiichst 
auch nicht in der Schweiz, wohin man sie versetzt hat, 
sondern wurde nach De Candolle a. a. O. in Persien auf 
feuchten Stellen des Berges Karagiol in der Provinz Karabagh 
von Szowitz gefunden. Ohne Zweifel ist dieser Standort der 
richtige, da, wie De Candolle anfuhrt, die Pflanze ilmi von 
Fischer sełbst mitgetheilt wurde, von welchem auch Horne- 
mann seinen Samen erhielt. In Links E n u m eratio  H orti 
b e ro lin en s is  steht die Autoritiit „Bernhardi“ durch ein 
Yersehen hinter dem Worte Doronicum macrophyllum..

A bbildungen. T afel 40(59.
Pflanze in natarł. Grosse.



3070 . Doronicum austriacum Jacq. 
Oesterreichische Gemswurz.

Syn. Arnica austriaca Hoppe (Sturm’s Flora 38, 16).
Rhizom dauernd, abgebissen, ohne A.uslaufer, ohne 

Grundblatter; die 1— 2 untersten Stengelblatter weit kleiner 
ais die folgenden, spatelformig, sehr kurzgestielt, der Stiel 
herzformig gefłiigelt und durch die Fliigel stengelumfassend. 
Die oberen Stengelblatter sind eiformig, laufen spitz zu und 
verschmalern sieli ani Grunde in den Stiel, welcher den 
Stengel mit seinen breiten Fliigeln umfasst. Die obersten 
Blatter dagegen sitzen, umfassen durch ihre herzformige 
Basis den Stengel und laufen lanzettlich aus. Die Blumen- 
kopfe sind gross, die Scheibenbluthen sind so lang ais die 
Hullblatter und dunkelgoldgelb, die Randbluthen einige Cm. 
lang und rein goldgelb.

B esch re ibu n g: Man findet nur 1, 2 oder wenige 
Blatter, welche aus dem Wurzelstocke kommen. Diese sind 
langgestielt, zuweilen 15 Cm. hoch und haben eine herz- 
formige Platte, welche beiderseits kurzbehaart, am Rande 
ausgeschweift-gezahnt ist und 5— 10 Cm. Lange, 4 bis gegen 
8 Cm. Breite misst. Der Stengel wird Y2— 1 Meter hoch; 
er ist kantig, feinhaarig und seine Blatter, welche unten, 
nahe dem Grutide, dichter stehen und bis 5 Cm. lang und 
dariiber sind, werden nach oben immer kleiner und stellen 
sich immer weitlaufiger. Er theilt sich gemeinlieh in drei





Stiele, welche blattlos sind und einen einzigen Bluthenkopf 
tragen. Dieser bat 6 Cm. im Durchmesser. Seine Iliill- 
bliitter sind lineal, lang zugespitzt, bewimpert und, gleich 
dem obersten Ende der Bluthenstiele, dicbt drusig behaart. 
Sie haben fast 1 Cm. Lange, ihre Wimperhaare sind vor- 
warts gerichtet und gewohnlich wird die ganze Hiille no cli 
von 1— 2 nahe geriickten Deekblattern gedeekt. Die Scheiben- 
blumen sind so lang ais die Hiille, die Strahlenb lumen 
messen gewoknlich 3 Cm., sind mit 5 Nerven durchzogen 
und an der Spitze 3zahnig. Wie bei allen Doronicumarten 
haben aucli hier bloss die Friichtchen der Scheibenbliimchen 
einen mehrreihigen haarigen Pappus und die der Rand- 
blumchen sind ohne Pappus.

Y orkom m en : Auf lichten Waldplatzen mit humus- 
reichem Boden, auf Waldsclilagen, an Waldriindern in sub- 
alpinen Gegenden. In Tirol; Salzburg; Steiermark; Krain; 
Oesterreich; Mahren; Bobmen; Sehlesien. Im Salzburgisclien 
nach A. Sauter auf lockerem Boden, auf schattigen Wiesen, 
an Zaunen und Waldrandern der Alpen, yorzuglich auf Kalli, 
von 1300— 1600 Meter, selten bis 800 Meter lierabsteigend, 
so z. B. am Hirschbichl, Ahomalpen unterm Rossfeld, 
Eschenau, Pusch, Grossarl, Rauris, im Nassfeldthal (D. B. M. 
1885, S. 180). In den bairischen Alpen nach Prantl in 
Waldungen des Alpenstockes von 1180— 1210 Meter: Eis- 
kapelle, Rothwand, Rossfeld, verbreitet im bairischen Wald; 
in Tirol imi Kitzbiiliel (4 — 6000 Puss), Bergwiesen auf der 
Zoch und Laserzeralp bei Lienz, Hofalp, mittle Region des 
Peitler bei Brixen, Alpen um Trient, am Baldo u. s. w. In 
Sehlesien auf dem Glatzer Schneeberg bis in den Klessen-



grand and Wolfelsgrund herab, im mahrisehen Gesenke am 
Altvater, Leiterberg, im oberen Oppathal, auf der Brtinnel- 
iieide. im Kessel, Barania, Kamitzer Platte bei Bielitz, Babia 
Góra.

B1 ii t h e i t : Juni bis August.
A n w en du n g : Wie bei den iibrigen Artem

A bbildungen. Tafel 3070.
AB Pflanze in natfirl. Grosse.
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3071. Aronicum Clusii Koch.
Alpen-Gemswurz.

Syn. Doronicum Clusii Tausch. Aronicum Doronicum 
Reichb. D. hirsutum Lam. Arnica Doronicum Jacq. Arnica 
Clusii Ali. Arnica styriaca Yill. Orammarthron biligulatum 
Cass.

Das kurze, dauernde, scłmppige Rhizom łiegt wagerecht 
oder schrag im Bodem Stengel hohl, aufrecht, spannenhoch, 
einfach und nebst den Blattern durcb langgliedrige, spitze 
Haare mehr oder weniger rauhhaarig. Die Wnrzelblatter 
sind langlich, verlaufen allmahlig in den etwas gefliigelten, 
langen Blattstiel; die Stengelbliitter sind unten am Stengel 
gestielt, oben sitzend und umfąssend; sammtliche Blatter 
sind mehr oder weniger deutlich am Rande mit Bucht- 
zahnen begabt. Der Bliithenkopf ist gross, goldgelb oder 
orangegelb.

B esch re ib u n g : Es ist schon bei A r o n i c u m  ,scor- 
p io ide s  angedeutet worden, dass diese Species eigentlich 
nur die Form jener ist, welche in der hoheren Region der 
Alpen wachst und ist auch ihr Stengel weit niedriger, ge- 
wohnlicli 7— 12 Cm., selten 15 Cm. hoch, obschon der 
Bliithenkopf meistens dieselbe Breite wie bei A. s co rp io ide s ,  
namlich 5 Cm. im Dtirchmesser hat. Davon fmden sich nun 
wieder yerschiedene Spielarten, die man, wegen der Ueber~



einstimmung der Haare, zu diesem A. Clusii tłum mnss, 
obschon andere sie dem A. sco rp io id e s  beizahlen. Ersteps 
nnterscheidet Reichenbach eine nur 5— 8 Cm. hohe Form, 
dereń Bluthe nicht grosser ais ein Taraxacum - Kopf ist, die 
sick durch besondere dichte nnd rauhe Behaarung nnd dnrch 
sehr dentliches Yerziehen der Blattbasis in den Blattstiel 
auszeiehnet. Das ist Reichenbach’s A. B auhini. Die andere 
Form, in der Nahe der Głetscher wachsend, daher sparsamer 
behaart am Stengel und fast oder ganz haarlos auf den 
Blattflachen, doch fein behaart an den Blattrandern, dabei 
mit grossem, tiefgelbem Bluthenkopfe, nennt Reichenbacli 
A. g la c ia le . Ihr Stengel wird 10— 12 Cm. hoch und ihre 
Blatter sind etwas steif. Die dritte, gemeinere Form hat 
einen Stengel von 12— 24 Cm. Hohe, welcher rauhhaarig ist 
und in die Lange gezogene, rauhbehaarte Blatter hat. Der 
Blumenkopf besitzt aucli hier eine ansehnliche Grosse nnd 
ist goldgelb.

Y orkom m en : An feuchten Orten auf den hochśten 
Alpen. Durch die ganze Alpenkette zerstreut. Im Salz- 
burgischen nach A. Sauter auf steinigern Boden und im 
Gerolle der Schieferalpen von 1600 — 2200 Meter selten, Avie 
z. B. am Gaisstein, auf der Tauernkette, im Lungau. Auf 
den bairischen Alpen nach Prantl von 2010— 2300 Meter 
in Felsritzen, z. B. auf dem Kamerlinghorn, Hundstod, 
Funtenseer Tauern, Schneibstein. In Tirol zerstreut bis 
7000 Fuss. Vgl. D. B. M. 1885, S. 13, 180.

B lu th e  z eit: Juli, August.
A nw endung: Sehr empfehlenswerth fur alpine Anlagen 

in Garten.



A nm erkung: Sie steht der folgenden sehr nake. „Der 
Stengel weniger starr, vielmehr leicht zu biegen, rolirig, die 
Stengelblatter nicht starr mul fest, yieknehr weich und 
biegsam.“ Wulfen. „Die Pflanze behaarter ais A. ylaciale; 
die Strałilenbliitlien schliessen des Nachts oberwarts zn- 
sammen.“ Hoppe. Nach Lagger soli sie auch ohne Strahl 
yorkommen.

Abbildungen.  Tafe l  3071,
Pflanze in natiirl. Grosse.
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3072, Aronicum glaciale Reichenb, 

Grletscher - Gemswurz.

Syn. A. Clusii d. glaciale Koch, Synopsis ed. 1. A. 
scorpioides y. glg/Mde DC. Arnica glacialis Wnlfen.

Rhizorn- śchief absteigend; Stengel starr; Bliitter starr, 
dicklich, fast zerbrechlich; die Stengel nicht hohl, nur unter 
den Kopfchen leer; Strahl Nachts ausgebreitet.

B esch re ibu n g  (nach Hoppe in Sturm’s Flora): Die 
Wurzel steigt schief abwarts, ist mit einigen einfachen dicken 
Fasern versehen und perennirend. Der Stengel ist einfach, 
aufrecht, rund, steifhaarig, finger- bis spannenlang und ein- 
bluthig. Die Blatter sind fast buchtig-gezahnt, fast steif
haarig, dick und steif, deutlich und fast netzformig geadert: 
die unteren gestielt, eiformig, die oberen umfassend, lang- 
lich: die Blattstiele erweitert. Die einzelne zusammengesetzte 
Bluthe steht an der Spitze des Stengels, ist gross und gold- 
gelb: die Kelchblatter stehen in zweifacher Reihe, sind steif
haarig, gleiehbreit zugespizt, kiirzer ais der Blumenstrahl. 
Die Scheibenblumchen sind rohricht, fiinfzahnig mit haar- 
fórmjgen weissen Staubfaden und langlichen gelben, ver- 
wachsenen Beuteln, hervorstehenden Griffeln und zwei- 
theiligen, umgebogenen Narben: die Strahlblumchen sind 
gleiehbreit, an der Spitze dreizahnig, an der Basis kurz- 
rohrig, in der Rohre mit hervorstehenden Griffeln und zwei- 
theiligen Narben ohne Spur von castrirten Staubgefassen.
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Der Fruchtboden rundlich, nackt oder etwas behaart, die 
Samen langlick, gestreift: die Haarkrone einfack, borstig.

Y orkonnnen: An feuckten Orten auf den kocksten 
Alpen in der Nake der Gletscker. Durch die Alpenkette 
zerstreut. Im Salzburgiscken nach A. Sauter auf feucktem, 
steinigem Boden von 1900— 2500 Meter nicht selten, so z. B. 
am Hundstod (Kalk), auf den Fusoher Alpen, am Goldberg, 
in den Gasteiner und Lungauer Alpen. Prantl fiihrt noch 
das Eisloch am Untersberg an. Ziemlich verbreitet in Tirol. 
Ygl. D. B. M. 1884, S. 51, 85.

B liith eze it : Juli, August.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

Abbi ldungen.  Tafe l  3072.
A Pflanze in natiirl. Grosse.
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3073. Aronicum scorpioides Koch

Felsen - Gfems wurz.

Syn. Arnica scorpioides L. Orammarthron scorpioides 
Bluff. Fing. Doroniam grandiflormn Lam.

Das bis fingerdicke, dauernde Bluzom liegt wagerecht 
im Boden and treibt einen spannenhohen, aufrechten Stengel. 
Blatter gezahnt, die unteren breit eiformig, am G-runde 
stumpf, abgeschnitten oder fast herzformig, die stengel- 
standigen eiformig oder langlich, die oberen umfassend; 
Haare der Bluthenstiele stumpf, kurz gegliedert.

B esch re ib u n g : DiesesogenannteSpeciesdes Aronicum- 
Geschlechts bildet eigentlich bloss die hochstengelige Yarietat, 
wahrend A ron icu m  G lusii oder A ron icu m  D oron icu m  
Reichb. mit semen Abarten die Form hoher Alpgegenden 
ist. Der Stengel bleibt immer unverastelt, kommt aus einem 
bis 1 Cm. dicken, schief oder wagerecht im Boden liegenden, 
schwarzen, mit alten. Blattresten bekleideten Wurzelstock. 
Er ist aufrecht, nicht steif, wird 30— 60 Cm. hoch, ist ge- 
rieft, anten kalii und glanzend, doch da, wo er ais Bliithen- 
stiel angesehen wird, dicht mit kurzgliedrigen Zottefhaaren 
besetzt. Die Blatter sind durcli feine Haare gewimpert und 
buchtig gezahnt, die Buchtzahne sind grób und ungleich. 
Die Wurzelblatter sind tang- und breitgestielt, bis 5 und



fielfcn-
®erasw«rf,



8 Cm. lang nnd ebenso breit; ihre Basis ist herzformig, ihre 
Form rundlich oder eiformig und vorn sind sie stumpf. Die 
unteren Stengelbliitter sind ebenfalls langgestielt, nach oben 
ani Stengel werden dio Stiele der Blat ter kiirzer, die Blatt- 
flachen oval oder langlich, die Buchtungen am Bandę und 
besonders nahe der Basis der Blatter tiefer. Die oberen 
oder das oberste Blatt sitzt vollig aui Stengel und nmfasst 
ihn mit abgerundeter Basis. Die gestielten Stengelbliitter 
sind ani Grandę sclieidig und bei der Var. la t ifo lia  deut- 
lich geohrt. Die Lange der Stengelbliitter gelit, je nacb 
der Grosse der Exemplare, von 6— 15 Cm. Lange und bis 
6 Cm. Breite. Die Hullblatter sind etwas stark behaart und 
gewimpert, die iiusseren breiter ais die inneren. Der einzige 
Bliithenkopf, an der Spitze des Stengels, stebt aufrecht, 
misst 5 Cm. im Durchmesser, hat goldgelbe Blurnen. Die 
Stralilenblumen sind 2 Cm. lang, noch einmal so lang ais 
die grunen Hullblatter, ianzettlich, mit 7 Nerven durchzogen 
nnd vorn dreiziihnig.

V orkom m en : Auf Kies und Gero Ile, an felsigen Orteu 
In tiefer gelegenen Alpengegenden. Durch die ganze Alpen- 
kette zerstreut. Im Salzburgischen nach A. Sauter zwischen 
Geroll auf feuchten, steinigen Platzen, vorziiglich in mit 
feuchtem Humus versehenen Yertiefungen und Gruben in 
der Nahe des Schnees auf der nordlichen Kalkalpenkette von 
1600— 1900 Meter, so z. B. Untersberg, Goli, Loferer Alpen, 
grosser Rettenstein. In den bairischen Alpen nach Prantl 
von 1360— 2530 Meter Yerbreitet. Aehnlich in Tirol.

B liith eze it: Juli bis September.
A n w endung: Wie bei der yorigen.



orm en: Stengelblatter sitzend, halbumfassend, die 
unteren gestdelt, der Blattstiel nicbt geohrelt: A. scorpioides 
Reichenb. A. scorpioides p. DC. Oder am Grunde geohrelt: 
A. latifolium Reichenb. A. scorpioides u. DO,

Abbildungen.  Tafel  3073.
AB Pfianze in natiirl. Grosse.





3074, Arnica montana L.

Johannisblume, Wohlverleih.

Syn. Doronicum montanmn Lam. D. Arnica Desf. 
I), oppositifoliurn Lam.

Das federkieldicke dauernde, kurz aber deutlich ge- 
gliederte Rhizom liegt wagerecht im Boden und fcreibt ani 
Ende einige Grimdbliitter, aus dereń Mitte der Meter bohe, 
aufrechte, fast nackte Stengel emporsteigt. Grundblatter 
lang] ich-verkehrt-eiformig, fast ganzrandig, fiinfnervig, dicht 
kurzhaarig und drttsig und ani yerschmalerten Grunde mit 
einzelnen langen, gelblichen Seidenhaaren besetzt; Stengel 
armkopfig; Bliithenstiel und Hiillkelch zottig oder driisig- 
flaumig.

B esch re ib u n g : Die Wurzel ist schief herabsteigend, 
kaum 5 Cm. lang, aussen braun, ins Gelbe ubergehend, innen 
weiss, cylindrisch, mit braunen Scłrappen und den Ueber- 
bleibseln abgestorbener Blatter besetzt, wenige dickliche, 
tief herabsteigende, ziemlich einfache, mehr gelbliche Wurzel- 
fasern aussendend. Sie tragt eine Rosette von gewohnlich 
4— Q> auf der Erde ausgebreit liegenden Blattern, von denen 
die unteren und daher ersten kleiner, die oberen oder spateren 
die grossten sind; sie haben gewohnlich nur einen sehr 
kurzeń oder fast gar keinen Stiel, sind 6— 15 Cm. lang, 
2— 4 Cm. breit, daher bald mehr eiformig, ja fast rundlich, 
dann bald mehr lanzettlich und langlich-lanzettlich, fast



ganzrandig, d. h. nur mit sehr kleinen undeutlichen, entfernt 
stehenden Zahnchen zuweilen besetzt, spitzlicli oder auch 
stumpf, auf der oberen Seito und am Bandę mit kurzeń, 
gegliederten Haaren besetzt, unten blasser und kalii. Von 
dem Mittelnerypn, welcher bis zur Spitze geht, entstehen 
gewohnlich''2 Aderpaare, namlich das erste tief unten, das 
zweite etwas unterhalb der Mitte, sie treten unter sehr spitzen 
Winkeln ab, und verlaufen nacb der Spitze hin, ohne diese 
jedoch zu erreichen, indem sie sich untereinander und mit 
kleinen Nebenadern yerbinden. Aus dieser Blattrosette er- 
hebt sich ein einzelner, 15 bis iiber 30 Cm. hoher Stengel, 
der gewohnlich ganz einfach ist, zuweilen aber 2 , seltener 
4 Seitenaste erhiilt, die aber kurzer bleiben ais der Haupt- 
stengel, jeder eine Blume und ein Paar ganz kleine Blatter 
tragen; auch der Stengel tragt nur 1— 2 Paar kleiner Blatt- 
chen, die ebenfalls baki breiter, bald schmaler, spitzer oder 
stumpfer sind, gewohnlich gegenuberstehend, zuweilen aber 
auch wechselnd gestellt sind, dereń Paare aber weit von 
einander stehen. Der ganze Stengel ist nebst der gpmein- 
samen Hiille der Blurnen mit einfachen gegliederten, langeren 
weisslichen und kiirzeren geradstehenden, ein Driisenkopfchen 
tragenden Harchen rnehr oder weniger dicht besetzt. Das 
Kopfchen ist an Grosse sehr verschieden. Die Htillschuppen 
sind langlich-lanzettlich, spitz, griin, zuweilen etwas purpura 
angelaufen, 1— 2 Cm. lang, 2 — 3 Mm. breit, bei jedem 
Kopfchen ungefahr gleich gross und lang, in 2 Reihen 
stehend. Die Blurnen sind orangegelb, aussen etwas behaart, 
die Zungelchen der ausseren werden bis 3 Cm. lang, und 
endigen mehr oder weniger abgestutzt in 3 kleine Zalme;



die inneren haben 5, selten nur 3 nach aussen gebogene Zahne. 
Die 5 Staubgefasse bilden mit ihren Staubbeuteln eine gelbe, 
aus der Blume hervorragende Rohre, aus welcher der zwei- 
spaltige Griffel hervortritt, dessen Aeste nach aussen gebogen 
und mit tief herabreichender, kurzer Behaartmg besetzt sind. 
In den Randblumen fehlen die Staubgefasse ganz oder sind 
nur unyollkommen vorhanden.

Vorkom m en: Auf Waldwiesen, an gebirgigen feuchten 
Orten, besonders auf moorigen, nassen Wiesen. Durch das 
ganze Gebiet zerstreut und bis in die Alpen emporsteigend, 
aber wohl niemals auf Kalkboden. Vgl. D, B. M. 1885, S. 13. 
Irmischia 1883, S. 50. O. B. Z. 1863, S. 388. D. B. M. 1884, 
S. 179, III. Im Salzburgischen nach A. Sauter auf trocknen, 
grasigen Htigeln und Bergen, Bergmahdem, Moorwiesen bis 
auf die Alpen (1900 Meter), vorziiglich in der Region von 
1000— 1600 Meter, z. B. Loiger Eichet, Thurnberg, Gais- 
berg. Im bairischen Hochland nach Prantł bis 2070 Meter. 
In Preussen nach Fr. J. Weiss nur im siidlichen Theil, so 
z. B. beiNeidenburg, Allenstein, Osterode, Johannisburg u. s. w.

B lu th eze it: Juni, Juli.
A n w en du n g : Ein liberall bekanntes Wundmittel: 

F lo re s  A rn icae . Arnicabluthen. Pharmacopoea germanica 
ed. II., S. 107. Die ganze Pflanze ist scharf bitter und ge- 
wilrzhaft. Die Wurzel, das Kraut und die Bluthen sind 
wirksam und besitzen der Faulniss widerstehende Kriifte; sie 
sind daher im Faulimgsfieber, in dergleichen Durchlaufe und 
in dem kalten Brande dienlich; auch in der Gelbsucht, in 
der Huste, im Seitenstiche, Yerhartung der Briiste, Ab- 
zehrung der Kinder, in der Blindheit, Gliedersucht, Lahrn-
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heit u. a. dgl. £asfcanden niitzlicli gefunden worden. Die 
Bliithen werclen ais Infusum, Pulver oder Extrakt ver- 
schrieben. Das Pulver verursacht auch, in die Nase gebracht, 
Niessen. In Schweden wird das Kraut wie Schnnpf- und 
Rauchtabak von den Bauera gebraucht. Das Hornvieh lasst 
diese Pflanze unberuhrt; aber die Ziegen fressen sie gerne. 
Die Bliithen werden von den Bienen besucht.

Abbildungen.  Tafe l  3074.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Randbluthe, vergrossert; 

2 Seheibenbliithenknospe, desgl.; 3 Scheibenbliithe im Langsschnitt, 
desgl.; 4 Fruchtkopf, natiirl. Grosse; 5 derselbe mit Hiillkelcb, nach 
dem Samenabfall, desgl.





3075. Ligularia sibirica Cass.

Sibirisćhe Aschenpflanze.

Syn. Cineraria sibirica L. Hoppea sibirica Reicheub. 
Senecio cacaliaeformis Reichenb. fil. Cineraria cacaliae- 
formis Lani.

Ras kurze, dauernde Rliizom treibfc einen aufrechten, 
meterhohen, kahlen, gefurchten, locker mit langgestielten, 
pfeilformig-herzformigen, ani Rande geziihnten Blattern be- 
sefczfcen Stengel, welcher ani Ende die einfache Traube 
grosser gelber, sternfórmiger Kopfe bildet.

B esclire ib u n g : Der steife Stengel erreicht eine Hohe 
von !J2— 1 1/a, auch wohl 1 Meter, ist ganz unverastelt, eckig, 
innen holil und nach unten zu purpurfarbig angelaufen. Die 
Bliitter sind herz-spiessfonnig, ain Rande gezahnelt, nahe 
der Spitze gesiigt nnd an der Spitze gehen sie mit einem 
Endzahn aus. Die Flachen der Wurzelblatter messen 12 bis 
15 Cm. Lange und 10 — 12 Cm. Breite. Die Stiele der 
Wurzelblatter sind oft 30 Cm. lang und kantig. Der Stengel 
bat nur 3 Bliitter, das unterste ist in Form und Grosse den 
Wurzel blattern sehr ahnlich, liat aber sclion einen merklich 
kurzeren Stiel. Die beiden oberen haben Stiele, welche sieli 
tutenformig erweitern und die Flachę des obersten Blattes 
ist fast dreieckig. Hoher am Stengel hinauf beginnen die 
braunen, lanzettformigen Deckblatter wovon das unterste 
oder die beiden untersten noch keine Bliithen besitzen, die 
Ubrigen aber alle ein Bluthenstielchen stiitzen; an dessen



Spitze sieli der an Grosse unserer A rn ica  m ontana ahn- 
liehe Bliithenkopf befindet. Die Stiele sind kttrzer ais der 
Hiillkeleii, und an dem letzten befinden sieli 1— 2 lanzett- 
liclie Deckblatter, welcbe die Farbę des unteren Deckblattes 
besitzen. Der Hullkelch besteht nur ans 8— 10 lose an 
einander liegenden nnd an der Spitze braunlichen Blattern. 
Randblumen giebc es ebenfalls nur 8— 10 , welche tiefgold- 
gelb sind und an der Spitze in 3 Zahnen ausgelien. Die 
Scheibenblttthen sind zahlreich und haben zuruckgeschlagene 
Zipfel.

Y orkom m en: Auf sumpfigen Wiesen. Nur beiMiinchen- 
grittz beim Forsthause lleckow in Bohmen und bei Habstein 
in Bohmen, sowie bei Weisswasser. Garcke schreibt: 
Retschkow und, wie aucli Kocli’s Tasclienbuch, Habichstein.

B liitłieze it: Juni, Juli.
A nw endung: Eine prachtige Staude fur den Bliunen- 

garten. Sie verlangt einen fetten, lockeren, etwas feuchten 
Boden, bei strengern Frost eine Decke, und wird durch 
Theilung des Rhizoms sowie aus Samen vermehrt.

Form en: In Daurien kommt auf nassen Wiesen eine 
Varietat vor: (i. speciosa DG. Diese ist besonders ais 
Rabattenzierpflanze geeignet. Sie unterscheidet sieli durch 
frlihere Bluthezeit, niedrigeren Wuchs, kleine, nierenherz- 
formige, gezahnelte Blatter und ansehnlichere Blumen.

Abbildungen. Tafe l  3075.
AB 1’ilanze in natfirl. Grdsse.
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3076. Cineraria crispa Jacq.
Krause Aschenpflanze.

Syn. Senecio crispatus DC.
Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen aufrechten, 

bis meterhohen, locker bebliitterten Stengel mit einfachem, 
endstiindigem Ebenstrauss. Blatter glatt, etwas spinnwebig- 
woliig, gezahnt, die Grundbliitter und unteren Stengelbliitter 
eiformig, herzformig, die folgenden in den breit geflligelten 
melir oder weniger gezahnten Blattstiel zusammengezogen, 
die oberen lanzettlich oder linealisch, fast ganzrandig; Frucht- 
knoten kalii.

B esch re ib u n g : Yon der sehr variabeln Species C ine
raria  crispa  ist friiher sclion die inTłiuringen vorkommende 
Yar. Schku lirii abgebildet worden; indessen andert sie so 
sehr in Bliittern und in Ueppigkeit des Wuchses ab, dass es 
zweckmassig zu sein scheint, hi er nocli die ani nieisten in 
Bliittern und Stengeln geil waclisende und von jener be- 
sonders in Gestalt der Blatter sehr verschiedene Yarietat 
abzubilden. Gemeinsam liaben alle, Yarietiiten der C in e 
raria  crispa  erstens die ganzlich haarlosen Blatter und 
Stengel, obschon beide, je  nach Standort oder Varietiit, melir 
oder weniger mit Filzwolle belegt sind; zweitens sind die 
Fruchtknoten rollig kahl; drittens reicht der Pappus der 
Scheibenblumchen fast bis zu dereń Spitze hinauf und vierteus



besitzen dieAYurzelblatter eine ei-herzformige Gestalt, welche 
sich auch bei den unteren Stengelblattern wiederfmdet, aber 
nach der Spitze des Stengels allmahlig verliert. Immer 
jedocli sitzen auch die obersten Stengelblatter mit breiter 
Basis am Stengel an. Wie scliou Koch 1823 bemerkte, 
sind sonstige Kennzeichen, selbst Farbę der Blumen, sehr 
veranderlich und die letzte ist gerade liier, bei dieser 
Species, sehr variabel, indem sie sich, bei den ver,schiedenen 
Formen, vom Citronen- und Safrangelb findet. Nur die 
brandigen Spitzen der Hullkelchblatter scheinen bei allen 
Yarietaten vorzukommen. Yorstehende Yarietat gewinnfc nun 
durch die tiefen, in Grosse sehr ungleichen Ziihne der Blatter, 
durch den etwas krausen Rand derselben, durch die breiten, 
uno-leich irekerbten Blattansatze der Blattstiele und durch 
die dicken, bis 1 Meter hohen Stengel eine eigenthUmliche 
Gestalt; auch die reiche Zahl der StrahlenblUmchen tragt 
dazu bei, obschon die doldenartige Stellung der Bluthen- 
kopfe auch bei anderen Varietaten vorkommt.

Y orkom m en : In feuchten, subalpinen Gegenden, auf 
Waldwiesen, an Quellen, an Torfstichen in Mooren. Steier
mark; Niederosterreich; Salzburg; nach Laicharding auch in 
Tirol; Oberbaiern; mahrisclie Gebirge; Sudeten; Erzgebirge. 
Im Salzburgischen nach A. Sauter die Yar. «. a lp ina  
(«. genuina Koch) an feuchten Stellen um die Alpenhiitten 
in der Krummholzregion selten, z. B. auf dem Kantenbrunn 
in der Abtenau, auf dem Preber und Bundschuli im Lungau, 
auf der Schattbachalp in Grossarł. fi. r iv u la r is  W. K. in 
den Auen der Salzacli und der Gebirgsbache truppenweise, 
z. B. in den Auen bei Salzburg, bei Wagrein, Kleinarl,



Werfen, Bischofshofen, an der Strasse iiber den Haunsberg, 
am Bach bei Golling (1000 Meter); in Oberbaiern nach 
Prantl auf der Hochebene bei Laufen und Yilsbofen, ver- 
breitet im bairischen Wald; im nordlichen Bohmen; Ober- 
lausitz; im Riesengebirge und auf der oberschlesischen Ebene, 
so z. B. bei Rosenberg, Lublinitz, Grleiwitz, Rybnik; in der 
oberen Freiberger Muldę bei Frauenstein, Nassau, Dorf Seyda; 
eingebiirgert bei Genthin (D.B. M, 1884, S. 79); im Thiiringer- 
wald nur auf liohen, sumpfigen, torfhaltigen Wiesen bei 
Schmiedefeld unweit Suhl (Langethal, Metscb), und zwar die 
Var. S ch k u h ri Reichenb.

B liith eze it ; Mai, Juni.
F orm en : «. genuinaKoch (Senecio cristatus DC.prodr.): 

Blattstiele des Stengels breit geflugelt und wie die Blatter 
selbst gezahnt-gekrauselt. Yar. alpina A. Saufcer.

C. crispata oder crispa im engeren Sinne, eine hohe, 
dicke und saftreiche Form mit krausen Blattern, 15— 18 Hiill- 
blattchen und 15— 16 gelben Blumenstrahlen.

rivularis Koch (O. rivularis W. K. Senecio rivu- 
laris DO.): Blattstiele gezahnt oder ganzrandig, nicht ge- 
krauselt; Blattchen des Hiillkelchs gleichfarbig griln.

C. rimilaris Wimm., fast vollig kahl, die oberen Blatter 
und Blattstiele sind nicht kraus, die Doldentraube besteht 
aber aus 15— 20 Bllithenkopfen, dereń Htillblatter grlin sind 
und dereń gelbe Strahlen sich auf 20 belaufen.

y. sudetica Koch (Senecio siodeticus DO.): Blattstiele 
gezahnt oder ganzrandig, nicht gekrauselt; Blattchen des 
Hiillkelchs entweder ganz oder nur an der Spitze purpura. 
C. Schkuhri Reichenb. Senecio Schkuhri DC. ist nach Koch



dieselbe Form mit weniger ausgepragt herzformigen Blattern 
und k lir/.erem Pappus.

C. Schlmhrii Rchb. Die Pflanze ist fast kalii, die 
Wurzelbliitter sind eiformig bis ei-spatelformig o der (bei 
C. sudet/ica) herz-eiformig, die unteren Stengelblatter ver- 
kehrt-langlicli, sjirtnntllclie Blatter sind niclit krans. Die 
Doldentranbe bestelit bloss aus 4— 6 langastigen Kopfen, 
dereń lOblatterige Hiillen oben rothlichbraun sind. Die 
10— 12 Strahlenblnmen haben eine citronengelbe Farbę, die 
inneren Bltithen sind goldgelb.

Nnr diese Form findet sieli in der Flora von Sulli in 
Thuringen und wurde uns vom Herrn Medizinalratli MetscliO
gesendet.

d. crocea Koch (Senecio croceus DC.) Pltillkelch pur- 
pnrn; Blumen safrangelb.

C. crocea Tratt. Die Blatter sind massig und glanzen, 
die HUlle ist zottelhaarig, die Htillblatter sind an der Spitze 
brandig-schwarzlich, die Bluthenkopfe haben nur gegen 
12 safrangelbe Strahlen.

A b b ild u n g e n . T a te l  3076.
AB Theile der Pflanze, naturl. Grijsse.





3077. Cineraria pratensis Hoppe.
W iesen - Aschenpflanze.

Syn. Senecio pratensis DC.
Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen aufrechten, 

J/2 Meter hohen Stengel; die Wnrzelblatter sind ausgeschweift- 
gezahnt, langlicli, in den Blattstiel verschmalert, die untersten 
Stengelblatter lanzettformig, kurzstielig, sonst jenen gleich, 
die obersten sitzen und sind lanzettlich-lineal, sammtliche 
Bliitter sind etwas spinnenwebig-wollig. Die Bllithenkopfe 
bilden eine einfache Bliithentraube, die Hullkelchblatter haben 
purpnrbrandige Rander und Spitzen, die Blnmen sind gelb, 
der Fruchtknoten ist kahl und der Pappus besitzt wahrend 
der Bluthe die Lange der Blutlienrohren.

B e sch re ib u n g : Diese Species wird gegen und bis 
60 Cm. lioch, bat am unteren Theile wolllose, etwas rotb 
angelaufene Stengel, weiter oben sind sie, wenigstens bis 
zur Bluthe, mit einigen Flocken bekleidet, wahrend die 
Bliitter an der Oberflache bald yerkahlen und an der Wurzel 
sehr deutliche Kerbzahne haben. Die Doldentraube, ans 
4— 8 Bluthenkopfen bestehend, gleicht in Grosse und Farbę 
der letzten der Cin. sp a th u la e fo lia , die Strahlenbliithen 
sind, wenn sie vorlianden, 12 oder gegen 12. Die Species 
gehort zu den kahlfruchtigen Arten, doch ist nicht aus- 
gemacht, ob das Vorhandensein oder Fehlen der Haare am 
Fruchtknoten die Species charakterisirt, wenigstens kommt
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C. a lp estris  mit mehr oder weniger behaarten Frachtknoten 
vor. Diese und C. lo n g ifo l ia  unterscheiden sich von ihr 
durch ihre rauhhaarigen Blatter and C. crispa  durch die 
nicht allmahlig, sondern plbtzlich in den Blattstiel ver- 
laufenden Blatter, der dann durch die schmale Fortsetzung 
der Blattflachen geflugelt ist.

Y orkom m en: Auf sumpfigen Wiesen der VoraIpen im 
Salzburgi,schen. Nach A. Sauter auf' Moorgrunden und nassen 
Wiesen um Salzburg truppweis, z. B. am Besteig, auf 
den Glanwiesen, bei Sijllheini, St. Gilgen, Berndorf, im 
Gumpinger Moor bei Lofer grossentheils ohne Stralilen. 
Nacli liaicharding auch in Tirol, vielleicht im Zillerthal und 
Unterinntlial.

Form en: (i. capitata Hoppe. Strahlenlos.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  3077.
Pfianze in natiirl. Grosse.





3078. Cineraria alpestris Hoppe.
Alpen - Aschenpflanze.

Syn. C. integrifolia Jacq. C. alpina Hoppe. C. papposa 
Reichenb.

Das karze, dauernde Rhizom fcreibt einen schlanken, 
aufrechten, */2 Meter liohen, armblatterigen Stengel. Blatter 
karzhaarig-rauh und mehr oder weniger wollig, die unteren 
eiformig oder fast herzformig, gekerbt-gezahnt, die folgenden 
langlich-eiformig, in den breit gefliigelten, keiligen Blattstiel 
zusammengezogen, die oberen sitzend, lanzettlieh und linea- 
lisch; Ebenstrauss endstandig, einfach; Fruchtknoten kahl 
oder schwacli flaumig; Pappus wahrend der Bluthezeit so 
lang wie die Rohre.

B esch re ib u n g : Der Stengel wird -30— 00 Om. hocli, 
die Blatter sind an der Wurzel grób geziibnt, bald freudig 
griin, bald durch die dichte Beliaarung etwas trtibgriin. Die 
Stengelbliitter stehen weitlaufig, der oberste Theil des Stengels 
ist ziemlich oder vollig blattlos, die Hiillblattchen sind lang- 
und fein - zugespitzt, die Cymę ist funfkopfig.

Yor komin en: In subalpinen Gtegenden. In Oesterreich; 
Tirol; Steiermark; Karnthen; Krain; im Bohmer Wald. In 
Tirol bei Lienz hinter dem Rauchkofel an der odeń Wand, 
auf der Mendola bei Bożen; nm Alpenhiitten im Marauner- 
loeh am Wege von Ulten nach Provais; am Monte Gazza, 
auf Bergwiesen iiber Molveno, in Judicarien auf Wiesen alla 
Molla bei Tione; am Baldo, Bondone, Alpe von Sardagna; 
im bairischen Hochland nach Prantl im Gerolle des ostlichen



Alpenstocks zwischen 1580 und 1790 Meter: Laubschreck, 
Brett, Kehlstein.

B liith eze it: Mai bis Juli.
Form en: Es giebt hier folgende Yarietiiten:
a. mit kahlen Fruchtknoten,
b. mit flaumhaarigen Fruchtknoten,

" c. nht scharflichen Blattern,
d, mit dichtwolligen Blattern und mit dichtwolligem 

oberen Stengel,
e. mit brandspitzigem Hiillkelche,
f  mit griinem Hiillkelche,

g. mit einem Pappus, der so lang ais die Bliithchen ist. 
Diese letztere Yarietiit fiihrt den Nam en C. papposa, 

hat nach oben flockigen >Stengel und griinen Hullkelcli, 
unterscheidet sieli wesentlich von der Hauptart nur durcli 
den langeren Pappus, dessen Liinge bei der Hauptart auch 
nicht constant ist. Die Cynie ist fast doldig.

Koch unterscheidet: a. legitima Koch: Fruchtknoten 
etwas flauinig. C. alpestris Koch.

/?. Clusiana Koch: Fruchtknoten kahl; Blatter dicht 
wollig - haarig. C. Clusiana Host. Senecio alpestris DC.

y. omrensis Koch: Fruchtknoten kahl; Blatter dicht 
wollig, die unteren Stengelblatter weniger spatelig. C'■ ovi- 
rensis Koch. C. crassifolia Kit. Senecio omrensis DC.

Ab b i l  dunge u.  T a fe l  3078.
A B '1’lieile der Pflanze in natiirl. Grosse.
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3079. Cineraria longifoiia Jacq.
Matten - Aschenp llanze.

Syn. Senecio bracliycliaetus DC. S. Balbisianus DC.
Der vorigen mit Ausnahme der Blattforni sehr ahnlich. 

Bliitter kurzhaarig-rauh, mehr oder weniger wollig, die 
grundstandigen eiforinig bis ianglich, in den Blattstiel ver- 
langert; d’ e unteren Stengelbliitter verlangert-lanzettformig 
und gestielt, weiter am Stengel liinauf sitzend, die obersten 
linien-lauzettlicli und sitzend. Die Bltlthenkbpfe bil den eine 
unYerastelte Doldentraube, die Bliithen sind citronengelb, der 
Pappus ist so lang und kiirzer ais die Kronrohre zur Bliitlie- 
zeit und der Fruclitknoten flaumig-behaart.

B e sch re ibu n g :  Die Pflanze wird 1j3-— 1 Meter hocli. 
Ihre Wurzelblatter sind bald breiter, bald schmaler, 3 bis 
5 Cm. lang, yerlaufen in gleichlange oder dreimal liingere 
Stiele, die aber dureh kurze Blattansatze gefliigelt sind. Die 
Blattrander sind tiefer oder flacher gekerbt, die Blattflachen 
kurzhaarig, aber dabei mehr oder weniger weissfilzig, jedoch 
auf der Oberfłache in ausgewachsenem Zustande grasgrun. 
Der Stengel ist unten braunroth, oben griin, gestreift, ge- 
meinlich aber nach o))en dicht mit weissen Filzfloclcen be- 
deekt. Die Bliitter nehmen an Lange und Breite ab, unten 
ani Stengel sind sie nocli kurzgestielt, weiter oben jedoch 
vollig sitzend. Die Blumenstiele sind dichtfilzig und durch 
ein lineales oder lanzettlich-lineales Declcblatt gestutzt, 
welclies liinger ais der Stiel ist. Im Anfange der Bliithe



sind die Stiele kurze r, spater verlangern sie sieli mehr, ver- 
asteln sich aber nicht. Der glockenartige Hullkelch ist 
1 Cm. lang', grun, kurzhaarig, an den Randem der Bliitter 
braunlich. Strahlenblumen sind gewohnlich 10— 12 vor- 
handen, zuweilen schlagen sie aber ganz fehl. Ihre Lange 
ist grosser ais der Durchmesser der Scheibe und ihre gelbe 
Farbę immer heller ais goldgeb.

Y orkom m en:  Auf Matten der Alpen. Oesterreich; 
Karnthen; Steiermark; Tirol; Salzburg. Im Salzburgischen 
nach A. Sauter auf steinigen Grasplatzen der Alpen (1000 bis 
1600 Meter), selten, so z. B. am Bacli oberhalb Untertauern 
(1000 Meter), im Maierbachgraben und am Hahnenkamm 
des Golis, auf der Schattbachalp im Grossarl; in Tirol nach 
Hausmann auf der Taistneralp im Pusterthal, an Abhangen 
des Schleern gegen die Seiseralp, auf Wiesen und Triften 
des Baldo, Spinale und der Scanucchia. In Frankreich, 
Italien u. s. w.

Bluth eze i t :  Mai bis Juli.
Form en: Yar. /?. disco idea Koch: Strahl fehlgeschlagen. 

So nach Hoppe bei Heiligenblut.

A b b ild u n g e n .  T a fe l  3079.
Pfianze in naturl. Grijsse.





3080. Cineraria spathulaefolia Gmelin. 

W a ld  - Asclienpflanze.

Syn. C- integrifolia Kotli. C. longifólia Sclmitzlein. 
Senecio nemorensis Pollich. 8. spathulaefolius DC. C. cam- 
pestris DC. C. alpina [i. Lam.

Der yorigen iihnlich. Ebenstrauss endstandig, einfąch; 
Blatter mit gegliederten, kurzeń Ilaaren sparlich bestreut 
und zugleich oberseits spinnwebig-flockig, ruckseits weiss- 
wollig, die untersten eiformig, ara Grunde fast abgeschnitten, 
gekerbt oder gezahnelt, die folgenden eiformig -langlicli, in 
den breit geflugelten, keiligen Blattstiel zusammengezogen, 
die oberen sitzend, lanzettlich-linealisch; Hiillkelch wollig; 
Fruchtlcnoten dicht und kurz steifhaarig; Pappus wahrend 
der Bliitliezeit ungefahr so lang wie die Blume.

B esch re ib u n g : In der Jugend sind die Blatter beider- 
seits mit weisser W olle dicht bedeckt. Zuerst wird die Ober- 
fiiiche der Blatter flockig, das Blattgrun zeigt sieli mehr 
und mehr, die Wolle filllt ab und es bleiben nur einzelne 
Stellen weisser Wolle noch einige Zeit sitzen. Sobald der 
Stengel treibt, wird auch die Unterflache der Blatter flockig 
und in der Samenzeit ist diese Pflanze mehr oder weniger 
von Wolle ganzlich befreit. Der Stengel ist aufrecht, 45 bis 
60 Cm. hoch, riłlig, unten etwas rothlich, anfangs eben- 
falls mit flockiger Wolle besetzt, zuletzt kalii. Nur seine 
untersten Blatter sind gestielt und laufen an beiden Seiten



des Stieles bis zur Basis desselben herab; alle ubrigen-sitzen 
und werden mit der Hohe imrner schmiiler. Die unteren 
Blatter sind starker ais die oberen gezahnt, die obersten sind 
fast ganzrandig. Die doldenartigen Ebenstrausser bestehen 
aus 3— 12sehy ansehnlichen gelben Blumen, welche an langen, 
glatten Stielen sitzen. Jeder Stiel bat an der Theilung der- 
selben zwei łinienforrnige, wolłige Deckblattchen. Die wolligen 
Kelche haben rothbraune Spitzen; die 12— IG Strahlenbluinen 
besitzen 4— 6 parallellaufende Langsadern, sind Szahnig und 
citronengelb; die zahlreichen 5 theiligen Rohrenbliimchen 
haben ein dunkleres Gelb. Die Achenie ist mit kurzeń, 
steifen Haaren dicht besetzt und besitzt einen weissen Pappus.

Y orkom m en : In Laubwaldungen der Gebirgsgegenden, 
auf den rerschiedensten Bodenarten. In den Gebirgen des 
siidlichen und mittlen Gebiets zerstreut, im Ganzen selten. 
In der Schweiz; auf der schwabischen Alb und durch das 
Rheingebiet stellenweise bis Koblenz; im Mainthal bis Wiirz- 
burg; in Tłiiiringen; im baireuther Gebirge; bei Giessen; in 
der Wetterau; bei Witzenhausen; am Harz im Steigerthal; 
im Hakel; bei Holzminden am Bnrgberg einmal gefunden. 
Im nordlichsten Tłiiiringen bei Frankenhausen, im Schneid- 
graben bei Hachelbieh nach gell. brieflieher Mittheilung des 
Herm Kollaborator Lutz vom 16. Februar 1882. Vgl. Irmischia 
1885, S. 22. D. B. M. 1884, S. 124, 127; 1885, S. 22, 99. 
Herr Dr. Schmiedeknecbt fand sie im Eichenberger Waldclien 
bei Gumperda, seltner nach Altenberge zu.

B lu th eze it: Mai.
A nw endung: Diese Pflanze gehort zu den Zier- 

gewachsen unserer Walder, konnte auch in den Giirten einen



schonen Fruhlingsschmuck geben, hat aber medizinisch keine 
Bedeutang.

N am e: Von cin is , die Asche, wegen des ascligrauen 
Anseliens der Blatter und Kelche dieser Pflanze.

F orm en : /?. discoidea Koch: Kopfchen ohne Strahl. 
Eine Form mit fast kahlen und mehr spathelformigen Blattern 
ist C. tenuifolia Gaud.

y. leiocarpa Koch: Fruchtknoten kahl. So in den oster- 
reichischen Alpen. Diese unterscheidet sich von der Yar. a 
der G. alpestris durch den Pappus, welcher zur Bliithezeit 
mit der Krone gleiche Lange besitzt, nach dem Verbliihen 
dieselbe iiberragt.

A bbildun gen . T a fe l 3080.
Pflanze in naturl. Grosse.
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3081. Cineraria campestris Retzius. 

Peld-Aschenpflanze.

Syn. C. integrifolia Smith. C. alpina Hndson. Tephro- 
seria campestris Reichenb. Senecio campestris DC. C. integri
folia (i. pratensis Jacq. C. alpina y. integrifolia L.

Der yorigen so nahestehend, dass sie von Manchen nnr 
ais Yarietat derselben betrachtet wird. Bliitter fast glatt, 
spinnwebig-wollig, die grundstandigen eifórmig oder rund- 
lich, in den kurzeń Blattstiel zusammengezogen, ganzrandig 
oder etwas gekerbt, die unteren stengelstandigen langlich, 
nach dem Grunde yerschmalert, die obersten lanzettłich; 
Hullkelch fast kahl, am Grunde wollig, am Ende ineist un- 
gefleckt. Sie unterscheidet sich von der yorigen durch blasse 
Blnmen, meist kurzgestielte Grundblatter und fast fleckenlose 
Htillkelche.

B esch re ibu n g : Die Wnrzel kurz, wie abgestutzt, 
dunkelbraun, mit vielen langen Wurzelfasern, sie triigt eine 
Rosette von Blattern und einen einzelnen bebliitterten, ein- 
fachen oder oben etwas fur den Bliithenstand yerastelten 
Stengel. Die Bliitter der Rosette sind kaum gestielt oder 
langgestielt, umgekehrt- eifórmig oder spatelformig, stumpf 
oder spitzlicli, in den Blattstiel yerschmalert, ganzrandig 
oder etwas geziihnt, auf beiden Seiten, wie alle Theile der 
Pflanze, mit einer sich verlierenden,, abwischbaren, locker 
yerwebten weissen W olle bedeckt, darunter lebhaft grun.





Die Stengelblatter, mit Ausnahme vielleiclit der unteren, 
welche besonders an grosseren Exemplaren melir wie die 
Wurzelblatter aussehen, melir sitzend langlich, spitzlicli, auf- 
reclit stebend, auch wohl dem Stengel anliegend, nach oben 
allmahlig kurzer, kleiner werdend, endlich wo die Yerzweigung 
ist, eine Hlille bildend, die so viel Blattchen zahlt ais Aeste 
sind; diese Hullblattcben sind nur linealisch-lanzettlieh, spitz, 
viel kleiner ais die Blumenstiele, von denen der centrale 
endstandige der kiirzere ist, die nach aussen herumstehenden 
aber gleich lang, iibrigens alle bald kurzer, bald langer ais 
die fast lialbkugeligen Kopfchen erscheinen. Die Hlille etwa 
6 Mm. lang, ans einer Reihe lang-lanzettlicher, spitzer, griiner, 
nach unten etwas wolliger Schuppenblattchen. Die Iland- 
blumen von einander stehend mit an der Spitze Bzahnigen 
Ziingelchen, die Scheibenblumen rohrig, nach oben sich all- 
mahlig erweiternd mit bzahnigem Sauin. Die Frucht mit 
seidigen aufrechten Hiirchen besetzt, etwas gefurcht, nach 
oben wenig diinner, mit einer aus zahlreichen weissen, 
seidigen, etwas seharflichen Haaren bestehenden Fruchtkrone. 
Der Bllithenboden flach-convex, kahl.

Der Name C ineraria  von C inis, Asche, deutet aut die 
weissliche Farbę dieser mit leichter W olle bedeckten Pflanzen, 
von denen andere Arten noch weit mehr ein aschenhaftes 
Ansehen haben.

Y orkom m en: An sonnigen Abhangen, aut trockenen 
Wiesen, besonders aut Kalkboden. Selten. Bei Triest; Steier
mark; Unterosterreich; Bblunen; Thuringen und nach Gaudin 
aut den Alpen des Wallis. In Bbhmen aut dem Georgen- 
berg bei Raudnitz; in Thuringen bei Frankenliausen, Num-



burg, Keula, Rossleben, Hornburg, Farnstadt; in der Provinz 
Sachsen bei Bennstedt, Bottendorf, Stassfurt in der. Flora 
von Halle a. S.; im Harz bei Rotbeliutte; in Mecklenburg 
bei Saatow nnweit Krbpelin; in Pommern bei Stargart; in 
Baiern bei Augsburg und in Franlten nacli Sclienk (Beitrage). 
Ygl. Irmischia 1888, S. 24; in denYogesen; in Lotliringen.

B lu tlieze it: Juni, Juli.
A n w en du n g : W ie bei der yorigen.
F orm  en: [i. papposa ILoch: Fruchte kalii. C. papposa 

Reichenbach. Senecio papposus Lesser.

A bbildungen. Tafel 3081.
Pflanze in naturl. Grosse.





Feuer - Aschenpflanze.

Syn. Senecio aurantiacus DC.
Der vorigen selir nahestehend. Der Stengel ist schlanie, 

nach oben fast blattlos. Die Blatter sind żart im Parenchym, 
fast ganz ohne W olle, die Wurzelblatter eiformig, ganz- 
randig oder geschweift-kerbig, in einen kurzeń Blattstiel 
znsammengezogen, die untersten Stengelblatter lanzettformig, 
knrzstielig, die oberen lineal und sitzend. Die Endcyme be- 
steht ans wenigen Bliithenkopfen, ihr Hullkelch ist gefarbt, 
die Blumen sind orangeroth, der Pappus ist wahrend der 
Bliithe so lang ais die Scheibenblumen, dicht- und kurz- 
steifhaarig.

B esch re ib u n g : Durch die orangerothe Farbę der 
Blumen kann diese Art nur mit C. cap ita ta  verwechselt 
werden, von welcher sie sich durch ihre haarlosen, dlinnen 
Blatter und durch den haarlosen Stengel unterscheidet, der 
hier, nicht dort, sehr entfernt stehende Blatter besitzt, wo- 
durch der obere Theil fast blattlos erscheint. Er wird 
24— 30 und 45 Cm. hoch; seine Blatter erreiclien nicht iiber 
4 Cm. Lange, die Wurzelblatter haben kaum bis 5 Cm. 
Lange. Die Cymę besteht nur ans 3— 4, selten aus mehr 
Bliithenkopfen, welche die Grosse der C. sp a th u la e fo lia  
besitzen. Der Hiillkelch ist 8— 12 Mm. lang, purpurschwarz- 
lich, an der Spitze brandig, an der Basis kaum oder gar 
nicht filzig, die Hiillblattchen sind lanzettformig, die Strahlen-



blumen doppelt so lang ais der Hiillkelch und alle Kopfe 
sind langgestieli.

V orkoinm en: Am Fuss alpiner und subalpiner Gebirge. 
Schweiz; Tirol; Salzburg; Karnthen; Steiermark; Bohmen. 
Im Salzburgisclien nach A. Sauter nur auf Alpenmiihdern 
des Lessachthals im Lungau und auf dem benaehbarten 
Kothkogl in Obersteier.

B ltith eze it : Mai bis Juli.
A n w en du n g : Eine priichtige Staude fur den Blumen- 

garten.
Form  en: (i. lanata Koch: Blatter steifhaarig-rauh und 

wollig, die grundstandigen eirund, in den Blattstiel zusammen- 
gezogen, die unteren stengelstandigen langlich-eirund, nach 
dem Grandę verschmalert, die obersten lanzettlieli, der Hiill- 
kelch farbig. C. capitata Kochs Syn. ed. 1. Senecio auran- 
tiacus y. tomentosus DC.

y. discoidea Koch: Olme Strahl. C. capitata Wahlenb.

Ab bildungen.. Tafe l  3082.
A Pflanze in naturl. Gro.sse.





3083. Cineraria palustris L.

Torf - Aschenpfłanze.

Syn. Senecio palustris DC. Tephroseria palustris Rchb.
Die jahrige Wurzel treibt einen bis meterhohen, steif 

anfrechten, locker beblatterten Stengel. Alle Pflanzentheile 
sind zottig, die untersten Bliitter lanzettformig-langlich und 
buchtig geziihnt, die Stengelblatter halbumfassend, der Stengel 
dick nnd yerastelt (nur an kleinen Exemplaren einfaeh). Die 
Bliithenkopfe stehen anfangs dicht beisammen, bilden eine 
Doldentraube und baben bellgelbe Strahlen.

B esch re ib u n g : Die Torf-Aschenpfłanze ist eine der 
schonsten unserer Torflager, denn sie wird 1 Meter hoch, 
und bildet eine Menge ansehnlicher Bliithenkopfe, welche in 
einer gewolbten Flachę dicht bei einander stehen und auf 
diese Art schon mit ihrem Gelb weit in die Ferne leuchten. 
Es ist sonderbar, dass diese Pflanze sich nicht sowohl auf 
den Torflagern, ais vielmehr an Graben und am Pandę der- 
selben anzusiedeln pflegt und den Torfstechern den Beginn 
der Torfschicht verkundet. Die rohrigen Stengel werden bis 
daumensdick, sind kantig und mit langen weissen Zottel- 
haaren besetzt. Die Bliitter sind langlich-lanzettlich, unten 
ziemlich gross, wellig, zuweilen fiederspaltig, stets mit Zottel- 
haaren bekleidet. Das Anthodium ist mehr walzig, zottel- 
haarig, am Grunde nicht bauchig und mit am Pandę hiiutigen 
Bliittern begabt. Alle griinen Theile der Pflanze sind sehr



licht, fallen stark in’s Gelbe. Die hellgelben Strahlenbliithen 
stełien ab, sind selir zahlreich, so lang ais der Durchmesser 
der Seheibe oder wenig langer, an der Spitze dreizalmig. 
Die fruchtbaren Scheibenbliithen liaben ein tieferes Gelb. 
Die Achenien sind anfangs behaart, werden spiiter kalii und 
der weisse,jsefdenglanzende Pappus ragt weit iii)er die An- 
thodienblatter hervor.

Y orkom m en: Am Rande der Torflager. In Thuringen 
selten, nur im Moore der kleinen Ebene nalie den drei 
Gleichen, dann in der Flora von Halle, bei Barbj, Zerbst 
und in Sachsen, jedoch łiier liberał! im Ganzen selten. Weit 
haufiger in den Mooren der Mark, von Pommern, Meclilen- 
burg, Hannover, Westphalen, aucli ostwarts in den Torf- 
gegenden der Neumark und Niederschlesien. Sie ist zwei- 
und einjahrig. Yon den Niederlanden durcli Westphalen, 
Hannover und ganz Norddentschland jenseits des Thiiringer 
Waldes bis Schlesien. In Bohmen bei Hiihnerwasser; im 
Elsass bei Bennfeld, Illhausern u. a. O. Ziemlich haufig in 
Preussen, nach Fr. J. Weiss bei Caymen, Konigsberg, Gum- 
binnen, Darkehmen, Danzig, Wormditt, Kulm u. a. O. Ygl. 
Irmiscliia 1883, S. 14; 1885, S. 22. D. B. M. 1884, S. 79.

Abbildungen.  Tafel 3083.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse.





Kreuzkraut.

Bin nur spannenhohes Sommergewachs. Strahlenbliim- 
chen fehlen, Blatter stengelumfassend, fiederspaltig zertheilt, 
Kopfchen traubendoldig zusammenneigend.

B esclire ib u n g : Diese einjahrige Pflanze erreicht kaum 
die Hbhe von 5 Ora. Ikrę gelbliche, walzenrunde, glatte 
Wurzel pflegt selir veriistelt zu sein, was gleichfalls von 
dem griinen, etwas eckigen Stengel gilt, der von abwecliseln- 
den fiederspaltig-getheilten und zugleich gezahnten ziemlich 
fleischigen Blattern umfasst wird. Bisweilen bemerkt man 
einen spimienwebeartigen Ueberzug. Die in einer Art von 
wenigbliifchiger Traubendolde stehenden Blumen neigen sieli 
etwas, liaben einen gemeinschaftlichen konischen oder ei- 
formigen Kelch, dessen Kelcliblatter oder Schuppen sckmal- 
linienfórmig, grtln, an der Spitze aber schwarzbrandig sind, 
was gleichfalls von den an ilirer Basis stehenden Neben- 
schuppcken gilt. Die gelben Rohrenbliimchen (denn die 
flachen Strahlenblimichen mangeln) sind selir verlangert, 
Zwitter, ihre Samenkrone liaarig und der Pruchtknoten lang- 
lich, etwas langsgestreift. Der rundliche, polsterformige 
Fruehtboden ist nackt.

Y orkom m en: Auf Kulturland aller Art ais Unkraut, 
namentlick in Garten, auf Gemuseland, auch auf Aeckern, 
selbst in Waldungen, auf Sehutt u. s. w. Durck das ganze 
Gebiet verbreitet. In den Alpen nur in den Thalern.
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B liith eze it: Fast das ganze Jahr hindurch, seibst 
unter dem Scłmee in milden Wintem iiberdauernd.

A nw endung: Das Kraut wurde neuerdings wieder ais 
Arzneimittel empfohlen, nachdem man es schon friiher ais 
anflosend und die Eiterung befordernd ausserlich angewandt 
liatte. Innerlich genommen soli es bei Pferden und Menschen 
wurmwidrig wirken. Eine sehr erąuickliche Nahrung ge- 
wahrt es frisch besonders den Hanfłingen, K anar i en v b geln. 
Stieglitsreń u. s. w.

Name: S en ecio  bezeichnet fast dasselbe, was E ri- 
geron , indem es andentet, dass die Blumen dieser Plianzen 
bald Greis (senex) werden, d. h. schnell abbliihen, und dann 
die Samenkrone erhalten.

Form  en: S. vulgaris-vernalis. Syn. 8. Weyli Yatke. 
So z. B. bei Landsberg an der Warthe auf dem grossen 
Kirchkof; bei Grabowiec, am nenen Markt bei Fraustadt, 
bei Posen und Murowana-Goślin. S. vernalis-vulgaris nach 
Fr. J. Weiss bei Thorn, Kulm, Fiatów, Deutsch Krone.

(i. radiatus Koch: Kopfchen strahlend. 8. denticulatus 
Muller, FI. dan. Nordliches Hannover, Holstein, Mlihlau bei 
Mannheim. Yergl. den Bericht d. westpreuss. botan.-zoolog. 
Vereins 1878, S. 22.

Abbildungen.  Tafel  3084.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthenkopf im Langsschnitt, 

yergrossert; 2 Bluthchen, zersehnitten, desgl.; 3 Same, desgl.



fetm-)B«ujkrnut.



Leim-Kreuzkraut.
Ein bis meterhohes Sommergewachs mit steif 

etwas entfernt bebliittertem Stengel. Blatter 
spaltig, nebst den Bluthenstielen und Hullkelc 
behaart, klebrig; Fiedern lauglicb , ungleich gezal 
fiederspaltig, nacli dem Grunde allniahlig an 
nehmend; Aussenkelch locker, halb so lang wi 
kelch; Zungenbluthen zuriickgerollt; Friichte kab

B esch re ib u n g : Die ganze einjahrige Pflan 
mit sehr kurzeń abstehenden, durch die kleine Enć 
klebrigen Saft absondernden Haaren bedeckt, daht 
und fettig anzufiihlen und gewolmlich auch mehr c 
mit freniden angeklebten Korperchen bedeckt. 
spindelig, gewohnlich verscliiedenartig gebogen, 
starken und langen Fasern befestigt, braunlich; 
liebt sieli ein einzelner Stengel, welcher nacb ob 
lich zusammengesetzt, trugdoldenastig, seltner ach 
Grunde an astig ist; er erreicht eine Hohe bis 
rund, etwas gefurcht, ganz unten nackt oder m 
neten, libher mit grunen Blattern besetzt, nach o 
den Blattachseln Zweige treibend, welclie an it 
Blumen tragen, aber das Stengelende nicht iiber 
Blatter stelien wechselnd, die unteren sind deutlic 
fast doppelt fiederspaltig, die oberen mehr und n



fiederspaltig und sitzend, uberhaupt kleiner und einfacher; 
die Zipfel dey-Utnteren und Fiedern der oberen nngleich ge- 
zahnt, zuweilen fast eckig; die Mittelrippe bei allen unten 
vortretend, die Unterseite blasser, der Rand ein klein 
wenig umgebogen. Die Kopfchen in unregelmassiger, zu- 
sammengesetzter Trugdolde, die der tieferen Aeste ersfc spater 
sich entwiclcelnd und dann viel kiirzer ais der Stengel; die 
Kopfchen langgestielt und diese Stiele noch zuweilen mit 
einem oder dem andern linealischen, fast ganzen Blattchen 
besetzt, eylindrisch, unten etwas bauchig. Die śiussere Hiille 
ans einigen linealischen, zugespitzten, Iocker stehenden Blatt
chen, welche nur halb so lang sind ais die inneren, in einer 
Reihe stehenden, ebenfalls linealischen, spitzen, am Rande 
etwas weisshautigen, an der Spitze mit einem kleinen 
schwarzeń Fleck versehenen Hullblattchen, aus welchen die 
eingerollten, gelben, dreizahnigen Zlingelchen der Rand- 
blumen hervorragen. Die Scheibenbliimchen sind ebenfalls 
gelb, rohrig, die Rohre von der Mitte an sich nach unten 
plotzlich verdunnend, oben in einen offen stehenden, ozahnigen 
Saum ausgehend; die gelbe Staubbeutelrohre ragt nebst dem 
Griffel und seinen 2 zurttckgerollten Narben aus dem Schlunde 
hervor. Die Frucht ist eylindrisch, an beiden Enden etwas 
verschmalert, lOfurchig, dunkelbraun; die Fruchtkrone ist 
fast doppelt so lang ais die Frucht, silberweiss, aus einer 
Reihe von vielen weichen, kaum gezahnelten Haaren l)e- 
stehend.

Y orkom m en: An trocknen, steinigen oder sandigen 
Orten, in Kieferwaldern, Uberhaupt in Nadelholzwaldungen, 
in Steinbruchen, an Wegen, besonders gern auf Waldschlagen,



diese oft ganz bedeckend, am haufigsten auf Sandboden, 
seltener auf Kalk, aucli gem auf' Schutthaufen und Bahn- 
damme iibergehend. Durch das ganze Grebiet verbreitet. In 
Preussen nicht sehr liaufig. Im Alpengebiet selten und auf 
die Thaler beschrankt.

B liith ezeit: Vom Juni bis zum Herbst.
A nw endung: Nur ais Futterpflanze zu erwahnen. Ein 

vortreffłicher Schutz fur forstliche Ansaaten.
F o r m en: Sie weiclit ab mit nur fiederspaltigen Blattern. 

Ferner: 8. viscosus-silvaticiis. Syn. 8. viscidulus Scheele. 
So z. B. bei Marienwalde zwisclien Ilegentliin und Marzelle.

Abbi ldungen. Tafe l  3085.
AB Fflanze in natiirl. Grosse.



Leim - Kreuzkraut.

Ein bis meterhohes Sommergewachs mit steif aufrechtem, 
etwas entfernt beblattertem Stengel. Blatter tief fieder
spaltig, nebst den Bluthenstielen und łlullkelchen drlisig 
behaart, klebrig; Fiedem langlich, ungleich gezahnt und fast 
fiederspaltig, nach dem Grunde albnahlig an Grbs.se ab- 
nehmend; Aussenkelch locker, halb so lang wie der Htill- 
kelch; Zungenbliithen zuriickgerollt; Friichte kalii.

B esch re ibu n g : Die ganze einjahrige Pflanze ist diclit 
mit sehr kurzeń abstehenden. dnrck die kleine Enddriise einen 
klebrigen Saft absondernden Haaren bedeckt, daher schmierig 
und fettig anzufulilen und gewohnlich auch mehr oder weniger 
mit fremden angeklebten Korperchen bedeckt. Die Wurzel 
spindelig, gewohnlich verschiedenartig gebogen, mit vielen 
starken und langen Fasern befestigt, braunlich; aus ihr er- 
hebt sieli ein einzelner Stengel, welcher nach oben gewohn- 
lich zusamniengesetzt, trugdoldenastig, seltner schon fast vom 
Grunde an iistig ist; er erreicht eine Hohe bis 60 Cni., ist 
rund, etwas gefurcht, ganz unten nackt oder mit vertrock- 
neten, hoher mit grunen Blattern besetzt, nach oben hin ans 
den Blattachseln Zweige treibend, welche an ihren Spitzen 
Blumen tragen, aber das Stengelende nicht iiberragen. Die 
Blatter stehen wechselnd, die unteren sind deutlicher gestielt, 
fast doppelt fiederspaltig, die oberen mehr und mehr einfach



W ald-Kreuzkraut.

Syn. Obaejaca') sihatica Cass. Jacobaea silvatica Cass. 
Senecio lividus Nolte.

Der vorigen sehr ahnlich aber nicht driisig. Blatter 
spinnwebig-flaumig, die Fiedern fast lineałisch, geziihnt imd 
fast fiederspaltig, die dazwischengeschobenen ldeiner; Eben- 
strauss weitschweifig, gleiclilioch; Hiillkelch kalii oderflaumig; 
Aussenkelch sehr kurz, angedriickt, meisfc ungefleckt; Zungen- 
bluthen zuriickgerollt; Friichte grau flaumig.

B esch re ib u n g : Die Wurzel diinn spindelformig, rnehr 
oder weniger astig und faserig, braunlich; bald gerade, bald 
verschieden gebogen. Sie triigt einen einzelnen, 10— 30 Cm. 
ho hen, zuweilen auch noch hoheren Stengel, der bald ein- 
fach und nur an der Spitze trugdoldig rerastelt ist oder von 
der Mitte ab, zuweilen auch schon vom Grunde an Seiten- 
aste hervorbringt, welclie bald kiirzer ais der Hauptstengel 
bleiben, bald ihn auch weit uberragen. Der Stengel ist 
eckig und etwas gefurcht und starker oder schwacher mit 
kurzeń, etwas krausen, schmierigen und langeren spinnen- 
webenartig sieli hinziehenden Ilarchen bedeckt, welclie auch 
die Blatter, besonders dereń Unterseite iiberziehen. Die 
Blatter sind tief fiederspaltig, mit 2—-3 grosseren, lireit linea-

1) Eine von Cassini’s albernen Buchstabenspielereien, niimlicli 
verdrelit aus: Jacobaea.





lischen, stumpflichen Zipfeln aufjeder Seite und eben solchen 
Endzipfeln und dazwischenliegenden, nach unten etwas kleiner 
werdenden, entfernter stehenden, kiirzeren, oft nur zahnartigen 
Zipfeln; alle sind buchtig-spitz, bald schwacher, bald starker 
gezahnt, die Zahne durch ein kleines stumpfes Stachelspitz- 
chen geendet, die nnteren mit stark abnehmender Blatt- 
substanz, fast oder wirklich gestielt, die oberen allmahlig 
mehr sitzend, mit geohrtem Grunde, dann aber sich ver- 
kleinernd und vereinfaehend, so dass sie endlich nur linea- 
lisch und gezahnt erscheinen und zuletzt unter den Thei- 
lungen der Kopfchenstiele und an diesen selbst ais pfriem- 
liche, spitze, kaum 5 Mm. lange Deckblattclien erscheinen. 
Die Kopfchen, dereń Stiele mindestens so lang ais sie selbst, 
haufig aber viel langer und dabei sehr fein sind, haben eine 
cylindrische, nach oben wenigstens anfangs sich verengende 
Gestalt und eine Lange von 6 Mm.; aussere Hullschuppchen 
sind wenige, ganz kurze, angedruckte, linealisch spitze; innere 
meist 13 aus breiterer Basis sich allmahlig zuspitzende, in 
einer Reihe stehende, von der Lange des Kopfchens, auf dem 
Rucken griin, etwas gekielt, an den Seiten blasser, mehr 
oder weniger mit kleinen Flaumharchen besetzt. Die gelben 
Blumchen uberragen etwas die Htille, die weiblichen Rand- 
bltimchen haben ein kurzes, nach aussen umgerolltes Ztingel- 
chen, die inneren zwitterlichen sind langgezogen trichterig, 
mit geradem, ozahnigem Rande. Die Frucht ist cylindrisch, 
nach oben starker ais nach unten verschmalert, langsfurchig 
und mit feinen, angedrtickten Harchen ziemlich dicht besetzt; 
die silberweisse, aus feinen, etwas scharfen Haarstrahlen ge- 
bildete Fruchtkrone ist so lang ais die Blume. Nach der



Fruchtreife breitet sieli die Hiille ans, schlagt sieli endlicłi 
zuriick und der halbkugelige, mit kleinen rundlichen, in der 
Mitte durchbohrten Erhabenheiten besetzte Fruchtboden wird 
sichtbar.

\>tlv om m en: In sandigen Waldungen, besonders Nadel- 
waidungen, auf Waldschlagen undlichten Waldplatzen. Durch 
das ganze Grebiet verbreitet und meist haufig, aber wohl 
niemals auf Kalkboden. Audi in Preussen ziemlicli haufig. 
Im Salzburgischen nach Sauter bis 1300 Meter stellenweis; 
in den bairischen Alpen nur bei Reichenhall; in Tirol ziem- 
lich selten; so z. B. bei Innsbruck, Łienz, Oberegg im 
Yorarlberg.

B liith eze it: Juli, August.
F or m en: Senecio silvaticus-viscosus. So z. B. nach 

Fr. J. Weiss bei Thorn in Preussen. S. silvaticus-vulgaris. 
Weifc seltner. S. Hindus Nolte ist eine Form mit stengel- 
umfassenden Blattohrchen. S. deuticultttus Muller FI. dan. 
eine Zwergform.

A nm erk ung: Sie gehort nebst der vorigen zu den 
besten Schutzpflanzeu junger Waldsaaten und Pflanzungen.

A bbildungen. T afel 3086.
AB Theile der Pflanze in natiirl. (irosse.





Frtih lings - K reuzk rau t.

Kraftiger und grossblumiger ais die vorigen. Ein 
Sommergewachs mit aufrechtem, meterhohem, wolligem 
Stengel, ziemlich locker beblattert. Blatter beiderseits von 
abstehenden Haaren zottig, liinglich, fiederspaltig-buchtig, die 
imteren gestielt, die ubrigen mit geohreltem, umfassendem 
Gruncie; Fiedern eiformig, stumpf; nebst der Spindel und 
dem Rande kraus und gezćihnt; Ebenstrauss locker; Aussen- 
kelch 6— 12blatterig, ein Yiertel so lang wie der Hiillkelcli 
und nebst den Deckblattern am Ende lang Schwarz zu- 
gespitzt; Strahl abstehend; Jh-iichte gran flaumig; Pappus 
bleibend.

B esch re ibu n g : Die ganze Pflanze wird etwa 30 Cm. 
hoch, bildet einen kurzeń Wurzelstock mit zahlreichen Wurzel- 
fasern besetzt und einen aufrechten, runden, oft rothen 
Stengel, welcher mit weissen, weichen Wollhaaren bekleidet 
ist. Die unteren Blatter sind im Umriss spatelformig, bis 
3 Cm. und daruber und verlaufen sich in den kurzeń Blatt- 
stiel; nach oben zu sitzen die Blatter, werden an kraftigen 
Exemplaren 5 Cm. lang, sind aber ziemlich gleichbreit. Alle 
Blatter sind fiederspaltig und eckig-gezahnt; an den meisten 
Exemplaren ist ihre Farbę hellgrun, an geilen aber dunkel- 
griin und die Unterseite ist ebenso wie die Oberseite durch 
weisse wollige Flaare bekleidet. Auf dlirftigeren Stellen ist
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die.se Pflajizb unverastelt, auf fetteren aber verastelt. Art 
der Spitze der Aeste und des Stengels bildet sieli eine 
Doldentraube von 4— 12 und rnehr gelben Bliithenkopfen, 
dereń Grosse und Gestalt den Kopfen des S enecio  -Jacobaea 
sehr ahnlich ist. Audi die Bliithenstiele sind wollhaarig und 
in den Verastelungswinkeln sitzt die W olle am dichtesten. 
Die Hiillkelche sind haarlos, die Hullblattchen weissrandig 
und schwarzspitzig; alle Bliithenstiele sind mit kleinen, 
schuppenartigen, schwarzspitzigen Deckblattchen besetzt, 
welche man an der Basis des Hiillkelchs zahlreidi be i 
einander findet, wo sie einen Aussenkelch formen. Die 
Strahlenbliithen iibertreffen den Durchmesser der Scheibe an 
Lange nnd schlagen sidi erst Abends oder im welken Zu- 
stande zuriick.

Y ork om m en : Diese Pflanze ist urspriinglidi im Gebiet 
nicht heimisch, sondern ist eine von Osten nach Westen vor- 
ruckendo Wasserpflanze, die gegen Ende der vierziger Jahre 
mit Kleesamen aus Ungarn bis an die Weidisel und liis 
nach Schlesien verschleppt wurde. Seitdem bat sie sieli in 
Waldungen und auf Aeckern und anderen Kulturliindereien 
derartig weiter verbreitet und tritt stellenweise in solchen 
Massen auf, dass man Maassregeln zu ihrer Yertilgung an- 
ordnen musste. In Preussen nach Fr. J. Weiss ziem lich 
liiŁufig und sich immer weiter verbreitend, oft heerdenwei.se 
so z. B. liei Konigsberg, Rauschen, Tilsit, Gumbinnen, am 
Bahnhof Ludwig,sort, Caymen (erst in neuerer Zeit und noch 
verein/,elt), Insterburg, Wormditt, Heilsberg, Guttstadt, Fiatów, 
Bartenstein u. s. w.; ferner in Posen; Oberlausitz; in Schlesien, 
besonders an der rechten Oderseite, auf der linken nur in



den Kreisen nordlich von Liegnitz hiiufiger, in der Provinz 
Brandenburg (vgl. Fotonie, Flora der Priegnitz, S. 169); ver- 
breitet bei Genthin in Sachsen an Ijeiden Seiten der Elbę 
(1). B. M. 1884, S. 96); Pommern; auf Wollin; Meeklenburg, 
so z. B. bei Parehim; bei Arnstadt in Thiiringen atif Tłum
ni ergelackern uud frtther bei Jena nahe der Weiinarischen 
Fabrik (Schneidemuhl e), wohin sie durcli fremde Wolle, mit 
dereń Abgangen man die Felder diingt, gelangt ist; bei Barby.

B liith eze it : April, Mai.
A nw endung: Sie kann, wo sie zu sehr iiberliand 

nimmt, ein lastiges Unkraut werden.
F orm en: (i. glabratus Ascherson: Fast vbllig ltahl. So 

z. B. bei Caymen, Braunsberg u. a. O. nach Fr. J. Weiss.
A nm erkung; Die eigentliche Heimath der Plianze ist 

Mittelasien, dann das ganze ostliche und sudostliche Europa, 
namentlicli das mittle und s ii dl i che Russland, die Balkan- 
halbinsel und Ungarn. In Schlesien wurde sie sclion 1822 
bei Rosenberg beobachtet, dann um Stremplowitz bei Troppau, 
im Jahre 1835 zum Theil zahlreich an verschiedenen Orten 
um Breslau, Oppeln und Ober-Glogau, wo sie spśiter wieder 
verschwand.

Abbildungen. Tafel  3087.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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3088. Senecio nebrodensis L.
Felsen - Kreuzkraut.

y
S yii.x 8. rupestris W. K. S. montanus Willd. S. para- 

doxus Hoppe. S. laciniatus Bertol.
Das iiber fingerdicke, dauernde, ungegliederte Muzom 

liegt wagerecht oder schrag im Boden und ti-eibt einen meter- 
hohen, aufrechten, etwas entfernt beblatterten Stengel. Die 
kahlen oder etwas wolligen Wurzelblatter sind leierformig 
und verkehrt-langlich, die Stengelblatter fiederspaltig und 
mit gezahnelten Oelirchen stengelumfassend, ihre Fiederlappen 
stumpf und gezahnelt, vorn zusammenfliessend. Die Bliithen 
bilden einen Corymbus, sind gelb und ihre liandbluthcken 
abstehende Zungenbluthen. Der Aussenkelch des Hiiłlkelclis 
besteht aus 6— 12 Bliittchen und ist viermal kiirzer ais der 
innere. Alle Hiillkelchblatter sind an der Spitze brandig- 
sch warz. Die Fruchte sind grauflauinig, der Pappus ist liin- 
fallig.

B esch re ib u n g : Der aufrechte, oben astige, liaarlose 
oder mit zerstreuteu Haaren besetzte Stengel wird gegen 
30 Cm. hoch. Die Blatter sind oberseits kalii, unterseits 
durch GUiederhaare flockig, werden 7— 10 Cm. lang und sind 
vorn am breitesten. Die unteren Blatter verlaufen allmahlig 
in einen Blattstiel, sind leierformig, haben einen eiformigen 
Endlappen, und abwechselnde, geziihneite, stumpfe Fieder- 
spaltlappen; die mittlen Blatter haben ebenfalls abwechselnde,



^tlftn-ftreujhraut.



stumpfe, 3— 5zahnige Fiederspaltlappen, a ber der Endlappen 
ist unbedeutend grosser ais die Seitenlappen. Die obersten 
Blatter sind bloss fiederspaltig. Die Bluthenstiele liaben 
kleine lanzettliche Deckblattchen. Die gelben, doldentranbig 
gestellten Bluthenkopfe haben 2— 3 Cm. Breite. Ikr Hullkelcli 
ist eiformig, ihre 9— 12nervigen, 3 Mm. breiten Strahlen- 
blumen sind so lang ais die Scheibe, die Haarlcrone ist 
wenig langer ais die nacb oben und unten zugespitzte, grau- 
lich behaarte Frucht.

Y orkom m en : Auf Kalltfelsen der Voralpen und bis 
in die Alpen emporsteigend. Tirol; Salzburg; Steiermark; 
Unterosterreich; Istrien; Yeltlin. Im Salzburgiscłien nacli 
A. Sauter bis 1300 Meter, so z. B. truppweise um Salz
burg auf dem Rainberg, Untersberg, bei Tlialgau, auf dem 
Genner, Scliober, beim Brauhaus Lueg bei St. Gilgen, auf den 
Loferer Alpen; bei Werfen und im Lungau; in den bairi- 
sclien Alpen nacli Prantl auf dem ostliehen Alpenstock bis 
1400 Meter, so z. B. auf der Kamerlingalp, Rottenberg, 
Schlifstein, Wimbach, Konigsthalalp, Schneibstein, Endstlial; 
sporadisclr bei Mering auf der Hocliebene; durch Tirol zer- 
streut.

B lutlrezeit: Mai, Juni, Juli.
A n w en du n g : Eine empfehlenswerthe Gartenpftanze.
Forrnen: a. genuinus De Yis. Blatter langlich-eirund, 

buchtig fiederspaltig, mit fast ganzrandigen Abschnitten, 
Ebeustrauss armkopfig, Bluthenstiele fast kahl, Schuppen an 
der Spitze braun.

/?. rupestris De Vis. Blatter langlicli, fiederspaltig, die 
Abschnitte fast eiformig, scharf gezahnt, Ebeustrauss viel-



kopfIg, Bluthenstiele mit kleinen Deckblattchen besetzt, diese 
wie die Hiillblatter an der Spitze pechschwarz. S. rupestris 
W . K.

jf.laciniatus De Vis. Blatter Janglich, fcief fiederspaltig, 
die Abschnitte schmal-langlieh, eingeschnitten gezahnt, Eben- 
strauss viełkopfig, Bluthenstiele mit kleinen Deckblattchen 
besetzt, welche wie die Hiillblattchen ani Ende pechschwarz.

ó. pinnatifidus De Yis. fast strauchig, liochwuchsig, 
Blatter eirund, tief fiederspaltig, die Abschnitte langlich, 
gezahnt, Ebenstranss vielkopfig, Bluthenstiele mit kleinen 
Deckblattchen besetzt, diese wie die Hiillblatter gleichfarbig. 

e. flosculosus Reichenbach. 8. montanus Willd.

Ab bil dun g en. Tafel 3088.
Pflanze in natflrl. Grosse.



® b tm is  -  Hreujkrmit,



Eberreis - Kreuzkraut.

Das dauernde Rliizom treibt einen aufsteigenden, spannen- 
holien, kahlen, ziemlich diclit beblatterten Stengel. Blatter 
kalii, die unteren kleiner, doppelt gefiedert, die Fiedern 
schmal linealisch, ganzrandig, seltner einzahnig; Blattstiel 
ahrenlos, fiederspaltig geziihnt, dio Ziihne lineal-pfriemlieh; 
Spindel ganzrandig; Ebenstrausse 3— Gkopfig; Aussenkelcli 
halb so lang wie der Hiillkelch; Strahl abstehend; Frilchte 
kahl; Pappus bleibend.

B esch re ibu n g: Der Stengel ist an der Basis holzartig, 
fast strauchartig und liegt am Boden; er besitzt nur Reste 
alter Blatter, steigt dann 8— 25 Cm. aufrecht empor, ist 
rund, riefig und baarlos. Seine unteren Blatter sind meist 
nur einfach fiedrig, die mittleren aber doppelt fiedrig und 
diese erreichen an kraftigen Exemplaren 9 Cm., an kleineren 
nur 4 Cm. Liinge. Die Mittelrippe des Blattes, von welcher 
die sclimallinealen Fiedern ausgehen, ist ganzrandig, doeh 
werden die Fiedern, nalre der Blattbasis so kurz, dass sie 
langen Zabnen gleichen. Die Fiedern tbeilen sieli an grossen 
Blattern zwar wieder in Fiederchen a)>, doch beide sind 
ganzrandig, an der Spitze stumpflicli, vollig liaarlos und 
kaum 2 Mm. breit, verlaufen auch in ziemlich gleicher Breite. 
Dadurch werden die Blatter den Blattern der bekannten 
A rtem isia  A brotan u m , dem Stabwurz oder der tiirkischen 
Eberesche ahnlich und dieser Umstand gab Yeranlassung



\

zu dem Speciesnamen dieses Gewachses. Gegen die Spitze 
des Stengels werden die Blatter sełir kurz, die Spifcze theilt 
sich dann in 2— 6 Bluthenkopfe, dereń Sfciele langer ais die 
Bluthenkopfe sind. Letzte haben die Grosse der Kopfe von 
S en ecio  nernorensis, sfcehen dichfc bei einander, zeichnen 
sich durch ihr tiefes, der Arnica ahnłiches Gelb nnd dnrch
den kurzeń Hiillkelch ans. Die Strahlenblumen sind breit/
und haben 5 N&rfen.

V orkom m en: Auf Kalkfelsen der Alpen und Yoralpen. 
Yom Innthal in der Schweiz durch Tiroł, Salzburg, Steier
mark, Karnthen bis nach Oesterreich und Baiern. Sturm 
(Heffc 21, No. 15) giebfc merkwiirdigerweise an: im Holstei- 
nischen und bei Erlangen. Das beruht wohl auf Yerwechse- 
lung mit der schmalblatterigen Form von S. er u ca e f o li u s. 
Im Salzbnrgischen nach A. Sauter auf steinigen Platzen und 
Felseu der Kalkalpen von 1300 — 1600 Meter, z. B. am 
Untersberg, Spielberg, auf den Loferer Alpen, bisweilen bis 
650 Meter herabgehend, z. B. beim Schloss Fuschl, sowie 
auf Schiefer- und Urgebirgen, auf den Tauern, in Grossarl; 
in Hochbaiern nach Pranfcl an steinigen Abhangen und im 
Krnmmholz des ostlichen Alpstocks von 1400— 1890 Meter, 
so z. B. am Geigelstein, um Berchtesgaden; zerstreut durch 
Tirol.

B lu th eze it : Juli, August.
A n w en du n g : Sie verdient einen Platz im Blumen- 

garten.
A bbi ldungen. Tafel  3089.

AB Pflanze in natflrl. Grosse; 1 Blatt, vergrossert.



tttiuten-JJncobsitriuit.



Rauten - J akobskraut.

Syn. 8. tenuifolius Jacq.
Das dauernde Muzom treibt Auslaufer und einen bis 

meterhohen, aufrechten, locker bebliitterten Stengel. Bliitter 
fiedertbeilig, die unteren gestielt, die iibrigen sitzend; Fiedern 
linealisch, gezahnt und fiederspaltig, diejenigen des Grundes 
kleiner, ohrchenformig; Spindel ganzrandig; Ebenstrauss viel- 
kopfig, gedrungen; Aussenkelch mehrblatterig, angedriickt, 
halb so lang wie der Hiillkelch; Stralil absteliend; Friiclite 
haarig, rauh, sammtlich mit gleichfbrmigem Pappus.

B escb re ib u n g : Die bellgelbe Wurzel theilt sich in 
viele, nach allen Seiten ausgehende, wagereebte Aeste, treibt 
einen 1/2— 1 '/8 Meter hohen, aufrechten, runden, gerillten 
Stengel, der nach oben, oder auch schon von unten an mit 
weissen Filzhaaren bcdeckt und entweder ganz oder theil- 
weise purpurroth angelaufen ist. Die Bliitter sitzen, sind 
unten 7— 10 Cm. lang, werden nach oben immer kleiner und 
stehen wechselstandig am Stengel; sie sind liederig gespalten 
und zwar so, dass der Mittelnerv des Blattes mit einem 
gleicli breiten, schinalen Parenchym umgeben ist, und jeder 
ausgehende Seitennerv wiederum mit einem gleicli iireiten, 
ebenso schmalen Parenchym versehen ist, von welcliem nicht 
seiten einzelne lange Ziiline von gleicher Breite auslaufen.
An der Basis des Blattes gelien gemeinlich schon zwei oder 
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mehre Seitennerven ans, dereń Zipfel wie Blattohrchen aus- 
sehen. Uebfigens sind die Blattzipfel bald breiter, bald 
schmaler, ihre Rander sind mehr oder weniger umgebogen, 
ihre Unterflache ist starker oder schwacher mit weissen Filz- 
haaren bedeckt, ihre Oberflache aber immer schon - dunkel- 
griin. An der Spitze des Stengels befindet sieli die viel- 
bliithige Doldentraube, dereń Bliithenzahl auch dnrch Neben- 
iiste vermehrt wird, welche oben vom Stengel ausgehen, 
ebenfalls Blumen tragen nnd mit der Hauptdoldentraube in 
gleieher Hohe stelien. Nicht selten ziihlt man 30 und mehr 
Blumen, welche im dichten Stande eine ansehnliche Dolden
traube formen. Alle Bluthenstielchen sind mit Filzhaaren 
bekleidet; am Ausgange jedes Bliithenstielchens befindet sich 
ein kleines, linien-lanzettformiges, ganzrandiges, spitzes Deck- 
blattchen, welches ebenfalls Filzhaare besitzt. Alle gemein- 
schaftlichen Kelche (Anthodien) sind an der Basis weissfilzig, 
ihre Nebenhullblattchen liegen meistentheils an den Haupt- 
hullblattchen an und sind doppelt kiirzer; die Iiauptliiill- 
blattchen sind lanzettformig und spitz. Die hochgelben 
Blumen sind eben so gross ais die von S. J a cob a ea , ge- 
meinlich etwas blassgelber, haben zahlreiche, breite, an der 
Spitze Szahnige Strahlenblumen; ihre Achenien sind mit 
feinen Haaren besetzt und ihre Haarkronen sind gleich'- 
formig.

V orkom m en: An sonnigen Abhangen, im Gebiiseh, an 
Waldrandern, Bergrandern, Bergwegen, auf allen Bodenarten, 
aber vorzugsweise aul’ schwerem Boden, auf Lehm- und Kalk- 
boden, auf Thonmergel, Letten u. s. w. Durch das ganze 
Gebiet zerstreut, aber im mittlen und namentlich im siid-



lichen Gebiet, iiberhaupt in Kalkgebirgen, weit haufiger ais 
auf der norddeutschen Ebene. Daher sełir verbreitet in 
Franken; Thiiringen; Schwaben; selten in Sachsen (Meissen); 
in Bohmen bei Bilin, Saidschiitz, ani Milleschauer, bei 
Miinchengraz; im mittlen Schlesien, so z. B. bei Koberwitz, 
zwischen Gross-Moclibern und Kammelwitz, bei Schmolz, 
Leisewitz; Brandenburg; Posen; in Preussen naclr Fr. J. Weiss 
sehr selten, so z. B. bei Cranz, Braunslierg, Thorn; ich fand 
sie auf Helgoland auf Keupermergel; im Alpengebiet nicht 
haufig und nur in den Thalern, so z. B. an Wegen und 
Rainen um Salzburg selten: bei Neumarkt am Fuss des 
Dambergs, im Pungau bei Werfen; in den bairischen Alpen 
nach Prantl bis 760 Meter, sie fehlt dem bairischen und 
dem Oberptalzer Wald, im Fichtelgebirge beiLeyssau, Weiden- 
berg, Himmelkron, fehlt in der Mittelpfalz; in Tirol und Vor- 
arlberg selten. Ygl. D. B. M. 1884, S. 20; Irmiscliia 1885, 
S. 22.

B lu tlieze it: August bis Oktober.
A n w en d u n g : Diese zierliche Pflanze ist nicht in der 

Ileilkunde gebraucht worden, kann aber in Gartenanlagen, 
zur Yerschonerung der Rander und Mauern benutzt werden. 
Sie gehort zu den schonbluhenden, wildwachsenden Gewachsen.

F orm en : (i. tenuifolius: Blatter steifer, riickseits grau- 
filzig; Fiedertheile linealiscli, mit starker zuruckgebogenem 
Rande. Diese ist in Schwaben, namentlich in der Umgebung 
von Stuttgart, auf trocknem Boden die vorherrschende Form.

Abbi ldungen.  Tafe l  3090.
AB Pflanze in naturl. Grosse.



Jakobskraut.

Syn. 8. dalmaticus Vis. 8. lyratifolius Noe. 8. neglectus 
Desv. Jacobaea vulgaris Gaertn.

Der yorigen ahnlich, aber 3— 4 Wochen friiher bliihend, 
die^Blattabschnitte breiter und weniger steif. Grundblatter 

-und nntere Stengelblatter gestielt, bingh'ch-verkehrt-eiformig, 
am Gmnde verschmalert, leierformig, die iłbrigen Stengel
blatter mit yieltheiligen Oehrchen umfassend, fiedertheilig; 
Fiedern gezahnt oder fast fiederspaltig, vorn zweispaltig mit 
aus einanderfahrenden Abschnitten; Spindel ganzrandig; Aeste 
des Ebenstrausses aufrecht; Aussenkelch meist zweiblatterig, 
sehr kurz, angedriickt; Strahl abstehend; Priichte des Mittel- 
feldes haarig-grau, die des Randes kahl, diese mit schwachem, 
hinfalligem Pappus; Rhizom abgebissen.

B esch re ib u n g : Die walzenformige, diinne, schmutzig- 
gelblicbe, innen weisse Wurzel gebt schief in den Boden 
hinein, ist wie abgebissen und treibt eine Menge faseriger 
Wurzeln. Der Stengel steht aufrecht, wird */„— 1 Meter 
hoch; jenachdem der Boden besser oder sehlechter ist, theilt 
er sich oben mehr oder weniger in aufrecht stehende Aeste; 
sonst ist er gefurcht, nach unten zu purpurroth angelaufen 
oder ganz purpurroth, bald mehr, bald weniger mit Filz- 
haaren bedeckt, die im hoheren Alter der Pflanze sich all- 
mahlig ver]iei-en. Die Wurzelblatter und die unteren Stengel-





blatter sind gestielt, im Umrisse langlich-verkehrt-eirund, 
verschmalern sieli nacli der Basis zu; ihre grossen Endlappen 
sind langlich, ungleichtief- und stumpf-gezahnt, nehmen zu- 
weilen die Halfte des ganzen Blattes ein; die iibrigen Spalt- 
łappen werden nacli der Blattbasis zu immer kleiner, sind 
eirund, an der Spitze oft 2- bis Sspaltig und haben lanzett- 
fórmige, stumpfe Spaltlappen; die Blattstiele sind ofters 
purpurrotłi. Uebrigens variiren diese Blatter auch mit fast 
ganz verschwindenden Spaltlappen. Die oberen Blatter sind 
meistentheils bis an die Spitze hinanf fiederspaltig und sitzen 
ani Stengel, ihre Spaltlappen sind mit 2, 3 und 4 lanzett- 
formigen, stumpfen Spaltlappchen versehen und an der Basis 
umfassen sie den Stengel mit einem mehrtheiligen Oehrchen. 
Nicht selten findet man aucli leierfbrmig- gestaltete sitzende 
Blatter, dereń grosserer Endlappen mehr oder weniger zer- 
schnitten ist. Alle Blatter haben an ihrer unteren Seite 
mehr oder weniger zahlreiche Filzhaare, auf ihrer Oberflache 
sind sie aber meistentheils lebhaft griin. An der Spitze des 
Stengels und der Aeste gehen an verschiedenen Punkten 
mehre mit Filzhaaren und kleinen, linienformigen Deck- 
blattchen besetzte Blumenstiele ans, welche sich gemeinlich 
wieder verzweigen und an den so ziemlich gleichhohen Zweig- 
stielchen die schonen gelben Blumen tragen. Der gemein- 
schaftliche Kelch (Anthodium) besteht aus selimal-lanzett- 
formigen, spitzen, an der Spitze yerbrannt aussehenden, am 
Grunde etwas hockerigen Schuppen, er ist walzenformig, 
haarlos, nur an der Basis ofters mit einem Filze bedeckt, 
den man abstreichen kann und der sich auch im Alter ver- 
liert. Ausser den grossen Kelchschuppen finden sich an der



Basis noch einige pfriemenformige, anliegende Scliuppchen. 
Die Strahlenblumen sind ebenso lang and langer ais die 
Scheibe breit ist, dabei linien-Ianzettformig, stfumpf und drei- 
ziihnig; die Achenien der Scheibe sind rauhhaarig, die des 
Strahles kahl, letzte haben einen hinfalligen Pappus.

Y okojam en : Auf trocknen Wiesen, an Bergrandern, 
Wegerafidern, Waldrandern u. s. w. Dur cli das ganze Gebiet 
verbreitet bis an die Adria (vgl. O. B. Z. 1863, S. 388). Im 
Alpengebiet nur in den Thalern, nach Prantl bis 1140 Meter.

B lu th eze it : Juli, August.
A n w endung: Sie war friiher offizinell: H er ba Ja- 

cobaeae , Jakobskraut; ist aber liingst ausser Gebrauch.
Der Name Ja cob a ea  kommt von dem Yolksnamen 

Jakobskraut ber und diesen erhielt dieses Kraut wegen des 
Beginnens seiner Bliithe um die Zeit des St. Jacobstages. 
Spiiter wurde es mit dem Geschlechte S en ecio  vereinigt.

Forrnen: [1. discoideus Koch: Strahl fehlend. So z. B. 
nach Pr. J. Weiss bei Danzig.

Abbildungen. Tafel  3091.
A oberer Theil der Pflanze, natur 1. Grosse; 1 Bliithenkorb im 

Langsschnitt, vergrossert; 2 Kelchschuppe, desgl.; 3 Randbluthe, 
desgl.; 4 Scłieibenbliithe, desgl.





3092, Senecio aquaticus Hudson.

W asser - J acobskraut.

Syn. 8. Jacobaea fi. palustris Spenner.
Der vorigen ahnlich, aber angeblicb nur jalirig, d. h. im 

Herbst nach der Keimung Yorblatter bildend und im folgen- 
den Sommer bliibend. Grundblatter und nntere Stengel
blatter gestielt, langlich-eiformig, ani Grandę verschmalert, 
ungetlieilt und fast leierformig. Die iibrigen Stengelblatter 
umfassen an der Basis den Stengel mit 2 Oehrchen zur 
Halfte, sind unten eingeschnitten oder leierformig, liaben 
langliche oder lineale Lappen, welche schief ans der Mittel- 
rippe gehen und der ungleich grossere Endlappen ist eilang- 
lich gezahnt und fast lappig. Die obersten Bliitter sind 
tlieils fiederspaltig, theils nur gezahnt. Die Cyma ist auf- 
reeht, locker gebaut, der Aussenkelch meist zweiblatterig 
angedriickt und sehr kurz, die Strahlenblumen stehen ab.

B esch re ibu n g : Diese Species ist nur durch die grossen 
Endlappen der Bliitter und durch den ausgebreiteten, lockeren 
Bliithenstand von S. Jacobaea  verschieden, auch sind die 
Blumenkopfe etwas grosser. Die Pflanze ist kalii oder etwas 
mit spinnenwebigen Flocken besetzt. Der Stengel steht auf- 
recht, wird bis 1 Meter hoch, ist walzenformig, gewohnlich 
nach unten zu roth angelaufen. Die Blattbildung ist in 
den zwei Yarietiiten verschieden: S. aquaticus bildet ge
wohnlich ungetheilte Wurzelbliitter und untere Stengelblatter,



und erst hoher ani Stengel beginnt die fiederschnittige oder 
fiederspaltige Theilung der Blattbasis, dabei ist das Blatt- 
parenchjm massis> Bei S. b a rb a ra e fo liu s  haben auch die 
uutersten Blateśr eine gemeinlich fiedertheilige Basis und das 
Blattparenchym ist diinner. Die Fiederzipfel der letzten sind 
zudem spatelformig und stehen oben mehr nach vom ge- 
richtet, die der ersten langlich-linealisch und stehen ab. 
Beide Yarietaten zeichnen sieli aber durch einige Centimeter 
lauge, ovale, tiefzahnige oder fast lappige, aber nicht fieder
theilige Endlappen aus. Diejenigen Blatter, welcbe die 
Bliithenaste stiitzen, gleichen den Blattern des S. cru ci- 
fo liu s , wenigstens sind die der oberen Bliithenaste ahnlich 
gestaltet.

Y orkom m en: Aufnassen Wiesen. Dnrch einen grossen 
Tlieil des Gebiets verbreitet, aber stellenweise felilend, so 
z. B. in Bohmen und Schlesien; in Thuringen sehr selten, 
ebenso im Alpengebiet selten und nur in den grosseren 
Thalern. Vgl. D. B M. 1884, S. 94; 1885, S. 13. Potonie 
a. a. O., S. 169. In Preussen sehr selten, nach Weiss bei 
Heilsberg, Danzig.

Abbi ldungen.  Tafel  3092.
AU Pflanze in natiirl. Grbsse.
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3093. Senecio erraticus Bert.

W  anderkreuzkraut.

Syn. 8. barlareaefolius Krocker.
Rhizom zweijahrig. Pflanze kahl oder schwaeh flockig. 

Blatter leierformig, die unteren gestielt, die oberen mit ge- 
theilten Oehrchen halb umfassend. Die Fiederlappen sind 
gezahnt, stehen meist zu 5, der Endlappen ist sehr gross, 
die 4 Seitenlappen stehen weit ab. Die gelben Bliithen 
bilden eine lockere, spreizende, doldentraubige Cymę; ihr 
Hullkelch liat keine schwarzspltzige Schuppen, der Aussen- 
kelch ist sehr kurz und armblatterig, die Randbltithen stehen 
ab und sind langer ais die Scheibe. Die Achenen sind fast 
oder iranz kahl, die des Randes haben einen schwachen, 
hinfalligen Pappus.

B esch re ibu n g: Eine dem S. aquaticus ahnliche Form, 
welche diu-ch die gespreizteren Blattzipfel der leierformigen 
Blatter und durch die dunnstieligeren, gespreizteren Bliithen 
zu unterscheiden ist. Der Stengel steht aufrecht, ist schmutzig- 
grtin, nach unten hin gewohnlich roth angelaufen. Er wird 
1/3 — 1 Meter hoch, steht nicht so steif wie bei S . -Jacobaea 
und aquati cus, ist gewohnlich ganz kahl, walzig, gestreilt 
und sendet nach oben sehr gespreizte Bliithenaste ans. Der 
Endlappen der unteren Bliitter misst l/3 bis 2/5 des ganzen 
Blattes, ist herz-eifórmig und den Endlappen der B arbarea 
alinlich; die Seitenlappen sind kurz, spatelartig und grób-,
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docb stiunpf-gezahnt. Die oberen Błatter gelien allmahlig 
durch einen langlichen Bndlappen in die obersten iiber, dert-n 
Endlappen schmal sind und keilformig zulaufen. Die Blatt- 
chen messen 2 Cm. und dartiber, stehen auf langen, dtinnen, 
mit kleinen Deckblattchen besetzten Stielen und bilden einen 
sehr lockeren Biuthenstand. Die Aussenschuppen des Htill- 
kelchs stehen lose an den inneren Schuppen, letzte sind 
ohne Braridspitzen. Die Randbltithen stehen ab, der Pappus 
hat die Lange der Scheibenbliithchen.

Y orkom m en: Auf feuchten Grasstellen. Die sudliche, 
gestrecktere Form findet sich in Krain und im stidlichen 
Tirol; die nordliche gedrungenere Form kommt an den Ufern 
der Oder bei Frankfurt und in Schlesien vor. Bei Durków 
unweit Landsberg an der Warthe, nach Fr. J. Weiss bei 
Konigsberg, Sensburg, Fischhausen, Caymen, haufig im 
Miihlengrund und an den angrenzenden Ufern des Fliesses, 
ferner im Grebiet des nordlieher gelegenen Fliesses von Bot- 
hehnen. Ygl. D. B. M. 1885, S. 13. Im Alpengebiet sehr 
selten. Im stidlichen Tirol an Wegen, Grab en und auf 
feuchten Wiesen im Yintschgau an der Strasse bei Gołdrain, 
bei Bożen arn Wege vom Logeeder zum Gandelhofe bei 
Gries, an der Siegmundskron und Leifers, am Gardasee etc.

Abbildungen. Tafel 3093.
AB 1'flanze in natiirl. Grosse.





3094. Senecio lyratifolius Reichenb.

Leier - Kreuzkraut.

Syn. Cineraria Zuhlbruckneri Host. Cmeraria alpina 
fl. alata L . 8. alpinus L . fil.

Das kurze, clauernde Rhizom treibt einen ’/2 Meter 
hohen, aufrechten, locker beblatterten Stengel. Blatter rfick- 
seits dtlnn spinnwebig-filzig, leierformig, mit vieltheiligem 
Oebrclien halb umfassend, die Seitenlappen langlicli, gezalmt- 
gesagt, der endstiindige sehr gross, gescharft-doppelt-gesagt 
oder ani Grunde fast fiederspaltig eingescbnitten, der der 
Stengelblatter eiformig, der obersten langlicb; Stralil ab- 
stehend; Fruchte flaumig.

B esch re ib u n g : Der Stengel wird 30— 00 Gm. liocb, 
ist bis zur Doldentraube liinanf unveriistelt, rund, nicbt 
kantig, sondern nur gerieft, aber bald kalii, bald spinnen- 
webeflockig. Die unteren Blatter sind kier besonders 
charakteristisch, haben einen gewohnlieh die Halfte des 
Blattes einnehmenden, rautenformigen, scharf- und doppelt- 
gesagten Endlappen, unter welcbem sieli 5 Paar langlich- 
lanzettliche bis lanzettformige, gezahnte Fiedern oder Fieder- 
spaltzipfel befinden, dereń unterstes Paar am Stengel sitzt. 
Die obersten Bliitter sind aber mehr den Blattern der 
S. Jacobaea  ahnlich. Die Liinge der unteren Blatter be- 

• tragt 8— 12 Cm., ilire hocliste Breite fallt in die Basis des 
Endlappens und ist 2— 4 Gm. Die Blatter sind fast kakl 
oder auch unterseits durcli spinnwebige Haare graugriin.



Der Bliithenstaud stellfc eine doldentraubige Zusammensetzung 
mehrer langstieligen Cyinen dar, welche 1— Sbluthig sind. 
Die Stiele haben na eh oben mehre Deckblattchen, die Hulle 
ist fast bis jam den schwachwolligen Grund herab ganz kalii, 
besteht aus lanzettformigen, hautrandigen, an der Spitze 
brandschwarzlichen Schuppen. An der Basis sind sie dnrch 
kleine Deckblattchen vermehrt. Die Bliithenkopfe sind bis 
3 Cm. breit, die Bliithen blassgelb, die Scheibenbluthen sind 
im Pajipus versteckt, die Achenen zeichnen sich dnrch eine 
flaumige Beliaarung aus. Der Untersehied zwischen dieser 
Species und S. Ja cob a ea  bestelit in dem im Querschnitte 
runden Stengel, in der besonderen Form der unteren Blatter, 
dereń Endlappen eilormig, fast rautenformig und doppelt 
gesagt sind and in den Fiederblattchen, welche niclit wie 
Hirschgeweihe geschlitzt sind. Die Achenen sind liier zwar 
deutlich behaart, aber aucli die Achenen der S. Jacob a ea  
haben feine Harchen.

Y orkom m en : In Thalern der hoheren Alpen. In der 
Schweiz und stellenweise dnrch die ganze Alpenkette. Im 
Salzburgischen an Waldrandern und Rainen der Gebirgs- 
thaler selten, nur bei Lofer und bei Hallthurm am Unters- 
berg; in den bairischen Alpen scheint sie zu fehlen; in Tirol 
selten; bei Ems im Yorarlberg.

B liith eze it : Juli, August.

A b b i 1 d u n g e n . T a fe  1 3094.
Oberer Theil der Pfianze in naturl. Grosse.





3095. Senecio cordatus Koch.

Herz - Kreuzkraut.
Syn. 8. alpinus Reichenb. Cmerariu cordifolia Gouan.

8. alpinus (1. cordifolius DC.
Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen bis meter- 

hoben, aufrechten, locker beblatterten Stengel. Blatter riick- 
seits dunn spinnwebig-filzig, gestielt, herzformig, eifórmig,
11 /,, Mai so lang wie breit, ungleicli geziilmt, der Blattstiel 
mit Anhangsel oder nackt; die obersten langlich, der Blatt
stiel schmal, ganzrandig, am Grandę etwas geohrelt, die 
Oebrchen kurz, kaum halbumfassend; Strabl abstehend; 
Friichte kahl.

B esch reibu n g: Diese Pflanze steigt bis zu 1 Meter 
Hohe aufrecht empor. Der Stengel ist kantig, gewohnlicli 
nach unten hin rothlich angelaufen, bis auf den an der 
Spitze befindlichen Bluthenstand nicht veriistelt, bei bohen 
Exemplaren rabenfederspuldick oder starker nocb und ziem- 
lieli reicblich mit Bliittern besetzt. Diese sind, je nacli der 
Hobe des Exemplars und des Standes ani Stengel, von ver- 
scliiedener Lange, 3-— 12 Cm. lang, aber das Breitenverhalt- 
niss derselben betragt nie weniger ais zwei Drittel der Lange 
und in Yar. b. gewohnlich die volle Lange. Sie sind sammt- 
licb ge.stielt, werden aber nach oben zu immer kleiner und 
erhalten ganz olien eine lanzettliche Form. Ihre Oberflaclie 
ist scbon dunkelgriin, doch nicht ganz haarlos, aber die 
Un ter flachę durcb Behaarung graugriln. Sind die Blattstiele 
an der ISasis geohrt, wie das in Yar. b. der Fali ist, so



umfassen die Oehrchen den Stengel lialb. Die Doldentraube, 
eigentlich eine Anzahl ziemlicli gleichhoher Cymen, ist nach 
Art der Exemplare verschieden: die Bliithenstiele sind nam- 
lich bald' i-, bald 2-, bald mehrbliitłiig und die Zahl der 
Bliithenkopfe weehselt sehr nach Grosse des Exemplars; 
nicht selten kann man iiber 20 ziihlen und wiederum findet 
man auch nur 5 bis 6 , wie das in hoheren Regionen sehr 
haufig yorkommt. Die Bliithenkopfe sind etwas tiber 3 Cm. 
breit, die Hiille ist fast halbkugelig, die Hiillblattchen sind 
lanzettlich, zugezpitzt, haben kieligen Rucken und hautigen 
Rand und nahe dem Hullkelche sind niehre kleiue Deck- 
blattchen zu sehen. Bald ist die Hiille kahl, bald etwas 
lilzig, 1 Cm. hocłi. Die BlUthen sind goldgelb, Strahlen- 
blumen giebt es 12— 15 und der Pappus wird wenig von 
den Scheibenblumen iiberragt.

Y orkom  men: Auf Triften der Alpen und an den 
Randem subalpiner Waldungen. Durch die ganze Alpen- 
kette verbreitet. Im Salzburgischen selten, nach A. Sauter 
auf W aldblossen und feuchten Graspliitzen urn die Sennhiitten, 
nur im Pinzgau auf der Hornwiesalp und dem Sontagshorn; 
im bairischen Hochland nach Prantl auf dem ostlichen und 
mittlen Ałpstock bis 1780 Meter verbreitet, auch auf der 
oberen Hochebene bei Lautraeh, Kempten, Kaufbeuren, 
Schongau, Siegsdorf; in Tirol ziemlicli verbreitet. Ygl. D. B.
M. 1884, S. 83; 1885, S. 13.

B liith eze it : Juli, August.

Abbi ldungen.  T afel 3095.
AB Theile der Pflanze in natiirl. GrQs.se.



3Upen-ftreu|ltrant.



3096. Senecio subalpinus Koch.
Alpen - Kreuzlcraut.

Syn. S. alpinus /?. auriculatus Reichenb.
Der vorigen sehr nahestehend. Blatter kahl, riickseits 

auf den Adern kurzhaarig, lierzfórinig, geziihnt oder ein- 
geschnitten, gestielt, der Blattstiel nackt oder an den oberen 
Blattern mit Anhangsel, die obersten Blatter lanzettlich, ein- 
geschnitten-gezahnt oder nngetheilt, Blattstiel derselben breit 
gefliigelt, am Grunde geohrelt, umfassend; Strahl abstehend; 
Frtichte kahl.

Y orkom m en : Auf feuchten Wiesen in alpinen und 
snbalpinen Gegenden. Steiermark; Oesterreich; im Salz- 
burgischen nach A. Sauter an der Strasse des Radstadter 
Tauern von 1300— 1000 Meter; nach Prantl in feuchten 
Waldungen auf den hoheren Bergen des bairischen Waldes 
(nach Koch’s Taschenbuch bei Deppendorf); in Tirol im 
Unterinnthal am Austritt des Brixenbacb.es in das Brixen- 
thal und an der Iller im angrenzenden Baiern; in Sclilesien 
an der Barania bei Teschen, am Malinow, am Gzorno-Yyssula 
und an der Dominowka, Babia Góra.

B lilth eze it : Juli, August.
A bbildungen . Tafel8096.

AB Tlieile der Pflanze in nattirl. Orosse.



//

3097. Senecio carniolicus W illd .

Kuhrauten.

Syn. S. incanus Scopoli.
Das kurze, dauernde Rhizom treibt eine Blattrosette 

und einen kaurn spannenlangen, aufrechten oder aufsteigenden 
armblattrigen Stengel. Bliitter von angedrucktem, fast 
seidigem Filze grau, zuletzt fast kalii werdend, die Grund- 
blatter und unteren Stengelblatter langgestielt, eingesclmitten 
gekerbt oder fiederspaltig, die Fiedern stumpf, ganzrandig 
und gekerbt, die oberen Blatter kurzgestielt, ohrchenlos, die 
Fiedern linealisch, spitz; Strahl abstehend; Fruchte kalii.

B esch re ib u n g : Diese Pflanze wird nicht iiber 12 Cm. 
hoch, findet sieli gewohnlich von 3— 8 Cm. Ilohe mit lang- 
lich-keilformigen, in einen rinnigen Blattstiel sich verlaufenden 
Wurzelblattern, welclie rosettenartig dicht bei einander, doch 
aufrecht stehen und beim Herausscliieben in der ersten 
Jugend allerdings beiderseits durch den dichten Filz weiss- 
grau sind, bald aber an der Olierfiiiche verkahlen, wahrend 
die Unterflache bis zum Ende der Blattfunktion ihren weiss- 
grauen Filziiberzug behiilt. Sie sind 1— 4 Cm. lang, ikrę 
Randeinschnitte gelien, wie oben bemerkt, in verschiedenem 
Grade in die Blattmasse ein. Aus dem Wurzelstocke kommen 
nur 1— 2 bluhende Stengel und die ubrigen Kopfe derselben 
treiben bloss Blattbuseliel. Die Stengel sind aufsteigend 
oder aufrecht, ebenfalls dicht weissfilzig und haben gewohn-
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lich nahe der Basis 1— 2 den Wnrzelblattem gleichende 
Blatter nnd ein einziges hoheres Stengelblatt von 3 Cm. 
Liinge oder kiirzer, was gegen oder efcwas iiber der Mitte 
des Stengels stelit, immer fiederspaltig ist und sich durch 
die ganzrandigen, linealen und spitzen Fiederschnitte aus- 
zeichnet. Der Stengel ist immer unverastelt und bildet an 
seiner Spitze eine einfache Doldentraube von 2— 6 Kopfen. 
Diese stehen an 1f3 — 2/3 Cm. langen, durch lineale Deckbliitter 
gestiitzten Stielen, sind etwas nickend und von verschiedener 
Lange und Breite, hbchstens 2 Cm. lang. Die Htille besteht 
aus lanzettlichen, weissgrauen, vorn aber purpurbrandigen 
und stumpfen, 6 Mm. langen Blattchen, diese werden von 
den Scheibenblumchen doppelt uberragt und der Pappus 
derselben ist fast so lang ais dereń Rohre. Die 5— 6 oder 
8 goldgelben Randbliithen haben bis 1 Cm. Liinge, doch 
betragt gemeinlich die Breite des Blutbenkopfes nur 3 Cm. 
Die Aussenkelchhulle besteht aus sehr kurzeń, schmalen 
Schuppchen.

Y orkom m en: An kiesigen Orten der hoheren Granit- 
alpen. Tirol; Salzburg; Krain; Steiermark; in der Schweiz 
auf der Fluela in Graubundten und nach Langethal auf der 
Bernina. Im Salzburgischen nach A. Sauter auf steinigem 
Boden oder Geroll an Felsen der hochsten TJrgebirge von 
1900— 2500 Meter selten, so z. B. Fuscher Alpen, Goldberg, 
Nassfelder Tauern, Radhausberg,1) Lungauer Alpen (Winds-

1) Sonderbarerweise sehreibt Sauter „Rathhausberg“. Der Berg 
bat seinen Namen von dem mit einem Hauschen ttberdeckteu Rade, 
mittelst dessen aus dem fruheren Bergwerlc die Erze in’s Thal be- 
fordert wurden.
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feld) bis ins Lessachthal (1300 Meter); iu den Algauer 
Alpen nach Prantl auf dem Fallhorn (1950 Meter); durcli 
Tirol^erstreut. Vergl. u. a. D. B. M. 1885, S. 13, 181. 

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine allerliebste Pflanze fur alpine An- 

lagen in Garten.

Abbiltlungen. Tafe ł  3097.
Pflanze in natttrl. Grosse.



SjJjnit-fiutjrnułfn.



3098. Senecio incanus L.

Schnee-Kuhrauten.

Syn. 8. parni flor us Ali.
Der vorigen so ahnlich, dass Herr von Salis beide nicht 

fiir spezifisch verschieden hielt. Blatter von wolligem Filz 
schneeweis, die grundstandigen und unteren stengelstandigen 
eiformig-langlich, fiederspaltig, die Fiedern stumpf, ein- 
geschnitten doppelt Dis dreifach gekerbt, die oberen Blatter 
kurzgestielt, ohrchenlos, die Fiedern linealisch, spitz; Eben- 
strauss dicht; Strabl abstehend; Fruchte kahl.

B esch re ib u n g : Der walzige, holzige, gegen 3 Cm. er- 
reichende Wurzelstock treibt mehre frucbtbare und unfrucht- 
bare Triebe. Alle blattartigen nebst stengelartigen Theile 
der oberlialb der Erde befindlichen Pflanze sind durcb Filz- 
haare grauweiss. Die Wurzelblatter rnessen 4 Cm. Liirige 
und dariiber, ibr Stiel betriigt die Halfte der Platte und 
mehr nocb, im Umrisse sind sie langlich. Ebenso sind auch 
die unteren Stengelblatter, nur haben sie kurzere Stiele. Die 
oberen Stengelblatter sitzen aber vollig, sind auch im Um
risse lanzettformig. Alle Blatter sind tief-fiederspaltig, die 
Spaltzipfel stehen nach der Basis zu deutlich von einander 
ab, laufen aber an der Spitze zusammen. Bei den untersten 
Stengelblattern und Wurzelblattern sind sie stumpf und haben 
2— 3 Kerblappen, bei den obersten Stengelblattern sind sie 
aber spitz. Die Bliithenkopfe, mehr oder weniger an Zahl, 
doch seltener bis iiber 8, bilden eine dichte Doldentraube,



dereń Bliithenstiele einfach oder veriistelt sind. Der Hiill- 
kelch ist glockig, besteht aus einer einfachen Iłeihe von 
Hflllblattern, welche nur an der Basis durcb ldeine Deck- 
blattchen, vermehrt sind. Die Hullblatter sind nur an der 
Basbrweissfilzig, nach oben griingrau, an der Spitze brandig. 
Die abstekenden Strahlenblumen sind verschieden in Żalił, 
oft nur 3— 5, zuweilen audi 6 und 7. Der Strahl ist flach, 
liinger ais die Scheibe und wie dieselbe goldgelb. Die 
Scheibenbliimchen ragen wenig iiber den Pappus liervor. —- 
Es giebt noch eine ahnliche Species, die aber zweifelhaft ist 
und nur durch yerschiedenen Standort entstanden zu sein 
scheint. Sie heisst S. incanus Scop. oder carn io licu s  
Willd. Wiihrend bei S. incanus L. der Stengel nur 3 bis 
10 Cm. Hohe hat, wird er hi er 5— 12 Cm. hoch und tragt 
gewohnlich eine mehrkopfige, etwas lockere Doldentraube. 
Dabei ist die ganze Pflanze nur mit Spinnhaareu bekleidet, 
griingrau und verkahlt im hoheren Alter.

Y orkom m en : An kiesigen Orten der hochsten Alpen 
Tirols und der Schweiz, sowie in Steiermark. Ygl. D, B. M. 
1885, S. 13, 181.

B lu th eze it: Juli, August.
A nw endung: Eine der zierliclisten Pflanzen fur alpine 

Anlagen in Garten.

A bb ild u n gen . T a fe l 3098.
Pflanze in natiir]. Grosae.



.Biuerg-liluljrnutcii



3099. Senecio uniflorus Ali.
Z w erg - Kuhrauten.

Sehr niedrig, niedlicli, zwergartig, obgleich sie nach 
Lagger und Allioni nur Yarietat der vorigen sein soli. 
Bliitter schneeweissfilzig, die Grundblatter und die unteren 
Stengelblatter eiformig-liinglich, eingeschnitten gekerbt, die 
oberen linealisch, ganzrandig; Stengel einkopfig; die Kopf- 
chen gross; Friichte flaumig.

B esch re ib u n g : Eine 2— 8 Cm. hohe Pflanze, dereń 
Wurzelblatter einen formlichen Rasen bilden. Sie ist dem 
S. incanus sehr alinlich, nur, ais Bewohnerin der hochsten 
Alpenregion, in Hohe und Zahl der Bluthenkopfe geringer, 
doch aucli durch grossere Bluthenkopfe durch einfach-kerbige 
Bliitter und durch flaumhaarige Achenen unterschieden. Sie 
besetzt truppweise die Alptriften. Ihr walzenformiger, brauner 
Wurzelstock ist gegen 3 Cm. lang, die Wurzelblatter sind, 
sammt ihren Stielen, nicht viel iiber 3 Cm. lang, die Stiele 
messen die Halfte der Blattfiache und dariiber, letzte hat 
einfache Kerbzahne, dereń Einchnitte mehr oder weniger tief 
in die Blattmasse eindringen, also bald nur wirkliche Kerb
zahne, bald aucli Spaltzipfel darstellen, und beide Seiten des 
Blattes sind, sammt dem Stiele, mit schneeweissem Filze 
bekleidet. Der Stengel steht aufrecht oder er ist nur auf- 
steigend, rund und schneeweiss durch Filz. Bald hat er 
mehre den Wurzelblattern gleichgestaltete, nur kiirzer ge- 
stielte Bliitter, bald aucli nur wenigere, an kummerlichen



Exemplaren gar keins dieser Art; aber immer finden sich 
einige lineale oder linien-lanzettliche, ganzrandige Bliitter 
an ihm, welche, wenn kerbzahnige Bliitter vorhanden sind, 
oben nahe dem Błiithenkopfe stehen. Gewohnlich tragt der 
Stengel nur einen einzigen Bliithenkopf von reichlich 3 Cm. 
Breite, alsa im Yerhaltniss zur Pflanze, von ansełmlicher 
Grossem mitunter findet man aber auch 2 oder 3. Der Hiill- 
kelch, 1 Cm. hoch, besteht aus einer einfachen, bloss durch 
einige Deckblattchen vermehrten Keihe von Blattern, welche 
an der Basis ebenso wie alle Stengełblatter schneeweiss mit 
Filz belegt sind, weiter oben aber die griine Farbę dnrch- 
schimmern lassen und an der Spitze brandig sind. Die 
Strahlenbltithen stehen ab, haben die Lange der Scheibe, 
vorn 3 Zahne und sind langlich; die Scheibenbliithen iiber- 
ragen den Pappus, die Acliene ist mit feinen Haaren besetzt.

Y orkom m en : A uf den hochsten Walliser Alpen: Stock- 
horn, Fouly, Matterhorn u. s. w.

B łiith eze it: Juli, August.
A n w en du n g : Sie gehort zu den schonsten Pflanzchen 

fur alpine Anlagen.

Ab bil dungen. T a fe l 8099.
Pflanze in natiirl. Grosse.





3100. Senecio Cacaiiaster Lam. 

Kroatenkraut.

Syn. 8. croaticus W. K. Cacalia saracenica L.
Das dauernde, bis fingerdlcke Rhizoin kriecht auslaufer- 

arfcig im Boden und treibt aufrechte, iiber meterhobe, ziem- 
lich dicht beblatterte Stengel. Die Blatter sind elliptisch- 
lanzettformig bis lanzettformig, die Stengelblatter sind zu- 
gespitzt und herablaufend, die obersten sitzend, alle sind 
ungleich siigezahnig, die Spitzen der Sagezahne geradlaufend, 
die Deckblatter lineal. Der Ebenstrauss ist vielkopfig, die 
Randblumen fehlen und die Scheibenblumen sind zuerst weiss, 
dann gelblich-weiss.

B esch re ib u n g : Aus dem kriechenden Wurzelstocke 
kommen mehre nabe bei einander stehende Stengel bervor, 
welcbe eine Hohe von 1— 2 Meter erreichen, eine Stiirke 
von Schwanenfederdicke bis Daumendicke erhalten. Sie 
stehen aufrecht, sind etwas kantig, nach unten rotbbraunlicb 
angelaufen, kabl und bis zum Beginne des Bluthenstandes 
binauf reicli beblattert. Die Blatter werden bis 15 Cm. lang 
und bis 7 Cm. breit. Sie sind beiderseits schwach bebaart, 
ganz unten langlich, nach oben zu immer scbmaler, so dass 
die oberen lanzettformige und die obersten linien-lanzett- 
formige Gestalt haben. Am Iiande sind alle Blatter durch 
feine Harchen gewimpert, ihre Sagezahne sind etwas verdickt. 
Aus den Winkeln der obersten kleinen und schmalen Bliitter 
kommen die Bluthenaste bervor, die sieli wieder verzweigen



und einen vielkopfigen Ebenstrauss darstellen. Sie sind fast 
oder vollig blattlos, stehen aufrecht in die Hohe und sind 
dicht mit Drusen besetzt. Der Hiillkelch ist walzenformig, 
doppelt langer ais breit, am Grunde durch kleine  ̂ Deck- 
blattchen vermehrt und ans schmalen, langzugespitzten Blatt- 
chen zusammengesetzt, welche driisig behaart und an der 
Spitze braunroth smd. Die Glockenblumchen der Scheibe 
sind bei mancpen Exemplaren auch von kurzeń, schmalen 
und zungenartigen Randbliithen umgeben. Die braunen 
Friichtchen sind kalii und gestreift, ihr Pappus ist zuletzt 
so lang ais die Scheibenbliithchen.

Y ork o mm en: In den Yoralpen auf subalpinen Triften. 
Durch das siidliche Tirol zerstreut; im Salzburgischen auf 
Wiesen und steinigen Platzen ani Fuss der Urgebirge (1000 
bis 1300 Meter), nur bei B beks tein auf dem Nassfelder Tauern, 
im Lungau bei Tweng, bei Tofern im Grossarl. D. B. M. 
1885, S. 181.

B liith eze it: Juli, August.
A n w en du n g : Eine empfehlenswerthe, ansehnliche

Staude fiir den Blumengarten.
Form  en: Die Kopfchen kommen selten mit deutlichem 

Strahl vor. Der Stengel zeigt an der lebenden Pflanze unter 
dem Blattgrunde drei starkę Riefen, welche zwei tiefe Rinnen 
zwischen sich lassen, was bei der getrockneten Pflanze nicht 
mehr so deutlich ist.

A bbildungen . Tafel 8100.
Oberer Theil der .Pflanze in naturl. Grosse.





3101. Senecio nemorensis L.

Hain - Kreuzkraut.

Syn. Senecio germanicus Wallr. S. Fuchsi Grnelin. 
8. alpestris G. S. conmmtatus Spenner. S. saracenicus L. 
(ex p.) S. silvaticus Nestler. Solidago sarracenica Fuchs. 
S. frondosus Tausch.

Das kurze, danernde, schrag im Boden liegende Rhizom 
treibt einen aufrechten, meterhohen, locker bebliitterten 
Stengel. Bliitter liinglieh - lanzettlich oder eiformig, kahl, 
oder rtickseits nebst dem Stengel flaumig, ungleich gezahnt- 
gesiigt, mit graden Spitzchen der Zahne, die unteren in den 
geflligelten Blattstiel zusammengezogen, die oberen sitzend 
oder alle gestielt; Ebenstrauss yielkopfig; Deckblatter lineal 
oder lanzettlich-linealisch; Aussenkelch 3— 5blatterig, so 
lang wie der Hiillkelch; Strahl 5— 8bliitłiig; Frlichte kahl.

B esch re ib u n g : Der Stengel steigt aus einem schiefen, 
weissgelben, mit langen Faserwurzeln besetzten Wurzelstocke 
wohl 1 /,2— 1 1/4 Meter aufrecht in die Hohe, wird nicht dicker 
ais eine Federspule, ist gefurcht, unten hohl, oben mit Mark 
gefullt, gemeinlich griin, zuweilen roth angelaufen und nacli 
oben zu mit einzelnen, kleinen, weissen Haaren bekleidet 
Am untersten Ende des Stengel,s lanfen die Bliitter mit ilirer
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Basis am Stengel herab, nach oben sitzen sie, ganz oben 
sind sie kaum gestielt. Sie messen 12— 15 Cm. in die Lange, 
5 Cm. in die Breite, sind nach vorn etwas zugespitzt, am 
Rande nngleich gesagt, auf der Unterflache mit einzelnen 
kleinen Hgraren besetzt, am Rande aber dicht-, jedoch fein 
gewimpert. Die schonen gelben Bliithen stehen an der Spitze 
in einer Doldentraube. Das Anthodinm ist mit feinen weissen 
Haaren besetzt, die iiusseren Anthodienbliitter erreichen die 
Grosse der inneren. Die Strahlenbluthen messen 2 Cm., 
wechseln aber in Zahl; Scheibenbliithen findet man in einer 
Blnme 20— 25. Yon dem ahnlichen S. F uchsi dnrch be-
haarten Stengel, bewimperte and breitere Bliitter nnd langere 
Haarkrone unterschieden.

Y orkom m en : In schattigen Laubwaldungen gebirgiger 
Gegenden. Zerstreut durch das mittle nnd siidlicłie Gebiet, 
im nbrdlichen ansserst selten. In Thiiringen ziemlich ver- 
breitet, anch in der Rheingegend, in Schwaben nnd Baiern 
sowie im Alpengebiet. D. B. M. 1884, S. 83; 1885, S. 13, 
28, 181. In den Alpen bis 1300 Meter.

B liith eze it : Juli, August, September.
A n w endung: Eine sehr empfehlenswerthe Zierpflanze 

fiir Parkanlagen zur Ausschmuckung der Haine und Gebiische.
F orm en : u. genuinus Koch: Kbpfchen breiter, 5- bis 

Gstrahlig. S. nemorensis Willd. S. frondosus Tausch.
(i. odoratus Koch: Dieselbe Pflanze mit starkerem Gerucli 

der Kopfchen. S. Jacąuinianus Reichenb. S. nemorensis Jacq.
y. octoglossus Koch: Dieselbe Pflanze mit 7— 8strahligen 

Kopfchen. S. octoglossus DC. S. nemorensis L. (nach der 
Diagnose). u. /?. y, znsammen: S. fontanus Wallr.



3. Fuchsi: Kopfchen und Deckblatter schmaler; Blatter 
offc alle gestielt. 8. Fuchsi Gmel. DC. Reichenbacli, Tafel 81. 
Koch, Synopsis. 8. ovatus Willd. 8. saracenicus Wallr. und 
schmalblatterig: 8. salidfoUus Wallr.

A bbildungen. Tafel 3101.
AB Theile der Pflanze in naturl. Grosse.



3102. Senecio saracenicus L.

Ttlrkenkraut.

Syn. 8. flumatilis Wallr. S. salicetorum Go dr. Soli- 
dago angustifolia Miller.

Das daclernde, ausliiuferartig kriechende Rhizoni treibt 
einen iiber 2 Meter hohen, aufrechten Stengel. Blatter ziein- 
lich kalii, langlicli-lanzettlich, sehr spitz, ain Grunde keilig, 
die untersten in den gefliigelten Blattstiel verschmalert, die 
iibrigen mit breitem Grunde sitzend, sammtlich ungleich 
gezahnelt-gesagt, die Spitzclien der Sagezahne yorwarts ge- 
kriunmt; Ebenstrauss vielkopfig; Deckblatter lanzettlich- 
linealisch; Aussenkeleh fiinfblatterig, ungefahr so lang wie 
der Hiillkelch; Strahl 7— 8 bluthig; Friichte kalii.

B esch re ibu n g : Die starkę Wurzel kriecht weit fort; 
der fingerdicke Stengel gełit 2— 2 ]/2 Meter steif in die Hohe, 
ist an der Basis rund, wird weiter oben furchig nnd eckig, 
bleibt einfach, ist haarlos und mit Blattern rei cli bekleidet. 
Die Blatter łiaben die Form der Weidenbliitter, sind an 
beiden Enden verschmalert, endigen vorn mit langer Spitze 
oder zugespitzt, biegen ihre beiden Seiten nacli innen zu 
etwas gegen einander, sind nur nacli dem Rande hin wenig 
flaumhaarig, sonst kalii, oberseits tiefgriin, unterseits lichter 
und messen bis iiber die Mitte 10— 20 Cm. Lange. An der 
Spitze theilt sich der Stengel in eine reichbluthige Dolden- 
traube, dereń Bluthenkopfe eine lialbkngelige Ebene bilden.



Sttrhtnknmt,



Die Bliithenstielchen sind, wie das Anthodium, flaumhaarig, 
der Aussenkelch besteht nur aus wenig Bliittchen, das An
thodium aus 12 und mehr, welche an der Spitze brandig 
sind und vor der Bliithe eine weissliche Bestaubung haben. 
Man findet 7— 8 Strahlenbliithen und 15 — 20 Scheiben- 
bliithen; beide sind goldgelb und wohlriechend. Die Haar- 
krone ist anfangs nicht liinger ais die Scheibenbliithen, doeh 
nach der Bliithe verlangert sie sich mehr. Man darf diese 
Speeies nicht mit S. nem orensis yerwechseln, von welcher 
sie sich schon durch Standort und Wurzelbildung, weiter 
aber noch durch die fast kahlen, mit vorwarts gerichteten 
Zahnen begabten Bliitter und durch den stets starken, steifen, 
hohen Stengeł unterscheidet. Da S. nem orensis durch ver~ 
schiedenen Standort so sehr seine Gestalt, Grosse, Bltlthen- 
zahl und Blattform andert, so dass man jetzt 2 friihere 
Speeies, S. nem orensis und F uchsii, in eine einzige zu- 
sammengezogen und beide Formen fur Varietaten erklart hat; 
so fragt es sich, ob selbst diese Speeies bei weiterer Be- 
achtung ais Speeies bleiben wird, oder ob nicht der eigen- 
thiimliche Stand, den sie yielleicht durch das Herabschwemmen 
der Samen von den Gebirgen und Bergen gewonnen, zu den 
Eigenthumlichkeiten ihres Habitus Yeranlassung gab.

Y orkom m en: An Flussufern, besonders im Flussufer- 
gebusch, im Weidengebusch. An den Ufern des Rheins, der 
Elbę und einiger ihrer Nebenfliisse, namentlieh der Saale 
mit der lim, am Main von Kitzingen bis Mainz, an der 
Mosel von Trier bis Koblenz und weiter am Unterrhein; an 
der Moldau bei Prag, an der Oder in Schlesien bis Frank
furt, an der Werra bei Treffurt, an der Weser, Diemel, Werra



und Leine; bei Schwerin in Mecklenburg; in Preussen nach 
Fr. J. Weiss bei Goldapp, Guttstadt, Insterburg, Braunsberg, 
Marienburg, Marienburger Werder, Thorn, Danzig, Neustadt; 
in Posen bei Meseritz; an der Donau von Regensburg bis 
Wien; in Łuthringen bei Metz (nach gefi. Mittheilung des 
Herm Efwin Frueth) und am Moselufer. In Thfiringen ist 
die Pflanze sehr selten und ich begreife nicht, was mit dem 
Ausdruck „an der Saale von Jena bis Bernburg“ gemeint ist. 
Sichere Standorte sind z. B. Porstendorf, Naschhausen bei 
Dornburg, nach Wiirghausen zu, Kamburg, Suiza am Ilm- 
ufer,') aber auch ani Saalufer unterhalb Burgk an der oberen 
Saale, ferner am Ufer der Wipper bei Wolkramsliausen un- 
weit Sondershausen (Lutzes Programm, S. 21). Potonie a.a. O., 
Seite 169. Herr Fr. J. Weiss fiihrt neuerdings nocli Neuen- 
burg an.

B liith eze it : Juli, August.
F orm en : (i. flosculosus Koch. Strahlenlos. S. sara- 

cenicus (i. flosculosus DC.

1) Niimlich der Badeort Suiza, ein Stadtchen „Sulze“ liegt nicht 
an der lim. sondern ist ein Dorf unweit der Miindung der Roda in 
die Saale.

A bbildungen. T afel 3102.
Oberer Tbeil der bltihenden Pflanze, uatiirl. Grosse.





3103. Senecio Doria L.

Gold - K reuzkraut.

Das kraftige, astige Iihizom treibfc einen aufrechten, 
locker beblatterten, iiber nieterhohen Stengel. Blatter ganz 
kahl, in s Meergrilne spielend, ldein gesagt oder fast ganz- 
randisr, langlich, die untersten in den Blattstiel verschmalert, 
die mittlen sitzend, fast herablaufend, die obersten sehr ver- 
kleinerfc, eifórmig, verschmalert zugespitzt; Ebenstrauss viel~ 
kopfig; Deckblatter ans eiformigem, fast łierzformigem Grunde 
lineal-pfriemlich; Aussenkelch sehr kurz; Strahl fiinfbluthig; 
Frtichte flamnig.

B esch reibu n g: Der Wurzelstock ist iistig, treibt keine 
Auslanfer und bildet einen 1— 2 Meter hohen, kantigen und 
glanzenden, vollig haarlosen Stengel, welcher an seiner Spitze 
ans den Błattwinkeln viele Bliithenaste treibt, von welchen 
die unteren, bis 30 Cni. weit vom Gipfel der Pflanze ent- 
fernt, durch Stengelblatter, die obersten von Deckblattern 
gestlitzt werden. Die Blatter sind sammtlich haarlos, etwas 
lederartig-dicklich, kohlartig bereift; die untersten sind kurz- 
gestielt, aber alle Stengelblatter sitzen ani Stengel und 
zwar so, dass eine der Blattseiten den Stengel lialb umfasst 
und an ihm ein wenig herablauft. Die untersten Blatter 
sind bis 8 Cm. lang, in und iiber der Mitte des Stengels 
messen sie 5 Cm. und 3 Cm. und die 3— 4 der obersten 
stiitzen Bliithenaste. Sodann beginnen plotzlich die viel 
kleineren und schmaleren Deckblatter, welche die hoheren



Bluthenaste stutzen. Diese sind an den unteren Bluthen- 
asten lanzettlich, bald ab er werden sie linienformig und ganz 
obeu pfrierpeńformig. Alle Bluthenaste stehen in ziemlich 
gleicher 'Hohe, sind an ihrer Spitze wieder veriistelt und ihre 
2— 1 Cni. langen Zweige durch pfriemliche Deckblatter gestiitzt. 
Dadurch entsteht eine IJoldentraube, welche reich an Bliithen- 
kopfen ist und 10— 15 Cm. Durchmesser hat. Die Bliitlien- 
stiele und ihre Deckbłattchen sind fein behaart, die Bliithen- 
kopfe haben die Grosse des S. nem orensis, die Hiillblatter 
sind lanzettlich, griin und rostbraun berandet, an der Spitze 
brandig, der weisse Pappus ist so lang ais die Scheiben- 
blurnen und die 5 oder 6 bandartigen Randblumen haben 
die doppelte Lange der Sclieibenblumen.

V orkom nien : Auf Wiesen, Triften, an grasigen Ab- 
liangen. Im Gebiet nur in Unterosterreich. Uebrigens im 
sudliehen und siidostlichen Europa.

B lu th eze it : Juli, August.
A n w en du n g : Eine hochst stattliche Staude fur den 

Blumengarten.

A b b ild u n g en . Tafel 3103.
AB Theile der Pflanze in naturl. Grosse.



Sutupf- fórcujltrnut,



3104, Senecio paludosus L.

Sumpf - Krenzkraut.
Syn. S, immunis Wallroth. Jacobaea paludosa FI. Wett.
(Jas kurze, dauemde Rhizom treibt einen aufrechten, 

meterliohen, ziemlich locker beblatterten Stengel. Blatter 
sitzend, verlangert-lanzettlich, verschmalert spitz, gescharft- 
gesagt, kalii oder riickseits filzig; Ebenstrauss vielkopfig; 
Strahl meist lBbliithig; Aussenkelch meist lOblatterig, halb 
so lang wie der Hiillkelch; Fruchte schwach flaumig oder kalii.

B eschre ibung :  Der kurze Wurzelstock besitzt mehre 
dicke, weisse, strangartige Fasern, bildet einen — 1 1/3 Meter 
hohen, steifen Stengel, welcher anfangs mit weisser Flocken- 
wolle bekleidet ist, die aber spśiter abfallt. Er ist gestreift, 
unverastelt und mit Blattern reich bekleidet. Die letzten 
werden 10— 15 Cm. lang, sind aber kanni 8 Mm. breit, mit 
starken, vorwarts gekrummten Zahnen berandet und unter- 
seits mit flockiger Wolle besetzt. Indessen kommen auch 
wolllose Exemplare vor. Oberseits ist die Farbę der Blatter 
lebhaft griin. Ist der BlUthenstand vollkoinmen ausgebildet, 
so findet man 1 2 - 1 6  Blnmen; oftmals aber trifft man 
weniger. Die mit flockigem Pilze besetzten Bliitlienstiele 
haben gegen die Mitte ein kleines Deckblatt. Die Blumen 
sind grosser ais bei S. Jacobaea,  das Antliodium besteht 
aus vielen gleichlangen, linienformigen, an der Spitze brand- 
fleckigen Blattern, welche bald mehr, bald weniger flockige 
Wolle tragen, immer jedocli durck 10 no cli einmal so kleine 
Blattchen gekelcht sind. Die Strahlenbluthen sind fast so
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lang ais die der A r  ni ca, docii weifc heller in Farbę, ■) zaluiig 
oder vielmehr undeutlich ozahnig. Der JBoden der Blume 
ist haarig und die Acłienien sind feinhaarig.

Vork ominen: Auf sumpfigeu Wiesen, an Graben, an 
den Ufern vonxLhndseen, Teichen und iangsam fliessenden 
Gewassern. 'Durch den grossten Theil des Gebiets zerstreut, 
aber nur in wasserreichen Gegenden haufig; so z. B. in 
Thuringen fast auf den nordlichen Theil beschrankt: Goldene 
Aue, Unstruthebene, so z. B. Oldisleben, Rudestadt, Kindel- 
briick, Rossie ben, Merseburg, in der Horselau. In Schlesien 
nur bei Glogau und Mysiowitz. In Preussen nach Fr. J. Weiss 
ziemlich haufig, so z. B. bei Konigsberg, Tapian, Labiau, 
Wehlau, Dai-kelnnen, Gumbinnen, Memel, an der kuhrischen 
Nehrung, bei Insterburg, Braunsberg, Thorn, Neustadfc etc. 
lin Alpengebiet nur in den grosseren Thalern. Vgl. Fotonie 
a. a. 0., S. 1G9.

Blii thezeit :  Juli, August.
A n w e n d u n g :  Sie ve.rdient einen Platz an Teichrandern 

in Parkanlagen.
Form en :  /?. glabratus Koch: Blśitter beiderseits kahl. 

8. bohemicus Tausch. So z. B. in Bohmen und Steiermark. 
8. riparius Wallroth.

y. tomentosus Koch: Blatter riickseits dicht weissfilzig. 
8. Sadleri Lang.

Die Yar. /?. kommt nach Fr. J. Weiss auch in Preussen 
vor, so z. B. bei Darkehmen.

A bbildungen. Tafel 8104.
AB Theile der Pflanze in naturl. Grosse.
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3105. Senecio Doronicum L.
Groldsonne.

Das kurze, dauernde lihizom treibt einen */, Meter 
hohen, anfrechten Stengel. Blatter lederartig, kurzhaarig- 
rauh, etwas wollig oder fast kalii, die unteren langlicli- 
lanzettlich, gezahnt oder kleili gezahneit, gestielt, die unter- 
sten ofters eiformig, die oberen lanzettlich, stiellos; Stengel 
1— bkopfig, die Klipie gross, mit reichbliithigem Strahl; 
Hullkelch ziemlich kalii oder etwas wollig; Aussenkeleh viel- 
blatterig, so lang wie der Hullkelch.

Besch re ibu n g :  Der Wurzelstock stełit sehief in der 
Erde, der Stengel ist dick, steif, mit flockigem Fil/.e besetzt 
und dadurch weiss, doch spater verkahlend. Die Wurzel- 
blatter sind, alinlich unserer Arnica, dick im Parenchym, 
gestielt, 7 IŁ Cm. lang und nacli dem mehr oder weniger 
gedrungenen Baue ist der Blattstiel bald kurz, bald langer. 
Eine Varietat, welclie besonders gedrungen gebaut ist, liat 
kurzstielige, lilzlose Blatter, auch bald verkahlenden Stengel, 
filzlose Hiillkelche und goldgelbe Bltithen; die Hauptart aber 
hat langer gestielte, unterseits weissfilzige Blatter, starli be- 
iilzten Stengel, filzige Hiillkelche und orangefarbige Bluthen. 
Indessen ist die Starkę des Eilzes auch bei der Hauptart 
sehr verscliieden und im Alter hillt auch hier der Filz ab. 
Beide Arten jedoch besitzen wagrecht stehende Zahnchen 
der Blatter und alle Bliitter sind spitz. Desgleichen sind 
die oberen Blatter sitzend und lanzettlich, die obersten zu 
linienformigen Schuppen verkiimmert und dadurch wird der 
obere Theil des Stengels nackt. Die Bliithenkbpfe sind in 
Grosse und Dicke ziemlich so wie bei unserer Arnica. Der



Aussenkeleh hat so lange Schuppen ais der innere und alle 
Schuppen sind an dem oberen Drittel brandig-schwarzroth. 
Je nach dem Wuchse findet man am Stengel 2'—4 Kopfe 
oder, wiewohł seltener, nur einen einzigen, oder auch wohl 
5— 8, Die Bluthenstiele sind an der Spitze am dichtesten 
mit Fik bekleidet, die Eandbliithen nicht so lang ais die 
dicke, sehr l>irtt:henreiche Scheibe, der schneeweisse Pappus 
so lang ais die Scheibenbliithen.

Vo r k o m m e n : Auf Triften und an steinigen Orten der 
Alpen. In der Schweiz und durch Tirol nach Salzburg, 
Karnthen und Krain. Im Salzburgischen nach A. Sauter aul 
steinig-grasigen Abliangen, zwischen Steingeroll, von 1300 
bis 1900 Meter, besonders auf Kalk wie z. B.: Genner, Fuss 
des Brukhorn, Pyrnhom, Spielberg in Leogang, Zwing, 
Schmidtenstein, Kammerllioru, Brechelkopf in Leogang, Kafer- 
thal der Ferleiten, Nebelsberg,' steinernes Meer, Predigtstuhl 
in der Mur; in den bairischen Alpen nach Prantl von 1690 
bis 2100 Meter, verbreitet im Algiiu, im ostlichen Alpenstock 
auf dem Kamerlingborn, Gjaidkopf, Laubschreck, Brett, Bocks- 
kehl; durch Tirol zerstreut. D. B. M. 1884, S. 50, 51; 1885, 
Seite 13.

Bluthezei t :  Juli, August, ab er in den Yoralpen von 
Krain 1— 2 Monate frtiher.

A nw en du n g :  Sie gehort zu den prachtigsten Stauden 
fur den Blumengarten.

Form en :  Sie variirt mit goldgelben und pomeranzen- 
gelben Blumen und mit 6— lOkopfigem Stengel.

A bbildungen. T afel 3105.
Pflanze in natiirL Grosse.

Di’uck von Kanim &  Scomanu in Leipzig.
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