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Gfattungsiibersicht.

Trib. 15. Cynareae.
Subtrib. 1. Calendulaceae.

Gatt. 781. Calendula L. Hlille zweireihig; Frucht 
nach innen gebogen, mehrreihig, geschnabelt.

Subtrib. 2. Echinopsideae.
Gatt. 782. Echinops L. Bluthen alle gynandrisch, 

rbhrig; Pappus kronenfórmig.

Subtrib. 3. Carduineae.
Pappus gefiedert................................................................... 1.
Pappus haarig, nicht gefiedert, hoehstens haarig ge- 

z a h n e lt ............................................................................. 4.
1. Filamente fre i........................................................................2.

Filamente mit einander verbunden.................................... 3.
2. Hlillkelchblatter pfriemlich-stachelig:

Gatt. 783. Cirsium Tourn. 
Hiillkelchblatter am Grunde fleischig, am Ende aus- 

gerandet, mit einer Stachelspitze:
Gatt. 784. Cynara L.

3. Bliitter weiss gefleckt: Gatt. 785. Silybum Gartn.
4. Hiillkelchblatter dornig, aber nicht hakig . . . .  5.

Hiillkelchblatter an der Spitze hakig



5. Fruchtboden niclit wabig: Gatt. 786. Garduus L.
Fruchtboden wabig ausgehohlt.....................................7

6. Gatt. 787. Lappa Tourn.
7. Stengel herablaufend starli gefltigelt:

Gatt. 788. Onopordon L.

Subtrib. 3. Carlineae.
Gatt. 789. Car lina L. Spreublattchen am Ende 

gespalten; Httllkelcb dacliziegelig, vielreihig, die 
innersten Blatter strahlig, trockenhautig, die ausseren 
fiederspaltig, dornig.

Subtrib. 4. Serratuleae.
Pappus f ie d e r ig ...............................................................1.
Papptis h a a r i g ...............................................................2.

1. Einzelne der ausseren Pappusstrahlen kurz und ge-
zahnelt; Bllithenboden borstlicb spreublatterig, sehr 
selten nackt . . Gatt. 790. Saussurea DC.

2. Pappus nicht abfallig: Gatt. 791. Serratula L. 
Pappus einem kurz cylindrischen Knoten aufgewachsen

und mit demselben abfallig:
Gatt. 792. Jurinea Cass.

Subtrib. 3. Centaurieae.
Alle Blatter gynandrisch, g le ich form ig ..................... 1.
Strahlbltithen steril..........................................................2.

1. Der Pappus fehlt . Gatt. 793. Carthamus L.
Pappus borstlich, die innerste Iieihe sehr kurz, zu- 

sammenschliessend:
Gatt. 794. Kentrophyllum Necker.



2, Strahl des Kopfchens aus grosseren, trichterformigen 
Scheinbluthen bestehend; Pappus mit borstlich- 
linealen Strahlen, bisweilen fehlend:

Gatt. 795. Centaurea L.

Subtrib. 6. Xeranthemeae.
Gatt. 796. X era n th em u m  L. Htillkelch dach- 

ziegelig, die inneren Blattchen farbig, strahlig; 
Eandbluthen wenige, weibłich aber steril, zwei- 
lippig.

Trib. 10. Cichoraceae.
Subtrib. 1. Lampsaneae.

Hullkelch 8— lOblatterig, nach dem Yerbluhen auf- 
r e c h t .............................................................................. 1.

Hullkelch vielblatterig, nach dem Verbluhen kugelig 
zusammenscliliessend.................................................... 2.

1. Frucht flachgedriickt, vielrippig, mit verwischtem Rand:
Gatt. 797. Lampsana L.

Frucht flachgedriickt, fiinfrillig, unter dem Ende 
et was eingezogen: Gatt. 798. Aposeris Necker.

Friichte gekriunmt, die ausseren 5— 8 von je einem 
Hlillkelchbl attchen eingehullt:

Gatt. 799. Arnoseris Gaertn.

Subtrib. 2. Cichorieae.
Gatt. 800. Cichorium L. Hullkelch doppelt, der 

aussere fiinfblatterig, der innere achtblatterig; 
Pappus kronenformig, vielblatterig.



Subtrib. 3. Leontodonteae.
Pappus der Randfriichte kronenformig, gezahnt, der-

jenige der Scheibenfruchte fiederig.........................1.
Pappus aller Friichte fiederig . . . . . . . .  2.

1. Fruclit allmahlig iii einen Schnabel verschmalert;
Bliithenboden zellig: Gatt. 801. Thrincia Rotlr.

2. Pappus bleibend.............................................................. 3.
Pappus a b fa l l ig ..............................................................4.

3. Hiillkelch 6— 12blatterig; Fruclit allmahlig in einen
Sclmabel rerschmalert:

Gatt. 802. Łeontodon L. 
Hiillkelch 8blatterig, mit 5 blatterigem Aussenkelch; 

Frucht am Ende abgerundet, stumpf, mit haar- 
feinem, langem, aufgesetztem Schnabel:

Gatt. 803. Helminthia Juss.
4. IIiii!<3 dachziegelig, rielblatterig:

Gatt. 804. Picris L.

Subtrib. 4. Scorzonereae.
Hiillkelch einfach. 5— 12bliitterig............................... 1.
Hiillkelch dachig............................................................... 2.

1. Fracht in den Schnabel verschmalert:
Gatt. 805. Tragopogon L.

2. Fracht in den Schnabel verschmalert, am Grandę mit
kurzer Schwiele, gestreift:

Gatt. 806. Scorzonera L. 
Frucht verschmalert, mit verlangerter, etwas auf- 

geblasener Sch wiele am Grunde:
Gatt. 807. Podospermum DC.



Subtrib. o. Hypochoerideae.
Gatt. 808. Hypochoeris L.

Subtrib. 6. Chondrilleae.
Iiiillkelcli vielblatterig, mit schwachem Aussenkelch 1. 
Hiillkelch meist Sblatterig, e in fa c h ..........................2.

1. Frucht am Ende mit einem kerbigen Kronchen be-
setzt, welches den Grund des verlangerten, fad- 
lichen Schnabels nmfasst:

Gatt. 809. Willemetia Necker. 
Frucht et w as zusammengedriickt, nach oben schuppig- 

weichstachelig, plotzlich in den fadlichen Schnabel 
zusammengezogen: Gatt. 810. Taraxacum Juss.

2. Bliithen zweireihig; Frucht am Ende weichstachelig
und mit einem den Grund des Schnabels um-
gebenden Kronchen versehen:

Gatt. 811. Chondrilla L.

Subtrib. 7. Lactuceae.
Hiillkelch einfach, mit kurzem Aussenkelch . . 1.
Hiillkelch dachig.............................................................. 2.

1. Frucht schnabellos; Bliithen funf, einreihig:
Gatt. 812. Prenanthes L.

2. Frucht mit fadlichem Schnabel . . . . . . . .  3.
Frucht ohne deutlichen S ch n a b e l............................... 4.

3. Bliithen 1— 3reihig . . Gatt. 813. Lactuca L.
4. Pappus zerbrechlich, am Grunde mit borstlichem

Kronchen umgeben: Gatt. 814. Mulgedium Gass. 
Pappus haarig, weich, biegsam, ohne Kronchen am 

Grunde..........................Gatt. 815. Sonchus L.



Subtrib. 8. Crepideue.
Fracht am Ende verschmalert oder geschnabelt; 

Pappus weiss, biegsam; Hlillkelch undeutlich dachig, 
mit Aussenkelch..........................................................1

Fracht am Ende gleichdick; Pappus gelblich, zer- 
brechlich; Hlillkelch d a c h ig .................................... 2

1. Strahlen des Pappus haarig: Gatt. 816. Crepis L.
Strahlen des Pappus pfriemlich:

Gatt. 817. Soyeria Monn.
2. Frucht lOriefig, am Ende mit gleich gekerbtem Ring:

Gatt. 818. Hieracium L.

ARTEN:

Trib. W. Cynareae.
Subtrib. 1. Calendulaceae.

781. Calendula L.
Blatter lineal-lanzettlich; Frucht am Rande ganz, auf 

dem Riicken weichstachelig, die 3— 5 aussersten 
lineal, mit aufrechtem Schnabel, wenige naclieu- 
formig-eiformig, die innersten lineal, in einen Ring 
zusammengekrummt . . . 3106. G. awensis L.

Blatter langlich - verkehrt - eifórmig, 1’ast spatelig; 
Fruchte stachelig, die ausseren kahnformig, ge- 
filigelt, die inneren kreisformig eingerollt:

3107. C. officinalis L.
Subtrib. 2. Echinopsideae.

782. Echinops L.
3108. E. sphaerocephalus L. Blatter oberseits von 

etwas klebrigen Haaren flaumig, ruckseits wollig-



filzig nncl gran, mit langlich-eiformigen, buchtigen, 
dornig-gezahnten Abschnitten; Hullkelch am Grandę 
borstig, die JBorsten iiber halb so lang wie der 
fiiiłlkelch, die ausseren Blattchen desselben driisig- 
baarig.

788. Cirsiim Tourn.

Blatter oberseits dornig-kurzhaarig: Stamm 1: Epi-
trachys DC............................................................... 1.

Blatter oberseits iii eh t dornig-kurzhaarig . . . .  2.
1. Blatter herablaufend, riickseits etwas spinnwebig-

w o l l i g .....................3109. C. lanęeolatum Scop.
Blatter umfassend, nicht herablaufend, schneeweiss 

filzig auf der Ruckseite; Kopfchen kugelig, dicht 
spinnwebig-wollig . 3110. C. eriophorum Scop.

2. Blattchen des Hiillkelchs mit einfachem Dorn oder
fast wehrlos; Bliithen gynandrisch: Stamm 2 :

Chamaeleon DC.........................................................3.
Blattchen des Hiillkelchs mit einfachem Dorn; 

Bliithenkopfe zweihausig: Stamm 3 : Breea Less. 21.
3. Blatter mehr oder weniger herablaufend . . . .  4.

Blatter nicht h erab lau fen d ..........................................8.
4. Kopfchen am Grandę deckblattlos...............................5.

Kopfchen am Grnnde von Deckblattern gestutzt. . 7.
5. Kopfchen traubig gehauft; Wurzel jahrig:

3111. C. palustre Scop.
Kopfchen zu 1— 3; Rhizom dauem d..........................6.

0. Blatter dornig gewimpert, entfernt geschweift-gezahnt 
und buchtig-fiederspaltig: 3112. C. canum M. B.
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Blatter ungetheilt, ganzrandig oder gezahnelt:
3113. C. pannonicwn Gaud.

7. Kopfchen zu 3-—4 endstandig, gehauft; Blatter kurz-
haarig, die unteren gestielt, am Grunde abgerundet, 
eiformig, ungetheilt oder fiederspaltig:

3114. C. carniolicum Scop.
8. Scliuppen des Hiillkelchs lang verschmalert, am Ende

abstehend oder zuruekgebogen....................................9.
Scliuppen des Hiillkelchs angedriickt, oft stumpflich, 

plotzlich in eine kurze Spitze zugespitzt. . . .  16.

9. Blatter ohne tiefere Einschnitte, eiformig, am Rande
lappig g e z a h n t ............................................................ 10.

Blatter tief fiederspaltig ..................................................11.
10. Grundblatter gestielt, am Grunde abgerundet, die

unteren Stengelbliitter mit dem gefługelten, ge- 
zahnten, am Grunde geohrelten Blattstiel umfassend, 
die oberen mit herzformigem Grunde sitzend; 
Kopfchen zu 2— 4 endstandig:

3115. C. pauciflorum Spr.

11. Kopfchen langgestielt, n ickend.......................................12.
Kopfchen sitzend oder k u rz g e s t ie lt .............................13.

12. Blatter zerstreut flaumig, ungleich dornig gewimpert,
umfassend, tief fiederspaltig, die unteren Stengel- 
blatter in den gefliigelten, gezahnten, am Grunde 
verbreiterten Blattstiel zusammengezogen:

3116. C. Erisithales Scop.
13. Blattclien des Hiillkelchs in einen sehr langen Dorn

auslaufend.......................................................................14.



Bliittchen des Hullkelchs stachelspitzig oder kurz 
d o r n i g .........................................................................15.

14. Blatter kahl, ruckseits auf den Nerven etwas zottig,
langlich oder lanzettlich, die nntersten arn Grandę 
verschmalert, die stengelstiindigen nmfassend, alle 
fiederspaltig . . 3117. C. spinosissimum Scop.

15. Bliittchen des Hullkelchs in ein Dornchen endigend,
am Ende abstehend . 3118. G. oleraceum Scop.

Blattcben des Hullkelchs angedriickt, stachelspitzig:
3119. C. rivulare Lk.

16. Stengel h och w u ch sig .......................................................17.
Stengel sehr niedrig oder unentwickelt..........................20.

17. Wurzeln fa se r ig ................................................................. 18.
Wurzeln knollig verdickt..................................................19.

18. Blatter oberseits kahl, ruckseits schneeweiss-filzig:
3120. C. heterophyllam Ali. 

Blatter oberseits zerstreut behaart, ruckseits spinn- 
webig-wollig . . . .  3121. C. anglicum DC.

19. Blatter oberseits zerstreut behaart, ruckseits schwach
spinnwebig-wollig, dornig gewimpert, tief fieder
spaltig, die unteren gezahnt:

3122. C. lulbosum DC.

20. Blatter kahl, lanzettlich, buchtig-fiederspaltig; Bliitt-
chen des Hullkelchs angedriickt, kurz stachelspitzig:

3123. C. acaule AU.
21. Rhizom mit kriechenden Auslaufern; Blattchen des

Hullkelchs angedriickt-stachelspitzig, fast welirlos:
3124. C. arvense Scop.



784. Cytiara L.
3125. G. Scolymus L. Blatter fiederspaltig oder un- 

getlieilt; Blattchen des Hiillkelchs eifbrmig, mit 
starkem Dorn, oder breit dreispitzig mit schwachem 
Dorn, oder zweitheilig und dornlos.

785. Silybum Gaertn.
312G. S. Marianum Gaertn. Blatter am Ilande 

stachelig, weiss geadert; Hiillkelchblatter zuriick- 
gebogen, in einen langen Dorn verschmalert, am 
Rande stachelig.

786. Car dum L.

1.

2.

OO.

4.

Kopfclien langlich, fast c y l in d r is c h ..........................
Kopfchen eirnnd oder rundlich.....................................
Kopfclien gehiiuft, zahlreich, sitzend:

3127. C. tenuifiorus Gurt. 
Blattchen des Hiillkelchs augedriickt, mit zurUck- 

gekruinmten, aber nicht hinabgeknickten Blattchen 
Blattchen des Hiillkelchs oberhalb des eiformigen 

Grundes etwas verengert und mit einer Querfalte
herabgeknickt...............................................................

Blatter fiederspaltig.........................................................
Blatter u n g e th e ilt .........................................................
Kopfchentrager gefliigelt und stach elig .....................
Kopfchentrager n a c k t ....................................................
Alle Blatter fiederspaltig...............................................
Obere Blatter ungetheilt...............................................
Kopfchen meist einzeln, Domen stechend:

3128. C. acanthoides L.

1
2,

3.

10.
4. 
9.
5.
8.
6.

7.



Kopfchen gehauft, Domen ziemlicli weicli:
3129. C. crispus L.

7. Kopfchen gehauft, Aeste und Blilthenstiele selir
schmal gefliigelt oder am Ende nackfc:

3130. C. per sonata Jacq.
8. Blattchen des Htillkelchs aus breitem Grunde linea-

lisch, die inneren zuruckgekriimmt:
3131. C. hamulo.sus Ehrhart. 

Blattchen des Htillkelchs linealisch, domig-stachel- 
spitzig, von der Mitte an abstehend:

3132. C. urdioides W.
9. Blatter hall) herablaufend, lcahl oder riickseits auf

den Adern behaart; Kbpfchenstiele verl;ingert:
3133. (1 defloratns L.

10. Kopfchen einzeln, nickend . . 3134. C. nutans L. 

Kopfchen aufrecht, einzeln und gezweiet, das eine
sitzend, abstehend: 3135. C. platylepis Sauter.

787. Lappa Tourn.
Kopfchen t r a u b i g ..................... .................................... 1.
Kopfchen fast ebenstraussig.......................................... 2.

1. Aeste steif, aufrecht; Kopfe klein:
3136. L. minor 1)0. 

Aeste lang, Ubergebogen, ruthenformig; Kopfe seln- 
gross, die oberen gedrangt iiber einander stehend:

3137. L. nemorosa Korn.

2. Hiillkelcli ziemlicli kalii, seine Blattchen sammtlich
pfriemlicli und hakig, die inneren gleichfarbig:

3138. L. maior Gaertn.



Hullkelch spinnwebig-wollig, seine inneren Bliittehen 
lanzettlich, stumpf, mit aufgesetztem, geradem 
Stach elspitzchen, gefarbt, fast strahlend:

3139. L. tomentosa Lam.

788. Onopordon L.
3140. O. Acanthium L. Blatter langlich, buchtig, 

spinnwebig-wollig; Bliittehen des Hiillkelchs aus 
breiterem Grunde lineal-pfriemlich, die unteren weit- 
abstehend.

Subtrib. 8. Carlineae.
789. Carlina L.

Blatter tief fiederspaltig ............................................... 1
Blatter ungetheilt oder buchtig.....................................2

1. Stengel Ikopfig, strahlende Blatter des Hullkelchs
vom Grunde bis zur Mitte linealisch, arn Ende 
lanzettlich; liingere Fasern der Spreublatter stumpf 
k eu lig .....................................3141. C. acaulis L.

2. Blatter buchtig; Deckbliitter ktirzer ais das Kopfchen:
3142. C. vulgaris L.

Blatter ungetheilt, entfernt gezalmt; Deckbliitter 
liinger ais das Kopfchen:

3143. C. nebrodensis Gusson.

Subtrib. 4. Serratuleae.
790. Saussurea DC.

Kopfchen ebenstraussig gehiiuft.....................................1
Kopfchen einzeln...............................................................^

l. Grundblatter an der Basis abgerundet:
3144. S. alpina DC.



Grundblatter an der Basis herzformig:
3145. 8. discolor DC.

2. Bliitter schmal, sitzend, linealisch oder lineal-lanzett- 
lich; Stengel kurz, einkopfig:

314G. S. pygmaea Spreng.

791. Serratula L.
Blattchen des Hullkelchs oline Anhangsel.................. 1.
Blattchen des Hullkelchs mit Anhangseln . . . .  6-

1. Kopfchen eben strau ssig ..............................................2.
Kopfchen einzeln............................................................. 3.

2. Hullkelcli langlich . . . .  3147. S. tinctoria L.
3. Hullkelcli fast kugelig....................................................4.

Htlllkelch e ifo rm ig .........................................................5.
4. Bliitter flaumig-rauli, kammformig-fiederspaltig, mit

lanzettlichen, spitzen, ganzrandigen oder etwas ge- 
sagten Abschnitten . . 3148. S. radiata M. B.

Bliitter von selir kurzeń Harchen etwas rauh, die 
Grundblatter und unteren Stengelblatter eiformig, 
grób gezahut oder am Grunde eingeschnitten, die 
oberen langlich, fiederspaltig gezahnt, die obersten 
linealisch, ganzrandig: 3149. S. heterophylla Desf.

5. Untere Bliitter langlich, stumpf, in den Blattstiel
herablaufend, die oberen schmal lanzettlicli, ein
geschnitten wenig gezahnt oder ungetheilt, sitzend:

3150. S. nudicaulis DC.
6. Bliitter gestielt, eiformig-langlich, gezahnelt, rlickseits

wollig-filzig, die Grundblatter fast herzformig, die 
oberen lanzettlich . 3151. S. Rhaponticum DC.



792. Jurinaea Cass.
Hiillkelch weiss, spinnwebig-wollig; Friichte in Platt- 

chen gefaltet . . . 3152. J. mollis Reichenb.
Hiillkelch graufilzig; Friichte glatt:

3153. J. Pollichii Koch.

Subtrib. 5. Centaurieae.
793. Carthamus L.

3154. C. tinctorim L. Blatter ungetheilt, dornig 
gezjihnt-gesagt.

794. Kentrophyllum Necker.
3155. K. lanatum DC. Untere Blatter fiederspaltig, 

gezahnt, die oberen umfassend, gezahnt-fiederspaltig; 
Randbliithen ohne Papptts.

795. Centaurea L.
Hiilłkelchblatter mit einem trockenhautigen Anhangsel 

endigend, ungetheilt oder an den mittlen und 
atisseren Blattchen fransig getheilt, die letzte 
Franse borstlich, nicht dicker ais die iibrigen und
nicht starrer. Stamin 1: Jacea Juss.........................1.

Anhangsel oder Spitze der Hiilłkelchblatter entweder 
gefranst oder in einen Dorn endigend . . . .  8.

Pappus fehlgeschlagen.........................................................2.
Pappus ausgebildet.............................................................. 3.
Anhangsel den ganzen Hiillkelch bedeckend, trocken- 

hiiutig, hohl, eiformig, ungetheilt, zerrissen oder 
die unteren kammformig gefranst:

3156. C. Jacea L.



Anhangsel des Hiillkelchs eiformig, aufrecht oder am 
Ende zuriickgekriimmt, kammfórmig gefranst, die 
mittlen und oberen oder alle von einander ent- 
fernt, die Fransen ungefahr von der Breite ilires 
Mittelfeldes, die der inneren Bliitter rundlich, zer- 
rissen gezahnt. . . .  8157. C. nigrescens W.

3. Anhangsel des Hiillkelchs aus lanzettlicliem Grando
lang pfriemlich, zuriickgekrummt.......................... 4.

Anhangsel des Hiillkelchs lanzettlich, aufrecht . . 7.
4. Frucht dreimal so lang wie der Pappus . . . .  5.

Fracht so lang wie der P a p p u s ................................6.
5. Anhangsel der drei inneren Reihen rundlich, iiber

die ausseren hinausragend: 3158. C. anstriaca W. 
Anhangsel der innersten Reihe rundlich, von den 

Fransen der folgenden Reihe bedeckt:
3159. C. phrygia L.

6. Stengel einfach, einkopfig; Anhangsel der innersten
Reihe rundlich, zerrissen gezahnt, von den Fransen 
der folgenden bedeckt . 3160. G. newosa W.

7. Frucht dreimal so lang wie der Pappus; Anhangsel
des Hiillkelchs gefiedert fransig, die Fransen borst- 
licli, doppelt so lang wie die Breite ihres Mittel
feldes, sammtlich genahert und den Hiillkelch ver- 
deckend.....................................3161. C. nigra L.

8. Anhangsel oder der Rand der Spitze der Hullkelcli-
blattchen trockenhautig, fransig gespalten, die End- 
franse breiter und starker (obgleicli bisweilen 
kiirzer), oft dornig oder auch stark dornig. 
Stamm 2 : Cyanus L............................................9.
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Blatter des Hullkełchs ani Rande nicht gefranst, aber 
am Ende mit einem handfórmigen oder gefiederten 
Dom endigend. Stamm 3: Calcitrapa Koch . 14.

9. Obere Stengelblatter nngetheilt.....................................10.
Alle Blatter fiedertheilig...............................................11.

10. Blatter langlich-lanzettlich; Rhizom danernd:
3102. C. montana L. 

Blatter lineal-lanzettlich, die untersten oft dreispaltig; 
Sommergewachs . . . .  3163. C. Cyanus L.

11. Pappus so lang wie die F r a c h t ............................... 12,
Pappus kiirzer ais die F r a c h t .....................................13,

12. Anhangsel des rundlichen Hullkełchs geschwiirzt, drei-
eckig, spitz, flach, gefranst, schmaler wie die 
nervenlosen Blattchen und diese nicht verdeckend:

3164. C. Scabiosa L.
13. Anhangsel des rundlich-eifórmigen Iiilllkelchs mit

einem dreieckigen, geschwarzten, beiderseits etwas 
hinabziehenden Flecken bezeichnet, die funfnervigen 
Blattchen nicht verdeckend:

3165. C. rnaculosa Lam. 
Anhangsel des eiformig-langlichen Hfillkelchs leder- 

gelb, die funfnervigen Blattchen nicht verdeckend:
3166. C. paniculata Lam.

14. Blatter grau, lineal-lanzettlich, herablanfend, ganz-
randig, die grandstandigen eiformig:

3167. C. solstitialis L. 
Blatter tief fiederspaltig, mit linealischen, geziihnten 

Fiedern, die unteren gestielt, die oberen sitzend, 
die obersten nngetheilt: 3168. C. Calcitrapa L.



Subtrib. 6. Xercmthemeae.
796. Xeranthenium L.

3169. X. annuum L. Hiillkelch halbkugelig; Blatt- 
chen kalii, staclielspitzig, die ausseren eiformig, die 
inneren lanzettlich, doppelt so lang wie das Mittel- 
feld.

Trib. o. Cichoraeeae.
Subtrib. 1. Lampscmeae.

797. Lampsana L.
3170. L. communis L. Stengel astig, rispig; Blatter 

geziihnt, die unteren leierfórmig.

798. Aposeris Necker.
3171. A. foetida Less. Stengel blattlos, einkopfig; 

Grundblatter schrotsageformig - fiederspaltig, die 
Lappen fast rautenformig, der endstandige drei- 
eckig, fast dreilappig.

799. Arnoseris Gartn.
3172. A. pusilla Gartn. Stengel blattlos, 1— Skopfig; 

Bliitlienstiele oberwiirts keulig verdickt, rblirig.

Subtrib. 2. Cicliorieae.
800. Cichorium L.

3173. C. Intybus L. Pappus weit kiirzer ais die 
Fracht.

801. Thrlnica Roth.
3174. Th. hirta Roth. Fracht an der Spitze in 

einen Schnabel verschmalert; Wurzel am Grandę 
durch starkę, fiidliche Fasern vergrossert, zuletzt 
abgebissen.



802. Leontodon L.
Wurzel abgebissen; Kopfchen vor dem Aufbltihen 

aufrecht.............................................................................. 1.
Wurzel senkrecht hinabsteigend; Kopfchen vor dem 

Aufbliihen n ick en d ......................................................... 6.
1. Strahlen des Pappus fast gleich, sammtlich federig, 

am breiteren Grunde nur kleingesagt. S tam m  1: 
O porin a  Don.................................................................... 2,

Strahlen des Pappus ungleich, die inneren federig, 
am breiteren Grunde kleingesagt, die ausseren kurz 
und bloss rauh. Stamm 2: Deus Leonis . . 3.

2. Stengel ein- bis mehrkopfig; Riefen der Friichte fein
runzelig.......................... 3175. L. autumnalis L.

3. Stengel mit 1— 2 Schuppen b e s e tz t ......................... 4.
Stengel v ie ls ch u p p ig ....................................................5.

4. Stengel niedrig, von schwarzen Iiaaren sehr rauh-
haarig; innere Strahlen des schneeweissen Pappus 
federig, am linealen Grunde klein gesiigt:

3176. L. Taraxaci Lois. 
Stengel hochwiichsiger, miissig behaart; innere Strahlen 

des Pappus federig, am linealen Grunde klein
gesagt.....................................3177. L. hastilis L.

5. Innere Strahlen des Pappus federig, am linealen
Grunde kleingesagt: 3178. L. pyrenaicus Gouan.

6. Strahlen des Pappus sammtlich federig oder die
ausseren, kiirzeren rauh, die inneren aber am Grunde 
kleingesagt. Stamm 3 : Apargia C. H. Schultz 7. 

Strahlen des Pappus sammtlich vom Grund an federig, 
die ausseren kurzer. Stamm 4: Asterothrix Cass. 8.



7. Blatter von 8 — 4spaltigen Haaren grau, fast filzig-
kurzhaarig . . . .  3179. L. incanus Schrank.

8. Blatter von stan'en, dreispaltigen Haaren steifhaarig:
8180. L. crispus Villars.

803. Helmintliia Juss.
3181. H. echioides Gartn. Aeussere Blattchen des 

Hiillkelchs eiherzforrnig, zugespitzt.

804. Picris L.
3182. P. hieracioides L. Blattchen des Hiillkelchs 

abstehend, auf dem Rttcken steifhaarig, am Iiande 
kahl; Zunglein fast doppelt so lang ais die Rohre; 
Frucht unter dem Pappus eingeschniirt, fast 
schnabellos, fein (juerrunzelig.

Subtrib. 4. Scorzonereae.
803. Tragopogon L.

Hiillkelch 8- oder 1 2 b la tter ig .......................................... 1.
Hhllkelch 5 b la t t e r ig ........................................................6.

1. Bliithenstiełe aufwarts keulig v e r d ic k t ............................. 2.
Bliithenstiele gleich, nnter dem Kopfchen etwas ver- 

d ic k t ...................................................................................3.
2. Hiillkelch Sblatterig; Kopfchen oberwarts eben; Rand- 

fruchte feinschuppig-knotig: 3183. T. parvifolius L. 
Hiillkelch 12blatterig; Kopfchen oberseits hohl; Rand- 

frlichte schnppig - weichstachelig, scharfkantig;
3184. T. maior Jacq.

3. Frnchtschnabel deutlich e n tw ic k e lt ..........................4.
Fruchtschnabel sehr k u rz ...............................................5.



4. Bltithen kaum so lang wie der Hiillkelch; Randfriichte
so lang wie der Schnabel, knotig -rauh:

3185. T. pratensis L. 
Bluthen meisfc liinger ais der Hiillkelch; Randfriichte 

doppelt so lang wie der Schnabel, schuppig-weich- 
s ta c lie lig .......................... 3186. T. orientalis L.

5. Bluthen liinger ais der Hiillkelch; Randfriichte ani
Grunde fast glatt, oberwiirts ani Pappus ziemlich 
fein schuppig-weichstachelig:

3187. T. floccosus W. K.
6. Hiillkelch liinger ais die Bliithen; Randfriichte vom

Grund an schuppig - weichstachelig, scliarfkantig, 
etwa so lang wie der Schnabel:

T. crocifolius L. Wir fiiliren die Pflanze der Yoll- 
standigkeit wegen liier oline Nummer mit auf, ob- 
wohl sie erst jenseits der Scliweizer Alpeu im 
Piemontesischen Yorkommt.

806. Scorzonera L.
Blunien g e l b .........................................................................1.
Bluinen purpurn................................................................... 8.

1. Blattscliuppen des Rhizoms in Fasern aufgelost . . 2.
Blattschuppen des Rhizoms g a n z ...................................3.

2. Grundblatter langlich, lanzettlich oder linealisch 
Stengelbliitter 2— 3, schuppenformig; Stengel kalii, 
meist einkopfig . . 3188. 8. austriaca Willd.

3. Stengel b e b liit te r t ..........................................................4.
Stengel n ack t....................................................................7.

4- Friichte gerippt oder gestreift, iibrigens glatt . . .  5.



Friichte fein weichstachelig..........................................
5. Stengel wollig, 1— 3kopfig; Friichte gerippt:

3189. 8. humilis L.
Stengel kalii, 1— Skopfig; Friiclite gestreift:

3190. 8. parrifiora Jacq.
6. Stengel ein- bis melirkopfig, etwas wollig; Hiillkelch

kahl, die ansseren Blattchen dreieckig-eiformig, die 
inneren ei-lanzettformig, alle spitz:

3191. S. liispanica L.
7. Stengel einkopfig; Friichte querfaltig-knotig:

3192. 8. aristata Ramond.
8. Stengel beblattert, einkopfig oder am Ende astig und

2— 4kopfig; Friichte mit glatten Rippen besetzt:
3193. 8. purpurea L.

807. Podospermum DC.

Rhizom dauernd, vielkopfig, mit sterilen und bleiben- 
den Kopfen . . 3194. P. Jacąuinianum Koch. 

Pflanze jahrig, ohne sterile Kopie:
3195. P. laciniatum DC.

Subtrib. o. Hypochoeridecte.
808. Hypochoeris L.

Aeussere Strahlen des Pappus kiirzer, rauh, die inne
ren federig. Stamm 1: Hypochoeris genuina 1. 

Strahlen des Pappus alle federig. Stamm 2 : Achy-
rophorus K o c h ......................................................... 2.

1. JBliithen so lang wie der Hiillkelch; mii tle Friichte 
lang geschnabelt, Randfriichte schnabellos oder 
alle geschnabelt . . . . 3190. II. glabra L.



JBliitlien langer ais der Ilullkelch; Fruchte sammtlich 
langgeschniibelt. . . . 3197. H. radicata L.

2. Blattchen des Hiillkelchs am Rande ganz, die mittlen 
am Ende filzig berandet: 3198. H. maculata L.

Aeussere und rnittle Blattchen des Hiillkelchs am 
Rande zerrissen fransig: 3199. II. helretica Jacq.

Subtribl 6. Chondrilleae.
809. Willemetia Necker.

3200. W. apargioides Cass. Stengel scłiwarzdriisig- 
zottig.

810. Taraxacum Juss.
Fruchte linealisch-verkehrt-eiformig, gerieft, am Ende 

schuppig-weichstachelig, die Riefen der ausseren 
Fruchte vom Grunde an knotig rnnzelig, die der 
inneren glatt; der ungefarbte Theil des Schnabels 
langer ais die Frucht mit dem gefarbten Theil:

3201. T. offidnale Wigg.
Friichte langlich-linealisch, beiderseits verschmalert,

gerillt, am Ende fein knotig, die Riefen der ausse
ren vom Grunde an runzelig, die der inneren glatt; 
der ungefarbte Theil des Schnabels kurzer ais die 
Fruchte mit dem gefarbten Theil des Schnabels:

3202. T. serotinum Poir.

811. Chondrilla L.
Kopfchen traubig; Grundblatter schrotsageformig:

3203. Cli. juncea L.
Kopfchen ebenstraussig; Grundblatter lanzettlich, ent- 

fernt gezahnt . . 3204. Cli. prenanthoides Yill.



Subtrib. 7. Lactuceae.
812. Prencmthes L.

3205. P. purpur ea L. Kopfchen rispig.

S13. Lactucae L.
Fracht beiderseits mit mehren erhabenen Riefen. 

Blumen gelb. Stamm 1: Lactucae genuinae 
K o c h .............................................................................. 1.

Fracht nur auf der Mitte mit einer Riefe. Blumen 
blau. Stamm 2 : Cyanoseris Koch . . . .  10.

1. Schnabel so lang wie die Fracht oder langer . . 2.
Schnabel halb so lang wie die F r a c h t ............................9.

2. Kopfchen 8- bis m eh rb liith ig ......................................... 3.
Kopfchen fun fb liith ig ......................................................... 8.

3. Fracht flugelartig b e ra n d e t.............................................. 4.
Frucht sehr schmal b e r a n d e t ......................................... 5.

4. Blatter am Kieł stachelig, eiruiid-langlich, stumpf,
pfeilformig, stachelspitzig gezahnelt, ungetheilt oder 
buchtig, die oberen zugespitzt; Rispe abstehend:

3206. L. urosa L.

5. Wenigstens die oberen Stengelblśitter linealisch und
ganzrandig........................................................................ 6.

Stengelblatter niemals linealisch und ganzrandig . 7.
6. Blatter linealisch, ganzrandig, nur die untersten

schrotsageformig-fiederspałtig; Aeste ruthenfórmig, 
trau b ig -ahrig .....................  3207. L. saligna L.

7. Stengel oberwarts pyramidal-rispig, die Aeste traubig,
vor der Bliithe niekend: 3208. L. Scariola L.

4Wora X X X .



Stengel ebenstraussig-rispig; die Aeste aufreclit:
3209. L. satiua L.

8. Blatter herablaufend, die unteren tief fiederspaltig;
oberste Blatter linealisch, ganzrandig:

3210. L. viminea 0. H. Schultz.
9. Kopfchen funfbltithig; Wurzel abgebissen:

3211. L. muralis Fres. 
Kopfchen zehn- bis mehrbliithig; Wurzel spindelig:

3212. L. stricta W. K.
10. Blatter kahl, fiederspaltig, mit lineal-lanzettlichen,

auf der vorderen Seite gezahnten Abschnitten:
3213. L. perennis L.

814. Mulgedium Cass.
Traube einfach und zusammengesetzt:

3214. M. alpinum Cass. 
Kopfchen ebenstraussig . 3215. M. JPlumieri DC.

815. Sonchns L.

Stengel astig; Wurzel j a h r i g .....................................1.
Stengel einfach; Wurzel dau ern d ................................2.

1. Blattohrchen zugespitzt; Blattrand weich gezahnt;
Friichte ąuerrunzelig . . 3216. S. oleraceus L. 

Blattohrchen abgerundet; Blattrand stachelig gezahnt; 
Friichte g l a t t .....................3217. S. asper.VilI.

2. Stengelblatter am Grandę herzformig; Ttliizom aus-
lau ferbildend.....................3218. 8. awensis L.

Stengelblatter ani Grunde pfeilfórmig; Khizom ohne 
A u s la u fe r .......................... 3219. 8. palustris L.



Subtrib. 8. Crepideae.
816. Cr&pis L.

Stam m  1. B a rk łiau sia : Friichte des Mittelfeldes
oder alle deutlicłi gesch n iibelt............................... 1.

Stam m  2. C repis: Friichte undeutlich geschniibelt 
oder schnabellos......................................................... 4.

1. Bliithenstiele vor dem Aufbliihen nickend . . . .  2.
Bliithenstiele vor dem Aufbliihen anfrecht . . . .  3.

2. Rauhhaarig; Schnabel der Randfriichte kiirzer ais
der Htillkelch, der Scheibenfriichte langer ais der- 
s e l b e ..................................... 3220. C. foetida L.

3. Htillkelch nach dem Verbliihen yon der halben Liinge
des Pappus . 3221. C. taraxacifolia Thuillier.

Hiillkelch nach dem Yerbluhen von der Liinge des
P ap pu s.....................  3222. G. setosa Haller fil.

-i. Friichte 10— 1 3 r ie l ig ................................................... 5.
Friichte 20— 3 0 r ie f ig .........................................................20.

5. Pappus schneeweiss, w e i c h ................................................6.
Pappus zerbrechlich, g e l b l i c h ........................................ 19.

0. Stengel blattlos oder nur am Grunde mit 1— 2 Blattern 7.
Stengel b e b la t te r t ..............................................................12.

7. Stengel am Ende vielkopfig ................................................ 8.
Stengel einkopfig oder mit wenigen einkopfigen

x le s t e n ...............................................................................9.
8. Kopfe traubig, die Tranbe am Grunde zusammen-

gesetzt.....................  3223. C. praemorsa Tausch.
Kopfe ebenstriiussig . 3224. C. incarnata Tausch.

9. Blumen pom eran zen farb ig .............................................10.
Blumen g e l b ....................................................................... 11.



10. Stengel nach ohen wie der Hullkelch Schwarz rauh-
haarig; Blatter kahl . . 8225. C. aurea Cass.

11. Stengel am Ende filzig: 3226. C. alpestris T ans cli. 
Stengel am Ende wie die Kopfchen dicht raulihaarig:

3227. C. chrysantha Froelich.
12. Stengel am Ende ebenstriiussig.....................................13.

Stengel am Ende rispig; Hullkelch volIig kahl . . 1 8 .
13. Fruchte am Ende schmaler, I3 r ie fig ..............................14.

Fruchte lO rie fig ................................................................. 15.
14. Bliittchen des Hiillkelchs sammtlich langlich - lineal,

stumpflich, gran flaumig, die ausseren etwas ab- 
steliend, die inneren auf dem liiicken steifhaarig 
oder kahl, auf der inneren Flachę fast seidig:

3228. C. biennis L.
15. Stengel nur am Ende ebenstriiussig............................. 16.

Stengel iistig - ebenstriiussig.............................................17.
16. Blattchen des Hiillkelchs lanzettlich, nach vorn ver-

schmiilert, gran flaumig, die ausseren etwas ab- 
stehend, die inneren auf dem Riicken steifhaarig, 
auf der Innenfliiche kahl: 3229. C. nicaeensis Balb.

17. Blattchen des Hiillkelchs lanzettlich, nach vorn ver-
schmalert, nebst den Bliithenstielen grau flaumig; 
die ausseren linealisch, etwas abstehend, die inneren 
auf der Innenfliiche angedriickt behaart:

3230. C. teetorum L. 
Blattchen des Hiillkelchs linealisch, angedriickt, auf 

der Innenfliiche kahl . . 3231. C. virens Vill.
18. Blattchen des Aussenkelchs sehr kurz, eiformig, an-

gedriickt...............................  3232. C. pulchru L.



19. Stengel 1— 5kopfig; Friichte meist 12riefig:
3233. C. Jacąuini Tausch. 

Stengel ebenstraussig; Friichte lOriefig:
3234. C. paludosa, Moench.

20. Friichte 20riefig; Pappus sch n eew eiss .....................21.
Friichte SOriefig; Pappus schmutzig-weiss, zerbrechlich 25.

21. Stengel veriistelt, ebenstraussig; Bliithenstiele iistig . 22.
Stengel einfacli, 1- bis in e lir k o p fig .......................... 23.

22. Bliithenstiele und Hiillkelch driisig behaart:
3235. C. succisaefolia Tausch.

23. Stengel liegend, armkopfig, am Grunde astig; Blatt-
stiel leierformig geziihnt: 3236. C. pygmaea L. 

Stengel aufrecht, 1 — Gkopfig..........................................24.
24. Blattclien des Hiillkelchs gleichlang, borstig-rauh-

h a a r ig .....................  3237. C. blattarioid.es Yill.
Aenssere Blattchen des Hiillkelchs hall) so lang wie 

die inneren, alle drusig-rauhhaarig:
3238. C. grandiftora Tausch.

25. Blśitter runzelig, langlich; Hiillkelch rauhhaarig, die
ausseren Blattchen kiirzer, locker:

3239. C. sibirica L.
817. Soyeria Monn.

Stengel am Grunde beblattert: 3240. S.montana Monn. 
Stengel blattreich: 3240 A. S. hyoseridifolia Koch.

818. Hieracium L.
Stengel sehaftartig, ein- bis mehrkopfig; Strahlen des 

Pappus sehr fein, einreihig und gleichlang, nur 
einzelne kurze eingemischt. Stam in 1; P ilo - 
se llo id ea  K o c h ......................................................... 1.



Stengel b e b la tte r t ....................................................... 20.
1. Stengel einkopfig oder gabelspaltig nnd zwei- bis

mehrkopfig ......................................................................... 2.
Stengel am Ende zwei- bis v ie lk o p f ig .............7.

2. Pflanze auslaufertreibend............................................. 3.
Auslaufer feblend oder sehr kurz . . . . . . .  6.

3. Stengel nackt. e in k o p fig ............................................. 4.
Stengel meist einbliitterig, zwei- bis mehrkopfig . . 5.

4. Bliitter etwas in’s Meergriine spielend, verkehrt-ei- 
formig-lanzettlich, oder lanzettlich, borstig bebaart, 
riickseits graufilzig. . . 3241. H. Pilosella L.

o. Bliitter grasgriin, borstig behaart:
3242. H. stolonifiorum W. K. 

Bliitter in’sMeergriine spielend: 3243. H.bifuramiM.B.
6. Hułlkelch nach dem Verbliihen kugelig; Bliitter kahl

oder zerstreut borstig, die inneren lanzettlich, 
spitz, die ausseren halb so lang, verkehrt-eiformig, 
stum pf.....................  3244. II. furcatwm Hoppe.

7. Stengel am Ende 2— bkopfig, mit ebenstranssig zu-
sammengestellten Kopfchen, oder an verkummerten 
Exemplaren mit einem einzelnen Kopfchen oder an
wuchernden in mehr ais 5 endigend..................... 8.

Stengel am Ende 20— lO O kopfig ............................... 9.
8. Auslaufer sehr kurz oder fehlend; Bliitter saftgrun:

3245. H. angustifolium Hoppe. 
Auslaufer liegend, verlangert, unfruchtbar oder (sehr 

selten) aufstrebend und bluthentragend und gabelig 
2- bis mehrkopfig; Bliitter blaulichgrun:

3246. li. Auricula L.



9. Blatter mełir oder weniger blaugriln, ara Rande oder
iiberall borstig-steifhaarig und riickseits oder beider- 
seits mit sternformigem Flaum bestreut, selten ganz
kalii; Blumen g e l b .......................................................10.

Blatter saftgrun, ubrigens rauhhaarig; Bluiuen roth 19.
10. Rhizom ohne deutliclie Auslaufer.................................. 11.

Rhizom mit deutlichen A u s ła u fe r n .............................18.
11. Stengel nackt oder a rm b la tter ig ................................1 2 .

Stengel 10— 1 2 b la tter ig ..................................................17.
12. Stengel k a l i i ...................................................................... 13.

Stengel nielir oder weniger b e h a a rt .............................14.
13. Stengel schlank, nackt oder unten mit wenigen kleineu

Bliitlien besetzt; Ebenstrauss fast rispig, locker; 
Bluthenstiele zuletzt abstehend und aufstrebend: 

3247. H. piloselloides Yill.
14. HUllkelch schwarzhaarig..................................................15.

Hullkelch grau liaarig .......................................................16.
15. Hiillkelcli eirund-kugelig; Rhizom kriechend, undeut-

licli auslaufertreibend; Stengel einblatterig, arm- 
kopfig, ebenstraussig-gabelig, nacli oben driisen- 
haarig . . . .  3248. H. fioribundum W. G.

16. Bliitter lanzettlich, ani Rande oder auf der ganzen
Fliiclie borstig behaart, die Borsten steif, starlc,
l a n g ..........................  3249. II. praealtum Koch.

Blatter liinglich oder łanglich-lanzettlich, beiderseits 
fein sternhaarig-flaumig und von kurzeń Borsten 
kurzhaarig.....................  3250. H Nestleri Yill.

17. Auslaufer ganz fehlend oder kurz, aufstrebend, stengel-
formig, bluthentragend; Ebenstrauss locker:

3251. II. echioides W. K.



18. Auslaufer kriechend; Ebenstrauss gedrungen, viel-
k o p f i g .....................3252. U. pratense Tausch.

19. Stengel unterwarts armblatterig, von verlangerten,
schlanken Haaren rauhhaarig, oberwarts nebst dem 
Ebenstrauss schwarzdriisig behaart und von ein- 
fachen Haaren rauhhaarig: 3253. H. aurantiacumL.

20. Blatter der sterilen Wurzelkopfe iiberwinternd . . 21.
Blatter der sterilen Wurzelkopfe im Herbst bereits

abgestorben oder noch sehr k le in ..........................45.
21. S tam m  2: A u re lia  Tausch (zum Theil). Blatter

satt blaulich-griin, lanzettlich oder langlich, meist 
von verlangerten Haaren zottig oder am Blattstiel 
bartig. Ziihne der Kronen auswendig kalii. Haare 
der Blatter gezahnelt, nicht mit driisigen gemischt. 
Strahlen des Pappus kraftig, undeutlich zweireihig
wie bei allen folgenden Stam m en..........................22.

Stam m  3: C erinthoidea  Koch. Blatter satt blau- 
lich-grUn, langlich, meist von gegliederten Haaren 
zottig und am Blattstiel bartig. Zahne der Krone 
gezahnelt, nicht mit driisigen gemischt, aber solche
an den B luthenstielchen..........................................35.

Stam m  4 : P u łm on a rio id ea e  Koch. Blatter gras- 
griin oder bei einigen dem H. m urorum  ver- 
wandten Arten blaulich-griin. Zahne der Krone 
auswendig kalii; Haare der Kronenzahne gezahnelt, 
nur bei H. Jacąu in i mit driisigen gemischt . . 36.

Stam m  5: A n d ry a lo id e a  DC. Blatter blaulich- 
griin oder von filzig-zottigen Haaren grau. Haare 
der Kronenzahne deut.lich fiederig, namlich die Zahne



der Haare 3—4 Mai so lang ais der Durchmesser
des H a a r s ...................................................................... 43.

Stam m  6: Pseudocerinthoides Koch. Blatter 
griin oder schwach blaulich. Zahne der Blume 
auswendig mit kurz gefiederten Haaren besetzt. 
Haare der Blatter alle oder zum Theil driisig . 44.

22. Rhizom k r ie ch e n d .......................................................... 23.
Rhizom nicht k r ie ch en d ................................................24.

23. Stengel fast nackt, 1— 31topfig; Bliithenstiele ver-
łiingert, oberwarts vielschuppig und nebst dem 
Kelcli graulich . . 3254. H. staticefolium Vill.

24. Blatter lineal-lanzettlich oder linealisch....................... 25.
Blatter lanzettlich oder la n g l i c h .................................. 26.

25. Blatter ganzrandig; Stengel bebliittert und vom
G run de an astig, locker rispig, kalii:

3255. H. porrifolium L.
26. Stengel reich b e b liit te r t ................................................ 27.

Stengel fast n a c k t .......................................................... 33.
27. Stengel k a h l ..................................................................... 28.

Stengel b eh a a rt................................................................31.
28. Blattchen des Htlllkelchs angedruckt.............................29.

Blattchen des Hiillkelchs mehr oder weniger abstehend 30.
29. Bliithenstiele oberwarts schuppig und nebst dem

Hullkelch von fein sternformigen Haaren graulich, 
iibrigens kahl oder mit einfachen oder. drlisigen 
Haaren sparlich bestreut: 3256. H. glaucum Ali.

30. Hullkelch fein sternhaarig-flaumig, graulich und mit
einfachen Haaren besetzt:

3257. II. hupleuroides Gmel.
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Hullkelch stark weisszottig und fein sternhaarig 
flaumig.....................  3258. H. glabratum Hoppe.

31. Bliittchen des Hiillkelchs angedriickt..........................32.
Bliittchen des Hiillkelchs, wenigstens die ausseren,

etwas absteh end ......................................................... 34.
32. Stengel beblattert, ein- bis mehrkopfig und etwas

ebenstriiussig, mit stemfórmigem Flaum bestreut 
und zottig . . . .  3259. H. dentatwn Hoppe.

Stengel nebst den Blattern wollig-rauhhaarig:
3260. H. mllosum L.

33. Stengel ein- bis wenigkopfig, mit fein stemfórmigem,
graulichem Flaum bedeckt und nebst dem Hull
kelch von verliingerten, drtisenlosen, gran en, am 
Grunde schwarzen Haaren sehr zottig:

3261. H. Schraderi Schleicher.
34. Stengel einkopfig, mit fein stemfórmigem, graulichem

Flaum und kurzeń Driisenhaaren dicht bedeckt; 
Hullkelch von verl;ingerten, rnssfarbig grauen, am 
Grunde schwarzen Haaren sehr zottig:

3262. H. glanduliferum Hoppe.
35. Stengel schlank, vom Grunde an astig, unter den

Aesten blattlos; die Aeste mit einem Blatt gestutzt, 
verlangert, lad li cli, meist einkopfig, oberwarts 
schwach grau, driisig behaart:

3263. H. saxatile Yill. 
Stengel beblattert, ein- bis mehrkopfig und etwas 

ebenstraussig, unterwarts rauhhaarig:
3264. H. longifolium Schleicher.

36. Stengel mit deutlichem Ebenstrauss.......................... 37.



o Y O O

Stengel gabelig, a rm k op fig ............................................40.
37. Stengel vom Gruncie an b e b l i it t e r t ............................38.

Stengel meist einblatterig.................................................39,
38. Hullkelch von sternformigem Flaume graulich und

von kob lscli war zen Drusenhaaren kurzhaarig:
3265. 77. vulgatmn Koch. 

Stengel vom Grunde an astig und bebliittert; Hiill- 
kelch graulich und von schwarzen, driisenlosen 
Haaren kurzhaarig . 3266. 77. ramosum W. K.

39. Blatter blaulich-grilli, ei-lanzettformig, nacli dem
Grunde verschmalert, gezahnt, die Zahne des 
Grundes tiefer und vorwarts gerichtet:

3267. 77 Schmidti Tausch. 
Blatter saftgriin, die grundstandigen eiformig-, fast 

herzformig-gezahnt, die tieferen Ziihne des Grundes 
riickwarts gerichtet . . . 3268. 77. murorum L.

40. Blatter b la u lich g rtin .................................................... 41.
Blatter grasgrun.............................................................. 42.

41. Stengel nackt oder einblatterig; Hullkelch wie die
Aeste mit grauen, ani Grunde schwarzen, niclit 
driisigen Haaren bestreut; Grundblatter sitzend:

3269. 77. bifidmn Kit. 
Stengel armblatterig; Hullkelch wie die Aeste kurz

haarig und drusenhaarig; Grundblatter gestielt:
3270. 77. rupestre Ali.

42. Stengel niedrig, aufstrebend, armblatterig, von ein-
fachen und drusigen Haaren kurzhaarig, meist 
2kopfig, oder vom Grunde an iistig, mit absteheu- 
den, 1—2kopflgen Aesten: 3271. 77. Jacąuini Yill.



43. Stengeł aufstrebend, einfach, 2kopfig oder astig tind
mehrkopfig, oberwarts fast nackt; Bliithenstiele 
verlangert, fast ebenstraussig, nebst dem Hiillkelch 
und den Blattern von fiederigen Haaren granfilzig: 

3272. H. ttridryaloid.es Yillars.
Stengel einfach, 2kopfig oder astig, 5—Gkoplig; Aeste 

yerlangert und nebst dem Hiillkelch und den 
Blattern von fiederigen Haaren dicht weisswollig- 
f i l z ig ...............................  3273. H. lanatum Vill.

44. Blatter, Stengel und Hiillkelch driisig behaart, die
Haare gelblich, wasserhell, die oberen am Grunde 
schwarzlich; Blatter dicklich, etwas starr:

3274. H. amplexicaule L.
Stengel ein- bis wenigkopfig, mit fein sternformigem, 

granem Flaum bestrent und nebst den Hiillkelchen 
von verlangerten, grauen, am Grunde schwarzeń 
und yon kurzeń, driisentragenden, kohlschwarzen 
Haaren sehr zottig . . . 3275. H. alpinum L.

45. Das Rhizom treibt im Herbst kleine Blatterbiischel,
die sich im nachsten Friihling vergrossern, aber 
nebst den unteren Stengelblattern Yor der Bliithen- 
entwickelung absterben. Blumenstiele und Hull- 
kelch driisig behaart. Zahne der Krone auswendig 
mit kurz gegliederten Haaren besetzt: Stam m  7: 
Prenanthoides.......................................................46.

Das Iihizom treibt im Herbst Knospen, wełche sich 
im nachsten Friihling ohne Blattrosette zu Stengeln 
entwickeln. Zahne der Krone auswendig kalii . 49.

46. Bliitter grób gezahnt, am Grunde eingeschnitten gezahnt 47.



Blatter g e z a h n e l t ..........................................................48.
47. Stengel rauhhaarig, oberwarts rispig; Aeste etwas

traubig, nebst tlen Blattstielen und Hiillkelcłien 
zerstreut drtisig behaart; Blatter halbumfassend, 
die oberen eiformig, etwas herzfonnig, die unteren 
langlich, ani Grunde schmaler:

3270. H. lycopifoUum Frol.
48. Stengel unterwarts von driisenlosen Haaren rauh

haarig, oberwarts rispig; Aeste an grosseren Exem- 
plaren mehrkopfig, fast traubig, nebst den Bliithen- 
stielen und den Hullkelchen etwas filzig und dicht 
drtisig behaart. . 8277. H. prenanthoides Vill.

Stengel oberwarts astig, ebenstraussig, vom Grunde 
an nebst den Aesten, Bluthenstielchen, Hullkelchen 
und Blattern drtisig behaart:

3278. H. ochroleucum Schleicher.
49. Blatter, Stengel und Hiillkelche dicht drusenhaarig.

Stam ni 8 : In ty b a cea  . . . . .....................50.
Blatter ohne Driisenhaare. Stam m  9 : A cc ip itr in a  51.

50. Stengel blattreich, klebrig, einkopfig oder vom Grunde
an astig, mit einkopfigen Aesten:

3279. H. albidum Yill.
51. Stengel traubig yerastelt...............................................52.

Stengel ebenstraussig oder fast d o l d i g .....................53.
52. Aeste acliselstandig, steif abstehend, traubig 3- bis

4 theilig und nebst den Bliithenstielen grau, die 
seitlichen Bliithenstiele der Aeste kiirzer oder so 
lang wie das Stiitzblatt:

3280. H. racemosum W. K.



53. Aeste des Stengels ebenstraussig............................... 54.
Obere Stengelaste fast d o l d i g .................................... 35.

54. Blattchen des Hullkelchs angedriickt, gleichfarbig
(getrocknet schwarzlich): 3281. IŁ boreale Fr.

Blattchen des Hullkelchs angedriickt, am Rande 
bleich, getrocknet unverandert, die ausseren an den 
jfingeren Bluthenkopfen aufrecht, den Kopf iiber- 
ragend . . . .  3282. H. rigidum Hartmann.

55. Blattchen des Hullkelchs an der Spitze zuriick-
gekru m m t.....................  3283. H. wnbellatum L.



3106. Calentlula arvensis L.

Fel cl - Ringelblume.

Syn. Caltha awensis Moench. Caltha officinalis Scop. 
Calendula ceratosperma Viv.

Ein spannenhohes Sommergewachs mit federkieldicker, 
spindelfórmiger Pfahlwurzel und astigem, ausgebreitetem, 
locker beblattertem Stengel. Blatter lineallanzettlicb, etwas 
gezahnelt, die unteren nach dem Grundę verschmalert, kurz 
gestielt, die oberen mit abgerundetem Grund halb umfassend; 
Kopfchen einzeln an den Enden des Stengels und seiner 
Zweige; Frucht am Rande ganz, auf dem Riicken weich- 
stacbelig, die 3— 5 aussersten linealisch, aufrecht geschnabelt, 
wenige nachenformig-eirund, die inneren linealisch, in einem 
Ring zusammen gekrummt.

B esch reibu n g: Die Wurzel geht gerade in den Boden 
binab, treibt einen aufsteigenden, kantigen, etwas rauhen, 
viel verastelten Stengel, welcber bandhocb und hoher wird. 
Die untersten Blatter verlaufen in einen sehr kurzeń Blatt- 
stiel, die oberen sitzen, umfassen den Stengel halb und mit 
herzformiger Basis. Zuweilen sind die Blatter aber auch nicbt 
herzfórmig ausgescbnitten. Das Ende des Blattes ist meistens- 
theils spitz, der Rand mit einigen wenigen, unregelmassig 
stehenden kurzeń Zahnen besetzt, zuweilen fast buchtig ge- 
zahnt. Die Flachen sind weichbehaart, die Stengel fuhlen 
sich fast ein wenig klebrig an; iibrigens hat das ganze Blatt- 
werk einen unangenehmen Geruch. Die Blumen sitzen ein-



zeln an langen, fein und driisig behaarten Stielen, die auch 
riefig und mit kleineu Blattern begabt sind, Die Farbę der 
Blume ist citronen- bis hell-pomeranzengelb, die Grosse 
immer unter 2 '/.2 Cm. Die Kelchblatter sind mit gemeinen und 
driisigen Haaren versehen und spreizen sich in der Frucht- 
reife ans; die inneren Samen sind kiirzer ais die ausseren 
und einwarts gekriimmt, die ausseren stehen dagegen in 
die Hohe.

Y orkom m en : In Weinbergen, auf Kulturland, an 
Wegen. Im Rheingebiet von Baseł durch das Elsass und 
ani linken Rheinufer abwarts bis Koblenz, unterlialb der Burg 
Ockenfels, in Garten bei Linz (Melsheimer 1884), ani Godes- 
berg und ziemlich haufig hinter Hersel (Regel &Schmitz 1841), 
besonders hiiufig in Rheinhessen, im oberen Moselthal, Nahe- 
thal, Saarthal, am reełiten Rheinufer im Ganzen seltner, liie 
und da im Neckarthal und Mainthal; in Thiiringen bei Jena 
am Fusse des Landgrafen, besonders im Garten der soge- 
nannten sclibnen Aussicht und von da oberhalb des Philo- 
sophenweges nacli dem Munkethal hin, auf Krautlandern bei 
Magdala hinter dem Kammergut und in dessen Garten, frtiher 
auch auf der Insel und unter Wenigenjena, ferner bei Arn- 
stadt unweit des Krappgartens und unter der Wachsenburg, 
bei Naumburg, Schulpforta; ferner bei Merseburg, Diirren- 
berge, bei Halle liabe ich sie nicht gefunden und sie wird 
auch von Garcke nicht erwahnt; bei W  tir z burg; in Schwaben 
an der Ruinę der Nippenburg bei Schwieberdingen zu An- 
fang dieses Jahrhunderts, und 1858 noch haufig, bei Hohen- 
eck, bei Hufingen am Weg nacli Leonberg und Waiblingen 
an der Strasse nach Winnenden, am W eg von Faihingen



nach Miihlliausen an der Enz, bei Maulbronn im Zwinger, 
am Stocksberg bei Giiglingen, bei Heilbronn, im Oberamt 
Neckarsulm. Koch fuhrt auch Leipzig und Prag an.

B liith eze it: Juni bis Oktober.
A nw endung: Man branchte dieses Gewachs, gleich 

Calendula o ffic in a lis , ais H erba et F lores  C alendulae 
s ilvestris , und zwar ais ein eroffnendes, auflosendes, 
schweisstreibendes Mittel. Der bittere Extractivstoff der- 
selben heisst Calendulin.

Name: Der Naine C alendula kommt von Calendae. 
Man nannte sie entweder so, weil die C alendula p lu v ia lis  
durch ihr Oeffnen beirn Sonnenschein und Schliessen bei 
Regen die Witterung anzeigt, oder auch, weil die Blurnen 
derselben einen Monat łang bliihen. Sie ist auch eine ganz 
niedliche Gartenblume.

Anm erkung: Bei Itovigno in Istrien und bei Fiunie 
findet sieli die iihnliche C. sublanata Reichenbach (Icones, 
Band 15, Tafel 160, I, II). Sie unterscheidet sich durch 
sehr starkę graufiaumige Behaarung, den Fruchten gleich- 
lange Hilllschuppen, schnabellose aussere Frlichte, welche 
sehr kurz gestachelt sind, wahrend die tibrigen am Riicken 
rauhe Querfalten tragen. Syn. C. awensis /?. rugosa De Vis. 
C. awensis sublanata Reichenb. Sie kommt auch auf Lesina, 
bei Spalato, in Kroatien und Dalmatien vor.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  3106.
Pflanze in naturl. Grosse.
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3107. Calendula officinalis L.

Ringelblume.

In Wuchs und Dauer der vorigen ahnlich, aber in ałlen 
Theilen robuster. • Blatter langlich-verkehrt eiformig, fast 
spatelig; Fruchte stachelig, die iiusseren kahnformig, ge- 
fliigelt, die inneren kreisfbrmig eingerollt; Kopfe gross, pome- 
ranzengelb.

Y ork om m en : Urspriinglich kommt sie nieht im Ge- 
biet, wohl aber im siidlichen Europa vor. Da sie indessen 
durch das ganze Gei)iet in Garten ais Zierpflanze kultivirt 
wird, so kommt sie liie und da verschleppt vor; z. B. fand 
ich sie am Seestrand von Helgoland und im Saalkies bei Jena.

B Itithezeit: Juni bis Oktober.
A nw endung: Man kultivirt in Garten verschiedene 

Spielarten mit hellgeiben, goldgelben, pomeranzenfarbenen, 
einfachen und gefullten sowie auch sprossenden Blumen. 
Friiher waren dieselben auch offizinell: F lores Calendulae. 
Auch wurden sie bisweilen zur Falschung des Safrans ver- 
wendet.

A bbi ldu ngen.  Tafe l  3107.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Randbliithe, vergr5ssert; 2 Scbeiben- 

bluthe, desgl.; 3 Frucht, naturl. Grbsse; 4, 5 Frucht, yergrossert; 
6 Frucht, zerschnitten, desgl.



3108. Echinops sphaerocephalus L.

Kugeldistel.

Das dauernde, kraftige Rhizom treibt einen 1— 2 Meter 
hohen, aufrechten, nacii oben etwas iistigen, entfernt be- 
bliitterten, ani Grunde bis fingerdicken Stengel. Bliitter ober- 
seits von etwas klebrigen Haaren flaumig, riickseits wollig- 
tilzig und gran, mit langlich-eiformigen, buchtigen, dornig 
gezahnten Absehnitten; Hullkelch ani Grunde borstig, die 
Borsten iiber lialb so lang wie der Hullkelch, die ausseren 
Hullkelchblattchen drlisig-baarig; Strahlen des Pappus nur 
ani Grunde zusammengewachsen.

B esch re ibu n g: Der '/2— 2 Meter kolie Stengel steht 
steif in die Hohe, ist gefurcht, klebrig-flaumhaarig, einfacli 
oder mit 2— 3 Aesten begabt. Die Bliitter sind am Grunde 
der Pflanze selir gross, 10— 20 Ctm. lang und gestielt, 
sperrig-doppelt-fiederig gespalten, die oberen sitzen und 
umfassen mit ilirer Basis den Stengel. Ihre Oberseite ist 
tiefgriin, etwas klebrig und durch die steifen, aber selir kurzeń 
Haare scharflich-rauh, die Unterseite dagegen graulichweiss. 
Anfangs bemerkt man auch auf der Oberseite ein leichtes 
spinnenartiges Haargewebe, das aber spater abfallt. Die 
Aeste und Zweige verlaufen sich an ihren Spitzen in starkę 
Blumenstiele, welche grunlicb und haarig sind und an dereń 
Ende sich der grosse, spharische Bltithenkopf befindet, der 
im Durchmesser 5 Ctm. halt. Die borstigen Bliitter des



Antliodiums sind weiss, die ausseren breiterea Iiiilłblattclien 
sind flaumhaarig-klebrig, die inneren glatt, am Rande fein 
gewimpert, vorn zugespitzt and. mit einer Stachelspitze 
endigend. Die Krone ist tief - Stheilig und glockig, die Zipfel 
sind linealiscli, die Antheren kalii und so weit herab ver- 
wachsen; ais da, wo die Theilung der Krone beginnt.

Y orkom inen : In Weinbergen, an steinigen Abhangen, 
hie und da auf Schutt und an sterilen Orfcen verwildert, auch 
an Burgruinen und Flussufern. Stellenweise in Oestreich, 
Mahren, Bohmen, Baiern, Wurtemberg, Thuringen, Mecklen- 
burg, Holstein und Sachsen. Sie wachst an steinigen Orten, 
kommt in Dennstiidt, Allstadt und an den Gleichen vereinzelfc 
vor. Ygl. B. Z. 1866, S. 24, D. B. M. 1885, S. 83, Lutze s 
Programni, S. 21. Nach Herrn Apotheker Hesse’s gefalliger 
schriftlicher Mittheilung unterm 13. August 1885 auf wenig 
bewaldeten Bergen bei Straussfurt unweit Greussen, nach 
Lutze an der Rothenburg, am 1. August 1885 in einem 
Bauernhof bei Salzmunde unweit Halle von ineinem Solin 
und mir gefunden.

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine stattliche Zierstaude fur Garten 

und Anlagen. Ełiemals waren H erba E ch in op is  ais er- 
offnendes und auflosendes Mittel im Gebrauch.

An mer kung: An der Sudgrenze im osterreichisclien 
Kiistengebiet findet sieli nocli: E. exaltatus Schrader mit 
selir kurzborstigem Hiillkelcli (Reichenbach, Bd. 15, Tafel 4) 
und E. Ritro L. mit tief getheilten Bliittern und sclimaleii, 
stark dornigen Blattabschnitten (Reiclieub., Bd. 15, Tafel 1). 
Echinops bmnaticus Rochel findet sieli nach J. Gerhardt



(B’lora v. Liegnitz 1885) seit 30 Jahren bei Hochkirch un- 
weit Liegnitz in Schlesien. Sie hat einen stielrunden, ge- 
furchten, leicht weisafilzigen Stengel, fiederspaltige Bliitter 
mit dreieckigen, hie und da gezahnten, dornigen, am Rande 
gewimperten, oberseits flaumhaarigen, ruckseits weissfilzigen 
Abscbnitten, kable Hullkelchscbuppen, einen becherformigen, 
am Ende schwack gelappten Pappus, kurze Miindungslappen. 
Reichenb., Bd. 15, Tafel 2.

A b b i ld ungen.  Tafe l  3108.
AB Theile der Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Bluthchen mit Keloli, 

vergr3ssert; 2 dasselbe oline Keloli, desgl.



Kratzdistel.

Syn. Carduus lanceolatus L. Eriolepis lanceolata Cass. 
Cnicus lanceolatus Willd. Carduus Bosani Ten. C. vulgaris 
Savi. Lophiolepis dubla Cass.

Die jahrige Wurzel treibt im zweiten Sommer den ein- 
fachen oder astigen Stengel. Blatter herablaufend, oberseits 
dornig-steifliaarig, riickseits schwach spinnwebig-wollig, tief 
fiederspaltig, Fiedern zweispaltig, mit lanzettlichen, ganz- 
randigen Abschnitten, von denen der vordere am Grunde 
gelappt ist, Abschnitte und Lappen mit einem derben Dorn 
endigend; Kopfchen einzeln, eiformig, spinnwebig-wollig; 
Bliittchen des Hiillkelchs lanzettlich, mit der pfriemlichen, 
in einen Dorn endigenden Spitze abstehend

B esch re ibu n g : Der aufrechte Stengel ist gefurcht, 
verastelt und stelit ziemlich steif; durch die herablaufenden 
Blatter, welclie mit langen, steifen, gliinzenden Stacheln aus- 
gehen, wird er ziemlich stachelig; nach oben zu, wo die 
Blatter kleiner sind, stehen der Stacheln weniger, je weiter 
ab er hinauf, desto dichter wird seine weissfilzige Behaarung. 
Nicht selten findet man ihn und seine Zweige roth ange- 
laufen, und meistens erreicht er eineHohe von 1/2 — 1 !/ t Meter. 
Die Oberflache der abwechselnden Blatter ist durch kleine, 
steife ITaare rauh, die untere durch Filzhaare weisslich. Die 
Mittelrippe des Blattes ist mit einer gleichbreiten Parenchym-



masse umgeben und endigt sieli in eine 1 Cm. lange, stroh- 
gelbe, stechende Stachel; die Nebenrippen theilen sichjedes- 
mal in 2 Theile, bilden, durcli das sie umgebende Parenchym 
zweilappige Zipfel und endigen sieli gieielifalls in 1 Cm. lange, 
strohgelbe, stechende Domen; das Parenchym selbst ist 
wiederum mit kleinen Stacheln und Stachelhaaren gefranzt. 
Zuweilen sind die Blattzipfel auch Slappig. Die Blumen- 
kopfe haben gemeinlich 4 Cm. Durclnnesser, sitzen an kurzeń, 
fast stachellosen Stielen, haben eine Menge steifer, kieliger 
Kelchschuppen, wovon die ausseren griin, weisshaarig sind 
und in eine kleine Stachel ausgehen, die innern aber keiue 
Stachel besitzen. Die Blumen sind purparroth, selten weiss, 
der Fraclitboden liat lange Spreublattchen, die Samenhaar- 
lcrone ist liinfallig.

Y orkom m en: An Wegen, sterilen Orten, Randem, auf 
Schutthaufen und Triften. Durch das ganze Gebiet ver- 
breitet, aber nicht gesellig.

B liith ezeit: Juni bis Oktober.
Form en: /7. nemorale Koch: Bliitter riickseits weiss- 

wollig, weniger tief getheilt, mit breiteren Abschnitten. Syn. 
C. nemorale Reichenb. Icones, Bd. 15, Tafel 95, II. C. lani- 
genmi Nageli. In Gebirgswaldungen wie z. B. Wallis, 
Schwyz, Lindenthal bei Leipzig, Frankfurt a/O., Munchen- 
gratz, Holstein, Schleswig. Bastarde dieser Art sind selten, 
doch glaubt man die folgenden gefunden zu haben:

C. lanceolatum-palustre. So z. B. von Nageli gefunden 
ani Uto bei Zurich, auch in Sclilesien.

C. acaule-lanceolatum Nageli, Peterwitz bei Strehlen in 
Sclilesien (0. B. Z. 1873, S. 358).



C. lanceolatum-acaide. Yon Nageli bei Chamberg in 
Sayoyen entdeckt, Schlesien.

C. lanceolatum-oleraceum. Schweiz; Elsass; liheinpfalz; 
Franken; Thnringen; Pommern. Syn. C.pallens DC. C.Lache- 
nalii Koch. Cnicus Lachenalii Grnelin. C. rigens Ait. C 
tuberoso-oleraceum Schiede.

Ueber die Bastarde zwischen C. lanceolatum Scop. nnd 
C. acaule Ali. vergleiche man: E. Hallier, Flora der Wart

burg und der Umgegend yon Eisenach. Jena 1879. S. 82. 
Ygl. B. Z. 187G, 303.

C. lanceolatum-arvense. Friiher in Schlesien.
G. lanceolatum-eriophorum. Weimar, Baden, Ulm. C. in

termedium Doli.

Ab b i ld ungen .  Ta fe l  3109.
Theil der Pflanze, natiirl. Grosse.



Wolldistel.

Syn. Cardnus eriophorus L. Cnicus eriophorus Roth. 
Carthamus ferox var. /?. Lam.

Die jahrige Wurzel treibt im zweiten Sommer den ein- 
fachen oder astigen, dicht beblatterten, bis meterhohen 
Stengel. Die Blatter umfassen den Stengel, laufen aber 
niclifc herab, sind tief-fiederspaltig, die Fiedern 2zipfelig, die 
Zipfel lanzettlich und mit einem Dorn ausgehend, die Ober- 
flache der Blatter ist durch Dornchen steifhaarig, die Unter- 
flache graufilzig. Die kugeligen Kopfe stehen einzeln, haben 
lanzettliche, mit einem Dorn sich endigende nnd durch Spin- 
nenhaare verbundene Hiillblatter, ihre Randblumen sind 
frucbtbare Zwitter, ihre Scheibenblumen unfruchtbar, beide 
purpurroth.

B eschreibung: Diese Pflanze ist eine der stacheligsten 
Gewachse unserer Flora, wird, je nach der Kraftigkeit des 
Bodens V3 bis 1 Meter hoch, bildet je nach Ueppigkeit des 
Wuchses, einen fast einfachen, oder, was meistens der Fali 
ist, einen mit sperrigen Aesten begabten, wollhaarigen, ge- 
rieften, rothlich angelaufenen Stengel. Die Blatter richten 
ihre 8 Cm. langen, fast gleichbreiten und unterseits stark- 
nervigen Zipfel auf- und abwarts und endigen mit einem 
festen, sehr feinspitzigen, strohgelben Domen. Die Bluthen- 
kopfe sitzen einzeln an der Spitze der Aeste, seltener findet
man 2 bis 3 beisammen; sie messen 4 bis 5 Cm. im Durch-
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messer, ihre lliille ist kugelig und aus vielen dachziegelig 
liegenden, mit Spinnenhaaren dicłit umwebten Hiillblattchen 
gebildet. Die Bliithen sind von den obersten, blattartigen, 
gefarbten und gewimperten Hiillblattchen fast eiugeliiillt, 
spater wird der kugelige Kopf breiter ais lioch und erhalt 
somit eine niedergedriickte Gestalt. Durch die zahlreichen, 
strohartig gefarbten und glanzenden Dornen und durch die 
schonrothen Bliithen bekomrnt diese Species ein schones 
Aeussere, auch riechen die jungen Blatter etwas nach 
Moschus.

Y orkom  men: An Waldwegen, auf Triften, an Ab- 
hangen mit schwerem Kalk- oder Thonmergelboden, beson- 
ders in Gebirgsgegenden. Selten und sehr zerstreut. In den 
Alpen und Yoralpen, im siidlichen und mittlen Gebiet. Bei- 
spielsweise im Salzburgischen nach A. Sauter an steinigen, 
buschigen Stellen, Wałdrtindern, auf Holzschliigen und Ge- 
birgstriften von 800 bis 1400 Meter, vorziiglich auf Gebirgen 
des Yorlandes, wie z. B. ani Schlenken, Trattberg, Germer, 
Schmidtenstein, bei Wartenfels (Thalgau), am Wieselborn 
bei Strobl, im Pinzgau auf der Glemmerhohe unterm Dur- 
chenkopf, am Spielberg, bei Bucheben in der Rauris, auf der 
Hundsaip im Leogang, im Bluhenbachthal bei Werfen; in 
den bairischen Alpen nach Prantl bis 1590 Meter, so z. B. 
Fiissen, Tegernsee1), Spitzingsee, Bairischzell, Wendelstein, 
Geiglstein, am Lech bis Augsburg, im Donaugebiet, Jura- 
gebiet, im Keupergebiet bei Ansbach, Niirnberg, Hassberge, 
Burgpreppach, Aschbach und Michelau im Steigerwald, Bai-

1) Mcine Exemplare stammen von Tegernsee, wo sie W. Miiller 
,,durch die Fallep und an der Rothwand (Elendalm)11 sammelto.



reuth, im Muschelkalkgebiet, am Main auf Buntsandstęin, in 
der Rhon, in der Pfalz bei Ludwigshafen, Speier, Landau, 
Zweibriicken; zerstreut durch Tirol und dnrch die Schweiz; 
in Scbwaben nur vereinzelt, dem Schwarzwald z. B. ganz 
fehlend; im Rhein-, Main-, Lahn- und Moselthal; zerstreut 
in Thuringen, so z. B. bei Koppanz unweit Jena, Weimar, 
Magdala, Berka a. Hm, am Roschheimer Berg, auf dem 
Kanim zwischen Gumperda und Altenberge, bei Watzdorf 
oberhalb Blankenburg, an der Strasse iiber Piane bei Arn- 
stadt, Stadtilm, Erfurt, Ilmenau, Martinrode, Tennstedt, 
Frankenhausen, Sondershausen; in der Provinz Sachsen z. B. 
bei Eisleben; bei (Juedlinburg, Oscliersleben, Wernigerode, 
Asse; in Bohmen bei Karlsbald, Elbogen, Teplitz, Prag; in 
Schlesien an der Jablunkaer Schanze bei Teschen; in Loth- 
ringen bei Metz und Diedenhofen. Ygl. D. B. M. 1885,
S. 13; 1886, S. 3. Irmischia 1884, S. 11; 1885, S. 22. 
Nach gefalliger brieflicher Mittheilung des Herm Kollabo- 
rator Lutze vom 16. Febr. 1882 am Mittelberg an der 
Numburg und auf' dem Rathsfeld am Kyffhauser.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Sie yerdient ais die schonste unserer 

heimischen Disteln einen Platz in Parkanlagen znr Aus- 
schmiickung des Yordergrundes von Geholzen.

F orm en : C. lanceolatum-eriophorum. C. intermedium 
Doli. Bei Weimar, in Baden, bei Ulm.

Ab b i ld ungen.  Tafe l  3110.
Theil der Pflanze in natiirl. GrSsse.



' Sumpfdistel.

Syn. Carduus palustris L. Onotrophe palustris Cass. 
Cnicus palustris W. Carduus acanthoides FI. dan.

Die jahrige Wnrzel treibt im zweiten Soinmer einen 
steif aufrechten, 1— 2 Meter hohen, nach oben astigen oder 
vollig einfachen Stengel. Blatter ziemlich entfernt, ganzlicli 
berablaufend, zerstreut behaart, tief fiederspaltig, die Fiedern 
zweispaltig, mit lanzettlichen, ganzrandigen Abschnitten, 
dessen vorderer am Grunde gelappt ist, die Abschnitte und 
Lappen mit einem Dorn endigend; Aeste am Ende vielkopfig, 
die Kopfchen traubig geknauelt; Blattchen des Hullkelchs 
domig-stacbelspitzig.

B esch reibu n g: Der aufrechte Stengel kommt aus 
einem kurzeń Stocke, welcher zahlreiche Wurzelfasern in 
den Boden ausgehen liisst. An kraftigen Exemplaren er- 
reicht der Stengel die Starkę eines Fingers und eine Ilohe 
von 1 ]/4 bis 2 Meter. Er ist gefurcht, zottig, rund herurn 
dureh die herablaufenden Blatter gefługełt und durch diese 
Flligel bewehrt (stacbelig). Seine Farbę ist hellgrun, die 
der Fliigel dunkel-grasgriin. Die Blatter nahe der Wurzel 
sind gestielt, 15 Cm. lang, tieffiedrig gespalten und, wie 
oben angegeben ist, sind die Lappen der Spaltzipfel stachelig 
gezahnt, aber auch das Parenchym, welches den Mittelnery 
des Blattes bekleidet, ist stachelig gezahnt. Weiter oben



sitzen die Bliitter, nocłi hbher am Stengel hinauf werden 
sie weit kleiner und schmaler, liaben nur 2- bis 31appige, 
kleine Zipfel, welche von der Basis bis zur Mitte des Blattes 
ausgeheu, wahrend die Spitze des Blattes fast ganzrandig 
ist. Die Oberflache aller Bliitter ist dunkelgriin, die Unter- 
flache durch weisse Wollhaare weisslichgriin. Die Bliitlien- 
kopfe stehen aufrecht, an deckblattlosen, weisswolligen Stielen. 
Das bauchige, wollige Autbodium ist durch lanzettliche, 
griine, an der Spitze rothbraune Schuppen bekeidet, welche 
ganzrandig sind und mit einer kleinen Stachel endigen. Das 
Kronchen der Bluthe ist purpurroth, die Gefassrohre liell- 
rosenroth, der Griffel purpurroth; selten finden sich die Kron
chen weiss. Der ungestielte Pappns ist hinfallig, der Frucht- 
boden liat gestreifte Spreublatter.

Y orkom m en: Auf nassen Wiesen, an sumpfigen Orten. 
Durch das ganze Gebiet verbreitet. Auf den Alpen nacli 
Prantl bis 1420 Meter.

B ltithezeit: Juli bis September.
A nw endung: Diese Distel findet sich auf nassen 

Wiesen und bildet dort unter dem an und fur sich schon 
geringen Futter niclit den schlechtesten Bestand des Heus 
Officinell ist sie nicht.

F or men: Nacli der Heuernte treibt der abgeschnittene 
Stengel nicht selten neue, nach oben fast naclcte Zweige 
mit nur halbherablaufenden Blattern. Syn. C. Chailleti Gaud. 
Sie weicht auch mit rispigen Kopfchen ab. Ferner bildet 
sie die Bastarde: C. lanceolatum-palustre. (Vgl. C. lanceo- 
latum Scop.) C. pannonicum-paliistre. So z. B. bei Wien 
zwischen Bruck und Batrandorf. C. awense-pahistre Nageli-



C. palnstre-rivulare. In der Schweiz in der Vallee de 
Joux und im Sihlthal, in Siiddeutschland von Bregenz bis 
ins Breisgau, in Schlesien. C. subalpinum Gaud.

C. ribulare-palustre. Im Sihlthal in der Schweiz, bei 
Reiner/ in Schlesien. Hierher gehort wohl auch C. sub
alpinum Gaud. (Ygl. C. subalpinum Schleicher-Reiehenbachs 
Icones, Bd. 15, T. 118.)

C. palustre-Erisithales.
C. palustre-óleraceum. Sehr verbreitet.
C. oleraceum-palustre. Auf Wiesen bei Kochstedt un- 

weit Halle a. S. am 16. August 1885 von mir aufgefunden. 
Vielleicht gehort hierher C. hybridum Koch. Cnicus-palustri- 
oleraceus Schiede.

C. palustre-acaule. Yon Hampe bei Blankenburg am 
Harz entdeckt.

C. palustre- bulbosum. So z. B. auf Wiesen bei Priinn 
in der Eifel, bei Deidesheim in der Rheinpfalz, bei Halle a. S. 
auf Wiesen zwischen Kochstedt und Teutschenthal mit
C. palustre - oleraceum. Syn. C. Kocheanuni Lohr. Cnicus 
palustre-buTbosus Schiede.

C. balbosum-palustre. Von Nageli bei Ziirich entdeckt. 
Auch bei Halle a. S.

C. palustre-heterophyllum. Schlesien. Erzgebirge.
C. canum-oleraceum. Schlesien. C. tataricum W. G. 

Carduus tataricus L.
A b b i ld ungen .  T a fe l  3111.

Tbeil der Pflanze, natur]. GrOsse.



3112. Cirsium canrnn M. B.
Graue Kratzdistel.

Syn. Carduus canas L. C. tuberosus Jacq. Cnicas 
canus W. Sp.

Das kurze, dauemde Rhizom treibt einen etwa meter- 
hohen, ziemlich entfernt bebliitterten Steugel. Blatter zer- 
streut behaart, riickseits oft etwas spinnwebig-wollig, ver- 
langert lanzettlich, dornig gewimpert, entfernt geschweift- 
gezahnt oder buchtig - fiederspaltig, die Piedern dreieckig- 
lanzettlich, spitz, oft zweilappig; unterere Stengelblatter 
herablaufend; Stengeł ganz einfach, einkopfig oder nach oben 
iistig, die Aeste verliingert und einkopfig, fast nackt, Hiill- 
kelch deekblattlos; Wurzelfasern verdickt, spindelformig.

B esch re ibu n g : Die Wurzel ist bfischelig und hat ver- 
dickte, spindelformige Pasem. Der Stengel wird \  bis 
1*1! Meter hoeh, ist selten nur einkopfig, gewolmlicli oben 
in mehre Aeste getheilt, steht aufrecht, ist gestreift und 
besonders nacli oben spinnenwebig wollig. Die unteren 
Blatter laufen sammtlich in schmalen Pliigeln herab, welche 
ungleichformig gewimpert sind. Die Gestalt dieser Blatter 
ist im Umrisse immer verliingert lanzettlich, ihre Grosse gelit 
bis zu 1/'3 Meter Liinge, ilu- Rand ist aber verschieden aus- 
gebuchtet, bald nur ausgehohlt-gezalmt, bald buchtig gezalnit 
mit ungetheilten oder mit zweizipfeligen Zahnen; docli stelien 
am Rande immer feine Stachelborsten und aui Ausgange der 
Zahne harte Stacheln. Die Wurzelblatter sind am grossten 
und verlaufen in einen gettugelten Stiel. Nach oben hin 
werden die Bliitter immer kleiner, zuletzt sind sie lanzett- 
fórmig, sitzen mit breiter, umfassender Basis und laufen niclit



mehr herab. Oberseits sind alle Blatter grasgrtin, unterseits 
durch den spinnenwebigen Ueberzng graugrfin. Die Aeste 
sind mit schmalen, 2 bis 3 Cm. langen Deckbliittern mehr 
oder weniger reichlich begabte Bluthenstiele. Sie sind filzig- 
spinnenwebig, ganz besonders oben, wo sie an der Spitze 
den einzigen Bliithenkopf tragen, welcher o bis 4 Cm. lang 
nnd 3 Cm. breit ist. Ganz oben sind die Bluthenstiele stets 
ohne Blatter. Der Hullkelch ist banchig, die Htillkelch- 
blatter sind aussen kiirzer und breiter, innen langer und 
schmiiler, graufilzig, braunriickig und daselbst etwas klebrig, 
stachelspitzig, liegen an jungen Kopfen an und stehen nach 
der Bliithe ab. Die Rohre der purpurfarbigen Blumen er- 
weitert sich an der Spitze glockig, hat einen funfspaltigen 
Saum. Die Staubfaden sind etwas behaart.

Y orkom  men: Auf feuchten Wiesen. In Bohmen,
Mahren, Schlesien, Sachsen, Posen, Steiermark. In Sachseu 
besonders bei Dresden und um Zittau; in Bohmen łangs des 
Erzgebirges und im nordlichen Theil bis Prag; Strohsdorf 
bei Pyritz, Kammin; in Posen bei Meseritz und Trzemeszno; 
eingeschleppt bei Augsburg am Stierhof, bei Burgwindheim 
am Steigerwald im bairischen Keupergebiet; auf Hainwiesen 
bei Luckau.

B llithezeit: Juli, August.
P orm en: C. canum-oleraceum. Fast durch das ganze 

Verbreitungsgebiet der Hauptart.
C. canum-acaule. Schlesien.
C. canum-rimdare Siegert. Schlesien. Bohmen.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  3112.
Pflanze in naturt. Grosse.



3113. Cirsium pannonicum G rand.

Ungarische Kratzdistel.

Syn. Carduus ■pannonicus JL fil. C. serratuloides Jacq. 
Cirsium serratuloides Scop.

Das federkieldicke, ungegliederte Rhizom liegt schriig 
im Boden und ist mit fadlichen Wurzelfasern besetzt. Der 
Stengel steht aufrecht, ist von der Mitte an nackt, ein- bis 
dreikopfig und hat an den Ausgangen der verliingerten Blu- 
menstiele kleine, sttitzende Deckblattchen. Die Blatter liaben 
unten und oben zerstreut liegende kleine Haare, welche sieli 
aber unterseits zahlreicher finden, so dass sie zuweilen die 
Unterflacbe graugriin machen. Sie sind lanzettlich, ganz- 
randig oder geziihnelt, dornig-gewimpert. Die Wurzelblatter 
verlaufen in Stiele, die Stengelblatter laufen einerseits ani 
Stengel herab und die mittlen Stengelblatter verschmalem 
sieli zwar nalie am Stengel, umfassen dann aber den Stengel 
mit stark erweiterter Basis. Der Hiillkelcli ist deckblattlos 
und die Bliithen sind purpurrotli.

B eschreibung: Der schiefe, kriechende Wurzelstock 
bat lange, diinne Pasem. Der 30—45 Cm. liohe Stengel 
steht aufrecht, ist gestreift, unten ziemlich kahl und rothlich, 
oben etwas filzig. Bei manchen Exemplaren bleilit er un- 
getheilt und ist einkbpfig, gewohnlich tlieilt er sieli aber 
ein- bis zweimal und seine Blumenstiele sind dann verlangert. 
Die Blatter sind auf beiden Seiten griin, auf der unteren 
Seite aber etwas triiber in Farbę, zuweilen sogar etwas grau-
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lichgriin. Die Bluthenhiille ist eiformig, die Htillbliitter sind 
lanzettformig, griin und mit purpurrothen Spitzen begabt 
und die Bluthen schon purpurfarbig. In G ros.se des Stengełs, 
der Blatter und Bliithenkopfe und in der Form dieser Theile 
hat Cirsium  pannonicum  viel Aehnlichkeit mit dem nord- 
westlicher vorkommenden Cirsium  canum , zumal wenn 
der Stengel nngetheilt bleibt und die Unterseite der Blatter 
durch dichte Behaarung graulicligrun wird. Indessen unter- 
scheidet der kriechende Wurzelstock scharf, der bei Cirsium  
canum buschelig ist. Audi hat das letzte die erweiterte 
stengelumfassende Basis der mittlen Stengelblatter niemals 
und kann daher schon auf den ersten Blick leicht erkannt 
werden.

Y orkom m en: In rauhen Gebirgsgegenden und auf
Gebirgswiesen. OesteiTeich; Karnthen; Krain; Steiermark; 
auf dem Monte Maggiore im osterreichischen Kiistengebiet; 
Sudtirol; Monte Generoso im Kanton Tessin; in Schlesien 
urn Dirschel bei Leobschtitz; Pfaiłendorf bei Teschen, Aussig, 
Leitmeritz, Keilberg, Prag. Vgl. O. B. Z. 1863, S. 387.

B lu th eze it; Juni, Juli.
Form  en: C. pannonicum -palustre. C. Cliailleti Koch, 

Synopsis ed 1. (nicht Gaud.). Zwischen Bruck und Batran- 
dorf bei Wien.

C. pannonicum-Erisithales. Waldgebirge der Schweiz.
O. pannonicum-acaule. Unterkrain. Nach Nageli syno- 

nym mit C. Freyerianum. Komint auch in Schlesien vor.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  3113.
A Pflanze in naturl. Grosse.



Krainer Kratzdistel.

Syn. C. rufescens Ram. Gnicus carniolicus W. Sp. 
Cnicus rufescens Lois. Serratula carniolica Poir.

Das dauernde Rhizom treibt einen aufrechten, entfernt 
beblatterten Stengel. Blat,ter kurzhaarig, die unteren gestielt, 
am Grund abgerundet, eiformig, ungetlieilt oder fiederspaltig, 
mit langlichen, gezahnten und wie die Blattstiele ungleich 
dornig gewimperten Abschnitten; Stengel im oberen Theil 
nebst den Blattstielen und Deckblattern rostfarbig zottig; 
obere Bliitter mit herzformigem Grund umfassend, kurz herab- 
laufend; Kopfchen endstandig, zu 3— 4 gehauft, am Grunde 
mit Deckblattern besetzt, diese linealisch und wie die ausseren 
Bliłttchen des Hiillkelchs am Rande dornig.

Y orkom m en: Aut Alpentriften. Aut demBerge Privale 
iiber Kointschka in der Wochein, auf dem Loibl; in Ober- 
osterreich im Mollner Thal in der Feuchtalp, im Alpenwald.

B liith ezeit: Juli, August.

A bb i l d u u gen .  Tafel3114.
Theil der Pflanze in natarł. Grosse.



3115, Cirsium pauciflorum Spr.
Armblftthige Kratzdistel.

Syn. Cnicus patieIflorus W. K. Carćluus pauciflorus 
Pers. Serratida pauciflora Poiret.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen 1— 2 Meter 
holien, entfernfc beblatterten, aufreehten, armkopfigen Stengel. 
Bliitter oberseits zerstrent haarig, riickseits spinnwebig-wollig, 
ani Rande gelappt und gezahnt, ungleich dornig gewimpert, 
die grundstandigen gestielt, am Grand abgerundet, die unteren 
Stengelblatter mit dem gefiiigelten, gezalinten, am Grandę 
geohrelten Blattstiel umfassend, die oberen mit herzformigem 
Grandę sitzend; Kopfchen endstandig, zu 2 bis 4, gehauft, 
mit dem Ende der Bliitbenstiele nickend, mit einem lanzett- 
lichen, gezahnten Deckblatt gesttitzt; Blattchen des Hiill- 
kelchs lanzettlich, spitz, kurz stachelspitzig, fast wehrlos.

Beschreibung:  Eine unserer grossten Distelarten, die 
eine Hohe von 2 Meter erreicht und dereń reichbeblatterter 
Stengel unten an kraftigen Exemplaren Bliitter von 30 Cm. 
Liinge und 18 Cm. Breite tragt. Sie sind auf der Ober- 
fiiiche grasgriin, unten durch den Filz fast weiss, indessen 
fiillt der letztere mit dem Alter ab. Die Wurzelblatter sind 
langgestielt, die Blattstiele werden am Stengel nach oben 
zu immer kiirzer und schon im ersten Drittel oder in der 
Hiilfte des Stengels beginnen die sitzenden Bliitter. Die 
gestielten Stengelblatter haben schmalgefliigelte Stiele, in
dessen erweitern sich die Fliigel am Stengel zu breiten



Oehrchen, die ihn umfassen. Der Stengel steht aufrecht, ist 
meistens unverastelt, seltener entspringen aus den Blatt- 
winkeln bluhende Aeste. Gegen die Basis ist er purpur- 
farbig angelaufen, bis gegen den Bltithenstiel tief gefurcht 
nnd gerillt, unten mit Haaren besetzt, die sich weiter oben 
allmahlig verlieren, dagegen nehmen die Spinnhaare, die sieli 
schon unten ansser den Haaren finden, nacli oben immer 
mehr zu. Der Stengel verl:iuft sich endlicli oben in den 
runden, ganz mit spinnenwebigem Filze bedeckten und gegen 
die Spitze immer dichtfilziger werdenden Bltithenstiel, wel- 
cher rund ist und an seiner Spitze 2 bis 4 Bluthenkopfe, 
manchmal anch nur einen Bluthenkopf tragt. Sie sind mit 
einem Deckblatte umhullt und sitzen an kurzeń, herabge- 
bogenen Stielen, die ebenfalls weissfilzige Bekleidung haben. 
Die Hullblatter sind lanzettfórmig, weichstaclielspitzig, pur- 
purrotlilich, kalii anliegend und stehen nur mit der Spitze 
ab. Die Bluthenkopfe gleichen in Grosse und Farbę unserem 
Carduus defloratus.

Yorkonnnen: Auf feuchten Alpenwiesen. Obersteier- 
mark. Am Burgersee, am Rottenmanner Tanem, in der Yor- 
alpenwaldung Padaschnizza des Schneeberges im Karstgebirg.

B liith eze it: Juli, August.

A b b ild u n g en . T a fe l 3115.
Theil der Pflanze in naturl. Grosse.



3116. Cirsium Erisithales Scop.

Klebrige Kratzdistel.

Syn. C. glutinosum Lam. Cnicus Erisithales L. Carduus 
Erisithales Lam. C. ochroleucum Ali.

Das kurze, dauernde Rliizom treibt einen meterholien, 
aufrechten, armblatterigen, oberwarts fast nackten Stengel. 
Bliitter zerstreut flaumig, ungleicli dornig gewimpert, um- 
fassend, tief fiederspaltig, die nnteren Stengelblatter in den 
geflugelten, gezahnten, ara Gmnde verbreiterten Blattstiel 
zusammen gezogen; Fiedern langlich oder lanzettlich zuge- 
spitzt, gezahnt; Kopfchen ara Ende des nickenden Bluthen- 
stiels einzeln oder etwas gehauft; Blattchen des Hullkelchs 
dornig-stachelspitzig, von der Mitte an steif abstehend oder 
zuruckgekrummt.

B esclire ibung: Der Stengel ist einfach, nur unten 
beblattert, fein behaart, besondei-s dicht nahe der Basis. Er 
wird 1/-2 — 1 Meter hoch, ist unten nahe ara Gmnde 6 Min. 
stark und gerieft, nacli oben hin glatt und roth angelaufen. 
Die Wurzelblatter verlaufen in einen geflugelten Stiel, dessen 
Rand ungleicli stachelig gewimpert ist und welclie die Stengel- 
basis scheidig umfassen. Sie sind bis 20 Cm. lang und 
liinger. Nacli oben hin werden die Bliitter immer kleiner, 
docli misst das oberste Blatt gewolinlieh noch iiber 8 Cm.



Lange. Die unteren Stengelblatter sind ziemlich regelmassig 
fiederspaltig, haben iiber einige centimeterlange, kleinziihnige, 
lanzettliche Zipfel. Alle Blatter besitzen eine tiefgrasgriine 
Oberfłache und eine hellgriine Unterflache. Oben theilt sich 
der Stengel in 2—3 Bluthenstiele, welche roth und blattlos 
sind; selten nur sind sie nahe dem Bluthenkopfe mit einem 
stachelrandigen, linealen Deckblatte begabt, was das Deck- 
blatt eines yerkiimmerten Kopfes ist. Die Bluthenstiele sind 
zwar in der Regel einkopfig, zuweilen stehen aber auch zwei 
bei einander. Sie sind fast seitlicli an der Spitze des Stieles 
angesetzt, welcher sich biegt, so dass der Kopf nickt. Jeder 
Kopf ist durch ein lineales, stachelrandiges Deckblatt ge- 
stiitzt. Die lanzettlichen Hullblatter liegen nur unten am 
Kop te an, weiter oben stehen sie ab, nach der Bluthe sperren 
sich auch die untern aus. Sie sind mit klebrigen Drilsen 
besetzt, so dass man, beim Driicken des Hullkelchs, das 
Klebrige desselben deutlich fuh.lt, anfangs hellgriin, dann 
gelblich mit erhabenem Rticken. Die Blumen (iberragen den 
Hullkelch urn das Doppelte, sind ockergelb, zuweilen auch 
weisslichgelb oder mit einem rothlichen Anfluge begabt.

Y orkom m en; In Waldungen und auf Triften alpiner 
und subalpiner Gebirge. In der Schweiz und durch die 
ganze Alpenkette verbreitet, auch in Oberbaden. A. Sauter 
fuhrt sie fiir Salzburg nicht an. Auch fiir Baiern wird sie 
von Prantl nicht erwahnt. In Tirol dagegen an zahlreicheu 
Orten. Vgl. D. B. M. 1884, S. 84; 1885, S. 13.

B liith eze it: Juli, August.
Form en; C. palustre-Erisithales.
C. jpannonicum-Erisithales. In der Schweiz.



C. Erisithales-heterophyllum. Im Yintschgau. 0. ambi- 
guum Kochs Synopsis Ed. 1.

C. spinosissimum-Erisithales. Siidtirol am Monte diPozza 
im Passa.

C. Erisithales-oleracemn. Sudliclie Scliweiz.

A b b ild u n g en . Tafel3116.
Theil der Pflanze in naturl. Grosse.



Stacheldistel.

Syn. Cnicus spinosissimus L. Carthanms imolucratus 
Lam. Carduus comosus Lam. Garduus spinosissinms Yill.

Das kurze, dauernde Bliizom treibt einen aufrechten, 
bis meterkohen, ziemlich dicht beblatterten Stengel. Blatter 
kahl, nur riickseits auf den Nerven etwas zottig, langlicli 
oder lanzettformig, stengelumfassend, nicht herablaufend, 
fiederspaltig-gelappt, mit eiformigen, dreispaltigen Lappen, 
welche spreizend auseinander stelien und sieli mit einem 
starken, gelben Stacliel endigen. Der Stengel ist nackt, stebt 
aufreclit, ist diebt beblattert und wird gegen die Spitze 
zottig. Die Bltithenkopfe sind endstandig, stehen gehauft 
bei einander und sind von Deckblattern umgeben, welche 
verbleicht, fiederspaltig-geschlitzt und staclielig sind. Die 
Blattchen des Hullkelchs endigen mit einem langen Dorn, 
die Bliithen sind ockergelb.

B esch re ibu n g : Der Stengel stelit aufreclit, ist einfach, 
federkieldick und auch starker, braunroth, nur ganz oben 
zottig und wird 1jl— 1 Meter hoch. Die Blatter stelien 
dicht neben einander, werden 10— 15 Cm. lang, 8— 8 Cm. 
breit. Oberseits sind sie grasgriin, unterseits blassgriln, auf 
dem rothlichen Mittelneryen etwas zottig. Mit ihren Lappen 
umfassen sie den Stengel, ara Rande haben sie ungleich lange 
Stacheln oder Domen, indem der Dorn, mit welchem sich
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der Lappen endigfc, weit grosser und starker ist ais die 
ubrigen. Yorn yerziehen sie sieli in einen lanzettlichen, 
ganzrandigen Endlappen. Nahe den Kopfen werden sie 
ktirzer, breiter und dornig-wimperig, an der Wurzel sind sie 
am Grunde yerschmalert. Zuletzt kommen yerblasste, fieder- 
spaltige Deckblatter, welche reichlich bedornt sind und die 
Bluthenkopfe umschliessen. Diese stehen zu 8— 7 bei ein- 
ander an kurzeń Stielen und werden wiederum durch die 
langen Stacheln der lanzettlichen, anliegenden Hullkelch- 
blatter geschiitzt. Die Bluthenkopfe sind 3 Cm. lang und 
1 Cm. breifc; ihre Blumen sind ockergelb oder auch lichter 
in Farbę und die Bluthenkopfe sehen dem Cirsium  olera - 
eeum ahnlich, wahrend die Blatter, besonders die unteren, 
dem Cirsium  acaule nicht unahnlich sind, aber starkere 
Dornen besitzen.

Y orkom  men: An feuchten, grasigen Orten der Alpen, 
besonders auf Kalkboden, in der Nahe der Sennhiitten, im 
Ganzen selten und zerstreut. In der Schweiz und von dort 
aus durch Tirol nach Salzburg, Karnthen, Steiermark und 
Krain sowie in Oberosterreich. Im Salzburgischen nach
A. Sauter yon 1600— 1900 Meter selten, jedoch gesellig, 
bisweilen mit den Bachen in die Gebirgsthaler herabsteigend, 
so z. B. in der Glemm (800 Meter), am Untersberg, Gohl, 
auf dem Tannengebirge, Loferer Alpen, Ilundstein (Alpe 
Grimanger), Grossarl (Filzmoos), Tappenkahr und Gaisstein; 
in den bairischen Alpen nach Prantl auf Alpenwiesen von 
1700— 2320 Meter yerbreitet. Vgl. auch D. B. M. 1885, 
S. 14, 181.

B liith eze it: Juli, August.



Form en: C. spinosissimum-alpestre Nag. Syn. C. pur- 
pureum Ali. C. spinos.-heterophyllmn Nag.

C. spinosissimum-Erisithales Kocii’s Taschenbuch. Syn. 
C. flauescens Koch. Reichenbach, Tafel 128.

C. spinosissimum-oleraceim Nageli. Koch’s Syn. ed. II., III. 
C. spinosissimum-rivu lare Nag. C. rivularespinosissimum 

Nag- in Koch’s Synopsis. Reichenb., Band 15, Tafel 132, I. 
C. acaule-spinosissimmn. Bex, St. Moritz.

A bb ildu n gen . T a fe l 3117. 
Theil der Pflanze in naturl. Grosse.



3118. Cirsium oieraceum Scopoli. 

Kohldistel.

Syn. Cnicus oleraceus L. Carduus acantkifolius Łam. 
Cirsium oieraceum Scop. Carduus oleraceus Yill. Cnicus 
pratensis Lam. Serratula oleracea Poiret.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen bis 2 Meter 
hohen, aufrechten, locker beblatterten Stengel. Blatter kalii 
o der zerstreut flanmig, ungleich dornig gewimpert, nmfassend, 
die unteren fiederspaltig, selten ganzrandig und ungetheilt, 
die Fiedern lanzettlich, zugespitzt, geziihnt; die oberen 
Stengelbliitter stengelumfassend, ungetheilt, geziihnt; Kopf- 
chen endstiindig, gehauft, deckblatterig; aussere Deckbliitter 
eiformig, verhleicht; Blattchen des Hiillkelchs in einDornchen 
endigend, am Ende abstehend.

B esch re ib n n g : Eine 1 /2— 2 Meter hohe Pflanze, mit 
dicker, starkę Wurzelfasern ansschickender, fast holziger 
Wurzel, aus welclier sich ein oder ein Paar Stengel und 
zugleich Blatttriebe fur das nachste Jahr erheben. Der 
Stengel ist anfangs einfach und treibt nur spiiter einige 
kurze, seitliche Bluthenaste, innen rohrig, etwas eckig und 
gefurcht, kahl oder nach oben und unten mit einer kurzeń, 
dickliohen Behaarung und unter den Bliithenkopfen auch 
noch mit spinnwebeartiger Wolle bekleidet. Die Blatter sind 
von breiter Lanzettform, ganz, oder mehr oder weniger tief,



zuweilen fast bis zur Mittelrippe, fiederspaltig eingeschnitten, 
nngleich gezśihnt, alle Ziihne je nach ihrer Grosse in eine 
steifliche, pfriemliche, stechende Spitze auslaufend, daher fast 
gewimpert, auf beiden Flachen kahl, oder auf der oberen 
mit zerstreuten, angedriickten Haaren besetzt; die Fieder- 
zipfel lanzettliełi, spitz, nach oben sich verkiirzend oder zu- 
sanunenfliessend, nach unten sich verkiirzend, aber sich von 
einander entfernend, und endlich in den schmalen, herab- 
laufenden Blattrand yerschwindend, die untersten Blatter am 
langsten gestielt, der Stiel ani Grunde sich etwas verbreitend, 
scheidig werdend; die oberen Blatter mit allmahlig kurzem 
Stiel, an welcliem die gezahnte Blattsubstanz sich ver- 
schmalernd herablauft, unten alier, stets stachelspitzig-ge- 
ziihnt, sich zu einem, den Stengel umfassenden, scheidigen 
Theil erweitert; die obersten Blatter endlich stiellos; mit 
breiter, herzformiger Basis aufsitzend, halbstengelnmfassend; 
ahnliche bald schmalere, bald breitere Blatter mit stark ge- 
ziihntem Rande von weisslich-grunlicher Farbę stehen nnter 
den Kopfclien und verhiillen sie znm Theil. Die Kopfchen 
stehen an den Spitzen des Stengels und der Zweige gedriingt 
beisammen, so dass sich neben dem wahren endstiindigen 
Kopfchen noch ein oder das andere, oder einige wenige 
tiefer entstehende, bald ungestielte, bald gestielte erheben. 
Die schindelig iiber einander liegenden Hullschuppen gehen 
aus der ei-lanzettlichen Form bis in die linealische iiber, sie 
sind lang-zugespitzt, die ausseren mit einer stechenden, etwas 
nach aussen gebogen stehenden Spitze endend, die inneren 
wehrlos, alle mit einer kurzeń, dicklichen Behaarung mehr 
oder weniger uberzogen. Die Blumen gewohnlich gelb,



seltener mit rothlichem Anflug an der Blumenkrone o der 
der Staubbeutelrolire, etwas liinger ais die etwa 3 Gm. lange 
Hiille; die Blumenkrone Sspaltig, mit fast linealisclien 
Zipfeln, die Staubbeutelrolire etwas herrorragend, viel liinger 
der Griffel. Die Fracht zusammengedruckt, fast umgekehrt- 
eiformig, oben mit einem schmalen Rande, auf welchem die 
federbaarige, schmutzig- weisse Fruchtkrone steht.

Y orkom  men: Auf feuchten Wiesen, in Griiben, in 
nassen Wiesengebiischen. Durch den grossten Theil des 
Gebiets verbreitet.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Eine gute Futterpflanze. Im jungen 

Zustande auch ais Gemiise z u benutzen. Im Garten ist sie 
eine der priichtigsten Zierstauden; ihr Laub ahnelt sehr dem 
des Acanthus.

F or men: fi. amarantinum Lang. Blumen purpurn.
C. palustre-oleraceum. Nicht selten.
(J. oleracewn-palustre. Ygl. diese Art. Thorn, Neustadt.
C. hybridum Koch (palustre-oleraceum Schiede).
C. Erisithales- oleraceiim. Im Val Assino und am Monte 

Legnone beim Lago di Como.
C. oleraceiim -rmilare. C. praemorsum Michl. Cnicus 

oleraceus-rirularis Schiede. Oberbaiern; Schweiz. Syn. 
C. erucagineum Gaud. Cnicus semipectinatus Schleicher. 
Cirsium semipectinatum Koch, Synopsis ed. 1.

C. spinosissimmn- oleraceum. Bavonnaz bei Bex.
C. acaule- oleraceum. C. decoloratum Koch. C. rigens 

Wallr. Cnicus acaulis-oleraceus Schiede ziemlich verbreitet.
C. oleraceum-acaule. Ebenso.



C. bulbosum-oleraceum. Zurich. Halle a. S., namentlich 
bei Nietleben.

C. oleraceum-bulbosum. Ziiricłi. Nietleben.
C. oleraceum - heteropliyllum. Schlesien. Sachsen.

A b b ild u n g en . T a fe l 3118.
Theil der Pflanze in natiirl. Grosse.



3119. Cśrsium rivi!lare Lk.
Bachdistel.

Syn. C. tricephalodes Lam. Carduus Erisithales Vill. 
Cnicus rwularis Willd. Carduus rwularis Jacq. Cn. salis- 
burgensis Willd.

Rhizom. und Stengel wie bei der vorigen. Die Blatter 
laufen nicht arn Stengel herab und sind beiderseits griin, 
zerstreut-behaart und am Bandę nngleich-dornig gewimpert. 
Die unteren Stengelblatter sind in den gefliigelten und dornig 
gezahnelten, verbreiterten und umfassenden Blattstiel zu- 
sammengezogen, die oberen umfassen den Stengel, alle sind 
tief-fiederspaltig, haben lanzettforniige, zugespitzte, sparlich 
gezahnte und in einen Stachel oder in einen Dorn aus- 
gehende Fiederlappen. Der Stengel ist nach oben blattlos 
und zottig und triigt an seiner Spitze 2—4 gehaufte’, von 
linealen Deckblattern gesttitzte Kopie mit purpurrothen Blu- 
men. Die Blatter der Hiille sind lanzettlich, weicbstachelig 
und angedriickt.

B esch re ibu n g : Der Stengel erliebt sieli senkrecht bis 
zu ’ /3, 2/3, auch 1 Meter Hohe und wird sogar jenseit der 
Alpen noch lioher. Er ist zottig, unverastelt, rotli ange- 
laufen und nach. oben ganz blattlos. Die Blatter sind unten 
sehr gross, oben noch 8 Cm. lang und halb so breit, ober- 
seits dunkelgrasgriin und etwas scharflich, unterseits hell- 
griin. Ihre Einschnitte buchten sich nahe den Mittelnerven 
ans, ihre Ziilnie und Spitzen endigen mit Stacheln und ihre 
Bander sind stachelborstig gewimpert. Sie umfassen oben 
den gerillten Stengel, welcher aufrecht steht und besonders



nach oben sehr zottig wird. Auf seiner Spitze befinden sieli 
gewohnlich 2— 3 kurzgestielte Bliithenkopfe nahe bei einander, 
wovon jeder durch ein lineallanzettliches, ganzrandiges Deck- 
blatt gestiitzt ist. Die Kopfe sind 3 Cm. iang. Die an- 
liegenden Hiillblatter haben nacb der Spitze hin eine pur- 
purbraunliche Farbung und endigen mit einer weiehen 
Stachel. Sie sind lanzettlich nnd ganzrandig, nnd die inneren 
sind schmaler ais die ausseren. Die Bliitben haben ein 
tiefes Purpur und ragen weit aus dem Hiillkelche hervor.

Vorkom m en: Auf Wiesen und Triften, an feuchten, 
rasigen Stellen alpiner und subalpiner Gegenden. In den 
Alpen und Voralpen durch die ganze Alpenkette und auf 
den Vorebenen, sowie in den Gebirgen von Oberschwaben, 
Oberbaiern, Miihren, Schlesien, Bohmen und iim Konigsberg 
in Preussen. Ina Salzburgischen nach A. Sauter ein Schmuck 
feuchter Wiesen bis Lofer, um Salzburg, Trum, Thalgau, mit 
der einbliithigen Form salisburgense W. In Baiern nach 
Prantł bis 860 Meter. In der Gegend des Bodensees, im 
Jura, bei Baar, im oberen Schwarzwald, im Breisgau. Haufig 
auf Thalwiesen nnd Riedern auf der Alb und in Ober
schwaben, bei Seliramberg, auf dem Schwarzwald, bei Abts- 
gmiind, sowie zwischen Tiibingen, Jettenburg und Wankheim. 
In Bohmen bei Hohenelbe; in der Lausitz bei Gorlitz, Sorau 
und Guben. In Preussen bei Lyck, bei Gumbinnen auf den 
Serpenter Wiesen, zwischen Gumbinnen und Goldapp im 
Warrenschen Forste bei Kiauten und bei Oletzlco unweit 
Czichan, nach Fr. J. Weiss bei Darkehmen. D. B. M. 1885, 
S, 13.

B lilth ezeit: Juni, Juli.
Flora XXX.



F or men: Eine Form mit zwei sehr langgestielten 
Kopfen ist Cnicus salisburgensis Willd. Sie kommt auch 
mit nur am Giunde fiederspaltigen, fast ganzrandigen Kopfen 
vor. C. rwulare - oleraceum (C. Sauteri Scliultz). Auf 
feuchten Wiesen der Abtenau im Salzburgischen.

C. oleraceum-rwulare (C. praemorsum Mielił). Ober- 
baiern, Scliweiz. Syn. Cnicus oleraceus-rwularis Scliiede. 
Eine Form mit riickseits schwach lauchgrunen Blattern ist 
G. semipectinatum Koch, Synopsis Ed. 1- Cnicus semipecti- 
natus Sclileicher. Salzburg. Ygl. Sauter a. a. O., S. 59.

C. palustre-rwulare. Gumbinnen. Scliweiz in der Vallee 
de Joux und im Sihlthal, Suddentschland von Bregenz bis 
ins Breisgau, Schlesien.

C. rwulare-palustre. Sihlthal in der Scliweiz, Reinera 
in Schlesien.

C. subalpinum Gaud. weicht von den beiden vorigen 
ab. Cnicus palustris-rwularis.

C. rivuhire-heterophyllum. Granitalpen. Steiermark.
C. heteroplvyllum-rivulare. Walliser Alpen. P. ambi- 

guim Ali. Carduus autarcłicus Vill.
C. rivulare-spinosissimum. Alpenwiesen. Mont Cenis.
C. rivulare-acaule. Scliweiz. Vallee de Joux.
Ifiermit yerwandt: C. lactum Schleicher.
Nacli A. Sauter ist C. praemorsum Mielił, kein Barstard, 

sondern eine Zwischenform, weil C. oleraceum erst zu bliihen 
beginnt, wenn C. rwulare bereits yerbluht ist.

C. canum-rwulare. Schlesien. Bohmen.

A b b ild u n g en . T a fe l 3119.
Theil der Pflanze in natiirl. Grosse.



3!20. Cirsium heterophyikmi AU.

Silberclistel.

Syn. Cardiius heterophyltus Willd.
Das dauernde Rhizom kriecht auslauferartig im Boden 

und treibt einen bis meterhohen, reich beblatterten, auf- 
reehten, einfachen Stengel. Blatter oberseits kalii nnd griin, 
ruckseits schneeweiss, filzig, am Rand ungleicli dornig, ge- 
wimpert, ani Grand umfassend, die Grundblatter in den Blatt- 
stiel allmahlig zusammengezogen. Entweder sind alle Blatter 
anten elliptiscli-lanzettlich und oben linien-lanzettlich mit 
langer Zuspitzung, oder die mittleren sind an der oberen 
Halfte kammartig eingeschnitten und haben vorvvarts ge- 
richtete lanzettliche und' spitze Zipfel. Die purpurrothen 
Blutb.enkopfe befinden sieli einzeln oder zu wenigen an der 
Spitze des Stengels und sind deckblattlos.

B esch re ibu n g : Der etwa federkielstarke, schwarzliche 
Wurzelstock kriecht wagrecht im Boden fort, treibt einen 
aufrechten, blattreichen, einfachen, — 1 Meter hohen Stengel,
welcher ofters einen rothlichen Anflug bat, unten gefurcht, 
oben gerieft, iiberall mit flocldgem Filze liekleidet ist und 
die Starkę eines sehr dicken Federkiels besitzt. Die in den 
Blattstiel allmahlig sich verlaufenden Wnrzelblatter sind 
80 Cm. lang-, 4— 7 Cm. breit, fast ganzrandig, haben aber 
am Iiande kleine gelbe Dornchen, die wie Wimpem an der 
Uandung stehen. Dureh die in den Stiel herablaufenden



Blattllachen erhiilt der Stiel Flttgel. Die Stengelblatter 
sitzen mit erweiterter und steugelmnfassender Basis. Sie 
haben sammtlich eine langgezogene Spitze, besitzen die 
dornige Wimperung ain Rande-und nehmen mit der Stengel- 
hołie sowolil an Lśinge, wie an Breite ab. Seltener nur 
fmden sich in der Mitte jene kammformig eingesehnittenen 
Blatter, welche zuweilen die Einschnitte bloss an einer der 
Blatthalften haben. Die Bliithenkopfe werden so gross ais 
die Kbpfe des Cirsium L a ch en a lii, aber man findet nur
1— 8, welche anfangs etwas nicken, spater aber an ver- 
langerten Stielen vollig aufrecht stelien. Die Bluthenstiele 
sehen durch ihren weissen Pilz ebenso aus, wie die Bluthen
stiele unseres Carduus nutans, die Hullblattchen sind 
lanzettformig, ganzrandig, kalii und liegen mit ihrer purpur- 
rothen Spitze an.

Vorkom m en: Auf feuchten Wiesen, namentlich in den 
Ałpen und Voralpen, aber auch in dereń Nachbarschaft, 
namlich in Oberbaden und Oberbaiern, desgleiehen in Mahren, 
Schlesien, Bohrnen und im Thuringer Walde bei Sulli, 
Wallendorf, Lobenstein und Lehesten. Im Erzgebirge haufig 
und eine wahre Zierde der Gegend, wo sie yerschiedene 
Bastarde bildet. Mein Solin entdeckte sie im Jahre 1882 
auf der Iiardt bei Berka a/Ilin in der Nahe der Sophienliohe 
und seitdem haben wir sie alijahrlich an demselben Standort 
beobaclitet. Im vorigen Sommer ist sie aber leider von einem 
Pflanzenrauber aufgefunden und aller Bliithen beraubt worden. 
Sii,chsische Schweiz; Oberlausitz; in Thuringen auch im 
Willroder Forst bei Erfurt; im sachsischen Yoigtland bei 
Rossbach und Eichicht, zwischen Krabes, Kandelhof und der



bairischen Grenze, bei Plauen im Stadtwalde (Isis 18S4, 
S. 140). Ygl. auch Steinvorths Programm 18G4, S. 13. 
O. B. Z. 1863, S. 409. D. B. M. 1884, S. 50, 117; 1885, 
S. 13, 181; 1886, S. 34.

B liith eze it: Juni bis August.
Form en: Eine Form mit nur ungetheilten Blattern 

ist: Cirsium helenioides Ali. Carduus helenioides Suter.
C. heter ophyllum-oleraceum (C. Mielichhoferi). Auf 

Wiesen bei Bockstein unweit Gastein (A. Sauter, S. 58; D.
B. M. 1885, S. 181).

C. Erisithales-łieterophyllum (C. ambiguum Koch s Synop
sis ed. I). So z. B. im Yintschgau.

C. rimdare-heterophyllwn. Auf Granitalpen, z. B. in 
Steiermark.

C. heterophyllum-rimdare (C. ambiguum Ali.). Carduus 
antarcticus. Walliser Alpen.

C. heterophylkm - spinosissimum (C. Cervini Thoin.) 
Walliser und Graublindener Alpen.

C. heteropliyllim-acaule. Wallis bei Zermatten.
C. oleraceum-heterophyllum. Schlesien.

A b b ild u n g en . T a fe l 3120.
AB Theile der Pflanze in natiirl. G-rosse.



3121. Oirsiurn anglicum DC.

Englische Kratzdistel.

Syn. Carduus anglicus Lam. C. pratensis Iluds. 
C. dissectus Huds. Cnicus pratensis Willd.

In Wuchs, Dauer und Grosse der yorigen ahnlich. 
Rhizom gestreckt, federkielćlick, schrag im Boden liegend, 
aufrechte, hochstens J/2 Meter hohe, einkopfige, arinblatterige 
Stengel treibend. Blatter oberseits mit zerstreuten, scharfen, 
kleinen Haaren besetzt, unterseits aber spinnewebig - filzig. 
Ihre Form ist langlich-lanzettlioh, sie laufen spitz zu, sind 
ungleich dornig gewimpert, gezahnt oder fast buchtig und 
darni mit 2- bis 31appigen Ansbuchtungen. Die Wurzel- 
blatter sind gestielt, der stengelstandigen Blatter giebt es 
wenige, welche nicbt herablaufen, iiber der stengelumfassen- 
den Basis zusammengezogen sind und den Stengel nur bis 
in die Halfte bekleiden. In der oberen Hiilfte ist der Stengel 
fiockig-filzig, nackt oder nur mit 1 bis 2 schnppenartigen 
Blattchen bekleidet. Der deckblattlose Hiillkelch ist oval, 
die Blatter desselben sind lanzettformig und angedruckt, 
stacbelspitzig, die ausseren graugriin, die inneren, welełie eine 
langgezogene Spitze baben, purpnrfarbig und die Bliithen 
sind ebenfalls purpnrfarbig.

B eschreibnng. Der Wurzelstock kriecht und treibt 
lange, dicke Wurzelfasern. Der Stengel erreicbt gegen 
30 Ctm. Hohe, bleibt aber auch niedriger und, je naeh 
Diirftigkeit des Standortes, sieht man nur 15 Ctm. hohe,



zuweilen nur 6— 10 Ctm. liohe Exemplare. Immer jedoch isfc 
der Stengel aufrecht gerichtet, an seiner Basis und am 
untersten Ende reichlich, hoher hinauf sparsam mit Blattern 
bekleidet, gegen die Mitte bis zur Spitze fast oder ganz 
nackt. Er ist deutlich gefurcht, wollig und nacli oben flockig. 
Die Wurzelblatter messen 3 bis 7 Ctm. und dariiber, sind 
aber nur 1 bis 2 1!,, Cfan. breit, oberseits grasgriin, unterseits 
grau und am Grrunde durch spinnenartige Faden yerbunden. 
Am Rande sind sie steif gewimpert, oberseits fiihlen sie sieli 
scharf lich an. Ihr Rand ist in der Regel gezahnt bis lappig, 
docb aucli fast ganz und dann nur mit Dornen besetzt. Die 
Stengelblatter, 1 bis 3 an der Zakl, sind weit kUrzer ais die 
Wurzelblatter, sitzend und niclit herablaufend. Der Bltitlien- 
lcopf ist yon verschiedener Lange, meist aber 8 Ctm. lang 
und die Hullbliitter besitzen purpurrothe Spitzen, welche be- 
sonders bei den inneren stark hervortreten.

Yorkom m en. Auf feuchten Wiesen. Mit Sicherheit 
nur bei Hiils in der Rheinprovinz, unweit Kronfeld und in 
Oldenburg. Die friiheren Angaben: Stockaeli im badischen 
Schwarzwald nacli Zizenhausen zu und Obersteiermark haben 
sich ais irrthumlicli' herausgestellt. Uebrigens in England, 
Holland, Belgien, Frankreich, Italien. In den Yogesen, wo 
die friiheren Ausgaben unserer Flora sie angeben, scheint sie 
ebenfalls niclit vorzukommen.

B liite ze it : Juni, Juli.

Abbildungen. Tafel 3121.
Pflanze in natiirl. Grosse.



3122. Cirsium biilbosum DC.
Knollendistel.

Syn. Carduus tuberośus Poll. Cnicus tuberosus var. /S L. 
On. tuberosus Willd. On. spinosus Hoffm. Cirsium tubero
sus Ali. On. spurius Hoffm.

Das kurze, dariernde Rhizom treibt rubenformig ver- 
dickte Wurzelfasern, welche spindelformig, d. h. nach dem 
Grund imd Ende verschmalert sind, nnd bis meterhohe, auf- 
rechte, ziemlich entfernt beblatterte Stengel. Bliitter ober- 
warts zerstreut haarig, rtickwarts etwas spinnwebig-wollig, 
dornig gewimpert, tief fiederspaltig, die unteren gezahnt; 
Fiedern gezahnt, klein-gelappt nnd 2- bis Sspaltig, mit 
lanzettlichen Abschnitten; Stengel von der Mitte an blattlos,
1- bis 3kopfig; Bliitenstiele verlangert; Blattchen des Hiill- 
kelchs angedruckt, klein-stachelspitzig.

B eschreibung. Die schwarzliclie Wurzel bestelit aus 
einem ganz kurzeń Wurzelstock, von welchem mehre sehr 
lange (fast 30 Ctm.) Wurzelfasern abgehen, die an ihrem 
oberen Ende walzenformig verdickt sind, sich nach ihrem 
Anfangspunkt hin etwas verschmalern, viel starker aber nach 
unten, wo sie in einen langen Faden ausgehen, welcher wie 
sie selbst mit kleinen Zaserchen besetzt ist. Aus diesem 
Wurzelstock erhebt sich der bald ganz einfache, bald mit 
einem oder dem andern Astę am untern Theile versehene 
Stengel, der seitwarts meist einen oder den andern Blatt- 
trieb heryorbringt. Dieser Stengel wird 1/l— 1 Meter hoch,



er ist unien bebliittert, oben aber eine lange Strecke blatt- 
los, mul tragt ein einzelnes, oder 2, hochstens 3 Kopfchen; 
er ist furchig nnd etwas eckig, [unten mit krausen ab- 
stehenden Haaren besetzt, librigens aber mit eiiiem spinn- 
webenartigen, weissen, anliegenden Filz diinn iiberzogen, 
and nur nahe unter dem Kopfchen davon weiss. Die lang- 
lichen fiederspaltigen Blatter sind oberseits mit kurzeń 
zerstreut stehenden Ilarchen besetzt, unterseits etwas blau- 
lichgriin und mit spinnwebenartiger Wolle ganz leicht 
iiberzogen, und ausserdem an der Rippe und den Haupt- 
adern mit iihnlichen, aber langern Haaren wie die Ober- 
seite, besetzt, der Rand ist dornig-gewimpert und die 
Zipfel laufen in einen langern stiirkern Dorn aus; die Fie- 
dern sind sparrig, 2— Sspaltig, die Zipfel lanzettlich, die 
unpaaren derselben stets langer; die untersten Blatter er- 
scheinen gestielt, d. h. die Blattsubstanz liiuft schmal, aber 
stets dornig gewimpert bis gegen die Basis des Blattstiels 
oder der Mittelrippe hinab, wo sie sich wieder erweitert und 
umfassend wird; den obern Blattern fehlt dieser schmale 
Zwischentheil, sie sitzen daher mit breiter herzformiger Basis 
fast rund um den Stengel an; diese obern Blatter werden 
sehr schnell kleiner und einfacher, nur gezahnt, endlich 
schmal-lanzettlich, ganzrandig und ganz. Die Hiille besteht 
aus einer Menge ziegeldachartig ilbereinander liegender, un- 
gleicher, linealisch-lanzettlich er, zugespitzter, zum Theil in 
eine kleine Stachelspitze atislaufender, griiner, nach der Spitze 
braunroth oder dunkler gefarbter, leicht spinnwebig liber- 
zogener Bliittchen, von denen die innersten 18— 22 Mm. lang
sind, und in eine wie yertrocknete, aber nicht dornspitzige 
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Spitze auslaufen. Die Blumenkronen sind purpurroth, unten 
schmal-rohrig, von der Mitte bauchig erweitert, tief Sspaltig, 
mit schmal-linealischen, spitzen Zipfeln. Die Frucht ist 
bleich, elliptisćh, zusammengedruckt, mit einer leicht ab- 
fallenden, federhaarigen Fruchtkrone besetzt, oben genabelt, 
mit kleinem vortretendem Rande.

Y orkom m en: Anf Wiesen. In der westlichen Schweiz 
und durch Elsass und Baden bis Mainz; im Maingebiet bis 
Wurzburg; in Thiiringen sehr zerstreut bis nach Halle a. S. 
und bis an den Harz. Stellenweise durch Schwaben und 
Baiern; im niirdlichen Thiiringen zerstreut, aber weder im 
Thuringer Wald noch im Saalgebiet (vergl. Lutze’s Programm, 
S. 21. Irmischia 1884, S. 11; 1885, S. 22). Oldisleben, 
Ottenhausen, Ballhausen. Bei Leipzig, Dessan, Stassfurt, 
Egeln, Klein Oschersleben, Neuhaldensleben, Burg; beiKreuz- 
nach und durch den Hochwald nach der Eifel bei Priinn: 
im Park von Lautschin zwischen Jungbunzlau und Nienburg, 
angeblich auch bei Detmold. In der Eifel. B. Z. 1864, S. 87.

B liith eze it: Juli, August.
F orm en : G. palustri-bulbosmn (O. Kocheanum Lohr. 

Cnicus palustri-tuberosus Schiede). Bei Priinn in der Eifel; 
bei Deidesheim in der Rheinpfalz; bei Nietleben und anf 
Wiesen zwischen Kochstedt und Teutschenthal hi der Flora 
von Halle von mir gesammelt.

G. bulbosum-palustre. Von Nageli bei Ziirich entdeckt. 
Bei Kochstedt in der Flora von Halle auf Wiesen von mir 
gesammelt.

C. bulbosum-oleraceum. Bei Ziirich. In der Flora von 
Halle von Garcke und mir gesammelt.



C. oleraceum-bulhoswni. Ziirich. Kleindolzig, am Bienitz, 
bei Nietleben.

C. acaule-bulbosum (C. Zizianum Koch. C. medium Ali.) 
Mainz.

C. bulbosum-acaule. Am Bienitz (Gnicus acaulis-tube- 
rosus Schiede).

A b b ild u n g e n . T a fe l 3122.
Theil der Pflanze in natiirl. Grosse.



3123. Cirsiurn acaule Ali.

Erddistel.

Syn. Gnicus acaulis W. Carduus acaulis L. Onotropite 
acaulis Cass. Cirsiurn acaulos Scop. Carduus Hosani Vill. 
Gnicus dubius W. Cirsiurn Allionii Spenner.

Das kurze, ungegliederte Bhizom treibt eine bis finger- 
dicke, riibenformige Pfałilwurzel und einen kurzeń, aufrechten, 
einfachen, 1— 3kopfigen, vom Grunde bis zuin Ende be- 
blatterten oder liaufiger sogar vollig unentwickelten ein- 
kopłigen Stengel. Blatter kalii, lanzettlich, buchtig fieder- 
spaltig; Fiedern eilormig, eckig, fast dreispaltig, mit kurz- 
dornig gewimperten and mit einem starkeren Dom endigenden 
Lappen; Blattchen des Hiillkelchs angedriickt, kurz staekel- 
spitzig, die iiusseren eilormig, einnervig.

B esch re ib u n g : Der fast walzenfórmige Wurzelstock 
steigt senkrecht in den Boden liinein, verlangert sich ent- 
weder zu einem 3-—8 Cm. hoken Stengel (was gar nicht 
selten der Fali ist), oder der obere Stengel yerkummert 
ganzlich und der Bliithenkopf sitzt daim am Boden in der 
Mitte der sieli nach allen Seiten liin ausbreitenden Blatter. 
Ist ein Stengel vorhanden, so ist dieser braun, glanzend, 
fliigel- und dornenlos, nicht aber iminer einbluthig, sondem 
aus den Blattachseln kommen 1—-2 Nebenbliithen kervor. 
Ist der Stengel verkiimmert, so sieht man ebenfalls zuweilen 
einen grossen und einen kleinen Bliithenkopf in der Mitte 
der Blattrosette. Die Blatter sind gemeinlich 10— 15 Cm.



lang; sie siad unterseits etwas blasser ais auf der Oberflaclie 
und ihre Mittelrippe isfc mit feinen weissen Wollhaaren be- 
kleidet; die glanzend gelben Stacheln stehen am wellig ge- 
bogenen Rande. Die Blumenstiele sind 8— 8 Cm. lang, roth- 
braun und glanzend; die Anthodienscłmppen łiaben eine 
schwefelgelbe, nach der Spitze braunrothe Farbę, liegen diodit 
dachziegelformig iiber einander, werden nach innen zu immer 
langer, so dass sie ganz aussen nur 4 Mm., ganz innen iiber 
2 Cm. lang sind. Alle Schuppen endigen aber gemeinlich 
mit einer kleinen Stachel. Die Kronen sind blaulich-car- 
moisinroth, selten weiss, gehen mit 5 linienformigen Zipfeln 
aus. Die Haarkrone ist ziemlicli bedeutend, weiss und 
glanzend.

Y orkom m en: An rasigen, sonnigen Orten, auf Wiesen, 
Triften, an Bergabhangen, auf lichten Waldplatzen, meist 
auf trocknem Boden. Streckenweise durch den grossten Theil 
des Gebietes verbreitet. Ziemlich selten im Alpengebiet, so 
z. B. im Salzburgischen nur auf der Riegeralp in der Fusch 
unter der Stalll^urg, haufiger nach Prantl in den bairischen 
Alpen bis 1130 Meter und durch ganz Baiern zerstreut; liier 
und da in Tirol und in der Schweiz, aber in Karnthen, 
Steiermark und Oesterreich ausserst selten; zerstreut durch 
Schwaben und durch das ganze Rheingebiet; sehr verbreitet 
in Thiiringen und in der Provinz Sachsen und durch den 
grossten Theil von Nord- und Mitteldeutsehland zerstreut, 
so z. B. nach Fr. J. Weiss in Preussen ziemlich haufig auf 
Weiden und Haidelandern; Konigsberg, Fischhausen, Cranz, 
Gumbinnen, Insterburg, Tilsit, Osterode, Tliorn, Conitz, Dar- 
kehmen, Lniano u. s. w. Ygl. O. B. Z. 1863, S. 388.



B liith eze it: Juli bis September.
P orm en : fj. caulescens Pers. (Onicus dubius Willd. 

Carduus Ilosani Yill.) Mit entwickeltem, 1— dkopfigem 
Stengel. So besonders an etwas bescliatteten Stellen. In 
Preussen nach Pr. J. Weiss oft mit mehren Stengeln und von 
bedeutender Grosse (bis 30 Cm.), Neukuhren, Lniano. Ebenso 
in Thiiringen, in Schwaben u. a. a. 0. Windshausen, Gross- 
furra, Bendeleben. Lutze, S. 21.

61 lanceolatum-acaule. Von Nageli bei Chambery in 
Savoyen entdeckt.

Cl palustre-acuule. Yon Hampe bei Blankenburg am 
Harz entdeckt.

Cl pannonicum-acaule. Unterkrain. Syn. Cl Freye- 
rianum.

Cl heterophyllum acaule. Schweiz, bei Zermatten.
Cl rwulare-acaule. Yallee de Joux in der Schweiz.
Cl acaule - oleraceum (61 decoloratum Koch. Onicus 

acauli-oleraceus Schiede). Meist nicht selten, wo beide 
Stammarten vorkommen.

Cl acaule-oleraceum. Ebenfalls nicht selten.
Cl acaule-spinosissimmi- Alpenwiesen bei Bex, St. Moritz.
Cl acaule - bulbosum (Cl Ziziamm Koch. Cl medium Ali.) 

Um Mainz.
Cl acaule -canum Sieg. Liiben in Schlesien: Gr. Kriechen.

A b b ild u n g e n . T a fe ł 3123.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blutbchen, yergrossert.



3 1 2 4 . Cirsium anrense Scop.
Ackerdistel.

Syn. Serratula awensis L. Cnicus awensis Hoffin. 
Carduus awensis Curt. Breea awensis Less. Garduus serra- 
tuloides Necker.

Das dauernde Rhizom ist stark veriistelt und treibt lange, 
federkieldicke, gegliederte Ausliiufer und meterhohe, auf- 
rechte, etwas entfernt bebliitterte Stengel. Bliitter etwas 
herablaufend, langlich-lanzettlieh, dornig gewimpert, unge- 
theilt oder fiederspaltig-buchtig, am Ende sowie an der Spitze 
der Lappen mit einein stiirkeren Dorn yerseheu; Kopfchen 
rispig - ebenstraussig, eiformig; Bliittchen des Hiillkelchs an- 
gedriickt, stacLelspitzig, fast wehrlos.

B esch re ibu n g: Die weisse Wurzel gegliedert, astig, 
zaserig. Der Stengel aufreclit, gerade, — 1 ’ /2 Meter hoch,
rund, gefurcht und etwas eckig, kalii oder wenigstens nach 
oben hin mit leicliter Wolle bedeckt, bald fast ganz einfach, 
bald von der Mitte an iistig, die Aeste kiirzer ais der Stengel. 
Die Bliitter sehr verschiedenartig, im Allgemeinen von liing- 
licłi-lanzettlicher Form, die unteren Stengel- und Wurzel- 
bliitter in einen kurzeń, blattstielartigen Theil zusammen- 
gezogen, die oberen und besonders die obersten Stengel- 
bliitter ohne denselben sitzend, gar niclrt oder nur ganz 
wenig am Stengel lierablaufend, bloss lanzettlicli oder auch 
wohl eiformig-lanzettlicb, die Blattspitze stumpflich, zuweilen 
aber auch spitz und dann gewohnlich mit starkerer Dorn-



spitze bewehrt; iibrigens sind die Blatter bald ganzrandig, 
bald gross-gezahnt, bald gelappt, bald fiederspaltig ein- 
geschnitten; der Rand immer domig-gewimpert, oben sind 
diese Domen bald nur schwach, bald stark gelblich-glanzend, 
stets aber sind die auf den vorspringenden Ecken starker 
ais die anderen; beide Blattflachen sind entweder ganz oder 
fast ganz kahl und griin, oder die untere ist mit einem 
diinnen, weisslichen Filz iiberzogen. Die Kopfchen stehen 
einzeln an den Spitzen des Stengels und der Zweige, daher, 
wenn diese letzten verk!irzt sind, gedriingt, wenn sie lang 
sind, eine Art von Traubendolde bildend. Die Hiille ist 
etwa 1 Cm. hoch, kugelig-eiformig, zusammengesetzt aus 
langlichen, aussen kurzeren breiteren, innen langeren und 
schmaleren, bis auf die etwas nach aussen gebogene Stachel- 
spitze angedruckten, schuppenartigen Blattchen, welche ent
weder kahl oder mit einer feinen, fast etwas filzigen Be- 
haarung besetzt sind. Die Bliitłien sind oft zweihausig, die 
Blumenkronen sind rohrig, bspaltig, bei den weibłichen 
Bliitłien demnachst kiirzer ais die Fruchtkrone, mit kurzeren 
Zipfeln und eingeschlossenen Staubgefassen; bei den nhinn- 
liehen aber langer ais die Fruchtkrone, mit langeren Zipfeln 
und herrorstehenden Staubgefassen. Die Frucht ist langlich 
zusammengedriickt, kahl und glatt, oben abgestutzt, mit 
kleinem erhabenen Rande und in der Mitte mit einer kleinen 
warzenformigen Erhabenlieit. Die Fruchtkrone lang, weiss- 
lich, federig.

Forkom m en: Anf Aeckern, in Garten, auf Triften, auf 
Kulturland aller Art, an Wegeriindern, auf trocknem oder 
etwas feuchtem Boden. Durch das ganze Gebiet verbreitet.



B liithezeit: Juli bis September.
A nw endung: In Feldern und Garten ist diese Pflanze 

ein liistiges, schwer zu vertilgcndes Unbraut. Ihre jungen 
Blatter fiittert man im Friihjahr den Pferden, denen dieses 
Futter sehr nutzlich sein soli. Den Bluthen gehen die 
Bienen nack.

N am e: C irsium , griechisch Kięaior, eine Distelart bei 
den Alten, soli ihren Namen davon haben, weil sie wider die 
y.ioaoug, Aderknoten an den Fiissen nutzlich sein sollte.

F orm en: a. horridum Koch: Alle Blatter wellig, fieder- 
tbeilig, sehr stachelig.

fi. mite Koch: Stengelbliitter buchtig, Astblatter ganz- 
randig oder gezahnt, weicher stachelig.

y. integrifolium Koch: Alle Blatter flach, ganzrandig 
oder etwas gezahnt. G. setosum M. B. Cnicus setosus Bess. 
Serratula setosa W. ReichenbachsIcones, Bd. 15, Taf. 111, II. 
Dieselbe Form mit gelappten Blattem ist Serratula conipli- 
cata Schwgg.

(). vestitum Koch: Blatter rlickseits schneeweiss-filzig. 
G. argenteum Yest. Reichenbachs Icones, Bd. 15, Taf. 111,
III. Die Bezeichnung der Hauptfiguren ist aus Yersehen auf 
Reichenbach’s Tafel weggeblieben. Die Figur links beziekt 
sich auf die Form setosum (integrifolium Koch), die Figur 
rechts auf die Form vestitum.

Nicht selten komrnt die Pflanze weissbliihend vor.

A b b ild u n g en . T a fe l 3124.
Theile der Pflanze, natiirl. GrOsse.
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3125. Cynara Scolymus L.
Artischocke.

Syn. C. Cardunculus L. fi. sativa Moris. G. Scolymus 
(i. mutica De Vis.

Das kurze, ungegliederte, dauernde Rhizom treibt bis 
iiber faustdicke, rubenformige Wurzeln und einen bis rneter- 
hohen, aufrechten, bis fingerdicken, entfernt mit etwas 
dornigen, fiederspaltigen oder ungetheilten, grossen, grau- 
filzigen Blattern besetzten Stengel, am Ende einen faust- 
grossen Bluthenkopf tragend. Untere Blatter gestielt, die 
oberen sitzend. Blattchen des Htilłkelchs eifórmig, mit 
starkein Dorn, oder breit dreispitzig, mit scliwachem Dorn, 
oder zum Theil dornlos.

Yorkom m en: Im Grebiet zum Kiichengebrauch an- 
gepflanzt. C. Cardunculus L. ist in Buenos Ayres ein- 
gewandert und bekleidet die Parnpas viele Meilen landeinwarts 
nebst S ilybum  m arianum , M edicago denticu lata. Vgl. 
Bunbury, On the vegetation of Buenos Ayres. Proceedings o f 
Linnean society. 1853. May.

B liith eze it: August bis Oktober.
A nw endung: Ein beliebtes Kuchengewachs. Auch sehr 

verwendbar ais dekorative Blattpflanze.
F orm en: Die meisten Botaniker nehmen an, dass 

unsere Pflanze nur eine aus der Kardone: Cynara Carduncu
lus L. durch Kultur entstandene Eorm sei. G. Cardunculus L.



ist besonders im siidwestlichen Europa: Spanien, Portugal, 
Italien u. s. w. heimisch. Ihre Blatter sind stets getheilt und 
die Blattchen des Hullkelchs mit langem, plattem Dorn ver- 
selien.

A b b ild u n g en . T a fe l 3125. 
Theile der Pflanze in natiirl. Grosse.



3126. Silybum Marianum Graertn.

M a rie n d is te l.

Syn. Carduus Marianus L. Cirsium maculatutn Scop. 
Carthumus maculatus Lam.

Die kraftige, jahrige Wurzel treibt im zweiten Jahre 
einen aufrechten, bis fingerdicken, vielkanfcigen, entfernt be- 
blatterten, nach oben zu flockigen, im unteren Theil glanzen- 
den Stengel; Aeste einkopfig; Blatter halbumfassend, die 
unteren langlich, die oberen eiliinglicli, buchtig und domig 
gezahnt, meistens an den Adern milchweiss. Die Kopfe sind 
gross, stehen einzeln, ihre Anthodienblatter sind ani Grunde a  
angedriickt, ihre Kronen purpurroth, sehr selten weiss.

B esch re ibu n g: Die starkę Pfahl wurzel treibt im 
zweiten Jahre einen ‘/2— 1 Meter hohen Stengel, welcher 
steif emporsteht, stielrund, gerillt, von der Mitte an astig 
und besonders nach oben zu mit spinnenwebigen Plockchen 
besetzt ist. Im ersten Jahre breiten sich die grossen Worzel- 
blatter flach auf der Er de aus, zeiclmen sich durch die mit 
weissem Parenchym umgebenen Adern sogleich vor allen 
Pflanzen aus, welche seltener fehlen und oftmals sehr grell 
gegen das iibrige grune Parenchym abstechen. Sie sind 
buchtig, dornig gezahnt und messen oft uber 30 Cm. in der 
Lange. Dagegen sind die Stengelblatter weit kleiner, die 
oberen nur dornig gezahnt, die obersten oft ganz, inehr oder 
weniger zusammengelegt und zuruckgąbogen, sammtliche 
Blatter sind aber kahl, gliinzend und die Stengelblatter urn-



fassen den Stengel mit herzformiger Basis. Die Bluthen- 
kopfe sind gipfelstiindig, 5— 8 Cm. lang und breit. Die Hiill- 
blatter haben dornige, steif-horizontal absteliende Fortsiitze, 
sind iiber 3 Cm. lang, die Friichtclien schief-langlich, iiber 
4 Mm. lang, glanzendbraun mit helleren Flecken und glatt.

Vorkom m en: Ursprunglich im siidliehen Europa. Bei 
uns in Giirten angepflanzt und liier und da auf Schutt und 
an sterilen Orten verwildernd. Auf Gebirgstriften im oster- 
reichischen Kiistenlande wild. Vg’l. Irmischia 1885, B. 22. 
Lohr, Flora von Koln, S. 167.

B lu thezeit: August, September.
A nw endung: Wurzel und Kraut sind bitter, auflosend, 

eroffnend, Fieber vertreibend, die Samen olreicli und schleimig, 
wurden gegen Brustkrankheiten angewendet und gingen unter 
dem Namen Stechkorner. Man ftikrte daber friiher in den 
Apotheken Rad. Herb. et Sem. Cardui M ariae, jetzt aber 
sind sie ausser Gebrauch.

Name: atlv§ov war der Name der Distel, dereń Htill- 
blatter gegessen wurden und ist vielleicht aus <n (verkurzt 
aus alcoę) und ŹUGcog Scliale, Hiilse, also essbare Schale, 
zusammengesetzt, durfte sonacb mit Speisehiilse ubersetzt 
werden.

A bbildungen. Tafel3126.
AB Theile der Pfianze, natiirl. Griisse; 1 Bliitbchen, vergrossert; 

2 Same, desgl.



3127, Carduus tenuiflorus Curt.
Schmalbluthige Distel.

Syn. C. tenuiflorum «. DC. G. microcephahis Graud. 
G. tenuiflorus Smith. G. acanthoides Thuill.

Die War z cl treibt entweder gleich im ersten Sommer 
den anfrechten, iistigen, y2 Meter hohen Stengel, ran naeh 
der Fruchtzeit abzusterben, oder sie treibt im er.sten Herbst 
nur Yorblatter, mn im folgenden Sommer den Bluthenstengel 
hervorzubringen. Aeste bis gegen das Ende dornig gefliigelt; 
Bliitter lanzettlich, herablaufend, oberseits diinn, riickseits 
weisslich wollig, buchtig und fiederspaltig, mit eifórmigen, 
eckigen, gezahnten, dornigen Lappen; Blattchen des Hiill- 
kelchs lanzettlich, zugespitzt, in einen Dorn ver,schmalert, 
etwas abstehend.

Y orkom m en: In Ałpenthalern. Im oberen Wallis. 
Yerwildert bei Friedriclisstadt und bei Husnm in Schleswig- 
Holstein; in Westphalen bei Darup, Wesel und Limbnrg; 
bei Elbing in Preussen (Bericht des botan.-zoolog. Vereins 
der Provinz Preussen 1881, S. 6). C. p ycn oceph a lu s Jacą. 
kommt im osterreichischen Kiistengebiet vor nnd ist fruher 
bei Swinemunde und Danzig auf Ballasterde gefunden worden.

B liith eze it: Juli, August.
Form en: a. G. tenuiflorus genuinus Curt. Mit 1 bis 

l 1/, Meter hohen Stengeln, dereń Aeste breit gefliigelt sind 
und an ilirer Spitze viele, fast kahle Bliithenkopfe tragen.



Es isfc das die iippige Form dieser Species und kommt iti 
Deutschland nicht vor.

b. C. albidus M. B. Mit schmalgeflugelten Aesten, 
niedrigeren Stengeln und wolligen Kopfchen. Auch diese 
Form ist Deutschland fremd.

c. C. pycnocephalus Curt. Mit 30— 60 Cm. hohen 
Stengeln, dereń Aeste bis gegen die Bluthenkopfe sclimal 
gefliigelt, dann aber, wie bei Carduus nutans, bis z u den 
Bluthenkopfen ganz nackt und dicht weisswollig sind. Jeder 
Ast hat bloss 2 bis 3, selten 4 Bluthenkopfe an seiner Spitze, 
dereń Bliitter an der Basis oval, fast strohgelb und mit 
weisser Wolle gekleidet sind, dann aber in. eine griine, 
dornige Spitze auslaufen, welche anfangs einen strohgelben 
Mittelnerven und strohgelbe Seitenrander hat, die sieli zum 
abstehenden Dorn vereinigen. Die inneren Hullkelchblatter 
sind dagegen unbewaffnet, lanzettformig und spitz zulaufend.

Diese letzte Yarietiit ist anf der Ballasterde im Hafen 
zu Swinemunde gefunden worden, also auch eigentlich nur 
ein Fremdling bei uns. Selten ist sie in Krain, haufiger im 
Canton Wallis und Genf in der Schweiz. Sie ist zweijahrig 
und bliilit im Hochsommer.

A b b ild u n g en . T a fe l 3127.
Theile des Pflanze in naturl. Grosse.



3128, Carduus acanthoides L.

Wegdistel.

Syn. C. polyacanthus Sehreber. C. crispus Hudson. 
C. polyanthemos Doli.

Die Wurzel treibt im zweiten Sommer den aufrechten, 
astigen Stengel und stirbt nach der Samenreife wieder ab. 
Blatter ziemlich entfernfc herablaufend, kahl oder rUckseits 
auf den Adern zottig, tief liederspaltig, die Fiedern eiformig, 
fast handformig, dreispaltig und gezahnfc, dornig-gewimperfc, 
die Lappen und Ziihne mit einem starken Dom endigend; 
Kopfcben meist einzeln, rundlich; Bliithenstiele kurz, ge- 
krauselt, dornig.

B esch re ibu n g : Die Wurzel spindelformig, astig, 
zaserig. Der Stengel bis 1 Meter hoch, gewohnlicli stark 
astig und dalier oft einen breiten Busch bildend, etwas ge- 
furcht; und eekig, etwas behaart, durch die vom Grunde der 
Blatter auf jeder Seite herablaufenden, ungleich stachel- 
spitzig-gezahnten, etwas gekrausten, sich bis zu dem Kopf- 
chen fortsetzenden Blattrander zwei- bis vierflugelig. Die 
Blatter ani Rande stacbelspitzig-gezahnt und gewimpert, die 
unteren grosser, weniger stacłielig, buchtig fiederspaltig, die 
Lappen nach unten und oben gewendet (dalier das Blatt 
gekraust), gross stumpf, durch weitere Buchten getrennt und 
wieder lappig-gezahnt, unten in eine Art Stiel verscłimalert,



bald vertrocknend und bei der Bliithe nicbt mebr zu finden. 
Die oberen Blatter allmahlig kiłrzer, sich bis unter dem 
Kopfchen zeigend, sitzend, herablaufend, langlich - lanzettlich, 
fiederspaltig, die Lappen zwei- oder dreitheiłig oder nur 
gross gezahnt und durch das sparrige Auseinandertreten der 
Theilungen gekraust, die Flachen ziemlich kahl oder unten 
an den Adern etwas zottige Behaarung. Die eiformigen 
Kopfchen an der Spitze aller Zweige einzeln, haufig von 
einem kleinen Blatte nnterstiitzt, ziemlich aufrecht, bliihend 
ungefahr 3 Cm. hoch. Die Hiille etwas mit spinnwebeartiger 
Wolle iiberzogen, ans einer Menge schindelig tiber einander 
liegender, linealischer, in eine Stachelspitze sich zuspitzender, 
etwas mich aussen gebogener Schuppen, tiber welchen die 
schon purpurrothen, selten weissen und wohlriechenden 
Blumen weit iiberragen. Die Blumenkrone unten rohrig 
weisslich, dann bauchig erweitert und in 5 linealische, stumpf- 
liche Zipfel gespalten. Die Stanbfaden behaart, die Staub- 
beutelrohre oben in 5 spitze Zahne ausgehend. Die Fracht 
braunlich, glanzend, zusammengedruckt ellipsoidisch, von der 
yielstrahligen, kaum scharfen Fruchtkrone gekront.

Nam e: Den Namen acanthoides erhielt diese Art 
wegen der Aehnliehkeit ihrer untersten Blatter mit denen 
des A canthus m ollis , einer stideuropaischen Pfianze.

Y orkom m en: An Wegen, auf Schutthaufen, Mauern, 
bei Dorfern, an Flussufern, meist auf gutein Boden. Durch 
den grossten Theil des Gebietes yerbreitet. In Preussen 
selten: Marienburg, Heiligenbeil, Neidenbnrg, Osterode, 
Danzig, Conitz, Dentsch Crone.

B liith ezeit: Juli bis September.
Flora XXX.



For men: Sie weicht ab mit langeren, nackten oder auf 
einer Seite nackten Bliithenstielen: C. alpestris Sehleicher. 
C. acuminatus Gaud. Nicht selten kommt sie mit weissen 
oder blassrothen Kopfchen vor.

Zwischen C. acanthoides L. und C. nutans L. kommen 
haufig Bastarde yerschiedener Grade vor. C. orthocephalus 
Wallr. Aucb giebt es Bastarde zwischen G. crispus L. und 
C. acanthoides L.

C. nutans-acanthoides findet sich nack Herrn Fr. J. Weiss 
hier und da in Preussen. Banitz tand sie bei Danzig und 
verbreitete sie in seinem Herbarium europaeum.

A b b ild u n gen . T a fe l 3128.
Theile der Pfianze, natiirl. Grosse.



3129. Carduus crispus L.

TJferdistel.

Syn. G. polyanthemos Schleicher. G. multifiorus Gaud. 
G. crispus (i. polyanthemos Godr. (vgl. die Formen).

Die Pfahlwurzel treibt im ersten Jahre Vorblatter, im 
zweiten Jahre einen 1— 2 Meter hohen, aufrechten Stengel, 
welcher sieli nach oben meistens veriistelt. Blatter lierab- 
laufend, oberseits zerstreut haarig, riickseits wollig-filzig und 
anf den Adern etwas zottig, langlich, buchtig-fiederspaltig; 
Fiedern eiformig, dreilappig und gezahnfc, der Mittellappen 
grossei, die Lappen und Zahne dornig gewimpert und mit 
emem starkeren Dorn endigend; Kopfchen rundlieb, gehauft 
und einzeln; Bluthenstiele kurz, dornig oder am aussersten 
Ende nackt.

B esch re ibu n g: Der 1-—2 Meter liohe, aufrecbtstehende, 
verastelte Stengel ist durch die herablaufenden Blatter iiberall 
krausgefliigelt, hat 5 buchtige und zahnige, mit kleinen 
gelben, aber stechenden Stacheln besetzte Fliigel und ist 
zwischen den Flilgeln zottig behaart. Die Buchten der 
sitzenden und herablaufenden Stengelblatter gehen inehr oder 
wemger tief in das Blatt ein, sind 3- bis Slappig, dabei 
mit Stacheln gewimpert, oberseits und unterseits dabei nocli 
filzig, so dass die Oberseite des Blattes lebhaft griin, die 
untere weissgriin erscheint. Die Aeste tragen an ihren



Spitzen uncł obersten Blattwinkeln gestielte Bliifchenkopfe, 
welche einzeln ,und in Knaueln von 3 — 4 Kopfen sitzen. 
Die Bliithenstiele sind durch ein oder mehre kleine, linien- 
oder lanzettformige, gemeinlich mir 4— 6 Mm. lange, herab- 
laufende Deckblatter kanm geflugelt, aber bestachelt, ihr 
oberstes Ende ist jedoch nackt und nur mifc einem weissen 
Filze besetzt. Die kugelrunden Antbodien sind 8— 10 Mm. 
im Durcbmesser gross, liaben eine Menge dachziegelformig 
liegende, abstehende, durch feine Spinnenhaare verbundene, 
unten hellgriine, an der Spitze grasgrune, nicht stechende 
Blattchen. Die Bluthchen sind blaulich-rosenroth, selten 
weiss. Die Friichte sind kalii und glanzend.

Y orkom m en: An etwas feuclifcen und scłiattigen Orten, 
besonders in Flussufergebiiscłien sowie an buscliigen Randem 
von Teichen, Landseen und Bjicłien, in Wiesengebiischen, in 
feuchten Waldungen, an Wegen und Zaunen, auf Schutt- 
haufen. Durch den grossten Theil des Gebiets verbreitefc.

B lu th eze it: Juli bis Oktober.
A nw endung: Diese Distel ist in der Jugend ein gutes 

Futter, thut auch dem Felde keinen Schaden, weil sie sieli 
nur auf Compostplatze ansamet. In medizinischer Hinsicht 
hat sie keine Bedeutung.

F or men: (i. nmltiflorus DC. Blatter ruckseits gleich- 
farbig. Syn. C. polyanthemos Schleicher. C. nmltiflorus Gaud. 
C. crispus /?. polyanthemos Godr. Im Jura. Im Tlial des 
Lac de Joux. Bei Trier friiher gefunden. Auch Reichen- 
bach hiilt sie nicht fur eine besondere Art. Yergl. Icones, 
Tafel 149, II. Die frUheren Auflagen unserer Flora unter- 
scheiden ausserdem: Carduus integrifolms. Mit kaum ein-



geschnittenen Blattern und weniger gehauften Bliithen. 
C. pinnatifidus. Mit liedertheiligen Blattern und gemeinlich 
gehauften Bliithen. Mein Sohn J. G. Hallier fand sie in 
Thiiringen bisweilen weisshluhend.

A b b ild u n g en . T a fe l 3129.
Theile der Pflanze, natiirl. Grosse.



3130. Carduus personata Jacąuin.
Maskendistel.

Syn. C. arctioides Yill. Arctium personata L.
Das dauernde Rh i z om treibt einen meist einfachen, auf- 

rechten Stengel. Blatter herablaufend, oberseits zerstreut- 
haarig, ruckseits spinnwebig- wollig, ungleich dornig ge- 
wimpert, die oberen ungetheilt, eiformig und lanzettlich, 
gesagt-gezahnt, die unteren im Umrisse breit eiformig, bis 
zum Mittelnerven fiedertheilig; Fiedern langlich, spitz, lappig 
und gezahnt, die oberen znsainmenfliessend; Kopfchen rund- 
lich, gehauft; Aeste und Blattstiele sehr schmal geflugelt 
oder ani aussersten Ende nackt.

B esch re ibu n g: Diese Distelarfc wird 1/2— 1 )/4 Meter 
boeh. Ihr Stengel ist aufrecht, iistig and kantig, bat durch 
die halb herablaufenden Blatter unterbrochene, schmale Fliigel- 
ansśitze, welche mit kleinen Stacheln bewimpert sind. Nach 
oben zu wird er durch einen feinen Filz graulicher, welcher 
irnmer mehr und ani deutlichsten an den Blutbenstielen 
hervortritt. Die unteren Stengelblatter sind gestielt, haben 
3—4 Paar Fiedern und ein grosses Endblatt. Die Fiederung 
dieser Blatter geht ungefahr bis in dereń Mitte und verliert 
sich allmahlig in das Endblatt. Audi reicht die fiederartige 
Theilung derselben nicht imrner bis zur Mittelrippe des 
Blattes, sondern ist zuweilen nur eine fiederige Spaltung. 
Die oberen Blatter sind gauz, haben 10— 13 Cm. und weiter 
hinauf nur 2— 5 Cm. Lange und entlassen in ihren Winkeln 
die Aeste, welche sammtlich, nebst dem Ausgange des 
Stengels, an ihren Spitzen die Bliithenkopfe tragen. Diese



stelien gehauft bei einander, sind kurzgestielt oder sitzend, 
das oberste Bluthenkopfchen ist aufrecht gerichtet, die seit- 
lichen stehen ab oder sie sind wagereclit, Die Hiillblattchen 
sind linienformig, kahl, glanzend, haben iiber der Basis 
keine Einschniirung, stehen mit ihren Spitzen etwas ab und 
krummen sich etwas zuriick. Am Grunde sind sie fast stroh- 
gelb, nach der Spitze hin malen sie sich rothlich. Die 
Blumchen messen 1 Cm. Liinge, sind schmal und haben 
rothe Farbę. Die Haarkrone, anfangs weiss, wird spater fast 
fuchsroth. Die Fracht ist braun, glanzend und gestreift. 
Das ganze Bluthenkopfchen hat eine rundliche Form und 
etwa 3 Cm. Durchmesser. Sie sieht dem gemeinen Carduus 
crispu s am ahnlichsten, doch bei der letzten sind auch die 
oberen Bliitter buchtig gezahnt und laufen an beiden Seiten 
herab. Auch sind die Bluthenkopfe liinger gestielt und 
stehen ziemlich gleich hoch. Die Hullblatter sind lineal- 
lanzetthch und die Friichte der Liinge nach gestreift, mit 
ąuerliegenden Runzeln versehen.

Y orkom m en: In subalpinen Gegenden und in den 
Alpenthalern an den Bachen und Fliissen. Durch die ganze 
Alpenkette verbreitet; ferner auf den Yogesen; auf der Alb 
in Schwaben; auf dem Schwarzwald; auf den hoheren Ge- 
birgen von Bohmen, Miihren und Schlesien. Vgl. A. Sauter’s 
Flora von Salzburg 1879, S. 58. D. B. M. 1885, S. 14, 181; 
1886, S. 66. In Sachsen bei Zittau. Im Gebiet der Thii- 
ringer Saale bei Konitz, Kaulsdorf, Ziegenruck.

B liith eze it: Juli, August.
A b b ild u n gen . T a fe l 3130.

Theile der Pflanze, natiirl. Grosse.



3131. Carduus hamulosus Ehrh. 

Hakendistel.

Syn. C. acanthoides Lois. C. spinigerus Jord.
Im Bezug auf Dauer und Wuchs der vorigen ahnlich. 

Der Stengel ist durcłi dornwimperige Lappen gefliige.lt, die 
Błiitter laufen an ihm herab, sind tief-fiederspaltig, die Zipfel 
eiformig, dreispaltig-gelappt und dornig-gewimpert. Jeder 
Zipfel endigt mit einem liingeren Dornę. Unterseits sind 
die Blattflachen spinnwebe-wollig oder ziemlich kalii, ober- 
seits zerstreut-behaart. Die Bliithenaste sind ruthenformig, 
an iłrnen verlaufen sich die Fliigel allmahlig nacli oben, so 
dass die Spitze der Bliithenstiele nackt ist. Die purpur- 
farbigen Bliithenkopfe stehen einzein, die Blattchen des 
Hiillkelchs laufen aus lanzettlicher Basis lineal zu und die 
innersten kriimmen sich zuriick.

B esch reibu n g: Aus der Spindelwurzel steigt der anf- 
rechte Stengel 1/a— 1 und aueh 1 '/, Meter empor, ist tkeils 
stark verastelt, theils sendet er nur ein und den anderen 
Ast aus. Seine b rei ten, lappigen Fliigel, die bis nahe an 
die Bliithenkopfe hinaufreichen, entstehen durch die beider- 
seits tief herablaufenden Blatter und daher finden sich auch 
Stengelfłiigel, soweit die Blatter am Stengel hinauf reichen. 
Die Zipfe[ ^er Spaltlappen stehen an den Blattern unregel- 
miissig nach allen Seiten hin und indem ein jeder Lappen 
mit einem liingeren Dorn ausgeht, ist diese Distel beschwer- 
lieh zu handhaben. Die Zipfel der Wurzelblatter sind langer



and breiter ais die der unteren Stengelblatter; nach oben 
zu werden die Blatter am Stengel immer kleiner und sckmiiler 
und die obersten sind łinien-lanzettlich und fast ganzrandig. 
Die Oberseite der Blatter ist dunkelgrun, die Unterseite hell- 
grun, und haufig findet man hier auch Spinnenfaden, welche 
Yornebmlich am Mittelnerven liegen. Die nackten Bluthen- 
stiele sind graufilzig und steben steif in die Hobe, der Hiill- 
kelch ist gedruckt-kugelformig, seine Blatter laufen in langer 
Zuspitzung aus, sind vorn purpurrothlich und gehen mit 
einer weichen Staclielspitze aus. Die purpurfarbigen Bliitben 
baben weisse Roli ren, gleiclie Zabne und violette Staub- 
beutel.

Yorkoinm en: An trocknen, sterilen Orten, an Wege- 
randern, Feldrainen u. s. w. Im Gebiet nur in Oesterreich.

B lu th ezeit: Juli, August.

A bb ild u n gen . T a fe l 3131.
Theile der Pflanze, natiirl. Grosse.

Flora XXX. 14



3132. Carduus arctioides W.

Klettendistel.

Syn. Arctium carduelis L. Carduus centauroides Hoppe. 
Cirsium arctioides Scop.

Das dauernde Rhizom wird bis fingerdick und ist knorrig 
gewunden. Die herablatifenden Blatter sind unterseits spinnen- 
webig-flaumig, zuletzt kalii. Sie sind tief-fiederspaltig, die 
Fiederlappen eifbrmig bis langlich und lanzettformig, gezahnt, 
dornig gewimpert und an der Spitze mit einern starken Dorn 
endigend. Die Blutlienstiele sind blattlos, 1- bis 2kopfig, 
die Blattchen des Hiillkelchs lineal und dornig stachelspitzig, 
von der Mitte an abstehend, die Bliithen rotti.

B esch reibu n g: Der 30 —  60 Cm. hohe, aufrechte 
Stengel kommt aus einem kriechenden, schwarzen Wurzel- 
stocke, an dessen Spitze sieli die Ikippen alter Blatter schopf- 
artig vorfinden. Der Stengel yerastelt sich oben, ist gefurcht 
und durch die umfassenden, herablaufenden Blatter dornig 
geflugelt. Letzte sind in der Jugend auf der Unterseite 
durch Spinnenhaare weissgrau, spater werden sie hellgrun. 
Die Lappen der Fiederschnitte sind wiederum an der Spitze
2- bis 31appig und jedes Lappchen endigt mit einem starken 
Dorn, wahrend der ganze Blattrand feindornig gezahnt ist. 
Die yerlangerten Aeste haben nur 1— 2 kleine, lanzett- 
lormige, dornig-gezahnte, doch lappenlose Blattchen; sie sind 
mit feinen weissen Haaren bekleidet, welche aber spater ab-



fałlen imd tragen gewohnlich nur einen, in Grosse dem 
Carduus acanthoides gleichenden, rothen Bliithenkopf, 
welcher ziemlich aufrecht steht. Die Hullblattchen sind 
haarlos, an der inneren Seite gefćirbt. Die Haare des Pappus 
sind scharf. Durch die einzeln an den Bliithenasten stehen- 
den, anfrechten Bluthenkopfe ist sie mit Carduus acan 
thoides yerwandt.

Yorkom m en: Auf Wiesen der Alpen und Voralpen. 
Kamthen; Siidtirol; Schweiz; Krain. In Krain auf den 
Wocheiner Alpen; in Kiirnthen im Bodentlial.

B lu th ezeit: Juli, August.
F orm en : Sie weiclit ab mit eiformigen, zweispaltigen 

Fiedern: C. alpestris W. K. Kochs Synopsis ed. 1 (nicht 
C. defloratus fi. alpestris DC.) Dahin gehort nach Koch 
auch C. medius Gouan.

A b b ild u n g en . Tafel3132.
Theile der Pflanze, natUrl. Grosse.



3133. Carduus defloratus L.

Alpendistel.

Syn. C. cirsioides Yill. Cirsium defloratum Scop.
Das kurze, dauernde Bhizom treibt einen bis meter- 

bohen, entfernt beblatterten, 1— 3kopfigen, aufreehten Stengel. 
Die Stengelblatter sind halb herablaufend, kahl, sagezahnig 
und dornig gewimpert; die langen Blumenstiele tragen nur 
ein einziges Kopfchen; dessen Hiille besteht aus linealen, 
stachelspitzigen, abstehenden Blattchen.

B eschreibung: Der Stengel steht aufrecht, wird ł/2 bis 
1 Meter hoch, ist hellgrun, haarlos, gestreift und geflugelt. 
In der Mitte sendet er 1—ii Aeste ans, anf magern Stellen 
ist er aucli unverastelt. Die Blatter sind lanzettformig, atu 
Bandę stachelspitzig-zahnig gewimpert, die unteren melir 
buclitig geziihnt, mit kurzeń, 21appigen Zipfeln; die oberen 
grosszahnig, die Ziihne stachelspitzig und am Ende mit 
einem Jiingeren Stachel ausgehend. Beide Blattflachen sind 
kahl, oder die unterste ist zuweilen auf den Adern mit feinen 
Haaren besetzt. Jedes Blatt misst unten gegen 5 Cm., oben 
nur 8 Cm. und weniger an Lange und hat einen dicken 
Mittelnery, lauft am Stengel mehr oder weniger tief herab. 
Die obersten Blatter werden fast linienformig, zuweilen findet 
sieli auch statt eines Blattchens ein 4 —6 Mm. langer Stachel, 
der an seiner Basis etwas Blattsubstanz hat. 10— 12 Cm. 
unter dem Bliithenkopfchen ist der Stengel mit feinem, 
weissem Filz iiberzogen und dieser wird mit der Annaherung



an. das Kopfchen immer dichter. Die Hulle ist grihi, ihre 
linienformigen, 6 —10 Mm. langen Sclilippchen sind griin, 
mit weissen Filzhaaren bekleidet, an der Spitze oft rothlich, 
haben einen fast strohgelben Ruckennery, endigen mit einer 
Stachelspitze nnd stehen etwas ab. Die Błumchen sind 
purpurroth, selten weiss; ihre Rohrchen sind unten bauchig 
erweitert, offnen sich oben mit 5 linienformigen Zipfeln. Die 
Staubbeutelrohre ist violett, der Griffel ragt weit ans der 
Blume hervor, die Haarkrone besteht aus weissen, kaum 
seharfen Haaren.

Vorkom m en: An freien Stellen der Laubwaldungen 
trockner Kalkberge, auch im Gerolle der Giessbache. In 
den Alpen nnd Yoralpen nnd hier und da in niedrigeren 
Gebirgen des sildlichen und mittlen Gebiets. Im Salzbnrgi- 
schen nach A. Sauter anf steinigem Boden, Triften, an 
Felsen vom Fusse der Kalkalpen bis auf die Yoralpen 
(1600 Meter), seltener anf Kalklagern im Schiefergebirge, so 
z. B. ani Gaisberg, Untersberg, bei Lofer, Zell, Fusch, Hlitt- 
schlag. In den bairischen Alpen verbreitet bis 2270 Meter, 
auch anf der Hochebene und im Juragebiet; verbreitet in 
Tirol und in der Schweiz; in Schwaben an Felsen von Tutt- 
lingen bis Urach nnd bis zum Heimenstein; in Baden im 
Jura, im Donauthal, bei Baar, auf dem Feldberg; im Elsasser 
Jura und auf den siidlichen Rheininseln; in Thuringen bei 
Jena hinter dem Fttrstenbrunnen und von da nach Ziegen- 
hain zu, angeblich in der Schlucht am Walkberg im Zeitz- 
grund bei Boda, im Rauthal und im Jenaischen Stadtforst, 
nach Schmiedeknecht bei Gumperda am Schonberg, in der 
Flora von Sondershausen (Lutzes Programm, S. 16, 21), am



Heilsberg bei Remda, bei Arnstadfc, ani Yeronicaberg bei 
Martinrode, am Horselberg, auf Waldwiesen hinter dem 
kleinen Ettersberg, auf dem Eicbsfelde nordlich bis zur Leine, 
in Niederhessen bei Allendorf an der Hornekuppe, steile 
Wand, Eulenkopf, Sommerkopf, gelber Rain, Nase bei Asbach. 
Ygl. U. B. M. 1885, S. 14. An der Helbaburg mit Centaurea 
m ontana vor vielen Jahren schon gefunden.

B liith eze it: Juli, August.
F orm en : Sie kommt vor grasgriin, sowie mehr oder 

weniger graugriin. Ferner in folgenden Formen:
1) Blatter grób gezahnt und dabei wimperig-dornig:

C. summanus Pollin. C. crassifolius Willd. C. Argemone 
Schleicher.

2) Blatter grób gezahnt, die Zalme oder Lappchen zwei- 
spaltig. C. łransalpinus Suter (nach Hegetschweiler). C. crassi
folius Kochs Synopsis ed. 1.

8) Blatter tiefer buchtig: C. cirsioides Yill.
4) Dieselbe Form, aber die Dornen der Blatter stark: 

C. defloralus ó. rhaeticus. C. carlinaefolius Kochs Synopsis 
ed. 1. Gaud. (nicht Lam.)

5) Diese Form mit schmalen Blattern: C. leptophyllusGaud.
6) Blatter lialb fiederspaltig. C. defloralus (3. alpeslris DC. 

(nicht C. alpeslris Kit.)
Ferner die B astarde: C. nutans-defloratas. Bei 

Mering und Schleissheim in Baiern.
C. acanthoides-defloratus. Lechhausen bei Augsburg.
C. crispus - defloratus. Meringer Lechfeld.

Abbildungen. Tafel 3183.
Oberer Tlieil der Pflanze, natttrl. Grosse.



3134. Carduus nutans L.

Bisamdistel.

Syn. Lophiólepis nutans Cass. C. apenninus Jan. G. 
macrocephalus St. Am.

Die Wnrzel treibt im ersten Jahre einige Yorblatter, 
im zweiten Jahre den 1/2 Meter hohen, locker beblatterten, 
aufrechten, nach oben meisfc etwas astigen Stengel. Nach 
der Samenreife stirbt sie wieder ab. Blatter herablaufend, 
oberseits ziemlich kalii, riickseits auf den Adern zottig, tief 
fiederspaltig; Fiedern eilormig, fast handformig - dreispaltig 
nnd gezahnt, dornig gewimperfc, die Lappen nnd Zahne mit 
einem starken Dorn endigend; Kopfchen rundlich, einzeln, 
nickend; die mittlen Blattchen des Hiillkelchs oberhalb des 
eiformigen Gran des verengert, oberhalb der Yerengerang 
lanzettlich, in einen starken Dorn zugespitzt, znruckgeknickt- 
abstehend.

B esch re ibu n g : Der aufrechte Stengel steht auf einer 
faserigen Wurzel, ist nach oben sehr verastelt, wird 1/9 bis 
1 Meter hoch, hat starkę Riefe, weisse Zottelhaare und ist 
durch die unterbrochen herablaufenden Blatter mit dicht an 
einander stehenden, griinen, dreieckigen Blattchen gellugelt, 
welche an der Spitze durch 2— 8 Mm. lange, glanzende 
strohgelbe, sehr spitze Stacheln bewaffnet sind. Blattchen 
und Stacheln stehen von dem Stengel wagreclrt ab und 
machen diese Distelart zu einer der stacheligsten. Je steiniger 
und durrer der Boden, je trockener das Klima, um so langer



und fester sind diese Stacheln. Die Blatter sind im Umrisse 
lanzettformig, iiber 10 Cm. lang, nach oben zu kiirzer und 
fiedrig-gespalten; sie biegen aber ihre 2- bis 3spaltige, drei- 
eckige, mit 2— 8 Mm. langen, glanzenden, strohgelben 
Stacheln ausgehende Zipfel nach allen Seiten hin , so dass 
auch die Blatter an Bewehrung keiner andern Distelart 
nachstehen. Dazu ist der Rand der Zipfel noch mit linien- 
langen, feinen Stacheln besetzt. Obgleich beide Blattflachen 
spinnwebig behaart sind, so schimmert doch das reine Dunkel- 
griin der Oberflache und das lichte Grasgriin der Unterflache 
ungetriibt durch die weissen Fiiden durch. Die gerieften, 
meistentheils durch feine Baare weisslichen, an einer Seite 
rothlichen Bllithenstiele sind mehr oder weniger hoch hinauf 
mit kleinen Bliittclien und Blattfłiigelchen besetzt und da- 
durch bestachelt, die oberste Spitze derselben ist aber vollig 
kahl. Die Bliithenkopfe dieser Distelart gehoren zu den 
grossten unserer Flora, haben lanzettformige, von 2 gliinzen- 
den, strohgelben Nerven berandete und von einem eben 
solchen in der Mitte durchzogene Hiillblatter, welche an der 
Spitze in der Yereinigung dieser drei Nerven bestachelt sind 
und ein glanzend griines Colorit liaben. Auch giebt es eine 
Yarietiit mit gefarbten innersten Hiillblattern (0. nutans 
Var. coloratus). Die Bliithenkopfe messen oft iiber 5 Cm. 
im Durchmesser, sind purpurrotb. In ihren Bliithen wiihlen 
die honigeintragenden Insekten, auch werden die Bliithen 
von Nachtschmetterlingen umschwarmt. Die Friichte sind 
glatt, glanzend und dunkel-rothbraun, die Haarkrone ist fast 
3 Cm. lang.

Y orkom m en: An Wegen, auf Triften und wiisten



Platzen, auf Schutthaufen, an trocknen Grabenrandern, auf 
Gerolle, auf Brachfeldem u. s. w. Past durch das ganze 
Gebiet yerbreitet. Selten im Alpengebiet; so z. B. im Salz- 
burgischen nach A. Sauter nur bei Lofer nnd Laufen; in 
Baiern nach Prantl bis 970 Meter Meereshohe; hier und da 
Tirol und in der Schweiz. In Preussen nach Fr. J. Weiss 
sehr selten und an manchen Orten verschwunden. Sichere 
Standorte sind: Kulm, Thorn, Tilsit, Memel, Fiatów. D. B. M. 
1885, S. 14.

B lu th eze it: Juli l)is September.
A nw endung: Eine der prśichtigsten Disteln, die einen 

Platz im Blumengarten verdient. Im Jugendzustand giebt 
das Laub ein nahrhaftes Futter. Die Blumen werden von 
den Bienen fleissig besucht.

F or men: Sie kornnit bisweilen mit weissen Blumen vor, 
oft zwergartig klein und mit kleineren Blumenkopfen.

C. nutans-crispus.
C. crispus-nutans. Syn. C■ polyanthemos Schleicher. 

C. Stangii Buek. Beide Bastarde nicht selten zwischen den 
Eltern.

C. nutans-accmthoides. C. orthocephalus Wallr. Ziem- 
lich selten. Von Banitz bei Danzig gefunden.

C. acanthoides-nutans. Hier und da in Baiern.

A b b ild u n g en . T a fe l 3134.
Theile der Pflanze, naturl. Grbsse.
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3135. Carduus platylepis Sauter. 
Wiesendistel.

Syn. C. nutans L. /?. platylepis Prantl.
Der vorigen so nahe verwandt, dass sie von manchen 

nur fur eine Wiesenform derselben gehalten wird. Bliitter 
herablaufend, oberseits ziemlieh lcahl, riickseits auf den 
Adern zottig, tief fiederspaltig, die Fiedern eiformig, fast 
handf ormig - dreispaltig und gezahnt, dornig gewimpert; die 
Lappen und Zalane mit einem starkeren Dorn endigend; 
Kopfclien rnndlich, aufrecht, einzeln und paarweis, das eine 
sitzend, abstehend; die mittlen Blattchen des Hiillkelcbs 
oberhalb des eiformigen G run des etwas verengert, oberhalb 
der Yerengerung lanzettlich, in einen Dorn zugespitzt.

Y orkom m en: Auf Wiesen und Aeckern der Alpen- 
tliiiler. Im Salzburgischen bei Lofer; in Tirol und Kitzbuhel, 
am Sonnberg, im Pusterthal bei Walsberg; bei Heiligenblut 
in Karnthen, am Ritten auf dem Klobenstein; in den Algtiuer 
Alpen bei Rauhenzell unweit Immenstadt; am Sudbahnhof 
bei Miinchen; Steiermark. Nach Koch bis 4000 Fuss Meeres- 
erhebung.

B liith ezeit: Juli, August. In botanischen Garten sclion 
im Mai und Juni.

A bb ild u n gen . T a fe l 3135.
Theile der Pflanze, naturl. Gros.se.



3136. Lappa minor DC.

Kleine Klette.

Syn. Arctmm minus Schk. Arctium Lappa minor Sclik. 
Lappa glabra Lam. L. minor DC. L. glabra a. Lmk. L. 
glabra (i. minor DC. L. Personata Camer. Arctium Lappa 
cc. L. A. Lappa Sow.

Die Pfahlwurzel ist riibenformig. Sie treibt im ersten 
Herbst Yorblatter, im folgenden Sommer den sparrig ver- 
astelten Stengel nnd stirbt nach der Fruchtreife ab. Kopf- 
chen traubig; Hiillkelch etwas spinnwebig-zottig, seine Bliitt- 
eben sammtlich pfriemlieb nnd bakig, die inneren etwas 
gefarbt.

B escbre ibu n g : Die fłeischige Wurzel ist einen schwa- 
ehen Finger dick, gebt senkreclct in das Erdreich hinab, hat 
aber nur wenige Fasern und ist ausserlich braunlich, inner- 
.icli weisslich. Der Stengel wird bochstens 3/4 Meter lioch, 
gewohnlicb erreiebt er nur 1/2 Meter Hohe, ist nicht selten 
lothlich oder rotli angelaufen, gerieft, fast glatt und ver- 
istelt. Die wechselstandigen Blatter werden an der Wurzel 
iiber bandgross, ain Stengel 7— 10 Cm. breit; alle Blatter 
snd gestielt, eirund, an der Basis ungleich angesetzt, 
ot fast keilformig auslaufend, an der Spitze mit einer 
weichen Stacbelspitze verselien, am Rande fast ganz, auf 
dtr Unterflache wenig lilzig und mit liellen Adern durcli-



zogen. Die kleinsten Blattchen der Aeste gehen indess in 
das Lanzetttormige uber, sind zuweilen sogar linienfórmig. 
Die Blftthenkopfe sitzen am Hauptstengel und an den Aesten 
in Trauben; sie sind in der Regel breiter ais hoher, haben 
1— 3 Cm. Breite und nur 10— 12 Mm. Hohe. Ihre Schuppen 
stehen unten ganz ab, nach oben sind sie in die Hohe ge- 
richtet; alle sind pfriemenformig, in der Jugend wenig 
spinnenhaarig, im Alter glatt und glanzend, an der Spifcze 
griin, nach unten zu weiss. Die Blumenkrone ist rohrig, 
ihr unterer Theil ist weiss, der obere rosaroth oder pfirsich- 
bliithroth, die Antherenrohre anfangs violett, spater rothlieh. 
Die weisse Kronenrohre halt die kleine Halfte des funf- 
spaltigen Kronensaums, die einzelnen Antheren sind deut- 
lich zu unterscheiden. Das Achenium ist glatt, die Borsten 
der Haarkrone sind kurz, rauh, leicht zerbrechlich und sehr 
hinfallig.

Yorkornm en: An unfruchtbaren Orten, Wegen, Ran
dem, Bergabhangen u. s. w. Durch das ganze Gebiet ver- 
breitet. Im Alpengebiet nur in den Thalern und im Ganztn 
selten.

B lu th eze it : August bis Oktober.
A nw endung: Die Wurzel kennt man ais Kletten- 

wurzel, R adix  Bar dana e. Sie riecht im frischen Zustand 
unangenehm, getrocknet ist sie geruchlos, hat einen hass- 
lichen, schleimigen Geschmack und einen bitterlichen Nach- 
geschmack und wird ais ein auHosendes, blutreinigende 
Mittel angewendet. Fruher benutzte man auch die Blatter 
und den Samen. Ais Unkraut wird die Klette auf humuf- 
reichen Feldern oft recht liistig.



Naine: Der Name A rctiu m  komnat von aoy.roę, Bar, 
wegen der Bildung des Antłiodiums, welches mit dem raułien 
Barenfell einige Aełmlicłikeit hat.

Por men: Sie bildet Bastarde mit allen iibrigen Arten. 
Der Bastard L. minor-nemorosa kommt z. B. bei Erxleben 
in Thuringen im Altenhansner Porst vor. Lutze’s Programm,
Seite 21.

A b b i ld ungen.  T a fe l  3136.
Theile der Pflanze, nattirl. Grosse.



3137. Lappa nemorosa Kómicke.
■ Waldklette.

Syn. L. intermedia Reichenb. fil. Arctium Lappa cam- 
pestris Lange. A. intermedium J. Lange. A. nemoroswm Lej. 
L. macrosperma Wallr.

Der yorigen selir ahnlich, aber in allen Theilen grosser. 
Aeste lang, iibergebogen, ruthenformig; Kopie traubig, selir 
gross, die oberen gedrangt tiber einander stehend; Samen 
selir gross.

Torkom m en: In Waldungen. Durch das Gebiet zer- 
streut; vielfach ubersehen. Schwabische Alb; Bodensee- 
ebene; im nordliclien Tliuringen von Sondershausen bis 
Weimar, bei Ziegenriick an der oberen Saale; bei Rohden 
im Waldeckscben; im Harz an Gipsabhangen; bei Gottingen; 
in der Rlieinprovinz bei Daaden im Westerwald; Westphalen; 
Bohmen; Greifswald, Riigen, Bfitzow, Schwerin; Salzwedel, 
Neulialdenslelien, im Zotzen, im Bredower Forst bei Spandau, 
Nauen, Gerswalde, Trebbin; in Preussen nacli Fr. J. Weiss 
bei Fischbausen, Warnicken, Darkehmen, Memel, Gerdauen, 
Insterburg, Rastenburg, Tilsit, Allenstein, Neustadt, Danzig, 
Fiatów, Loebau u. a. O. In Sehlesien bei Liegnitz, Bolken- 
hain n. a. O. Im Jahre 1886 von Herm Richard Weiss auf 
einem eingegangenen und jetzt sehr bestrauchten Waldweg 
bei Caymen gefunden.

B liith ezeit: Juli bis Oktober.
F or  men: Sie bildet Bastarde mit den tibrigen Arten.

A b b ild u n g en . T a fe l 3137.
Theile der Pllanze, natiirl. Grosse.



3138. Lappa maior Gaertner.

Grosse Klette.

Syn. L. offidnalis Ali. Arctium maius Schk. Arctium 
Lappa cc. L. A. Lappa W. Lappa glabra (3. Lam.

Der Bluthenstand ist doldentraubig, die Hiillblattchen 
sind ziemlich kalii, die inneren gleichfarbig, sammtlich wider- 
hakig, die Bliithenkopfe noch einmal so gross ais bei 
A rctium  minus.

B esch reibu n g: Die fleischige, daumenstarke, aussen 
braunliche, innerlich weisse Wurzel ist nur mit wenigen 
Fasern besetzt und geht senkreclit 30— 60 Cm. in die Tiefe. 
Die untersten Bliitter gehoren zu den grossten der Pflanzen 
unserer Flora, ilire Stiele sind 30 Cm. lang, eckig, oben 
rinnig' und die Blattflachen erreichen nicht selten die Grosse 
eines kleinen Wagenrades. Am Stengel sind sie kleiner, die 
Blattstiele kiirzer und ganz oben erreichen die kurzgestielten 
Blattflachen nicht viel tiber 3 Cm. Lange. Die untersten 
Bliitter sind an der Basis herzformig, aber die herzformige 
Bucht verlauft sich keilformig in den Blattstiel; oben sind 
sie mehr rundlich. Der Rand der Blatter ist geziihnelt, an 
den grossen Bliittern etwas wollig, die Spitze geht in eine 
krautartige Stachel spitze aus und die Unterfliiche ist diinn- 
filzig. Der daumendicke Stengel erhebt sich 1— 2 Meter in 
die Hohe, ist sehr veriistelt und bildet eine sehr umfang- 
reiche Staude. Der Hauptstengel ist, wie alle Aeste des-



selben, gefurcht, flaumhaarig, ofters rothlich angelaufen und 
die Yerastelung der Bliithenkopfe ist nicht, wie bei A rctium  
m inus, traubig, sondern rispig. Die Hiillen der Kopfchen 
sind dureh die sperrigen Hiilłblattchen fast kugelformig, 
sammtlich griin, am Eande durch feine Haare gewimpert. 
Die lillafarbigen Bliithen haben hervorragende, dunkelviolette 
Antheren; sie entwickeln sich mit A rctium  tom entosum  
und friiher ais bei dem almlichen A rctium  minus. Die 
Rbhre der Kronen ist dunn und etwas langer ais das in 
5 schmale Zipfel sich theilende, eilangliche Glockcben.

V orkom m en: Im Flussufergebusch, auf Schutt, an 
feuchten, etwas schattigen Orten. Durch den grossten Theil 
des Grebiets yerbreitet. In den Alpen seltner und nur in 
den Thalern.

B lU thezeit: Juli bis Oktober.
A nw endung: Wie bei L. m inor Gaertn.
F or men: Sie bildet Bastarde mit den iibidgen Arten. 

Ygl. D. B. M. 1883, S. U .

A bb ild u n gen . T a fe l 3138.
Theile der Pfianze, natiirl. Grosse.



3139. Lappa tomentosa Ali., Lam. 

Spinnenldette.

Syn. Arctium Bardana W. ii. Lappa /?. L. A. tomen- 
tosum Schkuhr.

Kopfchen fast ebenstriiussig; Hiillkelch spinnwebig- 
wollig, die inneren Blattchen lanzettlich, stumpf, mit einem 
anfgesetzten, geraden Stachelspitzchen, gefarbt, fast strablend.

B esch re ib u n g : Die fleischige Wurzel ist fingerdick, 
geht senkrecht in das Erdreich hinab und bat wenige Faser- 
wurzeln. Aeusserlicłi ist sie braunlich, innerlich weisslich, 
frisch unangenehm von Derach, getrocknet wird sie etwas 
runzelig und verliert den Geruch. Ihr Geschmack ist siiss- 
łich, ihr Nachgeschmack bitterlich und etwas scharf. Der 
Stengel wird ]/2 — 1 Meter hoch, erreicht gemeinlich eine
Hohe iiber 1!2 Meter, ist tief gerieft, mit Filzhaaren besetzt, 
griin und roth angelanfen, oft aber auch braunlich und an 
einer Seite ganz brann; dabei sehr ver3,stelt. Die Wurzel- 
bliitter sind handgross und grosser, eirund, an der Basis 
ungleich angesetzt, nicht selten herzformig, am Bandę fast 
ganz, an der Spitze stuinpfłich, an der unteren Seite filzig. 
Die Stengelblatter werden mit der Hohe immer kleiner und 
an der Riickseite immer filzreieher; auch ihre Stiele sind mit 
Filzhaaren besetzt, gerieft und ofters rothbraun. Die zahl- 
reichen Bluthenkopfe bilden eine Doldentraube, sind 2— 3 Cm. 
breit und eben so hoch. Alle Hiillblattchen sind von einem
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weissen Filze nach Art eines Gespinnstes umwoben. Die 
blassrothe Kronenrohre ist so lang und etwas liinger ais der 
8 spaltige, rosarotlie Kronensaum; die 5 weisslichen Antheren 
sind deutlich von einander au unterscheiden, der rosenrothe 
Griffel hat eine 2 spaltige Narbe, die weisse Haarkrone ist 
kaum halb mai so lang ais das glatte Achenium.

Yorkom m en: An unfruchtbaren Orten, Wegen, Ran
dem, auf Feldern, an Abhangen, baufig in GeselLschaft von 
L. m inor Gaertn. Durch den grossten Theil des Gebiets 
verbreitet. In den Alpen etwas libher emporsteigend ais die 
iibrigen Arten.

B liith eze it: Juli bis Oktober.
A nw endung: Wie bei den iibrigen Arten.
Form en: Sie bildet Bastarde mit den iibrigen Arten.
Name: Die Ableitung des Namens A rctium  siehe bei 

A rctiuin  minus. Den Namen Bardana erhielt dieses Ge- 
waclis, weil siek die Barden, bei feierlichen Festen, mit den 
Blattern der Klette das Gesicht bedeckten.

Ab b i ld ungen.  Tafel  3139.
A Oberer Theil der 1’flanze, natiirl. Grosse; 1 Bliithchen, ver- 

grossert; 2 dasselbo im Langssohnitt, desgl.; 3 Same, natiirl. Grbsso 
und vergrossert; 4 derselbe im (Juersebnitt, yergrossert.



3140, Onopordon Acanthium L.

Krebsdistel.

Syn. Acanos spina Scop.
Die kraftige Wurzel treibt im ersten Sommer eine 

Rosette grosser Blatter, im zweiten Sommer den sehr kriif- 
tigen, aufrechten, bis 2 Meter hohen Stengel. Bliitter liing- 
licli, buchtig, wellig gebogen, spinnwebig-wollig, flugelfórmig 
am Stengel herablaufend; Blattchen des Iliillkelchs aus ei- 
formigem Grunde linealiscb-pfriemlich, die nnteren weit ab- 
stehend.

B esch re ibn n g : Die spindelformige Wurzel zertheilt 
sieli bald in viele lange Fasern, treibt einen 1/2— 1 '/2 Meter 
hoben Stengel, welcher oft gleich vom Grunde aus astig ist. 
Er steht aufrecht, ist fast steif, rund, diek und durcli die 
herablaufenden Bliitter mit dornigen Blattstreifen gefliigelt. 
Seine Aeste stehen ab, sind ebenfalls gefliigelt und wie der 
Stengel mit weissem Filze besetzt. Die grossen Wurzel- 
blatter verschmalern sieb in den Blattstiel, sind eirund-liing- 
lieh, buchtig, die Buchtzipfel haben fast eine dreieckige Form 
und am Bandę breite, tiefe Ziihne, die sich in einen Stachel 
(Dorn) endigen. Die Stengelbliitter sind kleiner, schmaler, 
verlaufen sich in den Stengel, sonst haben sie mit den 
Wurzelblattern gleiche Form. Alle Blatter sind oben und 
unten mit einem spinnwebigen Filz iiberzogen. Die Bliithen- 
stiele sind bis zur Bliithe hinauf gefliigelt und ebenso filzig 
wie die Blatter und Stengel. Das Anthodium ist fast kugelig,



die Blattchen oder Schuppen desselben sind an seiner Basis 
zuriickgebogen, sonst kalii, am Rande scharf, an der Spitze 
stechend. Die Bliithen kommen auch in weisser Farbę vor, 
sind aber gemeinlich blaulich-rosenroth. Der Bliithcnboden 
wird durch die verwaehśenen Spreublattchen zellig.

Y orkom m en: An Wegen, auf Schutthaufen, wiisten 
Platzen, auch auf Feldern. Durch den grossten Theil des 
Gebiets verbreitet, aber nicht gerade gemein. In Salzburg 
und im bairischen Hocliland fehlt sie ganz; in Tirol ist sie 
auf die Hauptthaler beschrankt. In Preussen nacb Fr. J. 
Weiss nicht iiberall, aber heerdenweis, so z. B. bei Konigs- 
berg, Fischhausen, Memel, Bartenstein, Heilsberg, Graudenz, 
Neidenburg, Osterode, Neustadt, Fiatów, Lniano u. s. w.

B liith ezeit: Juli bis Oktober.
A nw endung: Man kann den Bluthenboden nach dem 

Bleichen ebenso wie Artischocken benutzen. Auch die jungę 
Wurzel ist essbar und die Sam en geben ein fettes Oel. 
Friiher benutzte man R ad ix  et Her ba recens Cardui 
tom en tosi sen O nopord i, die Wurzel ais ein eroffnendes, 
anflosendes, diuretisches Mittel, den ausgepressten Saft der 
Blatter ais ein Mittel gegen krebsartige Geschwure und 
chronischen Hautausschlage, daher auch dieser Pfłanze der 
Name „Krebsdistel“ gegeben wurde.

Der Name O nopordon  kommt von ovoę, asinus und 
Ttoędt], crep itu s ventris, wegen der Blahung treibenden 
Wirkung, die sie bei den Eseln nach ilirem Genusse austibt.

A bb ild u n gen . T a fe l 3140.
Theile der Pflanze, naturl. GrOsse.



3141. Carlina acaulis L.

Eberwurz.

Syn. C. alpina Jacq. C. subacaulis DC. C. simplex W. K. 
G. Charnaeleon Vill.

Das lcraftige, bis fingerdicke Rhizom treibt einen oder 
einige kugelige Kopfe auf kiirzeren oder langeren Hiilsen, 
dereń jeder einen (in freier Lagę) unentwickelten Stengel 
tragt. Stengel meist einkopfig; Blatter kalii oder ruckseits 
etwas spinnwebig-wollig, tief-fiederspaltig, mit ecldg-gelappt- 
gezahnten Fiedern; die strahlenden Blattchen des Htillkelches 
vom Grunde bis liber die Mitte linealiscb, ani Ende lanzett- 
lich; die langeren Fasern der Spreublattclien stumpf-kugelig.

B esch reibu n g: Die Wnrzel ist lang, walzenformig, 
anten, astig, ausserlich braun, innerlicli ockergelb. Sie treibt 
einen einfachen, zuweilen ganz kurzeń (Carlina acaulis), 
gemeinlicli langeren (C. caulescens) Stengel, welcher in der 
IŁegel dennocli ktirzer ais der grosse Blumenkopf ist, manch- 
mal aber aucb 30 Cm. hocli wachst. Der Stengel ist mit 
abstreifbaren Spinnenhaaren bekleidet, streifig, gemeinlicli 
roth angelaufen, oft ganz roth, innen markig und tragt mehre 
Blatter, die je iiacli seiner Hohe entweder alle auf dem 
Boden oder mehr vom Boden ab zu stelien kommen. Die 
Blatter laufen in einen gemeinlicli rotli angelaufenen, am 
Grund erweiterten, rinnigen Blattstiel aus, sind mit diesem 
fast 30 Cm. lang, messen zuweilen aucli iiber 1/3 Meter,



sind steif, haben znsammengelegte, meistens dreispaltige, 
emporgericlitete, am Rand eingeschnitten gezahnte Lappchen, 
dereń Zalme mit strohgelben, spitzen Dornen (eigentlich 
Stacłie! n) auslaufen. Die zusammengesetzten Blumen sind 
7 — 12 Cm. breit. Die ausseren Hiillblatter sind blattartig 
nnd verlaufen aucb in die Form der Blatter, die inneren 
sind membranartig, gelbweiss, stark glanzend und bilden einen 
schonen Strabł um die rosenrothen Rohrenbluthchen. Die 
Spreublattchen des Bodens sind gelbweiss und an der Spitze 
zerschlitzt, die Bliithchen bspaltig, am Grandę weiss, an der 
Spitze rosenroth oder lilaroth.

Yor komin en: An steinigen Orten, auf Bergebenen und 
Abhangen, auf Haiden u. s. w. Fast nur auf Kalkboden. 
Im westlichen und nordwestlicben Gebiet fehlt sie ganzlich, 
im Norden nur in der Neuinark, in Preussen und Posen. In 
den Kalkgegenden des mittlen und siidlichen Deutschlands 
haufig, besonders im Thuringer Muschelkalkgebiet, in Franken, 
Scliwaben, in den Kalkalpen u. s. w. Vgl. D. B. M. 1884, 
S. 179, S. 51. In den x\lpen bis 1000 Meter emporsteigend.

B liith eze it: Juli bis Oktober.
A nw endung: Dieses Gewachs ist die grosste Art ein- 

heimischer Immortellen und ais R ad ix  Carlinae s. Cha- 
m aeleontis alb i den Apothekern bekannt. Frisch riecht 
sie stark, aber unangenehm, trocken schwach. Der Geschinack 
ist aromatiscb-bitterlich-scharf. Friiher war sie haufig in 
Gebraueh, wurde ais ein auf den Unterleib reizend wirken- 
des, in grosseren Dosen Erbrechen und Purgiren liervor- 
bringendes, aucb schweisstreibendes, diuretisches, anthełmiu- 
tisclies Mittel haufig angewendet; jetzt ist sie nur in einigen



Gegenden noch in Anwendung, hat aber dennoch niclit un- 
wirksame Krafte, besonders im frischeren Zustande.

Der Name Carlina ist von den italienischen Monchen 
der Pflanze beigelegfc worden zu Ehren Karls (Carlo) des 
Grossen, welcher den Anbau dieser Pflanze in den Monchs- 
giirten zu Ileilzwecken in einem Capitulare empfahl.

Form  en: (i. caulescens. Stengel entwickelt. C. cau- 
lescens Lam. Eigentlich nur eine Schattenform.

A bbildungen . T a fe l 3141.

Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Bluthchen, yergrossert; 2 Same, desgl.



3142. Carlina vulgaris L.
Kleine Karline.

Die Wurzel ist jiihrig, d. h. sie treibt im ersten Jahre 
einige Yorblatter und im zweiten Sommer den spannenhohen 
Stengel, welcher vollig aufrecht, zwei- bis mehrkopfig ist, 
locker beblattert und am Ende fast ebenstraussig. Blatter 
langlich-lanzettlich, buehtig, gezahnt; die ausseren Blattchen 
des Hullkelchs doppelt fiederspaltig dornig, die inneren lan- 
zettlich, verschmalert stachelspitzig, die strahlenden lineal- 
lanzettlich, am Grunde etwas breiter, bis zur Mitte ge- 
wimpert; Deckblatter kiirzer ais das Kopfchen.

B esehreibung: Die hellgelbe, spindelige Wurzel treibt 
einen anfreeliten, steifen, 10— 60 Cm. hohen Stengel, welcher 
nur an kummerlichen Exemplaren einfach, sonst an der Spitze 
iistig ist. Der Mittelast oder die Fortsetzung des Stengels 
bildet an seiner Spitze die erste und grosste Blume, ist aber 
kiirzer ais die 1— 3 oder 4 Nebenaste. Uebrigens ist der 
Stengel gefurcht, etwas filzig und mit abwechselnden Blattern 
besetzt. Die Wurzelblatter verlaufen in den Blattstiel, die 
Stengelbliitter sind halb umfassend, 4 —  8 Cm. lang und
8— 14 Mm. breit, mit einzelnen Zipfelchen versehen, welche 
mit Dornen ausgehen. Zwischen diesen Zipfelchen ist der 
Band der Blatter dornig gewimpert. Die Oberflache der 
Blatter ist ziemlich oder ganz haarlos, die Unterfliiche inehr 
oder weniger spinnewebig-filzig. Alle Blatter sind steif, 
trocken, oft zusammengelegt und vom Stengel abgebogen. 
Die Blumen sind von griinen Blattern mit einer iiusseren 
Hulle umgeben, die innere Hiille ist braun und spinnewebig,



die strahlenden Kełchbliitter sind doppelt langer ais die 
ausseren, bilden wie die Strahlenblumen einen Krauz, haben 
braunlich-gelbe oder strohgelbe Farbę, glanzen, schliessen 
sich bei feucbter Luft zusammen, breiten sieli im Sonnen- 
scheine ans einander. Die Spreublattchen sind rinnig, an 
der Spitze geschlitzt.

Y ork  o mm en: Auf durren Platzen, Triften, an diirren 
Randem, Bergabhangen, in trocknen, lichten Waldungen, 
kalkliebend. Durch einen grossen Theil des Gebietes zer- 
streut. In den Alpen bis 1000 Meter emporsteigend.

B lu th ezeit: Juli bis Oktober.
A nw endung: Sonst brauchte man R adix  et H erba 

Carlinae silvestris  in Apotheken ais ein barn- und 
schweisstreibendes Mittel.

Nam e: Der Name Car lina soli eigentlich Car o li na 
beissen und wird von Karl dem Grossen abgeleitet. Der 
Sagę nacli brach namlich unter Karl des Grossen Heer eine 
Pest ans, welche viele Krieger dahinraffte. Bekiimmert uber 
diese Yerluste schlief Karl eines Abends in seinem Lager 
ein und erblickte im Traurn einen Engel, der ihm zurief, 
aufzumerken, woliin sein Pfeil floge. Die Pflanze, aul' welche 
er niederfiel, solle er gegen die Krankheit anwenden, sie 
wiirde das Ungluck banu en. Karl sah, wie der Pfeil auf
Carlina acau lis , eine andere Art dieses Geschlechtes, 
herabschoss und heilte von nun an mit Erfolg seine er- 
krankten Krieger.

A bb i l d u n g en .  T a fe l  3142.
Oberer Theil der Pflanze, naturl. Grosse; 1 Kelehblatt, vergrossert; 

2 Bliithehen, desgl.; 3 Same, desgl.
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3143. Carlina nebrodensis Gussone.
Lange Karline.

Syn. C. longifolia Rchb. C. vulgaris L. (i. nebrodensis
auct.

Der Stengel ist 1- bis 3 kbpfig, die Blatter sind lanzett- 
formig, die oberen langlich-Ianzettlicli, die unteren verlangert- 
lanzettlicłi, sammtliche Blatter entfernt-gezahnt. Die iiusse- 
ren Blattchen des Hullkelchs sind doppelt-fiederspaltig-dornig, 
die inneren lanzefctformig, yerschmalert-stachelspitzig, die 
strahlenden lineal-lanzettlich, an der Basis wenig verbreitert 
und bis zur Mitte gewimpert. Die Bliithenkopfe werden von 
Deekblattern umłiullt, welclie die Kopfe Uberragen.

B esch re ibu n g : Ob diese Species eine wirkliche Art 
oder nur eine Variet;it der gemeinen Carl. yu lgaris  sei, 
uberlassen wir weiteren Untersuchungen; so viel ist sicher, 
dass sie mit C. yu lgaris  sehr viel Aehnlichkeit, sogar 
gleiche Bliithezeit und gleiches Colorit der strahlenden Deck- 
blatter bat. Das wesentliche Merkmal der Unterscheidung 
von 0. yu lgaris  beschrankt sich auf die Deckblatter, welche 
die Kopfe umgeben und hier langer, bei 0. y u lg a ris  kiirzer 
ais die Kopfe sind. Dazu kommt nun noch, dass diese Art 
oder Form arm, die C. yu lgaris  dagen reich an Bliithen- 
kopfen ist, wenn nicht der allzu arme Bo den Yerkummerung 
eintreten lasst. Endlich sind auch die Wurzelblatter dieser



Art langgestreckt- lanzettlich, oft noch die unteren Stengel- 
blatter, die ausseren Hiillblattchen sind doppelt-fiederspaltig 
und der Standort dieser Form ist nicht auf ein kleines 
Terrain, wołil aber auf ein subalpinisches beschrankt.

Y orkom m en: An ahnlichen Orten wie die vorige auf 
den Alpen und hbheren Gebirgen. In der Schweiz (Wallis, 
Genf); Tirol (Kitzbuhel); Vogesen (Hoheneck, Spitzekopfe); 
Salzburg auf den Schieferalpen von 1000—1390 Meter, im 
Yelberthal, bei Bockstein, am Gaisstein; im bairischen Algau 
bei Hofats und im ostlichen Theil des bairischen Hochlandes 
bei Lattenberg; im Ke.ssel des mahrischen Gesenkes. Audi 
sonst noch hier und da.

B lu th eze it: Juli bis September.

Ab b i ld un ge n .  T a f e l  3143.
Theile der Pflanze in naturl. Grosse.



3144. Saussiarea alpina DC.
Alpenscharte.

Syn. Serrutula alpina L. «. (i. S. maorophylla Sauter,
Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen spannenliohen 

bis meterhohen, locker befołatterten, anfrechten Stengel. 
Blatter riickseits spinnewebig-filzig, oberseits zuletzt kahl, 
die grundstandigen ei-lanzettformig, am Grunde abgerundet, 
gestielt, die stengelstandigen lanzettlicli, die oberen sitzend; 
Kopfchen ebenstraussig gehauft.

Bes ch re ib u n g : Der Stengel wird 1/.l— 1 Meter hocli, 
steht aufrecht, ist wollig-filzig und rothlich. An seinem 
Grunde befinden sich die Blattscheiden yerwelkter Blatter. 
Die Wurzelbliltter sind sammtlich gestielt, die ersten eilang- 
licb mit zugernndeter Basis, die letzten eilanglicli mit in 
den Stiel verlaufender Basis, ihr Rand ist buchtig-gezahnt 
oder gezahnelt oder auch ganz. Sie messen mit ihrem Stiele 
10— 18 Cm. Lange, wovon der Stiel 2/5 einnimmt. Die 
unteren Stengellrlatter sind kurzstielig und der Stiel ist an 
der Basis scheidenartig erweitert; die oberen Blatter sitzen 
vollig und haben noch 4— 2 Cm. Lange. In der Jugend ist 
auch ihre Oberfliiche filzig, doch diese verkahlt bald und nur 
der Filz der Unterflache bleibt. Die Bluthenkopfe stehen 
zu 2— 5 in dicliten, kurzstieligen Doldentrauben. Ihre Stiele 
sind dichtfilzig, ebenso die sie stiitzenden, linealen Deck- 
blatter. Sie stehen aufrecht und messen 3 Cm. Lange. Ihre 
yielreiliigen Hiillblatter liegen dachig iiber einander und sind 
anliegend, rothbraun, doch mit glanzender W olle bedeckt, 
die unteren eiformig, die inneren lanzettlich und weit langer 
ais jene. Die Bliithen sind oben glockig erweitert und haben



einen 5 spali,igen Saum; sie besitzen kahle Staubfaden, ilire 
Antheren laufen aber in lange, spitze Anhangsel aus und 
haben am Grunde 2 Borsten.

Y ork o mm en: Auf Wiesen und Grasplatzen der Granit- 
alpen. Auf den penninischen und rhaetischen Alpen der 
Schweiz, in Tirol und auf den norischen Alpen in Kamthen 
und Krain. Im Salzburgischen nach A. Sauter auf steinig- 
grasigen Platzen, Gehangen der kbheren Schiefer- und Ur~ 
gebirge von 1900— 2200 Meter, selten, ais: ani Gaisstein, 
Hundsstein, in der Centralkette mit der breitblatterigen Form 
S. m acroph y lla  Sauter ani Frauenkogl in der Tofern und 
am Speyereck. In den Algauer Alpen nach Prantl von 
1860 — 2270 Meter, ferner am Rappenkopf, Linkerskopf, 
Kreuzeck, Scliochen, Hofats. D. B. M. 1.885, S. 181.

B llith eze it: Juli, August.
A nw endung: Eine liubsche Zierptlanze fur alpine An- 

lagen in Giirten. Dieses Geschlecht wurde von de Candolle 
zu Ehren des grossen Gelehrten S aus surę benannt und von 
Serratula getrennt.

F orm en : (i. depressa Grenier u. Gremli. Syn. 8. alpina 
Kclib. Exc. S. depressa Greń. Gedrungen, sekr niedrig; der 
Stengel spinnewebig; Bliitter riickseits dicliter spinnewebig- 
wollig; obere Bliitter sehr schmal, etwas herablaufend. Var. 
subdepressa Reichenb. fil., Band 15, Tafel 86, III. Tafel 156.

y. macrophylla. Sehr grossbliitterig. So z. B. in Tirol 
am kleinen Rotlienstein (Kitzbuhel). 8. macrophylla Sauter, 
Reichenbach, Tafel 86, I.

Abbildungen. Tafel  3144.
1’flanze in natiirl. Grosse.



3!45. Saussurea discolor DC.
Bunte Scharte.

Syn. 8. alpina Var. y. L. Serratula discolor Wilki.
Der vorigen sehr ahnlich. Bliitter riickseits schneeweiss- 

filzig, oberseits zuletzt kalii, die Grundblatter und unteren 
Stengelblatter aus breiterem Grunde lanzettlich, am Grund 
herzformig, gestielt, die obersten sitzend, lanzettlich; Kopfchen 
ebenstraussig gehauft.

B esch re ib u n g : Der Stengel steht aufrecht, wird 
7— 30 Cm. hoch, ist dnrch spinnenwebigen Filz weiss. Die 
Wnrzelblatter sind mit ihren Stielen 5— 10 Cm. łang, letzte 
betragen 2/5 der Lange, sind weissfilzig und arn Grunde 
scheidig. Die Blattflaclien sind ziemlich dreieclcig, am Grunde 
entweder herz - spiessformig oder abgerundet, am Ran.de 
buchtig-gezahnt, vorn mit langgezogener, ganzrandiger Spitze, 
unterseits schneeweiss, oberseits in der ersten Jugend eben- 
falls mit einem schneeweissen Fil ze belegt, der jedoch bald 
bricht und abfallt. Die untersten Stengelblatter sind den 
Wurzelblattern sehr ahnlich, nur kurzstielig und gewohnlich 
schmaler. Die oberen oder das obere Stengelblatt sitzt mit 
halbumfassender, zugerundeter Basis, ist lanzettformig, ge- 
zahnelt oder aueh ganzrandig und hat ebenfalls eine lang- 
gezogene Spitze. Beim Ausgange der kurzeń, weissfilzigen 
Bluthenstiele stehen lanzettlich-lineale bis lineałe, ganzrandige 
Deckblatter. Die Bltithenkopfe sind 3 Cm. lang oder wenig



kurzer. Die Iliillen sind fast walzenformig, die Hullbliitter 
unten kii r z er und eiformig, innen liinger und lanzettfórmig, 
alle anliegend, durch Seidenliaare glanzend, mit rothen Spitzen. 
Die tief - rosarothen Bluthen sind doppelt so lang ais die 
Hulle und haben triib - lilafarbige Antherenrohren. Letzte 
besitzen an der Basis jeder Anthere zwei Borsten und sind 
oben verlangert. Diese Species ist weit ■gedrungener im 
Wuchse ais S. a lp ina, indessen bis auf die Form der unteren 
Blatter und den schneeweissen Filzuberzug ihr sehr ahnlich 
und daher nahe verwandt.

Y orkom m en: Auf hohen Granitalpen in Felsenspalten. 
Auf den penninischen und lepontischen Alpen, St. Bern
hard, Splfigen, Simplon u, s. w.; Siidtirol; Krain; Oesterreich; 
Istrien. Die frUheren Auflagen nnserer Flora geben auch 
Steiermark, Karnthen und Salzburg an.

B liitezeit: Juli, August.

A bb i ldungen.  Tafe l3145.
Pflanze in natiiri. Grosse.



3 1 4 6 . Saussurea pygmaea Spr.
Zwergscharte.

Syn. Serrałula pygmaea Jacq. Cnicus pygmaeus L. 
Oirsium pygmaeum Scop. Lagurostemon pygmaeus Cass.

Yon zwerghaftem Wnchs. Die Blatter sind lineal oder 
lineal - lan zettformig, oberseits sparsam, unterseits dicht und 
rauh behaart, am Iiande ganz oder geziihnelt. Der Stengel 
ist einkopfig, seine ausseren Hiillblatter stehen etwas ab, 
seine Blumen sind purpurfarbig und die Antheren haben
2 borstenformige Anhange, welclie stark gebartet sind.

B esch reibu n g: Ans der starken, spindeligen Wurzel 
erhebt sieh ein aufrecht gerichteter, robuster Stengel, welclier 
spinnenweb-zottig ist, nur 8— 10 Cm. hoeh wird, olt aber 
auch nur 3 Ct. hoeh bleibt und sich niemals ver;'istelt. Die 
Blatter stehen meistentheils am Kopfe des Wurzelstockes, 
wenige beiinden sich am Stengel. Sie sind 3— 7 Ct. lang, 
lineal, ganzrandig oder buchtig-gezahnt, am Rande umgerollt, 
oberseits dunkel-grasgriin, unterseits zottig oder rauhbeharrt 
und grau-grun, in Form meist linienfórmig und ofters bei 
kurzstengeligen Exemplaren fast so lang ais der grosse, end- 
stiindige Kopf; indessen stehen sie niclit aufrecht, sondern 
biegen sich zuriick. Der Kopf ist 4 Cm. lang und reichlich
3 Cm. breit. Er steht aufrecht an der Spitze des Stengels, 
hat kiirzere und eiformige aussere Hiillblatter und łangere 
lanzettformige, innere Hiillblatter, welclie alle lang zugespitzt



sind, duukle Bandung nnd Spitze haben, sonst aber diclit 
und fein grauzottig sind. Die Blumen sind oben in ihrer 
Rohre glockig erweitert, haben einen Sspaltigen Saum, sind 
purpurfarbig, besitzen aber eine schmutzig-lilafarbige Antheren- 
rohre. Die beiden Antherenborsten haben hier eine stiirkere 
und pinselartig gestaltete Fiederung, eine Eigenschaft, welche 
Cassini ais ein Kennzeichen eines eigenen Gescłileclites er- 
heben wollte, die er mit dem Namen L agurostem on  be- 
zeichnete. Sie entspricht aber sonst in Allem dem Gesclilechte 
Saussurea und ist mit Recht demselben verblieben.

Y orkom m en: An felsigen Orten der Kalkalpen. Steier
mark; Oesterreich; Salzburg; Krain. Im Salzburgischen nach
A. Sauter auf steinigen, grasigen Platzen der Kalkalpen von 
1900 — 2500 Meter sehr selten, nur am Berchtesgadener 
Hochthron des Untersberges, ani Pitschenberg (Abtenauer 
Seite) und am Hohenbrett in Berchtesgaden. Im bairischen 
Hochland von 1880 —  2000 Meter auf Alpenwiesen, an der 
Rothwand bei Schliersee, am Brett, Schnaibstein, Untersberg.

F ru ch tze it: Juli, August.

Abbi ldu ngen.  T a 'fe l 3146.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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Scharte.

Syn. Carduus tinctorius L. 8. tinctoria a. nulgaris G. G.
Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen meterhohen, 

aufrechten, entfernt beblatterten Stengel. Blatter etwas 
rauhgescharft-gesagt, eiformig, ungetheilt oder leierformig 
oder fiederspaltig; Kopfchen ebenstraussig. Hiillkelcli liing- 
lich, ohne Anhangsel.

B esch re ibu n g : Der kurze, dicke Wurzelstock ist mit 
zahlreichen Wurzelfasern bedeckt und bildet aufrechte, steife, 
60— 100 Cm. hohe, furchige, kable, gliinzende Stengel, welche 
ganz stachellos, nnten einfach, nach oben aber in kurze Aeste 
zertheilt sind. Die Wurzelblśitter sind gestielt, in der Regel 
ungetheilt, langlich; die Stengelblatter sind nach oben zu 
immer kiirzer gestielt, entweder auch imgetheilt, oder nur 
an der Basis fiederig-gespalten, oder ganz-fiederig gespalten. 
Alle Blatter sind auf beiden Flachen haarlos, grasgrun und 
haben am Rande, auch wenn sie fiederspaltig sind, eine 
scharfe, feine Serratur. Die Bliithenkopfe stehen auf kurzeń, 
gefurchten Stielen; die ausseren Schuppen des Anthodiums 
sind eirund, spitz, hellgrun, an der Spitze rothbraun und ani 
Rande dureh feine, weisse Wollhaare gewimpert; die inneren 
und obersten Schuppen sind fast gleichbreit, korollinisch- 
gefarbt und nur an der Spitze mit Wollhaaren fein ge
wimpert. Sammtliche Anthodienschuppen sind stachellos,



steli en aufrecht, sind angedriickt und spitz. Die Blutlien 
stełien gleichhocli, sind purpurroth, selten weiss, haben eine 
rotlie, an der Spitze gelbliche Staubbeutel-Rohre und einen 
rothen Griffel. Die Fruchtlcrone (Pappus) ist borstig und 
scharf, sitzend und bleibend, der Fruchtboden spreuig-borstig.

Y orkom m en: In Laubwaldungen, auf Waldwiesen und 
an Waldrandern, meist an etwas feuchten Orten, aucli auf 
Wiesen mit Erlen- oder Weidenbestand, so z. B. in der Gegend 
von Halle. Durch den grossten Theil des Gebietes verbreitet. 
Selten in den Alpen und nur bis 800 Meter emporsteigend.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Friiher war Kraut und Wurzel ais H erba 

et R adix  Serratu lae officinell, wurde ausserlich bei Ge- 
scliwiiren und gegen Hamorrhoiden und Bruche angewendet. 
Z u allen Zeiten und jetzt noch ist dieses Gewachs aber ais 
Farberpflanze sehr wichtig, denn sie giebt eine schone, 
dauernde gelbe Farbę, farbt mit Indigo grim und wird zum 
Farben der Wolle, Baumwolle, Seide und Leinwand benutzt. 
Auch bereitet man ans ihr durch Zusatz mit Curcuma, Erlen- 
rinde und Gallapfel andere Farben. Ais Futterpflanze taugt 
sie nur in ihr er ersten Jugend, spater wird sie zu hart.

A b b i ld ungen .  Tafe l  3147.
AB Pflanze, natiirl. Groaae; 1 Bliitbe vergrossert.



Strahlscharte.

Syn. Carduus radiatus W. K. Serratula centauroides 
Host. S. pinnatifida Desf.

Die Wurzelblatter sind langgestielt, die unteren Stengel- 
bliitter kurzstielig, die oberen sitzend, alle Bliitter sind kamrn- 
formig-fiederspaltig und haben lineal-łanzettliche Fiederlappen, 
der Stengel ist iistig, die Aeste sind einbliithig, die Hiille 
ist kugelig, die Hiillblatter sind eiforinig, angedriickt und 
laufen in ein kurzes Stachelchen aus, die inneren aber sind 
trockenhautig und verlangert. Die purpurrothen Bluthen 
besteben sammtlich aus Zwitterbliithen und łiaben eine Haar- 
krone.

B esch re ibu n g : Der aufrechte, kantige und raułie 
Stengel wird bis gegen 75 Cm. koch, ist unten unverastelt 
und treibt oben handlange Aeste, welche sich, wie er selbst, 
in einen Bluthenkopf endigen. Er ist ebenso wie die Blatter 
dornlos. Die Wurzelblatter gehen in lange Stiele aus, haben
9— lOjochige, kammformig gestellte, lanzettliche Fiederlappen 
und einen breiteren Endlappen, welche etwas oder starker 
gezahnt oder auch ganzrandig sind. Sie sind mit weissen 
Haaren bekleidet, welche auf dem Mittelnerven und am Rande 
besonders hervortreten. Die Stengelblatter sind in Form 
und Bekleidung den Wurzelblattern gleich, nur haben die 
obersten, welche iinmer kleiner werden, kleine Stiele und ihr



Endzipfel besitzt die Form der Seitenzipfeł. Die Bliithen- 
lcopfe słud in Grosse und Farbung den Kopfen der gemeinen 
Carduus acantlioides ahnlich. Indem die verasfcelten 
Bliithenstiele, dereń Blatter oben fast oder ganz unzer- 
schnitten nnd lanzettfórmig sind, nnr einen einzigen Kopf 
tragen, bildet der BKithenstand eine armblumige iiispe. Die 
Bluthenliulle hat eine spharoidische Gestalt, alle Hiillblatter 
sind unbewaffnet, die ausseren eiłanglicli, griin, mit bratm- 
rothen Spitzen und in Stacheln auslaufend, die inneren 
lanzett-linienformig, die ausseren sehr uberragead, rotbbraun- 
lich und pergamentartig; die Bluthen besitzen einen weissen 
Pappus.

Y orkom m en: Auf Gebirgswiesen in kalkreichen Gegen- 
den. Im Gebiet nur bei Burkersdorf in der Gegend von 
Wien; auf dem Krinikberg im osterreichisclien Ktistenland; 
auf dem Koinizzaberg in Istrien.

B liith ezeit: Juni, Juli.

Abbildungen. T afel 3148.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse.



3149. Sepratula lieterophylla Desf.

Wiener Scharte.

Syn. Carduus lycopifolius Yill. C. nitidus Will. Klasea 
lieterophylla Cass. Serratula nitida Bess.

Der vorigen sehr ahnlich. Blatter von sehr kurzeń 
Ilarchen etwas rauh; Grrundblatter und untere Stengelbliitter 
eifórmig, grob-gezahnt oder am Grand eingeschnitten, die 
oberen langlich, fiederspaltig-gezahnt, die obersten linealisch, 
ganzrandig; Stengel einfach, einkopfig, meterhocli; Hiillkelch 
fast kugelig mit stachelspitzigen Blattchen.

Y ork  om men: An steinigen Orten und auf Gebirgs- 
wiesen. Bei Laxenburg und Miinkendorf unweit Wien; bei 
Slavnik, Koinizza und auf dem benachbarten Gebirge im oster- 
reichischen Kustenland.

B liith ezeit: Juni, Juli.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  314',).
AB Theile der Pflanze in naturl. Grosse.



Nackte Scharte.

Syn. Centaurea nudicaulis L. Calcitrapa nudicaulis 
Lam. Carduus cerinthefolias Yill. C. glaucus Cav. Serra
tula cirsioides Ten.

Das kurze, dauernde Rhizotn treibt einen einfachen, 
aufrechten, meterhohen, anten entfernt beblatterten, oben 
nackten, einkopfigen Stengel. Grundbliitter gestielt, fast 
rosettig, langlich, abgerundet mit kurzem, aufgesetztem 
Spitzchen, nach dem Grunde in den Blattstiel verschmiilert, 
obere Stengelblatter schmal lanzettlich, eingeschnitten-entfernt 
gezahnt-gesagt oder ganzrandig, sitzend; Hullkelcb eirund, 
die ausseren Blattcben dornig-haarspitzig, die inneren am 
Ende verbreitert, trockenhautig.

V orkom m en: Anf Pelsen in subalpinen Gegenden. 
Ani dem Saleve bei Genf. Ausserdem auf den Piemonteser 
Alpen.

B liith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Ais Gartenpfłanze sehr empfohlen.

A bb i ld un gen.  Ta fe l  3150.
AB Pfłanze in natiirl. Grbsse.



Rhaponticascharte.

Syn. Centaurea Rhapontica L. Rhaponticum scario- 
sum DC.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen iiber meter- 
liohen, aufrechten, locker beblatterten Stengel. Blatter ge- 
stielt, eifórmig-langlich, gezałmelt, riickseits wollig-filzig; 
Grundblatter fast herzformig, die obersten lanzettlich; Stengel 
kopfig, der Kopf sehr gross, fast halbkugelig; Blattchen des 
Hiillkelchs am Ende in ein breit eiformiges, trockenhautiges 
wehrloses Anhangsel verbreitert.

Y orkom  men: A uf den siidlicheren und ostlicheren 
Alpen. Auf den Walliser, Graubundtener, Sudtiroler, Siid- 
krainer und Steirer Alpen.

B liith eze it: Juli, August.
A n w en du n g : Diese stattliclie Pflanze verdient einen 

Platz im Blumengarten.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  3151.
'fheile der Pflanze, natiirl. Grosse.



3152, Jurinaea mollis Reichenb. 
Spinnwebscharte.

Syn. Carduus mollis L. Cirsium molle Scop. Serratula 
simplex DC. S. cyanoides Gartn. 8. hlanda M. B. S. mollis 
Koch, Synopsis ed. I.

Das kurze Rhizom ist dauernd und treibt eine kraftige 
Pfahlwurzel und einen aufrechten, oberwarts fast naekten, 
meist einkopfigen Stengel. Blatter riickseits weissfilzig, die 
grundstandigen rosettig, fiederspaltig, mit linealen, ganz- 
randigen Fiedern, die stengelstandigen ungetheilt; Hullkelch 
fast kugelig, mit lanzettlich-pfriemlichen, spinnwebig-wolligen, 
zuriickgebogenen Blattchen; Fracht in Plattchen gefaltet.

Y orkom m en: An rauhen, sterilen Orten. Im oster- 
reichischen Kiistengebiet nnd von da durch Krain, Unter- 
steiermark, Niederosterreich bis nach Miihren.

B liith eze it: Mai, Juni.
Anw endung: Wie bei der vorigen.
F orm en : [!■ moschata De Vis. Blatter ganz, bisweilen 

fiederspaltig, der Endabschnitt liinger; Schuppen des Hfill- 
kelchs filzig-wollig. Mit Moschusgeruch, der aber auch der 
Hauptform nicht immer fehlt. Syn. Carduus moschata Guss. 
Jurinea moschata DC.

A nm erkuug: Jurinaea mollis gehort nebst Anemonen, 
krautigen Astragalus-Arten, Stipa pennata (Waisenmadchen- 
haar, Arvaleonykai) zu den Charakterpflanzen der nngarischen 
Pusten oder Alfolds. Der Name bezieht sieli auf den franzosi- 
schenBotaniker Andre Jurine, heisst also eigentlichJurinea.

A bb i l d u n g en .  Ta fe l  3152.
Pflanze in naturl. Grosse.



3153. Jurinea Pollichi Koch. 
Komblumenscharte.

Syn. Carduus mollis Pollieh. C. cyanoides L. Serratula 
Pollichi DC. S. cyanoides DC. Acarna cyanoides Wibel. 
Serratula elata Poir. Jurinea tomentosa Cass. Serratula 
mollis (i. Pollichiana Wallr. Jurinea cyanoides Reichenb. 
Carduus cyanoides var. a. monoclonos L.

In Bezug auf Daner, Wuchs und Grosse der vorigen 
ahnlich. Blatter riickseits weissfilzig, die grnndstandigen 
rosettig, fiederspaltig, mit linealischen, ganzrandigen Fiedern, 
die oberen Stengelblatter ungetheilt; Stengel einkopfig oder 
armkopiig; Kopfchen endstiindig, fast kugelig; Bliittchen des 
Hiillkelchs lanzettlich-pfriemlich, filzig gran; Fruchte glatt, 
schwach grubig.

B esch re ibu n g : Die Wurzel brann, ziemlich einfach, 
run dli ch, tief in den Boden hinabsteigend, zuweilen etwas 
hin- und hergebogen oder gekrmnmt, wenig zaserig, oben 
wo die Blatter ihren Ursprung nehmen, ist sie etwas ver- 
dickt. Es erhebt sich aus ihr ein einzelner Stengel, der zu
weilen einfach ist, meist aber einen oder ein Paar Aeste von 
der Mitte aus hervortreibt; er ist rand, forchig, mit dichtem, 
weissem Filz, besonders am oberen Ende bedeckt, unten er- 
scheint er durch die vielen Wurzelbłiitter stark beblattert, 
oben aber ist er nebst den Zweigen fast blattlos und tragt 
einzelne endstandige Kopfchen. Die Blatter sind gewohnlich 
fiederspaltig, mit linealischen, ganzrandigen, spitzen, einzeln



oder seltner doppelt (namlich so, dass ein kleines Lappchen 
noch ans dem oberen Winkel der grossen Pieder hervortritt) 
stehenden Fiedern, seltner ganz linealisch oder mir mit einem 
oder dem andern Seitenlappen und nnten lang verschmalert, 
immer arn Rande umgeschlagen, oben lebhaft gran, aber 
doch mit spinnwebigem Filz wenigstens im jungeren Zu- 
stande leicbt ilbersponnen, nnten dicht weissfilzig, mit stark 
vortretender Mittelrippe und Hauptadern; die untern Wurzel- 
wie Stengelbliitter sind gestielt, die Blattsubstanz schmal bis 
znr breit sieli erweiternden nnd umfassenden Stielbasis sieli 
herabziehend, die oberen mehr sitzend, viel kleiner und end- 
lich linealisch, fast pfriemlich zugespitzt, ganz und ganz- 
randig, 6— 12 Mm. lang, wahrend die Wurzelblatter 15 bis 
18 Cm. lang sind, mit bis 4 Cm. langen Fiedern. Die Hiille 
der Kopfchen besteht aus einer Menge ziegeldachartig iiber- 
einander liegender, lanzettlicher oder linealischer, lang 
pfriemlich zugespitzter, einnerviger, spinnwebig graulich- 
filziger, 16— 18 Mm. langer Schuppen, welche etwas locker 
stehen und von den lila - purpurrothen Blumen iiberragt 
werden, dereń Krone unten schmal-rohrig ist, dann sich un- 
gefahr in der Mitte plotzlich bauchig erweitert und in fiinf 
lanzettlich-lmealische, spitze Zipfel tief getheilt ist; Staub- 
beutelrohre und Griifel von gleicher Farbung ragen aus den 
Blumen hervor, erste wird spater weisslich. Die Fracht ist 
zusammengedruckt-kreiselformig, mit schiefer Ansatzflache, 
oben gerade abgestutzt, eine mehrreihige, kurze, gelblich- 
weisse, aus ungleich grossen, steiflichen, scharfen Borsten 
zusammengesetzte Fruchtkrone tragend. Der Bluthenboden 
dicht mit kurzeń, steiflichen Haaren besetzt.



B em erkung: Einige bezweifeln, ob diese Pflanze der 
Linneiscke Carduus cyanoides sei, weil dieser mit herab- 
laufenden Blattern beschrieben wird; da aber die Gmelinsehe 
Abbildung der Var. a. Linnes zu unserer Pflanze gehort, und 
die BJiitter doch am Blattstiel herablaufend sind, so kann 
man sich des Zweifels entschlagen.

Vorkom m en: An trocknen, sandigen, et was berasten 
Orten, auf sandigen Feldem und sandigen Abluingen. Aut 
der Rheinflaehe von Maxdorf bis Mainz; von Frankfurt a. M. 
stellenweis bis Wertheim und Wurzburg; Schweinfurt; Raud- 
nitz in Bohmen; an der Gersdorfer wiisten Feldmark bei 
Halle a. S.; bei Dessau, Tocbheim, Barby, Schonebeck, 
Magdeburg, Neuhaldensleben, Treuenbrietzen, Brandenburg, 
Naum, Wittenberge (Potonie a. a. 0., S. 170); Mecklenburg.

B liitłiezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

Ab b i ld ungen.  Tafe l  3153.
Pflanze in natiirl. G-rosse.



3154. Carthamus tinctorius L.

Saflor.
Ein spannenhoh.es Sommergewachs mit kaliiern, meist 

verasteltem und etwas ausgebreitetem, locker beblattertem 
Stengel, kahlen, eiformigen, am Grunde fast herzfbrmigen, 
zugespitzten, am Rande domig-sagezahnigen Blattern.

B esch reibu n g: Der Stengel steht aufrecht; er wird 
1/3 — 1 Meter lioeh, ist weisslich - gelb, glanzend, gerieft und 
nach oben astig. Die Aeste stehen starr ab, sind gleicb 
dem Stengel gefarbt und, so wie er, vollig kahl. Die unteren 
Blatter sitzen am Stengel, sind eiformig, 5— 10 Cm. lang und 
3 Cm. breit; die mittlen und oberen umfassen den Stengel 
halb, werden immer kleiner, und ihr Mittelnerv gebt in ein 
Dornchen aus. Alle Blatter sind ziemlich steil und hart, 
netzig geadert. Die Aeste tragen nur einen einzigen Bliitben- 
kopf und zwar an ihrer Spitze, gegen welche die Blatter 
immer dichter gestellt sind. Da die Aeste ziemlich gleiche 
Hóhe erreichen, so stehen die Bliithenkbpfe ziemlich in einer 
Ebene, sind bis 4 Cm. lang und werden bis 3 Cm. breit. 
Die Hiille ist sehr bauchig. Die ausseren Hullblatter liegen 
nur mit ihrer verengerten und blassgelben Basis an und 
stehen mit ihrer eiformigen, griinen, dornig - wimperigen 
Platte ab. Die mittlen Hullblatter haben eine hellbraunliche, 
ovale und ganzrandige Platte, mit welcher sie anliegen, aber 
einen dreimal kiirzereu, griinen und bedornten Anhang, 
welcher absteht. Die inneren Hullblatter sind anhangslos, 
hellbraunlich, ganzrandig und anliegend. Die Blumen sind 
langrohrig, sehen weit aus der Hiille hervor, haben einen



fiinfspaltigen Saum, kahle Staubgefasse und verwachsene 
Narben. Die Fruchte sind weiss.

Y orkom  m en: Ais Yaterland dieser Pflanze wird 
Aegypten, auch Asien namhaft geinacht. Seit den altesten 
Zeiten in Aegypten, im Orient und in Ostindien angebaut, 
kam sie auch nach Europa und wird bei uns seit Jahr- 
hunderten ais Farberpflanze kultiyirt. Schweinfurth fand in 
den Weidenblattpackchen, welche die Blumengewinde der 
Mumie Amenhotep I. (Graberfund 1881) zusammensetzen, 
kleine Biindel von Einzelbliithen der Saflors, Heute noch 
wird der Safłor in der Spielart inerm is mit wehrlosen 
Hiillblattern in ganz Aegypten ais Oelfrucht angebaut, 
seltener darunter die gelbbliihende typische Form. D. B. G. 
1884, S. 365.

B łu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Semen Cartham i war Iriiher einPurgir- 

mittel, was man jetzt noch in Ostindien anwendet; weit 
wichtiger sind aber F lores Cartham i, die einen doppelten 
Farbestolf enthalten. Der rothe, harzartige ist in selir 
geringer Qnantitat enthalten, der gelbe, extractivstoffartige 
in weit bedeutenderer.

Name: Wahrscheinlich von xaS-aę^óę, Purganz. Andere 
wollen ihn ans dem arabischen car tam herleiten.

Der Name Saflor ist zusammengezogen aus Flos und 
Safran, also Safranblume. Der Safran wird bisweilen mit 
dem Saflor gefalscht, was aber leicht zu erkennen ist. Die 
Pflanze verdient eine Stelle im Blumengarten.

A bbildungen. T afel 3154.
AB Theile der Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Bliithchen, vergroasert.



Spornblatt.

Syn. Carthamus lanatus L. Atractylis lanata Scop. 
Centaurea lanata DC. Kentrophyllum luteurn Cass. Hetera- 
cantha lanata Lk. Carduncellus lanatus Moris.

Ein spannenhohes Sommergewachs mit spindellormiger 
Pfahlwurzel und aufrechtem, locker beblattertem Stengel. 
Bliitter abstebend und etwas zuriickgebogen, fiederspaltig, 
gezahnt, die obersten umfassend, fiederspaltig oder fiederig- 
geziihnt, aus etwas breiterem Grunde lanzettlich, spitz; Stengel 
nebst dem Hullkelch wollig, nach oben einkopfig oder mehr- 
kcpfig; Strahlbluthen ohne Pappus.

Y orkom m en: An Gebirgsabhśingen und an Wegen. 
Im Gebiet nur im siidlichen Theil: im warmeren Krain; bei 
Eiume; Siidtirol; Niederosterreich; selten in der westlichen 
Schweiz. In Niederosterreich bei Moosbrunn; yerwildert bei 
Metz nach Herm Erwin Prueth.

B lu thezeit: Juli, August.

Ab bi ldungen.  T a fe l  3155.
Theile der Pflanze, natiirl. GrOsse.



3156, Cerctaurea Jacea Ł.

Flockenblume.

Syn. Cyanus Jaceus Baumg. Jlhaponticurn Jacea Scop.
Das kurze, dauernde Rhizom treibfc einen aufrechten, 

f/2 Meter hohen, ziemlich entfernt beblatterten, meist astigen 
Stengel. Blatter lanzettlich, ungetheilt oder die unteren ent
fernt buchtig oder liederspaltig, die unteren gestielt, die oberen 
sitzend; Anhiingsel den ganzen Hiillkelch bedeckend, trocken- 
hautig, holil, eiformig, ungetheilt, zerrissen oder die unteren 
kammformig gefranst; Pappus fełilgeschlagen.

B eschreibung: Die ganze Liinge dieser ausdauernden 
Pflanze betragt 30 Cni. und mehr. Die Wurzel ist braunlicli, 
der Hauptstock oft fast horizontal und mit mehren abwarts- 
gehenden gelblichen Wurzelfasern besetzt. Piederformig ge- 
spalten oder auch ganz pflegen die Wurzelblatter zu sein, 
die dann in letztem Falle langlich lanzettformig, an beiden 
Enden zugespitzt und gezahnelt sind. Der aufreehte Stengel 
verastelt sieli mehr oder weniger, ist gestreift, die Aeste sind 
eckig, die Stengelblatter ei-lanzettformig, fast ganzrandig, 
nicht selten wellenformig gebogen und gewohnlich rauh, die 
oben sitzenden langlich lanzettformig, fast ganzrandig und 
gleichfalls etwas wellenformig gebogen. An den Spitzen der 
Stengel und Aeste kommen die grossen Blnmen ziun Vor- 
sehein, dereń gemeinschaftlicher Kelch aus dachziegelformig 
tlbereinander gelegten, an der Basis griinen, oben braunen 
yertrockneten, concaven und meist zerschlitzten Schuppen



besteht. Der Fruchtboden wird mit borstenahnlichen Spreu- 
blattern dicht besetzt. Die grossen lichtrothen Itandblumchen 
sind schmal trichterfórmig mit tief ffinfspaltigem Saume und 
oline alle Genitalien (olane Staubwege tand Staubgefasse); 
daher sie auch keinen fruchtbaren Samen bilden. Letztes 
thun dagegen die langgestreckten Scheibenblumchen, dereń 
etwas gebogene Staubgefassrohre mit dem Staubwege horn- 
fórmig hervorragt. Die Blumenrohre selber ist oben etwas 
erweitert, dann wird sie diinner und endet in den kleinen 
Fruchtknoten, weleher sieli spaterhin in einen braunlichen, 
mit kurzer einfacher borstiger Samenkrone besetzten Samen 
umwandelt.

Y orkom m en: Auf Wiesen, an liainen und grasigen 
Abhangen, auf Bergen, in licłiten Waldungen, an Wegen. 
Durch das ganze Gebiet verbreitet. Weissbluliend nacli 
Fr. J. Weiss bei Gumbinnen.

B liitlieze it: Juni bis Oktober.
A nw endung: Ehedem wandte man Kraut und Blumen 

unter dem lateinischen Namen von H er ba et flo res  Jaceae 
n igrae s. Cartham i s ilvestris  in der Medizin an. Kein 
Vieh pflegt es zu fressen; daher es ais Unkraut zu betrachten 
ist. Mit den Blattern soli man gelb farben konnen.

F or men: a. genuina Koch: Alle Blattehen des Hiill- 
kelchs mit einem loffelformigen, ungetheilten oder gezahnelten 
aber ungetheilten und nur hie und da mit einem oder dem 
anderen Spalt nnregelmassig zerrissenen Anhangsel.

(i. Dulgaris Koch: Die 1— 3 untersten Blattehen des 
Hullkelchs mit fransigem Anhangsel, die iibrigen wie bei 
der vorigen Yar.

Floro XXX.



y. lacera Koch: JEinige der untersten Blattchen des 
Hiillkelchs mit fransigem Anhangsel, die folgenden mit un- 
regelmassig fransig-zerrissenem Anhangsel, nur die obersten 
mit ungetheiltem Anhangsel: C. decipiens Reiehenb. und, 
wenn die Kopfchen strahlenlos sind: C. decipiens Tlmill. 
G. nigra (i. DO.

ó. crispo-fimbriata Koch: Ebenso, aber die Fransen der 
Anhangsel kraus.

e. commutata Koch: Alle Blattclien des Hiillkelchs mit 
Ausnahme der untersten mit tief und regelmassig getheiltem 
Anhangsel mit linealisch-borstlichen Fransen: C. nigrescensDC.

Z. pratensis Koch: Blattclien des Hiillkelchs mit spitzem, 
verlangertem, entfernter gefranstem, oft zuruckgekrummtem 
Anhangsel: C. pratensis Thuiller. Nach den Blattern unter- 
scheidet man:

1) angustifolia, Schrank, Stengel schlanie, aufrecht, ge- 
furcht, meist astig, Schuppenanliangsel vertrocknet, zerrissen, 
obere Blatter linienformig, ganzrandig, weissfilzig, untere 
beiderseits verlangert, last zweizahnig; 2) elata Bechb., er- 
haben, iistig, Wurzelblatter und untere Stengelblatter buchtig, 
fiederspaltig, untere Sclmppenanhangsel angedruckt, weisslich 
gewimpert; 3) cuculligera, Rechb., obere Schuppenspitzen 
kapuzenformig hervorgestreckt, Blatter meist ganzrandig. — 
Ausserdem findet man auch noch Spielarten mit weisser 
Blume, und solclie, denen die unfruchtbaren Randbliimchen 
giinzhch mangeln.

Die Pilanze ist iiberliaupt ungemein formenreich, sie 
kommt vor: mit aufrechtem, mehrkopfigem, mit ruthenformig 
yerasteltem, vielkopfigem, mit sehr niedrigem, einkopfigem,



mit niederliegendein oder aufsteigendem Stengel; mit unge- 
theilten; gezahnten oder ganzrandigen, mit entfernt buchtigen 
oder fiederspaltigen Blattern, welche meistens beiderseits 
zwei eirunde Lappen besitzen, mit lanzettlichen oder linea- 
lischen Blattern; mit griinen oder mit grauen, spinnwebig- 
wolligen Blattern; mit strahlenlosen Kbpfohen u. s. w. In 
den Formenkreis dieser Art gehort auch C. amura L., welche 
sich in der Strdschweiz, in Stidtirol und im osterreichischen 
Kustengebiet lindet. Sie ist flockig, fast filzig behaart; die 
untersten Blatter ungetheilt und fiederspaltig, die Stengel- 
bliitter lanzettlich-linealisch, ganzrandig. Reichenbach’s Icones, 
Bd. 15, Taf. 23.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  3156.
AB 'fheile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelehblatter, ver- 

gróssert; 2 Kandbliitbe, desgl.; 3 Scheibenbliithe, desgl.



3157. Centaurea vocliiiiensis Bemh. 

Tiroler Flockenblume.

Syn. C. nigrescens W. nach Koch, zum Theil (C. ni- 
grescens fi. vochinensis Koch, Synopsis).

Der vorigen fast in jeder Beziehung ahnlich, Blatter 
langlich oder eiformig, gezalinelt, imgetheilt oder die unteren 
leierformig-buchtig; Anhangsel des Hullkelchs eiformig, auf- 
reclit, oder am Ende zuriickgekrummt, kammformig gefranst, 
die mittlen and oberen oder alle von einander entfernt, die 
Fransen ungefahr von der Breite ihres Mittelfeldes, die der 
inneren Blatter rundlich, zerrissen gezahnt; Pappus fehlge- 
schlagen. Die Pflanze ist astig, kahl oder filzig, dicht be- 
blattert, kleinblatterig, die Blatter spitz, abgekiirzt; Kopfchen 
cylindrisch.

Vorkom m en: Auf subalpinischen Weiden und Gras- 
pliitzen, Wiesen und rasigen Abhangen. Krain, Steiermark, 
Slidtirol, Sudschweiz, osterreichisches Kustengebiet. Vgl. 
D. B. M. 1885, S. 14.

B lu tlieze it: Juli, August.
Form en: Koch’s C. nigrescens W. gehort nur zum 

Theil hierher. Beichenbach hat diese Kochsche Ari: aufge- 
geben; weil sie aus verschiedenen zu bestehen scheint.

Ab b i l d u n g e n .  Ta fe l  3157.
A Oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse; 1, 2 Kelchbl&tter, 

yergrossert.



3158. Centaurea austi iaca W.

Oesterreiehische Flockenblume.

Das kurze, dauernde Bluzom treibt.einen aufrechten, 
Meter hohen, astigen, ziemlich entfernt beblatterten, nieist 

mehrkopfigen Stengel. Bliitter langlich und breit lanzettlicli, 
die unteren gestielt, die oberen sitzend mit breitem Grunde, 
gesagt-gezahnt; Anhiingsel des Hullkelchs aus lanzettliehem 
Grunde lang pfrienalich, zuruckgekrummt, gefledert-gefranst, 
die untersten Fransen genahert, die oberen entfernt, saimnt- 
lich borstlich, die Anhiingsel der drei inneren Reihen rund- 
lich, zerrissen gezahnt, uber die ausseren binausragend; Frucht 
dreimal so lang wie der Pappus; Kopfchen eiformig.

V orkom m en: Auf Wiesen und an steinigen, sterilen 
Orten. In Preussen nach Fr. J. Weiss ziemlich verbreitet, 
aber nur strichweise, so z. B. bei Konigsberg, beim Seebad 
Neukuhren, Tapiau, Fischbausen, Caymen, Memel, Braunsberg, 
Guttstadt, Neidenburg, Tuchel, Heiligenbeil, Cartaus, Neu- 
stadt, Danzig, Posen, Pommern, Schlesien, Bohmen, Unter- 
osterreich, Siidtirol, Graubiindten. Vgl. Irmisclua 1881, 
S. 52.

B lu th eze it: Juli, August.
Form  en: a. genuina Koch: Anhiingsel lang, das gauze 

Kopfchen mit Ausnahme der innersten Blattchen locker be- 
deckend und iiberall schwarz, nur an der obersten Spitze 
und die Fransen an der obersten Spitze braun.



/?. fusca Koch: Anhangsel nnd dereń Fransen von der 
Mitte an braun. C. austriaca y. cmibigua DC. Prodr. nach 
dem Standort von Salis.

y. pallida Koch: Anhangsel hellbraunlich-gelb, nur am 
Grunde schwarz. C. cirrhata Reichenbach.

ó. capitata Koch: Kopfchen nicht sfcrahlend. Anhangsel 
wie bei a.

s. salicifolia Koch: Anhangsel viel kiirzer. C. salicifolia 
M. B. nach Besser (nicht DC.). Von C. vochinensis durch 
den Pappus verschieden.

A b b ild u n g e n . Tafel 3158.
AB Theile der Pflanze in naturl. Grosse.



3559. Gentaurea jshrygia L.

Phrygische Grlockenblume.

Syn. C. austriaca Rchb. DO.
Das kraftige, kurze, dauernde Rhizom treibt einen 

'/■2 Meter hohen, aufrechten, iistigen, ziemlich. diclit beblat- 
terten Stengel. Blatter langlich und eiformig, ungetheilt, 
gezahnelt; Anhangsel des Hiillkelchs ans lanzettliehem Grunde 
lang pfriemlich, zuruckgekriimmt, federig gefranst, die unter- 
sten Fransen genaliert, die oberen entfernt, sammtlich ver- 
langert-borstlich, die Anhangsel der innersten Reihe rundlich, 
zerrissen geziihnt, von den Fransen der folgenden Reihe be- 
deckt; Achaene dreimal so lang wie der Federkelcli: Kopf- 
chen rundlich.

B esch re ibu n g : Die phrygische Flockenblume ist unter 
unseren rothbluhenden nicht nur die seltenste, sondern auch 
die schonste. Schon von weitem unterscheidefc man sie durch 
den aufstrebenden Bau ihrer Aeste von der sparrigen Cen- 
taurea Jacea , und durch diese Eigenschaften konimen die 
schonen rothen Blumen des Stockes naher an einander zu 
stehen. Die Wurzelblatter haben ofl eine Liinge von 30 Om., 
sind mehr langlich ais eirund, verlaufen sieli in ihre langen 
Blattstiele, haben nur eine schwachę Ausrandung und sind 
mit feinen Flaumhaaren begabt. Der Stengel steht aufrecht, 
ist eckig, rauhbehaart, oft rothlich und wird 30— 60 Cm. 
hoch; alle seine Aeste gehen in spitzen Winkeln ans, Die 
Stengelblatter sind zahlreich, sitzen, sind unten am Stengel



eirund, oder eirund-langlich nnd grób gezahnt, oben werden 
sie feiner gezahnt, ganz oben sind sie lanzettlormig und ganz- 
randig. Alle Stengelblatter umfassen den Stengel halb, sind 
bald mehr, bald weniger rauh, bald mehr oder weniger ge
zahnt, zuweilen schon von der Halfte des Stengels ganzrandig. 
Selbst die Wurzelbliitter andern in fast ganzrandigen nnd 
fast leierformig eingeschnittenen Bliittern. An allen Bliittern 
bemerkt man auch einen starken Mittelnerv, welclier bald 
rothbraunlich wird. Die ausseren Kelchschuppen sind lang- 
lich nnd lang zugespitzt, griln und an der langen Spitze fast 
kastanienbraun und im Alter schwiirzlich. Die Spitze ist 
noch einmal so lang ais die eigentliehe Schuppe und mit 
goldgelben Haaren kammartig gefiedert. Sie ist bei trocke- 
nern Wetter zuriickgebogen und giebt demKelch ein perilcken- 
artiges Ansehen. Die innersten Schuppen sind strohgelb, 
haben auf der Spitze ein schwarzlich.es, fast dreieckiges An- 
hangsel, welches gewimpert und mit einem haarigen Spitz- 
chen versehen oder auch nur gezahnelt ist.

Y orkom m en: In lichten Gebirgswaldungen, auf Wald- 
wiesen und Schlagen, bis in die Voralpen. Zerstreut durch 
das sudliche und mittle Gebiet. In der Schweiz selten, im 
Oberinnthal und im unteren Engadin, von der Schweiz durch 
die ganze Alpenkette zerstreut bis nach Oesterreich; von 
Mahren durch Bohmen, Schlesien, Thiiringen, am Harz und 
noch hie und da stellenweis, so z. B. bei Hamburg. Im 
Salzburgischen (A. Sauter, Flora 1879, S. 57) auf Wiesen, 
steinigen, buschigen Hiigeln, in Holzschlagen der Gebirgs- 
thiiler bis auf die Voralpen, so z. B. im Pinzgau, im Gasteiner 
Thal, bei Kohlmais, Eschenau, Fusch, Taxenbach, Mautern-



dorf, Grossarl; in Baiern in Waldungen und auf Wiesen von 
der Ebene bis 2020 Meter Meereshohe, iin bairisehen Wald; 
in Thuringen nnr sebr sporadisch verbreitet, so z. B. bei 
Ilmenau, im grossen Holz westlicb von Stadtilm, bei Loben- 
stein, Erfurt, Meiningen, im Zeitzgrund bei Roda, bei Ronne- 
burg, Lodersleben, Bibra, Krabnberg, Siebleber Holz bei 
Gotha, Piane bei Arnstadt, Schleusingen, Steinberg bei Al- 
menhausen, von Schonheit aneh in der Wolmisse bei Jena 
gefunden, nacb Buddensieg (Irrniscbia 1885, S. 23) im Fah- 
nerscben und Tonnaisclien Holz bei Tennstadt; im sachsischen 
Yogtland nacb Artzt (Isis 1884, S. 139) urn Schbneck, Plauen, 
bei Pobl und im Steinicht, bei Greiz am oberen Babnhof 
und an der Yereinsbrauerei; in Schlesien im Riesengebirge, 
am Kynast (Irmischia 1884, S. 44), in der Vorderbeide bei 
Liegnitz, in Hessen, Westplialen, Hannover, Braunsebweig, 
Zerbst. Vgl. u. a. D. B. M. 1885, S. 14. 181.

B llithezeit: Juli, August.
A nw endung: Diese Pflanze, eine der schonsten der 

wildwachsenden, ist in Giirten ais Ziergewiich.s mit Vortheil 
anzuwenden.

Form en: (i. pallida Koch: Anhangsel des HUllkelcbs 
hellbraunlicbgelb, nur am Grunde scbwarz.

y. capitata Koch: Randbliitben nicht grosser ais die 
des Mittelfeldes: Syn. C. flocculosa Balbis.

A b b ild u n g en . T a fe l 3159.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse.
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3160. Ceutaurea nervosa W.
Kegel - Flockenblume.

Syn. C. phrygia DC., Prodr. (Kleine Exemplare). 
C. ambigua Thom. C. IJerini Sieb. G. phrygia (i. helvetica 
Gaud. C. austriaca Roch.

Der yorigen ahnlich. Stengel einfach, einkopfig, locker 
beblśittert; Bliitter lanzettlich, ungetheilt, gezahnelt, dieoberen 
am Grnnde tiefer gezahnt mid fast abgeschnitten; Kopfchen 
rundlich-kegelforniig; Anhangsel des Hiillkelches aus lanzett
lich em Grnnde lang pfriemlich, zuriickgekriimmt, gefiedert- 
fransig, die untersten Fransen genahert, die oberen entfernt, 
sammtlich yerlangert borstlich, die Anhangsel der inuersten 
Reihe rundlich, zerrissen-gezahnt, von den Fransen der fol- 
genden Reihe bedeckt; Pappus ungefahr so lang wie die 
Achene.

Y orkom m en: Auf Alpentriften. Schweiz; Sudtirol; 
Krain.

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Sie yerdient einen Platz im Blumen- 

garten.
A b b ild u n gen . T a fe l 3160.

Theile der Pflanze, naturl. Grosse.



3161. Centaurea nigra L.

Schwarze Flockenblume.

Syn. Jacea nigra Cass. Cyanus niger Gartn. Rha- 
ponticum ciliatum Lam. C. nigrescens DC. G. Endressi 
Hochst. et Steud.

Der vorigen ahnlich. Blatter ziemlicli entfernt, lanzett- 
lieh, ziemlicli rauhhaarig, die unteren geziilmt oder fast 
buchtig; Anhangsel des Hiłllkelches aufreclit, lanzettlich, 
gefiedert-fransig, die Fransen horstlich, doppelt so lang wie 
die Breite ihres Mittelfeldes, sammtlieh geniihert und den 
Hiillkelch verdeckend; die inneren Anhangsel rundlich, zer- 
rissen-gezahnt; Fracht dreimal so lang wie der Pappns.

B esch reibu n g: Die Wurzel treibt einen oder mehre 
Stengel, welche aufrecht stehen, sich verasteln und 1j3 bis 
1 Meter hoch werden. Sie sind, wie ihre Aeste, kantig, 
scharflich und sobald sie Blumenstiele werden, sind sie nach 
oben yerdickt Jeder Stiel ist unverastelt und tragt nur einen 
Bliithenkopf, aber Aeste und Zweige sind bis oben hinauf 
beblattert. Die Wurzelbliitter sind langgestielt, rauhhaarig 
wie die ubrigen, langlich-eiformig, 5, 10, 15 und auch 20 Cm. 
lang, aber am Rande verschieden. Sie sind schwach gezahnt, 
oder mehr und weniger buchtig-gezahnt. Die Stengelblatter 
nehinen nach oben immer mehr an Grosse ab, die unteren 
sind kurzgestielt, bald aber nach oben sitzend. Sie haben 
langlich-eifórmige oder lanzettliche Gestalt, die obersten sind 
fast lineal. In der Randung gleichen die untersten mehr



oder weniger den Wurzelbliittern, nach oben hin werden sie 
ganzrandig. Die Bliithenkopfe sind bis 3 Cm. lang, die 
Hiillen kugelrund tmd kohlschwarz. Die ausseren Hullblatter 
lanfen in ein dreieckiges, lanzettformig sieli verziehendes, 
schwarzes oder schwarzbraupes Anhangsel aus, welches auf- 
recht gerichtet ist, was kammformig auslaufende, schwarze 
Borsten bat. Die inneren haben ebenfalls scliwarze, aber 
rundliche nnd gefiederte Anhangsel nnd zuletzt nach innen 
zu werden die Anhangsel mehr eiformig, ani Rande zerfetzt 
nnd haben purpurbraunliche Farbę. Die Friichtchen sind 
weiss mit hellgrauen Streifen verziert, der grauborstige 
Pappus ist weit kiirzer ais sein Friichtchen, so dass er nur 
bei Vergrosserung deutlich gesehen wird. Es giebt iibrigens 
strahlenlose Kopfe und strahlende Kopfe; letzte bilden die 
Yar. n igrescen s DC., niclit Willd., denn diese ist eine eigene 
Species.

Y orkom m en; Im Schutze der Gestriiuche oder an etwas 
schattigen Randem in Gebirgsgegenden im Westen Deutsch- 
lands, namentlich im Schwarzwalde, Odenwalde, in der Haardt 
und den niederrheinischen Gebirgen, besonders auf Sandstein 
und granitigern Gestein, auch in Oesterreich. Yon Baden 
durch Schwaben und durch das Elsass, besonders in den 
Vogesenwaldern und in den Waldern urn Stuttgart, auch in 
Baiern, in Baden, durch Nassau, Westphalen, die Rhein- 
provinz, bis nach den Niederlanden und ostwarts bis Miinden.

B łiithezeit: Juli, August.
A bb ildu n gen . T a fe l 3161.

AB Theile der Pflanze, nat. Grosse; 1 Randbliithe, vergrossert; 
2 Scheibenbliithe, desgl.



3182. Centaurea montana L.

W  a ld flo c k e n b lu m e .

Syn. C. mollis W . K.
Das dauernde Bluzom treibt einen meist verastelten 

Stengel, welcher ziemlich di elit mit herablaufenden, Bing- 
lichen oder lanzettlichen, ungetheilten, ganzrandigen oder 
gezahnelten Blattern besetzt ist. Blattchen des Hiillkelchs 
geschwarzt berandet, gesagt fransig, die Fransen ungefahr 
von der Breite des Randes.

B esch reibu n g: Die Wurzel gelit senkrecht in den 
Boden; ihr Stengel steht anfrecht, ist gestreift und furchig, 
etwas znsammengedruckt, mit weissen Wollhaaren besetzt, 
diclit beblśittert, 30— 45 Cm. hocłi und durch die herab
laufenden Blatter geflugelt. Die Wurzelblatter sind lang- 
lich, 10— 12 Cm. lang, am Grunde yerschmalert, an der 
Spitze mehr oder weniger spitz, oben und unten mit weissen 
Haaren besetzt, am Rande weiss-filzig, auf der Oberllache 
grasgriin, auf der Unterflache blassgriin. Die Stengelbliitter 
sind lanzettformig, sitzend, mit einer Seite am Stengel herab- 
laufend und gleichen in der Behaarung den Wurzelblattern. 
Das Bliithenende des Stengels ist durch dicht stehende W oll- 
liaare fast weiss; an der Spitze des Stengels steht der 
Bluthenkopf; seltner lindet sieli unter ihm ein zweiter. Die



Schuppen des gemeinschaftłichen Kelches sind griin, haben 
einen breiten, schwarzeń Rand und sind sagig gewimpert. 
Die grossen, blauen Randblnmen haben am Grunde hellrothe 
Farbę, zertheilen sieli in' 5 linienformige, spitze Zipfel und 
sind geschlechtslos. Die zwitterartigen Scheibenblumen sind 
gelbe, ospaltige Glockchen, ihre Genitalien haben blaue 
Farbę, der Griffel ist in 2 Narben zerspalten. Die ovalen 
Friichtchen sind mit einer weissen Haarkrone gekront.

Y orkom m en: In Gebirgswaldungen der Gebirge des 
mittlen und siidlichen Gebiets und bis auf die Yoralpen 
emporsteigend. Durch die ganze Alpenkette und von der 
Schweiz durch die Gebirge von Wtirttemberg, Baden, Elsass, 
auf beiden Ufern bis zum Unterrhein; von Oesterreicli durch 
Mahren, Schlesien und Bohmen bis nach Thuringen und dem 
Harz stellenweise. Diese Species geliorfc zu den seltneren 
Pflanzen Thiiringens, findet sich aber an einigen Orten in 
Laubwaldungen, z. B. in einein kleinen Geholz zwischen 
Stadtilm und Griesheim, das Griesheimer Loh genannfc, in 
der Flora von Eisenach, auch im Laubholzgebusch bei Gossel- 
born, nach Lutze (Programm, S. 16) im Hotzenberge bei 
Scherenberg in 250 Meter Meereshohe, auf dem Eichsfeld, 
am Ohmberg, am Iberg in 409— 450 Meter Meereshohe, bei 
Arnstadt bei 375 Meter, an der Helbaerburg bei 312 Meter, 
im Sehauenforst bei Orlamunde, bei Themar, Grub, Romhild 
(Rhon), an der oberen Saale bei Burgk und Ziegenriick, 
Bennstadt, Schmon, am Frohnberg bei Martinrode, auf dem 
Boxberg bei Gotha, auf Wałdwiesen bei Friedrichsroda und 
Waltershausen. Vgl. B. Z. 1864, S. 35. D. B. M. 1884, S. 127. 
Lohrs Flora von Koln, S. 168. Nach Focke kommt sie ver-



einzelt bei Bremen vor. Vgl. auch A. Sauter, Flora von 
Salzburg, S. 57. Im Salzburgischen haufig bis 1300 Meter. 
Nach Fr. J. Weiss vor einigen Jahren bei Braunsberg in 
Preussen gefunden.

B lu tb eze it: Koch giebt an: Juli, August. Nach 
A. Sauter bliiht sie im Salzburgisclien im Mai und Juni. 
Garcke sagt: Mai bis Herbst. In Thuringen bliiht sie nach 
meinen Beobachtungen etwa Mitte Mai bis Mitte Juni. 
Damit stimmt eine Mittheilung v. Spiessens Liberem, nach 
Ayelcher die Pflanze in den westphalischen Gebirgen und in 
der Eifel gegen den 20. Mai zn bliihen beginnt bis Ende 
Juni, aber spater nicht mehr.

A nw endung: Eine prachtvolle Zierpflanze fur den 
Blumengarten und fur Parkanlagen. Sie liebt lockere, nicht 
zu magere Gartenerde und scliwach beschatteten Standort. 

Die Gartner unterscheiden folgende Formen: 
a. cyma DC. mit schon himmelblauen Strahlblumen und 

blaulich - purpurrothen Scheibenbluthen. Diese variirt mit 
hoherem und niedrigerem Stengel, mit breiteren und schma- 
leren, ganzrandigen oder gezahnten oder eingesehnittenen, 
lang oder kurz herablaufenden (C. carniolica Host), glatten, 
am Rande wolligen oder weich grauweiss-lilzigen (C. mollis 
W . K. C. montana /?. Wahlenberg. C. carpatkica Gen.) 
Blattern, mit schwarzen oder seltner weissen, gewimperten 
Kelchschuppen. Hierzu gehijrt C. axillaris W . C. Seusana 
Vill. C. variegata Lam. C. stricta W. K.

(i. purpurascens DC. Mit purpurrothlichen Strahlen- 
bltimchen und Scheibenbluthen (C. Fischeri W.) Variirt in 
den Blattern wie Var. a.



y. albida DG. Mit weissen oder blassockerfarbenen 
Strahlblumen und weisslichen oder rothlichbraunen Seheiben- 
bluthen. (C. ochroleucce W. G. leucantha Web. Mohr.)

ó. citrina DG. mit eitronengelben Strahlenblumen und 
braunlichen Scheibenblumen (C. cheiranlhifolia W. G. ochro- 
leuca Bot. Mag. Diese Var. kommt in Persien, Armenien 
und dem Kaukasus wild vor und ist im Winter gegen den 
Frost zu schtitzen.

Form en: Zunachst vergleiche man das unter der yorigen 
Rubrik Mitgetheilte. Mein Solin J. G. Hallier iknd die 
Pflanze in Thuringen weissbliihend.

Beztiglich der Blattbildung kommen in der Wildniss 
dieselben Unterschiede vor wie bei den kaltivirten Formen.

Ferner findet sich im Hochgebirge, namentlich in der 
Schweiz, in Krain, im osterreichischen Kiistengebiet, in 
Karnthen, bei Munchen, auch bei Prag u. a. O. in Bohmen 
die oben bereits erwahnte Form:

(1. axillaris, von niedrigerem Wuchs, mit schmaleren 
Blattern; langeren, oft weisslichen Fransen der Hiilllcelch- 
schuppen.

A b b ild u n g en . T a fe l 3162.
A oberer Theil der Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Kelchblatt, ver- 

grossert.



3133. Centaisrea Cyanus L.

Kornblume.

Syn. Cyanus awensis Moench. C. segetim C. Bauli. 
C. Dulgaris Cass. Jacea segetum Lam.

Ein Sommergewachs mit sehr astigem, rneterhohem, 
ziemlich entfernt beblattertem Stengel. Blatter lineal-lan- 
zettlich, die untersten am Grunde gezahnt, die grundstandigen 
verkehrt - eiformig - lanzettlich, ungetheilt und dreispaltig; 
Blattchen des Htillkelchs geschwarzt berandet, gesagt-fransig; 
Pappus ungefahr von der Lange der Fracht.

B eschreibung: Diese einjahrige Pflanze hat eine sehr 
veriistelte, fadenformige, gelbliche Wurzel und einen auf- 
rechten, oben hohlen Stengel mit langen abstehenden Aesten, 
welche ebenso, wie die Blatter, mit einem spinnewebartigen, 
wolligen Ueberzug beldeidet sind. Die untersten Blatter 
sind fiederformig gespalten, die daranf folgenden haben nur 
nocli mehr oder minder entwickelte, einzeln entfernt stehende 
Ziihne, und endlich die obersten sind ganz schrnal linien- 
formig und ohne alle Randeinschnitte. Doch trifft man auch 
Exemplare, wo bloss einfach linienfórmige Blatter vorkommen. 
Die Schuppen des eiformigen, gemeinschaftlichen Kelches 
liegen dacliziegelformig fest iiber einander, sind an der Spitze 
trockenhautig, wimperformig gesiigt, anfangs griin, spaterhin
violett oder lichtrostfarben. Die schon azurblauen, weissen 
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oder auch rothen Randbluthchen sind im. Yerhaltniss zu den 
yiolettgefarbten Scheibenbliithchen sehr gross, trichterformig, 
mit unregelmassig 5- bis Ospaltigem Saum, haben eine 
dtinne, gebogene Rohre und weder Staubwege, noch Staub- 
beutel. Die Scheibenbliithchen sind rohrig, oben glocken- 
formig erweitert, und haben einen funfzahnigen Saum. Durch 
die 5 zu einer Robre yerwachsenen Antheren geht der Grififel 
hindurch, der sich endlich in 2 Narben zerspaltet. Der 
darunter befindliche langlich elliptische Fruchtknoten (eigent- 
lich der mit dem partiellen Kelch verwachsene Samen) wird 
oben durch eine haarige Sanienkrone bedeckt, welche spiiter- 
hin, unten durch einen Ring vereint, abfallt. Wenig convex 
ist der mit Spreublattern oder Borsten besetzte markige, 
gemeinschaftłiche Fruchtboden (receptaculum ).

Yorkom m en: Mit dem Getreide aus dem Orient bei 
uns eingefuhrt und auf Getreidefeldern sowie auch im Raps 
fast uberall verbreitet.

B liith eze it: Juni bis September.
A nw endung: Man zieht diese Pflanze haufig ais Zier- 

gewachs in Garten, wo namentlich die Spielarten mit weisser 
und rotlier Blume yorkommen. Durch sorgfiiltiges Trocknen 
pllegen die himmelblauen Bluthen ihre Farbę zu behalten, 
und werden dergestalt zur Verschonerung der sogenannten 
Raucherspecies benutzt. Sonst hielten sie manche Aerzte 
(wie Friedrich Hoffmann) fur sehr heilkraftig bei Wasser- 
suchten, da sie urintreibend sind, wahrend sie andere ais 
Laxatiy brauchten. Auch sclirieb man dem destillirten Wasser 
derselben augenstarkende Krafte zu. Endlich gewinnt man 
aus den Randblumen eine blaue Malerfarbe.



N am e: Cenfcaurea, ein griechischer Narne, soli ent- 
weder von dem Centauren C liiron  benannt sein, welcher 
durcli dieses Kraufc Genesung erhielt, oder zusammengesetzt 
ans dem griechisclien cen teo , ich steche and t aur os, der 
Stier.

Cyanos, gleichfalls aus dem Griechisclien, bedeutet 
schon an und fur sich die blaue Kornblume.

Form  en: In Giirten kommen zahlreiche Farbenabande- 
rnngen vor zwischen purpurroth, rosenroth, weiss, violett 
und blau, auch wird das Kopfchen leicht gefullt durch Ver- 
wandlung der Scheibenbluthen in Scheinblilthen. Auch auf 
Feldern kommen bisweilen Farbenabweichungen vor, so z. B. 
land Iierr Fr. J. Weiss sie bei Deutsch-Crone mit dunkel- 
yioletten Kopfchen, haufiger findet man sie weissbliihend.

A b b ild u n gen . T a fe l 3163.
A oberer Theil der Pflanze, natiirl. Grosse; B Blatt, deagl.; 

1 Kelchblatt, vergrossert; 2 Randbluthe, desgl.; 3 Scheibenbluthe 
desgl.; 4 Same, desgl.



3164. Centaurea Scabiosa L.
Berg - Flockenb I ume.

Syn. G. silvatica Pourr. Jacea silvatica Lam.
Das kraftige, dauernde, bis fmgerdicke Rhizom liegt 

schrag oder wagerecht im Boden und treibfc einen oder einige 
aufrechte, bis meterhohe, etwas astige, entfernt Bebliltterte 
Stengel. Blatter etwas wollig und ausserdem rauh oder 
kalii, fiederspaltig und doppelt fiederspaltig-liedertheilig, die 
Abschnitte lanzettlich, ganzrandig oder gezahnt, mit einem 
schwieligen Punkt endigend; Anliangsel des rundliclien Hiill- 
kelchs geschwarzt, dreieckig, spitz, flach, gefranst, schmaler 
ais die nervenlosen Blattchen und diese nicht verdeekend; 
die Prań,sen schlangelig, die endstandige kurz oder in einen 
Dorn vorgezogen; Pappus ungefahr so lang wie die Prucht.

B esch re ibu n g : Der vielkopfige Wurzelstock ist schief, 
fast wagerecht, 30 Cm. lang und langer, bis 2 Cm. stark, 
ausserlich schwarzlich, innerlich gelbweiss; seine Stengel 
richten sich aufrecht GO — 120 Cm. hoch empor, sind eckig, 
gefurcht, steif, feinhaarig oder haarlos, gemeinlich purpur- 
roth, nnten unrerastelt, oben so veriistelt, dass die Blumen- 
kopfe ziemlich in gleiche Hohe zu stehen kominen. Die 
unteren Aeste sind bebliittert, die obersten Aeste sind ganz 
ohne Blatter und tragen nur die Blume. Die untersten 
Blatter sind an iippigen Exemplaren doppelt-fiederig gespalten, 
gemeinlich sind sie aber nur einfach-fiederspaltig, die Zipfel 
jedoch nicht selten tiefzalmig, oder mit einzelnen Spalt-



zipfeln begabt; die oberen Blatter haben meistentheils ganze 
Spaltzipfel. Alle Zipfel sind linien-lanzettformig, spitz, etwas 
raahłiaarig und liarfc, Die purpurrothen Blumen steben auf 
der Spitze der Zweige, yariiren sehr selten mit weisser Farbę. 
Die kugeligen Anthodien (gemeinschaftlichen Kelcbe) bestehen 
aus dachziegelig iiber einander liegenden, grunen, schwarz- 
braun berandeten, in der Mitte feinhaarigen, am Bandę ge- 
wimperten Schuppen, dereń braune Wimpern zuriickgebogeii 
sind und aufrecbt steben. Die geschlechtslosen Blumen sind 
weit grosser ais die Zwitterblumen, mehr purpurroth und 
tief Sspaltig, ihre Kobrę ist nach aussen gekrummt, ibre 
Zipfel sind linienformig und ziemlich gleichlang. Die Zwitter- 
bluthchen sind kleiner, aber zahlreicber ais die geschlechts
losen, mehr lilafarbig, liaben ebenfalls eine bogige Kobrę 
und sind auch tief 5 spaltig; alle Zipfel sind gleichlang; ihre 
Staubfadenrohre ist tief-violett, ihr Griffel hat 2haarige 
Narben. Der Fruchtboden ist flach, borstig und tief.

Y ork om m en : An trocknen, sterilen Orten, auf siissen 
Wiesen, an Randem und Bergabhangen, auf besseren Trifteu, 
freien Waldplatzen u. s. w. Durch einen grossen Theil des 
Gebiets zerstreut. Yergl. u. a. Artzt: Zusammenstellung der 
Phanerogamenflora des Sachsischen Vogtlandes (Zeitschrift 
Isis 1885, S. 140); H. Potonie, Floristische Beobachtungen 
aus der Priegnitz. Separatabdr. a. d. Alihandl. d. bot. Ver. 
d. Prov. Brandenburg, S. 169. In Preussen nach Fr. J. Weiss 
strichweise, so z. B. bei Konigsberg, Guttstadt, Heilsberg, 
friiher bei Caymen (durch Chausseebau verniclitet), Brauns- 
berg, Tapiau, Wormditt, Fischhausen, Conitz (hier auch 
weissbluliend).



B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Die Wurzel wird zuweilen gegen Haut- 

ausschlage, besonders gegen Flechten gebraucht. Eine der 
schonsten Arten, die einen Platz im Blumengarten verdient.

Form  en: Sie weicht ab mit breiteren oder scbmaleren 
Blattabscbnitten, aucli mit ungetheilten Blattern; ferner:

fi. coriacea Koch: Blatter kalii, ani Bandę rauh; Htill- 
kelch fast kalii. Syn. C■ coriacea W. K.

y. badensis Koch: Blatter am Bandę und auf den 
Fliichen kalii. Syn. C. badensis Tratt.

ó. sfpinulosa Koch: die endstandige Franse der Blatt- 
chen des Hiillkelchs in einen łangeren, starkeren Dorn ver- 
wandelt. Syn. G. spinulosa Kochel.

Fergl. ubrigens Koch’s Synopsis ed. tertia, pars 1, p. 353. 
Uechtritz unterscheidet eine forma discoidea. So z. B. Reh- 
berg bei Liegnitz in Schlesien.

A b b ild u n g en . T a fe l  Sl(>4.
AB Theile der Pflanze, naturl. Grosse; 1 Randbliithe, ver- 

grossert; 2 Scheibenbliithe, desgl.; 3 Staubgefass, desgl.



3IS5. Ceniaurea maculosa Lam.
Gefleckte Flockenblume.

Syn. C. paniculata Jacq. C. cylindrocarpa Rchb. fil. 
Icones, Band 15, Tafel 50, I.

Das kurze, dauernde Rhizorn treibt einen aufrechten, 
t/2 Meter hohen, selir astigen, oberwarts rispigen und fast 
ebenstraussigen, łocker beblatterten Stengel. Blatter ziemlick 
rauhhaarig, etwas wollig, die grnndstandigen meist doppelt 
gefiedert, die stengelsfcandigen einfach gefiederfc, mit liuealischen 
Abscbnitten, die aststandigen oft ungetbeilt oder linealisch; 
Anhangsel des rundlich-eiformigen Hullkelchs mit einem drei- 
eckigen, geschwarzten, beiderseits etwas hinabziehendenFlecken 
bezeichnet, die fiinfnervigen Blattcben nicbt verdeckend, ge- 
franst, die Fransen fast knorpelig, scblangelig, die end- 
standigen oft ein Dornchen bildend; Pappus lialb so lang 
wie die Frucht.

B eschreibung: Der Stengel wird */3 — 1 Meter hoch, 
stebt aufrecht, ist eekig, behaart und dadurch graulichgrun, 
triigt zahlreiche, weehselstandige Blatter, welche jedoch ge~ 
meinlich nicbt tiber 5 — 10 Cm. lang, unten nahe der Wurzel 
doppelt-fiederschnittig, am Stengel hinauf einfacli-fiedrig ge- 
schnitten, oben nahe den Bluthenkopfen aber ganz oder 
wenigspaltig sind. Alle Blatter haben durch die Behaarung 
ein graugriines Ansehen, sind etwas gebogen und ihre Lap- 
pen sind ganzrandig, linienformig, einige Millimeter lang und



spitz. Die Schuppen oder Blatter des Anthodinms sind an- 
gedriickt, stehen jedoch mit der dreieckigen Spitze ab. Diese 
Spitze ist durch lange, abstehende, pfriemenformige Zahne 
gewimpert und endigt mit einer Stachelspitze, welche zwar 
breiter, aber gewohnlich kurzer ais die Ziihne ist. Unten 
sind die Anthodienschuppen griin nnd zeigen sehr deutlich
5— 7 hellere Nerven; die Spitze derselben ist dagegen brand- 
schwarz. Die Bliitben sind pfirsichbluthroth, beide, die Ge- 
schlecbtslosen nnd die Zwitterbtóthen, sind gleichfarbig, letzte 
haben eine violette Staubgefassrohre.

Y orkom m en: An sonnigen Anhohen, liainen, auf 
Felsen, Mauern, auf unkultivirtem Boden an Wegen, Bandem 
und uberall an trocknen, sonnigen Ortem Stellenweise durch 
das Gebiet zerstreut, im siidlichen Gebiet im Ganzen haufiger 
ais im nordlichen. In Baiern besonders im Lechgebiet; in 
Schwaben von Ubu bis zum Michelsberg; in Baden im oberen 
Breisgau, bei Waghausel, am Kaiserstnhl n. s. w.; hie und 
da im Elsass; im siidlichen Theil der Rheinprovinz; in Loth- 
ringen z. B. am Guterbahnhof bei Sablon unweit Metz mit 
C. diffusa Lk. und einigen Exemplaren von C. ch e ira n th i- 
fo lia ; selten in Thuringen, nach Schmiedeknecht an Wege- 
randern zwischen Bibra und Kabla im Reinstedter Grund, 
nach Dietrich auf dem Sonnenkopf bei Suiza, auf dem Luft- 
schiff, bei Eckartsberga, bei Kudolstadt, Erfurt, zerstreut durch 
das nordliche Thuringen und an der siidlichen Abdachung 
des Kyffhansergebirgs, bei Naumburg; haufig in der Gegend 
von Halle. Vgl. Irmischia 1885, S. 23. D. B. M. 1884,
S. 94. 1885, S. 14. Nach Oskar Schmidt bei Klein IJrem- 
bach; in Preussen nach Pr. J. Weiss nicht sehr selten, so



z. B. bei Memel, Tilsit, Darkehmen, Gumbinnen, Angerburg, 
Goldapp, Graudenz, Kulm, Cartaus, Loebau, Deutsch Crone, 
Marienburger Werder, Conitz; in Schlesien z. B. bei Schweid- 
nitz. Miihłau bei Mannheim; Priegnitz, Fotonie a. a. O. 
S. 169.

B lu th ezeit: Juli bis September.
A n wen d ung: Dieses Gewaehs giebt ein zwar et was 

hartes, aber doch gesundes Futter.
Aniu er kung: Die C. diffusa Lam. kommt hie nnd da 

Terschleppt vor, so z. B. bei Sablon unweit Metz, bei Frank
furt a. Oder u. a. a. O. Sie unterscheidet sick durch kleinere, 
meist weissbliihende Kopfe, langgefranste, meist bleiche Hiill- 
scbuppen, mit langer, feiner, etwas stecbender, abstehender 
Spitze. Ygl. Aschersons Mittheilung in der Bot. Zeitung 
1876, Sp. 7— 9.

A b b ild u n g  en. Tafel 3165.
Oberer Theil der Pflanze, natiirl. Grosse.
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3166. Centaurea paniculata Lam.

Iiispen-Flockenblume.

Syn. C. vallesiaca Reichenb. fil. C. paniculata s. val- 
lesiaca DC.

Der vorigen sehr ahnlich. Stengel aufrecht, oberwarts 
rispig, mit lock er zerstreutem Kopfchen; Bliitter rauh, filzig, 
die grundstandigen meist doppelt gefiedert, die stengelstan- 
digen einfacli gefiedert mit linealischen Abscłmitten, die ast- 
standigen meist einfacli und linealisch; Anhangsel des eiformig- 
langlichen Hilllkelchs ledergelb, die fiinfnervigen Blattchen 
nicht verdeckend, gefranst; Fransen iast knorpelig, schlangelig, 
die endstandigen dicker, ein starres etwas abstehendes Dorn- 
chen darstellend; Pappus etwa ein Drittheil so lang wie die 
Frncht.

Y orkom m en: An unfruchtbaren Orten, Wegerandern 
u. s. w. Im Gebiet nur im .Kanton Wallis.

B liithezeit: Juli, August.

A b b ild u n g en . T a fe l 3166.
AB Theile der Pflanze, naturl. Grosse; 1 Kelchblatt, vergrossert.



3167. Centaurea solstitiaiis L.

Groldsterndistel.

S}rn. C. siada, Leys.
Die Wurzel stirbt meistens im zweiten Herbst naeh der 

Frucbtzeit ab; nur wenn die Stengel zur Bltithezeit mit der 
Luzem e abgeschnitten werden, kann die Pflauze auch mebr- 
jahrig werden. Stengel nieist stark verastelt, locker beblat- 
tert; Blatter graugrun, lineal-lanzettlich, herablaufend, ganz- 
randig, die grundstandigen leierformig; Blattchen des wolligen 
Hulłkelchs handfórmig-domig, der inittle Dorn stark, langer 
ais das Kopfcłien; endstiindige Kopfchen einzeln.

B esch reibu n g; Die Sommer-Flockenblume bat eine 
von unten bis oben wolliggraue Behaarung. Ihre Wurzel 
treibt einen 30— 60 Om. hohen, gleicb von unten an sebr 
yeriistelten, mit breiten Fliigelansatzen begabten Stengel. 
Die untersten Blatter sind leierformig, werden aber schon 
bei der Bliithe sebr unansehnlich, messen 10— 20 Cm. und 
verlaufen in den Blattstiel; die Stengelblatter sitzen sammt- 
lich, sind bei weitem kleiner, im Durchscbnitte nur 2— 5 Cm. 
lang, nehmen nacb oben zn an Grosse ab, verlaufen mit 
ihrer breiten Basis in die Stengelllugel, sind spitz, ganzrandig 
oder verloren gezahnt, unten lanzettfórmig, oben linienformig, 
uberall sclilaff und auf beiden Flachen gleicbstark graugrun 
gefarbt. Die Anthodien (gemeinscbaftlichen Kelclie) liaben 
graugrime, dachziegelformig liegende, fest an einander ange-



driickte, weisslich berandete, ovale und stumpfe Schuppen, 
welche mit einem goldgelben, spitzen, stechenden Stachel 
ausgehen, welcher weit langer (4— Smal so lang) ais die 
Scłmppe ist. Die Stacheln sind so urn das Anthodium ge- 
setzt, dass sie nach allen Seiten hinlanfen: bei den untersten 
Schuppen sind namlich die Stacheln riick- und seitwarts ge- 
kriimmt, bei den mittlen gehen sie gemeinlich gerade aus, 
die obersten (innersten) Schuppen fehlen hier ganz. Alle 
Stacheln sind an ihrer Basis etwas erweitert und haben zu 
beiden Seiten einige kleine Nebenstacheln, so dass sie hand- 
formig erscheinen. Die gelben Blumchen sind noch einmal 
so lang ais das Anthodium, die der Scheibe und des Randes 
fast gleich, namlich durch nichts weiter yerschieden, ais dass 
die Rołire der Randbliimehen etwas nach aussen gebogen ist.

Yorkornm en: Eigentlich nur in Sud-Deutschland hei- 
misch, bei uns aber mit Luzerne- und Esparsett-Samen (nicht 
mit Getreidesamen, wie Einige angeben) verschleppt und ver- 
wildert. Sie ist aber immer nur einzeln und nicht alle Jahre 
zu finden, wachst auf Luzerne- und Esparsett-Feldern, auf 
aufgeworfenen Wiesengraben und sonst im Neubruche. Sie 
ist zwei- und einjahrig, je nachdem der Same spiit im Herbst, 
oder zeitig im Friihling aufgeht; bltiht deswegen aucli ent- 
weder schon um Johannis oder erst im August oder Sep- 
ternber. In ausserordentlicher Menge fand ich sie (am 3ten 
September 1885) auf einem grossen Luzernefeld bei Halle 
an der Saale an der Chaussee, welche von der Eisenbahn 
nach Buschdorf fuhrt. Herr Erwin Frueth zahlt sie (D. B. 
M. 1886, S. 39) unter den am Getreideschuppen von Sablon 
eingeschleppten Pflanzen anf neben C. d iffu sa  Link, C. chei-



ranth ifolia . C. m aeulosa Lmk. Frtiher nacli Patze bel 
Danzig und Marienwerder. Am Rheinufer bei Deutz (Lohrs 
Flora von Koln, S. 169); Miihlau bei Mannheim; in Elsass- 
Lothringen ans dem sudlichen Frankreicli eingewandert; ein- 
mal ein Exemplar von Focke bei Bremen gefnnden. Vgl. 
Irmischia 1885, S. 23. Flora 1883, S. 201.

B lu th eze it: Meistens im Herbst, vom August bis zum 
Oktober.

A nw endung: Diese Flockenblume war sonst unter 
dem Namen E adix  Spinae so ls tit ia lis  gebrauchlich, jetzt 
wendet man in einigen Landem die bitteren Bluthen gegen 
das Wecliselfieber an. Bei uns gehort sie z u den auffallend- 
sten Erscheinungen unter den Feldunkrautem, denn sie komrnt 
hier oder dort plotzlich heiwor, wird durch ihr sonderbares 
Aeussere beachtet und vergeht ebenso schnell wieder, wenn 
der Same durch das Abhauen der Pflanze nicht zur Reife 
gelangt oder seinen Boden nicht findet.

A n m erk u ng : Die sehr iilmliche C. melitensis L. komrnt 
ebenfalls bisweilen unter Luzerne verschleppt vor. Sie unter- 
scheidet sich auffallend durch gehaufte, langdornige Kopfchen.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  3167.
AB Theile der Pflanze, natlirl. Grosse; 1 Kelehblatter, ver- 

grossert.



3168. Centaurea Calcitrapa L.
Di,stel - Flockenblume.

Syn. Wiaponticum Calcitrapa Scop. Calcitrapa Bippor- 
phaestum Gfaertn.

Die meisfc im zweiten Jahre nach der Bliithezeit ab- 
sterbende Wurzel treibt einen sehr iistigen, sparrigen, be- 
haarten Stengel; Blatfcer tief fiederspaltig, mit linealischen, 
geziihnten Fiedern, die unteren sehr gross, gestielt, die oberen 
sitzend, die obersten ungetlieilt; Bliittchen des ganz kahlen 
Hirllkelchs fast handformig dornig, der mittle Dorn stark, 
liinger ais das Kopfchen; Kopfchen einzeln, fast sitzend; 
Pappus fehlend.

B escb re ib u n g : Die Wurzel spindelformig, śistig, licht- 
braun, wenig zaserig. Im ersten Jahre entsteht aus der 
Wurzel eine grosse Anzalil von Bliittern, welche sich rosetten- 
artig flach auf der Brdę ausbreiten; im zweiten aber erhebt 
sich ein meist schon nahe tiber der Basis sich fort und fort 
gabelig aber nicht sehr regelmassig verastelnder Stengel, 
welcher etwa 15 — 30 Cm. hoch wird, etwas ecldg und 
furchig ist, und wenigstens im jiingeren Zustande einen 
leiehten, spinnwebeartigen Filz zeigt, welcher im spiiteren 
Alter meist nur nahe unter den Kopfchen sichtbar bleibt. 
Die Gabelverastelung wird durch das Hervortreten der 
Bliithenkopfclien bedingt; unter dem endstandigen Kopfchen, 
welches meist kurzgestielt ist, erscheinen 2 Aeste, der eine 
imnaer etwas holier ais der andere, oder nur ein einziger; in



diesem letzten Falle erscheint das Kopfchen ais ein seifcliclies, 
gegenblattstandiges, und im ersten Falle scheint es, ais oh 
es aus seiner Astaclisel seitwarts yorgeriickt ware. Diese 
Yerschiebung der Aeste, sowie die scheinbare des Kopfchens 
riihrt davon her, weil die Blatter niclit gegenuberstehend 
sind. Die Wurzel- and unteren Stengelbliitter sind gestielt, 
tief fiederspaltig, die Fiedern oft ungleich, kleinere mit 
grosseren wecłiselud, lanzettlich-spitz, etwas sicbelartig herab- 
gekriimmt, zuweilen am Gran de etwas gelappt, meist aber 
und besonders am oberen i bandę scharf gesiigt, die Sage- 
zahne und alle Spitzen des Blattes in ganz kleine gelblicbe, 
mit blossen Augen kaum untersclieidbare Stachelspitzen aus- 
laufend. Die Blattsubstanz lauft etwas am breiteren Blatt- 
stiel, der sich nach unten wieder allmahlig erweitert, herab; 
die oberen Stengelbliitter werden einfaeher und sitzend, und 
zuletzt unter den Kopfchen steht eine Anzahl schmaler lan- 
zettlicher, bald ganzer, bald hier und da unten mit einem 
Lappen versehener, gesiigter, in eine Dornspitze endigender, 
offen abstehender oder etwas zuruckgeschlagener Blatter, 
eine Art von ausserer Htille. Seltner sind diese Blatter last 
fehlend, oder yielmehr in dornige Hiillblatter yerwandelt, 
ans dereń Achsel dann auch wohl der hohere Gabelast her- 
yortritt, was aber auch aus den Httllschuppen des Kopfehens 
selbst geschehen kann. Alle Blatter sind mit kiirzeren, ab- 
stehenden, steiflichen Haaren besetzt, die aber mit dem Alter 
und an den oberen Theilen abnehmen. Die Kopfchen sind 
schmal-eiformig; die Htille besteht aus ziegeldachartig iiber- 
einander liegenden Schuppen, dereń unterer Theil rundlich 
ist, umfassend, griin mit diinnhautigem, weisslichem Bandę,



der obere aber braunlich-weiss, ein ans breiterer Basis 
pfriemlich zugespitzter, ober gerinnelter, am Grunde mit 
einigen kurzeń Seitendbrnchen am Bandę besetzier Dorn, 
der weit, fast wagerecht oder gar zuruckgebogen abstehend 
ist. Sełtner ist die ganze Htillschuppe in einen solchen, 
dann aber langeren und am Grnnde meist unbewebrten, tiefer 
gerinnelten Dorn ver\vandelt, wobei dann die Bliithenbildung 
unterdriickt zu sein pflegt.

Y ork om  men: An sterilen Abhiingen, auf Triften, an 
Wegen, unkultiyirten Orten in Thalern und Niederungen, 
gern in der Nalie der Flussufer. Im nordlichen Gebiet nur 
hier und da verschleppt, so z. B. in Holstein, in Schlesien 
bei Griinberg, in Sachsen boi Lausigk. Audi sonst sehr 
zerstreut. In Tliiiringen fehit sie ganz; dagegen ist sie sehr 
hiiufig in der Saalniederung bei Halle. Vgl. D. B. M. 1884, 
S. 128.

B liith ezeit: Juli bis September.
A nw endung: Ais Heilmittel ist die Pflanze langst 

ausser Gebraudi. Der Name C alcitrapa , Fussangel, be- 
zieht sich auf den dornigen Htillkelch.

Ab b i ld ungen.  Tafel  3168.
AB Theile der Pflanze, natiirl. Grosse.



Spreublume.

Syn. X. radiatum Lam. X. annuum var. a. L.
Ein zierliches Sommergewachs mit etwas yerasteltem, 

aufrechtem, spannenliohem, locker. beblattertem Stengel. 
Hullkelcli halbkugelig, die Blattchen desselben sind vollig 
kalii, die ausseren eiformig und stachelspitzig, die inneren 
lanzettlicli, noch einmal so lang ais die Bliitlien, zur Bliitlie- 
zeit einen Strahl bildend. Die ausseren Hiillblattchen sind 
weisslicli, die inneren, strablenden rosenroth, lilafarbig oder 
weiss und atlasgliinzend, die Blumen sind mit dem S trąbie 
des Hullkelehs gleiclifarbig,

B escb re ib u n g : Dieses baufiger in Giirten zur Zierde 
angepllanzte Gcwacbs bildet eine einfache Pfahlwurzel und 
wird 30— 60 Cm. hocłi. Der Stengel stebt vollig aufrecht, 
verastelt sieli und sammtliche, meist aufreclit steliende Aeste 
stelien ebenfalls aufrecht in die Hohe. Stengel und Aeste 
sind kantig mit Weissem Filze besetzt, unten dickt mit 
Blattern bekleidet, oben jedoch naclct. Die Bliitter sind 
lanzettlicli bis lineal-lanzettlicb, sitzend, ganzrandig und, je 
nacb der Trockenheit des Standortes, 1— 5 Cm. lang, im
m.ageren Sandboden unten am Stengel nur 3 Cm., weiter 
hinauf bloss 1 Cm. lang. Sie stelien wechselnd und so dicht 
bei einander, dass das untere Blatt die Basis des oberen 
weit iiberragt. Auf der Unterseite sind sie weissfilzig, auf
der oberen Seite nur weissflockig und spliter vollig grun. 
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Jeder Ast tragt nur einen einzigen Bliithenkopf, welcber 
init dem Strahle des Hiiilkelchs, ca. 3 Cm. und daruber 
in Breite misst, ohne Hullkelch aber kaum 1/3 an Breifce 
betragt. Die Randbliimcheii sind zweilippig, die Oberłippe 
hat drei kurze Zahne, die Unterlippe zwei spitze Zipfel. 
Die Scłieibenbliimchen sind rohrig und ozahnig. Scheiben- 
bliimchen ziihlfc man tiber 100, Randblumchen nur 5 bis 10. 
Die Friiehte der Scheibenblumcben haben 5 Spreuschnuppen, 
die aber kurzer sind ais die Spreublattchen des Blumen- 
bodens.

Y orkom  men: An sonnigen, diirren Stellen des mageren 
Sandbodens von Krain durch Steiermark, Niederosterreich 
und Mabren bis naeli Bohmen. Im Oesterreicliischen Kiisten- 
gebiet. Sonst bisweilen verschleppt. Yergl. u. a. Lutzes 
Programm, S. 21. Sturm fiihrt an: Pfalz, Hannover, Got- 
tingen, Barby, Frankfurt. Neuerdings bei Prag.

B liith ezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Eine beliebte Gartenblume, auch geftillt 

Torkommend. Sehr wei:tłivoIl fur die Industrie mit getrock- 
neten Blumen, zu welebem Zwecke man die Blumen wiilirend 
des Aufbliihens abscbneiden muss. Man saet sie entweder 
im Spatherbst oder im FrUhling ins freie Land an Ort und 
Stelle in gewobnliche Gartenerde. Audi weissbluhend.

A bb ild u n gen . T a fe l 3169.
Pflanze in naturl. Grosse.



3170. Lampsana cojrununis L.
Rainkolil.

Syn. L. silvatica Wallr.
Ein Sommergewachs mit spindelformiger Pfahlwurzel 

und bis meterhobem, astigem, lock er beblattertem, rispigem 
Stengel. Blatter langlich, sturnpf, gezahnt, gestielt, die 
unteren leierfórmig.

B esch reibu n g: Die Wurzel dieser einjahrigen Pflanze 
ist durni; fast kegel-fadenformig yerastelt und weisslicligelb. 
Past an allen griinen Theilen bemerkt man einen dtinnen 
Haarbesatz, besonders aber am Stengel, an der Basis der 
Aeste, ani Itande und der Stengelbasis. Gegen 1/3— 1 Meter 
bocb wird der etwas gebogene walzenrunde und meist ver- 
astelte Stengel, dessen langgestielte untere oder sogenannte 
Wurzelblatter fast rundlich spatelfomig, oder auch leier- 
formig und beinahe ganzrandig sind, wahrend die oberen 
abwechselnden, kurzgestielten, mehr langlicben lanzettformigen 
ungleich winklig gezahnt erscheinen. Endlicb nebmen die 
obersten fast ganzrandigen Blattcben eine fast linien-lanzett- 
fórmige Gestalt an. Aus 8 grosseren grilnen linien-lanzett- 
fbrmigen glatten Bliittchen oder Schuppen besteht der ge- 
meinchaftliche Kelch, welcher an seiner Basis nocli einige 
kleine Schuppchen zu tragen pflegt. Die gelben Zungen- 
blumchen haben meist drei Ziihnchen, einen aus der Staub- 
gefassrohre weit hervorragenden Griffel mit gabelformig ge- 
spaltener Narbe, und einen fast spindelfbrmigen yerkehrt-



eiformigen glatten, etwas langsgestreiften, wenig zusammen- 
gedruckten Fruchtknoten, dein die Samenkrone (pappus) fehlt, 
so wie auck der fast flachę Fruchtknoten ohne allen Besatz, 
daher nackt getroifen wird.

Y orkom m en: An waldigen Orten, in Gebiischen, an 
Zaunen, in Garten, auf Aeckern u. s. w. Durch das ganze 
Gebiet yerbreitet. Im Alpengebiete in den Thalern und 
Niederungen.

B ltithezeit: Juli bis September.
Anw endung :  Das Kraut enthiilt einen bittern Milch- 

saft, weshalb es vor Zeiten ais Herb a Lapsanae in der 
Fleilkunde seine Anwendung land. Ueberdem soli man die 
Blatter in Oonstantin-opel ais Sałat benutzen, so wie sie auch 
gekocht ais Gernuse genossen werden konnen.

Name:  Lapsana wird yerschieden abgeleitet; indess 
stimmen die meisten Schriftsteller darin Uberein, dass es 
wegen abfiihrender Eigenschaften des Krautes v on dem grie- 
chischen lapazo  abzuleiten sei.

Formen:  [j . pubescens Bernh. Mit fast filziger, grau- 
licher Behaarung; niedrig; Blatter kurzer; traubendoldige 
Rispe mehr zusammengezogen. So an bergigen, sonnigen 
Orten.

A bbildu n gen . T a fe l 3170.
AB Pflarize in natiirl. Grosse; 1 Zungenbluthchen, vergrossert; 

2 Fruchtkopf, desgl.; 3 einzelnes Fruchtchen, desgl.



3171. Aposeris foetida Lassing.
Stinksalat.

Syn. Hyoseris foetida L. Lapsana foetida Willd.
Ausdauernde Schaftpflanze mit schrotsageformigen Blat- 

tern, dereń Lappen fast rautenformig und die endstandigen 
fast dreieckig sind. Die Sehafte sind einkopfig, die Bliithen 
gelb.

B esch re ibu n g : Die Pflanze sieht einem L eon todon  
T araxacum  nicht unahnlich. Ihr knrzer, dicker, unange- 
nehm riechender Wurzelstoclt ist knollenartig yerdickt. Ans 
diesen kommen, wie bei unserm L eon todon , mehre fieder- 
spaltige Wnrzelblatter, dereń Lange und Breite je nacb 
Standort wechselt. Sie werden 5 bis iiber 15 Cm. lang,
1 bis last 5 Cm. breit. Ihre Farbę ist hellgrun, oben an 
der Spitze sind sie am breitesten, von dort an laufen sie 
nach unten immer selimaler zu, bis sie endlich in dem 
Blattstiel allmablig v er laufen. Die oberste Spitze des
Blattes ist fast Szipfelig und erinnert an die Gestalt des 
Epbeublattes; die ubrigen Lappen haben das Eigenthumliclie, 
dass sie am oberen Rande ganzrandig sind und nur am 
unteren Rande buchtige Zabnung haben; desgleichen wech- 
seln die Lappen ab und die Zahnspitzchen sind etwas ver- 
dickt. Man kann 8— 12 schiefgestellter Blattpaare ziihlen. 
Das Blattparenchym ist haarlos, weich, etwas fettig, die roh- 
rigen Sehafte sind ebenso lang oder nicht viel langer ais 
die Blatter, unten kalii, ganz oben drusig und ebenso driisig



ist auch der nur 4— 6 Mm. lange, 5scłrappige Anssenkelch, 
wiihrend der Innenkelch aus langen, linealisclien, griinen und 
stumpfen Blattern besteht. Die citronengelben Bliithen sind 
weit liinger ais die inneren Kelcbblatter, deutlich ozalmig 
und ihre Griffelrohre ist tiefgoldgelb.

N am e: Yon Im o, bier so viei ais die deutsche Yor- 
sefessilbe ,,un“ und aśęię der Sałat, also „Unsalat“ oder nicht 
zum Sałat brauchbare Pflanze.

V ork om m en : In Laubwaldungen der Yoralpen und 
der Kalkalpen, besonders in Oesterreich, Salzburg und 
Karnthen. Im Salzburgischen in Laubwaldern und Gebiisch 
auf' trockenem, steinigem Boden vom Fnss der Kalkalpen 
bis auf die Voralpen (1300 Meter) durcli die nordliche Kette 
fast alle Laubwalder der Hiigel und Berge schmiickend. In 
den bairischen Alpen nach Prantl bis 1950 Meter und auch 
auf der Hochebene verbreitet, bei Augsburg, Munchen. Zer- 
streut durch Tirol. O. B. Z. 1883, S. 10.

B liitłieze it: Juli, August.

Abb i ld un ge n .  Tafe l  3171.
Pflanze in natiirl. Grosse.



3172. Arnoseris pusiiia Gartn. 

Lammersalat.

Syn- Hyc >seris minima L. Lapsana pusilla Willd.
Ein kaum spannenholies Sommergewachs mit einem oder 

einigen blattlosen, 1— Skopfigen Stengeln. Bliitlienstiele 
nach oben keulig yerdickt, rohrig; Bliitter rosettig, verkehrt- 
eiformig-langlich, gezahnt.

B esch re ibu n g : Die kleine weissgelbliche Pfahlwurzel 
gebt senkreclit 5— 10 Gm. in den Boden und ist mit vielen 
Faserwurzeln bedeckt. Die 2— 5 Cm. langen und 1— 2 Cm. 
breiten Wurzelblatter liegen rosettenformig am Boden, 8ind 
eirund-langlich, verschmalem sieli in den Blattstiel, haben 
am Rande lange, oft vorwarts gekrummte Zaline, einen ofters 
rothlieben Mittelnerv und bekommen dureb die feine Behaa- 
rung der oberen und unteren Flachę ein mattgrunes Anselien. 
Aus dem Mittelpunkte der Rosette erheben sieli, je nacli der 
Kriiftigkeit des Wachsthums, 2, 3, 4 und nocli mehr Scliafte, 
die sich in 2— 4 Blumenstiele theilen. Unten sind diese 
Schafte durni, fest und roth; weiter oben werden sie griin, 
hohl, immer dicker und gehen endlich in einen keulenformig 
verdickten Blumenstiel aus. Ibre Hohe betragt gemeinlich 
12— 25 Cm., selten 30 Cm. und dariiber. Bei jedem Aus- 
gange eines Blumenstiels sitzt ein kleines, lanzettformiges 
Schuppchen. Solche Schiippchen bemerkt man auch oben 
am Hauptblumenstiel, an dem sie angedriickt liegen, ebenso 
aber am Grunde des gemeinschaftlichen Kelclies. Die Blumen



sind klein, iiberragen die Kelchschuppen nur wenig. An- 
fangs ist der Kelch bauchig, spater wird er kugelrund. 
Seine Blatter sind durch sehr kleine, weisse Filzhaare, bei 
einer Yergrosserung von 25 schon sehr gut bemerkbar, grau- 
grtin; solche Filzhaare bemerkt mail auch am Blumenstiel 
dicht unter dem Keiche, wo sie sieli nach und nach yerlieren. 
Die Blumen sind nur Vormittags offen, schliessen sich schon 
nach 2 Uhr Nacbmittags. Die Rohre der Blumclien ist 
etwas behaart.

Y orkom m en: Auf sandigen Aeckern. Zerstreut durch 
das Gebiet. Niemals auf Kalkboden. Vgl. Artzt und Fotonie 
a. a. O. Irmischia 1885, S. 23. In Preussen nach Fr. J. Weiss 
bei Loebau, Lniano, Konigsberg, Braunsberg, Heilsberg, Danzig, 
Neustadt, Konitz u. s. w.

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Diese kleine, niedłiche Pflanze ist zwar 

ein Unkraut auf Aeckern, thut aber der Saat wenig Eintrag. 
Medizinisch wird sie nicht benutzt.

Name: Der Name kommt von <xqvoę, Lamin, und 
o;'oig, Sałat, eine Uebersetzung des deutschen Namens.

Ab b i ld u u gen. Tafe l  8172.
Pflanze in natiirl. Grosse.



3173. Cichorium Intybus L.

Wegwarte.

Das kurze, dauernde, einltopfige oder mehrkopfige Rhizom 
treibt 1j2 Meter holie, entfemt beblatterte, astige Stengel. 
Grundblatter schrotsagefórmig; Stengelbliitter aus breiterem, 
fast umfassendem Grand lanzettlich; Kopfchen gezweiet oder 
mehre zusammengestellt, sitzend und gestielt; Pappus weit 
ldirzer ais die Fracht.

B eschreibung: Die zweijahrige oder auch ausdauernde 
fast spindelformige Wurzel pflegt vielkopfig zu sein. Der 
gestreifte iistige Stengel ist mehr oder minder glatt. Die 
Wurzelblatter, welche bei der bluhenden Pflanze rneist ver- 
trockneten, sind gross schrotsagefórmig fiederspaltig, mehr 
oder weniger rauhhaarig, wahrend die Stengelbliitter den 
Stengel umfassen und zuletzt selir unscheinbar werden. Die 
zu 2 oder 3 in den Blattwinkeln stehenden Blumen liaben 
ein schon himmelblaues Colorit, und nur selten werden sie 
weiss oder rosenfarbig. Ihre ausseren Kelchsehuppen beugen 
sich nach aussen zuriick, wahrend die inneren aufrecht stehen, 
aber alle mit Drlisenhaaren bedeckt erscheinen. Sammtliche 
Blumchen sind Zwitterblumchen und haben eine bandformige, 
oben fiinfzahnige Blumenkrone mit heryorragenden Genitalien 
und besonders langem Griffel, woran eine gabelfórmig ge- 
spaltene Narbe. Die zu einer denselben umfassenden Rolire 
yereinigten funf' Staubgefasse zeigen unten zwischen 2 Staub- 
tragern stets 2 Ziihne. Die gewohnlich etwas gekrummten
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Samen haben 5 hervortretende Kanten und eine sehr kurze 
spreublattahnliche Samenkrone.

B em erkung: Die .Blumen offnen und schliessen sieli 
ziemlieb regelmiissig, was zunachst von der Temperatur und 
namentlich von der Einwirkung des Sonnenlichts abhangt, 
wenn man auch nieht diese ais alleinige Potenzen betrachten 
darf, da die Pflanzen ebenso wie die Thiere nach erschopfter 
Lebenskraft in eine Art von Sehlaf verfallen.

Y orkom m en: Auf trocknen Triften, an nnkultivirten 
Orten, Wegerandern, in trockenen Graben u. s. w. Durch 
den grossten Tlieil des Gebiets verbreitet.

B lu th ezeit: Juli bis September.
A nw endung: Die Wurzel wird ais Surrogat fur den 

Kaffee benutzt und daher vielfach angebaut. Die jungen 
Bliitter geben einen feinen Sałat, was sclion den Romern 
bekannt war. Iloraz sagt:

Me paseunt olivae,
Me cichorea, levesque malvae.

Haufiger noch wird die iiberall in Gemtisegarten angebaute 
Endivie: C ichorium  E ndivia  L. ais Sałat benutzt. Die 
Wegwarte ist aucli eine hubsche Gartenpflanze.

Form  en: Mein Sohn J. G. Hallier land die Pflanze in 
Thiiringen auch weissbliihend.

A bb i l d u n gen .  Tafe l  3173.
AB Theile der Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Bluthchen, vergrossert;

2 Same, desgl.



3174. Thrincia hirta Iloth.
Iiauher Lowenzahn.

Syn. Th. Leysseri Wallr. Leontodon hispidum Pollicli. 
L. saxatile Lani. Hedypnois hirta FI. Brit. Hyoseris taraxa~ 
cohles Yillars.

Das dauernde, kurze Rhizom ist am G rundę mit starken, 
fadlichen Wurzeln besetzt, zuletzt abgebissen. Es treibt eine 
reiehe Rosette schrotsagefórmiger Blatter und einige spannen- 
hobe, einltopfige, nackte Schafte. Pruclit am Ende in einem 
Scbnabel verschmalert, scbarf gerippt.

B esclrreibung: DieWurzel bestekt ans yielenkellbrau- 
nen Wurzelfasern. Die Blatter zaklreich, alle wurzelstandig, 
rosettenartig ausgebreitet, mehr oder weniger niederliegend 
oder aufrecht, gestielt, schmal, aus dem Stiel sicb allmahlig 
bis zur Spitze verbreiternd, bald fast ganzrandig, bald schwacli, 
bald tiefer buchtig schrotsagenformig gezaknt, die Zśihne 
nach unten abnehmend, durck mehr oder weniger flachę, 
zuweilen noch mit einem kleinen Zahne versehene Bogen 
getrennt, ziemlich gerade oder lierabgebogen und wie die 
Endspitze bald spitz und bald stumpf, auf beiden Seiten 
mehr oder weniger mit an den Spitzen 2- und 3theiligen 
Haaren besetzt, von 3̂— 10 Cm. Liinge und 4— 12 Mm. Breite. 
Die Bluthenstiele am Grunde aufsteigend, grade oder etwas 
gekrummt, vor dem Bliihen oben fast hakenfórmig gebogen, 
blattlos, aus den Blattachseln herwortretend, ebenfalls gabel-



haarig mit abstehenden Haaren. Das Kopfchen einzeln, 
endstandig, anfangs cylindrisch, spater anten bauchig; seine 
bis 8 Mm. lange, fast kahle Hiiile besteht aus griinen schup- 
penartigen, behaarten und etwas wimperigen Blattchen, von 
denen die innern schmal, fast linealisch, spitz, in einer Reihe 
stehen, die ausseren aber viel kiirzer sind und ziegeldach- 
artig auf jenen liegen, sie sind an der Spitze dunkler griin, 
auch wolil schwarzlieh gefarbt. Die Blumchen sind lauter 
gelbe 5zahnige Zungenblumchen und Zwitter, von denen die 
ausseren grossern gleichsam einen Strahl bilden, welcher auf 
der Unterseite grunlich. oder rotii gefarbt ist. Der kleine, 
etwas convexe Fruchtboden ist nackt. Die Friichtchen arn 
Rande sind cylindrisch, etwas gekrummt, nach unten etwas 
starker yerschmalert ais nach oben, mit vielen herablaufen- 
den gekornt scharfen Riefen besetzt, von dunkelbranner 
Farbę; die ubrigen Friichte sind ahnlich, aber mehr grade 
und an beiden Enden ziemlicli gleich oder nach oben starker, 
fast schnabelig zugespitzt. Die Fruchtkrone der ersten be
steht aus einem kurzeń weissen fein-zertheilten Rande, die 
der letzten aus gelblich-weissen unten etwas verbreiterten 
Haaren, welche so lang ais die Fracht sind und mit kurzeń, 
dichter stehenden und langern, mehr entfernt stehenden 
Seitenharchen besetzt sind.

R oth  nannte diese Gattung nach dem griechischen 
Worte Omy/.dg, die Zinne, Dimin. ‘)oiyyJov, weil der Kelch- 
rand wie eine Zinne oder ein Krauz auf der Fracht steht.

Vorkom m en: Auf feuchten, besonders salzhaltigen 
Triften und rasigen Platzen, sandliebend. Sehr ungleich 
durch das Gebiet zerstreut. Sie fehlt im ganzen ostlichen



Gebiet mit Ausnahme von Schlesien, w o sie z B. auf Wiesen 
an der Briesnitz bei Naumburg a. B., sparsam bei Keule 
zwischen Muskau und Nieky yorkommt. Ygl. u. a. Lutze’s 
Programm, S. 21. Polonie a. a. O., S. 170. Irmiscbia 1385,
S. 23. U. B. M. 1884, S. 94. 185.

B liith  ezeit: Juli, August.
A nw endung: Ein unbedeutendes Futterkraut. 
Form en: u. leiolaena Bischoff: Hiillschuppen fast kalii.

T. hirta (i. psilocalyx DC. Prodr.
[■1. laxiolaena Bischoff: Hiillschuppen steifhaarig. Ygl. 

Reichenbach’s Icones, Bd. 19, Taf. 14. III.

A b b ild u n g en . T a fe l 3174.
Pflanze in natflrl. Griisse.



Herbatlowenzahn.

Syn. Apargia autunmalis Hoffm. Willd. Hedypnois 
autunmalis Huds. Oporina autumnalis Don. Picris autum- 
nalis Ali. Scorzonera autunmalis Lam. Scorzoneroides au
tumnalis' Moench.

Das abgebissene, dauernde Bhizom ist ringsuin mit 
Wurzelfasern besetzt und treibt eine Grundrosette und einen 
oder einige ein- bis melirkbpfige, iiber spannenhohe, auf- 
reclite oder bogige, blattlose Schafte; Bliithenstiele allmahlig 
verdickt, oberwarts schuppig, vor dem Aufbliihen aufrecht; 
Blatter fiederspaltig gezahnt; Biefen der Fruchte feinrunzelig; 
sammtliche Strahlen des Pappus federig und gleichgestellt, 
am lanzettliehen Grunde kleingesagt.

B esch re ibu n g : Der kaurn 3 Cm. lange, abgebissene 
Wurzelstock ist mit weisslichen, langen Wurzelfasern dicht 
besetzt. Die Blatter stehen siimmtlich rosettenartig am 
Wurzelstock, sind aufrecht emporgerichtet, oder liegen auch 
am Boden, je naehdem der Stand der Stocke einzeln oder 
im Itasen ist. Die Einschnitte des Blattes sind bald tiefer, 
bald flacher; es ist bald fiedersclmittig, bald nur gezahnt. 
Ebenso wechselt auch die Behaarung; denn man flndet voll- 
kommen haarlose, nur mit einzelnen steifen Haaren besetzte 
und rauhhaarige Blatter. Im Umrisse sind sie lanzettformig, 
werden 15 Cm. lang und verlaufen sieli in den am Grund 
etwas scheidigen Blattstiel. Die 30 bis 60 Cm. hohen 
Schafte stehen aufrecht oder sind aufsteigend, gefurcht,



haarlos oder mit einzelnen Haaren besetzt, oder auch rauli- 
haarig. An jeder Theilung des Schaftes findet sich ein 
borstenformiges, an der Basis mehr oder weniger rosarothes 
Deckbliittchen und an den Blumenstielen sieht man mehre 
grihie oder rothbraunliche Schuppen, wełche sicb nacb oben 
zu mehren nnd am verdickten, mit weissen Zottelhaaren 
besetzten Ende sehr dicht stehen. Alle Blumenstiele sind 
bogig aufsteigend nnd verlangern sich wiihrend der Bliithe. 
Die Kelchschuppen sind schwach behaart oder haben einen 
steifhaarigen Kieł. Die ausseren Blnmen der Kopfe sind 
ausserlich braunroth; daher seben die Blumen geschlossen 
aucli rothlich aus. Um 8 Uhr Morgens sind sie geoffnet
und schliessen sich wieder nach 2 Uhr zusammen. Die 
braunen und glanzenden Achenien sind gerieft und in die 
Quere gestreift.

Y orkom m en: Auf Wiesen, Triften, Rasenplatzen, in 
Gebiischen, am Rande der Wiesenwege, an Graben und 
Ackerrandern, bis in die Alpen emporsteigend. Durch das 
ganze Gebiet verbreitet.

B liith eze it: Juli bis Oktober.
A nw endung: Ein gutes Futterkraut fiir den Grummet.
F or men: /?. pratensis Koch: Hiillkelch nebst den 

Bliithenstielen oberwarts dicht braun behaart. Apargia pra
tensis Lk. Dieselbe mit einkopfigem Stengel: Apargia 
Taraxaci Smith. A. autumnalis (i. Hartm. Hieracium Ta- 
raxaci L.

A b b ild u n gen . T a fe l 3175.
A Pflanze, nafcurl. Grosse; 1 Bliithenkopf im Lungssclmitt, ver- 

grossert; 2, 3 Kelchbliitter, desgl.; 4 Bluthcben, desgl.



Bergló wenzahn.

Syn. Apargia Taraxaci W. Hedypnois Taraxaci Vill. 
Picris Taraxaci Ali. Leontodon montannm Lam.

Das dauernde, abgebissene, vom Grand an mit starken 
Wurzelfasern besetzte Rbizom treibt eine Grundrosette und 
einkopfige Seliiifte, welclie blattlos, aber mit 1— 2 Scłrappen 
versehen sind, sieli am Hullkelcli verdicken und wie dieser 
durch ,s eh w ar ze Haare rauhhaarig werden. Die lanzett- 
fórmigen, liach der Basis in einen kleinen Stiel verschma- 
lerten Wurzelblatter sind ganzrandig, oder gezalmt, oder 
.liederspaltig, die Bliithen goldgelb, die inneren Strahlen des 
schneeweissen Pappus federig.

B esch reibu n g: Der abgebissene, braunschwarze Wurzel- 
stock ist von der Basis an mit starken Wurzelfasern besetzt. 
Die 5 Cm. langen Wurzelblatter sind sełten ganzrandig, ge- 
wolmlieh tiefgezahnt oder liederspaltig, die Lappen dreieckig 
und ganzrandig. Bald sind sie kalii, bald feinhaarig. Der 
Schait steht aufrecht, wird 5— 10 Cm. hoch, ist unten mit 
weissen Haaren, oben mit schwarzeń, abstehenden Borsten 
bekleidet und letzte finden sieli auch am Hullkelche, der 
durch ihr diehtes Beisammenstehen eine grunschwarzliche 
Parbe erhalt. Er ist 1— 2 Cm. lang, doch die golgelben 
Blumen sind fast um das Doppelte langer. Die Hullblatter 
sind linien-lanzettlich, stehen in einer Reilie, sind aber am 
Grunde durch Schuppen yermehrt. Solche Blattschuppen



finden sieli am Schafte, entweder zwei, oder nur eine einzige, 
welche dann an der Yerdickung desselben sitzt. Der Frucbt- 
boden ist spreulos, die Friichtchen sind cylindrisch, vorn 
schnabelartig zugespitzt. Die sclmeeweisse Haarkrone ist 
zweireibig, die Strahlen der inneren Reilie sind federig, die 
der ausseren kurzer und scharfłich-haarig. Diese Species ist 
dem L eon tod on  L, nahe verwandt und unserscheidet sich 
nur durch den der A pargia  ahnlichen Pappus.

Y orkom m en: Auf Triften der bochsten Alpen. Schweiz, 
Tirol, Salzburg, Karnthen, Steiermark. Auf den Jochen der 
Heiligenbluter Tauern und auf der Grube am obersten 
Pasterzengletscher. Im Salzburgischen nach A. Santer unter 
Geroll auf mit etwas Dammerde bedeckten Stellen der 
hoebsten Alpen (1900— 2500 Meter), selten, jedoch gesellig, 
ais: Hundstod, auf der Hochwies, in der Rinne, dem Fusclier 
Tauern, in der Zwing, auf den Alpen von Rauris, Gastein 
und am Speyereck. Nach Prantl in den bairischen Alpen 
von 1950— 2270 Meter, verbreitet im Algau (am Gaisthal 
bei Partenkirchen nabe der Grenze, in der ostlichen Kette: 
Hundstodgruben, Watzmannscbarte). Vgl. D. B. M. 1885, 
S. 14, 181.

B lu th ezeit: Juli, August.

A bb ild u n gen . T a fe l 3176.
Pflanze in natur], Grosse.
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Ra ul ler Lówenzahn.

Syn. L. hispidus L. Apargia hispida Hoffm. Hedy- 
pnois hispida Smith. Hieradum incanum Poll. L. protei- 
fornie Yill. Ap. communis Spenner.

Das dauernde Rhizom abgebissen, am Grandę mit starken 
Fasern besetzt, eine Grundrosette und einkopfige, blattlose 
oder mit 1— 2 Scliuppen besetzte, am Ende dickere Kopfe 
treibend. Bliitter langlich-lanzettlich, in den Blattstiel ver- 
schmalert, gezałmt oder fiederspaltig, kahl oder kurzhaarig, 
die Haare 2—Bspaltig; innere Strahlen des Pappns federig, 
am breiteren G rundę klein gesagt, die ausseren kurz, rauh.

B eschreibung: Unsere gemeine Art kommt je nach 
der Gute des Bodens in sehr verschiedener Grosse vor. Auf 
mageren steinigen Bergen wird der Scliaft kaum so li och ais 
ein ldeiner Finger, in den guten Wiesengriinden erreicht er 
15, 24, 30 und 35 Cm. Ebenso haben audi die Wurzel- 
blatter sehr abweiehende Grosse; denn man findet dergleichen, 
welche fast 30 Cm. Lange und 4— 7 Cm. Breite haben, und 
wiederum giebt es auch solche von 3 Cm. Liiiige und wenigen 
Millimetern Breite. Ihre Ansrandung weehselt sehr, ist ge- 
wohnlich buchtig-gezahnt, zuweilen nur gezalmelt und wie
derum ins Fiederspaltige laufend; auf beiden Seiten, yorziig- 
lich. aber auf der Unterseite und auf dem. Mittelnerven be- 
merkt man eine Menge kleiner weisser, 2—3spaltiger, steifer 
Gabelhaare, die auch am Schafte zu finden, dort aber mit



einfachen Haaren untermischt sind. Am Anthodium (gemein- 
schaftlicher Kelch) sind die Haare meistentheils einfach. 
Die Blume hangt vor dem Anfbltihen iiber, steht dann auf- 
recht und wechselt an Grosse mit dem Standorte.

Vorkom m en: Anf Wiesen, Triften, an Randem, anf 
rasigen Platzen und Abhangen. Bis anf die Alpen empor- 
steigend. Durch’s ganze Gebiet verbreitet. In Preussen nach 
Fr. J. Weiss im Ganzen selten, sowohl A parg ia  h isp idaW . 
ais A. hast i lis , die wohl noch seltner; Konigsberg, Dar- 
kehmen, Fischhausen, Guttstadt u. a. O.

B liith eze it: Mai bis Oktober.
A nw endung: Ein gntes Futterkraut.
Form en: a. mdyaris Koch: Blatter oder auch der 

Stengel und Hiillkelch knrzhaarig.
/?. glabratus Koch: Blatter, Stengel und Hiillkelch kalii 

oder nur sparlich behaart. L. hastile L. L. daniibiale Jacq. 
Apargia guestphalica Boenn. Dieselbe Form mit gliinzenden 
Blattern: A. dubia Hoppe. S. Sturms Flora, Heft 37, No. 11. 
So in den Alpen in der Nahe der Gletscher, so z. B. bei 
Heiligenblut.

y. hyoseroides Koch: Blatter bis zur Mittelrippe fieder- 
theilig mit linealischen Fiedern.

ó. opimus Koch: Blatter breiter; Stengel niedrig, am 
Ende verdickt. So auf den Alpen. Apargia caucasica der 
vierten Auflage nnserer Flora.

A b b ild u n g en . Tafel3177.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 u. 2 Bliithehen, yergrossert.



3178. Leontodon pyrenaicus Gouan. 

Alpenlówenzahn.

Syn. L. sguamoswm Lam. DC. Apargia alpina W. 
Picris saxatilis Ali. Hedypnois pyrenaica Yill.

Der abgebissene, mit starken Wurzelfasern besetzte 
Wurzelstock treibt einen einkopfigen, nach oben allmablig 
yerdickten und vor dem Aufbliihen nickenden Sehaft, welcher 
nach oben reicb mit Scliuppen besetzt, ancb. nach oben zu 
mit Haaren bekleidet ist. Die Wurzelblatter sind verkehrt- 
lanzettlicłi, ausgeschweift-gezahnelt, kahl oder mit einfachen 
Haaren weitliiufig besetzt, die Bluthen goldgelb oder orange- 
gelb, Haarkrone gefiedert.

B eschreibnng: Die Blatter sind kalii oder schwach 
bebaart, aber der Scbaft ist gemeinlieb unten weicbbaarig, 
nach der Spitze jedoch immer starker bebaart und am Hiill- 
kelcb mit starken, scbwarzen Haaren besetzt. Der Wnrzel- 
stock liegt schief im Boden und ist mit Wurzelfasern dicht 
besetzt. Die Wurzelblatter messen 2— 7 Cm. Lange und
6— 14 Mm. Breite; ans ibrer Mitte steigt der unverastelte 
Sehaft handhocb empor und bei mehrkopfigen Wurzelstocken 
kommen dereń aucb mehre neben einander zu stehen. Die 
Schafte sind immer weit langer ais die Blatter, yerdicken 
sich allmahlig nach oben und sind reicb mit kleinen Schup- 
pen besetzt. Die Bltithenkopfe nicken vor der Bluthe, messen 
in der Bluthe im Durcbmesser 3 Cm. und haben goldgelbe 
oder orangegelbe Bluthen. Die Fruchtkrone besteht aus zwei



lieihen von Haaren, welche beide gefiedert,] aber in Lange 
sehr abweichend sind, denn die aussere Reihe ist kurz. Man 
unterscheidet diese Art sogleich von der gemeinen A parg ia  
h isp ida  und iliren Yarietaten durch den allmahlig verdickten 
and schuppigen Schaft. Kommen die Wurzelblatter behaart 
vor, dann sind die Haare weicłi und die Blatter ftthlen sieli 
nicht seharf an.

Y orkom m en: Auf Triften und an felsigen Orten der 
Alpen. Durch die ganze Alpenkette yerbreitet; auf den 
hoheren Bergen des Schwarzwaldes; auf allen Hohen der 
Vogesen. Im Salzburgischen nacli A. Sauter von 1300 bis 
2200 Meter, vorziiglich auf den Scliiefer- und Urgebirgen,
z. B. Aberg, Hundstein, Tauern, Nassfeld; ebenso nacli PrantI 
in den bairischen Alpen von 1720— 2350 Meter; in Schwaben 
auf dem Kniebis, Katzenkopf, ani Mummelsee (860— 1151 
Meter). Ygl. D. B. M. 1885, S. 14. 181.

B liith eze it: Juni bis Oktober.
A nw endung: Wie bei der yorigen.
Por men: (■}. aurantiacus Koch: Bliithen ins Safrau- 

gelbe spielend. L. croceum Haenke. Apargia aurantiaca Kit.
y. pinnatifidus Koch: Blatter, wenigstens die unteren, 

fiederspaltig. Apargia crocea Willd.
Apargia Gouani Schleicher bestelit ans grosseren Exem- 

plaren mit bis 1/2 Meter langem, bisweilen mit einem Ast 
versehenem Stengel.

A b b ild u n g e n . T a fe l 3178.
Pflanze in naturl, Grosse.



Grauer Lówenzahn.

Syn. Hieracium incanum L. Leontodon incanus Schrk.
Der Wurzelstock geht in eine keilformig sich verschma- 

lernde Pfahlwurzel aus, treibt einen einfachen, einkopfigen 
Schaft, welcher vollig nackt oder mit 1— 2 kleinen Schuppen 
besetzt ist. Die Wurzelblatter sind langlich-Ianzettlich, ver- 
laufen in den Blattstiel, sind theils ganzrandig, theils ge- 
schweift-gezahnelt und durch kleine, dichtstehende Stern- 
nnd Gabelhaare graugrun. Yon gleicher Bedeckung und 
Farbę ist der Schaft, welcher sich am Bliithenkopfe verdickt. 
Die Blumen sind gelb, die Strahlen der Haarkrone gefiedert.

B esch re ibu n g : Der schwarzliche, vielkopfige Wurzel
stock geht in eine Pfahlwurzel iiber, welche senkrecht in 
den Boden eindringt und sich erst unten in mehre Aeste 
spaltet. Die Wurzelblatter sind 2— 12 Cm. lang und ll2 
bis 1 Cm. breit, gegen die Spitze am breitesten, dann sich 
allmahlig verschmalernd und zuletzt in einen kurzeń Blatt
stiel verlaufend. Beide Flachen sind durch kurze Sternhaare 
grau, die Bander gemeinlich nut Zahnchen begabt. Der 
Blumenschaft ist in Exemplaren des dttrren, magern Bodens 
oft nur 2— 7 Cm., sonst aber 15— 25 Cm. hoch, immer
2— 3mal langer ais die Bliitter und wie sie behaart und grau. 
Der Bliithenkopf nickt im Knospenzustande, steht spater auf- 
recht, misst 2— 3 Cm. Durchmesser und die Bliimchen sind



doppelt so lang ais der Hiillkelck. Dieser bestekt aus spitzen 
Blattern, die in 3 Eeihen steken und wovon die ausserste 
oder unterste Reilie kurze und etwas abstehende Bliitter kat. 
Sammtliche Hiillkelchblatter sind mit Sternkaaren inehr oder 
weniger besetzt und dadurcli. gran. Die Achenen sind fast 
so lang ais ihre Haarkrone, vorn in einen kurzeń Sclmabel 
verdurmt, die Haarkrone ist schmutzig-weiss, kat gefiederte 
Haare, welcke aussen von wenigen kurzeń Borsten umgeben 
sind. Die Pflanze kat im Ganzen die Gestalt der A pargia  
k isp id a , ist aber durck Farbę und Bekleidung der Bliitter 
schon zu erkennen.

Vorkom m en: Im diirren grasigen Boden der Kalkalpen 
und Yoralpen, sodann auf dem Jurakalkzuge vom Jura durck 
Sckwaben bis in die frankische Sckweiz bei Baireuth. Ferii er 
auf Kalkboden in Bokmen, Mahren und Oesterreick. Im 
Salzburgiscken auf sonnigen Kalkfelsen und Kies nack 
A. Sauter stellenweise gesellig, so z. B. Kalko fen bei Salz
burg, Kiikberg, Loferer Tkał, Werfen, Hoklwege bei Frohn- 
wies; in den bairiscken Alpen nack Prantl bis 2050 Meter, 
aber aucli auf die Vorebenen kerabsteigend; in den Yogesen; 
in Baden im Donautlial bei Werrenwaag. Ygl. D. B. M. 
1884, S. 52. 84.

B lu tbeze it: Juli, August.
A nw endung: Wie bei den vorigen.
A nm erkung: Im Kanton Tessin auf dem Salvadore 

und Calbege findet sick L. tenuiflorus DC. Apargia tenui- 
flora Gaud. Sie untersckeidet sick durck lineal-lanzettliche, 
gesckweift geziiknelte, von sełu- kurzeń, 2— 3theiligen Haaren 
raulie Blatter; iiussere Strahlen des Pappus kiirzer, rauk, die



inneren federig, etwa so lang wie die Fracht. Reichenbach’s 
Icones, Bd. 19, Taf. 21, 11. Im Kies des Isonzo, vom Flitsch- 
thal bis zum Ausfluss koinrnt die ebenfalls ahnliche L. Berinii 
Roth. Apargia Berinii Bartl. A. canescens Sieb. vor. Sie 
besitzt 1— 3kopfige, am Grand astige Stengel; Aeste mit 
einem Blatt gesttitzt; Bliithenstiele am Ende mit 1— 2 Sclmp- 
pen besetzt; Bliitter langlich-lanzettlich, in den Blattstiel 
verschmalert, entfernt gezahnelt, nebst dem Stengel grau nnd 
etwas rauh von fast mehligem, 3— 4theiligemFlaum. Reichen- 
baclhs Icones, Bd. 19, Taf. 20, I.

Abbildungen.  Tafel  3179.
AB Theile der Pflanze, natiirl. Grosse.



Krauser Lowenzahn.

Syn. Apargia crispa Willd. L. saxatilis Reiclienbach. 
Exc. Apargia tergestina Hoppe. A. saxatilis Ten.

Vom Ansehen der vorigen. Das dauernde Rhizom senk- 
recht, einfach, etwas astig; Stengel einkopfig, nackt oder mit 
T— 2 Scbuppen besetzt, unter dem Kopfchen kaum dicker; 
Blatter tief fiedertkeilig, von starren, dreispaltigen Haaren 
steifhaarig; Frilchte kurzgeschnabelt, gleichformig fein knotig- 
rauh, kiirzer ais der Pappus.

Y orkom m en: An Felsen und an rauhen, felsigen Orten. 
Im oberen YYallis iiber Zermatten und an dem Fliielen; 
Berg Bre im Kanton Tessin; osterreichisch.es Kustengebiet. 
Bei Fiume auf Wiesen des Dragathales und auf Felsen bei 
Martinscica. O. B. Z. 1883, S. 10.

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

Abbildungen. T a fe l 3180.
Pflanze in natiirl. Grbsse.
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3181. Helminihia echioides Gaertn. 

Wurmsalat.

Syn. Picris echioides Ł. li, hmnifusa Trev. Picris 
humifusa Willd.

Ein Sommergewachs mit ust i gem, locker beblattertem, 
etwa ’ /2 Meter liohem Stengel, welcher wie die ganze Pfłanze 
mit grosseren und kleineren widerhakigen Borsten besetzt 
und dalier sebr rauh ist. Bliitter verkehrt-eifórmig nnd lang- 
lich, geschweift-gezahnt, umfassend; Bliitbenstiele einkopfig; 
aussere Httlle mit funf herzformigen Blattchen, die innere 
mit acbt lanzettliehen Blattclien.

B esch reibu n g: Der Stengel steht aufreeht, ist hin 
nnd ber bogig, rund, gefurcht, veriistelt und erreicht eine 
Hohe von 30— 60 Cm. An ihm finden sieli zahlreiche steife 
Borsten, die an der Spitze 2 kleine, in Form eines Ankers 
stehende Widerhaken haben, docli kommt es auf den Stand- 
ort an, ob diese Borsten in dichter Stellung bis zu den 
Bliitbenkopfen emporreichen, oder ob die Biuthenstiele nur 
mit weitliiufiger stehenden kleinen Borsten besetzt sind. Die 
Bliitter sind steif, oberseits hellgriin und gliinzend, unter- 
seits duftiggriin und heller, beiderseits und am gesebweift- 
gezabnten Bandę reiclilicb mit jenen Borstenhaaren besetzt. 
Die umfassenden Stengelblatter stehen fast wagereebt ab. 
Die Biuthenstiele kommen an der Spitze des Stengels und 
der Aeste herror, sind einbluthig, an der Spitze etwas ver- 
dickt. Der aussere Kelch bestebt aus 5 herzformigen,



borstigen Blattern, welche lang zugespitzt sind, sehr lose an 
einander stehen und den inneren Kelch vollig bedecken. Der 
letzte bat 8 dicht an einander liegende, zusammengeneigte 
und linien-lanzettfórmige Blatter, welcbe an der Spitze mit 
einer gefiederten, grannenartigen Stachelspitze ausgehen. Die 
goldgelben Bliithen liberragen den Hullkeleb fast urn das 
Doppelte. Die Randbluthen hinterlassen gekrummte, die 
ubrigen ziemlich rundę Fruchte, welcbe beide in einen feinen 
Schnabel ausgehen und einen einfachen Krauz gefiederter 
Haare tragen. An den Randfrtichten sind die Haare kiirzer 
ais an den ubrigen.

Y orkom m en: In Deutschland auf Saat- und Esparsett- 
feldern, doch nur stellenweise und durch fremde Samen und 
durcli Ballast eingefuhrt. Man findet sie z. B. bei Warne- 
miinde, bei Blankenburg am Harze, bei Frankfurt a. M., bei 
Gotha, Arnstadt, Naumburg, Nordhausen, Sondershausen und 
Langensalza. Weitere Standorte sind z. B. Bornecke im 
Braunschweigischen, Metz (nacb Herrn Fruetłi), Elbing (Bot. 
zool. Yerein 1881, S. 6) u. a.

B lu th eze it: Juni bis August.
A bb ildungen . Tafel3181.

AB Theile der Pflanze, naturl. Grosse.



3182. Picris hieracioides L.
Bitterkraut.

Syn. P. ruderalis Schmidt. P. paleacea Yest. Leonto- 
don umbellatum Schrk. Apargia umbellata Schrk. P. unibel- 
lata Nees. Crepis hieracioides Lam. Hedypnois hieracioides 
Hudson.

Das kurze, dauernde oder jahrige Rhizom treibt einen 
astigen, steifhaarigen Stengel; die untersten Blatter verlaufen 
sieli in einen Blattstiel, die oberen sind stengelumfassend, 
langlich-lanzettformig, buchtig-gezalmt; sammtliche Blatter 
durch borstige Haare rauh. Die Bliithenkopfe stelien so 
ziemlieh in einer Hohe, haben łose ansitzende, auf dem 
Kiicken mit borstigen Haaren verseliene Hullschuppen und 
die gelben Bliithenzungen sind doppelt so lang ais ilire 
Rohrchen.

B esch re ibu n g: Der Stengel steht aufrecht, wird J/s bis 
1 '/, Meter hoch, ist kantig, mit kurzeń Borstenbaaren besetzt 
und oft schon von der Wurzel an verastelt. Die abwech- 
selnden Blatter sind unten znweilen mit ihrem Stiele 25 Cm. 
lang, die Blatter des Stengels, unter dem Bliithenstande, 
werden 7— 12 Cm. lang, die Blatter unter den Bliithenasten 
sind lcauni 5 Cm. lang. Nacli der Hohe des Stengels zu 
geht die Form der Biiitter von dem Langlichlanzettformigen 
in das Eirund-lanzettformige und Herz - lanzettformige iiber. 
Die unteren Blatter sind buchtig gezahnt, die an den Blutben- 
asten ziemlieh gauzrandig und herabgebogen. Sammtliche 
Blatter sind durch Borstenhaare rauh. Der aussere Hull- 
kranz steht sehr loclcer ab, der innere liegt an, hat auch



nur am Ettcken der Schuppe jene Borątenhaare, wahrend die 
Seiten der Schuppen ganz haarlos sind. Die gelben Blilth- 
chen sind doppelt so łang ais der Htillkelch und bilden eine 
Blume von der Grosse des L eon tod on  Tarasacum . Auf 
der Ruckseite sind sie rbthlich. Unter dem Pappus findet 
sieli der fiinfseitige aber hinfallige Ring. Die Achenie hat 
einen kurzeń Schnabel, aber feine Querrunzeln.

Y ork om men: AufWiesen, Wegrandern, Grabenriindern, 
Berglialden, in licliten Waldungen, meist an scliwaeh be- 
schatteten Orten. Dureli den grossten Theil des Gebietes 
Yerbreitet. Audi in Preussen nach Herrn Pr. J. Weiss nicht 
seiten. In den Alpen nach Prantl bis 1470 Meter.

B liith eze it: Juli bis September.
A nw endung: Nur in der Jugend, wo sie noch nicht 

so hart ist, ais Futter ziemlick nahrhaft und gesund; sonst 
nicht gebrauchlicli.

Na me: You -jtr/.gó g, bitter, weil einige Arten dieses 
Geschlechts einen besonders bitteren Geschmack haben.

F or men: Sie kommt vor mit ganzrandigen Blattern: 
P. ruderalis Schmidt. Mit ebenstraussigen Kopfchen: P. um- 
bellata Nees. Ferner:

(i. crepoides Koch: Obere Blatter langlich-eiformig, lang 
zugespitzt; Kopfchen ansehnlicher; Friichte fast doppelt so 
gross. P . crepoides Sauter. So auf Bergwiesen, wie z. B. 
bei Kitzbilhel in Tirol, bei Admont in Steiermark, auf dem 
Hoheneck der Yogesen, auf Bergwiesen bei Kriml im Salz- 
burgischen.

A bb i ld un gen.  T a fe l 3182.
A15 Theile der Pflanze, nat. Grosse; 1 Kelckblatt, vergrossert; 

2 Bluthohen, vergrdssert; 3 Pruchtchen mit Pappus, desgl.; 4 derselbe, 
ohne Pappus, desgl.



3183. Tragopogon porrifolius L.

Lauch - Bocksb art.

Syn. T. satimmi Grat.
Die bis fingerdicke, rlibenformige Pfahlwurzel stirbt im 

zweiten Sommer nach der Fruchtreife ab; sie treibt einen 
steif aufrechten, meterhohen, entfernt beblatterten Stengel; 
Blatter steif aufrecht, lanzettlich - linealisch, ganzrandig; 
Bliithenstiele unter dem Kopf allmahlig yerdickt, keulig; 
Hullkelch 8blatterig, langer ais die Bliithen; Kopfchen ober- 
warts ganz flach; Jiandffuchte fein schuppig-knotig, etwa so 
lang wie der fadenformige Schnabel.

B esch reibu n g: Die Wurzel dringt tief in den Boden 
ein, ist spindelformig, fleischig, anssen und innen weisslich. 
Die Blatter sind flach, unten bis 30 Cm. lang, am Stengel 
nach oben hin inuner kiirzer, das oberste misst nur 3 Cm. 
oder wenig dariiber und darunter. Sie sind aufrecht ge- 
richtet, die Stengelblatter umfassen mit breiter Basis den 
Stengel und laufen in eine schmale, langgezogene Spitze aus. 
Alle Blatter sind glatt und haarlos. Der Stengel wird bis 
l 1/.! Meter hoch, ist rund, haarlos, glatt und nur wenig ge- 
streift; er yerdickt sieli aber nahe dem Bliithenkopfe ebenso 
wie T ra g o p o g o n  m ajor und ist innen hohl. Die Blumen 
sind gegen das Licht ebenso empfindlich wie bei T. m ajor, 
nur am Morgen geoflnet und bilden dann oben eine ebene 
Flachę, weil die Blumchen alle gleichlang sind. Die Spitze



der Bliimcłien ist abgerundet, ibre Farbę ist bald dunkler, 
bald heller purpur violett; Fruchtchen und Fruchtscbnabel 
sind raubbaarig.

Y orkom m en: Nur in Siideuropa heimisch, bei uns aber 
haufig in Garten unter dem Namen w eisse Haferwurz kulti- 
virt, im Gegensatze der schwarzen Haferwurz: S corzo - 
nera h ispan ica , die. man ebenfalls kultivirt. Hin und 
wieder findet man sie auch verwildert. Auf Wiesen im 
osterreicbischen KUstengebiet kommt sie wild vor. Yergl. 
Irmiscbia 1885, S. 23. D. B. M. 1884, S. 83, 85, 125.

B lu th eze it: Ende Mai bis Juli.
A nw eńdung: Die weisse Haferwurz lieferfc eine flei- 

schige, wohlscbmeckende Wurzel, die man im Herbst, zum 
Gebraucbe walirend des Winters, berausnimmt und im Keller 
in etwas angefeuchteten Sand einschlagt. Fiir den Frlihlings- 
gebrauch lasst man die Wurzeln im Lande stehen, die man 
bis zum Triebe des Stengels nocb benutzen kann. Man ver- 
speist sie abgekocht ais Gemlise, indessen ist ibre Anwendung 
jetzt seltener ais friiher, weil die scbwarze Haferwurz sie 
etwas yerdriingt bat. Ais Frublingskur wird sie noch immer 
geschatzt.

A b b ild u n gen . Tafel3183.
Theile der Pflanze, naturl. Grosije.



3184, Tragopogon maior -Tacą.
Grosser ‘Bocksbart.

Syn. T. dubium Scop. T. porrifolius y. ó. Fries.
Die rubenfórmige Pfahlwnrzel treibt einen bis meter- 

hoben, astigen, locker beblatterten, aufrechten Stengel und 
stirbt im zweiten Sommer nach der Frucbtreife ab. Blatter 
schmal lineaiisch, arii Ernie zuriickgebogen, sehr spitz, am 
Grund umfassend, sitzend; Bliithenstiele aufwarts allmahlig 
verdickt, kenlig; Hullkelch meist 12 bliitfcerig, Isinger sils die 
Bliithen; Kopfchen oberseits holil; liandfriichte scliuppig- 
weichstacheiig, scharfkantig, ungefahr so lang wie der faden- 
formige Schnabel.

B esch re ibu n g: Sein meergriinlicher Stengel wird an 
krSftigen Exexnplaren ł/o — 3/ t Meter hoch und verastelt sich 
stark. Die meergriinen Blatter umfassen den Stengel zur 
Halfte, sind an der Basis ani breitesten, spitzen sich ganz 
allmahlig zu, bekommen dadurch eine linien lanzettliche Form, 
bleiben ganzrandig und stehen steif; nur in der Jugend senkt 
sich die Spitze herab. Die Bliithenstiele sind nackt, ein- 
kopfig, stark yerdickt, so dass ihre Spitze ziemlieh die Stiirke 
des Htillkelches besitzt. Derselbe besteht aus 12— 16 Blśit- 
tern, welche am Grunde breit und gewolbt sind, nach oben 
aber sich in eine lange Spitze allmahlig verschmalern. Die 
Randbluthchen sind 3 mai grosser ais die inneren, beide 
Arten aber an der Spitze zugerundet und 5zahnig und beide 
ktirzer ais die Blatter des Htillkelchs. Durch die bedeuten-



dere Lange der Randbliimchen wird das Kopfchen in der 
Mitte vertieft. Die Aehenien sind 5 kantig und immer etwas 
kiirzer ais der Schnabel. Kommt diese Pfłanze durch das 
Abgrasen der Rander nicht zur vollkommenen Bliithen- und 
Pruchtentwiekelung, so treibfc sie auch im dritten Jahre noeli 
neue Stengel mit Bliithen und Frachtem Dasselbe geschieht, 
wenn die zweijahrigen Pflanzen im zweiten Fruhlinge noch 
klein sind und erst spat und nur unvollkommen zur Bliithe 
gelangen. Uebrigens bluht dieses Gewachs nur in den 
Morgenstunden, offnet sich gewolmlich nach 8 Uhr und 
schliesst sieli schon um 11 Uhr wieder zu.

Yorkom m en: An sonnigen, grasigen Abhangen, in 
Weinbergen, auf Mauera, auf trocknen Wiesen und Gras- 
randern. Durch einen grossen Theil des Gebiets zerstreut, 
besonders auf Kalkboden. Vgl. Irmischia 1885, S. 28. D.
B. M. 1884, S. 117. Potonie a. a. 0., S. 170. In Preussen 
nach Herm Fr. J. Weiss selir selten, so z. B. bei Danzig, 
Schwetz. Bei Greifswald, Magdeburg. In der Thiiringer 
Muschelkalkregion verbreitet.

B liith eze it: Juni, Juli.

A b b ild u n gen . T a fe l 8184.
AB Tlieile der Pflanze, natiirl. Grosse.
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3185. Tragopogon pratensis L.

Wiesenboclcsbart.

In Wuchs und Grosse der vorigen ahnlich. Stengel- 
blatter schmal lanzettlich, spitz, rinnig, ani Grunde breiter 
und umfassend; Bliithenstiele gleich, unter dem Kopfchen 
ein wenig verdickt; Hullkelch 8blatterig, die Blattcłien ober- 
halb des Grundes quer eingedruckt; BIttthen hochstens so 
lang wie der Hullkelch; Randfriichte so lang wie der faden- 
formige Schnabel, knotig-rauh. Ende des Schnabels wollig.

B esclireibung: Die bittere spindelformige Wurzel ist 
einfach, fleischig, ausserlich braun, innerlich weiss und stark 
milchend. Sie treibt einen '/a—  ̂ Meter hohen, aufrecliten, 
runden, vollig liaarlosen, meistentbeils einfachen, zuweilen 
(besonders wenn die Pflanze im Frlihling ihres zweiten Jahres 
durch das Weiden des Yiebes bescliadigt wurde) verastelten 
Stengel, der eine etwas duftig grune Farbę bat und stark 
milcht. Stellenweise ist er aucli purpurroth angelaufen. 
Die abwecbselnden ungestielten Bliitter umfassen den Stengel, 
sind ani Grunde breiter ais der Stengel, laufen aber nach 
und nach spitz zu, baben in der Mitte eine tiefe Rinne, ihre 
Farbung ist duftig griin und beide Flacben sind baarlos. 
Die langen, einblutliigen Blumenstiele baben Anfangs gar 
keine, oder nur eine geringe Yerdiekung, schwellen erst spiiter 
bei der Fruchtreife etwas an. Die 8 Bltittcben des Antho- 
diums baben gleiche Lange, spitzen sicb zu, sind baarlos 
und ain Grunde verbunden. Die Bliithen sind citronengelb, 
die Randbluthchen mit den Blattcłien des Anthodiums fast



von gleicher Lange, an der Spitze deutlich 5zahnig nnd an 
der Ruckseite griinlich gelb. Man flndet die Bhunen nur 
Morgens, beim Yerdunsten des Thaues, bis gegen 11 Uhr 
geoffnet und bei triiben, regnigen Tagen erschliessen sie sich 
gar nicht. Das Achenium ist etwas gekriimmt, liat 5 hocke- 
rige Kippen, 5 hockerige Thalchen und einen glatten, mit 
dem Achenium gleich langen Schnabel. Naeh der Bliithe 
schlagt sich der Kelch zuriick, der Same streut sich aus und 
der Fruchtboden wird sichtbar.

Die Yarietat T ra g op og on  to rt ilis  besitzt Bliitter, 
dereń Bander wellig gebogen und dereń Spitzen mehrfach 
gewunden sind.

Vorkom m en: Auf Wiesen, Triften, an Rainen und 
rasigen Abhangen. Durch den grossten Theil des Gebiets 
verbreitet, aber nicht grade gemein. Irmischia 1885, S. 23. 
Flora 1883, S. 201.

B liithezeit: Mai bis Juli.
A nw endung: Die Wurzel (Rad. T ra g o p o g o n is  oder 

R adix  B arbae h irci) schmeckt schleimig-bitterłich, wirkt 
mild eroffnend und auflosend, wird aber selten noch ange- 
wendet. Man braucht sie und die jungen Stengeltriebe vor 
der Bliithe zu Sałat ais Hausmittel und rechnet die Pflanze 
zu den guten Futterkrautem.

Form en: /?. tortilis Koch: Blatter wellig, am Ende 
zusammengedreht. T. pratensis a. tortilis Meyer, Chlor. H.

y. minus Blumen halb so lang wie der Hullkelch.
A b b ild u n g en . T a fe l 3185.

AB Theile der Pflanze, nat. Grosse; 1 Blflthchen, vergr5ssert; 
2 Staubgefasse, desgl.



3186, Tragopogon orierttalis L.

Goldbocksbart.

Syn. T. pratensis y. orientalis Garcke.
Der vorigen sehr almlieh. Blilthenstiele gleich, unter 

dem Kopfchen ein wenig verdickt; Hullkelch 8blatterig; 
Blattchen oberhalb des Grundes quer eingedriickt; Bluthen 
meistens liinger ais der HUllkelch, goldgelb; Randfruchte 
fast doppelt so lang wie der fadenformige Schnabel, sclmppig- 
weichstachelig.

B eschreibung: Die Wurzellleischig, lang-spindelformig, 
tief herabsteigend, einfach, mit vielen Wnrzelzasern besetzt, 
seltner mit einem oder dem andern Ast, ein oder mehrkopfig, 
aussen schwarzlich, innen weisslich, weiss-milchend, am obern 
Ende mehr oder weniger mit braunen Fasern besetzt, den 
Ueberbleibseln vorjahriger Blatter. Der Stengel von 25 bis 
50 Gm. hoch, anfangs einfach, spiiter noch einige kurze seit- 
liche Aeste am obern Theil entwiekelnd, beblattert, kahl, 
oder mit tlockiger sich verlierender Wolle. Die Blatter 
linealisch, sich allmahlig lang zuspitzend, unten scheidenartig 
erweitert, die untern (sogen. Wurzelblatter) mit ofiner Scheide, 
in bald starkerer, bald geringerer Zahl yorhanden, von 
15 bis ttber 30 Cm. lang nnd bis 1 Cm. breit, etwas rinnig, 
ausser der auf der untern Flachę stumpflich hervortretenden 
Mittelrippe, auf jeder Halfte von 3— 4 feinen Nerven durch- 
zogen, die oberen oder stengelstandigen allmahlig an Lange



abnelmiend, mit schief abgestutzter, locker den Stengel um- 
schliessender, am Rande diinnhautiger, mifc ihren Randem 
tiber einander greifender Seheide. Alle Bliitter entweder 
gerade, oder oben hakenforrnig gekrtimmt, óder in einander 
gedreht, am Rande eben oder wellig, aber immer durch sehr 
feine Knorpelzahnchen etwas scharf, kahl oder etwas liockig 
wollig. Die Bliithenkopfchen einzeln, der Stengel nur dicht 
unter ihnen schmal verdickt, die Hullblattchen aus eiformig 
lanzettlicbem Grunde lang und spitz-zugespitzt, bis 3 Cm. 
lang, mit ihren Randem etwas ttber einander greifend, innen 
und am Rande von krausen Harchen meist etwas weichhaarig. 
Die Blumen schon goldgelb, samintlich geziingelt, die aussern 
so lang oder etwas liinger ais die Hullblattchen, die Ziingeł- 
chen langlich, in der Mitte etwas breiter, 6nervig, am Ende 
wie abgestutzt und in 5 kleine spitze am Ende etwas ver- 
dickte Zahne ausgehend, von denen die aussern beiden etwas 
liinger sind. Die Staubbeutelrohre hervorragend mit purpur- 
braunen Streilen. Die Fracht schwach-eckig-cylindrisch, ge- 
kriimmt, nach oben sich in einen Schnabel verschmalernd, 
der dem Fruchtkorper an Lange gleich kommt oder ihn ilber- 
trifft; die aussern Frilelitę sind mit Hockerclien besetzt, 
welche nach oben zu kleine hervorragende Ziihne werden, 
die innern Friichte aber fast glatt; die Fruchtkrone ist ans 
vielen einreihig gestellten federigeń, an der Spitze aber 
nackten und scharfen Strahlen zusammengesetzt.

A nm erkung: Ob diese Art der wirkliche Linneische 
Tr. orientalis sei, wissen wir nicht mit Gewissheit zu sagen, 
indessen scheint die hier mitgetheilte Pflanze von dem Tr. 
pratensis yerschieden und mit dem Tr. orientalis der ost-



lichen Lander, wie Schlesiens, identisch zu sein. Das Kopf- 
chen offnet sieli friih und bleibt bis Mittag geoffnet, und 
erscheinfc offen auf seiner Blufchenflache ziemlieh flach.

Y orkom m en: Auf trocknen oder wenig feuchten, son- 
nigen Wiesen, auf Grasplatzen und an grasigen Abhangen. 
Durch das Gebiet selir ungleich zerstreut. Ygl. D. B. M. 
1884, S. 107. 125. Irmischia 1885, S. 23. In Preussen nach 
Fr. J. Weiss selten, so z. B. bei Tilsifc, Gumbinnen, Brauns- 
berg, Graudenz u. a. O.

Bluthezeifc: Mai bis Juli.
A nw endung: Die Wurzel dieser und aller Arten kann 

man gekocht wie Schwarzwurzel geniessen. Alle Arten ver- 
dienen einen Platz im Blumengarten. Der Name T ra g op ó - 
gon  von tąayoę, Bock, und jewyuv, Bart, kommt schon bei 
den Alten fur iihnliche Gewśichse vor.

Abbi ldu ngen.  Tafe l  3186.
AB Theile dor Pflanze, natiirl. Grbsse.



3187. Tragopogon floccosus W . K.

Wollbocksbart.

Syn. T. heterospermus Sclrweigg.
Die ganze Pflanze ist in der Jugend mit Wollflocken 

besetzt, welcłie spater abfallen. Die Bliithenstiele sind bloss 
unter der Hiille ein wenig verdickt, der Hiillkelch ist acht- 
bliitterig, kriimmt sich in der Bliitlie zuriick und ist kiirzer 
ais die gelben Bliithen, die randstandigen Achenen sind an 
der Basis fast glatt, am Pappus feinschuppig und in ein en 
sehr kurzeń Schnabel verschmalert.

B eschreibung: Die in Deutscliland seltene Pflanze 
hat einen senkrecht in die Erde dringenden, gelblichen und 
cylindrischen Wurzelstock, an dessen Spitze die Rippen ver- 
welkter Blatter schopfartig hangen bleiben. Der aufrechte, 
in der Jugend sehr mit Wollflocken dicht besetzte Stengel 
wird 45— 60 Cm. lioch, veriistelt sieli und hat linienformige 
Blatter, welche gerinnelt sind und vorn pfriemenformig zu- 
laufen. Sie sind, ebenso wie der Stengel, in ihrer Jugend 
mit Wollflocken besetzt und laufen, an Lange abnehmend, 
bis zu den Bltithenkopfen hinauf. Der Hiillkelch besteht 
aus 8, bis zur Bliitlie ebenfalls wollflockigen, langlichen, 
vorn lang zugespitzten Blattchen, welche von den citronen- 
gelben Bliithen um die Halfte an Liinge iibertroffen werden. 
Sobald sich die Bliithen entfalten, kriimmen sich diese liii U- 
kelchblattchen zuriick, wodurch sich diese Species sehr leicht



von Trag. pratensis unterscheidet. Die Aehenen sind*ge- 
furcht und vorn mit einetn sehr kurzeń Sclmabel yersehen.

Y orkom m en: An grasigen Stellen am Meeresstrand. 
Auf Ostwine bei Swinemunde in Pommern (scbeint neuer- 
dings verscbwunden), in Preussen bei Memel, kuriscbe Neh- 
rung, Krauz, Tilsifc (nacb Pr. J. Weiss), Insterburg (nach 
Weiss und Kuhn). Vgl. D. B. M. 1884, B. 179; an der 
Adria bei Triest.

B lu th ezeit: -Juni, Juli.

Ab b i ld un ge n .  Tafe l  3187.
AB Theile der Pflanze, naturl. Grosse.



3188. Scorzonera austriaca Wilia.

Oesterreichische Schwarzwurzel.
m -

Syn. L. angustifolia Reichenb. S. humilis Jacq. 8. hu- 
milis (L austriaca DO. S. angustifolia DC. FI. Fr. 8. lati- 
folia Yis.

Rhizom kurz, dauernd. Der Schopf des Wurzelstocks 
besteht aus haarformigen Ueberresten; die Wurzelblatter sind 
bald linienlanzettformig, bald linienfórmig; die Stengelblatter, 
zwei bis drei, sind sehr kurz und schuppenartig. Der Stengel 
ist meist einkopfig, die gelben Bliithenkopfe sind ansehnlich 
gross, die Bliittchen des Hiillkelchs langlich und vorn zuge- 
spitzfc, die ausseren eifórmig.

B esch re ibu n g: Man unterscheidet hier, hinsichtlich 
der Blattformen, zwei Varietiiten: die eine mit elliptisch 
lanzettfórmigen oder lanzettformigen, die andere mit linien- 
formigen Blattern, welche letzte oft kaum die Breite von 
2 Mm. besitzen. An dem starken Wurzelstocke findet man 
die haarformigen Reste der ńruheren Blatter, welche diese 
Species leicht von den breiten Resten der Scorz. hum ilis 
unterscheiden. Der Stengel ist gemeinlich einblilthig, wird
7— 15 Cm. hoch und hoher, ist kahl und trśigt an der Spitze 
den iiber 3 Cm. langen Bliithenkopf, dessen Breite in der 
Bliithe fast 5 Cm. betragt. Die ausseren Schuppen des Hiill
kelchs sind viel breiter und kurzer ais die innern, letzte zu-
gespitzt, doch an der Spitze abgernndet. Die grossen gelben 

Flora xxx. 29



Bliitken sind an der Riickseite etwas rotklich, die 1 Cm. 
langen Ackenen weisslick. Wie bei allen Skorzoneren finden 
sieli, namentlick an der Basis der Bliitter, Wollflocken, 
tibrigens ist die ganze Pflanze kani.

Vorkom m en: An Hiigeln und an steinigen, rauhen 
Gebirgsabkangen. Makren, Unterbsterreich, Steiermark, bster- 
reicłiisches KUstengebiet, Stidtirol, Siidscliweiz, Waadt und 
Wallis. Vgl. Oestr. B. Z. 1863, S. 388. U. B. M. 1885, 
S. 15.

B lu tliezeit: April, Mai.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  3188.
Pflanze in naturl. Grosse.



3189. Scorzonera humilis L.

Niedrige Schwarzwurzel.

Syn. Sc. plantaginea Schleicher. Sc. angustifolia Gaud.
In Bezug auf Wuchs und Dauer der vorigen ahnlich. 

Grundblatter langlich, lanzettlich oder lineal-lanzettlich, die 
2— 3 stengelstandigen linealisch; Stengel wollig, 1— 3kopfig; 
Hiiłlkelch halb so lang wie die Bliithen, die ausseren Bliitt- 
chen ans breiterem Grunde lanzettformig, zugespitzt, an der 
Spitze selbst stumpf; Fruchte gerieft, glatt; Rhizom scbuppig.

B esch reibu n g: Die Pflanze wird 15— 30 Cm. hoch, 
hat einen schwarzrindigen, bei Se. p lantaginea  langen, 
diinnen Wurzelstock, der bei Sc. hum ilis dieker, kiirzer und 
schopfig ist. Die Wurzelblatter sind 15 Cm. lang, verlaufen 
sich allmahlig in den wollflockigen Stiel, spitzen sich lang 
zu, sind beiderseits etwas duftig griin und kalii, in der 
Jugend aber ebenso wie ihre Stiele mit Wollflockchen be- 
kleidet. Der Stengel wird gewohnlich 25 Cm. hoch und ist 
einkopfig, doch kommen auch hohere 2kopfige und sogar 
3kopfige vor, indessen gelangen die Seitenkopfe oftmals nicht 
zur Ausbildung. Der ganze Stengel ist mit Wollflockchen 
besetzt und rund, reinigt sich erst im Alter und hat nur 
2 Mm. breite, doch 5— 8 Cm. lange, sitzende Blatter, die 
sichaber imrner iiber der Mitte des Stengels befinden. Be- 
sonders am Grunde des Hiillkelchs sind die Wollflocken dick 
und dicht und alle Hiillblatter haben weisslichen Rand und 
rothbraune Spitzen. Der Bluthenkopf ist sehr gross, haufig 
haben die Bliithchen ausserlich eine rothliche Farbę, endigen



mit o Spitzen, werden mit 4 Neryen durchzogen und riechen 
sehr angenehm.

Y orkom m en: Auf feuchten Wiesen, in Thuringen 
seltner, z. B. Jena, Weimar, Erfurt, dem Gerathale herab 
bis zur Unstrut, im Unstrutgebiete bei Wielie, Rossleben, 
Querfurt und in der Flora von Naumburg, aucli bei Ilmenau 
und Sulli, innner jedoch bloss an einzelnen Platzen. In 
Norddeutschland haufiger, in Suddeutschland aucli in allen 
Landem, docb nur stellenweise. Sie fehlt in Westphalen; 
in der Rheinprovinz nur bei Kreuznach. Nach Fr. J. Weiss 
ziemlich yerbreitet in Preussen, so z. B. bei Konigsberg, 
Caymen, Darkehmen, Heilsberg, Fiscłihausen, Wormditt, Gutt- 
stadt, Allenstein, Kulin, Danzig u. s. w. Ygl. Ber. d. Westpr. 
bot. Yereins 1878, S. 18. D. B.M. 1885, S. 15; 1884, S. 93. 
Irmischia 1885, S. 23. Fotonie a. a. O., S. 170. Artzt a. a. ()., 
S. 140. Im Alpengebiet beschrankt sie sich auf die Moor- 
griinde und Wiesen der Vorebenen und der Hauptthaler, 
nacli Prantl bis 880 Meter. Vgl. A. Sauter, Flora von Salz
burg, S. 61.

B lu thezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei S corzonera  hispanica L.
Form en; «. Sc. plantaginea Schleich., die gemeinste 

Form, dereń langer, spindelformiger Wurzelstock ohne Schopf 
ist und schmalere oder breitere Bliitter besitzt.

(■i. Sc. humilis L. nicht in Norddeutschland yorkommend, 
mit schopfiger Wurzel und schmaleren oder breiteren Blattern.

Grossere Exemplare mit schmaleren Blattern bilden die 
Sc. macrorrhiza Schleicher.

Abbi ldu ngen.  Tale l  3189.
Pflanze in naturl. Grosse.



3190. Scorzonera parviflora racą.

Kleinkopfige Schwarzwurzel.

Syn. Sc. graminifólia Tausch.
Das im zweiten Jahre nacli der Frachtreife meist wieder 

absterbende Rhizom ist nur mit wenigen Schuppen besetzt, 
es treibt einen armblatterigen, diinnen, 1- bis Bkopfigen, 
kalilen Stengel; Grundbliitter lanzettlich oder lineal-lanzett- 
lich, spitz; Stengelblatter kleiner, fast linealisch; Httllkelch 
so lang wie die Bliithen, die iiusseren Blattchen eiformig, 
die inneren lanzettlich; Friichte gestreift, glatt.

B esch re ibu n g : Der schwarze Wurzelstock ist mehr- 
kopfig, an alten Stocken findet man die schuppigen Blatt- 
reste fruherer Jahre. Der Stengel ist gewohnlich schaft- 
forinig, doch an der Yarietiit mit breiteren Blattern findet 
man auch niclit selten ein Stengelblatt, was die Form der 
Wurzelblatter bis auf die Basis desselben hat, welche ab- 
gerundet und halb umfassend ist. Die Wurzelblatter da- 
gegen verlaufen in den scheidigen Blattstiel. Ausser diesem 
unteren, nur zuweilen yorkommenden Blatte besitzt der 
Stengel nur noch schmale, lineale Deckblatter, welche den 
Ausgang der Bluthenstiele stiitzen. Bei einkopfigen Exem- 
plaren, welche namentlich in der Yarietiit g ra m in ifó lia  mit 
linien-lanzettlichen Wurzelblattern vorkommen, findet man 
uber der Mitte des Stengels ebenfalls ein solches Blatt, was 
die Yerkiimmerung eines Astausganges zeigt. Uebrigens ist



der Stengel haarłos und seine einkopfigen Aeste sind auf- 
recht geriehtet und lang'. Dicht unter dem Bliithenkopfe 
findet man in der Kegel noch ein Deekblatt, was eiforinig, 
zugespitzt ist und den Stiel ebenso wie die tiefer stehenden 
umfasst. Die ausseren Tdullblatter sind kurz, eiformig und 
spitz. Dadurch und durcli die wenig breiten Blumenkopfe, 
welche nur die halbe Grosse aller iibrigen Scorzonerenarten 
bab, indem die Blumen ebenso lang oder wenig langer ais 
die inneren Hiillblatter sind, ist diese Species ausgezeichnet. 
Die Fracht ist zwar gestreift, aber vollig haarlos, hierin der 
S corzon era  hum ilis ahnlich.

Y orkom  men: Auf feuchten Wiesen. Nur im siidost- 
lichen Tbeil des Gebietes: Unterosterreich, Mahren, Bohmen 
und von Wien bis nach Ungarn.

B 1 ii t h ezeit: Mai bis Juli.
A nw endung: Wie bei S corzon era  hispanica.

A b b i l d u n g e  n. T a f e 1 3190.
Pflanze in natiirl. GriSase.



3191, Scorzonera hispamica L.

Schwarz wurzel.

Syn. 8. denticulata Lam. S. edulis Moencłi. 8. rumici- 
folia Schl. 8. sativa Gat.

Die iiber fingerdicke Pfahlwurzel treibt in der Regel 
im zweiten Jahr den aufrechten, meterhohen, beblatterten, 
1- bis mehrkopfigen, etwas wolligen Stengel; Błatter liing- 
lich oder lanzettlich, zugespitzt, die untersten am Wurzel- 
kopf schuppig; Htillkelch halb so lang wie die Bluthe, kalii, 
die ausseren Blattchen dreieckig-eiformig, die inneren ei-lan- 
zettformig, sammtlich spitz; Randfriichte fein weichstachelig.

B esch re ibu n g : Die daumendicke Wurzel ist spindelig 
verlangert, einfach, fleiscłiig, aussen schwarzlich, innen aber 
weiss. Der Stengel ist mehr oder weniger verastelt, wird 
il,i> un<l 1 Meter lioch, ist dick, gerillt, kalii oder mit 
W oMockchen besetzt. Die Aeste sind immer aufwarts ge- 
ricbtet, doch kommen in der Wildniss aucli uiwerastelte 
Exemplare vor, die nicht mit S corzon era  lium ilis ver- 
wechselt werden durien. Die Wurzelblatter verschmałern 
sich in den Blattstiel, die ubrigen umfassen den Stengel. 
Nach oben zu werden sie immer schmaler, spitzen sich lang 
zu, haben am Grandę derselben durchscheinende Nerven. 
Die Blumenkbpfe haben lange, nackte, rohrige, nicht selten 
mit Flockehen besetzte Stiele. Besonders ist die Basis des



Anthodiums haufig mit Wollflocken besetzt, die aber im 
Alter abfallen. Die ausseren kurzeń und breiten Anthodien- 
blatter oder Sehuppen sind viel kiirzer ais die oberen, alle 
aber weissrandig und spitz. Die Bliithen sind wohlriechend.

Yorkom m en: In lichten Laubwaldungen, auf Wald- 
wiesen, an rasigen, mebr oder weniger bewacbsenen Abhangen, 
vorzugsweise auf Kalkboden. Durch einen Theil des Gebiets 
zerstreut. In Thiiringen besonders in den Laubwaldungen 
des Muschelkalks (vgl. Lutze s Progr., S. 21); am Ilhein bei 
Bingen, bei Allendorf' in Iiessen; in Hannover, Holstein, 
Bohmen (Teplitz, Leitmeritz, Itaudnitz, Prag u. a. O.), 
Mahren, Unterosterreich, Munchen, und in Franken bei 
Windsheim; selten in der Schweiz. Ygl. Irmischia 1885, 
S. 23. Oester. Bot. Z. 1883, S. 14. In Laubwaldungen, 
Waldwiesen, Waldrandern und besonders haufig im Kalk
boden, daher in der Kalkregion Thuringens eine ziemlich 
gemeine Waldblume, die in vielen Gegenden in allen drei 
Yarietaten zu finden ist, ebenso aucli hin und wieder, beson
ders um Jena, kultivirt wird und perennirt. In der Wildnis 
ist sie nur zweijahrig, doch die Culturpfłanze perennirt und 
daher halt Reichenbach letzte fur eine besondere Species.

B lfith eze it: Juni bis August.
A nw endung: Ais beliebtes, spargeliilmliches Gemiise 

iiberall angebaut. Bei der Cultur zweijahrig. Die Wurzel 
Badix S corzon erae , war sonst in der Apotheke beriihmter; 
ihr Gebrauch bescbrankt sich jetzt fast nur ais diśitetisches 
Mittel, doch ist sie gelind eroffnend, losend, einhullend und 
nahrend, wird kultivirt ein wohlschmeckendes, beliebtes und 
seln' gesundes Gemiise.



Form en: a. latifolia Koch: Blatter eilanzettlich oder 
langlich-lanzettlich: 8. hispanica a. sinuata Wallr. S. denti- 
culata Lam. 8. edalis Moencli.

[i. glastifolia Koch: Blatter verlangert lanzettlich. 8. his- 
panica /?. glastifolia Wallr. 8. glastifolia Wilłd. 8. grarnini- 
folia Rotli.

y. asphodeloides Wallr. Blatter linealisch. S. montana 
Mutel.

Karne: ist italienisch, von scorza  die Ilinde und nera 
schwarz, was wir im Deutschen mit Schwarzwurz geben.

Abbildungen.  T a fe l  3191. 
fheile der Pflanze, natiirl. Grosse.
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Grannen r Schwarzwurzel.

Syn. S. grandiflora Lap. S. Hoppecma Sieber. S. al- 
pina Hoppe.

Das kurze, dauernde oder jahrige Rhizom ist am Kopf 
meist mifc einigen eirunden Scbuppen besetzt; es treibt eine 
Anzahl von schmal linealischen oder lineallanzettlichen, 
ziemlich spitzen, am Grand etwas erweitert scbeidigen Grund- 
blattern und einen vollig einfachen, vbllig nackten, steif auf- 
reckten, einkopfigen Stengel von 1/2 Meter Hohe; aussere 
Bliittchen des Hullkelchs aus breitem, eiformigem Grund in 
eine nach aussen gebogene Spitze zusammengezogen, an der 
verlangerten Spitze pfriemlich, oft so lang wie die inneren 
oder kiirzer ais diese; Fruchte querfaltig-knotig.

Yorkom m en: Auf Triften der hochsten Alpen. Bei 
Bassowitza in Krain; auf der Alpe Karthal, Frosnitz und der 
Pasterze bei Heiligenblut in Karnthen; auf der Seiseralp 
und im Brachsenthal in Sudtirol, Schleern, Pusterthal in 
Prax Heli, Zilalpe bei Meran, Yalsugana.

B llith ezeit: Juli. I

Ab b i ld ungen .  Ta fe l  3192.
Pfianze in natiirl. Grosse.



3193. Scorzonera purpurea L.
Purpur - Schwarzwurzel.

Syn. 8. rosea W. K. (nach der vierten Auflage unserer 
Flora). S. purpurea- a. legiłima Bischoff.

Rhizom dauernd, kurz, am Ende mit einem Scliopf auf- 
gefaserter Blattreste besetzt. Bie Wurzel ist fadenfórmig 
und schopfig. Die Bliitter sind lineal-pfriemlich bis lineal- 
lanzettlich, der Stengel ist beblattert, 1- bis mehrkopfig, die 
ąusseren Blattchen des Hiillkelchs sind ei-lanzettformig und 
die Bltithen rosenroth.

B esclire ibu n g : Die Wurzel ist diinn, yerdiinnt sieli 
allmahlig nach der Spitze kin und der J/3 — */2 Meter hohe 
Stengel ist in der Regel veriistelt. An seinem Grunde be- 
findet sich immer ein Schopf und die Wurzelblatter, welche 
in Breite variiren, werden lialb oder fast ganz so lang ais 
der Stengel. Sie sind flach, messen 2— 4 Mm. und ein wenig 
mehr oder weniger in Breite. Der Stengel besitzt gewohn- 
lich 2— 5 Aeste und jeder Ast endigt mit einem Bltithen- 
kopfe. Die Stengelblatter umfassen am Grunde den Stengel, 
sind rinnenformig und glatt. Die Bluthenkopfe messen 3 
bis 4 Cm., ihr Anthodium ist walzenformig, die Hullblatter 
sind kalii, die ąusseren oder unteren eifórmig, die inneren 
oder oberen doppelt so lang und linien-lanzettformig. Die 
tiusseren haben ofters einen braunlichen Riicken und sind 
kurz zugespitzt, die inneren einen weisslichen Saum und sind 
stumpf. Die Htillen sind iibrigens bald ohne Wollflocken, 
bald mit Wollflocken bekleidet, doch findet sich bei den 
flockenlosen Hiillen einige Wolle an der Spitze des Stieles. 
Die Kronenbliitter haben anfangs eine rosenrothe Fai'be; erst



mit dem Yerbliihen geht die Farbung ins Blaue iiber. Die 
Friichtcben sind nur kurz geschnabelt.

Vorkom m en: Auf grasreichen Kalkbergen und Kalk- 
httgeln, in Thuringen seltener, z. B. auf der lludelsburg, am 
Knabenberge bei Schulpforta, am Scbachtberge bei Rosleben, 
auch bei Allstadt, Freiburg, Greussen, Numburg und bei 
Haarhausen unweit der Gleichen. Man findet sie ferner in 
Oesterreich, Bohmen, Mahren, Scblesien bis nach Pommern 
und Posen nordlich hinab; dann im Unterharze und am 
Oberrheine. In Preussen bei Thorn, Graudenz, Mewe, Weis- 
senberg bei Stuhm, Osterode, nach Fr. J. Weiss auch bei 
Kulm u. a. 0 .; bei Bromberg und Posen; in Schlesien zwisehen 
Herrendorf und Frobel bei Glogau, bei Wohlau, Namslau, 
vor Mahlen bei Breslau, urn Kottwitz bei Ohlau, friiher auf 
dem Kupferberg bei Danckwitz; in Bohmen bei Karlstein 
unweit Prag; Mainz, Bingen, Florsheimer Steinbruch bei 
Frankfurt am Main; Berlin, Nauen, Eberswalde, Perleberg, 
Potsdam, Frankfurt a. O., Neudamm, Driesen, Stettin, in 
Baiern auf dem Lechfeld, auf der Grarchinger Haide, in der 
Pfalz bei Griinstadt, Durklieim, Zell. D. B. M. 1884, S. 124. 
Irmi.schia 1885, S. 23.

B liith ezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Ein prachtiges Ziergewachs fur den Blu- 

mengarten.
F or men: S. rosea W. K. mit oberwarts fein geziihnelt 

rauhen Iiiefen der Frucht steht unserer Art so nahe, dass 
sie wohl nur ais Form derselben aufzufassen ist. Sie findet 
sich in den Wocheiner Alpen.

Ab b i ld ungen.  T a fe l  3193.
Pflanze in natiirl. Grosse.



3194. Podospermism ia.cq«jimanu£n Koch.

Dauernder Stielsame.

Syn. Scorzonera ładniała Jacq. P. octangulare DC.

Rhizom danernd, vielkopfig, mit bliihenden Stengeln und 
niehtbluhenden Wurzelkdpfen yersehen; Stengel aufrecht, 
astig, oberwarts gefurcht, Blatter fiederspaltig, mit linealischen, 
zugespitzten Abschnitten, der endstiindige lanzettlich, ver- 
langert; Randblutken doppelt so lang wie der Hiillkelch. 
Im Uebrigen der folgenden ahnlich, aber in allen Theilen 
kraftiger.

Y orkom m en: An unkultiyirten, trocknen Orten, Rainen, 
Wegen. Unterosterreich, Miihren, Bohmen.

B ltithezeit: Jani bis August.

A bb i l d u n g en .  Tafe l  3194.
AB Theile der Pilanze in natiirl. Grosse.



3195, Podospermum laciniatum DC.

Stielsame.

Syn. Scorzonera laciniata L. S. octcmgularis Willd.
Eine jiihrige Pfłanze, namlich im zweiten Sommer bluhend 

und nach der Fruchtreife absterbend. Wurzel riibenfSrmig, 
einfach, obne sterile Kopfe; Stengel aufrecht, astig, die Aeste 
an der lebenden Pflanze stielrund; Blatter fiederspalfcig, mit 
linealisclien, zngespitzten Abschnitten, der endstandige ver- 
langert, lanzettlich; Randbliithen so lang Avie der Hullkelch 
oder wenig langer.

B esch re ibu n g : Ans der spindelformigen Wurzel steigt 
der unten einfache, oben iistige Stengel senkrecht einpor; 
wird der Stengel aber dnreh Zertreten oder durch Abschnei- 
den des Grases beschadigt, so treibt die Wurzel eine zahl- 
reiche Menge kleinerer Stengel, die in einem Kranz am 
Boden liegt und sich erst bei der 11 iii 1 te ihrer Lange empor- 
richten. Stengel und Aeste sind gestreift, glatt, in der Ju- 
gend mit einem weissen Filz tiberzogen, der im Alter stellen- 
weise noch sichtbar ist. Uie Wurzelblatter stehen in einem 
Kreise; ihre Fiederspalten sind wecbselstiindig und die End- 
zipfel sind etwas breiter ais die Seitenzipfel; auch die Stengel- 
blatter sind mit langern oder kurzem Fiederzipfeln verselien, 
von welchen die endstiindigen am breitesten sind. An einigen 
Exemplaren, namentlich an den durch Treten oder Beschnei- 
den im Triebe gehemmten, sielit man nahe der Blumenkopfe 
nicht selten auch einfache linienformige Blatter. Alle Blatt-



zipfel sind ganzrandig und alle Blatter haben in der Jugend 
einen feinen Filziiberzug, der sieli mit dem Alter verliert. 
Dennoch belia.lt die Pflanze stellenweise ihr filzartiges An- 
sehen, weil sie die Eigenthimilichkeit hat, dass sie zuerst, 
an der Spitze des Stengels oder der Zweige einen Bliithen- 
kopf ausbildet, nnd dann allmahłig nach unten zu aus einern 
jeden Blattwinkel nene treibt. Wenn nun die obersten Kopfe 
lange verwelkt, in Samen gegangen, ja sogar abgestorben 
sind, entwickeln sieli am untern Stengel immer noch neue 
Stengel, Knospen und Bliithen, welche mit einem weissen 
Filziiberzuge aus den Blattwinkeln kommen. Die Blumen- 
stiele sind nur einblumig, stehen an der Spitze der Aeste 
und ihre blassgelbe Blume ist doppelt so klein ais der ge- 
nieinschaftliche achteckige Kelch. Die Kelchschuppen sind 
lanzettformig, gekielt und die untersten gleich nnter der 
Spitze mit einer kleinen, zahnartigen Stachelspitze versehen. 
Nach der Fruchtreife schlagen sieli alle Kelchblatter zuriiek 
und zeigen den kahlen Fruchtboden, auf welchem die Stiel- 
chen der Samen, in einer Yertiefung stehend, sitzen bleiben.

Y orkom  men: Auf Aeckern, Feldern, an Bergabhangen 
und Banderii, besonders auf kalkreichem Boden. Im siid- 
lichen und mittlen Gebiet zerstreut, in Norddeutschland ganz- 
lieh fehlend. D. B. M. 1884, S. 117. Nach Herm E. Frueth 
bei Metz.

B liith ezeit: Mai bis Juli.
A nw endung: Wie bei der Schwarzwurzel.
Name: Der Name ist aus rcovg, der Fuss, und ffjcźęua 

der Same, wegen des eigenthumlichen Stielchens der Samen 
gebildet.



Form en: /?. muricatum Koch: Stengel und Blatter 
durch kleine zerstreute Hockerchen rauli. So liaufiger ais 
mit ganz glattem Stengel. P. muricatum DC. Scorzonera 
nmricata Balb.

y. caleitrapifoliuin Garclce. Seitliebe Stengel lang, 
liegend und anfstrebend, der mittle kurz, aufrecht. P. calci- 
tra/pifoliwn DC. P. resedifolium DC. Scorzonera calcitra- 
pifolia Vahl. S. resedifolia Retz. So im Oberelsass in der 
Gegend von Kolmar, um Rosheim und Scbarrenbergheim; 
bei Rudesheim und angeblich im Sauerthal von Olk nach 
Rahlingen bei Trier.

Abbi ldungen.  Tafel 3195.
Pflanze in natiirl. Grosse.



3196, Hypochoeris glabra L.

Grlattes Ferkelkraut.

Syn. II. culscendens Brot. II. dimorpha Brot. II. stul- 
lata Gat. Seriola aethnensis Lap.

Ein Sommergewachs mit. spindelformiger Pfahlwurzel. 
Ans der Mitte der Blattrosette erheben sieli einige iistige, 
kable, blattlose Stengel; BUitter schrotsageformig, nach dem 
sitzenden Grunde lang verschmalert; Bluthen so lang wie 
der Hiillkelch; mittle Friichte lang geschniibelt, Randfriichte 
schnabellos, oder alle geschniibelt.

B esch re ibu n g : Ans der diinnen Pfahlwurzel ent- 
springen mehre Stengel, welohe je naeb dem Standorte gar 
sehr in Hohe und Starkę variiren. In magerer Sanderde 
werden sie nur handhoch und gleichen an Starkę den Halmen 
einer feinen Agrostis; auf besseren Sandfeldern heben sie 
sieb 1/3— 1l2 Meter hoch empor, sind aber nicht starker ais 
ein schwaeher Grashalm; auf salzigem Boden oder nahe am 
Meere werden die Stengel ebenfalls —  ‘/2 Meter hoch, sind 
aber fast so stark ais ein Kornhalm. Gewohnlicb stehen sie 
aufrecht, in dichtem Bestande an kahlen Ackerrandern bilden 
sie aber zuweilen eine Art Rasen, werden zu żart und biegen 
sich zur Erde. Sie sind haarlos, gerieft, tbeilen sich gegen 
die Mitte in 2— 5 Bliithenstiele, tragen in den Gabeln zu
weilen ein oder das andere Blattchen. Die Wurzelblatter 
sind nach dem Standort eben so verschieden ais die Stengel. 
An den geilen Meeresexemplaren messen sie 10— 25 Cm.
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Lange, bis 3 Cm. Breite, sind schrotsageformig oder gar 
fiederspaltig berandet, nicht selten rothlich. An den Exem- 
plaren der Sandfelder Thiiringens sind sie nur 5— 10 Cm. 
lang, aber 1 Cm. breit, bijchtig gezahnt oder nur aus~ 
geschweift, hellgrun in Farbę, zungenformig oder yerkehrt- 
lanzettformig in Form. Alle Bliitter sind aber haarlos, oder 
nur feingewimpert, aufwarts gerichtet, gegen die stumpfe 
Spitze am breitesten, nehmen von da nach der Basis zu ab 
und verlaufen sich allmahlig in den Blattstiel. Die bis 
25 Cm. langen Bliithenstiele sind mit grlinen, linien-lanzett- 
formigen, einzelstebenden Scłiiippchen bedeckt, werden nach 
der Spitze zu dicker. Die Anthodiensehuppen sind langlich, 
griin, an der Spitze rothbraun, die inneren sind weit llinger 
ais die ausseren. Die gelben Bluthen sind nicht langer ais 
die innersten Anthodiensehuppen, offnen sich 7— 8 IJhr 
Morgens und schliessen sieli schon 2— 3 IJhr Naehmittags 
wieder zu. Ihre Spitze hat 5 Ziihne, ihre Aussenseite ist 
nicht bleifarbig. Die Achenien sind braun, mit erhabenen, 
reihenweise liegenden Punkten besetzt und borstig.

Yorkom m en: A uf Kulturland, an Wegrandern, an 
grasigen Abhiingen, aut Sandboden. Dnreh den grossten 
Theil des Gebietes yerbreitet. In Preussen nach Fr. J. Weiss 
nicht an vielen Orten und zerstreut: Konigsberg, Heilsberg, 
Allenstein, Osterode, Neustadt u. s. w. Vgl. Artzt, a. a. O., 
S. 140.

B liithezeit: Juli, August.
Anw endung: Ais Unkraut ist diese Pflanze nicht sehr 

lastig, weil sie selten wuehernd auftritt und nocli ein leid- 
liches Futter fur die Kiihe und Scliafe abgiebt.



F or men: a. genuina Godron. Randfriichte abgestutzt 
kegelformig, die des Mittelfeldes mehr oder weniger ge- 
schnabelt.

(i. Loiseleuriana Godron. Alle Fruchte langgeschnabelt, 
die des Mittelfeldes steril. H. Balbisii Lois.

y. erostris Cass. Alle Fruchte schnabellos. H. arach- 
noidea Poir.

Abbi ldungen.  Tafel  319G. 
l̂ flanzo in natiirl. Grosse.



3197. Hypochoaris radicata L.
Dauerndes Ferkelkraut.

Syn. Achyrophorus radicatus Scop. Porcellites radicata
Cass.

Das kurze, dauernde Eliizom treibt eine Grundrosette 
und einige astige, kahle, blattlose Stengel; Blatter schrot- 
sageformig, stumpf, rauhliaarig; Bliithen langer ais der Httll- 
kelch; Friichte sammtlich lang geschnabelt.

B esch reibu n g: Aus dem spindelformigen, senkrecht 
im Boden hinabsteigenden, gelben, innerlich weissen und 
hochstens federspulendicken Wurzelstocke steigen gewohnlich 
mehre 15— 60 Cm. kolie Stengel, welche in der llegel blatt- 
los, ausnahmsweise mit einem und dem andern Blattchen 
bekleidet, nur unten an der Basis mit einzelnen weissen 
Haaren yersehen, Ubrigens glatt und beduftet gegen die 
Mitte in mehre (2— 6) Bliithenstiele zertheilt sind und von 
der Basis an aufreclit stehen. Die Wurzelblatter liegen aut 
der Erde, kaben eine lichtgrune Farbę, niessen 10— 22 Cm. 
Liinge und 2— 4 Cm. Breite, verlaufen an der Basis in einen 
geflugelten Blattstiel, erreicben ihre grosste Breite nahe der 
stumpfen Spitze, von wo sie sich bis zur Basis allmablig 
verschmalern, sind am Ilande scbrotsageformig und besitzen 
auf beiden Flachen weisse, aus kleinen Drtisen entspringende 
Borstenhaare. Beide Flachen sind auch in Fśirbung unmerk- 
lich verschieden. Die Bliithenstiele niessen in der ltegel 
12— 22 Cm., sind mit kleinen entfemt und wechselsweise 
stehenden, griinen, lanzettfbrmigen Schuppenblattchen besetzt,



welche sieli an der verdickten Spitze des Bliithenstieles an 
Zahl sehr vermehren. Die dachziegelformig liegenden, lan- 
zettlichen oder liinglichen Anthodienschuppen sind grlin, 
haben einen weisslićhen Rand. Die ausseren sind dunkel- 
griiner, weniger weissrandig, haben aber einen sageborstigen 
Kieł, die inneren sind blasser in Farbę, haben einen breiten 
weissen Rand, eine rosenrothe Spitze und ihr Kieł isfc haar- 
łos oder sehr kurz borstig. Die zungenformigen Bluthchen 
sind an der Spitze Szahnig, zeichnen sich durch die blei- 
graue Farbung der ausseren Flachę aus, offhen sich um 
7 Uhr Morgens und schliessen sich schon um 2— 3 Ulir 
Nachmittags. Die Spreublatter sind zungenformig und spitz, 
die Achenie ist gefurcht, mit Borsten besetzt, und ihr langer 
Schnabel ist fast oder ganz borstenlos.

V orkom m en: Auf Wiesen, an sterilen Orten, Wege- 
riindem, auf trocknen Grasplśitzen, Abhangen, Rainen, auf 
Sandboden. Durch den grossten Theil des Gebietes ver- 
breitet. In Preussen nach Fr. J. Weiss z. B. bei Konigs- 
berg, Gaymen, Tapiau, Darlcehmen, Fischhausen, Wormditt, 
Heilsberg, Thorn, Culm u. s. w. Ygl. Ber. d. bot. zoolog. 
Ver. Westpr. 1878, S. 18.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Ais Futterpflanze ist das wurzelnde Fer- 

kelkraut wohlschmeckend und nahrhaft, gehort zu den guten 
Wiesenkrautern; auch die Bienen sammeln Honig aus den 
Blumen.

Abbildungen. Tafe l  3197.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthchen, vergrossert; 2 Narben,

desgl.



3198, Hypochoeris macuiata L.

W aldferkelkraut.

Syn. Achyrojphorus maculatus Scop.
Das kurze, dauernde Rhizom treibt eine Grundrosette 

breiter, langlicher, stumpfer, sitzender, weiehhaariger Bliitter 
und einen 1— 3kopfigen, steifhaarigen, meist einbliitterigen 
Stengel. Bluthenstiele fast gleichdick; Blattchen des Hull- 
kelclis am Rande ganz, die mittlen am Ende filzig berandet; 
Strahlen des Pappus alle federig.

B esch re ib u n g : Der schwarzbraune Wurzelstock ist 
meistens einfach, steigt senkrecbt hinab in den Boden und 
treibt zur Seite nur wenige Wurzelfasern hervor. Der Stengel 
wird 15— 100 Cm. hoch, steht aufrecht, ist stielrund, furchig, 
ganz einfach oder spaltet sich oben in 2— 4 Bliithenaste, 
welche so ziemlich die Hohe des Hauptstengels erreichen. 
Alle Aeste sind wie der Stengel mit Haaren bedeckt, welche 
sich in Zahl nach unten zu vermehren, ganz unten an der 
Basis des Stengels fast ruckwarts stehen. Der Stengel liat 
nahe der Basis ein einziges Blatt, die iibrigen Bliitter sind 
Wnrzelbliitter. Sie sind nach der Basis zu verschmalert, 
messen bis 10 und 12 Cm. Lange und das Drittel der Lange 
in die Breite, sind ober- und unterseits mit kurzeń Haaren 
bedeckt, vorn stumpf, am Rande sehr ungleich gezahnt. 
Oft geht die Ausbucht des Randes buchtenartig in das Pa- 
renchym ein und nicht selten finden sich neben der Bucht



nur kleine Zahne. Die Blatter haben einen rothen dicken 
Mittelnerven und das Stengelblatt sitzt. Selten sind zwei 
Stengelblatter vorhanden. Ueber dem Stengelblatte bemerkt 
mail am Stengel nur noch kleine blattartige Schuppchen, 
die besonders am yerdickten Blumenstiel in der Niihe des 
Anthodiums erscheinen. Die Scbuppen des Antliodiums sind 
lanzettformig, spitz, rauhhaarig, am Rande braunlich, in der 
Mitte grun; die Bliithcben sind gelb und haben an der Spitze 
5 tiefe Ziiline, der ganze Bliithenkopf isfc 3— 4 Cm. breit. 
Die Spreublatter sind linien-lanzettformig, lang zugespitzt, 
fein gewimpert und ragen iiber die Haarkrone binaus; die 
Achenie ist langgeschniibelt. Zu bemerken ist noch, dass 
sich die Blumen nacb 7 Uhr Morgens ofinen und gegen 
4 Uhr Nachmittags schliessen.

Y orkom m en: In lichten Waldungen, namentlich im 
Unterbolz, auf Waldtriften, auf Haiden, Waldschlagen, Wald- 
blossen, Waldwiesen, an steinigen, buschigen Abhangen. 
Durch einen grossen Tbeil des Gebiets zerstreut, besonders 
im mittlen und siidlichen Tbeil desselben. In Preussen nach 
Fr. J. Weiss nicht selir selten, so z. B. bei Konigsberg, 
Tapiau, Wehlau, Fischhausen, Wormditt, Guttstadt, Heils- 
berg, Insterburg, Tilsit, Danzig, Thorn u. a. 0. Audi im 
Alpengebiet verbreitet und nach Prantl bis 810 Meter em- 
porsteigend. Sie liebt Kalkboden. Ygl. Irmiscbia 1885, 
S. 23.

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Fruher brauchte man Herb a et F lores 

Costi nostratis und jetzt noch benutzt man die Bliithen 
zur Yerfalschung der A r ni ca bliithen. Die A rn ica  liat



jedoch nur dreizahnige Bliithen, giebt also schon durch die 
Zakl der Bliithenzahne ein gntes Kennzeichen. Die Blatter 
kann man ais Kohl benutzen, sind auch ein gntes Yiehfutter 
und die Bliithen geben den Bienen Nahrung.

Na nie: v-jtó heisst unter und %oiQoę ein junges Schwein. 
Wahrscheinlich wurde dieser Name den Gewachsen gegeben, 
weil Wurzel und Kraut _ den Schweinen ein angenehmes 
Futter sind.

F or  men: Sie weicht ab mit braungefłeckten sowie mit 
ungelleckten Blattern.

Abbildungen. Tafel3198.
Pflanze in natiirl. Grosse.



3199. Hypochoeris helvetica J a c q . 

S c h w e iz e r  F e r k e lk ra u t .

Syn. II uniflora Vill. Achyrophorus helveticus Horn. 
A. uniflorus Bluff.

Der Stengel ist nur mit ein und dem andern Blatte 
bekleidet, steifhaarig, nach oben allmahlig yerdickt. Die 
Wurzelblatter sind ]iinglicli - lanzettformig, ausgeschweift-ge- 
zahnt und durch steife Harchen etwas raub. Oben an der 
Spitze des Stengels befindet sieh nur ein einziger grosser 
Bliitbenkopf, dessen aussere und mittle Hullkelchblattchen 
ani Rande zerrissen, gefranzt und auf der Flachę stark be- 
haart sind. Die Kronen baben goldgelbe Farbę und die 
Achenen sind sammtlich langgestielt.

B escbre ibu n g : Aus dem brannen, holzigen, mehr- 
kopfigen Wurzelstocke entspringt eine Rosette von Wurzel- 
blattern und der aufsteigende, 7— 30 Cm. holie Stengel. Die 
Wurzelbliitter sind 4— 10 Cm. lang, 1— 3 Cm. breit, spitz, 
freudig-griin, von einem starken Mittelneryen durchzogen, 
an der Basis ungestielt, am Rande mit ausgesckweiften, 
spitzen Ziihnen versehen, die bin und wieder nochmals ein 
Zahnchen baben. Auf beiden Blattflachen und am Rande 
befinden sich kleine, dicht neben einander stebende Haare. 
Der Stengel hat nabe der Basis 1— 2, den Wurzelblattern 
gleichende, doch kleinere Bliitter und nicbt selten findet man
aucb nocb in der Mitte, oder Ober der Mitte, ein kleines 
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Blattchen. Der Stengel ist riefig und zottig, wird allmahlig 
nach oben starker und verbreitert sieh endlicli in den Hiill- 
kelch. Dieser misst 2 Cm. Lange und 3 Cm. Breite, Lat 
lineale, schwarzgriine, am Rand'e hellgrune, sehr zottige 
Blattcken. Der ganze Bluthenkopf kat tiber 3 Cm. Hohe 
und 5 Cm. Breite, seine Blumen besitzen eine tiefgelbe Farbę, 

,,-'diaben an der Spitze 5 kleine Zahnchen, ikrę Aehenen sind 
lang geschnabelt, der weisse Pappus iiat gefiederte Haare.

Vorkom m en: Auf Urgebirgsgestein in den Alpen von 
Steiermark, Karnthen und Tirol, auf dem Bohmer Walde, 
auf den Sudeten und auf dem Feldberge im Schwarzwalde. 
Verbreitet in den bairischen Alpen von 1690— 2080 Meter. 
Im Salzburgi,schen auf Triften der Alpen Lungaus (1300 bis 
1900 Meter), ais: Malwitzer Tauern, Tamsweg, Sudseite des 
Speierecks, Preber, Nassfeldertauern.

B ltithezeit: Juli, August.

Ab b i Id u n g o n. T af el 3199.
A Pllanze in natiirl. Grosse; 1 Kelchblattchen, vergrossert.



3200. WiHemeiia apargioides Cass.

Ló wenzahn - Habichtskraut.

Syn. Willemetia hieracioides Moim. Hieracium stipi- 
tatmn Jacq. Wibelia apargioides Rochl. Crepis apargioides 
Willd. Peltidium apargioides Zollik. Zollikoferia apargioides 
Nees. Borkhausia apargioides Host. Z. Peltidium Gaud. 
Chondrilla stipitata G. II. Schultz.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt einige Vorblatter 
und einen aufrecliten, spannenhohen, nur mit wenigen kleinen 
Blattern besetzten, nnten kahlen, oben schwarzdrusigen und 
etwas verastelten Stengel. Die Wurzelblatter sind gezahnelt 
und kalii, die Stengelbliitter klein, die Hullkelchblatter am 
Rucken schwarzzottig, die Blumen gelb und doppelt so lang 
ais der Hullkeleh.

B esch re ibu n g : Die Pflanze bat das Ansehen einer 
A parg ia  oder eines H ieracium  murorum, erreicht 30 bis 
50 Cm. Hoke und ist durch den kronenartigen Ausgang ihrer 
Frucht sebr charakteristisch. Der Wurzelstock geht schief 
in den Boaen, ist yerbaltnissmassig sehr dick, unten ab- 
gebissen, von vielen Wurzelfasern umgeben und ausserlich 
Schwarz. Die Wurzelblatter messen 2 — 5 Cm. Lange, sind 
Yerkehrt-eiformig, verlaufen in einen Blattstiel, haben gras- 
grtine Farbę, sind haarlos, vorn spitz oder zugespitzt und 
am Rande buchtig geziilmelt. Es giebt auch Exemplare mit 
lanzettlichen Blattern und solche, wo man beide Arten findet. 
Nur die Rippen an der Unterflache haben einzelne kurze,



schwarze Haare. Der Stengel ist unten ganz kahl und 
bleichgriin, oben aber schwarz behaart; er tbeilt sich in 
2 — 3 kurze Aeste, welche an ihrem Ausgange ein 2 Cm. 
langes, dicht mit schwarzen Haaren besetztes Blatt haben, 
was lanzettlich, ganzrandig und sitzend ist. Oft sind diese 
Błatter auch nur schuppenartig. Die Hiille ist durch die 
schwarzen Zottelhaare der Hullblatter schwarzgriin; der ganze 
Blumenkopf misst 3 Cm. Lange und liat 4 Cm. Breite. Die 
Farbę der Blumen ist citronengelb und der Sclmabel der 
Frucht ist 2 i/,i mai so lang ais die Frucht.

Name: Soyer-Willemet zu Ehren so benannt.
Yorkom m en: Auf Wiesen und in Waldungen. In den 

Alpen und Yoralpen und stellenweis bis auf die Vorebenen 
herabsteigend. Im Salzburgischen nach A. Sauter auf nassen, 
sumpfigen Wiesen der Gebirgsthaler bis auf die Alpen 
(1600 Meter), yorziiglich in den Kalkalpen, so z. B. um 
Salzburg an der Glan, bei Sollheim, Plainberg, Ursprung, 
ain Untersberg, bei Lofer, Zell am See- In den bairischen 
Alpen nach Prantl bis 2000 Meter und bis Deggendorf und 
Passau auf die Vorebene herabsteigend, auch im bairischen 
und Oberpfalzer Wald; in Oberschwaben auf Wiesen der 
Bleiche, an der Aach und auf der Adelegg. D. B. M. 1885, 
Seite 91.

B liith ezeit: Juli, August.

Abbildungen. Tafe l  3200.
Pflanze in naturl. Grosse.



3201. Taraxacum officinale Wiggers. 

Lowenzahn.

Syn. Leontodon Taraxacum L. T. deus Leonis Desf. 
T. Leontodon Durr. T. pratense Heg. T. oulgare Schrk. 
Hedijpnois Taruxacum Scop. Leontodon officinalis With. 
L. vulgare Lam.

Die dauernde, bis iiber fingerdicke Pfahlwurzel treibt 
einen bis zahlreiche Kopfe mit einer reichen Rosette liing- 
licher oder lineallanzettlicher, fiederspaltig-schrotsagefcirmiger 
oder ungetheilter, gezahnter oder ganzrandiger Grundblatter 
und einen bis zahlreiche einkopfige, vollig nackte, hohle 
Bliithenschafte. Friichte linealisch-verkehrt eiformig, gerieft, 
am Ende schuppig-weichstachelig, die Riefen der ausseren 
Friichte voni Grund an knotig runzelig, die der inneren glatt; 
der farblose Theil des Schnabels liinger ais die Frucht mit 
dem gefarbten Theil desselben.

B eschreibung: Anfanglich ist in der Jugend die aus- 
dauernde Wurzel einfach verlangert umgekehrt kegelfórmig, 
allein im spateren Alter veriistelt sie sieli und wird viel- 
kopfig. Die zahlreichen schrotsageformigen Wurzelblatter 
sind mehr oder minder tiefgespalten, laufen in einen breiten 
rothlichen Blattstiel herab, und werden kanni auf der Unter- 
llache der Mittelrippe mit einigen Haaren besetzt, da sie fast 
uberall haarlos zu sein pflegen. Die dreieckigen mehr oder 
minder spitzigen Abschnitte sind zwar grosstentheils gezahnt, 
bisweilen aber auch ganzrandig. Die einfachen glatten oder



auch spinnenwebhaarigen 'Blumenschafte werden innen hohl 
nnd tragen eine einzige mittelgrosse zusammengesetzte Blume, 
von der sich die Bliimchen des Umkreises auf der Unterseite 
griinlich, oder auch bleigrau oder rothlich farben. Die aus- 
seren Kelchschuppen sind kleiner und schlagen sich schon 
wahrend der BUitlie zuriick. Fruchtboden spaterhin fast 
kugelig, indem sammtliche Schuppen des gemeinschaftlichen 
Kelchs sich zuruckbeugen. Sam en leicht abfallend, Iiinglich 
gerippt und brann mit einer auf liaarformigen Stielchen ge- 
tragenen strahlformig ausgebreiteten Samenkrone, dereń ein- 
zelne Strahlen einfacli sind, und nur yergrossert gezahnelt 
erscheinen.

Yorkom m en: Auf llasenplatzen, Feldern, Triften, 
Wiesen, an rasigen Abhangen, auf Aeckern, von der Tief- 
ebene bis in die hocbsten Gebirge emporsteigend, auch in 
Waldungen, Durch das ganze Gebiet und iiber einen grossen 
Theil der Erde verbreitet. In den Gebirgen des nordlichen 
Himalaya noch zwischen 5000 und 9000 Fuss Meereserhebung 
(Meyens Pflanzengeographie 1836, S. 107). Vgl. D. B, G. 
1884, S. 192. D. B. M. 1884, S. 93. 128. Lutze/s Pro- 
gramm, S. 21.

B lilth eze it: April, Mai und bis zum Spatherbst.
A nw endung: In den Apotheken bereitet man aus den 

noch vor der Bluthenentwickelung gesammelten Wurzeln 
nebst Wurzelblattern ein Extract, obschon, wie Geiger be- 
obacbtete, die im Sommer gesammelte Wurzel noch weit 
starkere Bitterkeit zeigt, und daher dann erst zu benutzen 
wiire. Ihre Wirksamkeit griindet sich auf den in ihrer Rinde 
enthaltenen weissen bittern Milchsaft, welcher gelind, doch



nicht ohne Kraft, auf die Schleimabsonderung des Darm- 
kanals wirkt. Man benutzfc den ausgepressten Saft besonders 
bei Krankheiten des TJnterleibes, namentlicli solchen, weiciie 
durch Leberverhartnngen, Stockungen im Pfortadersystem 
u. s. w. bedingt werden. Ausser dem Saft gebraucht maii 
wohl auch die Blatter ais Sałat zu almlichen Zwecken. Je- 
docb ist nur von langerem Gebrauche und passender Piat 
wirklich Erspriessliches zu. erwarten.

Ii a d i x T a r a x a c i cum H erba, Pharmac. German. II. A ufl. 
S. 225. In Garten auf Rasenplatzen kann die Pflanze sehr 
lastig werden. Man entfernt sie durch Ausstecben bei Be- 
ginn der Bliithezeit.

Name: Lowenzalin ist eine treue Uebersetzung des 
griech. L eon tod on  (leon , Lowe, und odus [ion . odon ] 
gen. odon tos , Zahn), wegen der zahnformig zerspaltenen 
Blatter. Die Ableitung des Wortes Taraxacum  ist aber 
unsicher.

Form en: Schaff oft wollig, besonders am Ende, Fruclite 
gewohnlich heli olivengrun, aber auch dunkelgrun, grasgriin 
und roth. Grosse und Gestalt der Blumenkrone, und selbst 
die Farbung der Blattstiele und Schafte weisen manclierlei 
Yeranderungen auf; namentlicli zeichnen sieli die auf Bergen 
und steinigen Orten wachsenden Exemplare durch die Schmal- 
heit der Blattabsclmitte und Kleinheit der ganzen Pflanze aus.

Ferner untersclieidet man folgende Formen:
a. genuinum Koch: Blattchen des Hiillkelchs sammtlich 

linealisch, die ausseren abwiirts gebogen. T. Dem Leonis 
Desf. und DC. Leontodon Taraxacum der meisten Autorem 
Blumen meist goldgelb.



/?. glaucescens Koch: Blattchen des Hullkelchs sammt- 
lich linealisch oder die ausseren lanzettlich, diese steif ab- 
stehend; das Kraut oft etwas meergriin. Innere Blattchen 
des Hullkelchs vor der Spitze mit einer Schwiele oder kurzem 
Horn. T. officinale (i. corniculatum Koch et Ziz. L. glau
cescens M. B. L. corniculatus Kit. Blumen oft hellgelb oder 
schwefelgelb.

y. alpinum Koch: aussere Blattchen des Hullkelchs ei
formig, abstehend, die inneren vor der Spitze nicht bekront.
L. alpinus Hoppe. Sturm’s Flora 41, 8. L. caucasicus Stev.,
M. B. L. nigricans Kit.

ó. taraxacoides Koch: die ausseren Blattchen des Hull
kelchs eiformig, zugespitzt, angedriickt, die inneren an der 
Spitze behornelt. L. tararacoides Hoppe. Sturms Flora 41, 9. 
L. laemgatus Willd. (nicht DC.)

e. Iwidum Koch: die ausseren Blattchen des Hullkelchs 
eiformig, zugespitzt, angedriickt, die inneren an der Spitze 
nicht behornelt. T. palustre DC. Leontodon salinum Boli. 
L. linidus W. K. Sturms Flora 41, 11. Vgl. unsere Ab- 
bildung, Tafel 3201 11.

B esch re ibu n g : Hinsichtlich der Ausrandung derBlatter 
kommt diese Pflanze in vier Foimien vor: 1) Blatter schrot- 
sageformig; 2) Blatter klein gezahnelt; 3) Blatter ganzrandig; 
4) Blatter buchtig gezahnt, was wiederum zur Aufstellung 
mehrerer Yarietaten Yeraidassung gegeben hat. Indessen 
wird sie von neueren Autoren selbst nur fur eine Varietat 
unseres gemeinen L eon tod on  Taraxacum  (oder Taraxa- 
cum o ff ic in a le  Wigg.) gehalten. Zu leugnen ist auch nicht, 
dass T. o ff ic in a le  hinsichtlich der Yerscbiedenheit des



Bodens manche Abweichungen in Blattern und Schuppen 
des Hiillkelchs bietet und viele Uebergange zeigt. Dem- 
nngeachtet bleibt diese Form, wenn sie wirklich eine Yarietat 
sein sollte, docłi eine interessante und in vielen Gegenden 
Deutschlands vorkommende. Der Wurzelstock, bis zur Starkę 
eines Fingers sieli verdickend, geht walzig in den Boden, 
treibt duftig grUne, glatte, haarlose Blatter, welelie gewohn- 
lieh nur fmgerlang, immer weich und nie so breit wie die 
von L. Taraxacum  sind. Die Bliithenschafte haben eben- 
falls keine Haare, werden nur fingerlang und biegen sieli 
vor der Bliithe um. Ausgezeichnet und ganz verscliieden in 
Form und Lagę von L, Taraxacum  sind aber die iiusseren 
Blatter des Hiillkelchs: breit-eiformig, zugespitzt und an den 
Hullkelcli angedriiekt. Die Bliithenkopfe sind niemals so 
gross ais die von L. T araxacum , die Bluthen nicht gold- 
gelb, sondern citronengelb, die iiusseren auf der iiusseren 
Fliiehe bleifarbig oder braun, alle an der Spitze 5zahnig.

t. leptocephalum Koch: dem vorigen sehr ahnlich, die 
Kopfchen schmaler, iiussere Bliittchen lanzettlich, an der 
Spitze zottig-bartig. Leontodon leptocephalus Reichenbach. 
Moenitzer See in Mahren.

A b b ild u n g en .
T a fe l 3201 I. T arasacu m  o ff ic in a le  Wigg. A Pfłanze in 

natiirl. Grosse; 1 Staubgefass, desgl.; 2 Narben, desgl.; 4 Same, desgl.
T a fe l 3201II. Taraxacum  o ff ic in a le  e . liv id u m  Koeli. 

Pflanze in naturl. Grosse.

Flora XX X.



3202, Taraxacum seroiinum P o ir .

Herbst - Lo wenzahn.

Syn. Leontodon serotinus W. K.
Die ersten Blatter sind ungetheilt, die spateren gezahnt 

und schrotsagefórmig. Die Achenen sind langlich-lineał, 
beiderseits verschmalert, gerillt, an der Spitze feinknotig, die 
Riefen der iiusseren Achenen sind runzelig, die der inneren 
glatt.

B esch re ibn n g: Der schwarze, cylindrische Wurzel- 
stock geht senkrecht in den Boden und treibt zu Anfange 
des Frtthlings ganze, spater schrotsagelormige, blaulich-griine 
Blatter, dereń Siigelappen ganz oder mit weissrandigen 
Zahnchen begabt sind. Ihre Grosse ist geringer ais die des 
gemeinen Lowenzahns, gemeinlich nicht iiber 6— 8 Cm. Sie 
sind in der Jugend haufig flockig, auch giebt es haarige 
Exemplare, welche auf' der Blattunterflache filzig sind. Die 
Bliithensehafte, anfangs nur 5 Cm., spater 7— 9 Cm. hoch, 
sind theils kahl, theils flockig, doch die letzten werden im 
Alter ebenfalls kahl. Der Bllithenkopf ist doppelt kleiner 
ais bei dem gemeinen Lowenzahn, der aussere Hiillkelch, 
doppelt kleiner ais der innere, hat aufrecht abstehende, 
schmale Schuppen, die des inneren Hiillkelchs liegen an und 
sind vorn abgerundet, alle Schuppen sind kahl und auch bei 
flockigen Exemplaren frei von Flocken, indem letzte beim 
Beginn des Hiillkelchs plotzlich absetzen. Die citronengelben



Bliithen haben auf der Rucksei te bleigraue Langsstreifen, die 
Achenen an der Spitze kleine Knotchen, wodurch sieli diese 
Speeies leicht von der gemeinen Art unterscheidet.

Yorkom m en: Auf trockenen Stellen der Wegrander 
und Hligel in Maliren und Niederosterreicli. Polauer Berge 
und um Czeitsch in Mahren.

B liith ezeit: Juli bis September.

A b b i l d u n g e n .  Tafel  3202.
Ptlanze in naturl. Grosse.
NB. Die Abbildung ist irrthumlieherweise mit 3201 bezeichnet.



3203. Chondrilla juncea L.
Knorpelsalat.

Ein besenartig verzweigtes, bis meterhohes Sommer- 
gewachs. Grundblatter schroisageforinig, die oberen Stengel- 
blatter linealłanzettlick. und linealisch; Aeste ruthentormig; 
seitenstandige Kopfchen einzeln, gezweiet oder gedreiet; Frucht 
mit fiinf lanzettłichen Ziihnen endigend.

B esch re ibu n g : Die walzenformige Wurzel dringt senk- 
recht in den Boden ein und verastelt sieli sehr. Der Stengel 
wird 5— 8 Cm. hoch, ist anfangs an der Basis weissfilzig 
und fast striegelhaarig, doch zuletzt wird er ganz kahl. Er 
ist beduftet, stielrund, gerioft, steht steif in die Hohe und 
ist sehr verastelt, die Wurzelblatter sind 8— 10 Cm. lang, 
gestielt, bald nur buchtig und gezahnelt, bald mehr sehrot- 
sagefórmig, aber schon in der Blutlie der Pflanze verwelkt. 
Die Stengelblatter sind bedeutend kleiner, duftig grfin, sehr 
schmal und sitzend. Die Bliithenkopfchen sitzen auf kleinern, 
weissfilzigen Stielen und auch das Anthodium derselben ist 
ani Grundę weissfilzig. Sie bilden, wenn mehre bei einander 
sitzen, centrifugale Bliithenstande. Die schuppenartigen 
Bliitter ani Grunde des Anthodiums sind oval, die 8 inneren 
Anthodienblatter sind gleichlang, dunkelgrun und zngespitzt, 
bald sehr fein behaart, bald kahl. Die Bliithen sind gemein- 
lich goldgelb und haben nach aussen schwefelgelbe Streifen; 
an der Spitze sind sie 5 ziihnig. Der Blumenboden ist nackt, 
ausgehohlt-punktirt; die Friiehtehen sind 5 kantig, ungeflUgelt, 
oben feinstachelig und ebenso lang oder kurzer ais ihr diinner



Schnabel. Die Haarkrone ist rnehrreihig, haarig und sclmee- 
weiss.

Yorkom m en: An Felsen, trocknen Abhangen, Rainen 
und Randem, auch auf Mauern, auf sandigen oder kiesigen 
Feldern. Sehr zerstreut durch das Gebiet und in den meisten 
Gegenden selten. Irmischia 1885, S. 23. D. l i  M. 1884, 
S. 117; 1885, S. 41. Steinvortłis Programm; Fotonie a. a. 
O., S. 170. Rei Metz nach Herrn E. Fruetli. In Preussen 
nach Fr. J. Weiss bei Thorn, Kulm, Graudenz, Danzig, Fia
tów, Konitz, Deutsch Crone. Die Var. a can th op h y lla  bei 
Thorn und Stuben. Im Elsass bei Sclilettstadt.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Die Pflanze enthalt einen bittern, etwas 

scharfen Milohsaft, welcher verhartet gesammelt wurde und 
friiher gebrauchlich war.

Nanie: Wegen der schnell gerinnenden Milch bekam 
diese Pflanze sehon von Dioscorides den Namen yorógllhj, 
von %óvdooę, das zusammengeronnene Haufchen.

Form en: (i. spinulosa Koch: Stengel im nnteren Tlieil 
und Rand der Blatter dornig-steifhaarig. C. acanthophylla 
Borkhausen.

y. latifolia Koch: Pflanze kraftiger; mittle und obere 
Stengelblatter langlich-lanzettlieh, C. latifolia M. B. C. ri- 
gens Ilchb. So besonders auf Kalkboden, auf der Rhein- 
flache zwischen Durkheim und Mannheim und bis Mainz, 
bei Yerden, in Mecklenburg.

A b b i l d u n g e n .  Tafel  3203.
AB Pflanze in natfirl. Grosse.



3204 . Chondrślla prenarithoides Vill.
Tiroler Knorpelsalat.

Syn. Prenanthes chondrilloides L. Lactuca prenan- 
thoides Scop.

Das kurze, dauernde, schnppige Rhizom treibt einige 
Grundblatter und einen lj2 Meter hohen, stark ebenstraussig 
yerzweigten, entfernt mit kleinen zungenformigen Blattern 
besetzten Stengel. Grundblatter lanzettlich, nach dem Grunde 
verschmalert, entfernt gezahnt; Kopfchen an den Aesten end- 
standig, gleich hoch; Fracht mit einem kurzeń, kleingekerbten 
Kronchen endigend.

B esch reibu n g: Der Wurzelstock ist Schwarz, abge- 
bissen und mit den Resten alter Bliitter begabt. Die Wurzel- 
blatter bilden eine dichte Rosette, sind etwas dick im Pa- 
renchym und kohlgrun. Sie werden bis 10 Cm. lang, haben 
aber nur 3-— 8 Mm. Breite. Gewohulich sind die ersten der- 
selben vollig ganzrandig und stumpf, die darauf folgenden 
ausgeschweift, gezahnt und spitz. Audi trifft man kleine 
Exemplare mit lauter ganzrandigen Blattern. Immer jedoch 
sind sie vollig kahl und in den Stiel verzogen, der ais Scheide 
an der Basis etwas breiter wird. Der Stengel wird 10 bis 
37 Cm. hoch, ist haarlos und glatt, steht aufrecht, zertheilt 
sich mehrmals gabelartig und zuletzt auch trichotomisch. 
Nur an den Asttheilungen finden sich kleine, lineale, sitzende 
Deckblatter von 12— 6 Mm. Lange und darunter, sonst hat 
der Stengel keine Bekleidung weiter. An den Bluthenstiel-



cli en finden sieli jedocłi gewohnlich noeh ein oder mehre 
sehr kleine Deckblattchen. Der Hullkeleli ist haarlos und 
dunkelgrim, die Hullkelcbblatter sind weisslich berandet. 
Die Bluthenkopfe messen 16— 18 Mm. Lange, liaben gold- 
gelbe Blumen und ihr Friichtchen ist ebenso lang ais der 
Schnabel. Dasselbe ist liier eigenthumlich gebaut. Die 
Rippen gehen in stumpfe Zahnchen ans und an der Spitze 
finden sich 3— 5 mit kerbigen Randem begabte Scbuppen. 
Daher stammt die Yerwandtschaft dieser Pflanze mit C lion- 
d rilla  ju n cea , welche sonst, durch ihren ruthenartigen Ast- 
bau, von ihr abweiebt.

Y orkom m en: An kiesigen Stellen und im leichten 
sandigen Boden der Alpen von Krain und Tirol, aber auch, 
wiewohl selten, in den niederen Gegenden des siullichen Do- 
naulandes stellenweise wachsend, namlieb bei MUnchen, bei 
Feldkircb und bei Bregenz. In Graubundten bei Chur am 
Giessbach Plessur und Landąuart, bei Kreuth, an der Isar 
bei Miincben, an der Save und am Isonzo in Krain, in Val- 
sugena am Bacbe Valcadiera in Tirol, an der Iller und am 
Lech. Nach Prantl in den bairischen Alpen bis 1100 Meter; 
Rubi, Fiissen, Garmiscli, Wimbachkies, auf der Yorebene bei 
Rosshaupten, Wolfratshausen, Augsburg.

B luthezeit: Juli, August.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  3204.
Pflanze in natflrl. Grosse.



Purpursalat.

Syn. Chondrilla purpurea Lam.
Das kurze, dauernde .tUiizom treibt einen aufrechten, 

rispig verastelten, etwas entfernt beblatterten, meterhohen 
Stengel. Blatter mit herzformigem Grrund umfassend, kalii, 
riickseits meergriin, die unteren eiformig oder langlich, in 
den geflugelten Blattstiel zusammengezogen, gezahnt, die 
oberen lanzettlich, zugespitzt, ganzrandig; Kopfchen rispig.

B eseh reibu n g : Der aufreehte, hin und ber gebogene 
Stengel ist kalii, wird '/2 — 11 i> Meter hoch und yerastelt 
sieli oben. Die untersten Blatter verschmalern sieli allmahlig 
in ein selir kurzes, breitflugeliges Stielchen, indesseu sind die 
berzlormigen Ausscbnitte der Blattflacłie noch so gross, dass 
sie dem Stengel mehr oder weniger anliegen. Die oberen 
Blatter sind vollig sitzend. Die unteren Blatter messen bis 
10 Cm. Liiiige und sind 3—4 Cm. breit, am Iłande ausge- 
schweift gezahnt, vorn sturnpf oder stumpflich; nacli oben 
zu werden sie immer undeutlicher gezahnt und imrner schmaler, 
bis sie zuletzt lanzettfonnig und ganzrandig ersclieinen. Die 
Bliithenrispen, dereń Yerzweigung aus den obersten Blatt- 
winlceln kommt, bestehen aus runden diinnen Aestchen und 
Zweigen; an der Spitze der letzten befinden sieli die einzeln 
stehenden Bluthenkopfe, welehe 12 — 16 Mm. lang und 4 bis 
6 Mm. dick sind, dennoch aber von dem diinnen Stielchen, 
an welchem sie stehen, in Lange iibertroffen werden. Die



Rispe ist sonach sehr lockęr und die Bliithenkbpte hangen 
herab. Sie bestehen zwar in der Kegel aus 5 Bllithen, doch 
findet man dereń auch nur 4 oder B. Bas Anthodium ist 
kahl, die Schuppen sind griin, aut' dem Rucken sehwarzlich, 
am Bandę weisslich, die Bllithen etwas radformig gedreht, 
die Staubbeutelrbhre ist orangelarbig, der Griffel ist purpur- 
roth. Selten kommen die Bluthchen blassroth oder sogar 
weiss vor, die Bliitter aber variiren bei einer Spielart der 
siidlichen Alpen mit lineal-lanzettlichen Flachen. Die ganze 
Pflanze liat etwas Zartes, ihre Bliitter sind dunn und weich, 
ihre Bluthenstiele fadenformig und obgleich sie im Schutze 
des Waldes vor den rauheren Morgenwinden des Herbstes 
gesichert ist, stirbt sie sogleich dahin, sobald die Temperatur 
sich im spateren September erniedriget.

Yorkom m en: In schattigen Gebirgswaldungen von Siid- 
und Mitteldeutschland. In Thuringen findet sie sich bei II- 
menau, Suhl, Schmiedefeld und im Frankenwalde. Haufig 
im Riesengebirge, so z. B. nach Schmiedekneeht in der klei- 
nen Schneegrube; sehr haufig in der siichsischen Schweiz, 
so z. B. im Friedrichsgrund, Uttewalder Grand u. s. w. Im 
sachsischen Vogtland (Artzt a. a. O., S. 140). Irmischia 
1884, S. 44. D. B. M. 1884, S. 128; 1885, S. 41, 181.

B liithezeit: Juli, August.
F orm en : (i. angustifolia Koch: Bliitter aus herzformi- 

gem Grund lanzettlich-linealisch, verlangert: P. tenuifolia L.
A bb i l d u n g en .  Tafe l  3205.

AB Theile der Pflanze.

Kora X X X . 3 4



3206. Lactuca virosa L.

Giftsalat.

Syn. Wiestia virosa C. H. Schultz.
Die Wurzel troilit im ersten Sommer nur Vorblatter, 

im zweiten Sommer den aufrecliten, bis meterhohen, locker 
beblatterten Stengel mit der pyramidalen, abstelienden Blu- 
tlienrispe, welcher nebst der Wurzel nacli der Fruchtreife 
abstirbt. Bliitter am Kieł stachelig, eirund-langlich, stumpf, 
pfeilformig, stachelspitzig gezalmelt, ungefclieilt oder buchtig, 
die oberen zugespitzt; Fruchte beiderseits fiinfriefig, ziemlich. 
breit berandet, am Bnde kalii; Sehnabel weiss, so lang wie 
die Fruclit.

B esclire ibu n g : Die Wurzel geht ziemlich senkrecht 
in den Boden, ist astig und mit vielen Faserwurzeln besetzt. 
Der Stengel stelit aulrecht, ist steif, stielrund, oft rothlich 
angelaufen, duftiggriin, unten mit einzelnen Borstenhaaren 
besetzt, dann yollkommen haarlos, anfangs markig, spater 
rohrig, unten ungetheilt, oben rispenartig veriistelt und er- 
reicbt eine Holie von 1—2 Meter. Die Wurzelblatter sind 
gross, verschmalern sieli in einen Blattstiel, sind verkelirt- 
eirnnd, yorn abgerundet oder wenigstens stumpf, steif, buchtig, 
aber ungleich gezalint und etwas wellig, oder sogar buchtig 
eingeschnitten und an den starken Mittelnerven auf der un- 
teren Seite mit einer dichten Reihe vou Stacheln besetzt.



Die Stengelblatter sitzen, nmfassen den Stengel mit pfeil- 
formiger Basis, sind am unteren Stengeltheiłe noch ziemłich 
gross, nehmen nacli oben an Grosse ab, haben verschiedene 
Grade der Randeinschnitte, werden nalie der Rispe gemein- 
lich ganzrandig und gleiehen im Uebrigen den Wurzelblat- 
tern. Die Rispe breitet sieli pyramidenformig ans, ihre 
Zweige sind traubig, an der Basis jedes Zweiges befindet sich. 
ein griines, scłiuppenartiges Deckblattchen. Das Antbodinm 
ist anfangs cylindriscli, wird spiiter mehr conisch nnd die 
inneren Schuppen verlangern sich zu linienformigen, grunen, 
weissrandigen Schuppen, welche die Hohe der Haarkrone 
erreichen. Alle Bluthchen sind blassgelb, an der Spitze 
funfzahnig, die Staubbeutelrohre ist tiefgelb, die Achenie 
schwarz nnd eirundlich. Der Unterschied dieser Species von 
der Lactuca  S ca r io la  besteht wesentlich in den horizontal 
gerichteten Blattern nnd in der unbehaarten Spitze der 
Achenie, welche auch nicht braun und viel breiter ais die 
der L actuca  S cario la  ist.

Y orkom m en: An felsigen, gebirgigen Orten, auflich- 
ten Waldplatzen, in Graben. Zerstreut durch das siidwest- 
liclie und einen Theil des siidlichen Gebiets. Rheinprovinz 
(Hammerstein, Linz, Siebengebirg, Mayenfeld, Brohlthal, 
Melsheimer Mittelrh. Flora, S. G7), Hameln, Hessen im Hiil- 
lenthal bei Albungen. Li Thliringen kommt sie wohl nur 
in Folgę der Cultur hie und da verschleppt vor. Vgl. Ir- 
mischia 1885, S. 23. D. B. M. 1885, S. 41. So bei Fran- 
kenhausen, an der Michelskuppe bei Eisenach; bei den Gleisse- 
dorfern kultivirt. Westschweiz, Pfalz, Frankfurt a. M.

B ltithezeit: Juni bis August.



A nw endung: Die Bestandtheile und der Gebrauch 
die.ser Pflanze stimmen mit Lactuca S ca r io la  ganz iiber- 
ein; nur muss bemerkt werden, dass diese Species die wirk- 

/  samste und fur die Heilkunde wichtigste ist. Einmal iin 
Garten gesaet, besamt sie sieli ganz von selbst fort und ge- 
deilit ohne besondere Pflege. Offizinell ist der eingetrocknete 
Milchsaft: Laetucarium , Giftlattichsaft. Pharmacopoea 
German., 2. Auft., S. 153.

A b b ildungen. Tafe l  3206.
AB Theile der Pflanze, nat. Grosse; 1 BlUthchen, vergr8ssert; 

2 Staubgefass, desgl.; 3 oberer Theii des Stempels mit Narben, desgi.; 
4 Same, mit Federkrone, desgl.; 5 derselbe im Liingssohnitt, desgi.



3207. Lactuca saligna L.
Weidenlattich.

Der Yorigen ahnlich. Blatter ruckseits am Stiel staclielig 
oder glatt, linealisch, zugespitzt, ganzrandig, die untersten 
schrotsagefórmig-fiederspaltig; Aeste ruthenformig, traubig- 
ahrig; Friichte beiderseits funtriefig; Schnabel weiss, doppelt 
so lang wie die Frucht.

B e sch re ib u n g : Der Stengel ist ziemlich steif, weiss- 
lich glanzend, liaarlos, treibt unten rathenformige Aeste und 
wird gemeinlicb 45 — 60 Cm. hocli. Die Wurzelblatter, 
welche das Jahr vorher sieli entwiekelten, sind lanzettfórmig, 
fiederspaltig und gemeinlich, wenn die Pfianze in der Bluthe 
steht, schon verwelkt oder im Yerwellcen begriffen. Der 
Stengel ist dagegen nur mit linienformigen, sehr zierlichen 
Blattern besetzt, welche 10— 13 Cm. Lange und nur 4 bis 
5 Mm. Breite erreichen, duftiggrun und von einem stroh- 
gelben, glanzenden, diclcen Mittelnerv durehzogen sind, einen 
vollig ganzen Rand haben, sich an der Basis pfeilformig 
zertheilen und von da an bis zu einem Drittel der Lange 
ein Wenig nur an Breite zunehmen, von dort aber sich all- 
mahlig bis zu einer feinen Spitze verschmalern. Der Mittel- 
nerv ist unterseits theils bestachelt, theils unbestaclieit; 
letzte Form kommt in Thuringen vor. Das Antliodium ist 
lang und kahl, vor der Bliitlie walzenformig, nacli derselben 
sich konisch zuspitzend. Die blassgelbe Krone hat an der 
Spitze 5 Zahne und ist an der Aussenseite etwas braunlich. 
Der ganze Bliithenstand ist iiber 30 Cm. lang, die Blutben- 
stiele kommen unten ans den Blattwinlceln, oben sind sie 
durch kleine Deckblatter gestiitzt, in welche sich die Blatter



allmahlig verlaufen. Mit cliesen Biuthenstielen sind die Blu- 
menkopfe gewohnlich nur einzeln durch kleine Stielchen ver- 
bunden, welche wiederum durch Deckblattchen gestiitzt sind, 
so dass der ganze Bliithenstand mehi’ eine zusammengesetzte 
Traube ais eine zusammengesetzte Rispe darstellt.

Vork ommen: In Ufergebuschen, an niedrigen Abhangen, 
.iil^Kainen, Bandem, auf Peldern, Aeckern, in Weinbergen. 
Durch einen Tlieil des Gebietes zerstreut. Besonders in der 
Gegend des Mittelrheins und seiner Nebenflusse; liie und da 
in Thuringen, so z. B. bei Winzerla unweit Jena an der 
Strasse nach Goschwitz, an der Strasse zwischen Greussen 
und Straussfurt, ani Balindamm bei Heringen, bei Gollingen, 
Dietendorf, Riethnordhausen, Neda, Krossen bei Eisenberg, 
Buttstadt, Suiza an der Salinę; in der Provinz Sachsen bei 
Halle, so z. B. im Saalufergebusch oberhalb Kroi]witz, ani 
salzigen See im Mannsfeldischen bei Rollsdorf, bei Diirren- 
berge; liie und da in Bohmen; in der Lausitz bei Kahnsdorf 
unweit Luckau, Leipzig, Nienburg, Hildesheim, Lothringen, 
haufiger im Oberelsass, Baden, Schwaben, Baiern, namentlich 
in Niederfranken, Miihren, Oesterreich. D. B. M. 1884, 
S. 117; 1885, S. 41. Irmischia 1885, S. 28. Lutze’s Pro- 
gramm, S. 21.

B liith eze it: Juli bis September.
A nw endung: Der Milchsaft hat ahnliche Eigenschaften 

wie bei L. v irosa  L.
Form  en: Bei Dietendorf in Thuringen wurde eine Form 

aufgefunden, die man fur einen Bastard mit L. Scariola L. 
halt.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  3207.
Pflanze in natiirl. Grbsse.



3208. Lacłuca Scariola L.

Wilder Sałat.

Syn. Lactuca silvestris Lam.
Wuchs und Dauer wie bei den beiden vorigen. Blatter 

am Kieł stachelig, eirund-langlich, spitz, pfeilformig, stach el- 
spitzig gezahnelt, fiederspaltig-schrotsageformig, seltner un- 
getheilt; Rispe pyramidenfórmig; Aeste traubig; Friichte 
beiderseits funfriefig, sclimal berandet, am Ende borstlich- 
flaumig; Schnabel weiss, so lang wie die Fracht.

B esch reibu n g: Der Wnrzelstock gelitgemeinlich scłńef 
in die Erde und ist mit vielen Wurzelfasern bedeckt. Der 
Stengel stelit aufrecht, ist stielrand, anfangs markig, spiiter 
rolirig, nur unten mit einzelnen Borstenliaaren besetzt, sonst 
glatt und steigt gemeinlich bis zu 1, 1 ,/) und 1V2 Meter 
Holie empor. Die Blatter kehren nicht wie gewohnlich die 
Fliichen, sondern die Bander nacb oben und unten und des- 
halb sind ihre beiden Seiten ziemlich gleichfarbig, hellgrun, 
haben ein hartes Parenchym, sind am Bandę staelielig-ge- 
wiinpert, haben ein en ziemlich starken Mittelnery, der auf 
der unteren Seite eine engstehende Reihe von Stacheln be- 
sitzt. Die ganzblatterige Yarietat bat unten stumpfe, ver- 
kehrt-eirunde, oben spitze und langliche Blatter, die spali- 
bliittrige Varietat besitzt entweder nur unten, oder bis an 
die Bispe hin schrotsagig-fiederspaltige Blatter. Im ersten



Falle sieht naan aucłi oben ganze Blatter. Beide Varietaten 
finden sieli hau fig zusammen auf einem und demselben Stand- 
orte. Die Bispe ist oft 30 Cm. lang und langer, jeder Aus~ 
gang eines Blumenstiels ist durch ein grunes schuppenartiges 
Deckbliittchen gestiitzt, die Blumfenstielchen selbst sind wie- 
der mit dergleiehen Deckblattchen bescliuppt. Die Anthodien 
sind kahl, die ausseren Schnppen derselben klein und eirund, 

^^die inneren in der Fruchtreife 4mai langer, linienfórmig, 
weissrandig und so lang ais die Haarkrone. Alle Schuppen 
der Anthodien sind brandspitzig, die Bluthen blassgelb und 
ozahnig, die Staubbeutelrbhren tiefgelb.

Vorkom m en: An diirren Bandem, Wegen, Bainen, an 
rasigen und felsigen Abhangen, an steinigen Stel len, auf 
Schutthaufen, am Fuss von Bergen, uberhaupt an unkulti- 
virten Orten. Durch den grbssten Theil des Gebiets ver- 
breitet. In Preussen nicht haufig: Konigsberg, Braunsberg, 
Thorn, Kulm, Dierschau, Marienburg, Marienburger Wer- 
der etc.

B liith eze it: Juli bis September.
A nw endung: Ihre Blatter und Stengel riechen wider- 

lich, schmecken bitter und scharf und enthalten, ausser dem 
fluchtig scharten Stolic, bittern Extractivstoff, Cautschuk, 
Hartharz, Wachs, Grummi, Eiweiss und Lactucasaure. Sobald 
die Pflanze in die Bluthe tritt, milcht sie am meisten. Zu 
dieser Zeit schneidet man sie und presst den Milchsaft ans, 
der das Lactucarium giebt. Beiner, aber viel miihsamer ge- 
winnt man es durch Bitzen der Stengel. Diese Art, obgleich 
nicht so stark ais L actuca  v irosa , kann dennoch dieselben 
Dienste leisten. Fiłr Yieh und Menschen ist sie ein Gift.



Name: Der Name S cario la  ist verstummelt aus S e 
rio la and dieses kommt von dem griecliischen Worte g s q l o v  

her, woraus ser i um und serio la  gebildet ist und heisst so 
viel, ais eine Salatpflanze.

Forrnen: a. pinnati/ida: Bliitter schrotsagefórmig-fie- 
derspaltig.

(i. integrifolia: Bliitter ungetlieilt, am Rande gezahnt, 
L. augustana Ali.

Abbildungen. Tatę] 3208.
A oberer Theil der Pflanze, natur], tirosse; BO Stengelbliltter 

verschiedener Form, desgl.
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3209, lactuca $ativa L.
Sałat.

Syn. L. capitata DC. L. crispata W. L. Scariola /?. 
hortensis Bischoff.

Der vorigen sehr ahnlich, von der sie wahrscheinlich 
^,^'nur Abart ist. Blatter am Kieł stachelig oder glatt, mit 

herzpfeilformigem Grund umfassend, geziihnelt, nngetheilt 
oder schrotsageformig-fiederspaltig; Iłispe verbreitert, eben- 
straussig, flach; Pruchte beiderseits funfriefig; Schnabel weiss, 
so lang wie die Frucht oder liinger.

B esch re ibu n g: Die.se gemeine Culturpflanze treibt in 
der Cnltur einen 30— 60 Cm. hohen, stielrunden, feingerillten, 
haarlosen, dicht beblatterten Stengel. Die Stengelblatter 
sitzen, sind feingezahnt, żart im Parenchym and am Mittel- 
nerv stachellos. Die unteren sind wellig gebogen und blasig, 
die oberen stengelumfassend, die obersten yiel kleiner, mit 
herzformiger Basis, zuriickgebogen. Letzte verlieren sieli 
endlich allmahlig in die noch kleineren Deckblatter. Indessen 
yerwildert sie aucli nnd bildet dann auf' magerem Boden 
ganz andere Blatter, welche, gleicli der Lactuca S cario la , 
senlcrecht stehen, schrotsageformig eingeschnitten oder auch 
ganz sind, unterseits auf der Mittelrippe des Blattes Stacheln 
haben, oder noch unbestachelt sind; kurz, was die Blatter 
betrifft, bemerkt man endlich keinen Unterschied zwischen 
Lactuca sativa und S ca r io la  melir. Nur der Bliithen- 
stand ist noch entscheidend. Dieser ist bei L actuca  sativa 
immer eine doldentraubenformige Rispe, welche oben mit 
ihren Bliithen eine Fliiche bildet, so also, dass die Rispen-



aste sammtlich abstehen und von ziemlich gleicher Lange 
sind. Die Rispe der S cario la  ist dagegen pyramidenformig, 
ihre Aeste sind ziemlich senkrechfc in die Hohe stehend, sehr 
nngleich lang, ihre Bliithen sitzen fast traubig an den 
Aesten.

Y orkom m en: Im ganzen Gebiet ais die wichtigste aller 
Salatpflanzen lmltivirt. Hie und da auf Gartenauswiui' ver- 
wildert.

B liithezeit: Juni bis August. September.
Form en: Man bat eine Menge von Yarietaten des ge- 

meinen Gartensalats in den Garten, welehe sieli auf 4 Haupt- 
Abarten zuruekfuhren lassen:

1) Gem einer Sałat, die jungen Blatter stehen sparlich 
beisammen und bilden keinen Kopf.

2) K op fsa la t, die jungen Blatter sind sehr breit, blasig 
und vereinigen sich in einen Kopf.

3) B indsalat, die jungen Blatter sind lang, stehen 
aufrecht in einer halbgeschlossenen Rosę, die man dann zu- 
bindet.

4) K rauser S ch n ittsa la t, die Blatter sind lose bei- 
sammenstehend, bilden keinen Kopf, aber sind buchtig zer- 
sehnitten und kraus.

Sobald diese Pfłanze in die Bliithe geht, ist sie nicht 
mehr geniessbar, die Milch wird narkotisch, bekommt Eigen- 
schaften, die dem Opium verwandt sind und man kann dann 
aus ihr, so wie aus L actuca v irosa , das Lactuearium 
ziehen.

A bb i l d u n g en .  Tafe l  3209.
Theile der Pflanze in natiirl. Grosse.



3210. Lactuca viminea C. H. Schultz.
Steinsa,lat.

Syn. Phoenixopus mmineus Reichenb. Ph. decurrens
Cass. Prenanthes viminea L.

/

Im zweiten Jahr nach der Fruchtreife absterbend.
B esehreibung: Im ersten Jahre bildet sich eine Ro- 

sette tief fiederspaltiger Blatter, welche 4— 8 Cm. lang und 
langer noch werden. Ihre Farbę ist kohlgriin, ibre Zipfel 
sind gemeinlicb gegen 12 Mm. lang, aueb langer oder nur 
zahnartig, was besonders an den ersten und kiirzesten der 
Fali ist. Das Grim derselben wird an sehr dttrren Stellen 
fast seegriin, die Blattstiele laulen an dem Stocke herab und 
yerbreitern sich scheidenartig. Es giebt Exemplare mit ganz- 
randigen und mit gezahnelten oder gezahnten Blattzipfeln. 
Beim Schossen ist auch der Stengel seegriin, dann aber ver- 
bleicht er nnd wird fast strohgelb. Er stebt aufrecht, ist 
rnndlich, glatt, mełir oder weniger stark verastelt und wird, 
je nach Boden, 1/3 — 1 Meter hoch. Die unteren Stengel- 
blatter sind den Wurzelblattern ahnlich und verlaufen in den 
Stengel, die obern aber sind klein, schmal und ganzrandig. 
Yon den untern Blattern laufen die beiden, nahe der Basis 
stehenden Lappen am Stengel herab; auch giebt es noch 
oben ganzrandige Blatter, welche diese Basallappen noch be- 
sitzen, die nun wie lange Oehrehen ersclieinen. In der Ver- 
zweigung stehen die Bliithenkopfe entweder einzeln, oder je



zwei und je drei; sie sind lang oder kurzgestieit, bab en aber 
immer am Ausgange ihres Stiels ein Deckblatt. Die K5pf- 
chen sind fast 3 Cm. lang, ihr Hullkelch ist aber nur 3 Mm. 
diclc. Die Bluthenstiele sind mebr oder minder klebrig in 
der Jugend.

Vorkom m en: An durren, steinigen Orten des ostlichen 
D eutsclilands, von Krain, durch Oesterreich, Maliren, Bokrnen 
bis in die Umgegend Dresdens. Bei Pillnitz und Hosterwitz; 
Prag, Teplitz, im Elbgebiet von Raudnitz bis Tetschen. 
Kanton Wallis.

B lu tlieze it: Juli bis September.

Abbi ldu ngen.  Tafel  3210.
Pflanze in natilrl. Grosae.



3211. Lactuca muralis Fres.

Mauersalat.

Syn. Prenanthes muralis L. Chondrilla muralis Lam. 
Phoenixopus muralis Koch Synopsis ed. I. Mycelis angulosa 
Cass. M. muralis Reichenb. Cicerbita muralis Wallr.

Ein Sommergewachs. Der Stengel isfc nach oben ver- 
iistelt, die Bliitter sind haarlos, unterseits duftig, leierformig- 
fiederig gespalten und ihre Zipfel sind eiformig, winkelig, 
geziihnt, der Endzipfel ab er ist spiessartig - deltaformig und 
spitz. Die gelben Blfithenkopfe bilden eine der Doldentraube 
nahekommende Rispe.

B esch reibu n g: Der aufrechte, kahle, rothgefieckte 
Stengel wird '/■> — 1 Meter hoch, tragt abwechselnde, hell- 
griine, haarlose, den Stengel umfassende Blatter, welche fie- 
derspaltig sind, einen das Drittel oder die Halfte des ganzen 
Blattes messenden, fast dreieckigen, am unteren Ende spiess- 
formigen Endlappen und an. jeder Seite 1— 3 ecldge Seiten- 
lappen haben, an der Basis aber die Mittelrippe mit 2 drei
eckigen Zipfeln bekleiden und zuletzt mit 2 kłeinen Zipfeln 
den Stengel umfassen. Nur die Wnrzelblatter sind gestielt. 
Die Bluthenrispe nimmt ziemlich die Halfte der Hohe dieser 
Pflanze ein, ist sehr getheilt und die Bliitłienstielcłien sind 
sehr diinn. Am Grandę jedes Stielchens findet sich ein 
kleines Deckblattchen. Das Anthodium ist walzenformig, 
bat aber an seiner Basis 4 ungleichlange Schiippcłien. Jedes



Bliithenkopfchen bestebt aus 5 kleinen, gelben Bliithchen, 
die Fruchtchen sind rhombisch-flach, diinn geschnabelt, der 
Pappus durcli den diinnen Schnabel etwas gestielfc und haarig. 
Uebrigens komnat aucb eine Yarietiit vor, welche ziemlicli 
ungetheilte Bliitter hat.

Vorkom m en: Auf gutem Waldboden an schattigen 
Stellen, /.umai an Felsen und Gemauern, aber auch im 
Schutze des Hochwaldes. Die Pflanze ist ein Sommergewaehs 
und bltilit in den Hundstagen ain sckbnsten. Durck den 
grossten Theil des Gebietes verbreitet. D. B. M. 1885, S. 41. 
Westpr. bot. zool. Verein 1878, S. IG.

B liith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Nur ais gutes Schaffutter bekannt, in 

der Apotheke nicht gebraucblicb.
N am e: Yon nąuprę, vorwarts geneigt und dvf)oę, Blume, 

wegen des vorwiirts geneigten Blutlienstandes.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  3211.
AB Pflanze, nat. Grosse; 1 Fracht, vergr8ssert.



3212. Lactuca quercina L.

Eichensalat.

Syn. L. stricta W. K. Cicerbita corymbosa Wallr.
Im zweiten Sommer bliihend und absterbend. Blatter 

riickseits glatt, die grundstandigen and die unteren Stengel- 
blatter schrotsageformig-leierformig, gezahnt, die oberen 
schrotsageformig-fiederspaltig, am Grunde pfeilfónnig; Rispe 
ebenstraussig; Friichte beiderseits funfriefig; Schnabel halb 
so lang wie die Fracht, kohlschwarz.

B esch re ibu n g: Es ist nicht zu verkennen, dass unsere 
Form mit L. sagittata  grosse Aehnlichkeit hat, und dass 
sie deshalb anch von Einigen nur ais eine Varietat derselben 
betrachtet wird. Dauer der Pflanze, Hohe und Wachsthum 
des Stengels, Bliithenstand, Farbę der Bliithen, Grosse, Form 
und Farbę der Friichte und Lange des Fruchtschnabels sind 
bei beiden Arten vbllig gleich; auch den Mangel der Sage- 
ziihne auf der Unterfłache der Blatter besitzen beide gemein- 
schaftlich; dagegen weicht die Form der Blatter selir von 
einander ab. Die Wurzelblatter, welche bei der bliihenden 
Pflanze schon verwelkt sind, haben eine sehr yerschiedene 
Gestalt, denn man lindet sie ganz und theils eiformig-lang- 
lich, theils herzformig, aber man sieht auch ebenso haufig 
schrotsagefórmige und schrotsage-leierformige Blatter. Im- 
mer jedoch laufen sie in einen Blattstiel aus und sind am 
Rande gezahnelt. Dagegen sind die unteren Stengelbliitter



stets leierformig fiedrig-gespalten, haben Fiederzipfel von ver- 
schiedener Breite, aber ihr Endzipfel ist am grossten und 
breitesten und hat eine rautenartige Gestalt. Die untersten 
verlaufen noch in einen kurzeń Blattstiel, die etwas weiter 
hinauf geruckten sitzen mit pfeilformiger Basis, welche auch 
dem Stiele der untersten Blatfcer nicht mangelt. Ganz oben 
am Stengel, wo die Bliitter allmahlig immer kleiner gewor- 
den sind, werden sie flederspaltig und sitzen mit pfeilformiger 
Basis, zuletzt, wo sie die Bllithenaste stutzen, werden sie 
lanzettlich und ganz. Fur die x\nsicht, dass diese Form nur 
Varietiit der L. sag ittata  sei, sprickt allerdings die grosse 
Veranderlichkeit der Blatter anderer Lactuca-Arten, z. B. der 
L actu ca  S cario la , welche mit ganzen unserem Gartensalat 
ahnlichen und mit fiederspaltigen Blattem vorkommt.

Y orkom m en: In Waldungen und Gebuscken. Im Ge- 
biet sehr selten. Stellenweis vom nordlichen Thiiringen bis 
zum Unterharz; bei Barby; im nordlichen Bohmen, Mahren. 
In Thiiringen sehr selten geworden, am ostlichen Bandę des 
Schickenholzes bei Magdala wohl kaum noch vorhanden, 
friiher nach Zenlcer unter der Kunitzburg am Sudabhang, 
an der Burg Gleichen, bei Sondershausen, am Kyffhauser, 
bei Berka a. Ilm am Herlitzenberg, bei Naumburg, Schell- 
sitz gegeniiber, bei Itossleben, an der Steinklippe, Durren- 
berge, Lettin, Roglitz, Schleberode, Seben, Dolau.

B liith ezeit: Juli, August.
Form  en: a. pinnatifida Bischoff. Grundbliitter und 

untere Stengelblatter fiedertheilig oder flederspaltig. Dieses 
ist die oben beschriebene Form. L. ąuercina fi. stricta 
W. Sp.

Flora X X X .



[i. integrifolia Bischoff: Sammtliche Blatter ungetheilfc, 
ungleich gezahnt. L. Chaixi Yill. L. sagittata W. K. 
L. auguslana Kcichenb. Nur bei Briinn in Mahren und bei 
Kanzian.

Ab bi ldungen.
Tafe l  32121. Lactuea ąuer c in aL .  AB Theile der Pflan/.e, 

natiirl. Grosse.
Tafe l  3212II. L. sag it tata W. If. AB Theile der Pflanze.



3213. Lactuca perennis L.

Bergsalat.

Syn. L. caerulea Sauter.
Das kurze, dauernde llhizom treibt einen aufreehten, 

lj,, Meter liolien, entfemt beblatterten Stengel mit lockerem 
endstandigem Ebenstrauss. Blatter kalii, fiederspaltig, mit 
lineallanzettlichen, auf der vorderen Seite gezahnten Ab- 
schnitten; FrGcłite beiderseits einriefig, ungefahr so lang wie 
der weisse Schnabel.

B esch re ibu n g : Die Wurzel spindelformig, zuweilen 
etwas astig, wie die ganze Pflanze, bei Yerletzungen eine 
weisse Milch von sicb gebend. Der Stengel einzeln oder 
mebre aus einer Wurzel von 30— 60 Cm. Hohe, rund, furcbig, 
kahl wie die ganze Pflanze, unten einfaeh, beblattert, oben 
fast nackt, fast einfacli traubendoldig. Die Blatter tief fle- 
derspaltig, die Zipfel lineal-lanzettlich, spitzlicb, etwas gebogen, 
dureh rundlicbe Buchten, die zuweilen einen oder den andern 
spitzen Zahn entlialten, von einander getrennt, entweder ganz- 
randig, oder am Vorderrande, zuweilen auch am hintern mit 
einem oder dem andern grossern oder kleinern spitzen Zalin 
besetzt, nach der Basis des Blattes kleiner und dichter 
stehend; die Blattbasis yerbreitet sich und bildet an den 
untern Bliittern eine Art von breitem, fast scheidigem Blatt- 
stiel, wiibrend die obern Blatter mit łierzformiger geohrter 
Basis an dem Stengel sitzen; die unter und an den Blutlien-



zweigen sitzenden Blatter sind klein, sitzend, lanzettlich 
spitz-zugespitzt, ganzrandig, endlich nur schuppenfórmig. 
Die Zweige der Traubendolde iiberragen in etwas das End- 
kopfchen des Hanptstengels, die innern tragen nur ein Kopf- 
chen, die aussern aber verzweigen sich an ihrera obern Ende 
mehr oder weniger traubendoldig; die Stiele der Kopfchen 
sind mit vielen kleinen schuppenformigen Blattchen besetzt. 
Die Płullschuppen der Kopfchen sind an Lange sehr ungleich, 
die aussern kiirzer, aus eiformiger Basis mehr oder weniger 
zugespitzt, die innern liingern langlich, spitzlich oder stumpf- 
lich, alle mit schmalem weisshautigem liande und sehr tein en 
Wimperharchen an den Spitzen. Die Blumen sehon biali, 
mit zungenformiger, an der Spitze abgestutzter und gezśihn- 
ter Lippe, die aussern viel grosser ais der Kelch, die innern 
kleiner ais diese; die Iiołire der Staubbeutel blau, hervor- 
stehend aus der Blumenrohre; der Griifel mit 2 kurzeń, sich 
nach aussen krummenden Narben. Die Frucht dunkelbraun, 
lanzettlich, zusammengedruckt, in der Mitte mit einem Langs- 
riefen, oben mit einer weissen fadenformigen Schnabelspitze 
endend, welche die aus kurzeń, etwas scharfen Haaren be- 
stehende Fruchtkrone triigt.

Name: Der Name Lactuca komrnt sehon bei den 
Alten vor; er scheint zusammengezogen aus L actiduca , da 
alle diese Lattich-Arten Milchsaft enthalten, welclier selbst 
bei der leisesten Beriihrung in Tropfchen hervorquillt.

York ommen: An Felsen, in Felsenspalten, an steinigen 
und rasigen Abhangen, in Weinbergen, fast nur auf Kalk- 
boden. Zerstreut durch das siidliche und rnittle Gebiet. In 
der westlichen Schweiz, durch das Elsass, in den Gebirgen



des linken Rheinufers bei Koblenz und Trier, in den Main- 
gebirgen bei Wurzburg and Frankfurt; auf den schwabisohen 
Kalkgebirgen bis Regensburg; im baireuther Gebirge; in 
Thttringen z. B. ani Hausberg bei Jena, yielleicht auch noch 
bei Ammerbach und am Landgrafen, an der Leuchtenburg 
bei Kabla, an Felsen des Himmelreichs bei Kosen und friiher 
unter der Rudelsburg, an der Steinklippe, bei Saalburg, Zie- 
genriick, Burgk, Ebersdorf, am Heinreichstein, bei der Rotben- 
burg; am Kyffhauser, bis zuin Unterharz; in Sacbsen bei 
Dresden; in Bobmen bei Leitmeritz und Prag. D. B. M. 
1884, S. 107; 1885, S. 41. Irmischia 1885, S. 23. O. B. 
Z. 1863, S. 388.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Eine sehr schone Staude fur den Blu- 

mengarten.

A bb ild u n gen . T a fe l 8213.
AB Theile der Pfi.inze, naturl. Grosse.



3214. Mulgedium aipinum Cass.

Alpensalat.

Syn. Sonchus alpinus L. 8. montanus Lam. 8. caeru- 
leus Sm. S. canadensis Witli. Aracium aipinum Moim. 
Cicerbita alpina Wallr. Hieracium caeruleum Scop. Mul- 
gedium aipinum Cass.

Das dauernde Rhizom treibt lange, gegliederte Auslaufer 
und einen einfaclien, ziemlich entfernt bebliitterten, bis zwoi 
Meter holi en, am Ende die einfache oder zusammengesetzte 
Traube bildenden Stengel, welcher, besonders im oberen 
Theil, driisig behaart ist. Bliitter gezahnt, leierformig, der 
Endlappen sehr gross, spiessformig-dreieckig, lang zugespifczt, 
die Stengelblatter mit gefłiigelfcem, am Grrund herzfbrmigem 
Blattstiel umfassend; Pruclite langlich-linealisch, yielrispig, 
am Ende et was verschmalert.

B esch re ibu n g: Der einfache Stengel wird il2— 1V2 
Meter hoch, ist liohl, unten haarlos, oben steif-driisenhaarig. 
Die untersten Bliitter sind sehr gross und rerlaufen sich in 
einen Blattstiel, die ersten Wurzelblatter sind herzformig, 
gestielt, die Stengelblatter sitzen mit herz-spiessformiger 
Basis und alle Arten der Blatter sind oberhalb kalii, unter- 
halb ofters auf den Mittelrippen behaart, am Rande gezahnelt, 
am Blattstiele geflugelt und mit einem Seckigen, oft lang 
zugespitzten oder spiessformigen, grossen Endlappen versehen; 
die obersten Blatter des Stengels sind dagegen zwar an der



Basis herzfórmig, docli ubrigens ganz, lanzettformig, lang 
zugespitzt und am Rande scharfgezahnelt. Die einfache oder 
zusammengesetzte Traube bildet sich an der Spitze des 
Stengels. Die Blumenstiele sind zuweilen auch verastelt, 
imrner jedoch mit rostrothen Drusen stark besetzt, gemein- 
lich 3 Cm. lang und mit schmalen, ganzen Deekbliittchen 
begabt. Auch das Antłiodium hat rostbraune Drusen und die 
Błumen gleicben in Farbę und Grosse unserem C ichorium  
Intybus. Nach der Bliithe bilden die zusammengesetzten 
Trauben dicht an einander stehende Samenkopfe, welebe in 
Form und Grosse den Samenkopfen der T u ssilago  Beta- 
sites ahnlich sind.

Yorkom m en: InThiiringen selten und dann an feuchten 
Orten des Thiiringer Waldes, z. B. bei Neuhaus, Ilmenau, 
Sulil, Schmiedefeld, Vessra, am Inselsberg. In Deutschland 
erscheint sie theils auf Gebirgen und namentlich auf den 
Aipen, theils an den Ufern der Alpflusse in den Ebenen. 
Ausserhalb der Alpen komrnt sie noch auf dem Erzgebirge, 
Riesengebirge, auf dem Harze, auf den bolnnischen, miihri- 
schen imd scliwabischen Gebirgen vor. Yogesen; Schwarz
wald; bairischer Wald; Rhon; Oberharz, besonders auf dem 
Brocken und in seiner Umgebung; im siidostlichen West- 
phalen; Waldeck; Yogelsberg in Hessen. Im Salzburgischen 
nach A. Sauter an grasigen, steinigen Gehiingen, in llolz- 
schlagen, an feuchten Waldrandern, besonders auf den Kalk- 
alpen, so z. B. am Untersberg, Hirschbiihel, Fusch, Rauris, 
Lungau; in den bairischen Alpen nach Prantl von 1170 bis 
1930 Meter, auf der Yorebene: Hauckenberg bei Kempten; 
im Fichtelgebirge auf der Luisenburg. Ygl. D. B. M. 1884,



S. 83; Irmischia 1885, S. 23, 180; Garcke, Flora von Halle 
1848, S. 283. Sie kommt auch hier und da verwildert and 
eingebiirgert vor, so z. B. in Tłiiiringen bei der Kammritze, 
im Kurgarten zu Berka a. Ilm u. a. O.

B liith eze it: Juli, August.
A n w en du n g : Bine praclitige Gartenstaude. Audi ais 

Futter- und Gemiisepflanze brauchbar.

Abbildungen. Tafel 3214.
AI1 Theile der Pfłanze, natiirl. Grosse.



3215, Mulgedium Plumieri DC.

Yogesensalat.

Syn. Sonchus Plumieri L. 8. acanthifolius Clairv.
Kopfchen ebenstraussig; Bliithenstiele und Hiillkelche 

ganz kahl; Bliitter schrotsageformig-fiederspaltig, gezahnt, die 
stengelstiindigen mit tief herzformigem Grunde umfassend, 
die oberen lanzettlieh zugespitzt, ungetheilt; Friickte liinglich, 
von der Mitte bis zur Spitze yerschmalert, beiderseits funf- 
riefig. Sonst wie die vorige.

Y orkom m en: An schattigen Orten der Voralpen, aut' 
Felsen. In der westłichen Schweiz und in den Vogesen 
(Hoheneck, Ballon de Sulz). Zwischen Gorge de Fouly und 
Javernaz an derGrenze zwischen Waadt undWallis. Irmischia 
1883, S. 14.

B llith ezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei der yorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 3215.
AB Theile der Pflanze.
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3216. Sonchus oleraceus L.

Saudistel.

Syn. 8. laevis Yill. Hieracium óleraceum Scop. Linne's 
S. oleraceus schliesst auch die folgende Art ein. 8. asper 
Graertner & Yillain. 8. ciliatus Lam.

Die schwanenkieldicke Pfahlwurzel treibt einen auf- 
reehten, 1/2 Meter hohen, iistigen, entfernt bebliitterten, wie 
die Blatter mattgriinen Stengel und stirbt im ersten Herbst 
nacli der Fruchtreife ab. Aeste doldig-ebenstraussig; jiingere 
BlUthenstiele flockig-filzig; Hullkelch kahl; Blatter liinglich, 
schrotsageformig-fiederspaltig oder ungetheilt, die stengel- 
standigen am G rundę herzformig, mit zugespitzten Oehrchen; 
Friichte ąuerrunzelig, beiderseits auf dem Mittelfelde dreirieflg.

B esch re ibu n g: Die Wurzel gełit ziemlich senkrecht 
in die Erde hinab und giebt zahlreiche Wurzelaste ab. Der 
Stengel ist ziemlich walzenrund, glatt, oben verastelt und 
mehr oder weniger blaulich bereift. Die ersten Blatter 
pflegen meist leierformig zu sein, indem der Endabschnitt 
am breitesten ist. Die ubrigen Blatter sind liinglich und 
entweder ganz unzertheilt oder auch leierformig, schrotsiige- 
artig, ungleichformig geziilint; die obersten Blatter stengel- 
umfassend, beinahe pfeillormig, entfernt, schmal und lang- 
zahnig; siimmtliche Blattfliichen auf der Oberseite dunkel, 
auf der Unterseite blaulich. Der Bliithenstand stellt eine 
Art von ziemlich unregelmassiger Doldentraube vor und an



den Bltithenstielen selbst bemerkt man einestheils anten an 
ihrem Ursprunge kleine Deckblattchen, theils an den jungen 
einen flockenartig zarten Filz. Uebrigens enthalten alle 
griinen Tlieile Milch. Der gemeinscbaftlicbe Keleh ist vor 
der Entwickelung walzenfórmig, bei der Entwickelung fast 
glockenformig nnd macht die Bliithe unten bauchig mit zu- 
sammengeneigter Spitze. Er besteht ans ungleicben, dach- 
ziegelformig tiber einsnder gelegten, platten, langlich-lanzett- 
formigen Scbuppen, an denen namentlich eine Art von Bei- 
kelch bemerkt wird; sammtliche Bliimchen gehoren zu den 
sogenannten Znngenblumen, sind gelb und Zwitter. Der 
Fruchtknoten hat eine verkehrt-eifórmig verliingert,e Gestalt 
nnd tragt eine von gezahnten Haaren zusammengesetzte 
Samenkrone. Die Blumenkrone gebt endlich in eine gelbe 
(unten aber bei den aussersten Blumclien gewohnlich rothe), 
abgestutzte, oben bzahnige Blattilacbe tiber und der durcli 
die 5 unter sich verwachsenen Staubgefasse gebildete Cylinder 
ist selir diinn und liisst den zarten, fadenfórmigen, mit zwei- 
spaltiger Narbe versehenen GrifEel dureh. Die Samen sitzen 
auf dem halb kugelformigen, etwas punktirten Fruchtboden 
a uf und zeigen die Samenkrone besonders vollstandig ent- 
wickelt. Sie selbst sind langsgefurcbt und der Quere naeh 
fein gerunzelt und braungelb. Der Keleh ist zur Zeit der 
Fruchtreife zuriickgeschlagen.

Yorkom m en: Auf Aeckem, auf Gemuseland, in Garten, 
auf Kulturland jeglicher Art. Durch das ganze Gebiet ver- 
breitet.

B ltithezeit: Juni bis Oktober.
A nw endung: Hinsichtlich der Anwendung verdient sie



mekr Aufmerksamkeit ais viele andere. So kann man selbst 
die jungen Blatter und Stengel ais Gemiise benutzen und 
ebenso die saftige besonders in gutem Boden riibenartig ent- 
wiclcelte Wurzel in Ermangelung besserer Speise zur Nakrung 
gebraucken. Yor allem jedock gelten sie ais ein sekr gutes 
Futter fiir Hasen, Kanincken, Sckafe, Ziegen nnd Binder. 
Die Gier, womit sie von den Sckweinen verzelirfc wird, kat 
ikr den Namen Sandistel versckafft. Frukerkin wandte 
man auck den ausgepressten Milcksaft gegen aussere und 
innere Krankkeiten an. Auf Kultnrland ist sie ein kockst 
lastiges Unkraut, welckes nur bei feucktem Wetter vor der 
Bluthezeit, durck sorgfaltiges Jaten entfernt werden kann. 
Der Gattungsname kommt sckon bei den alten Griechen vor.

P or men: a. triangularis Wallr. Blatter schrotsage- 
formig, liederspaltig, der grossere Endlappen dreieclcig.
8. oleraceus (i. runcinatus Eoch, Synopsis ed. II.

(j. lacerus Wallr. Blatter fiederspaltig oder liedertheilig, 
mit geziihnten oder buchtigen Abschnitten, der Endabschnitt 
den iibrigen fast gleick.

y. integrifolius Wallr. Blatter fast nngetkeilt.
A bb ildu n gen . T a fe l 321C.

AB Theile der Pflanze, nattirl. Grosse.



3217. Sonchus asper Y ill .

Stachelschwein.

Syn. S. fallax Wallr. S. oleraceus Var. y. u. d. L. 
S. feroz Wallr. S. spinosus Lam. 8. umbellatus Meyer. 
8. rigidus FI. dan.

Der Stengel ist astig, die Aeste bilden mit ihren Bliithen 
eine Doldentraube, tragen eirund-langliche, ungetheilte oder 
hochstens etwas schrotsageformige, oberseits glanzende Blatter, 
dereń Rand ungleich- gezalinelt ist. Die Stengelblatter um- 
sekliessen den Stengel mit herzformiger Basis. Die Bluthen- 
stiele und Anthodien (Hullkelche) sind driisenlos, die Bltitlien- 
kopfe gleich dem S. o leraceus hellgelb und kleili, die 
Achenien glatt, berandet und beiderseits auf dem Mittelfelde 
dreiriefig. Blattohrchen abgerundet. Sonst wie die vorige.

B esch re ibu n g : Der grune, zuweilen auch braunrothe, 
hohle, glatte, */.i— 1'/, Meter kolie, aufrechte Stengel triigt 
entweder ganze und eirund-langliche, oder, wiewohl seltener, 
schrotsageformige Blatter, dereń herzformige Basis immer 
abgerundete Oehrchen hat und dereń Rand mit stachel- 
spitzigen Zahnen gewimpert ist. Diese Zahne wechseln mit 
langeren und kiirzeren. Die Oberflache der Blatter ist stets 
dunkelgriin und, wenigstens bei den jungen Blattern, immer 
glanzend; die Unterflache dagegen ist blaulichgrtin. Solche 
Exemplare, welclie einen rothen Stengel haben, besitzen 
Blatter mit einem rothen Mittelnerv. Die Anthodien sind



bestlindig ohne Wolle und ohne Driisen imd haben eine 
grane Farbę; ebenso driisenlos sind alle Bliithenstiele. Die 
Bliithenkopfe gleichen in Farbę und Grosse den Bliithen- 
kopfen des S. oleraceus, offnen und schliessen sicb auch 
mit ihnen, sind also nur von 7 Uhr bis gegen 12 Uhr 
Mittags gebffnet. Die Achenien haben keine Querrunzeln, 
sondern sie sind berandet und mit 3 Langsfurchen yersehen.

Y orkom m en: An ahnlichen Orten wie die vorige und 
von derselben Yerbreitung, aber in der Regel weniger haufig. 
In schlammigen Graben. O. B. Z. 1883, S. 11.

B liith ezeit: Juni bis Oktober.
A nw endung: Wie bei der vorigen.
Form en: u. inermis Bischoff. Blatter diinner, mit 

kiirzeren, weniger starren Zahnen. S. fallax u. laevis Wallr.
fJ. pungens Bischoff. Blatter starr, mit langeren, 

stechenden Zahnen. Zwischen dieser und der vorigen kommen 
auch Mittelformen vor, die man fur Bastarde bałt.

A b b ild u n gen . T a fe l 3217.
A Blatt der gewohnlichen Form; B oberer Theil der Pflanze 

mit sehrotsiigefdrmigen Bliittern.

«



3218. Sonchus arvensis L.

Gansedistel.

Syn. Hieracinm arvense Scop.
Das dauernde Rhizom treibt kriechende Auslaufer und 

einen meterhoken, einfachen, am En Je ebenstraussigen Stengel; 
Htillkelch und Bliithenstiele driisig behaart; Blatter lanzett- 
licb, schrotsageformig, die stengelstandigen am Grunde herz- 
formig, die obersten ungetheilt; Friichte mit cjuerrunzełigen 
Bij) pen.

B eseh reibu n g : Die Pfianze milcht, ibr Stengel wird 
1— 2 Meter hoch, ist einfaeh, gemeinlich ganz aufrecht, scbon 
unten mit Flaumhaaren, weiter oben mit wagerecbt abstehen- 
den Drusenhaaren besetzt, ist im Innern hohl und bis zu 
2/3 seiner Hohe mit Blattern bekleidet. Diese Blatter er- 
reichen eine Liinge von 20— 7 Cm., haben in Form und Aus- 
randung mit den Blattern des L eon todon  Taraxacum  
grosse Aełmliclikeit, steli en aber abwecłiselnd am Stengel, 
den sie mit ihrer herzformigen Basis urniassen, sind haarlos 
und am Rande der grossen Schrotsagezahne stachelziibnig 
bewimpert. Mit der Hohe des Stengels werden sie immer 
kleiner, zuletzt erscheinen sie nur 3— 6 Cm. lang und ganz- 
randig. Durch die Mitte des Blattes zieht sich ein starker, 
geblieher Nerv. In den Winkeln der obersten Blatter ent- 
springen nicht selten Bliithenstiele und an der Spitze zer- 
theilt sich der Stengel mehrinals und bildet eine wenig-



blumige Doldentraube. An der Basis jedes Bliithenstieleś 
sitzt ein kleines, lanzettfóriniges, ganzrandiges Deckblattchen, 
die Bliithenstiele selbst sind dicht mit braunlichen Driisen- 
haaren besetzt und auch die Anthodienblatter sind von diesen 
Driisenhaaren, besonders auf ilirer unteren Halfte, dieht 
bekleidet. Die gelben Blumenkopfe haben fast die Grosse 
der Blumenkopfe ein es L eon tod on  T araxacum , sind auch 
in Farbę ihnen gleich. Jedes Bliithchen zeigt an der Spitze 
5 kleine Ziihne. Die braunen Friichtchen haben einen rein- 
weissen Pappus, welcher ii ber die Authodienblatter hervorsteht.

Y orkom m en : Auf Ackern. Durch das ganze Gebiet 
zerstreut, wenn auch nicht gerade gemein. Yorwiegend auf 
schwererem Boden, in Kalk- und Thongegenden. D. B. M. 
1885, S. 41.

B liith eze it: Juli bis September.
A nw endung: Die Giinsedistel ist auf Feldern ein zu- 

weilen recht lastiges Unkraut, wird aber gemeinlich wenig 
nachtheilig, dient sogar ais Futter fur Iiindvieh und Schweine 
und ais Bienenkraut. Medizinische Anwendung hat sie nicht.

F orm en : (i. integrifolia. Bliitter ungetheilt; Stengel 
1— 2 kop fig.

y. laeuipes Koch: Bliithenstiele kalii; Hlillkelche rauh- 
haarig, oder Hlillkelche kahl. Sonchus intermedius Bruckn. 
8. arvensis var. Schultz. S. maritimus L. amoen. ac.

A bb ild u n gen . T a fe l 3218.
A oberer Theil der Pflanze, naturl. GrSsse; 1, 2 Kelehblatter, 

vergrossert; 3 Staubgefasse, desgl.; 4 Friichtchen mit Federkrone, 
naturl. Grosse; 5 dasselbe ohne Federkrone, yergrossert.



3219, Sonchus palustris L.
Sumpfgansedistel.

Rhizom dauernd, aber ohne Auslaufer. Stengel einfach, 
am Ende ebenstraussig, nebst den Kelcben und den Bllithen- 
stielen driisig behaart; Bliitter schrotsligeformig-fiederspaltig, 
die Abschnitte samnitlieh lanzettlich, zugespitzt, die Stengel- 
bliitter am Grunde pfeilformig, die oberen ungetheiit; Friiehte 
ąuerrunzelig gerippt.

B esch re ibu n g : Die iistige Wurzel hat keine Ausliiufer 
und treibt eine 2— 3 Meter hohe Pflanze, welche im Stengel 
und in den Blattern dem S onchus oleraceu s, in den 
Bliithen aber dem S onchus arvensis abnlich ist. Der 
Stengel steht aufrecht empor, ist kantig, rohrig und glatt, 
etwas duftig und bloss oben mit Driisenhaaren besetzt. 
Die abwechselnden Bliitter sind unten tiber 30 Cm. lang, 
umfassen mit pfeilformiger Basis den Stengel, sind schrot- 
sageformig-fiederspaltig, beiderseits haarlos, unterseits glitnzend, 
am Ilande ziilmig gewitnpert. Die oberen, noch 20— 8 Cm. 
langen Bliitter sind ganz, lanzettlormig, an der Basis, auf 
den Fliichen und am Rande den unteren gleich. An der 
Spitze bildet der Stengel eine Doldentraube, an Grosse und 
Farbę dem S. arvensis gleiche Bliithen, welche sieli nicht 
wie bei S. o leraceu s schon um Mittage, sondern wie boi 
S. arvensis erst gegen Abend schliessen. Der Stengel, alle
Bliithenaste und das Anthodium sind mit Anfangs rostrothen, 
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spiiter schwarzen Drusenhaaren reichlich besetzt und die dem 
Pappus an Lange fast gleichen Frttchte sind tiefgefurcht und 
cjuerrunzelig.

Yorkom m en: Sowohl auf morastigen Wiesen, ais an 
schlammigen Griiben und an den schlammigen Ufern der 
Flfisse. Sie ist perennirend, bluht in den Hundstagen und 
gehort unter die seltenen Pflanzen Thiiringens. Sie rnuss an 
der Saale oberhalb Jena einen Standorfc baben, weil sie nach 
grossen Inundationen bei Jena, bald am Saalufer selbst, bald 
an Griiben unfern der Saale erseheint, doch im folgenden 
Jahre nicht wieder kommt. Audi am Gera-Ufer bei Erfurt, 
ani Saalufer bei Merseburg und in der Flora von Reinhardis- 
brunnen kommt sie vor. Sonst erscheint sie stellenweise in 
Mitteldeutscbland, z. Ii. bei Wurzburg, Frankfurt, Strassburg 
und allgemeiner im Norden Deutschiands, in der giildenen 
Aue. Gemeinsam mit meineiu Sohne J. G. Hallier fand 
ich sie in Menge im Gebiiscli am Dieskauer Teich unweit 
Halle a. S. Im slidlicben Gebiet fehlend, Weitere Stand- 
ortsangaben sind: von Westphalen durch das nordlicbe Deutsch- 
land bis Preussen (bei Greifswald nach Langethal); Mahren; 
Sachsen; Frankfurt a. M.; Rheinhessen; hie und da am Nieder- 
rhein; an der lim bei Mellingen; Leipzig; Kothen; Aschers- 
leben; Stassfurt. In Preussen nach Fr. J. Weiss bei Konigs- 
berg, Graudenz Praust, Danzig u. s. w.

B luthezeit: Juli bis September.
Anw endung: Wie bei den vorigen.

A bb ild u n gen . T a fe l 3219.
AB Theile der Pflanze, natiirl. Grosae.



3220, Crepis foetida DC.

Duft-Pippau.

Syn. Barkhausia foetida L. C. karbata Miller. C. foe- 
tens Lk. Barkhausia grmeolens. Reichenb. Hostia foe
tida Meli. Picris foetida Lam. Wibelia graveolens FI. Wett.

Ein spannenhohes Sommergewachs mit aufrechtem, 
astigem, beblattertem und wie die Blatter rauhhaarigem 
Stengel. Blatter schrotsagefórmig-fiederspaltig, die obersten 
lanzettlich, am Grund tief eingesclinitten; Blilthenstiele vor 
dem Aufbliihen nickend; Schnabel der Randfriichte kiirzer ais 
der Hiillkelch, die der innersten Friicbte langer ais derselbe; 
Hiillkelcb Liberał 1 gran und zottig, mit einfachen und 
drusentragenden Haaren; Bliittchen des Aussenkelclis lanzett- 
lich, spitz.

B esch reibu n g: Die Wurzel ist astig und mit Mileh 
begabt, welclie beim Herausziehen der Pflanze aus den ab- 
gerissenen Enden der Wurzelfasern hervorquillt und einen 
sehr stechenden, iibeln Geruch verbreitet. Der Stengel wird 
30— 45 Cm. hoch, ist eckig und scharfbehaart. Am Grunde 
finden sich zalilreiche Wurzelblatter, welche ziemlich stumpf 
sind, sich allmiihlig in einen Stiel verłaufen und schrotsage- 
formige, bisweilen auch fiederig gespaltete Berandung haben. 
Die Stengelblatter dagegen sind umfassend und zugespitzt, 
alle Blatter durch scharfe Haare rauli und die oberen zum 
Theil Driisen tragend. Die Bluthen steben in ziemlich



gleicher Hohe, ihre Stiele haben ein kleines Deckblatt yon 
linien-lanzettlicher Gestalt, weiches ziemlich in der Mitte des 
Stieles steht. Am oberen Ende verdiekt sicb der Stiel ein 
,̂wenig und tragt einen miissig grossen Bluthenkopf. Die 

/  Hullkelcbe sind dnrch Haare und Driisenhaare gran. Die 
ansseren Bluthchen sind anf der Aussenseite mit einen breiten, 
rothen Mittelstreifen begabt, sonst wie die iibrigen gelb. 
Der Fruchtboden ist grubig, die Acbenien sind gelblich, ihre 
rein weisse Haarkrone erscheint dureh den langen, fein- 
spitzigen Schnabel ais gestielt.

Yorkom m en: Auf Kalkfelsen, an kalkreichen Bergab- 
hangen, anf steinigen Kalkackem, anf Kalkplateaus. Zer- 
streut in kalkreichen Gegenden des sudlicben und mittlen 
Gebiets, im nordlichen fehlend. Haufig im Thiiringer Muschel- 
kalkgebiet und an der Saale abwarts bis Halle; im ganzen 
Gebiet des Rheins und seiner Nebenflusse zerstreut; bei 
Blankenburg und Quedlinburg ain Harz; bei Hoflosnitz un- 
weit Dresden; Connewitz bei Leipzig; stellenweise in Hessen ; 
zerstreut durch die suddeutschen Kalkgebirge. D. B. M. 1884, 
S. 20. 117; 1885, S. 41. Irmischia 1885, S. 29.

B lu thezeit: Juni bis August.
Anw endung: Nur durch den ganz eigenthumlichen 

Geruch interessant, sonst ohne weitere Anwendung.
Name: Zu Ehren Gottl. Barkhausens, des Yerfassers 

einer Beschreibung mehrer Pflanzen des Piirstenthums Lippe, 
Gottingen 1775, von Moncli so benannt und von dem Ge- 
schlechte Crepis, mit welchem dieses Geschlecht die grosste 
Aehnlichkeit hat, eigentlich bios durch die lang- und fein- 
geschnabelten Achenien unterschieden. Crepis und B ark-



hausia unterscheidet man schon an dem rein weissen Pappus 
von H ieraciu m , wobei aber Ausnahmen bei Crepis vor- 
kommen.

P or men: a. vulgaris Bischoff. Hiillkelch graufilzig 
und wie die Bluthenstiele zottig von weichen, drlisenlosen 
Haaren; Schnabel der inneren Friicbte langer ais der Hiill
kelch. C. foetida Koch Synopsis ed. 2. Barkhausia foetida 
Koch Synopsis ed. 1. B. grcweolens Reichenb. Exc.

/9. glandulosa Bischoff. Hiillkelch graufilzig und wie 
die Bluthenstiele driisig langhaarig oder zwischen langeren 
drlisenlosen Haaren kiirzere Driisenhaare eingestreut; Schnabel 
der inneren Fruchte meist langer ais der Hiillkelch. C■ glan
dulosa Gruss. Barkhausia glandulosa Presl.

y. hispida Bischoff. Hiille etwas weniger filzig, wie die 
Bluthenstiele borstigrauhhaarig; Schnabel der inneren Priichte 
den Hiillkelch kaum an Liinge iibertreffend. C. rhoeadifolia 
M. B. Barkhausia rhoeadifolia M. B. So z. B. in Bohmen 
bei Tetschen, Teplitz, Miinchengratz, Weisswasser, Prag; in 
Schlesien bei Oppeln (Tarnau, Gogolin). D. B. M. 188G, S. 66.

A b b ild u n g en . Tai'el 3220.
Pflanze, natfirl. Grosse.



3221. Grepls taraxacifolia Thuillier.

Lowenzahnpippau.
Syn. BarJchausia taraxacifolU% DC. C. taurinensis Willd.

C. cinerea Desf. C. vesicaria Balb. O. Lachenalii Gmel. 
(J. seabra W. Wibelia taraxacifolia Rochling. C. praecow 

/ <Balb. C. biennis Lap. O. polymorpka Ponrr. G. rubedlis 
Jup. C. rubricaulis P. C. tectorum Yill. BarJchausia raphani- 
folia Chev.

Das kurze Rliizom treibt einen aufrechten, Meter 
hohen, am Ende ebenstraussigen, beblatterten Stengel und 
stirbt im zweiten Sommer nach der Fruchtreife wieder ab. 
Bliitter schrotsageforinig-gezałmt oder schrotsageformig-iieder- 
spaltig; Bliithenstiele vor dem Aufbliihen aufrecht; Iliillkelcb 
grau und oft steifhaarig, nach dem Yerbliihen von der halben 
Lange des Pappus; Bliittclien des Anssenkelchs eilanzett- 
formig, nach dem Ende verschmalert, kalii, am Rand hautig; 
Deckblatter lineal, krautig, schmal hautig berandet.

B esch reibu n g: Dieses Gewachs bat eineWurzel, welclie 
gelbliche Milch besitzt und die ganz denselben bitteren 
Mandelgeruch zeigt, ais unsere C. fo e tid a ; indessen ist sie 
schon dadurch von dieser unterschieden, dass sie zweijahrige 
Vegetationsperiode hat, also im ersten Jahre nur Wurzel- 
bliitter entwickelt, im zweiteu schon Mai und Juni bluht 
und Wurznlrosette hat, wahrend C. foe tid a  die Natur der 
einjahrigen Gewachse besitzt und erst in den Hundstagen 
zur Bluthe kommt; auch hangen die Bliithenkbpfe bei ihr 
vor der Bluthe herab. Der Stengel steht aufrecht, verastelt 
sich nicht sperrig wie bei C. foe tid a , sondern die Aeste



gehen aufrecht in die Hohe. Er ist gestreift; am Grunde 
rothiich, nach oben graufilzig und armbliitterig. Die gestielten 
Wurzelblatter sind zwar ineist leierformig-schrotsagefórmig 
oder fiederspaltig, also ahnlich dem Leontodon T araxacum , 
aber nur 2— 4 Cm. lang: indessen giebt es auch eine Yarie- 
tat, dereń erste Wurzelblatter nur ausgescłiweift gezahnelt 
sind. Ebenso weicht die Starkę der Behaarung ab, indessen 
fiihlen sieli die Walter immer rauh an. Der Endzipfel der 
Wurzelblatter hat eine dreieckige Form, wahrend er bei dem 
untersten, meist nocli fiederspaltigen Stengelblatte langgezogen 
ist. Die iibriaen Stengelblatter sind lanzettlich bis linealisch, 
am Grunde unten am Stengel noch fiederspaltig, oben ganz, 
immer stengelumfassend und von 2 ll2 bis zu '/2 Cm. nach und 
nach abnehmend. Die Doldentraube steht. in 15 — 60 Cm. 
Hohe und ist aus 5— 12 Bluthenkopfen zusainmengesetzt, 
welche 2 Cm. Hohe und ebenso viel Breite haben. Die 
Blumen sind goldgelb, ausserlich rothlich und der Blumen- 
boden ist behaart.

Vorkom m en: Anf Kalkboden an diirren, sonnigen 
Stellen oder an diirren Randem; in Baden liings der Ehein- 
ebene, auf dem Jurakalke in Wiirttemberg und Franken. 
Westliche Schweiz; Elsass; Oberbaiern; im Saarthal bei 
Echternacherbriick.

B liithezeit; Mai bis Juli.
Form en: (i. praecox Koch. Obere Bliitter am Grund 

yerbreitert geohrelt. Crepis praecox Balb.
■/. intybacea Koch: Obere Bliitter am Grunde geohrelt; 

Hiillkelch kahl. Barhhausia intybacea DC.
A b b i l d u n g e n .  Tafel  3221.

AB Pflanze in natiirl. Griisse.



3222. Crepis setosa Haller fil. 

Borstenpippau.

Der Stengel steht aufrecht, ist bebliittert und astig, die 
Blatter sind schrotsageformig oder leierformig-schrotsage- 
zahnig, die obersten pfeilformig, ganz oder nur an der Basis 
eingeschnitten-gezahnt. Die Bliithenstiele zertheilen sieh in 
mehre gleicłihohe, gestielte Bluthenkopfe, stehen scbon vor 
dem Auf bliihen aufrechfc. Die Bliithen sind gelb, die Bliithen- 
stiele, Deckblattchen und Hullen sind mit graugriinen Borsten 
besefczfc und die Deckblattchen der Stiele borstig gewimpert' 
Die Hulłe isfc zur Fruchtzeit fast so lang ais der Pappus, 
die Friichtchen sind 10 — 15 rippig und so lang ais der 
Schnabel.

B esch reibu n g: Die Pflanze hat liinsichtlich der Grosse 
und der Zartheit ihrer Bluthenkopfe viel Aehnlichkeit mit 
unserem C repis tectorum . Der Stengel, fast rabenfeder- 
kielstark, steht aufrecht empor, wird 45 — 75 Cm. hoeh, ist 
unten geriilt, bald mehr, baki weniger mit zerstreut stehenden 
Borstenhaaren besetzt, nach anten oft rothlich angelaufen, 
nacli oben in mehre Aeste zertheilt, dereń Bluthenkopfe 
endstśindige Cymen bilden. Die untersten Blatter sind am 
grossten, oft iiber 15 Cm. lang, nach oben nehmen sie 
allmahlig an Grosse ab. Die Stengelblatter umfassen den 
Stengel zur Halfte, ihre Gestalt geht bald in das Leier- 
formige, bald in das Schrotsageformige, bald sind auch die



unteren Blatter nur geschweift-gezahnt. Alle Blatter habeu 
jedoch unterseits und vorziiglicli am Mittelnerven Borsten- 
haare. Die Bltithenaste gehen bogig in die Holie, sind fast 
blattlos. Yor dem Aufbliihen haben die Hiillkelche eine 
kugelige, oben abgestutzte Form; der Anssenkelch ist doppelt 
kiirzer ais der innere, die Bliittcben des letzten sind hautig 
berandet, auf dem Rlicken borstig. Sommergewachs.

V orkom m en: Auf Wiesen und an Ackerrandem vor- 
zuglich auf Mergelboden, namentlich im Osten Deutschlands 
und zwar bei Oppeln in Schlesien und in Steiermark, dann 
aber auch noch in der Pfalz am Rliein bei Mannheim und 
Speier vorkommend. In der Provinz Posen bei Murowana- 
Goslin: Lopuehowo, unter Luzerne; bei Czarnikau: Ciszkowo, 
unter Luzerne; auf der Bismarckshohe (Staykowo) an der 
Strasse nach Wronkę. In Bohmen kei Saaz, Bilin und Prag; 
in Schlesien auch bei Gogolin; am Rhein bei Miilheim; in 
Westphalen bei Iioxter; in Thiiringen bei Greussen, Gangloff- 
sommern, Griiningen (Lutze’s Programm, S. 21), bei Tiefurt 
unweit Weimar; bei Metz nach Erwin Frueth, in der Mark 
Brandenburg bei Nauen u. a. O. D. B. M. 1885, S. 41, 83. 
Irmischia 1885, S. 19.

B liith ezeit: Juli, August.
Form en: Sie weicht ab mit kahlen Bluthenstielen.

A bb i l d u n gen .  Tafel  3222.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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^ Abbiss-Pippau.

Syn. Hieraciumpraemorsurn L, Oeraciumpraemorsum 
Reichenb. Intybus praemorsa Fries. Intybailia praemorsa 
Monn. Hieracium lactucaceum Schrank.

Das kurze, abgebissene, dauernde Rhizorn treibt auf- 
rechte, 1/2 Meter hohe, blattlose, traubige Stengel. Traube 
am Grunde zusaminengesetzt; untere Bluthenstiele 2- bis 
3kopfig, die oberen einkopfig; Blatter eirund-langlich, am 
Grandę verschmalert, geziihnelt, fiaumig.

B esehreibung: Die Wurzel kurz, abgebissen, mit 
vielen starli en Wurzelfasern, aufsteigend, braun, zuweilen 
2kopfig. An ihrer Spitze triigt sie eine Anzabl gestielter 
Blatter, urngeben von den Ueberresten der Blatter des Torigen 
Jahres und 30— 60 Cm. und daruber hohe, blattlose, rnnd- 
liche, gefurehte und gestreifte, oben mit einer zusammen- 
gesetzten Traube endigende und mehr oder weniger mit 
kurzeń, krausen, etwas scharflichen Harchen besetzte Stengel. 
Die Blatter sind von sehr verschiedener Form, liinglieh, nach 
unten in den bald ganz kurzeń, bald etwas langeren, an 
seinem Grunde wieder scheidenartig erweiterten Blattstiel 
herablaufend-Yerschmalert, stumpf oder spitz, entweder durch- 
ans ganzrandig, oder mit schwachen, spitzen, durch seichte 
Buchten getrennten Zahnchen besetzt, bald fast ganz kahl, 
bald wie der Stengel mit kurzeń, krausen Harchen mehr



oder weniger besetzt, die auf der etwas blasseren Unterseite 
und bier wieder an der etwas yortretenden Mittelrippe 
hiiufiger sind. Die Blatter werden mit dem Blattstiel 10 bis 
14 Cm. lang und 8— 4 Cm. breit. Die Kopfchen scheinen 
eine Traube zu bilden, steben aber eigentlicb in ideinen, 
seitlicben Trugdolden, von denen die untersten oft noeh ibre 
3 Kopfchen baben, die boberen aber erst das eine, dann das 
andere seitlicbe Kopfchen yerlieren, so dass nur das end- 
standige ubrig bleibt. Alle Yerzweigungen des Bliithen- 
standes werden unterstiitzt von sebmalen, sicb zuspitzenden 
Decbblattchen, welche viel ldirzer sind ais die Blumenstiele, 
aber wie sie bebaart. Die Kopfcben steben einzeln und 
gehen allmahlig in den oben etwas verdickten Blumenstiel 
uber. Die Hiille, etwa 8 Mm. lang, besteht ans einern Kreise 
gleich langer, fast linealiscber, nach oben verschmalerter, 
griiner, sehr scbmal weisslich berandeter Blattcben, die auf 
dem Riickon und am Rande der Spitze etwas mit steiflicben 
Harcben besetzt sind; die aussere ist viel kiirzer, aus mebren 
ungleicben, scbindelig uber einander liegenden, am Rande 
und auf dem Riicken etwas melir behaarten Blattcben be- 
stehend. Die gelben Zungenblilmchen sind etwa 4 Mm. 
langer ais die Ilulle. Der Bliithenboden ist flacb und kabl, 
wird aber nach dem Abfallen der Frucbte, da die iiiill- 
bliittcben sich ganz zuriickschlagen, etwas convex. Die 
Fr lich te sind cylindriscb, gefurcht, nacb oben etwas ver- 
scbmalert, nocb nicbt 4 Mm. lang und tragen eine aus sebr 
weissen seidigen, fein sckarflichen, in einer Reibe stehenden 
gleicb langen Haaren bestebende Fruchtkrone, von ungefahr 
derselben Lange.



Vorkoninien: In Gebirgswaldungen an lichten Stellen, 
an buschigen Abhangen. Durch das sudliche und mittle 
Gebiet zerstreut. Im Alpengebiet im Ganzen weniger baufig, 
so z. B. nacli A. Sauter nm Salzburg auf grasigen Hiigeln 
und an buschigen Stellen selten, z. B. westliches Gebange 
des Imberges, am Gastaghiigel bei Laufen, am Gaisberg, in 
Gaśtein; aueb in den bairischen Alpen naeh Prantl selten, 
bei Fiissen und Berchtesgaden (bis 925 Meter); dagegen 
haufiger in allen Kalkgebirgen nordlieh der Alpen, nament- 
lich auf Muscbelkalk in Thuringen. Nordostlich bis Preussen, 
wo sie nach Herm Fr. J. Weiss z. B. bei Heidekrug, Dar- 
kehmen, Gumbinnen, Pr. Stargard, Insterburg, Thorn, Grau- 
denz, Neidenburg, Fiatów, Allenstein und Conitz vorkouinit; 
in der Provinz Brandenburg bei Berlin im Bredower Forst, 
bei Neustadt, Rbeinsberg, Scbwedt, Landsberg a. W., Liebenau 
in der Neumark. D. B. M. 1884, S. 124, 181.

B liitliezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Wie die meisten Arten dieser Gattung 

ein gutes Futterkraut. In Parkanlagen wurde sie eine Zierde 
licbter Gebiiscbe bilden.

Name: Der Name Orepis stammt aus dem Griechischen 
und bedeutet Scbuh. Was Linne veranlasst haben mag, ihn 
dieser Gattung beizulegen, ist unbekannt.

A bb i ld un gen.  Tafe l  3223.
Pflanze in natiirl. Grosse.



3224, Crepis incarnata Tausch.

Rosenpippau.

Im Wuchs der vorigen ahnlich, von der sie sich aber 
scbon durch die Farbę der Blunien uriterscheidet. Rbizom 
kurz, dauernd, einen !L, Meter liohen, aufrechten, blattlosen, 
ebenstraussigen Stengel treibend; Bliitter verkehrt- eifórmig 
oder langlich, nach dem Grunde verschinalert, gezahnelt.

Y orkom m en: AufVoralpen und niedrigeren Gebirgen. 
Im Pusterthal im siidlichen Tirol, auf dem Berge Sorisfc im 
Feltrisehen; Krain; Karnthen. O. B. Z. 1863, S. 388.

B lu th ezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Ais Staude fur den Blumengarten sehr 

empf ehlens werth.
F orm en : Die Farbę der Blumen spielt zwiscben rosen- 

roth, blassgelb und weiss. Ausserdem:
[i. lutea Koch. Blume gelb. C. Froelichiana DC. Hie- 

racium parniflorum Schleicher.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  3224.
Pflanze in natiirl. Grosse.



3225, Crepis aurea Cass.
Goldpippau.

Syn. Hieracium aureum Scop. Leontodon aureum L. 
Oeraciuni aureum Reicbenb. Hieracium aureum Yillars, 
Sturms Flora, Heft 37, Tafel 2.

Ein spannenhohes, dauerndes Pflanzchen mit einkopfigem, 
blattlosem oder am Grunde wenigblatterigem Stengel; nacb 
oben bin ist er, gleicb dem Hiillkelche, durch schwarze 
Haare schwarzgriin. Die Blatter sind langlich, baarlos, ent- 
weder nur ausgescbweift gezahnt, oder schrotsagefbrmig bis 
fiederspaltig-schrotsiigeformig und die Farbę der Blumenkrone 
ist safrangelb.

B esch re ibu n g : Der kurze, walzenformige Wurzelstock 
treibt, eine Rosette von Wurzelblattern, die gewołmlich nur 
2— 5 Cm. lang, hochstens bis gegen 8 Cm. lang werden und 
in ihrer hochsten Breite, welehe gegen die Spitze bin liegt, 
1— 2 Cm. messen. Sie sind kahl, verscbmalern sieh all- 
iniiblig in einen kurzeń Blattstiel, haben eine stumpflicbe 
Spitze und einen nach vorn ganzen Rand, wahrend der Rand 
nacb der Basis bin sehr verscbieden eingebucbtet, baid nur 
buchtig geztihnelt, oft aber scbrotsageformig ist und zuweilen 
schneiden die Einbucbtungen der Schrotsagezabne bis nabe 
an die Mittelrippe des Blattes ein. Der Schaft wird nur
10— 15 Cm. boch, ist gewobnlich ganz einfach, nur selten 
in 1 oder 2 von einem Deckblatte gestutzte Aeste getheilt. 
Ganz unten an der Basis findet man oft ein ihm angewacb-



senes Blatt, was mit den Wurzelblattern gleiche Gestalt łiat 
nnd auch, bei nicht genauer Betracbtung, fiir ein Wurzel- 
blatt gehalten wird. Die Hiillblatter sind lanzettlich nnd 
spitz, die ausseren balb so lang ais die inneren und alle 
durch scliwarze Idaare sehwarzgrun. Die Bluthenkopfe haben 
die Grosse einer A parg ia  h isp ida , die Blnmen sind safran- 
gelb, andern aber auch in Orangegelb ab und die Griffel 
sind goldgelb. Die Fruchte spitzen sich in einen kurzeń 
Schnabel zu, sind 20rippig, docli verlieren sich in dem Ver- 
laufe je 10 Rippen und nur 10 erreichen die Spitze. Der 
Pappus ist kiirzer ais die Fruclit und besteht aus mehren 
Reihen schneeweisser, einfacher Haare. Yor einer Ver- 
wechselung mit einkopfigen Apargien schiitzt 1) der aus 
2 Reihen von Blattern gebildete Hiillkelch, 2) der schnee- 
weisse, haarige Pappus.

Y orkom  men: Auf etwas feuchten Triften der Alpen 
und Yoralpen. Durch die Schweiz und durch die ganze 
Alpenkette verbreitet. Im Salzburgischen von 1300 bis 
1900 Meter. In den bairischen Alpen nach Prantl von 
1400 bis 2270 Meter, selten tiefer, z. B. bei Oberstorf bis 
900 Meter, auch auf der Hochebene, z. B. Traunstein, Stoffels- 
berg bei Kempten, im bairischen Wald bei Englmar, Metten. 
D. B. M. 1884, S. 84; 1885, S. 41, 181.

B liith eze it: Juli, August.
Anw endung: Auf den Alpen ein gutes Futterkraut. 

Fur alpine Anlagen in Garten ist das Pflanzehen sehr zu 
empfehlen.

A b b i l d u n g e n .  Tafel  3225.
Pflanze in naturl. Grosse.



3226. Crepis alpestris Tausch. 

Alpenpippau.

Syn. Hieracium alpestre Jaeq.
Das kurze, dauernde li,lnzom treibt eine Rosette lanzett- 

formiger, in den kurzeń Blattstiel allmahlig verschma- 
lerter Wurzelblatter, welcbe ausgeschweift - gezahnt oder 
schrotsageformig sind. Die untersten haben eine abgerundete 
Spitze, die oberen laufen spitz zu. Aus ihrer Mitte erhebt 
sieli der einkopfige, zuweilen auch zweikopfige, schaftartige 
Stengel, welcher nur an der Basis 1 bis 2 den Wurzel- 
blattern aknliche, halb umfassende Biatter besitzt und weich- 
haarig and an der Spitze weissfilzig ist. Der Hullkelch be- 
stekt aus mebren Reihen von Blattern, von welchen die 
unterste halb so lang ais die obere und innere ist. Die 
Biatter des Htillkelchs sind. gran und kurzhaarig. Die Blumen 
sind hellgelb, die Fruchte runzelig und grosser ais der aus 
dem Hullkelche liervorseliende Pappus.

B esch reibu n g: Die Rosette der Wurzelblatter besteht 
meistens aus 2 — 7 Cm. langen und 8— 12 Mm. breiten 
Blattern, welcbe grasgrtln sind und unterseits auf den Nerven 
und Adern, desgleichen aucli ani Rande kleine, weiche Haare 
haben. Die Stengel sind in der Regel nur einkopfig und 
besitzen an ihrer Basis 1— 3 Biatter, sind aber sonst błatt- 
los und schuppenlos, schwach gestreift, 15— 30 Cm. hoch. 
Ihre Bekleidung mit weichen, kleinen Haaren ist unten sehr 
weitlaulig, nach oben stehen aber die Haare enger an einan-



der und nahe dem Hiillkelche sind sie so dielit und fein, 
dass der Schaft gewohnlich wie mit weissem Filze iiberzogen 
aussieht. Die Hiillkelchblatter sind auf dem Riicken duręh 
scbwarze Borstenhaare scharf, an den Randem weiss und 
gewimpert. Die gelben Kronblatter haben vor der Spitze 
eine Einbucbtnng und 5 stumpfe, dicke Ziihne. Die Frucbt 
ist bedeutend langer ais der schmutzig-gelbliche Pappus, 
welcher jedoch den Hiillkelch uberragt. Die Rippen der 
Fracht haben Querrunzeln.

Y orkom m en: An diirren Stellen der Alpen, Voralpen 
und des Jurakalkzuges bis in die Gegend von Eichstiidt. Yon 
Schaffhausen durcli die nbrdliche Schweiz, durch Graubundten, 
und ostlieh durch die ganze Alpenkette; mit dem Jurakalk 
durch Schwaben und langs der Donau bis Regensburg, im 
badisclien Juragebiet. Im Salzburgischen auf grasigen und 
steinigen Platzen und Triften der Alpen; vorziiglich auf Kalk, 
vom Fusse bis 1600 Meter, so am Untersberg, Genner, 
Tannengebirge, Grossarl, am Wege in die Ferleite auf einem 
Kalklager, Radhausberg, Nassfeld; in den bairischen Alpen 
nach Prantl an steinigen Abhiingen, auch auf der Vorebene 
verbreitet.

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

A b b i l d u n g e a .  Tafe l  3226.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithclien, vergrossert.
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3227. Crepis chrysantha Froelich.

Gletsch lorpippau.

Syn. C. chrysantha DC. prodr. C.jubata Kochs Taschen- 
buch. C. frigida C. H. Schultz. Hieracium frigidum Steven. 
H. chrysanthum Led.

Der yorigen sehr ahnlich. I!,bizom dauernd, kurz, Stengel 
einkopfig, 1— 2blatterig, oberwarts nebst dem Kopfchen di elit 
raułihaarig, die Haare abstehend, etwas schlangelig, driisen- 
los, gelblich; Grundblatter langlich-lanzettlich, stumpf, nach 
dem Grunde yerschmalert, ganzrandig oder ein wenig ge- 
zahnt, kałi), das Stengelblatt rauh; Blattchen des Hiillkelchs 
lanzettlich, dachig.

Y orkom m en: Auf den hochsten Alpenjochern. Im 
Thale Bagne im Wallis, Zermatt; auf dem Joch des Fimber- 
gletschers in Tirol, auf der Grenze zwischen dem Unter- 
Engadin und dem Landgericht Ischgl in Tirol nnd zwar auf 
der nordlichen oder Tiroler Seite des Joch es gegen das 
Paznaun-Thal.

B liith ezeit: Juli, August.
For men: Reichenbach Billi trotz der grossen Aehnlich- 

keit in seinen Abbildungen doch die Froelichsche Crepis 
chrysantha vom Altaigebirge von der Kochschen C. jubata 
liir himmelweit yerschieden. Die von ihm angegebenen 
Unterschiede fur die echte C. chrysantha Froel. sind: Stengel 
am Ende schwach yerbreitert, mit kłeinen Harchen besetzt;



Blatter keilig-zungenfórmig, nervig; Hullschuppen bartig-rauh- 
haarig, nach innen sehr kurz papillos, am Ende etwas bartig. 
(Icones Bd. 19, Tafel 108 II.1)

Davon weicbt Koch’s C. jubata nach Reichenbach fol- 
gendermassen ab: Stengel am Ende kaum verbreitert, rauh- 
haarig; Blatter zungenformig, nervenlos; Hullschuppen auf 
dem Rueken bartig-rauhbaarig, nach innen mit lrleinen Harchen 
besetzt, am Ende klein-sagezahnig. Wir halten diese Unter- 
schiede kaum fur geniigend, um beide Formen spezifisch zu 
trennen.

1) Es ist die mittle Figur, welche durch einen reeht fatalen Druck- 
fehler mit der Ziiłer III bezeicbnet ist,

A b b ild u n g e n . T a fe l 3227.
Pflanze in natiirl. Grosse.



3228, Crepis biennis L.

Grundfeste, Wiesenpippau.

Syn. C. sabauda Balb. C. scanensis L. Hedypnois 
biennis Huds. Hieracium bienne Karach.

Das kurze, nach der Fruchtreife im zweiten Somrner 
absterbende Ithizom treibt iiber meterhohe, gefurchte, am 
Ende ebenstraussige Stengel, welche locker mit gezahnten 
oder schrotsageformig-fiederspaltigen Blattern besetzt sind. 
Stengelbliitter sitzend, fast umfassend, flach, am Grnnde 
geohrelt-gezahnt, die obersten ganzrandig; Blattchen des 
Hiillkelchs sammtlich langlich-linealisch, ziemlich stumpf; 
grauflaumig, die ausseren etwas abstehend, die inneren auf 
dem Riicken steifhaarig oder kahl; auf der inneren Ober- 
flache fast seidig-haarig; Fruchte am Ende schmaler, 13rieflg.

B esch re ibu n g: Der gefurchte Stengel ist entweder 
mit borstigen Haaren besetzt oder fast haarlos, nicht selten 
ganz haarlos. Es kommt namlich ganz auf den Standort an, 
ob dieser sonnig und diirr ist, oder ob der Stengel mehr 
im Schutze des hohen Grases steht. Er wird )/2— 11/3 Meter 
hoch, steht senkrecht und ver;istelt sieli nach oben. Seine 
Blatter variiren in der Tiefe der Einbuchtung sehr; die auf 
guten Wiesen wachsenden haben 30 Cm. lange, aber mit den 
Zipfeln nur 7— 10 Cm. breite, fiederspaltige, aaf beiden Seiten 
rauhhaarige und auf dem unteren Mittelneryen rauhborstige,



grasgriine Blatter, dereń Fiederspaltung nur bis iiber die 
Halfte des Blattes sicb erstreckt. An der Spitze gebt das 
Blait gemeinlich mit einem 10— 12 Cm. langen Endlappen 
ans, welcber nur einige lange Zahne besitzt. Auf Sand-, 
Kies- oder Gerollboden bleiben dagegen in sonniger Lagę 
sammtliche Bliitter oline Fiederspaltung, werden auch nicht 
so gross. Ueber der Halfte kommen in den Blattwinkeln 
die Bliithenstiele herror, dereń Yerastelung eine schone 
Doldentraube oder vielmebr Scheindolde von 20 und mehr 
Blumen bildet. Die obersten Blumen entfalten sich zuerst) 
die seitlichen folgen der Rei ho nach. Uebrigens milchen die 
Bliithenstiele, sind audi hobl und etwas behaart. Der Hiill- 
kelch ist anfangs griin, spater braunlicli. Die Riicken aller 
Blattchen sind mit Borstenbaaren besetzt und die iibrige 
Behaarung iindert von feinhaarig bis lilzbaarig. Die Bliithen 
sind iiber 3 Cm. breit, gelb, mit gleichfarbigen Genitalien; 
die Aehenien braun und der Pappus ist rein weiss.

Vorkom m en: Auf trockenen W iesen, wo ibr Vor- 
handensein sogleich einen trockenen, keineswegs sumpfigen 
Boden anzeigt, weshalb sie auch Grundfeste heisst. Audi 
stebt sie an Randem und in Waldern. Auf Wiesen erscheint 
die gewolni] iche Form mit schrotsage-fiederspaltigen Blattern; 
in Waldern komnat die ganzblatterige, nur am Rande ge- 
zahnte Form vor. Fast durch das ganze Gebiet verbreitet 
und in den meisten Gegenden haufig.

B liith eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Ein gutes Futterkraut.
Form en: a. runcinata Koch: Blatter fast gleichmassig 

schrotsagefórmig, am Ende ganzrandig, die Abschnitte gegen



den Grand allmahlig kleiner. C. biennis a. W. Gr. C. lo-
domirensis Besser.

fi. lacera Koch: Blafcter ungleich schroteagefórmig-fieder- 
spaltig odei- zerrissen-fiederspaltig. C. biennis var. bannatica 
Rochol.

y. dentata Koch: Blatter verliingert, lineallanglich, die 
unteren gezahnt, die oberen ganzrandig.

Abbi ldu ngen.  Tafe l  3228.
AB Pflanze in natfirl. Grosse.



3229. C. nicaeensis Balb.
Scharfe Grundfeste.

Syn. C. adenantha Vis. C. scabra DC. (nicht Willd.) 
C. agrestis Fries.

Im Wuclis der vorigen iihnłich, aber zierlicher. Rhizom 
im zweiten Sommer nacli der Fruehtzeit absterbend. Stengel 
bebliittert, arn Ende ebenstraussig; Blatter geziihnt oder 
schrotsageformig, die stengelstandigen sitzend, fast um- 
fassend, flach, am Grandę pfeilfórmig, mit zugespitzten, ab- 
warts gerichteten Oehrchen, die ober,sten ganzrandig; Blatt- 
chen des Hiillkelches lanzettlich, nach vorn verschmalert, 
grau-flanmig, die ausseren et was abstehend, die inneren auf 
dem Iiticken steifhaarig, auf der Innenflache kahl; Fruchte 
am Ende verschmalert, lOriefig.

B esclireibung: Die Wurzelblatter sind im Umrisse 
lanzettlich, denn sie nehmen an beiden Enden stark ab und 
verlauten nnten in einen sehr kurzeń Stiel, dessen Scheide 
den Wurzelstock umfasst. Sie werden finger- oder hand- 
lang, sind mehr oder weniger tiet eingeschnitten, grasgrtłn 
und fiihlen sieli scharf an. Die Stengelblatter weichen uur 
msofern von den Wurzelblattern ab, dass sie mit pfeilfor- 
miger Basis am Stengel sitzen. Das unterste Stengelblatt 
ist gemeinlicli das grosste an der Pflanze; nach oben hin 
nehmen sie an Grosse ab, werden zuletzt ganzrandig und 
3 Cm. lang oder darunter. Der Stengel wird bis 60 Cm. 
hoch und hoher, triigt oben eine reichbliithige Doldentraube, 
dereń Stiele ebenso wie der obere Stengel haarlos sind. — 
Diese Species hat uberhaupt sehr viel Aehnlichkeit mit



unserer C. b ienn is, kann leicht iibersehen oder gar ver- 
wechselt werden, zumal aucli G. b ienn is zuweilen mit etwas 
behaartem unterem Stengel gefunden wird. Sie variirt aucli 
ebenso in Bliittern und Starkę der Behaarung der Hiill- 

^-''kelcbblattchen, wird im Ganzen ebenso hoch, ist ebenso 
reichbltithig, bat gleichgrosse und gleiclifarbige Bliithen- 
kopfe, gleiehgestaltete Hullblatter und gleiche Bluthenzeit; 
unterscłieidet sieli aber, ausser ani unteren Stengel, der immer 
mit abstehenden Borstenhaaren dicht besetzt ist, nocli durcli 
die herabstehenden Oehrchen an der Basis der Stengel- 
bliitter, die bei G. b iennis wagreclit abstehen, und durch 
die kable Innenseite der ausseren Kelchblatter, die bei 
G. biennis seidenhaarig ist.

Y orkom m en: Auf trockeneu Wiesen. Bei Wien; in 
Siidtirol; Bern; Knielingen bei Karlsruhe, urn Mannheim, 
Speier; anch im nordlichen Gebiet hier und da mit Luzerne 
verschleppt. Strenge genommen, komnat sie iiberhaupt im 
Gebiete nur verschleppt vor. Im Salzburgischen an der 
Eisenbahn bei Seekirchen; siidłiche Schweiz (Reichenbach); 
bei Mannheim vor einigen 20 Jahren vom Apotheker Martin 
gesammelt, neuerdings nicht wieder gefunden; 1843 von 
A. Braun bei Karlsruhe unter A vena e ła tior  gefunden; 
1841 von Kovatz in Wien im H of des allgemeinen Kranken- 
hauses. Lohrs Kritik von Koch’s Tasehenbuch; D. B. M. 1885, 
S. 83.

B liithezeit: Mai, Juni. Friiher ais C. b iennis L.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

A b b i l d u n g e a .  Tafe l  3229.
AB Pflanze in nattirl. Grdsse.



3230. Crepis tectorum L.
Dachpippau.

Syn. C. segetalis Roth. C. Dioscoridis Poll. C. varia 
Mnch. Hieracium tectorum Karsch. C. Lachenalii Gschn.

Ein Sommergewachs mit spindelformiger Pfahlwurzel, 
meist melirstengelig; die Stengel beblattert, astig, eben- 
striiussig; Grundblatter lanzettlich, gezahnt oder schrotsiige- 
formig-fiederspaltig; Stengelblatter linealisch, sitzend, pfeil- 
fórmig, am Rand zuriickgerollt; Bliittclien der Hullkełche 
lanzettlich, nach vorn verschmalert und nebst den Bliitlien- 
stielen gran-flaumig, die ausseren linealisch, etwas abstehend, 
die inneren auf der inneren Oberflache angedruckt beliaart, 
Fruchte lOriefig, ani Ende verschmalert-zusammengezogen, 
fast geschnabelt, der Schnabel rauh.

B esch re ibu n g: Diese in Blattern und Behaarung selir 
veranderliche Species hat mit C. virens grosse Aehnliclikeit 
und wurde von Einigen wegen der Mannigfaltigkeit in Blatt- 
formen, Behaarung und selbst der Lagę und Starkę des 
Stengels mit C. virens zu einer Species vereinigt, weil 
sich allerdings in diesen Beziehungen zwischen beiden Arten 
durchaus keine scharfen Grenzen ziehen lassen. Standort 
nnd Bodenart tiben namlich auf Blattform, Stengelstarke und 
Ueberzug des Stengels und der Bliitter einen sehr grossen 
Einfłuss. Dennocli musste man an der Existens zweier ver- 
schiedenen Species festhalten, sobald man nur eine Menge 
Exemplare beider Arten mit einander verglich und schon 
am Hullkełche zeigte sich ein gutes Merkmal, indem die 
ausseren Hiillblattchen unserer Species nur locker anliegen,
wahrend sie bei C. v iren s sehr klein sind und so dicht an

41Flora X X X .



den inneren liegen, dass man die Lupę zur Hand nehmen 
muss, wenn man ihre Umrisse deutlich sehen will. Indessen 

^-gewahrten auch die Achenien beider Arten ein scharfes 
Merkmal, denn die der unserigen verziehen si cli an der Spitze 
in einen rauhhaarigen Schnabel, wahrend die der C. v irens 
durchaus schnabelłos sind. Wenn C. tectorum  auf guten, 
trockenen Wiesen stelit, so wachst sie iiber 30 Cm. hoch 
empor, breitet unten rosettenartig ihre theils fiederspaltigeu, 
theils schrotsageformigen Bliitter ans, hat eine Cyma mit 
12— 14 Aesten und iiber 50 Bluthen. Ist aber der Boden 
minder kraftig, so bleibt sie kleiner, bildet nur tiefgezahnte 
bis schrotsageformige Bliitter und bekommt weniger Bluthen. 
Immer ist sie aber robuster ais C. v irens, hat auch grossere 
Kopfchen, dereń Bluthen an der Aussenseite blassgelb, im 
Innem citronengelb sind. Die obersten Bliitter des Stengels 
sind linealisch und an kriiftigen Exemplaren oft gegen 8 Cm. 
lang, die Blmnenstiele ein wenig verdickt, die Blumen nicken 
vor der Bluthe, stehen aufrecht in oder nach der Bliithe, 
die ausseren Blumen sind langer ais die inneren, die Narben 
schwarzgriin. Die Bliithenstiele flaumig, die inneren Hiill- 
blattchen sind graulich-flaumig, in der Mitte schwiirzlich- 
driisig und an der inneren Seite weichhaarig.

V orkom m en: Auf Aeckern, Mauern, Triften, an Wegen. 
Selten auf Kalkboden. Streckenweise durch das ganze Ce- 
biet verbreitet.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Ein leidliches Futterkraut.

Ab b i ld ungen.  Tafe l  3230.
AB Theile der Pfianze.



323!. Crepis virens Vill.

A c k e rp ip p a u .

Syn. C. pinnatifida Willd. C. polymorpha Wallr. 
C. leiosperma GL C. tectormn Poll. Hieraciim virens Karscli.

Ein Sommergewachs von ahnlichem Ansehen wie die 
vorige. Stengel beblattert, astig, ebenstraussig; Grundblatter 
lanzettlich, gezahnt oder schrotsagefórmig-fiederspaltig; obere 
Stengelblatter linealisch, flach, amGrunde pfeilformig; aussere 
Blattclien des Hullkelchs linealisch, angedruckt, auf der Innen- 
flache kalii; Priichte lineallanglich, zehnriefig, am Ende etwas 
schmaler, die Riefen glatt; Fruchtboden kahl.

B esch reibn n g: Die Pflanze kommfc nach Boden und 
Standort in mancherlei Grosse nnd Formen vor. Kriiftige, 
vom Saatfelde genommene Exemplare besitzen schrotsiige- 
fbrmig-fiederspaltige Wurzelblatter und bis fast zur Halfte 
des Blattes fiederspaltige untere Stengelblatter. Solche 
Exemplare werden 30 Centinieter hoch und hoher, sind 
sehr verastelt, haben nur oben ganze, lanzettliche Blatter 
mit spiess- oder pfeilfórmiger Basis. Diirftige, im armen 
Sande auf Triften gewachsene Exemplare haben dagegen 
nur gezahnte Wurzelblatter und bloss ganze Stengelblatter 
mit einer spiessformigen Basis. Dergleichen Exemplare 
sind wenig oder gar nicht verastelt, erreichen oft kaum 
15 Cm. und ftnden sich immer in magerer Erde. Auch 
gleiehen die Herbsttriebe der abgeweideten Pflanze kraftiger



Exemplare diesem diirftigen. Dadurch und durch das mehr 
oder weniger graulich-grune Colorit dieser Species, oder durch 
die- verschiedene Grosse der Bliithenkopfchen ist oft eine 

^Yerwechselung mit C. tectornm  geschehen, welcher man 
am leichtesten vorbeugen kann, wenn man erstens die Achenien 
beachtet, die hier ungeschnabełt sind und zweitens auf die 
ausseren Hiillblattchen sieht, welche hier klein und anliegend 
gefunden werden. Die Pflanze inilcht iibrigens wie alle 
Orepisarten, hat diinne, fast filzlose Bliithenstiele und Kopf- 
chen, welche im Knospenzustande auffallend klein, in der 
Bliithe aber mit hellgelben Bliimchen begabt sind. Die 
oberen Blatter schlagen die Bander nicht ein, die inneren 
Hullkelchblattchen sind nicht wie bei C. tectoru m  behaart, 
sondern ganz kahl, der Ilullkelch ist aber die Halfte so 
lang ais die Bliithen und fast eben so lang ais der Pappus. 
Die Achenien haben glatte Rippen und der Bliithenboden 
ist kahl.

V orkom m en : Ueberall in der Sandregion und dieser 
ahnliehen Gegenden sehr gemein und sowohl auf Aeckern 
und Brachen, ais auch an Randem und Triften zu finden. 
Durch den grossten Theil des Gebietes verbreitet. In den 
Alpen nur in den grosseren Thalern und im Vorland. In 
Preussen nach Fr. J. Weiss selten; z. B. bei Heiligenbeil, 
Wormditt, Danzig, Cartaus, Deutsch-Crone, Fiatów u. a. 0. 
Vgl. Potonie a. a. 0 . S. 170, D. B. M. 1885, S. 41.

B liith eze it: Jani bis Oktober.
Anw endung: Wie bei der vorigen.
F orm en : fi. agrestis K o ch ; Kopfchen doppelt so gross, 

C. agrestis W. K. Bischoff unterscheidet folgende Formen:



a. dentata: Grundblatter verlangert-lanzettlich, entfemt- 
geziihnt, mit liingeren oder kiirzeren Ziihnen; Stengelblatter 
ani Grandę verbreitert, meist eingeschnitten gezahnt oder 
zerschlitzt, bisweilen schwacher gezahnt oder ganzrandig.

fi. runcinata: Grundblatter schrotsageformig-buchtig oder 
eingeschnitten oder schrotsageformig-fiederspałtig oder ver- 
sehnitten-fiedertheilig; Stengelblatter wie bei der vorigen 
oder die unteren ebenfalls tiefer getheilt.

/. pectinata: Grundblatter wie bei fi-, untere und rnittle 
Stengelblatter kammformig - fiederspaltig mit genaherten, 
schmal-linealischen Fiedern, oft nach der Spitze hin unge- 
getheilt und ganzrandig; am Stengel mit steifen, mitunter 
aufgerichteten. Aesten. C. pinnatifula W . Sp.

<}'. agrestis: Grundblatter und Stengelblatter wie bei fi, 
die Kopfehen aber 1 '/.2 bis 2 Mai so gross. C. oirens fi, 
agrestis Koch, C. agrestis W. K.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  3231.
AB Pflanze natiirl. Grosse.



3232. Crepis pulchra L.
Bergpippau.

Syn. Prenanthes hieracifolia W. Pr. pulchra DC. Inty- 
bettia pulchra Monn. Sclerophylliim pulchrum Gaud. Chon- 
drilla pulchra Lam. Lapsana pulchra Yill. Phaecasium 
lampsanoides Cass. Phaecasium pulchrum Reichenb. Crepis 
lapsanifolia Reichenb. Hieracium pulchrum J. Bauli. Pre
nanthes paniculata Moench. P. viscosa Baiung.

In Bezug auf Dauer und Anseben der vorigen ahnlich. 
Stengel am Ende rispig; Grundblatter schrotsageformig; 
Stengelblatter lanzettlich, am Grand abgeschnitten, liinten 
gezabnt; Rispe gleichhoch, nackt; Hilllkelch ganz kahl; 
Blumen gelb, die Friichtchen oben wenig verschmalert, zebn- 
riefig und grosser ais der Pappus. Die ausseren Hiillkelch- 
blatter sind sehr klein, eirnnd und schliessen dicht an, die 
inneren lanzettlich und vielmal langer, alle sind auf der 
Innenseite kahl.

B esch reibu n g: Der Stengel wird 30 — 45 Cm. hoch 
und hoher; er ist gefurcht, steht aufrecbt, ist unten unver- 
astelt, verzweigt sich aber nach oben sehr und jeder Ast 
bildet an seiner Spitze eine oft vielbltithige, zuweilen aucb 
nur 4— Gbliithige Schirmtraube, die aber sammtlich wieder 
in ziemlich gleicher Hohe stehen, so dass man in der Ge- 
sammtschirmtraube viele gleichzeitig bliibende Kopfe findet. 
Die Wurzelblatter werden bis handlang gross, haben dann 
auch ziemlich die Breite einer ILand, sind weiclihaarig und 
grób-, aber sehr ungleich gross gezahnt, oder aucb fast 
schrotsageformig. Die Stengelblatter sind dagegen ungleich



kleiner, mir hinten ani Rande gezahnt oder gezahnelt, oben 
am Stengel vollig ganzrandłg und am Stengel mit fast ab- 
geschnittener Basis angesetzt, oder aueh mit pfeilformiger 
Basis am Stengel sitzend. Die Bluthenstiele sind oben durcli 
Driisen klebrig, die Htillen walzenformig und durcli die 
kleinen, ausseren, ovalen, anschliessenden, liellgriinen Hiill- 
blatter ausgezeichnet. Der ganze Bliithenkopf misst nur 
1 Om. Lange und ist durch die wenigen Blumen von anderen 
Arten der Orepis sehr abweichend, indem man 8— 10 Blumen 
gemeinlich nur iindet. Dadurch bekommt diese Species das 
Ansehen einer P renanthes, obschon der sonstige Bau mit 
Orepis iibereinstimmt. Indessen weichen bei keiner Art der 
Orepis die ausseren und inneren Hiillblattchen so sehr in 
Lange und Gestalt ab ais hier.

Y orkom m en: Auf trockenem Boden des Kalkes und 
Thonmergels, besonders in Weinbergen von Wurttemberg, 
Oberbaden und Rheinpfalz bis zur Nahe. Auch im Moselthal 
bei Igel und Trier; bei Mortert im Luxemburgischen; Loth- 
ringen; Elsass; Baden; Tirol; im Salzburgischen auf Wiesen 
um Salzburg und Werfen; im bairischen Hochland beiReichen- 
hall: bei Hellingen und Konigsberg auf Keuper; bei Schwein- 
furt auf Muschelkalk; Oesterreich; osterreichisches Kiisten- 
land. Nicht in der Schweiz, aber im Aostathal in Piemont. 
D. B. M. 1883, S. 174; 1885, S. 41.

B liith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  3232.
AB Pflanze in naturl, Grosse.



3233, Crepis Jacquini Tausch.

_ Zwergpippau.

Syn. Hieracium chondrilloides L. Oeracium chondril- 
loides Rchb. Aracium chondrilloides Less. Crepis Froelichii 
Steudel. C. chondrilloides Steudel.

Das dauernde, rabenkieldicke, liegende Rhizoin treibt 
einen kaum spannenhohen, 1— 5kopfigen Stengel. Blatter 
am Wurzelstocke und unten am Stengel sammtlich im Um- 
risse lanzettformig, aber die ersten oder ausseren Wurzel- 
blatter sind ganzrandig, die folgenden und die stengelstan- 
digen schrotsageforinig zerschlitzt und sie gehen mit einem 
langen, linealen Endzipfel aus. Die obersten Blatter, welche 
am Ausgange der Aeste stehen, sind linealisch und ganz
randig. Die Hiillblatter sind hellgriin, in der Mitte aber 
durch feine Haare und Filz bald grangrtin, bald schwarz- 
griin, die Blumen goldgelb mit orangegelben Zahnen. Die 
ausseren Hiillblatter sind halb so lang ais die inneren und 
liegen an. Die Friichte sind zehnriefig, nach der Spitze 
wenig verschmalert und kurzer ais der weisse, starre, zer- 
brechliche Pappus.

B esch re ibu n g : Die ganze Pflanze wird nur 5— 10 Cm. 
hoch, ist bei verkummerten Exemplaren manchmal auch ein- 
kopfig und die kleinen Exemplare łiaben nur wenige Blatter, 
bloss 1 —  3 Blttthenkopfe, wahrend kraftigere Exemplare 
inelire Blatter und 3— 5 Bliithenkopfe besitzeu. Die un- 
tersteu Wurzelblatter, welche ganzrandig sind, werden nur



2— 4 Cm. lang und 4— 6 Mm. breit, die folgenden, schrot- 
sageformigen erreichen 5— 8 Cm. Lange und bis 3 Cm. Breite; 
die Schrotsagezahne sind aber schmallineal und der End- 
zipfel ist fasfc oder vollig li alb so lang ais das ganze Blatt. 
Uebrigens ist diese Species sehr veranderlich. An kiimmer- 
lichen Exemplaren fehlen die schrotsageformigen Bliitter zu- 
weilen ganz. Hinsichtlieh der Behaarung findet mail kable 
Exemplare und solche, avo  Blatter und Stengel feinhaarig 
sind. Die Hullblatter sind theils rauhbarig, theils grau- 
flockig, theils in der Mitte schwarzgrun. Die Bliithenkopfe 
werden 2— 3 Cm. lang.

Vorkom m en: Ani' sonnigen und felsigen Abhangen 
der Kalkberge in Yorarlberg, Schwaben, Baiern, Tirol, Steier
mark, Oesterreicli und Miihren, perennirend und im Hocb- 
sommer bliihend. In den Alpen der ostlichen Schweiz und 
von dort aus fast durch die ganze Alpenkette zerstreut bis 
nach Oesterreicli, Steiermark, Oberkarnthen u. s. w. Im Salz- 
burgischen nach A. Santer auf Felsen und steinigen Platzen 
der Kalkalpen von 1600— 2200 Meter; Loferer Alpen, Hoeh- 
wies, Buchauer Scharte des steinernen Meeres, hohes Brett; 
in den bairischen Alpen nach Prantl von 1590— 2120 Meter: 
Schrofenpass, Obermadelejoch, Daumen, Hochvogel, Aggen- 
stein im Algiiu, verbreitet im mittlen und ostlichen Alpen- 
stock.

Ab b i ld ungen.  Tafel 3233.
Pflanze in natiirl. Grosse.



3234. Crepis paludosa Moeach. 
Sumpfpippau'

Syn. Hieracium paludosum L. Geracimn paludosum 
H.eichei) I). Aracium paludosum Moim. Barkhausia paludosa 

Bhumg. Soyeria paludosa Godr.
Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen ’ /2 Meter 

hohen, aufrechten, astigen, ebenstraussigen Stengel. Blatter 
ziemlich entfernt, kalii, die unteren langlich, spitz, schrot- 
sagefbrmig gezahnt, am Grunde verschmalert, die oberen 
eiformig-lanzettlich, am Grunde herzformig, umfassend, ge
zahnt, am Ende ganzrandig, lang zugespitzt, sehr spitz; 
Blattchen des Hiillkelchs lanzettlich, verschmalert-spitz, driisig 
behaart, die inneren dreimal so lang wie die ausseren; 
t’nich te lOriefig.

B esch re ibu n g: Der aufreclite Stengel erreicht eine 
Hohe von 30— 45 und auch 60 Cm., richtet sich gemeinlich 
nach der Hohe des Grases, in dessen Schutz er waclist. Er 
ist holil, eckig, gestreift oder gefurcht, vollig haarlos und 
gliinzend; dabei unverastelt, nur nach oben in mehre, oft 
viele Bliithenstiele ausgehend, welche sich wieder verzweigen 
und je nach der Kraft des Bodens eine arm- oder reich- 
blumige Doldentraube darstellen. Alle Blatter sind voll- 
kommen grasgrttn und haarlos. Die Wurzelblatter sind ei- 
rund, am Rande buchtig-gezahnt, an der Basis verschmalert 
und in den breiten Blattstiel verlaufend, an der Spitze zwar 
spitz, aber nicht zugespitzt. Die Stengelblatter eirund-lang- 
lich, nmfassen mit herzformiger, ja zuweilen pfeilformiger 
Basis den Stengel, haben grosse Zahne und eine lange, ganz-



randige Spitze, welche die Blatter zuspitzt. Nach oben zu 
werden die Blatter immer schmaler, in der Verastelung der 
Bliithenstielchen sind sie zu ganzrandigen, lanzettformigen, 
oder łinien-lanzettformigen, gewimperten Deckblattchen ver- 
kummert. Die Blatter des gemeinschaftlichen Kelches sind 
lanzettformig, mit schwarzlichen, gestielten Drusen besetzt 
und liegen fast neben einander. An ihrer Basis findet man 
oftmals ein und das andere Blśittclien. Sobald die Blumen 
verbliiht haben, schliessen sieli die Kelchblatter zu und bilden 
einen Cylinder, ans welchem die Haarkrone heryorsieht. Die 
ąuittengelben Blumen sind ziemlich gross, an der Spitze 
Szalinig.

Vorkom m en: Auf feuchten Wiesen, feuchten Wałd- 
platzen. Durch einen grossen Theil des Gebietes zerstreut. 
Audi im Alpengebiet verbreitet, nach Sauter bis 1440 Meter, 
nach Prantl bis 1830 Meter. D. B. M. 1884, S. 83; 1885, 
S. 41. Potonie a. a. O., S. 170.

B liith eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Dieses Gewachs ist ais gute Wiesen- 

pflanze bekannt; in der Medizin ist sie niemals angewendet 
worden.

Name: Siehe Crepis praem orsa , wobei bemerkt ist, 
dass y,(>rj3r.lę Schuh bedeute. Jedoch bat dieses W ort noch 
die Nebenbedeutmig „Basis“, „Grund“, bezieht sich auf den 
fruheren Umfang dieses Gesclilechts, dessen Arten auf 
trockenem Boden wuehsen, daher die deutsche BenennunarO
G rundfeste bekamen.

A b b i l d u n g e n .  Tafel  3234.
AB Theile der Pflanze, natiirl. Grosse.



3235. Crepis succisaefoiia Tausch.
- Abbiss-Pippau.

Syn. Hieracium sucdsaefoliwni Ail. If. integrifolium 
Hoppe. H. molle Jacq. Crepis hieracioides Kit. H. croati- 
cram W. K.

Das dauernde, abgebissene Rh i z om treibt einen meter- 
holien, aufrechten, am Ende ebenstraussigen, ubrigens meist 
einfachen, entfernt beblatterten Stengel. Blatter langlich, 
schwacli gezalmelt, kalii oder mit einfachen Haaren bestreut, 
die grnndstandigen in den Stiel verschmalert, stumpf, die 
stengelstandigen umfassend, das unterste tiber dem Grunde 
znsammengezogen; Bliithenstiele und Kelch drusig behaart; 
Bliittchen des Hiillkelchs lanzettlich, verschmalert-spitz, die 
ansseren halb so lang wie die inneren, angedriickt.

B esch re ibu n g : Der abgebissene Wurzelstock treibt 
einen 30— 60 Cm. bohen, schlanken, hohlen, gestreiften und 
gewohnlich ltahlen, oben behaarten Stengel, der in der Regel 
ganz unverastelt bleibt, zuweilen aber auch einen Ast aus- 
sendet. Die Wurzelblatter, gewohnlich kalii, sind verkehrt- 
langlich, steli en zu zweien bis lunfen, verschmalern sich in 
einen Stiel und sind, je nacli den Varietaten dieser Species, 
hałd kalii, liald wenig behaart, undeutlich ausgerandet und 
vollig ganzrandig, auch langer oder kiirzer. Die Stengel- 
blatter der fast haarlosen Yarietat sind sparsam, gewohn
lich 2— 3, die der behaarten Yarietat zahlreicher: Die Cyma 
oder Afterdolde (Ebenstrauss) hat verzweigte Aeste und be-



steli t aus einer nicht eben sehr zalilreichen Menge von tief- 
gelben Blilthenkopfen, doch besitzt die behaarte Varietat 
weit mehr ais die kahle. Die Bluthenstiele und Hullkelcbe 
sind durch ihre Haare schwarzlich - griin, die letzten liaben 
lanzettliche, angedriickte und liingere innere Blatter, dagegen 
doppelt ltiirzere oder auch mehr ais um das Doppelte kiirzere 
angedriickt^ aussere Blatter. Die Krone ist tief-goldgelb, 
hat an der Spitze 5 gleichgrosse Zahne, eine orangefarbige 
Antherenrohre und griine Griffel. Yon der etwas ahnlichen 
Crepis paludosa  unterscheidet sie sich durch ihren bieg- 
samen (nicht zerbrechlichen) Pappus, durch ihre fast oder 
vollig ganzrandigen und oben wenigstens behaarten Blatter 
und durch die schwarzdrusigen Bluthenstiele sehr leicht.

Y orkom  men: Aut feuchten Wiesen, vorziiglich haufig 
in den Voralpen und Alpen, aber audi anderwarts in Deutscli- 
land, besonders in kalkigen Gegenden, z. B. in Oesterreicli, 
Bohmen, Mahren und Schlesien, aut dem Jurakalkzuge, 
welclier sich vom Rheine durch Schwaben ais schwabische 
Alb und durch Pranken ais frankische Hohe fortsetzt, und 
an vielen Orten des kalkigen Theiles von Thuringen, z. B. 
aut dem Muschelkalke aut Schlagen im grossen Holz bei 
Stadt-Ilm, Arnstadt, Erfurt, Frankenhausen und Jena. Sie 
kommt aber auch ausserhalb des Kalkgebietes, wiewohl minder 
haufig vor, aut dem Meissner in Hessen, im Haken iiber 
Uthleben in der Flora von Sondershausen in den Yarietaten 
g labra  und h irta  (Lutze’s Programm, S. 21), nach Budden- 
sieg bei Tennstadt im Fahnerschen Holz, Hornholz und 
Kirchheilinger Holz (Irmischia 1885, S. 29; 1884, S. 44), in 
Unterfranken nach Schenk (Wtirzb. natur w. Zeitsclir. 1860,



Heft 3, 4, S. 15) im Spitaiholz und im Gochsheimer Holz 
bei Schweinfurt, im Diirrwiesenthal bei Hohenhausen, aul 
den Wiesen bei Rossbach in der Nahe von Brttckenau, in 
der Rlion; am Hai-z im Hakel unweit Oschersleben; bei 
Dolsyg unweit Leipzig, im Erzgebirge; in Posen am West- 
fande des Annaberges, bei Minikowo und Bromberg; in 
Preussen bei Schoneck, Ragnit, Konigsberg, Osterode, Lyck 
und nach Fr. J. Weiss bei Braunsberg, Thorn und Danzig. 
Vom Jura an durch die sammtlichen Yoralpen bis Steiermark 
und Oesterreich und stellenweise durch Oberbaden, Wurttem- 
berg, Oberbaiern, im Bohmerwald, auf den Mahrischen Kar- 
pathen, Schlesien.

B liith eze it: Juli, August.
Form  en: a. mollis Koch: Stengel und die Blatter auf 

beiden Seiten borstig, durch kurze, driisenlose Haare, die 
oberen Blatter auch driisenhaarig. Hieracium molle Jaccp 
H. croaticum W. K. H. Sterribergi Hoffm. Geraciurn croati- 
cim  Rchb.

ft. integrifolia Koch: Stengel und Blatter kahl. H. in- 
tegrifolium Hoppe. G■ hieracioides W. K. Geraciurn succisae- 
folium Rchb.

Ab b i ld ungen.  Tafel  3235.
Pflanze in natur). Grosse.



3236, Crepis pygmaea L.

Schnee-Pippau.

Syn. Hieraciumpumilum L. //. prunellaefolium Gouan. 
H. brunellaefolimn DC. Leontodon dentatum L. Omalocline 
prunellifolia Cass. O. pygmaea Eeichenb.

Ein niedriges, dauerndes Pflanzchen mit liegenden und 
aufsteigenden Stengeln, welche armkopfig und am Grunde 
verastelt sind. Blatter gestielt, eiformig oder schwach herz- 
formig, gezahnelt; Blattstiel leierformig gezalmt; Friichte 
20riefig.

Y orkom m en: Auf Felsen und Gerolle der hochsten 
Alpen an der Schneegrenze. In der Scłiweiz auf den Aelener, 
Graubundener und Walłiser Alpen; in Tirol auf dem 
Stilfser Joch.

B lu th eze it: Juli, August.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  3236.
Pflan/e in natiirl. Grosse.



3237. Crepis hlattarioides Yill.
Pyreniien - Pippau.

Syn. C. sibiricu Gouan. C. austriaca Jacq. Hieracium 
hlattarioides L. II. pyrenaicum L.

Das dauernde, abgebissene Rhizom treibt einen 1- bis 
Okopfigen Stengel, dessen Kopie ziemlich gleich hoch stehen. 
Er ist reich beblattert, hat liingliche, an der Basis lierz- 
fórniige, umfassende und in zwei pfeilformigen Zipfeln aus- 
gehende Błiitter, wodnrch die Basis pfeil- oder spiessformig 
wird. Die Wurzelblatter verlaufen dagegen, gleich den 
nntersten der Stengelblatter, in einen Stiel und sammtliche 
Błiitter sind buchtig-gezahnt. Die Blattchen des Hiillkelchs 
sind liinglich-lanzettlich, der iiussere Kranz ist so lang ais 
der innere und alle Blattchen sind mit Borstenhaaren be- 
setzt. Die Blumen sind goldgelb.

B esch reibu n g: Der Stengel wird 30— 50 Cm. hoch, 
hat tiefe Furcłien, einzeln stehende lange Haare und theilt 
sieli nach oben in mehre Bliithenaste, bleibt aber zuweilen 
auch einkopfig. Zur Zeit, wenn die Bliithe eintritt, sind die 
Wurzelblatter schon verwelkt, welche handlang sind und sieli 
allmiihlig in einen langen Blattstiel verschmiilern. Auch die 
untersten Stengelblatter sind noch kurzgestielt, dann kommen 
am Grunde verschmiilerte, mit pfeilformiger Basis umfassende 
Błiitter. Hoher hinauf findet man Błiitter mit herzformiger 
Basis, dereń herzformige Buchtungen in lange, spiessformig 
gestellte Zipfel ausgelien und diese Art der Błiitter bilden



die Hauptmasse der Stengelblatter. Ganz oben werden sie 
lanzettfórmig, doch fehlt die spiessformige Basis, mit welcher 
sie den Stengei umfassen, nicht. Alle Blatter sind durch 
feine Haare am Rande gewimpert, bnclitig gezahnt und gras- 
griin. Die Bliithenkopfe haben bis 4 Cm. Breite, die Hiill- 
blatter haben einen vorstehenden Mittelnerven und sind 
schwach behaart. Die FriicMe haben 10 glatte Rippen mid 
eine stumpfe Spitze.

Y orkom m en: Auf Triften der Alpen und Voralpen, 
besonders auf den Kalkalpen. Durch die Schweiz, sowie 
iiberhaupt durch die ganze Alpenkette; auf dem Jura; Hohen- 
eck, Ballon de Sulz; Feldberg in Baden; Oberbaiern. Im 
Salzburgischen auf steinigen, buschigen und grasigen Ge- 
hiingen der Kalkalpen von 1300— 1900 Meter: Untersberg, 
Tannengebirge, Loferer Alpen, Hochgesang in der Ferleiten, 
Gasteiner Alpen; in den bairischen Alpen auf Wiesen und 
im Krummholz von 1410— 2200 Meter. D. B. M. 1883, S. 44; 
1885, S. 181.

B llith eze it: Juli, August.

A b b i l d u n g o n .  Tafel3237.
Oberer Theil der Pflanze, naturl. Grosse.
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3238. Crepśs grandiflora '! 'auscli.
Gros,ser Pippau.

Syn. Hieracium yrandiflormn Ali. H. pappoleucum Vill. 
łi. eonyzaefoliwni Gouan.

Der einfache, haarige, oben drusige Stengel tragfc 3 bis 
5 gelbe Bluthenkopfe. Die Blatter sind drusig-flaumig, die 
Wurzelblatter langlich, gezahnt und in einen Stiel verlaufend, 
die Stengelblatter pfeilfórmig, lanzettformig und den Stengel 
umfassend. Der Hullkelcli ist mit Driisenhaaren dicht be- 
deckt, der innere Blattkranz desselben ist doppelt so lang 
ais der aussere.

B esch re ibu n g: An der Spitze des braunen, cylindri- 
schen Wurzelstockes kommen mehre aufsteigende, gewdłm- 
lich nur 10— 15 Cm., hochstens 30 Cm. hohe Stengel, welche 
durcb Drtisenhaare, besonders nacli oben zu, klebrig sind. 
Die Wurzelblatter sind 2— 10 Cm. lang, gewołmlich nur 
mit riickwarts gerichteten Zahnen begabt, aber in einer 
Yarietiit auch schrotsageformig. Die Stengelblatter, welche 
den Stengel mit pfeilformiger Basis umschliessen, sind fast 
ganzrandig und die obersten linien-lanzettlich, ohne pfeil- 
formige Basis, alle aber flaumhaarig oder kahl. Der ge- 
furchte, nach oben zu immer starker mit Drusenhaaren be- 
setzte Stengel verdickt sich an den Bluthenkopten. Der 
Hiillkelcli ist eiformig, die Hullblatter des inneren Blatt-



kranzes sind lanzettlich, vorn stumpf und gebartet, am 
Itucken mit Glieder- und Driisenhaaren besetzt; die des 
ansseren Kranzes stehen loclier ab und sind doppelt kurzer. 
Die Kronen sind goldgelb, die Blume misst in der Breite
3— 4 Cm., hat also etwa die Grosse und audi die Farbę der 
Blume eines L eon todon  Taraxacum , der Pappus ist 
schneeweiss, kurzer ais die an der Spitze starli yerschmalerte 
Frucht.

Y orkom m en: A.uf Alpentriften. In der Schweiz zieni- 
licb selten; von da stellenweise durcb Tirol, Oberbaiern, 
Salzburg, Oesterreich bis nacłi Karnthen und Steiermark; 
auch im Riesengebirge und im mahrischen Gesenke. Im 
Salzburgischen auf Wiesen der Schiefergebirge vom Fuss, 
z. B. bei Żeli am See, bis auf die Alpen (1900 Meter), 
z. B. Pinzgau, Gastein. In den bairischen Alpen von 900 bis 
1950 Meter. D. B. M. 1885, S. 42, 181.

B liith eze it: Juli, August.

A b b i l d u n g e n .  Tafel 3238.
Pflanze in natiirl. Grosse.



3239. Crepis sibirica L.
Sibirischer Pippau.

Syn. Soyeria sibirica Monnier.
Ithizom dauernd; Stengel rauhhaarig, am Ende eben- 

straussig, aufrecht; Blatter ranzelig, langlich, gezahnt, die 
unteren Stengelblatter in den tief gezahnten, nmfassenden 
Blattstiel verschmalert, die oberen lanzettlich, fast ganz- 
randig; Hiillkelch von einfachen Haaren rauhhaarig, die 
ausseren Blattchen kfirzer, locter. Die Blumen sind gold- 
gelb, die Fracht ist an der Spitze wenig verdunnt, vieirippig 
und die Rippen sind ąuerrunzelig.

B esehreibung: Diese Species gehbrt zu den robusten 
und hohen Arten der Grundfesten. Der Stengel ist unten 
rabenfederkieldick, wird 5— 10 Cm. hoch, ist kantig und 
oben mit weissen Borstenhaaren, schwarzlichen Zottelhaaren 
und weissen Filzhaaren dicht besetzt, welche im hoheren 
Alter des Stengels abfallen. Obeir theilt sieli der Stengel 
in 3— 6 Aeste, an dereń Ende sich der 3— 4 Cm. lange und
3-—5 Cm. breite Blumenkopf befindet. Die Wurzel- und 
unteren Stengelblatter messen 7— 15 Cm. Liinge und sind 
7— 10 Cm. breit; der gefliigelte und ofters auch an seinen 
Flugelrandern schrotsageformige Stiel nimmt das Drittel der 
Blattflache und mehr noch ein. Die oberen Blatter messen 
nocli 7— 10 Cm. und halten 5— 8 Cm. Breite, sind mehr 
herzformig-eirund und halbstengelumfassend. Alle Blatter 
sind etwas runzelig, fuhlen sich scharf an, haben sehr un-



gleiche, aber grobe Zahnung. Die Zahne sind dreieckig und 
endigen mit einem Druschen. Die Bullen sind so lang wie 
bei L eon tod on  Tarasacam , aber das Mittelfeld der Hiill- 
blatter ist tief-schwarzgriin, wahrend die Bander liclitgrune 
Farbę haben. Der aussere Hullkranz steht in der Bluthe 
etwas ab und sehlagt sieli nach der Bluthe in halbwellcem 
Zustande etwas zurtick. Die Blumen bilden einen umfang- 
reiehen Krauz, welcher mindestens so gross wie L eon tod on  
T araxacum  ist. Ihre 5 Zalme haben Driisen. Das Friicht- 
chen ist 20— 30 riefig und ąuemmzelig, so lang ais der 
Pappns und nach der Spitze in Breite etwas abnehmend.

Y orkom m en: An buschigen Gebirgsabhangen hoherer 
Gebirge. Im Gebiet nur im Kessel des mahrisclien Gesenkes.

B liitbeze it: Juli, August.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  3239.
AB Theile der Pflanze, naturl. Grosse.



3240. Soyeria montana Monnier.
Berg - G rundfeste.

Syn. Crepis montana Beichenb. Hydrochoeris mon
tana L. Andryala montana Yill. Hieracium montanum Jacq.

Eine niedrige Staude mit einkopfigem, nur mit wenigen, 
kleinen Blattern besetztem Stengel, welcher am Ende ver- 
dickt ist, am Grunde yon einer Rosette langlicher, gezahnter 
Bliitter gestlitzt wird. Stengelblatter halbumfassend; Hiill- 
koleli sehr rauhhaarig.

B esch re ibu n g: Der Stengel wird 20— 50 Cm. hoch. 
Er steht aufrecht, ist unverastelt, aber hin- und hergebogen, 
rund, etwas gefurcht, mit weissen und weichen Haaren be- 
setzt, die an seiner Spitze, wo er sieli verdickt, diebt stehen 
und ihn yi eissgraulich machen. Die Wurzelblatter sind lang- 
lich, verschmalern sieb allmiihlig bis zur Basis, messen 
7— 10 Cm. Lange und fast 8 Cm. Breite, dereń grosste Aus- 
dehnung immer gegen. die Spitze zu liegt. Sie sind am 
Rande fein gewimpert, vorn stumpf und haben grasgriine 
Farbę. Das unterste Stengellilatt, nahe der Basis des Stengels, 
ist am grossten, misst gewohnlieh an hoben Exemplaren 
10 Cm. Lange und etwas uber 2V2 Cin. Breite, gleicht sonst 
den Wurzelblattern, nur lauft es vorn spitz zu und sitzt am 
Stengel. Die iibrigen Stengelblatter stelien weitlaufig von 
einander, werden nach oben immer kleiner, umfassen den 
Stengel balb und sind spitz, das oborste lanzettlich, alle am 
Rande und auf den Nerven gewimpert. Am yerlangerten 
Wurzelstocke bemerkt man die schwarzbraun verwelkten 
Blattreste yoriger Jahre. Der Stengel ist sehr selten zwei-



kopfig, aber gewohnlich bogig, rabenfederkielstark, hellgrun, 
nach unten rothlich, oben, wo er sich verdickt, weisslieh. 
Der Blumenkopf ist aber 2 1/2 Cm. lang und reichlieh 4 Cm. 
breit. Durch die Behaarung wird der Hiillkelch schwarzlieh- 
grtin und die unteren Hiillkelchblatter schlagen sich in der 
Bliithe herab. Die Blumen sind citronengelb, haben 5 ver- 
dickte Zahne. Die Frucht ist nach der Spitze wenig ver~ 
dttnnt, ausgezeichnet durch einen gelblichweissen Pappus und 
durch die an der Basis verdickten Haare desselben. Crepis 
m ontana hat einen verla,ngerten Wurzelstock und C. h yo- 
se r id ifo lia  einen abgebissenen; C. m ontana hat eiue gelb- 
weisse, biegsame Haarkrone, C. h y oser id ifo lia  eine rein- 
weisse, starre und sprode. Auch ist der Iiabitus beider 
Species sehr abweichend und ebenso die Lange des Pappus 
zur Frucht.

Y orkom m en: Auf Wiesen der Alpen und Yoralpeu, 
besonders auf Kalkboden. Schweiz; Tirol; Salzburg; Steier
mark; Oesterreich; Krain. Im Salzburgischen auf grasig- 
steinigem Boden der Kalkalpen von 1000-—1900 Meter sehr 
selten: Untersberg (Mittagsscharte), Genner; Torenner Joch, 
Kammerknehr bei Waidriug; auf den bairischen Alpen auf 
Alpenwiesen von 1350— 1980 Meter.

B lu tlieze it: Juni, Juli.
Ab b i ld ungen .  '1'afel 3240.

Pflanze in natiirl. Grosse.



3240A. Soyeria hyoseridifolia Koch. 

Gletscher - G rundfeste.
y

Syn. Crepis hyoseridifolia Tausch. Hieracium hyoseridi- 
folium Yill.

Das dauernde, abgebissene Rhizom liegt schrag im Boden 
und treibt einen kanm fingerlangen, aufrecbten, einfaclien, 
blattreichen, einkopfigen Stengel. Blatter sammtlich gestielt, 
schrotsagefórmig, das oberste lineal, ganzrandig; Hiillkelch 
schwarz behaart und sehr rauh. Die Blumenblatter sind 
goldgelb, ihre Zahnchen mit kleinen Driisen besetzt und die 
Haare der Fruchtkrone sind an der Basis etwas verdickt. 
Die letzte Eigenschaft gab Yeranlassung zur Aufstellung 
eines besonderen Geschlechtes: S oyera , was aber wegen 
seines unwesentlichen Unterschiedes von (Jrepis keinen Ein- 
gang gefunden hat, zumal Pflanzen sehr verschiedener Eigen- 
schaften dadurch zusammenkamen. Koch hiilt jedoch die 
neue Gattung aufrecht.

B esch re ibu n g : Die Pflanze wird kaum oder wenig- 
stens nicht iiber fingerhoch und der grosse Bluthenkopf misst 
fast oder ganz die Hiilfte davon. Die Blatter stehen aber 
so dicht an dem Stengel, dass sie den Bluthenkopf hiillen- 
artig umgeben. Die grosseren davon sind so lang und langer 
ais der Stengel, Wurzel- und Stengelbliitter sind im Umrisse 
schrotsagefórmig eingeschnitten, gestielt und der Stiel geht 
in eine Scheide aus, durch welche das Blatt am Stengel oder 
am Wurzelstocke befestigt ist. Nur das oberste und immer



verkummerte Stengelblatt ist ofters ganzrandig. Alle Blatter 
sind zieinlich haarlos und daher freudiggrlin. Der Wurzel- 
stock steht schief im Boden, ist abgebissen und besitzt ver- 
welkte Blattreste voriger Jahre. Der Bliithenkopf ist 2 i(2 Cm. 
lang, 5 Cm. breit und vielblumig. Die Hullblatter haben 
durch die dichte Besetzung mit schwarzen, driisenlosen, ge- 
gliederten Zottelhaaren eine tiefschwarzgriine Farbung. Diese 
Behaarung lanft auch am Stengel lierab, bis er von den licht- 
grttnen Blattscheiden bedeckt wird. Die Blumen sind an 
der Spitze mit flint schmalen, vorn abgerundeten Zahnen 
begabt, dereń Rander mit Driisen besetzt sind, die man aber 
nur bei starkerer Yergrbsserung deutlicli erkennt. Die Friicbt- 
chen verschmalern sieh an ihrer Spitze sehr wenig, ihre 
Haarkrone ist reinweiss, starr und zerbrechlich und weit 
langer ais die Fruclitchen selbst. Der Blumenboden ist nackt.

Y orkom m en: An grasigen Orten der hochsten Alpen, 
besonders aut Kalkboden. Schweiz im Kanton Freiburg, 
Bern, Glarus, Appenzell; Vorarlberg; bairische Alpen; Ober- 
steiermark; Tirol; Krain. Im Salzburgischen im Geroll und 
im Sande der hochsten Kalkalpen von 2200— 2500 Meter 
selten: Hundstod, Nebelsberge, steinernes Meer, Buschauer- 
scharte, Tiinnengebirge (Schwarzkopf), selten aut Urgebirge; 
Hnndskogl, Radstadter Tauern, Zwing, Fuscher Tanern, 
Lungau. In den bairischen Alpen von 2080 — 2620 Meter.

B ltithezeit: Juli, August.

Ab b i ld ungen.  Ta fe l  32-10A.
Pflanze in natiirl. Grćisse.



3241. Hieracium PiJosella L.

Dukatenróschen.

Stengel kalii, einkopfig; Auslaufer des dauernden Rhi- 
zoms hingestreckt, imfruehtbar oder bluthentragend, letzte 
am Bnde aufstrebend, in einen einkopfigen oder gabelig 
2— 3kopfigen Bliithenstiel verliingert; Htillkelch lcurz walzig; 
Blatter etwas ins Meergriine spielend, verkehrt-eiformig-dan- 
zettlich oder lanzettlicb, borstig behaart, rilckwarts grau- 
filzig.

B eschreibung: Die Wurzel ziemlich wagerecht, ein- 
fach oder etwas śistig, nach ihrem Ende mit den Resten 
alter Błatter und mit starken, tief eindringenden, ziemlich 
einfaclien Wurzelfasern besetzt. Aus ihr erheben sieli mm 
mehre aufrecht stehende, blattlose, ganz einfaeh einkopfige 
Stengel, und grossere sogenannte Wurzelblśitter nebst einem 
oder einigen Auslaufern, welche Theile jedoch auf der Erde 
liegen. Die Wurzelblatter werden bis 10 Cm. lang, bis 
1 Cm. breit, sind lanzettlicb oder verkehrt-eiformig-lan- 
zettlich, in einen mehr oder weniger langen und breiten 
Stiel sich verschmalernd, dalier zuweilen fast spathelformig, 
oben blaulich-grun, und nur mit einzelnen einfaclien Borsten- 
baaren, wenigstens ani Rande, besetzt, unten aber mehr oder 
weniger von diclit gestellten kłeinen Sternhaaren weiss, und 
mit Borstenhaaren besonders an der Mittelrippe bald stark, 
baki gar nicht besetzt. Die Blatter der Auslaufer sind ahn-



lich, aber viel kleiner und kiirzer, mehr oder weniger ent- 
fernt von einander wechselweis stehend. Die Auslaufer, wie 
die Bliithenstengel, sind mehr oder weniger mit Sternhaaren 
und Borstenhaaren besetzt, und bei letzten mischen sich 
unter diese Haare, besonders nach oben, wo sic iiberhaupt 
dichter stehen und die Borsten auch gewohnlich schwarz- 
lich sind, Driisenhaare von verschiedener Lange, und dieser 
Ueberzug geht auch auf die Bliithenbiille iiber, wo die 
schwarzen Borsten haufiger werden und in manchen Formen 
gelbe Driisenkopfchen tragen. Die Blattchen der Hiille 
werden bis 1 Cm. lang, sind linealisch-lanzettlich spitz, 
ani Bandę etwas weisshautig und liegen ziegelartig iiberein- 
ander. Die gelben, auf der Unterseite gewohnlich rotlige- 
farbten Blumen uberragen die Hiille mehr oder weniger, 
ihr Zungelclien endet mit 5 sclimalen spitzen Zahnen. Die 
5 Staubgefasse bilden mit ihren gelben Antheren eine oben 
funfzahnige, aus der Blunie hervorragende Rohre, iiber welche 
der Griffel, der sieli oben in zwei nach aussen biegende 
Narben theilt, heryorsteht. Der Boden ist kahl, mit kleinen 
Yertiefungen ziemlich eben. Die Fruchte sind braun, fast 
cylinderisch, unten etwas schmaler, der Liinge nach gerillt, 
oben mit einem kleinen gekerbten Ringe und dem aus vielen 
hakigen Haaren bestehenden Fruchtkelche (Samenkrone) ge- 
kront.

Y ork o mm en: Auf trocknen Triften, auf Haiden, an 
sandigen Orten, in Nadelwaldungen, auf Schlagen u. ,s. w. 
Durch das ganze Gebiet yerbreitet.

B liith eze it: Mai bis Oktober.
A nw endung: Friiher wurde diese Pflanze unter der



Benennung H erba et flo res  P ilos.ellae s. Aurienlae 
muris ais ein gelind adstringirendes Mittel ausserlich und 
innerlich bei vielen Krankheiten angewandt, ist aber jetzt 
gąrjz^ausser Gebrauch.

Formen:  a. mdgare Monnier. Kopfchen kleiner; Htill- 
kelcb drifsig behaart; Auslaufer yerlangert und diinn; Blatter 
riickseits filzig.

fi. róbustius Koch. In allen Theilen grosser, behaarter; 
Hiillkelch von einfachen Haaren rauliłiaarig; Auslaufer zwar 
yerlangert, jedoch merklich dicker; Blatter riickseits weiss- 
filzig.

y. farinaceum Koch. Blatter beiderseits, doch riickseits 
dichter, von fein stemformigem Flaum filzig. II. Pilosella 
fi. farinaceum Hornung. TT. velutinum Heg. et Heer. II Pi
losella [i. incana DC. So auf den hoheren Alpen der 
Schweiz.

ó. pilosissimim Koch. So gross wie die vorige, aber 
durcli yerlangerte Haare sehr ranhhaarig; Kopfchen von 
langen Haaren sehr zottig, wie an TT. alpinum; Bliittchen 
des Hiillkelchs ani Ende yerschmalert spitz; Auslaufer dick, 
kurz. TT. Peleterianum Merat. II. Pilosella fi. Pollich. 
TL Pilosella C. Peleterianum Monn. TI. Pilosella fi. pilo- 
sissimum Wallr. So besonders auf dem Dormersberg in der 
Pfalz, um Winningen bei Coblenz, auf dem Hoheneek der 
Vogesen.

e. grandifloruin Koch. Kopfchen fast doppelt so gross; 
Hullkelch mit kurzeń Driisenhaaren besetzt; Auslaufer kurz, 
ziemlich dick. II. Pilosella y. grandiflorum DC. TI. pilo
sella P. alpestre Monn.



'C. Hoppeanum Koch. Wie die vorige, aber die ausseren 
Blattchen des Hullkelchs eirund-lanzettlich, fast eiformig, 
ziemlich stumpf. //. Hoppeanum Schultes. II. pilosellae- 
forme Hoppe. Die beiden letzten Pormen sind Alpen- 
bewohner und ertragen unsere Winter kaum.

A b b ild u n g en . T a fe l 3241.
Pflanze mit Auslaufer, naturl. Grbsse; 1 Bliithchen, vergrossert; 

2 Staubgefass, desgl.; 3 Fruchtkopf, naturl. Grosse; 1 Friichtchen mit 
Federkrone, desgl.; 5 dasselbe, vergrossert.



3242. Hiaracśum stoloniflorum W. K.
Kriechend.es Habichtskraut.

/
_ ''S yn . H. flagellare W.

Die Wurzelblatter sind verkehrt lanzettformig bis ver- 
kelirt-langłich, beiderseits zottig, oberseits grun, unterseits 
durch Sternhaare blatigriin. Der Stengel ist fast blattlos, 
gabelastig, theilt sich ein o der melire Małe, hat verlangerte, 
armleuchterartig aufsteigende Aeste, an der Basis bauehige 
mid abgestutzte, daber fassartige llulien, spitze Hullblattclien 
und citronengelbe unterseits purpurstreifige Błiithen. Die 
Pflanze treibt selir zottige Auslaufer.

B esch reibu n g: Der Wurzelstock treibt im Sommer 
langere oder kurzere Auslaufer, weJche zuweilen sich heben 
und Blittlien tragen, immer mit zahlreiehen, 2  Om. langen 
Blattern und, wie der Stengel selbst, mit Zottelliaaren und 
kleinen Filzhaaren bekleidet sind. Die Wurzelblatter haben 
dagegen 7— 1 0  Cm. Lange, sind gewohnlich 2 1 /2 Cm. breit und 
daruber, oberseits tief und reingriin, unterseits durch die Be- 
haarung blaulich. Der Stengel wird 10 bis 35 Cm. hoch 
und ist sonach durch die Yerastelung verschieden gestaltet. 
Hohe Exemplare theilen sich schon in der Mitte, bekommen 
dadurch 15 Cm. lange Bluthenstiele, welche sich beide noch- 
mals gabeln oder wovon sich nur der eine Ast gabelt oder 
es theilt sich aucli einer der beiden Aeste nocli zweimal 
gabelartig, so dass also der Stengel 2 , 3, 4, 5 und 6  gleich- 
hocli stehende Bliithenkopfe erhalt. Diese sind dadurch aus-



gezeichnet, dass sie in der Bliitlie yerschiedenfarbige Blumen 
tragen und dass ihr Anthodium nach der Bliitlie jene oben 
beschriebene fassartige Form erhalt. Durch solche Merk- 
male wird einer Verwechselung mit H. b ifurcum  vorge- 
beugt, auch ist es nicht mit P ilo s e lla  z u verwechseln, 
dereń Anthodium walzenformig ist und dereń Stengel nie- 
mals langstielige Theilung hat. Uebrigens besitzen die Blii- 
tlien in Grosse die Mitte zwischen H. P ilo s e lla  und A u- 
ricu la , sind nicht so blass wie bei H. P ilo s e lla , sondern 
eitronenfarbig oder fast goldgelb.

V orkom m en: Auf trockenen und diirren Triften in 
Bohmen, in der Neumark, im Elsass, in der Pfalz, in Darm
stadt, am Main bei Seligenstadt und bei Naumburg an den 
Saalbergen nach Weissenfels zu. Grasplatze in Mittel- und 
Oberschlesien, Riesengebirge; in Sachsen bei Altenberg; bei 
Ziillichau, Holzminden, Munster in Westphalen; bei Ham
burg. Irmischia 1884, S. 44, 1885, S. 30.

B liith eze it: Mai bis Juli.
A nw endung: W ie alle Arten dieser Gattung ein 

gutes Futtergewachs.
F or  men: [L cernuum. Blatter spitz, schmal lanzett- 

lich; Hiillkelch kleiner, zuletzt eiformig. II. cernuum Fr. 
So z. B. auf Gebirgswiesen der Baskiden, am Malinow und 
der Barania.

A b b ild u n g e n . T a fe l 3242.
Pflanze in naturl. Grosse.



3243. Hieracium bifurcum M. B.
Gabel - Habichtsk raut.

Syn. II. collinum Besser. II. pedimculatum Wallr.
II. brachiatum Bertol. II hybridwn Gaud. II. mriculae- 
folium Tausch. II. flagellare Froel. II  praealtum-Pilosella 
Wifnmer.

Das dauernde Rhizom treibt liegende, verlangerte, un- 
fruchtbare und bliithentragende Auslaufer, die letzten auf- 
strebend, einkopfig oder gabelig mełirkopfig. Stengel meist 
einblatterig, gabelig, zweikbpfig, oder wiederholt gabelig 
und drei- und mehrkopfig. Die Bluthenstiele sind gleichhoch 
und dadurch verlangern sicb die untern gleich auffallend. 
Oberwarts sind sie, gleich den Hulłblattern driisig-kurzhaarig. 
Der Hullkelcli ist an der Basis etwas bauchig, die Bliithen- 
lcople sind wenig kleiner ais bei H. P ilo s e lla  und die 
Bliitłien citronengelb und gleichfarbig. Wurzelstoclc Aus
laufer treibend.

B esch re ibu n g : Diese der H. A u ricu la  ahnliche Spe- 
zies unterscheidet sich sogleich von ihr dadurch: 1 ) dass 
die Bluthenstiele nicht am Gipfel des Stengels auftreten, 
sondern dass sich der Stengel schon iiber der Mitte gabelig 
spaltet, wodurch also die untersten Bliitenstiele sich be- 
deutend verlangern, 2) dass die Bluthenkopfe nicht klein, 
sondern fast so gross wie bei H. P ilo s e lla  sind. Grosse 
Aehnlichkeit hat sie femer mit H. s to lon iferu m , unter
scheidet sieli nur dadurch, dass die Kopfchen unten am Hiill- 
lcelche nicht gestutzt, auch nicht nach der Bliithe nieder- 
gedriickt und die Bluthchen an der Aussenseite nicht roth 
angelaufen sind. Perner ist H. fur ca tum Hoppe, oder



sph aerocephalum  Rchb., nahe verwandt, welches letzte 
kurze und dicke oder gar lreine Ausliiufer bildet und fast 
kugelige Kopfchen besitzt. Dann ist noch das alpinische 
H. angusfcifolium Hoppe ziemlich nahe stehend, indessen 
durch gleichfarbige Blattseiten und durch schmale, fast 
gleichbreite Bliitter gnt zu unterscheiden. Endlich konnte 
man noch H. P ilo s e lla  mit dieser Species verwechseln, 
und zwar dann, wenn H. bifurcum  einbliithig oder H. P i lo 
se lla  zweibliithig und mit kleineren Bluthen auftritt, was 
zuweilen der Fali ist. Indessen haben die iiusseren Bliith- 
chen des H. P ilo se lla  imnier eine andere Farbę; der 
Stengel ist auch blattlos und mit Sternhaaren bekleidet. 
Der Stengel von FI. b ifurcum  wird iibrigens 7— 30 Cm. 
hoch, gabelt sich ein- bis dreimal. Die ersten Wurzel- 
bliitter sind stumpflich, die folgenden spitz; die Bliithen- 
kopfe variiren etwas in Grosse, erreichen aber weder die Klein- 
heit des H. A u ricu la , noch die Grosse des H. P ilo s e lla .

Yorkom m en: An trockenen und durren Stellen, be- 
sonders auf Thonmergel- und Mergelboden in der Rhein- 
ebene, in Bohmen, Schlesien, Sachsen, Brandenburg, Pom- 
mern und auch an der siichsischen Grenze von Thuringen, 
Frankfurt a. M., Mainz, Koblenz; auch hie und da im Rhein- 
gebiet, so z. B. im Salzburgischen auf steinigem Boden am 
Buchweissbach im Pinzgau.

B łu th ezeit: Mai bis Juli.
A nm erkung: Nach Wimmer ist diese Form ein Ba- 

stard: H. praealtmn-Pilosella.
A bbildu n gen . T a fe l 3243.

Pflanze in natiirl. Grosse.
Flora X X X . 45



3244 . Hieracium furcatum Hoppe.
Bastard - Hab ichts k raut.

Syn. / / .  sphaerocephalum Froel. 'u. Reichenb. II. hy- 
bridum Roth. (nach Reichenbach auch II. hybridwtn Chaix.)

Das dauernde, liegende Rhizom treibt gar keine oder
n.in' sehr kurze Auslaufer. Stengel nackt oder einblatterig, 
gabelig, zweikopfig, oder wiederholt gabelig und 3— 4 kopfig; 
Bluthenstiele verlangert, aufrecht; Bliitter kahl oder zerstreut 
borstig, riickseits mit fein sternformigem Flaum bestreut und 
auf der Mittelrippe borstig, die inneren lanzettlich, spitz, die 
ausseren halb so lang, verkehrt-eifórmig, stumpf. Die Kopf- 
chen haben ganz besondors nach der Bliithe eine kugelige 
Grestalt, die Hullblatter sind mit Driisen und Borstenhaaren 
besetzt und dunkelgrun, die Blumen goldgelb, die ausseren 
auf der Unterseite roth geschminkt und die Blumenzahne 
haarlos.

B esch re ibu n g : Der schief in der Brdę liegende
Wurzelstock bildet keine Auslaufer, zuweilen aber Ansatze 
davon, die sich jedocli nicht entwickeln. Die Blatterrosette 
besteht zuerst aus spatelartigen Blattern, dereń ausserste 
nicht grosser ais Bellis-Blatter sind; dann aber werden sie 
vorn spitz und erreichen bis 5 Cm. Lange. Die Blatter sind 
kahl, oder zerstreut-borstig, oder unterseits sternhaarig und 
aul der Mittelrippe borstig, desgleichen am Rande zottig 
oder kahl und nur nahe der Basis gewimpert. Den Stengel 
kann man fast Schaft nennen, denn er liat nur an der 
Gabelung ein sclimales, declcblattartiges Blatt, welches selten



O  K  V
----- ODO -----

etwas grosser erscheint und dann haben die langgestreckten 
Bliithenstiele, nahe dem Bltithenkopfe, gewohnłich ebenfalls 
ein kleines Deckblatt. Die Stengel sind in der ersten 
Bliithezeit nur 15 Om. hoch, auch wohl noch niedriger; dann 
aber strecken sie sich noch bis zu 2 0  oder 25 Cm. Hohe. 
Sie variiren sehr in Behaarung, denn man findet sie nacli 
nnten hin kahl und nahe der Spitze schwarzborsfcig, oder bis 
nahe der Basis mit einzelnen Zottelhaaren besetzt, oder sehr 
dicht zottig. Ebenso haben iippige Exemplare zwei bis drei 
Gabełungen des Stengels, andere nur eine Gabelung, durftige 
gar keine Gabelung. Die Hullkelchblatter sind lanzettlich, 
sternhaarig und schwarzborstig und haben dunkelgriine Farbę. 
Die Kopie sind nicht ganz 3 Cni. lang, aber volle 3 Cm. 
breit; sie bestehen theils ans lauter goldgelben Blumen, 
theils aber sind die Aussenflachen derselben rothlich. Nach 
der Bluthe wird der Hullkelch kugelig.

Y orkom m en: Auf den hochsten Alpentriften in der 
Nahe der Schneegrenze. Schweiz; Tirol; Baiern; Salzburg; 
Karnthen. Im Salzburgischen nach A. Sauter auf grasig- 
steinigen Platzen von 1600— 1900 Meter, selten: in der 
Zwing, auf der Schmidtenhohe im Pinzgau, Hochplatte da- 
selbst, Speiereck im Lungau. D. B. M. 1885, S. 181.

B ltithezeit: Juli, August.
F orm en : (1. alpicola Koch; Schaft sehr rauhhaarig; 

Hiillkelch dicht zottig von schwarzenllaaren; Auslaufer kurz. 
H. alpicola Schleicher.



3245, Hieracium angustifoltom Hoppe. 
Grletscher - Habichtskraut.

,-Syn. II. glaciale Lachen. II. Auricula 7 . angustifolium 
Dub,

Stengel. nackt oder einblatterig, am Ende 2  —  Skopiig; 
Bltithenstiele ebenstraussig, nach dem Yerbluhen aufstrebend, 
Die Auslaufer am Wurzelstocke feblen oder sind katim an- 
gedeutet. Die Wurzelbliitter sind lanzettformig, verlaufen 
aber allmahlig in einen kurzeń Stieł. Ihr Rand ist ganz, 
ihre Oberflache kahl, die Unterfiache kahl oder sternhaarig. 
Der Stengel ist scbaftartig, gewobnlich mit einem Blatte 
nahe an der Basis begabt, die Blumen sind gelb.

B escb re ib u n g : Die ganze Pfłanze ist nur hand- oder 
hochstens spannenhoch. Ihr Wurzelstock stebt schief im 
Boden, ihre Biiitter bilden eine aufrecht stehende Rosette 
und sind bis 3 Gm. lang oder wenig liinger. Auf der Ober
flache haben sie eine schone grasgrline Farbę, die durch 
keine Behaarung getriibt wird; die Unterfiache ist aber grau- 
gritn, oft ebenfalls kahl, nicht selten auch mit Sternhaaren 
besetzt oder zugleich noch auf den Nerven und am Rande 
mit einzelnen Zottelhaaren begabt, welche jedoch im Alter 
abfallen. Die Breite der Biiitter betriigt nicht tiber 1 Cm., 
ihr Rand ist ganz, der Mittelnerv stosst an der Spitze ais 
braunes Spitzchen iiber die Flachę hinaus und die Blattspitze 
lauft immer spitz zu. Der Stengel ist aufsteigend, kahl und 
hat gewohnlich nahe am Grunde ein den Wurzelbliittern 
ahnliches Blatt. An seiner Spitze tragt er in der Regel



2— 8  dicht beisammenstehende Bliithenkopfe. Nur an ver- 
kiimmerten Exemplaren findet man einen einzigen Kopf und 
an uppigen 3 — 5 Kopfe. Diese sind 1 Cm. lang und in 
Bliithe ltaum 3 Cm. breit. Die Hiillblatter sind linealisch 
und spitz und gleich den kurzeń Blumenstielen mit schwarzen 
Haaren begabt. An der Theilung der Blumenstiele findet 
sich nocłi ein kleines, lineales Deckblatt, was ebenfalls borsten- 
formige Haare fiat. Die Blumen sind auf der Ober- und 
Unterflache goldgelb. Diese Species stimmt im Ganzen mit 
H. A u ricu la  uberein, unterscheidet sich aber durch den 
Mangel an Auslaufern.

Vorkom m en: Auf x\lptriften in hoheren Kegionen, 
dort aber von der Schweiz bis nach Karnthen vorkommend, 
perennirend und in den drei Sommermonaten bliihend. 
Schweiz; Tirol; Salzburg; Karnthen; Steiermark. Im Salz- 
burgischen nach A. Sauter auf steinigein, grasigem Boden 
in der Centralkette selten aber gesellig, von 1900— 2500 Meter: 
Gaisstein, Zwing, Gasteiner und Lungauer Alpen. D. B. M, 
1885, S. 181. Pasterze.

B lu th eze it: Juni bis August.
F or m en: (i. breviscapum: Blatter beiderseits von einem 

fein sternhaarigen Flaum graulich und borstig-steifhaarig, 
die inneren lanzettlich, die ausseren verkehrt - eifórmig und 
oberseits kahl.



3246. Hieracium Asiricula L.
^ Aurikel - Habichtskraut.

Syn. U. dubium Smith. II. Lactucella Wallr.
Stengel nackt oder einblatterig, am Ende 2 — Skopfig; 

Bliithenstiele ebenstraussig, nach dem Yerbltihen anfstrebend; 
Auslaufer liegend, yerlangert, unfruchtbar, oder (sehr selten) 
anfstrebend und bltithentragend und gabelig zwei- bis mehr- 
kopfig; Bluthen gleichfarbig; Blatter blaulich-griin, lanzett- 
lieh, kahl, zerstreut borstig behaart, die ausseren stumpf, 
die inneren spitz.

B esch reibn n g: Man sieht diese Pflanze ganze Streeken 
rasenformig einnehmen, und das Griin ihrer Bliitter ist bald 
mehr, bald weniger blaulich beduftet. Der Wurzelstock 
liegt schief, ist schwarzlich und dicht mit weissen Wurzel- 
fasern bedeckt. Die Wurzelblatter variiren in Liinge, sind 
aber gemeinlieh 3 Cm. lang und 6 — 8  Mm. breit, nach der 
Basis sehr verschmalert und mit einzelstehenden weissen 
Haaren gewimpert. Selten und nur ausnahmsweise ist der 
Stock zum Stengel wirklich yerlangert und die Stengel- 
blatter sitzen dann am untersten Stengelende dicht an 
einander, werden nun aber 5— 8  Cm. lang. Die Ausliiufer 
liegen ani Boden, der Schaft ist 15— 25 Cm. hoch, aufrecht 
oder aufsteigend, mit ganz feinen Haaren an der Basis be
haart, oben an der Spitze aber driisig. Man findet voll- 
kommen nackte, mit einem Schuppchen besetzte, mit einem 
Blatte begabte und mit Schuppchen und Blatt yersehene 
Schafte. Desgleichen sind die Schafte oben 2 - bis 4blumig,



znweilen aber aucli durch mageres Land einblumig. Die 
Blumenstiele stehen gemeinlicli dicht bei einander, zuweilen 
steht jedoch aucli der unterste etwas entfernt und erreicht 
dann eine weit bedeutendere Lange ais die iibrigen, die nur 
6 — 8  Mm. lang sind. Jedes Blumenstielchen hat an der 
Basis ein kleines, pfriemenformiges Deckblattchen, alle 
Bluthenstiele sind driisig behaart und liaben zwischen den 
braunen Driisen einen dichten, selir feinen Filz. Die Antho- 
dienblatter sind weisshaarig, liaben aber auf dem Mittel- 
nerven sageformig bei einander stehende schwarze Haare. 
Die Blumen sind gemeinlich nur 1 Gm. breit, selten mehr 
und liaben hellgelbe, an der Spitze mit 5 spitzen Zahnen 
versehene Kronen.

Y orkom inen: Auf Triften, an Randem, auf trockenen 
Wiesen, an Wegen, auf freien Waldpliitzen und dergleiehen 
Sfcelłen. Durch einen grossen Tlieil des Gebietes verlireitet, 
aber nicht iiberall liaufig.

B liith eze it: Mai bis Oktober.
A nw endung: Die Pflanze dient ais Weide- und Bienen- 

gewachs.
F orm en: (i. glaucescensBesser: Hochwiichsiger; Stengel 

nacb unten beblattert: oberwarts mit lockerem, 3— 8 kopfigem 
Ebenstrauss; Bluthenstiele 1— 2 kopfig. So z. B. bei Konigs- 
berg und Driesen. H. florenlinum Lasch. 11. dubio-floren- 
tinum Lasch.



3247. Hieracium piloselloides Vill.

Florentiner Habichtskraut.

Syn. Hieracium florenłinum Sturm.
Die Wurzel ist stets ohne Auslaufer. Der Stenge! ist 

schlank, schaftformig, namlich nur mit 1 — 2  kleinen Blatt- 
chen bekleidet, die nianclrmal ganz fehłen. Die Blatter sind 
koli Igr ii n , schmal-lanzettformig, am Rande oder auck noch 
auf der ganz en Oberflache mit zerstreuten Borsten besetzt, 
oder aucb kahl. Die zahlreichen Bluthenkopfe bilden eine 
Doldentraube, dereń Bliithenstiele gebogen, theils haarłos, 
theils mit zerstreuten Borsten bearabt sind. Der Hulłkelch

O

ist schwach-sternenformig behaart, die Bluthenkopfe sind 
ldein, die Bluthen citronengelb.

B esch re ibu n g : Diese Species schliesst sieli an dsa 
H ieracium  praealtum  an und ist vielleieht nnr eine der 
zahlreichen Formen, unter welchen H. praea ltum  auftritt. 
Der Stengel ist nur ]/:s — ^eter hoch und triigt gewohn- 
lich 1 bis 2 kleine Blattchen. Indessen ist seine Behaarung 
veriinderlich: bald ist er ganz kahl, bald mit einzelnen 
Borsten, bald mit Sternhaaren besetzt, dock immer schlank 
und ybllig aufrecht. Die Blatter sind bald bloss am Rande, 
bald auch auf den Nerven und Fliichen behaart, aber die 
kohlgriine Farbę iindert nicht. Die untersten Blatter sind 
stumpf, die folgenden spitz, ałle entweder vollig oder ziem- 
lich ganzrandig. Der Bliithenstand ist immer locker, die



Bliithenstiele werden zuletzt liinger ais die Zweige, w o ran 
sie entspringen, und steigen bogig aufwarts. Die Dolden- 
traube ist anfangs gewolbt, zuletzt concav. Die Bliithen- 
kopfe sind klein, vor der Blilthe walzenformig.

Y orkom  men: An felsigen Stellen an der siidliehen 
Seite der Alpen, auch in der Schweiz und daselbst besonders 
in Wallis, Genf und Tessin.

B liitłiezeit: Juni, Juli.
Form en: (■). glareosum Koch: Niedrig; Stengel von der 

Mitte an iistig; Aeste schlank, eine lockere, verbreiterte, 
spreizende Ilispe darstellend. H. Micheli Tausch. Im Fluss- 
kies der Save in Krain und des Isonzo.

Abbildungen. Tafe l  3247.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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3248 . Hieracium floribundum W. G.

^  Schlesiscłies Habichtskraut.

Syn. II. uersicolor Walłr.
Rhizom kriechend, undeutliche Auslaufer treibend; 

Stengel einblatterig, armkopfig, ebenstraussig-gabelig, nacli 
oben nebst den Bliithenstielen driisenhaarig; Blatter lan- 
zettlich nnd spatelig, graugriin, borstig gewimpert, riickseits 
zerstreut flockig- stemhaarig, die untersten stumpf, Hiill- 
keloh eirund-kngelig, schwarzlich, schwarzhaarig; Hiillkelch- 
blattchen stumpf, gleichfarbig.

Y orkom m en: Auf Wiesen und Triften in Preussen 
bei Marienwerder; Schlesien; Harz und mit der Innerste auf 
die Vorebene; Hessen; Thiiringen; Franken; Bohmen (Sehnee- 
berg). Irmischia 1885, S. 19. Lutze’s Programm, S. 2 1 .

B liith eze it: Mai, Juni.
Form  en: H. iseranum Ueehtr. unterscheidet sich durck 

niedrigen Wuchs, borstigen Stengel. Blatter riickseits zer- 
streut sternhaarig; obere Kopfe kurz und dick gestielt; Hiill- 
kelch bauchig. Bergwiesen der westlichen Sudeten. H. flo- 
ribundum y. montanum Wimmer. H. floribundum-Pilosella 
Krause.



3249. Hieracium praealtum K o c h .

Hohes Habichtslcraut.
Stengel kalii oder zerstreut borstig behaart und mit 

fein sternformigem Flaum bestreut, unterwlirts ein- bis wenig- 
blatterig; Ebenstrauss yielliopfig, gleichhoch, locker; Bltithen- 
stiele und Ilullkelch lockerer oder diehter fein sternhaarig 
grau und behaart; Bliithenstiele naeh dera Verbliihen grade; 
Bliitter blaulich griin, lanzettlich, am Rand oder auf der 
ganzen Flachę borstig haarig, mit starken, steifen, langen 
Borsten.

B esch reibu n g: Die Hieracien, welclie sich durch nicht 
kriechende Wurzeln, dnrch meistens auslauferlose, oft aber 
sprossende Stengel und dnrch ebenstraussformige Bliithen- 
stiinde auszeichnen, H ieracia  cym osa genannt, sind durch ilire 
mannigfaltigen Abanderungen in Behaarung, im Auslaufer- 
treiben, und in der Beblatterung des Stengels keineswegs 
leicht zu erkennen, indem sie durch ihre Yarietaten nahe au 
einander grenzen, .so dass man geneigt sein diirfte, alle 
hierher gehorenden Formen in eine einzige Species zusammen- 
zufassen, wenn die einander sehr unahnlichen Extreme nicht 
eine Eintheilung in yerschiedene Species nothwendig mach- 
ten. Unser H. praealtum  giebt sich bei aller Mannigfal- 
tigkeit seines Anftretens vornelimlich durch die innern stum- 
pfen Hiillblatter und durch das kohlartig blauduftige, dick- 
liclie Parenchym seiner Bliitter bald zu erkennen, ist im 
Ganzen wohl durch die blaulich -duftigen Blatter dem H. 
N estleri Koch. yerwandt, unterscheidet sich aber von diesem 
1) durch die den Durchmesser des Stengels an Lange iiber-



fcreftenden Haare, 2 ) durch den armblattrigen Stengel, 3) durch 
die stumpfen inneren Hullblattchen nnd 4) durcli das hellere 
Gelb der Blufchen. Aber unsere Spezies kommt auch dem 
H. ech ipides W. et Kit. nahe, indem eine Yarietiit des- 
selheft sehr rauhhaarig ist und das H. eeh ioides z war nicht 
durch Duft, aber doch durch Pi Iz, ebenfalls eine graulichgriine 
Farbung der Bliitter erhiilt. Indessen hat der Stengel von 
H. eeh ioides mehre und viele Bliitter und die Bltithen 
sind dunkler gelb, auch werden seine Stengelhaare im Alter 
gelb. Die schaftartigen Stengel von H. praealtum  werden 
30— 60 Cm. hoch, haben unten eine Rosette von Wurzel- 
blattern und nahe der Basis derselben geht ein und das 
andere Stengelblatt aus. Die Blttthenkopfchen sind klein, 
die Hiillkelche sternfórmig, und drttsig behaart, die Httll- 
bllitter echwarzgrun, die Kronblatter citronengelb. Man findet 
sie mit und ohne Behaarung des Stengels, mit und ohne 
Auslaufer, wonach mehre Yarietaten unterschieden werden.

Yorkom m en: Auf trockenen oder diirren, sonnigen 
Pliitzen, mehr in den Regionen des Kalkes und des Thones, 
ais des Sandes, doch in den ersten nicht selten, perennirend 
und um Johannis bis in die Hundstage hinein bliihend. 
Durch den grossten Theil des Gebietes zerstreut. So z. B. in 
Preussen nach Fr. J. Weiss nicht selten: Wormditt, Heils- 
berg, Kulm, Marienburger Werder, Marienburg, Thorn, 
Braunsberg, Osterode, Danzig u. s. w. Ygl. D. B. M. 1884, 
S. 107, 117; 1887, S. 30, 42. Artzt a. a. O., S. 140. 
Lutzes Programm, S. 2 1 .

B lu th eze it: Juni, Juli.
Form en: u. florentinum Koch: Auslaufer fehlend oder



die aufstehenden, bliithentragend en Triebe seitenstandige 
Stengel darstellend; Stengel kahl; Blatter am Rande und 
riickseits auf der Mittelrippe durch Borsten gewimpert. 
H. praealtum Yill. H. piloselloides FI. fr. II. ftorentinmn 
Willd. II. florentinum 1. praealtum Gand. H. praealtum 
et stellatum Tausch. Dieselbe Form mit mehr bebaartem 
Stengel und schwarzdriisigen, behaarten Bliithenstielen und 
Htillkelchen ist: I I  obscurum Reichenbacb.

f). Bauhini Koch: Stengel, Blatter und alles Uebrige 
wie bei der Yorigen, aber das Rhizom treibt fiidliche, ver- 
langerte Ausliiufer. I I  Bauhini Besser. II  Auricula Willd.

y. fallaao Koch: Ausliiufer ganz fehlend, oder anfstrebend 
und bliithentragend; Blatter oberseits iiberall mit steifen 
Borsten bestreut; Schaft ziemlicb kahl. II fallax DC.

(). decipiens Koch: Stengel, Blatter und alles Uebrige 
wie bei der Yorigen, aber verliingerte Auslauler treibend. 
I I  fallax Koch bei DC.

s. hirsutum Koch: Stengel durchaus und die Blatter 
riickseits mit fein sternformigem Flaum bedeckt; Ausliiufer 
aufstrebend, stengelformig, bliithentragend. H. fallax Willd. 
Weniger rauhhaarig: II. cymigerum Reichenbach. Sehr rauh- 
haarig: II  Zizianum Tausch.

Die Yar. s. unterseheidet sich von I I  echioides durch 
die wenigen und nicht allmahlig an Grosse abnehmenden 
Stengelbliitter und die kleineren, nicht so dicht fiłzigen 
Kopfchen.

Abbildungen. Tafel 3249.
JPflanze in naturl. Grosse.



3250. Hieracium Nestleri Yill.
Nestlers Habichtskraut.

Syn. H. cyrnoswn L. Reichenbach.
Stpngel am Grandę 3-— 6 blattei’ig, mit fein sternformigem 

Flatfm bestreut und borstig-kurzhaarig, die Borsten kaum 
so lang wie der Stengeldurchmesser; Blatter langlich lan- 
zettlich und langlich, beiderseits fein sternformig flaumig 
und kurzborstig, die a-usseren stnmpf, die inneren spitz. Die 
Cyma ist gedrungen, vielkopfig, die Stiele sind graulich 
und von driisigen Haaren und Borsten rauh, die Htillblatter 
spitz, die Krone goldgelb.

B esch re ibu n g : Nur fraglich oder vielleicht theilweise 
ist diese Species das H. cym osum  L., welches sich in Form 
und Farbę dem H. praealtum  anreihet. Zuerst aber unter- 
scheidet es sich von dem letzten dadurch, dass es 3 bis 
6  Stengelblatter besitzt, wahrend jenes nur 1  bis 3 Stengel- 
blatter hat; zweitens sind die Blatter auf beiden Flachen 
nicht nur mit Borsten, sondern anch mit Sternhaaren be- 
setzt und der ganze Stengel ist mit den letzten sehr dicht 
belegt; drittens en-eichen die Stengelborsten nur den Stengel
durchmesser an Lange, ubertreffen ihn nicht; viertens sind 
die Bliithenkopfchen fast doppelt kleiner, auch zahlreicher, 
dichter gestellt und haben meistens wenigstens ein dunkleres 
Gell); funftens aber sind auch die Hullblattchen sehr spitz 
zulaufend. Es halt im Bezug auf die Zalil der Stengelblatter 
die Mitte zwischen H. praealtum  und ech io id es , hat 
einen 40 bis 60 Cm. hohen Stengel, ohne Ausliiufer, die 
Blatter sind gewohnlich breiter ais bei H. praealtum  und 
ech io id es  und die Hauptbliithenstiele gehen alle aus einem



Punkte aus, woran man es sogleich von H. praealtum  
unterscheiden kann, dereń Hauptbliithenstiele oben an der 
Stengelspitze wecbselweis entspringen. Yon H. ech io id es 
unterscheidet man es: erstens dureh die wirklich duftigen, 
nicbt durcb Haare graugriinen Blatter, zweitens durch die 
kurzeń Stengelhaare, drittens durcb die durchaus fehlenden 
Auslaufer, und viertens durcb die ausgebreiteten schirmartigen 
Cymen. Die Farbę der Bliithen ist jenen gleich, ebenso sind 
es die spitzen Hiillblatter.

Y orkom m en : Auf troclmen grasigen Stellen des mitt- 
leren Deutscblands von Niederschwaben an, durch Franken, 
Hessen, Thuringen und Sachsen. bis nach Bohmen hinein 
und von Niederschwaben aus auch iiber die Donau hinuber, 
z. B. bei Tuttlingen, desgleicben in Baiern. Ueberhaupt 
durch einen grossen Theil des Gebiets zerstreut, aber im 
Nordwesten feblend. In Preussen selten, so z. B. nach Fr. 
J. Weiss bei Braunsberg, Marienburg, Marienburger Werder, 
Graudenz, Neidenhurg, Thorn, Fiatów.

Bliifchezeit: Juni, Juli.
F orm en: a. hirsutum Koch: Haare des Stengels so 

lang wie sein Durchmesser; Ebenstrauss von einfachen, ver- 
langerten Haaren rauhhaarig. II. cymosum Frol.

/?. brevisetum Koch: Borsten des Stengels und der Blatter 
sehr kurz, Ebenstrauss von einfachen, verlangerten Haaren 
rauhhaarig.

y. Yaillantii Koch: Borsten des Stengels und der Blatter 
sehr kurz; Haare des Ebenstrausses kurz, driisig, mit wenigen, 
einfachen, langen untermischt. H. YaiUantll Tausch.

Abbildungen. Tafel  3250.
Pflanze in naturl. Grosse.



3251. Hieracium echioides W. K.
Natterkopf-Habichtakraut.

Stengel 1 0 -— 1 2 blatterig, von fein sternformigem Flaurn 
dicht filzig und borstig liaarig, die Borsten steif, 1angor ais 
der Durehmesser des Stengels; Blatter allmahlig nacli oben 
an Grosse abnehmend, blaulicli griin, lanzettlieh, riickseits 
fein sternhaarig-flaumig, beiderseits von steifen, verliingerten 
Borsten steifhaarig; Ebenstrauss vielkopfig, gleichhoeh, locker 
weissfilzig und behaart: Auslaufer fehlend oder aufstrebend, 
stengelformig und bliithentragend.

B esch re ibu n g : Der Stengel kommt gewohnlicli ohne 
alle Auslaufer vor, steht aufrecht, oft steif, ist mit 10 bis 
20 dem Echiurn vu lgare ahnlichen und nach oben stark 
an Grosse abnehmenden Blattern besetzt, kommt aber auch 
mit weniger Blattern (5— 8 ) vor. Die Blatter steli cm hoch 
am Stengel hinauf, doeh der oberste Theil ist frei davon. 
Die langen Borstenhaare, die im Alter fuchsig werden, 
mach en den Stengel sebr zottig und die feinen Sternhaare 
graulichgrun. Durch die langen Borstenhaare wird diese 
Species dem H. praealtum  etwas ahnlich, docłi sind die 
Blatter und Stengel auch sternhaarig und erste erlialten 
dadurch unterseits ein grauliches Griin. Uebrigens ist hier 
der Stengel, auch wenn er spiirlicher mit Blattern besetzt 
ist, immer weit blattreicher ais bei H. praealtum , wo 
hochstens nur 3 Blatter nahe der Basis vorkominen, wahrend 
hier mehre und viele bis zur Halfte und uber dieselbe am 
Stengel hinauflaufen. Der Ebenstrauss der kleinen, dem H. 
J lestleri an Grosse gleichenden Bluthchen entwickelt sich



aus einem Punkte, <locli entspringen bald nachher unter 
demselben neue Błuthenzweige; demungeacbtet kommen die 
Bliithchen zuletzt in der Bliithe auf gleiche Hohe zu steben. 
Ibre Stiele sin d durch Sternhaare weissgrau und durch Borsten- 
haare sehr zottig, am dichtesten stehen indessen die Borsten- 
haare ani Hullkelche, der im Alter durch sie eine fuchsrothe 
Fiirbung erhiilt. H. setigerum  ist in der Regel armblatt- 
riger ais H. ech io id es und bei H. g ran d ifloru m  werden 
die Bluthenkopfe so gross wie bei H. P ilosella .

Y orkom m en: Auf sonnigen Grasplatzen des ostlichen 
Deutschlands namentlich in Thuringen, Saclisen, Schlesien, 
Bohmen, Mahren und Oesterreich, in Thuringen seltner, mehr 
in den tieferen Landschaften, namentlich um Jena, Naum- 
burg, Erfurt, Frankenhausen und Halle, sie ist prennirend. 
Sie ist im Wesentlichen auf das nordliehe und ostliche Ge- 
biet beschrankt. Ygl. Irmiscliia 1885, S. 30. In Preussen 
bei Neidenburg, Thorn, Graudenz, Gulm etc.

B liith eze it: Juni bis August.
Form en: a. setigerum Koch. Stengel und Bliitter ab- 

stehend borstig. H. setigerum Tausch. //. simplex Tausch. 
// .  Hothianum Wallroth. H. eymosum Sprengel.

8. verum Koch: Borsten des Stengels und der Blatter 
aufrecht oder angedriickt. // .  echioides Lumnitzer, W. K.

y. grandiflorum Koch: Bbenstrauss aus wenigeren aber 
grosseren Kopfen zusammengesetzt; Kopfchen fast so gross 
wie an H. P ilose lla . II. cinereum Tausch.

Abbilclungen. Tafel 3251.
AB Pfianze in natiirl. Grosse.
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3252. Hieracium pratense Tausch.

Wiesen - Habichtskraut.

Syn. H. cymosum Willd. H. dubium L. II. ambiguum 
Ehrh. J[. conglomeratum Meyer. / / .  collinmn Gochn.

Stengel unterwarts armbliitterig, von verlangerten, 
schlanken Haaren raulihaarig, oberwarts nebst dem Eben- 
strauss von starken, driisigen Borsten schwarz behaart; Eben- 
strauss yielkbpfig, gedrungen; Bluthenstielchen wahrend der 
Bliitliezeit geknauelt; Bliitfcer grasgriin oder nur etwas blau- 
lich griin, langlich-lanzettlich, yon schlanken Haaren rauh- 
baarig, aber ohne den fein sternformigen Flaum, oder riick- 
seits sparlich damit bestreut. Khizom stets sterile, liegende 
Ausliiufer treibend.

B esch re ibu n g: Der Stengel wird 15— 9̂0 Cm. lioch, 
ist besonders nacli unten hin ofters rothlich, sehr raulihaarig 
nnd im unteren Drittel mit 2 — 3 Blat tern besetzt. Alle 
Bliitter zeichnen sich dnrch ihre liellgriiiie Farbung ans, sind 
am Ilande gezahnelt, werden bis 10 Cm. lang und 3 Cm. 
breit, haben auf der Oberfiache nur wenig Haare, unterseits 
sind sie aber dichter behaart. Sie verschmalern sich an der 
Basis, die altesten sind stumpf, die jungern aber spitz. Aus- 
laufer findet man immer, indessen nicht innner unfruchtbare, 
auf der Erde liegende, denn ein Theil derselben richtet sieli 
gerade in die Hohe, um an der Spitze Bliithen zu bilden. 
Die Bliithenkopfe sind im Knospenzustande in ein Kopfchen 
geballt, bltihend bilden sie eine geknauelte Cyma und erst



im abgebliihten Zustande verlieren sich die Knauelchen. Ihre 
Stiele sind, gleicb dem obersten Theile des Stengels, reich- 
lich mit Borstenhaaren und dazwischen mit Driisenhaaren 
besetzt, ihre Grosse ist den Bltithenkopfen von H. prae- 
altuni ahnlich, doch ist die Farbung der Kronen goldgelb. 
Man nnterseheidet diese Species von H. praealtum  schon 
durch das lichte Griiii ihrer Blatter, von FI. N estleri ausser- 
dem noch durch den Mangel der Sternhaare an den Blattern; 
auch kommen hier die Bluthenstiele nicht wie bei FI. N estleri 
aus einem Punkte, sondern sie entspringen wie bei H. prae
altum  wechselsweise. Eigenthiimlich ist dieser Species der 
geknauelte Bluthenstand.

Y orkom m en: An Abhangen und auf moorigen Wiesen, 
Grasplatzen, an Waldrandern. Durch einen grossen Tlieil 
des Gebiets zerstreut. Besonders im Elsass und auf der 
Rheinfiache bei Roxheim, an Rheindammen zwischen Oggers- 
heim und Obau in der Rheinpfalz; Karnthen; hiiufiger im 
nordlichen Deutschland. Ygl. Lutze s Programm, Seite 21. 
D. B. M. 1884, S. 117. Westpr. Verein 1878, S. 18 (Onlm). 
Potonie a. a. O., S. 170. N. Langethal bei Greifswald. In 
Preussen nach Pr. J. Weiss bei Konigsberg, Caymen, Bischof- 
stein, Neidenburg, Osterode, Kulm, Thorn, Deutsch Crone etc.

B liith ezeit: Juni bis August.
Abbi ldu ngen.  Tafel  3252.

Pilawie in natiiil. Grosse.



3253. Hieracium1) aurantiacum2) L.

Pomeranzen - Habichtskraut.

Stengel zwei- bis mehrkopfig, vom zwei- bis mehr- 
jahrigen Stock entspringend, anten armblatterig, lang rauh- 
haarig; Blatter grasgriin, langlich-lanzettlich, stumpf, laug- 
haarig, bisweilen fast eifórmig (die unteren); Kopfchentrager 
schwarzdrusig behaart; Ebenstrauss 2-—lOkopfig, locker; 
Kopfe orangeroth oder die innersten Bliithen gelb.

B escbre ibu n g : Das dauernde oder bisweilen nach der 
Bliithezeit im zweiten Herbst absterbende, kurze Rhizom 
treibt einen aufrechten, spannenhoben, im unteren Theil mit 
einigen Blattern besetzten Stengel, welclier von verlangerten, 
schlanken Haaren rauhhaarig und oberwarts nebst dem Eben
strauss schwarzdrusig behaart und von einfachen Haaren 
rauhhaarig ist; Ebenstrauss 2 — lOkopfig (bei kultivirten 
15— 20kopfig), geknauelt, zuletzt locker; Blatter langlich 
oder verkehrt-eiformig-lanzettlich, oder verkehrt-eilormig, von 
schlanken Haaren rauhhaarig, ohne tein sternformigen Plaum.

V orkom m en: Triften der Alpen, Voralpen und hoheren 
Gebirge: Vogesen, Eeldberg, Mahren, Bohmen, Schlesien, 
unweit der Rosstrappe im Harz. Hinterpommern; Holzberg 
bei Ziegenhals in Oberschlesien. Im Salzburgischen nach 
A. Sauter auf Alpenwiesen von 1300— 1000 Meter niclit

1) t e ę a x w v , Habichtskraut namiten die Alten ahnliche, auf hohen 
Bei‘gen und Felsen wachsende Krauter.

2) Aurantiacum, orangefarbig, ein neulateinisches Wort.



selten: Gaisberg, Loferer, Gasteiner, Lungauer Alpen; selten 
im Thal, z, B, auf Moorgriinden bei Zell am See (650 Meter); 
in den bairiscłien Alpen nach Prantl von 1400— 2070 Meter 
verbreitet und sporadisch auf der Yorebene, so z. B. bei 
Wolfratshausen, Miinchen, Haunstetten Bei Augsburg; im 
bairischen Wald bei Grafenau, Oswald; verwildert bei 
Nymphenburg, Freising, Landshut, Kaiserslautern. D. B. M, 
1884, S. 49; 1885, S. 42, 120, 181. Innischia 1885, S. 30. 
O. B. Z. 1863, S. 40. Lutzes Programm, S. 21.

B liith eze it: Juni bis August.
A nw endung: Beliebte Zierpflanze in Garten an scliat- 

tigen Orten.
Form en: (i. luteum Koch: Blumen gell). H. aurantia- 

cum ó. flavum Gaud., Schleicher. Kommt dem / / .  sabinum 
Sebast. und Maur. am nachsten, unterseheidet sich aber hin- 
langlich durch die dreimal so grosseu ICopfchen und den 
lockeren Ebenstrauss.

y. bicolor Koch: Blumenkopfe am Rande pomeranzen- 
gelb, im Mittelfeld citronengelb.

<). fuscum Koch: Stengel fast blattlos, 1— 2kopfig; 
Blatter schmaler, blaugrun. H. fuscum Yill. H. aurantia- 
cwn 'ę fuscum Froel.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  3253.
Pflanze in natiirl. Grosae.



3254. Hieracium staticefolium Vill.

Grasnelken - Habichtskraut.

Syn. Chlorocrepis staticifolia Griseb. Tolpis staticifolia 
Schultz.

Rhizom kriechend, dauernd; Stengel 1— 3kopfig; Bliithen- 
stielo verlangert, oberwarts vielschuppig und nebst dena Hiill- 
kelch graulieb; Blattchen des Hiillkelchs zugespitzt; Grund- 
bHitler linealisch oder lanzettlich-linealisch, ziemlich stnmpf, 
entfernt gezahnt oder ganzrandig, nacb dem Grunde ver- 
schmalert, kahl.

B esch re ibu n g: Der Wurzelstock geht senkrecht in 
das Brdreich, krieeht dann aber wagerecht fort, verastelt sich 
und bildet daher an verschiedenen Stellen nahe dem Haupt- 
stocke frische Aussełilage neuer Pflanzen. Oben ist der Stock 
mit Blattresten voriger Jabre besetzt und iiber diese bricbt. 
ein Biiscbel aufrecht gerichteter, kohlgrtiner Blatter hervor, 
welche 4— 9 Om. lang, doch nur 3— 6 Mm. breit und nur 
aut dem Mittelnerven und am Bandę wenig behaart sind, 
spater aber vollig yerkahlen. Der Rand ist entweder yollig 
ganz oder an jeder Seite mit 2— 3 kleinen Zahnchen, oder 
auch mit 2— 3 grossen, vorwiirts gerichteten Zahnen besetzt. 
Yorn sind sie zugespitzt oder spitz und haben ein kleines 
Stachelspitzchen. Der Stengel wird 15— 45 Om. hoch, ist 
schon vor der Mitte gabelastig und die linienformigen 
Stengelbliitter, welche den Ausgang der Aeste stiltzen, werden



nach oben immer kleiner. Die Aeste sind nur mit Sełiuppen 
bekleidet, die an der Spitze, wo sie sieli etwas verdicken, 
zahlreicher werden, die Hiillblatter sind graugrun, sclimal- 
lineal, zugespitzt und die Blmnen liaben die Farbę unserer 
Schlttsselblumen, werden auoh leicht, wie diese, beim Pressen 
blaugriin. Der Kopf missfc 3 Cm., die Spitzen der Blumen 
endigen mit 5 scliarfen Zahnen, die Hiillblatter liaben ein 
mit Drfisen besetztes Mittelfeld, die Frucht ist tiefriefig.

Y orkom m en: An diirren Stellen der Alpen, besonders 
in den Kalkalpen und auf den Gerollen ihrer Fliisse, mit 
diesen in die Yoralpen herabsteigend, daher nocli im Algau 
und im Wiirttemberger Theile desselben bis gegen die Donau 
herab. Vgl. D. B. M. 1885, S. 42.

B iu tlieze it: Juni, Juli.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l 3 2 5 4 .
.Pllanze in naturl. Grosae.



3255. Hieracium porrifoiium L.

Lauch -Habichtskraut.

Syn. //. glaberrimum Spr.
Die Pflanze ist kahl und kohlgriin, der Stengel be- 

blattert und gabeliistig, die Aeste sind dunn und stehen von 
einander nicht steif ab, die Blatter sind linealisch, ganz- 
ranaig und die Stengelblatter sitzen, die Bliithenkopfe sind 
klein, ihre Griffel sind wie die Blumen von gelber Farbę.

B esch re ibu n g : Die ganze Pflanze wird 10, 20 oder 
30 Cm. hoch und hat eine blaulichgriine Farbę. Die 3 bis 
5 Cm. langen Wurzelblatter sind starr, kahl, oder kaum ani 
Rande und auf der Mittelrippe behaart, dagegen dicht ani 
Grunde, wo sie einscheiden, etwas zottig. Die Form der 
Wurzelblatter wechselt vom Linealischen bis zum Linien- 
lanzettformigen und da, wo man Behaarung findet, verkalilen 
die Blatter im Alter ganzlich. Der Stengel ist immer żart, 
dunn, haarlos und von wenigen, hochstens 3 Cm. langen, 
linealen und sitzenden Bliittern bekleidet; er gabelt sicb 
entweder nur einmal oder wiederbolt und die langen Aeste 
tragen nur einen Bluthenkopf. Sie stehen schlaff ab, sind 
ziemlich reich beschuppt und kahl oder mit sehr kieinen 
Sternenharchen besetzt. Der Hullkelch misst kaum 1 Cm., 
seine stumpfen, angedriickten, unten im Alter auch ab- 
stehenden Blatter sind kahl oder haben ebenfalls einige 
Sternharchen. Der bliihende Kopf misst 2 Cm. Breite und 
hat gołdgelbe Blumen, dereń Zahne ebenfalls ohne Drusen



oder Ilaare sind. Diese Species unterscheidet sieli eigentliełi 
nur durcli ihre kleinen Bliithenkopfe von H, saxatile , dereń 
Kopfe doppelt grosser sind und die auch in allen andern 
Theilen ein robustes Ansehen hat. Die Griffel bleiben bei 
dieser Art auch im Trocknen gelb, die der saxatile  werden 
griin und haben schon im frischen Zustande eine griinlich- 
gelbe Fiirbung.

Y orkom m en: In den Alpen und Voralpen auf Kalk- 
boden. Oesterreich; Steiermark; Krain; sudliche Schweiz. 
Vgl. D. B. M. 1885, S. 42.

B lu th ezeit: Juli, August.
For men: «. armerifolium Koch: Blatter 1— 3 Mm. 

breit, ganzrandig, oder mit einigen schwachen Zahnchen. 
II. porrifolium a. armeriaefolium Froel bei DC.

(i. denticulatum Koch: Blatter 6— 12 Mm. breit, schmaler 
oder breiter lanzettlicli, entfernt gezahnelt, am Grund oder 
auch auf der Riiekseite rauhhaarig. II. porrifolium ó. den- 
łat urn Froel. bei DC.

y. Froelichi Koch: Blatter wie bei voriger, aber riick- 
seits mit feinen Sternharchen. H. saxatile Jacq.

A h b i l d u n g e n .  T a f e l  3255.
A  Pflanze in naturl. Grosae; B Blatt, desgl.

Flora XXX. 48



3256. Hieracium glaucum Ali.
Graues Habichtskraut.

Syn. H. saxatile Jacq.
I).er nach oben vollig kable Stengel isfc an der Basis 

reichblatterig, nach oben entfernt und sparlich bebliittert. 
Die Wurzelblatter sind blaugriin, lanzettformig, nach beiden 
Enden hin verschmalert, ganzrandig oder gezahnelt oder 
entfernt gezahnt, knrzgestielt, die Stengelblatter sitzend. Der 
Stengel ist zwei- und mekrkopfig, seine Aeste sind bogig, 
einkopfig und nach oben mit Schuppen besetzt. Die Bliitter 
des Hiillkelchs .sind angedriickt, mit Sternhaaren belegt, die 
sick anck bis zur Spitze der Bluthenstiele herabziehen. Die 
goldgelben Bliithenkopfe sind gross nnd reichbliithig, der 
Pappus ist weiss.

B esch re ibu n g: Der Stengel wird 30— 60 Cm. hock. 
Er kat błoss am Grrunde weisse, mit Zwiebelbasis begabte 
Haare, die sich mehr oder weniger yorfinden; sonst ist er 
ganz kakl. Die Wurzelblatter sind 5— 10 Cm. lang, 8 bis 
16 Mm. breit, ganzrandig, oder mit einigen kleinen oder 
grosseren, nach vorn gerichteten Zahnen besetzt. Ikrę Blatt- 
masse ist dick, das Colorit kohłgriin; an der Basis verlaufen 
sie in einen kurzeń, einschneidenden Blattstiel und sind da- 
selbst zottig, sonst aber kakl; sie yerkaklen auch an der 
Basis bei hoherein Alter. Die unteren Stengelblatter, welclie 
sich nahe der Basis befinden, stehen dicht, sind klirzer und 
schmaler ais die Wurzelblatter und sitzen am Stengel. Hoher 
kinauf ist der Stengel nur weitliiufig mit schmallanzettfor- 
migen, 3 Cm. langen Blattern begabt und die Aeste werden 
durch ein dergleichen Blatt gesttitzt. Sie sind durck mehr



oderweniger verkummerte. entweder pfriemliche oder schuppen- 
artige Blattchen gestlitzt und werden ais Blumenstiele, nahe 
dem Bluthenkopfe, gleich den sclimallanzettlichen Hullkelcli- 
blattern, durch sehr feine Sternhaare grangriin bis schwarz- 
lichgriin. Die Bluthenkopfe sind immer sełir gross and 
reichbliithig. Diese Species steht dem H. bupleuroides 
am nachsten, unterscheidet sieli aber 1) durch die kurz- 
stieligen Wurzelblatter; 2) durch den oberwarts nur sparsam 
beblatterten Stengel; 3) durch die bogig aufsteigenden 
Bliithenaste; 4) durch die anliegenden Hullkelchblatter;
5) durch die friihere Bliitliezeit; 6) durch den fast schnee- 
weissen Pappus; 7) durch die etwas kleineren, wiewohl 
blumenreichen Bluthenkopfe.

Yorkom m en: Auf Felsen an Steinen und andern 
durren Orten durch die ganze Alpkette iiber Oesterreich nach 
Mahren.

B liith ezeit: Juni bis August.
For men: A. Sauter unterscheidet folgende Form en: 

fi. angustifolium. Auf Felsen und im Steingerolle der Kalk- 
gebirge vom Fuss bis auf die Alpen (1600 M .): Nockstein, 
in den Hohlwegen, in der Filzen bei Leogang.

y. Willdenowi Mon. An Kalkfelsen bei Faistenau und 
Scharfling bei Mondsee.

d. latifolium (bupleuroides Gmel.), auf Kalkblocken in den 
Hohlwegen Pinzgaus selten: Pass Strub. (Vgl. die folgende.)

8. scorzonerifolium Yill. An Kalkfelsen in den Hohl
wegen, im Buchweissgraben.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  3256.
Pflanze in natiiil. Grdsse.



3257. Hieracium bupleuroides Gmel.

^  Durchwachs - Habichtskraut.

Syn. H. graminifoliiim DC. H.glaucumYill. IŁ poły- 
phyllum Willd.

Stengel blattreieh, zwei- bis mehrkopfig, kalii; Bliithen- 
stiele oberwarts schnppig und nebst, dem Hiillkelch von fein 
sternfbrrnigem Flaurn etwas graulich und behaart mit ein- 
fachen Haaren; Bliittcken des Htillkelchs ziemlich spitz, die 
ausseren abstehend; Bliitter blaulich-grun, lanzettlich zuge- 
spitzt, nach dem Grunde versclimlilert, gestielt, ausgesckweift 
gezśilmelt oder gezahnt, kahl oder am Grunde gewimpert, 
die stengelstandigen zaklreich, genahert, die oberen sitzend.

B esch re ib u n g : Die Benennung „durchwachsartiges 
Habichtskraut11 ist nicht ganz gliicklich gewahlt, denn hoch- 
stens hat diese Pfłanze in Blattern eine Aehnlichkeit mit 
B upleurum  falcatnm , wlirde passender mit De Candolle 
grasbliittriges Habichtskraut genannt werden kiinnen, indem 
die Wurzelblatter mit ihren Stielen 7- 12 Cm. lang und 
gemeinlich nur 8, hochstens 12 Mm. breit und meistentheils 
bloss mit einigen sehr kleinen Zahnchen begabt sind. An 
der Spitze schiirfen sie sich zu und die Blattrander schlagen 
sich daselbst etwas ein. Haare findet man bei einigen 
Exemplaren nur an der Basis. Die Stengelblatter stehen so 
dicht dass die untersten den Grund der oberen uberragen; 
sie sind unten kurzstielig und gleich den Wurzelblattern 
lineal-lanzettlich, haben noch eine Lange von 7— 10 Cm.,



werden aber mit der Hohe immer kleiner imd schmaler, bald 
vollig sitzend. Der Stengel steht aufrecbt mid wird 30 bis 
45 Cm. hoch. Die Bluthenaste stehen aufrecht ab, haben 
mehre lineale verkunmierte Blattchen und zeicbnen sicb 
dnrch den sternartigen Flaum, der sieli an ihrer Spitze 
iindet, vor dem kahlen Stengel aus. Die Haare zwischen 
dera Sternflaume sind nicht iiberall vorhanden. Die Htill- 
kelchblatter sind in der Mitte dnrch Sternhaare schwarzgrun, 
am Rande weisshautig. Die Blumenkopfe iindern in Zahl 
nnd Grosse; gewohnlich sind sie so gross ais bei H. mu- 
rorum ; die 5 Zahnchen der Blunien sind drilsenlos und der 
Pappus ist weniger schmntzigweiss. Diese Species steht dem 
H. saxatile  nahe, unterscheidet sich aber durch mehre 
Eigenschaften, welche bei H. saxatile  erwahnt worden sind.

Y orkom m en: An diirren Stellen der Alpen, Yoralpen 
und in Schwaben bei Tuttlingen und Friedingen. Es ist 
perennirend und bluht im Juni und Juli, auf den Alpen Juli 
und August. In Tirol und fast durch die ganze Alpenkette. 
Im Salzburgischen scheint sie zu fehlen. Auf der schwśi- 
bischen Alb auch bei Bronnen, Beuron bis Irrendorf, auf 
dem Wacherstein bei Pfullingen, bei Norenstetten.

B liith eze it: Juli, August.

Abbi ldungen.  Tafel  3257.
Pfianze in natiirl. Grosse.



3258. Hieracium glabratum Hoppe.
Kahles Habichtskraut.

Syn. //. fłexiiosum Froel. DO.
Das dauernde Rhizom treibt einen beblatterten, ein- 

bis mehrkopfigen, etwas ebenstraussigen, kahlen Stengel. 
Blatter blaulichgrtin, lanzettlich, zugespitzt, ganzrandig oder 
etwas geziihnelt, in den schmalen Błattstiel verschmalert, 
ganz kahl, oder ani Grunde etwas gewimpert, die oberen 
Stengelblatter sitzend; Bliitlienstiele oberwarts von tein stern- 
formigem Flauni graulich und nebst dem Hiillkelch vou 
weissen Haaren selir zottig; Bliittchen des Hiiłlkelchs nacłi 
vorn yerschmiilert und selir spitz, die ausseren etwas abstehend.

Vorkom m en: An felsigen und kiesigen Orten, im Kies 
der Giessbache, in den Alpen und Voralpen. Tirol; Salz
burg; bairische Alpen; dureh die ganze Alpenkette zerstreut. 
Im Salzburgisclien naeh A. Sauter bis 1900 Meter, yorziig- 
lich auf Kalle, selten; Nebelsberg, Spielberg, lioher Goli, 
Genner, Speyereck. In den bairischen Alpen nach PrantI 
von 1130 bis 1850 Meter.

B lu tlieze it: Juni, Juli.
For men: /?. speciosum. H. speciosum Hornem. //, spe- 

ciosissimum Willd. Sie unterscheidet sieli von Jl. glau- 
cum u. a. dureh rauhhaarige Hiillkelclie, aufrechte Bliithen- 
stiele; von / / .  bupleuroides dureh meist breitere Blatter, 
einen rauhhaarigen, von der Mitte an mit sternhaarigem 
Flaum bestreuten Stengel und rauhhaarige oder wenigstens 
an der Mittelrippe rauhhaarig gewimperte Blatter. Die 
Blatter sind ziemlich steif, die Hullschuppen zwar ver- 
sohmalert, aber stumpflich, nur die inneren spitz.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  3258.
Pflanze in natiirl. Grosse.



3259. Hieracmm dentatum Hoppe.
Zahn - Habichtskraut.

Das dauernde Rhizom treibt einen beblatterten, ein- bis 
mehrkopfigen und etwas ebenstraussformigen Stengel, welcher 
ausserdem mit sternforniigem Flaum bestreut und zottig ist. 
Blatter blaulich griin, rauhhaarig oder oberseits kahl werdend, 
lanzettlich, zugespitzt, ausgeschweift oder klein gezahnt, in 
den Blattstiel verschmalert, die stengelstśindigen zahlreicb, 
genahert, die oberen kleiner, eiformig, sitzend; Bliithenstiele 
nebst den Hiillkelchen graulich und rauhhaarig; Blat i,cii en 
des Hfilłkelchs zugespitzt yerschmalert, angedriickt.

V orkom m en: An felsigen Orten der Alpen. Durch 
einen grossen Theil. der Alpenkette verbreitet. Im Salz- 
burgischen nach A. Sauter an Felsen nnd Felsblocken von 
1300 bis 1600 Meter, selten: Nebelsberg, Gaisstein, Tannen- 
gebirg, Lnngauer Alpen.

B liith ezeit: Juli, August.

A b b i ld ungen .  Ta fe l  3259.
Pflanze in natiirl. GrOsse.



3260. Hieracium villosum L.
Zottiges Habichtskraut.

Syn. / / .  fiexuosum W. K. H. eriophyllum Sclileicher.
Das kurze, dauernde Ithizom treibt einen spannenhohen, 

aufrechten, bebliitterten, ein- bis mebrkopfigen und etwas 
ebenstraussigen, nebst den Bliittern wollig rauhhaarigen 
Stengel. JfHitter blaulich grun, langłich-lanzettlich, oder 
łanzetihch, gezahnelt, fast wellig, nach dem Grunde ver- 
schmalert, die stengelstandigen sitzend, die oberen eiformig 
und halb umfassend; Stengel abwarts nebst den Bluthen- 
stielen von sternformigem Flaum graulich, von Grund an 
nebst den Bluthenstieleu und dem Hullkelch von weissen 
Haaren sehr rauhhaarig; Blattchen des Hiillkelchs ans brei- 
terem Grunde verschmalert und sehr spitz, locker, die ausseren 
weit abstehend.

B esch re ibu n g : Bine in Ilohe des Stengels, Form 
und Grosse der Blatter und in Grosse der Bliithenkopfe sehr 
veranderliehe Spezies, welehe 10— 25 Cm. hoch wird, 1 bis 
3 Bliithenkopfe hat und 3 bis 5 Stengelblatter besitzt. Ge- 
meinschaftlich ist allen Yarietaten 1) der beblatterte Stengel; 
2) die zottige Behaarung aller grunen Theile u. z. eine 
weisszottige, die nach oben zu fuchsroth wird und sich vor- 
ziiglich am Hiillkelche sehr dicht und stark findet; 3) die 
kleine Brandspitze aller Blatter, welehe sich im Alter vor- 
ziiglich einstellt; 4) der sternhaarige Filz des zum Bliithen- 
stiele sich verlangernden Stengels; 5) der lockere Hullkelch, 
dessen aussere Bhitter abstehen; 6 ) die goldgelbe Farbę der 
Kronen; 7) die Abwesenheit von Driisenhaaren. Sie variiren 
aber zuerst in Grosse, Form und Zahl der Blatter. Die



Wurzelblatter, gewohnlich 3— 5, sind 1— 5 Cm. lang und 
6 — 12 Mm. breit. Die Stengelblatter, 3— 5 und nacli oben 
liin kleiner werdend, sind bald ei-lanzettlich und sitzend, 
bald breit-eifbrmig, balb umfassend und zugespitzt. Dann 
hat der Bluthenstiel zuweilen Schuppen; ferner sind die 
Bliithenkopfe bald so gross wie unser L eontodon  Tarax a - 
cum , bald auch um 1 Cm. kleiner. TJebrigens haben 
die Blatter zuweilen deutlicbe Załmung, oder sind oberseits 
ltahl, oder ihre Zottelhaare stelien minder dicht. Be i kleinen 
Exemplaren aus bedeutender Hohe werden die Wurzelblatter 
fast so lang ais der einbluthige Stengel; bei holien Exem- 
plaren aus niedrigen Regionen ragt der Stengel hoch iiber 
die Wurzelblatter hinaus und tragt 2 —3 gleichhoch steliende 
Bliithenkopfe.

Yorlcom m en: An kiesigen und felsigen Stelien der 
Yoralpen und Alpen durch die ganze Alpkette. Auch auf 
dem Itiesengebirge auf den hochsten Regionen. Im Kessel 
des Mahrischen Gesenkes. Im Salzburgischen nach A. Sauter 
an Felsen und auf steinigem Boden, vorziiglich auf Kalk, 
von 1300 bis 1900 Meter, selten mit den Bachen in die 
engen Bachschluchten bis 650 Meter herabsteigend, z. B. Bucli- 
weissbach bei Saalfelden. In den bairischen Alpen nach 
Prantl verbreitet von 1660 bis 2210 Meter.

B liith ezeit: -Jimi, Juli.
F or  men: fi. flezuosum: obere Blattflache kahl. H. 

flexuosum W. K.
Abbi ldu ngen.  Tafe l  3260.

A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Stengelstuck, vergrossert; 2 Kelch- 
bliittchen, desgl.; 3 Pruchtcben, desgl.
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3261. Hieracium Schraderi Schleicher. 

Haariges Habichtskraut.

S yiy.Ii. piliferum Hoppe. II. alpinum Willd.
^Das dauernde Rliizom treibt einen kaum spannenhohen, 

aufrechten, fast nackten, einkopfigen oder wenigkopfigen 
Stengel, welcher mit fein sternformigem, graulichem Fłauui 
bedeckt und nebst dem Hullkelch von verlangerten, driisen- 
osen, grauen, am Grund schwarzen Haaren selir zottig ist; 
Bliitbenstiele in einem spitzen Winkel aufrecht; Bliittchen 
des Hullltelchs locker, die ausseren abstehend; Bliitter blau- 
lich grtin, lauzettłich, spitz, in den Blattstiel verschmalert, 
ganzrandig oder gezahnelt, die grundstiindigen rosettig, die 
stengelstandigen wenige oder fehlend.

B esch re ib u n g : Der Stengel erreicht 7— 12 Cm. Hobe. 
Er steigt aus einer Blattrosette aut, dereń Blatter je nach 
Alter yerschieden sind. Die ersten liaben eine spatelformige 
Gestalt, sind vorn abgerundet, zuweilen sogar abgestntzt und 
yerlaufen alJmahlig in den Blattstiel. Die folgenden sind 
lanzettlich und spitz, verscbmalern sieli aber am Grunde 
ebenfalls in den Blattstiel allmahłig. Die Lange betragt 
3 Cm. und wenig dariiber, die Farbę ist grasgrlln, an der 
Unterseite blassgrun. Der Rand ałler Blatter ist ganz, die 
Oberflachen sind haarlos, die Unterflachen und oft der Rand 
sind zottig; docb verkahlt diese Behaarung im Alter. Der 
Stengel ist bogig, bat unter der Mitte ein lanzettliclies Blatt, 
dessen Unterflache ebenfalls zottig ist. Unten ist der Stengel



verkahlt, naeh oben wird er zottig, unter dem Hiillkelche ist 
er mit Filz, einigen Drusen und mit dichtstehenden Zotteln 
belileidet und tiefgrim. Gewohnlich ist nur ein einziger 
Bliithenkopf vorhanden, seltener trifft mail zwei. Der Hull- 
kelch ist bauchig und misst mit den Blumenblattern iiber 
3 Cm. Lange. Die Hullkelchblatter sind lanzettlicb, spitz, 
starz zottig und driisenlos. Seine Farbę ist dunkelgriin, 
wahrend die grauen Zottelhaare bald eine fuchsrotlie Farbę 
erbalten. Die Blumen baben die doppelte Lange des Hiill- 
kelchs, sind goldgelb und ibre 5 Zahne besitzen weder Haare 
nocb Drusen. Diese Species steht dem H. v illosum  nahe, 
unterscbeidet sich aber durch den fast schaftartigen Stengel, 
durch die langgestielten Wurzelblatter und durch die An- 
wesenheit einiger Drusen am oberen Stengel. Der Bluthen
kopf hat 20— 30 Blttthen.

Y orkom m en: Auf Matten der hochsten Alpen. Durch 
den grossten Theil der Alpenkette yerbreitet, aber besonders 
haufig in Tirol und in der Schweiz. Im Salzburgischen 
nach A. Sauter auf grasig-steinigem Boden der Schieferalpen, 
selten: Radstadter Tauern. In den bairischen Alpen von 
1760 bis 2320 Meter: Trischibel, kl. Teufelshorn, Schneib- 
stein. D. B. M. 1885, S. 42.

B lu th ezeit: Juni bis September.

Abbi ldu ngen.  Tafel  3261.
Pflanze in natur!. Gr6s.se.



3262, Hieracium glandtiliferum Hoppe.
Schwarzdrttsiges Habichtskraufc. .

Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen fast nackten, 
aufrechten, einkopfigen, spannenhohen, mit fein sfcernformigem, 
Flaum und kdfzen Driisenhaaren dicht bedeckten Stengel. 
Mullkelch von verlangerten, russfarbig-grauen, am Grunde 
schwarzen Haareti sehr zottig, die Blattcben locker; Blatter 
grasgriin, lanzettlieh, spitz, in den Blattstiel verschmalert, 
ganzrandig oder klein gezahnelt, die grundstandigen rasig, 
die stengelstandigen wenige oder fehlend.

B esclire ibu n g : Der Stengel wird nur handkoch oder 
aucli nur fingerhoch. Seine Wurzelblatter bilden eine 
Rosette, sind aber nicht langer ais 3 Cm. und variiren in 
ihrer Behaarung. Gewohnlich ist ihr Rand nach der Basis 
zu durch Zottelhaare gewimpert und solehe lindet nian aueh 
unterseits auf der Mittelrippe; aber man liat auch Exemplare 
mit beiderseits dichtzottigen Blattern und wiederum solclie, 
dereń Blatter ganz haarlos sind, welcbe II. g labratum  
Schleich. bilden. Der Stengel ist schaftartig, hat oben nur 
1 oder 2 fast scbuppenartige, lanzettliche Blatter, die zu- 
weilen auch fehlen. Nach oben wird der Stengel oftmals 
dicker und zeichnet sich durch dreifache Behaarung aus, die 
nach oben hin immer stiirker wird. Der Stengel ist, 
wenigstens oben bis an den Bluthenkopf hin, zuerst mit 
dichtem, 1‘einem Filze bekleidet, dann mit kurzstieligen Driisen, 
die mit der Hohe des Stengels immer dichter an einander



stehen und ebenso aucli mit Zottelhaaren, welche gran oder 
fuchsig sind. Das Stengelblatt ist zottig, ebenso sind die 
Hiillblatter mit langen Zottelhaaren dicht besetzt. Der 
Ilullkelch inisst 1 Cm. und dariiber und verliert sich in den 
etwas verdickten Stengel. Die Blumen sind goldgelb, doppelt 
liinffer ais der Hiillkelcli und ihre 5 Zahne sind drusenlos.O

In seiner Bntfaltung misst der bluhende Kopf 4 Cm. im 
Durchmesser. Selten nur findet man unter ihm noch einen 
zweiten Kopf. Diese Species hat scheinbar das Ansehen wie 
die Hieracien der Rotte P ilo s e lla , aber sie gehort zu der 
Rotte A u relia  Tausch oder zu der Sippschaft V illosa , ist 
durch den dicht mit schwarzen Driisen besetzten Stengel 
ansgezeichnet.

Y orkom m en: Auf den hochsten Jochern der Alpen. 
Yon der Schweiz durch Siidtirol, Karnthen und Salzburg. 
Im Salzburgischen nach A. Sauter auf grasigen Stellen der 
Schieferalpen (1900 Meter): Gaisstein, hoheKammer. D. B. M. 
1885, S. 42.

B liith eze it: Juli, August.

Abbi ldu ngen.  Ta fe l  3262.
Pflanze in naturl. Grosse.



Stein - Habichtskraut.
Syn. II. Lawsoni Viłl. H. barbatum Lois. H. Scopu- 

lorum Lap.
Das kurze, dauernde, schuppige Rhizom treibt eine bis 

fingerdicfce Pfahlwnrzel und ans der Mitte der Grundrosette 
einen schlanken, l/2 Meter hohen, vom Grundo an astigen 
Stengel; Aeste mit je einem kleinen Blatt gestutzt, ver- 
langert, fadlich, meist einkopfig, oberwarts schwach grau, 
driisig behaart; Blatter blaułichgriin, langlich oder breit 
lanzettlich, zugespitzt oder stumpf mit einem Spitzchen, 
ganzrandig oder entfernt geziihnelt, in den Blattstiel ver- 
schmalert, beiderseits rauhhaarig und am Blattstiel dicht 
gebartet, die aststiitzenden langlich, sitzend, die oberen 
klein; Hiillkelch drttsenhaarig, die Blattchen angedriickt, die 
innersten spitz.

Y orkom m en: An steinigen Orten in alpiner Hohe. 
Nur bei Martigny im Wallis. Ausserhalb des Gebietes auf 
den Fel,sen von Chambery a, Lemence, Cascade de Couz. In 
den Pyrenaen und bei Mende.

B lu th eze it: Mai, Juni.
Porm en: Auf hohen Bergen ist die Pfianze einkopfig 

und das ist nach Mougeot das eigentliche H. saxatile Yill. 
An niedrigeren Orten ist sie 3— 4kopfig und bildet H. Law
soni Vill.

Abbildungen. Tafel 3263.
Pfianze in natiirl. Grosse.



3264. Hieracium longifolium Schleicher.
Scliweizer Habiclitskraut.

Syn. R. hdveticum Suter. H. polyphyllum Schl. H. 
flexuosum Gaud. H. cerinthoides Sm. Hort. H. Lawsoni Sm.

Rhizorn und Wurzel wie bei der vorigen. Stengel be- 
blattert, ein- bis melirkopfig und etwas ebenstraussig, unter- 
warts rauhhaarig; Blatter blaulichgrlin, breit lanzettlich, zu- 
gespitzt, ganzrandig oder entfernt gezahnelt, in den langen 
Blattstiel verschmalert, am Rand und auf der Rippe rauh- 
haarig-bartig, die stengelstandigen entfernt, die oberen sitzend, 
ei-lanzettormig, halb umfassend; Bliithenstiele grauiich und 
driisig behaart; Hiillkelch zottig oder dicbt driisig behaart; 
Blattchen spitz, angedruckt, die aussersten ein wenig ab- 
stehend, die innersteu verschmalert pfriemlich und spitz.

B esch reibu n g: Diese Species zeichnet sich aus durcb 
ilire dunnen, zarten Blatter, welehe eine kohlgrune Farbę 
besitzen und ais Stengelblatter stets gestielt sind, wenn die 
Pflanze nicht verkriippelt ersclieint, was allerdings bei Exem- 
plaren der Fali ist, die man im Naclisommer oben dicht an 
den Gletschern findet. Der Stengel steht aufrecht, ist l)e- 
bliittert, gestreift, wird 30—(30 Cm. liocli und verastelt sich 
erst nach oben an der Spitze. Es kommen aber auch 
unverastelte, niimlich einkopfige Stengel vor. Unten ist er 
wenig oder nicht behaart, nach der Spitze liin wird er aber 
merklich zottig. Die Wurzelblatter verlaufen sammtlich in 
einen Stiel, der bei grosseren Exemplareu, welehe bis iiber 
10 Cm. Lange erreichen, 3 Cm. messen, bei 15 Cm. hohen 
Exemplaren aber nur 1 Cm. lang und noch kurzer sind. 
Vorn sind die Blatter spitz, aber ihr Rand ist bald aus-



geschweift gezahnt, bald aucli vdllig ganz und besonders 
findet man die ersten Wurzelblatter ganzrandig. Die Be- 
baarung ist in der Regel so, dass die Oberflache kahl, die 
Unterflache au£ der Mittelrippe feinhaarig und der Rand 
durch feine Harchen gewimpert ist, doch hat die Yogesen- 
form unterseits zerstreut stehende Zottelhaare. Am Stengel 
findet man 2— 3 lanzettliehe Blatter, dereń Stiele nach 
oben immer lciirzer werden und dereń Rand den Wurzel- 
blattern gleieii' ist. Der Stengel theilt sieli erst oben in 
zwei Aeate, die entweder nur einen Kopf tragen oder sieli 
wiederum gabeln. Am Ausgange jeder Gabelung sitzt ein 
kleines, linien-lanzettformiges, ganzrandiges Deckblatt, wel- 
ches in der Regel zottelhaarig ist. Alle Bliithenstiele sind 
ebenso wie die lanzettlichen, spitzen und angedrtiekten Hull- 
kelcbblatter mit Driisen und Zottelhaaren besetzt, indessen 
wechselt die Behaarnng in der Weise, das man ofters wenige 
oder gar keine Driisen findet. Die Blumenkopfe sind aber 
ansehnlicli gross, ihr Hullkelch ist etwas bauchig, der Um- 
fang der bluhenden Kopie ist so gross wie ein Taraxacum  
o ffic in a le  und die 5 Zahne der Blumen sind driisenlos und 
kaum behaart.

V orkom m en: Auf Triften der Alpen und hoherer Ge- 
birge. Sudliche und westlicbe Sehweiz, sowie im angren- 
zenden Tirol. Die Form vogesiacum  auf den Yogesen.

B liith eze it: Juli, August.
Form en: /?. vogesiacum. Blatter schmaler; innerste 

Hiillkelchblatter sebr spitz; Blattstiele karz. II. cerintlioides 
Ź- decipiens Monnier. II. longifolium (I Mougeoti K.

A b b i l d u n g e n .  Tafel  32(54.
Pfianiie in naturl. Grosse.



W  altl - Habicl itskraut.

Syn. II murorum Var. y. L. II. sifoaticum Gand.
Das kurze, dauernde Iihizom triigt einen aufrechten, 

his meterhohen, voni Grund an bebliitterten, am Ende einen 
Ebenstrauss tragenden Stengel, welcher am Ende nebst den 
Bluthenstielen and dem Hiillkelcli von sternfórmigem Flaum 
graulich nnd von scbwarzen Driisenhaaren kurzhaarig ist. 
Die Wurzel- und Stengelbliitter sind an beiden Enden spitz 
zulaufend, die Wurzel- und unteren Stengelbliitter gestielt, 
die oberen Stengelbliitter fast sitzend, alle mehr oder weniger 
tiefgezahnt, mit vorwarts gerichteten Ziilmen, ihre Farbę ist 
grasgriin, unterseits und am Rande sind sie behaart. Die 
Farbę der Bliithen ist goldgelb.

B eschreibung: Der Stengel wird 30— 90 Cm. hoch, 
stełit aufrecht, bat langgestielte Wurzelblatter und wenigstens 
drei, gewohnlich aber melir ais drei Stengelbliitter, wovon 
die unteren nicht wie bei H. m urorum  bedeutend kleiner 
ais die Wurzelblatter sind. Die Breite derselben ist ver- 
iinderlich, man findet sie von 4 bis zu 18 Mm. breit und 
ihre Liinge betriigt gewohnlich 5— 1 0  Cm.; unterseits sind 
besoi ders die Rippen stark behaart, der Rand ist zottig und 
die Oberflache hat ein frisches Griin. Die Bezahnung der 
Bliitter ist gleichfalls veranderlich, theils buchtig-gezahnt, 
theils nur schwach gezahnt, doch sind die Ziihne immer vor-
warts gerichtet. Die Basis der Bliitter lauft immer spitz zu 
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und hierdurch kann man diese Species leicht von H. mu- 
rorum unterscheiden. Der Bliithenstand besteht aus zwar 
abstehenden, aber gerad in die Hohe gerichteten Aesten, 
welche sich mehr oder weniger veriisteln, also tkeils nur 
einbluthig bleiben, tbeils aucb Cymen bilden. Bluthenstiele 
und Hullkelche sind weniger schwarzdrusig wie bei H. mu- 
r orum und um 5 0  weniger, je scbattiger ihr Standort ist. 
Es giebt auęk eine Spielart mit fieckigen Stengelblattern. 
Die Beliaarung der Pfianze wechselt in Stiirke nach Stand
ort, die Bliithen sind tiefer gelb ais bei H. m nr o rum.

Y orkom m en: In Waldungen, zwischen Gebiisch, an 
beschatteten Felsen. Durch das ganze Gebiet verbreitet. In 
den Alpen weniger haufig und nur in niedrigen Gegenden, 
nach Prantl bis 1850 Meter. Audi im nordlicken Deutsch- 
land in manchen Gegenden selten, so z. B. in Preussen nach 
Er. J. Weiss nur an wenigen Orten: Allenstein, Graudenz, 
Kulm. Zu den gemeinen Pflanzen gehort sie wohl nirgends.

B liith ezeit: Juni bis August.
Form en: Die breitblattrige Form mit 3 und mehr 

Stengelblattern ist H. Lachenalii Gm., die schmalbłattrige 
Form H. angustifolium Gm.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  3265.
AB Pflanze in naturl. Grosse.



Aestiges Habichtskraut.

Syn, H. insuetum Jord. H. bursifolium Fr. H. prae- 
cox Gris.

Der vorigen selir ahnlick, ab er der Stengel rispig und 
meist vom Grund an iistig nnd beblattert, einen Ebenstrauss 
tragend, am Ende nebst den Bliithenstielchen und dem Htill- 
kelch graulicli nnd von schwarzen, an der Spitze grauen, 
driisenlosen Haaren kurzhaarig; Blatter grasgrUu, am Rand 
und ruckseits rauhhaarig, eilanzettformig, nach dem Grund 
verschmalert, gezahnt, die Ziibne des Grundes tiefer und 
abstehend, die Grundblatter und unteren Stengelblatter ge- 
stielt, die oberen fasfc sitzend.

V orkom m en: In Waldungen alpiner Gegenden. Sud- 
liche Scbweiz (auf dem Berge Jovat); im Salzburgischen 
nach A. Sauter an Waldrandern, trocknen Hiigeln, auf Moor- 
gi-iinden: Koppl, Oberndorf; Mark Brandenburg; Misburg im 
Hannoverschen und auf Kalk und Basalt bei Gottingen; im 
Spessart; bei Koblenz; bei Munchen. Ausserdem in Ungarn 
und in den Karpathen.

B liithezeit: Jnni bis x\ugust.

A b b ild u n gen . T a fe l 3266.
AB Theile der Pflanze, natiirl. Grosse.



3267. Hieracium Schmidt! Tausch.

Schmidt,s Habichtskraut.

Syn. // .  rupestre Schmidt.
Die Blatter sind blaulichgrun, am Rande und nnterseits 

rauhhaarig, eilanzettformig, buchtig-gezahnelt, die Zahne vor- 
wiirts gerichtet nnd die Wurzelblatter gestielt. Der Stengel 
ist gewohnlich nur einblatterig und rauhhaarig, bildet eine 
wenigblutliige Doldentraube mit grossen goldgelben Bliithen- 
kopfen, dereń Hiillkelchblatter nebst Bliithenstiele mit an 
der Basis schwarzen Zottelhaaren und eben solchen Drusen- 
haaren besetzt sind.

B esch reibu n g: Diese von Vielen ais Species aufge- 
fiihrte Art ist eigentlich nur eine Gebirgsform des II. vu l- 
gatum. Zuerst namlich geht das Merkmal des nur ein- 
blattrigen Stengels nicht durcb, derm es giebt auch Exem- 
plare mit 2  und 3 Blattern, ja sogar andere, welche nur 
tief unten am Stengel ein den Wurzelblattern ahnliches 
Blatt, sonat nur noch ein kleines, lanzettliches besitzen. 
Zweitens sind zwar die Stengel gewohnlich mit abstehenden 
Zottelhaaren und auch die Blatter am Rande und an der 
Unterseite mit dergleichen versehen, indessen werden sie 
auch zuweilen weniger zottig und dergleichen Behaarung 
besitzt H. vulgatum  auch. Drittens ist der Stengel bald 
nur handhoch, bald gegen 30 Cm. hoch, also in Hbhe dem 
H. yu lgatum  gleich. Die Form der Blatter unterscheidet



es nicht, die Grosse und Farbę der Bluthen ist ganz gleich 
und daher bleibt ałso kein anderes Kennzeichen ais die blau- 
griine Farbę der Blatter tibrig, welche das Speciesmerkmal 
hier abgeben muss. Der Stengel ist zuweilen schon an der 
Basis verastelt, immer mit abstehenden, langeren oder 
kiirzeren Zottelłiaaren bekleidet. Die Blatter sind am Rande 
und an den Stielen mit dergleichen Haaren besetzt, unter- 
seits zottig und immer durch vorwarts gericlitete Zahne aus- 
gerandet, welche gewohnlich nach der Basis zu grosser 
werden. Die Doldentraube hat 2, 8 , 4 oder 5 Bltithenkopfe.

Y orkom m en: An felsigen, hocbgelegenen Stellen der 
Gebirgsgegenden von Bohmen, Schlesien, Sachsen, Thiiringen, 
am Iiarz, in Franken und der Pfalz. Walpurgisberg bei 
Erlangen; Hoheneck in den Yogesen; Taunus, Rheinprovinz; 
Westfalen u. s. w. Meist vereinzelt. Im Salzburgischen 
bei Mattsee.

B liith eze it: Juni bis August.
Form en: Ebenstrauss nicht driisig behaart: H. palles- 

cens W. K.

A bb i l d u n gon .  Tafel 3267.
Pflanze in natiirl. Grosse.



Mauer - Habichtskraut.

Der vorigen sehr ahnlich, aber saftgriin und die tieferen 
Zahne am Adrunde der Besalbliitter riickwarts geriehtet. 
Stengel ebenstraussig, meist einblatterig, am En de nebst den 
Aesten und dem Hitllkelch graulich und von kohlschwarzen, 
driisentragenden Haaren kurzhaarig; BI ii tt er rttckseits und 
am Rande rauhhaarig, die grundstiindigen ei- fast berzfórmig, 
das Stengelblatt kurz gestielt oder sitzend; Blattchen des 
Hiillkelchs verschmalert, die ausseren stumpflich, die inneren 
spitz.

B eschreibung: Diese ausdauernde Pflanze erreicht die 
Hohe von 30— 60 Cm. Ihre Wurzel pflegt wegen harten 
Bodens nicht selten mehr horizontal ais senkreeht hinab- 
zudringen und etwas veriistelt zu sein. Die untersten lang- 
gestielten Wurzelblatter sind herzformig, oben abgerundet, 
und bisweilen undeutlich gezahnt, die darauf folgenden haben 
gemeiniglich noch ohrenfórmige Anhiingsel (auriculae), so 
dass sie in das fiederspaltige Blatt uberzugehen scheinen. 
Je hijhcr die Blatter stehen, desto mehr verkiirzen sieh ihre 
Stiele, aber desto mehr verlangert sich auch ihre Spitze, 
sowie tiefere Einschnitte die Blatter zu fast fiederspaltigen 
umwandeln. Im Allgemeinen ist der Stengel wenig ver- 
astelt, doch besonders nacli den in einer Art von Trugdolde 
befindlichen oder auch unter einem fast rechten Winkel ab- 
stehenden gelben Blumen hin sehr rauehhaarig. Ihr gemein-



schaftlieher, ei-walzenformiger Kelch ist aus ziemlich gleicli- 
artigen sclimalen, linienlanzettformigen, ausserlich mit schwarz- 
lichen driisigen Haaren bekleideten Schuppen (oder Blattchen) 
zusammengesetzt. Die einzelnen gelben, sclimalen, zungen- 
formigen Bliimchen sind ani Ende durch 5 Ziihnchen 'ab~ 
gestutzt, und die Genitalien ragen weit bervor. Die Samen- 
krone tragt schmutziggelbe, feingezahnelte Strahlen, und steht 
auf langlichen, langsgestreiften, braunen Sarnen. Sehr convex 
erscheint der gemeinschaftliche Fruchtboden.

Y orkom m en : In Waldnngen, auf etwas beschatteten 
Bergen und Felsen, auch auf Mauern. Durch das ganze Ge- 
biet verbreitet. D. B. M. 1884, S. 106, 107. Irmischia 
1885, S. 30.

B ltith ezeit: Mai bis August.
A nw endung: Yor Zeiten wnrden die Blśitter ais 

H erb a P u lm onariae g a llica e  medicinisch angewandt.
Form en: Durch verschiedene Standorter werden mancher- 

lei Abweichungen und Halbarten hervorgebracht. Namentlich 
machen wir nocli auf eine auffallige Varietiit mit rothge- 
fleckten Blattern aufmerksam. II. incisum Hoppe unter- 
scheidet sich durch driisenlose, nur am Grunde schwarze 
Haare des Hiillkelchs, durch blaulich griine, etwas tiefer ge- 
zśihnte Bliitter, abstehende Zahne des Blattgrundes.

N am e: H ieracium , Habichtskraut (A cc ip itr in a ), 
von dem griechischen h ierax, Habicht, soli nach Plinius 
deswegen so genannt sein, weil die Habichte durch den 
Saft dieses Krautes ein schiirferes Gesicht erlangen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 3268.
AB Theile der Pflanze, naturl. Grosse.



Gtespaltenes Habichtskraut.

Syn. II. rupicohtm Pr. (1. franconimm Gris. II. cae- 
sium Fr.

Das dauernde, federkieldicke, am Ende sckuppige Rhizom 
treibt einen schlanken, zweispaltigen oder gabelspaltig-astigen, 
nakten oder einblatterigen Stengel. Aeste abstehend, ein- 
kopfig, fast ebenstrjiussig, nebst dem Hullkelch graulich und 
mit einfachen, granen, am Grund schwarzen Haaren bestreut; 
Blatter blaulichgriin, riickseits und am Rande rauhhaarig, 
die grundstandigen langlich oder lanzettlidh, nach dem Grandę 
verschmalert, gestielt, gezahnt; Zahne des Blattgrundes liinger, 
vorwarts gerichtet oder abstehend; das Stengelblatt linealisch 
oder lanzettlich-linealisch, fast sitzend.

Y orkom m en: An Pelsen subalpiner Gebirge. Oester- 
reich; Steiermark; im Salzburgischen nach A. Sauter auf 
steinigem Kalkboden: bei Saalfelden (Schloss Lichtenberg), 
Hofeggeralp, Laufen; Schweiz; Bohrnen; Walpurgisberg bei 
Erlangen.

B liith eze it: Juli, August.

A bb i ld un gen.  Tafe l  3269.
Pflanze in natiirl. Grosse.



3270. Hieracium rupestre Ali.

Fe I sen - Hfibichtskraut.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen schlanken, ein- 
fachen oder fast fadlichen und gabeligen Stengel mit wenigen, 
verlangerten, einkopfigen, am Ende nebst dem Htillkelch 
graulichen und von einfachen und drtisentragenden Haaren 
kurzliaarigeu Aesten; Blatter blaulichgriin, die grundstan- 
digen breit lanzettlich, zugespitzt, ungleich wenigzahnig, in 
den Blattstiel verschmalert, fast ungleichseitig, am Rand und 
riickseits behaart oder liberall dicht rauhhaarig, die Stengel- 
blatter wenige, lanzettlich-linealisch.

B esch re ibu n g: Dieses Hieracium sieht einer A parg ia  
h ispida ahnlich. Der Stengel wird 5, 10 oder aucli 15 
und 18 Cm. lioch, ist an verkummerten Exemplaren ganz 
einfach, tłieilt sich bei kraftigen Exemplaren nicht imrner 
ganz nahe der Basis, sondern zuweilen aucli gegen die Mitte 
in zwei Aeste, oder die Theilung geschielit nahe der Basis 
und am Hauptaste nochmals gegen die Mitte hin. Ebenso 
wechselt die Bekleidung desselben. Oft findet man nahe 
der Basis, wo die Theilung geschielit, ein den Wurzelblattern 
in Gestalt und Grosse ahnliches Blatt, und hoher hinauf nur 
kleine schmale Blatter; wo aber die Theilung nicht nahe 
der Basis vor sich geht, sind gewohnlich nur kleine, schmale 
Blatter zu sehen. Der Stengel ist jedoch mit seinen Aesten
nnten kahl, nach oben hinauf nimmt die Behaarung zu und 
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gań z, obeu siełit man ihn mit Driisen und Zottelhaaren 
reiehlich bedeckt. Die Bliitter bilden an der Wurzel eine 
Kosette, verłaufen gewohlich in einen nur kurzeń Stiel, sind 
ani Rande buchtig gezahnt, wechseln aber in Breite. Es 
giebt łangbpłre, lanzettfbrmige und fast linien-lanzettiormige 
Blattrosetten. Die Bliitter sind unterseits und am Rande 
behaart, docb findet man auch Exemplare mit beiderseits 
rauhhaarigen Bliittern. Die Bliithenaste stehen aufrecht i u 
die Hohe, sind zwar ganz oben zottig und driisig, docli 
niemals filzig. Die Hullkelchblatter sind spitz, grau- oder 
fuchsrotk-zottig und die Blumen goldgelb. Die 5 Ziihne 
der Blumen sind obne Haare und Driisen.

Vorkom m en: Auf kalkigem Bergboden im Waadtlande 
und von da nacli dem sudlichen Tirol, aber nacli Koch auch 
auf dem Jurakalke der Bergflache des Walperle am Wiesen- 
thale unfern Erlangen. fm Wallis.

B liith ezeit: Juni, Juli.

A b b ild u n g e u . T afe l 3270.
Pflanze in natiirl. Grosse.



• i acquin’s Habichtskraut.

Syn. H. humile Host. H. pumilum >Jacq.
Das kurze, danernde Rhizorn treibt einen niedrigen, auf- 

strebenden, beblatterten, von einfachen und driisigen Haaren 
kurzhaarigen Stengel, welcher meist zweikopfig oder von 
Grand an zottig ist, mit abstehenden, 1-—2kopfigen Aesten; 
Blatter grasgriin, langlich-eiformig, riickseits und am Bandę 
behaart, die grundstandigen und die unteren Stengelblatter 
gewtielt, am Grand tief gezahnt oder fast fiederspaltig, die 
oberen sitzend, die obersten lanzettlich, ganzrandig; Hilll- 
keleh kurzhaarig.

B esch re ibu n g: Der Wurzelstock ist knotig, sehuppig 
und schwarzlich. Die Wurzelblatter sind mit ihren Stielen 
bis 8 Cm. lang, und bis 4 Cm. breit. An ihrern ausgeschweift 
gezahnten Rande bemerkt man die feine Driisenbehaarang 
deutlieh, sonst aber fuhlt man die Anwesenheit der Driisen 
durch das etwas klebrige Anfiihlen der untern Blattseite. 
Dieses Kennzeichen trennt M. Jacqu in i leicht von den ahn- 
lichen Arten seines Geschleehtes. Die Buchtenzahne gehen 
auch alle mit kleinen Driisen aus, aber dennoch ist die 
Farbę der Blatter grasgriin. Der Stengel wird 10— 15 Cm. 
hoch oder wenig dariiber, ist bogig, yerastelt sich schon nahe 
am Grandę, hat am Ausgange jeden Astes ein Blatt und 
diese Stengelblatter, gewohnlich 2— 3 an Zahl, sind den 
Wurzelblattern ahnlich, nur mit ihrer hoheren Stellung am



Stengel immer kiirzer gestielt, immer kleiner und immer 
tiefbuchtiger. Zuletzt findet mail an allen Bluthenasten nur 
noch kurze, lineale Blattchen, die schon ais Deckblatter zu 
bezeiclmen siud. Alle Blattzahne sind auch nach vorn ge- 
richtet. Uebrigens ist die Tiefe der Einbuchtung sehr ver- 
schieden, nichj/lśelten bis fiederspaltig. Die Gabelung der 
Aeste spreizt sich sehr aus und nach oben zu, zumal dicht 
an den Bliithenkopfen, findet nian Drusen und Haare zu- 
gleich, welclie man auch durch klebriges Anfuhlen wahr- 
niinmt. Ebenso sind die Hiillkelche beschaffen, welche zwai- 
griine Farbę besitzen7 dennoch aber durch Haare und Drusen 
klebrig werden. Der Hiillkelch ist 1 Cm. lang, doppelt s<> 
kurz ais der Kopf und letzter halt im Durchmesser 3 Cni. 
Die Zahne der citronengelben Blumen haben keine Driiser..

Yorkom  men: An diirren Grasstellen und Berghśingen, 
schon aut der schwabischen Alb, aber stelłenweise durch die 
ganze Alpenkette bis zu den Voralpen herab. Pfirt im 
Elsass; Hohentwiel, oberes Donauthal in Baden; bairisclie 
Yoralpen; im Salzburgischen nach A. Sauter an Kalkfelsen 
und aut Mauern vom Fuss der Kalkgebirge bis auł' die 
Alpen (650— 1300 Meter), selten: an der Mauer bei Glanegg, 
an Kalkfelsen des Nocksteins, auf Kalkblocken bei Weiss- 
bach, am Nebelsberg, steinernen Meer.

B luthezeit: Juni bis August.



3272. Misracium andryaloides Villars. 
Walliser Habichtskraut.

Das federkieldicke, schriig im Boden liegende, schuppige, 
dauernde Rhizom treibt einen aufstrebenden, einfachen, zwei- 
kbpfigen oder astigen und mehrkopfigen Stengel, welcher 
am Grandę die Blattrosette tragt, oberwarts fast nackt ist. 
Bliithensfciele verlangert, fast ebenstraussig, nebst den Blattern 
und dem Httllkelch von federigen Haaren graufilzig; Bliitter 
eiformig-łanglich, die Grundblatter und unteren Stengelblatter 
am Grandę gezahnt, gestielt, die oberen fast lanzettlich, zu- 
gespitzt.

Vo r k o m m e n : An Felsen hoherer Gebirge. Am Saleve 
bei Genf, im mittlen Wallis (Simplon); auch in Piemont 
(Col de Brause).

B liith eze it: Juni, Juli.
F or m en: fi. undulatum Koch: untere Bliitter amGrunde 

geniihert wollig und gezahnt. H. undulatum Willd.
y. pictwn Koch: Blatter oberseits kalii und braun ge- 

ileekt: H. pictwn Pers.
A bb i ld un gen.  Tafe l  3272.

Pflanze in natiirl. Grosse.



W oll-Habichtskraut.

Syn. Andryala lanata L.
Das danernde, schrag im Boden liegende, iiber ganse- 

kieldicke treibt einen einfachen, zweikopfigen oder
astigen, 5- 'bis Gkopfigen, am Gfrnnde mit einer Blattrosette 
besetzten St.engel. Aeste verlangert und nebst dem Hiill- 
kelch und den Blattern von federigen Haaren dicht weiss- 
wollig-filzig; Blatter dick, eiformig, ganzrandig oder binten 
entfernt wenigzahnig, die Grrundblatter und unteren Stengel- 
blatter gestielt, die oberen sitzend, die unteren stumpf, die 
oberen zugespitzt.

Yorkom m en: An sonnigen Pelsen hoherer Gebirge. 
Im unteren und mittlen Wallis: bei Saillon, zwisehen Rida 
und Martinach iiber Zermatten u. a. a. O. Audi in Piemont.

B liithezeit: Mai, Juni.

Abbi ldu ngen.  Tafe l  3274.
Pflanze in natiirl. Griisse.



TTmfassendes Habichtskraut.

Das dauernde, schwanenkieldicke, am Ende schuppige 
Rliizom liegt schriig im Boden und treibt aus der Mitte der 
Grundrosette den ,/2 Meter hohen, aufrechten, bis z u den 
Aesten 1- bis mehrblatterigen, 3- bis vielkopfigen, wie die 
Bliitter und der Hullkelch driisig behaarten Stengel. Haare 
gelblieh-wasserhell, die oberen am Grunde schwarzlich; Aeste 
mit je einem Blatt gestiitzt, abstehend, etwas ebenstriiussig; 
Blatter dicklich, etwas starr, die grundstandigen liinglicli, in 
den Blattstiel verschmalert, am hinteren Theil grób gezahnt, 
die stengelstandigen sitzend oder halb umfassend, die oberen 
nebst den Deckblattern eiformig oder herzfórmig; die inneren 
Bliittchen des lockeren Hiillkelchs borstlicli verschmalert und 
sehr spitz.

B esch re ibu n g : Je nach der Hoke des Standortes wird 
der Stengel 15, 30 und 45 Cm. hook. Er ist mit gelben 
Zottel- und Drusenhaaren dielit besetzt, doeb so, dass das 
Grim des Stengels immer nocb sehr deutlich zu sehen ist. 
Er ist an hohen und kraftigen Exemplaren fast von Grund 
an verastelt und an kleinen, aus hoher Alpenregion fast gar 
nicht verśistelt oder emfach. Ebenso verschieden sind die 
Blattformen und die Arten der Zahuung. Bei H. ce r in - 
th oides sind die Wurzelbliitter schmal-lanzettformig und die 
Stengelbliitter herzfórmig; bei H. pu lm onario ides sind die 
Wurzelbliitter verkehrt-langlich, die Stengelbliitter eiformig,



nur halb umfassend oder bloss sitzend; immer jedoeh findet 
man bei dieser Species noch nicht verwelkte Wurzelblatter, 
dereń Zalil sich gemeinlich auf fiinf belauft, 3— 5 Stengel- 
blatter, dereń Form von der Gestalt der Wurzelblatter ab- 
weicht und beide Arten besitzen ein Grasgriin. I)ie Wurzel
blatter sind mit den Stielen 4 — 12 Cm. lang, i  — 3 Cm. breit, 
die Stengelblatter nehmen nach oben immer melir an Lange 
ab und werden verMltnissmassig breiter. Die Kopfe sind 
fast 3 Cm. lang und iiber 3 Cm. breit; sie haben das Eigen- 
thiimliche, dass sich vor dem Kranze der schmallanzettlichen, 
meist scliarfspitzigen Htillblatter breite Deckblattchen be- 
finden, welche die Hiille kelchartig umgeben. Die Bluthen- 
stiele sind, wie der obere Stengel, mit sternartigem Filze 
und mit Driisen besetzt und gerieft, die 5 Zahne der gold- 
gelben Bandblumen sind gewimpert, was man in einer Ver- 
grosserung von 25 schon sehr deutlich bemerken kann. 
Uebrigens hat diese Species auch das Besondere, dass der 
oberste Kopf von den Kopfen der Aeste iiberragt wird.

Y orkom m en; An grasigen Platzen sonnig gelegener, 
felsiger Stellen in den Alpen und Voralpen. Schweiz; Tirol; 
Salzburg; Karnthen; Oesterreich. Im Salzburgischen nach 
A. Sauter an Felsen und Mauera voin Fusse der Grebirge bis 
auf die Yoralpen (650— 1300 Meter), selten: Mauer unter 
dem Stiegelkeller in Salzburg, auf den Kalkalpen Pinzgaus, 
ani Schoberkopf im Lungau; in den bairischen Alpen nach 
Prantl: Kegelkbpfe, Faltenbach bei Oberstorf, Fiissen gegen 
den Lechfall, Steinwiiiide bei Pfronten, Hohenschwangau, 
D. B. M. 1885, S. 42.

B h ith eze it; Juni, Juli.



Form en: II. pseudo-Ceriidhe Gaud. (II. cerinthoides 
Schleicher, Thomas), auf dnu Salvan im Wallis Torkommend, 
nnterscheidet sieli durch weichere, ganzrandige oder entfernt 
geziihnelte Blatter, die stengelstandigen tief herzformig um- 
1’assend; innere Blattchen des Hiillkelchs wohl verschmalert 
aber nicht sehr spitz.

H. puhnonarioides Villars (II. petraeum Hoppe) besitzt 
von langen tlaaren rauhhaarige Grundblatter (ausser der 
driisigen Behaarung); nur schwach umfassende Stengelblatter, 
dereń obere sogar nach dem Grunde verschmalert sind. Sie 
steht iibrigens der Hauptform von II. amplexicaide L. sehr 
nahe. Zerstreut in den Alpen und Voralpen.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  3274.
Pitanze in natur!. Grosse,



Alpen - Habichtskraut.
Das federkieldicke Rhi/.om sitzt senkrecht oder gchrag 

im Boden, ist dauernd und treibt aus der Mitte eiuiger 
Grundblatter einen spannenlangen, bis */., Meter langen, ein- 
bis wenigkopfigen, aufrechten, mit fein sternformigem, granem 
Flaum bestreuRni und nebst den Hiillkelchen von verlangerten, 
grauen, ant Gru nde schwarzen nnd von kurzeń, kohlsehwarzen 
Driisenhaaren zottigen Stengel. Bliithenstiele in einem spitzen 
Winkel aufrecht; Blatter grasgriin, lanzettlich oder langlich, 
in den Blattstiel ver.schmalert, ganzrandig oder geziibnt, die 
stengelstandigen 1 oder mehre, fast sitzend.

B esch re ibu n g: Diese Species ist eine der varietaten- 
reichsten der Habichtskrauter, derm sie konnnt einkopfig vor 
und ais 2— 3kopfige Doldentraube mit einblatterigen und mehr- 
blatterigen Stengeln und mit solchen, wo die Stengełbliitter 
oben am Hiillkelche zu einer Art Vorłndlkelch znsammen- 
gedriingt sind. Ferner sind die Blatter tast ganzrandig, so 
dass man nur mit bewaffnetem Auge die feinen Sagezahnchen 
sieht, oder sie sind grobzahnig, wie bei H. murorum. End- 
lich ist der Stengel kanni fingerhoeli oder er steigt fast 
30 Cm. lioch empor. Alle diese Varietaten werden durch 
Hohe des Standortes und durch Beschaffenheit der Kraft und 
des Feuchtigkeits-Zustandes im Boden bedingt. Hier aber 
sollen vornehmlich die constanten und unterscheidenden Merk- 
male besonders hervorgehobeu werden, weil sie weit wichtiger 
ais die Benamung der Varietiiten sind, die fast Jeder sieli 
anders zureclitlegt. Zuerst also ist der Wurzelstock ins Auge 
zu fassen, welcher nicht im Fruhjahre, wie bei H. P iło -



se lla  u. s. w., Auslaufer treibt und auch nicht im Herbste, 
wie bei H. m urorum , vu lgatum  u. s. w., sich sprossend 
wieder verjungt, sondern unmittelbar am Kopfe neue, sehr 
kurze Aeste treibt. Dabei hat der Stengel das Vermogen, 
nicht allein eine Wurzelrosette von Blattern zu bilden, son
dern anch, sobald nur der Standort es zulasst, einen blatt- 
reichen Stengel zu erzeugen. Drittens ist der Stengel imrner 
dureh dreierlei Haare rauh, einmal durch kleine, weissgraue 
Sternhaare oder Gabelhaare, dann durch langere, dickere, 
kohlschwarze Drtisenhaare und endlich durch lange, mit 
schwarzer Basis yersehene Zottelhaare. Diese letzten be-
kleiden vornelimlich die 2— 8 Cm. langen und 6— 16 Mm. 
breiten Wurzelbiatter und sammtliche Hiillblatter. Die 
Bluthenkopfe sind so gross ais die von L eon todon  hasti- 
lis  (A pargia  h isp ida) und noch grosser; kommen aber 
mehre am Stengel vor und sind die Wurzelbiatter gezahnt, 
so unterscheidet sich diese Species sogleich von H. m urorum  
durch die spitzwinkelige Richtung der Bliithenstiele. Indessen 
ist anch die Behaarung des Stengels und die Erneuerung des 
Stockes sehr yerschieden. Endlich sind sogar die Zahne der 
goldgelben Bluthchen mit feinen Wimperhaaren yersehen.

Vorkom m en: Auf Triften der Alpen, Voralpen und 
hoheren Gebirge. Durch die ganze Alpenkette; Yogesen; 
Feldberg; mahrische Karpathen; Sudeten: Erzgebirge; Brocken. 
Im Salzburgischen nach A. Sauter auf grasig-steinigen Pliitzen 
und Wiesen der hoheren Thonschiefer- und Urgebirge (1700 
bis 1900 Meter): Gaisstein, auf der Centralkette der Alpen 
von Fusch, Gastein, Lungau. D. B. M. 1884, S. 84; 1885, 
S. 42, 181.



Bliithezeit: Juni, Juli.
Formen: a. genuinum Koch: Stengel einkopfig, am 

Grunde 1 — -Sblatterig; Bliitter lanzettlich, die ausserem oft 
verkehrt,-eiformig; Hiillkelch von verlangerten Haaren gran 
und sehr zottig. H. alpinum L. und der meisten Autorem 

/?. pmnilum Kocłjj^Haare des Hullkelchs kiirzer, zuweilen 
alle driisentragend, sonst wie die vorige. H. pumilum Hoppe.

y. Halleri Koch: Grundblatter langlich, abgerundet- 
stumpf, am Grunde geziihnt und offc fast spiessformig, ge- 
stielt; Stengelbliitter 1— 2, lanzettlich. H. Halleri Vill.

ó. sudeticum Koch: Stengel fusshoch, blattreich; Bliitter 
lanzettlich, ganzrandig oder geziihnelt, die stengelstandigen 
kaum oder nur wenig kleiner; Stengel 1— Bkopfig. H. alpi
num sudeticum Wimmer.

e. nigrescens Koch: Grundblatter eiformig, gestielt, ge- 
ziihnt; Stengel in der Mitte mit einem einzigen, kleinen Blatt; 
Hiillkelch mit schwarzen Driisenhaaren und sparlicher mit 
Iśingeren, an der Spitze grauen Borsten. H. alpinum nigres
cens Wimmer. II nigrescens Willd.

'C. cydoniaefoliwn: Stengel am Ende einen Ebenstramss 
tragend, vom Grunde an bebliittert, rauhhaarig, am Ende 
nebst den Bliithenstielen und dem Htillkelch von fein steru- 
fórmigeni Flaum etwas graulich und driisenhaarig von kohl- 
schwarzen, mit darunter gemengten langeren, an der Spitze 
grauen Haaren; Bliitter ruckseits und am Bandę rauhhaarig. 
H. sudeticum Sternberg. So im Riesengebirge.



3276. Hieracium lycopifolium Frólich. 

Karlsruher Habichtskraut.

Das dauernde Rhizom treibt einen, blattreichen, rauh- 
haarigen, oberwiirts rispigen, aufrecbten, meterhohen Stengel, 
Aeste an grosseren Exemplaren mehrkopfig, et was traubig 
und nebst den Bliithenstielen and Hullkelchen zerstreut drilsig 
behaart; Bliitter halbumfassend, grób gezahnt, am Grunde 
eingeschnitten gezahnt, die oberen eiformig, etwas herzformig, 
die unteren langlieh, gegen den Grund schmaler, die unter- 
sten in einen Blattstiel verschmalert.

Vorkom m en: In der Waldanlage des Karlsruher Schloss- 
gartens; am Freiburger Schlossberg im Breisgau; im Elsass 
an der Plbcburg bei Winzenheim; im Salzburgischen in den 
Bergwaldern bei Weissbach und am Passthurm; um Stettin.

BHithezeit: Juli, August.

A b b ild u n gen . T a fe l 3278.
1’ flanze in natiirl. Gr5s.se.



3277. Hieracium prenanthoides Vill. 

Sałat - Habichtskraut.

Rhizom fast fingerdick, schriig im Boden liegend, 
dauernd; Stengel blattreich, unterwarts von einfachen Haaren 
rauhhaarig, oberwarts rispig; Aeste an grosseren Exemplaren 
mehrkopfig, fast trauhig, nebst den Bliithenstielen und den 
Hullkelchen eUynś' fllzig und dicht driisig behaart; Blatter 
mit herzformigem Grunde umfassend, eiformig-langlich, oder 
łanzettformig, zugespitzt, die untersten spatelformig, alle 
stiirker oder schwacher gezahnt. Die Bltithenaste 2- liis 
Bkopfig, die Bluthenstiele sammt dem Hiillkelche schwarz- 
drilsig behaart; die Hullblattclien stumpf, der iiusseren wenige 
und von den inneren abgeriickt, die gelben Bliithenkopfe 
vielbluthig, die Ziilnie der Kronen driisenhaarig.

B esch reibu n g: Diese Species gehort zu der Botte, 
welche nach der Bluthe unfrnchtbare Blattbiiscliel treiben, 
die aber im folgenden Jahre, wenn die Bluthe beginnt, sammt 
den Wurzel- und unteren Stengelblattern schon verwelkt sind, 
daher das Ansehen der Ilotte vou H. b orea le  liaben. Eigen- 
thumlich ist ihr, vor anderen Yerwandten ohne frischbleibende 
Wurzelblatter, die Besetzung der 5 langen Kronenzahne mit 
Druschen; auch ist der Schlund der Krone behaart. Die 
Hohe des Stengels betragt :l/3 — i Meter, die Blatter sind 
5—8 Cm. lang. Indessen ist diese Pflanze in Form und 
Farbę der Blatter, in Behaarung und auch in Grosse der 
Kopfe verschieden: die Blatter kommen ianglich, lanzett
formig und breit-eiformig vor, sind aber immer an der Spitze



zugespitzt; sie sind geziihnelt oder in der Mitte grobzahmg, 
unterseits blauduftig oder nur lichter im Grim, sitzen meistens 
mit herzfortniger Basis, sind geohrt oder nicht, und bei 
H. cyd on ia e fo liu m  haben sie keine herzformige Basis. 
Die Stengel sind driisenhaarig oder sehr sparsam behaart 
oder aucli glatt, doch die Bliithenstiele und der Kelch haben 
immer Driisenhaare und wenigstens der letzte ist dadurcli 
Schwarz. Die Bliithenaste, welche von den oberen Blattern 
ausgehen, sind lang, tragen an der Spitze 2— 3 Bluthen- 
kopfe und bilden dadurch einen Corymbus; aber die Grosse 
der Kopfe wechselt. Gewolmlich sind sie so gross wie bei 
H. borea le , doch auch nur wie bei EL pratense. Die 
Bluthen sind goldgelb, die Friichtchen blass oder braunlich.

Y orkom m en: Auf Alpenwiesen, aber auch in den 
hoheren Iiegionen des Schwarzwaldes, der mahrischen und 
schlesischen Gebirge. Vogesen. In der Schweiz uud durch 
die ganze Alpenkette. Im Salzburgischen auf den Radśtadter 
Tanem, Gastein, Lungau.

B lu thezeit: Juli, August.
Porm en: Blatter riickseits mehr oder weniger Ijlairlich- 

griin; ferner:
1) Blatter gezahnelt: H. prenanthoides Frol.
2) Blatter fast ganzrandig: H. perfoliatum Frol.
3) Bliitter gegen den Grund mit vorspringenden, spitzen 

Zahnen: H. strictissimim Frol.
4) Kopfchen bemerklich grosser: H. cotoneifolium Frol. 

(nicht Lamarck).



3278. Hieracium ochroleucum Schleicher. 

Blassgelbes Habichtskrant.

Syn. H. lanceolatum Schl. II. picroides Frolich.
Stengel stark und dicht bebliittert, nacli oben veriistelt, 

ebenstraussig, vom Grunde an wie die Aeste, Bliithenstiele, 
Hiillkelche und Blatter drusig-Bieliaart; Blatter mit herz- 
formigem Grunde umfassend, zugespitzt, gezalmelt, die unteren 
langlich, iiber dem Grunde schwach geigenforinig einge- 
scbnitten und verschmalert, die oberen langlich-eiformig.

Y orkom  ni en: An Felsen und Abhangen aut den 
hochsten Alpen der Schweiz, ziemlich selten: Gipfel des 
Valtzerjoch (iber Obersax in Graubiindten, Grimsel, St. Gott- 
hard, Urserenthal bei der Realp, Siidostabhang der Appen- 
zeller Alpen.

B liith eze it: Juli, August.
A bb ild u n gen . T a fe ł J‘278.

Pftanze in natur]. Grosse.



3279, Hieracium albidum Yill. 

Weissliches H abichtskraut.

Syn. H. intybaceum Jacq. Schlayintweitia intybacea
Gris.

Das federkieldicke, dauernde Rhizom treibt einen auf- 
recliten, blattreichen, iiber spannenhohen Stengel ohne Grund- 
rosette. St.engeł nebst den Bliithenstielen, dem Hiillkelch 
und den Blattern driisig behaart, klebrig, einkopfig oder vom 
Grundę an astig mit einkopfigen Aesten; Blatter verlangert 
lanzettlich, geschweift- oder buchtig gezahnt, die grnnd- 
standigen am Grunde verschmalert, die stengelstandigen 
sitzend oder umfassend.

B esch re ib u n g : Der Stengel wird 15, 24 und hbchstens 
30 Cm. hocli und wenn er in Blttthe tritt, so sind die Wurzel- 
blatter schon abgewelkt. Er ist reichlich mit Driisen be- 
setzt, die sieli nacli oben hin mehren, weshalb man unter 
dem Kopfe den Stengel am meisten klebrig findet. Er steht 
aufrecht und ist sehr blattreicli. Die Blatter sind sitzend 
oder stengelumfaseend, lanzettlich, grobzahnig, schmutzig- 
griin, beiderseits mit Driisen besetzt und dadurch klebrig. 
Sie messen bis 5 Cm. Liinge und wenig dariiber und bis 
1 Cm. Breite. Iłire Spitze ist ganzrandig, lang vorgezogen 
und stumpflich und sie stehen so diclrt bei einander, dass 
der Stengel nur wenig hervortritt. Die Wurzelblatter sind 
den Stengelblattem gleich, doch in einen kurzeń Stiel ver- 
schmałert. Der Stengel bat an seiner Spitze den ansehn- 
łichen Bluthenkopf, treibt aber noch 2— 3 einkopfige Aeste.

Flora X X X . 53



Ob en ani Stengel und an den Aesten werden die Blatter 
sclmal-lineal, ganzrandig und niessen gewohnlieh nur 1 bis 
3 Cm.; es sind eigentiich die Stiitzblatter des Blumenstiels. 
Der Hiillkelch bat 3— 5 aussere, aus breiter Basia lineal zu- 
laufende Blatter, welche die stumpfen, lanzettlichen, inneren 
Iliillkelchblatter einkelchen und beide sind mit Driisen stark 
besetzt und schmutziggriin. Die inneren Hullkełchblatter 
sind etwas iiber 1 Cm. lang, die ausseren niessen 3 Cm, Lange 
und der Kopf mit depxBliithen 4 Cm. Die 5 Zahne der 
Blumen haben keine driisige Bewimperung und ihr lielles 
Gelb wird beim Trocknen griinlicb, sticłit schon im frisclieu 
Zustande ins Grunliche. Diese Species zeicbnet sich vor 
anderen Hieracien durcli den eigenthumlichen Habitus, durch 
die stark klebrigen Stengel- und Blatttheile und vor Allem 
durch die langgezogenen Hiillkelchblatter aus und ist dalier 
leicht zu erkennen. Die Herbstexemplare, die man noeh spiit 
im September an der stidlichen Abdachung der Alpen, nahe 
der Gletscher, findet, sind nur fingerhoch, aber mit allen 
Kennzeichen begabt.

Vorkom m en: An Felsen, an kiesigen Orten und aut 
Matten der Alpen. Schweiz; Tirol; Salzburg; Karnthen; 
Iioheneck der Vogesen und von da bis zum scliwarzen See; 
bairische Alpen. Im Salzburgi,sclien nach A. Sauter in den 
Thonschieferalpen (1000— 1900 Meter): Sclniiidtenhblie bei 
Zell, Griesalp, Glemmerhohe, Lungauer Alpen, ani kleinen 
Iiettenstein, Alpen Grossarls.

BlUthezeit: Juli, August.



3280. Hieracium racemosum W. K.

Trauben - Habichtskraut.

Syn. H. sessiliflorum Friw.
Das dauernde, gansekieldicke Rhizom treibt ohne Grund- 

blatter einen aufrechten, starren, reichblatterig en oder fasfc 
kahlen, meterhohen, von der Mitte oder von anten an traubig 
yerastelten Stengel. Aeste achselstandig, steif abstebend, 
traubig 3- bis 4 tlieilig und nebst den Biiithenstielen gran, 
die seitlichen Bliithenstiele der Aeste kurzer oder so lang 
wie das stiitzen.de Deckblatt; Hullkelch fast kalii, nach dem 
Vrerbl iihen langlich-kegelformig; Biiitter gezahnt, die unteren 
in den Blattstiel verschmalert, die oberen eifonnig, zugespitzt, 
sitzend, etwas umfassend; sterile Blattbuscbel felilend.

Y orkom m en: An unknltivirten Orten, an Waldrandern, 
in Waldern. Miibren; Steiermark; Tirol; Salzburg. Im Salz- 
burgiscben nach A. Sauter an Waldrandern, trocknen Htigeln, 
auf Moorgrlinden: Koppl. Oberndorf.

B liitb eze it : Juli, August.

A b b ild u n g e n . T a fe l 3280.
AB Pflanze in natiirl. GrOsse.



3281. Hieracium boreaie Fr.
Nordisches Habichtskraut.

Syn, H. sabaudum L. H. nigrescem Ser. H. sihaticnm 
Wahlenb. H. nemoromm Dierb.

Das dauernde, gansekieldicke Bluzom treibt ołrne Vor- 
blatter den meterhohen, starren, blattreichen, rauhhaarigen 
oder kahlen, oberwarts astigen Stengel; Aeste fast eben-
straussig; Bliithenstiele nebst dem Hullkelch graulich und

/

oft etwas kurzhaarig y,-Blatter ei-lanzettformig oder lanzett- 
formig, gezalmt, tiie unteren in den kurzeń Biattstiel ver- 
schmalert, die oberen fast sitzend, die grundstandigen fehlend; 
Blattchen des Hiillkelchs angedriiekt, gleichfarbig, getrockuet 
sehwarzlich.

B eschreibung: Der Stengel erreicht 1 — 1 */3 Meter 
Hohe, stelit steif-aufrecht empor, ist theils raubhaarig, theils 
kahl, doch immer mit Blattern reichlich bekleidet, wovon die 
untersten besonders dicht bei einander stehen. Naeh oben 
hin wird ihr Stand nach und naeh weitlaufiger und Wurzel- 
blatter fehlen ganzlich. Die Blatter sind samintlich von der 
Basis an bis in die Mitte geziihnt, verschmalern sich dann 
mit ganzem Bandę schnełl bis in die Spitze, sind unten am 
Stengel kurzgestielt oder fast sitzend, indem sie sieli in das 
kleine Stielchen allmalilig rerschmalern, weiter oben hinauf 
sitzen sie vollig und ganz oben rundet sieli iiire Basis zu, 
so dass sie halb - stengelumfassend werden. Ihre Oberflache 
ist gewohnlich tiefgriin, die Unterflaehe blassgriin, beide sind 
kalii. Aus den oberen Biattwinkeln gehen die Aeste aus, 
welche das sie stiitzende Blatt immer an Lange bedeutend 
ttbertreffen, obwohl die untersten derselben nicht an allen



Exemplaren die Hohe des Haupistengels erreiehen. Aeste 
und Stengel tragen an ihren Spitzen kleine Schirmtrauben' 
grosser Bliithenkopfe, welche mit einander eine ziemlich reich- 
bliithige Schirmtraube bilden. Die Bluthenstieie sind wie 
der Stengel bald behaart, bald kalii, liaben aber niemals 
Driisenhaare. Ebenso sind auch die Blatter des Hullkelchs, 
namentlieh die untersten, bald mit Filzhaaren bedeckt, bald 
nicht, aber es fehlen ihnen immer die Drtłsenhaare. Einen 
scharfen Abschnitt der Bluthenstieie und der Hiillkelche 
bemerkt man nicht, denn die Blatter der letzten lauitn, 
immer kleiner werdend, in den Blattstiel hinab. Die Hiill- 
kelchblatter sind sammtlich von gleicher Farbę, liaben eine 
frischgrune Grundfarbe, auf welcher mehr oder weniger ein 
Tielgrlin liegt, das sich im Alter oder an getrockneti n 
Pflanzen schwarzlich farbt. Der weissliche Rand fehlt ihnen. 
Alle diese Bliittchen liegen mehr oder weniger an, spreizen 
sich niemals und erreiehen die Halfte der citronengelben 
zahlreichen Bluthchen. Die Griffel sind mit ihren Narben 
hier braun und geben hierdurch ein leichtes unterscheidendes 
Merkmal von H. um bellatum , welches goldgelbe Griffel 
und Narben besitzt.

Vorkom m en: In Waldungen, an Waldriindern, in Ge- 
buschen, an unbebauten Orten. Durch den grossten Theil 
des Gebiets zerstreut. D. B. M. 1885, S. 42. Irmischia 1885, 
S. 30. Fotonie a. a. O., S. 70.

B lu th ezeit: August bis Oktober.
Form en: II. sabaudum L. (Spec. exi. syn. FI. suce.) 

unterscheidet sich durch sehr lange Bluthenstieie, breitere, 
eilorinig- langliche Blatter.

A b b i l d u n g e n .  T a t e l  3281.

Pflanze in nattirl. Grosse.



Dolden -1 labichtskraut.
Syn. II. coronopifolium Willd. II. ceratophyllum Desf. 

H. ovalifolium Monn.
Stengel steif, vielkopfig, rauhliaarig oder kalii, oberwarts 

astig, die obersten Aeste fast doldig; Bliitbenstiele graulich; 
Bliitter lanzettlich oder linealisch, gezahnt oder ganzrandig, 
die unteren in den korzeń Blattstiel verschmalert, die oberen 
fast sitzend, die grnndstandigen fehlend; Blattchen des Hull- 
kelchs an der Spitze zuruckgekriimmt.

B esclire ibn n g : Die Wurzel holzig, fest, astig; ans ihr 
erheben sieli ein oder ein Paar Stengel, etwa 15 Cm. bis 
1 Meter hocłi, ziemlich von nnten auf bebłattert, oben durch 
die Bliitbenverzweigung astig, znweilen aber aucb sebon von 
der Mitte an kurze, seitliche, einfache oder wieder astige 
Bliithenaste entwickelnd, rund, liier und da mit einer vor- 
tretenden Ecke, etwas gefurcht, kalii oder behaart, die Haare 
am nntern Theil langer, weich, oft in’s Rostbraune iiber- 
geliend, am oberen Theile und den Bliithenasten kurz, ab- 
stehend scharfłich. Die Bliitter vom langgezogenen Lanzett- 
lichen in’s Linealiscbe iibergebend, nach unten verschmalert, 
die unteren starker, so dass sie etwas gestiełt erscheinen, die 
oberen aber sitzend, am Ende spitz-zugespitzt, am Rande 
ganz oder nur ganz seicht-buchtig-gezahnt oder besonders 
unterhalb der Mitte mit einem Paar grosser und spitzer Zahne 
und ausserdem mit kleineren versehen oder fast fiederspaltig 
gezahnt, mit selir sclimalen und spitzen, etwas gekrummten 
Zahnen, auf der Oberseite rein griin, auf der unteren blau- 
griin mit vortretendem Mittelnerv, ungefahr 5— 12 Cm. lang



und 8 — 12 Mm. breifc. Die Behaarung gering, meist nur am 
Rundo kurze, steifliche Harchen und eben solche aucli auf 
der Unterseite. Die Kopfehen stehen in einer der Dolde 
ahnlichen Traubendolde, an welcher die ausseren Zweige und 
Kopfehen gewolmlich das endstandige des Stengels iiberragen; 
diese Traubendolde ist zuweilen bis auf ein, zwei oder wenige 
Kopfehen ziiriickgefuhrt, bald durch eine Menge aus allen 
Blattachseln hervortretende, mit kleinen Traubendoldeu 
endende Zweige in eine Art langgezogener Rispe ausgedehnt. 
Die Hiillschuppen sind łinealisch, lang-zugespitzt, mit weiss- 
lichem Rande, auf dem Riieken mit dunklen, kurzeń Borst- 
chen oder Drusenharchen und etwas kurzem Flaum besetzt, 
die ausseren Reihen kurzer, schindelartig uber einander 
liegend, mit den Spitzen nach aussen gebogen; ahnliche 
Hullblattchen zeigen sieh aueh an den Bliithenstielen und 
etwas grossere unter den Błiithenasten. Die Blumen alle 
zungenformig, gelb, die Zunge am Ende in 5 spitze Żabno 
getheilt, ungefiihr so lang ais das Kopfehen. Die Fracht 
schwarzbraun, 3 Mm. lang, cylindriseh, etwas eckig und kahl, 
nach unten verschmalert. Die Fruchtkrone aus einer Menge, 
6 Mm. langer, schmutzig-gelblicher, scharflicher, leicht ab- 
brechender, haarartiger Strahlen.

Yorkommen:  In Waldungen, an Waldrandern, auf 
etwas schattigen Wiesen und Triften, auf Haiden, au Ab- 
hiingen von Bergen und Hugeln, in Gebiischen, an Graben- 
ufern, an wenig fruchtbaren, sonnigen Orten. Durch das 
ganze Gebiet verbreitet. Im Alpengebiet auf die Vorebenen 
und grosseren Tbaler beschrankt.

Blii thezeit:  Juli, August.

A b b ild u n g en . T a fe l 3283.
Oberer Theil der Pflanze, natflrl. Grosse.
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Namerwerzeichniss
des

neunundzwanzigsten und dreissigsten Bandes.
(II =  dreissigster Band.)

Absinthium offieinalis Richt. 173.
— yulgare Lam. 173.
Acanos spina Scop. 123,11.
Aeama cyanoides Wib. 146,11. 
Achariterium aryense Blufl’,

Fingerh. 301.
Achillea alpina L. 215. x
— alpina Ledeb. 215. '
— atrata L. 228. _ -
— cartilaginea Ledeb. 213.

— Chainaecyparissus Ilehb.fil.244.
— Clavennae L. 216.
— — p. glabrata Hoppe 218.
— — var. argentea Rchb. 218.
— Clusiana Tanach 231.
•— coarctata I’oir. 239.
— compacta W. 239.
— decipiens Vest. 241.
— dentifera DC. 239.
— distans W. 239.
— Eupatorium M. B. 243.
— glomerata M. B. 239.
— helyetica Sohleich. 219.
— hybrida Gaud.'225.
— impnnctata Vest. 223.
— inoisa Clairv. 219.
•— intermedia Sohleich. 225.
— lanata Spr. 236, 239.
— macrophylla L. 221.
— magna Ali. 239.
— magna Rochel 239. 

millefolium L. 234.
— — p. cruatata Koch 236.

•y. lanata Koch 236.
— — o . sordida Koch 236.
■— ■— t. alpestris Koch 236.
— — C setacea Koch 237.
— millefolium p. cruatata Rochel

286.
•— montana Sohleich. 220.

Achillea moschata Wulf. 223.
— — p. hybrida Gaud. 225.
— nana L. 226.
r— nobilis L. 241.
— ochroleuca Ehrh. 241.
•— odorata Sohleich. 237,
~— odorata L. 243.
— polyphylla Sohleich. 236, 239.
—  p tarm ica  Ł. 211.
— — p. cartilaginea 213.
— — y . pubescens DC. 214.
—■ — U. lasiocephala Rchb. 214.
— pyrenaica Sibth. 214.
— sambucifolia Desf. 284.
— scabra Host 236.
— Seidli Prosi 236.
— setacea W. K. 237, 239.

— stricta Schleich. 239.
— sudetica Opitz 236.
— tanacetifolia Ali. 238.
------- a . dentifera Koch 239.
— — p. purpurea Koch 239. 
 y . stricta Koch 239.
— — tf. angustifolia Koch 239.
— tanacetifolia Ali., DC. 239.
— tanacetifolia u. p. distans Roch. 

239.
— Thomasiana Haller fil. 220.
— tomentosa L, 232.
— yalesiaca Suter 219. 
Achyrophorus helveticus Horn.

249,11.
— maculatus Scop. 246,11.
— radicatus Scop. 244,11.
— uniflorus Blutf 249,II. 
Adenostyles albida Cass. 45.
— albifrons Rchb. 45.
— alpina Bluif u. Fingerh. 48. 
 (i hybrida 49.
— candidissima Cass. 50.



Adenostyles glabra DC. 48.
— leucophylla Rchb. 49.
— Petasites Bluff u. Fingerh. 45.
— yiridis Cass. 48.
Adenostylium dubiumRchb. fil. 50. 
Ambrosia artemisiaefolia L. 172.
— maritima L. 172.
Amellus officinalis Gatt. 79. 
Anacyclus officinarum Hayne 264.
— puleher DC. 264.
Andryala lanata L. 406,11.
■— montana Yill. 342,11. 
Antennaria carpathica Blutf u.

Fingerh. 332.
— dioica Gaertn. 829.
— Leontopodium Gaertn. 327.
— margaritaeea R. Br. 334. 
Anthemis adulterina Wallr. 246.
— agrestis Wallr. 250, 251.
— alpina Gouan 260.
.— alpina L. 262.
— altissima L . 249.
— aryensis L. 250.
— aryensis Wallr. 251.
— aryensis var. Papperitzi Rchb. 

252.
— — var. incrassata Boiss. 252. 
—- — var. reflectens Rchb, 252.
— austriaca Jacq. 248.
— austriaca fi. Triumfetti DC. 247.
— carpathica W. K. 260.
— corymbosa Haenke 228.
— Cota L. 249.
— Cotula L. 254.

— Cotula-tinctoria 256.
— eotuloides Raf. 254.
— diffusa Salzm. 252.
— foetida Lam. 254.
— grandiflora Host 260.
— Haenkeana Welw. 260.
— incrassata Lois. 252.
— Kitaibeli Spreng. 260.
— montana L. 260.
— montana Koch 260.
— mucronulata Rchb. 260.
— Neilreichi Ortm. 253.
— nobilis L 257.
— petraea Ten. 260.
— psorosperma Ten. 254.
— ramosa Lk. 254.
— reflectens Rchb. 252.
— rigescens W. 247.

Anthemis ruthenica M. B. 253.
— saiatilis DC. 260.
— styriaca Vest. 260.
— sulphurea Wallr. 256.
— tinctoria L. 245.
— tinctoria-aryensis 246.
— Triumfetti Ali. 247.
— yulgaris L. 285.
Apargia alpina W. 204,11.
— aurantiaea Kit. 205,11.
—• autumnalis Hoflm.Willd.198,II.
— autumnalis p. Hartm. 199,11.
— Berinii Bartl. 208,11.
— canescens Sieb. 208,11.
— caucasica 203,11.
— communis Spenn. 202,11.
— crispa Willd. 209,11.
— crocea Willd. 205,11.
— dubia Hoppe 208,11.
— Gouani Schleicb. 205,11.
— guestphalica Iloenn. 203,11.
— hispida Hołfm. 202,11.
— pratensis Lk. 199,11.
— saxatilis Ten. 209,11.
— Taraxaci Smith 199,11.
— Taraxaci W. 200,11.
— tenuiflora Gaud. 207,11.
— tergestina Hoppe 209,11-
— umbellata Schrk. 212,11. 
Aposeris foetida Lessing 189,11. 
Aracium alpinum Monn. 286,11.
— chondrilloides Less. 328,11.
— paludosum Monn. 330,11. 
Arctium Bardana W. 121,11.
—  carduelis L. 106,11.
— intermedium J. Lange 118,1!.
— Lappa Sow. 115,11.
— Lappa W. 119,41.
— Lappa a. L. 115, 119,11.
— Lappa p. L. 121,11.
— Lappa-campestris Lange 118,11.
— Lappa-minor Schk. 115,11.
— maius Schk. 119,11.
— minus Schk. 115,11.
— nemorosum Lej. 118,11.
— personata L. 102,11.
— tomentosa Schk. 121,11. 
Arnica austriaca Hoppe 348.
— Bellidiastrum Yill, 102.
— Clusii Ali. 351.
— cordata Wulf. 345.
— Doronicum Jacq. 351.



Arnica glacialis Wulf. 354. 
montana L. 359.

— scorpoides L. 356.
— styriaea Yill. 351.

Arnoseris pusilla Gaertn. 191,11. 
Aronicum Clusii Koch 351.

Olusii tf. glaciale Koch 354.
— Doronicum Rchb. 351.

— glaciale Rchb. 354. 
latifolium Rchb. 358.

— scorpioides Koch 356.
- -  scorpioides Rchb. 358.

scorpioides «. DC. 358.
— scorpioides p. DO. 358.
— scorpioides ■{ glaciale DC. 354. 

Artemisia Abrótanmn L. 186.
Absinthium L . 173.

— annua L. 197.
— austriaca L. 190.
■— balsamica Willd. 187.
— Baumgarteni Besser 1$1: 

Bocconei Ali. 182. 
campestris L. 192.
— [4 sericea Fries, Koch 194.
— -p robnstior Koch 194.

•— — d'. alpina Koch 194.
— oamphorata Yill. 176.
— Dracunculus 1. 201.

Genipi Stechm. 182.
— glacialis Wulf. 179.
— glacialis L. 181.
— grandiflora Mo firn. 177.
— helvetica Schleich 195.
— laciniata Willd. 184.
— lanata W. 181.
— latifolia Fiiohs 198.

- maritima L. 203.
— «. maritima Willd. 204. 

------- [4 gallica Willd. 204.
— y- salina Willd. 204.

— — <)'. yalesiaca Koch 205.
— matricarioides Less. 295.

— Mertensiana Wallr. 184, 185.
-  Mutellina Yill. 179.

— p. villosa 181.
— nana Gaud. 194.
— nivea Rodow. 190.
— officinalis Gatt. 198.
— orientalis W. 190.
— pontica L. 187.
— repens Pall 190.
— rupestris Ł. 177.

Artamisia rupestris p. L. 179.
—• rupestris Alb, DC. 179.
— rupestris Vill. 182.
— scoparia W. K. 198.
— Ssriphium Wallr. 203.
—• spicata Roch. 181.
— spicata Wulf. 182.
— tanacetifolia AU. 185.
— umbelliformis Lara. 179.
— yalesiaca AU. 205.
— yiridifolia Led. 177.
— yulgaris L. 198.
Aster abbreyiatus Nees 87.
— acer L. 87. 

alpimis L. 76.
— — p. brachyglossus DC. 78.
— — Y- niyalis DC. 78.
— alpinus-ramosus 78.
— amelloides IIofFra. 79.
— Amellus L. 79.
— Amelhis-amelloides Rchb. 81.

— Amellus y- liispidus DC. 81.
— annuus L. 105.

Bollidiastrum Scop. 102. 
bellidiflorus W. 87.

— hritannicus FI. Wett. 143.
— brumalis Nees 87.

Bubonium Sooij. 133.
— canus W. K. 88. 

chinensis L. 87.
— dumosus L. 87.

— dysentericus Scop. 149.
— ensifolius Scop. 128. 

Helenium Scop. 121.
— hirsutus Host 78.
— hirtus Scop. 135.
— hungaricus Poir. 85.

— Lamaschianus Nees 87. 
leucantbemus Desf. 87. 
Linosyris Bernh. 72.

— luxurians Nees 87. 
Novae-Angliae Ait. 87. 
Novi-Belgii L. 87.

- officinalis Ali. 121.
— pannonicus Jacq. 82, 84.

— paryiflorus Noes 87.
— pulicarius Scop. 146.
— salicifolius Scholler 85.

— salicinus Scop. 130.
— salignits Willd. 85.

— tenuifolius L. 87.
— tinctorius Wallr. 79, 81.



Aster Tripolium L. 82.
— — p. pannonicus Rchb. 84.
— — ■(. discoideus Rcbb. 84. 
Astericus aąuaticus Lessing 118. 
Atractylis lanata Scop. 151,11. 
Barkhausia apargioides Most.

251,11.
— foetida L. 299,11.
— foetida Koch 801,11.
— glandulosa Presl 301,11.
— graveolens Rohb. 299, 301,11. 

intybacea DC. 303,11.
— paludosa Baumg. 330,11.

-  raphanifolia Chev. 302,11.
■— rhoeadifolia M. B. 301,11.
- taraxacil’olia DC. 302,11. 

Beliidiastrum Michelii Cass. 102.
- montanuin Bluff, Fingerl). 102. 

Beflis annua L. 11Ó.
— maior Camer. 266.
— yierennis L, 108.
Bidens bipinnata L. 161.
— cannabina Lani. 155.
— cernua-radiata 160.
— eernuus L. 159.
— — a. Coreopsis Bidens 160.
— — p. Bidens cernua 160.
— — y . Bidens minima 160.
-  frondosa var. a. Lani. 155.

— platycephalus Oer.st. 157.
- radiatus Thuill. 157.

— triparlitns L. 155.
— — p. radiatus 157.
Breea arvensis Less. 87,1 h 
Buphthalmmn aąuaticuni L. 118.
— cordifolinm Kit. 119.
— grandifiorum L. 118.
— salicifolium L. 116.
— — fi. angustifolium Koch. 118.
— speciosissimum Ard. 118.
— speciosum Schreb. 119.
— spinosuni L. 118.
Cacalia albifrons L. fil. 45.
— alliariaefolia Lam. 48. 

alpina L. 45. 
alpina fi. L. 48. 
glabra Vill. 48. 
nirsuta Vill. 45.

-  leueophylla W. 50.
— Petasites Lam. 45.
— -aracenica L. 423.
— tonientosa Jacq. 45.

Cacalia tonientosa Vill. 50.
— — p. hybrida Villars 49. 
Calcitrapa Hipporp haestum

Gaertn. 182,11.
— nudicaulis Lam. 143,11 
Calendula arvensis L. 39,11.

arvensis fi. rugosa Dc Vis. 41,11.
— arvensis-sublanata Rclib. 41,11.
— ceratosperma Viv. 39.11.
— officinalis L. 42,11.
— sublanata Rcbb. 41,11.
Caltha arvcnsis Mneb. 39,11.
— officinalis Scop. 39,11. 

Carduncellus lanatus Moris. 151,11. 
Carduus acanthifolius Lam. 68.11.
— acantlioides FI. dan. 52,11.

•— acantlioides Lois. 104,11.
— acantlioides Thuill. 94,11.

— acantlioides L. 96,11.
— aeanthoides-defloratus 110,11. 
—■ acanthoides-nutans 113,11.
— aoaulis L. 84,11.
— acuminatus Gaud. 98,11. 

albidus M. B. 95,11.
— alpestris Schleich. 98,11. 

alpestris W. K. 107.11.
— anglicus Lam. 78,11.
— antarcticus Vill. 74, 77,11.

— apenninus Jan. 111,11.
— aretioides Vill. 102,11.
— aretioides W. 106,11.
-  Argemone Schleich. 110,11.

— arvensis Gurt. 87,11.
— canus L 55,11.
— carlinacfolius Gaud., Koch

110,11.
— centauroides Iloppe 106,11.
— cerinthefolius Vill. 143,11.
— cirsioides Vil 1. 108, 110,11.
—• comosus Lam. 65,11.
•—• crassifolius Willd. 110,11.
— crassifolius Koch 110,11.
—- orispus Huds. 96,11.

crispus L. 99,11.
— — p. multiflorus DC. 100,11.
- crispus p. polyanthemos Godr. 

99, 100,11.
-  erispus-defloratus 110,11.
— crispus-nutans 113.11.

— cyanoides L. 146,11.
--------var. monoclonos L. 146,11.
— defloratus L. 108,11.



Carduus defloratus <)'. rhaetious
110,11.

— defloratus 8. alpestris DC. 107,
110,11.

— dissectus Huds. 78,11.
— eriophorus L. 49,11.
— Erisitbales Lam. 62,11.
— Erisithales Vill. 72,U.
— glaucus Cav. 143,11.
— hamulosus Ehrb. 104,11.
■— helenoides Sut. 77,11.
— heterophyllus Willd. 75,11,
— integrifolius 100,11. ■
— lanceolatus L. 46,11.
— leptophylłus Gaud. 1.10,11.
— lycopifolius VilL442,II.
-— macroeephalinpdSt. Am. 111,11.
— Marianus Jj.'4)2,II.
— medius Gouan 107,11.
— microcephalus Gaud. 94,11.
— mollis L. 145,11.
— mollis Pollicli 146,11.
— mosehata Guss. 145,11.
— multifiorus Gaud. 99, 100,11.
— nitidus Vill. 142,11.
— nutans L. 111,11.
— uutans L, 3. platilepis Prantl

1 1 4 ,n.
— nutans-acanthoides L.98,113,11. 
•— nutans-crispus 113,11.
— nutans-defloratuK 110,11.
— oleraceus Vill. 68,11.
— orthocephalus Wallr. 98,113,11.
— palustris L. 52,11.
— pannonicus L. fil. 57,11.
— pauciflorus Pers. 60,11.
— personata Jacq. 102,11.
— pinnatifidus 101,11.
— platylepis Sauter 114,11.
— polyacanthos Sehrcb. 96,11.
— polyanthemos Doli 96,11.
— polyanthemos Sobleieh. 99, 

100, 113,11.
— pratensis Huds. 78,11.
— pycnocephalus Curt. 95,11.
— radiatus W. Ii. 140,11.

— rivularis Jaeq. 72,11.
— Rossani Ten. 46,11.
— Rossani Vill. 84, 86,11.
— serratuloides Jacq. 57,11.
— serratuloides Necker 87,11.
— spinigerus Jord. 104,11.

Carduus spinosjssimus V ill. 65,11.
— Stangii lluek 113,11.
— summanus Pollin. 110,11.
— tataricus L. 54,11.
— tenuiflorum a. DO. 94,11.
— tenuiflorus Curt. 94,11.
— tenuiflorus Sm. 94,11.
— tenuiflorus-genuinus Curt.94,II. 
—- tinctorius L. 138,11.
— transalpinus Suter 110,11.
— tuberosus Poll. 80,lb.
— tuberosus Jacq. 55,11.
— vulgaris Savi 46,11.
Carlina acaulis L. 125,11.
— — [1. cauleacens 127,11.
— alpina Jacq. 125,11.
— caulescens Lam. 127,11.
— Chamaeleon Vill. 125,1).
— longifolia Rchb. 130,11.
— nebrodensis Guss. 130,11.
— simplex W. K. 125,11.
— subacaulis DC. 125,11.

— vulgaris L. 128,11.
— vulgaris L. [1. nebrodensis auct.

130,11.
Carpesium cernuum L. 297. 
Carthamus ferox vai\ p. Lam. 49,11.
— involucratus Lam. 65,11.
— lanatus L. 151,11.
— maeulatus Lam. 92,11.
— tinctorius L. 149,11.
Centaurea amara L. 155,11.
— ambigua Thoin. 162,11.

— austriaca W. 157,11.
- a. genuina Koch 157,11.

— — (1 lusca Koch 158,11.
-  — y. pallida Koch 158,11. 

--------<L capitata Koch 158,11.
— — e. salicifolia Koch 158,11.
— austriaca Roch. 162,11.
— austriaca Rchb., DC. 159,11.
— austriaca y. ambiguaDC. 158,11.
— axillaris W. 167,11.
— badensis Tratt. 174,11.
— Rerini Sieb. 162,11.
— Calcitrapa L. 182,11.
— carniolica Host 167,11.
— carpathica Gen. 167,11.
—• cheiranthifolia W. 168,11.
— cirrhata Rchb. 158,11.
— coriacea W. li. 174,11.

— Cyanus L. 169,11.



Centaurea cylindrocarpa Rohb. fil.
175.11.

— decipiens Rchb. 154,11.
— decipiens Thuill. 154,11.
— diffusa Lam. 177,11.
■— Endressi Hochst. u. Steud.

163.11.
— Pischeri W. 167,11.
— flocculosa Balb. 161,11.
— Jacea L. 152,11.
— — u. genuina Koch 153,11.

fi. vulgaris Koch 153,11.
— — ■(. lacera Koch 154,11.

- ó\ crispo-fimbriata Koch
154,11.

-  e. commutata Koch 154,11.
— f. pratensis Koch 154,11.

— Jacea-angustifolia Schrnk.
154.11.

— Jacea-cuculligera Rchb. 154,11. 
Jacea-elata Rchb. 154,11.

— lanata DC. 151,11.
—• leucantha Web., Mohr, 168,11.
— maculosa Lam. 175,11.
— melitensis L. 181,11.
—  mollis W. K. 165, 167,11.
~ montana L. 165,11.

a. cynia DC. 167,11.
— — 3. purpurascens DC. 167.11.

— -(. albida DC. 168,11.
<)'. citrina DC. 168,11.

— — ;3. axillaris 168,11.
— montana fi Wahlb. 167,11.
— nervosa W. 162,11.
— nigra L. 163,11.
— nigra p. DC. 154,11.
— nigrescens DC. 154, 163,11.
— nigrescens W. 156,11.

— fi. yocliinensis Koch 156,11. 
—- nudicaulis L. 143,11.
— ochroleuca W. 168,11.
— ochroleuca Bot. Mag. 168,11.
— paniculata Jacq. 175,11.
— paniculata Lam. 178,11. 

paniculata e. vallesiaca DC.
178.11.

— phrygia L. 159,11.
— — p. pallida Koch 161,11.
...  — capitata Koch 161,11.

[i. helyetica Gaud. 162,11.
— phrygia DC. 162,11.
— pratensis Thuill. 154,11.

Centaurea Rhapontica L. 144,11.
— salicifolia M. B. 158,11.
— Scabiosa L. 172,11.
— — p. eoriacea Koch 174,11.
— — ■[. badensis Koch 174,11.
— — d. spinulosa Koch 174,11.
— Scabiosa forma discoidea 

Uechtr. 174,11.
— segetum Bauh. 169,11.
— Seusana Vill. 167,11.
— sicula Leys. 179,11.
— silvatica Pourr. 172,11.
— solstitialis L. 179,11.
— spinulosa Rochel 174,11.
— stricta W. K. 167,11.

—■ vallesiaca Rchb. fil. 178,11.
— yariegata Lam. 167,11.
— vochinensis Bernh. 156,11.
— vulgaris Cass. 169,11. 
Chamaeraelum arvense Ali. 250.
— Ootula Ali. 254.
— inodorum Vis. 285.
— tinctorium Ali. 245.
— Triumfetti Ali. 247. 
Chamomilla discoidea Gay 295.
•—• inodora C. Koch 285.

officinalis C. Koch 292. 
Chlorocrepis staticefolia Gris.

374.11.
Chondrilla acanthophylla Borkh.

261.11.
— juneea L. 260,11.
— -— ji. spinulosa Koch 261,11.
— — ■(. latifolia Koch 261,11.
— latifolia M. B. 261,11.
— muralis Lam. 278,11.
— prenanthoides Yill. 262,11.
— pulchra Lam. 326,11.
— purpurea Lam. 264,11.
— rigens Rchb. 261,11.
— stipitata C. H. Schultz 251,11. 
Chrysanthemum alpinum L. 275.
--------p. minimum Koch 277.
--------p. minimum Gaud. 277.
— atratum Thorn. 268.
— atratum Yill. 268.
— atratum a. L. 271.
— atratum L. 272.
— ceratopbylloides Ali. 274.
— Chamomilla Bernh. 292.
— coronopifolium Vill. 272.
— corymbosum L. 281.

L



Ohryoiuitheniuiu graminifolium L. 
271.

— Halleri Sut. 272.
— heterophyllum W. 271.
— inodorum L. 285.
------- p. ambiguum 287.
— — y. salinum 287.
— — rf. maritimum 287.
— lanceolatum Pers. 271.
— lanuginosum Geners, 281.
— leucauthemum L,x!66.
------- p. discoideufn Koch 267.
— — y. atratum Koch 268.
— Leucauthemum II. alpinum 

Gaud. 270.
— macrophyllurn W. K. 284.
— maritimum Pers. 287.
— minimum VIII. 277.
— montanum Roth 266.
— montanum L. 269, 271.
— — a. adustum Koch 270.
— — p. heterophyllum Koch 271.
— — ■/. saxicoia Koch 271.
— parthenium Pers. 278.
— segetum L. 288.
— suaveolens Aschers. 295.
— Tanacetum Knrseb 206.
•— vulgare Bernh. 206. 
Chryeocoma Linosyris L. 72. 
Oicerbita nlpina Wallr. 286,11.
— corymbosa Wallr. 280,11.
— muralis Wallr. 278,11. 
Cichoreum Intybus L. 193,11. 
Cineraria alpestris Hoppe 371. 
 var. a—g 372.
--------a. legitima Koch 372.
--------p. Clusiana Koch 372.
— — y. ovirensis Koch 372.
— alpestris Koch 372.
— alpina Hoppe 371.
— alpina Huds, 378.
— alpina p. Lam. 375.
— alpina p. alata L. 411.
— alpina y. integrifolia L. 378.
— aurantiaca Hoppe 381.
------- p. lanata Koch 382.
------- y. discoidea Koch 382.
— cacaliaeformis Lam. 363.
— campestris łtetz. 378.
--------p. papposa Koch 380.
— campestris DC. 375.
— capitata Koch 382.

Cineraria capi tata Wahib. 382.
— Clusiana Host 372.
— cordifolia Gouan 413.
—- corymbosa Mneli. 105.
— crassilolia Kit. 372.
— crispa Jacq. 365.
— •— ot. genuina Koch 367.
— — p. riyularis Koch 367.
— — y. sudetica Koch 367.
— •— 4. crocea Koch 368.
— — var. alpina Sauter 367.
— crispata 367.
— crocea Tratt. 368.
— integrifolia Jacq. 371.
— integrifolia Roth 375, 378.
— integrifolia Sm. 378.
— integrifolia p. pratcnsis Jacq. 

378.
— longifolia ,Iacq. 373.
— — p. discoidea Koch 374.
— longifolia Schnitzl. 375.
—• ovirensis Koch 372.
— palustris L. 383.
— papposa Rchb. 371, 380.
— pratensis Hoppe 369.
— — p. capitata Hoppe 370.
— rivularis Wimmer 367.
— riyularis W K. 367.
— Schkuhri Rchb. 367, 368.
— sibiriea L. 363.
—• spathulaefolia timel. 375.
■—■ — p. discoidea Koch 377.
— — y. leiocarpa Koch 377.
— sudetica 368.
— tenuifolia Gaud. 377.
— Zahlbruckneri Host 411. 
Cirsium acaule Ali. 84,11.
— — p. caulescens Pers. 86,11.
— acaule-bulbosum 83, 86,11.
— acaule-canum Sieg. 86,11.
— acaule-lanceolatum Niig. 47,11.
— acaule-oleruceum 70, 86,11.
— acaule-spinosi simuin 67, 86,11.
— acaulos Scop. 84,11.
— Allionii Spenner 84,11.
— ambiguum Kocli 64, 77,11.
— ambiguum Ali. 74, 77,11.
— anglicum DC. 78,11.
— arctioides Scop. 106,11.
— argenteum Vest. 89,11.
— arven e Scop. 87,11.
— — a. horridum Koch 89,11.



Cirsium aryense (1 mite Koch 89,11.
— — v. integrirolium Koch 89,11.
— -— ()'. yestituin Koch 89,11. 

aryense-palustre Niig. 58,11.
— bulbosum DC. 80,11.
— bulbosum-acaule 83,Ib
— bulbosum-oleraceum 71, 82,11. 

bulbosum-palustre NS,g. 54,
82,11.

— canum M. I>. 55,11.
— canum-acaule 56,11.

— canum-oleraceum 54, 56,11.
— canum-rivulare 56, 74,11.
— carniolicum Scop. 59,11.
— Cervini Thoni. 77,11-
— Chailleti Gaud. 58,11.
— Chailleti Koch 58,11.
— decoloratum Koch 70, 86,11.
— defloratmn Scop. 108,11.
— eriophorum Scop. 49,11.
— Erisitbales Scop. 62,11.
— Erisithales-heterophyllum 64,

77.11.
— Erisithales-oleraceum 64,70,11.
-  erueagineum Gaud. 70,11. 

(laveseens Koch 67,11. 
Ereyerianum 86,11.

— glutinosum Lani. 62,11.
— iielenioides Ali. 77,11.
-  heterophyllum AU. 75,11.

— heterophyllum-acaule 77, 86,11.
— heterophyllum-oleraeeum 77,11.
— heterophyllum-riyulare 74,

77.11.
- heterophyllum-spinosissjimum

77.11.
bybridum Koch 54, 70,11. 
intermedium Doli. 48, 51,11.

-  Kocheanuni Lohr 54, 82,11.
— Laclienalii Koch 48,11.
— lactum Sehleieh. 74,11.
— lanceolatum Scop. 46,11.
— — p. nemorale ICoeh 47,11.
-  lanceolatum-acaule 48, 86,11.

— lanceolatum-arvense 48,11.
— lanceolatum-eriophorum 48,

51.11.
— lanceolatum-oleraceum 48,11. 

lanceolatum-palustre 47, 53,11.
— lanigerum Niig. 47,11.
—• maculatum Scop. 92,11.

medium Ali. 83, 86,11.
Flora X X X .

Cirsium Mieliehhoferi 77,11.
— molle Scop. 145,11. 

nemorale fcchb. 47,11.
- ochroleucum Ali. 62,11.

— oleraoeum Scop. 68,11.
------- p. amarantinum Lange 70,11.
— oleraceum-acaule 70,11.
— oleraceum-bulbosum 71, 83,11.
— oleraceum-heterophyllum 71,

77.11.
— oleraceum-palustre 54, 70,11.
— oleraceum-rivulare 70, 74,11.

— pallens DC, 48,11.
— palustre Scop 52,11.

— palustre-acaule 54, 86,11.
— palustre-bulbosum 54, 82,11.
— palustre-Erisithales 54, 63,11.
— palustre-heterophyllum 54,11.

-  palustre-oleraceum Schiede 54, •
70.11.

— palustre-riyulare 54, 74,11.
— pannonicum Gaud. 57,11.
— pannonicum-acaule 58, 86,11.
— pannonicum-Erisithales 58,

63.11.
— pannonicum-palustre 53, 58,11.
— paucifloruin Spr. 60,11.
—■ praemorsum Michl. 70, 74,11.
— purpureum AU. 67,11.
— pygmaeum Scop 136,11.
— rigens Ait. 48,11.
— rigens Wallr. 70,11.
— riyulare Lk. 72,11.
— rivulare-acaule 74, 86,11.

-  riyul.-heterophyllum 74, 77,11.
— riyulare-oleraceum 74,11,
— riyulare-palustre 54, 74,11.
— riyulare-spinosissimum Niig.

67, 74,11.
— rufescens Ram. 59,11.
— Sauteri Schultz 74,11.
— semipectinatum Koch 70, 74,11. 
—• semipectinatus Schl. 70, 74,11.
— serratuloides Scop. 57,11.
— setosum M. B. 89,11.
— spinosissimum Scop. 65,11.
— spinoaissimum-alpestre Niig

67.11.
— spinosissimum-Erisithales 64,

67.11.
spinosissimum-heterophyllum 

» Niig. 67,11.
55



Cirsium spinosissimum -oleraceum 
Nag. 67, 70,11.

— spinosissimum-riyulare Nilg.
67.11.

— subalpinum Gaud. 54, 74,11.
— tataricum W. G. 54,11.
— tricephalodes Lamv 72,II.
— tuberoso-oleraceuiń Schiede

48.11.
— tuberosus Ali. 80,11.

Zizianum Koch 83, 86,11.
Cnicus acaulis W. 84,11.
— acaulis-oleraceus Schiede 70,

86.11.
— acaulis-tuberosus Schiede 83,11.
— aryensis Hofiin. 87,11.
— canus W. Sp. 55,11.
— earniolieus W. Sp. 59,11.
— dubius W. 84, 86,11.
— eriophorus Roth 49,11.
— Erisitliales L. 62,11.
— lanceolatus Wilki. 46,11.
— oleraceus L. 68,11.
— oleraceus-rivularis Schiede 

70, 74,11.
— palustris W. 52,11.
— palustre-bulbosus Schiede54,II.
— palustri-oleraceus Schiede54,II.
— palustri-tuberosusSchde. 82,11.
— palustris-rivularis 74,11.
-— pauciflorus W. K. 60,11.
—- pratensis Lam. 68,11.
■— pratensis Wilki. 78,11.
— pygmaeus L. 136,11.
— riyularis Willd. 72,11.
— rufescens Lois. 59,11.
— salisburgensis Willd. 72, 74,11.
— seinipectinatus Schleicher 70,

74,11.
— setosus llesser 89,11.
— spinosissimus L. 65,11.
— spinosus Hoffni. 80,11.
— spurius Hoffm. 80,11.

—- tuberosus Willd. 80,11.
— tuberosus var. [1 L. 80,11. 
Conyza sąuarrosa L. 138.
— yulgaris Lam. 138.
Corvisartia caucasica Don. 119.
— Helenium Mer. 121.
Cota altissima Gay 249.
— tinctoria Gay 245.
—; Triumfetti Gay 247.

Cotula coronopilolia Ł. 209.
— foetida Bauh. 254.
Crepis adenantha Vis. 319,11.
— agrestis Fries 319,11.
— agrestis W. K. 324, 325,11.
—  alpestris Taueck 312,11.
— apargioides Willd. 251,11.
— aurea Cass. 310,11.
— austriaca .Jacq. 336,11.
— barbata Miller 299,11.
— biennis Lap. 302,11.
—  biennis L. 316,11.
— — a. runeinata Koch 317,11.
------- p. lacera Koch 318,11.
------- y. dentata Koch 318,11.
— biennis a. W. Gr. 318,11.
— — var. bannaticaRocliel 318,11.
— blattarioides Yill. 336,11.
— chondrilloides Steudel 328,11.
— chrysantha Kroi. 314,11.
— chrysantha DC. 314,11.
— cinerea Desf. 302,11.
— Dioscoridis Roli. 321,11.
— foetens Lk. 299,11.
— foetida DC. 299,11.
— — a. yulgaris Bisch. 301,11.
— — (i. glandulosa Bisch. 301,11.
— — Y- hispida Bisch. 301,11.
— foetida Koch 301,11.
— frigida C. H. Sehultz 314,11.
— Froeliehiana DC. 309,11.
— Froelichii Steudel 328.11.
— glandulosa Guss. 301,11.
— grandiflora Tausch 338,11.
— hieracioides Lam. 212,II.
— hieracioides W. Kit. 332,334,11. 
— hyoseridifolia Tausch 344,11,

Jacąuini Tausch 328,11.
— incarnata Tausch 309,11.
— — [i. lutea Koch 309,11.
— jubata Koch 314, 315,11.
— Lachenalii Gmel. 302,11.
—• Lachenalii Gsclm. 321,11.
— lapsanifolia Rchb. 326,11.

- leiosperma G. 323,11.
— lodomiriensis Besser 318,11.
— montana Rchb. 342,11.
— nicaeensis balb. 319,11.
— paludosa Mnch. 330,11.
— pinnatiflda W. Sp. 325,11.
— pinnatiflda Willd. 323,11.
— polymorplia Pourr. 302,11.



Crepis polymorpha Walii-. 323,11.
— praecox Balb. 302, 303,11.

— praemorsa Tausch 306,11.
— pulehra L. 326,11.
— pygmaea L. 335,11.
— rhoeadifolia M. B. 301,11.
— rubealis Jup. 302,11,
— rubricaulis P. 302,11
— uabauda Balb. 316,11.
— scabra W. 302,11.
— scabra DC. 319,11.
— scanensis L. 316,11.
— segetalis Roth 321,11.
— setosa Haller fil. 304,11.
— sibirica Gouan 336,11.
— sibirica L. 340,11. 

succisaefolia Tausch 332,11.
--------a. mollis Koch 334,11.
— •— (1. integrifolia Koch 334,11.
— taraxacifolia Thuill. 302,11.
------- - [i. praecox Koch 303,11
------- Y- intybacoa Koch 303,11.
— taurinensis Willd. 302,11.
•— tectorum Vill. 302,11.
— tectorum L. 321,11.
— tectorum Poll. 323,11.
— varia Mnch. 321,11.
— vesicaria Balb. 302,11.
— virens Yill. 323,11.
— — p. agrestis Koch 324, 325,11.
— — a. dentata Bisch. 325,11.
— — [i. runeinata Bisch. 325,11. 

— Y- pectinata Bisch. 325,11.
------- ii. agrestis Bisch. 325,11.
Crimitaria Linosyris Less. 72. 
Cyanus arvensis Mncli. 169,11.
— Jaceus Baumg. 152,11.
— niger Gaertn. 163,11.
Cynara Cardunculus L. 90,11.
— Cardunculus L. [-1. sativa Mor.

90,11.
— Scolymus L. 90,11.
— Scolymus p. mutica De Vis. 90,11. 
Diplopappus annuus Bluff und

Fingerh. 105.
— dubius Gaud. 105.
— dysentericus Bluff u. Fingerh. 

149.
— pulicarius Bluff u. Fingerh. 146. 
Doronicum Arnica Desf. 359.
— austriacum Jaccp 348.
— Bellidiastrum L. 102.

Doronicum caucasieum ii. B. 345.
— Clusii Tausch 351.
— Columnae Ten. 345.
— cordatum Schultz, Bip. 345.
— cordilblium Sternb. 345.
— grandiflorum Lam. 356.
— hirsutum Lam. 351,11. 

latifolium Clus. 340.
- maerophyllum Fischer 347.

— Matthioli Tausch 340.
— montanum Lam. 359.

— oppositifolium Lam. 359.
—- orientale Adams 345.
— Pardalianches L. 340.
— Pardalianches Sow. 343.
— Pardalianches Alscb. 345.
— plantagineum Rth. 343.
— scorpioides Willd. 343. 
Bchinops bannaticus Rochel 44,11.
— exaltatus Sehrad. 44,11.
— Ritro L. 44,11.
— sphaerocephalus L. 43,11. 
Erigeron acer L. 93.
— — p. droebachinensis O. F.

Muller 95.
— — p. serotinus Rchb. 95.
— — Y- podolicus Rchb. 95.
— alpinus L. 96.
— — ['• glabratus 98.
--------Y- grandiflorus 98.
— annuum Pers. 105.
— atticum Vill. 100.
— bellidioides Spenn. 105.
— canadensis L. 90.
— canadensis-acer 95.
--------droebachensis 95.
— diversifolium Rich. 105.
— glabratus Hóppe u. Hornsch.98.
— grandiflorus Hoppe 98.
— lieterophyllum W. 105.
— Hulseni Vatke 95.
— paniculatum Lam. 90.
— podolicus Bess. 95.
— rupestris Hoppe 100.
— serotinus Weihe 95.
— squarrosa Clairv. 138.
— uniflorus L. 99.
•— — p. Yillarsi 100.
— Villarsi Bell. 100.
— yiscosum L. 151.
— vulgare L. 93.
Eriolepis lanceolata Cass. 46,11.



Eupatorium cannabinum L. 42. 
Evax pygmaea Pers. 118.
Filago aryensis L. 301.
— aryensis Wahlb. 304.
— arvensis DC. 301.
— caespitosa Raf. 298.
— gallica L. 307. 

germanica L. 298.
------ -fi. pyramidata Koch 300.
— germanica p. pyramidata DC. 

298.
— Leontopodium L. 327.
— minima Fries 304.
— montana Wahlb. 301.
— montana L. 301, 304.
— pygmaea L. 118.
— pyramidata Vil). 300.
— pyramidata auct. 298.
— pyramidata Gaud. 300.
— pyramidata [i. spathulata Parł. 

300.
rotundata AInch. 298.

— spathulata Presl 300.
— yulgaris Lam. 298.
Galatella cana Nees 88.
— canescens Cass. 88.
— linifolia Nees 75.
— Linosyris Ilchb. 72.
Galinsoga parvifiora Cav. 152.
— — [i. discoidea Garcke 154.
— parviflora Willd, 152. 
Galinsogaea parviflora Garcke 152.
— quinqueradiata R. P. 152. 
Geracium aureum Rchb. 310,11.
—- chondrilloides Rchb. 328,11.
— croaticum Rchb. 334,11.

— paludosnm Rchb. 380,11.
— praemorsum Rchb. 306,11.
— succisaefolium 334,11.
Gifola germanica Rchb. 298.
— spathulata Rchb. 300.
■— vulgaris Cass. 298. 
Gnaphalium alpinum Hoppe 332.
— alpinum Willd. 332.
— aąuaticum Mili. 325.
•— arenarium L. 387.
— arvense Willd., Hoppe 301.
— carpathicum Wahlb. 332.
— conglobatum Mnch. 321.
— dioicum L. 329.
-— fuscatum Pers. 313.
— fuscum Lam. 813.

Gnaphalium fuscum Scop., Willd.
319.

— gallicum Huds. 307.
— germanicum Huds. 298.
— germanio, p. pyramidatum DC. 

300.
— Hoppeanum Koch 316.
— Leontopodium Scop. 327.
— luteo-album L. 321.
— margaritaceum L. 334.
— medium Vill. 313.
— medium Bauh. 325.
— minimum Sm. 304.
— montanum Will., Hoppe 301.

— montanum Huds. 304.
— norvegicum Gunner 813.
— nudum Hoffm. 325, 326.
—  pilularo Wahlb. 326.
— pompejanum Ten. 821.
— pusillum Haenke 318.
— pusillum Willd. 320.
— pusillum y. fuscum Pers. 319.
— pyramidatum Willd. 300.
— ramosum Lam. 325.
— rectum Sm. 310.
•— silyaticum L. 310.
— silyaticum a. Wahlb. 310.
— silyaticum «. montanum Sauter 

310.
— silyaticum a. alpinum Saut. 310.
— silyaticum p. subalpinum 

Sauter 313.
— silyaticum y. alpinum Saut. 316.
— silyaticum p. fuscatum Wahlb. 

313.
— strictum Kabath 310.
— supinum L. 318.

— a. spicatum 319.
— p. racemosum 319.

— — y. monocephalum 320.
— supinum W. 319.
— supinum Hoppe 316.
— supinum a. Wahlb. 319.
— supinum [1. pusillum Pers. 820.
— supinum 1;. p. pusillum Haenke

320.
— tomentosum Hoffm. 325.
•— uliginosum L. 325.
— — p. pilulare Koch 326.
— — y. glabrum Koch 326. 
Grammarthron biligulatum Cass.

351.



Grammarthron scorpioides Bluff 
u. Fingerh. 356.

Gymnoclyne leucocephala Cass. 
284,

-— maerophylla Bl.u.Fingerk.284. 
Hedypnois autumnalis Huds.198,11.
— biennis Iluds. 316,11.
— hieracioides Huds. 212,11.
— hirta FI. Br. 195,11.
— hispida Smith 202,11.
— pyrenaica Vill. 204.11.
— Taraxaci Vill. 200,11,
— Taraxacum Scop. 253.11. 
Helenium vulgare Bauh. 121. 
Helianthus arnraus L. 162.
— platycephalus Cass. 162.
— tuberosus L. 165.
Helichrysum angustifolium DC.

339.
— arenarium DO. 387.
— conglomeratum Mnch. 321.
— luteo-album Rclib. 321.
— margaritaeeum DC. 334.
— uliginosum Mnch. o25. 
Helminthia ecbioides Gaertn.

210,11.
— humifusa Trev. 210.11. 
Heteracantba lanata Lk. 151,11. 
Hieracium affine Tauseh 422,11.
— albidum Vill. 417,11.

— alpestre Jaccp 312,1.1.
— alpicola Sckleicb. 355,11.
— alpinum Willd. 886,11.
— alpinum L. 410, 412,11.
— — 'i. genuinum Koch 412,11.
— - - [1. pumilum Koch 412,11, 
 ■(. flalleri Koch 412,11,

— <y. sudeticum Koch 412,11.
— s. nigrescens Koch 412,11.
— — 1. cydoniaefoliurn 412,11.
— alpiuum-sudeticum Wimmer

412.11.
— alpinum-uigresoeus Wimmer

412.11,
— ambiguum Ehrh. 370,11.
— amplexicaule L. 407,11.
•— andryaloides Villars 405,LI.
— — fi undulatum Koch 405,11.
— — ■(. pictum Koch 405,11.
— angustifolium Hoppe 356,11.
— — fi breviscapum 357,11.
— angustifolium Gnid. 394,11.

Hieracium arvense Scop. 295.11.
— aurantiaeum L. 372,11.
------- ■ fi luteum Koch 378,11.
— — ■(■ bicolor 373,11
— — d'. fuscum Koch 373,11,
— aurantiaeum 4. flav. Schleich., 

Gaud. 373,11.
— aurantiaeum f. fuscum Froel.

373.11.
— aureum Scop. 310,11.
— aureum Vill. 310,11,
— Auricula L. 358,11,
—  —  fi glaucescens Besser 359,14.
— Auricula Willd. 365,11.
— Auricula angustifolium Dub.

356.11.
— auriculaefolium Tauseh 352,11.
— barbatum Lois. 390,11.
— Bauhini Besser 865.11.
— biernie Karsch 816,11.
— bitidum Kit. 400,11.
— bifurcum M. B. 352,(1.
— blattarioides L. 336,11,
— boreale Fr. 420,11.
— brachiatum Berto! 352,11,
— brunellaetblium DC. 335,11,
— bupleuroides Gmel. 379, 380,11.
— bursifolium Fr. 395,11.
— caeruleum Scop. 286,11.
— caesium Fries 400,11.
— ceratopbyllum Desi'. 421,11.
— cerinthoides Sm., Hort. 891,H.
— cerinthoides Schleich.. Thom.

409.11.
— cerinthoides C. decipiens Monn.

892.11.
— cernuum Fr. 351,11.
— chondrilloides L. 328,11.
— chrysanthum Led. 314,11.
— cinereum Tauseh 369,11.
— collinum Besser 352,11.
— collinum Gochn. 370,11.
— conglomeratum Meyer 370,11,
— conyzaefolium Gouan 338,11,
— coronopifolium Willd. 424,11.
— cotoneifolium Froel. 415.11.
— croaticum W. K. 332, 334,1L.
— cymigerutn Rchb. 365,11 -
— cymosum L., Rchb. 366,11-
— cymosum Froel. 367,11.
— cymosum Spreng. 369,11.
— cymosum Willd. 370,11.



Hieracium dentatum I-Ioppe 383,11.
— dubio-florentinum Łasch 359,11. 

dubiuiu L. 370,11.
dubiuii) Smith 358,11. 
echioides W. K. 368,11.
— a. setigerum Koch 369,11.

— — [i. verum Koch 36,94 1.
— — ■(. grandilloruip Koch369,II. 

echioides Lumn., W. K. 369,11.
— eriophyllum Schleicher 384,11.
— fallax DC. 365,11.
— fallax Koch 365,11.
— fallax Willd. 365,11.
— flagellare W. 350,11.

- flagellare Froel. 352,11.
— flexuosum Froel., DC. 382,11.
— fiexuosum W. K. 384, 385,11.
— flexuosum Gaud. 391,11. . 

florentinum Lasch 359,11.
— florentinum Sturm 360,11.
— florentinum Willd. 365,11.
— florentinum 1 praealtum Gaud.

365.11.
floribundum W. (!.’ 362,11.

— floińbundum -/■ montanum 
Wimmer 862,11.

— floribundum-Pilosella Krause
362.11.

— frigidum Stev. 314,11.
— flircatum Hoppe 354,11.
— — (3. alpicola Koch 355,11.
— fuscum Vill. 378,11. 

glaberrimum Spr. 876,11.
— glabratum Hoppe .382,11.
•— — [i. speoiosum 382,11.

glaciale Lacben. 856,11. 
glandulifermn Hoppe 888,11.

— glaucum Ali. 378,11.
— — £t. angustil’oliumSaut.379,11.

— 7. Willdenowi Mon. 879,11.
— <y. latifolium 379,11.

— •— £. scorzonerifolium Vill.
379,11.

— glaucum Vill. 380,11.
— graminifolium DC. 380,11.
— grandiflorum Ali. 838,11. 

Halleri Vill. 412,11.
— helvetieum Suter 391,11.
— Hoppeanum Schult. 349,11. 

huinile Host 403,11.
— hybridum Gaud. 352,11.
— hybridum Roth 354,11.

Hieracium hybridum Ohaix 854,11.
— hyoseridifolium Vi11. 344,11.'
— Jacąuini Vill. 403,11.
— incanum Poll. 202,11.
— incanum L. 206,11.
—• incisum Hoppe 399,11.
— insuatum .lord. 895,11.
— integrifolium Hoppe 832,834,11
— intybaceum Jacq. 417,11.
— iseranum Uechtr. 862,11.
— Lacheualii Gmel. 894,11.
— lactucaceum Schrnk. 306,11.
— Lactucella Wallr. 858,11.
—• laevigatum Koch 422.11.
— lanatum Vill. 406,11.
— lanceolatum Schl. 416,11. 

Lawsonii Vill. 390,H.
— Lawsonii Sm. 391,11.
— longifolium Schleicher 891,11. 
—• —■ (j. yogesiacum 392,11.

longifolium 8. Mougeoti K.
392,11.

—• lycopifolium Frol. 413,11.
Micheli Tausch 361,11.

—• molle Jacq. 332, 334,11.
— montanum Jacq. 342,11.
— murorum L. (Fries) 398,11. 

murorum var. y . Ł. 398,11.
— nemorosuin Dierb. 420,11,
— Nestleri Yill. 366,11.

— — «. hirsutum Koch 367,11.
— — [i. brevisetum Koch 367,11.
— — y. Yaillantii Koch 367,11.
— nigrescens Ser. 420,11.
— nigrescens Willd. 412,1 1.
•— obscurum Rchb. 365,11.
•— ochroleuouin Schleich. 416,11.
— oleraceum Scop. 290,11.
— ovalifolium Monn. 4 2 4 ,11.
— pallescens W. K. 397,11.
— paludosum L'. 330,11. 

pappoleucum Vill. 338,11.
— paryiflorum Schleicb. 309,11.
— pedunculatum Wallr. 352,11.
— Peleterianum Mer. 348,11.
— perfoliatum Frol. 415,11.
— petraeum Hoppe 409,11.
— picroides Fr8l. 416,11.
— pictum Pers. 405,11.
— piliferum Hoppe 386,11.
-  Pilosella L. 346,11.
------ yulgare Monn. 848,11.



Hieracium Pilosella p; robustius 
Koch 348,11.

.— — ■(■ farmaceuto Koch 348,11.
— — <)'- pilosissimumKoch348,II.
— —• £. grandiflorumKoch 348,11.
— — ę. Hoppeanum Koch 349,11.
— Pilosella B. farinaceum Horng.

348.11.
— Pilosella [i. incana DC. 348,11.
— Pilosella p. Pollich 348,11.
— Pilosella p. pilosissimum 

Wallr. 348,11.
— Pilosella -i. grandiflorum DC.

348.11.
— Pilosella B. alpestre Monn.

348.11.
— — C. Peleterianum Monn.

348,11.
— pilosellaeforme Hoppe 349,11.
— piloselloides Vill. 360,11.
— — p. glareosum Koch 361,11.
— piloselloides FI. Fr. 365,11.
— polyphyllum Willd. 380,11.
— polyphyllum Schl. 391,11.
— porrifolium L. 376,11.
— — o. armerifoliumKoch377,n. 
_  — p. dcnticulatumKoch 377,11. 
_  — ■(. Froelichi Koch 377,11.
— porrifolium a. armeriaefolium 

Froel. 377,11.
•— porrifolium <)'. dentatum Froel.

377.11.
— praealtum Koch 368,11.
— — a. florentinum Koch 364,11.

p. Bauhini Koch 365,11.
— — fallax Koch 365,11.
— — rj\ decipiens Koch 365,11.
— — e. hirsutum Koch 365,11.
— praealtum Vi11. 365,11.
— praealtum et stellatum Tausch

365.11.
— praealtum-Pilosella Wimmer 

352, 353,11.
— praecox Gris. 395,11.
— praemorsum L. 306,11.
.— pratense Tausch 370,11.
— prenanthoides Vill. 414,11.
.— prenanthoides Kroi. 415,11.
— prunellaefolium Gouan 335,11.
— pseudo-Cerinthe Gaud. 409,11.
— pulchrum Bauh. 326.11.
— pulmonarioides Yillars 409,11.

Hieracium pumilum Jacq. 403,11.
— pumilum L. 335,11.
— pumilum Hoppe 412,11.
— pyrenaicum L. 336,11.
— racemosum W. K. 419,11.
— ramosum W. K. 395,11.
— rigidum Hartm. 422,11.
■— Rothianum Wallr. 369,11.
— rupostre Schmidt 396,11.
— rupestre Ali. 401,11.
— rupicolum Fr. [i. franconicuru 

Gris. 400,11.
— sabaudum L. 420, 421,11.
— sabinum Seb., Maur. 373,11.
— saxatile Jacq. 377, 378,11.
— saxatile Vill. 390,11.
— Schmidti Tausch 396,11.
— Schraderi Schleicher 386,11.
— Scopulorum Lap. 390,11.
— sessiliflorum Fries 419.11.
— setigerum Tausch 369,11.
— silyaticum Gaud. 393,11.
— silyaticum Wahlb. 420,11.
— simplex Tausch 369,11.
— speciosissimum Willd. 382,U.
— speciosum Hornem. 382,11.
— sphaerocepbalum Froel., Rchb.

354,11.
— staticefolium Vill. 374.11.
— Sternbergi Hoffm. 334,11.
— stipitatum Jacq. 251,11.
— stoloniferum W. K. 350,11.
—• — [i cernuum 351,11.
— strietissimum FrOl. 415,11.
— succisaefolium Ali. 832,11.
— sudetieum Sternb. 412,11.
— Taraxaci L. 199.11.
— tectorum Karach 321,11.
—  umbellatum L. 424,11.
— undulatum Willd. 405,11.
— Vaillantii Tausch 367,11.
— yelutinum Hog. et Heer. 348,U. 
—• yersicolor Wallr. 362,11.
— yillosutn L. 384,11.
--------B flexuosum 385,11.
— yirens Karsch 323,11.
— yulgatum Koch 393,11.
— Zi7,ianum Tausch 365,11. 
Homogyne alpina Cass. 53.
— discolor Cass. 55.
— silyestris Cass. 51.
Hoppea sibirica Rchb. 363.



Hostia foetida Mnoh. 299,11. 
Hydrochoeris montana L. 342,11. 
Hyoseris foetida L. 189,11.
— minima L. 191,11.
— taraxacoides Villars 195,11. 

llypoclioeris adscendens Brot.
241,11.

•— arachnoidea Poir. 243,11.
— Balbisii Lois. 243,11. y
— dimorpba Brot. 24LylI.
— glabra L. 241,lir
— —• rj. genuina Godr. 243,11.
— — (i. Łoisleuriana Godr. 243,11.
— — 7 - erostris Cass. 243,11. 

heWetica Jacq. 249,11.
— maoulata L. 246,11.
— radicata L. 244,11.
— stellata Gat. 241,11.
— uniflora Yill. 249,11.
Jacea nigra Cass. 163,11.
— segetum Lam. 169,11.
— silvatica Lam. 172,11. 
Jacobaea paludosa BI. Wett. 433.
— silvatica Cass. 390.'
— vulgaris Gaei-tn. 404.
Impia germanioa Bluff u. Fingerh. 

298.
pyramidata BI. u. Fingerh. 300. 

Intyballia praemorsa Monn. 806,11.
— pulchra Monn. 326,11.
Intybus praemorsa Fries 306,11. 
Inula aspera Poit. 130.
— britannica L. 148.
— britanica fi. discoidea Koch 

145.
— Bubonium Jacq. 133.
— campestris Bess. 141.
— caucasiaca Pers. 119.
— Conyza DC. 138.
— crithmoides L. 145.
— cylindrica With. 146.
— diseoidea Tausch 145.
— dysenterica L. 149.
— ensifolia L. 128.
— germanioa L. 125.
— - -  [1. maior 127.
— germanioa Vill„ Lam., DC. 134.
— graveolens Desf. 145.
— Helenium L. 121.
— hirta L. 135.
— hirta Poll. 143.
•— hirta-saliciua Ritach!. 137.

Inula hybrida Baumg. 127.
— laneifołia Wender. 130.
— media M. B. 127.
— montana Poll. 135.
— montana L. 145.
— oeulus Christi L. 141.
— Oetteliana Rchb, 145.
— pulicaria L. 146.
— rigida Doli. 137.
•— salicina L. 130.
— — var. a. [1 132.
— semiamplexicaulis De Vis. 134.
— squarrosa L. 133.
— sąuarrosa Bernh. 138.
— sąnarrosa var.tenuisRohb, 184.
— spiraeifolia L., DC. 134.
— suaveolens ,Tacq. 140.
—• uliginosa Sibth. 146.
— viscosa Ait. 151.
Jurinea (.lurinaea) cyanoides Rchb.

146.11.
— mollis Rchb. 145,11.

— — $. moschata 145.11.
— moschata DC. 145,11.
— Pollichi Koch 146,11.
— tomentosa Cass. 116,11. 
Kentrophyllum lanatumDC.151,11.
— luteuin Cass. 151,11.
Klasea heterophylla Cass. 142,11. 
Lactuca angustana Ali. 273,11.
— angustana Rchb. 282,11.
— ca.erulea Sauter 283,11.

— capitata DC. 274,11.
- Chaixi Vill. 282,11.

— crispata W. 274,11.
— muralis Fres 278,11.
—• perennis L. 283,11.

prenanthoides Seop. 262,11.
— ąuercina L. 280,11.

— — a. pinnatifida Bisch. 281,IL 
— (1 integrifolia Bisch. 282,11.

— ąuercina [i. stricta W. Sp. 281,11.
— sagittata W. K. 282,11.
— saligna L. 269,11.

— sativa L. 274,11.
— Scariola L 271,11.

— — a. pinnatilida 273,11.
— — fi. integrifolia 273,11.
— Scariola fi. hortensis Bisch.

274.11.
— silvestris Lam. 271,11.
— stricta W. K. 280,11.



Laetuca yimmea C. H, Schultz
276.11.

— virosa L. 266,11.
Łagurostemon pygmaeus Cass.

136.11.
Lampsana communis L. 187,11.
— — p. pubeseens Bernh. 188,11.
— silyatiea Wallr. 187,11.
Lappa glabra Lam 115,11.
— — a. Lam. 115,11.
— — 6. Lam. 119,11.
— — p. minor DC. 115,11.
- intermedia Rchb. fil. 118,11.

— macrosperma Wallr. 118,11.
— maior Gaertri. 119,11.
— minor DC. 115,11.
— minor-nemorosa 117,11.
— nemoroaa Korn. 118 II.
— olfieinalia Ali. 119,11.
— Personata Cam. 115,11.
—- tomentosa AU., Lam. 121,11, 
Lapsana 1'oetida Willd. 189,11.
— pulchra Vill. 326,11.
— pusilla Willd. 191 II. 
Leontodon alpinus Hoppe 256,11,
— aureum L. 310,11.
— autumnale L. 198,11.
— — p. pratensis Koch 199,11.
— Berinii Roth 208,11.
— caueasicus St.ev., M. B. 256,11.
— corniculatus Kit. 256,11.
— criapus Villars 209,11.
— croceum Ilaenke. 205,11.
— danubiale .)acq. 203,11.
~ dentatum L. 335,11.

— glauceseens M. B. 256,11. 
hastilis L. 202, 203,11.
— a. yulgaris Koch 203,11.

— — p. glabratus Koch 203,11.
-— — y- hyoseroides Koch 203,11.
— — d'. oj>imus Koch 203,11.
— hispidum Pollich 195,11.
1— hispidus L. 202,11.
— incanus Schrnk. 206,11.
— laevigatus Willd. 256,11.
-— leptoeephalus Rchb. 257,11.
— lividus W. K. 256,11.
— montanum Lam. 200,11.
— nigricans Kit. 256,11.
•— olficinalis With. 253,11.
— proteilorme Yill. 2o2,II.
— pyrenaicus Gouan 204,11.

Flora X X X .

Leontodon pyrenaicus p. aurantia- 
cus Koch 205.11.

--------Y- pinnatifidus Koch 205,11.
— salinom Poll. 256,11.
— saxatile Lam. 195,11.
— saxatilis Rchb. 209,11.
— serotinus W. K. 258,11.
— sąuamosum Lam., DC. 204,11
— Taraxaci Lois. 200,11.
— taraxacoides Hoppe 256,11.
— Taraxacum L. 253,11.
— Taraxacnm aut. 255,11.
— tenuillorus DC. 207,11.
— umbellatum Schrk. 212,11.
— yulgare Lam. 253,11. 
Leontopodium alpinum Cass. 327.
— umbellatum BI. u.Fingerh. 327. 
Leucanthemum atratum DC. 268,

269, 270.
— Chamaemelum Lam. 292.
— corymbosum G. G. 281.
— hetorophyllum DC. 271.
— montanum DC. 271.
— Parthenium Godr. 278.
— yulgare Lam. 266.
Ligularia sibirica Cass. 363.
— — p. speciosa DC. 364. 
Linosyris yulgaris Cass. 72.
— — p. minor DC. 75.
--------Y- patula DC. 75.
Logfia brevifolia Cass. 304.
— gallica Cass. 307.
— lanceolata Cass. 304. 
Lophiolepis dubia Cass. 46,11.
— nul ans Cass. 111,11.
Madia sativa Mol. 154.
Margarita Bellidiastrum Gaud. 102. 
Maruta Cotula DC. 254.
— foetida Cass. 254.
— yulgaris ISlull' u. Pingerh. 254. 
Matricaria Chamomilla L. 292.
— corymbosa Desr. 281.
— discoidea DC. 295.
— inodora L. 285.
— Kochiana Schultz, Bip. 292.
— Leucanthemum Seop. 266
— maiitima L. 287.
— parthenium L. 278.
— perforata Mer. 285.
— pusilla Willd. 292.
— pyrethroides DC. 292. 
Micropus erectus L. 118.

56



Millefolium nobile Trg. 241. 
Molpadia suayeolens Cass. 119. 
Mulgedium alpinum Cass. 286,11.
— Plumieri DO. 289,11.
Mycelis angulosa Cass. 278,11.
—• muralis Rchb. 278,11.
Obaejaea silvatica Cass/4^0. 
Oglifa arvensis Crss.--3Ó1.
— minima Rchb. 304. 
Oligosporus coudimentarius Cass.

201.
Omaloeline prunellifolia Cass.

335.11.
— pygmaea Rchb. 335,11. 
Onopordon Aeanthium L. 123,11. 
Onotropbe aoaulis Cass. 84,11.
— palustris Cass. 52,11.
Oporina autumnalis Don. 198,11. 
Pallenis spinosa Cass. 118. 
Peltidium apargioides Zollik.

251.11.
Petasites albus Gaertn. 03.

fragrans Presl 71.
■— Kablikianus Tausoh 66.
-— niveus Baumg. 67.
— offioinalis Mncb. 60.
— spurius Rchb. 69.
— tomentosus DC. 69.
■— Yulgaris Desf. 60.
Phaecasium lampsanoides Cass.

326.11.
- pulehrum Rchb. 326,11. 

Phalaeroloma acutifoliura Cass. 
105.

Phoenixopus decunensOass.276,11. 
-— muralis Koch 278,11.
— yimineus Rchb. 276,11.
Picris autumnalis Ali. 198,11.
— crepoides Santor 213,11.
— echioides L. 210,11.
— foetida Łam. 299,11.
— hieracioides L. 212,11.
— — fi. crepioides Koch 213,11.
— huinifusa Willd. 210,11. 

paleacea Vest. 212,11. 
ruderalis Schmidt 212, 213,11.

— saxatilis Ali, 204,11.
Tarasaci Ali. 200,li. 
umbellata Nees 212, 213,11.

Pinardia coronaria Less. 291. 
Podospermum calcitrapifolium 

DC. 240,11.

Podospermum Jacfj;uinianum Koch
237.11.

— laciniatum DC. 238,11.
— —• (i. muricatum Koch 240,11.
— — y. calcitrapifolium Garcke

240,11.
— muricatum DC. 240,11.
— octangulare DO. 287,11. 

resedifolium DC. 240,11.
Porcellites radicata Cass. 214,11. 
Prenanthes chondrilloides L.262JL 

hieracifolia W. 326,11.
- muralis L. 278,11.

— panieulata Mnch. 326,11.
— pulchra DC. 326,11.
— purpurea L. 264,11.
— — [i angustifolia Koch 265,11.
-  tenuifolia L. 265.11.

— viminea L. 276,11.
— yiscosa Baumg. 320,11. 
Ptarmica alpina L. 215.
— atrata a. u. [1 DC. 228.
— utrata y- DC. 231.
— Clavennae DC, 216.
-  uuicfophylla DC. 221.

— moschata DC. 223.
— moschata y. hybridn DC. 225.
— nana DC. 226.
— oxyloba DC. 202.
— Thomasiana DC. 220.
— yalesiaca DC. 219.
— yulgaris DC. 211.
Pulicaria annua Gaertn. 105.
— bellidifiora Wallr. 105.
— dysenterica Gaertn. 149.
— prostrata Aschers. 146.
— yiscosa Cass. 151.
— yulgaris Gaertn. 146. 
Pyrethrum alpinum W. 275.
— alpinum p. pubescens DC. 277.
— ambiguum Łed. 287.
— ceratojjbylloides Ten. 274.
— corymbosum W. 281.
— Halleri W. 272.
-— inodorum Sm. 285.
— inodorum p. salinum Wallr.287.
— maerophyllum W. 284.
— maritimum Sm. 287.

— parthenium Sm. 278. 
Rhaponticum Calcitrapa Sco|>.

182.11.
- ciliatum Lam. 168,11,



Rhaponticum Jacea Scop. 152,(1.
— scariosum DC. 144,11. 
Rudbeekia hirta L. 167.
— laciniata L. 166.
Santo lina Chamaecyparissus Ł.244.
— ericoides Poir. 244.
— incana Lam. 244.
— squarrosa W. 244.
— tomentosa Pers. 244. 
Saussurea alpina DC. 132,11

-  p. depressa Greń. u. Grem.
133.11.

— — -p macrophylla 133,11.
— al)>ina Rchb. 133,11.
— — var. subdepressa Rchb. fil.

133,11.
-  alpina var. -p L. 134,11.

— depressa Greń. 133,11. 
discolor DC. 134,11.

— macrophylla Sauter 132,133,11.
— pygmaea Spr. 136,11. 
Schlagintweitia intybacea Gris.

417.11.
Sclerophyllum pulchrum Gaud.

326.11.
Scorzonera alpina Hoppe 234,11.
— angustifolia DC., FI. Fr. 225,11.
— angustifolia Rchb. 225,11.
— angustifolia Gaud. 227,11. 

aristata Ram. 234,11.
— austriaca AYilld. 225,11.
— autumnalis Lam. 198,11.
— ealcitrapifolia Yahl. 240,11.
— denticulata Lam. 231, 233,11.
•— edulis Mnch. 231, 233,11.
—• glastifolia Willcl. 233,11.
— graminifolia Tausch 229,11.
— graminifolia Rot.h 233,11.
— grandiflora Łap. 234,11.
— hispanica L. 231,11.
— — «. latifolia Koch 233,11.
— — (i. glastifolia Koch 233,11.
— - asphodeloides Wallr.

233.11.
— hispanica «. sinuata Wallr.

233.11.
hispanica p. glastifolia Wallr.
233.11.

— Hoppeana Sieber 234,11.
— humilis Jacq. 225,11.
— humilis L. 227, 228,11.
~  humilis 8. austriaca DC. 225,11.

Scorzonera laciniata L. 238,11.
— laciniata Jacq. 237,11.
— latifolia Vis. 225,11.
— macrorrhiza Schleicher 228,11.
— montana Mut. 233,11.
— muricata Balb. 240,11.
— octangularis Willd. 238,11.
— parviflora Jacq. 229,11.
— plantaginea Schleich. 227,

228,11.
— purpurea L. 235,11.
— purpurea a. legitima Bisch.

235.11.
— resedifolia Retz. 240,11.
— rosea W. K. 235, 236,11.
— rumicifolia Schl. 231,11.
— sativa Gat. 231,11. 
Scorzoneroides autumnalis Mnch.

198.11.
Senecio abrotanifolius L. 399.
— alpestris DC. 372.
— alpestris G. 425.
— alpinus L. fil. 411.
— alpinus Rchb. 413.
— alpinus p. cordifolius DC. 413.
— alpinus [3. auriculatus Rchb.

415.
— aquaticus I-Iuds. 407.
— aurantiacus DC. 381.
— — -p tomentosus DC. 382.
— Balbisianus DC. 373.
— barbareaefolius Krocker 409.
— bohemicus Tausch 434.
— brachychaetus DC. 373.
— cacaliaeformis Rcbb. fil. 363.
— Cacaliaster Lam. 423.
— campestris DC. 378.
— carniolicus Willd. 416.
— commutatus Spenner 425.
— cordatus Koch 418.
— crispatus DC. 365.
— cristatus DC. 367.
—• croceus DC. 868.
— erouticiis W. K. 423.
— dalmaticus vis. 404.
— denticulatus Miiller, FI. dau. 

386, 392.
Doria L. 481.

— Doronicum L 435.
— erraticus Bert. 409.
— erucaefolius L. 401.
— — p. tenuifolius 403.



Senecio iluyiatilis Wallr. 428.
-  fontanus Wallr. 426.

— frondosus Tausch 425, 426.
— Fuehsi Gmel. 425, 427.
-— germanicus Wallr. 425.

Jacobaea L. 404.
— —- fi diseoideu>xi<”óch 406.
— Jacobaea [i palustris Sp. 407.
— Jacąuinianus Bclib. 426.
— immunis Wallr. 443.
— incanus Scop. 416.
— incanus L. 419.
— laciniatus Berto!. 396.
— Iividu8 Nolte 390, 892.
— lyratifolius Noe 404.
— lyratifolius Itchb. 411.
— montanus Willd. 896, 398.
— nebrodensis L . 396.
— — a. genuinus De Vis. 397.
— — fi rupestris De Vis. 397.
— — f .  laciniatus De Vis. 398.
— — ()'. pinnatifidus Be Vis. 398.
— — £. flosculosus Echb. 398.
— neglectus Desv. 404.
— nemorensis Poll. 875.
— nemorensis L. 425, 426.
— — a. genuinus Koch 426.
— — fi odoratus Koch 426.
— — y . octoglossus Koch 420.
— — &. Fuchsi 427.
— nemorensis Willd 426.
— nemorensis Jaeq. 426.
—• octoglossus DO. 426.
— ovatus Willd. 427.
— oyirensis DC. 372.
— paludosus L. 438.

— — [i glabratus Koch 434.
------- p tomentosus Koch 434.
— palustris DO. 383.
— papposus Koch 380.
— paradoxus lioppe 396.
~  parviflorus Ali. 419.
— pratensis DC. 369.
— riparius Wallr. 434.
— rivularis DO. 367.
— rupestris W. K. 396, 398.
— Sadleri Lang. 434.
— sąlicetorum Godr 428.
— salicifolius Wallr. 127.
— saraeenicuK Wallr. 427.
— saracenicus L. 425, 428.
— — fi. flosculosus Koch 430.

Senecio saracenicus fi. flosculosu 
I)C. 480.

— Sehkuhri DO. 367.
— silyaticus L. 890.
— silyaticus Nestl. 425.
— silvaticus-viscosus 392.
— silvaticus-vulgaris 392.
— spathulaefolius DC. 375.
— subalpinus Koch 415
— sudeticus DC. 367.
— tenuifolius Jacq. 401.
— unillorus Ali. 421.
— yernalis W. K. 893.
— — fi glabratus Aschers. 895.

- vernalis-vulgaris 386.
— yiscidulus Ścheele 889.

- yiscosus L. 887.
— yiscosus-silyaticus 389.
— yulgaris L. 385.
------- p. radiatus Koch 386.
— vulgaris-vernalis 386.
— Weyli Yatke 386.
Seriola. aethnensis Lap. 241,11. 
Serratula alpina L. a u. p 182,11
— aryensis L. 87,11.
— blanda M. B. 145,11.
— carniolica Poir. 59,11.
— centauroides Flost 140,11.
— cirsioides Ten. 143,11.

— complicata Schwgg. 89,11.
— cyanoides Gaertn. 145,11.
— cyanoides DO. 146,11.
— discolor Willd. 134,11.
— elata Poir. 146,11.
— heterophylla Desf. 142,11.
— macrophylla Saut. 132, 138,11

— mollis Koch 145,11.
- -  mollis fi Pollichiana Wallr.

146,11.
— nitida Bess. 142,11.
— nudicaulis DO. 143,11.
— oleracea Poir. 68,11.
— pauciflora Poir. 60,11.
— pinnatiflda Desf. 140,11.
— Pollichi DO. 146,11.
- pygmaea Jacq. 136,11.

— radiata M. B. 140,[I.
— Bhapontieum DC. 14 1,11.
— setosa W. 89,11.
— simplex DO. 145,11.
— tinctoria L. 138,11. 

tinctonaa, yulgaris G.G. 188,11



I Silphium perfoliatum L. 154. 
Silybium Marianum Gaertn. 92,11. 
Sol i dago alpestris W. K. 113.
— iingustifolia Miller 428.
— eambriea Huds. 113.
— canadensis Ł. 114.
— glabra Desf. 115.
— procera Ait. 115.
— saraceniea Fuchs 425.
— serotina Ait. 115.
— Virga-aurea [4. ericetorum DC. 

113.
— Virgaurea L. 111.
— — a. vulgaris Koch 115.
— —r p. angustifolia Koch 113.
— — y  latifolia Koeli 113.
— — cl. alpestris Koch 115.
— — e. eambriea Koch 113.
— Virgaurea ■(. pumila Gaud. 113.
— — y- eambriea Sm. 113.
— vulgaris Lam. 111.
Sonehus acanthifolius Clairv 289,11.
— alpinus L. 286,41.
— arvensis L. 295,11.
— — p. integrifolia 296,11.
— — Y- laeyipes Koch 296,11.
— arvensis var. Schultz 296,11.
— asper Gaertn. Villain 290,11. 
- -  asper Vill. 293,11.
— — a. inermis Bisch. 294,11.
— — p. pungens Bisch. 294,11.
— caeruleus Sm. 286,11.
—i  canadensis With. 286,11.
— eiliatus Lam. 290,11.
— fallax Wallr. 293,11.
— fallax a. laevis Wallr. 294,11.
— ferox Wallr. 293,11.
— intermedius Bruckn. 296,11.
— laevis Vill. 290,11.
— maritimus L. 296,11.
— inontamis Lam. 286,11.
— oleraceus L. 290,11.
— — a. triangularis Wallr. 292,11.
— — p. lacerus Wallr. 292,11. 
 Y. integrifoliusWallr. 292,11.
— oleraceus p. runcinatus Koch

292,11.
— olerdceus var. ■/. u. cl. L. 293,11.
— palułtris L. 297,11.
— Plumieri L. 289,11.
— rigidus FI. dan. 293,11.
— spmosus Lam. 293,11.

Sonehus umbellatus Mever 293,11. 
Soyera hyoseridifolia Koch 344,11.
— montana Monn. 342,11,
— paludosa Godr. 330,11.
— sibirica Monn. 340,11.
Stcnaetis annua Nees 105.
— bellidillora A. Br. 105.
— dubia Cass. 105.
Tanacetum Balsamita L. 208.
— corymbosum C. H. Schultz 281.
— Leucanthemum Scliultz Bip. 

266.
— macrophyllum Schultz Bip. 284.
— vulgare L. 206.
Taraxacum dens LeonisDesf. DC.

253, 255,11.
— Leontodon Durr. 253,11.
— officinale Wigg. 253,11.
— —- a. genuinum Koch 255,11.
— — p, glaucescens Koch 255,11.
— — ■(. alpinum Kocli 256,11.
— — ()\ taraxacoidesKocb256,TI. 
—. — £. lividum Koch 256,11.
— — ę. leptocephalum Kocli

257.11.
— officinale p. corniculatum Koch 

u. Ziz. 256,11.
— palustre DC. 256,11.
— pratense Heg. 253,11.
— serotinum Poir. 258,11.
— vulgare Schrk. 253,11.
Telekia cordifolia DC. 119.
— speciosa Baumg. 119.
— speciosissima Less. 118. 
Tephroseria campestris ltclib. l>78.
— palustris Iichb. 383.
Thrincia liirta Roth 195,11.
------- a. leiolaena Bisch. 197,11.
— — p. hudolaena Biscli. 197,11.
— forta p. psi!ocalyx DC. 197,11.
— Leysseri Wallr. 195,11 
Tolpis staticefolia Schultz 374,11. 
Tragopogon dubium Scop. 216,11.
— floccosus W. K. 223,11.
— heterospermus Schweigg.

223.11.
— maior Jactp 216,11.
— orientalis L. 220,11.
— porrifolius L. 214,11.
— porrifolius y- u . cl. Fries 216,11. 

-  pratensis L. 218,11.
— — p. tortilis Koch 219,11.



Tragopogon pratensis ■(. minus
219.11.

— pratensis <x. tortilis Meyer Chlor.
219.11.

— pratensis f i .  orientalis Cbjs*cke
220.11.

— sativum Gat. 214,H. 
Trimorpkaea vulgaris Oass. 90. 
Tripleurospermum inoclorum

Schultz Bij). 280.
•— maritimum Koch 287. 
Tripolium vulgare Nees 82. 
Tussilago alba Hoppe 68.
— alba L. 68.
— alpina L. 58.
— alpina. fi. L . 55.

Cacalia Scop. 48.
— discolor Jacq. 55
— Farfara L. 57.
— frigida Vill. 67.
— nivea Yill Hoppe 67.
— paradoxa Ketz 67.
■— Petasites L. 60.
— ramosa Hoppe 68.
■— silyestris Scop. 51.

Tussilago spuria Bet/.. 69.
— tomentosa Elirh. 69.
Wibelia apargioides Roehl. 25! ,11.
— grayeolens FI. Wett. 299,11.
— taraxacifolia Roehl 802,11. 
Wiborgia Acmella Iioth 152.
— parsdflora H. B. 152.
Wiestia yirosaC. H. Schult,/ 266,11, 
Willemetia apargioides Oass.

251.11.
— hieracioides Monn. 251,11. 
Xantliium italicum Morett. 172.
— macrocarpum DC. 172.
— spinosum L. 171.
— strumarium L. 108. 
Xanthophthalmum segetum

Schultz Bip. 288. 
Xeranthemuni ammum O. 185,11.
— annuum var. a. L. 185,11.
— radiatum Lam. 185,11. 
Xerotium montanum Bluff.

Fingerh. 804.
Zollikoferia apargioides Nees

251.11.
— Peltidium Gaud. 251,11.
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Abacosa 24. 
Abama 3.
Abies 2. 
Absinthium 30. 
Abutilon 21. 
Acanos 30. 
Acanthus 17. 
Acarna 30.
Acer 10.
Aceras 4. 
Aeerlneae 10. 
Acetosa 9. 
Achariterium 30. 
Acbillea 30. 
Acliiiodou 8. 
Achyranthes 9. 
Achyrophorus 30. 
Acinos 18. 
Aconitum 11. 
Acorcae 2. 
Aoorus 2. 
Acropteris 1. 
Acrostichon 1. 
Actaea 11. 
Adenolinum 21. 
Adenophora 22. 
Adenostyles 30. 
Adenostylium 30. 
Adiantum 1. 
Adonis 11.
Adoxa 28. 
Adyseton 15. 
Aegilops 8. 
Aegopodium 27. 
Aesculus 21. 
Aethionema 15. 
Aethusa 27. 
Agathopbytum 9. 
Agave 4.
Agraphis 3. 
Agraulus 8. 
Agrimonia 25. 
Agropyrum 8. 
Agrostemma 12. 
Agrostis 8.

Aira 8.
Airochloa 8.
Ąjuga 18.
Albersia 9. 
Albucea 3. 
Alchemilla 25, 
Aldrovandia 13. 
Alectorolophus 17. 
Alisma 2. 
Alismaceae 2. 
Alliaria 15.
Alliuin 3.
Allosorus 1.
Alnus 10. 
Alopeeurus 8. 
Alschingera 27. 
Alsiue 12.
Alsinella 12. 
Althaea 21. 
Alyssum 15. 
Amarantus 9. 
Amaryllideae 4. 
Amaryllis 4. 
Ambrosia 30. 
Amelanchier 25. 
Amelia 20.
Amellus 30. 
Ammadenia 12. 
Ammi 27. 
Ammophila 8. 
Amonia 25. 
Ampelideae 21. 
Ampelopsis 21. 
Amygdalus 25. 
Anacampseros 26. 
Anacamptis 4. 
Anacharis 4. 
Anacyclus 30. 
Anagallis 19. 
Anagalloides 17. 
Anarrhinum 17. 
Anastatica 15. 
Anehusa 19. 
Andraełme 20. 
Andromeda 20.

Andropogou 8. 
Androsacn 19. 
Androsace 19. 
Androsaemum 21. 
Andryala 30. 
Auemagrostis 8. 
Anemochloa 8. 
Anemone 11. 
Anethum 27. 
Angelica 27. 
Anisum 27. 
Antennaria 30. 
Anthemis 30. 
Antherićum 2, 3. 
Anthoxanthum 8. 
Anthriseus 27. 
Anthyllis 24. 
Antirrhinum 17. 
Antitragus 8. 
Apargia 30.
Apera S.
Aphaca 24 .
Aphanes 25.
Apium 27. 
Apocyncae 16. 
Apocynum 10. 
Aposeris 30. 
AquifoIiaccae 21. 
Aąuilegia 11.
Arabis 15. 
Arachnites 4. 
Araeium 30. 
Araliaceae 28. 
Arbutus 20. 
Archangelica 27. 
Arctium 30. 
Arctostaphylos 20. 
Aremonia 25. 
Arenaria 12.
Aretia 19. 
Argyrolobium 24. 
Aria 25.
Arisarum 2. 
Aristolochia 21. 
Aristolocliiaccae 21.



Armeniaca 25. 
Armeria 19. 
Armoracia 15. 
Arniea 30. 
Arnoseris 30. 
Aroideae 2.
Aronia 25. 
Aronioum 30. 
Arrhenatherum 8. 
Artemisia 30. 
Arthrolobium 24.  ̂
Arum 2.
Aruneus 25. 
Arundo 8.
Asarum 21. 
Aselepiadeae 16. 
Asclepias 16. 
Asparagus 4. 
Asperugo 19. 
Asperula 28. 
Asphodelus 8. 
Aspidium 1. 
Asplenium 1. 
Asprella 8.
Aster 30.
Astericus 30. 
Asterocephalus 28. 
Asterolinum 19. 
Astilbe 25. 
Astragaloides 24. 
Astragalus 24. 
Astrantia 27. 
Atkainantha 27. 
Atkyrium 1. 
Atractylis 30. 
Atragene 11. 
Atriplex 9.
Atropa 16.
Avena 8.
Axyris 9.
Azalea 20. 
A/.arolus 25.

Baeothryon 6. 
Baeumeria 15. 
Baldingera 8. 
Ballota 18. 
Balsamineae 21. 
Barbaraea 15. 
Barkhausia 30. 
Bartsia 17.

Batrachium 11. Cacalia 30.
Beli en 12. Cachrys 27.
Belladonna 16. Cacteae 22.
Bellidiastruin 30. Cactus 22.
Bellis 30. Cajanus 24. 

Cakilo 15.Berberideae 12.
Berberis 12. Calamagrostłs 8.
Bertoroa 15. Oalamintha 18.
Berula 27. Calcitrapa 30.

-'Óessera 19. Oalendula 30.
Beta 9. Oalepina 15.
Betonica 18. Oalitriche 22.
Betula 10. Galla 2.
Betulaceae 10. Callianthemum 11.
Biasolettia 27. Calluua 20.
Bidens 30. Calotheca 8.
Bifolium 4. Caltlia 11, 30.
Bifora 27. Calycotonie 24.
Biscutella 15. Oalydermos 16.
Blechnum 1. Galystegia 16.
Bliturn 9. Camelina 15.
Blumenbacbia 8. Gampanistrum 18.
Blysmus 6. Campanula 22.
Bonjeania 24. Caiupanulaeeae 22
Bootia 12. Gampella 8.
Boragineae 19. Camphorosma 9.
Borago 19. Gannabis 9.
Botrycliium 1. (Japparideae 14.
Brachypodium 8. Oapparis 15.
Brassiea 15. Capraria 17.
Braya 15. Caprifollaceae 28.
Breea 30. Caprifolium 28.
Briza 8. Gapsella 15.
Bromus 8. Gard aminę 15.
Broussonetia 9. Gardaria 15.
Brunella 18. Gardiaea 18.
Bryonia 22. Gardiolepis 15.
Buceras 24. Garduncellus 30.
Buffonia 12. Carduus 30.
Bu gula 18. Carex 6.
Bulbocapnos 13. Carlina 30.
Bulbocodiuin 2. Carpesium 30. 

Oarpinus 10.Bulliarda 26.
llunias 15. Carthamus 30.
Buuium 27. Carum 27.
Buphthalmum 30. Oaryopliyllata 25.
Bupleurum 27. Caryopliylleae 12.
Burgsdorfia 18. Gassandra 20.
Butomus 2. Gassida 18.
Buxus 20. Castanea 10. 

Castalia 12.



Oatabrosa 8. 
Catapodium 8. 
Oataria 18. 
Cathartolinum 21. 
Caucalis 27.
CauJinia 2. 
Celastrineae 21. 
Celtis 9.
Cenchrus 8. 
Centaurea 30. 
Centranthus 28. 
Centunculus 12, 19. 
Oephalanthera 4. 
Cephalaiia 28. 
Cerastium 12. 
Oerasus 25. 
Ceratocephalus 11. 
Ceratonia 24. 
'Ceratopliylleae 9. 
Oeratophyllum 9. 
Geratospermum 9. 
Oercis 24. 
Oeremanthe 17. 
Oerinthe 19. 
Gervaria 27. 
Ceterach. 1. 
Ohaeropkyllum 27. 
Chaetospora 6. 
Ohaiturus 18. 
Chamaeeistus 20. 
Chamaedaphne 20. 
Chamaedrys 18. 
Ohamaeledon 20. 
Chamaemelum 30. 
Chamaenerion 22. 
Ghamaeorchis 4. 
Chamaepitys 18. 
Ohamaeplium 15. 
Chamaerepes 4. 
Ooamagrostis 8. 
Chamoeclema 18. 
Chamomilla 30. 
Chasmone 24. 
Cheilanthes 1. 
Cheiranthus 15. 
Ohelidonium 13. 
Ohenopodina 9. 
Chenopodium 9. 
Cherleria 12. 
Chilochloa 8. 
Cbimophila 20.

Klora X X X .

Chironia 16.
Chłora. 16. 
Chlorocrepis 30. 
Oliondrłlla 80. 
Ohrysanthemum 30. 
Ohrysocoma 30. 
Chrysosplenium 26. 
Chrysurus 8. 
Cicendia 16.
Cicer 24.
Oicerbita 30. 
Cicercula 24. 
Oichoreum 30. 
Cicuta 27.
Cicutaria 27. 
Cimicifuga 11. 
Cineraria, 30, 
Circaea 22.
Cirsium 30.
Cissus 21.
Cistineae 13.
Cistus 13.
Cladium 6. 
Claytonia 12. 
Clematis 11. 
Clinopodium 18. 
Olypeola 15.
Cnicus 30.
Onidium 27. 
Cocblearia 15. 
Codonoprasum 3. 
Ooeloglossum 4. 
Colchicaceae 2. 
Colchicum 2. 
Coleanthus 8. 
Gollomia 19. 
Colpodium 8. 
Golutea 24. 
Oomarum 25. 
Goinpositae 30. 
Condylocarpus 27. 
Coniferae 2. 
Oonioselinum 27. 
Conium 27. 
Conopsidium 4. 
Oonyallaria 4. 
Convallium 4. 
ConyolTulaceae 16. 
Convolvulus 16. 
Conyza 30. 
Corallorhiza 4.

Ooriandrum 27. 
(Joriugia 15. 
Corispermum 9. 
Cornaceae 26. 
Goruus 26. 
Goronaria 12. 
Coronilla 24. 
Goronopus 15. 
Oorrigiola 12. 
Cortusa 19. 
Coryisartia 30. 
Corydalis 13. 
Corylus 10. 
Corynephorus 8. 
Cota 30.
Cotinus 21. 
Gotoneaster 25. 
Ootula 30.
Cracca 24. 
Oraepalia 8. 
Crambe 15. 
Orassula 26. '
Crassulaceae 26. 
Orataegus 25. 
Orepis 30. 
Orimitaria 30. 
Critamus 27. 
Crithmum 27. 
Grocus 4. 
Crucianella 28. 
Crueiferae 15. 
Grypsis 8. 
Oryptogramme 1. 
Gucubalus 12. 
Gucumis 22. 
Cucurbita 22. 
Cucurbitaceae 22. 
Cupressus 2. 
Cupuliferae 10. 
Guscuta 16. 
Cuscutiana 16. 
Guspidocarpus 18. 
Ouviera 8.
Cyanus 30. 
Oyathea 1. 
Cyclamen 19. 
Cydonia 25. 
Cymbalaria 17. 
Cymbidium 4. 
Cymodocea 2. 
Oynanclmm 16.
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Cynara 30.
Cynodon 8. 
Oynoglossum 19. 
Oynosurus 8. 
Oyperaeeae 6. 
Cyperus 6. 
Cypripedium 4. 
Cystopteris 1. 
Cytinus 22.
Cytisus 24.
Czackia 3.

Dactylis 8.
Daetylon 8. 
Danthonia 8. ^
Dantia 22.
Daphne 10.
Datura 16.
Daucus 27. 
Delphinium 11. 
Dentaria 15. 
Deschampsia 8. 
Deyeuxia 8.
Diantkus 12. 
Diapensia 19. 
Dichostylis 6. 
Dichodon 12. 
Dictamnus 21. 
Diemlla 28.
Digitalis 17.
Digitaria 8.
Digraphis 8. 
Dloscoreae 4. 
Diospyros 21. 
Diostomaea 4.
Diotis 9.
Diplachne 8. 
Diplopappus 30. 
Djplotaxis 15. 
Dipsaceae 28. 
Dipsacus 28.
Donax 8.
Doudia 27.
Dondisia 27. 
Doronicum 30. 
Dorycnium 24. 
Draba 15. 
Dracocephalum 18. 
Drepanophyllum 27. 
Drosera 13. 
Droseraeeae 13.

Dryas 25.
Drypis 12.

Ebulum 28.
Ecbałium 22. 
Ecballion 22. 
Echinaria 8, 
Echinochloa 8. 
Echinodorus 2. 
Ecliinophora 27. 
Echinops 30. 
Ecliinopsilon 9. 
Echinospermum 19. 

.^Echiurn 19. 
Edrajanthus 22. 
Ehrharta 8. 
Elaeagneae 10. 
Elaeagnus 10. 
Elaterium 22.
Elatine 13.
Elatineae 13. 
Eleogenus 6. 
Eleogiton 6.
Eleusine 8.
Elodea 4.
Elodes 21.
Elsholtzia (Elsshokia) 18. 
Elyinus 8.
Elyna 6.
Emerus 24. 
Empetreae 21. 
Empetrum 21. 
Endiusa 24. 
Endymion 3. 
Enodium 8.
Ephedra 2. 
Ephemerum 19. 
Epilobium 22. 
Epimedium 12. 
Epipactis 4. 
Epipogium 4. 
Epipogon 4. 
Eąuisetaeeae 1. 
Eąiiisetum 1. 
Eragrostłs 8.
Eranthis 11. 
Eromogone 12. 
Erianthus 8.
Erica 20,
Eriecae 20.
Erigeron 30.

E rin ia 22.
Erinus 17.
Eriolepis 30. 
Eriopkorum 6. 
Eritrichium 19. 
Erodium 21. 
Erophila 15.
Eruca 15.
Erucago 15. 
Erucastrum 15. ' 
Eryilia 24.
Ervurn 24. 
Eryngium 27. 
Erysimum 15. 
Erythraea 16. 
Erythronium 3. 
Esmarchia 12. 
Euclidium 15. 
Eupatorium 30. 
Eupborbia 20. 
Euphorbiaceae 20. 
Euphragia 17. 
Euphrasia 17. 
Eurotia 9.
Euxolus 9.
Evax 30. 
Evonymus 21. 
Exacum 16.

Faba 24.
Facchinia 12. 
Fagopyrum 9. 
Fagus 10.
Falcaria 27. 
Farsetia 15.
Fedia 28.
Feruła 27. 
Ferulago 27. 
Festuea 8.
Ficaria 11.
F icu s 9.
Filago 30.
Filices 1. 
Fimbristylis 6. 
Fluminia 8. 
Foeniculum 27. 
Fosselina 15. 
Fragaria 25. 
Frangula 21. 
Fraxinella 21. 
Fraxinus 16,



Freyera 27. 
Fritillaria o. 
Fumaria 13. 
Funiuriaceae 13.

tiagea 3.
Galanthus 4. 
Galatella 30.
Galega 24. 
Galeobdolon 18. 
Guleopsis 18. 
Galinsoga 30. 
Galinsogaea 30. 
Galium 28. 
Gastridium 8. 
Gaudinia 8.
Gaya 27.
Genista 24. 
Genistella 24. 
Genistoides 24. 
Gentiana 16. 
Gentiancae 16. 
Gentianella 16. 
Geracłum 30. 
Geraniaceae 21. 
Geranium 21.
Geum 25.
Gifola 30.
Githago 12. 
Gladiolus 4. 
Glaucium 13.
Glaux 19.
Glechoma 18. 
Globularia 18. 
Glolmlai-ieae 18. 
Glyceria 8. 
Glycyrrhiza 24. 
Gnaphalium 30. 
Gomolimon 19. 
Goodyera 4. 
Gorinkia 15. 
Grainineae 8. 
Grammathron 30. 
Grammitis 1. 
Graphephorum 8. 
Gratiola 17. 
Gregoria 19. 
Grossopetalum 16. 
Grossularia 22. 
Grossnlariaceae 22. 
Guepinia 15.

Gynmadenia 4. 
Gymnoclyne 30. 
Gymnogramme 1. 
Gypsocallis 20. 
Gypsophila 12.

Hiabenaria 4. 
Hacąuetia 27. 
Haliantlius 12. 
Halimus 9. 
Haplophyllum 21. 
Hedera 21, 28. 
Hedypnois 30. 
Hedysarum 24. 
Helenium 30. 
Heleoeharis 6. 
Heleochloa 8, 
Heleogiton 6. 
Helianthemum 13. 
Heliantlius 30. 
Helichrysum 30. 
Heliotropium 19. 
Helleborine 4. 
Helleborus 11. 
Helminthia 30. 
Helosciadium 27. 
Hemerocallis 3. 
Hepatica 11. 
Heracleum 27. 
Herodium 21. 
Herminium 4. 
Herniaria 12.
Hesioda 18.
Hesperis 15. 
Heteracantha 30. 
Heteropogon 8. 
Hibiseus 21. 
Hieracium 30. 
ilieroeldoa 8. 
Himantoglossum 4. 
Hippion 16. 
Hippocastanum 21. 
Hippocrepis 24. 
Hippopbae 10. 
Hippomarathrum 27. 
Hippuris 22. 
Hirschfeldia 15. 
Hladnikia 27.
Holcus 8. 
Holoschoenus 6. 
Holosteum 12.

Homalocenchrus 8. 
Homogyne 30. 
Honkenya 12. 
Hoppea 30. 
Hordeum 8. 
Horminum 18. 
hlornungia 15. 
Hostia 30.
Hottonia 19. 
Hugueninia 15. 
Humulus 9. 
Hutchinsia 15. 
Hyacinthus 3. 
Hydrilla 4. 
Hydrocliarideae 4. 
Hydrocharis 4. 
Hydrochloa 8. 
Hydrochoeris 30. 
Hydroeotyle 27. 
Hymeuoearpos 24. 
Hymenophyllum 1. 
Hyoscyamus 16. 
Hyoseris 30. 
Hypechusa 24. 
Hypeeoum 13. 
Ilyperieineae 21. 
Hyperieum 21. 
Idypoehoeris. 30. 
Hypopitis 20. 
Hyssopus 18.

Iberis 15.
Ilex 10, 21. 
Illecebrum 12. 
Impatiens 21. 
Imperata 8. 
Imperatoria 27. 
Impia 30. 
Intyballia 30. 
Intybus 30.
Inula 30.
Irideae 4.
Iris 4.
Isatis 15.
Isica 28.
Isnardia 22.
Isoetes 1.
Isolepis 6. 
Isophyllum 27. 
Isopyrum 11. 
Ittnera 2.



JTacea 30.
Jacobaea 30. 
Jasione 22. 
Jasm ineae l(i. 
Jasminum 10. 
Jirasekia 19. 
Juglandeae 10. 
Juglans 10. 
Juneeae 8.
Juneus 3. 
Juniperus 2. 
Jurinea (Jurinaoa)
K ali 9.
Kenolophium 27. 
Kentrophyłlum 30. 
Kernera 15.
Klasea 30.
Knappia 8.
Knautia 28. 
Kobresia 6.
Kochia 9.
Koeleria 8.
Koellea 11.
Kohl rauschia 12. 
Koniga 15.
Kopsia 18. 
Krookeria 24.
Łabiatae 18.
Laburnum 24. 
Laetuea 30.
Laelia 15. 
Lagurostemnm 30. 
Lagurus 8. 
Lamarckia 8. 
Lamium 18. 
Lampsana 30. 
Kappa 30.
Lappago 8.
Kappula 19.
Kapsana 30. 
L ’Avbrea 12.
Larix 2. 
Kaserpitium 27. 
Lasiagrostis 8. 
Lastila 24.
Lastrea 1.
Lathraea 18. 
Łathyras 24.

Łaurineae 10.
Laurus 10. 
Lavandnla 18. 
Lavatera 21. 
Leduin 20.
Leersia 8.
Legouzia 22. 
JLegumiaosae 24. 
Lenma 2. 
Leninaceae 2.
Lens 24.
Leontodon 30. 
Leontopodium 30.

' ’ Leonurus 18. 
Lepidium 15. 
Lepigonum 12. 
Leptoę&rpaea 15. 
Leptórus 8. 

-Leucanthemum 30. 
Leucoium 4. 
Leucorchis 4. 
Levisticum 27. 
Libanotis 27. 
Ligularia 30. 
Ligustieum 27. 
Ligustrum 16. 
L illaceae 3.
Lilium 3.
Limnanthemum 16. 
Limnetis 8. 
Ijimnochloa 0. 
Limodorum 4. 
Limosella 17, 
Linaria 17. 
Lindernia 17. 
Łiueae 21.
Linnaea 28. 
Linosyris 30.
Linum 21.
Liparis 4.
Listera 4. 
Lithospermum 19. 
Litorella 20,
Lloydia 8.
Lobelia 22. 
Lobularia 15. 
kogli a 30. 
Loisleuriaua 20. 
Lolium 8.
Lomaria 1. 
Lomatogonium 16.

Lonicera 28. 
Lophiolepis 80. 
Loranthaceae 9. 
Loranthus 9. 
Loroglossum 4. 
Lotus 24. 
Ludwigia 22. 
Lunaria 15. 
Lupinus 24. 
Luzula 3. 
Lycknanthus 12. 
Lychnis 12. 
Lyciurn 16. 
Lyeopodiaceae l. 
Lycopodiuin 1. 
Lycopsis 19. 
Lycopus 18. 
Lyonia 20. 
Lysimachia 19. 
Lythrum 22.

iłfadia 30. 
Maiantkemum 4. 
Malabaila 27. 
Malachium 12. 
Malaxis 4 . 
Malcolmia 15. 
Malva 21. 
Malvaceae 21. 
Malus 25. 
Mandragora 16. 
Margarita 30. 
Mariscus 6. 
Marrubium 18. 
Marsilea 1. 
Marata 30. 
Matricaria 30. 
Matthiola 15. 
Medicago 24. 
Megastachya 8. 
Melampyrum 17. 
Melandriiun 12. 
Melanosinapis 15. 
Melica 8. 
Melilotus 24. 
Melissa 18. 
Melittis 18. 
Mentka 18. 
Menyantkes 16. 
Mercurialis 20. 
Mespilus 25.



Meum 27.
Mibora 8 . 
Micromeria 18. 
Mieropus 30. 
Microstylis 4. 
Milium 8 . 
Millefolium 30. 
Mimulus 17. 
Minuartia 12. 
Aloekringia 1 2 . 
Moenchia 1.2, 15. 
Moldavica 18. 
Molinia 8 . 
Molopospermnm 27. 
Molpadia 30. 
Momordica 22. 
Monerma 8 .
Monesis 20. 
Monotropa 20. 
Montła 12. 
Moroearpus 9. 
Morus 9.
Mulgedium 30. 
Muscari 8.
Myagrum 15. 
Myeelis 30. 
Mygalurus 8 . 
Mylinum 27. 
Myogalum 3. 
Myosotis 19. 
Myosurus 11. 
Myrica 10. 
Myricaria 13. 
M yriceae 10. 
Myriopkylhmi 22. 
Myrrhis '27. 
M yrtaceae 22. 
Myrthus 2 2 . 
Myrtillus 2 0 .

JSajaiieae 2.
Naias 2.
Napus 15.
Nardurus 8 .
Nardus 8 .
Narcissus 4. 
Nartkeeium 3. 
Nasturtium 15. 
Natrix 24. 
Naumburgia 19. 
Nenuphar 1 2 .

Neogaya 27. 
Neottia 4. 
Neottidium 4. 
Nepeta 18. 
Nepkrodium 1 . 
Neriurn 10 .
Neslea 15. 
Nicandra 16. 
Nicotiana 16. 
Nigella 1 1 . 
'Nigritella. 4. 
Noccaea 15. 
Nonnea 19. 
Notocklaena 1 . 
Nuphar 1 2 . 
Nympkaea 12. 
Nyinphaeaceae 12.

©bacjaca 30. 
Obione 9.
Ocinum 18. 
Odontites 17, 27. 
Oenanthe 27. 
Oenoearpa 27. 
Oenothera 22. 
Oglifa 30.
Olea 16.
Oleaeeae 16. 
O leraeeae 9. 
Oligosporus 30. 
Omalocline 30. 
Ompkalodes 19. 
Onagra 22. 
O nagreae 22. 
Onobrychis 24. 
OnOclea 1.
Ononis 24. 
Onopordon 30. 
Onosma 19. 
Onotrophe 30. 
Ophioglossum 1 . 
Ophioscorodon 3. 
Ophiurus 8. 
Ophrys 4. 
Opoponax 27. 
Oporina 30. 
Opuntia 22. 
Orchideae 4 . 
Orcliis 4. 
Oreoselinum 27. 
Origanuin 18.

Orlaya 27. 
Ornithogalum 3. 
Ornithopus 24. 
Ornithorhyngium l 
Ornus 16. 
Orobanche 18. 
Orobaneheae 18. 
Orobus 24. 
Orontium 17. 
Orthopogon 8 . 
Orthosporum 9. 
Orvalła 18.
Oryza 8 .
Osyris 9, 1.0. 
Osmunda 1. 
Ostericum 27. 
Ostrya 10. 
<)xalideae 2 1 . 
Oxalis 2 1 . 
Oxycoccos 20 . 
Oxyria 9.
Oxys 2 1 .
Oxytropis 24.

Pachypleururn 27. 
Paederota 17. 
Paeonia 1 1 . 
Pallenis 30. 
Panicum 8 . 
Papaver 13. 
JPapaveraceae 13. 
Papilionaceac 24. 
Paradisia 3. 
Parallosa 24. 
Parietaria 9.
Paris 4.
Parnassia 13. 
Paronyckia 12. 
Paspalum 8 . 
Passerina 10. 
Pastinaca 27. 
Peehea 8 . 
Pedicularis 17. 
Peltaria 15. 
Peltidium 30. 
Pennisetum 8.
Pen tąpie 12.
Peplis 22. 
Periclymemim 28. 
Persica 25. 
Pewinca 16.



Peristylus 4. 
Petasites 30. 
Petrocallis 15. 
Pctroselinum 27. 
Peucedanum 27. 
Phaca 24. 
Phaecasium 30. 
Phalacroloma Su. 
Phalangium 3. 
Phalaris 8 . 
Phaseolus 24. 
Phegopteris 1. 
Phelipaea 18. 
Phellandrium 27. 
P hiladelp lieae 21. 
Philadelphus 21. 
Phillyrea 16. 
Phleum 8 . 
Phlomidopsis 18. 
Pblomis 18. 
Phlomoides 18. 
Phoenixopus 30. 
Phorolobus 1. 
Phragmites 8. 
Phyllitis 1. 
Physalis 16. 
Physocaulus 27. 
Physospermuin 27. 
Phyteuma 22. 
Phytolacca 20. 
P h ytolacceae 20. 
Picea 2.
Picotia 19.
Picreus 6 .
Picris 30.
Pilularia 1 . 
Pimpiuella 25, 27. 
Pinardia 30. 
Pinguicula 19. 
Pinus 2. 
Piptatherum 8 . 
Pirola 20.
Pirus 25.
Pistacia 2 1 .
Pisum 24. 
P lantagineae 20. 
Plantago 20.' 
Platanthera 4. 
Platycapnos 13. 
Platyspermum 27. 
Pleurogyne 16.

Pleurospermum 27. 
Plumbagineae 19.
Plumbago 19. 
Pneumonanthe 16. 
Poa 8 .
Podagraria 27. 
Podospermum 30. 
Polemoniaceae 19. 
Polimonium 19. 
Pollichia 18.
PolHpia 8 . 
Beiycarpon 1 2 . 
Polyenemum 9. 
Polygala 16.
Polygal eae 16. 
Polygalon 24. 
Polygonatum 4. 
Polygoneae 9. 
Polygonum 9. 
Polypodium 1. 
Polypogon 8. 
Polystichum 1. 
Populus 10. 
Porcellites 30. 
Porrum 3.
Portulaca 12. 
Posidonia 2. 
Potamogeton 2. 
Poteutilla 25. 
Poterium 25. 
Potteria 24.
Prasium 18. 
Prenanthes 30. 
Primula 19. 
Primulaceae 19. 
Prismatocarpus 22. ' 
Prunella 18.
Primus 25.
Psamma 8 .
Psilathera 8 .
Psilurus 8 .
Psyllium 20. 
Ptarmica 30.
Pteris 1. 
Pteroselinum 27. 
Ptychotis 27. 
Pulegium 18. 
Pulicaria 30. 
Pulmonaria 19. 
Pulsatilla 1 1 .
Punica 25.

Pyrethrmn 30. 
łfciiercus 10.
Badiola 2 1 . 
Raffleslaceae 2 2 . 
Ramisehia 20. 
Ranunculaeeae 11 
Ranunculus 11. 
Raphanis 15. 
Raplianistrum 15. 
Kaphanus 15. 
Rapistrum 15. 
Rapunculus 22. 
Redschiedia 15. 
Rescda 13. 
Resedaceae 13. 
Rhamnoae 21. 
Rhamnus 2 1 . 
Rhamphosperm uni 
Rhaponticum 30. 
Rheum 9. 
Rhinantbus 17. 
Rhizobotrya 15. 
Rliizocarpeae 1. 
Rhodiola 26. 
Rhododendron 20. 
Rhodothamims 20. 
Rhus 21. 
Rhynchospora 6 . 
Rhytispermum 19. 
Ribes 22.
Robinia 24. 
Rochelia 19. 
Romulea 4.
Roripa 15.
Rosa 25.
Rosaeeae 25. 
Rosmarinus 18. 
Rottboellia 8 . 
Roucela 22. 
Eubeola 28.
Rubla 28. 
Rubiaceae 28. 
Rubus 25. 
Rudbeckia 30. 
Rumex 9.
Ruppia 2.
Ruseus 4.
Ruta 21.
Rutaceae 21. 
Ruyschiana 18.



Sabulina 12. 
Saccharum 8 . 
Sagina 12. 
Saginaria 12. 
Sagittaria 2 . 
Salicaria 22. 
Salicineae 10 . 
Salicornia 9.
8 alix 10 .
Sateola 9.
Salyia 18.
Salvinia 1. 
Salzwedelia 24. 
Sambucus 28. 
Samolus 19. 
Sanguisorba 25. 
Sanicula 27. 
Santalaceae 9. 
Santia 8 .
Santolina 30. 
Sapindaceae 21. 
Saponaria 12. 
Sarothamnus 24. 
Satureja 18. 
Satyrium 4. 
Saussurea 30. 
Saxia 22.
Saxifraga 26. 
8 axii'rageae 26. 
Scabiosa 28. 
Seandiz 27. 
Schellhammeria 6. 
Scheuohzeria 2, 
Sehlagintweitia 30. 
Schlossera 27. 
Schmidtia 8 . 
Schoberia 9. 
Scboenus 6 , 8 . 
Sehollera 20. 
Schweykerta 16. 
Scilla 3.
Sciophila 4. 
Scirpidium 6 . 
Scirpus 6 . 
Sderanthus 1 2 . 
Scleroehloa 8 . 
Sclerophylluin 30. 
Scolochloa 8 . 
Scolopendrium 1 . 
Scopolia 10. 
Scopolina 16.

Scorodonia 18. 
Scorpiurus 24. 
Scorzonera 30. 
Scorzonerioides 30. 
Scribaea 1 2 . 
Scrophularia 17. 
Serophularineae 17. 
Scutellaria 18.
Secale 8 .
Seouridaca 24. 
Securigera 24. 
Sedum 26. 
Selaginella i. 
Selinum 27. 
Sempervivum 26. 
Senebiera 15. 
Senecio 30. 
Senkenbergia 15. 
Serapias 4.
Seriola 9,0.
Serpicnla 4. 
Serratula 30.
Seseli 27.
Sesleria 8 .
Setaria 8 .
Sberardia 28. 
Sibbaldia 25.
Sicyos 22.
Sida 2 1 .
Sideritis 18.
Siebera 1 2 . 
Sieglingia 8 . 
Sieversia 25.
Silaus 27.
Siłene 12.
Siler 27.
Silpkium 30. 
Silybium 30.
Sinapis 15.
Sison 27. 
Sisymbrium 15. 
Sium 27.
Smegmathamnium 
Sinilaeeae 4. 
Smilacina 4.
Smilax 4.
Smyrnium 27. 
Solaneae 16. 
Solanum 16. 
Soldunella 19. 
Solidago 30.

Sommerauera 1 2 . 
Sonchus 30. 
Sorbus 25. 
Sorgbum 8 .
Soyera 30. 
Spallanzania 25. 
Sparganium 2 . 
Spartianthus 24. 
Spartina 8 . 
Spartium 24. 
Specularia 2 2 . 
Spergella 12. 
Spergula 12. 
Spergularia 12. 
Sphondylium 27. 
Spinacia 9.
Spiraea 25. 
Spiranthes 4. 
Spirodela 2. 
Stachys 18. 
Staphylea 21. 
Staphyleaeeae 21. 
Statice 19.
Stellaria 12. 
8 tellera 1 0 . 
Stenactis 30. 
Stenophragma 15. 
Sternbergia 4. 
Stipa 8 .
Stramonium 16. 
Stratiotes 4. 
Streblidia 6 . 
Streptopus 4. 
Struthiopteris 1. 
Sturmia 4, 8 . 
Suaeda 9. 
Subularia 15. 
Succisa 28.
Swertia 16. 
Symphoria 28. 
Symphytum 19. 
Syntberisma 8 .

12. Syrenia 15. 
Syringa 16. 
Syspone 24.

T am arisciu eae  13
Tamariscus 13. 
Tamarix 13. 
Tamus 4. 

^Tanacetum 30.



Taraxacum 30. 
Taxus 2.
Teesdalea 15. 
Telekia 30. 
Telepliium 12, 26. 
Telmatophace 2 . 
Tephroseria 30. 
Terebinthaceae 21. 
Tetragonolobus 24. 
Teucrium 13. 
Thalictrum 11. 
Thelaia 20. 
Theligonum 9. 
Thesium 9.
Thlaspi 15. 
'1'hrincia 30. 
Thymelea 10. 
Thymeleae 10. 
Thymus 18. 
Thyrsanthus 19. 
Thysseliiium 27. 
Tilia 2 1 .
Tiliaeeae 2 1 . 
Tillaea 26.
Tinus 28. 
Tithymalus 20. 
Tofieldia 2.
Tolpis 30. 
Tommasiuia 27. 
Tordylium 27. 
Torills 27. 
Tormentilla 25. 
Toz/.ia 17.
Traciły ni a 8 . 
Trachynotia 8 . 
Trachypogon 8 . 
Tragium 27. 
Tragopogon 30. 
Tragoselmum 27. 
Tragus 8 .
Trapa 2 2 .
Trioulus 2 1 . 
Trichera 28. 
Trichodium 8 . 
Trichomanes 1 . 
Trichonoma 4. 
Triehopliorum 6 . 
Trientalis 19. 
'frifolium 24. 
Triglochin 2.

Trigonella 24. 
Trimorphaea 30. 
Trinia 27.
Triodia 8 .
Triodium 8 . 
Tripleurospermum 30. 
Tripolium 30. 
Trisetnm 8 .
Triticum 8 .
Trixago 17, 18. 
Trochiscanthes 27. 
Trollius 11.
Tryphane 12. 
Tuberaria 13.
Tulipa 8 .
Tunica 12.
Turbith 27.
Turgenia 27.
Turrita 15.
Turritis 15.
Tussacia 4.
Tussilago 30.
Typha 2.
Typliaccae 2.

Udora 4.
Ulex 24.
Uhuaccae 9.
Ulmaria 25.
Dlmus 9. 
Umbelliferae 27. 
Urachne 8 .
Urtica 9.
Urtieaceae 9. 
Utricularia 19. 
Utricularieae 19. 
Uvularia 4.

Vuccaria 12 . 
Vaecinium 20. 
Vaillantia 28. 
Valantia 28. 
Valeriana 28. 
Valerianoae 28. 
Valeriauella 28. 
Yalisneria 4. 
Velarum 15: 
Ventenata 8 . 
Yeratrum 2 . 
Yerbascum 17.

D m ck von Hiumn A Keomami in

Verbena 19. Yerbenaceac 19. 
Veronica 17. 
Vesicaria 15. 
Viburnmn 28.
Vicia 24.
Vicioides 24. 
Vignea 0 .
Villarsia 16.
Vinca 16. 
Vincetoxicuia 16. 
Viola 13.
Violaceae 13. 
Yiscago 12. 
Viscaria 12.
Viscum 9.
Vitex 19.
Vitis 2 1 .
Vogelia 15.
Voglera 24.
Vulpia 8 .

Wnhlonbergia 2 2 . 
Waldschmidia 16. 
Weingartncria 8. 
Wibelia 30. 
Wiborgia 30. 
Wiestia 30. 
Wiggersia 24. 
Willemetia 9, 30. 
Wolfia 2 .
Woodsia 1 . 
Wulfenia 17.
Wylia 27.

Xanthiuin 30. 
Xantholimmi 2 1 . 
Xanthoplitbalmuui 
Xeranthemum 3,0. 
Xerotiuni 30. 
Xylosteum 28.

IBahlbrucknera 26. 
Zanichełlia 2.
Zea 8 .
Zizia 15. 
Zollikoleria 30. 
Zornia 18.
Zostera 2. 
Zygopłiylleae 2 1 .

Łeipeig.



NACI IWO RT.

Indem ich den letzten Bogen dieses Werkes zuin Drucke 
gebe, dr&ngt es mich, allen denen meine Anerkennung und 
meinen Dank auszusprechen, welclie mir bei dessen Herausgabe 
aclit volle Jalire hindurch zur Seite gestanden haben.

Dank zunachst den M e is t e r n  des  W e r k e s ,  in erster 
Linie Herm  Prófessor Dr. E r n s t  H a ll ie r , der mit Fleiss, Aus- 
dauer und unvergleichlicher Zuverlassigkeit bemuht war, den 
Bau zu erweitern und zu vollenden, zu welchem v . S ch lech ten - 

d a l- L a n g c th a l den Grand gelegt.
Des Weiteren gcbuhrt die riihmlichste Anerkennung Herm  

G . P a b s t , Verfasser der „Kryptogamen-Flora“  Und der „M edi- 
zinalpilanzen", welcher, obgleich selbst ein Wegweiser auf dem 
Gebiete der Botanik, die sclrwere Last der Textkorrektur, ferner 
die Erkl&rung der Tafeln, die Ueberwachung des Tafeldruckes 
und die Anfertigung der Register ubemommen hatte. Von seiner 
hingebenden Thatigkeit legt jeder der 5 5 0  Tektbogen und jede 
der 3 2 8 3  Tafeln Zeugniss ab! —  Vereint mit ihm wirkte still 
und mwerdrossen

Herr W a lte r  M ill le r  in Gera, dem die schwierige Aufgabe 
der Tafel-Neuzeichnung und des Farbendruckes zugefallen war. 
Er und Herr Pabst haben ihre Ehre darin gesucht und gefunden,



den hohen Ruf zu waliren und womoglich zu erhohen, welchen 
die „Flora von Deutschland" bei ilirem erstmaligen Erscheinen 
der Mitwirkung eines S ch en ck  zu verdanken hatte.

Dass auch die Buchdruckerei von R a m m  &  S eem a n n  (friiher 
Herm. J. Ramm) in. Leipzig zum Gelingen des Werkes in forder- 
samer Weise beigetragen, darf nicht unerwalmt bleiben.

Ausser den Vorgenannten gilt mein Dank den Herren
M a x  S ch u lz e  in Jena, V o ig th e r r  in Greussen und S c h r a d e r  in 

✓
Insmingen, welche .aufs zuvorkommendste ilire reichen Her- 
barien zur Verfugung stellten, wenn es meinen Mitarbeitern 
niclit moglich war, lebende Pflanzenoriginale zu erhalten.

Endlich habe ich noch der Ausdauer und Treue meiner 
geehrten Subskribenten, welchen starkę Opfer zugemuthet worden 
sind, ruhmend zu gedenken. Mogen sie im Besitze des schónen 
Werkes den gehofften Ersatz fiir ilire Opfer finden; und mogen 
sie, wenn ihnen bei dessen Benutzung hier und da ein Fehler 
oder Mangel aufstósst, nicht ausser acht lassen, dass des Weges 
Lange zur Eile mahnte.

Gera-Untcrm haus, 2 0 . Februar 1 8 8 8 .

Der Verlęger.
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