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Familie 42. Elatineae.

Kleine krautartige Suinpfpfłanzen mit wirtelstandigen, 
einfachen, ungetheilten Blattern, mit Nebenblattern versehen. 
Einfach symmetrische, li}rpogynische, gynandrische Bliithen 
mit 2— bblattrigem, dachigem, fast getrenntblattrigem (dialy- 
sepalem) Kelch, 2—5blattriger, dialypetaler Krone, 1—2 x  
(2— 5) freien Staubblattern, welche mit zwei Kammern ver~ 
sehen sind vmd nach innen aufspringen; Carpell 2— 5blattrig, 
gefachert (schizocarp), die eingerollten Carpellblatter mit dem 
Mittelsaulchen verwachsen, daher die Fracht 2— 5 faclierig, 
Staubweg fast fehlend, direkt in 2— 5 Miindungslappen ge- 
spalten; Samenknospen zahlreich, am central en Mittelsaulchen 
angeheftet, anatrop; Fracht eine scheidewandspaltige oder 
vom stehenbleibenden Mittelsaulchen sich ablosende Kapsel, 
vielsamig; Samen cylindrisch, oft schwach gebogen, eiweiss- 
los; Keirn grade oder schwach gebogen.

Die kleine Familie ist in wenigen Gattungen uber die 
ganze Erde zerstreut.



Gattungen:

Gatt. 306 . E la tine  Ł.

Bliithen 3— 4zahlig; Same fadenformig.

ARTEN:

Bliitter zweiziihlig, gestielt; Rhizom żart . . . . 1
Bliitter mehrzahlig, sitzend; Rhizom kraftig . . . 4

1. Bliitter langgestielt; Kronblatter 4 ........................2
Bliitter kurzgestielt; Kronblatter 3 ....................... 3

2. Staubbliitter 8, Bliitter loffelformig:
1244. ’ ) E. hydropiper L.

3. Staubbliitter 3 . . . 1245. E. triandra Schkuhr.
Staubbliitter 6 . . . . 1246. E. hexandra DC.

4. Obere Bliitter eiformig, stumpf, sitzend:
1247. E. Alsinastrum L.

1) Tafel No. 1243 fallt in Folgę eines Irrthums aus.



1244. Elatine hydropiper L.
(Mit Ausschluss des Synonyms von Le Yaillant und der Yar. (i.)

Pfefferfrttchtiger Tilnnel.

Das sehr zarte, jahrige Stammchen kriecht wagerecht 
auf dem Schlamm und Kies flacher stehender Gewasser umher 
und entsendet nach oben zahlreiche kurze Aeste; Bliitter in 
etwas entfernten zweizahligen Wirteln, langgestielt, mit 
kahler, loffelformiger, arn Ende gestutzter oder etwas aus- 
gerandeter Spreite; Bluthen sitzend oder sehr kurzgestielt; 
Kelch 4spaltig; Krone 4blattrig, rothlich oder weiss; Staub- 
bliitter 8; Same halbkreisformig gekriimmt.

Besehreibung: Dieses kleine Pflanzchen hat eine 
faserige Wurzel und einen dunnen, auf der Erde liegenden, 
gabelastigen Stengel, welcher an den Ausgiingen der Aeste 
Wurzeln schlagt und seltner ttber einen halben Fuss larg 
wird. Uebrigens sind sie, wie anch ihre Aeste, formlicli 
haarlos. Die gegenstandigen Blatter haben eine 2—-4 Mm. 
lange Platte, welche meistens allmahlig in den breiten durch- 
scheinenden Blattstiel verlanft, gleich dem Stiele haarlos, 
ganzrandig, stumpf und zuweilen sehr leicht ausgerandet ist 
und an Lange mindestens den Stiel niclit iibertrifft, ofters 
aber auch 2- bis 3 mai kurzer ist. Die Nebenbliitter sind 
einmd-lanzettformig, spitz, nicht selten lappig, die Bluthen 
sehr kurzgestielt oder ganzlich sitzend. Die ganze Bliithe 
ist nicht grosser ais der Kopf einer Stecknadel; ihre Kron- 
blatter sind weiss oder lichtrosenroth mit dunkelrothen Adern.



dagegen ist die Kapsel unverhaltnissmassig grosser, hat 
4 Facher und 4 Klappen und die quergerippten Samen sind 
sichelartig gebogen. Es wird diese Pflanze wegen ihrer 
Kleinheit und des unbestandigen Standortes leicht iibersehen, 
findet sieli aber schon unfern Jena in Thuringen und in 
diesem Lande noch an inehren Stellen.

V orkom m en: Auf iiberschwemmten Platzen, an Pfiitzen, 
Teichen und dergleichen, vorzttglich auf Sand- und Iiies- 
untergrunde und sehlammigem Obergrunde. An dergleichen 
Stellen iiberall in Deutschland, docli nicłit gemein und auch 
niclit jalirlich regelinassig wiederkehrend, sondern je nach 
dem Jahrgange liier oder dort vorkonnnend, besonders in 
Thuringen niclit hiiufig zu finden und hier in der Flora von 
Halle, Jena und Gera auftretend. Bei Jena hier und da 
im Kiese des Saalufers.

B ltithezeit: Juni— August.
F orm en : /?. Schkuhriana. Syn. E. Schhuhriana Drev. 

und Hayne. Bliithen vollig sitzend.

A bb ildu n gen . T afel 1244.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Stengelstuck mit Blattern, ver- 

grossert; 2 Bliithe, desgl.; 3 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 4 Fruclit- 
knoten im Quersclniitt, desgl.; 5 reife Frueht, geoifnet, desgl.; 0 reife 
leere Frueht nach Entfernung einer Klappe, desgl.; 7 Same im Liingrs- 
schnitt, desgl.



1245. Elatine triandra Schkuhr. 

Dreimanniger Tiinnel.

Im Wuchs und in der Grosse der vorigen durchaus 
ahnlich. Blatter zweizalilig, kurzgestielt, lanzettlich, stumpf 
zngespitzt, wie die ganze Pflanze kalii; Bltithen in den Blatt- 
achseln sitzend; Kelch 2spaltig; Krone 3 bliitterig; Staub- 
blatter 3; Kapsel 3facherig, Sklappig; Samen seicht ge- 
kriunmt.

B esch re ibu n g :1) Dies kleine Pflanzchen bliiht im Juli 
und August an iiberschwemmten Orten bei Wittenberg, 
Regensburg u. s. w. Weil es immer ganz versteckt am 
Boden hinkriecht, so mag dieses wolil die Ursaclie sein, dass 
es in Deutschland bisher so wenig bemerkt worden ist. Sie 
ist in allen ihren Theilen etwas grosser ais der W asser- 
p fe ffe r -T a n n e l; die Blumen haben einen 2blattrigen Kelch, 
an welchem auf der Seite, wo das Stengelblatt stełit, eins 
zu fehlen scheint. Die Blumen haben 3 rothe Kronblattchen 
und 3 Staubfaden; Kapsel rnndlich, in der Mitte etwas ein- 
gedruckt, 3facherig, Sklappig, vielsamig; Samen schwacli 
gekriimmt, roth; unter der Bliithe steht hliufig beiderseits je  
ein kleines, spitzes Deckblattchen.

Yorkom m en: Am Rande von Stimpfen und Fisch- 
teichen; durch den grossten Theil des Gebiets zerstreut, aber

1) Fast wortlich uach Sturiu’s Flora.



im Ganzen selten. Bei Danzig ani See; friiher bei Berlin1) 
nnd bei Wittenberg; unweit Boitzenburg in einem sandigen 
Wiesenwege bei Go tli mann;2) in Sehlesien bei Gleiwitz, 
Myslowitz, Rybnik; in der Lausitz bei Niesky nnd Luckau; 
bei Hoflosnitz unweit Dresden und bei Kircliberg unweit 
Zwickau; in Bolnnen bei Prag und Dux; bei Pols unweit 
Gratz in Steiermark; in Baiern bei Regensburg und Augs
burg; in Wurtemberg bei Ellwangen; im Elsass zerstreut; 
ebenso in Baden.3) Ausserhalb des Gebiets in der Franehe 
Comte u. a. a. O. Das kleine Pfłanzcben ist walirscheinlich 
viel weiter verbreitet, ist aber wolał vielfach ubersehen 
worden und wurde friilier mit der vorigen verwechselt.

B liith eze it: Juni — August.

1) Im Herbarium Langethal befinden sieli authentische Exemplare, 
welche im Jahre 1818 bei Berlin gesammelt worden sind. H.

2) Naok authentischen Exemplaren im Herbarium Langethal.
3) Friiher auch bei Albrechts unweit Suhl in Thiiringen gefunden.

A b b ild u n g en . T a fe l 1245.
A Pflanze in natiirl. Grosse; B Spross, etwas vergrdssert; 1 Bliithe 

in der Blattachsel, vergrossert; 2 Bliithe natiirl. Grosse und ver- 
grossert; 3 Same, vergrossert; 4 Keimling, desgl.



1246. Elatine hexandra DC.

Sechsm&nniger Tannel.

Syn. E. tripetala Smith. E. hydropiper L. var. fi. 
E. paludosa Seubert.

Den beiden vorigen, namenttkh aber E. triandra 
Schkuhr, sehr ahnlich in Wuchs und Grosse. Meist ge- 
drungener, die Blatter breiter, langlich, mit stumpfer Spitze, 
zweizahlig, kurzgestielt; Bliithen achselstandig, gestielt; Kelch- 
bliitter 3; Kronblatter 3, rothlich; Staubblatter 6; Kap.sel- 
stiel so lang wie die Frucht oder liinger; Same schwach 
gekrlimmt.

B eschreibung: Im Ałlgemeinen ist dieses kleine Pfliinz- 
chen der E. h ydrop iper sehr ahnlich. Ein dlinner, griiner, 
wagrechter Wurzelstock kriecht auf dem Schlamme fort, 
treibt in 1 — 3 Cm. von einander liegenden Punkten Wurzel-
biischel und Stengel und erliebt sich an seinem Ende ais 
Stengel. Die fadenfbrmigen Stengel stehen aufrecht, sind nur 
3— 8 Cm. hoch und nebst ihren Blattern haarlos. Sie bilden, 
indem sich der Wurzelstock verastelt, einen lockeren Itasen, 
welcher den Schlamm bedeckt. Die Blatter sind gegen- 
standig, langlich oder spatelformig, immer an der Spitze 
breiter und verlaufen von da in den kurzeń Blattstiel. Sie 
mesen 2 — 4 Mm. in Lange, doch kaum 1 Mm. in Breite; 
der Blattstiel ist kiirzer ais die Blattflache. Abwechselnd in 
den Blattwinkeln befinden sich die stecknadelkopfgrossen 
Bliithchen an kleinen Stielchen, die sich erst spater ver- 
langern. Die Bliithentheile stehen in der Dreizahl: es finden

Floro X III. 2



sieli 3 Kelchzipfel, 3 Kronblatter und 6 Staubgefasse. Die 
eirunden Kelchzipfel sind wenig kleiner ais die Krone und 
die Einschnitte gehen fast bis zur Basis des Kelchs herab. 
Die Kronblatter sind ausserlich hellrosa angelaufen, innerlich 
weiss, vom stnmpf abgerundet, an der Basis ungenagelt. 
Der Fruchtknoten ist kugelig, gestielt und niedergedrilckt, 
mit 3— 4 Griffeln gekront, 4facherig und 4klappig. Das 
Fruchtstielchen ist 2- bis 3 mai so lang ais die Kapsel. Von 
der ahnlichen E. liy d rop ip er  unterscheidet sieli diese 
Species unter Anderem schon durch die nach der Bliitliezeit 
merklich gestielten Fruchtchen.

Y ork om  men: In sumpfigen oder feuchten Gegenden 
am Bandę der Stimpfe oder auf dem Schlamme ausgetrock- 
neter Gewasser, allenthalben in Deutschland, vvo dergleichen 
Oertliclikeiten sieli zeigen, am meisten in Norddeutschland. 
Indessen keineswegs uberall. In Thttringen z. B. ausserst 
selten. Schonheit fiihrt nach dem nicht ganz zuverlassigen 
Berichterstatter Hoe nur Birkigt und Lausnitz an. Schlesien; 
Bohmen; ziemlich verbreitet im Elsass, so bei Hagenau, 
Strassburg, Colmar, Belfort, Benfeld, Saarburg, Bitsch, Kork.

B liith eze it: Juni — August.
Form  en: A. Braun unterscheidet eine Form: E. maior 

mit Smannigen, gestielten Bliithen, 4blattrigen Kronen 
und Fruclitstielen von der dreifachen Liinge der Frucht. 
Syn. E. liydropiper DO. Im Gebiet wurde dieselbe noch 
nicht beobachtet.

A b b ild u n gen . T a fe l 1240.
A Pflan/.e in natiirl. Grbsse; 1 Bliithe, vergrSssert; 2 Staubblatt 

stiirker, yergrossert.



1247. Elatine Alsinastrum L.

Wirtelblilttriger Tannel.

Weit robuster ais die vorigen, weśhalb manche Autoren 
die Pflanze fUr dauernd halten. Koch und Garekę haben 
das Zeichen jahriger Dauer mit eineni Fragezeichen. Stengel 
bei der Landform aufrecht, starker verastelt, bei der Wasser- 
form aufsteigend und schwimmend, langer, schwacher ver- 
astelt, rohrig; Blatter vollig sitzend, eifórniig, langlich oder 
breit lanzettlich, ziemlich stumpf, die untergetauchten 8— 10- 
zahlig, die oberen freistehenden 3— 5 zahlig, klirzer und 
breiter ais die unteren; Bliłthen in mehrzahligen Wirteln; 
je nach der Zalil der Blatter, fast sitzend, weiss; Kelch und 
Krone 4 zahlig; Staubblatter 8; Kapsel abgellacht, kugelig, 
Same schwach gekrummt.

B eschreibung: Uie Pflanze wird 1/2 — 1'/2 Fuss hocli 
und hat mit H ippuris vu lgaris in ihrem Habitus entfernte 
Aehnlichkeit. Ihr Stengel ist hohl und gegliedert, die 
Stengelglieder sind an den Knoten etwas eingeschntirt, sie 
komnien aus eineni schiefen, mit vielen Wurzelfasern be- 
setzten Wurzelstocke hervor, sind einfach oder verastelt und 
vołlig haarlos. Die unteren Blatter stehen gewohnlieli zu 5 
und sind linienformig, die oberen Blatter aber stehen zu 3, 
sind oval, sitzen, 8— 12 Mm. lang und 4— 8 Mm. breit, 
v5llig haarlos, ganzrandig, haben 3 starkę und 6 schwachere 
Nerven und enthalten in ihren Achseln die kleinen Bluthchen. 
Sobald aber das Wasser uber den Uiplel der Pflanze hinweg



steigt, so bliiht sie nicht; wenn dagegen das Wasser schon 
in der Jugend der Pflanze hinweggeht, so bleibt sie niedrig, 
hat aber von Grund auf in den Blattachseln Bliithchen. 
Die Bliithchen sind sehr klein, ihre weissen, abgerundeten 
Kronblatter sind mit den Kelchtheileu von gleicher Lange, 
ihre Staubgefasse wenig kflrzer; die 4 ausseren stehen den 
Kelcliabschnittcn, die 4 inneren den Kronabschnitten gegen- 
liber. Sobald die Kapseln z u wachsen beginnen, welken die 
Bliitter und fallen gegen die Reife derselben ab. Sie werden 
fast so gross ais die Samen der Zaunwicke, sind mit warzen- 
artigen Erhohungen besetzt und 4klappig. Die Samen sind 
lineal.

V orkom m en : An Seen, Teichen, Tiimpfeln und der- 
gleichen Orten, zwar Ober ganz Deutschland verbreitet, doch 
nirgends geinein, in Thuringen sehr selten, z. B. in der 
Hochebene des Grauwackegebirgs im Neustadter Kreise, bei 
Plothen und Kloster-Lausnitz. Sie ist perennirend und bluht 
in den heissen Sommertagen'). In der Jenaischen Flora bei 
Rutha und Dorfchen Sułze, nach Schonheit auch bei Leutra.

B lu tliezeit: Juli, August.
Form en: Ausserhalb des Wassers entsteht eine Form a 

terrestr is  mit niedrigen, nur aufstrebenden Stengeln und 
gleichformigen Blattern.

1) Perennirend nach den friiheren Ausgaben unserer Flora. H.

A bb ild u n gen . T a fe l 1247.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blatt, vergrossert; 2 Bliitbe von 

der Seite, desgl.; ii Bliithe von oben, desgl.; 4 Frucht, desgl.; 5 Same, 
desgl.



Straucher von sehr zierlichem, sclilankem Wuclis oder 
Halbstraucher, mit ruthenformigen, zarten Zweigen, dereń 
jtingste im Herbst abfallen. Bliitter sehr klein, nebenblatt- 
los, abfallig, nadelformig-schuppig. Bliithen1) hypogynisch, 
gynandrisch, einfach symmetrisch, ahrenstandig, sehr klein, 
mit kleinem Kelch und Krone.

Typus: 5 (4), 5, ( 1 -2 )  x  5, 3 (2 -5).
Kelch schwach gamosepal, anwelkend; Krone dialypetal, 

wie der Kelch, dachig, anwelkend. Staubblatter auf einer 
ringformigen Scheibe eingefiigt, mit schlanken, zarten Fila- 
menten und zweikammerigen, nach innen aufspringenden An- 
theren. Carpell meist 3blatterig, seltner 2— Sblatterig, para- 
carp mit wandstandigen, aus den eingerollten Carpellblatt- 
randern gebildeten Placenten, oft fast grundstandig; Staub- 
weg einfach (paracarp), sehr kurz, in der Zahl der Carpell- 
blatter gelappt; Samenknospen zahlreich, anatrop, auf- 
steigend; Kapsel einfacherig oder durch die eingerollten 
Carpellblatter unacht gefachert, 2— óldappig; Samen eiweiss- 
los, mit gradem Keim, orthotrop, zahlreich.

Die kleine Familie ist im nord-ostlichen Erdąuadranten 
verbreitet, besonders in den Kiistengebieten des Mittelmeeres.

1) An den Enden der Zweige stelien die Bluthen in endatiindige 
und achselstandige, zarte, schweiffdrmige, weissliohe oder roaenrothe 
Aehren zusammengedrangt.



Grattungen:

Gatt. 307. M y r ic a r ia 1) Desv.

Samen wandstiindig, vom gestielten, haarig-schopfigen 
Samenmantel gekronfc. Pfianze halbstrauchig.

ART:

1248. M. germanica Desv. Blattei' lineal-lanzettlich; Aehren 
endstandig; Deckblatter langer ais die Bluthenstielchen.

1) /a,roixrj wird bei Theophrast und Dioskorides die afrikanische 
Tamariske genannt.



1248. Myricaria germanica Desv.

1 leutsche Tamariske.

Syn. Tamarix germanica L., Tamar iscus germaniom 
Scopoli, Myricaria sguamosa Reichenbach1).

Ein Halbstrauch, insofem die oberen Tbeile der rnthen- 
formigen Zweige iiu Winter erfrieren und absterben, astig, 
anfrecht, dicht mit lineal-lan-zettlichen, sitzenden, dachziegelig 
sieli deckenden Blattern besetzt, bis tiber mannsliocb. Aehren 
endstandig, blass; Deckblatter langer ais die Bliithenstielchen; 
Kapseln fast aufrecht, etwas abstehend.

B esch re ibu n g : Dieser Strauch wird 1— 3 Meter hocb 
nnd dauert 15 — 20 Jahre. Er ist sehr verastelt, seine 
Staninie sind braunroth, glatt und rund, seine Zweige zoll- 
lang, einfacli und griin, letzte fali en im Herbst ab. Sein 
weisses Holz bat eine starkę Markrohre, ist aber sprode und 
briłchig. Gewohnlicli wird der Stamm niclit tiber daumen- 
dick. Die Blatter sind nur 2— 4 Mm. lang; an den alteren 
Aesten sind sie mehr lanzettlich und stehen ab, an den 
jungern linienformig und liegen locker, dachziegelformig auf 
einander. Sie sind haarlos, ein wenig fleischig, oben erhaben, 
unten eben, blaulichgriin, feinpunktirt und die Punkte sind

*) Reichenbach’s Art ist eigentlich nur der Zustand der Pflanze 
im Spatsommer, wo sie unterhalb der Fruchtahren neue Bliithenahren 
treibt. Ygl. Koch’s Synopsis ed. 3., Bd. 1, S. 215.



mit weissen feinen Schiippchen bedeckt. Die unteren Blatter 
entlassen aus ihren Achseln kurze Zweige mit 1 Mm. langen, 
dicht dachziegelformigen Linien bedeckt. Die dichte Aehre 
ist in der Bliithe fingerlang, in der Fruchtreife doppelt so 
lang. Jede Bliithe hat ein lanzettformiges, zugespitztes Deck- 
blatt, welches an der Basis des Blumenstiels sitzt, langer ais 
der Blattstiel und ani Grandę mit einem hautigen Rande 
begabt ist. Der btheilige Kelch hat linien-lanzettformige 
Zipfel mit hautigen Randem, welche aufrecht stehen und 
zwischen welchen sich die Blumenblattflachen ausbreiten. 
Die Blnmenblśitter sind langlich-eirnnd, die Staubgefósse sind 
kilrzer ais die Krone, ihre Rohre ist weiss, ihre Beutel sind 
eirund, 2fachrig und dunkelroth, die 5 obersten stehen oben 
aus der Krone hervor. Die Kapsel ist eirund, lanzettformig, 
6— 8 Mm. lang, strohgelb, innen glanzend braun, die Samen 
sind sehr klein, hellbraun, ihr Schopf ist weiss.

Y orkom m en: An und in den Uferbetten der Alpenfliisse, 
z. B. in dem Bette der Uler, und in dem Bette des Rheins 
in Schwaben, in dem Bette des Lech, der Isar, des Inn bis 
nach Oesterreich hinein; an den Kalkalpen und auf den 
Karpathen. Fast durch die ganze Alpenkette verbreitet im 
Kies der Bache und Flttsse bis zu einer Erliebung von etwa 
1000 Meter und abwiirts bis auf die Ebenen; so z. B. mit 
dem Rhein bis Pforzheim, mit der Isar bis Miinchen. In 
Oberschlesien an der Weichsel bei Ustroń und an der Olsa 
bei Freistadt. Sonst bisweilen verwildert, so z. B. friiher 
im Harz; beirn Bau der Saalbahn durch italienische Eisen- 
bahnarbeiter verschleppt und bei Saalfeld in einer Aus- 
schachtung angesiedelt, aber fast wieder verschwunden.



B liith ezeit: Mai, Juni. Im Hochsommer nicht selten 
zum zweiten Małe bliihend.

Anw endung: Sonst bwuchte man C ortex  Tarna- 
risci, die angenehm aromatisch' riechende, adstringirend 
bittere Rinde gegen Unterleibskrankheiten u. s. w., jetzt ist 
der Nutzen dieser Pflanze auf die Yerzierung des Giartens 
beschrankt. Man wiihlt einen kiesigen Boden und bringfc 
sie durch Samen, Ableger oder Wurzelbrut hinein. Die 
Zweige konnen die Stelle des Hopfens vertreten, die Ruthen 
dienen zu Pfeifenrohren, die jungen Triebe konnen ais 
schlechtes Theesurrogat benutzt werden. Das Kraut hat 
viel Gerbsaure. Man kann es statt der Gallapfel zum Schwarz- 
larben benntzen.

Form en: Im Hochsommer, wenn die Zweige des 
Frtihiingstriebes bereits verholzt sind, bliiht die Pflanze 
meistens ziun zweiten Mai, indem sie unterhalb des Frucht- 
standes neue Bllithenahren treibt, unter denen ineist langere 
Blatter stehen. Diesen Znstand hat Reichenbach (nach Koch) 
ais besondere Form unter dem Namen Myricaria sguamosa 
Rchb. beschrieben.

A bbildungen . T a fe l 1248.
AB Theile der Pflanze in naturl. Grosse; C Theil der reifen 

Fruchtahre, desgl.; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Bliithe ohne Blumen- 
blatter, desgl.; d Staubgefass, desgl.; 4 Pistill, desgl.; 5 der seliopfige 
Same, desgl.

Flora X III.



A n in erk u n g : An der Sudgrenze unseres Florengebiets 
(bei Monfalcone am sandigen Meeresufer) findet sich noch 
die gallische Tamariske: Tamarix gallica L. und ebenso 
(Strand der Insel Osero) die von Willdenow fur eine Varie- 
tiit von jener gehaltene Oasen-Tamariske: Tamarix africana 
Poiret.



Familie 44. Resedaceae.

•Jślhrige o der dauemde Pflanzen, bisweilen niedrige 
Straucher oder Halbstraucher. Blatter wendelstandig, mit 
Nebenblattern yersehen, yerganglich. llypogynische Kelcli- 
pflanzen mit schwach yerwickelt symmetrischen, meist gynan- 
drischen, seltner diklinischen Bliithen mit Kelch und Krone 
von zarter, unscheinbarer Beschaifenheit. Kelch 4— 8blatterig, 
schwach gamosepal, schwach yerwickelt symmetrich, an- 
welkend, am BlUthenstielchen inserirt; Krone 4— Bblatterig, 
selten 2blatterig oder fehlgeschlagen, selten ganz, meist in 
yerschiedener Weise getheilt und ungleich ausgebildet, selten 
schwach gamopetal, aber stets mit den Staubblattern auf 
einem einseitig entwickelten, sclieibenformigen Kronentrager 
inserirt; Staubblatter 3— 40, meist in grosserer Zalil ais 
die Kronblatter, mit zarten Filamenten und 2kammerigen, 
nach innen aulspringenden, in der Knospe auf den Filamenten 
einwarts gebogenen Antheren; Carpell vom Kronentrager 
durch eine kurze Yerlangerung des Bliithenstielcliens (gyno- 
phorum) getrennt, 2— 6blatterig, paracarp oder seltner im 
oberen Theil apocarp, stets griffellos, oben nach der Zahl 
der Carpellblatter in sehr kurze schnabelfórmige Lappen 
auslaufend und mit einer gleichen Zahl von Spalten ver- 
sehen, die, vom Ende der Lappen ausgehend, eine gemein- 
same, von der Bluthezeit bis zur Zeit der Fruchtreife oftene



Miindung darstellen;') Samenknospen zahlreich, an den 
schwach eingerollten Carpellblattern angeheftet, bisweilen 
fast grundstandig, selten in sełir geringer Anzahl (1— 2) aus- 
gebildet, campylotrop oder hemianatrop; Frucht meist eine 
Streubiichse mit endstandiger Oeffnung, seltner (nur bei 
exotischen) eine Beere oder (wenn oben apocarp angelegt) 
eine Schlauclikapsel; Samen meist zahlreich, eiweisslos, mit 
campylotropem oder gefaltetem Keim.

Eine kleine Familie, nur aus wenigen Gattungen ’oe- 
stehend, welche in den warmeren Gegenden des nordostlichen 
Erdąuadranten zerstreut sind, verbreitet in der Mittelmeer- 
region; nur wenige finden sieli im Capland. 1

1) Die Lappen schliessen oft eine Zeitlang fest zusammen, so dass 
es aussieht, ais ware die Miindung geschlossen, aber niemals findet 
hier eine wirldiehe Yerwachsung statt. H.



Gattungen:

Gatt. 308. R esed a  L.

Carpell 3— 41appig; Streubuch.se oben mit 3—4spaltiger, 
offener Miindung.

ARTEN:

Stam m  1. R esedastrum  Dub. Kelch und Krone 
6blatterig; Carpell olappig.

Mittle- Stengelblatter vom 3spaltig; Kelchabsclinitte
la n g l i c h ...............................  1249. Ii. Phyteuma L.

Mittle Stengelblatter doppelt fiederspaltig; nur die oberen 
vorn 3spaltig; Kelchabsclinitte linealisch:

1250. R. luteci L.
Stam m  2. L u teola  DC. Kelch und Krone 4blatterig; 

Carpell 41appig.
Blat ter ungetheilt, linealisch-lanzettlich:

1251. Ii. luteola L.



S249. Resecła Phyteuma L.

Kleine Eeseda.

Ein niedriges, bis fusshohes, astiges, jahnges Pflanzchen 
mit federkieldicker Pfalilwurzel. Stengel ausgebreitet, locker 
mit kurzgestielten, lbfłelfórmigen stumpfen, ganzrandigen 
Blattem besetzt, dereń untere ungetheilt, die mittlen 3spaltig, 
die obersten ungetheilt und schmaler sind; Bltithenstielchen 
só lang wie der Kelch; Kelch Gtheilig, mit langlichen, zur 
Zeit der Fruchtreife vergrosserten Theilen; Streubuchse 
langlich-keulig, stumpfkantig, Kronbliitter weisslich.

B esch re ibu n g : Der Stengel ist sehr astig uud eckig, 
wird gewblmlich nur handhocli, doch im besseren Boden auch 
hoher. Die Verastelung gescliieht bei im Dttrren gewach- 
senen Exemplaren gleich am Boden, wo dann die Aeste ohne 
Verzweigung aufrecht in die Hohe gehen, doch bei fetten 
Exemplaren kommen die Aeste auch nach oben aus den 
Blattwinkeln der Stengel hervor. Je nach Standort sind 
auch die Blatter in Grosse verschieden, an diirren Exem- 
plaren unter einem Zoll, an fetten 2 Zoll lang, immer jedoch 
vorn, an der abgerundeten Spitze, am breitesten und von 
da allmahlig in einen kurzeń Stiel verschmalert. Sie stehen 
abwechselnd, sind haarlos und die mittlen Stengelblatter 
strecken ihre 2 stumpfen, gleichbreiten Zipfel, nahe der Spitze, 
unter einem rechten Winkel aus. Indessen findet man an 
diirren Exemplaren nicht immer diese 3 zipfeligen Blatter. 
Die Bliithen bilden eine Endtraube, welche fingerlang und 
langer wird. Die Bliithen haben den Umfang eines Wicken-



komes, doch ihre b verkebrt-lineallanzettlichen Kelchlappeu 
yerlangern sieli an fetten Exemplaren zn ij3 Zoll Lange, an 
magern zu 1/H. Die Kronblatter siad vielspaltig, langer ais 
der Kelch und geruchlos, Staubgefasse sind rneist 12, die 
Kapseln werden bis 1/2 Zoll lang, sind langlich und 6 kantig. 
Bei mageren Exemplaren wird schwerlich eine Yerwechselung 
mit R eseda odorata , unserer Gartenresede, statt finden, 
indessen bei fetten ist die Yerwechselung selir moglich. 
Die Gartenresede hat aber doppelt so lange Bluthenstiele 
ais der Kelch, yerlangert die Kelchlappen sehr unbedeutend 
und riecht bekanntlich sehr stark wie die Yeilchen.

Vorkom m en: Auf sonnigen Brachackern, an Wein- 
bergen, an Wegen. Wild nur im sudlichen Gebiet, nament- 
licli im Litorale, iu Unterosterreich, am Rhoneufer bei Genf. 
Sonst bisweilen verwildert, so z. B. am Kratzenberg bei 
Kassel1), hie und da auf ausgeworfenener Gartenerde mit 
der Gartenreseda: Reseda odorata  L.

B liithezeit: Juni — August.
A nw endung: Eine ganz niedliche Gartenpflanze, aber 

wegen ilirer Geruchlosigkeit weniger yerbreitet ais die wohl- 
riechende Reseda. Vielleiclit ist die Pfłanze identisch mit 
dem <pvcevf.ia des Dioscorides, welches von den alten Griechen 
zu Liebestriinken und ais Gemiise benutzt wurde.

1) Ygl. 28. Bericht des Yereins fur Naturkunde zu Kassel, er- 
stattet von E. Gerland. Kassel 1881. Seite 38.

A bb ildu n gen . Tafe l  1249.
A Pflanze, naturl. GrOsse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Fruelit, desgl.



1250. Reseda lutea L.

Gelbliche Reseda.

Stengel aufsteigend, bis meterhoch, astig oder fast ein- 
fach, locker mit kurzgestielten Blattern besetzt. Unterste 
Stengelblatter spateltormig, ganz oder dreilappig, langgestielt, 
die mittlen im Umriss langlich, fiederspaltig bis doppelt 
fiederspaltig durch kurzwollige Behaarung mattgrun; Bliithen 
in gedrungener, pyramidaler Traube mit 6 spaltigen Kelchen 
mit linealischen Abschnitten; Krone blassgelb, Pflanze 2jahrig.

B esch re ib u n g : Die Pfahlwurzel geht mehre Zoll in 
den Boden hinab, treibt ganze, spatelformige, an der Spitze 
abgerundete Wurzelblatter, einen unten mehr liegenden, dann 
gerade empor gerichteten, astigen, riefigen mit Drtlsenzahnen 
diclit besetzten, 30 — 50 Cm. hohen Stengel. Die mitem 
Blatter des Stengels sind leierformig, yerlaufen sieli in den 
Blattstiel und haben kleine, fiedrig gespaltene Nebenbliitt- 
chen; die obern Stengelblatter sind tief fiedrig-gespalten, 
niclit selten auch doppelt fiedrig-gespalten; die Spaltzipfel 
werden mit dem hoheren Stande der Blatter immer schmaler, 
sind zuletzt linienformig. Alle Blatter zeichnen sich durch 
einen driisenzahnigen Rand aus, der mit lilossen Augen ge- 
sehen, nur vor dem Lichte erkennbar ist. Die Bliithentraube 
wird 5— 10 Cm. lang, ist oben zugespitzt und besteht aus 
yielen langgestielten Bluthchen. Die 6 linienformigen Kelch- 
iiliitter sind grun, die Kronblatter schwefelgelb. Die gelben 
Staubgefasse stehen zu 10— 20 bei einander; der Frucht- 
knoten ist 3eckig und mit Driisen besetzt; auf seiner Spitze 
stehen 8 rundę, drfisige Miindungslappen mit kopfigen Enden.



Die deckige, etwas aufgeblasene Kapsel ist hockerig, die 
Samen und der Keim sind gekriimmt.

Vork ommen: Au steinigen Abhangen, Wegen, auf 
Gulturland, in Weinbergen u. s. w., vorzugsweise auf Kalk- 
boden, daher nur im mittlen und siidlichen Gebiet von 
grosserer Yerbreitung. Westliche Schweiz, von Unter-Wallis 
an und durch die ganze Rheinflache bis nach Westphalen; 
im Mainthal bis Wiirzburg; durch Scliwaben, Baiern, Oester- 
reich, nach Bohmen; im Stanzer Thal in Tirol, aber nicht 
in Yorarlberg; sehr haufig und verbreitet im Thtiringer 
Muschelkalkgebiet; Provinz Sachsen; Elbwiesen im Konig- 
reich Sachsen; zerstreut in Hessen; im ostlichen Ober- 
schlesien, sonst in Schlesien sehr selten und wohl nur ver- 
schleppt; im iibrigen Gebiet bisweilen auf Culturland, Schutt 
oder Gartenerde eingeschleppt, aber meist unbestiindig, so 
z. B. vereinzelt auf und neben dem Bahnhof zu Oslebs- 
hausen in der Flora von Bremen, hie und da am Strand der 
Ostsee u. s. w .1)

Bluthezeit:  Juni — August.
Anwendung:  Uie Wurzel ist scharf und war vormals 

unter dem Namen Itadix Resedae officinell. Zum Farben 
wird diese Pflanze nicht gebraucht, weil Reseda luteola 
weit mehr Farbestotf besitzt.

1) W. O. Focke. Fremde Euderalpflanzen in der Bremer Flora. 
Seite 510. Sep. Abdr.

Abbildungen.  Tafe l  1250.
AB Pflanze in natilrl. GrOsse; 1 Blutbe, vergrossert; 2 Keleh und 

Carpell nach Entfernung der (ibrigen Theile, desgl.; 3 Kapsel, desgl.; 
4  Kelch, desgl.; 5 Kapsel im Querschnitt, desgl.; 6 Same, desgl.

Flora X III. 4



1251. Reseda luteola L.

W au.

Die zweijiihrige Pflanze bildet am Ende des ersten 
Sonmiers, ohne einen Stengel zu treiben, eine reiche Rosette 
flach am Boden liegender, breit linealischer, et was glanzen- 
der, am Rand etwas welliger Bliitter. Im zweiten Jahr 
kommt ans der Mitte derselben der einfache bis mannshohe 
Stengel liewor, welcher ziemlich dicht mit lineal-lanzettliclien, 
ungetheilten, etwas welligen, gelbgrtinen Blattern besetzt ist, 
dereń untere gestielt, die oberen stiellos sind, alle sind nickt 
selten am Grandę mit einem Zahn yersehen; Bliithentraube 
fnsslang bis meterlang, bei kraftigen Exemplaren unterhalb 
der endstandigen Haupttraube oft nocli zahłreiche Seiten- 
trauben, alle sehr gedrangtbluthig mul spitz; Kelch dtheilig, 
klein, griinlich; Krone gelblich.

B eschre ibung :  Die Wurzel lang-spindelformig, tief 
lierabsteigend, mit wenigen Wurzelfasem, licht-braunlich. 
Der Stengel bis iiber 3 Fuss lioch, ganz gerade und einfach, 
oder nach oben Seitenaste treibend, seltener am untern 
Theile stiirkere Aeste aussendend, ganz kalii und glatt, rund- 
lich stumpfkantig, etwas gefurcht. Die Blatter verlangert, 
fast linealisch-lanzettlich, stumpflich, fast stachelspitzig, ganz- 
randig, liaulig am Rande wellig, an der Basis auf jeder 
Seite mit einem kleinen spitzen Zahnchen, kahl, lebhaft 
gellilich grtln mit weissem Mittelnerven, die untern nacli 
ihrer Basis lang in einen kurzeń Blattstiel verschmalert, die 
obern allmahlig kleiner, weniger verschmalert, mit breiterer 
Basis sitzend, in ihren Winkeln oft neu entwickelte Zweige.



Die Bluthentrauben sehr vielblumig, allmiihlig sieli liłnger 
entwickelnd, schmal, spitz, vor dem Bliihen tiberhangend, 
spater aber gerade und steif. Die Blumen kurz gestielt, 
jeder Stiel untersttitzt von einem aus breiterer Basis pfriem- 
licli sich zuspitzenden, am Bandę weisslichen Deckblattchen, 
welches anfangs die Knospe iiberragt, spater beim Bliihen 
so lang ais Stiel und Kelch ist, spater aber bei der Fruclit 
oft kaum so lang ais der Fruchtstiel sieli zeigt. Die vier 
Kelehzipfel ungleich, liinglich, stumpf, grtin mit hellerem 
Bandę. Die Blumenblatter bleichgelb, sehr ungleich, das 
oberste am grossten, handfórmig, mit 5— 7 ungleichen, 
stumpfen, nicht bis zur Mitte reichenden Zipfeln, die ubrigen 
viel kleiner, erst dreispaltig, dann ungetheilt. Die schiefe, 
drtisige Sclieibe breit, etwas gekerbt; die Staubgefasse auf 
ihr zahlreich, 20 und mełir, mit gelben Staubkolbchen; das 
Pistill mit 4 oder 3 etwas von einander stehenden, ganz 
kurzeń Mundungslappen. Die Kapsel rundlich, nach unten 
verschmalert, ungleich 6- oder 8furchig und ąuerrunzelig, 
grlin, oben offen in drei oder vier, etwas von einander 
stehende, kurze, aufrechte und eben so viele einwarts gebogene 
Spitzen ausgehend, griin und kalii, innen mit 3 oder 4 mit 
den Mtindungslappen wechselnden, aussen durch starkere 
Nerven ausgezeichneten Samentragern, an welclien die kugelig- 
nierenformigen, glatten und kahlen, gelben Samen befestigt 
sind.

V orkom m en: An Wegeriindern, auf Aeckern, auf Berg- 
abhiingen, besonders auf Kalkbergen und liier bis zu einer 
Hohe von 600 Metern; durch den gebirgigen Theil des 
Gebiets zerstreut und stellenweise gemein, so z. B. im ganzen



thiiringischen Muschelkalkgebiet; in anderen Gegenden ganz 
fehlend, so z. B. in Schlesien; im illgebiet im Yorarlberg nur 
einmal bei Feldkirch gefunden.

B liith ezeit: Juli —  September.
A n w en du n g : In alien Theilen der Pflanze findet sich 

ein gelber Farbstoff; sie wird daher mit Zusatz von Alaun 
von Landleuten haufig zum Gelbfarben benutzt, wird auch 
in Frankreich, Holland und England vielfach zur Gewinnung 
des Farbstoffs (Schiittgelb) angebaut.

A nm erkung: Die angenehm duftende Gartenreseda: 
Reseda odorata L., welclie aus Nordafrika stammt und be- 
sonders in Aegypten sehr verbreitet ist, wird in zahlreichen 
Yarietaten in Garten und ais Topfgewiichs in ganz Europa 
cultivirt. Sie verwildert nicbt selten auf Gartenland, bat 
sich aber nirgends wirki ich eingebiirgert, vermutlilich des- 
halb, weil die Samen starkę Bedeckung mit Erde niclit er- 
tragen, bei felilender Bedeckung aber ilire Keimkraft rascli 
verlieren. Audi Reseda alba L. siedelt sich, besonders im 
stidlichen Theil des Geliiets, bisweilen an, ohne sich eigent- 
lich einzuburgern; so z. B. im Etschthal1) in Siidtirol, an 
der Salzach2) auf Kies beim Klostergarten in Miilln, im 
Salzburgischen u. a. a. 0.

1) Hausmann, Flora v. Tirol.
2)  Sauter a. a. O. L. 118.

A b b ild u n g en . T a fe l 1251.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe von vorn, vergrossert;

2 dieselbe von der Seite, desgl.; 3 Kronblatt, desgl.; 4 seitenstiindigcs 
Kronblatt, desgl.; 5 Staubblatt, desgl.; 6 Fracht von der Seite, desgl.;
7 u. 8 dieselbe von oben, desgl.; 9 dieselbe im Llingsschnitt, desgl.; 
10 Samen, desgl.



Familie 45. Cystineae.

Straucher von sehr niedrigem oder hoherein Wuchs, 
seltner krautige Pflanzen, mit einfachen, ungetheilten, meist 
dauemden und kleinen, meist mit Nebenblattern verselienen, 
gegenstandigen oder wendelstandigen Blattern. Hypogynisehe 
Kelchpflanzen mit einfach symmetrischen, gynandrischen 
Bliithen.

Typus: 5 (3), 5, oo, 3 s. 5.
Kelch dialysepal, mit 3 weit grosseren Blattern, die 

beiden ausseren weit kleiner und bisweilen ganzlich feblend; 
Kronblatter 5, żart, abfallig, gross und lebhaft gefarbt, bis
weilen 2 Kronblatter fehlgeschlagen oder die ganze Krone 
unentwickelt; Staubblatter zahlreich, mit zarten Pilamenten 
und kurzeń, 2kammerigen, nach innen aufspringenden An- 
tlieren; Carpell paracarp, 3- oder oblatterig, bisweilen durch 
schwaches Einrollen der Carpellblatter unvollstandig ge- 
fiichert; Samenknospen atrop oder hemianatrop, zahlreich, an 
den eingerollten Carpel 1 b 1 attr;indern befestigt; Staubweg ab- 
tallig, einfach (paracarp), meist kurz, am Ende kurz 3- oder 
Slappig -knopfig; Kapsel in 3 oder 5 Klappen zerfallend, 
auf dereń Mitte die Samentrager lierablaufen; Samen zahl
reich, mit mehligem oder hartem Endosperm und selten 
gradem, meist mehr oder weniger campylotropem Keim.

Am haufigsten ist die an Gattungen arme Familie in 
den Kiistengegenden des Mittelmeeres verbreitet, son.st zer- 
streut durch die nordliche gemiissigte Zonę, sparłick in 
Nordamerika und Nordeuropa.



G a t tu n gen:

Gatt. 309, Cistus1) L.
Kapsel 5klappig oder durch Spaltung der Klappen 

lOklappig.

Gatt. 310. Helianthemum'1 2) Toumefort.

Kapsel 3klappig.

ARTEN:

Gatt. 309. Cistus L.
Staubweg ausserst kurz; Blume w e i s s ..................... 1.
Staubweg so lang wie die Staubblatter..................... 2.

1. Blatter lineal - lanzettlich, sitzend, 3nervig, netzig- 
runzelig, beiderseits klebrig-flaumig; Bluthen in ein- 
seitswendigen Trauben: 1252. C. monspeliensis L.

Blatter eiformig, stumpf, am Grund abgerundet, ge- 
stielt, mit einem kriiftigen Mittelnerven, randlaufigen 
Seitenneryen und runzelig rertieftem Adersystem, 
oberseits kurz rauhhaarig, riickseits sehwach filzig; 
Bluthenstiele einzeln, lang, einbltithig oder zwei- 
bluthig oder an der Spitze der Aestchen fast doldig;

1253. C. sahifolius3) L.

1) Hippocrates und andere griecliische Schriftsteller veratelien 
unter y.taroę C. creticnm L. und C. monspeliensis L.

2) Sonnenblume, Name neueren Ursprungs.
3) Die Blatter haben Aehnlichkeit mit denjenigen der Salvia 

offlcinalis L.



2. Blatter eirund, abgemndet, am Grandę breit nnd in 
den sehr kurzeń Blattstiel etwas herablaufend, mit 
kriiftigem Mittelneiwen und randlaufigen Seiten- 
nerven, aderig runzelig, wellig, beiderseits filzig- 
knrzhaarig; Bliitbenstiele kanni so lang wie der 
zottige Kelch, einzeln oder fast doldig ani Ende 
der Zweige; Blumen grosa, lebhaft roth:

1254. C, creticus1) L.

Gatt. 310. H elian th em u m  Tournefort.

Krautige, jiihrige Formen; Staubweg sehr kurz . . 1.
Krautige, dauemde Formen, Staubweg lang . . .  2.
Niedrige Straucher; Staubweg liinger ais der Frucht- 

knoten oder mindestens ebenso l a n g .....................3.

1. Blatter lanzettlich, die unteren ohne Nebenblatter;
Trauben ohne Deckblśitter:

1255. II. ffuttatmn2) Miller. 
Blatter langlich, alle mit Nebenblattern; Trauben 

mit Deckblattern: 1256. II. salicifolmm Persoon.

2. Bliitter wendelstiindig, lineal, nebenblattlos, fein
stachelspitzig, etwas rauh, schwach gewimpert:

1257. H. JFwmana Miller.
3. Pflanze nebenblattlos................................................... 4.

Pflanze mit Nebenblattern v e rse h e n ..........................5.

1) Ist sehr haufig auf der Insel Kreta, 
jjal 2) Jedes Blumenblatt tragt am Grunde einen rothen Fleck 
(Tropfen).



4. Blśitter opponirt, lineal-lauglicli oder eirund, am Ran de 
gewimpert oder beiderseits mit bfischeligen Haaren 
bestreut oder ruckseits filzig:

1258. II. oelandicum1) Wahlenberg.
5. Blśitter drtisig -k lebrig .................................................... 6.

Blśitter nicht driisig-klebrig.......................................... 7.
fi. Blśitter klein, schinal, lineal-lanzettlich, Blumen gelb:

1259. H. glutinosum Persoon.
7. Blśitter einrund-langlicb, gewimpert, kurzhaarig oder 

rfickseits filzig; innere Kelchblśitter stnmpf mit auf- 
gesetztem Spitzchen; Blumen gelb:

1260. II. mdgare Gartner.
Blśitter lineal-langlich, oberseits etwas graubaarig, 

ruckseits filzig; innere Kelchblśitter sehr stumpf; 
Blumen weiss oder rosenroth:

1261. II. polifolium  Persoon.

1) Sie ist auf der Insel Oeland verbreitet, iiberhaupt im Norden 
fiaufig.



1252. Cistus monspeliensis L.

Gallische Oistrose.

Ein bis meterhoher, sehr astiger Straucli. Zweige dielit 
mit lineal-lanzettlichen, sitzenden, 3 nervigen, netzig-runzeligen, 
beiderseits klebrig-flaumigen oder fast zottigen, ganzrandigen, 
etwas riickwarts gebogenen Bliittern besetzt. Bliithen in 
kurzeń Trauben am Ende der Zweige, mit grossen, weisseu 
Blnmen mit gelblicbem Schlund, einseitswendig; Staubweg 
kaum vorhanden.

^ ork om m en : An fel.sigen Hugeln in sonniger Lagę. 
Im Gebiet nur in Istrien. Uebrigens durch Siideuropa ver- 
breitet, besonders in Spanien, Portugal, Siidfrankreich.

B ltithezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Dieser sowie die folgenden sind schone 

und leicbt zu cultmrende Zierstraucher fur kiilile Zimmer 
und Glashauser. Sie mtissen im Winter bei niedriger Tem
peratur (1— 5" Celsius) im frostfreien Baum aufgehoben und 
im Sommer an ein en sonnigen Ort gestellt werden. Am 
besten gedeihen sie in lockerer, etwas sandiger, mit etwas 
Kalk gemischter Gartenerde, aucb kann man sie im Sommer 
in’s freie Land pflanzen, wo sie aut gutem Gartenboden sebr 
kraftig werden. Ebenso kann man sie im freien Grand 
eines Winterhauses iiberwintern. Uel)er das Ladanum vergl. 
No. 1254: C. creticus L.

A bbildungen . T a fe l 1252.
A  Pflanze in natilrl. Grosse. Ni>cli Heiehenbadi.

Flor* XIII.



1253. Cistus salvifolius L.

Salbeibliittrige Cistrose.

Ein bis ilber meterhoher, ziemlich astiger Strauch mit 
ziemlich gedriingt stehenden, opponirten, kurzgestielten, 
eirund-langliehen, arn Ende stumpfen, ąm Grunde abgerun- 
deten, lnervigen, kurzliaarig-ranhliaarigen, riickseits etwas 
filzigen Blattern; Bllithenstiele sehr lang, ani Ende kleiner 
Zweige einzeln, lbliithig, bisweilen 2 bltitliig oder an der 
Spitze der Zweige fast doldig; Blumen gross, weiss mit 
gelbem Schlund; Stanbweg kaum vorlianden.

Y orkom m en: An steinigen, sonnigen Abliangen und 
wtisten Platzen. Im Gebiet nur in Istrien und auf den be- 
nachbarten Inseln, bei Cliiavenna, bei Triest. Uebrigens im 
siidlichen Europa verbreitet, namentlich in Spanien, Siid- 
frankreich, Italien.

B liith eze it: Mai, Juni.
A nw endnng: Wie bei der vorigen.

A b b ild u n g en . T a fe l 1253.
A Pflanze in natiirL Grosse. Ńach Reiclienbach.



1254. Cistus creticus L.

Kretensische Cistrose.

Syn. C. villosus Wulfen.
Ein astiger Straucli von Meterhohe und daruber, ziem- 

lich locker mit opponirten, eirunden, ani Ende abgerundeten, 
am Grund stumpfen, in den kurzeń Blattstiel etwas herab- 
laufenden Blattern besetzt, welche lnervig, aderig-runzelig, 
beiderseits filzig-kurzhaarig sind; Bliithen einzein endstandig 
oder fast doldig; Bliitlienstiele kaiun so lang wie der zottige 
Kelch; Blumen gross, lebhaft purpurroth mit gelbem Schlund; 
Staubweg so lang wie die Staubblatter.

Yorkom m en: Auf niedrigen Gebirgsabbiingen. Im 
Gebiet nur auf den Inseln Cherso und Osero. Uebrigens im 
Mittelmeergebiet, besonders auf Creta und in Syrien.

B llithezeit: Juni, Juli.
Anw endung: Ais Zierpflanze nocli wertliyoller ais die 

beiden vorigen und ebenso zu behandeln. Von dieser und 
von einigen anderen Arten (C. ladaniferus L., C. cyprius 
Lamarąue u. a.) wird ein unter dem Namen Gum mi La- 
danum (luóavov) bekanntes Schleimharz gewonnen, friiher 
ein beriihmtes Heilmittel, von griechischen Aerzten gegen 
Haarschwund wie aucli innerlich ais erwarmendes und astrin- 
girendes Mittel empfohlen, aber wegen der Falschungen nur



noch zu JRaucherpulver gebrauclit. Das besfce Ladanum ist 
das syrische, welches auf Creta gesammelt wird. In heissen 
Nachten wird es ais wohlriecliendes Harz von der Pflanze 
ansgeschieden und von den Monchen gesammelt.

Abbildungen. Tafel  1254.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Stempel im Langsschnitt, etwas 

vergrossert; 2 Miindung des Staubweges, desgl.; 3 aufgesprungene 
Fracht, stiirker vergrOssert; 4 dieselbe im Langsschnitt; 5 dieselbe 
im Querschnitt. Nach Eeichenbach.



i255. Hslianthemum guttatum Miller. 

Getiipfeltes Sonnenróschen.

Syn. Cistus guttatus L. Tuberaria variabilis Willk.
Der aus jahriger Wurzel entspringende Stengel ist 

krautig, diinn und żart, aufreeht, bis fusshoch, entfernt mit 
opponirten, lanzettlichen, 1— 3nervigen, kurzhaarigen Blatteru 
besetzt, die untersten spatelformig, kurz gestielt, die ftbrigen 
sitzend, wie die untersten nebenblattlos, die obersten wendel- 
standig und mit Nebenblattern versehen; Traube sehr locker, 
ohne Deckblatter; BlUthenstielchen zuletzt weit abstehend 
mit grade vorgestrecktem Kelch; l  Staubweg kaum vor- 
handen.

B eschreibung: Der aufreehte, etwas astige Stengel 
erreicht 30 Gm. Hohe, ist mit abstehenden Haaren und ge- 
gliederten Borsten besetzt. Die Wurzelblatter und untersten 
Stengelbliitter sind verkehrt-eifórmig, letzte gegenstiindig, 
die folgenden lanzettfórmig und gegenstandig, 'die obersten 
Paare mit Nebenblattern. Beim Ausgange der Bliithenaste 
werden die Blatter wechselstandig und beim Ausgange der 
Bliitlienstiele an den Trauben befinden sich meistens keine 
Bliittchen, doch kin und wieder ein und das andere. Die 
Bliitter sitzen sammtlich, werden 1— 3 Cni. lang, sind stark 
behaart, auf der Riickseite deutlich 3nervig- Die Bluthen-



trauben sind langstielig, die Kronblatter nur 1/2 Cm. lang, 
so dass die Blume nur die Grdsse eines Ranunculus 
arvensis hat. Sie ist schon gelb und besitzt durch die 
Grundfieeken der Kronblatter ein blutrothes Centrum. Der 
Kelch ist driisig behaart, die 3 inneren oder eigentlichen 
Kelchblatter wechseln mit den Kapselklappen ab, die 2 
ausseren (eigentlich Kelchdeckblatter) stełien etwas ab und 
sind etwas kleiner ais die inneren. Die Kronblatter haben 
eine ungleiche Kerbung. In der Bliithezeit stehen die Bliithen 
aufrecht, nach der Bliithe streckt sich das lange Bliithen- 
stielchen wagrecht von der Spindel aus und die 3 inneren 
Kelchblatter stehen dann in gleicher Richtung. Die Samen 
sind bleigrau.

Y orkom m en : An sandigen Orten, auf sonnigen Hiigeln 
und Abhangen. Selten und fast nur im nordlichen Gebiet. 
Auf der Insel Norderney; bei Teuchel unweit Wittenberg, 
Klotze, Wildpark bei Potsdam, Jiiterbogk, Mittenwalde, 
Treuenbrietzen, Niemeck, Koswig, Elsterwerda; an verschie- 
denen Stellen im Anhaltischen; bei Walldorf in Hessen 
unweit Darmstadt; auf dem Oberlinger und zwischen Geli- 
weiler und Jungholz im Elsass.

B liith eze it: Juni —  September.
A n w en du n g : Wie alle Arten der Gattung eine sehr 

niedliche Zierpflanze fiirs freie Land. Ais Sommergewachs 
zu behandeln. Liebt einen lockeren, sandigen Bodem 
Ausserdem kann sie ahnlich wie H. vu lgare  L. ais gelind 
adstringirendes Wundmittel angewendet werden und war wie 
dieses friiher ais H erba H elianthem i officinell. Jetzt nur 
nocli ais Hausmittel im Gebrauch.



Form en: /?. serratum. Kronbliitter gezahnt, am Grandę 
mit blutrothem Flecken versehen. Syn. Oistus serratus 
Cavendish. y. plantapineum. Kronbliitter geziibnt, ungefleckt. 
Syn. Cistus serratus Desf. C. plantclgineus Willdenow. 
Auch die gewohnliche Form konnnt ungefleckt vor.

A bbildungen. T a fe l 1255.
AB Pfianze in natiirl. Grosse; 1 Kronblatt, vei-grossert; 2 Kelch 

mit Kapsel von oben, desgl.; 3 Kapsel, desgl.



1256, Helianthemum salicifolium Persoon.

Weidenlilattriges Sonnenroschen.

Syn. Oistus salkifolms L.
Ans der jahrigen Wurzel entspringen raehre kaum liand- 

hohe, bogig aufsteigende oder znrn Theil aufreclite, meist 
einfache Zweige, welche ziemlich di elit mit gegenstiindigen, 
langlichen, stumpfen, fast sitzenden, lnervigen, mit Neben- 
blattern versehenen Blattern besetzt sind. Blatter beider- 
seits kurzhaarig. Trauben endstandig, mit Deckblattern ver- 
sehen, meist einfach und ziemlich gedrnngen; Fruchtstielchen 
weit abstehend und bogenfórmig aufsteigend; Blurnen gelb; 
Staubweg kiirzer ais der Fruchtknoten.

Y orkom m en : An sterilen, sonnigen Orten. Nur in 
der Nahe der Siidgrenze unseres Gebiets. In Istrien und 
bei Branson im unteren Wallis.

B lu th eze it : April, Mai.
A n w en du n g : W ie bei H. gu ttatu m  Miller.
F orm  en: «. erythrospermum Koch: Gleichmassig weich- 

haarig; Blumenblatter gefleckt; Samen rothlich. Syn. H. 
intermedium et denticulatum Tłlib., Oistus sanguineus Host.

(i. ochrospermum Koch: Behaarung der oberen Stengel- 
theile, der Bliithenstiele und Kelche langer und abstehender; 
Blumenblatter ungefleckt; Samen ockerfarben. Syn. H. sali
cifolium Pers., Oistus salicifolius Host.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1256.
A Pflanze in nattirl. Grosse. Nach Reicbenbach.



1257, Helianthemum Fumana Miller 

LeinbUittriges Sonnenróschen.

Syn. Cistus Fumana L.
Die żarto, datiernde Pfahlwnrzel erzeugt krautige, nicht 

verłiolzende, sehr iistige, sehlaffe, meistniederliegen.de Stengel1), 
welche ziemlich dicht mit nebenblattlosen, wendelstandigen, 
schmal - linealischen, fein staclrelspitzigen, etwas rauhen, 
schwach gewimperten Blattern besetzt sind. Zweige ani 
Ende aufsteigend. Bliitheństiele seitenstandig, einzeln, zur 
Fruchtzeit zuruckgekrummt; Błumen ziemlich gross gold- 
gelb; Staubweg drei Mai so lang wie der Fruchtknoten.

Beschreibung: Uieser kleine Halbstrauch bildet eine 
schwarzliche liolzige Pfahlwnrzel, welche sieli tief in den 
dtirren Bo den, worauf er steht, einsenkt und sich zuerst 
unten in lange, diinne Wurzelfasern veriistelt. Nacli oben 
zn verastelt sich der Starnni gleich von der Wurzel ans und 
treibt eine Menge holziger, auf der Erde fortlaufender Aeste, 
welche an der Spitze krautig werden und sich darni erheben. 
Entweder zertheilt sich der aufwartssteigende Stock gleich

1) Die fruheren Autoren betrachten die Pflanze ais einen Halb
strauch, aber eigentliches Yerholzen kommt wohl kaum vor. Uebri- 
gens diirfte es schwierig sein, zwischen Staude und Halbstrauch eine 
scharfe Grenze zu finden.

F lora X II I .  (J



an der Wurzel so in viele Aeste, dass man das Stammchen 
nicht weiter verfolgen kann; oder das Stammchen hebt sieli 
2— 5 Cm. in die Hohe und sendet wagrecht anslaufende 
Aeste nach allen Seiten hin. Der krautartige Theil der 
Aeste ist diclit mit zerstreut stehenden łiellgriinen Blattern 
bekleidet, welche imrner unter einen Zoll lang sind und 
1 Mm. Breite haben. Sie gleichen daher den Nadeln, laufen 
nach der Basis schinaler zu, haben an ihrer stumpfen Spitze 
einen kleinen feinen Stachel, sind etwas rauh und wenig 
wimperhaarig. Der krautartige Theil der Aeste ist rothlich 
und dicht mit feinen Haaren besetzt. Die rothlichen Bluthen- 
stiele tragen kleinere oder grossere Bluthen mit kurz zuge- 
spitzten Kronblattern. Yon den 32 Staubgefassen ist die 
Halfte ohne Staubkolben, die andere Halfte hat solclie, die 
an der Basis und Spitze ausgerandet sind.

Y orkom nien : An kiesigen Orten der Ebene und an 
der Sonnenseite kahler Hiigel, auf verscliiedenen Bodenarten. 
Im Gebiet im Ganzen ziemlich seiten und sehr ungleich im 
mittlen und sfidlichen Gebiet vertheilt, im nordlichen fehlend. 
Oesterreieh; Krain; Siidtirol; Sudschweiz und Graubtindten; 
Rheinflache von Schwetzingen und Dtirkheim bis Mainz, beson- 
ders am Kaiserstuhl, bei Mannheim, bei Sulzmatt im Elsass 
u. a. a. O., in der bairischen Pfalz, Kreuznach, Frankfurt 
am Main, haufig bei Darmstadt u. s. w., Griesheim und 
langs der Bergstrasse; im nordlichen Thtiringen, so z. B. 
bei Halle, Konnern, am alten Stollberg, an der Rothenburg, 
bei Hachelbig, Frankenhausen, an der Numburg, bei Auleben, 
Rossleben, an der Vitzenburg bei Nebra, Kolnie.

B lu th eze it: Juni, Juli.



A nw endnng: Eine reizende Zierpflanze fur denGarten, 
welche, wie auch alle folgenden, sieli sehr zu Einfassungen 
um zierliche Beete eignet, wobei sie sehr dicht gepflanzt 
werden muss.

F or m en: Sie konunt in eiTnn; kraftigeren und einer 
zierlicheren Form vor.

A bbildungen. T afel 1257.
A bliihende Pflanze, natur]. Grosse; B fruchtender Zweig, desgl.; 

1 Blatt, vergrossert.



1258. Helianthemum oelandicum Wahlenb. 

Oelandisches Sonnenróschen.

Syn. II. r/meale Persoon. Cistus vinealis Willdenow.')
Dicht ul) er der bis federkieldicken Wurzel verzweigt 

sieli der Stengel ausnehmend starli in zahlreiche nieder- 
liegende, sehr astige, holzige Aeste, welche ziemlich diclit 
mit nebenblattlosen, opponirten, eirunden oder langlichen 
Blattern besetzt sind. Zweige am Ende aufstrebend. Blatter 
dauernd, am Bandę oder auf beiden Seiten mit buscheligen 
Haaren bestreut oder ruckseits filzig. Trauben zahlreich, 
am Ende der Zweige, mit Deckblattem versehen; Blumen 
klein, golgelb; Staubweg vou der Lange des Eruchtknotens.

B esch re ibu n g : Dieser kleine Halbstrauch verastelt 
sieli gleich an der Basis, bat eine starkę, tief in den Boden 
eindringende Plalilwiirzel und auf der Erde liegende holzige 
Aeste, welche durch die Ansatze der abgefallenen Blatter 
knotig ersclieinen. Schon die rothlichen, holzigen Aeste sind 
mit feinem Filze iiberzogen, mehr aber noch die krautartigen 
oberen Enden derselben und die Bliitbenstiele. Die gegen- 
standigen Blatter sind bald den Blattern des Thym us 
serp y llu m  sehr ahnlich, bald sind sie liinger, messen dann 1

1) Beide Synonyme beziehen sich jedoch nur auf eine der drei 
Hauptformen, woriiber weiter unten zu vergleicben.



l Gm. Lange und 3— 4 Mm. Breite. Ilire Unterflaehe ist 
aber bei unserer Yarietat immer mit weissgrauem Filze dicht 
bedeckt, auf dem sieli einzelne angedruckte Btisehelliaare 
zeigen. Auch die griine Oberflaclie ist mit solclien besetzt, 
desgleichen der Rand der Błatter und die Kelcliblatter. 
Die Deckblattchen der wenigbliithigen Trauben sind kleiner 
ais die Stengelblatter, docb starker gewimpert und die ver- 
kehrt-eirunden Kronblatter sind nicht viel liinger ais ihr 
Kelch. Die Kelchblatter wechseln mit den Fruchtklappen 
ab, der Fruchtknoten ist lilzig, die Narbe ist dreispaltig, die 
Fruchtstiele sind sehr lang und diinn.

Y orkom m en: Auf' Kalkbodeu, an sonnigen Abbangen 
der Kalkberge, auf Kalktriften, Plateaus u. s. w. Am ver- 
breitetsten in den Alpen und Voralpen und zwar durch die 
ganze Alpenkette; auf Kalkabhangen und Kalkhugeln in 
Siidtirol; Oesterreich; bei Karlstein, St. Prokop und St. Ivan 
in Bohmen; bei Boxberg in Baden; auf dem Bollert bei 
Pfeffingen in Wiirttemberg; bei Mergentheim in Franken; 
bei Halle zwischen Bennstedt und Kolnie, bei Kiisen und 
zwar unmittelbar an der YYilhelmsburg, aber liaufiger aut 
dem Plateau und auf den oberen Ablitingen nach dem Gbtter- 
sitz zu, ani Kalkabhang tiber Graitschen in der Flora von 
Jena, bei Orlamiinde, Arnstadt, Stadtilm Ilmenau. Ausserdem 
im nordlichen Europa.

B liith eze it: Mai—August, je nacli der Meereserhebang 
und Lagę.

A nw endung: Eine allerliebste Gartenpflanze, die sieli 
vortrefilich zu Einfassungen eignet; sie verlangt aber einen 
nicht zu leichten, kalkreichen Boden.



F orm  en: a. gldbrum Koch: Bliitter kahl, am Ramie 
und am Mittelnerven riickseits sparsam buschelig angedruckt- 
behaart; Blattstiele gewimpert; die Enden der Zweige und 
die Bliithenstielchen etwas flaumhaarig. Syn. TI oelandicum 
Wahlenberg. [1. hirtum Koch: Bliitter beiderseits buschelig 
behaart; Enden der Zweige und Bliithenstielchen gran. 
Syn. Tl. alpestre DC. TT. oelandicum (i. ciliatum Wahlen
berg. y. tomentomm Koch: Bliitter riickseits grau oder 
schneeweiss (il/.ig. Syn. Gistus canus Jacquin, C. mnealis 
Willdenow, G. anglicus L. II. oelandicum y. canescens 
Wahlenberg.

A bb ild u n gen . T a fe l 1258.
A Pflanze in natiirl. Grosse.



Klebriges Sonnenroschen.

Sie erinnert in der Tr&ejit an H. Fumami Miller, aber 
die Zweige verholzen im unteren Theil, sind vom Grund an 
aufsteigend und nur im unteren Theil dicht mit schmal- 
linealischen, kleinen, driisigen Blattern besetzt. Trauben 
sehr locker, an den Enden der Zweige, aufrecht oder etwas 
aufsteigend, mit Deckblattern besetzt. Błtithen langgestielt, 
nach dem Abbliihen niekeńd, lebhaft gelb; Staubwege lang. 
Pflanze kaum handhoch.

V orkom m en: An sonnigen Abhangen. Im Gebiet nur 
in Istrien.

B liith ezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

A bbildungen . T afel 1259.
A Pflanze in naturl. Grosse. Nach Reichenbach.



1260. Helianthemum vulgare Gaertner. 

Sonnenróschen.

Syn. Cistus Helicmthemiim L. II. lutetrn Heller. H. 
Chamaecistus Miller.

Ans der bis federkieldicken Wurzel brechen mehre 
holzige, locker gestellte und locker verastelte, liegende und 
anfstrebende Zweige hervor, welche ziemlich locker mit 
eirunden oder langlich-linealischen Blattern besetzt sind. 
Blatter mit Nebenblattern versehen, am Rande gewimpert, 
beiderseits kurzliaarig oder riickseit.s filzig, am Rand etwas 
zuriickgerollt, mit kraftigem, oberseits vertieftem Mittel- 
nerven. Traube locker, auf langem, blattlosem, aber mit 
kleinen Deckblattern besetztem Stiel; Bliithen gestielt, ziem
lich gross, goldgelb; Bliithenstielchen in den Achseln kleiner 
Deckblatter, zur Fruchtzeit gewunden und herabgebogen; 
innere Kelchblatter stumpf mit einem aufgesetzten Spitzchen; 
Staubweg 2—3 Mai so lang wie der Fruchtknoten.

B esch re ibu n g: Der diinne, rundę, iistige Stengel liegt 
an der Erde, bat eine nach der Lichtseite rothliche Farbung, 
treibt emporgerichtete, 5— 10 Zoll hohe, haarige Zweige, die 
an den Spitzen der Aeste entspringen. Die kurzgestielten 
Blatter sind unten rundlich, in der Mitte fast elliptiseh, oben 
langlich und lanzettfbrmig; die Stiele sind haarig, die Blatter 
nach dem Standorte mehr oder weniger behaart, immer 
jedoch auf der Unterfliiche haariger ais auf der Oberflache.



ihr Rand ist ganz umgerollt und bewimpert, ilire Spitze 
stumpf, ihre Lange betragt hochstens 2 Cm. gewohnlich nur 
1 Cni. An jedem Blatte sitzen 2 lanzettformige und be- 
haarte Afterblattchen. Die Bliithentraube entwickelt sieli 
allmahlig, daher reifen die Friichte nicht zu gleicher Zeit; 
die Blumen ricbten sicb gegenxtUe Sonne, daher der Name 
Sonnenroschen, Helianthemum. Der Kelcli besteht ans 2 
ausseren kleinen und aus 3 inneren grossen Blattern; letzte 
sind die eigentlichen Kelchblatter, bedecken die Krone in 
ihrer Knospenlage, sind hellgrun und liaben 3— 4 anfangs 
dunkelgrune, spater rothlicli werdende Adern. Die citronen- 
gelben Blumenblatter sind fast 3 mai so gross ais die Kelch
blatter; an der Spitze haben sie eine schwache Kerbung, 
an der Basis verschmalern sie sich in einen kurzeń Nagel; 
um diesen lierum sind sie in der Regel mit einem tief 
orangegelben Flecken begabt. ilire zalilreichen Staubgetasse 
sind gelb, ihr Griffel ist grun. Die bramie, 3 eckige Kapsel 
besteht aus 3 Klappen und enthalt eine Menge brauner 
Samenkornchen.

Vorkom m en: A uf Haiden, trocknen Wiesen, an Wald- 
satunen, in lichten Waldungen, auf den verschiedensten 
Bodenarten, auf der Ebene wie in Gebirgen und bis in die 
Alpen emporsteigend. Durch das ganze Gebiet yerbreitet und 
meist haufig.

B llithezeit: Juni — August.
Anw endung: Auch diese haufige Art verdiente einen 

Platz im Blumengarten. Herba H elianthem i waren friiher 
officinell und werden nocli jetzt von Landleuten ais Wiuid- 
mittel angewendet.

Flora XIII.



Form en: «. tonientoswn Koch: Blatter riickseits grau- 
filzig oder weissfilzig, oberseits mit einfachen Htirchen oder 
mit Sternharchen bestreut. Syn. TL imlgare DC. Gaud.

(i. hirsutum Koch: Blatter riickseits nur sparlich behaart, 
daher griin, Ubrigens wie bei voriger. Syn. TI. obscurum 
Wahlenberg.

y. (jlabrwn Koch: Blatter kalii, nur am Bandę und 
riickseits auf dem Mittelnerven gewimpert, lebhaft griin. 
Syn. Cistus serpyllifolius Crantz und C. helianthemoides 
Crantz. So auf den hochsten Alpen.

ó. grandiflorwm Koch: der yorigen ahnlich, aber grosser; 
Blatter grasgriin, mit biischeligen, abstebenden Haaren be
streut; Bliithen gross, oft zollbreit, einzeln am Ende der 
Stengel oder in kurzeń, 3— 5 bliithigen Trauben. Syn. Cistus 
grandiflorus Scopoli. Sie yariirt auch mit riickseits weiss- 
filzigen Blattern. Syn. Cistus tomentosus Scopoli, Smith.

a. albiflorum Koch: Blumen weiss. Syn. Cistus apen- 
niuus L .') So in der siidlichen Scliweiz und auf der Ockel- 
heimer Spitze bei Mainz.

'C. leptocephalum Koch: Kronblatter lanzettlich. Syn.
TL surrejanum Miller, Cistus surrejamis Ł.

1) So in Menge auf dem Gaualgosheimer Berg und bei Sprend- 
iingen in Rlieinhessen (Freiherr v . Spiessen).

A b b ild u n gen . T a fe l 1260.
A Pflanze in natiirl. Grosse.



1261. Helianthemum polifolium Koch. 

Poleibiattriges Sonnenroschen.

Syn. Cistus polifolius L. H. apennmum Gaud.

In der Traclit und Grosse ist die Pflanze der vorigen 
ahnlich, doeh sind meistens die Zweige mehr emporgerichtet. 
Bliitter mit Nebenblattern versehen, linealisch oder lineal- 
langlich, stumpf, fast sitzend, ziemlich gedriingt steliend, 
oberseits etwas gran, riickseits lilzig, am Rande zuriick- 
gerollt; Trauben endstandig, ziemlich reichbliitlńg, mit Deck- 
blattern besetzt; Bluthenstiele abstehend, zur Fruchtzeit 
gewunden und herabgebogen; Blumen gross, weiss; innere 
Kelchblatter sehr stumpf; Staubweg 2— 3 Mai so lang wie 
der Fruchtknoten.

Beschreibung: Der theils liegende, theils aufsteigende, 
tlieils auch ganz aufrechte Stengel ist an der Basis holzig 
und astig. Die krautartigen Aeste stehen aufrecht oder sind 
aufsteigend, werden hand- bis fusshoch, haben oft unten 
rothliche Farbę, sind aber durch graue Haare ziemlich vollig 
bedeckt. Die kurzstieligen 1— 2 Cm. langen Bliitter werden



nach oben hin grosser, sind iiberhaupt schon schmal, be- 
konimen aber durch das Zurtickrollen ihrer Rander fast die 
Gestalt der Rosmarinbliitter. Sie sind bis hinauf gegen- 
standig, immer mit 4— 0 Mm. langen, fast pfriemlichen 
Nebenbliittem versehen, die zuletzt, wenn die Bliitter alt 
imd hart werden, vor ilmen abfallen. Oberseits sind sie 
striegelhaarig, unterseits graufilzig. Die einseitwendigen 
Bliithentrauben besitzen am Ausgange der Bluthenstiele 
kleine Deckblatter. Die Bluthenstiele hangen vor und nach 
der Bliithe herab, nur wahrend derselben stehen sie aufrecht. 
Die 3 inneren (eigentlichen) Kelchblatter sind graufilzig, 
gewimpert und liaben hellgriine Rippen, die 2 ausseren sind 
viel kleiner und stehen etwas ab. Die Kronblatter haben 
fast oder ganz die Grosse von H. vu lgare , sind doppelt so 
gross ais der Kelch und weiss, doch kommen sie, in der 
Cultur gezogen, rosenroth vor; nahe der Spitze sind sie 
kerbzahnig. Diese Species ist dem H. vu lgare  nahe ver- 
wandt, hat auch gleiclie Stoffe und Wirknng, doch die 
Nebenbliitter, die hier hinfallig und pfriemlich und kaum 
langer ais die Blattstiele sind, desgleichen die zuriick- und 
nicht eingerollten Blatter maelien diese Species kenntlicli.

V ork om m en : An sonnigen Kalkabhangen. BeiLocarno 
im Kanton Tessin; bei Botzen in Stidtirol; bei Wiirzburg; 
auf der Ockelheimer Spitze zwischen Mainz und Bingen; in 
grosser Menge auf dem Gaualgesheimer Berg und bei 
Sprendlingen in Rheinhessen (nach brieflicher Mittheilung 
von Herrn v. Spiessen).

B liith ezeit: Juni— August.
A nw endung: wie bei der vorigen.



Form en: a. oblongifolium Koch: Blatter langlich- 
lineal, weniger zuriickgerollt. Syn. Cistus polifolius L.

(i. cmgustifolium Koch: Blatter linealisch, stark zuriick- 
gerollfc, riickseits gleichsam 2furchig. Syn. Cistus pilosus L. 
var. a. C. linearis Lej.

y. roseum Koch: Blumen rosenroth. Syn. C. mutabilis 
Jacq. v

A bbildu n gen . T K a l 1261.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blatt von verschiedenen Seifcen, 

vergr6ssert; 2 Pistill, desgl.



Familie 46. Violaceae.

Meist llhizompflanzen, bisweilen einjahrig, in warmeren 
Gegenden nicht selten Holzpfianzen, mit meist wendelstan- 
digen, einfachen, gestielten, mit deutlichen Nebenblattem 
versehenen Blattern. Hypogynische, gynandrische, verwickelt 
symmetrische Bliithen mit Kelcli tmd Krone.

Typus: 5, 5, 5, 3.
Bluthenstiele meist mit zwei Deckblattchen besetzt; 

Kelcli meist sehr scliwach gamosepal, dacliig, meist etwas 
verwiekelt symmetrisch, selten ganz gleichblatterig, meist bis 
zur Fruchtreife dauernd; Krone mebr oder weniger ver- 
wickelt symmetrisch, meist dialypetal, bisweilen schwach 
gamopetal, gewohnlich ist das oberste Kronblatt das grosste, 
es wird a ber durch Drehung des Bliithenstiels zum untersten, 
zwei andre stehen seitlich imd zwei nacli oben gericlitet 
(Yeilchen-Symmetrie) oder alle vier nacli oben (Stiefmiitter- 
chen-Symmetrie), das grosste, nach unten gedrehte Blatt bat 
meist nach unten und hinten eine spornformige oder sack- 
fonnige Erweiterung; Antheren auf kurzeń Filamenten um 
das Pistill dicht zusammengedrangt, bisweilen ganz schwach 
mit dem Kelcli verbunden oder monadelphisch mit einander 
vereinigt, meistens jedocli frei, nach oben mit einem Fort- 
satz des Mittelbandes und die 2 oder 4 untersten (aucli diese 
sind natttrlich in der Knospenlage die oberen) meist mit 
Anhangseln verschiedener Art versehen, alle mit sehr kurzeń 
fast lochformigen Spalten ani oberen Ende nach innen auf-



oo

springend; Carpellblatter paracarp, bei den einheimischen 
stets drei (nur bei exotischen bisweilen 2, 4 oder 5), meist 
mit zahlreichen anatropen Samenknospen; Staubweg einfach 
(paracarp), nielir oder weniger verwickelt symmetriscli, haufig 
gebogen, am Ende sehr verschiedengestaltig, aber fast nie- 
mals gespalten; Fracht eine in drei (bei exotischen bisweilen 
2— 5) Klappen zerfallende Kapsel mit 3 (beziiglich 2— 5) 
Samentragern, welche auf der Mitte der Klappen herablaufen, 
(nur bei exotischen bisweilen beerenartig); Same mit grossem, 
fleischigem Endosperm und geradem, centralem Keini. Die 
Familie ist fast ganz auf die nordliche gemassigte Zonę be- 
schrankt, die holzigen Formen bewohnen besonders das 
wannere Amerika, auf der siidlichen Erdhalfte ist die Familie 
nur sparlich vertreten.

Gattuiigen:
Gatt. 311. Viola L.

Kelchblatter am Grunde mit Anhangsel; das durch 
Drehung des Bluthenstiels unterste Kronblatt nach hinten in 
einen hohlen Sporu auslaufend; die zwei untersten Staub- 
bliitter mit Anhangseln, welche in den Sporu der Krone 
hinabsteigen.

ARTEN:
Die beiden mittlen Kronblatter seitlich abstehend, oft 

gegen den Grand hin bartig, das unterste stets 
bartlos; Staubweg grade oder wenig geneigt, am 
Grunde verschinalert; die spiiter erscheinenden 
Bluthen meist kronenlos. Stamml. Nomimium 
Gingins



Die vier oberen Kronbliitter aufwarts gericłitet und 
aufwarts d a c h i g ......................................................... 30.

1. Staubwegmiindung in ein schiefes Sclieibclien ausge- 
breitet oder ani Ende schief gestutzt; Fruchtstiele 
aufrecht, an der Spitze haldg gebogen; Bliitter der 
abgebliihten Pflanze weifc grosser ais diejenigen der
bluhenden P f l a n z e ..................................................... 2 .

Staubwegmundung in ein herabgebogenes Schnabel-
chen v ersc lu n a le rt......................................................... 7.

2. Bliitter g e t h e i l t ................................................................... 3.
Bliitter u n g e th e ilt .............................................................. 4.

3. Bliitter fast bis zum Grandę vieltheilig, mit 2- bis
Slappigen oder 2— 3zahnigen Theilen:

1262. V. pinnata L.
4. Nebenblatter vollig frei, d. li. nieht mit dem Blattstiel

v erb u n d e n ....................................................................5.
Nebenblatter bis iiber die Mitte mit dem Blattstiel 

v e rb u n d e n .................................................................... 6.
5. Bliitter nierenformig, beiderseits kalii, am Ende ab-

gerundet; Rhizom mit Auslaufem; Blnmen klein, 
blass lila, das unterste Blatt geadert:

1263. V. palustris L. 
Bliitter rtiekseits knrzhaarig, das unterste nierenformig, 

sehr stumpf, das folgende herzformig;1) Blume 
grosser, blass-violett, aderlos:

1264. epipsila Ledebour.

1) Die Koch’sche Diagnose ist hier vollig correkt, „Bliitter niei-en- 
formig, spitz“ ist eine [mit zwei Felilern behaftete Verbesserung durch 
.Tan Ballliorn.



6. Obere Blatter herzfórmig mit vorgezogener, stmnpfer
Spitze, kahl aber mit kleinen briiunlichen Driisen 
besetzt; Blattstiel gefiiigelt; Blnme yiolett, ziemlich 
g r o s s ....................  1265. V. uliginosa Schrader.

7. Fruchtstiele zuletzt auf die Erde niedergestreckt;
Blatter, welche nach der Bluthezeit erscheinen, weit 
grosser ais diejenigen vor der Bluthezeit . . .  8.

Fruchtstiele auch zuletzt unverandert, unter der 
Kapsel nickend. Die Sommerpflanze der des Friih- 
lings meist unahnlieh, diese einfach, mit lang- 
gestielten mit Kronblattern versehenen BlUthen und 
grosseren Nebenblattem, die Sommerpflanze astig, 
mit kronenlosen Bluthen, an den Aesten kurzge- 
stielten Blattern und kleinen Nebenblattem. . . 17.

8. Pflanze ohne Auslaufer,1) ohne deutlich gegliederte
S te n g e l ......................................................................9.

(‘ flanze mit Auslaufern, aber ohne aufrechte deutlich 
gegliederte S te n g e l ..................................................14.

9. Fruchtknoten sowie die reife Frucht flaumhaarig . . 10.
Fruchtknoten wie die reife Kapsel k ah l...................13.

10. Blatter ani Grunde tief herzfórmig, behaart . . . 11.
Blatter am Grunde gestutzt oder sehr seicht herz

fórmig, fast k a h l ........................................................ 12.
11. Blatter gross, mit lang vorgezogenem Ende; Neben- 

blatter nebst den Fransen am Bandę kahl; Blumen 
g e r u ch lo s ............................... 1266. V. Mrta L.

1) Bei der Bestimmung der Veilelien hat der Anfiinger wohl zu 
beachten, dass die Formen dieser Abtheilung zahlreiche Bastarde und 
daher seheinbar an manchen Lokalitiiten zahlreiche Uebergiinge aus 
einer Form in die andere bilden.

P io rą  x u i .



Blatter klein, am Ende stumpf, ohne vorgezogene 
Spitze; Nebenblatter nebst den Fransen am Eande 
fein gewimpert; Blumen duftend:

1267. V. collina Beśser.
12. Aeussere Blatter eifónnig, die inneren langlich-eiformig,

schwacb behaart; Blumen wohlriechend:
1268. V. ambiyua W. K.

18. Blatter selwach herzformig und am Ende schwach
vorgezogen, zuletzt fast kahl; Blume hell-violett 
mit weissem G rundę, duftend:

1269. V. sciaphila Koch.
14. Nebenblatter nur an der Spitze fein gewimpert,

ubrigens am Bandę, wie die Fransen vollig kahl; 
Blumen (boi der wildwachsenden Pflanze) gleich-
massig tief v i o l e t t .................................................... 15.

Nebenblatter nebst den Fransen am Ilande drusig 
oder flaumig g e w im p e r t ..........................................16.

15. Die Anslaufer, welche sieli erst nach der Bliithezeit
ausbilden, kornmen erst im folgenden Jalir zur
B l i i t l i e ................................ 1270. V. odorata L.

Die Auslaufer sind schon zur Bliithezeit vorhanden 
und bliihen in demselben Jahr; Blumen fast immer 
weiss; Nebenbłiitter und Fransen am Bandę drusig:

1271. V. alba Besser.
16. Nebenblatter und Fransen am Bandę flaumig ge

wimpert; Auslaufer schon zur Bliithezeit vorhanden, 
aber nicht bliihend; Blumen gross, blassviolett-blau 
mit weissem Grunde, duftend:

1272. V. suavis M. B.



17. Stengel niederliegend und au fstrebend ....................... 18.
Stengel aufrecht................................................................28.

18. Blatter sehr klein, stumpf oder abgerundet; Blumen
blass-lila oder w eiss......................................................19.

Blatter, wenigstens die oberen, spitz oder zugespitzt, 
g r o s s e r .......................................................................... 20.

19. Blumen blass-lila oder weiss; Haken am Bnde des
Bltithenstiels kurz; Pflanze niedrig:

1273. V. arenaria DC.
20. Blatter ei-herzformig, kurz z u g e s p itz t .........................21.

Blatter langlich-herzformig, in eine Spitze vorgezogen 
aber nicht z u g e s p itz t ..............................................

21. Blume tief violett, meist mit violettem Spora, ziem-
lich klein . . . 1274. V. silvestris Lamarąue.

Blume blass-violett oder weisslich, meist mit weissem 
Sporn, gross; Blatter blassgriin, wenig glanzend, 
gross . . . 1275. V. Rimniana Iteichenbach.

22. Blume zuletzt stark gebffnet, hellblau; Blattspreite
heilgriin, vorgestreckt oder herabhangend, nicht 
a u fr e c h t ...............................127(3. V. canina L.

23. Stengel vollkommen kahl............................................24.
Stengel mehr oder weniger b e h a a r t ..........................29.

24. Sporn der Krone 2— 3 Mai so lang wie die Anliangsel
des Kelchs, am Ende spitz und zuruckgekrttmmt . 25. 

Sporn der Krone so lang oder wenig lśinger ais die 
K elchanhangsel........................................................ 26.

25. Blume beim Aufbliihen etwas emporgerichtet, weiss
lich lilafarben mit weissem Grand und gelblichem 
Sporn.......................... 1277. V. lancifolia Thore.



26. Blatter am Grunde herzform ig................................... 27
Blatter am Grund in den Blattstiel vorgezogen . . 28

27. Blatter aus herzformigem Grunde in eine lange, stumpfe
Spitze vorgezogen, fast lanzettlicli; Blattstiel ober
warts etwas gefliigelt; Nebenbliitter lanzettlicli, zu- 
gespitzt; Blume blassblau mit gelblichem Grunde: 

1278. V. stagnina Kitaibel. 
Blatter herz-eiformig, vorn etwas zugespitzt-ver- 

schinalert; Blattstiel oberwarts gefliigelt; Neben- 
blatter langlicli-lanzettlich; Blume blass-violett mit 
weissem Grunde: 1279. V. stricta Hornemann.

28. Blatter lanzettlicli, am Grunde breiter und in den
gefltigelten Blattstiel zugescliweift oder keilig; 
Blume schniutzig - violett:

1280. V. pratensis M. K.

29. Stengel hochwiichsig, nach oben nebst den lang lan-
zettlichen am Grunde seiclit herzformigen Blattern 
flaumhaarig; Blattstiel kurzer ais dieSpreite; Blume 
bleich-violett . . . .  1281. V. elatior Fries.

Stengel einzeilig behaart; Blattstiele am Kieł haarig; 
Blatter breit herzformig, kurz zugespitzt, die unteren 
fast nierenformig, anfangs tutenfbrmig, gross, hell- 
griin; Nebenblatter fast ganzrandig; Blume bleicli- 
lila, d u ften d .....................  1282. V. mircibilis L.

30. Staubweg am Grunde herabgekrunnnt und dann in
einen Winkel gebogen sieli erhebend, oberwarts 
keulig verdickt, mit der Mlindung fast zweilappig. 
S tam m  2. D isch id iu m  Gingins.......................... 31



Staubweg aufstrebend, oben keulig, mit grosser krug- 
fórmiger, beiderseits mit einem Haarbtischel und 
unterwiirts mit einem Lippchen versehener Mtindmig. 
Stam m  3. M elanitim  DC.....................................32

31. Stengel selir żart, meist zweibliitterig und zweibltithig; 
Bliitter nierenformig, abgerunSet, hellgriin; Neben- 
blatter eifbrmig, ganzrandig; Blume gelb:

1283. V. bifiora L.
32. Bliitter mehr oder weniger g e lre rb t .........................33.

Bliitter vollig ganzrandig ............................................40.
33. Stengel g eg lied ert....................................................... 34.

Pfianze olme gegliederten Stengel; Bliitter alle grand-
s t a n d ig .......................................................................39.

34. Nebenblatter tief fiedertheilig oder fingertheilig . . 35.
Nebenblatter gauz oder 3 spaltig gezahnt . . . .3 8 .

35. Nebenblatter leierfórmig fiedersgaltig, der Mittel-
abschnitt gelcerbt........................................................ 36.

Nebenblatter gefingert v ieltlie ilig ..............................37.

36. Bflanze jiihrig mit anfstrebendem, iistigem Stengel:
1284. V. tricolor L.

37. Spreite der oberen Bliitter eiformig-langlicli:
1285. V. lutea Smith.

Spreite der oberen Bliitter lanzettlich-linealiscli:
1286. V. heterophylla Bertoloni.

38. Bliitter eirund oder die oberen liinglieh-lanzettlich;
Stammchen kriechend, dauernd:

1287. Tr. calcarata L.



39. Bliitter ruiidlich- eiformig, langgestielfc, Nebenblatter
langlicli, bis iiber clie Mitte mit dem Blattstiel ver- 
bunden, ani Ende 2spaltig: 1288. V. alpina Jacq.

40. Bliitter klein, eirund-spatelformig; obere Nebenblatter
spatelformig, am Grunde ganz oder beiderseits 
1— 2zahnig oder l — 4theilig mit spatelformigen 
Abschnitten..........................  1289. V. cenisia L.



1262. Viola pinnata L.

Fiederblattriges Yeilclien.

Das rabenfederkieldieke Rhizom liegt schriig im Boden 
und bildet keine entwickeltenNiberirdischen Stengel, sondern 
nur Grundblatter, aus deren Achseln- die Bliithen auf zierlich 
gebogenen Stielen einzeln hervorkommen. Ganze Pflanze 
vollig kalii. Bliitter im Umriss rmidlicli, lang gestielt, tief 
vieltlieilig, mit lanzettlichen, 2— 3zahnigen oder 2— 31appigen 
Abschnitten, am Ende stumpf, wie die Zahne und Lappen; 
Bliithen zierlich nickend, ziemlich gross, blau-violett, mit 
hellerem Grunde; Kronblatter ani Ende abgerundet; Sporu 
weit langer ais die Anhangsel des Kelchs, zuriickgekrummt; 
Kapselstiel schon schwanenhalsformig gebogen.

B eschreibung: Die ganze Pflanze ist liaarlos. Der 
Wurzelstock treibt keine Auslaufer. Die Bliitter liaben im 
Umfang eine kreisrund-herzfórmige Gestalt, sind beim Auf- 
bruche der Bliithen noch kleili und lichtgriin, werden aber 
spater zolllang und zollbreit und stehen an etwas langeren 
Stielen. Sie haben Aehnlichkeit mit den Blattern des so- 
genannten Kosen-Geraniums (Pelargonium  Radula), sind 
eigentlich handfórmig Blappig, der Endlappen ist wiederum 
31appig, die Seitenlappen sind 21appig und jeder der 7 Lap
pen geht in 3 grossen, abgerundeten Zahnen aus. Indessen 
biłden sich nicht alle Blatter in gleicher Regelmassigkeit 
aus. Die hautigen Nebenblatter sind langlieh-lanzettlich, 
spitz, ganzrandig oder gezahnelt, die Bliithenstiele werden



fmgerhoch, haben ziemlich in der Mitte 2 lineale, abstehende 
Deckblattchen und tragen eine hellviolette, wohlriechen.de 
Bliune, welelie nichfc ganz die Grosse unseres wohlriechenden 
Yeilchens besitzt. Die Kelchblatter sind langlieh und stumpf", 
die Kronblatter meistentheils ausgerandet, zuweilen aber auch 
nur gestutzt, die zwei obersten, verkehrt-langlichen haben 
fast die Grosse und Gestalt des untersten, und der aufstei- 
gende Sporn ist 2— 3mai so lang ais die ausgerandeten 
Kelchanhangsel. Naeh der Bliithe bleiben die Schafte auf- 
recht stehen, biegen sieli oben hakig lim und tragen eine 
kugelig-eiforniige, kalile Kapsel, welelie sieli, wie die Kapseln 
aller Yeilchen, znletzt in 3 Klappen offnet und die wand- 
standigen, runden Sainen ausschUttet. Die Narbe ist schief- 
abgeschnitten und tellerfbrmig vertieft.

Vorkom m en: Nur auf hohen Alpentriften. Penninische 
Alpen der Cantone Wallis und Graubiindten; auf der Seiser- 
alp und den Lienzer Alpen in Tirol; bei Heiligenblut in 
Karnthen; auf der Nanas in Krain.

B lu th eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Ein reizendes Pflanzchen fur alpine An- 

lagen in Garten.

A b b ild u n g en . T a fe l 1262.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Same, natiirl. Grosse und ver- 

grossert.



1263. Viola palustris L.

Sumpfyeilchen.

Das Rhizom ist ziemlich langgliedrig, kriechend und 
sehr zarte, kriechende AuslSufer treibend, ohne aufgerichtete 
Stengel; Bliitter langgestielt, nierenforinig, am Ende abge- 
rundet, seltner fast herzformig, am Rande gekerbt, kalii, 
hellgrUn; Nebenblatter frei, eiformig, zugespifczt, kurz franzig 
gezahnelt o der ganzraudig; Blumen ziemlich klein, blasslila, 
das unterste Kronblatt violett geadert; Fruchtstiel aufrecht, 
am Ende stark hakig gebogen, mit hangender Kapsel.

B eschreibung: Der Wurzelstock hellbraun, weit
kriechend, kurze Wurzelauslaufer treibend, oben mit braun- 
lichen Schuppen besetzt. Uie Bliitter langgestielt, zuge- 
rundet nierenforinig, am Grunde tief herzformig, stumpf oder 
kurz zugespitzt, unbehaart, oberseits lebhaft griin, unterseits 
viel blasser, netzaderig, anfangs kappenformig eingerollt, 
spater flach, bfters rothlich punktirt. Am Grunde des un- 
gefliigelten Blattstieles sitzen eiformige, zugespitzte, am Rande 
tein driisig gezahnelte Nebenblatter. I)ie Bluthenstiele etwas 
liinger ais die Bliitter, etwas eckig, unterhalb der Mitte mit 
2 wechselstandigen Deckblattchen besetzt. Die Kelchblatter 
liinglich stumpf, etwas gewolbt. Die Blumenblatter blass
lila, verkehrt eiformig, stumpf, die 2 obern einfarbig, die 2 
seitlichen mit einem dunkel-violetten Streif, das untere 
purpur-rothlich geadert, und sich in einen kurzeń, stumpfen 
Sporn endigend. Der nach oben etwas verdickte Griftel

¥lora XIII. 9



tragt eine tellerfbrmige, schiefe, nach unten in eiu kurzes 
Schnabelchen ausgehende Narbe. I)ie Kapsel ist etwas liinger 
ais der Kelch, oval, gelbbraun, stumpf, tief Sklappig.

V orkom m en : Im Sumpfmoose torfiger Wiesen, in 
Torfmooren und in Waldungen mit Moorboden, in Wald- 
lichtungen an feuchten Stellen, an Wegrandern, Graben- 
randern der Walder u. s. w. Durch das ganze Gebiet ver- 
breitet, aber niemała aut Kalkboden, fehlt daber z. B. im 
Thuringer Muschelkalkgebiet ganzlich; ubrigens anf den 
Ebenen und bis in die hochsten Alpen emporsteigend.

B lu th eze it: Mai— Juli.
A n w en du n g : Eine niedliche Gartenpflanze fur feucht- 

gehaltene Moorbeete und alpine Anlagen.
F orm en : Zuweilen sind die Blatter so breit ais lang, 

oder auch etwas liinger ais breit, und dann rnehr gespitzt. 
Es scheint hierher Viola palustris (i. uliginosa Fries zu ge- 
horen. Grabowski land bei Oppeln einen angeblichen 
Bastard: V. palustris-uliginosa.

A b b ild u n g en . T a fe l 1263.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Pruclitkelch, desgl.



1264. Viola epipsila Ledebour. 

Torfveilchen.

Syn. V. scanica Fries.
Die Pflanze ist der vorigen in jeder Beziehung sehr 

ahnlich, unterscheidet sieli aber auffallend durch folgende 
Kennzeichen: Die Stengel sind gewbłmlich nur 2blatterig, 
das untere Blatt ist nierenformig, am Ende selir stumpf oder 
fast abgerundet, das zweite ei-herzforinig, mit stumpfer Spitze; 
Blatter hellgriin; Blumen hellviolett, aderlos.

B esch re ibu n g1): Das zweite Blatt (in der Itegel sind 
auf jedem Wurzelkopf nnr zwei Blatter vorhanden) ist 
eiformig an der Basis wie an Y io la  palustris, herzformig, 
aber nieht rundlich oder nierenformig, wie an dieser, der 
Langsdurchmesser namlich von dem Ende des Blattstieles 
bis an die Spitze des Blattes ist liinger ais der Querdurcli- 
messer, da, wo das Blatt seine grossere Breite bat; das 
Blatt ist liinger ais breit; selten ist es so breit ais lang, 
wie an dem abgebildeten Exemplare. Bei den meisten 
Exemplaren, welche ich geselien liabe, hat das untere Blatt 
die Gestalt, wie das obere des abgebildeten, und das obere 
ist bemerklich langer-eiformig. Es wurde aber dieses Exem- 
plar geflissentlich zur Abbildung gewiLhlt, um aucli nocli 
den Unteisehied bei einer annahernden Form anzuzeigen. 
Das unterste Blatt ist nierenformig, wenn das obere breit- 
herzformig ist, was die Abbildung darstellt. Nach Fries

1) Wijrtlich nach Koch in Sturm’s Flora, woher auch unsere 
Abbildung stanunt.



(novit fl. suec. mant. 2. p. 52) fiiulet noch ein anderer 
Unterschied statt, namlich V io la  ep ip s ila  hat violette 
Blumen ohne aderige Zeichnung, die bei V. pa lustris 
helllila und auf dem ungepaarten Blumenblatte mit dunklen 
violetten Adern bemalt sind.

V io la  pa lu stris , V. ep ip s ila  und V. u lig in osa  
haben einen aufrechten Frnchtstiel mit hangender Fracht, 
bei den nach letztern folgenden ist derseibe auf die Erde 
hingestreckt. Die beiden ersten unterscheiden sich aber sehr 
leiclit von V io la  u lig in osa  durch die freien, nicht an den 
Blattstiel angewachsenen Nebenblatter.

Die Einftigung der Deckblattchen iiber oder unter der 
Mitte des Bluthenstieles erweist sich an ineinen Exemplaren 
ais veranderlich, so wie es auch bei V io la  h irta  und andern 
der Fali ist.

Y orkom m en : Auf Moorwiesen und in moorigen
Waldungen an lichten Pliitzen. Im Salzburgischen, wo sie 
von Iloppe entdeckt wurde1); in Krain; am Titisee in Baden; 
bei Trittau in Holstein; zerstreut durch Mecklenburg, Pom- 
mern, Preussen, Posen und Schlesien.

B liith eze it; Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

1) Sauter, Dr. A., Flora der GefUsspflanion des Herzogthums 
Salzburg. 1879. S. 119, fiihrt an: „auf MoorbOden bei Glanegg und 
Ursprung11.

A b b ild u n g en . T a fo l 12G4.
A Pflanze in natur], Grosse. Nach Sturnfs Flora.



1265. Viola uliginosa Schrader. 

Moorveilchen. v \

Syn. V. nitcns Host. V. scaturiginosa Wallr.
Den beiden vorigen sehr ahnlich, aber hochwiicbsiger 

nnd reicher beblattert, jedoch ohne entwickelte Stengel- 
glieder. Blatter kalii, herzformig, am Rande gekerbt, die 
untersten ani Grunde sehr seiclit herzformig, fast rundlich, 
sogar quer breiter, am Ende abgerundet, die oberen ani 
Grunde tief herzformig, eiformig-langlich, mit stumpfer, aber 
etwas vorgezogener Spitze; Blattstiel gefliigelt; Nebenblatter 
lanzettlich, drtisig gezahnelt, bis iiber die Mitte mit dem 
Blattstiel verbunden; Fruchtstiele lang, anfrecht, mit hangen- 
der Kapsel.

B esch re ibu n g : In der Jugend nnd in der ersten 
Bluthe hat diese Pflanze einige Aehnlichkeit mit V iola  
p a lu str is , nieht allein dem Standorte nach, sondem atich 
in Grosse nnd Farbę ilirer Blatter; doch sind die Blatter 
liier nicht nierenformig-herzformig, sondern langer ais breit 
nnd laufen auch siehtbar sclion am Blattstiele herab. Dabei 
sind die Kronen weit grosser, das unterste Kronblatt besitzt 
5 tiefyiolette Liingsstreifen, die beiden mittlen 3. Durch 
die Form ihrer Blatter wird sie spater der V io la  hirta 
iihnlich, doch sind die Blattfliichen und Blattstiele durchaus 
haarlos. Yon beiden ist sie an den mit dem Blattstiele 
angewachsenen Nebenblattern und den langgestielten Blumen 
bald zu nnterscheiden. Ist die Pflanze yerbluht, so werden



ihre Blatter sehr gross, łanglich-herzfórmig, bekommen ein 
reines Grasgriin, laufen sehr deufclich am Stiele herab und 
der aufrechte Pruchtstiel tragt die herabhangende kable 
Kapsel. Bei V io la  h irta  ist die Kapsel behaart. Die zarte 
Wnrzel ist hier kriechend wie bei V. palustris, die Deck- 
blattchen sitzen aber tiber der Mitte des Blumenstiels, die 
Kronen sind geruchlos, ihr Sporu ist blassviolett.

Y orkom m en: In schwainmigen, inoorigen Sihnpfen. 
Im Laibacher Moos in Krain; Kiirnthen? Oppeln in Schlesien; 
Posen? Lausitz; Bockwitz bei Leipzig; Schkeuditz, Wiehe 
und Goldlauter in Thtiringen; Colberg.

B lu th ezeit: Marz—Mai.
A nw endung: Wie bei den vorigen.

Abbilctiingen. T a fe l 1265.
AB Pfianze in natiirl. Grosse; 1 Stengel mit Deckblattchen; 

2 Deekblattchen, vergrossert; 3 Carpell nat. Grosse und vergrossert.



*

1266. Viola hirła L.

Rauhes Yeilchen.

Das kriiftige, bis federkieldichte Rhizom bildet gar keine 
Ausliiufer oder die seitlichen Stengel verlangern sieli zuletzt 
zu kurzeń, niclit wurzelnden Auslaufern; Blatter eiformig- 
langlich, am Grund herzformig, langgestielt, am Ende mit 
langer, stumpler Spitze, wie die ganze Pflanze diclit behaart; 
untere Nebenblatter eiformig, obere lanzettlich, alle spitz 
oder an der Spitze selbst stumpf, nebst den Fransen ani 
Rande kahl, die Fransen kUrzer ais der Querdurchmesser des 
Nebenblattes; Kelchblatter stumpf, Bliitlienstiele anfangs 
aufrecht mit hangender Blutlie; Fruclitstiele niederliegend, 
mit flaumiger Kapsel. Blume geruclilos.

B esch reibu n g: Dieses niedliche Yeilchen unterscheidet 
sieli von dem guten (wohlriechenden) Veilclien, mit dem es 
gleichzeitig erscheint, nicht allein durch den Mangel an 
Geruch, sondern aucli durch den Mangel an Auslaufern, 
durch die starkere Behaaruag aller Tlieile, durch die lauglicli- 
herzformigen (nicht rundlicli herzformigen) Blatter, durch 
die lichtere Farbę der BliUhen und selbst aucli durch die 
grosse Zahl derselben. Uer Wurzelstock ist einfach oder 
astig, die zahlreichen Wurzelbliitter sind lang gestielt, bald 
mehr, bald weniger langlich herzformig, fingerhoch, oline 
Stiel bis 2 ,/2 Cm. lang, aber nur hochstens bis 16 Mm. breit. 
Die Kiinder sind stumpf gekerbt, die Spitze endigt sieli mit 
einem stumpfen Kerbzahne, jedoch ist der Umriss mieli der 
Spitze zu spitz. In der Jugend (namlich in der ersten



Blutliezeit) sind die Bliitter noch klein, grosstentheils unent- 
faltet und die Haare liegen, mit Ausnahme des Blattstieles, 
meistens noch so dicht an, dass sie zum Tlieil dem unbe- 
wafineten Auge entgehen. Bei vollkommener Entfaltung 
(schon in der letzten Blutliezeit) sind die Blattstiele mit 
abstehenden kurzeń, weissen Haaren sehr dicht bekleidet; 
auf der Oberflache des Blattes finden sich weitlaufiger 
stehende anliegende Haare, auf der Unterflache sind sie auch 
anliegend, stehen aber so dicht wie an dem Stengel. Die 
Nebenblatter stehen wie die Blatter an dem Wurzelstocke, 
sind linienformig und ganzrandig, die untersten nur gesiigt. 
Die vierkantigen Schafte sind nach einer Seite mit einer 
Iłinne versehen, in der Jugend mit anliegenden, im Alt er 
mit abstehenden Haaren besetzt und unter der Mitte mit 
2 kleinen Deckblattchen bekleidet. Die Kronen nicken, die 
Kronblatter sind ausgebreitet, bald von hellerer, bald von 
dunklerer Farbę, mit weisser, dunkelviolett-liniirter Basis. 
Alle Blumenblatter sind etwas ausgerandet, die beiden seit- 
lichen an der Basis mit weissen Haaren biirtig. Von den 
fiinf Staubgelassen sind zwei, welche dem gespornten Blumen- 
blatt am nachsten liegen, mit einem griinen Fortsatze begabt, 
welcher sich in den Kronsporn hineinzieht und Nectar ab- 
sondert. Alle Staubgefasse sind weiss und haben an der 
Spitze einen herzformigen orangegelben Fortsatz, welcher 
ais ein gelber Punkt aus der Krone hervorsieht, indem die 
Staubgefasse dicht an einander liegen. Vom Hundeveilchen 
nnterscheidet sich diese Species leicht: 1) durch ihre Stengel- 
losigkeit; 2) durch ihre weit friihere Bliithe; o) durch ihre 
am Boden liegenden Fruchtstiele. Meistentheils bemerkt



mail 6— 30 Blumen an einem Stockchen, welche alle zu 
gleicher Zeit bliihen und den Randem eine der schonsten 
Frtthlingszierden verleihen.

Yorkom m en: Auf Triften und trocknen Wiesen und 
Weideplatzen, auf Aeckern, an Wegerandern, auf Grasplatzen, 
in Zamień und Hecken, in lichten Waldungen und an Wald- 
randern, auf Iiaiden und selbst in Torfmooren, an trockneren 
Stellen. Durch das ganze Gebiet verbreitet und fast iiberalł 
hśiufig auf den verscliiedensten Bodenarten.

B liithezeit: Marz bis Mai. Im ThUringer Wald kommt 
bisweiłen die Pflanze im Herbst noclunals zur Bliitlie.

Anw endung: Fiir Parkanlagen eine sehr zu empfeh- 
lende Gartenpflanze zum Schmuck der llasenplatze und 
Gehblzrander, da sie fruh blulit und auf gutem Boden bis 
iiber hundert Bliitlienstiele erzeugt.

F or men: Sie variirt ungemein in der Grosse und 
Kraftigkeit der Stengel, Bliitter und Bluthen, weniger in der 
Behaarung. Zwischen dieser und V. odorata L. komnien in 
Thuringen zabllose verscbiedene Bastarde der verschieden- 
sten Grade vor, was die Bestinuuung in dieser Veileliengruppe 
fur Anfanger selir erschwert. Die Farbę der Blume ist ge- 
wohnlicli bei der unvermischten Art liellviolett, bisweiłen 
aber auch lilafarben oder weiss. Aueh mit V. collina Besser 
bildet sie Bastarde.

A bbildu n gen . T a fe l 1286.
A.B Pflanze in natiirl. Gr8sse (grosseres und kleineres Exemplar); 

1 Carpell, vergr6ssert; 2 Staubbeutel, desgl.; 3 Fracht, desgl.
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1267. Viola COllina Besser. 

Hilgelveilchen.

Syn. V. umbrosa Hoppe.
Der Habitus der Pflanze ist demjenigen der vorigen 

beziiglich des Rhizoms und der Stengel sehr ahnlich, aber 
sie ist schwiicher behaart, ihre Blatter sind kurz, breit, 
eirund, ohne vorgezogene Spitze, am Ende sehr stumpf, am 
Grandę tief herzformig; Nebenbliitter lanzettlich, verschmitlert 
haarspitzig, gefranst, am Rande nebst den Fransen tein rauh, 
die mittlen Fransen von der Lange des Querdurchmessers 
der Nebenbliitter; Kelehbliitter stumpf, Bluthen hangend; 
Fruchtstiele niederliegend; Kapsel flaumig. Blume duftend.

B esch reibu n g: Diese Species stelit in der Mitte 
zwischen V io la  hirta und odorata , hat mit beiden die 
Gestalt der Narbe, die in ein herabgebogenes Schnabelchen 
verschmalert ist, und den am Boden gestreckten Fruclitstiel 
gemein, unterscheidet sieli aber von hirta  schon durch die 
wohlriechenden Bluthen, dereń Geruch noch duftender ais 
der von Y io la  odorata  ist, von Y io la  odorata  aber durch 
die fehlenden Auslaufer. Das Hauptkennzeichen geben jedocli 
die Nebenbliitter durch ihre auffallend langen, mittlen 
Zahne und durch die feinhaarig-gewirnperte Berandung. Die 
ganze Pfłanze ist klein, gleicht im Ansehen ein er V io la  
hirta aut' iirmlicliem Boden gewachsen, ist aucli wie sie 
feinhaarig. Die Bluthen sind klein und ebenso kurzstielig



wie bei V io la  liirta , ihr gefarbter Sporn aber auffallend 
lang, fast so lang wie die Kelchblatter.

Yorkom m en: In Gebiischen und lichten Waldungen, 
in Hecken und Zaunen. Am haufigsten in den Voralpen 
langs der ganzen Alpenkette bis Oberbaiem, Wurtemberg, 
Baden, bei Regensburg; Bohmen; Sehlesien; in Thiiringen 
im oberen Saalgebiet von Saalfeld aufwiirts bis Caulsdorf 
und Konitz, ja bis zum Fichtelgebirge emporsteigend, am 
Domberg bei Suhl, im nordlichen Thuringen an der Jeclia- 
burg und am Góldner bei Sondershausen, bei Halle, an der 
Finne und Hainleite, ferner in der Flora von Gera; im 
Regierungsbezirk Dresden bei Grobem. An manchen Orten 
wohl nńt einer niedrigen Form der vorigen verwechselt und 
daher iibersehen.

B lu th ezeit: April, Mai.
A nw endung: Kann in Parkanlagen wie die vorige 

verwendet werden.
F or  men: Sie bildet Bastarde mit V. liirta L. und V. 

odorata L.
A bbildungen . T a fe l 1267.

A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Nebenblatt, yergrossert; 2 Bliitbe 
von vorn, natiirl. Grosse; 3 Carpell, natiirl. Grosse und vergrossert; 
4  Frueht, natiirl. Grosse.



1268. Viola ambigua W . K.

Zweifelhaftes Veilchen.

Syn. V. campestris M. B.
Die Pflanze ist den beiden vorigen sehr ahnlich, aber 

fast kahl, nur sehr żart zerstreuthaarig und wimperrandig. 
Rhizom ohne Ausliiufer und ohne entwickelte Stengel; Bliitter 
sehr seicht herzformig oder am Grunde fast gestutzt, die 
inneren langlich-eiformig, am Ende nur schwach vorgezogen, 
stumpf; Nebenblatter lanzettlich, verschmalert haarspitzig, 
fransig, am Rande kahl oder an der Spitze tein gewimpert, 
Fransen ungleich, die langeren so lang wie der Querdurch- 
inesser der Nebenblatter; Kelchblatter stumpf; Bliithen 
hangend; Fruchtstiele niederliegend; Kapsel flaumhaarig. 
Blume duftend.

B e sch re ib u n g 1): Die V. am bigua unterscheidet sich 
von V. sc ia p h ila  durch flaumige Fruchtknoten und durch 
die innern Bliitter, welche langlich eiformig sind; von 
V. h irta  durch den angenehmen Veilchengeruch der Bliithen, 
durch die Bliitter, von denen auch die innern (die Soinmer- 
bliitter habe ich iibrigens noch nicht gesehen) an der Basis 
seicht herzformig sind, und durch schmalere Nebenblatter; 
von V. co l ii  na durch die langliehen seicht-herzformigen 
Bliitter, schwachere Pubescenz, durch die am Rande kahlen 
Nebenbliitter und, wie es nach der Abbildung scheint, durch 
eiformige Kapsel.

1) Wortlich nach Koch in Sturm’s Flora.



Die Beselireibung in den Plant. rar. hung. legt viel 
Gewicht auf die kappenformig einwarts gebogenen Lappen 
der Blattbasis, was in der Abbildnng nicht zu sehen ist, 
allein an allen verwandten Arten findet das zur Bluthezeit 
statt, und ist oft ein scbwer zu beseitigendes Hinderniss bei 
dem Auflegen. Die angeftihrte Beselireibung nennt auch die 
Blatter kalii, was nur insofern gelten kann, ais es bei einer 
oberflachlichen Ansicht so erscheint. Betrachtet man die 
Blatter genauer, so findet man auf der obern Flachę der- 
selben zerstreute Harchen und auf beiden Fliichen die Adern 
damit dichter bewaehsen und den Rand des Blattes kurz, 
aber dicht, bewimpert.

Vielleicht ist V io la  cam pestris M. B. einerlei mit 
V. am bigua, jene wird jedoch von H. v. Ledebour unter 
V. h irta ais blosse Abart aufgeffihrt.

Yorkom m en: Im Gebiet nur in den Walliser Ałpeu 
auf hocligelegenen Triften.

B luthezeit: April, Mai.
Anw endung: Eine zierliche Pflanze fur alpine Anlagen 

in Garten.
A bbildungen. T a fe l 1268.

A Pflanze in naturl. Grbsse; B Blatt, desgl.



1269. Viola sciaphila Koch.1) 

Schattenliebendes Yeilchen.

Syn. V. glabrata Y. Salis. V. umbrosa Santer (non 
Hoppe nec Fries).

Błiitter nnd Blutlien sind denjenigen der V. m irabilis 
L. ziemlich ahnlicli, von der die Pflanze sieli sofort durch 
die ganz unentwickelten Stengel unterscheidet.

Ohne Auslaufer; Błiitter breit eiformig, sehr scliwacli 
bełiaart, daher łiellgriin, am Ende stumpf, am Grund seicłit 
herzfbrmig mit breitem, offenem Ausschnitt; Nebenblatter 
spitz, fransig, wie die Fransen ani Rande kalii, die innern 
an der Spitze fein wimperig, die Fransen langer ais der 
Querdurchmesser der Nebenblatter; Kelchblatter stumpf; 
Blutlien nickend, gross, hellviolett mit Weissem Grund; 
Fruchtstiele niederliegend; Blume duftend.

1) Koch sagt in Sturnfs Flora: „Ich naimte clie Pflanze V iola  
s c ia p h ila , weil sie weder die Hoppe’sclie noch die Friesische Y. um 
b rosa  ist, und weil ich sie fur eine eigene Art liielt; es war mir 
jedoch entgangen, dass in einem anonymen Aufsatz Regensb. bot. Ztg. 
1840, pag. 180 sie ebenmflssig ais eigene Art, ais V. g la b ra ta  auf- 
gefuhrt ward, und wie ich spiiter erfuhr, von dem H. v. Salis selbst. 
Ich behielt jedoch den Namen V. s c ia p h ila  bei, weil er sclion in 
meiner Synopsis abgedruckt war, nicht, um ein Mibi melir in der 
Welt zu haben, sondern weil ich nicht gern Namen von deutlich 
charakterisirten Arten Bndere, was immer wieder zur Vermehrung der 
Coufusion beitragt, welche die Flutli von Namenvcriinderungen der 
neueren Zeit in die systematisehe Botanik liinein bringt." Was 
wiirde Koch wohl sagen, wenn er die jetzige Namenrerwirrung und 
Namensucht erlebt hatte. Die heutigen Floristen sollten wahrlich 
sein Wort beherzigen.



B esch reibu n g1): Die Y io la  sciaphila  steht der 
Y io la  hirta nahe, und hinsichtlich der Blattform noch 
naher an V. co llin a , nnterscheidet sich aber von diesen, 
sowie von allen folgenden, sogleich durch den ganz kahlen 
Fruchtknoten. Die Blat ter sind in der Jngend flaumhaarig, 
die vollig ausgebildeten aber haben aut den ersten Blick ein 
kahles Anselien, und deswegen aueh ein helleres Griin ais 
V io la  hirta und V. collina ; sie sind auf beiden Flachen 
mit kurzeń sehr zerstreuten Harchen bewachsen, auf den 
Adern aber dichter damit besetzt. Die V io la  hirta und 
V. co llin a  haben in ihrem Sommerkleide ein behaartes 
Ansehen. Der Ausschnitt an der Basis der Blatter ist 
meistens flach und weit, doch an Sommerblattern auch so 
tief herzformig ais bei den beiden benannten Arten. Die 
Blume ist blaulich-violett, aber von der Basis bis zur Mitte 
weiss. Das unpaarige Blumenblatt liat auf dem weissen 
Felde dunkel-violette Adern, welche bis in das blaue Feld 
hinein ziehen, von den andern vier Blumenblattern hat aber 
jedes nur eine solche Ader. Die Bltithen haben einen lieb- 
lichen Veilchengeruch. Die Kapsel ist nicht immer eiformig, 
sondern kommt auch rundlich und verkehrt-eiformig vor.

Vorkom m en: An schattigen Orten in den Voralpen. 
Schweiz; Tirol; Salzburg1 2).

B liith ezeit: April, Mai.
Porm en: Die schlesische Pflanze, welche Uechtritz 

unter dem Nainen V. porphyrea beschrieben hat, scheint

1) Wortlich nach Koch in Sturm’s Flora.
2) Unter Gebiischen ani Rainberg bei Salzburg und arn Scliloss- 

berg bei Mittersill. Vgl. A. SauteFs Flora. S. 120.



niclit hierher z u gehoren; sie aber ais besondere Art auf- 
zufassen, so lange sie nicht in weiterer Yerbreitung nacli- 
gewiesen wurde, erscheint selir misslich, zumal in einer 
Gattung, welche so reich ist an Bastarden und Form en wie 
diese.

A b b ild u n g en . T a fe l 1269.
A Pflauze in natiirl. Grosse; 1 Nebenbliitter, vergrOssert; 2 Carpell, 

desgl.; 3 Fruchte, desgl.; 4 Same.



1270, Viola odorata L.

Wohlriechendes Veilchen.

Das Rhizom bildet lange und sehr langgliedrige weithin 
kriechende Ausliiufer, welche nacli der Bltithezeit entstehen 
und daher meistens erst im folgenden Jalir zur Bliithe ge- 
langen. Aufgerichtete Stengel kurz und ungegliedert; Bliitter 
breit eifórmig, am Ende ziemlich stumpf, ohne vorgezogene 
Spitze, am Grandę tief herzfórmig, schwach kurzliaarig, dali er 
dunkelgrtin, langgestielt, am Rande grób kerbzahnig; Bliitter 
der Sommerauslaufer nieren-herzfbrmig; Nebenblatter eiformig- 
lanzettlich, spitz, am Rande nebst den Fransen kahl, an der 
Spitze tein gewimpert, Fransen kiirzer ais der Guerdurcli- 
messer der Nebenblatter; Koleb bliitter stumpf; Bliitlienstiele 
aufrecht, zuriickgebogen, mit hangender Bliithe; Fruchtstiele 
niederliegend; Kapsel flamnhaarig; Blume meist dunkelviolett, 
aber aucli weiss, hellviolett, heller oder dunkler purpurn u. s. w.

B eschreibung: Die senkrechte dumie Wurzel dieses 
ausdauernden Gewiiclises bat mehre fadenformige dumie 
Seitenaste. An der Basis der Bliitlienstiele pflegen die auf 
der Erde weit hinkriechenden Schossen zu entspringen und 
gleich am Grandę der Blattstiele Jteben mehre Afterblatter, 
welche breit lanzettformig, bisweilen aucli etwas gesiigt sind. 
Die glatten, ungefiihr 2 '/2 Cm. und dariiber langen Blattstiele
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tragen tief herzformige Blattflachen, die anfangs doppelt 
diitentormig eingerollt, spaterhin immermehr ausgebreitet, 
stumpf, gesagt und an den Spitzen abgerundet sind. Die 
wohl gegen 5 Cm. langen viereckigen Bliithenstiele erhalten 
iiber der Mitte unter der Blume 2 einander entgegengesetzte 
linien-lanzettfórmige Deckblatter, oben beugt sieli der Blumen- 
stiel iiber, so dass die Blumen hangen. Der Kelch besteht 
ans 5 ziemlich unter einander gleichen, langlichen, oben ab- 
gerundeten, iiber ilirer Basis mit dem Bltithenstiel verbun- 
denen und daber gleichsam mit Anhangseln versehenen Kelcli- 
blattern. Die Blumenkrone, welclie violett, seltener weiss 
oder rotli zu sein pflegt, besteht ebenfalls ans 5 ungleichen 
Blattern, wovon das nnterste in einen aufwarts gerichteten 
Sporu endet, wiihrend die beiden seitlichen fast verkehrt- 
eiformigen, an ilirer Basis abgestutzt und daselbst mit einem 
Bart feiner weisser Haare versehen sind; nur die beiden 
oberen Bliitter erscheinen verkehrt-eifbrmig, sind aber bart- 
los. Die 5 Staubfaden umgeben in einem Kegel den iiber 
sie lierausragenden hakenformig gebogenen Griffel, und 
hangen besonders an ihren fast orangefarbenen Spitzen 
zusammen, zwei von ihnen sind aber mit langen in den 
Sporu hineinragenden Fortsatzen versehen. Der stumpf 
dreikantige Fruchtknoten geht endlich in eine lfacherige 
3klappige Kapsel iiber, an dereń innern Wanden (in der 
Mitte jeder einzelnen Klappe) die 3 mit zahlreichen winzigen 
rundlich-langlichen Samen bedeckten Samentrager zum Vor- 
schein kommen. Haufig bemerkt man, dass spaterhin die 
Kapsel entweder auf die Erde zuriickgebogen oder sogar 
hineingebohrt wird.



Vorkom m en: Auf etwas schattigenRaąenplatzen, Triften, 
Wiesen, an Zaunen und Hecken, am Rande von Waldern und 
Gebiischen, in Waldlichtungen, in schattigen Garten u. s. w. 
Durch das ganze Gebiet hiiufig.

B liithezeit: Marz, April.
Anw endung: Die ganze Pflanze war friiher offizinell: 

herb a Violae. Aus den Blumen wird der Veilchensyrup 
dargestellt. Das Rhizom wirkt schwach brechenerregend. 
Die Pflanze ist eine der bełiebtesten Zierden der Garten seit 
dem friihesten Alterthum und wird in zahllosen Spielarten 
cultivirt. Audi ais Topfgewachs fur den Winter ist sie seiir 
beliebt. In Garten entstehen zalillose verschiedene Bluthen- 
farben.

Form  en: Die Zahl der Formen dieser Pflanze ist zu 
gross, um eine genaue Charakteristik und yollstandige Auf- 
zahlung zu erinoglichen, namentlich bilden sich Bastarde 
verschiedener Grade mit V. Jurta L., aber auch mit fast allen 
anderen gleichzeitig bliihenden Arten. Eine schone Form 
unterscheidet Koch unter dem Namen: V. odorata fi. Steveni 
Besser. Das einpaarige Blumenblatt ist vom Grunde bis zur 
Mitte weiss.

A bbildu n gen .
T a fe l 1270 I. A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bliithe, yergrossert; 

2 Staubgefóss, desgb; 3 Kelch mit Sporn, naturl. GrOsse; 4 Carpell, 
vergrossert.

T a fe l 1270 II. A fruchtende Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Fruclit, 
naturl. Grosse; 2 dieselbe, aufgesprungen, desgl.; 3 Same, natiirliche 
GrOsse und yergrossert.

T a fe l 1270 III. A Pflanze in nat.. Grosse (var. S teven i Koch); 
1 Staubgefasse, naturl. Grosse und yergrossert; 2 Fracht, yergrossert.



1271, Viola alba Besser.

Weisses Veilchen.

Syn. V. scotaphylla Jordan.

Diese PAanze ist źast in jeder Beziehung der vorigen 
alinlich, von der sie wohl nur eine Form sein durfte, wena 
nicht ein Bastard. Sie unterscheidet sieli nur durch wenige, 
allerdings auffallende Merkmale. Die Auslaufer siad sclion 
zur Bliithezeit yorhanden') und bliihen noch in demselben 
Jahr. Bliitter ani Grandę tief herzformig, nach dem Ende 
liin massig lang vorgezogen, starker behaart ais aa V. 
o do rata L., aber schwiiclier ais an Y. h irta  L., von denen 
diese Form vielleicht ein Bastard ist, welcher der erst- 
genannten naher stelit ais der V. h irta  L. Blume meist 
weiss. Nebenblatter lanzettlich, lang zugespitzt, driisig 
gefranst.

B esch re ib u n g :1 2) Uie Form der Bliitter ist wie bei Y. 
h irta , sie sind eiformig und laufen nach vorne spitzer zu, 
und sind auch oft kurz zugespitzt, aber die spiiter nacli- 
treibenden Sommerbliitter sind fast dreieckig, innner kurz, 
zugespitzt und an der Basis mit einer sehr weiten Aachen

1) Das heisst nichts Anderes, ais dass sie nach ihrer Entstehung 
nicht sogleich Wurzeln geschlagen haben. Verhindert man, z. 13. bei 
der Topfkultur, bei V. o d o ra ta  L. das Festwurzeln der Auslaufer, 
so orhiilt man Exemplare, welche an dem Haupttrieb und an den 
Auslaufern gleichzeitig bliihen. Reichenbacli (leones, Tafel 4498) hillt 
die Besser’sche Pflanze fur eine blosse Yarietat von V. o d o ra ta  L.

2) Wiirtlich nach Koch in Sturm's Flora.



Bucht ausgeschnitten, doch sind auch oft die der jungen 
Auslaufer so gestaltet, wie das untere Blatt an dem Aus- 
liiufer der Abbildung zeigt. Die Auslaufer sind scblank und 
selir haufig, und treiben, so wie sie aus der Mutterpflanze 
heiworsprossen, sogleich in den Winkeln der Blatter Bluthen 
hervor, die jedocli meistens, wie die spatern der verwandten 
Arten blumenblattlos sind. Dieses Wachsthum inVerbindung 
mit der Blattform unterscheiden die Y. alba von V. odorata 
selir deutlich, aber auch noch die Nebenblatter und Spornen 
der untern Staubgefasse geben gute Merkmale. Die Neben- 
blatter der V. alba sind nur halb so breit ais an jener, 
lanzettlich und laufen nach oben allmahlig verschmalert in 
eine schmale Spitze aus. Die Spornen der untern Staub- 
gefiisse sind linealisch, schmal, gleichbreit, gerade, nur an 
der Spitze etwas breiter und daselbst ein wenig gekrttmmt; 
an V. odorata  sind diese Spornen fast halbeiformig, in der 
Mitte in einem stumpfen Winkel etwas gekrummt und daselbst 
am breitesten.

Y orkom m en: Diese Art wurde zuerst westlich vom 
deutschen Florengebiet aufgefunden, wo sie besonders in den 
Floren von Besanęon und Nanzig in grosser Menge auf Jura- 
kalk vorkommt. Sie ist zerstrent durch Baden und Elsass; 
kommt auch im Thiiringer Muschelkalkgebiet vor, namentlicli 
in der Flora von Jena. Stets wachst sie auf schwacli be- 
schatteten, etwas rasigen Kalkabhangen. Sie kann leicht 
mit der weissbliihenden Form der vorigen verwechselt werden 
Auch im Alpengebiet.')

1) So z. B. im Salzburgisclien am Fiinberg, am Hflgel von Maria 
Plain. A. Sauter, Flora von Salzburg, S. 120.



B liith eze it: April, Mai. Etwas spater ais bei der 
vorigen.

A b b ild u n gen . T a fe l 1271.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Staubblatt, desgl. und vergr8ssert; 

2 Prucht, vergrossert.



1272. Viola suavis M. B.

Duftendes Yeilchen.

Rhizom ohne aufrechte Stengel, aber lange, nicht in 
demselben Jahr bliihende Auslanfer treibend; Blatter breit 
eiformig, am Ende sehr stumpf, fast abgerundet, am Grandę 
tief herzformig, an den Sommerauslaufern nieren-herzformig, 
stets grób kerbziihnig; Nebenblatter lanzettlich zugespitzt, 
an der Spitze nebst den Fransen fłaumig gewimpert; mit 
verlangerten Fransen von der halben Lange des Querdurch- 
messers der Nebenblatter; Kelchblatter stumpf; Bluthenstiele 
aufrecht, etwas zuriickgebogen mit tief hangender Blame; 
Fruchtstiele niederliegend; Kapseln fianmhaarig; Blumen hełl- 
violett mit weissem Grund.

B esch reibu n g: Das duttende Yeilchen bałt in seinem 
Habitus die Mitte zwischen dem gemeinen wohlriechenden 
Veilcben nnd der V. m irabilis wahrend ihrer Jugend, wo 
diese nur wurzelstockstandige Blumenstiele besitzt. Das 
Blattwerk ist namlich nicht allein in Form, sondem auch in 
Farbę dem einer jungen V. m irabilis ahnlich, bildet auch 
durch eingeschlagene Blattrander kappenartige Gestalten und 
yerliert sein Hellgrtin auch im spateren Alter nicht ganz. 
fndessen hat der Stock Auslanfer wie V. odorata und bleibt 
wie diese auch im spateren Alter stengellos. Die Kronen 
aber haben wiederum in Farbę und Grosse viel Aehnlichkeit 
mit den ersten Blumen von V. mirabi lis,  riechen auch 
diesen ahnlich, docli wiederum strecken sich die Fruchtstiele



gleich den der V. odorata  auf den Boden. Die beiden 
obersten Kronblatter haben eine weisse Basis, die beiden 
seitlichen sind bis z tir Mitte weiss und mit 3 tiefvioletten 
Streifen durchzogen, das unterste Blatt ist nur gegen die 
Spitze hin liellviolett und 5 tief violette Streifen durchziehen 
es. An der Spitze hat es eine Ausrandung und seine Breite 
tibertrifft die der tibrigen Kronblatter. Man hat die Y. suavis 
fruher bloss ais Abart der V. odorata  gelten lassen wołlen, 
doch muss sie mit demselben Rechte wie V. co l l ina  ais 
eigene Species angesehen werden.

V io la  suayis1) ist eine in allen Theilen bemerklich 
grossere, ausgezeiclmete Art, welche sich im Leben zur 
Bliithezeit durclt das hełlere Grim der Bliitter, durch die 
grossen, heller violetten Bluinen, die schmalern langlichen 
von der Basis bis zur Mitte weissen Blumenblatter auf den 
ersten Blick kenntlicli macht. Bei genauer Ansieht besteht 
jedoch der Hauptunterschied zwischen ihr und derV. odorata 
in den Nebenblattern. Diese sind lanzettlich, mit vielen 
Fransen besetzt, welche, so wie der obere Theil des Neben- 
blattes selbst, von kurzeń steifen Harchen kurzhaarig er- 
scheinen. Die Fransen sind lang, die in der Mitte des 
Blattes erreichen ungefahr die Halfte des Querdurchmessers 
vom Nebenblatte, oder sind noch langer, und haben ani Ende 
ein schwaches Driischen. Die innern Nebenbliitter sind von 
der Mitte an verschmalert und laufen in eine lange feine 
Spitze aus. Die Bliitter sind denen der V. odorata  ahnlich 
und wie bei dieser bald breiter-, bald nicht so breit-herz-

1) Wir theilen fur diese kritische Art noch Kooh’s Beschreibung 
in Sturm’s Flora wortlicli mit.



fórmig. Die der Auslaufer sind, wie bei jener, ebenfalls 
breit-herzformig, oder nierentormig und vome stumpf abge- 
rundet. Die Auslaufer sind lang und iiberziehen schnell in 
dem lockeren Gartenfelde grosse Strecken mit neuen Pflanzen. 
Die Farbę ist ein helleres Violett, welches mehr in das Blau- 
liche ais in das Rothliche zielit, an manchen Exemplaren, die 
sieli liaufig durch den Samen erzeugen, sind die Blumen auch 
etwas satter violett. Die beiden obersten Blumenblatter sind 
von der Basis bis auf ein Drittel, die zwei seitenstandigen 
und das unterste bis auf die Mitte weiss. Das letzte liat 
auf seinem weissen Grunde stark ausgedruckte, dunkelviolette 
Adern, welche weit in das blaue Feld hineinziehen, daselbst 
mit fast gleicher Starkę bis in das dritte Viertel oder auch 
bis fast zum Rande fortziehen und sieli verasteln. Die seit- 
liclien Blumenblatter haben zwei oder drei kurze, schwacher 
ausgedruckte Adern im weissen Felde; den obersten fehlen 
diese Adern oder sind nur sehr schwach.

Yorkommen:  Das Vorkommen dieser Pflanze im deut- 
sclien Florengebiet ist in neuerer Zeit bezweifelt worden. 
Wir wagen aber nicht, sie zu streichen, da eine Autoritiit wie 
Koch die Exemplare, welche Buek ihm aus der Flora von 
Frankfurt an der Oder sandte, fur identisch mit V. suavis 
M. B. angiebt, sowohl in Sturm’s Flora ais auch schon in 
der ersten Auflage der Synopsis. Spater ftihrte Schonheit 
einen thiiringischen Standort an im oberen Saalgebiet iiber 
Saalfeld „zwischen Caulsdorf und der Schinelzhiitte," freilich 
fussend auf der von Manchen angezweifelten Autoritat des 
Apothekers Hoe. Der Caulsdorfer Standort ist ein Dolomit- 
Abhang. Neuere authentische Beobachtungen fehlen.
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Bliithezeit:  Marz, April.
Anwendung:  Niclit minder ais V. odorata  L. ais 

Gartenpflanze zu empfehlen.
Formen: Fiir V. cyanea Celakowsky und V. aiistriaca 

Kerner') gilt dasselbe, was wir bereits fiir V. p orp h yrea  
Uechtritz geltend machten. Sie sind noch liingere Zeit zu 
beobachten und, namentlich im Gar i,en, auf ihren Wertli ais 
selbststandige Arten zu prlifen. V. cyanea Cel. unterscheidet 
sich besonders dureh ganz kahle Fruchtknoten und, wie die 
Fransen, fasfc kahle Nebenblatter. Das von der Insertion der 
Deckblattchen ani Bliithenstiel liergeleitefce Merkmal ist vollig 
unzuverlassig.

1) Vgl. A. Sauter, Flora von Regensburg, S. 120 

A bb ildu n gen . T a fe l 1272.
A Pflanze in nat. Grbsse; 1 Nebenblatter, vergr6ssert; 2 Bltlthen- 

stiel mit Deckblattchen, desgl.; 3 Deckblattchen, desgl.; 4 Carpell, 
natiirl. Grosse und yergrossert; 5 Frucht, yergrossert.



1273. Viola arenaria DC.

Sandveilchen.

Syn. V. rupestris Schm. V. glauca M. B. V. Allionii Pio. 
V. limda Kit.

Das Rhizoni treibt kurze, aber deutlich gegliederte, 
iistige, aufsteigende, am Grunde zuin Theil niederliegende 
und nicht selten fast auslauferartige Stengel, welehe wie die 
Blatter, von sehr kurzem Flaum etwas graugrtin oder kalii 
sind; Blatter klein, herzfórmig, sehr stumpf, am liande sehr 
klein gekerbt, niemals in eine Verlangerung vorgezogen, die 
unteren nierenfórmig; Nebenblatter langlich-eitormig, gefranst- 
gesagt, mehrfach kiirzer ais der Blattstiel; Kelchblatter liing- 
lich-lanzettlich, spitz; Kapsel eifórmig, meist stumpf.

B esch re ibu n g: Das Pflanzchen ist klein, kaum finger- 
hoch oder nur 5 Cm. hoch. Der Wurzelstock ist holzig, 
dick und dringt tief in den Boden. Er verastelt sich an 
der Spitze sehr, doch bleiben die krautartigen, bald liaar- 
losen, bald feinbehaarten Stengel sehr kurz, sind auch 
schwach und strecken sich 3— 5 Cm. lang am Boden hin. 
Die Blatter sind yollkommen herzfórmig, bekommen durch 
eine sehr feine Behaarung ein etwas duftiges Grim und 
haben aut der Unterseite eine leberartige Fśirbung, die sich 
besonders am Bandę zeigt. Deutlicher schon ist die Be
haarung der Blatt- und Blumenstiele. Letzte tiberragen ihr 
Sthtzblatt mehre Małe, liaben zwei sehr schmale gegen- 
standige Deckbliitter und tragen kleine, hellblaue BlUthen.



Die Kelchblatter sind wenig zugespitzt und weissrandig, der 
Sporu ist walzig, gefiirbt und weit liinger ais die Kelch- 
anhangsel und die Kapsel ist tein behaart. Wenn diese 
Pflanze zu bluhen beginnt, dann scheint sie stengellos zu 
sein, weil der Stengel schon an der Spitze seines holzigen 
Endes Bliithen treibt. Immer jedoch bleibt diese Species 
sehr klein.

V orkom m en: Auf sandigen Fe Idem, Haiden, Gebirgs- 
abhangen, in sandigen Nadelwaldern. Ziemlich durch das 
ganze Gebiet zerstreut, doch nicht tiberall gleich haufig, 
namentlich selten auf Kałkboden.') Am hiiufigsten in der 
Rheinebene am Oberrhein, aber auch sehr haufig in Tburingen 
im Gebiet des Buntsandsteins und des Rotbtodtliegenden, 
auch im nordlichen Thiiringen, in der goldenen Aue u. s. w.

B lU thezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Niedliche Gartenpflanze fur Rasenabhange 

und Felspartieen.

1) Im Alpengebiet ist sie im Ganzen ziemlich selten. Vergl. z. B. 
A. Sauter, Flora von Salzburg, S. 120.

A b b ild u n gen . T a fe l 1273.
ABC Pflanzen von verschiedener Entwickelung, nattirl. Grosse.



1274. Viola silvestris Lamarąue. 

Waldveilchen.

Syn. V. canitia (i. silvatica Fries. V. canina DC.
Das Rhizom bildet zahlreiche am Grunde liegende, aber 

nicht wurzelnde, bogenformig aufsteigende langgliedrige 
Stengel, welche, wie die Blatter, fast immer vollig kalii, 
glatt und glanzend nnd meist dunkelgriin oder yiolett an- 
gelanfen sind. Blatter dentlich herzformig, eiformig, am 
Ende kurz zugespitzt, die unteren stumpf und bisweilen fast 
nierenformig; Blattstiele flugellos; die mittlen stengelstiindigen 
Nebenbliitter lanzettlich, nach vorn verschmalert, gefranst- 
gesagt, mehrmals k tir z er ais der Blattstiel; Bliithen aut am 
Ende sanft gebogenem Blutlienstiel anfangs łierabgebogen, 
zuletzt grade vorgestreckt; Kelchblatter lanzettlich, zuge
spitzt; Kronblatter unten zu einem engen Schlund zusammen- 
schliessend, nach oben etwas nach aussen gebogen;1) Kapsel 
spitz.

B eschreibung: Diese gemeine Species wird ungefahr 
handhoch. In dichtem Rasen der Waldungen richten sich 
die wenigen Stengel ganz aufrecht empor; ofters sieht man 
sie aber zahlreich ans dem vielkopfigen Wurzelstocke kommen, 
von welchem sich der grossere Theil auf dem Boden hin- 
streckt und sich erst an seiner Spitze erhebt, oder sie haben 
grosserentheils wenigstens eine aufsteigende Richtung. Die

1) „Est physiognomia in Violis“ sagt Reichenbach mit Recht, 
ein Ausspruch, der besonders auch auf unsere Art passt.



Blatter sind sammtlich herz-eiformig und zugespitzt, die 
Nebenblatter auch oben nnr schmal, kleili und fransig-gesagt. 
Die Kronen sind bald lieller, bald dunkler gefarbt, das 
unterste Kronblatt bat wie die iibrigen eine weisse Basis, 
welche aber kaum bis in das Viertel des Blattes reicht, vor- 
zugsweise jedoch flint’ tiefviolette Linieli, die mit einer dunk- 
leren Farbung des Kronblattes beginnen. Der Sporu ist 
gefarbt, an den Seiten zusammengedruckt, walzigrund und 
gewohnlich niclit gefurcht; doch findet mail auch Exemplare 
mit deutlicher Furche und Ausrandung an der Spitze. Er 
ist aber immer etwas ktirzer ais seine Platte. Diese Species 
ist nahe mit Y. R iv in ian a  verwandt und scheint auch in 
diese uberzugehen. Wiederum bat sie grosse Aehnlichkeit 
mit V. canina, unterscheidet sieli jedoch schon durch die 
besondere Form seiner Blatter. Die iibrigen Kennzeichen 
•sielie bei V. canina.

Yorkom m en: In Waldern, auf moorigen Waldwiesen, 
auf Waldblossen, in lichtem Gebusch, an Zaunen u. s. w. 
Durch das ganze Gebiet verbreitet.

B lttthezeit: April, Mai.
A b b ild u n g en . T a fe l 1274.

A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bliitlie ohne Kronbliitter, desgl.



1275. Viola Riviniana Reichenbach.

Rivin’s Yeilchen.

Der vorigen nalie verwandt und doch in der Tracht 
sehr verschieden.

Die Pflanze ist weit hoher, in allen Theilen grosser mid 
heller gefarbt. Bliitter gross, hellgriin; Blnme gross, blass- 
blau mit weisslichem Spom.

B eschreibung: Hofrath Reichenbach, welcher diese 
Species der Hundeveilchen aufstellte, charakterisirte sie auf 
folgende Weise: der Sporn ist kiirzer ais seine Platte und 
weisslich; er hat an der Spitze eine Kerbe, die sich niclit 
in eine Purche fortsetzt. Die Platte ist etwas zusammen- 
gelegt, fast rhombisch, langer ais die seitlichen Kronblatter, 
von der Basis bis zur Mitte weiss, doch schwarz linirt, bis 
zum Rande, so wie die Ubrigen Kronblatter, wasserig-lila. 
Mehre Beobachter dieser neuen Species behaupten, dass, wenn 
das Holz, in dessen Dunkel sie gewachsen ware, abgetrieben 
wiirde, sie alle diese Eigenthiimlichkeiten schon im folgenden 
Jahre verlore, die sie von V. s ilvestris unterschied. Die 
Farbę der Krone wiirde dann dunkel, ihr Sporn farbę sich 
und verlore seine Kerbe und bekame einen Eindruck an 
beiden Seiten.

Diese Angabe ist aber durchaus unrichtig, Ware das 
der Fali, so miisste sich die V. silvestris Lamarque im 
Waldesdunkel iiberall in R ivin iana verwandeln. Y. s il- 
vestrisLam . und V. R iviniana Reichenbach, neben einander



genau unter denselben Bedingungen im Garten cultivirt, be- 
halten ihre Eigenschaften ganz unverandert bei. Jedenfalls 
ist ihr Bau ausgezeichnet; sie bat die grossten Blumen, lichte, 
wie blauer Chalcedon gefarbte Kronen, schone grasgriine, 
breitherzfórmige Blatter, welche grosser ais die der andern 
Hundeveilchen sind und fallt durch dieses Alles sogleich 
sehr ins Auge.

Y orkom m en: In schattigen Laubwaldungen, gemeinlich 
im Anfange des Mai, mit der Baumbltithe bluliend und 
perennirend. Sie kommt in ganz Deutscliland vor, ist hier 
und dort, je nach Bescliaffenheit der Gegend, die gemeinste 
Art der IIundeveilchen, findet sich aucli in Thiiringen niclit 
selten, docli mehr in den mit dicliten Laubwaldmigen be- 
gabten Theilen.

B liith eze it: April, Mai.
A nw endung: Eine schone Zierpflanze in Parlcanlagen 

an massig beschatteten Stellen.
A b b ild u n g en . T a fe l 1275.

A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kapsel, aufgesprungen, desgl.



1276. Viola canina L.

Hundsveilchen.

Das kriechende Rhizom treibt eine massige Anzałil 
liegender, aufstrebender, langgliedriger, kahler oder scbwach 
flaumhaariger Stengel; Blatter aus tief herzformigem Grandę 
langlich-eitormig, ziemlieh spitz aber nieht zugespitzt, die 
unteren stumpf; Blattstiele fliigellos, lang; mittle stengel- 
standige Nebenblatter langlich-lanzettlich, gefranst-gesagt, 
mehrmals kttrzer ais der Biattstiel; Bliithe auf żartem, sehr 
langem, aufrechtem Stiel hangend; Kelchblatter eifórmig- 
lanzettlicli, verschmalert spitz; Krone gross, zuletzt weit 
offen, fast himmelblau; Spora meist doppelt so lang wie die 
Kelchanhangsel; Kapsel gestutzt-stumpf, bespitzt.

B eschreibung: Dieses Veilchen bildet melire Yarie- 
tiiten, unter welehen V. sabulosa mit gelblichem Spora die 
kleinste ist und auf diirren Stellen des Sandes und Kalkes 
wachst. Es wird in dieser Spielart 5 oder wenige Cm. melir 
łioch und die Blatter sind klein. Auf Haiden wird es astiger, 
doch niclit viel hoher, die Blatter sind inehr in die Lange 
gezogen und der Sporn ist weiss. Im Walde und an Ziiunen 
aber richtet sieli der Stengel mehr in die Iióhe, wird 15 bis 
25 Cm. hocli, die Blatter sind langer gestielt, behalten aber 
ilire in die Liinge gestreckte, an der Basis herzfórijiige Gestalt 
bei. Auch ist der Sporn der Bliithen weiss. Nocb iippiger 
ist die im frischen humusreichen Boden der Walder wacłisende 
Form, welche mit V. stricta , Hornem, oder Ruppii, Ali.

Floro XIII.



grosse Aehnlichkeit liat, doch sieli dadurch unterscheidet, 
dass die Bliitter nicht in den Stiel herablaufen, und aueli 
dadurcli, dass die oberen Nebenbliitter nicht blattartig werden. 
Der Sporn ist eben so lang und langer ais seine Platte, 
wogegen er bei V. R ivin iana  und silvestr is  immer kurz er 
ais die Platte ist. Die Platte ist von der Basis bis iiber die 
Mitte weiss und dunkelviolett liniirt, der Spoin immer weiss 
oder gelblicb, an der Spitze deutlich gekerbt und diese Kerbe 
setzt sieli unten ani Sporn in einer Furche fort. V. canina 
unterscheidet sieli also von den yerwandten Species Y. Ii i - 
v in iana und s ilvestr is  1) durch seine langlichen, nicht zu- 
gespitzten Bliitter; 2) durch seinen weissen oder gelblichen, 
unten gefurcliten und an der Spitze gekerbten Sporn; 3) durch 
seine sehr stumpfe mit kleiner Spitze versehene Kapsel.

Y orkom m en: Auf Haiden, an Randem von Waldern 
und Gebtischen, in Zaunen, fast nur in sandigen Gegenden, 
niemals auf Kalle. Zienilioh durch das ganze Gebiet ver- 
breitet, aber nur in Sandgegenden haufig.

B liit lieze it : Juni.
A nw endung: Wie bei V io la  hirta L.
F orm  en: Reichenbacb unterscheidet eine sehr niedrige, 

stark verastelte Form: fi. zabulona. Syn. V. flavicornis Smith, 
eine etwas hohere, sehr iistige und ausgebreitete Form: y.erice- 
torum. Syn. V. ericetorum Schrader, eine sehr hocliwiichsige: 
ó. lucorum, eine aufrechte Form mit schmaleren und langeren 
Bliittern von feucliten Sandfeldern ist: V. canina liiippii M.K. 
V. liiippii Allioni nacli Bertoloni. Eine sehr ausgebreitete 

hocliwiichsige Form mit breiten Nebenbliittern ist: Varietat 
■montana Rchb.



Anm erkung: Ueber eine walirscheinlich hierher ge- 
horige Form, welehe Schrank ais V. bauarica beschrieben 
bat, vergleiche man die Zeitschrift Flora. Regensburg 187 2. 
Seite 11.

A bbildu n gen . T afel 1276.
A Pflanze in natlirl. Grosse; 1 Bltithe ohne Kronblatter, desgl.; 

2 Frucht, desgl.



1277. Viola lancifolia Thore. 

Lanzettblattriges Veilchen.

Syn. V. lactea Smith?
Diese Art ist naeh Reichenbach’s Abbildung nnd nach 

vorliegenden Exemplaren von der vorigen, ebenso aber auch 
von V. lactea  Reichenbach durchaus verschieden und bildet 
eine ganz isolirt stehende Art. Das Rhizom bildet ziemlich 
zahlreiche, liegende und aufsteigende Stengel von massiger 
Hohe; Blatter sehr langgestielt mit etwas gefliigeltem Blatt- 
stiel, nicht sehr grosser, am Grundę seicht herzformiger oder 
fast abgerundeter, iibrigens langlich-dreieckiger, in eine ziem
lich lange Spitze vorgezogener Spreite; obere Nebenbliitter 
langer ais die Blattstiele, fransig; Bluthen anf sehr schlaffen, 
geneigten Stielen nickend; Kelch blatter sehr spitz; Blume 
mit engem Schlund, mit sehr langem Sporn, mit spitzen 
Kronblattern.

Y orkom m en: W ie die vorige aber weit seltner.1)
B lu th eze it: Mai, Juni.

1) ,,V iola  la c te a  Smith soli aut sandigen Pliitzen am Fuss der 
Basswand bei Mautendorf yorkommen.“ A. Sauter. Flora von Salz
burg. Zweite Auflage. Salzburg 1879. S. 121.

A b b ild u n g en . T a fe l 1277.
A Pflanze in natiirL Grosse.



1278. Viola słagnina Kitaibel. 

Grabenveilchen.

Syn. V. lactea Reichenbaeh. V. persicifolia Schweigger 
et Korte. V. persicifolia Hartmann. V. montana Rchb.

Stengel aufrecht, hochwiichsig nnd selir langgliertrig, 
ganz kahl; Blatter aus herzformigem oder fast abgerundetem 
Grunde langgezogen liinglich, am Rande seicht kerbzahnig; 
Blattstiel uach oben etwas gefliigelt; mittle stengelstandige 
Nebenbliitter lanzettlich, zugespitzt, fransig gesiigt, uni die 
Halfte kiirzer ais der Blattstiel, die oberen von der Lange 
des Blattstiels; Bliitlien selir langgestielt, aut aufrechtem 
Stiel nickend; Kelcliblatter spitz; Blume hellblau, mit anfangs 
engem Schlund; Sporn meist so lang wie die Anhangsel der 
Kelchbliitter.

B eschreibung: Der aufrechte Stengel ist kalii und 
wird spannenhoch, unten ist er mit schuppenartigen Bliittern 
besetzt, nach oben zu werden die Bliitter gresser und er- 
reichen endlicli die Grosse der Blatter eines Hundeveilchens. 
Nacli unten zu siad sie selir langstielig, nach oben zu werden 
die Blattstiele immer kiirzer; Blatter und Blattstiele sind wie 
der Stengel haarlos, docli alle Blatter verlaufen aus ihrer 
herzformigen Basis in den Blattstiel und bilden schmale 
Fltigel, die man besonders an den obern Bliittern deutlicli 
erkennt und welche bis zur Halfte des Blattstiels, aucli wohl 
tiefer noch herablaufen. Die Nebenblatter sind ebenfalls 
liaarlos und an den mittlen Stengelblattem kaurn halb so 
lang ais die Blattstiele, selbst an den oberen Bliittern kiirzer



oder eben so lang ais sie. Die Bliithenstiele sind kahl und 
haben zwoi gegenstiindige, sehr schmale Deckblattchen. Die 
Kronen sind immer milchweiss, ihr Sporu ist nur eben so 
lang ais die Kelchanliangsel und die Kelchblatter sind linien- 
lanzetttormig utul spite. Die Species hat mit V. R u p p ii Ali. 
grosse Aehnlidikeit, nur sind hier die Bliitben weiss und die 
Blatter sclimiiler. Die Blatter der V. str icta  sind robuster, 
dunkler grtin, eilanzettformig und etwas zugespitzt nach der 
Spitee verlaufend; die Blatter unserer Art sind heligrtin, von 
diinner Blattmasse, langlich- oder eilanzettformig ohne Ein- 
biegung des Blattrandes verlaufend. Audi ist der Sporn 
hier gelblichweiss und so lang ais die Kelchanliangsel. Voin 
Hundeveilchen unterscheidet sie sich schon durch die oberen, 
grossen blattartigen Nebenblatter.

Y orkom m en: An nassen Orten auf Wiesen, an
Bachen u. s. w. Ziemlich durch das ganze Gebiet zerstreut, 
aber nicht iiberall haufig. Am liaufigsten im westlichen 
Theil des Gebiets. In Thiiringen sehr selten.

B ltith eze it: Mai, Juni.
Porm en: Hierher sclieint ais Form V. Schultzii Billot. 

zu gehoren. Die Blatter sind kurz er, lierzeiformig; die Neben- 
blatter gezahnt, der Sporn Iśinger, zugespitzt, gekrummt, erst 
griinlich, dann gelblich, die Blume anfangs gelblich, zuletzt 
schneeweiss. Es scheint dieses eine Form trocknerer Stand- 
orte zu sein, die besonders im siidliclien Alpengebiet, aber 
auch in Ostfriesland auftritt. V. p raten sis  M. K. gehort 
nicht zu unserer Art, viel weniger ist sie mit ihr identisch.

A b b ild u n g en . T a fe l 1278.
A Pflair/e in natiirl. Griisse.



1279. Viola stricta Homeinann. 

Haimeilchen.

Syn. V. Huppii Allioni. V. nemoralis Kfitziug.
Das dauemde Rliizom treibt aufrechte, meist lioch- 

wiichsige, sehr langgliedrige, zarte, kable Stengel. Blatter 
ani Grunde flach herzformig, iibrigens eifbrmig-langlich, nacb 
Yorn etwas zugespitzt- verschmalert; lllattstiel nacli oben 
gefliigelt; steiigelstiindige Nebenbliitter liinglich- lanzettlicb, 
blattig, fransig gezahnt, die mittlen urn die Hiilfte kurzer 
ais der Blattstiel, die oberen so lang ais derselbe; Kelcli- 
bliitter spitz; Sporn etwas langer ais die Anliangsel der 
Kelchblatter, stumpf; Blume gross, liellblau mit woisslichom 
Grunde, zuletzt offen.

B esclireibung: Die Species steht in der Mitte zwischen 
V. s tagn in a  uml canina. Durch die mehr langlichen, an 
der Basis herzlbrmigen Blatter und durch die grosseu, hell- 
blauen Kronen wird sie der V. canina ahnlich, unterscheidet 
sich aber durch die ani oberen Ende des Stengels sich be- 
findlichen grossen, blattartigen Nebenbliitter und durch die 
in der obern Hiilfte gefltigelten Blattstiele. Durch eben diese 
Unterscheidungsmerkmale bat sie wiederum mit V. stagnina 
grosse Aehnlichkeit, docli sind die Blatter breiter, laufen 
auch etwas zugespitzt zu. Die Krone ist milchweissblau und 
nicht weiss, der Sporn ist grasgrun und nicht gelblicli, auch 
langer ais die Kelchanhaugsel. Sie ist iiberdies in allen



Theilen robuster ais V. stagn in a  und die Farbung der 
Blatter ist ein frisches Grasgriin, kein Hellgrun. Einige 
Autoren ziehen beide Species zusammen, andere woli en mit 
diesen sogar die V. e la tior  und pratensis verbunden wissen, 
docli hat mail bis jetzt nicht liinlangliche Beobachtungen 
gemacht, welche solches rechtfertigen konnten.

Vorkom m en: In Gebuscłien und Hainen an schattigen, 
Stellen. Nur streckenwei.se; im Etschland in Tirol; bei 
Ziegenriick und an anderen Orten im oberen Saalgebiet; im 
Anłialtischen; Provinz Sachsen und Konigreich Sachsen; 
Pommern; Schlesien.

B ltith ezeit: Mai, Juni.

A b b ild u n g en . T a fe l 1279.
A Pflanze in natiirl. GrOsse.



1280. Viola pratensis M. K.

Wiesenveilchen.

Syn. V.persirńfolia Roth. V. lactea Koch und Ziz, Fries.
Das ziemlich kraftige dauernde Rhizom bildet wenige, 

aufrechte, vollig kable Stengel; Bliitter kalii, aus etwas 
breiterem Grunde breit lanzettlich, in den geflUgelten Blatt- 
stiel zugeschweift oder am Grunde keilig verschmalert, am 
Ende ziemlich spitz; mittle stengelstandige Nebenblatter 
blattig, sehr breit, langlich-lanzettlich, langer ais der Blatt- 
stiel; Blutlien auf langem aufrechtem Stiel nickend; Kelcli- 
blatter spitz; Spora so lang wie die Kelchanhiingsel; Blunie 
zuletzt offen.

B eschreibung: Die ganze Pflanze wird ti — 10 Cm. 
hocli und ist in allen ihren Tbeilen unbehaart. Ali der 
Basis des Stengels befinden sieli schuppenartige Bliitter. Vou 
der Basis an erhebt sich der Stengel entweder aufsteigend 
oder aufrecht, iudessen biegt er sieli liin und her, ist iliemals 
so gerade oder fast steif wie der Stengel der V. elatior. 
Die durebaus lcahlen Bliitter zieben sieli aus keilfomiiger 
Basis in den Blattstiel herab und verseben diesen mit Fliigeln. 
Ihre Farbę ist hell-grasgriin, ilire Blattmasse dilnner ais bei 
V. elatior. Die Bliithenstiele sind lang, baben iiber der 
Mitte zwei wecbselstiiiidige lanzettformige Deckblattclien und 
iiberragen gewohnlicli die sie stutzenden Bliitter sebr be- 
deutend. Die Kronen baben gemeinlieb die Grosse der \b 
s ilv e s tr is , sind aber bellblau und ihre Farbę verliiuft sich
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nach der Basis zu iu Milchweiss; auch giebt es weisse Bltithen. 
Diese Speeies hat mit V. e la tio r  grosse Aehnlichkeit, aber 
man erkennt sie bald 1) an der keiligen Basis der Blatter;
2) an den haarlosen Stengeln, Blattern und Bluthenstielen;
3) an den zwar ofters aufrechten, nicht aber gerade in die 
Hohe steigenden Stengeln; 4) an der helleren Farbę der 
Blatter; 5) an den die stiitzenden Blatter iłberragenden 
Bliithenstielen.

Vorkom m en: Auf Wiesen, Waldwiesen und grasigen 
Waldplatzen. Dureh einen grossen Theil des Gebiets zer- 
streut aber sebr ungleich vertheilt. Yerbreitet in der Rhein- 
gegend; Sachsen und Provinz Sachsen; im Anhaltischen; im 
nordliehen Thuringen, besonders im Gebiet der Unstrut; 
Bohmen.

B ltith ezeit; Mai, Juni.
F orm en: Yariirt mit weisser Blume.

A b b ild u n gen . T a fe l 1280.
AB Pflamen in natiirl. Groase; 1 Bliithe, desgl.



1281. Viola elatior Fries.

Holi es Veilehen.

Syn. V. persicifolia M. K.
Das kriiftige Iihizom treibt einen steif aufrechten, iiber 

fusshohen, langgliedrigen Stengel, welcher wie die Blatter 
zuletzt vollig kalii ist. Blatter massig langgestielt, am 
Grunde abgerundet, oder schwach herzfórmig, aus etwas 
breiterer Basis lanzettlich, breit, ziemlich spitz, in den ge- 
fliigelten Blattstiel sehr kurz zugeschweift, weit langer ais 
der Stiel, am Rande grób sagezahnig; Bltithen langgestielt, 
auf aufreclitem Stiel nickend, gross, liellviolettblau; Kelch- 
bliitter spitz; Sporn niclit langer ais die Kelchanhangsel oder 
ein wenig langer; Nebenblatter blattig, sehr gross, breit 
lanzettlich, am Grunde eingeschnitten gezahnt.

B eschreibung: Der aufrechte Stengel wird an kraftigen 
Exemplaren bis fusshoch und dann roessen die grossten 
Blatter ohne ihren 2 lj.ł — 4 Cm. langen Stiel 10 Cm. Lange 
und 2— 3 Cm. Breite, die Nebenblatter aber 5 Cm. L;inge und 
1 Cm. Breite. Es giebt aber auch minder kriiftige Exem- 
plare, dereń Blatter sammt ihren Stielen nur 6 Cm. Lange 
und eine verhaltnissmassige Breite besitzen. Alle Exemplare 
dieser Species zeichnen sieli durch die in den Blattstiel herab- 
laufenden Blattflachen aus, welclie aus einer lierzformigen 
Basis kommen und den Blattstiel bald deutlicher, bald un- 
deutlicher mit Flugeln versehen. Die jungen Blatter sind 
mit sehr feinen Flaumenhaaren gewimpert und auch die



Blattstiele haben diese Bahaarung, die aber so żart ist, dass 
man sie obne Lupę kaum vor dem Lichte bemerkt. Deut- 
licher jedocli ist der feine Flaum an den jungen Stengel- 
tbeilen und an den Blttthenstielen zn sehen. Die letzten 
sind nicht oder kaum so lang ais die sie stiitzenden Blatter 
und haben oben, nahe der Bliithe, zwei abwee! sełnd stehende 
Deckblattchen. Die Kronen sind hellblau und verlaufen sich 
an ibrer Basis in ein Milcbweiss; die letzten Bliithen ver- 
schlagen und werden kronenlos, die Kronen erreichen die 
Grosse von V. li  i v i n i a n a, ja sie iibertreffen dieselbe noch. 
Diese Species bat ubrigens grosse Aebnliclikeit mit V. pra- 
tensis, in dereń Beschreibung die Unterscheidungsmerkmale 
besonders hervorgeboben sind.

Y orkom m en: Auf feuchten scbattigen Orten derWalder 
und auf feuchten Wiesen. Auf der fiheinflache am Ober- 
rheine und von Oesterreicb durch Bobmen, Sclilesien, Sachsen 
bis Tbtiringen. In Thiiringen erscheint sie bei Halle, Kaum- 
burg, Hainspitz ostlicb von Jena und Alperstadt nordlich 
von Erfurt. Uebrigens durch das Gebiet zerstreut, aber sehr 
ungleich vertheilt.

B lu th eze it: Mai — Juli.
A b b ild u n g en . T a fe l 1281.

AB Pflanzen in naturl. Grosse.



1282. Viola mirabilis L.

W underveilchen.

Das Rhizom wird federkieldick und treibt einen oder 
wenige aufreclite Stengel, welche anfangs selir kurzgliedrig 
sind, so dass die Pflanze fast stengdlos erscheint, wahrend 
des Aufbltihens aber sieli dureh Verl iingerung der Stengel- 
glieder handhoch bis fusshocb erheben und einzeilig behaart 
sind; Bliitter ziemlich langgestielt mit linarig gekieltem Stiel, 
ani Grandę breit lierzformig, tibrigens quer breiter, bisweilen 
fast nierenformig, ani Ende in eine kurze, stunipfe Spitze 
zugescbweift, ani Rande klein gekerbt, unten liingero Zeit 
tutenformig eingerollt, hellgriin; Nebenblatter langlicli-lan- 
zettlicli, zugespitzt, ganzrandig oder sclnvaeh gezahnelt, die 
oberen durch kurze Borstchen gewimpert; Bliitheii auf 
langem, gradem, żartem Stiel nickend, stark geoffnet mit 
zuletzt zuriickgebogenen Kronblattem und ziemlich langem, 
weisslichem Sporu, die unteren Bliithen mit Kronblattem 
versehen, die spater erscheinenden oberen kronenlos.

B esch reibu n g: Der braune dicke Wurzelstock gelit 
schief in die Erde, ist schuppig und vielkopfig. Die Wurzel- 
bliitter sind langgestielt, ihre Stiele behaart, ilire Blattflachen 
anfangs tiitenfórmig zusammengerollt, spater flach ausge- 
breitet, gemeinlich breiter ais lang, hellgriin, oben auf den 
Adern fein behaart, unten haarlos. Die Stengel sind scharf



dreiekig, 10— 22 Cm. hoch, gerieft, ziemlich aufrecht, ganz 
haarlos oder an einer Seite behaart, mit kurzstieligen Blattern 
besetzt, welche den Wurzelblattern in Allem gleichen. Die 
Nebenbliitter der Wurzelblatter sind anselmlich gross, ge- 
meinlich ganzrandig oder verloren gekerbt, hellgrim und 
spitz; die Nebenbliitter der Stengelblatter .sind nicht selten 
gezahnelt, alle Nebenbliitter sind haarlos, nur die obersten 
mituntir etwas behaart. Das Wunderbare an dieser Pflanze 
besteht darin, dass ihre Bluoien anfangs nur aus dem Wurzel- 
stocke kommen, spater aber ein Stengel emporwiichst, an 
welchem gewohnlich kronenlose Bliithen sind. Dadurch er- 
hiilt dieses Gewachs allerdings in verscliiedenen Perioden der 
Yegetation ein ganz verschiedenes Gepriige. Anfangs sieht 
es dem guten Yeilchen ahnlich, nur dass alle seine Theile 
grosser und blasser sind und dem Wurzelstocke die Aus- 
liiufer fehlen. Die gęmeinlich fingerlangen Blumenstiele 
werden von den Blattern iiberragt, sind dreikantig, haarlos 
und mit zwei uber der Mitte sitzenden lanzettformigen Deck- 
blattern besetzt. Die Kelchblatter sind ziemlich gross, die 
Blumenblatter grosser ais bei dem guten Yeilchen, hell- 
lilablau, das unterste Bhunenblatt hat purpurrothe Langs- 
streifen, die Blume riecht etwas schwacher, aber nicht minder 
angenehm ais das gute Yeilchen. Anders ist dagegen der 
Habitus der Pflanze im Juni: die ersten Bliithen sind darni 
gemeinlicli verwelkt, der Stengel ist emporgeschossen, tragt 
an mageren Stellen kronenlose, an uppigen Stellen kronen- 
tragende Blumen und hat das Ansehen eines wilden Veilchens. 
Die Kelche der kronenlosen Blumen sind geschlossen, die 
Kapseln hangen lierab.



Yorkom m en: In Laubwaldern und im Gebusch, be- 
sonders auf hochgelegenen Stellen. In Deutschland sehr 
yerbreitet, nur in Westphalen, Hessen und den Rheinlanden 
selten oder ganz mangelnd. In Thuringen hiiufig, namentlicli 
bei Jena, Weimar, Erfurt, Rudolstadt, Arnstadt, Koburg, 
Eisenberg, Naumburg, Halle und am Harz. Am haufigsten 
ist sie im inittlen und sudlichen Theil des Gebiets, im nord- 
lichen im Ganzen weit seltner. Im Konigreich Sachsen felilfc 
sie fast ganz, ist wenigstens auf den westlichsten Theil be- 
schrankt. Sie liebt Kalkboden.

JBliithezeit: April — Juni.
A nw endung: Eine sehr anmuthige Zierpflanze fiir 

etwas schattige Orte im Garten.
Form en: Sie bildet verschiedene Bastarde mit Y. s il-  

vestris Lamarąue und V. R iviniana Reichenbach, welche 
sieli besonders hiiufig im Thiiringer Muschelkalkgebiet finden, 
aber auch in Schlesien u. a. O. yorkommen. Auch mit V. 
odorata  L. bildet sie bisweilen Bastarde.

A bbildungen . T a fe l 1282.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 aufgesprungene Frucbt, desgl.



1283. Viola biflora L.

Zweibliithiges Yeilchen.

Dieses zierliche Pflanzelien sieht im Habitus eineiu 
Veilchen, beziiglich der Bliithenbiłdung dagegen einem Stief- 
miitterchen iihnlich. Das dauernde aber sehr zarte Rhizom 
treibt einen oder einige wenige zarte gegliederte Stengel 
mit 1— 2 Basalblattern und meist 2 stengelstiindigen Blattern; 
Blatter nierenfonnig, abgerundet, gekerbt, die grundstandigen 
langgestielt, die Stengelbłatter kurzgestielt; Stengel meist 
2 bliltliig; Nebenblatter eiformig, ganzrandig; Bliithen auf 
kurzem Stiel nickend, klein; Kelchblatter spitz; Kronblatter 
ganz abstehend, gelb mit braunen Grundstreifen.

B esclire ibu n g : Der Wurzelstock liiuft wagrecbt, der 
Stengel liebt sich fingerlioch empor, ist ziemlicli schwach 
und an einer Seite rinnig. Die liellgrunen am Bandę durcli 
feine Haare gewimperten Bliitter sind auf ihrer Oberfłaclie 
wenig mit sehr feinen Haaren l^ekleidet, auf der Unterflache 
aber ebenso wie der Stengel kalii.. Die zwei Wurzelbłatter 
sind langgestielt, die Stengelbłatter kurzgestielt, die Neben- 
bliitter sehr klein. Ans den Winkeln der beiden wechsel- 
stiindigen Stengelbłatter kommen die Bliithen, welelio auf 
zarten, haarlosen, aufrechten Stielchen stehen. In der Mitte 
der Bliithenstielchen finden sich 1— 2 kleine Deckblaitclien. 
Die fast linealen Kelchblatter sind am Bandę durcli sehr 
feine mehre oder wenige Staclielhaare gewimpert. Die kleinen 
Bliithen haben einen an der Basis herabgebogenen Griffel, 
welcher sich dann wieder erhebt, sich an der Spitze keulen-



artig verdickt und eine fast zweilappige Narbe tragt. Nach 
der Bltithe neigt sieli die Kapsel herab. Alle Kronblatter 
sind, mit Ausnahme des untersten, aufwarts gerichtet, das 
oberste Bliithchen ist ziemlich kurzgestielt und das Stielcben 
verlangert sich erst nach der Bliithe.

Vorkom m en: An nassen Felswanden und an feuchten 
Orten in Waldungen, an Quellen etc. Uurch die ganze 
Alpenkette verbreitet von den Voralpen bis in die Central- 
kette und bis zu 2000 Metern Meereserhebung, im bairischen 
Hochland bis auf die Ebene herab, Oberschwaben, Yogesen, 
Ramsbeck in Westphalen, am grossen Schneeberg bei Tetschen, 
in Schlesien, der Lausitz und der sachsischen Schweiz. Im 
Annathal bei Eisenach ist die Pflanze im Jahre 1838 durch 
Herm Hofrath Senft in der sogenannten Drachenschlucht 
an den sterilen Felswanden mit bestem Erfolg angesiedelt 
worden. Sie hat sich trotz oft vandalischer Nachstellungen 
doch erhalten und ist durch Pflanzenfreunde in neuerer Zeit 
auch in der Landgrafenschlucht (durch Herrn Sto lir) und 
an anderen Orten angepflanzt. Ursprunglich wild war sie 
bei Eisenach nicht.1)

B łiithezeit: Mai bis August.
Anw endung: Eine allerliebste Zierpflanze liir feuchte, 

schattige Pliitze in Garten.

1) Vergl. E. Hallier, 1'lora der Wartburg und der Umgegend von 
Eisenach. Jena 1879. Seite 6.

A bbildungen . T a fe l 1283.
A Pflanze in natiirlieher Grosse, nach einem uns von Herrn 

Alexander Adam in Miinchen freundlichst iibersendeten Exemplare 
vom Kesselberge am Kochelsee.
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1284 I. u. Ii. Viola tricolor L.

Stiefnuitterchen.

Die jahrige Wurzel treibt einen kraftigen, dicken, saft- 
reiclien, meist verastelten, bis iiber fussbohen Stengel, welcher 
deutlieh und oft lang gegliedert ist. Bliitter gekerbt, die 
untersten eiformig, mit keilformigem oder sehwach herz- 
formigem Grandę, langgestielt, die oberen langlich, stumpf, 
knrzgestielt; Nebenblatter leierformig fiederspaltig, sehr gross, 
der Mittelabschnitt gekerbt, blattahnlich; Bliithe langgestielt, 
nickend, vollig ausgebreitet; Sporu fast doppelt so lang wie 
die Kelchanhśingsel.

B escłire ibu n g : Die ganze Pflanze wird gegenb— 9 Cni. 
und dar iiber lioch. Die etwas liolzige Wurzel ist diinn und 
ziemlich verastelt, der aufsteigende oder auch aufrechte eckige 
Stengel ist ebenso, wie die iibrigen Pflanzentlieile, glat.t. 
Langgestielt sind die langlich elliptischen stumpfen und 
stumpfgeziihnelten (oft fast eingeschnittenen) Bliitter. Die 
After- oder Nebenblatter (stipu lae), welche aut trocknen 
unfruchtbaren Aeckern nur kłein und uubedeutend bleiben, 
werden auf fruchtbarern sehr gross, sie sind lanzettfórmig, 
fiederspaltig und gekerbt. Auf langen, ziemlich diinnen, 
eckigen Stielen werden die Blumen emporgetragen, welche 
von 5 eilanzettformigen Kelchblattern umgeben und entweder



langer oder ktirzer ais dieselben sind. Durch den ohrlappen- 
ahnlichen hinteren Fortsatz werden die Kelchblatter vor- 
zuglieh charakterisirt. Die Farbę der Blumenkrone ist, wie 
bereits angegeben, raanchem Weehsel unterworfen, indem sie 
von Weiss bis ins tiefe Violenblau durch Gelb und Azurblau 
hindureh geht, ebenso verschieden erscheint die Grosse. Die 
beiden seitlichen Blumenblatter haben am Schlunde einen 
sehr entwickelten Bart (durch dicht bei einander stehende 
Haare gebildet). Die fiiiif Staubgefasse hang en mit ihren 
orangegelben Spitzen zusammen, und 2 von iliuen besitzen 
auch lange spornio rmige, etwas gekrUmmte und in den 
Blumenblattsporn hineinragende Fortsiitze. Ganz sonderbar 
ist die kopfformige Narbe gebildet, welclie seitlich betrachtet, 
das Profil eiues Menschengesichts mit stark entwickelter Nase 
wahrnehmen lasst. Die dreiklappige, langlich stumpf-drei- 
eckig rundliche Kapsel enthalt sehr viele an dem der Lange 
nach heratiflaufenden Samentriiger der Klappen sitzende 
elliptische braungelbe Samen.

Y orkom  men: Auf Aeckern und Triften. Durch das 
ganze Gebiet yerbreitet, aber so, dass auf bestimmte 
Gegenden bestimmte Formen beschrankt sind. In Nord- 
deutschland herrscht auf sandigen Aeckern und Triften die 
ganz bunte Form vor, welche oft meilenweit die Brach- 
iicker farbt. Im Silden ist diese Form weit seltner. Sie 
fehlt z. B. im Gebiet der unteren >Saale in Thuringen fast 
ganz und tritt erst im oberen Saalgebiet oberhalb Saalfeld 
hiiufiger auf. Dagegen findet sich auf den Kalkackern des 
Thttringer Muschelkalkgebiets die Form fi. aruensis Murray 
ais gemeine Pflanze. Die Yerschiedenen Formen sind wohl



zum Theil ais selbststandige Arten zu betrachten, uamentlicb 
gilt dieses fOr die letztgenannte.

B liith eze it : Mai bis Oktober, ja in milden Wintem 
fast das ganze Jahr hindurch.

A nw endung: Sehr hiibsche Gartenpflanze.
Porm en: Nach Koch: a. vulgaris Koch: Bhime grosser 

ais der Kelch, zuweilen anch kleiner, aber violett und blau, 
weiss und gelb variirend, die gelbe Farbę nur auf der Basis 
des untersten Kronblatts.

[i. awensis Murray: Kronblatter nicht liinger ais der 
Kelch, weisslich, die oberen bisweilen hellviolett.

y. saxat,ilis Koch: Krone gross, ganz gelb. Syn. V.saxa- 
tilis Selim. So auf den Alpen und Sudeten. Oft an dem- 
selben Exemplar gelbe und violettbunte Blumen.

d. bannatica Koch: mehre der unteren Blatter am Grand 
herzformig; Krone gross. Syn. V. bannatica Kitaibel. Am 
Seestrand ist die Pflanze fleischig: Var. syrtica Florcke, an 
sandigen, sterilen Orten klein und einfach und der Mittel- 
tlieil der Nebenblatter bei den meisten Blattern dem Blatt 
selbst ahnlich: V. Kitaibeliana R. et S.

Nach Reichenbach: cc. trimestris Jnssieu ( V. Kitaibeliana 
R. et S. V. parmda Triu.): sehr niedrig, einfach, etwas 
weichhaarig; Krone weisslich, kurzer ais der Kelch; Blatter 
(oft nur die Basalblatter) fast rund und verkehrt-eiformig.

fi. awensis Murray: verlangert astig; Krone weisslich 
schwefelfarben, kiirzer ais der Kelch (F. tricolor pamiflora 
Hayne).

y. bicolor Hoffmann: Krone violett, unteres Kronblatt 
mn Grunde gelb.



d. vulgaris: schlank; Krone gross, obere Kronblatter 
tief violett, seitliche weiss, und das unterste, gelbe, an der 
Spitze violett gestreift.

A b b ild  ungen.
T a fe l 1284 Ia. A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthe olme Kron- 

blatt, vergrossert; 2 gesporntes Staubgeliiss, desgl.; 3 Carpell, desgl.; 
4 Fruehtknoten im Quersclmitt, desgl.

T a fe l 1284 Ib. A oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse. 
T a fe l 1284 11. (d. b a n n a tioa  Koch). Pflanze in natiirl. GrOsse.



1284 III. Viola rothomagensis Desf. 

Behaartes Stiefmutterchen.

Diese Form gehort zwar strenge genommen nicht zur 
deutschen Flora, wir geben aber von ihr eine Abbildung 
nnd Beschreibnng, weil K och  sie in seine Synopsis auf- 
genommen liat.

Das jahrige Bluzom bildet einen verastelten, liegenden 
Stengel. Untere Blatter ei-herzformig, gestielt, obere liing- 
lich-lanzettlich, fast sitzend, alle gekerbt; Nebenblatter fieder- 
sjialtig mit breiterem, ganzrandigem Mittelabschnitt; Blume 
gross, vollig often, blass rothlich riolett; Sporn fast doppelt 
so lang ais die Kelchanhangsel. Ganze Pflanze steif kurz- 
haarig.

V orkom m en: Nar ausserhalb unseres Florengebiets, 
jenseit der franzosischen Grenze, auf Kultnrland.

B lu th eze it : Mai — Oktober.
A n w en du n g : Eine hubsche Gartenpflanze.

A b b ild u n g en . Tafel 1284 III.
A Pflanze in natiirl. Grosse. Nach Reichenbaeh.



1285. Viola lutea Smith.

Gelbes Stiefmutterchen.

Die Pflanze ist der V. t r ico lo r  ahnlich, aber sie besitzt 
ein dauerndes B bizom und ist in allen Theilen robuster. 
Stengel eiiifach oder veriistelt, an den unteren Knoten 
wurzelnd; Blatter aus herzforinigem oder abgerundetem 
Grunde breit lanzettlich, die im teren rundlicli-eiformig, alle 
gelcerbt; Nebenblatter łingerig getheilt, mit linealisclien 
Theilen, der mittle breiter; Blunie ganz offen, ganz gelb 
oder die oberen Blatter dunkelviolett, bisweilen die ganze 
Blunie violett; Sporn so lang wie die Anhangsel des Kelclis 
oder wenig langer.

B esehreibung: Uiese in Grosse und Farbung der 
Blumen sehr variable Species kommt mit sehr grossen, lang 
genagelten und vorn abgestutzten Kronblattern, dann mit 
grossen, ni elit abgestutzten Kronblattern, endlicli mit sehr 
miissig grossen, deneu der V. tr ico lo r  an Grosse fast oder 
vollig gleichen Kronblattern vor. Wiederum ist das unterste 
Kronlilatt bald verkehrt-herzformig, bald kanni gescliweift, 
desgleichen sind die Blumen tlieils hochgelb, wovon dann 
die 3 unteren violette Streifen besitzen, tlieils sind nur die 
3 untersten entweder ganz gelb, oder bloss an der Basis 
gelb, docli immer violettstreifig und endlicli linden sieli alle 
Kronblatter blau, wo dann die 3 untersten nur eine hellere, 
ins Weisse sieli Yerlaufende Basis und violette Streifen haben. 
Die 2 seitliclien Kronblatter sind stets gelb gebartet, die



Narbe ist kuchenformig. Es unterseheidet sich diese Species 
von nnserer gemeinen V. arven sis eigentlich in weiter 
nichts, ais dass ihre Stammchen kriechen und dadurch 
perenniren, wahrend unsere Species keine kriechenden Stamm
chen hat und entweder einjahrig oder halb-zweijahrig ist, 
d. h. im Herbst aufgeht und im Sommer bltiht. Die gross- 
blnmige Varietat dieser Species steht der V. t r ic o lo r  mit 
grosseren und blauen Bluinen parallel, die kleinblumige Art 
von V. lutea steht mit der V. t r ic o lo r , Yar. arvensis 
parallel. Die untern Bliitter dieser V. lutea sind stets 
grosser und breiter ais bei V. t r ic o lo r , die Stengel sind 
weniger verastelt oder ganz astlos, meistens auch hoher.

Y orkom m en : Auf Gebirgsabhangen der Alpen und 
Yoralpen, der Vogesen und der Sudeten.

B lu th eze it: Mai — August.
A n w en du n g : Die sogenannten Pensees in unseren 

G arten sollen zum grossen Tlieił von dieser Art abstammen.
P orm en : u. grandiflora Koch: Niedriger; Blumen 

gross; Kronblatter liinger benagelt, sehr gestutzt, das un- 
paarige bisweilen tief ausgeschnitten. Syn. V. grandiflora 
Yillain. S. Reichenbach’s Icones, Tafel 23.

(I. sudetica Koch: Pflanze hochwiichsig; Blume gross, 
oft geschweift-gekerbt. Syn. V. sudetica Willdenow.

y. multicaulis Koch: Blumen nicht grosser ais bei 
V. tricolor.

A b b iłd u n g e n . T a fe l 1285 1 u. 11.
Pflanzen von yersohiedener Form in natiirl. Grosse.



1286. Viola heterophylla Bertoloni.

Selimalblilttriges Stiefmtttterchen.

Sie ist der V. t r ic o lo r  L. ahnłich, unterscheidet sieli 
a ber durch das perennirende Rhizom und die schmalen Blatter. 
Stengel liegend und aufsteigend; untere Blatter eiformig* 
langlich, obere lanzettlich-lineal, alle gekerbt; Nebenbliitter 
fingerig-vieltheilig mit linealisclien Theilen, vori denen der 
mittle nur wenig breiter ist ais die seitliclien; Sporu halb 
so lang wie die Kronbliitter, langer ais die Kelchanhangsel.

Besclireibung: Aus der hellbraunen, zwei- und drei- 
jiilirigen Wurzel entspringen gewohnlich zwei fruchtbare 
Stengel, welclie unverastelt sind, auf dem Boden liegen und 
sieli nur mit ihren Spitzen erheben. Sie werden allmahlig 
Ober einen Fuss lang, sind unten rund und oben dreieckig. 
Erst spater erscheinen an ihrer Basis aucli unfruchtbare 
Triebe. Wenn die Pflanze in voller Bliltlie steht, so sind 
die unteren eifbrmigen oder liingliełien Wurzelblatter sclion 
yerwelkt und meist auch abgefallen. Nach oben zu sind die 
Stengelblatter oft ganzrandig, aber die Seitenzipfel der Neben- 
bliitter sind auch an den unteren Blattern ganzrandig. Alle 
Blatter verlieren sieli an der Basis in einen Blattstiel, welcher 
mit der Holie der Pflanze innner kiirzer wird. Es unter
scheidet sieli also diese Species von der sehr almlichen 
V. lutea im Blattwerke 1) durch die weit schmaleren oberen 
Bliitter; 2) dadurcli, dass hier auch die Mittelzipfel der Neben- 
bliitter wenig breiter ais die Seitenzipfel sind. Die Kron-
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blatter, welche in Grosse clen Kronblattern der V. lutea 
głeichkommen, haben eine blau-violette Farbę. Die beiden 
oberen sind einfarbig blau; die beiden seitlichen haben 
8 Langsstreifen und sind an der Basis weisslich behaart; 
das unterste Kronblatt hat 7 Streifen, ist kerbzahnig, besitzt 
eine gelbe Basis der granblauliche, kegelformige Sporn ttber- 
ragt die Anhangsel der Kelchzipfel sehr. Es nnterscheidet 
sich also V. d e c lin a ta 1) von V. lutea in Bliithentheilen 
durch den langeren Sporn, welcher bei der łetzten Species 
nur die Lange der Kelchanhangsel hat oder kaum iiber sie 
hinausgeht.

Y ork om m en : In Felsenspalten alpiner Gegenden. Stid- 
westliche Gebirge Tirols, auf Tremali Yal di Ledro, Tombea 
Valle di Yestino und herabgeschwemmt nnter die Pfarre 
Turano.

B liith eze it: Juli, August.
F orm en :  a. Bertolonii Koch: Obere Blatter lineal, sehr 

schmal, aber nach dem Grunde verschmalert: Syn. V. Berto
lonii Pio.

[i. declinata Koch: Obere Blatter lanzettlicL, gekerbt. 
Syn. V. declinata W. K. V. gracilis Smith.

1) Sielie Formen.

A b b i ld ungen.  Tafe l  1286.
A oberer Theil der Pflanze in natfirl. Grćisse.



[287. Yiola calcarata L.

(respomtes Stiefmiltterchen.
Das diinne, dauernde Rhizom treibt einen oder einige 

wenige ungegliederte, kurze, bloss mit Basalblattern oder 
mit einigen wenigen kurzeń Gliedern versehene Stengel. 
Untere Blśitter eiformig, die oberen liinglicli oder lanzettlich, 
alle gekerbt;; Nebenbliitter ganz oder dreispaltig gezahnt 
oder fast fiederspaltig; Blume ganz offen; Sporn so lang 
wie die Kronblatter, ruckwarts gekriimmt.

B eschreibung: Die liegenden, fadenformigen Stannn- 
clien sind durch die Ansatze frliherer Blatter knotig, ver- 
asteln sieli und die aufstrebenden Aeste treiben an ihrer 
Spitze die einjahrigen, einbllithigen Stengel. A11 ihrer Basis 
steht diclit gedriingt ein Buschel von Bliittern, von welchen 
die untersten breiter, die obersten sclmialer sind; doeh er- 
reiclien alle nicht iiber 1 Cm. Lange. Ihr Rand ist kerb- 
zśihnig, ihre Oberflaclie dnnkelgrtin, die Unterfliiclie weit 
blasser, ihr Stiel der Flachę gleichlang und ihre Neben- 
bliitter sind gemeinlich lanzettformig und ganzrandig, seltner 
am Gnmde eingeschnitten - gezahnt. Der 4— 7 Cm. lange 
Bluthenstiel ist lbluthig, nach oben hin dreikantig, iiber der 
Mitte mit 2 gegenstśindigen, meist ganzrandigen, oft aueh 
fiederspaltigen, kleinen Deckblattern begabt. Der Kelch hat 
grosse Anhangsel, die an der Spitze sagezahnig sind. Die 
Bluthen sind bis 4 Cm. breit, die beiden seitliclien Kron
blatter sind von dem untersten abgeriickt, aufwarts gebogen



und decken die beiden obersten. Letzte sind fast oder ganz 
so gross ais das unterste, verkehrt-herzformige. Gewohnlich 
sind die Kronblatter dunkelviolet,t und die beiden seitlichen 
nebst dem untersten aus gelber Basis dunkel geadert; doch 
kommen auch sannntliche Kronblatter in hellgelber Farbę 
vor. Der pfriemformige Sporn ist aufwarts gerichtet und 
so lang ais die Krone, die Narbe krugformig, die Kapsel 
dreikantig. Die Blume ist wohlriechend.

V orkoinm en: Auf Alpentriften. Ziemlich verbreitet in 
der Schweiz, Jura; Wormser Joeh; Linkerskopf in den bai- 
rischen Ałpen.

B liith eze it : Juli, August.
A n w en du n g : Bine sehr schone Gartenpflanze.
F orm en : Sie yariirt mit langerem und mit sehr kurzem 

Stengel, mit grosseren und kleineren Bltithen. Gewohnlich 
ist die Blume violett, aber ausserdem: (i. fiava Koch, mit 
gelber Blume. Syn. V. Zoysti Wulfen. So auf den Krainer 
Alpen.

A b b ild u n gen .
T a fe l 1287 I. (V. ca le a ra ta  L.) A Pflanze in naturl. Grbsse; 

1 Frucht, aufgesprungen, desgL
T a fe l 1287 II. (V. Z o y s ii Wulfen.) A Pflanze in nat. Grosse.



1288. Viola alpina Jacąuin.

Alpen - Stiefmutterchen.

Das kurze, dauernde Rhizom entsendet ein meist ganz 
einfaches, sehr kurzes, ungegdiedertes Stammchen. Blatter 
ziemlich langgestielt, rundhch-eiformig, gekerbt, alle grund- 
stiindig; Nebenblatter langlich, bis iiber die Mitte mit dem 
Blattstiel verbunden, am Ende zweispaltig; Blume sattblau, 
ganz offen, mit ziemlich langem, gekrfimmtem Sporu.

B eschreibung: Dieses Stiefmutterchen ist eigentlich 
die Zwergform des gelben, namlich eine Art, dereń hoher 
Standort den Stengel bis auf 2— 6 Mm. verkurzt und die 
Nebenblatter ganzrandig gemacht liat. Uer Wurzelstock ist 
sehr kurz, krieclit nicht, stelit senkrecht und ist nach unten 
zu abgebissen. Im Fali der kraulige Stengel deutlich be- 
merkt werden kann, findet man ihn haarlos. Die Blatter, 
welche scheinbar sammtlich Wurzelblatter sind, haben eine 
Fliiche von 6— 10 Mm. Lange und ziemlich von gleicher 
Breite, dagegen ist ihr Stiel 2 Cm. lang. Die Blattfliichen 
haben an der Basis eine herzformige Einbuchtung, sind am 
Rande kerbzahnig, endigen an der Spitze mit einem stumpfen, 
breiten Kerbzahne, sind mit einzeln stehenden feinen Haaren 
besetzt und am Rande mit solchen gewimpert, die Blattstiele 
sind ebenlalls feinhaarig und rinnig. Die schaftartigen 
Bluthenstiele haben 2— 5 Cm. Hohe, ragen also mit ihrer 
Blume iiber das Blattwerk bedeutend hervor und tragen ihre 
kleinen Deckbliittchen weit iiber der Mitte. Die Blume ist



2 Cm. lang und hiilt iii der Ausbreitung ihrer Kronblatter
3 Cm., ihre Farbę ist azurblau, die obersten 2 Kronblatter 
sind tief-azurblau; die beiden seitlichen liaben am Grunde 
gelbliche Farbung, eiuen gelben Bart und sind mit 3 violetten 
Linien durchzogen; das nnterste Kronblatt ist weit breiter 
ais lang, sehr wenig ansgescbweift, blau, im Grunde gelb 
und mit 7 violetten Linien durchzogen. Auf' diese Weise 
sieht eine Blume der Y. a lp ina  unserer V. t r ic o lo r  sehr 
ahnlich, ist aber etwas grosser. Die Kelchblatter sind lanzett- 
lich und stumpf, ihre Anhangsel stumpf und ausgerandet- 
Der Sporn ist kaum liinger ais die Anhangsel und an der 
Spitze sackformig verdickt. Der Fruchtstiel steht aufrecht, 
die Kapsel ist langlich und dreikantig.

Y orkom m en : Auf den hochsten Alpen. Steiermark; 
Oesterreich, Schneeberg bei Wien, Hohenschwab, Veitscher 
Alpen.

B lftth ezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine sehr niedliche Gartenpflanze fiir 

alpine Anlagen.
A b b ild u n g en . T a fe l 1288.

A Pflanze in natflrliclier Grosse; 1 Frucht, aufgesprungen. desgl.; 
2 Same, natiirl. Grosse und vergrbssert.



1289. Viola cenisia L.

Ganzblattriges Stieftnfltterchen.

Das zarte, dauernde Rhizom stellt ein fadliches, krie- 
cliendes, mehrstengeliges Stiimmchen dar. Stengel auf- 
steigend; Blatter ganzrandig, die unteren eiformig, die oberen 
litnglich, alle gestielt; obere Nebenblatter spatelformig, am 
Grandę ganz oder daselbst auf beiden Seiten 1— 2ziihnig 
oder 2 — dtlieilig mit spatelformigen Abschnitten; Spora 
gekrummt, so lang wie die Kelchblatter.

B eschreibung: Die ganze Pflanze wird gewohnlich 
nur 4— 7 Cm. hoch. Ihre weisslichen, fadendtlnnen, holzigen 
Stammchen liegen auf dem Boden und jedes der holzigen 
Aestehen treibt an seiner Spitze ein en krantartigen Stengel. 
Man sieht nocli an ihnen die Blattreste voriger Jahre, doch 
der neue Trieb ist dicht mit Blattern besetzt. Diese haben 
unten am Stengel bis 2 Cm. Lange, davon misst aber der 
Blattstiel die Hiilfte. An den unteren Blattern sind die 
Nebenblatter sowohl in Form ais in Lange abweichend, ge- 
wohnlicli sehr schmal und gleich breit, aber auch zuweilen 
nach oben zu etwas an Breite zunehmend, bald fast ebenso 
lang, haufiger bedeutend kiirzer ais die Blatter und kaum 
die Hiilfte der Blattstiele messend; an den oberen, kurz- 
stieligeren und kleineren Bliittern haben sie so ziemlicli 
Gestalt und Grćisse derselben. Dadurch scheint es, ais wenn 
sich der Stengel mit biischelartig - dichtgestellten Blattern 
endige. Die Bliitter verlaufen mit ihren Platten in den



Blattstiel, sind etwas fleischig, ganzrandig und stumpf. Die 
Bliithenstiele, aus den Winkeln der Blatter entspringend, 
sind 1 -4 Cm. lang und haben in ihrer Mitte die beiden 
kleinen und schmalen Deckblatter. Die 2 oberen Kronblatter 
sind fast doppelt so gross ais die beiden unteren, sie haben 
eine haarlose Basis, wiihrend die beiden unteren an der 
Basis durch weisse Harchen gebartet sind. Das unterste 
Błatt ist fast breiter ais lang, naeli der Basis keilig ver- 
schmalert und vorn leicht ausgerandet.

V orkom m en: An steinigen Abhiingen der lioh er en 
Alpen. Wallis, stidwestliche Schweiz; nicht bei Trident.

B lu th eze it: Juli, August.
A nw endung: Eine reizende Gartenpflanze.
F orm en : Sie weicht ab mit getheilten Nebenblattern 

und langeren oberen Blattern: V. valderia Allioni.
A nm erkung: Viola Comollia Massara mit ganzrandigen, 

etwas geschweiften, rundlichen oder eirunden Blattern, ganzen, 
spatelformigen oberen Nebenblattern, sattvioletten Blumen, 
fadlichen kriechenden Stammchen, findet sich an der Siid- 
grenze unseres Florengebiets im Yeltlin.

A b b ild u n g en . T a fe l 1289.
A Pflanze in natiirl. Grbsse.



Familie 47. Droseraceae.

Jiihrige oder dauernde, krautige Gewachse, meist mit 
reizbaren, mit Driisenhaaren versehenen Blattern oder Bluthen- 
theilen. Blatter nebenblattlos. Hypogynisehe, mit Kelcli 
und Krone verseliene, einfach symmetrische, gynandrische 
Bltithen.

Typus: 5, 5, (1— ° o )x 5 ,  3 — 5.
Kelcli dialysepal oder selten (liei Parnassia) perigynisch 

mit Krone und Androceum verbunden; Krone dialypetal; 
Staubbeutel zweikammerig, meist nach aussen aufspringend; 
Carpell 3— 5 bliitterig, mit den eingerollten Randem melir 
oder weniger nach innen vorspringend, der Anlage nach 
paracarp, aber bisweilen durch die in der Mitte zusaminen- 
stossenden und beiderseits ankerformig znruckgebogenen 
Placenten (Carpellblattrander) melir oder weniger vollstandig 
gefachert; Staubweg einzeln (paracarp) und hiiufig nach der 
Zahl der Carpellblatter gelappt, oder der obere Theil des 
Carpells mehr oder weniger apocarp mit getrennten Stauli- 
wegen; Samenknospen meist zahlreich, umgekehrt (anatrop), 
an den wandstandigen oder durch tieferes Einrollen der 
Carpellblatter mittelstandigen Placenten angelieftet, seltner 
fast grundstandig; Kapsel einfacherig, klappig aufspringend, 
mit aut der Mitte der Klappen stehenden Placenten, oder,
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wenn die Samen grundstandig, nur oben aufspringend, bei 
mehr oder weniger vollstandiger Facherbildung fachspaltig; 
Samen zahlreich, mit grossem Eiweiss und grundstandigem 
oder axilem, gradem Keim.

Die Familie ist iiber den gros,sten Theil der Erde zer- 
streut. Die meisten Yertreter sind Moorbewohner.

Gattungen:

Gatt. 312. Drosera L.
Kelch bspaltig; Staubweg 3— 5spaltig mit 2theiligen 

Miindnngslappen; Kapsel an der Spitze 3— 5klappig, mit 
3— 5 wandstandigen Samentragern.

Gatt. 313. Parnassia Tournefort.

Kelch oblatterig; Krone Sblatterig, mit 5 drusigen 
Nebenkronbliittern; Staubweg sehr kurz, 41appig; Kapsel an 
der Spitze 4klappig, mit unvollstandigen Scheidewanden.

Gatt. 314. Aldrovandia Monti.

Kelch und Krone 5 bliitterig; Staubweg Slappig; Kapsel 
kugelig, einfaclierig, 5 klappig.

ARTEN:

812. Drosera L.
Bliithenstengel aufrecht, l a n g .....................................1
Błuthenstengel aus liegendem oder bogigem Grand 

aufstreb en d, kurz



1. Blatter kreisrund . . . 1290. D. rotundifolia L.
Blatter lineal-keulig: 1291. D. longifolia Hayne.

2. Blatter verkehrt-eiformig-keulig:
1292. D. intermedia Hayne.

313. Parnassia') Tournefort.

1293. P. palmtris L. Nebenkronblatter mit 9 bis 
13 Borsten; Basalblatter herzformig; Stengelblatt 
stengelumfassend.

314. Aldrorandia-) Monti.

1294. A. resiculosa3) L. Blatter dickt wirtelstandig, 
mit gegen das Ende breiterem, beiderseits mit zwei 
langen Wimpern besetztem Stiel und blasig auf- 
getriebener Spreite.

1) Parnassblume. Sie soli auf dem Parnass biiufig sein.
2) Nack dem italieuischen Botaniker Aldrovandi.
‘d j Wegen der blasig aufgetriebenen Blatter.



Rundblattriger Sonnenthau.

Syn. llos  solis rotundifolia Moench.. Rorella rotundi
folia  Allioni.

Ein sehr zierliches Pflanzchen mit żartem, danerndem 
Rhizom, welehes eine Rosette gestielter Blatter mit kreis- 
runder, loffelformiger. Spreite hervorbringt, an dereń Rand 
sich eine grosse Anzahl von Drusenhaaren befindet. Ans 
der Mitte der Blattrosette kommen 1 —  3 diinne, hochstens 
handholie Bltithenstiele hervor, welche am Ende eine Bliithen- 
iihre tragen; Bltithenstiele etwa drei bis vier Mai so lang 
wie die Blatter.

B esch re ib u n g : Die ausdauernde fadenlormige Wurzel 
ist mit mehren Fasern besetzt. Die langgestielten Bliitter 
sind rosettenfórmig ausgebreitet, kreisrund, anfangs lebhaft 
grun, spiiter braunroth oberseits und am Rande mit purpnr- 
rothen Borsten, welche am Ende mit einer fast blutrothen, 
kleinen, in der Sonne einen schleimigen Saft ausschwitzenden 
Driise besetzt sind, unterseits kahl; der Blattstiel, oberseits 
mit weissen Haaren besetzt, am Grandę etwas breiter und 
daselbst auf beiden Seiten mit einigen langen weisslichen 
Borsten, welche gleichsam ein Nebenblatt bilden, besetzt. 
Der 9— 14 Cm. hohe, stielrunde Blttthenschaft tragt eine 
anfangs zurtickgekrtimmte, fast einseitswendige, spiiter ein-

1) Von S (tóaoę, der Thau.



fache oder auch 2spaltige Aehre. Der tief 5spaltige Kelch 
ist braunlichgriin geiiirbt. Die weissen Blumenbłatter sind 
schmal, spatelformig und am Grandę genagelt; die gelben 
Antheren sitzen auf weissen, schmalen Filamenten. Die 
o (selten 4) Griffel bis iiber die Mitte 2spaltig, so dass es 
fast 6 Griffel zu sein scheinen; die keulenformigen weissen 
Narben ungetheilt. Die braunliche 3klappige Kapsel ist 
von dem bleibenden Kelche umgeben.

Vorkonnnen: InSumpfen und Torfmooren, an suuipfigen 
Stellen an Waldwegen, auf Waldwiesen u. s. w., besonders 
auf Sandboden. Durch das ganze Gebiet verbreitet, aber nur 
in Moorgegenden haufig. Auf Kalkboden selten.

B lu th ezeit: Juli, August.
A nw endung: Der Sonnenthau war frtiher unter dem 

Namen Her ba R ore llae  s. Kos so lis  ais schleimzerthei- 
lendes Mittel gebrauchlich. Die frischen Bliitter schmecken 
sauerlichbitter und sollen, auf die Haut gelegt, Warzeń und 
Hiilineraugen wegbeizen. In Schweden und Norwegen be- 
dient man sich der Bliitter zum Gerinnen der Milch.

A bbildu n gen . T a fe l 1290.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Drusenhaar, vergr8ssert j 2 Gynae- 

ceum mit Staubblatt, desgl.; 3 Kapsel, desgl.; 4  Same, mit Samen- 
mantel, desgl.; 5 Same, ohne Mantel, desgl.; 6 derselbe im Quer- 
sehnitt, desgl.



1291. Drosera longifolia Hayne. 

Langblattriger Sonnenthau.

Syn. Drosera anglica Hudson.
Der vorigen selir ahnlicli, aber die Blatter lineal-keulig, 

langgestielt, der Bltithenstiel nur doppelt so lang wie die 
Blatter.

B esch reibu n g: Die faserige Wurzel treibfc Wnrzei- 
bliitter, welche in einer Rosette stehen, tlioils auf dem Moose 
liegen, theils ein wenig in die Hohe gerichtet sind. Die 
Blattflachen sind beinahe vollkommen flach, haben 2*/, Cm. 
Liinge und 5 Mm. Breite; auf der Oberfliiche und am Rande 
sind sie mit gestielten, purpurfarbigen Driisen besetzt. Die 
Blattstiele sind wenig langer ais die Blattflachen, rosenrotli, 
etwas zusammengedruckt, an der Basis ein wenig erweitert 
und daselbst wenig gewimpert, sonat aber liaarlos. Aus der 
Wurzel steigen mehre 9— 20 Cm. hohe Schafte empor, 
welche ebenfalls rosenroth, liaarlos, vor der Bliithe schnecken- 
formig eingerollt, in der Bliithe aber aufgerollt und aufrecl.t 
sind. Die gipfelstiindigen Bluthen stehen an kurzeń Stielchen 
und bilden eine 5- bis Bbliithige, einseitswendige Bluthen- 
traube. Die Deckblattchen sind klein und schmal, die Kelche 
5 bliitterig und haben eirunde, spitze Blatter. Die Kronen 
sind 5 bliitterig, die Kronblatter weiss oder rothlich, verlcelirt- 
eirund-langlich und selir kurz genagelt. Ilire 5 Staubfaden 
erweitem sieli an der Spitze und tragen langliche, gelbe 
Staubbeutel. Die 3— 6 Griffel haben keulenformige Narben



und der Fruchtknoten ist eirundlich. Die Kapsel offnet sich 
in 3— 5 Klappen und triigt wandstaridige, in einer netzformig 
geaderten Samendecke liegeude kleine Samen.

Vorkom m en: In Torfmooren. Durch das Gebiet zer- 
streut. Weit seltner ais die vorige. In Thiirmgen z. B. ist 
sie ausserst selten. Schonheit fuhrt nur den breiten Saal 
im Loderslebener Forst an. *) Am haufigsten im westłichen 
und nordiichen Gebiet, so z. B. in der Flora von Koln, 
uberhaupt in ausgedehnten Mooren.

B llithezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei der vorigen.
F or men: fi. obooata Koch. Blatter verkehrt-eiformig- 

keulig. Die Pflanze steht in der Mitte zwischen D. rotundi- 
fo lia L . und D. lon g ifo lia L . Syn. I). obovataMertens u. Koch. 
Neuere halten sie, vielleicht mit Reclit, fur einen Bastard, 
doch konnen dariiber nur Kreuzungsversuche und langer 
fortgesetzte Cultur entscheiden.

B eschreibnng: Diese Form unserer Drosera-Arten 
wurde fur einen Bastard der D. ro tu n d ifo lia  und lo n g i
fo lia  (anglicaHuds.) angesehen, indessen diirften die meisten 
der sogenannten naturlichen Bastarde ebenso wie dieser auf 
irriger Ansicht beruhen. Wenn sie keine wirkliche Species 
bildet, so muss sie ais eine Abart der D. lon g i fo l ia  be- 
trachtet werden. Sie liat allerdings in ihrem Wachsthume 
mit letzter grosse Aehnliclikeit, eigentlich dieselbe Lange 
der Wurzelblatter, nur dass hier die Blattflache viel kUrzer 
und breiter ist und weit rascher keilformig in den langeren

1) Seino mit Fragezeichen yersehene Angabe: „Moosbach bei 
Eisenaeb11 ist unrichtig. Dort wiichst nur D. r o tu n d ifo lia  L.



Blattstiel verlauft. Der Schaft steht nacli seiner Entwicke- 
lung ebenso aufrecht wie bei D. 1 ongi  fo l i  a, ist aber ver- 
haltnissmassig hoher, namlich iiber noeh einrnal so king bis 
dreimal so lang ais die Blatter. Die weissen Bluthen geben 
in Grosse, Stellung nnd allen iibrigen Verhaltnissen von den 
Bluthen der D. l o n g i f o l ia  keine Unterschiede und selbst 
die Ausrandung der Narben findet sich bei der letzten melir 
oder min der deutlich ebenfalls auch. Sonach beschrankte 
sich der ganze Unterschied zwischen D. obovata und l o n g i 
fo l ia  auf die Ponn des Blattes und insofem ware die Auf- 
stellung der D. ob ovata  ais Yar. der l o n g i f o l ia  gerecht- 
fertigt, w en n niclit auch D. ro tu n di fo l ia  nur durch die 
Blattform von D. l o n g i f o l ia  verschieden ware; bloss D. 
intermedia  bietet noch andere Unterschiede dar, Nacli 
meinen Beobachtungen im Norden Deutschlands liabe ich 
aber inimer eine scharfe Grenze zwischen D. rotundi fo l ia  
und l o n g i f o l ia  bemerkt und durchaus keine Uebergange 
zwischen beiden entdecken konnen, folglich die specielle Yer- 
schiedenheit beider bestiitigen miissen. Ob das nun auch 
liei D. oh ovata  und l o n g i f o l ia  der Fali ist, weiss ich 
niclit. Ihr Standort ist auf die Alpen besclirankt.

Diese Form findet sich am hiiufigsten im Alpengebiet.

A b b i 1 d u u g  e n.
T a fe l 1291 1 (Dr. lo n g ifo lia ). A Pflanze in liatiirl. GrS.sse;

1 Gynaeceum mit Staubblatt, vergrossert; 2 Fruclitkapsel, desg’ .;
3 Same mit Samenmantel, desgl.

la fe l  1291 11 (Dr. ob oy a ta ). A Pflanze in natiirl. Grosie;
1 llltithe von oben, vergrossert; 2 Gynaeceum mit Staubblatt, desgl.



1292. Drosera intermedia Hayne.

Niedriger Sonnenthau.

Syn. D. longifolia Smith.
Bliitter verkehrt - eirund - loffelformig; Bliithenstiel am 

Grandę liegend oder gebogen, anfsteigend, nur wenig langer 
ais die Bliitter. Sonst den beiden vorigen sehr ahnlich.

Beschreibung:  Die ausdauernde, fadenformige, mit 
einzelnen Fasern besetzte Wurzel treibt mehre, anfangs 
rosettenartig anf der Erde ansgebreitete, spiiter fast auf- 
rechte Blatter; diese sind verkehrt ei- oder spatelformig, 
8— 10 Mm. lang, in einen fast ebenso langen Bliithenstiel 
verdiinnt, anfangs lebhaft grtin, spiiter braunlich, oberseits 
und am Rande mit gestielten Driisen besetzt, unterseits und 
am Blattstiel ganz kahl. Gewohnlich kommen mehre Bltithen- 
schiifte zum Vorschein, diese sind nur wenig langer ais die 
Blatter, an der Basis knieformig gebogen, oben aufsteigend, 
10— 12 Mm. lang, an der Spitze etwas zuriickgekriimmt, 
rothlich. Der Kelch, die Blumenblatter und die Staubgefiisse 
wie bei D. rotundifol ia.  Die tief 2spaltigen Griffel haben 
2spaltige Narben. Die briiunliche Kapsel 2 — 4klappig, 
Klappen an den Spitzen eingekriimmt. Die braunlichen 
Sameu sind von einer dicken Kruste umgeben.

Yorkonimen: In tiefen Siimpfen, Moortiimpeln, Moor- 
graben u. s. w. Weit seltner ais D. ro tu ndi fo l ia  L., un- 
regelmassig durch das Gebiet zerstreut. Am wenigsten selten

Flora XIII.



in den moorreichen Gegenden des westlichen und nordlichen 
Gebiets, im ostlichen selten, in Bohmen fehlend, in Thtiringen 
bei Oberhof, Tambach, Schleusingen, Ziegenruck, Benndorf, 
Dolau, Blutegelteich in der Heide bei Halle.

Bluthezei t :  Juli, August.
Anwendung:  Wie bei den vorigen.
In tieferen Moortiinipoln findet sieli bisweilen eine Form, 

welclie Auslaufer liildet, auf dem Wasser scliwimmt, selir 
lebhaft griine, etwas fleiscłiige, weniger drusige Blatter besitzt.

A b b ild u n g en . T a fe l 1292.
A Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 Gynaeceum mit Staubblatt, ver- 

grossert; 2 Jklappige Fruchtkapsel, aufgesprungen, desgl.; 3  dieselbe 
Sklappig, desgl.; 4 Same im Langsselmit, desgb; 5 derselbe im Quer- 
schnitt, desgl.



1293. Parnassia pa5ustris L.

Einblatt.

Das kurze Rhizom treibt einige herzformige langgestielte 
Basalblatter und einige Stengel, welche etwa handhoch 
werden, irx der Mitte ein einziges, sitzendes, herzfbrmig um- 
fassendes Blatt und am Ende eine ziemlich grosse Bllitlie 
tragen, dereń Nebenkronbliitter mit 9— 13 driisigen Bor,sten 
besetzt sind und dereń Kronblatter am Grunde plotzlich in 
einen sehr kurzeń Nagel znsammengezogen sind.

Beschre ibung:  Die Parnassie gebort zu den inter- 
essantesten Pflanzen unserer Flora. Ihr Wurzelstock ist kurz, 
hat eine Menge Fasern; aus ihm entspringen mehre lang
gestielte, 1— 8 Cm. lange, herzformige, stumpfe und ganz- 
randige Błiitter, welche auf heiden Seiten grasgrun und haar- 
los sind. Gemeinlich sind ihre Stiele mehr oder weniger 
roth; mehre bei einander stehende Stocke bilden durch solche 
Blatter eine Art Rasem Jede Wurzel treibt mehre 15 bis 
30 Cm. hohe Stengel, welche aufrecht stehen, ganz unverastelt 
sind und gewohnlieh in der Mitte nur ein einziges sitzendes, 
stengelumfassendes, mit den Wurzelblattern gleichgeformtes 
Blatt besitzen. Uebrigens sind die Stengel kalii und gefurcht, 
konnten auch ais Schafte gelten, denn ihr Blatt ware dann 
ein Deckblatt. Sie tragen ihre ansehnliche Blume an ihrer



Spitze. Der 5 blattrige griine Kelcli ist bleibend, die Sblattrige 
Krone weiss. Die Kronblatter sind an der Spitze ein wenig 
ausgerandet und mit wasserhellen Adern der Lange nacli 
gestreift. Hinter jedem Kronblatte sitzt eine griine, herz- 
formige Schuppe, welche mit 13— 15 fadenfórmigen Driisen 
so besetzt ist, dass eine Driise an der Basis, die tłbrigen ani 
Bandę der Schuppe stehen. Jede Driise endigt mit einem 
gelben, herzformigen Knopfe und alle Driisen sind klirzer 
ais die Kronblatter. Zwischen den Driisenschuppen befinden 
sieli die 5 kurzeń Staubgefasse, welche sieli, sobald ilir Pollen 
reif ist, zur Narbe biegen, und nacli der Bntleerung allmahlig 
ihren vorigen Stand wieder einnehmen. Das Biegen zur 
Narbe geschielit mit einem Małe, das Abbiegen allmahlig. 
Zwei neben einander stehende Staubgefasse zeitigen zuerst, 
dann zeitigen die 2 folgenden, zułetzt der den 2 ersten ent- 
gegengesetzte. Nach der Abbiegung verlangem sich die 
Staubfaden. Man kann die Driisen der Schuppen ais ver- 
kiimmerte Staubgefasse betrachten und nach dieser Ansicht 
ware die Blume polyandriscli und polyadelphisch, miisste in 
die natiirliche Familie der Hypericinen kommen. Der Frucht- 
knoten ist eifbrmig, die Griffel fehlen, denn die 4 stumpfen, 
bleibenden Narben sitzen. Die Kapsel ist fahlgelb, die Samen 
sind langlich, liegen in einer netzformigen Samendecke und 
sind an dem wandstandigen Samentrager befestigt.

Vorkommen:  Auf moorigen, feuchten Wiesen der 
Ebenen und Gebirge bis auf die Alpen hiiufig auf den ver- 
schiedensten Bodenarten, auch auf Gips, ab er sehr selten 
auf Kalk.

Bluthezeit :  Juli, August.



Anwendung:  Fruher war Herba et Flores Hepa- 
ticae albae seu Parnassiae officinell, jetzt braueht mail 
diese Pflanze nur noch ais Hausmittel. Sie ist etwas bitter- 
lich und gelind adstringirend, wurde fruher gegen Augen- 
kranklieiten angewendet. Sie ist eine der zierlichsten Sommer- 
blumen unserer Flora. Selir geeignet fur den Blumengarten 
zur Cultur auf Moorbeeten.

A bbildungen . T a fe l 129:4.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Nektarschuppe, yergrossert; ‘2 Staub- 

gefass, desgl.; 3 reife Kapsel, desgl.; 4 Fruchtknoten, desgl.; 5 Same 
im Samenmantel, desgl.; 6 Fruchtknoten im Langssclmitt, desgl.; 
7 derselbe im Quersclmitt, desgl.; 8 Same oline Samenmantel, desgl.; 
9 derselbe im Querschnitt. desgl.; 10 derselbe im Langssclmitt, desgl.



!294. Aldrovandia vesiculosa L.1)

Blasenpflanze.

Der uiitergetauchte, fadenformige Stengel wird kaum 
iusslang imd verastelt sieli sehr wenig; er ist di elit mit 
wirtelstandigen Blltttern besetzt, dereń Stiel gegen das Ende 
breiter wird und beiderseits zwei lange Wimpern tragt, dereń 
Spreite blasig aufgetrieben, fast kugelig erscheint; Blilthen 
achselstandig, weiss, auf Stielen, welehe ziemlich hoch iiber 
die Bliitter emporragen.

Yor komin en: In Teichen, Graben und Wassertiimpeln. 
Sehr selten. In den Etschsunipfen bei Bożen in Tirol; 
Bodensee; zerstreut in Vorpommern, Mark Brandenburg und 
Schlesien; sonst in Italien.

Blii thezeit:  Juli, August.

1) Vergl. Bot. Zeitung 1868, Spalte 147, 148; ebendaselbst 1859, 
No. 15, 16.

A b b ild u n g en . T a fe l 1294.
A Pflanze in natiłrl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Samen, desgl. 

Nach Reichenbach.



Fam. 48. Papaveraceae.

Meist milchsaftfiihrende jahrige oder dauernde Pflanzen 
mit einfachen, fiederneiwigen, nebenblattlosen Blattern. Bliitlien 
mit Kelch und Krone, hypogynisch, gynandrisch, mit dialy- 
phyllen Bluthentheilen.

Typus: 2, 2 x  2, (1— oo)x2 ,  2 — oo.
Kelch aus z we i hinfalligen, d. h. schon wahrend des 

Aufbllihens abgestossenen, vbllig getrennten oder zusannnen- 
hangenden Blattern gebildet; Kronblatter frei, Staubblatter 
frei, selten am Grand mit der Krone verbunden, zweikaimnerig, 
nach innen anfspringend; Carpidia paracarp, an den Randem 
mehr oder weniger eingerollt und bisweilen nach innen 
plattenformig vorspringend, mit kurzem, oft selir schwach 
entwickelten, paracarpem Staubweg, welcher in der Zalil der 
Carpellblatter an der Miindung kurze Lappen bildet; Samen- 
knospen anatrop, lienutrop oder campylotrop, zahlreich an 
den nach innen vorspringenden Carpellblattrandern, also an 
wandstandigen Placenten, befestigt, mit zwei Integumenten; 
Frucht nut zwei von den Placenten, welche mit dem Staub
weg yerbunden ais Rahmen stehen bleiben, sieli ablosenden 
Klappen oder mit kleinen unter den Mundungslappen sieli 
bildenden Lochem aufspringend oder ais Gliederfrucht 
(lomentum) quer in Gliedern zerfallend, meist vielsamig; 
Same mit olreicliem Inneneiweiss (endosperm), nielir oder



weniger campylotrop, mit gekriłmmtem oder fast gradem 
Keim.')

Die Familie ist iiber die nordliche Halbkugel zerstreut; 
zwischen den Wendekreisen und in der Polarzone wird sie 
seltner, noch seltner auf der siidlichen Halbkugel.

Gattungen:
Carpellblatter mehr ais zwei; Frucht 3- bis mehr-

lappig.................................................................... 1.
Carpellblatter zwei; Frucht 2 1 a p p ig ...................2.

1. Frucht durch 3 oder mehre vorspringende Placenten
unacht gefachert, unter den Mundungslappen mit 
Lochem aufspringend: Gatt. 315. Papaver2) L.

2. Frucht eine zweiklappige K a p s e l ........................3.
Frucht ein Lomentum (Gliederfrucht), quer in ein-

samige G lieder zerfa llen d ...................................4.
3. Kapsel durch zwei vorspringende Samentrager unacht

zweifacherig, durch den auswachsenden Staubweg 
geschnabelt: Gatt. 316. Glaucium ') Tournefort. 

Kapsel mit schwach vorspringenden Samentragem; 
Staubweg kurz: Gatt. 317. Chelidonium ’) L.

4. Blume verwickelt symmetrisch:
Gatt. 318. Hypecoum5) L.

1) Vergl. Botanische Zeitung 1869, Spalte 870.
2) Das Wort der alten Romer fur den Gartenmohn.
3) Von y U tv x ó ę , wegen des graugrunen Duftes der Bliltter von 

Tournefort so genannt.
4) X t h i i ó r t o v  yX u vxóv  (Theocrit 13, 41 j, vielleieht unser Scholl- 

kraut: Schwalbenkraut.
.5) Y/tr^oo)' beim Dioseorides, yielleicht Hypecoum procumbens L,



ARTEN:

315. Papaver L.
Fruclitknoten und Fracht behaart....................................1.
Fruchtknoten und Fracht k a h l ..........................

1. Stengel ungegliedert, e in b lu th ig ...................................2.
Steugel gegliedert, mehrbltithig.........................................3.

2. Filamente nacli oben pfriemlich; Kapsel verkehrt
eirund, steifhaarig . . . 1295. P. alpinum L.

3. Kapsel keulig, von zerstreuten, aufrechten Borsten
steifhaarig....................  1296. P. Argemone *) L.

Kapsel rund 1 ich - eifomiig, von weit abstehenden, ge- 
bogenen Borsten steifhaarig:

1297. P. hybridum2) L.
4. Kapsel kurz verkehrt-eiformig, ani Grand abgerundet,

kahl, unbereift; Mtindungslappen am Rande sich
d e c k e n d .......................... 1298. P. Bhoeas3) L.

Kapsel keulig, gegen den Grand allmahlig ver- 
schmalert, unbereift; Mundungslappen getrennt:

1299. P. dubium L.
Kapsel fast kugelig, bereift:

1300. P. somniferum ') L. 1 2 3 4

1) 'A fjy tgd irn , eine dem Mohn illmliclie Pflanze, von den Alten 
gegen weisse Flecke auf der Iris des Auges angewendet (Dioscorides).

2) Weil man sie fur einon Bastard zwisohen P. R h oea s  L. und 
P. A rg em on e  L. bielt.

3) Mrjno>v (5o ia ę , wilder Mohn boi Dioscorides.
4) Der schlafbringende, wegen der einschlafernden Wirkung des 

Mohnsaftes.



316. Olaucium Tournefort.

Obere Blatter am Grunde tief herzformig stengel- 
umfassend; Friichte knotig rauh:

1801. (7. luteum Scopoli.
Obere Bliltter am Grund abgeschnitten; Friicbte 

borstig- steifhaarig:
1302. (}. corniculatum1) Curtis.

317. Chelidoniwn L.
Bliithen doldig; Kelch fast kahl; Blatter fiedertheilig 

mit fiederspaltigen Theilen: 1303. Oh. maius L.

318. Hypecoum L.

Die beiden ausseren Kronblatter langlich, ganz, die 
beiden inneren halbdreispaltig, mit langerem Mittel- 
lappen................................ 1304. H. pendulum L.

1) Hornartig, wegen der Form der Frucht.



1295. Papaver alpinum L.

Alpenmohn.

Das kurze, dauernde fthizom bringt eine Anzahl ge- 
stielter, doppelt fiederspaltiger, bis fingerlanger Basalblatter 
hervor, aus dereń Mitte sich der deckblattlose, behaarte, bis 
fusshohe, einbliithige Schaft erhebt. Blume gross, gelb oder 
weiss; Filamente pfriemlich; Kapsel verkehrt-eifórmig, steif- 
haarig.

Besehreibung: Dieses niedliche Pflanzchen ist in 
seinen einzelnen Theilen nnd in seiner Behaarung sebr 
yariabel. Die Wurzelblatter sind einfaeh fiederschnittig, fast 
oder yollig doppelt-fiederschnittig, aber auch nur fiederig 
gespalten, gerneinlich sammt den Stielen mit gelben Borsten- 
haaren dicht besetzt, aber zuweilen auch weniger stark be- 
haart und fast haarlos. Ebenso ist der 4 — 7 Cm. hohe, 
einbliithige Schaft gerneinlich dicht mit gelben anliegenden 
Borstenhaaren besetzt und wiederum zuweilen mit abstehenden 
Borstenhaaren bekleidet. Wie oben erwahnt, sind die Bltithen- 
bliitter weiss oder gelb, haben in beiden K iii len einen schwefel- 
gelben Grund. Koch in Erlangen bekam aus der Schweiz 
auch ein Exemplar mit gelben, rosenroth berandeten Bluthen- 
blattern. Das Grtin der Wurzelblatter ist immer duftig, die 
Staubfaden sind pfriemlich und die verkehrt-eirunde Kapsel 
ist stets mit einigen gelben Borstenhaaren bekleidet. Das 
ganze Pflanzchen hat, je nach der Hohe des Standortes,



Fingerhohe oder wird 10 bis 25 Cm. hocli; je uppiger der 
Standort, um so schwacher ist die Behaarung der Bllitter. 
Die Bliithe ist wohlriechend.

Vorkommen:  Auf den hochsten Alpen. Steiermark; 
Oesterreicli; Krain; Salzburg; Tirol, iiberhaupt im ganzen 
Oberinnthal bis in’s Ober-Engadin; Wallis, tiberbaupt auf 
den Kalkalpen der Schweiz. Eine kalkliebende Pflanze. Auf 
Kalk wachst stellenweise aucb die weissbliihende Form, die 
Form mit gelber Blume komint z. B. in der Flora von 
Salzburg nur im Lungau (Weissbriach) am See auf Chlorit- 
schiefer vor.y) Auf sandigem Boden steigt sie bisweilen 
(in der gelbbltihenden Form) etwas weiter abwarts. So land 
schon lioppc sie auf der Selenitza an der Grenze zwischen 
Krain undKarnthen auf einem grossen Sandplatz sehr hiiufig.2)

Bluth eze it :  Juli, August.
Anwendung :  Eine sehr zierliche Gartenpflanze, be-

sonders fur alpine Anlagen.
Formen :  Koch unterscheidet «. albiflorum Koch. Kron

blatter weiss, am Grunde schwefelgelb. Syn. P. alpinum 
Jacquin. P. Burteri Crantz.

[i. fiauiflornm Koch. Kronblatter citronengelb, am 
Grunde schwefelgelb oder blassgriin. Syn. P. pyrenaicum
a. luteum DC.

y. aurantiacum Koch. Kronblatter im Leben orange- 
farben. Syn. P. aurantiacum Loiseleur.

d. puniceum Koch. Kronblatter hochroth. Syn. P. pyre
naicum (i. puniceum DC.

1) Vgl. A. Sautor’s Piorą, S. 110.
2) Sturm’s Flora, Krste Abtheilung. Heft 17. Nurnborg 1804.



A. Kerner unterscheidet fur Mittel- und Siideuropa drei 
alpine Papaver-Arten:')

1 a. Blumen klein, die Blumenbllitter zur Zeit der vollen 
Bliithe mit den Randem sieli niclit deckend, etwas schmaler 
ais lang, 12— 16 Mm. lang; Staubfaden nur so lang ais der 
Fruclitknoten, die Narbensclieibe nicht iiberragend: P. sua- 
raolens Lapeyrouse. Pyrenaen und Sierra Nevada. (Kleine 
Pflanzen. Bliitter der folgenden Art iihnlich, aber gewohn- 
licli mit groberen Borstenhaaren besetzt, Bliithenstiele um 
die Hiilfte kiirzer ais bei der folgenden Art, von abstehenden 
Borsten sehr rauhhaarig; Bliitlien gelb oder heli ziegelroth.)

1. b. Blumem gross; Blumenblatter sieli mit den Randem 
deckend, etwas breiter ais lang, 20— 30 Mm. lang; Staub
faden die Narbensclieibe deutlich iiberragend.

2. «. Bliitter einfaeh fiedertheilig, die Abschnitte ganz- 
randig, breit lanzettlieh oder vorn in 2—3 breit lanzettliche 
Lappen getlieilt: P. pyrenaicum L. Sierra Nevada, Pyre- 
naeen, Alpen ostlicli bis zum Solstein, Meltathal in Karntlien 
und den Wocheiner Alpen in Krain; Apenninen. (Wuclis 
gedriingter ais bei der vorigen Art, Bliitter meist rauli- 
liaariger, Bliithenstiele kiirzer, weniger geschweift, mit reicli- 
lieheren, mehr abstehenden Borsten besetzt ais bei dieser; 
Blumen gelb, in den nordliehen Kalkalpen iniiner, sonst nur 
ansnahmsweise weiss.)

2. h. Bliitter zwei- bis dreifacli fiedertheilig, in schmale 
lineale Zipfel aufgelost: P. alpinum L. Karpathen ostlicli 2

2) Nach Ascherson’s kritischer Uarlegung in der Botanischen 
Zeitung: P. Asclierson: Ueber Formen von P apaver alp inum  L. 
Bot. Ztg. 1869. No. 8. Spalte 121—129.



bis zum Kuhhom und Butschetscli, Alpen westlich bis 
Savoyen. (Stattliche Pflanze mit Fumaria und Scandix ahn- 
lichen Blattern, 10— 15 Cm. hohen, aufsteigenden, etwas 
geschweiften Bliithenstielen; Blatter sparlich mit Borsten 
bestreut, Bluthenstiele mit meist anliegenden Borstchen; 
Bliithen in den nordwestlichen Alpen [und der Tatra] nur 
weiss, in den sttdostlichen und in Siebenbiirgen meist gelb.)

Nacli eingehender Kritik der Diagnostik und der Synony- 
mie kornrnt Ascherson zu folgender Darstellung im Sinne 
der Abstammungslehre:

Papaver nudicaule L.
j

P. pyrenaicum (L.) Kerner. * 1

P. alpinum Kerner.
P. suaveolens Lap.

„In Worten:
„Das im Norden der ganzen Erde verbreitete P. nudi

caule L. verbreitete sich yermuthlich von Nordasien aus 
(es kommt im Himalaja vor, lehlt aber im Kaukasus) nacli 
der alpinen Achse Europas und erlangte dort ais P. pyrenai
cum specifische Selbststandigkeit. Aus dieser Form ent- 
wickelte sich im aussersten Westen des Verbreitungsgebiets 
P. suaueolens Lap. zur specifischen Selbststandigkeit, wahrend 
im Osten P. alpinum Kerner es noch nieht zu dieser ge- 
bracht hat, da es mit der Stammart noch durch deutliche 
Mittelglieder zusammenhangt.“ ')

1) Wir geben diese Auseinandersetzung wOrtlich ohne Prfijudiz, 
konnon uns aber nicht versagen, darauf aufmerksam zu machen, dasa 
auch hier, wie so oft, das gewohnliche Missverstehen des Darwinismus 
unterliiuft, ais ob der Stammvater mit seineu Nachkommen zugleich 
auftreten komie.



Die frUheren Ausgaben unserer Flora unterscheiden nur 
zwei Formen des P. alpinum L., niimlicli:

a. Papaner alpinum albiflorum (Syn. P. Burseri Crantz), 
mit weissen, an der Basis schwefełgelben Bliithen.

b. P. alpinum flamflorum (Syn. P. alpinum Hoppe, 
P. pyrenaicum a. lutemu DC. P. aurantiacum Lois.) 
mit citronengelben, an der Basis schwefełgelben 
Bltithen.

Abbildungen. Tafel 1295.
AB Pflanae in nat. GrOsse; 1 Kapsel, vergr6ssert.



1296. Papaver Argemone1) L.

Rauhfitichtiger Mohn.

Syn. P, ćlavigerum Lamarque. P. arvense Borkhausen. 
P. maritimum Withering.

Die jahrige Pfahlwnrzel treibt einen starli verastelten 
oder bei schwachlichen Exemplaren einfachen Stengel, wełcber 
meist, wie die ganze Pfłanze, borstig behaart ist. Stengel 
langgliedrig, mit doppelt fiedertheiligen oder fiederspaltigen 
Blattern besetzt; Bltithen ara Ende der Zweige langgestielt, 
massig gross, lebhaft roth aber meist heller ais bei P. 
Rhoeas  L.; Staubfaden nach oben verbreitert; Kapsel ver- 
liingert keulenformig, von zerstreuten, aufrechten Haaren 
steifhaarig.

. Beschreibung;  Die Wurzel ist langgezogen spindelig, 
senkrecht herabsteigend, fast einfach, oft vielbeugig, zaserig, 
licht-braunlich. Stengel bald einzeln, bald vom Grunde an 
astig ais mehre Stengel erscheinend, sonst fast nur durch das 
Bliihen sieli verastelnd, indem dabei die endstandigen Blumen- 
stiele zu blattgegenstiindigen werden, ganz gerade oder etwas 
gebogen aufsteigend, 15— 40 Cm. hoch, ziemlich rund, und 
gewohnlich von unten bis oben mit angedriickten steifen 
weissen Haaren bedeckt. Die Bliitter doppelt-fiederspaltig,

1) Die A y y e f id w i  des Dioscorides ist eine Mohnart mit safran- 
farbigem Saft, welche gegen das Augeniibel aoyt/j.u gebraucht, davon 
den Namen erhielt; dass Lobelius und Andere dies auf die yorliegende 
Pflanzo liezogen, war ganz willkuhrlieh.



mit kurzeń steiflichen Haaren, besonders an der Mittelrippe 
und am Rande besetzt, die Fiedern und Fiederchen gewohn- 
lich wechselnd, herablautend; die letzten bald breiter bald 
schmaler lanzettlich oder elliptisclr, spita in ein Haar aus- 
laufend, Haupt- und Seitennerven unten etwas vortretend; 
die untern Blatter gestielt, die obern sitzend und sieli stark 
vereinfachend, so dass die letzten nur einfach fiederspaltig 
oder gar nur dreitheilig sind. Die Blumen langgestielt, end- 
standig und blattgegenstiindig, der Blumenstiel ziemlicli dicht 
angedriickt-beliaart, vor dem Bliihen iiberhangend, wiilirend 
des Bliihens und der Fruchtentwickelung aufrecht. Der Kelcli 
aus 2 liinfalligen langlichen, convexen, ausgerandeten, aussen 
mit einzelnen Haaren besetzten grtinen Kelchblattern. Die 
Blumenltrone aus 4, umgekehrt-schmal-eiformigen oder etwas 
keilformigen, am aussern Rande, gegen welchen hin die Adern 
sieli bogig verbinden, unregelmassig gekerbt - gezahnelten, 
blaulich oder sebwarzlich scharlachrothen mit Schwarzem 
verwischtem Basalflecli versehenen Blumenblattern, von etwa 
2 Cm. Lange und dabei 10— 12 Mm. Breite. Die Staub- 
gefiisse zahlreich, mit flaclien scliwiirzlich-blaurothen, unten 
stielartig verschmalerten, dann lanzettlich-erweiterten Staub- 
fliden und schmutzig-blauen rundlichen Staubbeuteln. Der 
Stempel keulenfórmig-cylindrisch, mit 5 oder 4 Nerven, welche 
den Ecken der sitzenden 5- oder 4-straliligen Narbe und den 
Fachem im Innem entspreclien, an den zwischen diesen 
Nerven stumpf hervortretenden Fachem mit einzelnen steifen 
angedriickten Haaren besetzt. Die Kapsel bei der Frucht- 
reife von ganz ahnlicher Gestalt, ungefahr 16 Mm. lang und 
unter der Narbe, zwischen dereń Ecken, durcli kleine Oeff-

1'lora XIII. 20



nimgen die sehr fein nierentormigen schwarzlich-blauen ver- 
tieft-punktirten Samen verstreuend, welche an den von den 
Nerven nach innen hineinragenden ais halbe Scheidewiinde 
erscheinenden Samentragern befestigt sind.

Yorkomnien:  Auf Aeckern, an Bergabbangen, auf 
Schuttplatzen und an ahnlichen Orten. Dnrcb das ganze 
Gebiet verbreitet, wenn auch nicht iiberall geniein.

BlUthezeit:  Mai — Juli.
Anw endung :  Die phamiakognostiscben Lehrbiicher 

warnen vor der Yerwechselung der Blumen nnserer Pflanze 
mit denen des Klatscbmohns: P. Rhoeas L. Die Blumen 
von P. A rg e m o n e  L. sind aber kleiner und beller gefarbt 
(heineswegs oder doch nur ausnahmsweise ,,dunkelrotb“ .) 
Der sicberste Unterschied aber besteht in der Form und Be- 
haarung des Fruchtknotens.

F or men: Variirt selten mit kaliler Kapsel.
A bb ild u n gen . T a fe l 1296.

ABC Pflanzen in natiirl. (Jrosse; 1 Kelch, vergr8ssert; 2 Staub- 
gelass, desgl.; 3 reife Frueht, nat. Gr.; 4 Same, nat. Gr. und ver- 
grossert.



1297. Papaver hybridum L.

Bastard-Mohu.

Im Wuchs zwischen der vorigen und der folgenden 
ohngefiilir in der Mitte stehend. Untere Blatter doppelt 
fiederspaltig, die oberen einfach fiederspaltig; Blume ziemlich 
gross; Filamente nach oben verbreitert; Kapsel eiruud, von 
weit abstelienden, gebogenen Borsten steifhaarig.

B esch reibu n g: Die Pflanze wird fusshoch oder etwas 
hoher, ist, wenn sie nicht in der Jugend durch das Beweiden 
oder durch die Sichel in ihrein Wachsthume gestort wird, 
nur nach oben iistig, wenn sie aber beschnitten wird, ver- 
astelt sie sieli aucli gleicli an der Wurzel. Die unteru Blatter 
sind dreifach fiederspaltig und haben lanzettfórmige Ab- 
schnitte, welche sich mit einer Stachelspitze endigen; die 
oberen Blatter sind nur zwei- oder einfach fiederspaltig, 
sitzend und ilire Absclmitte sind weit langer und gleich- 
breit. Alle Blatter sind durch anliegende Haare rauh. Die 
langen Bliithenstiele sind mit angedriickten Haaren besetzt, 
die Kelchblatter, welche beim Aufbruche der Bluthen ab- 
fallen, sind gelbboi-stig, die Kronblatter tief-scharlachroth, 
bald mit violettschwarzen Grundflecken, bald auch ohne die- 
selben und ungefleckte kommen namentlich auf dtirftigerem 
Boden vor. Die violetten Staubgefasse werden nach oben 
zu breiter, der Pollen ist blau und die Kapseldeckel sind 
klein, meistens 6 strahlig.



Y orkom m en: Dieser Mohn wachst auf uncultivirtem 
und cultivirtem Lande, in erstem Falle immer, wo Neuland 
entsteht, z. 13. durch Anlegung neuer 8 tras,sen und Eisen- 
bahnen und daselbst auf den neu entstandenen Randem. Er 
ist aber die seltenste Art und findet sich bei Naumburg und 
Suiza, bei Erfurt, Tonna, Halle und gewiss noch an mehren 
Stellen des thtiringischen Flaclilandes und Httgellandes, in 
Deutschland ferner bei Barby, Magdeburg und bei Malchin 
in Mecklenburg, dann in Schlesien und in der Rheinebene 
am Mittelrhein. Uebrigens zerstreut.

B liith ezeit: Mai —  .Juli.
A bbildungen. Tafel 1297.

AB Theile der Pflanze in natiirl. Grijsse; 1 Staubgeiass, ver- 
grossert; 2 Fracht im Querschnitt, desgl.; o Same, desgl.



1298. Papaver Rhoeas L.1)

Klatschrose.

Die jiihrige Pfahlwurzel wird federkieldick und treibt 
einen astigen Stengel, welcher weit robuster ist ais bei den 
beiden vorigen Arten und bis meterboeh wird. Stengel steif- 
haarig, vielbluthig; Blatter einfach und doppelt gefiederfc, 
mit langlich - lanzettlichen, eingeschnitten gezalmten Ab- 
schnitten; Blumen gross, scharlachroth; Filaniente pfriemlich; 
Kapsel kurz verkehrt-eiformig, ani Grund abgerundet, kalii; 
Mlindungslappen am Rande sieli deckend.

B eschreibung: Diese einjahrige milcliende Pflanze er- 
reicht eine Lange von 30— 60 Cm. Nur wenig pflegt die 
kurze Wurzel gekriimmt zu sein, auch hat sie bloss einige 
Aeste. Gleich an der Basis des walzenrunden langhaarigen 
Stengels trifft man nicht selten nocli Nebenstengel. Die 
Wurzelblatter sind gestielt, langlich lanzettformig, sagefórmig 
eingeschnitten und rneist fiederspaltig, bisweilen werden selbst 
die einzelnen schmaleren Abschnitte wiederum gesagt oder 
auch eingeschnitten; iiberdem ist entweder die ganze Flachę 
borstig-haarig, oder bisweilen, so bald die Pflanze fetter 
geworden, fast glatt und nur an den Nerven mit einzelnen 
langen Haaren besetzt, sowie auch die Zahne in Haare uber- 
gehen. Selbst die langen Bluthenstiele sind mit unter rechtem 
Winkel abstehenden Haaren besetzt. Vor der Entfaltung 
der Bliithe hangen die Blumenknospen, und erst bei der 
Entwickelung derselben stehen sie aufrecht, indem dann

1) Ven»l. Botanisehe Zeitung 1874, Spalte 257.



sogleich aus der zwei langlich concaven Blattern bestehende 
Kelch abfallt. Die 4 grossen zu zweien gegeniiberstehenden 
schonen scharlaehrothen, rundlich concaven, nagellosen Blu
menblatter haben bisweilen an ihrer Basis einen verkehrt-eifor- 
migen, niclit selten wohl audi einen oben weissgerandeten, 
fast schwarzen Fleck; doch koinmen mitunter ganz rothe vor. 
Uebrigens sind auch diese Blumenblatter ebenso, wie die 
zahlreichen knrzen, mit dunkeln Antheren versehenen Staub- 
faden lrinfallig. Der Fruchtknoten ist rundlich, ganz kurz- 
gestielt, und hat oben eine aus 7— 8 strahlenformigen Narben 
zusammengesetzte schildformig convexe Narbe. Bei der 
Fruchtreife eutstehen gleich unter dieser Narbe einzelne 
Loclier, woraus die kleinen schwarzlichen Samen zum Vor- 
schein kommen. Beim Querdurchschnitt zeigt sich die Fracht 
ais eine mit 7— 9 nocli niclit ganz bis zum Mittelpunkt 
gehenden Scheidewanden versehene Kapsel. Diese Scheide- 
wande versehen zugleich die Stelle der Samentrager und 
enthalten sehr kleine gebogene, ziemlich raulie zahlreiche 
Samen.

Bem er lcung. Niclit selten wird das Grewachs auf
trockenen Stellen ganz und gar mit borstenahnlichen kurzeń 
weissen Haaren besetzt; auch geliort liierher der sogenannte 
ch in e s is ch e  M ohn (Papaver chinense), den man liaufig ge- 
fullt in den Grarten ais Zierpflanze cultivirt und der auch 
mancherlei Abanderungen hinsichtlieh des Colorits wahr- 
nehmen lasst. So sind namentlich haufig die rothen Blumen- 
blatter weiss gerandert, oder wenn die Blumenblatter weiss 
sind, roth gerandert; zuweilen giebt es ausser der weissen 
Yarietat noch eine fleischfarbene.



/

Yorkom m en: Auf Getreidefeldern auf den verschie- 
densten Bodenarten. Fast durch das ganze Gebiet gemein. 
Ursprimglich aus dem Orient eingeschleppt.

B ltithezeit: Mai—-Juli.
Anw endung: Eine sehr dankbare Zierpflanze, welche 

in Giirten gefullt in zahlreichen Farben vorkommt. Ausser- 
dem sind die Blumen offizinell: F lores Rh o e ad os.

Form en: (S. strigosum Koch. Haare der Bliithenstiele 
angedruckt. Syn. [i. strigosum v. Boenninghausen.

Anm erkung: Papaver trilobum Wallroth ist nach Tliilo 
Irmisch eine Form von P. Blioeas L. von untergeordneter 
Bedeutung mit eiformigen und dreilappigen Bliittern, welche, 
wie die ganze Pfłanze, kalii und graugrttn sind, kleineren 
Bliithen und von buschigem, reiehastigem Wuchs. Ygl. die 
Regensburger Flora. 1869. Seite 230.

Eine sehr interessante Abweichung fand ich nicht selten 
auf Gartenland in der Flora von Jena. Sie besteht darin, 
dass sich in den Achseln der beiden Kelchbliitter einer Bluthe 
zwei kleinere Bliithen bilden, welche kleinere, aber iibrigens 
ganz normale Friichte zur Reife bringen.

A bb ildu n gen . T a fe l 1298.
A oberer Theil der Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Fruchknoten mit 

Narbe, vergrossert; 2 Frucbtkapsel, desgl.; 3 Sanie, desgl.



1299. Papaver dubium L.

Unachter Klatschmohn.

Der vorigen sehr aknlich, aber sofort durch die langen 
Fruchtknoten und Friichte z u unterscheiden.

Die Blatter sind haufig nur einfack fiederspaltig, ikrę 
Absclinitte meist breiter ais beim Klatschmohn, weiter von 
einander entfemt, breit linealisch, gezahnt; Stengel steif- 
haarig; Filamente pfriemlick; Kapsel keulig, gegen den Grand 
alknalilig verschmalert, kalii; Miindnngslappen getrennt.

B esch re ibu n g: Diese Pflanze ist einjahrig, ikrę Wnrzel 
einfach, senkreclit, kat auch niehre abwartsgerichtete, diinne 
Nebenfasern und treibt einen oder mehre 30— 60 Cm. kohe 
Stengel. Die Wurzelblatter sind langgesielt, doppelt fiedrig- 
gespalten, im Umfange lanzettformig; die Fiederlappen sind 
eirund, gemeinlick in 3 —  4 spitze Lappchen getkeilt. Die 
Stengel steken aufreeht, sind stielrund, astig und mit aus- 
gebreiteten, nacli oben zu aber mekr anliegenden Borsten- 
kaaren dicht besetzt. Ikrę Blatter sitzen oder sind kurz- 
gestielt, haben gemeinlick langere, fast gleickbreite Fieder
lappen, welche entweder wiederum in mehre Lappclien (oder 
grosse Ziihne) getheilt sind, oder, besonders nack oben zu, 
ohne Theilung erschemen. Wnrzel- und Stengelblatter sind 
auf beiden Fliichen mit einzelnen weissen ITaaren besetzt



und am Rande durcli solche Haare gewimpert. Jeder 
Blattlappen endigt sich auch mit einem weissen steifen 
Borstenhaar. Uebrigens nehmen die Haare mit dem 
fetteren Boden ab und werden im mageren Boden selir 
zahlreich. Die Bliithenstiele sind endstandig, finger- und 
handlang, mit dicht anliegenden Haaren begabt. Die 
Knospen hangen vor ihrer Entwickelung herab, richten sich 
aber mit ihrer Entfaltung aufreclit empor, werfen den ans 
/,wei eiformigen, concaven, ausgerandeten und haarigen 
Bliittern bestehenden Kelcli ab und entfalten ilire 4 grossen, 
scharlachrothen, ungefleckten, nagellosen Blumenblatter. Audi 
die.se Kronblatter fallen bald ab, ebenso die zahlreichen, mit 
violetten Antheren begabten Gefasse. Bei manchen Exein- 
plaren sieht man an der Basis der Kronblatter einen 
schwarzen Flecken; an allen Exemplaren sind die 2 innern 
Kronblatter etwas kleiner ais die 2 ausseren. Die boden- 
standigen Staubfaden sind gleich den Antheren gefiirbt. Der 
Fruchtknoten ist urnenfbrmig verlangert, liaarlos, liat keinen 
Griffel, sondern eine grosse, schildformige, etwas gewolbte, 
8strahlige (auch 7- oder 9stralilige) Narbe. Unmittelbar 
unter ihr entstehen in der reifenden Kapsel die Lodier, aus 
welchen sich spiiter die Samen ausscliutten. Innerlich sieht 
man in der Kapsel ebenso viel unrollkommene Scheidewande, 
ais die Narbe Strahlen bat. An ihnen sitzen die zahlreichen 
kleinen Samentrager und die zahlreichen, nierenformigen, 
kleinen Samen, die in der Reife scliwarzlich-blau werden.

Vorkom m en: Ein bekanntes Unkraut der Getreide- 
und Kleefelder, welclies sich aber nicht im schweren, sondem 
nur im sandhaltigen Boden einstellt. Im schweren Boden
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vertritt P. Iihoeas seine Stelle. W o es steht, wachst es 
sehr haufig, scheint mit P. R h oeas mit dem Getreide ein- 
gewandert zu sein und entwickelt seine Blumen im Juni 
nnd Juli.1)

B lu th ezeit: Mai— Juli.
F or men: Variirt mit kahlem Stengel und kahlen 

Blattern. Syn. P. laevigatum M. B. Komrnt bisweilen mit 
weissen Blumen vor.

1) Diese in den fruheren Ausgaben unserer Flora befindliche 
Standortsangabe ist fur Thtlringen nicht ganz zutreffend, denn 
namentlich im Saalgebiet ist die Pflanze auch auf sehwerem Kalk- 
und Mergelboden nicht selten.

A bb ild u n gen . T a fe l 1299.
AB Pflanze in natur). Grosse; 1 Fruchtkapsel, vergr5ssert; 2 die- 

selbe im Querschnitt, desgl.



1300. Papaver somniferum L.

Saatmohn.

Die jahrige Pfahlwurzel treibt einen bereiften, 1 bis 
1 Vj Meter hohen, stielrunden, mit abstelienden Borstenhaaren 
locker besetzten oder fast kahlen Stengel, welcher einige 
entfernt stehende, liingliclie, ungleich und grób lappig ge- 
zahnte, kahle und bereifte Bliitter triigt, von denen die oberen 
keine tieferen Einschnitte besitzen, die unteren dagegen 
buchtig gelappt sind, die oberen mit herzfórmigem Grund 
umfassend, die unteren gegen den Grund versckmalert; Kelch 
und Bliithenstiele rnekr oder weniger mit abstelienden Borsten 
besetzt; Blume gross; Staubfaden nacli oben verbreitert; 
Kapsel fast kugelig, kalii, bereift.

B esck re ib u n g : l)ie spindelige Wurzel ist astig und 
weiss, treibt einen steifen, aufrecliten, 1— 11/,2 Mtr. hoken, 
iistigen, stielrunden, kaklen, nur nacli oben mit einzelnen 
steifen Haaren besetzten Stengel, welcker ein duftiges Griin 
besitzt. Die Wurzelbliitter sind gestielt, liinglich, fiedertheilig 
oder bucktig, grób und ungleick gezahnt. Ihre Blattfliiclie 
verliiuft sich in den Blattstiel. Die Stengelbliitter umfassen 
dagegen den Stengel mit ihrer kerzformigen Basis und ikr 
Band ist weniger tief getkeilt, gewblinlicli nur ungleick, 
dock ziemlick tief gezaknt. Die Olierlkiclie der Bliitter ist 
mekr oder weniger duftiggriin, die Unterflacke stets dnftig- 
gTiin. An der Spitze der Bliitter ist die Berandung bfters, 
besonders beim Scliuttinohn, durcli einzelne weisse Haare



gewimpert. Die Kelchblatter sind borstig, die Kronblatter 
an der Basis keilformig, au der Spitze abgerandet, ubrigens 
breiter ais lang und gewohnlich ausgeschweift. Die weiss- 
samige Varietat blttht reinweiss oder hochroth; die blau- 
und grausamigen Schtitt- und Schliessmohn-Varietaten bliihen 
weiss mit trub-pfirsichrothen Flecken, oder helllila mit trtib- 
pfirsichrothen Flecken. Die Narbe der Kapsel ist aus 8 bis 
16 Narben zusammengesetzt, welche verwachsen sind, eine 
einzige schildformige Nar be darstellen. Die Kapsel hat 
ebensoviel unvollkornmene Scheidewande, ais Narben ver- 
wachsen sind. Die Scheidewande reichen kaum bis ’/3 und 
Y, der Kapselhohlung und in einer Kapsel befinden sich oft 
tiber 8000 Samen. Letzte sind nierenformig und feingrubig.

Y orkom m en: Stannnt aus dem Orient, wird aber schon 
seit alten Zeiten bei uns auf Feldern und in Garten kultivirt. 
Hie und da konnnt er auf Felsen, Mauern, Schuttplatzem, 
im Flusskies u. s. w. halbwild vor und wird auf sterilem 
Boden winzig klein, oft wenige Zoll hoch und in diesem Fali 
hat der Fruchtknoten oft nur drei Mundungslappen.

B lu th eze it: Juli, August.
A nw endung: Diese fiir den Gebrauch sehr wichtige 

Pflanze liefert in ihrer Milch das Opium. Das feinste 
Opium wird aus dem durch Ritzen der unreifen Kapseln 
hervorquellenden und dann gerinnenden Safte unmittelbar 
gewonnen. Weniger fein ist das Opium, welches man durch 
Auspressen, und am geringsten das, welches man durch Aus- 
kochen der Pflanze gewinnt. Die Samen enthalten fast zu 
50% ein wohlsclimeckendes fettes Oel, welches man statt 
Baumol an Speisen gebraucht. Uebrigens verfertigt man aus



den Sanien auch verschiedene Speisen. Die Blumen des 
gefullten Mohns, welcher graue und kleine Samen triigt, sind 
ais Zierde in Garten bekannt.

Form en: Man unterscheidet:
1) Schtittm ohn, mit dicht unter den Mundungslappen 

zur Reifezeit mit Lochem aufspringenden Kapseln. Uer Same 
ist gran oder błaulich.

2) Schliessm ohn. Die Kapseln błeiben auch zur Reife
zeit geschlossen. Auch hier variirt der Same grau oder 
błaulich.

3) W eisser Mohn. Papaver officinale Gmelin. Kapseln 
auch zur Reifezeit geschlossen. Same weiss. Hiervon ist 
eigentlich der Same offizinell: Semen papaveris alb i.

In Garten kommt der Mohn in sehr verschiedener Weise 
gefullt, mit zierlich zerschlitzten Blumenblattern und in zahl- 
reichen Farbenabweichungen vor. Er gehort zu den prach- 
tigsten Gartenblumen, namentlich, wenn zahlreiche ver- 
schiedene Formen auf einem Beet vereinigt werden.

A bbildungen . T a fe l 1300.
A oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Staubgefiiss, ver- 

grossert; 2 unreife Frucht, nat. Grbsse; 3 reife Frachtkap sel, desgl.; 
4 Same natiirl. GriSsse und vergrossert.



gewimpert. Die Kelchblatter sind borstig, die Kronblatter 
an der Basis keilfórmig, an der Spitze abgerundet, iibrigens 
breiter ais lang und gewohnlich ausgeschweift. Die weiss- 
samige Yarietafc bliiht reinweiss oder hochroth; die blau- 
und grausamigen Schutt- und Schliessmohn-Varietaten bltihen 
weiss mit trub-pfirsichrothen Flecken, oder helllila mit triib- 
pfirsichrotben Flecken. Die Narbe der Kapsel ist ans 8 bis 
16 Narben zusammengesetzt, welche verwachsen sind, eine 
einzige schildformige Narbe darstellen. Die Kapsel hat 
ebensoviel unyollkommene Scheidewande, ais Narben ver- 
wacbsen sind. Die Scheidewande reichen kaum bis */3 und 
V, der Kapselhohlung und in einer Kapsel befinden sich oft 
tiber 3000 Samem Letzte sind nierenformig und feingrubig.

Vorkom m en: Stammt aus dem Orient, wird aber sclion 
seit alten Zeiten bei uns auf Feldern und in Garten kultivirt. 
Hie und da kommt er auf Felsen, Mauern, Schuttplatzem, 
im Flusskies u. s. w. halbwild vor und wird auf sterilem 
Boden winzig klein, oft wenige Zoll hoch und in diesem Fali 
hat der Fruchtknoten oft nur drei Miindungslappen.

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Diese fiir den Gebrauch sehr wichtige 

Pflanze liefert in ilirer Milcli das Opium. Das feinste 
Opium wird aus dem durch Eitzen der unreifen Kapseln 
hervorquellenden und dann gerinnenden Safte unmittelbar 
gewonnen. Weniger fein ist das Opium, welches man durch 
Auspressen, und am geringsten das, welches man durch Aus- 
kochen der Pflanze gewinnt. Die Samen enth alten fast zu 
50% ein wohlschmeckendes fettes Oel, welches man statt 
Baumol an Speisen gebraucht. Uebrigens yerfertigt man aus



den Samen auch verschiedene Speisen. Die Blumen des 
gefullten Mohns, welcher graue und kleine Samen triigt, sind 
ais Zierde in Garten bekannt.

Form en: Man untersclieidet:
1) Schtittm ohn, mit dicht unter den Miindungslappen 

znr Reifezeit mit Lochem aufspringenden Kapseln. Der Same 
ist gran oder blaulich.

2) Schliessm ohn. Die Kapseln bleiben audi znr Reife- 
zeit gescblossen. Auch łiier variirt der Same gran oder 
blanlich.

3) W eisser Moim. Papaver officinale Gmelin. Kapseln 
auch znr Reifezeit geschlossen. Same weiss. Hiervon ist 
eigentlich der Same offizinell: Sem en papaveris albi.

In Garten kommt der Mohn in sehr verschiedener Weise 
gefiillt, mit zierlich zerschlitzten Blumenblattern und in zahl- 
reichen Farbenabweichungen vor. Er gehort zu den prach- 
tigsten Gartenblumen, namentlich, wenn zahlreiche ver- 
schiedene Formen auf einem Beet vereinigt werden.

Abbilclungen. T a fe l 1300.
A oberer Theil der Pflanze in natarł. Grosse; 1 StaubgefUss, ver- 

grossert; 2 unreife Frucht, nat. Grosse; 3 reife Frachtkapsel, desgl.; 
4  Same natfirl. Grosse und vergrossert.



1301. Glaucium luteum Scopoli.

Gelber Hornmohn.

Syn. Chelidonium Glaucium L. Glaucium flamim Grant/..

Die zweijahrige Pfalilwurzel treibt im ersten Jahr eine 
Rosette von zolllangen bis fusslangen, kurzgestielten, von 
kraftigem Mittelnerven und zarteren Seitenadern durchzogenen 
langlich-breitlanzettlichen, fiederspaltigen, beiderseits diclit 
borstig - kurzhaarigen, blaugriinen Blattern, dereń Fieder- 
abschnitte wiederum gelappt-gezahnt sind; im zweiten Jahr 
mehre bis meterlange, liegende oder sparrig abstehende 
Stengel, welclie entfernt mit stiellosen, am Grand herzformig 
umfassenden, langlich-eiformigen, stumpfen, lappig geziihnten 
Blattern besetzt sind; BlUthen kurzgestielt, achselstandig, 
ziemlich gros.s; Sclioten bis fusslang, sanft gekrummt, 
knotig-rauli.

B esclire ibu n g : Die ganze Pflanze ist duftgrfin. Die 
lange Pfahiwurzel schlagt tief in den Boden ein und entliiilt 
einen safrangelben Saft. Sie treibt im ersten Jahre iiber 
einen Fuss grosse, fiederspaltige Blatter, dereń Fiederlappen 
wiederum zweilappig und grossgezahnt sind, wahrend der' 
Endlappen jedesmal 3 lappig ist. Die Ober- und Unterfliiche 
der Blatter ist diclit mit kurzeń, weissen Borstenliaaren 
bedeckt und die Basis der BlattHiiche verlauft sieli mit 
einzelnen Lappen in den Blattstiel. Die Stengelblatter um- 
fassen den Stengel und werden nacli oben zu immer kleiner, 
bis sie zuletzt an der Spitze nur 3— 4 Cm. messen. Sie sind



ebenso mit kurzeń Haaren besetzt und am Rande durch 
einzelne Harchen gewimpert. Die einblttthigen Bltithenstiele 
kommen aus den Blattwinkeln und an der Spitze hervor. 
Der mit grosseren weissen Borstenhaaren bekleidete Kelch 
fallt schon beim Aufbltihen der Krone ab. Die Kronblatter 
sind tiber 2 Cm. gross, an der Spitze abgerundet und etwas 
wellig. Die Staubgefasse sind gelb, die 21appige Narbe ist 
ebenfalls gelb und die fusslange Sehote triigt an ihrer Spitze 
die verschrumpfte Narbe.

Yorkom m en: An sonnigen Gebirgsabhiingen, besonders 
am Meeresufer und an Flussufern, auf den verschiedensten Boden- 
arten, sowohl auf Kalk ais auf Sandbodeu. Wild im Littorale; 
in Untersteiermark; am Neuschateller See und am Montorge 
im Wallis; ausserdem vielfach yerschleppt, so namentlicb an 
vielen Orten in Thtiringen, z. B. links iiber der Schluclit 
neben dem Schiesshaus bei Dornburg, iiberhaupt unter Burg- 
ruinen und an Eisenbahndammen, bei Nebra, am Seeberg 
bei Gotha, bei Erfurt, Iehtershausen, bei Wandersleben und 
Neudietendorf, iiberhaupt sporadisch am Bahnkorper zwischen 
Dietendorf und Arnstadt sowie zwischen Erfurt und Eisenach; 
auch bei Kassel; in der lJrovinz Sachsen; hie und da auch 
mit Ballast eingeschleppt, so z. B. bei Danzig, Memel, an 
der frischen Nehrung bei Stuthof; frtther auch am Seestrand 
in Mecklenburg.

B liithezeit: Juni— August.
A nw endung: Eine sehr htibsche Zierpflanze in Giirten. 

Sie muss aber, wenn sie Wirkung thun soli, wegen der 
liegenden und ausgebreiteten Stengel sorgfaltig aufgebunden 
werden. Friiher war die Wurzel unter dem Namen radix



papaveris corn icu la ti offizinell. Das Kraut kann ais 
Surrogat fiir herba ch e lid on ii verwendet werden, ist aber 
minder scharf ais dieses.

Form  en: Sie kommt mit reingelber Blunie und ausser- 
dem mit rothgelber, ani Grunde citronengelber Blume vor. 
Hierher gehort: O. fulvum Smith.

A bb ild u n gen . T a fe l 1301.
A Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Bliithe, desgl.



1302. Glaucium corniculatum Curtis.
Rother Hornmohn.

Syn. Chelidonium corniculatum L. Glaucium phoeni- 
ceam Gaertner.

Die Pflanze ist der vorigen iihnlich, aber niedriger und 
zierlićher, die Blatter mattgrtin, diii Stengelbliitter am Grunde 
gestutzt, tief fiederspaltig mit gegen das Bnde geziihnten 
Abschnitten; Blumen kieiner ais bei der vorigen; Frttchte 
borstig-steifhaarig.

B esch reibu n g: Die ganze Pflanze ist bedeutend kieiner 
und schlanker ais das ahnliche Gl. luteum , auch niclit weiss- 
lieh seegriin, sondern duftgriin. Die Bliitter erreiclien unten 
nicht ganz die Grosse der Blatter des Gl. luteum , sind 
immer fiederspaltig und verlaufen in einen kurzeń Stiel. 
Die oberen Blatter sitzen niclit wie bei Gl. luteum  mit 
herzfbrmiger Basis, sondern sind an ilir bloss kurz abge- 
schnitten. Alle Blatter haben in ilirem Umrisse eine liing- 
liche Form und sind gleicli dem Stengel mit Borstenhaaren 
sehr besetzt. Die Blattzipfel sind ziemlich gleichbreit, gross- 
zahnig und durcb feine Haare diclit gewimpert. Die Bliithen 
haben ein Feuerroth und sind an der Basis gleich den 
gemeinen Klatschrosen (P apaver lth oeas), mit einem 
schwarzen Flecken gezeichnet; doch fehlt auch dieser schwarze 
Fleck zuweilen. Unsere thiiringischen Exemplare haben urn 
den schwarzen Flecken noch einen weissgelben Hof. Im 
Ganzen ist die Bluthe kieiner ais die des Gl. luteum , ihr
Fruchtknoten immer mit anliegenden Haaren bedeckt und 
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durcli die.sen schon von der rothgelben Varietat des Gl. 
luteum , die einen haarlosen Fruchtknoten besitzt, kenntlich 
genug unterschieden. Die Schoten werden eben so lang ais 
bei Gl. luteum , sind aber wiederum durch ihre steife und 
diclite Behaarung leicht von jenen zu unterscheiden.

Vorkom m en: Auf Aeckern. In Oesterreich; Bohmen; 
Pfalz; Mayen in der Rheinprovinz; Provinz Sachen; Thuringen. 
In Tliuringen kommt aber bloss die Var. Gl. tr ie o lo r  und 
zwar bloss im nordlichen Theile desselben vor. Unser 
Exemplar stammt von der Schwellenburg bei Erfurt und 
wurde uns vom Herm Apother Lucas aus Erfurt zugescliickt. 
Noch findet es sich bei Frankenhausen, Ganglofsommern, 
Tennstadt, Greussen und am sussen See bei Eisleben. Ferner 
bei Brembach unweit Buttstiidt im nordlichen Thuringen.1)

B liithezeit: Juni, Juli.
Anw endung: Eine reizende Gartenpflanze.
Form en: Sie weicht ab: der scliwarze Fleck am Grunde 

der Blumenblatter von einem weissen Saum umgeben. Syn. 
Gl. trieolor Bemhardt.

1) Herr Lehrer O scar S ch m idt aus Weimar schreibt mir am 
8. September 1879: „Dieso schone Pflanze, fur dereń Exiatenz ich 
filrchtete, scheint sich doch noch zu erhalten und ich habe den 
Besitzer des Weinbergos, in welchem sie vorkommt, besonders darauf 
aufmerksam gemacht und urn Schonung gebeten. Noch vor etwa 
5 Jahren kam sie an mehreren Stellen vor, ist aber seitdem ver- 
schwunden; in diesem Jahre ist sie jedoch an der einzig noch iibrigen 
Stelle in grosser Menge aufgetreten.“ H a lli er.

A bb ild u n gen . T a fe l 1802.
ABC Pflanze in natiirl, Grosse.



1303. Chelidonium maius L.

Schóllkraut.

Aus der kraftigen, dauemden, bis fingerdicken Pfahl- 
wurzel erheben sieli rnekre bis lueterhohe, stielrunde, zer- 
streut abstehend behaarte, langgegliederte Stengel mit herab- 
laufenden, fusslangen, fiedertheiligen Blattern, dereń Theile 
eirund, stumpf, fiederig gelappt und gekerbt sind mit runden 
Abschnitten und Kerbzahnen; Blilthenstiele in den Blatt- 
achseln, lang, am Ende in den Achseln kleiner Deckblatter 
eine Anzalil doldig gestellter Bliithenstielchen tragend; Kelch 
fast kalii; Blumen gelb, mit ganzen und ganzrandigen, ver- 
kehrt- eifórmigen Blumenblattern.

B esch re ibu n g: Die ganze Pflanze ist mit einem gold- 
gelben, an der Luft orangefarbenen Saft erfullt, weleher so~ 
gleich nach der erfolgten Yerwundung hervorquillt; allein 
die griinen Pflanzentheile sind mehr oder minder blaulich 
bereift. Die verliingerte, ausdauernde, walzen-kegelformige 
Wnrzel ist braun und treibt zahlreiche Nebeniiste. Gegen 
0.30— 1 Mtr. lang und mehr kann der walzenrunde, glieder- 
forrnig - knotige und ebenso wie die meisten iibrigen griinen 
Theile mit langen zarten abstehenden Haaren bekleidete 
Stengel werden. Die herablaufend gefiederten Blatter tragen 
mehr oder minder rundliche oder auch langliche lappig ge- 
kerbte Blattchen, wovon das oberste das grosste zu sein 
pflegt. Aul' der Oberseite bemerkt man keine Haare, wohl 
aber an der Unterseite. In einer von einigen Hiillblattchen



umgebenen einfachen Dolde stehen die nicht gerade lang- 
gestielten Blumen, dereń leicht abfallender Kelch aus zwei 
einander entgegengesetzten lśinglicli elliptisclien Blattchen 
besteht, welclie etwas kleiner ais die gleichfalls hinfalligen 
vier goldgelben verkehrt-eiformigen Blumenblatter sind. Die 
zahlreichen gelben Staubgefiis.se werden dem Fruchtboden 
eingefiigt und haben 2 facherige, liinglich - linienformige 
Antlieren. Der liingliche, linienformige, etwas zusammen- 
gedriickte Stempel endet in eine etwas rundlicbe Narbe, und 
wird spaterhin in eine 2klappige scliotenformige, etwas 
wulstige Kapsel umgewandelt, welclie sieli nur dadurcli von 
einer wirklichen Scliote unterscheidet, dass sie keine Sclieide- 
wand, wohl aber den Rahmen (ropium ) dazu besitzt, an 
welchem in 2 Reihen die kurzgestielten, ei-nierenformigen, 
braunen, mit einer grossen langlichen, elliptisclien, weissen 
Keimwarze (Nabelanhang, caruncula) versehenen Samen 
befestigt sind. Ausnahmsweise kommen auch Kapseln vor, 
wo noch in der Mitte dieses Rabmens ein Langsleisten ge- 
troffen wird.

V orkom m en: An schattigen Kelsen und Abhangen, 
Mauem, Zaunen, auf S cliii tt, an Wegrandern u. s. w. Dur cli 
das ganze Gebiet verbreitet und fast iiberall baufig.

B liith eze it: Mai — September.
A nw endung: Den scharfen bitteren Milchsaft der 

frischen widrig dultenden Pflanze (R adix et Herb a Che l i 
do ni i) gebraucht mań zur Darstellung eines Extracts. Auf- 
losend scharf wirkt der frische Saft, und bitterlicli auflosend 
dagegen das Extract, was nicht mehr die urspriingliche 
Scharfe des sogar zum Wegbeizen von Warzeń dienenden



frischen Saftes besitzt. Schon iin Alterthume gebrauchte 
man (wie Dioscorides, Galenus u. A.) dieses Mittel gegen 
langwierige Gelbsucht, grauen Staar, Wechselfieber; jetzt 
wird es nocli iminer bei Stockungen im Pfortadersystem und 
Lymphdrtisen, Wassersuchten, mit organischen Bieliłem ver- 
bundenen Wechselfiebeni und dyscrasischen Krankheiten 
benutzt.

Form en: (i. laciniatum Koch: Bliittchen oder Blatt- 
fiedem liinger gestielt, bis uber die Mitte fiederspaltig mit 
łiinglichen, eingeschnitten gekerbten Abschnitten; das end- 
stiindige Blattchen 5— 7theilig; Kronblatter oft eingeschnitten 
gekerbt. So an den Badem von Baden Baden, bei Karlsruhe, 
bei Eisleben, bei Frankfurt an der Oder u. a. 0. Syn. Ch. 
laciniatum Miller. Ch. ąuerdfolkm  Willemet. Die Pflanze 
kommt in der Mora von Jena auch mit gefullten Blumen vor.

Abbildungen. Tafel 1303.
A oberer Tlieil der Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Carpell, desgl.; 

2 dasselbe im Liingsschnitt, desgl.; 3 Fruclit im Langssehnitt, desgl.; 
4 Hluthenknospe im Aufbliihen, desgl.



[304. Hypecoum pandulum L.

Hangend.es Gelbaugelchen.

Das zierliche, jahrige Pfliinzchen ist in der Kegel nicht 
liber handhoch. Blatter grundstandig, eine zierliche Rosette 
bildend, kamn fingerlang, gestielt, fiedertheilig oder fast 
doppelt fiedertheilig mit sehmalen, spitzen, lineal-lanzettlichen 
Abschnitten; Bliithenstiele aus der Mitte der Rosette einzeln 
oder einige wenige, unter den Bliithenstielchen mit kleinen, 
den Basalblattern ahnlichen Deckblattern besetzt; Blfithen 
hangend; die beiden ausseren Kronblatter langlich-eifórmig, 
nngetheilt, die inneren halb dreispaltig, mit rundlichem, ge- 
stieltem Mittellappen, welcher langer ist ais die seitlichen; 
Friichte hangend, am Ende in einen gekrummten, vom Staub- 
weg gebildeten Schnabel auslaufend; Staubblatter vier; Staub- 
weg zweilappig.

Vorkom m en: Anf Aeckern. Im Gebiet nur in der 
Pfalz zwischen Gonnheim und Ellerstadt; friiher in ziemlicher 
Menge unweit Greussen im nordlichen Thfiringen, wo sie 
aber fast ganz verschwunden ist. ’) Im Gebiet kommt die

1) Nacli Hausskneelit und Vogels Flora von Tliuringon soli sie 
bei Topfstedt und Ober- und Nieder-Boesa noeh einzeln vorkommen, 
Dagegen scbreibt mir Herr Apotheker Christian H esse aus Greussen 
am 8. August 1882 folgendes: „H yp ecou m  pen du lu m  (hier gelber 
Erdraueli genannt) wurde zuerst im Juni 1858 von dem damaligen 
Pharmazeuten Haussknecht und mir auf Esparsettstiieken bei Nieder- 
topfstedt gefunden und bat sicb um genaunten Ort ziemlicb ver- 
breitet. Wir sandten sie nach Sondershausen an Prof. Irm isch i



Pflanze uberhaupt niclit ursprilnglicłi, sondem nur mit Same- 
reien eingeschleppt vor. Wild findet sie sich im sudwest- 
lichen Europa, in Spanien, Frankreich, Belgien.

B liith eze it: Juni, Juli.
Anw endung: Ein sehr niedliches Gartengewaclis.

welcher auch eine bezuglicke Notiz in der botaniscken Zeitung 1858, 
No. 82, dariiber brachte. Die Pflanze ist naeh nieinen Beobachtungen 
aeit 1870 ganzlieli yerschwunden, und ich nehme an, dass sie sowie 
manclie andere Seltenkeit durch die gegenwartig sehr vervollkomni- 
neten Fruchtreinigungs - Maschinen vom Samen der Feldfruclite voll- 
atandig abgesondert, nicht wieder mit zur Aussaat gelangte."

A bbildungen. T a fe l 1304.
A Pflanze in kalber naturl. Grosse; 1 Blatt, naturl, Grosse; 2 eins 

der beiden iiusseren Kronblatter, vergrossert; 3 eins der inneren Kron- 
bliitter, desgl.; 4 Staubblatt, desgl.; 5 Frucht, desgl.; 6 Theil der 
Frucht, geoffnet, desgl.; 7 Same, desgl.



Fam. 49. Fumariaceae.

Jahrige Pflanzen oder mit knolligen oder stengelartigen, 
kurzgliedrigen Rhizomen versehen, mit wendelstandigen, 
nebenblattlosen Blattern; Bliithen hypogynisch, gynandrisch, 
mit Kelch und Krone versehen, verwickelt symmetrisch.

Typus: 2, 2 x 2 ,  2 x 2 ,  2 (1).
Kelchblatter zwei, seitenstandig, hinfallig; Kronwirtel 

zweiziihlig, der aussere vom inneren verschieden, seine beiden 
Bliitter selten (z. B. bei der exotischen Gattung Dielytra) 
einander gleich, fast immer von einander verschieden (bei 
allen Einheimischen), im letzten Fali zweilippig und oft 
schwach gamopetal, die beiden Bliitter des inneren Wirtels 
unter sich gleichgestaltet, oft verwickelt gebaut, meist am 
Ende loifelformig mit gekieltem oder gebuckeltem Riicken, 
sich fest an die Staubbliitter anlegend und diese nebst der 
von ihnen umgebenen Staubwegmiindung von aussen ab- 
schliessend; Staubblatter unter allen Umstanden vier, zwei- 
kammerig, nach innen aufspringend, entweder alle vier frei, 
oder zwei Biindel bildend, in welchem Fali (bei den Ein- 
heimischen stets) jedes Biindel aus einem mittlen voll- 
kominenen und zwei seitlichen halben Staubblattern besteht, 
welche mit ihren Filamenten unten zu einer breiten, band- 
formigen Halbrohre verbunden sind; Carpell zweibliitterig, 
paracarp, mit meist kurzem, einfachem (paracarpem) Stanb- 
weg und zweilappiger Miindung; Samenlmospen hemitropi



meist zahlreich, an den eingerollten Carpellblattrandern, also 
an zwei gegenuberstehenden wandstiindigen Placenten an- 
geheftet, bisweilen nur eine einzige zur Entwickelung ge- 
langend; die reife Fracht entweder eine zweiklappige Kapsel, 
dereń Klappen sich von den stehenbleibenden, mit dem 
Staubweg yerbundenen Samentragern ablosen, oder eine 
mehrgliedrige Griiederfrucht (lomentum), oder eine 1— 2samige 
nussartige Schliessfrucht; Samen mit grossem Endosperm und 
sehr schwach gekrummtem Keim, bei Oorydalis mit nur 
einem Keimblatt versehen.

Die Familie ist nur in der nordlichen gemassigten Zonę 
yertreten, ani haufigsten in der Gegend des mittellandischen 
Meeres und in Nordamerika.

Man yergleiche iiber diese Familie: Th. Irm isch , Be- 
merkungen iiber einige Fumariaceen. Botanische Zeitung 
1864, No. 10, Seite 69, 70.

Gattungen:

Kapsel zweiklappig, y ie lsa m ig .................................... 1.
Schliessfrucht nussartig, einsam ig............................... 2.

1. Oberes Kronblatt gespornt, die beiden seitlichen lotfel-
formig.................... Gatt. 319. Oorydalis DC.

2. Nuss kugelig; sonst wie Oorydalis:
Gatt. 320. Fumaria L. (e. p.)

Nuss von denSeitenflachgedriickt; sonst wie Oorydalis: 
Gatt. 321. Platycapnos1) Bemhardi.

1) Von n X u tvę, glatt, breit und x a n v ós, Rauch.
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ARTEN:

319. Corydalis DC.
Rhizom k n o l l i g ................................................................... 1.
Rhizom nicht k n o l l i g .........................................................6.

1. Knolliges Rhizom unten ausgehoh lt...............................2.
Knolliges Rhizom nicht a u sg e h o h lt ...............................3.

2. Stengel zweibliitterig, oline schuppiges Blatt ilber
dem Grunde: 1305. C. caval) Schweigg. u. Koerte.

3. Declcblatter ungetheilt.........................................................4.
Deckbliitter fingerig getlieiłt.............................................. 5.

4. Fruchttraube gedrungen, iiberhangend:
1306. C. fabacea2) Persoon

5. Fruchttraube verliingert, aufrecht:
1307. C. digitata3) Persoon 

Fruchttraube gedrungen, iiberhangend:
1308. C. p umila') Host

6. JBlattstiele nicht rankend ....................................................7.
Blattstiele in Wickelranken endigend.............................12.

7. Alle Deckbliitter ungetheilt, liinglich, haarspitzig,
g e z a h n e l t .........................................................................8.

Unterstes Deckblatt getheilt, von der Gestalt eines 
Stengelblattes..................................................................11.

8. Kapseln mindestens so lang wie das Fruclitstielchen;
B lunie g e lb ......................................................................... 9.

1) Wegen der hoklen Knolle, deutsck: Hohlwurz.
2) Die bohnenformige, soli sieli auf die Fruclit beziehen; ein 

nicht sebr passender Ausdruck.
3) Wegen der gefingerten Deckbliitter.
4) Wegen ihres niedrigen Wuchses.



Kapseln weit kttrzer ais das Fruchtstielchen; Blume 
schneeweiss................................................................... 10.

9. Same glanzend, sehr fein kornig-runzelig, mit ab-
stehendem, kornig - lappigem, gezahneltem An- 
hangsel; Blume citronengelb: 1309. C. lutea DC. 

Same fast glanzlos, kornig-raub, mit angedriicktem, 
fast ganzrandigem Anhśingsel; Blume weisslich-gelb: 

1310. C. ochroleuca') Koch.
10. Same fast glanzlos, kornig-rauh, mit angedriicktem,

fast ganzrandigem Anhśingsel; Blume schneeweiss 
mit griinem Kieł an der Spitze der Kronbliitter; 
Blśitter dreizahlig-doppelt fiederig oder fiederig, 
weisslich graugriin: 1311. C. acaulis Persoon.

11. Blatter dreizahlig mit dreitheiligen oder dreispaltigen
und eingeschnittenen Blśittchen; Sporn fast so king 
wie die gelblichweisse Blume; Same sehr glatt und 
g la n z e n d .................... 1312. C. capnoides1 2) L.

12. Blatter doppelt gefiedert mit ganzen Blśittchen, weiche
an den Fiedern kurzgestiełt und drei- bis fiinfzśihlig 
fussformig angeordnet sind; Deckblatter ungetheilt, 
langer ais das Bluthenstielchen; Blumen klein, 
rothlichweiss . . . 1313. C. claviculata3) DC.

320. Fumaria L. (e. p.)
Frucht glatt (Stamm 1. Capreolata Koch) . . 1.
Frucht hockerig-rauh (Stamm 2. Officinalis Koch) 2.

1) Die ockerfarbig--weisse, wegen der Parbe der Blume.
2) Yon x im v ó ę , Rauch, Dunst, wegen der grauliehen Parbe der 

Blatter.
3) Yon c la v icu la , Sehiisselchen, wegen der Ranken.



1. Kelchblatter halb so lang wie die Kronblatter; Frucbt
rundlich, sehr stumpf: 1314. F. capreolata') L. 

Kelchblatter weit ktirzer ais die Kronblatter; Frucbt 
eirund, stumpflich . . . F. muralis Sonder.-)

2. Kelchblatter eiformig-łanzettlich, gezaluit, hochstens
ein Dritttheil so lang wie die Krone und schmaler
ais die K r o n r o b r e ................................................ 3.

Kelchblatter rundlich -eiformig, geziilmt, zugespitzt, 
etwa halb so lang wie die Krone und breiter ais 
die K ronrohre...........................................................8.

3. Fracht etwas von den Seiten llachgedruckt, oben ge-
stutzt und etwas v e r t ie ft ......................................4.

Frucbt nicht von den Seiten llachgedruckt, am Ende 
nicht v e r t ie f t ........................................................... 5.

4. Kelchblatter breiter ais das Bliithenstielchen; Blatt-
abschnitte langlicli und lineal: 1315. F. officinalis L.

5. Blattabschnitte linealisch........................................... 6.
Blattabschnitte langlicli-e iform ig ........................... 7.

G. Frucbt kugelig, oben abgerundet stumpf; Iv<dchblatter 
sehr kurz, schmaler ais das Bliithenstielchen:

1316. F. Vaillantii Loiseleur. 
Fracht eiformig-kugelig, oben spitzlich; Kelchblatter 

sehr kurz, so breit wie die Krone:
1317. F. pawiflora Lamarąue.

1) Die ranlcende, von ca p r e o li , Tragb&nder, Strebebiinder, im 
Neulatein: Ranken.

2) Wir filhren diese Art hier ohne Nummer auf, weil sie in der 
Abbildung der vorigen fast genau gleioht. Aus demselben Grunde 
werden I’ . S ch e ich e r i Soyer Willemet und P. r o s te lla ta  Knaf. 
bloss weiter unten im Texfc erwiihnt.



7. Fracht sehr rauh, kugelig, stumpf; Kelchbliitter
breiter ais das Blutlienstielchen:

1318. F. agraria Lagasc.
8. Fracht kugelig, stumpf, knotig rauh; Kelchbliitter

fast lcreisrund; Deckblatter so lang wie das Frucht- 
stielchen oder langer ais dasselbe; Blattabschnitte 
lhiealisch . . . .  1319. F. micrantha Lagasc.

321. Platycapnos Bernh.
1320. P. spicatus Bernhardi. Traube gedruugen, 

eirund-langlicli; Kelchbliitter ganzrandig, selir kurz; 
Fracht langlich.



1305. Corydalis cava Schweigger u. Koerte.

Hohlwurz. Wiesen-Erdrauch. Lerchensporn.

Syn. Fumaria cava Miller. Furnaria bulbosa «. cava L. 
Corydalis tuberosa DC. Bulbocapnos cavus Bernharda.

Das clauernde, knollige, branne, zuletzt unten ausge- 
hohlte, bis wallnussgrosse Rhizom treibt mehre handhohe 
bis fusshohe, kable, stielrunde, mit zwei eńtfernt stehenden 
Blattern besetzte Stengel, welche ausser den beiden Stengel- 
blattern keine schuppige Sclieide tragen. Bliitter bis hand- 
gross, kalii, doppelt dreiziihlig, die erste Theilung langgestielt, 
die zweite mit sehr kurzgestielten, nach dem G rundę keil- 
formigen, nach dem Ende verbreiterten, stumpfen, gelappt- 
gespaltenen Abschnitten; Bluthen in endstlindiger, aufrechter, 
reichbliitliiger, ziemlich gedrungener Traube, triib purpura; 
Deckblśitter ganz, eiformig-langlich, stumpf; Fruchtstielchen 
ein Dritttheil so bing wie die Kapsel.

Beschre ibung:  Die knollige, innen theilweise aus- 
gehoblte Wurzel ist kugelrund oder etwas platt, haselnuss- 
bis wallnussgross, dunkel- oder blassbraun, unten mit mehren 
Wurzelfasern besetzt. Der Stengel (richtiger Schaft) 15 bis 
40 Cm. hoch, einfach, unten an der einen Seite convex, an 
der andern flach, die bei einigen Arten an der Basis des 
Stengels yorhandene yerhartete Scbuppe fehlt ihm ganz, oben 
zweiblatterig. Bliitter abwechselnd, doppelt dreiziihlig, ganz 
kahl. Blattchen tief' zwei- bis dreispaltig, Zipfel eingeschnitten,



oberseits lebliaft grim, unterseits fasfc graugrihi. Bliithentraube 
langgestielt. Blumen abwechselnd, kurzgestielt. Bluthen- 
stiele am Grandę mit einem eiformigen, an der Spitze roth- 
lichen, ganzrandigen Deckblatt versehen. Der Kelch felilt. 
Blumenblatter dunkelviolett, blassrosa oder auch weiss. Die 
2 iiusseren haben eine zweispaltige, langliclie, auf dem Riicken 
gekielte, innen concave Platte, sind an der Spitze mit einem 
Purpurileck yersehen. Der Nagel des oberen Blumenblattes 
endigt in einen liolilen, lang herrorgezogenen, an der Spitze 
gekrummten, stumpfen Sporn. Die 2 inneren Blumenblatter 
sind langlicli, an der Spitze dunkelpurpurrotłi, nacli der Basis 
Irin grunlich und endigen in einen linienformigen, der MUn- 
dung des Sporna eingefiigten Nagel. Die rinnenfórmigen 
Staubfiiden tragen 3 Antheren, sind weisslicli, in der Mitte 
etwas breiter, nacli der Spitze zu gebogen. Der langliclie 
Fruchtknoten triigt eine halbmondfórmige, gewohnlich tein 
gezahnelte Narbe. Die schotenformige, blassgrtine Fruclit 
enthalt mehre schwarze, fast kugelrunde Samen.

Vorkommen:  Auf etwas feucliten Wiesen und Gras- 
platzen, in Grasgarten, in Gebuschen, besonders im Wiesen- 
gebiisch, in Laubwaldungen, besonders in kleineren Bestanden 
und am Rande derselben. Durch das ganze Gebiet verbreitet, 
aber nicht iiberałl gemein. So z. B. ist sie in der Jenaischen 
Flora auf Obstgarten und Grasgarten bescbrankt. Im Salz- 
burgischen ist sie auf Kalkboden stellenweis gemein, fehlt 
dagegen im Scliiefergebiet.y)

Bltltliezeit:  April, Mai. 1

1) Sauter, Flora, S. 111.



Anwendung:  Die Wtirzel, welche friiher ais Ii a di x 
A r is to lo ch iae  cavae offizinell war und in ahnlichen Fallen 
wie die Wurzel der Osterluzei angewendet wurde, hat einen 
schwach aromatischen Geruch, einen sehr bitteren, ,soli wach 
zusammenziehenden, etwas scharfen Geschmack. Anf liasen- 
platzen eine Zierde der Garten.

F or men: Die Blume ist meistens triib pnrpnrn, kommfc 
aber nicht selten weiss vor, weit seltner hellroth.

Anmerkung :  Corydalis, aus dem Griechischen, kory- 
dalos, die Haubenlerche, von dem Bliithensporn hergenommen, 
welcher Aehnlichkeit mit der spornartigen Hinterzehe der 
Lerche hat.

A bbilclun gen .
T a fe l 1305 I. AB Theile der Pfianze in nat. Groase; C Wurzel- 

knolle im Querschnitt, desgl.; 1 Bliithe im Langsschnitt, vergrossert; 
'2 Staubgeflissbtindel, desgl.; 3 Fruehtknoten mit Staubweg im Liings- 
sohnitt, desgl.; 4 aufgesprungene Frucht, desgl.; o Same, desgl.; 6 der- 
selbe im Quer- und Liingsschnitt, desgl.

T a fe l  1305 II. (Weisslicli bliihende Yarietllt.) A Pfianze in 
natiirl. Grosse; 1 Bliithe im Langsschnitt, vergrossert.



1306. Corydalis fabacea Persoon. 

Hain-Erdraucli. Hain-Lerchenspom.

Syn. Bulbocapnos fabaceus Bernhardi. Fumaria fabacea 
iietzius. F. intermedia Ehrhart. F. bulbosa Var. /?. L. Cory
dalis intermedia Patze, Meyer und Elkau.

Das fast kugelige, solide, von oben lier vertieft ein- 
gedrflckte, bis haselnussgrosse 1!,bizom ist nur ani unteren 
Ende bewurzelt und treibt meist nur einen, bis handliohen, 
stielrunden, wie die ganze Pflanze kahlen Stengel, welclier 
mit 3 — 5 entferntstehenden, langgestielten Blattern besetzt 
ist. Das unterste Blatt ist scbuppenfórmig, spitz, umfassend, 
ungetheilt, das foigende stebt unmittelbar iiber diesem und 
ist wie die ubrigen, entfernt stehenden, doppelt dreiziiblig, 
die Theile erster Ordnung langgestielt, die Blattclien zweiter 
Ordnung kurzgestielt, aus keilformigem Grunde nach dem 
Ende verbreitert, meist dreispaltig, mit lanzettlichen, ziemlicli 
spitzon Absclinitten; Traube ziemlicli kurzgestielt, gedrungen, 
kurz- und armbluthig, anfangs nickend oder geneigt, zuletzt 
liberhangend; Deckblatter ganz, eifórmig-langlicli; Frucht- 
stielchen ein Dritttheil so lang wie die Frucht.

B eschreibung: Der knollenartige unterirdisclie Stengel 
(der Wurzelstock oder der Knollen) ist niclit wie bei C. cava 
bolil, auch weit kleiner, eben so gross oder balb so gross 
wie eine Flintenkugel. Der Stengel und die ganze Pflanze 
liaarlos und żart, leiclit verwelkend. Er wird niclit liolier
ais 10 — 20 Centimeter, ist in der Mitte ani starksten, 

Flora XIII. 24



bat einige Centimeter vom Gruncie eine oyale, ganzrandige 
braune bis 1 Centimeter lange Scheide oder Schuppe, aus 
dereń Winkel ein Aestchen, oder, bei ungetheilten Exem- 
plaren, ein Blatt kommt. Sonst ist der Stengel feinriefig, 
etwas durchscheinend und tragt. 2 — 3 Blćitter. Diese sind 
gestiełt, theilen sich oben in 3 gestielte Blattchen und jedes 
Blattchen besteht wieder aus 3 kurzgestielten Blattchen. 
Letzte messen J/2— 1 Cm., endigen in einer stumpfen Spitze 
und haben 3— 5 Nerven. Die blassrothen Blumen stehen in 
einer 2- bis Bblumigen (gewohnlich 4- bis Gblumigen) End- 
traube. Sie sind kurzgestielt, haben ovale, kable, ganz
randige Deckbliitter, welche so lang wie die Kronen sind 
(Unterschied von den tibrigen heimischen Arten). So lange 
ais die Traube bliilit, steht sie aufrecht, dann hiingt sie tiber. 
Das obere und untere Blumenblatt ist verkehrt-herzfórmig, 
das obere geht in einen geraden Sporn aus, das untere hat 
einen Buckel. Die beiden seitlichen Blumenblatter hangen 
an der Spitze zusammen und yerschliessen den Gaumen. Die 
zwei Staubgefassbtindel tragen drei gleichlange, kurzgestielte, 
gelbe Antheren, die sehneckenformige, griine Kapsel enthillt 
mehre schwarze Samen. Der Buckel in der Mitte des unteren 
Kronblattes stark hervortretend, fast einen rechten Winkel 
bildend. Aeussere Kronblatter tief und breit ausgerandet, 
innere mit geflugeltem Riickenkiel, der Fltigel iiber die Spitze 
des Kronblattes hinaus vorgezogen.

Y orkom m en: In Laubwaldungen, Hainen, Gebiischen, 
/Lumen. Im nórdlichen, mittlen und ostlichen Gebiet zer- 
streut; so in Dominem; Schlesien; Bohmen; Thiiringen; 
Hessen bis in das Baireuthische; ferner im Alpengebiet,



namentlich in den Yoralpen, aber aucli stellenweise bis /.u 
2000 Metern Meereskohe; bei Niirnberg und bei Muggendorf 
im frankisclien Jura; arn Hoheneck im Elsass; stellenweise 
und nirgends eigentlich gemein; so z. B. komnat sie in der 
ftheinproyinz nur an der Nyrburg in der Eifel vor, im ost- 
lichen Thuringen ist sie sehr selten, in der Jenaischen Flora 
z. B. fast ganz verschwunden, hiiufiger im Thuringer Wald.

B liithezeit: Marz, April. Sie reift ihre Frttchte 
im Mai.

Anw endung: Friiher offizinell ais: radix A risto - 
loch iae  fabaceae. Eine sehr niedliche Zierpflanze fur 
Gebilschanlagen und Geholze in grosseren Giirten.

A bbildungen . T a fe l 1306.
A Pflanze in natiiil. GrOsse; B I<’ruehtzweig, desgl.; 1 Wurzel- 

knolle im Langsschnitt, desgl.; 2 dieselbe im Quersehnitt, desgl.; 
o Bliithe im Liingssolmitt, vergrossert; 4 Staubgefiissbundel, desgl.; 
5Fruchtknoten mit Staubweg, im Langssclmitt, desgl.; 6aufgesprungene 
Frucht, desgl.; 7 Same, desgl.; 8 derselbe im Langsschnitt und Quer- 
schnitt, desgl.



1307. Corydalis digitata Persoon.1) 

Finger-Lercliensporn. Finger-Erdrauch.a)

Syn. Fumaria Halleri Willdenow. Fumaria bulbosa 
Var. y. L. Corydalis solida Smith. Corydalis bulbosa DO. 
JBulbocapnos digitatus JBernhardi.

Der yorigen ahnlich beziiglich der Forni und Grbsse 
des Rhizoms und des Stengels. Das unterste Blatt eine sehr 
spitze, schuppige Scheide vorstellend, oline getheilte Spreite; 
dicht dariiber steht ein kleineres Stengelblatt und von diesem 
entfernt nocli zwei bis drei grossere; Stengelbliitter ziemlicb 
langgestie.lt, doppelt dreizahlig mit ziemlicb langgestielten 
Tbeilen erster Ordnung und sehr kurzgestielten oder fast 
stiellosen Abschnitten zweiter Ordnung; diese aus keilformigem 
Grund etwas verbreitert, meist ungleich dreilappig mit ziem- 
lich stumplen Lappen; Traube endstandig, yerliingert, auf- 1 2

1) Wir behalten diesen Namen aus den frfiheren Auflagen bei, 
weil er aut' ein wiclitiges Merkmal aufmerksam nracht. Bei der 
Nomenklatur sollte iiberhaupt Zweckmassigkeit, nicht pedantische 
Anciennetat, den Ausschlag geben.

2) Auf welche Widersinnigkeiten und Albernheiten die pedan
tische und willkiihrliche Yerbesserung deutscher Yolksnamen fuhren 
kann, zeigt sich wieder so recht in dieser Gattung. Binige Floren, 
darunter auch die frfiheren Auflagen unserer Flora, erheben den 
Namen „Hohhvurz“ , der doch nur C o ry d a lis  eava zukommt, zum 
Gattungsnamen. Da ist die Volkslogik doeh yernunfliger. Aut 
solchen Unsinn wiire sie niemals yerfallen.



recht, ziemlich reichbliithig; Deckbliitter fingerig gespalten; 
Friichte entfemtstehend; Fruchtstiele von der Lange der 
Fracht.

B eschreibung: Der knollenartige unterirdisclie Stengel 
(oder der Wurzelstock, oder der Knollen) ist nicht wie bei 
C. cava hohl, auch nicht so gross und die Wurzeln kommen 
nur unten an der Spitze des Knollens, nicht an den Seiten, 
zum Vorscheine. Der Stengel und die ganze Pflanze ist 
haarlos und żart, leicht verwelkeud. Der Stengel stelit auf- 
recht, ist seLr fein gestreift, unten mit einer durchscheinenden, 
scheidenartigen Schuppe bekleidet, dartiber tragt er noch 
3—4 Bliitter, und wird 15—25 Cm. lioch, also nicht so hoch 
wie C. cava, docli immer hoher ais C. fabacea. Die Bliitter 
sind den Blattern der C. cava und bu Ib osa sehr ai.nlich, 
docli die Blattzipfelchen laufen gewohnlich spitz zu. Be- 
sonders kenntlich wird diese Art an den fadendiinnen Blumen- 
stielen, welche endlich so lang wie die Blumen selbst werden; 
an den handformig eingeschnittenen Deckblattern, die sieli 
nach der Basis keilformig zuspitzen und kiirzer ais der aus- 
gewachsene Blumenstiel sind und an den langen, ziemlich 
geraden, etwas aufsteigenden Spornen. Uebrigens ist die 
Traube ziemlich blumenreich, die Blumen sind etwas kleiner 
ais die von C. cara und rosenroth. Die Blume gleieht sonst 
der C. cara. Der Frnchtknoten ist geknickt, nicht wie bei 
C. cava, wo er gerade steht, die Narbe fast zweilappig.

Vorkom m en: In Gebiischen, Hainen, Laubwaldungen, 
an Zaunen. Ziemlich durch das ganze Gebiet zerstreut, aber 
nirgends gemein.

B lu thezeit: Marz, April. Die Friichte reifen im Juli.



A nw endung: Wie bei der yorigen.
F orm  en: fi. australis Hausmann. Platte des oberen 

Kronblattes verflaclit. So im siidlichen Tirol. Sie kommt 
am haufigsten mit trtib purpurnen Blumen, bisweilen jedoch 
auch weiss oder blassroth vor.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1:J07.
A Pfłanze in naturl. Grosse; 1 Wurzelknollen im Liingssclmitt, 

desgl.; 2 derselbe im Querschnitt, desgl.; 3 Blutlie im Liingssclmitt, 
vergrossert; 4 Staubgeftissbundol, desgl.; 5 Fruehtknoten mit Staubweg 
im Liingssclmitt, desgl.; 6 Frucht, aufgesprungen, desgl.; 7 Same, 
desgl.; 8 derselbe im Liingssclmitt und Querschnitt, desgl.



1308. Corydalis pumila Host.

Niedriger Erdrauch.1)
Sie ist in jeder Beziehung ein Miniaturbild der vorigen. 

Das unterste, schuppenformige Blatt ist schmaler und spitzer; 
Fruchttraube gedrungen, kurz, uberhangend; Fruchtstielchen 
nur ein Dritttheil so lang wie die Kapsel; Buckel am unteren 
Blumenblatt weit schwiiclier; Blume hellpurpurn; Spom 
grade oder sehr scłiwach gekriimmt, spitz. Sonst wie die 
vorige.

Vorkommeri: In Hainen und Gebiischen. Seltner ais 
die vorige, vielleich.t liie und da ubersehen. Selten im Alpen- 
gebiet. Stellenweise in Oesterreich; Steiermark; Bohmen; 
Niedersachsen; Provinz Sachsen; Posen; Insel Rugen; Oder- 
thal von Frankfurt bis Angermunde; Glogau in Schlesien; 
Halle a. d. S.; angeblich bei Eisenberg unweit Jena, nach 
Crossen zu, und auf der Milbitzer Holie zwisclien Gera und 
Kostritz,2) Erfurt, Naumburg.

B ltithezeit: Marz, April. Friiher ais bei der vorigen.

1) Der deutsche Name Erdrauch koimnt urspriinglich den trubroth 
bliihenden Arten von Corydalis zu, welche z. 13. bei Hamburg noch 
vom Volk so genannt werderi. Linne’s Gattungsname: Fumaria, 
welcher auch Corydalis unifasste, wurde danach gebildet.

2) Am letztgenannten Ort habe ich diese vei-geblich gesucht, ich
fand dort nur C. oava Sehweigg. u. Korte und C. fabaeea  Persoon. 
Was mit „Eisenberg bei Gera“ gemeint sei, diirfte schwer zu sagon 
sein. H.

A bb ildu n gen . T a fe l 1308.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliithe, yergrossert. Nach Reichenbacli.



Gelber Erclraucb. Gelber Lerchensporn.1)
Syn. Fmnaria lutea Ł. Corydalis ca/pnoides (i. lutea DC.
Das Rliizom ist kurz und sehr kurzgliedrig, aber sehr 

stark blischelig verastelt; es treibt dalier eine grosse Anzahl 
aufsteigender und aufrechter, iistiger, bis fusshoher Stengel 
und zahlreiche Busehel faseriger Wurzeln. Blatter etwas 
entfernt, dreiziihlig-dreifach gefiedert, gestielt, mit gestielten 
Fiederblattcheń, in das Lauchgriine spielend; Blattchen nach 
dem Grand keilig, eirund-langlich, am Ende abgerundet, ganz 
oder dreilappig-dreispaltig, die Endblattchen meist breit ver- 
kelirt eirund; Blattstiele oberseits flach, unberandet; Bluthen 
in langeren oder kUrzeren, ziemlich gedrungenen, aufrechten 
Trauben, zuletzt hangend, citronengelb, an der Spitze satt- 
gelb; Deckblatter langlich-lanzettlich, haarspitzig, gezahnelt; 
Frtichte langlich-lanzettlich, meist so lang wie das Frucht- 
stielchen oder langer ais dasselbe; Same gliinzend, sehr 
feinkornig-runzelig, mit abstehendem, kornig-lnppigem, ge- 
zalineltem Anhangsel.

B esch re ibu n g: Der Stengel wird bis 40 Cm., gewohn- 
lich gegen 30 Cm. hoch, steht aufrecht, ist kantig, oft roth- 
lich angelaufen und etwas yerastelt. Die Blatter sind bis

l j  Kann es eine willlsuhrliuhere und widersinnigere Benennung 
geben ais ,,gelbe Hohlwurz“ bei einer Pflanze, welclie flberliaupt gar 
keine Knolle besitzt? So ■/,. B. in den frulieren Auflagen unserer Flora.



15 Cm. lang, die Blattstiele oberseits flach (bei C. o cłiro - 
leuca gerinnelt), die Blattchen im Umrisse fast rautenformig, 
nach der Basis breit-keilfórmig, an der Spitze mit 3 stumpfen 
Lappchen endigend, docli findet man auch ganzrandige und 
2- oder 4-zipfelige Blattchen. Sie sind beduftet und, wie 
alle Corydalisarten, żart. Die Bliithentraube ist 1 —-2 1/2 Cm. 
lang, die Bltithen messen 1 Cm. und daruber, stehen nach 
einer Seite gerichtet und haben einen kurzeń, sackformigen 
und rundlichen Sporu. Die Kapseln werden 1 Cm. lang 
und sind durcli die Samen bauchig-hockerig.

Yorkom m en: In Felsenspalten und auf Mauern. Ur- 
sprflnglich wild im Kanton Tessin und im siidlichen Tirol; 
im iibrigen Gebiet vielleiclit nur eingeburgert, so z. B. in 
Wiirtemberg an der Stadtmauer von Rothseil u. a. O.; in 
Baden; im Elsass; am Schloss Idstein im Nassauisclien; iiber- 
haupt in der Rheingegend zerstreut, wie z. B. bei Linz am 
Rhein, Trier an der Mosel, bei Koln,1) bei Munster; ferner 
tun Dresden; bei Zerbst und bei Buckau unweit Magdeburg; 
an der Mauer der Irrenanstalt zu Werneck in Unterlranken,2) 
unbestandig auf Mauern in der Flora von Jena,3) und auch 
sonst nocłi hie und da.

B1 ii th e z e it : Juni — Oktober.

1) Auf den Gartenmauern am Augustinerplatz seit langen Jaliren 
\erwildert. Vgl. Botanischer Fiiliier durch die Flora von Koln von 
M. J. Lohr. Koln 1860. Seite 71.

2) Ygl. Schenk, Beitrage zur Flora von Unterlranken. In der 
Wiirzburger naturwissenschaftlichen Zeitschrift. 1860. Heft 3. 4. 
Seite 321 ff. Das Areał der Pflanze ist nach Schenk abgegrenzt durch 
eine von England nach dem Banat laufende Nordostlinie.

3) Die fruheren Auflagen nennen die Pflanze zweijilhrig; nach
meinen Beobaclitungen perennirt sie. H.
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A nw endung: Eine vortreffliche Zierpfłanze fur den 
Blumengarten, besonders wertbvoll ais Mauer- und Felsen- 
pflanze, jedoch auch selir braucbbar auf Blumenbeeten und 
selbst zu Einfassungen geeignet.

A bbildurtgen . T a fe l 1309.
AB Pflanze in natiirlieher Grosse; 1 Kelehblattohen, ver- 

grossert; 2 Stutzblattclien, desgl.; 3, 4, 5 Theile der Blumenkrone, 
desgl.; 6 Stempel, desgl.; 7 Staubgefilss, desgl.; 8 Kapsel, desgl.; 
9 dieselbe, geoftnet, desgl.; 10 Same, natiirl. Grosse und yergrdssert.



1310. Corydalis ochroleuca Koch. 

Gelblichweisser Erdrauch.

Syn. Fumaria capnoides Scopoli. Corydalis capnoides 
a. DC.

Die Pflanze ist fast in jeder Beziehung der yorigen 
ahnlich. Bliitter dreizahlig-dreifach fiederig, in’s Lauchgrilne 
spielend; Bliittchen ganz oder dreispaltig, das endstiindige 
yerkehrt-eiformig mit keiligem Grunde; Blattstiele oberseits 
flach und zu beiden Seiteu mit einem heryortretenden Ilande 
yersehen; Fruclite lineal-langlich, langer ais das Frucht- 
stielchen; Same fast glanzlos, kornig rauh, mit angedrucktem, 
fast ganzrandigem Anhangsel; Blnme weissgelblicli, an der 
Spitze gelb.

Yorkom m en: An felsigen Orten. Triest, Fiume, Istrien, 
Siidtirol.

B luthezeit: Juni — Oktober.
Anwendung: Wie bei der yorigen.

A bbildungen . T afel 1310.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Sttitzblattcben, vergr5ssert; 2 Keleli- 

bliittchen, desgl.; 3, 4, 5, 6 Theile der Blumenkrone, desgl.; 7 Frucbt, 
desgl.; 8 Same, natiirl. Grosse und yergrdssert.



Nieclriger Erdrauch.

Syn. Fumaria acaulis Jacquin.

Sie ist der vorigen sehr ahnlich, aber niedriger, das 
Iihizom sehr żart, nach Koch’s friiherer Mittheilung in Sturms 
Flora jahrig, nach der Synopsis und dem Taschenbuch jedocli 
dauernd. Biatter dreizahlig-doppelt oder einfach gefiedert, 
weisslich-graugriin; die Blattchen ganz oder dreispaltig und 
funfspaltig, das endstandige breit verkehrt-eiformig; Blatt- 
stiele oberseits flach, unberandet; Deckbliitter langlieh, haar- 
spitzig, gezahnelt; Blumen blassgelb oder weisslich, mit 
einem grunen Kieł an der Spitze der Kronblatter; Fracht 
langlieh, weit kiirzer (zwei bis drei Mai) ais das Frucht- 
stielchen; Same fast glanzlos, kornig-rauh, mit angedriicktem, 
fast ganzrandigem Anliangsel.

Wir lassen nocłi Kochs Bemerkungen in Sturins Flora 
wortlich folgen:

Sie wiichst in der Gegend von Sebenico im Litorale, 
und ward vom dortigen Physikus D. Yordoni entdeckt, und 
dem sel. Freiherrn v. Wulfen mitgetlieilt, der sie in v. Jacąuins 
Collectanea Th. 2, S. 208 beschrieb und die Abbildung mit- 
theilte. Sie hat eine einjahrige diinne und uberhaupt kleine 
Wurzel. Aus dieser treibt sie viele lange diinne aufrechte 
Blattstiełe; jeder derselben tragt gegen seine Spitze hin ein 
doppelt dreizahlig gefiedertes Blatt. Die Blattchen sind



dreilappig, mit abgerundeten Spitzen, graulich grttn, glatt 
Zwisclien den Blattern kommen aufrechte dunne Schafte, von 
der Lange der Blatter, aus der Wurzel heraus; jede endigt 
sieli mit einer Traube von 5 — 8 anfrechten Bliithen. An 
jedem Bluthenstiel ist ein langes schmales griinliches Neben- 
blatt. Die Bliithen sind heli zitronenfarbig; die innern 
schildformigen Blumenbliittchen pomeranzenfarbig. Uie zwei 
Kelchblattchen eiformig, unten etwas gezahnt, grtinlich, spiiter- 
hin gelblich. Die Fruclit ist eine gleichbreite vielsamige 
S oho te.

Yorkom m en: Felsenspalten und Mauerritzen. Nur an 
der Siidgrenze des Gebiets im Litorale in der Gegend von 
Sebenico und im siidlichen Istrien, namentlich haufig an der 
Stadtmauer von Pola.

B liithezeit: Mai — Juli.
Anw endung: Wie bei den vorigen.

A bbildungen. T afel 1811.
A Pflanze in natiirl. GrSsse; 1 Bliithe, vergrossert.



Sp arriger Erdrauch.

Syn. Fumaria capnoides L. Corydalis Gebleri Ledebour.
Rhizoni zweijahrig, iistig, unten mit faserigen Wurzel- 

bUschelchen besetzt; Blatter dreizahlig; BUittclien dreitheilig 
oder dreispaltig und eingeschnitten; unterstes Deckblatt von 
der Gestalt eines Stengelblattes, liinger ais das Bltttlien- 
stielchen; Traube armbluthig; Blumen blassgelb; Sporn fast 
von der Lange der Kronblatter; Samen sehr glatt, glanzend.

Koch bemerkt in Sturm’s Flora:
Statt aller Beschreibung will ich hierher selzen, was 

Smith in der English Flora vol. 3, p. 254 unter Fum aria 
lutea von der hier dargestellten Art sagt: „Linne hat zuerst 
diese“ (namlich die Fum aria lutea) „mit Fum aria cap 
n oides vermischt, aber spater die Fum aria lutea und ilire 
Synonyme ohne Schwierigkeit geschieden. Die echte Fum a
ria ca p n o id es , im Linneischen Habarium aufbewahrt, aus 
dem TJpsalaer Garten, augenscheinlich dem gelehrten Professor 
Decandolle unbekannt, ist sicher verschieden. Sie hat breite, 
blattartige, doppelt eingeschnittene, gestielte Deckblatter, 
l)leichc Blutlien, einen pfriemlichen Sporn von der Lange 
des ubrigen Theiles der Blume, Schoten von der zwei- aucli 
dreifaclien Lange der Bliithenstiele und hat nach Linne, wenn 
sie kultivirt wird, eine jahrige Wurzel, welches Willdenow 
bestatigt.“



Eigentlich ist die Pflanze, wie viele andere, die wir 
jiihrig nennen, zweijahrig, sie besamt sieli im Herbste, geht 
noch auf nnd bliiliet und stirbt im folgenden Jahre. Nur 
einzelne Exempare bliihen in demselben Jahre, wenn der 
Same friih in die Erde kommt. Yon den Bluthenstielen, 
die allerdings zwei-, auch dreimal kiirzer sind ais die Schoten, 
ist doch der unterste, im Falle das erste Deckblatt von den 
ubrigen sehr entfernt steht, so lang ais die Schote, wie die 
kier gelieferte Abbildtmg ist.

Vorkom m en: Auf fettem steinigem Boden in Tirol. 
Im oberen Tefereggen im Pusterthal, an der oberen Grenze 
der Cerealien und weiter hinauf, dann in Livinallongo, Tefer
eggen bei Hopfgarten, Jenaervilgraden.

B ltithezeit: Juni, Juli.
Anw endung: Wie bei den vorigen.

A bbildu n gen . T afel 1312.
A Pflanze in nat. Grbsse; 1 Bliithe, etwas vergrossevt; 2 Bliithen- 

atiel mit Kelch, desgl.; 3 Prueht, desgl.; 4 Same, natflrl. GrOsse und 
vergr8ssert. Naeh Sturm.



Rankender Erdrauch.

Die zarte, jahrige Pfahlwurzel bringt einen oder einige 
fast haardiinne, stark verastelte, lange und langgegliederte 
Stengel hervor. Blatter entfernt, doppełt gefiedert, in das 
Lauchgrtine spielend; Blattchen ganz auf kurzeń Stielclien 
an den Hauptfiedern drei- oder fiinfzahlig, fussformig gestellt, 
lanzettlich; Blattstiele in zarte Wickelranken endigend; 
Trauben ziemlich armbluthig, gedrungen; Deckblatter lang- 
lich, zugespitzt, gezahnelt, langer ais das Bluthenstielchen; 
Friichte langlicb, zugespitzt, weit langer ais das Frucht- 
stielchen; Blumen kleili, weisslich.

B esch re ibu n g: Ans der faserigen Wurzel kommt ein 
borstendicker scharf yierkantiger, docli weicher Stengel, 
welcher, sobald er keine Stiitzen lindet, sich auf die Erde 
legt, sonst aber an Strauchen und Gestriipp, je nach dessen 
Hohe, bis l ' / 2 Meter emporklettert. Aus jedern Blattwinkel 
entspringt ein Ast und die Blattstiele sperren sieli aus. 
Letzte tragen gewohnlich 5 bis 6 feinstielige Blattchen, 
welche fussformig bzahlig oder 3 zillilig, eben so lang oder 
langer ais die 1/2 — 1 Cm. langen, elliptischen oder an beiden 
Enden spitz zulaufenden Blattchen sind. Oft auch lindet 
man die Blattchen breiter und schmaler. Alle Blattstiele 
und Blattstielchen sind żart und das unterste Paar der Haupt
fiedern steht nahe an der Basis des Hauptstieles. Uebrigens 
stehen sich die Piedern niclit regelmassig gegeniiber und



hiiufig zeigt sich an der Spitze des Blattes die Wickelranke 
astig, das heisst, ni elit allein das Endblattstieichen, sondern 
auch die Seitenblattstielchen tragen keine Blatter. Die ahren- 
fórmigen Trauben sitzen an langen, den Blattern gegenuber- 
stehenden Stielen nnd entbalten nur zwei bis sieben Cm. 
lange, weissgelbe, rothlicli angelaufene Bltithen, dereń Stiel- 
chen anfangs sehr kurz, zuletzt fast so lang ais die Bltithen 
sind. Der Sporn ist sehr kurz und etwas zuriickgekrummt, 
das Schotchen ist 1- bis 2-, selten 3- bis 4samig, die Samen 
sind schwarz, glanzend und netzgrubig.

Y orkom m en: In Geholz und Buschwerk auf gutem 
Waldboden im Nordwesten von Deutschland, wo sie von 
Westphalen tiber Oldenburg und Bremen bis nach Holstein 
geht, selbst bis Ostfriesland lauft, dort im GebUsch sehr 
hiiufig gefunden wird. Auch in Schleswig kommt sie noch 
vor. Hie und da yerschleppt auf Schutthaufen und Ballast- 
pliitzen, so z. B. frtilier bei Danzig gefunden.

B liithezeit: Juni— September.

A bbildungen . T a fe l 1313.
A Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Prucht, 

desgl.; 3 Same, desgl.
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1314. Fumaria capreolata L.

Kletternder Erdrauch.

Die zarte, jahrige Pfahlwurzel treibt einen dtinnen, ver- 
astelten Stengel, welcher entfernt mit doppelt und einfach 
gefiederten, etwas windenden Blattern besetzt ist; Fiedern 
langgestielt, Fiederchen sitzend oder sebr kurzgestielt, zwei- 
oder dreilappig, nacli dem Grand keilformig, naeh dem Ende 
verbreitert; Lappen spitz, an den untersten Blattern bisweilen 
zwei bis dreizahnig; Traube gestreckt, locker; Kelchblatter 
hochstens halb so lang wie die Krone; Krone weiss mit 
dunkelpurpurner Spitze; Fruchte fast kagelig, sehr stumpf.

B esch re ibu n g : Die sehr iistigen Stengel werden oft 
Uber 1 Meter lang, bleiben aber sehr diinn und sind gemein- 
lich wenig dicht mit Blattern besetzt, denn oftmals sind die 
Internodien 9— 14 Cm. lang. Die Bliitter selbst sind im ge- 
wohnlichen Sinne des Wortes gefiedert, eigentlich aber nur 
fiederig-zerschnitten, weil die Fiederblattchen nicht durch 
besondere Gelenke mit dem Blattstiele in Yerbindung stehen, 
sondern unmittelbar mit ihm zusammenhangen, daher auch 
beim Wellcen nicht abfallen. Die Fiederblatter stehen ge- 
meinlich zu funf, doch seltner regelmassig einander gegen- 
tiber, gewohnlich abwechselnd und so, dass zwei nahe der 
Basis des Blattstieles ausgehen. Indessen koimnen auch nur 
4 oder 7 Fiederblatter vor. Die Stielchen derselben sind



selir żart und dunn. Nur die beiden nahe der Basis aus- 
gehenden Blattchen sind in der Regel wieder gefiedert und 
sammtliche Fiederblattchen haben an der Spitze des langen 
Stielchens dreizahnige oder dreitheilige Blattchen, die sieli an 
der Basis keilfórmig verschmiilern, an der breiten Spitze 
zwei- bis dreizipfelig sind. Diese Zipfelchen sind nun 
wiederum ganz- oder zweiziihnig und endigen mit einer ltleinen 
Stacbelspitze. Sie sind haarlos wie das ganze Blatt, ober- 
seits grasgrlin, unterseits duftiggrtin. Die anfangs dichten, 
spater lockeren Bluthentrauben steben in den Blattwinkeln 
und auch den Bliittern gegentiber, aber iinmer aufrecht. Die 
Bluthchen sind ansehnlicher ais bei Fum aria o ffic in a lis  
und Y a illan tii, weiss oder rosenroth, an der Spitze aber 
tief purpurroth. Die Nusschen sind ganz glatt. Es zeichnet 
sieli diese Pflanze auch noch dadurch aus, dass sie vermittelst 
der zarten Stielchen ihrer Blattchen an andern Gewachsen 
und an Zaunen sich emporwindet. An der Basis jedes 
Bliithenstielchens sitzt ein kleines Deckblattchen mid die 
beiden Kelchbliitter sind sehr ansehnlicli, oft iiber die Halfte 
so gross ais die Krone.

Vorkom m en: An Zaunen, auf Schutthaufen, an sterilen 
Orten. Ursprunglicli wild im siidlichsten Tlieil des Gebiets, 
in Istrien und in der sudlichen Schweiz. Uebrigens in Giirten, 
an Zaunen, auf Schutt und auf Culturland verwildert. Sie 
kommt in Norddeutscliland sehr zerstreut, und zwar bei 
Hamburg, in Holstein, Schlesien, bei Magdeburg, Barby, in 
Dresden und Jena, ebenso auch im sudlichen Deutschland 
bei Ntirnberg und in Oberbaden vor, scheint erst in Istrien 
allgemeiner zu wachsen. In Jena tritt sie ais lastiges Un-



kraut einiger Garten, z. B. der Garten am Paradiese, be- 
sonders des Knebel’,schen Gartens auf. Auch bei Coblenz, 
Wetzlar, Ntirnberg, in Oberbaden, im Elsass u. s. w.

B liith eze it: Juni —  September.
A nm erkung: Sehr ahnlich ist: F. muralis Sonder. 

Die Kelchblatter sind nur ein Dritttkeil so lang wie die 
Kronblatter, breiter ais das Bliitlienstielehen, die Fruchte 
eiformig, stumpflicb, die Fruclittraube locker, die Blatt- 
abschmtte langlich und langlicb-verkehrt- eiformig. Sonder 
fand sie auf Mauern bei Horn und Schiffbeclt unweit Hamburg. 
Bliithezeit: Juni bis September.

A b b ild u n g en . T a fe l 1314.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 u. 2 Bliithen von yersehiedenen 

Seiten, yergrossert; 3 Niissehen, desgl.



1315. Fumaria officinalis L.1)

Offizineller Erdrauch.

Die jahrige, bis rabenfederkieldicke Pfahlwurzel treibt 
einen etwa fussbolien, astigen, entfemt beblatterten Stengel; 
Blatter blaulichgriin, zwei- bis dreifach fiedertheilig mit 
kleinen, schmalen, langlichen und linealischen, ziemlich spitzen 
Theilen; Trauben an den Zweigen endstiindig, gestreckt und 
loclier; Kelchblatter im Dritttheil so lang wie die Kron- 
blatter, breiter ais das Bluthenstielchen; Blunie purpurrotk; 
Fracht rundlich, quer breiter, von oben ber etwas eingedruckt 
vertieft.

B esclireibung: Die einjahrige Wurzel ist wenig faserig, 
dtinn und weiss. Der Stengel aufrecht, bisweilen sparrig 
iistig, glatt, und wie alle Pflanzentheile etwas blaulich be- 
reift. Die yielfach zertheilten Bliitter haben kurze, schmale, 
lanzettformige, stumpfliche oder eingeschnittene Absclmitte. 
In einfacher Traube stehen die Blumen, dereń Stielchen weit 
liinger ais die langlich-spitzigen Deckblatten sind. Fast schief 
eifórmig-spitzig erscheinen die gezahnelten weiss -rothlichen, 
leicht abfallenden beiden Kelchblattchen. Ais die Grund- 
larbe der Blumenkrone muss die dunkelrosenrothe angegeben

1) Yergleiolie die ausfuhrliche Arbeit: C. Hausskneclit: Beitrag 
zur Kenntniss der Arten von Fum aria sect. Sphaerocarpus DC. 
Zeitsehrift Flora 1873. Seite 401. 417. 441. 45(>. 485. 505. 513. 536. 
546. 561.



werden, indem sieli die Spitze dunkelpurpurn farbt. Die 
kleine kugelige Frucht erscheint an der Spitze eingedriickt.

V orkom m en: Auf Culturland jeglicher Art, besonders 
in Garten und auf Aeckern. Durch das ganze Gebiet ver- 
breitet und an den meisten Orten gemein.

E liith ezeit: Mai — Oktober.
A nw endung: Man benutzt vorzuglich das bltihende 

schleimig-bittere Kraut zur Bereitung der fiir Stockungen in 
den Unterleibsorganen, Hautkranklieiten u. s. w. wichtigen 
Krautersafte, sowie in Form einiger anderen Praparate, da 
es auflosende und eroffnende Krafte besitzt. (Obsolet.)

F or men: Sie variirt zunachst naeli Koch mit halb so 
grossen Bltithen und gesattigtem meergriinen Kraut. In der 
Synopsis finden sieli folgende unterschieden:

u. vulgaris Koch. Grosser, ausgebreitet, Blśitter oft 
rankend. Syn. Fumaria media der meisten Auctoren. Yergl. 
F. officinalis L. var. scandens Reichenbach, Icones, Tafel III, 
No. 4454 und F. media Loiseleur. Reichenbachs Icones, 
Tafel II, No. 4453.

fi. minor Koch. Kraut intensiver blaugriiu; Bluthen halb 
so gross. Syn. F. officinalis tenuifolia Fries.

y. floribunda Koch. Kraut robuster, intensiy blaugriin; 
Trauben ansehnlich; Blumen gesiittigter purpurn.

Ferner gehort nach Haussknecht hierher ais Yarietat: 
F. Wirtgeni Koch: Friichte rundlich, stumpf, am Ende kurz 
zugespitzt, hockerig-rauh; Kelchblatter eiformig-lanzettlich, 
scharf zugespitzt, geziihnelt, kaum so lang wie die Krone, 
breiter ais die Bltithenstielchen; Deckbliitter kiirzer ais das 
Fruchtstielchen; Blattabschnitte lanzettlich. Auf Aeckern und



auf Culturland verschiedener Art. Von Wirtgen bei Mosel- 
weiss unweit Coblenz aufgefnnden, aber weiter verbreitet. 
Mai bis Oktober.

Wirtgen war geneigt, sie fur einen Bastard zwischen 
F. o ffie in a lis  L. und F. V a illan tii Loiseleur zu lialten.') 
Spiiter fuhrte derselbe sie ais Varietat von F. o ffie in a lis  L. 
auf. Haussknecht giebt folgende genaue Beschreibung:1 2) 
Kraut meist lichtgriin; Habitus meist schlank mit rnehr oder 
weniger verlangerten Aesten; Blattabschnitte lanzettlicli, vorn 
weniger verbreitert, kurz zugespitzt, meist schmaler und tiefer 
ais bei F. o ffie in a lis  L.; Traube locker, mehr oder weniger 
reichbllithig, 4— 8 Cm. lang; Bracteen halb so lang ais der 
nach oben etwas verdickte, 3— 4 Mm. lange Fruchtstiel; 
Bliithen blass rosenroth oder fleischfarbig, 5— 7 Mm. lang.

Nacli Jahreszeit und Standort unterscheidet Haussknecht 
drei Formen:3)

a. vernalis Haussknecht: einfach, aufrecht, erst gegen 
die Mitte liin in aufrecht at)steliende, kurze Zweige sieli 
theilend, mit feinen, kurzeń Blattabsclmitten. So im Friihling 
an freien, sonnigen Orten.

b. aestivalis Haussknecht: Stengel niederliegend und auf- 
steigend, mit sehr verlangerten, mehr oder weniger robusten, 
sehr verzweigten Aesten; Blattabschnitte breiter und langer. 
So im Sommer auf Gemusefeldern in Garten.

1) Haussknecht a. a. O. S. 406.
2) A. a. O. S. 411.
3) A. a. O. S. 409. F. ten u iflo ra  Fries istaus triftigen Grunden, 

welche Haussknecht (a. a. O. S. 413) zusaimnenstellt, ais Name ganz zu 
streichen und der Yergessenheit anheimzugeben.



c. umbrosa Haussknecht: Stengel verlangert, sehr schlaff, 
lebhaft grlin, oft 1— 1 '/2 Mtr. hoch, kletternd; Blattabschnitte 
yerkurzt, verbreitert, an der Spitze stnmpf oder mit kleinen 
Stachelspitzchen; Bliithen und Kelchblatter kleiner, sehr blass, 
diese nur wenig gezahnelt.

Haussknecht fugt zur sicheren Unterscheidung hinzu:1) 
Von F. o ff ic in a lis  unterscheidet sie sich durch kiirzere 
Fruchttrauben, blassere, kleinere Bliithen, durch die deutlich 
ausgerandete Platte des oberen, die rundliche, vorn flach 
abgerundete oder etwas gestutzte Platte des unteren Kron- 
blattes, dessen Bander schmaler sind ais die von F. o f f i c i 
n a lis , ferner durch die kleineren, kaum halb so langen Kelch
blatter, sowie durch die vor dem Austrocknen flach abge- 
rundeten Nlisschen mit kurzeń Spitzchen. Von F. Y a illa n tii 
lasst sie sich leicht untersclieiden durch die langeren, lockeren 
Fruchttrauben, durch die langeren Fruchtstielchen, die grbsse- 
ren Bliithen, die viel breiteren und viel grosseren Kelch
blatter, sowie durch die Gestalt der Nlisschen. F. Schleicheri 
Soyer Willemet macht sich schon von Weitem durch den in 
allen Theilen zarteren Bau mit spreizenden Aesten, durch 
schmalere, mehr zugespitzte Blattabschnitte, mehr abstehende 
Fruchttrauben, die gewohnlich in der Mitte des Traubenstiels 
beginnen, um die Halfte kleinere, schmachtigere, rosenrothe 
Bliithen (bei getrockneten Exemplaren triib violett), viel 
kleinere, violette Kelchblatter, sehr diinne, schlanke Frucht
stielchen und kleinere, mit deutlichen, bleibenden Spitzchen 
verwachsene Nlisschen kenntlich.

1) A. a. O. S. 410.



Fur diese Art theilen wir noch die Kochsche Diagnose 
mit: Blattabschnitte linealiscłi oder eiformig-langlich-lanzett- 
lich; Kelchblatter rundlich-eiformig, ein Fiinftel so lang wie 
die Krone; aussere Kronblatter in eine lange, dilnne Rohre 
zusammenschliessend; Fruehtstiel diinn, schlank, zwei bis drei 
Mai so lang wie das Deckblatt; Fracht kugelig, mit einem 
kurzeń, bleibenden Spitzchen; Krone dunkelrosa. Auf Aeckern, 
in Weinbergen und Garten. Zerstreut durch das Gebiet. 
Selten im Norden. Im Thtiringer Becken stellenweis wie 
auch F. W irtgen i Koch ziemlich haufig, so z. B. bei Jena, 
Weimar u. a. a. 0.

Haussknecht (a. a. O., S. 411) giebt folgende Merkmale 
an: Kraut meist lichtgriin; Habitus sehr schlank mit sprei- 
zenden, diinnen, sehr yerlangerten Aesten; Blattabschnitte 
eiformig-lanzettlich, tiefer eingeschnitten ais bei F. o ffic in a - 
lis  L.; Traube ziemlich gedrungen, weniger reichbltithig, 4 
bis 8 Cm. lang; Brakteen ein Dritttheil so lang ais der 4 Mm. 
lange, diinne, schlanke, nach oben sehr wenig verbreiterte 
Fruehtstiel; Bluthen intensiv rosenroth, getrocknet triib 
violett, ziemlich in der Mitte des Traubenstiels beginnend, 
6 Mm. lang.

Anm erkung. Fur weitere Unterscheidung von Formen 
vergleiche man die angefiihrte Arbeit von Haussknecht.

A bbildungen. T a fe l 1315.

A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergr8ssert; 2 dieselbe 
im LUngsschnitt, desgl.; 3 Staubgotassbundel, desgl.; 4 mittlores 
Staubkolbchen, desgl.; 5 Carpell mit Staubweg, lotzter im Lilngs- 
sobnitt, desgl.; (i Mundung, desgl.; 7 reife Frucbt, desgl.; 8 dieselbe 
im Liingssclmitt, desgl.
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1316. Fumaria Vaillantii Loiseleur.

Łe Vaillant’s Erdrauch.

Die Pflanze ist der vorigen sehr ahnlich, von der sie 
sich jedoch schon durch den Habitus leichfc unterscheiden 
lasst. Ausserdem durch folgende Merkmale: Kelchblatter 
schmaler ais das Bluthenstielchen, sehr viel klirzer ais die 
Kronblatter; Friichte kugelig, abgerundet stumpf; Frucht- 
traube locker; Blume blass mit purpurnen Spitzen; Blatt- 
abschnitte linealisch.

B esch re ib u n g : Der sclilaffe Stengel dieser einjahrigen 
Pflanze geht aus einer ziemlich einfachen, walzenformigen, 
langzugespitzten Wurzel hervor und ist an seinem Grunde 
fast vierkantig, wahrend er weiter oben undeutlich vielkantig, 
ja bisweilen sogar zweischneidig wird. Er verastelt sich 
stark. Ebenso wie der Stengel sind auch die vielfach aber 
meist dreizahlig zertheilten Bliitter stark bereift, ihre einzelnen 
Bliittchen erscheinen drei- bis vierspaltig, mit schmalen, linien- 
lanzettformigen, Aachen, ganzrandigen und spitzigen Ab- 
schnitten. Nicht immer kouunen die Bluthentrauben aus den 
Blattwinkeln hervor, sondern stehen auch bisweilen den 
Blattern gegeniiber. Die kurzeń Bluthenstielchen werden an 
ihrem Ursprunge von einem winzigen, lanzettformigen, zu- 
gespitzten Deckblattchen bedeckt, sind verkehrt kegelformig, 
oben verdickt und glatt. Der aus 2 einander entgegen- 
gesetzten blassrotlilichweissen, sehr zarten, fast eilanzett- 
formigen zugespitzten und gezahnelten Bliittchen bestehende



Kelch fallt leicht ab. Die Oberlippe der vierblatterigen, un- 
regelmassig rachenformig gestaiteten Blumenkrone geht nach 
hinten in einen kurzeń, fast rundlićhen, et was zusammen- 
gedrtickten Sporn iiber, verschmalert sieli etwas in der Mitte 
und erweitert sieli dann wieder an der Spitze spatelfórmig, 
wird hier dunkelkarmoisinroth und erhalt eine verdickte 
grlinliche Liingsleiste. Die Unterlippe (das nnterste der 
Oberlippe entgegengesetzte Blumenblatt) erweitert sich an 
ihrer Basis, verschmalert sich aber an der dunkelrothbraunen 
Spitze, wahrend die Mitte noch schmaler wird, und die ganze 
Unterseite mit einem Langskiele versehen ist. Zwei iihnlich 
gebildete, an ihrer Spitse zusammenhangende Seitenbliitter 
(gleichsam die Fliigel wie bei den Schmetterlingsblumen dar- 
stellend) sind mit denselben von gleicher Liinge. Zwei der 
Ober- und Unterlippe entgegengesetzte, unten blattahnlich 
erweiterte, oben sehr fein fadenformig zugespitzte Staub- 
gefasstrager tragen zusammen 6 winzige, rundliche, gelbe 
Antheren. Der Fruchtknoten ist rundlich, etwas zusammen- 
gedruckt, mit einer spitzenNarbe und einfacherig. DieFrucht, 
ein rundliches, fast zweischneidiges, einsamiges Niisschen (oder 
eigentlich Schotclien) geht in eine kurze Spitze ans.

Hausskneclit1) giebt folgende Unterscheidungsmerkmale:
Kraut meergriin; Wuchs meist gedrungen, mit ver- 

kiirzten Aesten; Blattabschnitte lanzettlich, lineal zugespitzt; 
Traube gedrungen, wenigbluthig, 2—4 Cm. łang; Brakteen 
dreiviertel so lang wie der verdiekte, 2— 8 Mm. lange Frucht- 
stiel; Bliithen blass oder fleisclifarbig, 5 — 6 Mm. lang; 
oberes Kronblatt mit verkehrt-eifórmiger, durch eine Kerbe 

1) Flora 1873. Seite 411.



ausgerandeter Platte, in welcher der grune, breite Kieł mit 
einem rothen Punkt endet. Unteres Kronblatt mit rund- 
licher Platte, mit einem ais rother Punkt hervortretendem 
Kieł; Kelchblatter —  Mm. lang, linealisch, zugespitzt, 
schwach gezahnelt, J/2 — 1j.i so breit wie das Bliithenstielchen, 
7)0 — 1,2 so lang wie die Krone, leicht abfallend, sehr blass; 
Nusschen kugelig, stumpf, zugespitzt, zusammengedrtickt, 
etwas iiber 2 Mm. lang und breit.

V ork om m en :  Aut' Aeckern, in Garten, Weinbergen, 
aut Schutthaufen, aut Kulturland jeglicher Art. Durch das 
ganze Gebiet verbreitet, wenn auch im nordlichen Deutsch- 
land seltner. Ueberall haufig, wo Kalkboden vorherrscht. 
Haussknecht1) nennt sie eine der verbreitetsten Arten der 
Welt. In Mittel-, Siid- und Westdeutschland ist sie nach 
ihm iiberall haufig, nur nordlich vom Harz komrnt sie kaum 
nocli vor. Yon Holzminden, Eimbeck zieht sie sich durch 
die Flora von Magdeburg mit Unterbrechungen bis nach 
Bromberg hin.

Bli i th eze it :  Juni bis Oktober.
A n w en du n g :  Kann eben.so wie F. o f f i c ina l is  L. bei 

zu grosser Ueberhandnahme ais Gartenunkraut liistig werden.
F o r m e n : 2) fi. Laggeri Jordan (ais Art): Ganze Pflanze 

blaugrtin, steif autreclit oder niederliegend; Brakteen meist 
kiirzer ais die Fruchtstiele, diese diinner und meist etwas 
hinger ais bei der Art. Kelchblatter schwacher, noch einmal 
so lang, lanzettlich-lineal, lang zugespitzt, gezahnt, weniger 
leicht abfallend ais bei der Hauptform. Traube locker, reicli-

1) Flora 1873. Seite 440.
2) Nach Haussknecht. Flora 1873. Seite 442.



bluthiger, so Lang oder etwas liinger ais das gegentiber- 
stehende Blatt. Die lebhaft rosenrothen Blutlien beim Aus- 
trocknen entweder eine hellgrau-blauliche oder blaurothliche 
Farbnng annehmend Syn. F. Chavmii Reuter. 

y. indioa Iiaussknecht nieht im Gebiet.
d. Schratnmii Ascherson: dunkelblaugrlin, schlank, mit 

dtinnen, verlangerten Zweigen; Blattabsclmitte lineal-lanzett- 
lieh, zugespitzt, schmaler und meist langer ais bei der Stamm- 
form; Fruchttrauben kiirzer ais das gegeniłberstehende Blatt; 
Brakteen lialb so lang oder kaum so lang wie die 1 ’/., Mm. 
langen, sehr dunnen Fruchtstiele; Kelchblatter etwas langer 
ais bei der Stammform, gezahnt, lanzettlich-lineal, zugespitzt; 
Bltithen blassrotlilieh mit dunkleren Spitzen; Sporn nur 
wenig gekrummt; Niisschen kleiner, schwach runzelig, auch 
bei ausgebildeter- Frucht mit kurzem, bleibendem Spitzclien 
yersehen. Mai, Jum. In Deutschłand bisher nur in den 
Weinbergen des Marienbergs bei Brandenburg, walirschein- 
lich dort bei Einfuhrung des Weinbaus eingeschleppt. Sonst 
in Frankreich, Spanieli, Macedonien, Taurien.

Nach Standort und Jahreszeit unterscheidet Haussknecht 
die Formen: a. segetalis, b. agrestis, c. diffusa, d. umbrosa. !)

1) A. a. 0. S. 445, 446.
Abbildungen. Tafel 1316.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 jungę 
Frucht mit Kelchbliittchen, desgl.; 3 ein unreifes Niisschen, desgl.; 
4 ein reifes Niisschen, desgl.; 5 dasselbe im Querschnitt, desgl.;



1317. Fumaria parviflora Lamarque. 

Kleinblttthiger Erdrauch.

Syn. F. tenuifolia Flora der Wetterau.
Der vorigen ahnlich, aber durch folgende Merkmale 

unterscheidbar: Kelchblatter nur ein Sechstel so lang wie 
die Kronblatter und so breit wie dieselben; Friichte eiformig- 
rundlich, vorn spitzlich; Fruchttraube locker; Blattabschnitte 
łinealisch; Blume weiss.

B eschre ibung:  Dieses niedliche Gewachs steigt an 
den Hecken oder an starkeren und langeren Pflanzen fuss- 
hoch oder hoher noch empor, der yerhaltnissmassig oben 
ziemlich starkę Stengel ist iistig, kantig und kahl. Die kahlen 
grtinen Blatter sind vielfach zertheilt (doch nicht zusammen- 
gesetzt). Aus den feinen Hauptstielen gehen wecbselstandige 
Nebenstiele und diese haben wiederum Seitenstiele, welche 
alle ohne Gelenke mit dem Hauptstiele yerbunden sind. An 
den Seitenstielen sitzen die ungetheilten oder 2 — 3zipfeligen 
Bliittchen, dereń Form lineal oder linien-lanzettformig ist. 
Sie sind sehr schmal, 1 Cm. lang, spitz oder mehr stumpf- 
lich und haarlos. Das ganze Blatt hat wegen seiner oftmals 
ziemlich langen untersten Theilungen im Umrisse eine fast 
kreisrunde Form. Die Trauben stehen meistens den Blattern 
gegenttber, sind aber kurzer ais diese. Die Bluthen stehen



Anfangs sehr dicht, docli spater verlangert sieli die Bluthen- 
spindel, so dass die Fruchtchen locker zu stehen kommen. 
An dem Ausgange jedes Bluthenstielchens steht ein weisses, 
spitzes Deckblattchen, das die Liinge des Stielchens liat. 
Die Kelchblatter aber sind sehr klein, weiss und fallen schon 
in der vollkommenen Bltithenentfaltung ab. Die Bluthen 
sind weiss oder blass rosa, an der Spitze mit einem dunkel 
pnrpurfarbigen Flecken begabt. Die Fruchtchen sind fast 
kugelrund, kornig, punktirt und haben ein kurzes Spitzchen.

Yorkommen: Auf Kulturland sowohl ais Unkraut wie 
in Hecken und daselbst emporrankend, in Deutschland be- 
sonders am Mittel- und Unterrhein und in den benachbarten 
Gegenden, z. B. von Frankfurt, der Wetterau bis nach Fried- 
berg hinauf, von Bingen der Nahe bis Kreuznach und Meissen- 
heim, am Blieine von Mainz bis Koln und auch bis Aachen, 
dann vereinzelt ostwarts noch hier und dort, ferner in Oester- 
retch und Illyrien. In Thiiringen soli sie am Sclilosse Nei- 
denberg auf Thonschieferboden, also nahe der Saale ober- 
halb Saalfeld yorkommen. Unser Exemplar stammt vom 
Blieine. In der Umgegend von Jena in Garten stellenweise 
sehr haufig. Auch sonst noch hie und da verschleppt, wie 
z. B. bei Eisleben, tlettstedt, Magdeburg und Frankfurt 
a/Oder, auf der Insel Norderney. Ursprunglich wild in Istrien, 
in der Scliweiz1), auf der Insel Osero.

Bliithezeit:  Juni bis September.

1) So nach Koch, was nach Haussknecht (a. a. O. S. 459) niclit 
riclitig ist. Nach diesem Porscher tritt sie bei Metz und an anderen 
Orten Lotliringens auf, besouders aber im westlichen und stidliehen 
Europa.



Formen:  Haussknecht unterscheidet nach dem Stand- 
ort die Formen: a. erecta, b. diffusa. Syn. F. leuóantha 
Loiseleur und c. umbrosa. Syn. F. ylauca Jordan.

A b b ild u n g en . T a fe l 1317.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 jungę Frucht 

mit Kelchblattehen, desgl.; 4 ein unreifes Nusschen, desgl; 5 ein reifes 
Ntisschen, desgl.; 6 Same, desgl.; 7 ein reifes Nusschen im Quer- 
schnitt, desgl.



1318. Fumaria agraria Lagasca. 

Acker-Erdrauch.

Syn. F. maior Baldaro.
Sie ist der P. o ffic in a lis  L. sehr ahnlich und unter- 

scheidet sich nur durch folgende Merkmale: Fruclit rundlich, 
stumpf, kerbig ausgerandet, auffallend hockerig rauh; Kel ob
li latter eiformig, spitz, gezahnt, hochstens ein Drittlieil so 
lang wie die Krone, breiter ais das Bllitlienstielchen; Deck- 
blatter kiirzer ais das Frncłitstielchen; Traube verlangert, 
schlali'; Blattabschnitte langlich-eifórinig, ani Grunde keilig.

Yorkom m en: An Ziiunen und auf Mauern. Nur an 
der Sttdgrenze des Gebiets in Istrien, auf der Insel Osero, 
bei Pola.

B lttthezeit: Mai, Juni.
Anmerkung. Yerwandt ist aucli F. Schleiclieri Soyer 

Willemet. Syn. F. acrocarpa Petermann. Sie hat linealisclie 
oder eifonnig-langlich-lanzettliche Blattabschnitte, rundlicli- 
eiformige Kelchblatter, ein Fiinftel so lang wie die Krone; 
die ausseren Kronblatter schliessen in eine lange, diinne 
Biohre zusammen, der Fruchtstiel ist dunn, schlank, zwei bis 
drei Mai so lang wie das Deckblatt, die Fruclit kugelig, mit 
kurzem, bleibendem Spitzchen. Auf Aeckern, in Weinbergen 
und Garten. Zerstreut. Hie und da in Thuringen. Mai bis 
Herbst.

A bbildungen . T afel 1818.
A Pflanzo in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergr8ssert; 2 Fruclit, 

desgl. Nacli Reichenbacli.
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1319. Fumaria micrantha Lagasca. 

Kleinbluthiger Erdrauch.

Syn. F. densiflora DC.
Im Habitus ist sie der P. o ffic in a lis  L. sehr ahnlich. 

Blattabschnitte linealisch; Traube gedrungen; Deckblattchen 
mindestens so lang wie das Fruchtstielchen; Kelchbliitter 
mndlich, kurz zugespitzt, gezahnelt, lialb so lang wie die 
Kronbłatter und breiter ais diese; Frucht fast kugelig, stumpf, 
knotig-rauh.

B e scb reibung: Die Pflanze wird handboch und hoher. 
Ihr hin und ber gebogener Stengel stełit aufrecht, hat kurze 
Aeste, welcbe aus den Winkeln der Blatter bis unterhalb 
der Mitte des Stengels entspringen. Die Blatter sind 4 bis 
7 Cm. lang oder etwas dariiber, haben gegen 2 Cm. oder 
etwas uber 2 Cm. lange, wechselstandige Fiederblatter, dereń 
2 gewohnlieh nahe der Basis, die anderen 2 in der Halfte 
des zarten Blattstieles ausgehen und mit dem Endblattchen 
gleiche Grosse haben. Alle Fiederblatten entlassen gemein- 
lich in der Halfte ihres zarten Stieles wiedernm drei Fiedern, 
dereń Stielchen so lang ais die 3— 5 linealen Blattzipfel 
sind und mit diesen 8— 12 Mm. Lange haben. Aut' den 
Gipfeln des Stengels und der Aeste stehen die 2— 3 Cm. 
langen, dicht mit Bliithen besetzten Trauben. Die Bliithen- 
stiele werden durch schmale Deckblatter gestiitzt, welche so 
lang und liinger noeh ais die vollig ausgewachsenen Bliithen- 
stiele sind Die ganze Bliithe misst nur 8 Mm. Ltinge und



davon hat der Stiel 2 Mm. Die Kelchblatter sind kreis- 
formig, gezahnelt, breiter ais die Krone, blassrotli und kin- 
fallig; die Kronblatter sind rosenroth, haben dunkelpurpur- 
farbige Spitzen. Im ganzen sieht diese Species der Pum aria 
Yaillanfcii am ahnlichsten, doehweicht sie schon durch die 
z war linealen, aber weit ktirzeren Blattzipfel ab. Vornehm- 
lich ist sie an ihren auffallend breiten und fast kreisrunden 
Kelchblattern leicht von P. Y ailantii, wie auch von anderen 
Species zu unterscheiden.

B lutliezeit: Juni, August.
Vorkom m en: Auf tlionigen Aeckern. Nim sehr stellen- 

weise im Gebiet. Bei Karlsbad, Hamburg, auf Helgoland, 
bei Greifswald und Danzig auf Ballast. Zuerst in Prankreich 
aufgefunden.

Anm erkung: Fumaria rostellata Knaf, dadurch unter- 
sehieden, dass die ausseren Kronblatter an der Spitze ge- 
schnabelt sind, die Deckblatter kiirzer ais das Pruchtstielchen, 
die Fracht kugelig mit kurzem Spitzchen und zwei lang- 
lichen Grubclien am oberen Ende, findet sich hie und da auf 
Aeckern und auf Kulturland, so z. B. in Bohmen, im Erz- 
gebirge, in Sclilesien, bei Dresden, Halle a/Saale, im Unter- 
liarz, bei Vegesack.

A bbildungen. T a fe l 1319.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bluthe, vergrbssert; 2 Kelcli- 

blatt, desgl.



1320. Platycapnos spicatus JBernh. 

Aehriger Erdrauch.

Syn. Fumaria spicata L.
Die jahrige, diinne Pfahlwurzel entsendet einen oder 

einige aufrechte Stengel, welche entfernt mit mehrfach fieder- 
theiligen Blattern besetzt sind. Basalblatter langgestielt, 
eine Rosette bildend; obere Stengelblatter stiellos; alle 
Bliitter drei- bis yierfach fiedertheilig mit sehr schmal line- 
alisclien, fast haarfeinen Abschnitten; Trauben sehr ge- 
drungen, ahrig-kopfig; Deckblatter etwas langer ais das 
Frachtstielchen; Kelcliblatter eifornńg-lanzettlich, ganzrandig, 
ein Dritttheil so lang wie die Krone; Fracht eirund-langlich, 
von den Seiten her etwas abgeflaclit.

Y o r k o m  men: Hie and da aut Schutt und Culturland 
verwildert.

Bltitheit:  Mai bis September.
A bb ild u n gen . T a fe l 1320.

A Pfianze in natiirl.' Grćisse; 1 llliithe, vergr8ssert; 2 Frueht- 
knoten mit Staubweg und Staubgefśissen, desgl.; 3 Frucht, desgl. 
iSfach Itoichenbach.



Namenverzeichniss des dreizehnten Bandes

Aldrovandia vesiculosa L. 142. 
Bulbocapnos cavus Bernh. 182.
— digitatus Bernh. 188.
— fabaceus Bernh. 185. 
Chelidonium eornieulatum L. 169.
— Glaucimn L. 166.

— laciniatum Miller 173.
— maius L. 171.
------- - fi laciniatum Koch 173.
— quercifolium Soy. Will. 173. 
Cistus anglicus Ł. 46.
— apenninus L. 50.
— canus Jaq. 46.
— creticus L. 35.
— Bumana L. 41.
— grandiflorus Scop. 50.
— guttatus L. 37.
— helianthemoides Crantz 50.
— Helianthemnm L. 48.
— linearis Lej. 53.
— monspeliensis L. 33.
— mutabilis Jaccp 53.
— pilosus L. var. u. 53.
— plantagineus Willden. 39.
— polifolius L. 51. 53.
— salicifolius Host. 40.
— salicifolius L. 40.
— salvifolius L. 34.
— sanguineus Host.
— serpyllifolius Crantz 50.
— serratus Cav. 39.
— serratus Desf. 39.
— surrejanus L. 50.
—  tomentosus Scop. Sm. 50.
— villosus Wulf. 35.
— yinealis Willden. 44. 46.

Corydalis acaulis Pers. 196.
— bulbosą DC. 188.
— capnoides L. (Koch) 198.
—■ capnoides a. DC. 195.
— capnoides p. lutea DC. 192.
— cava Seliw. et Koert. 182.

— chwiculata DC. 200.
— digitata Pers. 188.
— — p. australis llausm. 190.
— fabacea Pers. 185.
— Gebleri Ledeb. 198.
— intermedia Patze, Meyer, Ełk.

185.
— lutea DC. 192.

— ochroleuca Koch 195.
— pumila Host. 191.
— solida Sm. 188.
— tuberosa DO. 182.
Drosera anglica Huds. 134.
— intermedia Hayne 137.
— longifolia Hayne 134.
------- p. obovata Koch 135.
— longifolia Sm. 137.
— obovata M. K. 135.
— rotundifolia L. 132.
Elatine Alsinastrum L. 11.
— hexandra DC. 9.
— hydropiper L. 5.
----- — p. Schkuhriana 6.
— hydropiper L. var. p. 9.
— hydropiper DC. 10.
— maior Braun 10.
— paludosa Seub. 9.
— Schkuhriana Drev. u. Hayne 6.
— triandra Schk. 7.
— tripetala Sm. 9.



Fumaria acaulis Jacq. 196.
— acrocarpa Petetm. 217.
— agraria Lagasc. 217.
— bulbosa «. cava L. 182.
— bulbosa var. [i. L. 185.
— bulbosa var. y . L. 188.
— capnoides Scop. 195.
— capnoides L. 198.
— capreolata L. 202.
— cava Miller 182.
— Chavinii Reuter 213.
— densiflora DC. 218.
— fabacea Retz. 185.
— glauea Jord. 216.
— Haller! Willden. 188.
— intermedia Blirh. 185.
— leucantha Lois. 216.
— lutea L. 192.

— maior Bald. 217.
— media Lois. 206.
— media verseh. Aut. 206.
— micrantha Lagasc. 218.
— muralis Sonder 204.
— officinalis L. 205.
— — «. vulgaris Koch 206. 
 /?. minor Koch 206.
— — y . floribunda Koch 206.
— officinalis L. var. scandens

Reichb. 206.
— officinalis tenuifolia Fr. 206.
— parviflora Lam. 214.
— — a. erecta Hausskn. 216.
— — b. diffusa Hausskn. 216.
— —- c. umbrosa Hausskn. 216.
—  rostellata Knaf 219.
— Schleicheri Soy. Willem. 208.

217.
— spicata L. 220.
— tenuiflora Fries 207. (Ania. 3.)
— tenuifolia FI. d. Wett. 214.

Fumaria Yaillantii Lois. 210. 
--------p. Laggeri Jord. 212.
— — y- indica Hausskn. 213.
— — (1. Schrammii Aschers. 213. 
 a. segetalis Hausskn. 213.
— — b. agrestis Hausskn. 213.
--------c. diffusa Hausskn. 213.
--------d. umbrosa Hausskn. 213.
— Wirtgeni Koch 206.
— — a. vemalis Hausskn. 207. 
 b. aestivalis Hausskn. 207.
— — c. umbrosa Hausskn. 208. 
Glaucium corniculatum Curt 169.
— flavum Crantz 166.
— fulvum Sm. 168.
— luteum Scop. 166.
— phoeniceum Gaertn. 169.
— tricolor Bernh. 170. 
Helianthemum alpestre DC. 46.
— apenninum Gaud. 51.
— Chamaecistus Mili. 48.
— Fumana Mili. 41.
— glutinosum Pers. 47.
— guttatum Miller 37.
--------[1. serratum 39.
--------Y- plantagineum 39.
— intermedium et denticulatum

Thib. 40.
— luteum Heller 48.
—  obscurum Wahlb. 50.
— oelandicum Wahlb. 44. 46.
--------ot. glabrum Koch 46.
--------p. hirturn Koch 46.
— — Y- tomentosum Koch 46.
— oelandic. (3. eiliatum Wahlb. 46. 
 Y- canescens Wahlb. 46.
— polifolium Koch 51.
--------a. oblongifolium Koch 53.
--------p. angustifolium Koch 53.
------- Y- roseum Koch 53.



Helianthemum salicifolium Pers. 
40.

— — a. erythrosperinum Koch 40. 
 p. ochrospermum Koch 40.
— surrejanum Mili. 50,
— yineale Pers. 44.
— yulgare Gaertn. 48.
— — a. tomentosum Koch 50.
— — p. hirsutum Koch 50.
— — y. glahrum Koch 50.
— — <1. grandiflorum Koch 50.
— — f. albiflorum Koch 50.
— — tp. leptocephalum Koch 50.
— vulgare DC. Gaud. 50. 
Hypecouni pendulum L. 174. 
Myricaria germanica Desy. 15.
— sąuamosa Reichb. 15. 17. 
Papaver alpinum L. 147. 149.
— — 'j. albiflorum Koch 148. 
 p. flaviflorum Koch 148.
— — y. aurantiacum Koch 148. 
 d . puniceum Koch 148.
— alpinum l ^ ,  2ai> Kerner 149.

150.
— alpinum Jacq. 148.
— Alpinum Hoppe 151.

—• alpinum albiflorum 151.
— alpinum flayiflorum 151.
— Argemone L. 152.
- aryense Borkh. 152.

— aurantiacum Lois. 148. 151.
— Burseri Crantz 148. 151.
— chinense 158.
— clavigerum Lam. 152.
— dubium L. 160.
— hybridum L. 155.
— laevigatuni M. B. 162.
— maritimum With. 152.
— nudicaule L. 150.
— officinale Gmel. 165.

Papayer pyrenaicum L. 149. 150.
— — u. luteum I)C. 148. 151. 
 [i. puniceum DC. 148.
— Rhoeas L. 157.

— p. strigosum Koch und 
v. Boenningh. 159.

— somniferum L. 168.
— suaveolens Lap. 149. 150.
— trilobum Wallr. 159. 
Parnassia palustris L. 139. 
Platycapnos spicatus Bernh. 220. 
Reseda alba L. 28.
— lutea L. 24.
— luteola L. 26.
— odorata L. 28.
— Phyteuma L. 22.
Tamariscus germanicus Scop. 15. 
Tamarix africana Poir. 18.
— gallica L. 18.
— germanica L. 15.
Tuberaria yariabilis Willk. 37. 
Viola alba Besser 84.
— Allioni Pio 91.
— alpina Jacq. 125.
— ambigua W. K. 76.
— arenaria DC. 91.
— austriaca Kerner 90.
— bannatica Kit. 116.
— — var, syrtica FlOrcke 116.
— bayarica Schrnk. 99.
— Bertolonii Pio 122.
— biflora L. 112.
— calearata L. 128.
------- fi. flava Koch 124.
— campestris M. B. 76.
— canina L. 97.

— p. sabulosa Reichb. 98.
— — y. ericetorum Reichb. 98. 

 cl. lucorum Reichb. 98.
— canina DC. 93.



Yiola canina fi. silvatica Fr. 93.
— canina Ruppii M. K. 98.
— canina var.montanaReichb.98.
— cenisia L. 127.
— collina Besser 74.
— Comollia Massara 128.
—  cyanea Celak. 90.
— declinata W. K. 122.
— elatior Fr. 107.
— epipsila Lecleb. 07.
—  ericetorum Schrad. 98.
— fiavicornis Sm. 98.
— glabrata V. Salis 78.
— glauca M. B. 91.
— gracilis Sm. 122.
— grandiflora Yillain 120.
•— heterophylla Bert. 121.
--------rj.. Bertolonii Koch 122.
—- — fi, declinata Koch 122.
— hirta Ł. 71.
— Kitaibeliana R. et S. 116.
— lactca Sm. 100.
—• lactea Reichb. 101.
—• lactea Koch u. Ziz, Fr. 105.
— lancifolia Thore 100.
— Iivida Kit. 91.
— lutoa Sm. 119.
— — a. grandiflora Koch 120.
— — [i. sudetica Koch 120.
— — y  multicaulis Koch 120.
—• mirabilis L. 109.
— montana Reichb. 101.
— nemoralis Kutz. 103.
— nitens Host. 69.
— odorata L. 81.
— odorata p. Steveni Besser 83. 
•— palustris L. 65.
— palustris [1. uliginosa Fr. 66.

Viola palustris-uliginosa Grab. 66.
— paryula Trin. 116.
— persicifolia Schw. etKoertelOl.
— persicifolia Hartm. 101.
— persicifolia Roth 105.
— persicifolia M. K. 107.
— pinnata L. 63.
— porpliyrea Ueclitr. 79.
—  pratensis M. K. 105.
— Riyiniana Reichb. 95.
— rotliomagensis Desf. 118.
— rupestris Sehm. 91.
— Ruppii Allioni 98. 103.
— saxatilis Schm. 116.
— scanica Fr. 67.
— scaturiginosa Wallr. 69.
— Schultzii Billot 102.
— sciaphila Koch 78.
— scotophylla Jord. 84.
—• silvestris Lam. 93.
— stagnina Kit. 101.
-— stricta Hornem. 103.
— suavis M. B. 87.
— sudetica Will den. 120.
— tricolor 114.
■— — a. vulgaris Koch 116. 
--------[1. arvensis Murray 116.
— — Yr saxatilis Koch 116.
— — O', bannatica Koch 116.
— tricolor a. trimestris Jus. 106.

— — Y- bicolor Hoffm. 116.
— — 4. vulgaris Reichb. 117.
— tricolor-parviflova Hayne 116.

— uliginosa Schrad. 69.
-— umbrosa Hoppe 74.
— umbrosa Sauter 78.
— valderia Ali. 128.

— Zoysii Wulf. 124.
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