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Fam, 65. Yerbenaceae.

Jiihrige Gewaehse oder baufiger Rhizompflanzen oder 
Holzpflanzen, nebenblattlos, die Bliitter meist wirtelstandig, 
mit hypogynisclien, gynandrischen, schwach verwickelt sym- 
metrischen Bliithen tnit Kelch und Krone; Kelch bblattrig, 
bleibend, gamosepal; Krone 5blatterig, gamopetal, der Saum 
bisweilen nur dlappig, in der Knospe dachig; Staubblatter 
selten alle 5 entwickelt, meist nur 4, didynamisch, bisweilen 
nur 2, die Pilamente der Krone eingefugt, die Antheren nach 
innen aufspringend; Carpell 2 blatterig oder 4blatterig, durch 
seitliches Einróllen der Carpellblatter 2facherig, vierfacherig 
oder achtfacherig, mit einfachem (paracarpem), meist am 
Ende ungelapptem Staubweg; Frucht eine Beere, Steinbeere, 
faehspaltige Kapsel oder eine einsamige, aufgeblasene Schliess- 
frucht; Samen in jedem Fach einzeln; Keim eiweisslos oder 
mit mehr oder weniger ausgebildetem Albumen versehen, 
grade.

Die Familie ist hauptsachlich in den Tropengegenden 
verbreitet, gegen die Pole nimmt sie raseh ab und ist in 
unseren Breiten nur hochst sparlicli vertreten.



G attungen :

G att. 468. V erb en a  L. Fracht eine in 4 Steine zer- 
fallende Spaltfrucht, 41appig; Staubweg keulig, aus- 
gerandet.

G att. 469. V ite x  L. Fracht eine viersteinige Steinbeere; 
Staubweg fadenfbrmig, am Ende 2zahnig.

ARTEN:

468. Verb en a L.
1879. V. officinalis L. Pflanze aufrecht, dauernd, mit fieder- 

spaltigen oder fiederlappigen Blattern, welche am Grandę 
in den breiten Blattstiel zusammengezogen sind.

469. Vitex L.
1880. V. Agnus Castus L. Pflanze strauchig; Blatter finger- 

fórmig bzahlig und 7zahlig, mit lanzettlichen, ganz- 
randigen Blattchen.
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1879. Yerbena officinalis L.

Eisenkraut.

Eine kraftige, J/3-—1 Meter holie Staude mit dauerndem, 
kurzgliedrigem, astigem, wagerecht oder schrag im Boden 
liegendem, federkieldickem Rhizom; Stengel steif aufrecht, 
wie die Blatter meist sehr fein kurzhaarig oder fast kahl; 
Bliitter fiederlappig-fiederspaltig, durch stiirkere Entwicke- 
lung der untersten Fiederabschnitte fast 3spaltig, in den 
kurzeń, breiten Blattstiel herablaufend, die Fiederabschnitte 
kerbig gelappt oder gezahnt. Die Blatter opponirt; der 
Bltithenstengel meist verzweigt, mit sparrig abstehenden, 
sehr steifen Zweigen, an deńen die Bliithen fadendiinne, sehr 
lockere Aehren bilden.

B eschreibung: Die Wurzel spindelig, lang herab- 
steigend, verschieden hin- und hergebogen mit ziemlich 
starken Wnrzelzasern. Der Stengel einzeln, V3 — 1 Meter 
hoch, gerade aufrecht, mehr oder weniger astig, yierseitig, 
die Ecken mit einzelnen abstehenden, aufwarts gekrummten, 
auf kleinen Knotchen stehenden steifen Harchen besetzt; 
die Aeste gegeniiber stehend, bald mehr aufrecht, bald mehr 
abwarts stehend, stets kiirzer ais der Hauptstengel, aus den 
untern Blattachseln oft nur Blattbiischel oder unausgebildete 
Aeste. Die Blatter gegenuberstehend, die untersten etwas



gestielt, die obern mehr und mehr sitzend; elliptiscli, alle 
unten sieli keilformig yerschmalernd und so in den kurzeń 
Blattstiel ubergehend, die untern ungleieh eingeschnitten ge- 
ziihnt, dann fast fiederspaltig, znletzt Bspaltig, der mittle 
Theil starker vorgezogen, alle Theiłe spitzlich, ungleieh grob- 
gezahnt, oder bei den obersten auch endlich ganzrandig. 
Die untersten Bliitter fehlen der bliihenden Pflanze gewohn- 
licli, die obern aber werden allmahlig lrleiner und endlich 
unter den letzten Aesten sehr klein. Die Blatter etwas 
scharf, die untere Seite mehr auf dem yortretenden Ader- 
netze mit dichter stelienden Harchen besetzt, die obere auf 
der Blattsubstanz mit einzelner stehenden weis,sen steifen 
Harchen. Die Aehren endstandig, sich allmahlig yerlangernd, 
anfangs mit dicht stehenden, spater vou einander tretenden 
Bluthen. Die Aehrenspindel, die Deckblattchen und Kelche 
kurz scharfhaarig. Die Deckblattchen lanzettlich, spitz- 
zugespitzt, etwas kiirzer ais der Kelch, welcher rohrenformig 
ist und mit 5 kurzeń spitzen Zahnen endet, von welchen 
der obere oder nnpaax-e etwas kiirzer ist. Die Blumenkrone 
rothlich-weiss, mit nach oben etwas erweiterter und ge- 
krtimmter Rohre und ungleieh getheiltem, fast 21ippigem 
gerade abstehendem Rande, zwei mehr mit einander verbun- 
dene stumpfe Lappen bildeu die Oberlippe, drei andere eben- 
falls stumpfe, von denen der mittle etwas grosser ist, die 
Unterlippe. Die Staubgefasse sind an der Rohre befestigt 
und kiirzer ais sie. Der Fruchtknoten ist langlich-4seitig 
und trśigt einen einfachen Griffel, welcher die Lange der 
Kronrohre hat. Die Frucht enthiilt 4 einsamige, anfangs 
von einer gemeinschaftlichen diinnen Haut umschlossene



Friichtchen, welche eine aussere convexe und braune Flachę 
und 2 innere weisslich gefarbte haben.

Vorkommen: An sterilen Orten, an Wegerandern, 
Flecken, auf Schiutt und Gero 11, in der Niihe menschlicher 
Wolmungen, an Mauern und Schemien, an Dorfwegen, an 
trocknen Grabenrandern. Ziemlich durch das ganze Gebiet 
verbreitet und in den meisten Gegenden nicht selten. Na- 
mentlich haufig in Gebirgsgegenden.r) Sie łiebt trockne 
Standorte der verschiedensten Bodenarten.

Bliithezeifc: Juni bis Oktober.
A nwendung: Sie giebt gute Bienennahrung und ist 

ein .leidliches Schaffutter. Durch die Wurzeln kann man 
eingemachten Gurken einen angenehmen Beigeschmack geben. 
Friiher betrachtete man sie ais officinell gegen Wechsel- 
fieber und benutzte sie in Fussbadern und Umschlagen gegen 
Kopfschmerzen. Bei den Romera war Verbena ein gemein- 
samer Name fiir alle moglichen Heilkrauter und fur solche 
Krauter, welche bei heiligen Handlungen, namentlich zum 
Bekranzen der Priester oder zum Verl)rennen bei Oplem ge- 
braucht wurden. Sie war der Isis geweiht, ais der Gottin 
der Geburt. Auch bei den Druiden wnrde sie verehrfc und 
diente lange Zeit ais ein hieb- und schussfest machendes 
Zaubermittel, weshalb man sie auch Eisenkraut genannt liat. 
In Griechenland betrachtet man sie noch jetzt ais Gliicks- 
pflanze und bindet sie an die Horden der Seidenraupen und 
an die Yiehstalle zur Abwehr von Seuchen.

A nm erkung: An der aussersten Siidgrenze des Ge- 
bietes komnit vereinzelt, so z. B. arn See Draęaviza auf der 

o) Vgl. A. Sauter, Flora von Salzburg, Seite 79.



Insel Lesina die sehr ahn liche Verbena supina L. vor. Sie 
isfc 2jahrig, niedergestreckt und aufsteigend, kleiiibliithig. 
Ihre Heimath ist das sudliche und besonders das stidost- 
liclie Europa.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1879.
AB Pflanze in natfirl. Grbsse; 1 Stengelstiick m it Frucktansatz, 

vergrossert; 2 Bliłthe, desgl.; 3 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 
4 Staubgefass, desgl.; 5 Carpell, desgl.
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1880. Vitex Agnus Castus L.

Miille, Keuschlamm.

Ein htibsches, 1—4 Meter hohes Baumchen, nicht selten. 
strauchartig gewachsen. Zweige 4kantig, kurz grauhaarig, 
ziemlich entfernt mit opponirten, lang gestielten, 5zahlig 
oder 7zahlig gefingerten Blattern besetzt; Blattchen lan- 
zettlich, nach beiden Enden verschmalert, mit einem kriif- 
tigen Mittelnerven durchzogen, ruckseits grauhaarig, ganz- 
randig; Bliithen in endstandigen, unterbrochenen Aehren, 
welche aus cymatischen Scheinwirteln zusammengesetzt sind.

Yorkommen: An sandigen Orten und auf Felsen am 
Strande des adriatischen Meeres. Im Gebiefc nur im oster- 
reichischen Kiistonlande, bei Fiume, Triest. Uebrigens fast 
durch ganz Sudeuropa verbreitet an Bachufern, in feuekten 
Niederungen und am Meeresstrand, ebenso im ganzen Orient 
und tief nach Asien hinein.

B lu thezeit: Juli, August.
Anwendung: Ein sehr niedlicher Zierstrauch; welcher 

aber bei uns in einem frostfreien Raum, in einem kalten 
Kasten oder einem Conservatorium, auch in einem frostfreien 
Zimmer liberwintert werden muss. Die Steinfriichte sind 
scharf und gewiirzig und werden im Siiden ais Surrogat fur 
den Pfelfer benntzt (Monchspfefler). In Griechenland be- 
nutzt man die Zweige ahnlich wie die Weiden zu Flecht- 
werk. In demselben Lande galt die Pflanze seit dem Alter-
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thum ais Schutzmittel der Keuschheit (daher: agnus castus, 
keusches Lamin). Die Friichte sollten den Greschlechtstrieb 
abstnmpfen. Noch jetzt legen zu demselben Zwecke die 
griechisclien Frauen die Zweige in die Befcten.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1880.
A Pfianze in naturl. Grosse; 1 aufgeschnittene Krone m it Staub- 

gefassen, vergri5ssert; 2 Carpell, desgl.; 3 jungę Fruclit im Llings- 
schnitt, desgl.; 4 Steinfrucht, desgl.



Fam. 66. Boragineae.

Staudenformige, dauernde, seltner jahrige Gewachse, die 
auslandischen niclit selten holzig. Blatter wendelstandig 
oder wirtelstandig, einfach, ungetheilt, nebenblattlos. Bliitheu 
hypogyniseh, meist einfach symmetrisch und gynandrisch, mit 
Kelch und Krone versehen, in centripetalen, in der Knospen- 
lage aufgerollten, einseitswendigen Bliithenstanden; Kelch 
bleibend, gamosepal Sblatterig; Krone abfallig, gamopetal 
Sblatterig, nicht selten ani Schlund mit Wolbschuppen 
(fornix) oder mit Yerdickungen, Wulstbildungen oder Haar- 
biischeln versehen; Staubblatter mit dem unteren Theil der 
Filamente der Krone eingefiigt, alle 5 gleichmassig ausge- 
bildet, mit 2kammerigen, nacli innen aufspringenden An- 
theren; Carpellblatter 2, rechts und links in der Bliithe 
stehend, durch transversale Einrollung 4facherig schizocarp, 
d. h. mit einem einzigen (paracarpen) Staubweg versehen, 
welcher haufig durch longitudinale Abwartsbiegung der Car- 
pellbliitter eingesenkt (grundstandig) erscheint; Samenknospen 
einzeln im inneren Fachwinkel, anatrop, hangend oder bei 
starker Einsenkung des Staubwegs fast grundstandig; das 
Carpell auf dem ringfórmig angeschwollenen Bluthenstiel 
befestigt und bisweilen schwach von demselben umfasst; 
Frucht meist in 4 Steine zerfallend, oder eine 4facherige, 
4samige Steinfrucht bildend; Samen eiweisslos oder mit ge- 
ringem Eiweiss; Keim gerade oder schwach gekrtimmt.



Die Familie bewohnt hauptsachlich gemassigte Klimate; 
besonders ist sie in Mittelasien und in der Mittelmeerregion 
verbreitet. Die Ehretiaceen sind grosstenteils tropisch.

Tribus und Gattungen:
Trib. L. Ehretiaceae.

Staubweg endstandig, nicht eingesenkt.
G att. 470, H elio tro p iu m  L. Krone ohne Wolb- 

schuppen, trichterig, mit 5 spaltigem, faltigem Saum; 
Spaltfrucbte mit ihren Randem fest an einander 
liegend.

Trib. 2. Cynoglosseae.
Staubweg eingesenkt (grundstandig); Spaltfruchte mit 

dem verliolzenden Staubweg verbunden.
Fruchtkelcli gesch lossen ............................................. 1.
Fruchtkelch o t f e n ....................................................... 2.

1. Der auswachsende, flachgedriickte Fruchtkelch mit
Aachen, spitzen Plattchen besetzt, die Aachen Spalt- 
fruchte yollig einschliessend; Kronenschlund durcli 
5 stumpfe Wolbschuppen geschlossen:

G att. 471. A sperugo  L.
2. Staubweg schwach eingesenkt; Spaltfruchte 3kantig,

aufrecht, ani Iiande hakig stachelig, hinten mit 
dem Staubweg verbunden; Kronenschlund durch 
5 stumpfe Wolbschuppen geschlossen:

G att. 472. E ch in o sp erm u m  Swartz. 
Staubweg tief eingesenkt, in der Mitte der Facher 

fast grundstandig



3. Spaltfruchte oben flach abgedacht, stachelig, berandet, 
unten ausgehohlt; Kronenschlund durch 5 stumpfe 
Wolbschuppen verengt:

G att. 473. Cynogdossuin L. 
Spaltfruchte oben tief ausgehohlt, mit eingerolitem, 

gezahntem 1 Jandę:
G att. 474. O m phalodes Tourn.

Trib. 3. Anchuseae.
Spaltfruchte auf einem verdickten Carpelltrager ein- 

gefiigt, nach unten ausgehohlt; Staubweg nicht 
auswachsend, nicht mit der Frucht verbunden.

Krone radfórmig; Staubblatter weit vortretend . . 1.
Krone nicht radfórmig; Staubblatter in der Krone 

eingesclilossen...........................................................2.
1. Krone oflen, mit 5 stumpfen, kurzeń, vorwarts ge-

richteten Wolbschuppen am Scliluude. Spaltfruchte 
eirund, aufrecht, nach innen mit żartem, scharfem 
Fliigel versehen, żart langsrippig:

G att. 475. B orago L.
2. Wolbschuppen kurz und stmnpf oder ganz fehlend . 3.

Wolbscliuppen lang und s p i t z ..................................6.
3. Kronenschlund durch 5 stumpfe Wolbschuppen ge-

s c h lo s s e n ............................................................... 4.
Kronenschlund bartig behaart aber oflen . . . .  5.

4. Krone trichterig, mit gerader Rohre:
G att. 476. A nclm sa L. 

Krone trichterig mit niedergebogener und wieder 
zuruckgekriimmter oder gekrummter und in einen



schiefen, unregehnassigen Saum auslaufender 
Rohre G att. 477. L ycopsis L.

5. Kronenschlund offen, bartig oder mit kleinen be-
haarten Wolbschuppen besetzt aber kaurn yerengt: 

G att. 478. N onnea Medicus.
6. Krone cylindriscli-glockig; Wolbschuppen pfriemlich,

kegelig zusammeuneigend, am Rande driisig ge- 
ziihnt . . . .  G att. 479. S y m p h y tu m  L.

Trib. 4. Lithospermeae.
Spaltfriichte 2 oder 4, dem verdickten Garpelltrager 

eingefugt, unten nicht ausgehohlt, mit ebenem oder 
schwach gewolbtem Grandę aufsitzend, nicht mit 
dem Staubweg verbunden.

Kronenschlund o f f e n ....................................................... 1.
Kronenschlund verengt; Krone radformig . . . .  4.

1. Staubblatter monadelphisch, d. h. mit dem Grunde
der Filamente zusamm enstossend..............................2.

Staubblatter nicht monadelphisch...................................3.
2. Spaltfriichte 4, mit dreieckigem Grund aufsitzend:

G att. 480. O nosm a L. 
Spaltfriichte 2, 2facherig, mit kreisrundem Grunde 

aufsitzend . . . .  G att. 481. C erin the L.
3. Krone glockig-trichterig, kahl; Staubweg und Staub

blatter weit hervortretend:
G att. 482. E ch ium  L. 

Krone cylindrisch-trichterig, im Schlunde behaart; 
Staubblatter und Staubweg nicht aus der Krone 
heryortretend . . G att. 483. P u lm o n a ria  L.



4. Spaltfruchte glatt, glanzend, steinhart, eirund; Kronen- 
schlund durcli 5 behaarte Ausbuchtungen oder 
Schiippchen ein wenig verengt:

G att. 484. L itlio sperm um  L.
Spaltfruchte vorn gewolbt, hinten stumpf gekielt, mit 

schmalem Grrunde aufsitzend; Krone trichterig- 
tellerformig, durcli kalile, stumpfe Wolbschuppen 
v e re n g t....................G att. 485. M yosotis L.

Spaltfrucht dreikantig, vorn abgeflacht und mit einem 
vorspringenden Rand umgeben, hinten stumpfer, 
mit einer kleinen Furche am Bliithenboden auf
sitzend . G att. 486. E ritr ie h iu m  Sclirader.

ARTEN:

Trib. 1. Ehretiaceae.
470. Heliotropium L.

1881. H. europaeum L. Stengel ausgebreitet; krautig; 
Bliłtter eifórmig, ganzrandig, flach, gerade geadert, 
filzig-rauh.

471. Asperugo L.
1882. A. procumbens L. Stengel niederliegend und 

aufsteigend, astig, borstig rauh und hakig, wie die 
langlichen Bliitter.

472. Echinospermum Swartz.
1883. E. Lappula Lam. Bliithenstielchen bis zur 

Fruchtreife aufrecht.
1884. E. deflexum Lehmann. Bliithenstielchen nach 

dem Yerbluhen zurUckgebogen.



473. Cynoglossum L.
Blatter weich filz ig ....................................................... 1.
Blatter schwach behaart, oberseits fast kahl, glanzend 2.

1. Frlichte vorn flach, mit einem ziemlich dicken, her-
vortretenden Rand umgeben:

1885. C. officinale L. 
Fruchte vorn ziemlich gewolbt, ohne yortretenden 

R a n d ..............................  1886. C. pic tum Aiton.
2. Mittle Blatter fast' spatelig:

1887. C. montanum Lam.

474. Omphalodes Tourn.
Dauernd. Bltithen in paarweise beisammenstehenden 

Trauben; Basalblatter langgestielt, herz-eiformig:
1888. O. verna Moench. 

Jahrig. Bluthen einzeln in den Blattachseln; untere 
Blatter sehr kurzgestielt, spatelig:

1889. O. scorpioides Lehm.

475. Bor ago L.
1890. B. officinalis L. Basalblatter gestielt, langlich, 

stumpf, nach dem Stiele verschmalert; Deckblatter 
herzformig umfassend.

476. Anchusa L.
Bluthentrauben rispig zusammengestellt.................... 1.
Bliithentrauben g e p a a r t ............................................. 2.

1. Kelch ospaltig mit ziemlich spitzen Abschnitten; 
Haare der Rispenaste und des Kelchs etwas ab- 
s te h e n d ......................... 1891. A. officinalis L.



Keleh mit sehr stumpfen Abschnitten; Haare der 
Rispenaste und des Kelchs anliegend:

1892. A. leptophylla R. et S.
2. Blatter wellig, gliinzend; Kelchabschnitte pfriemlich, 

langer ais die etwas imgleiche Krone; Wolb- 
schuppen langlich, pinselig behaart:

1893. A. italica Retzius.

477. Lycopsis L.
Blatter ausgescliweift geziihnt, steifhaarig; Stengel 

aufrecht, astig; Traube bebliittert; Kronrohre in 
der Mitte gekrummt . . 1894. L. arrensis L.

Bliitter ausgeschweift gezahnt, steifhaarig; Stengel 
aufstrebend; Traube oberwarts nackt, meist einzeln; 
Kronrobre ziemlich gerade: 1895. L. varlegata L.

Blatter ganzrandig oder entfernt undeutlich aus- 
geschweift gezahnelt, steifhaarig; Traube bebliittert; 
Kronrobre unterhalb der Mitte gekrummt:

1896. L. orientalis L.

478. Nonnea Medicus.
1897. N. pulla DC. Kronensaum vollig gleicb- 

massig, so lang wie die Rohre.

479. Symphytum L.
Kronensaum ozahnig, die Ziihne zuruckgekriimmt, 

die Krone trich terig -rohrig ................................... 1.
Kronensaum hall) 5spaltig, au frech t......................... 2.

1. Rhizom kurz, mit langen, spindelfórmigen oder 
cylindrischen, bis fingerlangen Wurzeln besetzt; 
Stengel a s tig ....................  1898. S. officinale L.
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Rhizom scliief', stielrund, fleischig, knotig, fastknollen- 
formig, hinten abgebissen imd kurz astig, vorn mit 
hinabsteigenden, kurzeń Fasern verselien; Stengel 
ganz einfach oder am Ende 2spaltig:

1899. S. tiiberosuni L.
2. Rhizom nebst den unterirdisclien Auslaufern stielrund, 

schlank, verlangert, runzelige, zerstreute Knollen 
tragend; Stengel etwas iistig, am Ende 2spaltig:' 

1900. S. bulbomm Schimper.

480. Onosma L.
Stengel mehr oder weniger a s t i g .............................. 1
Stengel ganz e in f a c h .................................................. 2

1. Filament łialb so lang wie die kable Anthere:
1901. O. echioid.es L. 

Filament kurzer ais die am Rande geziihnelte, rauhe 
Anthere....................  1902. O. arenarium W. K.

2. Borsten an Stengel und Blattern auf sternfómiig be-
haarten Knotchen sitzend; Filament langer ais die 
Anthere . . . .  1903. O. stellulatum W. K.

481. Ćerinthe L.
Filament so lang wie die Anthere.............................. 1-
Filament weit kurzer ais die A n th e r e .................... 2.

1. Krone Sziihnig, die Ziihne kurz eiformig, zuruck-
gekriim m t..............................  1904. C. maior L.

2. Krone ospaltig, die Abschnitte pfriemlich, aufrecht,
zusammenschliessend . . . 1905. C. minor L.

Krone Szahnig, die Ziihne eiformig, an der Spitze 
zurtickgekrummt . . . .  1906. C. alpina Kit.



482. Echiurn L.
Aehren u n g e th e il t ........................................................... 1.
Aehren 2 sp a ltig ................................................................ fj.

1. Filamente die Krone hoch iiberragend........................ 2.
Filamente die Krone kanni iiberragend.........................5.

2. Stanbweg am Ende 2 s p a l t i g .................................... 3 .
Staubweg am Ende ungetheilt....................................... 4.

3. Staubblatter abwiirts geneigt, gleichlaufend, vom
Kronensaum entfernt: 1907. E. pustidatum Sibtli. 

Staubblatter abwarts geneigt, zpreizend, am Kronen
saum anliegend . . . .  1908. E. mdgare L.

4. Kronrohre doppelt so lang wie der Kełch:
1909. E. rubrum Jacq.

5. Bliitter steifhaarig, die nnteren langlich-lanzettlich,
in den Blattstiel verschmalert, die oberen aus herz- 
formigem, nmfassendem Grnnde verschmalert:

1910. E. violaceum L.
6. Stark borstig- steifhaarig; Staubweg am Ende 2spaltig;

Filamente doppelt so lang wie die Krone:
1911. E. italicum L.

483. Pulmonaria L.
Basalblatter der sterilen Stengel eifórmig oder herz-

f o r m i g .......................................................................... 1.
Basalblatter der sterilen Stengel langlich-lanzettlich 2.

1. Basalblatter der sterilen Stengel herzfórmig:
1912. P. officinalis L. 

Basalblatter der sterilen Stengel eifórmig, in den 
schmal gefliigelten Blattstiel plotzlich zusammen- 
gezogen . . . .  1913. P. saccharata Miller.



2. Stengelhaare weicli, gegliedert, klebrig - driisig:
1914. P. mollis Wolff.

Stengelhaare borstig ...................................................3.
3. Kronenschlund inwendig innerhalb des bartigen Kreises

behaart............................. 1915. P. angustifolia L.
Kronenschlund inwendig innerhalb des bartigen Kreises 

k a h l .................................. 1916. P. azurea Besser.

484. Lithospermum L.
Rliizom dauernd ............................................................ 1.
Wur/.el ja h rig .................................................................2.

1. Stengel sehr śistig; Bliithen grunlicli:
1917. L. officinale L. 

Stengel wenig verastelt, die sterilen kriechend; Blumen 
anfangs purpurn, dann tiefblau:

1918. L. purpur eo-coeruleum L.
2. Fruchtkelch von einander entfernt; Friichte runzelig-

rauh; Bluthen weiss . . . 1919. L. arven.se L.
Fruelitkelche zusammengedrangt; Fruclite hćickerig- 

ranh; Kronen gelb . . 1920. L. apulum Yahl.

485. Myosotis L.
Rhizom dauernd, rasige Stengel treibend . . . . 1.
Ithizorn jahrig oder zw eijahrig...................................2.

1. Rhizom schief, kriechend; Stengel ltantig; Stengel-
blatter langlich-lanzettlich, ziemlich spitz; Staub- 
weg etwa so lang wie der Kelch:

1921. M. palustris With.
2. Kelch angedriickt b e h a a r t ........................................ 3.

Kelch mit abstehenden, hakigen Haaren besetzt . . 4.



3. Htengel stielrund; Wurzel zweijahrig, hinabsteigend,
tiberall faserig; Kelch nacli dem Yerbliihen offen; 
Staubweg sehr kurz:

1922. M. caespitosa Schultz.
4. Fruchtstielchen zuletzt gerade vorgestreckt oder steif

a b s te h e n d ..................................................................... 5.
Fruchtstielchen zuletzt zuriickgebogen......................12.

5. Fruchtstielchen so lang wie der Kelch oder langer
ais derselbe..................................................................... (3.

Fruchtstielchen kurzer ais der K elch............................ 11.
6. Fruchtkelcli zuletzt geschlossen.........................................7.

Fruchtkelch zuletzt o ffen .................................................10.
7. Kronensaum gross, f la c h .................................................. 8.

Kronensaum klein, l i o l i l ................................................. 9.
8. Antheren nicht hervortretend:

1923. M. silvatica Hoffm. 
Antheren aus der Krone hervortretend:

1924. M. variabilis Moritz Angelis.
9. Fruchtstielchen abstehend, doppelt so lang wie der

Kelch; Pflanze zweijahrig, sehr astig:
1925. M. intermedia Lk.

10. Fruchtstielchen zuletzt steif abstehend, so lang wie
der Kelch; Kronrohre eingeschlossen, der Saum 
sattblau . . . .  1926. M. hispida Sclilechtd.

11. Traubenstiel unten nackt; Kronrohre zuletzt doppelt
so lang wie der Kelch:

1927. M. oersicolor Persoon. 
Traubenstiel unten beblattert; Kronrohre einge

schlossen .........................  1928. M. stricta Lk.



12. Traube armbliithig, am Grunde beblattert; untere 
Fruchtstielchen weit langer ais der Kelch:

1929. M. sparsiflora Mikan.

486. Eritrichium  Schrader.
1930. E. namim Schrader. Rhizom dauernd, viel- 

kopfig, die Kopfe rosettig.
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1881. Heliotropium europaeum L.

Europaische Sonnenwende.

Ein meist nur handhohes, jiihriges Pflanzchen mit aus- 
gebreitetem, etwas astigeni Stengel, welcher locker mit ge- 
stielten, wendelstandigen Blattern besetzt ist; Bliitter eiformig- 
langlich, ganzrandig, die unteren langgestielt und in den 
Stiel verschmalert, die oberen knrzgestielt und am Grundę 
stumpf, alle mit einem Mittelnerven und randlaufigen Fieder- 
nerven versehen, flach, filzig rauh; Aehren seitenstandig, 
meist einzeln und endstandig gepaart; Fruchtkelch stern- 
fórmig abstehend.

B eschreibung: Diese Pflanze hat im Ganzen das 
Ansehen des bekannten H elio tropium  peruyianum  und ist 
daruiii schon leiclit zu erkennen, auch von dem letzten schon 
an den geruchlosen Bliitlien zu unterscheiden. Uer schiirt'- 
liche Stengel wird bis i/3 Meter hoch, verastelt sich und 
seine Aeste breiten sieli aus. Die Bliitter sind gestielt, lang- 
lich oder eiformig, bis 5 Cm. lang und 3 Cm. breit, aber 
vorn stumpflich, am Rande ganz, oberseits kalii und licht- 
griin, unterseits matter und auf den hervorstehenden Nerven 
fein beliaart. Die rauhhaarigen Blattstiele sind an den 
Wurzelblattern fast 3 Cni. lang, nach oben werden sie aber 
immer kiirzer. Die Cynien sind gestielt, am Gipfel des 
Stengełs theilen sie sich wiederholt gabelartig, sind anfangs 
sehr eingerollt und an ihnen stehen die Bluthen, welche 
nicht durch Deckbliitter gestiitzt werden, sehr diclit bei



einander in 2 einseitwendigen Reihen. Sie sind stiellos, sehr 
kleili, gemeinlich innerlich weiss, zuweilen anch lichtlila.
Die Fruchtchen, welclie sieli spater trennen, sind hockerig.

Vorkommen: An Heeken, auf Schutt und auf Folderu 
stellenweise ani Ober- und Mittelrhein bis zur Mosel lierab.
Danii noch am Untermain, bei Bietigheim in Wiirttemberg, 
in Oesterreich und Mahren. Zerstreut in Lothringen; sehr 
hiiufig auf Feldern urn Colinar, seltner im Unterelsass, in 
der Pfalz und in Baden; Basel, Genf, Canton Wallis; sud- 
liches Krain.

B liithezeit: -Juni bis August.
Anwendung: Dieses unscheinbare Pflanzchen findet 

man nur selten ais Zierpflanze in Giirten.
Name: Der Name ist abgeleitet von rfiioę (Sonne) und 

ręójtoę (Wendung). Der Name / h.orqó/tiov wurde aber von 
den Alten mehren Pfianzen beigelegt und ursprfinglich besass 
ihn unser H eli o tr  opium nicht. Indessen wurde H. euro- 
paeum  schon von Theophrast mit diesem Namen benannt. <

A b b ild u n g e n  T a fe l  1881.
A li Pfianze in nat. Grosse; 1 Krone, aufgeschnitten, yergrossert;

2 dieselbe von oben, desgl.; 3 Carpell, desgl.; 4 Same, desgl.
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1882. Asperugo procumbens L.

Schlangenauglein.

Die jahrige Wurzel treibt einen liegenden und klettern- 
den oder aufsteigenden, sehr starli veriistelten, locker be- 
bliitterten, scharfkantigen und kakig behaarten Stengel. 
Bliitter gepaart und wecłiselnd, langlich, stumpf, bakig 
borstig, die unteren kurzgestielt, die oberen sitzend; Bliitlien 
in Scheinwirteln in den Achseln der oberen Bliitter; Kelch 
auswaehsend, ungleich Sziihnig, zusammengedruckt, am 
Grundę buchtig gezalmt; Krone trichterig gezalmt; Krone 
trichterformig, ospaltig, ani Schlunde durch 5 WolbschUpp- 
chen gescblossen; Staubblatter in der Kronrohre einge- 
schlossen; Spaltfruchte eirund, zusammengedruckt, kahl.

B eschreibung: Die kleine Pfahlwurzel treibt einen 
saftigen, am Boden liegenden, eckigen, 30 — 60 Gm. lang 
werdenden Stengel, welcher gabelśi.stig und wie beim Kleber 
mit Hakchen besetzt ist. Die Bliitter haben nach dem Stand- 
orte bald eine nur 1 Cm. grosse, bald auch eine 3 Cm. 
grosse Liinge, sind langlich, auf beiden Flachen scharfhaarig 
und yerlaufen sich an der Basis in die Ecken des Stengels. 
Die lileinen blauen, seltener weisslichen Bluthen sitzen an 
kurzeń Stielchen, kommen einzeln aus den Blattwinlieln und 
stehen aufrecht. Der stehenbleibende Kelch ist anfangs 
Szahnig und fast regelmassig, spater wird er weit grosser 
und wachst zu 2 parallelliegenden angedruckten, buchtig 
gespaltenen Plattclien aus. Die Krone ist klein, trichter-

F lora  XIX. -i



formig, ihr Saum hat 5 rundliche Lappen, ihr Schlund 
5 rundliche Schuppen. Uer Saum ist blau, die Schiippchen 
nimi rothlich, die Rohre ist weiss. Die 5 Staubfaden sind 
kurz, die Staubbeutel eirund. Der Griffel ist ebenfalls in 
der Kronrohre verl)orgen, die Narbe ist klein und abgeplattet. 
Nacli der Bluthe hangen die Bluthenstiele herab.

Vorkommen: An Zaunen, Wegen und Schutthaufen 
uberall in Deutschland, aber nur stellenweise, z. B. seltener 
in Thuringen und mehr im platten Lande ais im Gebirge, 
namlich bei Jena, Brfurt, Naumburg, Weimar, Arnstadt, 
Eisenach, Rudolstadt, Sachsenburg, Halle u. s. w. Die 
Pflanze komint zwar in den meisten Gauen des Gebiets vor, 
aber sie ist nichts weniger ais gemein. In der Jenaiechen 
Flora findet sie sich nur auf einem Schutthaufen und Erd- 
haufen bei der Oelmuhle, im Weimarischen nur am Schloss 
und im Park. Audi im Alpengebiet ist sie nicht haufig, 
so z. B. im Salzburgischen nur um Tamsweg im Lungau an 
Wegen, Schutthaufen, Zaunen.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Die Bliitter schmecken sUsslich und 

konnen ais Gemtise benutzt werden. Das anspruchslose aber 
niedliche Pfianzchen verdient einen Platz an schattigen Orten 
in Parkanlagen.

Name: Der Name kommt von asper, rauh, weil dieses 
Geschlecht das rauheste der ganzen Familie ist.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1882.
Pflanze in naturl. Grosse; 1 ICelch, vergr5ssert.





1883. Echinospermum Lappula Lehmann.

Sparriges Igelnussehen.

. Syn. Myosotis Lappula L. M. sąuarrosa Retz. Lappula 
Myosotis Moench. Echinospermum sąuarromm Reichenbach. 
Cynoglossum Lappula Wallroth.

Ein jahriges oder zweijahriges handliohes, vom Grunde 
an sparrig verasteltes Pflanzchen. Blatter locker stehend, 
wie die ganze Pfianze gran angedriickt rauhhaarig, lanzett- 
licli, gewimpert; Bllithen in den Blattachseln, gegen das 
Ende der Zweige einseitswendige Scheinahren bildend; Kelch 
5 tbeilig; Krone tellerfórmig, langer ais der Kelch, am 
Schlund durch kleine Wolbschuppen geschlossen; Bliithen- 
stielchen auch nach dem Yerbliihen aufrecht; Frttchte drei- 
seitig, am Ilande mit zwei Reihen widerhakenformiger 
Stacheln, auf dem Mittelfeld und an den Seiten mit Knot- 
chen besetzt.

B eschreibung: Die ganze Pfianze wird 15—30 Cm. 
und dartiber hoch. Die Wurzel pflegt sehr diinn faden- 
formig zu sein, der Stengel aber ist walzenrund, rauhhaarig, 
und geht endlich in zahlreiche, von einander abstehende 
Aeste iiber. Die abwechselnden sitzenden Blatter sind gleich- 
falls rauhhaarig, fast gestriegelt, ziemlich dunkelgrun, linien- 
lanzettformig und ganzrandig. Die Blumen stelien in einer 
einseitigen Traube, die anfangs etwas spiralfbrmig gewunden 
und zusammengedrangt, spiiterhin bei weiterem Wachsthume



mehr auseinander gezogen wird. Die Bliimchen haben nur 
ganz kurze Stiele und einen 5theiligen aufrechten Kelch, 
der auch bei der Fruclit stehen bleibt, und von dieser aus
einander getrieben wird. Die anfanglich rosąfarbene, spafcer- 
hin himmelblaue, prasentirtellerformige Blumenkrone besitzt 
eine sehr kurze Rolire und 5 eingeschlossene Staubgefasse, 
indem der Scblund selbst durch 5 gelbliche Klappen ver- 
engert wird. Der kurze Griffeł ist oben fast 21appig, und 
die 4 Nusschen werden mit feinen Borsten besetzt, die sieli 
spiiterhin bei der Fruchtreife in 2 Beihen stehende Wider- 
liaken, welclie die stumpf 3kantigen Nusschen bekleiden, 
umandern.

Vork o min en: An trocknen Randem, auf Mauern, auf 
Schutthaufen, an sterilen Ortem Ziemlich durch das ganze 
Gebiet verbreitet aber wohl nirgends gemein. Hier und da 
findet sie sich in Weinbergen, ja selbst auf den Dachem 
der Hauser, auf Ruinen. Im Alpengebiet ist sie im Ganzen 
nur sparlich verbreitet, so im Salzburgischen nur an Wegen 
und in Auen der Mur bei Tamsweg, bei Gastein, beim Lehen 
unweit Salzburg.') Auch auf der Norddeutschen Ebene ist 
sie nicht iiberall zn finden; so z. B. bei Bremen (nach Focke) 
nur vereinzelt; im Harz ist sie seltner ais im Thftringer 
Florengebiet, kommt aber hier und da vor. Weit verbreitet 
findet sie sich im Mansfelder Seekreis und von da ins 
Gebiet der unteren Saale bei Halle u. s. w.

B lu th eze it: Juli, August.

1) x\. Sauter, Flora, Seite 79. In Tirol und Vorarlberg ist sie 
h&ufiger.



Anwendung: Eigentlich ist diese Pflanze auf Feldern 
bloss ais Unkraut z u betrachten; doch wird sie von Schafen 
und Schweinen, in Ermangelang besseren Futters, gefressen.

Naine: Echinosperinum  ist aus dem griechischen
1-yh’og (echinos, Igel) und <>/r,;ou<t (sperm a, der Samen) 
zusammengesetzt, nnd bedeutet daher eigentlich Igelsamen.

Form en: Sie variirt durch melir oder weniger rauh- 
haarige Beschaffenheit und wie die meisten Boragineen durch 
Kronen, welche langer ocler kiirzer ais der Kelcli sind. Z u 
dieser letzten Form gehort E. sąuarrosum Reichenbacli, die 
ausserdem kraftiger gewachsen, stiirker behaart, dunkler griin 
ist. Auf der Fruclit sollen nach Sturm’s Flora die freien 
Flachen zwischen den Stacheln mit kleinen plattgedruckten 
Warzchen versehen sein, wahrend dieselben bei der gewohn- 
lichen Form spitz sein sollen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1883.
A Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 Krone, aufgesohnitten, vergrossert; 

2 Carpell, desgl.; 3 Prucht, desgl.; 4 Niisschen, desgl.; 5 Haken- 
borste, desgl.



1884. Echinospermum deflexum Lehm.

Krummstieliges Tgelnusschen.

Syn. Myosotis deflexa Wahlenberg. M. squarrosa Kit, 
Rochelia defi,exa 1.1. S. Lithospermum deflexum Lelmi.

Der vorigen sehr ahnlich. Stengel rispig-astig; Bliitter 
lanzettlich, absteliend behaart; Bllithenstielchen nach dem 
Verbluhen zuriickgebogen; Friichte am Rande mit einer Reihe 
widerhakiger Stacheln besetzt.

Vorkommen: An steinigen, beschatteten Orten, be- 
sonders auf den Yoralpen aut Kalkboden, namentlich in 
Steiermark, in den osterreichischen und mahrischen Gebirgen, 
im siidlichen Tirol, im Ober-Innthal bei Innsbruck; im Laaser- 
thal im Vintschgau; in der Schweiz liier und da, so z. B. im 
Kanton Wallis im Nicolaithal, im Thal des Hinterheins, im 
Salzburgischen nur am Wege zum Bergbau von Altenberg 
und bei Tamsweg im Lungau, in Bohmen, besonders auf 
dem Milieschauer bei Teplitz, auf dem Schemnitzstein bei 
Karlsbad, im Mahrischen Gesenke am Uhustein, bei Einsiedel, 
bei Jagerndorf; bei Rubeland am Harz.1)

B ltithezeit: Mai, Juni.

1) Die Angabe in Bogenhard’s Flora von Jena „Rudolstadt" ist 
unrichtig. An der angefiihrten Stelle findet sich nur A sp e ru g o  
p r o c u m b e n s  L. (H.)

A b b ild u n g e n . T a fe l  1884.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 u. 2 Same von verschiedenen 

Seiten, vergrossert; 3 derselbe im Querschnitt, desgl.





1885. Cynoglossum officinale L.

Hundszunge.

Die bis fingerdicke, 2 — Sjahrige Pfahlwarzel geht senk- 
recht in den Boden und treibt einen bis meterhohen, auf- 
rechten, ziemlich dicht beblatterten Stengel, welcher wie die 
Bliitter von feinem, weieliem Filz graulich nnd weichliaarig 
ist; Bliitter lang und spitz, die untersten liinglicb, in den 
Stiel vorgezogen, die oberen sitzend, aus fast herzfórmigem, 
umfassendem Grandę lanzettlich; der Stengel nach oben me,ist 
sehr stark aufgerichtet verśistelt und zalilreiche gestreckte 
Trauben tragend; Trauben ohne Deckblatter; Kelcb otheilig; 
Kroue kurz trichterig, durcb stumpfe Wolbschuppen ge- 
schlossen; Staubblatter eingeschlossen; Friłchte vorn flach, 
mit einem ziemlich dicken, hervortretenden Rand umgeben, 
kakig stachelig, nach Innen am Staubweg angeheftet.

Beschreibnng: Senkrecht pflegt die sehr verliingerte 
dunkelbraune, kegelformige und fast einfache Wurzel in die 
Erde zu dringen, indem nur steiniges Erdreich und andere 
Hindemisse eine solche Richtnng verhindern. Die gestielten 
Wurzelblatter sind elliptisch-spatelfórmig, wahrend die 
Stengelblatter herz-lanzettfórmig den verastelten, — 1 Meter 
hohen Stengel halb umfassen, ja fast herabzulaufen scheinen. 
Alle sind ganzrandig und besonders an der Unterseite etwas 
weissfilzig. Die in einer Art einseitiger, an der Spitze etwas 
gerollter Traube stehenden Blumen liaben einen Stlieiligen



Kelch, dessen haarige Abtheilungen breit-lanzettfórmig sind. 
Die diister-dunkelrothe Krone hat eine .sehr verkiirzte Rohre, 
in welcher die 5 Staubgefasse entspringen, zwischen denen 
Klappen oder Schiippchen .stehen, welche den Schlund 
schliessen. Uer blappige Saum zeigt keine hervortretenden 
Adern, wodureh .sieli andere Arten charakterisiren. Der ein- 
fache Griffel ist pfriemenformig, und neben ihm heraus treten 
darni bei der Reife die 4 schildformig platt niedergedriickten, 
verkehrt-eiformigen, mit kurzeń widerhakigen Weichstacheln 
besetzten Nusschen.

Vor ko muren: An Bergabhangen, auf Triften, an Wege- 
randern, Mauern, auf Scliutt. Streckenwei.se durcli das ganze 
Gebiet verbreitet, wenn auch nicht gerade gemein. Im Alpen- 
gebiet nur sporadisch verbreitet.

B liithezeit: Mai bis Juli.
A nwendung: Sonst benutzte man Kraut und Wurzel 

(Badix et H erba Cynoglossi) in der Medizin, iadem man 
sie gegen Husten, Durclifall, Blutflusse und Scropheln an- 
wandte. Einige iiltere Aerzte machten besonders auf iłire 
betaubenden Krafte aufmerksam, und wollten sogar nacb 
ihrem Gebraucli Vergiftungsanfiille beobachtet baben, was 
indess in neuerer Zeit sehr in Zweifel gezogen worden ist. 
Doch land Cenedilla in der Wurzel einen eigenthumlichen 
Riechstotf, der narkotisch zu wirken scheint; auch soli die 
frische Pflanze, auf den Kopf gebunden. das Ungeziefer ver- 
treiben. Frisch verbreitet die ganze Pflanze einen sehr 
unangenehmen miiuseartigen Duft, welcher sieli jedoch beim 
Trocknen allmahlig verliert. Der Geruch hat grosse Aehnlich- 
keit mit deinjenigen von etwas altem gerauchertem Schinken.



ijuiti) jjungc./M J. 'ćL. c&ekłrr?// .



N ame: Oynoglossum, aus dem griecliisclien cyon, 
^er llund, und glossa, Zunge, bezielit sieli auf die Form 
uud weiclie Beschaffenheit der Blatter diese.s Gewachses.

F o r m e n :  Eine Form mit weissen Kronen und purpurnen 
W olbschuppen ist C. bicolor W.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1885.
A. bltibender Zweig in natur). Grosse; 1 Krone von vorn, desgl.; 

2 Keleli, vergrossert; 3 Krone, desgl.; 4 ausgebreitete Krone, desgl.; 
5 Staubgefass, desgl.; 6 Garpell, desgl.; 7 u. 8 Frilclite mit dem blei- 
benden Griffel, natiirl. Grosse; 9 u. 10 einzelnes Fruebtcben, desgl.

Flora  XIX.



1886. Cynoglossum pictum Aiton.

Bunte Hundszunge.

Syn. C. cheirifolium Scop. G. creticum Vill.
Sie ist der vorigen sehr ahnlich und unterseheidet sieli 

eigentlich nur durch schmalere und liingere Blatter und 
durch die Fruchte, welche vorn zieinlich starli gewolbt sind, 
ohne vortretenden Rand. Blumen hellblau mit purpurnen 
Adern und blutrothen Wolbschuppen.

Yorkommen: An sterilen, steinigen Orten, Berg- 
abhangen. Istrien; Triest; sUdliches Tirol.

B ltithezeit: Mai, Juni.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1886.
AU Pflanze in natfirl. Grosse.







1887. Cynoglossum montanum L.

13 erg - Hundszunge.

Syn. C. sihaticum  Haenke. C. officinale y. L. C. Dios- 
coridis Vill. C. germanicum Jacq.

Von zierlicherem Wuchs ais die beiden vorigen, den en 
sie im Ganzen iihnlich ist. Die oberen Blatter sitzend, etwas 
umfassend, lanzettlich, spitz, zertreut behaart, oberseits fast 
kalii, glanzend, riickseits etwas rauh, die unteren Blatter 
langlich, in den Blattstiel Yorgezogen, die mittlen am Grandę 
yerschmalert, fast spatelig; Traube declcblattlos; Staubblatter 
eingeschlossen.

Beschreibung: Die Pfianze wird 30 — 60 Gm. hoch 
und entbehrt den widerlichen Gerucli von G. officinale. 
Der Stengel steht aufrecht, ist mit weissen Wollhaaren be- 
setzt, welche sich auch an den Aesten finden. Br hat in 
der Jugend eine lichtgrune Farbę, wird im Alter braunlicli 
und gliinzt. Stengel und Aeste sind liniirt. Alle Blatter 
besitzen ein lichtes Grasgrun; ihre Olierfliiclie ist ziemlich 
oder ganz kahl und glanzt, die Unterflache ist etwas matt- 
gruner und mit anliegenden Haaren diclit besetzt. Sie werden 
5—15 Gm. lang und 1—4 Gm. breit. Aus den Blattwinkeln 
kommen die blattlosen Bllithenaste. Die Kelche sind tief 
5theilig, die Zipfel langlich, vorn stumpflich, iiusserlich 
striegelhaarig, auf der inneren Seite haarlos. Die Kronen 
sind nickt langer ais der Kelch, ihre Rolire ist so lang ais



ihr Saum. Anfangs sind sie hellblau und rosenroth geadert, 
spater werden sie ganz blau. Die Deekscliuppen sind weiss 
gefranzt, die Staubfaden sehr kurz, klirzer ais die Staub- 
beutel und der Griffel ist 21appig. Die Nusschen łiangen 
an ihrer Basis mit der Griffelsaule zusanimen, sind mit 
hakigen Borstenhaaren dieht besetzt und haben keine Raini
er ho hung.

Yorkommen: In Gebirgswaldern des mittlen und des 
sudlichen Gebiets bis gegen die Alpen. Im Kanton Bern, 
im Baseler Jura, ani ostlichen Abhang der Yogesen, ani 
Sulzer Belchen und am Rossberg, in der bairischen Pfalz, 
hier und da in Wurttemberg, ani Herzstein, am grossen 
Herbsthause und ani Braunsberg bei Kassel, am Stallberg 
bei Geisa, am Itli bei Holzminden, bei der Marmormiihle 
und bei Ilfeld (im Barentlial und am Netzberg) im Harz, 
bei Hameln.

B liithezeit: Juni, Juli.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1887.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Krone, 

aufgeschnitten, desgl.; 8 Ntisschen, desgl.





1888, Omphalodes verna Moench.

Gedenkemein.

Syn. O. repens Schrank. Cynoglossum Omphalodes L. 
Picotia verna R.

Das ungegliederte, bis federkieldicke Rhizoni liegt schriig 
im Boden, ist einfach oder astig, dauernd und treibt an den 
Enden der Aeste liandhohe, aufrechte Stengel mit lang- 
gestielten, herzeirunden, fast kahlen, zngespitzten Basal- 
blattern und eirund-lanzettlichen, zngespitzten Stengel- 
blattern; Trauben paarweise in den Blattachseln stehend 
oder richtiger die Traube am Grunde in zwei Aeste gespalten, 
armbltithig; Blumen gross, radfórmig, azurblau mit ftinf 
weissen Falten und stumpfen Wolbschuppen; Fruchtkelch ge- 
bltnet; Spaltfriiehte vier, sehtisselformig, mit dem Staubweg 
verbunden.

B eschreibung: Uiese sehone Friihlingspflanze hat 
einen fast wagerecht liegenden, schwiirzlichen Wnrzelstock, 
welcher yiele lebhaft grane Blatter treibt. Diese sind mit 
iln-en Platten 5—7 Cm. lang und 3—5 Cm. breit, vorn zu- 
gespitzt, am Rande und auf beiden Flachen durch kurze, 
weisse, anliegende Borstenhaare rauh, und sie sitzen an 
7 —10 Cm. langen, sckwach behaarten Stielen, in welche 
sieli die Basis der Platte etwas verlauft. Aus der Mitte 
dieser Wurzelblatter kommen yiele, 12—18 Cm. hohe, auf
rechte, schwachbehaarte Stengel, welche sieli gabelfórmig in 
2 Bluthentrauben theilen. An der Gabel der behaarten



Bluthenstiele befindet sieli ein den Wurzelblattern in Gestu 11 
und Grosse ahnliches Blatt, welches aber nur ein sehr kurzes 
Stielchen besitzt. Die sieli zuerst entwickelnde, dem Stengei- 
blatte gegeniiber stehende Traube besitzt noch ein dreifach 
kleineres, sitzendes, lanzettformiges Blatt, die andere Traube 
ist nackt. Die Bliithentrauben entwickeln sieli nach Art des 
Vergissmeinnichts, die haarigen Bluthenstiele verlangern sieli 
bis zu 3 Cm., die Kelche sind fast glockenformig und ais 
Fruchtkciche mit ihren Zipfeln ausgesperrt, die Klappen 
stehen aufrecht, sind dicht behaart und wechseln mit den 
sehr kurzstieligen Staubgefassen ab. Die Ntisschen sind 
platt und mit einem erhohten Saum umgeben, doch von 
einander getrennt und mit dem Griffel verbunden.

Vorkommen: Wild steht es in den schattigen Laub- 
waldungen von Krain, Karnthen und Salzburg; verwildert 
kommt es im Donaulande von Regensburg bis Wien vor, 
angepflanzt in Garten findet man es in ganz Deutschland. 
Die Pflanze gehort dem Florengebiet des sudostlichen Europa
an. In unserem Gebiet kommt sie besonders auch in Steier
mark vor.

BI ii tli e ze it: April, Mai.
A nw endung: Ein sehr beliebtes Pflanzclien imBlumen- 

garten, sowohl fiirs freie Land ais zur Topfkultur geeignet.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1888.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, vergrossert; 2 auseinander- 

gelegte Krone, vergr8ssert; 8 Staubgefiiss, desgl.





1889. Omphalodes scorpioides Lehmann. 

Kleines Gedenkemein.

Syn. Cynoglossum scorpioides Haenke.

Eine zarte, handhohe, jahrige Pflanze mit fadlichem 
Stengel, welcher am unteren Theil liegt, naeh oben aufsteigt, 
sieli gabelspaltig veriistelt und etwas entfernt mit sitzenden, 
rauhen, lanzettlich-spateligen Blattern besetzt ist, die unteren 
spatelig und opponirt, die oberen lireit, lanzettlich, kurz zu- 
gespitzt und wechselstandig; Bluthen einzeln in den Blatt- 
achseln, zienilich lang gestielt, die Stiele anfangs aufgerichtet, 
zuletzt zuriickgebogen; Fruchte glatt.

B eschreibung: Der zarte, fast viereckige Stengel ist 
zienilich glatt und nur ganz oben bemerkt man kleine Haare. 
Je nach seiner Umgebung streckt er sich entweder auf den 
Boden hin, oder nimmt, durch Nachbarpflanzen untersttitzt, 
eine aufsteigende Stellung an. Nach oben spaltet er sich 
in zwei Theile. Die Wurzelblatter, welche nur einige Cm. 
lang und kaum 8 Mm. breit sind, verlaufen sich allmahlig in 
einen Stiel. Die unteren gegenstandigen Stengelblatter sind 
kleiner ais jene, sitzend und lanzettfonnig, die oberen wechsel- 
standigen nehmen noch melir an Grosse ab, behalten aber 
die lanzettliche Form. Alle Blatter sind auf der Oberflache 
durch Striegelhaare rauh, unterseits ziemlich oder ganz glatt. 
Die Bltithentrauben der beiden Gabelaste sind armbluthig, 
die Bluthenstiele sind fadenformig und rauh, biegen sich



spiiter bei der Fruchtreife herab und uberragen das sie 
sttitzende Blatt. Die Blat,hen selien wie Yergissmeinnicht- 
bliithen aus, ihr Kelch ist tief-5 theilig, die Kelchzipfel sind 
ausserlich striegelhaarig and fast doppelt kleiner ais die 
Krone. Letzte ist radformig, bat eine sehr kurze Rohre, 
hiinmelblaue Kronenlappen und orangegelbe Klappenspitzen. 
Die Antheren haben sehr kurze Faden, die Narbe ist zwei- 
lappig, die Nusschen sind lichtbraun und glanzend.

Yorkom men: In schattigen, humosen Waldern und 
Gebuschen des ostlichen Deutschlands, namentlich in Mahren, 
Bohmen, Schlesien und bis Dresden in Sachsen, dann nocli 
bei Schweinfurt in Franken und nach einer Angabe von 
Buek laut einer handschriftlichen Notiz von W. D. J. Kocli 
bei Sommerfeld in der Neumark; nach Fr. J. Weiss in West- 
preussen bei Tliorn und Graudenz verwildert. Im Harz bei 
Blankenburg, im Bodethal und Selkethal, bei Hildę,sheim, in 
der Flora von Sondershausen an der Rotlienburg,1) in 
Bohmen; im Salzburgischen im Lungau bei Moosham und 
Tamsweg; in Steiermark.

B lu th eze it: April, Mai.
Anwendung: Ein niedliches Sommergewachs fur den 

Blumengarten.

1) Von Evers im Mai 1876 entdeckt. Ygl. Lutze, Progranun, 
Seite 15, 22.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1889.
Pflanze in natiirl. Grosse.





1890. Borago officinalis L.

Gurkenkraut, Boretsch.

Die jahrige Wurzeł treibt einen bis fingerdicken, sehr 
saftigen, etwas kantigen, zuletzt ausgebreitet verastelten, 
locker beblatterten, wie die ganze Pflanze sehr rauhhaarigen 
Stengel. Untere Bliitter langlich, nach dem Grund ver- 
schmalert, gestielt, ain Ende kurz zugespitzt, die oberen mit 
iast herzformigem Grund umfassend, eiformig-langlieh, zuge
spitzt, alle wendelstandig; Bliithen iri armzahligen Trauben, 
langgestielt; Keloh abstehend, tief bspaltig, bleibend, nach 
der Bliithe und vor dem Aufbluhen geschlossen; Krone 
otlieilig, radformig, mit langlichen oder eifórmigen, zuge- 
sp itz ten , Aachen Abschnitten, am Schlund mit 5 stnmpfen, 
kurzeń, aufrechten Wolbschuppen; Friichte runzelig, langlich, 
am Grund ausgehohlt.

B eschreibung: Diese einjahrige Pflanze ist durchaus 
mit steifen abstehenden Haaren oder Borsten besetzt. Die 
Wurzel ist braunlich. Der aufrechte astige, weitschweifige 
saftige Stengel wird oft 60 Cm. lang. Die Wurzelblatter 
sind am langen Stiele herablaufend, eiformig, fast wellen- 
formig, beinahe auf der Erde liegend, die iibrigen ungestielt, 
den Stengel fast umfassend und zuweilen etwas an dem- 
selben herablaufend. Die Bliithen, welche am Ende des 
Stengels und der Aeste auf astigen, ziemlich langen Stielen 
steli en, sind himmelblau, zuweilen anch weiss oder fleisch-
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farbig. Der Kelch ist tief-5spaltig, die Abschnitte eiformig- 
spitzig. Die radformige Blumenkrone besteht aus 5 fasfc 
eiformigen lang gespitzten Lappen, an dereń innerer Basis 
sieli 5 stumpfe Schuppen befinden. Die 5 pyramidenformig 
zusammengeneigten Staubgefasse haben an der Spitze in 
einen dunkel-lilafarbigen Fortsatz verłangerte Staubtrager, 
indem die dunkeln Antłieren auf der inneren Seite unterhalb 
dieses Fortsatzes stehen. Der einfaelie Grifłel endigt sieli 
oben in eine fast 21appige Narbe. Die Frucht, welche aus 
4 kleinen Niisschen besteht, sitzt auf dem Grandę des stehen- 
bleibenden Kelches. Die Niisschen sind etwas runzelig, niclit 
durchbohrt, dem ausgehohlten Fruchtboden eingefiigt, und 
reif dunkelschwarzbraun. Bisweilen verktimmern davon 1 
oder 2.

Yorkominen: Die Pflanze starmnt aus dem Orient und 
findet sich durch den grossten Theil des Gebietes ais Kiichen- 
gewachs und daher auch ais Unkraut in Blumen- und Ge- 
mfisegarten eingebiirgert. Durch Erdabfulir verwildert sie 
bisweilen auch ausserhalb der Garten, so z. B. bei Jena an 
der Leutra, tiberhaupt hier und da im ganzen Saalgebiet bis 
Halle, wo sie sich am Ufer der Saale findet, so z. B. an 
dem Quaderdamm auf der Ziegelwiese; auch im Mansfelder 
Seekreis nicht selten in der Niihe der Dorfer. Im Gleissetlial 
unweit Jena wird sie im Grossen auf Aeckern angebaut und 
kommt daher auch ais Ackerunkraut vor.

B ltithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Die ganze Pflanze enthiilt vorzuglich 

mehre Salze, und hat einen den Gurken ahnlichen Geschmack 
und Geruch; daher die Blatter jung unter den Sałat ge-



mischfc oder auch ais Gemiise gegessen werden. — In den 
Apotheken fiihrt man H erba et F lo res B orrag in is. 
Auch gebraucht man den schleimigen Saft ais eine kiihlende 
erweichende und besanftigende Arznei, wiewohl ohne ausge- 
zeichneten Nutzen. Eigentlich offizinell ist die Pflanze gegen- 
wartig niclit mehr. Ais Zierpflanze in Garten ist sie wegen 
ihres sparrigen Wuchses nicht sehr beliebt.

Narne: Bor rago ist ein zuerst bei Schriftstellern des 
Mittelalters vorkonmiender Name, dessen Etymologie jedoch 
nicht mit Sicherheit ermittelt werden kann. Yielleicht ist 
es morgenlandischen Ursprungs. Bei alteren Autoren findet 
man Bor ag o.

Form en: Sie weicht bisweilen mit weisser Blume ab, 
so nicht selten bei Jena, bisweilen bliilit sie auch rothlich.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1890.
A Basalblatt, naturl. Grosse; B bliihender Zweig, desgl.; 1 Bliithe 

ohne Krone im Langsschnitt, etwas vergrossert; 2, 3, 4 Staubgefasse 
von yersehiedenen Seiten, yergrossert; 5 Carpell im Langsschnitt, 
desgl.; 6 Same, naturl. Grosse und yergrossert.



(891. Anchusa officinalis L.

Ochsenzunge.

Syn. A. angustifolia DC. A. awensis Tausch. A. arvalis 
Reichenbach.

Die bis fingerdicke, senkreclite, jahrige oder dauernde 
Pfahlwurzel treibt einen oder einige liegende und aufsteigende 
oder aufrechte Stengel, welche ziemlich entfernt mit wendel- 
standigen, lanzettliclien, aus etwas umfassendem Gran de all- 
mahlig verschmalerten, wie der Stengel steifhaarigen, ganz- 
randigen, etwas welligeu Blattern besetzt sind; Bltithen in 
einseitswendigen Trauben; Deckblatter eiformig-lanzettlich; 
Keleh 5spaltig mit ziemlich spitzen Abschnitten; Krone 
trichterig mit gerader ftohre, der Schlund durch kurze, 
sammetige, stumpfe Wolbschuppen geschlossen; Haare an 
den Iiispenasten und am Kelch etwas abstehend.

B eschreibung: Die Wurzel aussen braun und langs- 
rissig, innen gelblicli, holzig, einfach oder mehrkopfig, tief' 
lierabsteigend, lang-spindelformig mit kurzeń Seitenasten. 
Die Stengel aufrecht, etwas astig, ziemlich rund, mit steifen, 
abstebenden, weissen, unten aus einem rundlichen Knotchen 
entspringenden Haaren, welche auch an allen andern Theilen 
der Pflanze vorkommen, nur an dem Bliithenstande etwas 
weicber und dicliter gestellt sind. Die Blatter sind langlicb 
und im Allgemeinen lanzettlich, die ersten wurzelstandigen 
und aucli die untersten des Stengels an einem kurzeń Blatt- 
stiel sitzend, die daraul folgenden wenig am Grunde ver-
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schmalert und sitzend, die obern aber ani Grrunde etwas 
breiter und sitzend, alle sind spitzlich, die untern zuweilen 
stulnpflich, der Rand ist oft leiclit ausgeschweift oder audi 
woiil schwach wellig, beide Seiten mit fast angedriickten 
Haaren besetzt und dadurcli etwas seharf. Die Blumen an 
den Spitzen des Stengels und der Zweige, in jung eiuge- 
rollten einseitswendigen Trauben, dereń je zwei gepaart zu- 
samnien zu stehen pflegen. Die Blumenstiele ganz kurz, 
jeder unterstiitzt von einem lanzettlichen oder ei-lanzettlichen 
Deckblattchen, welches durchschnitten so lang ais der Keleli 
ist, der bis iiber die Halfte in 5 spitze lanzettliche, diclit 
behaarte Zipfel getheilt ist. Die Bluinenkrone iiberragt ihn 
mit ihrer geraden, cylindrischen, oben etwas erweiterten 
Rohre etwas, ihr in 5 stumpfe, breit-eiformige Lappen ge- 
theilter Saum ist nicbt ganz flach ausgebreitet und nur halb 
so lang ais die weissliche Rohre, von anfangs rotli-violetter, 
nachher gesattigter, blau werdender Farbę. Die Schlund- 
klappen sind stumpf, gewolbt, weisslich - rothlich mit weissóm, 
zottig-haarigem liande. Die 5 Staubgefasse sind mit ihren 
Staubfaden fast ganz an der Krone befestigt. die Staubbeutel 
langlich weisslich mit gelbem Staub, spater braun. Die vier 
Fruclite scliief-eiformig zusammengedruckt, mit freier Spitze, 
von erhabenen Linien gitterartig uberzogen, am Grunde mit 
der von einem gefalteten Ringe umgebenen Grube dem 
Fruchtboden aufsitzend. Der Fruchtkelch etwas aufgetrieben, 
aufrecht. Zuweilen sind alle obern grilnen Theile der Pflanze 
braunroth angelaufen.

Vork ommen: An Rainen, auf Triften, an Ackerrandern, 
auf trocknen, sandigen Wiesen an den Randem und unbe-



bauten, begrasten Stellen der Wege, um die Dorfer, auf 
begrasten Bergabhangnn, auf Eisenbahndammen, auf sandigen 
Schutthaufen. Ziem lich durch das gauze Gebiet verbreitet, 
aber nicht auf Kalkboden. An einigen Stellen fehlt sie des- 
halb, so z. B. im Thuringer Muschelkalkgebiet, wo man sie 
nur auf angeschwemmtem Sand der Flussauen oder auf Sand- 
haufen, welche zum Eisenbalmbau oder zu anderen Bau- 
zwecken bestimmt sind, findet, dann an den Bahnkorpern 
und ahnliehen Orten. Aehnlich verhalt sie sich im Łeine- 
thal bei Gottingen, in Niederhessen, bei Miinden, ebenso bei 
Salzburg u. a. 0.

B liithezeit: Mai bis Oktober.
Anwendung: Diese Scbleirn enthaltende geruchlose 

und wenig Geschmack zeigende Pflanze wurde in alteren 
Zeiten ais kiiblendes, das Gemuth erheiterndes Mittel ge- 
braueht und ihre Blumen gehorten zu den sogenannten vier 
herzstarkenden Blumen. Bei den Griechen liiess eine Pflanze 
ayyjruaa, dereń Wurzel ais Schminke diente, wie dies bei 
vielen Boragineen der Pall sein kann. Frtther offizinell die 
Wurzel ais rad ix  buglossi.

Form en: Die Pflanze variirt sehr in der Gestalt und 
Breite der Bliitter, in der Behaarung, in der Form des Kelchs 
und der Deckblatter, besonders aber in der Farbę der Blumen. 
Die Krone ist meist tief violettblau, aber nicht selten hell- 
roth, dunkelroth, hellblau, weiss u. s. w.

A b b ild u n g e n .  T a fe l 1891.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Krone, vergrossert; 2 Staub- 

gefiiss, desgl.; 3 Carpell, desgl.; 4 Same, desgl.; 5 derselbe, zer- 
schnitten, desgl.





[892. Anchusa leptophylla R. S.

Sclimalblattrige Ochsenzunge.

Syn. A. angastifolia Lehmann.
Diese Pflanze ist der vorigen fast in jeder Hinsicht 

ahnlich. Blatter schmal-lanzettlich, steifhaarig; Deckblatter 
eiformig-lanzettlich; Kelch Sspaltig mit sehr stumpfen Ab- 
schnitten; Haare der Rispenaste und des Kelchs anliegend; 
Wolbschuppen eiformig, sammetig. Das Rhizom ist meistens 
zweijahrig.

Vorkommen: An sterilen Orten in Tirol, in der sud- 
lichen Schweiz. Die im sudliehen Tirol vorkommende Form 
scheint von der echten A. lep to p h y lla  R. S. verschieden 
zu sein, denn Lehmann beschreibt seine A. angustifo lia  
zum Unterschied von A. offic inalis mit 5zahnigeni (nicht 
5 spaltigem) Kelch. Hausmann und Moritzi halten die Pflanze 
fur eine sehr zweifełhafte Art.

B lu thezeit: Juli, August.
A b b ild u n g e n . T a fe l 1892.

Pflanze in naturl. Grbsse.



1893. Anchusa italica Retzius. 

Italienische Ochsenzunge.

Syn. A. paniculata Aiton.
Die Pflanze ist robuster ais A. offic inalis L. Rhizom 

2jahrig oder dauernd; Bliitter lanzettlich, stumpf, am Grund 
etwas umfassend, steifhaarig, glanzend; Trauben paarweis, 
deckblattrig; Deckblatter lineal-lanzettlich; Kelchabschnitte 
pfriemlich, langer ais die Rohre der etwas ungleichen Krone; 
Wolbschuppen langlicli, pinselig behaart, weiss, Krone 
aznrblan.

Yorkommen: In Weinbergen, an Wegen, aufAeckern. 
Eigentlich heimisch im siidlichen Eiu-opa. Im Gebiet jen- 
seits der Alpen; im Breisgau auf dem siidlichen Abhang 
eines Hiigels zwischen Ober- und Nieder-Rotkweil und im 
angrenzenden Baulande, auf dem Kaiserstuhl und Kirscli- 
berg; im Elsass bei Hattstadt, Neubreisach, ani Siegolsheimer 
Berg, bei Herlisheim; hier und da bisweilen verwildernd, aber 
meist unbestandig; so z. B. im Wiener Frater, bei Jena hinter 
dem Krankenhause.

B lu tliezeit: Mai bis Juli.
A nw endung: Eine hiibsche, leicht zu kultivierende 

Gartenpflanze.
A b b ild u n g e n . T a fe l  1893.

Pflanze in natilrl. Grosse.





•jt uniiw jlp 0 - UtpY



1894. Lycopsis arvensis L.
Acker-Ochsenzunge.

Syn. Anchusa awensis M. Bieb.
Die jahrige Wurzel treibt einen handhohen, aufrechten, 

unten einfachen, nach oben astigen, wie die Blatter und 
alle grunen Pflanzentheile steifhaarigen, locker beblatterten 
Stengel; Blatter lanzettlich, ausgeschweift gezahnt, dieunteren 
in den Blattstiel verschmalert, die oberen halb stengel- 
umfassend, alle wecliselnd, stumpf; Traube beblattert; Krone 
ganz im Kelch verborgen, ihre Rbhre in der Mitte ge- 
kriirnmt; Fruchtkelch aufrecht.

B eschreibung: Uer aufrechte, 30 — 00 Cm. hohe 
Stengel kommt aus einer Pfahlwurzel, ist stielrund, saftig, 
kantig, mit steifen Borstenkaaren dicht bekleidet nnd je nach 
der Kraft des Bodens sehr diinn oder auch federspalendick, 
oder sogar doppelt so stark ais eine Federspule. Bald ist 
er einfach, bald iistig; der letzte Fali ist der gewohnlichste. 
Seine Blatter sind wiederum je nach dem Standorte ver- 
schieden, auf diirrem Felde lanzettformig, auf guter Compost- 
erde langlich. Sie erreicken eine Lange von 7 — 13 Cm. 
und werden bis 4 Cm. breit, verlaufen sieli unten arn Stengel 
in einen kurzeń Blattstiel, sind oben am Stengel sitzend und 
stengelumfassend, haben durch ihre auf beiden Flachen und 
am Rande steife Behaarung eine trubgrune Farbę, sind aus- 
geschweift-gezahnt und meistentheils stumpf. Die Borsten- 
haare des Stengels, der Blatter und der ubrigen Theile sind 
weiss, ungegliedert und haben eine dicke zwiebelartige
Wurzel. Der Kelch ist nach der Bliithe fortdauernd, seine
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5 Zipfel sind ebenfalls ganz mit Borstenhaaren bedeckt und 
lanzettformig. Die Kronenrohre ist weiss, eben so lang ais 
der Kelch. Die 5 Schuppen, welche den Sohlund der Krone 
znschliessen, sind gewimpert nnd eirund, die 5 himmelblauen 
Kronlappen sind niclit gleichgross und nicht ausgerandet, 
die 5 Staubgefasse sitzen tief in der Kronrohre, haben fast 
keine Staubfaden, und die gelben Staubbeutel wechseln 
mit den Kronlappen ab. Der Griffel ist in der Kronrohre 
verborgen, bat 2 kopfformige Narben, die 4 Fruchtchen sind 
eirund, spitz, deutlicli geschieden.

Yorkom men: Auf Aeckern, Brachfeldern, Schutt, be- 
sonders auf Sandboden. Dureh das ganze Gebiet verbreitet, 
wenn auch nicht uberall gemein. Im Alpengebiet z. B. findet 
sie sich nnregelmassig zerstreut, so z. B. im Salzburgischen 
nur im Lungau.

B liithezeit: Jnni bis Oktober.
A nwendung: In der Medizin wird diese Pflanze nicht 

gebraucht, doch wird sie in der Jngend vom Vieh gefressen 
und die Bienen sammeln aus den Blumen Honig. In einigen 
Staaten war sie frtiher offizinell ais II a di x B uglossi sil- 
vestris.

Na me: Xvwę heisst der Wolf und óii<ię das Gęsicht, 
weil diese Pflanze wegen ihrer Rauheit dem rauhen Pelze 
eines Wolfes gleichen soli. Sinniger ist die deutsche Be- 
nennnng „Krummhals* wegen der gekriimmten Blumenrbhre 
(des Halses der Krone).

A b b ild u n g e n . T a fe l 1894.
A Pflanze in natur]. Grosse; 1 Krone, desgl.; 2 dieselbe zer- 

schnitten, desgl.; 3 Staubgefass, desgl.; 4 Carpell, desgl.; 5 Same, 
desgl.
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1895. Lycopsis variegata L.

Bunte Ochsenzunge.

Syn. Lycopsis bullata Cyr. Anchusa variegata Lehm. 
A . perlata Lam.

Der vorigen sehr ahnlich. Pflanze jahrig, mit astigem, 
aufstrebendem Stengel; Blatter langlich-lanzettlich, ausge- 
schweift-gezahnt, steifhaarig, die unteren in den Blattstiel 
verschmalert, die oberen halbumfassend; Trauben oberwarts 
nackt, meist einzeln; Kronrohre ziemlich gerade, mit un- 
gleichem, schiefem Saum.

Yorkommen: Auf Culturland. Nur im siidlichsten 
Theil des Gebiets. In Istrien, auf Osex-o.

B liithezeit: Mai, Juni.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1895.
Pflanze in natiirl. Grosse.



1896. Lycopsis orientalis L.

Orientalische Ochsenzu nge.

Sie sieht der L. arvensis L. ausserst ahnlich. Stengel 
aufrecht, gabelspaltig-astig; Blatter eiformig-liinglich, ganz- 
randig oder entfernt undeutlich ausgeschweift gezahnelt, steif- 
haarig, die unteren in den Blattstiel verschmalert, die oberen 
am Grandę ungleich, halb stengelumfassend; Traube be- 
blattert; Kronrohre unterhalb der Mitte gekrummt.

Yorkommen: Die Pflanze ist nicht eigentlich ein- 
heimisch, komnat aber hier and da unter der Saat und auch 
sonst wohl verwildert vor, wahrscbeinlich mit fremden Sanie- 
reien eingefuhrt.

B lu thezeit: Jani, Jali.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1896.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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1897. Nonnea pulla DC.

Sobwarze Ochsenzunge.

Syn. Lycopsis pulla L. Anchusa pulla M. Bieb. Ly- 
copsis resicaria Horn. N. erecta Bemhardi.

Die jilhrige oder zweijahrige Pfahlwurzel treibt einen 
aufrechten, fast aufrechten, locker bebliitterten Stengel; Bliitter 
lanzettlich, ganzrandig, wie der Stengel angedriickt haarig, 
daher die ganze Pflanze graugriin, die unteren Bliitter sehr 
lang, stumpf, gegen den Grund verschmalert, die stengel- 
stiindigen am G rundę breiter und umfassend, die bliithen- 
stiindigen eiformig - lanzettlich; Krone schwarzlicłi purpurroth, 
der Saum so lang wie die Rolire; Kelch nach der Bltithe 
aufgeblasen.

B eschreibung: Die kriechende, federkieldicke Wurzel 
treibt mehre dicht beisammen stehende, rauhhaarige, stompfe 
finger- bis handlange Wurzelblatter und einen 30—45 Gm., 
auch 60 Cm. hohen, aufrechten, rauhhaarigen, etwas hohlen,' 
runden Stengel, weleher sich oben in mehre Bliithenstengel 
zertheilt. Die Stengelblatter umfassen den Stengel mit mehr 
oder weniger herzformiger Basis zur Halfte, sind spitz und 
zugespitzt rauhhaarig, werden nach oben zu immer kleiner 
und schmaler. Die Bliithen stehen an kurzeń Stielchen, 
kommen aus den Winkeln der Bliitter hervor und bilden 
eine Art Traube, welche in dem Knospenzustande einwarts 
gebogen ist, dann sich allmahlig erhebt. Die nach der Bltithe



stehen bleibenden K ciche sind langlich-walzenformig, haben 
5 spitze Zipfel, die bis in das Yiertel des Kelclies eingehen 
nnd sind Uberall mit scharfen Haaren besetzt. Die schwarz- 
rothe Krone ist doppelt so lang ais der Kelch, hat 5 ab- 
gerundete Zipfel und 5 kleine, ausgerandete, stark gewimperte 
Klappen. Die 5 Staubgefasse sind mit den Klappeu wechsel- 
stiindig, befinden sieli in der Blumenrohre nnd sind mit ihr 
durcli ilire Faden verwachsen. Nacli der Bliithe blaht sieli 
der Kelch auf, neigt sieli abwiirts und umschliesst die 4 
schief- eirunden, facherig- rnnzeligen Fruchtchen.

Yorkom men: Auf Aeckern, an Wegen, auf Triften, 
gern auf Kalkboden. Am liaufigsten im Thuringer Muschel- 
kalkgebiet, besonders im Saalgebiet, so z. B. in der Jenaischen 
Flora auf dem Blateau hinter dem Hausberg, nach Jena- 
priessnitz zu, am Jenzig, im Gembdenthal, beim Drakendorfer 
Yorwerk, an der Strasse nach Winzerla, unter dem Fursten- 
brunnen, bei Burgau, Ammerbach, Porstendorf, bei der 
Schwester, bei Lindig und Lobschiitz unweit Kabla, in der 
Umgegend von Schwabhausen, bei Eckartsberga, bei Kosen 
vor dem Himmelreich, am Fahrweg zwischen dem Himmel- 
reich und Grossheringen, in Menge am Bahndamm bei 
Corbetha, bei Buttstiidt, Apolda, am kleinen Ettersberg, im 
Schanzengraben bei Weimar, bei Posneck, iiberhaupt durch 
das ganze nordliche Tliiiringen zerstreut und bis gegen den 
Harz und in’s Magdeburgische, namentlich auch im Mansfelder 
Seekreis und in der Flora von I lalle a. S., liier und da bei 
Stendal, Dresden, in Bohmen und Schlesien, in Preussen bei 
Thorn und Graudenz; im sudostliclien Gebiet, namentlich in 
Mahren und Oesterreich, im Alpengebiet hier und da ver-
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schleppt, so z. B. bei Salzburg auf der Anschiittung vor dem
Cajetanerplatz.

B liithezeit: Mai, Juni.
Anwemlung: Nur im jungen Zustande ist das Nonnen- 

kraut ein Futter, spater wird es dem Vieh zu rauhhaarig. 
Mit der Bliitlie kommen die Bienen und saugen am Grunde 
der Blumenrohren den Nectar aus. Das niedlicbe Pfltinzchen 
eignet sieli recłit gut fik den Blumengarten.

Narne: Der Professor N onne (f 1772) schrieb eine 
Flora von Erfurt. Ihm zu Eliren wurde dieses neue, friiher 
unter Lyeopsis befindliche Gesclileclit N onne a genannt.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1897.
AB Pflanze in natttrl. Grosse.



1898. Symphytum officinale L.

Beinwell.

Die dauernde, lango und kriiftige Pfahlwurzel wird tiber 
fingerdick, ist spindelformig oder cylindrisch, bei kraftigen 
Exemplaren stark veriistelt und vielkopfig, mit einer schwarzen, 
glatten, gliinzenden Aussenrinde bekleidet, welche sehr bart 
ist im Gegensatz zum saftigen, weisslichen Innern (Holz- 
korper und Mark). Stengel iistig, ausgebreitet, locker mit 
grossen, lang herablaufenden, langlich-lanzettlichen Blilttern 
besetzt, welche sehr spitz sind und wie alle griinen Pflanzen- 
theile rauhhaarig-borstig, die unteren Bliitter kurzer und 
breiter, in den Stiel verschmiilert, die oberen sclimaler und 
liinger, nach dem Grund rerschmiilert aber sitzend, die 
Stiitzblatter lanzettlich; Bliithen in langgestielten, achsel- 
standigen, hangenden Trauben; Krone cylindrisch-gloekig, 
mit 5 zuriickgekrummten Zahnen, im Innern mit 5 pfriem- 
lichen, ani Rand driisig gezahnten Wolbschuppen; Antheren 
doppelt so lang wie die Filamente; Fruchte 4, irei, am 
Grund ausgehohlt und liier mit einem angeschwollenen, taltig 
gestreiften Rand.

B eschreibung: Die dicke, spindelformige, am Grunde 
mehr oder weniger iistige, aussen schwarze, innen weissliche 
und vielen zśihen Schleim enthaltende Wurzel steigt tief in 
den Boden herab; sie tragt nur einen oder einige aufrecbt 
stehende, nach oben hin etwas iistige, l/;i — 1 Meter holie, 
scharfhaarige, unten stumpfkantige, nach oben last lltigel-





kantige Stengel. Die Behaarung der ganzen Pfianze besteht 
ans kiirzern, etwas weichern, wenig gekrummten und an der 
Spitze etwas drttsigen Harchen, und aus grbssern, starkern, 
konischen, abstehenden, steifen Haaren, welche an Ecken, 
Randem und Nerven mehr bervortreten. Die Blatter sind 
im Allgemeinen lanzettlich, die unteren grosser, breiter, in 
einen mehr oder weniger langen Blattstiel verschmalert, die 
oberen schmiiler, sitzend, und mit ihren Randem an dem 
Stengel herablaufend, alle Blatter sind zugespitzt, am Rande 
meist wellig gebogen, aber ganz. Die Traubenstiele kommen 
aus den Blattachseln oder etwas iiber denselben auf kleinen, 
meist bebliitterten Seitenastchen endstandig vor, und endigen 
audi die Spitze des Stengels; sie sind gewohnlich gabeltheilig, 
anfangs spiralig-eingerollt, stehen aber bis zur Fruchtreife 
aufrecht, sie tragen im Ganzen 5 — 20 und mehr, wahrend 
des Bliihens hangende Blumen auf etwa 6 Mm. langen 
Stielen. Der Kelch ist fast bis auf 2/3 seiner Lange in 5 
spitz zugespitzte Abschnitte getheilt, welche bald angedriickt 
liegen, bald abstehen. Die Blumenkrone ist 12-—16 Mm. 
lang, cylindrisch, ungefahr von der Mitte an, wo innen die 
Staubgefasse und Schlundschuppen stehen, glockig erweitert, 
oben endlich bzahnig, die spitzen Zahne nach aussen um- 
gebogen. Sie ist mit sehr kleinen, kurzeń, geraden Harchen 
ziemlich dicht iiberzogen, bald von weisser, bald von rother, 
bald vou violettrother Farbę. Die Staubbeutel sind gelb, 
unten herzformig, oben zugespitzt; sie stehen auf kurzeń 
Staubfaden. Die Schlundschuppen stehen wechselnd mit den 
Staubgefiissen und etwas hoher ais sie, fiberdecken sie da- 
her, indem sie sich kegelformig zusammenlegen; sie sind
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immer weiss, Bseitig-pfriemlich, am Rancie mit driisigen 
Zahnchen. Der Griifel ragt mehr oder weniger aus der 
Blumenkrone hervor, ist kahl, und endet in eine kopfformige, 
kaum etwas 21appige Narbe. Die Fruchtchen sind Schwarz - 
braun, und liegen je 4 in einem Kelche.

Yorkom men: Auf nassen Wiesen, anUfern von Fltissen, 
Baclien, Graben, Teichen und Landseen. Durch das ganze 
Gebiet verbreitet.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Die Wurzel war friiher offizinell unter 

demNamen: rad ix  Sym phyti s. rad. Consolidae m aioris. 
Die Narnen wie auch der deutsche Name Beinwelle oder 
Wellwurz erklaren sieli aus dem Gebrauch zur Heilung von 
Wunden und namentlich von Knochenbruchen. Schon die 
alten Griechen kannten eine Pfianze Namens Sym phytum  
zu ahnlichem Gebrauch, doch ist es sehr fraglich, ob die- 
selbe mit der unsrigen iclentisch ist. Das Kraut dient ais 
Viehfutter. Die Pfianze giebt auch eine recht stattliche 
Staude ftir den Blumengarten ab, namentlich machen sich 
die Formen mit violetten oder rosenrothen Blumen sehr 
schon. In der Kultur verlangt die Pfianze einen moglichst 
fetten und feuchten Boden.

Form en: Die Farbenverschiedenheit, welche die Blumen- 
krone zeigt, hat, da sie gewohnlich mit einigen andern kleinen 
Unterschieden zusammen vorkommt, Anlass gegeben, mehre 
Arten zu bilden, die um so wahrscheinlicher erscheinen, da 
in verschiedenen Gegenden auch nur die eine oder andere 
dieser Farben ganz allein, oder doch vorherrschend aufzu- 
treten pflegt. Am meisten yerbreitet mochte wohl die weiss-



blumige Abart sein (S. bohemicum Schmidt); die violett- 
blumige mit abstehendem Kelche hat Sipthorp S. patens 
genannt. Der Kelch ist bald gerade mit zurtickgebogenem 
Saum, bald weit geoffnet, der Staubweg bald langer und 
bald kiirzer ais die Krone. In einigen Gegenden herrscht 
8. patens Sibth. vor, so z. B. in Gorbersdorf in Schlesien. 
In Thttringen ist diese wie auch die rothbliihende Form sehr 
selten. Schonheit fand S. patens Sibth. nur einmal diclit 
jenseits des Haintlialbaches iiber Teichroda bei Rudolstadt 
auf der ersten Wiese links neben der Chaussee und in der- 
selben Gegend habe auch ich sie gefunden. Mit rosenrother 
Blume beobachtete ich in den letzten Jahren prachtige Exem- 
plare bei Jena in der Nahe der Oelmuhle. (H.)

A b b ild u n g e n . T a fe l  1898.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe im Liingsschnitt, ver- 

grbssert; 2 Staubgeftiss, desgl.; 3 Frucht, wenig vergrossert; 4 Same, 
natiirl. Grb.sse; 5 derselbe zerschnitten, vergrossert.



1899. Symphytum łuberosum L.

Knollen - Beinwell.

Rhizom scliief im Boden liegend, dauernd, stielrund, 
fleischig, sehr astig und vielkopfig, tiberall knotig and knollig 
aufgetrieben, hinten abgebissen und kurzastig, vorn mit 
hinabsteigenden, starken Fasern besetzt; Stengel ganz ein- 
fach oder oben 2spaltig; Blatter herablaufend, die unteren 
eiformig, in den Blattstiel verschmalert, die oberen langlich, 
die untersten kleiner, zur Bltithezeit scbon verwelkt; Krone 
trichterig-rohrig, Szahnig, die Zalme zuruckgekriimmt; An- 
tliere doppelt so lang wie da Filament.

B eschreibung: Schon der Wurzelstoek, der hier schief 
liegt und am Bnde knollenartig gestaltet ist, unterscheidet 
diese Species von dem gemeiuen S. officinale, dessen Stock 
riibenartig sieli ausbildet. Der Stengel wird selten tiber 
30 Cm. oft nur 7 — 15 Cm. hocli, ist ebenso steifhaarig wie 
bei der gemeiuen Art, aber unveriistelt oder hochstens nur 
in 2 Gabelaste getlieilt. Wahrend die gemeine Art ihre 
Wurzelblatter in der Bliithenzeit noch ganz frisch besitzt, 
sind sie hier sclion abgestorben. Dadurch bekommt der 
Stengel, der an der Basis niclit mehr mit Blattern umhullt 
ist, ein schlankes Ansehn. TJebrigens sind die Blatter beider 
Species einander sehr ahnlich, nur hat Sympli. tuberosum  
liinger gestielte 15 Cm. lange Wurzelblatter, deutlich ge- 
stielte Stengelblatter und noch das Eigenthumliche, dass die 
obersten 2 Blatter sehr nahe beisammen stehen, scheinbar 
gegenstiindig sind. Der Stengel ist iilirigens weit diinner,





und die Blatter sind weniger massig ais wie bei S. offici
ii ale. Die Bliithen sind den Blutken der gelbbliihenden 
Yar. von S. offic inale  sehr ahnlich, haben die gleiche 
Lange, docli ist ihre Farbę niclit schmutzig gelbweiss, son- 
dern hellgelb und die Zahne der Krone schlagen sieli gleich 
beim Aufbluhen zuriick. Die Langenverhaltnisse der Staub- 
gefasse sind wie bei S. officinale. Der ganze Bltithen- 
stand ist weit iirmer an Bliithen ais bei S. officinale, hat 
nur 5—8 Bliithen und die Cymen sind etwas nickend. Die 
Bliithenzeit fal 11 einen Monat friilier ais bei dera gemeinen.

Vorkomin en: In schattigen und Bergwaldungen des 
sudostlichen Deutschlands, naralich in Baiern, Oesterreich, 
Mahren. Bolimen und Schlesien, dann noch bis Brandenburg 
und Sachsen. Im osterreichischen Kustengebiet, in Krain, 
gemein im Salzburgischen auf Waldwiesen, an Gebiiscken, 
in Yorholzern der Kalkformation, so z. B. in der Umgebung 
der Stadt Salzburg, ani Monchsberg u. s. w.; in Tirol nur 
stelłenweise; in der sudlichen Schweiz z. II. bei Lugano; bei 
Triest; im Erzgebirge; in Thiiringen nur ganz vereinzelt, so 
z. B. von mir auf dem jenaischen Stadtforst gefunden (H.), 
in Sondershausen aus Irmischs vormaligem kleinen bota- 
nischen Garten im Hofe des Kaufmanns Gottschalck ver- 
wildert;!) ferner bei Dresden, bei Lenzen an der Elbę, in 
Boh men, Schlesien, namentlich gegen das Gesenke hin.

B lu th eze it: April, Mai.

1) Vgl. Lutze, Programm, Seite 14, 22.
A b b ild u n g e n . T a fe l  1899.

AB Pflanze in natiirl. Grosse.



1900. Symphytum bulbosum Schimper. 

K ugel-Beinwell.

Syn. Symphytum filipendulum Bischof. S. Clusii Gmel.
S. punctatum Gaud.

Rhizom dauemd, fadenformig, kriechend, unterirdische 
Auslaufer treibend und wie diese stielrund, hie und da kuge- 
lige, rnnzelige, knollige Anschwellungen hervorbringend; 
Stengel beblattert, etwas astig, ani Ende 2spaltig; Blatter 
eirund-langlich, stumpf, halb herablaufend, die unteren in 
den Blattstiel zusammengezogen, die oberen sitzend, ani 
Grund abgerundet; Blume fast cylindrisch mit halb Sspaltigem 
Saum, dessen Abschnitte aufrecht stehen; Wolbschuppen 
hervortretend; Antheren von der Liinge des Filaments.

B eschreibung: Der fadenformige Wurzelstock kriecht 
und tragt an den Knoten, an welchen er Wurzeln schlagt, 
haselnussgrosse, rundę, braune Knollen. Der Stengel steht 
aufrecht, wird bis gegen 24 Cm. hoch. Die Blatter sind be- 
sonders auf der Unterflache selir haarig, die untersten messen 
mit ihren Stielen 7 — 13 Cm., das unterste Blatt hat 
einen der Halfte der Blattflache an Grosse gleichenden Stiel, 
nach oben am Stengel werden die Blattstiele kiirzer und 
die obersten, 3 Cm. langen Bliitter sind vollig stiellos. 
Vorn sind sammtliche Bliitter spitz, die unteren haben lang- 
gezogene Spitzen; Blattstiele und alle Stengeltheile sind 
gleieli den Blattern rauhhaarig. Die Scorpioncymen sind 
armbluthig, man findet gemeinlich nur 3—7 Bltithen, dereń
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Stiele unverastelt sind. Die Bliithen sind sowołil viel kleiner, 
ais aucli bedeutend schmaler ais an dem gemeinen S. o ff i - 
cinale, hellgelb mit weisser Itohre und rostgelb welkend. 
Der Koleb ist iiber doppelt so kurz ais die Krone, letzte 
fast walzenfórmig, denn ihre aufrecht stehenden stumpfen 
Saumlappen sind nur wenig umfangreicher, ais die Rohre. 
An den aus der Krone heryorragenden, linienlanzettfbrmigen 
Deckklappen ist diese Species leicht zu erkennen und von 
dem ahnlichen S. tuberosum  bald zu unterscheiden.

Vorkommen: Im Gebiet in Weinbergen im Kanton 
Tessin, auf dem Monte Generoso, bei Heidelberg und bei 
Weissenburg im Elsass. Ausserdem in Italien, Dalmatien, 
auf Corsika, aut' einigen griechischen Inseln.

B lu thezeit: Mai, Juni.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1900.
AB Pflanze in nat. GrOsse; 1 aufgeschnittene Krone, yergrossert; 

2 Staubgefass, desgl.; 3 Same, desgl.



Lotwurz.

Syn. Cerinthe echioides Scop.
Das dauernde oder zweijahrige Rliizoiu treibt einen selir 

iistigen, wie die Blśitter steifhaarig-borstigen, ziemlich dicht 
beblatterten Stengel; Blatter breit linealisch oder lineal- 
lanzettlich, stumpf, sitzend, die Borsten auf einem kahlen 
Knotchen sitzend, die Stiitzbłatter ei-lanzettlich, nile ganz- 
randig; Kelch tief Sspaltig; Krone glockig-triehterig mit 
5 stumpfen, etwas zuriickgebogenen Zahnen; Antheren kahl, 
doppelt so lang wie die Filainente.

B es ch rei bu ng: Der Wurzelstock ist ausserlich schwarz- 
lich, innerlich roth und treibt einen 15 — 30 Cm. an der 
Basis auf der Brdę liegenden, nach oben aufrecht gerichteten, 
selir borstenhaarigen Stengel, welcher rotli angelaufen ist, 
theils Aeste bildet, theils aber auch ganz einfach bleibt. 
Die Blatter werden 2 —5 Cm. lang, sind am Stengel stiellos 
und gleich dem Stengel mit aufrecht gerichteten Borsten 
reichlich begabt. Diese haben eine weisse Farbę und sitzen 
auf einem kahlen Knotchen. Auf dem Gipfel des Stengels 
bildet sieli die Scorpion- Cynie, welche aus bis 3 Cm. langen 
Bliithen besteht. Die Kelche haben 5 fast lineale Zipfel, 
welche die Lange der Rohre besitzen; die gelblichweissen 
Kronen Uberragen den Kelch um die Hiilfte und werden 
spater blassokergelb. Der Fruchtkelch steht. aufrecht und
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umschliesst die 4 freien, von einander getrennten, etwas drei- 
eckigen Nusschen. Durch die zahlreichen weissen Borsten- 
haare erha.lt die Pflanze, namentlich ihre Blatter, Deckblatter 
und Kelclie, eine grangriine Farbung. Ihre Wnrzelstocke 
dauern in der Kultur ofters 3—4 Jahre, nehmen aber schon 
im dritten Jalire an Kraft der Vegetation sehr ab.

Yorkom men: An steinigen, sehr sonnigen Bergwiinden 
des sfidostlichen und sudlichen Gebiets. Mahren, Oesterreich, 
Krain, Fiume, Sudtirol, Wallis, im Waadtland.

B lu thezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Eine recht hiibsche Gartenpflanze.
Name: Von ovog Esel und oouu Geruch, Eselsgeruch, 

Eselsduft, wegen des eigenthumlichen Geruchs der frischen 
Wurzel.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1901.
Pflanze in natflrl. Grbsse.
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Sand-Lotwurz.

Der vorigen ausserst iihnlich. Stengel astig, ausserst 
rauhhaarig, die Borsten auf einem kahlen Knotchen sitzend; 
Blatter lineal-lanzettlich, steifhaarig-borstig, die Stiitzblatter 
eiformig-lanzettlich; Filamente kiirzer ais die aiu Rande 
srezahnelt rauhen Antheren.

B eschreibung: Der aafsteigende Stengel erreicht die 
Stilrke eines Rabenfederkieles, verholzt am unteren Ende und 
entliisst nach der Spitze hin mehre Aeste, welche in den 
Blattwinkeln entspringen. Er ist sehr dicht mit Borsten- 
haaren besetzt, dereń weisse zwiebelartige und kahle Ver- 
dickung am Grandę man sehr gut mit der Lupę bemerkt. 
Auch ist er dicht mit wechselstandigen Blattern bekleidet 
und letzte haben ein triibes, doch tiefes Grim. Die Ober- 
und Unterfliichen derselben sind fast gleichfarbig, doch beide 
sind ebenso wie der Stengel dicht mit jenen weissen Zwiebel- 
haaren bedeckt, welche glanzen und dadurch der Pflanze, 
besonders am obei'en Ende, einen Schimmer verleihen. Die 
Bliithen kommen einzeln aus den Winlteln der Blatter hervor, 
sind gestielt, haben einen mit Borsten reichlich besetzten 
Kelcli, welcher aber nieht langer ais die Krone ist und an 
dem die Einschnitte der Lappen fast bis zur Basis herab- 
gehen. Die Krone schlagt sieli im Yerwelken um und als- 
dann sehen die Spitzen der Staubbeutel hervor, aber in der 
wirklichen Bliithe sind sie in der Krone verborgen. Die
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Zahnung am Rande der Staubbeutel lasst sieli schon mit der 
Lupę erlrennen. Diese Species ist auch der O. echioides 
sehr nahe verwandt, denn Stengel, Behaarung, Blattform, 
Verastelung, Form und Farbę der Bliithen sind bei beiden 
vollig gleich. Man sagt z war, die eine sei melir ais die 
andere verastelt, doch das komrnt meist nur auf den Stand- 
ort an. Ais Merkmal wird auch das Yerhaltniss des Staub- 
fadens zum Staubbeutel angegeben und bestimmt, dass bei 
0. echioides die Staubbeutel doppelt so lang und bei 
0. arenarium  fast doppelt so lang ais die Staubbeutel sind; 
doch auch dieses Merkmal ist zwar richtig, aber zu un- 
bestimmt. Bei 0. arenarium  sehen die Kronen zwar mehr 
ais bei echioides aus dem Kelche hervor, aber ais einziges 
gutes Merkmal dient die Serratur des Staubbeutelrandes, 
welche bei 0. arenarium  deutlich vorhanden ist, bei 
0. e chi o des ganzlich fehlt.

Yorkommen: In trocknen, sandigen Waldern, auf Sand- 
triften in Fohrenwaldungen. Im Gebiet auf Sandplatzen im 
Fohrenwalde bei Mainz hinter der Hartmtihle, bei Wien und 
in Mahren. Uebrigens im siidlichen Frankreich, in Ungarn, 
Croatien, Siebenbtirgen und Siidrussland.

B ltithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei der vorigen.



Stern-Lotwurz.

Syn. O. montanum Sibth. et Smith. O. echioides a. L.

Rhizom dauemd; Stengel ganz einfach, wie die lineal- 
lanzettliehen Blatter borstlich-steifhaarig, die Borsten auf 
einem sternformig behaarten Knotchen sitzend, die Stiitz- 
blatter aus breiterem Grunde lanzettlich; Kronen sehr gross, 
trichterformig; Fi lament e langer ais die Antheren. Uebrigens 
den beiden vorigen ahnlich.

Vorkommen: An steinigen, sonnigen Abhangen des 
stidlichen Gebiets, jenseits der Alpen: bei Fiume, Triest, im 
sudlichen Tirol, in der Siidschweiz im Kanton Waadt und 
im Wallis.

B lu thezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Wie bei den vorigen.
Form en: a. angustifolium Koch. Blatter schmaler, 

dichter behaart, die Haare bisweilen diinner: O. stellulatum fi. 
M. Bieb. O. montana fi. Bertol. O. angustifolium Lehmann.

fi. latifolium Iteichenbach. Blatter lineal-langlich, die 
oberen ani Grunde verbreitet. O. stelhdataW. KI. DC. Prodr.





1904. Cerinthe maior L.

Grosse Wachsblume.

Die jahrige Wurzel treibt einen aufrechten, einfachen, 
ziemlich diclit mit umfassenden, eiformig-łanglichen, abge- 
rundeten Blattern besetzten Stengel, welcher wie die Blśitter 
kalii und blaulich bereift ist und am Ende aus den obersten 
Blattachseln eine oder einige Bluthentrauben tragt; Bliithen 
nickend; Kelch ospaltig; Krone glockig, Szahnig, die Ziihne 
eifórmig, kurz, zuruckgebogen; Antheren so lang wie die 
Pilamente, in der Kronrohre verborgen.

B eschreibung: Der Stengel steht aufrecht oder ist 
aufsteigend, einfach oder an der Spitze verastelt, haarlos oder 
mit sehr einzelnen kleinen Borstenharchen besetzt und riefig. 
Er wird 30 — 45 Cm. hoch und ist dicht mit Blattern be- 
kleidet. Diese sind 8 Cm. lang, 3 Cm. breit, fast oder ganz 
elliptisch, umfassen den Stengel und sind an der Spitze ein- 
gekerbt. Am Rande sind die Blatter nach der Spitze zu 
mit weissen kleinen Borsten gewimpert, auf beiden Flachen 
sind sie aber voll von kleinen graublauen Hockerchen. In 
der Jugend sind alle Blatter grasgrun, im Alter werden sie 
blau. Die Bliithentraube ist in der Bliithe nickend, im Alter 
steht sie aufrecht. Jedes Bliithchen hat ein kurzes Stielchen, 
welches aus dem Winkel eines blattartigen, iiber 2 Cm. 
langen Deckblattes kommt. Der Kelch ist 5blatterig, die 
Blatter sind sehr ungleich, griin, am Rande borstig gewimpert 
und nur lialb so lang ais die Krone. Die Krone rnisst 3 Cm.



Lange, ist an der Basis gelb, von der Anheftung der Staub- 
gefasse an violett, nach oben zu roth; die Zahne haben 
gemeinlich schmutziggelbe Spitzen. Uebrigers variirt die 
Farbung der Krone bis fast in das Reingelb. Die Staub- 
faden sind rothlich, die pfeilformigen Staubgefasse gelb.

Vorkommen: In Alpenwaldern. Auf den Berner Alpen 
und Yoralpen. Sie kommt ausserdem bisweilen verschleppt 
vor, so z. B. in Oesterreich, Baiern, Schlesien u. s. w., doeh 
unbestandig.

B ltithezeit: Juli, August.
A nwendung: Eine sehr empfehlenswerthe Gartenpflanze.
For men: Im Gai'ten variirt sie mit blassgelben Kronen, 

mit unten blassgelben, oben violetten Kronrohren und mit 
ganzlich schmutzig violetten Kronen. C. aspera Kotli ist 
von der Stammart wohl kaum verschieden, ebensowenig 
C. strigosa Reichenbach. Nacli den frUheren Ausgaben 
unserer Flora sind zwei Hauptformen zu unterscheiden, 
namlich:

V ariet;it: a. C. aspera, mit vollkommen walzenformiger 
Kronrohre und der Krone gleichlangen Staubgefassen.

b. C. major, mit an der Spitze bauchiger Kronrohre und 
Staubgefassen, die etwas kiirzer ais die Krone sind.





1905. Cerinthe minor L.

Kleine Wachsblume.

Syn. C. glabra Scopoli. C. acuta Moench.
Der vorigen sehr ahnlich aber kleinblumiger. Rliizoiu 

zwei- bis jnehrjahrig, vielkopfig, mehre aufrechte, oft iistige, 
mit ganzrandigen, eirund-liinglichen, ani Grund lierzformigen 
Blattern besetzte Stengel treibend, welclie wie die Blatter 
vbllig kahl uud blaulich bereift sind; Basalblatter spatelig, 
gestielt, die Stengelblatter sitzend, lialb umfassend; Kronen 
walzenformig, 5spaltig, mit pfriemlichen, aufrechten, zn- 
sammenschliessenden Zahnen; Antlieren viermal so lang wie 
die Pilamente.

B eschreibnng: Die kleine Waehsblume liat einen anf- 
rechten, dnrchaus liaarlosen, bedufteten, wiederholt-2 theiligen 
Stengel, welcher sanimt seinen Aesten reiclibeblattert ist und 
oben an seiner Spitze, wie an den Spitzen der Aeste, die 
Bliitlien treibt. Die Blatter sind fast parabolisch, stengel- 
umfassend, ganzrandig, haarlos, glatt, duftig, stumpf und auf 
der Oberfliiclie mit ganz eigenthtimlichen, lilafarbigen, runden, 
strahlenformig eingekerbten Erliohungen besetzt. Nalie den 
Bllithen łiaben die immer kleiner werdenden Blatter zuweilen 
einen durch kurze Borstenhaare scharfen Rand. Die Bllithen



sind achselstiindig und stehen in anfangs spiralfórmig zu- 
sammengewickelten, spater verlangerten und aufrecht stehen- 
den Trauben. Die StUtzblatter der Bluthenstiele liegen wie 
Dachziegel iiber einander und sind weit kleiner ais die nutem 
Stengelblatter, gemeinlich ani Bandę durch Borstenliaare 
ranh. Die Bluthenstiele sind glatt, werden zuletzt so lang 
ais der Kelch, dieser ist 4—5blatterig, 2 Blatter sind eirund, 
die tibrigen lanzettformig, alle durch Borstenliaare gewimpert. 
Die blassgelbe Krone ist noch einnial so lang ais der Kelch, 
ilire Zipfel schlagen sieli zu einein Kegel zusammen. Die 
Staubgefasse sind in der Krone verborgen, aber nicht viel 
kiirzer ais die Zipfel. Die Friichtchen sind eirund, spitz, 
schwarzlicli und glanzend.

Yor komin en: Auf Feldern, an Wegerandern, auf Berg- 
plateaus im sudostlichen Gebiet. Durch ganz Oberbaiern bis 
Regensburg; Stidtirol; Oesterreich und von da durch Mahren, 
Schlesien, Bohmen, Sachsen. In der jenaisclien (bez. thii- 
ringischen) Flora findet sie sieli nur noch auf dem Golms- 
dorfer Berg ani Tautenburger Forst ganz oben auf dem 
Plateau. Im Salzburgischen ist sie nach A. Sauter auf Feldern 
der Kalkregion hier und da haufig.

B liithezeit: Mai bis Juli.
A nw endung: DiePflanze gehort zu den Bienenkrautern, 

ihre Bliithen schmecken wie Wachs, auch ist der Habitus 
der ganzen Pflanze so żart, ais wenn sie kiinstlich aus Wachs 
gebildet sei. Eine recht niedliche Gartenpflanze.

Na me. vc r^óg heisst das Wachs und av!)vg die Blume.
Form  en: Sie weicht ab mit ausgerandeten Blattern:

C. minor fi. L., ausserdem mit 5 braunen Flecken auf der





Krone: C. maculata M. Bieb., und wenn gleichzeitig die 
Blśitter gefleckt sind, C. maculata Reichenbach. So findet 
sie sich z. B. hier und da im Salzburgischen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1905.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Krone, vergr8ssert; 2 Staubgefass, 

desgl.; 3 Frueht, desgl.

Flo ra  XIX.



1906. Cerinthe alpina Kit. 

Alpen-Wachsblume.

Syn. C. maculata Ali. C. quinquemaculata Wahl. 
O. suevica Martens. O. glabra Grand.

Der yorigen sehr ahnlich. Das Rhizom perennirend, 
mehrkopfig, mehrstengelig, mit ganzrandigen, kahlen Blattern 
ziemi ich dicht besetzt; Basalblatter lang spatelformig, ge- 
stielt, nach dem Stiel allmahlig verschmalert, am Ende ab- 
gerundet, Stengelblatter halb umfassend, langlich, am Grunde 
breiter, am Ende abgerundet, die oberen lierzformig; Krone 
cylindrisch, 5 zahnig, mit eiformigen, an der Spitze zusammen- 
gekriimmten Zabnen; Antheren 4mal so lang wie die Fila- 
mente.

B eschreibung: Der starkę Wurzelstock ist schwarz- 
braun, treibt eine Menge langgestielter, in den Blattstiel 
sieli allmahlig verlaufender Bliitter, welche bis 6 Cm. breit 
sind und mit dem langen Blattstiel zuweilen 30 Cm. Lange 
messen. Aus der Mitte dieser Wurzelblatter erheben sich 
mehre oben gabelastige, aufrecbt stehende, baarlose, glan- 
zende Stengel, welche !/.. — 1/2 Meter boch und dicht mit 
Blattern besetzt sind. Die Bliitter messen in der Mitte des 
Stengels bis 7 Cm. Lange und 3 Cm. Breite, sind voll- 
kommen ganzrandig, vorn abgerundet, volłig haarlos und 
umfassen den Stengel mit herzformiger Basis. Auf der 
grasgriinen Oberflache finden sich dicht an einander sitzende 
Hockerchen. Die Unterflache ist blaulich-grun. Nach der





Spitze za werden die Blatter kleiner and herzformig. Aas 
ihren Winkeln entspringen die einzeln sitzenden Bliithen, 
welche an anfangs kurzeń, spater sieli yerlangernden Stengeln 
sitzen. Der Kelch liat 5 ungleiche haarlose, lanzettliehe 
Błiitter und ist halb so gross wie die Krone. Letzte ist 
an der Basis blassgelb, in der Mitte violett gefarbt, an der 
Spitze goldgelb. Indessen findet man hier theils reingelbe, 
theils nur mit 5 violetten Flecken begalite Bltithen. Immer 
jedoch sind die tiefgelben und spitzen Zahne mit der Basis 
aufrecht, mit der Spitze zuriickgebogen. Beim Welken farben 
sich die Blatter wie bei anderen Cerinthearten blau und 
man schliesst łiieraus, dass in C erin the blauer Farbestoff 
enthalten sein mogę. Die Staubbentel sind yiolett.

Yorkommen: Auf der ganzen Alpenkette von der 
Schweiz bis Salzburg und in den Yoralpen, sowie in den 
alpinischen Bbenen von den Alpen bis zur Aar und Donau, 
dnrcli die Alpfltisse in der Nahe der Ufer weiter verpflanzt. 
In der Schweiz nicht selten; Allgiiu; Tirol und an der Iller 
und dem Lech entlang bis gegen die Donau, im slidlichen 
Tirol in Fiemme, Fassa und der benachbarten Gegend; Sulz- 
bacher Alpen in Steiermark; nicht in Salzburg.

B lu th eze it: Juni bis August.
A nwendnng: Eine hiibsche Zierpflanze.



Kleiner Natterkopf.

Der vorigen ahnlich, aber selbst im trocknen Zustand 
durcli die dickeren und starkeren Borsten unterscheidbar, 
welche einem doppelt starkeren Knollchen aufsitzen, ferner 
dnrch die doppelt langere Kronrohre, den der Krone nicht 
dicht anliegenden Kelch, die blaue, mit 5 hellvioletten 
Streifen berandete Krone, die in der liingeren Kronrohre 
liołier hinauf eingefugten Staubblatter, welche zwar gebogen 
sind, aber gleichlaufend und liirgends der Krone aufliegend. 
1’flanze borstig-steifhaarig; Stengel krautig; Bliitter lanzett- 
lich; Aeliren ungetheilt; Kronrohre ianger ais der Kelch; 
Staubweg an der Spitze kurz 2spaltig; Staubblatter abwarts 
geneigt, parallel, vom Sanm der Krone entfernt; Rhizom 
2 jfihrig.

Vorkommen: An sterilen Abhangen, an Wegen, auf 
Scliutt u. s. w. Im Gebiet nur im siidlichsten Theil: Istrien, 
auf der Insel Veglia, Osero, Lesina.

B lu thezeit: Mai bis Juli.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

k b b i l d u n g e n .  T a f e l  1907.
1’flanze in naturl. Grbsse.



/



Natterkopf.

Das zwei- bis mehrjahrige Muzom treibt nacli unten 
eine bis fingerdicke, spindelformige Pfahlwurzel, nacli oben 
einen steif aufrechten, astigen, bis ineterhohen, bis finger- 
dicken, wie alle griinen Pflanzentheile mit steifen, schwarz- 
lichen, abstehenden Borsten besetzten Stengel, welcher 
locker mit lanzettlichen oder lineallanzettlichen, am Emie 
stumpfen Bliittern besetzt ist; untere Bliitter allmahlig in 
den Stiel verschmalert, die oberen sitzend; Bluthenahren 
einfach, einseitswendig centripetal aufbliihend, einzeln in den 
Blattachseln aber sehr zahlreich am Ende des Stengels, so 
dass sammtliclie Aebren einen reichen Btuthenstand bilden; 
Kronrohre kiirzer ais der Kełch; Staubweg am Ende zwei- 
spaltig; Stutzblatter abwarts geneigt, spreizend, dem Saum 
der ungleichmassig trichterfórmigen Krone anliegend und 
tiber dereń Schlund hervortretend.

B eschreibnng: Die Wurzel ist ein- oder mehrkopfig, 
spindelfórmig, senkrecht, unterwarts verzweigt, ausserlich 
braun. Der 1/,2—1 V3 Meter hohe Stengel ist stielrund, un- 
yerzweigt, scbickt aber von der Mitte an achselstandige 
kurze, spater verlangerte, aufrecht abstehende, am Ende 
etwas zuriickgebogene Bluthenahren aus. Die an dem Stengel 
befindlichen Borsten treten aus braunrothen Hoekern hervor. 
Die Blatter sind linien-lanzettformig, die rosettenartig ste-



henden Wurzelblatter etwas stumpf, in einen langen Blatt- 
stiel gedehnt; die stengelstandigen sitzend, spitz, nach oben 
zn immer kleiner nnd zngleich schmaler werdend. Die Deck- 
blatter sind linienformig. Die sehr kurzeń Bliithenstiele sind 
gedriingt 2reihig; aber nach einer Seite und zwar aufwarts 
gerichtet. Die tiefgespaltenen Kelchabschnitte sind linien- 
lanzettformig, spitz. Die Knospe der Blunie rosenfarben. 
Entwickelt farbt sich die Blumenkrone meist blau; sie ist 
trichterformig, mit jkurzer Rohre, ausserlich behaart, mit nn- 
gleichem 5 lappigem Saunie, die Lappen sind stumpf, fein 
geziihnelt, die 2 oberen die langsten, der untere kleili. Die 
Staubgefasse sitzen der Blumenkrone sehr weit unten auf, 
sind gewohnlich liinger ais die Krone, die Staubfaden un- 
gleich, fadenformig, herabgebeugt, rosenroth, die Antheren 
2zellig, schieferblau. Der Griffel haarig, die Staubgefasse 
iiberragend, am Ende gabelig, mit langhaarigen Narben. Die 
Niisschen schief ei-gestaltig, spitz, Skantig, an den Kanten 
gezahnelt und an den Seiten gekornelt, die Basis ohne 
Grube, mit einem scharfen Rande umgeben, frei aufsitzend.

Yorkommen: An sterilen, sonnigen, troelmen Orten, 
an Wegen, auf Mauera, auf freiliegenden Kirchhofen, Schutt- 
haufen, Peldern, an trocknen Bergabhangen und Felsen. 
Durch das ganze Gebiet verbreitet.

B lu thezeit: Juni bis September.
A nw endung: Die Wurzel (Radix Yiperinae) und 

das Kraut (PI erb a E ch ii oder B uglossi agrestis) dienten 
zwar sonst in der Medicin, sind aber jetzt vergessen. Man 
hielt die schleimige Pflanze fur blutreinigend. Die Wurzel 
enthalt, wie die der yerwandten Gewachse einen violetten
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Farbstoff; doch zu wenig ausgezeiclinet, ais dass mail davon 
Gebrauch machte. Das Kraut soli vom Rindvieh, von 
Schafen und Ziegen, nicbt aber von Pferden gefressen werden. 
Die Bltithen geben den Bienen Honig. Die Pfianze ver- 
dient auch wegen ihres prachtig gefarbten, reichen Bluthen- 
schmucks einen Platz im Blnmengarten.

Name: Der Gattungsname kommt von dem griecli. 
Worte e%ig (echis), und bedeutet eine Natter; er kommt bei 
Dioscorides vor. Tournefort bezog ilm znerst auf' unsere 
Pfianze.

Form  en: Die B lumen sind bisweilen rosenroth oder 
weiss; so nicht selten in der jenaisclien Flora. Ausserdem 
weieht sie mit grosseren und kleineren Kronen, mit aus- 
gerandeten Staubblilttern ab, welche ktirzer sind ais die 
Kronen. Diese ist nach Koch E. Wierzbicka Iiaberl.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1908.
AII Pfianze in natflrl. Grosse; 1 u. 2 weniger und mehr entwickelte 

Bliithe, vergr6ssert; 3 Bluthe im Langssclinitt, desgl.; 4 Staubgefass, 
desgl.; 5 Frueht, desgl.; 6 Niisschen, natilrl. Grosse und yergrossert.



Rother Natterkopf.

Der vorigen sehr ahnlich, aber meist tiefroth bllihend. 
II,bizom 2jiihrig oder mehrjahrig; Stengel borstig-steifhaarig, 
krautig, steif; Bliitter lineal- lanzettlich; Aehren nngetheilt; 
Kronrohre doppelt so lang wie der Kelch; Staubweg am 
Ende nngetheilt, Staubblatter iiber die Kronrohre hoch empor- 
ragend.

Vorkommen: Ant’ Wie,sen und an waldigen Orten. 
Unterosterreich und Miihren, auch in Ungarn wie liberhaupt 
im siidostlichen Europa.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Ais Zierpflanze sehr einpfehlenswerth.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1909.
A Pflanze in natiirl. Grdsse; 1 Oarpell, vergrossert; 2 Nussclien, 

desgl.
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V ioletter Natterkopf.

Syn. E. plantagineum L. h. violaceum Reichb.
Dem E. vu lgare L. im Ganzen selir ahnlich. Stengel 

ans jahriger oder 2 jahriger Wurzel krautig, astig, ziemlicli 
dichfc beblattert nnd wie die Blatter steifhaarig; untere 
Blatter langlich-lanzettlich, in den Blattstiel verschmalert, 
die oberen aus herzformigem, breitem, mnfassendem Grand 
verschmalert und in eine ziemlich lange Spitze zugeschweift, 
Aehren ungetheilt, verlangert, ziemlich reichb lii thig; Staub- 
•blatter von der Lange der Blumenkrone.

Yorkommen: Auf Fe Idem, an Wegen. Nur im stid- 
Jicbsten Theil des Gebiets, in Istrien, auf der Insel Osero. 
.Ausserdem im siidostlichen Europa.

B lu th eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei den vorigen.

A b b i l d u n g e n .  T af e l  1910.
Pflanze in naturl. Grosse.

jKlora XIX. 11



Italischer Natterkopf.

Syn. E. pyrenaicum Desf. E. asperrinmrn Lam. E.pyra- 
midale (i. luteum Lap. E. altissimum Jacąuin.

Sie ist dem E. vu lgare L. uberaus ahnlich, bliiht aber 
stets weiss. Rhizom zweijahrig oder mehrjahrig; Stengel 
hochwuchsig, ausserordentlich starli borstig-steifhaarig, krau- 
tig, steif aufrecht; Bliitter lanzettlich, sehr steifbaarig- 
striegelig; Aehren gedrungen, 2spaltig; Kelche sehr steif- 
haarig; Staubweg am Ende 2spaltig; Staubblatter doppelt 
so lang wie die Krone. Blume reinweiss oder ganz blass 
rosenroth oder blaulich angeflogen.

Vo komin men: An sterilen Bergabhangen des siid- 
lichsten Gebiets: Istrien, osterreichisches Kiistenland, Siid- 
tirol, Wallis. Ausserdem fast im ganzen sudliclien Europa.

B llithezeit: Juni, Juli.

A b b i l d u n g e n .  T afe l  1911.
Pflanze in natiirl. Grosse.



1

/$ / /  Sr/usts/S

JJiiilisfljcr (JlaUerhffpf.



'iniui]iN )ntnjj

s y  y  v.



1912. Pulmonaria officinalis L.

Lungenkraut.

Das ungegliederte, bis schwanenkieldicke, dauemde 
Rhizom sitzt wagerecht oder schrag im Boden, veriistelt 
sich nicht selten und treibt einen oder einige meist nur 
liandhohe, aufrechte Bliithenstengel und ausserdem sterile, 
fur das Folgejahr bestimmtę Kopie, welclie mit grossen, 
langgestielten, herzformigen Vorblattern besetzt sind. Vor- 
blatter zugespitzt, ganzrandig, der Stiel schinal gefliigelt; 
Stengel Iocker beblattert, wie alle griinen Pilanzentheile 
zerstreut borstig, die Borsten mit wenigen Gliederhaaren und 
Drttsenhaaren gemischt; Bliifchen in einfacher oder gespaltener 
Traube am Ende des Stengels, et was nickend; Kelch stumpf 
bkantig, Szalinig; Krone trichterformig mit oifenem, durch 
5 Haarbuschel bartigem Schlund und eingeschnitten ospal- 
tigem Samu; Staubwegmiindung 21appig-kugelig; Spalt- 
fruchte kreiselfórmig, am Grunde abgestutzt.

B eschreibung: Die ganze ausdauernde Pflanze wird 
15 Cm. lioch und daruber. Gewohnlich ist die Wurzel fast 
liorizontal starkfaserig. Erst nach dem Bliihen kommen die 
langgestielten grossen und herzformigen rauhen lilatter znm 
Yorscliein, welclie zugespitzt und fast ganzrandig sind. 
Haufig erhalten sie wie die iibrigen Blśitter weisse Flecken.



Die oberen abwechselnd stehenden Stengelbliltter sind stieł- 
los, ei-lanzettformig, rauhhaarig und laufen etwas an den 
Stengel herab. Oben theilt sieli der Stengel meist in 2 Ab- 
theilungen, welche doldentraubenahnlich angeordnete kurz- 

. gestielte Bltithen tragen, dereń Kronen anfanglich schon 
rotłi, spaterhin aber lila und endlich schon blau werden, 
jedoch leicht ausfallen. Der Stand der Staubgefasse ist 
gewohnlich am Bingange des Schlundes, abwechselnd mit 
pinselformigen kleinen Haarbtischeln; bisweilen aber stehen 
sie weiter unten, wodurch die Form der Blumenkrone auf 
iihnlielie Weise abgeandert wird, wie in demselben Falle bei 
der Schliisselblume. Audi ist die Narbe nicht immer deut- 
lich 2 lappig, sondern auch bisweilen kugelig und fast ganz.

Vorkommen: In sohattigen Laubwaldungen auf allen 
Bodenarten und durch das ganze Gebiet.

B liithezeit: Marz, April, Mai.
A nwendung: Ais Gemuse kann man die Wurzelbliitter 

gebrauchen, wie solcbes auch in England geschieht, indess 
wurden sie besonders ehedem unter dem Nam en von H erba 
P u lm onariae  m aculatae in den Apotheken vorriithig ge- 
halten, und ais wichtiges Mittel gegen Brustkranklieiten 
geriihmt. Namentlich benutzte man sie bei Heiserkeit, Hals- 
entzundungen und Blutauswurf, ja hielt sie sogar fur ein treff- 
liches Wundmittel. Sie schmecken allerdings schleimig und 
etwas adstringirend, haben wolil deshalb auch einhiillende 
und erweichende, sowie selbst zusammenziehende Krafte, 
indess wird hierdurch kein besonderer Yorzug bedingt, dalier 
diess Gewiichs ais Medizinalpflanze kaum noch in Betracht 
kommt. In Parkanlagen eine Zierde der Holzungen. Sie



weicht nicht selten ab mit schoner weisser oder goldgelber 
Nervatur der Blatter.

Name: Pul mon aria  (pulmo, die Lunge), Lungen- 
kraut, von seinem fruheren Gebrauch in Lungenkrankheiten.

Form  en: [1. obscura Garcke: Blatter ohne Flecken 
oder selten hellgrun gefleckt; Basalblatter herzformig-lang- 
lich, zugespitzt, doppelt so lang wie breit, sehr langgesitelt. 
Syn. P. officinalis var. c. L. P. obscura Dumortier. Diese 
Form bildet einen Bastard: P. angustifolia- obscura Kerner. 
Syn. P. angustifolia-officinalis Krause. P. notka Kerner. 
Zwischen den Eltern, so z. B. nach Fr. J. Weiss bei Graudenz. 
P. obscura Dumortier findet sich nach demselben bei Neiden- 
burg, Insterburg und wohl noch anderweit in Preussen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1912.
A Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Krone, desgl.; 2 dieselbe auf- 

geschnitten, yergrossert; 3 Sfcaubgefass, desgl.; 4 Carpell mit Honig- 
driise, desgl.; 5 Frucht, naturl. Grosse; 6 Same, yergrossert; 7 der- 
selbe zersehnitten, desgl.



Zucker - Lungenkraut.

Syn. Pulmonaria grandiflora DC.
Kłiizom und Stengel wie bei der vorigen. Blatter der 

steriien Wurzelkopfe eiformig, in den scłnnal gefliigelten 
Blattstiel zusammengezogen, die inneren langlich, in den 
Blattstiel hinablaufend; Haare des Stengels borstig, mit 
wenigen Gliederhaaren und Driisenhaaren gemischt; Blatfcer 
entweder sammtlieh mit grossen weissen Flecken bedeckt 
oder griinlich - weiss mit dunkelgriinen Flecken, durch kleine 
Knotchen scharflicli, die Stengelblatter lanzettlich, mit breitem 
Grunde sitzend, fast halb umfassend; Trauben endstandig, 
cymatisch, kurz, oft wiederholt gabelig; Kronrohre so lang 
wie der Kelcli.

Besclireibung: In schattigen Waldern von Sjiaa und 
im Sclirei bei Garz unfern von Stettin, ausgezeichnet von 
P. o ffic inalis  durcli die nach der Bliithe an Wurzelkopfen, 
die im folgenden Jahre bltihen, sieli bildenden grossen Blatter, 
welclie bis '/., Meter lang werden, und die oben angegebene 
Beschaffenheit haben, so dass die ausseren weder der P. an- 
g u stifo lia , noch der P. o fficinalis gleich sind, die innern 
z war der P. angustifo lia  mehr entsprechen, doch sind liier 
die unteren Stengelblatter gestielt. Der Stengel ist so hoch 
und bober ais bei P. officinalis, liinsichtlich der Behaarung 
desselben mag eine Yerscbiedenheit in den verschiedenen 
Standortern stattfinden, denn die Exemplare vom Ponnnern
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sind reichlich mit zwischenstehenden Driiśenhaaren bedeckt, 
wahrend Lejeune, in der Flora von Spaa, nur wenige Drllsen- 
haare findet. Uebrigens ist diese Pfianze sehr leiclit an den 
grossen, markirten Fleeken der Bliitter zu erkennen, die, 
wenn sie bei P. o ffic inalis  Yorkoinmen, sehr verwaschen 
sind. Eine lange und kurzgriffelige Fonn der Blnme ist 
hier, wie bei allen Pulinonarien zu finden.

Yorkommen: Wie schon Lohr in seiner Kritik von 
Koch’s Tasclienbuch (6. Aufi.) bemerkt, gehort P. sacchara ta  
Miller eigentlicli unserer Flora nieht an, sondern dem siid- 
europaischen, insbesondere dem italienisclien Florengebiet. 
Vielleicht geht Lolir zu weit, wenn er die bei Spaa und 
Stettin verwilderte Pfianze fur P. officinale L. foliis ma- 
cu la tis  erklart. Koch giebt noch ais Standorte im Grebiet 
an: Lukau in der unteren Lausitz, die Piperalpen in Steier
mark und die Ufer der Sanę bei Cilli in Steiermark. Dolls 
Angabe „das Siebengebirge11 diirfte wohl anf die Form von 
P. o ffic inalis  zu beziehen sein.

B lu thezeit: Marz, April.
Anwendung: Eine hubsche Zierpflanze, die man viel- 

fach in Giirten findet.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1913.
ABC Pfianze in natur). Grosse.



Weiches Lungenkraut.

Syn. P. media Host P. montana Lej.
Blatter der sterilen Wurzelkopfe langlięh-lanzettlich und 

lanzettlich, in den breit gefłiigelten Blattstiel hinablaufend; 
Pflanze weichhaarig, die Haare gegliedert, klebrig-driłsig; 
Stengelblatter mit breiterem oder herzformigem Grund etwa.s 
umfassend; Blumen blau.

B eschreibung: Sie gehort zu den seltneren Pflanzen, 
.steht, hinsichtlicb ihrer Blatter, zwisciien Pu lm onaria  offi- 
c ina lis  und an g u stifo lia , zeichnet sieli aber durch ihre 
weiche Behaarung ans, woran man sie auch leicht erkennen 
kann. Ihr Stengel wird hoher ais wie bei P. o fficinalis 
und misst gewohnlich iiber 30 Cm.; er steht aufrecht, wird 
durch die Driisen, die sieli zwisciien den Gliederhaaren be- 
finden, etwas klebrig, ist reich beblattert und theilt sich an 
der Spitze in mehre Bliithenaste, an welchen sieli die Scorpion- 
Cymeri befinden. Die Wurzelblatter sind 20—25 Cm. łang 
und bis 7 Cm. breit; der Stiel halt die Halfte der Blatt- 
flache, in welchem sie sich allmahlig, doch so verschmalern, 
dass sie bis fast zur Basis den Stiel mit 2 schmalen PlUgeln 
rersehen. Die Stengelblatter sind dagegen nur 4 — 7 Cm. 
lang, werden nach oben kiirzer und breiter, sitzen zwar 
sammtlich, docli die Basis derselben bildet sich, oben am 
Stengel, immer deutlicher herzfórmig aus. An beiden Flachen 
stehen feine und weiche Haare sehr dicht. Die Bluthen-





iiste kommen aus dem Gipfel und aus den Winkeln der 
obersten Bliitter. Die langlichen Deckblatter sind weich- 
liaarig, die Bliitheniiste, Stiele nnd Kelche dagegen, ausser 
den Gliederhaaren, noch mit zahlreichen Driisenhaaren besetzt. 
Die Kronrohre ist so lang wie der Kelch, die Kronen brechen 
mit Lilafarbe auf und malen sieli znletzt azurblau. Im Ueb- 
rigen stimmt die Blitthe mit der von P. officinalis tiberein.

Yorkommen: Felsige, schattige Orte. Zerstreut durch 
das siidliche und mittle Gebiet. Westphalen; Rheinprovinz; 
haufig in den Yogesen; Freiburg in Baden; Balingen in 
Wilrttemberg; Schweinfurt, Wiirzburg; Bissingen in Hohen
zollern, Hornau bei Geroldshofen, Augsburg; Alpen und Vor- 
berge in Oberbaiern; Oberosterreich; im Salzburgischen auf 
steinig-grasigem Boden der Kammerlingsalpe oberhalb Weiss- 
bach in 1600 Meter Meereserhebung, ani Sonntagshorn bei 
Unken, auf der Grubalpe, ani Schmittenstein; aucli in den 
Tiroler Alpen.

B liitheze it: April, Mai.
Anwendung: Eine recht hiibsche Gartenpflanze.
Form en: Eine Form mit sehr weich behaarten, grau- 

grtinen Blattern, die Bliitter der sterilen Kopie in eine 
diinne Spitze verschmałert, mit langerem, schmalerem, nach 
oben plotzlich verbreitertem Blattstiel, die obersten Blatter 
nicht herablaufend, die Kronen kleiner, die Antheren gelblich 
u. s. w. hat Kerner ais besondere Art: P. mollissima be- 
schrieben. So z. B. bei Hals und Kalteneck in Baiern.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1914.
AB Pflanze in nattirl. Grosse.
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Schli)alblilttriges Lungenkraut.

Syn. P. hiberosa Sehrank.
Diese Form ist von P. o ffic inalis  L. nur sehr wenig 

verschieden. Bliitter der sterilen Wurzelkopfe langlich- 
lanzettlich und lanzettlich, in den geflUgelten Blattstiel hinab- 
laufend; Haare des Stengels und mehr oder weniger der 
ganzen Pflanze borstig, mit wenigen Drusenhaaren gemischt; 
Stengelblatter lanzettlich; Schlund der Krone inwendig unter- 
halb des bartigen Kreises behaart.

B eschreibung: Der fast wagrechte Wurzelstock treibt 
viele, senkrecbt in den Boden eindringende Wurzelfasern 
und einen oder mehre aufrechte, einfache, 15—45 Cm. hohe 
Stengel, welche dicht und raub behaart sind. Die wurzel- 
standigen Blatter sind langgestielt, an beiden Enden sich 
verschmalernd, niemals lierzformig oder eirund, sondern ent- 
weder langlich oder lanzettformig; die Stengelblatter sitzen, 
sind bis gegen 12 Cm. lang und dadurch schon von den 
Stengelblattern der P. o ffic inalis  unterschieden; indessen 
sind sie auch schmaler, langlich - lanzettformig, oder bei 
der schmalblattrigen Yar. sogar schmallanzettformig, immer 
sehr spitz oder sogar etwas zugespitzt. Die Behaarung 
ist dichter ais bei P. officinalis. Der Bltithenstand ist 1

1) Nacli Koch und nach den friiheren Ausgaben unserer Flora. 
Koci) fiilirt ais Synonym 1’. m o n ta n a  Lej. an.
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ganz derselbe wie bei P. o fficinalis, doch sind die Kelclie 
schlanker, weniger aufgeblasen, die Kronen ansehnlicher, an- 
fangs rotli, dann azurblau. Der Schlund der Krone, welcher 
bei P, o ffic ina lis  nur an der Leiste behaart ist, bei P. azn- 
rea durchgangig ganz haarlos sein soli, ist liier vollkommen 
behaart.

Yorkommen: In lichten Laubwaldungen. In Thii- 
ringen eine seltene Pflanze, welche in den Floren von Jena, 
Erfurt,1) Eisenach und Naumburg, wiewohl iinmer sparsam, 
vorkommt. Sonst erscheint sie stellenweise in ganz Deutscłi- 
land, besonders im Stiden. Am haufigsten im Rheingebiet, 
von der Rheinprovinz aufwarts bis Elsass und Baden. Hier 
und da im Harz, so z. B. auf der Rosstrappe. In Preussen 
nach Fr. J. Weiss z. B. bei Neidenburg, Fiatów und wahr- 
scheinlich durch die ganze Provinz zerstreut, aber nicht bei 
Fischhausen.

B lu thezeit: April, Mai.
A nwendung: Wie bei P. o ffic inalis  L.
Form en: (i. oblongata Schrader: Bliitter eiformig-lan- 

zettlieh. Ausserdem kommt bisweilen zwischen den Stamm- 
eltern der Bastard P. angustifolia-officinalis vor.

1) Herr Hofapotheker Oswald sammelte sie bei Wandersleben.



Blaues Łungenkraut.

Syn. P. angustifolia Schrank. P.Clusii Baumg. Besser u 
azurea Schnlt.

Rliizom fast knollig, dauernd; Blatter der sterilen Kopfe 
lanzettlich, ain Grrund in den gefliigelten Blattstiel verschma- 
lert; Haare des Stengels borstig; Kronschlund inwendig unter
halb des bartigen Kreises kalii. Wie bei P. angustifo lia , 
nur ist der innere Theil der Kronrohre unterhalb der Haar- 
leiste des Schlundes nicht wie bei P. a n g u s tifo lia  behaart, 
sondern stets kalii iind die Kronen bliihen nicht mit triib- 
rother, sondern mit rosarotlier Farbę auf.

B esclireibung: Diese Species, welche Besser von 
P. an g u stifo lia  trennte, lialt liinsichtlich der Merkmale 
das Mittel zwisclien o ffic inalis  und ang u stifo lia . Ihre 
Gestalt ist ganz gleicłi der P. angustifo lia , denn sie kommt 
mit etwas breiteren und etwas schmaleren Bliittern vor, hat 
ein frisclies Grim, erreiclit die Hohe der P. angustifo lia , 
besitzt aucli die gleiche Behaarung und die grossen Bluthen. 
Die Zeit der Bluthe fiillt aber mit P. o ffic in a lis  zusammen, 
ebenso hat sie, wie P. o ffic inalis, eine unterhalb der 
Haarleiste kalile Kronrohre, doch aber wiederum reiner rothe 
Farlie der Knospen und ein schones Azurblau der vollkommen 
entwickelten Kronen.
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Vork o mnie n: In Thiiringen an vielen Orten und da- 
selbst haufig mit P. angu stifo lia  friiher verwechselt, im 
Saalegebiet von Remda bis nach Halle, Lobejtin und Bar by 
hinab, im Werragebiet bei Eisenach. In Deutschland nament- 
lich im ostlichen Theile, namlicb in Thiiringen, Schlesien 
und Sachsen, Baiern und Oesterreich. Sie ist perennirend 
und blulit mit P. officinalis, also etwas fruher ais die ihr 
ahnliche P. angustifo lia . Einzeln findet sie sieli im jena- 
ischen Stadtforst; hier und da im Harz, in Bohmen, nach 
Er. J. Weiss in Preussen bei Graudenz und Osterode.

B liithezeit: April, Mai.
A nw endung: Eine liiibsclie Gartenpflanze.

A b b ilc lu n g en . T a fe l  1916.
A Pflanze in natilil. Grosse; 1, 2 zerschnittene Krone, vergrSssert; 

3 FrUolitchen, desgl.



1917. Lithospermum officinale L.

Steinsame.

Das kurze, kraftige, dauernde, iistige Rhizom treibt bei 
kraftigen Pflanzen einen rasigen Biischel zahlreiclier, krati- 
tiger, aufrechter, steifer, ziemlich dicht beblatterter, sehr 
stark yerastelter Stengel; Blatter lanzettlich, spitz, sitzend, 
aderig und sehr rauhhaarig, die Haare am Grund knotig und 
ganz an das Blaft angedriickt; Friichte hart, milchweiss, 
glatt und glanzend.

B eschreibung: Dieses Gewachs treibt eine eiufache, 
selten astige, senkrecht laufende, holzige, braune Wurzel, 
welche ihrer ganzen Lange nacli mit Fasem besetzt ist. 
Der Stengel wird '(2— 1 Meter hoch, steht aufrecht, fast 
steif, ist stielrund, meist von der Mitte an sehr astig, scharf, 
fast striegelhaarig. Die Aeste kommen aus den Blattwinkeln, 
stehen aufrecht, verlangern sich wahrend der Bliithe und 
werden zuletzt fast ruthenformig. Die wechselstandigen 
Blatter stehen ziemlich dicht, sind 3 — 7 Cm. lang und 8 
bis 16 Mm. breit, spitz, ganzrandig, am Rand etwas um- 
gerollt, mit 5 — 7 aus dem Mittelnerv kommenden Seiten- 
nerven, fast striegelhaarig scharf, oben dunkelgrun, unten 
blassgrtin. Die Bliithen sind kurzgestielt, stehen auf allen 
Aesten oben in den obersten Blattachseln, bilden daher viele 
anfangs dichte, spater lockere sehr beblatterte Trauben, die 
zuerst schneckenformig gewunden, spater gestreckt sind. Der 
Kelch ist 5 theilig, seine Zipfel sind ungleich, lanzettformig,
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etwas blass, aussen mit Striegelhaaren bedeckt, walirend der 
Bllitlie zusammengeneigt, spater auswarts abstehend. Die 
Krone ist klein, trichterformig, griinlichweiss, ins Elfenbein- 
weisse schielend. Sie liat am offenen Sclilunde 5 flaiun- 
liaarige, zweiknotige Buckel. Ihre Rohre ist cylindriscli, 
und so lang ais der Kelch, ihr Rand ospaltig, die Zipfel 
sind zugerundet. Die Nusschen baben an der inneren Seite 
schwarze, oft zusammenfliessende Punkte.

Yorkommen: In Gebtlschen, in schattigen Laubwal- 
dungen. Die Pflanze kommt in allen Gegenden Deutsch- 
lands vor, ist aber in keinem Land allgemein verbreitet. In 
Thtiringen ist sie unter den 3 beimischen Arten bei weiteni 
die seltenste, kommt zuweilen bei Jena im Rauhthale, dann 
bei Krannichfeld, Berka und am Kyffhauser vor. In Preussen 
nach Fr. J. Weiss bei Friedland, Rastenberg, Tilsit, Wehlau, 
Danzig. Im Alpengebiet ist sie im Ganzen ziemlich baufig, 
so in Salzburg, Tirol u. s. w.

B liithezeit: Mai bis Juli.
Anwendung: Friilier galten die harten Niisse unter 

dem Namen Semen M ilii solis s. L ithosperm i ais harn- 
treibendes, vorzliglich ais Steinschmerzen hebendes Mittel. 
Der eigentliche Same ist olig, schmeckt suss, wird aber leicht 
ranzig, die Scbale ist kiesel- und kalkhaltig.

A bb ild u n g e n . T a fe l 1917.
Pflanze in natiirl. Grosse.



1918. Lithospermum purpureo-coeruleum L.

Bunter Steinsame.

Das kurze, dauernde, sełir iistige Rkizom treibt eine 
grossere Anzahl liegender steriler und aufrechter fertil.er 
Stengel, welche sich stark verasteln und ziemlich dicht mit 
lanzettlichen, kurzgestielten, wendelstandigen, wie der Stengel 
rauhhaarigen, selir spitzen, nach beiden Enden verschmalerten 
Blattern besetzt sind. Die ganze Pflanze ist von angedruekten 
Haaren kurz rauhliaarig; Fruchte glatt, steinhart, weisslich.

B eschreibung: Ans der diinnen Pfahlwnrzel kommen 
mehre Stengel hervor, von welclien sich die bluthenlosen anf 
die Erde legen, die blUhenden aber senkrecht emporrichten. 
Letzte werden —3/, Meter hoch, alle sind etwas eckig,
durch anłiegende Haare rauh und nnr an der Spitze dnrch
1—3 kleine Aestchen verastelt. Die lanzettfórmigen, sitzen- 
den, ganzrandigen, nach der Basis und nach der Spitze hin 
verschmalerten, durch anłiegende Haare rauhen Blatter sitzen 
spiralformig wechselsweise am Stengel, so dass jedesmal das 
sechste Blatt die Seite des ersten am Stengel einnimmt. 
Man bemerkt nur einen Mittelnerv, sonst haben sie feine 
verastelte Adern im Parenchyme. Die Bluthen kommen an 
der Spitze der Aeste aus den Blattwinkeln hervor, bilden, 
weil oben die Blatter kleili sind und nahe beisai men stehen,.
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eine Art Biischel. Sie haben kleine Stielchen, messen un- 
gefahr 14—18 Mm., haben einen tief-5,spaltigen, von an- 
liegenden Haaren rauhen Kelch, dessen linienforinige Zipfel 
durch die Haare etwas wimperig sind. Die ganze Lange 
des Kelches bedeckt kaum die etwas eclcige, walzenformige, 
lilafarbige, sieli ins Griinweisse verlaufende Rohre der Blumen- 
krone; letzte breitet sieli trichterfórmig in 5 runden, an- 
fangs azurblauen, dann lilafarbigen Zipfeln aus nnd ihr 
Schlund ist durch 5 weisse od er hellrothe Schiippchen ver- 
schlossen. Oeffnet mail die Blumenkrone, so bemerkt man 
in der Rohre derselben die 5 kronenstandigen Staubfaden 
mit ihren gelben Antheren. Die Friichtchen sind eirund, 
haarlos, in der Reife weiss und glanzend.

Yorkommen: In schattigen Laubwaldungen der Ge- 
birgsgegenden, besonders auf Kalkboden. Sie ist wegen 
ihres Standorts auf das mittle nnd sudliche Gebiet beschrankt, 
stellenweise bis Westphalen und Hildesheim. Auf dem 
Thtiringer Muschelkalk ist sie sehr verbreitet, so in den 
Wtildern des Saal- und Ihntlials und bis zum Harz und nacli 
Hannover, Hessen, Rheinprovinz, Westphalen, Bohmen. In 
Sachsen und Schlesien fehlt sie ganz. Im Alpengebiet ist 
sie sehr ungleich vertheilt; in Salzburg fehlt sie ganz; da- 
gegen ist sie zerstreut in der Hiigelregion des stidlichen Tirol.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nwendung: Das Kraut wird vom Vieh abgeweidet, 

dient in Giirten zur Zierde und ist gewiss eine nnserer 
schonsten wildwachsenden Blumen, die an die P u lm onaria  
officinalis erinnert, nur um einen ganzen Monat spater
iommt und ein weit lieblicheres Blau hat. Eine herrliche
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Zierpflanze fur Parkanlagen, wo man ihr einen schattigen 
Standort geben muss.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1918.
AB Pflanze in natfirl. Grosse.





1919. Lithospermum arvense L.

Acker - Steinsam e.

Syn. Rhytispermum arvense Lk.
Die jahrige Wurzel treibt einen aufrechten, einfachen 

o der etwas astigen, entweder nur nach oben oder auch am 
Grandę verastelteu, locker beblatterten Stengel; Blatter 
linealisch oder lineal-lanzettlich, ziemlich spitz, wie der 
Stengel von angedriickten Haaren kurzhaarig, graugrun, die 
unteren langlich-lanzettlich, stumpf, in den kurzeń Blattstiel 
verschmalert, alle etwas gewimpert; Fruchtkelche abstehend; 
Krone kurz, kaum den Kelch iiberragend; Friichte runzelig- 
rauh.

B eschreibung: Die einfache, senkrechte Wurzel ist 
rothlicb oder braun. Die ganze Pfianze erscheint durcli 
kleine aufrechte, borstenartige Haare graugrun gefarbt. Der 
Stengel zwischen 15—45 Cm., von unten einfach oder vom 
Wurzelkopfe aus yerzweigt, schwachkantig, oft rothlich oder 
violett angelaufen, oben in meist 3, die Bllithen tragende 
Aeste getheilt. Die Wurzelblatter langlich spatelformig oder 
verkehrt-eirund, die Stengelblatter langlich-lanzettformig, die 
obersten linienfbrinig, in die Deckblatter iibergehend, die 
Bluthenblutter verkleinert, alle etwas stumpf, vielgeadert, 
rtickwarts scharf anzufuhlen. Yon den auf kurzeń, spśiter 
keulenartig yerdickten Stielen befłndlichen Blutlien sitzt die



eine in der gabeligen Theilung am Stengelende, die iibrigen 
sind an den obern Stengelasten steliend. Der Kelch ist tief 
btheilig, mit linienformigen, etwas spitzen Absclmitten, bei 
der Bliithe aufrecht, bei Entwicklung der Fracht weit offen- 
stehend. Die Blumenkrone von oben angegebener Form, 
die Rolire, welcher die kurzeń Staubgefasse an der Mitte 
aufsitzen, so lang ais der Saum, weiss, mit einem yioletten 
Ringe umgeben, hochst selten blau, ausserlich behaart, mit 
5faltigem Schlunde und zottigen Fal ten. Die Ntisschen
schwarz, eirund.

Die Spielart mit blauer Blumenkrone kommt dem 
L. purpureo-coeru leum  nahe, unterscheidet sich aber leicht 
von dieser Art durch die kurze, im Kelch verborgene Rohre 
der Blumenkrone.

Yorkommen: Auf Aeckern ais Unkraut. Durch das 
ganze Gebiet verbreitet.

B liithezeit: April bis Juni.
Anwendung: Die Wurzel (Rad. B uglossi silvestris), 

welche einen rothen Farbstoff enthalt, und die Ntisschen 
(Sem. L ithosperm i n igri) waren ehedem in arztlichem 
Gebrauch, besonders wurden Ietzte gegen Seitenstechen an- 
gewendet. Der frischen Wurzel, dereń Aussenhaut im Frtih- 
jahre roth, spiiter braun gefarbt ist, sollen sich die Biiuerinnen 
einiger hochnordischer Gegenden ais eines Schminkmittels 
bedienen. Auch benntzt man dieselbe und die Abkochung 
der Pflanze zum Farben der Butter, Wachs, Branntwein etc. 
Die Bliithen werden von den Bienen besucht. Die jungę 
Pflanze soli von Schafen, Ziegen und Schweinen, ungern vom 
Rinde und durchaus nicht vom Pferde gefressen werden.



Name: Der Gattnngsname, bei Dioscorides bereits vor- 
kommend und von Tournefort in die Botanik eingefiłhrt, ist 
aus den Worten h'9oę (lithos), Stein, und a-jctouu (sperma), 
Samen, zusammengesetzt, und bezeichnet die harten Niisschen 
der hierher gehorenden Pflanzen.

A b b ild u n g e n . T a f e l  1919.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.



1920. Lithospermum apulum Vahl.

Apulischer Steinsame.

Syn. Myosotis apula L. Rhytispermum apulum Rchb.
Ein kleines, jiihriges Pfłiinzchen mit aufrechtem, wenig 

verasteltem, wie die Blatter von etwas abstehenden Bor.sten 
steifhaarigem, krautigem, di elit bebliittertem Stengel, ani 
Grunde astlos oder mit einigen Nebenstengeln versehen, am 
Ende astig; Blatter linealisch oder schmal-lanzettlich, die 
untersten in den Blattstiel verschmiilert, fast spatelig-lanzett- 
licli; Fruchtkelche zusainmengedrangt; Fruchte hockerig-rauh.

Yokornmen: Auf Brachfickern. Eine sudeuropaische 
Pflanze, welche in unserem Gebiet nur im slidlichsten Theil 
auftritt, in Istrien, auf der Insel Los,sino u. s. w.

B liithezeit: April, Mai.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1920.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Krone, vergrOasert; 2 u. 3 Staub- 

beutel von verschiedenen Seiten, desgl.; 4 Carpel, desgl.; 5 Frucht, 
desgl.
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1921. Myosotis palustris With.

Yergissmeinnicht.
Syn. Myosotis scorpioides Wild. M. scorpioides Var. 

(i. palustris L. M. perennis Moench.
Das dauernde Rhizom wird nnr rabenkieldick, veriistelt 

sieli im sumpfigen Boden ausserordentlich stark, treibt zahl- 
reiche, weit umherkriechende Auslaufer und zahlreiche, auf- 
steigende, nach oben aufrecłite, . astige, rasig zusammen- 
gedrangte Stengel; die ganze Pflanze ist tast kalii und etwas 
glanzend, der Stengel abstehend behaart; Bliitter łanzettlieh, 
nach beiden Enden verschmalert, sitzend; Bltithen in einer 
reichen, 2spaltigen, zuletzt selir gestreckten Traube ara 
Ende der Zweige; Kelch 5zahnig, angedriickt behaart, nach 
dem Yerbluhen oflen; Staubweg ungefahr so lang wie der 
Kelch. Stengel kantig.

B eschreibung: Die Wurzel kriechend, vielfaserig, all- 
mahlig in den oft niederliegenden, mit der Spitze sieli er- 
hebenden, besonders ani unteren Theile gem wnrzelnden, 
fast stielrunden, wenig astigen Stengel libergehend, welcher, 
so wie die Bliitter mit angedriickten, striegeligen, weissen, 
kurzeń Haaren besetzt ist. Die langlichen, mehr oder weniger 
spatelfbrinigen Bliitter sitzend, nur die unteren stielartig 
ani Grunde verschmalert, von lichtgruner, unten etwas blau- 
lich-griiner Fiirbung. Die Blumen steli en in einer gewiilin- 
lich gedoppelten, gestielten, spiralformigen Traube, welche 
bei der Fruchtreife gerade, eigentlich entstandig ist, oft aber 
blattgegenstandig oder seitlich scheint. Der Kelch ist kiirzer 
ais sein Stiel, welcher aufrecht etwas absteht, kurze, weisse,



gerade, etwas abstehende Haare bedecken ihn; seine Ab- 
schnitte sind spitz und bleiben bei der Fruchtreife geoffnet 
stehen. Die Blumenkrone bat eine kurze Rohre und einen 
breiten 5theiligen Saum von zuerst rosenrotlier, dani', schon 
himmelblauer Farbę, ihren Schlund verschliessen fast die 
5 honiggelben, ldeinen, gestielten Schhmdsohuppchen, unter 
welchen am Grunde der Blumenrohre befestigt die kleinen 
Staubgefasse stehen. Der Griffel hat eine 2 lappige Narbe. 
Die Nusschen sind eiformig-Skantig, spitz, von schwarzer 
Farbę.

Yorkommen: Auf Wiesen an nassen Stellen, in Wiesen- 
graben und Waldgraben, an Ufern von Flussen, Bachen, 
'Landseen und Teichen, an tibersschwemmten Orten u. s. w. 
Durch das ganze Gebiet verbreitet.

B liithezeit: Mai bis Juli und nicht selten bis in den 
Spatherbst liinein.

A nw endung: Ein allgemein beliebtes, reizendes Pflanz- 
chen, welehes bei geniigender Bewasserung auch im Garten 
■gedeiht, ani be,sten am Rand ein es Teiches.

Form en: Sie kommt oft mit sehr kleinen Blumen vor. 
Ausserdem:

a. Myosotis palustris, mit Stengeln, dereń Behaarung 
absteht;

fi. M. strigulosa, mit Stengeln, dereń Behaarung diclit 
anliegt;

y. M. laxiflora, mit Stengeln, dereń Behaarung diclit 
anliegt und mit Aesten, dereń Behaarung absteht.

Die zweite Yarietat ist die kleinste, die erste Yarietat 
die gedrungenste und im Stengel die starkste, die dritte
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Varietat ist diejenige, welche sich durcli Schlankheit aus- 
zeichnet. Uebrisrens ist der Griffel bei Var. a sehr kurz, 
bei Var. y gestreckt. Alle diese drei Yarietaten zeiclmen 
sich durcli die grossen ausgebreiteten, himmelblauen Kronen- 
saume vor den Feldvergissmeinnicht-Arten aus, welche einen 
emporstehenden, nicht flach ausgebreiteten, auch weit klei- 
neren Kronensaum haben. Wiederuin aber miissen sie von 
den Species sparsiflora, caespitosa und siluatica unterschieden 
werden, welche mit ihnen den schijnen himmelblauen, flach 
ausgebreiteten Kronensaum gemein haben, auch deswegen in 
der Volkssprache den Namen Vergissmeinnicht fiihren, sich 
aber durch andereMerkmale wesentlich unterscheiden. M. sil- 
vatica hat ein wagrecht abstehendes, langes, dichtes Haar 
arn Stengel, an den Blattern und an den Kelchen, wahrend 
bei M. p a lu s tr is  und seinen Yarietaten, Stengel und Kelch 
entweder mit anliegenden oder nur mit der Spitze abstehenden 
Haaren besetzt ist, die Bliitter aber immer mit ganz oder 
fast anliegenden Haaren bekleidet sind. Auch sind die Bliitter 
der M. p a lu s tr is  spitz, die der M. s ilv a tica  sturnpf und 
der Fruchtkelch der letzten schliesst sich zusammen. 
M. caespitosa hat einen stielrunden Stengel, wahrend der 
Stengel von M. p a lu stris  immer kantig ist und beiM. sparsi- 
llo ra  ist der Stengel riickwarts steifhaarig.

A b b ild u n g e n .
T a fe l 1921 I. AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe im Lilngs- 

schnitt, vergrossert; 2 Staubgefasse von verschiedenen Seiten, desgl.;
3 Frucht, desgl.; 4 Frucht im Langsschnitt, desgl.; 5 dieselbe von 
oben, desgl.; 6 Same, natiirl. GrcSsse und vergrossert.

T a fe l 1921 II. Yarietaten in natiirl. Grosse.

F lo ra  XIX. 14



1922. Myosotis caespitosa Schultz.

Ra,sen -V ergissmeinnicht.

Syn. M. lingulata R. et S. M. uliginosa Schrader.
Rliizom zweijahrig, hinabsteigend, einfach oder wenig 

verastelt; Stengel aufrecht oder aufsteigend, einfach oder 
wenig verastelt, stielrnnd, von den Blattbasen aus mit einer 
feinen, herablaufenden Rille versehen, locker beblattert, wie 
die Blatter kurz striegelhaarig; Blatter lineal-lanzettlich oder 
lineal-langlich, stumpf; Trauben scblaff; Kelch ospaltig, an- 
credriickt behaart, nach dem Yerblulien otfen: Kronensaum 
flacli; Fruchte kahl, glatt.

B escbreibung: Diese niedliche Yergissmeinnicbt-Art 
hat unten einen kurzeren oder langeren schief liegenden 
Stengel. Ist er kurzer, so bekleiden ihn zablreiche Wurzel- 
fasern; er ist braun und blattlos und an seiner Spitze hebt 
sich dann der griine, blattreiche Stengel iiber das stehende, 
flachę Wasser empor. Ist er langer, so kriecht er, treibt an 
einzelnen Punkten nach unten Wurzeln, nach oben aufrecht 
stehende griine Stengel. Alle griinen Stengel sind striegel
haarig, mit lanzettlichen, nach der Basis spatelformig zu- 
laufenden, beiderseits striegelhaarigen, stumpfen Blattern be- 
kleidet, 1—3 Cm. lang werdend. Hauptstengel und Aeste 
tragen Bluthentrauben, die sich allmahlig bis zu 15 Cm. ver- 
langern und an welchen die Bluthchen an Stielchen sitzeu, 
die langer ais die Fruchtkelche sind. Von der Basis der 
Blatter lauft arn Stengel eine vertiefte Linie herab. Die 
Kronen sind ebenso schon himmelblau und ihr Saum ist 
ebenso flach ais beim gemeinen Vergissmeinnicht, nur ist
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die ganze Blttthe kleiner und die Kelche sind mit an- 
gedriickten Haaren besetzt. Letzte vergrossern sich ais 
Fruchtkelche, ihre regelmassigen Ziihne stehen darni offen and 
man bemerkt mm die glatten Friichtchen, die sie umschliessen.

Yorkom men: Auf feuchten, uppigen Wiesen, besonders 
auf Sandboden, niemals auf Kalk; haufiger in Norddeutsch- 
land, indessen in Siiddeutschland keineswegs fehlend. In 
Thiiringen findet sich dieses Yergissmeinnicht in der Um- 
gegend von Naumburg, bei Schleifereisen, Waldeck und 
Plothen in den Floren von Eisenberg und Neustadt a. ()., 
an den Teichen von Paulinzelle und Singen bei Stadt-Ilm, 
bei Ilmenau, Arnstadt, Stotternheim, Sondershausen, Eisenach, 
Kloster Vesra und Suhl. Sie ist iiberhaupt in Thiiringen 
fast uberall verbreitet mit Ausnahme der Muschelkalkgegend, 
namentlich uberall auf dem Buntsandstein, im ganzen 
Schwarzagebiet auf Thonschiefer u. s. w.1) Im Alpengebiet 
ist sie sehr selten, so z. B. fehlt sie ganz im Salzburgischen 
und ist in Tirol auf wenige Gregenden beschrankt; haufiger 
ist sie im Rheingebiet, so z. B. an den Rheinufern bei Kehl 
u. a. a. O. In Preussen noch bei Konigsberg, Darkehmen, 
Danzig, Marienburg, Conitz.

B lfithezeit: Juni, Juli.
Form  en: Sie kommt uberall in kleinblutliiger und 

grossbliithiger Form vor.

1) Im Keupergebiet ist sie selten, zo z. B. iiihrt Lutze (Programm, 
Seite 22) fur Sondershausen nur drei Standorte an.

A l/b ild u n g e n . T a fe l 1922.
Pflanze in natiirl. Grrosse.



[923. Myosotis silvatica Hoffmann.

Wald - V ergissmeinniclit.

Syn. M. awensis /?. sihmtica Pers. M. scorpioides sil- 
vatica Ehrli. M. decumbens Host. M. montana Besser. M. 
alpestris Reichenb. in Sturrns Flora 42.

Die Wurzel ist zweijahrig,1) d. li. der im Sommer aus- 
fallende Same keimt sogleich und bringt einen Wurzelkopf 
mit einigen Yorblattern liervor. Im folgenden Friihjahr treibt 
der Kopf zahlreiche, verastelte, aufrechte und aufstrebende, 
ziem lich dicht beblatterte Stengel, welclie an den Enden 
sammtlicher Aeste die Bliitlientrauben tragen; Stengel etwas 
kantig, wie die Blatter dicht weichliaarig; Blatter langlich- 
lanzettlich, die unteren nach dem Grunde fast stielformig 
verschmalert, die oberen mit breiterem Grunde fast um- 
fassend; Trauben einfach oder gespalten; Fruchtstielchen 
schriig abstehend, mindestens so lang wie der Kelch; Kronen- 
saurn flach; Kelch nach der Bliithe geschlossen, seine Ab- 
schnitte zur Fruchtzeit aufrecht zusammenschliessend, ab
stehend behaart, die Haare am Grund spreizend, hakig.

B eschre ibung : Die ganze ausdauernde Pflanze er- 
reicht eine Hohe von 15—30 Cm. und darliber. Die schwarz- 
braune Wurzel ist sehr veriistelt. Gestielt sind die spatel- 
formigen, ganzrandigen, feinbehaarten Wurzelblatter. Ganz 
gerade und ziemlich einfach erscheint der etwas eckige 
Stengel, dessen sitzende Blatter eilanzettformig und ziemlich

1) Hiiufig audi lnelirjiihrig.







stumpf u ml ganzrandig sind. Die in Trauben aus den Blatt- 
winkeln hervorkommenden oder auch am Stengelende stehenden 
Blumen sind kurzgestielt, liaben einen ungleich 5spaltigen 
feinbehaarten Kelch, und anfangs rosenfarbene, dann schon 
lichthimmelblaue ausgebreitete Blumenkronen, an dereńSchlund 
5 gelbe cjuerelliptische Schuppen stehen. Die innnerhalb der 
Rohre befindlichen 5 kurzgestielten Antheren sind aufrecht, 
der Griffel diinn fadenformig mit etwas verdickter kopf- 
formiger Narbe, und entspringt ans 4 glatten rundlich- 
eiformigen, etwas zngespitzten, nach Aussen convexen Niisschen.

Yorkommen: In Gebirgswaldungen und feuchten Ge- 
biischen. Ziemlich durch das ganze Gebiet zerstreut, aber 
nirgends gemein und in Gebirgsgegenden haufiger ais auf 
der Ebene, besonders in den Alpen sehr verbreitet.

B liithezeit: April bis Juni, in den Alpen bis zum Juli.
A nwendung: Eine sehr beliebte Gartenpflanze, welche 

sich, einmal angepflanzt, von selbst aussaet und weiter ver- 
breitet.

Name: Der Name M yosotis ist aus dem Griechisehen 
und bedeutet Mauseohr, was sieli auf die Form und Behaa- 
rung der Blatter bezieht.

Form  en: fi. alpestris Koch: Niedriger, die Trauben 
kfirzer, dichter anliegend behaart, namentlieh der Kelch, 
welcher grosser ist, Bluthenstielchen dicker. Syn. M. al
pestris Schmidt, M. suaveolens Kit. (nach Koch), M. odo- 
rata Poiret, M. rupicola Engl. bot.

y. lactea Bonningh: In Wuchs und Behaarung wie die 
vorige, aber die Blumen milcliweiss. So in Westphalen und 
bei Bitsch. Die Form fi. alpestris herrscht in den Alpen vor.



Mit weissen Blumen kommen iibrigens gelegentlich alle 
Formen dieser Pflanze vor.

A nm erkung: M. suaveolens Kit. ist von M. alpestris 
Schmidt kauin verschieden, etwas schlanker und entfernter 
behaart.

A b b i l d u n g e n .
T a f e l  1923 I. Pflanze in natiirl. Grosse.
T a f e l  1923 II. Yarietilten a l p e s t r i s  und s u a v e o l e n s  in nat. 

Grosse.
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1924. Myosotis variabilis Moritz Angelis. 

Buntes Yergissmeinnicht.

Der vorigen ahnlich, aber die Blumen zuerst gelb, dann 
roth, zuletzt blau. Wurzel 2jahrig; Stengelblatter breit 
lanzettlich, die unteren spatelig; Kelch tief bspaltig, nacli 
dem Verbluhen verscblossen, am Grunde mit spreizenden, 
liakigen Haaren besetzt; Trauben gestielt; Bliithenstielchen 
nach dem Verbllihen so lang wie der Kelch; Kronrohre zu
letzt doppelt so lang wie der Kelch; Antheren hervortretend, 
die Wolbschuppen iiberragend.

Vorkommen: In subalpinen Waldungen. Im Gebiet nur 
in der Waldregion am Rottenmanner Tauern in Steiermark.

B ltithezeit: Juni bis August.
A nwendung: Bine reizende Zierpflanze.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1924.
AB Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Kelcb, yergrossert; 2 Theil der 

Krone von innen, desgl.; 8 Gritfel m it Narbe, desgl.



1925. Myosotis intermedia Link.

Acker - Unkraut.

Syn. M. scorpioides a. arvensis L.
Die Pfianze ist 2jahrig und fiihrt bezilglich ihrer Dauer 

eine ganz ahnliche Lebensweise wie M. s ilv a tica  Hoffmann, 
mit der man sie, abgesehen von dem meist ganz verschiedenen 
Standort, im Spatherbst oder im ersten Frulijahr leicht ver- 
wechsełn konnte. Meistens- ist sie aber noch weit vielastiger 
und die Aeste melir auf dem Boden ansgebreitet; Blatter 
breit lanzettlich, wie die ganze Pfianze weich behaart; Kelch 
tief Sspaltig, nach dem Verbliihen geschlossen, abstehend 
behaart, die llaare spreizend, hakig; Bluthenstielchen nach 
dem Yerblilhen abstehen, noch eimnal so lang wie der 
Kelch.

B eschreibung: Die Wurzel zertlieilt sieli in viele 
buschelformige Faden, und treibt mehre hohe Stengel, welche 
ziemlich aufrecht, walzenrund und behaart sind. Die beinah 
liinglicli spatelformigen, ganzrandigen, graulich-grunen und 
fast striegeligen Bliitter sitzen in abwecliselnder Reihenfolge 
ani Stengel. Die Blnmen sind anfangs in einer spiralformigen 
Traube dicht zusammengehauft, allein bei grosserer Entlal- 
tung und bei der Fruchtreife werden sie mehr aoseinander- 
gebreitet. Der mit etwas łiakenformigen Haaren besetzte 
Kelch nmgiebt die einbliitterige, anfangs rosenfarbene, spiiter- 
hin himmelblaue, selten weisse, mit einem aus 5 eiformigen 
Aachen Abschnitten bestehenden Saum yersehene Blumen-
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krone, an dereń innereni Schlunde 5 gelbliclie SchUppclien 
vorkomnien, unter denen die 5 Antheren tief im Innern der 
Rohre yerborgen sind. Den Griffel haben wir nicht, wie 
Andere, von gleicher Lange mit den NUsschen beobachtet; 
letzte selbst sind scharf dreikantig und zugespitzt.

Yorkommen: Auf Aeckern und auch sonst auf Cultur- 
land. Dureh das ganze Gebiet verbreitet und meist sehr 
haufig.

B liitliezeit: Juni bis August.
A nwendung: Man kann dieses Gewachs ais Futter 

dem Vieh vorwerfen, ohne dass es jedoch von demselben 
sehr geliebt zu werden scheint. Die Blumen sind besonders 
wegen ilires wechselnden Colorits sehr interessant, und man 
konnte das Gewachs wohl unter die Ileihe der Ziergewachse 
stellen, zumal da ein besseres Erdreich auch iippigere Blumen 
hervorbringt, wenn nicht andere ahnliche grosserblumige 
Arten ihr den Rang streitig machten.

A nm erkung: Man verwechselte es sonst haufig mit 
M. awensis Sibth., was man wohl auch nur ais Varietjit von 
M  scorpioides L. betrachtete. Link aber unterschied unsere 
Art zuerst, und nannte sie, da sie zwischen M. arvensis Sibth. 
und M. collina Elirh. stelit, intermedia.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1925.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Knospe, vergr6ssert; 2 Bliithe, desgl.
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1926, Myosotis hispida Schlechtendal. 

Rauhes Vergissmeinnicht.

Syn. M  arvensis Link. M. collina Ehrli.
Die Pflanze ist nur jiihrig und daher, wie alle folgenden 

Arten, weit zarter, diinner und weniger stark bestockt, auch 
weniger verastelt. Stengel diinn, wenig kantig, wie die 
Bliitter striegelhaarig; Trauben gestielt; BlUthenstielchen nach 
der Bliitlie steif abstehend, so lang wie der 5spaltige, nach 
der Bliitlie offene, abstehend behaarte Kelch, dessen Haare 
im untern Tlieil spreizend und hakig sind; Krone kleili, ilire 
Rohre eingesclilossen, ihr Saum offen aber nicht ausge- 
breitet.

B eschreibung: Bieses kleine Pflanzchen kann eben 
so wohl mit M. in term ed ia  ais auch mit M. arvensis Rchb. 
verwechselt werden, denn mit beiden Arten hat es die kleinen 
himmelblauen Bliimchen gemein, die, nicht wie die Vergiss- 
meinnicht-Arten ihre 5 Kronlappen flach ausbreiten, sondern 
wie die Mauseohrchen diese concav bilden; auch ist der 
Habitus im Stengel und in Bliittern jenen beiden Arten im 
Granzen ahnlich. Indessen sind Stengel und Aeste weit zmter 
ais bei M. in te rm ed ia  und sclilaffer ais bei M. arvensis. 
Das Pflanzchen wird nicht hoher ais 15 Cm., ist selten irar 
nicht verastelt, meist hat es am untern Stengel mehre Aeste, 
die unverastelt bleiben. Aehre und Stengel sind diinn, erste 
stehen ab, beide sind mit abstehenden Haaren dicht besetzt 
und ktirzer ais die verlangerten Bluthentrauben. Die Bliitter





sind rauhhaarig imd gewimpert, die untersten kleiner ais die 
mittlen Stengelbliitter. Die Trauben sind sehr loclter ge- 
stellt, die Bliitłienstielchen nur eben so lang ais der Frucht- 
kelcli (Unterschied von M. in term edia), naeli der Bliithe 
wagrecht abstehend (Unterscbied von M. arvensis). Die 
Kelchrohre ist wie bei M. in term ed ia  durch hakige, ab- 
stehende Haare rauh, dccii steli en die 5 Kelchzipfel am 
Pruchtkelehe ab (Unterschied von M. interm edia). Die 
Spindel der Trauben ist fast fadendunn, mit anliegenden 
Striegelhaaren dicht besetzt, und die Bluthchen stehen an 
ilir so locker, dass bei der verliingerten Traube zwischen je 
2 Bluthchen ein Zwischenraum von 1—3 Cm. ist. Die Kronen 
sind anfangs rothlicli, spater werden sie gesiittigt himmelblau.

Yorkommen: Ein gemeines Pfianzchen der sonnigen 
Uttgel, Bander und Triften. Es bluht schon Ende Aprils, 
erreicht aber die Vollkommenheit der verlangerten Trauben 
erst im Juni, bluht spiitestens noch im Juli und ist ein- 
jahrig. Diese Art, sowie auch M. silva tica  Hoffm. sind fast 
durch ganz SUdeuropa rerbreitet und finden sich z. B. noch 
auf Sizilien (vgl. Bot. Ztg. 18(54, S. 55).

B liithezeit: Mai bis Juli.
A nwendung: Ein unbedeutendes Futter.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1926.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 u. 2 Kelch, vergr<5ssert.



1927. Myosotis versicolor Persoon.

Sand -V ergissmeinnicht.

Syn. M. scorpioides Oeder. M. arvensis y. versibolor 
Persoon.

Im Wuchs ganz und gar der vorigen ahnlich; Stengel 
etwas astig, gefurcht; Bltithenstielchen ktirzer ais der Kelch; 

x Stengelblatter lineal-lanzettlich; Kelch tief-5spaltig, nach dem 
Yerbluhen geschlossen, behaart, am Grunde mit spreizenden, 
hakigen Haaren besetzt; Trauben gestielt; Kronrohre zuletzt 
doppelt so lang wie der Kelch, Antheren bis an die Wijlb- 
schuppen reichend. Der Kronsaum ist sehr klein, kurz, holil, 
anfangs blassgelb, Tags darauf durch Lila iir’s Blassblaue 
iibergehend mit purpurnen (anfangs orangegelben) Wolb- 
schuppen.

B eschreibung: Je nach dem besseren oder schlech- 
teren Standorte kommt aus der faserigen Wurzel ein ein- 
facher oder ein verśistelter Stengel, welcher mit seiner Bliithen- 
traube im Anfange der Bliithe kaum handhoch, spater, wenn 
sieli die Bliithe verlangert hat, last V3 Meter lioch ist. Der 
Stengel und die Aeste sind gefurcht und mit weissen Borsten- 
haaren dicht besetzt, welche ziernlich anliegen. Unten an 
der Wurzel formen die Bliitter eine Art Rosette, sind weit 
kleiner ais am Stengel, spatelformig und verlaufen in einen 
kleinen Stiel; am Stengel stehen die Bliitter abwechselnd, 
sind stiellos, erreichen unten iiber 2 Mm. Lange, aber nur 
2 — 2 '/.2 Mm. Breite; nach oben werden sie imrner kleiner
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und schmaler. Alle Blatter sind attf beiden Seiten und am 
Rande mit Borstenhaaren dicht besetzt. Aus dem Winkel 
jedes Stengelblattes geht an kriiftigen Exemplaren ein Stengel- 
ast aus, welcher mit einem oder einigen kleinen Blattern 
bekleidet ist. Sammtliche Aeste und der Ausgang des Stengels 
tragen an ihrer Spitze Bliithentrauben, welche anfangs zu- 
sainmengerollt und sebr kurz sind, spater sich aber zu £ bis 
10 Mm. Lange verlangern. Durch die oben angegebene 
Farbung und Farbenanderung ist diese Species vor allen 
anderen ausgezeichnet, aucli ist nocli zu bemerken, dass 
wahrend der Farbenanderung sich zugleich auch die Kron- 
rohre um das Doppelte verlangert.

Yorkom men: In der Sandregion und in den Regionen 
inassiger Gesteine, besonders auf Stellen, welche im Frtth- 
ling durch steliendes Wasser befeuchtet wurden; daher auf 
hochgelegenen Aeckern, an Grabenrandern, Wegen, Weg- 
rainen, Triften u. s. w. uberall nicht seiten.

B lu thezeit: Mai bis Juli.
A nwendung: Ein unbedeutendes, mehr nutzliches Un- 

kraut der Saatfelder.

A b b i l d u n g e n .  T af e l  1927.
Pflanze in natfirl. GrOsse.



1928. Myosotis stricła Link.

Steifes Yergissmeinnicht.

Syn. M. amensis Sibth. M. arenaria Schrader.
Von Wuchs und Grosse der vorigen. Blatter eirund- 

langlich oder lanzettlich, stumpf, riłckseits hakenformig be- 
haart; Kelch tief 5spaltig, nach dem Yerbliihen geschlossen, 
behaart, am Grunde mit spreizenden, hakigen Haaren besetzt; 
Traube am Grand beblattert; Fruchtstielchen kiirzer ais der 
Kelcli; Kronrohre eingeschlossen; Saum klein, hohl, blau.

B eschreibung : Die Wurzel ist dtinn, braunlich, ein- 
fach oder mit mehr oder weniger schwachern Seitena.sten 
versehen; von ihr erhebt sich ein selten ganz einfacher, meist 
vom Grunde aus iistiger, oft vielastiger Stengel, wodurch die 
Pflanze wie eine mehrstengelige erscheint. Diese Stengel 
sind oft nur einige Cm., hochstens eine kleine Spanne lang, 
unten beblattert, und endigen in lauter straffe, am Grunde 
beblatterte Trauben. Die Blatter, von denen die untersten 
anfangs eine Art Rosette bilden, aber bald vertrocknen, sind 
stumpf, auf der obern Seite, wie der Stengel, mit vielen 
steifliclien geraden Harchen bedeckt, und dadurch rauh an- 
zufiihlen, auf der Unterseite aber mit wenigern kleinern, 
meist hakenformig gebogenen Hakchen besetzt; andern iibri-





gens in ihrer Gestalt, indem sie von spatelformigen, unten 
verschmalerten in langlich - ovale iibergehen. I)ie Trauben 
sind vielblumig, anfangs spiralformig eingerollt, dann aber 
straif aufrecht stehend; die Blumen alle ganz kurz gestielt 
oder fasfc sitzend, immer aufrecht stehend, die untern weit 
von einander entfernt, fast bis zum Grundę der Stengel 
herabsteigend, immer noch Blatter unter oder zwischen sich 
habend. Der Kelch 2 —3 Mm. lang, am untern Theil mit 
abstehenden Hakenhaaren, am obern mit angedriickten ge- 
raden Haaren besetzt, nach dem Bliihen geschlossen. Die 
Blumenkrone ragt mit ihrem kurzeń, trichterformigen, blass- 
blauen Saume aus dem Kelche hervor. Die kurzeń Staub- 
gefasse stehen unten in der Rohre der Blumenkrone. Die 
Schlundschuppen sind selir klein und gelb. Der Griffel endet 
mit einer schwach eingekerbten Narbe. Die Niisschen sind 
langlich dreiseitig, schwarz.

Yorkommen: Auf trocknen, sandigen Aeckern, Triften, 
an Felsen, schwach begrasten Abhangen. Durch das ganze 
Gebiet verbreitet, aber nicht auf Kalk.

B liithezeit: April bis Juni.
Anwendung: Weder vom Vieli wird diese Pflanze 

gefressen, noch von Menschen auf irgend eine Weise benutzt, 
ebenso wenig ist sie aber schadlich; hilft vielmehr nocli 
durre Stellen mit ihrem Griin im Friihjahr bekleiden.

A nm erkung: In sandigen Gegenden pflegt diese Art 
die gemeinste zu sein, und wird dann von den Floristen ge- 
wohnlich arvensis benannt, wahrend auf besserem Boden 
M. intermedia ais gemeine Ackerpflanze Yorkommt, und ebenso 
M. awensis genannt wurde. Ob die oben beschriebene



wirklich die M. awensis Sibthorps sei, wird von Einigen 
bezweifelt. Bei solcher Ungewissheit ist es besser, den 
charakteristischen Namen Link’s M. stricta, vorzuziehen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1928.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Krone, desgl.; 

3 dieselbe zersohnitten, desgl.
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1929. Myosotis sparsiflora Mik.

Lockerblilthiges Vergissmeinnicht.

Im Ganzen im Wuchs der vorigen ahnlich aber sprei- 
zend verastelt; der Stengel ruckwiirts steifhaarig; Kelch tief 
ospaltig, behaart, am Grunde mit spreizenden, hakigen 
Haaren besetzt; Traube armbluthig, unten beblattert; die 
unteren Fruchtstielchen vielmal langer ais der Kelch, zuriick- 
gescblagen.

B eschreibung: Im Anfange der Blilthe ist dieses 
Pfliinzchen kaum handhoch; man sieht darni nocli die spatel- 
formigen, verkehrt-eirimden, langstieligen Wurzelbliitter, be- 
merkt aber bald schon eine oder die andere verbliihte Blume, 
dereń langstieliger Fruchtkelch sich im Bogen herabbeugt. 
Ausgewachsen wird das Pflanzehen spannenhoch; seine Aeste 
stehen uber !('2 rechten Winkel ab und theilen sich wiederum 
ein- oder mehrmals dichotomisch. In den Gabeln findet sich 
mitunter ein einzelnes Bliithchen, welehes aber nicht einen 
unausgebildeten Ast darstellt, sondern nur an der beblatterten 
Traube tiefer ais gewohnlich steht. An den Aesten stehen 
die steifen Haare ruckwiirts, an den verkehrt-langlichen oder 
verkehrt-lanzettformigen Blattern liegen sie an der Blatt- 
flache an und wimpern auch den Rand. Die Bliithenstielchen 
der Trauben stehen am unteren Ende derselben 2 */2 Cm. von 
einander ab, messen naeh der Bluthe 2 ij2 Cm. Liinge, biegen 
sich im Bogen nach unten und sind mit anliegenden Striegel- 
haaren bekleidet. Die Kelchlappen sind weit langer ais die
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Kelchrohre, striegelhaarig und gewimpert, wiihrend die kurze 
Kelchrohre mit spreizenden und liakigen Haaren besetzt ist. 
Zuweilen ist die Bluthentraube bis gegen die Spitze be- 
błiittert, zuweilen ist sie nur am untern Ende bebliittert. Die 
Kronen sind blasshimmelblau und milchweiss, die Friichtchen 
glatt, katfeebraun und glanzend.

Vorkommen: An schattigen Stellen und im feuchten 
Gebiisch, nicht uberali erscheinend, aber inPommern, Mecklen- 
burg, Hannover, Schlesien, in der Lausitz, in Sachsen, Tliii- 
ringen, am Harz, Bohmen, in Mahren, Oesterreicb und Steier
mark zu finden. In Thuringen stelrt sie bei Eisleben, Schleu- 
singen und bei Stadt Koda. Sie ist hauptsachlich im ost- 
liehen Gebiet verbreitet und bis zum Harz. Im Nordosten 
dringt sie bis Preussen und Posen vor und zieht sicb durch 
Brandenburg, Pommern, Mecklenburg-Strelitz. Bei Hamburg 
stelit sie im Sachsenwald bei Wohldorf; im Salzburgischen 
an feuchten, schattigen Platzen bei Werfen und auf Feldern 
des Freibergs bei Mauterndorf. In Preussen nach speciellen 
Angaben des Herrn Fr. J. Weiss besonders bei Konigsberg, 
am Bahnhof Ludwigsort, bei Wehlau, Gerdauen, Kulm, 
Graudenz, Fiatów etc.

B liitheze it: Mai, Juni.
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1930. Eritrichium nanum Schrader.

Z werg -V ergissmeinnicht.

Syn. Myosotis nana Yill.
Bin sehr zartes, niedriges Pflanzchen von alpinem Wuchs 

mit daueriidem Rhizorn. Stammchen stark veriistelt und dicht 
beblattert. Basalblatter lanzettlich oder spatelig, gewimpert, 
die der sterilen Triebe in Rosetten steliend und einen kurzeń 
Rasen bildend; Stengel am Ende wenige aber grosse Bliithen 
tragend; Fruchte mit einem fein staclielig gefransten Rand 
umgeben.

B eschreibung: Dieses ldeine, schone Pflanzchen hat 
einen liorizontalen oder schief stehenden Wurzelstock, an 
dessen Kopie man die verwelkten Blatter voriger Jahre 
findet. Derselbe ist verastelt und die nicht bluhenden Aeste 
tragen Blattrosetten von dichtstehenden, am Rande borstig 
gewimperten, lanzettlicben oder spatelformigen Blattern, 
welehe in der Jugend zottige Flacben haben, jedocb un 
Alter yerkahlen und hochstens 6 Mm. Lange und 2 Mm. 
Breite erreichen. Die Stengel, welclie in der Regel zu 
mehren aus einer einzigen Pflanze erscheinen, werden nicht 
bober ais 2—5 Cm., sind nur locker mit spatelformigen oder 
langlichen, in der Behaarung und Grosse den Wurzelblattern 
gleicben Blattern besetzt und bringen 1—5 Blumen, welclie 
eine gipfelstandige Scorpion-Cyme bilden. Die Kronen sind 
so gross ais wie bei unserem Bachvergissmeinnielit, aber 
tiefer in Blau, haben, wie bei dem Yergissmeinnicht, Klappen,



die den Schlund fast verschliessen, jedoch sind die Niisschen 
von den Friichten der M yosotis sehr verschieden. Man 
findet diese Pflanze nahe der Schneeregion oft aucli ganz 
stengellos, so dass nur die Scorpion - Cynie sich aus dem 
Wurzelstocke entwickelt. Immer jedoch sind die Blumen 
verhaltnismassig sehr gross und haben einen angenehmen 
Geruch..

Vorkommon: Auf den hochsten Alpen der Central- 
kette von Steiermark, Siidtirol und Schweiz, Wallis, Grau- 
btindten, Siidtirol, Karnthen, Steiermark, Krain.

B lh thezeit: Juli, August.
A nw endung: Ein allerliebstes Pfkinzchen fur alpine 

Anlagen in Garten.
Porrnen: a. odontospermum: Friichtemit einernstachelig 

wimperigen Rand umgeben.
(3. lejospermum: Fruchte mit glattem Rand oder beider- 

seit mit 1 — 2 Ziihnen versehen. Syn. E. Hacąuetii Koch. 
Myosotis tergloaensis Hacquet. M. nona Wulfen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1930.
A Pflanze in natiirl. Gros.se; 1 Krone, vergrossert; 2 dieselbe, 

auseinandergelegt, desgl.; 4 Griftel m it Narbe, desgl.; 5 u. 6 Same, 
desgl.



Fam. 67, Polemoniaceae.

Die einlieimisclien sind krautige Pflanzen mit wendel- 
standigen, nebenblattlosen Blattern, mit hypogynischen, gynau- 
drischen, einfach symmetrischen Bliithen mit Kelch und Krone. 
Die ganze Bltithe 5 zahlig; Kelch gamosepal, bleibend; Krone 
gamopetal, abfallig; Staubblatter mit der Krone verbunden, 
nacli innen aufspringend; Carpell eigentlich Sblatterig aber 
meistens durch Fehlschlagen 3blatterig, scłiizocarp, d. li. 
3facherig mit einfachem Staubweg, am Grunde von einer 
ringformigen Yerdickung des Bluthenbodens umgeben, der 
Staubweg mit 31appiger oder 5 lappiger Miindung; Samen- 
knospen an der Yentralseite der Carpellblatter in den inneren 
Fachwinkeln angeheftet, einzeln und anatrop oder zahlreich 
und hemitrop; Kapsel fachspaltig, also die Placenten auf 
der Mitte der Klappen stehend; Samen mit gradem oder ge- 
kriimmtem Keim, axil im fleischigen Eiweiss.



G attu n g en :

G att. 487. Po łem onium  L. • Krone trichterig-radformig; 
Filamente am Grunde breiter, den Kronenschlund schlies- 
send; Fruchtfacłier mehrsamig.

G att. 488. Collom ia Nutt. Krone tellerformig; Filamente 
am Grunde niclit breiter; Fruchtfacłier einsamisr.1 o

ARTEN:

487. Połemonium L.

1931. jP. caerulewn L. Bliitter gefiedert; Fiedern ei-lanzett- 
formig, zugespitzt, kalii; Rispe driisig behaart; Kelch 
Sspaltig mit eiformig-lanzettlichen Abschnitten.

488. Collomia Nutt.
1932. C. grandiflora Dougl. Bliitter lanzettlich, die oberen 

breiter; Kelchabschnitte breit lanzettlich, stumpf; Kronen- 
saum hohl mit weitem Schlund.



Spmknntl.



1931. Polemonium caeruleum L.

Hiinmelsleiter.

Das kurze, dauernde Rhizoni treibt einen 1/.2 Meter hohen, 
kalilen, glanzenden, entfernt beblatterten, steif aufrecliten 
Stengel und bei alteren Pflanzen einen ganzen Iiasen solcher 
Stengel. Blatter gefiedert, mit eiformig-lanzettlichen, zu- 
gespitzten, sitzenden, glanzenden, kahlen, ganzrandigen Bliitt- 
chen; Bliithenstiele driisig behaart, am Ende des Stengels 
eine kurze, doldenformige, aus Trauben zusammengesetzte 
Rispe bildend; Abschnitte des 5spaltigen Kelchs eiformig- 
lanzettlich, zugespitzt; Bluthen aufrecht; Krone fast rad- 
formig, 51appig; Staubbliitter durch ihre breitere Basis den 
Scklund der Krone schliessend; liegend und aufwarts ge- 
bogen, weit hervortretend; Kapsel 3 facherig, 3klappig, viel- 
samig; Staubweg lang, am Ende 31appig.

B eschreibung: Der starkę Wurzelstock ist faserig, 
treibt einen ‘/a—1 Meter hohen, aufrechten, gefnrchten, 
hohlen und haarlosen Stengel, welcher nur bei seiner Ver- 
theilung in Bliithenaste mit driisigen ITaaren besetzt ist. 
Die Bliitter sind wechselstiindig, 7—12 Cm. lang, im Um- 
risse liinglich, die unteren mit einem ziemlich langen, ge- 
(lligelten Blattstiele begabt, die oberen sitzen. Alle Blatter 
sind gefiedert, doch streng genommen nur fiederig-geschnitten, 
weil die einzelnen Fiederbliittchen keine besonderen Gelenke



haben. Die Fiederblattchen bestehen an den unteren Bliittern 
aus 15—25, sind dann fast gegenstandig, ganzrandig, spitz, 
16—24 Mm. lang und 6—10 Mm. breit. Die oberen Blatter 
haben weniger Fiedern, sind aucb im Umrisse eiformig. An 
dem obersten Theilę des Stengels finden sich mehre, aus
2—3 Bluthen bestehende Trauben und mehre dieser Trauben 
bilden zusammen eine Scheindolde. Das oberste Bliithchen 
dieser sogenannten Trauben entwickelt sich innner zuerst, 
spater bluhen dann auch die Seitenbluthchen auf. Sanunt- 
liche Scheindolden des Bliithenstand.es bilden zusammen einen 
Strauss. Bliithenstiele und Kelche sind mit driisigen Haaren 
besetzt und haben einen Ublen Geruch. Die schonen blauen, 
ziemlich 3 Cm. im Durchmesser haltenden, selten auch 
weissen Kronen haben eirunde, kurz zugespitzte oder auch 
stuinpfliclie Lappen. Die Staubgefiisse sind nach der unteren 
Seite geneigt und aufsteigend, die Narbe ist 3 theilig.

Yorkom men: Auf feuchten Wiesen und in feuchten 
Waldungen, besonders in Gebirgsgegenden. Die Pflanze ist 
eigentlich nordischen Ursprungs mit sporadischer Yerbreitung 
in unserem Florengebiet, daher im nordlichen Theil am 
hiiufigsten. Zerstreut in Ost- und Westpreussen, Pommern, 
Mecklenburg, im Unterharz, in Nassau, am Rheinufer von 
Basel bis Marckolsheim, Baden, Wtirttemberg, im Alpen- 
gebiet, besonders in Tirol und Oberbaiern, in Salzburg nur 
am Schlosshugel bei Moosham und verwildert bei Tamsweg 
im Lungau, Steiermark, Krain, hier und da in der Schweiz. 
Sagorski land sie im unteren Frauenpriessnitzer Thal bei 
Schulpforta vervvildert.

B liithezeit: Juni, Juli.



A nwendung: Ais Gartengewachs bekannt. In frtiheren 
Zeiten brauchte inan Hba. Y alerianae graecae. In Iluss- 
land braucht man sie noch jetzt ausserlich zu erweichenden, 
sclnnerzsfcillenden Aufschlagen bei syphilitischen Driisen- 
geschwttren.

Name: Der Name lcommt schon bei Dioscorides vor, 
soli von Polemon, dem Konige von Pontus, ilirem Entdecker, 
stammen. Docli bleibt zweifelhaffc, ob unser Polem oniuin 
das riokeuojvt.ov des Dioscorides ist, wenigstens stimmen seine 
Krafte nicht mit denjenigen iiberein, welche Dioscorides dem 
Wurzelstocke seiner Pflanze zuschrieb.

Form en: Die Blume weicht bisweilen mit weisser 
Krone ab.

A b b i l d u n g e n .  T af e l  1931.
AB Pflanze in natur]. Grbsse; 1 Theil der Krone von innen, ver- 

grOssert; 2 Carpell, desgl.; 3 Fruelit, desg].; 4 dieselbe im Guorschnitt 
desgl.

F lo ra  X IX 17



1932. Collomia grandiflora Dougl.

Knaulblume.

Wurzel jahrig, einen meist vom Grund an verastelten 
Stengel treibend; die Aeste einfach, am Ende den Blhthen- 
kopf tragend, dicht mit wendelstandigen, lanzettliehen Blattern 
besetzt; die unteren Blatter schmal, die oberen breiter; 
Bliłthen in einem breiten, fast kugeligen Kopf stehend; Kelch- 
abschnitte breit lanzettlich, stumpf; Krone langrohrig, der 
Saum hohl mit weitem Scbłund, die Rohre trichterig, die 
Farbę der Blmne zuorst gelb, daim rothlich angehaucht. 
Die Blatter sind mit kurzeń dicken Borsten besetzt und die- 
jenigen des Bliithenkopfs dicht driisig und klebrig.

Yorkommen: Die Pflanze stammt aus dem nordwest- 
lichen Nordamerika und ist hier und da aus Giirten, in denen 
sie ais Zierpflanze kultivirt wurde, in die Flora ubergegangen, 
da sie sieli leicht spontan durch Samen fortpfianzt. Sclion 
im Jahre 1840 klagt Bossę, dass sie, durch Samenausfall 
sieli fortpflanzend, oft fast liistig werde.') Sie wird am 
hiiufigsten durch Eisenbahnen, bisweilen auch durch Fliisse 
verbreitet. In Thuringen trat sie zuerst ais Gartenfliichtling 
aus einer Arnstadter Giirtnerei, spater auch aus Erfurter 
Giirtnereien auf und yerbreitete sieli sehr rasch am Bahn- 1

1) J. 1<\ W. Bossę, Vollstandiges Handbueli der Blumengartnerei. 
Ilannoyer 1840. Zweite Auflage. Band I. Seite 582.





korper der Thiiringer Bałin entlang von Arnstadt bis Neu- 
dietendorf und von Weimar bis Eisenach, hier und da auch 
an Flussufern, z. B. an der Gera und Apfelstedt bei Erfurt 
sich einbiirgernd; ebenso kommt sie auch im Ilmthal vor, 
aber wohl eher durcli den Wind ais durchs Wasser ver- 
breitet, so z. B. bei Stadtim, bei Berka. Sie wachst hier 
nieht am Flussufer, sondern bei Berka z. B. an den rasigen 
Abhangen der Hardt; ebenso am wilden Graben bei Weimar; 
ahnlich in Schlesien; an der AhrmUndung bei Remagen, an 
der Nahe bei Kreuznach,1) in den Stocksaaltannen unweit 
Basedow; nach Fr. Ludwig in Greiz kommt die Pflanze bei 
Elsterberg, Greiz und Zeulenroda in grosser Menge vor und 
zwar auf trocknem, steinigem Boden, wo sie nur 5-—15 Cm. 
Hohe erreicht und nur kleistogame Bliithen erzeugt. (Vgl. 
Botan. Zeitg. 1877, Spalte 483 und 777.) Die bei diesen 
Bluthen sehr kleinen und unscheinbaren Kronen bleiben tief 
im Kelch eingeschlossen und offnen sich gar nicht. Gerade 
diese Bluthen aber erzeugen den meisten reifen Samem In 
diesem Jahr habe ich die Pflanze im Garten der Villa ame- 
ricana bei Berka angesiedelt und denke sie von dort ans 
weiter in der Flora zu verbreiten. Bei Berka land ich sie 
fruher grossblumig, in neuerer Zeit nur kleinblumig. (H.)

B liitheze it: Juni, Juli.
A nw endung: Eine sehr hubsche Sommerblume filr den 

Blumengarten.

1) W irtgen erwillmt sie fur die Rheingegend schon 1866 ais in 
verschiedenen Gegenden des Nahethals und Rheinpreussens hiiufig, 
besonders auch bei Bonn; Ehrenberg fand sie bei Bad Neuenahr; 
vereinzelt h a tte  Ilanstein sie 1859 in der Hasenhaide bei Berlin und 
Beinhardt auf der Pfaueninsel bei Botsdam gefunden.



A nm erkung: Bei Pulversheim im Elsass kommt die 
•schone Collomia coccinea Lehmann (C. Cavanillesii Hooker, 
C. lateritia Sweet,s Br. FI. Gard.) yerwildert vor. Sie hafc 
kleine, innen zinnoberrothe, aussen gelbe Blumen in reich- 
bliithigen, stiellosen Endkopfchen, die Blatter sind sitzend, 
lanzettlich, ganzrandig, nnr an der Spitze dreispaltig.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1932.
Pflanze in natiirl. Grosse.



Fam. 68. Primulaceae.

Meist krautige Pflanzen mit nebenblattlosen, wirtel- 
standigen, seltner wendelstandigen Blattern; Bluthen hypo- 
gynisch, gynandrisch, meist eir.fach symmetrisch, meist fiinf- 
zalilig (seltner 3—7ziihlig), mit gamosepalem, bleibendem 
oder anwelkendern Kelch, gamopetaler, abfalliger Krone; die 
Staubblśitter vor den Kronblśittern inserirt, unten mit der 
Krone verbunden, nach innen aufspringend, bisweilen mit 
einer gleichen Anzahl von Nebenstaubfaden (Staminodien) 
wecliselnd; Carpell paracarp, mit einfachem (paracarpem) 
Staubweg und knopfiger oder einfacher Miindung; Samen- 
knospen hemitrop oder seltner anatrop, auf dem ganz freien, 
cen trał en, kurzeren oder langeren, meist kugeligen Mittel- 
saulchen (placenta libera centralis) angeheftet; Frucht, meist 
kapselartig, seltner beerenartig, die Kapsel mit Zalmen, 
Klappen oder mit einem Ueckel aufspringend; Samen mit 
geradem, axilem Keim im fleischigen Eiweiss.

Centrum: Die nordliche gemassigte Zonę, besonders in 
der ostlichen Hemisphare, vor allem in alpinen Regionen, 
zum Theil auch arktisch-alpin.



Gattungen:
Bliithe 7 z a h l ig ............................................................ 1
Blttthe 5zahlig oder 4 z a h l i g .................... ..... 2,

1. Kapsel bis zum Grand 7klappig; Krone radfórmig mit 
7theiligem Saum; Staubblatter 7, nach aussen 
rollend . . . .  G att. 489. T rien ta lis  L.

2. Bliithe 4 z a h l i g ............................................................ 3.
Blttthe 5 z a h l i g ............................................................ 4.

3. Deckelfrucht vielsamig; Kronrohre fast kngelig an-
gewollen, mit 4theiligem Saum:

G att. 490. C entuncu lus L.

4. Fracht mit einem Deckel aufspringend.................... 5.
Fruclit mit Zahnen oder Klappen aufspringend . . 6.

5. Deckelfrucht durch einen Kingschnitt in 2 Theile
zerfallend; Krone radfórmig, 5theilig:

G att. 491. A n ag a llis  L. 
Fruclit nach Ablosnng des Deckels vielzahnig; Krone 

glockig-trichterig mit ospaltigem Saum und viel- 
theiligen Abschnitten: Gatt. 492. So ldanella  L.

G. Krone deutlich ausg eb ild e t........................................ 7.
Krone fehlgeschlagen.....................................................15.

7. Kapsel mit Klappen aufspringend...................................8.
Kapsel mit Zahnen au fro llend ......................................11.

8. Kapsel 5 klappig ................................................................. 9.
Kapsel 2 klappig mit gespaltenen Klappen . . . .1 0 .

9. Krone radfórmig; Staubblatter 5, nebst o Neben- 
staubfaden . . . G att. 493. Ł y sim ac liia  L.



Krone rohrig, nach oben erweitert, Kaspel 2 bis
S s a m ig .................... G att. 494. A re tia  Gaud.

Krone kurz glockig mit 5 theiligem Saum; Staub- 
blatter mit 5 Staminodien abwechselnd:

G att. 495. Sam olus L.
10. Staubbliitter unten ringfbrmig yerbunden; Kelch fiinf-

t h e i l i g .................... G att. 496. C ortusa  L.
11. Kronsaum flach ausgebreitet...........................................12.

Kronsaum 5theilig, vollig zuriickgeschlagen, etwas
yerwickelt symmetrisch................................................14.

12. Kronrohre kurz, eifórmig, der Saum mit Wolbschuppen
besetzt . . . .  G att. 497. A ndrosace  L. 

Kronrohre lang, e n g .....................................................13.
13. Kelch 5 wpaltig; Landpflanzen:

G att. 498. P r im u la  L. 
Kelch 5theilig; Wasserpflanzen:

G att. 499. H o tto n ia  L.
14. Rhizom knollig; Kelch 5theilig; Kronrohre kurz,

glockig . . . .  G att. 500. C yclam en L.
15. Kapsel 5 klappig, Ssamig . Gatt. 501. G laux  L.

ARTEN:

489. Trientalis L.
1932. A. T. europaea L. Kapsel mit 7 Klappen auf- 

springend.

490. Centunculus L.
~ 1933. C. minimusL. Blatter wechselstandig, eifórmig; 

Bliithen einzeln in den Blattachseln, sitzend.



491. Anagallis L.
Stengel a u s g e b re i te t .................................................. 1.
Stengel fadlich, gestreckt. am Grunde kriechend. . 2.

1. Kronabschnitte fein driisig gewimperfc; Bliithenstiele
1 singer ais die Blatter . 1935 A. A. arvensis L.

Kronabschnitte fast driisenlos; Bliithenstiele etwa so 
lang wie die Blatter: 1935 B. A. caerulea Schreber.

2. Bliithenstiele lśinger ais die Blatter; Krone 3 Mai so
lang wie der Kelch . . . .  1936. A. tenclla L.

492. Soldunella L.
Bliithenstiel 2—4bliith ig ............................................. 1.
Bliitlienstiel einbliithig.................................................. 2.

1. Blatter rundlich, seicht entfernt gekerbt:
1937. 8. montana Willd. 

Blatter randlich-nierenforinig, ganzrandig oder etwas 
ausgeschweift.........................  1938. 8. alpina L.

2. Blatter lierz-nierenforrnig, etwas ausgeschweift; Kron
abschnitte gerade: 1939. S. pusilla Baunigarten. 

Blatter kreisrund; Kronabschnitte an der Spitze ab-
s te h e n d .........................  1940. 8. minima Hoppe.

493. Lysimachia L.
Zwischen den Kronabschnitten belindet sich je ein 

kleiner Zahn; Bluthen in gedrungenen, achsel-
stiindigen T r a u b e n .................................................. 1.

Die Buchten zwischen den Kronabschnitten zahnlos 2.
1. S tam ni 1; N a u m b u rg ia  Moench. Bluthen in ge

drungenen, achselstiindigen Trauben; Staubblatter 
unten kurz zusammen gewachsen; Same glatt:

1941. L. thyrsiflora L.



2. Same g la t t ...................................................................... 3.
Same querrunzelig ....................................................... 8.

3. S tam m  2 : L y  s im a s tru m ; Bliithen rispig oder
achselstandig.

Staubblatter 10, frei, abwechselpd kleiner und steril 4. 
Staubblatter 5, ohne Staminodien.............................. 5.

4. Blattstiele gewimpert; Blatter 2—4 zahlig; Steiigel
aufrecht; Bliithenstiele achselstandig, 2 — 4zahlig, 
an der Spitze nickend . . 1942. L. ciliata L.

5. Staubblatter unten oder zur Hiilfte zusammenge-
wachsen, den Fruchtknoten bedeckend . . . .  6.

Staubblatter frei oder unten nur kurz vereinigt, den 
Fruchtknoten nicht b ed eck en d .............................. 7.

6. Kronabschnitte am Iłande kahl; Bliitben traubig:
1943. L. mdgaris L. 

Kronabschnitte am Ilande drtisig gewimpert; Bliithen- 
stiele 1—-Sbllithig . . . 1944. L. punctata L.

7. Kelchabschnitte lineal-pfriemlich; Bliithenstiele achsel
standig, langer ais die Blatter:

1945. L. nemorum L.

Kelchabschnitte herzformig; Bliithenstiele achsel
standig, ktirzer ais die Blatter:

1946. L. nummularia L.

8. Kelchabschnitte lanzettlich, haarspitzig, dreimal so
lang wie die Krone; Bliithen einzeln, achsel
standig; Stengel aufrecht:

1947. L. Liniom stellatum L.
18F lo ra  XIX.



494. Aretia Gaud.
1948. A. Vitaliana L. Blatter rosettig, sclimal lan- 

zettlich, steif.

495. Samolus L.
1949. 8. Valerandi L. Blatter yerkekrt eiformig oder 

langlich, stumpf, nach unten in den Stiel ver- 
schmalert.

496. Cortusa L.
1950. C. Mattliioli L. Blatter grundstandig, lang 

gestielt, handformig gelappt; Bliithen eine lang- 
gestielte Dolde bildend.

497. Androsace L.
Stammchen dauernd............................................................1.
Stammehen jiihrig oder 2 j i i h r i g .................................11.

1. Stammchen sehr astig, dichte Itasen bildend; Stengel
einbluthig; Bliithen deckblattlos:

S tam m  1: A re tia  L.........................................................2.
Stammchen an der Spitze rosettig, Rasen bildend; 

Bliithen doldig, mit einer Hiille umgeben . . .  6.
2. Kelchabschnitte so lang wie die Kronrbhre; Blume

weiss, in der Mitte gelb: 1951. A. heluetica Gaud. 
Kelchabschnitte liinger ais die Kronrohre . . . .  3.

3. Kelchabschnitte s t u m p f ..................................................4.
Kelchabschnitte s p i t z .......................................................5.

4. Blatter, Bliithenstiele und Kelche sehr kurz graufilzig-
sternhaarig ....................  1652. A. imbricata Lam.

5. Blatter von abstehenden, einfachen und gabeligen
Haaren kurzhaarig . . . 1953. A. Heeri Koch.



Blatter, Bliitłienstiele und Kelche flaumig, die Haare 
zerstreut, sternfórmig, kurze)- ais der Durchmesser 
der Bliitłienstiele . . 1954. A. glacialis Hoppe.

Bliitter, Bliitłienstiele und Kelche abstehend kurz- 
haarig-flaumig, die Haare so lang wie der Durch- 
messer der Bliitłienstiele, einfach oder mit gabe-
ligen gemischt . . . 1955. A. pubescens DC.

6. S tam m  2: C łiam aeiasm e Koch.
Rosetten fast k u g e lig .......................................................7.
Rosetten flach ausgeb re ite t.............................................8.

7. Schaft, Dolde und Blatter von verlangerten, undeutlich
gegliederten Haaren zottig: 1956. A. mllosa L.

8. Schaft, Bliitłienstiele und Blatter mehr oder weniger
b e h a a r t ...........................................................................9.

Schaft, Rliithenstiele und Blatter vollig kahl . . .1 0 .
9. Schaft, Dolde und Blattrand von verlangerten, deut-

lich gegliederten Haaren zottig
1957. A. Cłiamaeiasme Host. 

Schaft, Bliithenstielchen, Kelch und Blattrand flaumig
1958. A. obtasifolia Ali. 

Schaft nebst den Bliithenstielchen flaumig, von sehr 
kurzeń, fein stemformigen Haaren; Blatter an der 
Spitze zuruckgekrummt . . 1959. A. carnea L.

10. Bliithenstielchen sehr lang . . 1960. A. lactea L.
11. S tam m  3: A n d rasp is  Dub. Wurzel einfach,

eine Rosette tragend, ohne dauernde Stammchen. 
Bluthen doldig.

Kelch langer ais die K ro n e ........................................
Krone langer ais der K e lch ........................................

12.

13.



12. Doldenaste sehr lang; Deckblatter gross:
1961. A. elongata L. 

Doldenaste kurz; Deckblatter kleili:
1962. A. maxima L.

13. Bliitter nebst dem Schaft und den Bltithenstielen von
sehr kurzeń, fein sternformigen Iiaaren flaumig:

1963. A. septentrionalis L.

498. Prinmla L.
Jiingere Bliitter ruckwarts zusammengerollt 1.
Jiingere Bliitter yorwarts zusammengerollt . . . .  8.

1. Bliitter nach der Entwickelung flach, wenig runzelig,
riickseits mehr oder weniger mehlig; Hiillblattchen 

am Grund sackformig yerdickt; Schlund mit Wolb- 
schuppen. S tam m  1: A le u rit ia  Duby . . .  2.

Bliitter nacli der Entwickelung runzelig, flaumig oder 
filzig, unbestaubt; Kelcłi gescharft kantig; Schlund 
der Krone mit Wolbschuppen. S tam m  2: P rim u - 
la s tru m  D u b y ............................................................3.

2. Kronrohre etwas liinger ais der Kelch; Dolde reicli-
b l u t h i g ..............................  1964. P. farinosa L.

Kronrohre drei Mai so lang wie der Kelch; Dolde 
armbluthig . . . .  1965. P. longiflora Allioni.

3. Dolde grundstandig, stiellos oder kurz gestielt . . 4.
Dolde la n g g e s tie lt ............................................................5.

4. Bllithenstielchen und Kelch zottig:
1966. P. acaulis Jacąuin.

5. Saum der Krone flach .......................................................6.
Saum der Krone h o h l .......................................................7.



6. Blume błassgelb; Rtickseite der Blśitter nebst Scliaft
und Bolde kurzhaarig: 1907. P. elatior Jacąuin.

7. Blatter riickseits nebst Scliaft und Dolde sammetig;
Blume goldgelb mit orangerothen Flecken ani
S aum ....................  1968.. P. officinalis Jacąuin.

Blatter riickseits sclmeeweissfilzig:
1969. P. suaveolens Bertol.

8. S tam m  3: A uricu la . Blśitter nack der Entwicke-
lting flach, etwas fleiscliig, nicht runzelig; Kelcli 
nicht kantig; Kronschlund olme Wolbschuppen.

Dolde reichbluthig, Bliithenstiele ungleich lang, die
liingeren weit langer ais der K e l c h .................... 9.

Dolde meist armbliithig, die Bliithen sehr kurz ge- 
stielt oder s i t z e n d .................................................. 10.

9. Blśitter yerkehrt eiformig, gezahnt-gesagt, oder fast
ganzrandig, am Rand bepudert, oder diclit bewim- 
pert mit kurzeń Drtisenhaaren; Schaff kalii oder 
oberwśirts so wie die BlUthenstielchen und Kelche 
bepudert; Schlund der Blume dicht bepudert; 
Antheren der kurzgriffeligen Form im Schlund ein- 
gefugt; Kapsel etwas langer ais der Kelch:

1970. P. Auricula L.1) 
Blśitter keilformig-lanzettlicli, fast gesttitzt, vorn ge- 

zahnt, etwas dicklich, wie die ganze Pfianze stark 
klebrig; Kelch nach dem Yerbliihen so lang wie 
die Kapsel . . . .  1971. P. oenensis Thomas.

1) Wir geben hier ausnalimsweise die yollstandigen Diagnosen, 
weil es fur den Anfanger ganz unmoglich sein diirfte, die Aurikeln 
nach einem analytisehen Schliissel zn bestimmen.



Blatter liinglich oder verkehrt eifórmig, gescbweift- 
schwack-geziihnt, am Ran de wimperig von kurzeń 
Drusenhaareu; Schaft und Bliithenstiele oben mit 
sehr kurz gestielten, klebrigen Drtisen bestreut; 
Schlund nicht bepudert; Staubblatter der kurz- 
griffeligen Form etwas iiber der Mitte der Rohre 
eingefugt; Kapsel so lang wie der Kelch:

1972. P. pedemontana Thomas.
Blatter verkelirt eifórmig oder rundlich, in den Stiel 

zusammengezogen, von der Mitte bis zur Spitze ge- 
ziihnt-gesagt, beiderseits klebrig-flaumig und mit 
Drusenhaareu gewimpert; Scliaft und Bliithen- 
stielchen kurz zottig von gegliederten, mit klebrigen 
Drtisen besetzten Haaren; Schlund nicht gepudert; 
Staubblatter der kurzgriffeligen Form etwas iiber 
der Mitte der Rohre eingefugt:

1973. P. villosa Jacq.
Blatter verkehrt-eifórmig oder liinglich-verkehrt-ei- 

formig, in den Stiel verlaufend, von der Mitte bis 
zur Spitze gezahnt-gesagt, beiderseits mit kurzeń 
Haaren bestreut und durch Driisenhaare gewimpert; 
Schaft und Bluthenstielchen mit kurzeń Driisen- 
haaren bestreut; Schlund schwach gepudert; Staub
blatter der kurz-griffeligen Form im Schlund ein
gefugt; Kapsel etwas langer ais der Kelch:

1974. P. latifolia Lapeyrouse.
Blatter yerkehrt eifórmig, gezahnt-gesagt oder fast 

ganzrandig, beiderseits kahl; Schaft kahl, ober- 
wiirts wie die Dolde sparlich bepudert, die Kelche



arn Rand und inwendig dicht bepudert; Kronrolire 
dreimal so lang wie der Kelch, Zahne des Kelches 
eiform ig.........................  1975. P. venusta Host.

Blatter verkehrt eiformig oder langlich, ausgeschweift- 
gekerbt oder ganzrandig, wie der Schaff, die Bluthen- 
stielchen und Kelche kalii; Kronrolire drei Mai 
so lang wie der Kelcli; Kelchziihne eiformig, kalii: 

1970. P. carniólica Jacąnin.
10. Blatter langlich-lanzettlich oder lanzettlich, ganz

randig, kalii, lcnorpelig berandet, der Rand sehr 
kurz gewimpert oder geziihnelt; Schaff von Drlis- 
chenetwas rauh, 1—3bliithig; Hiillblattchen lineal, 
mindestens so lang wie die Bliithenstielchen:

1877. P. spectabilis Tratt.
Blatter langlich, kalii oder oberseits zerstreut behaart, 

ani nicht knorpeligen Rand sowie der Schaff zottig; 
Hiillblattchen langer ais die Bluthenstielchen:

1978. P. integrifolia L.
Blatter keilig-lanzettlich, sturnpf, klebrig und nebst 

dem Schafte vollig kalii, von der Mitte bis zur 
Spitze gesiigt mit grannenlosen Zahnen; Scliaft 
3 — 5bliithig; Bluthen fast sitzend:

1979. P. glutinosa Wulfen.
Blatter verkehrt-eiformig, stachelspitzig geziihnelt oder 

fast ganzrandig, anf beiden Seiten nebst dem 
Schaff und den Kelclien drlisig behaart und klebrig; 
Schaff 1 — 2bltitliig . . 1980. P. Allionii Lois.

Blatter verkehrt-eiformig-keilig und nebst dem Schaft 
kalii, vorn abgeschnitten-stumpf und gekerbt, die



Kerben zngespitzt - stachelspitzig; Schaft 1 bis 
2 b lu th ig ......................... ..... 1981. P. minima L.

400. Hottonia L.
1982. H. palustris L. Blatter kammformig-fieder- 

spaltig; Traube endstiindig, wirtelig.

500. Cyclamen L.
1983. C. europaeum L. Krone am Schlund zahnlos; 

Blattkerben stumpf.
1984. C. hederaefolium Aiton. Krone ani Schlnnd 

10 zabnig.
1985. C. repandum Sibtb. und Smith. Kronschlund 

zahnlos; Blattkerben kurz stachelspitzig.

501. Glaux L.
1986. G. marilima L. Blatter gegenstandig, sitzend, 

langlich, stumpf.





1932A. Trientalis europaea L.

Siebenstem.

Das dumie, kriechende, etwas iistige llhizom treibt auf- 
rechte oder ani Grand aufsteigende Stengel von geringer 
llolie, welche unten mit sehr kleinen Blattern, am En de mit 
einem Schopf grosserer langlicher, fast rautenformiger Blatter 
besetzt sind, ans dereń Achseln die langgestielten, 7ziililigen 
Bluthen einzeln hervorkommen.; Blume radformig, 7theilig; 
Staubbliitter und Staubwege weit hervortretend. *)

B eselireibung: Bie Wurzel ist weisslich, kriecht lang 
nnter der Erde und sendet neue ladenfórmige, fast ganz 
nackte, nur nach den Spitzen mit kleinen Schuppehen sparsam 
besetzte wagerechte Auslaufer; sie ist selbst mit zahlreichen 
zienilicli langen Wurzelzasem besetzt, welche besonders aus 
dem obern Theil nach allen Seiten hervortreten. Der Stengel 
ist ganz einfach und wie last die ganze Pflanze kalii, selir 
seiten mit einem seitlichen Astę versehen, 5—20 Cm. lioch, 
unten ziemlich kalii, nur mit einigen schuppentormigen 
Blattchen, dann allmahlig immer grosser werdenden, entfernt 
stehenden elliptischen oder umgekelirt-eiformigen, am Grunde 
etwas keilformigen, obensehr stumpfen, zuweilen sogar zuriick- 
gedriickten Blattern besetzt; nahe der Spitze stehen die 1

1) Vergl. F. Hildebrand: Ueber die Auslaufer von T r i e n t a l i s  
e u ro p a e a .  Flora 1876. S. 587. Der Ursprung des Namens T r i e n 
t a l i s  ist unbekannt.



. grossten Blatter fast in einem Quirl beisammen, sie siad 
kama gestielt, breit-elliptisch oder umgekelirt-eiformig spitz 
oder stumpf, anten keilformig verschmalert, oben matt, anten 
gliinzend; der Mittelnerv and die unter einem spitzen Winkel 
ans ihm hervortretenden, am Rande mit einander durch kleine 
Bogen verbandenen Adern treten aaf der hautartigen Blatt- 
flache anten ein wenig hervor. Der Blattrand ist mit 
ausserst feinen, dem bios,sen Ange nielit bemerkbaren Knorpel- 
zahnchen besetzt. Die fadenformigen einblumigen Blumen- 
stiele treten gewohnlich einzeln ans den Blattaehseln hervor, 
and bleiben kiirzer ais die Blatter; sie sind besonders nacli 
oben hin mit selir ldeinen, karz gestielten Driischen besetzt, 
zuweilen nebst dem Kelch, dem Stengel and den Blattnerven 
rotli angelaufen. Die Kelchtheile sind schmal linienformig, 
spitz-zagespitzt, 4 — 5 Mm. lang. Die Blumenblatter sind 
breit lanzettlicli, spitz zugespitzt, fast flach offenstehend, weiss; 
die Staabgefasse entspringen je eines von einem kleinen 
gelben, mit selir feinen Drasenharchen besetzten Walst an 
der Basis jedes Blamenblatts; sie sind tein, spitz, kleiner ais 
das Kronenblatt, and tragen ein beim Aafspringen sieli von 
der Spitze ans nacli aassen zasammenrollendes Staabbeatel- 
chen. Der rnndliche Griffel triigt eine kopfformige Narbe; 
der kagelige Frnchtknoten Dleil̂ t im Kelche stehn and bildet 
sieli za einer kugeligen kurz stachelspitzigen Kapsel, in dereń 
Mitte ein kugeliger, kurz gestielter, etwas furchiger Samen- 
trager stebt; die Samen sind klein, eckig, braan.

Yorkommen: In feuebten, schattigen Waldangen aaf 
der Ebene and in Gebirgsgegenden, wolil niemals auf Kalk- 
boden, besonders an moorigen Stellen im Walde, auch an



Qnellen und Teichen. Sie ist durch einen grossen Theil 
des Gebiets zerstreut, gehbrt aber im Gan zen zu den weniger 
hiiufigen Pflanzen. Am haufigsten im nordlichen Gebiet; 
dann in Schlesien, im Pichtelgebirge, im Harz, in Bohrnen, 
in Thiiringen, so z. zerstreut in der Gegend des Buntsand- 
steins (Kabla, Huminelsbain, Zeitzgrund, Waldeck, bei Berka, 
zwischen Tannroda und Tonndorf, aueh im Thiiringer Wald, 
wie z. B. auf dem Inselsberg, Schneekopf; ferner Ermreuth bei 
Erlangen, im bairisclien Wald, im Schwarzwald; im Elsass und 
in Lothringen fehlt sie; im Alpengebiet ist sie im Ganzen 
.selten; so z. B. fehlt sie ganz im Salzburgischen; dagegen 
kommt sie in Tirol vor im Yintschgau in der Nalie der 
Sennhutte und auf der Tartscheralpe, im Lisens (Sellrain) 
und Stubai; ’) im Urserenthal in der Schweiz. In Preussen 
nach Er. J. Weiss im Ganzen selten, wenn auch durch die 
ganze Provinz zerstreut, so z. B. bei Tapiau, Darkehmen, 
Caymen etc.

B liitheze it: Je nach der Meereshohe vom Mai bis 
zum August.

A nwendung: Eine sehr niedliche Pflanze fur feuchte, 
schattige Moorbeete.

1) Vgl. Oesterr. Botan. Zeitsehrift 1863, Seite 409,

A b b ild u n g e n . T a fe l 1932 A.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 u. 2 Staubgefiisse, vergri5ssert ’

3 Bliithe ohne Krone, desgl.; 4 Kapselfrueht, desgl.; 5 dieselbe im 
Langssehnitt. desgl.; 6, 7, 8 Same, natiirl. Gr8sse und yergrossert;
9 derselbe im Querschnitt, yergrossert.



1933, Centunculus minimus L.
Kleinling.

Ein selir niedliches, zierliches Pfłanzclien. Stengel einfacli 
oder y o iu  Grund an sehr astig, ziemlich diclit mit eiformigen, 
wendelstiindigen, sitzenden Blattern besetzt; Bluthen einzeln 
in den Blattachseln, sitzend; Kelch 4 tlieilig mit lanzettlichen, 
zugespitzten, selir spitzen Abschnitten; Krone weit kurzer 
ais der Kelcli, kugelig - rohrig mit 4spaltigem Saum, nacli 
oben geoffnet; Deckelfrucht kugelig, vielsamig.

B eschreibung: Der ganze Stengel wird niclit bober 
ais 2 — 5 Cm., kommt aus einer faserigen Wurzel, ist an- 
fangs unverastelt und bleilit auch so, wenn der Standort 
niclit gunstig, d. li. zu nass ist, gemeinlicli aber kommen an 
trockneren Stellen schon von der Wurzel an Aeste hervor, 
die sieli wenig oder gar niclit verzweigen, iiberall aber mit 
Blattern und Bluthen bedeckt sind. An nassen Stellen sehen 
die unverzweigten Exemplare den kleinen Exemplaren von 
P ep lis  ahnlich. Die Bliitter sitzen, sind haarlos, A bis 
6 Mm. lang und etwa uni die lliilfte so breit, dabei ganz- 
randig und spitzlicli. Die Blutbchen sind kleiner ais der 
Kopf einer Stecknadel, ungestielt, hinfallig, hellrosenroth 
oder weiss, nur in der heissen Mittags-Sommersonne geoffnet. 
Die 4 griinen Kelcbabscbnitte sind fast bis auf den Grund 
zerschlitzt, das Kroncben bat eine bauchige Rohre, die doppelt 
kleiner ais der Saum ist, welcker aus 4 eirunden, spitzen 
Zipfeln bestelit. Die Staubgefasse sind ani Schlunde mit 
der Kronrohre verbunden, stelien den Zipfeln gegenuber und



Jtlnnliitą.



sind kleiner ais sie; die Staubfadeu sind nur ebenso lang 
ais die Staubbeutel und an der Basis erweitert. In der 
Fruchtzeit erliałt die Kapsel ein sehr kleines Stielclien, wird 
so gross ais eine grosse Stecknadelkuppe, ist von den 4 Kelch- 
zipfeln, welche langer ais dieselbe sind, umgeben und mit 
dem Griffel gekront. Sie springt mit einem Querrisse auf, 
der sieli in ilirer Mitte bildet und entlialt eine Menge sehr 
kleiner, an der Ruckenseite flacher, auf der Bauchseite in 
die Hohe gezogener Samen.

Yorkommen: Auf sandigen Aeckern, Triften', Haiden, 
Bracbfeldern an etwas feuchten Stellen. Durch den grossten 
Theil des Gebiets zerstreut aber durebaus nicht zu den ge- 
meinen Pflanzen gehorend; niemals auf Kalkboden. In Thu- 
ringen hier und da, so z. B. bei Eisenacli auf nassen Pelsen 
im Marienthal (nach gefalliger Mittheilung des Herrn Pro- 
fessor Kunze), bei Błankenliain, Tannroda, hinter dem kleinen 
Ettersberg, bei Roda, Zollnitz u. s. w.; hier und da im Alpen- 
gebiet, selten in Salzburg, etwas haufiger in Tirol, in inanchen 
Gegenden ganz fehlend, so z. B, in der Eifel.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Sie giebt eine niedliche Einfassung fiir 

Teppichbeete.
Na me: Der Name C entunculus kommt schon im

Plinius vor und bezeiehnet eine sehr diirftig gewachsene 
Pflanze.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1933.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, natarł. Grosse und yer

grossert; 2 Blathe olme Kelch, yergrossert; 3 Kelch, desgl.; 4 Frucht- 
knoten, desgl.; 5 Fruobt, naturl. Grosse und yergrossert; 6 geoffnete 
Kapsel, yergrossert; 7 Same, naturl. Grosse und yergrossert.



1935A1). Anagallis1 2 3 4) arvensis:!) L.

Faules Lieschen'1), Grauchheil5).

Syn. A. phoenicea Lam. A. mas Villars.
Die zarte, jahrige Wnrzel erzengt einen vom Grund an 

opponirt verii.stelten, ausgebreiteten Stengel, welcher locker 
mit opponirten oder dreiziihligen, sitzenden, eiformigen, drei-' 
nervigen, fast kahlen Blattern besetzt ist; Krone radformig 
mit 5tbeiligem Saum, die Tlieile klein gekerbt, fein driisig 
gewimpert, meist meimigrotb, etwas langer ais der Keleh; 
die Bluthenstiele etwas langer ais die Blutlie; Filamente nur 
am Grund mit der Krone verbunden; yielsarnige Deckel- 
frucht mit halbkugeligen Deckel.

Yorkommen: Ais Unkraut auf Aeckern, Gemusefeldern,. 
in Garten u. s. w. Auf allen Bodenarten durch ganz Mittel- 
europa.

B liitliezeit: Juni bis Oktober.
A nwendung: Eliemals officinell: Herb a A nagallid is.

1) 1934 ist in Folgę inthiim lieber Nummergebung weggelassen.
2) Ursprung des Namens (zuerst bei Dioscorides) unsioher bekannt.
3) Von a r v a ,  auf Aeckern wachsend.
4) Volksname.
5) Unter die Thurscliwelle gelegt, soli nacli einem mittelalter- 

lichen Aberglauben das Iiraut dio Diebe (Gauche) abhalten. (Fuchs 
hist. plant., p. 19.)
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Form en: Sie kommt bisweilen mit weisser oder mit 
rosenrother Bliune vor. Diese ist von Sehrank ais A. carnea 
besclirieben. Mein Sohn, der Gymnasiast J. G. Hallier, fand 
bei Ammerbach unweit Jena diesen Herbst (1884) eine 
hochst merkwtirdige Form mit vollig vergriinten Bluthen in 
zahlreicben Bxemplaren. Die Pflanze ist vom Grunde an 
ungemein stark verastelt und diclit beblattert.

A b b ild u n g e n . T a f e l  1935A.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Knospe, vergrossert; 2 I31ut.lie, desgl.; 

3 Carpell im Langsschnitt m it Staubgefassen, desgl.; 4 Fruohtknoten 
im Liingssclmitt, desgl.; 5 derselbe im Querselmitt, desgl.; 6 geoftnete 
Fruelit, desgl.; 7 Same, natiirl. Grosse und vergrossert.



1935B, Anagallis caerulea Schreber. 

Blauer Gauchheil.

Syn. A. f'amina Villars. A. Monelli Rcichb. aber nichfc L.
Der vorigen fast vollig gleieh und nur durch folgende 

Merkmale unterscheidbar: Krone tiefblau, fast driisenlos; 
Bltithenstiele ohngefalir so lang wie die Blatter; Blatter 
2 — 3nervig; Stengel ziemi ich aufrecht, ausgebreitet.

Yorkommen: Auf Aeckern und Kulturland, vorzugs- 
weise auf Kalk- und Thonboden, daher weniger gemein ais 
die vorige, indessen durch den grossten Theil des ,Gebiets 
verbreitet. Im Alpengebiet ist sie selten; so z. B. fehlt sie 
im Salzburgischen ganz und ist in Tirol auf wenige Punkte 
im siidlichen Theil beschriinkt. Sie ist vielleicht nur eine 
Form der vorigen.

B liithezeit: Juni bis Oktober.
For men: Sie variirt bisweilen mit weisser B lunie.

A b b ild u n g e n .  T a f e l  193515.
B bluhenćler Zweig in natiirl. Griisse.



1936. Anagallis tenella L.

Zarter Gauchheil.

Syn. Jirasekia tenella licho. ./. alpina Smith.

Das żarto, dauernde Rliizom treibt fadliche, am Boden 
hingestreckte, ani Grunde kriechende und an den Knoten 
wurzelnde Stengel mit rundlich-eiformigen, gegenstiindigen, 
kurz gestielten, kurz bespitzten Blattern. Bliitlien auf langen 
Stielen einzeln achselstandig; Kelch weit kiirzer ais die 
Krone.

B eschreibung: Ein zartes Pflanzchen, dessen Stengel 
fingerlang ist, sieli auf der Erde hinstreckt und an den 
unteren Knoten, oft bis zu seiner Mitte hinauf, Adventiv- 
wurzeln schlagt. Der Stengel ist eckig und kahl, reich mit 
gegenstiindigen Blattern bekleidet, welche unten am Stengel 
nur linienlang, weiter oben aber 8 Mm. lang sind und w er den 
nach der Spitze zu, wo sie sich noch nicht vollig ausgebildet 
und wo sieli die Internodien noch nicht gestreckt haben, so- 
wohl kleiner ais aucli dichter stehend. Sie sind kalii, rundlich, 
spitzlich, ganzrandig, unterseits punktirt und haben ein kurzes 
Stielchen, das kaum den vierten Theil der Blattflache^niisst. 
Aus den Blattwinkeln kommen nun einzelne Bliithenstiele 
hervor, welche żart sind, aufrecht stelien und nach volliger 
Entwickelung fast 4 Cm. lang werden, so dass sie die sie 
sttitzenden Bliitter hocli tiberragen. Auf ihrer Spitze be-
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findet sich die Bliithe, welche ungefahr die Grosse einer 
Bliithe von Lysim achia nem ornm  hat und ihr auch etwas 
in Form, niclit, aber in Farbę ahnlich sieht. Der Kelch ist 
drei Mai kiirzer ais die Krone, seine Zipfel sind lanzettlich 
und spitz, nicht selten, ebenso wie die Spitze des Bliithen- 
stiels, mit einzelnen Punkten gezeiehnet. Die Krone hat 
o langliche, tief' eindringende Zipfel, welche rosenroth sind 
und feine, dunklere Adern haben. Die Staubfaden sind hier 
sehr diclit mit gegliederten langen Haaren besetzt und hangen 
an der Basis etwas zusammen. Die Kronenzipfel schlagen 
sich nicht radformig aus einander, wie bei unseren gemeinen 
A nagallis-A rten, sondern bleiben trichterformig, nur mit 
den Spitzen sich auswarts biegend. Die Kapsel ist der von 
unseren Arten gleich. Schmidt und Reichenbach glaubten 
diese Species unserer Flora von den beiden gemeinen Arten 
trennen und sie, nebst anderen auslandischen Arten, in einem 
neuen Geschlechte vereinigen zu mussen, dem sie den Namen 
J i  rasę kia beilegten. Sie stutzten sieli auf die hier be- 
sonders nicht radformig, sondern trichterformig gebildete 
Krone und auf die durch einen Ring verbundenen Staubfaden. 
Indessen sind auch die Staubfaden unserer gemeinen Arten 
durch einen sehr feinen Ring verbunden und somit blieb zur 
neuen Gattung nur die hier allerdings verschiedene Stellung 
der Kronblatter iibrig.

Yorkommen: Auf Moor- und Torfboden in Nordwest- 
Deutschland, namentlich bei Dorsten und Schelmbeck und 
im Moore bei Aurieh. Desgleichen auch in den Mooren 
von Oesterreich, Salzburg und Bohmen. An verschiedenen 
Orten im Canton Waadt, Lausanne, Yevey und u. a. O.;
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bei Kleinlaufenburg in Baden; bei Salzkotten, Wesel, Kre- 
feld und Aachen; in Tirol an einer ąuelligen Stelle ani 
Waldsauui oberlialb Griinberg bei Kitzbuhel, ani Gardasee.

B lu th eze it: Juli, August.
A nw endung; Ein allerliebstes Pflanzchen fiir Moor- 

beete.

A b b ild u n g e n . T a fe l  19bG.
Pflanze in natiirl. Gr5sse.



1937. Soldanella montana W.

Bergglockchen.

Syn. S. dlpina Schm.
Das kurze, lmollige, dauernde tthizom bringt wenige 

Basalblatter und aus dereń Mitte einen blattloseń, finger- 
hohen Blttthenschaft hervor. Bliltter lang gestielt, rundlich- 
nierenformig, leicht entfernt gekerbt; Schaft 2 — 4-bluthig, 
die Bliithen doldig, gestielt, mit drtisen-flauinigen Stielchen 
in den Achseln kleiner, lanzettlicher Deckblattchen; Kelch 
5 tłieilig, bleibend; Krone trichterformig, bis zur Mitte ge- 
spalten und die Abschnitte vieltheilig, fransig; Schlund- 
schuppen so lang wie die am Sclilund eingefugten Staub- 
blatter; das Mittelband der Antheren in eine feine Spitze 
auslanfend; Staubweg fśidlich, so lang wie die Krone oder 
liinger; Deckelfrucht kegelformig mit einem lang pfriem- 
lichen Deckel.

B eschreibung: Diese niedliche Pflanze hat einen sehr 
kurzeń braulichgelben Wurzelstock, aus welchem sehr viele 
lange, gelbliche fadenformige Wurzelfasern ausgehen. Dieser 
treibt mu- wenige langgestielte Wurzelbliitter von der Lange 
eines Fingers und auch kiirzer. Die Blattflache hat selten 
mehr ais 3 Cm. Lange, ist eben so breit, oft etwas breiter, 
dick und lederartig, an der Basis tief herzformig, an der 
Spitze vollkommen zugerundet. Die Blattstiele sind mit
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einem abstehenden weissen Flaume bekleidet, die Blattflache 
aber ist haarlos. Der Scłlaft stelit aufrecht, iiberragt die 
Wurzelblatter und ist nur wenig flaumhaarig. Aus seiner 
Spitze gehen 2—4, gewohnlich aber 3 Blumenstielchen aus, 
die an der Basis ein kleines, lanzettformiges Deckbliittclien 
haben und nacli der Bliithe sieli bis 4 Gm. yerlangern. Ilire 
kleinen Harchen tragen an der Spitze ein Kopfchen. Der Kelch 
misst nur 1/( der Krone; seine Zipfel sind spitz und liinger 
ais der ungespaltene Theil desselben. Die Bliithen hiingen 
iiber und richten sieli erst spater empor. Die Kronenzipfel 
sind liinger ais die Rbhre, in zwei ungleiche Lappen ge- 
sehlitzt, wovon der eine breitere an der Spitze 3zahnig, der 
andere schmalere ganz ist. Die Schuppen im Schlunde der 
Blume wechseln mit den Kelchzipfeln ab. Die an der 
Spitze freien Staubfaden setzen sieli durch eine iilier den 
Staubfacliern sieb befindliche Spitze fort. Die beiden Antheren- 
facher sind der Liinge naeh an dieses Connectiv befestigt. 
Alle Antlieren neigen sich gegen einander. Der Frucht- 
knoten ist eirund, einfacherig und vielsamig; die Samen sind 
an einem Central-Samentrager befestigt. Der fadenfórmige 
Griffel ist anfangs in der Krone yerborgen, spater wachst 
er hervor. Die Kapsel verlangert sich, triigt die stehen- 
bleibenden Griffel und entlialt nierenformige Samen.

Yorkomnien: Auf moorigem Boden der Gebirge Siidost- 
Deutschlands und der ostlichen Yoralpen, namentlieli in 
Bohmen, Salzburg, Oesterreich und bei Passau zu finden. 
Au eh in Steiermark und im bairischen YVald. Im Salz- 
burgischen in moderreichen Waldern des nordlieheren Theils 
ais: bei Hof, Thalgau, Neumarkt, Ebenau, Faistenau, stellen-



weis lniufig, im Yerein mit Cardam ine tr ifo lia  ein wahrer 
Schmnck dieser Walder.1) In Tirol scheint sie ganz zu fehlen.

B liithezeit: Mai bis Juli.
Anwendung: Eine reizende Pflanze fur alpine Anlagen; 

auch zur Topfkultur geeignet, wobei sie Moorerde verlangt. 
Die Blatter wirken gelind purgirend.

Name: Der Name S o ldane lla  oder Soldana bezeicli- 
nete fruher eine Windenai-t, spater wurde er von Linne 
diesem Geschleclite beigelegt. Die Abstammung des Namens 
ist unsicher.

1) A. Sauter, Flora, Seite 91.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1937.
Pflanze in natiirl. Grosse.



//J J

AlpniĄiUicluliNi.



Alpenglockchen.

Syn. S. Clusii Selim.

Rhizom dauernd, rlibenformig, schrag im Boden liegend; 
Bliitter grundstandig, rundlich-nierenformig, ganzrandig oder 
etwas ausgeschweift; Schaft 2 — 4 bluthig; Bluthenstielchen 
von kleinen, sit/.enden Drusen etwas rauh; Blume bis zur 
Mitte gespalten; Schlundsclmppen so lang wie die Filamente; 
Staubweg mindestens so lang wie die Krone. Im Uebrigen 
gleicht sie der vorigen.

B eschreibnng: Diese und alle andern Species der 
S o ldane lia  sind, wegen Uebergangen, nicht scliarf begrenzt, 
indessen doch in Gtrosse, Gestalt und Farbę abweichend. 
S. a lp in a  wird gemeiniglieb bloss 5—8 Cm. hoch, indessen 
kommen auch Exemplare auf Yoralpen von 10— 15 Cm. 
Holie vor. Der braune Wurzelstock treibt einige kleine 
Bliitter, dereń Stiele gefurcht, nicht flaumhaarig, wie bei 
S. mon tan  a, aber durch sitzende Druschen rauh sind. Die 
Blattflachen sind breiter ais lang, etwa 1—2 Cm. lang und 
1—2 V/2 Cm. breit und vorn zuweilen ausgerandet. Uebrigens 
ist die Blattfliiche etwas lederartig und, gleich unserm Leber- 
blumchen, oben griin und unten leberfarbig. Der Schaft 
steht aufrecht, tragt in der Regel 2—3 Bluthen und hat an 
der Basis der Dolde ebenso viel lineale und spitze Deck- 
blattchen. Er ist, ebenso wie die Bluthenstiele, mit sitzenden 
feinen Druschen besetzt. Die tief eindringenden Lappen des



Kelchs steli en mit ihren Spitzen nicht ab, die Kronen nicken, 
sind veilchenblau bis azurblau, ihre zersclilitzten Zipfel 
dringen bis in die Mitte des Glockchens ein. Diese Species 
steht der S. m ontana in Grosse am nachsten, unterscheidet 
sieli aber durch die Abwesenheit der Flaumhaare an den 
Axenorganen und durch die niclit seichtkerbigen, sondern 
ganzrandigen Bliitter. Die Blume ist weit blauer ais bei 
S. m ontana, hiingt gleich anfangs herab.

Yorkomnien: Auf hohen Alpen bis an die Schnee- 
grenze hinauf und bis zur Yoralp herab, liings der ganzen 
.Kette von der Schweiz bis nach Illjrien zu finden, auch auf 
dem sudłichen Schwarzwalde. Oberjura; mahrische Gebirge; 
Oberosterreich; Steiermark; bairische Alpen.

B liithezeit: Mai bis Juli.
Anwendung: Wie bei der vorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1938.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 auseinandergelegte Krone, ver- 

grossert; 2 Carpell, clesgl.; 3 Same, desgl.
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Niedriges Alpenglóckchen.

Syn. 8. Clusii Gaud. (non Schm.)
Basalblatter herz - nierenformig, wenig ausgeschweift; 

Schaft einbliithig, Bliithenstielchen von kleinen, sitzenden 
Drlisen etwas raułi; Krone kaum zum dritten Theil ge- 
spalten, mit geraden Abscłmitten, ohne Schlundschuppen; 
Staubweg kiirzer ais die Krone. Sonst der vorigen ahnlich.

B eschreibung: Diese Species zeichnet sich vor S. al- 
pina, und noch mehr vor S. m ontana, schon durch ihre 
auffallende Kleinheit aller Theile aus: der Schaft ist nicht 
bober ais 2 bis 4 Cm., die Wurzelblatter messen nur 6 bis 
10 Mm., selten etwas dariiber in der Breite und ebenso viel 
in der Lange. Ihre Blattflachen sind oben glanzendgriin, 
unten gewohnlich leberfarbig und immer punktirt. Die 
Blattstiele und der Schaft haben selir fein gestielte Druscben, 
der Bluthenstiel aber sitzende Drlischen. Am Gipfel des 
Schaftes, da, wo der Bluthenstiel ausgeht, befinden sich in 
der Regel 2 Deckblattclien; das andere gehort namlich einem 
Bllithchen, das der Standort des Pflanzchens, wenigstens in 
der Regel, nicht hervorbrachte. Das Bluthchen ist nickend, 
die Kelchzipfel sind langlicli und spitz, die Krone bat bis 
zur Halfte eindringende Zipfel, doch die Franzung derselben 
geht kaum bis ’/3 der Krone ein. Die Zipfel stehen gerade- 
aus, die Staubfaden sind diinner ais bei S. a lp ina  und
m ontana  und so lang ais die grilnen Staubbeutel. Diese 
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Species unterscheidet sich vomehmlicłi durch die Abwesen- 
heit der Deckklappen von S. m o n tan a  und a lp ina , auch 
ist sie einbliłthig und ihre Blume hat eine weit rothere 
Farbę ais S. m ontana, die nur lilafarbig ist. Am ahnlichsten 
ist sie der S. minima, welche ebenfalls sehr klein ist und 
entweder nur eine Andeutung von Deckklappen, oder gar 
keine Deckklappen hat; aber die Farbę der Bliithe und die 
Blattform ist hier anders.

Yorkommen: Nur auf hohen Granitalpen von Steier
mark, Karnthen, Tirol, der Scliweiz und Salzburg.

B liithezeit: Mai bis Juli.
Anwendung: Wie bei den vorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1939.
Pflanze in natiirl. (Irosao.





Zwerg- Alpenglóckchen.

Basalblatter kreisrund, ganzrandig; Schaffc einbliithig; 
Bliithenstielchen flaumig; Flaum sehr kurz, drtisentragend; 
Krone bis auf den dritten Theil gespalten, die Abschnitte 
am Ende abstehend; Schlundschuppen selir kurz oder fehlend; 
Staubweg kiirzer ais die Krone.

B eschreibung: Die Wurzelblatter sind gewohnlich nur 
4—6 Mm. lang und breit, kommen aber aueh doppelt grosser 
vor. An der Basis sind sie entweder vollig abgerundet oder 
sehr seicht ausgerandet und am Rande bemerkt man bloss 
in der Yergrosserung leichte Ausschweifungen. Oben glanzen 
sie, unten sind sie griin, w er den im Alter etwas leberlarbig. 
Ihr Stiel ist lang und, wie das Blatt selbst, vollig haarlos. 
Der mit weisslichen Fasern besetzte Wurzelstock treibt einen 
rundlichen, etwas driisenhaarigen, rothlichen Schaft von
2—6 Cm. Hohe. An seinem oberen Ende befinden sich 
1-—2 schmale und kleine D eckblattchen, jedoch in der Regel 
nur eine einzige Blilthe. Der Bliithenstiel ist dicht mit 
einem driisentragenden Flaum besetzt, die Blilthe nickt schon 
nach dem Aufbliihen, hat einen an der Krone anliegenden 
Kelch mit spitzen Zipfeln, den aber die Krone 3—4 Mai 
ilberragt. Die Kronenzipfel dringen zwar nur bis in das 
Drittel der Glocke ein, stehen aber etwas ab. Die Farbę 
der Krone ist durch zahlreiche weisse Punkte heli-lila, im 
Innern sind die Zipfel mit Purpurstreifen begabt, die sich



nacli der Spitze verlieren. Die Staubfaden sind beiderseits 
et was verschmalert, die Staubbeutel an der Basis kugelig- 
abgerundet, oben spitz zulaufend und violett. Der Griffel 
ist wahrend der Bliithe nur halb so lang ais die Bronę, ver- 
langert sich aber beim Abbliihen und ist in der Fruchtzeifc 
langer ais die Kapsel. Schon durch die kreisrunden Bliitter, 
welcheu die herzformige Einbucht fehlt, und durch die Farbę 
der BliUhen und Staubbeutel macht sich diese Art vor der 
S o ld an e lla  p u s illa , mit welcher sie iibrigens in Grosse 
der Pflanzentheile viel Aehnlichkeit hat, kenntlich.

Yorkommen: Sowohl auf Alpen ais auch aut Voralpen 
von Krain, von Steiermark, Kiirnthen und Tirol.

B ltitheze it: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei den vorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1940.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 ausgebreitete Krone, etwas ver- 

grbssert; 2 Kapsel m it hervorragendem Griffel, desgl.; 3 Frucht im 
Langssclmitt, desgl.
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Goldstrauss.

Syn. Thyrsanthus palustris Schrank. Naumburgia 
thyrsiflora Reiclienbach. N. guttata Moencli.

Das bis fingerdicke, gegliederte, astige Rhizom kriecht 
im Schlamm des Bodens umlier und treibt bis meterhohe, 
aufrechte Stengel mit 2 — 4 zahligen, lanzettlichen, kahlen, 
ganzrandigen Blattern, welche mit ziemlicli breitem Grunde 
autsitzen; Bliitben in gestielten, walzenformigen, achsel- 
stiindigen, sehr gedrungenen Trauben, welche die Lange der 
Blatter nicht erreichen, gestielt, mit 5spaltigem, znletzt 
zuriickgeschlagenem Kelch und 5spaltiger Krone mit sehr 
schmalen Abschnitten; Staubblatter am Grunde durch einen 
kurzeń Ring mit einander verbunden.

B esclireibung: Die kriecliendo Wurzel treibt, je nach 
der Geilheit des Standortes, einen diumeren oder dickeren, 
hohlen, haarlosen, ganz aufrecht stehenden Stengel von 
20—45 Cm. Hohe. Die Blatter gleichen in Form und Lange 
den Weidenblattern, sitzen aber, stehen aueh einander gegen- 
tiber oder sind zu 3—4 wirtelstandig. Uebrigens sind sie 
haarlos, aber auf der Ober- und Unterflache mit rotlien 
Punkten gleichmassig besetzt. In den 2 — 4 mittlen kraf- 
tigsten Blattpaaren ltommen die dichten Bliithentrauben 
hervor, welche bis 3 Cm. lange, flaumhaarige Stiele und 
Spindeln haben. Anfangs sind die Trauben rund, spater 
verlangern sie sich in eine bis 3 Cm. lange Walze, messen



aber nicht viel iiber die Halfte ihres stutzenden Blattes. 
Jedes 2—3 Cm. lange Bliitbenstielchen ist durch ein limen- 
lanzettfbrmiges, rothpunktirtes Deckblattchen gestiitzt, welehes 
langer ais das Stielchen, aber hinfallig ist. Kelch und Blunie 
sind Sspaltig, andern jedoch mit 4, 6, 7 nnd 8 Spalten ab. 
Die Kelchzipfel gehen tief in den Kelch ein und sind mit 
rothen Punkten besetzt. Auch die schmalen Kronenzipfel 
haben rothe Punlcte und kleine rothe Linien, gehen tief in 
die Krone hinein, so dass die Krone bei oberflachlicher 
Betrachtung 5 bliitterig erscheint. Ilire Lange ist die doppelte 
des Kelches, in der Blutlie sind sie flach ausgebreitet. Die 
gelben Staubgefasse sind kauin langer ais die Krone und 
durch einen schmalen Ring verbunden. Der Griffel ist faden- 
formig, die Narbe stumpf, die Kapsel kugelfórmig, aussen 
rothpunktirt, in der lieife durch 5 Klappen sich offnend.

Vorkommen: In Sumpfen, Moorlachen, Wiesentiimpeln, 
an stehenden Gewassern alłer Art, besonders in Norddeutsch- 
land, so z. B. durch Pommern, Mecklenburg, Holstein, Olden
burg, Hannover, Westphalen, in der Lausitz und in der Mark 
Brandenburg, in Thiiringen, auch siidlicher, namentlich z. B. 
in den Moosen der Donauebene und an den Weihern der 
Voralpen. Sie ist iiberhaupt fast durch das ganze Gebiet 
zerstreut, wenn auch etwas ungleich yertheilt.

B lu thezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Das Kraut wird vom,Vieh verschmaht.

In Parkanlagen ist die Pflanze eine Zierde fur Teichrander.
A b b ild u n g e n . T a fe l 1941.

AB Pflanze in natiirl. Grdsse.
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Gelbstern.

Das kurze, astige, kraftige, dauernde Rhizom treibt auf- 
rechte bis meterholie Stengel, welche zwei- bis vierzahlige 
Blattwirtel tragen. Blatter gestielt, aus breiterem, fasfc herz- 
formigem Grunde langlich, spitz, kalii, am Rande rauh, die 
Blattstiele gewimpert; Bluthenstiele achselstandig, wirtelig, 
am Ende ilickend; Kronabschnitte rundlich, spitz gekerbt, 
sehr stumpf mit einer aufsitzenden Haarspitze; Staubblatter 
10, abwechselnd ohne Anthere.

B eschreibung: Der Stengel gleicht in Idohe und Art 
der Verastelung unsrer L. v u 1 g aris. Er besitzt 2 — 5 Cm. 
lange, gestielte, an der Basis mehr oder weniger deutlich 
herzformige Blatter, dereń Blattstiele deutlich gewimpert 
sind; die Wimpern sind lang und braun. Die Bluthenstiele 
sind so żart wie bei L. nem orum , vollig unverastelt, ebenso 
lang und langer ais die sie stutzenden Blatter; aufrecht ge- 
richtet, doch, wegen der Schwere der Blume, an der Spitze 
etwas nickend. Die Kelchzipfel sind lineal, gleichbreit und 
griin, kiirzer ais die Krone; diese besitzt fast die Grosse der 
Kronen von L. v u learis , doch die Form der Kronen von 
L. nem orum  und hat die Eigenthumlichkeit, dass ihre vbllig 
abgerundeten Zipfel in der Mitte in ein Stachelspitzchen 
ausgehen. Durch die 5 staubbeutellosen Staubfaden charakte- 
risirt sieli diese Species, doch bringt man sie an einen



sonnigen, trocknen Standort, dann werden die Blumen so 
klein wie bei L. nem orum  und die 5 staubbeutellosen Staub- 
faden feblen.

Yorkommen: Aii sumpfigen Stellen der westdeutschen 
Grenze, besonders am westlichen Samne der liohen Yennen 
bei Spaa und Malmedy, jedoeh selten. Sie stainmt aus 
Nordamerika und ist auch in Belgien und England yerwildert.

B liithezeit: Juni, JuJi.
A nwendung: Eine sehr ansehnliche Staude fiir den 

Blumengarten. Sie nimmt fast mit jedeni Boden fiirlieb, 
iiebt Sonne oder schwache Beschattung und feucliten Boden.

A b b ilc lu n g en . T a fe l 1942.
PHanze i)i natilr). Grosse.





Quirlstem.

Von ahnlichem Wuchs wie die vorige. Stengel aufrecht; 
Bliitter2— 4ziihlig, kurzgestielt, langlieh-lanzettlioh, bisweilen 
eiformig, spitz, ganzrandig, riickseits etwas zottig; Bllithen 
in rispigen, gestielten, wirtelstandigen oder wechselstandigen 
Trauben; Kronabscbnitte eiformig, ziemlich spitz, ganzrandig, 
am Itande kahl; Staubblatter 5, vom Grandę bis zur Mitte 
vereinigt.

B eschreibung: Die Wurzel scbief absteigend, befasert, 
im Wasser oft mehre bis 30 Cm. lange Auslaufer treibend. Der 
Stengel 0,60—1,20 Meter hoch, etwas kantig, besonders nach 
oben bebaart und drlisig. Die Bliitter bald entgegengesetzt, 
bald aueh zn 3—5 in entfernten Quirlen stehend, von ziem
lich abweichender Form, unten kleiner werdend, ganzrandig 
oder etwas bucbtig geschweift, mit schwarzen Punkten anf 
der Oberflache, welche, wenn man die Blatter gegen das 
Licht lialt, roth und durchsichtig erscheinen. Die am Ende 
des Stengels befindliche Inflores/.enz bildet eine Rispe. Die 
tiefer stehenden Bltithenstiele sind einfach. Die Bllithen- 
stiele behaart, ani Grandę mit einem Deckblatt versehen. 
Die Kelchabschnitte sind gewimpert, am Rande weisslich und 
vor demselben mit einer rotben Linie eingefasst. Die gold- 
gelbe Blumenkrone innerhalb drlisig punktirt, die Abschnitte 
oval und stumpf. Die Staubtaden gelbdriisig, unten erweitert 
und verwachsen, ohne yerktimmerte Staubgefasse. Die Fracht
eine von dem stehenbleibenden Griffel zugespitzte Kapsel, 
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Tupfelstem.

Von ahnlickem Wuchs wie die vorige. Stengel aufrecht,; 
Bliitter 2—4ziiliłig, kurzgestielt, liinglicli-lanzettlich oder bis- 
weilen eiformig, flaumig; Bliithenstiele wirtelstiindig, ein- 
bluthig oder die untersten 2—Bbluthig, ebenso wie die 
Stengel, die Riickseite der Bliitter und dieKelche mit driisigem 
Flaum bedeckt; Kronbliitter driisig gewimpert, spitz; Staub- 
blatter 5, vom Grandę bis zur Mitte vereinigt.

B eschreil)ung: Der aufrechte Stengel wird30—60 Gm. 
hoch, ist dkantig und dieht mit driisentragenden Haaren 
besetzt. Die Bliitter sind entgegengesetzt oder steben zu 
dreien und vieren in Wirteln, messen 4—8 Cm. Lange und 
1—3 Cm. Breite, sind vorn kiirzer oder liinger zugespitzt, 
oberhalb dunkelgriin und kahl, am Rande und auf der Unter- 
seite aber dicht mit drusentragendem Flanme besetzt, hiiufig 
unterseits mit einzelnen schwarzen Punkten gezeichnet und 
haben einen nur kurzeń, driisighaarigen Stiel, der bloss 
4—6 Mm. lang ist. Wiihrend bei der gemeinen Lysimacbie 
die Blutben in endstiindigen Rispen stehen, lcommen sie hier 
seitenstandig aus den Winkeln der Bliitter hervor. Die ein- 
bluthige Art heisst L. p u n c ta ta , die mit verastelten Bluthen- 
stielen L. v e r tic il la ta , doch sind beide Formen nur Spiel- 
arten, finden sieli beide in der Kultur an ein und derselben 
Pflanze. Bei der verastelten Spielart sind die Bliithenstiele 
so lang und etwas liinger ais die sie sttttzenden Bliitter, bei



der einbluthigen weit kttrzer, immer jedoch dicht driisen- 
fiaumig. Die Decliblattchen sind lanzettlich und spitz, die 
Kelche 5theilig, ihre Zipfel linien-lanzettlich und spitz, sebr 
dicht behaart und in der Ilegel mit schwarzen Punkten be- 
gabt. Die Kronen sind langer ais die Kelche, 5 lappig, die 
Lappen ei-langlich, spitz, am Ran de drttsenhaarig, gelb, 
gewohnlich aucli tief-gelb punktirt und die Rohre ist rothlich- 
gelb. Es giebt auch eine Varietiit mit unpunktirten Kronen 
und gelber Kronrohre: L. impunctatci genannt. Die Staub- 
faden sind bis gegen die Mitte hin verwachsen, liegen so 
an einander, dass sie den gelbroth punktirten Pruchtknoten 
yerdecken; auch die Staubfaden haben Punkte. Diese Pflanze 
ist von L. v u lg a ris  leicht an dem seitenstandigen Bliithen- 
stande z u erkennen.

Vorkommen: An Ufern von fliessenden und stehenden 
Gewassern. In Oesterreich, Bbhmen, Mahren, Steiermark und 
fruher am Yorgebirge Horn bei Zurich. In Mitteldeutsch- 
land bisweilen yerwildert, so z. B. bei Jena, Weimar, im 
Harz bei Schierke und Oderbruck, bei Wiirgsdorf an der 
N eisse.

B lilthezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Eine sehr empfehlenswerthe Staude fur 

den Blumengarten. In jedem lockeren, fetten, nicht zu 
trocknen Boden in sonniger Lagę gedeihend und durch 
Theilung des Rhizoms leicht zu vermehren.

Porm en: Bluthenstiele der unteren Wirtel 2—3bluthig: 
L. verticitlata M. Bieb.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1944.
Pflanze in naturl. Grosse.





Waldfriede.

Syn. Ephemerum nemorum Reichenbach.
Yon ahnlichem Wuchs wie die vorige aber noch zier- 

iiclier. Stengel gestreckt, ziemlich entfernt mit gegenstan- 
digen, eiformigen oder etwas herzformigen, spitzen, ganz- 
randigen, kahlen, kurzgestielten Blattern besetzt; Bliithen- 
stiele achselstandig, einzeln, liinger ais die Blatter; Kelcli- 
theile ) ineal - pfriemlich.

B eschreibnng: Der Wurzelstock kriecht, treibt an 
den Knoten Faserwurzeln und Stengel, welehe sich wegen 
ihrer Zartbeit auf den Boden legen, oft wieder wurzeln und 
sieli nur gegen die Spitze erheben. Die Stengel verasteln 
sich aucli, haben Furchen, sind aber haarlos, griin oder roth- 
braun und werden 20 — 30 Cm. lang. Die Blatter stehen 
einander gegeniiber, sind an der Basis klein und fast rund, 
weiter oben 2 Cm. lang und 1 Cm. breit; alle Blatter sind 
sebr kurzgestielt, haarlos und auf der Unterflache glanzend 
und schwarz punktirt. Die zarten, glatten Bliithenstiele 
stehen walirend der Bliithe aufrecht, biegen sich nach der 
Bluthe herab. Die Kelchabschnitte sind tief gespalten, liuien- 
lanzettlich, spitz, kahl und halb so lang ais die Krone; die 
letzte ist goldgelb, radformig und hat am Schlunde die 
Staubgefiisse stehen, welehe den Kronlappen entgegengesetzt, 
aber kleiner ais sie sind. Der Fruclitknoten i.st fast kugel- 
rund, die Samen sind langlich und grubig.



Yorkom men: In etwas feuchten, schattigen Laub- 
waldern, nicht uberall in Tliiiringen, z. 13. haufig auf‘ dem 
Thtiringer Walde, auf dem voigtlandischen Plateau und 
stellenwei.se im Hugellande, wo das Terrain sieli giinstig 
zeigt, z. 13. in den schattigen Waldungen von Hummelshain, 
Tautenburg und Koda unweit von Jena, in dem Steiger bei 
Erfurt, am Kyffhauser u. s. w. In gleiclien Standortern er- 
scheint diese Pflanze stellenweise in ganz Deutschland. In 
Norddeutscliland selten. So z. B. in Ostpreussen bei Allen- 
stein, in West.preussen bei Danzig und Neustadt (nacli 
Pr. J. Weiss).

B liithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Ais Ampelpflanze ist diese Art wegen 

ihres reizenden Baues noeh weit besser geeignet ais die 
folgende. Ebenso eignet sie sieli zur Aussclnntickung etwas 
schattiger Felspartieen. Sie verlangt einen sandigen, nahr- 
haften Waldboden. Dem Yieh soli sie schadlich sein.

A b b ild u n g e n . '1 'afel 1945.
Pflanze in natur], ijrosse.



Pfermigkraut.

Das dumie, fadenformige Rhizom ist dauernd, weitlaufig 
verastelt und kriecht auslauferartig am Boden weit umher. 
Blatter gegenstiindig, herzformig-rundlich oder eiformig, zwei- 
zeilig gerichtet, ganzrandig, kahl, tein braun punktirt; Bluthen 
einzeln in den Blattacliseln, die Bliithenstielchen kurzer ais 
die Blatter; Kelchtheile herzformig; Staubblatter fast frei, 
den Fruchtknoten nicht bedeckend.

B eschreibung: Die Stengel liegen 15—60 Cm. lang 
flach auf der Erde, sie sind etwas zusammengedrttckt-viereckig, 
die Ecken von dem Rande der Blattstiele abgehend, nieist 
an ihrem untern Ende, welches allmahlig abstirbt, mit gegen- 
liberstehenden Aesten yersehen, iibrigens haufig einfach, 
iiberall in grossern oder geringern Zwischenraumen mit 
Blattern besetzt, gegen die Mitte und die Enden hin Blumen 
entwickelnd. Die Wurzeln brechen besonders am untern 
Theile des Stengels, zuweilen aber aucli nach den Spitzen 
hin, einzeln oder mehre zusammen, aus den Blattknoten, sie 
sind einfach oder zaserig, diinn, weisslich. Die Blatter stehen 
aut 2 — 4 Mm. langen Blattstielen einander gegentiber, sie 
sind wie die ganze Pflanze kahl und nur mit sehr kleinen, 
dem blossen Auge nicht bemerkbaren, rothbraunen, punkt- 
artigen, bei durchfallendem Lichte ais kleine gelbrothe, rund- 
liche, durchscheinende Fleckchen erscheinenden Knotchen



besetzt, iibrigens von rundlicher Gestalt, an der stumpfen 
Spitze eine grossere rothbraune Driise tragend, ganzrandig, 
am Grunde meist nur schwach herzformig und zugleich in 
den rinnenformigen Blattstiel schwach herabląufend; ihre 
Lange betragt 6—24 Mm., ihre JBreite ist ein wenig geringer. 
Die viereckigen Bltithenstiele stehen einzeln in der Blatt- 
achsel, gewohnlieh aber zugleich in beiden der zusammen- 
gehorigen Blatter, sie sind meist ktirzer, zuweilen aber aueh 
eben so lang ais die Blatter. Die Kelchtheile sind herz
formig, zugespitzt, an der Spitze mit einer gelbrothen Driise, 
die Rander der Lappen liegen nach aussen gebogen; ihre 
Lange betragt 5 — 6 Mm. Die hochgelbe wohlriechende 
Blumenkrone ist fast doppelt so lang ais der Kelch, ihre 
Abschnitte sind oval-lanzettlich, mit linealischen und rund- 
lichen rothgelben und dunkelrothen zerstreuten Pimktchen 
versehen, innen und am Rande mit iiusserst feinen gestielten 
Driischen bedeckt. Mit grossern Drtischen sind auch die 
Staubfaden besetzt, welche mit ihren gelben langlichen Staub- 
beuteln ktirzer ais der Kelch sind. Der Stempel ist den 
Staubgefassen ungefahr gleichlang, mit kugeligem Prucht- 
knoten, cylindrischem, oben in eine schwach yerdickte Narbe 
endigendein kahlem Griffel. Die kugelige, etwas zugespitzte 
Kapsel bildet sieli selten aus, sie zerspringt in 5 Klappen 
an der Spitze und enthśilt eine grosse Menge dreikantiger, 
auf dem centralen Samentrager angehefteter brauner Samen, 

Yorkornmen: An etwas schattigen und leuchten rasigen 
Platzen, auf Wiesen, Rasenplatzen, an Graben, in Waldnngen 
und Gebiischen. Durch das ganze Gebiet verbreitet und fast 
iiberall sehr haufig.





B liithezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Das Pfennigskraut, welches diesen Namen 

sowie den lateinischen der rundlichen Gestalt seiner Blatter 
yerdankt, welche wie aufgezahlt in 2 Reihen neben dem 
Stengel stehen, galt gonst ais ein ausgezeiclmetes Wundmittel 
welches ausserlich wie innerlich angewendet und ais Num- 
n iu lariae s. O entum orbiae bei Wunden und Geschwiiren, 
bei Diarrhoen, sowie bei vielen anderen Krankheiten an
gewendet wurde. Das niedliclie, rankende Pflanzchen eignet 
sieli sehr gut ais Ainpelgewachs in Zimmern, Yeranden etc.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1946.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Staubgefilss, vergriissert; 2 Carpell, 

desgl.
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Sternlein.

Syn. Asterolinum stellatum Flor. port.
Ein sehr kleines, zierliches, jahriges Pflanzchen von 

durchaus von den ubrigen Arten verschiedener Tracht. 
Stengel aufrecht, einfach oder etwas opponirt yerzweigt,- 
diclit mit gegenstandigen, abstehenden, sitzenden, lanzett- 
licben, zugespitzten, kahlen, am Rande etwas rauhen, vier- 
zeiiigen Blattern besetzt; Bliithen einzeln, achselstandig; 
Kelchabschnitte lanzettlich, haarspitzig, dreimal so lang wie 
die Krone.

Yorkommen: An sonnigen, sterilen Orten. Im Gebiet 
nur an der Siidgrenze in Istrien. Friiher von Lejeune bei 
Verviers gesammelt, wohin sie wahrscheinlich durch fremde 
Wolle verschleppt ist, spiiter dort nicht wieder gefunden. • 
Haufiger in Siideuropa.

B liłthezeit: Juni.
A nwendung: Ein sehr niedliches PHiiiizchen fiir Fels- 

anlagen und zu Einiassungen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1947.
A Pfianze in naturl. Grosse; 1 IJliitlil von oben, vergrossert;

2, 3, 4 Same von yerscbiedenen Seiten und im Liingsschnitt, desgl.



$lf ritlfiit.



1948. Aretia Vitaliana L.

Felsenprimel.

Syn. Primula Yitaliana L. Grcgoria Yitaliana Dub. 
Androsace Yitaliana Lap. Primula sedifolia Salisb. . Andro- 
saca lutea Sam.

Ein sehr zartes, niedriges, danerndes Pflanzchen mit 
liegendem, iistigem Stengel, welcher von langen Internodien 
getrennte reichblatterige Blattrosetten tragt. Blatter linea- 
liscb, spitz, ruckseits und am Rande sternhaarig-flaumig, 
oberseits kahl; Bliithen kurzgestielt; Krone rohrig-teller- 
fórmig, doppelt so lang wie der Kelch; Saum Sspaltig mit 
zungenformigen Abschnitten, die Rohre nach oben erweitert. 
Dieses Geschleebt unterseheidet sich, ausser dem eigenthum- 
lichen Baue des Stengels und der Blatter, noch durch die 
nicłit in Dolden, sondern einzeln stehenden Bliithen sowohl 
von A ndrosace ais auch von Prim ula.

B eschreibung: Die Pfahlwurzel treibt zahlreiche, 
holzige, dicht bei einander stehende, 1—3 Cm. lange, theils 
liegende, theils aufreclit gerichtete, perennirende Stammehen, 
welche an ihrer Spitze einen Błatterblischel haben und auf 
diese Weise einen Rasen formen. Die Blatter sind kaitm 
6 Mm. lang oder noch kleiner, sehr schmal, oben etwas 
concav, stehen gedrangt-dachziegelig beisammen. Aus dem 
Rasen erheben sich nun an der Spitze der Stammehen die 
einzeln stehenden, fast sitzenden, gelben Bliithen, die 1 Cm. 
lang sind. Der Kelch ist tief-5spaltig und griin, die Spalt-



zipfel sind lanzettlich und spitz, die Kronrohre ist doppelt 
langer ais der Kelch, an der Spitze bauchig erweitert. 
Daselbst sind die 5 Antheren angeheftet und iiber denselben 
finden sieli die schmalen, honigfarbigen Decklappen. Der 
blappige Saum ist flach ausgebreitet, die Saumlappen sind 
vorn zugerundet, sehr selten undeutlich ausgerandet. Die 
Frucht ist kugelig, in der Anlage 5 samig aber dureli Abort 
2samig.

Vor komin en: Auf Felsen der liochsten Granitalpen. 
Sudliches Wallis; in Sudtirol auf den Kalkalpen, auf der 
Schleernalp an der Hiitte neben der Kapelle, ani Wege vom 
Jungbrunnenthal in Tiers zum Schleern, auf der Seiseralp, 
im Passa, ani Montalon, ani Bondon, auf den Yalsuganer- 
alpen. Audi auf den Pyrenaen.

B liitliezeit: Juli, August.
A nwendung: Ein niedliches Pflanzcben fur alpine 

Felspartieen.

A b b ild u n g e n . T a f e l  1948.
A Pflanze in natarł. Grosse; 1 lllutlie, vergrossert; 2 Krone, auf- 

geschnitten, desgl.; 3 Carpell, desgl.





1949. Samo!us Valerandi L.

Pungen.

Das kurze, dauernde Iihizom treibt einen oder einige 
aufreehte, einfache Stengel, welche locker mit wendelstiin- 
digen, verkehrt-eifórmigen oder liinglichen, stnmpfen, in den 
kurzeń Stiel verlaufenden, daher fast spatelformigen Blattern 
besetzt und wie diese kalii sind; Blatter gauzrandig; Trauben 
endstandig und achselstandig, zuletzt sehr locker und ver- 
langert; Bliithenstielcłien ziemlich lang, dtinn, iu der Mitte 
mit einem Deckblattchen besetzt; Blutlie scheinbar hall) ober- 
stiindig; Kelch Sspaltig, etwas mit dem Carpell verwachsen ; 
Krone fast radformig, der Sauin mit ausgerandeten Ab- 
schnitten und zwischen denselben mit je einem Zalm; Staub- 
bliitter sehr kurz, in der kurzeń Kronrohre eingeschlossen; 
Kapsel fast kugelig.

B eschreibung: Aus der faserigen Wurzel kommen 
gemeinlich mehre Stengel, welche gerieft sind uńd sich in 
Bliithenstiele, oder in einige bluthentragende Aeste und 
Bltithenstiele verzweigen und wie alle Aeste, Bliithenstiele 
und Stiel chen haarlos sind. Nur in der ersten Jugend ist 
die Spindel und ihre Zertlieilung flaumliaarig. Die Blatter 
sind spatelformig, ganzrandig, stumpf, hellgrtin, auf beiden 
Fliichen gleich und in der Mitte von einem gelben Mittel- 
nerven durclizogen. Sie bekleiden den Stengel bis zur



Bluthentraube und haben viel Aehnlichkeit mit den Blattem 
der Gśinseblume, doch werden sie an geilen Exemplaren weit 
grosser. Die Bluthentraube begirmt in einer Doldentraube 
und verlangert sieli z u 10—15 Cm. Lange; auch die Blttthen- 
stielchen verlangern sich; denn das eirunde, ganzrandige 
und spitze 3—4 Mm. lange Deckblatt steht an der Biegung 
des Bltithenstielchens in der Bliitlie iiber der Hśilfte, in der 
Fruchtzeit weit unter der Hśilfte derselben. Die 5zahnigen 
Kelche bleiben an der Kapsel stehen; die Ziihne sind eiformig, 
spitz, haarlos; die Kronrohre ist kurz, enthalt unten nahe 
der Basis die 5 Staubgefśisse, welche sehr kurz sind und 
ihre kurzeń Faden sind klirzer ais die Beutel. Der Saum 
ist olappig, an den 4 Einschnitten finden sich 5 kleine spitze 
Ziihne, die Einige fur 5 verkiunmerte Staubgefśisse ausgeben 
wollen. Die Kapsel ist kugelrund, springt an der Spitze in 
5 sich zuriickbiegende Klappen auf, enthśilt viele auf dem 
Ruckeu flachę, an einem kugelrunden Samentrager angefiigte 
Samem

Forkommen: An feuchten Orten mit schlammig
salzigem Boden, daher besonders hśiufig in den Lachen nahe 
der See, in welche das Meerwasser eintritt, aber auch im 
Binnenlande, wo in der Nśilie der Salinen oder salzhaltiger 
Striche das Terrain gtinstig wird. In Thiiringen bei Stottern- 
heim unweit Erfurt, bei der Numburg, bei Frankenhausen, 
Ottenhausen,’) nach Lorei auch bei Brembach, in der Flora 
von Halle sowie im Mansfeldiscben. In salzarmen Gegenden 
fehlt sie natiirlich ganz, so z. B. in Bohmen,2) Schlesien,

1) Lutze, Programm, Seite 23.
2) In Bohmen nur bei Auscliitz unweit Neratowitz.



]htnęni.



Hessen, in Sachsen nur bei Dolzig; in Salzburg felilt sie 
ganz; in Tirol konnnt sie in der Umgebung von Bożen vor. 

B lu thezeit: Juni bis August.
Anwendung: Diese Pflanze soli der Sagę nach dera 

Vieh sohadlicli sein.
Name: Der Name kommt sclion im Plinius vor und 

wurde von Tonrnefort diesem Pflanzchen gegeben.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1949.
A bliihende Pflanze in nat. GrćSsse; J3 fruohtender Zweig, desgl.



J950, Cortusa Matthiofi L.

Mattbioluspiimel.

Das kurze, dauernde Rhizom bildet eine Rosette ziem- 
lich grosser, gestielter, herzformiger, im Umkreis fast kreis- 
runder, handformig viellappiger, wie die ganze Pflanze stark 
behaarter Blatter ans, aus dereń Mitte sich der etwa spannen- 
hohe Schaft mit der endstandigen Bluthendolde erhebt; 
Bliithen langgestielt, am Grrunde des Stiels von kleinen Deck- 
blattern gestiitzt; Kelch so Jang wie die Kronrohre; Krone 
trichterformig mit ausgebreitetem 5spaltigem Satim mit 
spitzen Abschnitten; Staubblatter am Schlunde der Kron
rohre eingefugt, die Filamente durch einen hervortretenden 
Ring verbunden, die Antheren spitz; Kapsel vielsamig, an- 
fangs 2klappig, zuletzt bklappig. Blume rosenroth, selten 
weiss.

B eschr eibung: Die WurzeJ blatter stehen aufrecht in 
einem Kreise, sind haarig, ihre diclcen, 5 —10 Cm. langen 
Blattstiele tragen eine herzformige, gegen oder iiber 5 Cm. 
lange Blattfliiche, welche 11 —13 dreieckige und gezahnte 
Lappen hat, wovon der Endlappen nur Bzahnig und der 
Mittelzahn breit abgerundet ist. Aus der Mitte des Biischels 
der Wurzelblatter erhebt sieli nun zur Blflthezeit ein dicker, 
haariger, aufrechter Schaft, welcher 15—30 Cm. hoch, aber 
immer weit hoher ais die Blatter wird und tragt an seinem 
oberen En de 3 —12 gestielte, nickende Bliithen, an dereń 
doldenformigem Ausgange sich ebenso viel lanzettliche, spitze





Hullblattchen finden. Letztere sind 6—12 Mm. lang, etwa 
halb so lane ais die Bliithenstiele beim Aufbruche der 
Biuthen. Der Kelch ist 5theilig und bleibend, seine Zipfel 
sind spitz, haben die Lange der Kronrohre und stehen mit 
der Spitze der Zipfel etwas ab. Die Kronlappen gemeinlich 
rosenroth und seltner weiss, sind am Schlunde innerlich 
grunlichgelb, die Kronrohre ist, wie der Schlund, grungelb 
gefarbt. Anfangs stehen die Kronlappen ziemlich gerade, 
dann breiten sie sich horizontal aus. Gleich bei dem Ab- 
bliihen verlangert sich der Bliithenstiel um das Doppelte, 
steht aufrecht und der Kelch umgiebt bis zur lleife die 
Frucht.

Vorkommen: An feuchten Felsen und schattigen, 
trockenen Waldplatzen der Alpentlialer von Baiern, Tirol, 
Steiermark, Oesterreich und Schweiz; aber auch auf den 
Voralpen und mit den Flttssen nocli tiefer herabsteigend. 
Sie findet sich auch in den schwabisclien Gobirgen.

A nwendung: Man hat diese Pflanze hin und wieder 
in Garten, doch will sie einen der Aurikel ahnlichen Stand- 
ort, nimmt aber mit weniger gutem Boden furlieb, wenn er 
nur leicht und humos ist.

Name: Den Beinamen erhielt diese Pflanze von dem 
Kamen des beriihmten Matthiolus, welcher 1500 geboren 
wurde, Arzt zu Siena war und sich durch die Herausgabe 
eines Krauterbuclies einen bedeutenden Namen in der Botanik 
erwarb. Kr starb zu Trident an der Pest 1577.

A b b ild u n g e n .  T a t'e 1 1950.
Pflanze in natttrl. Grosse.
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!95l. Aodrosace heivetica Gaud. 

Moosprimel.

Syn. Aretia helvetica Schk. Androsace bryoid.es DO. 
Diapensia helvetica L.

Ein sehr niedliches, moosiihnliches Pfłanzchen mit 
dauerndem, vielkopfigem, dicht beblattertem Rhizom, dessen 
zahlreiche Aeste sich polsterformig ausbreiten; Blatter dicht 
dachig, lanzettlich, von abwiirts gekehrten, einfachen Haarcn 
kurzhaarig-zottig; Bliithen einzeln am Ende der Zweige, fast 
sitzend; Kelchabschnitte spitzlich, so Jang wie die Kronrohre; 
Krone weiss mit gelben Wolbschuppen.

B eschreibung: Die Stiimmchen steli en dicht bei ein- 
ander, sind verastelt und dicht mit Blattern bedeckt, welche 
dachziegelig und dicht stehen und besonders an der Spitze der 
Aeste, wo sieli der Stengel noch nicht gestreckt hat, sehr 
gedriingt an einander liegen. Dadurch werden die Aeste 
nach oben hin dicker, erhallen eine etwas keulenformige Ge- 
stalt. Der ganze Rasen ist aber kaum 5 Cm., ofters nur 
•3 Cm. hoch. Die Blatter sind vorn am breitesten, gehen in’s 
Liingliclie iiber, haben eine stumpfe Spitze und sind sehr 
dicht mit zuruckgebogenen, weissen Haaren besetzt, welche 
ihnen einen seidenartigen Glanz geben. An der Spitze der 
Aeste kommen die ki einen Bliithen einzeln hervor, dereń 
Stiele nicht zu sehen sind, indem sie, kaum 2 Mm. lang, in 
den anliegenden 4 Mm. langen Blattern verborgen sind. 
Selbst ein 'J’heil des Kelches wird durcli die Blatter verdeckt.
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Der Kelch hat 5 bis zur Halfte eindringende, spitze Zipfel 
und die Krone isfc nicht viel liinger ais diese. Ihre Farbę 
ist weiss, doch befindet sieli nahe der Cecklappen ein gelber 
Hof. Sie hat 5 abstehende, abgerundete Zipfel und ihre 
Rohre ist am Schlunde verengert. Dieses kleine, niedliche 
Pflanzchen hat, nicht bluhend, von Ferne ganz das Ansehen 
eines Steinmooses, tiberzieht auch, nacli Art derselben, Felsen 
und siedelt sich besonders haufig in Ritzen des Gesteins an, 
wo es einige Erde findet. Bltthet es aber, so bekommt es 
eine uberaus niedliche Gestalt, indem die zahlłosen Aestchen 
des Rasens an ihren Spitzen die kleine Bliitlie sehen lassen, 
wodurch der ganze Rasen wie mit weissen Sternchen iiber 
siiet erscheint.

Vorkom m en: In Felsenspalten der hoheren Alpen 
Tirols, Baierns, der Schweiz.

B liithezeit: Juli, August.
A nwendung: Wie alle Yertreter dieser Gattung hochst 

werthvoll fur alpine Anlagen in Garten.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1951.
A Basen in natiirl. Grosse; B Stammchen, desgl.



1952. Androsace isnbricata Lam.

Silbermoos.

Syn. A. Aretia Lap. A. argentea Gartner. A. tomen- 
tosa Schleicher.

Der yorigen in der ausseren Erscheinung sehr ahnłich, 
aber die diclit dacliigen, lanzettlichen, stumpfen Blatter 
ebenso wie die Bliithenstiele und Kelche von sehr kurzeń 
Sternhaaren silbergrau - filzig; Blilthen einzeln, fast sitzend 
und auch gestielt; Kelchabschnitte stumpf, langer ais die 
Kronrohre.

Yorkommen: Auf Felsen der hochsten Alpen, sehr 
selten: Auf dem Trone in Graubiindten, auf dem Grueben, 
Zmuth und Fineln iiber Zermatten im Wallis und auf dem 
Monte Kosa; im sudlichsten Tirol, auf Granitfelsen der 
Alpen in Tesino, Alpe Tolva, Valsugana, am Baldo.

B lu thezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Wie bei der vorigen.
Form  en: Sie weicht ab mit langeren Bliithenstielen: 

A. tomentosa Schleicher. Der Saum der Blume ist meistens 
weiss, selten rosenroth, die Decks chttppchen (Wolbschuppen) 
sind roth.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1952.
ABC Pflanzen in naturl. Grosse.
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1953. Androsace Heeri Koch.

Heers Alpenmoos.

Yon almlichem Wuchs wie die yorige, aber nocli we.it 
mehr der folgenden iihnlich. Der Habitus wie bei A. hel- 
vetica Gaud. und die Bliithen wie bei A. g lac ia lis  Hoppe. 
Blatter diclit dachig, lanzettlich, von abstehenden, einfaclien 
und gabeligen Haaren kurzliaarig; Bliithen einzeln, fast 
sitzend oder gestielt; Kelehabschnitte spitz, liinger ais die 
Kronrohre.

York o mm en: In den Schweizer Alpen, sehr selten. 
In den Alpen des Kheinthals im Ganton Glarus gegen das 
Martinsloch in der Hohe von 2000 — 2400 Meter. Reiclien- 
bach hiilt sie fur einen Bastard zwischen A. he lvetica  Gaud. 
und A. a lp ina  Lam.

B lu thezeit: Juli, August.
A nwendung: Wie bei der vorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1953.

A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bluthe, vergr8ssert; 2 Blatt, desgl.



J954. A n d r o sace  glacialis Hoppe. 

Gletschermoos.y

Syn. Androsace alpina Lam. Aretia glacialis Schleicher. 
Androsace pannina Grand.

Bliitter ]anzettlich, diclit genahert, an der Spitze der 
Aeste rosettig, spitzlich, am Grunde yerschmalert, wie die 
Bliithenstiele und ICelche flaumig von zerstreuten, stern- 
fórmigen, sehr kurzeń Haaren, welclie klirzer sind ais der 
Durelimesser der Bliithenstiele; Bliithen einzeln, fast sitzend 
und auch gestielt; Kelchabschnitte spitz, Janger ais die 
Kronrohre.

B esch re ibnng : Viele Pflanzchen bilden durch ihren 
dichten Stand einen Basen von 2—5 Cm. Idbhe, und treten 
die Pflanzchen einzeln auf, so liegen sie fast am Boden. Sie 
verasteln sicb sehr und sind nur gegen die Spitze liin, so 
weit namlich der jungę Trieb reicht, diclit mit Blattern be- 
gabt. Am vorjahrigen Triebe, der nun verliolzt ist, hangen 
nocli die alten, verwelkten Bliitter, aber die noch iiltern 
unteren Triebe sind vbllig kahl und yerholzt. Die Bliitter 
sind kanni G Mm. lang, stehen etwas ab und befinden sieli 
besonders an der Spitze der Aeste in sehr gedriingter Stellung, 
wesslialb sie sieli dort, um Platz zu gewinnen, sternformig 
ausbreiten. Yorn sind sie etwas stumpf, nacli hinten ver- 
schmalern sie sieli in ein undeutliches Stielchen. Ilire Haare 
spalten sich in drei Theile und stehen ziemlich einzeln. Die 
Bluthen sind seitenstiindig, scheinbar auch gipfelstiindig, ihr
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Stielchen ist bald kfirzer, bald so lang und bald auch etwas 
liinger ais das stiitzende Blatt. Die Kelche sind dichter 
behaart ais die Blatter, bis in die Halfte ospaltig, mit 
spitzen, die Kronrohre an Lange etwas iibertreffenden Zipfeln; 
die Kronlappen sind aber bedeutend liinger ais der Kelch, 
ausgebreitet, abgerimdet, bald weiss, bald rosa, bald rofcli- 
violett.

York ommen; Auf Felsen der hoheren Granitalpen. 
Yon Kamthen durch Salzburg, Tirol und Steiermark bis 
durch die Schweiz.

B liithezeit: Juli, August.
A nwendung: Wie bei den iibrigen Arten.
Form en: Die Krone ist entweder weiss oder rosenroth 

mit gelben Wolbschuppen. Aretia brewis Iiegetschweiler. 
A. Gharpentieri Heer weicht nur durch stumpfere Blatter 
und Kelchabsehnitte, durch etwas schmalere Kronenabschnitte 
ab, welche meist am Ende kurz ausgerandet sind. Yon dieser 
weicht A. Wulfeniana Sieber nur durch grossere Blatter und 
Kelchabsehnitte ab. J. Kerner entdeckte im Langenthal des 
Sellrain einen Bastard: A. c/lacialis-obtusifolia (A. Ebn&ri 
Kerner).

A b b ild u n g e n . T a fe l  1954.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Krone, desgl.; 

3 dieselbe auseinandergelegt, desgl.; 4 Carpell, desgl.; 5 Sternhaar, 
desgl.; 6 Blatt, desgl.



1955. Androsace pubescens DC.

W eiche Moosprimel.

Syn. A. alpina Gaud.
In Trach! und Gros.se den vorigen ahnlich. Blatter 

grosser, diclit genahert, am Ende der Aeste, lanzettlich, 
stumpfłieh, am Grunde verschmalert, wie die Bluthenstiele 
und Kelche kurzhaarig-flaumig mit abstehenden Haaren von 
der Lange des Durchmessers der Bluthenstiele, einfach mit 
gabeligen untermischt oder sammtlich einfach; Bluthen ein
fach, fast sitzend und auch gestielt; Kelchabschnitte spitz, 
langer ais die Kronrohre.

Yorkom men: A uf den hoheren Alpen der Schweiz; 
Canton Waadt, Genf nnd Glarus.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei den tibrigen Arten.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1955.
A11(J Pflanzen in nat. Grossa; 1 Kelch, vergrossert; 2, 3, 4, 5 Haare 

von verschiedener Form, desgl.
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Zottige Moosprimel.

Rhizom vielkopfig, holzig, iistig, mit entfernten, fast 
kugeligen Rosetten; Schaft, Doldo und Bliitter von ver- 
langerten, undeutlich gegliederten Haaren zottig; Bliitter 
lanzettlich, ganzrandig, lang gewimpert, am Grunde ver- 
schmalert; Bliithenstielchen zur Bliithezeit so lang oder 
kiirzer ais die Hiilłe; Krone liinger ais der Kelcli.

B eschreibung: Der perennirende Theil des Stengels 
ist holzig und rothbraun, liegt auf der Erde und veriistelt 
sieli. An den Spitzen der rothbraunen Aeste bilden sich 
d ich te Rosetten von Wurzelblattern, die kugelartig zusammen- 
stehen. Die Wurzelbliitter sind 6 — 8 Mm. lang, in der 
Jugend vollig mit weissen Zottelhaaren bedeckt, die sich 
aber im Alter theilweise verlieren. Sie sind lanzettfórmig, 
vorn stumpf, am Grunde verschmalert. Die Schafte stehen 
aufrecht oder sind aufsteigend, 5 — 8 Cm. hock, rothbraun, 
sehr zottelhaarig. Die Hiillblatter liaben eine durch starkę 
Bedeckung mit Zottelhaaren ganz weissgraue Farbę, ebenso 
weissgrau sind auch die Kelche. Die Bliithenstielchen wie 
der Schaft mit Zottelhaaren bekleidet, haben schon beim 
Aufbruche der Bluthen eine fast grossere Lange ais die Hiill- 
bhittehen und verl;ingern sich nachher noch starker. Man 
findet in den Dbldchen 2, 8, 4 und 5 Bluthen, dereń aus- 
gespannter Saum 4 Mm. misst. Sie sind weiss und rothlich,
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welken in rothlicher Farbę und haben einen gelben oder 
purpurfarbigen Schlund. Diese Species hat mit A. Chamae- 
jasm e viel Aehnlichkeit und ist vielleicht nur Varietat. Sie 
st nicht so fett im Baue ais A. C ham aejasm e, hat zartere 
Schafte und ist weit starker mit Zottelhaaren bekleidet, ancli 

^  -rtind die Zottelhaare enggliedriger.
Vorkommen: Auf Felsen der Alpen in Krain (Schnee- 

berg), Steiermark, auf dem Jura. Im Bairischen Hochland 
und in Salzburg soheint die Pfianze nicht vorzukommen, 
obgleich die fruheren Ausgaben unserer Flora es angeben. 
Auch auf den Pyrenaen.

B liithezeit: Je nach der Meereserhebung vom Mai bis 
zum August.

A nwendung: Wie bei den iibrigen Arten.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1956.
A Pfianze in natiirl. Grosse; 1 Blatt, vergrossert; 2 Haar, desg-1.
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1957. Androsace Chamaeiasme Host. 

Zwergprimel.

Syn. A. villosa Jacq. A. villosa (i. D. FI.
Sie hat, abgesehen von der Behaarung, mit der vorigen 

einige Aehnlichkeit. Stammchen diinner, holzig, iistig, das 
Rhizom vielkopfig, rasig; Rosetten flach; Schaft, Dolde und 
Blattrand von verlangerten, deutlich gegliederten Haaren 
zottig; Blatter lanzettlich, ani Grandę verschmalert, ganz- 
randig; Bliithenstiele zur Bliithezeit so lang oder kitrzer ais 
die Hulle; Krone liinger ais der Reich, weiss mit gelbem 
Schlund, die Abschnitte zugerundet oder flach ausgerandet.

B eschreibung: Der perennirende Theil des Stengels 
ist holzig und braun, liegt auf der Erde und verastelt sich. 
An der Spitze dieser holzigen Aeste entsteht eine dichte 
Rosette von Wurzelblattern, die aber mehr oder weniger 
flach, nicht lcugelartig ist. Die Wurzelblatter sind G—8 Mm. 
lang, nach der Basis zu verschmalert, vorn spitz oder kurz 
zugespitzt, im Umfang langlich-lanzettlich, am Rande mit 
gegliederten Zottelhaaren gewimpert, aber im Alter haarlos. 
Der Schaft steht aufrecht, ist mit abstehenden, gegliederten 
Zottelhaaren dicht bekleidet, wird nach oben zu etwas roth- 
lich und erreicht 5 — 8 Cm. Hohe, seltener etwas dariiber. 
Die Bliithen stehen in Dolden, und am Ausgange der Bluthen- 
stiele befindet sich eine mehrblattrige Hiille. Die Hiillblatter 
sind 4—6 Mm. lang, griłn und auf den Flachen wie am 
Rande zottelhaarig. Die Bluthenstielchen sind gleichfalls,



wie aueh der griine Kelch, mit Zottełhaaren besetzt, anfangs 
kury,er ais die Hiillblattchen, spater langer werdend. Man 
findet in einem Doldchen 4, 5 und mehr Bliithen, dereń aus- 
geśpannter Saum 5 Mm. misst. Sie sind weiss, werden im 
Alter rothlich, liaben einen gelben Schlund. Ihre Rohre ist 
so lang ais der eckige Kelch. Sie kommt der A. ob tu si- 
fo lia  und A. v illo sa  nalie, unterscheidet sieli jedoch von 
der ersteren durch ihre Zottehaare, wahrend jene Stern- und 
Gabelhaare besitzt. Die A. v illo sa  dagegen bat kugelformige 
Blatterrosetten und kurzgliedrige Zottelhaare. Ob die letzte 
eine wirkliche Species oder nur durch den Boden erzeugte 
Varietat ist, mag hier unentschieden bleiben.

Yorkonimen: Auf Felsen der Alpen, besonders der 
Kalkalpen. Durch die ganze Alpenkette verbreitet.

B lu th eze it: Juni bis August.
A nw endung: Ganz besonders empfehlenswerth fur 

alpine Anlagen.

A b b ild u n g e n . T a le I  1957.
AB Pflanzen in natiirl. GrOsse; 1 Haar, yergrossert.
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1958. Androsace obtusifolia Ali. 

Stumpfbl&ttrige Felsenprimel.

Syn. A. Chamaeiasme Wulfen. A. Lachenalii Gmelin. 
A. lacłea ViLI.

Hochwiichsiger und lockerer ais die vorigen. Rhizom 
vielkopfig, rasig; Schaft nebst den Bltithenstielen dem Kelch 
und dem Blat!,rand fłaumig von sehr kurzeń, am Scliaft und 
an den Bllithenstielchen sternfórmigen Haaren; Blatter lan- 
zettlich, nacli dem Grandę verschmalert, ganzrandig; Bilithen- 
stiele langer ais die Hlille; Krone weiss oder rothlich, langer 
ais der Kelch.

B eschreibung: Der holzige und perennirende Theil 
des Stengels sieht ais mehrkopfiger, brauner Wurzelstoek 
ilber der Erde hervor und auf jedem Astkopie befindet sich 
eine Rosette von Wurzelblattern, wodurch ein dichter Rasen 
entsteht. Die Wurzelblatter sind grasgrun, lanzettfórmig, 
beiderseits Yersclimiilert, vorn stumpf, am Ilande mit gabelig 
sich theilenden Haaren gewimpert. Die Schafte, Hullblatter, 
Bluthenstiele und Kelche dagegen sind mit sitzenden Stern- 
haaren besetzt. Die Schafte werden 5—10 Cm. hoch, sind 
aufrecht oder aufsteigend und tragen eine 3 —bbllithige, 
seltener mehrbluthige Dolde. Die Hiillblattchen sind lang- 
lich, vorn zugespitzt, an der Aussen- und Innenflache stem- 
haarig und ktirzer ais die Bluthenstiele der aufbrechenden 
Bliithen. Die Bluthenstiele verlangern sich wahrend und 
nach der Bliithe noch mehr. Der Kelch, von gelbgriiner



Farbę and eckig, hat anfangs aufrechtstehende Zipfel, spater 
schlagen sie sieli zurtick. Die Kronen sind doppelt so lang 
ais der Kelch, die Zipfel oft abgerundet, oft schwach aus- 
gerandet. Diese Species unterscheidet sich von A. Cham ae- 
jasmer^und v illo sa  durch die Sternhaare des Schaftes, der 
Stiele und Hiillblattchen, welche sitzen, und durch die Gabel- 
haare der Bliitter. Audi sind die Bliithenstiele schon in der 
ersten Bliithe bedeutend liinger ais die Hiillblatter. Durch 
die flaehliegenden Blattrosetten hat sie mit A. Cham ae- 
jasm e mehr Aehnlichkeit ais mit A. villosa. Der Fracht- 
knoten hat 25—30 Samchen.

Vorkommen: An Felsen der Alpen. Durch die ganze 
Alpenkette verbreitet und auf Basalt in der kleinen Schnee- 
grube der Sudeten.

B lu tk eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei der vorigen.
Form  en: Sie kommt vor ohne Bliithenschaft. mit einem 

einzigen Bliithenstielchen, welches grundstandig ist.

A b b ild u n g e n . T a f e l  1958.
A Pflanze in natiirl. Grosse.
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1959. Androsace carnea L.

Blassrothe Felsenprimel.

Diese niedliche Pflanze ist niedriger und gedrungener 
ais die vorige. Rhizom holzig, vielkopfig, rasig; Schaft 
nebst den Blii.thenstielch.en flaumig durch sehr kurze, fein 
sternformige Haare; Blśitter linealisch, ganzrandig, voin 
Grnnde gegen die Spitze verschmalert, kalii, kurz gewinipert, 
riickseits gekielt, am Endo zuruckgekriimint; Bluthenstiele 
etwa so lang wie die Hlilie; Krone langer ais der Kelch, 
die Abschnitte vorn abgerundet, rosenroth, der Schlund gelb.

B eschreibung: Der perennirende Tlieil des Stengels 
ist liolzig, braun, mehrkopfig und auf der Spitze jedes Kop fes 
bildet sich eine flachę Rosette von Wurzelblattern, welche 
zusammen einen dichten Rasen bilden. Die Wurzelblatter 
messen 1—2 Cm. Lange, sind sehr schmal, gleichbreit und 
laufen allmahlig spitz zu. An ihrem Ilande sind sie mit 
feinen Harchen gewimpert, welche sich oben gabelartig 
spalten; sonst sind sie haarlos, docli auf der Unterseite von 
einem kielartigen Neiwen durchzogen. Die Schafte werden 
2—-5 Cm. hocli, sind seltener etwas hoher, durch feine Gabel- 
haare weich. Auch die I liillblatter, Blumenstiele und Kelche 
sind weichhaarig. Die Dolden bestehen aus 3—5 Bluthen, 
dereń Bluthenstiele zur Bliithezeit kiirzer ais die Hiillblatter 
sind und spater kaum etwas langer werden. Der Kelch ist 
glockig, seine Zipfel sind an der Spitze rotlilich. Die Kronen



sind doppelt grosser ais der Kelch, fleischroth, selten weiss, 
mit gelbem Nabel, ihre Zipfel abgerundet. Die Species unter- 
sclieidet sich von A. Cham aejasm e, v illo sa  und e lo n g a ta  
1) durcli die weichhaarigen Schafte, 2) durch die gekielten, 
linienformigen, fast pfriemlich zulaufenden Bliitter. Sie ist 
sel terier ais die vorigen drei Arten, findet sich nur in der 
granitigen Centralalp in der Sehweiz und der Seiseralp 
Tirols. Der Frnchtknoten hat 5—10 Samchen.

Yorkommen: Auf Granitfelsen der Alpen und sub- 
alpinen Regionen. Auf dem Ballon der Yogesen (Sulzer 
Belchen), auf den Alpen des unteren Wallis und auf den 
Appenzeller.Alpen; in Tirol auf der Seiseralp und am Stelvio. 

B lu th ezeit: J ulb August.
A nw endung; Wie bei den vorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1959.
AB Pflanne in natflrl. Grosse.
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1960. Androsace lactea L.

Mil oh - Felsenprimel.

Syn. A. pauciflora Yill.
Sie ist der A. ob tu sifo lia  Ali. selir iilinlich, ab er 

meistens noch schlanker und hochwuclisiger. Rhizom viel- 
kopfig, rasig; der Scliaft nebst den Blutlienstielclieii und 
Kelchen ganz kalii; Blatter lanzettlich-linealisch undlinealisch, 
ganzrandig, kalii oder an der Spitze oder am Rande sparlich 
gewimpert; Bluthenstielchen und Schaft yerlangert; Krone 
weiss mit goldgelbern Schlund, langer ais der Kelcli.

B escbreibung: Der perennirende Theil des Stengels 
ist liolzig, braun, mehrkopfig und steht schief in der Erde. 
Auf den Spitzen der Kopfe bilden sieli flachę Rosetten diclit- 
steliender Wurzelblatter, welche einen Iiasen bilden. Die 
Blatter sind linien- oder linien-lanzettforrnig, ganzrandig, von 
einigen Millimeter Liinge bis zolllang, doch nur 1, kochstens 
2 Mm. breit. Sie sind auf beiden Flachen kahl, oft auch am 
Rande, aber gemeinlich hier mit entfernt stehenden Borsten- 
haaren gewimpert und an der Spitze mit solchen gebartet. 
Die Schafte werden bis zur Spitze der Bltitben 7 —22 Cm. 
boch, sind glatt, naarlos, gliinzend, fast haardiinn, im Alter 
oft braunroth; sie stehen aufrecht oder sind aufsteigend und 
tragen eine Dolde von 2—3, selten mehr Bliitlien, oder sie 
sind einbluthig, oder sie bleiben unfruclitbar. Im letzten 
Falle bildet sich an ihrer Spitze ein Blattkranz, der Rosette 
an der Erde ahnlich, nur sind die Blatter kiirzer. Wenn die
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Schafte einbliithig sind, so fehlt clie Hiille, sind sie aber 
mehrbliithig, so befinden sich an der Basis der Dolde so vieł 
Hiillblatter ais Bliithenstiele oder auch 1—2 mehr. Die 
Hiillblatter sind lanzettformig, bis S Mm. lang, selten etwas 
langer, haarlos und mit ihren Spitzen oft umgebogen. Die 
Bliithenstiele sind fast baardiinn, ragen lioch iiber die Hiille 

''hinans, denn sie niessen schon zur Knospenzeit 3 Cm., zur 
Bliithezeit 5 Cm. und spiiter werden sie noch langer. Der 
Kelch ist glockig, 5eckig, haarlos, griingelb mit griinen 
Kanten und Lappen. Die Krone ist rein weiss, die Zipfel 
sind ausgerandet, am Schlunde befindet sich ein honiggelber 
King. Im Fruchtknoten befinden sich 5—10 Siimchen. Sie 
unterscheidet sich von allen Species mit ganzrandigen Blattern 
und mit Bliithendołden durch ihre Haarlosigkeit der Schafte, 
Stiele, Hiillen und Kelche.

Y orkom m en: Auf den Kalkalpen in Tirol, Salzburg, 
Steiermark, Oesterreich, auch auf dem Jura, Stockhorn u. s. w.

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei den iibrigen Artem

A b b ild u n g e n .  T a fe l  1960.
AB Pflanzen in natiirl. Grosse.
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1961, Androsace elongata L.

Langstielige Felsenprimel.

Syn. Androsace nana Hornemann ist eine yerkummerte 
Form unserer Pflanze.

Sie ist der vorigen ahnlich, von der sie sieli jedoch auf- 
fallend durch die im Verhaltniss zum Schaft auffallend langen 
Doldenstiele unterscheidet. Die Wurzel ist zweijahrig, ein- 
fach, eine Blattrosette treibend; Blatter lanzettlicli, gezahnt, 
am Rande nebst dem Schaft und der Dolde von sehr kurzeń, 
fein sternformigen Haaren flaumig; Kelch langer ais die 
milchweisse, mit hellgelben Wolbscliuppen versehene Krone.

B eschreibung: Dieses niedliohe Pflanzchen hat eine 
lange, fadenartige Pfahlwurzel, treibt 2—5 Cm. lange, mit 
sternformigen Haaren besetzte Schafte, welche sich wiederum 
in eine ebenso langstrahlige Dolde zertheilen. An der Basis 
des Schaftes befinden sieli die 6—10 Mm. langen und 3 bis 
6 Mm. breiten, beiderseits hellgrunen, spitzen, an jeder Seite 
des Randes mit 2—3 Zahnen besetzten Blatter, welche am 
Rande kurze, weisse Sternhaare haben. Die Schafte sind 
rund, glatt, durchaus mit weissen Sternhaaren besetzt. Die 
Dolde ist 2 —Sstrahlig, anfangs sind die Strahlen klein, 
spater yerlangern sie sieli aber bis zur Ilolie des Schaftes 
so dass das ganze Pfianzchen die Hohe eines Fingers erreicht. 
Die Hiille der Dolde ist ebenso vielblatterig ais Blumenstiele



vorhanden sind, aber die Blatter sind von ungleicher Grosse, 
langlich, spitz und wie die Wurzelblatter behaart. Die 
Bliithenstielchen sind gleicb den Schaften mit Sternhaaren 
besetzt. Der Kelch ist 4—6 Mm. lang und 1/2 Mai langer 
ais die.xKrone, so dass das kleine weisse Bliithchen nar eben 
mit seiner Spitze zwischen den in die Hiilfte des Kelches 
eindringenden Kelcheinschnitten hervorsieht. Die 5 Kelch- 
zipfel sind linien-lanzettformig und spitz, der ganze Kelch 
ist aber ebenso mit Sternhaaren besetzt ais der Schaft. Die 
5 Kronzipfel sind ausgerandet, die Kronrohre ist fast kugelig. 
die Kapsel rund und springt in 5 Zahnen auf.

Yorkommen: Auf sonnigen Hiigeln und auf Aeckern 
des leichten Bodens, namentlich auf den Yoralpen, aber auch 
hier und da in Miiłiren, Bohmen, Schlesien, Sachsen, Thu- 
ringen, Franken, in der Pfalz, am Rhein und im Donauthale. 
In Thiiringen ist sie eine seltene Pflanze, kommt nur bei 
Erfurt, Naiunburg und Halle vor. Oesterreich; in Baiern 
besonders bei Wtirzburg und Regensburg; in der Ehein- 
provinz einzeln auf den vulkanisclien Bergen des Maienfeldes 
und auf Thonschiefer bei Wernerseck, haufig bei Bingen auf 
dem Ockenheimer Hornehen; im Konigreich Sachsen bei 
Dresden, Briesnitz, Wehlen; in Thiiringen bei Daberstadt 
am Stollberg unweit Erfurt, auf Kies an der Apfelstedt, auf 
Brachackern bei Neudietendorf, bei Miihlberg unMreit Arn- 
stadt, zwischen Museherbitz und Schkeuditz, bei Tennstedt; 
in der Provinz Sachsen bei Magdeburg, bei Barby; bei 
Frankfurt a. d. O. und in Schlesien scheint sie ausgerottet 
zu sein.

B liitheze it: Juli, August.



A nwendung: Ein bubsches Sommergewachs fur den 
Blumengarten. Der Same wird im Herbst gleich naeb seiner 
tleife an bestimmter Stelle diinn ausgesaet, dann kommen 
die Pflanzen im folgenden Sommer zur Blilthe. Man kann 
sie auch, wie alle Arten dieser Gattung, in Topfen ziehen 
bei frostfreier Ueberwinterung.

Nanie: A ndrosace, sclion ais Pflanzenname imPlinius, 
konnnt von ccvrq (apóoóg) und ffcntog, das Schild, gehorte 
aber sonst einer andern Pflanze.

A b b iltlu n g c n . T a fe l  1961.
AB Pflanzen in naturl. Grosse.



1962. Androsace maxima L.

Ackerprimel.

Im Wuchs gedrungener und grossblattriger ais die 
vorige, der sie im Uebrigen etwas ahnlich ist. Wurzel ein- 
fach, jahrig, mit einer reiclien Ilosette breiter, liinglicher 
oder breit lanzettlicher, gezalmter Blśitter gekront; Schaft 
und Dolde mit gegliederten Haaren besetzt; Keleh gross, 
liinger ais die Krone, bis zur Frucbtreife sehr stark aus- 
wachsend; Krone weiss oder rothlich, am Schlunde mit 
5 aufrecbten, den Sclilund nieht verengenden Wolbschuppen 
besetzt.

B eschreibung: Die Pflanze wird 8 — 15 Cm. und 
hochstens handhoch. Ihr Wurzelblatter stehen rosettenartig 
und gebiiuft beisammen, werden 1—2 Cm. lang, sind eilśing- 
lich bis langlich-lanzettformig, entfernt- und spitz gesiigt, 
verlaufen sich in ein kurzes Stielchen, sind vorn spitz und 
beiderseits haarlos. Aus ibrer Mitte kommen ein- oder mehre 
7 —15 Cm. hohe Schafte, welche rund und głeich denBluthen- 
stielen und Kelchen weiclihaarig sind. Die Hiillblatter der 
Dolde sind ungleich gross, elliptisch, ganzrandig oder etwas 
gezśihnelt. Yor der Bltitbe und in der Bllithe haben die 
Bluthenstiele nicht die Lange der Htille, nach der Bliithe 
verlangern sie sich aber und werden zuletzt doppelt so lang. 
Die Kelche sind doppelt so gross ais die Kronen und 5spaltig. 
Die Spaltzipfel sind eilanglich, gezahnelt und spitz. Die 
weisse oder rothliche Krone sieht zwischen den Spaltzipfeln
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liervor, ist weit kleiner in allen Theilen ais der Kelch, hat 
5 lineale, ram abgerundete Zipfel, dereń Einschnitte tief 
eingehen. Der Schlund ist offen, aber durch die gelben 
Deckklappen zeigt sich ein gelber Krauz. Der Fruchtknoten 
und die Kapsel ist kugelrund, letzte ist vom doppelt 
grosseren Kelch umgeben, welcher sich nach der Bltitlie sehr 
vergrossert. Durch die sehr kleinen Kronen unterscheidet 
sich diese Species von den meisten Arten der A ndrosace; 
durch ihre sehr breiten Hullblattchen, welche in der Bliithe 
die Bliithendolde kelchartig umgeben, von allen Arten. Die 
blattartigen Organe sind gemeinlich lichtgrun und etwas 
massig.

Yorkommen: Auf Saatackern in der Rheinpfalz zwi- , 
schen Worms, Mainz und Kirehheim-Bolanden, bei Winningen 
an der Mosel und in Unterosterreich. Im mittlen Wallis; 
bei Wiesbaden; selten in Lothringen (fast. nur jenseits der 
deutschen Grenze); im nordlichen Thiiringen bei Liitzen- 
sommern.')

B liithezeit: April, Mai.
A nwendung: Wie bei der vorigen.

1) Lutze, Programm, Seite 23.

A b b ild u n g e n . T a f e l  1962.
AB Pfianzen in natiirl. Grosse.



1963. Androsaee septentrionalis L.

Nordische Feldprimel.

Im Wuchs ist sie der A. e lo n g a ta  L. ahnlich, nur 
sind hier^die Bluthenstielchen weit kiirzer, der Scliaft ianger, 
die Dećkbłatter kleiner. Rhizom 2jahrig, einfach, mit einer 
reichen Rosette von Blattern gekront; Blatter lanzettlich, 
gezahnt, nebst dem Schaft und den Bluthenstielchen sehr 
kurz und fein sternhaarig-fiaumig; Kelch kahl, kiirzer ais 
die Krone; Kronabschnitte weiss, ungetheilt, der Schlund gelb.

B eschreibung: An der Erde findet sieli ein Kreis von 
Wurzelblattern, welche gemeinlich bis 8 Cm. lang, auf gutem 
Boden aber aueli 4 Cm. lang werden. Ihre Breite betragt 
4—8 Mm. und diese fallt nahe an der Spitze hin, wo sie 
sieli nach der Basis zu allmahlig in einen kurzeń Stiel ver- 
schmalern, nach der Spitze hin aber schnell abnelimen und 
spitz zulanfen. Nach vorn haben sie einige kleine Zaline, 
nach der Basis zu sind sie ganzrandig. Beide Flachen sind 
sparsam mit Sternhaaren besetzt und am Rande stehen 
Borstenharchen, Gabel- und Sternharchen. Ans ihrer Mitte 
kommen gemeinlich mehre Scliafte, welche steif aufrecht 
stehen, bis zur Dolde 7—18 Cm. messen und sehr dicht mit 
Sternhaaren bedeckt sind, die aber nach oben zu immer 
weitlaufiger werden. Sie tragen eine 10—20strahlige Dolde, 
dereń sehr kurze, lanzettliche Htillblatter mit breiter Basis 
sitzen und mit Sternhaaren bekleidet sind. Die mit weit- 
laufig gestellten Sternhaaren bedeckten, haardunnen Bluthen-





stiele iiberragen schon in der Knospe die Hiille bedeutend, 
yerlangern sich wahrend der Bliithe bis 3 Cm. und spiiter 
bis iiber 5 Cm. Da die Bliithen nicht gleiehzeitig zum 
Aufbruche lcommen, so sind die Doldenstrahlen bis zur 
yolligen lleife von ungleicher Liinge. Der eckige Kelch ist 
blassgelb, bat griine, spitze Zipfel und griine Kantem Die 
Krone ist y2 Mai langer ais der Kelch, rein weiss und im 
Schlunde griin; die grtinen Deckklappen yerengern den 
Schłund, der Fruchtknoten bat 15 — 30 Samchen. Schon 
durcb ihre reichstrahligen Dolden, aber aucb durch die ge- 
zahnelten Blatter unterscheidet sich diese Art von den meisten 
dieses Geschlechts; vom A. maxima, mit welcher sie die 
gezalinelten Bliitter gemeinschaftlich bat, durch die weit 
schmalern Blatter und von A. e longata , die auch gezah- 
nelte Blatter besitzt, durch die Krone, welche langer ais der 
Kelch ist.

Yorkommen: Auf Sandfeldern, an Sandrandern, an 
diirren, sonnigen Sandhiigeln und auf Mauern. Sehr ungleich 
durch das Gebiet zerstreut: Oesterreich, Mahren, Schlesien, 
Posen, im Weichselgebiet in Preussen, so z. B. nach Fr. J. 
Weiss bei Thorn, Graudenz, Kulm, Marienburg, Danzig; bei 
Dresden; an der Elbę im nordlichen Bohmen; Frankfurt am 
Main, Wtirzburg, Wertheim, im unteren Theil von Hessen, 
bei Taubenscheckenbach in Wiirttemberg; in der Schweiz im 
Nikolaithal.

B ltitliezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei den yorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1963.
AB Pflanzen in natur], Grosse.
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1964. Primula farinosa L.

Mehlprimel.

Wie bei allen europiiischeri Primeln bildet das kurze, 
dauernde, bewurzelte Rhizom einen oder mehre sehr kurze 
Ifbpfe, welche eine einfache oder zusammengesetzte Blatt- 
rosette uumittelbar iiber der Erdoberfiache tragen. Blatter 
langlich, stumpf, nach dem Grunde allmahlig in den kurzeń 
Blattstiel verschmalert, kahl, riickseits dicht weiss bepudert, 
wie bei allen Arten des Stammes A leu ritia  in der Jugend 
riickwarts zusammengerollt, spater flach, fast glatt; aus der 
Mitte der Rosette erhebt sich der schlanke stielrunde Schaff 
schnurgrade, etwa spannenhoch; ani Ende triigt er die reich- 
bliithige, kurzsfcielige Dolde, welche, wie bei dem ganzen 
Staram ara Grunde der Stielchen mit an der Basis sack- 
formig verdickten Hullblattchen gestiitzt ist; Kelchzahne 
eiformig; Kronrohre ara Schlund mit kurzeń Wolbschuppen, 
langer ais der Kelch, der Saum kiirzer ais die Rohre; Hiill- 
blattchen linealisch-lanzettlich.

B eschreibung: Diese schone Pfianze erreicht die Hohe 
eines Fingers oder einer Hand, treibt aus dera sehr kurzeń 
Wurzelstocke eine Menge bis 3 Cm. langer, fadendiinner 
und weisser Faserwurzeln und bildet auf dera Boden eine 
schone Rosette niedlicher Bliitter. Diese sind namlich 
hochstens 2—4 Cm. lang, gewohnlich nur 2 Cm. lang, ver- 
laufen sich an einigen (besonders alpinischen) Exemplaren in 
einen dfinnen Blattstiel, bei andern (namentlich nordischen)
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Exemplaren sitzen sie. Die Breite betragt gewohnlich nur 
6 — 8 Mm. mul gelit bis 12 Mm. Man ziililt in der Kegel 
8—20 solcher Wurzelblatter, welche auf ihrer Unterflache 
mit einer weissen mehlstaubigen Masse bedeckt sind, die 
aber nur auf dem Parenchyme liegt, wahrend die griineii 
Adern davon frei bleiben. Der Scbaft ist naeh Maassgabe 
des Standortes zarter oder dicker, mehr oder weniger mit 
mebligem Staube bedeckt, stelit immer aufrecht empor, bat 
feine Riefen und ist ganz besonders an der Spitze weiss- 
staubig. Die Blumendolde besteht aus 4—25 Bluinen, welcbe 
miissig langgestielt sind. Die 6—8 Mm. langen Stiele sind
oft ganz weiss von Staub und haben am Grunde ein kleines,
lauzettformiges, spitzes, mehlstaubiges Deckblattchen. Die 
ganze Bluthe ist 6—8 Mm. lang, bat einen eckigen, durch 
5 grune Mittelnerven der 5 Kelcbzipfel hervortretenden Kelch, 
welcher sonst mit weissem Mehlstaube bedeckt ist. Die
Kronen sind rosenrotb bis dunkelfleisehroth, ilire Rohren 
aber orangefarbig. Alle Blumenzipfel theilen sieli an der 
Spitze in 2 rundę Lappen. Dicht am Schlunde sieht man 
kleine rundę Schuppchen. Die Staubgefasse sind durch ilire 
Staubfaden so mit der Kronrohre Yerwacbsen, dass der
oberste Theil derselben frei ist. Das weililiche Organ weiebt 
von P rim u la  veris nicht ab.

Vorkommen: Auf moorigen Wiesen der Ebenen, Ge- 
birge und der Alpen. Die Pfłanze ist arktisch-alpin und 
ist in Folgę dessen besonders im Alpengebiet und in den 
nordlichsten Provinzen verbreitet, im mittlen Theil des Gebiets 
dagegen nur sehr sporadisch verbreitet. Durch die ganze 
Alpenkette und die sie begleitenden Flachen von Ober-



schwaben, Oberbaiern bis Oesterreich bei Ansbach nnd Wiirz- 
burg, Schweinfurt, von den bairischen Alpen bis nach Miinchen 
herab, im Donaugebiet des Schwarzwaldes, vereinzelt auf 
einer Moorwiese beim diirren Hof unweit Eisenacb; in 
Pommern, Preussen, aber nach Pr. J. Weiss nur im nord- 
lichsten Gebiet Ostpreussens, bei Memel, hier sehr verbreitet,
z. B. 1871 durch Herrn Weissjunker bei Memel gesannnelt; 
Mecklenburg, auf Kugen, in der Uckermark. Von Preussen 
zieht sie sich dann in das nordliche Russland, inimer hauliger 
werdend und bis in den liohen Norden. ')

Blji-inezeit: Juni bis August.
A nwendung: Eine reizende Gartenpflanze fur ein Moor- 

beet und fiir alpine Anlagen. Sie muss feucht gehalten 
werden. Auch fiir Topfkultur in Heideerde sehr geeignet. 
Gegen harte Proste bedarf sie der Bedeckung.

Form en: [1. denutata Koch: Bliitter riickseits ohne 
Puder. Diese Form gleicht bezuglich der Blatter der 
P. stricta Hornem., welehe indessen durch den aufgeblasenen 
Kelch, den weit kleineren Ifronensaum geniigend getrennt ist. 
Lehmann fand diese Form im Jahre 1813 in subalpinen 
Regionen Tirols auf, doch wurde sie seitdem niclit wieder 
gefunden.

1) Man vergleiche den interessanten Aufsatz von Hermann Muller 
in der Botan. Zeitung 1879, Spalte 388—392.

Ab b ild u n g e n .  T a fe l 19G4.
AB Pflanzen in natiirl. Grosse.





1965. Primula longiflora Ali.

Langblumige Primel.

Sie ist der Yorigen im Wuchs ahnlich, ist aber robuster 
und durch die grosseren, langrohrigen Blumen sofort unter- 
scheidbar. Blatter liinglich oder die untersten verkehrt- 
eiformig, alle schwach gekerbt, kalii, rtickseits dicht weiss 
bepudert, die oberen fast spatelig, in den Blattstiel allmahlig 
verschmalert; Dolde 3blutbig bis rielbliithig; Hullblattchen 
lineal-lanzettlich, am Grunde sackartig verdickt; Kelchziilme 
lanzettlich; Kronrohre am Sclilund mit kurzeń Wolbschuppen, 
fast dreimal so lang wie Kelch und Saum.

B eschreibung: Die Pflanze wird 7 —15 Cm. hoch. Ihr 
schwarzer, walziger Wurzelstock ist mit zahlreichen, weissen 
Wurzelfasern begabt. Die Wurzelblatter bilden einen Kreis, 
liegen in freiem Stande auf der Erde, werden 1—3 Cm. lang, 
sind iiber der Mitt.e, gegen die Spitze hin, am breitesten, 
yerschmalern sieli allmahlig in einen etwas nndeutlichen 
Blattstiel und runden sieli vorn zu. Auf der Oberflache sind 
sie sełion grasgrtin, ein wenig runzelig, auf der Unterflache 
durch Mehlstaub weiss, am Rande undeutlich gezahnt, in 
der Jugend mit iliren Randem zuriickgerollt, beiderseits 
vollig liaarlos. Der Schaft ist rund, haarlos und aufrecht, 
die Bliithendolde gewohnlich 3—5bluthig, zuweilen nur 2- 
oder 6—8bliithig. Die Hiillblattchen sind sehr schmal aber 
lśinger ais die kurzeń Bliithenstiele. Der Kelch liat 5 lan
zettlich-lineale Zahne, dereń Einschnitte tief eindringen und



ist besonders an den Kanton weiss bestaubfc. Die Kronrohre 
ist auffallend lang, ragt um die doppelte Lange des Kelches 
aus demselben hervor, ist etwas heller in Farbę ais der 
fleischrothe oder in das Lila fallende, 5 lappige Saum. Der 
Sclilund ist durch 5 kurze, an der Spitze honiggelbe Deck- 
lappen geschlossen, welche mit den nahe unter ihnen be- 
findlichen Staubbeuteln wechseln. Exemplare mit an der 
Basis angehefteten Staubgefassen giebt es liier nicht. Die 
Saumlappen sind tief- und spitz 2spaltig, ilire Zipfel aus- 
warts gerichtet. \ r. lo n g iflo ra  hat mit P. far i u os a sowohl 
die unterseits" mehlig bestiiubten Blatter ais auch die vollig 
ausgebildeten Decklappen gemein, unterscheidet sich aber 
sogleich durch ihre besonders lange Kronrohre.

York o mm en: A uf Triften der hochsten Alpen. In der 
Schweiz nur am Gletschersee Matmor tiber Saas im Wallis, 
haufiger in Tirol, Salzburg, Oberkarnthen, Oesterreieh, nach 
G. Merzbaclier auf den Bergen bei Pritnor bei Kolie auf 
Sandstein. ')

B liithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Ebenso werthvoll fiir alpine Anlagen in 

Garten wie die vorige. Die Kultur ist fast dieselbe.

1) G. Merzbaclier: Der Cimon della Plata, Zeitschrift des Deut- 
schen und Oesterreichiscben Alpenvereins. 1878. Uetfc 1.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1965.
Pflanze in nattirl. Grosse.
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1966. Primula acaulis Jacq.

Schaftlose Primel.

Syn. P. veris ■/. acaulis L. P. mdgaris Smith. P. grandi- 
flora Lam. P. hybrida Schrank. P. silvesłris Scop. P. uni- 
flora Gmelin.

Blatter gross, langlich - verkehrt - eiformig, nach dem 
Grunde allmahlig in den kurzeń Blattstiel verschmalert, ani 
Ende sehr stumpf, geziihnt, runzelig, riickseits anf den Adern 
kurzhaarig; Bltithenstielclien grundstiiiidig, einbliitliig1) nnd 
wie der Kelch zottig oder aut einem Schaft doldig; Haare 
der Bltithenstielchen liinger ais ihr Durclimesser; Zahne des 
gescharft kantigen, fast 4spaltigen Kelchs lanzettlich, zu- 
gespitzfc. Diese nnd die drei folgenden Artęn gehoren zum 
Stamm P rim u las trn m  Dub. mit in der Jngend riickwarts 
gerollten, runzeligen, flaumigen oder iilzigen aber nicht be- 
staubten Blattern, gescharft kantigen Kelchen und Wolb- 
schuppen am Schlunde der Bltithe.

B eschreibung: Der Wurzelstock ist ziemlich dick, hat 
rothliclie Wurzelfasern und an seiner oberen Seite eine Menge 
15 Cm. langer und 4 Cm. breiter, runzeliger Bliitter, welche 
nach oben zu breiter werden und auf der unteren Seite be- 
haart sind. Die Dolde sitzt mit mehr oder weniger bemerk- 
barem Schafte auf dem Wurzelstocke, so dass also die Bliithen-

1) Strenge genommen ist immer ein Schaft vorhanden, aber cler- 
selbe ist so kur/., dass die BUithenstielchen aus dem Rhizom zu 
kominen scheinen.



stielchen einzeln zwischen deh Blattern sieli befinden und 
ihre grossen, blassgelben Bliithen einzeln an der Spitze 
tragen. Sie sind etwas kiirzer ais die Bliitter, ihre Bliithen 
messen 4 Cm. Liinge, der Bliithensaum bat 3 Cm. im Durch- 
messer und die Kronen sind fast ganz geruchlos. Die Kelch- 
einschnitte dringen bis in die Halfte des Kelches herab, der 
Kronenschlund ist mit kleinen Deckklappen von safrangelber 
Farbę besetzt und die Staubgefasse der langgriffeligen Art 
sind an der Basis der Kronrohre eingefugt. Sobald diese
Species einen kurzeń Bliitłienschaft bekommt, wird sie der✓
P. e la tio r  abnfich, ist aber docli dureb Kelche und Kronen- 
form, sowie auch durch lang in den Blattstiel sieli ver- 
sclimalernde Bliitter leieht zu unterscheiden.

Yorkommen: InWaldern derYoralpen und deshoheren 
Theiles von Oberscbwaben, Oberbaiern und Oesterreich, aber 
auch an den Fliissen etwas tiefer herabgehend und ebenso 
im Norden Deutschlands wieder auftretend, wo sie am siid- 
lichsten in Halle yorkommen soli, darni ais Seltenheit wirk- 
lich in Mecklenburg und ais haufigere Ersclieinung in Dane- 
lnark gefunden wird. In der Scliweiz yerbreitet und von da 
durch Oberscbwaben, Oberbaiern, Tirol bis Oesterreich, aber 
stellenweise feblend, so z. B. im Salzburgischen, in Baiern 
auf die Hochebene herabsteigend, in Wtirttemberg bei Wangen; 
in der Kiilner Flora im Gremberg bei Deutz und bei Miihl- 
heini; in Ostfriesland bei Stickelkamp; bei Stade an der 
Unterelbe; in Holstein und Scbleswig. Sie ist wie P. fari- 
nosa L. arktisch-alpin und nimmt daher nacli Norden an 
Iliiufigkeit zu, namentlieb ist sie sehr yerbreitet in Danemark, 
aul 1 iinen u. s. w. Im sudlichen Europa konnnt sie noch



auf den Gebirgen Siziliens vor (vgl. Botan. Zeitung 1864, 
Seite 55).

B iiithezeit: Marz, April.
A nwendung: Sie wird in zahllosen yerschiedenen 

Formen und Farben in Garten kultivirt und bliiht von den 
Gartenprimeln am friihesten. Man benutzt sie namentlich 
gem zu Einfassungen. Sie lieben lockeren, fetten Sandboden 
und etwas schattige Lagę. Die gefiillten Formen verlangen 
etwas erhohten, massig feuchten Iloden und im Winter eine 
ieichte Uecke. Da sie bisweiłen auswintern, so i.st es am 
sichersten, die feineren Formen im Topf zu tiberwintern an 
einem frostfreien, trocknen Ort. Man pflanzt sie zu diesem 
Zweck in etwas grobsandige Lauberde mit einer Unterlage 
zerstossener Scherben und giebt ihnen nur wenig Wasser.

Form en: [i. caulescens Koch: Schaft 2—Sbliithig.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1966.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliłthe im Langssclinitt, desgl.

Flo ra  XIX, 28



1967. Primula elatior Jacquin. 
Schlusselblume.

Syn. P. veris fi. elatior L. P. inodora Hoffmann. P. 
polyautha Miller.

Der vorigen ahnlich aber hochwuchsig mul mit hohem, 
vielbluthigem Schaft versehen. Bliitter langlich, łiinglich- 
eiformig oder eiformig, in den gefliigelten, gezahnten Blatt- 
stief hinabziehend, runzelig, wellig gekerbt, riickseits nebst 
dem Schaft und der Dolde kurzłiaarig; Haare der Bliithen- 
•stielchen so lang wie dereń Durchmesser; Zahne des gescharft 
kantigen Kelehs eiformig, zugespitzt; Krone mit trichter- 
formiger Bolire und flachem, blassgelbem Saum, welcher ani 
Schlund dunkler gelb gefarbt ist oder 5 drinkiere Flecke 
triigt, bisweilen auch rein blassgelb; Hiillblattchen aus brei- 
terem Grnnde pfriemlich. Die Blume ist wie bei der vorigen 
geruchlos.

B esehreibung: Die Wurzel dieser ausdauernden Pflanze 
bildet einen ziemlich rundliclien Hauptstock, von dem wenig 
Wurzeln auswarts gehen. Die 5—8 Cm. langen Bliitter sind 
ebenso wie der Schaft weit liaariger ais P. veris. In den 
Blattstiel lauft die Blattfliiche etwas herab, und die Blatt- 
substanz ist am Rande ausgefressen geziihnt, iibrigens runzlig 
und hellgriin. Der walzenrunde perpendiknlare Schaft triigt 
oben eine aus sehr zahlreichen gestielten Blumen zusammen- 
gesetzte Dolde, in der man an der Basia ihre einblumigen 
Strahlen an kleinen lanzettformigen Schiippchen bemerkt,
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welche gleichsam die Hiillblatter darstellen, im Grunde aber 
Brakteen sind. Der 5 winklige, einbliitterige Kelcli umgiebt 
locker die Blumenrohre, und endigt oben in 5 sehr dumie, 
sehmale und spitzige Zahne; docb hat man auch ein Varietiit 
mit fimffach tiefgeschlitztem Kelche beobachtet. Die Blumen- 
krone ist beinalie prasentirtellerartig, geruchlos, weit grosser 
ais bei P. veris, viel licliter gelb, sowie ohne alle orange- 
farbenen Plecken. Der Saurn breitet sieli flach aus und 
wird auch gemeiniglich weniger tief eingeschnitten ais bei 
P. veris , ja selbst die kurzgestielten 5 Staubgefiisse stelien 
gleichfalls entweder weiter oben im Schlunde oder unten an 
der Basis der Blumenrohre. Der Fruchtknoten erscheint 
anfangs rundlieb, spaterhin aber verlangert er sich, und geht 
endlieb in eine einfacherige vielsamige, bei der Reife an der 
Spit-ze aufspringende Kapsel iiber.

Yorkommen: In Waldungen und aufWiesen; nur auf 
feuchtem, nahrhaftem Boden. In den Alpen steigt sie bis 
1500 Meter empor. Sie ist durchaus eine Feuchtigkeits- 
pflanze, die zwar durch das ganze Gebiet verbreitet ist, aber 
in sehr trocknen Gegenden feblt oder selten wird. So z. B* 
kommt sie im Thuringer Saalthal selten auf Wiesen vor, 
besebrankt sich vielmebr auf feuckte Waldungen; im Ilmthal 
dagegen, besonders im mittlen Theil desselben, kommt sie 
iiberall auf Wiesen und in Waldungen vor.

B ltitb eze it: Marz bis Mai.
A nw endung: Die geruchlosen Blunien benutzt man in 

der Medizin nicht; docli kann man die Blatter im Fruhjalire 
statt Gemtise koeben. In den Garten hat man unzahlige 
Spielarten, die sich namentlich durch rotbe, gelbe, weisse,



biuite violette Farben, sowie Fiillung auszeichnen. Bisweilen 
ninnnt der Kelcli eine blumenartige Beschafienheit an, was 
Retzius ais P. calycantha bezeichnet. Uebrigens kommen 
die bloss einblumigen, auf ahnliche Weise gefarbten Garten- 
schliisselblumen nicht von dieser Art, sondern von P. acau- 
lis L. Kultur und Verwendung im Garten sind wie bei der 
vorigen. Eine gute Primel muss im Allgemeinen dieselben 
Eigenschaften wie die Aurikel besitzen: die Schafte mussen 
stark und wenigstens 12 —15 Cm. hoch sein; die Blumen 
mussen ein rundes Auge, einen weissen, rothen oder rosen- 
rothen Saum und^jł*—3 lebhafte, abstechende Farben haben, 
auch muss d.er"'Schlund von den Antheren ausgeftillt sein. 
Die sogenannten englischen Primeln sind die schonsten und 
besonders die braunen, schwarzbraunen, feuerfarbigen und 
dunkelpurpurrothen Yarietaten. Ausgezeichnete Yarietaten 
konnen, wie die gefiillten, in Topfen kultivirt werden, auch 
kann man sie bei mśissiger Wannę im Glashaus oder Zimmer 
treiben. Die Vermehrung geschielit wie bei der vorigen und 
folgenden durcli Theilung des Bhizoms. Der Same kann, 
wie l>ei den Aurikeln, in Kastchen oder Topfe oder auch 
nacli der Reife oder im Friihling auf ein schattiges Beet im 
Freien ausgesaet werden. Durcli Kreuzung erhalt man aus 
Samen stets neue Formen.

Form en: Sie kommt wie die vorige und die folgende 
mit kurzgriffeliger und langgriffeliger Bliithe vor. Ferner 
bildet sie Bastarde, namentlich: P. elatior - acaulis Reuter.

A b b ild u n g e n . T a fe l  1967.
A Pflanze in natiirl. Grfjsse; 1 Bluthe, desgl.





1968. Primula officinalis Jacąuin. 
Duftende Primel.

Syn. P. veris a. officinalis L. P. veris Lehmann.
Blatter eiformig oder eirund-liinglich, bisweilen schwach 

lierzformig, in den geflugelten, geziihnten Blattstiel hinab- 
ziehend, runzelig, wellig gekerbt, riickseits nebst dem Schaft 
und der Dolde sammetig; Dolde reichbliithig; Zahne des 
gescharft kantigen, aufgeblasenen Kelchs eiformig, kurz zu- 
gespitzt; Kronensaum glockig-hohl, die Krone sattgelb mit 
5 safranfarbenen Plecken am Schlund, augenehm duftend; 
Hiillblattchen aus breiterem Grunde pfriemlich. Uebrigens 
der vorigen ahnlich.

B eschreibung: Die ganze ausdauernde Pflanze erreiclit 
kaum die Lange von 15 Cm., ja bleibt bisweilen noch nied- 
riger, selten wird sie hoher. Die Wurzel stellt einen braunen 
Wurzelstock dar, der hin und wieder mit einzelnen Fasern 
oder Aesten besetzt ist. An ihrem obern Theile entspringen 
die Blatter, welclie von verschiedener Grosse zu sein pflegen. 
Sie sind eifonnig, stumpf, runzlich, siigeformig gekerbt, auf 
der Oberflache glatt, auf der Unterflache weisslich, weich- 
haarig, und laufen an dem langen breiten Blattstiel herab. 
Gleich im ersten Friihjahr treten aus ihrer Mitte ein oder 
mebre walzenrunde feinhaarige Bliitlienscliafte hervor, welche 
oben eine einfache, mit ldeinen lanzettformigen, weisslichen 
Bliittchen (Deckblattchen oder Hiillblattchen) umgebene Dolde



(Bluthenschirm) tragen. Auf kurzeń, ungleichen Stielen stehen 
die etwas uberhangenden Bliithen mit iunfwinkeligem, blass- 
gelblich weissem Kelche, welcher so lang ais die in der 
Mitte oder am Schlunde kugelformig erweiterte Blumenrohre 
zu sein pflegt. Die trichterlormige angenehm duftende 
Blumenkrone besitzt einen aus 5 convexen, goldgelben, mit 
an ihrer Basis befindlichem orangefarbeneni Fleck bezeich- 
neten Lappen bestehenden Saum, die flach ausgerandet sind. 
In der Erweiterung der Blumenrohre, welche bald mehr 
oben, bald mehr unten zu sein pflegt, stehen die 5 kurz- 
gestielten,,amrechten, fast pfeilformigen Staubgefasse. Ueber 
die Rohre ragt der Stempel hinaus, dessen Eierstock glatt 
und kugelrund, der Griffel diinn fadenformig und die Narbe 
rundlich kopfformig verdickt erscheint. Endlich wird spater- 
hin der Eierstock zu einer langlichen, ovalen, braungelben 
Kapsel, welche in 5 —10 Zahnen aufspringt und viele rund
lich e braune, an dem langlichen cen trał en Samentrager be- 
festigte Samen einschliesst.

Vorkommen: Wie die vorige eine Pflanze des feuchten, 
so ist diese Art eine Pflanze des trockneren Standorts; man 
findet sie daher aut trocknen Wiesen und Grasplatzen, an 
rasigen Abhangen, an trocknen Stelłen in lichten Waldungen, 
aut trocknen Waldblbssen u. s. w. Sie ist durch das ganze 
Gtebiet verbreitet, aber im sudliclien und mittlen Tlieil haufiger 
ais im nordlichen.

B ltithezeit: April, Mai.
A nw endung: Im ersten Fruhjahr liefern die Blatter 

ein sehr wohlschmeckendes, gesundes Gemiise und Viehfutter. 
Ehedem liielt man sowohl Wurzel ais Kraut und Blume ftir



ein sehr wirksames Nervenmittel, was Lahmungen (daher 
sie auch bei den alten Krauterkundigen bloss p a ra ły sis 
genannt wurde), Kopfschmerzen und andere Nervenleiden be- 
scbwichtigen sollte. Namentlich erwahnt Boerhave der an- 
genehm riechenden Schliisselblumen ais eines schlafbringenden 
Mittels. Auch noch jetzt gebraucht mail sie ais einen 
empfehlenswerthen Thee gegen Erkaltungen, leichte Brust- 
beschwerden und Unterleibsstockungen. Durcli Giihrung be- 
reitet man in einigen Provinzen Deutschlands den beliebten 
Schlusselblumenwein. Nach der zweiten Auflage der Pharma- 
copoea Germanica sind die Kronen nicht melir offizinell. In 
Giirten lindet man diese Art seltner ais die beiden vorigen, 
weil sie weniger variabel ,ist.

Form en: Sie bildet die Bastarde: P. acaulis-of/icinalis 
(P. variabilis Goupil) und P. officinalis-elatior. Bei Kosen 
ani Gottersitz kommt sie mit gefullter Blume vor. Bei der 
kurzgriffeligen Form ist die Kronrobre oben halbkugelig 
aufgeblasen, die Staubblatter sind dem Sclilund inserirt, bei 
der langgriffeligen Form sind die Staubblatter in der Mitte 
der Kobrę eingefugt, welche iiber der Einfugungsstelle cylin- 
drisch erweitert ist.

A b b i l d u n g e n  T a f e l  1968.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliithe mit aufgeschnittenem Kelche, 

desgl.; 2 Bltltbe im Guerschnitt, desgl.; 3 aufgesehnittene Krone, desgl.; 
4  Carpell, desgl.



1969, Primula suaveolens Bertoloni. 

Italienische Primel.

Syn. P. Columnae Tenore.
Der vorigen iiusserst ahnlich, von der sie sieli jedoch 

durch die riickseits schneeweiss fiłzigen Bliitter untei'scheidet. 
Blatter eiformig oder etwas herzformig, in den gefliigełten, 
etwas gezahnten ^Blattstiel hinabziehend, wellig gekerbt; 
Schaft und DpMe sammetig; Dolde reichbliithig; Zahne des 
gescharft kantigen, aufgeblasenen Kelchs eiformig, kurz zu- 
gespitzt; Kronensaum glockig-hobl; Hiillblattchen ans ei- 
formigem Grunde pfriemlich. Sie bat die Insertion der 
Staubblatter wie bei P. o ffic ina lis  Jaccp, aber die Blumen 
sind blasser, der Kronensaum ist flacher.

Yorkommen: Anf Bergwiesen. Im Gebiet nur an der 
Siidgrenze im osterreichischen Kiistenlande auf dem Monte 
Maggiore und Plavnik, am Yalentiniberg bei Gorz. Ver- 
breitet im siidlichen Europa.

B iiithezeit: April, Mai.
A nwendung: Auch diese Art verdient, schon ibres 

Wohlgeruchs wegen, einen PJatz im Blumengarten.
Porm en: Sie bildet einen Bastard mit P. e la tio r  Jacq. 

Syn. P. Tommasinii Greń. Godr. Ygl. Iieichenbachs Icones, 
Band 17, Tafel 61, II.

4 b b i l d u n g e n .  T a f e l  1969.
Pflanze in natiirl. Griisse.
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1970. Primula Auricula L.

Aurikel. Gamswurz.

Syn. P. lutea Lam.
Blatter verkehrt-eiformig, kurzgestielt, in den Stiel 

schmal flugelformig herablaufend, gezahnt-gesagt oder fast 
ganzrandig, am Kande bepudert oder mit kurzeń Drilsen- 
haaren dicht bewimpert, in der Jugend wie bei allen folgen- 
den Arten einwiirts zusammengerollt, nach der Entwickelung 
flach und etwas fleiscliig, aber nicht runzelig; Schaff kalii 
oder oberwarts sowie die BUlthenstielchen und Kelche be
pudert; Hiille weit kiirzer ais die BUlthenstielchen, mit ei- 
formigen, stumpfen Blattchen; Kelch wie bei allen folgenden 
Arten glatt, nicht kantig; Schlund der Krone dicht bepudert, 
wie bei allen folgenden Arten ohne Wolbschuppen; Staub- 
bliitter der kurzgriffeligen Form im Schlund eingefugt; Kapsel 
etwa liinger ais der Kelch.

B eschreibnng: Der unterirdische Stock ist an alten 
Exemplaren ziemlich betrachtlich, steht oft 2—5 Cm. ilber 
der Erde hervor und verastelt sich auch. Die Blatter stehen 
an der Spitze desselben, sind 2—8 Cm. lang, 2—5 Cm. breit, 
flach, stumpf, nach unten in einen breiten und kurzeń Stiel 
verschmalert, bald sehr deutlicli gekerbt oder gezahnt, zu- 
weilen fast ganzrandig, meergriin oder bepudert, haarlos, 
unterseits sehr feinhaarig. Der Scliaft ist 5—12 Cm. lang, 
tragt 4—12 gelbe, wohlriecliende Bluthen, welche sich durch 
Kultur vergrossern, vermehren und schoner farben. Die
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Httllbltatter sind eirund tmd stumpf, die Kelchzipfel sind fast 
so lang ais die Kelchrohre, die Krone ist aber 2—2 J/2 Cm. 
lang, wahrend der ganze Kelch nur 6—8 Mm. Lange erreicht. 
Der Schlund der Krone ist ohne Deckklappen aber bepudert 
und der Kronensaum so lang ais die Rohre. Die Kronen- 
zipfel sind verkehrt-herzformig, doch dringt der Einschnitt 
derselben nicht tief ein. Die Staubgefasse der kurzgriffeligen 
Form sind an der Spitze der Kronrohre, die der lang- 
griffeligen {''ortu an der Basis derselben eingefugt. Die Kapsel 
ist kugelig.

Yorkommen: Aut Felsen der Alpen in alpiner und 
subalpiner Erhebung sowie auf den Yorebenen. Durch die 
ganze Alpenkette verbreitet, besonders in den Kalkalpeu, 
auch im Schwarzwald und in den Torfbriichen von Ober- 
baiern und Oberschwaben, bis Griinewald am Isari^fer unweit 
Miinchen.

B liithezeit: April, Mai.
Anwendung: Ais Zierpflanze in Garten wohlbekannt 

und schon seit mehren Jahrhunderten in Pflege, ganz be
sonders in England mit vieler Kunst und Sorgfalt gezogen. 
Yon dorther kommen auch die schonsten Varietiiten der 
Gartner. Indessen kommt sie, jenachdem die Modę wechselt, 
bald mehr, bald weniger in Aufnahme, ist aber schon seit 
dem 15. Jahrhundert den Gartnern bekannt. In Apotheken 
fuhrt man sie nicht, dessenungeachtet spielt sie in den Alpen 
ais Hausmittel keine unwichtige Rolle, wo man sie gegen 
Husten und Schwindsucht und gegen Schwindel anwendet. 
Ehemals fUhrte man Aurikelblunien unter dem Namen 
A uricu la ursi.



Man theilt die Gartenformen in Luyker Aurikeln und 
englische Aurikeln. Die Luyker Aurikeln haben ungepuderte 
Blumen, ausgerandete Kronlappen; die englischen Aurikeln 
sind gepudert, die Kronlappen nicht ausgerandet, sondern 
haufig mit einem Spitzchen versehen.

Eine gute Aurikel muss einen miissigen langen Schaft, 
zahlreiche nach oben gerichtete Blumen von reiner Farbę, 
sammetartiger Beschaffenheit, betrachtlicher Gr5sse und flacher 
Ausbreitung haben, das Auge der Blume muss rein gelb oder 
weiss und weder zu kleili noch zu gross sein, die Illumination 
muss am Auge gleichsam abgeschnitten sein und sich von 
da nach dem Bandę sanft vertuschen; Staubbeutel und Staub- 
weg miissen gerade im Schlunde sichtbar sein, weder hoher 
noch tiefer.

Die Aurikel verlangt in der Kultur eine sehr lockere, 
nahrhafte, massig feuehte Lauberde, gescliiitzten Standort und 
zur Bliithezeit etwas Bescliattung. Die Beete miissen etwas 
hocli sein. Im August oder Anfang September werden die 
Pflanzen zertheilt und umgepflanzt. Aus Samen kann man 
leicht nach vorheriger Kreuzung neue Formen und Farbeu 
ziehen.

Formen: (i. ciliata Koch: die Wimpern der Bliitter 
liinger, und wenn die Blatter zugleich mit kurzeń Driisen- 
hiirchen bestreut sind: P. ciliata Moretti. Diese liat zuweilen 
ungepuderte Kronen. Uebrigens variirt sie mit ganz kahlen 
oder etwas kurzdriisigen Blattern, am Rande sehr kurz be- 
wimpert und ohne Puder oder dicht bepudert, so dass die 
Wimpern bedeckt sind. P. marginata Curtis (P. Auricula 
Yill. P. arenata Lam. P. macrocalyx Lehmann) ist kleiner,



ihre Blatter sind ganz kalii, nur am Rande mit einer weissen 
Puderlinie umgeben, tiefer sagezahnig, die Blumen Idei ner, 
rosenroth. Sie findet sieli jenseit der Grenze in Ligurien. 
Sie bildet mit mehren Arten Bastarde, so z. B. P. auricula- 
villosa (P. auricula-hirsuta, P. pubescens Jacąuin), ferner: 
P. auricula-mscosa (P- rhaetica Gaud., P. auricula-latifolia). 
P. pubescens Jacq. ist synonym mit P. helvetica Don.

^  A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1970.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blattfonn, desgl.
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1971. Primula Oenensis Thomas.

Oenenser Aurikel.

Syn. P. Uaonensis Leybold.
Sie ist der P. v illo sa  Jacąuin (P. c ilia ta  Schrank) 

sehr ahnlich und yielleicht nur eine kleinere und zierlichere 
Form derselben. Blatter keilformig, vorn fast gestutzt, grób 
fast gleichmassig gezahnt, oft fast spatelformig, zuletzt an 
ausgewachsenen Exemplaren ziemlicli langgestielt, ziemlich 
dick, wie die ganze Pflanze selir klebrig; Kelch nacli der 
Bliithe so lang wie die Kapsel, seine Zahne abgekiirzt drei- 
eckig; Antheren der kurzgriffeligen Form in der Mitte der 
Rohre eingefiigt.

Vorkommen: Auf den Granitalpen auf dem Wormser 
Joch, im Thal Muranza. V"on Leybold wurde sie aufgefunden 
in einer Meereserhebung von 2500 Metern im Val di Daone 
im granitischen Sande, nicht in Felsenspalten. In Rhaetien 
im Val Lawranza.

B lu tliezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Wie alle Aurikeln eine Zierde fur den 

Blumengarten. Besonders geeignet fur alpine Anlagen.
Form en: Sie bildet einen Bastard mit P. A uricu la  L. 

y. c ilia ta  Koch: P. discolor Leybold. Ygl. Reichenbach's 
Icones, Band 17, Tafel 55.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1971.
Pflanze in natiirl. Grćisse.



1972. Primula Pedemontana Thomas. 

Piem onteser Aurikel.

Syn. P. auricula glandulosa Seringe. P. villosa Jacquin 
/?. glandulosa Dub.

Blatter langlich-spatelformig und in den Blattstiel all- 
mahlig zugescliweift oder verkehrt-eifbrmig, geschweift- 
scłiwach gezjilint, ara Rande knrzdriisig gewimpert, die Rosette 
arrablatłOTg; Schaft und Bliithenstielchen mit sehr kurz- 
gestielten, klebrigen Drilsen bestreut; HiUle vielmal kiirzer 
ais die Bliithenstielchen, die Blattchen eifórmig, stiunpf; 
Schlund der Krone nicht bepudert; Staubblatter der kurz- 
griffeligen Form etwas iiber der Mitte der Kronrohre ein- 
gefiigt; Kapsel so lang wie der Kelch. Driisen ara Blattrand 
ineist fieischrotli.

Yorkommen: Auf den hochsten Alpen. In der Schweiz 
auf den Walliser und Graubiindtner Alpen, im Yallee de 
Lanzo. Ausserdem auf den Piemonteser und Savoyischen 
Alpen: auf dera Mont Cenis und im Vallee de Cogne.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nwendung: Wie bei den iibrigen Arten.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1972.
A li Pflanzen in natiirl. Groase.
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1973. Primula viilosa Jacąuin.

Zottige Aurikel.

Syn. P. ciliata Schrank. P. hirsuta DC. P. viscosa 
i Gaud. (non DC.)

Gan ze Pflanze mit Ausnahme der Kronblatter mit kleb- 
rigen Driisenhaaren besetzt. Bliitter verkehrt-eif5rmig oder 
langlieh-spatelig, bisweilen fast kreisrund, in den Iilattstiel 
verschmalert, von der Mitte bis zum abgerundet-stmnpfen 
Bnde gezahnt-gesagt, beiderseits klebrig-flaumig und mit 
Driisenhaaren bewimpert; Scliaft und Bliithenstielchen kurz 
zottig von gegliederten, mit klebrigen Drttsen besetzten 
Haaren; Hiille vielmal kiirzer ais das Bliithenstielchen, mit 
eiformigen, stumpfen Bliittchen; Schlund der Krone nicht 
bepudert; Staubblatter der kurzgriffeligen Form etwas iiber 
der Mitte der Kronrohre eingefiigt; Kapsel halb so lang wie 
der Kelch.

B eschreibung: Der Wurzelstock ist dick und braun. 
Je nacli der Hohe des Standortes sind die Wurzelblatter 
kleiner oder grosser, rundlicher oder liinglicher, von 1 bis 
2h2 Cm. lang, immer jedoch etwas fleischig, beiderseits 
driisenhaarig, eben so aucli drtisenhaarig gewimpert und so 
klebrig, dass die kleinen Sandkornchen, die der Wind auf- 
weht, daran hangen bleiben. Nach der Basis zu sind die



Bliitter vollig ganzrandig, nach vorn hin haben sie aber 
viele Kerb- oder Sagezahne und immer verlaufen sie sich 
in einen deutlichen Stiel. Der Scbaft wird 1—8 Gm. hoch, 
tragt eine mehrbluthige, zuweilen auch nur 2— lbluthige 
Dolde und ist, nebst den Bliithenstielen, ebenfalls durch 
Drusenhaare so klebrig, dass die Sandkornchen hangen bleiben. 
Die Htillblatter sind vielmals kleiner ais die Błiithenstiele, 
eifórmig und nebst den Kelcben driisenhaarig. Die Kelche 
sind glockig, die Bltithen haben mehrfache Parben, sind 
kirschrotb, ..pfirsichbluthroth, blaulich und zuweilen sogar 
weiss. Ihr Scblund ist licbtgelb oder weiss, die 5 Saum- 
lappen sind verkehrt-herzformig. Die langgriffelige Art be- 
sitzt einen der Rohre gleich langen und nach dem Yerbltilien 
liber den Kelch herausragenden Griffel und zienilich ani 
Grunde der Kronenrohre befindliche Staubgefasse. Die kurz- 
gidffelige Art bat einen in der Kronenrohre verborgenen 
Griftel, der nicht die Lange des Kelches betragt und weit 
bober in der Kronenrohre angesetzte Staubgefasse.

York ommen: Pelsen der bbheren Granitalpen der siid- 
licben Schweiz, Tirols, Karntliens, Krains.

B lu tbezeit: Je nach der Meereserhebung im Mai, 
Juni oder Juli.

A nwendung: Wie bei den vorigen Arten.
Por men: Sie weicht zuweilen mit weisser Blume ab: 

P. nivea hort. P. villosa var. nwea Bot. mag. Ueber Bastard- 
bildung vergleiche man Oesterr. botan. Zeitscbrift 1878, 
Seite 188.

Primula commutata Schott, auf den steirischen Alpen 
auf Porphyr yorkommend, ist vielleicbt nur Form von



P. v illo sa  Jacquin, vielleicht iiucli ein Bastard; Bliitter 
spa.tełig, zuletzt stark in den Blattstiel verscłimalert, gegen 
die Spitze ungleich grób geziihnfc, sparlich driisig, schlali; 
Kelchzahne breit driisig; Staubblatter der kurzgriffeligen 
Form oberhalb der Mitte der Kronrohre eingefugt; die reife 
Kapsel so lang wie der Kelch.

A b b i l d u n g e n .  T af e l  1973.
Pilanze in natiirl. Griisse.
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1974. Primula latifolia Lapeyr.

Stinkende Aurilcel.

Syn. P. graveolens Hegetschw. P. mscosa DC.
Bliitter weicli, getrocknet fast durchscheinend, liinglich, 

ani Ende stumpf, in den Sfciel keilig verschmalert, bisweilen 
langlich-verkehrteiformig, von der Mitte gegen das stumpfe 
Ende gezahnt-gesagt, beiderseits mit kurzeń Haaren bestreut 
und mit Drusenhadren bewimpert; Seliaft und Bluthenstielchen 
mit kurzeń Drusenharchen bestreut, der Schaft lang und 
dunn; Hulle weit kurzer ais die Bluthenstielchen, mit ei- 
formigen, stumpfen Blattchen; Sclilund der Krone schwach 
bepudert; Staubblatter der kurzgriffeligen Form im Schlund 
eingefilgt; Kapsel etwas liinger ais der Kelch; Bluuie pur- 
purn; Kelch halbkugelig.

York o mm en: Auf hohen Alpen in der Schweiz: Grau- 
bundten, Wallis, Engadin.

B lu th eze it: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei den ubrigen Arten. Sie riecht 

wie G eranium  ro b ertian u m  L. spermatisch.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1974.
A Pflanze in natiirl. Grosse.
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1975. Primuia venusta Host.

Pracht - Aurikel.

Eine prachtige Plfanze vom Ansehen der Aurikel, von 
der sie sieli, abgesehen von den purpurnen Blunien, durch 
die beiderseits kahlen Blatter, welche am Bandę mit ent- 
ferntstehenden Driisenliaaren besetzt, kaum gewimpert siad, 
durcli den Schaft, welcher im oberen Theil nebst dem Kelch 
sparlich mit Puder bestreut ist, und durch den nur am Rand 
und inwendig diclit bepuderten Kelch unterscheidet. Blatter 
langlich, stmnpf, keilig in den Blattstiel zugeschweift, 
ziemlich scliarf gezahnt - gesagt, bisweilen fast ganzrandig; 
Hlille sehr kurz, die Blattclien eiformig, stumpf; Kronrohre 
Omal so lang wie der Kelch; Kelchzahne eiformig; Kapsel 
ohngefahr so lang wie der Kelch.

B eschreibung: Der Blumenschaft wird 5 — 15 Cm. 
hocli und tragt nur 2—5 Bluthen, ist an armlichen Exeiu- 
plaren auch einbliithig. Die Blatter messen 2 — 4 Cm. 
Lange, sind, wie bei der gemeinen Aurikel, etwas fleischig 
und ziehen sich in den kurzeń Blattstiel zusammen. Bei der 
kurzgriffeligen Art sind die Staubgefasse hocli in der Blumen- 
rohre nahe ani Schlunde angesetzt. — Ob die P rim uia  
v enusta , welche von Freyer bei Idria entdeckt wurde, eine 
gute Species ist oder vielleicht zu Bastardbildungen gehort, 
mussen weitere Untersuckungen entscheiden; gewiss ist, dass 
sie von P. A uricu la , mit welcher sie die meiste Aehnlicli- 
keit hat, durch die beiderseits driisenlosen und kahlen Blatt-



Aachen, durcłi die sparsam mit Drusenłiaaren besetzten Blatt- 
rander, durch sparsam bepuderte Schafte und Kelcbflachen 
abweicht. Einige halten sie fur ein Mittelglied zwischen 
P. A uricu la  und carniolica.

Vorkommen: Auf Gebirgen und Voralpen. Im Ge- 
biet nur bei Idria in Krain.

B ltithezeit: April, Mai.
A nwendung: Ais GartenpAanze ganz besonders zu 

empfehlen.
A nm erkung: Am Col de Ten da in den Ligurischen 

Alpen iiber Limona findet sieli P. marginata Curtis. Sie 
besitzt an den Blattern scharfe Sagezalme mit einem reizenden 
Puderrand. Eine der schonsten Aurikeln.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1975.
Pflanze in naturl. GrSsse.





Krainer Aurikel.

Syn. P. mtegrifolia Scopoli (nicht L.)
In Wuchs und Grosse der vorigen ahnlicli. Blatter 

verkehrt eiformig oder langlich, ausgeschweift gekerbt oder 
ganzrandig, kahl wie der Schaft, die Bluthenstielchen und 
Kelclie; Hiille weit kiirzer ais die Bluthenstielchen, mit ei- 
formigen, stumpfen Blattchen; Kelchzahne eiformig, kahl; 
Krone 3 mai so lang wie der Kelch; Kapsel etwa so lang 
wie der Kelch.

B eschreibung: Die Schafte werden 7—25 Gm. hoch, 
die Blatter messen bis 13 Cm. Lange, sind am Rande mehr 
oder weniger deutlich ausgeschweift oder vollig ganzrandig 
und, gleich den Schaften und Kelchen, vollig kahl. Sie ver- 
laufen am Grunde allmahlig in einen deutlichen, langen 
Blattstiel. Die Bliithen sind anfangs aufrecht gerichtet, 
spater hangen sie herab. Die Kelclie sind glockenformig, 
hzahnig und farb en sich nach der Bliitlie, ihre Zahne sind 
fast dreieckig und spitz und nicht viel langer oder eben so 
lang ais die Kapsel. Die Kronenlappen haben eine fast im 
rechten Winkel eingehende Ausrandung, am Schlunde sind 
die Kronen weiss, in voller Bliitlie wohlriechend. Die Farbę 
der Kronen wird durch das Trocknen weit dunkler, fast 
violett. Die Staubgefasse sind ziemlich in der Mitte der 
Kronrohre angeheftet und diese ist an der Stelle derselben 
etwas erweitert. Von P. A uricu la  unterscheidet sich diese



Species durch den Mangel des Pnders und der Driisenhaare, 
die man sehr sparlich bloss an den Kelchrandern findet; von 
P. venusta lasst sie sieli leicht durcli den Ansatz der 
Staubgefasse erkennen; auch haben die Wurzelbliitter keinen 
weissknorpeligen Rand. Die P. in te g ri fo lia  L. gehbrt der 
Rotte an, dereń Kronenrbhren im Kelclie verborgen sind; 
auch hat sie lange Hlillblatter und ist schon dadurch sehr 
verschieden.

Yo r k o m m e r>s .A.uf Gebirgen und Alpen. In Krain 
und im sildlichen Tirol im Fassathal und auf den Alpen 
von Valsugana.

B ltitheze it: Mai, Juni.
A nwendung: Wie bei den vorigen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1976.
Pflanze in naturl. Grosse.
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Knorpel - Aurikel.

Syn. P. Clusiana Tausch.
Blatter langlich-lanzettlich, seltner lanzettlich, bisweilen 

langlich o der verkehrb-eiformig, ganzrandig, am Rand knor- 
pelig und sehr kurz gewiinpert oder fein gezahnelt, iibrigens 
kalii; Scbaft von Druschen etwas rauh, 1—3blutliig; Jdull- 
blattchen linealisch, miudestens so lang wie die Bluthen- 
stielclien; Keleli lbluig-gloekig, kiirzer ais die Kronrohre.

B esclireibnng: DiePflanze wird 2 —10 Cm.hoch. llire 
Blatter wechseln in Gestalt vom Eiformigen bis zum Lanzett- 
formigen, werden bis 2 1/2 Cm. gross, verschmalern sieli in 
einen sehr kurzeń, kaum deutlichen Blattstiel, sind fleischig, 
glatt, haarlos, durch einen knorpeligen Rand ausgezeichnet, 
der in loupischer Yergrosserung fcheils vollig ganz, theils in 
einige flachę Zahne ausgeschweift und mit feinen Haaren 
gewiinpert erscheint. Der Schaft ist inimer annbłuthig, selten 
bis 4 bliitliig, gemeinlieh nur 1 —SblUthig. Er ist, gleich 
den Bliithenstielen, dick und mit feinen Driischen besetzt. 
Die Hullblatter sind miudestens so lang ais die Bluthen- 
stiele, die Kelche sind fast doppelt so kurz ais die Kron- 
roliren, Sspaltig, und haben langliclie, stumpfe Zahne. Die 
Kronen sind rosenroth, ihre Rohre und ihr Schlund ist licht- 
gelb, letzter ist auch gebartet. Die 5 Lappen der Kr one 
stehen ab, haben bis zur Halfte tiefe und spitze Einschnitte. 
Der Umfang des Saumes misst 2 Cm. Breite und dariiber,



die Bliithen nicken ein wenig herab und haben einen ange- 
nehmen Aurikel-Geruch. Uebrigens giebt es aucli hier eine 
langgriffelige und kurzgriftelige Art. Bei erster sitzen die 
Staubgefasse nahe der Basis, bei letzter in der Mitte der 
Kronrohre. Die Yarietat mit vbllig ganzrandigen Blattern 
heisst P. c ilia ta  oder in te g rifo lia  Jacq., nicht L.; die 
Varietiit mit geschweiften Blattern hat man P. den ticu la ta  
genannt. Von P. in te g rifo lia  L. unterscheidet sich erste 
Varietiit durch den knorpeligen Rand der Blatter und durch 
die nicht zottigen Schafte.

Vorkommen: Auf Kies der Alpen und bis zu den 
Voralpen herabsteigend. Von Salzburg1) durch Tirol, Karu- 
ther^-Krain, Steiermark und Oesterreich.

B liithezeit: Juli, August.
A nwendung: Wie bei den vorigen.
Porm en: u. ciliata Koch: Blattrand knorpelig und mit 

kurzeń Wimpern besetzt. Syn. P. integrifolia Jacq.
fi. denticulata Koch. Blattrand knorpelig, selir fein 

gezahnelt, unbewimpert. Syn. P. integrifolia Tauscłi. P. caly- 
cina Reich.

1) In Sauters Flora ist sie nicht aufgefuhrt.

A b b i l d u n g e n .  T afe l  1977.
Pflanze in naturl. Grosse.



w a ,/Z'

■ /f l /ć f '  -  's r /ś /r r /f/ O '('>•'//*'''/■■■'>

(Sani ran i) i a? Aurtlii'1



Granzrandige Aurikel.

Syn. P. Candolleana Reichb.
Der yorigen ahnlich aber olme knorpeligen Blattrand. 

Bliitter langlicli, kabl oder oberseits zerstreut bebaart, am 
Rande wie der Scliaft zottig; Scliaft 1—3bliithig; Htill- 
bliittchen linealiscli, langer ais das BiiU.henstielcben; Kelcli 
rohrig-glockig, kiirzer ais die Kronrohre.

B eschreibung: Der Wurzelstock ist dick and schwarz- 
braun. Die lleiscliigen Wurzelblatter messen oft nar 1 bis 
2 Cm., liuchstens bis gegen 3 Cm. Ilire Form ist. langlicli 
oder elliptisch, der Rand bat keine Zahne, keinen knorpeligen 
Wnlst, die Spitze ist abgerundet, nacb der Basis zu ver- 
scbmalern sie sieli. Auf der glatten Oberflache findet man 
oft einzeln steliende Haare, die Unterflacbe ist baarlos, der 
Rand aber immer zottig. Der Scliaft ist 1—3 Cm. lang, 
stets armbluthig, denn seine Dolde besteht nur aus 1 bis 
3 Bluthen. Er stebt aufreclit, ist zottig und an der Basis 
der Dolde sitzen die linealen Hull bliitter, welche zwar sehr 
scłmial, docli immer langer ais die Bliithenstielchen sind. Der 
rohrig-glockige Kelcb hat 5 stnmpfe Ziihne, dereń Ein- 
sebnitte nur bis '/ , des Kelclies gehen. Der Kelch ist stets 
kurzer ais die Kronrohre, docli niemals doppelt so kurz. 
Die Krone bat eine blassgelbe oder weisse Itohre, einen 
ebenso gefarbten, bartigen Scblund und 5 kirscli- bis pfirsieb- 
bluthrothe, vorn tiefspaltige Saumlappen. Die kurzgriffelige
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Art liat ilire Staubgefasse ziemlicli in der Mitte der Kron- 
rohre sitzen und ihr Griffel ist in derselben verborgen, selbst 
kiirzer ais der Kelch; die langgriffelige Art besitzt einen der 
Kronrohre gleiclilangen, den Kelch uberragenden Griffel und 
ihre Staubgefasse sitzen ziemlich nahe der Basis der .Kron
rohre.

Vorkommen: An etwas feuchten Orten in den hochsten 
Alpen. In den Alpen der ostlichen Schweiz: Erosa im Canton 
Graubiindten, Bernina, Unterwalden; in Tirol auf der linken 
Seij;e des Rheinthals am Kamor (Rehstein), allda und auf 

^Grabsern, also auf der Schweizerseite, auf dem Rhaetico- 
Gebirge an der Grenze Yorarlbergs; im Salzburgischen auf 
steinigen Boden der hochsten Kalkgebirge (1900—2200 Meter), 
nur auf dem Tannengebirge, dem Bliihntek (Rettenbachalp) 
und dem Speyereck, geht an tiefen Standorten in spec tab ilis  
Tratt. uber,1) welche bei St. Gilgen (050 Meter), auf dem 
Tannengebirge und bei Kaltenbrunn auf Felsen und steinigen 
Triften nicht selten vorkommt.

B lu thezeit: Je nach der Meereserhebung vom Mai bis 
in den August.

A nw endung: Wie bei den vorigen.
Form  en: Sie bildet einen Bastard: P. integrifolia- 

graveolens oder integrifolia-viscosa. Syn. P. Dinyana Lagg. 
P. Muretiana Moritzi. P. Mureti De Charpentier.

1) A. Sauter, Flora, Seite 90.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1978.
Fflanze in natiirl. Grosse.
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Klebrige Aurikel.

Blatter keilig-lanzettlich oder keilig-langlich, stunipf, 
klebrig und nebst dem Schaft Yollig kalii, y o i i  der Mitte bis 
zur Spitze gesiigt mit grannenlosen Zahnen; Schaft 3- bis 
obliithig; die Bluthen fast sitzend; Hullblattchen mindestens 
bis zur Spitze der Kelchziilme hinaufreichend; Kelch glockig- 
rbbrig; Kronlappen verkehrt-herzformig. Die Blumen duften 
nelkenahnlich.

B eschreibung: Der Wurzelstock ist dick, walzig und 
schwarzbraun. Die Wurzelblatter 2—3 Cm. lang, sind ver- 
kehrt-langlich bis yerkehrt-lanzettformig, lleiscliig, nicbt 
runzelig und ihre klebrige Masse bat einen angenehmen 
Geruch. Sie verschmalern sieli in den kurzeń Stiel, sind 
durchaus haarlos und vorn nur gesiigt. Der Schaft wird 
5—10 Cm. hoch, ist ganz haarlos und stelit aufrecht. Die 
Bliithendolde besteht aus 3-—o, selten 6—7 Bluthen, welche 
nicken und stiellos sind. Die Hiillblatter sind lanzettlich bis 
linien-lanzettlich, so lang ais die Kelche. Der Kelch ist 
runzelig, haarlos, hat 5 wenig in den Kelch eindringende, 
stumpfe Zahne. Die Kronrohre ist lichtgelb, steht iiber den 
Kelch heraus. Der Schlund ist haarlos und lichtgelb, die 
5 Lappen des Saumes sind flach, vorn spitz eingeschnitten, 
von Farbę veilchenhlau, stets mit Nelkengeruch begabt, wo- 
durch diese Species den Reisenden bekannter ais andere ist. 
In Grosse sind die Bluthen denen der P. fa rin o sa  gleich. Die



Irarzgriffelige Art, dereń Griffel in der Kronrohre verborgen 
ist, hat ihre Staubgefasse in der Mitte der Kronrohre, die 
langgriffelige Art, mit Griffeln von der Lange der Kronrohre 
und iiber den Kelcli hervorragend, zeigt seine Staubgefasse 
ziemlicli au der Basis der Kronrohre.

Yorkonimen: An feuchten Orten der hoheren Alpen. 
Tirol, Karnthen, Salzburg, Steiermark, Schweiz.

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Wie bei den Yorigen.
Foyafen: Sie bildet einen Bastard: P. glutinosa-minima. 

Derselbe ist ziemlicli yerbreitet im Gebiet der beiden Stamm- 
arten. Syn. P. Floerlceanci Schrader.

A nm erkung: Prinmla claucescens Mor. (P. calycina 
Duby) sammelte Daener auf dem Campione, ostlich vom 
Lago di Lecco, einem Busen des Lago di Como, auf Lom- 
bardischem Gebiet. Ilire Yerbreitung reicht von der Brianza 
bis zum Veltlin und nach Bertoloni soli sie den Einsclmitt 
zwischen den oberen Zuflussen der Adda und des Oglio 
(zwischen Tirano im Veltlin und Edolo in der Val Cannonica) 
auf dem Braulio neben dem Wormser Joch liberschreiten, 
was von Koch bestritten wird.

Ab b ild u n g e n . T a fe l  1979.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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Tiroler Primel.

Syn. P. glutinosa Ali. P. tirolensis Scliott.
Der yorigen sehr ahnlich aber kleiner. Die Bliitter 

kiirzer und breiter, verkehrt-eiformig, fast stiellos, stachel- 
spitzig gezahnelt oder fast ganzrandig, auf beiden Seiten 
nebst dem Schaft und dem Kelch driisig behaart und klebrig; 
Schaft 1—2bli!thig; Bluthen sehr kurzgestielt; Hilllblattchen 
keilformig, liinger ais die Bluthenstielchen.

Yorkom men: An Kalkfelsen am Berge Castellazo di 
Paneveggio in Fiemme und von da ostlicli, an der obersten 
Baumgrenze; 1878 von Merzbacher bestiitigt,') ebenso ani 
Monte Payione. Ausserdem auf den Piemonteser Alpen: 
a la Madonna de la Fenetre.

B liithezeit: Juni.
A nw eadung: Wie bei den ubrigen Arten.

1) Zeitschrift des deutsohen und osterreichischen Alpen yereins. 
1878. 1. Heft.

A b b ild u n g e n .  T a fe l 1980.
AB Pflanzen in natiirl. GrSsse.



Zwergaurikel.

Die kleinste aller Arten dieser Gattung. Blatter keil- 
formig, fast stiellos, wie der Scliaffc kahl, vorn abgeschnitten 
sturnpf und gekerbt, die Kerben zugespitzt staclielspitzig’, 
Schaft 1 — 2bljithig; Bllitlien fast sitzend; Hiillblattchen 
linealisch, nńgefahr von der Lange des Kelclis; Kelch rohrig- 
glockig.

B eschreibnng: Dieses niedliclie Pfl.anzch.en erreicht 
kaum die Hohe eines kleinen Fingers, hat einen braunen, 
sieli bei alten Exemplaren iiber die Wurzel hebenden, iistigen 
Wurzelstock, an dessen Spitze sieli die kaum 6 Mm. langen, 
aber an der Spitze 4 Mm. breiten Blatter dachziegelig ent- 
wickeln und eine kleine Rosette bilden. Sie sind kahl, etwas 
fłeischig, haben netzweise yerzweigte Adern, an der Spitze 
gemeinlich 7 kleine, zugespitzte, staclielspitzig auslaufende 
Ziihne, indess der keilfbrmig zulaufende andere Theil der- 
selben yollkommen ganzrandig ist. Auch ist zu bemerken, 
dass die jiingern Blatter einwarts zusammengerollt liegen. 
Der Scliaft ist sehr kurz, immer klirzer ais die Blatter, so 
dass er gewohnlich in der Rosette versteckt liegt. Dicht 
unter dem Kelche befindet sich die Hiille, die gewohnlich, 
weil die Schiifte in der Regel bloss einbluthig sind, auch 
nur aus einem einzigen linien-lanzettformigen, bis an die 
Kelchspitze reichenden, grtinen, ganzrandigen Blattchen be- 
steht. Zuweilen findet man bei einbliithigen Schiiften auch



/?> c J<"-■■■?i, a
/

• / / ', /w

Jmprgnurikfl.



z we i Hiillblattchen, welche dann kiirzer ais der Kelch sind. 
Der Kelch selbst ist 8 Mm. lang, griin und purpura. an- 
gelaufen, mit goldigem Schmelze begabt. Seine 5 Zahne 
sind kiirzer oder langer zugespitzt. Die Kronrohre sielit 
fast halb aus dem Kelcke hervor, ist lichtroth, wahrend der 
niedlich geformte Saum kirsch- oder rosenroth ist, etwas ins 
Blauliche sticht und ebenfalls einen selir schonen Schmelz 
liat. Der Schlund ist stets lichter, nicht mit Schiippchen 
begabt und die 5 langen Zipfel sind wiederum eingeschnitten. 
Bei einigen Exemplaren komnat es vor, dass die Lappchen 
der Ausrandung gerollt oder leiclit ausgerandet sind, auch 
giebt es mehre Exemplare in weisser Farbę. Die Kronrohre 
ist innerlich behaart. Die Staubgefasse sitzen an der Stelle, 
wo die Kelchziihne sick ausserlich befinden.

Yorkommen: Auf feuchten Felsen der Alpen. Vom 
St. Gotthard und von Graubiindten durch Tirol, Salzbursf, 
Karnthen, Steiermark nach Oesterreich. Audi auf dem 
Riesengebirge und im bairischen Hochland.

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine reizende Zierde alpiner Anlagen 

in Garten.
Form  en: fi. pubescens Bluff et Fingerhut: Blatter

3—4 Cm. lang, etwas flaumig. Syn. P. truncata Lehmann. 
Ueber Bastardbildung vergleiche man P. g lu tin o sa  Wulfen. 
Ausser der dort aufgefuhrten Form kommt nocli vor: 
P. vUlosa-minima Schott.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1981.
Pflanze in natfirl. Grosse.



1982. Hottonia palustris L.
Wasserfeder.

Das dauernde, bis scbwanenkieldicke, gegliederte, sehr 
iistige, an den Knoten wurzelnde Bluzom kriecht auslaufer- 
artig weifc im ScHamm des Bodens nmher nnd treibt auf- 
rechte, stielrurfde, im Wasser senkrecbt emporsteigende und 
mit dem oberen Tlieil iiber die Wasserflache emportretende 
Stengel, welche unten mit opponirten, feiu kammformig 
fiedertheiligen, kahlen und ganzrandigen Blattern besetzt 
sind, nach oben in den nur wenige Schiippchen tragenden 
Bliithenschaft endigen; Bliithen wirtelstandig, gestielt, in den 
Aehseln kleiner Deckblatter, welche lanzettlich und ganz- 
randig sind; Bliithenwirtel entfernt; Kelch 5theilig; Krone 
tellerformig mit 5 theiligem, flachem Saum mit verkehrt- 
eirunden, ausgerandeten Abschnitten; Staubblatter in der 
Kronrohre yerborgen; Kapsel kugelig, zugespitzt, mit fiinf 
Klappen aufspringend.

B eschreibung : Der im weichen Schlamme kriechende 
astige Wurzelstock ist gegliedert, Yerlangert sich zum Stengel, 
welcher von Blattern umgeben ist, mit seiner beblatterten Spitze 
sich iiber den Wasserspiegel erhebt, mit seinem unteren Ende 
im Wasser sehwimmt. Aus diesern unteren Stengeltheile er- 
heben sich die nach Maassgabe der Tiefe des Wassers langeren 
oder kiirzeren Bluthenschafte senkreclit empor, sind so unten
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zuweilen noch mit gegenstandigen unfruchtbaren Aesten be- 
gabt, werden ętwa 30 oder 45 Cm. lang, sind blattlos, sehr 
feinflaumig, hellgriin und ragen in.der Bliithezeit, wo ihr 
Inneres mit Luft gefullt ist, iiber dem Wasser empor, nach 
der Bliithezeit sinken sie, indem sie die Luft entlassen, wieder 
in das Wasser hinab. Es giebt auch Exemplare, dereń 
S eh aft kaurn handhoch und an den imtoren Bliithenwirteln 
beblattert ist. Diese verlieren namlich zur Bliithezeit das 
Wasser und wachsen auf dem feuchten Selilamme wie Land- 
pflanzen weiter fort. Die Bliitter sitzen an den Ausgangen 
der Schafte rosettenartig, haben eine grasgriine Farbę, sind 
von sehr verschiedener Lange, gemeinlich mehre Cm. lang, ilire 
Fiederschnitte sind kaum 1 Mm. breit und gehen in gleicher 
Breite bis zur langgezogenen Spitze. Das ganze Blatt ist 
haarlos. Die Bliithen stehen in 3—4 (Juirlen am Schafte, 
dereń Zwischenraume anfangs sehr ungleich sind, spater 
einander fast gleich werden. Jeder Quirl liat 2—G Bliithen, 
welclie gestielt sind, in der Bliithe aufrecht stehen, spater 
sick herabbiegen und an der Basis des Stieles ein gleich- 
breites Deckblatt haben. Die ansehnliche Krone ist rosen- 
roth oder fast weiss, am Schlunde goldgelb. Die Blumen- 
stielchen und die Kelchbasis ist mit gestielten Driisen besetzt, 
die Kelchzipfel sind griin, linien-lanzettformig und spitz, die 
Kronenzipfel yerkehrt-eirund, die Staubgefasse entweder am 
Itande des Sclilundes eingefiigt und die Staubfaden dann 
4 Mai liinger ais die Kolben, oder die Staubgefasse sind 
mehr in der Mitte der Rohre eingefiigt und in derselben 
versteckt; die Staubfaden sind hier kaum so lang ais die
Staubkolben. Im ersten Falle ist der Griffel kurz und in
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der Rolire versteckt, im zweilen Palle ragfc er aus der 
Blumenrohre hervor.

Yorkommen: In Siimpfen und Graben mit langsam 
fliessendem Wasser, namentlich haufig im moorigen Wasser 
tmd mehr im Norden ais im Siiden Deutsclilands, uberall 
jedoeh zu finden, wo das Terrain dergleichen Standorte zu- 
lasst. In Thiiringnn selten, z. B. selten in der Umgebung 
yoii Jena in Tumpfeln des Kalkplateaus, wo sieli Moorwasser 
halt. Diese Zierde stehender Gewasser kann selbstverstand- 
lich nur in sumpfreichen Gegenden haufig sein. Thtiringer 
Standorte sjrfa noch: Silbig bei Eisenberg, Lehesten unweit 
Jena, Klosewitz, Altengonne, llmenau. Dem mittlen und 
unteren Ilmgebiet scheint sie zu fehlen. Unweit Gera im 
Teich bei Milbitz (H.).

B liithezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Eine wahre Zierde der Teiehe in Park

an lagen.
Name: Boerhave benannte diese Pflanze zu Ehren 

seines Yorgangers im Anit Professor Hotton zu Leyden.

A b b ild u n g e n .  T a fe l 1982.
Pflanze in natiirl. Griis.se.
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Alpenveilchen. Saubrod.

Das Rhizoni ist eine kuchenformige, knollige, von oben 
ber etwas eingedrUckte, holzige Scheibe, welche oben in der 
Einsenkung eine Anzahl langgestielter Blatter und aus dereń 
Achseln langgestielte Bluthen hervorbringt. Blatter aus- 
geschweift oder kleingekerbt, rundlich oder eirund mit eineni 
kurzeń Spitzchen, ani Grunde tief herzformig, mit spitzer 
Bucbt, etwas lederig, kabl, die Kerben grannenlos, Nervatur 
fast fingerig gefiedert; Bliitbe nickend; Kelch 5theilig, 
bleibend, zuriickgeschlagen; Krone kurz glockig, der Sauin 
5 tlieilig, die Theile gross, langlich, stumpf, fast gleicbfórmig, 
zuriickgeschlagen, der Scblund niclit gezabnt; Antberen fast 
sitzend, ain Grund der Kronrohre befestigt; Kapsel kugelig, 
Sklappig, vielsamig, am Ende des scbraubig gedrebten 
Fruchtstiels. Gerucb der Bluine veilcbenartig.

B escbreibung: Wir haben in Deutscliland nur eine 
Species dieses von anderen Primulaceen sowohl in Form der 
Bluthen ais auch in seinem Leben, scharf geschiedenen Ge- 
schlechts. Aus den scheibenartigen ICnollen entwickeln sich 
die Blatter, dereń lange Stiele, anfangs spiralig zusaminen- 
gerollt, sicb aufrollen und dann die Blattflaehe entfalten, 
dereń fingerformig gestellte Nerven bei ihrem Ausgange arn 
Rande ein Zahnchen bilden, das sicb aber niclit durch ein 
Stachelspitzchen verlangert. Nur beim Hauptnerven bemerkt



man ein solches in der Regel. Die obere Blattflache glanzt, 
ist weisslicli gefleckt, die untere Blattflache ist rothlich, der 
fingerlange Blattstiel hat rothliche Punkte und weder an 
ihrn noch an der Blattflache findet man Haare. Die Schafte 
sind etwas hoher ais die Bliitter, rollen sich ebenfalls aus 
einer Spirale auf', liaben eine hellroihe Farbę und tragen 
eine einzige nickende Bliithe, dereń Kelch durch die zuriick- 
gescblagenen Kronlappen verdeckt wird. Die gelbrothlichen 
Staubbeutel steben den Kronlappen entgegen nnd sind pfeil- 
formig. NacłpAer Bliithe schliesst sich die Krone schrauben- 
forinig '/.u, ihr Scliaft rollt sich wieder spiralformig ein und 
im Mittelpunkte derselben befindet sich die Frucht, welche 
lederartig und kugelig ist.

Yorkommen: An schattigen und feuchten Orten in 
Geliirgen und subalpinen Gfegenden des siidlichen Gebiets. 
Yon der Schweiz durch die ganze Alpenkette zerstreut bis 
Oesterreich und von da nach Bohmen und Mahren. Im 
Jura. Im Rlieingebiet fehlt sie. In Tirol findet sie sich 
besonders im siidlicheren Theil, liaufig in Salzburg, im bai- 
rischen Hochland.

B lfithezeit: August bis Oktober.
A nw endung: Diese Pflanze wird oft in Topfen zur 

Zierde und ihr es Wohlgeruches wegen gezogen, gedeiht aucli 
in sandigem mit Baumerde gemengtem Boden sehr gut und 
entwickelt eine Menge von Bliithen. Die fleischige Scheibe 
hat einen scharfen, heftiges Purgiren erregenden und fur 
Menschen todtlichen Stoff, der indessen den Schweinen nicht 
scbadet. Diese lieben die Scheibe ebenso sehr, wie unsere 
Erdnuss von L athyrus tuberosus. Der giftige Stoff ver-



fliichtiget sieli aber beim Durren und Rosten der Scheibe 
imd dann ist sie unscliadlich. Friiher war sie auch unter 
dem Nam en R adix Cyclam ines a r th a n ita e  offizinell. 
Bei der Topfkultur ist zu beachten, dass die Pflanze stets 
derselben Himmelsrichtung zugewendet sein muss. Sie ver- 
langt Sonne und starkę Bewasserung.

Name: Cy cl amen kommt von yjr/.loę, Kreis, und 
bezieht sieli auf die kreisformige Gestalt des Knollens. 
■Mr/.h'ąu voq ist die verlangerte Form von xvxlog und Oyclamen 
Yerstiunmelung des Wortes xvx.la/.uvoę.

A b b ild u n g e n . T a f e l  1983.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliithe, etwas vergrossert; 2 Bliithe 

ohne Krone, vergrossert; 3 Staubgefass von innen, desgl.; 4 Carpell, 
desg].; 5 dasselbe im Liingsschnitt, desgl.; 6, 7 Same zersobnitten, 
desgl.



Epheu - Alpenveilchen.

Syn. C. neapolitanum Tenore. C. europaeum Smith. 
C. ficariifolium Des. Mont. C. subhastatum Reichenbach.

Der vorigen sehr ahnlich, aber durch die Blattform 
sogleich unterscheidbar. Blatter eiformig, gckerbt und eckig’ 
am Grunde tief herzfórmig, mit geschlossener Bucht, die 
Kerben und Bcken grannenlos; Krone am Schlunde 10 zahnig 
mit spitzen Ziihnen.

Yorkom m en: An steilen Felswanden. Im Canton 
Wallis; in Felsengebuschen im Waadtlande; im Canton Tessin 
unter Ruscus; in der Italienischen Schweiz nacli Lardy. 
Ausserdem in Dalmatien.

B ltitheze it: Im Spatherbst, vor der Intwickelung der 
Blatter.

A nw endung: Wie bei den vorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1984.
Pflanze in naturl. Grosse.





Grossblattriges Alpenveilchen.

Syn. C. hederaefolium Tenore. G. europaeum De Vis. 
C. verum Lol).

Sie unterscłieidet sieli von den beiden vorigen durch 
folgende Merkmale: Elat ter sełir gross und langgestielt, 
herzformig, ausgescłiweift und eckig, an den Ecken und 
Kerben kurz stachelspitzig; Krone am Scłilunde zahnlos, die 
Abschnitte spitz.

Yorkommen: In Gebiisclien, an Zaunen, in Waldungen. 
In Istrien, bei Piume, Pola, auf den Inseln Cherso, Vegliar 
Lesina. Uebrigens im Grebiet des Adriatischen Meeres. 

B lu thezeit: April.
A nwendung: Wie bei der vorigen.

A b b il t lu n g e n . T a fe l 1985.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1, 2 Staubgefasse von yerscbiedenen 

Seiten, yergrossert.



1986. Glaux maritima L.

Milchkraut.

Ein zartes, dauerndes Pfłanzchen mit iistigem, aafrechtem 
oder liegendem Stengel mit gegenstandigen Aesten und 
Blattern; Blat,tor klein, langlich, stumpf, sitzend, zweizeilig, 
kahl, et was fleischig; Blfithen klein, einzeln in den Blatt- 
acliseln; Kelch glockig, 5 spaltig, zuletzt ansgebreitet, farbig, 
Krone felilt, Stftubblatter am Grandę des Kelchs eingefiigt, 
vor den Kefchblattern stehend; Kapsel einfacherig, 5klappig; 
Samentrager kugelig.

B eschreibung: Die Wurzel treibt einen senkreclit 
stehenden, gegliederten, unterirdischen Stengel, welcher an 
seinen Gliedern wiederum lange Wurzelfasern aussendet, 
gemeinlich sich uber dem Boden zu einem aufrechten, ge
gliederten Stengel verlangert, welcher an den Gliedern gegen- 
stiindige, unverastelte, wiederum gegliederte Aeste aussendet. 
Alle Glieder haben gegenstandige, 5 —10 Mm. lange, gras- 
grune, beiderseits gleichfarbige Bliitter. Bis zur Bluthezeit 
wachst der Stengel hochstens fingerlang empor, doch seine 
Aeste werden ebenso lang und langer. In jeder Blattachsel 
sitzt ein Bluthchen und da die Bliitter in dieser Zeit sehr 
dicht an einander stehen, so ist der ganze Stengel, sammt 
seinen Aesten, mit rosenrothen Bluthchen bedeckt, die auf 
beiden Seiten gefarht, uberhaupt ganz kronenartig sind, aber 
nicht nach der Bluthezeit abfallen. Sie sind tief-5 spaltig, 
die Zipfel eirund und stumpf, die Staubgefiisse wenig langer
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ais clie Zipfel und der Fruchtlmoten ist driisig. Die Kapsel 
ist eirund, mit dem Kelehe gekront und von den zuriick- 
geschlagenen Kelchzipfeln umgeben. Sie reift zeitig. Nach 
der Frnchtreife verlangern sich die Spitzen der Aeste, die 
Pflanze wird handhoch und hoher, nimmt durch die-kreuz- 
weise gestellten, dicht an einander stelienden Blatter ein 
anderes Ansehen an.

Yorkommen: Feuchte, salzhaltige Orte am Meeres- 
strand und an Salinen.

B liithezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Die Pflanze kann man ais Gremuse und 

zu Sałat gebrauchen, wichtiger aber ist sie ais Futterkraut, 
indem sie zu den besten Milchkrautern gehort.

Name: rXuvt, heisst die Eulenart mit den blaulichen 
Augen, daher nannte Plinius ein gewisses Gtewaclis Glaux, 
welelies soviel ais Eulenauge bedeutet und Limie gab unserem 
Salzpfliinzcben den Namen Glaux ausschliesslich, welclier 
frtiher mehre selir von einander verschiedene Pflanzen in 
sich begriff.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1986.
Pflanzen in natilrl. Grosse.
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Fam. 69. Plumbagineae.

Rhizompflanzen oder die exotischen bisweilen Holz- 
pflanzen mit einfaehen, nebenblattlosen, wendelstiindigen 
Blattern, hypogynisehen, einfach symmetrischen gynandrischen 
Kelchbluthen, welche durchgebends 5zahlig sind. Kelcli 
bleibend, gamosepal; Krone dacbig, gamopetal oder frei; 
Staubbliitter 5.xrflełir oder weniger mit der Krone verbunden, 
vor den Kronblattern eingefiigt, nach imien aulspringend; 
Carpell paracarp, mit paracarpem, in lange Lappen ge- 
spaltenem Staubweg, meist 5blatterig, selten o—-dblatterig; 
Samenknospe einzeln, anatrop, auf langem Knospentrager, 
welcher vom Bliitlienstiel entspringt, Frucht vom Kełch um- 
schlossen, ais 5klappige Kapsel aulspringend oder schlauch- 
artig und unregelmassig zerreissend; Samen mit antitropem 
Embryo im geringen, mebligen Albumem

Die Familie ist ungleich ilber die Erde zerstreut, im 
Ganzen schwach entwickelt.

Gattungeii :
G att. 502. SLatice L. Staubweg 5 theilig; Schliess- 

frucht; Kelcli nach oben knorpełig; Krone 5blatterig, 
die Kronblatter bisweilen am Grunde verbunden.

G att. 503. P lum bago  L. Staubweg am Ende 
5 klappig; Kapsel am Ende 5 klappig; Kelcli rohrig,
5 zahnig; Krone trichterformig, 51appig.



ARTEN:
502. Statice L.

S tam m  1: A rm e ria  DC. Bliithen in Kopfchen 
zusammengestellt, von einer gemeinsamen, dachigen 
Hulle bedeckt. Die ausseren Hiillblattchen ani 
Grandę abwiirts in eine walzliche Scheide vor-
gezogen .......................................................................1.

S tam m  2: L im onium  Dub. Bliithen ahrig; Aehren 
einseitswendig; Basalblatter r o s e t t ig .................... 8.

1. Bliithenstielchen so lang wie der Kelch . . . .  2.
Bliithenstielchen halb so lang wie der Kelch . . .  7.

2. Blatter 3—7 n erv ig ......................................................3.
Blatter 1 n e r v ig .........................................................4.'

3. Blatter lineal - lanzettlich oder lanzettlich, zugespitzt,
ani Grandę in den Stiel verschmalert; Kelch zottig 
gerieft; Kronblatter abgerundet oder abgesehnitten:

1987. S. plantaginea AU.
4. Innere Hiillblattchen s ta c h e lsp itz ig ......................... 5.

Innere Hiillblattchen w e h r lo s ................................... G.
o. Blatter gewimpert; iiussere Hiillblattchen haarspitzig; 

Kronblatter ungetheilt, klein gekerbt oder ein wenig 
ausgerandet . . . 1988. S. elongata Hoffmann.

6. Blatter am Grandę gewimpert; ausserste Hiillblatter 
stumpf, stachelspitzig; Kronblatter abgesehnitten:

1989. S. purpurea Koch. 
Blatter am Rande gegen den Grand gewimpert; 

iiussere Hiillblattchen grannenlos oder mit einer 
kurzeń, dicken, krautigen Granne endigend; Kron
blatter ausgerandet . 1990. 8. maritima Miller.



7. Blatter kalii, meist 3nervig; aussere Hiillblattchen 
stumpf, sehr kurz stachelspitzig, die inneren wehr- 
los; Kronblatter ausgerandet:

1991. 8. alpina Hoppe.
8. Blatter k a l i i .................... ..............................................9.

Blatter filzig-kurzhaarig . . ...................................... 12.
9. Blatter l n e r v i g ..................................................  • 10.

Blatter 3—5 n erv ig ...........................................................11.
10. Stengel aufreckt, stielrund, kalii oder flaumig, von

d^e^Mitte an iistig, rispig, die Aeste weit abstehend, 
- ' die Aestchen zuriickgebogen, die untersten Aeste 

unfruchtbar . . 1992. S. Omelini Willdenow.
Stengel kalii, oberwarts iistig, die Aeste wenig ab- 

stehend, etwas ebenstraussig, die Aestchen zuletzt 
zuriickgebogen; Bliithen dicht an einander gestellt:

1993. S. Limonium L.
11. Blatter 3—5nervig; Stengel glatt; Bliithen locker

gestel l t . . . .  1994. S. globulariaefolia Desf.
Blatter 3nervig; Stengel lcornig-rauh; Aeliren kurz, 

sehr gedrungen....................  1995. 8. caspia W.
12. Blatter ausgerandet; Stengel fast rechtwinkelig hin-

und hergebogen, sehr iistig, die Aeste zuriickge- 
brochen ausgesperrt, die unteren unfruchtbar:

1996. 8. cancellata Bernhardi.

503. Plumbago L.
1997. P. europaea L. Blatter lanzettlich, am Rande 

rauh, stengelumfassend, die Basalbliitter verkehrt- 
eifórniig, gestielt; Stengel steif.
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1987. Statice plantaginea Ali.

W egerich - Grasnel ke.

Syn. Armeria plantaginea Willd. A. rigida Wallroth. 
Statice arenaria Ebel.

Bas dauernde, ungegliederte, wurzelfbrmige Rhizom sitzt 
senkrecht oder scbrag im Boden und treibt eine Anzahl 
lineal-lanzettlicher oder lanzettlicher, zugespitzter, ara Grandę 
allmahlig in den Stiel verschmalerter, 3—7nerviger, kahler 
Blatter, welclie an die Blatter von Piani,ago lan ceo la ta  L. 
erinnern. Ans der Mitte der Blatter erheben sich ein oder 
einige dtinne, vblłig nackte, iiber J/3 Mtr. liohe Schafte, welche 
mit je einem kugeligen Kopf endigen; ausserste iliillblattclien 
haarspitzig, die inneren sehr stiunpf, durch den auslaufenden 
Nerren kurz stachelspitzig; Bliithenstielchen so lang wie die 
Rohre des zottig gerieften Kelchs. Kronrohre abgerundet 
oder abgesclniitten.

B eschreibung: Schon durch die Blatter von A. vul- 
g aris  und a lp ina  verschieden. Der Wurzelstock ist schwarz- 
braun, geht ais Pfahłwurzel tief in den Sandboden ein, ist 
mehrkopfig und bildet an den Wurzelkopfen einen Biiscliel 
yon 7 —12 Cm. langen Bliittern, welche gegen die Spitze 
hin eine Breite yon 4—5 Mm. erreichen, dann sich mit zu- 
gespitztem Ende schnell verschmalern, wahrend sie gegen 
die Basis nur allmahlig in Breite abnehmen. Sie sind etwas



mattgrttn, kahl und immer mindestens mit 8, gewohnlich 
mit 5 —7 markirten Nerven durchzogen. Der Schaft ist 
rund und kahl, hat die Farbę der Bliitter und die Starkę 
der gemeinen Grasnelke. Er wird 30 — 60 Cm. hoch und 
die ausseren Kopfhiillen laufen in einer hellbraunen Scheide 
2—4 Cm. am Schafte herab. Die Bliithenkopfe sind nicht 
grosser ais die von A. y u lg a ris , oft etwas kleiner. Die 
aussej»ten grunen Htłllblatter yerlangern sieli in ein lang 
zugespitztes Ende und messen 1 Cm. Die darauf folgenden 
kleineren, nur mit einem grunen Nerven begabten, sonst 
braunhautigen, nahern sich der Gestalt der inneren, welche 
letzten yollkommen abgestumpft sind und bloss durch den 
iiber die JBlattflache hinaus laufenden Mittelnerven ein Spitz- 
chen erhalten. Die Deckblatter sind weisshautig; das erste 
Deckblatt gelit bis zum Kelchsaume hinauf, das zweite, mit 
einem Seitenzahn versehene, ist nicht ganz so lang. Die 
Kelche liaben ganz die Gestalt der gemeinen Art, ihre Riihre 
ist flockig gestreift. Die Kronblatter rosenroth, pfirsichbluth- 
rotli oder fast weiss, sind niemals ausgerandet, sondern viel- 
mehr immer abgestutzt. Durch die abgestutzten Kronblatter 
und gespitzten inneren stumpfen Hiillblatter unterscheidet 
sich dieses Species von A. a lp ina , durch die 3nervigen 
Wurzelblatter und kurzeń Bluthenstielchen von A. yu lgaris , 
durch die eigenthiimliche Gestalt der Wurzelblatter von 
beiden.

Yorkommen: An sandigen Orten. Bisher nur auf dem 
Sand und im Kiefernwald zwischen Mainz und Niederingel- 
lieim in Menge; bei Oberstein in der Eheinprovinz; auf der 
Sudseite der Walliser Alpen.



B liithezeit: Juni, Juli, August.
A nw endung: Eine hiibsche Grartenpflanze, wie alle 

ubrigen Arten zu Einfassungen von Bluinenrabatten besonders 
geeignet.

A nm erkung: Arrneria scorzonerifolia Willd. unter- 
scheidet sieli durch grossere Kopfchen, lilafarbene Blumen, 
kiirzere Bllithenstielchen, tiefer ausgerandete Kronblatter.

A b b i lć lu n g e n .  T a f e l  1987.
AB Pflanze in naturl. Grosse.



1988. Słatice elongata Hoffmann. 

Grasnelke.

Syn. Statice Armeria L. Si. cirenaria Pers. Armeria 
vulgaris Willd. A.litoralis Willd. Si. armeria (i. elongata DC. 
A. c a m p e s tr if iallrotli.

Im Ganzen der vorigen ahnlich aber die Blat,ter sehr 
ściana', linealisch, spitzlich, lnervig, gewimpert, einen rasigen 
Buschel bildend; Schafte einkopfig; aussere Hilllblattchen 
haarspitzig, innere sehr stumpf, durch den auslaufenden 
Nerven stachelspitzig; Bliithenstielchen so lang wie die Rohre 
des zottig gerieften Kelchs; Kronblatter ungetheilt, klein 
gekerbt oder etwas ausgerandet.

B eschreibung: Die Wurzel gerade herabsteigend, lang, 
spindelig, einfach oder etwas iistig, oben vielkbpfig, einen 
gedrangten Ilasen von BlattbUsclieln und Stengeln tragend, 
von brauner Farbę. Die Blatter linealisch, steiflich, etwas 
dicklich, 2 Mm. ungefahr breit, 2—8 Cm. lang, spitz oder 
stumpflich, unten etwas breiter scheidig, lnervig, kalii, nm 
arn Rande kurze abstehende Hiirchen tragend. Der Blutlien* 
stengel aufrecht oder ganz unten etwas aufsteigend, 15 bis 
45 Cm. lioch, rund oder etwas zusammengedruckt, kalii und 
eben oder von vortretenden Piinktchen etwas scharflich, gans 
blattlos, einkopfig. Der Bluthenkopf besteht aus kleinei 
kurzeń, 8—4bliithigen Trauben, dereń jede von einem vei- 
kehrt-eiformigen, mit breitem weisshautigem Rande ver-





sehenen Deckblatt eingeschlossen wird, und ist am Grandę 
unterstutzt von vielen Hiillblattchen, welche trocken hiiutig 
und ineist braun gefarbt sind; die iiussern derselben sind 
eiformig zugespitzt in eine pfriemliche Spitze auslaufend, 
am Grunde aber in eine rohrige, unten etwas zerschlitzte, 
an einer Seite etwas aufgespaltene, den obersten Theil des 
Stengels umschliessende Scheide ausgehend; die innern aber 
stumpf mit breitem Hautrande, ineist mit kurzer Pfriemen- 
spitze. Die einzelnen Blumen haben neben sich ein silber- 
hautiges Deckbliittchen, welches bei den obern Blumen immer 
kleiner wird. Der Blunienstiel so lang ais der Kelch, be- 
haart. Der Kelch ist kreisel-trichterformig, unten mit 10 
haarigen Riefen versehen, oben mit einem breiten, weiss- 
hautigen Saume, welclier von 5 Nerven durchzogen wird, 
die sich iiber ihn hinaus ais kurz begrannte Zuspitzungen 
erheben. Die Blumenkrone besteht aus 5 lilafarbenen, um- 
gekehrt-eiformigen, unten verschmalerten, oben stumpfen 
ausgerandeten oder fein gekerbten, nur am untersten Grnnde 
vereinigten Blumenblattern. Die 5 Staubgefasse mit gelben 
Staubbeuteln, die Staubfaden unten in einer Rohre ver- 
wachsen, dann pfriemlich. Die 5 Griffel behaart mit lede- 
rigen, driisigen Narben. Die Fracht ein einsamiger, nicht 
aufspringender Schlauch. Der Samen braun, eiformig, etwas 
zusammengedruckt, oben spitzlich.

Vorkommen: Auf freien, trocknen Grasplatzen, Angern, 
an rasigen Wegerandem, auf Hiigeln und Abhangen, immer 
auf sandigem Boden, wohl niemals auf Kalle. Durch den 
grbssten Theil des Gebiets zerstreut aber sehr ungleich ver-
theilt. In Tliiiringen felilt sie fast ganz. Nach Suiza und 
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Eckartsberga liin, in der Flora von Sondershausen am Stein- 
graben Eei Ichstedt; im oberen Saalgebiet kommt sie bei 
Ziegenrtick auf sandigen Stellen am Saalufer vor; haufiger 
in der Flora von Halle, im Mannsfelder Seekreis u. s. w. 
In Preussen nach Fr. J. Weiss selten; so z. B. in Ostprenssen 
bei Brandenburg, am frischen Haff, bei Wartenburg und 
Osterode, in Westpreussen im Weichselgebiet, bei Graudenz, 
Danzig, Neustadt^u. s. w.

B lu thezeit: Mai bis Oktober.
A nw endung: Zu Einfassungen von Blumenbeeten ganz 

vorzlIglich geeignet.
Name: A rm oires oder A rm oiries nennen die Fran- 

zosen mehre Nelkenarten und ahnliche Gewachse, danach ist 
vom R uelius die Benennung A rm erius und A rm eria 
gebildet.

Formen: ft. pubescens Koch: Schaft flaumig. Syn. 
A. vulgaris y. pubescens Dethard. A. Halleri Wallroth ist 
eine niedrige Form mit sclmialeren Blattern, sehr kleinen 
ausseren Hiillblattern. So im westlichen Theil des Harzes.

A bb ild uD gen . T a fe l 1988.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 liluthe, vergrossert; 2 dieselbe im 

Langsschnitt, desgl.; 3 Fruchtknoten mit Gritfeln, desgl.; 4 u. 5 IIull- 
blilttchen, desgl.
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Purpur - Gfrasnelke.

Syn. A. mdgaris W. var. purpurea Reichb. A. elongata 
(i. purpurect, Boiss.

Der vorigen so ahnlich, dass sie bisweilen nur ais 
Yarietat derselben betrachtet wird.

Blatter lineal, stumpf, lnervig, am Grunde gewimpert; 
Schaft einkopfig; ausserste Hiillblatter stumpf, stachelspitzig, 
die inneren selir stumpf, wegen des vor der Spitze ver- 
schwindenden Nerven wehrlos; Bltithenstielcben so lang wie 
die Rohrc des zottig gerieften Kelchs; Kronblatter ab- 
geschnitten.

Yorkommen: Auf Triften und scblammigen Wiesen. 
Auf der Riede bei Memmingen in Baiern und bei Konstanz 
in Baden.

B lu thezeit: Juli, August.
A nwendung: Wie bei den vorigen.
Form  en: Yon Armeria purpurea Koch und Ziz unter- 

scheidet sie sieli sogleich durch die sattpurpurnen Blumen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1989.
Bliihender Stengel in naturl. Grbsse.



Strandnelke.

Syn. St. Armeria Smith. St. Armeria (i. DC. Armeria 
maritima W.

Der St. e lo n g a ta  Hoffmann sehr ahnlich. Blatter 
lineal, stuinpf, lnervig, am Rande gegen den Grand be- 
wimpert; Schaft einjitopfig; aussere Hiillblattchen grannenlos 
oder mit einer; -Kurzeń, dicken, krautigen Gramie endigend, 
die innereu sehr stumpf, wegen des vor der Spitze ver- 
schwindenden Nerven wehrlos; Bluthenstielchen so lang wie 
die iiberall zottige Kelchrohre; Kronblatter ausgerandet. 
Die Blatter sind breiter ais bei St. e lo n g a ta  Hoffmann, 
der Kopf ist fłacher.

Yorkoinmen: Am Meeresstrand bei Cuxhaven und 
durch ganz Ditmarsehen, auf Helgoland und Silt sowie am 
Strand der Ostsee in Holstein und haufig an der Nordsee 
in ganz Ditmarsehen, und auf den Ostfriesischen Inseln.

B liithezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Wie bei den yorigen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1990.
A Pflanze in natilrl. Grosse; 1 einzelne Bliithe, vergr8ssert.





Alpen - drasnę lice.

Syn. Statica Armeria DC. Armeria alpina W.
Blatter lineal-lanzettlich oder linealiscli, kahl, meist 

3 nervig, spitzlicli; Schaft einkopfig; Kopf' kugelig; aussere 
Hiillblattchen stumpf, sehr kurz stachelspitzig, die inneren 
sehr stumpf, wegen des von der Spitze verschwindenden 
Nerven wehrlos; Bliithenstielclien halb so lang wie die Rohre 
des zottig gerieften Kelchs; Kronblatter ausgerandet.

B eschreibung: Diese Species bat im Ganzen ziemlicli 
das Aeussere und die Hohe der gemeinen Grasnelke, so dass 
ein oberflaehlicher Blick kaum einen Unterschied wahrnimmt. 
Derm die Wurzeln der Stocke steigen hier wie dort pfahl- 
artig und senkrecht in den Boden hinab, sind braun, oben 
vielkopfig, reichlich mit Wurzelblattern besetzt, welche da- 
durch einen kleinen Rasenpolster formen und durch ibre 
Gestalt wie ein Rasenbtiscliel von Gras erscheinen. Die 
Blatter sind 3-—8 Cm. lang, 2—4 Mm. breit, gegen die Basis 
versclmialert, am Ende etwas spitz oder auch stumpf. Sind 
die Blatter nur 2—3 Mm. breit, was seltener der Fali ist, 
so durchzieht sie nur ein Nerv und die Spitze derselben ist 
darni gewohnlich stumpflich; liaben aber die Blatter 4 Mm. 
Breite oder ein wenig dariiber, so versclimalern sie sieli 
naeh lieiden Enden, fallen dann in das Lanzettliche, werden 
mit 3 Nerven durchzogen und gehen spitz aus. Uebrigens 
sind sie flach oder wenig rinnig, vollig kalii, grasgriin und



zeichnen sich durch einen weisslichen, knorpeligen Rand ans. 
An der Basis selbst erweitern sie sich wieder nnd sitzen 
mit dieser rosenroth angelaufenen Flachę am Bttschel. Der 
Scliaft wird gewohnlich niclit hoher ais 7—15 Cm., ist stiel- 
rund, wenig zusammengedriickt und durchaus kalii. Die 
scheidige Verlangerung der ausseren Hiillblattchen geht 
1—2 Cm. am Schafte herab, ist trockenhautig und braiui. 
Der Bluthenkopf ist umfangreicher ais bei der gemeinen 
Grrasnelke, bat 3 Cm. im Durcbmesser. Seine Hiille bestelit 
aus 12—14 trockenhautigen Blattchen, wovon die ausseren 
kiirzer ais die inneren sind. Die ausseren liaben eine braune 
Farbung,,sfnd meist elliptisch und ibr Mittelnery lauft in 
ein kurzes Spitzcben aus, welches selten undeutlich ist. 
Die folgenden sind langer, breiter und stumpfer, die innersten 
verkehrt-eirund, in der Mitte mit einem griinlichen Nerven, 
der sich aber gegen die Spitze hin schon verliert. Der 
breite Rand ist weisslich, gegen die Spitze wird die Farbung 
rosenroth. Der Bluthenkopf besteht aus vielen 2bluthigen 
Traubchen, dereń Spitze eine Andeutung von einem dritten 
Bliithchen zeigt. Das unterste Deckblatt ist wenig langer 
ais die inneren Hiillblattchen und reicht bis zum Kelehsaum 
hinauf; das zweite Deckblatt reicht bis an das Ende der 
Kelchrohre. Die Kelchrohre ist flockig gestreift und hat 10 
mit sehr feinen Harchen besetzte Nerven. Die Kronbłatter 
sind carmoisinroth oder blaulicher, keilformig und immer 
deutlicli ausgerandet. Yergleicht man diese Species mit 
A. v u lg a ris , so findet man schon beim naheren Anblick 
fast immer breitere Bliitter und stets grossere Bliithenkopfe 
mit ansehnlicheren Bliithen.
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Yorkommen: Auf Triften der Alpen in Oesterreich, 
Steiermark, Karnthen, Tirol, Salzburg imd im Wallis. In 
Salzburg kommt sie vor unter dem Nam en Goldrosl an 
steinigen Stellen im Geroll der Centralkette der Urgebirge 
von 1600—2100 Meter hier und da gesełlig, so z. 11. auf 
der Tauernkette, a n  Goldberg, Preber, Speyereck, Windsfeld, 
Filzmoos, in Grossarl. Sie fehlt in Salzburg auf den Kalk- 
alpen, walirend sie diejenigen Oesterreichs schmuckt.1)

B lu thezeit: Juli, August.
Anwendung: Wie bei den vorigen.

1) A. Sauter, Flora, Seite 4G.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1991.
Pllanze in natiirl. Grosse; 1 Kelcb, vergrossort; 2 Fruchtlmoten 

m it Griftel, desgl.



Italienische Strandnelke.

Syn. St. Pseudo-Limonmm Rchb. Goniolimon speciosum 
Janka.

Basalblatter rosettig, liinglich oder verkehrt-eiformig, 
stachelspitzig, in den Blattstiel verschmalert, kahl, lnervig; 
Stengel aufrecht, stielrnnd, kahl oder flaumig, von der Mitte 
an astig, rispig mit'' weit abstehenden Aesten und zurtick- 
gebogenen Aesfcbhen; die untersten Aeste steril; Aebren ein- 
seitswendig; Bliitlien dicht zusammengedrangfc; das ńinere 
Deckblatt breit hautig berandet; Kelchzahne eiformig, spitz.

Vorkonnnen: Am Meeresstrand. Im Gebiet nur am 
Adriatischen Meer im osterreichischen Kustengebiet.

B liitkezeit: Juli, August.
A nw endung: Eine herrliche Gartenpflanze, dereń 

Blumen sich vortrefflich an der Luft trocknen lassen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1992.
AB Theile der Pflanze in nat. GrSsse; 1 Bluthchen, vergrossert.
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1993. Statice Limonium L.

Strandnelke.

Syn. St. Pseudo - Limonium Rchb. St. Behen Drejer. 
St. Limonium scanica Fries.

Das mit kurzeń, breiten Schuppen besetzte dauernde 
Rhizom bringt eine Rosette yon Basalblattern hervor, von 
denen die unteren yerkehrt-eifórmig, die oberen liinglicb 
sind, alle gestielt, in den Stiel yerschmalert, stachelspitzig, 
am (1 rundo der Stacbelspitze sehr stumpf, ganzrandig, kalii, 
lnervig, etwas starr und lederig; Stengel aufrecht, stielrund, 
kabl, nacb oben sparrig yeriistelt, fast ebenstraussig; Aest- 
elien zuletzt zurtickgebogen; Aeliren einseitswendig; Bliithen 
zusammengedrangt; das innere Deckblatt breit hautig be- 
randet; Kelchzahne eiformig, spitz.

B eschreibung: Der dicke, holzige Wurzelstock ist 
braunroth, treibt eine Anzahl 7 —15 Om. langer und 1 bis 
6 Cm. breiter Blatter, welehe in den 3—5 Cm. langen Blatt- 
stiel yerschmalert sind. Ilir Rand ist fein-knorpelig, ikr 
Mittelnery tritt ais Stachelspitze uber das Blatt hinaus, 
welehe bei der Yar. L im onium  zuruckgekrummt, bei der 
Var. P seudo-L im onium  gerade steht. Uebrigens sind die 
Blatter haarlos, etwas lederartig, bei der ersten Varietiit
mehr langlich, bei der letzten eirund-langlich. Die Bliithen-
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,schii.fi,c steli en einzeln oder es finden sieli melire beisammen; 
sie werden 15-—60 Cm. lioch, stehen ziemlieh steif aufrecht, 
sind ziemlich hart, tiefriefig, haarlos und mit einigen eirund- 
langłicłien, zugespitzten, kahlen, schuppenartigen Deckblattern 
besetzt. Die Bliithenastchen sind zahlreich und eckig und 
mit einander von ahnlicher Liinge, so dass die einseitwendigen 
Rispenahren eine Doldentraube bilden. Bei Yar. 1 sind die 
Rispenahren lockerer, bei Yar. 2 gedrangter. Jedes Bliith- 
clien ist mit J3^1)eckblattchen unihiillt, von welchen das 
ausserste eirund-langlich, spitz, griin und schmal, weissrandig, 
die inneren breiter und hautig sind. Audi befinden sieli an 
jeder Yerastelung der Rispeniihre 2 Deckblatter, von welchen 
das innere kleiner und membranoser, das aussere den Deck
blattern des unteren Theiles am Scliafte gleich ist. Der 
Kelch hat 5 eiformige, spitze Ziihne und ist gefaltet, die 
blaulich - lilafarbigen Kronblatter sind spatelformig und ab- 
gerundet.

Vorkommen: Am Meeresstrande der Nord- und Ostsee 
und ebenso am Mittelmeere; in Deutscliland vorztiglicli in 
Warnemiinde, iiberhaupt stellenweise in Mecklenburg, dann 
in Jever und Ostfriesland. Audi am Strande des Mittel- 
meers und seiner Bucliten; sogar noch auf Sizilien.

B liitliezeit: August, September.
A nw endung: Auch diese Art ist eine Zierde des 

Blumengartens. Am besten gedeilit sie in etwas salzhaltigem 
Boden. Der Wurzelstock ist adstringirend und wirkt tonisch. 
Er war friiher ais R adix B ehen rub ri officinell und wurde 
gegen Blutfiiisse angewendet.

N am e: Sclion Dioscorides fuhrt ein Aąi(aviov an, dessen



Sarrien gegen Blutflus.se gebraucht wurden. Sehr zweifelhaft 
bleibt es aber, ob dieses Geschlecht das des Dioscorides ist.

Form en: Die in Schweden undDanemark vorkommende
8. rariflora Drejer unterscheidet sich durch aufrechte, kaum 
gekrttmmte Aehren und auseinander gestellte Bltithen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1993.
A Pflanze iii natiirl. Grosse; 1 Blttthe mit Deckbliittehen, ver- 

grossert; 2 Carpell, desgl.



1994. Statice confusa Godron u. Grenier. 

Isonzo-JSTelke.

Syn. St. globulariaefolia Koch, nicht Desfont.
Zarter und zierlicher ais die vorige. Die ganze Pflanze

kahl; Basalblatter sehr zierlich langlich-spatelformig, ab-
gerundet mit aufgesetzter Stachelspitze, am Grunde in den
Blattstiel zugesckweift und schmal flugelforinig an demselben✓
herablaufend, 3—5n£rvig; Stengel stielrund, glatt, rispig, die 
unteren Aeste unrruchtbar; Aehren einseitswendig, locker; 
Kelchsaum Stheilig, die Abschnitte langlich, abgerundet- 
stumpf, zur Fruchtzeit weit abstehend.

Yorkommen: Auf den Diinen von Primiero zwischen 
Grado und dem Ausfluss des Isonzo. Uebrigens im siidlichen 
Frankreich, auf Corsika, Sardinien, in Illyrien.

B lu thezeit: August, September.
A nw endung: Wie bei der vorigen. Sie gedeiht am 

besten in Sandboden.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1994.
A Pflanze in natiirl. Gfrflsse; 1 B latt, vergrOssert; 2 Theil der 

Aehre, desgl.
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1995. Statice caspia Willd.

Kaspische Strandnelke.

Syn. St. bellidifolia DC. St. reticulata Sm. St. diffusa 
Laterr.

Weit kleiner und zierlicłier ais die bisher aufgefuhrten 
Arten. Basalblatter klein, verkehrt-eiformig oder lanzettlieh- 
keilig oder fast spatelformig, in den Blattstiel verschmalert, 
an dem abgerundeten Ende mit sehr kurzem, aufgesetztem 
Stachelspitzchen versehen, dreinervig, kahl; Stengel sehr 
astig, rispig, nur spannenhocb, kornig-rauh, die unteren Aeste 
stark verzweigt und vollig steril; Aeliren kurz, sebr ge- 
drungen; dussere Deckblattchen vollig, die inneren von der 
Mitte bis zur Spitze weisshautig; Kelcbziibne eifórmig, kurz 
zugespitzt, fein gezahnelt.

Y orkom  men: Im Sande am Meeresstrand der Adria. 
Im Gebiet nur bei Grado im osterreichischen Kustenlande 
TJebrigens an den meisten Kusten des Mittellandiscben Meeres.

B lu th eze it: Jrdi, August.
A nwendung: Wie bei der vorigen und wie jene san- 

digen Boden liebend.
A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1995.

A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Theil der Aehre, vergrossert.



1996. Statice cancellata Bernh.

Fels en - Strandnelke.

Syn. St. pubescens Koch. St. furfuracea Reichb.
Diese Art ist von allen iibrigen sogleich durch die 

stark liin und lier gebogene Spindel mit im rechten Winkel 
abstehenden zweizeiligen Aesten zu unterscbeiden. Ganze 
Pllanze filzig, kurzhaarig; Blatter verkehrt-eiformig spatelig 
oder keilig, ausgerąjnłbt; Stengel fast rechtwinkelig hin und 
ber gebogen, sehr iistig, die Aeste zurukgebrochen-ausge- 
sperrt, die unteren steril; Aehren ziemlich locker; Abschnitte 
des Fruchtkelches liinglich-lanzettłich, abstehend.

Yorkom m en: An Felsen an der Kiiste der Adria bei 
Triest und Fiunie, Portore, Mai Tempo, Scoglio Tolmego 
auf der Siidspitze von Istrien. Die hier wachsende Form 
(var. ereeta) bat eine fast aufrechte Spindel. Ausserdem 
an den Kii,sten von Norditalien, Dalmatien, Griecbenland.

B lu thezeit: Mai, Juni.
A nwendung: Wie bei der vorigen.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1996.
A Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Theil der Aehre, vergrossert; 

2 Blatt, desgl.
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1997. Plumbago europaea L.

Bleiwurzel.

Syn. P. lapathifolia M. B. P. angustifolia Spach.
Ein sehr astiger Halbstrauch mit kantigen, gestreiften, 

dunkelgrim-violetten, entfernt mit wendelstandigen Blattern 
besetzten Zweigen. Basalbliitter verkehrt-eiformig, gestielt; 
Stengelblatter stengelumfassend, ara Grund herz-pfeilfórmig, 
lanzettlich, am Bandę rauli, etwas wellig und ausgebissen. Ganze 
Pflanze sehr steif. Bluthen am Ende der scbrag abstehenden, 
steifen, locker mit kleinen Deckblattern besetzten Zweige in 
ldeinen Kopfcben und in einem etwas grosseren Kopfchen 
am Ende des Hauptstengels. Krone tellerformig, durch den 
Carpelltrager vom Kelch entfernt; Staubweg fadlich mit ge- 
spaltener Mundung.

Yorkom m en: An sterilen Orten, Zaunen, Felsen, in 
Gebiischen. In Istrien, namentlich Bei Pola, bei Fiume; iiber- 
haupt im ganzen Gebiet des Mittellandischen und Adriati- 
schen Meeres.

B ltithezeit. August, September.
A nw endung; Eine recht hubsche Pflanze fiir den 

Blumengarten und leiclit zu kultiviren.



Fam. 70. Utricularieae.
In Binnengewassern, Lachen und Moortiimpeln wachsende 

Pfianzen mit krautigen Stengeln, jahrig oder mehrjahrig, mit 
nebenblattlosen, einfachen, dicklichen Blattern. Bliithen 
hypogynisch, gynandrisch, verwickelt symmetrisch; Kelch 
5ziihlig, gamosepal; Krone Szahlig, gamopetal, 2 lippig, oft 
maskirt; Stajułjbliitter am Grunde mit der Krone yerbunden, 
gekuppelt, convergirend; Carpellblatter 2, paracarp, mit ein- 
fachem Staubweg und 21ippiger Mundung; Samentrager eine 
freie, centrale, kugelige, vielknospige Placenta; Sainenknospen 
anatrop; Kapsel yielsamig, 2klappig oder unregelmassig auf- 
springend; Keim unentwickelt oder mit sehr kurzeń Keiin- 
blattern.

Hauptsachlich in Tropengegenden yerbreitet aber mi- 
gleich und in geringer Anzahl tiber die Erde zerstreut.

(liittungeii:
G att. 504. P in g u ic u la  L. Kelch 5 tlicilig, 2lippig; 

Krone offen.
G att. 505. U tr ic u la r ia  L. Kelch 2 tlieilig; Krone 

maskirt, Pflanze schwimmend.

AETEN:
504. Pinguicula L.

1998. P. alpitia L. Sporn der Krone kegelformig, 
zuruckgekrummt; Kapsel zugespitzt geschnabelt.



1999. P. vulgaris L. Sporn pfriemlich, ziemlich 
gerade; Kapsel eiformig.

505. Utricularia L.
Blatter allseitig a b s te h e n d ............................................. 1
Blatter zweizeilig g e r ic h te t .............................................4

1. Blatter gefiedert-viełtheilig.............................................2
Blatter gabelspaltig -v ie ltheilig ........................................3

2. Oberlippe so lang wie der Baum en; Antheren ver-
b u n d en ..............................  2000. U. vulgaris L.

Oberlippe weit langer ais der Gaumen; Antheren frei:
2001. U. neglecta Lehmann.

3. Sporn sehr kurz; kegelformig; Oberlippe ausgerandet,
so lang wie der Gaumen; Fruchtstiele zuriick- 
g e b o g e n ..............................  2002. U. minor L.

4. Blatter im Umriss nierenformig, mit borstlichen,
dornig gezahnelten Abschnitten; Oberlippe un- 
getheilt, doppelt so lang wie der Gaumen; Fruckt- 
stielchen aufrecht: 2003. U. intermedia Hayne.
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1998. Pinguieula alpina L.
Alpen - F ettlcr aut.

Syn. P. flavescens Floerke. P. alba Kuchl. P. pur- 
purea W.

Die kur/,:?'' astige, zweijahrige Pfahlwurzel treibt eine 
kleine Basalrosette von Uinglichen, stumpfen, am Grand etwas 
zusammengezogenen und umfassenden, ganzrandigen, von 
einem Mittelnerven, durchzogenen, hellgrlinen, kahlen, etwas 
glanzenden, fleischigen, fettig sich anfiihłenden Blattern, aus 
dereń Mitte mehre aufreehte, glanzende, zarte, fingerholie 
Schafte mit je einer riechenden Bltithe am Ende sich er- 
heben; Krone weiss mit einem oder zwoi gelben Flecken anf 
der Unterlippe; Sporn nagelformig, zuriickgekrummt, weit 
kttrzer ais der unterste Kronlappen; Kapsel zugespitzt ge- 
schnabelt.

B eschreibung. Diese Species hat mit P in g u ieu la  
v u lgaris  viel Aehnlichkeit, zumal letzte in Grosse und 
Farbę der Krone sehr variirt; aber ein scharfes Merkmal ist 
der Sporn, der hier kegelformig, dort dtinn und pfriemlich, 
hier zurilckgebogen, dort • ziemi ich oder vollig gerad, hier 
kiirzer ais der unterste Kronenlappen, dort ziemlich so lang 
ais derselbe ist. Die Wurzelblatter sind hier durchschnittlich 
kleiner und schmaler, bis 3 Cm. lang und nicht ganz halb 
so breit, vorn spitz, wenig oder gar nicht klebrig. Bei P. 
yu lgaris  sind sie immer etwas, oft sehr klebrig, aber von
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sehr verschiedener Lange. In der Hauptform messen sie 
iiber 3 Cm. Lange und iiber 1 Cm. Breite; bei P. longi- 
fo lia  Ramond, einer Yarietat, werden sie iiber 0 Cm. lang 
und ziemlich so lang ais die Schafte. Immer jedoch sind 
sie bei den Yarietaten yerhaltnissmassig breiter und stumpfer 
ais bei P. alpina. Ebenso macben sieli hier die Schafte 
durch ihren Glanz kenntlich, welche bei P. vu lgaris  zwar 
von yerschiedener Grosse und gar nicht selten in der Grosse 
der P. a lp in a  vorkommen, indessen doch starker oder 
schwacher mit Uriisen besetzt sind. Auch die Krone, so 
sehr sie in Farbę und Grosse bei P. vu lg a ris  variirt, unter- 
scheidet sich dennoch fast immer dadurch von P. alpina, 
dass die Lappen der unteren Kronenlippe sammtlich stumpf 
sind, wahrend bei P. a lp in a  der Mittellappen viel breiter 
ais die Seitenlappen und abgestuzt ist. Nur die Varietiit der 
P. vu lg a ris , welclie mit 2 —3 Cm. langen und ebenso breiten 
Kronen vorkonnnt, hat ebenfalls abgestutzte Lappen der unteren 
Lippe, doch sind sie alle 3 abgestutzt und ziemlich gleich- 
breit. Die Farbę der Krone ist bei P. a lp ina  weiss und 
der Grund der Unterlippe ist gelb gefieckt; bei P. yu lgaris  
dagegen ist sie meist ażurblau und ausserlich rothlich, geht 
aber auch in das Purpurrotlie und Weissliche iiber. Die 
Bliithe und Fracht steht bei P. a lp ina  aufrecht, bei P. 
vu lgaris  nicken die Bliithen und der schwellende Frucht- 
knoten biegt sich nach der Bliithe zuruck.

Vorkom m en: Auf moorigen und moosigen Wiesen der 
Alpen und Voralpen und bis in’s Allgau und auf die Vor- 
ebenen herab. Durch die ganze Alpenkette yerbreitet, wo 
sie hanfig auch ani Fuss feuchter Felswiinde yorkommt; so



z. 15, im Salzburgischen an feuchten Kalkfelsen vom Fuss 
der Alpen bis zu 1900 Meter Meereserhebung in der nord- 
lichen Kalkalpenkette gemein, wie z. B. bei Salzburg am 
Monchberg, Imberg, Rainberg, in den Hohlwegen, um Salz
burg, Lofer etc.') Audi durch Tirol weit verbreitet. In 
Baiem auf den Kiesbanken der Alpenfltisse bis auf die Hoch- 
ebene herab; in Wiirttemberg liie und da, so z. B. auf dem 
Wurzachried und Schupenried und beim Anlendorfer See; in 
Baden bei Salem und Konstanz.

B lu thezeit: Mai, Juni.
Anw*rfidung: Eine reizende Pflanze fur alpine Anlagen 

in Garten. Sie muss zwischen Moos gepflanzt und sehr 
feucht gehalten werden.

1) A. Sauter, Flora, S. 89.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1998.
Pflanze in natiirl. Orosse.





1999. Pinguicula vulgaris L.

Fettkraut. Moorveilclien.

Sie gleicht durchaus der vorigen, jedoch sind die Blmnen 
meistens blau, selten weiss. Sporn pfriemlich, zuletzt ziem- 
licłi gerade; Kapsel eiformig.

B eschreibung : Die faserige Wurzel treibt mehre liell- 
griine, auf dem Boden aufliegende, rosettenartig gestellte 
Blatter, welche 2—5 Cm. lang und 8—24 Mm. breit werden, 
stumpf, ganzrandig und etwas fłeischig sind, auf beiden 
Fiachen aber durelisichtige Haare besitzen, welche einen 
klebrigen Schleim absondern. Aus dieser liosette steigen 
1—2, zuweilen aber auch 3—4 gerade, 7—20 Cm. lange, 
oben rothlich angelaufene, einbliithige Schafte auf, welche 
im Querschnitte rund sind. Der lielch ist klein, unregel- 
massig btheilig; die Zipfel sind mit Drusen gesaumt und 
auf der Oberflache mit Drusen bedeckt, Drei Zipfel stehen 
bei einander und formen eine Lippe, die anderen beiden 
doppelt kleineren Zipfel formen die zweite Lippe. Auch die 
Krone ist 2lippig; die Oberlippe ist doppelt kiirzer ais die 
Unterlippe, liegt auf derselben und ist in 2 abgerundete 
Lappchen getheilt; die Unterlippe ist 31appig. Auf der 
Aussenseite ist die Krone heli-violett, auf der Innenseite 
dunkel-violett und nach dem Sehlunde zu weisszottig. Die 
ganze Bluthe ist nickend.



Yorkommen: Auf torfigen Wiesen. Dur cli das ganze- 
Gebiet zerstreut und nur da hiiufig, wo torfige Wiesen haufig 
sind. Sie siedełt sich besonders gem auf der Sohle nasser 
Wiesengraben an. In den Alpen bis 1500 Meter. In 
Preussen nach Herrn Fr. J. Weiss besonders in der Niilie 
des Ostseestrandes bei Memel, namentlicli an der nordlichsten 
Spitze bei Nimmersatt (1871 von Herrn Weiss fil. gesammelt), 
ferner bei Danzig, Neustadt u. s. w.

illu th eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Frtiher brauchte man F o lia  P ingu i- 

culae Irisch ais gelind- purgirendes Mittel. Die Schafe 
fressen diese Pfłanze nicht, ausser bei grossem Hunger, und 
dann ist sie ihnen sehr giftig. Die Schweden benutzen das 
Kraut, urn die Milch gerinnen zu machen. Man giesst die 
frisch gemolkene Milch Uber die Blatter, worauf sie sehr 
dick und wohlschmeckend wird. Eine reizende Zierde ftir 
Moorbeete im Garten.

Name: Yon p inguis, Fett, wegen ihrer sich fett an- 
fiihlenden Blatter.

Form en: a. pratensis Koch: Krone massig gross. Syn. 
P. vulgaris auctorum.

(i. minor Koch: Krone halb so gross. Syn. P.gypsophila 
Wallroth.

y. grandiflora Koch: Bliithen fast doppelt so gross wie 
bei a. pratensis. Syn. P. grandiflora Lam. P. milgaris 
macrantha Tausch.

ó. longifolia Koch: Blatter langer und schmaler. Syn. 
P. longifolia Ramond.



A b b i l d u n g e n .  T a f e l  1999.

A Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliithe im Langsschnitt, vergr5ssert; 
2 Krone, auseinandergelegt, desgl.; 3 Bliithe ohne Krone, desgl.; 
4 Carpell m it Staubge&ss, desgl.; 5 jungę Frucht m it Kelch, desgl.; 
6 dieselbe ohne Kelch im Langsschnitt, desgl.; 7 Fruchtkapsel, nat. 
Grosse; 8 Same, natiirl. Grosse und vergrossert; 9 derselbe im Quer- 
schnitt, vergrossert.



2000. Utricularia vulgaris L.

Wasserschlauch.

Das zarte, ausserordentłich starli und fein verastelte 
Rhizom schwimmt an der Oberfłache des Wassers und ist 
mit zahlreichen, nach allen Seiten abstehenden, gefiedert- 
vieltheiligen, im Umriss eiformigen Bliittern besetzt, dereń 
Abschnitte haarfein, entfernt fein dornig sind und ziemlicłi 
grosse Schwimmblasen tragen, welche zugleich ais Haustorien 
znr Aufnahme von Nahrung, kleinen Insekten u. dgl. dienen. 
Das Ende des Rhizoms geht in den mit wenigen schuppigen 
Blattern besetzten Bluthenschaft iiber, der am Ende die ein- 
fache Bluthentraube tragt. Krone 21ippig, die Oberlippe so 
lang wie der Gaumen; Sporn kegelformig; Antheren zu- 
sammengewachsen. In den Schlauchen zwischen den Ver- 
astelungen der Blatter entwi(ilcelt sieli zur Bluthezeit Luft, 
wodureh sieh die Pfianze iiber das Wasser erhebt, danach 
aber sinkt sie wieder unter, indem sich jene mit Wasser 
fiillen.

B eschreibung: Die Wurzel ist sehr diinn und klein, 
der Stengel liegt unter dem Wasser und wird ’/3—2 Meter 
lang. Er ist diinn, im ersten Jahre unyerastelt, im zweiten 
treibt er rosettenartig ausgebreitete Aeste, an welchen die





2—4 Cm. langen, zerschnittenen, wechselstandigen Bliitter 
sieli befinden. Die fadendiinnen Blattzipfelehen tragen an 
der oberen Seite eine schief-eimnde, 1—2 Mm. grosse Blase. 
Diese Blasen oder Schlauche sind bis gegen die Bllithezeit 
mit Wasser gefiillt, dann entwickelt sich in ihnen Luft, die 
Bflanze wird leicht, hebt sich bis zum Wasserspiegel empor 
und treibt mm aus der Rosette einen 12—30 Cm. hohen 
Bltithenschaft, an welchem die Bluthen traubenartig sitzen. 
Man zahlt gemeinlich 3—8 Bluthen an jedem Schafte, an 
kraftigen Exemplaren sind es aber deren noch mebr. Der 
Schaft ist haarlos, mit weissrandigen, rundlieben oder eirund- 
lichen Schuppen bedeckt. Die Bluthenstiełe sind langer ais 
die Bluthen, liaben am Grunde ein eirundes, braunes, weiss- 
randiges Deckblatt, Die Kelche sind braunroth, die Kronen 
gelb, mit orangegelb gestreiften Gaumen. Der Spora ist 
von der Oberlippe abgebogen, die Oberlippe ist nicht oder 
nur wenig ausgerandet, die Unterlippe hat einen welligen 
Rand. Nach der Bluthe fiillen sich die Blasen wieder mit 
Wasser, die ganze Pflanze sinkt auf den Grund binab. Yor- 
her biegen sich die einzelnen Bluthenstiełe, sowie die Bluthe 
vortiber ist, zuriick, so dass jetzt auf dem Grunde alle 
Kapseln mit ihren Spitzen der Erde zugekehrt sind. Die 
Kapseln sind kugelrund, offnen sich durch einen Riss, der 
in der Mitte derselben rings um dieselbe geschieht.

Yorkommen: In stebenden Gewassern, welche schlam- 
migen oder torfigen Grund liaben. In Thiiringen nicht all- 
geinein, z. B. in der Flora von Jena, Neustadt, Gera und 
Erfurt. In Deutschland iiberall, wo das Terrain sich giinstig 
zeigt.

F lo ra  XIX.



Bliithezeifc: Juni bis August.
A nw endung: Man kann diese Pflanze in der Farberei 

benutzen, das Wassergefłiigel frisst sio gem und das Kraut 
wurde friiher unter dem Namen H erba L en tib u la riae  
tiusserlich bei Wunden und Gescliwiiren angewendet. In 
Parkanlagen ist sie eine Zierde der Teiche.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2000.
A Pflanze in natur]. Grosse; 1 Blattstiick m it Blase, vergrossert; 

2 u. 3 Bliithe von vorn und hinten, natiirl. Grosse; 4 Bliithe ohne 
Krone, desgl.; 5 Staubgefass, vergr8ssert; 6 u. 7 Carpell, von ver- 
scliiedenen Seiten, desgl.; 8 Kapselfrucht, natiirl. Grosse; 9 geoftnete 
Kapsel, desgl.; 10 Same, natiirl. Grosse und vergrossort.
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Langlippiger Wasserschlauch.

Ganz und gar der vorigen ahnlich, aber durch den dun- 
neren Stengel, die entfernter stehenden Blatter, die lange 
Oberlippe, den kurzeren Kelch und die freien Antheren leicht 
unterscheidbar.

B eschreibung: In Gestalt und Grosse steht die U tr i
cu la ria  neg lec ta  der U. vu lg a ris  sehr nahe und ihre 
ganze Lebensweise stimmt auch mit dieser iiberein. Dennoch 
ergiebt sieh bei naherer Betrachtung ein nicht unwesentlicher 
Unterscliied. Zuerst ist die ganze Pflanze zarter, namentlich 
ist der Stengel dtinner, seine Schiippchen sind kleiner und 
die Blatter liaben zartere Fiedertheile, stelien auch von ein- 
ander entfernter. Zweitens sind die Blumenstiele langer, 
namentlich im Verhfiltnisse des sie stutzenden Deckblattes, 
welches mindestens 4mal kiirzer ist. Die Grosse der Bhunen 
stimmt zwar so ziemlich mit den Blumen von U. vu łgaris ; 
auch hat der Kelch und der Sporn ein ganz iihnliches Yer- 
haltniss, aber das Yerhaltniss der Kronentheile ist hier ab- 
weichend. Man findet die Oberlippe 2- bis 3mal so lang 
ais den Gaumen und die Unterlippe ist etwas breiter. End- 
lich sieht man auch die Antheren der beiden Staubgefasse, 
an der Oberlippe befindlich, hier, nicht wie bei U. v u lg a ris  
mit einander verwachsen, sondern frei. Alle diese nicht un-



bedeutenden Abweichungen rechtfertigen die Aufstellung einer 
neuen Species; auch ist das Terrain ilires Yorkommens in 
Deutschland nicht unbedeutend.

Yorkommen: Im Schlamme stehender Gewasser t o i i  

Mecklenburg durch Holstein und Lauenburg, Hamburg, Han- 
nover, Braunschweig, bis nach Oldenburg, im Unterharz und 
iiberhaupt .aćrstreut durch das nordliche und westliclie Gtebiet.

B iu thezeit: Juni bis September.
A nwendung: Wie bei voriger.

A b b ild u n g e n . T a fe l  2001.
AB Pflanze in naturl. Grosse.
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Kleiner W asserschlauch.

Zarter ais die beiden vorigen. Blatter allseitig ab- 
stehend, gabelspaltig-yieltheilig, im Umriss kurz eiformig, 
die Abschnitte borstlich, kalii; Sporn sehr kurz, kegelformig; 
OLerlippe ausgerandet, so lang wie der Gaumen; Fruchtstiele 
zuriickgebogen.

B eschreibung: Diese Species ist die kleinste und 
zarteste Art der Utricularien, dereń Vi:getai,ionsperiode ebenso 
wie die der v u lg ar i s verliiuft. Die Blatter sind rund mn 
den Stengel gestellt und an den jungern Zweigen sieht man 
keine Schlauche. Wie boi allen Utricularien sind auch hier 
die Blasen mit einem Deckel versehen, der sich nach der 
Bliithezeit nacli aussen liin bffnet, die Luft entlasst und das 
Wasser aufnimnit, wodurcli die Pflanze specifisch schwerer 
wird und zu Boden sinkt. So lange sie blliht, ragt der 
Schaft iiber dem Wasser empor, wird 5—15 Cm. lang, triigt
3—6 Bliithen, welche weit kleiner ais bei y u lg a ris  und 
blassgelb sind; nur der Gaumen ist mit dunkelrothen Streifen 
schbn gemalt. Man findet diese Pflanze gemeinlich nur in 
fiacheren Wassern.

Vorkommen: In stehenden Moorwassern und in Teichen. 
Sie kommt in Tliuringen selten vor, findet sich aber unweit 
Koda und iiber Tautenburg in der Flora von Jena. Gemeiner



ist sie im Norden Deutschlands, wo sie oft in Tiimpfeln der 
Moore wiickst, desgleichen in Oberschwaben und in Alt- 
baiern.

B liithezeit: Juni bis August.
A nwendung: Der Saft giebt der Leinwand eine blaue 

Farbę.
Form en: Eine robuste Form mit kreisrunder, flacber 

Unterlippe ist yon Heer ais U. Bremii besclirieben worden.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2002.
A Pflanze in natjjrl. GrOsse; 1 B latt mit Schlauch, yergrossert; 

2 Bliithe, natiirl. GrCsse; 3 u. 4 Fruehtkapsel gesehlossen und geoffnet, 
desgl.; 5 Same-, naturl. Grosse und yergrossert.





Z weizeili ger W asserschlauch.

Im Wuchs den vorigen ahnlich, aber die Bliitter selir 
kurz und zweizeilig geordnet, tibrigens gabelspaltig-vieltheilig, 
im Umriss nierenformig mit borstlichen, dornig gezahnelten 
Abscbnitten; Sporn kegelformig, an die Unterlippe ange- 
driickt; Oberlippe ungetheilt, mindestens doppelt so lang wie 
der aufgeblasene Gaumen; Fruelitstielchen aufrecht.

B eschreibung: Diese Species hiilt in Grosse das Mittel 
zwischen U. yu lg a ris  und m inor, unterscheidefc sich aber 
Yon ihnen und auch von den ubrigen Arten dieses Geschlechts 
durcli die aufrecht bleibenden Stiele der verbluhten Blumen, 
ein Kennzeichen, welches diese Species sogleich erkennen 
lasst. Sie ist der U. neg lec ta  im ganzen Ilabitus am ahn- 
lichsten; ihr dunner, zarter Stengel wird 15—45 Cm. lang 
und ihre zarten, blasenlosen Bliitter liegen ziemlich zweizeilig 
ani Stengel. Letzte messen 4 —G Mm. in Lange, 6—8 Mm. 
in Breite, sind 3 tlieilig gabelspaltig, im Umrisse nieren
formig bis kreisrund und die kleinen Blasen bemerkt man 
bloss an dem. fadenartigen Stengel. Der Bluthenstiel wird 
bis zu 15 Cm. hoch, tragt 1—4 schwefelgelbe Bluthen, dereń 
ungetheilte Lippe immer doppelt so lang ais der Gaumen 
ist; der letzte, ebenfalls ungetheilt, hat purpurfarbige Streifen. 
Nur eine Variettit dieser Species ist U. Graafiana die sich 
durcli einen walzenformigen Sporn auszeichnet, dagegen ist 
U. neg lecta  von dieser Art ais eigene Species zu trennen,



weil bei zwar grosser Aehnlichkeit sieli dennoch ihre Bliithen- 
stiele naeh der Bliitlie herabbiegen und ihre Kronenlippe 
auch etwas ausgerandet ist. Wir besitzen letzte Art in 
Thuringen nicht. Uebrigens sind auch die Blattzipfel von 
U. in term ed ia  nicht walzenformig, sondern ein wenig platt 
gedriickt. Die Blume ist blassgelb, ihr Ganmen und ihre 
Oberlippe haben purpurfarbige Streifen und die Samen sind 
an einer Seite ziemlich flach, an der anderen aber hocli 
gewolbt.

Yorkommen: An ahnlichen Orten wie die vorigen, 
aber weit seltner und hoehst ungleich durch das Gebiet 
yertheilt.

B liithezeit: Juli, August.
A nwendung: Wie bei den vorigen.

A b b ik lu n g e n . T a fe l 2003.
A Pflanze in natur!. Grosse; 1 B latt, vergr8ssert; 2 einzelne 

Schuppe von der unter 4 beschriebenen Itnospe, desgl.; 3 Blase, 
desgl.; 4 schuppige Knospe, woraus sieli der krieekende Stengel ent- 
wickelt, im Guerschnitt, desgl.; 5 dieselbe im Liingsschnitt, desgl.;
6 Bliithe von der Riickseite, natiirl. Grosse; 7 Oarpell, vergr8ssert; 
8 dasselbe im Liingsschnitt, desgl.; 9 Fruchtkapsel, natiirl. Grosse; 
10 Same, nat. Grosse und vergr8ssert.

N um rner 1934
ist infolge irrthiimlicher Nummerirung weggelassen.



Namenverzeichniss des neunzehnten Bandes
Anagallis arvensis L. 150.
— caerulea Sehreb. 152.
— ferniua Vill. 152.
— mas Villars 150.
— Monelli Rchb. 152.
— phoenicea Lam. 150.
— tenella L. 153.
Anchusa angustifolia DC. 44.
— angustifolia Lehm. 47.
— arvalis Rchb. 44.
•— arvensis Tausch 44.
— arvensis M. Bieb. 49.
— italica Retz. 48.
— leptopliylla R. S. 47.
— officinalis L. 44.
— paniculata Ait. 48.
— perlata Lam. 51.
— pulla M. Bieb. 53.
■— variegata Lehm. 51. 
Androsaca lutea Sam. 179. 
Androsace alpina Lam. 190.
— alpina Gaud. 192.
■— Aretia Lap. 188.
— argentea Gartn. 188.
— bryoides DC. 186.
— carnea L. 199.
— Chamaeiasme Host 195.
— Chamaeiasme Wulf. 197.
■— Charpentieri Heer 191.
■— IObneri Kerner 191.

Androsace elongata L. 203.
— glacialis Hoppe 190.
— glacialis-obtusifolia 191.
— Heeri Koch 189.
— helyetica Gaud. 186.
— imbricata Lam. 188.
— Lachenalii Gmel. 197.
— lactea Vill. 197.
— lactea L. 201.
— maxima L. 206.
— nana Hornem. 203.
— obtusifolia Ali. 197,
— paueiflora Yill. 201.
— pennina Gaud. 190.
— pubescens DC. 192.
— septentrionalis L. 208.
— tomentosa Schleich. 188.
— yillosa L. 193.
— yillosa Jacq. 195.
— yillosa f>. D. FI. 195.
— Yitaliana Lap. 179.
— Wulfeniana Sieber 191.
Aretia brevis Hegetschw. 191.
— glacialis Schleich. 190.
— helvetica Schk. 186.
— Vitaliana L. 179.
Armeria alpina W. 269.
— campestris Wallr. 264.
— elongata f i. purpureaBoiss. 267.
— Halleri Wallr. 266.
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Armeria litoralis Willd. 264.
— maritima W. 268.
— plantaginea Ali. 261.
— purpurea Koch u. Z i z. 267.
— rigida Wallr. 261.
— scorzonerifolia Willd. 263.
— yulgaris Willd. 264.
— yulgaris y. pubescensDeth.266.
— yulgaris W. var. purpureaRchb.

267.
Asperugo procumbens L. 25. 
Asteroliuum stellatum FI. port. 

178.
Bessera azurea Schult. j)2.
Borago offlcinalis T>- -41. 
Centunculus minimus L. 148. 
Cerinthe acuta Moencli 71.
•— alpina Kit. 74.
— aspera Roth 70.
— echioides Scop. 64.
— glabra Scop. 71.
— glabra Gaud. 74.
— inaculata M. Bieb. 73.
— inaculata Rchb. 73.
— maculata Ali. 74.
— maior L. 69.
------- var. a. aspera 70.
------- var. b. major 70.
— minor L. 71.
— minor fi. L. 72.
— quinquemaculata Wahl. 74.
— strigosa Rchb. 70.
— suevia Mart. 74.
Collomia Cavanillesii Hook. 132.
— coccinea Lehm. 132.
— grandiflora Dougl. 130.
— lateritia Sweets Br. FI. G. 132. 
Cortusa Matthioli L. 184. 
Cyclainen europaeuin L. 251.
— europaeuin Smith 254.

Cyclamen europaeum De Vis. 255.
— flcariifolium Des Mont. 254.
— hederaefolium Ait. 254.
•— hederaefolium Ten. 255.
— neapolitanum Ten. 254.
— repandum Sibth. 255.
— subhastatum Rchb. 254,
— verum Lob. 255.
Cynoglossum bicolor W. 33.
— cheirifolium Scop. 34.
— eretic.um Yill. 34.
— Dioscoridis Vill. 35.
— germanicum Jacq. 35.
— Lappula Wallr. 27.
—• montanum L. 35.
— officinale L. 31.
— officinale y .  L. 35.
— Omphalodes L. 37.
— pictum Ait. 34.
— scorpioides Haenke 39.
— silyaticum Haenlce 35. 
Diapensia helvetica L. 186. 
Echinospermum deflexum Lehm.

30.
■— Lappula Lehm. 27.
— squarrosum Rchb. 27, 29. 
Echium altissimum Jacq. 82.
— asperrimum Lam. 82.
— italieum L. 82.
— plantagineum L. b. yiolaceum

Rchb. 81.
— pustulatum Sibth. 76.
— pyramidalo f i .  luteum Lap. 82. 
•— pyrenaieum Desf. 82.
— rubrum Jacq. 80.
— yiolaceum L. 81.
— yulgare L, 77.
— Wierzbickii Haberl. 79. 
Ephemerum nemorum Rchb. 173. 
Eritrichium Hacquetii Koch 124.



Eritrichium nanum Schrader 123.
— — «. odontospormum 124.
— — p. lejospermum 124.
Glaux maritima L. 256. 
Goniolimon speciosum Janka 272. 
Gregoria Yitaliana Dub. 179. 
Heliotropium europaeum. L. 23. 
Hottonia palustris L. 248. 
Jirasekia alpina Sm. 153.
— tenella Rchb. 153.
Lappula Myosotis Moeneh 27. 
Lithospermuin apuluni Vahl 102.
— arvense L. 99.
— deflexum Lehm. 30.
•—• officinale L. 94.
— purpureo-coeruleum L. 96. 
Lycopsis arvensis L. 49.
— bullata Cyr. 51.
— orientalis L. 52.
— pulla L. 53.
— variegata L. 51.
— vesicaria Horn 53.
Lysimaehia ciliata L. 167.
— guestplialica Weihe 170.
— impunctata 172.
— Linum stellatum L. 178.
— nemorum L. 173.
— Nummularia L. 175.
— paludosa Baumg. 170.
— punctata L. 171.
— thyrsiflora L. 165.
— vertieillata M. Bieb. 172.
— vulgaris L. 169.
Myosotis alpestria Rchb. 108.
— alpestria Schmidt 109, 110.
— apula L. 102.
— arenaria Schrader 118.
— arvensis Link 114.
— arvensis Sibth. 118,
— arvensis p . silvatica Pers. 108.

Myosotis arvensis • /. versicolor 
Pers. 116.

— caespitosa Sehultz 106.
— collina Ehrh. 114.
— decumbens Host 108.
— deflexa Wahlb. 30.
— hispida Sehlechtd. 114.
— intermedia Link 112.
— Lappula L. 27.
— lingulata R. et S. 106.
— montana Besser 108.
— nana Yill. 123.
— nana Wulf. 124.
— odorata Poir. 109.
— palustris With. 103.
— — «. palustris 104.
— — p . strigulosa 104.
— — y. laxiflora 104.
— perennis Moeneh 103.
— rupicola Engl. bot. 109.
— scorpioides Wild. 103.
— scorpioides Oeder 116.
— — «. arvensis L. 112.
------- p . palustris L. 103.
— scorpioides-silvatica Ehrh.. 108.
— silvatiea HofFm. 108.
— — p . alpestria Koch 109.
------- y .  lactea Bonningh. 109.
— sparsiflora Mik. 121.
— sąuarrosa Retz 27.
— sąuarrosa Kit. 30.
— stricta Link 118.
— suaveolens Kit. 109, 110.
—• terglouensis Hacq. 124.
— uliginosa Schrad. 106.
-—• yariabilis Mor. Ang. 111.
— yersicolor Pers. 116. 
Naumburgia gu tta ta  Moeneh 165.
— thyrsiflora Rchb. 165.
Nonnea erecta Bernh. 53.



Nonnea pulla DC. 53. 
Omphalodes repens Schrank 37.
— scorpioides Lehm. 39.
— verna Moench 37.
Onosma angustifolium Lehm. 68.
— arenarium W. K. 66.
— echioides L. 64.
— echioides a . L. 68.
— montana p . Bartol. 68.
— montanum Sibth. u. Schmidt 68.
— stellulata W. KI., DC., Prodr. 68.
— stellulatum W. IC. 68.
------- «. angustifolium Koch 60.
— — p . latifolium Bchb. 68.
— stellulatum ,4. ARTlieb. 68. 
Picotia verna łeT 37.
Pinguicula alba Kuchl. 282.
— alpina L. 282.
— flavescens Ploerk. 282.
— grandiflora Lam. 286.
— gypsophila Wallr. 286.
— longifolia Ram. 286.
— purpurea W. 282.
— vulgaris L. 285.
------- «. pratensis Koch 286.
■-------p . minor Koch 286.
— — Y- grandiflora Koch 286.
------- i)', longifolia Koch 286.
— vu)garis auct. 286.
— vulgaris-macrantlia Tausch

286.
Plumbago angustifoliaSpach. 279.
— europaea L. 279.
— lapathifolia M. B. 279. 
Polemonium caeruleum L. 127. 
Primula acaulis Jacq. 215.
------- p . caulescens Koch 217.
— acaulis officinalis 223.
— Allionii Lois. 245.
— arenata Lam. 227.

Primula Auricula L. 225.
■— — p. ciliata Koch 227.
— Auricula Vill. 227.
— aurieula-glandulosa Ser. 230. 
•— auricula-hirsuta 228.
■— auricula-latifolia 228.
— auricula-villosa 228.
— auricula-viscosa 228.
— calycantha Retz. 220.
— calycina Reich 240.
— Candolleana Rchb. 241.
— carniolica Jacq. 237.
— ciliata Moretti 227.
— ciliata Schrank 231.
— Clusiana Tausch 239.
— Columnae Ten. 224.
— commutata Schott 282.
— Daonensis Leyb. 229. 

Dindyana Lagg. 242.
— discolor Leyb. 229.
— clatior Jacq. 218.
— elatior-acaulis Reuter 220.
— farinosa L. 210.
------- p. denutata Koch 212.
— Floerkeana Schrad. 244.
— glutinosa Wulf. 243.
— glutinosa Ali. 245.
— glutinosa-minima 244.
— grandiflora Lam. 215.
— grayeolens Hegetschw. 234.
— lielvetica Don. 228.
— hirsuta DC. 231.
— hybrida Schrank 215.
— inodora Hoffin, 218. 

integrifolia Scop. 237.
— integrifolia Jacq. 240. 

integrifolia Tausch 240.
•— integrifolia Ł. 241.
-  KIcgrifolia-grayeolens 242.
-  integrifolia-viscosa 242.



Primula latifolia Lap. 234.
— longiflora Ali. 213.
— lutea Lam. 225.
— macrocalyx Lelnn. 227.
•— marginata Gurt. 227, 236.
— minima L. 246.
-— — fi. pubescens BluffetFingerh. 

247.
— Mureti De Gharp. 242.
— Muretiana Mor. 242.
— nivea hort. 232.
— Oenensis Thom. 229.
— officinalis Jacq. 221.
.•— officinalis-elatior 223.
— Pedemontana Thom. 230.
— polyantha Miller 218.
— pubescens Jaeq. 228.
— rhaetica Gaud. 228.
— sedifolia Salisb. 179.
— silvestris Scop. 215.
— speotabilis Tratt. 239.
— — «. ciliata Koch 240.
— — fi. denticulata Koch 240.
— stricta Hornem. 212.
— suaveolens Bert. 224.
— tirolensis Schott 245.
— Tommasinii Greń. Godr. 224.
— truncata Lehm. 247.
— uniilora Gmel. 215.
— yariabilis Goupil 223.
— yennsta Host 235.
— veris Lehm. 221.
— — «. officinalis L. 221.
------- fi. elatior L. 218.
------- - y . acaulis L. 215.
— yillosa Jacq. 231.
— yillosa Jacq. fi. glandulosa Dub.

230.
— yillosa-minima Schott 247.
— yillosa var. niveaBot.mag,232.

Primula yiscosa Gaud. 231.
— yiscosa DC. 234.
— Yitaliana L. 179.
-— yulgaris Smith 215. 
Pulmonaria angustifolia L. 90. 
------- f i. oblongata Schrad. 91.
— angustifolia Schrank 92.
— angustifolia-obscuraKerner 85.
— angustifolia-officinalis Krause

85, 91.
— azurea Besser 92.
•— Clusii Baumg. 92.
— grandiflora DC. 86.
— media Host 88.
— mollis Wolff 88.
— mollissima Kerner 89.
— montana Lej. 88.
— notha Kerner 85.
— obscura Dum. 85.
•— officinalis L. 83.
•— — f i .  obscura Gareke 85.-
— officinalis var. c. L. 85.
— saccharata Miller 86.
— tuberosa Schrank 90.
Rochelia deflexa R. S. 30. 
Rhytispermum apulum Rchb.

102.
— aryense Lk. 99.
Samolus Valerandi L. 181. 
Soldanella Clusii Schm. 159.
— Clusii Gaud. 161.
— minima Hoppe 163.
— montana W. 156.
— pusilla Baumg. 161.
Statice alpina W. 269.
— arenaria Ebel 261.
— arenaria Pers. 264.
— Armeria L. 264.
— Armeria Sm. 268.
— Armeria DC. 269.



Statice Armeria fi. DC. 268.
— Armeria f>. elongata DC. 264.
— Behen Drej. 273.
— bellidifolia DC. 277.
— cancellata Bernh. 278.
— caspia Willd. 277.
— confusa Godr. Greń. 276.
— diifusa Lat. 277.
— elongata Hoffm. 264.
-------fi .  pubescens Koch 266.
— furfuracea Rchb. 278.
— globulariaęfolia Koch 276.
— Gmelini Willd. 272.
— Limonium L. 273.
— Limonium scanica Fries 273.
— maritima Miller 268.
— plantaginea Ali.
— Pseudo-Limopiam Rchb. 272,

273.
— pubescens Koch 278.
— purpurea Koch 267.
— rariflora Drej. 275.

Statice reticulata Sm. 277. 
Symphytum bohemicum Schmidt 

59.
— bulbosum Schimp. 62.
— Clusii Gmel. 62.
— fllipendulum Bisch. 62.
— officinale L. 56.
— patena Sibth. 59.
— punctatum Gaud. 62.
— tuberosum L. 60.
Thyrsanthus palustris Schrank

165.
Trientalis europaea L. 145. 
Utricularia Bremii Heer 294.
— Graafiana 295.
— intermedia Hayne 295.
— minor L. 293.
— neglecta Lehm. 291.
— vulgaris L. 288.
Yerbena officinalis L. 5.
— supina L. 8.
Vitex Agnus Castus L. 9.

Druck von Herm. J .  Ramm in Loip/ig.
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