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Fam. 102. Rosaceae.

Rhizompflanzen odor Holzpflanzen, selten jahrige Ge- 
wiich.se; die Bliitter einfach oder handfórmig oder fieder- 
forinig getheilt, bisweilen zusammengesetzt, haufig mit blei- 
benden, d. h. mit dem ganzen Biatt abfalligen oder an- 
welkenden Nebenblattern versehen; die Bluthen perigynisch, 
gynandrisch, bisweilen diklinisch oder polygamisch, einfach 
symmetrisch; der Kelch meist 5— 4zahlig, gamosepal, aus- 
wachsend oder dauernd, oder anwelkend, auf fleischigein, sehr 
verschieden gestaltetem Discus mit Krone und Androceum 
vereinigt; Krone meist 5 —4zahlig, seltner mehrzahlig oder 
fehlend, meist dialapetal und abfallig, seltner wie bei C oto - 
neaster gamopetal; Staubblatter meist zahlreich, d. h. in 
einer Yierzahl von 5— 4, nach innen aufspringend, mit deut- 
lich entwickelten Filamenten, dem inneren Rande des Discus 
eingefugt; Garpell monocarp, hiiufiger aus mehren oder zahl- 
reichen ganz apocarpen oder mehr oder weniger syncarpen 
Carpellblattern gebildet, stets mit apocarpen (getrennten) 
Staubwegen, die nur bisweilen (z. B. bei manchen Pomaceen) 
im unteren Theil etwas mit einander vereinigt sind; Samen- 
knospen in jedem Fach einzeln oder mehre, an den Carpell- 
blattrandern, also bei syncarpem Carpell in den inneren 
Fachwinkeln angeheftet, stets an der Yentralseite des Carpell- 
blattes; einsamige Schliessfruchte oder Schlauchkapseln mit



ein- bis mehrsamigen Fachem, bisweilen von dem fleischig 
auswachsenden Discus eingeschlossen, nicht selten einsamige 
oder mehrsamige Steinfriichte oder Steinbeeren; Samen meist 
eiweisslos mit gradem Keim, selten (Spiraea) mit Endosperm 
versehen.

Die Familie ist hauptsachlich in der snbtropischen Zonę 
und in den warmeren Theilen der gemassigten Zono der 
nordlichen Erdhalfte yerbreitet; sie fehlt aber auch der 
Aeąuatorialzone und selbst der kalten Zonę keineswegs.

Tribus und Gattungen:

Trib. 1. Pomaceae.
Holzpfianzen, welche haufig mit Stengeldornen versehen 

sind. Discus hohl, die Carpellblatter meist fast ganz ein- 
schliessend und fleischig auswachsend, so dass nur der obere 
Theil mit den Staubwegen hervorragt, dali er die Bliłthen 
scheinbar epigynisch; Carpellblatter meist funt, seltener 
mehr oder weniger ais fiinf, syncarp, aber die Staubwege, 
wenigstens im oberen Theil, frei; Samenknospen in jedem 
Fach einzeln oder mehre; Frucht schlauchformig, aber vom 
fleischigen oder holzigen Discus eingeschlossen oder stein- 
artig und ebenfalls vom fleischigen Discus umschlossen, also 
niemals aufspringend.

Fruchtfacher bilden zwei uber einander liegende Ab- 
th e ilu n gen ....................................................................1.

Fruchtfacher bilden nur eine Abtheilung . . . .  2.
1. Gatt. 617. P u n ica  L. Scheinfrucht holzig, vom 

verholzenden Kelch gekront, mit zwei iiber ein-



ander liegenden Gruppen von Fachem, dereń untere 
dreizahlig, dereń obere 6 — 9zahlig ist; Samen- 
schale zur Zeit der Reife saftig; Cotyledonen auf- 
gerollt.

2. Frucht steinartig...............................................................3.
Fracht sch la u ch a rtig .................................................... 4.

3. Gatt. 618. C rataegus L. Frucht steinartig, ganz
vom fleischigen, oben engen Discus eingeschlossen,
1 — bsteinig; Stein e 1— 2samig; Fruchtknotenfacher 
zweiknospig.

Gatt. 619. C otoneaster Tourn. Fracht steinartig, 
die Steine oben aus dein Discus frei hervorragend; 
Krone gamopetal, glockig; sonst wie Crataegus.

Gatt. 620. M esp ilu s  L. MUndung des Discus 
sehr gross, offen; sonst wie Crataegus.

4. Fruchtfacher vielsamig, k n orpelig ......................................5.
Fruchtfacher 1— 2 s a m ig ..................................................... 6.

5. Scheibe fleischig, aussen behaart oder spinnwebig:
Gatt. 621. C yd on ia  Tourn.

6. FTuchtfacher knorpelig.......................................................... 7.
Fruchtfacher żart, hautig .....................................................8.

7. Frucht 2— ofiicherig, ohne falsche Scheidewande, die
Fach er zweisamig angelegt:

Gatt. 622. P i r u s ') L.
8. Frucht funffacherig, die Facher durch eine unvoll-

stiindige Scheidewand getheilt, zweisamig angelegt: 
Gatt. 623. A ro n ia  Pers.

1) Linne schrieb P yrus, was aber inkorrekt ist.



Fracht funffacherig, ohne unvollstandige Scheide- 
wiinde, durch Fehlschlagen 2— 5samig:

Gatt. 624. S orbu s L.

Trib. 2. Sanguisorbeae.
Die Einheimischen sind jahrige oder dauernde, krau- 

tige Grewachse mit unscheinbaren Błumen; Discus 
ringformig, oben yerengt, die Frtichte einschliessend, 
ohne mit ihnen zu verwachsen; Blume meist vier- 
zahlig; Carpellblatter 1— 4, einsamig, apocarp, zur 
Zeit der Fruchtreife vom Discus umhullt.

Gatt. 625. A lch em illa  L. Staubweg seitenstandig, 
mit kopfiger Mundung; Fracht einzeln, nussartig, 
einfacherig, vom bleibenden Discus umwallt; Bllithen 
in lockerer liispe oder in achselstiindigen Knauel- 
chen.

Gatt. 626. S an gu isorba  L. Staubweg endstandig, 
mit pinseliger Mundung; Fruehte nussartig, 1— 3, 
vom verholzten Discus eingeschlossen; Bluthen in 
kopfiger, endstandiger Aehre.

Trib. 3. Amygdaleae.
Holzpflanzen, welche haufig mit Stengeldornen ver- 

sehen sind. Discus becherformig oder krugfórmig, 
in der Mitte mit einem monocarpen (einbliittrigen) 
Carpell, welches an einer Seite an den Carpell- 
blattriindern zwei hangende, wandstandige Samen- 
knospen tragt; Staubweg endstandig, grade, mit 
kopfiger Mundung; Discus nach dem Abbluhen



unterhalb der Frucht sieli ablosend und abfallend; 
Frucht eine einsamige Steinbeere mit saftigem oder 
schwammigem Mesocarp und steinhartem oder 
holzigem Endocarp (Steinobst).

Gatt. 627. A m y g d a lu s  L. Endocarp lederig- 
holzig; Mesocarp schwammig, unregelinassig zer- 
reissend.

Gatt. 628. P ersica  Tourn. Endocarp steinhart, 
mit Lochem versehen; Mesocarp saftig; Epicarp 
behaart.

Gatt. 629. P ru n u s L. Endocarp steinhart, ohne 
Locher; Mesocarp saftig; Epicarp kahl, glatt oder 
bereift.

Trib. 4. Spiraeaceae.
Discus flach, tellerfórmig oder schiisselformig; Carpell- 

blatter fiinf oder weniger, seltner mehr ais funt', 
mehr oder weniger apocarp, von der Scheibe nicht 
eingeschlossen uî d nicht mit ihr verwachsen; 
Samenknospen in jedem Fach zwei oder mehre; 
die Frucht bildet getrennte Schlauche oder ein- 
bis vielsamige Schlauchkapseln. Stauden oder 
Straucher.

Gatt. 630. Spiraea  L. Błume funfzahlig; Schlauch- 
frucht ein- bis melirfacherig, mit 2 — 4samigen 
Schlauchen.

Trib. o. Dryadeae.
Meist Rliizompflanzen, seltner Holzpflanzen oder 

Sommergewachse. Discus flach, schiisselformig oder 
tellerfórmig, den Aachen oder hiiufiger gewolbten



Carpelltrager umgebend; Carpidia meisfc zahlreich 
aut' dem Fruchttrager inserirt, apocarp, einsamig; 
Schliessfriichte meist zahlreich, nussartig oder 
beerenformig.

Ntisschen durch den auswachsenden Staubweg ge-
sChwanzt..............................................................................1.

NUsschen niclit gescliw anzt.............................................. 2.
1. Kelch einfach, 8—9blatterig: Gatt, 631. D ry a s L. 

Kelch doppelt, der aussere, otheilig, kleinblatterig,
der innere 5 tlieilig, grossblatterig; Staubweg meist 
g e g l ie d e r t .....................Gatt. 632. G eum  L.

2. Fruchttrager auswachsend, kegelfbrmig oder halb-
k u g e l ig ............................................................................. 3.

Fruchttrager nicht auswachsend, oben tłach oder ge- 
w o lb t .................................................................................. 5.

3. Frttchte ł)eerenartig, zu einem huttormigen Fruclit-
stand zusammenwachsend; Fruchttrager schwammig; 
Kelch einfach . . . .  Gatt. 633. R u b u s L. 

Friicłite trocken, nussartig, zahlreich . . . . . .  4.
4. Fruchttrager in den ausseren Partieen saftig werdend;

Aussenkelch fiinftheilig, mit kleineren, melir ab- 
stehenden Abschnitten; Innenkelch fiinftheilig:

Gatt. 634. F raga i’ia  L. 
Fruchttrager auswachsend, aber nicht saftig, sondern 

schwammig; sonst wie die vorige:
Gatt. 635. C om arum  L.

5. Fruchttrager trocken, sauft gewolbt oder kegelfbrmig,
zahlreiche Fruchte tragend; sonst wie Fragaria:

Gatt. 636. P oten tilla  L.



Fruchte nur in geringer Anzahl vorlianden, 2, 5 
ocler 1 0 ......................................................................... 6.

6. Fruchte 5 oder 10; Staubblatter 5 oder 10; Staub-
weg .seitlich. . . .  Gatt. 637. S ibba ld ia  L.

Fruchte zwei oder durch Fehlschlagen nur eine . . 7.
7. Discus kreiselformig, mit zahlreichen holzigen Stacbeln

besetzt, mit einfachem Kelch:
Gatt. 638. A g r im o n ia  L.

Discus zuletzt fast kugelig um die Fruchte zusammen- 
schliessend; Kelch funfspaltig, zwischen den Ab- 
schnitten mit funf pfriemlicb auswacbsenden, er- 
hartenden Ziihnen:

Gatt. 639. A re m o n ia  Necker.

Trib. 6. Iioseae.
Holzpflanzen mit hohlem, oben krugformig yerengtem 

Discus, welcher die einsamigen, apocarpen Carpell- 
blatter (Ntisschen) umschlie|st, olme mit ihnen zu 
verwachsen.

Gatt. 640. R osa  L. Kelch und Krone funfzahlig, 
auf der engen Scheibenmiindung stehend; Staub- 
wege zahlreich, mit ibren Miindungen tiber die 
Scheibenmiindung hervortretend.

ARTEN:
Trib. 1. Pomaceae.

617. Panica L.
2526. P. Oranatum L., Granatbaum. Ein Baum 

yon miissiger Hobe oder strauchartig. Blatter lan- 
zettlicb; Blume scharlachroth.



618. Crataegus L.
2527. C. Oxyacantha L., D ornstrauch . Bliitter 

abgerundet 3 — 51appig; Blutkenstielchen kahl; 
Fruclit eirund, 1— 3sternig.

2528. C. monogyna Jacq. Bliitter tief und spitz 
3— Sspaltig; Blutkenstielchen zottig; Frucht fast 
kugelig, 1 steinig.

619. Cotoneaster Medikus.

2529. C. mdgaris Lindl. Kelch kahl, am Rande wie 
die Bliithenstiele etwas flaumig; Dolden hangend.

2530. C. tomentosa Ldl. Kelch und Bliithenstiele 
filzig; Dolden aufrecht.

620. Mespilus L.

2531. M. germanica L. Bliitter lanzettlich, unge- 
theilt, riickseits filzig; Bluthen einzeln.

621. Cydonia Tournefort.

2532. C. vulguris Persoon. Quitte.

622. Firus L.
Staubwege frei; Frucht rundlick oder birnformig, ani 

Grunde niclit benabelt. S tam m  1: P ir i g:enui- 
nae Koch. B irn en .................................................... 1.

Staubwege am Grunde verbunden; Frucht am Ansatz- 
punkt des Fruchtstiels benabelt. Stam m  2: 
M alus Koch. A p i e l ............................................... 2.

1. Bliitter eiformig, ohngefalir Yon der Lange des Blatt- 
atiels, zuletzt kahl . . 2533. F. communis L.



Bliitter liinglich - lanzettlich oder verkehrt - eiformig, 
ruckseits filzig, drei bis vier Mai so lang wie der 
Blattstiel . . 2534. P. amygdaliformis Yillars.

2. Bliitter eiformig; Blattstiele halb so lang wie die 
Bliitter..................................... 2535. P. Malus L.

623. Aronia Persoon.
2536. A. rotundifolia Persoon. Bliitter eirund, 

stumpf, ruckseits filzig, zuletzt kalii; Kronbliitter 
lanzettlich - keilig.

624. Sorbus L.
Kronbliitter abstehend, weiss...............................................1.
Kronbliitter aufrecht, rosenroth......................................... 4.

1. Bliitter zusammengesetzt, gefiedert.................................... 2.
Bliitter einfach, handformig getheilt oder ungetheilt 3.

2. Knospen kahl, klebrig; Fiiichte birnformig:
2537. S. domestica L. 

Knospen filzig; Friichte kngelig, zahlreich:
2538. 8. aucuparia L.

3. Bliitter einfach, liinglieh-eirund oder eiformig, doppelt
gesiigt oder klein gelappt, riickseits weissfilzig:

2539. S. Aria Crantz. 
Bliitter im Umriss eiformig oder rundlich, buchtig

fingerformig gelappt, zuletzt kahl:
2540. S. torminalis Crantz.

4. Blatter ungetheilt, liinglich oder lanzettlich, doppelt
gesiigt, kahl oder ruckseits filzig:

2541. S. Chamaemespilus Crantz.



Trib. 2. Sanguisorheae.
625. Alchemilla L,

Blatter 5— 91appig bis 5—9 t h e i l i g ...............................1.
Blatter 3 sp a ltig ................................................................... 6.

1. Basalblatter 7— Dlappig oder 7—9spaltig, aber nicht
bis zum Grandę g e th e ilt ...............................................2.

Basalblatter bis zum Grunde 5— 7theilig . . . .  5.
2. Basalblatter bis zum dritten Theil 7— 91appig . . 3. 

Basalblatter bis zur Halfte 7— 9spaltig ............................4.
3. Blattlappen halb kreisrund, ringsum gesiigt:

2542. A. wdgaris L. 
Blattlappen kurz yerkehrt- eiformig, abgeschnitten, 

vorn gesiigt, am Grunde ganzrandig:
2543. A. pubescens M. Bieb.

4. Blattlappen yerkehrt-eiformig, vorn eingeschnitten
gezahnt, am Grunde ganzrandig:

2544. A. fissa Schummel.
5. Blattabschnitte lanzettlich-keilig, stumpf, angedriickt

gesiigt, ruckseits seidenhaarig: 2545. A. alpina L. 
Die drei mittlen Blattabschnitte yerkehrt-eiforinig- 

keilig, vorn eingeschnitten 4— Gzahnig, die seit- 
lichen zweispaltig, l-,b is  mehrziihnig, die Zahne 
grade hervorgestreckt: 2546. A., pentaphyllea L.

6. Blatter handformig dreispaltig, am Grunde keilig; die
Abschnitte vorn eingeschnitten 3— 5zahnig:

2547. A. awensis Scopoli.
626. Sanguisorba L.

Aehren eiformig-langlich; Staubbliitter 4, etwa so 
lang wie der Kelch . . 2548. 8. officinalis L.



Aehren kopfig; Sfcaubblatter langer ais der Kelch; 
Stengel kantig; Fruchtkelch knochern erhartet, 
netzig-runzelig, stumpf vierkantig:

2549. S. minor Scopoli.

Trib. 3. Amygdaleae.
627. Amyydalus L. Mandel.

2550. A. communis L. M andelbaum . Bliitter 
lanzettlich, driisig gesiigt; Blattstiel oberwarts 
drusig, so lang wie die Blattbreite oder langer; 
Kelchrohre glockig; Schale des Steins fein durch- 
stochen.

2551. A. nana L. Zw ergniandel. Bliitter lanzett- 
licłi, in den kurzeń Blattstiel verschmalert, driisen- 
los gesiigt, am Grunde ganzrandig, vollig kabl; 
Kelchrohre cylindriscli; Schale des Steins fast glatt, 
nicht durchstochen.

628. Perska Tourne!'. P firs ich .

2552. P. vulgaris Miller. P firsichbaum . Bliitter 
langlich-lanzettlich, lmrzgestielt, kalii, oberseits 
glanzend, spitz, ain liande gesiigt oder doppelt 
gesiigt; Blumen rosenrotli.

629. Primus L.
Fracht sammetig behaart: S tam m  1: A rm en ia ca  

Tournefort. A p r i k o s e .......................................... 1
Fracht nicht b e h a a r t .....................................................2

1. Bliithen seitenstandig, einzeln oder paarweis, kurz- 
gestielt; Bluthenstielchen eingescłilossen; Bliitter



eiformig, ani Gruncie schwach herzformig, zuge- 
spitzt, doppelt gesagt, kalii; Blattstiel drusig:

2558. P. Armeniaca L. A prikosenbaum .
2. Bluthen einzeln, gepaart cider doldenstandig . . .  3.

Bluthen in Trauben oder Doldentrauben: Stam m  4;
P adus Koch. T r a u b e n k ir s c h e n .....................9.

3. Frucht blaulich oder weisslich bereift, matt; Blatter
in der Knospenlage der Lange nach eingerollt: 
Stam m  2 : P ru n i gen u in ae Koch. P flau m en  4. 

Frucht unbereift, glanzend; Blatter in der Knospen
lage nach vorn gefaltet, nicht gerollt: S tam m  3: 
Cera sus Koch. K i r s c h e n .................................... 6.

4. Bltithenknospen einbliithig; Frucht aufrecht, kugelig:
2554. P. spinosa L. Schlehe. 

Bliithenknospen meist zweibluthig; Frucht hangend 5.
5. Aestchen sammetig; Friichte kugelig; Blurnen rein

weiss . . . .  2555. P. insititia L. Pflaum e. 
Aestchen kahl; Friichte langlich oder eirund; Blumen 

griinlichweiss:
2556. P. domestica L. Zw etsche.

6. Blattstiel zweidriisig; Wurzel ohne Auslaufer . . .  7.
Blattstiel driisenlos; Wurzel auslaufertreibend . . .  8.

7. Schuppen der Bltithenknospen blattlos; Blatter riick-
seits flaumig: 2557. P. avium L. Sussk irsche.

8. Innere Schuppen der Bltithenknospen blattertragend;
Kronblatter rundlich; Bliitter sammtlich langlich, 
zugespitzt; 2558. P. Cerasus L. Sauerkirsche. «

Innere Schuppen der Bltithenknospen blattertragend; 
Kronblatter langlich-verkehrt-eiformig; Blatter der



seitlichen Knospen verkehrt - eiformig, abgerundet- 
stumpf . . . .  2559. P. Chamaecerasus Jacq.

Zw ergk irsclie .
9. Bliithen in reicken, uberhangenden Trauben; Bliitter 

langlicli, fast doppelfc gesiigt, etwas runzelig:
2560. P. Padus L. Traubenkirsc.be. 

Blutlien in gestielten, armbliithigen Doldentrauben; 
Bliitter rundlich-eiformig, etwas herzformig, stumpf 
gesiigt. . . 2561. P. Mahaleb L. W eicbsel.

Trib. 4. Spiraeacecie.

630. Spiraea L.

Bliitter ołine N eb en b liitte r ...............................  2.
Nebenbliitter mit dem Blattstiel verbunden. Stam m  3: 

U lm a ria  Canb. . ^ ....................................................6.
1. Blutlien gynandrisch. Stam m  1: C h am aedryon

S e r in g e ..............................................................................2.
Bliithen polygamisch-zweihausig. S tam m  2: A ru n - 

cus Ser.................................................................................5.
2. Bliithen in einer traubenformigen, gedrungenen, end-

stiindigen, pyramidalen Rispe, rosenroth . . . .  3.
Bliithen in einer Doldentranbe, w e i s s ............................ 4.

3. Bliitter langlicli - lanzettlich, ungleich fast doppelt
gesiigt, k a lii.....................  2562. S. salicifolia L.

4. Doldentraube einfach, fast halbkugelig; Bliitter ei-
fbrmig, spitz, in der Jugend am llande und riick- 
seits flauinig; Aestclien kantig gestreift:

2563. S. ulmifolia Scopoli.



5. Blatter mehrfach zusammengesetzt; Aehren rispig;
Bliithen dioecisch . . . 2564. S. Aruncus L.

6. Blatter unterbrochen gefiedert mit eiformigen, un-
getheilten Blattchen, das Endblattchen grosser, 
handformig 3 — 5 spaltig; Schliiuche kahl, zusammen-
gew u n den .......................... 2565. 8. Ulmaria L.

Blatter unterbrochen gefiedert mit langlichen, fleder- 
spaltig eingeschnittenen Blattchen und gesiigten 
Abschnitten; Schlauche flaumig, parallel an einander 
g e d r i i c k t ..................... 2566. 8. Filipendula L.

Trib. 5. Dryadeae.
631. Dryas L.

2567. D. octopelcila L. Blatter kerbig gesiigt, stumpf, 
etwas lederig.

632. Geurn L.
Stengel mehrbltithig; Staubweg in der Mitte hakiig

gegliedert, das obere Glied abfallig. Stam m  1:
C a ry op h y lla ta  K och .................................................... 1.

Stengel einbliithig; Staubweg ungegliedert. Staram  2:
O reogeu m  Ser., S ieversia  W illd..............................4.

1. Bliithen aufrecht; Fruchtkelch zuriickgeschlagen . . 2.
Bliithen nickend; Fruchtkelch a u frech t..........................3.

2. Unteres Glied des Staubweges kahl, vier Mai so lang 
wie das am Grunde weichhaarige obere:

2568. G. urbanum L. 
Unteres Glied des Staubwegs am Grunde borstig, 

liinger ais das bis zur Spitze feinborstige obere:
2569. (J. strictum Aiton.



4.

Unteres Glied des Staubwegs ani Grunde behaart, 
kaum langer ais das obere, bis zur Spitze behaarte; 
Kronblatter so lang wie die Kelchblatter, lang be- 
nagelt; Fruchttrager fast so lang wie der Kelch:

2570. G. rwale L.
Auslaufer niedergestreckt; Endblattchen 3— Bspaltig:

2571. G. reptans L.
Auslaufer fehlend; Endblattchen sebr gross, fast herz- 

formig, stumpf gelappt: 2572. G. montanum L.

633. Iiulms L.
Blatter einfach, gelappt; Stengel jiihrig, einblutbig; 

Bluthen diocisch. Stam m  1: C ham aernorus
F ock e ................................................................................... 1.

Blatter fmgerig zusaininengesetzt; Stengel im zweiten 
Jahre bliibend und absterbend, mehrbliitbig . . 2.

1. Stengel aufrecht, ganz einfach; Blatter herzformig-
nierenformig, funflnppig:

2573. R. Chamaernorus L.
2. Kelch kreiselfórmig; BlUthenboden oben. S tam m  2:

C y cla ctis  F ock e.............................................................. 3.
Kelch flach; BlUthenboden g e w o lb t ................................. 4.

3. Fruchtstengel aufrecht, ganz einfach, krautig; sterile
Stengel gestreckt, anslauferartig; Blatter dreizalilig; 
Doldentraube endstiindig, 3— Gbluthig:

2574. R. saxatilis L
4. Fruchtstand vom trocknen, kegelformigen Frucht

trager sich ablosend. S tam m  3 : Id a eob a tu s 
F ock e ............................................................................... 5.



Frlichte zahlreich, mit dem fleischig werdenden Frucht- 
trager zur Scheinbeere vereinigt. S tam m  4 :
E ubatus F o c k e ......................................................... 6,

5. Stengel aufrecht, astig, strauchig; Blatter gefiedert, 
die oberen dreizahlig; Kronblatter verkehrt-eiforinig- 
keilig, aufrecht; Kelch abstehend:

2575. Ii. Idaeus L. Hi mb e er e.
6. Stengel stielmnd.....................................................................7,

Stengel fiin fk an tig ............................................................. 10.
7. Stengel kahl, b e r e i f t ..........................................................8.

Stengel zottig oder d r i i s i g ..................................................9.
8. Blatter dreizahlig, riickseits behaart; Seitenblattchen

ungleich zweilappig; Stengel stachelig, auslaufer- 
artig gestreckt und uberall wurzelnd:

2576. II. caesius L.
9. Stengel zottig, mit ziemlich graden Stacheln locker

besetzt; Blatter zottig, an den sterilen Stengeln 
funfzahlig, an den fertiłen dreizahlig; Kelch fein 
drusenhaarig . . 2577. Ii. dumetorum Weihe.

Stengel sparsam mit liingeren Haaren besetzt aber 
dicht mit kleinen purpurnen Driisen bekleidet; 
Blatter dreizahlig; Blattchen riickseits weichhaarig, 
mattgrtin . . . .  2578. Ii. glandulosus Bell.

10. Stengel fast oder vollig kahl; die meisten Blatter
dreizahlig, nur die untersten funfzahlig, mehr oder 
weniger behaart; Kelclie fast oder vollig kahl:

2579. li. corylifolius Smith. 

Stengel leicht fiłzig; die meisten Blatter funfzahlig,



nur die obersten dreizalilig, oberseits kalii, riick- 
seits dicht weissfilzig; Kelche kurzfilzig:

2580. li. fruticosus L.
Fruchtkelch weit abstehend oder zuruckgekrummt . 1
Fruchtkelch an die Frucht an gedrilck t..................... 2.

634. Fr ag aria L.
1. Haare der seitlichen oder aller Bliithenstiele aufrecht

oder angedrilckt, die der Blattstiele und Stengel 
steif abstehend; Filainente kaum so lang wie das
Gynaeceum ................................ 2581. F. vesca L.

Haare der Blatter, Stengel und sammtlichen Bluthen- 
stiele steif abstehend; Filamente der sterilen Bluthen 
doppelt so lang wie das Gynaeceum:

2582. F. elatior Elirh.
2. Blattchen kurzgestielt; Bluthen theils gynandriscli,

theils uniicht mannlich . . 2588. F. collina L.
Blattchen langgestielt; Bluthen alle gynandrisch:

2584. F. Hagenbachiana Lang.

635. Comarum L.
2585. C. palustre L. Blatter gefiedert; Blattchen 

lanzettlich, grób gesiigt; Blumen purpurbraun.

6'56'. Potentilla L.
Frucht kalii; Fruchtboden sehr kurz behaart; Blmnen 

riieist gelb. Stam m  1: P oten tilla e  gen u in ae
K o c h ...............................................................................1.

Fruchte auf der ganzen Oberflache oder wenigstens 
am Nabeł behaart; Blumen weiss oder rosenroth. 
Stam m  2 : F ra g a ria stru m  DC............................ 10.



1. Straucliartig. § 1: F ru ticosa e  

Krautige Formen.......................... QO
2. Jiingere Zweige rotlibraun, anliegend weisshaarig; 

Blatter 5— 7 zali lig gefiederfc mit lanzettlichen, zu- 
gespitzten, ganzrandigen, gedrangten Blattchen und 
lanzettlichen, langspitzigen, umfassenden Neben-

3. Wurzel einfach, jahrig oder zweijahrig, ohne sterile
Wui-zelkopfe. § 2: A cep h a la e  Kocb . . . .  4.

Wurzel perennirend, holzig, mehrkopfig, mit sterilen 
und fertilen Kopfen. § 3: M u ltic ip ites  Koch . 5.

4. Blatter sammtlich mehrpaarig gefiedert:
2587. P. -supina L. 

Blatter dreizahlig, nur die Basalblatter zweipaarig:
2588. P. norvegica L.

5. Blatter gefiedert..................................................................... 6.
Blatter gefingert.....................................................................7.

6. Blume weiss; Stengel aufrecht:
2589. P. rupcstris L. 

Blurne gelb; Stengel kriechend:
2590. P. anserina L.

7. Fracht deutlich ru n ze lig ..................................................... 8.
Fracht glatt oder sehr schwach runzelig . . . .  9.

8. Stengel aufrecht, wie die Blatter rauhhaarig und zu-
gleich etwas rauh, langere auf einem Knotchen 
sitzende Haare mit kurzeń Driisenhaaren gemischt; 
Blatter o- und 7zahlig; Blattchen langlich, nach 
dem Grunde keilig verschmalert, grób eingeschnitten

bliittern 2586. P. fruticosa L.



gesiigt; Fracht erhaben ranzelig, mit einem fliigel- 
formigen, bleicheren Kieł umgeben:

2591. P. reda L. ')
Stengel aufrecht oder aus liegendem Grandę auf- 

strebend, rauhhaarig und zugleich etwas rauh, 
liingere, auf einem Knotchen sitzende Haare mit 
kurzeren, driisenlosen gemischt; Blatter 5- und 
7ziihlig; Blattchen eingesclinitten gesiigt, an den 
Basalblattern yerkehrt - eiformig - keilig, von der 
breiteren, stumpfen Spitze allmahlig nach dem 
.Grunde yersclimalert, die der Stengelblatter linea- 
lisch-keilig; Friiclite erhaben ranzelig, mit einem 
gefliigelten, bleicheren Kieł umgeben:

2592. P. hirta L.
Stengel aufrecht, von verlangerten, auf einem Knot- 

chen sitzenden Haaren rauhhaarin und zugleich 
etwas filzig; Blatter fiinfzahlig; Blattchen liinglich- 
lanzettlich, von der Mitte nach dem Grunde ver- 
schmalert, grób gesagt, mit verlangerten Haaren 
beiderseits bestreut und durch solche gewimpert, 
an den unteren Bliittern verkehrt- eiformig -lang- 
lich; Frtichtchen ranzelig, mit einem sehr schmalen, 
gescharften Kieł umgeben:

2593. P. ińlosa Willd.

1) Wir theilen in dieser Abtheilung die vołlen Diagnosen mit, 
weił wir uberzeugt sind, dass einem Anfanger die Bestimmnng nach 
einer analytischen Tabelle kaum gelingen diirfte. Mit Hiilfe der 
vollen Diagnose und bei Vergleichung der Abbildung wird diese 
Schwierigkeit leichter iiberwunden werden.



Stengel aufrecht oder aus niederliegendem Grunde 
aufstrebend, weiclt zottig und zugleich filzig, am 
Ende cymatisch; Blatter ftinfziihlig; Blattclien liing- 
lich-lanzettlich, nach dem Grunde verschmiilert, 
eingeschnitten gesiigt, riickseits diinn graufilzig, 
mit abstehenden Haaren bestreut und gewimpert; 
Er uch te runzelig, mit eineni fadlichen, sebwachen 
Kieł umgeben . . . 2594. P. canescens Besser.

Stengel aufstrebend, filzig, am Ende cymatisch; Blatter 
funfzahlig; Bliittchen aus ganzrandigem, verschma- 
lertem Grunde verkehrt-eiforniig, tief eingeschnitten 
gesiigt oder fiederspaltig zerfetzt, am Rande mn- 
gerollt, riickseits weissfilzig; Bliithenstiele auch 
nach dem Verbliihen grade; Fruchte runzelig, un- 
b e r a n d e t ..........................  2595. P. argentea L.

Stengel niedergelegt oder aufstrebend, von der Mitte 
an rispig, zottig-filzig; Blatter funfzahlig; Blatt- 
chen verkehrt-eiformig-keilig, flach, riickseits auf 
den Adern zottig und diinn graufilzig, eingeschnitten 
gesiigt; Bliithenstiele nach dem Yerbliihen zuriiclc- 
gekriimmt; Friichte runzelig, unberandet-.

2590. P. collina Wibel.
Stengel aus aufstrebendem Grunde aufrecht oder 

niederliegend, wie die Blattstiele rauhhaarig, die 
Haare etwas angedriickt; Blatter 5- und 7 ziihlig; 
Blattclien lineal-keilig, eingeschnitten gesiigt, riick
seits gleichfarbig, auf dem Mittelnerven rauhhaarig; 
die Siigezahne der Stengelbliitter beiderseits 2 oder 
3; Friichte runzelig . . 2597. P. patula W. K.



Stengel nach allen Seiten abstehend und aufstrebend, 
von der Mitte an gabelspaltig-rispig, rauhhaarig, 
die Haare abstehend, drtisenlos, anf einem Kn5t- 
chen sitzend; Ilispe locker, beblśittert; Blatter riick- 
seits rauhhaarig, głeichfarbig, die grundstandigen 
rasig, siebenzahlig, gesagt; die-Sagezahne grade 
vorgestreckt, eiformig, beiderseits 9— 12, die oberen 
Blatter lineal-lanzettlich, entfernt gesagt mit etwas 
angedriickten Zahnen:

2598. P. thuringiaca Bernh.
Stengel rankenformig, gestreckt, einfach, an den 

Knoten wurzelnd; Blatter fiinfzahlig, mit einzelnen 
dreizahligen untermischt; Blattchen liinglich-ver- 
kehrt-eiformig, fast vom Grund an gesagt, kalii 
oder riickseits angedrbckt behaart; Sagezahne ei- 
formig, stumpflich; Bliithen einzeln, funfziihlig; 
Fruchte kornig-rauh. . . 2599. P. reptans L.

Stengel nach oben iistig; Blattchen von der Mitte 
bis zum Ende gesagt; Bliithentheile meist vier- 
zahlig; Fruchte fein ąnerrunzelig; sonst wie die 
v o r ig e ...............................  2600. P. mixta Nolte.

Stengel liegeud, nach oben astig, die fertilen an 
den Knoten wurzelnd; Blatter gestielt, dreizahlig 
oder die untersten fiinfzahlig; Blattchen verkelirt- 
eilormig, eingeschnitten gesagt, unterhalb der Mitte 
keilformig und ganzrandig; Sagezahne abstehend, 
eiformig-lanzettlich, spitz; Nebenblatter ganz oder 
2— 3zahnig; Bliithentheile meist vierzahlig; Fruchte 
fein runzelig. . . 2601. P. procumbens Sibth.



Stengel niedergelegt oder aufrecht, oberwarts astig, 
nicht wurzelnd; Bliitter dreizahlig, sitzend oder 
kurzgestielt, die grundstandigen drei- oder funf
zahlig; Blattchen langlich-lanzettlich, eingeschnitten 
gesiigt, am Grundę ganzrandig, an den unteren 
Bliittern verkehrt-eiformig; Sagezalme etwas a])- 
stehend, eiformig-lanzettlich, spitz; Nebenbliitter 
drei- bis vielspaltig; Bliithen meist yierzahlig; 
Friichte schwach runzelig:

2602. F. Tormentilla Sibtli.

Stammchen niedergestreckt, auch wurzelnd; Stengel 
ans gebogenem Grunde aufrecht und wie die Blatt- 
stiele behaart, die Haare aufrecht oder etwas an- 
gedriickt; Basalblatter funfzahlig; Blattchen liing- 
lich, kalii, am Rand und auf den Adern riickseits 
silberglanzend, seidenhaarig, am Ende spitz gesiigt; 
Sagezalme auf jeder Seite meist drei, der letzte 
kleiner; Friichte schwach runzelig:

2603. P. aurea L.

Stammchen niedergestreckt, bisweilen wurzelnd; 
Stengel aus aufstrebendem Grunde aufrecht, flaumig; 
Basalblatter funfzahlig; Blattchen verkehrt-eiformig, 
kalii, am Ran de und auf den Adern riickseits ab- 
stehend behaart, vorn eingeschnitten gesiigt mit 
grade vorgestreckten Ziihnen, beiderseits meist drei, 
der letzte fast gleichgross; Nebenbliitter siimmtlich 
eiformig; 1‘ riichte schwach runzelig:

2604. P. salisburgensis Haenke.



Stammchen gestreckt, oft wnrzelnd; Stengel auf- 
strebend und nebst den Blattstielen von aufrechten,. 
etwas abstehenden Haaren rauhhaarig; untere Blatter 
funt- und siebenzahlig; Blattchen langlich-verkehrt- 
eiformig oder yerkehrt-eiformig, gestutzt, kahl und 
am Bandę oder rtickseits oder beiderseits behaart, 
tief gesagt, die Sageziihne meist beiderseits 4, der 
Endzahn kiirzer; untere Nebenbliitter schmal linea- 
lisch; Friichte schwach runzelig: 2605. P. iterna L..

Stengel nebst den Blattstielen und Blśittern mit hell- 
grauem, kurzem Filz dicht bekleidet; unterste 
Blatter fiinfzalilig; sonst wie die vorige:

,  2606. P. cinerea Chaix.
Stengel, Blattstiele und Blatter von verlangerten, ab

stehenden Flaaren rauhhaarig; Blattchen liinglich- 
keilig, gestutzt; Friichte runzelig; sonst wie P. 
verna L.....................................  2607. P. opaca L.

. Stengel aus aufstrebendem Grunde aufrecht, mehr- 
bliithig, wie die Blatter und Blattstiele von kurzeń, 
abstehenden Haaren zottig; Blattchen verkehrt- 
eiformig, tief gesagt oberseits flaumig, ruckseits
z o t t i g ...........................  2608. P. grandiflora L.

Stengel aufrecht, armbluthig; Blattchen langlich, 
ruckseits schneeweiss filzig . 2609. P. nivea L.

Stengel aufstrebend, flaumig, meist einbliithig; Blatt
chen verkehrt-eifórmig, abgerundet-stumpf, kaum 
gestutzt, kahl, am Rande und auf den Adern be- 
haart, vorn eingeschnitten sagezahnig:

2610. P. minima Haller fil.
4Flora X X V .



Stengel aufstrebend, wie die ganze Pflanze stark 
zottig, meist einbliitbig; Blattchen stumpf gezahnt, 
die Zahne ani Rande sicb deckend:

2611. P. frigida Yillars.
10. Blume w e i s s ...................................................................... 11.

Blume rosenroth................................................................. 14.
11. Rhizom kriechend oder niedergestreckt......................12

Rhizom kurz, ein- bis mehrkopfig................................... 18.
12. Stśngel rduhn/dttifstrebend, meist dreibltithig; Basal- 

-iWSttłem ftinfzfflłig, riickseits seidenhaarig:
>■; -uni :.b)bi'd/!‘)d 2612. P. alba L.

Stengel nieffMiógeM1,’ meist zweibliithig; Basalblatter 
■''dbe^aMigO' ' . \ 2613. P. Fragariastrum Ehrh. 

13. Ba^iilHiattef ilreizaMig; Blattchen eirund, etwas ge- 
śthtż^,''otierseits' zieńłiich kalii, riickseits zottig, das 

' Śtehgelblai# eitifaclii:' !
2614. P. micrantha Ramond.A  w <£» .'V ,7002

„-•iilyni rlflygdoji. ebiurjf) niob 
Stengel reichbluthig; l;'ilamente rt

.uoyim l no/ o le ik ffń lu  h i
rauhhaarig:

2615. P. caalescens L.
-ru lo ihoY i im b t i i i l i l  ig ilio :: ::s

Stengel meist dreibltithig; Filąmente kalii:aJmaoin jgimiuill anywuro \<jw-
J RioJ\vbsuw\i '\. .3002 2616. P. Clusiana Jacq.

14. St^pgąljflei^^gipb^thigpil^l^ttęlien beiderseits seidig- 
^l^^^ił^mąo^Ęckahl ... 2617. P. nitida L.

- jj j jU I  j g i f l l i l ld i i i ' )  i r n u i  .•giiin' 

miiii/l . tij iinik- L.
2618. 11'6Viforótttltnbólls l'L!1 Bliitter dreiziililig; Blatt

chen oberseite dWst.kałrl,; riickfeeits behaart; Bliithen
cyiłiaJilisćli.oHinOHi ,'\ .0102



638. Agrimonia L.
Fruchtkelch verkehrt-eifórmig-kegelformig, bis zum 

Gruncie tief gefurcht, die ausseren Stacheln weit 
abstehend..................... 2619. A. Eupatorium L.

Fruehtkelch halbkugelig - glockig, bis zur Mitte seicht 
gefurcht, die ausseren Stacheln zuruckgeschlagen:

2620. A. odorata Aiton.

639. Aremonia Necker.
2621. A. agrimonoides Necker. Stengelbłatter drei- 

zlihlig; Basalbliitter unterbrochen gefiedert.

Trib. 6. Roseae.
640. Rosa L.

Fruchtknoten kiirzer oder liinger gestielt . . . . 1.
Fruchtknoten vollig s t ie llo s .......................................... 12.

1. Fruchtknoten in der Mitte der Scheibe kurzgestielt 2. 
Fruchtknotenstiel in der Mitte der Scheibe so lang 

wie der Fruchtknoten ............................................... 9.
2. Bliithen einzeln, deckblattlos oder mit einem einzigen 

Deckblatt gestiitzt; Nebenbliitter fast gleichgestal- 
tet; jungę Stamme sehr stachelig: Stam m  1: 
P im p in e llifo lia e . P im p in e llrosen  . . . .  3.

Bliithen ani Ende der Zweige in 3— 5zahligen Eben- 
striiussen, sammtlich mit einem Deckblatt gestiitzt; 
Nebenbliitter an den bliihenden Zweigen deutlich 
breiter. Stam m  2: C innam om eae. Zimmt-
r o s e n ..........................................................................6.

3. Reife Friichte aufrecht.....................................................4.
Reife Friichte hangend oder herabgebogen .



4. Kelchabschnitte mit Anhiingseln, kiirzer ais die Krone;
Fruchtkelch weit abstehend:

2622. R. lutea Miller. 
Kelchabschnitte ohne Anhangsel, halb so lang wie 

die Krone; Fruchtkelch zusammensehliessend:
2623. R. pimpinellifolia DC.

5. Blatter 5— 7 zahlig, mit eirunden, gesiigten Blattchen;
Nebenblatter am Grunde rinnig znsammengefaltet:

2624. R. reversa W. K. 
Blatter 7— 11 zahlig, mit langlichen, doppelt oder ein- 

fach gesagten Blattchen; Nebenblatter am Grunde 
nicht rinnig; die erwachsenen Stamme meist 
w e h r l o s ...............................  2625. R. alpina L.

6. Frucht kugelig; Kelchabschnitte iiber der Knospe
sowie iiber der reifen Frucht zusammensehliessend 7. 

Frucht kreiselformig; Kelch weit abstehend . . .  8.
7. Blatter oberseits griin, riickseits aschgrau undflaumig;

jungę Zweige purpurn angelaufen; Nebenblatter 
der sterilen Aestchen lineal-langlich mit rohrig 
zusammenschliessenden Randem:

2626. R. cinnamomea L. 
Blatter und jiingere Zweige hechtblau angelaufen;

Blatter riickseits kahl; Nebenblatter flach:
2627. R. rubrifolia Vill.

8. Stacheln der jahrigen Stamme mit driisentragenden
Borsten untermischt, im Alter sammtlich ver- 
schwindend; Zweige wehrlos; Kelchanhangsel we- 
nige oder fehlend . . 2628. R. turbincita Ait.

9. Stacheln sichelfórmig g e k r flm m t................................10.



Stacheln g r a d e ...............................................................11.
10. Blatter kalii oder mehr oder weniger behaart, aber

hochstens am Ilande dicht driisig, geruchlos oder 
nur schwach duftend . . . 2629. Ii. canina L.

Blatter und Kelche dicht driisig, stark duftend:
2630. jR. rubiginosa L.

11. Blatter dicht graufilzig; Frucht rundlich-eirund, auf-
reclit..........................  2631. li. tomentosa Smith.

Blatter graugriin, aber nicht filzig; Frucht kugelig, 
nickend . . . .  2632. Ii. pomifera Hermann.

12. Aeste yerliingert, peitschenformig, niederliegend;
Stacheln zerstreut, derb, sichelformig, am Grunde 
zusaminengedrtlckt, entfernt; Frucht eirund:

2633. li. awensis Hudson. 
Aeste kurz, gedrungen, aufrecht; Stacheln der jiih- 

rigen Stamme gedrungen, ungleich, die grosseren 
aus breiterem, zusammengedriicktem Grunde pfriem- 
lich, schwach sichelformig, die kleineren borstlich, 
mit zahlreichen drusigen Borsten vermischt; Frucht 
aufrecht, kugelig . . . .  2634. Ii. gallica L.



Granatbaum.

Ein dichfc beblatterfcer Baum oder sehr astiger Strauch 
yon 3— 6 Meter Hohe. Bliitter lanzettlich, ganzrandig, stumpf, 
kurz gesiielt, glatt, kahl, glanzend, von einem starken Mittel- 
nerven durchzogen; Bliifchen einzeln in den Blattachseln am 
Ende der Zweige; Kelch gross, dreilappig; Krone trichterig, 
scharlachroth, ftinfblatterig; Staubbliitter zahlreich, wie die 
Staubwege abfallig, in der Knospe nach innen gerolit; Schein- 
frucht aus dem bolzig auswaehsenden, mit dem Carpell fest 
verwachsenden Discus gebildet, von dem grossen, dicken, 
harten, dreiblatterigen Kelch gekrbnt, dessen Bliitter sich 
sanft zuruckbiegen; das Carpell bildet zwei uber einander 
liegende Gruppen von Fachem, dereń untere dreizahlig, dereń 
obere 6— 9zahlig ist; Samen zahlreich, reihenweis an den 
Carpellwanden angeheftet; die Samenschale zuletzt saftig; 
Keim gross, eiweisslos, mit grossen transversal aufgerollten 
Cotyledonen.

Y orkom m en: Der Granatapfelbaum ist, eine Kultur- 
pfianze, dereń wild wachsende Urform man erst seit Kurzem 
kennt. In ihrer jetzigen Gestalt ist sie durch die Cultur 
entstanden. Ihr Yaterland ist wahrscheinlich das nordliche 
Afrika und das stidwestliche Asien, wo sie ebenso wie durch 
das ganze siidliche Europa iiberall kultmrt wird. Im siid- 
lichsten Theil unseres Florengebiets kommt sie ebenfalls im



Freien kultivirt vor; so z. B. im Oesterreichischen Ktisten- 
gebiefc und im stidlichen Tirol.

B liithezeit: Juni, Juli.
A n w en dan g : Der Granatbaum ist seit dem friihen 

Alterthum in Cultnr gewesen. Schweinfurtli (Berichte der 
deutsehen botanischen Gesellschaft. Band 2, Heli 7. Berlin 
1884. S. 359, 3G0) theilt dariiber Folgendes mit: „ Granat
apfel sind nicht nur haufig in den gemeisselten und farbigen 
Darstellungen der iiltesten Tempel zu sehen, sondern pflegen 
audi unter den Todtenopfern in den Grabkammern der ver- 
schiedensten Epochen vielfaeb aufzutreten. Bllithen fanden 
sich zmn ersten Mai in diesem Jahr unter den von Maspero 
bei Schocli Abd-el Quona (Theben) in dem aus der Zeit der 
20sten bis 26sten Dynastie stammenden Grabę aufgelesenen 
Ilesten. An denselben feblen die Kronenblatter und die 
meisten Staubgefasse. Die Bluthenkełcbe stecken noch an 
den kleinen Holzstaben, auf welclie sie ais Stiele gespiesst 
wurden, wahrscheinlich, um an einem Gewinde befestigt 
werden zu konnen. Seit im Jahr 1880 von B. Balfour und 
im Jahr darauf von mir selbst die erste wilde Punica-Art, 
die man kennt, und die der Culturart sehr nahe steht, auf 
der Insel Soeotra aufgefunden wurde, gewinnt die Thatsache, 
dass der Granatapfel bereits in den iiltesten Epochen der 
aegyptischen Geschichte Gegenstand des Gartenbaues war, 
ein erhohtes Interesse.“

Der Granatapfel selbst ist hart, hołzig und adstringirend. 
Geniessbar ist nur die iiussere Samenschale der Kerne, welche 
man aussaugt. Sie ist sehr saftig, sauerlich suss und er- 
frischend und hat einen ahnlichen Geschmack wie rothe



Johannisbeeren. Die Samen selbst sind ungeniessbar. Der 
Granatbaum hafc von jeher sowohl ais Erfrischtmgsmittel 
wie auch seiner schonen Bliithen wegen im ganzen Orient 
und in Siideuropa in grossem Ansehen gestanden.

Wegen ihrer stark adstringirenden Eigenschaften ist die 
Rinde des Granatbaums officinell: Cortex Granati, Granat- 
rinde (Pharm. Germ. ed. altera S. 67). Friiher benntzte 
man vorzngsweise die Wurzelrinde: C ortex  rad icis  Gra- 
natornm  und auch der reife Granatapfel, nach Entfernung 
der Samen getrocknet, galt ais officinell.

Im grossten Theil von Deutschland kulfcivirfc man den 
Granatbaum im Zimmer und im Gewachshaus. Er bedarf 
einer nicht zu schweren Mistbeeterde, wird frostfrei liber- 
wintert, im Mai oder Anfang Juni an einen sonnigen Ort 
ins Freie gestellt.

A b b ild u n gen . T a fe l 2526.
A bluhender Zweig, naturl. Grosse; 1 Bliifche im Langsschnitt, 

desgl.; 2 Fruchtknoten im CJuersehnitt, desgl.; 3 Frucht, desgl.; 
4 Same, desgl.



2527. Crataegus Oxyacantha L.

W e issd o m , M ehlbeere.

Syn. Mespilus Oxyacantlia Giirtner. M. oxyacanthoi- 
des Thuill.

Blatter verkehrt eifórmig-langlich, 3— 5 lappig, mit ab- 
gerundeten Lappen, bisweilen fast dreispaltig, am Rande fein 
gesagt, am Grandę keilig, wie die Aestchen und Bliithen- 
stiele kahl; Kelchabschnitte aus eiformigein Grandę zuge- 
spitzt, drusenlos; Bliithe mit zwei, seltner mit einem oder 
drei Stanbwegen; Fracht meist zweisteinig, seltner 1— 3 
steinig. Kelch fiinfspaltig, bleibend, zur Zeit der Frucht- 
reife zurtickgebogen; Kronblatter rundlich, weiss; Filamente 
pfriemlich; Antheren rundlich, fortlaufend; Fruchtschale 
steinhart.

B esch re ibu n g: Ein 2 !/2— 3 Meter lioher iistiger
Strauch, mit zahem, sehr kartem Holze, aschgrauer glatter 
Rinde, dessen Aeste mit kurzeń steifen dicken 1 Gm. langen 
Domen besetzt sind. Die verkehrt-eifbrmigen, beinahe rau- 
tenformigen Bliitter sind fast 3spaltig, stumpf, gesagt, kahl, 
oder auf den Mittelnerven beiderseits weich behaart, auf der 
Oberflache lebhaft griin, auf der unteren blasser und sehr 
geadert. Die Afterblatter, welclie leicht abfallen, sind schmal, 
linien-lanzettformig und fast driisig gezahnt. Die weissen 
Blumen bilden an den Spilzen der Zweige kleine Dolden-

Flora X X V . S



trauben. Der Sspaltige Kelch bat abstehende oder fast 
zuriickgeschlagene Abschnitte, die sparsam mit zerstreuten 
Driisen besetzt sind. Die 5 Blumenblatter sind fast zuge- 
rundet und fein gekerbt. Die 20— 25 Staubfaden tragen 
rothe Antlieren. Es finden sich 2 oder bisweilen 3 unten 
etwas verwachsene Grilfel in einer Blume. Die Apfelfrucht 
(Mehlbeere, Mehlfasschen gewohnlich genannt) ist rund, ei- 
formig oder liinglicli, dunkel scharlachroth, oder blutroth 
mit gelblichem Fleisebe, in welchem 2, aucb 3, selten ein 
Steinchen liegen.

Yorkom m en: In Waldungen ais Unterholz, in Ge- 
btischen, Hecken und Zaunen. Durch das ganze Gebiet ver- 
breitet und sowohl nach Norden ais nach Siiden weit da- 
riiber hinausgehend. (Vgl. u. a. Oesterr. bot. Zeitschr. 1873, 
S. 347. D. B. M. 1884, S. 152.) Nach Fr. J. Weiss selten 
in Preussen. Bei Darkehmen (1840 in wenigen Bliscben 
an einem steilen Hiigeleinschnitt, beim Seebad Neuhausen 
(1875), Mohrungen, Cartaus etc.

B ltithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Das IIolz dieses Strauches, welcher oft 

an 100 Jahr dauert, braucht man zu Wagner- und Muller- 
arbeiten, ais Stiele zu allerlei Instrumenten, zu Spazierstocken 
u. s. w. Die Fruebte werden von den Vogeln, z. B. Kern- 
beissern, Gimpeln, sehr gesucht, und, wo sie sich in Menge 
finden, zur Schweinemast benutzt; auch geben sie gestampft 
und mit Malz yermischt einen Branntwein. Die Rinde ent- 
halt Farbestoff; die jungen Blatter braucht man zum Thee. 
Auf die jungen Staninie pfropft man Mispeln; auch dient 
dieser Strauch sehr gut zu dichten Hecken und Zaunen.



Die Blatter erscheinen a uch gelbbunt und roth, mit 2 
und 4 mehr oder weniger tiefen Abschnitten. In Garten 
trifft man diesen Strauch mit gefullten rosenrothen Blumen. 
Wir haben in trocknen Bergwiildern bisweilen etwas ver- 
kiimmerte, kaum % — 1 Meter hohe Straucber dieser Art 
geseben, dereń Blatter unzertheilt waren.

N am e: C rataegos ist ein urspriinglicli griechiscbes 
W ort (y.odtcayoę und y.ęaraiyior) , sowie O xyacantha 
(6̂ v(i'/.av0oe), was Spitzdorn bedeutet (von ol;vę, eia, i, spitz, 
scharf und a'/.av9a, Dorn).

A bbildungen. Tafe 1 2527.
A bliihender Zweig, natiirl, Grosse; 1 Bliitbe im Langeschnitt, 

vergrossert; 2 Stanbgefass, desgl,; 8 Fruchtzweig, natiirl. GrOsse.



2528. Craiaegus monogyna Jacąuin. 

Grosser W eissd orn .

Syn. Mespilus monogyna Willd. M. Oxyacantha Scop. 
C. kyrtostyla Fingerhuth.

Blatter yerkehrt-eiformig, tief3— 5spaltig, eingeschnitten 
nnd gesagt, ani Grunde keilig, die Abschnitte spitz, am Ende 
hiiufig 2— 8 zahnig; Aestcben kahl, glanzend; Bliithenstiele 
zottig; Kelchabschnitte lanzettlich, zugespitzt, driisenlos; 
Erucht fast kugelig, meist 1 steinig.

B esch re ibu n g: Dieser Strauch, dem gemeinen Weiss- 
dom z war sehr ahnlich, ist dennoch von ihm spezifisch 
verschieden. Zuerst wird er boher und im Stamme starlcer, 
bildet zuweilen einen kleinen Baum von gedrungenem Wuchse 
nnd sehr ausgebreiteter, tief herabgehender Krone. Er er- 
reicht dann 6 Meter Hohe und mehr noch und einen Stamm, 
der bis zu 30 Cm. Durchmesser bat. Seine Aeste haben 
indessen eine ebenso aschgraue glatte Bindę und seine Zweige 
eine ebenso rothbraunliche, wie der gemeine Weissdorn, auch 
ist das Holz ebenso fest und zali, ja es iibertrifft das des 
gemeinen Weissdorns noch etwas in Pestigkeit. Die Dornen 
sind starker, zahlreicher und laufen fein aus. Auch in Blśit- 
tern zeichnet er sich vor dem gemeinen Weissdorn aus. 
Wahrend der letzte theils dreitheilige, sturnpf zugerundete, 
theils dreitheilige, tiefgeschlitzte, mit spitzen Zipfeln begabte 
Blatter besitzt, triigt der grosse Weissdorn nur Blatter der



zweiten Art und wird deshalb mit dem gemeinen Weissdorn 
verwechselt. Er unterscheidet sieli aber bestimmt von ibm 
1) durch seine spatere Bliithenzeit, die, wenn der gemeine 
Weissdorn nicht durch ungiinstige Witterung in seiner Bliithe 
ziiriickgehalten wird, 14 Tage spater erscheint, 2) durch 
seine kleineren und zahlreicheren Bliithen; 3) durch seine 
an der ausseren Seite filzigen, durchaus driisenlosen Kelch- 
zipfel; 4) durch den meistentheils einzigen Griffel; 5) durch 
die etwas griisseren, doch ziemlich rundlichen, imrner nur 
einsteinigen Friichte.

Y orkom m en: Ais Unterholz in Waldungen, in Ge- 
buschen, Hecken und Zaunen. Durch das ganze Gebiet ver- 
breitet. (Vgl. Oesterr. Bot. Zeitschr. 1863, S. 387. D. B. M. 
1884, S. 106, 152.) Stellenweis ist er weniger haulig ais 
der yorige; aber z. B. in Preussen nach Fr. J. Weiss haufiger 
ais jene.

B liith eze it: Mai, Juni. Durchschnittlich etwa 14 Tage 
spater ais die vorige.

A nw endung: Ain haufigsten benutzt man seine roth- 
bluhende Yarietat unter den Namen Rothdorn zur Zierde in 
Garten und Anlagen. Zenker, welcher wahrscheinlich diese 
Spezies nur ais Varietat der Crataegus O xyacantha 
ansah, erwahnt den Rothdorn ais Spielart des gemeinen 
Weissdoms. Dass dieses aber auf einem Irrthume be-
ruht, beweist schon die in jedem Jahre zu ungleicher 
Zeit eintretende Bliithenzeit beider, auch dann, wenn sie 
dicht neben einander stehen. Selbst die Hohe, zu welcher 
sich der Rothdorn bald erhebt, deutet auf die spezifische 
Yerschiedenheit. In der Wildniss wird der grosse Weissdorn



gewohnlich ein Baum, steht selbst im Sande an der Meeres- 
kliste noch in seiner Robustheit, Stiirmen trotzend und das 
Ufer festhaltend. Aus diesem Grunde ist der gemeine Weiss- 
dorn z u Zaunen viel besser, weil sein Buschwerk an der 
Erde weit weniger leicht Liicken bekommt.

Form en: C. media Beehst. steht zwischen dieser und 
der vorigen in der Mitte: niedriger, die Bliitter dunn, mit 
2 oder 4 tiefen Einschnitten, die Spitze stumpf aber zuge- 
spitzt, der Blattrand scharf gesiigt, der Grund keilig; Blutben 
in geringerer Anzahl, kleiner, die Kelchabschnitte stumpfer 
ais bei C. monogyna, spitzer ais bei C. oxyacantha; Antlieren 
heller; Staubwege ineist 2; Frucht rund.

A nm erkung: C. Azarolus L. kommt im Gebiet nirgends 
wild vor, sondern nur im siidlichen Tirol, im Oesterreichischen 
Kustengebiet, in Krain u. s. w. angepflanzt und hie und da 
halb verwildert.!)

1) Vgl. Dr. M. J. Lohr’[i Kritik der sechsten Auflage von Koch's 
Taschenbuch im Archiv der Pharmacie, Band 173, Ileft 3, Seite 291.

A bb i ld un gen.  Tafe l  2528.
A bliihender Zweig; 1 jBliithe von ober), yergrOssert.



2529. Cotoneaster vulgaris Ldl.

Zw ergm ispel.

Syn. Mespilus Cotoneaster L. C. integerrima Med.
Bliitter kurz gestielt, rundlich-eiformig, arn Grund abge- 

rundet, arn Ende spitz, stumpf oder ausgerandet, oberseits 
scliwacn behaart oder kahl, riickseits graufilzig, ganzrandig; 
Bliithenstiele arn Ende von verkiirzten, achselstiindigen, mit 
einigen kleinen Blattern besetzten Zweigiem, kleine Dolden- 
trauben bildend; Kelcb 5spaltig, kahl, am Rande wie die 
Bliithenstiele schwach flaumig; Staubwege 3; Fruchtknoten 
3 faclierig; Steinfrueht mit 3 unter einander durch Zellgewebe 
verbundenen, am Grund und Riicken dem fleischigen Discus 
angewachsenen Steinen; die ganze Scheinfrucht kugelig, 
blutliroth.

B esch re ibu n g : Die Pfianze kommt ais ein kleiner 
buschiger, 1/2 — 1 1/2 Meter bober Strauch mit glatter dunkel- 
grauer Rinde vor. Die Bliitter sind von sehr abweichender 
Grosse, )— 3 Cm. lang, breit oder rundlich eiformig, bald 
spitz, bald auch ausgerandet, stets stachelspitzig, ganzrandig, 
oben matt und tiefgrlin, unten nebst den kurzeń Blattstielen, 
graufilzig, mehr oder weniger dicbt. Die jungen Zweige 
sind mit gleichem Filze bedeckt. Am Ende derselben steben 
die Bliithen in 3— 5 bliithigen Doldentrauben. Die ziemlich 
langen Bliithenstiele sind bald kahl, bald etwas flaumliaarig 
und mit einem lanzettformigen, leieht abfallenden Deckblatte 
am Grunde versehen. Der Kelch ist kreiselfórmig, kahl, der



Baum Szahnig, die Zahne aufrecht, kurz eirund, am Ende 
haarig. Die rosenrothen Blumenblatter wenig langer ais die 
Kelchzałme, zugerundet, ausgehohlt. Die zahlreich vorhan- 
denen Staubgefasse kurz, fleischroth, mit zweizelligen Antheren. 
Die Fruclitknoten kugelig-eiformig, mit drei, selten mehr 
Griffeln und kopfformigen Narben. Innen drei- oder mehr- 
facberig. Die Steinfrucht kugelig-niedergedriickt, 10— 20 Mm. 
im Durcbmesser haltend; die auf der Spitze stehenbleibenden 
Kelchzipfel eingeschlagen. Sie entha.lt 3— 5 Steine, welche 
aber oberseits nett und abgestutzt, unter sich durch ein 
schwaches Zellgewebe vereinigt, am Grunde und nacli aussen 
an den fleischig gewordenen Kelcb angewachsen sind. Dol- 
den schon zur Bliithezeit, und ebenso zur Fruchtzeit, hangend.

Yorkom m en: Auf Fejsen und an steinigen Abhangen, 
besonders gem auf Kalkboden. In der Scbweiz und von da 
durch die ganze Alpenkette diesseits und jenseits und zer- 
streut in den Gebirgen des mittlen und siidlichen Deutscb- 
land. Im Salzburgischen ist sie im Ganzen nicht haufig, 
nach A Sauter (Flora S. 135) auf Kalkfelsen und sonnigen, 
steinigen Abhangen der nordlichen Kalkgebirge bis 1600 
Meter Meereserhebung, so z. B. im Rainberg, Imberg bei 
der zweiten Station des Calvarienberges, Saalfelden, in der 
Klamm tiber Lend, am Saukarl, Burgstall bei Mauterndorf, 
im Saugraben bei Mondsee, auf den Widderbergsalpen; nur 
sparlich im Illgebiet von Yorarlberg, so z. B. bei Feldkirch 
und im Gampertonthal oberhalb St. Rocbus; (Oesterr. Bot. 
Zeitschr. 1873, S. 347.) zerstreut in Tirol, so z. B. an der 
schwarzen Wand bei Lana unweit Meran; (D. B. M. 1884, 
S. 152) in Oberbaiern bei Fiihren, Ammergan, Berchtesgaden,



Reichenhall, Schochen, Epplesgern, Laubschreck, Lalifeld, 
Eckerfirst, auf der Bairischen Ebene bei Memmingen, Grun
wald, im Juragebiet zerstreut von Neuburg und Regensburg 
bis Bamberg, im Muschelkałkgebiet bei Wurzburg, Karlstadt, 
Homburg a. Wera, Hanneberg, Kalmut, in der Pfalz am 
Donnersberg, im Nahe- und Glanthal. (Vgl. Cafliseh. Excur- 
sionsfl. 1881, S. 106. Prantl. Ęxcursionsfl. S. 349.) In der 
Munchener Flora und im ganzen Isargebiet mit Ausnalime 
des Ammergau seheint sie zu fehlen. (So nach Woerlein 
D. B. M. 1885, S. 51.) In Thiiringen ist sie durch das 
ganze Muschelkałkgebiet verbreitet und meist nicht selten, 
sie zieht sich also von der oberen Saale uber Saalfeld (vgl. 
u. a. U. B. M. 1884, S. 110) bis nach Naumburg und Frei- 
burg a. U. herab, dann wird sie wegen der Seltenheit des 
Kalkbodens sporadiscli, so z. B. bei Krollwitz unweit Halle, 
auf dem Kellerberg in der Dolauer Haide, ani Schweizerling 
bei Wettin; (Garcke, Flora v. Halle, S. 157) ebenso zieht 
sie sich sporadiscli durch das ganze nordliche Thiiringen. 
Sie herrscht auf Kalkboden durchaus vor, ist aber nicht 
absolut an solchen gebunden, da sie z. B. bei Rothenstein 
auf Buntsandstein auftritt.

B liith eze it: April, Mai. Die Friichte reifen in Juli 
und August. Selten bliiłit der Strauch im August zum 
zweiten Mai.

A n w en du n g : Ein reizender Zierstrauch fiir niedrige 
Gestrauchgruppen in Gartenanlagen, besonders zur Zeit der 
Fruehtreife einen niedlichen Anblick gewahrend. Er bedarf 
eines sonnigen Standorts und nicht zu leichten, womoglich 
kalkreichen Bodens.



Form  en: In Schweden soli der Strauch mit gelben 
und sch warzeń Fruchten vorkommen, wenn hier nicht eine 
Verwechselung mit C. laxifiora Jacq. (Cnigra  Wahlenb.) 
vorliegt, welche anch bei Lyk in Ostprenssen gefunden wor- 
den sein soli.

Der Name C otoneaster, zuerst von Medicus zur Gat- 
tungsbezeichnung gebraucht, ist von den bei Plinius vor- 
kommenden Worten: Cotona, C otonea oder Cotoneum  
abzuleiten, wurde von den altem Botanikern, z. B. Clusius, 
C otonastru in  geschrieben, und bedentet ursprunglicb falsche 
Quitte. LangeZeit vereinigte man die Gattung m itM espilus, 
der Mispel. Diese untersclieidet sich aber hinreiehend durcli 
ringsum von eigentlichem Fleisch umgebene Steine. C o to 
neaster steht zwischen den Mispeln und liosen in der 
Mitte.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2529.
A bluhender Zweig, natiirl. Grosse; B Frucbtzweig, desgl.



2530. Cotoneaster tomentosa Ldl.

A lpenm ispel.

In allen Theilen grosser und robuster ais die vorige. 
Blatter eirund, an beiden Enden abgerundet oder stumpf; 
riickseits wie die Kelche und Bluthenstiele filzig; Fracht 
hochroth, 4 —bsteinig; Dolden sowohl zur Bliithezeit ais zur 
Fruchtzeit meist aufrecht.

B esch reibu n g: Dieser unsrer gemeinen Stein- oder 
Quittenmispel an Grosse und in Gestalt ahnliche alpinische 
Strauch, welcher in den Alpen gemein ist und sich auch ixn 
Duttenthale bei Tuttlingen im Wurtembergischen findet, 
bildet einen stiirkeren Stamm ais C otoneaster v u lgaris , 
wird auch hoher und seine Blatter haben die doppelte Grosse. 
Sie sind breit-elliptisch oder rundlich-eiformig, an beiden 
Enden vollig abgerundet, ganzrandig und der Mittelnery steht 
ais kleines Spitzchen an der Blattspitze hervor, zuweilen 
besitzen die Blattspitzen auch eine kleine Ausrandung. Ober- 
seits sind die Blatter griin, unterseits dicht mit grauweissem 
Filze iiberzogen. Die Bluthen stehen in Doldentrauben aut 
den Gipfeln der Zweige, Stiele und Kelche sind mit grau 
weissem Filze bekleidet und erste stehen ziemlich aufrecht, 
sind auch liinger ais boi der gemeinen Spezies. Die Zalil 
der Griffel ist meistentheils 5, seltener 4, ilir entsprechend 
ist die Zahl der Steinchen in der Frucht. Diese wird grosser 
ais bei C. v u lgaris , hat ubrigens gleiche Farbę und ihr



Stiel ist wenig oder nicht zuruckgekrummt. In der Jngend 
sind sie dicht wollig, spiiter verliert sich der Filz mehr 
nnd mehr.

V orkom m en: An felsigen und steinigen Abhangen in 
subalpinen und alpinen Gegenden, auch in den Forbergen. 
Besonders im Alpengebiet; in der Schweiz nicht selten und 
von da durch Tirol (vgl. D. B. M. 1885, S. 71) und Salz
burg bis nach Oesterreich, sowie in den Bairischen Alpen 
bis 1400 Meter Meereshohe, so z. B. nach Prantł (Flora, 
S. 349) am Fiissen, Kubberg bei Amrnergau, Garmisch, 
Mittenwald, bei Tegernsee, Reichenhall, Berchtesgaden, am 
Hochkalter, im Isarthal, nach Woerlein1) noch in der Flora 
von Mtinchen um Grunwald und Geiselgasteig; im Salz- 
burgischen nach A. Sauter (Flora, S. 135) am Monchsberg 
bei Salzburg, bei Loler, Buchweissbach, Kendlbruch (Lend), 
Schnaizelreit; nach Caflisch bei Tuttlingen; in Elsass; in 
Baden im oberen Donautha! und am Kaiserstuhl (Sponeck),

B lu th ezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Wie bei der yorigen,

1) D. B. M. 1885, S. 51. Nach Caflisch an der Menterschweige 
bei Miiiichen (Flora, S. 107). Die Meereserhebung giebt derselbe von 
226 bis 1896 Meter an.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  2530.
A bliihender Zweig, natiirl. Grosse; B Fruchtzweig, desgl



2531. Mespilus germanica L.

Syn. M. milgaris Reichenbach.
Ein Stranch oder Baumchen von 3— 5 Meter Hohe. 

Bliitter ara Endo der Zweige zusammengedriingt, breit-lan- 
zettlicb, selir kurz gestielt, ungetheilt, am Rande fein gesagt, 
an beiden Enden ziemlicli spitz oder stumpflich, riickseits 
filzig, oberseits fast kahl; Blumen gross, einzeln, endstandig, 
Discus birnformig, nach oben sehr breit und weit geoffnet; 
Fruchtknoten fiinffacherig mit zweiltnospigen Fachem; Schein- 
frucht nach oben stark erweiterfc, mit breitem Scheitelfleck, 
fiinfsteinig.

B esch reibu n g: Ein massig grosser Strauch oder kleiner 
Baum mit im Alter aschgrauer, in der Jugend braunlicher 
Rinde, auf welcher sieli nocli Haare befinden, welche die 
jungsten Triebe ziemlich diclit bedecken, und kleine Linsen- 
korper von ovaler convexer Form, in der Mitte mit einer 
Liingsspalte. Die Zweige enden sich bei der wildwachsenden 
Form in eine steife stechende Spitze, und ahnliche Stacheln 
kommen auch seitwiirts hervor. Die Bliitter stehen wechselnd 
an kurzeń rauhhaarigen 6 Mm. langen Stielen, sind lang- 
gezogen lanzettformig, nicht sehr spitz, aber mit kleiner 
Stachelspitze, bis fast 15 Cm. lang und fast 5 Cm. breit, 
auf der Unterseite, wo die Hauptadern mit der Mittelrippe 
hervortreten, sind sie dichter mit weissen und weichen Haaren



Quitte:

Syn. Pimis Cydonia L.
Sparrig yerastelt und locker beblattert. Blatter eiformig, 

am Grunde stnmpf oder abgerundet, kurz gestielt, am Ende 
stumpf, ganzrandig, riickseits wie der Kelch und die jungsten 
Zweige filzig; Bliithen einzeln, ankleinen bebliitterten Zweigen 
endstiindig, kurz gestielt; Fracht apfeiformig oder bimformig, 
filzig, mit fiinf yielsamigen Fachem; Samen kantig, mit sehr 
quellungsfahiger, graubriiunlicher Samenschale.

B esch reibu n g: Dieses Holzgewachs komnat ais ein 
niedriger Baum von 4— 7 Meter Hohe, oder aucli nur ais 
Strauch von 2—8 Meter Hohe vor. Seine Aeste stehen 
abwarts gerichtet, sind sehr zerstreut und haben eine leber- 
braune, ins Grauliche sich ziehende Farbę, auch viele warzen- 
artige Erhohungen. Die jiingeren Zweige sind leberbraun 
und theilweise noch mit Filz bedeckt, die jungsten Zweige 
griin, ins Leberbraune spielend und dicht mit Filz uberzogen. 
Die Blatter haben kurze Stiele, sind oben etwas, unterseits 
diclitfilzig, in Var. a eirund und spitzig, die kleineren 
auch rundlich und stumpf; in Yar. b langlich-eirund, spitz, 
die kleinen langlich. Die Var. a hat nicht selten drusige 
Itander, die Var. b niemals. Sie messen 5— 9 Cm. Lange 
und 4— 6 Cm. Breite. Die gegenftberstelienden Nebenbliitter 
sind hinfallig, den Blattern in Form ziemlich gleicli, docli



sagezahnig und drusig. Am Ende der Triebe sit,zen die 
Bliithen auf kurzeń Stielehen, haben funftheilige, fiłzige Kelche, 
dereń Zipfel zuriickgeschlagen, eirund-langlich, spitz, klein- 
gesiigt und drusig sind. Die Kronenblatter sind verkehrt- 
eirund, ins Liingliche fallend, wellig, kurz genagelt, am Grunde 
biirtig, zuriickgedruckt, weiss, mit rosarotlien Adern. Die 
fiinf Griffel sind unten verwachsen und wollig, die Aepfel 
eitronengelb, mit einem losen grauen Filze bedeckt, die 
Samen von einem sehleimigen Mark eingehullt.

V orkom m en: Die Quitte stammt aus dem Orient 
(Indien) und ist weder in unserem Florengebiet noch iiber- 
haupt in Europa irgendwo ursprunglich wild. Sie wird aber 
iiberall kultivirt und yerwildert daber bisweilen, namentlicli 
in sudlicliern Gegenden, so vollstiindig, dass sie quasi wild 
auftritt, so z. B. im siidlichen Europa in Griechenland, h-- 
sonders auf der Insel Kreta. Audi in unserem Florengebn t 
ist sie hie und da halbwild geworden, so z. B. an lin  
Felsen der Donauufer in Oesterreich; im Oesterreichisel.eu 
Kiistengebiet; bei Fiume; in der sudlidien Sdiweiz; im Sa z- 
burgischen in den Gebuschen bei Lofer am Bairauersti•. e 
{A. Sauter, Flora, S. 136); in der Flora von Regensburg 
nach Prantl (Flora, S. 349) bei Weltenburg und Mailing; 
auch in Thiiringen hie und da halbwild, so z. B. bei Riulol- 
stadt im Eisersthal, bei Schala, Geitersdorf; am Harz unweit 
Nordliausen bei Bleidierode.

B lu th eze it: Mai.
A nw endung: DieFriiehte haben eineu eigenthumlidien, 

dodi angenehmen Geruch, sind zi sammenziehend, siiss! eh- 
sauerlich und werden eingemacht auf mancherlei Weise, z. B.

F lo ra  XXV. 7



zn feineren Speisen, zum Einmachen des Sauerkohls n. s. w., 
aber auch in der Medizin benutzt, wo sie ais Quittenbrod, 
Syrup, Gelee ein liiihlendes und zugleich etwas adstringiren- 
des Mittel werden und ais diatetisches Mittel nicht selten 
in Anwendnng kommen. Yiel Gerbsiiure haben die Samen, 
welche anch ais adstringirendes Mittel benutzt werden. Die 
Quittenbirnen sind ubrigens weit aromatischer, dalier auch 
brauchbarer ais die Quittenapfel. Wegen der starken Quell- 
barkeit der Samenschale wurden friiher die Samen zu er- 
weichenden Umschliigen angewendet.

Der Name stammt von Cydonia anf Creta. Der Quit- 
tenapfel war der Aphrodite geheiligt und Gabe wie Annahme 
desselben bedeutungsvoll.

F or  men: Durch die Kultur sind zalilreiche Spielarten 
entstanden. Man unterscheidet hauptsachlich vier Haupt- 
1'ormen:

Apfelquitten. Cydonia maliformis Miller: Die Schein- 
frucht apfelformig.

Birnąuitten: C. piriformis Miller: Scheinfrucht birn- 
fórmig.

Eierąuitten: C. ohlonga Miller: Scheinfrucht eirund- 
liinglich.

Portugiesische Quitten: C. lusitanica Miller: Bliitter 
sehr breit.

Ab bi ldungen.  Tafe l  2532.
A bluhender Zweig, natiirl. Grosse; B Frueht, desgl.; 1 Staub- 

gefiiss, vergrossert; 2 Griffel mit einem Theil des Fruehtknotens, 
desgl.; 3 u. 4 Samenballen eines Faches, nat. Grosse; 5 Same, desgl.



2533. Pirus communis L.

Bimbaum.

Ein holier Baum mit steil aufgericliteten Aesten, aufangs 
von pyramidalem Wuchs, bis die Schwere der Friichte die 
Enden der Aeste mehr oder weniger abwarts biegt. Bliitter 
eifórmig, etwa so lang wie der Blattstiel, am Grund abge- 
rundet, am Ende kurz zugespitzt, scharf kleingesagt, anfangs 
aut der Riickseite schwach beliaart, zuletzt wie die Knospen 
und jungen Zweige kalii; Bluthen am Ende selir kurzer 
Zweiglein in kurzeń Doldentranben, fast doldig, langgestielt; 
Kelch funfspaltig; Staubwege fiinf; Fracht birnformig, fleischig, 
funffacherig; Facher pergamentartig, zweisamig. Staubwege 
niclit mit einander verwachsen.

B eschreibung: Der Holzbirnbatun wird in 70—80 
Jahren 18— 24 Meter hoch und 60 Cm. dick, erreiclit aber 
ein Alter von 150 Jahren. Sein Wachsthum geht in der 
Jugend bis zum 40 sten Jahre rasch von Statten, seine pyra- 
midenformige Krone bildet sich besonders im otfenen Stand- 
orte schon aus, seine Zweige verkummern nicht selten zu 
Domen, seine Rinde zeigt sich an alten Stammen der Lange 
und Quere nach gerissen, in dicke, viereckige Stiicke ge- 
sprengt. Die Pfahlwurzel breitet sich weit aus, die jungen 
wechselstandigen Bliitter haben unterseits eine leichte Be- 
haarung, im Alter werden sie ganz glatt und hangen danu 
an langen, haarlosen, oben gefurchten Stieleu. Die zahl- 
reichen Doldentrauben der Bluthen stehen an langen, diinnen



Stielen, welche am Grunde hiniiillige Deckblattchen liaben;: 
ihre Kelche sind filzig, ihre Blumen haben 5 weisse, kaum 
rothlich angelaufene Blumenbliitter und in der Iiegel 20 auf 
dem Kelche stehende Staubgefasse mit rothen Antheren. 
Ilire Friichte tragen den verwelkten Keleh (Blume, Sehnuppe), 
laufen nach unten schmiiler zu, runden sieli aber an der 
Basis ab. Ihr Fleiscli ist ziihe, herb, zusammenziehend, ihre- 
Kerne sind schwarzbraun.

Y orkom m en : In Waldungen, Gebtischen, Hecken, nieist 
niedrig und ais Unterholz auftretend, auch auf Feldern, an 
Gerollabhiingen und Felsen. Durch das ganze Gebiet ver- 
breitet und iiberall kultivirt. Im wilden Zustand bildet der 
Birnbaum Stengeldornen ans, die Friichte bleiben klein und 
herbe. lin Alpengebiet ist das wilde Yorkommen seltner; 
Kir Salzburg bestreitet A. Sauter (Flora, S. 135) es iiber- 
liaupt. Nach Prantl (Flora v. Baiern) steigt sie im Alpen
gebiet bis 850 Meter empor, ist aber viełleicht nur verwil- 
dert. Nach Caflisch (Excursionsflora, S. 107) steigt sie bis 
970 Meter empor. In Preussen, wo sie nach Fr. J. Weiss 
auf Feldern baumartig, in Wahlem oft strauchartig, wild und 
auch verwildert vorkommt, wird sie vom Volk „Krusclike“ 
genannt. Die Form tom entosa  ist in Preussen sehr selten.

B ltith ezeit: April, Mai. Je nach Lagę, Breitengrad 
und Witterung verschiebt sich die Bltithezeit um 2— 4 Wochon, 
im Alpengebiet sogar noch langer. Im mittlen Deutschland 
bliiht der Birnbaum in der Kegel in der letzten Aprilwoche 
oder in der ersten Maiwoche. Die Friichte reifen, je nach 
Sorte und Klima, von Mitte Juli bis zum Oktober.

A nw endung: Wegen seiner durch Kultur sehr saftig,.



siiss und aromatisch werdenden Sclieinfriichte iiberall ange- 
baut in zahlreichen Spielarten. In den Alpen steigt die 
Kultur niclit iiber 1000 Meter Meereshohe empor.

Form en: Die Pomologen unterseheiden einige hundert 
durch Kultur entstandene Sorten, die sich in folgenden 
Hauptgruppen nach den Fruchten zusammenfassen lassen:

a. hartfleischige, mit zusammenziehendem Safte; ihreBiiume 
haben kriiftigen Wucbs und bedeutende Hohe, kommen 
in rauhen Gegenden und ranhen Standorten gut fort:

1) mit platten, kleinen, langstieligen Fruchten: B rat- 
birnen, reifen Michaelis;

2) mit kugeligen Fruchten: M ostb irn , B lu tb irn ;
3) mit verlangerten Friichten: W tirgbirn .

b. sprodfleischige, mit runden, ani Grunde verliingerten 
Fruchten und langen Stielen: G lasb irn , W a ch sb irn r 
Schnabelbirn .

c. zuckersaftige, mit unter der Mitte eingebogenen und 
am Grunde sehr verliingerten Fruchten: R ousselet.

d. muskatellersaftige, mit eirunden, stumpfen, diinn- und 
langgestielten Fruchten: Muska te ll erb im .

e. sprodfleischige, mit elliptischen, an beiden Enden ver- 
liingerten und zuckersaftigen Friichten: E ierbirn.

f'. hartfleischige, mit grossen, zuckerigen, etwas Seckigen 
Fruchten: Christbirn.

g. weichfleischige und saftige, mit oben zugerundeten 
Fruchten: B ergam otte , Schm alzbirn  und Franz 
Ma dam.

h. sehr weichfleischige, mit eirunden, dickstieligen Friich- 
ten: B utterbirn .



Man benutzt die feineren Sorten zum frischen Genuss ais 
Tafelbirnen, auch zum Einmachen; die groberen und halt- 
bareren Sorten werden ais Kochbirnen und zum Trocknen 
verwendet. Auf die Kultur ist alle diejenige Sorgfalt zu 
verwenden, die fur die Anzuclit zarterer und feinerer Baume 
uberhaupt gilt. Man veredelt oft Wildlinge aus dem Walde; 
besser jedoch ist es, edle Sorten aus Samen aufzuziehen, gut 
zu schulen und zu veredeln, was meistens durch Pfropfen in 
den Spalt oder in die Bindę, ab er auch durch Copuliren und 
selbst durch Oculiren geschieht. Schon die Romer kannten 
und schatzten den Birnbaum, den sie pirus nannten, wovon 
naturlich auch unser deutscher Name, sowie der franzosische, 
englische u. s. w. abzuleiten sind.

Wir geben in Folgendem noch Abbildung und Beschrei- 
bung der echten Hainbuttenbirn: Pirus Pollveria L. zum 
Yergleich, obgleicli sie bei uns weder wild vorkommt noch 
zum okonomischen Gebrauch kultivirt wird, sondern sich nur 
in Parkanlagen und Giirten findet.

B eschreibung: Diese von unserm Birnbaum allerdings 
in mancher Beziehung sehr abweichende Birnenart fand 
Joh. Bauhin zuerst in Pollweiler oder Pollville in Elsass 
und nannte sie daher P irus P o l l v illerian a . Der Baum, 
geht mit aufrecht gerichteten Aesten hocli in die Hohe, hat 
aber keine Birnen- sondern eine Mispelbaum-Rinde und seine 
Zweige gleichen melir den Apfelbaumzweigen, docli sind die 
Schuppen der Augen haarlos. Die Blatter sind ziemlich 
gleich nach der Basis und Spitze, an Breite abnehmend, 
vorn kurz zugespitzt und arn Bandę, ahnlich wie bei dem 
Haselstrauch, sehr ungleich und doppelt gesiigt. Die Ober-



fiiiclie ist glatt, glanzend and dunkelgriin, die Unterfliiche, 
nebst dem Blattstiele durcb Filz weissgrau, der erst im 
spiiten Alter der Blatter abfullt. Der Blattstiel ist gewohnlich 
dreimal so kurz ais die Flachę. Die Bliitlien stehen in ver- 
astelten Doldentrauben; ihre Stiele, Deckblatter and Kelche 
sind, gleicli den jungen Zweigen, vom dichten Filze weiss
grau, die Deckblatter schmal lineal und hinfallig. Die 
Bliithen sind kleiner ais die Birnenbliithen, fast nur so gross 
ais bei der P irus A ria , weiss und wohlriechend; ihre Staub- 
beutel sind violett. Gewohnlich findet man nur 4, manch- 
mal sogar bloss 3 Griffel und daher ist auch das Frucht- 
gehau.se nur 4kammerig. Die Frtichte reilen mit den Friih- 
birnen, hangen, wie bei der Elzbeere, in Doldentrauben bei 
einander, werden hochstens 2 Cm. lang, haben eine Birnen- 
forni und ein den Rosenapfeln ahnliches Iioth. Die Frucht 
hat keinen Birnengeschmack, sondern einen zwischen Mispeln 
und Rosenapfeln stehenden. Die Stiele sind weit łanger ais 
die Friichte.

A nw endung: Sowohl in der Bluthe ais auch in der 
Fruchtzeit gehort dieser Baum zu den schonsten Zierden der 
Giirten. Er bliiht sehr voll, triigt iiberreich und das Schar- 
lachroth seiner zahlreiclien Friichte findet in dem tiefen 
Grtin seiner Blatter eine schone Folie. Doch bliiht er nicht 
jahrlich, sondern setzt nicht selten ein Jahr ums andere aus.

A bb i ld ungen .
T a fe l  2533 I. A bliihender Zweig, natiirl. GrSsse; 1 Bluthe 

ohne Krone im Liingsschnitt, vergrossert; 2 Staubgefasse, desgl.; 
3 Staubweg mit Miindung, desgl.; 4 Frucht, natiirl. Grosse.

T a f e l  2533 11. A bliihender Zweig, natiirl. Grosse; 15 Frucht, 
desgl.



2534. Pirus amygdaliformis Villai\s. 

Schneebirn.

Weniger hochwlichsig ais der vorige. Blatter langlich- 
lanzettlich,, liinglich oder verkehrt-eiformig, sehr kurz gestielt, 
kurz zugespitzt, gegen die Spitze Irin schwaeh kleingesiigt. 
ruckseits weissfilzig; Bliitlien in einfachen Doldentrauben; 
-Staubwege frei; Friiehte kugelig.

B esch reibu n g: Diese Spezies bildefc einen grossen und 
starken Baum, wie mehre Sorten unsrer gemeinen Birne, bat 
aber weder die Rinde, noch auch die Zweige der Birnbaume 
und ebenso weichen Bliitter, Bliitlien und Friiclite in Gestalt 
und Bekleidung von der gemeinen Birne ab. Die Bliitter 
kommen mit den Bliitlien an der Spitze braunrother, diinner, 
doch kurzer und dichtsteliender Zweige hervor; sie haben 
die Grosse der Birnenblatter, doch ist ihr Stiel 4— 5 mai 
kurzer ais das Blatt. Die Spitze der Blattflache geht in 
eine sehr kurze Zuspitzung aus, ist gesiigt, wogegen der 
iibrige Theil des Blattrandes ganz ohne Serratur ist. Der 
Stiel und die Unterflaehe ist dicht mit weissgrauem Filz 
iiberzogen; in der ersten Jugend ist sogar auch die Ober- 
fliiche des Blattes filzig, die aber bei ihrer weitern Entwicke- 
lung den Filz abwirft und ein dunkles, glanzendes Griin 
erhiilt. Der sieli entwickelnde jungę Zweig ist, nebst den 
Bliithenstielen, ebenfalls weissfilzig und wird erst im Alter 
kalii. Die Bllithen steben in einfachen Doldentrauben, sind



so gross ais Birnenbliithen, rieclien angenehm, docli haben 
ihre rundlichen Kronenbliitter aut der Aussenfliiche einen 
purpurrothen Anhauch, sehen, vor ihrem Aufbruche, gleich 
den Aepfelblutben, roth ans und ihre Staubbeutel sind violett. 
Der Baum bltiht etwas spater ais der gemeine Birnbaum und 
reift seine Frtichte erst spat. Die Birnen haben eine kugelige 
Bergamottenforin, sind gelbgriin, haben rothe Backen und 
sind mit dem weisswolligen Kelclie gekront. Beini Abneh- 
men vom Baume sind sie herb und vollig ungeniessbar, erst 
mit dem Beginne des eigentlichen Winters werden sie weich 
und erhalten einen angenehm stissen Geschmack.

Y ork om m en : Wildwachsend im Gebiet nur im siid- 
lichsten Theil, in Istrien, an sterilen, sonnigen Orten, so 
z. B. bei Gimino und St. Yincenti. Sonst hie und da kul- 
tivirt, besonders in Niederosterreich. an Wegen, Waldrandern, 
in Garten und Weinbergen.

B liith eze it: April, Mai.
A n w en du n g : Zur Gewinnung der FrUchte in Garten 

kultm-rt und ebenso behandelt wie der Birnbaum. Der Bei- 
name bezieht sich auf den Umstand, dass die FrUchte erst 
gegen den Winter hin reif werden, wenn bereits Schnee zu 
fallen pflegt.

F orm en : (i. nivalis Koch. Syn. P. nivalis Jacąuin. 
Eine durch die Kultur vergrosserte und verbesserte Sorte, 
welclie weder in den Alpen noch sonst irgendwo wild vor- 
kommt.

A nm erkung: Pirus Pollveria L. Syn. P. Bollwylle- 
riana DC. P. Polhilla Gmel. kommt im Gebiet nirgends 
wild und ebenso wenig zum okonomischen Gebrauch kulti-
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virt vor. Sie bat tief ungleich gesagte Bliitter mit spitzen 
oder zugespitzten, driisenlosen Sagezaknen, und die Bllithen 
bilden eine zusammengesetzte Doldentraube; die Frucht ist 
birnfórmig und sehr klein. P. Pollmlleria Lej. ist eine blosse 
Yarietiit von P. communis mit bis gegen den Herbst hin 
filzigen Bliittern. Syn. P. communis L. (■}. tomentosa Koch. 
P. communis y. dasyphylla Tauscli. Das Yorkonnnen in 
Schmalkalden bezieht sieli wohl anf diese Form, was aus 
der Mittheilung (D. B. M. 1884, S. 112) nicht ersichtlich, 
weil Diagnose und Autorenname fehlen (vgl. O. B. Z. 1873, 
S. 347).

Abbi ldungen.  Tafe l  2534.
A bliihender Zweig, natur). Grosse; B Frucht, desgł.



2535. Pirus ftlalus L.

Apfelbaum .

Syn. Malus communis L.
Weniger hochwiichsig ais der Birnbaum; Aeste von 

yomherein ausgebreitet. Blatter karz gestielt, eiformig, am 
Grand abgerundeb, am Ende kurz zugespitzt, kahl oder rtick- 
seits filzig, sturnpf gesiigt; Bliithen in einfachen Dolden- 
trauben, fast doldig, ziemlieh kurz gestielt; Staubwege am 
G rundę ver\vachsen; Fracht kugelig, am Grandę vertielt.

B esch re ibu n g: Der Holzapfelbaum wird nur 6— 12 
Meter hoch und gemeinlicli auch nur 30—45 Cm. stark. 
Die Krone wolbt sich oben flach, bildet ein mehr breites ais 
hohes Dach, hat fast wagrecht laufende Zweige, die an den 
Seiten ofters Domen haben. Das Holz ist weisslicli, der 
Stamm wird aber schon nach 50— 60 Jahren hohl, wiichst 
jedoch noch bis in das hundertste Jahr fort. An den jtingern 
Zweigen ist seine Rinde braun, am alten Stamme schuppig 
und ascbgrau. Ganz jungę Zweige sind leberbraun, haben 
auch einzelne weissliche oder gelbliche Punkte und sind mehr 
oder weniger mit Filz uberzogen. Die Knospen (Augen) 
sind eirund, sturnpf, braunlichroth, ihre Schuppen oben weiss- 
filzig, die Bltitlienknospen ofters weissfilzig. Bliithen- und 
Blattknospen brechen zu gleicher Zeit auf, erste stehen an 
den Seiten und an der Spitze der Zweige, letzte nur an der



Spitze der Zweige. Die Blatter sind gestielt, eirand, mehr 
in das Rundliche ais in das Langliche libergehend.

Y orkom m en: In Waldungen, an Randem, auf Trif- 
ten, in Hecken. Fast dnrch das ganze Gebiet verbreitet und 
iiberall kultivirt. Im Alpengebiet ist das wilde Yorkommen 
seltner. Im Salzburgischen scheint er gar nicht wild vor- 
zukommen (A. Sauters Flora, S. 135). Nach Cu dis cli (Ex- 
cursionsflora 1881, S. 107) steigt er im Alpengebiet bis 
1010 Meter empor. Nach Prantl (Bairische Flora, S. 350) 
geht er im Bairischen Ilochland bis 960 Meter Meereshohe. 
In Wildbad-Gastein land ich (Ii.) den kultiyirten Baum bei 
mehr ais 1000 Meter Meereshohe gegen Ende Juli in voller 
Bltithe stehend. In Preussen ziemlich selten wild und ver- 
wildert, zumal in Dorfern, nach Fr. J. Weiss yolksthumlich 
„Holzke“ genannt.

B liith eze it : Je nach der Lagę, dem Breitengrad und 
der Meereserhebung, sowie der Witterung von Mitte April 
bis gegen Ende Mai und in den Alpen noch spater.

A nw endung: Ueberall angebaut ais die \verthvollste 
unserer Tafelfrfichte, sowohl frisch ais getrocknet und ein- 
gemacht genossen, sowie zur Gewinnung des kostlichen Saf- 
tes (Gelee). Die Apfelsaure wird in der Arzneikunde ais 
angenehm kiihlendes Mittel verwendet. Friiher benutzte man 
die Rinde des Bauins (C ortex M ali) gegen Wechselfieber, 
auch liefert sie eine gelbe Farbę.

Form  en: Man unterscheidet z\yei Varietaten:
a. Malus communis (Malus dasyphyllus, Borkh.; Pirus 

Malus, L.), Blatter oben weich- und feinhaarig, unten 
dichthaarig, fast filzig, Fruchtknoten filzig.



b. M. acerba, Merat. (Pincs acerba, DO.), Bliitter oben 
nur in der Jugend auf den Adern behaart, unteu hell- 
griin und gliinzend; Fruclitknoten haarlos.
Die erste Yarietiit ist die gemeinere, die letzte erscheint 

hin und wieder im ganzen Lande, geht auch mit der ersten 
in die Ebene hinab und kann noch am Gestade der Ostsee 
gesammelt werden. Die Blattstiele sind wollig, die Bliithen 
stehen doldenartig zu 3— 6 beisammen, haben einen fiinf- 
theiligen Kelch, dessen Zipfel sieli zurttckschlagen und rund- 
liche, kurz genagelte Kronenbliitter, dereń Aussen- und In- 
nenfliiche um so rother ist, je mehr die Frlichte Saure ent- 
halten. Ihre Bander sind oft ausgerandet, oft aber auch 
ganz. Staubgefiisse zlih.lt man gemeinlicli 20, ilire Faden 
sind weisslicli, ihre Beutel gelb. Die 5 Fruclitknoten haben 
die Lange der Staubgefiisse.

Die Pomologen unterscheiden hier wiederum eine Menge 
Arten der Kultur, welche man in folgende Bubriken bringen 
.kann:

a. Malm paradisiaca (fruticosa), J o h a n n is -A p fe l, 
H eck en a p fe l, wachst strauchartig, tragt kleine gelbe, 
aber siisse Aepfel.

b. M. conocarpa, B osm arin apfel, triigt eirund-konische 
Frlichte mit weissem, siissem Fleische.

c. M. Costata, C a lv ille , E rd beerap fe l, T iefsch n u ppen  
etc., triigt etwas kegelartige, aber der Lange nach mit 
Biefen begabte Frlichte, dereń Fleisch żart ist und einen 
aromatisch-slisslichen Geschmack hat.

d. M. Appiana, B osen a p fe l, triigt kugelige, etwas flach 
gepresste, doch riefenlose Frliclite.



e. M. strepens, K la p p era p fe l, mit ansehnlichen, der Lange 
nach rothgestreiften Friichten, dereń Gehause so weit 
sind, dass die Kerne beim Schiitteln klappern. Ihr 
Fleisch ist angenehm aromatisch und siisslich.

f. M. striatn S trei f l ing ,  mit kugeligen, rothstreifigen 
Friichten, die ein weisses, sauerliches Fleisch liaben.

g. M. Megamila, rother Stett iner, mit grossen, ungleieh 
gepressten, kugeligen Friichten, die ein etwas festes 
Fleisch besitzen.

h. M. Prasomila, Iteinette , tragt kugelige, etwas rauh- 
schaalige Fruehte mit sprodem Fleisch, welches erst 
durch Liegen miirbe, dann aber siiss und aromatisch 
wird. Hierzu gehoren eine Menge Sorten vom Leder- 
apfel zum Borsdorfer und Gravensteiner.
Ueberhaupt liaben v\rir hier nur einige der wichtigeren

Hauptgruppen namhaft niachen wollen. Die Pomologen 
nnterscheiden gegenwartig einige hundert Sorten.

Koch unterscheidet die beiden Hauptformen folgender- 
maassen:

a. gldbra, Koch: jungę Bliitter und Knospen vollig kalii. 
Syn. jP. Malus «. austera, Wallr. Malus acerba, Merat. 
P. acerba DC.

(i. tomentosa, Koch: Blattriickseite und Knospen wollig 
behaart. Syn. P. Malus (i. mitis Wallr. P. Malus DC. 

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2535.
A bliihender, B fruchtender Zweig, natiirl. Grosse; 1 Bliithe im1 

Liingsschnitt, vergrossert; 2 Frucht, zerschnitten, natiirl. Grosse;
3 u. 4 Same mit Samenschale im Langs- und Querschnitt, vergrossert;
5 Same oime Samenschale, desgl.



2536. Aronia rotundifolia Persoon

(mit Aussehlnss von Arten).

M uschpel, Felsenm ispel, F elsenbirn, G-amsbeere.

Syn. Mespilus Amelanchier L. Pinis Amelanchier Wilki. 
Amelanchier vulgaris Moench.

Strauchartig oder baumartig, meist nur 2— 6 Meter 
Hohe erreichend, in der Kultur aber nicht selten so hoch 
wie ein ausgewachsener Apfelbaum. Zweige aufstrebend oder 
aufrecht; Blatter eirund, kurz gestielt, am Grund abgerundet, 
am Ende abgerundet oder stumpf, am Rande gesagt, riick- 
seits filzig, zuletzt kalii werdend; Bluthen traubenstandig an 
den Enden der Zweige, gleichzeitig mit den Blattern erschei- 
nend; Kronblatter schmal, liinglich mit keilformigem Grund, 
am Ende abgerundet; Kelcli tief fiinfspaltig; Fruelitknoten 
funffacherig mit zweiknospigen Fachem; Frueht klein, kugelig, 
schwarz, durch Fehlschlagen 3— 5 samig, mit diinnen, liaut- 
artigen, zur Reifezeit schwindenden Fachwanden.

B esch re ibu n g: Die Felsenbirn schlagt ilire Wurzeln 
in die Felsenritzen der Kalkbanke ein, ilire Aeste haben eine 
meistentheils aufsteigende Richtung und erreichen gemeinlich 
nur 2— 3 Meter H olie,. an einigen kraftigen Exemplaren 
wachsen sie aber bis zu 6 — 8 Meter Hohe empor. Die 
Rinde ist dunkelgrau, an den Zweigen duukelbraun, an den 
jungen Trieben braunroth. Die Blatter brechen an der Spitze



der kleinen Zweige hervor, haben eine rundliche, elliptische 
verkehrt-eiformige oder eirunde Gestalt, werden 1— 8 Cm. 
lang und 1/2— 2 Cm. breit. Ihr Rand ist nach der Basis 
zu ganz, nach der Spitze zu gezahnt und an der stumpfen, 
zuweilen sogar ausgerandeten Spitze am meisten gezahnt. 
Viele Exemplare zeigen auch ein kleines Stachelspitzchen, 
Die Oberflache des Blattes ist lebhaft griin, die Unterflache 
graufilzig; der Filz lasst sich aber abstreifen und fiillt nach 
und nach von selbst ab. Bei der Fruchtreife sieht man ihn 
nur noch hier und da und meistentheils an der Hauptader 
des Blattes hangen. Die weisswolligen Blattstiele haben das 
Viertel oder die Hiilfte der Blattliinge, werden zuletzt eben- 
falls lrahl. Die weisswolligen Blumenstiele werden ca. 3 Cm. 
lang. Der Kelch ist unten weisswollig, an den 5 grunen 
Abschnitten aber kahl. Die reinweissen Kronenblatter messen 
gemeinlich 2 Cm., sind aber auch lśinger und kiirzer, bei 
Kulturpflanzen zuweilen nicht lanzettlich, sondern elliptisch. 
Der Fruchtknoten hat 3— 5 Griffel, die schwarze Frucht ist 
mit dem verwelkten Kelche gekront.

Y orkom m en : An felsigen Gebirgsabhangen, in Felsen- 
spalten und auf Gerollhalden, nicht nur auf Kalkboden, son
dern auch auf Thonschiefer und anderen Gesteinarten. Durch 
das ganze Alpengebiet von der Schweiz durch Tirol, Karn- 
then bis nach Krain und dem Oesterreicliischen Kiistengebiet 
sowie nach Oesterreich, ferner von der Schweiz durch die 
Gebirge auf beiden Seiten des Ulieins abwarts bis Koblenz; 
in Thiiringen, Hessen und im Eiclisfelde. Im Salzburgischen 
auf sonnigen Kalkfełsen vom Fuss der nordlichen Kalkalpen 
bis auf die Yoralpen (1300 Meter) mit der Form cretica



Lindl. z. B. um Salzburg, Lofer, St. Gilgen in den Hohl- 
wegen (A. Sauter, Flora, S. 136); zerstreut im Illgebiet von 
Vorarlberg, z. B. im Saminathal, Gampertonthal, auf den 
drei Schwestern (Oesterr. Bot. Zeitsclir. 1873, S. 347); in 
der Flora von Gorz auf Kreidekalk bis in die Region der 
Quercus pubescens herabsteigend (Oesterr. Bot. Zeitsclir. 
1863, S. 386); verbreitet in Tirol (vgl. u. a. D. B. M. 1884, 
S. 152, 1885, S. 71); in den Bairischen Alpen nach Prantl 
(Flora, S. 349) bis 1790 Meter emporsteigend, ausserdein 
auf der Yorebene bei Kempten, Lechbruck, im Isarthal (nacli 
Caflisch, Excursionsflora 1881, S. 107, noch bei Munchen) 
und in der Rheinpfalz bei Durkheim, Dernbach, am Donners- 
berg, im Nahethał; in Thuringen im oberen Saalgebiet, so- 
wohl von Saalfeld aufwarts im Saalthal (H.) (vgl. auch D. 
B. M. 1884, S. 110), ais auch von Blankenburg aufwarts im 
Schwarzathal (H.) auf Thonschiefer (vgl. B. Sigismund, Ent- 
wurf einer physischen Geographie des Schwarzathals, S. 31), 
im Schaalagrund von Rudolstadt aufwarts bis Keilhau, Eiclis- 
feld, Lichtstiidt; im nordlichen Thuringen (Lutze s Programm, 
S. 19) an der Rothenburg, Wolbelsburg und am Zangenberg 
bei Ruxleben; in neuerer Zeit bei Jena im Miihlthal iiber 
dem Karl-August-Denkmal eingebiirgert.

B liith eze it: April, Mai. Fruchtreife Ende Juni.
Anw endung: Die Felsenbirn liefert ein hartes, fiir den 

Ofen und ais Werkholz brauchbares Holz und eine wolil- 
schmeckende, sussliche Frucht, um Rudolstadt unter dem 
Namen Muschpel bekannt und bei den Kindern sehr beliebt. 
Den felsigen Abhangen der Kalkberge ist sie von wesent- 
lichem Nutzen: sie giebt ihnen nicht nur Schutz vor der
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łieissen Sommersonne, sondern verhindert aucli das Abspiilen 
der bessern Erde.

F orinen : (i. tomentosa, Koch. Bliithenstiele und Discus 
dicht wollig-filzig. So hie und da in den Alpen. Diese 
Form scheint mit A. cretica einiger Autoren identisch zu sein..

A bb i l d u n g en .  Tafel  2536.
A bliihender Zweig, naturl. Grosse; B Fruchtzweig, desgl.



2537. Sorbus domestica L.

Sperberbaum .

Syn. Malus Sorbus Borkh. Pirus domestica Smith. 
P. Sorbus Gartn.

Ein Baum von der Grosse eines Apfelbaums. Jungere 
Bliitter zottig, spiiter kahl werdend, gefiedert; Blattchen 
opponirt, sitzend, breit lanzettlich, an beiden Enden ziemlich 
spitz, am IŁande spitz sagezahnig; Knospen kahl, spitz, glatt, 
klebrig; Bltithen nach den Bliittern entwickelt, gestielt, in 
endstandiger Doldentraube; Fracht kugelig-birnformig, ffinf- 
fiicherig, funfsamig.

B eschreibung: Die Augen sind beim Sperberbaum 
ein wesentliches Merkmal, konnen freilich vom Monat Mai 
bis zu den Hundstagen nicht mehr gesehen werden. In 
dieser Zeit mussen die Bliitter ais unterscheidendes Merkmal 
dienen. Ihr Hauptstiel ist mit weissen Filzhaaren besetzt, 
hat 11 — 13 sehr kurzgestielte, lanzettfbrmige, nach der Basis 
zu ganzrandige, sonst mit grossen, spitzen, einfachen Sage- 
ziihnen besetzte Blattchen, die bis 5 Cm. lang und bis 1 Cm. 
breit werden, auf der Unterflache mit weissen Filzhaaren, 
auf der Oberflache anfangs mit Filz uberzogen sind, spater 
jedoch glatt und dunkelgriin werden. Die Bluthen kommen 
an der Spitze der Zweige hervor, stehen in Doldentrauben, 
sind weiss und etwas ins Gelbe geneigt. Der 5 theilige Kelch 
ist dichtweisswollig, die Bltithenstiele sind mit weissen Filz-



haaren bedeckt, die Bluthen stehen nicht so zalilreich wie 
bei der gemeinen Eberesche bei einander, sind aber etwas 
grosser und haben fiinf Griffel. Die Friichte sind griin, auf 
der Sommerseite roth, stehen nur /.u 3 und 4 an einer Dol- 
dentranbe bei einander, erreichen fast die Grosse eir nekleinen 
Holzbirn, sind bald mehr birnformig, bald mehr rundlicli, 
heissen daher bald Sperberbirnen, bald Sperberapfel, und 
reifen um Michaelis. Ihr Fleisck ist grunlieh, ihr Kernhaus 
ftinffacherig, in jedem Fache liegt ein einziger Same, doch 
nicht alle 5 Samen gelangen zur Vollkoinmenheit. Der 
Baum wachst langsam, erreicht erst im lOOsten Jahre seine 
vollkommene Grosse und im 200 sten Jahre seine vollstandige 
Starkę. Man hat Baume von 24 Meter Hohe und 90 Cm. 
Dicke. Nach 200 Jahren geht der Kern in Faulniss iiber.

Y orkom m en: An Gebirgsabluingen. Drsprlinglich wild 
wohl nur im siidliehen Theil des Gebiets, namentlich im 
Oesterreichischen Kustengebiet, in Krain, im Erzherzogthum 
Oesterreich; sonst hie und da eingeburgert, so im Schweize- 
rischen Jura, in Waldern und an Waldriindern des ganzen 
Rhein- und Nahethals, hie und da im Moselthal, sehr selten 
in Thtiringen und am Harz. Im Salzburgischen nach 
A. Sauter (Flora, 136) nur ais Speyerling der Fruehte (Eyer- 
schiitzen) wegen angebaut, so z. B. um Salzburg, in der 
Ebenau, bei Werfen; nach Kaflisch im Frankenjura bei Bam- 
berg und am Pfander bei Bregenz am Bodensee; im nord- 
lichen Thuringen bei Steigerthal, Ileringen, Possleben, Fran- 
kenhausen, Grossmonnera, in Weinbergen bei Freiburg, ein- 
zeln bei Rossbach, ein grosser Baum bei Heilingen.

B liith eze it : Mai, Juni.



Anw endung: Er liefert ein vortreffłiches Werkholz, 
welclies zu Pressen und Schrauben, auch. zu Kammen und 
Walzen, iiberhaupt zu solchen Dingen, die einer starken 
Iieibung widerstehen sollen, verwendet wird. Seine Friichte 
sind nur nacli dem Proste geniessbar, scbmecken dann aber 
nicht unangenehm.

Abbildungen.  Tafe l  2537.
A blflhender Zweig, natflrl. Grosse; B Fruchtzweig, desgl.



Y o gelb eere , Eberesche.

Syn. Pirus aucuparia, Gartner.
Im Wuchs dem vorigen ahnlich. Blatter gefiedert, mit 

fast sitzenden, opponirten, liinglich-lanzettlichen am Rande 
spitz gesagten Fiedern, in der Jugend zottig, zuletzt kahl; 
Knospen filzig; Scheinfruchte kugelig.

B esch re ibu n g: Die Eberesche wird in 50— 80 Jahren 
ein Baum von 15 Meter Hohe, hat einen schlankan Wuchs, 
erreicht 45 Cm. im Durchmesser, bildet eine ovale, spater eine 
rundliche Krone, bleibt bis zum hundertsten Jahre gesund 
und wird dann im Innem kernfaul. Die Augen der Zweige 
haben zwar spitze Schuppen, doch kein zugespitztes, sondern 
vielmehr stumpfliches Ende; dabei sind sie weisslich und 
weichhaarig. Die wechselstandigen Blatter bestehen aus 
9 — 15, gemeinlich 11— 13 fast sitzenden, langlichen, bis 
5 Cm. langen und bis 1 Cm. breiten, doppelt gesagten 
Blattchen. Nur in der Jugend sind die Blattchen und der 
Hauptblattstiel mit feinen Haaren besetzt; nach der Bliithe 
ist das ganze Blattwerk vollkommen kahl; der Hauptblatt
stiel besitzt dann eine rothliche Farbę und ist gerinnelt. 
Die Blattchen haben gegen die Spitze die meisten Siigezahne, 
nach der Basis zu runden sie sich ab und sind ganzrandig; 
beide Blattflachen sind griin. Die Yerzweigung der Dolden- 
traube ist mit weissem Filze bedeckt, der Kelch ist ftinfspaltig



und weisshaarig, die Blumenblatter sind rundlich und hohl, 
die 20 Staubgefasse besitzen griine Faden und griinlichgelbe 
Staubbeutel, die 3— 4 grtinen Griffel gelbliche rundliche 
Narben. Die Bluthen haben einen starken, bitteren Schleim- 
geruch und gleichen Gesehmack. Die beerenartigen Kern- 
friichte sind erbsengross und etwas grosser, tragen auf ihrer 
Spitze die Reste des Kelches (Schnuppe, Bltithe, Krone), 
haben ein rothgelbes Fleisch, ein dreifacheriges (bei 4 Grif- 
ftln der Bluthe ein vierfacheriges) Kerngehaus und in jedem 
Faclie zwei braune langliche Samen, die aber nur selten zu- 
gleich ilire Yollkommenheit erlangen; meistentheils verkiim- 
mert einer von beiden. Bluthen kleiner ais bei der vorigen, 
weiss mit schwacbgelbliehem Anflug; Doldentraube weit reich- 
bliithiger; Frtichte zahlreich, kugelig, mennigroth, zuletzt 
scharlachroth.

Yorkom m en: Die Eberescbe suclit einen Mittelboden 
und ein gutes Land, liebt Schutz vor den kalten Winden, 
steht gemeinlich ais Baum in Laubwaldungen wild oder findet 
sieli ais Strauch an Felsen. In magerer Erde wird sie nie 
hocb, auf zugigen Stellen belegt sie sich zeitig mit Flechten. 
Durch das ganze Gebiet verbreitet. Nur wenigen Gegenden 
fehlt sie, wie z. B. der yorderen Pfalz. In den Alpen steigt 
sie nacłi Prantl bis 1800 Meter (Flora, S. 351), nach A. Sauter 
(Flora, S. 136) bis 1600 Meter empor. Ygl. D. B. M. 1884, 
S. 152.

B liitliezeit: Mai, Juni. Die Fruchte reifen im Sep- 
tember.

Anw endung: Die Eberesche ist wegen ihres Wuchses, 
wegen ihrer zierlichen Bliitter und schonen Fruchte ein Zier-



gewiichs fur Baumanlagen und an Strassen; sie liefert ein 
treffliches Werkholz, das vom Schreiner, Wagner, Muhlen- 
meister, Drechsler, Bottcher und von allen Holzarbeitern 
gesuchfc wird. Audi die Friichte sind brauchbar; sie geben 
den Schafen ein gesundes Futter, dem Wilde ein gutes Nah- 
rungsmittel und liefern mit Gdrstenmalz gemengt einen starken 
Branntwein, Die Bllithen benutzt man zum Thee und die 
Wurzeln zu Spazierstocken. Ais Brennliolz steht sie dem 
Birnbaumholze gleicb. Die Friichte dienen ais Lockspeise 
in Yogelschlingen und von den Bliithenknospen wird nach 
Fr. J. Weiss in manchen Gegenden Preussens Thee bereitet.

Form ęn: Yergl. Sorbus Aria Crantz, mit dem sie einen 
Bastard bildefc.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  2538.
A bliihender Zweig, natiirl. Griisse; B Friichte, desgl.; 1 Bliithe, 

yergrosaert; 2 Fruekt, zerschnitten, desgl.



2539. Sorbus Aria Crantz.

M ehlbeerbaum , M ehlfassehen.

Syn. Pirus Aria Ehrh. Orataegus Aria L. Aria 
nirea Host. Azarolus Aria Borkh.

Strauchartig oder ein kraftiger Baum von der Form 
eines Apfelbaums. Blatter eirund oder langlich, an beiden 
Enden stnmpf, kurz gestielt, doppelt gesiigt oder klein ge- 
lappt, die Sagezahne und Lappchen von der Mitte des Blat- 
tes gegen den Grund abnehmend, oberseits grun und fast 
kalii, riickseits dicht weissfilzig; Bliithen in ziemlich reicher 
Doldentraube, nach den Blattern erscheinend; Kronblatter 
abstehend; Fruchte roth, kugelig, grosser ais die Vogel- 
beeren.

B esch reibu n g: Der Mehlbaum wachst in kraftigem 
Boden ais Baum 9— 15 Meter hoch empor, wird 30 Cm. 
stark und dauerfc wohl zwei Jahrhunderte, geht aber schon 
nach dem ersten Jahrłmndert im Kern an. Nicht selten 
bleibfc er aber ein Strauch, den man an den steilen Kalk- 
halden, zuweilen in Gesellschaft der Felsenbirn antrifft, der 
aucli so wie diese schief aus den Felsen hervorwachst und 
eine Hohe von 3— 5 !;.2 Meter erreicht. In beiden Fallen 
macht er sich schon von weitem durch sein Laub kenntlich, 
welches im Windę bewegt, bald die griine, bald die schnee- 
weisse Fliiche zeigt. Beim Ausschlage der Bliitter ist zwar
Blattstiel und Oberflache wie Unterfliiche filzig, allmahlig 
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lost sieh auf der Oberflache der Filz, das tiefe Grim tritt 
hervor, welches um so schoner von dem Weiss der Unter- 
flache absticht. Die Blattstiele bleiben filzig, werden aber 
nicht iiber 2 1/.2 Cm. lang, die wechselstiindigen Bliitter kaben 
einen braunrothlichen Hauptnery, der auf jeder Seite 11— IB 
parallellaufende Seitennerven entlasst; sie sind 7— 10 Cm. 
lang und 5— 6 Cm. breit, kurz gespitzt, fcbeils kurzlappig 
und doppelt gesagt, theils ohne Lappen und doppelt gesagt 
und die letzte Form findet man namentlich an jenen aus 
Kalkfelsen hervorwachsenden Biischen. Die Bluthen breclien 
an der Spitze der Zweige bervor, ikrę Stieleken sind weiss- 
filzig und rothbraun, ikrę Kelche funftkeilig, mit weissem 
Filze dick iiberzogen, ihre Blumenblatter weiss, ins Gelbe 
sick neigend, ikrę 18— 20 Staubgefasse mit weissgelben 
Staubbeuteln begabt und ihr Stempel gekt in 2, selten in 3 
kellgrime Griffel aus, dereń Narben sick tlieilen. Gegen die 
Fruchtreife fallt der Filz von den Frucktstielchen ab; die 
beerenartigen Apfelfriickte malen sick hockrotk, sind melir 
rundlicli ais eirund, kaben die Grosse einer kleinen Kirsche, 
tragen die lleste des weisswolligen Kelches auf der Spitze 
ais sogenannte Schnuppe (Nabel) und besitzen ein 2 — 3 fach- 
riges Kernhaus, dessen Facher 2 Samen enthalten, wovon 
der eine nicht selten verkiimmert. Ikr Fleisck ist gelbbraun, 
erst nach dem Frost essbar und wohlsckmeckend.

V orkom m en : In Gebirgswaldungen und an Felswan- 
den; je nach dem Standort ais Strauck oder Baum. Yon 
den mitteldeutschen und siiddeutschen Waldgebirgen bis in 
die Yoralpen emporsteigend und zwar liings der ganzen Al- 
penkette bis zum Adriatischen Abhang des Karstes (Oesterr.



Bot. Zeitschr. 18G3, S. 387. Vergl. auch: D. B. M. 1884, 
S. 2, S. 152, 1885, S. 71); zerstreut durch Tirol; haufig im 
Salzburgisclien (A. Sauter, Flora S. 136) in Bergwaldern, 
Yorholzern, auf steinig-buschigen Hrigeln der nordlichen 
Kalkgebirge bis auf die Voralpen (1300 Meter), so z. B. bei 
Salzburg, auf Kalklagern iiber Gastein an Abhiingen des 
Gamskahrkogl; im Bairischen Hochland nach Prantl (Flora, 
S. 850) bis 1560 Meter emporsteigend und von da auf die 
Hochebene herab (Miinchen u. a. O), im Bairischen Wald 
an der Oberhauserleite, im Fichtelgebirge bei Bischofsgriin 
uud Steben, verbreitet im Frankischen Jura, im Bairischen 
Keupergebiet am limbach ersteig im Steigerwald, im Muschel- 
kalkgebiet bei Schweinfurt und Wurzburg, im Rhongebirge 
bei Oberelzbach, in der Itheinpfalz verbreitet; tlberhaupt durch 
die meisten rheinischen Gebirge zerstreut; durch den ganzen 
Thiiringer Wald zerstreut von Eisenach (Goldberg H.) bis 
Arnstadt, Stadtilm und Singen und von Rudolstadt (Schala- 
grund) und Blankenburg bis in’s obere Saalgebiet; nach Ir- 
misch und Lutze (Programm, S. 19) auch noch im nordlichen 
Thuringen am Zangenberg bei Rtixleben; dagegen fehlt sie 
im ganzen unteren Saalgebiet von Orlamunde bis zur Elbę. 
Nach gefalliger brieflicher Mittheilung des Herrn Prof. 
Schmiedeknecht findet sie sich noch im Schaumforst bei 
Orlamunde, ebenso am Kesselberg und Greifenstein bei Blan
kenburg.

B liith eze it: Mai. Die Frtichte reifen im Oktober.
A n w en du n g : Das Holz ist ausserordentlich zahe, wird 

tiberall, wo Reibung uberwunden werden soli, angewendet 
und steht desshalb bei allen Holzarbeitern in grossem An-



sehen. Ais Brennholz gleicht es dem. Apfelbaumholze. Die 
Friicłite geniesst man roli und eingemacht. Biu prachtiger 
Baum fur Parkanlagen und Garten.

Form  en: Sie bildet einen Bastard 8. Aria-aucuparia. 
Syn. P. Aria-aucuparia Irmisch. P. hybrida Smith. Sor- 
bus hybrida L. Crataegus fennica Kaim.

B esch re ib u n g : Die Bastardeberesche wird ein Baum 
von 18— 21 Meter Hohe, bildet eine schone langlich-eirunde 
Krone, liat einen marmorirten Stanun, braunliche, mit Grau 
belegte Zweige und tragt gestielte Bliitter, die mit ihren 
Stielen 10— 15 Cm. Lange und 5 — 7 Cm. Breite messen. 
Die Blattstiele sind weissfilzig und gerinnelt, die Blattflachen 
sind im Umfang langlich bis eirund, am Rand eingeschnitten, 
die Einschnitte nacli dem Grund immer tiefer werdend, zu- 
letzt bis zur Mittelrippe gehend, so dass am Grund 1 — 2 

Paar Fiederblattchen entstehen, doch findet man an der Basis 
nielit immer 1 — 2 Paar Fiederblattchen, sondern die Ein
schnitte des Blattes werden zuweilen auch an der Basis nicht 
so bedeutend, dass sie bis zum Mittelneiw eindringen. In 
der Regel aber gilt die oben beschriebene Form und dann 
sind die 1— 2 Paar Fiederblattchen elliptisch und das End- 
lilatt ist ungleich grosser und breiter, sein Rand ist durch 
Einschnitte unterbrochen, welche nach der Spitze zu immer 
flacłier werden und zuletzt sieli in einer doppelten Serratur 
yerlieren. Die Unterflache der Blatter ist weissgrau, die 
Nebenneiwen laufen vom Hauptnerven unter sich parallel in 
die Zipfel aus. An der Spitze der Zweige steht die viel- 
blumige Doldentraube, dereń Bluthenstiele und Kelehe 
sammtlich weissfilzig sind. Die Bliithen sind weiss, etwas



kleiner ais beim Elzbeerbaum und haben 3— 4 Griffel. Der 
Geruch ist so wie bei allen Yogelbeerarteu. Die carmin- 
rofchen Friichte sind verkehrt-eirund, kalii, glanzend, 3— 4- 
fiacherig und haben in jedem Fache 2 Samen, durch Abort 
aucli nur einen. Die Abanderung ohne Fiedern am Grandę 
hat man auch ais besondere Art: P. thuringiaca Ilse be- 
schrieben.

Y orkom m en: Immer nur in einzelnen Exemplaren 
verschiedener Gegenden Thuringens und Deutschlands, wo 
diese Ebereschenarfc ais ziemlich hoher Baum ersclieint und 
im Mai blliht.

Beispielsweise fmdet er sieli im Salzburgischen am Im- 
berg (A. Sauter, Flora, S. 136), in den Bairischen Alpen 
am Vilserberg bei Fussen, Loretto bei Oberstorf, auf der 
Vorebene bei Steingaden und Tegernsee; im Juragebiet bei 
Pappenheim, Kirchensittenbach, Hohenstein, Muggendorf, im 
Rhongebirge bei Arnsberg (Prantl, S. 351), im Thiiringer- 
wald zerstreut und vereinzelt, aber fast von derselben Ver- 
breitung wie S. Aria Crantz; ferner hie und da in den Vo- 
gesen; in Baden; in Wurtemberg an der Ruinę des Reussen- 
steins; bei Bitburg; sogar noch bei Boitzenburg; sonst hie 
und da angepflanzt, so z. B. bei Gotha (Irmischia 1884, 
S. 59; 1885, S. 98). Ueber den Bastard S. A r ia -to rm i- 
nalis vgl. S. to rm in a lis  Crantz.

Ferner findet sich im nordostlichen Theil des Gebiets: 
S. scandica Fries. Syn. P. scandica Babington. Crataegus 
Aria fi. scandica L. P. intermedia Ehrh. P. suecica Garcke. 
Sie hat litnglich-eirunde, eingeschnitten lappige, ungleieh ge- 
siigte, riickseits filzige Blatter mit parallelen, vom abgerun-



deten, durch den mittlen Zahn stachelspitzigen Lappen, dereń 
grossere am Grand ganzrandig sind.

Sie wurde von Dr. Klinsmann in Waldern bei Redlau, 
zwei Meilen von Danzig entdeckt, dann auch bei Hiddensee, 
bei Gross Padel westlich des Labaflusses, in der Schlucht an 
der Oxhofter Spitze, an den Diinenabhangen zwischen Glett- 
kau, Zoppot bis Koliebken *) aufgeftmden. Nach Fr. J. Weiss 
angepfłanzt bei Konigsberg, daselbst 1875 noch in etwa 80 
bochstammigen, 30— 60 Cm. dicken Exemplaren zwischen 
dem Ostbahnhof und den Festungswerken; ferner bei Tabiau 
(1844) ais Chausseebaum und neuerdings bei Graudenz.

1) Berieht iiber die erste Vereammlung des westpreuss. botan. 
zool. Vereins zu Danzig. 1878. S. 27. Bei Eisenach steht sie in 
Rose’s Holzeben, ein „Rosenholzclien" giebt es dort nicht.

Abbi ldu ngen.
T a fe l  2539 I. Sorbus A r i a  Crantz: A bluhender Zweig, natiirl. 

Grdsse; B Prucht, desgl.
Ta te l  2539 II. Sorbus A r i a -a u cu p ar i a :  A bluhender Zweig, 

natiirl. Grosse.



2540. Sorbus torminalis Crantz. 

Elsbeerbaum .

Syn. Crataegus torminalis L. Pirus torminalis Elirh. 
Azarolus torminalis Borkh.

Meist baumartig, bisweilen aber auch strauchformig. 
Blatter rundlich-eirund im Gesammtumriss, aber tief gelappt, 
mit, zugespitzten, ungleich gesiigten Lappen, dereń untere 
grosser und abstehend sind, wodurcli das Blatt dem des 
Platanenaboms ahnlich wird, am Grunde scbwach lierzfórmig, 
ziemlich lang gestielt, oberseits lebhaft griin, fast oder vollig 
kahl, riickseits anfangs filzig, zuletzt gelbgrun und nur an 
den Adern filzig; Bluthen nach den Bliittern erscheinend, 
in reichbliithigen Doldentrauben an den Enden der Zweige, 
mit weissen Kronbliittern und graufilzigem Kelch; Frucht ei- 
rund, lederbraun; Samen eiformig.

B esch re ibu n g : Der Elsbeerbaum wird 15— 18 Meter 
hoch, bildet eine schone Krone und findet sieli in Laubwal- 
dungen eingesprengt in Thuringen gar nicht selten, immer 
jedoch nur innerhałb der Kalkregion. Seine Rinde ist glatt 
und dunkelbraun, spiiter wird sie der Rinde des Birnbaums 
ganz ahnlich und umschliesst einen Stanini, dessen Starkę 
bis auf 45 Cm. Durchmesser kommt. Erst nach 150 Jahren 
fiingt der Stamm an kernfaul zu werden, lebt aber nocli bis 
ins 800 ste Jahr fort. Die Blatter stehen wechselsweise auf 
2 '/2 Cm. łangen, graufilzigen Stielen, sind 5— 10 Cm. lang



und fasfc ebenso breit, oben dunkelgriin, unten lichtgrun mit 
7— 9 rothlichen Nebenadern. Im spatern Alter fiillt der Filz 
von den Blattstielen ab und im Herbst sieht man die Bliitter 
mit hellrothlicher Farbę verwelken. Die Bliithen bilden eine 
sperrige Doldentraube, die Bliithenstiele sind braunroth und 
mit granem Filze bedeckt. Die weisse Farbę der Blumen- 
blatter fiillt ins Gelbe, die Staubfaden sind weiss, die Staub- 
beutel gelb, die Griffel grunlicli und glatt. Die Friichte er- 
reichen die Grosse einer Schlehe, sind aber yerkehrt eirund, 
leberbraun und grauweiss punktirt, Ihr Fleisch ist rostgelb- 
lich und mehlig, ihr Kernhaus 2— 4facherig. In jedem Fache 
befinden sieli 2 Kenie, wovon aber gemeinlich nur einer zur 
V ollkommenheit gelangt.

Y orkom m en: In Wiildern, besonders in Gebirgswal- 
dungen des siidlichen und mittlen Gebiets, im nordłichen 
selten. Im eigentlichen Alpengebiet ist er selten und be- 
schrankt sich hier meistens auf die Yorebenen und Yorberge; 
im Salzburgischen fehlt er ganz; auf dem Bairischen Yor- 
land findet er sieli (Caflisch 1881, S. 108) bei Amerland am 
Starnberger See und bei Ebenhausen unweit Munchen, nach 
Prąntl liei Baierbrunn, Dillingen, Wertingen, im Bairischen 
Wald an der Oberhausleite, im Fichtelgebirge bei Iiothen- 
kirchen, selir verbreitet im Jura- und Keupergebiet, auf 
Muschelkalk bei Wurzburg, auf Buntsandstein bei Aschaffen- 
burg, in der Pfalz bei Neustadt, am Donnersberg, bei Kreuz- 
nach, Lauterecken, Waldmahr; aueh sonst dureh die Itheini- 
schen Gebirge zerstreut (vgl. u. a. D. B. M. 1884, S. 2); bei 
Grabstatten in der Sehwabischen Alb; am haufigsten aber 
in Thuringen und zwar rings um den Tliiiringer Wald und



mehr oder weniger in seine Thaler eindringend anf allen 
Bodenarten, in prachtvollen, grossen Baumen im Ilmgebiet 
bei Berka mid weiter aufwarts, im Saalgebiet von der oberen 
Saale (Irmischia 1884, S. 59) bis Naumburg abwarts, dagegen 
fehlt sie weiter saalabwiirts bei Weissenfels, Merseburgr, 
Halle n. s. w. Sie tritt aber hie nnd da im nordlichen 
Thuringen wieder anf bis zum Harz, z. B. an der Steinklippe 
bei Wangen nnd Wendelstein, an den Schmonschen Bergen, 
im Lodersleber Porst, bei Allstedt im Rathsholz, bei Wol- 
ferode, Eisleben, Sandersleben u. s. w.;- im Konigreich Sachsen 
selten (vgl. D. B. M. 1884, S. 106), uberhaupt gegen Nor- 
den nnd Osten seltener werdend, aber noch in Preussen bei 
Stuhm und Montken; bei Oderberg, auf dem Pahlitzwerder 
im Paarsteiner See, bei Gerswalde unweit Prenzlau, auf Ru
gę n , im Mecklenburgischen u. s. w.; nach Fr. J. Weiss in 
Preussen auch bei Platów.

B lu th ezeit: Mai, Juni. Fruchtreife im September.
A nw endung: Das weissgelbe Holz ist wegen seiner 

Festigkeit, Zahheit und seinen feinen Pasem ein sehr ge- 
schatztes und gesuchtes Werkholz fur Tischler, Drecbsler 
und Instrumentenmacher; auch zum Yerbrennen ist es sehr 
gut. Die Frlichte mussen wie die Mispeln vorher durch Frost 
teig geworden sein, ehe man sie essen kann. Man geniesst 
sie eingemacht oder auch roh und zieht sie den Mispeln vor. 
Der Baum ist eine grosse Zierde fur Geholzanlagen, an Land- 
strassen, auch freistehend auf Rasenplatzen.

F orm en: Er bildet einen Bastard: 8. Aria-torminalis. 
Syn. Pirns-Aria-torminalis Irmisch. Er findet sich z. B. im 
Wiirttembergischen bei Nen dingen auf der Hbhe (unweit
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Ludwigsthal im Oberamt Tuttlingen und zwischen Hervel- 
singen und Hagen im Oberamt Ulm; im Breisgau auf dem 
Isteiner Klotz (D. B. M. 1883, S. 91); in Elsass bei Andols- 
heim; in Lothringen bei Metz; bei Trier und Koblenz; am 
Willinger Berg bei Stadtilm, bei Waltershausen auf dem 
Burgberg, bei Arnstadt und vielleicht aucli bei Tennstadt 
in Tburingen1), im Webicht bei Weimar.

1) Buddensieg (Irmischia 1884, S. 59) fiilirt ihn mit einem Frage- 
zeichen auf.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  2540. 
Bliihender Zweig in natiirl. Grosse.



2541. Sorbus Chamaemespilus Crantz. 

Zw ergm ispel.

Syn. Mespilus Chamaemespilus L. Pirus Chamaeme
spilus DC. Aria Chamaemespilus Host.

Ein niedriger Strauch mit locker gestellten, wendelstan- 
digen, gegen das Ende der Zweige zusammengedrangten, 
langlichen oder breit lanzettlichen, fast sitzenden, an beiden 
Enden stumpfen, doppelt gesagten, kahlen oder ruckseits 
filzigen Blattern; Bluthen in gedrungenen, endstandigen Dol- 
dentrauben, klein; Kronblatter aufrecht, rosenroth; Kelch 
weissfilzig.

B esch reibn n g: Der Strauch hat wechselstandige, auf- 
recht stehende, rothbraune, glatte Zweige, dereń wechselstan
dige Blatter 2 J/2— 5 Cm. lang werden, sehr kurz gestielt, 
yerkehrt-eiformig oder elliptisch bis lanzettlich und am Rande 
doppelt gesagt sind, indessen nach der Basis hin ganzrandig 
verlaufen. Die Blattstiele sind rinnig, in der Jugend von
1-inealen Nebenblattern umgeben, die bald abfallen. Der 
jungę Trieb ist weissfilzig behaart und entwickelt an seiner 
Spitze eine gedriingte Doldentraube kleiner rosenrother Bluthen. 
Die Bluthenstiele sind namlich lang, aber an ilirer Spitze 
biłdet sich eine armbluthige, sehr kurzstielige Cymę. Alle



Bluthenstiele und Stielchen sind mit weissem Filze bekleidet 
und ebenso Kelchrohre und Kelchlappensaum; besonders ist 
der letzte dicht in Filz umhullt. Die Kelchlappen sind fast 
dreieckig, spitz und ldirzer ais die Rohre, die Kronenblatter 
langer ais der Kelch, gerad in die Holie stehend, auf der 
ausseren Flachę rothlich, auf der inneren roth und verkehrt- 
eirund. Die Antheren sind roth, ihre Fiiden weiss. Man 
findet in der Regel nur eine zweiblatterige Frucht, daher 
auch 2 Griffel, welche mit dem Kelche einen zweifacherigen 
Apfel bildet. Anfangs ist er cochenillrotli, spater wird er 
schwarzlich, hat einen filzigen Ueberzug und ein orangegelbe.s 
Fleiscli, welches angenehin sanerlich sclimeckt. Die Grosse 
desselben gleicht der Frucht unseres Weissdorns und jedes 
Fach des Cfeliauses besitzt 2 Kerne.

V orkom m en: Felsen und felsige Abhange der Alpen, 
Yogesen und Sudeten. Durch die ganze Alpenkette ver- 
breitet. Im Salzburgischen auf grasigen, buschigen Felsen 
der nordlichen Kalkalpen von 1000-— 1600 Meter Meereshohe, 
z. B. am Untersberg, auf dem Tannengebirge, bei Lofer, 
Werfen (A. Sauter, Flora, S. 136); verbreitet in Tirol (vgl. 
D. B. M. 1885, S. 71); nach Caflisch im deutschen Alpen- 
gebiet von 877— 1853 Meter emporsteigend, nach Frant! in 
den Bairischen Alpen von 1410— 1850 Meter, aber auch 
tiefer herabgehend; auf dem Feldberg in Baden; auf den 
Yogesen auf dem Rotobac und Hohneck; im Riesengebirge 
im Teufelsgartchen des Elbgrundes.

B liith eze it: Juni, Juli.
A uw endung: Ein allerliebster, 1/2.— 2 Meter lioher 

Zierstraucli fur alpine Anlagen in Garten.



Form  en: a. alpina. Blatter riickseits kalii, lichtgrun, 
meist etwas liiuger und schmaler.

fi. sudetica. Syn. Pinis sudetica Tausch. Sorbus Ho
stii der vierten Anflage unserer Flora. Im Riesengebirge 
konnnt ausscliliesslich diese Form vor.

Abbi ldungen.  Tafe l  2541.
Bliiliender Zweig in natiirl. Grbsse.



2542. Alchemilla vulgaris L.

Frauenm  antel.

U nserer lieben Fraueii N ach tm an tel.

Sinau, Frauenm antey.

Das kurze, dauernde Rliizom treibt bei kraftigen Pflanzen 
zahlreiche, nach allen Seiten ausgebreitete, liegende, aufstei- 
gende und aufrechte Stengel mit langgestiełten, nierenformi- 
gen, bis zum dritten Theil 7— 9 lappigen, wie die stielrunden 
Stengel und alle griinen Pflauzentheile inattgriin kurzhaarigen 
Blattern, dereń Lappen halbkreisrund und ringsum scharf 
gesiigt sind; Bliithen klein und unscbeinbar, griinlich, in zu- 
sammengesetzten Trugdolden am Ende des Stengels und der 
kleinen Seitenzweige, zusammen eine Art Rispe darstellend; 
Stengelblatter ziemlich entfernt, sitzend; Kelch robrig, oben 
etwas znsammengezogen, mit innerer Ringwulst, dann in den 
achttheiligen Rand ubergehend; vi’er der Kelchlappen grosser 
ais die vier mit ihnen wechselnden; Kr one fehlend; Staub- 
blatter 4— 1, auf der Ringwulst inserirt; Carpellblatter 2 
oder 1, jedes mit einem seitlichen, fadenformigen Staubweg 
und kopfiger Mundung; Frucht bart, trocken, einsamig, vom 
Discus umschlossen.

B esch re ibu n g : Die Grosse, welc.be diese Pfłanze er- 
reicht, ist sehr yerschieden, bald ist sie nur einige Cm., bald 
30 Cm. und wohl noch etwas daruber hoch. Ihre ziemlich



starkę holzige Wurzel steigt schief in den Boden herab, oder 
liegt fast wagerecbt, isfc rund, aussen mit zahlreichen schwarz- 
lichen oder braunen Schuppen, den Ueberbleibseln abgestor- 
bener Blattstiele und mit einer Menge einfaoher hellerer, 
zum Theil yielzaseriger Wurzelfasern besetzt; sie stirbt an 
dem einen Ende allmahlig ab, indem sie sieli am andern all- 
mahlig verlangert, jahrlich neue Blatter nnd Stengel hervor- 
treibt. Die Blatter stehn auf mehr oder weniger langen 
Stielen, immer aber sind die Stengelblatter kiirzer gestielt, 
fast sitzend zwischen ihren Nebenblattern; aus dem oben 
gerinnelten Blattstiel gehen fast fussformig sieli theilende 
Nerven hervor, die auf der blasseren Unterflaclie der Blatter 
etwas hervortreten und schwachę, uach den Sagezahnen 
gehende Seitenadern liaben. Der Umfang der Blatter ist 
nierenfórmig, die Bucht am Grunde bald tiefer, bald seichter, 
immer in der Mitte etwas keilfórmig und der innerste Rand 
derselben ungezahnt; der Umfang theilt sieli je nacli der 
Nervenzalil in 5, meist 7, selten 9 Lappen, welche immer 
stumpf und gross sagezalmig, aber bald halbkreisrund, bald 
mehr eiformig sind; stets ist der Blattrand von dicliten kurzeń 
Seidenhaaren begrenzt, mogen nun die Plachen kahl, oder 
besonders die untere mit seidigen, etwas glanzenden Haaren 
mehr oder weniger bedeckt sein. Die Nebenblatter smd dem 
Blattstiel zum Theil angewachsen, an den untern Blattern 
dunnhautig, weisslich, braunlich oder griinlich, gewimpert, 
in eine einfache, oder mit 1 Paar scharfen Zahnchen ver- 
sehene Spitze ausgehend, die obern der Stengellilatter werden 
kiirzer, gruner, blattartiger, mehr rundlich gelappt, gezahnt 
und eingeschnitten und im Yerhaltniss zu dem kleiner wer-



<Ienden Blatt gross, zuletzt fliessen sie mit dem Blatte zu- 
sammen, und nnter den Verastelungen des Bliithenstandes 
findet man nur ein den Stengel umfassendes, vielfach spitz 
gelapptes und gezahntes Blatt. Der Bliithenstand ist eine 
nicht ganz regelmassige, gabelastige Trugdolde mit gestielter 
Endblume, welche zur astachselstandigen wird, und oft das 
Ansełm einer Traubendolde bat; die Blumenstielchen fein, 
kiirzer oder nur wenig langer ais die Blume. Die Kelcli- 
rohre fast kreiselformig, ihre grossern Zipfel dreieckig spitz 
dreinervig, innen gelb, die Schlundoffnung hat Ideine Haare; 
am Kingę stełm, mit den Kelchtheilen wechselnd, die kurzeń 
Staubgefasse. Der Griffel ist fadenformig, etwas kiirzer . ais 
die Staubgefasse, mit kopfiger, flach gedriickter Narbe. Der 
Kelch schwillt spater an, wird bauchig, und umschliesst die 
eifórrnige spitzliche bramie kahle und glatte kleine einsamige 
Frueht.

V orkom m en: Auf etwas feuchten Wiesen, Grasplatzen, 
an frischen, berasten Stellen der Lichtungen und Schlage 
sowie der Kander von Laubwaldungen und Gebuschen, in 
der Nśilie und am Iiande von Quellen und Bach en, meist 
auf gutern, tiefgriindigem Boden. Durch den grossten Theil 
des Gebietes verbreitet. Im Salzburgischen (A. Sauter, Flora, 
S. 136) aus den Thalern, wo die Var. fi. p ilo sa  vorherrscbt, 
bis 1900 Meter in den Alpen emporsteigend; im Yorarlberg 
sehr haufig und bis in die hochsten Alpen (Oesterr. Botan. 
Zeitschr. 1873, S. 347); ahnlich in Tirol (vergl. D. B. M. 
1884, S. 152); in den Bairischen Alpen nach Prantl bis 
2270 Meter.

B liith eze it: Mai bis Juli.



A nw endung: Fruher warde das Kraut ais zusammen- 
ziehendes und blutstillendes Mittel angewendet. Sie verdient 
einen Platz an Geholzrandern oder Teichufern in Gartenan- 
lagen. Der Name Alchemilla (Alchimilla, Alchymilla) ist 
arabischen Ursprungs; die Deutschen Namen beziehen sieli 
auf die cliristliche Monclis-Mythologie. Der Thau legt sieli 
zierlich in Tropfen auf den Blattrand, daher der Name 
Thaubelialt.

F orm en: Sie yariirt in der Behaarung vom fast Kablen 
bis zum Bauhhaarigen oder Zottigen, in der Blattform mit 
tiefherzfórmigem oder flacherem Basaleinschnitt, mit flachern, 
stumpfern, abgerundeten und gestreekteren, eiformigen Rand- 
einschnitten. Eine Form mit fast gestutztem Grunde ist 
A. truncata Tausch.

Ausserdem weicht sie ab:
(1. subsericea Koch: Blatter fast seidig behaart. A. mon- 

tana Willd. A. mdgaris y. liybrida Willd. A. alpina (i. 
hybrida L. So besonders im Alpengebiet, auch im Bohmer- 
wald.

Abbi ldungen.  Tafe l  2542.
AB Pflanze in natiirl. Gr8sse; 1 Bluthe, yergrossert; 2 Frucht, 

desgl.
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2543. Alchemilla pubescens M . Bieb. 

Flaum iger Frauenm antel.

Niedriger, zierlicher und von mehr aufrechtem Wuchs 
ais die vorige. Basalbliitter nierenformig, bis zum dritten 
Theil 7— Olappig mit kurz verkehrt-eiformigen, abgeschnit- 
tenen, vorn spitz gesagten, am Grim de ganzrandigen Lappen.

B esch re ibu n g: Bine Pflanze von 5— 12 Cm. Hohe, 
welche mit der A lch em illa  vu lgaris  und namentlich mit 
der behaarten Abart derselben, sehr viel Aehnlichkeit hat. 
Die Wurzelblatter sind in Form und Grosse mit A. vu lgaris  
nicht verschieden, die Oberflache derselben ist dunkelgrun, 
die Unterflache hellgriin und die Bander der Lappen beruh- 
ren sicb. Soweit sie an einander stossen, sind sie ganzrandig, 
nur die Spitze derselben hat vorwarts gerichtete, scharfe 
Sagezahne. Die Blattoberflache besitzt eine feine Behaarung, 
welche ab er am Bandę der Bliitter stark hervortritt, indem 
man dichtstehende, feine Seidenhaare bemerkt, die an den 
Spitzen der Zahne sich pinselartig zusammenneigen. Ebenso 
sind die Bliitter des Stengels beschaffen, die ihn reichlich 
umgeben; nur findet man sie bedeutend kleiner. Es giebt 
anch eine haarlosere Varietat: A lch em illa  trnncata , die 
nur feine Wimperhaare der Bliitter hat. Die Nebenbliitter 
des untersten Blattes sind ganzrandig, die der oberen Bliitter 
tiefgezahnt und der Band siimmtlicher Nebenbliitter gewim- 
pert. Alle Nebenbliitter sind grosser ais der kurze Blatt- 
stiel. Ans den oberen Blattwinkeln entspringen, ebenso wie



auf' der Spitze des Stengels, die Bllithencymen. Ihre Deck- 
bliitter, welche am Ausgange der Bliithenstielchen stehen, 
sind gezahnt, die Bliithen gelbgrun und beide haarlos. Die 
kleineren Kelchabschnitte sind weit schmaler ais die grosseren, 
die Fruchtknoten purpurroth.

V orkom m en: Auf den hochsten Alpentriften in Karnthen, 
Salzburg und Tirol. In Karnthen auf der Pasterze, in Tirol 
auf der Seiseralp, dem Rothenstein bei Kitzbiihel, auf den 
Fuscheralpen, auf den Alpen um Meran, so auf der Vellauer 
Alm, Muttspitze, Gsteirhof, auf dem Marlinger Berg (naeh 
Prof. Entleutner D. B. M. 84, S. 152), im nordlichen Tirol 
am Sonnwendjoch, ani Plateau des Latschberges, auf der 
Marktspitze und ani Rafan (naeh Wagner D. B. M. 1885, 
S. 71); im Salzburgischen naeh A. Sauter (Flora S. 137) auf 
grasigen, steinigen Stelłen der Alpen von 1900— 2200 Meter 
sehr selten, ais: Fuscheralpen, Nassfeld, Gamskahrkogl, To- 
rennerjocli; in Hoclibaiern auf den Algaueralpen naeh Caflisch 
(Excursionsflora S. 105) am Zeiger, Rauheck, Fellhorn etc., 
sowie naeh Prantl (Flora S. 825) am Schoclien, Schneckeu, 
Furschiisser, Kreuzeck, Hofatspfahl, Nebelhorn.

B liith ezeit: Juni, Juli.
A nw endung: Fur alpine Anlagen in Garten recht ern- 

pfehlenswerth.
Ab b i ld ungen .  Tafe l  2543.

Pflanze in naturl. Grosse.



2544. Alchemilla fissa Schum m el.

K leiner Frauenm antel.

Syn. A. minor Tausch. A. pyrenaica Dufour.
Basalblatter nierenformig, bis zur Mitte 7— 9spaltig, mit 

verkehrt eiformigen, vorn eingeschnitten gezahnten, am Grand 
ganzrandigen Lappen.

B esch re ibu n g : Diese Species hat mit der A. yu lgaris  
viel Aehnlichkeit. Je nach Hohe des Standortes erreicht 
sie die Hohe einer Hand oder nur die von 2— 5 Om. Eben- 
so sind dann im Yerhaltniss auch die Wurzelblatter in Grosse 
der Blattflachen und Lange sehr verschieden, denn an den 
tieferen Standorten findet man sie von der Art der A lch . 
y u lg a r is , wahrend auf den hoheren Alpen die Blattstiele 
kaum 2 Cm. lang sind und die Blattflachen von einern Pttnf- 
gi-oschenstlick bedeckt werden. Nach demselben Yerhaltnisse 
sind auch die Stengelblatter beschalfen. Der Stengel ist 
vollig kahl, hellgriin hin und hergebogen; erst uber der Halfte 
beginnen die Blatter, aus dereń Winkeln die Bliithenastchen 
entspringen. An der unteren Halfte sieht man nur ein Paar 
Nebenbljitter ohne Blatt oder auch hin und wieder mit einem 
Blattchen, doch ohne Ausgang eines Bltithenastchens. Das 
unterste wird von einem liinger oder kiirzer gestielten Stengel-



blatte gestiitzt, die Blatter Liber demselben sitzen fast oder 
vollig am Stengel, desgleichen sind auch die Deckblatter der 
Bliithenaste, welche die Bltithencymen stiitzen, vollig sitzend. 
I)ie Wurzelblatter haben 5— 7 Lappen, letzte von der Mitte 
bis an die Spitze beiderseits 5 vorwarts gerichtete, spitze 
Ziihne; die Stengelbłiitter sind nur 3 — -51appig, beiderseits 
mit 3 vorwarts gerichteten Zahnen begabt; der Mittelzahn 
ant der Spitze des Blattes ist kleiner ais die tibrigen. Die 
Nebenblatter sind verhaltnissmassig sehr gross, 4— Szahnig, 
fast so lang oder liinger ais der Blattstiel. Bei den sitzen- 
den Blattern findet man sie mit ilinen verwachsen. Alle 
Blatter sind kahl, nur die unteren und die Wurzelblatter 
haben am Rande eine mit feinen Haaren begabte Wimperung. 
Die Bliithchen sind klein und griingelb, wiilirend die Wurzel- 
und Stengelbłiitter auf der Oberflache ein leichtes Grasgriin, 
auf der Unterfliiche ein matteres Grun besitzen. Die 4 klei- 
neren Kelchabschnitte sind wenig schmiiler und wenig ktirzer 
ais die grosseren, der seitlich stehende Griffel ubertrifft die 
4 kleinen Staubgefasse an Lange.

Vorkom m en: Auf feuchten Triften der hoheren Alpen 
und der Sudeten. In den Schweizer Alpen und von da durch 
die ganze Alpenkette verbreitet. Im Salzburgischen nach 
A. Sauter (Flora S. 137) an feuchten, schattigen Grasplatzen 
der Alpen von 1900— 2200 Meter selten, ais: Torennerjoch, 
Eggerfirst iiber dem Rossfeld, Loferer Alpen auf Kalk, auch 
auf Schiefer, ais: am Nienbachhorn, auf den Fuscheralpen, 
am Radhausberg, Hochgolling, zerstreut durch Tirol1); auf

1) Vgl. D. B. M. 1884, S. 152; 1885, S. 71. Langethals Exem- 
plare stammen von der Grimsel.



den Bairischen Alpen nacli Prantl (Flora S. 825) von 1670 
bis 2300 Meter, verbreitet im Allgau, seltener am Karwen- 
delgebirge, auf der Reutalp, am Hochkalter, Watzmann, auf 
den Funtenseer Tauern; im Riesengebirge besonders iii den 
Schneegruben, am kleinen Teich und im Melzergrnnd.

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

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2544.
A Fflanze in natur], Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 dieselbe 

zerschnitten, desgl.; 3 dieselbe vou oben, desgl.; 4 u. 5 Stempel mit 
Staubgefass, desgl.



A tlasm antel.

Basalblatter fast bis zum Gmnde 5— 7 tlieilig gefingert, 
mit lanzettlichen, nacli dem Grunde keilformig versclimiilerten 
und ganzrandigen, nacli oben angedriickt gesagten Theilen, 
auf der Rtickseite weiss seidenhaarig nnd atlasglanzend, ober- 
seits dunkelgriin.

B esehreibung: Gemeinlich wird diese sclione Pflanze 
nur finger- und handhoch, auf bessern Stellen der Matten 
trifft mail aber auch nicht selten Exemplare von 30 Cm. 
Hohe an. lhr brauner Wurzelstock steigt seliief in den 
Boden hinab, oder liegt, wenn das Land sehr felsig ist, fast 
wagrecht; so wie der gemeine Frauenmantel ist er mit braunen 
Schuppen bedeckt und mit vielen Wurzelfasern versehen. 
Die diirmen, aufrechtstehenden Stengel findet man immer 
oben veriistelt, sie werden durch die anliegenden, glanzenden 
Haare weissgrttn. Die Wurzelblatter sind lang gestielt, die 
Stengelblatter erseheinen oben fast sitzend, beide zeichnen 
sich aber durch den schonen Atlasglanz der untern Flachę 
aus, welcher von dem dunkeln, matten Griin der Oberfliiche 
gar angenelim absticht. Die Afterblatter sind stengelstandig, 
iiinglich, wie der Stengel mit anliegenden Haaren besetzt 
und werden mit dem Alter braun; unter den Bliitheniisten 
sind sie aber den Blattern ahnlicher und meistentheils gelappt. 
Der Błuthenstand besteht aus vielen achsel- und endstandigen



Trugdoldchen; die Bliithenstielchen erreichen die Lange ihrer 
Bliithchen, sind graufilzig und manchmal gabelastig. Der 
aussere Kelch ist fast noch einmal so klein und ungleich 
schmaler; beide sind an der Aussenseite durch diclit anliegende 
Haare weisslich, auf der innern Seite ab er glatt und grttn- 
gelb. Die 4 Staubgefasse stelien auf dem orangegelben 
Ringwulst des Kelches, und wechseln mit den innern Kelcli- 
lappen ab. Die Oeffnung, aus welcher der Griftel mit seiner 
orangegelben Narbe hervorsieht, ist mit weissen Haaren be- 
setzt. Das glatte Friichtchen erhalt die Form eines Eies, 
ist oben aber spitz und bleibt kleiner ais die Kelchlappen.

V orkom m en: Auf Felsen und an kiesigen Orten der 
Alpen und der hoheren Gebirge. Durch die Schweiz und 
von da durch die ganze Alpenkette, durch Tirol (vgl. D. B. 
M. 1884, S. 152), Salzburg, Karnthen, Krain, Steiermark 
u. s. w.; auf dem Rotabac und Rossberg in den Vogesen in 
der Knieholzregion; in Baden auf dem Feldberg; auf Acker- 
rainen bei Bechterdissen im Lippeschen angesiiet. Im Salz- 
burgischen auf grasigen, steinigen Triften der Alpen nach 
A. Sauter (Flora S. 187) von 1300— 1600 Meter Meereser- 
hebung nicht selten, ais z. B. am Untersberg, auf den Lofe- 
rer Alpen, am Spielberg, auf der Keitalp, in der Centralkette 
am Goldberg, in Rauris, fehlt bei Gastein; auf den Bairischen 
Alpen nach Prantl (Flora S. 326) hiiufig von 1720— 2270 
Meter, auch in die Thaler hinabsteigend, so z. B. am Eibsee, 
Kesselberg, und mit den Flussen bis auf die Hochebene, so 
z. B. bei Lechbruck, friiher auch bei Miinchen.

B lu th ezeit: Juni bis August.
A nw endung: Eins der zierlichsten Alpengewachse fur



alpine Anlagen in Giirten. Wie die A lch em illa  vu lgaris 
fiir die Matten, ist die A lch em illa  alpina fur die Triften 
und steinigen Halden ein wichtiges Kraut. Durch den zu- 
sammenziehenden Stolf, den beide in Wurzeln und Bliittem 
fiihren, mach en sie das kraftige Futter der Graser fiir das 
Yieh gedeihlicher und besitzen noch dabei die Eigenschaft, 
dass sie die Milchabsonderung befordern. Daher riihrt auch 
der Name Milchkraut, welchen die Hirten gebranchen.

Abbi ldungen.  Ta fe l  2545.
Pflanze in natiirl. GrSss.e.

13M ora XXV.



F ilnfblatteriger Frauenm antel.

Basalbliitter bis żuru Grunde funftheilig, die drei Mittel- 
theile nach dem Grunde stark keilformig yerschmalert, nach 
dem Ende stark verbreitert, vorn eingeschnitten 4— dzahnig, 
die beiden Seitentheile tief zweispaltig, ein bis mehrzahnig 
init grade yorgestreckten Zahnen; Nebenbliitter ganzrandig 
oder kauin gezahnelt.

B esch re ibu n g : Der A lch e m illa  vu lgaris  in Bluthen, 
nicht aber in Blattern ahnlich. Der Wurzelstock treibt Aus- 
laufer und bildet Wurzelblatter, dereń Stiele gegen 2 Gm. 
lang sind. Die Blattfliichen derselben sind im Umfange nie- 
renformig, messen in Breite bis 2 Cm., in Lange 11/.2 Cm.
und sind eigentlicli dreitheilig. Das Mittelblattchen hat 3-..4
lange lineale Mittelzipfel und zwei kleinere Seitenzipfel, die 
beiden Seitenblattehen bilden zwei fast bis zur Basis getrennte 
Lappen, wovon der obere sich gewohnlich in zwei mittle 
langere und zwei seitliche kilrzere lineale Zipfel spaltet, wo- 
gegen der untere Lappen gemeinlich nur zwei zipfel ig ist, 
doch nicht ganzrandige, sondern gezahnte Zipfel hat. Die 
Stengelblatter sind nicht viel kleiner ais die Wurzelblatter, 
werden aber nach oben hinauf immer kurzstieliger und weichen 
von den Wurzelblattern auch darin ab, dass ihre dreitheiligen 
Blatter ziemlich gleichgestaltete, gewohnlich 3— 5zipfelige 
Bliittchen besitzen. Ausgezeichnet ist diese Species auch 
noch durch die Wurzellaufer und durch die fast oder yollig



ganzrandigen, lichtgrunen Nebenblatter. Uebrigens sind alle 
ihre Theile vdllig haarlos, hochstens sieht man an den Blśit- 
tern einzeln stehende Wimperhaare. Der Stengel ist gewokn- 
łieh roth, wird fingerboch oder etwas hoher, die Kelche sind 
smaragdgrun.

Yorlcom m en: Auf' den votn Gletscberwasser fortwah- 
rend befeuchteten Wiesen und Triften der Alpen von Karn- 
then, Salzburg, Tirol und der Schweiz. In Tirol auf dem 
Wormser Joch und dem Madritseb-Gletscher zwischen Rabbi 
und Martel (Alpen ostlicb vom Orteles). Fiir Salzburg sclieint 
sie zweifelhaft, da A. Sauter sie nicht erwahnt. Die Exem- 
plare im Herbarium Langethal stammen von der Grimsel.

A nw endnng: Wie bei. der yorigen.

Abbildungen. Tafel  2546.
Pflanze in naturl. Grosse.



Sinau.

Syn. Aphanes amensis L. Alchemilla Aphanes Leers.
Ein zwerghaftes Pflanzchen mit jahriger Wurzel (Som- 

mergewiichs), mit einfachem oder am Grand getheiltem, locker 
beblattertem Stengel; Bliitter kurz gestielt, handformig drei- 
spaltig, am Grund keilig, die Abschnitte vorn eingeschnitten 
3— Sziihnig; ganze Pflanze durcb dichte Behaarung graugriin; 
Bliitłien in achselstandigen Kniiuelchen.

B esch reibu n g: Das feine Wurzelchen steigt ais ver- 
asteltes Pfahlwiirzelchen 7— 1̂0 Cm. tief in den Boden hin- 
ab und sieht hellbraunlich, auch gelbbraunlick aus. An sei- 
ner Spitze gehen mełire verastelte und unverastelte Stengel 
linger- und łiandhoch empor, sind aber zuweilen nur auf- 
steigend oder liegen gar am Boden bingestreckt. Alle Stengel 
sind aber mit grauweissen, abstehenden Filzhaaren dicht be- 
deckt. Eben solche Filzhaare łiaben auch alle Bliitter und 
das ganze .Jblanzchen erhałt dadurch ein graugriines Ansehen. 
Die Bliitter steli en wechselsweise am Stengel, sind gestielt, 
das Stielclien ist aber weit kleiner ais die Blattfliiche. Letzte 
ist handformig-dreispaltig, jeder Zipfel erweitert sich aber 
keilformig, ist am Grunde ganzrandig, bat an der Spitze 2— 4, 
gemeinlich aber 3 stumpfliche Zahne, und ist bei naherer 
Betrachtung durcb die Behaarung bewimpert. Das ganze 
Blatt misst 6— 8 Mm., selten nur ist es grosser. Am Grunde



der Blattstiele befinden sich ani Stengel die handfórmigen 
Nebenblatter, welche ebenfalls filzhaarig sind und die kleinen 
Blumchen umhiillen. (Daher auch der L inne ’sche Name 
aiparpę, verborgen, versteckt.) Man findet 10— 20 kleinere 
Blumclien in einem Knaule, welche kronenlos und daher nur 
unscheinbar sind. Jede Bliithe besteht ans einem achttheili- 
gen grunen Kelchsaume, welcher aber nur 4 grosse, eirunde, 
spitze, mit Haaren besetzte und bewimperte Kelchzipfel bat. 
Die 4 andern Zipfel sind selir klein, finden sich zwischen 
den grossen, fehlen auch zuweilen ganz. In der Blume sieht 
man nur ein einziges, aber verhaltnissmassig grosses Staub- 
geftiss, wenigstens ist der gelbe Staubbeutel sehr gross; der 
Staubfaden sitzt am Grunde der Kelchzipfel auf einem ring- 
artigen Wulste. Sonach miisste diese Pflanze in die M o- 
nandria L., doch folgt sie ihren Stammverwandten in die 
T etrandria . Die*Narbe sitzt auf dem seitlich an den Frucht- 
knoten angehefteten Griffel und der Fruchtknoten ist mit 
dem Kelche yerwachsen; letzter schliesst sich auch gleicli 
nach der Bliithe zu und dient dem kleinen Nusschen ais 
schtitzender Mantel.

Yorkom m en: Auf Aeckern und bisweilen auch auf 
Triften, besonders auf Sandboden, Mergel und Lehm, selten 
auf Kalk. Ziemlich durch das ganze Gebiet zerstreut, doch 
stellenweise fehlend, so z. B. in Thiiringen in der Muschel- 
kalkregion sehr selten. Besonders auf der Ebene, auf nie- 
drigen Plateaus und niedrigen Bergen. Im Bairischen Al- 
pengebiet nur bei Berchtesgaden (Prantl S. 326) aber auf 
den Yorebenen sehr haufig; im Salzburgischen nur um Salz
burg hie und da; in Tirol zerstreut, so z. B. auf den Aeckern



beim Schloss Tirol, Kiickelberg, zwischen Obermais und 
Schonna (D. B. M. 1884, S. 152). In Preussen nach Pr. J. Weiss 
nicht sehr selten.

B lu th eze it: Yom Mai bis zum Herbst. Man findet 
die Pfłanze am leichtesten gleich nach der Ernte auf den 
Stoppelfeldern.

A nw endung: Dieses kleine Pflanzchen wurde fruher 
gegen Krankheiten der Harnorgane gebraucht. Sein Gescbmack 
ist bitterlich-schleimig, daber wird es von den Schafen gern 
gefressen und dient ais gutes Weidekraut auf brach liegenden 
Sandackern und alten Kleestiicken.

A b bi 1 dungen. Tafel 2547.
Pflanze in natiirl. Grbsse.



2548. Sanguisorba officinalis L.

B lu tblum e, W iesenknopf.

Die kraftige, dauernde Pfalilwurzel treibt Basalbliitter 
und einen oder einige sebr entfernt beblatterte, iiber meter- 
bohe Stengel. Bliitter, besonders <Jie grundstandigen, lang 
gestielt, unpaar gefiedert mit opponirten, kurz gestielten, 
langlichen, am Grund herzformigen, am Ende stumpfen, am. 
liande grób gezahnten Fiedern; Bliitben in endstiindigen und 
achselstiindigen, sebr gedrungenen, kopfigen, langlichen oder 
eirunden Aebren; Kelchsaum aufliegend, viertheilig, purpurn; 
Krone fehlend; Staubblatter 4, etwa so lang wie der Kelch; 
ein einziger Staubweg mit pinselformiger Miindung; Stein- 
frucht trocken, einsamig.

B eschreibung: Die Lange oder die ganze Kolie dieser 
ausdauernden stattlichen Pflanze betriigt 1— 2 Meter. Die 
fast cylindrische, rneist etwas gebogene, fast fingerdicke 
Wurzel pflegt etwas gekriimmt und braun gefarbt zu. sein, 
wahrend das Innere weissgelb mit einem rothlichen Kem 
versehen ist. Aus ihr entstehen glatte, kaum yeriistete, etwas 
gestreifte walzenrunde Stengel. Die Blatter selljst sind, na- 
mentlich an der Wurzel, langgestielt, aufsteigend, einpaarig 
gefiedert, meist 4— fipaarig. Die einzelnen kurzgestielten 
Bliittchen sind lanzettformig, an der Basis herzformig aus- 
gescbnitten, sagerandig, glatt, gliinzend und auf der Unter- 
seite lichter. Die untersten Bliittchen sind die kleinsten, bis



oben die iibrigen um so grosser werden, je inehr sie an der 
Spitze des gemeinschaftlichen Blattstiels stehen. Die lang- 
gestielten Blumen bilden rundliche oder meistentheils ovale, 
selir zusammengedrangte dunkel purpurfarbene Kopfchen, oder 
Aebren. An der Basis jedes Bltimchens stehen zwei kurz 
lanzettformige concave und fast gekielte Deckblattchen. Der 
den Fruchtknoten nmgebende krugformige Keich zeigt einen 
rhomboidalen Querdurchschnitt, und sein Saum theilt sieli 
oben in vier hśiutige eiformige, besonders an der Spitze dun- 
kelkarminrothe Zipfel, denen vier dem. Kelche eingefugte 
Staubfaden entgegenstehen, die kilrzer ais diese Zipfel sind. 
Der Fruchtknoten selbst ist yiereckig, etwas zusammenge- 
driiekt, und endet in einen fadenformigen Griffel mit dunkel- 
rother pinselformiger Narbe. Die Frucht ist eine trockene 
Steinfrucht mit einsamiger Kernhaut.

Yorkom m en: Auf feuchten Wiesen. Durch den gross- 
ten Theil des Gebiets zerstreut und stellenweise haufig. Be
sonders auf den Ebenen; in Gebirgsgegenden in den Thalern, 
so z. B. in den Alpen selten im eigentlichen Gebirgsland,1) 
nach Prantl in den Bairischen Alpen bis 1170 Meter empor- 
steigend.

B lu th eze it : Juni bis August.
A nw endung: Die zusammenziehende W urzelwarfriiher- 

liin ais Wundmittel unter dem Namen von R adix  P im p i- 
n e llae  Ita lica e  in der Heilkunde angewandt. Ais Yieh- 
futter, besonders fur Schafe, sind die Blśitter vortrefflich, und 
mbchte sie daher wohl unter die besseren Wiesenkriiuter zu

1) Vgl. A. Sauter, Flora, S. 137. Oesterr. Bot. 'L  1873, S. 347. 
D. B. M. 1884, S. 106. Prantl, Bair. Flora, S. 326.



rechnen sein. Ebenso geniesst mail in manchen Gegenden 
die jungen Blatter im Prilhjabr ais Salafc.

Name: Sanguisorba  komrnt aus dem lateinischen 
sanguis, Blut, und sorbere, schliirfen. Nach der Yolks- 
meinung in manchen Gegenden soli der Grenuss der Bliithen 
die Mileh der Kiihe blutig farben; daranf bezieht sich wohl 
auch der Name.

F orm en : fi. auriculata Garcke (Flora v. Halle, S. 155). 
Syn. S. auriculata Scopoli: die Stielchen der Fiedern am 
Grandę mit ganzrandigen oder gezahnten Nebenbłattchen 
besetzt.

An der Siidgrenze unseres Florengebiets im Thal Ambria 
im Yeltłin und ausserhalb der Grenze auf dem Bartellino in 
der Provinz Bergamo findefc sich die ahnliche aber spezifisch 
verschiedene 8. dodecanclra Morefcti. Sie unterscheidet sich 
durch verlangerte, cylindrische Aehren, 6— 12 Staubblatter, 
welche den Kelch weit uberragen und herzformig-langliehe 
Fiederblattchen. ’)

1) Vgl. Grisebach, Die Vegetation der Brdę, S. 221, 552. Die 
Val d’Atnbria ist ein Seitenthal, welehes uuweit Sondrio in das 
Velt)in miindet; dort entdeckte Massara diese Pflanze.

A bbildungen . T a fe l 2548.
AB Pflanze in natur!. Grosse; 1 Bliithe von der Seite mit Deck- 

bl&ttchen, yergrdssert; 2 dieselbe von oben, desgl.; 3 dieselbe zer- 
schnitten, desgl.; 4 Frucht, zerschnitten, desgl.

Flora  XXV. 14



2549. Sanguisorba minor Scop.

I ii 1 ternelle, Bergknopf.
Syn. Poterium Sanguisorba L. Pmpinella Sangui

sorba Gaertn.
In ailen Theilen kleiner, zierlicher ais die vorige und 

von niedrigerem Wuchs, sonst ihr ahnlich. Stengel kantig; 
Blatter gefiedert; Blattchen fast sitzend, rundlich-eiformig, 
tief gezahnt; Aehren fast kugelig, im untern Theil mannliche, 
im obern weibliche Bluthen tragend, die unteren bisweilen 
mit gynandrischen gemischt; Staubwegmundung pinselig, 
ktirzer ais der Staubweg; Carpidia 2 ; Kelch von 2— 3 schup- 
pigen Hiillblattchen umgeben, vierblatterig, stumpf, vierkantig, 
zur Fruchtzeit mit dem Discus knochern erhartet, netzig- 
runzelig; Staubblatter etwa 20, weit aus dem Kelch hervor- 
tretend; Fruchte zwei.

B esch re ibu n g: Die ganze Pflanze erinnert an den 
Wiesenknopf, Sangu isorba  o ffic in a lis . Die Wurzel dringt 
schief in den Erdboden ein, treibt einen oder mehre aufrechte, 
gestreifte, eckige, schlanke, haarlose oder weichhaarige (V ar. 
pu bescen s) Stengel, die gewohnlich mit rothen Streifen und 
Punkten besetzt sind, fusshoch und hoher werden. Die ab- 
wechselnden Blatter sind unpaarig gefiedert. Die Wurzel-



blatter sind langgestielt, lial)en 7— 13 gestielte, gegenstiindige, 
rundliche, oft in das Nierenformige ubergehende, tief und 
spitz gezahnte, mit der Spitze an Grosse zunehmende, oben 
dunkler, nnten blassgrun gefarbte Fiederblattchen. Die 
Stengelbliitter unterscheiden sieli von den Wurzelblattern da- 
durch, dass sie mit der Hohe des Stengels immer spitzer und 
schmaler werden und an der Basis zwei eiformige, am Blatt- 
stiele yerwaclisene Nebenblatter haben. Die Blumen des 
Bliithenkopfchens sind am G rundę des Kelches mit zwei ei- 
runden, gelblichen, gefranzten, abfallenden Hiillblattchen um- 
geben. Man findet auf den langgestielten, gipfel- und achsel- 
standigen Bliithenkopfchen eine Menge Blumen, die an einer 
rnnden, mit kleinen Schiippchen besetzten Spindel sitzen. 
Die Kelchrohre yerengert sieli oben und breitet sieli mit 4 
ovalen, grunlichen, spater braunlichen, weissrandigen, stumpfen 
Lappen aus. Die Krone fehlt. Die Staubfaden, gegen 20 
an der Zahl, hangen lang und schlaff iiber ihre Kelche lierab. 
Die Antheren sind zweifaclierig, haben gelbe Farbę. Von 
den zwei Fruchtknoten hat jeder einen Griffel mit einer an- 
fangs weissen, dann rothen pinselformigen Narbe. Der Kelch 
umschliesst nach der Bluthe die Fruchtknoten und bildet eine 
eirund-vierkantige, runzelige Frucht.

Yorkom m en: An Bergabhangen in Kalkgebirgen, auf 
Bergtriften, an durren Randem, auf trocknen Wiesen und 
Triften. Sie ist fast nur in Gebirgsgegenden hiiufig, daher 
namentlicli durch das mittle und siidliche Gebiet verbreitet 
und bis in die Yoralpen emporsteigend, im nordlichen Gebiet 
auf grosse Strecken ganz fehlend. In den Alpen ist sie auf 
Kalkboden im Flachland und in den unteren Theiłen der



grossen Thaler haufig1) u ml steigt z. B. im Salzburgischen 
bis Gastein empor, im Bairischen Hochland findet sie sich 
nach Prantl (Flora S. 32G) bis 850 Meter Meereshohe, im 
Bairischen Wald nur bei Flinzbach, Hilgertsberg, an Bahn- 
dammen bei Cham, Passau, selten im Fichtelgebirge, fehlt in 
der Oberpfalz; sehr yerbreitet und haufig ist sie im Thiiringer 
Muschelkalkgebiet und von da sporadisch auf Kalkboden, so 
noch bei Eisleben, Seeburg, Rollsdorf, Kolnie, Bennstadt etc.; 
ziemlich selten im Konigreich Sachsen (D. B. M. 1884, S. 106); 
ausserst selten z. B. in Preussen.1 2) Nach Fr. J. Weiss bei 
Darkehmen, Braunsberg und Deutsch Crone. Bei Greifswald.

B lu th ezeit: Mai bis Juli.
A nw endung: Das angenehm riechende Kraut hat einen 

aromatischen, gelind zusammenziehenden Geschmack, dient 
ais Suppenkraut oder ais Salatgewiirz, ist ein sehr gesundes 
Futterkraut, war friiher ais H erba P im p in e lla e  ita lica e  
m inoris im Gebrauch. Man baut es in Kiichengarten an.

Form  en: Die Pflanze ist fiir gewohnlich ganz kahl, 
yariirt aber mit Behaarung an den unterm Stengeltlieilen und 
Bllittern.3) Dahin gehort: Poterium guestphalicum von 
Bonningh. Ausserdem yariirt sie mit rnndlichen oder eirun- 
den, am Grunde gestutzten oder herzformigen, lebhafter griinen 
oder blaulichen Fiederblattchen. Die blaugrune Form ist 
Poterium glaucescens Reichenbach. Spezifisch yerschieden

1) Ygl. A. Sauter, Flora, S. 137; D. B. M. 1884, S. 152.
2) Voin Konrektor Seydler z. B. zwisełien Gross Tromp und 

Pettelkau an der Passarge gefunden (D. B. M. 1884, S. 178).
3) Die meisten Autoren łiaben Koch’s Synopsis falsoh yerstanden, 

weil sie die Interpunktion niekt beaohtet haben.



erscbeint Sanguisorba polygama W. K. in Steiermark, Kiirn- 
then, Krain und Istrien zn sein. Sie bat grubig-runzelige 
Frucbtkelche mit gefliigelten Kanten tmd erhabencn gezahn- 
ten Kunzeln.

A b b ild u n gen . T a fe l 2549.
AB Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bliithenknospe, vergrossert; 

2 weibliche Bliithe, desgl.; 3 Zwitterbliithe, desgl; 4 Blutbe aus dem 
nnteren Theile des Bluthenltopfes, desgl.; 5 Stanbgefasse, desgl.; 
6 Fruchte, desgl.; 7 einzelne Frucht, desgl.; 8 Same, natiirl. Grosse 
und yergrOssert; 9 derselbe zerschnitten, yergrossert.



2550. Amygdalus communis 0.

M andelbaum .

Yon der Grosse eines Kirschbaums. Blatter gestielt, 
lanzettlich-kahl, glatt, glanzend, am Rande driisig gesagt, der 
Blattstiel nach oben mit Driisen besetzt, mindestens so lang 
wie die Blattbreite; Bltithen vor den Blattern erscheinend, 
einzeln oder paarweis, kurzgestielt; Kelchrohre glockig; Epi- 
carp (aussere Fruchtschale) scłiwammig, filzig behaart, zur 
Reifezeit unregelmassig zerreissend, Endocarp (Stein) diinn, 
holzig, von feinen Lochem durchstochen, die ganze Frucht 
eirund, unten abgerundet, oben stumpf, von der Seite etwas 
flachgedruckt, was bei dem gleichgestalteten Stein noch star- 
ker heiwortritt.

B esehreibung: Der Mandelbaum muss noch ais ein 
in Thtiringen wachsender und gedeihender Baum angefuhrt 
werden, denn man findet ihn in Jena 5— 6 Meter hoch, mit 
umfangreicher Krone in Hausgarten und an sehr geschiitzten 
Stell en des sonnigen Fusses am Jenzig; ebenso auch ais Spa- 
lierbaum an Gartenmauern. Er tragt reichlich, wenn seine 
Bliithenzeit in eine milde Witterungsperiode des Marz oder 
Aprils fallt. Man baut haufiger Krachmandeln ais Stein- 
mandeln, weil sich erste zu Tafelobst eignen. Die Blatter 
sind lanzettformig und gesagt. Bei der Siissmandel stehen



die in Yergrosserung napfformig erscheinenden Drtisen auf 
den untersten Zahnen der Blatter; bei den bittern Mandeln 
sind sie melir auf den Blattstiel herabgeriickt. Beide Blatt- 
flachen sind haarlos nnd glanzend und vorn isfc das Blatt 
zugespitzt. Die Rinde der jungen Zweige ist weit glatter 
und gruner ais bei der Pfirsiche, die Kelche sind glatt, glocken- 
formig, meist rotlilich und haben funf eiformige, stumpfe, 
feingewimperte Zahne. Die funf verkehrt-eiformigen, stumpfen, 
mit kurzem Nagel begabten Kronenbliitter sind blass-pfirsich- 
bluthroth und an derselben Stelle, wo sie am unteren Rande 
des Kelchsaumes eingefiigt sind, sitzen auch die 20—40 
Staubgefasse. Die Staubfaden sind glatt, tragen gelbe Staub- 
beutel und sind ktirzer ais die Krone.

Y orkom m en: In den milderen Gegenden des Gebiets 
und tiberall kultivirt. Er stammt aus dem Orient und kommt 
im sudlichsten Theil des Gebiets bisweilen verwildert vor, 
so auf Felsen bei Fiume und im Wallis.

B lu th ezeit: Je nach der Lagę vom Februar bis 
zum Mai.

Anw endung: DerNutzen der Mandel ist manniclifaltig. 
Zuerst benutzt man die Sussmandeln ais Tafelobst und beide 
Arten ais Gewiirz im BackweiL und zu Speisen. Dann wer- 
den namentlich die Sussmandeln zur Gewinnung des Mandel- 
ols gebraucht, denn sie enthalten in ihren Kernen 54 °/0 fettes 
Oel, wahrend die bitteren Mandeln nur 28 °/0 liefern, das 
nicht frei von Blausaure ist. Diese letzte bestimmt drittens 
ihren medizinischen Gebrauch. A m ygdalae amarae. Bit- 
tere Mandeln. Pharm. Germ. II. Aufl., S. 25 und Oleum 
Amj^gdalarum. Mandelol. Ph. Germ. II. Aufl., S. 191.



Form  en: Man hat durch Kultur viele Varietaten ge- 
zogen, welclie sick iri folgende Hauptformen ordnen lassen:

1) Steinmandeln: mit liartem Stein.
a. bittere Mandeln. Kern meist kleili, gewolbt,
b. kieine Siissmandeln. Kern ebenso,
c. grosse Siissmandeln, Kern gross, suss, sehr flacli.

2) Krachmandeln: Stein zerbrecklick, Kem meist siiss.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2550.
A bliihender Zweig, nat. Grosse; B Fruohtzweig, desgl.; 1 Stein- 

frucht, desgl.; 2 Fruchtkern, desgl.



2551. Amygdafus nana L.

Zw ergm andel.

Syn. Persica nana Miller.
Ein etwa meterkoher Stranch mit ziemlich dicht beblat- 

terten, ruthenformigen, iistigen Zweigen, nach allen Seiten 
Auslaufer treibend. Blatter lanzettlicli, in den kurzeń Blatt- 
stiel verschmiilert, driisenlos gesiigt, kalii, glatt, etwas gliin- 
zend, am Grandę ganzrandig; Bliitken vor den Bliittern er- 
scheinend, ahrig; Kelchrohre walzig; Blume pfirsichroth, sei
ten weiss; Stein gewolbt, fast glatt, olrne Lochelclien; Fracht 
eirund.

B esch reibu n g: Der Strauch wird 30— 90 Cm. hocli, 
treibt Auslaufer, bat einen braunen Stannn und ebenso ge- 
farbte Aeste, wiihrend die Zweige grune Farbę besitzen; Aeste 
und Zweige sind aufrecht gerichtet. Die Bliitlien kommen 
vor den Bliittern hervor; sie sitzen unter den Blattknospen 
einzeln oder zu zweien und sind durch gemeinlich acht kleine 
Schuppchen gestutzt. Der Kelcli ist rblirig, griin mit rotliem 
Anlaufe, die Zipfel sind abgerundet, rothbraun und um die 
Hiilfte ktirzer ais die Rolire, haben am Rande kleine Franzen. 
Die Blumenbliitter ragen in der Liinge des Kelches uber den 
Keleh liinaus, sind langlich, vorn zugerundet und pfirsich- 
bliitliroth, ais Spielart auch rein weiss. Die Staubfaden haben 
die Farbę der Blumenbliitter, der Fruchtknoten ist zottig und 
der Griffel bis ttber die Hiilfte mit Zottelhaaren besetzt. 
Schon im Yerbluhen brechen die Bliitter dieses Strauches 
hervor. Sie werden 2—4 Cm. lang oder auch etwas liinger
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und zeichnen sieli vor den Blattern der gemeinen Mandel 
dadurcli aus, dass ihre Sagezahne keine Drtisen besitzen. 
Uebrigens ist auch der Kelch der gemeinen Mandel glocltig 
gebaut und ilire Nusschale hat Loclier. Die Frucht wird 
nicht grosser ais eine Haselnuss, ist rundlich, kurz zugespitzt 
und lilzig, die Scliale stark zusammengedriickt. Letzte hat 
keine Loclier, aber sehr seichte, unregeimassig yerlaufende 
Furchen.

Vorkonim en: Dieser niedliche Strauch stamrnt aus 
Asien und wird fast durch das ganze Gebiet in Garten ais 
Zierstrauch gezogen. Durcli seine reiche Ausliiuferbildung 
kann er leicht verwildern. So hat er sich an Felsen und 
steinigen Abhangen bei Wien und an der Donau aufwarts 
bis gegen Baiern vollig eingebiirgert; ebenso hat er sich 
vollstandig eingebiirgert auf der Burg Giebichenstein bei 
Halle a. S. (11.) und nach Sagórski in Thiiringen im unieren 
Frauenpriessnitzer Tlial.

B lu th ezeit: April oder in rauheren Gegenden im Marz.
A n w en du n g : Ein sehr schoner Zierstrauch fur Park- 

anlagen. Ob die Amygdalus campestris aus Ungarn eine 
eigene Art ist, steht sehr in Frage. Sie kommt ebenfalls, 
wiewohl selten, bei uns in Garten vor, zeichnet sich durch 
etwas hoheren Wuchs, durch breitere Bliitter und durch 
Kelchroliren aus, die wenig liinger ais die Kelchzipfel sind. 
Die weisse Farbę der Bluthen ist bei dieser Art die herr- 
schende.

A bb i l d u n g en .  Tafel  2551.
AB Theilo der Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Stengelstiick mit Blatt 

und Nebenbłiittern, desgl.; 2 Bliithe im Liingsschnifct, vergróssert; 
3 StaubgelUsse, desgl.; 4 Carpell, desgl.



2552. Persica vulgaris Miller.

Pfirsichbaum.

Syn. Amygdalus persica L.
Ist dem Mandelbaum sehr ahnlich. Blatter lanzettlich, 

scharf gesagt, drtisenlos, mit driisenlosen, sehr kurzeń Stielen; 
Blilthen einzeln, eine ziemlick gedrangte Aehre bildend, vor 
den Blattern erscheinend, rosenroth; Fracht anssen weich 
sammethaarig, fleischig, sehr saftig, kugelig, mit einer Langs- 
furche auf der einen Seite; der Stein mit sehr barter., un- 
regelmassig gefurchter, durchlocherter Schale.

B eschreibung: Der Pfirsichbaum erreicbt eine nur 
miissige Hohe, bat Aeste von Anfangs gruner, im spateren 
Alter dunkelbrauner Farbę und 7— 12 Cm. lange, 2— 4 Cm. 
breite, łanzettlicbe, zugespitzte, scharfsagige, kable, drusenlose 
Blatter. Selten siebt nian nahe am Grunde der Blattfłache 
an der Bezahnung einige Drusen. Die Bliitben sitzen unter 
den Blattknospen, gewolmlicb einzeln und baben funt rothe 
Kronenblatter, welche schon im April bliiben.

Yorkom m en: Durch das ganze Gebiet kultivirt, so- 
wobl baumformig ais an Spalieren. Die Fruchte reifen nur 
in warmeren Gegenden und in warmer Lagę. Gegen harte



Winterfroste miissen die Spaliere geschlitzt werden. Im siid- 
lichsten Theil des Gebiets yerwildert er bisweilen, so z. B. 
auf Felsen bei Fiume.

B liith eze it: Marz, April.
A nw endung: Ausser seinem Gebrauche ais Obstfrucht 

benutzt man auch noch fo lia , f lo re s  et n u cle i P e rs ico - 
rum ais Heilmittel. Pfirsichblatter riechen nnd schmecken 
nach bittern Mandeln, wirken auf den Darmkanal, werden 
ais Laxirmittel gegen Wiirmer und Hautausschlage benutzt. 
Gleicben Gebrauch baben die Bliithen und die Samen stim- 
men ganz mit dem Gebrauche der Mandeln iiberein.

Name: Der Name Pfirsiche kommt von P ersica , und 
der letzte von Malum persicum , persischer Apfel, einem 
Namen, den diese Frucht schon im Alterthume fiihrte.

Form en: In der Kultur sind zahlreiclie Sorten ent- 
standen, die sieli in folgende Gruppen ordnen lassen:
1) P e lzp firs ich e , mit doppelt-gesagten Blattern und pelz- 

schaaligen Frlichten.
a. S a ftp firs ich e , mit weichem, vom Steine sieli losen-

dem Fleische.
u. Mit Weissem Fleische, hierzu die kleine Friihpfir- 

siche, die frulie Purpurpfirsiche, die weisse Magda
lenę, die rothe Magdalenę, die Bnrdine und Belle- 
garde.

(1. Mit safrangelbem  Fleische, hierzu die Safranpfir- 
siche oder Alberge.

7 . Mit b lu troth em  Fleische, hierzu die Blutpfirsiche 
oder Sanguinole.

b. H art lin g , mit hartem, am Stein anhangendem Fleische.



a. Mit weissem Fleische, hierzu der weisse Hartling, 
die Riesenpfirsiche und Apricosenpfirsiche.

2) G la ttp firsich e, mit einfach gesiigten Blattern und glatt- 
schaaligen Friichten.

a. Mit weissem Fleische, hierzu der Muscateller-Hart- 
ling,

(J. Mit gelb lichem  Fleische, hierzu die violette Friih- 
pfirsiche.

Abbi ldungen.  T a fe l  2552.
A bliihender Zweig, nat. GrOsse; B Fruchtzweig, desgl.; 1 Bliithe 

im Langsschnitt, yergrossert; 2 .Staubgefiisse mit Kronenblatt, desgl.; 
3 Kronenblatt, desgl.; 4 Carpell, desgl.; 5 Staubweg mit Miindung, 
desgl.; 6 Steinkern, nat. Grosse; 7 derselbe im Langsscbnitt, desgl.; 
8 Samo zerschnitten, desgl.



2553. Prunus Armeniaca L.

Aprikose.

Syn. Armeniaca vulgaris Lam.
Bliitter eiformig, ani Gruncie fast herzformig, zugespitzt, 

doppelt gesagt, Icałil, ziemlich lang gestielt, mit z wei kleinen 
Drilsen am oberen Endo des Blattstiels; Bluthen vor den 
Bliittern erscheinend, seitlich, einzeln und paarweis, insge- 
sammt eine Aehre bildend, sehr kurz gestielt, die Stielchen 
in den Knospenschuppen eingeschlossen; Frucht fast kugelig, 
sammethaarig.

B eseh reibu n g : Uer Aprikosenbaum hatmassigeGrosse, 
zeicbnet sieli durch seine fast castanienbraunen Zweige uiid 
Blattstiele und durch das schone dunkle Grim seiner Bliitter 
aus; doch sind die Bliitter an den Spitzen der Zweige immer 
rijthlicli gefiirbt. Die Blattflachen messen 6— 10 Om. Lange 
und 5— 9 Cm. Breite, ilire Stiele sind 5 Cm. lang und mit 
1—'2 Paar Drilsen am Grunde der Blattfliiche besetzt. Uebri- 
gens ist die letzte kalii und stumpf gesagt. Die Bluthen 
kommen nach den Mandeln und Pfirsichen und vor den 
Seblehen, gemeinlich schon in der Mitte des Aprils hervor, 
sind weiss oder rotlilich, ihr rothlicher Keleh ist zuriickge- 
schlagen. Der Fruchtknoten und der Grunt! des Griffels ist 
behaart.

Y ork om m en: Der Baum stammt aus Asien, wird bei



uns iiberall kultmrt und komnat im siidlicłisten Theil des 
Gebiets bisweilen in Weinbergen verwildert vor. 

B liitk ezeit: Marz, April.
A nw endung: Die Aprikose gehort zu den beliebtesten 

und wohlschmeckendsten Obstarten und wird sowobl frisch 
ais Tafelobst wie gekocht nnd eingemacht genossen. Aueh 
die Kenie sind sehr wolilschmeckend und liefern ein vortreff- 
liches Oel.

Form en: Dnrcli die Kultur sind zahlreiche Sorten ent- 
standen, welche man in folgende Abtheilungen bringen kann: 

a. Prunus Armeniaca minor s. dasycarpa, die Mollela, 
mit eiformigen Bliittern und kugelrunden, fast filzigen Friich- 
ten, welche ein crocusgelbes, hartliches und sauerlich.es Fleisch 
und bittere Kerne besitzen. Dieses ist bei uns der Wildling, 
welcher sich auch in Thuringen, ohne besondere Pfłege zu 
erhalten, in Giirten und Weinbergen findet, nur nussgrosse, 
bitterlich-sauerliche Friichte giebt, welclie keinen Werth 
haben. Sie werden daher immer mehr ausgerodet. Zu dieser 
Varietat gehort die schwarze Aprikose, welche an einer Seite 
schwarzroth, an der andern hellroth ist und ein saftreiches, 
sussliches Fleisch besitzt, das aber am Kerne, von welchem 
es sich nicht ablost, bitterlich schmeckt.

h. Prun. Armen. communis, die gemeine Aprikose, mit 
herz-eiformigen Bliittern, kugeligen Friichten, dunkelgelbem, 
weichem und siissem Fleische und bitteren Kernen. Hierzu 
gehoren die in der Kultur bekannten und in unsern Grras- 
und Gemusegarten liaufig yorkommenden Arten: gemeine 
Aprikose (siehe die Abbildung), Muskateller-Aprikose ’ und 
grosse Fruhaprikose.



c. Prun. Armen. dulcis, Mandelaprikose, welclie sieli 
von der vorigen Art durch einen siissen Kern wesentlicli 
unterscheidet. Hielier gehort auch die kleine rotlie Frlih- 
aprikose.

d. Prun. Ann. persieoides, Pfirsichaprikose, die zwar 
mit der gemeinen die Aelmlielikeit der bitteren Kenie besitzt, 
indessen doch durch ikrę wirklick herztormigen, kurz zuge- 
spitzten Bliitter, durch etwas breit gedruckte Friichte und 
durch scharfkantige Steine sich sehr unterscheidet. Daliin 
gehoren die Aprikose von Nancy und die Ananas-Aprikose.

A b b i l d u n g e n .  Tafel  2558.
A Blutbenzweig, natiirl. Grosae; B Frucht, desgl.



2554. Prunus spinosa L.

Schlehdorn, Schwarzdorn.

Ein etwa 1—2 Meter hoher, sehr stark yerastelter, mit 
Stengeldornen versehener Strauch. Blatter ziemlich klein, 
langlich-lanzettlich, ziemlich kalii und glatt; Bllithenstiele 
einzeln, einbliithig, ab er die Knospen zu 1— 3 beisammen- 
stehend; Bllithenstiele kahl; Aestchen flaumig; Friichte klein, 
kugelig, anfrecht. Auslaufer treibend.

B eschreibung: Das Gewachs stellt 1— 2 Meter hohe 
stark verastelte Blische dar, dereń Oberhant dnnkelbraun, 
fast schwiirzlich tmd ziemlich glatt erscheint. Die Aeste 
yerkummern leicht, und gehen dann in unter einem fast 
rechten Winkel vom Hauptaste abstehende 2 —3 Cm. lange und 
sehr spitzige Dornen liber. Die meist erst nach den Blumen 
zurn Yorschein kommenden Bliitter sind lanzettformig, kurz- 
gestielt, an beiden Enden spitzig, gesiigt und ziemlich glatt. 
Die gleich im ersten Friihling vor den Bliittern hervor- 
brechenden Bliithen stehen oft so dicht, dass sie alle Aeste 
yerdecken, sie sind gestielt, ihr kegel-glockenformiger Kelch 
hat einen funftheiligen Saum; die weissen zahlreichen, dem 
Kelchsaume eingefugten Staubfiiden tragen eine doppelte 
gelbe Anthere; die fiinf weissen verkehrt-eirunden, oben etwas 
ausgerandeten und mit einem kurzeń Nagel yersehenen Blu- 
menblatter entspringen unmittelbar hinter ihnen gleichfalls 
aus dem Kelchsaume. Der einfache Stempel besitzt einen
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rundlichen Fruchtknoten und fadenformigen Griffel mit rund- 
liclier Narbe. Die kugelrunde, den Winter uber hangen- 
bleibende Kernfrucht wird bei der Reife blaulich bereift, 
nnd hat grimliches saftiges herbeschmeckendes Fleisch, mit 
in der Mitte befindlichem ziemlich kreisrundem, etwas zusam- 
mengedrucktem, aut der einen Seite init zwei Langsleisten 
yersehenem, unten etwas zugespitztenr Kern. Der Eiweiss- 
korper fehlt, und der weisse Keimling hat selir grosse rund- 
liche, etwas zusammengedruckte Samenlappen.

Y orkom m en: An Bergabhangen, Feldriindern, Zaunen, 
in lichten Waldungen. Durch das ganze Gebiet verbreitet, 
auch im Alpengebiet, aber liier aut' die Thiiler beschrankt 
und iiberhaupt weniger hiiufig ais aut der Ebene und in 
niedrigeren Gebirgen.

B liith eze it : April, Mai.
A nw endung: Man gebrauclit in der Medizin Bliithen 

und Fruchte (F lo res  et baccae  A caciaru m ), so wie den 
eingetrockneten Saft der unreifen Fruchte (Succus Acac. 
nostrat.). Das ans den Bliithen bereitete Wasser (Aqua 
flor. Acac.) kommt dem Kirschwasser nahe, hat aber liiicbst 
wenig Blausaure. Man riihmte die zusammenziehende Rinde 
gegen Wechselfieber, so wie die Wurzel gegen Asthma und 
Stein. Die Fruchte, Schlehen genannt, sind anfanglich ausser- 
ordentlich sauer und zusammenziehend, so dass sie niemand 
geniessen kann, ehe sie gefroren sind. Im Essig mit Gewiirz 
eingemacht liefern sie jedoch eine angenehme Speise. Ferner 
bereitet man eine Art Wein daraus. Dnreif farben sie lei- 
nenes Zeug schon und dauerhaft blassbraun, gedorrt aber 
roth. Schreibt man mit Schlehensaft, so erscheint zwar die



Schrift anfanglich rothlich, allein spaterhin wird sie vollig 
schwarz und zeichnet sich noch durch langere Dauer vor ge- 
wohnhcher Tinte ans. Die mit Lange iibergossene Rinde 
liefert eine rothe Farbę und schutzt den Kasę gegen Faul- 
niss, auch eignet sie sich yorziiglich gut zum Gerben. Das 
Holz dient zu allerlei Gerathen. In Zaunen bildet der Schleh- 
dorn undurchdringliche Wiinde.

F or men: /S. coaetanea W . Gr. Blśitter und Bliithen 
gleichzeitig auftretend. So namentlich in Waldungen. Sie 
variirt ausserdem!) in Form und Behaarung der Blatter, 
Grosse und Form der Frucht u. s. w.

1) Vgl. Irmischia 1884, S. 14; O. B. Z. 1873, S. 34G.

A bb i ldungen.  Tafe l  2554.
A bliihender Zweig, nat. Grosse; B Fruchtzweig, desgl.; 1 Bliitłie, 

vergrossert; 2 dieselbe im Liingsachnitt, desgl.; 3 Steinkern, natiirl. 
Grosse und vergrossert; 4 Same, desgl.



2555. Prunus insiłitia L.

Pfiauinenbaum .

Bamnartig oder in der Wildniss bisweilen strauchartig. 
Bliitter langlich oder eirund, ani Grund abgerundet, am Ende 
stumpf oder kurz zugespitzt, gestielt, am Bandę gesagt, 
rilckseits feinliaarig, oberseits zuletzt kalii oder selwach be- 
liaart; Bluthenknospen meist zweibluthig, vor der Blattent- 
wickelung aufbliihend; Bliitlienstiele sehr fein flaumig; Aest- 
chen sammetig; Blunie rein weiss. Aeste weifc ausgebreitet. 
Stein stumpf.

Y orkom m en : Ursprunglicli im Orient, vielleiclit aucli 
im sudliclien Europa heimisch, wird der Pflaumenbaum bei 
uns uberall in zahlreichen Spielarten kultirirt und verwildert 
hie und da in Zamień, Gebuschen und Waldungen, Diese 
wildwachsende Form ist die eigentliche Haferschlehe, mit 
Stengeldornen, mit kleinen, kugeligen, schwarzyioletten, be- 
reiften, sehr lierben Pruchten almlich den Schlehenpflaumen, 
aber grosser.

B liit lieze it : April, Mai. Er bliiht nngefahr gleich- 
zeitig mit der Sclilehe, 8— 14 Tage friiher ais die Zwetsche. 
Fruchtreife August oder Anfang September.

A nw endung: Eine allgemein beliebte Frucht, zum 
frischen Genuss, zum Einmachen und zum Trocknen.

Form en: Die zahllosen durch Kultur entstandenen
Spielarten und Sorten lassen sich in folgende Hauptgruppen 
ordnen:



a. Primus arenaria. die sogenannte H erbstsch lehe 
oder w ilde H aferpflaum e. Meistentheils baumartig, mit 
dichter in die Hohe gezogener und spitzer ICrone. Dieser 
Baum erreicht nur 3 lĵ — 5 Meter Hohe, hat graufilzige Zweige 
und dornige Seitenzweige. Die Bliithen stehen mehr einzeln 
ais zu zweien, die Bliitter sind eirund, drtisig gesiigt, oben 
haarlos, unten weichhaarig und auf den Adern steifhaarig. 
l)ie Friichte sind den Schlehen ahnlich, schwiirzlich, aber 
nur grosser. Sie liaben ein sauerliches, etwas herbes Fleisch 
und werden gemeinlich eingemacht. Man findet diesen Baum 
gar nicht selten kultivirt in den Grasgarten der Banem in 
Dorfern.

b. Prunus Juliana, die sogenannte gem eine Pflaum e, 
schw arze Pflaum e, Bauernpflaum e. Immer baumartig, 
mit breiterer Krone und wenig behaarten Zweigen. Dieser 
Baum erreiclit 6— 7 !/3 Meter Hohe, hat dunkelgriine, lang- 
licli-eirunde, auf beiden Seiten beliaarte, runzlige und driisig- 
siigige Bliittei', lange Blattstiele, gemeinlich paarweise stehende, 
weisse Bliithen und rundę, dunkelviolette, blauduftige Friichte, 
welche fast so dick ais Zwetschen sind, siiss schmecken und 
schon im August zeitigen. Es ist die gemeinste Art Pfl.au- 
men in den Obstgarten der Bauern, schmeckt bis auf die 
bittere Fruchthaut sehr augenehm.

c. P. vinaria, die sogenannte deutsche M irabelle, 
W einpflaum e. Immer baumartig, mit buschiger, dichter 
Krone und feinhaarigen Zweigen. Die Blatter sind eirund, 
liaben am Grunde der Blattflache zwei Driisen und liaarige 
Blattstiele, sind oberseits glatt, unterseits fembehaart, tragen 
je  zwei und drei stehende Bliithen und langstielige, anfangs



grasgriine, dann gelbgrline, mit rothen Tilpfeln gezeichnete, 
zuweilen auf einer Seite rbthliche, sehr angenehm schmeckende, 
rundliche Fruchte. Haufig in Grasgarten, unter den Zwet- 
schenbiiumen eingesprengt, anzutreffen, wohl nirgends aber 
yollkommen wild.

d. P. Claudiana, die E eine-C laude. Ein Baum mit 
knotenreiehen jungen Zweigen, grossen eirunden, gezalmten, 
in der Jugend mit weissen Driisen gezalmten, oben glatten, 
glanzenden, unterseits nur aus den Nerven behaarten Blattern 
begabt. Die Bliitter werden mit ihren Stielen uber 10 Cm. 
lang, die Bluthen sind gemeinlich gepaart und ihre Stiele 
mit feinen Haaren versehen, die Friiehte haben griines Fleisch, 
sind gross, gelblichgriin, sehr sussschmeckend. Diese Art 
soli aus Nordasien stammen; sie wird bei uns in Obstplan- 
tagen gefunden.

e. P. cerea, die M irabella . Ein Baum von 4 1/2— 6 
Meter Hohe und pyramidenfbrmiger Krone. Die Bliitter sind 
eirund, kerbzałmig, gewimpert, oberseits inattgrun, riickseits 
weichhaarig. Die kurzgestielten Bluthen stehen zu 2— 3; 
Fruclit eirund, gelb, mit goldgelbem Fleisch. Unter den 
zahlreichen Sorten nennen wir noch die rothe Damascener- 
Pflaume, die gelbe Aprikosenpflaume, die rbthliche Rosinen- 
pflaume.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2555.
A bliihender Zweig, natiirl. Grbsse; 1 liliitbe, etwas vergri5ssert; 

2 Staubgefass, vergr5ssert; 3 Frucht, naturl. Grosse.



2556. Prunus domestica L.

Zwetschenbaum.

Baumartig oder Strauch, meist ais Baum niedriger ais 
der Pflaumenbaum, aber mit aufrechten Aesten. Blutlien 
unmittelbar vor den Blattern erscheinend, grttnlich weiss, 
kleiner ais beim Pflaumenbaum; Blatter eirund-langlicli, spitz, 
etwas runzelig, kerbig gesiigt, beiderseits feinbaarig; Bliithen- 
knospen meist zweibluthig; Blutlienstiele flaumig; Aestclieu 
kahl; Frucht langlich-eirund; Stein an beiden Enden spitz.

B eschreibung: Die Spezies Prunus dom estica  um- 
fasst alle Kultursorten der Pflaumen mit eiformigen Frilcbten. 
Die gemeinste und nlltzlichste Abart ist jedoch der Zwetschen
baum, welcher ais Wurzelreis oder in iibertrieben dichtem 
Stande, oder in magerem Boden Dornen zu treiben pllegt, 
sonst aber dornenlos ist, eine mehr auf der Oberflache des 
Bodens sieli ausbreitende Wurzel besitzt, daher einen guten, 
womoglicli Irischen Standort liebt und aus den Wurzeln neue 
Loliden treibt, welche man zur Yermehrung benutzen kann. 
Im gesclilossenen Stand und im guten Boden wachst er zu 
9— 12 Meter Holie empor; freist.ehend wird aber seine Krone 
mehr breit ais hocli, der Baum erreiclit daun niclit mehr ais 
6— 9 Meter Hohe. Kernstammchen dauern bis zur Kernfaule 
im passenden Stand iiber 40 Jahre, Wurzelschossen niclit 
liinger ais 25 Jahre, doch tragen die letzten friiher Fruchte.



Der Durchmesser eines ausgewachsenen Stammes ist selten 
mehr ais 80 Cm. Die alte Rinde ist dunkelbraun mit weiss- 
grauen Flecken, sehr zerrissen, die jungę liinde aber asch- 
grau, die der jungen Zweige rotbbraun und ganz haarlos; 
der Splint weiss, das Holz braungefłammt, fest und schwer. 
Yor der Entwickelung sind die Blatter zusammengerollt, 
nach der Entwickelung werden sie oberhalb liaarlos und lei- 
den gemeinlich durcli den Wechsel der Witterung; sie er- 
balten Ilostfleeken. Die Bluthen kominen kurz nach der 
Entfaltung der Blatter hervor, zeiclmen sieli durcli ihre ganz- 
randigen, grungelb-spitzigeii Kronenblatter vor andern Bluthen 
merklich aus. Ihre Stiele sind haarig, ihr ftinftheiliger hell- 
griiner Kelch ist ebenfalls behaart. Staubgefasse sind bei 
vollkommenen Bluthen 25 yorhanden, an jedem Kelchzipfel 
sitzen namlich 5. Der einzige Griifel ist grlingelb, gerad, 
hat eine Langsfurche und sitzt auf dem vom Kelcli umschlos- 
senen, kahlen Fruchtknoten. Letzter schwillt zu einer liing- 
lichen Fruclit an, welche bei dem Zwetschenbaume violett 
ist, einen blaulichen Ueberzug hat, eine undeutliche Liings- 
furche und ein gelbe.s, sehr wohlschmeckendes, saftiges Fleisch 
besitzt. Die Nuss lost sich vom Fleische, ist zusammenge- 
driickt, schieflanglich, hat hervortretende Kahie und birgt 
einen eiformig-langlichen, spitzen, zusammengedrilckten, bit— 
terschmeckenden Samen.

Y ork om m en : Wild im siidwestlichen Asien und viel- 
leiclit auch im sudlichen Europa. Im Gebiet uberall kulti- 
virt und hie und da in Waldungen, an Randem u. s. w. 
verwildert. In sehr strengen Wintem erfrieren die Zwetschen
baume, namentłieh alte Stśimme. So im Jalir 1870 in Thii-



ringen. Im nordlichsten Preussen gedeiht sie nach Fr. J. Weiss 
nur nocli in geschlitzten Lagen.

B llithezeit: April, Mai. Durchschnittlich 8— 14 Tage 
spater ais der Pflaumenbaum. Die Friichte reifen im Sep- 
tember und Oktober.

A nw endung: Die Zwetsche ist anerkaunt unser nutz- 
barstes Obst: man welkt sie, kocht sie zu Mus und maeht 
sie ein. Das Mus ist ein gelind-abfiihrendes Mittel. In Un- 
garn und Kroatien fertigt man ans den gegohrenen Zwetschen 
einen starken Branntwein. Die Kerne geben ein wohl- 
schmeckendes Oel; zieht man dariiber Branntwein ab, so er- 
halt man einen Persico. Das Holz dient dem Drechsler und 
Tisckler ais Nutzholz und giebt auch ein gutes Brennholz. 
Hiiufig bemerkt man um Johannis taube Friichte, Schnurr- 
pfeifen, Schnurrttiten, Taschen oder Narren genannt. Sie 
sind hohl und beherbergen die Eier oder Larven einer Blatt- 
laus und einen Pilz: E xoascus Prnni.

F or men: Unter die Abarten des Zwetschenbaums
zahlt man:

a. hungarica, D attelpflau ine, tiirkische Zw etsche, 
mit rothen, weisslichbereiften Fmchten.

b. indica, griine Zw etsche, mit griinen, weissbereiften 
Frlichten.

c. damascena, K aiserpflaum e, mit rothen, graubereiften 
Frlichten, welclie einem Taubenei oder einem Huhnerei 
an Grosse gleichen.

d. Aubertiana, E ierpflaum e, mit gelben, weissbereiften 
Frlichten, welche einem Taubenei oder Huhnerei an 
Grosse gleichen.



Ausser diesen giebt es noch viele Spielarten. Ob unser 
S p iłlin g , Prunus Cereola L., mit behaarten jungen Zweigen, 
haarigen Bliithen und kleinen, gelben, eifórmigen Fruchten, 
eine Abart des Zwetschenbaumes oder eine eigene Spezies 
sei, ist noch nicht entschieden; wahrscheinlich ist das letzte, 
weil sich seine Art durch Kernsaat so auffallend constant 
fortpflanzt. Anch will ihn B echstein  auf den Hohen der 
Werra-Main-Wasserscheide wild gefanden haben. Unser 
Zwetschenbaum stammt aber ans Siideuropa nnd Westasien.

A b b ild u n g en . T a fe l 2556.
A bluhender Zweig in natiirl. Gr8sse; B Fruohtzweig, desgl.; 

1 Bliithe ohne Krone, zerschnitten, vergrossert; 2 u. 3 Staubgefasse, 
von verschiedenen Seiten, desgl.; 4 Staubweg mit Mundung, desgl.



2557. Prunus avium L.

Stisskirsche.
Syn. Primus Cerasus Scopoli. Cerasus Auium Moench. 

Cerasus clulcis Flora d. Wett.
Blatter liinglicli, zugespitzt, nach vorn gefaltet, am 

Grundę stumpf, etwas runzelig, riickseits flaumig, der Stiel 
am oberen Ende zweidriisig; Wurzeln olme Auslaufer; Dol- 
den sitzend, kurz vor der Entwickelung der Blatter sieli off- 
nend; Schuppen der Bliitlienknospen blattlos; Steinfrucht 
kugelig, kalii, reiflos, glanzend, das Fleisch ani Stein 
haftend.

B esehreibung: Der Susskirschbaum erreicht eine be- 
deutende Hohe und treibt einen dicken, oft ganz geraden 
Schaft. Die roth- oder granbraune, lederartige glanzende 
Rinde besteht aus mehren Scbiehten, welche sich leicht tren- 
nen lassen. Die abwecbselnden 10— 15 Cm. langen und 
5— 7 Cm. breiten Blatter eifórmig, langlich, oder aucli ei- 
lanzenfórmig, spitz, oft lang zugespitzt, doppelt gesagt, leb- 
halt griin, unterseits feinhaarig, sehr geadert. Der Blattstiel 
fast 5 Cm. lang, iiber der Mitte mit zwei nierenformigen 
sitzenden Driisen besetzt, dunkelroth und oberseits fast rin- 
nenformig. Am Grunde des Blattstieles steben zwei pfrie- 
menformige, gebogene, langgespitzte, gewimperte Nebenbliitter. 
Die Bliithendolden erscheinen mit den Blattern und bestehen 
aus 6 oder niehr Bliithen. Diese sind langgestielt, die Blii-



thenstiele etwas gebogen. Der tiefe funftheilige Kelch zu- 
r iickgeschlagen. Die weissen Blumenblatter rundlich und an 
der Spitze etwas eingedriickt. Die zahlreichen Staubgefasse 
haben dunkelgelbe zugerundete Antheren. Der gerade Griffel 
ist mit einer fast eingedriickten Narbe besetzt. Die dunkel- 
oder hellrothen siissen Kirschen haben im wilden Zustande 
die Grosse einer Zuckererbse, werden aber an kultivirten 
Spielarten bedentend grosser. Der kugelige oder eiformige, 
gelbbraune Kern hangt noch an dem rothlichen Fleische der 
Kernschaale.

Y ork om m en : In Waldungen, besonders in Gebirgs- 
gegenden und in den Voralpen bis 1100 Meter emporsteigend, 
nach A. Sauter bis 1300 Meter. Ob urspriinglieh heimisch?

B liith e z e it : April, Mai. Ungefahr gleichzeitig mit 
der Pflaume. Fruchtreife im Juli.

A nw endung: Das gełbliche oder gelbrothliche Holz 
ist zu Mbbeln atisgezeichnet, namentlicli von der wilden 
Susskirsche. Die Fruchte schmecken sehr angenehm und 
man hat dureh die Kultur mehre Spielarten erzeugt, die sieh 
durch Grosse, Farbę und Wohlgeschmack der Fruchte aus- 
zeichnen; dahin gehoren z. B. die schwarze Herzkirsche, die 
gelbe und rothe susse Maikirsche, die kleine schwarze rundę 
und lange Yo gelkirsche, die Lothkirsche u. a. m. Die Suss- 
kirschen liefern gekocht ein angenehm scłnneckendes Mus, 
und lassen sich zum Branntweinbrennen benutzen. In Gar- 
ten werden jetzt auch Banme mit grossen gefullten Bliithen 
getroffen.

Form  en: Die Fruchte der wildwachsenden Pflanze 
sind roth. In der Kultur variirt sie mit kleineren schwarzeń



Friichten: P. nigricans Ehrh. und mit gelblichen, roth- 
wangigen Friichten: P. varia Ehrh.; ausserdem: /?. Juliana 
Koch: Friichte gross, herzformig, schwarz, roth oder gelblich, 
mit weichem Fleisch: Gerasus Juliana DC. Molkenkirsche.

y. duracina Koch: Friichte gross, herzformig, mit knor- 
peligem, festem Fleisch: Cerasus duracina DC. Knorpel- 
kirsehe.

A bbildungen . T a fe l 2557.
A bliiliender Zweig, nat. Grosse; B Fruehtzweig, desgl.; 1 junges 

Blatt mit Nebenblattern, desgl.



2558. Prunus Cerasus L.

Sauerkirsche.

Syn. Cerasus acida Gaertn. C. vulgaris Miller. C. 
Caproniana DC.

Ein zierlicher Baum, seltner strauehartig; Zweige dunn, 
herabhangend; Bliitter flach, kalii, glanzend, etwas lederig, 
langlieh, sammtlich zugespitzt; Blattstiele drtisenlos; Dolden 
sitzend; innere Schuppen der Bllithenknospen blattertragend; 
Kronbliitter rundlich; Wurzeln ansliiufertreibend.

B esch re ibu n g : Die Wurzel dieses Baumes breitet 
sieli melir an der Oberflaclie aus, treibt zahlreiche Ausliiufer 
und einen schielen, 4 1/̂ — 9 Meter hohen Stamm, welcher 
40-— 60 Cm. Durchmesser bat und sieli vor dem Siisskirsch- 
baume durch seine langen, meist herabhangenden Ruthen 
auszeichnet. Oft findet man ihn auch ais Strauch. Seine 
llinde ist schwarzlich-braun, anfgerissen, an den jnngen Zwei- 
gen rothbraun bis olivengrun. Sie lost sieb am alten Staninie, 
in zuriiekgerollten Querlappen ab. Die Blattknospen sind 
zugespitzt, die Bllithenknospen weit dicker und stumpf; beide 
entwickeln sich gleichzeitig, doch kommen die Blutlien weit 
schneller zur V ollkommenheit. Drei bis vier Bliithen sitzen 
doldenartig an langen haarlosen Stielen beisammen. Ihr 
funfspaltiger Kelch ist liaarlos, glanzend, klebrig; seine 5 
lanzettformigen Zipfel sind rothlichgrun und fśirben sich nach 
der Bliithe kirsclirotli. Jede Bllithendolde liat 2 — 4 Bliitter 
und mehre Deckschuppchen. Die 5 Kronenblatter sind rein-



weiss, rundlich. Am Ende der Bliithe farbt sich auch der 
innere Kelcłi kirschroth, die Zwischenraume der Blumen- 
blatter werden also roth gefarbt und geben der ganzen 
Bliithe ein eigenes Ansehen. Staubfaden findet man 25—30, 
an jedem Kelchzipfel stehen namlich 5—6. Der einzige 
grungelbe Griffel ragt iiber den Staubfaden hervor und sitzt 
auf dem grunen, vom Kelch umschlossenen Prucbtknoten. 
Die Blatter erreichen eine Lange von 9 Cm. und eine Breite 
von 5 Cm., haben einen gerinnelten haar- und drtisenlosen 
Stiel, sind auf beiden Seiten liaarlos und glanzend (Unter- 
schied von der Siisskirschd), am Rande nur einfacb gesiigt. 
Sie werden bald fest und steif, welken im Herbste blutroth 
und hochroth. Der Stein ist naeh den verschiedenen Abarten 
bald gros,ser, bald kleiner, die Frucht bald heller, bald dunk- 
ler an Farbę und ebenfalls verscliieden an Grosse.

V orkom m en: DieSauerkirsche stammt aus dem Orient, 
kommt in unserem Florengebiet iiberall kultivirt und nicht 
seiten venvildert vor, namentlich in Weinbergen, Obstgarten, 
an Zaunen u. s. w. Lucullus soli den Baum von Kerasunt 
(wolier auch der Name) in Kleinasien nach Italien gebracht 
haben. Im nordlichsten Theil von Preussen nach Fr. J. Weiss 
nur noch in geschtttzten Lagen bliihend.

B łiithezeit: April, Mai; etwas spiiter ais die Siiss- 
kirsche.

A nw endung: Das Holz giebt dem Drechsler und 
Tischler ein brauchbares Nutzholz, das Brennholz halt lange- 
zeit Kohłe. Die Pr ii ch te sind eine bekannte Speise, werden 
aber auch zu Kirschwein, Kirschsaft u. s. w. verwendet. 
Die Kerne benutzt man zur Bereitung des Kirsch-Ratafia’s.



Form en: Man unterscheidet folgende Abarten:
a. Prunus Chamaecerasus, Z w ergk irsch e . Bliitter mit 

driisigen Sagezahnen, Kirschen dunkelroth. Davon stammt 
die O stheim er K irsche.

b. P. austera, (iem eine S auerk irsche. Blatter ohne 
drusige Sagezahne, Kirschen sehwarzroth, mit rothem 
Safte.

c. P. acida. A marę Ile, Am m er kirsche. Blatter lang- 
zugespitzt, ohne drusige Sagezahne, Kirschen roth, ohne 
farbigen Salt.
Ausser diesen giebt es noch eine zahlreiche Menge von 

Yarietaten.

Abbildungen.  Tafel  2558.
A BlUthenzweig, naturl. Grosse; B Fruchtzweig, desgl.; 1 junges 

Blatt mit Nebenblattern, desgl.; 2 Blut.he im Langsschnitt, vergr5ssert; 
3 Staubgefass, desgl.; 4 Carpell, desgl.; 5 zerschnittene Frucht, nat. 
Grdsse; 6 Steinkern, desgl.; 7 derselbe zerschnitten, desgl.; 6 Same, 
desgl.



2559. Prunus Chamaecerasus Jaccjuin.

Zwergkirsche.

Syn. Cerasus Chamaecerasus Loisl. P. Cerasus Pollich. 
Cerasus kum His Host.

In der Wildniss strauchartig, auslaufertreibend. Blatter 
klein, flach, kahl, gliinzend, etwas lederig, die oberen liinglich 
oder lanzettłich, lang zugespitzt, die der seitlichen Knospen 
verknotet eiformig, abgerundet stumpf; Blattstiele driisenlos ; 
Kronblatter klein, langlich-verkehrteiformig oder verkehrt- 
eiforinig, Dolden sitzend, die inneren Schuppen der Bliithen- 
knospen bliittertragend.

B eschreibung: In der Wildniss wird die Zwergkirsche 
ein Strauch von ]/3 — 1 Meter Lange, liegfc ofters gestreckt 
am Boden und erhebt sich nur mit seinen Aesten und seinem 
Gipfel. In der Kultur aber finden wir ihn ais Ostheimer 
Kirsche baumartig, aufrecht stehend, doch gemeinlich bios
1— 2 '/2 Meter hocli. Seine alte Bindę ist grau und hat hellere 
Punkte und warzige Querstreifen, die jiingere ist dunkelbraun 
mit rostgrauen Punkten begabt. In der Wildniss sind seine 
Zweige kurz, in der Kultur hangen bei der Ostheimer Kirsche 
die langen Zweige bogenfonnig herab. In der Wildniss 
findet man das Bluthendoldclien gemeinlich bios zweibltithig, 
doch auch wohl 3- bis Sbluthig ais Dolde oder Doldentraube 
und die Bliithen sind nicht grosser ais recht grosse Schlehen- 
bluthen, indessen wie bei Sauerkirschen an der Basis der 
Kronenbliitter roth; in der Cultur aber sind die Dolden

F lo ra  XXV. 18



reichbliithiger und die Bliithen fast so gross wie Sauerkirsch- 
bliithen. Beide Gewachse tragen aber an ibren Aesten sehr 
reicbliche Bliithen und Frucbte. Wiederum sind die Friiclite 
der wilden Art sehr klein, niclit viel grosser ais Erbsen und 
haben wie alle wilden Kirschen sebr wenig Fleiscb; die 
Ostseimer Kirscben zeichnen sieli dagegen dureb ihre Grbsse 
durcli Fleischreichthum und kleine Kerne aus, die sich vom 
Fleiscbe so ziemlich gut Ibsen. Die Frucbte von beiden baben 
aber gemeinsam, dass sie langstielig und schwarzlichroth, 
niehr platt ais rund sind und einen bittermandelartigen Ge- 
scbmack baben, welcbe bei der Ostheimer Kirsche durcli den 
Reichtbum des stisssauerlichen Fleiscbes sehr zurilcktritt, 
indessen noch dieser Fruclit etwas Pikantes giebt, bei den 
wilden Kirscben aber vorwaltend ist. Auffallend Gleicbes 
baben aber beide Sorten in der Bildung ihrer Blatter. Die 
Blatter, welche sieli am Ende der Aeste entwickeln, sind 
namlich ganz anders gestaltet ais solche, die sieb seitlieb 
und am oberen Theile der Blutlienknospen bilden, sie sind 
liinglicli, spitz oder zugespitzt, drusig gesiigt, nacb der Basis 
stiirker verschmalert ais nacb der Spitze zu, wahrend die 
seitlieben Bliitter und die Bliitbenknospenblatter verkebrt- 
eiformig bis verkehrt-langlich und an der Spitze fast abge- 
rundet sind. In Grosse werden die Blatter der Ostheimer 
Kirsche so bedentend, wie andere Kirschenarten auch, wo- 
gegen der Wildling nur Blatter so gross wie Sehlehenblatter 
bildet. Die Blattstiele sind gefurcbt, und haben an der 
Basis pfriemenfbrmige, gesiigte Nebenbliitter. Die Kelchziihne 
sind blauroth, die zalilreicben (30— 36) Staubfaden einwiirts 
gebogen.



Y orkom m en: An Bergabhangen, Randem nnd Wegen, 
auch in trockenen Laubwałdungen. Auf wenigen Stellen im 
Gebiet: Kahlenberg und Leopoldsberg bei Wien: in Bolimen, 
so z. B. bei Prag und bei Schlackenwerth unweit Karlsbad; 
in Thuringen bei Kosen unweit des Gottersitzes, bei Frei- 
burg an der Unstrut zwischen der alten und neuen Giehle; 
in der Flora von Halle frtther lhinfig, aber durch Wegschlagen 
von Geholzen (Zwerg- und M ittelholz) fast ausgerottet, nur 
noch ani Lindberg; in der Rheinpfalz zwischen Oppenheim 
und Mainz. Bei Landeshausen eingebiirgert, ebenso bei Nord- 
lingen, fruher angeblich vor Lobeda bei Jena, auch bei 
Schweinfurt.

B lu thezeit: April. Mai.
Anwendung; Die Ostheimer Kirsche ist eine unserer 

beliebtesten Kirschenarten und hat noch den Vorzug, dass 
sie etwas spater reift. Die Kirschen der Wildlinge werden 
zu Kirschwasser benutzt.

A bbildu n gen . Taf&l 2559.
A Bliithenzweig, natiirl. Grosse; B Fruchtzweig, deegl.



2560. Prunus Padus L.

Traubenkirsche.

Faulbeerbaum , A hlkirsche, El,sen, E lexen.

Syn. Gerasus Padus DC.
Strauchartig oder ein Baum von 10— 15 Meter Holie. 

BliŁtter ab lal lig, nach vorn gefaltet, langlich, kurz gestielt, 
zugespitzt, fast doppelt gesiigt, schwach runzelig, oberseits 

kahl, riickseits in der Jugend in den Nervenwinkeln behaart; 
Blattstiel ani Blattgrund zweidriisig. Trauben an kurzeń 
beblatterten Seitenzweigen endstandig, reichbltithig, iiber- 
hangend; Bluthen nach der Blattentwickelung erscheinend; 
Steinbeere erbsengross, kugelig, Schwarz, kahl, ohne Reif.

B esch re ib u n g : Gemeinlich stehfc er an Ufern ais ein 
Busch von 2 ’ /2 bis 4 Meter Hohe, znweilen wird er aber 
auch ein Baum mittler Grosse, dauert dann iiber 50 Jahre. 
Seine Krone liildet eine Pyramide, sein Stamm ist oft spann- 
riickig, hat schwarzliche und gerissene Rinde, der Erlenrinde 
iihnlich. Die jungę Rinde der Zweige ist dunkelbraun, Rinde 
und Holz riechen widerlich stechend-bitter. Das Holz ist 
fest, zahe, in der Jugend weiss, im Alter gelblich-weiss. 
Bevor er ausschlagt, gleichen seine Triebknospen den Buchen- 
knospen an Gestalt. Die Blatter sind niclit kleiner ais 
Kirschblatter, ihre Stiele rothlich und 2 Centimeter lang und 
durch die 2 rothlichen, sehr in die Augen fallenden Driisen 
am Grunde der Blattflaclie ausgezeichnet. Die ganze Blatt- 
flache misst 8 Centimeter Lange und ist halb so breit, scharf-



gesagt, am Grunde zuweilen etwas schief angesetzt, oben 
dunlcel, unten hellgrun, beiderseits haarlos, nur in der Jugend 
in den Winkeln der Blattnerven mit rostfarbigen Wollhaaren 
besetzt. Beim Ausbruclie der Blatter findet man audi z we i 
lange pfriemenformige Nebenblattchen, die am Grunde des 
Blattstieles stelien, bald aber abfallen. An der Spitze der 
Zweige treten nach dem Ausbruclie der Blatter die langen 
hangenden Bliithentrauben hervor. Ibre Stiele sind durni, 
am Grunde mit 2 Nebenblattchen besetzt, die bald abfallen. 
Die 5 Kelchabschnitte sind mit rothliehen Haaren gewimpert 
und zuruckgebogen, die 5 Blumenblatter rein weiss und fein 
gekerbt. Die 20 und mehr Staubgefasse tragen gelbe An- 
theren, das Pistill ist gran, die Steinfriiclite erreichen nur 
die Grosse einer Erbse, sind schwarz und gliinzend.

V or komin en: Mehr feucht ais trocken, an Bachufern, 
am Rande der Erlenbruche, meistentheils an tiefen Stelleu 
der Gebirge, z. B. in vielen Gebirgsgrunden des Thiłringer 
Waldes und Frankenwaldes, im Mainthale iiber Berneck etc. 
Ais Buschholz und ais Baum. Durch einen grossen Tlieil 
des Gebietes zerstreut; vorzugsweise in Gebirgsgegenden. In 
den Yoralpen bis etwa 1000 Meter emporsteigend. Gemein 
am Bach zwisclien Eichenberg und Gross-Eutersdorf und in 
der Chaussee zwischen Freienorla und Klein Eutersdorf.

B lu thezeit: Mai. Die Fruchte reifen Ende August 
oder Anfang September.

Anwendung: Das Ilolz ist ais Nutz-, Werk- und Brenn- 
holz gesehiitzt, der Busch befestigt durch seine starken 
Wurzeln die Ufer, die innere Rinde farbt griin, wird zum 
Fiirben der Stricke gebraucht, soli Blausiiure enthalten, ist



daher giftig. Die Frticlcte schmecken herb, werden aber in 
den nordischen Staaten ais Mus benutzt und eingemacht, 
aucli frisch genossen und zu Branntwein benutzt. Die Kerne 
haben aucli Blausaure und geben zerstossen dem Branntwein 
einen Geschmack nach bitteren Mandeln. Das Laub wird 
von den Wiederkauern gefressen, die Blutłien geben den 
Bienen Honigseim und der ganze Strauch wird mit Recht 
zur Zierde in Garten gezogen. Frulier fuhrte man in den 
Apotheken die Rinde: Cortex Pruni Padi. Wichtiger war 
ihre Kenntniss fur den Ąpotheker und ist es nocli jetzt, 
wegen der haufigen Falschung der echten Faulbaumrinde. 
Carter, Frangulae mit der Traubenkirschenrinde. Diese ist 
aber im jugendlichen Zustand leiclit durch die rothe, gliinzende 
Aussenrinde und die kleinen kreisrunden zimmetfarbenen 
Lenticellen zu unterscheiden. Vielfach werden die Zweige 
zu Pfeifenrohren verarbeitet und ais echte Weichselrohre, 
denen sie sehr ahnlich sehen, in den Handel gebracht, aucli zu 
Spazierstocken u. dgl. Im Garten ist die Traubenkirsche eins 
der prachtigsten Holzgewachse und von raschem Wuchs.

P orm en : (i petraea: Bliitter etwas grober gesagt; am 
kleinen Teich und an der Kesselkoppe im Riesengebirge. 
Ausserdem weicht sie bisweilen mit weisslichgriinen oder 
rotlien Fruchten ab. (Vgl. Irmischia 1884 S. 44.)

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2560.
A bliihender Zweig, natiirl. Grosse; B Fruchtzweig, desgl.; 

1 Knospe, yergrossert; 2 Bluthe im Liingssclmitt, desgl.



2561. Prunus Mahaleb L.

Weiehsel.

Von melir ausgebreitetem Wnchs und niedriger ais die 
vorige, baumartig oder strauchartig. Blatter abfiillig, ziemlicli 
kleili, gestielt, rundlich-eiformig, am Grandę schwach herz- 
formig, stumpf gesagt, kahl, glanzend, in der Knospe nach 
vorn gefaltet; Blatter am Ende kleiner, wecliselstandiger, 
bebliitterter. Zweige eine Doldentraube bildend, meist
4— 12zahlig, nacli den Błattern erscheiuend; Fruchte rund- 
lich, schwarz, unbereift, kahl.

B eschreibung: In der Wildniss hat dieses Gewiichs nur 
1— 2 Meter Hiihe, an besonders giinstigen Stellen wird es 
auch 4— 7 Meter, kultivirt aber waclist es ais sclilauker 
Baum, erreicht 10 —15 Meter Kolie und 60 Ctm. Durchmesser 
im Staninie. Die Borke ist aufgerissen und graulich-braun, 
die jungę Rinde aber braun, mit kleinen weissen Punkteu 
und wohlriecliend, besonders nach dem Reiben an Tuch. 
Die Wurzeln laufen nur in der Dammerde fort, die Blatter 
sind kleiner ais die Kirschblatter, gleichen mehr denen der 
Holzbirnen, denn sie sind nur 2—3 Centimeter lang und urn 
die Hiilfte bis Dreiyiertel so breit. Sie sind etwas fest, glatt 
und glanzend, oben dunkelgrun, unten hellgrun, nur beim 
Ausschlagen unten auf der Mittelrippe etwas feinhaarig, am 
Rande fein-, aber stumpf- gesiigt und die Sageziihne mit



kleinen rothlichen Driisen besetzt. Ihre Stiele sind 1 Gm. 
lang und dariiber, oben geringełt, oben nnd unten mit Driisen 
besetzt. Der Stand der Blatter ist theils buschelformig, 
theils einzeln und wechselstandig. An der Spitze der Aeste 
kommen die kleinen 4- bis 12bliithigen Doldentrauben her- 
vor, und jedes Blumenstielchen bat am Grunde ein kleines 
lanzettformiges Deckblattchen. Die Bliithen sind so gross 
ais die Schlehenbltithen, die Kelchblatter sind eirund, griin 
und zuriickgeschlagen, die Kronenblatter weiss und eirundlich. 
Die Blume riecht sehr angenehm, die Frucht wird nicbt 
groser ais eine Erbse, ist scbwarz und bitter im Geschmack, 
Ihr Saft siebt scbwiirzlicb aus und farbt blaurothlich. Der 
Stein ist gross, der Kern riecht angenehm.

V orkom m en: In Waldungen, an Pelsen und steinigen 
Abhaugen bis in die Voralpen hinauf. Nur im siidlichen 
und westlichen Theil des Gebietes. In der siidlichen Schweiz 
und durch Stidtiroł und Krain1) nach dem Oesterreichischem 
Kiistengebiet; selten im Salzburgischen (A. Sauter, Flora 
S. 142.) vom Puss der Kalkgebirge bis auf die Voralpen 
(1300 Meter), nur bei Saalfelden und Werfen; in der Um- 
gebung von Wien; an sonnigen Abhangen der Juraberge von 
Tuttlingen bis Regensburg, an der lller bei Oberkirchberg, 
Ilzleithen bei Passau (Kafłisch 1881 S. 85), nach Prantl 
(Bair. Flora S. 324) bei Marshaim unweit Donauworth, 
Weltenburg, Kelheim, Eiehstiitt, Pappenheim, verbreitet in 
der Pfalz; iiberhaupt im ganzen Rheingebiet von Basel durch 
Oberbaden, Elsass bis ins Nahe- und Moselgebirge und bis

1) Vgl. Oesterr. Bot. Zeitschr. 1883, S. 388; i). B. M. 1884, S. 138



zum Siebengebirge in der Rheinprovinz. Sonst bisweilen durch 
die Kultur eingebtirgert, so z. B. nach Reinhard Richter 
(Brief v. 21. Juni 1869) in Thiiringen bei Tabarz, Kabarz, 
Eichicht, Orlamunde.
B łiithezeit: Mai. Jani,

Anwendung: Das wohlriechende Holz ist ein gutes 
Werk- and Nutzholz fiłr Drechsler und Schreiner. Man 
nennt es echtes St. Lucienholz, wegen seines Standortes ani 
Minoritenkloster St. Lucie bei Michel. Es ist hart, doch 
lasst es sich dabei leicht bearbeiten und schon poliren. 
Bekannt ist auch sein Gebrauch zu Pfeifenrohren. Die 
Kerne benutzt man zur Verfertigung wohlriechender Seifen, 
die Blatter zur Bereitung der Mandelmilch und zu ahnlichen 
Speisen, und das Gmnmi gleich Kirschharz. Die Ilinde 
gerbt und farbt braun.

A bb'ildungen. Tafel  2561.
A Bliithenzweig, naturl. Grosse; B Fruehtzweig, desgl.; 1 Bluthe 

and Knospe, vergr8ssert; 2 zerschnittene Fracht, desgl.; 3 Same, 
desgl.

M ora XXV. 19



2562. Spiraea saiic ifo lia L.

T h eeb latt.

Ein iiber meterhoher, rasiger Strancli mit ruthenformigen, 
endblutbigen, locker beblatterten Trieben. Blatter aber kurz 
gestielt, langlicb bis langlicb - lanzettlicb, an beiden Endeu 
stumpf oder am oberen Ende etwas zugespitzt, ungleich und 
fast doppelt gesagt, nebenblatfclos, kahl; Bispe endstandig, 
pyramidal, gedrungen, reichbliithig; iBltithen gynandrisch, 
blass rosenroth; Discus organgefarben.

B esch re ibu n g : Ein bekannter Straucb von 1— 2 Mtr. 
Hohe, liin und ber gebogenen, gelbrotbliehen Zweigen und 
der gemeinen Weide in Gestalt und Grosse sebr abnlichen 
Blattern. Letzte messen 3— 5 Cm. Lange, verlaufen in der 
Basis in einen sebr kurzeń Stiel, haben ungleicb grosse 
Sageziibne, sind ohne Bebaarung, oberseits friscb-grasgrUn, 
unterseits duftiggrtin und bekleiden die Zweige in wecbsel- 
stiindiger Ordnung bis zum Bliithenstrausse hinauf. Bieser 
ist eigentlicb eine sebr zusammengesetzte, rispenartige Cymę; 
kleine 1- bis 3bliithige Cymen steben namlich abwecbselnd 
und diclit an Bliithenstielcben und viele solcher Bliithen- 
stielchen steben an der Błuthenspindel, gedrangt bei einander, 
bis zur Spitze derselben empor, so dass dadurch ein ge- 
drangter Bliitbenstrauss, abnlicli wie beiL igustrum  vu lgare  
entstebt. Indessen findet man anch iippige Exemplare mit 
zusammengesetzten Blutbenstriiussern, an welcben sicb namlicb 
die Spindel yerastelt und jeder Ast einen eigenen Bliithen-



strauss darstellt. Die Bliithen bestehen ans 5 riickwiirts 
gebogenen, 3eckigen Kelchzipfeln, 5 runden, weissen, oder 
ins rosenrothe schielenden Kronenblattern, welche, nebst do n 
zahlreichenStaubgefassen, auf einer orangefarbigen gezahnelten 
Scheibe stelien. Die Staubfiiden sind weiss oder rothlich, 
die Staubbeutel rosenroth, die Griffel gelb oder fleischfarbig, 
die 5 Kapseln griin oder rothlich, im Alter braunlich.

V orkom m en: In humosen Waldungen und mehr noch 
in Gebiischen der Fluss- und Bachufer aller deutscben 
Provinzen Oesterreichs und verwidert oder in Gartenanlagen 
uberall in Deutschland gemein. Insbesondere in Karntben, 
Krain, Steiermarck und Bohmen. Weiter nordlich kommt 
sie nur verwildert vor, so z. B. am Teich in Wilhelmsthal 
bei Eisenach, nach Buddensieg (Irmischia 1884, S. 58.) In 
der Flora von Tennstiidt u. a. a. O. Nach Fr. J. Weiss hie 
und da in Preussen.

BlUthezeit: Juni bis August, in Gebirgen bis in den 
September hinein.

Anwendung: Ein allgemein beliebter Zierstrauch fur 
Gartenanlagen.

Form en: (i. carpinifolia: eine iippige Form mit brei- 
teren, eirund-langlichen, am Grund kurzkeiligen Błattern und 
zusammengesetzter Rispe, die Blumen weiss. Syn. Sp. carpini
folia Willd. So in einem feuchten Gebiisch hinter Docken- 
huden unweit Hamburg, jedenfalls nur verwildert.

Abbi ldu ngen.  Tafe l  2562.
A blubender Zweig, nat. Grosse; 1 Bluthe, yergroasert; 2 Scheibe 

mit Staubgef’ii8sen, desgl.; 3 Carpell, desgl.; 4 einzelnes Carpell, desgl.



2563. Spiraea ulm ifolia Scopoli.

U lm enspierstrauch.

Syn. Sj). chamaedryfolia.
Der yorigen ahnlich. Blatter eifórmig, spitz, ungleich 

und fast doppelt gesiigt, arn Grund abgerundet, ganzrandig; 
beiderseits kalii, nur in der Jugend am Rande und ruckseifcs 
llaumig; Aestclien kantig gestreift; Blttthen in endstiindigen, 
fast halbkugeligen, einfachen Doldentrauben; Staubblatter 
liinger ais die Krone, Blumen weiss.

Y ork om m en : An Felsen und steinigen Abhangen in 
Krain, insbesondere in der Flora von Gorz, (vgl. Oesterr. 
Bot. Zeitschr. 1868. S. 888) bei Idria und in der Wochein.

B luthezeit: Mai. Juni.
A nw endnng: Wie bei der yorigen.
A nm erkung: Nach Dolliner kommt in Krain auch die 

aknłiche S. chmaedryfolia L. (S. media Schmidt) vor. Ikrę 
Blatter sind stumpf, vorn gekerbt, am Grund in den kurzeń 
Stiel yerscbmalert, am Rand flaumig gewimpert, die unteren 
ganzrandig, die Aestclien stielrund, glatt; Staubblatter so 
lang wie die Kronblatter.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2563.
AB Bluhenzweige, natiirl. Grosse.



2564. Spiraea Aruncus L.

Geisbart.

Syn. Aruncus silvester Kosteletzky. Astilbe Aruncus 
Trev.

Eine bis meterliohe Staude mit sehr kraftigem Rhizom. 
Blatter mehrfach gefiedert, die Blatter entfernt, opponirt, 
langlich mit breitem Grandę, kurz gestielt, sehr spitz oder zu- 
gespitzt, scharf doppelt gesiigt; Bliithen in endstandigen, zu- 
sammengesetzten Aehren, dioeciscli - polygamisch; Blatter 
nebenblattlos.

B esclire ibn n g : Der Wurzelstock ist stark, .sehr astig, 
mit Wurzelfasem reichlieh begabt und holzig. Er treibt 
aufrechte, 1j.1— l 1/., Mtr. hohe, haarlose, furchige, nach oben 
verastelte Stengel, welche sehr gross und lang gestielt sind. 
Die untersten Blatter messen 30 — 60 Ctm. Lange, sind im 
Umtang dreieckig, nach oben zu werden sie immer kleiner. 
Die untersten Blatter sind dreifach-dreischnittig, oder nach 
Anderen dreimal-dreizahlig, die Stengelblatter nur doppelt- 
dreischnittig, oder nach Anderen nur doppelt dreizahlig. 
Die Fiederschnitt-Blattchen (Fiederblattchen) sind 3— 12 Cm. 
lang und 2—7 Cm. breit, zugespitzt, kurzgestielt oder sitzend, 
die Endblattchen gleichen an Gestalt und Grosse den Ulmen- 
blattern; alle Blattchen sind aber oberseits dunkelgrun und



haarlos, unterseits lichtgriin, glanzend und nur auf denNerven 
feinhaarig. Die kleinen weisssen Bliithen sitzen an 3— 7 Cm. 
langen Aehren, yiele solcher Aehren befinden sich aber 
beisammen in rispenartiger Verzweigung, so dass diese 
zusammengesetzten Aehren, welche an der Spitze des 
Stengels und der Aeste stehen, oft eine schone Rispe von 
20— 30 Cm. Hohe bilden. Die kleinen Bliithchen sind sehr 
kurz gestielt, die Spindeln der Aehren und die Bliithenstiel- 
chen sind flaumhaarig, am Grunde hat jedes Bliithenstielchen 
ein kleines, lienienformiges Deckblattchen, welches spater 
abfallt. Die weiblicher Exemplare haben gelblicli - weisse, 
die miinnlichen reinweisse Kronenblatter, von spatelartiger 
Form. 8ie sind langer ais der Stheilige, griine Kelch. Jedes 
weibliche Bliithchen tragt 3— 4 Balgkapseln, welche herab- 
hiingen und mit dem gekrummten Griffel gekront sind.

Y orkom m en: In etwas feuchten Laubwaldungen der 
Gebirgsgegenden, an mehr schattigen und feuchten Berg- und 
Grabenwśinden, welche durch ihre mitternachtliche Lagę die 
Bodenfeuchtigkeit bis nach .Johanni erhalten, besonders auf 
Sandboden, sehr selten auf Kalk. Zerstreut in den Gebirgs
gegenden des mittlen und siidlichen Gebiets; im Harz und im 
ganzen westlichen Gebiet fehlt sie, dagegen kommt sie in den 
Vogesen und bei Liitzelstein vor. Im Alpengebiet im Ganzen 
nicht selten, so z. B. im Salzburgischen (A. Sauter, Flora,
S. 141) auf Felsen und steinigen Abhiingen, in Gebtischen 
der Thaler, bis auf die Yoralpen, (1300 Meter) besonders um 
Salzburg; zerstreut in Tirol1) und Yoralberg2) ziemlich selten

1) Ygl. u. a. D. li. M. 1884, S. 188.
2) Oesterr. B. Z. 1873, S. 346.



im Schwabischen und Frankischen Jura, zerstreut im Bairi- 
s cli en Wald, iu der Bodenseegegend, im Donaugebiet, in der 
Schweiz, in der Voralpenregion, durch Baiern, bis 1500 M. 
im Bairischen Hochland emporsteigend; in der Pfalz (Prantl. 
Flora, S. 322) bei Neustadt, Eschbach, Annweiler, Zwei- 
brticken; im Nassauischen in der Gegend des Melibokus;1) 
zerstreut in Thuringen, so z. B. im Gebiet der oberen Saale 
iiber Eudolstadt und Saalfeld1 2) im Morlagraben bei Rudol- 
stadt, im Scbalagrund, bei Teichroden im Hainthal, bei 
Sulli, liie und da im nordlichen Thuringen3 4) bis in die 
Gegend von Rossleben, im mittlen Saalthal, nach Schmiede- 
brecht im Miihlholzcben bei Gumperda und am Eingang in 
den Leubengrtmd, ferner in der Jenaisehen Flora bei Schloben, 
auf der Łeuchtenburg (H.) im Nerkwitzer Grund, bei Neuen- 
gonne, 'im Rodatlial bei Roda (Langetlial) und Rutha, im 
Waldecker Schlossgrund, bei Berka a. d. Ilm, Eisenberg, saal- 
abwiirts noch in der Gegend von Naumburg, weiter nordlich 
im Lodersleber Forst am Lothariusberg und bei Bibra; hie 
und da im Konigreich Sachsen1) etc.

B liithezeit: Juni. Juli.
A nw endung: Friilier brauchte man Rad Fol. et Flor. 

B arbae caprae, ais ein starkendes, gelind adstringirendes, 
fieberwidriges Mittel. Die Wurzel hat einen starken Geruch 
und einen bitterlicben Geschmack; auch Blatter und Bliitbe

1) D. B. M. 1884, S. 128.
2) D. B. M. 1884, S. 109.
3) Irmischia 1885, S. 20.
4) 1). B. M. 1884, S. 105. Fur dio Alpen vergl. aucli D. B. M. 

1885, S. 09.



riechen scłmach. Eine prachtige Staude fur den Blumen- 
garten, wo die Pflanze sehr tippig wird. Sie liebt feuchten, 
etwas schattigen Standorfc. Sie kommt auch mit dicht ge- 
fiillten Bliithen vor.

A bb i l d u n g en .  T a fe l  2564.
A Bliithenzweig, naturl. Grosse; 1 oberer Theil der Bluthenahre, 

vergrossert; 2 Bliithe im Langssehnitt, desgl.; 8 Staubgefiiss, desgl.; 
4 Garpell, desgl.; o Fracht, desgl.; 6 einzelne Balgkapsel, desgl.



2565. Spiraea Ulmaria L.

Madestiss, W iesenkonigin.

Syn. Ulmaria pentapetala Grilib.
Blatter gross, gestielt, unterbrochen gefiederfc, die Blatter 

opponirt, entfernt, eiformig-langlicb, sitzend, etwas zugespitzt, 
ungestielt, fein gesagt, das endstandige grosser, handformig 
3 — 5spaltig; Nebenbliitter dem Blattstiel angewachsen; 
Blatter in endstiłndigen, rispigen, sprossenden Trugdolden 
mit selir ungleich langen Aesten; Frlichte kalii, zasammenge- 
wunden.1)

B eschreibung: Die braune, innen gelbliche, fast liol- 
zige, scliief herabsteigende Wurzel sendet eine Menge senk- 
recht herabgeliender, starker zaseriger Wurzelfasern herab. 
Es erhebt sich ans ihr ein bis 2 Meter bober, einfacber, 
oder nnr oben ein Paar Bliitbenaste entwickelnder, be- 
blatterter, oben den Bllithenstand tragender, eckiger, ge- 
streifter, rohriger und kahler Stengel. Die Blatter, welcbe 
gegen die Spitze bin allmahlig abnehmen, sind inehr oder 
weniger gestielt, unpaar unterbrocben gefiedert; die Fieder- 
blattchen sitzend, die grossern doppelt gesiigt, die gepaarten

1) Daher kommt der Name Spiraea,  der aber unpassend ge- 
wiihlt ist, da er nur auf wenige Arten passt.

Flora  XXV,



gewohnlich gegentiber stehend, eifórmig oder lanzettlich, zu- 
gespitzt, das unpaare grosser, 3— 51appig, diese Lappen den 
grossern Fiederblattchen ahnlich; die kleineren mir einfacb, 
gesiigt, rundlicher, von sehr verschiedener Grosse, auch nicht 
immer gegenstandig, bei den obersten Blattern sind nur 
allein die unpaaren Blattchen yorhanden, Die Nebenblatter 
mit dem untern Theile dem Blattstiele angewachsen, halb- 
herzformig, scharf-gesagt, den Stengel halbumfassend, grosser 
ais die kleineren Fiederblattchen, zuletzt allein ohne das 
Blatt noch vorhanden am obern Theile der Bluthenstiele. 
Der Bltithenstand eine ubergipfelte zusammengesetzte Trug- 
dolde, mit zum Theil einseitiger Entwickelung, welche von 
der Mitte an aufbltiht, so dass die untern Zweige spater 
ihre Blumen offnen; da diese die innern oder hohern Theile 
des Bluthenstandes weit iiberragen, so erhalt derselbe dadurch 
das Ansehen, ais ob er sprossend wiire. Die Verzweigungen 
dieses Bluthenstandes sind nebst den Kelchen von einer 
kurzeń graulichen Behaarung urn so dichter bedeckt, je 
junger der Theil ist. Der Kelch ist in 5 eifórmig zuge- 
spitzte spitzliche, beim Bliihen zurlickgdschlagene Zipfel ge- 
theilt, spater vertrocknot er und fallt ab, seine Lange betragt 
etwa eine Linie. Die weisslich-gelbliehen Blumenblatter sind 
genagelt, umgekehrt-eirund, ausgebreitet. Die zahlreichen 
Staubgefasse stehen mit den Blumenbliittern auf dem Kelch, 
haben weissliche fadenformige Staubfaden und rundliche oder 
ovale gelbe Staubbeutel. Die 5 grtinen liinglichen Frucht- 
knoten tragen einen kurzeń weisslichen, nach aussen ge- 
wendeten Griffel mit kopfformiger Narbe; sie drehen sich 
nach dem Bluhen schraubenformig zusammen und werden



bei der Fruchtreife braun; jede Fracht enthiilt dann einige 
wenige kleine, liingliche, an einem Ende spitze, zusammen- 
gedriickte, braunliche, glatte Samen.

Y o rk  om men: Aut feuchten, etwas beschatteten Wiesen, 
in fenchtem Wiesengebiisch, in TJfergebuschen von Bachen, 
Teichen, Fliissen, Landseen, in Wiesengraben, Tiimpeln, 
Sumpfrandern, anch in feuchten Laubwaldungen und Ge- 
buschen, besonders in Weidengebiischen. Durch das ganze 
Gebiet verbreitet, auf allen Bodenarten, am hiiufigsten 
natiirlich in wasserreichen Gegenden, wie z. B. in den Elb- 
niederungen. In den Alpen nach Prantl bis 1360 Meter 
emporsteigend.')

B lu th ezeit: Juni bis August.
A nw endung: Eine schone Zierstaude fiir den Blumen- 

garten, fur Parlcanlagen besonders zur Ausschmiickung von 
Teichrandern geeignet. Fruher waren Wurzel und Kraut offi- 
cinell (Radix et H erba Barbae Oapraes. R eginae prati). 
Die Blumen duften nach bitteren Mandeln und man benutzte 
sie fruher zur Gewinnung eines wohlriechenden Wassers, 
sowie eines gelind zusammenziehenden Thees gegen Haut- 
krankheiten. Die schwedischen Bauern bestreun wegen des 
angenehmen Geruchs mit dem geąuetschten Kraut die Tanz- 
boden bei landlichen Festen. Yom Rind wird das Kraut 
nicht gem gefressen, wohl aber von den Ziegen. Das Kraut 
kann ais schwaches Gerbmittel benutzt werden. In Island 
gewinnt man daraus nach Zusatz von Eisenerde eine schwarze 
Farbę.

1) Vergl. Oesterr. Bot. Z. 1884, S. 138; D. B. M. 1884, S. 105, 
109, 138; 1885 S. 69.



F o r  men: «. denudata Koch: Blatter riickseits kahl. 
Syn. Sp. denudata Hayne. So z. B. nach Fr. Weiss J. bei 
Caymen, nach Patze auch bei Kreutzburg.

/?. discolor Koch: Blatter riickseits graofilzig oder weiss 
filzig. Syn. Sp. glauca Schultz.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2565.
A bluhende Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Bliithenknospe, vergrossert; 

2 Bliithe , desgl.; 3 Staubgefiiss, desgl.; 4 Kelch, desgl.; 5 Carpell, 
desgl.; 6 Prucht, natiirl. Griisse und vergrcssert; 7 einzelne Kapsel, 
desgl.



2566. Spiraea Filipendula L.

Johanniswedel.

Syn. JJlmaria Filipendula A. Braun.
Weit zierlicher und niedriger ais die vorige. Die Seiten- 

wurzeln des kraftigen Rhizoms treiben gegen das Ende hin 
einige perlschnurformig gereihte, rubenformig spindelige An- 
schwellungen; Stengel krautig, ani Grandę gestielte Basal- 
blatter, weiter oben sitzende, einfachere Stengelblatter tragend; 
Blatter unterbrochen gefiedert, głatt und kahl; Fiederbliitt- 
cben sitzend, opponirt, gleich gestaltet, langlich, fiederspaltig 
eingeschnitten mit gesagten Lappen; Nebenbliitter mit dem 
Blattstiel vereinigt; Bluthen in endstiindiger, rispiger, 
sprossender Cyma, gynandriseh; Schlaucbe flaumig, parallel 
an einander gedriickt.

B eschreibung: Die śistige Wurzel tragt kleine Knollen, 
die sich an beiden Enden zu Fiiden verdunnen (daher der 
Name F ilipendu la , an Fiiden hśingende Wurzelknollen), 
Der aufrechte, einfache und stielrunde Stengel erreickt eine 
Hohe von 30— 60 Ctm., ist gestreift und haarlos. Die 
Wurzelblatter biłden einen Kreis, erinnem im Ganzen an die 
Blatter der Schafgarbe, sind langgestielt und liegen meisten- 
theils auf der Erde. Die Stengelblatter sitzen und haben 
am Grunde 2 mit dem Blattstiele verwacbseno, gesiigte Neben- 
blatter, die daher an die Fiederbliittchen des Blattes anstossen. 
Alle Arten von Blattern bestehen aus zahlreichen Fieder- 
bliittchen zweierlei Art: die grosseren sind langlich, fast



fiederspaltig, ihre Zipfel sind spitz und ihre Fliichen liegen 
in einer mit dem Blattstiele gemeinsamen Ebene; die 
kleinern sitzen zwischen den grossern, sind 3— Slappig, die 
Lappen sind spitz und die Blattfliichen liegen mit dem Blatt
stiele in einer scliiefen Ebene, so dass dadurch das ganze 
Blatt ein krauses Ansehen bekommt. Uebrigens ist das 
Blatt haarlos, nur die Unterflache ist mit feinen, bios dem 
bewaffneten Auge bemerklichen Haaren besetzt. Die Blumen 
stehen am Ende des Stengels in einer blattlosen Dolden- 
traube, die sieli ein wenig nach einer Seite biegt. Die 
Doldentraube selbst ist aus mehren kleinen Doldentraub- 
chen zusammengesetzt, von welchen zwar viele, nicht aber 
alłe in gleicher Hohe stehen. Der ganze Kelch besteht 
aus sechs stumpfen, braunlichen, zuriickgeschlagenen stehen- 
bleibenden Zipfeln; die Bliithe dagegen ist Gblatterig, doppelt 
so gross ais bei Spiraea Ulm aria und rosenartig. Die 
Blumenblatter sind yerkehrt eirund, innen weiss, ausserlicli 
rosaroth, dałier vor dem Aufbluhen scheinbar anders gefarbt; 
dabei weit liinger ais der Kelcli und zuweilen auch mehr ais 
5 in einer Blume. Die 20 und mehr Staubgefasse stehen 
in mehren Reiheu, sind dem Kelch eingefiigt und tragen 
2fachrige Antheren. Frnchtknoten zahlt man in der Regel 12; 
sie stehen kreisformig, sind eirund und gehen allmahlig in 
den Griffel aus. Die Fruchtknoten bilden sich zu einfiich- 
rigen, stachelspitzigen, zusammengedruckten Kapseln aus, die 
einen Kopf formen und behaart sind. Von den 2 langlichen 
Samen jeder Kapsel gelangt nur einer zur Vollkommenheit.

Vorkommen:  Auf Moor und Waldwiesen, Waldtriften, 
auch an Flussufern, stets moorigen und sumpfigen Boden



andeutend, iibrigens auf den verscliiedensten Formationen. 
Durch den grossten Theil des Gebiets zerstreut, aber in einigen 
Gegenden 1'ehlend. Am hanfigsten ist sie natiirlich in 
Gegenden, welche reich an Moorwiesen, uberhaupt wasser- 
reich sind. so z. B. sehr liiiufig in den Elbniedertingen im 
nordlichen Hannover, Hamburg, Holstein u. s. w. Im Alpen- 
gebiet zerstreut durch die Niederungen, so z. B. auf Moor- 
wiesen nm Salzburg haufig, ais: an der Glan, bei Ursprung, 
Seekirehen (A. Sauter, Flora S. 141); uberhaupt in den 
Alpenflussthiilern fast durch das ganze Alpengebiet’); durch 
das ganze siidliche Deutschland zerstreut, namentlich iiber 
die Vorebnen der Alpen, fast durch ganz Baiern, Schwaben, 
im Ober-Rheingebiet; sie fehlt im Erzgebirge; in Thiiringen 
fehlt sie fast ganz dem eigentlichen Thiiringer Walde, ist 
zerstreut im nordlichen Thiiringen (vgl. Irmischia 1884, 
S. 58) und im ganzen Saalgebiet von der oberen Saale iiber 
Saalfeld bis unterhalb Halle, so z. B. bei Saalfeld nach 
Reinhard Richter (Brief vom 21. Juni 1879) auf Schiefer 
am breiten Berg und bei Weischwitz, bei Rudolstadt auf den 
Winkelwiesen zwischen Heilsberg und Milbitz, in der 
Jenaischen Flora hinter Jenapriessnitz nach dem Tannicht zu, 
auf dem Dorlberg und am Abhang des Jenzig nach Jenalobnitz 
zu (H.), bei Gross- und Kleinlobigau, am Klosewitzer Wiildchen, 
im Magdalaer Forst im Ilmgebiet, wo sie nach Schmiede- 
knecht auch bei Gosselborn unweit Stadtilm auftritt, weiter 
abwarts bei Naumburg; in der Provinz Sachsen war sie 
friiher nach Garcke haufig, ist aber durch Abholzen (Mittel-

1) Vergl. Cafliscli, Excureionsflora 1881, S. 87; D. B. M. 1884,
S. 138, 1885 S. 69.



holz u. a.) und Trockenlegen von Sumpfen seltner geworden, 
doch findet sie sich noch hie und da, so z. B. auf feuchten 
Wiesen von Nietleben, am Saalufer zwischen Kroll witz und 
Lettin u. a. O.; im nordlichen Thuringen bei Eisenach, Gotha, 
Waltershausen, Arnstadt, Singen, Mtihlberg, Ingersleben, an 
der Schwellenburg, Tretenburg, bei Tennstadt, (vgl. Irmischia 
1884. S. 58) Weissensee, Badra, Hachelbich, Sonders- 
hausen etc.; auch im Harz hie und da, so z. B. nach Beling 
auf den Horstcarnpwiesen zwischen Grund und Staufenburg, 
(U. B. M. 1884, S. 5), selten in der Niederrheingegend, 
so z. B. in Westphalen, auch im Teutoburger Wald, in der 
Oberlausitz; nach Fr. J. Weiss ziemlich verbreitet in Preussen, 

B lu th eze it : Juni. Juli,
A n w en du n g : Die Knollen haben einen Orange-Gerucli 

und bitterlich siissen Geschmack, enthalten Starkemehl und 
konnen zu Bród benutzt werden. Fruher wurde R adix  
F ilip e n d u la e  oder R ad ix  S a x ifra ga e  rubrae ais ad- 
stringirendes Mifctel benutzt, ist aber jetzt ausser Gebrauch. 
Die ganze Pflanze enthalt Gerbstoil. Mehr ist sie in der 
neuesten Zeit ais Gartenpflanze gesucht worden und wohl 
nicht mit Unreckt, weil ihre Blumen sich wirklich recht 
zierlich ausnehmen.

A b b i ld u n g e n .  T a f e l ‘2566.
AB Pflanze in natur!. Grosse.



2567. Dryas octopetala L.

Bergnym phe.

Syn. Geum chamaedryfolium Crantz.
Ein niedriges, iiusserst zierliches Pflanzchen mit kriechen- 

dem, verholzendem Rhizom, welches na eh oben einige sehr 
kurze ungegliederte Zweige treibt mit Basalrosette und 
Bliithenschaft. Blatter langgestielt, langlich, stumpf, am 
Rande grób kerbig gesagt, lederig, oberseits dunkelgrUn, 
riickseits weissfilzig; Bliithenstiele schaftartig, einbluthig, 
langer ais die Blatter; Kelch rneist achtspaltig, klappig; 
Krone meist achtblatterig; Pruchte zahlreich, einsamig, nuss- 
artig, voin auswachsenden, fiederig behaarten Staubweg ge- 
schwanzt; Fruchtboden flach, zottig.

B esch reibu n g: Dieser liegende Halbstrauch erreicht 
gemeinlich 7 —12 Ctm. Liinge. An der Spitze seiner Aeste 
kommen die zahlreich en Blatter hervor, dereń Stiele mit 
einem weissen, abstehenden Filze bekleidet sind. Die Blatt- 
flache misst ungefahr die Lange des Stieles, ist oben freudig 
grun, mit einzelnen langen Haaren besetzt und etwas runzelig, 
unten aber durch einen dichten Filz milchweiss. Diese ver- 
schiedene Farbung giebt dem Blatt ein niedliches Ansehen, 
welches durch 9 bis 13 fast gleich tiefe Kerbzahne nur 
erhoht wird. Der fingerhohe Bluinenstiel entspringt anf der 
Spitze der Aestchen, steht aufrecht und ist mit abstehenden 
weissen Filzhaaren, oben aber mit untermengten Drlisenhaaren
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bedeckt. Die fast gleichbreiten, etwas spitzen Kelchabsclinitte 
besitzen dagegen ein anliegendes Haar und sind deshalb ani 
Iiande dicht gewimpert. Die Kronenbliitter haben eiu 
reines Weiss, ihre Form ist verkehrt eirund und auch 
langlicb, ihre Zahl bleibt nicht immer constant, denn zu- 
weilen findet man statt aclit Blatter funf oder zelm. Die 
ganze Blume hiilt 2V2 Ctm. im Durchmesser, liat also 
fiir die Holie des Gewachses eine bedeutende GrSsse. Die 
Griilel sind, wie bei Geum m ontanum , mit silberglanzen- 
den Haaren bekleidet, welche die Schouheit der Blume er- 
hohen. Ihre Samen reifen im August und September, sind 
zottig mit einer zollangen, mit glanzenden Haaren besetzten 
Granne versehen, so dass eine verbliihete Dryade der im 
Samen stehenden Pulsatille nicht unahnlich wird. Man kann 
die Aussaat im Herbst oder im Friihjalir ins Land bringen 
und erzielt so am zweckmassigsten und leichtesten neue 
Pflanzchen, welche in der Regel ein Alter von aclit bis zehn 
Jahren erreichen.

Y ork om m en : Auf Triften und Felsabhśingen der Alpen.
Durch die ganze Alpenkette verbreitet (vgl. Oesterr. 

B. Z. 1873, S. 346; D, B. M. 1885, S. 69) und mit den 
Flussen in die Thaler und Yorebenen herabsteigend. Im 
Salzburgischen auf Gerolle, Bachschutt, an Felsen, besonders 
auf Kalk von 1300 bis 2200 Meter sehr yerbreitet (A. Sauter, 
Flora, S. 141); nach Prantl in den Bairischen Alpen bis 
2340 Meter emporsteigend; auf den Hochebenen z. B. mit 
dem Lech bis Mering, mit der Isar bis Wolfratlishausen, 
Munchen etc. Nach einer Angabe von Moench soli sie 
friiher einmal auf dem Meissner in Hessen gefunden worden



sein, jedenfalls yerschleppt oder verpflanzt. Angepfłanzt 
findet sie sich auch auf dem Inselsberg im Gartchen des 
preussiscken Gasthofs. Uebrigens im hohen Norden, z. B. in 
Łappland.

B liitliezeit: Je nach der Meereshohe vom Juli bis 
zum September.

A nw endung: Eine allerliebste Zierde alpiner Anlagen 
in Garten.

A bb ild u n gen . T a fe l 2567.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch von der Riickseite, wenig 

vergrossert; 2 derselbe von vorn, desgl.; 3 abgebliihte Blume, desgl.; 
4 Same, natiirl. GrSsse; 5 derselbe ohne Granne, vergrossert; 6 der- 
selbe zersclmitten, desgl.



2568. Geum urbanum L.

Nelkenwurzel.

Allerweltsheii. Benediktenwurzel.

Syn. Caryophyllata urbanci Scopoli. C. officinalis 
Moench.

Das etwa federkieldicke, ungegliederte Rhizom ist nicht 
bewurzelt, liegt schriig iin Boden und treibt einen oder 
einige am Grund mit wenigen gestielten Basalbliittern, weiter 
oben mit entfernt stehenden, sitzenden Stengelblattern be- 
setzte, aufrechte, stielrunde, mehrblutliige, behaarte Stengel. 
Basalbliitter leierformig fiedertlieilig, mit sitzenden, langlichen 
Theilen, obere Stengelblatter dreitheilig, die obersten einfach; 
Bluthen aufrecht; Kelch lOspaltig, die 5 iinsseren Abschnitte 
kleiner und weiter abstehend, zur Frnchtzeit alle zurtickge- 
schlagen; ICronblatter funf, verkehrt eirund; Fruclitbodcn 
walzig, trocken; Fruclite beliaart, durcli den zweigliedrigen 
Staubweg geschwanzt, das obere Glied holzig, abfiillig, am 
Grunde feinhaarig.

B esch re ibu n a : Der kurze, senkrecbte oder schiefe 
Wurzelstock ist oft mehrkopfig und naeli unten wie abge- 
bissen, aussen schuppig, schwarzlich oder rothlicbbraun, innen 
diebt und etwas strablig, faserig, mit einer kornigen Mark- 
substanz. Er treibt nach unten zablreiche lange und starkę 
braune, fein bezaserte Wurzelfasern hervor; nach oben aut-



rechte oder am Grunde aufsteigende, meist ltahle und 30 
bis 60 Centimeter hohe, selten unterwarts behaarte und stets 
oberwarts astige Stengel. Die Wurzel- oder Stockblatter 
sind langgestielt, aus 7 bis 9 Absclmitten oder Blattchen 
bestehend, einem grossen oft herzformigen und 3- oder 5- 
lappigen Endblattchen, einigen Paaren an Gros.se abnehmen- 
den und einem Paare sehr kleineu unter dem obersten Paare. 
Die Blattchen sind eifórmig, gekerbt, gesagt und gelappt. 
Die unteren Stengelblatter gleichen im Wesentlichen den 
Wurzelblattern, und bestehen aus 4 Blattchen, die oberen 
sind dreizahlig, mit langlicli keilformigen, scliarf gesagten, 
klein gelappten Blattchen; die obersten fast sitzend, einfach 
Die Blattchen sind entweder kahl, oder sparsam, besonders 
auf der Unterseite, behaart. Die Afterblatter sind gross, 
stengelumfassend, meist eiuund, tief gesagt. Die Bluthen 
stehen einzeln auf langen kurz und fein behaarten Stielen. 
Die Abschnitte des flaclien Kelchs, von denen die ausseren 
klein und linienformig, die inneren eirund zugespitzt sind, 
schlagen sieli nacli dem Yerbluhen zuruck. Die gelben 
yerkehrt-eiformigen Blumenblatter sind ungefalir von der 
Lange des Kelches. Staubgefasse und Pistille in grosser 
Anzahl. Den rundlichen Fruchtkopfchen felilt der besondere 
Fruchttrager (Garpophorum), welcher bei anderen Arten 
dieser Gattung beobachtet wird. Die Pruchtchen und der 
Grund der aufsitzenden Gramie behaart. Die gauz eigen- 
thumlich gebildete G ranne ist ungefahr in der Mitte mit 
einem Gelenk versehen. Der untere bleibende Tlieil biegt 
sich an der Spitze hakenartig zuruck, und der obere ab- 
fallende Tlieil legt sich an die Innenseite dieses Hakens und



steigt sodami in einem Haken aufwarts. Der einzelne Sanie 
ist aufsteigend.

V orkom m en: In trocknen Waldungen, auf trocknen, 
bewaclisenen Wiesen, in Gebiischen, an Zamień und etwas 
bewachsenen Abhangen, selten an etwas feuchten Orten, auf 
bewaclisenen Auen etc. Dnrcli das ganze Gebiet verbreitet. 
Im Alpengebiet auf die Thiiler und Yorebenen beschrankt.l)

B liith eze it : Mai bis August und oft nocbmals im 
Spatherbst.

A nw endung: Der Wurzelstock (Rad. C aryop łiy l- 
latae s. Gei), der besonders im Friihjahr gesammelt und 
getrocknet einen stark gewurznelkenartigen, von einem 
iitherisclien Oele bedingten Geruch besitzt, entliiilt zugleich 
Gerbestoff, und diese Yermischung macbt die Nelkenwurzel 
zu einem sehr schatzenswerthen starkenden Arzneimittel, das 
die Chinarinde in manchen Fallen ersetzt. Man gebraucht 
sie besonders gegen Durchfall, Ruhr, Schleimfllisse des Darm- 
kanals, der Lnngen, Wassersucht, Scroplieln, Wechselfieber 
nnd bosartige Nervenfieber. Ausserdem benutzt man die 
Wurzel ais Zusatz zum Biere, das dadurch einen angenehmen 
Gesclimack erhiilt und nicht zo leicht sauer wird. Auch 
Wein wird in Schweden damit gewiirzt. Sie farbt die mit 
Wissmuth vorbereitete Wolle nussfarben. Die etwas bitter- 
lichen Bliitter dienen in Schlesien ais Sałat und die jungę 
Pflanze wird von den Scbafen gem gefressen.

F orm en : Oeum strictum Ait., neuerdings liaufig ais 
besondere Art betrachtet, unterscheidet sieli eigentlicli nur

1) Vgl. u. a. Oesterr. Bot. Z. 1873, S. 346; D. B. M. 1884, S. 138; 
1885 S. 69.



durch aufrechte Bliitlien. Sie findet sich besonders in 
Preussen, z. B. bei Insterburg, Caymen, Tapiau, Tilsit, Konigs- 
bnrg, Welilau, Rastenburg, Langbriicken bei Sensburg, 
Drengfurt, Siewken Bei Kruglanken, Lyk, Gilgenburg etc. 
Prantl giebt sie aucli fur Munchen an (Schwimmschule). 
Ueber diese Form sowie iiber die Bastarde vgl. die folgende Art,

Ab bil duli gen. Tafel 2568.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blutlie, vergrossert; 2 Carpell, 

naturl. Grosse und vergr6ssert.



2569. Geum strictum A iton .

A ufrechte N elk en b lu m e.

Der vorigen ahnłich, meist sehr zahlreiche, bis meter- 
hohe Stengel mit vielen langgestielten Basalblattern treibend. 
Basalblatter abstehend rauhaarig, 3 —  5 paarig; untere 
Blattchen fast sitzend, bisweilen weehselstandig oder un- 
deutlich paarig, stets weit kleiner ais das Endbliittchen, 
meist imgleich gross, entfernt steliend, das Endblattchen 
gross, 3— 71appig, und wie die unteren Bliitter grób doppelt 
geziihnt-gesagt und gelappt, am Grund in den Stiel herab- 
laufend; unter dem Endblattchen steht oft noch ein Paar 
grosser, gestielter, nach unten starlcer entwickelter, daher 
ungleich gelappter Seitenblattchen uud unter diesen meist 
ein Paar sehr kleiner Blattchen; Stengel stielrund, nach oben 
sehr stark verilstelt und reichblattrig, entfernt beblattert, 
anliegend oder etwas abstehend rauhhaarig; untere Stengel- 
blatter gestielt, 2— dpaarig, die Blattchen entfernt, lanzett- 
lich-langlich, spitz, in ein kurzes Stielchen zusammengezogen, 
vom Grund gegen das Ende an Grosse zunehmend, grób 
sagezahnig und spitz gelappt, die mittlen kurz gestielt, ein- 
paarig oder ausser dem grossen Endpaare noch mit einem 
Paar kleiner Blattchen versehen und mit grossen Neben- 
blattern am Grunde, die drei Endblattchen langlich, spitz 
gelappt und gesiigt, in das Stielchen verschmalert; Bliithen- 
zweige und Bliithenstiele spitzwinklig abzweigend, die 
Bllithenstielchen lang und sehr steif, mit aufreehten Bluthen



und Friichten; Kelcli zuletzt zuruckgeschlagen; Kronblatter 
abstehend, breit verkehrt-eiformig, liellgelb; oberes Glied des 
Staubwegs selir kurz, stark hakig gebogen, fast bis zur Spitze 
mit feinen Borstenhaaren besetzt, das untere ani Grunde 
borstig, rothlich; Fruclit langborstig beliaart; Fruclitboden 
flach.

V orkom m en: An grasigen Orten. Nur in Preussen; 
so z. B. bei Konigsberg, Steinbock, Kapheim, bei Wehlau, 
Rastenburg, Langbriicken zwisclien Rossel und Sensburg, 
Drengfurt, Siewken bei Kruglanken, Lyk, Gilgenburg, nacli 
Herrn Fr. J. Weiss auch bei Caymen, Muldchzen (Kirchdorf 
zwisclien Wehlau und Nordenburg), Insterburg, Neidenburg. 
Herr Apotheker Kiihn hatte die Giite, mir Exemplare aus 
Insterburg einzusenden.

B luthezeit: Juli.
Form en: Sie bildet die Bastarde: G. urbanum-stric- 

tum, in zwei verschiedenen Formen. G. rivale-strictum, 
wahrscheinlich ebenfalls in zwei yerschiedenen Formen, so 
z. B. bei Caymen. G. strictum urbanum. Wir haben von 
diesen Formen lebende und getrocknete Exemplare durcli 
die Giite des Herrn Fr. J. Weiss in Caymen erhalten und 
werden bei einer anderen Gelegenlieit demnaclist genaue 
Beschreibung mittheilen, die uns hier leider der vorge- 
schriebene liaum yerbietet.

A bb ild u n gen . T a fe l 2569.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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2570. Geum riva le  L.

Sumpf - N elkenwurzel.

Syn. G. nutans Crantz. Caryophyllata rivalis Scopoli. 
(J. aąuatica Lam.

Das Bluzom ist denjenigen der vorigen sehr ahnlich. 
Stengel aufrecht, nach oben etwas astig, behaarfc; Basal- 
blatter leierformig fiedertheilig, sitzend, die obersten einfaeh; 
Bluthen nickend oder iiberhangend; Kelch znr Fruchtzeit 
aufrecht; Kronblatter breit spatelformig, sturnpf, ausgerandet, 
lang benagelt, so lang wie die Kelchblatter; Fruchttrager 
fast so lang wie der Kelch; Frlichte behaart, durch den 
zweigliedrigen Staubweg geschwanzt, das untere Glied am 
Grunde behaart, das obere fast gleichlang bis unter die 
Spitze behaart, am Grand hakenformig.

B esch re ibu n g : Die ganze Pflanze wird hoclistens 
1/2 Meter hocli, sie ist in allen ihren Theilen melir oder 
weniger mit abstehenden oder etwas herabgebogenen gelb- 
lichen, ziemlich weichen Haaren bedeckt, wełche an den 
jungen Theilen dichter erscheinen und an den Spitzen der 
Pflanze auch noch mit kurzem und kleine Drlisenkopfchen 
tragenden gemischt sind. DieWurzel liegt ziemlich horizontal 
in der Erde, ist 10— 15 Ctm. lang, 6— 8 Mm. dick, aussen 
braun, innen weisslich oder etwas rothlich, mit braunen 
Schuppen (den Ueberbleibseln der Blattstiele und der Neben- 
oder Afterblatter), so wie mit starken vorzuglich an den



Gelenken liervorkommenden Wurzelfasern versehen. An 
i kr er Spitze tragt sie mekre Blatter und einen oder ein 
Paar, unten haufig schwach gekrttmmte, aufsteigende, dann 
aber gerade, randliche, nur oben bei dem Blttthenstande sieli 
ein wenig verastelnde, 3—4 Blatter tragende Stengel, dereń 
Farbę griin und haufig mekr oder weniger purpurbraunrotli 
angelaufen ist. Die Wurzelblatter sind meist lang gestielt, 
unterbrochen leierfórmig gefiedert, sekr veranderlich in Zahl, 
Form und Zahnung der Fiedern, die Endfiedern gewohnlich 
sekr gross, rundlich-herzformig, oder keilformig, mekr oder 
weniger dreilappig, die Lappen wiederum aber geringer 
ein- selbst zweimal dreilappig und dann ungleich gezahnt, 
die Seitenfiedern zu eiu oder zwei Paaren mit 2 oder 3 Paaren 
viel kleinern abwechselnd gestellt, meist eiformig, auck 
unten keilformig, sekr kurz gestielt, gewolmlick schief und 
verschiedenartig gelappt und gezahnt. Die Stengelblatter 
gewohnlich dreizaklig, das letzte fast einfach, alle kurz 
gestielt, der Stiel auf beiden Seiten mit einem breit lan- 
zettlichen, spitzen, mit einem oder einigen Zaknen versehenen 
Afterblattchen am Grunde verbunden. Die Blattstiele beson- 
ders der Wurzelblatter sckeidig erweitert, den Stengel urn- • 
fassend. Blumen entwickein sieli zu 1— 5 auf jedem Stengel; 
sie sind gestielt, endstandig, erst uberhangend, rickten sieli 
aber dann auf. Der Kelch tkeilt sieli in 5 lange, fast 
pfriemenformig zugespitzte Abscknitte, zwiseken denen viel 
kleinere lanzettlicke stekn; er bleibt fast glockenfórmig, ist 
aussen stark lieliaart und braunrotk oder purpurn mekr oder 
weniger stark gefarbt. Die Blumenblatter sind so lang ais 
der Kelch breit gezogen spatlielformig nacli unten fast



keilformig, abgerundet und fast zuriickgedruckt mit einer 
sehr kleinen Spitze in der Mitte, gelb mit purpurrothen 
astigen Adern durchzogen. Die zahlreichen Śtaubgefasse 
sind kalii. Die zahlreichen Pi.stille stehn aut' einem ge- 
stielten Fruchttrager, dessen Stielohen sich bei der Reife 
noch verliingert. Die Fr&chtchen lanzettlich, zusammenge- 
driickt, in eine mit einem Haken endigende ziemlich kahle 
Borste auslaufend; an diesen Haken ist fruher der obere 
federhaarige Griffeltheil befestigt.

Y orkom m en : Aut sumpfigen und besonders auf moo- 
rigen Wiesen, in moorigen Waldlichtungen, am moorigen 
Ufer von Biichen, Fłussen, in Moorgraben u. s. w., wolil 
niemals auf Kalkboden. Streclcenweis durch den grossten 
Theil des Gebiets zerstreut. Im Salzburgischen nach A. 
Sauter bis 1800 Meter emporsteigend, im Bairischen Hoclr- 
land nach Prantl bis 1740 Meter1).

B lth eze it : Mai, Juni.
A n w en du n g : Fruher war die Wurzel oder riclitiger 

das Rhizom mit den Wurzeln offizinell ais Itad ix  Gei riva lis  
s. C a ry op h y lla ta e  aąu aticae  s. B en ed ictae  s iłv es tr is .

• Sie ist bitterlich und adstringirend und wirkt ahnlich, aber 
schwacher, wie die vorige. Im Garten wird die Pflanze sehr 
ansełmlich.

F orm en : Die Kronblatter sind bisweilen hellgelb oder 
weiss, Die Pflanze bildet folgende Bastarde:

O. rivale-urbanum G. Meyer. So besonders im nord- 
lichen Gebiet, bei Rothenbuch in Oberbaiem, bei St. Gallen

1) Vgl. I). 13. M. 1884, S. 59, 105, 150; 1885 S. 50, 69; Lutze’® 
Programm, S. 19.



in der Schweiz u. a. O. Sie yariirt mit rothgelben Blumen: 
G. rubifolium Lej. und mit halb so grossen Bliithen.

G. urbanum-rwale G. Meyer. Sxn G. intermedium Ehrh- 
Noch seltner ais die vorige.

B esch re ibu n g : Die Wurzelblatter dieser Pflanze 
werden zuweilen 1/3 Meter lang. In diesem Falle nehmen 
ihre Stiele % der Lange ein und die Blattchen des gefie- 
derten Blattes werden nach der Spitze zu irniner grosser, 
doch so, dass sich unter dem ersten etwas grosseren Paare 
zwei sehr kleine, zwischen dem ersten und zweiten grosseren 
Paare wiederum zwei selir kleine, zwischen dem zweiten 
Paare und dem grossen Endblatte nochmałs zwei sehr kleine 
Blattchen befinden. Indessen fehlen die sehr kleinen Blatt- 
paare bfters auch unten oder oben, doch nicht in der Mitte. 
Das Endblatt ist an solchen grossen Blattern 3 Ctm. lang 
und ebenso breit oder noch breiter, 31appig und tiefkerbig, 
dabei sind die grossen Kerbzahne wiederum mit kleinen 
Kerbzahnen begabt. Ebenso ist die Serratur der beiden 
grossen Blattpaare und das oberste Blattpaar ist zuweilen 
gestielt und hat an der Basis 1 oder 2 Lappchen. Die 
kleineren Blattpaare haben Sagezahne oder sind ganzrandig, 
der Band aller Blattchen ist durch seine Plaumhaare ge- 
wimpert. Gemeinlich sind aber die Wurzelblatter nur 8 bis 
12 Ctm. lang, ihre Blattchen nach Yerhaltniss kleiner, in
dessen in Form, Serratur und Zalil sehr ahnlich. In der 
Jugend sind auch alle auf beiden Flachen durch feine Ilaare 
behaart. Die Stengelbliitter unterscheiden sich dadurch, dass 
sie bios ein Endblattchen und ofters noch ein sehr kleines 
Blattpaar besitzen; auch ist ihr Stiel nicht grosser oder sogar



etwas kleiner ais dieses Endblattchen und das Endblattchen 
selbst ist entweder 31appig oder 3zalilig. Die Nebenblatter 
sind rundlicli, tief gesagt und so lang ais der Blattstiel. 
Die Bliithenstiele sind behaart, die Bluthen grosser ais bei 
Geum nrbanum , doch nur halb so gross wie bei Geum 
riva le  und ofters nickend. Der Kelch ist rothlich, steht 
wagrecht ab, biegt sieli nacli der Bliithe nicht sogleicli 
zuriick wie bei Ge urn urbanuui und die Kelchzahne sind 
abwechselnd doppelt grosser. Die Kronenblatter sind breiter 
ais bei Geum urbanum , verschmalern sieli in einen zwar 
sehr kurzeń, aber doch deutlich wahrnehrubaren Nagel, sind 
erbsengelb und ani oberen Bandę gewellt. Die Haare an 
der Basis des ersten Gliedes sind weit langer ais bei Geum 
urbanum  und das obere Glied ist nur in der unteren 
Halfte mit Haąren besetzt.

Y ork om  men: Es kommt in Waldungen und schattigen 
Gebiisclien namentlicli in Norddeutscliland, namlich in 
Pommern, Schłesien, in der Mark, in Mecklenburg, Holstein, 
Oldenburg, Hannover und Westphalen vor, iindet sieli aber, 
wiewohl ais Seltenheit, auch in Thuringen und zwar im 
Reussischen. Es blulit im Mai und Juni und ist peren- 
nirend. In Baiern nach Prantl (Flora, S. 827) bei Siegis- 
hofen, Schellenberg, Rothenbuch, Kothgeisering, Mering, im 
Englischen Garten bei MUnclien, bei Landshut, Nurnberg, 
Homburg a. Wern. Bei Wandsbeck unweit Hamburg.

Yon Neueren wird auch G. inclinatum Sclileicher. 
Syn. G. pyrenaicum Willd., G. sudeticum Tausch, G. Tourne- 
furtii Lap. zu den Bastarden gerechnet. Vergl. daruber G. 
m ontanum .



A b b i l d u n g e n .
T a fe l 25701. Geum riva le  L. A Pflanze in natiirl. Grosse; 

1 Bliithe im Liingsschnitt, vergr8ssert; 2 Staubgefasse, desgl.; 
3 Carpell, desgl.

T a fe l 2570 II. Geum in term edium  Ehrh. Pflanze in natiirl.
Grosse.



2571, Geum reptans L.

A lp en  -  N e  lkenw urzel.

Syn. Sieversia reptans Spreng.
Rhizom liegend. mit niedergestreckten Auslaufern; Ba- 

salbliitter nnterbrochen gefiedert, nach dem Ende breiter 
werdend; Blattchen gesagt- eingeschnitten, mit spitzen Sage- 
zahnen, meist dreispaltig, das endstandige 3 — bspaltig; 
Stengel einbldthig; Bluthen gross, aufrecht; Friichte nebst 
den ungegliederten Staubwegen zottig.

B esch re ib u n g : Der Wurzelstock, mit den schwarzen 
Resten der alten Blatter umkleidet, ist holzig, liegt schief 
im Boden und treibt schon beim Beginn der Knospung des 
Stengel,s Ausliiufer, welche 2 */2— 4 Ctm. lang werden, sieli 
auf die Erde hin strecken, braunlich anlaufen und in Zwischen- 
raumen von 2 1/2— 5 Ctm. wechselstandige Blatter tragen. 
Die Wnrzelblatter sind fingerlang oder etwas liiiiger, stehen 
aufrecht, sind unterbrochen gefiedert oder nur einfach-ge
fiedert, tragen im Umfange fast kreisrunde, docli tiefge- 
zahnte Blattchen, welclie sich nach der Spitze hin allmahlig 
vergrossern. Die Zahnung ist bei jungen Bliittern rothbraun 
angelaufen, auch verwelken die Blatter in dieser Farbę und 
werden zuletzt schwarz. Die Rander der Blatter sind ebenso 
wie die Blattstiele, der Stengel und der Auslaufer, mit



Zottelliaaren dicht besetzt. Die Stengel, welclie bei kraftigen 
Bxemplaren zu mehren aus dem Wurzelstocke kotnmen, 
stehen aufrecht und erreichen nicht iiber 15 Ctm. Hohe, 
ragen also uber die Wurzelblatter wenig hervor, sind nach 
unten zu blattlos und nur iiber der Mitte mit ein oder 
mehren, einfach gefiederten Bliittern bekleidet, welclie un- 
getheilte lanzettformige Seitenfiedern und ein 3theiliges 
Endblattchen besitzen, welches wiederum ungetheilte, lan
zettformige Fiedern hat. Das oberste Stengelblatt ist haufig 
bloss Sspaltig. Die Nebenblatter sind den Fiederblattchen 
ahnlicli, nur grosser. Die aufrechten Blumen stehen offen, 
ihr Umfang wechselt von 2 !/2—-5 Ctm. Durchmesser, die 
Zahl der Kronenblatter iindert yon 5— 8. Letztere sind 
fast kreisrund, an der Spitze entweder mit einer stumpfen 
oder spitzen Ausbuchtung. Die Kelclilappen entsprechen in 
Zahl der Zahl ihrer Kronenblatter, sind ausserlich purpurroth 
angelaufen und die grosseren Lappen erreichen fast die Liiiige 
der Kronenblatter, so dass sie in den Zwischenraumen der- 
selben zum Yorseheine kommen. Die Fruchtschweife stehen 
aufrecht ab und werden bis 2 */2 Ctm. lang. Sie sind an 
der Spitze kalii, sonst zottig und die Haare sind milchweiss.

Y orkom m en : Auf den liochsten Jochern der Alpen 
an Felsen und an kiesigen Orten. Durch die Schweiz, Tirol1) 
Salzburg, Karnthen, Steiermark. Im Salzburgischen nach A. 
Sauter (Flora, S. 141, 142) zwischen Gerolle und in Fels- 
spalten der Schiefer- und Urgebirge (1900 bis 2500 Meter), 
z. B. am Hundstein, auf den Fuscher-, Gasteiner- undLungauer

1) Vgl. Oesterr. Bot. Z. 1863, S. 409; D. B. M. 1884, S. 150, 
1885 S. 69.



Alpen, am Hochgolling, auf den Liegnitzer Alpen, ani' Kalk 
nur am grossen Ilettenstein; nach Caflisch in den nordlichen 
Kalkalpen am Rappenkopf, Linkerskopf, Nebelhorn; nach 
Prantl von 2080 bis 2310 Meter, am Kratzer etc.

B liith ezeit: Juni bis August.
A nw endung: Eine grosse Zierde fiir alpine Anlagen 

in Gar ten.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2571.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthe von der Riickseite, desgl.; 

2 Carpell, desgl.



2572. Geum montanum L.

Berg - 1STe lkenwurzel.

Syn. Sieversia montana Willd. Caryophyllata montana 
Scopoli.

Der vorigen ziemlich ahnlich, aber das Rhizom kurz, 
ohne Auslaufer. Stengel einfach, einbliithig; Basalblatter 
leierformig, nnterbrochen gefiedert, mit ungleicli gekerbten 
Blattchen, das endstandige sehr grosa, fast herzfórmig, stumpf 
gelappt; Stengelbliitter klein, sitzend, dreitheilig oder unge- 
tbeilt; Kronblatter ausgerandet, fast doppelt so gross wie 
der Kelcli; Fruclite nebst den nngegliederten Staubwegen 
zottig.

B escb re ib u n g : Die ganze Pflanze wird ł/3 Meter hocb, 
auf den hoheren Alpen nur handhoch oder fingerhoch. Sie 
ist in allen ibren Theilen mit abstehenden, weichen und gelb- 
lichen Haareu dicbt bekleidet, wodurch sie, im Sonnensckeine 
betraehtet, einen seidenartigen Glanz erlialt. Aus dem 
kurzeń Wurzelstock erheben sich die Stengel ziemlich gerad 
empor. Die zahlreichen Wurzelblatter, welche sich an der 
Erde ausbreiten, iibertreffcn an kleineren Exemplaren niclit 
selten den Stengel an Lange; ihre Fiederblattchen sind an- 
fangs klein und ungetheilt, werden nach der Spitze zu numer 
grosser und die Endfieder nimmt so ziemlich die Halfte des 
ganzen Blattes ein; an derselben kann niań auch deutlich 
5 bis 7 Lappen unterscheiden, welche jedoch sammtlich, wie



ihre Kerbzahne, stumpf sind. Die Stengelblatter, 2 bis 3 an 
Zab], baben ganze, oder mit wenig Zahnen versehene After- 
blattchen. Die 5 aussern Kelchabscbnitte sind, wie die 5 
doppelt so grossen innern, stark gewimpert, spitz und auf- 
recht gerichtet. Die Blnme hat im Yerhaltniss zum Stengel 
eine besondere Grosse, misst ausgebreitet 2 Ctm., so dass sie 
dnrch einen Silberdreier eben bedeckt wird. Ihre goldgelbe 
Farbę scbmiickt das frische Griin der Matten, besonders wenn 
zur Herbstzeit die zablreicben Wiesenblumen anderer Arten 
yerschwunden sind. Betrachtet man die Blnme genaner, so 
findet man an den unten mit langen, weissen, seidenartig 
glanzenden Haaren dicbt bcsetzten Griffeln eine neue Zierde. 
Die Fruchtcben sind mit den stehenbleibenden Griffeln, welche 
nun Grannen heissen, gekront. Jedes Fruchtcben tragt eine 
Granne, dereń gelbliches abstebendes Haar fast bis zur Spitze 
derselben emporsteigt.

V orkom m en: Auf Triften der Alpen, Yoralpen und 
hoheren Gebirge. Durch die ganze Alpenkette (Vgl. u. a. 
D. B. M. 1884, S. 150; 1885 S. G9) verbreitet und in den 
Sudeten. Im Salzburgischen (A. Sauter, Flora, S. 140) auf 
den Triften der Alpen, vorziiglich auf Tlionscliiefer und Ur- 
gebirgen (1300 bis 1900 Meter), so z. B. auf vielen Alpen- 
Pinzgaus, Pongau’s, und Lungau’s gernein, seltner auf den 
Kalkalpen wie z. B. auf dem Reiter-Steinberg; auf den 
Bairischen Alpen sehr verbreitet, so nach Prantl (Flora, 
S. 327) von 1G90 bis 2300 Meter, am Juifen, auf der Reit- 
alp, am Schneiber, auf den Funtenseertauern, Gotzen, Lah- 
feld. Itiesengebirge und Babia Góra. Angeblich auf dem 
Brocken.



B liith eze it: Juni bis August; in den hoheren Alpen 
bisweilen bis in den Oktober binein.

A nw endung: Das Alpen-Benedictenkraut ist durch 
seinen zusamrnenziehenden Stoff, welcher sieli in Wurzel 
und Blattern findet, eins der gesundesten Krauter der Alpen- 
wiesen, und maeht das kraftige Futter der Matten fiir das 
Vieh sehr gedeihlich. Seine Wurzeln kann man ebenso 
wie die des fieum urbanum  benutzen. Eine prachtige 
Gartenpflanze, die auf jedem guten Gartenboden in sonniger 
Lagę gedeiht.

F orm en : Sie bildet einen Bastard: G. rwale-montanum. 
Syn. G. pyrenaicum Koch, G. sudeticum Tausch, G. incli- 
natum Schleicber.

B esch re ib u n g : Diese Pflanzenart findet sich auf den 
verschiedensten Standorten, aber imrner nur in beschriinkter 
Ausdehnung. Lapeyrouse fand sie in den Pyrenaen, Schlei- 
cher in der Scbweiz. Professor Tausch in Prag bildete sie 
in seinem Werke: Hortus Oanalius, von einem Standorte 
aus den erhabensten Hohen der Sudeten in den Garten des 
Gralen Canal verpflanzt, mit der Bemerkung ab: Sie wachst 
selir selten auf den hochsten und abschiissigen Wiesen des 
Riesengebirges mit Geum m ontanum , luilt die Mitte 
zwischen G eu m riva le  und Geum m ontanum , von welchen 
es vielleicht ein Bastard ist. Yon ihm erhielt die Specis 
den Namen Geum sudeticum . Sie sielit im Ganzen dem 
Geum m ontanum  sehr ahnlich denn das grosse Endblatt- 
chen der Wurzelblatter ist durch seine fast kreisrunde Ge- 
stalt nicht dem G. riya le , sondern G. m ontanum  ent- 
sprechend, desgleichen stimmen auch Farbę und Form der



Kronenbliitter mehr mitGeum m ontanum , ais mit G .riva le  
iiberein, wahrend der Griffel dorch seine Gliederung sich 
scharf von Geum m ontanum  abschliesst, dadurch dem G. 
r iva le  ahnlich, aber niebt gleich wird. Bei Geum riva le  
ist namlich das nntere Glied des Griffels kahl, das obere 
zottig, wahrend Geum pyrenaicum , gleich dem Geum 
m ontanum , einen durchaus zottigen, aber gegliederten 
Griffel hat. Nur dadurch, dass bei G. m ontanum  die Blumen 
aufrecht, der Stengel einfach und einbluthig, bei G. pyrenaicum  
die Blumen nickend, der Stengel gabelastig und zwei oder 
mehrbltithig ist, niihert sich diese Art dem G. rivale . Die 
Wurzelblatter sind ubrigens so, dass unter dem grossen, 
kreisrunden Endblattchen abwechselnd kleinere und grossere 
Fiederblattchen stehen, die ganze Pflanze ist zottig behaart 
und die Blumen haben die Grosse des Geum m ontanum .

Y orkom m en : Auf feuchten Triften der Schweizer 
Alpen und der hoheren Sudeten. Im Riesengebirge beson- 
ders am Brunnenberg.

A b b ild u n g e n .
T a fe l 25721. Geum m ontanum  L. A Pflanze, nat. Grosse;

1 Bliithe von der Riickseite, vergrossert; 2 Carpell, desgl.
T a fe l 257211. Ge um p y ren a icu m  Koch. Pflanze in natiirl. 

Grflsse.



2573. Rubus Chamaemorus L.

M ultebeere.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt einen nur handhohen, 
krantigen, im Herbst absterbenden, mit einigen entfernt- 
stehenden Bliittern besetzten, ganz einfacben, am Ende die 
einzige grosse Bliithe tragenden, anfrechten Stengel, ołrne 
Auslaufer und ohne Stacheln. Blatter gestielt, einfach, herz- 
nierenformig, fiinflappig; Bliithen zweihiiusig; Beeren an- 
fangs hellroth, znletzt gelblich.

B esch re ibu n g : Die Wurzel ist stark kriechend, der 
Stengel steht anfrecht, wird 5— 15 Ctm. hocli, ist stielrund, 
auf einer Seite rinnig, ubrigens unverastelt und braun. Am 
Grunde bat er eirunde, stumpfe, hautige, fast tutenartig ver- 
wachsene Scbuppen, nach oben triigt er nur 2—3 2 ’/2— 4 
Ctm. breite Blatter, welche gleich dem Stengel flaum- und 
driisenhaarig sind. Sie haben 5 kurze, rnndliclie, ungleich- 
zśihnige und gefaltete Lappen. Die Bliithen sind nach Yer- 
haltniss sehr gross, reinweiss oder mit rothlicher Schminke, 
die Kelchzipfel eiliinglich, stumpf oder kurzgespitzt, zuweilen 
auch fast lanzettformig und zugespitzt und roth angelaufen. 
Die Kronenblatter der mannlichen Bliithen stehen aufge- 
richtet, sind verkehrt-eiformig, die der weiblichen Bliithen 
ganz iiłmlich in Form, aber ausgebreitet. Die Frucht besteht 
aus nur wenigen, aber sehr grossen Beeren.

Y o r k o m m e n :  Auf torfigem Boden kalter Ilegionen. 
In Mitteldeutschland nur auf Hochmooren der Gebirge, 
namlich auf dem Riesengebirge, auf der hohen Rhon und



dem Meissner in Hessen, in der norddeutschen Ebene nur 
auf der nordlichsten Spitze, auf der Landzunge Dars in 
Pommern. Weiter nach Norden wird sie in Preussen, Cur- 
land und Lievland, docli noch niclit massenhaft gefunden, in 
solcber Weise tritt sie erst in Estliland auf. Ein arktisches 
Gewachs, welches daher nur im nordlichen Tlieil unseres 
Floragebietes auftritt. Im Riesengebirge auf der Elbwiese, 
Iserwiese, weissen Wiese; bei Konigsberg in Preussen im 
Friedrichsteiner und Trutenauer Bruch, bei Waldau, Labiau, 
Insterburg, Ibenhorst, Danzig, Putzig, in Pommern im Leba- 
Moor bei Stolp, im Swinemoor bei Swinemunde, dagegen auf 
der Halbinsel Dars nenerdings niclit wieder aufgefunden; 
auf dem Meissner in Hessen zuerst von Rupp angegeben, 
aber in neuerer Zeit niclit wieder gefunden. Ebenso felilen 
aus neuerer Zeit Angaben iiber ihr frtther angegebenes Yor- 
kommen auf der Rhon. Yon Insterburg erhielt ich schone 
Exemplare durch die Giite des Herrn Apotheker Kilim.1)

Blii thezeit:  Mai, Juni.
A nw en du n g :  Die Friichte schmecken wie Himbeeren, 

stehen aber im Aromgelialt der nordischen Himbeere, 
Rubus arcticus,  nach. Mail sucht sie, wie Erdbeeren, ais 
Beerenobst und braucht sie ahnlich wie unsere Himbeere. 
Die Bliitter haben einen unangenehm siisslichen Geschmack 
mit bitterem Nachgeschmacke.

1) Nach Fr. J. Weiss auf dem Ueberschwemmungsgebiet der 
Memelausflusse; fernei bei Gumbinnen, Stalluponen (Tralcehnen), 
Pillkallen; im Siiden bei Neidenburg und yielleicht weiter verbreitet.

A b b ild u n g  en. T a fe l 2573.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, yergrossert.



2574. Rubus saxatilis L.

Steinbeere.

Das kurze Rhizom bildet fertile und sterile Stengel; die 
fertilen sind ganz einfach, stehen aufrecht, bleiben krautig, 
die sterilen sind geknickt, verholzen etwas und gehen aus- 
lauferartig am Boden hin. Blatter zieinlich entfernt, lang 
gestielt, dreizahlig, mit sehr kurz gestielten, liinglichen oder 
eiformigen, tief gesagten Blattchen; Bliithen weiss, in einen 
endstandigen 3— Gbliithigen Ebenstrauss geordnet; Kron- 
bliitter den Kelch iiberragend, langlich-lanzettlich; Kelch 
kreiselfórmig; Filamente verbreitert, nacb oben pfriemlich; 
Bllithenboden eben; Fruclitstand aus wenigen Beeren be- 
stehend, roth.

Beschreibung:  Aus den fast bis an den Grand ab- 
gestorbenen Stengeln schlagen zur Friihlingszeit neue Frucht- 
stengel und unfrnchtbare Itanken hervor. Letzte laufen an 
der Erde hin und werden oft 2/3 — 1 1/2 Meter lang, die frucht- 
tragenden Stengel stehen aber aufrecht und erreichen nicht 
viel iiber 1/3 Meter Hohe. Beide Arten werden nicht stiirker 
ais eine Rabenfeder, sind stunipfeckig, mit abstehenden 
Haaren nnd mit feinen, geraden und abstehenden Stacheln 
bekleidet und mit gestielten, dreizahligen Blattern besetzt. 
Die wechselstiindigen Blatter bestehen wiederam aus ge-

F lo ra  XXV. 24



stielten Blattchen, wovon das inittle gewohnlich langer 
gestielt, die beiden Seitenblattchen kurzgestielt sind. Ein 
ausgewachsenes Dreiblatfc misst 8 Ctm. Lange und eben so 
viel Breite, ein einzelnes Blattchen des Dreiblattes 3 Ctm. 
Liinge und gegen 2 Ctm. Breite. Die Blattstiele und Blatt- 
stielcłien sind mit 1'einen abstehenden Haaren, oft audi hin 
und wieder mit einzelnen kleinen Stacheln besetzt; die oberen 
und unteren Blattflacben sind ebenfalls tein beliaart und 
grasgriin. Die Gestalt der Blattchen ist verscliieden; man 
findet sie eirund und kurz-zugespitzt, auch verkelirt - eirund 
und spitz, oder fast rautenformig; die beiden Seitenbliittcb.en 
sind anch gar nicht selten zweilappig, immer ist aber der Blatt- 
rand doppelt gesagt und die griine Farbę an beiden Blatt- 
flachen gleich. Am Grunde jedes Blattes fmdet man 2 kleine 
ganzrandige, behaarteNebenblattchen, welcłie unten elliptisch, 
weiter oben langlich und lanzettformig sind und vollig sitzen. 
In den obersten Blattwinkeln kommen die wenigbluthigen 
Doldentrauben auf beliaarten Stielchen hervor. Gewohnlich 
zahlt man nur 2— 4 Bliithen auf einem Stiele beisammen. 
Die einzelnen Bliithen haben am Grund ihrer Stielchen sehr 
kleine Deckblattchen. Die Stheiligen Kelche sind ausserlich 
nicht beliaart; die spitzen Kelchzipfel schlagen sieli zuriick 
und haben innerlich eine feine weisse Behaarung. Die 3 Ctm. 
langen, weissen, aufrecht stehenden Kronenblatter sind ziemlich 
gleichbreit, etwa 3mal langer ais breit, an der Spitze abge- 
rundet und wenig langer ais die Kelchzipfel. Die Beeren 
sind scharlachroth, bestehen aus 4 — 5 rothen Beerchen, 
welche Erbsengrosse haben und einen angenehm suss-siiuer- 
lichen Geschmack besitzen. Nacli der Fruchtreife stirbt der



Fruchtstengel ganz ab und im folgenden Jahre schlagen 
neue Fruchtstengeł aus den wnrzelnden Ranken hervor. 
So lasst sich auch dieser Straucli, wenn man ihn kultiviren 
wollte, sehr einfach nnd schnell vermehren und urn so leichter, 
je besser der Kalkboden ist, auf dem man ihn pflanzt. 
Trockenen Sand vertragt die Steinbeere aber durchaus nicht; 
man muss eine schattige Ost- und Nordseite zur Anpflanzung 
wahlen.

Yorkom m en :  In Waldungen und Hainen, fast nur 
auf Kalkboden, daher vorzugsweise durch die Kalkgebirge 
des mittlen und sudlichen Gebiets zerstreut und bis in die 
Alpen emporsteigend. Durch das ganze Alpengebiet in den 
Kalkalpen. so z. B. im Salzburgischem auf steinigem Boden 
an Waldrandern und in Laubwaldern vom Fuss der Berge 
bis 1600 Meter, so z. B. am Untersberg, am Fuschlersee, 
im TannengebirgeJ), nach Prantl (Flora, S. 328) im Bairischen 
Hochland bis 1950 Meter emporsteigend; im Bairischen Wald 
und in der Oberpfalz fehlend; sonst zerstreut durch die 
siiddeutschen und westdeutschen Kalkgebirge, namentlich im 
Juragebiet; ebenso durch das ganze Thuringer Muschelkalk- 
gebiet; ausserhalb derselben wird sie selten, fehlt z. B. in 
der Flora von Halle (dagegen am Bienitz); weiter nordlich 
sehr zerstreut und meist vereinzelt; aber nach Fr. J. Weiss 
in Preusseu ziemlich haufig, so z. B. bei Konigsberg, Caymen, 
Labiau, Memel, Darkehmen, Rastenburg, Heilsberg, Liebe- 
mlihl, Thorn, Cartaus, Danzig etc. 1

1) A. Sauter, Flora, S. 138. Yergl. auch Oesterr. Bot. Z. 1873, 
S. 346. Irmischia 1884, S. 44. D. B. M. 1884, S. 84, 127, 150. Nach 
Wirtgen auf der Schneifel. B. Z. 1864, p. 35.



Bli i theze it :  Jani, Juli.
A n w e n d u n g :  Die Beeren sind sehr wohlschmeckend. 

In Parkanlagen kommt die Pflanze sehr gut fort und bildet 
eine Zierde der Gebusche und Yorhohen.

A b b ild u n g en . T a fe l 2574.
AB Theile der Pflanze in nat. Grosse.



2575. Rubus Idaeus L.

H im beere.

Das weithin kriechende, auslauferbildende Rhizom bildet 
bis zwei Meter hohe, im ersten Sommer kraufcige, beblatterte 
aber steril bleibende, aufrechte; stielrunde, staclielige Stengel; 
welche im nachsten Sommer sieli verasteln, holzig werden 
itnd Bliithenzweige treiben und nacb der Fruchtreife ab- 
sterben. Blatter ziemlich entfernt, gestielt, gefiedert, die 
unterm 7zablig, die mittlen dzahlig, die oberen 3zalilig, die 
Blattchen sitzend, aus breitem, abgernndetem Grandę langlicli, 
zngespitzt, meist etwas schief, oberseits scbwach behaart, 
riickseits weissfilzig; Blattstiele rinnig; Kronblatter verkehrt 
eiformig-keilig, anfrecht; Kelcli abstehend, flach; Staubwege 
fadlich; Frachtstand vom trocknen, kegelformigen Stempel- 
triiger sich ablosend.

Beschre ibung:  Bie iistige gelbbraune Wurzel treibt 
viele Wurzelfasern. Der strauchartige 1— 2 Meter. hohe 
Stengel ist aufrecht, astig, markig und gelbbraun, mit vielen 
zerstreuten geraden Stacheln besetzt. Von den gestielten 
Blattern sind die unteren 7zahlig-gefiedert und die oberen 
dreizahlig; die einzelnen Blattchen eiformig, kurz zuge- 
spitzt, ungleich oft lappig gesagt, auf der Oberflache kahl, 
auf der liiickseite weissfilzig. Die rinnenformigen Blatt
stiele sind auf der Unterseite gewohnlich stachelig. Die 
traubenartigen Blumen stehen an den Spitzen der Aeste oder



in den Blattwinkeln. Der Kelcli einblatterig, tief 5spaltig, 
bleibend; Abschnitte eifórmig, langzugespitzt, ausgebreitet. Die 
weissen Kronblatter sind verkehrt-eiformig, ganzrandig, aus
gebreitet, etwas kiirzer ais der Kelcb. Die Frucht besteht aus 
einer zusammengesetzten rothen Beere. Die Beerchen sind 
rundlich, lsamig. Der Same einzeln, langlich, fast nieren- 
formig.

Y o r k o m m e n :  In Laub- und Nadelwaldungen, Hainen 
und Gebiischen, besonders gern anf Holzschlagen, in Hecken. 
Durch das ganze Gebiet yerbreitet und in den meisten 
Gegenden hiiufig, jedoch auf Kalkboden meist weniger ge- 
mein. In den Yoralpen nach A. Sauter bis 1400 Meter, 
nach Prantl bis 1850 Meter emporsteigend.')

B luth eze it :  Mai— Juli. Fruchtreife August, September.
A n w en du n g :  Der ausgepresste Saft, welcher Citronen- 

und Apfelsaure enthalt, giebt mit Zucker den Himbeersyrup; 
ebenso bereitet man aus den Beeren Himbeermuss (Iloob 
R u b i  Idaei) und Himbeeressig (A ce tu m  R u bi  Idaei) ; 
durch Destillation gewinnt man das Himbeerwasser (Aqua 
R u b i  Idaei). In Garten trifft man Spielarten mit weissen, 
gelben grosseren Friichten. Die Friichte werden von einer 
weissen Fliegenmade sehr zernagt. Die Himbeeren bilden 
eine der beliebtesten Gartenfriichte, die man in zahlreichen 
Spielarten kultiviert. Man geniesst sie frisch, eingemackt, 
ais Saft, namentlich mit Selterwasser vermischt, ein sehr er- 
frischendes Getriink darbietend. Bei der Kultur ist gutes Garten- 
łand erforderlich. Die Triebe des ersten Sommers lasst man

1) Vgl. Oesterr. B. Z. 1873, S. 346. D. B. M. 1884, S. 105, 150. 
B. Z. 1873, S p .  426.



auswachsen oder lmeift die Spitzen im Hoclisommer ab und 
bindet die Triebe an, welclie im niichsten Friihjahr bluhen 
und nach der Fruchternte am Boden abgeschnitten werden.

Das Beiwort Idaeus soli sich auf den Berg Ida in 
Kandien beziehen, wosełbst er angeblich in grosser Menge 
wachsfc, was jedoch von neueren Reisenden niclit bestatigt wird.

Form en: (i. anomalus Arrhen. Unterste Blatter ein- 
fach, nierenfbrmig, mit breiten, sieli mit den Randem decken- 
den Blattclien. So z. B. bei Bromberg, Neu-Ruppin, aucli 
in Thuringen hie und da. In Preussen nach Fr. J. Weiss 
a. mit fast stachellosen Schossen bei Caymen, b. mit sehr 
stacheligen Schossen bei Nenkuhren an der See und nach 
Caspary auch weiter landwarts, ferner bei Caymen und 
Bartenstein.

A b b ild u n gen . T a fe l 2575.
A bliihender Zweig, naturl. Grosse; 1 Kronenblatt, yergrosserfcj 

2 Staubgefasse, desgl.; 3 Carpell, desgl.; 4 einzelnes 1'ruobtblatt, 
desgl.; 5 Steinfruclitchen, desgl.; 6 Same, nat. Grosse u. vergrossert.



2576. Rubus caesius L.

B laue K ratzbeere .

Syn. jB. caesius agrestis Weike. II. caesius L. var. 
ovalis Reichenbach.

Rhizom zahlreiche langgliedrige, am Boden hinlanfende. 
wurzelnde, auch kletternde Ausliiufer treibend; Stengel 
walzenrund, stachelig, gestreckt, blau, bereift; Blatter drei- 
zahlig, ruckseits behaart, die Seitenbliittchen sitzend, ungleich 
zweilappig.

B esch re ib u n g : Der Mittelstock dieses Stranches ist 
im Allgemeinen wagerecht, iistig, und mit vielen Wurzel- 
fasern besetzt. Er treibt einen oder mehre Stengel. Diese 
sind gewohnlich lang gestreckt, astig, stielrnnd, mit hecht- 
blauem Reif bedeckt, lang, und bei der hier abgebildeten 
Abart dicht mit zuruckgekriimmten Stacheln oder auch fast 
driisigen Borsten besetzt. Die gestielten wechselstandigen 
Blatter sind dreizahlig und weichhaarig; die einzelnen 
Blattchen eiformig, kurz zugespitzt, ungleich oder doppelt 
sageziihnig, die seitenstandigen, kurz gestielt, meist zwei
lappig. Die Afterbliitter, welche an der Basis des Blatt- 
stiels stehen, sind linien-lanzettformig. Die Blumen bilden 
endstandige einfache Doldentrauben, sitzen auf stacheligen 
weichhaarigen driisigen Stielen. Der funfspaltige Kelch ist



mit einzelnen Driisen besetzt, wahrend der Bliithezeit aus- 
gebreitet, endlich an der Fracht zuriickgeschlagen. Die 5 
Blumenbliitter sind weiss nnd umgekehrt-eiformig. Die 
vielzahligen dem Kełche eingefiigten Staubfaden tragen 
rundliche an beiden Enden ausgerandete zweifacherige 
Antheren. Die Frncht besteht ans einer zusammengesetzten 
schwarzblanen und mit hechtblauem Reife bedeckten Beere; 
die einzelnen rundlichen Beerchen enthalten einen eiformigen, 
schief gespitzten, etwas znsammengedruckten Samen.

Yorkom m en: In Waldern und Gebiischen, an Bandem 
auf Aeckern, Steinhaufen. Durch das ganze Gebiet verbreitet.')

B liith eze it: Jnni bis September. Die Friichte reifen 
im August und September.

An wen dung: Die Beeren sind essbar und haben einen 
angenehmen sauerliehsiissen Geschmack. Auf Aeckern ist 
dieser Strauch ein schwer zu vertilgendes Unkraut. Die 
Friichte geben einen Yortreffiichen Wein; eben so farbt man 
mit ihnen schlechtere Weine. In den Apotheken kennt man 
R ubi Bati folia.

Namen: Rubus wird von den Grammatikern ver- 
schieden erklśirt, indem sie bald damit die rothliche Farbung 
des Stengels einiger Arten, bald die rothen oder auch roth- 
saftigen Friichte derselben in Yerbindung bringen.

Will man den Strauch im Garten kultiyieren, so muss 
man ihm ein besonderes Quartier widmen, wie den Himbeeren, 
und ihn ahnlich wie diese behandeln, namentlich die Aus- 1

1) lw Norden Europas, namentlich in Finnland, fehlen Rubus 
fru tico su s  L. und R. caesius L. Vergl. dariiber das trefflicbe 
Programm ilber das Fiirstenthum Liineburg von H. Steinvorth, Seite II.
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laufer streng iiberwacken. Bezuglich des JBodens ist er sehr 
genugsam, bildet aber auf gutem, lockerm Gcartenland weit 
grossere und schonere Prtichte aus. In Anlagen unterdriickt 
er fast alle iibrigen Pflanzen und darf boclistens auf Mauera, 
Steinbaufen oder Scbutt geduldet werden, wo er eine dichte 
liekleidung bildet.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2576.
A bluhender Zweig, natiirl. Grosse; B Fruchtast, desgl.



2577. Rubus dumetorum W eih e .

H ecken - Brom beere.

Syn. N. nemorosus Hayne. II. fruticosus Plenck.
Stengel stielrund, zottig, mit ziemlich geraden Stacheln 

besetzt; Bliitter zottig, an den sterilen, diesjiihrigen Stengeln 
fiinfzahlig, an. den fertilen, vorjiihrigen Stengeln dreiziihlig; 
Kelch mit feinen Driisenhaaren besetzt; Kronblatter weiss 
oder rothlich, doppelt so gross wie der Kelch, ganz oder 
sch wach ausgerandet; Beeren schwarz.

B eschreibung: Die wagrechte Wnrzel schickt mehre 
griine, niemals bereifte Stengel ans, die im dichten Gebiische 
1— 2 Meter gerade emporsteigen, an freiern Orten sich zur 
Erde neigen und den Boden bedecken. Die unfruchtbaren 
Stengel sind gemeinlich diinner nnd liegend, die fruchtbaren 
starker und mehr oder weniger aufrecht stehend. Nach der 
Tiefe zu sind die Stengel mehr haarlos, zuletzt ganz unbe- 
haart, nach der Hohe hin nehmen die Haare an Dichtheit 
zu, sind aber nicht an allen Exemplaren gleich dicht. Die 
fruchtbaren Stengel haben mehre Aeste und 3zahlige Bliitter, 
die unfruchtbaren Stengel sind unverastelt, doch mit fiinf- 
ziihligen Błattern besetzt. Die Stacheln der Stengel sind 
an der Basis nicht auilallend stark erweitert. Die Blattchen 
sind gestielt, das mittelste Blattchen ist lang gestielt; ihre 
Form ist eirund, oben zugespitzt,am Rande doppelt und un-



gleich gesagt; die Seitenblattchen der fruchtbaren Stengel 
sind ofters fast 21appig; sammtliche Blattchen haben an den 
Mittelnerven kleine Stacheln, sind auf der untern Seite rnehr 
oder weniger feinhaarig. Die Hauptblattstiele sind zottig 
and stachelig, die Nebenbliitter linienformig. Die gipfel- 
stiindigen Blumen stelien in einfachen Tranben; ihre Blumen- 
stiele sind driisenhaarig und haben an ihrer Basis ein lan- 
zettformiges, einzahniges Deckblatt. Die griinen Kelche 
sind einblatterig, fiinftheilig, driisenhaarig, in der Bliithe 
etwas zuriłckgeschlagen, nach der Bliithe stehen bleibend 
und die Fracht umgebend. Die grossen, kurzgenagelten 
Kronenblatter besitzen gemeinlich eine hellrosenrothe Farbung; 
die zahlreichen, anf dem Kelch eingefiigten Staubgefasse 
haben gelbe, spater braunlich werdende Antheren, die Stempel 
sind kiirzer ais die Gefiisse, die Griffel roth, die znsammen- 
gesetzten Beeren haben eine tief und schwarz-yiolette Farbę, 
die sich zuweilen etwas heller zeigt, nicht aber, wie bei 
Rubus caesius, mit einem blauen Reife beschlagen ist.

Diese Art Brombeere steht in der Mitte zwischen R ubus 
caesius und c o r y li fo liu s , unterscheidet sich aber von 
beiden wesentlich, so dass sie nicht, wie Einige wollen, Ab- 
art des R u bu s caesius, noch aucli Yarietat des Rubus 
c o r y l i fo l iu s  ist. Bliithenstand, Form der Stacheln, Farbę 
der Aeste und Beeren, Zahl der Btattchen geben ziemlich 
constante Merkmale.

Y orkom m en : Im Gebusch, namentlich an Bachufern 
und an der Mitternachtseite der Waldrander; haufig auf 
Gebirgen und im hiigeligen Lande. Durch den grossten 
Theil des Gebietes verbreitet.



B luthezeit: Juni, Juli. Die Friichte reifen im Juli 
und August.

A nw endung: Die Frucht ist sehr wolilschineckend. 
Fur die Kultur giłt dasSselbe wie bei der vorigen, jedoch 
bedarf diese Art besseren Bodens.

A bbildu n gen . T a fe l 2577.
A bluhender Zweig, natiirl. Grosse; 1 Bliithe im Langaschnifct 

vergrossert; 2 Staubgef&ss, yergrossert; 3 Carpell, desgl.; 4 eiuzelnes 
Fruchtblatt. desgl.; 5 Dorn, desgl.



2579. Rubus corylifolius Smith.

H aseł - B rom beere.

Syn. Ii. fruticosus Du Iloi. li. fastigiatus Weihe.

Der Sseitige Stengel ist zwa.r mit grossen Stacheln be- 
setzt, aber fast oder ganz haarlos, seine Stacheln sind an 
der Basis sehr erweitert und stark zuriickgekrummt', seine 
Blatter sind oben Szahlig, unten Szahlig, mehr oder weniger 
haarig. Die Kelche haben keine driisigen Haare, sind fast 
oder ganz haarlos, messen fast die doppelte Lange des 
Kelches, haben hellrosenrothe oder weisse Farbę, die Beeren 
sind schwarz.

B esch re ib u n g : Die wagrechte Wurzel treibt mehre 
fruchtbare und unlruchtbare Stengsl; die fruchtbaren Stengel 
sind verastelt, stehen im dichten Gebiisch 1 — 2 Mtr. auf- 
recht empor, im Freien steigen sie 1 — 1 Meter hoch und 
senken sich dann wieder mit der Spitze zu Boden. Die un- 
fruchtbaren Stengel haben keine Aeste, liegen mehr gestreckt; 
alle Stengel sind 5eckig, wenig oder nicht behaart, haben 
auffallend starkę, an der Basis erweiterte und krumme 
Stacheln. Die Blattchen der unfruchtbaren Stengel und die 
untern der fruchtbaren sind Szahlig, die obern Bliitter der 
fruchtbaren nur 3zahlig, alle Blatter sind gestielt und haarig, 
auch ihre Blattstiele sind zottig und bestachelt. Die 
Blattchen sind doppelt gesagt, kurz zugespitzt, auf der 
untern Seite hellgriin (nicht weissfilzig), auf der obern Seite 
dunkelgriin. Ausgezeichnet sind die 5zahligen Blatter dnrch



ihr Mittelblatt, was in Form auffallend einem Haselblatte 
gleicht (daber Rubus cory lifo liu s). Es ist namlich rund- 
licb; etwas langer zugespitzt, an der Basis etwas verschmalert. 
Die Nebenblatter der Blattstiele sind linien-lanzettformig. 
Die Blumen steben auf verzweigten Stieleu in einer Art 
Rispe oder rispigen Doldentraube. Die Blumenstiele sind 
stachelig, weiehbaarig, aber driisenlos und liaben einzabnige 
Deckblatter. Die griinen Kelche sind einbllitterig, bzipfelig, 
fast kalii, stets driisenlos, bleiben nach der Bliitlie stehen 
und umgeben die Frucht. Die Bluuienblatter sind in der 
Regel hellrosaroth, nie ausgerandet, die Genitalien wie bei 
R. dum etorum , die Beeren tief violett-scbwarz; auf Gebirgen 
sehr gross.

Yorkom m en; Ueberall an Bachriindern und in scbat- 
tigen Waldern, auf Gebirgen aber weit haufłger ais im 
hugeligen Lande und auf letzem in der Sandregion ofters 
ais in der Kalkregion. Durcli den grossten Tbeil des 
Gebiets.

B lu thezeit: Juni, Juli; Fruclitreife Juli bis September.
Anw endung: Die Fruchte sind noch woblschmeckelider 

ais bei der vorigen.

Abbildungen. Tafel 2579.
A bliihender Zweig, natfirl. Griisse; B Blatt, desgl.; C Fruehtast, 

deagl.



2580, Rubus fruticosus L. (zum Theil). 

Strauch -  B rom beere.

Der Stengel ist 5eckig. leicht filzig, hat starkę, an der 
Basis sehr erweiterte und stark gekrummte Stacheln; die 
Blatter sind am untern Ende des Stengełs immer 5zahlig, 
oben dreizahlig, auf der Oberseite glatt; auf der Unterseite 
dicht weissfilzig, die Kelche sind kurzfllzig, jederzeit zurtick- 
geschlagen, die Kronenblatter rbthlich oder weiss, immer 
ganzrandig, die Friichte violettschwarz.

B esch re ib u n g : Die strauchige Brombeere hat wie 
R. c o r y l i fo l iu s  und dum etorum  eine wagrechte Wurzel, 
welche mehre fruchtbare und unfruehtbare Stengel treibt; 
die fruchtbaren steigen ebenso wie bei jenen 2 Species in 
die Ilohe und die unfruchtbaren liegen am Boden gestreckt; 
die Stacheln dieser Art sind mit den Stacheln der R. cory- 
l i f o l  ius ganz gleich, nicht aber mit den Stacheln der R. 
dum etorum ; alle Stengel und Aeste dieser Art sind aber 
nach oben zu weissfilzig (nicht behaart oder zottig), alle 
haben auch tiefer unten bziihlige Blatter, die sich dadurch 
wesentlich von R. c o r y l i fo l iu s  und dum etorum  unter- 
scheiden, dass die Bliittchen aller Blatter auf der Oberflache 
griin und fast kahl, auf der Unterflache mit dichtem weissem 
Pilze besetzt sind. Die Blumenstiele sind verastelt, feinfilzig und 
haben feinfilzige einzahnige Deckblatter; der Bliithenstand ist 
eine Eispe oder eine rispifie Doldentraube. Die Kelche sind



ganzblatterig, 5zipfelig uud feinfilzig; ikrę Kelchzipfel sind in 
und nacli der Bluthe zuriickgeschlagen, urugeben also die Frucht 
nicht, sondern stehen ganz abwarts gerichtet. Die Kronblatter 
sind immer ganz, gemeinlich rosenroth und fast doppelt 
grosser ais die Kelche; die Grenitalien ganz ebenso wie bei 
R. dum etorum , die Friichte yiolettschwarz, bald grosser 
bald kleiner, docb niemals blauduftig.

Y ork om  men: In schattigen Laubwaldungen am Rande 
von Nadelholzern, in Lichtungen, auf Schlagen, an Wegenetc. 
Fast durch das ganze Gebiet verbreitet.

B łu thezeit: Juli, August. Frucbtreife: August bis 
Oktober.

A nw endung: Wie bei den yorigen.

A bb ildu n gen . T a fe l 2580.
A bliihender Zweig, natiirl. GrOsse; B Blatt, desgl.; C Fruchtast, 

desgl.



Schlussbemerknng znr Gattung Rubus.
W ir mussen uns auf die Wiedergabe dieser wenigen 

Ii auptformen beschriinken, da eine Darstellung der zahllosen 
von neneren Forschern nnterschiedenen Formen oder auch 
nur eines geringen Tbeils derselben eine sebr undankbare 

Aufgabe sein wiirde, tmi so mehr, ais die Rubologie noch 
weit davon entfernt ist, ein vollstandiges, iiberall gesichertes 
und zuverlassiges Bild von dem Formenreichtum dieser 
Gattung zu liefern. Zuniichst muss ein Rubologe mit einem 
Kupferwerke vorangehen — eine Riesenaufgabe, zu welcher 
das Leben eines einzelnen Menschen nicht ausreicht. Hier 
wtirden wir durck ausfiikrlithere Darstellung den Umfang 
dieses Werkes noch weit mehr ubersch.ieiten mussen ais es 
ohnehin schon der Fali ist. Den Anfanger weisen wir vor 
Allem auf das bahnbrechende Werk£ von Focke kin. Auch 
Kuntzes Arbeit ist beacktenswertk. Eine vortrelłlicke Arbeit 
von C. Dntft: Die Brombeeren in der Umgegend von Rudol- 
stadt findet man in der Deutschen Botan. Monatsschrift 1883. 
N. 1. 2. Ausserdem vergleiche man: Botan. Zeitung 1867, 
Seite 271, 1870 Sp. 277, 1876 Sp. 337,1880 N. 7. Deutsche 
Botan. Monatsschtift 1884 S. 83, 90, 126. 1885, S. 69, die 
die letzten Jahrjiinge der Oesterr. Botan. Zeitschrift und der 
Regensburger Flora etc., auch die neueren Floren, wie 
Sauter, Caflisch, Prani 1, Garcke etc.



2581. Fragaria vesca L.

(Mit Ausschluss der Var. /?., /.)

Walderdbeere.

Syn. Fragaria silvestris Duch. Potenlilla vesca Prantl.
Bluthen gynandrisch; Fruchtkelcli zurttckgekrummt oder 

weit abstehend; Staubblatter kaum so lang wie das Gynae- 
cenm; Blattstiele und Stengel abstehend behaart, alle Bllithen- 
stiele oder wenigstens die seitlichen angedriickt oder aufrecht 
behaart; Kronblatter fein gekerbt.

B esch re ibu n g : Der braune Wnrzelstock senkt sich 
ais Pfahlwurzel I/3-— 2/3 Meter tief in das Erdreich eih, treibt 
bis oben hinanf viele fadenformige Aestchen und an der 
Spitze mehre nackte Auslaufer, an welchen sich stelłenweise 
neue Wurzeln und Bliitter und somit neue Pflanzchen ent- 
wickeln. Auf diese Weise bedeckt ein einziger Erdbeer- 
stock in kurzer Zeit 1Y2 Quadratfuss Land, so dass 
Pflanzchen an Pflanzchen dicht zu stehen kommt. Wird 
ein Nadelwald an der sogenannten Winterseite eines Berges 
gefallt, so bemerkt man nur einzelne wenige Stockchen; 
nach 2 Jahren geben solche Schliige den umliegenden Ort- 
sehaften eine reiche Ausbeute von Friichten. Die 3zahligen 
Blatter entspringen aus der Wurzel, ilire Blattchen sind 
einfach gesagt, eirund, oben behaart, unten fast seiden- 
haarig; und graugriin, am gemeinschaftlichen Blattstiele 
sitzend letzter ist oft etwas rothlich, immer mit abstehen-



den Haaren besetzt und mit lanzettlichen Nebenblattern um- 
geben. Die Blumenstiele gelien schaftartig ans der Wurzel 
hervor, sind aufrecht, theilen sich in 2, 3 und melire Stiel- 
chen, haben an ilirer Theilung kleine Nebenblatter, sind auch 
an ihrer Mitte mit 2 kleinen, lanzettlichen Blattchen besetzt. 
Die Kelchabsclmitte sind zugespitzt, durch angedriickte Haare 
weich; die weissen Blumenblatter haben kleine Kerbzahne 
und endigen in einem sehr kurzeń Nagel. Die Griffel ver- 
lieren ihre Narben, die kleinen Karyopsen werden scliief, 
eirund und sind platt.

V ork o  mmen: ImSchatten von Baumen und Striiuchern 
auch in sonniger Lagę auf begrasteni Boden, in Waldungen, 
Hainen, Hecken, auf Abhangen, an unkultivirten Orten. Am 
haufigsten und iippigsten auf Waldschlagen. Durch das 
ganze Gebiet verbreitet. In den Alpen naeb Prantl bis 
1560 Meter emporsteigend.’ )

B liith e z e it : April bis Juni, meistens im September 
abermals; die Fruchte reifen von Johannis bis Jakobi und 
abennals um Michaelis.

A n w en d u n g : DieBlatter enthalten Gerbestoff. Sammelt 
mail die jiingsten Bliitter im April oder zu Anfange des Mai 
und trocknet sie sorgfaltig im Schatten, so geben sie einen 
angenehin schineckenden Thee. Die Fruchte haben ein 
liebliches Aroma, das durch die Kultur viel geringer wird. 
Ihr Genuss ist gesund, erfrischend und klihlend, besonders 
wenn sie frisch genossen werden. Sie geben auch einen 1

1) Vgl. A. Sauter, Flora, S. 139, wo in Folgę eines Druckfehlers 
5000 Meter (soli wohl 1500 heissen?) angegeben ist. Ferner: Oesterr. 
Bot. Zoitschr. 1873, S. 346; D. B. M. 1884, S. 150.



guten Wein-Essig und Branntwein. Im Garten soli man 
fur sie einui guten Bo den und eine etwas schattige Lagę 
wahlen.

Der Gattungsname kommt von fragum , die Erdbeere, 
hangt wahrscheinlich mit fragran tia , Wohlgeruch, zusam- 
men und wurde sction von Brunfels aufgenommen.

Es giebt Personen, welche nach dem Genuss der Frucht 
Nesselfriesel (Urticaria) bekommen, wie andere nach Kreb
sem Die Blatter gehbren zu den Krautern des echten 
Maitranks.

Form  en: Sie variirt mit halbkugeligen und mit kegel- 
fórmigen Friichten, oft an einer und derselben Lokalitat, 
mit ungetheilten, herzformigen Bliittern ( Fragaria monophylla 
Duchesne), ohne Wurzelauslaufer (Fr. eflagellis Duchesne), 
und sehr tippig und den ganzen Sommer hindurch Bliithen 
und Fruchte zeitigend (Monats-Erdbeere, Fr. semperflorem), 
endlich auf den Alpen kleiner und gedrungener, mit kegel- 
formigem Fruchtboden, vom Juni bis zum Oktober bltihend 
und im Herbst Bliithen und Fruchte gleichzeitig liervor- 
bringend (Fr. alpina).

Abbilclungen.  Tafe l  2581.
A Pflanze, natiirl. Grosse; 1, 2 Bliithenknospen, vergrossert; 

3 Staubgefiiss, desgh; 4 Carpell, desgl.; 5 Same, natiirl. Grdsse und 
vergrossert.



2582. Fragaria elatior Ehrh. 

Zimmterdbeere.

Syn. Fr.moschata Duchesne. Futentillamoschata Frant]. 
Fr. vesca (i pratensis L. Fr. scabra Du Ham.

Bluthen polygamiscli; Fruchtkelch zuruckgekriunmt oder 
weit abstehend; Stanbbliitter der sterilen Bluthen liinger 
ais das (sterile) Gynaeeeum; Blattstiele abstehend behaart; 
KronbliLtter ganzrandig.

B esch re ib u n g : Unstreitig ist diese Species bei Weitem 
die sclionste aller einheimischen. Die Wurzel geht schief 
in den Boden ein, treibt yiele Pasern und Auslaufer. Aus 
ihr erheben sieh mehre (zuweilen nur einzelne) Schafte, 
welche die Starkę einer Ilabenfeder haben, ausgewachsen bis 
zu den Bluthenstielchen 15 Ctm. und dariiber messen, voll- 
kommen aufrecht stehen urd mit 1 Mm. langen, weissen, 
horizontal- oder sogar ruckwarts abstehenden Haaren dicht 
bedeckt sind. Die Wurzelbliitter stehen auf 8— 10 Ctm. 
langen Stieleu, sind in die Hohe gerichtet, 3zalilig und 
hochstens eben so lang ais der ausgewachsene Schaft bis 
zur Bllitliendolde, so dass also die Blumen immer iiber die 
Blatter emporragen. Die Blattstiele haben die Behaarung 
der Schafte; die 3 Blattchen des Blattes sind sehr kurz, 
dennoch aber deutlich gestielt und eirund. Das Endblatt- 
chen ist verkehrt eirund, die zwei Seitenblattchen sind schief- 
eirund, alle sind einfach- und tief-gezahnt, beiderseits haarig 
und grasgriin, in der Jugend unterseits atlasglanzend; der



Eudzahn eines jeden Blattchens ist der kleinste. Bliitter 
und Schafte kommen zwischen Schuppen hervor, mit welchen 
der obere Theił des Wurzelstockes bedeckt ist. Die abge- 
storbenen Schuppen sind braun, die jungen fast strohgelb, 
behaart und spitz. Bei der Zertheilung des Schaftes in 
Bltithenstiele trifft man Deckblattchen an, welche entweder 
die Grestalt der Wurzelblatter haben, oder eirund, gezahnt, 
auch lanzettformig und ganzrandig, immer jedoch behaart 
sind. Auch an der weitern Zertheilung der Blumenstielchen 
trifft man eirund - lanzettformige, ganzrandige, meist nur
2— 4 Mm. lange Deckblattchen. Ein einziger Bluthenschaft 
tragt 12— 20 Bluthen, welche einen guten halben Zoll Durch- 
messer haben. Alle Blumenstielchen sind gleich dem Schafte 
mit langen, horizontal abstehenden, oft sogar zuriickgeneigten 
Haaren besetzt. Nicht alle Stocke tragen Zwitterblumen; 
man findet inanche mit weiblichen und andere mit mannlichen 
Blumen. Die Friichte sind sehr aromatisch, auf der Sommer- 
seite tief-scharlachroth, auf der Winterseite grunlich; sie 
haben zuriłckgeschlagene Kelche und sind grosser ais unsere 
Walderdbeere.

Y orkom m en: In Waldern, besonders in Gebirgswal- 
dungen, auch an mehr oder weniger bewachsenen Abhangen, 
Kain en etc. Durch das ganze Gebiet zerstreut, aber haufiger 
in Gebirgsgegenden. Im Salzburgischen steigt sie nach A. 
Sauter bis 1300 Meter an den Bergen empor.') 1

1) Vergl. u. a. I). B. M. 1884, S. 106, 151; 1885 S. 69. Irmisehia 
1884, S. 58. In Preussen nach Fr. J. Weiss selten, so z. B. bei 
Insterburg, Thorn, Graudenz, Heilsberg, Heiligenbeil, Deutsch Krone, 
Cartaus, Danzig.
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B lu th ezeit: Mai, Juni. Die Friichte reifen im Jli.
A nw endung: Die Pflanze ist ein bekanntes Cultr- 

gewachs, welches man in Grarten sehr haufig antrifft. W il 
die Blumen durch die Blatter nieht beschattet werden, mus 
man scliattige Standorter wahlen. Die Wurzel und dis 
Kraut haben adstringirende Eigensckaffcen, die jungen Blattfr 
sind ais Theesurrogat bekannt. Man muss sie aber zeitg 
im Friiłijahre sammeln und im Schatten trocknen.

Abbildungen. Tafel  2582.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucbt, desgl.



2583. Fragaria collina Ehrh.

Prestling, K nackbeere.

Syn. Fr. vesca L. Fr. uiridis Duch. Fotentilla mridis 
Prantl.

Bliithen polygamisch; Fruchtkelch angedriickt; Blatt- 
stiele und Stengel abstehend behaart, alle. Bluthenstiele oder 
wenigstens die seitlichen angedriickt oder aufrecht behaart. 
Kronbliitter ganzrandig.

B eschreibung: Der braune Wurzelstock dringt schief 
in die Erde und treibt viele kleine Wurzelfasern. Alle Blatter 
sind wurzelstandig, langgestielt und dreiziihlig, die Blattchen 
des Dreiblattes eirund, grób sageziihnig, oberseits weichhaarig, 
nnterseits fast seidenhaarig; denn die Haare liegen an und 
geben der ganzen Unterfłaclie eine graugrune Farbę. Das 
Mittelblatt des Dreiblattes hat eine fast keilformige Basis 
und wird dadurch verkehrt eirund; alle 3 Blattchen haben 
an der Spitze einen auffallend kiirzeren Zahn ais ani iibrigen 
Rande. Die Blattstiele sind gerinnelt und zottig behaart. 
Aus dem Wurzelstocke kommen auch mehre Anslaufer, 
welche an verschiedenen Stellen wurzeln, dadurch neue 
Pflanzchen biłden und den ganzen Platz um den Mutterstock 
mit Erdbeerstockchen rasenastig besetzen. Jeder Wurzelstock 
treibt mehre Sehafte, welche anfrecht stehen, mit zottigen 
Haaren dicht besetzt sind, gegen die Mitte zwei lanzettformige 
Deckbliittchen haben und am oberen Ende sich in mehre



Blumenstielehen zertheilen. Bei jeder Theilung des Schaftes 
findet man wiederum 2 lanzettliche Deckblattchen. Die 
Blumenstielehen stehen in einer armbltithigen Doldentrau.be; 
ihre Haare sind aufwarts gerichtet. Die 10 Kelchzipfel 
stehen immer aufrecht, die 5 iiusseren und schmaleren sehen 
zwischen den Liicken der 5 verkehrt eirunden, an der Basis 
keilformigen, weissen, etwas in’s Gelbe schielenden Kron- 
blatter hervor. Innerhalb der Kronblatter findet man 
20— 25 Staubgefasse mit gelben Antheren, die weit kleiner 
ais die Kronblatter sind. Die zahłreichen Fruchtknoten stehen 
auf einem konischen Fruchboden, ihr Griffiel ist seitenstandig 
und hat eine kopfformige Narbe. Der Fruchtknoten ver- 
grossert sieli nacli der Bliithe, wird fleischig, saftig, rosenroth 
und stellt eine falsche Beere dar, die auf ihrer Oberflache 
die zerstreuten Samen tragt. Man findet die Samchen etwas 
in die Beere engesenlct.

Y ork om  m en: An sonnigen Abhangen und Hiigeln, 
auf Triften, schwach bewachsenen Felsen, auf Haidewiesen, 
in Hecken und lichten Gebuschen, besonders auf Kalkboden. 
Durch das ganze Gebiet verbreitet, besonders haufig in Kalk- 
gebirgen. Im Alpengebiet mehr in den Thalern und auf 
den Yorebenen. In Preussen nach Fr. J. Weiss haufiger 
ais die vorige.

B lU thezeit: Mai, Juni; die Fruchte reifen im Juli, 
aucli schon Ende Juni.

A n w en d u n g : Die Frucht der Hiigel-Erdbeere wird 
gegessen, ist siisser ais die Wald-Erdbeere im Gesclimack, 
hat aber nicht das angenehme Aroma der letzten. Im 
Fleische ist sie stets harter und beim Genuss erregt sie durch



iłiren etwas faden Nachgeschmack leichter Ueberdruss ais 
die Wald-Erdbeere, Man zieht sie aucli in Garfcen. Dort 
wird sie grosser und zartfłeisdiiger. Audi den jungen 
Bliittern feblt das Aroma der Wald-Erdbeerblatter. Will 
man daher Erdbeerblatter zum Thee sarnmeln, muss mail 
sieh vor Yerwediselung der Hiigel-Erdbeere mit der Wald- 
Erdbeere hiiten.

Abbi ldungen.  T a fe l 2583.

AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Same, naturl. Grosse 
und yergrossert.



2584, Fragaria Hagenbachiana Lang. 

H agen bach ’s Prestling.

Syn. Fr. Majaufea Ser. Fr. collina (i. Hagenbachiana 
F. Schulz.

Bliithen gynandrisch; Fruchtkelch angedruckt; Stengel 
und Blattstiele abstehend behaart; alle Bliithenstiele oder 
wenigstens die seitlichen angedruckt oder aufrechfc behaart; 
Bliittchen, besonders das mittle, lang gestielt; Staubblatter 
sehr łang.

B esch re ib u n g : Die F ragaria  H agen bach ia n a  ist 
Yon Yielen ais wirkliche Species bezweifelt worden, doch 
diirfte sie wenigstens eine interessante Yarietat von Fr. 
c o l lin a  sein, die von ihr fast mehr noch ais Fr. grand i - 
f lo ra  abweicht. Sie hat niimlich das Eigenthiim liche, dass 
ihre Bliittchen, besonders das Mittelblattchen, drei- bis vier- 
mal liinger ais die von Fr. c o llin a  und g ra n d iflo ra  gestielt 
sind, wahrend dieBehaarung ganzdervon Fr. c o llin a  gleicht. 
Dabei bildet sie niemals unfruchtbare Bliithen wie das Fr. 
co llin a  thut, ist auch schlanker und hoher ais Fr. c o llin a , 
und die Schafte sind sehr bliithenreich. Sonst aber haben die 
Blattflachen Grosse, Farbę undBehaarungder Fr. co llin a . Da 
nun bei F ra g a r ia  ebenso wie bei Itubus die Grenzen der 
Spezies schwerer zu bestimmen sind, lassen wir es dahin 
gestellt, ob diese Form eine wirkliche Species sei und be- 
merken nur, dass sie unsre Aufmerksamkeit ebenso verdient,



ais manche andere Alpenspezies, die gleichfalls auf sehr 
geringe Flachę ihres Vorkommens beschrankt ist und gleich- 
wolil ais Spezies ausgegeben wurde.

Y orkom m en: Sie wurde von H. Kraft, Gartner in 
Muhlheim im Breisgau in dortiger Gegend und zwar bei 
Zuningen unweit Muhlheim, entdeckt, in grosser Menge und mit 
keiner anderen Art der Gattung gemischt. Unsere Abbildung 
ist nach frischen Exemplaren entworfen, welche Herr Real- 
lehrer Schildknecht in Freiburg den frilheren Herausgebern 
dieser Flora eingesandt hatte; ausserdem kommt sie bei 
Weissenburg vor, ausserhalb des Gebiets bei Nancy, und 
vielleicht noch an anderen Orten. Yergl. Bot. Ztg. 1885. 
S. 75.

Iiliithezeit: Mai, Juni.
Anw endung: Wie bei den iibrigen Arten.

A bb ildu n gen . Tafel2584.
Pflanze in natiirl. Grosse.



Tt>ei Neustadt, in der Buntsandsteinregion des Altenburger 
Westkreises zerstreut; sehr verbreitet in den Alpenmooren 
und dort bis 1800 Meter emporsteigend').

B tiith eze it : Mai bis Juli.
A nw endung: Sonst fuhrte man R a d ix  et H erba 

P en ta p h y lli a ą u a tic i, oderCom ari palustris,gebranchte 
es gegen Durchfalle, Blutfłiisse und dergleiehen; jetzt wird 
es nicht mehr benutzt. Die Pfłanze verdient einen Platz an 
Teichrandern in Parkanlagen.

N am e: Yon C om aros, oder C om aron , das Erdbeer- 
kraut, wegen der erdbeerartigen Fruchte.

1) Ygl. u. a. D. 13. M. 1884, S. 27, 106, 151. Erster Bericht des 
Westpr. zoolog, bot. Yereins 1878, S. 18. In Preussen nach Fr. J. 
Weiss in allen Mooren. Naeh einem nacbgelassenen Manuskript von 
Ifoeh ist die Gattung C om arum  zu streichen und die Pflanze zu 
P o te n t il la  zu ziehen.

A b b ild u n g en . T a f e 1 2585.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2586. Potentilla fruticosa L.

Groldauge.

Ein etwa meterhoher Strauch mit grossen, goldgelben 
Blumen. Jiingere Zweige rothbraun, mit weissen, anliegen- 
den Haaren bekleidet; Bliitter fiinfzahlig oder siebenzablig 
gefiedert oder fiederspaltig, mit lanzettlicben, zugespitzten, 
ganzrandigen, gedrangten Blattcheu oder Absclmitten: Neben- 
blatter Ianzettlich, ganzrandig, langspitzig, umfassend; Bliithen 
in kleinen Ebenstraussern; Priichte kahl.

Y orkom m en : Dieser arktiscbe, besonders in Sibirien 
heimische Strauch wurde von Seknitzlein im Bairischen Kies 
in einem Wiesenmoor zwischen dem Fuss der Bairischen 
Jura bei Wending und der Wornitz in einem einzigen 
Exemplar aufgefunden, entweder dorthin verschleppt, etwa 
durch Wasservogel, oder, was vielleicht wahrscheinlicher, 
ais Ueberrest eines friihereii verbreiteteren Yorkommens. 
Die Pflanze ist verbreitet in der alpinen iiegion der Pjrenaen, 
auf den britischen Inseln, in Russland, auf Oeland. Ihre 
eigentliche Heimat ist Sibirien. Sclmitzlein fand sie in 
Gesellschaft von andern ans dem fernen Nordosten stammenden 
Gewachsen, niimlich: Pedicularis Sceptrum, Yeronica longi-



folia, Polemonium caeruleum, Iris sibirica. (Ygl. Grisebach 
Yegetation d. Erde S. 210. 551 und Regensb. Flora 1854. 
S. 563).

B lu th e z e it : Yom Juni bis zum September. 
A nw endung: Ein prachtiger, uberall beliebter Zier- 

strauch fur den Blumengarten.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  2586.
Bluhende Pflanze in natiirl. Grosse.



Acker -  Schmelzbliimchen.

Syn. Comarum supinum Alefeld.
Ein zierliches, niedriges Somrnergewachs mit einfacher 

Wurzel und handhohem, meist vom Grand an yerasteltem, 
gabelspaltigem, liegendem und, aulsteigendem, ausgebreitetem 
Stengel obne sterile Kopfe, locker init gefiederten Bliittern 
besetzt; Blattchen langlich, sitzend, nach dem Grunde keilig 
verschmalert, eingeschnitten gesiigt, die oberen herablaufend; 
untere Blatter gestielt, die obersten sitzend; Bluthen einzeln, 
wechselstandig, die Bliithenstielchen nach dem Yerbliihen 
znrlickgekrummt; Fruchtboden kurzhaarig, Friichte kahl.

B esch reibu n g: Die lange, dunn spindelige briinn- 
liche Wurzel ist meist einfach nnd mit Wurzelzasern besetzt. 
Sie tragt einen anfangs eintachen, kurzeń, bald aber sich 
verastelnden langern, bis 60 Ctm. lang werdenden nieder- 
liegenden Stengel, aus welchem spater unmittelbar iiber der 
Wurzel Seitenaste hervortreten, welche sieli stengelartig ans- 
breiten, so dass bei recht tippigen Exemplaren mehre 
strahlenartig von der Wurzel ausgehende Stengel vorhanden 
zu sein scheinen. Die Yerastelung hat das Ansehen einer 
gabelartigen, doch ist immer der eigentliche Ast etwas 
schwacher entwickelt. Stengel und Aeste sind rundlich, 
mit einer vom Blatt herablaufenden Furche, bald griin, bald 
purpurbraun angelaufen oder gefarbt, mehr oder weniger mit



langern, etwas angedriickten Haaren uud kleinen Driischen 
besetzt. Die Blatter wechselnd oder mieli den Spitzen łiin 
fasi gegenstandig, lichtgriin, unpaar gefiedert, mit 3— 11 
Fiederblattchen, die untern lang, die obern kiirzer gestielt, 
am Grandę des Blattstiels mit 2 bis auf das spitz zngespitzte 
oder stumpfliche Ende liinger oder kiirzer angewachsenen 
Nebenblattchen von eiformiger oder lanzettlicher Gestalt. 
Die Fiederblattchen gegeniiber oder wechselnd stehend, bald 
langlich, bald nmgekehrt-eiformig, am Grunde das endstandige 
keilformig, die seitlichen schief, mit der untern breitern 
Seite mehr oder weniger dem gemeinschaftlichen Blattstiel 
angewachsen und etwas lierablaufend; die obersten Fiedern 
ofters etwas mit einander verwachsen; alle eingeschnitten 
geziihnt und auf beiden Fliichen mit einzelnen Haaren besetzt. 
Die Blumenstiele astachselstandig und blattgegenstandig, 
beim Bluhen ganz kurz, spater sich verlangernd, aber kaum 
1 Ctm. lang, bei der Fruchtreife abwiirts gekrummt, dichter 
behaart. Der Kelch etwas behaart, mit 10 lanzettlichen, ab- 
wechselnd schmalern und spitzern Zipfeln. Die umgekehrt- 
herzfórmigen gelben Blumenblatter hochstens so lang ais 
der Kelch. Die gelben Staubgefasse sehr kurz. Der Frucht- 
boden polsterartig verdickt, halbkugelig, fein und dicht be
haart. Die Friłchtchen grunlich gelblich, endlich briiunlich, 
eiformig, etwas zusammengedruckt, kalii, ein wenig runzelig, 
der auf dem innern Sritenrande etwas unter der Spitze ent- 
springende Griffel fallt bei der Iteife ab.

A n m erk u n g : Auch die Blattstiele werden zuweilen 
roth und die Fiederblattchen erscheinen auch wohl roth- 
umsaumt.



Y ork om  men: An feuchten, im Winter und Friihjahr 
uberschwemmten Orten, haufig in und bei Dorfem, * auf 
Graspliitzen, an Pfiitzen und Wasserabfliissen, auf feuchten 
Aeckern, an Wegen, Flussufern, Teichrandern, auf Scliutt etc. 
Durclr den grossten Theil des Gebiets zerstreut, aber in 
manchen Gegenden selten, so z. B. in den Alpen1.) In 
Preussen nach Weiss bei Konigsberg, Thorn, Kulm, Graudenz.

B liith eze it: Juni bis Oktober.

1) Vgl. A. Sauter, flora, 8. 140; Irmiachia 1884, S. 58; D. 15. M. 
1885, S. 69. In der Jenaisehen Flora nach Langethals Herbarium 
bei Dornburg, nach Erfurt an der Wallendorfer Miihle bei Weimar.

A bbildungen. T a fe l 2587.
Bliihende Pflanze in naturl. Grosse.



N orw egisch es Schm elzblum clien.

Syn. P. dichotoma Moench, P. ruthenica Willd., P. 
diffusa Willd.

Die jahrige od er zweijiihrige Wurzel treibt einen auf- 
rechten oder aufsteigenden, gabelspaltigen, reichbluthigen, 
raubliaarigen, locker bebliitterten Stengel ohne sterile Kopfe. 
Haare des Stengels und der Blatter abstehend, am Grunde 
zwiebelig verdickt; Blatter dreizahlig mit langlichen, nach 
dem sitzenden Grunde verscbmalerten Bliittchen, die der 
oberen, sitzenden Blatter lanzettlich, alle grób gesagt, die 
grnndstandigen zweipaarig gefiedert; untere Bliithen gabel- 
standig, die oberen zuletzt fast straucbig; Fruchte kahl, 
schwach runzelig.

B esch re ib u n g : Der Wurzelstock hat niemals Kopfe 
noch unfruchtbare Triebe, sondern verlangert sich umnittel- 
bar in den ziemlicb aufrechten, gabelspaltigen Stengel 
welcher 5 bis 30 Ctm. Hohe erreicht und dicbt beblattert 
ist. Nur die untersten, in der Błtithezeit gewohnlich schon 
ver\velkten Blatter sind gefiedert, die ubrigen sammtlich drei- 
zahlig, kursgestielt und mit Blattchen, welche ziemlicb die 
Grosse der Erdbeerblattcben erreichen, indessen in Form 
abweichen. Die der untern Blatter sind verkekrt-eif5rmig 
und laufen nach der Basis keilig zu; die der oberen lanzett- 
formig und sammtlich haben sie eine sehr grosse Serratur.



Die Nebenblatter sind ansehnlich gross, indessen ungetheilt 
und langgespitzt. Die unteren Blilthenstiele zertheilen sieli 
gabelastig, die oberen sind ungetheilt, die Bluthen kleiner 
ais der Kelch. An allen griinen Theilen sieht man eine 
dichte Behaarung, welche aus langen, abstelienden Zottelhaaren 
besteht. Die Nussehen sind kahl, kiellos und schwacli- 
runzelig.

Y orkom m en : Auf feuchtem Sande an sebattigen 
Stellen, besonders an iiberschwemmten Orten. In Nord- und 
Mitteldeutschland, namlich inHolstein, Brandenburg, Schlesien, 
Bolimen, Sachsen, Thtiringen. In Stiddeutschland ersclieint 
sie nach Pfanner (siehe Schubler, Flora von Wiirtemberg) 
nur an einer einzigen Stelle bei Reipertshofen, unfern 
Wangen in der Voralp. Die Bliithenzeit erscheint, je nach- 
dem die uberschwemmt gewesenen Platze frulier oder spiiter 
abtrockneten und sieli er war mt en, namlich von Johannis 
und friiher noch, bis in die Hundstage. In Thiiringen kommt 
sie auf dem Bergplateau bei Plothen, unfern Schleiz vor. 
Ausser den angefiihrten Orten auch bei Hamburg; in Schles- 
wig, in Pommern, in Preussen, so z. B. bei Konigsberg, 
Augsburg, Allenstein, Neidenburg, Tliorn, Kulm, Osterode, 
Marienburg etc. an feucliten Stellen im Ghodathal bei Neu- 
stadt (vgl. Westpr. Bot. Yer. 1878, S. 13) u. a. O., in Posen; 
bei Dessau; selten im Hannoverschen; in der Muncbener 
Flora auf einer Wiese hinterm Baustadel bei Nymphenburg 
in zwei Exemplaren gefunden. (D. B. M. 1885, S. 51); bei 
Strassburg einmal im Park der Orangerie gefunden; in 
Wurttemberg in einem trockengelegten Weilier bei Reiperts
hofen im Oberamt Wangen; in Baden bei Stockacb; verein-
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zelfc in Siidtirol bei Primiero; im Salzburgischen auf einer 
feuchten Wiese bei Eschenau, auf einer Mauer des Schlosses 
Lambach im Pinzgau und an Wegen durch die Moorgriinde 
hinter dem Haffnerbad bei Glanegg (A. Sauter, Flora, S. 140).

B liitłieze it: Juni, Juli.

A b b ild u n g en . T a fe l 2588.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe von vorn, vergrossert: 

2 dieselbe, von der Riiokseite, desgl.



Felsen-Schmelzblumchen.
Rhizom dauernd, holzig, vielkopfig, bluhende Stengel 

und sterile Kopfe mit Yorblattem fur das Folgejahr treibend; 
Stengel aufrecht, nacb oben gabelspaltig; untere Bliitter ge- 
fiedert, lang gestielt, fast rosettig, die oberen dreizahlig, die 
bluthenstiindigen kleiner und sitzend; Blattchen eiformig- 
rundlich, ungleicli eingesclmitten gesagt, flaimiig; Nebenblatter 
ganz; Kronblatter weiss, verkehrtei£ormig, langer ais der 
Kelch, nicht ausgerandet; Fruchtboden behaart.

Beschreibung: Der Wurzelstock treibt 1/3 —  ‘/2 Meter 
hobe, aufrecbte, gerillte, zottige, purpurrothe Stengel imd 
tragt lanffestielte Wurzelblatter. Die ersten Wurzelblatter 
sind weniger langgestielt. aucli niclit fiederig, sondern rund- 
lich, drc;ilappig und am Rande ungleicli gezahnt. Spiiter 
maclien langgestielte grossere dreilappige Blatter den Ueber- 
gang nnd endlich kommen die gefiederten Wurzelblatter 
hervor, welclie 10—35 Ctm. lang sind und 5— 7 Fieder- 
blattchen in der Weise besitzen, dass an der Spitze sich das 
Blatt wie ein Erdbeerblatt bildet und unter diesem am Blatt- 
stiele noch 1 oder 2 Paar kleiner Blattchen stehen. Auch 
die untersten Stengelblatter sind auf diese Art gestaltet, bei 
den obern aber fallen gewolmlich die Anhiingsel liinweg 
und das Blatt gleicht nun ganz einem Erdbeerblatte. Unten 
am Stengel und an der Wurzel sind die Blattchen mehr 
rundłieh, nach oben zu werden sie rhombisch-eiformig. Am



Rande sind sie nngleich gezahnt, auf der Oberflache wenig, 
auf der Unterflache starker mit glanzenden anliegenden 
Haaren besetzt und die Blattstiele sind auf der innern Seite 
rinnig. Am Grunde jedes Blattstieles befinden sich 2 Neben- 
blatter, welche oval und ganzrandig sind. Der Stengel 
śpaltet sich an der Spitze ein- und mehrmals in Gabeln und 
die Aeste zuletzt in 2 Bluthenstiele, an welchen die weissen 
Bluthen sitzen. Sammtliche Bluthen stehen ziemlich in einer 
Flachę, bilden an mageren Exemplaren eine Scheindolde 
von 4— 6, an iippigen von mehren Bluthen. Die Bliitter 
sitzen an der Theilung des Stengels, die Bluthenstiele sind 
rinnig und dicht mit abstehenden, glanzenden, gliederigen 
Haaren besetzt. Die Deckblattchen an der wiederholten 
Theilung der Aeste werden immer kleiner und geringer zer- 
tlieilt. Auch die Kelche sind dicht mit glanzenden Haaren 
besetzt und die 5 ausseren Zipfel auffallend kleiner ais die 
5 innern. Die Kronblatter sind doppelt so gross ais die 
Kelchzipfel und wie die der Erdbeeren, ohne Ausrandung. 
Der Fruchtboden hat dicht zwischen den Staubgefassen sitzende 
glanzende Haare.

Y ork om m en : In Felsenspalten, an Felswiinden, wie 
iiberhaupt an steinigen Orten, besonders auf kalkarmen 
Gesteinen, auch in trocknen sandigen Waldungen, an somiigen 
Abhiingen. In der Schweiz und im siidlichen, mittlen, 
ostlichen und nordbstlichen Deutschland zerstreut, bis in die 
Voralpen emporsteigend; so z. B. in Niederosterreich; in 
Tirol (vergl. z. B. D. B. M. 1884, S. 151) auf der Donau- 
hochebene (Caflisch S. 101) im Illerthal zwischen Illeraichen 
und Egelsee unweit Memmingen, um Munchen, so z. B. im



Kapuzinerhblzchen, bei Freimann um die kalte Herberge; bei 
Maisach rechts an der Strasse nach Bruck; Unterhausen bei 
Neuburg a. D.; im Bairischen Keupergebiot (Prantl, S. 345) 
im Handthal im Steigerwald, Schwanberg, Scbweblieim bei 
Schweinfurt; in der Rhon; in der Bairischen Pfalz am 
Donnersberg, im Steinalbthal bei Kusel, im Forst; im oberen 
Saalgebiet in Thuringen, an den Bergen zwischeu der 
Zschachenmlihle und Linkenmiihle und bei Neidenberge; in 
der Provinz Sacksen in der Abbatissine bei Kitten und im 
Krosigker Holz hinter dem Petersberg, bei Allstedt, am hohen 
Ufer der Torfstecherei bei Most und an der Gottsche bei 
Zocheritz zwischen Bitterfeld und Delitsch, aber niclit mehr 
bei Halle, wo sie durch Ausroden des Mittelholzes ver- 
schwunden ist; Harzgerode; Barby etc. In Preussen nach 
Fr. J. Weiss bei Konigsberg, Sensburg, Graudenz, Thorn.

B lu thezeit: Mai bis Juli.
Anw endung: Der Stock galt ais (Radix Q uinque- 

fo l i i  frajgiferi, gleich dem Ganserich (P oten tilla  anse- 
rina), ais ein adstringirendes Mittel und wurde nainentlich 
gegen Ruhr, Durchfall u. dergl. venvendet.

Ab bi ldungcn.  Tafe l  2589.
Pflanze in natiirl. Grosse.



Silberkraut, G spankraut, G&nsekraut.

Das kurze, ungegliederte, dauernde Rkizom treibt nach 
allen Seiten sehr langgliederige, kriechende, rankenartige, 
an den Knoten wurzelnde Ansliiufer; Blatter grundstandig, 
kurz gestielt mit ani Griuide scheidigem Blattstiel, unter- 
brochen gefiedert, vielpaarig, riickseits meist silberliaarig, die 
Bliittclien sitzend, langlich, geschiirft gesagt; Bliithenstiele 
grundstandig, einbliithig, seltner zweibluthig; Nebenblatter 
yielspaltig; Blume goldgelb.

B esch re ib u n g : Die Wurzel ist etwas liolzig, braun, 
zuweilen fast einfach oder wenig astig, gewoknliek ans 
mehren starken Aesten bestehend, so dass sie wie eine dicke 
mehrzaserige aussielit. Ans dem Wnrzelstocke erheben sieli 
mełire Blatter, einige Blumenstiele und dann mehre nieder- 
liegende Stengel, welche 2/3 Meter und dariiber lang werden 
konnen, meist aber nur 15— 30 Gtm. lang werden; sie tragen 
in Zwischenranmen kleine Yerdickungen, an denen sieli 
Blatter, sehr bald aucli wenigstens eine Blume und unten 
ein Paar Wurzelzasem entwickeln; zuerst sieht man an dieser 
Stelle immer ein Paar scheidenartig verbundene und tief 
eingespaltene Nebenblatter, dereń Zipfel łinealisch spitz, 
ganz, oder mit einem oder einem Paar Seitenlappen versehen 
sind, aus ihrer Aehsel entwickelt sich nun eine Blattknospe, 
welche gewohnlich auch einen Blumenstiel treibt. Die



Blatter sind gestielt, gefiedert, mit ungefa.hr 4 - 1 2  grossen 
Fiedern auf jeder Seite, zwiscben welchen (mit Ausnahme 
der nntersten) kleine ganze oder 3zabnige, seltner mebr- 
zabnige Fiederchen stehn; die grossen Fiedern sind etwa 
3mal so lang ais breit, gewobnlicli kiirzer ais 3 Ctm., bis 
iiber die Mitte jeder Seite eingeschnitten, fast kammformig- 
gesiigt, die Sagezabne schmal, spitz, nacli der Spitze hin ge- 
richtet; die kleinen Fiedern lang, nacli unten nehmen alle 
Fiedern an Grosse ab, so dass die untersten nur so gross 
ais die kleinen sind. Die Nebenblatter an den Wurzelblattern 
sind dem Blattstiele angewachsen, trocken, dunnliaarig, 
lichtbriiunlich, mit etwas dunklern Adern, in eine kurze freie 
Spitze sieli endigend. Die Blumenstiele sind bald kiirzer, 
bald eiu wenig langer ais die Blatter, tragen in der Kegel 
eine Blume und kommen ans einer Blattachsel; sie sind 
ganz nackt. Die Blume ist bald grosser, bald kleiner, bis 
zu einem Durchmesser von etwa 2 Ctm. Der Kelcb liat 
5 grossere eifórmige spitz zugespitzte Abscbnitte, zwiscben 
denen eben so viel scbmalere, aucb etwas kiirzere, welche 
bald ganz, bald mit einem oder dem. andern Zahn oder Lappen 
versehen sind. Die schonen gelben Blumenblatter sind tim- 
gekebrt-eiformig, sturnpf, mit etwas dunklern Adern. Die 
zahlreichen Staubgefasse sind etwa 3 Mm. lang, die Staub- 
fiiden unten etwas breiter ais oben, wo die gelbe kleine 
liinglicbe Antbere aufsitzt. Die zablreichen Stempel bilden 
ein Kbpfcben, welches fast nooh kiirzer ais die Staubgefasse 
ist; sie sitzen auf einem wenig convexen, mit kurzeń Silber- 
baaren bedeckten Fruchtboden. Das Fruchtkopfchen wird 
von dem etwas yergrbsserten und anschliessenden Kelche



umgeben; die Fruchtchen sind braun, etwas gekrummt, oben 
stumpf, nnten wie abgestutzt, kalii.

Y ork om m en : In Dorfern und dereń Umgebung beson- 
ders in der Nithe von Diingergruben sowie fiberliaupt an 
solchen Orten, wo Dunger verschleppt wird, auf Triften, an 
Wegen, in der Umgebung der Hauser, aucli im Kies und 
Sand der Flussufer, an Grabenriindem etc. Durch das ganze 
Gebiet gemein. In den Alpen nur in den Thalern, meist 
niclit uber 800 Meter emporsteigend.1)

B liith eze it : Mai bis Juli, oft auch im Herbst wieder.
A nw endung: Friiher war das Kraut ais zusammen- 

ziehendesMittel offizinell: H erba A nserinae s. A rgen tin ae  
Yon Rindern und Schafen wird es nicht gefressen. Im 
Garten wird es eins der lastigsten Unkrauter.

Form en: fi. sericea Koch: Bliitter beiderseits silber- 
haarig. Syn. P. anserina y. concolor Seringe.

7 . viridis Koch: Bliitter beiderseits grilli und nur sparlich 
behaart, oberseits bisweilen ganz kalii.

ó. geminiflora Koch: Bliithen gepaart. Syn. P. anserina 
fi. Nestler.

1) Vgl. Oesterr. B. Z. 1873, S. 346; D. B. M. 1884, S. 151; 
1885, S. 51.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2590.
A Pfianze in nattirl. Groase; 1 Bluthe von der Riickseite, ver- 

grossert; 2 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 3 Staubgefasse, desgl.; 
4- Carpell, desgl.



Steifes Fingerkraut.

Das kurze, dauernde Rhizoin treibt einen steif anfrechten, 
wie die Bliitter rauhhaarigen und zugleich etwas raulien 
Stengel, an welcłiein langere, auf Knotchen sitzende Haare 
mit kurzeń Driisenhaaren gemischt sind; Blatter ziemlich 
entfernt, ftinfzahlig und siebenzahlig, die Bliittchen (wie auch 
die obersten Bliitter) sitzend, liinglicb; nach dem Grunde 
keilig verschmalert, grób eingeschnitten gesagt; Blumen 
blassgelb; Frucht erhaben runzelig, mit einem fliigelformigen 
bleicheren Kieł uingeben.

B eschreibung: Die P. recta ist leicht mit P. p ilosa 
zu yerwecbseln und mehre Autoren halten letzte nur fiir 
eine Varietiit der ersten. Die scliwefelgelbe Bluthe der P. 
recta  ist kein sicheres Merkmal zur Unterscheidung von P. 
p ilo sa , weil sie zuweilen auch goldgelb gefiirbte Bliithen 
hat. Der Habitus beider ist sehr ahnlich, P. p ilosa  jedoch 
gemeinlich etwas robuster. Die Zahl der Bliittchen und ihre 
Grosse kommen bei beiden tiberein. Der Stengel ist oft 
bei beiden roth angelaufen und steht ziemlich aufrecht. 
Die Bliithen sind bei P. re'cta gewohnlich etwas grosser. 
Untei’schieden ist diese Spezies aber von P. p ilosa; 1) Durch 
die tiefere Serratur der Bliittchen, welche bis in die 
Mitte und liber die Mitte der Blattmasse eindringt und 
grosse, etwas stumpfe Zalane bildet, welche hin und wieder
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kleine Zahnchen besitzen. 2) Durch die Art der Behaarung, 
die hier mit Drusenhaaren gemischt ist, welche sieli den 
ganzen Stengel hinauf finden. 3) Durch die Niisschen, dereń 
Kieł hier mit weit breiteren Fliigeln ais bei P. p ilosa  ver- 
sehen sind. Die Nebenbliitter sind unten am Stengel immer 
ganz; die obern Stengelblattchen nur dreizahlig nnd stehen 
einander oft gegeniiber; die Bluthchen sind immer mindestens 
ebenso gross ais die Kelche, gewohnlich aber etwas grosser. 
Der Stengel erreiclit l/ 3— 2/:! Meter Hoke, in seinem obersten 
Drittel lierrschen die Driisenhaare vor und die Nebenbliitter 
sind oben tief eingeschnitten.

Y orkom m en : Auf sonnigen Hugeln und steinigen Orten, 
mehr in Suddeutsehland ais in Mitteldeutsehland, in Nord- 
deutschland fehlend. In Suddeutsehland wachst sie in den 
Alpen von Tirol bis Oesterreich und Istrien; in Mitteldeutseh
land kommt sie, jedocli immer ais seltenere Pflanze, in 
Bohmen, Sclilesien, Sachsen und Tliuringen vor, erscheint 
auck in Franken am Main auf Muschelkalk, endlich no eh in 
Norddeutschland in Holstein. In Thuringen kommt sie ais 
Seltenheit bei Rudolstadt, Saalfeld und Meiningen vor. 
Sudiiolie Schweiz; Slidtirol1; Krain, Oesterreichisches Ktisten- 
gebiet; Oesterreich; Bohmen; Oberelsass; Niederweiler bei 
Miillheim in Baden; in Baiern auf der Hochebene bei 
Donauworth, eingesehleppt bei Augsburg und auf dem Slid- 
bahnhof bei Munchen, dagegen wild bei Freimann, Eeliing, 
Moosburg, Deggendorf, bei Regensburg, Cham, im Keuper- 
gebiet bei Wassertrildingen, Schwanberg, Schweinfurt,

1) Ygl. D. B. M. 1884, S. 84, 151. Nach Lutz auf der Mtililau 
bei Mannheim sclion vor der Herstellung der jetzigen Hafenanlagen.



Rothenburg, friiher bei Kirkel in der Pfalz (Prantl, S. 342); 
in Thliringen in der oberen Saalgegend, namentlicli zwischen 
Eichicht und Ziegenrlick an den Fel,sen des Saalufers, bei 
Rudolstadt, so z. B. bei der Schillerliohe (H.), einzeln von 
mir bei Dornburg unterhalb des Felsens gefunden (H.) ferner 
bei Meiningen, im nordlichen Thliringen bei Greussen 
(Irmischia 1884 S. 11) und vor dem nordlichen Krollholz 
bei Tennstadt (Irin. 1884 S. 59), im Mainthal; bei Hamburg; 
in der Lausitz; in Posen u. s. w. In Preussen nach Fr. J. 
Weiss von Herm Apotheker Seharlok an der stidlichen 
Festungsplantage bei Graudenz gefunden.

B liithezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Eine beliebte Gartenpflanze.
Form en: (i óbscura Koch: Bliunen citrongelb, oft etwas 

kleiner. Syn. P. óbscura Willd.
y. laciniosa Koch: Bliitter tief eingeschnitten-gesiigt, oft 

doppelt gesagt; Blume schwefelgelb oder citrongelb. Syn. 
laciniosa Lehmann. Uebrigens giebt es, wie schon Koch 
bemerkt, Yarietates laciniosas fast von allen Arten. Diese 
Form kornmt z. B. im Veltlin und in Schlesien vor. Herr 
Kollaborator Lutze (Programm S. 19) land bei Heringen in 
der Flora von Sondershausen den Bastard: P. formosa-recta 
Noldecke.

A b b i ld ungen .  Tafe l  2591.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Blatt, vergrossert; 2 Bliitke von 

der Riickseite, desgl.



R auhhaariges Fingerkraut.

Der vorigen sehr ahnlich, aber niedriger. Stengel auf- 
recht oder aus liegendem Grund aufstrebeud, rauhaarig, die 
langeren, auf einein Knotclien sitzenden Haare mit kurzeń 
driisenlosen gemischt; Blattcken eingeschnitten gesiigt, die 
der Grundbliitter verkehrteiformig-keilig, von der breiteren 
stumpfen Spitze allmalilig nacli dem Grandę versckmalert, 
die der Stengelblatter linealiscłi-keilig; Blumen sattgelb. 
Sonst wie die vorige.

B esch re ib u n g : (Fast wortlick nacb Koch in Sturm’s 
Flora): Eine schone Pflanze von niedrigerem Wnckse ais P. 
recta , 6— 14 Ctm.koch. Der Stengel ist meistens rotkgefarbt 
und nebst den Blatt- und Bliitlienstielen, dem Kelche und 
dem Rande und ofters auck der Unterflacke der Blatter mit 
weissen langen abstekenden oder etwas aufrecliten Haaren 
besetzt, welcke aus Knotclien, wiewokl aus feinern ais bei 
P. re cta , entspringen. Dazwischen finden sich auck kiirzere, 
aber driisenlose Harcken. Die Blatter sind fiinf- bis sieben- 
zahlig, die Blattcken der wurzelstandigen Blatter yerkekrt- 
eiformig-keilig, die der obersten linealisck; sie sind einge
schnitten gesagt und hierin untersckeiden wir zwei Yarietiiten, 
bei der einen sind die Blattcken der Stengelblatter auf beiden 
Seiten nur mit 2— 3 Zahnen gegen die Spitze hin besetzt, oft 
auck nur mit einem, und von da bis zur Basis ganzrandig; 
bei einer andern, gewbhnlich etwas hokern Yarietat, wozu



die P. pedata  Lehmann gehort, słnd sie auf beidbn Seiten 
mit sechs bis acht Ziihnen besetzt. Die Nebenbliitter sind 
eiformig, zugespitzt und seiten mit einem Zahne besetzt. 
Die Blumenbliitter der ansehnlichen Bliithe sind scbbn gelb. 
Die Niisschen sind wie bei P. recta gestaltet.

Y orkom m en : An grasigen Orten im Oesterreichischen 
Kiistengebiet, um Triest und Piume, in Istrien.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Ein sehr hiibsches Gartengewachs.
F or men: /?. angustifolia Koch: Bliittchen schmaler; 

Nebenbliitter zweispaltig. Syn. P. angustifolia DC.
y. pedata Koch: Stengel roth, hoher; Bliitter fast bis 

zuni Grandę gesagt, beiderseits mit 6— 8 Zahnen. Syn. 
P. pedata Willd.

Ab bi ldungen.  Tafe l  2592.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Same in nattirl. Grosse und ver- 

grossert.



L anghaariges Fingerkraut.

Den beiden yorigen sehr ałmlich. Stengel aufreeht, 
von langen anf einem Knotchen sitzenden Zottelliaaren rauh- 
haarig und zugleich kurzhaarig-filzig; Blattchen lanzettlich- 
liinglich, von der Mitte nacli dem Grunde verschmalert, grób 
gesagt, beiderseits mit verliingerten Haaren bestreut und 
damit gewinipert, an den unteren Bliittern verkehrt eiformig- 
liinglich; Fruchte runzelig, mit einem sehr sclimalen gescharf- 
ten Kieł nmgeben.

B esch re ib u n g : Diese Spezies wird von Koch ais 
Varietat der P. recta  unter der Subspezies P. obscura  
bemerkt, scheint indessen das Recht einer eigenen Spezies 
durcb bedeutendere Unterscheidungsmerkmale geltend zu 
machen. Der Stengel ist immer robuster ais bei P. recta , 
in der kegel roth angelanfen und steigt nicbt gerad ans der 
Wurzel empor, sondern ist am nnteren Ende aulsteigend. 
Die zottige Bebaarung des Stengels und der Bliitter geht 
fast in das Filzartige Liber und die kleinen driisenlosen 
Haare, welche sich zwischen den Zottolhaaren befinden, ver- 
wandeln sieli nach oben in kurze, steife Borstenhaare. Mit 
solchen anliegenden Borstenhaaren ist die untere Blattfliiche, 
mit Zottelbaaren die obere Blattfliiche besetzt und der Blatt- 
rand gewimpert. Die Nebenblatter sind ofters vollig ganz 
o der sie sind nur mit ein und dem andern kleinen Zahnchen 
yersehen, die Kronen sind ein wenig kiirzer ais der Kelch



und die runzeligen Frtichte mit einem scharfen Rand um- 
geben. Es stelit diese Spezies zwischen Kochs P. recta 
und birta , bat viel Aebnlicbkeit mit Koch’s P. b irta  
y. pedata, indem die Behaarung der Pflanze, wie die Lagę, 
Farbę, Hobe und Starkę des Stengels, desgleiclien aucli die 
Serratur der Blattchen zu unserer Pflanze passt; indessen 
sind dennocli die Friicbte liier wiederum eigenthumlich. Von 
P. recta unterscbeidet sie sieli dureb die fast oder ganz 
driisenlose Behaarung, durcli die lriirzeren Blattzabne, dureb 
die fast ganzen Nebenblatter, dureb die kleineren Kronen 
und besonders wiederum dureb ihren scharfen Fruchtrand. — 
Kommen bei unserer Pflanze Driisenkaare vor, so sind sie 
unentwickelt. niebt einmal mit der Lupę, sondern bios dureb 
das Mikroscop zu erkennen und zeigen sieli dann ais Haare, 
die an der Spitze etwas lceilig werden. Die untersten Blatter 
sind oftmals 7zahlig und ibre Blattcben wie bei P. recta 
etwas breiter.

Yorkom m en: An sonnigen Abbangen. In Oesterreich, 
Bobmen, am Arnsberg bei Arnstadt und am schonen Brunnen 
daselbst, am Galgenberg bei Gotka, bei Tiefthal, an den 
Erfurter Festungswallen; in Scblesien bei Hirschberg; friiber 
nacb Koch (Sturm’s Flora, Heft 91 No. 7 und Synopsis) 
auch bei Kolmar im Elsass und nach Sonder bei Flottbeck 
unweit Hamburg, nacb den friiheren Ausgaben unserer Flora 
angeblich aucli in Franken und Schwaben. Nacb Budden- 
sieg (Irmiscbia 1884 S. 59) auck ain Steiger bei Tennstadt 
und bei Greussen am Wege nacb des Giirtners Baunfs Garten. 
In einzelnen Exemplaren land ich sie, offenbar nur verwildert, 
auf dem alten Gottesacker am Martinsberg in Halle a. S. (H.)



ebenso hat sie sich nach Eriiirt am Felsenkeller und auf 
Marienbobe bei Weimar eingebiirgert. Bei Amstadt ist sie 
vom Hofapotheker Oswald entdeckt. (Bot. Ztg. 1845, 
S. 120).

B liith eze it: Mai, Juni.
A nw endung; Eine sehr hubsche Gartenpflanze.

A b b i l d u n g o n .  T a fe l  2593.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Same in natiirl. Grosse und ver- 

grossert.



2594. Potentilla canescens Besser. 

Aufstrebendes Fingerkraut.

Syn. P. inclinata Koch. P. adscendens Willd. P. inter
media Wahlenb. P. reda Jacq.

Stengel aufrecht oder aus liegendem Grund aufstrebend, 
weich zottig und zugleich filzig, am Ende ebenstraussig; 
Blatter fitnfzahlig, die Blattchen langlich-lanzettlich, nach 
dem Grunde rerschmalert, eingeschnitten gesagt, riickseits 
diinn graufilzig, mit abstehenden Haaren bestreut und be- 
wimpert; Friichte runzelig, mit einern fadlichem, schwachen 
Kieł umgeben.

B eschreibung: Diese Spezies steht zwischen P. pilosa, 
recta  und argentea. Im ganzen Habitus, wie in der Grosse 
und Farbę der Bluthen hat sie mit P. argentea grosse 
Aehnłichkeit, und wenn auck ihr Filz auf der Unterseite der 
Bliitter niemała die Diclitheit des letzten erreicht, so giebt 
es doch nach Yerschiedenheit des Standortes auch boi P. 
argentea Yarietaten, die schwacher und ahnlich befilzt wie 
diese Spezies sind. Zugleich findet man bei beiden Spezies 
andere Varietaten, die bald flacher bald tiefer eindringende 
Blattzahne besitzen, und unsere Spezies hat sogar Yarietaten 
mit sehr tief eindringenden Zahnen, welche wiederum Ziihne 
haben. Indessen lasst sich P. argentea an den verkehrt- 
eiformigen Blattchen erkennen, dereń Rand sich immer um- 
schliigt und auch den Niisschen derselben feklt der fadliche
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Kieł. Diesen Kieł hat aber P. in c lin a ta  mit p ilosa  ge- 
meinscłiaftlicłi, doch die Blatter der letzten sind niclit auf 
der Unterseite graufilzig, sondern beiderseits mit Zottelhaaren 
besetzt, welche aus Knotchen entspringen. Unsere Spezies 
variirt tibrigens in der Grosse ihrer Bliithen; gemeinlich sind 
sie mit den Kelchzipfeln gleichlang oder wenig kiirzer, docli 
kommen sie auch mit doppelter Grosse vor. Die Blattchen 
sind fast bis zur Basis gezahnt und die Stengel gemeinlich 
roth angelaufen.

Y ork om m en : Auf sonnigen, trockenen Hiigeln, vor- 
zuglich im ostlichen Deutschland, von Oesterreich durch 
Mahren, Bohmen bis Sehlesien und dem Erzgebirge. Dann 
komnat sie noch in Sachsen, Thuringen, Westphalen und 
Franken und im Ełsass stellenweise vor, ist perennirend und 
bluht Yom Mai bis in den Juli hinein. In Thuringen er.scheint 
sie bloss in der ostlichen Gegend der Grauwackeformation 
des sogenannten Erankcnwaldes, namlich bei Leutenberg, 
Neidenberg, Lobenstein und Saalfeld. Nach Lutze (Programm 
1882) auch beim Rondel in der Flora von Sondershausen, 
von mir auch bei Kosen gefunden (II.) an den Kalkabhangen 
unweit des Gottersitzes, fena er komnat sie vor in Steiermark; 
in der Schweiz, wenn auch selten; im Elsass; in Lothringen 
bei Metz, nach gefiilliger brieflicher Mittheilung des Herrn 
Erwin Fruetli besonders an dem Getreideschuppen der Eisen- 
bahn bei Sablon; in Baden im Ilegau, bei Freiburg, am 
Kaiserstuhl etc.; in Wurttemberg bei Jaxtberg undEhingen; in 
Baiern (Prantl, S. 34-2) an Rainen, Abhangen, Bahndammen 
auf der Hochebene zwischen Weissenhorn und Ulm, bei 
Augsburg, Olching, Moosach, Prittelbach bei Dachau, Lands-



hut, Deggendorf; im Fiehtelgebirge bei Steben, bei Eichstiitt 
im -Juragebiet, bei Bamberg auf Keuper, bei Schweinfurfc, 
Wiirzburg, Karlstadfc auf Mnschelkalk; nach Caflisch (S. 100) 
zwischen Kissing und Bied uuweit Moring; ferner bei Bonn 
auf der Muffendorfer Hohe; bei Bromberg; im Salzburgischen 
nach Saufcer auf den sonnigen Felsen des Wartstein und 
Schlossbergs bei Mattsee und bei Strobl.

B lu th ezeit: Mai bis Juli.

Abbi ldungen.  Tafe l  2594.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2595. Potentilla argentea L.

Sil b er -  F ingerkraut.

I)as korze, dauernde Rhizom treibt meisfc einige auf- 
strebende filzige, nach oben ebenstraussige Stengel, welehe 
locker mit funfziihligen Blattern besetzt sind; Blattchen aus 
ganzrandigem, verschmalertem Grunde verkehrt eiformig- 
langlich, tief eingeschnitten gesiigt oder fiederspaltig zerfetzt, 
am Rand nmgerollt, riickseits weissfilzig; Bluthenstiele auch 
nacli dem Yerbliihen gerade; Kr one den Keleli nicht 
iiberragend; Frtichte runzelig, unberandet.

B esch re ib u n g : Der Stengel liegt an seiner Basis, 
wird 15— 30 Ctm. boch und hoher noch, malt sieli an der 
Sommerseite purpurrotłi, ist aber mit Zottelhaaren so bedeckt, 
dass er weissgrau und sein Pnrpnrroth fast verdeckt wird. 
Die Blśitter sind gestielt, stehen an der Wurzel rosettenartig, 
am Stengel abwechselnd; ganz oben werden sie sitzend und 
dreizahlig. Am Grunde des Blattstiels finden sich zwei ovale, 
ganzrandige, spitze, unterseits weissfilzige Nebenblattchen, 
welehe zuweilen auch zerrissen sind. Der Blattstiel ist mehr 
oder weniger weissfilzig, nnten am Stengel liinger ais die 
Blattflache. Die Blattchen der Bliitter haben eine sehr ver- 
schiedene Berandung, welehe von einer tiefen Bezahnung bis 
zur fiederigen Spaltung lauft. Die Zipfelchen sind aber spitz. 
Der Bluthenstand bildet eine ScheindoJde. Die Bluthenstiele 
verastenln sich namlich in dreigabeliger Spaltung, von welcher 
die Mittelspaltung ein Bluthenstielchen ist, dessen Bliithe zuerst 
bliiht und die Seitenspaltungen durch neue Spaltungen die-



selbe Weise wiederholen. Alle Stielchen sind weissfilzig, 
wie auch die Kelche, Die gelben, verkehrt-herzformigen 
Kronehblatter sind niclit viel grosser oder ebenso gross ais 
die Kelche und die Griffel haben bernsteinartig gliinzende 
Driisen.

Y orkom m en: An sonnigen, trocknen Orten, besonders 
auf Sandboden, an Rainen, Wegrandern, Abhiingen, auf 
Triften, an trocknen Griiben, in Nadelwaldungen. Durch das 
ganze Gebiet verbreitet. aber im Alpengebiet weniger haufig, 
so z. B. nach A. Sauter (Flora, S. 140) im Salzburgischen 
Flacblande nur auf einer Mauer bei Hallein, liaufiger im 
Gebirgslande im Pinzgau bei Leogang, Zell am See, Fisch- 
born, bei Werfen im Pongau, bei Eschenau, Ramingstein, 
Tweng und Moosham im Lungau; in Baiern fehlt sie nach 
Prantl (S. 342) in den Alpen und auf dem oberen Theil der 
Hochebene; in Tirol ist sie dagegen ziemlich verbeitet. (H.)1)

B liith eze it: Juni, Juli.
Form  en: Sie variirt mit oberseits grasgriinen, oft 

glanzenden und riickseits weissfilzigen oder auch oberseits 
diinnfilzigen Blattern; ferner: [i impolita Koch: Blatter nach 
vorn weniger verbreitert, weiter nach dem Grunde gezahnt, 
riickseits graufilzig. Syn. P. impolita Wahlenberg.

1) Vgl. auch: D. B. M. 1884, S. 151. Nach einem Brief von 
Reinhard Richter vom 21. Juni 1879 steht die Pflanze bei Saalfeld 
auf Zecbstein, ebenso Phyteuma orbiculare und Lyohnis diurna.

Abbi ldu ngen.  Tafe l  2595.
AB Pflanze in nattirl. Gr6sse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Durch- 

schnitt des Fruchtbodens mit den Griffeln, desgl.; 3 Same, naturl. 
Grosse und yergrossert.



2596. Potentilia collina W ib e l.

H u g el-F in g erk ra u t.

Syn. P. Giintheri Pohl. P. Wiernanniana Giinther. P. 
Lindackeri Tauscli. P. sordida Fries. P. collina Lehin

Der vorigen selir ahnlich. Stengel niedergelegt oder 
aufstrebend, von der Mitte an rispig, zottig-filzig; Blatter 
funfzahlig, die Blattchen yerkehrt eiformig-keilig, flach, 
riickseits auf den Adern zottig und ausserdem daselbst 
diinn graufilzig, eingeschnitten gesagt; Bliithenstiele nach 
dem Yerbluhen zuruckgekrtimmt; Fruclit runzelig, unberandet.

B esch re ib u n g : Diese Spezies bat mit P. argentea , 
von welcher sie einige ais Abart erklaren, im Ganzen grosse 
Aehnlichkeit, indessen bauen sich schon die Wurzelblatter 
insofern anders, dass sie, wie Padien von einem Centrum 
aus, sieli nach allen Seiten hin gleichmassig und dicht iiber 
einander legen, also eine sehr regelmassige llosette bilden, 
aus dereń Mittelpunkte mehre dihme Stengel entspringen, 
sich wiederum im Kreise hinlegen, dann sich heben und von 
der Mitte an abstehende Aeste aussenden. Die Verastelung 
beginnt hier schon in der Mitte, bei P. argen tea  aber iiber 
der Mitte und bei der letzten stehen auch die Aeste dicht 
bei einander, so dass die Bliithen nahe susammen zu stehen 
kommen, wahrend bei P. Giintheri der ganze Bliithenstand 
sehr flatterig ist. Zudem sind bei P. G iintheri die Stengel- 
bliitter schon von der Mitte an, wo sie kurzstielig und zu- 
letzt sitzend werden, dreiziililig, wogegen P. a rg en tea  die 
hzahligen Blatter bis hocli liinauf ani Stengel behalt.



Sammtliche Bliitter haben bei P. Giintheri verhaltnismassig 
langere und diinnere Stiele und sammtliche Zahne der Iian- 
dung sind nach vom gerichtet. Der Endzahn der Bliitter 
von P. argentea sti-eckt sich iang aus, der yon P. Giintheri 
ist bei den fiinfzahligen Bliittern auffallend kiirzer ais die 
iibrigen und bei den dreizahligen wenigstens etwas kiirzer. 
Endlich fallt aucli die Bliithezeit hier einen Monat friiher. 
Mit demselben Rechte, ais man opaca und cinera von P. 
Terna trennt, inuss man daher P. Giintheri ais besondere 
Spezies von P. argentea scheiden.

7orkom m en: An troeknen, grasigen, sandigen Ab- 
hangen, Itainen, Ackerrandern. In Schlesien bei Neuscheitnich, 
Griineiche, Karlowitz, Wildschiitz; in Bohmen; in der Mark 
Brandenburg; in Posen; in Preussen bei Kreuzburg, Brauns- 
berg an der Kreuzkirche, zwischen Marienburg und Stulnn, 
bei Marienwerder, Klein Wattkowitz, Thorn, Brentau unweit 
Danzig, ferner nach Fr. J. Weiss bei Ludwigsort an der 
Ostbahn, bei Neukuhren an der Ostsee und bei Fiatów; bei 
Koblenz;nach EeichenbachsFlorasaxonica beiSondershausen; 
im unteren Saalgebiet bei Kosen (II.); bei Wertheim; ein- 
geschleppt am Siidbahnhof bei Miinchen, bei Dillingen, in 
der Pfalz bei Germersheim zwischen Landau und Neustadt, 
St. German, Oppersheim; nach Schnitzlein und Frickhinger 
unweit Dlwangen; auch hie und da in den Alp en, so z. B. 
bei Meran (D. B. M. 1884, S. 151).

B liithezeit: Mai, friiher ais die vorige.
Ab b i ld ungen .  Tafel  2590.

Pilanze in natur). Grosse.



2597. Potentilla patuia W . K .

A u sgebreitetes Fingerkraut.

Der Yorigen sehr ahnlich. Stengel aus aufstrebendem 
Grand aufrecht oder niederliegend, nebst den Blattstielen 
rauhhaarig, die Haare etwas angedriickt; Bliitter fimfzahlig 
nnd siebenzahlig, die Blattchen lineal-keilig, eingescbnitten 
gesiigt, riickseits gleichfarbig, anf dem Mittelnerven rauh
haarig, an den Stengelbliittern auf jeder Seite mit 2— 3 
Sagezahnen; Frtichte runzełig.

B esch re ibu n g : Die Wurzeln der Pfianze gehen pfahl- 
artig in den Boden, haben oben mehre Kopie, aus welchen 
sich die langstieligen Wurzelstocke und die Stengel ent- 
wickeln. Die Wurzelbatter sind 4- bis 7- und 9zahlig, 
ihre Blattchen beiderseits fast gleichfarbig, an beiden Randem 
mit 2 bis 4 groben Zalmen eingeschnitten, oberseits kabl, 
unterseits am Mittelnerven behaart. Sie haben yerschiedene 
Grosse, bilden eine lockere Rosette und ihre Stiele sind dicht 
mit aufstrebenden Haaren besetzt. Die Nebenblatter sind 
eiformig, ganzrandig und lang zugespitzt. Der Stengel giebt 
es mehre; sie y^erden gewohnlich nicht iiber 15 Ctm. lang, 
sind durni, theils liegend nnd auf diese Weise breitet sich 
der Stock durch Bliitter und Stengel rund umlier aus. Die 
unteren Stengelbliitter sind 5zahlig, weiter oben hinauf werden 
sie 3zahlig, oder sie zeigen nur zwei oder auch bloss ein 
Blattchen. Alle Stengelbliitter sind sehr kurz gestielt oder 
sitzend, doch gleichen die Blattchen derselben in Form, Farbę



und Behaarung den Wurzelblattern. Die Stengel nnd Blu- 
menstiele bab en, ebenso wie die Blattstiele, aufwarts 
strebende Haare und letzte kommen theils den Blattern 
gegenuber hervor, theils sind sie gipfelstandig und stehen 
gabelartig. Sie sind fadenformig und lang, tragen eine gelbe 
Blume von der Grosse der P. verna, die wenig langer ais 
ihr Kełeh ist. Der aussere Kranz des Kelches besteht aus 
langlichen, stumpflichen, dicht behaarten Lappen, der innere 
hat breit-eiformige, kahle und bloss am Bandę bewimperte 
Lappen. Die Kronenblatter, fast kreisrund, haben vorn eine 
merkliche AusbucHtung. Die Nussclien sind runzelig und 
besitzen innen eine schmale, hautige Leiste.

Yorkom m en: An sonnigen Abbangen. Im Gebiet 
nur bei Czeiz in Miihren und angeblich in Niederosterreich. 
Die Schlesische Pflanze gehort nicht zu unserer Art.

B liithezeit; Mai.

Abbildungen.  Tafel  2597.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Keloh, etwas yorgrossert; 2 Same, 

natiirl. Grosse und vergrSssert.
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2598. Potentilla thuringiaca Bernhardi.

Thiiringisches Fingerkraut.

Syn. P  pawi flora Graud.
Basalblatter einen blischeligen Rasen bildend, aus 

welcbem die nach allen Seiten abstebenden und aufstreben- 
den, von der Mitte an gabelspaltig-rispigen, abztehend rauh- 
haarisren Stengel hervortreten, die Haare drusenlos, auf einem 
Knotchen sitzend; Rispe locker, bebliittert; Blatter ruckseits 
raubhaarig, gleichfarbig, die grundstiindigen siebenzahlig, 
gesagt, die Siigezabne gerade hervorgestreckt, eiformig, 
beiderseits 9— 12, die Blattchen der oberen Blatter schmal- 
lanzettlicli, entfernt gesagt, die Sagezahne etwas eingedriickt; 
Fruchte runzelig.

B esch re ib u n g : Die Wurzelblatter sind rasig, der 
Ilasen rnehre Ctrn. kocłi und hoher, denn einzelne grosse 
Blatter heben sieli 15 Gtm. liocli durcli ihre langen Stiele 
etnpor. Sie sind 7zalilig, die Blattchen haben an jeder 
Seite 9 — 12 Sagezahne, die in der Bichtung von der am 
Stengel stehenden abweichen. Die Stengel werden 30— 60 
Ctm. hoch, haben unten 5zahlige, oben nur Szahlige Bliitter 
und die Nebenklatter derselben sind ansehnlich gross, eiformig 
oder mehr lanzettformig, zugespitzt. Der Bliithenstand 
bildet eine Art Bispe, die Bluthen sind langgestielt, die 
Kronenbiiitter verkehrt-herzforrnig, goldgelb, grosser ais ilire 
Kelche und fast so gross ais die der P. reptans. — Diese



Spezies hat mit P. interm edia, einer schweizer und fran- 
zosischen Pflanze, sehr grosse Aehnlichkeit, doch ist die 
letzte zarter im Stengel, die Sageziihne dringen tiefer ein, 
sind an beiden Seiten weniger zahlreich, der Endzahn ist 
merklich kleiner und die Ziihne an beiden Seiten stehen 
ab. Bei P. interm edia sind ferner die Blattchen sammt- 
licher Blatter langlich und nach der Basis keilformig 
zulaufend, bei unserer Spezies sind die Blattchen der 
oberen Blatter linien-lanzettformig. Bei den ersten legen 
sich. die Stengel an den Boden und heben sieh nur mit 
der oberen Halfte empor, bei unserer Pflanze liegen sie 
nicht.

Yorkom m en: Auf sonnigen Hohen, seiten. Diese Pflanze 
lieisst mit Unrecht P. thuringiaca, weil sie nicht im 
eigentlichen Thiiringeu, sondern in der Grafschaft Henneberg 
und Coburg, also im frankischen Theile der sachsischen 
Herzogthiimer, gefunden wird. Standorte sind: Domberg bei 
Suhl, Grab, Engelstein bei Eisfeld, Gleichberge bei Romhild 
(siehe Metsch, Flora von Henneberg). Sie findet sieli 
ausserdem bei Coburg, im nordlichen Thiiringen nach Budden- 
sieg (Irmischia 1884, S. 59) in der Flora von Tennstiidt im 
Taubenthal, am Steiger und auf der Tretenbnrg, nach Hassen- 
stein auch im Thuringer Wałd bei Oberhof; ferner im nordlichen 
Bohmen bei Lana und Dymokur; im Unterwallis, Unteren- 
gadin und Tessin.

B liithezeit: Mai, Juni.
Form en: Die P. heptaphylla Miller, welche sich durch 

vollig niederliegende und anfstrebende Stengel und abstehende 
Sagezahne unterscheidet, ist wohl nur eine Form unserer



Art, was urn so wahrscheinlicher ist, ais nacli Metsch bei 
Sulil ebenfalls eine Form mit liegendem und sogar wurzeln- 
dem Stengel vorkommt. Syn. P. intermedia Koch. Synopsis 
ed. 1. Audi P. intermedia Nestler und P. Mathoneti 
Jordan gehoren hierher. P. chrysantha Treyiranus, die 
nacli Angabe meines Sołines J. G. Hallier auf Marienhohe 
bei Weimar verwildert yorkommt, ist grosser, die Blattchen 
sind 1 iinglich-verkehrt eifórmig, an den Basalblattern nur 
tunlzahlig, an den oberen Blattern nicht entfernt sagezahnig.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  2598.
Pflanze iu naturl. Grosse.



2599. Potentilia reptans L.

Rankendes Fingerkraut.

Das kurze Rhizom treibt nacli allen Seiten lange, lang 
gegliederte, einfache, am Boden hingestreckte, an den Knoten 
wurzelnde Ranken; Bliitter gestielt, funfziihlig. oft mit drei- 
zahligen gemischt; Blattchen liinglich oder verkehrt-eiformig, 
fast voin Grund an gesagt, kahl oder riickseits angedrttckt be- 
haart, mit eifbrmigen, stumpflichen Sageziihnen; Bliithen ein- 
zeln, achselstiindig an langen, aufrechten Stielen, funfziihlig; 
Fruchte kornig rauh.

B esch reibu n g: Bie kriechende Wurzel ist walzenrund, 
ausserlich braunschwarz, innen weiss, strahlig, mit rothlicher 
Mittte, nnd kommt bis zur Dicke des kleinen Fingers vor. 
Die Stengel sind 30— 00 Ctm. lang, einfach, rankenformig, 
an die Erde gedriickt, aber nicbt wurzelnd, und denmach 
nicbt eigentlich kriechend. In Absatzen von 3— 5 Ctm. sind 
sie etwas verdickt, und treiben an diesen Stellen eins oder 
einige, oft langgestielte Bliitter und meist ein-, seltener zwei- 
bliithige lange, die Bliitter gewobnlich Uberragende Bliithen- 
stiele. Alle krautartigen Theile der Pfianze, mit Ausnahme 
der Oberseite der Bliitter sind mit sparsamen anliegenden 
Haaren bekleidet. Die Blattcben der funfzahligen Bliitter 
sind langlich, bisweilen auch etwas breiter verkehrt-eirund, 
fast vom Grunde aus sageziihnig, mit kiirzerem Endzalme, 
und desshalb stumpf oder doch zugerundet, oben oft ganz 
kahl; die beiden seitlichen auf gemeinschaftlichem kurzeń



Stiele, also die Blatter eigentlich fussformig; das rnittle 
Blattchen liinger gestielt und das grosste. Die Blattstiele 
sind bald nur 2 1/2, bald o Ctm. lang und dann hin- 
und bergebogen. Die Afterblatter eilanzettlich, zugespitzt. 
Die Bluthenstiele meist liinger ais die Blattstiele. Die 
Bltithe gross, glanzend goldgelb, wohlriechend. Die Blu- 
menblatter kurz, yerkebrt herzformig oder eiformig, oben 
ausgerandet, noch einmal so lang ais der Kelch. Die 
ausseren Abschnitte des letzten elliptisch, die innern eirund, 
zugespitzt. Staubgefasse mit kurzem Faden und zweilippigen 
Beuteln. Der Fruchtboden kegelformig erhoben, mit zalil- 
reichen Fruchtknoten und gebogenem, am Grunde behaartem 
Griffel. Die Fruchtchen, dureh die Loupe beselien, gekornelt, 
und deshalb scłiarf anzufublen, ohne Runzeln.

Bem erk. Yon der yerwandtenTorm entilla reptansL . 
(i3 o te n t illa  m em oralis Nestł.), welche bisweilen auch die 
Funfzahl in den Bliitlienhullen zeigt, unterscheidet sich un- 
sere Art gleichwohl standhaft dadurch, dass die Blatter 
regelinassig zu inehren aus den Anschwellungen des Stengels 
liervortreiben und stets ftlnfzahlig, niclit dreiziihlig sind, so 
wie durch die gekornelten, nicht gestreift-runzligen Friicht- 
chen.

Y orkom m en: An Grabenrandern, etwas feuchten Wegen 
Graben, Triften, Wiesenriindern, Ackerrandern. Durcli das 
ganze Gebiet verbreitet und in den meisten Gegenden haulig. 
Im Alpengebiet nur in den Thalern und Vorebenen und nacli 
Prantl bis 920 Meter emporsteigend; selten fehlt sie ganz; 
so nach Prantl im Bairischen Wald und in der Oberpfalz1).

1) Ygl. u. a. D. B. M. 1884, S. 106, 151; 1885 S. 70.



In Preussen nacli Fr. J. Weiss nicht sehr hiiufig, so bei 
Konigsberg, Fischhansen, Memel, Darkehmen, Graudenz, 
Allenstein.

B liith ezeit: Mai bis August.
A nw endnng: Wurzel und Kraut, Bad. et H erba 

P o te n tilla e , P entaphylli oder Q u in qu efolii m ajoris, 
waren eliedem in hiiufiger Anwendung. Beide Theile sind 
zusammenzieliend, das Kraut zugleich etwas bitter, ab er 
schwacher wirkend. Im Allgemeinen braucht man das 
Fingerkraut ais ein starkendes, auf Urin und Schweiss trei- 
bendes Mittel. Auch ais Gerbemittel konnte man sich wohl 
dieser Pflanze, wie der Gattungsverwandten bedienen. Sie 
ist ausserordentlich geeignet zur Bekleidung von steinigen 
Abhangen, Felsanlagen in Garten, besonders in etwas feuchter, 
naeh Norden geneigter Lagę. Zur Bliithezeit gewahrt sie 
derartigen Lokalitiiten einen sehr anmuthigsn Sclimuck.

F or men: (i. glabra Koch: Blatter weit kleiner, die 
oberen ganz kalii, fast dreieckig-verkehrteiformig, vorn ge- 
sagt. So z. B. in Oberosterreich, in Oberbaden (Alpe 
Pyhrgas nach Brittinger und Miililheim nach Lang). Auf 
Torfbruchen sind die Stengel zuweilen kiirzer und steigen 
aus gebogenem Grund aufrecht empor. Schon 1841 von 
Buddensieg bei Stotternheim beobachtet und ais Yar. ad- 
scendens bezeichnet. Schonheit fand im Langethal zwischen 
Teichrbden und Grosskochberg eine Form mit beiderseits 
abstehend behaarten Bliittern.

Abbi ldu ngen.  Tafe 1 2599.
Pflanze in naturl. Grosse.



2800. Potentiila mixta N olte.

H  olsteinisches Fingerkraut.

Syn. P. procumbens-reptans G. Meyer.
Der vorigen sekr iihnlich, aber durcli die verastelten 

Ranken und die vierzahligen Bliithen unterscheidbar. Das 
kurze Rhizom treibt rankenfarmige, gestrecktc, nach oben 
iistige Stengel; Bliitter fiinfzahlig mit eingemischten drei- 
ziihligen, die Blattchen langlich-verkehrteiformig, vom Ende 
bis tiber die Mitte liinaus gesiigt, ruckseits angedruckt bebaart, 
Die Sagezalme eiformig, stumpflich; Bliithen einzeln, meist 
vierzśihlig; Friiclite fein cjuerrunzelig.

B esch re ibu n g : (Nach Koch in Sturms Flora Heft 92, 
N. 1): Die Pflanze ist der P. reptans sehr ahnlich, die 
Bliittchen sind ebenfalls von der Spitze bis iiber die Mitte 
gesagt und die Zahne sind eiformig und deswegen stumpflich 
oder weniger spitz, ais an P. p rocu m ben s, sie unterscheidet 
sieli aber von jener, von der P. reptans, dass in der Regel 
melir dreizahlige Blatter vorkommen, dass die meisten Bliithen 
nur vier Blumenbliitter und aclit Kelchzipfel haben und vor- 
zuglich dadurch, dass die Niisschen mit feinen Qerrunzeln, 
nicht mit zerstreuten erhabenen Kniitchen, besetzt sind. Die 
P. p rocu m ben s unterscheidet sich durch die Gestalt der 
Blattchen, welclie bei dieser allerdings breit sind, aber 
schneller keilformig zulaufen und an dem mittlen, wenn das 
Blatt dreizahlig ist, oder an den drei innern, wenn dasselbe



fttnfzahlig ist, nur vorne, nicht bis gegen die Basis liin ge- 
sagt sind und durch die langern eiformig-lanzettlichen Ziibne 
derselben.

Vorkom m en: Auf Triften, an Rainen, an Randem 
von Teichen und Landseeen. Am Einfelder See bei Neu- 
mttnster im Iiolsteinischen von Nolte entdeckt, spater boi 
Berlin, Guben, Niesky, Trachenberg, Breslau, Leublinitz, 
Rauden, Rybnick, bei Pirna in Sachsen und bei Elgersburg 
im ThOringer Wald aufgefunden. Neuerdings von Herm 
Apotheker Scharlock (D. B. M. 1884, S. 178) bei Graudenz 
gesammelt. Ausserdem nach. Herm Fr. J. Weiss bei Kulm 
und Fiatów. ’) Bei Heringsdorf auf Usedom.

B lutliezeit: Juli, August.

1) Herr Pr. J. Weiss schreibt mir unterm 10. Oktober 1885: 
Vor etwa 3 Jahren vom Collegen Soharlok lebend erhalten und nach 
meinem Garten yerpfianzt, hat dieselbe sich jetzt schon ais liistiges 
Cnie raut entwickelt. Nach ein paar Jahren ist dieselbe liier heimisch. 
Aehnliches hat sich im Scharlok’achen Garten ereignet.

Abbildungen.  Tafel  2600.
A Pflanze in natiir). Grdsse; 1 Blatt, vergrossert; 2 u. 3 Bliithe 

von verschiedenen Seiten, desgl.; 4 Same, nat. Grbsse u. yergrossert.
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2601. Potentilla procumbens Sibthorp.

W a ld  -  F ingerkraut.

Syn. P. nemoralis Nestler. Tormentilla reptans L.
Das kurze Bluzom treibt rankenformige, gestreckte, ober- 

warts astige Stengel, die bltihenden an den Knoten wurzelnd. 
Bliitter gestielt, dreiziihlig oder die untersten funfzahlig, die 
Bliittehen verkehrt eiformig, eingeschnitten gesiigt, unter- 
halb der Mitte keilformig und ganzrandig, die Sagezahne 
abstehend, eifonnig-lanzettlich, spitz; Nebenblatter ganz oder
2— 3 ziilmig. Bltithen meist vierzahlig; Friichte fein runzelig. 
Die Stengel treiljen gegen den Herbst an den Knoten 
Wurzeln und ein Blattbiischel, und theilen sieli hieraui in 
viele Stocke, was bei P. T orm en tilla  niemals gesekieht,

B esclire ibu n g : Der Wurzelstock liegt horizontal im 
Boden und treibt gestreckte, nur an der Spitze aufrecht ge- 
richtete, 1/3 Meter lange und liingere, fadenartige Stengel, 
weebe gewohnlicli nicht wurzeln, aber aucłi an den untersten 
Gelenken im feuchten Boden wurzelnd gefunden werden. 
Oberwarts ist der Stengel feinliaarig, gemeinlicli roth ange- 
laufen, yeriistelt und die dreizahligen Bliitter haben einen 
Stiel, der mindestens die Lange der Blattchen, also etwa 
2 Otm. besitzt, liaulig aber auch uber 2 ij.2 Ctm. lang wird. 
Hierdurch unterscheidet sich diese Spezies leicht von T or 
men ti l la  erecta, dereń Bliitter sitzend oder nur sehr kurz- 
gestielt sind. Die Blattllachen sind beiderseits mit langen, 
einzeln stehenden llaaren besetzt, die Blattzahne scbarfspitzig



und die Blattbasis keilt sich ganzrandig in den Blattstiel zu. 
Die ziemlich ansehnlichen Nebenblatter haben die Behaarung 
der Stengelblattchen und die gelben Bluthen, etwas grosser 
ais bei T. erecta, sind manchmal auch 5blattrig. In 
diesem Falle konnte sie woh] mit P. reptans yerwechselt 
werden, wenn man die dreizahligen Stengelbliitter unbeachtet 
lasst. Die Bliithenstiele sind immer liinger ais die Blatter, 
die Kronenblatter verkehrt-herzformig, zuweilen doppelt so 
gross ais bei T. erecta und die Yarietat-ruit 5 Kronblattern 
ist hochst selten.

Vorkom m en: Yorziiglich in der norddeutschen Ebene 
von Westphalen durch Niedersachsen, durch die Ostseelander 
bis zur Mark und Lausitz auf moosig-moorigen Stellen der 
Waldungen. Yon da aus erstreckt sie sich noch siidwiirts 
bis nacli Bohmen, Sachsen, Thiiringen und Hessen. In 
Thuringen ist sie nur stellenweise auf dem Frankenwalde, 
Thiiringer VYalde und an einigen Orten des Hligellandes, 
wo ein ihr giinstiger Boden erscheint, z. B. im Sumpfe des 
Steigers bei Erfurt und im Sumpfe bei Halle, zu finden. 
In Silddeutschland wachst sie gar nicht. Im nordlichen Theil 
des Gebiets durch Preussen (Neustadt), Posen, Brandenburg, 
Mecklenburg, Hamburg, Schlesien, Sachsen (z. B. bei Oederan 
im Gebiet der oberen Freiberger Muldę. D. B. M. 1884. 
S. 106). Lausitz, Nordbohmen bis zum Thiiringer Wald, 
wo sie z. B. im feuchten Walde bei Neuhaus1), bei Hain-

1) Berthold Sigismund, Entwurf einer physischen Geographie des 
Schwarzagebietes, S. 33. In Preussen nach Er. J. Weiss auf das 
siidliche Gebiet bescbrankt: Allenstein, Neidenburg, Kulm, Deutsch 
Orone, Platów, Cartaus, Ifonitz.



spitzen und Hummelshain, wo Rupp sie fand, wohl kautn 
noch vorhanden, dagegen bei Rubla, Eisenach, Sulil, 
Schleusingen, Siegelbach, Ilmenau, Singen, im oberen Saal- 
gebiet zwischen Ebersdorf und Lebenstein; in der Provinz 
Sachsen bei Laue, nordostlich yon Delitsch; in der Rhein- 
provinz und in Westpbalen; in der Schweiz bei Bolp im 
Canton Bern. Nacłi Arlit bei Oelsnitz im Voigtland.

B liith e z e it ; Juni, Jnli.
A n w en du n g ; Die Heilkrafte dieser Spezies stehen den en 

der T orm en tilla  erecta  wenig nach.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2601.
Pflanze in natur). Grosse.



2602, Potentilla Tormentilla Sibthorp.

liuhrwurzel.

Syn. Tormentilla erecta L. T. ofjicinalis Smith. Poten
tilla silvetris Necker. Tormentilla siluestris C. Bauhin. 
Potentilla tetra,ptera Haller.

Der vorigen ahnlich. Stengel niedergelegt oder aufrecht, 
oberwarts astig, nicht wnrzelnd; Blatter dreizahlig, sitzend 
oder kurz gestielt, die grundstandigen nicht selten funfzahlig, 
die Blattchen langlich-lanzettlieli, eingeschnitten gesiigt, am 
Grunde ganzrandig, an den unteren Blattern verkehrt eiformig, 
die Siigezahne etwas abstehend, eiformig- ianzettlich, spitz; 
Nebenblatter 3- bis vielspaltig; Bltithentheile meist vierzahlig; 
Friichte sehwach runzelig.

B esch re ibu n g: Der fingersdicke, schwarzbraune Wur- 
zelstock ist knotig, liegt schief, ist fast wie abgebissen, mit 
vielen Basem besetzt, innerlich gelbweiss, auf dem Quer- 
schnitte mit einem bstrahligen rothlichen Sterne gezeichnet. 
Gemeinlich kommen mehre Stengel aus einem Wurzelstoeke, 
die aufrecht stehen, aufsteigend sind oder auch auf der Erde 
liegen. Sie sind diinn, im Querschnitt rund, weichhaarig,



meistentheils gabelformig yerastelt und erreichen eine Hohe 
von 15— 40 Ctm. Fast immer findet man sie bei kriiftigen 
Exemplaren in einem Kreise stehen und so, dass die am 
Umfange des Kreises liegen, die mehr innem aufsteigen, die 
innersten aufrecht stehen; die Yerastelung beginnt iiber der 
Mitte, die Wurzelblatter sind langgestielt, 2 oder ozahlig, 
mit rundlichen oder eiformigen, tiefgesagten, nacli der Basis 
zu schmiiler werdenden Blattchen. Wenn die Pflanze zu 
bliihen beginnt, sind sie gemeinlich schon welk. Die Stengel- 
bliitter sitzen, sind 3zahlig, kahl oder dnrch angedriickte 
Haare weichhaarig, 2— 3 Ctm. lang, bald lanzettformig, bald 
langlich, immer an der Basis keilformig nnd ganz, gegen 
die Spitze tiefgesagt. Die Nebenblatter sind 3- bis 7tłieilig, 
ihre Lappen lanzettformig. Die Blumen sitzen einzeln, sind 
langgestielt’, aufrecht und ihre weichhaarigen Stiele kommen 
theils aus den Winkeln der Blatter hervor, theils sind sie 
gipfelstandig, dabei langer ais die Blatter und fadenfonnig. 
Der Kelch ist einblatterig, lnit 4 anssere und 4 innere Zipfel 
die mit einander abwechseln. Die 4 gelben Kronenblatter 
sind yerkehrt herzformig, sitzen mit iliren Niigeln auf dem 
Kelche. Die Staubgefasse, gemeinlich 16, sind kiirzer ais 
die Krone. Fruchtknoten findet man 12 und dariiber, sie 
sind verkehrt eiformig, ihre Grriftel, Mreit kiirzer ais die Staub
gefasse, sitzen an ihrer Seite, die Narben sind stumpf. Die 
Karyopsen sind etwas runzelig und sitzen auf einem behaarten 
Boden.

Y ork om m en : Auf Schlagen und Waldwiesen, in 
lichten Waldungen, besonders in Nadelwaldungen und auf 
Sandboden, auf Haiden, sandigen Bergtriften, auf Neu-



bruch etc. Past durch das ganze Gebiet verbreitet und in 
den meisten Gegenden liaufig1). Auf' den Alpen bis gegen 
2000 Meter emporsteigend.

B liithezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Officinell ist die geruehlose, stark zu- 

sammenziehende Wurzel, Radix Torm entillae. Sie ist 
wegen ihres starken Gehaltes an eisengriinendem Gerbstoff 
eins der vorzuglichsten unserer adstringirenden Mittel, dient 
auch zum Gerben und Rothfarben. Die Wurzel muss im 
Friihjahr vor der Bliitlie, oder im Spatherbste gesammelt 
werden. Wie Gallapfel giebt sie mit Eisenvitriol Tinte und 
besitzt auch im alten Zustande die Eigenschaft, dass sie wie 
faules Iiolz leuchtet. Ebenfalls adstringirend ist auch das 
Kraut, H erba  Torm entillae.

Name: T orm entilla  kommt von torm ina ventris 
Bauchgrimmen, oder von torm entum , Marter, Plagę, daher 
torm in a lis , was das Bauchweh betrifft, oder gegen daselbe 
dient, weil sie liaufig gegen die Ruhr gebraucbt wird.

R hizom a T orm entillae. Tormentillwurzel. Pharma- 
co p o e a  Germanica. 2. Auflage S. 229.

Die Tomskischen Tartaren trinken einen Aufguss der 
Wurzel ais Thee. Mit den Beeren des Schneeballs (Yibur- 
num Opulus L.) in Wasser gekocht farbt die Wurzel 
das zuvor mit Alaun gebeizte Tucłi roth. Selbst die Lapp- 
liinder benutzen sie zum Rothfarben und Gerben. Von 
Schweinen wird die Wurzel gem gefressen und ist eine gute 
Mast fur dieselben.

1) Ygl. u. a. D. B. M. 1884, S. 51, 85, 106, 151; 1885 S. 70; 
Irmischia 1884, S. 54, 59.



F orm en: zwischen P. procumbens Sibth. und P. Tor- 
mentilla Sibtborp finden sicb bisweilen Mittelformen, welche 
von einigen Floristen fur Barstarde gebalteu werden. Ausser- 
dem: fi pubescens Haller: Bliitter dicht behaart; so z. B. nach 
Caflisch bei Mering.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2602.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Bluthenknospe, vergrdsserfc; 2 Bliithe, 

desgl.; 3 Staubgefass, desgl.; 4 Carpell, desgl.; 5 einzelnes Carpell, 
desgl.; 6 Same, natiirl. Grosse und yergrossert.



2603. Potentilla aurea L.

G old - Fi ngerkraut.

Syn. P. Halleri Ser.
Das etwas holzige Rhizorn liegt schriig im Boden und 

treibt niedergestreckte, auch wurzelnde Stammchen. Stengel 
ans gebogenem Grand aufreclit und nebst den Blattstielen 
mit aufrechten, etwas angedriickten Haaren bedeckt; Basal- 
bliitter funfzahlig; Blattchen langlich, am Rande und auf 
den Adom ruckseits silberglanzend seidenhaarig, ubrigens 
kahl, am Ende spitz gesagt, auf jeder Seite rneist drei 
Sagezahne, der letzte kleiner; Blumen dottergelb, meist mit 
einem safranfarbigen Fleck am Grunde jedes Kronblattes; 
Fruchte schwach runzelig, kahl.

B esehreibung: Diese Art gehort zu der Rotte der 
P. verna und ist eigentlich nur die alpinische Form der- 
selben, welche ihre Bliithen in den kalteren Regionen des 
Hochgebirges erst im Juli entwickelt so wie bei uns die im 
Schatten steliende P. o paca einen Monat spater ais P. verna 
bliiht. Man fuhrt sie jedoch immer ais eigene Spezies auf 
und es kann auch nicht bestritten werden, dass sie in Be- 
haarung der Blatter Eigenthumlichkeiten besitzt, doch alle 
anderen beigefugten Merkmale, z. B. Zahl der Zahne an den 
Blattchen, rothgelbe Nagel der Kronbliitter sind nicht con- 
stant. Ihre Stammchen gleichen der P. verna, sind rnehr-

P lo ra  X X V . 3 4



kopfig und treiben 7— 20 Ctm. lange Stengel, welche sich, 
wegen ihrer Zartheit, nicht aufrecht ha! ten konnen, daher 
sich an der Basis mehr oder weniger an den Boden legen. 
Stengel und Blattstiele sind durch aufrechte, feine aber lange 
Haare weichhaarig, Die Blatter haben 1j2 — 1 Ctm. lange 
Blattchen, welche bei den Wurzelblattern yerkehrt-eirund, 
bei den Stengelblattern mehr yerkehrt - langlich, bei beiden 
an der Basis lceilformig und fast durchgangig an jeder Seite 
mit 3 scharfen Sagezahnen yersehen sind, dereń yorderster 
den End/.ahn in Grosse gewohnlich iibertrifft. Dabei sind 
beide Plachen haarlos, indessen hat die Unterflache sowohl 
auf dem Mittelneryen und auf den Seitennerven, ais auch 
am Bandę eine Beihe weisser, anliegender Silberhaare, welche 
besonders am Ilande dicht stehen und ihn wimpern. Die 
Blattstiele sind an den Stengelblattern ziem lich so lang ais 
die Bliittehen, an den Wurzelblattern langer und die Neben- 
blatter sind eilanzettlich und zugespitzt. Der Stengel zer- 
theilt sich in lange, einbluthige Stiele, die Kelche sind 
seidenhaarig, doppelt kiirzer ais die Kronen, die inneren 
Lappen langer und fast doppelt so breit ais die ausseren, 
die Grosse der Bluthen gleicht den grosseren Blumen der 
P. yerna.

Y orkom m en : An grasigen Orten alpiner und sub- 
alpiner Gegenden. In der Schweiz und von dort durch 
T irol1), nacli Salzburg, Karnthen, Steiermark und Oesterreich, 
in den Bairischen Alpen (Prantl 1884 S. 343.) auf den Matten 
yon 1120 bis 2270 Meter und auf der Hochebene von

l )  Vgl. u. a. D. B. M. 1884, S. 151; 1885 S. 70.



Rottachberg bei Kempten in 1070 Meter Meereshohe (Caflisch, 
1881, S. 100), im Salzburgischen auf Alpenwiesen und 
steinigen Triften (A. Sauter, 1878, S. 139) von 1300 bis 
2400 Meter vorziiglich auf den Kalkalpen, z. B. am Unters- 
berg, seltner auf Urgebirge, aber im Lungau hiiufig; ferner 
auf dem Feldberg in Baden; sebr yerbreitet auf dem Riesen- 
gebirge, auf dem Gipfel des Glatzer Scbneebergs und auf 
den Kammen des Gesenkes.

B liithezeit: Juli, August.

A bbildungen. T a fe l 2603.

Pflanze in natiirl. GrOsse.



Salzburger Fingerkraut.

Syn. P. crocea Haller fil. P. rubens Yill. P. aurea 
Smith (nicht L.) P. alpestris Haller fil. P. dubia Sut, 
Fragaria villosa Crantz. P. alpestris Smith.

Her yorigen sehr ahnlich. Stammchen niedergestreckt, 
zuweilen wurzelnd; Stengel ans aufstrehendem Grund auf- 
recht, flaumig; Basalblatter funfzahlig; Blattchen yerkehrt- 
eiformig, am Rand und auf den Adern ruckseits abstehend 
behaart, iibrigens kahl, vorn eingeschnitten gesagt, die 
Zahne gerade hervorgestreckt, anf jeder Seite meist drei, 
der letzte den tibrigen fast gleich; Nebenblatter sammtlich 
eiformig; Friichte schwach runzelig; Kronblatter safrangelb 
oder goldgelb mit safrangelbem Grunde.

B e sch re ib u n g : Diese Spezies gehort zur Rotte der 
P. Terna und bildet die Mittelform zwischen P. aurea und 
yerna. Mit der ersten bat sie die aufrechten Stengel, die 
frischgrunen Bliitter, die eiformig-langlichen Nebenblatter 
und die safran - gelbgefleckten Kronniigel gemein, welche 
letzte hier niemals fehlen, wenn nicht das ganze Blumenblatt 
eine safrangelbe Farbę besitzt; dagegen unterscheidet sie sich 
von P. aurea sogleich durch die feine, nicht seidenartige 
und nicht silberglanzende Behaarung des Randes und der 
Nery en an den unteren Blati Aachen. Mit P. verna hat sie 
dagegen die nicht seidenartige Behaarung gemein, aber sie



ist in ailen Theilen grosser und robuster, liat eiformig- 
langliche nicht lanzettliche Nebenblatter, aufrechte, robuste 
Stengel, oberseits haarlose, frischgrune Blattchen, weiclie 
Behaarung und safrangelbe oder an der Basis safrangelbe 
Blumen. Die robusteste Varitiit ist die hier abgebildete P. 
sal. firm a. Sie wird bis 1j3 Meter hoch, bat rundlich-ei- 
formitre, sich decltende Blattchen und breite Zahne. Die 
Yar. g ra c ilio r  ist schlanker, hat sclnnalere, etwas aus 
einander stehende Blattchen und wird nicht so hoch. Noch 
kleiner und schwacher im Stengel ist die Var. debilis. 
Uebrigens giebt es auch Exemplare, dereń Blattchen auf 
der Oberflache schwach behaart sind, doch ohne das frische 
Grim der Blatter zu storen. Will man nun P. aurea ais 
selbststandige Spezies gelten lassen, so niuss man wohl auch 
diese Form ais Spezies betrachten, was viele Autoren thun. 
Wtirde man aber diese Art nur fur eine alpinische Form 
der P. verna ansehen, so miisste wohl auch P. aurea ais 
sołche gelten.

Vorkom m en: Auf Alpentriften. Durch die Schweiz, 
Tirol, Oberbaiern, Salzburg, Karnthen. Steiermark und Krain, 
auf einigen Gipfeln des Jura, in den Yogesen auf dem 
Iioheneck, und auf dem Ballon de Gebweiler, auf der 
Babia Góra im Teschnischen Gebirge der Sudeten, eigentlich 
schon ausserhalb unseres Gebiets in Galizien.1) Beispielsweise 
im Salzburgischen nach A. Sauter (1879, S. 139) auf mit 
lockerer und feuchter Dammerde bekleideten Grasbbden der 
Alpen, Yorziiglich der Schieferalpen ron 1900 bis 2500 Meter

1) Vgl. u. a. Innischia 1883, S. 14; D. B. M. 1884, S. 151.



in der Centralkette nicht selten, seltner auf den Kalkalpen 
z. B. Eggerfirst am hohen Goli, auf den Lungauer Alpen; 
nacłi Caflisch 1881, S. 100) auf der Gamsscheibe und 
aul den Algauer Alpen auf dem Rappenkopf, Kreutzeek, 
Sclioclien, Seekopf, enf dem Madelgabel, nach Prantl (1884,
S. 344) von 1690 bis 2390 Meter auf dem Schrecken, der 
Krutersalp, Linkersalp, Obermadelsalp, Frauenalp am Wetter- 
stein. Haenke entdeckte sie auf den Salzburger Alpen am 
Karrtlial und Frosnitz, Milichhofer fand sie auf den Gasteiner 
Alpen nnd Hoppe in Oberkarnthen.1)

B liitłieze it: Juni bis August.
F orm en : a. firma Koch: Stengel derber, mehr aufrecht; 

Blattchen rundlich-verkelirteilormig,, mit dem Rand einander 
deckend, mit breiteren Zahnen. Syn. P. aurea firma Gaud. 
P. sabauda 1)0. P. affinis Host.

(i. gracilior Koclr. Stengel zarter; Blattchen verkehrt 
eiformig, sieli nicht deckend, mit linealischen Ziilmen. Syn. 
P. aurea a. crocea Gaud. P. filiformis DC. P. alpestris 
Host. Sie geht dureh Zwischenformen in die vorige iiber.

y. debilis Koch: Stengel durni, schwarzlich; Blattchen 
langlich-verkehrteiformig, mit tief eingeschnittenen Zahnen.

1) Vgl. Sturm’a Flora, Heft 17, No. 10.

A bb ilcl ungen . T a fe l 2604.
Pflanze in naturl. Grosse.



2605. Potentilla verna L.

SclunelzM  tunel, Frilh lings - Fingerkraut.

Stammchen gestreckt, oft wurzelnd; Stengel aufstrebend 
und nebst den Blattstielen von aufrechten, etwas abstehenden 
Haaren raulihaarig; die unteren Blatter funfzahlig und sieben- 
Ziililig, die Blattchen langlich-verkehrteiformig oder verkehrt~ 
eifonnig gestutzt, kalii und am Rande behaart, oder riick- 
seits behaart, oder beiderseits behaart, tief gesiigt, die Sage- 
zahne meist zu vieren auf jeder Seite, der Endzahn kiirzer; 
die untersten Nebenblatter schmal linealisch; Fruchte schwach 
runzelig.

B eschreibung: Die tief und gerade in den Boden 
dringende, wenig verzweigte Wurzel ist oben mehrkopfig 
und die Kopfe treiben zahlreiche, nach allen Seiten gerich- 
tete, niederliegende, oft auch selbst wurzelnde Stammchen, 
so dass diese mit den zahlreichen Wurzelblattern einen dicken, 
ab er Aachen Rasen bilden. Alle krautartigen Theile der 
Pflanze, an den Blattern besonders die Adern, dicht, lang 
und etwas steif, aufrechtstehend behaart, oberwarts zugleich 
kurz Aaumhaarig. Die Bluthenstengel 3— 15 Ctm. lang, hin 
und hergebogen, oder aufsteigend, seiten aufgerichtet, 1— 3, 
auch wohl 41ilutliig. Die unteren Blatter 5, seiten 7, die 
oberen dreizalilig, die Blattchen verkehrt eiformig, oder 
lanzettformig, nach der Basis keilformig verengt, beiderseits 
mit vier oder weniger Siigeziihnen, nur bei den im Herbste 
bltihenden Exemplaren mit 5 oder 6, der Endzahn stets 
verkiirzt und ldeiner, so dass die Spitze des Blattes abge-



stutzt erscheint. Uie Sagezahne mehr oder weniger tief 
eingeschnitten, etwas stumpf. Die unteren Afterbliitter 
scłimal lanzettformig, zugespitzt, die oberen eiformig, meist 
ganzrandig. Von den 10 Kelchabscknitten sind die inneren 
eiformig, die ausseren lanzettformig und meist etwas stumpf 
Die 5 Blumenblatter sind etwas langer ais der Kelch, ver~ 
kehrt herzformig, gelb, in der erwahntenAbart am Grunde 
mit einem safrangelben Flecke versehen. Die zalilreicben 
Stanbgefasse bestehen aus fadenformigen Staubfaden und zwei- 
facherigen Antheren. Die in grosser Anzabl vorhandenen 
Fruchtknoten sind etwas zusammengedruckt, an der Innenseite 
etwas eingedriickt, mit seitlichem scliwaehgebogenem Griffel 
und kopffbrmiger Narbe versehen. Die Frilchtchen stellen 
Nusschen dar, sind schwachrunzelig und fast kalii. Der 
einzelne umgekehrte Same besitzt kein Eiweiss und ist ge- 
krtimmt, mit vertieftem Nabel.

Y ork om m en : An trocknen, sonnigen Orten, an Berg- 
abliangen, auf Plateaus, auf Haiden, an Felsen, an W ald- 
randern, in trocknen, licbten Nadelwaldungen, an Wegrśin- 
dern und Feldrainen. Durcb das ganze Gebiet verbreitet, 
und zwar vom Meeresspiegel an bis zur Sclmeegrenze. (Vgl. 
Scliouw, Pflanzengeographie 1823 S. 186)') Sie ist zwar 
an keine Bodenart streng gebunden, ist aber trotzdem in 
einigen Gegenden weniger liaufig. ~) 1

1) Prantl giebt nur 1070 Metor an.
2) Vergl. u. a. D. B. M. 1884, 8. 106; Oesterr. Bot. Z. 1863, S. 388. 

Nacli Fr. J. Weiss fur Preussen fraglieli. Patze erwiihnt 1850 ais 
einzigen Standort Grandenz, doch sebeint sie hier wie aueh sonstwo 
spater nieht wiedergefunden zu sein. Von Herrn Walther Weiss bei 
Coswig an der Elbę gefunden.



Bliitlięzeit: April, Mai, aueh schon im Marz und an 
manchen Orten im Herbst (August, September) zum zweiten 
Mai, wie ich es im Saalthal z. JB. bei Iłemsckiitz unweit 
Saalfełd imd auf dem Brennerpass in Tirol beobachtet. (H.)

A nw endung: Das Kraut wird von den Scbafen gern 
gefressen.

Der Gattungsname, ein Verkleinerungswort, ist von 
der frulier angenommenen Heilkraft (potentia virium ) 
einiger Arten abgeleitet und von Linne zuerst aufgenommen- 
Tournefort braucht dafiir Pentaphylloides.

Porm en: fi. crocea Koch: Kronblatter am Grunde mit 
safranfarbigem Kłeck. Syn. P. verna aestiva Gaud.

y. pusilla Kock: Kleiner; Blattcken verkehrt-eiformig, 
vorn beiderseits nur mit zwei Zahnen versehen. P. pusilla 
Host. So in Gebirgsgegenden.

A bbildungen . T a fe l 2605.
Pflanze in natur!. Grosse.
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2606. Potentilla cinerea Chaix. 

A schgraues Schm elz I >1 flmel.

Syn. P. opaca Yill. P. arenaria Borkhausen. P. incana 
Moench. P. ovata Poiret.

Sfengel, Blattstiele und Bliitter von sehr kurzem, dichtem, 
sternhaarigem Filz graugriin, auch die Bliithenstielchen und 
der Kelch; untere Blatter fiinfzahlig; in allen iibrigen Merk- 
malen der vorigen gleich.

Y ork om m en : Auf Felsen, an sandigen Abhangen, 
an Ackerriindern, in trocknen Nadelwalduugen, auf Haiden, 
auf veischieden Gesteinsarten, aber selir selten auf Kalk oder 
Gips.1) Durch einen grossen Theil des Gebiets zerstreut, 
aber in vielen Gegenden sehr selten, wie z. B. in Thiiringen, 
in der Rheinprovinz1 2 * 4) (Kreuznach), nicht in die Alpen 
emporsteigend. Sehr verbreitet in der Provinz Sachsen bei 
Halle, Genthin11) etc., meistens auf Porphyr. Buddensieg 
giebt sie fttr das nordliche Thiiringen an1) An der Holle 
bei Tennstadt und in den Weinbergen daselbst, an der 
łiabenhiitte bei Lutzensommem, auf der Tretenburg, im

1) Die Standortsangaben der Floristen beruhen zum Theil auf 
Venvechselung mit Form en der P. vern a  und P. opaca . So z. B. 
koinmt die 1’flanze Gei Jena nicht vor und meines Wissens liberhaupt 
nicht im Thuringer Muschelkalkgebiet. (H.)

2) D. B. M. 1884, S. 46.
31 D. B. M. 1884, S. 94.
4) Irmischia 1884, S. 59. Vgl. auch: Ocsterr. Bot. Z. 1863, S. 388. 

Nach Krliirt bei Kleinbrembach in Nordthuringen.



Taubenthal. Nach Fr. .J. Weiss in Preusseu bei Koiiigs- 
berg, Tapiau, Wehlau, Fischhausen, Memel, Danzig, Cartaus; 
in Lothringen am Oelberg bei Rufach.

B luthezeit: Marz bis Mai.
A nw endung: Wie bei der vorigen.
F or men: fi. trifoliata Koch: Alle Blatter dreizahlig, 

seltner mit einzelnen vierzahligen nntermischt. Syn. P. 
subacaulis Wulfen (nicht L.). nach einem von Linne selbst 
bestinnnten Exemplar in Lehmanns Herbariiun. P. .subacaulis 
L. (P. velutina Lehm.) unterscheidet sich durch liingere, 
langlich-keilformige, am Ende nur 3— 5zahnige, iibrigens 
vollig ganzrandige Blattchen und dichteren Filz.

A bbildungen. T afel 2606.
Pflanze in naturl. Grdsse.



2607. Potentilla opaca L.

S chatten  -  S ch m elzb lu m el.

Der P. Terna L. sehr ahnlich. Nur yerscłiieden dureh 
lange, abstehende, bisweilen wollige Behaarung, stark keil- 
formige, liinglicbe Blattehen, den meist roth angelaufenen 
Stengel und nickende Bliithen, sowie durcb starker runzelige 
Friichte.

B e sch re ib u n g : Dieses Gewachs hat eine schief in 
die Erde dringende, bramie Pfahlwurzel. Die Wurzelbliitter 
sind sekr langgestielt und 7zahlig; die Stiele haben ab
stehende weisse Haare, die Blattclien werden 2 bis 3 Ctm. 
lang, haben an jeder Seite 3 bis 4 grosse Zahne und einen 
weit kleineren Endzahn; sie sind gegen die Spitze 6— 10 Mm. 
breit und laufen nach der Basis keilfórmig mit ganzem R.ande 
zu. Die Behaarung der Oberfłache ist schwacher, die der 
Unterflache stark. Die Stengel sind zum Theil liegend, zum 
Theil aufgerichtet, mit weissen, horizontal-abstehenden Haaren 
besetzt, gemeinlich purpurrothlich und gerieft. Sie haben 
weit kleinere, kiirzer gestielte, nur 5ziihlige Bliitter, welche 
oben an der Spitze auch dreiziihlig werden. Jedes Blatt ist 
am Grunde seines Blattstiels von. 2 ganzrandigen, langliclien, 
stark behaarten und bewimperten Nebenblattchen umgeben, 
welche unten am Stengel gemeinlich 6— 10 Mm. Grosse er- 
reichen. Auch die Wurzelblatter haben solche Nebenbliitter; 
man findet sie gemeinlich vertrocknet ais braune Schuppen



;im Wurzelstocke. Die Stiele dieser Blatter haben abstehende 
weisse Haare, die Blattchen sind wie die Wnrzelblatter be
haart, gewohnlich aber nur 6— 8 Mm. lang, mit 2—3 Zahnen 
an jeder Seite tind mit einem kleinen Endzahne. Die obersten 
Stengelblattchen haben auch wohl im Ganzen nur 3 Zahne, 
von welchen der mittle ais Endzahn der kleinere ist. Die 
Bliithen entwickeln sich in einer Art Rispe; ihre zarten, 
meist rothlichen Stielchen sind durckaus mit weissen hori- 
zontal abstehenden Haaren dicht bekleidet und haben das 
Eigenthiimlicbe, dass sie vor der Bliithe zwar anfrecht 
stehen, jiach der Bluthe aber sich nach dem Boden herab- 
biegen. Die Kelche sind sehr stark behaart, die Kronen 
nicht viel grosser ais die Kelche, dunkler oder heller ais 
P. verna, oft mit dunkleren Nageln. Die ganze Pflanze 
sieht iiberhanpt einer P. verna sehr ahnlich, ist aber weit 
mehr behaart, daher ihr Blattwerk weniger glanzend, weit 
matter in Farbę; ihre Stengel-, Blumen- und Blattstiel-Be- 
haarung ist stets dicht und horizontal ausgebreitet, nicht 
wie bei P. verna mit Haaren, welche an der Basis an den 
Stengel gedriickt sind und mit der Spitze abstehen. Zudem 
neigen sich die verbluhten Blumen der P. verna nicht wie 
hier der Erde zu.

Y orkom m en : An iihnlichen Orten wie P. verna L., 
aber meistens an etwas beschatteten Stellen. Durch das 
Gebiet zerstreut, auf Kalkboden und Sandboden1)

1) Vgl. u. a. Irmischia 1884, S. 59; D. 13. M. 1884, S. 94, 110, 124. 
Nach Pr. J. Weiss in Preussen bei Tapiau, Wehlau, Rastenburg, 
Osterode, Neidenburg, Bischofstein, Thorn, Graudenz, Danzig, 
Platów etc.



33liitłiez e it: April bis Anfang Juni.
A n w en d u n g : Wie bei P. verna L.
F orm ęn : Eine alpine Form dieser Pflanze ist: P  

ambigua Gaud., wenn niclit ein Bastard. Zwischen P. verna 
L. und P. opaca L. kommen Mittelformen vor, ebenso 
zwischen P. opaca L, und P. cinerea Chaix. Manche Autoren 
halten diese Formen fur Bastarde. So giebt Erfurt P. opaca- 
verna auf dem Ettersberg an. Fr. J. Weiss P  cinerea-opaca 
bei Deutscli Crone.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l 2607.
Pflanze in naturl. Grosse.



2608. Potentilla grandiflora L.

A lpen -Schmelzblttmel.

Der P. v e r n a ahnlich. Stengel aus anfstrebendem 
Grund aufrecht, nebst den Blattstiełen von kurzeń, wage- 
recht abstehenden Haaren zottig; Blatter dreizahlig, die 
Blattchen verkehrt eiformig, tief gesagt, nach oben flaumig, 
riickseits zottig; Friichte glatt und kahl.

B esch reibu n g: Der dicke, kurze und schwsrze Wur- 
zelstock ist nur wenigkopfig und treibt fast aufreclite, 
15— 30 Ctm. hohe Stengel. Die Wurzelblatter haben lange 
Stiele, ihre Blattchen sind ungefahr so gross wie die Bliitt- 
chen der Erdbeerbliitter, doch tief und stumpf gezahnt, zwar 
unterseits zottelhaarig, doch beiderseits fast gleichfarbig und 
grasgriin, arn Rande stark bewimpert und kurz gestielt. 
Die Stiele der Blatter messen 8— 10 Ctm. und sind ab- 
stehend behaart, die Stielchen 2—4 Mm. Der unten rothe 
Stengel ist, ebenso wie die Blattstiele, dicht mit Zottelhaaren 
bekłeidet und die Stiele ihrer Blatter sind bedeutend kiirzer 
ais die der Wurzelblatter, so dass die obersten fast sitzen. 
Die Ziihne der Stengelblatter sind spitzer, die Nebenblatter 
langlich, ganzrandig, spitz, zottelhaarig und gewimpert. Oben 
theilt sich der Stengel gabelartig in 2 fast gleichlange 
Hauptbliithenaste, an dereń Spitze sich eine Cyrne entwickelt, 
die in der Itegel nur aus 4 Bluthen besteht. Letzte sind 
fast noch einmal so gross ais die Bluthen der P. verna,



haben einen zottigen Kelch, dessen 5 iunere Lappen lang 
zugespitzt, die ausseren dagegen lanzettlich und stumpflich sind.

Y ork om m en : Auf Triften der Alpen y o i i  der Schweiz 
dorch Tiroł,1) Salzburg, Karnthen, auch auf niedrigere Matten 
herabsteigend. Im Salzburgischen nacb A. Sauter (1879, 
S. 141) nur auf' den Lungauer Alpen, z. B. am Hocligolliug.

B lu th eze it : Jub, August.
A n w en du n g : Eine empfehlenswerthe Pllanze fur al- 

pine Anlagen.

1) Auf dem Brenner an Felsen bei 1600—1800 Meter Meereshohe 
(B. B. M. 1884, S. 52). Vergl. aueh B. B. M. 1884, S. 151. S. 50. 
Im Langethalschen Herbarium von der Grimsel.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2608.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2609. Potentilla nivea L.

Schneebltimel.

Kleiner und zierlicher ais die yorige. Stengel aufrecht, 
armblilthig; Basalblatter langgestielt, dreiziihlig, die JBliitt- 
chen langlich oder eirund, eingeschnitten gesagt, oberseits 
kahl oder rauhhaarig, riickseits schneeweiss-filzig, glanzlos, 
am Ran de rauh; Friichte glatfc.

B eschreibung: Der Wurzelstock ist holzig, scbief und 
mit den Aesten der abgestorbenen Nebenblatter bedeckt. Er 
treibt langgestielte Wurzelblatter, welche in ihrer Gestalt 
kleinen Erdbeerblattern sehr nahe kommen, aber unterseits 
schneeweiss-filzig sind und hierdurch sehr leicht kenntlich 
werden. Die Gestalt der Blattchen ist verkehrt-eirund, nach 
der Basis keilformig zulaufend. Beiderseits haben sie 3 nach 
vorn gerichtete Zahne und der Endzahn hat mit den Seiten- 
zahnen fast gleiche Grosse. Die Oberseite ist vollig griin, 
meistens mit glanzenden, anliegenden Ilaaren besetzt und 
der Rand ist gewimpert. Die Nebenblatter sind eilanglich 
und ganzrandig. Die Stengel, meistens inehre aus der 
Wurzel kommend, sind aufsteigend oder fast aufrecht, werden 
5 — 12 Ctm. hoch und sind mit Filz bedeckt, welcher nach 
oben hin immer dichter wird und an den Bliithenstielen die 
Grundfarbe verdeckt. Nach unten zu ist er in der Bluthe 
abgefallen oder nur schwach zu sehen und der Stengel be- 
kommt dann oft einen rothliclmoletten Anflug. Er hat
gewohnłich nur eine Bliithencyme, welche entweder bloss 
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stutzt erscheint. Die Sagezahne mehr oder weniger tief 
eingeschnitten, etwas stumpf. Die unteren Afterblatter 
schmal lanzettformig, zugespitzt, die oberen eiformig, meist 
ganzrandig. Yon den 10 Kelchabsclmitten sind die inneren 
eiformig, die ausseren lanzettformig und meist etwas stumpf 
Die 5 Blumenblatter sind etwas langer ais der Kelch, ver- 
kehrt herzformig, gelb, in der erwahntenAbart am Grunde 
mit einem safrangelben Fleclce versehen. Die zahlreiclien 
Staubgefasse bestehen aus fadenformigen Staubfaden nnd zwei- 
fiicherigen Antheren. Die in grosser Anzalil vorbandenen 
Fruchtknoten sind etwas zusammengedriickt, an der Innenseite 
etwas eingedruckt, mit seitlichem scliwacbgebogenem Griffel 
und kopfformiger Narbe yerseben. Die Fruclitcben stellen 
Niisschen dar, sind scbwachrnnzelig und fast kahl. Der 
einzelne umgekehrte Same besitzt kein Eiweiss und ist ge- 
krummt, mit vertieftem Nabel.

Y orkom m en : An trocknen, sonnigen Orten, an Berg- 
abhangen, auf Plateaus, auf Haiden, an Felsen, an W ald- 
randern, in trocknen, lichten Nadelwaldungen, an Wegran- 
dern und Feldrainen. Durch das ganze Gebiet yerbreitet, 
und z war vom Meeresspiegel an bis zur Schneegrenze. (Vgl. 
Schouw, Pflanzengeographie 1823 S. 180)') Sie ist zwar 
an keine Bodenart streng gebunden, ist aber trotzdem in 
einigen Gegenden weniger haufig.1 2)

1) Prantl giebt nur 1070 Meter an.
2)  Vergl. u. a. D. B. M. 1884, S. 10G; Oesterr. Bot. Z. 186.1, S. 388. 

Nacli Br. J. Weiss fur Preussen fraglicli. Patze erwiihnt 1850 ais 
einzigen Standort Graudenz, doeh scheint sie hier wie aucb sonstwo 
spater nicht wiedergefunden zu sein. Yon Herrn Walther Weiss bei 
Coswig an der Elbę gefunden.



Bluthezeit: April, Mai, auch schon im Marz und an 
manchen Orten im Herbst (August, September) zimi zweiten 
Mai, wie ich es im Saaltlial z. B. bei Ileinschiitz unweit 
Saalfeld und auf dem Brennerpass in Tirol beobachtet. (H.)

A nw endung: Das Kraut wird von den Schafen gern 
gefressen.

Der Gattungsname, ein Yerkleinerungswort, ist von 
der friiher angenommenen Heilkraft (potentia virium ) 
einiger Arten abgeleitet und von Linne zuerst aufgenommen- 
Toumefort braucht dafiir Pentaphylloides.

Porm en: (i. crocea Koch: Kronblatter am Grrunde mit 
safranfarbigem Kłeck. Syn. P. verna aestiva Gaud.

y. pimlla Koch: Kleiner; Blattchen verkehrt-eiformig, 
yorn beiderseits nur mit zwei Ziihnen yersehen. P. pusilla 
Host. So in Gebirgsgegenden.

A bbildungen . TafeI2605.
Pflanze in natiirl. Grosse.
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2606. Potentiila cinerea Chaix. 

A schgraues Schm elzhlum el.

Sy n. P. opaca Vill. P. arenaria Borklmusen. P. incana 
Moenck. P. ovata Poiret.

Sfengel, Blattstiele und Blatter von sehr kurzem, dichtem, 
sternhaarigem Filz graugrun, auch die Bluthenstielchen und 
der Kelch; untere Blatter fiinfzahlig; in allen iibrigen Merk- 
malen der Yorigen gleich.

Y ork om  men: Auf Pelsen, an sandigen Abhangen, 
an Ackerrandern, in trocknen Nadelwalduugen, auf Haiden, 
auf veischieden Gesteinsarten, aber sebr selten auf Kalk oder 
Gips.1) Durch einen grossen Theil des Gebiets zerstreut, 
aber in vielen Gegenden sehr selten, wie z. B. in Thiiringen, 
in der RheinproYinz2) (Kreuznach), nicht in die Alpen 
emporsteigend. Sehr verbreitet in der Provinz Sachsen bei 
Halle, Gentilin:i) etc., meistens auf Porphyr. Buddensieg 
giebt sie fur das nordliche Thiiringen an4) An der Hołle 
bei Tennstadt und in den Weinbergen daselbst, an der 
Kabenhiitte bei Lutzensommern, auf der Tretenburg, im

lj Die Standortsangaben der Floristen beruhen zum Theil auf 
Verwechselung mit Formen der P. vern a  und P. opaca . So z. B. 
kommt die Pfianze bei Jena nicht vor und meines Wissens iiberhaupt 
nicht im Thiiringer Muachelkalkgebiet. (H.)

2) D. B. M. 1884, S. 46.
31 D. B. M. 1884, S. 94.
4) Irmischia 1884, S. 59. Ygl. auch: Oesterr. Bot. Z. 1863, S. 388. 

Nach Erfurt bei Kleinbrembach in Nordthiiringen.



Taubenthal. Nach Fr. J. Weiss in Preussen bei Konigs- 
berg, Tapiau, Wehlau, Fiscłihausen, Memel, Danzig, Cartaus; 
in Lothringen am Oelberg bei Rufach.

B liithezeit: Marz bis Mai.
Anwendung:  Wie bei der vorigen.
Formen: [1. trifoliata Koch: Alle Blatfcer dreiziihlig, 

seltner mit einzelnen vierzahligen unterinischt. Syn. P. 
subacaulis Wulfen (nicht L.). nach einem von Linne selbst 
bestimmten Ezemplar in Lehmanns Herbarium. P. subacaulis 
L. (P. velutina Lehm.) unterscheidet sich durch langere, 
langlich-keilformige, am Ende nur 3— 5zahnige, iibrigens 
voIlig ganzrandige Blattchen und dichteren Filz.

A bbildungen . T afel 260C.
Pflanze in naturi. Grosse.



2607. Potentilla opaca L.

S chatten  -  Schm elzbliim el.

Der P. verna L. sehr ahnlich. Nur verschieden durch 
lange, abstehende, bisweilen wollige Behaarung, stark keil- 
formige, langliche Bliittchen, den meist roth angelaufenen 
Stengel und nickende Bluthen, sowie durcb starker runzelige 
Friichte.

B esehre ibung :  Dieses Gewiichs bat eine schief in 
die Erde dringende, braune Pfahlwurzel. Die Wurzelblatter 
sind sehr langgestielt und 7 zahlig; die Sfciele haben ab
stehende weisse Haare, die Blattchen werden 2 bis 3 Ctm. 
lang, haben an jeder Seite 3 bis 4 grosse Zahne und einen 
weit kleineren Endzahn; sie sind gegen die Spitze 6— 10 Mm. 
breit und laufen nach der Basis keilformig mit ganzem Rande 
zu. Die Behaarung der Oberflache ist schwacher, die der 
Unterflache stark. Die Stengel sind zum Theil liegend, zum 
Theil aufgerichtet, mit weissen, horizontal-abstehenden Haaren 
besetzt, gemeinlieh purpurrothlich und gerieft. Sie haben 
weit kleinere, kurzer gestielte, nur 5zahlige Blatter, welche 
oben an der Spitze auch dreizahlig werden. Jedes Blatt ist 
am Grunde seines Blattstiels von 2 ganzrandigen, langlichen, 
stark behaarten und bewimperten Nebenblattchen mngeben, 
welche unten am Stengel gemeinlieh 6— 10 Mm. Grosse er- 
reichen. Auch die Wurzelblatter haben solche Nebenbliitter; 
man findet sie gemeinlieh vertrocknet ais braune Schupp en



am Wurzelstocke. Die Stiele dieser Blatter haben abstebende 
weisse Haare, die Bliittchen sind wie die Wurzelblatter be- 
baart, gewohnlich aber nur 6— 8 Mm. lang, mit 2—3 Ziihnen 
an jeder Seite und mit einem kleinen Endzahne. Die obersten 
Stengelbliittchen haben aueh wohl im Ganzen nur 3 Ziihne, 
von welchen der mittle ais Endzahn der kleinere ist. Die 
Bliithen entwickeln sich in einer Art Rispe; ihre zarten, 
rneist rothlichen Stielchen sind durchaus mit weissen hori- 
zontal abstehenden Haaren dicht bekleidet und haben das 
Eigenthiimliche, dass sie vor der Błiithe zwar aufrecht 
stehen, nach der Błiithe aber sieli nach dem Boden herab- 
biegen. Die Kelche sind sehr stark behaart, die Kronen 
nicht viel grosser ais die Kelche, dnnkler oder heller ais 
P. verna, oft mit dunkleren Nageln, Die ganze Pflanze 
sieht iiberhanpt einer P. verna sehr ahnlich, ist aber weit 
mehr behaart, daher ihr Blattwerk weniger glanzend, weit 
matter in Farbę; ihre Stengel-, Blumen- und Blattstiel-Be- 
haarnng ist stets dicht und horizontal ausgebreitet, nicht 
wie bei P. verna mit Haaren, welche an der Basis an den 
Stengel gedruckt sind und mit der Spitze abstehen. Zudem 
neigen sich die verbliibten Blumen der P. verna nicht wie 
hier der Erde zu.

Vorkom m en:  An iihnlichen Orten wie P. verna L., 
aber meistens an etwas beschatteten Stelłen. Durcli das 
Gebiet zerstreut, anf Kalkboden und Sandboden1)

1) Ygl. u. a. Irraischia 1884, S. 59; D.  li. M. 1884, S. 94, 110, 124. 
Nach Pr. J. Weiss in Preussen bei Tapiau, Wehlau, Rastenburg, 
Osterode, Neidenburg, Bischofstein, Thorn, Grandenz, Danzig, 
Platów etc.



B lu th e ze i t :  April bis Anfang Juni.
A n w e n d u n g :  Wie bei P. verna L.
F o r  men: Eine alpine Form dieser Pflanze ist: P. 

ambigua Gaud., wenn nicht ein Bastard. Zwiscben P. verna 
L. and P. opaca L. kommen Mittelformen vor, ebenso 
zwiscben P. opaca L. und P. cinerea Chaix. Mancbe Autoren 
balten diese Formen fur Bastarde. So giebt Erfurt P. opaca- 
verna arrf dem Ettersberg an. Fr. J. Weiss P. cinerea-opaca 
bei Deutsch Crone.

A b b i l d u n g e n .  Tafel2607.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2608. Potentiila grandiflora L.

A lpen-Schm elzblum el.

Der P. Terna almlich. Stengel aus aufstrebendem 
Grand aufrecht, nebst den Blattstielen von kurzeu, wage- 
recht abstehenden Haaren żottig; Blatter dreiziihlig, die 
Blattchen yerkehrt eifórmig, tief gesagt, nach oben flaumig, 
hickseits zottig; Frtichte glatt und kalii.

Bescl ireibung:  Der dicke, kurze und schwarze Wur- 
zelstock ist nur wenigkopfig und treibt fast aufrechte, 
15-—-30 Ctrn. hohe Stengel. Die Wurzelblatter haben lange 
Stiele, ihre Blattchen sind ungefahr so gross wie die Blatt
chen der Erdbeerblatter, doch tief und stumpf gezahnt, zwar 
unterseits zottelhaarig, doch beiderseits fast gleichfarbig und 
grasgriin, am Rande starlc bewimpert und kurz gestielt. 
Die Stiele der Blatter messen 8— 10 Ctm. und sind ab- 
stehend behaart, die Stielchen 2—4 Mm. Der unten rothe 
Stengel ist, ebenso wie die Blattstiele, dicht mit Zottelhaaren 
bekleidet und die Stiele ihrer Blatter sind bedeutend ktirzer 
ais die der Wurzelblatter, so dass die obersten fast sitzen. 
Die Zahne der Stengelblatter sind spitzer, die Nebenbl;ittcr 
liinglich, ganzrandig, spitz, zottelhaarig und gewimpert. Oben 
theilt sich der Stengel gabelartig in 2 fast gleichlange 
Hauptbliithenaste, an dereń Spitze sich eine Cynie entwickelt, 
die in der Itegel nur aus 4 Bluthen bestelit. Letzte sind 
fast noch einmal so gross ais die Bluthen der P. verna,



haben einen zottigen Kelch, dessen 5 iunere Lappen lang 
zugespitzt, die ausseren dagegen lanzettlich und stumpflich sind.

Y o r k o m m e n :  Auf Triften der Alpen von der Scbweiz 
durch Tirol,!) Salzburg, Karnthen, aueh auf niedrigere Matten 
herabsteigend. Im Salzburgischen nach A. Sauter (1879, 
S. 141) nur auf den Lungauer Alpen, z. B. am Hocligolling.

B lutheze i t :  Jub, August.
A nw endung :  Eine empfehlenswertbe Pflanze fur al- 

pine Anlagen. 1

1) Auf dem Brenner an Felsen bei 1000—1800 Meter Meeresholie 
(D. B. M. 1884, S. 52). Vergl. aueh U. B. M. 1884, S. 151. S. 50. 
Im Langethal’schen Herbarium von der Grimsel.

A b b i l d u n g en. T a fe l  2608.
Pflanze in naturl. Grosse.



2609. Potentilla nivea L.

Sehneebliimel.

Kleiner und zierlicher ais die yorige. Stengel aufrecht, 
arinbluthig; Basalblatter langgestielt, dreiziihlig, die Blatt- 
cben langlich oder eirund, eingescłmitten gesiigt, oberseits 
kahl oder rauhhaarig, riickseits schneeweiss-filzig, glanzlos, 
am Ran de rauh; Friichte glatt.

B eschreibung: Der Wurzelstock ist liolzig, schief und 
mit den Aesten der abgestorbenen Nebenblatter bedeckt. Er 
treibt langgestielte Wurzelblatter, welche in ibrer Gestalt 
kleinen Erdbeerbliittern sehr nahe komrnen, aber unterseits 
schneeweiss-filzig sind und hierdurch sehr leicht kenntlich 
werden. Die Gestalt der Blattchen ist yerkehrt-eirund, nach 
der Basis keilformig zulaufend. Beiderseits haben sie 3 nach 
vorn gerichtete Ziihne und der Endzahn hat mit den Seiten- 
zahnen fast gleiche Grosse. Die Oberseite ist vollig griin, 
meistens mit gliinzenden, anliegenden Haaren besetzt und 
der Rand ist gewimpert. Die Nebenblatter sind eilśinglich 
und ganzrandig. Die Stengel, meistens mehre aus der 
Wurzel kommend, sind aufsteigend oder fast aufrecht, werden 
5 — 12 Ctm. hoch und sind mit Filz bedeckt, welcher nach 
oben hin immer dichter wird und an den Bliithenstielen die 
Grundfarbe verdeckt. Nach unten zn ist er in der Bliithe 
abgefallen oder nur schwach zu sehen und der Stengel be- 
kommt dann oft einen rothlichvioletten Anflug. Er hat 
gewohnlich nur eine Bliith en cymę, welche entweder bloss
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aus einer einzigen Mittelbliithe oder ans der Mittelbliithe 
mit 1— 2 Seitenbluthen besteht. Die Bliithen sind ungetahr 
so gross ais die grosseren Bliithen der P. verna, liaben 
gleiche Farbę, besitzen einen Kelch, weleher aus 5 iiusseren 
langlichen und 5 inneren lanzettlichen Blattern besteht und 
welche alle mit langen, glanzenden Seidenliaaren besetzt 
sind. Die Kronblatter sind yerkehrt-herzformig und wenig 
liinger ais der Kelch.

Y ork om m en : Auf den hochsten Granitalpen. In der 
Schweiz, so z. B. im Wallis auf dem Matterhorn, auf dem 
Lotscherberg u. a. O.; in Tirol z. B. bei Kitzbuhel auf dem 
Gaisstein und kleinen Rettenstein; im Salzburgischen (A.Sauter, 
1878, S. 140) an Felsen der Schiefergebirge von 1900 Bis 
2200 Meter, nur auf Kalk-Głimmerschiefer bei der Ochsen- 
hiitte am Yenediger (2200 Meter), in Steiermark. Ausser- 
dem im hohen Norden, z. B in Lappland.

B lu th e z e it :  Juli, August.
A n w en d u n g : Ein reizendes Pflanzchen fiir alpine An- 

lagen in Garten.

A b b i l d u n g e n .  T a f e l  2GC9.
A Pflanze in nat. Grijsse; 1 Kronenblatt, vergrosserfc; 2 Frucht,

eigl.



2810. Pofentilla minima Haller fil.

Zw erg - Schmelzblflmel.

Syn. P. Brauniana Hoppe. P. verna u. alpestris Wallr.
Stengel aufstrebend, fiaumig, meist einbltithig, oft zalil- 

reicli, sehr niedrig; Blatter dreizahlig, die Bliittchen verkehrt- 
eiformig, abgerundet-stumpf, kaum gestutzt, kalii, nur am 
Rand und riickseits auf den Adern behaart, mit etwas ab- 
stehenden Haaren, vorn eingeschnitten gesagt, meist mit vier 
Ziilinen auf jeder Seite, der endstandige den tibrigen fast 
gleicb; Fracht glatt.

B eschreibung: Der kurze, dicke, holzige, schuppige 
Wurzelstock ist melirkopfig, schwarzlichbraun, mit den Resteu 
abgestorbener Nebenblattclien bekleidet und treibt mehre nur
3— 5 Ctm. lange, zarte Stengel. Die Wurzelblatter sind
3-zablig, mit ikren Stielen bloss einen Zoll lang, die 
Blattchen bis 7 Mm. lang, beiderseits frischgriin und ihr 
Endzahn ist gewohnlich grosser und breiter ais die Seiten- 
zahne. Die Blattstiele sind mit abstehenden Haaren besetzt, 
die Rander und Nerven der Blatter unterseits fast seiden- 
haarig. Die zarten, mit abstehenden Haaren besetzten Stengel 
stehen aufrecht, ihre Blatter sind sehr kurzstielig, die Blfithen 
derselben klein und gewohnlich bis auf die Szahnige Spitze 
ganzrandig. In der Regel findet man, dass mehre Stengel 
aus einem Wurzelstocke entspringen, welche aber nur eine 
kleine, 1 Ctm. breite, goldgelbe Bliithe entwickeln, Die 
Nebenblatter sind sammtlich ganzrandig, die Bltithen gipfel- 
standig , die Kelche zottig; die inneren Kelchlappen breiter



ais die ausseren und die Kronenbllitter etwas liinger ais 
der Kelch. Im Ganzen hat diese Potentille viel Aehnlich- 
keit mit einer kummerlich wachsenden P. verna.; indessen 
sind alle Blatter hier nur 3 zahlig und der Endzahn der 
Blattchen zeichnet sieli durch seine Liinge und Breite aus. 
Ebenso sind hier die Nebenbliitter anders gestaltet und die 
Lagę der Haare ist aucli verscliieden.

Y ork om  men: Auf Triften und an Pelsen der Alpen, 
bis zur Schneegrenze emporsteigend. Herr von Braune ent- 
deckte diese Pflanze auf der Klingleralp ani Untersberg im 
Salzburgischen, sie findet sieli uberliaupt aul Triften der 
nordlichen Kalkalpen (A. Sauter 1879, S. 139), aber im 
Ganzen selten, so z. B. auf den Loferer und Saalfeldner 
Alpen, an Grossarl, Tappenkahr und auf Kalkglimmerschiefer 
(Zwing), z. B. am Gamskahrkogel; im Bairischen Hochland 
(Prantl 1884, S. 344) von 1300 bis 2390 Meter auf Alpen- 
wiesen, so z. B. am Ifen, Gaisfuss, auf der Krotenspitz, am 
Kreuzeck, an der Zugspitze, am Gamsangerl, auf dem Kar- 
wendelgebirge, dem Fermerskopf, Herzogstand, Blauberg, 
Fockenstein, auf dem ostlichen Alpenstock bis ins Endsthal 
hinab; durch Tirol; die Schweiz wie iiberhaupt fast durch 
die ganze Alpenkette zerstreut.

B lu th e ze it : Juli, August.
A nw endung: Eine sehr niedliche Pflanze fiir alpine 

Anlagen in Garten.

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  2610.
A Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Prucht, vergr6ssert; 2 Same, nat. 

Gro.sse und yergrossert.



2811, Potentilla frigida Villars.

( t letscher - Sclunelz blilme 1.

Syn. P. glacialis Haller fil. P. helvetica Sclileicher.
In der Grosse und im Wucbs der vorigen ahnlich. 

Ueberall selir zottig; Stengel aufstrebend, meisfc einbliitbig; 
Blatter dreizahlig, die Blattclien verkehrt eiforinig, stumpf 
gezahnt, die Zakne am Bandę sich declcend; Fruchte scliwach 
runzelig, kahl.

B esch reibu n g: Diese Spezies łiat am meisten mit 
P. g ra n d iflo ra  Aelmlichkeit, nur ist sie in allen Theilen 
weit gedrungener und besitzt eine armblutluge, gewohnlicli 
nur einbluthige Cymę. Sie scheint zur P. g ra n d iflo ra  zu 
gehoren und dereń Gletsclierform zu sein. Der schwarze, 
holzige Wurzelstock stebt schief und treibt mehre, mit der 
Basis an der Erde liegende, dann aber sieli erhebende, diunie, 
oft nur einbliitliige, selten dreiblutbige Stengel, welehe 
ebenso wie die Blatter, Blattstiele, Nebenblatter und Kelch- 
lappen mit abstehenden Zottelhaaren reiclilich bekleidet sind 
und nur 3— 7 Ctm. Holie erreiclien. Die Wurzelblatter sind 
langstielig, bis 4 Ctm. lang, ihre Blattclien bis 2 Ctm. 
lang, letzte verschmalern sieli nach der Basis keilformig, 
haben beiderseits 8—5 grobe Ziihne und der Endzahn bat 
mit den obersten Seitenzahnen gleiche Liinge. Gemeinlicli 
besitzen die Stengel nur 1— 2 kleinere, von 1 Ctm. langen, 
ganzrandigen Nebenblattem umgebene Blatter und die gold- 
gelben Bliitlien sind liinsiehtlich ihrer Grosse veriiiiderlicłi.



In der Ilegel sind sie aber der P. g ra n d iflo ra  an Grosse 
ahnlich, liberragen danu den Kelch bedeutend, obwohl man 
auch solche Exemplare findet, dereń Kronen wenig grośser 
ais die Kelche sind. Der Kelch ist imraer zottig, besteht 
ans langlichen Lappen, wovon die 5 ausseren langer ais die 
5 inneren sind.

Y ork om m en : Auf den hochsten Alpenjochern in der 
Nahe der Schneegrenze und der Gletscher. In der Schweiz 
namentlich im Wallis anf dem St. Bernhard, am Matterhorn 
iiber Zermatten, im Bagnesthal, im Oanton Glarus auf dem 
Zutreibestock und Sandgrath, sowie auf der Begli Alp, im 
Oberengadin; in Tirol im Vintschgau auf dem Wormser 
Joch und auf der Windalp; im Steiermark auf dem Iloch- 
golling; im Salzburgischen (A. Sauter 1879, S. 140) auf 
steinigem Boden der hochsten Urgebirge von 2200 bis 
2500 Meter auf den Heiligenbluter Tanem am Hochthor.

B liith eze it: Juli, August.
A nw endung: Auch diese Art ist eine Zierde fur 

alpine Anlagen in Garten.
F orm en: Sie variirt wie die verwandten Arten, mit 

Kronen, welohe idirzer sind ais der Kelch und mit solchen, 
welche den Kelch um das doppelte liberragen.

A b b i idungen.  T a f e l  2611.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2612. Potentilia alba L.

Silber-Fingerkraut.

Syn: P. nitida Scopoli.
Stammchen kriechend, giinsekieldick bis fingerdick; 

Stengel schwach, aufstrebend, meist dreibliitliig; Basalblatter 
funfzahlig, langgestielt; Bliittchen liinglich oder liinglich- 
lanzettlich, sitzend, nach dem Grunde yerschmalert, stumpf 
oder ziemlich spitz, oberseits kalii, rlickseits seidenłiaarig, 
besonders am Bandę, silberglanzend, vorne gesagfc, die Sage- 
zahne spitz, zusammenneigend, der endstandige schmaler; 
Krone weiss; Staubbeutel gelb, die Filamente lcahl; Frfichte 
nur ani Bandę behaart, iłbrigens kalii und glatt,

B eschreibung: Der ziemlich wagerecht liegende bramie 
Wnrzelstock ist etwas iistig nnd sendet langere oder kiirzere 
mit Zasern besetzte, zuweilen auch etwas angeschwollene 
Wurzeln aus und ist nach seiner wachsenden Spitze hin mit 
den Ueberbleibseln der friihern Blattstiele und Nebenblatter 
besetzt. wodurch. er ein braunschuppiges Anselien erhiilt. 
Die Bliitter sind lang gestielt, mit weisslichen aufrecht 
stehenden Haaren bedeckt, an ihrem Grunde auf jeder Seite 
mit einem bis auf ihr lang und spitz zugespitztes Ende an- 
gewachsenen hautigen und behaarten Nebenblatt versehen. 
Die Blattplatte ist aus o lanzettlichen nach unten etwas keil- 
formig verschmalerten, oben stumpflichen, kaum gestielten 
Blattchen zusammengesetzt, welche am obern Bandę und der



Spitze einige wenige spitze, nach innen gebogene Zabne 
tragen, von denen der mittelste kleiner und schmaler ais die 
ilbrigen ist. Die Oberseite der Bliitter ist schon griin und 
kabl, die Unterseite dicht von seidigglanzenden angedruckten 
Haaren weiss. Die Bliithenstengel sind diinn, wenig iistig 
und daher aucb wenig bebliittert, tragen 1— 5 Blumen und 
kommen ans den Blattachseln heryor, bleiben aber ktirzer 
ais die Bliitter. Die Bliitter des Bliithenstengels sind kleiner, 
ktirzer gestielt und nur 3— dziihlig mit ziemlich grossen 
lanzettlichen spitzen Nebenblattern. Die Blumen sind meist 
lang gestielt, besonders werm die Pflanze an mebr scbattigen 
Orten wiichst, wo alle Theile sich verlangern. Der Kelcb 
zelintheilig, 5 breit lanzettliclie mit 5 linealisch-lanzettlicben 
Zipfeln wechselnd, alle spitz und aussen, an der Spitze aucb 
innen, weiss seidig. Die weissen Blumenbłatter sind so lang 
ais der Kelcb oder etwas langer, umgekehrt-eiformig, aus- 
gerandet. Die Staubgefasse sind balb so lang ais die Blumen- 
blatter, mit elliptischen Staubbeuteln, sie stehen auf dem Kelche 
an einem safranrotben Drusenringe. Der Frucbtboden ist 
stark mit weichen seidigen Haaren besetzt, zwischen welcben 
die liingliclien Fruchtknoten mit ihren von der innern Seite 
abgehenden pfriemlicben Griffeln hervorragen. Die Fruclite 
braunlich, etwas zusammengedruckt, eiformig-elliptiscb, an 
der innern oder Griffelseite etwas eingebuchtet und bier 
mit einigen langern Haaren besetzt; ihre Oberflache nicht 
immer etwas runzelig.

A n m erk u ng : Zuweilen bltibt diese Pflanze im Herbst 
noch einmal, wo sie ganz ausgewachsene Blatter hat, wodurcb 
die Blumen sehr versteckt sind.



V orkom m en: In lichten Buschwaldungen, an Wald- 
randern, vorzugsweise auf Kalkboden, daher zwar durch den 
grossten Theil des Gebietes zerstreut, aber in manchen 
Gegenden fehlend, besonders liaufig in den Gebirgsgegenden 
des mittlen und sudlicheu Gebiets. Im Thiiringer Muschel- 
kalkgebiet sporadisch verbreitet,') von da saalabwarts bis 
Halle und nordlicli bis in den Harz.1 2) Audi im Alpengebiet 
isfc sie nur sporadisch yerbreitet und fehlt einigen Gegenden 
ganz, wie z. B. den Salzburger Alpen; ziemlieh yerbreitet 
ist sie in Tirol.3) Im sildlichen Preussen zerstreut nacli 
Pr. J. Weiss z. B. bei Neidenburg, Rastenbnrg, Allenstein, 
Liebemuhl, Graudenz, Tliorn etc.

B liitliezeit: Mai, Juni, bisweilen im Herbst zum 
zweiten Mai.

Anw endung: Eine durch die Behaarnng ihrer Blatter 
reizende, an den Atlasmantel (A lch em illa  alp ina  L.) er- 
innernde Pflanze, dereń Kultur im Blumengarten selir zu 
empfehlen ist. Besonders gut eignet sie sich auch zur Aus- 
schmuckung von Yorholzern in Parkanlagen.

For men: Sie bildet bisweilen den Bastard: P. cdba- 
Fragariastrum, namentlich in Thiiringen, wie z. B. im Steiger- 
wald bei Erfurt; ferii er bei Nordhausen, bei Brannsehweig 
u. a. a. 0. Syn. P. hybrida Wallroth. Nacli Langetlials 
Herbarium bei Stadtilm.

B eschreibung: Unser Exemp]ar dieser Art stammt 
ans dem Steigerwalde bei Erfurt. Sie gehort jedenfalls zu

1) Vgl. u. a. Irmischia 1834, S. 59.
2) D. B. M. 1884, S. 5.
3) D. B. M. 1884, S. 151.
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P. alba , mit welcher sie im Habitus und allen Eigenschaften 
die meiste Aehnlichkeit liat, indessen haben wir sie hier ab- 
gebildet, um einerseits die nahe Yerwandtschaft zu P. a lba , 
anderseits aber auch ihre entferntere Aelmlichkeit mit P. 
F ragariastru m  zu zeigen. Zuerst ist sie in der Behaarung 
mit P. a lba  gleicli und von P. F ragariastrnm  selir ver- 
schiedeu, tlenu die Haare stehen nicht wie bei letzter yollig 
ab, solidem laufen wie bei erster von am Stengel liegender 
Basis answarts; zugleich bilden sie, wie bei P. a lba , an 
der unteren Blattflache eiue glanzend-seidenartige Behaarung, 
wahrend sie auf der Oberflache sich selir einzeln finden. Bei 
P. F ragariastru m  ist die Ober- und TJnterflache des Blattes 
dicht mit Haaren besetzt. Die Blatter sind zwar hier 3- bis 
5zahlig, doch gleichen die Blattchen jenen der P. a lba , ob- 
gleich sie auffallend breiter sind. Die P. F ragariastru m  
besitzt namłich Erdbeerbliittchen, im Umfange fast rundlicli, 
am ganzen Bandę mit Ziihnen besetzt, wahrend die Blattchen 
unserer Art, ebenso wie bei P. alba langlich sind, bios an 
der Spitze einige vorwarts geneigte Zahne haben und sich 
in ihrer Breite nach der Basis zu mit ganzem Blattrande 
keilfbrmig verschmalern. Die Bliithenstiele gleichen in Zart- 
lieit den Bluthenstielen der P. a lba , die Blutlien sind ebenso 
gross, Staubfśiden und Nusschen denen der P. a lba ganz 
gleich.

Ab b i l du ngen .
'1'afel 2612 1. P o t e n t i l l a  a l b a  L. A Pfianze in nat. Grosse; 

1 Frueht, vergr6ssert.
Tafe l  2012II. P o t e n t i l l a  b y b r i d a  Wallr. Pflanze in nat.

Grosse.



2613. Potentilla Fragariastrum Ehrh.

Taube Erdbeere.

Syn. Fragaria sterilis L. Potentilla Fragaria Smith. 
P. fragarioides Yill. P. fragariaefolia Gmelin. Comarum 
fragarioides lloth.')

Stammchen niederliegend, oft wurzelnd; Stengel schwach, 
niederliegend, meist zweibliithig; Grundblatter dreizahlig, die 
Blattchen rundlich eiformig, gestutzt, oberseits ziemłich kalii 
riicliseits zottig, in der Jugend seidenbaarig, das mittle vorn, 
die seitlichen nach aussen fast vom Grand an gesiigt, das 
Stengelblatt dreizahlig, kleiner, kiirzer gestielt; Frucht ani 
Kabel behaart; Blnmen kleili, weiss.

B eschreibung: Dieses niedliclie Gewachs wird in 
Thuringen gar nicht selten gefunden, wachst fast in allen 
Laubwaldungen, welche der Mnschelkalkformation angehoren. 
Es sieht einer Erdbeere so ahnlich, dass es einen botanischen 
Blick yerlangt, um es in einiger Entfernung von Erdlieer- 
pflanzen zu nnterscheiden. Seine nieisten Blatter kommen 
namlich, wie bei der Erdbeere, aus dem mit braunen, be- 1

1) Alle Namen dieser Pflanze deuten auf die grosse Aehnlichkeit 
derselben mit der Erdbeerpflanze hin. Limie hielt sie geradezu fur 
eine Erdbeere; da sie aber keine geniessbaren Eriichte triigt, so 
nannte er sie Fr. sterilis.  Der neuerdings aufgekommene Name 
zeigt auffallend, zu weleben Absurditiiten die pedantische Befolgung 
des Aneiennetatsprinzips żuhren lcann, denn im Linneisclien Sinne 
sind ja alle Potentillen steril, sie kiinn ten alle mit demselben Reclit 
P. s teri l is  genannt werdeu.



haarten und zugespitzten Schuppen (Nebenblatter und 
Wurzelbliitter) besetzten Wurzelstocke, sind sammtlich drei- 
ziihlig. Die Blattstiele liaben dichtstehende, horizontal - ab- 
stehende, weisse, 1 Mm. lange Zottelhaare, die dra Bliittelieii 
der Dreiblatter sind wie bei Erdbeeren tief und spitz ge- 
zahnt, beiderseits behaart, auf der unteren Seite glanzend 
haarig, ani Rande schon gewimpert. Die Blattclien sind fast 
rundlich, tiefgezabnt, an der Basis keilformig zulaufend und 
ganzrandig. Das ganze Dreiblatt bat nur 3— 5 Ctrn. Lange, 
die Blattclien 1— 2 Mm. Der Endzahn eines jeden Blattchens 
ist am kleinsten. Sammtliche Stengelchen liegen an der 
Erde, sind fadendflnn und bis zu den Blunien hinauf mit 
abstehenden Wollhaaren bekleidet. Sie sind nur ein bis 
zweiblumig, mehr aber einblumig ais zweiblumig, richten 
sieli erst in der Bltithenzeit mit der oberen Halfte em- 
por, liaben in der Mitte ein kleines, den Wurzelblattern 
ahnliches, gestieltes Bliittchen und an dessen Grandę zwei 
lanzettformige Nebenblattchen, welche gleicli den Blattern 
behaart sind. Nacli der Bliitlie fallen sie wieder zuritek 
auf den Boden. Das scharfste Kennzeichen dieser Pflanze 
von dem Fragarien - Geschlechte geben die 5 iveissen Blu- 
menblatter, welche kaum grosser ais die grosseren Kelch- 
zipfel sind und niclit wie bei den Erdbeeren eine abge- 
rundete, sondern wie bei den Potentillen eine ausgeschweifte 
Spitze liaben, also verkehrt-lierzformig genannt werden 
konnen. Der Kelch ist selir stark behaart und an der Basis 
verdickt, der Fruchtboden wird nicht fleischig, sondern bleibt 
klein und trocken und triigt die am Nabel behaarten, sonst 
haarlossen Nttsschen. Die PHanze bildet ubrigens zuweilen



sehr breite Stocke, welche Auslaufer treiben und einen dichten 
Rasen bilden.

Yorkom m en: In Waldlichtungen, auf Schliigen, an 
trocknen Abhangen zwischen Gebiisch, ani Saum von Wal- 
dungen, an berasten Randem der Waldwege, besonders auf 
Kalkboden. Durch einen grossen Theil des Gebiets zerstreut, 
yorzugsweise aber in den Gebirgsgegenden des mittlen und 
sitdliclien Gebiets. Verbreitet in der Rheinprovinz, in West- 
plialen; zerstreut durcii das nordliche Thiiringen, so z. B. im 
Annathal bei Eisenack, im Helbethal bei Tobą, bei Klein- 
mehlra und Urbach, bei Erfurt am Steiger, bei Jena im 
Eauthal, im Isserstedter und Dobritscher Forst, bei Gross- 
Schwabhausen, in Hechen hinter Zwatzen, an der Leuchten- 
bm-g, bei Arnstadt, bei Freiburg an der Unstrut, bei Naum- 
burg im Sperlingsholz, bei Rossbach, im Lupholz bei Schloch- 
witz, bei Weida, bei Lodersleben, Sebens vor der Broihan- 
schenke bei Lettin; gegen den Harz hin, z. B. bei Nord- 
hausen; hie und da in Bohmen, z. B. bei Tetschen und Prag; 
in Schlesien bei Troppau und Militsch; bei Dassow und 
Wolschendorf in Mecklenburg; bei Tharand im Konig- 
reicli Sachsen; zerstreut in den stiddeuschen Gebirgen in den 
Bairischen Alpen nach Prantl bis 1260 Meter emporsteigend; 
im Salzburgischen nur im Flacliland. In Preussen zwischen 
Rosenberg und Deutsch Eylau.

Form en: Yergl. P. a lba  L.

Abbildungen.  Tafe l  2613.
Pflanze in naturl. Grosse.



2814. Potentilla micrantha R am ond.

Zw erg  -  Erdbeerkraut.

Syn. P. breviscapa Vest.
Der Wurzelstock treibfc keine Auslaufer (Unterschied 

von P. F rag aria stru m ), die Wurzelblatter sind dreizahlig, 
die Blattchen oval, gesagt, etwas gestutzt, oberseits ziemlick 
kalii, unterseits zottig, die jiingeren seidenliaarig. Die 
Stengel liegen, sind kiirzer ais die Blatter (Unterschied von 
P. F ragariastru m ) und verlangem sieli hockstens spater 
etwas melir; das Stengelblatt ist einfach (Unterschied von P. 
F ragariastru m ), der Aussenkelch hat fast die gleiche Lange 
des Innenkelchs, ist aber schmaler (Unterschied von P. 
F ra g a ria stru m , wo der Aussenkelch merklich kiirzer ist), 
die Kronblatter sind weiss, vorn ausgerandet und etwas 
kiirzer ais der Kelcli (Unterschied von P. Fragariastrum )> 
die Staubiaden sind flach und so breit, wie die Antheren 
(Unterschied von P. F ragariastrum , wo sie fadenformig 
und weit diinner ais die Antheren sind).

B e sch re ib u n g : In der Beschreibung der P. F ra g a 
riastrum  hatte ich diese zweifelhafte Spezies mit ihr ver- 
einigt, indessen kommt sie in den Lehrbiichern der Botanik 
dennoch ais eigene Spezies vor und ist jedenfalls eine merk- 
wiirdige Yarietat, so dass sie hier eine Stelle finden darf. 
Sie hat ganz den Habitus unserer P. F ragariastru m , mit 
Ausnahme der gerotheten stengelartigen Theile, doch ihre 
oben ausfiihrlich ausgefuhrten speziellen Merkmale sind



schwankend. Zuerst kommt bei uns P. Fragariastrum  
auch ohne Ausliinfer vor, zweitens erscheint bei uns das 
Stengelblatt zuweilen nur zweiblatterig, so dass man das 
einblatterige Stengelblatt der P. m icrantha ais eine weitere 
Yerkilnimerung anselien mass. Drittens kann die Lange des 
Stengels kein Speziesmerkmal abgeben und, wie sclion oben 
erwiihnt, wird sie nach der Bliithe auch betriichtiicher. 
Yiertens ist das Merkmal des.fast ebenso langen, iiussern 
Kelches schwankend, indem er sichbei P .F ragariastrum  ein 
wenig liinger oder kiirzer und so auch bei P. m icrantha 
zeigt, so dass die Extreme beider nicht scharf genug liervor- 
treten. Auch ist der Aussenkelch schon durch seine ge- 
ringere Breite scharf genug vom innern unterschieden. 
Funftens variiren die Kronenblatter in Lange, sind zwar 
nicht so gross, ais bei P. Fragariastrum , doch hier kleiner 
ais der Kelch, dort ebenso lang.

Y orkom m en : Auf etwas mit Buschwerk bewachsenen, 
steinigen Bergabhangen. In Untersteiermark; im siidlichen 
Tirol; in der siidlichen Schweiz, z. B. bei Nyon; in der Pfalz 
bei Kusel und am Lemberg (Prantl 1884, S. 346); bei 
Boppard am Jacobsberg, bei Tonisstein, Laach, bei Andernach 
im Brohlthal, bei Mayen im Polcher Walde und wahr- 
scheinlicli in der ganzen Eifel, iiberhaupt in der Gegend des 
Unterrheins zerstreut, z. B. bei Boppard, Braubach,1) Ober- 
wesel, Bacharach etc. Bei Jena ist die Pflanze wohl nie- 
mals beobaclitet worden. Bogenhard, der sie fur das Itauh- 
thal angiebt, war zwar ein selir tuchtiger Florist, aber sein

1) Ygl. D. Ii. M. 1885, S. 98.



grosser Eifer hat ihn einige Małe zu erstaunlichen Angaben 
verleitet, so z. B. verwechselt er im Werrethal (vom Chry- 
opras nacłi Dittersdorf łiinaufgełiend) die Preisselbeere, 
welche dorfc „wilder Buchsbaum11 genannt wird, mit Buxus 
sem pervirens L. und A sp eru g o  am Schloss bei Rudolstadt 
halt er fur E ch inosperm u m  deflexum  Lehm. Leider ist 
sein Ilerbarium beim Magdalaer Braude yernichtet worden, 
so dass die Sacłie durcli seine Belegexemplare nicht ent- 
scliieden werden kann, aber weder David Dietrich, der das 
Rauthal auf Schritt und Tritt kennt, nocli Langethal, noch 
irgend eiii anderer Florist hat dort jemals die P. m icrantka  
gefunden. Auch ich und rueiu Sohn J. G. Halłier haben 
dort wiederliolt vergeblich danach gesucht. Wahrscheinlich 
hat Bogenliard ein verkummertes Exemplar von P. Fra- 
gariastru m  Ehrh. ohne Auslaufer gefunden, wie es bisweilen 
vorkommt.

B liit lie z e it : April, Mai.
A nw endung: Fiir alpine Anlagen in Garten zu em- 

pfehlen.
Form  en: Herr Evers fand ani oberen Eude der 

Mulilauer Klainm bei Innsbruck zahlreiche Exemplare mit 
rosenothen Blumen und eine abweichende Form mit grossem, 
fleischfarbigen Blumen und oft mehrzweigigem Rhizom, 
welche er fur einen Bastard P. micranthu-Fragariastrum halt. 
(Ygl. D. B. M. 1883, S. 44.)

A b b i l d u n g e n .  T a fe l  2614.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Same, nat. Groase und yergrossert.



Felsen - Fingerkraut.

Rhizom vielkopfig; Steugel vielbliithig (Unterschied 
von P. nitida), schlali', anfsteigend, clicht mit weissen, ab- 
stehenden Ilaaren besetzt; Blatter 5ziiłilig (Unterschied von 
P. fra g a r io id e s  und Clusiana), Blattchen fast sitzend, 
langlich, an der Basis keilig, an der Spitze mit scharfen, 
gedrangtstehenden Sagezahnen besetzt und bewimpert; 
Bliithenstand eine Doldentraube; Blumenblatter so grosa 
ais der Kelch, langlich, nicht ausgerandet (Unterschied von 
P. alba), und weiss, (Unterschied von allen gelbbltihenden 
Potentillen); Staubfadeu zottig; Frnchtboden ranhhaarig. 
Nur die Grundblatter sind fiłnfzahlig, die unteren Stengeł- 
bliitter dreizahlig, die obersten ungetheilt; Blatter etwas 
zottig, am Eande fast seidenhaarig gewimpert; Fruchte 
ringsum zottig.

B esch re ibu n g : Ans einem braunen Wurzelstocke 
kornmen mehre schlaffe, anfangs liegende, dann sich etwas 
emporrichtende, dunne, zottige Stengel; sie stehen auch zu- 
weilen aufrecht, werden 10— 30 Ctm. hoch und tragen an 
ihrer Spitze die vielbliithige Doldentraube. Die Wurzel- 
bliitter sind langgestielt, sammtlich fiinfzahlig und zottig; 
die Blattsiele sind mit abstehenden, weissen Haaren besetzt. 
Die Stiele der Stengelblatter nehmen an Lange mit der 
Hohe ab, auch sie sind zottig und wechselstandig. Die
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Bliittchen derselben stehen anfangs, wie die der Wurzel- 
bliitter, zu fihif, hoher oben aber nur zu drei, alle sind weiss- 
haarig und starlc gewimpert. Die Afterblatter, langlich und 
lang zugespitzt, laufen etwas axn Sfcengel herab und nehruen 
mit der Hohe an Grosse zu. W ie die Blatter sind sie 
zottig und gewimpert. Die Kelchabschnitte sind fast von 
gleicher Lange, anfangs grun, spiiter rothbraun, immer 
starli behaart und gewimpert; auch die Nebenblatter, am 
Grunde der Blumenstiele, veriindern mit dem Alter ilire 
Farbę vom Griin in's Rothbraune. Die Staubfaden sind 
zottig, die kleinen Fruchtchen und der ganze Blumenboden 
sind mit Haaren besetzt. Durcli die starlce Beliaarung erhalt 
die Pflanze, von der Sonne beschienen, einen seidenartigen 
Glanz. In der Grosse des Stengels, der Blatter und After
blatter weiclit sie ab, je nachdem sie bober oder niedriger 
auf der Alp wiichst; die Grosse der Blume bleibt aber 
tiberall dieselbe.

Y ork om m en : In Felsenspalteu subalpiner Gebirge und 
bis auf niedrigere Berge herabsteigend. Durch die ganze 
Alpenkette verl>reitet, in Salzburg sogar auf den Stadtmauern. 
Nacli A. Sauter (Flora 1878, S. 139) gesellig an Felsen und 
Mauern der nordlichen Kalkgebirge vom Fuss bis auf die 
Alpen (1000 Meter), so z. B. um Salzburg, bei Lofer, in den 
Hohlwegen, iiber Scliloss Lichtenstein, im Luegpass bei 
Schloss Werfen; in den Algauer Alpen (Caflisch 1881, 
S. 101) selten, so z. B. am Hollendobel, Himmelsschrofen 
(nach Prantl am Schattenberg), verbreitet im Bairiscben 
Hochlande (Prantl 1884, S. 347) von 900 bis 1800 Meter 
und auf die Hochebene herabsteigend, z. B. bei Lechbruch;



im -Juragebiet an Kalkfelsen bei Eliingen; am Hohentwiel; 
verbreitet durch Tiro.l (vergl. u. a. D. B. M. 1885, S. 70), 
durch die Schweiz, Oesterreich, Steiermark etc.

B liith eze it: Juli bis September, je nacb der Meeres- 
hohe.

A nw endung: Eine allerliebste Pflanze zur Bekleidung 
kunstlicher Felswande in alpinen Anlagen.

A b b i l d u n g e n .  Tafel2615.
Pflanze in naturl. Grosse.



2616. Potentilla Clusiana Jacąuin.

A lp e n  - P ingerkraut.

Der vorigen ahnlich ab er niedriger. Sfcengel aufstrebend, 
meist dreibliithig; Grundbliitter langgestielt, 5zahlig, die 
Blattchen langlich-lanzettlich, am Grunde keilig, oberseits 
ziemlich kalii, riickseits zottig, am Rande fast seidenhaarig 
gewimpert, ani Ende 3ziilmig, die Ziihne gerade henror- 
gestreckt; Filamente kalii; Fruchte ringsum zottig.

B escb re ib u n g : Der lange, scbwarze Wurzelstoclc ist 
an seiner Spitze yielkoplig und, soweit er tiber die Erde 
hervorsieht, mit den Resten abgestorbener Nebenbliitter be- 
deckt. Die Blatter der Kopfe baben 5 Blattchen verscliie- 
dener Lange, woran das mittelste und liingste etwa 2 Ctm. 
erreicht; die Breite derselben ist um das 4fache geringer. 
Die Blattstiele betragen 2 J/-2 Ctm. oder etwas mehr in Lange 
und sammtliche Wurzelblatter halien einen ziemlich oder 
yollig aufrechten Stand, breiten sich erst spater im Alter 
auf die Erde hin. Die Nebenblatter der Wurzelblatter sind 
linealisch, die der Stengelblatter ei-langlicli, beide sind ganz- 
randig. Die rothlichen Stengel werden nicht uber 8 Ctm. 
lang, gewohnlicli nur 2— 5 Ctm. hoch, entwickeln an ihrer 
Spitze die 2—-3 bliithige C3rme, dereń zottige Kelche 5 innere 
lanzettliche und 5 aussere lineal-langliche Lappen haben. 
Die 5 weissen Kronblatter sind verkehrt-eifbrmig, an der 
Spitze leiclit ausgerandet, nacli der Basis hin keilformig ver- 
sehmalert. Ihre Rander beriiliren sich nicht und ilire Lange



:ist etwas betrachtlicher ais die des Kelches. Durcb die oft 
purpurfarbigen Staubbeutel gewinnen die reinweissen Blumen 
ein schones Ansehen. Am meisten ist die Spezies mit 
P. a lba  yerwandt.

V orkom m en: In Felspalten alpiner Gegenden. Dur cli 
das ganze bstliclie Alpengebiet: durcli Tirol, Salzburg, 
Karntłien, Krain, Steiermark und Oesterreich. Im Salz- 
burgiscben (A. Sauter 1879, S. 139) beispielsweise an Kalk- 
felsen der Alpen von 1C00— 1900 Meter auf dem Tiinnen- 
gebirge, am Genner und Kaltenbrunn und auf dem Winds- 
felde und Weisseck im Lungau; an der Kampenwand bei 
Aschau, auf dem steinernen Meer und auf dem Watzmann 
(Caflisch 1881, S. 102); in den Bairischen Alpen (Prantl 1884, 
S. 347) von 1670 — 2110 Meter, bis herab zum Tegernsee 
und Wendelstein,

B liith ezeit: Juli, August.
Anw endung: Fur alpine Anlagen in Garten yortreff- 

lieh geeignet.
Abbilciungen. Tafe l  2616.

A Pfianze in natiirl. Grrosse; 1 Blatt von besonderer Form, desgl.;
2 Bliithe, yergrossert.



2617. Potentilla nitida L.

Seidenróschen.

Bin sehr niedriges, allerliebstes Pflanzchen mit lederkiel- 
dickem, gestrecktem, kriechendem, mehrkopfigem Rhizom. 
Die Stengel sehr kurz, kaum uber die Grundblatter empor- 
ragend, mei.st einbliithig; Bliitter Szahlig, die Blattchen liing- 
lich, beiderseits seidig-filzig, sitzend, nacli dem Grun.de ver- 
schinalert, ani Ende 3zahnig, die Zahne gerade hervor- 
gestreckt; Blume verhaltnissmassig gross, rosenroth; Pila- 
mente kahl; Friichte ringsum zottig.

B esch re ib u n g : Ber dicke, holzige Wurzelstock ist 
mehrkopfig und seine Kopfe sind, soweit ais sie tiber die 
Brdę heraussehen, mit den Resten abgestorbener Blatter und 
Nebenblatter bedeckt. Die Wurzelblatter sind kurzstielig, 
stehen daher buschelfórniig geliauft und bilden eine Art 
Rasen. Die Blattchen sind kaum 2 Ctm. lang oder wenig 
langer, ihre Stiele gemeinlich kiirzer, hoclistens ebenso lang, 
die Nebenblatter sind scłnnal und ganzrandig. Die nach 
oben filzigen Stengel erreichen hoclistens nur 8 Ctm. Hohe, 
tragen mehre kleine Blattchen und bilden an der Spitze eine 
2— 3 Ctm. im Durchmesser haltende, also verhaltnissmassig 
sehr ansehnliche Blume. Die.se zeichnet sich vor allen 
unseren Potentillen schon durch ihre rosenrothe Farbę aus, 
denn selten nur ist sie weiss und darin sind wenigstens 
Staubfaden, Staubbeutel und Grillel roth. Selbst der an



den Randem weissfilzige Kelcli ist rot Ii angelaufen. die 
inneren Kelchlappen spitzen sieli ans breiter Basis lang zu 
und die ausseren sind schmal - linealisch.

Yorkoram en: In Felsenspalten der hochsten Alpen 
von Krain; Kamthen; in Tirol auf der Kirsclibaumeralp ’) 
und dem Schleern; in Steiermark auf dem Holienschwab.

B liithezeit: Juli, August.
A nw endung: Sie gehort zu den grossten Zierden 

alpiner Anlagen in Giirten. 1

1) Exemplare von diesem Standort finden sich im Herbarium 
Langethal.

Abbildungen.  Tafel  2C17.
Pflanze in naturl. Grbsse.



2618. Sibbaldia procumbens L.

Sterndolde.

Syn. Potentilla Sibbaldii Prantl.

Ein sehr niedliches, niedriges Pflanzchen von alpinem 
Wuchs, mit kriechendem, meist mehrkopfigem Stannnchen 
und aufsteigenden, armblatterigen Stengeln, welche die 
Grundblśitter nur wenig ubcrragen. Bliitter 3zahlig, ge.stielt, 
die Blattcken fast sitzend, umgekehrt-eiformig, am Ende 
3zalmig, gestutzt, nach dem Grunde verschmalert, oberseits 
fast kahl, ruckseits behaart; Bliitlien cymatisch, fast doldig; 
der Bliithenstand von ganzrandigen, breit lanzettlichen Deck- 
blattern fast liiillenartig umgeben; Kronblatter Ianzettlich, 
gelb.

B esch re ib u n g : Diese Pflanze ist mit demselben Iteclite 
eine Potentilla, wie A ls in e  m edia L. eine Stellaria ist, 
doch haben wir łiier die jetzt noeh allgemein angenommene 
Ansicht eines eigentbumlichen Geschlechtes befolgt. In 
Gestalt hat sie viel Aehnlichkeit mit einer P o te n tilla  r e m a  
znr Zeit ihrer ersten Bliithe, denn die Aeste ihres braunen, 
holzigen Wurzelstockes strecken sich bei alten Exemplaren 
aucli so an der Erde hin und treiben an ihren Spitzen 
Wurzelbliitter und krautartige Stengel. Die Bliitter sind 
aber sammtlich nur Sziihlig, sehr langgestielt, die Blattchen 
kurzgestielt, vor der Spitze am breitesten, an der Spitze 
Szahnig, mit einem kleineren Mittelzahn und 2 grosseren



Seitenzahnen, nach dem Stiele hin sieli keilformig ver- 
schmalernd. Die Oberflache derselben ist dunkelgrun und 
fast oder ganz haarlos, die Unterflacke ist blassgriin und 
mit anliegenden, glanzenden Haaren bekleidet. Der Stengel 
ist schlalf, legt sieli mit seinem unteren Ende an die Erde, 
ist, wie die Blattstiele, mit aufrecht abstebenden Haaren 
besetzt, hat ofters nur am Grunde, zuweilen aucli an der 
Mitte ein Hlatt, dessen lanzettliclie, ganzrandige Nebenbliitter, 
ebenso wie bei den Wurzelblattern, mit dem Blattstiele ver- 
waclisen sind. Anfangs ist der Stengel nur ca. 3 Ctm. lang, 
dann streckt er sieli bis zu 7 und 10 Ctm. und triigt an 
seiner Spitze eine doldentraubige Cynie, dereń selir kurze 
Aestchen durcli Deckblatter gestiitzt sind. Der Keleh ist 
einbliitterig, unten an der Rolire selir dicht behaart und 
bleibend; von den 10 Zipfeln sind die 5 ausseren v;ej 
schmaler. Die 5 gelben, spatelformigen, vorn abgerundefc 
Kronblatter wechseln mit den inneren Kelcblappen ab und 
sind doppelt so kurz. Staubgefasse sind eigentlich 10, davon 
5 den Kelchlappen und 5 den Kronlappen gegenuber stehend, 
aber es verschlagt davon gemeinlich einer der beiden Kranze. 
Fruchtknoten sind 5— 10 vorhanden.

Y orkom m en: Au Felsen und steinigen Abhangen 
alpiner Gegenden, von den liochsten Regionen bis in die 
Alpenthaler herabsteigend. Durcli die Scbweiz, Tirol,1) Vor- 
arlberg, Hocbbaiern, Salzburg, Karntlien, Steiermark, Oester- 
reich und iiberliaupt durcli die ganze Alpenkette. Im Salz- 
burgischen (A. Sauter 1879, S. 140) auf steinigen, kurz-

1) Vergl. u. a. D. B. M. 1884, S. 84, 151; Irmischia 1883, S. 14; 
Oesterr. B. Z. 1873, S. 347.
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begrasten Platzen der Alpen, vorzuglich auf den Thonschiefer- 
alpen und der Centralkette von 1600— 2200 Meter nicht 
selten; dann am Aberg, am Hundstein, anf dem Sausteig 
und Heiderbergkogl, in der Tofern, anf der Tennalp, am 
Nassfeld, im Lungau auch auf Kalkglimmer; bisweilen bis 
1300 Meter herabsteigend; im Bairischen Hochlande (Prantl 
1884, S. 345) auf steinigen Alpenwiesen von 1920 bis 
2300 Meter; so auf dem Bockkahr, Furschiisser, anf der 
Mśidelsgabel, Dittersbachwannę, Frauenalp am Wetterstein, 
Schonbichl am steinernen Meer, auf den Funtenseertauern, 
dem Kallersberg, am Hundstod. Ausserhalb des Alpen- 
gebietes nur auf den Fogesen an der Mittagsseite des 
Holieneck in einer Schlucht. Ausserdem im hohen Norden, 
so z. B. auf Island.

B liith eze it : Juli, August.
A n w en du n g : Eine Zierde alpiner Anlagen in Garten. 

Sie kommt auch an schattigen, etwas feuchten Stellen des 
Gartens recht gut fort, so z. B. an der Nordseite einer 
Mauer.

Abb i l c lun gen.  Tafe l  2618.
Pflanze in natiirl. Grdsse.



2619. Agrimonia Eupaioria L.

Odermennig.

Das kurze, verholzende Rhizom ist dauemd und treibt 
einen oder einige aufreohte, locker beblatterte Stengel. 
Blatter gross, kurzgestielt, unterbrochen gefiedert, die Bliitt- 
clien langlich, grób gesiigt, riłekseits grau kurzhaarig, die 
dazwischen gestellten kleineren eifórniig, gezahnt, das Eud- 
blattchen kurzgestielt, die Seitenblattchen sitzend; Bllithen 
in einfacher, endstandiger, zuletzt sebr verlangerter, ruthen- 
formiger, lockerer Aelire; Fruchtkelch kreiselformig-kegel- 
formig, bis zum Grandę tief gefurcht, mit ospaltigem Saum, 
dessen Abschnitte sieli beim Yerblulien nacli oben zusammen- 
schlagen, unter dem Saum mit zahlreichen hakigen, weichen, 
zuletzt verkartenden Staelielu besetzt, dereń aussere iveit 
abstelien; Staubbliitter 15, vor einem drusigen, den Schlund 
yerengenden Ring eingefugt; Carpidia zwei, mit endstandigen 
Staubwegen und kopfigen Miindungen; Friiehte meist zwei, 
seltner durch Felilsclilagen nur eine, vom rerhartendeu Kelch 
eingeschlossen.

B eschreibung: Die Wurzel ist gross, astig und treibt 
bald einen, bald auch mehre Stengel. Diese sind aufrecht, 
meist einfach, selten oberwarts astig, 30— 60 Ctm. liocli, 
kantig, beblattert und nebst der endstandigen BlUtheniihre 
rauhliaarig. Die abwecliselnd stelienden Blatter unterbrochen 
gefiedert, die grossern Blattchen in 4— 6 Paaren nacli oben



■ n Grosse zunehmeud, das unpaarige Endblattchen das grosste 
und gestielt, sonst, wie unter den Artkennzeichen angegeben 
ist, beschaffen. Die Blattstiele kurz, rauhhaarig, am Grunde 
mit 2 lialbherzformigen, stengelumfassenden, eingeschnitten- 
gesagten Afterblattern. Die goldgelben Bliithen am Ende 
des Stengels bald einzeln, bald zu 2 oder o auf kurzeń 
Stielen stehend, und eine bei der Fruchtreife stark ver- 
langerte, unterbrochene Aehre bildend. Die Blumenbliitter 
eirund. Am Grunde des Bluthenstieles ein dreispaltiges 
Deckblatt, unter der Bliithe gegłiedert und zu beiden Seiten 
Deckblattchen tragend. Die Absehnitte des Kelchsaumes 
eirund, spitz, 3nervig. Die Staubgefasse 12— 15 an der 
Zahl, gelb. Der Fruchtlmoten gestutzt eiformig, zweifaclierig, 
mit 2 Griffeln. Die Friichtchen hautig nussartig, oft nur 
eins. Der Same aufgełningt, ohne Eiweiss.

Y orkom m en : Auf trocknen Wiesen und Grasplatzen, 
besonders in licliten Wiesengebuschen und am Bandę der- 
selben, an etwas bewaclisenen Abhiingen und Feldrainen, an 
Hecken und Zaunen, an den Wegen und an lich ten Stellen 
trockner Laubwaldungen. Durcli das ganze Gebiet verbreitet 
und bis in die Yoralpen emporsteigend. *)

B iu th e ze it : Juni bis August.
A n w en du n g : Das Krant (herba A grim on iae) ist 

schwach bitter und zusammenziehend. Man rulimte es sonst 
u ber Verdienst ais innerliches und ausserliches Heilmittel, 
besonders gegen Hautkrankheiten, Yerstopfungen, Gelbsucht 
und Wassersueht, sowie gegen Steinbeschwerden. Jetzt wird

1) Ygl. u. a. 1). B. M. 1884, S. 151; Oesterr. B. Z. 1873, S. 347; 
A. Sauter, Flora, S. 136; Prantl, Flora, S. 324.



es kairni noch angewendet. Dagegen bedient man sieli der 
noch nicht, aufgebliihten Stengel mit den Blattern zu Er- 
zeugnng einer schon goldgelben und dauerhaften Farbę. 
Anch zmn Gerben bat man die bliihende Pflanze empfohlen. 
Schafe und Ziegen fressen das Kraut, dagegen Kinder und 
Pferde es yerschmahen.

N am e: Der von Tournefort zuerst zu Bezeichnnng 
dieser Gattung gebrauchte Name, bereits bei Plinius vor- 
kommend, scheint ans A rgem one entstanden, und dieses 
von aoyąia (argema), einer Angenkrankbeit, gegen welche 
man die Pflanze gebrauchte, abzuleiten zu sein.

Form  en: Sie weicht sehr selten mit reinweissen Blumen 
ab: A. albiflora Caspary. Herr Fr. J. Weiss hatte die Giite, 
mir prachtige weissbltihende Exemplare einzusenden, welche 
yon seinem Sohn Herm Richard Weiss zwischen Caymen 
und Labiau in der Nahe des Gutes Meychen am 8. Juli 1883 
gesammelt waren.

Abbi ldungen.  Tafe l  2619.
A Pflanze in natiirl. Grbsse; 1 Bliithenknospe, vergrossert; 

2 dreispaltiges Deekblatt, desgl.; 8 Blflthe, desgl.; 4 dieselbe im 
Langsschnitt, desgl.; 5 Staubgefasse, desgl.; 6, 7 Frucht, nat. Grosse 
nnd vergrossert; 8 Sanie, ganz und zerschnitten, natiirl. Grosse und 
vergrossert.



2620. Agrimonia odorata A iton .

L)uftender Oderm ennig.

Syn. A. procera Wallroth.
Hochwiichsiger ais die vorige, der sie sehr ahnlich. ist. 

Blatter unterbrochen gefiedert, die Blatter langlich-lanzettlich, 
gesagt, riickseits kurzhaarig und mit kleinen Drusen be- 
steut, die dazwischen gestellten kleineren eiformig, das End- 
blattchen kurz gestielt, die iibrigen sitzend; Aehren zuletzt 
verlangert, ruthenformig; Fruchtkelche halbkugelig -gloclcig, 
bis zur Mitte nicht gefnrcht, nickend.

B esch re ib u n g : Der Stengel wird hoher ais bei unsrer 
gemeinen Art, gewbhnlicli \  — 1 Meter, nicht selten aber 
1 Meter lioch. Er steht steif, ist nur unten dicht beblattert, 
nach oben hin ziemlich nackt und astig, hat, gleich den 
Blattstielen und den Unterflachen der Bliitter, selbst auch 
den Kelchen, kurze Haare und dazwischenliegende lichtgelbe 
Haardriisen. Die Aeste verlangern sich zu vielbluthigen 
langen Trauben. Die unpaarigen und unterbrochen gefie- 
derten Blatter sind zwar beiderseits behaart und auf beiden 
Flachen gleichfarbig, doch besitzt nur die untere Flachę 
Haardriisen, welclie gerieben einen terpentinartigen W ohl- 
gerucli geben. Die Kronblatter sind langlich-verkehrt-eiformig, 
der Fruchtkelch halbkugelig und nur undeutlich gefurcht, 
die gelben Blumen im Sonnenscheine wohlriechend.



Y orkom m en: Au grasigen Orten, in Gebiischen, auf 
Anen. Im Gebiet sehr selten und auf wenige Gegenden 
beschriinkt. Bei Aachen und Spaa, am Laager See bei Bonn, 
in der Flora von Koln1) am Steinbrech bei Bensberg, nach 
Melsheimer1 2) friiher Wienau bei Dierdorf und 1880 noch 
sehr zahlreich am Wege zwischen dem Homborner Hof und 
dem Honninger Walde, hier durch Rodung vertilgt; gegen- 
wartig noch in wenigen Exeinplaren am rechten Wiedufer, 
dem Niederhopper Hof gegeniiber und unterhalb der Neu- 
stadter Briicke, am Wald- und Wiesenrand des ersten Thals 
oberhalb des Neustadter Pfarrhauses und sudlich vom Spiel- 
hiigel bei Hinterplag am Wege; bei Ems; ferner in Oberbaden; 
in der Flora von Hamburg; bei Seesen am Harz an Hecken 
am Nordabhange des Schildberges (D. B. M. 1884, S. 5); 
nach Garcke an Waldrandern bei Leutsch, ostlich vom Bienitz, 
zwischen Leipzig und Halle; nach Prantl (1884, S. 325) in 
Baiern zerstreut und bis in die ilpenthaler vordringend, so 
bei Tiefenbach, Kreut, Memmingen, Bergen am Chiemsee, 
Ulm, Aletshausen bei Krnmbach, run Augsburg, Mossach, 
Nymphenburg, Miinchen (bei Hirschau und Eching), im Moos 
bei Deggendorf, Yilshofen, Rusel, Kummersmiihl, Niirnberg 
(bei Nonnenberg und Gunthersbiihl), in der Pfałz bei Stein- 
bach, Baben, Bień wald. Die Pflanze wird an manchen 
Orten wegen ihrer grossen Aehnlichkeit mit der vorigen 
iibersehen. Nach F. J. Weiss bei Konigsberg, Cranz,

1) M. J. Lohr, Botanischer Fiihrer zur Flora von Koln. 1860. 
S. 124.

2) Marcellus Melsheimer, Mittelrheinische Flora. Neuwied und 
Leipzig 1884, S. 37.



Braunsberg, Moewe Allenstein, Neidenburg, Fiatów, Conitz. 
In Mecklenburg bei Biitzow, diesseits der Yierburg; Paar; 
Eikhof. Asciierson fand sie am 12. September 1885 im 
Muhletlialer Wald oberbalb Imhof (Innertkirchen) im Berner 
Oberland in 1000 Meter Meereshbhe. Ygl. D. B. M. 1885, 
S. 316.

B liith e z e it : Juni bis September.
F orinen : A. pilosct Ledebour, die sich durcb steife 

behaarte Stengel ruckseits an den Nerven steifhaarige Blatter, 
am Grandę des Diskus nach oben gerichtete, zusammen- 
neigende Stacheln von A. Eupatoria L. unterscheidet, wurde 
an einigen Stellen Ostpreussens aufgefunden, so z. B. bei 
Rastenburg, Darkehmen, Mulinen, Ragnit.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  2620.
Pflanze in naturl. Grosse.



2621. Aremonia agrimonoides N ecker.

Z w erg- Odermennig.

Syn. Agrimonia agrimonoides L. Antonia agrimonoides 
Nestler. Spallanzania agrimonoides Pollin.

Pas kurze, dauernde, seliuppige Rhizorn fcreibt einige 
gestielte, unterbrochen gefiederte Grrundblatter und zarte, 
schlaffe, aUfsteigende, die Grundblatter kaum tlberragende, 
mit einigen dreizahligen Blattern besetzte, am Ende cyrna- 
tiscke Stengel. Blattchen eiformig-rundlich, gezahnt, sitzend; 
Bltithen in lockerer Cyma; Kelch nach dem Yerbluhen 
zusammenscliliessend; Staubblatter fiinf oder zelin, vor einem 
driisigen, den Schlund verengenden Iiing eingefugt; Carpidia 
zwei, mit endstandigem Staubweg; Prtichte 1— 2, durch die 
verhartete Scheibe eingeschlossen, glatt.

B escbre ibn n g  (nach Hoppe in Stunns Flora): Die 
Wurzel ist holzig, lang, diinn, mit rothlicher Rinde iiberzogen 
und gewohnlich in einige Aeste getheilt. Die Wurzelblatter 
sind rasenartig ausgebreitet, gestielt, unpaarig gefiedert, mit 
rundlich-eifórmigen dunkelgrunen, an den Rippen behaarten, 
am Rande gezalmten stiellosen Blattchen, zwischen denen 
kleinere Fiederpaare gestellt sind und von welchen die End- 
blattchen am grossten sind, die genau den Erdbeerblattchen 
gleichen. Die Stengelbliitter dreizahlig, wechselseitig, kurz- 
gestielt. Die Stengel aufsteigend, zuletzt aufrecht, stielrund, 
haarig, rothlich, an der Spitze in kurze Bliithenstrausse aus-
gehend. Die Bltithen stehen auf kurzeń fadenformigen, mit
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eiformigen, behaarten Nebenblattchen gesttitzten Stielen zu
5— 6 beisammen. Der Kelch ist doppelt, der untere grosser,
5 —  10 fach eingeschnitten, mit offenstehenden Zahnen; der 
innere kleiner, filnftheilig, mit gleichformigen zagespitzten 
Zahnen. Die Blnmenblatter sind verkehrt-eiformig, oder fast 
herzformig mit ausgerandeter stumpfer Spitze, und kaiun 
grosser ais der Kelch. Stanbgefasse sind gewobnlich nur
6—  8 vorbanden, kurzer ais die Blume mit gelblichen Fiiden 
und zweikopfigen Benteln. Die beiden Griffel weiss mit 
kopfformiger Narbe. Der im innern Kelch eingeschlossene 
Fruchtknoten ist eiformig-langlich, feinhaarig, und entwickelt 
zuletzt 1— 2eiformige glatte Samen. Die Blatter dieser 
Pflanze besitzen den G er uch der Blatter von G eran iu m  
rob er  tianuni.

Y orkom m en : In rauhen Gebirgswaldungen. Im Ge- 
biet nur in Unterkrain in Bergwiildern iu Gillier Kreise und 
im stidliehen Tirol.

A nw endung: Ein empfehlenswerthes Pflanzchen fur 
alpine Anlagen.

A b b ild u n g e n . T afel2621.
Pflanze in natiirl. Grosse.



2622. Rosa lutea Miller, 

(leibe Rosę.

Syn. li. Eglanteria L. (mit Ausschluss der Synonyme). 
Ii. chlorphylla Ehrh. li. foetida Herrm. li. vulpina Wallr.

Die Stacheln der jahrigen Wurzeltriebe sind gerade, 
gedrungen und ungleich gross, die grosseren pfriemlich, die 
kleineren borstig. Die Staeiieln der Zweige stelien zerstreut, 
sind starker und wenig gekrummt. Die braunrothen Zweige 
sind mit 2- bis 3paarigen, seltner 4paarigen Fiederblattchen 
bekleidet, dereń elliptische oder rundliche Blattchen doppelt 
und scharf gesligt sind und beiderseits fast gleiche Farbung 
haben. Die Nebenblatter sind gleicbgestaltet, die Oehrchen 
lanzettlich-zugespitzt und ans einander laufend. Die Bliithen 
stehen einzeln auf kurzeń, kahlen Stielen, ilire Kelchlappen 
sind ktirzer ais die Ki-onblatter, 2 davon gefiedert, einer 
halbgefiedert und 2 ungetheilt. Die Kronbliitter sind tief- 
ausgerandet, goldgelb oder innen feuerroth, die Frtichte 
karminroth, plattkugelig mit ruckwiirts gerichteten Kelcb- 
lappen.

B esch re ibu n g : Dieser Rosenstrauch wird 2— 3 Meter 
hoch und seine rothbraunen Zweige haben fast gerade, 
pfriemliche Stacheln. Die Blattstiele sind borstig-driisig und 
an ihrer Unterflache befinden sieh einige feine Stacheln. 
Die 5— 9 Fiederblattchen sind sehr kurzgestielt, ilir Rand 
ist mit scharfer, doppelter und yorwarts gerichteter Serratur



begabt, ihre beiden Flachen sind bis auf die Nerven der 
Unterflache kalii, letzte haben einige feine Haare. Die 
Oberflache glanzt, ist wenig dunkler ais die Unterflache, die 
Basis der Blattclien ist ganzrandig und lauft gemeinlick 
keilig zu. Gerieben haben die Bliitter einen angenehmen 
Geruch. Die Nebenbliitter sind ganzrandig, flach, am Bandę 
umgebogen und drusig-sageziihnig, die Kelclilappen besitzen 
einen mit diclit stehenden, feinen weissen Haaren gefransten 
Rand. Die Kronblatter sind verkehrt-lierzfórmig, dick , die 
Staubgefasse gelb, die Antheren haben eine pfeilformige 
Basis. Die Blumen riechen unangenelnn und etwas nach 
Wanzen, die kugeligen anfangs rothen Rosenapfel werden 
zuletzt schwarz.

Y o rk  o mm en: Sie wird vi elfach in Giirten kultiyirt 
und verwildert durch ilire Auslauferbildung liie und da in 
Hecken und Zaunen.

B lu th eze it : Jani, Juli.
A n w endung: In Giirten in zahlreichen Spielarten, ge- 

fiillt und einfach und in verschiedenen Farbentonen kultivirt 
und allgemein beliebt. Sie liisst sich durch ihre Auslaufer 
leicht vermehren.

F orm en: /?. punicea Koch: Blumen inwendig feuerroth. 
Syn. li. punicea Miller. Ii. bicolor Jacq.

A b b ild u n g e n . T a fe l 2622.
A bliiliender Zweig, n aturl. Grosse; 1 Fruclit, desgl.



2623. Rosa pimpinellifolia DC.

Pimpinellrose.
Syn. Ii. spinosissima Smith. R. campestris Wallrotli. 

Ii. Eglanteria C. Bauhin.
Ein kleiner, sparriger, sehr stark verastelter Strauch. 

Aeste und Zweige sind mit grosseren und kleineren, geraden, 
horizontal abstehenden, an der Basis zusammengedriickten 
tStacheln reichlicli besetzt. Die wechselstandigen Fieder- 
blatter haben 7—9 rundliclie, am lian de gesagte und sehr 
kleine Blattchen, sind den Blattern des P oterium  Sangui- 
s o rb a  ahnlich. Die Blattstiele sind haarlos, aber mit feinen 
Stacheln besetzt und mit den drUsigen Afterblattern ver- 
wachsen. Die Bluthen stehen einzeln, sind deckblattlos, die 
Kelchzipfel ganz, die Bliithen sehr wohlriecliend, die Friichte 
kugelig, haarlos, anfangs hochroth, spiiter schwarz.

B esch re ibu n g : Ein kleiner Strauch von J/3— 1 Meter 
Hbhe. Selten erreicht er im Kulturstande 1 '/2— 2 Meter 
Hohe. Man unterscheidet 2 Abarten, nach Andern 2 Spezies, 
namlich:

1. lio sa  p im p in e llifo lia , mit 7— llblattrigen Fieder- 
blattern, dereń Blattchen mehr eirund-langlich, oder yerkehrt- 
eirund, bis zu 2 Ctm. gross und doppelt gesagt sind. Sie 
ist die hohe Abart, welche bis zu 2 Meter liocli steigt.



Sie hat immer weisse, an der Basis etwas gelbliche Kron- 
bliitter, kahle Stiele und kommfc in G arten nicht selten halb 
gefullt vor.

2. R osa  sp in os iss im a , mit Blattern von 5— 9 rund- 
lichen, nor einfach gesagten, hochstens 2 Ctm. grossen 
Fiederblattchen. Ihr Stock wird hochstens 1/2 Meter lioch, 
ihre Kronblatter sind oft hell-rosaroth, an der Basis mehr 
fłeischfarbig, ihre Blumenstiele steif-borstig.

Beide Arten gleichen sieli in der rothbraunen Farbę 
ihrer Zweige, in der gradstacheligen, dichten und feinen 
Bewaffnung, in den einzeln sitzenden Bliithen, und in den 
kahlen, kugeligen, dunkelrothen, zuletzt schwarz werdenden 
Fruchten. Audi nehmen die Fiederblattchen gegen die 
Spitze der Bliitter an Grosse zu, sind bei beiden Arten 
liaarlos, oder hochstens auf den Rippen der Unterfliichen 
mit einzelnen kleinen Haaren besetzt. Dagegen sind die 
Bliithenstiele der R. p im p in e lli fo lia  entweder vollkommen 
haarlos oder stachelig, die der sp in osissim a  stets haarlos. 
Die Blumenblatter der ersteren sind durch die starkę Aus- 
randung verkelirt-herzforinig und unter 3 Ctm. gross, die 
der letzten an der Spitze nur leicht ausgerandet, 3 Ctm. 
gross und dariiber.

Y ork om m en : An sonnigen Abliangen, in Gebiischen, 
Hecken, Zaunen. Sehr ungleicli durch das Gebiet zerstreut, 
in manchen Gegonden nur verwildert, auf den verschiedensten 
Bodenarten. An der Meereskiiste sowie auf den Inseln der 
Nordsee und Ostsee; in Thuringen z. B. bei Eisenach, 
Schleusingen, Arnstadt, Erfurt, Ettersburg, in der Flora von 
Jena an den Kernbergen und an den Abhiingen iiber



Ammerbaeh auf Muschelkalk;1) in der Provinz Saclisen an 
den Schmonschen und Grochstedter Bergen, bei Dieskau und 
bei Schlettau an der Fnhne, im Mannsfelder Serkreis bei 
Erdeborn; im Elsass auf den Vorbergen der Vogesen; in 
Lotliringen nur in der Flora von Metz ani Berge Kud-mont 
oberhalb Noveant;'2) hier und da in Baden, iiberhaupt in der 
mittlen und obern Rheingegend; auch in Wiirttemberg; zer- 
streut durch Baiern und bis in die subalpine Region. Im 
holien Norden noch auf Island.

B liith eze it: Mai, Juni.
A nw endung: Eine wegen ilirer fruhern Bliitliezeit 

beliebte Gartenrose, welche in vielen Formen, einfach und 
gefiillt bllihend, Uberall kultivirt wird.

1) In der Flora von Tennstadt nur verwildert in Zllunen der 
Monchsgasse bei Gangloffs, an der Kapelle bei Schilfa; nach Budden- 
sieg Irmisohia 1884, S. 59. Yergl. aueli D. B. M. 1884, S. 59.

2) Nach gefalliger brieilicher Mittheilung des Herm Erwin Frueth 
vom 1. Oktober 1884. Bei Halle a. S. ist sie haufig in den Anlagen 
verwildert, so z. B. auf der kleinen Wiese.

A bbildungen . T a fe l 2623.
Bltihender Zweig, naturl. Grosse.



2624. Rosa reversa W . K.

Flatterrose.

Die Stacheln der Aeste und Zweige sind pfriemen- und 
borstenformig, gerade, an den jahrigen Trieben dicbt stehend. 
Die Blatter haben 2— 3 Paar, selten 4 Paar Blattchen und 
ein Endblattchen, diese sind eiformig und gesagt. Die 
Nebenblatter sind an den bluhenden Aesten verbreitert, am 
Grunde rinnig-zusammengefaltet, die Aehrchen eiformig. Die 
Bluthen stehen einzeln an der Spitze der Zweige, die Bluthen- 
stiele sind durch Deckblatter gestiitzt, die Kelchzipfel ganz, 
ktirzer ais die blassrothe Krone und an der Spitze lanzett- 
formig. Die Fruchte sind schwarz, lanzettlich, mit den 
bleibenden, sieli zusammenschlagenden Kelchlappen gekront, 
die Fruchtchen etwas gestielt, die Fruchtstiele zuriickgebogen.

B esch re ib u n g : Dieser Rosenstraucli wird gewolmlick 
1-— 1 ,ji Meter hoch. Seine Aestclien sind rotlibraun, dicbt 
mit kleinen, geraden Stacheln und Borstenstachełn bedeckt, 
die Blatter 3— o Ctm. lang, die Blattstiele driisig, die Neben- 
blatter drtłsig-gewimpert. Die Bliittclien erreichen nur 2 Ctm. 
Lange, sie sind oberseits grasgrtin, unterseits wenig heller, 
einfacli oder doppelt gesagt. Die Sagezahne endigen mit 
braunlichen Drusen, der Rilckennery ist auf der Unterflaclie 
ebenfalls mit Drusen besetzt. Dio Bliithenstiele und die 
Kelchroliren haben gestielte, die Kelchzipfel sitzende Drusen, 
die Kelchrohre verkahlt nach der Bliithe, die Kelchzipfel 
werden schwarzroth und zuletzt, gleich dem Rosenapfel,



schwarz. Die Kronen haben die Grosse einer Hundsrose, 
sind weiss mit rosenrothem Anflage bis lichtrosenroth und 
der Nagel der Kronblatter ist bellgelb. Die Bliithezeit ist 
mit der R osa p im p in e llifo lia , oder sehr kurz nacbher. 
Nach der Bluthe knicken die Fruchtstiele zuriick, die Frilchte 
werden lang und scłunal und sind mit den aufrecht stehenden 
Kelchlappen gekront.

Y orkom inen: An Felsen und Gebirgsabhangen. Auf 
dem Slavnik bei Triest und auf dem Donatiberg in Unter- 
steiermark.

B liithezeit: Mai.

A bb ildu n gen . T a fe l 2624.
A blUhender Zweig, naturl. Grosse; 1 1'rucht, desgl.
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2625. Rosa alpina L.

Felsenrose.

Syn. R. rupestris Crantz. R. inermis Miller.
Die holzigen Staninie und Aeste sind dornlos, die 

Stacheln der jnngen Zweige und Blattstiele sind gerade und 
borstenartig. Die Blatter haben gemeinlich 7, zuweilen auch 
9 und 11 liinglich elliptische, doppelt gesagte Bliitter. Die 
Nebenblatter sind mit ihren Spitzen auseinander lanfend, die 
5 Kelchzipfel sind ganz, haben eine łanzettliche Spitze und 
sind langer ais die Blumenkrone; die Blumenstiele sind 
driisenhaarig, die Fruchte dureli die spiiter herabgebogenen 
Fruchtstiele herabłiangend, mit dem bleibenden, zusammen- 
geschlossenen Kelche gekront, elliptisch oder langlich und 
glatt.

B esch re ibu n g : Ein Strauch von 1 — 1 '/2 Meter Hohe, 
an allen holzigen Aesten stachellos, mit rothbraunen, haar- 
losen, glanzenden Zweigen, an welchen hin und wieder einige 
Stacheln gefunden werden. Die wechselstandigen Blatter 
bestehen aus 7, seltener 9 elliptischen, kurzgestielten Bliitt- 
chen; letzte sind 2 — 4 Ctm. lang, 1— 2 Ctm. breit, an 
beiden Enden zugerundet, am Bandę doppelt gesiigt, auf 
beiden Seiten glatt, an der Serratur mit Driisenkopfchen 
besetzt. Der ganze Blattstiel hat kleine, gestielte Driisen, 
w elche beim Altwerden der Blatter nach und nach abfallen. 
Mit der Basis des Blattstiels hangen die breiten, langzu- 
gespitzten, am Bandę drttsig-gesagten Nebenblatter zusammen.



An den Spitzen der Zweige sitzen die Bluthen, theils einzeln, 
theils paarweise bei einander. Gemeinlicli sind die Bluthen- 
stiele glatt und glanzend, bei der Varietat Rosa pyrenaica 
sind aueh die Bliithenstiele, desgleichen die Kelchrohren und 
Kelche driisig behaart; andere Exemplare der Rosa alpina 
zeigen glatte Kelche und driisig behaarte Blumenstiele. Die 
Kelchabsclmitte sind lang, gemeinlicli langer ais die Blume, 
ungefiedert, haben lange, sehr spitz auslaufende Zipfel, an 
dereń letzter Spitze sich eine lanzettfórmige, blafctartige Er- 
weiterang zeigt. Sie sind nur innen und am Rande behaart. 
Der Fruchtknoten ist glatt, die Blume rosaroth, ihre 5 Bliitter 
sind ansehnlich gross, an der Spitze ausgerandet, fast zwei- 
lappig und wohlriechend. Der Blumenstiel wird kastanien- 
braun, biegt sich nach dem Abbliihen abwiirts und tragt 
eine langliche, grosse, hoclirothe Frucht, an welcher noch 
der Kelch hangt.

Yorkom m en: Auf den Alpen und Voralpen von Oester- 
reich, Steiermark, Salzburg, Tirol und der Schweiz; auf den 
Yoralpen von Schwaben und Baiern, auf dem Feldberge des 
Schwarzwaldes und auf den Sudeten Schlesiens. Yerbreitet 
in den Hoclivogesen; im Schwarzwald auf dem Belchen und 
Kandel; im Erzgebirge, auf dem Milleschauer und Gotsch- 
berg sowie bei Karlsbad; im Riesengebirge und im Maliri- 
schen Gesenke; in den Alpenwaldern in Oberbaiern (Prantl 
1884, S. 315) bis 2000 Meter emporsteigend und auf die 
Yorebene herabgehend, ferner im Bairischen Wald und in der 
Oberpfalz, aucli bei Baireuth; im Salzburgischen (A. Sauter 
1879, S. 137) an Laubwaldrandern, steinigen und felsigen, 
buschigeu Stellen, auf Holzschlagen, vom Fuss der Kalkalpen



bis 1300 Meter, so z. B. am Imberg, Kuhberg, Untersberg, 
Aberg bei Mautendorf. Yerwildert am Fiirstenberg bei 
Sondershausen (Lutze, Programm, S. 10).')

B lu th e ze it : Mai bis Juli.
A nw endung: Sie verdient einen Platz im Blumen- 

garten und giebt fur manche Edelrosen eine vortreffłiche 
Unterlage.

P orm en: a. glabra Blattchen kahl oder nur auf den 
Mittelnerven behaart.

(i. pubescens Koch: Bliitter riickseits auf der ganzen 
Oberflache zerstreut behaart: li. reversa Presl.

y. pyrenaica Koch: Bliithenstiele und Discus oder nur 
die Bliithenstiele driisig-steifhaarig: Ii. pyrenaica Gouan. 
Dieselbe mit tief doppelt gesagten Blattchen ist: H. mons- 
peliaca Gouan,

ó. turbinata Koch: Bliithen gefiillt und der Discus 
kreiselformig: li. alpina n. turbinata DC. li. venusta Weiz.

e. suams W.: Blume dunkelroth. So am stidlichen, 
grasigen Gehange der Schmidtenhohe bei Zell.

1) VK1. D. B. M. 1884, S. 85; Oesterr. B. Z. 1873, S. 347.

A b b i 1 dungen, T a fe l 2625.
A blflhender Zweig, natiirl. Grosse; 1 Staubweg in der Jugend, 

vergrossert.



M airóschen, Pfingstróschen.

Syn. E. collincola Ehrh. E. maialis Herm. E. fluvi- 
alis mul E. mutica FI. elan. E. spinomsima Wahlenberg.

Stacheln des Stammes gerade, derb, gedrangt, pfriemen- 
oder borstenformig, die der Aeste starker und gebogen; 
Blatter bestehen aus 5— 7 langłich-ovalen, einfach-gesagten, 
unterseits asehgranen, etwas feinbehaarten Bliittchen; Neben- 
bliitter der sterilen Aeste langlich - linienformig, mit den 
Randem rohrenfórmig vereinigt, Kelchzipfel ganz oder an 
den Spitzen 3spaltig, fast so lang ais die Blumenkrone; 
Frtichte fast kugelig, von dem bleibenden, zusammengeneigten 
oder abstelienden Kelche gekront.

B eschreibung: Dieser Stranch wird ^ — 2 Meter hoch 
und zeichnet sich durch seine glanzendbraunen oder blut- 
rotben, glatten Aeste aus. Die festen Stacheln sind eben- 
falls an den łilteren Aesten braunroth, da hingegen die, 
welche an der Basis des Blattes sitzen, hakenfórmig ge- 
kriimmt und gelblich-grun gefarbt sind. Der gemeinschaft- 
licbe Blattstiel ist unbewaffnet, etwas zottig und am Grnnde 
mit 2 an der Spitze fein gesagten Nebenblattern besetzt. 
Die unpaarig gefiederten Blatter bestehen aus 5— 7 Bliittchen, 
welche von ungleicher Grosse sind. Das Endbliittchen ist 
gewohnlich am grossten. Sie haben eine ovale oder liing- 
liche Gestalt und sind am Rande fein gesiigt, oberseits fast



glanzendgriin, unterseits ascligrau und mehr oder weniger 
mit feinen Haaren besetzt. Die Deckblatter sind eiformig, 
lang zugespitzt, hautig, fein gesagt, driisig-haarig und etwas 
zusammengeklappt. Die Bluthenstiele unten fast kahl, oben 
mit einzelnen, driisigen Borsten besetzt, oder auch ganz kahl. 
Die Kelclizipfel sind gewohnlich driisig-haarig, an der Spitze 
blattartig, ganzrandig oder 2— 3spaltig. Die Blumenbliitter 
von yerscliiedener Form, die ausseren zugerundet, an der 
Spitze etwas eingedriickt, die inneren schmaler 2— 3spaltig 
oder aucli ganz, und fast keilformig. Die innersten sind die 
in ganz schmale, linienfórmige, an der Spitze eingekrtimmte 
Bliittclien iibergegangenen Staubgefasse, innen sind sie gelb- 
lich, an der Spitze dunkelroth. Die dunkelscharlachrothen 
Fruchte sind rundlich oder oval, ganz glatt, markig und mit 
dem bleibenden, braunen Kelch gekront.

Y ork om m en : An sonnigen Abhangen und in lichten 
Waldungen. Einfach bluhend und eclit wild im Donautlial 
und von da bis in die Alpen, auch in der Schweiz. Im 
Salzburgischen nach A. Sauter in Grebiischen, an Hecken, 
in Auen der Gebirgsthałer, z. B. um Salzburg gegeniiber der 
Hellbrunner Briicke, im Loiger Eichet, bei Lofer, Leogang; 
in den Bairischen Alpen (Prantl 1884, S. 315) bis 850 Meter, 
auch auf der Hoehebene verbreitet, im Bairischen Wald bei 
Passau u. a. a. O., im Juragebiet bei Neuburg a. D., Kelheim, 
Regensburg, Wemding, Eichstatt, im Keupergebiet im Ries, 
bei Nurnberg, Bamberg, Konigsberg, Baireuth, Schwandorf, 
im Muschelkalkgebiet bei Schweinfurt; im Elsass z. B. bei 
Barr, Neuntenstein bei Hochwald; in Bohmen am Mille- 
schauer; in Thuringen nur yerwildert in Hecken, an Zaunen,



in Gebiischen und 1’ast nur halbgefullt, so namentlicli im 
mittlen Saalthal (vgl. auch D. B. M. 1884, S. 110), besonders 
haufig in der Jenaischen Flora, auch im nordlichen Thii- 
ringen, z. B. bei Tennstadt (Irmischia 1884, S. 59); ferner 
in der Gegend von Halle; bei Frankenhausen und am Sild- 
fuss des Harzes an den Gipsbergen.

B lu th eze it: Mai, Juni.
Anw endung: Sie ist die erste der bliihenden Garten- 

rosen und daher allgemein beliebt. Man kann sie in Ge
buschen und Hecken anpflanzen, auch zu Umzaunungen be- 
nutzen. Meistens kultmrt man sie mit ganz oder halb ge- 
fullten Blumen. Diese ist R, foecundissim a Miinchh., 
R. cinnam om ea (i. foecundissim a Koch.

A bb ild u n gen . T a fe l 26?.6.
A blubender Zweig, natiirl. Grosse; 1 Frucht, desgl.



2627. Rosa rubrifo lia Yill.

H echtrose.

Syn. R. glaucescens Wulfen. R. glauca Desf'. R. rubi- 
cunda Hall.

Yon almlichem Wuchs wie die vorige, aber an den 
hechtblauen Bliittern, welclie in der Jugend, wie auch die 
jungeren Zweige, purpurroth angelaufen sind, leiclit zu unter- 
scheiden. Stacheln der Staninie und iilteren Aeste angleicli, 
die grosseren etwas sichelformig, ani Grunde zusammen- 
gedriickt, die kleineren sclilank; Blattchen 5— 7, seltener 9, 
langlieh, einfach scharf gesiigt, rUckseits kahl, die oberen 
Sagezaline zusannnenneigend; Nebenblatter flach, an den 
bluthenstandigen Blattern ver)ireitert, die ubrigen langlieh, 
ani Grunde keilig, die Oehrchen eiformig, zugespitzt, aus- 
einanderfahrend; Kelchabschnitte ganz oder mit schmalen 
Anhiingseln, mit lanzettliclier Spitze, langer ais die Blume, 
nach dem Yerbliilien zusammenschliessend, von der reifen 
Frucht abfallend; Fruclitstiele gerade; Scheinfruoht kugelig, 
friihreif, markig.

B esch re ibu n g : Der Straucli ist ausgebreitet, wird 
1 — l 1/.! Meter hoch, 10— 20 Jahre alt und liebt den kalkigen 
Bodem Alle jungen Triebe, alle Blatt- und Bliitlienstiele 
liaben einen blaulichen Duft. Die alteren Aeste und Stamme 
sind dagegen braunlich, die jungen Zweige malen sieli aut' 
der sonnigen Seite rothbraun. Alle Aeste und Zweige sind 
mit einzelnen, an der Basis sehr erweiterten, zusammen-



gedriickten, an der Spitze gebogenen Stacheln besetzt. l)ie 
Blatter bab en 7— 9 elliptische, scharfzahnige, haarlose, beim 
Ausbrechen mit einem rothlich-blanduftigen Aiifiuge tli)er- 
zogene, spater grasgriine Bliittchen, die auf der Unterseite 
rothliche Adern und einen starker oder sel wach er rothlichen 
Anflug behalten. Die Sagezahne sind an der Spitze der 
Blatter zusammengeneigt. , Die Blattstiele haben einzelne 
Stacheln. Die mit dem Blattstiele verwachsenen, duftig 
rothlichen, spater griinlich rothen Nebenblatter sind an den 
bluhenden Zweigen grosser und breiter ais an den nicht- 
bluhenden, sammtliche Nebenblatter haben drusige Siige- 
zahne. Man hat auch einige, in Farbę und Bedeckung der 
Blatter abweichende Varietiiten:

R osa łiv id ia  besitzt Blatter, die ihre Eothe auf der 
oberen und unteren Flachę mit dem blaulichen Dufte auch 
bis zur Bliithe und langer noch behalten;

Rosa pubescens zeigt auf der Unterseite des Blattes 
eine feine Behaarung.

Die Bliithen stehen zu 2— 8 neben einander in schonen 
Doldentrauben, die Bluthenstiele sind gegen 4 Ctm. lang und 
kiirzer, glatt und glanzend. Die Kelchzipfel sind eirund- 
lanzettfonnig, gemeinlich ganz, an der Spitze sich nochmals 
lanzett- oder linienformig erweiternd, nur innen und am 
Rande haarig, ausserlich glatt. Die Kronblatter sind rosen- 
roth, haben einen gelben Nagel, an der Spitze eine Aus- 
randung. Der Fruchtknoten ist glanzend glatt, eirund und 
wie die Zweige hechtblau bereift. Die Staubfaden sind 
lichtgelb, die Staubbeutel hochgelb, die kugelrnnden Friichte 
sind hochroth und glanzend.
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V orkom m en: In den Thalern und an den Abhangen 
der Voralpen, an Heclten und Zaunen der niederen Gegenden 
Siiddeutschlands, z. B. in der Schweiz, in Tirol, Salzburg, 
Oesterreicli, Oberelsass, Oberschwaben, Oberbaiern nnd in 
Illyrien. Durch die ganze Alpenkette verbreitet und bis an 
die Adria. In Wurtemberg auf niedrigen Bergen an W ald- 
saumen bei Kolbingen, Hochberg be i Uracli, am grtinen 
Felsen; in Baden im unteren Donauthal; in Oberbaiern 
(Prantl 1884, S. 317) in Gebuschen bei Gerstrnben, Schatt- 
wald, Pfronten und auf der Hochebene bei Kempten; iiu 
Salzburgischen (A. Sauter 1879, S. 137) besonders im Lungau, 
z. B. bei Mauterndorf, sonst nur in der Kergasse bei Haar- 
bach, bei der Ofenleckbrucke am Griesbiclil, bei Karteis in 
Gros,sari (vgl. auch I). B. M. 1885, S. 70).

B lu th eze it: Jani.
A nw endung: Sie ist wegen ihrer eigenthumlichen 

Farbung eine Zierde fur Geholzanlagen, vennehrt sich sehr 
leicht ans Samen und giebt eine vortreffliche Uuterlage fur 
Edelrosen, besonders fur dunkelblilhende Sorten.

F or men: /?. livida Koch: alle Bliitter obei-seits liecht- 
blau, riickseits blasser und mehr oder weniger purpurn an- 
gelaufen: R. Iwida Host,. R. rubrifolia Jacq. R. Guten- 
steinensis Oatal. horti Yindobon.

y. puhescem Koch: Bliitter riickseits behaart. So z. B. 
bei Triest.

A b b i  1 dungen. Tafe l  26‘27.
A bluhender Zweig, natiirl. Grosse; 1 Fracht, desgl.



Tapetenrose.

Syn. Ii. francofurtana Borkh. B. campaaulata Ehrh.
Die Stacheln der jahrigen Triebe sind gedrungen, nn- 

gleich, die grosseren ans verbreiteter Basis fast sichelfo.imig, 
die kleineren borstig und driisig. Die Zweige sind stachel- 
los, die Bliitter mit 5— 7 eifórmigen, grób- und einfach. 
gesagten Blattchen gefiedert, die Nebenblatter der an 
blilhenden Zweigen befindlichen Bliitter sehr gross, elliptisch 
yerbreitet, ihre Oehrchen zugespitzt und gerade vorgestreckt. 
Die Bliitheu stehen in 3— 5bliithigen Cymen, die Neben- 
blutben sind durcłi Deckblatter gestiitzt, die Bluthenstiele 
driisig-stachelig. Die Kelchlappen sind so lang ais die 
Kronen, ungetheilt, docli an der Spitze etwas blattartig, die 
Kronen rosenroth, in der Regel gefiillt und mit einem 
schwachen Rosengeruche. Die Fruchte sind elliptisch-langlich 
und mit den abstehenden Kelchzipfeln gekront.

B eschreibung: Dieser bis 3 Meter holie Rosenstrauch 
zeichnet sieli vor vielen andern Arten durch die stachellosen, 
braunen Bliitbenzweige und dm-ch die breiten Nebenblatter 
derselben aus, welche an der Basis rotligefarbt und am 
Rande durch dichtstehende rothe Driisen gesiigt sind. Die 
meist 5 oder 7 Blattchen der gefiederten Bliitter sind fast 
sitzend, werden gewohnlich nach der Spitze des Blattstieles 
grosser, so dass das Endblattchen am grossten und oft 4 Ctm. 
Liinge misst. Ihre Breite betragt aber mehr ais die Halfte



der Lange, ikrę Oberflache ist lebhaft griin und kahl, ihre Unter- 
flache blaulichgriin und auf den Adern wie am Raude durcb 
sebr feine Harchen behaart. Die rotlibrauneu Bliithenstiele sind 
dicbt mit driisig endigenden Borsten besetzt. Die Kelcbrohre 
ist gloekig, die Stacheldrusen der Bliithenstiele laufen bis an 
ibre Basis binauf. Die Riicken der Unterflaclien aller Kelchzipfei 
sind durcb kleine Stacheln raub und die Rander derselben mit 
dicbtstebenden feineren Haaren besetzt. Die Blumen sind 
gross, rosenroth, docb die Kelchzipfei erreichen die Lange 
der ausseren und grosseren Kronblatter. Die Frtichte gleiclien 
in Form der R. canina.

Y ork om  men: Im ganzen Florengebiet nicht urspriinglicb 
wild, aber liie und da in Hecken und Gebilsclien, audi in 
Berggarten verwildert, einfach oder melir oder weniger ge- 
fullt bliibend.') In grosser Menge fand ich sie einfach 
bluhend im Gebiiscb bei Granau, aucli im Holz bei Passen- 
dorf in der Flora von Halle (H.) Nacli Erfurt bei Klein- 
brembach.

B lu th eze it: Juni.
A n w en du n g : Sie wird vielfach in Garten kultivirt.

1) Vergl. L0hr’s Kritik von Koch’s Tasclienbucli, Archiv der 
Pharmacie. Bd. 173. Heft 3. S. 290.

A b b i 1 d u n ge n. T a f e 1 2628 
Bliihender Zweig, naturl. Grosse.



2629. Rosa canina L.

Hagebutten, Hundsrose.ł)

Syn. E. cynorrhodon Wallroth.

Der Stock erreicht ein hohes Alter und treibt ołt 
zahlreiche aufrechte oder schrag anfsteigende, nacli oben selir 
iistige und oft iiberhangende Stamme, mit derben, sichel- 
formigen, zusammengedruckten, ain Grandę verbreiterten 
Stacheln, welche an den Zweigen meist paarweis unter den 
Nebenblattern stelien; Blatter gefiedert, ftinfzahlig oder 
siebenzahlig, die Bliittchen langlich oder eiformig scharf' 
gesagt, die oberen Sagezahne zusammenneigend; die Neben- 
blatter der bliihenden Zweige verbreitet, fast eirund, die der 
ubrigen Zweige langlich, ziem lich Iłach, mit gerade vorge- 
streckten, eiformigen, zugespitzten, feinen Enden; Kelchab- 
schnitte fiederspaltig, fast so lang wie die Krone, zuriick- 
geschlagen, zur Fruchtzeit abfallend; Fruchtstiele gerade; 
Scheinfruchte langlich oder rundlich, knorpelig: mittle 
Fruchtknoten lang-gestielt, der Stiel so lang, wie der 
Fruchtknoten. 1

1) Im Salzburgisehen wird sie nacli A. Sauter As chk i t z  oder 
H o t s c h a p S ts c h  genannt.



B esclire ib u n g : Dieser Strauch erreicht, je nach Ver- 
schiedenheit des Standortes, eine Hohe von k'., — 2 Meter, 
seine jahrigen, einfachen, gewohulich bogig gekriimmten 
Triebe, welche meist dichter mit den grossen hakenformigen 
Stacheln besetzt sind, erreichen diese Hohe, werdcn auch 
wohl etwas hoher. Die Blatter stehen wechselnd, sind ge- 
stielt and unpaar gefiedert; der Blattstiel isfc oben gerinnelt 
and wird auf jeder Seite unten von dem anten sehmalern, 
nach oben breiter werdenden, in eine freie spitze Zuspitzung 
ausgehenden Nebenblatte begleitet, welches am Bandę mehr 
oder weniger gesagt ist; die paarweisen Blattchen sind ganz 
kurz, das unpaare viel Iśinger gestielt, dieses ist auch ge- 
wohnlieh grosser ais die ubrigen; sie haben eine ovale Ge- 
stalt, welche von der lanzettformigen bis in das Rundliche 
ubergehen kann, der Rand ist mit spitzen Sagezahnen be
setzt, welche nach der Spitze hin deutliclier hervortreten, 
hier auch mit ihrer Spitze sich mehr nach innen neigen, 
baki einfach, hałd wieder gesagt sind. Die Blurnen bilden 
an den Zweigspitzen armbliithige, unregelmassige Trugdolden; 
ihre Stiele haben an ihrer Basis Deckblatter, welche in der 
That die allein iibrig gebliebenen Nehenblatter sind. Die 
Kelchzipfel sind innen und zum Theil auf ihrer Aussenseite 
mit feinem weissen Pilz besetzt. Die Blumenblatter sind 
mehr oder weniger ansgerandet, langer ais die Kelchzipfel, 
leicht abfallend; die Staubgefasse aber kiirzer ais diese letzten. 
Die Frucht ist lebhaft roth glanzend.

V orkom m en: An sterilen Bergabhśingen in sonniger 
Lagę, auf den verschiedensten Bodenarten, auf Bergtriften, 
Haiden, an Feldrandern, Waldrandern, in lichten Waldungen,



in Hecken, an Zamień etc. D nr cli das ganze Gebiet ver- 
breitet und in den meisten Gegenden sehr haufig. Im 
Alpengebiet nur in den Thalern.

B lu th ezeit: Juni.
Anwendung: Sie dient am hiiufigsten von alłeu wild- 

wachsenden Iiosen ais Unterlage zum Oculiren von Edel- 
rosen. Die Wurzel sowie die Rosengalle (Fungus Bede- 
gu ar, Sclilafapfel) wnrden friiher gegen die Hundswuth au- 
gewendet. Darauf bezieht sieli vielleicht aucli der Name 
„Hundsrose1*.

F or m en: IJnsere gemeine Ilagebutte ist eine ausserst 
veriinderliche Pflanze,- bald kleiner bald grosser, mit bald 
gliinzenden und freudig-grunen, bald aber matten und mit 
blaulichen Reife angelaufenen Blattern und Zweigen; bald 
kalii, bald drusenhaarig; mit bald dunkler, bald blasser 
rothen Blumen, mit bei der Fruchtreife zuweilen roth und 
fleischig werdendeu Stielen, rundlich-eiformigen oder lang- 
liclien, an lieiden Enden zugespitzten Frucliten und mit 
weniger oder rnelir Blumen an den Zweigspitzen. Man 
unterscheidet folgende Hauptformen: 1. vulgaris Bliitter, 
Blatt- und Blumenstiele nebst Kelclien kalii; bei dieser Form 
zeigen sich an den Blattstielen gewolmlich einige kleine 
Stacheln, auch wohl ein oder das andere Drttsenhaar; 
2. dumetorum, Blattclien unterhalb und Blattstiele weicli- 
liaarig, Bllitlienstiele und Iielclie kalii; 3. collina, Bliittcben 
und Blattstiele verschieden, Blilthenstiełe driisig-steifhaarig, 
zuweilen auch der Kelch; 4. glandulosa, Sagezahne und 
Blattstiele drusenhaarig, Bliithenstiele und Kelche kalii.

Wir haben uns aus den bereits bei den Brombeeren



angefiihrten Griinden auf die Formen der friihereu Ausgabe 
in Abbildung und Text beschranken mussen. Wer ein- 
gehender die Rosen kennen zu lernen wlinscht, den verweisen 
wir auf das vortreffliche Werk von Christ iiber die Rosen 
der Schweiz, ausserdem auf Kochs Synopsis und auf die ge- 
diegene Arbeit von Professor Sagorski iiber die Rosen der 
Flora von Naumburg und Waldner iiber die Rosen Europa^.1)

1) B. Sagorski, Die Rosen der Flora von Naumburg a. S. 
Programm. Naumburg 1885. 4°. H. Waldner, Ueber Europaische 
Rosentypen. Programm. Wassełnheim i, B. 1885. 4°.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2629.
A blubender Zweig, natiirl. GrSsse; 1 Bliithenknospe, desgl.; 

2 Bliithe im Langssohnitt, vergrossert; 3 Carpell, desgl; 4 einzelnes 
Carpell, desgl.



2630. Rosa rubiginosa L.

Weinrose.

Syn. li. Eglanteria Miller, li. sucwifolia Lightf.
Stammchen von ahnlichem Wuchs wie bei der vorigen, 

aber niedriger, glatt, mit starken zerstreut stehenden Stacheln 
besetzt, die Stacheln der Zweige gedrangter; Bliitter funf- 
zahlig oder siebenzahlig, riiekseits dicht driisig, daher ange- 
nehm duftend wie ein Gravensteiner x\pfel, die Blattstiele 
mit Stacheln besetzt; Blumen duftend, die Kelchabschnitte 
ni elit uberragend; Steinfrucht rundlich oder liinglich.

B eschreibung: 1 )ieser Strauch, schon vom Landmann 
yon der Hundsrose unterschieden, durch den Wohlgeruch 
seiner Bliitter und Blumen bekannt und durch die gedrangter 
stehenden, gemeinlich mit breiter Basis begabten, mehr oder 
weniger riiekwarts gekrummten, anfangs gelbrothlichen, zuletzt 
weissgelben Stacheln ganz besonders dornig, soli der Volks- 
sage nach der Dorn gewesen sein, mit dem man Christus 
kronte, daher auclr sein Name Marterdorn. Seine Idinde ist 
glanzend und rothbraun, im Alter rostfarbig. Die Stacheln 
der Bindę sind je nach der Varietat mehr oder weniger 
dicht, mehr oder weniger stark, mehr oder weniger in kleine 
und grosse unterschieden; indess ist der Strauch imrner 
stachelreicher ais B. canina.. Der Stamm geht gerade in 
die Hohe, hat aber oft eine Menge ebenso gerad anstreben- 
der Wurzelschossen; er ist sehr verastelt, bildet einen dicken 
Buścli, zuweilen nur von 3/ t Meter Hohe, gemeinlich aber
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von 1— 2 Meter, im guten Boden audi von 2— 4 Meter 
Hohe and wird, je nach dem Grade seiner Ausbildung, 
10 oder 20 Jahre und dariiber alt. Die abwechselnd 
stehenden Blatter haben 7, oben oft nur 5, im guten Land 
auch 9 Piederblattchen, dereń Gestalt von dem rundlichen 
ins Eirunde, Yerkehrteirunde, Elliptische und sogar Lanzett- 
fórmige lauft. Immer ist ihr Rand doppelt gezahnt, immer 
stehen die Siigezahne al) und sind, wie das Parchenym der 
unteren Blattfliiehe, mit rostfarbigen, wohlriechenden Driisen 
besetzt. Die Blattstiele sind haarig, drusig und mit einzel- 
nen Stacheln versehen; bei einigen Yarietaten feblen die 
Haare, niemals ab er die Driisen. Auch die langlichen, sehr 
spitz zulaufenden Nebenblatter sind ani Rande mit Driisen 
gelbgriin, spater werden sie rostgelb und geben dem Blatt- 
werke, ja auch dem ganzen Strauch ein mattgriineres Ansehen. 
Durch sie fiihlen sieli die Blatter etwas klebrig an und 
riechen bald den Aepfeln, bald den Nelken, bald dem Mu.s- 
kateller Wein etwas ahnlicli, immer jedocli angenehm. Die 
jungen Zweige sind griin, oft roth angelaufen, oft auch oben 
ganz roth; ihre Stacheln sind, wie oben beschrieben, nach 
den Varietaten verschieden. Die Deckblattchen der Blumen 
stiele sind mit rothen Driisen gefranzt, lanzettformig und 
spitz; die Bliithenstiele sind roth und glatt, oder mehr 
griinlich und driisig, oder lun nnd wieder mit Stachelhaaren 
oder dicht mit Stachelhaaren besetzt; sie stehen einzeln oder 
zu zwei, drei vier und noch mehr; doldenartig oder dolden- 
traubig. Die Blumen sind kleiner ais die der gemeinen 
Peldrose, gemeinlich auch dunkler und wohlriechender, kiir- 
zer oder ebenso lang ais die Kelchabschnitte, sitzen fester



am Kelchringe, fallen daher nicht leicht ab, und lassen sich 
gut einlegen. Die Kelchabschnitte sind mit weisslichen feinen 
Haaren bedeckt und mit solchen auch gefranzt, dabei auch 
mit gestielten Driisen begabt. Wie bei der C entifo lia  
sind 2 Kelchabschnitte an beiden Seiten gefiedert und die 
beiden ubrigen ganzrandig.

Y orkom m en: An Bergabhangeu, Rainen, Feldrandern, 
in Hecken. Fast durcli das ganze Gebiet verbreitet, aber 
besonders haufig in den Gebirgsgegenden des mittlen und 
siidlichen Gebiets.

B liithezeit; Juni, Juli.
Anw endung: Wie bei der vorigen.
F or men: Die Weinrose zeigt sieli in Thiiringen haufig 

in 3 verschiedenen Varietaten.
a. Rosa rubiginosa L. Die jungen Triebe mit starken, 

ruekwarts gekrummten, an der Basis sehr verdickten, einer 
Sichel gleichenden Stacheln besetzt, zwischen ihnen findet 
man gerade, aber Ideine Stacheln, welche nach oben zu immer 
feiner werden, an den Bliithenstielen und Friłchten nur 
Stachelhaare genannt werden konnen. Selbst die Kelch- 
bliitter sind an der Basis mit solchen verselien. Die Bliitt- 
chen der Blattstiele haben auswiirts stehende Sageziihne, sind 
rundlich, oval und elliptisch; die Blumen sind rosaroth.

Gemeinlich steht diese Art an den sonnigen Haiden der 
Kalkberge, bildet einen Strauch von 1— 1 '/2 Meter Hohe, 
dessen Aeste nnd Zweige sehr dicht beisammenstehen. Die 
Bliithezeit ist urn Johannis.

b. Rosa tnicrantha, Sm. Die jungen Triebe sind mit 
ruekwarts stehenden, aber wenig gekrummten, auch an der



Basis wenig verdickten Stacheln besetzt; zwischen den 
grosseren Stacheln stehen wenig oder keine kleineren 
Stacheln, uur die Blattstiele sind immer mit kleinen Stacheln 
versehen. Die Blnmenstiele haben dagegen Stachelhaare, 
die Friłchte aber sind ziemlich glatt. Die Blattchen der 
behaarten Blattstiele sind eirund, doppelt gesagt und inelir 
oder weniger fein behaart, die Blumenblattcr rosaroth oder 
blassroth.

Man findet diese Varietat an trockenen Platzen, an 
Randem, auf Triften etc., niehr aber in der Hohe ais in der 
Tiefe. Die Bluthezeit ist um -Johannis.

c. Rosa sepiurn, Tliuill. Die jungen Zweige sind mit 
einzelnen, riickwarts stehenden, wenig gekriimmten, an der 
Basis et was verdickten Stacheln versehen; zwischen diesen 
grosseren Stacheln stehen wenig oder keine kleineren 
Stacheln, nur die Blattstiele sind mit solchen begabt. Die 
Blnmenstiele sind vollig glatt. Die Blattchen der mit Driisen 
besetzten Blattstiele sind verkehrt eirund, gehen ins Lanzett- 
liche tiber, sind fast durchgehends an beiden Enden spitz 
und unterseits besonders stark mit Driisen besetzt.

A b b i l d u n g e n .  Tafe l  2630.
A bliihender Zweig, naturl. Gr5sse; B Fruchtzweig, desgl.; 1 Ast- 

stuck mit Blatt, vergr6ssert; 2, 3 Staubgefasse, desgl.

2631. Rosa lomenłosa Sm ith .

W a ld ro se .

Syn. U. villosa Ehr. Poll.
Stacheln der Sprosslinge ziemlich grade, derb, am Grunde 

zusammengedriickt, an den Stammen zerstreut stehend und



uugleich, an den Zweigen et w as gekrummt und unter die 
Nebenblatter gestellt; Bliittehen eirund langlich, abstehend 
doppelt gesagt, beiderseits weichhaarig, Nebenbliitter an den 
bluthenstiindigen Blattern verbreitert langlich; Kelchabschnitte 
abwechselnd ganzrandig und fiederspaltig, liinger ais die 
blassrothen am Rand drusenlosen Kronblatter; Scheinfrhchte 
rundlich, anfangs orangegelb, spater schwarz und vom 
bleibenden Kelch gekront.

B esch re ib u n g : Diese in vielen Theilen variable Rosę 
unterscheidet man schon vor dem Aufbrechen der Bliitter 
an ihren geraden, ungleich grossen Dorn en der jungen 
Schosslinge; in ihrer Bltithe durcli die kleineren, mehr ge- 
drungenen, hellrothen Kronen, dereń Kronblatter auch beim 
Einlegen nicht ausfallen; in ihrer Frnchtzeit durcli die rund- 
lichen, nicht rothen Friichte. Der Straucli wird 1— 3 Meter 
hoch, seine Stacheln finden sich gegenstandig oder ab
wechselnd. Die wechselstandigen Bliitter haben 5— 7 eirund 
langliche Fiederblattchen, welche ein grauliches Griin haben, 
oft ganz sammtartig behaart, zuweilen rauher behaart, selten 
aut der Oberfliiclie fast unbehaart sind, dann aber dennoch 
ein triiberes Griin besitzen. Die Unterflache der Bliitter ist 
gemeinlich mit Driisenpunkten begabt und die Nebenbliitter 
ani Rande mit gestielten Driisen versehen. Diese und sogar 
die Blattstiele haben ebenfalls Drusenpunkte. Die Bluthen 
stehen einzeln, seltuer zu zweien und dreien. Ihre Stiele 
sind mit feinen geraden Driisenstaeheln begabt. Die Kelch- 
lappen sind durch ihre verliingerten Spitzen gemeinlich langer, 
oft aber auch nur ebenso lang ais die Kronblatter; der erste 
Lappen ist breiter und ganzrandig, die zweite schmiiler und



fiederspaltig, der dritte wie der erste, der vierte wie der 
zweite, der fiinfte an einer Seite ganzrandig, an der andern 
fiederspaltig. Die Kronblatter sind angenehm hellrosenroth, 
verkehrt-herzformig, die ganze Bliithe riecht sehr angenehm 
und die Fruchte sind mehr oder weniger kugelig, gewohn- 
lich stachelig. Uehrigens sind die Kelchzipfei anch oftmals 
mit gestielten Drusen besetzt.

Y orkornm en : In Waldungen und Hecken. Durch den 
grossten Theil des Gebiets zerstreut, aber besonders in 
Gebirgsgegenden.

B lu th e ze it : Jnni, Juli.
A nw endung: Wie bei der vorigen.

A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  2631.
Bliihender Zweig, natiirl. Grosse.

2632. Rosa pomifera H en-m an n. 

A pfelrose.

Ii. villosa Wulfen.
Die Stacheln derb, an der Basis verbreitert, rorn wenig 

gebogen, an den jahrigen Trieben mit kleinen Borstenliaaren 
gemengt, an den Zweigen zerstreut und meistens in der 
Nahe der Nebenblatter. Die Blatter haben 5— 7 liingliche, 
graugriine uud doppelt- gesagte Fiederblattchen, die Neben- 
blatter sind langlich und haben eiformige, aufrechte Spitzen. 
Die Zipfel der Kelche sind theilweise fiederspaltig und so 
lang ais die Krone; die Kronblatter sind rosenroth, flach 
ausgerandet, am Ilande driisig gewimpert. Die Bliithen 
stehen in deckblattrigen Cymen; die Fruchte sind scharłach-



roth, fast kugelfórmig und sełir gross, die Niisschen sind in 
der Fracht gestielt.

B esch reibu n g: Die Apfelrose wird ein Strauch von 
1 J/2— 2 Meter liohe oder etwas hoher. Ihre Blatter haben 
Bliittchen, welche noch einmal so lang ais breit sind, sieli 
nach der Spitze des Blattes yergrossern, so dass das End- 
blattchen das grosste ist und iiber 2 Ctm., oft iiber 3 Ctm. 
Lange misst. Alle Blattchen fuhlen sieb, wegen der dichten 
und feinen Bebaarung, auf beiden Flachen sammetartig an, 
aneb der Blattstiel ist dicht und fein hehaart, so dass das 
ganze Blatt ein triibes, auf der Oberfbicbe der Blatter 
dunkleres Colorit erhalt. Die doppelte Serratur des Blatt- 
randes ist mit Driisen besetzt, der Rand der Nebenbliitter 
dicht-drusigbehaart. Die Stacheln laufen einzeln an den 
Unterseiten des Blattstieles hin und sind an den Zweigen, 
namentlieb nalie der Basis der Nebenbliitter zu finden. Die 
deckblattrigen Blutbenstiele sind dicht mit Stacheldriisen 
besetzt, die Kelchabschnitte sind wie bei R. C en tifo lia  
gestaltet, niimlich 2 sind fiederspaltig, einer halb-fieder- 
spaltig und zwei ganzrandig. Alle Kelchzipfel sind driisig- 
gewimpert. Man findet die Bliithen einzeln, zu zweien und 
zu dreien. Die Kronen sind nicht grosser ais bei R. rubi- 
g in o sa , rosenrotli, der Rand der Kronblatter bat Driisen- 
wimpern und die ganze Blume besitzt einen sehr feinen 
Rosengeruch. Die Friichte werden so gross wie die Hahne- 
butten-Aepfelclien, sind also die grossten der Rosenapfel, 
anfangs scbarlachrotb, im Alter schwarz. Die Kenie der 
Friichte sind langgestielt.

Y ork om m en : An Grebirgsabliangen. Im Gebiet nur



in den Yoralpen der Schweiz (Wallis), in Karnthen, Ober- 
steiermark; ferner im Oberelsass, im Okerthal, Mosel- 
thal, Lahnthal, Saarthal; bei Eupen, in Hessen; bei Kis- 
singen (Scbenlt, Beitrage, Seite 7); an den Wriezner 
Bergen; bei Hamburg. An mancben Orten wolil nur ver- 
schleppt, da sie vielfach in Garten kultivirt wird, so z. B. 
nach Erfurt im Park zu Weimar, auf Marienhohe und bei 
Gelrnerode.

B lilth eze it: Juni.
A n w en du n g : Sie wird ihrer Prlichte wegen, die man 

einmacht, nicht selten in Garten kultiyirt.
A b b i l d u n g e n .  Ta fe l  2632.

A bluhender Zweig, natiirl. Grosse; 1 Frueht, desgl.; 2 Blattrand, 
vergrossert.

2633. Rosa arvensis Hudson.
Feldrose.

Syn. Ii. repem Scop. li. silvestris Herrm.
Die Aeste sind verlangert und niedergestreckt, mit ein- 

zelnen starken, zuruckgekrummten und an der Basis zu- 
sammengedruckten Stacheln begabt. Die Blatter haben 5— 7 
rundlich-elliptische, unterseits duftiggrHne, oberseits lebhaft- 
griine, kerbsiigige Blatter und gleichgestaltete, langlicb-lineale 
Nebenblatter. Die Kelchzipfel sind schwach - fiederspaltig, 
ilire Spitzen kiirzer ais die Knospe und vor der reifenden 
Frueht abfallend, die Kronblatter weiss, die zahlreichen 
Griffel zusammengewachsen und so lang ais die Staubgefas.se.

B esch re ib u n g : Dieser Ifosenstrauch breitet sich durch 
seine yerlangerten Aeste wie der Brombeerstrauch auf der



Erde aus, oder klettert, wenn er gestiitzt wird, l ’ /2— 2 Meter 
hoch, bildet Fiederblatter mit 5— 7 haarloseu Bliittchen, 
welche zwar einfach, doch spitz gesagt sind, auf der Ober- 
seite gliinzen, unterseits matt, bald mehr, bald weniger duftig- 
grun, immer aber błasser ais auf der lebhaft grlinen Ober- 
fliiche sind. Ihre Stiele haben kleine, gerade Stacheln, die 
Aehrchen der Nebenblatter sind eiformig, zugespitzt und 
laufen gerade aus, der Rand derselben ist fein bewimpert. 
Die einbliithigen, kurz-steifhaarigen oder kahlen Bliithen- 
stiele stehen aufrecbt, ihr Fruchtknoten ist eiformig- walzig, 
ihr blaugrliner Kelch erreiclit mit seinen Zipfeln niclit die 
Lange der ganzen Knospe, und die Zipfel sind zwar ebenso 
wie bei der Centifolie, tlieils fiederspaltig, theils ganzrandig, 
doch sind die Spaltzipfel hier sehr kurz. Die weisse 
Krone ist eben so gross oder nicht vieł grosser ais die 
Hundsrose, zeichnet sich aber durch ihre langen, zusammen- 
gewachsenen Griffel aus, welche nach dem Abfallen der 
Krone und Yersclirumpfen der Staubgefasse recht ins Auge 
fallen. Die rotlie Frucht ist bald mehr kugelrnndlicli, bald 
verkehrt-eirund. Bosa glaaca Dierb. mit flaumigen Bliithen- 
stielen und unteren Blattfliichen und mit bereiften Zweigeu 
ist bloss eine Yarietiit dieser Spezies.

Yorkom m en: In lichten Waldungen, an Waldrandern, 
in Haiuen und Gebuschen, in Hecken. Zerstreut durch das 
siidliche, mittle und nordwestliche Gebiet, aber im Ganzen 
sehr selten. In Thuringen im Magdalaer Forst, bei Weimar, 
Erfurt, Rem da u. a. O . f)

1) Vergl. Oesterr. B. Z. 1873, S. 347; 1883 S. 24. 1). B. M. 1884, 
S. 38, 107 ; 1885 S. 70.

M ora XXV.



Bli i theze it :  Juni.
A n w e n d u n g :  Sie wird in verschiedenen Kulturvarie- 

taten und namenfclich in gefullter Form in Gar ten kultivirt.
Abbildungen.  Tafe l  2633.

Bliihendei' Zweig, naturl. Grbsse.

2634. Kosa gallica L.
Zwergrose.

Syn. li. pumila L. fil.
Niedriger Strauch, des,sen Stengel und Bliithenstiele un- 

gleich und zuruckgekrummt bestachelt sind und gefiederte 
Blatter tragen, welehe 5 ovale, an der Basis abgernndete, 
driisig gesagte, hartliche, unterseits blauliche Blatteben haben. 
Die Kelchabschnitte sind fiedrig zerschlitzt, an der Spitze 
verschmalerfc, die Bliltben sind sehr gross, carmin- bis rosen- 
roth, wohlriechend, die Friichte birnenformig.

B eschre ibung :  Die Holzstamme sind sehr kurz, die 
Wurzeln dagegen laufen weit in der Waldkrume fort. 
Jahrlich treibt aus dem gemeinlich liegenden Holze ein ge- 
wohnlich nur 30 Ctm. hoher Trieb, welcher mit zuriickge- 
krtimmten grosseren und kleineren Stacheln mehr oder 
weniger reichlicli besetzt ist, an den Bluthenstielen kleinere, 
oft auch grossere Stacheln und Drusen hat, welehe theils 
gestielt sind und sogar an den Blattstielen noch ein und 
das andere kleine Stachelchen entwickelt. Der letzte ist 
besonders stark mit sitzenden und gestielten Drusen besetzt 
und tragt immer 5 Blatter, die bald mehr rundlich, bald 
mehr elliptisch, bald oval sind, oben grasgrtin, unten blau-



liche Farbung haben, einen gesagten, drusigen, oft dabei 
feinhaarigen Rand besitzen, kurzgestielt und derb im Paren- 
chym sind. Die Unterflache ist wenigstens in der Jugend 
feinbehaart, die Oberflache gliinzt, die Nebenblattchen sind 
reichlich mit Driisen besetzt. Die Spitzen der Rand- 
zahne endigen mit Driisen und die Seiten sind entweder 
durch feine Haare gewimpert oder mit sitzenden Driisen be
setzt. Die Bliithen stehen zu 2 und 3 an den Spitzen der 
Zweige, haben einen der Centifolie abnlichen Kelch, namlich 
2 Zipfel sind fiederspaltig, ein einziger ist nur an einer 
Seite fiederspaltig und 2 Zipfel sind ganzrandig, alle immer 
haarig. Die Kronblatter sind ebenso gross ais die einer 
Centifolie, verkehrt-herzformig, carminroth und bald ab- 
fallend. Die Friichte sind kugelrund, durch Driisen rauh 
und etwas klebrig und karminroth.

Vorkommen:  An sonnigen Bergabhangen, in Hainen, 
lichten Waldungen und an Waldrandern. Nur im siidlichen 
und mittlen Gebiet und sehr zerstreut. Ziemlich haufig bei 
Jena auf Muschelkalk an den Kernbergen, hei Naumburg, 
Erfurt, Stadtilm, Koburg u. s. w.

Blii thezeit:  Juni.
Anwendung:  In verschiedenen Form en, namentlich 

geftillt, unter dem Namen Essigrose in Giirten kultivirt.
F or men: In der Wildniss ist sie in allen Theilen 

kleiner. Dies ist: R. pirnila L. fil. Ausserdem yergleiche 
man Kochs Synopsis.

A b b ild u n g en . T a fe l 2634.
Bltihender Zweig, natiirl. Grosse.



Namenverzeichniss d. fiinfundzwanzigsten Bandes.

Agrimonia agrimonioides L. 313.
—  albiflora Casp. 309.
— Eupatoria L. 307.
—  odorata Ait. 310.
— pilosa Ledeb. 312.
— procera Wallr. 310. 
Alchemilla alpina L. 95.
— alpina 3. hybrida L. 89.
— Aphanes Leers. 100.
— arvensis Scop. 100.
— fissa Schummel 92.
— minor Tausch 92.
— montana Willd. 89.
— pentaphylla L. 98.
— pubescens M. B. 90.
— pyrenaica Duf. 62.
— truncata Tausch 89.
— yulgaris L. 86.
--------fi subsericea Koch 89.
— yulgaris ■[. hybrida Willd. 89. 
Amelanchier yulgaris Mnch. 63. 
Amonia agrimonioides Nestl. 313. 
Amygdalus campestris 114.
— communis L. 110.
— nana L. 113.
— persica L. 115.
Aphanes aryensis L. 100. 
Aremonia agrimonioides Necker

313.
Aria Chamaeinespilus Host 83.
— nivea Host 73.
Armeniaca yulgaris Lam. 118. 
Aronia cretica aut. 66.
— rotundifolia Pers. 63.
— — p. tomentosa Koch 66. 
Aruncus silyostris Kostek 149. 
Astilbe Aruncus Trev. 149. 
Azarolus Aria Borkh. 73.
— torminalis Bork. 79. 
Caryophyllata aquatica Lam. 170.
— montana Scop. 179.
— officinalis Moench 164.
— rivalis Scop. 170.
— urbana Scop. 164.

Gerasus acida Gaertn. 134.
— Avium Moench 131.
— Caproniana DC. 134.
— Chamaecerasus Loisl. 137.
— d ul cis FI. d. Wett. 131.
— duracina DC. 133.
■— humilis Host 137.
— Juliana D. C. 133.
— Padus DC. 140.
— yulgaris Miller 134.
Comarum fragarioides Roth 291.
— palustre L. 216.
— supinum Ahlef. 221. 
Cotoneaster integerrima Med. 39.
— laxifiora Jacq. 42.
— nigra Wahlb. 42.
— tomentosa Ldl. 43.
— yulgaris Ldl. 39.
Crataegus Aria L. 73.
—  Aria [i. scandica L. 77.
— A/.arolus L. 38.
— fennica Kaim. 76.
— kyrtostyla Fingerh. 36.
— media Bechst. 38.
— monogyna Jacq, 36.
— Oxyacantha L. 33.
— torminalis L. 79.
Cydonia lusitanica Miller 50.
— maliformis Miller 50.
— oblonga Miller 50.
— piriformis Miller 50.
— yulgaris Pers. 48.
Dryas octopetala Ł. 161.
Fragaria alpina 207.
— collina Ehrh. 211.
— collina p. Hagenbachiana 

F. Schultz 214.
— eflagellis Duch. 207.
— elatior Ehrh. 208.
— Hagenbachiana Lang. 214.
— Majaufea Ser. 214.
— monophylla Duch. 207.
— moschata Duch. 208.
— scabra Du Ham. 208.



Kragaria semperflorens 207.
— silyestris Duch. 205.
— sterilis L. 291.
— vesca L. 205, 211.
— vesca p. pratensis L. 208.
— villosa Crantz 268.
— viridis Duch. 211.
Geum chamaedryfolium Crtz. 161.
— inclinatura Schleicher 174,181.
— intermedium Ehrh. 173.
— montanum L. 179.
— nutans Crantz 170.
— pyrenaicum Wilki. 174.
— pyrenaicum Koch 181.
— reptans L. 176.
-— rivale L. 170.
— rivale strictum 169.
— rivale - urbanum G. Meyer 172.
— rivale- montanum 181.
— rubilolium Lej. 173.
•— strictum Ait. 166, 168.
— strictum-urbanum 169.
— sudetieum Tausch 174, 181.
— Tournefortii Lap. 174.
— urbanum L. 164.
— urbanum-strictum 169.
— urbanum-rivale G. Meyer 173. 
Malus acerba Mer. 61, 62.
— Appiana 61.
— communis Ł. 59, 60.
— conocarpa 61.
— Costata 61.
— dasyphyllus Borkh. 60.
— Megamila 62.
— paradisiaca 61.
—■ Prasomila 62.
— Sorbus Borkh. 67.
— strepens 62.
— striata 62.
Mespilus Amelanchier L. 63.
— Ohamaemespilus L. 83.
— Cotoneaster L. 39. 

germanica L. 45.
— monogyna Willd. 36.
— Oxyacantha Gaertn. 33.
•— Oxyacantha Scop. 36.
— oxyacanthoides Thuill. 33.
•— yulgaris Rchb. 45.
Persica nana Miller 113.
— yulgaris Miller 115.

Pimpinella Sanguisorba Gaertn. 
106.

Pirus acerba DC. 61, 62.
— Amelanchier Willd. 63.
— amygdaliformis Villars 56.
— — fi. niyalis Koch 57.
— Aria Ehrh. 73.
— Aria-aucuparia Irmisch 76.
•— Aria-torminalis Irm. 81.
•— aucuparia Giirtn. 70.
— Boliwy 11 eriana DC 57.
—■ Ohamaemespilus DC. 83.
— communis L. 51.
— communis p. tomentosa Koch 

58.
— communis y  dasyphyllaTausch 

58.
— Cydonia L. 48.
— domestica Sm. 67.
— hybrida Sm. 76.
— intermedia Ehrh. 77.
— Malus L. 59, 60.
— «. glabra Koch 62.
— p. tomentosa Koch 62.
•— Malus DC. 62.
-— Malus «. austera Wallr. 62.
— Malus p. mitis Wallr. 62.
— nivalis Jacq. 57.
— Pollveria L. 54, 57.
— Pollyilla Gmel. 57.
— Pollyilleria Lej. 58.
— Pollyilleriana Bauh. 54.
— scandica Bab. 77.
— Sorbus Giirtn. 67.
— sudetica Tausch 85.
— suecica Garcke 77.
— torminalis Ehrh. 79.
Potentilla adscendens Wilki. 241.
— affinis Host 270.
— alba L. 287.
— alba-Fragariastrum 289.
—• alpestris Haller fil. 268.
— alpestris Sm. 268.
— alpestris Host 270.
— ambigua Gaud. 278.
— angustifolia DC. 237.
— anserina L. 230.
--------p. sericea Koch 232.
— — y  yiridis Kocli 232.
--------d\ geminiflora Koch 232.



Potentilla anserina p. Nestl. 232.
— anserina y . coneolor Ser. 232.
— arenaria Bork. 274.
—  argentea L. 244.
--------p. impolita Koch 245.
— aurea L. 265.
-— aurea Sm. 268.
—  aurea cc. crocca Gaud. 270.
— aurea p. firma Gaud. 270.
— Brauniana Hoppe 283.
— breviseapa Vest. 294.
— eanescens Bess. 241.
—  caulesoens L. 297.
— ehrysantha Trev. 252.
— cinerea Chaix. 274.
•— — p. trifoliata Koch 275.
•— cinerea opaca 278.
—  Clusiana Jaeq. 300.
— collina Wib. 246.
—■ collina Lelim. 246.
—  Comarum Nestl. 216.
— crocea Haller fil. 268.
— diehotoma Mnch. 224.
— diffusa Willd. 224.
— dubia Sut. 268.
— filiformis DC. 270.
— formosa-recta Nold. 235.
•— Fr agar i a Sm. 291.
—  fragariaefolia Gmel. 291.
— Fragariastrum Ehrli. 291.
— fragarioides Vill. 291.
— frigida Vill, 285.
— fruticosa L. 219.
— glacialis Haller fi!. 285.
—  grandiflora L. 279.
— Giintheri Pohl. 246.
— Halleri Ser. 265.
— helvetica Schleich. 285.
— heptaphylla Miller 251.
— hirta L. 236.
— — p. angustifolia Koch 237.
— — Y' pedata Koch 237.
— hybrida Wallr. 289.
— incana Mnch. 274.
— inclinata Koch 241.
— impolita Wahlb. 245.
—  intermedia Wahlb. 241.
— intermedia Koch 252.
-— intermedia Nestl. 252.
— Łindackeri Tausch 246.

Potentilla Mathoneti Jord. 252.
— micrantha Ram. 294.
— micrantha-Fragariastrum 296.
— minima Haller fil. 283.
— mixta Nolte Jord. 256.
— moschata Prantl. 208.
— nemoralis Nestl. 258.
— nitida Scop. 287.
— nitida L. 302.
— nivea L. 281.
— norvegica L. 224.
_  obscura Willd. 235.
— opaca Yill. 274.
—-  opaca L. 276.
— opaca-verna 278.
— ovata Poir. 274.
— palustris Scop. 216.
— parviflora Gaud. 250.
— patula W. K. 248.
— pedata Willd. 237.
—  pilosa Willd. 238.
— procumbens Sibth. 258.
■— procumbens-reptans G. Meyer 

256.
-— pusilla Host 273.
— recta L. 233.
------- - p. obscura Koch 235.
— — Y- laciniosa Koch 235.
— recta Jacq. 241.
— reptans L. 253.
— — p. glabra Koch 255.
— rubens Yill. 268.
— rupestris L. 227.
—• ruthenica Willd. 224.
— sabauda DC. 270.
— salisburgenais Haenke 268.
— — a. firma Koch 270.
—• — (1. graeilior Koch 270. 
--------Y- debilis Koch 270.
— Sibbaldii Prantl 304.
— silvestris Necker 261.
— sordida Fries 246.
— subaeaulis Wulf. 275.
— subaeaulis L. 275.
—  supina L. 221.
— tetraptera Haller 261.
— thuringiaca Bernh. 250.
— Tormentilla Sibth. 261.
— •— p. pubescens Haller 264.
— velutina Lehm. 275.



Potentilla verna L. 271.
— — p. crocea Koch 273.
— — -j. pusilla Koch 273.
— verna «. alpestris Wallr. 283.
— verna-aestiva Gaud. 273.
— vesca Prantl 205.
— viridis Prantl 211.
— Wiemanniana Giinth. 246. 
Poterium glaucescens Rohb. 108.
— guestphalicum Bonningh. 108.
— Sanguisorba L. 106.
Primus acida 136.
— Armeniaca L. 118.
— Arnien. minor s. dasycarpa 119.
— Ar men. communis 119.
— Armen. dulcis 120.
— Armen. persieoides 120.
— acida 136.
— austera 136.
— avenaria 125.
— avium L. 131.
— — p. Juliana Koch 133.
— — y . duracina Koch 133.
— Cerasus Scop. 131.
— Cerasus L. 134.
— Cerasus Poili cli 137.
— cerea 126.
— Cereola L. 130.
— ChamaecerasuR 136.
— Cliamaecerasus Jacq. 137.
— Claudiana 126.
— douiestica L. 127.
— — a. hungariea 129.
— — b. indica 129.
— — c. damaacena 129.
— -— d. Aubertiana 129.
— insititia L. 124.
— Juliana 125.
— Malałcb L. 143.
— nigricans Elirh. 133.
— Padus L. 140.
—' — P- petraea 142.
— spinosa L. 121.
— — jl. coaetanea W. Gr. 123.
— vana Ehrh. 133.
— vinaria 125.
Punica granatum L. 30.
Rosa alpina L. 322.
--------tc. glabra 324.
— — p. pubescens Koch 324.

Rosa al] jina ■(. pyrenaicaKoch 324.
— — d'. turbinata Koch. 324.
— — e. suavis W. 324.
— alpina //. turbinata DC. 324.
—  arvensis Iluds. 344.
— bicolor Jacq. 316.
— campanulata Ehrh. 331.
■— campestris Wallr. 317.
— canina L. 333.
--------yulgaris 335.
— — dumetorum 335.
— — collina 335.
— — glandulosa 335.
— chlorophylla Ehrh. 305.
— cinnamomea L. 325.
--------[3. foecundissima Koch 327.
— collincola Ehrh. 325.
— cynorrliodon Wallr. 333.
— Eglanteria L. 315.
— Eglanteria Bauh. 317.
— Eglanteria Miller 337.
•— fluvialis FI. dan. 325.
— foecundissima Miinchh. 327.
— foetida Herrm. 315.
— francofurtana Borkh. 331.
— gallica L. 346.
— glauca Desf. 328.
— glaucescens Wulf. 328.
— Gutensteinensis Cat.hort.Vind.

330. ■
— inermis Miller 322.
— livida Host 330.
— lutea Miller 315.
------- p. punicea Koch 316.
— maialis Herrm. 325.
— micrantha Sm. 339.
— monspeliaca Gouan 324.
— mut-ita FI. dan. 325.
— pimpinellifolia DC. 317.
— piomifera Herrm. 342.
— pumila L. fil. 346, 347.
— punicea Miller 316.
— pyrenaica Gouan 324.
— repens Scop. 344.
•— reversa W. K. 320.
— reversa Presl 324.
— rubiginosa L. 337, 339.
■— rubricunda Hall. 328.
— rubrifolia Vill. 328.
--------p. livida Koch 330.



Rosa rubrifolia pubeseens Koch 
330.

— rubrifolia Jacq. 330.
— rupestris Grant/. 322.
— sepium Thuill. 340.
— silyestris Herrm. 344.
—• spinosissima Sm. 317, 318.
— spinosissima Walilb. 825.
— suavifolia Lightf. 337.
— tomentosa Sm. 340.
— turbinata Ait. 331.
— venusta Weiz. 324.
— yillosa Ehrh., Poll. 340.
— villosa Wulf. 342.
— yulpina Wallr. 315.
Rubus caesius L. 192.
— — var. ovalis Iichb. 192.
— — agrestis Weihe 192.
— Chamaemorus L. 183.
— corylifolius Sm. 200.
— dumetorum Woihe 195.
— fastigiatus Weihe 200.
— fruticosus Plenck 195.
■— fruticosus Du Roi 200.
— fruticosus L. 202.
•— glandulosus Bell. 198.
— Idaeus L. 189.
— — (3. anomalus Arrhen. 191.
— nemorosus Ilayne 195.
— saxatilis L. 185.
Sanguisorba auriculata Scop.

105.
— dodecandra Mor. 105.
— minor Scop. 106.
—• officinalis L. 103.
—• — p. auriculata Garcke 105.
— polygama W. K. 109.

Sibbaldia procumbens L. 304. 
Sieversia montana Willd. 179.
•— reptans Spreng. 176.
Sorbus Aria Crantz 73.
— Aria-aucuparia 76.
— Aria-torminalis 81.
•— aucuparia L. 70.
— Chamaemespilus Crantz 83.
— — a . alpina 85.
•------- - p. sudetica 85.
— domestiea L. 67.
— Hostii 85.
— hybrida L. 76.
— scandica Fries 77.
— tomiinalis Crantz 79. 
Spallanzania agrimonoides Pollin

313.
Spiraea Aruncus L. 149.
■— carpinifolia Willd. 147.
— chamaedryfolia Willd. 147.
— chamaedryfolia L. 148.
— denudata Ilayne 156.
— Filipendula L. 157.
—• glauca Schultz 156.
— media Schmidt 148.
— salicifolia L. 146.
— — p. carpinifolia 147.
— Ulmaria L. 158.
--------a. denudata Koch 156
— — p. discolor Koch 15.6.
— ulmifolia Scop. 148. 
Tormentilla erecta C. 261.
—  officinalis Sm. 261.
— reptans L. 258.
— silvestris C. Bauh. 261. 
Ulmaria Filipendula A. Br. 157.
—  pentapetala Gilib. 153.
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