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1419. Thlaspi arvense L.

Hellerkraut.

Die 1—2jahrige Pfahlwurzel wird rabenfederkieldick und 
treibt einen einfachen oder verastelten, bis iiber fusshohen 
und bis federkieldicken, aufrechten oder mit den Aesten aus- 
gebreiteten, lock er beblatterten Stengel ohne Basalrosette. 
Blatter langlich, stumpf oder abgerundet, mit pfeilformigem 
Grunde sitzend, nur die untersten, zur Bluthezeit nicht mehr 
yorhandenen, in den kurzeń Stiel allmahlig yerschmalert, alle 
wie die ganze Pflanze kahl, ungleich gezahnt oder fast ganz
randig; bliihendes Ende der Traube doldentraubig; Bliithen- 
stielchen rasch sich verlangemd und weit abstehend; Bliithen 
klein, weiss; Fruchttraube sehr yerlangert; Fruchtstielchen 
steif abstehend, langer ais die Friichte; Frucht eirund, sehr 
flach, mit breitem, oben herzformig getheiltem Fliigel um- 
geben, ohne deutlichen Staubweg, mit yielsamigen Fachern; 
Same bogig runzelig. Kraut gelblichgriin.

Beschreibung: Die Wurzel diinn-spindelig, lang herab- 
steigend, gewohnlich einfach und gerade, zuweilen aber oben 
etwas gebogen, zaserig, innen und aussen weisslich. Der 
Stengel einzeln, aufrecht, gerade, einfach oder mit einigen 
bald nahe unter dem Bliithenśtande, bald schon dicht iiber 
der Basis hervortretenden, Bliithen tragenden, den Stengel 
an Lange aber zuweilen erreichenden Aesten, rundlich
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eckig, kahl, 10 bis 40 Centimeter hoch. Die Blatter 
sitzend, langlich, bald breiter, bald schmaler, am Grunde 
mit rundlicher Bucht pfeilformig ausgeschnitten, die beiden 
Grundlappen kurz und spitz, das Ende stumpf oder spitz- 
lich> der Rand flach - buchtig, spitz - gezahnt, die Zahne 
bald deutlicher und scharfer, bald stumpfer und sich ver- 
lierend, so dass der Rand ausgeschweift oder fast ganz er- 
scheint; beide Flachen sind kahl, auf der untern treten der 
Nery und die grossem Adern ein wenig hervor. Die mittlen 
Blatter des Stengels werden 8 Cm. lang und 3 Cm. breit, 
die tiefem sind etwas kleiner und wie die ersten in einen 
kurzeń Blattstiel yerschmalert, aber bald verschwindend, die 
dem Bliithenstande naheren, sowie die der Zweige sind oft 
nur 1 Cm. lang und 4 Mm. breit. Die deckblattlose Bluthen- 
traube ist stumpf und yerlangert sich bei der Fruchtreife 
stark, so dass sie bis 20 Cm. lang wird. Die Blumenstiele 
sind fruchttragend 4 —12 Mm. lang, wenigstens um einen 
halben rechten Winkel von der Spindel abstehend und wie 
diese kahl. Der Kelch besteht aus 4 elliptischen, stumpfen. 
griinen, weiss gerandeten, etwa 2 Mm. langen Blattchen; die 
4 weissen Blumenblatter sind fast noch einmal so lang ais 
der Kelch, umgekehrt-eiformig, stumpf oder ausgerandet, in 
den Nagel yerschmalert. Die 4 grossern Staubgefasse nur 
etwas langer ais der Kelch, die beiden kleinem aber kurzer, 
mit kleinen rundlichen Staubbeuteln. Das Schotchen ist reif 
8—14 Mm. lang und breit, flach zusammengedruckt, fast 
kreisrund, erst griin, dann fast erbsgelb, mit breitem bis fast 
4 Mm. breitem Fliigelrande, der oben einen bis auf den 
Fruchtkorper reichenden, hochstens 2 Mm. breiten Einschnitt
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mit stumpfen Ecken hat, in welchem der yielmals kurzere 
Griffel steht; jedes Fach enthalt 5 oder 6 Samen, welche an 
kurzeń Samenstrangen herabhangen, von schwarzbrauner 
Farbę sind und mit bogigen, vom Nabel ausgehenden Furchen 
und Riefen bedeckt sind. Die Scheidewand ist lanzettlich, 
an beiden Enden spitz.

Yorkommen: Auf Aeckern und Culturland aller Art, 
in Garten, an Wegen, um die Dorfer u. s. w. Durch das 
ganze Gebiet yerbreitet und fast uberall gemein.

Bluthezeit: Yom Mai bis zum Herbst bllihend. Jahrig, 
aber auch nicht selten in jungen Samenpflanzen iiberwinternd.

Anwendung: Yon dieser gerieben etwas zwiebelartig 
riechenden Pflanze waren sonst die scharf und etwas knoblauch- 
artig schmeckenden Samen (Semen Thlaspeos) ais blut- 
reinigendes, diuretisches Mittel und auch bei rlieumatischen 
Affectionen im Gebrauch.

A bbildu n gen . T a fe l 1419.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Frucht, 

nat. Grosse; 3 dieselbe geoffhet, desgl.; 4 Fruchtscheidewand, desgl.; 
5 Same, natiirl Grosse und yergrossert.
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1420. Thlaspi alliaceum L.

Lauchduftendes Taschelkraut.

Die Pflanze ist ebenfalls 1— 2jahrig, einfacher ais die 
yorige, meist unverastelt, am Grund anfangs mit einer Rosette 
gestielter, langlicher oder loffelformiger, stumpfer, in den 
Stiel knrz zusammengezogener, sagezahniger oder fast ganz- 
randiger Blatter yersehen; Stengel aufrecht, fussliocli; Stengel
blatter entfernt, am Grnnd pfeilformig umfassend, gestreckt 
langlich, stumpf, sagezahnig oder fast ganzrandig; bluhender 
Theil der Traube doldentraubig, die Traube einfach oder aus 
den Achseln der obersten Blatter einige Zweige; Frucht- 
traube verlangert; Friichte langlich, schwach gefliigelt, mit 
yielsamigen Fachern; Same grubig-netzig.

Beschreibung: Diese seltene Pflanze sieht, oberflach- 
lich betrachtet, einem kummerlich gewachsenen Thlaspi 
arvense gleich, doch bei naherer Betrachtung flndet man, 
dass ihre Gestalt viel schlanker, dass die Blatter und Bllithen 
kleiner sind, der Stengel nur oben kleine Aeste aussendet 
und dass namentlich die Schotchen in Form ganzlich von 
denen des Th. aryense abweichen. Es steht etwa so zur Th. 
arvense, wie die Capsella procumbens zur Capsella 
Bursa pastoris. Der Stengel wird, je nach dem Boden, 
15—45 Cm. hoch, steht ganz aufrecht, ist bei kleinen Exem- 
plaren immer, bei grossen wenigstens anfangs ohne Aeste. 
Die Wurzelblatter sind kleiner, gestreckter und tiefer ge- 
zahnt wie bei Th. aryense, zuweilen fast fiederig gespalten.
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Die unteren Stengelblatter sind ihnen ahnlich, die oberen 
fast lanzettformig, fast ganzrandig und pfeilfórmig umfassend. 
Alle riechen ebenso wie bei Th. arvense nach Kuoblauch. 
Die weissen Bliithchen sind aber nur 3 Mm. breit, folglich 
fast doppelt kleiner ais bei Th. arvense, die Bluthenstielchen 
haben aber mit jener gleiche Lange oder sie sind langer. 
Ebenso yerhalten sich auch die Fruchtstielchen, obgleich das 
Schotchen nur 3/4 Cm. Lange und 4 Mm. Breite misst, also 
schon in Grosse von den hellergrossen Schotchen des Th. 
aryense abweicht. Die Flugel, dort sehr breit, sind hier 
sehr schmal, daher auch das Schotchen an der Spitze eine 
unbedeutende Ausrandung erhalt; die Samen, dort gestreift, 
sind hier netzgrubig, indessen von gleicher Zahl und ziem
lich gleicher Grosse.

Yorkom men: Im Salzburgischen, Berchtesgaden; oster- 
reichisches Friaul.

Bliithezeit: Mai, Juni.
A bbildu n gen . T a fe l 1420.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergr5ssert; 2 Kelch, 
desgl.; 3 Frucht, desgl.; 4 u. 5 dieselbe im Langs- und Querschnitt, 
desgl.; 6 Same, natiirl. Grosse und yergrossert.
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1421. Thlaspi perfoliatum L.

Durchwachsenes Taschelkraut.

Wie die yorigen jahrig oder bereits im Herbst keimend 
und dadurch zweijahrig, meist vom Grund an sehr stark ver- 
astelt, kahl, blaugrun; Blatter am Grnnd eine Rosette 
bildend, am Stengel locker stehend; Blatter der Rosette 
eirund-langlich, abgerundet, knrzgestielt; Stengelblatter am 
Grund tief und spitz herzformig umfassend, eirund-langlich, 
stumpf; Trauben an den Zweigen endstandig, der bliihende 
Theil doldentraubig; Bliithen klein, weiss; Fruchttraube ge
streckt, ziemlich gedrungen; Fruchte auf langerem, steif ab- 
stehendem Stiel, herzformig gefłiigelt; Facher 4samig; Same 
glatt.

Beschreibung: In guten Jahrgangen sieht man dieses 
Gewachs schon im Herbst auf den Feldern und Randem in 
den ersten Blattern stehend; sobald aber die Friihlingstage 
beginnen, treibt es, nach Massgabe der Giite des Bodens, 
zahlreiche Aeste, welche aus den Blattwinkeln hervortreten, 
oder es bleibt auch, ais yerkiimmertes Pflanzchen, ganz un- 
yerastelt. Zuerst bliiht die Spitze des Gewachses, spater 
entfalten sich die Knospen der Aeste und endlich dehnen 
sich alle Spindeln zu Trauben aus. In der ersten Bliithe 
ist also diese Pflanze nur fingerhoch. Die Wurzel ist pfahl- 
artig und treibt keinen unterirdischen Stengel oder Wurzel- 
stock (Unterschied von Thlaspi montanum). Der schon 
von der Basis an yerastelte Stengel ist sammt seinen Aesten
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naarlos, duftig, gerieft nnd schon von der Wurzel an be- 
blattert. Die haarlosen, bedufteten Blatter sind unten am 
Stengel mehr eirund, oben lanzettformig, ihr Rand ist ver- 
loren gezahnelt. Die Bluthchen sind weiss, ihre Kronblatter 
nicht yiel langer ais der Kelch (Unterschied yon Thlaspi 
montanum), die Antheren gelb, die Staubfaden załinlos. 
Nach der Bliithe yerlangern sich die Blumenstiele nnd werden 
etwas langer ais das Schotchen. An der Basis der Staub- 
gefasse sieht man die kleinen Honigscłmppen. Der Griffel 
ist an der reifen Schote so knrz, dass die Narbe zu sitzen 
scheint.

Yorkom men: An Bergabhangen, auf Aeckern, an 
Randern, in Garten u. s. w. anf Kalkboden, Mergel, Tlion 
und Lehm. Im sudlichen und mittlen Gebiet yerbreitet, im 
nordlichen seltner, weil hier schwerer Boden selten ist.

Bliithezeit: Marz bis Mai; die Friichte reifen im Jani.
Anwendung: DiesePflanze ist ais Unkraut unschadlich, 

weil sie niemals wuchemd wird und schon im Juli ver- 
schwindet. In der Apotheke wird sie nicht mehr gebraucht, 
war sonst aber, sainmt dem Thlaspi arvense durch seine 
Samen (Semina Thlaspeos), welche gerieben wie Knob- 
lauch riechen und scharf schmecken, ais ein blutreinigendes, 
reizendes, Urin treibendes Mittel bekannt.

Form en: Kleine Exemplare bilden das TJi.alpestre Gmel.
A bbildu n gen . T a fe l 1421.

A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergr8ssert; 2 Frucht, 
desgl.; 3 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 4 Same, desgl.
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1422. Thlaspi alpestre L.
Alpen - Taschelkraut.

Syn. Th. caerulescens Presl.
Das dauernde, ungegliederte, ein- bis mehrkopfige, senk- 

rechte, liegende oder aufsteigende Rhizom erzeugt am Boden 
eine reiche Rosette von ziemlich langgestielten, loffelformigen, 
abgerundeten oder stumpfen, wie die ganze Pflanze kahlen 
Blattem und aus dereń Mitte einen oder mehre ganz einfache, 
grade, aufrechte Stengel, welche mit einigen ziemlich ent- 
femten Blattern besetzt sind; Stengelblatter eiformig-langlich, 
stumpf, am Grund herzformig umfassend, mit kurzeń, stumpfen 
oder abgerundeten Lappen; Bliithen doldentraubig, meist mit 
kleiner, stets weisser Krone; Antheren anfangs gelb, dann 
purpurn, zuletzt schwarz; Fruchttraube verlangert; Frucht 
flach herzformig gefliigelt, mit ziemlich langem Staubweg in 
der Ausrandung, 8— 16samig, herzformig-dreieckig, nach 
dem Grund yerschmalert; Samen glatt.

Beschreibung: In der ersten Bliithe ist diese Pflanze 
kaum handhoch. Man findet viele Wurzelblatter, welche 
etwas grosser ais die des Th. perfoliatum sind und wie 
bei Th. montanum in einem Kreise sich ausbreiten. Sie 
messen dann mit ihren Stielen 2 — 4 und 5 Cm. und die 
Platte, welche vom fast Kreisrunden bis zum Eifórmigen und 
Langlichen wechselt, hat 1— 2 Cm. Lange. Aus dem Stocke 
heben sich senkrecht mehre diinne, glatte und duftige Stengel
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aufrecht empor, welche mit langlichen, an der Basis um- 
fassenden, ganzrandigen Blattern bekleidet sind. Diese Blatter 
sind ebenso wie die Wurzelblatter duftig griin. An der Spitze 
der Stengel stehen die weissen Bliithen in dichtem Kranze 
beisammen. In Grosse halten sie die Mitte zwischen Th. 
perfoliatum  und Th. montanum, doch zeichnen sie sich 
durch ihre anfangs gelben, bald darauf roth werdenden, 
endlich in Schwarz welkenden Staubkolben aus. Nach der 
Bliithe erhalt die Pflanze eine andere Gestalt, denn die Frucht
traube streckt sich so sehr, dass die Pflanze nun die doppelte 
Hohe erreicht. Man sieht an der Fruchttraube zahlreiche 
lang- und feingestielte Schotchen, im Umfange dreieckig, an 
der Spitze am breitesten und seicht ausgerandet, nach der 
Basis spitz zulaufend, an der Spitze mit breiten Fliigeln 
yersehen, welche, da jeder Fliigel die Breite des ganzen 
hohlen Schotchens besitzt, hier die starkste Breite desselben 
yerursachen, doch sich schon unter der Mitte des Schotchens 
so verschmalem, dass sie daselbst fast verschwinden. Ohne 
die Fliigel hat das Schotchen eine yerkehrt-eiformige Gestalt. 
Der Griffel ist kaum so lang ais die Bucht der Ausrandung.

Yorkom men: Auf felsigen Abhangen, in Felsspalten, 
in Gebiischen, auf berasten Platzen. Sehr zerstreut durch 
das Gebiet. Im Wallis; Jura; Oberelsass; Rhein-, Lahn-, 
Nahe- und Ahrthal; Herbom in Nassau; Donnersberg in der 
Rheinpfalz; Dresden, Leipzig, Erzgebirge, sachsische Schweiz 
bei Schandau und Herrenskretschen; Bohmen; bei Eilenburg 
im Muldethal, Dessau, Barby, Silberberg bei Osnabriick; 
oberes Saalgebiet im Yoigtland, so z. B. bei Burgk; ausser- 
dem bei Hornburg und Sittichenbach in der Flora von Halle;
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aber nicht bei Jena, iiberhaupt nicht im eigentlichen Tbu» 
ringen; in Westphalen; Luxemburg; Lowenberg in Schlesien.

Bliithezeit: April, Mai.
Form en: /?. calaminare Lej. et Court. Kronblatter weit 

langer ais der Kelch; Staubblatter kiirzer ais die Krone. 
So bei Aachen. Bisweilen sind die Staubblatter gelb.

A bbildu n gen . T a fe l 1422.
A Pflanze in nat. Grosse; B Fruchttraube, desgl.; 1, 2, 3 Bliithe, 

vergrossert; 4 Kelch, desgl.; 5 Frucht, desgl.; 6 dieselbe im Langs- 
schnitt, desgl.; 7 Same, natiirl. GrSsse und yergrossert.
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1423. Thlaspi praecox Wulfen. 

Frilhzeitiges Taschelkraut.

Syn. Th. montanum Scop. Th. montanum (i. praeco-v DC.
Der yorigen sehr ahnlich, aber an den grósseren Blumen 

und dem rosenrothen Kelch sofort unterscheidbar.
Rhizom ein- bis mehrkopfig, die Kopfe mit reicher Basal- 

rosette endigend, welche einen bis viele Stengel erzeugt; 
Basalblatter loffelformig, langgestielt, ganzrandig oder etwas 
gezahnt, kahl und blaugriin, wie die ganze Pflanze; Stengel 
einfach, lock er mit langlich-herzformigen, ziemlich spitzen, 
sitzenden Blattern besetzt; Blumen ziemlich gross, in reich- 
bliithiger Doldentraube; Fruchttraube verlangert; Frucht 
8—lOsamig, rundlich-yerkehrt-herzfórmig, am Grund stumpf; 
Staubweg iiber die Ausrandung des Fruchtfliigels hinaus- 
ragend; Same glatt.

Beschreibung nach Hoppe:
„Die Wurzel ist obenher ganz einfach, spindelfórmig, 

lang und diinn, am Grunde mit zahlreichen Fasern versehen. 
Die Wurzelblatter sind rosettenartig an der Erde ausgebreitet, 
verkehrt-eiformig, in dem Blattstiel auslaufend, ganzrandig 
oder fast gezahnt, dicklich, hellgrun, auf der untern Seite 
rothlich angelaufen. Die Stengelblatter stehen wechselsweise, 
sind herzformig-langlich, glatt, ganzrandig und sitzend oder 
fast umfassend. Die Stengel entspringen zahlreich aus der 
Blatterrose, sind spannenlang, einfach, stielrund, glatt, be- 
blattert. Die Bliithen stehen am Ende des Stengels in

www.dlibra.wum.edu.pl



—  14 —

lockem Trauben zahlreich beisanimen und sind verhaltniss- 
massig gross. Die Kelchblattclien sind langlich, concav, glatt, 
rothlich, mit weissem Rande. Die Blumenblatter noch ein- 
mal so lang ais der Kelch, schmal, keilfórmig oder verkehrt- 
eiformig-langlich mit zugerundeter Spitze, schneeweiss. Die 
Staubgefasse fast so lang ais die Blume. Die Scłiotchen 
sind verkełirt-herzformig nach der Basis yerschmalert, an der 
Spitze ausgerandet, mit dem yerlangerten Griffel gekront und 
8 Samen einschliessend. Die Ausrandung des Schotchens ist 
eng und dringt bis auf den yierten Theil desselben ein. Der 
Fltigel der valvula ist vorn so breit ais das Fach.“

Yorkommen: An Bergabhangen und Hiigeln mit Kalk- 
boden. Nur im sudlichen Theil des Gebiets im osterreichi- 
schen Kiistenland von Friaul bis Fiume; Yalentiniburg bei 
Gorz.

Bliithezeit: Marz, April.

A bb ildu n gen . T a fe l 1423.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Frucht, desgl.

www.dlibra.wum.edu.pl



www.dlibra.wum.edu.pl



—  15 —

1424. Thlaspi montanum L.

Berg - Taschelkraut.

Der vorigen ahnlich, aber sehr leicht durch die starkę 
Auslauferbildung unterscheidbar. Basalrosetten meist zahl
reich, theils steril, theils fertil, an den Enden der Kopfe und 
Auslaufer, aus gestielten, lóffelformigen, abgerundeten oder 
stumpfen, wie die ganze Pflanze kahlen, blaulichgriinen 
Blattern zusammengesetzt; Bluthenstengel meist zahlreich, 
locker mit herzformig-langlichen, stumpfen, sitzenden Blattern 
besetzt; Traube anfangs doldentraubig, die unteren Bluthen 
langgestielt; Bluthen weiss, die Krone doppelt so lang wie 
der Kelch; Stengel meist ganz einfach; Fruchttraube ver- 
langert; Friichte auf langem Stiel steif abstehend, rundlich, 
oben seicht herzformig, unten abgerundet, 4samig; Samen 
glatt.

Beschreibung: Die Wurzeln sind beinah buschelformig 
und Auslaufer tragend. Ais Grundform der griinen Wurzel- 
blatter muss man die lanzett-spatelformige bezeichnen; haufig 
sind sie im Friihjahr rothbraun, spaterhin aber werden sie 
grttn und ganzrandig, indem nur hier und da einzelne Zahne 
hervorzukommen pflegen. Die 3 — 6 gewohnlich aus einer 
Wurzel heryorkommenden, fast senkrechten Stengel sind ein
fach, nie yerastelt, 7— 12 Cm. hoch und yollig glatt Die 
fast pfeilformigen, an ihren seitigen Fetzen abgerundeten 
Stengelblatter sitzen und umfassen den Stengel, und sind 
kaum 1 Cm. lang und ziemlich schmal. An der Spitze des
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Stengels zeigen sich in einer herniedergedriickten Traube, 
die fast eine Doldentranbe wird, die grossen weissen Blumen, 
welche beinah horizontal auf kurzeń Stielen abstehen. Der 
aus 4 eiformigen concayen Blattern zusainmengesetzte Kelch 
ist ziemlich offen. Die 4b.latterige Blumenkrone wird durch 
weisse verkehrt-eiformige, bisweilen auch oben ausgerandete 
und mit diinnen Nageln yersehene Blumenblatter gebildet. 
Die 4 grossen Staubfaden stehen mit dem Schlunde in einer 
Hohe, wogegen die beiden kleinern einander entgegen stehen 
und in der Blume ganz yerborgen sind. Aus dem mit diinnem 
Griffel uber einer kopfformigen 2- oder 31appigen Narbe ver- 
sehenen Fruchtknoten, der anfangs ziemlich spindelformig sich 
darstellt, entwickelt sich spaterhin eine verkehrt-eiformige, 
rundlich zusammengedriickte und mit einem gefliigelten Rande 
yersehene 2facherige Kapsel, dereń stehenbleibende Griffel 
nur die Halfte der Scheidewand lang ist. Bei der Reife 
findet man in jedem Fache 2 braunliche elliptische Samen.

Vorkommen: An Felsen und Bergabhangen, in lichten 
Bergwaldungen und Gebiisclien, hauptsachlich auf Kalkboden, 
stellenweis auch auf Porphyr. Im Jura und mit dem Jura- 
kalk durch Schwaben, Franken und das Baireuthische; bei 
Datterode im Hessischen und Herbom; auf den Yogesen; am 
Lemberg zwischen Kreuznach und Sobernheim; in der Flora 
von Metz1) an Rasen der Hohe von Ars; haufig im ganzen 
thuringischen Saalgebiet, aber meist nur an den oberen 
Abhangen der Saalberge und auf den bewaldeten Plateaus, 
meist nicht iiber eine Meile landeinwarts; sonst in Thuringen

1) Nach brieflicher Mittheilung des Herm E rw in Frueth vom
1. Februar 1882.
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selten, so z. B. bei Berka an der lim, im Janasthal bei 
Arnstadt; selten im Konigreich Sachsen; Unterosterreich;1) 
Mahren; Bohmen; Schlesien.

Bliithezeit: April, Mai.
Anwendung: Dies Gewachs ist eine wahre Zierpflanze 

steiler, sonst ziemlich unfrucbtbarer Kalkberge, und verdient 
auch in englischen Gartenanlagen eine Stelle. Von Schafen 
und anderem Yieh wird das Kraut gern gefressen.

1) Yergleiche dazu die Bemerkung von B orbas in der Oesterr. 
Botan. Zeitschrift 1883, Seite 24.

A Pflanze in natiirl. Gr5sse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Frucht, 
desgl.; 3, 4 dieselbe im Quer- und Langsschnitt, desgl.; 5 Same, nat. 
Grosse und vergrossert.

A bb ildu n gen . T a fe l 1424.

Kora XT. o
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1425. Thlaspi alpinum Jacąuin.

Alpen - Taschelkraut.

Syn. Th. montanum var. y. DC. Th. silvium Gaud. 
Th. alpinum Schleicher.

Der vorigen sehr ahnlich, aber gedrungener und niedriger. 
Basalblatter gestielt, mit fast kreisrunder Spreite; Stengel- 
blatter eirund-langlich, stumpf; Fruchte langlich, oben mit 
seicht herzfórmiger Ausrandung, 8—16samig; Fliigel schmal; 
Staubweg sehr lang.

Beschreibung: Diese Species hat mit unserm Thlaspi 
montanum sehr viel Aehnlichkeit und wurde auch frliher 
fur die Alpenform des Th. montanum gehalten. Wirklich 
ist der Unterschied zwischen beiden Formen auch nicht sehr 
erheblich, denn was sich bei Th. montanum mehr streckt, 
findet sich hier mehr gedrungen. Ais einziges schlagendes 
Unterscheidungsmerkmal ist Form und Fliigel des Schot- 
chens, welches bei Thlaspi montanum ohne die Fliigel 
elliptisch, bei Thlaspi alpinum ohne die Fliigel verkehrt- 
lanzettlich bis yerkehrt-langlich ist. Die Fliigel haben bei 
Th. montanum sehr reichlich die Breite der Fruchtfacher, 
Jbei Th. alpinum sind sie ganz schmal. Der Griffel ragt 
bei Th. montanum kaum iiber die Ausrandung hinaus, bei 
Th. alpinum ist er lang, misst dieHalfte des ausgewachsenen 
Schótchens. Dadurch entsteht allerdings ein Merkmal, wo- 
durch sich beide Formen leicht und scharf unterscheiden 
lassen. Das Uebrige aber geht, je nach Standort, in einander
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iiber. Zwar sind die Wurzelblatter hier kleiner und oft fast 
kreisrund, die Stengel kiirzer, die Kronblatter breiter; in- 
dessen wechselt das und man kann auch bei Th. montanum 
hierin Exemplare yerschiedener Blattformen und yerschiedenen 
Wuchses finden. Die Bliithezeit beider Species ist gleich, 
die Eigenthiimlichkeit, zuerst Stengel mit kurzeń Internodien 
und in dichten Doldentrauben gedrangte Bliithen zu bilden, 
dann aber, jedoch erst nach der Bliithe, den Stengel und die 
Bliithenspindel zu strecken, stimmt in beiden Formen ganz 
iiberein, nur ist die Streckung der Axe bei Thlaspi, der 
im Hiigellande wachsenden Form, viel bedeutender. Beide 
Arten gehoren, wegen ihrer verhaltnissmassig ansehnlichen 
und gedrangt stehenden Bliithen, zu den schonen Cruciferen 
unserer Flora, nur fordem sie zu ihrer kraftigen Entwicke- 
lung Kalkboden. Th. montanum verliert sich sogleich, wo 
die Pyramide der Kalkberge aufhort und der Thonmergel 
beginnt, steht am liebsten oben auf der Hohe des Kalk- 
plateaus; Thlaspi alpinum bewohnt die Kalkalpen.

Yorkommen: Auf Alpentriffcen. Wallis; Siidtirol; 
Kamthen; Steiermark; Oesterreich.

Blfithezeit: April bis Juli.
Anwendung: Wie bei der vorigen.

A b b ild u n gen . T a fe l 1425.
A Pflanze in natiirl. GrSsse; 1 Eronblatt, vergrossert; 2 Frucht- 

knoten, desgl.; 3 Kelch, desgl.; 4 Fracht, desgl.; 5 u. 6 dieselbe im 
Quer- und Łangsschnitt, desgl.
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1426. Thlaspi rotundifolium Gaud. 

Rundblattriges Taschelkraut.

Syn. Iberis rotundifolia L. Hutclmisia rotundifolia 
R. Br. Noccaea rotundifolia Moench. Lepidium rotundi
folium Reichenbach.

Das dauemde Rhizom yerastelt sich unmittelbar tiber 
dem Bod en sehr stark und lost sich in eine grossere Anzahl 
steriler und fertiler Kopfe auf, welche 2—5 Cm. lang, unten 
locker beblattert sind und oben eine Anzahl von undeutlich 
rosettigen Basalblattern bilden, aus dereń Mitte der wenige 
Centimeter hohe, bliihende Stengel hervorgeht. Basalblatter 
und die unteren Blatter der Kopfchen gestielt, kreisrund 
loffelformig, am Ende abgerundet, unten in den kurzeń Stiel 
zusammengezogen, wie die Stengelblatter kahl und ganz- 
randig; Stengelblatter rundlich-eifórmig, sehr stumpf, mit 
umfassenden Oehrchen sitzend; Blumen ziemlich gross, heli 
violett oder weiss; Traube auch zur Fruchtzeit doldentraubig 
yerkiirzt; Frucht auf kurzem Stiel abstehend, 4—8samig, 
łanglich-verkehrt-eifórmig, stumpf oder seicht ausgerandet, 
schmal gefliigelt.

Beschreibung: Das Alpenpflanzchen ist kaum 8 Cm. 
hoch. Der Stock kriecht an dem Boden hin und wird bei 
alten Exemplaren mehrkopfig. Der Stengel steht aufrecht, 
an seiner Basis findet sich bei mehrjahrigen Exemplaren eine 
Rosette gestielter, rundlicher oder yerkehrt-eirunder, vom 
abgerundeter, an der Basis yerschmalerter Blatter, welche 
etwas fleischig, haarlos, ganzrandig oder auch mit einigen
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ZShnen begabt sind. Der Stengel ist haarlos und tragt bis 
zur Doldentraube hinauf umfassende, kahle, nach vom spitz 
zulanfende, oftmals unter der Spitze mit einem Zahne yer- 
sehene Blatter, dereń Gestalt eiformig oder langlich-eiformig 
ist. Die Doldentraube ist reichbliithig, aber sehr kurz und 
auch nach der Bliithe stehen die horizontalen von der Bliithe 
abstehenden Fruchtstielchen ganz dicht neben einander. Die 
Bliithen sind so gross ais die unseres Thlaspi montanum, 
haben eine blaurothe Farbung und gelbe Staubbeutel. Die 
Fruchtstiele sind langer ais die Schotchen, die letzten tragen 
den emporgerichteten Griffel und haben in jedem Fache
1 bis 2 Samen.

Vorkommen: Zwischen Geroll und Kies in den Kalk- 
alpen. Durch die ganze Alpenkette yerbreitet.1)

Bluthezeit: Juli, August.
Anwendung: Eine reizende Gartenpflanze.
Form en: /?. corymbosum Koch: Oehrchen der Blatter 

spitz; Blumen satter violett. Syn. Hutchinsia corymbosa Gay. 
So in den Walliser Alpen.

1) Die Pflanze ist ein echter Burger des deutschen Reiches; denn 
sie findet sich in Oberbaiem, so z. B. im Karwendelgebirge bei 
Mittenwald. Vergl. Garcke, 14. Auflage, S. 43.

A bb ildu n gen . T a fe l 1426.
AB Pflanzen in natiirl. GrSsse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Fracht, 

desgl.
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1427. Thlaspi cepeaefolium Koch.

Fettblattriges Taschelkraut.

Syn. Iberis cepeaefolia Wulfen, DC.
Der yorigen iiberaus ahnlich, aber meistens kleiner und 

gedrungener. Stengelblatter langlich, abgerundet, ohne 
Oehrchen; Frucht gestreckt, oben gestutzt und seicht aus- 
gerandet, mit deutlichem Staubweg und schmalem Randfliigel, 
8— 12samig.

Beschreibung: Diese Species hat die Gestalt des auf 
den Alpen wohlbekannten Thlaspi rotundifolium , von 
welchem es sich eigentlich bloss durch die nicht geohrten 
Stengelblatter unterscheidet, daher wohl, in Beriicksichtigung 
ihres hochst beschrankten Auftretens, nur ais Yarietat des 
Th. rotundifolium  gelten durfte. Die Bliithezeit, welche 
allerdings von der des Th. rotundifolium  sehr abweicht, 
durfte vielleicht das einzige Bedenken gegen die Zusammen- 
ziehung beider Formen sein. Der Wurzelkopf ist in beiden 
Arten vielkopfig, die Wurzelblatter sind hier langstieliger, 
aber nicht fetter wie dort. Der Stengel ist bei beiden ziem
lich gleich hoch und von gleicher Lage, die Stengelblatter 
sind weniger gedrungen, die unteren stets kurzstielig, auch 
der Fruchtstand ist mehr gestreckt, so dass die Friichte in 
einer stumpfen Pyramide stehen. Die Bluthen sind wenig 
kleiner, immer lilafarbig, die Schotchen liaben etwas langere 
Stiele, sind etwas kiirzer und dicker, so dass der Querschnitt
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fast yiereckig wird. Der Frnchtgriffel ist bei beiden ziem- 
lich von gleicher Lange, sitzt aber hier auf der gestutzten, 
wenig ausgerandeten Fruchtspitze, wahrend die yon Th. 
rotundifolinm  sich etwas verschmalert und ein wenig 
rundet.

Yorkommen: An Felswanden der Alpen. Im Babel- 
thal in Karnthen an den Galmeigruben unter der Vitriol- 
wand; Zermatten im Wallis.

B liithezeit: Im Mai, gleich nach der Schneeschmelze.
A bb ild u n gen . T a fe l 1427.

A bliihende Pflanze in natiirl. Grosse; B fruchtende Pflanze, desgl.; 
1 Frucht, vergrossert; 2 dieselbe im Langsschnitt, desgl.
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1428. Teesdalea nudicaulis R. Br.

Weisser Bauernsenf.

Syn. Teesdalea Iberis L. Iberis nudicaulis L. Guepinia 
nudicaulis Bast. Lepidium scapiferum Wallr.

Die zarte jahrige Pfahlwurzel bringt ein kleines, nur 
wenige Centimeter hohes Pflanzchen hervor mit einer Basal- 
rosette ganzrandiger, gestielter, loffelfórmiger oder haufiger 
tief fiederspaltiger-fiedertheiliger Blatter mit abgerundeten 
Abschnitten. Ganze Pflanze kalii, nur die Stiele der Basal- 
blatter bisweilen gewimpert; Stengel 1 bis mehre, blattlos 
oder mit wenigen lineal-lanzettlichen Blattern besetzt, am 
Ende eine einfache, seltner noch seitliche Trauben tragend 
mit doldentraubigem, bliihendem Ende; Frucht auf ab- 
stehendem Stielchen, oben herzformig ausgerandet, mit sehr 
kleinem Staubweg.

Beschreibung nach Sturm’s Flora:
„Diese Art wachst an sandigen, waldigen, freien, un- 

fruchtbaren Gegenden; ist jahrig und bluht im Mai und 
Junius. Mehre Stengel kommen oft aus einer Wurzel, welche 
aufrecht, drei bis sechs Zoll hoch, meistens einfach, nackt, 
rund und glatt sind. Die Blatter liegen kreisfórmig auf der 
Erde, sind fiederformig getheilt, glatt und etwas dick. Die 
kleinen weissen Blumen bilden erst eine kleine Dolde, dann 
stehen sie traubenformig. Die Kronenblattchen sind weiss, 
die beiden aussem sind grosser ais die zwei innem; alle sind 
ganz glattrandig und stumpf. Alle Staubfaden haben an der
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Grnmdflache ein zahnartiges Blattchen, das an dem langern 
weit grosser ais an dem kleinem ist. Der Fruchtknoten 
enthalt in jedem Fache zwei Samenansatze, welche auch oft 
zwei vollkommne Samen zurGcklassen. Die Schotchen sind 
eirund rundlich und ansgerandet. Beide Schalenstiieke sind 
nachenformig, und selbst die lanzettformige Scheidewand ist 
anf der einen Seite ausgebogen und auf der andem erhaben.“

Yorkommen: Auf Felsenabhangen, an sterilen Orten, 
anf Aeckem u. s. w. Durch das ganze Gebiet yerbreitet, aber 
niemals auf Kalkboden.

Blftthezeit: April, Mai.
Form en: Die Pflanze mit verzweigtem Stengel ist keine 

Varietat, sondern, wie schon Koch angiebt, ein weiter ent- 
wickelter Zustand.

A bbildu n gen . T a fe l 1428.
A Pflanze mit fiederspaltigen Blattem, natur]. Grosse; B Pflanze 

mit ganzrandigen Blattem, desgl.; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Kelch, 
desgl.; 3 innere Bliithe, desgl.; 4 Fruchtknoten im Langsschnitt, desgl.; 
5, 6, 7 Frucht ganz, im Quer- und Langsschnitt, desgl.; 8 Frucht- 
scheidewand, desgl.; 9 Same, natiirl. Grosse und vergrossert; 10 die- 
selbe im Querschnitt, vergrogśert.

Flora XT. 4
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1429. Iberis saxatilis L.
Felsen - Schleifenblume.

Das kurzgliedrige, dauemde Rhizom wird rabenfederkiel- 
dick und verastelt sich in zahlreiche sterile nnd fertile, etwa 
zollhohe Kopfe, welche eine Rosette lanzettlicher, sehr spitzer 
Basalblatter tragen. Jede fertile Rosette bringt einen ein- 
zelnen, einfachen, wenige Centimeter hohen, unten mit lan- 
zettlichen, spitzen Blattern dicht besetzten Stengel hervor, 
welcher wie die ganze Pflanze kahl ist und am Ende die 
Doldentraube weisser Blumen tragt, welche sich zur Frucht- 
zeit etwas traubig streckt; aussere Kronblatter grosser, wie 
bei allen Arten; Fruchte eirund, nach oben mit spitzlappigem 
Fliigel.1)

Die Pflanze ist eigentlich ein einfach yerastelter kleiner 
Strauch; Blatter wendelstandig, ganzrandig, etwas fleischig, 
nach dem sitzenden Grunde verschmalert, die oberen spitz 
oder stachelspitzig, die unteren stumpf.

Yorkommen: An schattigen Abhangen und in Felsen- 
spalten alpiner Gegenden. Im Gebiet nur auf dem im Canton 
Solothurn gelegenen Theil des Juragebirges, aber daselbst 
in Menge. Ausserdem in Sudfrankreich, Spanien, Piemont, 
der Lombardei, dem mittlen und siidlichen Italien, der tau- 
rischen Halbinsel.

1) Dieses widerspricht der Koch’schen Diagnose. Vergleiche 
uusere Abbildung.
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Bltithezeit: Juni.
Anwendung: Ein reizender Zwergstrauch fur alpine 

Anlagen in Garten.

A bbildungen . T afel 1429.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Stengelstiick mit Blatt, vergr5ssert; 

Nach Reichenbach.
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1430. Iberis umbellata L.

Doldige Schleifenblume.

Die jahrige Pfahlwurzel treibt ein en fusshohen, auf- 
rechten, nach oben stark yerastelten und ausgebreiteteń, wie 
die ganze Pflanze kahlen Stengel, welcher locker mit wendel- 
standigen, lanzettlichen, zugespitzten, nach dem Grunde ver- 
schmalerten, sitzenden, ganzrandigen Blattern besetzt ist, von 
denen nur die untersten bisweilen schwach gezahnt sind; 
Bluthentrauben doldentraubig, anfangs flach, zuletzt etwas 
gewolbt oder fast halbkugelig; Blumen gross, fleischfarbig 
oder yiolettroth; Fruchttraube halbkugelig gewolbt, die Stiele 
der unteren Fruchte sehr lang, weit abstehend, aber die 
Fruchte dicht aufeinanderliegend, am oberen Ende mit zwei 
grossen, spitzen, in die pfriemliche Spitze zugeschweiften 
Lappen.

Beschreibung: Diese einjahrige Pflanze wird, nach 
Art des Bodens, liand- bis fusshoch, ist sehr verastelt und 
bildet in gedrungenem Wachsthum einen runden Busch, an 
dem wie bei allen Cruciferen, zuerst die Gipfelbliithen, dann 
die Astbliithen der Reihe nach von unten bis oben hin zum 
Aufbruche kommen, wodurch die Pflanze also sine langere 
Bliithezeit erhalt. Die Bliithen sind fleischroth, pfirsichbliith- 
roth und seltener auch weiss, alle Bliithen besitzen 2 langere 
und 2 kiirzere Blatter, aber bei den Randbliithen sind die 
langeren sehr gross und breit. Die Stengelblatter sind etwas 
massig, die unteren gewohnlich gezahnt, die oberen ganz-
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randig; ihre Grosse betragt unten etwa 5 Cm., ihre Gestalt 
ist langlich bis lanzettlich und vom spitz. Die 1 Cm. langen 
Bliithenstiele stehen ab, zwischen den kleineren Staubfaden 
befindet sich am Fruchtknoten beiderseits eine Nectardriise 
und nach der Bliithe zeichnet sich diese Species vor allen 
Iberisarten dadurch aus, dass der Fruchtstand fast ebenso 
bleibt, wie der Bliithenstand war, weil sich die Spindel nach 
der Bliithe nicht oder kaum yerlangert. Die Schotchen sind 
1j2 Cm. lang, ihre Stiele stehen wagrecht ab, ihr Griffel ist 
so lang ais die gerade ausgestreckten Spaltlappen und jedes 
Fach hat einen Samen. Die Verwechselung mit anderen 
Iberisarten ist auch schon wegen der Blumenfarbe nicht 
leicht, die hier gewohnlich roth, dort weiss ist. Einmal an- 
gesaet, besamt es sich jahrlich fort und dadurch geschieht, 
dass es sehr leicht aus den Garten fliichtet und an passenden 
Orten verwildert, wodurch man friiher yeranlasst wurde, sie 
hier und da in Floren ais heimisches Gewachs anzufiihren.

Yorkommen: An Felsen und an sterilen Orten. Wirk- 
lich wild im Gebiet nur bei Gorz im osterreichischen Kiisten- 
lande, aber bisweilen ais Gartenfluchtling halbwild, so z. B. 
auf dem Saalkies und an Eisenbahndammen bei Jena, aber 
sehr unbestandig.

Bliithezeit: Juni.
Anwendung: Ein hiibsches, allgemeinbeliebtes Sommer- 

gewachs in Garten.
A bbildungen. T afel 1430.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fracht, yergrossert.
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1431. Iberis intermedia Guersent. 

Spreizende Schleifenblume.

Syn. Iberis divaricata Tatisch. Ib. boppardensis Jordan. 
Ib. amara Scopoli.

Der yorigen ausserst ahnlich. Die Pflanze ist zweijahrig. 
Blatter des ersten Jahres lanzettlich, beiderseits 1—2zahnig; 
Blatter des zweiten Jahres lineal-lanzettlich, spitz, ganzrandig; 
Fruchttraube gestreckt; Fruchte spreizend, entfernt, auf dem 
langen Stielchen weit abstehend, am Ende mit zugespitzten, 
yorgestreckten, seitlich gebogenem Lappen.

Beschreibung: Diese Species steht zwischen Iberis 
umbellata und amara in der Mitte. Mit der ersten hat 
sie die Blatter gemein, welche lineal-lanzettlich und ganz
randig, nicht wie bei Ib. amara nach der Spitze zu breiter 
und gezahnt sind. Auch das Schotchen ist in der deutschen 
Art dem der umbellata sehr ahnlich. Mit der Ib. amara 
aber hat sie die Farbę der Krone und den Stand der Frncht
traube gemein, die sich kegelformig verlangert und nicht 
wie bei Ib. umbellata doldentraubig bleibt. Es giebt hier 
aber zwei Yarietaten: 1) die siidliche, welche einjahrig ist 
und dereń Flugellappen so lang ais das Schotchen werden; 
2) die rheinische Ib. boppardensis, zweijahrig und mit 
yiermal kiirzeren Flugellappen ais das Schotchen. Nur die 
Blatter des ersten Jahres oder die Wurzelblatter der ein- 
jahrigen Pflanze haben ein oder zwei Zahne und sind lanzett- 
formig; alle Blatter des Stengels sind linien-lanzettformig.
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Der Stengel wird fusshoch und hoher, ist sehr yerastelt, hat 
sperrige Aeste, Blatter und Stengeltheile sind haarlos. Nur 
die obersten Aeste kommen zur Bliithe und bilden, indem 
sie fast gleichhoch werden, einen aus yielen Doldentrauben 
zusammengesetzten Schirm. In der Bliithe sind alle Wurzel
blatter und die untersten Stengelblatter schon abgewelkt. 
Die Bluthenstielchen yerlangern sich sammt der Spindel der 
Bliithentraube, die Kelchblatter sind nur halb so gross ais 
die Kronen, griin, violett angelaufen, eiformig, stumpf und 
abstehend; die Kronblatter sind ungleich gross, zwei davon 
sind sehr klein, alle sind weiss, zuweilen an der Basis der 
Platte violett angelaufen und haben einen kurzeń griinen 
Nagel. Die Staubgefasse sind wenig langer ais der Kelch, 
tetradynamisch. Die Schotchen sind mit dem bleibenden 
Griffel gekront.

Vorkommen: Im osterreichischen Kiistengebiet; am 
Mont Valentin bei Gorz;1) bei Boppard am Rhein. An 
Gebirgsabhangen.

Bluthezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Wie bei der vorigen.
Form en: Die Farbę der Blumen ist meistens weiss, 

bisweilen blasspurpum.

1) Nach brieflicher Mittheilung des Ritters von Pittoni. H.

A bbildungen . T a fe l 1431.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, yergrossert.
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1432. Iberis bicolor Reichenbach. 

Zweifarbige Schleifenblume.

Die zarte, jahrige Pflanze ist sehr sparrig und aus- 
gebreitet yerastelt. Blatter eiformig-langlich, stumpf, nach 
dem kurzgestielten Grund yerschmalert, gezahnt; Dolden- 
traube flach; Blumen weiss, mit purpurnem Kelch; Fruchte 
starr spreizend auf ziemlich langem Stiel, fast kreisrund, am 
Ende nur ganz schwach herzformig ausgerandet mit ab- 
gerundeten Lappen und hervortretendem Staubweg.

Yorkommen: An Bergabhangen. Im Gebiet nur im 
Odenwald, von Wurzburg gegen Heidelberg hin.1)

Bluthezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Wie bei der vorigen.

1) So nach W illkom m . Die Angabe beruht aber auf einem 
Irrthum. Die Pflanze wachst nicht mehr dort, wenn sie iiberhaupt 
je dort vorhanden war.

A bbildungen. T a fe l 1432.
A Pflanze in naturl. GrSsse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Frucht, 

desgl.
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1433. Iberis amara L.
Bittere Schleifenblume.

Der yorigen sehr ahnlich, aber die Blumen rein weiss, 
der bluhende Theil der Tranbe kegelformig gestreckt, die 
Fruchttraube sehr yerlangert, die Blatter lanzettlich, stumpf, 
nach dem Grunde allmahlig keilig yerschmalert, kurzgestielt, 
beiderseits 2—3zahnig, mit eiformigen, stumpfen Zahnen, 
die Fracht fast kreisrund, am oberen Ende mit zwei kleinen 
dreieckigen, spitzen, hervorgestreckten Lappen.

Beschreibung: Der Stengel steht aufrecht, ist eckig,
in der Mitte astig und wird handhoch bis fusshoch. Die
Blatter sind in der Mitte des Stengels 5 Cm. lang, indessen
sehr sclunal, verlaufen sich mit keilformiger Basis in den
kurzeń Stiel und haben nahe der Spitze, wo sie am breitesten
sind, 3, 5, auch 7 rundę grosse Zaline; die obersten Blatter
sind indessen ganzrandig. Jeder Ast tragt an der Spitze
eine Doldentraube weisser Bltithen, dereń Spindel sich, so-
bald die Blumen verbliiht sind, zur Traube yerlangert,
wahrend an ihrer Spitze sich noch lange Zeit neue Bltithen
in Doldentrauben zu entwickeln fortfahren. Der Kelch steht
ziemlich aufrecht, seine Blatter sind an der Spitze und am
Rande roth gefarbt. Die beiden Kronblatter, welche der
Spindel zustehen, sind weit kleiner ais die beiden andem,
so dass die ganze Krone Aehnlichkeit mit einer Halstuch-
schleife hat; daher ihr Name. An den beiden Seiten der
2 kiirz er en Staubgefasse befinden sich Honigdrusen. Die 
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Fruchtstiele stehen ab, die gefliigelten Schotchen haben in 
jedem Fache nur einen einzigen Samen und sind yollig 
haarlos.

Yorkommen: Auf Aeckem und Brachlandereien. Sehr 
zerstreut durch das Gebiet. In der sudlichen Schweiz; von 
Basel an das ganze Rheinthal abwarts bis nach Holland; 
im Mainthal von Wiirzburg bis Werthheim; im Moselthal, 
namentlich um Trier; Saargebiet; bei Jena im Saalkies bis- 
weilen verschleppt, aber unbestandig, ebenso bei Halle, 
Naumburg, Schweidnitz; ebenso an Zaunen der Eisenbahn 
bei Salzburg;1) dagegen wirklich wild und sehr haufig auf 
Aeckern in der Umgegend von Metz.2)

Bltithezeit: Juni bis Oktober.
Anwendung: Eine angenehme Zierpflanze der Garten, 

namentlich fur sonnige und steinige Stellen, daher ais Zierde 
kiinstlicher Steinhiigel, der Gartenmauern und dergleichen.

Form en: Sieyariirt mit grosseren und kleineren Bliithen, 
mit langeren und kurzeren Fruchttrauben, und:

(i. ruficaulis Koch: Kleiner, die Blatter schmaler; Kelch 
yiolett und die Kronblatter violett angelaufen; Stengel pur
pura angelaufen. Syn. Ib. ruficaulis Lej.

1) Yergl. Sauter, Flora von Salzburg, Seite 117.
2) Briefliche Mitfcheilung des Herm Erwin Frueth.

A bbildungen. T a fe l 1433.
AB Pflanze in natiirl. GrSsse; 1 Bliithe, vergr6ssert; 2 und

3 Frucht, natiirl. Grosse und vergrossert. Nach einem uns freund- 
lichst von Herm E. Frueth iibersendeten Exemplare.
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1434. Iberis pinnata L.
Fiederblattrige Schleifenblume.

Zweijahrig; Blatter linealisch, beiderseits 2 — 3zahnig 
oder 2—31appig-fiederspaltig; Zahne oder Abschnitte lanzett- 
lich, stumpf; Fruchttraube eirund-kegelformig; Fruchte oben 
mit breiter Bucht ausgerandet, mit dreieckigen, spreizenden, 
stumpfen aber am Ende kurz zugespitzten Lappen.

Beschreibung: Der aufrechte, starre, feste Stengel ist 
mit sehr feinen, kaum durch schwache Lupen erkennbaren 
Haaren besetzt, hat unten immer in Stiele yerschmalerte, 
durch 1—2 Paar lineale, stumpfe und wagrecht abstehende 
Zipfel fiederspaltige Blatter, die aber zur Bliithezeit gewohn- 
lich schon welk oder yerschrumpft sind. Er ist astig und 
auch die oberen Stengelblatter, welche die Aeste stiitzen, ja 
selbst die kleinen Astblatter findet man gewohnlich mit ein 
Paar gegen- oder wechselstandigen, wagrecht abstehenden 
Fiederzipfeln. Indessen giebt es auch Exemplare, an welchen 
die oberen Blatter nur 2 ausgespreizte Zahne haben und wo 
die Astblatter ganzrandig sind. Die Aeste tragen an ihren 
Spitzen zollbreite und breitere Doldentrauben 6 Mm. langer 
und 8 Mm. breiter, weisser Bliithen, dereń Kelche mehr ais 
doppelt so kurz, doch schon lilaroth gefarbt sind, wahrend 
die Kronblatter reinweiss oder in der ersten Jugend lilafarbig 
werden. Besonders sieht man letzte an der Spitze be- 
ginnender Fruchttrauben, wo die Pflanze nicht mehr mit 
yoller Kraft ihre letzten Bliithen zu bilden yermag. Die
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Fruchttraube ist sehr kurz; indem die untersten Schotchen 
1 Cm. lange Stiele bekommen und die oberen immer kurz- 
stieliger werden, bildet diese Pflanze eine nur einige Centimeter 
lange, sehr dichte und kegelformig gebildete Traube. Aus- 
gezeichnet in Form sind die Schotchen, welche die Grosse 
der Linsen erreichen. Ihre Fliigellappen vorn an dem Schot
chen sind spitz und dreieckig, nicht ausgeschweift spitz, daher 
zugespitzt endigend, wie bei Ib. intermedia, noch auch 
einwarts gerichtet, wie bei Ib. amara. Daher ist der Winkel, 
in welchem der Griffel steht, nicht spitz wie bei Ib. amara, 
sondern auffallig stumpf.

Vorkommen: An Kalkfelsen nur in Niederosterreich, 
besonders in der Umgebung von Wien und bei Triest. Nach 
alteren Angaben auf dem Randen im Canton Basel.

Bluthezeit: Juni, Juli.
Anwendung: Wie bei den vorigen.

A bbildungen . T afel 1434.
A Pflanze in natiirlicher Grosse; 1 Fruchttraube, etwas ver- 

grossert; 2 Frucht, vergrossert.
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1435. Biscuteila hispida DC.

Steifhaarige Brillenschote.

Syn. B. cichoriifolia Loiśeleur.
Die jahrige Wurzel treibt einen sehr locker beblatterten 

iiber fnsshohen Stengel, welcher dicht mit rauhen, steifen 
Haaren besetzt ist; Basalblatter gestielt, breit lanzettlich, 
stumpf, in den Stiel herablanfend, am Rande grob aus- 
gebissen gezahnelt; Stengelblatter umfassend, langlich, ziem
lich spitz, ausgebissen spitz gezahnt; Stengel einfach oder 
astig; bliihender Theil der Traube sehr kurz, der frucht- 
tragende gestreckt; Kelch zweispornig mit cylindrischen 
Spornen; Blume gelb, den Kelch weit iiberragend; Frucht 
am Grund und am Ende herzformig ausgerandet, doppelt 
kreisformig, mit langem, spitzem und dunnem Staubweg in 
der oberen Ausrandung, dieselbe weit iiberragend.

Yorkommen: An sonnigen, sterilen Orten. Im Gebiet 
nur an der Siidgrenze auf der Insel Yeglia. Uebrigens in 
Siidfrankreich, Piemont, Norditalien, Dalmatien.

Bliithezeit: Juni, Juli.
A bb ild u n gen . Tafel  1435.

AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliitke, etwas ver- 
grSssert.
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1436. Biscutella laevigata L.
Brillenschote.

Syn. B. alpestris W. K. B. ambigua Wallroth.
Das dauemde Rhizom treibt nach unten eine Pfahl- 

wurzel, nach oben eine Rosette langgestreckter, stumpfer, 
gegen das Ende hin breiterer, gegen den Grund allmahlig 
in den Stiel verschmalerter, gezahnter oder ganzrandiger 
Basalblatter; Stengel nach oben astig, iiber fusshoch, mit 
wenigen, langlichen oder zum Theil sehr schmalen und 
spitzen, mit abgerundetem Grund halb stengelumfassenden, 
sitzenden Blattern besetzt, welche nach oben in die sehr 
schmalen Deckblatter der Aeste ubergehen; Doldentrauben 
zur Bluthezeit halbkugelig, zur Fruchtzeit langlich; Kelch 
am Grund spornlos; Fruchte am Grund und am Ende herz
formig ausgerandet, aus zwei kreisrunden Fachem zusammen- 
gesetzt, in der Mitte der Ausrandung mit lang yortretendem, 
dunnem und spitzem Staubweg.

B eschreibung: Aus dem holzigen Wurzelstocke ent- 
springen gemeinlich mehre aufrechte hand- oder fnsshohe 
Stengel, welche mehr oder minder steifhaarig und nur durch 
Bliithenzweige yerastelt sind. TJnten an der Basis sind sie 
dnrch Wurzelblatter und einige einander nahestehende Stengel- 
blatter reichlich von Blattern umgeben; oben sind sie fast 
nackt. Die Wurzelblatter und unteren Stengelblatter sind 
mit ihren Stielen 5 — 8 Cm. lang, bald nur mit einzelnen 
grossen Zahnen berandet, bald fiederspaltig, beiderseits mehr
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oder minder rauhhaarig, doch lebhaft griin. Die yorjahrigen 
Wurzelblatter sind kleiner ais die diesjahrigen Stengelblatter; 
beide sind langlich oder lanzettformig und yerlaufen allmahlig 
in den Blattstiel. Oben ani Stengel befinden sich einige 
kleine lanzettfórmige oder linienformige Blatter, welche die 
ausgehenden Bliithenaste stiitzen. Die schonen gelben Bliithen 
entwickeln sich erst nach der Bliithe zur Traube. Die Kelch- 
blatter sind gelb, haben kleine Anhangsel, die Kronblatter, 
doppelt grosser, haben iiber dem kurzeń Nagel beiderseits 
kleine Anhangsel und sind tiefer ais der Kelch gefarbt. Die 
Schoten unserer Yarietat sind glatt, die Schoten aller Yarie- 
taten grasgriin, zuletzt yiolett mit tiefyioletten Randem be- 
gabt. Der stehenbleibende Griffel ist so lang ais der Durch- 
messer einer der kreisrunden Klappen.

Yorkom  men: Auf den Abhangen der Alpen und Yor- 
alpen und mit den Fliissen bis auf die Yorebenen herab, 
auch auf niedrigeren Gebirgen, aber sehr zerstreut in der 
Tiefebene. Durch die ganze Alpenkette von Piemont und 
der Schweiz durch Hochbaiem, Tirol, Salzburg, Karnthen bis 
Niederosterreich und auf die Vorberge und vorliegenden 
Ebenen herab, so z. B. bis auf die Haide hinter Freimann 
bei Miinchen;1) in Oberschwaben, im Donauthal bei Werren- 
wag, Statten, Bronnen, Beuren; im Elsass, so z. B. bei Strass- 
burg, Niedeck, Ortenberg, Hiiningen; zerstreut im Gebiet 
des Rheins und seiner Nebenfltiśse bis in die Rheinprovinz, 
z. B. am Kaiserstuhl, bei Bingen, zwischen St. Goar und 
Oberwesel, im Ahrthal am weissen Kreuz und am Durch-

1) Yergl. Garcke, 14. Aufl.
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brach, im Nahethal, namentlich in der Umgebung von Kreuz- 
nach und bis Oberstein; fehlt im eigentlichen Thiiringen; 
dagegen bei Konstein in der Flora von Nordhausen; bei 
Halle; an der unteren Saale bei Wettin und Barby; im 
Anhalt Dessauischen; bei Magdeburg; bei Meissen und bei 
Dresden (Waldschlosschen, Blasewitz, Kaditz); bei Hąmeln; 
in Schlesien besondera im Kottwitzer Walde bei Breslaui 
in Bohmen. In den Alpen steigt sie bis an die Schneegrenze 
empor. Yorwiegend auf Kalkboden.

B luthezeit: Je nach der Meereserhebung vom April 
bis zum August.

Form  en: Sie yariirt mit breiteren, fast umgekehrt- 
eifomiigen und mit lineal-langlichen, ganzrandigen oder ge- 
zahnten oder buchtig gezahnten Basalblattem, mit zarteren 
oder kraftigeren Borsten bestreut. Ferner:

/?. glabra Koch: yollig kahl. Syn. B. laevigata fi.glabra 
Graud. B. lucida DC. (mit glanzenden Blattern).

y. scabra Koch: Fruchte rauh. Syn. B. saxatilis Schleicher. 
B. longifolia Yillain. B. subspathulata Suter. B. didyma 
Scopoli. (Abbildung siehe Reichenbachs Icones, Tafel 8, 
No. 4205.)

<5. macrocarpa Koch: mit doppelt grosseren, glatten oder 
rauhen Blattern.

«. hispidissima Koch: Blatter mit sehr rauhen, kraftigen 
Haaren bestreut. Syn. B. ambigua DC.

A bbildu n gen . T a fe l 1486.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, vergroseert; 2 Kronblatt, 

desgl.; 3 u. 4 Fracht, desgl.
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1437. Euklidium syriacum R . Br.

S chnabelschótchen.

Syn. Anastatica syriaca L. Myagrum rostratum Sco- 
poli. Bunias syriaca Gartner. Ornithorhynchium syriacum 
Rohling.

Einjahriges, nur wenige Zoll hohes, sehr sparrig aus- 
gebreitetes, astiges, mit Ausnahme der Friichte yollig kahles 
Pflanzchen, mit entfernt stehenden, kurz gestielten, breit 
lanzettlichen oder langlichen, stumpfen, in den Stiel zu- 
sammengezogenen, gesagten Blattern und zahlreichen Aehren 
an den Zweigen, welche nur an der Spitze wenige gelbliche 
Bluthen tragen, zur Fruchtzeit sehr lang gestreckt sind mit 
entfernt stehenden, eiranden, kurzhaarig rauhen Friichten 
mit spitzem, kegelfórmigem, gekriimmtem Staubweg.

Yorkom m en: An sterilen Abhangen, auf trockenen 
Ebenen, an Wegen und Ackerrandern. Sie stammt aus dem 
Orient und kommt im Gebiet nur in der Umgegend von 
Wien verschleppt vor, bisweilen sogar im Wiener Prater, 
aber hier unbestandig. *)

B liithezeit: Mai.

1) Yergleiche Oesterreichische botanische Zeitschrift 1879, No. 8, 
Seite 248.

A bb ildu n gen . T afel 1487.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe in natiirl. GrSsse; 2 innere 

Blfithe, vergr6ssert; 3, 4, 5 Frucht, desgl.; 6 Same, desgl.
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1438. Cakile maritima Scopoli.

Meerviole.

Syn. Bunias Cakile Smith. Cakile Serapionis Gartner.
Die jahrige Pflanze bildet ein en etwa fasshohen, selten 

fast einfachen und aufrechten, meist ungemein stark sparrig 
yerastelten und ausgebreiteten Stengel welcher, wie alle 
griinen Pflanzentheile, fleischig und vollig kahl ist; derselbe 
ist stielrund und mit entfernten, mehr oder weniger deutlieh 
gestielten, langlichen oder lanzettlichen, stumpfen, in den 
Blattstiel verschmalerten, grob sagezahnigen oder tief fieder- 
spaltigen bis fiedertheiligen Blattern besetzt; Trauben end- 
standig am Hauptstengel und seinen Zweigen, doldentraubig 
aufbluhend, mit grossen rothlich-weissen, duftenden Blumen; 
Fruchttrauben gestreckt; die Fruchte zuletzt auf ziemlich 
langem, abstehendem Stiel, langlich, stumpf, in der Mitte 
angeschwollen, kahl.

B eschreibung: Der kahle Stengel verastelt sich sehr, 
ist hin- und hergebogen, steht z war anfangs aufrecht, legt 
sich aber spater mit seinem unteren Theile auf den Boden, 
breitet sich durch seine Aeste weit aus und bildet eine 
Staude von 30 Cm. Hohe; welche nicht selten einen Quadrat- 
fuss und mehr noch, vom sandigen Strande bedeckt. Der 
Stengel und die Blatter sind etwas fleischig, letzte werden 
3 — 7 Cm. lang, sind fiedertheilig, etwas beduftet, durchaus
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naarlos, an der Basis rinnenformig; ihre Fiedertheile stehen 
etwas entfernt von einander, sind znweilen wiederum getheilt,
1—2 Cm. lang, nur 1— 2 Mm. breit, in ihrer ganzen Lange 
ziemlich gleichbreit und oben stumpf. Die Bluthentrauben 
yerlangern sieli zuletzt bis zu 30 Cm. Lange, ihre Kronen- 
blatter sind lilafarbig, noch einmal so lang ais der Kelch, 
verkehrt-eirund und lang genagelt. Die Kelchblatter sind 
an der Basis etwas dick, am Rande hautig, an der Spitze 
stumpf. Das Schotchen ist so ziemlich 2 Cm. lang, zwei- 
schneidig, yierseitig; das obere Glied ist noch einmal so lang 
ais das untere, das untere hat einen hangenden Samen.

Yorkom m en: Am sandigen Meeresstrand und auf den 
Diinen. Nordsee, Ostsee, Mittelmeer, sowohl am Kiisten- 
strand ais auf den Inseln.

Bliith ezeit: Juli bis Oktober.
Anw endung: Das salzige, scharfe, etwas senfartig 

schmeckende Kraut ist jetzt nicht mehr im Gebrauche. 
Friiher galt es ais H erba Cakiles vel Erucae m ari- 
tim ae s. R aphani m arini ais ein diuretisches, purgirendes 
Mittel. Die Pflanze ist hochst wichtig zur Befestigung und 
Ansammlung des Triebsandes der Dtinen. Sie wlirde eine 
sehr hiibsche, angene hm duftende Zierpflanze fiir den Garten 
abgeben, aber ihre Kultur ist schwierig, weil sie Salzboden 
rerlangt.

Form en : (i. integrifolia Koch: Blatter langlich, nach 
dem Grunde yerschmalert, unregelmassig stumpf gezahnt. 
Syn. C. maritima.

(i. sinuati folia DC. C. aegyptiaca Willd. C. latifolia 
Poiret. So z. B. auf der Insel Nordemey, auf Helgoland.
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y. laciniata Hallier; Blatter bis zum Mittelneryen vollig 
fiedertheilig, mit schmalen, linealischen Abschnitten. So auf 
Helgoland.

A bb ildu n gen . T a fe l 1438.
A oberer Theil der Pflanze in natiirl. GrSsse; 1 Fruchtknoten, 

vergr8ssert; 2 Frucht, desgl.; 3 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 
4 dieselbe im Querschnitt, desgl.; 5 Same, desgl.
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Nachtviole.

Syn. H. inodora L. *)
Die dauernde Pflanze treibt aus dem kurzeń, astigen 

Rhizom einen bis yiele aufrechte, bis meterhohe Stengel, 
welche locker mit kurzgestielten, breit langlich-lanzettlichen 
lang zugespitzten, am Grunde stumpfen, sagezahnigen Blattern 
besetzt sind, welche, wie auch die Stengel, ganz kahl sind 
oder von astigen Haaren flaumig; oberste Blatter sitzend, 
die untersten bisweilen fiederspaltig; Trauben gross, an den 
Enden der Aeste und des Hauptstengels, schon im Auf- 
bliihen etwas verlangert; Bliithenstielchen so lang wie der 
Kelch oder langer; Kronblatter verkehrt eiformig, gestutzt, 
meist in der Mitte mit einem Spitzchen, lilafarben und Abends 
duftend; Fruchte auf ziemlich langem, ahstehendem Stielchen 
aufrecht oder mehr oder weniger abstehend, stielrund, kahl, 
holperig.

B eschreibung: Die weissliche Pfahlwurzel ist astig, 
der Stengel steigt bis zu 1 Meter empor, ist aufrecht, stiel
rund, nur nach oben verastelt, durch dichte Behaarung rauh 
und tragt abwechselnde, dicht bei einander stehende Blatter, 
welche mit ihren Stielen iiber 15 Cm. lang werden. Unten 
sind die Blatter langer gestielt, die Blattflache halt ungefahr 
noch einmal so viel Lange ais ihr Stiel und verlauft sich

1) Dieses ist die wildwachsende, keineswegs geruchlose, aber nur 
Abends duftende Form.

1439. Hesperis matronalis L.
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in demselbcn; nach oben zu werden die Blattstiele immer 
kurzer, ganz oben sitzen die Blatter und ihre Basis ist dann 
keilfórmig verschmalert. Die Blattflache misst 3 — 15 Cm. 
Lange und 1—6 Cm. Breite, die Oberflache ist dunkelgrun, 
hat einen hellgriinen Mittelnerv; die Unterflache ist heller 
in Farbę, beide Flachen sind, sammt dem Blattstiele, driisig 
behaart und dadurch rauh. Sie haben einen etwas kressen- 
artigen Geruch und Geschmack. Die Bliithentraube ver- 
langert sich oft, ist iiber 30 Cm., tragt grosse, lilafarbige 
oder weisse Bluthen, welche nur am Abend yeilchenartig 
riechen, am Tage kaum einen Geruch haben. Die Bliithen- 
stielchen sind wenig drusenhaarig, die Kelchblatter haben in 
der Mitte einen breiten, griinen, mit abstehenden Borsten- 
haaren besetzten Streifen und weisse Rander. Der hellgrune 
Nagel der Kronenblatter steht aufrecht, die breite Platte 
liegt wagrecht, die Staubfaden sind so lang ais der Nagel 
und die gelben Staubbeutel sehen eben aus der Krone her- 
vor. Die Schoten werden gegen 7 Cm. lang, die Samen 
sind hellbraun.

V orkom m en: An fruchtbaren, schattigen Randern und 
Rasenabhangen, in Waldungen und auf Wiesen, in Banm- 
garten, an Bachufern. Eigentlich wild nur im siidlicheren 
Theile des Gebiets, in Oesterreich, Steiermark, Mahren und 
ausserdem nicht selten verwildert ais Gartenfluchtling, so 
namentlich in Sachsen, Thtiringen, am Harz, in Westphalen, 
Oldenburg, Mecklenburg u. s. w.

B liith ezeit: Mai, Juni.
Anwendung: In Garten zieht man eine gefullte, weiss- 

bluhende Yarietat mit kurzem Stengel, dereń Bluthen auch
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bei Tage, vorziiglich aber ara Abend und Morgen duften. 
Die Samen und das Kraut waren fruher ais Se min a et 
Herba H esperidis seu Y iolae m atronalis officinell, nam- 
licli gegen Scłileimhusten und ais ein diuretisches wie dia- 
phoretisches Heilmittel.

A bb ild u n gen . T a fe l 1439.
A oberer Theil der Pflanze in nat. Gr.; 1 Bliithe, von der Seite, 

desgl.; dieselbe von oben, desgl.; 3 innere Bliithe, vergrossert; 
4 geoffnete Frucht, nat. Grosse.
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1440, Hesperis runcinata W. K.
Krausblattrige Nachtviole.

Syn. H. bitiminosa Savi.
Der yorigen ausserst ahnlich, von der sie yielleicht nur 

eine Yarietat ist.
Blatter aus eiformigem fast herzformigem Grunde lang- 

lich-lanzettlich, lang zugespitzt, tief ausgeschweift sagezahnig 
die oberen sitzend, die unteren leierfórniig fiederspaltig; 
Stengel von einfachen und drusigen Haaren flaumig.

Vorkom m en: In Waldungen. Im Gebiet nur in der 
Umgegend yon Wien.

B luthezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Wie bei der yorigen.

A bb ild u n gen . T a fe l 1440.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse.
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1441. Hesperis tristis L.
Braune Nachtviole.

Die zweijahrige Pflanze besitzt einen bis iiber 60 Cm. 
hohen, nach oben astigen Stengel mit breiten, eiformigen 
oder langlichen, kurz zugespitzten, ganzrandigen oder schwach 
gezahnelten, kahlen Blattern; Traube sehr locker und sparrig; 
Bliithenstielchen meist langer ais der Kelch; Kronblatter 
lineal-langlich, abgerundet, herabhangend; Friichte auf dem 
sehr langen Stielchen weit abstehend, kahl, zusammengedriickt, 
in der Mitte holperig; Klappen halb so breit wie die 
Scheidewand.

B eschreibung: Eine bekannteund durch ihre schmutzig- 
gelblichen, mit yioletten Netzadern gezeichneten Bliithen 
kenntliche Pflanze, dereń Stengel 30 — 60 Cm. hoch wird 
und durch weisliche Harchen rauh ist. Die Wurzelblatter 
sind gestielt, eirund-lanzettlich, 4— 8 Cm. lang und iiber 2 Cm. 
breit. Die Stengelblatter sitzen, haben eine herzformige 
Basis und laufen spitz zu. Alle Blatter haben eine weiche 
Behaarung. Die Bliithen bilden eine lockere Doldentraube, 
die aber nur aus 3 — 5 Bliithen besteht. Schon beim Auf- 
bruche der Kronen sind die Stiele so lang ais der aufrechte, 
8— 10 Mm. lange, griine Kelch, yerlangern sich aber wahrend 
der Bliithe um das Doppelte und Dreifache. Der Kelch liat 
eine hockerige Basis und innerhalb der Hocker beider ent- 
gegengesetzter Kelchblatter beflnden sich die zwei kiirzeren, 
mit ringformigen Honigdriisen begabten Staubgefasse. Die
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Kronenblatter sind doppelt so gross ais der Keleh, hangen 
am Tage herab und spannen sich erst zur Abendzeit wieder 
aus, wo die Pflanze einen starken, sehr angnehm riechenden 
Duffc ausstromt. Die bis 5 Cm. langen Fruchtstiele sperren 
sich wagrecht ab und die in ihrer yollstandigen Grosse oft 
10 Cm. haltenden Schoten sind durch die schwellenden Samen 
auf ihren Flachen hockerig.

Vorkom m en: An Ackerrandern, auf Abhangen, an 
sterilen Orten. Im Gebiet nur in Nieder-Oesterreich und 
Mahren.

B liithezeit: Mai, Juni.
Anw endung: Wegen ihrer originellen Farbę eine be- 

liebte Gartenblume.

A bbildu n gen . T a fe l 1441.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 aufgesprungene 

Frucht, vergrossert; 2 Same, ganz und im Querschnitt, desgl.
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1442. Hesperis laciniata A Iliom.

Fiederblattrige Nachtviole.

Basalblatter gestielt, buchtig-fiederspaltig-fiedertheilig; 
obere Stengelblatter mit breitem, fast herzformigem Grunde 
sitzend, lang zugespitzt, am Grund buchtig gezahnt; Stengel 
steif aufrecht; Trauben zur Bliitezeit sehr lang gestreckt, 
die Spindel wie der untere Stengeltheil borstig behaart; 
Bliithenstielchen kiirzer ais der Kelch; Kronblatter langlich 
yerkehrt eiformig, stumpf, blass, gelblich oder rothlich; 
Friichte kurz gestielt, sehr lang, holperig, drusig-flaumhaarig.

Yorkom m en: An Felsen. Im Gebiet nur auf der 
Insel Yeglia.

B liithezeiti April, Mai.

A bbildungen . T a fe l 1442.
A oberer Theil der Pflanze in natiirl. Gr5sse; 1 Frucht, desgl.; 

Nach Reichenbach.
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1443. Malcolmia maritima R. Br.

Meerviole.

Syn. Cheiranthus maritimus L.

Die zarte, jahrige Wurzel tragt einen bis 30 Cm. hohen, 
aufrechten, ausserst stark yerastelten, locker beblatterten 
Stengel; untere Blatter loffelformig, langgestielt, stumpf, die 
ober en lanzettlich, knrzgestielt, alle ganzrandig, mit ange- 
driickten, 2—4theiligen Haaren bedeckt; Bliithen za 2 — 4 
kleine Doldentrauben bildend; Bliithenstielchen kurzer ais der 
Kelch; Krone gross, rosenroth; Friichte knrzgestielt, flaum- 
haarig, am Ende lang zugespitzt; oberste Blatter unter den 
Trauben sitzend, schmal lineal, sehr spitz, fast borstlich.

Vorkom m en: Am Meeresufer. Im Gebiet nur bei Fiume.
B liithezeit: Marz, April.
Anwendung: Eine reizende Gartenpflanze.

A bb ild u n gen . T afel 1443.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, desgl.; 2 Theil der- 

8elben geoffnet, yergrossert. Nach Reichenbach.
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1444. Sisymbrium officinale Scopoli. 

Gebrauchliche Rauke.

Syn. Erysimum officinale L. Chamaeplium officinale 
Wallroth. Yelarum officinale Reichenbach.

Die jahrige Wurzel treibt einen steif aufrechten 30 bis 
60 Cm. hohen, stark yerastelten, locker beblatterten Stengel. 
Blatter gestielt, schrotsagefórmig-fiedertheilig, mit 2 bis 
3paarigen, langlichen, gezahnten Abschnitten, der Endabschnitt 
sehr gross, spontontormig, wie die obersten Blatter; Bluthen- 
trauben am Ende der Aeste und ihrer meist zahlreichen 
Zweige, das bliihende Ende kopfig, die Fruchte unter dem- 
selben sehr kurz gestielt, straff dem Stengel anliegend, 
lineal - pfriemlich, flaumhaarig.

B eschreibung: Die Wurzel senkrecht herabsteigend, 
spindelig, schlangelig, mit mehreren zaserigen Wurzelfasern, 
weisslich. Der Stengel aufrecht, 30 — 60 Cm. hoch, rund, 
von ganz kurzeń, steiflichen, am Grunde dickern, am obern 
Stengel haufigeren, ziemlich abstehenden, am untern aber 
abwarts gekehrten und seltnern Harchen scharf, anfangs 
einfach, spater astig; die Aeste unten ausgebreitet, dann auf- 
steigend, mit den Spitzen aufrecht, die ersten fast an Lange 
dem Stengel gleichkommend, die ubrigen kiirzer, alle Bliithen 
tragend. Die Blatter auf beiden Seiten und besonders am 
Rande mit steif lichen Harchen besetzt, gestielt; die untern 
schrotsagenartig oder schrotsagenartig-gefiedert, mit unregel- 
massig und ungleich fast buchtig gezahnten, nach oben zu-
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aammenfliessenden und grosseren, nacli unten entfernter von 
einander stehenden, stark sich verkleinernden Fiedern; die 
oberen fast spontonformig-dreitheilig, die Seitenlappen starker 
gezahnt, etwas abwarts gebogen, der mittle verlangert, 
weniger gezahnt; die obersten endlich lineal-lanzettlich, wenig 
gezahnt, endlich ganzrandig. Die Blumen kurz gestielt, in 
ahrenformigen Trauben an allen Zweigspitzen und der Stengel- 
spitze, diese Tranben bei der Fruchtieife stark entwickelt, 
sehr lang, ruthenformig, deckblattlos. Die Blumenstiele yiel 
kiirzer ais der Kelch, aufrecht, nebst der Spindel wie der 
obere Stengel behaart. Der Kelch aus vier langlich-eiformigen, 
spitzlichen, gegen einanler geneigten, behaarten, bald ab- 
fallenden Blattchen. Die vier Blumenblatter gelb, genagelt, 
der Nagel ungefahr so lang ais der Kelch, die Platte kiirzer, 
fast umgekehrt-herzformig, oben jedoch nnr mit seichter 
Ansrandung. Staubgefasse 6, vier so lang ais der Kelch, 
2 kiirzer, so lang ais der Stempel, am Grunde auf jeder Seite 
mit einer griinen, unten mit der andern zusammenhangenden 
Driise. Die Staubbeutel eiformig, spitz, gelb. Der Stempel 
mit einem fast walzenformigen, unten etwas dickem Frucht- 
knoten, cylindrischem, kurzem, bleibendem Griffel und kopf- 
fórmiger bleibender Narbe. Die Schote der Spindel angedriickt, 
unten dicker achtseitig, nach oben yierseitig, mit etwas er- 
habenen Nahten und Klappennerven, behaart, zweifachrig, 
zweiklappig, yom Grunde an aufspringend. Die Sam en in 
jedem Fach in 2 Reihen liegend, klein, rundlich-langlieh, mit 
einer Langsfurche, lichtbraun, fein punktirt.

Y orkom m en: An Wegen, auf Schutt, an Zaunen, 
Feldrandern u. s. w. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
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Bltithezeit: Juni bis August.
Anw endung: Man hat sich sowohl der Samen ais des 

Krautes dieser Pflanze theils frisch, theils getrocknet ais 
Heilmittel bedient. Es enthalt wie mehre der Kreuzbluthigen 
einen scharfen, die Haut rothenden und Blasen ziehenden 
Stoff, der aber durch dąs Trocknen aus dem Kraute verschwmdet.

Form en: Sie kommt sehr selten mit abstehenden 
Friichten vor.

A bb ildu n gen . T afel 1444.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Stengelblatt, desgl.; 2 Bliithen- 

traube, yergrossert; 3 Frucht, desgl.
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1445. Sisymbrium austriacum Jacq. 

Oesterreichische Raute.

Syn. S. multisiliąuosum L. S. Eckartsbergense Willd. 
8. erysimifolium Pourr. 8. acutangulum Gaud. 8. compressum 
Moench. S. Tilleri Bellard. Sinapis maritima Allioni.

Die zweijahrige Pflanze erzeugt am Grund eine rei che 
Rosette langer, gegen das Ende breiterer, stumpfer, gegen 
den Stiel allmahlig yerschmalerter, grob geschweift-gezahnter 
oder schrotsageformig fiederspaltiger Basalblatter; Stengel
blatter entfemt, langgestreckt, lang zugespitzt, mit breitem 
Grunde sitzend, tief schrotsageformig fiederspaltig, wie der 
Stengel kahl oder etwas borstig, mit aus breitem Grunde 
dreieckigen, sehr spitzen oder lang verschmalerten Ab- 
schnitten, der Endabschnitt grosser, an den oberen Blattern 
yerlangert; Traube schon wahrend des Aufbliihens gestreckt; 
Bliithenstielchen fast so lang wie der Kelch; Kelch etwas 
abstehend; Blumen gross, lebhaft gelb; Friichte auf kurzem 
Stiel steif abstehend oder abwarts geneigt.

B eschreibung: Die 15 — 20 Cm. messenden Wurzel- 
blatter haben mit den Blattern des Taraxacum  o ffic in a le  
einige Aehnlichkeit, sind aber etwas dick im Parenchym, 
haarlos, an der Spitze bloss tief-gezahnt, gegen die Basis 
dagegen fast fiederig-gespalten; zuletzt verlaufen sich die 
kleinen Blattzipfelchen in den dicken, oben etwas concaven 
Blattstiel. Ebenso gestaltet, nur kleiner und kiirzer im Blatt- 
stiele, sind auch die Stengelblatter; alle Blatter haben aber
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einen weisslichen Mittelnery. Der Stengel wird gewohnlich 
45— 60 Cm. hoch; er ist kalii, fein gestreift und treibt nach 
oben einige Aeste. Die schonen Bllithentrauben werden 
7— 12 Cm. lang, sind reicb mit Bliithen besetzt und geben 
dadurch dieser Pflanze ein schones Ansehen. Die wagrecht 
abstehenden Bliithenstielchen sind wenig langer ais die Bluthe 
selbst, die gelbgrunlichen Kelchblattchen stehen etwas ab, 
schlagen sieli, gegen das Ende der Bluthe, mit ihren Randern 
etwas ein; der Nagel der Kronblatter steht aufrecht, die 
Platte dagegen ist ausgebreitet und fein gezahnt. An beiden 
Seiten der zwei kiirzeren Staubfaden finden sich Honigdriisen.

Vorkom m en: An rauhen, felsigen Abhangen. Unter- 
osterreich; Mahren; in der Schweiz am Saleve im Canton 
Genf und am Getroz im Canton Wallis; in Baiern bei 
Regensburg, Wiirzburg, Donaugebiet; Oberschwaben, im 
oberen Donauthal, bei Wertheim; bei Neuwied und Trar- 
bach; bei Verviers; im Thuringer Saalgebiet bei Eckartsberga, 
bei Kosen an der Rudelsburg und Burg Saaleck, bei Kam- 
burg und Dornburg, ferner bei Erfurt, Tennstedt, bei Eis- 
leben, an der Sachsenburg; bei Haineln auf dem Hohenstein.

B liithezeit: Mai, Juni.
Anw endung: Dieses Gewachs kann in Garten, auf den 

Mauern angesaet werden, wo es eine friihzeitige Zierde dar- 
bietet.

Form en: Sie weicht ab mit grosseren- und kleineren 
Bliithen, mit aufrechten, abstehenden und gegen das gedrehte 
Stielchen herabgebogenen Friichten. Ausserdem:

/?. contortum Koch: Friichte zerstreut steifhaarig. Syn. 
S. contortum Willdenow. 8. taraxacifolmm DC.

Flora XV. 8
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y. acutangulum, Koch: Friichte halb so lang auf ge- 
bogenem Stielchen gegen die Spindel geneigt. Syn. S. acu
tangulum DC. 8. pyrenaicum Yill. Sinapis pyrenaica L. 
So z. B. bei Spaa.

A bbildu n gen . T a fe l 1445.
AB Pflanze in natiirl. Crosse; 1 Kronblatt, vergrossert; 2 Samen. 

nat. Gr. und yergrossert.
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Loesels Raute.

Syn. Lepłocarpaea Loeselii DC. Turritis Loeselii R.Br.

Die iiber federkieldicke, zweijahrige Wurzel treibt einen 
kraftigen, iiber federkieldicken, bis meterhohen, stielrunden 
Stengel, welcher, wie die unteren Blatter, mit steifen, borstigen 
Haaren besetzt ist. Blatter langgestreckt, im Umriss langlich 
oder sehr breit lanzettlich, die oberen aus breitem Grunde 
lang dreieckig, alle, namentlich die unteren, gestielt, lang 
zugespitzt, schrotsagefórmig-fiedertheilig, mit ausgebissen- 
geschweift-gezahnten Abschnitten ohne Oehrchen am Grunde, 
an den unteren Blattem sind die Abschnitte langlich, gegen 
Ende des Blattes zusammeufliessend, an den oberen lanzettlich, 
mit sehr grossem, spontonformigem Endabschnitt; Trauben 
am Ende des Stengels und seiner achselstandigen Zweige 
zahlreich, das bliihende Ende et was gestreckt, die Frucht- 
traube sehr langgestreckt und sehr locker; Kelch abstehend; 
Kronen ziemlich klein, gelb; Friichte auf ziemlich langem, 
weit abstehendem Stielchen aufwarts gebogen, die jiingeren 
das Ende der Traube nicht iiberragend.

B eschreibung: Die Wurzel spindelig, hoher oder 
tiefer mit einem und dem andern Ast, etwas zaserig Ton 
gelblich-braunlicher Farbę. Der Stengel 30—60 Cm. hoch, 
haufig von unten an schon in einige Hauptaste unter spitzen 
Winkeln getheilt, nach oben mehr und mehr sich verastelnd, 
randlieh undeutlich eckig, mit steif lich en weissen Haaren

1446. Sisymbrium Loeselii L.
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besetzt, welche am untern Theile abwarts gerichtet, nach 
oben aber gerade abstehend sind und sich bis auf die Kelch- 
blatter hinziehen. Die Blatter sind schrotsagenformig, fieder- 
theilig, mit steiflichen weissen Haaren, besonders am Rande 
und auf der Unterseite besetzt, oben fast kahl; die Fieder- 
lappen sind in der Mitte des Blattes am grossten, werden 
nach dessen Basis hin kleiner und trennen sich hier mehr 
von einander ais nach der Spitze, wo sie mehr zusammen- 
fliessen und so eine meist spitz und lang vorgezogene 
schwacher buchtig gezahnte Endspitze bilden; sie sind alle 
fast dreieckig spitz, an den obem Blattern immer weniger 
breit und weniger gezahnt, zuletzt schmal und ganzrandig, 
uberall durch rundę Buchten von einander getrennt, in dereń 
Grunde auch keine Zahne befindlich sind und welche am 
unteren Theile des BJattes fast bis auf die Mittelrippe reichen, 
so dass die untersten kleinen Lappchen fast vereinzelt stehen. 
Der Blattstiel ist flach rinnenfórmig, unten wenig erweitert. 
An den aussersten und letzten Bliithenasten werden die 
Blatter zuletzt fast linealisch, an beiden Enden verschmalert 
and entweder ganzrandig oder nur mit einem oder dem 
andem Zahne yersehen. Die Bliithentrauben sind endstandig 
und erscheinen nicht allein an den Spitzen der Hauptaste, 
sondem auch an einer Menge kleiner, kaum ein paar Blatter 
zeigender Nebenaste, so dass dadurch die Pflanze endlich 
oben sehr buschig und breit wird; sie yerlangem sich bei 
der Fruchtreife bedeutend bis zu */3 Meter und dartiber 
und tragen eine Menge rund um die Achse stehender gestielter 
deckblattloser schon gelber Blumen, welche wahrend des 
Bluhens traubendoldig stehen. Die Blumenstiele sind anfangs
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sehr fein und stehen aufrecht, werden spater dicker und 
stehen unter einem weniger spitzen oder fast unter rechtem 
Winkel ab und erreichen eine Lange von 8— 12 Mm. Die 
Kelchblatter sind schmal elliptisch, stumpf, gelblich-grttn, 
nach oben mit einigen Haaren besetzt. Die Blumenblatter 
sind fast 6 Mm. lang, umgekehrt-eiformig, stumpf, mit etwas 
ausgeschweiftem Rande, in den Nagel keilfórmig yerschmalert, 
fast doppelt so lang ais der Kelch. Die 4 langern Staub- 
gefasse stehen um das Pistill, welches sie mit ihren lang
lichen Staubbeuteln Anfangs uberragen, die beiden kiirzeren 
reichen bis an die Staubbeutel des grosseren.

Yorkom m en: Auf Schutt, auf alten Mauern, an Wegen, 
an sterilen Orten u. s. w. Durch einen grossen Theil des 
Gebiets zerstreut. Unterosterreich; Mahren; Bohmen; Konig- 
reich Sachsen, namentlich bei Dresden und Meissen; Provinz 
Sachsen, Giebichenstein und Petersberg bei Halle, Eisleben, 
Aschersleben, Quedlinburg, Magdeburg; selten in Thuringen, 
am Rotlien Berg bei Erfurt, auf vielen Mauern bei Franken- 
hausen, bei Blankenburg, unbestandig bei der Wollspinnerei 
(Schneidemiihe) von Fr. Weimar’s Sohn in der Flora von Jena; 
bei Merseburg; in der Rheinprovinz bei Burg Rheinstein 
und bei Burg Cobern an der Mosel, bei Worms; bei Cammin, 
Colberg, Hoff in Pommern; bei Danzig; auf der Wallischai, 
bei Trzemeszno in Posen; nach Focke auch bei Bremen auf 
Schutt, aber unbestandig.

B lu th ezeit: Mai bis August.
A bbildu n gen . T a fe l 1446.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 innere Bliithe, vergr8ssert; 
2 Fruchtspitze im Langsschnitt, desgl.; 3 Same im Querschnitt, 
desgl.
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Langblattriger Raukensenf.

Syn. Sisymbrium glabrum Willdenow.

Dervorigen etwas ahnlich, aber die 2jahrige Wurzel treibt 
einen zarteren und schlankeren, locker yerastelten Stengel. 
Blatter schrotsageformig-fiedertheilig, mit einem oder mehren 
spitzen, rechtwinkelig abstehenden Lappen, wie die ganze 
Pflanze, kahl; die Abschnitte ungleich gezahnt, ohrchenlos, 
die der unteren Blatter langlich, der endstandige eckig, die 
der oberen lanzettlich, der endstandige verlangert sponton- 
formig; Bliithentraube am bliihenden Ende sehr kurz, kopfig, 
der fruchttragende Theil sehr langgestreckt; Kelch etwas 
abstehend; Fruchte ziemlich entfernt, yiermal’ so lang und 
langer ais das etwas abstehende Stielchen, aufgerichtet und 
etwas aufwarts gekrummt, die jiingeren Iiber das bliihende 
Ende emporragend; Kronen sehr klein.

B eschreibung: Die Pflanze wird fusshoch und hoher. 
ihr aufrechter, kahler und glanzender Stengel ist meisten- 
theils astig, hat nur an der Basis einzelne Haare und seine 
abwechselnden Aeste breiten sich aus. Seine unten 15 —18 Cm., 
in der Mitte 10 Cm., oben bloss 8—3 Cm. messenden Blatter 
sind ebenfalls haarlos oder bios mit einzelnen kleinen Haaren 
besetzt, unten schrotsageformig, mit einem sehr grossen, 
breiten Endlappen, in der Mitte mehr fiederspaltig, mit zwar 
langem, aber schmalerem Endlappen, oben lanzettformig, an 
der Basis mit einzelnen grossen Zahnen begabt, oder fast

1447. Sisymbrium Irio L.
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spiessformig. Die hin und her gebogenen Trauben sind 
schlaff, ihre Bltithchen sehr unansehnlich, die Kelchblatter 
fein behaart, die Kronblatter ganz, die Schoten 5 Cm. lang, 
welche mit ihren Stielchen abstehen, glanzend und kalii sind 
und sich in ziemlicher Anzahl an der Fruchttraube. finden. 
Die ganze Pflanze schmeckt scharf und senfartig.

Vorkom m en: An Wegen, Ackerrandern, auf Kultur- 
land, auf Schutt, auf Feldem, in Garten u. s. w. An der 
Kirchhofsmauer im Dorfe Yisp im Kanton Wallis; in Unter- 
osterreich. Sonst nur verwildert; so z. B. bei Suhl im 
Thiiringer Wald in einigen Garten am Rimbach; bei Jiiter- 
bogk und Berlin; bei Prag; im Stintelgebirge; fruher am 
Hohenstein bei Oldendorf; bei Eisleben; Helmstedt; Giessen; 
Frankfurt am Main; in der Wetterau; in Franken. Sonst 
durch Europa zerstreut.

B liithezeit: Mai, Juni.

A b b ild u n gen . T a fe l 1447.
AB Theile der Pflanze in natiirl. GrBsse.

www.dlibra.wum.edu.pl



— 64 —

Columna’s Raukensenf.

Der vorigen sehr ahnlich. Blatter schrotsageformig- 
fiedertheilig, mit gezahnten, am Grunde geohrelten Abschnitten, 
mit aufgerichteten Oehrchen; an den unteren Blattem sind 
die Abschnifcte eiformig-langlich, der endstandige eckig, an 
den oberen lanzettlich, der endstandige yerlangert-sponton- 
fórmig; Kelch aufrecht, geschlossen; Blumen gross; Friichte 
sehr entfernt, sehr kurz gestielt, sehr lang, mit den Stielchen 
schrag abstehend.

B eschreibung: Der Stengel wird 45 — 60 Cm. hoch 
und an kraftigen Exemplaren fast um das Doppelte hoher. 
Er ist mit feinen Harchen besetzt, nach oben hm astig, und 
seine langstieligen Blatter werden bis 10 Cm. lang. Die 
Wurzelblatter stehen in einem Kr pis e, die Fiederzipfel wechseln 
ab und der Endzipfel ist fast dreieckig. Die unteren Stengel- 
blatter sind fast leierformig gefiedert, ihre langen, rinnigen 
Stiele haben zottig graue Behaarung und ihre Endzipfel sind 
spiessformig. Die oberen Stengelblatter sind fast pfeilformig, 
die obersten aber und die Astblatter sind lineal, ungetheilt, 
zolllang und sitzend. Alle Blatter sind fein behaart, die 
Bliithen stehen auf 4 —5 Mm. langen, behaarten Stielen, 
welche sich nach der Bluthe ais Fruchtstiele nicht verlangem. 
Der anschliessende Kelch hat stumpfe Blatter, welche die 
Lange der Bliithenstiele besitzen. Die Platte der blassgelben

1448. Sisymbrium Columnae L.
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Kronblatter ist rundlich, die Nagel derselben haben die Lange 
des Kelchs und die Krone ist doppelt so lang ais derselbe. 
Die Schoten sind gran behaart, werden bis 8 Cm. lang, doch 
nur 2 Mm. dick und kaum breiter ais der 4— 5 Mm. messende 
Fruchtstiel.

Y orkom m en: An Wegen, auf Schutt, an sterilen Orten. 
In Steiermark, Unterosterreich, Mahren und Bohmen. 

B ltithezeit: Juni, Juli.
F or men: (J. hebecarpa Koch: Friichte flaumig.

A bb ild u n gen . T a fe l 1448.
ABC Pflanze in natiirl. GrSsse.
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1449. Sisymbrium pannonicum Jacq. 

Ungarischer Raukensenf.

Syn. S. Sinapeos Retzius. S. sinapistrum Crantz.
Untere Blatter schrotsageformig-fiedertheilig, im Umriss 

breit lanzettlich; Abschnitte gezahnt, langlich-dreieckig, am 
Grund mit aufstrebenden Oehrchen yersehen; oberste Blatter 
gefiedert mit schmal linealischen Fiedern, der endstandige 
gleichformig; Traube ausserordentlich locker; Kelch weit ab- 
stehend; Kronen ziemlich gross; Frtichte sehr lang, auf sehr 
kurzem Stiel weit abstehend, mehr oder weniger aufwarts 
gekrummt, fast nicht dicker ais das Stielchen.

B eschreibung: Die Wurzelblatter bilden an der Erde 
eine Rosette, sind 10— 15 Cm. lang und sehr borstenhaarig. 
Der Stengel wird 80—60 Cm. hoch, steht aufrecht, ist wenig 
verastelt, rund, borstenhaarig und besonders nach unten zu 
mit Borsten immer dichter besetzt, welche ganz unten riick- 
warts, weiter oben abstehen. Die Stengelblatter werden nach 
oben hin immer kleiner, ihre Zipfel immer schmaler. Unten 
am Stengel sind auch die Blatter sehr borstig, oben aber 
nur mit einzelnen Borsten besetzt. Die 1 Cm. langen Bluthchen 
stehen in Doldentrauben und verwelken, sobald sich die 
Spindel zu yerlangern beginnt. Die Stielchen yerlangern 
sich nicht, werden auch nur ais Fruchtstiele wenig starker 
und sind gleichmassig dick. Die Kelchblatter bilden, so lange 
sie noch die Knospe umschliessen, oben, wie bei Barbaraea 
arcuata, 2 Homchen, werden schwefelgelb, biegen sich in
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der Bluthe zuruck und fallen bald ab. Die Kronen haben die 
Farbę des Raphanus Raphanistrum , verbleichen auch im 
Welken. Die 6 Driischen stehen hier, wie an yielen andern 
Cruciferen, so, dass die 2 kiirzeren Staubgefasse an beiden 
Seiten mit 2 derselben umgeben sind, wahrend die ubrigen 
2 zwischen den grosseren Staubgefassen sich befinden. Die 
Schoten werden ausserordentlich lang, stehen zwar mit ihren 
Stielchen ab, krummen sich aber gewohnlich.

Yorkom m en: An Wegen, Ackerrandern, auf Brach- 
feldern. In Mahren; Unterosterreich; Bohnie:?; Frankfurt an 
der Oder und Griineberg; Dresden; Rheinflache bei Strass- 
burg und Mannheim; Iserabloz in der siidlichen Schwciz, im 
Thale Anniyiers; in Preussen bei Memel, Brandenburg, Pillau, 
Braunsberg, Thorn, Graudenz, Danzig, Bromberg.

B liithezeit: Mai, Juni.

A bbildu n gen . T a fe l 1449.
AB Pflanze in naturlicher Grosse; 1 Fruchtspitze, vergrossert; 

2 Same, desgl.
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Schuttrauke.

Die jahrige Wurzel treibt einen bis 60 Cm. hohen, auf- 
rechten, stark verastelten und oben ausgebreiteten Stengel. 
Blatter dreifach gefiedert; Fiederchen der unteren Blatter 
schmal lanzettlich, der oberen linealiscli; Fruchttraube lang 
gestreckt mit kurzem, bliihendem Ende; Bluthenstielchen 
doppelt so lang wie der Kelch; Kronen klein; Fruchte auf 
kurzem Stiel schrag aufwarts gerichtet, bisweilen aufwarts 
gebogen, ziemlich gedrangt, Klappen einnervig.

B eschreibung: Die Wurzel gehort zu den Pfahlwurzeln, 
ist spindelfórmig, docli sehr verastelt und geht 10— 15 Cm. 
und noch tiefer in das Erdreich hinab. Der aufreclite Stengel 
wird gemeinlich 30— 45 Cm., in Feldem aber 60 und 90 Cm. 
hoch; auf durftigem Boden bleibt er einfach, im reichen 
Lande verastelt er sich sehr und seine Aeste stelien weit vom 
Stengel ab. Nach der Starkę ist der Stengel mehr oder 
weniger eckig, nach dem Standorte mehr oder weniger mit 
feinen, sternformigen Haaren besetzt. Die Blatter sind 2 bis 
8 Cm. lang, stehen wechselsweise, haben nach ihrem ganzen 
Umfang eine ovale Form, sind aber ein-, zwei-, ja auch 
dreimal gefiedert und die einzelnen Fiederlappchen, 4— 6 Mm. 
lang, fast lineal und nicht selten spitz, haben haufig noch 
einen Zahn und sind mit feinen Sternhaaren besetzt. Un- 
streitig gehoren sie zu den zierlichsten Blattern unserer Flora. 
Die Blumen stehen in blattlosen Endtrauben, die sich in der

1450. Sisymbrium Sophia L.
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Bluthe sehr yerlangern, 8— 20 Cm. messen. Die Kelchblatter 
stehen aufrecht, erweitem sich nach der Spitze zu, sind wenig 
iiber 2 Mm. lang und gelbgrun, die fast doppelt kleineren 
Blumenblatter sind spatelformig und schwefelgelb, die zahł- 
reichen Schoten stehen aufrecht, messen 10—20 Mm., sind 
aber nur 1 Mm. breit, fast stielrund, kahl und enthalten eine 
Menge rothgelber Samen, die noch kleiner ais die Mohn- 
korner sind.

Vorkom m en: AnWegen, sterilen Orten, Mauem, Schutt- 
haufen, auf Feldern in Garten, auf Kulturland aller Art. 
Durch das ganze Gebiet.

B liithezeit: Die Bluthe beginnt am Ende des Mai und 
dauert einen Monat, doch kommen spater jiingere Pflanzchen 
zur Bluthe, so dass man den ganzen Sommer bis zum 
September Bliithen finden kann. Die Hauptsamenreife fallt 
am Ende der Hundstage.

A bbildu n gen . T a fe l 1450.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthe, yergrossert.
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Steifer Raukensenf.

Das dauernde Rhizom treibt einen bis meterhohen, nach 
obenastigen Stengel, welcher ziemlich dicht mit ungetheilten, 
langlich-lanzettlichen, zugespitzten, ungleich schwach ge- 
zahnten, von einfachen Haaren flaumigen, am Grund stnmpf 
in den sehr kurzeń Blattstiel zusammengezogenen Blattern 
besetzt ist; Bliithenstengel sehr stark yerastelt, die oberen 
Aeste nicht von Deckblattern gestlitzt; Trauben sclion zur 
Blftthezeit etwas gestreckt; Kelch schrag abstehend; Kronen 
hellgelb, grosser ais der Kelch; Friichte auf kurzeń, ab
stehenden Stielchen schrag abstehend, lang, ziemlich gedrangt 
stehend.

B eschreibung: Der aufrechte, astige, mit Blattern 
reichlich bekleidete Stengel erreicht 0.6— 1.2 Mtr. Hohe und 
ist fein behaart. Seine Blatter haben die Grosse und Farbę 
der H esperis m atronalis, sind bald bloss gezahnelt, bald 
tiefer gezahnt, unten langlich und kurzgestielt, zuweilen 
buchtig gezahnt, oben langlich-lanzettfórmig, zuletzt lanzett- 
lich und sitzend. Beide Flachen sind fein behaart und die 
Sagezahne haben ungleiche Grosse. Die Bliithen stehen in 
mehren nahe bei einander befindlichen Trauben, sind von 
mittler Grosse, ihre Kelchblatter gelbgriin, ihre Kronblatter 
ąuittengelb und zwei einander entgegen stehen de Kelchblatter 
haben nahe der Spitze auf ihrer inneren Flachę einen Zahn. 
Die Kronenblatter, welche doppelt so gross ais die Kelch-

1451. Sisymbrium strictissimum L.
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blatter sind, breiten sich zuletzt weit aus und ihre anfangs 
gelben Staubkolben farben sich dann violett. Die zahl- 
reichen Schoten sind 5 — 7 Cm. lang, doch sehr diinn und 
kahl, stehen vom Stengel ab, bleiben aber ziemlich gerade.

Yorkom m en: Im Flussufergebusch, in feuchten Hainen. 
Sehr zerstreut durch das Gebiet. Sudliche Schweiz; Ober- 
schwaben; Oberinnthal; Kamthen; Steiermark; Unteroster- 
reich; Mahren; Donauthal bei Tuttlingen, Regensburg u. a. 
O.; im Mainthal von Wiirzburg bis Hanau; an der Tauber 
bei Mergentheim; am Neckar bei Heidelberg; zerstreut am 
Oberrhein bis in die Gegend von Bingen und weiter abwarts; 
im Elbthal von Bolimen bis unterhalb Magdeburg; auch bei 
Prag und an anderen Orten in Bohmen; in Thiiringen im 
Ilmthal von Weimar aufwarts bis Stadtilm, bei Coburg; 
in Franken; bei Udersleben am Kyffhauser an Kalkfelsen, 
nordlich yon der Stadt; bei Hoxter, Polle, Oldendorf am 
Hohenstein, Wolfenhagen, bei Ockensen am Ith u. a. O. im 
Wesergebiet.

B liithezeit: Juni, Juli.
A bbildu n gen . T a fe l 1451.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergr5ssert; 2 Kelch- 
blatt mit Zahn, desgl.; B Fruchtspitze, desgl.; 4 Same, desgl.
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1452. Sisymbrium Alliaria Scopoli. 

Knoblauchs - Rauke.

Syn. Alliaria officinalis Andrz. Erysimum Alliaria L. 
Hesperis Alliaria Lam., Wallroth.

Die zweijahrige Wurzel bildet im Herbst des ersten 
Jahres einige Vorblatter und im zweiten Jahr einen ein- 
fachen, im oberen Theil aus den Blattachseln yerastelten, 
stielrunden, wie die ganze Pflanze fast kahlen, bis meter- 
hohen Stengel. Yorblatter langgestielt, nierenfórmig oder 
eirund mit herzformigem Grunde, stumpf, grob gesagt, untere 
Stengelblatter langgestielt, am Grrunde ausgescłmitten oder 
breitgestutzt, aus breitem Grrunde dreieckig-langlich, grob 
geschweift- gezahnt oder schwach gelappt, die obersten fast 
sitzend, mit lang yorgezogenem Ende; Bliithen weiss, die 
Krone grosser ais der Kelch; bliihender Theil der end- und 
achselsandigen Trauben doldentraubig; die Fruchttraube ge- 
streckt, locker; Friichte auf kurzem, abstehendem Stielchen 
aufwarts gebogen oder aufrecht, meist etwas hin und her 
gekrummt und holperig, die unterste stets von einem Deck- 
blatt gestiitzt. Die ganze Pflanze duftet lauehartig.

Beschreibung: Die Wurzel dieser meist zweijahrigen 
Pflanze ist ziemlich holzig, und mehr horizontal ais senk- 
recht. Der aufrechte, ziemlich einfache walzenformige Stengel 
wird behaart. Die untersten Blatter sind herznierenformig 
stumpf, ungleichformig gesagt, die oberen abwechselnden, 
mehr herzformigen ungleich und stumpf gezahnt. Die Bliithen
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bilden am Ende der Stengel und Aeste eine Art von Traube, 
sind kurzgestielt, der Kelch viertheilig, vollig gleichformig 
und weisslichgriin. Die yier wenigstens noch einmal so langen 
weissen Blumenblatter haben eine spatelformige Figur und 
einen sehr verschmalerten Nagel. Von den 6 Staubfaden 
sind 4 grosser ais 2 andere, die gelben Antheren pfeilherz- 
formig. Die Frucht wird eine sehr lange, schmal vierkantige, 
mit der kopfformigen Narbe gekronte Schote, welche in 
zwei Klappen aufspringt, und mehre langlich elliptische oder 
fast cylindrische kreisfbrmig gefurchte braune Samen enthalt.

Vorkommen: An etwas beschatteten Orten an Zaunen, 
auf Schutt, in Grebiischen und Waldungen. Durch das ganze 
Gebiet yerbreitet.

B luthezeit: April, Mai.
Anw endung: Friiherhin gebrauchte man das scharfe, 

etwas bitter schmeckende und lauchartig riechende Kraut 
unter dem Namen H erba A lliariae gegen Brand und bos- 
artige Geschwiire, indem man entweder das geąuetschte Kraut 
auflegte, oder den Saft anwendete.

A bbildu n gen . T afel 1452.
ABC Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Same, vergrossert.
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Acker - Kautensenf.

Syn. Ardbis Thaliana L. Conringia Thaliana Reichen- 
bach. Stenophragma Thalianum Celakowsky.

Die jahrige Wnrzel treibt meist mehre handhohe bis 
60 Cm. hobe, stark yerastelte, anfrechte oder schrag aufge- 
richtete Stengel, welche, wie die Blatter, mit borstlichen,
2— 3theiligen Gabelhaaren bestreut sind. Basalblatter rosettig, 
langlich, stumpf oder abgerandet, in den kurzeń Stiel all- 
malig yerschmalert; Stengelblatter sehr entfernt, alle zweig- 
bildend, sitzend, lanzettlich, ziemlich spitz; Trauben zuletzt 
sehr langgestreckt, an allen Stengelzweigen endstandig, das 
bliihende Ende sehr armblilthig, weil nur wenige Bliithen 
gleichzeitig aufbliihen; Bliithen klein, weiss; Kelch aufrecht; 
Friichte entfernt, eine sehr langgestreckte Traube bildend, 
auf diinnen, weit abstehenden Stielen sanft aufwarts ge- 
bogen, kahl.

B eschreibung: Die vielastige, weisse Wurzel treibt 
ein und mehre zarte anfrechte Stengel, die je nach Frucht- 
barkeit und Frische des Bodens mit ihren verlangerten 
Bliithentrauben nur finger- oder handhoch, oder 30— 40 Cm. 
Hohe erreichen, riefig, durch Spaltharchen rauh und etwas 
mattgriin und nur oben verastelt sind. Die Wurzelblatter 
liegen kreisrund am Boden, werden 1 Cm. lang, 3— 4 Mm. 
breit (an kleinen Exemplaren kaum 1 Cm. lang und 3 Mm. 
breit) und welken, wie der Kohl in yioletter Farbę. Die

1453. Sisymbrium Thalianum Gaud.
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Stengelblatter gleichen den Wurzelblattem an Lange, sind 
aber gemeinlich schmaler und sitzen. Alle Blatter sind am 
Rande gezahnelt, yom spitz und erhalten durch die regel- 
massig auf der Blattflache gestellten Gabelhaare ein mattes 
Grim. Die Bliithchen sind klein, ihre diinnen Stielchen in 
der Bluthe gleichlang, nach der Bliithe weit langer, 2/3 der 
Schote messend. Die vier Kelchblatter sind behaart, gelb- 
griin und weisslich berandet, die Kronblatter ganz, stumpf, 
weissplattig, griinnagelig und doppelt langer ais die Kelch
blatter. An der Basis der Staubgefasse befinden sich sechs 
grttne Driisen, wovon zwei ringformig sind. Die Staubfaden 
sind weiss, langer ais die Kronnagel, die Staubbeutel gelb. 
Die Schote wird 1— 2 Cm. lang, richtet sich am wagrecht 
abstehenden Stiele etwas in die Hohe und tragt sehr kleine, 
rothbraunliche Samen.

Yorkom m en: Auf sandigen Brachackem, sandigen 
Feldern, auf Kulturland, auf fruchtbaren Triften, Wiesen- 
angern, Holzschlagen. Durch das ganze Gebiet verbreitet, 
aber nur in Sandgegenden gemein; auf Kalkboden sehr selten.

B lttthezeit: April, Mai. Haufig im September und 
Oktober zum zweiten Mai.

Anw endung: Nur ais schadliches Unkraut der Brach- 
und Kleefelder in der Sandformation bekannt.

Form en: /?. hiąpida- Wahlenberg: Blatter am Grunde 
buchtig gezahnt. Syn. S. arenosum L. So in Skandinavien. 
Im Gebiet scheint sie nicht vorzukommen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1453.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 innere Bluthe, vergrossert; 
2 Kronblatt, desgl.; 3 Kelch, desgl.; 4  aufgesprungene Fracht, desgl.
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1454. Hugueninia tanacetifolia Reichenbach. 

Rainfarnblattriger Raukensenf.

Syn. Sisymbrium tanacetifolium L.
Das kraftige, dauemde Rhizom treibt einen gradeny 

aufrechten, bis meterhohen Stengel, welcher mit entfernt- 
stehenden, yielpaarig-gefiederten Blattem besetzt ist; Fiedern 
lanzettlich, spitz, eingeschnitten-gesagt, die oberen zusammen- 
fliessend; Stengel oben astig; Tranben am Ende des Stengels 
und seiner Zweige, der bliihende Theil doldentraubig; Kronen 
gross, lebhaft gelb; Fruchttraube gestreckt, locker; Frucht- 
stielchen schrag abstehend, fast so lang wie die Fracht; 
Fruchte meist etwas aufwarts gekriimmt.

Yorkom m en: An rauhen Felswanden der Alpen. Nur 
auf der Walliser Seite der penninischen Alpen.

B liithezeit: Juli.
Abbildungen. Tafel 1454.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, vergr(5ssert; 2 Fracht- 
scheidewand, desgl.; 8 u. 4 Same, desgl.
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1455. Braya alpina Sternberg u. Hoppe. 

Schotenkresse.

Das kurze, dauernde Rhizom treibt nach unten eine 
Pfahlwurzel und nach oben einen oder mehre Kopfe mit 
hochstens handhohen Stengeln. Basalblatter zahlreich, fast 
rosettig, langgestielt, lanzettlich, ziemlich stumpf, allmalig 
in den Stiel yerschmalert, ganzrandig oder entfernt gezahnelt, 
wie die ganze Pflanze kurz steifhaarig; Stengel mit wenigen 
lanzettlichen oder lineal-lanzettlichen Blattem besetzt, am 
Ende eine einfache Traube tragend, welche ais breite Dolden- 
traube aufbliiht und sich nach der Bliithezeit etwas in die 
Lange streckt; Blumen weiss mit purpurnen Kelchen, im 
trocknen Zustand die Kronen yiolett; die untersten Bliithen 
stehen in den Achseln von Stiitzblattem, welche die Dolden- 
trauben iiberragen; Friichte auf kurzem Stiel schrag auf- 
gerichtet, iiber die Doldentraube hinausragend, am Ende mit 
yerschwindend kurzem Staubweg und nierenformig - aus- 
gerandeter Miindung, mehrfach eingeschniirt-wulstig; Samen 
zweireihig.

Durch den Namen ehrten Graf von Sternberg und Hoppe, 
der die Pflanze in der Gamsgrube entdeckt hatte, den Grafen 
de Bray, damals Prasident der k. botan. Gesellschaft zu 
Regensbnrg.

B eschreibung: Der kleine, walzige Wurzelstock ist 
mehrkopfig und erzeugt einen niedrigen Rasen von bloss 
1 — 2 Cm. langen, gestielten Wurzelblattern, welche mit
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einzeln stehenden einfachen oder gabeligen Haaren besetzt 
sind. Aus diesem Rasen heben sich nun die bis 7 Cm. hohen, 
theils einfachen, theils auch astigen Stengel, welche, nebst 
ihren sitzenden, am Grandę yerschmalerten Blattem, dieselbe 
Behaarung wie die Wurzelblatter besitzen. An ihrer Spitze 
sitzen die wenigen 3 bis 6 Mm. langen, fast ungestielten 
Bliithen nahe beisammen, haben zwar keine Deckblatter, 
werden jedoch haufig vom obersten Stengelblatt iiberragt. 
Die Kelchblatter stehen aufrecht und schliessen an, die 
Kronblatter sind weiss, beim Yerwelken lilafarbig, ihre Platten 
stehen ab, sind verkehrt- eiformig, gestntzt oder ein wenig 
ausgerandet und langer ais der Kelch. Nach der Bluthezeit 
verlangert sich weder die Spindel noch der sehr knrze Stiel 
der Bliithen, so dass also die 8 Mm. langen und 2 Mm. 
dicken Schoten sehr nahe beisammen zu stehen kommen. 
Sie tragen einen sehr kurzeń Griffel mit einer kleinen, aus- 
gerandeten Narbe.

Yorkom m en: An den Abhangen der hochsten Alpen. 
In der Gamsgrube und Leiter bei Heiligenblut in Karnthen; 
an der Siidwestseite des Solsteins bei Innsbruck.

B lu thezeit: Juli.
Anw endung: Eine sehr niedliche Pflanze fiir alpine 

Anlagen in Garten.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1455.

A  Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliitke, vergrossert; 2 aufgesprungene 
Frucht, desgl.; 3, 4, 5 Same, desgl.
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1456. Braya pinnatifida Koch.

Fiederblattrige Schotenkresse.

Syn. Sisymbrium dentatum Allioni. S. barsifolium 
Yillain. Arabis pinnatifida DC. 8. pinnatifidum DC.

Das dauernde Rhizom ist einkopfig oder mehrkopfig, 
sehr kurz, treibt einen oder mehre vom Grund an aus allen 
Blattachseln verastelte, aufrechte, aber meist stark hin und 
her gebogene Stengel, welche am Grund eine meist arm- 
blattrige Rosette tragen. Basalblatter langlich, am Ende 
stumpf oder abgerundet, in den kurzeń Stiel allmahlig ver- 
schmalert, am Rand gezahnt oder gelappt, mit abgerundeten 
Zahnen oder Lappen; Stengelbatter buchtig-fiederspaltig mit 
langlich-linealen, ziemlich stumpfen, yorwarts gerichteten oder 
sanft vorwarts gebogenen Abschnitten; Trauben endstandig 
an sammtlichen Zweigen, der bliihende Theil doldentraubig, 
kleinbliithig; Kronen weiss; Fruchttraube langgestreckt, sehr 
locker, Fruchte auf kurzeń, dunnen, abstehenden Stielchen 
schrag aufgerichtet oder sanft aufwarts gebogen. Die ganze 
Pflanze kahl.

Yorkom m en: Auf den hochsten Granitalpen. In der 
Schweiz auf dem Fouly, St. Bernhard u. s. w. Ausserdem 
in Frankreich, Spanien, Italien, Siebenbiirgen.

B luthezeit: Juli, August.
Anw endung: Wie bei der vorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1456.

A B  Pflanze in natiirl. GrSsse; 1, 2 Fruchtspitze, vergr6saert.
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1457. Braya supina Koch.

Kriechende Schotenkresse.

Syn. Sisymbrmm supinum L.
Die jahrige Wurzel tragt wenige Basalblatter und einige 

am Boden liegende oder aufsteigende, locker beblatterte 
Stengel. Blatter sammtlich fiedertheilig mit langlich-line- 
alischen, ungleich abgerundet gezahnten Abschnitten, der 
endstandige bisweilen grosser ais die iibrigen; Traube zuletzt 
verlangert, beblattert; Friichte mit den kurzeń Stielchen 
etwas abstehend, kurzhaarig-flaumig.

Yorkom m en: An kiesigen oder sandigen feuchten 
Stellen der Thaler und Ebenen. Im Gebiet sehr selten. 
Am See von Joux im Jurathal; im unteren Elsass im Lauter- 
thal; bei Maastricht an der Maass; fruher bei Greven- 
machern und Winningen an der Mosel gefunden. Ausserdem 
Skandinayien, Belgien, Luxemburg, Nordfrankreich.

B lu thezeit: Juli, August.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1457.
A Pflanze in naturl. Grosse; 1 Blattstiick, vergrossert; 2 Frucht- 

spitze, desgl.; 3 Fruchtklappe, desgl.; 4 Same, desgl.
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Ackerlack.

Syn. Erysimum parviflorum Pers. Cheiranthus sil- 
vestris Lam.

Die jahrige Wurzel treibt einen bis 60 Cm. hohen, auf- 
recliten, meist verastelten Stengel, welcher ziemlich. dicht 
beblattert und wie die Blatter mit dicht anliegenden drei- 
theiligen Gabelhaaren bedeckt ist. Blatter lanzettlich oder 
langlich-lanzettlich, geschweift gezahnelt oder fast ganzrandig, 
rauh; Trauben am Stengel und seinen Zweigen endstandig, 
der bliihende Theil doldentrauhig, die Fruchttraube sehr ver- 
langert, locker; Bluthenstielchen 2—3 Mai so lang wie der 
Kelch; Kronen gelb, langer ais der Kelch; Fruchte vier- 
kantig, etwas von der Seite zusammengedruckt, mit entfernten 
Haaren bestreut, fast kahl, auf steif abstehendem Stielchen 
schrag abstehend.

B eschreibung: Der aufrechte oder aufsteigende Stengel 
steht steif, ist eckig und gestreift, durch die anliegenden 
Haare etwas graulich-grun, nur nach oben yerzweigt und 
erreicht eine Hohe von 30 — 60 Cm. Nur die untersten 
Blatter verlaufen sich in einen kleinen Stiel, alle iibrigen 
sitzen, sind zwar im Ganzen lanzettformig, doch an einzelnen 
uppigen Exemplaren auch langlich, immer jedoch nach beiden 
Enden verschmalert. Auch findet man Exemplare mit ganz- 
randigen und andere mit mehr oder weniger yerloren-

Flora XY. 11
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gezałmten Blattem. Mit der Hohe des Stengels werden sie 
schmaler und kleiner, ganz oben nicht selten linien-lanzett- 
formig. Die Spitze des Stengels und aller Zweige nehmen 
die Bluthentrauben ein, welche in einer kurzeń Doldentraube 
beginnen und sich zu einer 7— 15 Cm. langen Traube ver- 
langem. Die Haupttraube hat oft 70— 100 Bliithen und ist 
spater mit Schoten dicht besetzt. Der Kelch steht wenig 
ab, ist anfangs (besonders auf fruchtbarem Boden) griin, wird 
erst spater gelb. Die Blumen sind gelb, ihre Blatter sind 
kaum noch einmal so lang ais der Kelch und die Breite des 
Blumenkreuzes misst kaum 4 Mm. Alle Blumenstiele stehen 
anfangs im spitzen, spater im rechten Winkel ab, messen
6— 8 Mm. und tragen eine aufrechtstehende, 10— 14 Mm. 
lange, viereckige, yielsamige Schote. An der Spitze der- 
selben findet sich eine sehr kurzgestielte kleine Narbe. 
Zwischen den Staubfaden und dem Fruchtknoten stehen in 
der Blume die kleinen, tiefgriinen Nectardrlisen.

Yorkom m en: Auf Aeckem, Brachfeldem, im Flusskies, 
an Wegrandern, in Garten, besonders in den Auen, auf sand- 
reicherem, gutem Boden, nicht aber auf Thonboden. Auch 
auf Mauem. Durch das ganze Gebiet yerbreitet, aber keines- 
wegs iiberall gemein.

B luthezeit: Juni bis Herbst.
A nw endung: Diese Pflanze ist ein Ackerunkraut; an 

einigen Orten sehr selten, an anderen so haufig ais der 
gemeine Hederich. In der ersten Bliithe sieht sie durch 
ihre tiefer gelben, zahlreichen Bliimchen sehr niedlich aus 
und gereicht den Gartenrandem, wo sie zuweilen in Massen 
ais Unkraut aufkommt, zur schonen Zierde.
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Form en: Eine monstrose Form ist: Cheiranthus scapi- 
gerus Willdenow.

a. mdgare: Blatter etwas geschweiffc.
/?. dentatum Koch: Blatter buchtig gezahnelt. Syn. 

E. micranthum Bnek.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1458.
AB Pflanze in natiirl. GrSsse.
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1459. Erysimum virgatum Koth. 

Ruthenhederich.

Syn. E. longisiliąuosum Reichenbach. E. altissimum Lej.
Der yorigen etwas ahnlich, aber hochwuchsiger, steifer, 

grossblumiger und schmalblattriger. Die zweijahrige Wurzel 
treibt einen steif aufrechten, durch die herablaufenden Blatt- 
nerven etwas kantigen, wie die ganze Pflanze mit dicht an- 
liegenden, dreitheiligen Striegelhaaren bestreuten und dadurch 
etwas rauhen, nach oben aus allen Blattachseln verastelten 
Stengel mit steif aufgerichteten Aesten, locker beblattert; 
Blatter lanzettlich oder lineal-lanzettlich, ziemlich spitz, gegen 
das obere Ende breiter werdend, gegen den Grund allmahlig 
verschmalert, die oberen sitzend, die unteren langlich linea- 
lisch, stmnpf, in den Blattstiel verschmalert; Traube schon 
wahrend des Aufbluhens etwas gestreckt, spater sehr lang 
gestreckt; Bliithenstielchen meist so lang wie der Kelch; 
Spreite der Kronblatter keilig-yerkehrt-eifórmig, den Kelch 
weit iiberragend, lebhaft gelb; Friichte gedrangt, aufrecht, 
der Spindel ziemlich dicht anliegend, vierkantig, von der 
Seite etwas flachgedriickt, flaumhaarig-rauh.

B eschreibung: Der ij2— 11/4 Meter hohe Stengel steht 
aufrecht, oft steif und hat wie seine aufrecht gerichteten 
Blatter ein etwas triibes Griin. Dieses entsteht durch seine
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und der Blatter Bekleidung mit dreispaltigen Haaren; selbst 
Kelche, Narben und Schoten sind mit diesen Haaren besetzt. 
Nur nach oben zu hat der Stengel ruthenformige Aeste. 
Die Blatter sind unten hin und wieder mit einem kleinen 
Zahne begabt, oben vollig ganzrandig, unten in den Blatt- 
stiel yerlaufend, oben sitzend. Die Bluthen sind etwas klein, 
stehen in Grosse den Bluthen des E. crep id ifo lium  naher 
ais dem vom E. cheiranthoides, ihre Farbę ist aber hell- 
gelb. Die Bliithenstiele sind ziemlich so lang oder wenig 
langer ais die Kelche, die Fruchttraube verlangert sich sehr 
und die Schoten liegen ziemlich an der Spindel an. Die 
Griffel sind zweilappig. Es variirt mit langeren und kiirzeren 
Schoten, etwas langeren und fast schwindenden Griffeln.

Yorkom m en: An sterilen Abhangen, auf etwas be- 
wachsenen Bergen und Hugeln, an sterilen Orten der Ebene, 
an Flussnfem u. s. w. Sehr ungleich durch das Gebiet zer- 
streut. Bei Sitten im Kanton Wallis; in Mahren; Bohmen; 
in Wurtemberg, z. B. bei Tiibingen; Konigreich Sachsen; 
Frankfurt a. d. O.; in Thiiringen bei Erfurt und weiter nord- 
warts bei Tennstadt, Frankenhausen, Sondershausen (am 
Frauenberg), Nordhausen, am Seeberg bei Gotha, bei Badra 
und Auleben; bei Benzingerode am Harz; bei Allendorf am 
Eulenkopf in Hessen; am Mittelrhein bei Mainz, zwischen 
St. Goar und Oberwesel und bei Koln1) und Engers.

B liithezeit: Juni, Juli.

1) Yergl. L5hr, Flora von Koln. 1860. Seite 77. Am Gereons- 
thor bei K5ln und auf einer Wiese am Rheinufer bei Deutz. Nach 
Koch’s Synopsis auch bei Charlottenburg in der Mark.
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Form  en: Sie weicht ab mit sehr kurzem Staubweg: 
E. durum Presl., mit sehr langen Friichten: E. longisi- 
liąuosum Schleicher, mit halb so langen Friichten: E. vir- 
gatum Schleicher.

A b b ild u n gen . T a fe l 1459.
A bliihende und B fruchtende Pflanze in natiirl. Grosse.
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1460. Erysimum strictum Flora der Wetterau.

Steifer Hederich.

Syn. E. hieraciifoliumL., Flora suecica. E. virgatum DC. 
E. virgatum juranum Graud. Cheiranthus turritoides Lam.

Das zweijahrige Rhizom treibt einen federkieldicken, 
steif aufrechten, einfachen oder ans den oberen Blattachseln 
etwas yerastelten, durch die herablaufenden Blattneryen fein 
und regelmassig kannelirten, dicht beblatterten, wie die 
Blatter mit gleichformig dreitheiligen, dicht anliegenden 
Striegelhaaren bestreuten und dadurch etwas rauhen Stengel. 
Blatter langlich-lanzettlich, am Ende stumpf mit aufgesetztem 
Spitzchen, am Rande geschweift-gezahnelt, die unteren all- 
mahlig in den ziemlich langen Blattstiel verschmalert, die 
obersten sitzend, schmaler, alle dem Stengel fast anliegend; 
Traube endstandig, der bliihende Theil wenig gestreckt, fast 
doldentraubig, bisweilen spater noch einige Trauben aus den 
obersten Blattachseln; Fruchttraube langgestreckt; Friichte 
vierkantig, v*on der Seite etwas zusammengedriickt, flaum- 
haarig-rauh, gleichformig, auf kurzem Stielchen fast auf- 
recht; Staubweg sehr kurz; Miindung schwach ausgerandet.

B eschreibung: Der starkę Stengel geht steif mehre 
Fuss hoch in die Hohe und alle seine Aeste, welche sich 
spater entwickeln, laufen, aufrecht gerichtet, ruthenartig aus. 
Der Besatz aller Stengeltheile durch gabelspaltige Haare ist 
sehr fein, so dass man das Rauhe derselben kaum fuhlen
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kann, ebenso sind auch die griinen Blatter durch mehr- 
spaltige, aber sehr feine Haare etwas rauh. Nach unten zu 
wird der Stengel etwas kantig und die Blatter sind ganz- 
randig oder bloss geschweift-gezahnelt. Die Bliithen ent- 
wickeln sich an der Spitze in einem Kranzchen, sind kleiner 
ais bei E. crep id ifoliu ra , doch von ahnlicher Tiefe der 
gelben Farbę. Sowie die Traube sich yerlangert, welken sie. 
Die Kelchblatter sind etwas farbig, die Bliithen ziemlich 
geruchlos, die Narbe ausgerandet, die Schoten griin und 
vierkantig.

Yorkom m en: An Mauern, auf Ruinen, an Felswanden, 
an Flussufern, an sterilen Orten. Sehr ungleich durch das 
Gebiet zerstreut: Im Engadin; im Jura; in Niederosterreich; 
Steiermark, im ganzen Rheingebiet zerstreut, besonders in 
Baden, bei Linz, Koln,1) im Weidengebiisch am Rheinufer 
unterhalb des Miihlheimer Hauschens, oberhalb und unter- 
halb Deutz, nach Miihlhausen zu u. a. 0.); ebenso im Gebiet 
der meisten Nebenfliisse des Rheins, besonders im Maingebiet 
von Erlangen bis Mainz, im Gebiet der Mosel, Nahe, im 
Yesdrethal, hie und da in Westphalen; in Ober- und Unter- 
franken, Ufer der Rednitz um Stein bei Niimberg; im Gebiet 
der Elbe von Bohmen bis ins Liineburgische und Mecklen- 
burgische; im Konigreich Sachsen; im Saalthal oberhalb 
Saalfeld,2) im Schwarzathal, an der Briihler Kirchhofsmauer 
in Erfurt, bei Frankenhausen; am Harz bei Wernigerode, 
am Ilsenstein, bei Niedersachswerfen, Nordhausen, Eichsfeld; 
in Hessen zerstreut, z. B. bei Kassel, Allendorf, Ungsterode

1) Lohr’s Flora, Seite 77.
2) Besonders zwischen Eichicht und Presswitz.
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and Kleinvach; hie und da im Hanno verschen, z. B. bei 
Gottingen; im Odergebiet durch Schlesien bis nnterhalb 
Frankfurt; bei Berlin; bei Thom und Graudenz in Preussen.

Bliithezeit: Juni, Juni.
Form en: E. rirgatum DC. ist eine kleinbluthige Form 

dieser Pflanze.
A b b ild u n ge n . T a fe l 1460.

ABC Theile der Pflanze in naturl. Grosse; 1 innere Bliithe, ver- 
grossert; 2 Fruchtspitze, desgl.; 3 Same. desgl.
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1461. Erysimum odoratum Ehrhart. 

Wohlriechender Lackhederich.

Syn. Erysimum, lanceolatum Rchb. E. strictum DC. 
E. pannonicum Crantz. E. cheiriflorum Wallroth. Chei- 
ranthus erysimoides L. E. hieracifolium Jacq. Cheiranthus 
firmus Schleicher.

Die Pflanze ist im Wuchs und in der Dauer der vorigen 
ahnlich, unterscheidet sich aber sofort durch die grossen, 
wohlriecbenden Blumen. Das zweijahrige Rhizom bildet einen 
einfachen, haufig aber auch yom Grand an stark verastelten 
bis meterhohen Stengel mit aufrechten Aesten, welcher bis 
federkieldick wird und fein kannelirt ist; Blatter lanzettlich 
oder lineal-lanzettlich, von sehr yerschiedener Breite, wie alle 
grunen Pflanzentheile mit dicht anliegenden, gleichfórmigen, 
dreitheiligen Striegelhaaren bestreut und dadurch etwas rauht 
am Rande geschweift-sagezabnig oder fast ganzrandig; die 
unteren stumpf, mit kurzem, aufgesetztem Spitzchen, all- 
mahlig in den kurzeń Stiel yerschmalert, die oberen sitzendT 
spitz oder zugespitzt; Trauben endstandig am Stengel und 
seinen Zweigen, grossblumig, schon wahrend des Aufbluhens 
gestreckt; Bliitbenstielcben halb so lang wie der Kelcb; 
Frucbte yierkantig, von der Seite etwas zusammengedruckt, 
grau mit kahleren grunen Kanten, auf kurzem, aufrechtem 
Stiel fast aufrecht, aber nicbt der Spindel anliegend; Spreite 
der Kronblatter fast rundlich.
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B eschreibung: Der wohlriechende Hederich ist eine 
unserer schonsten Pflanzen, treibt eine yerastelte Pfahlwurzel 
und bildet bald einen am Grunde liegenden, bald einen vom 
Orunde aufrecht stehenden, fast steifen Stengel, welcher 
30—60 Cm. hoch wird und sich nach oben verastelt. Je 
nach dem Boden, der Feuchtigkeit und dem dichteren oder 
lockeren Stande sind die Blattrander gar sehr yerschieden. 
Alle auf yorstehender Tafel gezeichneten Arten sind von 
yerschiedenen Pflanzen gebildet, welche ich aus dem Samen 
einer einzigen Pflanze gezogen habe. Die Wurzelblatter 
haben in der Regel die Gestalt von Fig. C, legen sich kreis- 
formig auf den Boden und bilden in gutem Boden eine 
Rosette wie beim Waid. Indessen giebt es auch Pflanzen 
mit Wurzelblattern, welche sehr undeutlich gezahnt sind 
(wie bei A) und wiederum andere, die mit einzelnen grossen, 
nach vorn gerichteten Zahnen begabt sind (wie bei Fig. D). 
Auch die Stengelblatter wechseln in ihrer Berandung. Oft 
kommt, wie bei A, das Yerlorengezahnte, zuweilen auch das 
Scharfgezahnte vor. Fig. D ist die treue Abbildung eines 
Stengelblattes von einer Varietat mit scharfen, nach vorn 
gerichteten Zahnen. Uebrigens muss ich bemerken, dass ich 
diese Arten selbst gezogen, aber auch wild im Freien ge- 
sehen habe. Unter meinen, im Monat Januar in den Topf 
gebrachten Samen schoss die Mehrzahl der spater in das 
freie Land gesetzten Pflanzchen in die Bliithe, einige und 
zwar die kraftigsten Pflanzen umstockten sich weiter und 
kamen erst das zweite Jahr in die Bliithe. Von den in den 
Topfen gezognen ging nur eine einzige Pflanze in die Bliithe, 
die iibrigen bildeten fur das kunftige Jahr die schonsten
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Rosetten. Alle aber, die ein- und zweijahrigen bliihten in 
gleicher Pracłit, nur entwickelten die zweijahrigen (wie 
natiirlich) mehr Samen.1)

Yorkom m en: Auf Gebirgsabhangen, vorwiegend, aber 
durchaus nicht ausschliesslich, auf Kalkboden, an rasigen 
Berglehnen, in Gebuschen, selten an Flussufern. Triest; 
Fiume; Krain; Steiermark; Mahren; Oesterreich; Bohmen; 
im Donaugebiet von Pappenheim an bis Wien, z. B. bei 
Neuburg an der Donau, bei Wellheim auf dem Plateau 
zwischen Donau und Altmuhl; in den frankischen Gebirgen, 
bei Kissingen, bei Wiirzburg; im Rhongebirge auf der Ruinę 
Henneberg;2) im Juragebiet und in Schwaben; in Thuringen 
am haufigsten im Saalgebiet, schon an der oberen Saale bei 
Ziegenriick auf Thonschiefer, bei Rhanis, Konitz und weiter 
oben bei Saalburg und Schleiz, im Gebiet der Schwarza bei 
Schwarzburg auf Thonschiefer, und bei Blankenburg, bei 
Rudolstadt und fast auf dem ganzen Strich zerstreut zwischen 
Rudolstadt, Stadtilm, Arnstadt, Berka und Blankenhain, friiher 
angeblich zwischen Kahla und Jena, weiter abwarts in Menge 
an den Abhangen des Tautenburger Forstes nach Dornburg 
zu, bei Dornburg, Kamburg, in der Saalaue und auf Ufer- 
kies bei Naumburg, auch im Thiiringer Wald bei Klettbach, 
auf Staffelberg und Bausenberg beiCoburg, beiMeiningen etc.; 
bei Frankfurt am Main; in der Flora von Metz bei den 
Karcherschen Eisengruben im Thale der Mauce, sowie auf

1) W8rtlich aus der yierten Auflage abgedruckt.
2) Nach gutiger Ueberlassung von Eiemplaren durch Dr. Geheeb 

1870.
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trocknen Aeckem in der Nahe von Górze;1) im Hannover- 
schen bei Neustadt unweit der Ruinę des Hohensteins. 

B liithezeit: Juni, Juli.
Anw endung: Diese schone Feldblume konnte gewiss 

an passenden Stellen auch eine Gartenzierde werden. Sie 
riecht stark nach Honig, besonders bei Tage.

Form  en: Sie weicht ab mit abstehenden Friichten und 
mit auf abstehendem Stielchen aufrechten, der Spindel 
parallelen Friichten. Ferner:

a. denticalatum Koch: Blatter geschweift-gezahnelt, bis- 
weilen fast ganzrandig. E. odoratum R. Br.

(i. dentatum: Blatter tief oder buchtig gezahnt wie bei 
E. cheiranthoides L. E. odoratum Ehrh. E. strictum (i. odo
ratum DC. E. carniolicum Dolliner.2)

1) Nach gefalliger briefłicher Mittheilung des Herm Erwin Frueth 
vom 1. Februar 1882.

2) So nach Koch. Der Ritter v. Pittoni schrieb mir dariiber: 
„Ich halte E rysim u m  c a rn io licu m  Dollin. fur eine gute Species, 
wenn man die ganz eigenthilmlichen Rosetten in Betracht zieht, die 
E. odoratum  Ehrh. nicht bat. Ausgezezeichnet kommt es am Berge 
Wotsck in Untersteiermark und in dem Forste Scharfenberg bei 
Ratschach in Krain vor.“ H.

A b b ild u n gen . T a fe l 1461.

AB Pflanze in natiirl. Grosse nach einem uns freundlichst von 
Herm E. Frueth iibersendeten Exemplare; C Basalblatt, nat. GrSsse; 
D Stengelblatt der tiefgezahnten Form, desgl.; 1 innere Bliithe, ver- 
grossert.
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Ausgeschweifter Lackhederich.

Syn. E. ramosissimum Crantz.

Die 1— 2jahrige Wurzel treibt einen von unten auf 
stark yerastelten, durch die herablaufenden Blattneryen fein 
kannelirten, iibrigens stielrunden, ziemlich dicht beblatterten 
und wie die Blatter mit dicht anliegenden einfachen und 
dreitheiligen Striegelhaaren bestreuten, 30— 60 Cm. hohen 
Stengel. Blatter lanzettlich, lang zugespitzt, etwas buchtig 
oder geschweift, gezahnt oder bisweilen ganzrandig, an der 
Spitze zuruckgebogen; Trauben an sammtlichen Zweigen 
endstandig, das bliihende Ende kurz, armbliithig, dolden- 
traubig, von den jiingeren Friichten tiberragt; Blumen blass- 
gelb, ziemlich klein; Bliithenstielchen halb so lang wie der 
Kelch; Fruchte stumpf yierkantig, fast stielrund, locker ge- 
stellt, kaum dicker ais das abstehende, sehr kurze Stielchen, 
weit abstehend und mannigfaltig gekriimmt, nach oben in 
die gestutzte Miindung yerschmalert.

B eschreibung: Der Stengel wird fusshoch oder er 
bleibt niedriger, ist hin- und hergebogen, kantig, durch die 
Haare etwas scharf und oft sehr verastelt, oft auch fast ein- 
fach. Im ersten Falle sind die Aeste sehr ausgebreitet. Die 
Wurzelblatter sind oft schrotsagezahnig, oft fast ganzrandig 
und yerlaufen sich in den kurzeń Blattstiel. Die Stengel
blatter, welche sich ebenfalls in einen kurzeń Blattstiel yer
laufen und nur obensitzend sind, haben am Rande Ausschwei-

1462. Erysimum repandum L.
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fungen, sind durch ihre Spalthaare rauh und mattgriin. 
Die BlUthen sind hellgelb, die Mitte zwischen den Blfithen 
des E. crep id ifo liu m  und cheiranthoides haltend und 
kleiner ais die von E. virgatum . Die Trauben stehen auf- 
recht, die Kelchblatter sind nur durch einfache Haare be- 
haart, die Narben kopfformig, etwas abgestutzt, zuletzt bei 
der Schotenzeitigung ausgerandet. Die Schoten werden 3 bis
7 Cm. lang, stehen von der Spindel ab und sind gemeinlich 
gebogen.

Y orkom m en: Auf Aeckern, an Ackerrandem, aul Brach- 
feldem. Sehr ungleich durch einen Theil des Gebiets zer- 
streut. In Steiermark; Unterosterreich, im Donaugebiet bis 
Ulm; Mahren; Bohmen; im Konigreich Sachsen bei Dresden; 
in Schlesien bei Breslau frtiher einmal gefunden und ver- 
einzelt bei der Briicke der rechten Oderuferbahn; bei Wiirz- 
burg, haufiger in Franken so z. B. auf Feldem und auf 
Gartenland um Windsheim; in Thiiringen bei Coburg (Neu- 
sess, Lauter, Rosenau', Miihlberger Rieth), Meiningen, Eise- 
nach, zwischen Mechterstedt und Gotha und in der ganzen 
Umgegend von Gotha sehr haufig, bei Dillstedt, Rohr, Kiihn- 
dorf, bei Stadtilm, Wandersleben, zwischen Singen, Geilsdorf 
und Hammersfeld; zerstreut bis zum kleinen Hagen bei 
Gottingen; in Schwaben; im Maingebiet.

B liithezet: Mai bis Juli.
A b b ild u n g e n . T a fe l 1462.

A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, vergrossert, nebst stark 
yergrosserter Fruchtspitze; 2 u. 3 Same, vergr8ssert.
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1463. Erysimum crepidifolium R.

Pippaublattriger Lackhederich.

Syn. E. hieraciifolium Linnes Herbar. E. Cheiranthus 
Presl. E. pallens Wallroth. E. odoratum Koch u. Ziz. 
Cheiranthus hieracifolius Lam.

Das kraftige zweijahrige Rhizorn treibt eine bis feder- 
kieldicke Pfahlwurzel und einen oder viele bis federkieldicke, 
aufrechte, meist stark verzweigte, bis 60 Cm. hohe, locker 
beblatterte Stengel, welche durch die herablaufenden Blatt- 
nerven stark kaimelirt, fast kantig und wie die Blatter von 
einfachen und dreispaltigen dicht anliegcnden Striegelhaaren 
etwas rauh sind. Blatter breiter oder schmaler lanzettlich, 
buchtig oder geschweift-gezahnt oder ganzrandig, an der 
Spitze zuriickgekriimmt, die untersten eine reiche Rosette 
bildend, stumpf, iji den hurzen Blattstiel yerschmalert, die 
oberen spitz, sitzend; Traube grossblumig, beim Aufbliihen 
doldentraubig oder wenig gestreckt, zur Fruchtzeit lang ge- 
streckt; Bliitlienstielchen sehr kurz; Friichte stumpf vier- 
kantig, vom Riicken etwas zusammengedriickt, gleichfarbig, 
mit dem kurzeń Staubweg und der kopfigen Mundung ge- 
kront.

Beschreibung: Die Wurzel dunn spindelfórmig, tief 
herabsteigend, einfach oder wenig-astig, zaserig, gelbbraunlich- 
weiss, oft mehrkopfig. Stengel mehre gewohnlich, einfach,
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oder nach oben hin oder auch schon unter der Mitte kurze 
bliihende Seitenaste entwickelnd, welche stets kurzer ais der 
Hauptstengel, welcher etwas eckig ist, mit von den Blatt- 
randem herablaufenden Ecken, yon unten bis oben beblattert, 
aufrecht, gerade, ganz unten nur wenig gebogen, 30— 60 Cm. 
hoch, beim Samentragen sich yerlangemd, und yon an- 
gedriickten Haaren mehr oder weniger graulich. An den 
Wurzelkopfen erscheint zuerst eine Rosette von gestielten, 
schmal-lanzettlichen, an der Spitze zuruckgekriimmten, spitz- 
lichen, buchtig-gezahnten Blattern, welche von kurzeń einzeln 
oder zu 2 und 3 aus einem Punkte entstehenden, nach oben 
gerichteten Harchen scharflich sind; die Zahne sind sehr 
spitz, gerade abstehend oder etwas herabgebogen; diese 
Wurzelblatter vertrocknen spater, so dass unten am bluhen- 
den Stengel nur noch die vertrockneten gewohnlich zu sehen 
sind. Unten am Stengel sind die Blatter den Wurzelblattern 
noch sehr ahnlich, auch gewohnlich gezahnt, und diese ge- 
zahnten Blatter reichen oft bis an die Bliithenaste oder die 
Blatter werden mehr ganzrandig, sie krummen sich auch 
wohl ganz bogig nach unten, yerlieren den Stiel, werden 
mehr sitzend; aus ihren Achseln treten entweder nur die 
Anfange junger Zweige oder Blattknospen, welche seltner im 
Herbste eine zweite Entwickelung von Blumen und Samen 
hervortreiben, oder vollstandig sogleich zur Ausbildung 
kommende Zweige; die Zweigblatter sind schmaler, kurzer, 
ganzrandig. Stengel, wie Zweige, werden durch Bliithen- 
trauben geendet, welche erst kurz, bei der Fruchtreife aber 
verlangert sind. Die Blumenstiele dicklich, 2—4 Mm. lang,
bei der Fruchtreife kaum langer werdend; die Kelche 6 Mm.
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lang, bleich-griinlich, besonders an der Spitze weisshautig 
gerandet; 2 Kelchblatter unten stumpf-sackformig herab- 
gezogen. Die Blumenblatter 10 Mm. lang, schmal und lang 
genagelt, mit rundlicher, rein schwefelgelber Platte. Die 
Schoten bis 6 Cm. lang, 1— 2 Mm. breit, aufrecht abstehend, 
vierkantig, vom Rucken zusammengedruckt, die Kanten ais 
erhabene Leisten vorspringend, kurz behaart, aber nicht 
scharflich, vom kurzeń dicken, mit der kopfigen dicken Nar be 
nur 1— 2 Mm. langen Griffel gekront. Die Samen langlich, 
zusammengedruckt, braun, am Nabelende schwarzlich, durch 
das Wurzelchen und die Samenblatter etwas furchig.

Yorkom m en: An trocknen, steinigen Abhangen, Triften 
und Leeden, an Felsen, auf Mauern, an Wegrandern; haufig 
auf Kalkboden, aber keineswegs ausschliesslich,1) so z. B. in 
Thuringen auf den yerschiedensten Bodenarten, auch auf 
alten Halden u. s. w. Nur in einigen Theilen des Gebiets, 
aber stellenweise sehr haufig.2) Steiermark; Bohmen; Konig- 
reich Sachsen am Konigstein u. a. O.; Baireuth, Ansbach auf 
dem Hesselberg, Rheinpfalz; Hegau in Baden; Nahethal; 
Wurtemberg; in Thuringen besonders im Saalgebiet von 
Ziegenriick iiber Saalfeld, Rudolstadt bis Jena und von da 
abwarts bis Alsleben, besonders auf Muschelkalk und Bunt- 
sandstein, auch im Unstrutthal bei der Steinklippe, bei 
Wendelstein, Wettin, Bibra, am Nordrand des Thiiringer 
Waldes von Eisenach iiber Gotha, Erfurt, Weimar u. s. w.; 
am Harz an der Rosstrappe und Blechhiitte.

B liithezeit: Mai, Juni.

1) Vergl. Kochs Synopsis, dritte Auflage, Band 1, Seite 45.
2) Yergl. Garcke, 14. Auflage, Seite 34.
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A nw endung: Die Bienen finden fiiihe Nahrung auf 
den geruchlosen Blumen dieser stellenweis sehr haufig vor- 
kommenden Pflanze.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1463.

A B  Pflanze in natiirl. Grosse.
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Grauer Lackhederich.

Syn. JE. diffusum Ehrhart. Cheiranthus alpinus Jacąnin. 
Cheiranthus Bocconei Allioni.

In Bezng auf Dauer und Tracht der vorigen ahnlich, 
,aber die Blatter weit schmaler, linealiseh oder lineal-lanzett- 
lich, wie der Stengel von einfachen, anliegenden Haaren 
etwas rauh, ganzrandig oder entfernt gezahnelt, an der Spitze 
zuriickgebogen, die unteren kurz stachelspitzig, in den Blatt- 
stiel yerschmalert, die oberen lineal, spitz, alle in den Achseln 
sterile Aestchen erzeugend; Bliithenstielchen so lang wie der 
Kelch; Friichte abstehend, rechtwinkelig yierkantig, grau, 
mit kahleren, griinen Kanten.

B eschreibung: Diese seltene Pflanze hat am meisten 
Aehnlichkeit mit den Exemplaren des E. crep id ifo liu m , 
welche ganzrandige Blatter besitzen, denn die Hohe derselben, 
die Art der Yerastelung, die Grosse und Farbę der Blatter 
und Bliithen stimmt so ziemlich mit dem E. crep id ifo liu m  
iiberein. Sie wird 30—60 Cm. hoch, yerastelt sich langs des 
Stengels hinauf, oder, wenn sie an der Wurzel abgeschnitten 
wurde, auch gleich von unten an. Die, Wurzelblatter ver- 
schmalem sich in den Blattstiel und sind wenig ausgerandet, 
die Stengelblatter sitzen, sind sehr schmal, gleich breit, ganz
randig und biegen sich an ihrer Spitze etwas zuriick; alle 
Arten der Blatter haben, gleich dem Stengelwerk, eine grau- 
grttne Farbę, die von dichtstehenden, anliegenden, einfachen

1464. Erysimum canescens Roth.
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Haaren erzeugt wird. Die Bliithen sind von E. crep id i- 
fo lium  wenig verschieden, doch werden sie bald durch die 
Stielchen erkannt, welche mit den Kelchen von gleicher 
Lange sind. Die Schoten stehen in der ersten Jugend schon 
ab, sind auch genau yiereckig und erreichen in spaterem 
Alter gegen 7 Cm. Lange, wahrend das abstehende Frucht- 
stielchen kurz bleibt. Die Narbe des Griffels ist kreisrund 
und durchaus ohne Ausrandung.

Yorkom m en: An Felsen, Mauem, sonnigen, steinigen 
Abhangen und sterilen Orten. Im Gebiet sehr selten. Unter- 
osterreich; Mahren; Kanton Wallis; nach alteren, unsicheren 
Angaben an der Elbe bei Dresden, bei Wendelstein an der 
Unstrut und bei Wangen, sowie auf Gerolle des Lothrabaches 
zwischen Presswitz und der Lothramuhle.*)

B llithezeit: Juni, Juli.

1) Ais Gewahrsmann wird der in seinen Angaben sehr unzuver- 
lassige Apotheker H oe , friiher in K5nitz, von Schonheit genannt.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1464.

AB  Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, vergr<5ssert; 2 Frucht- 
spitze, starker vergrossert.

www.dlibra.wum.edu.pl



— 102 —

1465. Erysimum rhaeticum DC.

Alpen - Lackhederich.

Syn. E. pallens Koch (Synopsis, erste Auflage). E. hel- 
veticum Gaud. Cheiranthus rhaeticus Schleicher.

Der vorigen sehr ahnlich. Rhizom dauemd. Blatter 
lineal oder lineal-lanzettlich, ganzrandig oder entfernt ge- 
zahnelt, spitz, von einfachen Haaren etwas rauh, die unteren 
in den Stiel yerschmalert, in den Achseln aller Blatter 
sterile Aestchen; Bliithenstielchen hochstens halb so lang 
wie der Kelch; Friichte rechtwinkelig vierkantig, einfarbig 
griinlich-grau, mit ausgerandeter Miindung. Sie gleicht der 
yorigen durch die sterilen Aestchen in den Blattachseln, 
unterscheidet sich aber von ihr durch grossere Bliithen, das 
kurze Bliithenstielchen und die am Grunde sackfSrmig er- 
weiterten Kelchblatter. E rysim um  helveticum  Gaud. ist 
nur durch die fehlenden sterilen Aestchen und durch etwas 
breitere Friichte yerschieden. Die Lange des Staubwegs ist 
schwankend. *)

B eschreibung: Wenn man die Kennzeichen dieser 
Species mit jenen des E. lanceolatum  vergleicht, so wird 
man finden, dass nur die Lange des Griffels das unter- 
scheidende Merkmal ist und dass beide Species fiiglich in

1) Kochs Synopsis, dritte Auflage, S. 46.

www.dlibra.wum.edu.pl



www.dlibra.wum.edu.pl



— 103 —

eine einzige zusammengezogen werden sollten, indem die 
Lange des Griffels auch bei den anderen Species nicht con- 
stant ist. Gleichwohl hat die Yarietat E. pallens doch eine 
eigenthiimliche Form, so dass sie, mag sie nun Species oder 
Varietat sein, hier wohl eine besondere Beriicksichtigung 
yerdient. Wenn namlich die Blatter von E. lanceolatum  
Var. alpinum  grasahnlich, so sind die Blatter dieser Species 
grasartig, stehen am schopfigen Stengel durch den mehr- 
kopfigen Wurzelstock wie Rasen so dicht, biegen sich nicht 
selten sichelformig um und der Stengel, gemeinlich nur 
15— 20 Cm. hoch, ist, wie die Blatter, durch dichtliegende 
Haare graugrun. Die Kelche messen nur 8 Mm., sind griin 
und haben eine weit schwacher sackformige Basis; die Kronen 
sind weit kleiner und schmaler, halten kaum 4 Mm. im Quer- 
messer und die einzelnen, langgestielten Kronblatter sammt 
ihrer nur 6 Mm. langen, yerkehrt-eiformigen Platte bloss 
14 Mm. Lange. Dazu kommt nun noch der yerlangerte 
Griffel, welcher das Dreifache der Lange des Griffels von 
E. lanceolatum  halt. IJebrigens sind die Schoten durch 
Striegelhaare ganz weissgriin, doch die Narbe ist ebenso 
deutlich zweilappig wie bei E. lanceolatum . Durch diesen 
abweichenden Habitus des E. pallens konnte man sich nun 
bewogen fuhlen, diese Form wirklich ais eigene Species an- 
zusehen; indessen bildet E. dentatum  oder nach De Candolle 
E. ochroleucum , welches ebenfalls einen yerlangerten 
Griffel besitzt, in seinem ganzen Habitus einen Uebergang 
zu E. lanceolatum , denn es hat weit weniger graugriine, 
auch weit breitere Blatter, gelbgriine und grossere Kelche 
und schmutziggelbe grossere Kronen.
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Vorkom m en: An rauhen Gebirgswanden. Im Veltlin, 
im Kanton Tessin; im siidlichen Tirol.

B liith ezeit: Mai bis Juli.
Form en: a. dentatum: Blatter entfernt gezahnelt.
/?. pallens: Blatter ganzrandig.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1465.

AB Pflanze in naturl. Gr5sse; 1 Frucht, vergr5ssert; 2 Frucht- 
spitze, desgl.
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1466. Erysimum Cheiranthus Persoon. 

Goldlackhederich.

Syn. E . murale Desf. E. lanceolatum R. Br. Cheiran
thus erysimoides Jacąuin. Ch. alpinus Lam. E. pumilum Gaud.

Den beiden yorigen ahnlich. Rhizom dauernd. Blatter 
lanzettlich oder lineal-lanzettlich, ganzrandig oder entfernt 
gezahnt, von einfachen Haaren etwas rauh, die unteren in 
den langen Stiel allmahlig yerschmalert, ohne sterile Zweige 
in den Blattachseln; Bliithenstielchen hochstens halb so lang 
wie der Kelch; Friichte yierkantig, einfarbig, flaumhaarig 
oder gran behaart; Staubweg so lang wie die Breite der 
Fracht, mit ausgerandeter Miindung.

Die Hauptkennzeichen sind nach Koch das dauemde, 
yielkopfige Rhizom, die sterilen Blattbiischel, die wohl- 
riechenden Blumen, die kurzeń Bliithenstiele, der am Grund 
sackfórmige Kelch und der kurze Staubweg.

B eschreibung: Es ist die schonste Art unserer Hede- 
riche, besitzt die grossten Blumen und ihre Blatter haben 
ein grauliches Ansehen. Der Wurzelstock ist mehrkopfig, 
durch alte Blattreste schopfig. Die Blatter sind bei E. 
alpinum gewohnlich sehr schmal und ganzrandig, etwas 
grasahnlich, stehen unten am Stengel sehr dicht, und ihre 
Striegelhaare, welche bald dichter stehen, bald sparsamer 
yorhanden sind, spalten sich zuweilen oben. Bei aller ihrer 
Variabilitat zeichnet sie sich doch durch die schon in der 
Bliithezeit auftretenden jungen unfrachtbaren Triebe, welche

Flora XV. 14
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die Basis des bltihenden Stengels bedecken und durch die 
sackformige Basis ihrer griingelben bis hellgelben Kelche 
aus. Letzte sind 1 Cm. lang, wahrend die Bluthenstiele nur 
4 Mm. messen und die schonen Kronen haben 2 */2 Cm. in 
der Breite. Die Schoten sind sehr schmal, 2—5 Cm. lang, 
der Griffel ist deutlich, doch kurz und die Narbe deutlich 
zweilappig. Die Haare sitzen in ihrer Mitte auf.

Yorkom m en: An rauhen Bergabhangen in den Vor- 
alpen und bis in die hochsten Alpen emporsteigend. Oester- 
reichisches Kiistenland; durch Krain und Kamthen bis zum 
Grossglockner; Steiermark; von da nach Unterosterreich und 
in die Gegend von Wien; Sudtirol.

B lu th eze it: Mai bis Juli.
Anw endung: Eine sehr empfehlenswerthe Gartenpflanze.
Form en: a. lanceolatum: hochwiichsig, bis 1/2 Meter 

hoch, meist einfach, sehr grossblumig.
/?. alpinum: niedrig, bis handhoch, schmalblattrig, die 

Blatter ganzrandig oder schwach gezahnelt. Bald gross- 
blumig und bald kleinblumig.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1466.
A  Pflanze der Form a lp in u m , nat. Gr5sse; B Pflanze der Form 

la n c e o la tu m , desgl.; 1 Fruchtspitze, yergrossert.
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Schweizerischer Lackhederich.

Syn. Cheiranthus pallens Haller filius. Ch. helveticus 
Schleicher. Ch. pumilus Schleicher.

Der yorigen durchaus ahnlich und eigentlich nur durch 
den langen Staubweg von ihr zu unterscheiden. Blatter sehr 
lang, linealisch oder lineal-lanzettlich, zuriickgerollt, ganz
randig oder entfernt gezahnelt, von einfachen Haaren etwas 
rauh, die unteren in den Stiel yerschmalert; Blattachseln 
ohne sterile Aestchen; Bliithenstielchen hochstens halb so 
lang wie der Kelch; Friichte yierkantig, einfarbig, flaum- 
haarig oder grau; Staubweg mindestens doppelt so lang wie 
die Breite der Frucht, mit ausgerandeter Mundung.

Yorkom m en: An rauhen Bergabhangen der Voralpen 
und bis in die Alpen hinauf. Jura; Wallis; Tirol; Steiermark.

B liithezeit: Mai, Juni.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1467.
AB Pflanze in natiirl. Grosse.

1467. Erysimum helveticum DC.
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Blassgelber Lackhederich.

Syn. Cheiranthus ochroleucus Haller fil. Ch. decumbens 
Schleicher.

Das dauernde Rhizom treibt meist viele Kopfe, welche sich 
spater in liegende Stammchen yerlangem; Blatter lanzettlich, 
nach dem oberen Ende breiter werdend, oder lineal-lanzett
lich, ganzrandig oder entfernt gezahnelt, stumpf, von ein- 
fachen Haaren etwas rauh, die unteren in den langen Stiel 
verschmalert; Blattachseln ohne sterile Aeste; Bliithenstielchen 
hochstens halb so lang wie der Kelch; Friichte zusammen- 
gedruckt vierkantig, einfarbig, angedriickt flaumhaarig oder 
grau; Staubweg dreimal so lang wie die Breite der Frucht, 
mit knotig zweilappiger Mundung; Blumen anfangs citronen- 
gelb, dann strohfarben.

Y orkom m en: An steinigen Abhangen. Im Gebiet nur 
auf dem Schweizer Jura.

B lu th ezeit: Juni bis August.

A b b ild u n gen . T a fe l 1468.

A Pflanze in natiirl. Grosse.

1468. Erysimum ochroleucum DC.
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Rampę.

Syn. Brassica orientalis L. E. perfoliatum Crantz. 
E. campestre Scopoli. Conringia orientalis Andrz. Oorinkia 
orientalis Presl. E. austriacum Baumg.

Die jahrige Wurżel treibt einen anfrechten, stielrunden, 
wie die ganze Pflanze kahlen, einfachen oder schwach ver- 
astelten Stengel, welcher bis 60 Cm. hoch wird und ziemlich 
dicht mit Blattern bedeckt ist. Basalblatter eirund-langlich, 
fast rosettig, am Ende abgerundet, am Grunde stumpf; 
Stengelblatter langlich, abgerundet, am Grund herzformig 
umfassend; Traube im Aufbliihen fast doldentraubig; Blumen 
weisslich; Fruchttraube sehr locker, sparrig, langgestreckt; 
Friichte auf kurzeń, schrag abstehenden Stielchen unregel- 
massig hin und her gewunden, mit einnervigen Klappen.

B eschreibung: Die Wurzel geht ais kleine Pfahl- 
wurzel fingertief in den Boden, die Blatter sind in ihrer 
Nahe yerkehrt-eirund. Der Stengel steht aufrecht, ist glatt, 
kahl, beduftet, in der Jugend ganz mit Blattern bedeckt, 
spater durch die verlangerten Internodien so mit Blattern 
bekleidet, dass die Spitzen der unteren bis an die Basis der 
oberen reichen. In der ersten Bliithe ist er nur handhoch, 
spater wird er (je nach der Beschaffenheit des Bodens) 15 bis 
45 Cm. hoch und immer bleibt er unverastelt. Die Stengel
blatter sind elliptisch, haben eine herzformige Basis, mit 
welcher sie den Stengel umfassen. Alle Blatter sind etwas 
massig, weich, duftig, haarlos und ganzrandig. Die Bltithen-

1469. Erysimum orientale I>. Br.
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traube beginnt, wie bei allen ahnlichen Cruciferen, dolden- 
traabig und verlangert sich spater zur Traube. Der Kelch 
ist halb so lang ais die Krone, grun oder rothlich mit 
griinlich-weiss berandeten Blattern. Die Blumenstiele sind 
anfangs klein, verlangern sich aber bis 1 und 2 Cm. Die 
Kronblatter sind schmal, gelblich-weiss oder weiss. Am 
Grunde der zwei kiirz er en Staubfaden sitzen zu beiden Seiten 
zwei mit einander yerbundene Driisen. Die Schoten sind 
anfangs gebogen, werden erst spater gerade. Auch die 
Stengelspitze biegt sich ofters in der Jugend der Schoten, 
wodurch dann dieses Gewachs ein eigenthumliches Ansehen 
erhalt. Die Samen sind braun.

Vorkom m en: Auf Aeckern mit Thonboden, Mergel- 
boden oder Kalkboden ais Unkraut. Ziemlich durch das 
ganze Gebiet zerstreut, aber nicht in Sandgegenden. Eine 
in der Kalkregion iiberall gemeine Pflanze, welche besonders 
haufig in Thtiringen ais Feldunkraut erscheint. Nicht minder 
haufig findet man sie auch auf dem rothen Thonmergel des 
Gipses, sowohl im Keuper ais im bunten Sandstein.

B lu thezeit: Entweder vegetirt sie ais Wintergewachs 
und dann bliiht sie schon im Mai; oder sie ist ein Sommer- 
gewachs und dann fangt sie, nach der Zeit ihres Aufgehens, 
im Juni, Juli, auch wohl noch im August an aufzubltihen.

A nw endung: Es ist fur Ktihe ein gutes Futter und 
richtet ais Unkraut keinen besonderen Schaden an.

A b b ild u n gen . T a fe l 1469.
AB  Pflanze in natiirl. Grflsse; 1 Frucht, vergr8ssert; 2 Frucht- 

spitze, st&rker vergr(5ssert.
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Oesterreichische Rampę.

Syn. Brassica austriaca Jacąuin. Conringia austriaca 
Pers. Gorinkia campestris Presl.

Der yorigen uberaus ahnlich, aber niedriger nnd zier
licher. Basalblatter langlich, abgerundet, in den kurzeń 
Stiel yerschmalert; Stengelblatter etwas entfernt, eirund, am 
Grund herzformig umfassend; Fruchte auf schrag aufgerich- 
tetem Stielchen yollig aufrecht und grade, mit dreinervigen 
Klappen.

B eschreibung: Sie besitzt ganz den Habitus der ge- 
meinen Conringia orien ta lis , wird aber weder in Blattem, 
noch im Stengel und in Bliithen so gross und unterscheidet 
sich wesentlich durch die aufrechtstehenden, dreinervigen 
Schoten. Die Wurzel geht pfahlartig in den Boden, der 
Stengel steht aufrecht, ist nebst den Blattern yollig haarlos 
und blauduftig, wird beim Beginne der Bliithe 11— 16 Cm. 
hoch und yerlangert sich spater durch die Spindel der Frucht- 
traube bis zu 30 Cm. Die Wurzelblatter sitzen, die Stengel
blatter sind umfassend, sammtliche Blatter sind ganzrandig 
und elliptisch. Die unteren Blatter messen gewohnlich 3 bis 
4 Cm. Lange, nach oben zu werden sie kleiner. Die Bliithchen 
entwickeln sich in einer Doldentraube, ihre Stiele sind halb 
so lang ais der hellgriine, an der Basis sackformige Kelch; 
die anfangs weissen, dann gelblich-weiss werdenden Kron
blatter werden kaum noch einmal so lang ais der Kelch,

1470. Erysimum austriacum DC.
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die ganze Bliithe hat nur 8— 10 Mm. Lange (die von Co nr. 
orientalis haben 12— 16 Mm. Lange). Auch die Schoten 
erreichen die Lange der C. orientalis nicht, denn sie werden 
nur 5— 8 Cm., hochstens gegen 10 Cm. lang und sind schmaler. 
Im Uebrigen aber sehen sich beide Species, bis auf die Lage 
der Schoten, sehr ahnlich.

Yorkom m en: Auf Aeckem mit schwerem Boden. Bis 
jetzt nur in Unterosterreich.

B luthezeit: Mai, Juni.

A b b ild u n gen . T a fe l 1470.

ABC  Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Theil der geoflneten Frucht, 
vergrossert; 2 Klappenspitze, desgl.
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1471. Syrenia angustifolia Reichenbach. 

Spitzschote.

Syn. Erysimum angustifolium Ehrhart. Cheiranthus 
virgatus Poiret. Ch. canus Pili. et Mitterb. Syrenia Ehrharti 
Andrz.

Die Pflanze liat im Wuchs einige Aehnlichkeit mit 
Erysim um  crep id ifo lium  Reichenbach. Blatter sehr 
schmal, entfernt, ganzrandig, spitz, in den Achseln sterile 
Zweigiem treibend; Stengel oben astig, mit schrag ab- 
stehenden Aesten; Bluthen fast sitzend; Fruchte langlich, 
mit etwas kurzerem, dunnem Staubweg besetzt.

B eschreibung: Die Pflanze hat mit einem Erysimum
sehr grosse Aehnlichkeit, wird bis 60 Cm. hoch, hat bis
8 Cm. lange Wurzelblatter, welche an iippiger gewachsenen
Exemplaren linien-lanzettformig, an mageren aber linien-
fórmig sind, sich jedoch immer nach der Basis zu ver-
schmalern. Nach oben zu werden die Blatter immer kleiner
und schmaler. Alle Blatter sind indessen ganzrandig und
durch angedruckte1 steife Haare etwas graugriin. Die Aeste
stehen etwas sperrig ab, die Bluthen entwickeln sich an der
Spitze derselben, messen 1 Cm. in der Quere und haben eine
citronengelbe Farbę. Der Kelch steht, wie bei den Erysimum-
arten, aufrecht, der Grund der beiden untersten Kelchblatter
ist etwas hockerig, die Kronblatter sind yorn abgerundet und
doppelt so lang ais der Kelch. Der Griffel ist vierkantig
und fadenartig, die Narbe zweilappig. Mit der Yerlangernng 

Flora XV. 15
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der Spindel geht die Bliithe in die Frucht. Die Schoten 
weichen in ihrer Lange von denen der Erysimumarten wesent- 
lich ab, denn sie messen nur 10 Mm. Lange und 2—3 Mm. 
Breite, haben daher mehr Aehnlichkeit mit den Schoten von 
N asturtium  und stehen aufrecht in die Hohe. Das Frucht- 
stielchen der Schote ist sehr kurz, ihr Griffel hat aber die 
gleiche Lange derselben. Sie ist von den Klappenrandern 
her zusammengedruckt, daher sind die Klappen kahnfórmig.

Yorkom m en: Auf Sandflachen. Bis jetzt nur in Unter- 
osterreich.

B liithezeit: Juni bis August.
Anm erkung: Syrenia cuspidata Reichenbach, unter- 

schieden durch langlich-eiformige, gezahnte Stengelblatter 
und lange, schrotsageformig fiederspaltige Basalblatter, kommt 
im Gebiet nicht vor. Fruher war sie einmal in der Wetterau 
an den Bockenheimer Steinbruchen yerschleppt yorgekommen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1471.
ABC Pflanze in natiirl. GrSsse; 1 geoffnete Frucht, vergrossert.
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1472. Camelina sativa Crantz. 

Leindotter.

Syn. Myagrum sativim L.
Die jahrige Wurzel treibt einen 40— 100 Cm. hohen, 

aufrechten, nach oben astigen, behaarten oder fast kahlen, 
locker beblatterten Stengel mit endstandigen Trauben. 
Stengelblatter lanzettlich, lang zugespitzt, nach dem Grunde 
yerschmalert und pfeilformig umfassend, ganzrandig oder ge- 
zahnelt; das bliihende Ende der Traube kurz, die Bluthen 
uber die Knospen emporragend, langgestielt; Bluthen klein, 
blassgelb; Friichte in langer, lockerer Traube, langgestielt 
birnformig, mit aufgesetztem, deutlichem Staubweg, welcher 
sich aus der endstandigen Yertiefung erhebt.

B eschreibung: Der aufrechte, steife Stengel wird 
40— 60 Cm., ja auch wohl bis 90 Cm. hoch, ist gemeinlich 
ziemlich oder ganz einfach und bildet er Aeste, so geschieht 
es erst oben. Er ist stielrund, theils dicht-, theils sparsam 
behaart, tragt aufrechte, 2— 6 Cm. lange, 6— 18 Mm. breite 
Blatter, welche auch nach der Art der Yarietat bald mehr 
bald weniger, zuweilen fast gar nicht behaart sind. Nur die 
untersten yerschmalern sich in einen Blattstiel, alle iibrigen 
sitzen mit etwas yerschmalerter pfeilfórmiger Basis, sind 
ganzrandig oder verloren gezahnt und die obersten, welche 
allmahlig die herzformige Basis yerlieren, sind an der Basis 
am breitesten. Die Trauben bliihen in einer Doldentraube,
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yerlangern sich erst spater zu einer Traube und bekommen 
lange, abstehende, zuweilen etwas yerastelte Stiele. Die 
langlichen griinen Kelchblatter sind fast so gross ais die 
schwefelgelben Kronblatter. Die Schotchen werden 8 Mm. 
lang, tragen einen doppelt kiirzeren Grriffel, sind am Rande 
kielig, auf der Mitte der Klappe yon einem Nerven durch- 
zogen und enthalten zahlreiche dottergelbe Samen.

Yorkom m en: An den meisten Orten ais Oelfrucht auf 
Feldern angebaut und fast uberall ais Unkraut auf Aeckem, 
an Bergabhangen, an Rainen u. s. w. Wild in Sandfeldern 
und auf lockerem Kalk- oder Mergelboden, auch haufig ais 
Unkraut im Lein. Desgleichen cultivirt, sowohl Camelina 
silvestris  p ilo losa  die haarige Dotter, ais auch Camelina 
sativa die glatte oder Butterdotter.

B luthezeit: Sommergewachs, dessen Bliithe vom Mai 
bis zum Juli, cultivirt aber noch im August gefunden wird.

Anwendung: Bekannt ais eingutes Oelgewachs, welches 
seines sicheren Gedeihens wegen ofters nach ausgewintertem 
Rapse, oder ais Schutzfrucht der Luzerne angebaut wird. 
Das Oel dient besonders bei Hautkrankheiten ais erweichendes, 
einhiillendes, schmerzlindemdes Mittel; ais H erba Sesami 
yu lgaris wird auch das Kraut gegen Augenentziindung be- 
nutzt. Ebenso ist die wilde Leindotter ein hóchst lastiges 
Unkraut im Lein. Das Stroh wird in Thiiringen zu kleinen 
Besen yerarbeitet.

Form en: Man unterscheidet hier 2 Varieten:
1. Camelina silvestris Wallr., haarige L eindotter, 

mit reichbehaarten, oft fast graulich-griinen Stengeln und 
Blattern, welche wiederum zerfallt in:
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a. C. pilosa DC., mit grossen, weissen Schotchen,
b. C. microcarpa Andrz., mit fast grau-grunen Stengeln 

nnd Blattem und kleinen harten Schotchen.
2. C. sativa, B u tterdotter, mit fast haarlosen, gras- 

griinen Stengeln und Blattern. Syn. C. sativa fi. glabrata DC. 
C. sativa var. /?. Fries.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1472.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, vergrossert; 2 Frucht- 
spitze, desgl.
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1473. Camelina dentata Persoon. 

Zahndotter.

Syn. C. pinnatifida Hornemann. Myagrum pinnatifidum 
Ebrhart. M. dentatum Willd. M. Bauhini Gmelin. C. foe- 
tida Fries.

Der vorigen in fast jeder Beziehung ahnlich, aber das 
Rhizom dauernd, die Blatter langgestreckt, breit linealisch, 
buchtig sagezahnig oder fiederspaltig, mit abgerundeten Zahnen 
oder Abschnitten, nacli unten allmahlig verschmalert, aber 
am pfeilformigen Grunde wieder yerbreitert.

B eschreibung: Der steife Stengel ist mit sehr feinen 
Gabelhaaren besetzt, welche aber nur einzeln stehen und 
seine hellgrasgriine Farbę nicht triiben. Er ist gerieft, be
sonders nach oben in der Regel sehr verastelt und wird 
60— 75 Cm. hoch. Seine unteren Stengelblatter sind 10 Cm. 
lang, gewohnlich fiederspaltig oder fast leierformig, stumpf 
und yerlaufen sich in einen kurzeń Stiel; die mittlen Blatter 
sind 5— 8 Cm. lang, buchtig-ge/ahnt oder fiederspaltig, mit 
pfeilfórmiger Basis sitzend; die obersten Blatter sind fast 
ganzrandig. Alle Blatter haben aber auf beiden Seiten eine 
grasgriine, gleiche Farbung, welche niemals durch feine, 
einzeln stehende Gabelhaare getrubt wird, die man bald 
weniger, bald mehr ausgebildet findet. Mehre Centimeter 
iiber der Basis laufen an kraftigen Exemplaren aus allen 
Blattwinkeln Aeste aus, welche mit linien-lanzettformigen 
Blattern bekleidet sind. Die Bluthentrauben, an der Spitze
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der Aeste und des Stengels, nicken vor ihrer Entwickelung, 
stehen dann aufrecht, entfalten ihre Bluthen in einer Dolden- 
traube, weil sich die Spindel erst nach der Bliithe zu ver- 
langern beginnt. Die zeisiggrunen Kelchblatter sind weiss- 
hautig berandet, die Kronblatter fast doppelt so lang ais 
der Kelch, blassgelb und abstehend, die Schoten bekommen 
beim Welken Falten und enthalten wenigere, aber grossere 
Samen ais die des M yagrum sativum. Ueberhaupt ist 
diese Pflanze, im Yergleich zu Myagrum satiyum, das, 
was der Raps zum Riibsen ist: sie ist hoher, astiger, daher 
schotenreicher, im Ganzen samenreicher, die Samen sind 
doppelt so gross und weit olreicher ais die des Myagrum 
sativum.

Yorkom m en: Ais Ackerunkraut unter dem Lein. Durch 
das Gebiet zerstreut. Auch an Mergel- und Gipsrandern.

B lu th ezeit: Sie ist ein Sommergewachs, bliiht im Mai 
und Juni, oder so bald der Lein auf dem Kulturfelde in die 
Bliithe tritt.

Anw endung: Ais Unkraut im Lein ist es sehr lastig, 
zur Cultur aber sehr zu empfehlen. In Thiiringen habe ich 
diese Art noch nicht angebaut gefunden, wohl aber wird sie 
anderwarts, namentlich in Schwaben cultivirt.

A b b ild u n ge n . T a fe l 1473.

AB C  Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Fruchtepitze, ver- 
grOssert.
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Pfefferkresse.

Syn. Draba umbellata Moench. Cardiolepis dentata 
Wallroth. Cochlearia Draba L. Cardaria Draba Desv. 
Draba ruderalis Baumg.

Das dauernde Rhizom treibt im Boden zahlreiche diinne 
Auslaufer, welche nach oben einen oder mehre, oft viele, 
sterile, d. h. mit einem Blattbuschel endigende und fertile 
Kopfe entsenden. Stengel nach oben stark yerastelt, 30 bis 
60 Cm. hoch, etwas kantig, ziemlich dicht beblattert und 
wie die Blatter von gespaltenen Haaren grau; Blatter lang
lich, stumpf, nach dem Grunde yerschmalert, geschweift- 
gezahnt, die Basalblatter in den kurzeń Stiel yerschmalert, 
die Stengelblatter mit pfeilformigem Grund umfassend; 
Bluthentrauben zahlreich, yerastelt, schon wiihrend des Auf- 
bliihens etwas gestreckt; Fruchttraube langgestreckt; Frucht 
am Grund herzformig, fliigellos, durch die aufgedunsenen 
Klappen fast zweiknotig, mit kurzem Staubweg.

B eschreibung: Der Stengel ist ziemlich gerade und 
steht aufrecht, hat feine Haare, wird 30—45 Cm. hoch und 
yerastelt sich oben in eine Menge von Bluthentrauben, welche 
eine schone Doldentraube darstellen. Nicht seiten steigt auch 
einer der unteren Aeste iiber die Doldentraube empor, um 
handhoch dariiber eine neue Verzweigung und dadurch eine 
neue Doldentraube zu bilden. Die Wurzelblatter unter-

1474. Lepidium Draba L.
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scheiden sich nur in Form ihrer Basis von den Stengel- 
blattem, die letzten sitzen und haben einen herz-pfeilformigen 
Grund, die ersten verlaufen in den kurzeń Blattstiel. Der 
Rand aller Blatter hat kurze Zahne, welche dichter oder 
weitlaufiger an einander stehen. Alle Blatter sind haarlos, 
ein wenig hellgriin und duftig. Die Kelchblatter sind weiss- 
randig, die weissen Kronblatter doppelt so gross ais die 
Kelchblatter und mit Adern durchzogen. Die Fruchtstielchen 
der Trauben stehen wagrecht ab, die Schotchen steigen auf
recht an.

Yorkom m en: Auf Weiden, Wiesen und Wiesenrandern, 
an Wegerandern und Bergabhangen. Sehr unregelmassig 
durch das Gebiet zerstreut. In Steiermark; Oesterreich; 
Mahren; Salzburg;1) Bohmen; Schlesien; im Konigreich 
Sachsen; in Baiern z. B. bei Erlangen; auf der Rheinflache 
im Unterelsass und von Speier bis Westphalen; bei Frank
furt am Main; in Thuringen zerstreut, so z. B. auf den 
Festungswallen von Erfurt, bei Gotha, Arnstadt, an der Land- 
strasse nach Plaue zu, bei der Salinę Luisenhalle, bei Tenn- 
stedt, bei Jena neuerdings ziemlich verbreitet. namlich ani 
Wiesenrand vor Wogau, am Weg auf den Datzend, im Berg- 
grundstiick des Herrn Dr. Mentz am Hainberg, auf Acker- 
randern unterhalb der Kemberge, nach Ziegenhain zu, femer 
bei Stadtsulza an einem Htigel neben der Thiiringer Bahn, 
aui Stidabhang der Leuchtenburg bei Kahla.2) Sie fehlt der 
norddeutschen Tiefebene.

1) Auf Schutt am Bahnhof zu Salzburg. Sauter, Flora S. 117.
2) In den friiheren Auflagen unserer Flora hiesi? es folgender- 

masseu:
Flora XV. 16
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Bliithezeit: Juni, Juli.
Anw endung: Diese Pflanze soli die óęa(3rj des Dios- 

corides sein und wurde friiher ais Surrogat des Pfeffers 
benutzt.

„An Wegen, auf Weidetriften, an Randem, in vielen Landem 
Deutschlands, doch nicht in der norddeutschen Ebene. In Thiiringen 
gehort sie zu den seltneren Pflanzen, kommt vomehmlich an den 
Festungswallen von Erfurt, auch bei Gotha und Amstadt vor. Seit 
einigen Jahren trat sie plotzlich auch bei Jena, und zwar hart am 
Rande einer neugebauten Chaussee auf, wo sie noch steht und den 
einzigen Fundort um Jena, vielleicht des ganzen Saalthales bildet.“

A b b ild u n g e n . T a fe l 1474.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliithe, yergrossert; 2 Frucht, desgl.
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Gartenkresse.

Die jahrige Wurzel treibt einen einfachen oder mehr 
oder weniger yerastelten Stengel, welcher, wie die Blatter, 
kahl und blaubereift ist; Blatter locker stehend, die unteren 
gestielt, unregelmassig eingeschnitten, gelappt, gefiedert oder 
doppelt gefiedert mit spitzen oder stumpfen Abschnitten, die 
obersten sitzend, linealisch, ungetheilt und ganzrandig; 
Trauben schon wahrend des Aufbliihens gestreckt, mit 
kleinen, weissen, kurzgestielten Bliithen; Fruchttraube lang- 
gestreckt; Friichte rundlich- eiformig, gefliigelt, oben stumpf 
und ausgerandet, auf kurzem Stiel an die Spindel angedriickt.

B eschreibung: Die Hohe der Pflanze ist nach Boden- 
giite sehr verschieden, von 10— 60 Cm. Sie ist kahl, aber 
durch eine mehlartige Effloreszenz graugriin und Exemplare 
auf diirren Stellen sehen wie mit Staub bedeckt aus. Die 
unteren Blatter haben sehr verschiedene Gestalt: sie sind 
gelappt, unregelmassig eingeschnitten, fiederschnittig, doppelt- 
fiederschnittig, ja auch sogar yollig ganz; die oberen Blatter 
dagegen sind immer ganz und sehr schmal. Fast aus jedem 
Blattwinkel entspringt ein Ast, zumal in trocknerem Stande, 
wo diese Pflanze sehr astig wird, wogegen sie im geilen 
Boden mehr in die Hohe schiesst. Die Bliithchen sind sehr 
klein, kaum iiber 2 Mm. gross, doch die Kronblatter sind 
doppelt langer ais die randhautigen Kelchblatter; sie haben 
am Grunde der kleinen Staubgefasse beiderseits Nectardriisen 
und bilden eine yerhaltnissmassig lange Fruchttraube, an 
welcher die nicht 5 Mm. haltenden, fast mit 4 Mm. langen

1475. Lepidium sativum L.

www.dlibra.wum.edu.pl



— 124 —

Stielen yersehenen Schotchen an die Spindel gepresst sind. 
Auch die Schotchen sind haarlos und graugrun bestaubt, 
haben an der Spitze eine spitzwinkelige Ausrandung, in 
welcher sich der Griffel befindet, der immer kurzer ais die 
Ausrandung ist. Die Fliigel der Schotchen yerbeitern sich 
nach der Spitze zu.

Y orkom  men: Sie stammt aus dem Orient, wird bei 
uns yielfach in Garten gezogen und kommt hie und da ais 
Gartenfluchtling auf Schutt, Erdhaufen, Flusskies, an Eisen- 
bahndammen u. s. w. vor. So bei Jena, Dornburg, in der 
Baumschule zu Magdala.

B lu thezeit: Juni, Juli und, je nach der Zeit der Aus- 
saat, bis in den Spatherbst.

Anw endung: Die ganze Pflanze hat einen bitteren 
Kressengeschmack und wird ais Kiichenkraut haufig benutzt. 
Sie war friiher ais Herba et Sem. N asturtii hortensis 
officinell und galt ais ein eroffnendes, zertheilendes und blut- 
reinigendes Mittel.

F or men: Sie wird von den Gartnern in zahllosen ver- 
schiedenen Formen gezogen.

Yar. (i. crispum Koch: Blatter am Rande braun. Syn. 
L. sativum (i. crispum L.

y. latifolium Koch: Blatter mit breiteren Lappen oder 
die unteren Blatter ungetheilt. Syn. L. sativum lati
folium DC.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1475.

A oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 innere Bliithe, 
vergrossert; 2 Kronblatt, desgl.; 3 Kelch, desgl.; 4 Frucht, natiirl. 
Grosse; 5 Frucht in seine Theile zerlegt, vergrossert; 6 Same, natiirl. 
Grosse und yergrossert.
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Feldkresse.

Syn. Thlaspi campestre L. Iberis campestris Wallroth.
Die zweijahrige Wurzel bringt einen steif aufrechten, 

meist nicht iiber 1/3 Mtr. hohen, unten ganz astlosen, oben aber 
aus allen Blattachseln beblatteite und am Ende bliihende 
Zweige treibenden, dicht beblatterten, wie die Blatter grau 
flaumigen Stengel hervor. Basalblatter langlich-lanzettlich, 
stumpf, in den kurzeń Stiel yerschmalert, am Grund buchtig 
gezahnt; Stengelblatter aus wenig verschmalertem, pfeil- 
formig umfassendem Grunde langgestreckt, gegen das Ende 
yerschmalert, an der Spitze stumpf, am Rand gezahnelt; 
Aehren zahlreich am Ende des Stengels und seiner sammt- 
lichen Aeste, sehr gedrungenbliithig, schon wahrend des Auf- 
bliihens gestreckt; Bliithen klein, weisslich, steif abstehend 
gestielt; Fruchttraube dicht, cylindrisch; Friichte blatterig 
punktirt,' eirund, von der Mitte an breit gefliigelt, am Ende 
abgerundet und schwach ausgerandet, mit sehr kurzeni Staub
weg in der Ausrandnng.

Beschreibung: Dieses Gewachs hat das Ansehen eines 
T h laspi, wurie auch friiher von Linne zum Geschlechte 
des T h la sp i gezahlt, ist aber wegen seiner einsamigen 
Schotenfacher mit Recht zu Lepidium  gesetzt worden. Der 
Stengel wird 15—45 Cm. hoch, ist unten unverastelt, oben 
aber bildet er emjj Menge ringsum am Stengel hervor- 
kommender, kronleuchterartig stehender, nach oben gerich-

1476. Lepidium campestre R. Br.
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teter Aeste, welche zuletzt sammtlich so ziemlich gleichhoch 
werden. Dabei ist er dicht mit Blattern besetzt und sammt 
seinen Aesten dicht und fein behaart. Die Blatter sind 
1 —4 Cm. lang, 4— 10 Mm. breit, die Wurzelblatter lang
gestielt, schwachbuchtig, ganzrandig oder auch leierformig; 
die Stengelblatter umfassen den Stengel mit pfeilformiger 
Basis, sind gemeinlich tief gekerbt, seltner nur gezahnelt 
oder ganzrandig. Die Trauben sind reichbluthig, die weissen, 
keilformigen Kronblatter sind kaum langer ais die ovalen, 
weissrandigen Kelchblatter und flach ausgeschweift. Die 
Schotchen stehen wagrecht ab, die Stielchen derselben sind 
6 Mm. lang, die Klappen punktirt.

Vorkom m en: Yorzugsweise auf Kalk- und Thonmergel- 
boden, sowohl an Strassen, Wegen, Randern und Schutt- 
platzen, ais auch auf Brach en, an Bergen und uberall auf 
trocknem Boden. In den Sandregionen verkummert diese 
Pflanze. In Gegenden mit schwerem Boden durch das ganze 
Gebiet zerstreut.

B liithezeit: Mai bis Juli.
Anw endung: Die Samen waren friiher unter dem 

Namen Semen T hlaspeos in der Offlcin bekannt und man 
brauchte sie ais ein eroffnendes, zertheilendes, blutreinigendes 
Mittel.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1476.

AB Theile der Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 Basalblatt, desgl.; 
2 Frucht, vergrossert; 3 Fruchtscheidewand, desgl.; 4 Same, zer- 
schnitten, desgl.
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Durchwachsene Kresse.

Die diinne jahrige Wurzel treibt einen bis iiber 1/3 Mtr. 
hohen, diinnen, steif aufrechten, nur am Ende schwach ver- 
astelten Stengel, welcher lock er mit sehr verschieden ge- 
staltigen Blattern besetzt ist. Basalblatter rosettig, gestielt, 
gefiedert mit entferntstehenden yielspaltigen Fiedern mit sehr 
schmalen Abschnitten, untere Stengelblatter sitzend oder kurz- 
gestielt, in ahnlicher Weise gefiedert, die oberen tief herz- 
formig stengelumfassend, eirund, stumpf oder kurz zugespitzt, 
ganzrandig, Traube am Ende des Stengels und ausserdem 
noch wenige aus den obersten Blattachseln, schon wahrend 
des Aufbliihens sich streckend, ziemlich gedrungen, klein- 
bliithig; Friichte kugelig-eiformig, am Ende schmal gefliigelt, 
etwas ausgerandet, auf abstehenden Stielchen. Die ganze 
Pflanze fast kahl.

B esch reibu n g: Diese Art ist durch die grosse Yer- 
schiedenheit ihrer untem und obem Blatter die interessanteste 
des ganzen Geschlechtes. Sie wird V3 Mtr. hoch und hoher, ihre 
feste, weissliche Wurzel dringt pfahlartig in den Boden und 
gleich an der Oberflache bildet sich ein Kranz yon Wurzel- 
blattem, welche einige Centimeter lang und langer, doch nur 
mit karnn millemeterlangen, abwechselnd stehenden Fieder- 
chen begabt sind, welche letzte sich wieder in mehre linien- 
formige Zipfelchen spalten. Die Blattstiele sind am Grunde

1477. Lepidium perfoliatum L.
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scheidenartig verbreitert. Aus dem Kranze dieser Wurzel- 
blatter hebt sich der Stengel senkrecht empor, entlasst mehr 
oder weniger Bliithenaste aus den Blattwinkeln und ist bis 
zu sein er Bliithentraube mit Blattern reichlich bekleidet. Die 
untersten Blatter. aus dereń Winkehi nur bei sehr yerastelten 
Exemplaren Bliithenaste kommen, sind in Lange und Form 
den Wurzelblattem yollkommen gleich. Die mittlen Blatter 
aber sitzen schon, doch mit pfeilformiger Basis. Die Blatt- 
flache ist zwar nicht mehr gefiedert, doch noch fiederspaltig 
und die Spaltzipfel sind weiter unten noch zerschlitzt, mehr 
nach oben aber ganz, lanzettlich-lineal und 4—6 Mm. lang. 
Oben am Stengel beginnen endlich die fast runden, ganz- 
randigen, yollkommen stengelumfassenden Blatter, die mit 
den Blattern von Bupleurum rotundifolium  einige Aehn- 
lichkeit haben, nur spitz und weit kleiner sind. Aus den 
Winkeln dieser Blatter entspringen auch die meisten Bliithen
aste. Die kleinen weissgelblichen Bluthen bilden ein dichtes 
Kranzchen, gehen aber sehr bald in Samen.

Vorkom m en: Auf Wiesen, an Ackerrandern und Weg- 
randern. Wild uur in Unterosterreich. Verwildert bei Bremen. 
Ausserdem in Spanien, Galizien, Ungarn, Croatien, Sieben- 
biirgen, in der Tiirkei und in Siidrussland.

B ltithezeit: Mai, Juni.

A b b ild u n gen . T a fe l 1477.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kronblatt, vergrOssert; 2 Frucht, 
natiirl. Grosse; 3 dieselbe, yergrossert; 4 Same, desgl.

www.dlibra.wum.edu.pl



www.dlibra.wum.edu.pl



— 129 —

Schuttkresse.

Syn. Thlaspi tenuifolium Lam. Nasturtium ruderale 
Scopoli. Iberis ruderalis Crantz. Thlaspi ruderale Allioni. 
Senlcenbergia ruderalis Flora der Wetterau.

Die zweijahrige bis federkieldicke Wurzel treibt einen 
meist von unten auf sehr stark mehrfach yerastelten Stengel; 
untere Blatter gestielt, nicht deutlich rosettig; gefiedert und 
doppelt gefiedert mit schmalen, spitzen Abschnitten, die 
oberen sitzend, linealisch, ungetheilt; Trauben an allen Zweig- 
enden, sehr kleinbluthig, zur Fruchtzeit langgestreckt und 
ziemlich dicht; Bluthen kronenlos, mit zwei Staubblattern; 
Friiehte kugelig-eirund, auf abstehend en Stielchen, am Ende 
abgerundet und schmal gefliigelt. Pflanze fast kahl.

B eschreibung: Das Pflanzchen wird nur finger- bis
fusshoch, bildet einen ziemlich festen Stengel, welcher eine
Bekleidung ausserst feiner Stachelhaare hat. Seine Aeste
stehen sparrig ab. Wurzel- und untere Stengelblatter sind
fledertheilig, die iibrigen ganzrandig, meistens von der Lange
und Breite eines Lavendelblattes, an kleinen Exemplaren
jedoch kurzer und schmaler. Sammtliche Blatter sind eben-
falls mit ausserst feinen Stachelhaaren besetzt, welche dem
Grim der ganzen Pflanze einen matten Schein geben. Beim
Zerreiben riecht das ganze Stengel- und Blattwerk sehr iibel,
dem Urin von Katzen ahnlich. Alle Aeste gehen in Bltithen-
trauben aus, welche sich bis zu 5 Cm. und daruber ver- 

Flora XV. 17

1478. Lepidium ruderale L.
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langem, im Ganzen aber am Stengel in sehr nngleicher 
Hohe stehen. Die 4 Kelchblattchen liegen zusammengeneigt, 
sehr seiten nur findet man Kronblattchen und gemeinlich 
nur 2, seiten 4 Staubgefasse, welche so ziemlich die Lange 
der Kelchblatter besitzen. Die Schotchen sind 4 Mm. lang, 
zusammengedruckt und kahl.

Yorkom m en: An Mauem, Wegen und Schuttplatzen, 
wo sich der Schutt der Dorfer und Strassen anhauft oder 
ammoniakalische Stoffe sammeln. Zerstreut durch das ganze 
Gebiet, aber streckenweise fehlend, so z. B. in Thuringen 
seiten, namentlich im Gebirge.

B liithezeit: Juni bis August.
A nw endung: Das Kraut schmeckt scharf, wird hier 

und da gegen das Wechselfieber benutzt und gilt auch ais 
ein Yertreiber der Wanzen und Flohe. In Russland soli 
diese Pflanze lange schon von den Aerzten mit Erfolg gegen 
das Wechselfieber gebraucht worden sein.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1478.
AB  Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergr8ssert; 2 Frucht, 

desgl.; 3 Theile der Frucht, desgl.; 4 Same, natiirl. Grosse und ver- 
grossert.
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Grasblattrige Kresse.

Syn. Lepidium Iberis Poll.
Das zweijahrige Rhizom bildet einen bis meterhohen, 

stark yerastelten Stengel mit schrag abstehenden Aesten. 
Basalblatter langlich oder spatelig, in den Stiel yerschmalert, 
gesagt oder am Grunde fiederspaltig, mittle und obere Stengel
blatter linealisch, ungetheilt, lang; Trauben ahnlich wie bei 
der vorigen, aber die Friichte eiformig, spitz, fliigellos, mit 
dem kurzeń Staubweg bekront, auf schrag abstehenden Stiel
chen. Im Uebrigen ist die Pflanze der yorigen ahnlich.

B eschreibung: Die senkrechte Pfahlwurzel geht tief 
in den Boden ein, treibt einen sperrig yerastelten, 30— 60 Cm 
hohen Stengel und in eine Rosette gestellte Wurzelblatter. 
Letzte sind fiederspaltig oder nur gesagt, in den Blattstiel 
allmahlig yerschmalert und haarlos. Am Stengel sind die 
Blatter ganzrandig, linienformig, am Grunde yerschmalert 
und sitzend, hellgriin und kahl; sie werden 1— 3 Cm. lang. 
An der Spitze aller Aeste bildet sich die anfangs nur kurze, 
spater sich 5— 8 Cm. lang streckende Traube. Ihre Bliithchen 
sind weiss und sehr klein, ihre Stielchen 2 Mm. lang, doch 
yerlangern sie sich spater um das Doppelte. Die Kelch
blatter stehen ab, sie sind rundlich, griin, nach vorn zu 
yiolett und am Rande weisslich. Die weissen Kronblatter 
sind doppelt so lang ais der Kelch, haben einen schmalen 
Nagel und eine rundliche Platte, welche yollig absteht. Die 
6 Staubgefasse sind tetradynamisch, haben zahnlose, aus 
einander stehende Fiiden. Die ganze Bliithe misst 2 Mm.

1479. Lepidium graminifoiium L.
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Breite. Das eirunde Schotchen ist kaum 2 Mm. lang, mit 
dem kurzeń Griffel gekront.

Y orkom m en: An Orten, wo sich etwas Composterde 
bildet, daher an Mauern, Hausern, Wegen, auch an Hiigeln 
auf Stellen, wo sich bessere Er de sammelt. Sie findet sich 
aber in Deutschland nur im Westen, und zwar im Rhein- 
lande, sowohl im Ober-, Mittel- und Niederrhein, ais auch 
in der Pfalz und im Trierschen. Durch die Gebirge der 
Nahe und Mosel bis nach den Niederlanden und durch Ober- 
hessen nach Westphalen; femer im Wallis, bei Montreux 
am Genfer See;1) im sudliehen Tirol; im osterreichischen 
Kustengebiet. Ausserdem yerbreitet durch das westliche und 
siidliche Europa.

B liithezeit: Juni bis Oktober.
A nw endung: Friiher war diese, haufig im siidlicheren 

Europa heimische Pflanze unter dem Namen Herb a Iberid is 
officinell. Sie schmeckt etwas pfefferartig, verliert aber diese 
Eigenschaft, sowie ihren Geruch, der sich beim Reiben der 
Blatter zeigt, durch das Trocknen fast ganz. Man brauchte 
sie gegen Scorbut, Unterleibskrankheiten, Wassersucht, Hiift- 
weh und Hautausschlage. Jetzt kommt sie gar nicht mehr 
in Anwendung.

Form en: L. Pollichii Roth, L. incisum Roth ist nach 
Koch von unserer Pflanze verschieden und kommt in Sibirien 
und am Kaukasus, aber nicht im Gebiet vor.

1) Dort am 25. August 1863 von mir gesammelt. H.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1479.

AB  Pflanze in natiirl. GrSsse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Kelch, 
desgl.; 3 Kronblatt. desgl.; 4 Fruchtknoten, desgl.; 5 Frucht, desgl.; 
6 Same, natiirl. GrBsse und vergr5ssert.
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Pfefferkraut.

Hat im Wuchs grosse Aehnlichkeit mit L. Draba L. 
Rhizom kraftig, dauernd; Stengel astig, locker beblattert, 
bis meterhoch; untere Blatter eirund-langlich, stumpf, gekerbt- 
gesagt, langgestielt, Stengelblatter langlich-lanzettlich, kurz 
zugespitzt, scharf gesagt, alle, wie der Stengel, kahl; Aehren 
aus kopfigen Aehrchen zusammengesetzt, unten von kleinen 
Deckblattern gestutzt; Bliithen klein, weiss; Friichte rundlich, 
seicht ausgerandet, flaumhaarig.

B eschreibung: Die Wurzel yerlangt tiefgriindigen, 
frischen Boden, treibt Wurzellaufer und einen 30—90 Cm. 
hohen, runden, haarlosen, bereiften Stengel, welcher oben 
zahlreiche Aeste aussendet. Die Blatter sind unten 10 bis 
15 Cm. lang, eiformig, kerbig, nach der Basis hin ganzrandig, 
fest im Parenchym, graugriin, unterseits feinflaumig, nach 
oben zu immer kleiner, anfangs kurzstielig, zuletzt sitzend. 
Auch ihre Breite nimmt mehr und mehr ab, so dass die 
bliithenstandigen fast lineal und ganzrandig sind. Am Haupt- 
stengel und an den Aesten kommen gegen die Spitze hin 
aus den Blattwinkeln kurzstielige Zweige, an dereń Spitze 
stehen die kleinen Bliithen in dichten Doldentrauben und 
das Ganze bildet sonach eine Rispe yieler Doldentrauben mit 
unzahligen, 2 Mm. grossen, weissen Bliithen, dereń Kron
blatter die doppelte Grosse der hautrandigen Kelchblatter 
haben. Die Bliithenstielchen sind 2— 4 Mm. lang, die Frucht-

1480. Lepidium latifolium L.
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trauben verlangern sich nicht sehr, die Schotchen sind nur 
2 Mm. gross, eirundlich und durch den kurzeń Griffel zu- 
gespitzt.

Yorkom m en: Auf fettem oder salzigem Boden, bei uns 
theils an der Kiiste (Holstein und Mecklenburg), theils an 
einigen Salinen (Diirkheim in der Pfalz, Soden in der 
Wetterau) wild, ebenfalls ais geschatztes Kuchenkraut in 
Garten gezogen. Auf Riigen; am Strande der Insel Ummanz 
bei Sutrendorf; an den Salinen von Soden; auf dem Hohen- 
egen bei Engen in Oberschwaben; im Canton Waadt auf 
dem Prapioz, Panerosaz, im Canton Freiburg; haufig ver- 
schleppt, so z. B. im Wiener Prater.1)

Bltithezeit: Juni, Juli.
Anw endung: Das Kraut riecht gerieben wie Kresse, 

hat aber einen beissenden, pfefferartigen Greschmack und wird 
daher frisch sehr haufig zu feinen Sauęen yerwendet. Ge- 
trocknet yerliert das Kraut seine Eigenschaft, ebenso auch 
die Wurzel, daher sind beide, sonst ais Rad. et Herb. 
Lepi dii gegen Scorbut, einige Unterleibskrankheiten und 
Wassersucht empfohlen und angewendet, jetzt fast ausser 
allem Gebrauche.

1) Vgl. Oesterreichische Botanische Zeitscłirift 1879, No. 8.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1480.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, yergrossert.
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Riibenkresse.

Das dauernde Rhizom wird fingerdick und riibenfórmig 
und treibt einen fusshoben, stark yerastelten Stengel. Basal- 
blatter langgestielt, loffelfórmig, stumpf, wie die ganze Pflanze 
kahl; Stengel mit wenigen, breit linealischen, stumpfen, am 
sitzenden Grund herzfórmig umfassenden, entfernten Blattern 
besetzt, welche an den Yerzweigungen in kleine, schmale 
Deckblatter iibergehen; Trauben am Stengel und seinen 
Aesten endstandig, die Aeste bisweilen abermals verzweigt 
und am Grunde der Aestchen mit kleinen Deckblattern be
setzt, der bliihende Theil der Traube kurz, die Fruchttraube 
langlich; Bluthen klein, weiss, langgestielt; Friichte eirund, 
mit sehr kleinem Staubweg besetzt, auf sehr langem, ab- 
stekendem Stiel aufgerichtet. Aeste sparrig abstehend.

V orkom m en: An sterilen Orten. Im Gebiet nur in der 
Umgebung von Wien.

B liithezeit: Juni, Juli.
A b b ild u n g e n . T a fe l 1481.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, vergr5ssert.

1481. Lepidium crassifolium W. K.
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1482. Hutchinsia alpina R. Br.

Alpenkresse.

Syn. Lepidium alpinum L. L. Halleri Crantz. Naccaea 
alpina Reichenbach.

Das zarte, dauernde Rhizom treibt eine Anzahl auf- 
rechter oder aufsteigender, kaum fingerhoher, blattloser 
Bliitłienstengel und an dereń Grand eine Rosette zarter, ge- 
fiederter, langgestielter Blatter mit opponirten, sehr kleinen, 
eirnnden, kahlen Fiedern; Stengel ganz einfach, am Ende 
eine schon im Aufbliihen gestreckte Traube kleiner, weisser 
Bliithen tragend; Bliithen langgestielt, locker stehend; Kron- 
blatter doppelt so lang wie der Kelch; Friichte langlich, an 
beiden Enden spitz, mit kurzem Staubweg.

B eschreibung: DieseKressenart gehort zu den schonen 
und zierlichen Alpenpflanzen. Die ganze Pflanze wird nicht 
hoher ais 5— 8 Cm. Ihre beblatterten und mit Sterahaaren 
besetzten Stammchen sind kurz, liegend, reichblatterig und 
die Blatter messen mit ihren Stielen unter 2 Cm., oft nur 
1 Cm. Man findet an ihnen ausser dem Endblattchen 1 bis
4 Paar Fiedern, welche sammtlich gleiche Gestalt und Lange 
haben. Sie messen nicht yiel iiber 2 Mm., sind eiformig, 
kurz zugespitzt und der lange Blattstiel ist mit Stemhaaren 
besetzt. Indem der Wurzelkopfe mehre und alle blattreich 
sind, entsteht ein niedlicher Rasen, aus welchem sich viele 
Stengel, die Fortsetzungen der beblatterten Kopfe, erheben. 
Anfangs sind diese nur 2 1j2 Cm. lang, ganzlich blattlos, bilden
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an ihrer Spitze eine reichbliithige Doldentranbe, die sich 
bald zur Bliithentraube yerlangert. Die weissen Kronblatter 
messen 4 Mm., sind doppelt so gross ais die aufrecht-ab- 
stehenden, griinen, weissrandigen Kelchblatter und verkehrt- 
eiformig. Ihre Stielchen yerlangern sich wahrend der Bliithe 
sehr und werden endlich ais Fruchtstielchen 8 Mm. lang. 
Schon in der Bliithe messen die Stengel kraftiger Exemplare
5 Cm. Hohe und dariiber und die yerlangerte Bliithentraube 
betragt davon iiber die Halfte. Die Schotchen werden 4 Mm. 
lang, ihre Fruchtstielchen stehen wagrecht ab. Die Staub- 
beutel sind weiss

Vorkom m en: Auf feuchten Kiesplatzen und an Bach- 
ufern der Alpen, dort gemein und mit den Alpenfliissen in 
die Ebene herabgehend, daher z. B. an den Ufem der Iller, 
des Lech und der Isar. Sie ist keineswegs „sehr selten11,1) 
yielmehr durch die ganze Alpenkette yerbreitet, besonders 
auf den Kalkalpen, auch im bairischen Hochland sehr haufig 
und noch bei Miinchen auf den Kiesbanken der Isar.

B lu thezeit: In tieferen Gegenden bliiht sie schon im 
April und Mai, gleichzeitig mit unserer Cardamine pra- 
tensis; auf hoheren Alpen kommt sie aber erst um Johannis 
zur Bliithe, bliiht dann im August ab.

Anw endung: Ein allerliebstes Pflanzchen fiir alpine 
Felspartieen in Garten.

1) Yergl. Garcke, 14. Auflage, Seite 45.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1482.

A Pflanze in natiirl. GrSsse; B Fruchttraube, vergr8ssert; 1 Frucht, 
desgl.; 2 dieselbe im Langsschnitt.

Flora XV. 18
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1483. Hutchinsia brevicaulis Hoppe. 

Niedrige Alpenkresse.

Syn. Noccaea bremcaulis Reichenbach.

Der yorigen sehr ahnlich, aber die Fiedem breiter, die 
Traube zur Bliithezeit wie zur Fruchtzeit doldentraubig; 
Friichte langlich, stumpf, griffellos.

B eschreibung: Diese kleine, niedliche Pflanze bildet 
auf dem Sande in der Nahe der Alpbache kleine und dichte 
Rasenpolster, indem der vielkopfige Wurzelstock tiefe Wurzeln 
in den leichten Boden einschlagt, nach oben aber ein dichtes 
Biischel von Wurzelblattem treibt, welche gewohnlich 1 Cm. 
lang sind und oben 2 vom abgerundete Seitenlappen und 
einen eben so gestalteten, gleichgrossen Endlappen haben. 
Zuweilen findet man das Pflanzchen aber auch gestreckter, 
mit locker stehenden Kopfen, bis 3 Cm. grossen Blattem, 
dereń Stiele dann 2 Cm. lang sind, wahrend die fieder- 
schnittige Platte ebenso wie vorhin beschrieben gestaltet 
und bloss 1 Cm. misst. Aus diesem dichten, kurzeń und 
kleinen Polster kommen nun eine Menge von einigen Centi- 
meter langen oder wenig langeren Stengeln, die Yollig blatt- 
los sind, aufrecht stehen und an ihrer Spitze eine Dolden
traube dicht gestellter weisser Bliithen tragen, die mit H ut
chinsia alpina in Grosse und Form ganz gleich sind. In 
so weit ist iiberhaupt diese Species der H. alpina sehr 
ahnlich, nur gewohnlich etwas kleiner; doch nach der Bliithe 
zeigen sich scharfe Unterschiede. H. alpina namlich streckt
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die Bliithenspindel und die Schotchen bilden eine Frucht- 
traube; diese Species streckt sie nicht und die Schotchen 
form en, ebenso wie die Bliithen, eine Doldentraube, indem 
die Stiele der unteren Schotchen immer mehr an Lange zu- 
nehmen. H. alpina hat spitze, diese Art stumpfe Schotchen 
und sonach ware wohl die Sonderung beider Formen ais 
eigene Species gerechtfertigt.

Y orkom m en: Im feuchten Kies der hoheren Alpen, 
besonders der Granitalpen, von Karnthen, Salzburg und Tirol.

B liithezeit: Juli, August.
Anw endung: Wie bei der vorigen.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1488.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, vergrossert; 2 dieselbe 
im Langsschnitt, desgl.; 3 Same, desgl.
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1484. Hutchinsia petraea R. Br.

Felsenkresse.

Syn. Lepidium petraeum L. L. Linnaei Crantz. Tees- 
dalea petraea Rchbch. Capsella petraea Fries. Hornungia 
petraea Reichenbach.

Die jahrige Wurzel treibt einen entfernt beblatterten, 
sehr stark verastelten, handhohen bis fast fusshohen Stengel. 
Blatter gefiedert; Fiedern opponirt, sehr klein und schmal; 
Fruchttraube sehr lang gestreckt, locker; der bliihende Theil 
der Traube sehr kurz; Bliithen sehr klein und unscheinbar; 
Krone kaum langer ais der Kelch; Fracht langlich, ab- 
gerundet, ohne Ausrandung, griffellos.

B eschreibung: Ein kraftiges Exemplar dieser Pflanze 
wird 15 Cm. hoch, verastelt sich, aber die Aeste bleiben 
einfach und stehen sammtlich aufrecht. Da, wo ein Ast sich 
vom Stengel trennt, bildet der Stengel ein Knie. Er ist, 
gleich den Blattern, sehr feinhaarig und die Behaarung ver- 
schwindet dem blossen Auge. Die Blatter sind sammtlich 
fiederartig zerschnitten (gefiedert, wie man gemeinlich, aber 
unrichtig sie nennt, denn das Blatt ist nicht zusammengesetzt, 
die Blattchen sind unmittelbar mit der Blattrippe verbunden, 
welken daher auch mit ihr und fallen nicht einzeln ab). Die 
Fiederlappchen sind linienformig, sehr schmal und nach der 
Spitze hin an Breite etwas zunehmend. Kiimmerlich ge- 
wachsene Exemplare sind nur 5 Cm. hoch, haben nur nahe 
an der Basis des Stengels einige Blatter und sind sonst ganz
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nackt. Das ganze Blatt hat nur 8— 12 Mm. Lange und der 
ganze Bau der Pflanze ist zart. Die Trauben yerlangern 
sich bis zu 6 Cm., die Kelchblatter sind hohl und weiss- 
randig, die Kronblatter schmal, keilfórmig zulaufend und 
kaum langer ais der Kelch, die weissen Staubfaden an der 
Basis verbreitert, doch zahnlos, die Samchen dottergelb.

Yorkom m en: Auf Felsen und in Fełsenspalten, an 
trocknen Abhangen, besonders auf sterilem Kalkboden. Im 
osterreichischen Kiistengebiet; in Oesterreich; Steiermark; 
Salzburg; Wiirzburg und in der Pfalz bei Kallstadt; Ober- 
elsass bei Ruffach und bei Sulzmatt; in Thliringen bei 
Eckartsberga, Freiburg, Bibra, am Kiffhauser, bei Badra, 
Auleben, bei der Numburg, bei Frankenhausen, im Steiger- 
thal bei Nordhausen; bei Halle, Schloss Mansfeld, Aschers- 
leben; bei Holzminden.

B ltithezeit: April, Mai.

A b b ild u n gen . T a fe l 1484.

A Pflanze in natiirl. Gr8sse; 1 Bliithe, yergrossert; 2 Prucht, 
desgl.; 3 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 4 Same, desgl.
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1485. Capselia bursa pastoris Moench. 

Hirtentaschchen.

Syn. Thlaspi bursa pastoris L. Nasturtium bursa 
pastoris Roth. Redschiedia hursapastoris Flora der Wetterau.

Die zweijahrige Wurzel treibt einen oder mehre aufrechte 
und aufsteigende bis V3 Mtr. hohe Stengel, an dereń Grunde 
sich eine reiche Basalrosette ausbreitet. Basalblatter schrot- 
sagefórmig fiederspaltig, mit eiformig-dreieckigen spitzen, 
etwas gezahnten Abschnitten; Stengel beblattert; Stengel
blatter entfernt, pfeilformig umfassend, ungetheilt, aus brei- 
term Grunde spitz zulaufend; Trauben langgestreckt, locker, 
an allen Aesten endstandig, der bliihende Theil kurz; 
Friichte langgestielt mit abstehenden Stielen, dreieckig-ver- 
kehrt-herzformig.

B esch reibu n g: Das einjahrige oder auch zweijahrige 
Gewachs hat eine ziemlich holzige, wenig zertheilte diinne 
weisslichgelbe Wurzel. Die Wurzelblatter sind langlich- 
lanzettfórmig und gezahnelt, die darauf folgenden werden 
fast fiederspaltig eingeschnitten, und sind dann beinahe schrot- 
sageformig, sowie es denn aber auch Abanderungen mit 
unzertheilten Blattern giebt. Die sitzenden Stengelblatter 
sind pfeil-lanzettfórmig, den Stengel halb umfassend und 
gleichfalls gezahnt oder leierformig getheilt. Einzelne kleine 
Haare pflegen aber sammtliche Blatter zu bekleiden. Die 
Bliithen stehen in einer Traube, welche anfanglich eine 
Traubendolde darstellt, sich aber spaterhin immer mehr zur 
Traube entfaltet. Die weissen vierblatterigen regelmassigen 
Blumen sind klein, und ihre Blatter yerkehrt-eiformig, jedoch
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fast noch einmal so lang ais der yierblatterige griine Kelch. 
Die 4 grosseren Staubgefasse sind kaum langer ais der 
zusammengedriickte, fast verkehrt-herzformige, mit yerdickter 
Narbe yersehene Stempel, wogegen die beiden kleineren fast 
nur halb so lang werden. Die besonders oben sehr zusam- 
mengedriickten Schotchen haben eine fast yerkehrt-herzfor
mige Gestalt, jedoch etwas spitzige Seitenwinkel. Im Innern 
finden sieli 2 Facher, und an beiden Seiten der Scheide- 
wand hangen die zahlreichen kleinen langlich-elliptischen 
rothbraunen Samen.

Yorkom  men: Ein allgemein durch das ganze Gebiet 
yerbreitetes Unkraut auf Aeckern, in Garten, auf Kulturland 
aller Art, inWegen, an Wegerandern, Bergabhangen, Leeden, 
auf sterilem Boden iiberhaupt.

B liithezeit: Sie bluht fast das ganze Jahr hindurch.
Anw endung: Ein sehr lastiges Unkraut. Friiher war 

diese Pflanze officinell, indem sie kiihlende und zusammen- 
ziehende Wirkungen haben sollte. Aus den Samen lasst sich 
yortreffliches Brennol bereiten, wie bereits Yersuche lehrten.

Form en: a. integrifolia v. Schlechtendal: Blatter ganz- 
randig.

/?. sinuata Koch: Blatter buchtig gezahnt.
y. pinnatifida Koch: Blatter fiederspaltig.
6. coronopifolia DC.: Blatter fiederspaltig mit vom ein- 

geschnittenen Abschnitten.
e. apetala Koch: Kronenlos, zehnmannig.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1485.

A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 u. 2 Bluthe, vergrossert; 3 Kron- 
blatt, desgl.; 4 Staubblatt, desgl.; 5 Frucht, desgl.; 6 dieselbe in 
die Theile zerlegt, desgl.; 7 Fruchtscheidewand, desgl.; 8 Same, desgl.
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1486. Capsella procumbens Fries.

Salzkresse.

Syn. Lepidiumprocumbens L. Capsella elliptica Meyer. 
Thlaspi procumbens Wallroth. Noccaea procumbens Rćhb.

Die jahrige Wurzel treibt etwa handhohe, dtinne, astige 
oder einfache, entfernt beblatterte Stengel. Blatter tief 
fiederspaltig mit ganzrandigen, lanzettlichen oder langlichen 
Abschnitten, der endstandige grosser, die oberen Stengel- 
blatter oder bisweilen alle Blatter ungetheilt; Traube sehr 
locker und sehr verlangert; Friichte langlich-eirund, stumpf 
oder schwach gestutzt.

B eschreibung: Das ganze Pflanzchen erreicht eine 
Hohe von 15 bis 25 Cm. und ist kahl, der Stengel zart, 
gemeinlich schon von der Wurzel an verastelt und sammt 
den Aesten aufstrebend, spater sich streckend. Die Ast- 
theilungen, welche vom Grunde ausgehen, sind nicht wieder 
verastelt, nur an kraftigen Exemplaren finden sich an dem 
Hauptstengel in einiger Hohe noch 1 bis 2 Aeste. Die 
Blatter sind sehr versehieden: die ersten ganz, dann folgen 
dreilappige, dann fiederspaltige Blatter mit 2 bis 3 linien- 
oder linien-lanzettformigen Lappen an jeder Seite und mit 
einem grossen Endlappen. Diese Art Blatter stehen an 
kraftigen Exemplaren bis gegen die Mitte des Stengels und 
der Aeste hinauf, dann folgen wieder dreilappige und endlich 
kommen lanzettformige Blatter. Alle Blatter sind ubrigens 
ganzrandig und haben ein frisches Grim. An weniger kraf
tigen Exemplaren kommen iibrigens keine fiederspaltigen
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Blatter vor, ja an kiimmerlicłien Exemplaren haben die 
Stengel nnd Aeste, ausser am Grunde, gar keine Blatter. 
Die Bluthen sind sehr klein und unansehnlich, die Kelch- 
blatter griin, weissrandig und concay, die weissen Kronen- 
blatter wenig grosser ais die Kelchblatter, Staubgefasse giebt 
es nur 4 und ihre Kolbchen sind weiss. Die Blfithen bliihen 
am Gipfel in einem Kranzchen, die noch yorhandenen Knos- 
pen tiberragend. Schon im Welken der Bluthen yerlangert 
sich die Traube. Die Fruchtstielchen der mehre Centimeter 
langen Trauben sind langer ais die Fruchtchen und aufsteigend 
oder abstehend, die Schotchen elliptisch oder yerkehrt- 
eirund, an der Spitze etwas gestutzt und mit der sitzenden 
Narbe begabt.

Vorkommen: Auf nassen, salzhaltigen Rasentriften. 
Nur an wenigen Stellen, im Canton Freiburg in der Schweiz; 
an den Salinen yon Frankenhausen, bei Bemburg und Stass- 
furt; bei Salze und Sulldorf unweit Magdeburg; bei Artern, 
Aschersleben, an der Numburg.

B liithezeit: April, Mai; nicht selten im Herbst zum 
zweiten Mai.

Form  en: a. pinnata Koch: alle Blatter gefiedert.
/?. heterophylla Koch; untere Blatter gefiedert, dieoberen 

lanzettlich, vollig ganzrandig oder gezahnelt.
y. integrifolia Koch: alle Blatter ungetheilt, oder die 

unteren mit einem oder zwei yorspringenden Zahnen yersehen. 
Syn. C. elliptica var. integrifolia Sturm’s Flora Heft 66 No. 11.

A b b ild u n ge n . T a fe l 1486.

A Pflanze in natiirl. Grosse; B bluhender Zweig, vergrossert; 
1 Fracht, desgl.

Flora XV. 19
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1487. Capselia pauciflora Koch.

Armblilthige Kresse.1)

Ein sehr zartes, einige Centimeter hohes, jahriges Pflanz- 
chen. Stengel yom Grund auf stark yerastelt, locker mit lang
lich-lanzettlichen, ganzrandigen, in den Blattstiel verschma- 
lerten Blattern besetzt; die unteren Blatter dreispaltig oder fast 
fiederspaltig, die obersten lanzettlich, Trauben zahlreich in 
den Blattachseln, nur 2—4bliithig, bisweilen sogar lbluthig, 
fast doldig; Bliithen sehr klein, weiss, langgestielt, Friichte 
sehr lang gestielt, rundlich - eirund, stumpf oder etwas 
gestutzt.

Wir theilen Koch’s Beschreibung in Sturms Flora mit:
„Diese seltene Art wurde von Herm Apotheker Els- 

mann am Udai im Fassathal im siidlichen Tirol aufgefunden. 
Sie ist der Varietat der Capselia e llip t ica  hinsichtlich 
der Blatter ahnlich, allein sogleich durch die kurzeń, nur 
drei- und vierbliithigen Trauben, dereń Spindel viel feiner 
und dereń Bliithenstielchen bei der Frucht langer sind, und 
beinahe gleich hoch stehen, zu erkennen. Ausserdem ist der 
Stengel viel astiger, die feinen Aeste desselben theilen sich

1) Der Name „Hirtentaschchen“ passt weder auf diese noch auf 
die vorige Art, sondern kommt einzig und allein der C. bursa  
p a storis  L. zu.
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gabelspaltig; die kurzeń armbluthigen Trauben stehen dem 
Blatte gegeniiber und besetzen den Stengel fast von unten an, 
und die Schotchen sind breiter und rundlicher.“

Yorkom m en: An Abhangen der Alpen und Voralpen. 
Am Udai im Fassathal des sudlichen Tirols und am Bondon 
am Idro-See.

B luthezeit: Juni, Juli.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1487.
A Pflanze in natiirl. GrSsse; 1 Bliłthe, vergr5ssert; 2 Kronblatt, 

desgl.; 3 Frucht, desgl.
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1488. Aethionema saxatile R. Br.

Steinkresse.

Syn. Thlaspi saxatile L. Th. peregrinum Scopoli.

Die dauemde Wurzel treibt bei kraftigen Exemplaren 
zahlreiche Kopfe mit yielen aufrechten oder aufsteigenden, 
ij9 Mtr. hohen oder handhohen, unten einfachen, nach oben 
stark yerastelten, ziemlich dicht beblatterten Stengeln. Blatter 
langlich-linealisch, sehr kurz gestielt, wie der Stengel sehr 
kurz filzig, die untersten eifórmig; Trauben zahlreieh, facher- 
formig abstehend, schon wahrend des Aufbliihens etwas ge- 
streckt, spater sehr yerlangert; Blumen blassroth; Frucht- 
stielchen steif abstehend, so lang wie die Frucht.

B eschreibung: Die Wurzel geht unten pfahlartig in 
die Tiefe und treibt oben mehre Stengel, welche aufsteigend 
sind, 7— 15 Cm. hoch werden und sich nur oben etwas 
yerasteln. Die Blatter sind spatelformig, unten am Grunde 
yerkehrt-eirund, hellgrun, kahl und stehen dicht am Stengel 
hinauf. Die kleinen Bliithchen bilden eine Doldentraube, 
haben einen griinen Kelch und weisse, mit rothen Adern 
stark durchzogene Kronenblatter, welche daher rosenroth 
aussehen. Nach der Bluthe yerlangert sich die Traube bis 
zu 5 Cm. Anfangs sind die Schotchen durch ihre breiten 
Fliigel ziemlich kreisrund, in der Vollendung aber bilden 
sie am Griffel eine tiefe Ausrandung und die breiten Flugel 
zeigen am Rande eine feine Kerbung. Von den Buchten 
der Kerbzahne laufen nach dem Schotchen hin feine Streifen,
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welche sonach dem Flugelrande ein strahlenfórmiges An- 
sehen geben, das Schotchen wird bis 6 Mm. breit und der 
Fruchtstiel ist sehr wenig langer.

Da die Staubfaden hier eine besondere Stellung haben, 
wurde diese Pflanze Aethionem a, Brandpfeilfaden, von 
ai&oę Brand, lóę Pfeil und vi îa Faden, genannt.

Yorkom m en: An kiesigen und steinigen Abhangen der 
Kalkalpen und zwar durch die ganze Alpenkette yerbreitet, 
sudlich bis zur Adria; durch ganz Tirol, Salzburg, Karnthen, 
Hochbaiern bis in das sudliche Tirol; durch die ganze 
Schweiz bis an die Siidgrenze derselben; ostlich bis Nieder- 
osterreich in die Gegend von Wien; nordlich mit den Alpen- 
gewassern bis auf die Vorebenen, so z. B. noch auf den 
Kiesbanken der Isar bei Miinchen1), auf der Weissenstein- 
Kette im Jura, am Fort 1’Ecluse bei Grenf etc.

B liithezeit: Mai, Juni.
Anwendung: Eine htibsche Pflanze fiir alpine Anlagen 

in Garten.

1) Also ein zweifelloser Burger des deutschen Reiches. Vergl. 
Garcke, 14. Auflage.

A b b ild u n gen . T a fe l 1488.
A Pflanze in natiirl. Grosse; innere Bluthe, yergrossert; 2 Frucht 

mit Flugel, desgl.; 3 dieselbe ołine Fliigel, im Langsschnitt, desgl.
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1489. Isatis tinctoria L.

Waid.

Das zwei- bis mehrjahrige kurze Rhizom bringt eine- 
bis fingerdicke Pfahlwurzel und einen oder yiele reich be- 
blatterte Kopfe hervor, welche aufrechte, bis meterhohe 
Stengel treiben. Ganze Pflanze kahl und blaugriin; Basal- 
blatter gross, breit langlich-lanzettlich, stumpf, am Grund 
in den Stiel yerschmalert, am Rand etwas wellig und buchtig 
oder fast ganzrandig; Trauben zahlreich am Ende des Stengels 
und seiner Zweige, die unteren Trauben weit langer gestielt, 
daher das ganze straussfórmig zusammengestellt; Stengel
blatter aus breiterem, tief pfeilformig umfassendem Grunde 
in eine lange Spitze yorgezogen; Trauben schon zur Bliithe- 
zeit gestreckt; Blumen klein, gelb; Friichte ziemlich lang- 
gestielt, langlich-keulig, sehr stumpf oder ausgerandet, nach 
dem Grund yerschmalert.

B esch reibu n g: Die Wurzel dringtlO—20 Cm.(in einem 
1 ockem Boden sogar 30 Cm. tief) in das Erdreich hinab und 
zertheilt sich in viele Aeste. Im ersten Jahre treibt die 
Pflanze nur Wurzelblatter; sie werden 12—35 Cm. lang und 
3— 8 Cm. breit, sind etwas gekerbt, parenchymreich, auf der 
Oberflache dunkelgriin, mit einzelnen Haaren besetzt und ver- 

1 aufen sich in den Blattstiel. Im zweiten Jahre bildet sie 
einen ’/ 2— 1 Mtr. hohen, steifen, stielrunden, unten mit 
einigen Haaren besetzten, oben kahlen, in viele Bliithenaste 
zeitheilten Stengel. Die Stengelblatter sitzen, sind beduftet,
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etwas fleischig, langlich-lanzettlich, an der Spitze verschmalert 
und stumpf, und umfassen den Stengel mit pfeilformiger 
Basis; am obersten Ende des Stengels werden die Blatter 
sehr klein und linienformig. Jeder Bliithenast zertheilt sich 
wieder in mehre Bliithenzweige, an welchen die Bliithchen 
traubenformig sitzen. Sammtliche Blttthenaste bilden eine 
ausgebreitete Doldentraube. Die Bliithenstielchen sind kahl, 
8— 10 Mm. lang und gegen die Spitze verdickt, die 4 Kelch- 
blatter stehen ab, sind langlich, stumpf und gelbgrun, die 
4 Blumenblatter spatelfórmig, ganzrandig, 4 Mm. lang und 
citronengelb. Die 6 Staubgefasse sind kurzer ais die Blumen
blatter, die Narbe sitzt, am Grunde der Blume finden sich
6 Nectardriisen. Um Johannis bilden sich die Schotchen 
aus, haben anfangs griine, spater braunliche, zuletzt schwarze 
Farbung, hangen an 10— 16 Mm. langen, oben verdickten Stiel
chen, gleichen in ihrer Form den Eschenfruchten, werden 
12— 16 Mm. lang und etwa 6 Mm. breit. Ihre Klappen sind 
kahnformig und gekielt, ihr Same ist langlich.

Vorkom m en: An sterilen Abhangen, Felsen, Mauern, 
an Wegrandern, Eisenbahndammen u. s. w., besonders auf 
Kalk- und Thonboden. Sudliche Schweiz; Oesterreich; Steier
mark; Mahren und von da durch Bohmen, Sachsen, Thuringen 
bis nach Hannover, Kassel u. s. w.; in der Rheingegend von 
Basel bis Neuwied und den Main hinauf bis nach Wiirzburg, 
bei Regensburg u. s. w.

B liithezeit: Mai, Juni.
Anw endung: Der Waid giebt beim Zerreiben einen 

scharfen, rettigartigen Geruch, schmeckt scharf wie Kresse. 
Friiher wurden die Blatter ausserlich bei Wunden und Ge-
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schwiiren angewendet, innerlich gebrauchte man sie gegen 
Milzkrankheiten. Wichtiger war jedoch der Nutzen, den der 
Waid dem Farber brachte; denn die Blatter geben nach der 
Gahrung eine blaue Farbę, die den Indigo an Schonheit 
iibetrifft, ihm aber an Haltbarkeit nachsteht. Die Einflihrung 
des Indigo’s hat dieses Gewachs allmahlig verdrangt, und 
wenige Gegenden giebt es nur, in welchen ihr Anbau noch 
iiblich ist. Ans den Samen presst man ein fettes Oel.

Form  en: a. vulgaris Koch: Friichte linealisch-keilig, 
gestutzt oder ausgerandet.

/?. campestris Koch: Friichte linealisch-keilig, am Ende 
abgerundet. Syn. 1. campestris Steven.

y. praecox Koch: Friichte eirund oder umgekehrt- 
eifórmig, oben bald gestutzt, bald abgerundet, bisweilen am 
Grunde stumpf. Syn. I. praecox Kit.

A bbildungen. T a fe l 1489.
AB Pflanze in natiirl. GrSsse; 1 Bluthe, vergrossert; 2 dieselbe 

ohne Kronblatter, desgl.-, 3 Frucht, desgl; 4 dieselbe im Langsschnitt, 
desgl.; 5 Same, naturl. Grosse und vergrossert.
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1490. Myagrum perfoliatum L.

Hohldotter.

Syn. M. littorale Scopoli.

Die jahrige oder zweijahrige Wurzel treibt einen auf- 
rechten, meist einfachen, nur am oberen Ende etwas astigen, 
iiber *jz Mtr. hohen, locker beblatterten Stengel. Pflanze kahl; 
Basalblatter langlich, stumpf, in den kurzeń Stiel verschma- 
lert, gezahnelt; Stengelblatter langlich, sehr stumpf, gegen 
den herzpfeilfórmigen, umfassenden Grund verbreitert; Trau
ben klein, endstandig und ausserdem meist einige Traubchen 
aus den Achseln der obersten, deckblattartigen, sehr spitzen 
Blatter; Bliithen klein, gelb; Fruchttraube gestreckt, locker; 
Friichte auf ziemlich langem Stielchen schrag aufgerichtet; 
Frucht kreiselformig, mit zwei grossen oberen sterilen und 
einem kleineren unteren, 1 samigen Fache.

B eschreibung: Die ganze Pflanse ist kohlartig blau- 
duftig und kahl. Der aufrechte Stengel wird 60—90 Cm. 
hoch und seine Aeste entspringen aus den Winkeln der 
Blatter. Die Wurzelblatter sind verkehrt-eiformig, buchtig 
oder buchtig-fiederspaltig; die untersten verkehrt-langlichen 
Stengelblatter verlaufen in einen sehr kurzeń Blattstiel und 
sind entweder nur buchtig-gezahnt, oder auch buchtig, um- 
fassen aber den Stengel mit pfeilformiger Basis. Alle 
hoheren Stengelblatter haben die gleiche Basis, sind ziemlich 
oder vollig ganzrandig und vorn spitz oder stumpf. Die

Floia xv. 20
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Knospen stehen in einer Doldentraube, welche letzte sich 
spater zur 4— 6 Cm. langen Traube verlangert, an welcher 
sich die kleinen, gelben Bluthen und die Schotchen befinden. 
Der Kelch der Bluthen ist fast doppelt so klein ais die 
Krone, der Fruchtknoten ist 1- bis 3samig, doch kommt nur 
ein einziger Same zur Yollendung. Die Frucht ist in Ge- 
stalt und in der Ausbildung ihres Inneren von der ursprung- 
lichen Anlage, vom Fruchtknoten (siehe Fig. 2) sehr ver- 
schieden, denn sie stellt eine zweigliedrige Nuss dar, wovon 
das obere Glied zweifacherig und samenleer, das untere Glied 
eigentlich ebenfalls zweifacherig ist, doch nur im oberen 
Fache findet man den hangeuden Samen. Das obere Glied 
ist namlich nichts anderes, ais die angeschwollene, hohl und 
zweikammerig gewordene Griffelbasis, das untere Fach des 
unteren Gliedes der hohl gewordene Fruchtstiel und das 
obere Fach desselben die eigentliche Frucht, namlich der 
zur Frucht gewordene Fruchtknoten. Die Nuss ist mithin 
einfacherig, doch hat sie einen verbreiterten herzfórmigen 
Schnabel, welcher hohl und zweifacherig ist, und einen hohlen 
Fruchtstiel. In dieser Weise betrachtet, findet man ihre 
nahe Yerwandtschaft mit unserer N eslia. Die ganze Frucht 
ist iibrigens etwas zusammengedruckt, knorpelig und gegen
4 Mm. lang.

Der Name (,aaygoę, Mausefanger, oder, wie wir sagen 
wlirden, Mausefalle (von f.ivę, die Maus, und ayęta, der Fang), 
gehort dieser Pflanze gar nicht, sondern fiiayęoę soli der alte 
Name unserer Camelina sativa, des Myagrum sativum L. 
sein, obschon man den Grund dieser Benennnng nicht recht 
zu deuten vermag. Andere wollen Myagrum von «w b, die
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Fliege, und ctyęa, der Fang oder die Falle, herleiten, so dass 
also das Wort mit Fliegenfalle iibersetzt werden miisste; 
indessen ist die Erklarung einer solchen Benennung eben so 
schwer.

Yorkom m en: Ais Unkraut unter der Wintersaat und 
unter Oelfriichten. Im osterreicbischen Kiistengebiet; in 
Moosbrunn bei Wien; in der Schweiz bei Solothurn und im 
unteren Wallis; bei Ofen; im Wurtembergischen bei Tiibingen, 
Esslingen, Stuttgart, Dizingen; auf der Rheinflache bei Mainz 
und Heidelberg.

B luthezeit: Es ist eine Winterpflanze und bluht im 
Mai, Juni und Juli.

A bbildu n gen . T a fe l 1490.
AB Pflanze in natiirl. GrSsse; C Fruchttraube, desgl.; 1 Bliithe, 

yergrossert.
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1491. Neslea paniculata Desv. 

Finkensame.

Syn. Myagrum paniculatum L. Yogelia paniculata 
Hornemann. Yogelia sagittata Medicus. Alyssum paniculatum 
Willdenow. Rapistrum paniculatum Gaertner.

Die Pflanze ist knrz vor dem Aufbltihen dem Leindotter 
iiberaus ahnlich beziiglich der Grosse, Blattbildnng und Yer- 
astelung. Nach dem Abbliihen lasst sich leicht durch die 
kiirzeren Bliithen und Fruchtstielchen, die kleinen, harten, 
kugeligen Friichte, auch durch die lebhafter gefarbten Kro- 
nen unterscheiden.

B eschreibung: Der etwas eckige Stengel steht auf
recht, wird 30— 60 Cm. hoch und ist nach oben einfach ver- 
astelt. Seine Aeste stehen sammtlich aufrecht empor und 
fiihlen sich, gleich dem Stengel, etwas rauh an. Diese 
Rauhheit stammt von kleinen, weissen, dreispaltigen Haaren, 
welche so weitlaufig neben einander sitzen, dass sie das 
Grim des Stengels nicht triiben. Die abwechselnden Blatter 
umfassen den Stengel, sind mehr oder weniger gezahnt, ha
ben unterseits einfache, oberseits und am Rande gespaltene, 
beiderseits sehr dicht stehende, kurze, weisse Haare, welche 
die Blatter im Anfiihlen rauh machen. An der Spitze des 
Stengels und der Aeste entwickeln sich die Bliimchen in 
blattlosen Trauben, welche ausgewachsen an kraftigen Exem- 
plaren 15 Cm. lang sind. Die Bliimchen sitzen an diinnen 
Stielchen, die sich nach der Bliithe noch yerlangern und
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ausgewachsen 8— 12 Mm. erreichen. Die Kelchblatter sind 
gelb nnd stumpf, die Kronenblatter haben ebenfalls gelbe Farbę 
und sind grosser ais die Kelchblatter. Die Friichtchen sind nur
2 Mm. gross im Durchmesser, haben eine lederartige, etwas 
runzelige Schale.

Yorkom m en: Ein Ackerunkraut auf bindigerem Boden, 
namentlich in der Kalkregion und im kalkhaltigen Lehmboden 
haufig zu finden. Durch das ganze Gebiet yerbreitet, aber 
nur in Gegenden tuit schwerem Boden haufig.

B liithezeit: Juni bis August.
A bbildungen. T afel 1491.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergr5ssert; 2 Frucht, 
desgl.; 3 dieselbe im Querschnitt, desgl.; 4 Same, desgl.
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1492. Brassica oleracea L.
Gartenkohl.

Wurzel 2—mehrjahrig; Blatter meergriin, die unteren 
gestielt, fiederspaltig, die oberen sitzend, aus breitem, um- 
fassendem Grunde in eine lange Spitze auslaufend; Trauben 
end- und seitenstandig, locker, schon vor dem Aufbltihen 
yerlangert; Kelch aufrecht, geschlossen; Staubblatter sammt- 
lich aufrecht.

Beschreibung: Im wilden Zustande wird der Stengel 
60— 90 Cm. hoch, aufrecht, treibt oben aus den Blattwinkeln 
mehre aufrecht gerichtete, doch abstehende Aeste und hat 
am Grunde ziemlich grosse, aus dickem Parenchym bestehende, 
blauduftige Blatter, welche leierformig, gezahnt, mehr oder 
weniger wellig und stumpf sind. Die unteren Stengelblatter 
gleichen mehr oder weniger diesen Wurzelblattern, alle 
iibrigen Stengelblatter sind eirund-langlich bis lanzettformig, 
ebenfalls duftig-grun, stumpf und am Rande gezahnt, sitzen 
am Stengel mit breiter Basis, umfassen ihn aber nicht herz- 
formig, wię die Arten Brassica Napus und Rapa. Die 
Btiithentraube yerlangert sich schon (wie bei Brassica 
Napus) im Knospenzustande der Bluthen, die Bluthen sind 
so gross wie bei Brassica Napus, doch nicht goldgelb, 
sondem citronengelb und welken in weisslicher Farbę. Die 
Kelchblatter treten zwar oben aus einander, schliessen sich
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aber an die Kronenblatter an. Die Schoten stehen an 
abstehenden Stielchen anfrecht, werden gegen 5 Cm. lang, 
sind stumpf-4seitig, haben einen kurzeń Schnabel und ihre 
Klappen sind sowohl von einem Mittelnerv, ais auch von 
starken Adern durchzogen. Die Samen sind schwarzbraun.

Y orkom m en: An den Meereskusten des westlichen 
und siidlichen Europa, Danemarks, Britanniens, auf Felsen 
und am Strande. Im Gebiet nur am Felsen der Insel Helgo- 
land. Ausserdem uberall in Garten cultmrt.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Seit iiber 2000 Jahren bei den euro- 

paischen Kulturvolkern ais Gemiisepflanze bekannt.
Form  en: Im Kulturzustande andern die Bliithentheile 

nicht ab, aber die Blatter werden auf sehr verschiedene 
Weise yerandert. Am nachsten steht der wilden Pflanze:

1. der B lattk oh l, B. acephala, mit rundem ver- 
langertem Stengel und ausgebreiteten Blattern, theils von 
griiner, theils von braunrother Farbę, wozu auch der Baum- 
koh l oder R iesen k oh l, mit 2—3 M. hohem Stengel und 
mehre Jahre dauemd, gehort. Ihm yerwandt ist:

2. der W in terk oh l, B. ąuercifolia, mit krausen, 
fiederspaltigen Blattern, dessen Spaltzipfel wiederum zer- 
schlitzt sind. Hierher gehort der griine K rauskohl und 
der rothe K rauskohl, auch Braunkohl, B laukohl ge- 
nannt. Beide Arten heissen auch Federkohl. An diesen 
schliesst sich:

3. der R osenkohl, B. gemmifera, welcher in den Blatt- 
achseln mehre kleine aus Blattern gebildete Kopfchen treibt. 
Dann kommt:
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4. der W irsin g , B. sabauda, auch savoyer K oh l und 
B orsch  genannt, dessen blasig-runzelige Blatter langliche oder 
rundliche lockere Kopfe bilden. Darauf:

5. das Kraut, B. capitata, auch K op fk oh l, Kabis 
genannt, dessen flachę, aber concave Blatter sich in feste 
Kopfe zusammenschliessen, die entweder rund und gran (ge- 
meines Kraut), oder rund und weiss (W eisskraut), oder 
rand und braun (Rothkraut), elliptisch (Yorkerkraut), 
oder pyramidal (F ilterk rau t), oder locker und am Blatt- 
rande zerschlitzt (Butterkraut) sind. An dieses reiht sich:

6. die K oh lra b i, B. gongylodes, dereń Stengel zu 
einer fleischigen Kugel anschwillt. Dann folgt:

7. der B lum enkohl, B. botrytis, dessen Bliithen im 
Knospenzustand eine Doldentraube bilden und nebst den 
Stielchen fleischig werden. Endlich:

8. der B rock o li, B. asparagoides, auch Spargelkohl 
genannt, dessen Bliithen im Knospenzustand am yerlangerten 
Stengel kleine fleischige Doldentrauben tragen.

A bbildungen. T afel 1492.
T afel 1492 A. Br. o leracea . A Basalblatt, natiirl. Grosse; 

B oberer Theil der Pflanze, desgl.; 1 innere Bliithe, vergr6ssert;
2 Fracht, natiirl. Grosse.

T a fe l 1492 B. Br. olerac. var. g o n g y lo d e s : A Pflanze in 
natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergr8ssert; 2 Fruchtknoten, desgl.; 3 Staub- 
blatt, desgl.; 4 u. 5 Kronblatt, desgl.; 6 Bliithenboden von oben, 
desgl.
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1493. Brassica Napus L.

Raps.

Syn. B. campestris Metz.

Alle Blatter duftig und kahl, die unteren leierformig 
fiederspaltig, die oberen langlich, am Grunde etwas breiter 
und herzformig umfassend; die lockeren Bliithentrauben schon 
wahrend des Aufbliihens yerlangert; Kelch offen, zuletzt lialb 
offen; Frucht abstehend.

Beschreibung: Die Yerwechselung des Rapses mit 
dem Kohl ist haufig, und haufiger noch mit dem Riibsen. 
Der Kohl, Brassica oleracea , hat wie der Raps in der 
Jugend duftiggriine, doch yollig haarlose Blatter, wahrend 
die Rapsblatter zwar duftiggriin, doch immer mit einzelnen 
Haaren besetzt sind. Dann fehlen dem Kohle die mit herz- 
formiger Basis umfassenden ganzrandigen Stengelblatter, und 
die Bluthen, zwar ebenso gross ais Rapsbluthen, sind schwefel- 
gelb, wahrend die Rapsbluthen goldgelbe Farbę haben. Die 
Kelchblatter des Kohls sind zuletzt yollkommen abstehend, 
die des Rapses nur halbabstehend. Yom Riibsen unter- 
scheiden ihn 1) die Wurzelblatter; 2) die grosseren Bluthen, 
welche sich erst wahrend der Yerlangerung der Traube 
offnen; 3) die grosseren Sam en. Siehe Brassica Rapa.

Flora XV. 21
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Yorkom m en: Wird im ganzen Gebiet ais Futter- und 
Oelfrucht angebaut und kommt daher haufig auf Feldem 
sowie in dereń Nahe, auch im Flusskies und in Ufer- 
gebiischen verwildert vor.

B ltithezeit: Je nach der Culturmethode und der an- 
gebauten Sorte im Friihjahr, April oder Mai, oder im Herbst.

Anw endung: Ais Futter, haufiger aber zur Oelge- 
winnung im Grossen angebaut.

Form en: Man hat von dieser so haufig in Cultur vor- 
kommenden Pflanze 2 Unterarten und mehre Yarietaten:

1. Brassica Napus Napobrassica DC., K ohlriibe, Boden- 
k oh lrab i, U nterkoh lrabi, dereń Wurzel durch Kultur 
Terdickt, fleischig und saftig geworden ist. Spielarten 
sind:

a) alba, die gem eine K ohlriibe, mit weissen Wurzeln, 
auf Feldern allgemein und haufig cultivirt.

b) flava, die schw edische R unkelriibe, auch R uta- 
baga, mit gelben Wurzeln und zarter ais die vorige, 
mehr in Garten ais in Feldern cultivirt.

2. Brassica Napus oleifera DC., Raps, grosse Oelsaat, 
dereń Samen man zur Bereitung des Brennols benutzt 
und hier hat man wieder:

a) Mennis, W interraps, den man im August saet und 
im Juli des folgenden Jahres emtet. Nach dem ver- 
schiedenen Gebrauch unterscheidet man nochmals:

a) pabularis, S ch n ittk oh l, welcher nicht bis zur 
Samenreife steht, sondem ais Blattfrucht zur Kohl- 
speise abgeschnitten wird.

(3) vulgaris, W interraps, welches die Oelsaat ist.
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b) annua, Som m erraps, weit seltner ais der Winter- 
raps und seltner noch ais Sommerriibsen gebaut. Er 
ist einjahrig, wird vor oder um Johannis bestellt und 
im Herbst geemtet. Er kommt auch in yielen 
Gegenden wild ais Unkraut vor.

A bbildu n gen . T a fe l 1493.
A Basalblatt, natiirl. Grosse; B oberer Theil der Pflanze, desgl.; 

C Frucht, desgl.; 1 innere Bliithe, vergr6ssert; 2 Kronblatt, desgl.;
3 aufgesprungene Frucht, natiirl. Grosse; 4 Same, natiirl. Grć5sse und 
vergr5ssert.
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1494. Brassica Rapa L.

Riibe.

Syn. B. campestris L. Napus Rapa Spenner.
Unterste Blatter ohne Duft, grasgriin, mit Haaren be- 

streut, leierformig-fiederspaltig, obere Blatter duftig, langlich, 
mit tief herz-pfeilfórmigem Grund umfassend; Trauben am 
bluhenden Ende stets doldentraubig; Kelche zuletzt steif ab
stehend; kiirzere Staubblatter aufstrebend.

B eschreibung: Obgleich dieses Gewachs sehr bekannt 
ist, so wird es doch haufig mit dem Rapse yerwechselt, hat 
auch mit dem Kohle yiel Aehnlichkeit. Der Kohl, Brassica 
oleracea, hat schon in der ersten Jugend duftiggriine 
Blatter; die obersten Blatter, den Blattern der Riibe an Form 
und Farbę zwar Jihnlich, haben keine herzformige Basis und 
die Bluthentraube verlangert sich schon vor dem Aufbliihen 
der Knospen. Auch ist der Kelch yollkommen aufrecht und 
schliesst eng an den Bliithenblattem an, die Samen sind 
weit grosser. Die Kohlriibe und der Raps, Brassica Napus, 
nach Andem auch B rassica cam pestris genannt, hat eben- 
falls schon in der ersten Jugend duftiggriine Blatter, indessen 
sind die obersten Blatter der Riibe sehr ahnlich, nur durch 
breitere herzformige Basis zu unterscheiden. Die Trauben 
yerlangern sich aber ebenfalls schon wahrend des Aufbliihens, 
der Kelch steht aufrecht, zuletzt nicht wagrecht, sondern 
nur halb ab und die Samen sind grosser.
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Yorkom m en: In einem grossen Theil des Gebiets an
gebaut und daher haufig an ahnlichen Orten wie der Raps 
yerwildert.

B liithezeit: Je nach der Culturmethode im April, Mai, 
im Juli, August oder im Herbst.

A nw endung: Sie wird gebaut 1) ais Riibe, Kohlriibe 
oder Stockriibe, ais Gemiise und Viehfutter, 2) ais Griinfutter, 
3) ais Oelfrucht.

F ormen:
1. Brassica Rapa rapifera, die weisse Riibe, dereń 

Wurzel durch Kultur verdickt, fleischig und saftig ge- 
worden ist. Hier unterscheidet man:

a) oblonga, die gem eine lange R iibe, welche, wenn 
sie im Mai oder Juni in das Brachfeld gesaet wird, 
Mai- oder Brachriibe heisst; wenn sie nach der Ge- 
treideemte in die Stoppel kommt, Stoppelriibe genannt 
wird. Hierron giebt es wieder weisse, ge lbe , rothe 
und rothschw arze Riiben, letztere auch unter dem 
Namen franzosische hier und da bekannt, alle ais 
Stoppel- oder Brachriiben gezogen. Desgleichen ge- 
hort hierher die beriihmte T eltow er oder M arkische 
Riibe, welche ais Brachfrucht gebaut wird.

b) depressa, die T ellerriibe  oder rundę Riibe, die 
man ais Brachriiben baut, daher auch Mairiiben nennt. 
Man hat hier w eisse, gelbe , griine und rothe.

2. Brassica oleifera, der Riibsen, welcher bloss seiner 
Samen wegen angebaut wird, eine diinne, holzige Spindel- 
wurzel besitzt, dagegen weit mehr Samen liefert. Hier 
unterscheidet man:
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a) annua, Som m errubsen, die Stammart, welche auch 
wild vorkommt, und in Thtiringen haufig ais Oelsaat 
cultivirt wird.

b) biennis, W interrubsen, den man im August saet 
und im darauf folgen Jahre bald nach Johannis erntet. 
Auch diesen kultivirt man nicht selten und er war 
in Thtiringen weit fruher im Gebrauche ais der Raps.

A bbildungen . T a fe l 1494.
ABC Theile der Pflanze in natiirl. Gr5sse; 1 Bluthe, vergr8ssert.
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1495. Brassica nigra Koch.

Schwarzer Senf.

Syn. Sinapis nigra L. Brassica sinapioides Roth. Melano* 
sinapis communis Sch. Sp.

In der Tracht sieht sie mehr wie eine Senfart aus, ge- 
hort aber nach dem Fruchtbau zu Brassica. Die jahrige 
Wurzel bildet einen bis meterhohen, ungemein stark ver- 
astelten Stengel, welcher, wie die Blatter, duftig bereift ist; 
Blatter sammtlich gestielt, die unteren leierformig fieder- 
spaltig, gezahnt, der Endabschnitt sehr gross, gelappt, die 
oberen lanzettlich, ganzrandig, am Stiel zungenformig herab- 
hangend; Trauben zahlreich, zur Fruchtzeit sehr lang ge- 
streckt, aber nur am Gipfel bliihend; Kelch ganz offen; 
Fruchte der Spindel angedriickt.

B eschreibung: Die diinne, astige Pfahlwurzel treibt 
einen aufrechten, 30—60 Cm. hohen, auf gutem Boden und 
im Gebiische der Ufer zuweilen auch l*/4—2 M. hoch wer- 
denden Stengel, der im Querschnitte rund, unten unyerastelt, 
etwas duftig und etwas rauhhaarig, nach oben zu aber weit 
und baumfórmig verzweigt ist. Die unteren Blatter messen
5— 10 Cm. Lange und 2— 5 Cm. Breite, sind leierformig 
fiedrig gespalten und zwar so, dass ihre 2— 4 seitlichen 
Lappen gegen den Endlappen nur klein und rundlich sind, 
der Mittellappen dagegen sehr gross, eiformig stumpf, fast 
dreilappig ist; alle Theile des Blattes sind dabei gezahnt, 
mit Borsten besetzt und etwas duftig. Die Seitenblattchen
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sind stiellos, die Blatter selbst sind aber gestielt. Nach 
oben zu schwinden allmahlig die Haare und die Seiten- 
lappchen der Blatter; die Blatter werden allmahlig nur 
eiformig und in den obersten Zweigen lanzettformig und 
ganzrandig; letzte hangen auch immer etwas herab. Wenn 
die Bliithe sich zu entwickeln beginnt, stehen die Blumen 
in Doldentrauben; spater yerlangern sich die Bliithenstiele 
und formen verlangerte Trauben. Die Kelchblatter sind 

lineal, rinnig, fast so lang ais die Kronennagel, gelbgriin, 
haarlos und weit abstehend; die Kronenblatter gelb, etwas 
klein er ais bei Sinapis alba, wagrecht abstehend und ver- 
kehrt eirund. Die Schoten werden 18— 32 Mm. lang und 
nur 2 Mm. breit, sind deutlich yiereckig, kurzgestielt, haar
los, liegen an der Spindel der Traube an, endigen in einem 
kurzeń, zweischneidigen und diinnen Schnabel und enthalten 
in jedem Fache 4—6 eingegraben punktirte kugelrunde, 
schwarzliche Samen. Zu bemerken ist, dass diese Species in 
der Form ihrer Blatter sehr yariirt, bald mehr, bald weniger 
gelappte und behaarte Blatter zeigt.

Vorkom m en: An Flussufern und im Flussufergebiisch, 
seltner auf feuchten Aekem. In der Schweiz unter der Saat 
und in Weinbergen; Siidtirol; Wien; in grosser Menge am 
Ufer des Neckars yon Tiibingen bis Heidelberg und am 
Main von Wiirzbuyg bis Mainz; am Moselufer bei Trier; 
sehr haufig am Ufer der thiiringischen Saale und, ihrer Neben- 
flusse; am Elbufer; an der Weser und ihren Nebenfliissen; 
auf den Kartoffelackem der Insel Helgoland mit S inap is 
aryensis L. und Sinapis alba L.

B liithezet: Juni, Juli.
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A nw endung: Die scharfen Samen sind kleiner ais 
die Samen des weissen Senfes, jedoch weit wirksamer; sie 
rothen die Haut, ziehen Blasen und sind in der Heilkunde 
unter dem Namen Sem. Sinapis bekannt. Der Senf ais 
Oewtirz erhoht die Lebensthatigkeit und befórdert die Yer- 
dauung.

A bbildungen . T a fe l 1495.
A Basalblatt, natiirl. Grosse; B oberer Theil der Pflanze, desgl.;

1 Bliithe, yergrossert; 2 Kronblatt, desgl.; 3 Frucht, desgl. 4 dieselbe 
geSffnet, desgl.; 5 Same, natiirl. Grosse und vergr8ssert; 6 u. 7 Same 
ohne Samenschale, vergr5ssert.

Plora XV. 22
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Lacksenf.

Syn. Brassica Cheiranthus Yillain. Sinapis Tournefortii 
Allioni. S. recurvata Alłioni. Brassica montana DC. Eru- 

'castrum Cheiranthus Link. Baphanus cheiranthiflorus W. 
Brassica Erucastrum Pollich. Brassica cheiranthiflora DC. 
Sisymbrium monense Gmel.

Die zweijahrige Wurzel treibt einen uber 60 Cm. hohen 
Stengel, welcher aus einer Basalrosette entspringt, ubrigens 
entfernt beblattert ist, aufrecht, und wie die Blatter vollig 
kahl. Blatter sammtlich tief fiederspaltig oder gefiedert, mit 
langlich en, ungleich gezalmten oder fast ganzrandigen Fie- 
dern, die der oberen Blatter lineal und stets ganzrandig; 
Traube mit doldentraubigem, bliihendem Ende, zur Frucht- 
zeit langgestreckt und locker: Friichte cylindrisch, etwas 
holperig, wie das kurze Stielchen schrag aufrecht, mit her- 
yortretend dreinervigen Klappen; Kelch autrecht, geschlossen.

B eschreibung: Die oben angegebenen vielfachen Be- 
nennungen dieser Pflanze bekunden ihr Schicksal, das sie 
bald in dieses bald in jenes Geschlecht fuhrte. Besonders 
war man zwischen dem Genus Sinapis und Brassica in 
der Ansicht getheilt, je nachdem man die Unterscheidung 
von Senf und Kohl so oder anders fasste. Man hat namlich 
Kelch- und Schotenklappen zum Merkmale genommen, doch 
unwillkUrlich noch den ganzen Habitus der Pflanzen beider

1496. Sinapis Cheiranthus Koch.

www.dlibra.wum.edu.pl



£ a r k * n t f .

www.dlibra.wum.edu.pl



— 171 —

Geschlechter mit zugezogen, was auch nothwendig ist, wenn 
unsere Genera keine sogenannten kiinstlichen, nur auf ein 
einziges Merkmal sich stiitzenden werden sollen. Der auf- 
rechte Kelch macht diese Pflanze zur Brassica, die borstige 
Bekleidung aller griinen Theile zu S inapis; denn Brassica 
wirffc die Borsten spater ab und uberzieht die ganze Pflanze 
nur mit dem sogenannten Duft, mit einer wachsartigen 
Efflorescenz. Auch die Klappenform bekundet sie ais eine 
Sinapis, denn sie besitzt nicht einen sichaderigzertheilenden 
Nery en, sondem es treten 3 Nerven hervor. Durch die sich 
in der Fruchtzeit n icht verlangernden Stielchen der Schoten 
ist sie wiederum eine S inapis, indem die Arten der Brassica 
nach der Bliithe, ja schon wahrend des Welkens diese 
Stielchen merklich yerlangern. Die Pflanze wird 30— 60 Cm. 
hoch. Die borstigen Blatter sind fiederfórmig zertheilt oder 
nur tief-fiederspaltig. Der Endzipfel derselben ist am Grunde 
mit dem obersten Fiederschnittpaare vereinigt, daher sehr 
breit und dreilappig, die iibrigen Zipfel sind langlich und 
stumpf. Die Stengelblatter gehen ais fiederschnittige hochstens 
bis zur Halfte des Stengels hinauf, doch werden die Zipfel 
immer schmaler, zuletzt linienformig. Die Blattchen, welche 
die Bliithenaste stiitzen, sind meistens ganz und nur 2 Cm. 
lang. Die Bliithen bilden sich nach Art des Riibsens, nam- 
lich in einer Doldentraube und sind schon yerbliiht, sobald 
sich die Spindel verlangert. Farbę und Form der Bliithe 
ist dem Raphanus R aphanistrum  sehr ahnlich. Die 
Schoten messen mit dem Schnabel 6 Cm.

Y orkom m en: Auf sandigen und kiesigen Feldern, auf 
Triften und steinigen Bergabhangen. Auf der Rheinflache
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von Basel durch das Elsass, iiber Mannheim, Durkheim, 
durch das Gebirge von Kaiserslautem und durch das Glahn-, 
Nahe-, Ahr- ond Moselgebirge bis in das Luxemburgische, 
am Rhein bis unter Koblenz.

B liithezeit: Juni bis August.

A bbildungen . T a fe l 1496.
AB Pflanze in nat. GrSsse; 1 Frucht, rergrossert; 2 Fruchtstiick 

mit Querschnitt, desgl.; 3 u. 4 Same ganz und zerschnitten, desgl.
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Ackersenf.

Syn. Napus Agriasinapis Spenner.
Die jahrige Wurzel treibt einen stielrnnden, behaarten, 

astigen, 30— 60 Cm. hohen, entferntblattrigen Stengel; Blatter 
langlich oder eiformig, ungleich grob gezahnt, die unteren 
am Grunde geohrelt oder etwas leierfórmig-fiederspaltig; 
Trauben schon wahrend des Aufbluhens gestreckt; Kelch 
weit abstehend; Friichte cylindrisch, holperig, mit hervor- 
tretend dreineryigen Klappen und langem, vierkantigem 
Schnabel.

Beschreibung: Die Wurzel ist gelblich weiss, tragt 
einen 30 — 60 Cm. hohen, weniger gerade stehenden, ver- 
astelten (im armen Lande nur einfachen), mit steifen Borsten- 
haaren besetzten, runden Stengel. Die Aeste stehen weit ab, 
die grossen, gestielten Wurzelblatter sind eirund oder ver- 
kehrt-eiformig, grobzahnig, oft etwas lappig, zuweilen leier
fórmig, mit 2 seitlichen runden Lappchen und einem grossen 
eirunden Endlappen, immer jedoch duftlos. Die untem 
Stengelblatter haben Stiele, die obern sitzen. Die Blumen 
bliihen in einer Doldentraube auf, die sich aber sehr ver- 
langert und zur Traube wird. Die gelbgriinen Kelchblatter 
stehen ab, die ansehnlichen citronengelben Kronblatter sind 
doppelt so lang ais die linealen Kelchblatter und yerkehrt- 
eirund; unten am Grunde findet man auch 4 griine Honig-

1497. Sinapis arvensis L.

www.dlibra.wum.edu.pl



— 174 —

driisen. Die Schoten sind nicht an die Spindel gedruckt, aber 
emporgerichtet, messen 30—36 Mm. Lange, sind vielkantig, 
in der Regel unbehaart, zuweilen aber auch mit riickwarts 
stehenden Borstenhaaren sparsam besetzt. Sonst sind sie 
auch knotig, etwas aufgedunsen, und laufen in einem zwei- 
schneidigen, kiirzeren, mit 3 Riefen belegten, durch die Narbe 
gekronten Schnabel aus. Die Samen sind glatt, kugelig und 
braun.

Yorkom m en: Ais Unkraut auf Fel dera und auf Garten- 
land und Kulturland der verschiedensten Art. Durch das 
Gebiet verbreitet. Auf Feldern haufig ais lastiges Unkraut; 
durch seine Schoten, durch seine citronengelben Bluthen, 
gelbgrunen und abstehenden Kelche leicht von dem gemeinen 
oder weissen Hederich, Raphanus Raphanistrum  zu unter- 
scheiden, mit dem er nicht selten in Gesellschaft steht und 
die Felder ganzlich iiberzieht. Der Glanzkafer, N itidula 
aenea, ein kleiner, schwarzer, dem Raps, Riibsen und allen 
Cruciferen sehr gefahrlicher Kafer, stellt auch den Bluthen 
des Ackersenfes besonders nach, zerstort das Pollen und 
hindert auf diese Weise die Besamung.

B liithezeit: Mai bis September.
Anw endung: Der scharfe Samen war fruher officinell, 

hiess semen R apistri arvorum und hat ganz ahnliche 
Eigenschaften mit dem Samen des schwarzen Senfes, konnte 
auch eben so wie derselbe yerwendet werden. Jetzt kennt 
man den Ackersenf nur ais Unkraut, weiss, dass seine jungen 
Blatter ein gutes Gemiise und seine Samen ein brauchbares 
fettes Oel geben. Er ist schwer aus den Feldern zu ver- 
tilgen; einmal eingeburgert, lasst er sich nach zehnjahrigem
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Umpflugen kaum ganzlich entfernen. In einigen Gegenden 
wird der Same zur Senfbereitung eingeemtet. So z. B. anf 
Helgoland.

Form ęn: a. gldbra. Frucht kahl.
hispida. Frucht riickwarts rauhhaarig. Syn. Sinapis 

orientalis Murray.

A bb ild u n gen . T afel 1497.
AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 u. 2 Bliithe, vergrossert; 3 Kron- 

blatt, desgl.; 4 Fruchtknoten, desgl.; 5 Frucht im Langsschnitt, 
desgl.; 6 Fruchtklappe, desgl.; 7 Frucht im Querschnitt, desgl
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Weisser Senf.

Syn. Rhamphospermum album Andrz.
Die ganze Pflanze rauhhaarig; Blatter gefiedert, mit 

grob ungleich gesagten oder gespaltenen Fiedem, die drei 
oberen zusammenfliessend; Stengel sehr astig; Trauben an 
den Aesten endstandig, doldentraubig aufbliihend, zur Frucht- 
zeitlanggestreckt; Friichte etwas flach gedriickt, sehr holperig, 
mit hervortretend fiinfiiervigen Klappen, mit flach zusammen- 
gediiicktem, sabelformig gebogenem Schnabel, die Frucht 
borstig.

Beschreibung: Die gelblichweisse Wurzel ist diinn 
spindelig und astig, der Stengel aufrecht, astig, im Quer- 
schnitte rund, doch tief gerillt, 30—60 Cm., zuweilen auch 
90 Cm. hoch, unten mit einzelnen steifen Haaren besetzt, 
nach oben zu mehr haarlos. Die gestielten Blatter sind 
leierformig-fiederspaltig, doch so, dass das Blatt 3 bis 7 
stumpfe, eiformige oder mehr langliche, buchtig gezahnte 
Lappen zeigt, von welchen der endstandige am grossten und 
tief dreilappig ist, also aus drei zusammengeflossenen Lappen 
entstanden betrachtet werden kann. Manchmal fliessen auch 
wohl 4 bis 5 Lappen in einander. Uebrigens sind sie theils 
ganzlich haarlos, theils mit einzelnen Borstenhaaren oben 
wie unten am Stengel und an beiden Flachen versehen. 
Ganz oben, nahe dem Bliithenstande, werden die Blatter drei- 
lappig oder sie sind nur eirund, haben aber am Rande jeder-

1498. Sinapis alba L.
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zeit tiefe, buchtige Zahne. Wenn die Pflanze zu bluhen be- 
ginnt, dann bilden die ansehnlichen gelben Bluthen eine 
Art Doldentraube; bald aber yerlangert sich der eckige, 
borstenhaarige, zuweilen auch glatte Blutnenstiel zu einer 
langen Traube, an welcher die untersten Bluthchen verbliiht 
sind und langst in Schoten stehen, wahrend sich an der Spitze 
immer noch neue Bluthen entwickeln. Trockenheit oder Ab- 
fall der Witterung zur Herbstzeit bringt die weitere Ent= 
laltung der Bluthen in Stocken. Alle Bliithenstielchen stehen 
von dem gemeinschaftlichen Bliithenstiele weit ab, sind kantig 
und feinborstig. Die abstehenden Kelchblatter sind lineal, 
etwas langer ais die Nagel der citronengelben, verkehrt- 
eiformigen Blumenblatter und etwas rinnig. Die Staubge- 
fasse stehen nicht aus der Krone hervor, sondern sind etwas 
kleiner ais die Kronenblatter. An ihrer Basis bemerkt man
3 eiformige, tiefgriine Honigdriisen, 2 in der Reihe der 
grosseren und 2 in der Reihe der kleineren Staubgefasse. 
Die Schoten messen in ihrer Reihe 30—36 Mm. Lange und
6 Mm. Breite, sind mit dichtstehenden weissen Borsten- 
haaren besetzt, welche weit abstehen. Der Schnabel ist da- 
gegen fast oder ganz borstenlos, etwas gebogen, riefig und 
mit der Narbe gekront. Jede Schote tragt 2 bis 6 kugel- 
runde, theils gelbe, theils braune, fein etngegraben punktirte 
Samen, von welchen sich die Tauben immer zuerst die dunkle- 
ren auslesen.

Yorkom m en: Im grossten Theil des Gebiets angebaut, 
selten zur Senffabrikation, haufiger ais Griinfutter, entweder 
allein oder mit Erbsen, Wicken, Hafer oder Raigras gemengt.
In Folgę der Kultur nicht selten yerwildert.
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B luthezeit: Juni, Juli, auch im Herbst, je nach der 
Zeit der Aussat.

A nw endung: Die Hauptanwendung der Komer ist zu 
Speisesenf; ais blasenziehendes Arzneimittel steht er dem 
schwarzen Senfe, mit kleineren schwarzen Kornern, nach, doch 
giebt er auch ein angenehm schmeckendes Speiseol und jung, 
durch seine Blatter, ein Gemuse.

A bb ild u n gen . T a fe l 1498.
A oberer Theil der Pflanze in naturl. Grosse; 1 u. 2 Bliithe von 

yerschiedenen Seiten, vergrossert; 3 Kronblatt, desgl.; 4 Bliithe ohne 
Kronblatter, desgl.; 5 Fruchtknoten, desgl.; 6 Frucht, desgl.; 7 die- 
selbe geiifinet, desgl.; 8 Same, desgl.
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1499. Erucastrum obtusangulum Rchb. 

Spanischer Senf.

Syn. Sisymbrium obtusangulum, Schleicher. 8. Eru
castrum Vill. Sinapis hispanica Lam. Brassica Erucastrum 
a. Gaud.

Das dauernde Rhizom treibt einige Basalblatter und 
einen bis iiber fusshohen, entfernt beblatterten, meist ganz 
einfachen Stengel. Blatter tief fiederspaltig, mit langlichen, 
ungleieh eckig gezahnten, am Grund durch eine abgerundete 
Bucht getrennten Abschnitten; Traube endstandig, deckblatt- 
los, bisweilen noch wenige Trauben aus den obersten Blatt- 
achseln, der bliihende Theil doldentraubig; Fruchttraube ge- 
streckt; Friichte auf steif abstehenden kurzeń Stielchen mehr 
oder weniger abstehend; Kelchblatter zuriickgeschlagen; 
langere Filamente oben vom Carpell abgebogen.

B eschreibung: Je nach Standort wird diese Species 
an oder iiber 30 Cm. hoch. Die diinne, walzige und holzige 
Wurzel treibt einen Kranz aufrecht stehender Wurzelblatter, 
welche an kr aft'gen Exemplaren 7 Cm. lang und 4 Cm. breit, 
an solchen, auf Mauem oder in diirftigem Boden gewachsen, 
nur 3 oder iiber 3 Cm. lang und 1— 2 Cm. breit, indessen 
immer kohlartig beduftet sind. Sie zeichnen sich durch die 
an kraftigen Exemplaren einige Centimeter langen, an mageren 
6— 8 Mm. langen, gleichmassig dicht und abwechselnd stehen- 
den, gleichgerichteten, gleichbreiten Fiederlappen aus, welche 
an jeder Seite 1— 2 dreieckige Zahne haben und yorn stumpf
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sind. Die Einbuchtung geht bis nahe an den Mittelnerven 
des Blattes. Beide Flachen haben weitlaufig stehende Borsten- 
harchen. Man zahlt gewohnlich 5 Paar Fiederlappen, welche 
tiefe Buchtungen haben und 1 Paar, was mit dem Endlappen 
zusammeulauft. Die Stengelblątter sind ganz ahnlich, doch 
werden sie nach oben hin immer kleiner. Der stumpfkantige 
aufrechte oder aufsteigende Stengel ist mit riickwarts ge- 
richteten Borstenhaaren besetzt, oder bei geil gewachsenen 
Exemplaren fast oder ganz kalii. Die in der Knospe schon 
8 Mm. langen Bluthen stehen in vielbluthigen Doldentrauben, 
haben blassgelbe Kelchblatter, welche (wie bei Sinapis 
aryensis) wagrecht abstehen, und die Kronblatter besitzen 
nicht wie bei E. P o llich ii  griine Adern, sondern sind rein- 
gelb. Die Schoten krummen sich aufwarts, stehen aber an 
wagrecht abstehenden, 8— 10 Mm. langen Stielen und messen 
gegen 2 1/2 Cm. Lange.

Yorkom m en: An sonnigen Orten auf Mauern, Schutt- 
haufen, an sterilen Orten und an Ufem. In Siidtirol; in der 
Schweiz im Canton Wallis, Genf, Waadtland, Neuschatel, 
Basel; am Bodensee und im Rheinthal, namentlich bei Strass- 
burg und auf einer Rheininsel bei Neuenburg in Oberbaden.

B luthezeit: Juni, Juli.

A bbildungen . T a fe l 1499.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucbtspitze, vergróssert.
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1500. Erucastrum Pollichii Schimper u. Spenner. 

Pollichs Rempe.

Syn. E. inodorumReichenbach. SisymbriumErucastrum 
Pollich. S. hirtum Host. Eruca Erucastrum Flora der 
Wetterau. Brassica Erucastrum fi. ochroleuca Gaudin. Sis. 
obtusangulum Roth. Erysimum Erucastrum Scopoli.

Jahrig oder zweijahrig. Der vorigen sehr ahnlich. 
Blatter tief fiederspaltig, mit gestreckt langlichen, ungleich 
stumpf gezahnt-gelappten Abschnitten, welche am Grunde 
durch eine gerundete Bucht getrennt sind; Traube im unteren 
Theil mit Deckbliittern besetzt; Kelchblatter sclirag auf- 
gerichtet; langere Filamente an das Carpell angedriickt; 
Fruchttraube sehr langgestreckt und locker; Friichte auf 
kurzem Stiel schrag abstehend.

B eschreibung: Die weissliche Wurzel diinn spindel- 
formig, tief herabsteigend, mit wenigen schwachen Seiten- 
asten und Zasern. Der Stengel 30 — 45 Cm. hoch, unten 
einfach, aber unter der Mitte schon Aeste entwickelnd, welche 
dem Hauptstengel fast an Lange gleich konmien und wieder 
Seitenaste treiben; alle diese Stengeltheile sind eckig und 
etwas gefurcht und mit weissen, kurzeń, angedriickten, ab- 
warts gericliteten Haaren besetzt und dadurch scliarflich. 
Die ersten Stengelblatter sind langer gestielt und gehen aus 
der fast leierformig-fiederspaltigen Form in die tief-fieder- 
spaltige iiber, die hohern sind immer kiirzer gestielt, die 
grossern befinden sich an der Basis der Aeste (bis 15 Cm.
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lang), die hohern werden dann kleiner und die kleinsten 
befinden sich unter den untersten Blumenstielen, wo sie 
jedoch nicht immer yorhanden sind, auch gewohnlich nur 
die eine oder die beiden untersten Blumen unterstiitzen; die 
Fiederzipfel sind nach dem Grunde des Blattes hin kleiner, 
fast nur ohrchenfórmig, weiter von einander getrennt, nach 
der Spitze hin fliessen sie mehr zusammen; sie sind, wie die 
Spitze des ganzen Blattes, stumpf, mit grossen unregel- 
massigen stumpfen Zahnen, werden durch gerundete Buchten 
von einander getrennt; beide Blattflachen sind ziemlich kahl 
und nur mit sehr yereinzelten, auf den Hauptadern and den 
Nerven haufigen, kleinen. kurzeń, nach der Blattspitze ge- 
richteten steiflichen Harchen yersehen. Der Blattstiel ist breit 
und gerinnelt, unten wieder mehr erweitert, den Stengel 
wenigstens zur Halfte umfassend. Die endstandigen Trauben 
werden bei der Fruchtreife lang und locker; die Blumenstiele 
wahrend des Bliiliens kurzer, yerlangern sich spater, werden 
6— 10 Mm. lang, sind anfangs mehr aufrecht, endlich aber 
weiter abstehend, doch nie unter einem rechten Winkel. Die 
Kelchblatter sind fast 4 Mm. lang, schmal-elliptisch, etwas 
convex, mit einigen kurzeń Harchen nach der Spitze. Die 
gelblichen Blumenblatter mit feinen Aederchen gezeichnet, 
haben einen schmalen Nagel, der sich in die rundliche Platte 
allmahlig yerbreitert. Die Schoten sind linealisch, bis 3 Cm. 
lang, unten spitzlich, oben durch den bleibenden Griffel mit 
kopfformiger Narbe zugespitzt, kahl, aufsteigend, leicht nach 
dem Stengel gebogen, mit convexen, mit einem Liingsneryen 
versehenen, durch die Samen holperigen Klappen, welche an 
dem neryenartig heryortretenden Samentrager anliegen. Die
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Samen einreihig, rothbraun, eiformig, nicht zusammen- 
gedriickt, die Lage der Wiirzelchen durch Furchen bezeichnet.

Der Name Erucastrum  ist in spaterer Zeit aus dem 
altlateinischen Worte Eruca, Rauke, gebildet, wo man die 
yerwandten Formen durch solche Anhangsel zu bezeichnen 
pflegte, eine Namenbildung, die Linne ganz yerwarf, indem 
er eine solche Liebhaberei an wiederkauenden Worten nicht 
begreifen konnte.

Y orkom m en: Auf Aeckern, Brachfeldern, an sterilen, 
sonnigen Orten, auf Schutt u. s. w. In Unterosterreich; im 
ganzen Rheingebiet yom Oberelsass und von Freiburg im 
Breisgau bis Wesel und Spaa; am Genfersee; im Moselgebiet, 
namentlich bei Trier; im Neckargebiet in Baden und Wiirtem- 
berg; Niirnberg; im ostlichen Westphalen; sehr seiten im 
nordlichen Thiiringen, bei Konitz in einem Weinberg, bei 
Bennstadt, friiher bei Arnstadt an der rothen Htitte; bei 
Magdeburg; Berlin; Frankfurt a. d. O.; Danzig; Podiebrad.

B liith ezeit: April bis Oktober.
A nm erkung: Bei Basel und Muhlhausen sowie auf den 

Rheininseln bei Neuenburg in Oberbaden, sowie auf dem 
Glacis bei Strassburg findet sich das ahnliche E. incanum 
Koch mit leierformig fiederspaltigen, dicht behaarten unteren 
Blattem, lineal-lanzettlichen oberen Blattem, anliegenden 
Friichten. Syn. Sinapis incana L. Hirschfeldia adpressa 
Moench. Brassica incana Doell.

A bbildu n gen . T a fe l 1500.
AB Pflanze in natiirl. GrOsse; 1 innere Bliithe, yergrossert;

2 Kelch, desgl.; 3 Same, natiirl. GrSsse und vergr8ssert.
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1501. Diplotaxis tenuifolia DC.

Senfrauke.

Syn. Sisymbrium tenuifolium Willdenow. Sinapis tenui- 
folia R. Br. Brassica muralis Hudson.

Die dauernde Wurzel treibt einen bis 60 Cm. hohen, 
armblattrigen, astigen, aufrechten, wie die Blatter blaulich 
duftigen Stengel. Blatter doppelt tief fiederspaltig, mit 
schmalen, lineal-lanzettliclien Abschnitten; Trauben end- und 
achselstandig, im unteren Theil mit einigen Deckblattem, 
schon wahrend des Aufbltihens etwas gestreckt, grossblumig; 
Bluthenstielchen doppelt so lang wie der Kelch und langer; 
Kronblatter rundlich-eiformig, in den kurzeń Nagel zusammen- 
gezogen; Friichte sehr entfemt, auf sehr langen, schrag ab- 
stehenden Stielchen aufrecht oder schrag, Stielchen am Ende 
angeschwollen und iiber der Anschwellung mit kurzem Frucht- 
trager.

B eschreibung: Die ganze Pflanze hat das Ansehen 
eines Kohls, denn sie ist glatt, haarlos, beduftet und ihre 
Bliithentraube ist mit grossen, gelben, dem Raps gleichen 
Bluthen besetzt, welche ebenso locker ais beim Raps stehen 
aber nur wie beim Riibsen, in der Krone der unverlangerten 
Spindel bliihen, mit der Verlangerung der Spindel aber so- 
gleich welken und ihre Schote zeigen. Indessen ist diese 
Pflanze wiederum durch die Art des Wachsthums ihres
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Stengels und durch die Form ihrer Blatter leicht kennbar. 
Der Stengel wird namlich 45— 60 Cm. hoch, ist an der Basis 
liegend, steht aber dann aufrecht und sendet gleich yon der 
Basis an zahlreiche Aeste aus. Die Aeste entspringen in 
den Blattwinkeln, die Blatter sind gestielt, die untersten linien- 
lanzettformig, einfach oder fiederspaltig, die stengelstandigen 
fiederig-gespalten oder doppelt-fiederig-gespalten und wie 
die Kohlblatter parenchymreich, die obersten zuweilen wieder 
einfach. Die Bliithentrauben werden 4 5 — 60 Cm. lang, die 
Bliithen sind gleich dem Rapse wohlriechend, welken roth- 
lich, die Kelche sind rothlichgelb, die Kronblatter oft an 
der Spitze mit ausgeschweiften stumpfen Zahnen besetzt und 
die Stiele der Schoten, welche vom Stengel weit abstehen, 
eben so lang ais die Schoten selbst. Die ganze Pflanze hat 
einen scharfen Geschmack.

Yorkom m en: Auf Schutt, an Wegen, auf Mauern, an 
sterilen Abhangen und andem sterilen Orten, besonders gem 
auf salzreichem Boden, namentlich auch am Meeresstrand. 
Mahren; Bohmen; Oesterreich; Steiermark; Krain; Siidtirol 
bis Innsbruck; Sudschweiz; im ganzen Rheingebiet vom 
Elsass und Oberschwaben bis Trier, ja im sudlichen West- 
phalen, im Main- und Nahethal; am Elbufer bei Pillnitz, 
Loschwitz; Worlitz; Wittenberg; in Thuringen am Rudol- 
stadter Schlossberg, bei Miihlhausen und Naumburg; in 
Wiirtemberg; in Nurnberg an der Mauer des Kressschen 
Gartens yor dem Frauenthor; an der Oder bei Frankfurt; 
am Meeresstrand bei Eldena, Greifswald, Swinemiinde, Wame- 
munde, Danzig, Pillau, Memel, Konigsberg.

B liithezeit: Juni bis Herbst.
Flora XV. 24
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Form en: Sie kommt mit einfach gefiederten und doppelt 
gefiederten Blattern vor; ausserdem: /?. integrifolia Koch: 
Blatter nngetheilt, langlich oder lanzettlich, grob sagezahnig.

A bbildungen. T afel 1501.
AB Pflanze in naturl. Gr5sse; 1 Kelchblattchen, desgl.; 2 Kron- 

blatt, desgl.; 3 geoffnete Fruchtspitze, vergrosgert. Nacb einem uns 
gutigst von Herrn Frueth iibersendeten Exemplare.

www.dlibra.wum.edu.pl



www.dlibra.wum.edu.pl



— 187 —

1502. Dip!otaxis muralis DC.

Mauersenf.

Syn. Sisymbrium murale L. S. Erucastrum Gouan.
Sie ist der yorigen sehr ahnlich, besitzt aber eine jahrige 

Wurzel und ist daher weniger robust. Stengel nur am 
Grandę beblattert; Blatter langgestreckt, stumpf, nach unten 
allmahlig in den langen Stiel verschmalert, buchtig gezahnt 
oder buchtig fiederspaltig, mit ganzrandigen oder gezahnten 
oder selten fiederlappigen Abschnitten, welche eirnnd oder 
langlich sind, der endstandige yerkehrt-eirund, breiter und 
eckig gezahnt; Traube mit doldentraubigem, bliihendem Ende, 
zur Fruclitzeit sehr lang gestreckt und sehr entferntfriichtig; 
Bliithenstielchen nicht langer ais die Bliithen; Kronblatter 
rundlich-yerkehrt-eirund, in den kurzeń Nagel zusammen- 
gezogen; Friichte auf ziemlich langem, sehrag abstehendem 
Stielchen aufrecht oder etwas abstehend, fast perlschnurartig. 
Blatter und Stengel zerstreuthaarig.

B eschreibung: Die Stengel sind aufsteigend, yerastelt, 
gehen aber bald in Bliithentrauben iiber, so dass sie nicht 
hoher oder nicht viel hoher ais 1f3 Mtr. hoch werden. Ueberall 
stehen einzelne riickwarts gerichtete gegliederte Haare. Die 
Blatter laufen nur an den jungen Aesten des Stengels etwas 
hoher hinauf, sonst stehen sie ais Wurzelblatter und nahe 
der Basis ais Stengelblatter dicht bei einander. Die Zipfel 
der fiederspaltigen oder buchtigen Blatter sind eiformig oder 
langlich, gezahnt oder ganz, der endstandige Zipfel ist ver- 
kehrt-eiformig und immer eckig-gezahnt. Alle Blatter ver- 
laufen sich in einen Blattstiel. Die Trauben stehen aufrecht,
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die halbgeóffineten Kelche sind weissberandet, die Kronblatter 
haben die doppelte Grosse des Kelches und sind ausserlich 
nicht selten rothlich. Die Bluthenstiele und Kelche sind mit 
einzelnen Borstenhaaren besetzt, die Fruchtstiele aber fast 
haarlos und die tiber 2 Cm. langen Schoten ganz baarlos. 
Die Pflanze hat einen schwachen Meerrettiggeschmack.

Yorkom m en: Auf Aeckern und auf verschiedenartigein 
Kulturland, an Wegerandem, auf Mauern, auf Schutt, an 
sterilen Orten, in trocknen Graben u. s. w. Yon ahnlicher 
Yerbreitung durch das Gebiet wie die yorige. Im oster- 
reichischen Kustenland; im siidlichen Tirol und nordlich bis 
Innsbruck (wo sie z. B. bei Wilten an der Praemonstraten- 
serabtei von mir gesammelt wurde. H.); Steiermark; Oester- 
reich; Mahren; Bohmen; Canton Waadt; auf der Rheinfłache 
yom Oberelsass und Breisgau, sowie iiberhaupt Oberschwaben 
bis nach Spa zerstreut, ebenso im Moseltbal und Main- 
thal (Wurzburg u. a. O.); in Munchen in den Graben der 
Kasemstrasse; bei Pillnitz an der Elbe; im nordlichen Thii- 
ringen bei Greussen und fruher von Zenker bei Magdala be- 
obachtet, aber von Spateren nicht wieder aufgefunden; Halle 
an der Saale; Magdeburg; Frankfurt an der Oder; hier und 
da in der Mark und in Pommern; am Seestrand bei Stral- 
sund, Danzig, Memel u. a. O.; bei Posen.

B liithezeit: Mai bis zum Herbst.
Form en: Sie weicht selten mit fast doppelt fieder- 

spaltigen Blattern ab.
A bbildungen. T a fe l 1502.

A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Kelch, vergrossert; 2 Kronblatt, 
desgl.; 3 Staubgefass, desgl.; 4 Fruchtstiick, geóffnet, desgl.; 5 Same, 
natiirl. GrOsse und vergr8ssert; 6 derselbe im Querschnitt, vergrossert.
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1503. Diplotaxis viminea DO.

Niedriger Senf.

Syn. D. brevicanlis Bluff et Fingerhut. Sisymbrium 
mmineum L. S. pumilum Lam. S. brevicaule Wibel.

Sie gleicht einer sehr niedrigen Form der vorigen. 
Stengel ausschliesslich am Grunde beblattert; Blatter buchtig- 
fiederspaltig, mit eiformigen, geschweift-gezahnten Abschnitten, 
der endstandige eirund; Stengel kurz; Traube armbluthig, 
zuletzt sehr gestreckt und entferntfruchtig; Bluthenstielchen 
kiirzer ais die Bliithe; Kronblatter langlich-verkehrt-eiformig, 
allmahlig in den Nagel yerschmalert; Friichte auf dem 
kurzeń Stiel schrag abstehend.

B eschreibung: Man darf diese Pfłanze nicht mit nackt- 
stengeligen Exemplaren der D ip lo ta x is  muralis verwech- 
seln, welches leicht geschieht, wenn man die Behaarung ausser 
Acht lasst. Diese Pflanze ist in allen ihren Theilen kahl, 
jene dagegen hat behaarte Blatter und mit weichen, riick- 
warts stehenden feinen Haaren besetzte Stengel. Die ganze 
Pflanze ist weit kleiner ais D. m uralis, die Blatter werden 
selten grosser ais 5— 6 Cm., die Stengel legen sich gewohn- 
lich auf den Boden und stehen nur mit der Fruchttraube 
aufrecht; doch kommt es hier darauf an, ob sie, wegen der 
Nahe anderer Pflanzen, Platz haben, sich auszubreiten. Ist 
dieses nicht der Fali, so gehen sie in aufsteigender Richtung 
in die Hohe. Es steigen yiele Stengel aus der Wurzel, ver- 
asteln sich niemals und erreichen hochstens 15 Cm. Die
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Bltithchen sind etwas kleiner ais bei D. inuralis, hellgelb 
und ihre Stiele sind bloss bei aufbrechenden Bltithen kiirzer 
ais die Bliithe; abbluhende Bliithen haben schon langere 
Stiele. Die Fruchttraube misst etwa die Halfte des Stengels, 
die Fruclitstiele stehen zuletzt ab und haben ungefahr die 
Halfte der Schotenlange. Die Schoten sind nur kurz ge- 
schnabelt, denn der stehenbleibende Griffel ist nur noch ein- 
mal so lang ais breit.

Yorkom m en: Auf Aeckern und in Weinbergen, be- 
sonders auf Mergelboden, auch an lehmigen Flussufern. Langs 
des Mains von Wertheim bis zur Mundung, sowohl am Fluss 
ais auch in Weinbergen, namentlich in den Hochheimer 
Weinbergen unweit Mainz, bei Frankfurt haufig, bei Sasbach 
am Kaiserstuhl.

B liithezeit: Juni, Juli.

A bbildu n gen . T afel 1508.
A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Kronblatt, 

desgl.; 3 Kelch, desgl.; 4 Kelchblatt, desgl.; 5 Same, natiirl. Grosse 
und vergróssert.
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1504. Eruca sativa Lamark.

Raukensenf.

Syn. Brassica Eruca L. Sinapis Eruca Rohling.
Die jahrige Wurzel treibt einen tiber fusshohen, sehr 

astigen, aufrechten Stengel, welcher locker mit leierformig, 
fiedertheiligen Blattern besetzt und ziemlich dicht behaart 
ist. Blattabschnitte langgestreckt, gezahnt, spitz; Kelch ab- 
fallig, langer ais das Bluthenstielchen; Traube sehr lang
gestreckt, locker, nur 1— 3 Bliithen zugleich aufbliihend; 
Kronblatter gross, milchweiss mit yioletten Adem; Fruchte 
sehr kurzgestielt, aufrecht, fast der Spindel anliegend, keulig, 
nach oben sehr spitz.

Yorkom m en: An Wegen und auf Schuttplatzen. Nur 
im Canton Wallis wild. Im sudlichen Theil des Grebiets ais 
Senfpflanze cultivirt und hier und da verwildert.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Ais Senfpflanze im sudlichen Gebiet 

cultivirt.
A b b ild u n g e n . T a fe l 1504.

AB Pflanze in naturl. Grosse.
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1505. Calepina Corvini Desvaux.

Corvin s Kohl.

Syn. Crambe Corvini Allioni. Myagrum erucaefolium 
Yillain. Cochlearia auriculata Lam.

Die jahrige Wurzel treibt einen oder mehre ziemlich 
astige Stengel, welclie am Grunde aus einer Rosette gestielter, 
unregelmassig fiederspaltiger Blatter mit grossem Endab- 
scłmitt und ungleich gezahnten Seitenabschnitten hervor- 
kommen. Stengelblatter langlich, stumpf, am Grunde pfeil- 
formig umfassend und hier etwas breiter, iiber dem Grunde 
schmal und gegen das Ende wieder allmahlig yerbreitert; 
Trauben meist mehre, am Stengel und seinen entfernt be- 
blatterten Aesten endstandig, sehr langgestreckt, locker, mit 
dichtem und kurzem bluhendem Ende; Kronen weiss, klein; 
Friichte langgestielt, eiformig, spitz.

B eschreibung: Aus der walzenformigen Wurzel kom- 
men mehre 30—45 Cm. hohe Stengel, welche glatt und rillig 
sind. Die Wurzelblatter sind mit ihren Stielen 20—30 Cm. 
lang und sehen den Blattem unsers Taraxacum  officin a le  
etwas ahnlich, sind fast so schmal und ihre Buchtung geht 
in das Schrotsageformige iiber. Die unteren Stengelblatter 
sind yerkehrt-eilanglich, vorn stumpf, an der Basis sehr ver- 
schmalert und mit pfeilformigem Grunde den Stengel halb 
umfassend. Ihr Rand ist geschweift-gezahnt und nahe der 
Basis finden sich nicht selten einige kleine Lappchen, so 
dass die Blattform in das Leierformige libergeht. Die oberen
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Stengelblatter, nur noch einige Centimeter lang oder wenig 
langer, sind aber lanzettfórmig, umfassen pfeilfórmig mit 
breiter Basis die Halfte des Stengels und haben einen leicht 
ausgeschweiften Rand. Alle Blatter sind dlinn im Parenchym, 
glatt und kahl. Die Bluthentrauben kommen aus den oberen 
Blattwinkeln und sind auch endstandig. Die kleinen Bliith- 
chen entwickeln sich in einer Schirmtraube, verwelken aber 
mit der Yerlangerung derselben. Da diese sehr bedeutend 
ist, so kommen die kleinen Schotchen sehr weitlaufig an der 
Fruchttraube zu stehen. Die Kelchblatter stehen etwas ab, 
sind am Grunde gleichfórmig. Die weissen Kronblatter sind 
yerkehrt-eiformig, die ausseren etwas grosser. Die 6 tetra- 
dynamischen Staubgefasse sind zahnlos. Das einzige Samen- 
kom ist kugelig und hangt in dem Schotchen herab.

Calepina soli wohl Chalepina, namlich Pflanze von 
Chalep, A leppo, heissen.

Yorkom m en: Auf Aeckern und Brachfeldern. Fiume; 
Branson in der Schweiz; am Unterrhein auf dem ganzen 
Maienfeld zwischen Mayen, Koblenz und Andemach, nnweit 
Sinzig an der Ahr, in Menge auf einem Kleefeld zwischen 
dem Maarhofe und Miingersdorf in der Flora von Koln.1)

B ltithezeit: Mai, Juni.

1) Lohr, botanischer Fiihrer zur Flora von Koln. Seite 83.

A b b ild u n ge n . T a fe l 1505.
A Pflanze in natiirl. Grosse; B Basalblatt, desgl.; 1 Bluthe, ver- 

grOssert; 2 innere Bliithe, desgl.; 3 Fracht, desgl.; 4 Same, desgl.

Flora XV. 25
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1506. Rapistrum perenne Allioni. 

Rapsdotter.

Syn. Myagrum peremie L. R. diffusum Crantz.

Der dauernde Wurzelkopf treibt einen bis 60 Cm. ho hen, 
aufrechten, stark verastelten, entfemt beblatterten Stengel. 
Blatter mit Ausnahme der obersten sehr kleinen Deckblatter 
gestielt, tief fiederspaltig, mit langlichen, grob buchtig ge- 
zahnten Abschnitten, der oberste grosser und haufig mit den 
beiden nachsten zusammenfliessend; Trauben zahlreich, an 
den Enden sammtlieher Zweige, oft yerastelt, unten mit Deck- 
blattern besetzt; Bluthen klein, gelb, einen kleinen Biischel 
am Ende der sehr langgestreckten, ziemlich dichten Frucht- 
tranbe bildend; Fruchte auf ziemlich langem, dunnem Stiel- 
chen fast dem Stengel anliegend, mit karz kegelformigem 
Staubweg, welcher kiirzer ist ais das obere Fruchtglied.

B eschreibung: Die dicke Spindelwurzel treibt einen 
aufrechten, dicken, gefurchten, sehr astigen Stengel, der 
60 Gm. und hoher noch wird und mit steifen Borstenhaaren 
besetzt ist. Seine Blatter sind nnten fiederig gespalten, die 
Lappchen gesagt und auf beiden Blattflachen sind die Adem 
mit weissen, steifen Borstenhaaren bekleidet. Die Sagezahne 
endigen mit einer Druse und haufig sind auch sie mit jen en 
Borstenhaaren wimperartig besetzt. Beide Blattflachen sind 
grasgriin. Oben am Stengel und an den Aesten yerlieren 
sich die Haare, die Blatter werden linien-lanzett- oder linien- 
formig und stutzen die Bluthen tragenden Zweige. Die

www.dlibra.wum.edu.pl



J U p N t h i ; .

www.dlibra.wum.edu.pl



— 195 —

Aeste stehen aber vom Stengel sehr ab und messen nicht 
selten 30 — 45 Cm. Die kleinen Bliithen stehen dolden- 
traubenartig an der Spitze der sich bald yerlangemden 
Trauben. Ihr zartes Stielchen ist viel langer ais der Kelch, 
ihre Kronblatter sind citronengelb, gleich breit und die 
Kelchblatter selbst sind gelblich und stumpf. Die Schotchen 
sind mehr oder weniger deutlich behaart und mehr oder 
weniger deutlich gefurcht, doch stets ist der Fruchtschnabel 
sehr kurz und der Fruchtstiel sehr lang und diinn. Beide 
Kennzeichen unterscheiden diese Art von R. rugo sum sehr 
bestimmt. Auch ist diese letzte weit weniger robust, in 
Bliithen ansehnlicher, in Bluthentrauben Kinger.

Vorkom m en: Auf Aeckern und an Wegrandern. 
Steiermark; Oesterreich; Mahren; Bohmen; Sachsen; Baiern; 
Thiiringen. In Thiiringen bloss in dem ebeneren nordlichen 
Theile, zuerst an den Grenzen der dortigen Keuper-Becken, 
namentlich von Suiza iiber Eckartsberga, von Erfurt dem 
Keupergebiete herab nach Gebesee, Weissensee, Tennstadt 
und Greussen. Dann auch bei Frankenhausen und weiter 
nordlich bei Naumburg und Eisleben. Das Gebiet dieser 
Pflanze ist namentlich dieser Theil von Thiiringen, dessen 
Kalkboden sie sich am liebsten zmn Aufenthalte sucht.

B liithezeit: Juni bis August.

A b b ild u n gen . T a fe l 1506.
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, vergrossert; 

2 dieselbe im Liingsschnitt, desgl.; 3 dieselbe im Querschnitt, desgl.
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1507. Rapistrum rugosum Allioni.

Jahrige Rapsdotter.

Syn. Myagrum rugosum Willdenow. Cakile rugosa 
I/Heritier.

Pflanze jahrig, niedriger und weniger robust wie die 
vorige, der sie sonst ahnlich ist. Staubweg fadlich, minde- 
stens so lang wie das obere Fruchtglied.

B eschreibung: Die Wurzelblatter sind spatelformig, 
die ersten ganzrandig, die folgenden gezahnt. Der Stengel 
ist yerastelt, unten rauhhaarig, oben feinhaarig, gerieft. Die 
Stengelblatter sind leierformig, der Endzipfel ist sehr gross, 
buchtig gezahnt oder nur gezahnt, die nnter ihm stehenden 
Zipfelchen sind spitz und haben ein oder das andere Zahn- 
chen. Die obersten Blatter sind ganz, langlich bis lanzett- 
formig, gezahnelt bis buchtig gezahnt. Alle Blatter sind 
auf der Riickseite mit kurzeń Borstenhaaren besetzt, auf der 
Oberflache meist ganz haarlos. Die Trauben yerlangern sich 
oft bis zu 20 Cm. An ihrer Spitze stehen die kleinen 
Bluthen in einem Doldentraubchen dicht bei einander und 
yerwelken, sobald sich die Aehre zu yerlangern beginnt. Der 
aufrecht stehende Kelch ist griinlichgelb, die Kronblatter 
sind citronengelb, die Bluthenstielchen kiirzer ais der Kelch, 
die Kronblatter schmal und etwas ausgerandet. Die Schnabel 
der Schotchen sind diinn und nicht kiirzer ais das oberste 
Schotenglied. Dieses Glied ist das dickere, das untere das 
schmalere. Beide Glieder sind mit Langsfurchen begabt und
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stark behaart. Die ganze Pflanze wird 30 — 60 Cm. hoch. 
Das unterste Glied des Schotchens schwillt spater an ais 
das obere und dieses ist kugelig, das untere stielformig. In 
einer Varietat sind beide haarlos.

Y orkom m en: Auf Aeckern und Brachfeldern. Oester- 
reichisches Kiistenland; Siidtirol; Sudschweiz; Rheinflache 
yon Basel bis Mainz und Bingen; Mainthal; in Thiiringen 
bei Weimar, Eckartsberga, Heringen, Sundhausen, Uthleben; 
hier und da in der Flora von Sondershausen mit Luzeme 
ausgesaet.

B liith ezeit: Juni, Juli.
F or men: Sie weicht ab mit weichhaarigen Friichten: 

R. hirsutum Host, mit rauhhaarigen Friichten: R. scabrum 
Host und mit kahlen Friichten: R- glahrum Host.

A b b ild u n ge n . T a fe l 1507.

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Frucht, vergr5ssert.
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1508. Grambe maritima L.

Seekohl.

Der perennirende Wurzelkopf treibt einen sehr kraftigen, 
bis meterhohen, bis fingerdicken, stark verastelten, sparrig 
naeh allen Seiten ausgebreiteten, an den Knoten ange- 
schwollenen, wie die grossen Blatter blauduftigen Stengel. 
Blatter eirund-langlich, tief buchtig, oder die unteren buchtig 
fiederspaltig, die Abschnitte randlich gezahnt-gekerbt, die 
unteren Blatter langgestielt, die obersten sitzend; Trauben 
zahlreich am Ende des Stengels und seiner Aeste, kurz, 
straussfórmig aufbliihend; Kronen weiss, zieinlich gross; 
langere Filamente amEnde gabelig gespalten; Fruchte eirund, 
stumpf, ohne Staubweg.

B eschreibung: Die dicke, astige, tief in das Erdreich 
dringende Wurzel treibt eine Menge kriechender Auslaufer, 
bildet oben einen mehrkopfigen Stock und eine 45 — 75 Cm. 
hohe, sehr verastelte Stande, dereń dicke, fleischige Stengel- 
theile nach allen Seiten hin ais Aeste abstehen. Die un- 
tersten Blatter sind rundlich oder eirnndlich, oft 30 Cm. und 
langer und sitzen an langen, dicken Stielen; weiter hinauf 
werden die Blatter kleiner und kurzstielig, oben sitzen sie 
vollig ani Stengel. Alle Blatter sind aber sehr massig im 
Parenchym, dickaderig und am Rande wellig-buchtig. Stengel 
und Blatter sind vollig haarlos und seegriin. An der Spitze 
vertheilen sich die Aeste in mehre reichbluthige Trauben, 
welche ziemlich in einer Hohe zu stehen kommen und, da
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ihre Bluthen ansehnlich gross sind, eine sehr schone Dolden- 
traube formen. Die Bliithenstiele stehen aufrecht ab. sind 
10—20 Mm. lang, die Bluthen entfalten sich sammtlich in 
der Doldentraube und verwelken, sobald sich die Dolden- 
traube ais wirkliche Traube yerlangert. Die langlichen, 
stark vertieften Kelchblatter sind halb so lang ais die rund- 
lichen Kronblatter, letzte sind weiss, haben einen griinlichen 
Nagel und stehen wagrecht ab. Die Krone hat 6 —8 Mm. 
Durchmesser. Die schwammigen, spater yerhartenden Fruchte 
sind 10 Mm. lang und tragen die sitzende schildformige Narbe.

Yorkom m en: Am Meeresstrand. An den Kiisten yon 
Holstein, Mecklenburg und der Insel Riigen.

B lu th ezeit: Mai, Juni.
Anw endung: Man gebraucht diese Pflanze ais Gemiise, 

indem man die Fruhlingstriebe bleicht und sie ahnlich wie 
Spargel verzehrt. In England ist ihre Anwendung allgemein, 
bei uns findet man sie nur stellenweise in Kultur, doch ist 
sie in jedem grosseren Kunstgarten zu finden.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1508.
A Basalblatt, natiirl. Grosse; B oberer Theil der Pflanze, desgl.;

1 Bliithe ohne Kronblatter, vergrossert; 2 StaubgefUss, desgl.; 3 Kelch 
mit Fruchtknoten, desgl.; 4 u. 5 Frucht ganz und zerschnitten, desgl.; 
6 Same, desgl.
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1509. Crambe Tataria Jacquin. 

Russischer Seekohl.

Syn. C. tatarica Willdenow. C. laciniata Lam.
Dem yorigen fast in jeder Beziehung, namentlich in 

Wuchs nnd Grosse, sehr ahnlich. Basalblatter doppelt ge- 
fiedert, mit langlichen, gezahnten oder eingeschnittenen 
Zahnen; Blatter steifhaarig, spater wie der Stengel ganz 
kahl werdend; langere Filamente an der Spitze gabelig; 
Friichte ohne Staubweg.

B eschreibung: Die schwarzbraune, im Innern weiss- 
liche Wurzel dringt tief in die Erde, verastelt sich nach 
unten sehr, wird im Alter ein 60 Cm. bis 120 Cm. langer, 
5 Cm. und dariiber im Durchmesser haltender Cylinder, 
welcher sich an der obersten Spitze in mehre Kopfe ver- 
astelt und auf jedem Kopfe einen Blatterbiischel treibt. Die 
Wurzelblatter sind sehr gross, nach yolliger Entwickelung 
nur noch auf den Adern und am Blattstiele mit steifen 
Haaren besetzt und von grasgruner Farbę. Die alteren 
Wurzelkopfe treiben 60— 90 Cm. hohe, aufrechte Stengel, 
welche kantig, nur am Grunde steifhaarig, sonst vollig kahl 
sind. Sie verasteln sich schon nahe am Grunde und ihre 
Blatter sind bedeutend kleiner ais die Wurzelblatter, oben 
an den Aesten bloss emfach-fiederspaltig und mit linealen 
Zipfeln, welche nebst dem Blattstiele mit rauhen Haaren 
bekleidet sind. Die zusammengesetzte Bluthentraube ist noch 
grosser und yerzweigter ais bei Crambe maritim a, da-
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gegen sind die Bluthen und Fruchte kleiner. Von unserer 
Crambe maritim a unterscheidet sie sich schon in der Feme 
durch das Colorit der Stengel und Blatter.

Y orkom m en: Auf Wiesen in Weinbergen und auf 
Kulturland. In Mahren um Hartau bei Aufsitz und um 
Charlottenfeld im Brtinner Kreis. Yon dort durch ganz 
Ungam und weiter nach Osten bis zum Kaukasus.

B liithezeit: April, Mai.
A nw endung: Da diese Species nicht cultivirt wird, 

geben auch die jungen Sprossen, wegen der Zahigkeit ihrer 
Fasem, keine Speise ab; dagegen wird die Wurzel, geschalt 
und in Scheiben geschnitten, ais Sałat oder gekocht ais 
Gemiise yerspeist. Uebrigens ist diese Pflanzenart noch des- 
halb merkwiirdig, weil man glaubt, dass sie die Chara 
Caesaris sei, yon welcher die Soldaten Casars Brod bereitet 
haben.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1509.
AB Theile der Pflanze in natiirlicher Grosse; 1 Staubgefass mit 

gabeligem Filament, vergrossert.

yiora XV. 26
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1510. Raphanus sativus L.
Rettig.

Pflanze zweijahrig. Stengel iiber 30 Cm. hoch, sehr 
astig; Blatter entfernt stehend, die unteren leierformig- 
fiedertheilig, die unteren Abschnitte sehr klein und entfernt, 
die oberen grosser, langlich, abgerundet, ungleich gekerbt, 
der Endabschnitt am grossten; Trauben an achselstandigen 
mit 1— 2 Blattem besetzten Zweigen und am Hauptstengel 
endstandig, der bliihende Theil trugdoldig, Fruchtahre sehr 
langgestreckt, sehr locker; Fruchte stielrund, aus kegel- 
formigem Grund lang .zugespifczt, auf etwa gleich langem 
steif abstehendem Stielchen aufrecht, nicht zerfallend.

B eschreibung: Der Rettig hat mit der yiolett bliihen- 
den Varietat des Hederichs grosse Aehnlichkeit, wird indessen 
sowohl an der Gestalt der Schoten, ais an den runzeligen 
Samen bald erkannt, denn die Hederichsamen sind glatt. 
Der Oelrettig wird am hochsten und tragt die meisten Samen, 
das Radieschen bleibt am niedrigsten. Der Stengel wird 
iiberhaupt 0.60— 1.20 Mtr. hoch, ist nach oben sehr astig, 
eckig und mit einzeln stehenden Borstenhaaren besetzt. Die 
Aeste stehen weit ab, die Blatter sind grasgriin, unten leier- 
formig, oben langlich -lanzettformig, spitz und fast ganz- 
randig, doch alle haben, wie der Stengel, einzeln stehende 
Borstenhaare. Die in der Grundfarbe weissen Kronblatter
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sind mit baumformig yerastelten yioletten Adern dorchzogen, 
an der Spitze auch in der Grundfarbe hell-violett und theils 
zugerundet, theils schwach ausgerandet. Man findet 4 Honig- 
drfisen und die Schote wird 2—4 Cm. lang. Die Samen sind 
rothlich.

Vorkom m en: Der Rettig kommt zwar nirgends in 
Deutschland wild vor, hin und wieder sieht man ihn aber 
yerwildert und in der Cultur ist er so allgemein, dass er 
kaum einer Dorfschaft fehlt. Er ist ais Oelrettig und 
Radieschen nur Sommergewachs, ais Rettig aber ein und 
zweijahrig. Hier und da yerwildert aber der Rettig, nament- 
lich mit Luzemesamen eingeschleppt, so im Nassauischen 
bei Weilburg, bei Kassel, bei Jena an der Saale.

B liithezeit: Mai, Juni.
A nw endung: Der O elrettig  wird in China ais Oel- 

saat gebaut, steht aber unserer Oelsaat einmal an Sicher- 
heit seiner Ernten, dann aber an Reichhaltigkeit des Ertrags 
und hauptsachlich an GKite des Oels nach, denn dieses ver- 
brennt weit schneller und raucht mehr. Die Anwendung 
des R adieschens und R ettigs  ais Speise ist bekannt, in 
der Medizin aber wird der Rettig, R adix Raphani n igri 
s. hortensis, seiner auflosenden, reizenden und diuretischen 
Eigenschaften wegen bei iibermassiger Schleimabsonderung 
der Respirations- und Yerdauungsorgane gebraucht.

Form en: In der Kultur unterscheidet man:
1. R. sativus oleiferus, O elrettig . Die Rander seiner 

Blattlappchen sind dichter und spitzer gezahnt, sonst gleicht 
er in Gestalt des Stengels und der Blatter, auch iu Bliithen, 
Schoten und Samen ganz dem gemeinen Rettig.
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2. Ił. sałivus Madiola, R adieschen, auch M onats- 
rettig  genannt. Er bildet nur kleine fleischige Wurzeln, 
die entweder rund oder langlich, weiss, roth, yiolett oder 
schwarzlich in Farbę sind.

3. JR. satwus niger, R ettig , er bildet grosse, fleischige, 
langliche oder rundliche, gemeinlich schwarzrindige Wurzeln.

Im verwilderten Zustand bildet der Rettig die Form: 
/?. silvestris Koch: Wurzel dunn, holzig, kaum dicker ais 
der Stengel; im Uebrigen ist die Pflanze dem cultivirten 
Rettig sehr ahnlich.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1510.

AB  Theile der Pflanze in natiirl. GrSsse; 1 Bliithe, vergrossert; 
2 Staubgefass, desgl.; 3 Frucht, desgl.; 4 u. 5 Same, natiirl. Grosse 
und vergr5ssert; 6 derselbe ohne Samenschale, desgl.
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1511. Raphanus Raphanistrum L.

Hederich.

Syn. Rapistrum perenne Allioni. Raphanistrum Lamp- 
sana Gaertner. Raphanistrum innocuum Medicus. Rapha
nistrum arvense Wallroth.

Dem Rettig im Wuchs sehr ahnlich, aber zierlicher, 
weniger verastelt, die Blatter zierlicher eingeschnitten.

Frtichte perlschnurartig eingeschnurt, bei volliger Reife 
der Lange nach gerillt.

B eschreibung: Die dunne Wurzel geht senkrecht in 
den Boden hinab und riecht gerieben nach Rettig. Der 
Stengel der weissbliihenden Art ist sehr breit verastelt und 
sehr borstenhaarig, der Stengel der gelbbliihenden Art ist 
schlanker im Wuchse, weniger yerastelt und weniger borsten
haarig. Seine Hohe betragt 30—45 Cm., die Aeste stehen 
etwas ab, der Stengel ist stielrund. Die gestielten, leier- 
formigen Blatter sind in 5— 11 eiformige, mehr oder weniger 
stumpfe, ungleich gezahnte Lappen getheilt, der endstandige 
und grosste Lappen ist mehr oder weniger deutlich drei- 
lappig. Die obersten Blatter sitzen beinahe, werden nach 
und nach ganz oder haben nur noch ein und das andere 
Lappchen. Alle Blatter sind grasgriin und mit Borsten- 
haaren mehr oder weniger dicht besetzt. Die Blumen kommen 
in einer gipfelstandigen Traube hervor. Die Bliithentraube 
ist locker, die Spindel ist meistentheilt noch mit einzelnen 
Borstenhaaren bekleidet. Alle Blumen sind gestielt. Der
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Błiithenstiel yerlangert sich wahrend der Bliithe und Frucht- 
reife und steht von der Spindel ab. Der Kelch besteht aus 
4 langlichen, griinen, rothlicli angelaufenen, oben zusammen- 
geneigten Blattern. Die Kronblatter sind doppelt so gross 
ais die Kelche, die Nectardriisen tiefgriin. Die 2 kleinen 
Staubgefasse haben die Lange des Kelches, die 4 grosseren 
sehen wenig aus der Kronenverengerung hervor. Die Schoten 
sind 5, auch 6 Cm. lang, endigen in einen pfriemenformigen 
Schnabel, der aber immer kiirzer ais die Schote selbst ist. 
Die Schoten enthalten mehre rundliche Samen.

Vorkom m en: Auf Sandboden durch das ganze Gebiet 
ein lastiges Ackerunkraut, aber niemals auf Kalk, daher im 
Thiiringer Muschełkalkgebiet fehlend.

B liithezeit: Mai bis Augast.
Anw endung: Die Samen enthalten fettes und fliichtiges 

scharfes Oel, werden aber nicht benutzt. Das Kraut ist ais 
hochst lastiges Unkraut bekannt und wird haufig mit Sinapis 
aryensis, dem Bauernsenfe, verwechselt. Yor solcher Ver- 
wechselung schiitzt die Beachtung der aufrechten, griinen 
Kelche, der schwefelgelben, mit weisslicher Farbę, welkenden 
Blumen, und der rosenkranzartigen Schoten.

F or men: a. albus: Blumen weiss mit yioletten Adem. 
/?. ochroleucus: Blumen blassgelb mit violetten Adem. 
y. sulphureus: Blumen schwefelgelb mit goldgelben 

Adem.
A b b ild u n g e n . T a fe l 1511.

AB Pflanze in natiirl. Gr5sse; 1 Bliithe ohne Kronblatter, ver- 
grossert; 2 Kronblatt, desgl.; 3 Frucht, desgl.; 4 dieselbe im Quer- 
schnitt, nat. Grosse; 5 Same, vergr8ssert.
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1512. Bunias Erucago L.

Zackenschote.

Syn. Myagrum clavatum Lam. Erucago runcinata 
Hornemann. E. glandulosa Rohling.

Die jahrige Wurzel treibt einen bis meterhohen, sparrigen 
und ansgebreitet verastelten, entfernt beblatterten Stengel. 
Unterste Blatter ttber 30 Cm. lang, langgestielt, schrotsage- 
fórmig fiedertheilig mit langen, spitzen, ungleich geschweift- 
gezahnten, sehr entferntstehenden Fiederpaaren und sehr 
grosser, spontonformiger Endfieder, die obersten Stengel- 
blatter lanzettlich, ungetheilt, geschweift-gezahnt, alle mit 
einfachen und gespaltenen Haaren bestreut; Trauben schon 
im Aufbliihen etwas gestreckt; Bluthen langgestielt; Frucht- 
trauben sehr locker und langgestreckt; Friichte yierkantig, 
gefliigelt, gezahnt.

B eschreibung: Die ganze Pflanze wird 30—60 Cm. 
hoch. Der Stengel steht aufrecht und ist, gleich den Blattem, 
mit gestielten braunen Driisen besetzt. Die Wurzelblatter 
messen 30 Cm. Lange, haben lange Stiele und ihr Mittel- 
nerv ist mit gab elspaltigen Haaren dicht besetzt. Die Stengel- 
blatter sind weit kleiner, sitzen und werden nach oben zu 
immer schmaler. An der Spitze des Stengels kommen aus 
den Blattwinkeln mehre Bllithenstiele hervor, an dereń Spitze 
sich die zahlreichen, dichtgestellten Bluthen doldentraubig 
entwickeln und mit der Yerlangerung der Spindel verwelken.
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Sie uberragen ihre Knospen, messen 6 Mm. in der Breite, 
sind um die Halfte grosser ais bei Laelia orientalis und 
langgestielt. Die 16 — 20 Mm. langen Fruchtstiele stehen 
zuletzt wagrecht ab. Die Friicłite, obgleich vierkammerig 
und gefltigelt, sind eigentlich mit den Fruchten der Laelia 
sehr nahe yerwandt. In der Anlage namlich (im Fruelit- 
knoten) haben sie, gleicłi der Laelia , nur zwei iiber einander 
liegende zweisamige Facher. Spater jedoch beginnt die Fracht 
sich nach aussen und innen fliigelartig zu erweitern, scliiebt 
in beiden Fachem zwischen die Samen ein falsche Scheide- 
wand uud setzt nach aussen 4 zackige Fliigel an. Das ist 
der Grund, warum Yiele die Laelia und Bunias in ein 
Geschlecht yereinigen. Indessen hat man andere, auch in 
der Anlage sehr nahe verwandte Species der Nucamentaceen 
deshalb getrennt, weil ihre Frucht sich spater auf verschie- 
dene Weise ausbildet; folgerecht muss man also auch diese 
beiden Formen in zwei yerschiedene Geschlechter setzen, 
zumal ihre Bliithen yerschieden sind.1)

Bowiaę war der Name einer rettigartigen Riibe und 
wurde diesem Geschlechte willkiirlich beigelegt.

Yorkom m en: Unter der Saat, auf Brachfeldem und in 
Weinbergen. In der Schweiz zwischen Lausanne und Vevay, 
bei Chexbres in Menge, im Canton Wallis; in Ober- und 
Unterosterreich, yerwildert im Wiener Prater,2) in Salzburg 
auf Sandplatzen der Salzach und unter dem Getreide sehr 
gemein.

1) So nach der alten Ausgabe. Wir folgen jetzt der Koch- 
Linne’8chen Bestimmung.

2) Yergl. Oesterr. Botan. Zeitschr. 1879, No. 8, S. 248.
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B liithezeit: Juni, Juli.
Form en: /?. integrifolia Koch: Blatter ganzrandig. Syn. 

Bunias aspera Retzius. Erucago aspera Homemann.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1512.

A Basalblatt, natiirl. Grosse; B oberer Theil der Pflanze, desgl.;
1 Frucht, yergrossert; 2 dieaelbe im Langsschnitt, desgl.
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1513. Bunias orientalis L.
Morgenlandischer Senf.

Syn. Laelia orientalis Desv. Myagrum taraxacifolium
Lam.

Die zweijahrige Pflanze ist im ganzen Habitus der yorigen 
durchaus ahnlich. Friichte schief eiformig, geschnabelt, fliigel- 
los, sehr langgestielt.

B eschreibung: Der aufrechte Stengel wird 60— 90 Cm. 
hoch; er ist ebenso wie die Blatter und Bliithenstiele mit 
einzeln stehenden, gestielten, braunen Driisen besetzt und 
entspringt aus einer dicken, riibenartigen Pfahlwurzel. Seine 
Wurzelblatter und die unteren Stengelblatter sind von den 
oberen Stengelblatiern sehr yerschieden, haben die oben an- 
gegebene Gestalt und erreichen die Grosse einer Hand. Die 
mittlen Stengelblatter sind ganz, noch bis 16 Cm. lang, aber 
nur 5— 7 Cm. breit, am Rande buchtig-gezahnelt. Die oberen 
Stengelblatter werden mit der Hohe ihres Standes immer 
kleiner und schmal er, sind zuletzt lanzettformig, behalten 
aber den gezahnelten Rand, aus welchem zuweilen ein langer, 
dreieckiger und spitzer Zahn zipfelartig hervorstosst. Oben 
kommen aus den Blattwinkeln mehre Bliithenstiele, aus dereń 
Spitze sich die Bliithen in dichten Doldentrauben entfalten 
und die Knospen iiberragen. Die Bliithenstielchen sind im 
Yergleiche der kleinen Bliithen sehr lang und stehen auf
recht ab. Mit der Verlangerung der Spindel zur Traube 
yerwelken die Bliithen, so dass also die Traube nur Friichte
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besitzfc. Die Fruchtstielchen sind 16— 20 Mm. lang, zuerst 
abstehend, dann aufrecht gerichtet, die gedunsenen und 
hockerigen, eiformigen Schotchen messen 6 Mm. Lange, sind 
etwas schief, seitlich zusammengedruckt und spitzen sich vorn 
in den GrifFel zu.

Yorkom m en: Sie stammt aus dem Orient und kommt 
im Gebiet nur verschleppt vor auf trocknen Bergwiesen, in 
Grasgarten u. s. w. So z. B. bei Hamburg, Liibeck, Warne- 
miinde, Rostock, hier und da im Holsteinischen, bei Stettin, 
Danzig, Tilsit, Bromberg, Glogau, Limburg, in Rheinhessen, 
in der Pfalz, im Wiener Prater, friiher auch bei Jena in den 
ehemaligen Grasgarten des botanischen Gartens.

B iu th ezeit: Juni, Juli.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1513.
A B C  Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergr5ssert;

2 Frucht, desgl.; 3 dieselbe im Querschnitt, desgl.; 4 Same, desgl.
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1514. Senebiera Coronopus Poiret.

Krahenfuss.

Syn. Cochlearia Coronopus L. C. repens Lam. Coro
nopus Ruellii Allioni. Coronopus depressus Moench. Coro
nopus vulgaris Desfontaines. Lepidium cristatum Lap. 
Bunias glomerata Lapeyrouse.

Die jahrige Wurzel bildet einen unmittelbar iiber dem 
Boden ungemein stark mehrfach yerastelten Stengel, dessen 
Aeste sich sparrig ausbreiten und sich meist platt auf den 
Boden legen. Blatter tief fiederspaltig mit ganzen oder vom 
eingeschnittenen Abschnitten, die Abschnitte und Lappen 
spitz und spreizend;1) Bliithen und Friichte stehen in kurzeń, 
gedrangten, fast knaueligen, achselstandigen, fast sitzenden 
Trauben; Blumen sehr klein, weiss; Friichte rundlich-nieren- 
formig, zusammengedriickt, mit dem kurzeń pyramidalen 
Staubweg besetzt.

B eschreibung: Die weisslich-gelbe, lang spindelformige 
Pfahlwurzel hat wenig Aeste und Zasern, aus ihr entstehen 
eine grossere oder geringere Menge von fast gabelartig ver- 
zweigten, der Erde angedriickten, gewohnlich nur 5— 15 Cm. 
langen, beblatterterten und Bliithen und Friichte tragenden, 
kahlen Stengeln. Die Blatter sind gestielt, griin oder blaulich- 
griin, kahl, unpaar tief-fiederspaltig, die Fiederzipfel linealisch 
oder spatelig-linealisch, stumpflich, der unpaare am grossten;

1) Daher der Name Krahenfuss.
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die der 3 oder 4 Paare gegentiberstehend, abnehmend, nach 
unten kleiner, alle entweder ganz oder nur das unpaare 
ganz und die paarweisen gezahnt oder dreilappig oder fast 
fiederspaltig und dann die Zipfelchen zuweilen wieder gezahnt; 
die Blattsubstanz allmahlig in den Stiel yerlaufend, etwas 
fleischig. Die Blattstiele besonders an den unteren Blattern 
lang, unten scheidenartig erweitert, mit weisslich-hautigem 
Rande. Die Bliithentrauben blattgegenstandig oder achsel- 
standig, durch theilweise Yerwachsung mit dem Stengel oder 
dem einen der Aeste nicht selten gleichsam aus ihrer Lage 
geriickt, was besonders bei der Fruchtreife, wo sie sich ver- 
langert haben und nicht mehr fest geknauelt erscheinen, 
deutlicher zu sehen ist, indem dann einzelne der unteren 
Fruchte tief herabgeriickt sind, wahrend der grossere Theil 
der Traube hoher von den Aesten abgeht. Die kurzeń 
Blumenstiele sind viel kiirzer ais die kleine Blume, dereń 
eifonnige stumpfe, am Rande weisshautige Kelchblatter bei 
dem Bltihen nebst den genagelten, fast spateligen, oben 
stumpfen und ausgerandeten weissen Blumenblattern und 
den Staubgefassen etwas ausgebreitet und etwas einwarts 
gekrummt sind. Die vier langem Staubgefasse sind von 
der Lange des Stempels, die beiden kleinem reichen aber 
nur bis zum Anfang des Griffels, ihre Staubfaden sind weiss, 
die Beutel gelb; der Stempel ist griinlich, mit halbrundem 
zusammengedrucktem Fruchtknoten, kurzem Griffel und rund- 
lich-kopfiger Narbe. Das Schotchen ist halbrund-nieren- 
fórmig, zusammengedriickt, oben kurz stachelspitzig, auf dem 
schmalen Rande durch erhabene Querrunzeln, die sich auf 
die Flachen schwacher werdend herabziehen, fast kammformig
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eingeschnitten; es theilt sich bei der Reife in zwei einsamige, 
sich weiter nicht offnende Fach er, in welchen der eiformig 
zugespitzte braune Samen liegt. Der Embryo biegt seine 
Samenlappen, welche zuerst in der Richtung des Wurzelchens 
sich erheben, abwarts und schlagt sie dann wiederum aufwarts.

Vorkom m en: An Wegrandern, auf Triften, in trocknen 
Grab en, in Dorfern und dereń Nahe, iiberhaupt auf fettem, 
lehmigem Boden, welcher etwas salzhaltig ist und wo Diinger 
yerschleppt wird. Ziemlich durch das ganze Gebiet zerstreut 
und nur in wenigen Gegenden fehlend, wie z. B. in der 
Oberlausitz und im Erzgebirge.

B luthezeit: Juli bis September.
Anwendung: Jung ein gutes Viehfutter.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1514.
A Pflanze in natiirl. Gr(5sse; 1 Bliithe, vergr8ssert-, 2 u. 3 Frucht- 

knoten von verschiedenen Seiten, desgl.; 4 Frucht, desgl.; 5 Frucht- 
halfte im Langssclmitt, desgl.; 6 Same, desgl.
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1515. Senebiera didyma Willdenow. 

Zierlicher Krahenfuss.

Syn. Lepidium didymum L. Coronopus didymus Smith. 
Coronopus pinnatus Homemann. Senebiera pinnatifida, DC. 
Lepidium anglicum Hudson.

Der yorigen im Ganzen ahnlich, aber hochwiichsiger 
und in allen Theilen zierlicher. Bliithenstielchen langer ais 
die Bliithen; Friichte zweiknotig, zusammengedriickt, am 
Grand und an der Spitze ausgerandet, netzig runzelig, ohne 
Staubweg.

B eschreibung: Sie ist handhoch, hat aber einen weit 
festeren Stengel ais S. C oronopus, liegt daher auch nicht so 
tief am Boden, sondem richtet sich mehr in die Hohe. Ihr 
ganzer Bau ist weit niedlicher, die Blatter kleiner, die 
Trauben langer, der Stengel ist mit einfachen und mit Gabel- 
haaren besetzt. Gemeinlich kommen mehre Stengel aus einer 
Wurzel und strecken sich oder richten sich mehr empor, je 
nachdem das Terrain es giebt. Die Blatter sind hochstens 
einige Centimeter lang, haben aber bis 12 lanzettliche, 
meistens abwechselnde Fiederschnitt-Blattchen, die entweder 
ganz sind oder an der Spitze 2 bis 5 Zahne haben. Die 
Trauben stehen zwar, wie bei S. C oronopus, in den Blatt- 
winkeln, fallen aber schon wahrend der Bliithe durch ihre 
Grosse mehr in die Augen und yerlangern sich spater zu 
4 Cm. Lange und noch dariiber, tragen dann 40 und mehr 
Schotchen. Die Kelchblatter sind sehr klein, eirund, stumpf,
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griin und weissrandig, die Kronblatter weiss und wenig 
grosser, schlagen meistentheils fełil, die Staubfaden und 
Staubbeutel weiss, erste am Grunde erweitert. Es beschrankt 
sich die Zahl derselben auf 4. Die Schotchen sind haarlos 
und runzelig-netzig.

Vorkom m en: Diese Pfłanze ist eigentlich eine in Eng- 
land einheimische Sommerpflanze, welche in den Hundstagen 
bluht. Indessen scheint sie sich leicht durch Samen ver- 
schleppen zu lassen, indem sie hier und dort in Deutschland 
auftaucht. Ich fand sie fruher auf englischen Ballast in Wyk 
bei Greifswald. Sie ist auch in Wolgast, Altona gefunden 
worden. Allein diese Standorte sind nicht dauernd, weil sie 
dort durch das stets wechselnde Erdreicli bald wieder ver- 
tilgt wird. In Schnepfenthal in Thiiringen, wohin sie gewiss 
auch durch Zufall aus England gekommen ist, hat sie bessern 
Fuss gefasst und jetzt ein solches Terrain gewonnen, dass 
sie ais heimisch geworden betrachtet werden kann. Sonst 
kommt sie vor bei Bern in der Schweiz; auf der Sternschanze 
bei Hamburg, Ovelgonne, Danzig.

B lu thezeit: Juli, August.
Anw endung: Die Pflanze hat einen Kressengeschmack, 

kann auch wie Kresse benutzt werden.

A b b ild u n g e n . T a fe l 1515.
A Pflanze in nat. Grosse; 1 Bliithe ohne Kronblatter, yergrossert;

2 Kelch, desgl.; 3 Fruchtknoten, desgl.; 4 u. 5 Frucht, desgl; 6 Same, 
desgl.
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1516. Subularia aąuatica L.
Pfriemenkresse.

Syn. Myagrum littorale Scopoli.

Das sehr kurze dauernde Rhizom treibt nach unten 
einen Biischel feiner Faserwurzeln und nach oben eine An- 
zahl borstlicher Blatter, aus dereń Mitte einige zierliche, 
blattlose, hin- und hergebogene Stengel mit einer arm- 
bliithigen Traube kleiner weisser Bltithen und langlicher, 
mit kurzer kegeliger Spitze versehener Friichte herrortreten. 
Die ganze Pfłanze mehre Centimeter hoch.

B eschreibung: Dieses kleine nicbt tiber 5 Cm., ge- 
wohnlich nur 2— 3 Cm. hohe Pflanzchen bildet an der Basis 
seines oberirdischen Theiles eine Menge weisser langer Faser
wurzeln, die in den Schlamm eingehen und formt einen 
kleinen Biischel pfriemenfórmiger, spitz zulaufender, gras- 
griiner, haarloser Blatter, die an der Basis breiter und 
scheidenartig sind. Yor der Bluthe iibersieht man sie leicht 
und halt sie fiir eine jungę Binse. Sobald sie aber in die 
Bliithe geht, treibt sie einen Schaft, welcher dem Schafte 
einer kummerlich wachsenden Draba yernalis nicht un- 
ahnlich ist. Ein Schaft hat 3— 4 Schotchen und diese sitzen 
an feinen Stielchen. Die unterste Schote ist am langsten 
gestielt und ihr Stielchen steht in der Fruchtreife fast wag- 
recht ab. Die Bliithchen sind sehr unansehnlich, die weissen,
schmalen Kronblatter sind ein halb Mai langer ais der 
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Kelch und neigen sich zusammen, die weissen Staubgefasse 
sind kiirzer ais die Kronblatter und werden von diesen ver- 
deckt, die Narbe sitzt. Ist das Wasser zu hoch, so dass sie 
von demselben tiberstauet wird, so fructificirt sie bei ge- 
schlossenem Kelche

Vorkom m en: In Fischteichen unter dem Wasser und 
nach yermindertem Wasser am Rand desselben. Sehr seiten 
im Gebiet. Im Biscliofsweiher bei Erlangen; Erkmannsdorf, 
Crispendorf und Plothen zwischen Schleiz und Neustadt an 
der Orla; Wittenberg; Braunschweig am Wipperteich bei 
Yorsfelde; Schnepfenthal in Thtiringen.

B liithezeit: Juni, Juli.

A b b ild u n gen . T a fe l 1516.

A Pflanze in natiirl. GrSsse; 1 innere Bliithe, vergrossert; 2 Kelch, 
desgl.; 3 Frucht, deagl.; 4  dieselbe getiffnet, desgl.; 5 Same, dećgL
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Namerwerzeichniss
des

vierzehnten und fiinfzehnten Bandes.
(Die Seitenzahlen, denen keine rdmische Ziffer vorgesetzt ist, geh5ren za Band I 

der Cruciferen.)

Adyseton calycinum Scop. 195.
—  montanum FI. d. W . 190.
—  mutabile Moench 195. 
Aethionema saxatile R. Br. 148,11. 
Alliaria officinalis Andrz. 72,11. 
Alyssum alpestre L. 185.
—■ —  «. minus 187.
---------£. maius Koch 187.
---------y. elatius Koch 187.
—  alpestre /J.argenteum Gaud. 187.
—  alpestre Wulf. 193.
—  alpestre Rchb. 193.
—  alpinum Scop. 257.
—  arenarium Lois. 192.
— arenarium Gmel. 192.
—  argenteum Yitm. 188.
— Bertolonii Desv. 188.
—  Bertolonii DC. 189.
—  calycinum L. 195.
—  campestre M. B. 195.
—  campestre L. 198.
---------«. hirsutum Koch 199.
---------/?. micropetalum Fischer 200.
---------y . hirsutum M. B. 200.

Alyssum clipeatum L. 207.
—  edentulum W . K. 177.
—  gemonense L. 177.
—  gemonense Koch 180.
—  incanum L. 205.
—  maritimum Lam. 203.
—  medium Host 180.
—  minimum Willd. 201.
—  montanum L. 190.
—  murale W . K. 188.
—  myagroides Ali. 257.
—  obtusifolium Seven 188.
—  paniculatum Willd. 156,11.
—  petraeum Ard. 177.
—  rupestre Willd. 257.
—  saxatile L. 182.
—  serpyllifolium M. B. 187.
—  sinuatum L. 175.
—  tortuosum W . K. 187.
—  utriculatum L. 173.
—  Wulfenianum Bernh. 193. 
Anastatica syriaca L. 41,11. 
Arabis alpina L. 93.
---------/$. crispa Koch. 95.
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Arabis arenosa Scop. 118.
—  aspera Ali. 97.
—  auriculata Lam. 97.
---------p. puberula Koch 98.
—  bellidifolia Jacq. 127.
—■ bellidifolia Scop. 133.
—  bellidioides Lam. 133.
—  brassicaeformis Wallr. 90.
—  caerulea Haenke 130.
—  ciliata R. Br. 106, 107.
---------«. glabrata Koch 107.
--------- /S. hirsuta Koch 107.
—  ciliata DC. 107.
—  ciliaris W . 126.
—  collina Tenore 108.
—■ contracta Spenner 104.
—  Crantziana Ehrh. 113, 114.
—  crispata Willd. 95.
—  elongata Salisb. 121.
—  Gerardi Besser 100.
—  glastifolia Rchb. 102.
—  Halleri L. 115.
—  Halleri DC. 116.
—  hirsuta Scop. 104.
---------p. glaberrima Koch 105.
-------- 7 ' glaberrima Wahlb. 105.
---------var. sessilifolia Gaud. 107.
---------var. incana Gaud. 107.
—  hirsuta var. p. longisiliąua

Koch 102.
—  hirta Lam. 109.
—  hispida Ait. 109.
—  hispida L. fil. 113.
—  incana Willd. 108.
—  incana Moench 93.
—  incana Roth 97.
—  longisiliąua Wallr. 102.
—  muralis Bertol. 108.
—  nutans Moench 124, 126.
—  ochroleuca Lam. 121.

Arabis ovirensis Wulf. 116.
—  patula Wallr. 97.
—  patula p. Wallr. 98.
—  pauciflora Grcke. 90.
—  perfoliata Lam. 88.
—  petraea Lam. 113.
---------«. glabrata Koch 114.
— —  p. hirta Koch 114.
—  pinnatifida DC. 79,11.
—  planisiliąua Rchb. 100.
—  planisiliąua Pers. 102.
—  praecox Willd. 111.
—  procurrens W . K. 111.
—  pubescens Desf. 108.
—  pumila Jacq. 124.
---------p. laxa Koch 126.
—  recta Yill. 97.
—  rugosa Moench 121.
—  runcinata Lam. 113.
—  sagittata Wimm. 100.
— sagittata DC. 102.
—  saxatilis Ali. 99.
—  scabra Ali. 124.
—  serpyllifolia Yill. 110.
—  stolonifera DC., Hornem. 116.
—  stricta Huds. 109.
—  sudetica Tausch. 105.
—  tenella Host 117.
—  Thaliana Crantz 113.
—  Thaliana L. 74,11.
—  Turrita L. 121.
—  umbrosa Crantz 121.
—  vema R. Br. 96.
—  vochinensis Spreng. 112. 
Armoracia austriaca Bluff et

Fingerh. 62.
—  Rivini Rupp. 262.
—  ruticana FI. d. Wett. 262. 
Baeumeria Nasturtium FI. d. Wett.

59.
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Barbaraea arcuata Rchb. 81.
—  hirsuta Weihe 80.
—  iberica DC. 83.
—  intermedia Boreau 84.
—  lyrata Aschers. 78.
—  parviflora Fr. 83.
—  praecox R. Br. 85.
—  stricta Andrz. 83.
—  taurica D C . 81.
—  vema Aschers. 85.
—  vulgaris R. Br. 78.
Berteroa incana DC. 205.
—  viridis Tausch 206.
Biscutella alpestris W . K. 38,11.
—  ambigua Wallr. 38,11.
—  ambigua DC. 40,11.
—  cichoriifolia Lois. 37,11.
—■ didyma Scop. 40,11.
—  hispida DC. 37,11.
—  laevigata L. 38,11.
---------/3. glabra Koch 40,11.
---------y . scabra Koch 40,11.
—  — S. macrocarpa Koch 40,11. 
 f . hispidissima Koch 40,11.
—  laevigata fi. glabra Gaud. 40,11.
—  longifolia Vill. 40,11.
— lucida DC. 40,11.
—  subspathulata Suter 40,11. 
Brassica acephala 159,11.
—  alpina L. 90.
—  asparagoides 160,11.
—  austriaca Jacq. 111,11.
—  botrys 160,11.
—  campestris Metz. 161,11.
—■ campestris L. 164,11.
—■ capitata 160,11.
—  Cheiranthus Yill. 170,11.
—  cheiranthiflora DC. 170,11.
—  Eruca L. 191.11.
—  Erucastrum Pollich 170,11.

Brassica Erucastr. «. Gaud. 179,11. 
---------/?. ochroleuca Gaud. 181,11.
—  gemmifera 159,11.
—  gongylodes 160,11.
—  montana DC. 170,11.
—  muralis Huds. 184,11.
— Napus L. 161,11.
---------Napobrassica DC. 162,11.
-------------- a. alba 162,11.
-------------- b. flava 162,11.
---------oleifera DC. 162,11.
-------------- a. biennis 162,11.
-------------------- u. pabularis 162,11.
--------------------(i. vulgaris 162,11.
-------------- b. annua 163,11.
—  nigra Koch 167,11.
—  oleifera 165,11.
---------a. annua 166,11.
—  —  biennis 166,11.
—  oleracea L. 158,11.
—  orientalis L. 109,11.
—  ąuercifolia 159,11.
—  Rapa L. 164,11.
—  Rapa rapifera 165,11.
---------a. oblonga 165,11.
---------b. depressa 165,11.
—  sabauda 160,11.
—  sinapioides Roth 167,11.
Braya alpina Sternb.u.Hopp.77,11.
—  pinnatifida Koch 79,11.
—  supina Koch 80,11.
Bunias aspera Retz. 209,11.
—  Cakile Sm. 42,11.
—  Erucago L. 207,11.
---------/?. integrifolia Koch 209,11.
—  glomerata Lap. 212,11.
—  orientalis L. 210,11.
—  syriaca Gartn. 41,11.
Cakile aegyptiaca Willd. 43,11.
—  latifolia Poir. 43,11.
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Cakile maritima Scop. 42, 43,11.
---------fi. integrifolia Koch 43,11.
---------fi. sinuatifolia DC. 43,TI.
---------y. laciniata Hallier 44,11.
—  rugosa L’Heritier 196,11.
—  Serapionis Giirtn. 42,11. 
Calepina Corvini Desv. 192,11. 
Camelina austriaca Pers. 62.
—  dentata Pers. 118,11.
—  foetida Fries 118,11.
—  microcarpa Andrz. 117,11.
—  pilosa DC. 117,11.
—  pinnatifida Hornem. 118,11.
—  sativa Crantz 115,11.
—  sativa 117,11.
---------/?. glabrata DC. 117,11.
---------var. fi. Fries 117,11.
—  saxatilis Pers. 257.
—  silvestri8 Wallr. 116,11. 
Capparis spinosa L. 5.-
---------inermis 6.
---------y. ovata 6.
—  Fontanesii DC. 6.
—  herbacea Willd. 6.
—  ovata Desf. 6.
—  ovata M. Bieb. 6.
—  rupestris Sibth. et Sm. 6.
—  spinosa y- Lam. 6.
Capsella bursa pastoris Moench

142, II.
— —  a. integrifolia Schlechtend.

143.11.
---------fi. sinuata Koch 143,11.
—  —  Y- pinnatifida Koch 143,11.
---------<f. coronopifolia DC. 143,11.
---------f. apetala Koch 143,11.
—  elliptica Meyer 144,11.
---------var. integrifolia Sturm’s FI.

145.11.
—  pauciflora Koch 146,11.

Capsella petraea Fries 140,11.
—  procumbens L. 144,11.
---------«. pinnata Koch 145,11.
---------fi. heterophyllaKoch 145,11.
---------integrifolia Koch 145,11.
Cardamine alpina Willden. 133.
—  amara L. 150.
---------fi. hirta Koch 152.
-------- - y . subalpina Koch 152.
—■ —  <?. ciliata Hallier 152.
—  amara fi. hirta W . et Grab. 152.
—  amara y. umbrosa Wimm. et

Grab 152.
—  asarifolia L. 132.
—  bellidifolia L. 134.
—• bellidif fi. alpina DC. 133.
—  dentata Schultes 149.
—■ diversifolia Sternb. 117.
—  enneaphylla R. Br. 157.
—  feroensis FI. dan. 113.
—  graeca L. 153.
—  grandiflora Hallier 149.
—  hastulata Engl. bot. 113.
—  heterophylla Host. 135.
—  hirsuta L. 145.
---------fi. silvestris Fries 142.
---------var. clandestina Fries 148.
—  —  «. campestris Fries 145. 
 fi. micrantha Gaud. 145,
—  impatiens L. 139.
—  intermedia Hornem. 145.
—  maritima Port. 153.
•— multicaulis Hoppe 145.
—  Nasturtium Moench 59.
—  Opizii Presl. 152.
—  palustris Peterm. 149.
—  parviflora L. 137.
—  petiolaris DC. 154.
—  petraea L. 113.
—  Plumieri Yill. 154.
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Cardamine pratensis L. 147.
—  -— p. dentata Koch 149.
---------y. acaulis Berg 140.
---------J. paludosa Knaf 149.
—  resedifolia L. 135.
—  silvatica Lk. 142.
---------[i. glabrata m. 143.
—  silvatica Besser 149.
—  thalictroides Ali. 154.
—  trifolia L. 155.
—  umbrosa Andrz. 145.
Cardaria Draba Desv. 120,11. 
Cardiolepis dentata Wallr. 120.11. 
Chamaeplium officinale Wallr.

53,11.
Cheiranthus alpinus Jacq. 100,11.
—  alpinus Lam. 105,11.
—  Cheiri L. 56.
—■ fruticulosus L. 58.
—  varius Sibth. 53.
—  Bocconei Ali. 100,11.
— canus Pili et Mitt. 113,11.
—  decumbens Schleich. 108,11.
—  erysimoides Jacq. 105,11.
—  erysimoides L. 90,11.
— finnus Schleich. 90,11.
— helyeticus Schleich. 107,11.
—  hieracifolius Lam. 96,11.
—  maritiraus L. 52,11.
—  ochroleucus Haller fil. 108,11.
—  pallens Haller fil. 107,11.
—  pumilus Schleich. 107,11.
—  rhaeticus Schleich. 102,11.
—  scapigerus Willd. 83,11.
—  silvestłis Lara. 81,11.
—  turritoides Lam. 87,11.
—  yirgatus Poir. 113,11.
Clypeola alyssoides L. 195.
—■ ealycina Ali. 195.
—  Gaudini Trachs. 213.

Clypeola Jonthlaspi L. 213.
—  maritima L. 203.
Cochlearia anglica L. 252.
■— Armoracia L. 262.
—  auriculata Lam. 259, 192,11.
— brevicaulis Facch. 260.
—  Coronopus L. 212,11.
—  danica L. 255.
—  Draba L. 120,11.
■— groenlandica Host. 254.
•— groenlandica L. 251.
■— officinalis L. 249.
---------p. longisiliquosa 251.
—  pyrenaica DC. 254. 

repens Lam. 212,11.
—  rustricana Lam. 262.
■— saxatilis Lam. 257.
---------p. auriculata Koch 259.
Coringia austriaca Pers. 111,11.
—  orientalis Andrz. 109,11.
—  Thaliana Rchb. 74,11. 
Coronopus depressus Mnch. 212,11.
—  didymus Sm. 215,11.
-— pinnatus Hornem. 215,11.
—  Ruelli Ali. 212,11.
—  yulgaris Desf. 212,11.
Crambe Corvini Ali. 192,11.
—  laciniata Lam. 200,11.
—  maritima L. 198,11.
—  Tartaria Jacq. 200,11.
—  tartarica Willd. 200,11. 
Dentaria bulbifera L. 170.
—  digitata Lam. 163.
—  enneaphyllos L. 157.
■— glandulosa W. K. 160.
—  heptaphyllos Yill. Clus. 167.
—  ochroleuca Gaud. 165.
—  pentaphyllos Scop. 163.
—  pentaphyllos L. var. p. u.;'. 163.
—  pinnata Lam. 167.
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Dentaria polyphyllos W . K. 165.
—  trifolia W. K. 162.
Diplotaxis brevicaulis Bluff et

Fingerh. 189,11.
—  muralis DC. 187,11.
—  tenuifolia DC. 184,11.
---------fi. integrifolia Koch 186,11.
—  viminea DC. 189,11.
Draba affinis Host 219.
—  aizoides L. 218.
---------a. alpina Koch 219.
---------fi. affinis Koch 219.
---------y. montana Koch 220.
—  Aizoon Wahlb. 220.
—  anclrosacea Willd. 238.
—  arabiformis Hohenw. 112.
—  austriaca Crantz 227.
—  carinthiaca Hoppe 233.
—  ciliata Scop. 238.
—  confusa Ehrh. 243.
—  confusa Koch 244.
—  contorta Ehrh. 243.
—  dubia Suter 231.
—  elongata Host 220.
—  fladnizensis Wulf. 236.
—  fladnizensis Gaud. 236.
—  fladnizensis DC. 238.
—  frigida Sauter 231.
---------fi. ciliata 232.
---------y. hebecarpa 232.
—  glacialis Hoppe 221.
—  hirta Jacq. 227.
—  hirta Gaud. 233.
—  Hoppeana Rud. 234.
—  Hoppii Trachs. 234.
—  incana L. 242.
---------a. legitima Lindbl. 243.
— —  fi. hebecarpa Koch 243.
—  Johannis Host 233.
---------fi. glabrata Koch 234.

Draba Johannis Hoppe 233.
—  laevigata Hoppe 237.
—  lapponica Willd. 236.
—  lasiocarpa Rochel 220.
—  Liljebladi Walim. 232.
—  mollis Scop. 112.
—  muralis L. 240.
—  muricella Wahlb. 232.
—  nemorosa Ali. 240.
—  nemoralis Ehrh. 241.
—  nivalis Liljebl. 232.
—  nivalis DC. 233.
—  nivalis Gaud. 233.
—  praecox Stev. 247.
—  pyrenaica L. 216.
—  rubra Crantz 216.
—  ruderalis Baumg. 120,H.
—  Sauteri Hoppe 223.
---------fi. Spitzelii Koch 224.
—  saxatilis Koch 227.
—  sclerophylla Gaud. 236.
—  spathulata Lang. 246, 247.
—  Spitzelii Hoppe 224.
—  stellata Jacq. 227.
— stellata Koch 231.
---------fi. hebecarpa DC. 232.
—  stylaris Gay 244.
—  Thomasii Koch 244.
—  tomentosa Wahlb. 225.
—  Traunsteineri Hoppe 229.
—  —  fi. hebecarpa Koch 230.
—  umbellata Moench 120,11.
—  verna L. 246.
--------- fi. subrotunda 247.
---------y . lanceolata 248.
—  Wahlenbergi Hartm. 235.
---------«. homotricha Lindbl. 236.
---------fi. heterotricha Koch 236.
---------y- glabrata Koch 237.
—  Zahlbruckneri Host. 221.
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Erophila americana DC. 248.
—  praecox DC. 246.
—■ verna E. Meyer 246.
—  vulgari8 DC. 246.
Eruca Erucastrum Flora d. Wett.

181,11.
—  sativa Łam. 191,11.
Erucago aspera Hornem. 209,11.
—  glandulosa Rohl. 207,11.
—  runcinata Hornem. 207,11. 
Erucastrum CheiranthusLk. 170,11.
—  incanum Koch 183,11.
-— indorum Rchb. 181,11.
—  obtusangulum Rchb. 179,11.
—  Pollichii Sch. u. Sp. 181,11. 
Erysimum Alliaria L. 72,11.
—  altissimum Lej. 84,11.
—  angustifolium Ehrh. 113,11.
—  arcuatum Opitz 81.
—  au8triacum Baumg. 109,11.
—  austriacum DC. 111,11.
— Barbaraea L. 78.
—  campestre Scop. 109,11.
—  canescens Roth 100,11.
—  carniolicum Dollin. 93,11.
—  cheiranthoides L. 81,11. 93,11. 
 «. vulgare 83,11.
---------/?. dentatum Koch 83,11.
—  Cheiranthus Pers. 105,11. 
 cc. lanceolatum 106,11.
—  — /?. alpinum 106,11.
—  Cheiranthus Presl. 96,11.
—  cheiriflorum Wallr. 90,11.
—  crepidifolium R. 96,11.
—  diffusum Ehrh. 100,11.
—  durum Presl. 86,11.
—  Erucastrum Scop. 181,11.
—- helveticum Gaud. 102,H.
—  helveticum DC. 107,11.
—  hieracifolium L., FI. suec. 87,H.

Flota XV.

Erysimum hieracifolium. L. Herb.
96,11.

—  hieracifolium Jacq. 90,11.
—  lanceolatum Rchb. 90,11.
—  lanceolatum R. Br. 105,H.
■— longisiliąuosum Rchb. 84,11.
— longisiliąuosum Schleich. 86,11.
—  micranthum Buek 83,11.
—  murale Desf 105,11.
—  ochroleucum DC. 108,11.
—  odoratum Ehrh. 90,11. 93,11.
---------«. denticulatum Koch 93,11.
---------/?. dentatum 93,11.
—  odoratum R. Br. 93,11.
— odoratum Koch u. Ziz. 96,11.
—  officinale L. 53,11.
■— orientale R. Br. 109,11.
—  pallens Wallr. 96,11.
■— pallens Koch 102,11.
■— pannonicum Crantz 90,11.
—  parviflorum Pers. 81,11.
—  perfoliatum Crantz 109,11.
—  praecox Sm. 85.
—  pumilum Gaud. 105,11.
—  ramosissimum Crantz 94,IL
—  repandum L. 94,11.
—  rhaeticum DC. 102,11.
---------a. dentatum 104,Ił.
---------/?. pallens 104,11.
—  strictum FI. d. Wett. 87,II,
—  strictum DC. 90,11.
—  strictum /?. odoratum DC. 93,11.
—  yirgatum Roth 84,11.
—  virgatum Schleich. 86,11.
—  virgatum DC. 87,11. 89,H.
— virgatum juranum Gaud. 87,11. 
Euclidium syriacum R. Br. 41,11. 
Farsetia clipeata R. Br. 207.
—  incana R. Br. 205.
Fosselina Jonthlaspi Ali. 213.

29
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Gorinkia campestris Presl. 111,11.
—  orientalis Presl. 109,11. 
Guepinia nudicaulis Bast. 24,11. 
Hesperis Alliaria Łam. Wallr.

72.11.
—  bituminosa Savi 48,11.
—  inodora L. 45,11.
—  laeiniata Ali. 51,11.
—  matronalis L. 45,11.
—  runcinata W . K. 48,11.
—  tristis L. 49,11.
—  vema L. 96.
Hirschfeldia apressa Mnch. 183,11. 
Homungia petraea Rchb. 140,11. 
Hugueninia tanacetifolia Rchb.

76.11.
Hutchinsia alpina R. Br. 136,11.
—  brevicaulis Hoppe 138,11.
—  corymbosa Gay 21,11.
—  petraea R. Br. 177.
—  petraea R. Br. 140,11.
—  rotundifolia R. Br. 20,11.
Iberis amara Scop. 30,11.
—  amara L. 33,11.
---------/S. ruficaulis Koch 34,11.
—  bicolor Rchb. 32,11.
—  bobbardensis Jord. 30,11.
—  campestris Wallr. 125,11.
—  cepeaefolia Wulf., DC. 22,11.
— divaricata Tausch 30,11.
—  intermedia Guers. 30,11.
—  nudicaulis L. 24,11.
—  pinnata L. 35,11.
—  rotundifolia L. 20,11.
—  ruderalis Crantz 129,11.
—  ruficaulis Lej. 34,11.
—  saxatilis L. 26.11.
—  umbellata L. 28,11.
Isatis campestris Stev. 152,11.
—  praecox Kit. 152,11.

Isatis tinctoria L. 150,11.
---------«. vulgaris Koch 152,11.
---------p. campestris Koch 152,11.
---------7 ' praecox Koch 152,11.
Kernera auriculata Rchb. 259.
—  myagroides Med. 257.
—  saxatilis Rchb. 257.
Koniga maritima R. Br. 203. 
Laelia orientalis Desv. 210.11. 
Lepidium alpinum L. 136,11.
—  anglicum Huds. 215,11.
—  campestre R. Br. 125,11.
—  crassifolium W . K. 135,11.
—  cristatum Lap. 212,11.
—  didymum L. 215,11.
—  Draba L. 120,11.
—  graminifolium L. 131,11.
—  Halleri Crantz 136,n.
—  Iberis Poll. 131,11.
—  incisum Roth 132,H.
—  latifolium L. 133,11.
—  Linnaei Crantz 140,11.
—  perfoliatum L. 127,11.
—  petraeum Jacq. 177.
—  petraeum L. 140,11.
—  Pollichii Roth 132,11.
—  procumbens L. 144,11.
—  rotundifolium Rchb. 20,11.
—  ruderale L. 129,11.
—  sativum L. 123,11.
---------p. crispum Koch 124,11.
---------y . latifolium Koch 124,H.
—  sativum p. crispum L. 124.11.
—  sativum-latifolium DC. 124,11.
—  ecapiferum Wallr. 24,11. 
Leptocarpaea Loeselii DC. 59,H. 
Lobularia maritima Desv. 203. 
Lunaria annua L. 211.
—  biennis Moench 211.
—  canescens Willd. 207.
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Lunaria odorata Lam. 208.
—  perennis Gmel. 208.
—  rediviva L. 208.
Malcolmia maritima R. Br. 52,11. 
Matthiola bicornis R. Br. 54.
—  sinuata R. Br. 54.
—  varia DC. 53.
Melanosinapis communis Sch., Sp.

167, n.
Moenchia campestris Roth 195.
—  incana Roth 205.
Myagrum alpinum Lap. 259.
—  auriculatum DC. 259.
—  austriacum Jacq. 62.
—  Bauhini Gmel. 118,11.
—  clavatum Lam. 207,11.
—  Crantzii Yitm. 62.
—  dentatum Willd. 118,11.
—  erucaefolium Vill. 192,11.
—  littorale Scop. 153,11. 217,11.
—  paniculatum L. 156,11.
—  perenne L. 194,11.
—  perfoliatum L. 153,11.
—  pinnatifidum Ehrh. 118,11.
—  rostratum Scop. 41,11.
—  rugosum Willd. 196,11.
—  sativum L. 115,11.
—  sasatile L. 257.
—  tarasacifolium Lam. 210,11. 
Napus Agriasinapis Spenn. 173,11.
—  Rapa Spenner 164,11. 
Nasturtium amphibium R. Br. 64.
--------a. riparium Tausch 65.
---------fi. aąuaticum Tausch 65.
---------y. submersum Tausch 65.
---------var. indivisum DC. 64.
--------var. variifolium DC. 64.
--------var. auriculatum DC. 64.
— amphibium indivi8um Sturm 65.
—  anceps Rchb. 67.

Nasturtium aquaticum-variifolium 
DC. 65.

—  Armoracia Fr. 262.
—  armoracioides Tausch 67.
—  astylon Rchb. 71.
—  austriacum Crantz 62.
—  austriac. silvestre Neilr. 68.
—  barbaraeoides Tausch 67.
—  bursa pastoris Roth 142,11.
—  fontanum Aschers. 59.
—  Halleri Andrz. 115.
—  lippizense DC. 74.
—  microphyllum Rchb. 60.
—  microphyllum Rchb. 60.
—  Morisoni Tausch. 71.
— officinale R. Br. 59.
---------var. longisiliqua Irm. 61.
---------var. brevi8iliqua Irm. 61.
---------var. trifolium Kitt. 61.
—  palustre DC. 72.
—  pyrenaicum L. 75.
—  rivulare Rchb. 71.
—  ruderale Scop. 129,11.
—  siifolium Rchb. 61.
—  silvestre R. Br. 69.
—  terrestre Tausch. 68.
—  terrestre R. Br. 72.
—  Wulfeanum Host. 74.
Neslea paniculata Desv. 156,11. 
Noccaea alpina Rchb. 136,H.
—  brevicaulis Rchb. 138,H.
—  procumbens Rchb. 144,11.
—  rutundifolia Moench 20,11. 
Omithorhynchium syriacum R8hl.

41,H.
Peltaria alliacea L. 214. 
Petrocallis pyrenaica R. Br. 216. 
Raphanis magna Moench 262. 
Raphanistrum arvense Wallr.

205,11.
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Baphanistrum innocuum Med. 
205,U.

—  Lampsana Gaertn. 205,11. 
Raphanus cheiranthiflorus W .

170,H.
—  Raphanistrum L. 205,11.
---------a. albus 206,11.
---------/i. ochroleucus 206,11.
---------y. sulphureus 206,11.
—  satiyus L. 202,11.
---------/?. silyestris Koch 204,11.
—  sativus-oleiferus 203,11.
—  sativus Radiola 204,11.
—  sativus-niger 204,11. 
Rapistrum diffusum Crantz. 194,11.
—  glabrum Host. 197,11.
—  hirsutum Host. 197,11
—  paniculatum Gaertn. 156,11.
—  perenne Ali. 194,11. 205,11.
— rugosum Host. 196,H.
—■ scabrum Host. 197,11. 
Redschiedia bursa pastoris Fl. d.

Wett. 142,11. 
Rhampho8permum album Andrz.

176.11.
Rhizobotrya alpina Tausch. 260. 
Roripa amphibia Rchb. 64.
—  au8triaca Rchb. 62.
—  palustris Rchb. 72.
— pyrenaica Rchb. 75.
— silyestris Rchb. 69.
Senebiera didyma Willd. 215,11.
—  Coronopus Poir. 212,11.
—  pinnatifida DC. 215,11. 
Senkenbergia ruderalis Fl. d. Wett.

129.11.
Sinapis alba L. 176,11.
— aryensis L. 173,H.
---------«. glabra 175,11.
—• —  hispida 175,11.

Sinapis Cheiranthus Koch 170,H.
—  Eruca R5hl. 191,11.
—  hispanica Lam. 179,11.
— incana L. 183,11.
—  maritima Ali. 56,11.
—  nigra L. 167,H.
—  pyrenaica L. 58,11.
—  recurvata Ali. 170,11.
—  tenuifolia R. Br. 184.
—  Tournefortii Ali. 170,H. 
Sisymbrium acutangulum Gaud.

56,11.
—  acutangulum DC. 58,11.
—  Alliaria Scop. 72,11.
—  amphibium L. 64.
—  anceps Wahlb. 67.
—  arenosum L. 118. 75,11.
—  austriacum Jacq. 56,11.
---------/?. contortum Koch 57,11.
---------y. acutangulum Koch 58,11.
—  brevicaule Wibel 189,11.
—  bursifolium Yill. 79,11.
—  Columnae L. 64,11.
---------/S. hebecarpa Koch 65,11.
—  compres8um Moench 56,11.
—  contortum Willd. 57,H.
—  dentatum Ali. 79,11.
—  Eckartsbergense Willd. 56,11. 
—■ Erucastrum Yill. 179,H.
—  Erucastrum Poll. 181,11.
—  Erucastrum Gouan 187,11.
—  erysimifolium Pourr. 56,11.
—  glabrum Willd. 62,11.
—  hirtum Host. 181,11.
—  hybridum Thuill. 72.
—  Irio L. 62,H.
—  lippizense Wulf. 74.
—  Loeselii L. 59,11.
—  monense Gmel. 170,11.
—  multisiliąuosum L. 56,11.
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Sisymbrium murale L. 187,11.
—  Nasturtium L. 59.
—  obtusangulum Schleich. 179,11.
—  obtusangulum Roth 181,11.
—  officinale Scop. 53,11.
—  palustre Leyss. 72.
—  pannonicum Jacq. 66,11.
—  pinnatifidum DC. 79,11.
—  pumilum Łam. 189,11.
—  pyrenaicum Yill. 58,11.
—  pyrenaicum R. Br 75.
—  silyestre Ł. 69.
—  Sinapeos Retz. 66,11:
—  sinapistrum Crantz 66,11.
—  Sophia L. 68,11.
—  strictissimum L. 70,11.
—  supinum L. 80,11.
—  tanacetifolium L. 76,11.
—  taraxacifolium DC. 57,11.
—  tenuifolium Willd. 184,11.
—  Thalianum Gaud. 74,11.
---------p. hispida Wahlb. 75,11.
—  Tilleri Bellard. 56,11.
—  vimineum L. 189.11.
—  vulgare Pers. 69. 
Stenophragma Thalianum Cel.

74.11.
Subularia alpina Willd. 112.
—  aąuatica L. 217,11.
Syrenia angustifolia Rchb. 113,11.
—  cuspidata Rchb. 114,11.
—  Ehrharti Andrz. 113,11. 
Teesdalea Iberis L. 24,IT.
—  nudicaulis R. Br. 24,11.
—  petraea Rchb. 177. 140,11. 
Thlaspi alliaceum L. 6,11.
—  alpestre Gmel. 9,11.
—  alpestre L. 10,11.
---------/?. calaminare Lej. et Court.

12.11.

Thlaspi alpinum Jacq. 18,11.
—  alpinum Schleich. 18,11.
—  arvense L. 3,11.
—  bursa pastoris L. 142,11.
—  caerulescens Presl. 10,11.
—  campestre L. 125,11.
—  cepeaefolium Koch 22,11.
—  montanum Scop. 13,11.
—  montanum L. 15,11.
—  montanum p. praecox DC. 13,11.
—  montanum y. DC. 18,11.
—  peregrinum Scop. 148,11.
—  perfoliatum L. 8,11.
—  praecox Wulf. 13,11.
—  procumbens Wallr. 144,11.
—  rotundifolium Gaud. 20,11. 
 (3. corymbosum Koch 21,11.
—  ruderale Ali. 129,11.
—  saxatile L. 148,11.
—  silvium Gaud. 18,11.
—  tenuifolium Lam. 129,11. 
Turrita major Wallr. 121. 
Turritis alpestris Schleich. 107,
—  alpina L. 107.
—  Brassica Leers. 90.
—  ciliata Schleich. 107.
—  ciliata Wahlb. 107.
—  glabra L. 88.
—  hirsuta L. 104.
—  hirsuta y. minor Yill. 108.
—  humilis Schleich. 108.
—  Loeselii R. Br. 59,11.
—  minor Schleich. 108.
■—  nemorensis Wolf. 100.
—  ochroleuca Lam. 121.
— patula Ehrh. 97.
—  pauciflora Presl., Grimm. 90.
—  purpurea Lam. 96.
—  Rajis Presl. 104.
—  Rayi Yill. 109.
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Turritis rupestris Hoppe 107.
—  sagittata Bertol. 102.
—  verna Lam. 93.
Yelarum officinale Rchb. 53,11. 
Ve8icaria sinuata Poir. 175.

Vesicaria utriculata Lam. 173. 
Vogelia paniculata Hornem.

156,11.
—  sagittata Med. 156,11.
Zizia pyrenaica Roth 216.

Biblioteka G!o w n a
nu

Druck von Herm. J. Bamm in Leipzig.
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K Ó H L K E T S

Medizinal - Pflanzen
in

n atu fg etreu en  Abbildungen und kurz erklarendem  Texte,
ATLAS

zur Pharmacopoea germanica, austriaca, belgica, danica, helvetica, 
hungarica, rossica, suecica, British pharmacopoeia, Nederlandsche 
Apotheek, zum Codex medicamentarius, sowie zur Pharmacopoeia of 

the United States of America.
Yollstandig in zwei Abtheilungen:

I. Die offfcinellen Pflanzen.
II. Die sonst im Gebrauch befindlichen Arzneigewachse.

I. Die offizinellen Pflanzen
in ca. 40 L ieferungen a 4 Tafeln mit Text a 1 Mark 

von €r. Pabst
unter Mitwirkung von Dr. P r itz  E ls n e r ,

Apotheker in SchSnefeld - Łeipzig.

Die Veranlassung zu dieser Publikation ist der seit Jahren 
fortgesetzt mir kundgegebene Wunsch nach einem guten und 
billigen Atlas der den Medizinalzwecken dienenden Pflanzen 
in naturgetren anschanlichem Bilde.

Ich beginne die Losung dieser schwierigen Aufgabe, indem 
ich ais erste  A b t h e i lu n g  die Offizinellen Pflanzen gemSss 
der Pharmacopoea germanica ed. II. zu einem Preise und in 
einer Ausstattung bringe, wie Aehnliches bis dato noch Niemand 
geboten hat.

Es geschieht dies im Hinblick auf den wirklich dringenden 
Bedarf und in der festen Ueberzeugung der allgemeinen An- 
erkennung sowie der Unterstutzung dieses Unternehmens durch 
Snbscription nach Empfang der ersten Lieferung sicher sein zu 
kónnen.

Das W erk erscheint, wie sich dem augenscheinlich seiner 
Aufgabe gewachsenen Zeichner die Originale in natura bieten 
und tr^gt jede Tafel und dazu gehoriges Textblatt unten rechts 
die gleiche interimistische Nummer (Erscheinungziffern), welche 
nach Yollstandigwerden die Hand des Besitzers dem mit der 
Schlusslieferung folgenden systematisch geordneten Register ent- 
sprechend dann o ben  neu zu paginiren hat.

Gera-Untermhaus. Fr. Eugen Kohler.
www.dlibra.wum.edu.pl



Einige Urtheile iiber Kohlers Medizinalpflanzen im Auszuge:
Ich kann Zeichnung und Colorit nur ais ganz vorziiglich be- 

zeichnen u. s. w.
B u n zlau , den 25. Mai 1883.

Dr. Btfttger, Redacteur der Ph. Ztg. in Bunzlau.
Die libersandten Abbildungen legte ich heute den hiesigen Col- 

legen in unserer Conferenz vor. Wir sind der Meinung, dass so 
naturgetreue und illustrirte Abbildungen fiir so billigen Preis bisher 
noch nie geliefert sind.

Potsd am,  26. Mai 1883. E. Bensel, Hofapoth. „Zum Baer®.
Die Ausfiihrung ist eine ganz vorziigliche. Durch eine sęlche 

klare und eingehende Darstellung auch der innern Pflanzentheile wird 
das Studium der pharmaceutischen Botanik ausserordentlich gefordert 
und der beispiellos billige Preis des ausgezeichneten Werkes erleichtert 
das Anschaften u. s. w.

Ann ab erg,  23. Mai 1883. Prof. Dr. A. Duflos, Geh. Reg.-Rath.
Ich gestehe gem, dass die Tafeln einen giinstigen Eindruck machen.

Strassburg  i. Els., 25. Mai 1883.
Prof. Dr. F. A. Flttckiger, Dir. d. pharm. Inst.

Die 4 mir gesandten Tafeln sind vortrefflich ausgefuhrt u. s. w.
Jena,  den 23. Mai 1883. Prof. Dr. Hallier.
Die Herausgabe der Medizinal-Pflanzen in Bild und Wort ist ge- 

kennzeichnet durch vortreffliche Abbildungen, die an Deutlichkeit der 
Formentreue ais vollkommen correct bezeichnet werden diirfen.

Sanssouci ,  im Mai 1883.
Jtihlke, Hofgarten-Director Sr. Maj. d. Kaisers u. K8nigs.

Die Bilder sind sauber und naturgetreu und diirften zweifellos 
fiir den Unterricht brauchbar und von Nutzen sein u. s. w.

Hal l e  a. S., 3. Juni 1883. Prof. Dr. Kraus.
Ich muss dem Yerleger sowohl wie dem Kiinstler und den Ver- 

fassern mein Compliment aussprechen iiber die yorziigliche Leistung. 
Der Preis ist auch ein so niedriger, dass die Anschaffung sogar fiir 
minder Bemittelte ohne Schwierigkeit sein wird; und hierin zeichnet 
sich das Werk mit Yortheil vor Bentley & Trimens “Medicinal Plants" 
aus, abgesehen davon, dass das letztere meiner Ansicht nach sogar 
auch in kiinstler. Hinsicht die mir vorliegenden Proben nicht erreicht.

N ew -Y o rk ,  27. August 1883.
Dr. Charles Rice, Chairman of the Commitee of Revision 

and Publication of the U. S. of America.
Ich halte die Tafeln fiir vorziiglich und das Unternehmen fiir ein 

hochverdienstliches, die thatkr&ftigste Unterstiitzung aller wissenschaft- 
lichen Apotheker in hohem Grade yerdienend.

Munster  i. W ., 1. Juni 1883.
Dr. W . Lenz, Corps-Stabsapotheker.

Man sieht den Tafeln an, dass der Zeichner und Lithograph die 
Arbeit mit Liebe ausgefuhrt hat und bei weiterer Hingebung Tiichtiges. 
leisten wird. —  L e ip z i g ,  23. Mai 1883.

Luerssen, Docent der Botanik an der Univ. Leipzig.
Ganz vorziiglich! u. s. w.
Weimar ,  den 22. Mai 1883.

Dr. Gerhard Rohlfs, K. Preuss. Hofrath.
www.dlibra.wum.edu.pl




