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Das bohmisclie Mittelgebirge.

Eine phytogeographische Studied)

von

Dr. Karl Domin
Prag.

I. Umgrenzung und Gliederung des Gebietes.
J t

* t t.

Obgleich wir , bestrebt waren, die phytogeograpbiscben Grenzen do;^

Mittel^ebirges in Einklang mit den geographiscbcn Grenzen zu bringen

konnten wir dennoch nicht Qberall eine Ubereinstimmung erreicben, da das

Mittelgebirge im weiteren Sinne kein scharf begrenztes Gebiet darstellt.

Wie cbarakteristiscb sicb das Gebirge mil seinen Basalt- nnd Phonolithkuppen

reprasentiert, so unsicber werden seine Grenzen lilngs seiner Peripberie;

liberdies wird eine genaue Umgrenzung durcb die meist scbon weit auRer

dem Bereiche des Miltelgebirges einzeln stehenden erupliven Kuppen er-

schwert. Die Kreideformation verursacbt mit ibren*weiBen Lebnen und

ibren Sandscbicbten liberbaupt viele Scbwierigkeiten bei der Grenzbeslim-

mung. Besonders ist es der Planerkalk, der iibcrall iibnliche Pflanzenge-

sellschaften beberbergt, wogegen der Sandboden sich sofort durcb das

Starke Vordringen des bercynischen Elementes kennbar macbt und sich so-

mit aus dem Mittelgebirge ausscblieBt. Die Grenzen des Mittelgebirges

\^

1) In dieser ALliandlung sollen in einer kurzen Ubersicht die Formalionen des

bohmischen Miltelgebirges gescliildert werden. Iin Vorjahre (190^) erschien uls Nr. Wider
F

rait dem Jubilaumspreise der kgl. bohm. Ges. d. Wiss. in Prag ausgezeichneten Schriften

ineine in bGhiaischer Sprache verfaBtc Arbeit »l)as bohmische Mittelgebirge, oine pliyto-

geograpbiscbe Sludio« (S. IX u. 248 mit 5 Taf., Preis J/ ^), in dor ich bcstrebt war,

die Gliedemng und Ausbildung aller Formatiunen zu besprechen und uberdies auch

nacli Autopsie die Landschaftsphysiognomie des ganzon Mittelgebirges in floristischen

'iildern zu erfassen. In der vorliegenden Abhandhmg, die einon anderen Zweck vorfolgt,

ind ausschlieClich nur die Ilauplforraationen mit ihren Lcit.irten angefuhrt, wobei

iber der floristische L andschaftschar akter sowie die Schilderung bc-

stimmter Lokalitalen nicbt in Betracht gezogen wurde.

Es existiercn zwar einige kleinere, das Miltelgobirge betreffende phytogeogra-

phische Studien, eine einheitliche Bearbeitung desselben ist aber bisher nicht erschienen.

t". - -
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2 K. Dorain.

V

waren im wesentlichen folgende: vom Georgsberg (Rip) parallel unterhalb

des Egerflusses gegen Laun und Postelberg, dann im Umkreise gegen Brux

und weiter zu dem Bielaflusse und von da gegen Tiirmitz, urn den Strizo-

vitzer Berg Ostlich gegen Bongstock und iiber die Elbe gegen Zinkenstein,

und langs Levin gegen Auscha zu und von da an in SW-Richtung zu der

Elbe und zuruck gegen Raudnic. — Das ganze Gebirge gliedert sich fol-

endermaBen ^)

:

I. Der stidwestliche Fliigel oder die Gruppe des Mileschauers mit dem

Launer und Briixer Mittelgebirge. r^

o

1. Die Gruppe des Mileschauers (Donnersberg, 835 m) und des

Kletschenberges (704 m).

2. Die Gruppe des Radelsteins (750 m) mit der Wostray

(717 m) u. a.

3. Die Gruppe des Brezinaberges mit dem Kleinen und GroBen

Klotzberge (734 m und 664 m],

4. Die Bergkuppe mit dem Talinaberge (653 m), der Wostray

(552 m), Hora (686 m) mit dem Ploschenberge und mit einer Reihe

gegen Meronitz und Liebshausen sich hinziehenden Kuppen.

5. Die Gruppe des Loboschberges (572 m) mit dem Boretzer

Berge usw.
i-^ ^ W 1, ' .

6. Das Launer Mittelgebirge, das m dem Berge Hoblik und in

dem Milayer Berge arA'hochsten ansteigt (beide 509 m).
"^'

_ _ ;.v

7. Das Briixer und Biliner Mittelgebirge.

8, Das Padloschiner Bergplateau.

II. Der nordostliche Fliigel. Es wurde nur der sudlichere Teil einbe-

griffen und zwar: ^"\

1. Das Nemschen-Babinaer Gebirge, Es ist dies ein breiter^

vielfach durchwiihlter Riicken, der hinter dem Elbeufer gegen-

uber Aussig anfangt und bei Schuttenitz unweit von Leitmeritz

endet, Angeschlossen ist eine Reihe kleinerer Bergkuppen, be-

sonders westlich in der Richtung gegen die Elbe.

2. Die Gruppe des Geltschberges (725 m) mit den Bergen Panna

-^
ft,

- I

(593 m), Kalich (530 m) usw:
1 * A

14. -

3. Das Auschaer Gebirge.
^ . . . .

" .. /,

4. Das Munker-Reichenauer Gebirge mit dem Zinkenstein

(684 m) bei Biebersdorf.
> -V :- .- :

:\f-. ' - - ^~
'-h:--:.- , -

* -- w
III. Der nordwestliche Fliigel. Zu dem Mittelgebirge gehOrt nur der

Teil von Aussig in der Richtung gegen Karbitz, von da eegen Kalbn

und ostlich bis zu der Elbe.

rH -^

./
'4-

Das Hauplgestein des buhmischen Mittelgebirges sind die eruptiven

Basalte und Phonolithe. Sonst ist hauptsachlich die Kreideformation (schon
., ^ i

1) Vergl. auch KohsxKA im Arch. f. d. naturw. Durchf. B5hmens Bd. I, Abt. 1 (1869).

V,

'
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Das bohmische Mittelgebirge. 3

niit den untersten Schichten des buhmischen Cenomans) sowie auch das

Tertiar und das Diluvium vertreten.

TI. Die klimatischen Verhaltnisse.

Die ombrometrischen sowie auch die Wiirmeverhaltnissc des Mitlel-

gebirges sind fiir die pbytogeographische Gliederung desselben von nicbt

geringer Bedeutung^).

Der Durchschnitt des Jahresniederschlages betnigt in BOlimen nach

Studnicka 680—683 mm, nach Kreil nur 638 mni, nach Ruvarac 692 mm.
Das Minimum schwankt zwischen 400—500 mm, das Maximum zwischen

1200—1500 mm.

Auf Studnickas Regenkarte BOhmens sehen wir, daB nur die Umge-

bung von Leitmeritz der niedrigsten buhmischen Isohyete angehurt und

daB dies durch die niedrige Lage, das Fehlen eines zusammenhangenden

Waldbestandes^) und die sehr warme Atmosphare, der zufolge die llegen-

wolken oft weiterziehen , hervorgerufen ist, Auffallend erscbeint, daB das

Launer und Bruxer Mittelgebirge nicht zu dieser niedrigsten Isohyete ge-

hurt, wie dies der Ausbildung der Flora entsprache. Aber schon Stud-

nicka bemerkt^ daB diese Gegenden wahrscheinlich auch der Isohyete

400—500 mm angehOrcn und auf der Karte Ruvaracs, welche die ombro-

metrischen Resultatc in dem Zeitraume 1876

—

1890 zusammenfaBt, ist auch

der Streifen von Fluhau gegen Saaz, Postelberg und Laun einbegriffen, von

wo er sich in zwei Aste teilt, von denen der westlichere iiber Priesen,

Komotau, Saidschitz, Brux gegen Dux sich hinzieht, der ustlichere uber

Trebnitz fi:e£:en Theresienstadt und Lobositz ffihrt.C3^0

Das librisre Mittelsrebirse westlich von der Elbe sowie am rechten Uferi^vy ^f'x^,^,K.IJ^^^^JM,l.^

der Streifen von Lobositz gegen Auscha gehurt der Isohyete 500—600 mm.
Durch neuere Beobachtungen wurde sichergestellt, daB der Kegel des

Mileschauers der Isohyrte 600—700 mm angehurt, also der Isohyete, die

die Gegend ustlich von Aussig gegen Auscha, somit den grOBten Teil des

nordOstlichen Fliigels des Mittelgebirges einnimmt und liber die Elbe in

einem schmalen Streifen iiber den Kletschenberg und Mileschauer gegen

Stepanov ausliiuft. Das an das Mittelgebirge grenzende Sandsteingebirge

gehurt meist der Isohyete 700—800 mm an.

Im ganzen wiirde etwa entsprechen:

_ n

i) Nebcn den Schriften Studnickas wurden hauptsachlich benutzt: V. Ruvarac, Die

AbiluC- und Niedertuchlagsverhaltnisse von Buhmen, Pencks Geogr. Abh. Bd. V, Heft 5,

1896; F. AuGLSTiN, »Die Temporalurverhaltnisse der Sudetenlander. 2 Telle, Sitzungsber.

der kgl. bohm. Ges. Wiss, in Prag, 1899, 1900.

2) Auch der Umstand ist nicht unwichtig, daC sich dieser Tei! ira Regenschatten

des eigentlichcn Gebirges befindet.

1
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1. Der Isohyete 400—500 mm das Steppengebiet.

2. Der Isohyete 500—600 mm verschiedene pontische, namentlich

Felsen- und Hainformationen.

3. Der Isohyete 600—700 mm teils pontische Formationen i) mit zahl-

reichen praalpinen und montanen Elementen, meist aber Nadel-

walder mit charakteristischen Wiesen (zumeist Orchideenwiesen).

4. Der Isohyete 700—800 mm Walder mit zahlreichen Vorgebirgs-

pflanzen, meist hercynischen Charakters, die aber grOBtcnteils dem

Mittelgebirge nicht mehr angehOren.

Nach Studnicka fiihren wir nachfolgende durchschnittliche Jahresnieder-

schlage von einigen Orten an: Ilochpetsch 540, Bilin 479, Krendorf 407,

Stradonic 503, Zemechy 492, Laun 496, Hasenburg 559, Leitmeritz 495^

Lobositz 496, Mileschau 646, Peruc 517, Postelberg 456, Geltsch 619,

Tiirmitz 595, Aussig 649.

Der im ganzenuiiedrige Durchschnitt der Niederschlagsmenge entspricht

in erslcr Reihe der niedrigen, warmen Lage; es ist bekannt, daB dersclbe

mit steigender vertikaler Hohe zunimmt. Studnicka rechnet eine durch-

schnittliche Steigerung von 69 mm auf 100 m, wie sich dies auch in ein-

zelnen Fallen ziemlich gut bewahrt. So liegt die Beobachtungsstation in

Mileschau um 158 m hoher als die in Lobositz oder Leitmeritz (158 m).
4

Die Niederschlagsmenge betragt auch in Leitmeritz 495 mm, in Lobositz

496 mm, in Mileschau aber 646 mm.
Sonst weist die Verteilung der Niederschlage in einzelnen Monaten

keine Eigentiimlichkeiten auf. Das erste Maximum fallt auf die Monate

Juni oder Juli, das zweite auf den Dezember, diesem geht ein schwacheres

Maximum voran, das in den niederen Lagen des Mittelgebirges schon auf

den Monat September (sonst Oktober) fallt. Das letzte Maximum ist im

Miirz.

Einen durchgreifenden EinfluB auf die Verteilung der Niederschlage

hat naturlich die Bewaldung. Besonders grOBere, zusammenhangende
Nadelwaldkomplexe, die stets feucht und infolgedessen durch einen iippigen

Unterwuchs ausgezeichnet sind, mit ihren Bachlein, Siimpfen und Moos-
slellen erhalten andauernd eine feuchte Atmosphare, regulieren die Ver-
teilung der Niederschlage und ziehen die Regenwolken an. Sie liegen meist

in der Zone 600—700 mm.
Das Mittelgebirge gehurt zu den warmsten Gegenden BOhmens. Die

durchschnittliche Jahrestemperatur ist etwa 8.5° C 2)^ in Lobositz z. B. 8.9,

in Raudnic 8.9, in Leitmeritz 8.5, in Aussig 8.6, in Laun 8.3, in Komotau 7,8.

Leider ist das Netz der Beobachtungsstationen zu luckenhaft und gerade
von zahlreichen, phytogeographisch wichtigen Orten fehlen uns Beobach-

"t-

r ,1

--». - >
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i) F. = Formation, F-en = Formationen.

2) In Briinn betragt dieselbe 8,4°, in Znaim 8,6°, in Wien 9,1°
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n ^

tungen. Wahrscheinlich erscheint es aber, daB die Jahresleniperatur im

Steppengebiete gewiB bedeulend huher ist (etwa 9^, vielleicht noch mehr),

dagegen daB dieselbe im Bereiche der Nadelwalder kaum hoher ist als 7.5 ^.

Proportional mit der Huhe sinkt natiirlich auch die Tcmperatiir.

AuGUSTiN rechnet durchschnittlich eine Abnahme von 0.573 fiir 100 m (fiir

das Mittelgebirge auf der Nordseite 0.54, auf der Siidscite 0.58). Mit stei-

gender Iluhe verkleinern sich aber diese Unterschiede. Es ist noch zu be-

merken, daB im Mittelgebirge, wo so zahlreiche isolierle Bergkiippen und

Kegel hervorragen, der Unterschied zwischen der Nord- und Siidscite sehr

kennbar ist.

Was die Verteilung der Walder i] bclrifTt, sehcn wir, daB der Gerichls-

bezirk Postelberg nur 0.8 ^q der Gcsamtflachcj dagegen der Aussiger Bezirk

27.3 ^/o (und zwar 575 ha Laub-, 4.312 Nadel- und 368 ha gemischte)

Walder aufweist. Uber 2000 ha Laubwalder besitzt der Bezirk Lobositz,

uber 1000 ha haben die Bezirke LeitmerilZj Laun, Komotau^ Brtix, Bihn.

Die groBte Zahl der Nadelwalder besitzt der Auschaer Bezirk mit 5.408 ha,

dann folgt Laun mit 4.569 ha, Aussig mit 4.312 ha.

III. Die botanische Durchforschung des Mittelgebirges.

Das Mittelgebirge gehurt zu den Gegenden Buhmens, die zwar flori-

stisch ziemlich eingehend durchforschl, aber in phytogeographischer Hinsicht

volHg vernachliissigt wurden.

Die Grundlage der botanischen Durchforschung fallt noch vor die Opiz-

sche Periode; naturlich hattcn diese Anfange noch keinen streng wissen-

schaftlichen Gharakter. So enthiilt schon die Abhandlung Hankes »Beob-

achtungen auf Reisen nach dem Riesengebirge« aus dem Jahre 1791 ein

Verzeichnis der in der Umgebung von Saidschitz und Kommern beobach-

teten Pflanzen. Auch Pohls »Tentamen florae Bohemiae« (1809) enthalt

einige Angaben aus der Leitmeritzer Gcgend. In dieser Zeit sammelte da-

selbst auch Klaudy, welcher u. a. bci dem Mentauer FOrslerhause Polc-

moniwu coeruleiim entdeckte.

VerlaBlichere Angaben als bei Pohl fmden wir in Presls > Flora

cechica< (1819). Auch Tausch sammelte fleiBig im Mittelgebirge und sein

^Herbarium florae Bohemi a e« enthalt viele wichtige Funde aus diesem

Gebiete.

Hiermit gelangen wir schon in die Opizsche Periode, in welcher die

botanische Durchforschung Bohmens in der Grundlage durchgefuhrt wurde.

Opiz verstand es in seinen Ilanden die Resultate seiner groBen botanischen

Schulej deren Seele er war, zu konzentrieren, sowie auch die Liebe zu dor

4) Vergl. KohsTKA, »Beitrage zur Forststalistik von Bohmenc, herausgegeben vom

Komitee fiir die land- und forstwirtschaftliche Stalistik des K5nigreichs B5hmen.

Prag 4 885.
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Botanik bei ciner ganzen Reihe von jungen Mitarbeitern zu erwecken, worin

eines seiner llauptverdienste besteht. In dem leider unvollendeten Werkc

»Okonomisch-technische Flora Buhmens* (Berchthold, Opiz, Seidl, 1836

bis 1843) sind die alteren sowie auch die neueren Angaben und Fundorte

aus dem Mittelgebirge zusammengefaBt.

Auch Reuss sen. lieferte im Jahre 1841 einen Beitrag zur Flora des

h

4«

Mitlelgcbirges ; zwolf Jahre spater veruffentlichte Mor. Winkler im Oster.

Bot. Wochcnbl. unter dem Titel >Zur Pflanzengeographie des nurdlichen

Buhmens« eine bolanische Skizze, die auch das Mittelgebirge betrifft.

Die Umgebung von Komotau durchforschten hauptsachlich Dr. J. K\af_,

^-ri

^?i

O
V

P, J. Thiel, Prof. Celakovsky. Thiel, Gymnasialprof. in Komotau, machte

sich iiberdies um die Durchforschung des Leitmeritzer Kreises^ an der sich

uberhaupt eine Reihe von emsigen Arbeitern beteiligte, verdient. Der erste

Platz unter ihnen gebiihrt G. A. Meyer (f 1873), der nicht nur in der Leit-

meritzer Gegend, sondern uberhaupt im Mittelgebirge sehr fleiBig und mit

Erfolg sammelte. AuBer ihm sind aus der alteren Zeit noch zu erwahnen-

CoNRATH (bei Leitmeritz und SteinschOnau), V. Dittrich (bei I.eitmeritz),

Jos. Hackl (ein sehr fleiBiger Sammler, dessen Beitriige^ insofern sie nicht

bei Reuss jun. inbegriffen sind, im Lotos [1862] publiziert wurden)^ R. Klut-

scHAK, Pecirka u. a.

In den siebziger Jahreii des vorigeh Jahrhiinderts Ueferte Dr. Aug.

Reuss jun. in seiner Arbeit ^ BotaniscKe Skizze der' Gegend zwischen

H V

"

^ I
"

-Vi

ri h

Kommotau, Saaz, Raudnitz und Tetschen« einen sehr wertvollen Beitrag

zur Kenntnis besonders der westlichen Halfte des Mittelgebirgcs.

Von den alteren Sammlern erwahnen wir noch Danes und Vojvdra;

beide sammelten in der Perucer Gegend. Im Briixer Mittelgebirge bota-

nisierten Dr. G. Eichler imd 0. Stika; dieser verOfrentlichte in den Jaliren

1857 und 1858 ein mehr fiir den Gebrauch der Schiilcr bestimmtes Ver-

zeichnis der in der Umgebung von Briix vorkommenden Phanerogamen und

Kryptogamen.

Hiermit ware die Durchforschung des Mittelgebirges in den Ilauptzugcn

bis zu den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts skizziert. Die Re-

sultate der genannten Forscher sind meist in ^elakovskys ^Prodromus der

Flora von Bohmen* (4 Teile) enthalten; die spateren Angaben und Funde

warden gruBtenteils in Celakovskys >Resultate der botanischen Durch-

forschung BOhmens* (1881—1893) einbezogen.

Fiir die neuere Durchforschung des Gebietes sind besonders zwei Pe-

rioden wichtig. Und zwar die erste (im Jahre 1884), als Velenovsk\ zum
erstenmal hochinteressante Standorte in dem Launer Mittelgebirge ent-

deckte, auf die dortige, durch echte Steppen ausgezeichnete Flora auf-

merksam machte und die Durchforschung der ganzen Gegend in ttoristischer

sowie auch phytogeographischer Hinsicht voUbrachte. Damals entdeckte

er im Launer Mittelgebirge als neu fur BOhmen Marruhtum creticum^
I-" n'+Tl
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Liniim aitstriacum^ Stipa Tirsa u. a." Eine kurze Skizze dieses Gebietes

lieferte er in der Zeitschrift »Vesmir« XIV. (1885); die Phanerogamen- so-

wie Moosflora des ganzen Mittelgebirges schilderte er kurz, aber meisterhaft

in der Einleitung seines Werkes »Die Moose Bohmens* (1897, buhm). Im

Jahre 1889 setzte er die Durchforscbung andercr Teile des Mittelgebirges

fort, so der Leitmeritzer Gegend und der Umgebung von Mileschau (wo

er Vicia varia entdeckte) ; ins Jahr 1890 fiel seine Durchforscbung der

Perucer Gegend.

DaB die FJora der Basaltkuppen im Launer Mittelgebirge, die von

Velenovsky entdeckt — wie schon gesagt — und von ibm ins rechte Licht

gestellt wurde^ zu Aqu vorziiglichsten Merkwiirdigkeiten der^ bOhmischen

Flora liberhaupt gebort, beweist die von Podp^ra daselbst unlangst ent-

deckte Avena dcsertorum.

Die detaillierte floristische Durcbforscbung des Mittelgebirges beendigte

F. BuBAK, der in den Jahron 1889— 1893 das ganze Gebiet'^wiederholt

bereiste und der unter anderem auch die schone Hosa Sabini entdeckte.

Von geringerer Bedeutung sind die Beitrage folgender Sammler und

Botaniker: K. Vandas (einige wichtige Funde in der Perucer Gegend!, 1884],

Bartos (das Egergebiet bei Libochovic, 1885), Celakovsky jun. (an ver-

schiedenen Orten) , Wiesuaur (der Aussiger Bezirk und andere Teile des

Mittelgebirges^ 1885 — 1888), Richter (1888), Rosicky (Raudnitzcr Gegend

1888), PoHL (bei Auscha^1891— 189'2), Schubert sen. (der Aussiger Bezirk

1886— 1888], Schubert jun. (daselbst), Rohlkna, Vilhelm, AVurm u. a.

Erwahnungswert ist auch der im Jahre 1890 in Leipa erschienene,

von Dr. F. IIantschel verfaBte »Botanisrher Wegweiser ini Gebiete des

Nordbohmischen Exkursions-Clubs.« Es ist dies ein Verzeichnis der Stand-

orte aus dem ganzen Mittelgebirge, die meist aus Celakovskys >Prodronius«

entlehnt, stellenweise iiberhaupt zweifelhaft, manchmal aber auch nicht un-

interessant und als bloBes Material sebr geeignet sind. Am Ende befindet

sich ein Verzeichnis »seltenerer« Arten von 45 touristisch bemcrkenswerten

Ortlichkeiten. Kritische Bemerkungen fehlen iiberhaupt.

Uberdies betrifft das Mittelgebirge eine Reihe von kleineren in ver-

schiedenen Zeitschriften (z. B. der Dresdener >Isis«, in den Berichten des

Aussiger naturforschenden "^Vereins usw.) zerstreuten Abhandlungen^].

Was die Kryptogamen flora anbelangt, waren in erster Reihe die

\) Vergl. z, B, A. Roth, > Verzeichnis der Pflanzen des bohm. Erzgebirges und der

Gegend von Rothenhaus* im 6ster. Hot. Wochenbl. -ISS?; Podpera in der Osterr. Bot.

Zeitschr. -1902, Nr. 9, Zool. Bot. Ges. Wicn 313—34 (1904), Englkrs Bot. Jahrb. XXXIV
Ueft i (1904); Domin, Zweiler Beitrag zur Kenntnis der Phanerogamenflora von B6hmen

(Kgl. bohm. Ges. Wiss. IJ. KL 11)03), Dritter Beitrag usw. (ibidem 1904); Rotlena in

der Allg. Bot. Zeitschr. 1902 usw.

UnvoUstandig und unrichtig ist die Schilderung der Durchforschung des Mittel-

gebirges bei V. MAiwAtD, >Geschichte der Botanik in B6hmen«, 1904,
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Schriften Velenovskys (Die xMoose Bohmens "1897, Bryologische Nachlrage

4899__1902, Die Lebermoose Bohmens, bisher 3 Teile, 1901— 1903),

DeDECEKS (Lebermoose] und Hansgirgs (Algen) zu erwahnen.

JL '

IV. Die Gliederung in Rayons und die Plorenelemente.

Das Miltelgebirae bewahrt in seincm ganzen Bcreiche einen einheit-
C'"'^"&

lichen Charakter; frolzdem lassen sich folgende 7 Rayons untcrscheidcn.

1. Der Rayon der Steppeii und lichten, xerophilen Gebusche. In

diesem Rayon sind in erster Reihe die Steppenwioscn mit einer Anzahl von

xerophilen Grasern aus den Gattungen Stipa^ Festnca^ Avena^ Kodcria,

Andropogon und einigen Seggen anzufuhren, die nicht nur durch ihre geo-

graphische Verbieitung, sondcrn auch ihre Okologische Einrichlung sehr

interessant sind. Sonst iiberwiegen zahlrciche Blutenpflanzen, entweder

perennierende mit starken Rhizomenj Wurzeln oder Zwiebeln, sehr selten

auch Einjahrige, Die Steppenwiesen sind auf den erupliven Bergkuppcn

typisch nur auf den warmeren Slid- und Siidoslabhangen entwickeltj auf

den gegeniiberliegenden Abhangen sind sie entweder durch AVeiden oder

durch kurzgrasige Wiesen, die oft im Fruhjahre durch das Icuchtcnde

Gelb des Adonis veiiialis prangen und im Herbst durch das zierliche

Andropogon eine ganz andere Tracht erhalten, yertreten.

AuBer den typischen Steppenwiesen sind hier noch folgende Vegeta-

tionsformen zu nennen: die durcn einzelne niedrise StraucTier bewachsene

-
J

'-^l

«

n *

Steppe [Pruniis Chamaecerasus ^ Rosa^ Ulnms glabra n, a.), die mit der

Zeit in einen xerophilen llain libergehcn kann. Feuchtere Ilaine fehlen

fast durchweg.

Dieses Gebiet umfaBt den groBten Tell des Launcr Mittelgebirges, eine

fruchtbare Ebene mit ausgedehnten Ackern , mit IFopfen- und Obstgarten,

liber die sich lieblich beinahe durchweg isolicrte Basaltkuppen erheben.

Tm Fruhjahr erglanzt diese Gegend durch eine Fiille prachtiger Bliiten, im
Sommer ist sie abcr trocken und aus^edorrt. Auch ein Teil des Postcl-

^ J

berges und Bruxer Mittelgebirges gehort hierher. Dieser Rayon reicht bis

ZU der Gruppe des Radelsteins, von wo er sich nicht mehr so charakte-

ristisch gegen den Lobosch zu hinzieht und hinter der Elbe die Gruppe
des Radoby] einnimmt, geht dann NNO gegen fllinai, endet aber bald und
weicht der Nemschen-Babinaer Flora. Kleinere Steppenwiesen fmden sich

in warmeren Lagen des ganzen Mittelgebirges, aber nur selten verleihcn

sie der Flora ein solches Geprage^ wie in dem Launer und Bruxer Mittel-

gebirge.

Ubergange in den Rayon 3 sind sehr haufig.

2. Der Rayon der Salzwiesen. Derselbe umfaBt eigentlich eine ein«

*Vm

zise Formation mit mehrercn Facies.o Wiesen
Wiesenmoorkomplex in dem Becken von Pocerad gegen Sedlitz zu (Srpina-

-J
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wicsen)^ wo bittersalzhaltige Quellen hervorspringen. Einen ahnlichen

Gharakter besaBen friiher auch einige Wiesen im Gebiete des Egerflusses,

aber ihre charakteristische Flora wurde durch die Wiesenkultur l)is aiif

kleine Uberreste [Plcmtago niaritima] vernichtet. GrOCere Salzwiesen sind

dann wieder in der Briixer Gegend entwickelt.

3. Der Rayou der pontisclieii Haiue, Felseii und Hange. Diescr

Ilayon ist im Mittelgebirge weit verbrcitet und untcrscbcidet sich von dom

Steppenrayon dadurch, daB sich hier zu den Steppcnarten gleichmaBig auch

andere pontische und mittelouropaische Arten gcscllen, niitunter stellen sich

auch einige Heidepflanzen ein. Die Niederschlagsmenge pflegt holier zu

sein und zwar 500—600 mm, auf den hochsten Kuppen 600— 700 mm.

AuBer Basallen erscheinen auch Phonolilhe. Stets sind auch praalpine und

oft einige montane Arten beigemischt. Die Steppenwiescn nehmen nur

kleine Platze ein. Die Ilaine pflegen hoher und feuchter zu scin^ es

iiberwiogen besonders WeiBbuchen und Eichenbestande. Natiirlich sind

auch lockere Ilaine mit xerophilem Gharakter nicht selten. Reich enlfaltet

sich hier die Felsenflora. Die Nordabhange einiger hoherer Berge oder

Bergkuppen nehmen schon Nadelwalder ein.

Dieser Rayon ist im Launer Mittelgcbirgej starker im Bruxer und

Biliner, allgcmein nurdlich von dem Launer Mittelgebirge, so in der Gruppe

des Mileschauers, dos Kletschcnberges, Lobosch usw. entwickelt. Er be-

gleitet das Elbetal von Lobositz weithin hinter Rongstock und driingt tief

hinein in die Querschluchten. Schwacher verlreten ist er im Rayon i.

4. Der Rayon der Nadelwalder ist besonders in fouchteren Lagen

mit groBerer Niederschlagsmenge und niedrigerer Temperatur und in hoheren

Bergkuppen vertreten. Im Bereiche dieser Walder, die von den hercy-
+

nischen Waldungen nicht unwesentlich abweichen, sind besonders die cha-

rakteristischen Orchideenwiesen zu erw^ahnen.

Typisch sind diese Walder besonders westlich von dem Mileschauer

in der Gruppe des Brezinabergos und des Radelsteins, hauptsiichlich aber

ustlich von der Elbe bei Taschov, Babina, Nemschen usw, entwickelt.

5. Der Rayou der Plauerkalklehneii. Die Formation der weiBen,

mitunter buschigen Lchnen oder Leiten ist am besten im Gebiete der Eger,

so bei Poslelbergj Laun, Peruc, RaudnitZj uberdies bei Watislav, Leitmeritz,

Auscha usw. vertreten.

6. Das FluBgebiet der Elbe. Ahnliche Formationen wie langs der

Elbe herrschen auch langs des Eger- und Bielaflusses, daselbst sind sie

aber nicht so typisch entwickelt und so reich gegliedert.

7. Der Ravon der Saudsteine. Die der Kreideformation angehOren-

den Sandsteinc, insofern sie gruBere Fliichen einnehmen, gehoren nicht

mehr zum eigenllichen Mittelgebirge. Nur kleinere, entweder offene oder

mit Kiefern bewachsene Sandflachen, in der Nahe der Planerkalklehneny

kOnnen vom Mittelgebirge nicht getrennt werden.
q
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anzufiihren,

1. Das mitteleuropaische Element, welches in erster Reihe zu er-

wahnen ist, umfaBt zunachst Arten, deren Hauptverbreitung sich mit

dem Begriffe von Mitteleuropa deckt^).

Einige thermophile Typen des mitteleuropaischen Elementes schlieBen

sich schon den pontischen Arten von weiterer Verbreitung an.

2. Das nqrdisch-uralische Element ist im Mittelgebirge beispiels-

weise durch Pleurospermiim aiistriacum^ Androsace septentrionalis

^

Rosa cinnaniomea vertreten.
I

3. Westliches Ar^eal weist Dlanthus Seguieri {Vill. nee aliorX] auf.

4. Das Gebirgsareal weisen zahlreichej sich in mehrere rccht ver-

schiedene Gruppen gliedernde Arten auf. So waren zu nennen:

a) Vorgcbirgsarten^ die oft ins hohe Gebirge emporsteigen, aber

andererseits auch in den niedrigsten Lagen erscheinen:

Beispiele: Orchis glohosa, Primida clatior^ Trollius eiiropaeus^

Arimcus silrester^ Bupleiirum lougifolmni^ Geranium silvaticum^

Prenanthes purpurea usw.

b) Hochgebirgsarten sind im Mittelgebirge bloB durch die daselbst

sehr' seltene Sagina lAnnaei vertreten. Auf dem Miieschauer
' - r .

' '

. _
I

#^ '

wurde vor Jahren von Ascherson der Gebirgsbarlapp Lycopodium
^ * > " .> " s

"
r I I

Selago gefunden.

c) Praalpine Arten^), daher solche, die in den Glazialperioden von

dem Hochgebirge auf den warmen, meist kalk- oder iiberhaupt

nahrstoffreichen Boden in der Ebene und in dem Hiigellande

herabgestiegen sind, sich daselbst voUstandig akklimatisierten und
spater mit den neu herkommenden Arten in natiirliche Pflanzen-

vereine traten; ihre Standorte sind daher oft »pontisch^.

Beispiele: Laserpitium latifolium^ Saxifraga Aixomi^ Sesleria

calcaria^ Cotomaster, Aster alpinuSj Sm^hm Aria^ Biscutdla

laevigata^ CoroniUa vaginalis^'^Jlieractum Schmidtii, Viburnum
Lantana usw.

5. Das pontische Element im weitesten Sinne des Wortes umfaBt
solche Arten, deren Entwicklungszentrum sich entweder auf den siid-

- russischen Steppen oder haufiger im unteren Donaugebiete befindet.

Dieses Element umfaBt daher teilweise Arten ostlichen Gharakters,

hauptsachlich aber echte panonische oder danubiale Typen die zu

^] Die Gcbirgspdanzcn, wclchc hierher z. B. Pax roclinet, fuliren wir aber ge-
sondert an. Vergl. auch Domin, Sitzungsbcr. kgl. Bohm. Ges. Wiss. II. Kl. 1904, XVIII.
19—26.

2) Vergl. auch Drude, >Der hcrc^nische Florenbezirk* (Engler-D«ude, Vegetation
der Erde. VI p. 202—20 4^

I

4

I

Es erubrigt uns noch, die Elemente der Flora des Mittelgebirges kurz ^

''i»^

>

\ ^

<r''U

<^H
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uns liings des Donauflusses liber Mahren (teilweise Niederusterrcich)

gelangt sind.

Beispiele: Stipaspec. div., Melica incta^ Prwius Chamaeoerasus^

Koeleria

ft

danum alsaticum^ Astragalus exscapus^ Lis 7iudicaulis^ Dtanlhus

tenuifolius usw.

6. Als ein seltenes Beispiel des mediterranen Elementes sci hicr

Ceterach offlchmrum angefiihrt. Auch Vicia varia schlieBt sich

diesem Elemente an.

V. Die Gliederung der Forma tionen im bohmischen
Mittelgebirge.

Die Pflanzenformation erscheint uns als ResuUante eincr zusamnien-

gesetzten Kelte der verschiedenartigsten Bedingungen. Ein beslimmtes

Substrat mit seinen edaphischen Eigenschaften unter besonderen Standorts-

verhaltnissen bei einer gewissen Insolation in derselben Huhe und demselbcn

Klima ermoglicht nur eine einzige Formation. Deshalb erscheinen auch

liberall unter glcichen oder ahnlichen Verhaltnissen dieselbcn oder ahnliche

Formationen. Es ist aber selbstverstandlich, daB jedcs Glied der Ketle

aller jener Bedingungen einer Variation von botrachtlicher Amplitude unter-

worfen ist, bald wirkt es im Einklange mit den anderen Faktoren und

unterstiitzt ihre Wirksamkeit, bald aber wirkt es negativ und stort die

Eintracht des (janzen. Und der denkbaren Zahl dieser Variationen ent-

sprechen auch die zahlreichen Nuancen in der Zusammenselzung der For-

mationen^ sowie die zahlreichen Ubergange urftcr ihnen; deshalb ist auch

jede Einteilung der Formationen nicht voUkommen stichhaltig, die sich nur

auf einen Faktor stutzt, seien es auch schon die physikalischen oder chcmi-

schen Bodeneigenschaften, Bei sonst unveranderten Verhaltnissen ersetzt

an der Nordseite der INadelvvald die warmen pontischen Formationen oder

Ilaine mit Steppenlichtungen und mit bliitenreichen Grasfluren, also eine

vollkommcn abweichende Lebensform ; anderswo w ieder wird die Weide

durch die Steppe ersetzt. Die Einteihmg der Formationen nach dem Nahr-

stoffreichtum im Substrat und nach dem Feuchtigkeitsgrade, wie sie in der

letzten Zeit z. B. Warming oder Graebxer skizzierte, ist eine der wissen-

schaftlich berechtigtesten. Aber auch dann entgehen wir nicht der un-

naturlichen Trennung von eng verwandten Formationen, so z. B. in der

Gruppe der Wald- und Moorformationen. Spater wollen wir darauf hin-

weisen, daB dasselbe Gestein eine in chemischer Hinsicht fiir die Pflanzen-

decke vollstandig verschiedene Unterlage gewahron kann und daS auch die

physikalischen Eigenschaften des Gesteins sein chemisches Einwirken andern

kunnen.

Als eine Formation wird gewOhnlich eine solche Pflanzengesellschafl
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angeseherij die dauernd ihre charakterislische Physiognomie bewahrt, wo-

bei aber zu bemerken ist, solange die Bedingungen, welche die Formation

hervorriefen, unverandert bestehen. Sobald aber das Gleichgewicht in der

gegenseitigen Wirksamkeit der ganzen Kette von Bedingungen gestort wird^

andert sich auch die bisherige Physiognomie der Formation.

Fiir das Mittelgebirge ist besonders charakteristisch der Mangel an

llochmooren, der Teichflora, die schwache Entwicklung der Heideformationcn

und iiberhaupt der Formalionen des sterilen Bodens. In den warmeren

Lagen mit einem warmen und trockenen Klima und ohne groBere Buche

fehlen liberdies auch naturliche Wiesen und Nadelwalder, welche nur fiir

die hoheren und feuchteren Zonen charakteristisch sind.

Schcmatisch kann man alle Formationen folgendermaBen einteilen

:

A. Naturliche Formationen mit nur einheimischen Arten,

I. Die Ebene und das Hiigelland.

a) Auf trockenem Substrat.

a] auf nahrstoffreichem Boden:

1. Die Steppenformation J 2. Die Formation nie-

driger, xerophiler Straucher, 3. Die Formation der

pontischen liiigel. 4, Die Formation dor warm en

Felsenflora, 5, Die Formation der hOher gelegenen

Felsen und des SteingerOlles (gehort teilweise in die

Abt. II), 6. Die Formation der Planerkalklehnen.
" -1 -

/?) auf minder nahrstoffreichem oder auch sterilem

Boden,

7. Die Formation der Weidenlehnen, 8. Die

Ileideformation, 9. Die Formation der Sandfluren^
iO. Die Formation der Kieferwalder,

b) Auf maBig feuchtem, nahrstoffreichem Boden:
11. Die Hainformationen.

c) Auf feuchtem Boden:
12. Die Formation der Salzwiesen, 13. Die For-

mation der FluBufer, U. Die Formation der Bach-
ufer, 15. Die Teichformationen.

+

d) Im Wasser:

16. Die Formation der Wasserpflanzen.
IL Das hohere Hiigelland und die niedrigsten Stufen des Berglandes.

17 19. Die Waldformationen, 20. Die Orchideen
Oder Babinaer Wiesen, 21. Die

formationen.

iibrigen Wiesen-

B. Die (lie Feldknltur begleiteDden Formationen, mit oft nur ein-

gjebttrgerten Arten:

22—23. Die Formationen der Ruderalp flanzen
und der Ackerunkrauter.

'T'

t-

1 ,

"4



Das bohmische Mittelgebirge. 13

F
t

r

r

Pontisclie Formationen des trockenen Hiigellandes auf

nahrstoflPreichem Boden.

Dies ist eine natiirliche Gruppe von Formationen^ die alle (mit Aus-

nahme der weiBen Leiten) durch zahlreiche Ubergilnge verbunden sind.

Die pontischen Elemente im weitesten Sinne des Wortes, in erster Reihe

aber die pannonischen, meist auch die praalpinen sind hier liberall stark

vertreten. DaB diese Arten von Norden durch die Furche der Elbe ins

Mittelgebirge eingedrungen waren, wie Podpera voraussetzt, ist, wie ich

an anderen Orten gezeigt babe, nicht wahrscheinlich, da der danubiale

Strom noch heutzutage ganz gut zu verfolgen ist.

1. Die Steppenformation.

Als Steppe werden waldlose mit xerophilen Grasern und zahlreichen

Perennen, deren Entwicklungszentrum auf den siidrussischen oder siidost-

europaiscben Steppen liegt, bewachsene Fliichen bezeichnet. Die Steppen

des bubmiscben Mittelgebirges nehmen hauptsachlich steinige und felsige

Hange der Basaltkegel, die oft als einzige unkultivierte Flacbe aus der

fruchtbaren Ebene emporragen, ein. Wahrschcinlich waren sie friiher auch

in der Ebene zwischen einzelnen Bergen oder Bergkuppen vorhanden,

worauf die hier und da zufallig erhaltenen Uberreste hinweisen.

Die Steppen des bubmiscben Mittelgebirges sind meist Felsensteppen,

aber sie haben mit den Felsensteppen, wie sie z. B. AVakming u. a. er-

wahnen, nichts gemein. Die Unterlage ist oft dysgeogen und nur mit einer

schwachen Schicht von schwa rzem, feinem Ilumns bedeckt. Je machliger

diese Schicht ist
^ um so hunter wird die Steppe. Auf sehr steinigem

Substrat liberwiegen hauptsachlich die Graser. Einjahrige Arten mil kurzer

Vegetationszeit, die sonst auf den Steppen eine wichtige Rolle spielen, fehlen

den Mittelgebirgssteppen fast ganzlich.

Die beste Entwicklung der Steppen fallt ins zeitliche Friibjahr, etwa

von April bis Anfang Juh. In dieser Zeit sind die Steppen freudig grfm

und durch zahlreiche Bliitenpflanzen bunt gefarbt; spiiter sind sie ganz

trocken, graugriin, ode. Nur einige Arten bilden eine Ausnahme, so die

spatbliihende Stiim> Tirsa und capillata, Dagegen treffen wir die Arena

desertm'mn schon im Mai abgebliiht.

Manche Perennen erhalten sich durch abnorm starke unterirdische

Telle. So sind oft die Wurzeln des stengellosen Astragalus exscapus weit

liber einen Meter lang und dabei fingerdick.

Echte Steppenwiesen kommen fast nur auf warmen Siidhangen vor,

wo der Wind freien Zutritt hat. Abgesehen von der kleinen Niederschlags-

menge im Steppengebiete muB man noch erwagen^ daB das Regenwasser

schnell abflieBt, ohne die dichten Grasrasen zu durchdringen, und daB es

somit eher die Luft als den Boden befeuchlet. Daher ist von groBem
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Wasser
j^

die Zeit, wo sie sich in der regsten Entwicklung befinden, liefert.

Viele Steppengraser bilden robuste, unten steinharte Rasen; ihr unterer

Teil verfault oft in einen eigentiimlichen, an faulendes Holz erinnernden

Stoff.

Beziehungen zwischen Steppen und der Ruderalflora existieren im

Mittelgebirge keine; imv Salsola wohnl manchmal in der Nahe der Steppen-

bestande, aber nicht inmitten von ihnen.

Die Steppen sind am besten entwickelt im Launer Mittelgebirge (Hoblik,

Ranndj Langer Berg, Buschberg, liberall bei Hochpetsch), im Briixer Mittel-

gebirge und in der Leitmeritzer Gegend (Radobyl, Radischken, Kahler Berg),

kleinere Steppen begleiten das Elbetal, meiden das Nemschen-Babinaer Ge-

birge und erscheinen in geringerer Entwicklung hinter ihm in der Richtung

zur Geltschberggruppe.

Die Leitarten dieser Formation wJiren:

(Die besonders wichtigen sind mit ! oder ! 1 bezeichnet, Bei den sehr

seltenen Arten ist ihre Verbreitung angegeben, sonst kommen alle Arten in

dem Steppengebiete haufig oder zerstreut vor. Die Mehrzalil der Arten ist

pontisch; einige haben aber eine weite Verbreitung xiberhaupt im Bereicbe

der warmeren mitteleuropaischen Flora. Sie sind mit (X) bezeichnet.)

!! Koeleiia nitidula' Vel. nur auf dem Langen Berg bei Skalic. Eine

wichtige, orientalische Art, die besonders in Kleinasien und auf der Balkan-

halbinsel mehrfach vorkommt, . .

Jri b

1

1!! Stipa Tirsa Stev. (zerstr.), ! Orafiana Stev. *] (nicht selten), permata

L,, capillata L.

!! Aveim desertoruin Lessing in der Form hasaUica Podp. auf dem
Berge Ranna. Sonst nur aus den Steppen in SudruBland und im ostlichsten

Galizien bekannt.

(X) Plikiim Boehmerij Avena iTi^atensis'^) L., Koeleria gracilis Pers.,

Melica traiissilvanica Schur haufig, ! mWodensis nur auf dem Berge Ko^ov
bei Laun, Festitca ovina L. (oft die var. prmula Hack,), sulcata Hack,

(mit der var. vaUesiaca Schleich.), ^i^2/ca Lam. (mit der var. dm
Jacq.); Cai^ex humilis^ supina.

Muscari tenuiRorum Tausch, nicht selten, aber haufiger auf der

iuscula

(X) Aster Linosyris Bernh., !! Artemisia pontica (haufig, besonders

im Launer und Briixer Mittelgebirge), [X] campestris L., (X) Cmtaurea
vaniculata und Scabiosa,

i) Ilierher gebOrt die Abart mit behaarten Blattern oder wenigstens Blatlscheiden

[var. hirsuta Velen.), dann die niedrigere St gallica mit schmaleren Blattern (z. B. bei

Hochpetsch), die audi mit behaarten Blattern variiert (var. dasyphylla Podp.).

2) Stellenweise in der var. glaucescens Gasp, oder subdecurrens Borb. ronpcaA

decurrens gehuren soil.

sub

-J3

p.

v;

^

1

V
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^>

ij

.T

'



Das b6hmische Mittelgebirge. 15

N.
N.

•^

I Myosotis suaveolens \

Verbascum phoeniceum

Ifolia)

Chvbanche alba Steph. (=: Epithymiim DC), auf Thymus-JiYien^ audi

auf Salvia pratensis oder nemorosa schmarotzend, zerstr., milunter in der

interessanten Form maxima Beck (= maior Cel. p. p, m.), Or. caryo-

pJiyllaeea Sm. (auf Galium) zerstr., Or. lutea Baumg. (= ruhens Wallr.),

auf Medicago schmarotzend, ziemlich haufig, Or. maior L. einmal unler

Centaw Or, loricata

Rchb. wurde im Jahre 1852 auf dem Sperlingstein bei Tetschen, angeblich

auf Alyssum saxatile beobachtet. Nicht selten kommt im Steppengebiele

Or. Kochii F. Sch. auf Ceiitaurea Scahiosa^ weit seltener Or. Picridis

K. Sch. auf PicHs und Or. coerulesce7is Steph. auf Artemisia campestrls

vor; diese beiden Arten fehlen dem Launer Mittelgebirge und sind besonders

in der Leitmeritzer Gegend und auch bei Briix mehrfach vorhanden. Zer-

streut kommt die schone Or. arenaria Borkh. (= bohemica Celak.) auf

Artem. Camp, vor; die uberhaupt seltene Or. alsatica Kirschl. wachst
-.tV J

- 1

'U

s Mileschauers auf Ldbanotis montana und nach Malinsky

auch bei Sebusein. Or. coeridoea VilL (= purpurea Jacq.) soil nach

BiiBAK auf dem Berge Mild ^ni Achillea vorkonimen; sie wurde seiner Zeit

auch auf dem Mileschauer in wenigen Exemplaren konstatiert^). — Der

Reichtum an den Orobanchcnurten ist fiir die Steppenflora sehr bezeichnend.

! Thymus Lowyanus Opiz in zahlreichen Formen verbreitet, Tit.

MarschalUa?i2is W. selten, Th. lanuginosus Mill, zerstr., sehr haufig z. B.

in der Umgebung von Briix. — Salvia pratensis L., nemorosa Rchb,

Pulsatilla pi^atensis Mill, meist verbreitet, im Launer Mittelgebirge

selten, ! P. patens Mill, zerstr., im eigentlichen Steppengebiete seltener, so

im Launer Mittelgebirge nur an 3 Standorten, im Briixer Mittelgebirge

uberhaupt fehlend.

Adonis vefimalis L. nicht selten. — (X) Alyssum montanum L.

Erysimum c7*epidifolium Rchb. 2) sehr verbreitet!

!! Viola ambigua W. K., eine interessante Art, die sonst besonders im

siidustlichen Ungarn, auf der Balkanhalbinsel und in SudruBland vorkommt,

wurde bisher auf wenigen Basaltbergen des Launer Mittelgebirges beobachtet.

[X) Diantkus Carthusianorum L., in mehreren Formen gemein. —^

!! Potentilla Tojnmasiniana F. Sch. nur im Steppengebiete.

anderswo nOrdlich der Alpen nicht beobachtet!

Medicago minima Desr., Anthyllis Vuhieraria L., Oxytropis pilosa DC.

M TrigoneUa monspeliaea L. , eine wichtige sudustliche Art, die auf

dem Radobyl bei Leitmeritz die Nordwestgrenze ihrer Verbreitung erreicht.

i) 0. reticulata Wallr. {= pallidiflm-a W. K., proeera Koch) wurde nur selten in

den Peldern auf Cirsitim-kvien gefunden, so bei Leitmeritz, Lobosit/ und im Launer

Mittelgebirge unterhalb des Berges Hoblik.

2) Zu ihm gehort auch das ausdauernde, robuste E. hoh€mi<nim Podp.

Wurde
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! Astragalus eocscapiis L, (selten die var, caulescens

austriaciis Jacq.

Nur kurz wollen wir einige Hauptfacies dieser Formation anfiihren.

L Stipa-Steppen sind die charakteristischsten Steppen des Mittel-

jbirges. Die robuste St Grafiana mit flachen Blattern bildet ofters ganze

Bestande, die durch die einzeln stehenden Rasen gleich auffallen. Auch die

St. Tirsa bildet stellenweise groBe Komplexe, mitunter auch die St. pennafa.

Haufig kommen gemischte Bestande aller drei Arten vor. Die echten Stipa-

Steppen beherbergen besonders auf steinigem Substrat nur wenige andere

Arten, so z. B. Potentilla arenariUy Alyssiim moiitaniim^ Avena pratcnsis^

Andropogon, Oxytropis^ eine der Astragalus-hxi^n ^
Anthericum Liliago,

Viola ambigua usw.

2. Ischaemum-Steppe. Im Spatsommer und noch am Anfange des

Herbstes werden die Mittelgebirgshiinge wieder neu belebt. In dieser Zeit

bliiben gerade Artemisien, zahlreiche Centaureen, am Fufie der Basaltkuppen

entfaltet sich eine reiche Ruderaltlora und die Weiden sind mit den kleinen

Bliiten der Gefntlana Amarella besaet, anderwarts steht noch die

capillata in der besten Entwicklung. Die gr()Bten Flachen nehmen abor

die schonen Bestande des Andropogori Ischaemitm ein. Zu ihm gesellt sich

eine ganze Reihe pontischer, aber auch Weidearten.

3. Die Steppe der Avena desei'toi'um ^ bloB auf dem Berge Rannd im

Launer Mittelgebirge.

'

-i-^^,- -\ '..^ -.i^^l^ . _--av%-.s,-..;\ - n^-y.-s^:.Vi'

4. Festuca-Steppen. Dieselben sind hauptsachlich durch die oben an-

gefiihrteh Festuca-Arten gebildet und vertreten auf nicht so giinstigen Stand-

orten nicht selten die Stipa-Steppen. Oft erscheinen sie auf der Grenze

des Steppenrayons und auch hinter derselben und nehmen dann kleinere

freie Platze inmitten von Hainen ein. Fast nie fehlt Phleum Boehmcri

und Koeleriu gracilis^ die nicht selten auch selbst auf den Steppenwiesen

uberhand niramtj haufig ist die Ave?ia prateiisis^ seltener Melica transsil-

ranica^ sehr selten Koeleria nitidula.

Sonst ist ihre Zusammensetzung ungleichj stets trift't man melnere

Blutenpflanzen an, stellenweise erscheinen auch Arten, die der eigentlichen

Saxifi

MyQsot

[)pen Diese Steppen be-

sitzen meist die Graser der Facies 4 (auch Carex humUis ist nicht selten);

die Stipaarten kommen aber mehr vereinzelt vor. Nach den verschiedenen,

tonangebenden Perennen kunnen wir z. B. folgende Facies unterscheiden:

a) Artemisien-Flur {Art pontica oft in ausgedehnten Bestanden,

A. crmipestris)

.

,r-

- ^

V i J^

r

, b

,A'
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5. Carex humilis-Steppe. Niedrige, dichte Rasen der Leitart bilden

oft ganze, von der Feme sichtbare Bestande, Eine hohere Etage iiber

ihnen bildet oft entweder eine Blutenpflanze Oder eine Grasart. /
\^
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b) Gentaureen-Flur mit tonangebender C paniculafa^ Seabiosa^

Dlanthus Carthus?mioruni etc.

c) Orobanchcn-Flur.

d) Salvia-Flur [S, jwatensis^ nemorosa^ seltener ve^iicillcita).

e) Astragalus-Flur mit tonangebendem A. cxscapus^ oder auch

danieuSj austriaofs.

f) Verbascum pboeniceum-Flur.

) Medicago-Flur. Auf der tonnngebenden M, faJcata schmarotzt

oft in ungeheurer Menge Orohanche lutea.

7. Adonis-Steppe. Diese Steppen nebmen gewubnlich die kur/grasigen

Strecken am FuBc der Basaltberge des Launer und Briixer Mittelgebirges

ein. Hunderte von starken Rasen der Leitart [A. rernaUs)^ die zeitlich im

Friihjabre in einer Flut gelber Bliiten libersuet erscbeinen, bedecken bier

ganze Flachen. Sie beherbergen sonst eine abwecbslungsarme Vegetation,

teils sind dies sogar \A'eiden, wo die librige Pflanzendecke bis auf die Eu-

pho?*bm Cyparisdas^ die stark aromatischen Thymi und einige Stachel-

pflanzen ganz abgeweidet ist.
P

8. Erysimum- Steppe. Die Steppen mit tonangebendem E, crepidi-

folium sind im Mittelgebirge in starker Entwicklung und gehoren besonders

in dessen warmerem Teile zu den gewObnlicbsten Erscheinungen. Wo sie

in Form von Woiden auftreten, pflegt diese Art ganz abgefressen zu sein,

so daB sicb nur bei der Erde wenige Bliiten entfalten.

9. Thymus-Steppe. Diese ist bauplsacblicb in dem Briixer und Hocb-

petscber Mittelgebirge entwickelt. Es treten hier alle genannten Arten auf

und bilden stets prachtvolle Bestande. Der TIl Lowyanus kommt baufi

in der Form stenophyllus vor. Auch auf dem LoboschbergCj dem Radobyl,

Dreikreuzberge usw. ist diese Steppenfacies vorhanden.

10. Pnlsatilla-Steppe, deren Pbysiognomie in erster Reibe durcb die

zahlreichen Rasen der in der Bliitezeit prachtigen P. patens^ oder auch

or
O

P. pratensls bedingt wird.

: ; ^ - . . ' - , . .

!. Die Formation niedriger xerophiler
¥

€ 1

Diese Formation ist besonders im Steppenrayon entwickelt. Die ein-

zelnen Strilucher stehen gewObnlich im lockeren Bestande, seltener ver-

binden sie sich in dichte Gebuscbe, die aber auch dann selten echten ITain-

pflanzen ein Domizil gewlihren. — Das pontische Element ist stark vertreten,

auBer ihm kommen aber auch priialpine Typen zum Vorschein.

Die Gras- und speziell die Stipasteppen sind nicht. nihig, Straucher und

Biiume zu beherbergen , da bei anhaltender Durre das Abtrocknen ganzer

Triebe den Baumwuchs beeintrlichtigt. Sonst kunnen auch echte Steppen

mit der Zeit in diese Formation liborgehen, wobei aber die meisten Steppen-

pflanzen lang erhalten bleibon. Im Laufe von einigen Jahrzehnlen kann

eine Steppenwiese in cinen unregelmaBigen, slrauchartigendiese Weise eine Steppe

Botanische Jahrb&cher. XXXVII. Bd. 2
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faleatum

steht. Lactuca aber sterile Blatt-

rosetten, auch Anthei'icum'Avien gelanren nicht zur Bliite und Ei^ysimum

ci'epidifolium bildet eine kaum noch erkennbare schlaffe Schattenform.

Orobanchen, einige Zwiebelgew achse wie Muscari tenuiflontm^ verscbwinden

mit der Zeit sebeinbar ganzlich, erscbeinen aber bald wieder, wenn der

Standort freigelegt wird.

Sehr typiscb ist diese Formation in den charakteristischen Bestanden

der Pfunus Chamaecerasics ausgebildet. Von den Begleitarlen dieser

Formation wiederholen sich fast alle in anderen pontischen Formationen,

besohders iii den lockereii, xerophileii Hainen, die eine naturliche Fortsetzung

derselben darstelleriM^ Oft trefferi wir hief z. B. Peiicedanum Cervaria^

Asparagus^ Laserpitium latifolium^ Campanula' hononierisis ^ Lathyrus

vei^sieolor^ Inula im^tay saHcina^ Trifolium alpestrsj rubenSy Geranium
sanguineum usw. an.

Die wicbtigsten Straucher dieser Formation vf^v^n: PMnus Chamae-
ce/"ast^s (pontiscb), Rosa trachyphyUa/ gallica, Ulmus glah'a (ein niedriger,

oft suberoser Baum mit flach ausgebreiteter Krone und mit kleineren, hell-

grunen, kablen Blattern, bildet nicht selten ausgedehnte, sehr eisrenartige

Bestande), Cornits Mas fnur steJWweisftK
"
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=
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Uberdies waren zu nennen: Quei^cus puh
Ligmtrumj Crataegus. Acer eampestre, Rhamnus, Pirus, Scyrhus Aria
Coioiieaster, Tilia usw.
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Stellenweise bildet groBe Bestande die gemeine Schlehe.
i- -r
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3—5. Pontische Hfigel- and Felsformationen.

Hier mussen wir die Formation der pontischen Hugel oder Hange auf

pelitischer oder hemipelitischer Unterlage und zweierlei Felsformationen auf

dysgeogenem Substrat imterscheiden. Es ist dies die Formation der war-
meren Felsen in niederen Lagen, wo die pontischen Arten uberhand nehmen

1

i

^ I

:^i-r1

u-v.
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Hain verwandelt werden, wobei die meisten xerophilen Pflanzen aussterben

und ihren Platz verschiedene Hainpflanzen einnehmen. Nur auf den Felsen ^
bleibt noch die ursprungliche Flora erhalten.

Die echte xerophile Vegetation ist endlich auf kleine Lichtungen be-

schrankt; daselbst traf ich einmal in der Nahe von Uberresten der Corij-

dalis cava noch bluhende Orobmwhe Kocliii an! Lange kampfen viele Avten

im Schatten der Straucher um ihr Dasein und trachten sich den yeranderten

Lebensbedingungen anzupassen. Die echten Xerophyten werden von Jahr

zu Jahr schwacher, manche von ihnen sterben ab, andere erhalten sich nur

im vegetativen Stadium. Dagegen werden aber die plastischeren Arten

auBerordentlich iippig, was eben auf die abnormen Standortsverhaltnisse

hinweist. So treffen wir in solchen Hainen bis fiber 2 m emporgewachsenes

I
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und dann die Formation der Felsen und des eruptiven Steingerulles, wo
gewuhnlich auch mehrere montane und praalpine Arten anzutreffen sind.

Die erste Formation ist die verbreitelste ini ganzen MiltelgebirgCj man
trifft sie auch im Bereiche der Nadelwlilder wenigstens auf geeignelen

Stellen an.

3. Die Formation der pontiscben Htigel.

Die Leitarten dieser Formation waren:

(Die Zeichcn wie friiher, X pontisch, A praalpin, die in Klammern bei-

gefiigte Zahl(4) bezcichnet, in welche Formation die betrcffende Art libergeht.)

Alle Steppengruser und Seggen (s. dort) , liberdies Brachypodium
pimiatum^ Koeleria eiliata^ Avemi puhescenSy X! Melica Irrnissilvanica

,

(X) Carex SchreherL — Luxiila campestris.

Anthericum Liliayo (4), rmnosum (4, 5), Asparagu^s officinalis (4),

Polygonatum officinale.

Thesium liiwphyllum,
^

! X Campaiiida hononiensis (ziemlich verbreitet und hiiufig, fehlt aber

dem Launer Mittelgebirge, auch 4],

X Crepis ilioeuJifolia in dieser Formation ziemlich selten. z. B. bei

Briix, erreicht in Bohmen die Nordgrenze ihrer Verbreitung.

Ilieraeium cyinosmu (verbreitet in den Shsp, poJiotrichumy cymigeriony

seltener Vaillantii^ auch 4), II. collinum^ florenfinum, j>raealf?imj \\ Zi-

xianum (nur an wenigen Standorten)^ ^etigerum^ echioidcs (am haufigsten

in der Leitmeritzcr Gegend). boreale. — Chondrilla iuncca. Picris hicra-

eioides (gemein), Tragopogan maior (gemein).

!!X Scorxonera purpurea (nur bei Briix), Podosipermum laciniafwn^

Jacquiniaiium (besonders im westlichen Striche von Bilin liber Briix in

das Launer Mittelgebirge, meist dort. vs^o die erstere Art fehlt), X Aster

lAnosyriSy AmeUus.

Inula hirkij salicina^ Achillea sctacea (in der ustlichen Halfte mit

Ausnahme der Leitmeritzcr Gegend selten), A. *collina (verbreitet), Anthonis

poni

Asperida ti?ictoria. Galium

Ifolia

Verhascum LychnitiSy X pJioeniceum (fast nur im Steppenrayon),

ronica pi^ostratay ! austriaca (Lobosch, Rabenai bei Turnitz, Hoblik),

Euj)Jirasia lutea, Orobariche und Thymus s. Steppen formation.,Orohanche und Thymus s. Steppen formation., Salvia

(drei Arlen), Brunella alba^ grandifiora^ X Androsace septcfiitHmmlis (nur

selten in dieser Formation, z, B. bei Aussig und Leitmeritz).

X Pulsatilla pratcnsis^ ! patens y X Anemone silvcstris^ X Adonii^

vernali.'ij \X Rajpistf^um pe7'enne (fast nur im Steppenrayon), Alyssum

nuyntanum (4)^ Arab is hirsuta^ sagittata (4), X Erysimum crepMifolium

y

X odoratum (nur in den warmeren Lagen, oft auch in licliten Hainen oder

2*
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auf Pliinerkalkj, Viola eollina, Helicmthemiim Chamaecistus, Scleranthiis

permms[i), Cer'astmm arvmse, glutinosum, semidecandrum, brachijpetalum

Kohlrauschia prolifi urn

la

Viscaria

X Lavatera thiiringiaca (fast nur im Launer,

Briixer und Leitmeritzer Mittelgebirge, auf den Standorten oft vereinzelt).

1 Hypcrkum elegans nur auf dem Lobosch- und Georgs

PimpineUa Saxifraga^ Bnpleurum falcatum (4), Saxif"^

tridactyJites (selten, auch 4).

Poteutilla v mntea{Povmen

Fragm

folium

collina (4), Filipendula Medicag Tri-

Ifl rubens sehr zeistreut,

Anthyllis Vidneraria (4), Astragalus s. die Steppenformationen.

Es sind noch einige Ilauptfacies der pontischen Hiigelflora anzufiihren.

Im ganzen treten hier so viele Nuancen auf, daB eine voUstandige Auf-

ziihlung derselben zu weit fiibren wiirde. Weit verbreitet sind die Brachy-

2)odii4fn pinuatum~Besi'Ar\6e\ die Leitart, die sich rasch durch das kriechende

Rhizom verbreitet, bildet oft gescldossene Kolonien, die fast jedwede andere

Vegetation ausschlieBen. Oft kommen sie auch auf Steingerolle massenhaft

Yor und sind durch ihre lichte, blauliche Farbung schon von der Feme

bin sehr auffallig. Charakteristisch sind auch die llange, auf denen eine der

beiden Anthe)iciim-Avien tonansebend auftritt. Auch Anemone
Hieracium eymostmiy A^

weise bestandbildend auf.

oder Amelliis u. a. treten stellen-

. M .'

.;^1

r^
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^
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4. Formation der warmen Felsenfiora

Es sind dies besonders Basaltfelsen, die eine gewablte pontische Flora

beherbergen. Die Leitarten dieser Formation sind:

AspkiHum Ruta mm aria
^

\ m m
Felsritzen der Basaltwande hinter Schreckenstein bei Aussig, fruher auch am

Festuca alauca. ! Melica

nebrodends (nur am Berge Kozov), Triticiiin glaiicum (in vielen Formen).

Allium oleracewn^ vhieale^ X\Muscari tmui/lorum (5), \X Iris nu-
dicaalis (eine charakteristische pannonische Pflanze, im Mittelgebirge zer-

streut, stellenweise prachtvolle Bestande bildend), ! X L sambucina im Elbe-

und Bielatale allem Anscheine nach urspriinglich wildwachsend.— Hieracium
"^Peleteri^n?im.

perennis (in Wald meist fehlend), riminca^
saligna, WXTragopogon eampestre (selten, so bei Aussig). {X) Artemisia

scoparia (nur bei Brux), Centaurea axillaris (5).

(3 ) y A^pertda cynanchica (3 )

,

Scabiosa ochroleiica (5), sunveolens

galioides bascum phlomoide ^stis

manwa
enu Chamaedrys (3, 5), Bofrys.

Lag

Vermiica spicata (3 )

,

4.
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Thalictrinn minus^ WXfoctidum (sellen im Briixer und Launer Miltcl-

gebirge), Alyssiim saxatile (5), Berteroa incana (3), \X Arabis attriciilatu

(nur bei Leitmerilz), ! A. iietraea (bei Lobositz sparsam), arcnosa,

Viola arenaria, !!X V.amhlgua [^. die Steppenformation), XW Dia)dJiUi>

tenidfoliits (nur am Buschberge im Launer Mittelgcbirge^ in der Var. basal-

ticus Dom.), Malva Alcaea^ \\X Limim austriacum (nur auf dem Basalt-

berge Ko^ov bei Laun). — X\ Dietamnus albiis |zerstreut), Scseli glaiicum

(weit seltener als in der Umgebung Prags], S. hippomarathrum verbreitet,

Sedimi Telephiumy alhuin^ acre, boloniense^ rupestre^ Sempei^'ivum soboli-

fenim (5). — Potentilla arenarla (3, 5), Cytlsus nigricans (5)^ Lotus

corniculatus f., X Oxytropis pilosa nur im Steppenrayon.

5. Formation der hoher gelegenen Felsen nnd des ernptiven

Steinger6lles.

(Submontane Fels- und GerOllformation.)

Hier sind auBcr den pontischen auch zahlreiche Typen vertrelen, die

wir als praalnin oder submontan bezeichnet haben. Wie schon friiher

betont wurde, haben diese Arten ihren urspriinglichen Charakter eingebuBt,

indem sie sich auf den Standorlen, auf die sie sich vor Zeiten aus ihrem

urspriinglichen Domizil infolge durchgreifender klimatischer UmstiUze ver-

drangt gefliichtet haben, erhalten haben. Sie paBten sich vollstandig

den neuen LebensverhUltnissen an und vergesellschaften sich stellenweise

mit echten pontischen Arten in natiirliche Pflanzenvcreine. Im ganzen

weichen sie aber von lelzteren doch meist dadurch ab, daB sie oft kiiltere,

gegen Norden offene Ilange bevorzugen [Sesleria,, Alllain niontanam) oder

daB sie oft auf die freien Berggipfel beschriinkt sind, daB sie die Gcsellschaft

verschiedener Heideartcn aufsuchcn und die Phonolithunterlage bevorzugen;

auf Basalten wachscn sie hOchstens zwischen einzelnen SteinblOcken im

Gerolle. Wir bcmerken nur, daB die beiden hOchslen Gipfel des Launer

Mittelgebirges, der Milayer und Ranaycr Berg, dieser Formation entbehren

und daB dieselbe im Steppenrayon iiberhaupt nur sehr selten auftritt. Nur

ausnahmsweise ist diese Formation auch auf der Nordseite einiger Basalt-

kuppen auf kalteren und feuchteren, moosigen Felshangen entwickelt.

Die Leitarten dieser Formation sind:

\\ Lycopodium Sclago (montan, wurdc von Ascuerson am Mileschaucr

beobachtet).

! X Asplenium Adiantiim nigrum (nur auf Phon. des Berges Kalich

bei Triebsch), A. Trichomanes (4), septentno)Uih (4), germanicum (4),

Cystopteris fragiliSj Polypodium vulgarCy !! Wood^ia ilren-sis^) (eine boreal-

hercynische Art, die die Alpenkette nicht erreicht; bisher bekannt von dem

i) Aspidimn Lmichitis, eine montane Art, wurde vor Jahren in wenigen Exem-

plaren auf den Kelsen hinter Schreckonstein bei Aussig gefunden; obwohl es von diesem

Bliindorta verschwunden ist, ist sein Vorkommcn in so niederer Lage sehr interessant.
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Mileschauer, Kletschenberge, Ilora-Berge, Geltschberge und dem Berge Panna),

! A Scsleria calcaria (selten, z. B. auf dem Ziegenberge bei Aussig und auf

dem Berge Kusov bei Diemcic, sonst auf Plane rkalk), ^ Allmm stridum

(blofi auf dem Berge Kusov bei Triblic, weist wie Pleurospermwn ein nor-

disch-uralisches Areal auf), \ Allium montanum^) (moist A, nicht selten),

\AHieracium Schmidtii (4), candicans (4) seltener, hifidimi und siihme-

mim selten, nur auf dem Mileschauer vulgatum var.' vulcanicum.

Wis Aster alpinus (in Menge auf dem Geltschberge und auf dem Berge

Bofen, fehlt den buhmischen Grenzgebirgen!), \\ Achillea dentifera (auf dem

Mileschauer und im Aussiger Elbtale), Scahiosa columbaria (auch 4, 3, aber

im Steppenrayon selten), Valeriana officinalis [angustifolia). — Vincc-

toxiciim officinale (submontan, verbreitet auch 4), V. Echinospermum de-

fexum (in dem Striche von Boien und Radelstein bis zu dem Kletschenberge

zcrstreut), !! OrohancJie alsatica (Mileschauer), A Biscutclla laevigata [selten)^

X Alsine sctacca (am FuBe des Ziegenberges [Phon.]), WBianthus caesins

(submontan, auf dem Berge Boien (»Borennelke«), dem Schladniger- und

Hora-Berge, gegeniibcr dem Ziegenberge), Silene iiiflata, ! ! Libanotis mon-

tana (submontan, zerstreut), ! ! A Saxifraga Aixoon (Ziegenberg bei Aussig,

Dreiberg bei Triebsch), !! *S. decijnens (eine Art, die vom hohen Norden

gegen Suden vorriickt, die Alpen aber nicht erreicht, nicht selten, auch die

var. villosa W. [= S. Steinmanni Tausch]), A Cotmieaster vulgaris (ver-

breitet).

V,

-.^^
1

"r

^^ ^ t - ^r- * ^ : ^ - ^, t ^ f 4 T * 4 J > ^ - i ^
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WHosa dnnamomea (mit nordisch-uralischem Areal/ zerstreut).

Potentilla rupestris (in dieser Formation sehr selten).

6. Die Formation der Planerkalklehnen.

(»WeiBe Leiten«.)

Der Planerkalk mit seinen eigentiimlichen physikalischen und chemischen

Eigenschaften weicht von anderen Gesteinen des Mittelgebirges nicht un-

wesentlich ab und weist stets eine eigenartige Flora auf. Strong genommeri,

sollten hier eigentlich drei Formationen unterschieden werden, und zwaf
die Formation der nackten Planerkalklehnen mit nie geschlossenem Bestande,

zweitens die Formation der offenen Lehnen mit geschlossenem Bestande
imd endlich die Formation der huschigen Planerkalklehnen.

m

Die Leitarten dieser Formation sind (Zeichen wie vorher):

Andropogm

Phleum Boehmeri. !A Scs-

leria calcaria (in der Launer und Leitmeritzer Gegend nicht selten). Koeleria

Es wurde auch nach Dkude (Hercynia 207) auf dem Pohlberge im mittleren Erzgebirgo
von IsiiAEK entdeckt, ist aber audi da vertichwunden. Ncuerdings (1904) bcobachtcte
ich cs bei Nollendorf.

\) Allium ^sibtricum, eine Ilochgebirgsart, die von dem Riesengebirge bis auf
den Berg Kleis herabsteiglj soil auf dem Geltschberge vorkommen.

w..

* ^

-J-
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gracilis^ eiliata. Brachypodiuui pinjmtum (gcmein). Bronius crectus

(stellenweise bestandbildend), inennis (wie die vorige Art), X Triticum

glauciimj i^epens v. caesium.

\

-n

schatten, nach Ascherson (Syn. II. 2. 160) auch bei Sebusein. Eine seltene

Art im nordlichen Telle Europas oberhalb des Alpen- und Karpathensystemes,

dabei nur im ostlichen Telle.

C. tomentosa zerstreut, glauca^ distaiis,

Anthericum ramosum^ Liliago^ Asparagus officinalis.

\\l\ Ophrys mitscifera masscnhaft in den »Fuchsluchern« bei Auscha,

sonst (bei Leitmeritz, Stepanov, Peruc) sehr selten. Oymnadenia coiiopsea

bei Auscha und Leitmeritz. — Platanthe7'a chJorantha bei Leitmcritz.

! Epipactis mbiginosa massenhaft bei Auscha, sonst seltener. !! Cypripedium

Calceolus (sehr zerstreut), Podospermum laciniatum und Jacquinianmn

oft in kleinen, dem Boden fest angedruckten Formen. X Aster Linosyris

-
^ -r .

- ^ - -^ ' - i S '.'

V

zerstreut. , ; Ml ;>5ikc^

! X Inida gennamca ini Launer Mittelgeblrge mehrfach (auch im Briixer

und Leitmeritzer), X Artemisia pmitica. !X Cirsium pamionicum ^ C.

acaulCy ! erioplwrum. Carlliia vulgaris (stellenweise). Scahiosa ochro-

leuca zerstreut, mitunter auch Sc. suaveole7is,

Asperula cynanehica^ ! tinctoria^ galioides.

! Lo7iicera Caprifolium bei Leitmeritz, seltener bei Peruc, Raudnic usw.

! A Viburnum Lantana (zerstreut). — Ligustrum vulgare. — A Oen-

tiana eiliata.

Gynoglossum officinale^ Eckinospermtim Lappula^ ! Litliospermum

officinale (fehlt bei Auscha). Ceriiithe minor (sehr verbreitet), Euphrasia

lutea (zerstreut). — !!X Thymus praecox (gemein). — SalriorXvie'ix. Marru-

hium vidgare besonders Im Egergeblete und im Laundt und Bruxer Mittel-

geblrge, \\X M. creticum nur bei Malnic. — BruneUa alba, grandiflora.

! X Ajuga Chamacpitys (nur im westl. Mittelgeblrge und in der Leltmeritzer

Gegend).

\\ A Globularia Willkommii nur in der Leltmeritzer und Raudnicer

Gegend, bei Auscha.

X Anemone silvestris zerstreut. X Adonis vernalis im Steppenrayon

haufig.

X Erysimum crepidifoUum^ \X E. odoratum. — Diplotaxis muralis

sehr zerstreut. Conringia orientalis. ! XRapistrum peremie (s. Formation 1 ).

Reseda lutea^ luteola (beide zerstreut).

! Gypsophila fastigiata nur auf der Hasinalehne oberhalb Lippenz.

! ! X DiantJms phimarius nur bei Raudnic (daselbst der nOrdlichste

Standort dieser pontischen Art).

! Linum tenuifolium zerstreut. — ! Ruta graveolens bei ^emosek

vollstandig eingebiirgert, kaum ursprunglich wild.



24 K. Domin.

n
slreut. — ! A Polygala amara (wie die vorige Art).

Erijngium campestre, Falcaria Rivini, Bupleurum fakatum^ Scseli

hippomarathrum, Caucalis (s. Feldunkrauter).

\XRoM pimpinelUfoUa (nur Leitmeritzer Mittelgebirge) , R. gallica,

trachyphylla, selten JundxiUiana.

X Potentilia arenaria. — Medkago minima. TrifoUum parviflonim

(nur bei Postelberg und Raudnitz), T. striatum (wie die vorige Art, aber

haufiger, auch in Launer Mittelgebirge), X Astragalus austriacus, danicus.

!!A Co/ouillu vaginnUs im Leitmeritzer Mittelgebirge verbreitet, auch bei

Peruc, Libochovic, Raudnitz. Onobrychis viciaefoUa (nicht selten wild-

wachsendl).

Nur von der Pokradicer Lehne bei Leilmcritz ist das Hieracium

Buhdkii Domin bekannt^).

I .

7. Die Formation der Weidenlehnen.

Auf den Weiden (iberwiegen meist die mitteleuropaischen Typen, die

hier entweder urspriinglich heimisch waren oder die sich hier, nachdein

die selleneren pontischen Arten verdrangt wardenj ansiedelten.

Stellenweise ubergehen sie auch in Sleppenwiesen ; in der Kegel sind

sie aber von ihnen schon durch die Okologie der Grasarlen zu unlerscheiden.

Haufig wachst auf ihnen jtrrhenathenim elatius^ auf trockenem Boden

in niedrigerer, karger Form. Nicht selten und massenhaft kommt hier auch

Aveim imhescens (oder jrratensis)^ auBerdem einige Poa-^ Festuca-Arten

^

Andropogony von den Stipa-kxien huchstens St. capillata etc. vor. Brachy-

podium pinnatitm ist als ein haufiger Begleiter solcher weidenartiger Lehnen

ZU erwilhnen.

' Interessant sind' Weiden, auf denen stachlige Pflanzen iiberwiegen, die

sich um so leichter zu erhalten und zu verbreiten vermogen, da sie das

weidende Vieh nicht beruhrt.
'-'

'
.

'- J ,- -^
. ..

^ . ' \ . ' ,

.

i » ^ -' ^. * '
. I t

Am FuBe der Basalt- und Phonolithkuppen und auch anderwarts (be-

sonders auf leltigem Boden) sind die eigenartigen Bestande der Ononis
spinosa verbreitet. .- ;. '

. . •

Noch charakteristischer sind die Durchtriebe, auf denen das dekorative

Cirsium eriophonim (mitunter weiBbluhend) dominiert. Minder aufralli

ist das allgemein verbreitete C. acauk.

cr
O

^
, ',>V

Sonst waren von den stachligen PMnzen ErTjngium campestre^ Carduus

don
Arten zu ncnnen. Leitende Graser sind Andropogon und Stipa capillata^

haufig ist Carcx Schrd)erL Ganze Bestande der vorletzten Art trifft man

\) IIekm. Zaun erklart diese merkwiirdige Pilanze als Hieracium vulgatum >
Schmidtii und bczeichnet sie H, subrude A. P. subsp. Buhdkii Dom.

/
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auf Planerkalkunterlage, oft mit Adonis vcrnaliSj Tlnjmu^ praccoXy Veromca

prostrata^ Salvia pratensis etc.

Auf manchen Weiden ist die ganze Vegetation bis auf die sich un-

glaublich rasch verbreitende Euphorhia Cyparissias von den weidenden

Ilerden bis zur Wurzel abgcfressen.

Charaktoristisch sind solche Weidenwiesen, auf denen ini Spatsommer

zahlreiche Gentianen (G. Amarella^ germanica^ auf dem Radischken soil

auch O. campestris vorkommen) aufbliihen.

Seltener erbluht auf solchen Stellen gesellig RJdnanthus serotinus]

kleinere Weidenwiesen in den warmsten Lagen sind durch Bajnstntmj

Salvia nemorosa^ oder auch Lavatera thuringiaca ausgczcichnet.

Als Beispiel von echten vollstandig abgeweideten Weiden kann man

den Berg Vefetin bei Trebnitz anfiihren. Friiher bieiteten sich hier gewiB

echte Steppenwiesen aus; heutzutage ist die einzige Viola ambigua in armcn

Rasen im BasaltgeroUe ein besserer Rest der friiheren Vegetation. AUe

Pflanzen, die hier wachsen, xiberragen nicht die Hohe von einigen Zenti-

metern und wenn sie zur Bliite gelangen, geschieht dies in besonders ver-

anderten Zwergformen. Nur TJrtica dioica wagt es^ auf dem steinigen Boden

in einzelnen Kolonien hOher emporzuwachsen. Dagegen sind Lotus corni-

eidatus (v. ciliatiis)^ Thymus praecox^ LowyanuSj Erysimum crcpidifoliui/iy

Dianthus Carthusiaiiorum ganz zur Erde gedriickt.

Als charakteristische Zwergformen dicser Formalionen nenncn wir z. B,

Carduus nutans var. acaulis Opiz, Dianthus Carthusianorum var. hinnili^

Grics. Als Seltenheit wachst der sonst so stattliche Onopordon in niedrigen

Zwergformen. Ilaufiger sind dieseiben bei Carlina vulgaris^ Scahiosa-

Arten, Rnpistrum u. a.

Besondere Facies bilden auch die trockeneUj grasigen Durchtriebe, wo

im Fruhjahre in Menge Saxifraga granidata aufbluht, mit ihr wachsen

oft Potentilla verna^ Carlina vulgaris ^ Vefonica prostrata^ Cei-astium

arveiise^ Helianthcmum Chamaecistus^ Fakaria Rivini^ Hieracium PiloseUa^

AntJioxanthiim^ Brixa u. a. •

8. Die Heideformation.

Die Heideformationen sind im ganzen Mittelgcbirge wenig verbreitet und

dem entsprechend sind auch vielc Heidepflanzen im Mittelgebirge sehr

selten, so u. a. die im Bereiche der hercynischen Flora uberall gemeine

Nardus stricta.

Nur die Sandsteine gewahren den Heidearten einen willkommenen

Zufluchtsort. Die Basalte sind in ihrer Einwirkung auf die Vegetation

(Phanerogamen) im ganzen mit den Kalksteinen gleichbedeutend, indem sie

die Heidearten unter normalen Verhaltnissen vollig ausschlieBen. Dagegen

sind die Phonolithe den Bestanden der Heidepflanzen viel zutraglicher,

Besonders dort, wo der EinfluC dysgeogener Phonolithe zur Geltung kommt,
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wie auf den Hangen der glockenfOrmigen Phonolilhkuppen, vergesellschaften

sich die Heidearten in ganze Heiden, zu denen sich oft auBer einigen pon-

tischen Arten auch einige Verlreter der Formation 5 gesellen. Am auf-

nuiigsten tritt dieser Unterschied hervor, wenn man z. B. in dem Mile-
9

schauer Mittelgebirge die Flora der Phonolithberge (Mileschauer, Kletschenberg, ^
Mora), mit den Pilanzenformationen einiger Basaltkuppen (Wostray, Lhota,

Lobosch) vergleicht.

Im ganzen sind aber auch die gewohnlichsten Heidearten im Mittel-

gebirge zerstreut oder selten und dies nicht nur in den offenen Heide-

formationen, sondern auch in den Waldformationen, wodurch sich die

mittelgebirgische Waldflora von der hercynischen wesentlich unterscheidet.

Die Heiden des Mittelgebirges sind insgesamt echte Heiden mit ton-

angebender Calluna. Grasheiden fehlen iiberhaupt. Sehr schon entwickelte

Heiden treffen wir auf dem wild zerklufteten Phonolithberge Boren an, wo

ganze Hange im August durch die aufgebliihten Rasen des Heidekrautes

prangen. Zu ihm gesellt sich Descham'i ^sia flexitosa^

mantanum)

Im Mileschauer Mittelgebirge sind die Heiden schon entwickelt auf dem

Berge Hora (stellenweise liberwiegt Anthei^icum ramosimi]^ auf dem Boretzer

Berge, wo neben anderem Gebiisch hauptsachlich die Birke wachst und auf

den offenen Stellen Calluna^ Vaccinium MyrtiUus^ Luzula albida, Viola

arenariay Arabis arenosa^ Galium silvesfre^ Polypodium vulgare^ Dryopte?^^

Valefiiana officinalis^ Myosotis suaveolens^ Anemone silvestrisj Veronica

ChamaedrySy Saxifraga dedpieTW vorkommt.

Die ausgedehntesten Heiden sind in der Auschaer Gegend entwickelt.

Im Gebiete des Egerflusses kommt auf heideartigen Durchtrieben bei

Peruc auch der interessante Chamaehuxus almstris
V -

i \ - * - ^ "^ "^

Die Formation der Sandfiuren
J *r '' -m -

i A

Die Sandfiuren haben in der Okologie viele gemeinschaftliche Zuge
mit den Heiden; aber schon darin besteht ein wesentlicher Unterschied,

daB der Bestand im Einklange mit der losen Unterlage nicht geschlossen

ist und daB hier viele einjahrige Arten vorkommen. Naturlich kann cine

Sandflur mit der Zeit in cine Heide iibergehen. Dies geschieht besonders

dann, wenn die obere Sandschicht mit mehr Humus vermengt ist.

Die Sandfiuren sind im Mittelgebirge schwach entwickelt, so langs der

Elbe und stellenweise im Bereiche der Kreideformation , haufiger in der

Auschaer Gegend, seltener z. B. bei Peruc.

Auf den Sandfiuren unterhalb Deblik gegenuber von Salesl wachst
ConjuepJionis cai2escens, Armeria vulgaris, Festuca (wina, Hleractum
Pilosella, Ja^ilom montmia, BiscutcUa laevigata (praalpin), Herniaria gla-

bra, Sedum nipestre, Deschampisa flexuosa, Chmdrilla, Calluna, Eryn-
gium, Vicia lathyroides, Polytrichwn- ui^d Cladmia-Mlen,
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Bei Krammel nnweit von Aussig beherbcrgcn die Sanddurchlriebe

hauptsachlich Eryngium^ Veronica spicata^ Rumex Acetosella (stellenweise

tonangebendjj PtilsatiUa ])ratcnsis^ JasionCj Aira caryophyllea^ Sderanthtis

jjerenniSy Solldago^ Avena pratensis^ Senecio Jacohaea^ viscosiiSy Callwia

(oft mit Pidsatillal)^ Hclichrysum areiiariiim^ Danfhonia^ Lactuea saUgjia^

Cytisus nigricans^ die Sandfelder JimcHs capitatus,

Pterls aquilmu ist auf der Sandunterlage gemein, seltener tritt sie auf

Phonolithen auf, auBerst seltcn auf Basalten. Oft verrat auch Lascrpitium

prutenicum die Sandunterlage.

Eine schune Sandflur ist auch auf der Sandhuhe bei Auscha vorhan-

den. Sie beherbergt folgende Arten:

\ Thymus angustifoliiis^ \ Corynephorus canesccns^ \ Festuca duriu-

sciday ! Teesdalia nudicaidis (sehr haufig), Trifolium montamim^ Antcn-

naria^ Hieracium Pilosella. CaUmiay Hermarla glabra y ! Spergularia

I mithiis "oerennis

Hypockocris
¥ J

10. Die Formation der Rieferwalder.
k

Die Heiden, Sandfluren und die Kieferwalder bilden eine cinlieilliche

Gruppe nahe verwandter Formationen. Auch der Unterwuchs der Kiefer-

walder besteht hauptsachlich aus Ileidearten. Im trockenen Kieferwalde ist

derselbe aber immer auBerst arm und monoton (er gewahrt wirklich einen

»hercynischen« Eindruck) und die Vegetation fast nur auf die WaldbloBen

und Lichtungen beschrankt. Interessant ist es zu beobachten, wie sich die

Sandfluren in Heiden und dieselben dann in Kieferwalder zu verwandeln

vermogen. Stellenweise verdrangt aber das Heidekraut die jungen Kiefer-

kulturen, wie dies manchmal auf steilen Ilangen zu beobachten ist (so in

der Auschaer Gegend). Das rasch abflieBende Wasser tragi dann noch das

wenige des niihrstoffreicheren Humus, der sich in den oberen Schichten

bildetj fort und es ist kein Wunder, daB dann ein so ausgewaschcnes und

steriles Substrat mehr dem Heidekraut als der Kiefer zusagt.

Die Kieferwalder sind im Mittelgebirge als naturliche Formation wenig

verbreitet, haufiger nur auf seiner Peripherie.

Oft bilden die Heidelbeeren (selten die PreiBelbeeren) den einzigen

Unterwuchs der Kieferwalder. Aber auch diese Art ist nicht im ganzen

Mittelgebirge verbreitet, und besonders auf den Basaltbergen, auch in

rauheren Lagen in den Waldern und Hainen ziemlich selten. Sie bevor-

zugt hier die kalteren Nordhange, die auf den Basalten oft durch die massen-

haflen Luxtda albiday Calamagrostis artmdijiacea usw. gekennzeichnet sind.

Als typischen Kieferwaldunterwuchs fiihren wir z. B. aus der Auschaer

Gegend folgende Arten an:
c

Calluna, Vacciniiim (2), Cytisiis nigricans^ Cojivallaria^ Lnxula al-

hida^ Dcschampsia flexuosay Viscaria, Ckidoma- Xvi^u, Sonst kommen
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hier in Kieferwaldern auch Pulsatilla pratensis, Arabis hirsuta, Ptcris,

Antennaria, Helichrysim, Geranium saiiguineiim , Teucntim Chamaedrys,

PManthera solstitmlis, auf lichteren Stellen PoUntilla arenaria, Koeleria

gracilis var. ehtior (sehr typisch und massenhaft), Veronica prostrata, Tri-

folium montanumy Asperula galioides vor.

Sehr inleressant sind die zwar nicht groBen Kieferwalder am FuBe

des Berges Deblik, welche den einzigen buhmischen Standort fur den west-

europaischen DiantJms Seguierii Vill. (var. bohemicus Dom.) bilden. Uber-

dies wachst hier Biscutella laevigata, Galium rotundifolium, Hieracium

silvaticum var. macidatum, gramticum Sbsp. praecociforme u. a.

Eine seltene Erscheinung in den Kieferwaldern ist die prachtvolle Chi-

iHophila umbellala (z. B. bei Skalic).

Im Bereiche der pontischen Flora sind stellenweise auch Kieferwalder

entwickelt, aber ihr Unterwuchs besteht im Wesen aus den Arten der pon-

tischen Ilugelflora. Haufig kommen hier Cirsiiim acauky Veronica sjyi-

cata, Dianthus Carthudanorum, Trifolium alpestre, Chrysanthemum eo-

rymhosum, Branella grandifloi^a, Gentiana ciliata, Potentilla alba, Silene

nutans, Cytisiis nigricans, Koeleria eiliata, Anthericimi ramosum, Pul-

satilla pratensis vor,

Sellen bilden auch xerophile Straucher den Unterwuchs der Kiefer-

walder, so bei Peruc Cmiiu^ Mas und zwischen Lhota und Nedvedic auch

Cotoneaster^ Viburnum Opulu^, Lantana^ Sorbus Aria u. a.

Eine interessanle^ sich den letzten drei Formationen anschlieBende Art

ist Aixtostaphyhs Uva ursi, die von dem Mileschauer, dem nordwestlichen

Abhange des Radischkenberges, von Kundratic und Winterberg und von

dem Kreuzberge angegeben wird. Sie wachst stellenweise in Gesellschaft

von Heidearten, aber auch mit den pontischen und montanen Arten. In

den Alpen erscheint sie haufig oberhalb der Waldzone.
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\\. Die Hainformationen.
-< }

Die Hainformationen bilden im Mittelgebirge neben den Steppen, und

der pontischen Hugelflora die wichtigste Florenkomponenle und gUedern

sich in mehrere, nicht unwesentlich abweichende Typen^).

Die feuchtsten Haine befinden sich im FiuBgebiete der Eger; daselbst

ist auch Ulmas effusa und Primus Padus haufig. Neben andcren kommt
in diesen Hainen in der Postelberger Gegend Prinmla elatior^ Chrysosple-

nium alternifolium und als eine besonders charakteristische Art Scilla

bifolia vor. An die Haine des Elbgebietes erinnert hier der rasch empor-
wachsende, sich schlingende Cucubalus baccifer.

1; ^'ach IIackel kommt in den Hainformationen bei Milo^^chau auch Evmiymus
verrucosa unci Euphorbia epithymoidcs vor. Bis jetzt wurden aber diese Angaben
picht beslatigt.

V L.
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Eine ^ruBere Verbreiluni' haben die iniiliiK feuchten Maine mit den

meisten schattenliebendeii Hainpflanzen^ .deren Hauptverbieitung in die

nassen Haine und deren BKitezeit in das zeilliche Fruhjahr fallt, aber auch

vielen Arten mesophilen oder halbxerophilen Charakters, die mit Beginn

des Sonimers aufbliihen und den ersteren Ilainen meist fehlen. Auch

einige Orcbideen, deren Doinizil die feucbten llaine sind, fehlen in diesen

Hainen (bis auf die Platantliera^ welche auch die ofTene Sonne niclil meidet);

Einen weiteren Ilaintypus bilden die buscbigen, lockeren Haine (pon-

lische Gebiiscbe, Eichenniedei walder), die oft in die Formation 2 iibergehen

und auf geeigneten Stellen die meisten Arten der pontischen Hiigel- und

Steppenflora beherbergen kunnen.

Interessant sind auch solcbe Haine und Gebiische, welche im Mittel-

gebirge oft das eruptive SteingerOlle bewachsen, bald im lockeren, buschigen

Bestande, bald als hochwiichsige Walder, denen auch Tannen und Bucljen

beigemengt sind und die viele Arten der Formation 5 entbalten und mit-

unter einen ausgesprochen subn^ontanen Gharakter haben. Hier sind auch

die ausgiebigsten Standorte des Pleurospermum^ der Rosa cinnamomea

(beide arktisch-uralisch), der Woodsia Uvensis^ Libmiotis montana u. a.

Diese Haine werden hauptsachlich durch beide Linden, dann Ulmii.^ mon-

tana^ Corylus^ So7'bus Aria usw. gebildet.

Vor Zeiten batten gewiB eine grOBere Ausdehnung die Zitterpappel-

haine (mit Birken und auch Eichen vermischt), die heutzutage noch schOn

bei Triebsch erhalten sind. Sie waren im Bereiche der Babinaer Orchideen-

wiesen wahrscheinlich ziemlich verbreitet; stellenweise waren sie naB, stellen-

weise aber ziemlich trocken, worauf auch die bunte Pflanzenmischung ibres

Unterwuchses hinweist.

In dem erwahnten Zitterpappelhaine wiichst hauptsachlich:

Suecisa] Angelica^ Cirsium palustre, acaule^ ohraceum^ Sdininn

carvifoUa^ Serratula finctoriay Scorxonera humilis^ Achillea Pfarmmiy

Colchlcu7n, Erythraea Cejitaurlum, Carex pallesceiiSy montaiui^ panicea^

glauca^ hirta (bohe Form), EpUoblum parvifloi'um (f. apricum\ Hyperi-

cum montaaumy Rubus saxatllls, Galium boreale^ Betonlca officlnallSy

Lathy7^iis montanus^ Aconltum varlegatum^ Milium^ Deschampsia cae^

spitosa.

Von den Strauchern sind besonders haufig Sallx aurifa^ duerea^ Ca^

pi^aeu^ Frangula Alnus,

In manchen Hainen nehmen manchmal auch Unkrauter iiberhand oder

auch einige echte Hainpflanzen, die infolge ibrer auBerordentlich raschen

vegetativen Vermehrung (so Viola odorata, Fragaria^ einige AUlwn-ArteUy

Ornithogalum tenuifollum) jedwede andere Vegetation zu verdrangen im

stande sind.

Von den zahlreichen, ganze Flachen einnehpienden Unkrautern nennen

wir Anthrlscus sllvestrisy CJiaerophyllum tcmuluniy Aegopodlum Poda-
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grarm, Urtica dioica, Oeranium Rohertimium, AUiaria officinalis, Chc-

lidonium niaius, Qeum urbanum-

Oft vernichten auch einige laslige Graser den ganzen Unterwuchs in

den Hainen, so z. B. die auslaufertreibenden Poa pratensis und ?iemoralis,

auch Bactylis oder Arrhenathemm\ ja auch die zierliche Melica uniford,

erade so wie Asperula odarata,, Inipatiens Noli tangere oder Seneciocr

Fuchsii^ okkupiert oft allein weite Flachen.

Die stellenweise angepflanzten Robinienwaldchen verdrangen, wie Le-

kanntj liberhaupt alle charakteristischen Hainpflanzen.

Eine interessante Erscheinung sind die zur Bliitezeit prachtvollen Haine

der Syringa perstea^ die sich (naturlich nur angeptlanzt) am'FuBe des

Ghlumberges bei Brzvan ausbreiten.

Es erubrigl noch die Gliederung der Hainformationen anzufiihren, Im

ganzen kann man folgende, durch zahlreiche Ubergange verbundene Typen

unterscheiden

:

1. Nasse Haine, die besonders im Egergebiete entwickelt sind und im

Steppenrayon meist fehlen.

2. Zitterpappelhaine.

3. Mafiig feuchte Haiue (WeiBbuchenhaine, Eichenwalder, ge-

mischte Haine), ziemlich verbreitet.

4. Lichte, mafiig feuchte oder halbxerophile Haine (WeiBbuchen-

. bestandej Eichenniederwalder usw.) im Steppenrayon und auch

*;,
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sonst sehr verbreitet. H ji t'M^r
X

5. Lichte xerophile Haine und Gehusche.. Besonders im Steppen-

rayon, aber auch anderwarts nicht selten.

6. Gemischte Haine auf ernptivem Steingerolle.

Die Leitarten der einzelnen Typen sind: (Zeichen wie fruher, c.
-

copiose, g. = gregarie, disp. = disperse, r. = rare, rr. = rarissime).

< . Nasse Haine.

Equisetum sUvaticumdhp. g., Milium effusum e.g. (3), Deschampsh
spitosa c, Festuca gigantea c., Bromus asper c, Triticum caninum
Carex hrixoides c. g., silvatica (i\s^.- femotd v., Ornithogalum
disp. (3), ! ! X Scilla hifolia (im FluBgebiete der Egerj seltener de

sonders in derweiteren Umgebung von Leitmerilz, auch bei Aussig), sehr selten

im Bielatale), Paris quadrifolia r., ! Galanthm nivalis r. g., Ldstera ovafa
disp., ! Goodyera repens (nur bei Aussig, sonst in Nadelwaldern), Eupftwbia
dulcis c. (3), Polygonum mite rr., Crepis paludosa fehlt in den warmeren
Lagen, dagegen hSufig und gesellig in den rauheren Teilen des M.. Vale-

disp.
, ! X Omphahdes scm'pmides (selten , an sehr zerstr.

Standorten)
, Stachys silvatica c. g. ,

palustris c. , Lysimachia nemorum
Calthu palustris c,

^^^-1
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Ranunculus

Cardamine Impatiens c. (3), Stcllaria nsmorum c , ! Cucubalus haccif
Hypfiricuin tetrapferum dkp., Omlis Acetosdla c. g., Epilohium. parviflo)

r-,
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disp., Circaea Lutetiana r., PunpineUa may)ia disp., Selm?o?i earvifoUa r.,

Chaerophyllum hif^sutum c. g. (besonders auBer dem Steppenrayon), Chry-

sosplenium alternifolium (nicht hiiufig), Spiraea IJlmaria c. (meist die Form
discolor \ denudata haufiger im Gebiete der Nadelwalder).

3. MaBig feuchte Haine (Laubwalder)

:

Melica mttaiis c, X ! ! M. picta r. g. (bei Aussig, im Wopparner Tal,

am FuBe des Boretzer Beiges, bei Postelberg und Bandnic), Poa iiemoralis

c. g. (1, 4), Brachypodium sUvatieum c. (1)^ Carex mnrieata c (1), X !! C.

umbrosa (nur bei Babina und Winterberg), Luxula pilosa c, Gagea luiea^

\ minima disp. (1), Polygoimtum multiflorum c. (1), !! Orchis purpurea r.,

\ Platanthera chhrantha r. (fehlt im Egergebiete, im Launer und Briixer

M., sonst sehr zerstr.), ! CephalantJmn pallens disp. (4), C. rubra r. (4),

Neottia Nidus avis disp., ! Coralliorrhixa innata r., Hieraeium sihaticuin

c. 1), Asperula odorata c. g. (4), Galium eruckifa disp., Adoxa moscha-

telliua disp. (1), ] Myosotis sparsifl^ra (sehr zerstr. , z. B. im Leitmeiilzer

M., im Wopparner Tal6j am Boren [IJ), \ X Lithospe7i}ium piapureoeoeru-

Icum disp. g., Pulmonaria ohscura c. ^ Mela?npyrum iienim^osum e.g.,

Lamium maculatum c. (1), Oaleohdolon luteum c. (1), Monotropa Hypo-

pitys dis., A7iemoue nemmvsa c. (1, 4)^ A. rauunc^iloides disp. (1), !!X Fica-

ria ccdthaefolia [nudicaulis] nur bei Bilin, Aciaea spicata disp., !! Cory-

dalis pumila (nur im Briixer M.), C. fahacea disp., cava r. , digitata r.,

Dentaria hulbifera (r. siehe die Buchenwalder), ! Arahis brassiciformis c,

Violu odorata c. g., V. mirabilis disp., SteUai'ia Hohstea c. g. (4), Saiii-

cula europaea disp., A ! Bupleurum longifolium (meist baufig, im Steppenrayon

fast fehlend), [! Potentilla Buq?/oyana nur bei Komotau]^ Lathyrus veruus c.

I. Lichte, niaBig feuchte his halhxerophile Haiiie.

Calaniagrostis arundinaca e.g., \ literochloe aiistralis c.^ \ Festnca

JieteropkyUa d'xsp. g., (hauptsachlich im Mileschauer M.), ! Elymus europaeus

disp. g. (besonders im Bereiche der Buchenwalder), Carex "^Pairaei disp,,

digitata c. (3), Luxula albida c. g., campestris c, ! Allium Scorodoprassuui

(sehr zerstr.)^ ! Orchis sambucina disp. (am seltensien im Steppenrayon),

PUitenthera solstitialis c, Mercurialis peiennis c. g. (3, 5, 6), Polygonum

dumetm^um disp. (6), Daphne Mexefieum disp. (3, 5, 6), Campanula glome-

rata c. (5), C. persicifolia c.^ ]\X Adenophora lilicifolia rr. (bei Babina

und Winterberg]^ ! (Xj Achyrophorus maeulatus (haufig im westl. Flugel

des M., auch im Mileschauer und Bruxer M., geht bis auf die Nordgrenze

des Launer M., woselbst (wie auch im Egergebiete) er aber fehlt), \ Hie-

racium graniticum rr. (5), !!-ff. harbatum^ eine Art, deren Area sich fast

nur auf Osterreich-Ungarn beschrankt, kommt auf dem Berge Babny bei

Tiirmitz, bei Aussig und auf dem Berge Panna bei Triebsch vor, ]X Lac-

tuca querdna soil auf dem Berge Lobosch und bei Bilin in Schillinge und

\) Selien kommt in den Hainen (oder auch auf lichteren Slollen In den Ficlilen-

waidorn) Arnica mmitana vor.



32 K. Domin.

im Debretal wachsen, haufig bei Komotau, Solidago Virga aurea c, Imiki

Conyxa c, ! X Achillea iwhilis (besonders im Leitmeritzer und Mileschauer M.,

fehlt dem Launer M. und erscheint wieder bei Postelberg; die var. ochroleuca

Opiz (= Neilreichii Kern) ist seltener), Chrysanthemum corymbosiim c. g. (5),

Serraiula tinctorial., CentaiireaPhrygia (submont., s.FJ8), XC/rsmmjja??,-

nonieumdis^,, Scahiosa-ATlen (auch 5)s. die Hugelformationen, Valeriana offi-

cinalisc.i'iy&^nmarigastifolia, amNordfuBe desBoienbergesganze ^Baldrian-

walder*), Galium horeale c, Gentlana crnciata disp. (5), dliata disp. (5),

Erythraea Centaurium c, Myosotis silvatica disp., Lithospermum officinale

disp. (gerne auf Planerkalk), U X Puhno7iaria angustifolia disp. g. meidet

das Launer Steppengebiet, auch im Briixer M. sehr selten, sonst zerstr.,

stellenweise tonangebend [5]), Digitalis arnbigua c, Veroniea Tencrinm c.,

! Mdampyrum cristatum c. g. (5), ! Primula officinalis (in 5. haufiger die

var. canescens Opiz (= P. pannonica Kern) und die pontiscbe var. har-

deggensis Beck [Extremform der ersteren]), \xAconitum lyeoctonum rr.

(bei Libochovic), Hepatiea triloba c. (3), Bammculus nemorosuSy polyan-

themus disp., Aquilegia vulgaris disp., A! Thlaspi montanum rr. (wird

aus dem Leitmeritzer M, angegeben, scheint daselbst den buschigen Planer-

kalklehnen anzugeboren) , yil IJraba muralis rr. (am FuBe des Geltsch-

berges), Dentaria enneaphyllos r. (s. Buchetiwalder), ! X Sisymh^ium stria-

tissimum r. (bei Leilmeritz, Aussig und im Wopparner Tal), Cerastiitm

glutitwsum y semideeandnnn und brachypetalmn disp., Silene nutans c.

(3, 5, 6), Hypericum montanumy hii'sutum c, Geranium cohimhinum c,

lu), Ep
Laserp

dissectum c, \ divai^icatum^) v. (im Briixer M. , dann bei Komot

lobium Lamyi rr. (z. B. bei Stepanov), Astrantia maior c, W t

tium Idtifolium c, \PotentiUa alba c, opaca c. (5), Fragaria elatior^

vesca c, Spiraea Filipendula c./ Cytisus nigricans c, Genista tinctoria.

manica c, Tiifolium or

heterophyllus

.(o), ochroleitcuyn d\^\,j

schauer M. wesllich in das Babinaer und Leitmeritzer Gebirge fortschreitend

(mitunter aber der Nadelwald flora angehOrend), L. nigef)^ c. (3), ! L. montanus
(ahnliche Verbr. wie Achyropharus iruiculatus, Ofters auf Wiesen, auch in

Buchenwaidern), L, nlvestris c.j !! Vicia varla [idvi^ ausgesprochen siid-

liche Art, nur bei Mileschau!)

5. Lichte xerophile Haine Qn<

4 -

(Die fur den Typus 6. charaktcristischen Arteri sind bier beigefugt und
mit einem ^ versehen.)

Koehrm dlmta c. (4), X Triticum. gkmcum disp., X Carex Schreherl

c. g. ,
X AUium sphaerocephMum r. (besonders in der Leitmeritzer Gegend,

auch am Georgsberg), Asparagus officimilis disp., !X Campanula bom-
niensis disp . (s. F. 1), ! Crepls pi'aemorsa c. (4), Hieracium-Xrten (s. die

4) Das von Knaf (nach Reuss) von Brii.v angegebene O. rohmdifolium wurdc als

zweifelhafl ausselassen. , .O ..." f

4
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Forniationen 3—5), Inula hirta^ salicin'a c, \
^ Achilea dentifera r

.
^ X! (auch**)

Cineraria campestris im Berciche der Babinaer Wiesen zerstr., iiberall auf

Basalt; noch auf dem Johannesberg bei Kolosoruk, aber nicht weiter im

Launer M,, haufig auf dem Georgsberge, angeblich bei Peruc; auf Phonolith

nur am Sellnilzer und Schladniger Berge, aber selten, X\ Asperula galio-

ides c. , Gallium ve7'um^ MoUugo c. , ^\ Vinestoxiciwi officinale (sub-

montan c), X\ Myosofis suareolens nicht selten, \y. Veronica austriaca

r. (s. F. 3), spicata c, Polygonatiim officinale c, !X Clematis recta c. (4),

Thalictrum minus disp., \X Ranunculus iUyricus rr. (s. F. 13), Bcrteroa

incana disp., Arahis Idrsuta c. , \X Erysimum odoratum disp. , Viola

collina^ Xmontana c. , V. arenariM disp. , \X Silene italica r., Viscaria

vulgaris c, Qeranium sanguineum e.g., IXDictamnus albu^ [xerstr,\

Epihljium coUinum c., \^ Ep. mmitanum "^kypericifolium Tseh. wurde

am Mileschauer gesanimelt, Bupleurum fahatiDU c.^ \^ Libanolis montaiui

disp. (stellenweise tonangebend), \[X) Peucedanum Ce>'varia c (i), Oreo-

selinum disp., \\^ Pleurospef}''imim austriacwn (seltener), Potentilla rupestris

r, (fehit dem Steppengebiete, ist eine montane, in Bohmen auf verschie-

denen Gesteinen (Kalksteine, Sandsteine usw.) wachsende Art), Fragaria

coUina c. , Lotus corniculatus f. c., \ Trifolium rubens disp., AuthyllLs

Vulneiririei disp., \\ Lathyrus versicolor disp. g. (am nordlichen Rande

des Launer M. mehrfach, stellenweise bestandbildend , bei Bilin (MGnchs-

busch), bei Sales!, Sebusein (Mache, in der Nahe BestJinde der Stipa Gra-

fiana^ mit Eocleria pseudocristata Dom.),* in der Leitmeritzer Gcgend (bei

Triebsch und angeblich am Geltschberge).

In pontischen Gebiischen wachsen iiberdies stets zahlreiche Arten der

pontischen Iliigelflora.

Aus den Biiumen und Strauchern sind fur den*ersten Ilaintypus besonders

Ulmns effusa^ Acer Pseudoplatanns, VUmrnum Opulus^ Prunns Padus^

Frangula Alnus^ einige Salix- Arlen charakteristisch. Sonst uberwiegen

in den mliBig feuchten bis halbxerophilcn (tcihveise auch xcrophiJen) IJainen

und Gebiischen die WeiBbuchen, Eichen und Ilaselniisse; demnach kann

man Eichenwalder (als hochwiichsige Laubwalder) , Eichenuiederwalder,

WeiBbuchenwrdder und Cor2//?^s-Gestruppe unterscheiden. Besonders bei dem

Typus 4 5, weniger bei dem Typus 3, sind die Gebusche sehr mannigfallig

und artenreich. Es kommen hier hauptsachlich vor: A Sorbus Aria^

A Viburnum Lantana^ Pirus communis, Malus v. glabra^ torminaHs^

stellenweise verwildern Cydonia vulgaris oder Mespilus germaniea (erstere

nicht selten im Bruxer und Launer M., auch am FuBe des Loboschberges,

im Bielatale usw., letztere z. B. mehrfach auf den felsigen Hangen des Elb-

tales bei Aussig), weiter Ulmus glabra (s. F. 2), monfana, Lonicera Xylo-

steum, X Cornus Mas, sanguinea, Lignstrum vulgare, Acer campestrCy

X Prunus Chanuiecerasus^ spinosa^ \y^insititia (wildwachsend auf dem

Geltschberge, die bOhm. Standorte sind am meisten gegen N Europas vor-

Botanische Jahibficher XXXVII. Bd. 3
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or, Cotoiieastet

Evonymus vulgaris, Crataegus

Fraxinus excelsior vor ||

cits

(haufig z. B. auf dem Berge Mild), auf dem eruptiven Steingerolle siedeln

sich gerne Tilia platypkylla und ulmifolia, Acer Pseudoplatanus und

platanoides ^ mitunter Rosa cinTUurwinea (arktisch-uralisch) und selten Lo-

nicera nigra (montanl (sehr gesellig z. B. auf dem Kletschenberge) an.

Erwahnungswert ist das urwuchsige Vorkommen des schwarzen Flie-

nigra) auf den Kuppen des M. Derselbe wachst hier in

einer etwas abweichenden Form, die uns wahrscheinlich die ursprungliche

Form dieser so haufig verwildernden Art vorstellt. Auf sein Vorkommen

machte zuerst Velenovsky (Moose Bohmens p. 53) aufmerksam, er wies

auch auf die Hauptmerkmale dieser Form, der spater der Name var. Milleri

von PoDPCRA gegeben wurde, bin.

Cbarakteristisch ist auch fur die buschigen Range und Hiigel der groBe

Reichtum an verschiedenen i?osa- Arten und Formen. Von ihnen nennen

wir folgende: Rosa hrwhyphylla haufig, Jundxilliana seltener, gallica nicht

selten, R, Sabini in wenigen Strauchern auf dem Steinberge bei Ritschen

(sie hat hier ihren einzigen bohmischen und in Europa ostlichsten Standort)^

R. vestita auf der Rabenay bei Tiirmitz [? alpiiia X tomeiitosa , beide

Arten wachsen daselbst), haufig Rosa dumetorumy gkiiica^ canina^ coriifolia,

tomentella (besonders im Launer M.), ruhiginosay sepiwn^ tomentosciy viUosa^

Rosa scabi^ata kommt nicht selten in der Postelberger und Bruxer Gegend vor.

Verwildert wurde z. B. Rosa alba (beiBriix), f^^r&^v^ato (Wostray bei Mile-

schau), lutea (Bruxer Gegend), eglanteria (am FuBe des Radobyls) gefunden.

Sehr interessant ist der als verwildert angesehene Zwergstrauch Spi-

raea crenata auf der Skalka bei Watislav; moglicherweise stellt sie uns

einen beachtenswerten pannonischen Typus vor, der hier seiner Zeit haufiger
J

gewesen sein mag (der grOBte Teil des Abhanges wurde in eine Weide
unigewandelt, so daB sie nur selten zur Blute gelangt), der sich aber heut-

zutage im Absterben befindet; Seine nachsten gesicherten Standorte liegen

in Ungarn und Siebenbiirgen.
: ; -r i/if ;; h ; •!

Pohtnmiium coeiideum^ das auf den Lehnen bei Mentau vorkommen
soil, ist hier vielleicht nicht urwuchsig. Eine andere interessante jetzt auf

dem Standorte vollstandig eingeburgerte, aber gewiB nicht urspranglich

wildwachsende Art (wie Celakovsky (Result. 1887, p. 196—497) vermutete)

stellt uns die Paeonia peregrina zwischen Bilin und Briix auf dem so-

genannten Schwarzen Berge im Gestriipp auf Basalt (nicht haufig) dar.

Einen besonderen Haintypus [sensu amplisdmo) reprasentieren die

llaine und Gebusche auf der Planerkalkunlerlage. In ihnen wachst das

prachtvolle Cypripedium Calceolus und in einem schattigen Haine im
hebinwalde (Egergebiet) das charakteristische pontische \\ Polygomitum
latifoUu Ungarn und

>
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Mahren bis nach Bohmen fortschreitet und daselbsl seinen nordwestlichslori

Standort erreicht.

Auf den kraulreichen buschigen Lehnen, besonders im Elbtale und

in der Gruppe des Mileschaucrs kommt nicht selten der auffdilige Ruhus

tomentosus vor.

12. Die Formation der Salzwiesen.

Schon langsl sind die groBen Moraste, die sich fruber auf einigen

Stellen des Launer und Briixer M. ausbreitelen und gewiB durch ein auBerst

interessanles Pflanzenleben gekennzeicbnet waren , verscbwunden. Bereits

Reuss jun. erwahnt, daB sie scbon lange nicht inehr beslehen und bcut-

zutage kennzeichnen bloB die Salzwiesen und kleineren Siimpfe ihrc ehe-

malige Existenz. Diese Salzwiesen sind von den sie durchttieBenden Bachon

getrankte Sauerwiesen, also ein besonderer Typus der Wiesenmoore^). In

bester Enlwicklung sind sie im Becken von Pocerad liber Sedlic bis gegen

Brux zu. Sie bilden ein Analogon der bekannten schwarzen Urwiesen

(»cernavy«) des mittleren Elbtales, die sich ebenfalls am besten in den

beiderseits durch sanft ansteigende Hugel begrenzten Becken entfalten.

Die erwahntcn Salzwiesen (»Srpinawiesen ) nehmen die genannte, durch-

schnittlich 210— 21 5 m hohe Niederung ein. Drlde gibt an^ daB sich

echte Salzwiesen nie oberhalb 200 m entwickeln.

Die Unterlage bildet hier weiBlicher Ton, der auf den Durchstichen

manchmal in der Tiefe von 4— 5 m zu Tage triit; iiber ihm isl eine Schicbt

schwarzgrauen oder uberhaupt dunklercn, nie so rcinen Tones gelagert und

endlich folgt die Humusschicht, welche aber nur selten so schwarz gefiirbt

ist (mit Ausnahme des obersten Teiles) wie die schwarze Erde der Wiesen

im Elbtale.

Dieser Ton bildet eine undurchlassige Sohle des ganzen Beckens und

ermoglicht das Anhiiufen des Wassers, welches auch von den seitlich ge-

legenen Hiigeln herabflieBend sich hier ansanimelt.

Die Leitarlen der Salzwiesen (neben der stels sehr reichen Rudcralflora

an den Randern und auf trockeneren Stellen!) sind folgende:

!! Carex scealiiia^ vulpina^ distans^ distieha^ vulgaris^ paludosa^ pa-

nicea^ glaiica^ \\ nutans^ \riparia.

! Scirpiis unigliimis^ \ TabermtemmiUitii^ laeustrLs^ mariVmius {typieus^

corigestus^ macrostacJiys),

! Juneus Gerardiy glauais.

Olyceiiu plicatay Phragmites communis, \Festucaarundiiiaceaj Agrostis

\) Tnteressant ist die BiMung des Rittersalzes im Rereiche der Salzwiesen. Das

Liegeude des Tertiiirs bilden hier teils Basalltufen, teils Bakulitenlon, der gleichfalls

,\vie die Schiefertone reich an Schwefelkies ist. Durch die Zersotzung desselben sowie

der Magnesium entl»altonden Basaltsilikate ist die Moglichkeit zur Bildung des Bitter-

salzes, wclcher in vielen Quellen enthalten ist, gegeben.

3 *
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! ! Orchis pahistris. — ! Gkiux manhma
• • Hi

P*.

! 1 Lathyriis

idba (oft die var. giga

\ Planiago inaritima.

\MelUotus deatatus^ \ Trifolium fragift

! Tetrag(molohtis sUiquosus^ ! Lotas tenuifolius.

! Scarxonera parviflora, ! Senecio erucaefolim, \ Taraxaciim palmf

! T, leptoeephalum.

-*.

futstifolia^ ! Teuerium Scordnm. — ! Erythraea ramo-

sissima

! ! Elatim Alsinastrum. — ! Hippiiris viilgaris. — Triglochin palustre.

! ! Spergularia marginata^ ! ! salina. — 1 ! Althaea offidrmUs.

Tlialictnim angiistifolium^ Ranuncidits seeleratus,

{\\Bupleuru7n tenuissimum ^). — Potentilla ansenna var. viridis.

Nicht unerwahnt kann das traurige Schicksal bleiben, welches diese

phytogeographisch so interessanten Wiesen erwartet. Auf den groBen

Srpinawiesen sind gerade ausgedehnte, auf einem sinnreichen Plane basie-

rende Regulationsarbeiten im vollen Zuge. Es wurde ein neuer Haupt-
\

graben errichtet, der alte Bach verschiittet und wo es notwendig erschien,

wurden fiir den Wasserabzui^ auch Seitenkanale errichtet. Einige Partien

r -

?'

$

t:1
F

V \

L

^ -

sind bereits trocken gelegt; hiedurch ging auch einer der ausgiebigsten

Fundorte der Orchis palustris verloren.

An Stellen, wo vor einigen Jahren noch Rohricht- und Seggensiimpfe
:. *

waren, befinden sich jelzt Irockene Weidenwiesen mit einer traurigen Ru-

deralflora , welche sicherlich in der kurzesten Zeit fruchtbaren Feldern

weichen werden. * , . ' - t

Das Vermehren einiger Arten, so insbesohdere der Plantago "tnaritima^
g r

an Stellen, wo fruher eine viel buntere Flora herrschte, ist ein trauriger

Wiesen . r

Die Salzwiesen werden wenigstens in den teilweise kultivierten (ge-

dunglen) Teilen zweimal oder dreimal abgemaht, sonst wird im groBen

Schilf geschnitten.

In den teilweise kultivierten Partien, welche bald genug trocken, bald

wieder feucht bis naB sind (daselbst erhielten sich noch Inseln der fruheren

Vegetation mit zahlreichen Seggen); ist stellenweise Achillea MiUefolium,
Cmtaurea Jacea, Crepis bimnis, Serratula Unctoria, Cvrsium canum
tonangebend

; alle angefiihrten Arteri bilden eigentlich eigene Facies. Zu
ihnen gesellt sich Cokhicum (nur im nOrdlicheren Telle), Crepis virens,

Tragapogon prntensis, mienkdis, Picris, Leontodon autumnalis u. a.

Anderwarts verleiht den Wiesen die unzahlige Euphrasia Odontites

Physiognomie
; mit ihr wachsen auBer den genannten Arten noch Pastinaca

scitiva, Inula britannica, Lactuca Scariola, Daucus usw.

-H-

^ -

h) Vor 50 Jahren noch haufig; heutzutage auch von seinem letzten Standorle bei"
dem sogenannten >Laboratorium€ ver.schwunden.

^ 4

"^J



Das bohniische Mittelgebirgc. 37

Der schwach salzhaltige Boden ist liberhaupt charaklcristisch fiir den

siidwestlichen Fliigel des Mittelgebirges, besonders fiir das Launor und
*«

Briixer Mittelgebirge. Uberall begegnen wir Arten, die einen schwacben

Salzgehalt des Bodcns verralen und die sich besonders gern auf den Tonenj

wo sich oft kleine Siimpfe und Tumpel bilden, sowie auf dcr scbwach

leltigen Basaltkrummerde ansiedeln. Es sind dies z. B. Tetragonolobus^

Trifolium fragiferum^ Jiincits Oerardi^ Taraxacum pahistre^ die bald ini
r

nassen, bald im trockenen wacbsen. Ubrigens muB man nur beslatigen,

daB die Mehrzabl der Ilalopbyten zu dem Salzgebalt des Substrats im

ganzen indifferent ist. Das eigenartige Geprage der Flora auch auf nur

schwach salzhaltigen Stellen ist in erster Ueihe dadurch bedingt, daB auch

ein schwacher Salzgehalt des Bodens vicic Arten verdrangt, andere aber

bevorzugt und somit den Wettkampf zwischen ihnen nicht unwesentlich

beeintrachtigt.

GroBe Salzwiesen dehnen sich noch hinter Brux, teilweise schon auBer-

halb der Grenzen des Mittelgebirges aus.

Es eriibrigt noch die Areale der Leitarlen kurz zu erwahnen ^). Viele

von ihnen sind ihrer Hauptverbreitung nach pontisch, also mit dem Ent-

wicklungszentrum im SO Europas, viele erscheinen wieder hoch im Norden

an Salzstellen der deutschen Meereskiiste. In der Steppenzeit konnten sich

namlich diese Arten von ihrer urspriinglichen Heimat in Vorderasien in

nordwestlicher Richtung durch Europa iiber Deutschland verbreiten. In

den spJiteren Perioden verschwanden sie aber beinahe uberall aus dem

Binnenlande, wo die pontischc Flora iiberhaupt verschwand und crhieltcn

sich nur an der Meereskiiste und seltener nur auf Salzstellen des Binnen-

landes. Deshalb weisen auch viele von ihnen sehr disjunktivc Areale auf,

die aber mit Riicksicht auf ihre geschichtiiche Florenentwicklung leichl er-

klart werden konnen. Von den angefiihrten Arten gehOren dem Steppen-

element z. B. Carex nutans^ secalum (beide noch in Thiiringen, wo sich

iiberhaupt viele pontische Formationen, aber nicht mehr so typisch, wieder-

holen), Scirpus Tahernaemontani ^ Jwwiis Gerardi^ Spergularia salinn^

marginata^ Elatine Alsiimstrum^ Orchis palustris ^ Althaea officinalis usw.

Sie konnen also auch als pannonische Arten bezeichnet werden.

13. Die Formation der Flnrsnfer.

Besondere Zufluchtsorte bietet der Vegetation das FluBgebiet. Im

Einklange mit dem Substrat iiberwiegen feuchtliebende Arten, entweder

Perennen, stellenweise die hohen Monokotylen der Rohrichtformation, die

sich auch dann erhalten konnen, wenn bei zeitweisem Ilochwasser ihre

unteren Telle unter dasselbe gelangen, oder auch viele einjahrige Arten,

1) Beaclitenswcrt ist die Studie von F. H6ck: Die Verbreitung der MeerstranJ-

pflanzen Norddcutscblands. Bot. Centralbl. X. 6 ^1901).
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1

Hiei

Equisetum elmigatum rr. (nur bei Aussig), \Eq, hiemale (bei Aussig

busein), Acorus Calamus disp. (stammt aus Siidasien), Sparganium
m c, simplex disp. ^ Typha (2) disp., \Leersia oryzoides r. (Leit-

Calamagrostis epigeios disp., Alopeciirus geniculatics disp., fidvits

! Crypsis ahpecuroides (nur bei Leitmeritz), Phalaris aruiidinacea c,

^chhii borealis rr., Ph?'agmites communis c, Glyceria spectahilis c,

y^W Carex stenophyUa (zwischen Aussig un(t Salesl, bei GroBpriesen),

Scirpiis compressus disp., maritmms c, \ radicans vr.% \Butomus urn-

heUatus c, \XEtipharbia Oerardiaria r., \virgata rr. (Leitmeritz), if^/-

w?//?i5 Ltqndiis c, W Allium "^riparium c, (ofters lonangebend), Rumex
aureus c, \a<juaticiis disp., Polygmmm spec. div. c., ^/^^5 tripartitus c,

nutaTis disp., Pulimna vulgaris i:,,^ Chrysanthemum Tanaeetitm c,

\Smecio harbareaefolius r. (Leitmeritz), !!aS. fluviatilis rr. (im Gcbiische

neben der Lobositzer Insel), Eupatorium eannahiniim r., D/;

resfm c, ! !D. j?/fo^/5 rr. (Leitmeritz), Myosofis palmtris c., Solannm

>sacus

%'crticillata c.

,

fficmalis c., Mentha longifolia

\ parietariaefolia disp., ! ! i\^^

c., \Pkintaao arenaiiavr. fselt

und Lobositz), Lysimachiu vulgaris c, \Naumhurgia thyrsiflm^a rr.

4) Vergl. K. Domin in Beih. /. Bui. Centralbl. XVI. p. 331—3^4 (1904).

2) Scirpus frigonm bei Leitmeritz ist sehr fraglich. Oiese Angabo beruht wahr-
sclieiiilich auf eiaem In turn.

1

1

i

:

die sich durch die intensive Ausstreuung zahlreicher Samen rasch ver- i^

mehren. Einige Arten, besonders viele lastige Graser [Agrostis) oder auch
\

PotentiUa reptans verbreiten sich miltels ihrer langen, wurzelnden Aus-

laufer mit unglaublicher Geschwindigkeit.

Die FluBufervegetation ist reich gegliedert: stellenweise iiberwiegt auch

die Ruderalflora, anderswo die Arten der Rohrichte; cs erscheinen auch

Sumpfe und die Formation des nackten Teichbodens, wenngleich nicht so

typisch, wie z? B. in Sudbohmen. Auch ausgedehnte Weidengebusche,

kleinere Sandfluren, viele Gartenfliichtlinge oder durch Kommunikation ver-

schleppte Pflanzen, sowie nicht wenige Arten, die aus anderen Formationen 1

in diese gerne iibergehen und sich z. B. in den Stemdammen ansiedeln,

trifft man nicht selten an.
V r

Am besten ist diese Formation langs der Elbe entwickclt. Das Eger-

und Bielatal hat zwar mit dem Elbtale viel Ahnlichkeit, aber gerade die

wichligslen Leitarlen wie Corrigiola^ Oratiola, Xanthium italiciim^ Hiero-

chloa borealis u. a. fehlen daselbst.

In Okologischer und biologischer Hinsicht ist besonders die Formation

des nackten Uferbodens hochinteressant i). — Besonders im Elbtale kommen

in dieser Formation vor:

4. Die fnr das Flnfigebiet charakteristischen Arten:

"^i
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(Schreckenstein), \ Ariueria vulgaris ^\^^,^ y^W Ratiuiicuhfs illyricns rr.

(bei Salesl, Aussig^ Leitmeritz sellen), R, Flanmiula typ. et var. reptans c,

Wy^Isatis tinctoria c, Berteroa incarM disp. , Barharea stricta disp.,

Roripa palustris c, silvestris c. , \austriaca disp., harhareaeoides disp.,

\ amphibia disp,, Mei^estris disp., armoracioides disp., WAimoracia rus-

ticana disp. (wildwachsend) , ! ! Sisymbrium strictissimum (sehr sellen

z, B. bei Leitmeritz], Erysimum hicraciifolium r. , durum disp., Mala-

chium aquaticum c, Melandryun pratense c, \Sapona.ria officinalis c,

Hypericum tetrapterum disp., Oenothera biennis c, ! ! (7e. muricata c,

Epilobium sp. div. c, \Sium latifolium disp., \Pimpiiiella magna c,

Oenanthe Phellandrium disp. , Chaerophyllum bulbosum rr. , Spiraea

XJlmaria disp., Melilotus albus^ officinalis c, Wicia lathyroides r. —
\Lycopus exaltatiis nur bei Bodenbaph.

2, Die sonst der Acker- uud Ruderalflora gehorigen Arteii:

Panicum glabrum c. , \Echinochloa Crus GaUi c, Bromus inermis

disp., sterilis c., Atriplex spec. div. c. , Chenopodium sp. div. c. (s. F.

22—23), ISalsola Kali (bei Leitmeritz und Lobositz), WXanthium itali-

cum c, -X. spinosum rr., Amarantu^ retroflexus c, Inida brifannwa c,

Artemisia vulgaris c. , Absinthium disp., Lappa sp. div., Centanrea

Cyanus disp., Onopordon Acanthium c. , Cirsium sp. div., \Carduus

crispu^ disp., Cynoglossum officinale disp., \Anchusa officinalis c, /So/a-

/^^^^/^ alatum disp., Datura Stramonium, r,, Li)iaria minor c, Gleehoma

Hederaceum c., Lamium sp. div., Papaver Argemone disp., Fumaria

officinalis c, Vaillantii rr., Lepidiitm ruderale disp., campestre disp.,

CapseHa c. , Chamaeplium officinale c. , Erysimum Cheiranthoides c,

Malva silvestris disp., Coniiim maculatum disp., Lactuca Scariola disp.,

Alliaria officinalis c., Nepeta Cataria disp.

3, Die aus anderen Formationen ubergehenden Arten:

\Arabis arenosa c., \Anthemis tinctoria c. , Stachys recta digp.,

yi Salvia nemorosa disp., verticillata c, Bupleiirum faJcatum disp., Ce?^-

taurea paniculata disp., Falcaria Rivini c, Eryngium campestre e.,

Ononis spinosa disp., Picris hieracioides c, Impatiens Noli tangere disp.,

Silene inflata c, Tldaspi alpestre (stellenweise aus den Querscbluchten).

4, Arten fremden Ursprungs:

Impatiens pa7'viflora c, Oxalis stricta c., Sedum spurium (in den Stein-

dammen), Galinsoga parviflora disp. (wird an manchen Stell^n wieder

seltener), Erigeron ca7iadense c., Ji^fer fruietmmm r., parviflorus rr., /flf^-

ifs rr., Linum usitatissimurn c, Daldia variabilis r., Calendula arvensis

disp., Matricaria discoidea c. , NigeUa dafnascena r., Kochia scoparia r.

(Aussig), Bryonia alba disp., Stenactis anntm rr. (bei Leitmeritz), Solidago

canadensis rr., Antirrhinum maiu^ r.

Andere Arten (Gartenfliichtlinge oder auch sonst versehleppte Pflanzen)

erscheinen oft nur voriibergehend.
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5. Die Formation des nackten FluBufeis.

! \Scirpiis Mickelianus (ehemals bei Leitmeritz), Isolepis setacea disp.,

HeleocJiaris acwularis c, \H. ovata disp., z. B. bei Leitmeritz mit der kleinen

Form var. Heuseri Uechtr., ! Cyperus fuscus r. (z. B. unterhalb Schrecken-

stein), ! C. flavescem r. (z. B. Lobositz), WJuncus capitatus rr. (Aussig),

! \Bldens radiatm r., Onaphalium idiginosum c, \IAmosclla aquatica

disp., Plantago maior v. adatica r., Centunculus minimus rr., Scleran-

thus anmtus c, ! ! Corrigiola litoralis disp. , Hermaria glabra c. ,
Sper-

gularia rubra c, Oijpsophila muralis disp., Peplis Fortula disp., X\Ly-

thrum hijssopifolia r. (bei Leitmeritz), Potentilla supina disp. — Von den

Laub- und Lebermoosen sind besonders die Gattungen Plmridium, Ephe-

merum^ Sporledera^ Anthoceros^ Riccia u. a. vertreten. Uberdies kommt

hier Vcivmca seiitellata, Calitriche vei^nalis usw. vor.

Auf vielcn Slellen begleiten die Elbufer ausgedehnte, aber aus nicbt

seltenen Arten zusammengesetzte Weidengebiische. Auch bei der Eger sind

ahnliche Saliceta entwickelt, wiederum durch Salix viminalis^ purpurea^

nWay nmygdaliruiy fragilis usw. gebildet. Sonsl wiederholen sich im FluB-

gebiete der Eger die meisten von den angefiihrten Arten; es waren hier

z, B. zu nennen: WCarex Buekii (Launer Gegend), C. cyperoides [z. B.

bei Doxan und Libochovic; am ersteren Ortc auch C. disticha^ am letz-

tcren C. riparia)^ Oenothera muricata r. , Ei^ysimum durum ^ Rumex
aquaticiis^ Salsola Kali^ Butomv^ umbellatiis , Xanthium Strumarium

y

Achillea Ptarmica^ Solidago serotina (verwildert bei Laun), Thlaspi alpestre

disp., Lappa maior ^ !! Viola persicifolia (bei Doxan) u. a. Der Wiesen-

flora gehurt Thalictrum angustifoliiim.

Eine etwas veranderte Physiognomie hat das FluBgebiet der Biela; es

neigt stellenweise mehr zu der folgenden Formation. Gharakteristisch ist

hier z, B. der haufige Carduus crispiis^ besonders im oberen Laufe, Silaus

prateims^ in dem Briixcr Anteile, Farietaria officinalis (bei Kopitz), Peu-
cedamim palustre, Ribes nigrum^ (selten), bei Rudolic und Bilin Butomus
umbellatus^ an mehreren Stellen Rumex maximus, Berula angusHfolia^

Polygonum dumetorum^ Veronica longifolia , Convolvidus septum^ Iris

Pseudacorus^ Rumex aquaticusy Hydrolapathum\ Sium latifoUum nur

zwischen Tschausch und Brux. ' ^nt i-r^ v b^? {
- f . -

14. Die Formation der Bachnfer.

Diese an die Nahe der Bache gebundene Formation isl im Mittelge-

birge besonders in feuchten Teilen desselben entwickelt, im Steppenrayon

aber sehr selten. Einige Beispiele diirften die Zusammensetzung dieser

Formation am besten beleuchten.
i

So wTichst in der Sclilucht hinter Ober

zu langs des Baches, der sich bald durch ei

Welhotten

der sich bald durch eine iippige Wiese, bald durch
buschige Besliinde den VVeg bahnt und daun in den kuhlen Schatlen des

'

*'-i

Ji\

I

^

\>

_ ^
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Fichtenhochwaldes (teilweise Buchenwaldes) tritt, Spiraea Vlmaria^ [denu-

data), Cirsmm oleraceum^ Eupatoriuri

EhrhartL Lychnis Flos cuculL Vina

Ifolia^ Scrophidar

silvatica^ Angelica sUveMrv^^ My-
osotis palustris^ Scirpus silvaticus^ ChaerophyUwn hirsuium (fur diese

Formation iiberhaupt sehr bezeichnend!), Ilei^ackum nnd mehr im Schallen

Stachys silvatica^ Bromus asper^ Daphne^ Ranunculus kmugiiiosu^^ im

Schatten des Waldcs , wo sich zahlreiche Farnkrauter einstellen , haufig

Pulmonaria officiiialis [maculosa)^ Crepis paludosa^ Impaticns Noli tan-

gere^ Euphorbia dulcis^ Cardamine Impatiens.

Auch in den Querschluchten der Elbe ist diese Formation scbon ent-

wiekelt (die auffallendste Erscheinung ist hier in der Aussiger Gegend der

stattliche Aruncus Silvester], Ebenfalls in der Gruppe des Mileschauers,

Brezina- und Talinaberges, des Radelsteins, sind Bache mit ahnlichcr Vege-

tation haufig vorhanden; es wachst hier auch Geum rirale^ Leucojum

Daphne, Ranunculus lanuginosus

folia^ Polygonatum Silau

Ca?^duus crismis, Cirsium oleraceum.

In der Launer und Briixer Gegend, im Egergebiete ist diese Formalion

schwacher vertreten, obzwar auch hier manche Leitarten, so das in

dieser Formation haufige ChaerophyUum aromaticum, nicht selten auftreten.

Es eriibrigt, noch einige wichtigere Arten zu erwahnen:

Equisetum maximum nur bei dem Granatbache unterhalb des Radel-

steins (in der Nahe auch WTofieldia calyculata) und in feuchten Graben

bei Saubernitz.

7/m

lich bis zur Elbe] auch in dem Debie- und Bielatale usw.

Interessant sind auch die Durchtriebe^ die sich langs einiger BSche

hinzieheUy auf denen oft Juncus glaucus dominiert und wohin sich auch

verschiedene Girsien, so das C. eripharuni und lanceolatum gern fliichlen.

i -

,,.f , ,
15. Die Teichformationen.

F 1

. - .. . -^

Dieselben fehlen im eigentlichen Mittelgebirge fast vollig und insofern

sie vorkommen, sind sie arm an interessanten Arten.

Am besten ist diese Formation in der Bruxer Gegend entwickelt und

zwar zwischen Brttx und Oberleutensdorf (bei Kopitz); dieser Strich liegt

aber schon groBtenteils hinter den eigentlichen Mittelgebirgsgrenzen. Hier

kommen z. B. Equisetum limosum^ Rinnex Hydrolapafhum, Menyanthes^

Cieuta^ Carex Pseiidocyperics^ Sparganium simplex, rauiosum, OeyuinthCy

Sium latifolium^ Sagittaria sagittifolia, Typha (2), Ranunculus Lingua,

Hf/drocharis Mo7'sus ra)iae vor,

Bei dem kleinen Teiche auf dem Rosselbcrg bei Brux wachst Vcro-

scuteUata, Myosotis cacspitosa. Equisetum, limosum, Carex caespi-^

tosa. fulvus
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Bei dem Teichlein auf dem Stiizowitzer Berge bei Aussig bedeckt

anze Flachen der durch seinen Wuchs an Alopecurus fulvus XgenicuMus

lebhaft erinnei-nde Al. pratensis var, glaucus.

OP

Die Formation der Wasserpflanzen

Wasserpflan

im Mittelgebirge nicht besonders reich entwickelt; die interessanteren Arten

sind an die Elbe, den HauptfluB des ganzen Gebietes, gebunden.

Von ihnen waren zu nennen:

Lemna trisulca selten, z. B. im Egergebiete bei Laun, \L.gihhasehv

zerstreut, L. polyrrhiza im ganzen selten, z. B. bei Lobositz.

! Najds ma\

Aernosek,

Caulinia /5

ina den Elbetiimpeln, z. B. bei Lobositz, Leit-

y

zwischen Pistan und Zernosek im Jahre 1886 in

Menge mit der vorigen, seiner Zeit auch bei Lobositz mil Najas

unbestandig und voriibergehend.

1\ZanichcUia palnstris in Menge im Rayon der Salzwiesen, auch bei

Lobositz.

! Potamogeton pectiTiatus sehr zerstreut, Mrichoides

bei Lobositz und Aussig, crispiis

lucens haufiger.

Hydrocfmris Morsus ranae s<

Kopitzer Teicheri, ; 1 - V

'

foliatiis sehv zerstreut,

p / -

^ ,

Ehdea canadensis erscl

hunderts, jetzt gemein^).

Cet'atophyUum demerstim bei der Elbe zerstreut, ! C, submersiim nach

ReuB bei Bilin. - .

Hipptiris vulgaris haufig im Rayon der Salzwiesen, auch bei Bud in

(Egergebiet), Lobositz. * r
\ A

'^ f

, i

Utricularia iieglecta bei Leitmeritz (Herzinsel) und an der Elbe bei
r^x . . 4

> >
L L

Bei der Biela unweit von Bilin.

/
' 4

^ ;

* - *

•.. i
;

;

1 *
J ^

H ^

> 1
d< - — \ }

/ .

;
-'

.
: *.

i

Laun. U. vulgaris sellener

Bei Laun? ^

Ramincidus paiicistamincits zerstreut, Petiveri bei Peruc, circiimtus

selten (Launer Mittelgebirge), flnitans selten (bei Leitmeritz).

Nymphaea Candida nicht haufig. Nuphar lutetim zersirent

MijriophyUum verticillatum sehr zerstreut!
' j

- ^

i

A-

tt

i

. >,

>
+

M—19. Die Waldformationen2j.
^

Auf so warmem und trockenem Substrate, wo echte Steppen sich ent-

wickeln konnten, vermochtc naturgemaB ein normaler Wald nicht zu ge-

i) Vergl. auch Wiksbair in Ost. Bot. Zeit. 1885, Nr. 11.

2) Die Fonnation der Kicferwalder, die in dem Unterwuchs mit dea H^idefor-
naationen ubereiDStimmen, wurde als F. \ angefiihrt,

'
'

B ^
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deihen. Daher fehlen auch die VValder iiberhaupt im ganzen Steppen-

rayon und sind erst in der nurdlichen Zone von Bilin iiber die Elbe bei

Aussig bis gegen Auscha hin entwickelt. Dor Wald- und Steppenrayon

stoBen bei Hradisko in der Leitmeritzer Gegend eng aneinander.

Die Walder des Mittelgebirges weisen stellenweise mehrere Vorgebirgs-

pflanzen auf. aber auch dort, wo sich diese Elemente konzentrieren, so
V ^

u. a. in der Umgebung von Stepanov, wo z. B. Cirsium heterophyllwn^

Polygonatum vertwiUahun und Sagina Linnaei wachst oder auf dem
Babinaer Riicken , wo Calamagrostis HaUeriana massenhafl vorkommt,

sind in ihrer Nachbarschaft buschige Lehnen mit pontischen Hiigelpflanzcn

anzutreffen.

Ja selbst die beriihmten, fiir das Zentrum der feuchten Nadelwalder

so bezeichnenden Orchideenwiesen beherbergen eine merkwurdige Mischung

von mitteleuropaischenj Vorgebirgs- und pontischen Arten!

Im ganzen kann man dreierlei Formationen unterscheiden.

1 . Fichtenwalder, die verbreitetste Form der Mittelgebirgswalder sind

am besten zwischen Kosten^ Bilin, Skalic, in den Elbeschluchten (besonders

ostlich von der Elbe), bei NemscheUj Tschersing, Babina, in der Gruppe

des Geltschberges und des Zinkensteins entwickelt.

Ihr Unterwuchs ist natiirlich von dem Feuchtigkeitsgrade, der llumus-

qualitat, sowie von den lokalen Standortsverhaltnissen abhangig. Nur die

trockenen Fichtenwalder bere:en manchmal eine diesen Waldunsen iiber-

ciliata.

acauk^ Mekimpyriim nemm
sangiitneum

Koele)

Im ganzen ist aber der Unterwuchs der Fichtenwalder iippig, wenn-

gleich weit nicht so mannigfaltig wie jener derllaine; Irotzdem sind diese

Walder nicht mit den hercynischen Waldungen identisch.

2, Die Buchenwalder sind heutzutage im Mittelgebirge nur stellen-

weise entwickeltj so z. B. auf der Ostseite des Babinaer Rilckens und auf

dem Zinkenstein. In den Buchenwiildern uberwiegen einige zeitlich bliihende

Pflanzenj aber im ganzen ist diese Formation im Mittelgebirge nicht als

typisch zu bezeichnen. Der Unterschied zwischen dem Buchen- und

Fichtenwaldunterwuchse geht oft dadurch verloren^ daB auf den Holz-

schlagen nach den Buchenbestiinden Fichtenkulturen eingefuhrt werden.

3. Mischwalder auf eruptivem Gerolle mit Fichte, Bergahoruj Spitz-

ahorn, Bergulme, Linden und Tanne. Es sind das geschlossene Wald-

bestande, die mitunter durch reine Laubwalder ersetzt werden. Sie liber-

gehen oft in die charakterislischen Lindenhaine und endlich in offenes Stein-

gerOlle mit Woodsia, Saxifraga decipiens^ Libafwtis 7nontana usw.

Bezeichnend sind fur diese Wiilder zahlreiche Farnkrliuter (ganze Bestande).

Am besten ist diese Formation am Kletschenberg entwickelt (s. Taf V in

der bohmischen Arbeit).
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Die Leitarten der einzelnen Formationen waren:

(Zeichen wie fruher, mit A sind die Vorgcbirgs- (eventuell Gebirgs-)

Arten bezeichnet),

1 . Die Formation der Fichteuwalder. (Die mit einem Stern bezeich-

nelen Arten kommen besonders in fcuchten Waldern vor).

ALycopodmm complanatum rr. (nur bei Levin), "^Equisetum silva-

ticitm c. g., ^Milium effusum c, Deschampsia flexiwsa ! A Calamagrostis

Hallerkma (Babinaer Gebirge), "^WGlyceria nemoralis rr. g. (ein Wald-

sumpf bei Kundratic), ^Triticum mninum c, Festuca heterophyUa r.,

^gigantea c, ^Bromus aspefi^ c, ^Carex remota disp., C. piluUfera dh]),.

Wumbrosa r. (bei Babina und Wintcrberg), ^cmiesceiis r., ^vulpina var.

mmorosa rr. (Radelstein), Polypodmm vulgare^ Bryopteris^ "^Aspidium Filix

mas c, *spinubsum (auch var. elevatum] disp,, Athyrium Filix femina c,

Luxiila albida c. g. (auf Radelstein auch A yar. erythranthema)^ l^/sPoly-

gonatiim verticillatum c., ^ILeueojum vernum c.
,

(von Radelstein bis

gegen Mileschau, im Wopparner Tale, bei Tschersing), Pkitantfwra solsti-

tialis disp., "^ Orchids maculata disp., ! CephalantJiera ensifolia rr. (Geltsch-

berg), Epipactis latlfolia c., \Ep. violacea (gesellig bei Stepanov) "^Daphne

Mexereum c., Euphorbia dulcis c. , "^Mercurialis pe)xnnis c. g., Hiera'

cium murm^umj silvaticum c, AFrenanthes purpurea c., Laetuca mu-

ralis c., /sScorxonera humilis c., Onaphalium silvaticum rr. (!), Senecio

Ftichsii c. g, , Jacquiniaruis (seltener als die vorige Art) , Eupatorium

cannabinum T,y Galium rotundifolium rr.^ ^Vinca m/ior disp., Asperula

odorata c. g., M^Pidmonaria "^maculosa r., im nordlichsten Teile, aus-

schlieBlich in dieser Form von Zinkenstein bis zu der Elbe, am FuCe des

Sperlingsteins), !* A Veronica montana (ani FuBe des Mileschauers, im

Tannenbestande), \ Symphytum tuberosum disp, (auch in den Hainforma-

tionen) , Atropa BeUadmma rr. , Mclampyrum nemorosum
,

pratensCj

^GaUopsis versicolor' disp., ^.Stachys silvatica c. g., Vaccinium MyrtiUus

(nicht haufig), Galeobdolou luteum^ *Lysimachia nemorum disp., A'^Pri-

mtila elatiar disp., A'^Mwiesis grandiflm-a dis^,^ Pir^ola rotu?idifolia disip,^

chhranilia r., Ramischia secundiflma disp., \Pirola media r. (Eisberg bei

Kamaik, im Mileschauer Mittelgebirge selten), Ranunculus nemorosus d\%^.^

*Actaea spicata c, \A^Lunaria fediviva r. g. (Geltschberg) , Dentaria

enneaphyllos r.^^Cardamine silvatica r., "^Impatietis c, WA'^Sagina
lAnnad rr. (nur bei Stepanov), Viola silvestris^ Riviniana c, ^^Hyperi'

cum tetrapterum disp., *Impatiens Noli tange^'e c. g., \ A Geranium sil-

raticum disp., Epilobium angustifolium, ^Sanicida europaea disp., *^5-

frautia mawr c, \ l\^Bupleurum longifoliuni c, Potentilla T(yrmentilla

disp., * ChaerophyUum hirsutum c. g., A'^Rosa alpina disp., A^Rubus
saxatilis disp., A*Arumus Silvester r., Cytisus nigricans^ "^Selimimcar-
vifolia cA Geiiista germanica, tinctoria^ AVieia silvatica ii.^ \/ALathyrus
niontafius c. ,

\.

r

h
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2. Besonders fur die Formation der Bucheiiwalder sind folgende

Arten charakteristisch:

Milium effiisum c. , Ccdamagrostis arundinacea c. (1), Poa nemo-
Talis c. g. 5 Braehypodium sUvatieum disp. (1), Carex silvatku c. (1),

digitata c, !!aC penduki rr. (nur Zinkenstein), \ Ely7niis curopaeiis disp..

! ! A Festtwa midtifloi

vpaeum
latum c. (1), Anemone nemorosa c. (1), Dentaria hulbifera r., Oxalis

Acetosella c. g. (i).

Uberdies viele Arten der vorigen Formation, wie Cardamine Impa

, Lathyrus inontanus^ Impatiens Noll tangere^ Aetaea spicala^ Gakob

I J Daphne. Eiiphorhia dulcis. Bromus asper^ Carex remota usw.

20. Formation der Babinaer oder Orchideenwiesen.

Diese Formation bildet eine Spezialitat der rauheren Mittelgebirgsteile.

Sie ist heutzutage am besten bei Taschov, Nemschen, Tschersing, Babina,

Winterberg und westlich von der Elbe in der Gruppe des Radelsteins enl-

wickelt.

Friihjahrs sind diese, fast ausschlieBlich auf der Basaltunlerlage vor-

kommenden Wiesen von zahlreichen Bliitenpflanzen bunt gefarbt; im lloch-

sommer ahneln sie trockenen, verwelkten pontischen Fluren. Auch ihre

Zusammensetzung ist interessant: es ist das eine Mischung von gewOhn-

lichen Wiesen-, Vorgebirgs-, aber auch xerophilen pontischen Arten, Uber-

dies treten hier auch einige Hainpflanzen auf. Orchideen fehlen niemals!

Diese Formation umfaBt Urwiesen, die ehemals um die Basaltrucken

und Kuppen sicher stark verbreitet waren und die unter iibnlichen Ver-

haltnissen auch stellenweise im Erzgebirge in analoger Form auflreten; nur

in dera Steppenrayon konnten sich natiirlich solch uppige Wiesen nicht

entwickeln. Durch die Wiesenkultur (das Diingen) wurden aber die charak-

teristischsten Arten, so in erster Reihe die so empfindlichen Orchideen auf

vielen Stellen verdrllngt und auf diese Weise sicherlich auch ganze Wiesen-

komplexe in gewuhnliche Kulturwiesen verwandelt. Sie waren fruher von

der Linie Klein Priesen—Saubernitz (vielleicht auch auf dem Zinkenstein?)

bis zu der Linie von Sebusein gegen Schiittenitz verbreitet. Die Ostgrenze

bildete etwa die Linie zwischen dem Geltschberge und dem Babinaer Riicken.

Westlich von der Elbe lassen sie sich etwa von der Gruppe des Mile-

schauers (aber nur auf seinem FuBe, auf Basalt, kaum auf Phonolith!)
V

welter westlich gegen 8tepanov zu verfolgen; daselbst nehmen sie noch jelzl

das Plateau des Radeisteines ein.

Von den charakteristischen Lokalitaten dieser Formation waren zu

erwahnen:

Bi^ Wiesen bei Nemsclien. — Die Leitarten dieser Wiesen sind

folgende:



46 K. Domin.

! ! Orchis ghhosa (einzeln), ! 0. samhudmi (haufig), maculata (zerstreut),

A Codoghsmm viride (zerstreut), ! Gijmimdenia coTwpsea (haufig).

AScorxonera humilis c. g. (ersetzt slellenweise den Grasteppich),

\Achyropharm rmculatus (haufig), A]Lathyrus montaniLS c. (stellenweise

sehr dicht bestandbildend), Trifolium montanum c, Viscaria vulgaris c,

A\Cmtaurea Phrygia c, [X)Brunella grandiflwa c, [X) Oeraiiium san-

quineum c, Melumpyrum nemm'osum c, Trifoliu7n spadiceum zerstreut,

Potentilla alba (stellenweise tonangebend), A Trollius europaeus zerstreut,

\Thesium montanum (nicht selten), Hieracium cymosum (zerstreut), Heli-

anthemum Chamaecistus c. , XPeucedanum Cervaria c, Luxula albida^

Arena pubescens und Anihoxanthum haufig, Lathyrus niger zerstreut.

Campanula TracJielium^ Rhirmnthus minor, serotinus.

Im Eichenniederwalde wachst hier sehr zahlreich ALaserpitium laii-

folium. und \ Pleurospermum austriacum, in ungewuhnlicher Menge die

stattliche Melittis und ziemlich haufig Pulmonaria angustifolia.

Stellenweise kommen lockere Birkenbestande zum Vorschein und in

ihrer Nahe auch heideartige Hiigelchen mit Calluna, Polytrichum^ Vacci-
4

Ilium Myi'tillus^ Galium horeale^ Antennaria. Im Halbschatlen wachst

zahlreich \Acomturn variegatum^ Valerimia officinalis und Laserpitium

jn^tmiieum.

Stellenweise ist auf den Wiesen Polygala vulgaris var. rosulans haufig.

Polygonatum officinale bildet in einer niedrigeri, aber robusten Form auf

offener Wiese (!) dichte, groBe Bestande.

Ein ganz and eras Aussehen haben aber diese Wiesen im Hochsommer.

Die meisten Friihjahrspflanzen sind spurlos verschwunden und an ihrer

Stelle entfalten sich auf der jetzt trockenen Flur zahlreiche Bliiten des

BianihuB superhus^ mit ihm Centaw^en Phrygia^ Succisa pratensis^ ein-

zeln Platanthera solstitialis; in ganzen Kolonien wachst das unauffallige

urn

cea empor, neben ihr reift Laserpitium prutenieu7n; auf Pleurospermum
rauschen die reifen Fruchte. Eine schone Dekoration bildet stellenweise

die gesellige Oentiana Pneumonanthe.

f

Auf den Wiesen bei Winterberg ist neben Salix repens besonders

Equisetum pratense und auf buschigen Stellen X ! ! Adenoph&ra liliifolia

zu nennen.

Tnteressant sind die ausgedehnteren Wiesen oberhalb Babina, gegen

den Spitzberg und Sandberg zu, wo neben anderem wachst:

! !
OreJds masculci c. (haufig auch die var. spedosa), ! ! 0. ghhosa (sehr

zerstreut), O. Mifolia (sehr zerstreut), ! 0. sambucina in den oheren,

trockenen Partien sehr haufig (auch sambucina Xlatifolia), \Oymnadenia
conopsea

'onu n Bistorta (bedeckt auf gediingten Stellen groBe Flachen),

Cohkimm., A Trollius mropaeus c, Carum Carri disp., AnthyUis Vul-

.'.VJ

V

V

t^'ii

V. ^.

I

f

Molinia ^arundina" "^
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neraria^ AckiUea rtarmica^ Seor\o7iem humilis c, \ Crepis p-aemorsa
disp., TfmUctrum angustifolium r., Achyrophorm macidatm disp., Iris

sibirica disp., Vale?'iana dioica disp.

Carex panicea^ palhscens^ vulgaris^ Oederi^ Eriophorwn latifoUum

disp. g. — Lathyrus p^atemis c. g., Melampyrum nemorosum c. g.

(mehrere Formen!), \ A Arnica montarui selten. — Thlaspi alpestre^ wie

auch bei Nemschen, zerstreut.

In der oberen Partie, wo eben die gelb- und rotbliihende Orchis sam-

bucina verbreitet ist, sind liberdies Rhinaiithiis sei^otinus^ Lathyrus moii-

tanus^ Potentilla alba, Thesium montanum^ Geranium sanguineum^

Laserpitium latifoUum^ Raniincultis nemorosits^ Hypmicmn quadran-

gidum^ Primula officinulis v. canescens und am Rande des Fichtenjung-

waldes Monesis grandiflora haufig. Direkt unter dem Riicken auf dem
meist niit einer machtigen Humusschicht bedeckten BasaltgerOlle breiten sich

scbone Gebiische und Haine mit liberwiegenden Haselnussen, mit Bergahorn,

Eberesche und auch Fichten aus. In ihrer Nahe wachst auf den

unzahlige Astrantui maim*^ Aquilegia^ Symphytum tuberosum^ Trolliiis

europaeuSy Thesium montauum^ Couvallaria^ Polygmmtum verticillatum^

Bupleurum lofigifolium^ Vicia silvatica^ Calamagrostis arandinucea^

Luxula albidUy Galium sUvaticwn^ Achyraphm^us maculatu^^ \ Pulsatilla

Wiesen

patens^ Pulmonaria angustifolia ^ Peucedamum Cet^varia und zahlreich

die prachtvolle Cineraria campestris.

In dem Laubwalde (mitunter kommen Fichten eingesprengt vor) gesellt

sich zu diesen Arten noch Mercurialis perennis^ Paris^ Prenanthes^ Milium^

Actaea
, Pleurospermum (sehr zahh^eich) , Asperula odorata^ Aru?icus^

Valeriana officinalis ,
Aconitum variegatum ,

Polygonatum muUiflo-

rum u. a.
h

Auch nordlich und nordostlich von Babina ziehen sich ahnliche Wiesen

gegen Taschov und Proboscht zu. Vor Zeiten reichten sie sicherlich bis

Lischken, also zu der Linie Klein Priesen—Saubernitz. lleutzutage treffen

wir hier noch kleine Uberreste dieser Wiesen an M, aber nach dem Gesamt-

charakter dieser Gegend ist leicht zu^ersehen, daB hier friiher Wiesen vom

Typus der Babinaer Wiesen stark entwickelt und vielleicht noch mannig-
4 -

faltiger ausgebildet^waren als in den geschilderten Partien.

, Hierdurch wiire in Kiirze der Charakter der Orchideenwiesen in der

usllichen Halfte des Mittelgebirges skizziert. Westlich von der Elbe ist

heutzutage,. die typischste Wiese dieser Formation auf dem Plateau de

Radelsteins erhalten.

Daselbst kommen vor:

4) Von den erhaltenen Leilarten dieser Formation nennon wir hier: Orchis mas-

cida (sehr selten), Qymnadenia conopsea^ Lathyrus 7nontanus\ TroUins europaeiis,

Polygonum Bistorta^ Aconitum variegatum.
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! ! Orchis mascida (sehr zahlreich , auch var. specwsa]
,

! ! 0. glohosa

auf mehreren Stellen gesellig, jahrlich einige Hundert bliihende Pflanzen,

!0. sambucina (verbreitet, besonders die rotbluhende Form), 0. kitifolia

zerstreut, macidata, Gtjmnadenia conopsca c, Coeloglosmm viride selten.

Auch Orchis mUitans und angeblich auch 0. carioplwa wurde am Radel-

stein gefunden,

Liliiim Martagon^ Primula officinalis^ Potmtilki alba c. , Achyro-

phorus maeulatus disp., Pulmonaria angustifolia disp. , \\X Pulsatilla ^
patens (zahlreich, seltener bluhend), \ A Chaerophylhim aiireum c. ^ \ACm-
taurea mmitana disp., Anthoxanthum^ Luxula campestris c. g., Cineraria

campestris c. usw.

Hier ist besonders das Zusammenleben einiger Thermophyten wie

Pulsatilla patens mit zahlreichcn Wiesenorchideen, mit Trollius^ Chaero-

phyllum auremn usw. sehr auffallend.

21. Die tibrigen Wiesenformationen.

Die Wiesen des Mittelgebirges , insofern es nicht die schon geschil-

derten Salz- und Orchideenwiesen sind, sind fast samtlich Kulturwiesen. 7

Am besten sind natiirliche, stellenweise in Wiesenmoore iibergehende

Wiesen in dem an Teichen reichen Streifen zwischen dem Mittelgebiige

und dem Erzgebirge entwickelt. Der daselbst haufige Silaus prateyisis

zieht sich von da uber Bilin und Stepanov bis gegen Mileschau hin.

Die Wiesen bei Tschausch in der Briixer Gegend verraten noch einen

schwachen Salzgehalt des Bodens. Die wichtigsten Arten sind hier Achillea

Ptarmica, A Potentilla proeiimbens^ ! Lathyrus palustris^ Veronica longi-

folia^ besonders aber WCnidium venosum^ eine boreale Art, deren Siid-

grenze durch Bayern liber Buhmenj Mahren, Galizien nach RuBland ver-

lauft und die nur als Seltenheit auch in Ungarn und Siebenburgen beobachtet

wurde. •. k

Auch in den Querschluchten bei der Elbe sind kleinere Wiesen vor-

handen ; inleressanter sind hier Thlaspi alpestre (urspruhglich eine mon-
tane Art) und bei Rongstock A Cirsium heterophyllum. Sonst kommen

Colchi-cum^ A' Crepis succisifolia^ Angelica, Cirsium olcraceum.

fonum ' :

Im Launer Mittelgebirge und im Gebiete des Egerflusses kommen meist

nur Kulturwiesen hiculare

angiistifolium
J
dann Crepis nicaeensis

*-
' ^

' ' L

•VI

I

europa stammend und wahrscheinlich vor Jahren durch Aussaat eingeschleppt.

Auf den Wiesen bei Watislav ist das pontische Peucedamim almtkum,
welches hier im Herbste massenhaft aufbliiht, zu nennen. *•

Die Zone von Radelstein gegen Mileschau ist im ganzen feuchter und
daher fur die Entwicklung der Wiesen gunstiger. In diesem Striche kommen
besonders ColcMcum, Cirsium camfm, olerncemn, Silaus prntmsis,
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TrolUus^ Angelica^ Geranium palmstre^ silvatieum^ Polygonuiu Blsiortu^

Scorxonera liumilis und nur selten Cirsium heterophyllum vor.

Eine ungewohnliche Wiesenfacies findet man zwischen dem Lhota- und

Talinaberge, wo auf den Wiesen, wo sonst Gercmium silvatieum^ ^i/^^9^^

reptanSy Spiraea Vlmaria^ Primula offtcimtlis^ Saxifraga granalafa^

Orchis latifolia , Galitim horeale^ Valeriiuw diokn usw- vorkonimeny

Cardamine pratensis mit der typischen XMyosotis suaveokns eine Massen-

vegetation bildet.

Seltener sind hier Wiesen mit schwacher Moorbildung; auf ihncn wachst

Carex Davalliana^ glauca^ paniccay Salix repens^ Orchis latifolia^ Scor-

onera humiliSy Eriophorum angustifolium^ Valm^iaiia dioica^ Colchii'iim

autumnale^ Eqiiisettijn silvaticum^ aber auch Primahi officinalis]

Oft trifft man auch Ubergange zwischen den mesophilen Wiesen und

pontischen Fluren.

Fiir das ganze Gebiet der Nadelwalder sind besonders im llerbste die

Glrsienwiesen bezeichnend; ihre Physiognomie wird durch das zahlreiche

Cirsium oleraceumy canuniy palustre (Mischlinge iiberall vorhanden!) be-

stimmt.

Im Aussiger Mittelgebirge sind unterhalb dem Staudenberge interessante

Hieracienwiesen vorhanden; es wachst dortselbst sehr gesellig Ilieraeiam

cymosum (Sbsp. eymigerum)^ panjionicum (Sbsp. cchiogenes N. P.) mit

EhiTumthiis minora Erigeron accr. Campanula patala ^ Trifolium cam-

pestre.

Die Wiesen nordlich und nordwestlich von Aussig sind wenig charak-

teristisch ; bald erscheint auf ihnen neben dem im ganzen Mittelgebirge ver-

breiteten Colehicum Trollius curopaeus und hinter Slabisch auch Geum
rivale.

Im nordustlichen Flugel des Mittelgcbirges kommen besonders Wiesen

des Babinaer Typus vor. Auf den Wiesen unterhalb des Zinkensteins

waclisen Arrhenatherum (huufig und gesellig), Crepis succisifolia (sehr

liilufig), PJnjteuma spicahoUy Galium cruciata (bildet Kolonien), Cohhicuni^

Ileracleum, Platanthera soUtitialis zerstreut, Vicia cassuhica (stellenweise),

Polygonaium multiflorumy Silene nutans^ Thlaspi alpestre^ Pii^mula eUi-

tior (im benachbarlen, lichten Walde P. officinalis und Bastard], Viscarici^

Lathyrus montanus (hauptsuchlich in der var. tenuifolius Ser.}, Ilanun-

cuius neniorosuSy Chaei'ophyllum aromaticum.

Auf den trockeneren Stellen wuchst haufig Koeleria ciliaiay Trisetuniy

Hieracium cymosum\ Anthernis tinctorial TnfoUum alpestrCy Artemisin

campestrisy Brackypodium pimuitum u. a.

Auf den in die Wiesenmoore iibergehenden Wiesen kommen oft zahl-

reiche Seggen, Scirpus silvaticuSy Molmiay Colehicum^ Deschanipsia cue-

spitosa. Spiraea JJlmariay Cirstum-Avienj Parnassia vor.

Ein kleines Waldmoor [Sphagnam-VLoov] unterhalb dem Geltschberge

Botanische Jahrbucher. XXXVII. Bd. 4
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bcherbergt Dro^^era ro taudifolia , A Tricntalis curopaca, Eriophormn vagi-

natum, Carex canescens, eloiigata usw.

22—23. Die Formationen der Ruderal- und AckerpflanzeD.

AUe Arten diescr Formation sind nattirlich nicht gleichbedeutcnd.

Erstcns musscn wir solche Arten unterscheiden (z. B. Draba venia), die

in unserem Gebiete hcimisch (indigen) sind, zweitens solche eingcfiihrie

Arten (z. B. Centaiirea Cyrm/is), die auf einc bcstimmte Kulturart gcbunden

sind, ohne daB sich ihre uisprungliche Ileimat in jedem Falle feststellen

lieBe, und endlich heimisch gewordene Arten (z. B. Erigeron canadensis) |

l)ekannter Herkunft. Von diesen zeiclinen sich hesonders einigc amcrika-

nische Arten [Oenothera, Galimoga, Elodea usw.) durch auBerordentliche
r

Expansivitat aus.
. i

Die lluderalflora ist im ganzen Mittelgehirge sehr stark entwickelt, |

l»esonders im Steppen- und Salzwiesenrayon, reich auch im FluBgeliiete dcr

EIl)e, am schwachsten im Nadelwaldrayon.

Dieser Reichtum der Ruderalflora ist fiir die Beurteilung der pontischen

Flora in Bohmen von groBer Bedeutung. Wenngleich die meistcn Arlen

noch viel nordlicher in Deulschland wiedererscheinenj so liegt doch ein

nicht zu unterschatzender Unterschied im quantitativen Auftrelen einzelner

Leitarten. In dieser Hinsicht steht nicht nur Sachsen, sondern auch das

warme Thiiringen dem Mittelgehirge weit nach.

Die ohne besondere Zeichen angefiihrten Arten sind liberhaupt ver-
4

I

breilet, die mit A versehenen nur im Steppen- und Salzwiesenrayon, sonst

selten und im Nadelwaldrayon meist giinzlich fehlend.

1. Die Formation der Ruderalpflanzen.

Fanicum glahrum disp. (besonders auf Sandboden), ! A P. sa^iguinale rr.,

Ediinochloa Crus galli, Setaria glauca disp,, viridis, \AS. verticillata

(gerne in den Wein- und Gcmiisegarten, besonders in der Briixer Gegend,

fehlt dem ostliehen Telle dcs Launcr Mittelgcbirges), Bromus lectorum,
sterifis, rnollis, ! A Bromus commutatus, ! Bromus racemosus (mit Sicher-

heit nur im Launer Mittelgehirge), Eupliorlm exigua und esula c, E. falcata

und pkdgphylbs c, besonders A und iiberhaupt im westlichen Mittelgehirge,

A Mercurialis annua , \ Parictaria officinalis rr. und vielleicht nur zu-

fallig, \ Atriplcx nitens \CYhTe\[Qi, besonders A, bildet auf den Schuttstellen,

hauptsachlich auf Sandboden groBartige Formationen; sie erreicht hier bis

MannshOhe und ihre, den auf den flachen sandigen FluBufern verbreileten

Weidengebiischen tiiuschend llhnliche Bestande sind schon von der Feme
bin sichtbar, A. Itaslata, talaric((, ohlongifolia, rosea zerstreut, hesonders
A; Chempodinm Bonns Ilairtens, hyhridum, glaucum, album (sehr

formcnreich!), Vulvaria, polyspermum, gemein, A murale nicht hiiufig,

rubrum besonders im Elbtale, aber auch sonst nicht selten, urhicum und
rhomhifolium zerstreut, besonders A, opuUfolium und frifoUvm seltcner,

r
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t
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besonders A unci im Elbtale, ! SalsoUi kali zerstreutj besonders A und im

Elbtale^ oft bestandbildend, Polijcnemmn arvense sehr zerstreut, Albersia

Blitum selten, z. B. bei Leitmeritz, Xanthiiim Strumarium nicht haufig^

spmoswii selten, Lactnca Scariola zcrstreut, Inula hritannica zerstreut,

PifUcaria vidgai^is mit Ausnahme des Elbtales sehr zerstreut, Lappa maior

besonders A, ! L. macrosperina nur bei Laun, Aspcrago 2>yoca?nbe7is sehr

zerstreut, Anclinsa officinalis disp, , Solannm nigrum var. chloroafrpum

bei LibochoviCj A alaturn^ Datura Stramonium sehr zerstreut, Hgoscgauius

niger c. , Cardaria Drahra c. (stellenweise voUig fehlcnd), XlASisgm-
hriuni Loesclii disp. (auch bei Aussig und Bilin), ! Portulaca oteracea bei

Leitmeritz und Lobositz mehrfach, bei Salesl, Bilin und Laun, /^X Malva

horealiSj Anthiiscus vulgaris disp,, Cerefolium sativum bei l^eitmeritz und

. Lobositz, Conium maculatmn disp.

2. Die Formation der Ackerpflanzeu mit einigen auf den Wegen und

Rainen heimischen Arten:

\ ^ Selerochloa dura (nicht selten), A Poa bulbosa disp., \ Eragrostis

minor sehr zerstreut, verbreitet sich langs der Staatsbahn, auch bei Postel-

berg, Bilin, Brux; Festuca myurus nur zwischen Skupitz und Lippenz,

Bromiis sccalinus c. , arvcnsis sehr zerstreut, JSpatuhis disp., Lolium

Boucheanum im Launer Mittelgebirge, wo es mitunter gesat wird, stellen-

weise verwiidert, L. temulentum c, Hordeuui murimim c, Gag&i arvensis

disp., \ Allium rotundum (bei Bilin, Hochpetsch, Leitmeritz, Lobositz, Aussig

\ Muscari racemosum rr. (z. B. bei Peruc, ob noch jetzt?), \ Euphorbia

virgata selten im Elbtale und zwischen Bilin und Dux, \ Amarantus

silrestris in der Leitmeritzer Gegend am Randc der Wein^arten selten,

X! Crcpis rJioeadifolia im ganzen selten, fehlt dem Launer Mittelgebirgo,

Tragopogon maior verbreitet, Xl\ Anthemis ruthenica nur in der Briixer

Gegend, X! A a//$f77f/ca zerstreut, !A Cirs^ium o'iophorum^ \X Echinops

sphaerocephalus dim FuBe des RadobVls und bei Brzvan, \ Dipsacus laci-

niatus (Nedvedic und Laun), Valeri^nella auricuh disp., ! Asperulu arvejwi^

sehr selten (am FuBe des RadobVls, bei Triebsch, Stadic und in Feldern
^ r

auf dem Kosliil), Cynoglossuni officinale disp., Ecfihwspetnmim Lappula

zerstreut, Myosotis versicolor (Ziegenberg bei Aussig, auch bei Leitmeritz),

TAthospernuon ofjicinah meist nur A, Cerinthe minor^ A Nonnea Pulla^

\ Physalis Alkekcngi zerstreut (auf Standorten meist massenhaft), \ Linaria

spuria (am FuBe der llasenburg und in der Trebnitzer Gegend), Linarid

arvensis disp., A Veronica praccor, besonders im westlichcn Striche aus

der Briixer Gegend in das Egergebiet, Bhinajithus villosus zersiveutj \Stachys

annua in warmeren Lagen (besonders A) zerstreut, gern auf kalkhaltigem

Substrata X\\ Marrubium jyeregrinum nur in Malnic bei Laun, M. vidgare

hauj)tsachlich A, ]X /S AJuga Chamaepitys (besonders im Launer Mittel-

gebirge mchrfach), \ Androsace septentriomdis in den Feldern l»ei Aussig,

\ A. elongata sehr zerstreut im Leitmeritzer Miltelgebirge, bei Bilin, Brux,

4*
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Poralsch, Myosunis minimus ist nur von Postelberg bekannt, \ Nigella

arvensis in warmeren Lagen, besonders westlich von der Elbe nicht selten,

! Glaiicium phoeiiiceum {mediterrml^ wahrscheinlich aber nicht urwiichsig,

nur bei Leitmeritz), Ftimaria rostellata zerstreut, Vaillantii zerstreut,

Schleicheri seltener, AThkispiperfoliatum, \ A Coro7iopus Ruellii disp.

\Enjsiynvm repandiim zerslreutj besonders A, X!! Sisymbrium altissimum

(im Leitmeritzer Mittelgebirge, nach Hackel, ohne nahere Standortsangabe,

bei Bodenbach nach Tempskyj, Diplotaxis muralis seltener, besonders A,

! D. tmuifolia angeblich bei TopkoviCj X\\ Brassica elongata [? bei Leit-

meritz), Melanosinapis communis selten, Sinapis arvensis verbreitet, Ba-

phcuius (besonders im Nadelwaldrayon), nicht selten in der var. dasycaiya^

AX\Rapistrum perenne^ [Herniciria hii^suta bei BiUn?), Spergularia

Morisonii selten, \ Sagina nodosa (zwischen Stepanov und Kostenblatt),

A Vaccaria parviflora^ X\\ Silene longiflora auf den Feldrainen am FuBe

des Radobyls und ehemals bei Sebusein), A Caucalis daucoides c, \ C.

muricata bloB bei Leitmeritz, A Scandix Pccten Veneris disp., Vicia villosa^

Latliyrus tuberosus.

Hierher schlieBen wir noch eine Reihe meist nur zufallig eingeschlcppter,

daher der Adventivflora angehurender Arten an. Viele derselben ver-

schwanden von ihren Standorten wieder bald und nur einige vermochten

1sich langer zu erhalten, oder sogar weiter zu verbreiten

Phalaris eanariensis zerstreut. — Hemerocallis fulva in den Wein-

arten am FuBe des Radobyls. Tulipa silvestris zerstreut, Paeonia pere-

grimt s. S. 34. Iris germanica auf dem Breitenberg bei Briix.

Blitum virgatum bei Leitmeritz, * Urtica piluUfej^a^) bei Leitmeritz,

"^Kochia scoparia bei Aussig, Rumex seutatus auf den Mauern in Mileschau.

Crepis nicaeensis und setosa bei Laun [(s. S. 48), Stenactis annua
(auf dem Elbufer bei GroB-Nutschnitz), Solidago serotina an der Eger,

S. camidensis z. B. bei Leitmeritz, angeblich auch bei Bilin, ^Ilelminthia

echioides seiner Zeit auf dem Eisenbahndamme der Station Opolau bei

Lobositz, Galinsoga parviflora im Elbtale sehr zerstreut, Matricaria dis-

coidea verbreitet und hliufig, ^Senecio vernalis bei Aussig, Rudbeckia lad-
niata selten im Elbetale, Centaitrea solstitialis sehr zerstreut, JAnaria
cymbahria bei Leitmeritz (ob noch jetzt?).

Lepidium pcrfoliatum bei Postelberg, Hespcris matronalis selten.

Clematis Vitalba selten. Hellebm^us niger angeblich bei Leitmeritz.

Tunica Saxifraga unterhalb des Berges Kalich bei Triebsch, ""Silene

Armcria am Mileschauer.

Foeniculum capillaceum in den Weingarten zerstreut, Levisticum
ofjkinale am Ratscheberg, bei Tschcrsing.

1. Yergl. audi das FluBgcbiet der Elbe.

2) Die mil einem vorgesetzten * bezeichneteu IMlanzen sind von ihren Standorlcnj
soweit inir bekannt, verschwunden.
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Sedum sjiHrmm meist haufig und vollkommen eingebiirgert!

Poterium muricatiim sehr zerstreut.

Coronillci Emerus auf clem Berge Baba bei Jecan. Vicia lutea in

Lobositz (wahrscheinlich verschwunden).

Schune Baume der Hippopha'e rhamnmdes finden wir auf der Aloisius-

huhe bei Poratsch unweit von Kostenblatt.

24. Die Knlturverhaltnisse des Mittelgebirges.

Das 3Iitte]gebirge, gegon Norden durch hohe Gebirge geschiitzt, eignet

sich schon wegen seiner Lage, seines warmen Klimas und der vorzugiichen

Krummerde zum Anbau der verschiedenartigsten Kulturpflanzen. Auch die

Verteilung der Niedersehlage im Jahre ist der Feldwirtschaft sehr giinstig,

indem 15% auf den Winter, 25 auf das Friihjahr, 40 auf den Sommer,

20 auf den Herbst kommen.

Besonders der Steppenrayon ist wie geschaffen zur Kultur auch sehr

anspruchsvoller Arten. Nur inmitten von zusammenhangenden Waldkom-

plexen in hohereu und rauheren Lagen mit feuchtem Klima ist die Kultur

empfindlicherer Fruchtpflanzen nicht mOghch. Daselbst iiberwiegen Wiesen,

auf den Feldern Kartoffeln, Roggen^ Hafer, Gerste u. a.

Von den Getreidearten erfreut sich der Weizen, der als Winter- und

auch Sommerfrucht gebaut wird, eincs guten Ilufes. Uberall gedeiht vor-

ziiglich die Gerste [Hordeum sativum disticliuiUy seltencr die vier- oder

sechszeilige Gerste, noch seltener die sogen. Pfauengerste [H. ^ZeocrithoJi^^

die in vielen, auch fremden Abarten, stellenweise auf Kosten der Gesanit-

qualitat in vermischten Sorten, kultiviert wird. Der Roggen hat staltliche,

reiche Ahren und gute, schwere Korner. Der Hafer wird besonders in

huheren Lagen gebaut.

Der Mais wird meist nur als Griinfutter gezogen. Seltcn sehen wir

Kulturen von Panicinn iniUaccum^ Setaria italica^ Lolium italicum.

Von den Futterpflanzen ist besonders THgoiielkt Foermm graccum

interessant, die seit mehreren Jahren im Steppenrayon gerade so wie

Lathyriis sativus angebaut wird.

Die Kartoffelfelder sind fiir die rauheren La^en des Mittelgebirges

charakteristisch. Solche Felder treffen wir auch noch auf dem hOchsten

Punkte des Mittelgebirges, dem Mileschauer, an.

Eine wichtige Nutzpflanze des Mittelgebirges ist die Zuckerriibe, die

besonders in den warmeren, ebenen Gegenden im groBen gebaut wird.

Die Mohn, Lein- und Hanffelder sind im ganzen selten.

Die Hopfenkultur ist besonders in dem Streifen von Auscha gegen

Raudnilz zu entwickelt (in der Auschaer Gegend nehmen die Hopfengarten

1582 ha Flache ein!) und dann im Gebiete des Egerflusses, besonders in

der Launer und Postelberger Gegend. Die vorzugliche Qualitat dieses

Hopfens ist auch weit hinter den Grenzen Bohmens bekannt.
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Die warmsten Lagen des Millclgebirges, so in crster lieihe die Leit-

meritzer und Lobositzer Gegend, sowie die sonnigen Lehnen im Elbtale sind

fur die Weinkultur wie geschaffen. Es wird hier besonders die gelbfriichtige

Abart gezogen und ihr spezielles Aroma soil von der guten, durch Ver-

witterung der erupliven Gesteine entstandenen Humuserde abhiingig sein.

Heutzutage nehmen die Weingarten im Mittelgebirge schon eine viel geringere

Flacbe ein als etwa vor 100 oder 200 Jahren. Auf vielen Stellen weisen

einzeln verwilderte WeinstOcke auf ehemalige Weingarten bin. Den besten
V

Kuf hat der Cernoseker Wein; die ausgedehnten Weinkeller des Grafen

Sylva-Taroucas in Cernosek, die aus dem XIII. Jahrhundert stammen,

kOnnen 50 000 Eimer Wein fassen. ,

Die Obstkultur ist im Mittelgebirge iiberhaupt die ausgiebigste in ganz

Buhmen; einige Gegenden, so z. B. die Leitmeritzer und Lobositzer Gegend,

das Launer Mittelgebirge iihneln zur BUitezeit. der Obstbaume prachtvollen

BUitenhainen, Nur von Lobositz werden juhrlich ca. 68 400 Ztr. frischen und

14 830 Ztr. getrockneten Obstes stroniabwarts exportiert.

Im Mittelgebirge gedeihen auch die besseren Obstarten, wie die Pfirsiche

und AprikoseUj die stellenweise in ganzen Garten gepflanzt werden. Fiir

das Klima des Mittelgebirges ist sehr bezeichnend, daB bei Leitmcritz sogar

auch die Mandelbiiume [Amygdalus communis) auf ofTenen Feldern gepflanzt

werden kOnnen.

Nur einzeln treffen wir Maulbeerbaume [Morns cdha^ nigra) und noch

seltener Kastanlenbaume an; letztere tragen in der Briixer Gegend auch ge-

nieBbare Friichte.

NuBbaume werden in mehreren Abarten gezogen, stellenweise auch

Quitten, Mispeln, Ilaselnusse und auch auf Feldern die Stachelbeere (so im

Bereiche der Babinaer Wiesen).

Auch die Gemiisekultur wird fast im ganzen .AIittcl;?ebir^e mit Erfols

belrieben.
*

Nur selten wird Ildianthus tuberosum angebaut; bei Schreckenslein

wurden seiner Zeit Versuche mit der Kultur von Stachys affinis angestcllt.

Aus der Aussiger Gegend wird im groBen der BeifuB [Artemisia vulgaris)

nach Sachsen als Zusatz zu Giinse- und Schweinebraien exportiert.

i-.

f

I h
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Das ffloosleben.

Die Moosvegetation des Mittelgebirges

Standpunkte besonders deswegen beachtenswert, weil

ist vom phytogeographischen

sie im schroffcn

Gegensalz zur Ausbildung der Phanerogamenflora stebt. Im ganzen ist sie

arm an interessanten Ersclieinungen, da die Felsen meist auch fiir die

xerophilen Moose zu trocken und durre sind. Triefende Stellen, die stetg

ein bryologisches Eldorado bilden, gibt es nicht; auf den dunklen Fels-

wiinden, die die ganze Zeit hindurch von der Sonnenglut getrofTen werden,

9 f
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konnten sich nur wenige Moose erhalten, so am liaufigsten die liaarigen

Polsler einiger Grimiuien.

Die bryologische Charakterislik des I\lillelgebirges ist in Velenovskys

Werk: »Die Laubmoose BOhmens« nieislerhaft geschildci^t. lAlil besonderem

Nacbdrucke miissen wir abermals darauf hinwcisen, duB bier die Moosflora

im yoUsten Gegensatze zu der Phanerogamenvegetalion in den Ilauplzugen

mit der Granit- und GneiBmoosflora ubereinstimmt, mit anderen Woiien,

daB fiir die Moose niebt nur die Pbonolitbe, sondern auch die

i Basalte eine mit den kiesreichen und kalkarmen Gesleinen gleicb-

bcdeutende Unlerlage bilden.

Die Planerkalklehnen (»WeiBe Leilen«) entbebren fast jedweder Moos-

vegetation. Auf den Sandsteinen wiederbolen sicb meist dieselben Typen.

Das iippigste Moosleben berrscht in den feuchten Ficbtenwiildern, wo aucb

das im ganzen MitteJgebirge seltene Sphagnum stellenweise auf Waldsiimpfen

vorkommt.

Die wicbtigeren Arten der Moosflora des Mittelgebirges warcn die

folgonden:

(X bedeutet eine kiesbolde, D eine kalkholde Art)

X Andreaea petrophila verbr. — (Xj Welssia ndilans^ X IF. cri'Sp^h/

(eine Vorgebirgsart).

X Cynodoyitium jjolycarjmui baufig.

Oreoweisia Bruntoni z. B. am Milescbauer, eine Art, die bis in das

Ilocbgebirge ansteigt.

X DicrancUa suhulata (Milescbaner), eine fiir

rauben Lacren bezeicbnende Art.

f-

die bOher ^elegenen undo^*^o

X Dicranmn montanwn zerstr., (X) /). longlfoWim (auf Sand zerslr.).

X Dlcraiiodontmni loiigirostre (eine Gebirgsart, die mitunler bis in die

Ebene herabsleigt) seltener.

Fissidens ineurrus bei Laun. — X Dltrlcltum honiomaUum (Mile-

scbauer).

Aloina rigida (bauptsacblicb D) soil nacb Maly auf dem Scbrecken-

stein vorkommen; auf abnlicben Stellen des Mileschauers wird die seltene

Aloina amhigiia angegel)en.

Schistiditim apoearpiim yhv. gracile z. B. am Mileschauer. Steigt aus

der Ebene bis in das Gebirge.

X Grimmia leucophaea nicbt selten. X G)\ commiitaia, X ovataj pidvt-

nritci verbr., 0)\ MiihlenheckU auf Pbonolitb des Mileschauers und aucb

am Geltschberge^).

X DrvDtodon Hen Steigt aus dem Huge]-

lande bis in das Hochgebirge, wo er ganze BesUinde bildet,

\) Die von Dcdecek vom Mileschauer angegebene, auf den nichlkalkhaltigen Fclsen

dor li5chsten Gebirge (Riesengebirge, Bohmerwald) heimische O. imurva ist nach

Veuenovskv (1. c. p. 179) zweifelliaft.
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X Racomitrium adculare sehr zerstr., X R, heterostichum zerstr.

X Hedivigia cUiata in einer interessanten Abart auf dem Georgsberg

(Velenovsky 1. c. p. 190).

(X) Orthotrichum rujyestre zerst. (auf dem Georgsberge audi var.

Sehlmeyeri).

Eucalypti D Eu. contorta verbr.

ffi

Rhodobryitm rosetim auf feuchtem Waldboden zerstr.

Mnium stellare (D , aber auch X) besonders im Nadelwaldrayon , M,

M, bei deii Blichen in bewal-

deten Gebirgsgegenden wachsende Art, soli nach Maly in der Schlucht

HOlle bei Leitmeritz (in der Nahe des Wasserfalles) vorkommen. M, spi~

spmosum

ebenfalls nicht selten.

-f<

inea

X Ollgotrichum hercynwiim^ eine Gebirgsart, soil nach Maly in der

Schlucht bei Sebusein waclisen.

X Polyirichiwi gracile (oft in den Moorgrunden), selten in feuchten

Nadelwaldern.

Buxhaumia indusiata nach Maly in dem Padloschiner Walde.

AnUtrichia curtipenduki zerstreut. — X Isotheciiim myosuroides z. B.

auf dem Geltschberge.

Brachythecium Starlei bei Tichlovic, B. rivulare zerstreut, salebrosum
bei Laun. Beide letzteren Arten sind fiir die hoheren und rauheren Lagen
charakteristisch.

4

Amhlystegium Kockii und Juratxkanum unterhalb des Mileschauers,

A. subtile zerstreut, [U) A. confervoides. ~ Plagiothedum dlvaticum var.

orthocarpum auf dem Mileschauer.

[U)Hypnum Sommerfeltii zerstreut, U H. chrysophyllum selten,

X H. ochraccum, eine Gebirgsart, nach Maly bei Salesl, H. Crista castrensis

in tiefen Wiildern, so am Zinkenstein, D H. molluscum bei Aussig, Peruc
und Laun, nur auf Planerkalk, (D)-ff. rugosum verbreitet.

HyJoromiinn hrevirostre bei Wanov.

"C

\Tayloria serrata eine merkwiirdige , sonst auf dunklem Humus in

hoheren Bergen wachsende Art, kommt am Gipfel des Mileschauers lungs

des Fahrweges vor (Velenovsky 1896).

X Wehera eUmgata^ die aus dem Hiigellande bis in das Hochgebirge

emporsteigt, wachst z. B. haufig auf dem Zinkenstein, X W. polymorpha

wachst am Mileschauer in der Nahe der Tayloria (Velenovsky 1896), sonst

fast nur im Hochgebirge (Riesengebirge, Bohmerwald), X W. cruda z. B.
|

am Mileschauer.

t

^j
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Von den Lebermoosen fiihren wir nach Yelenovsky »Lebermoose BOh-
mens« (Teil I—III) folgende Arten an:

Jungerma7inia bia'enata auf dem Mileschauer, J. Schmderi (steigt bis

in das Hochgebirge) am FuBe desselben.

Cephalozia dentata auf dem Geltschberge, auf Phonolith. — Plagio-

chilct mterniptay die sonst auf feuchten Kalkfelsen wachst, soli nach

LiMPRiCHT am Gipfel des Mileschauer vorkommen.

Chiloscyjjhus polyanthus angeblich bei Leitmeritz. — Frullcmia Ta-

Fegatella

'eissia

! Grimaldia fragrans^ ein charakteristischer Xeropliyt, wachst mit

Riccia ciliata am Siidabhange des Mileschauers im PhonolithgerOlle (vgl.

Velenovskv 1. c. III. 19).

Dieses Verzeichnis soli beweisen, daB die Moosv<

ist wie auf dem Urgebirge, und daB hier besonders solche Arten fiber-

wiegen, deren Verbreitung zwar auch in das Hiigelland fallt, die aber meist

bis auf das Hochgebirge emporsteigen und im Gebirge ihre eigentliclte

Heimat haben.

VI. Der Einflufs der Bodenunterlage auf die Verteilung

der Arten im Mittelgebirge.

Mit Rucksicht auf die sich in so mannigfaltiger Weise kombinierbaren

physikalischen und chemischen Bodeneigenschaften sowie auf die zahlreichen

anderen Faktoren, die in erster Reihe die Verteilung der Formationen bc-

einflussen, wollen wir uns nur auf einige interessantere Benierkungen be-

schranken.

Bei den Hainformationen, wo auch die Unterschiede in der Insolation

wenig zu Tage treten, ist die eigeniliche Unterlage von geringer Bedeutung,

da hier die starke Humusschicht in erster Reihe zur Geltung kommt.

Ubrigens kann dasselbe Substrat auf verschiedene Arten, je nach der

Tiefe, in der sie wurzeln, ungleich einwirken. Durch eine starke Humus-

Oder Erdschicht wird bekannterweise auch das direkte Einwirken des Sub-

strats neutralisiert. Bei dysgeogenen Bodenarlen laBt sich naturlich der

chemische EinfluB besser verfolgen als bei den eugeogenen.

Auch ist stets darauf Rucksicht zu nehmen, daB die Verteilung der

Arten durch den Kampf derselben unter einander reguliert wird; es liegt

daran, ob eine bestimmte Art mit gruBerer oder kleinerer Intensitat urn

ihr Dasein kampft, wie sie sich vegetativ und geschlechtlich vermehrt,

welche Anspriiche sie macht und welche Rivalen sie hat, wie plastisch und

wie weit sie von ihrem Entwicklungszentrum entfernt ist, usw.

Im ganzen gilt fGr das Mittelgebirge:



. Jy

58 K. Dom'm.

1) Die Sandsleine der Kreideformalion beherbergen eine ausge-

sprochene Heideflora (oder Kieferwiilder mit heidearligcm Unlerwuchs) und

nur in dem seltenen Falle, wenn sie stark kalkballig sind, konneii sie aucb

einige kalkboMe Aden wie Cypripedium und Ophnjs mmcJfeya bergen.

Die trcuesten Beglciter der Sandsteine sind Calluna , Vaccinium, Fkris,

Descliampsla flexuosa u. ii.

2) Die GneiBe sind im Mittelgebirge wenig entwickelt und verballen

sicb wie ein sibkatreiches Substrat, sind aber einigen ponliscbcn Pflanzen

zutragiicher. Nacb C. A. Meyer wiicbst bei Leilmerilz auf GneiB sogar

Globulai-ki WiUkommii und Jj'mum tenuifollum^ also zwei Leilarten der

Pianerkalklebnen,

3] Der Pliinerkalk scblieBt eine ganze Reibc von »Ubiquislen« aus
1

und verhalt sich liberhaupt wie ein stark kalkhaltiges Substrat. Auf ihm

haben auch einige praalpiue Arten ihrc ausgicbigstcn Standortc.

4) Die Basalte sind in ihrem Einwirken auf die Phanerogamenflora

(nicht aber auf die Moosflora!) ini ganzen gleichbcdeutend mit den ober-

silurischen Kalksteincn.

5] Die Pbonolitlie schlieBen zwar das Vorkommen zahlreicher pon-

tischer Arten nicht aus, sind aber ein besonders gesuchler Zuflucblsort vieler

niontanen, priialpinen sowie auch Heidearten.

Um die beiden letzten Gesteinsarten in ihrer chemischen Einwirkung

vergleichen zu kunnen, fiihren wir nach Rosenbusch folgende Analysen an:

1) Trachytischer Phonolith aus dem Ziegenberge bei Aussig: Si02 56.49 ^)j

TiO2 0.74, AI2 03 18.77, Fe^Oa 3.00, FeO 1.46, MnO 0.32, MgO 0.63, CaO 3.29
2),

Na2O7.10, K2O5.I8. H2OI.83, P2O5O.27.

2) Phonolith aus dem Jungfernstein (Miidstcin):

SiO^ 55.10, TiO2 0,48, AI2O3 19.25, Fe203 2.77, Fe01.66, MnOO.32,

MgOO.83, CaO 5.142), Na20 7.41, K2O4.68, H2O2.I9, P2O5O.4I.

3) Basalt von der Steinwand bei Bachelsdorf.

SiOi 43.63, TiO^Sp., AI2O3I4.I4, FcaO, 7 12, FeO 4.9G, MnO —

,

Mg09.73, Ca011.83, Na202.84, K201,45, II2O 3.22,' P2O5 0.94.

4) Basalt von Scharfenstein^):

Si02 42.75, Ti02 2.13, AI2O3 17.24, FejOa 8.10, FeO 5.88, MnO,
MgO 6.18,CaO 11.14, Na20 4.21, K2O2.48, HjO 1.06, P2O5 Sp.

Aus diesem Vergleiche ist der erhebliche Unterschied in der chemischen

Zusammensetzung der Basalte und Phonolithe leicht zu ersehen. Die
Basalte sind meistens um 12 **/o armer an Si02, durchschnittlich
aber um 8% reicher auf CaO; dieser Unterschied besriindet schon

h) Alio Angaben verstelien sicli in o/q.

2) Oft nur ca. 2%.
3) Der obersilurische Kalkstein von Dvorce bei Prag hat 50,01 o^/^CaO, Granitit

aus (Icni Erzgebirgo 7.'i,3lO/o Si02.
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an und fiir sich ihr so ungleiches Einwirkcn auf die Pflanzen-
decke.

Obwohl die Basalte naturlicli noch viel kalkarnier sind als die Kalk-

sleine, verhalten sie sich ^^ie ein sehr nahrstoffreiches Subslral; es ist ja

bekannt, daB die Pflanze auch aus geringerer Menge eines beslimmlen

Stoffes das nOlige Quantum desselben enlnebmen kann. Dor Unters('hied

zwischen der Basalt- und Kalksteinflora kann dahcr nur in der Verleilung

jener Arten beruhen, die zum kleinercn Kalkgehall indincrenl sind, ein

^uBeres Quantum aber nirht vertr;

Man kann daher solche Arten unterscheiden, die nicht nur eine gruBcrc

Mcnge des Kalks nicht vertragen, sondern auch viel Kieselsaurc in der

Unterlage verlangen; zu ihnen gehort z. B. CaUiaiCL Diese Arten fehleiY

sowohl auf Kalksteinen wie auf Basalten^j.

Zweitens gibt es Arten, die das Silikatsubstral ])evorzugen, aber auch

cine gewisse Menge von CaO (etwa 15—20%) vertragen. Diese kommcn
schon auf den Basalten, aber nur selten auf rcichkalkhaltigem Boden vor.

Als Beispiel fiihre ich z. B. Potentilla verna und Carlina acnuUs an.

Arien^ die bloB auf den Kalksteinen und nicht auf den Basalten wachsen

wurden, gibt es sehr wenige. Nur einige fiir den reinen Planerkalk bczeich-

nende Leitarten (so Ophrys^ CoroniUa vaginalis usw.) IrifTt man nur selten

auch auf dem Basalthumus.
•A

Auf den Phonolithen Avachsen neben den Heidearten natttrlich auch

zahlreiche pontische (aber bei wcitem nicht alle der >Iittelgebirgsflora) Oder

uberhaupt thermophile Arten, deren Vorkommen aber mehr von den Stand-

ortsverhaltnissen als von dem chemischen Einflusse dieses Gesteines ab-

hangig ist 2). Uberdies werden die Phonolithe von vielen montanen, resp.

praalpinen Arten aufgcsuoht. So haben Allhim montanum
^

Seshria cal-

caria^ Saxifraga Aixoon^ deeipiens^ Woodsia ilivensis, DiantJms caesins^

Aster nlpinus fast alle Standorte auf Phonolithen.

Die Phonolithe sind auch kuhler, kunnen schon wegen ihrer lichten

Parhe nicht so viel Warme absorbieren, uberdies sind sie kompakt, nirbt

poros und verwittern schwer, wogegen die dunklen Basalte sich leichter

erwarmen, schnellcr verwittern und zur Bildung eines vorziiglichen Humus

wesenllich beitragen.

In bczug auf die Moose scheint die grOBere Menge der Kicselsilur^

nicht nur bei den Phonolithen, sondern auch bei den Basalten entscheidend

zu sein, indem sie uberhaupt ausgesprochene Kalktypen verjagt.

'
-r

1] Ihr Vorkommen daselbst berulit racist auf andcren Grunden. Untcr Umstanden

konimt auch echte CaZ/ima-Heide auf purem Kalksteine vor (so bei Radolin unweif

von Prag). Eine ahiiliche Ersclieiiiung erwihnt auch Drude (Der hercynische Florcn-

bezirk). Vergl. auch meinen Artikel in Ziva XIII. 8 (1903).

2] Vergl. auch die thermophile Vegetation in Siidbohmen auf nicht kalkhalligom

Urgebirgsboden.



Anatomisclie und biologische Studien liber die Vegetation

der Hochanden Perus.

Vorlaufige Mitteilung

von

Dr. A. Weberbauei

Der Ortj an welchem diese Untersuchungen angcstellt wiirden, das

Beamtenwohnhaus der Silbermine >Alpamina«, liegt unter 11^35' s. Br.

und in der Hohe von 4500 m liber dem Meeresspiegcl. Es befmdel sich

in einer geneigten, breiten Talmulde, welche umgeben wird von Bergwanden,

deren Kamn\e und Gipfel sich huchstens 300 m iiber den Talboden erheben.

Das Gelande zeigt groBtenteils erdige Beschaffenheit, und zwar ist das Erd-

reich lief dunkelbraun gefarbt, humusreich. Felsen (Kalkj treten zwar an

vielen Stellen zu Tage, sie bilden jedoch nur unbedeutende Wande von der

IlOhe weniger Meter oder abgerundete Blockej welche nur wenig aus der

Erde herausragen. Hier und da durchfurchen das Tal schmale, wasser-

arme Biichlein, welche in der Trockenzeit versiegen. An einigen Stellen,

wo das Gefalle dieser Bachlein sehr gering ist, haben sich Moore gebildct.

Die Talmulde ist offenbar ein alter Gletscherboden: ein deutlicher Moranen-
r

wall ist ihrem unteren Ende vorgelagert.

-1

-J

I. Teil: Meteorologie.

Die meteorologischen Beobachtungen fallen in die Zeit vom 8. Februar

bis 21. Marz 1904.

Die Niederschlagsverhiillnisse und elektrischen Enlladungen verfolgte

ich taglich genau in der Zeit von 7 Uhr morgans bis 9 Uhr abends. In

den hierbei entworfenen Tabellen bezeichnete ich die Stunden, in denen

weder Niederschlage noch elektrische Enlladungen vorkamen, mil 0; fiir

die Stunden, in welchen Niederschlage oder elektrische Enlladungen vor-

kamen, wurde die Art dieser Erscheinungen vermerkt, nicht jedoch ihre

>
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Dauer, weil dieses mit Rucksicht auf meine sonstigen Arbeiten nicht durch-

fiihrbar war.

^

I

I

I

Taglich dreimalj namlich 7 7V2 Uhr morgens, 2

—

V/^ Uhr nach-

mittags und 9—9 72 Uhr abends, wurden notiert:

i . Die Lufttemperatur, abgelesen vom trockenen Thermometer des Ass-

der Verwendung desmannschen Aspirations -Psychrometers. (Von

Maximum- und des Minimum-Thermometers wurde Abstand genommen,

da es an geeigneten Platzen zur AufsteUung fehlte und liberdies Dieb-

stahl zu befiirchten war.]

2. Die relative Luftfeuchtigkeit, ermittelt durch Vergleich des trockenen

und des feuchten Thermometers des Assmannschen Aspirations-Psy-

chrometers.

3. Die Bewolkung des Himmels, ausgedruckt durch die Zahlen — 10

(0 vOlhg wolkenleery 1 = vollig bedeckter Himniel).

Das Zeichen :^ in den Tabellen gibt an, daB die unmittelbare Umgebung der

Beobachtimgs-Station mit Schnee bedeckt war. Ich muB indcs bemerkon, daB ich
* *

einigemal vcrsaumt habe, diese Erscheinung zu beobachten.

/

Tabelle A. Niederschlage und elektrische Entladungen.

Zwiscben 7 und 8 h

»

8

9

10

2

3

4

6

7

8

9 h

11 h

12 h

1 h

2h

3h

4h

5h

6h
7 h

» 8h
9}i

+ Sclineefall

Graupeln

Graupeln

Graupehi, Gewitter,

dann Schnee mit

Regen vermischt

Schnee mit Recen

Graupeln, Regen mit

Schnee vennischt

Regen mit Schnee

vermisclit, dann

reiner Schnee

Schnee

Schnee mit

veniii^clit

Regen

+ Nebel u. leicliler

Sclineefall

Regen mit Schnee

vermischt

Feincr Nebeh-effen

Graupeln

Graupeln

Gi-aupeln

10. Februar

Graupeln, Gewitter

Graupeln , Gewitter,

Schneefall

Schneefall

0, Donner in dei

Feme

1

I

Schneefall, *
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1904 1 1 . Februar '12. Februar

Zwischen 7 unci 8 li

S

9

1 I

»

»

9h
10 h

H li

12 h

jjcj Nebcl

*,

12 1 h

Graupeln

Regen luit

vermisclit

Schnee

*,

*,

1

2

2h
3h

:fr 3

4

4h
5h

GraupelUj Sclinecfall

Sclmeefall ate

Schneefall ^jJc

Graupeln

Schneefall +
Schneefall :4c

»

» (> h +
6 » 7 h

1

7

1

» 8 h
1

8 » 9 h

0, Donncr

Graupeln

Schneefall

Schneefall

1904 14. Februar 15. Februar

Zwischen 7 und 8 h

»

8

9

10

11

12

9 h

10 h

11 h

12 h

Graupeln

Graupeln

1 h Graupeln, Gewilter

»

4

2

2 h

3 h

3

4

5

6

7

8

4 h

5li

6 h

7 h

8h
9 h

Regen

Graupeln

Sclmeefall

Schneefall

13. Februar

Graupeln

Regen

Graupeln, Regen,

Graupeln

0, Wetterleuchlcn

16. Februar

Nebel

Graupeln, Gewitter, Graupeln

Schneefall

Schneefall

Schneefall .

Schneefall

Schneefall .

< ^

Graupeln

Schneefall

Graupeln, Schneefall

Schneefall jJc

_ J

1904 17. Februar 18. Februar
* T ^

19. Februar

Zwischen 7 und 8 h 3^:

8

9

10

11

12

9h
10 h

M h

12 h

1 h Schnee mil Regen

vermischt

Schneefall 5(c *

Graupeln

Graupeln
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I

1904 17. Februar
1

18. Februar 19. Februar

Zwischen 1 und 2 h

» 2 » 3 li Graupein Graupein Graupein

» 3 » 4 li Schnec init Rogon

vennisclit

0, Donner in dor

Feme
Schneefall, Gewittcr

» 4 » 3 ll Schnee mit Rcgon

vermisclit
*

Donner, Graupein Schneefall if

» 5 » G ll Schnec mit Rcgcn

verniischt

Donnerj Schneefall Schneefall s^r

)» 6 » 7 ll Schnee mit Uegcn

verniischt

vSclmcefall Schneefall j^c

» 7 » 8 h Schnee mit Regen

vermischt

Schneefall Schneefall *

» 8 > It h 0, Wetterleuchtcn 0, Wetterleuchtcn jJc *

190 4 20. Februar 21. Februar

i

22. Februar

Zwisch.on 7 UIU [ S h + Schneefall

> 8 > i>li * Schneefall

» 9 > 1 h ! + Schnee mit Regen

vermischt

> 10 » 1 1 h + Schnee mit Regen

vermischt

> 11 » 12 h
1

Schnee mit Regen

vermischt

> 12 » ) h Schnec mit Regon

vermischt

» 1 » 2 h

> 2 > 3 h

» 3 » 4 h
f

Graupein

> 4 > 5 h Gcwitler, Graupein, Schnee mit Regen

b
- Regen vermisch! ,G ewitter

» 5 > 6h Schnee mit Regen

vermischt

Schnee mit Regen

vermischt

> 6 > 7 h Schnec mit Regen Schnee mit Regen

vcnHiscltt vermischt *

> 7 > S h Schnee mit Regen

vermischt

Schnec mit Regen

vermischt

» 8 » 9li

r 190i 23. Februar 24. Februar 25. Februar

Zwischf'ri 7 und 8 h

»

»

'8

9

10

12

9 h

\ li

11 h

12 h

1 Ii

Nebel, Reif +

k

I

I
i
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4904 23. Februar 24. Februar 25. Februar

Zwisclien 1 und 2 h

» 2 » 3 h Graupeln, Gewiller Graupeln

» 3 > 4 h Schneefall

» 4 » 5 h i

J

Schneefall

» 5 » (3 h
1

Graupehi, Gewitter, Scbnee mit Regen, Schneefall ^
Regen Gewitter. A

» 6 * 7 h Regen Schneefall *
» 7 » 8 b Schneefall Scbnee mit Regen

vermischt

» 8 » 9 h Schneefall :^ Schneefall +

1904 26. Februar 27. Februar 28. Februar

Zwischtm 7 und 8 h *, Feiner Nebel- Regen, *,
mit Scbnee ver-

mischt

> 8 > 9 Ii Feiner Nebel -Regen,

mit Scbnee ver-

mischt

1

» 9 » 10 h Schneefall Feiner Nebel - Regen

» iO > 11 h Schneefall
1

> 11 > 12 b
1

Regen mit Scbnee ver-

mischt, Graupeln

> 12 > i h

> i > 2 li Regen

» 2 > 3 b ' Gewitter, Schneefall

» 3 > 4 h Graupeln
1 Schneefall

> 4 » 5 h Regen
1

Schneefall

> 5 » 6 h Graupeln Scbnee mit Regen

vermischt
» 6 » 7 b Regen mit Scbnee

vermischt

Scbnee mit Regen

vermischt
» 7 > 8 li Scbnee mit Regen

vermischt

'

i

1

:» 8 » 9 h Schneefall *

1904 29. Februar 1 . Miirz 2. Marz

Zwischen 7 und 8 h Schneefall ifc

> 8 » 9 h Schneefall +
» 9 » 10 b *
» 10 » 11 h

^

1

Schneefall 3|c Scbnee mit Regen

vermischt
» 11 » 12 Ii

1

Scbnee mit Regen * Scbnee mit Regen

vermischt
> 12 :^ i h 0, Donner Scbnee mit Regen + Schnee mit Regen

vermischt
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4904 29. Februar 1 . Marz 2. Miirz

Zwisclion 4 und 2 h Graupeln Schnee mil Regcn

> 2 » 3 h Schneefall :^ Schnee mit Regen Graupeln

> 3 » 4 h Schneefall + Schnee mit Regen Graupeln

» 4 > 5 h Schneefall + Schnee mit Regen Schnee mil

vermischt

Regen

» 5 > 6 ]i Schneefall + Schnee mit Regen Schnee mil

vermischt

Regen

» 6 » 7 h Schneefall 5<c

> 7 » 8 h 5|C

8 » 9 h -)e Scljneefall

1904 3. Marz 4. Marz 5. Miirz

Zwisclicn 7
1

and 8 li
j

Nebel
1

NebcJj Schneefall * *
» 8 > 9 h

i

Nebel * *

* 9 > 40 h A^ebel Schneefall 3jc *
> 10 > 11 h Schneefall * *

4

» 12 h Schneefall ^tc *
» -12 » 1 h

,

Schneefall ^tc Schnee mil Rogen *
* 1 » 2 h Graupeln Schneefall j^c Schneefall :^

» 2
^ t - _

y> 3 li Schnep mit Regon 5^c Sclineefali ^
» 3 :^ 4 h

;

Graupeln Schneefall ^ Schneefall *
y, 4 » 5 h

;

Schneefall Schneefall * *

5 » 6 h Schneefall i^c Schneefall + *
» 6 » 7h

1

Schneefall * Schneefall 3tc *
* 7 » 8 h + Schneefall * *
» 8 » 9 li Schneefall 5|c Schneefall + *

^•J04 6. Marz 7. Marz 8. Miii'Z

Zwisclicn 7 und 8 Ii + Reif

> 8 » 9 li
m

» 9 ^ 10 h Schneefall .

» 10 » 11 h Schnec mit Rogen

4

h
r

* f * ^ vernusclit L

>

_r

» n > 12li Schnee mil Regen
E

4 - vermischt I

^ * 12 » 1 li Graupeln

i » 2 h Graupeln, Schnee mit

Regen vermischt.

Schneefall

^m

2 > 3 h Schneefall
r
r

Schnee mit Regen Schneefall +
*

vermischt

> 8 > 4 h Schneefall Schnee mit Regen

vermisclit

Schneefall +

4 > 5 h ScliiiccfaJI Schnee mit Regen *
vermischt

Botanisclie Jalirbucber. XXXVII. Bd. O
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1904 6. Marz

Zwiscbcn 5 und 6 b

6

7

8

X>

»

7 h

8li

Schnce mit

vcrmiscbt

Rcgen

1904

Zwiyclicn 7 und S h

8

9

9 b

10 h

»

10

11

12

1

2

3

y>

»

X>

:>

11 b

12 b

1 b

% b

3 b

4 h

» 4 5 h

6

6h
7 h

7

8

8 h

y h

190

Zwisclicn 7 und 8 h

8

9

10

11

12

4

y>

y>

9 h

10 h

H h

12 h

1 li

2 li

2 » 3 h

3 4 h

y>

•s>

4

5

5h
6 b

9. Marz

*,

*,
3jc, Scbncc mit.Regen

vcrmiscbtj iS-ebcl

:tc, Scbneefall

+ , Scbnoe niitRegen

Graupcln

%

Sclinec mit

vermisclit

Scbneefall

Scbnce rait

vcrmischt

Regcn

Regon

1 2. Marz

4

^^

i

Graupeln, GeAvilter

Graupcln, Gewitter,

Scbneefall ^
Scbneefall %
Scbneefall +

»

6 » 7 b Scbneefall *
7 » 8 b Scbneefall -^

8 » 9 b Scbneefall +

7. Marz 8. Marz

Scbneefall Sclmee mit Regcn

vcrmiscbt ^
4

Scbneefall *
Scbneefall 5|c

*
T /

10. Marz 1 1 . Marz
- '>."?

*, Nebel

Scbneefall

Scbnce mit Regen

Graupeln

Graupcln

Graupcln

Graupcln

Scbnee mit

vermiscbt

Schnce

Regen

mit Regen

vcrmischt

Scbnee mil

vermiscbt

Regen

a
*
*
*

Scbnee mit Rcgen +

Graupcln

Graupeln

SchneexiiiL Rcgen vcr-

miscbt 3 Graupcln

Graupeln, Scbnee mit

Reiren vcrmischt

*.-

1 '

13. Marz 14. Marz -' n

3|C

^
^

\J

< ^ J
^

¥ 4

T'l
..:-..a

X'C:

* i.

Scbneefall

Graui»eln

Scbneefall

Scbnee mit Regen vei

mischt, Graupeln

Schneefall

/J-

^ ^-

Scbneefall I

Scbneefall

?

X
>

;i^

h r (
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1904

Zwischen 7 und 8 h

» 8 » 9 Ji

»

»

»

9

10

11

12

1

2

»

»

»

»

»

10 li

M h

12 h

i It

2 h

3 h

3 » 4h

4

5

6

7

8

»

»

y>

»

5h
6h
7 h

8 h

9 h

1904

Zwisclien 7 und 8 h

I

f

8

9

10

11

12

9h
10 h

11 h

12 h

1 h

i 2 h

8

8

t . \ ,

4̂ >

s »

3 h

4 h

5 h

6h
J r

t

.

8

7

7h
8h

8 9h

.*

1o. Marz 16. Marz

Schnee m'li R

verrnischt

Schncefall

cgen

Nebel

Sclmcc niit Rcgon

verrnischt

Schneefall

Schneefall

Schneefall

u

Graupeln, Gcwitter

Schneefall

18. Marz
ri ^

19. Marz

I

*

0}

o

- . *

0, Donner in

Feme J - ^ -

der ^

c

1 - L

Gewiltcr, Graupeln

y^ Schnee mit Regen

verrnischt .

Schnee mit

verrnischt

:* -1

;^- f ^ ^ « H ,
" ^

+ -

17. Marz

Graupeln mit Rrgcn

Graupeln , Gewitlor

Schneefall

Schneefall

Schneefall *
Schneefall +
*
*
+

20. Marz

Schneefall

Schnee uiit Recen

Schnee mit

verrnischt

Regen

Schnee mit Regen

verrnischt

_* T X S .^.mT.

Regen

Schnee uiit

^ verrnischt

Nebel

Rpgcn

- i.

1904 2 1 . Marz
-- ^

1904 21. Marz

I

Zwischen 7 und 8 h
> 8 » 9 h

\.

8

10

11

12

10 h

11 h

12 h

1 h

Nebel

Nebel

Schncefall

Scliiieefall

Zwischen 1 und 2 h

3h
»

»

2

3

4

»

:*

4 h

5h
6h

Schneefall

Graupeln

Sclinee mit Reizen

5*
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1004

Zwischen 6 imd 7 li

7

21. Mil

(iewitter, Graupeln

mit Regen

8 h Schnee mit

vermischt

Regen

1904

Zwischcn 8 und D h

21. Marz

Schnee mit Regen

vermischt

J

Tabelle B. Bewolkung.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ID.

20,

21.

22.

23.

24.

1904

8. Februar

9.

:»

»

»

»

»

»

7 h

r

10

10

8

10

9

10

7

10

6

10

10

2h 9h 1904

0.5

9

10

2

9.5

10

10

10

10

9

9

10

10

10

5

10

9

5

9

10

9.5

10

6

9

10

6

7

3

5

10

9

5
t#

10

9

9

10

10

25. Februar

26.

27.

28.

20.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

»

»

1. Marz

»

»

:&

&

»

>

7h

9.5

10

10

10

6

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2 li

10

7

9.5

10

10

10

0.5

9.5

9.5

10

10

10

10

9

8

9.5

Oh

10

9.5

10

10

10

10

6

9.5

10

10

3

9.5

9.5

10

10

10

m

>

'?j

VO"

^-l

*,

- <%

r .
'

r

^ -

t

I

e
ft

Tabelle C. Temperatur und relative Feuchtigkeit der Luft.

Temperatur ;Celsius) am trockenen Thermometer des AssMANNschen Aspiraiiuns-
Psvchrometers.

- .
-

i

desgl am fcucJjten Tlicrmoiiieter des AssMAXNschen Aspirations-Psychrometers.
Spannkraft des Wasserdampfes in Millimetern.

Uel. F. = Relative Feuchtigkeit in Prozenten.

'<;

1004

12.

13.

14.

15.

»

»

,1
L

L

I

1 I . F.'br.

+ 1

+ 1

7 Uhr

2

1.5

1

4.60 100

3.00 61

3.04 03

4.28 87

3.64 74

2 Uhr

+ 1.5

tr
Rcl.F

9 Uhr

t t e" Rel.F.

4.60 100
^

~1 3.95

4.56 87 4.60

4. GO G5 +2.5 +i 4.39

4.02 87
^

4.11
r

3.88 60
r

+ 1.5 1—0.5 3.81

8C

100

80

8t

75

:4

m

-^

'^

5f
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1

1

1

1

h

7 Uhr 2 Uhr 9 Uhr

1

t t' e" Rel.F. t t' e" Rel.F. t V e" Rel.F.

16. Febr. — 0.5 A. 45 100 +6 +2 3.88 56 —0.5 4.45 100

17. » — 1.5 —2.3 3.47 85 +8 +4 4.68 59 +1 4.28 87

18. > + 1 4.28 87 +5 + 3 4.97 76 +1
m

—0.5 3.96 81

19.
1

» + 0.5 1 3.79 80 +4.5 + 2 4.40 70 —1.5 3 3.16 77

20. » —3.5 —4.5 2.90 84 +6.5 +3.5 4.81
'

1

67 +2 3.95 75

21. » + 0.5 0.5 4.12 87 +6.5 +3 4.44 62 +1 1 3.64
1

74

22. » —1 4.30 100 +4.5 +2.5 4.77 76 +2
1

+0.5 4.22
J

80

23. » —2
1

-2 3.92 100 +6 + 3 4.61 66 4.60 100

24. » +^ 1 3.64 74 +6.5*' +3.5
1

4.81 67 +1.5
1

4.11 81

25. »

1

+ 0.5
1

—3 2.55 54 +5.5 +2 ^4.06 60 '

1

4.60 100

26. > — 0.5 4.27 93 +7.5 + 4 4.85 63 +2 +1
1

4.56 87

27, > +0.5 4.44 94 + 5.5 +3 4.78 71 +0.5 4.44 9'.

28. » +0.5 4.44 94 +3 + 2 4.92 87 +1.5 +0.5 4.39 86
1

29. > +^ — 1 3.64 74 + ' 4.28 87 +1 4.28 87

1. Miivz 1 2 3.62 85 + ^ 4.28 87 —0.5 4.27 93
1

2. > — 1 — 1.5 3.94 93 +5.5 +2 4.06 60 + 1 4.28 87

3. » — 1 —1.5 3.94 93 +5 +3.5 5.34 82 —

1

3.95 86

4. > —0.5 4.27 93 +2 + 1 4.56 87 — 0.5 — 1.5 3.79 86

5. » —1.5 —2.5 3.47 85 + 1 4.28 87 + 1 +0.5 4.57 93

6.
1 —

1

1 4.25 100 +2 + < 4.56 87 + t 4.28
;

87

7. » —0.5 4.27 93 +0.5 4.44 94 + 1 4.28 87

8. > —0.5 2 3.46 78 + » ; 4.28
1

87 —0.5 —

1

4.10 93

9. » 4.60 100 +4 +2 4.58 75 4. GO
1

100

10.
]

— 1 1 4.25 100 + 3.5 +2 4.75 81 +0.5 +0.5 4.74 100

M. >

1

—

1

3.95 86 + 4 +2 4.58 75 +0.5
1

4.44 94

Aus den beigegebenen 3 Tabellen hebe icb zusammenfassend folgcndcs

hervor:

Tabelle A: NiederscWage und elektrisclie Entladniigeii.

UmfaBt die Tage vom 8. Februar bis 21. Marz 1904. Nur ein eiii-

ziger unter diesen Tagen war frei von Niederschlagen. Heine Regen sind

selten, haufig hingegcn mit Scbnee vermischte Regen. Der Scbnee falll fiir

gewubnlich nicht in lockeren, groBen Fiocken, sondern in kleineren festen

Partikeln, welche den Graupelkornern ahnlich sind. Das liberaus baufige

Vorkommen von Graupeln ist huchst bemerkenswert; die Kurner erreichen

KOrner babe icb nie be-nicbt selten den Umfang einer Erbse; grOBere

obacbtet.

Betreffend die Verteihing der Niederscblage auf die Tagesslundcn sci

bcmerkt, daB unter den 43 Beobacbtungstagcn 17 bis 12 Uhr millags frei

von Niederschlagen waren.

Die Zahl der Tage mit elektrischen Entladungen betrng 20 unter

fn alien Frdlen vollzogen sicb die Entladungen nach \2 Uhr millags.

r.

i3.
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Tabelle B: Bewolkimg.

UmfaBt die Tage vom 8. Februar bis II. Marz 1904. Unter den

99 Beobachtungen, welche die Tabelle enthalt, verzeichnen nur 6 einc Be-

deckung des Himmels zu weniger als der Halfte, 88 eine solche zii mehr

als der Ilalfte. Unter den letztgenannten Fallen befinden sich 55 von voll-

standiger Bedeckung des Ilimmels. Vullig freier Ilimmel wurde nie be-
F

obachtet.

Tabelle C: Lufttemperatur und relative Fenchtigkeit der Luft.

UmfaBt die Tage vom \\. Februar bis 11. Marz 1904. Die hiJchste

Temperatur ist +8°C, die tiefste —3,5". Das Temperatur- Maximum

pflegt in den Mittagsstunden, das Minimum in den Morgenstunden zu liegen.

Die starkste Temperaturschwankung innerhalb eines Tages war 1 " C.

Die relative Luftfeuchtigkeit betrug in nur 3 unter 90 Boobarhtungs-

fallcn weniger als 60%, niemals weniger als 50. In 14 Fallen war die

Luft vOllig mit Wasserdampf gesattigt, in 14 enthielt sie 90—99, in 35

80—89, in 14 70—79, in 10 60—69 o/o Wasserdampf.

II. Teil: Aufsere Morphologie und Biologie.
-

Der augenfalligste Zug in der Physiognomie der Hochandenpflanzen

ist ihre Zwerghaftigkeit oder, genauer ausgedriickt, dio geringo Erhebung

dieser Vegetation fiber den Erdboden: die aufrecht wachsenden oberirdischen

Stumme erreichen allerdings nur eine geringe Hohe, weit liinger dagegen

werden die horizontal wachsenden Stammorgane und die Wurzeln,
A

Eigentiimliche Ausnahmeerscheinungen in der hochandinen Flora bildon

zwei Pflanzcn, die zwar dera Gebiete, welches ich speziell studiert babe,

fehlen, dagegen auf den Hochanden von Iluaraz nicht sellen sind. Die

eine ist Polylepis racemosa^ bald als Strauch, bald als Baumchen ent-

wickelt. Ich sab noch in der Erhebung von 4500 m, am FuBe des Glet^

scbereises, Exemplare von 2 m Hohe. Bei 4200 m bildet sie an vielen

Stellen meilenweit ausgedehnte Wiilder und wird bis 4 m hoch.

Eine andere Riesenpflanze der bohen Gebirgsregionen Perus geht zwar,

soweit ich beobachtet habe, nur bis 4200 m aufwarts, ist aber durch ihre ge-

waltigen Dimensionen eine hOchst auffallige Erscheinung unter ihren zwcrg-

haften Gefabiten. Es ist die Bromeliacee Poiirretia gigaiitea. Ich sah

bluhendc Exemplare, welche 10 m hoch waren. Der Staram, in seinem

auBersten Teilc holzig, zeigt im Irinern ein schwammig-faseriges Gefiige

und ist dicht besetzt mit festen, dolchfOrmigen, dornig geziibnten Blattern.

Er verlangert sich in eine kegelfOrmige Inflorescenz, welche viele tausende,

dicht zusauunenKedranKte Bluten enthalt.

.,*

I
X

^^*

V
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Diese Falle stellen, wic gesagt, seltene Ausnahmen dar. Die iiber-

wiegende Mehrzahl der hochandinen Pdanzen sind nicdrige Krauler und

von den Holzgewachsen werden die aufrechten nicht mehr als halbmeler-

hoch.

Nach der Beschaffenheit der Vegetationsor^ane lassen sich fol-

gende Typen unterscheidcn:

1. Krauter.

1. Stamm srroRtenteils untorirdisch.o

A. Stamm aufrecht (wenigstens in den alteren Teilen). Beblalterte

(oberirdische) Stammstiicke kurz, rosettenforniig.

a. Eine, meist dicke, Pfahlwurzel, einfach oder nur wenig ver-

zweigt.

Hierher: VaUriana spec. (Sect. P]iyllaetis\ Wcberhaucm

andina Hieron. (Amarant.)^ Azorella crcnata Pers. [UmbeUif.]^

MelmidryKm [Gastrolyehnis] spec, Geranium scriceum

Willd.j Calceolaria Mathewsii Bth., Hypochoeris cmwhoides

Bth.j Malrfistriim sfenopetalum A. Gr., M. inchiiichense A. Gr.,

Valeriana spec. (Sect. PhyUactis.)^ Viola spec. aff. V. gra-

nulosa Wedd . ^ Ezidema spec. [ Cruelf.\ Plantago Wehcrbaueri

Pilger, Oreomyrrhis aiidicola Endl. [Umbellif.]^ Geranium

cfr. sessiUflm'uui Gav., Calandrinia acaulis Kth., Gentiana

sedifoUa Kth., G. armeiioides Griseb., Oenothera multi-

caidis R. et P., Draba Pickeringii A. Gr., Valeriana alypi-

folia H.B.K.

b. Zahlreiche gleichstarke Faserwurzeln. Stamm sehr kurz.

Hierher: Perexia coerule^cens Wedd. [Compos.)^ Bamtn-

cuius Lechlcri Schlecht.

B. Stamm in den alteren Teilen horizontal, kurze, an den Enden be-

blalterte Zweige treibend. Zahlreiche, gleichstarke Wurzcln.

a. Achse der bebliitterten Teile aufrecht, von den Blattern verhullt,

\'''\''' \<'. ':
C ^

4 J

*

^ ^

?, f

Vu Imrz (rosettenfurmiger SproB].

Hierher: Weruerla stngosissima A. Gr. \Compos.), Lucilia

piptolepis Wedd. [Compos.], Senecio repem DC. [Compos.],

Senecio antennaria Wedd. [Compos.]., Alternanthera lupidina

kth. volt. glabra Hieron. [Amarantac.].

b. Achse der beblatterten Teile aufrecht, etwas gestreckt, von den

Blattern verhullt. Blatter winzig, schuppenfurmig. Beblatterle

Sprosse zu dichten Rasen oder Polstern zusammcngedrangt

(moosahnliche Tracht].

Hierher: Arenar'ia dicmnoides Kth., Pycnophylhnn spec.

[Caryophyll], Arenia Alpamarcae A. Gr. [Caryophyll.]?

c. Achse der beblatterten Teile niederliegend, mit deutlich sichtbaren

Internodien.

? -- *
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A. Weberbauer.

Hierher: Campmiulac. gen. (Ph. 51), Galkun hirsutnm
i

I

R. et P.

C. Stamm eine Knolle, aus welcher Blatter, Blutenstiinde und zahlreiche

Wurzeln entspringen.

Hierher: Peperomia parvifolia C. DC.

D. Stamm eine Zwiebel, aus welcher Laubblatter, Bluten und zahlreiche

Wurzeln entspringen.

Hierher eine Oxalis-kvi (anatomisch nicht untersucht).

n. stamm groBtenteils oberirdisch, aufrecht, reich verzweigt, die Zwcige

zu einem festen hochgewolbten Polster zusammengedrangt, an den

Enden mit dicht gestellten, schuppenfurmigen Blattern besetzt.

Hierher: Valeriana Aschersoniaim Grabn.

HI. Stamm groBtenteils oberirdisch, kurz (hOchstens iO cm lang), nieder-

liegend bis halb aufrecht, mit deutlich sichtbaren Internodien zwischen

den Blattern.

A. Pfahlwurzel.

Hierher: Castilleja nubigenu H. B. K. , Oentiana dilatata

Griseb., G. armerioides Griseb., C?*ucif, gen. (4), TAipimis cfr.

prostratus Ag.

B. Zahlreiche gleichstarke Faserwurzeln.

Hierher: Aciachne pulvinata Bth. [Gramin.)^ Poa spec,

Oxalis pygmaea A. Gr., Cerastium spec, Iridac, (44), Poa spec,

Luxtda macusaniensis G. Steud. et Buch. , Bromus spec. aff.

Bk mollis Kth.

IV. stamm groBtenteils oberirdisch, mit niederliegenden Auslaufern.

Hierher: Alchemilla pinnata R. etP., Stachys rcpcns Mart.

et Gal.
r

V, Stamm teils imterirdisch, teils oberirdisch. Der oberirdisclie Tell cin
F

aufrechter, hoher (bis 1/2 m) hebilitterter Stengel mit deutlich sichtbaren

T
I
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Hierhor: Cukititim cancsceiis (56) ^ Dejeiixia intermedia
L , r

Presl.
"4

1

tf .7!i
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2. Straucher.
T *

I. stamm groBtenteils unterirdisch. Uber der Erde nur Kurzlriebe.

Hierher: Ephedra americaim var. ^ - ,^. ..

IT. Stamm groBtenteils oberirdisch. Uher der Erde Lang- und Kurztricl)e

A. stamm niederliegend.

a. Eine Pfahlwurzel.

a. Zweige nicht bewurzelt.

Hierher: Bartsia peruviana Walp.

[5. Zweige bewurzelt.

HifTher: Astragalus spec. (22).

\
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I

.>

1^



Anat. imd hiol. Studion uber dio Yogeiation tier Hoclianden Perus. 7*-^

b. Zahlreiche Wurzein, zum Teil aus den Zweigen enlspringend.

Ilierher: Baccharis serpj/lUfolm Dene., Senecio spec. (54),

B. Stanim aufrocht.

Ilierher: Chuquimgua rotundlfoUa Wedd., Tetraglochin

stridum Poepp.

?

(inter alien diesen Gruppen von Waclistumsfornien ist keine so stark

vertreten wie die unter 1. I. A. a. angefuhrtCj zu Avelcher elwa ein Dritlel

samtlicher von mir untcrsuchten Arten gehoren, Es soil diese Gruppe

etwas ausfiihrlicher besprochen werden. Die vertikale Jfauptwurzcl ist

rubenfOrmig, wenig verzweigt und verhaltnismaBig lang (bis 30 cm); ibr

oberes Ende befindet sich in erhebliclier Entfernung von der Erdoberflache;

aus demselben erhebt sich ein mehr oder weniger verzwciglcr SproB,

dessen unterirdische Teile blattlos sind und das Aussehen von Wurzehi

zeigen, dessen kurze oberirdische Endigungen von je einer Rosette dicht

gedrangter Blatter verhillit werden. Je alter der Zweig ist, desto langer

ist sein unterirdisches Stiick. Da die einzelnen Zweige annahernd vertikal

gegen die Erdoberflache gerichtet sind, so scbaren sich die Rosetten zu Rasen

oder Polstern zusammen. Die Knospen, welche die Anlagen von Zweigen

bilden, entstehen unter der Erde oder doch unterhalb der Laubblattrosotle

sehr haufig dicht an der Basis ihrer Muttersprossc; dahcr kommt es, dali

iiltere Pflanzen vielfach den Eindruck erwecken, als ob aus ihrcm Wurzel-

halse mehrere Sprosse glcicher Ordnung in Quirlstellung hervorwuchsen.

Eine Modifikation dieses Typus besteht darin, daB der Stainm unverzweigt

bleibt, also nur eine Blattroselte zur Ausbildung gelangt. Pflanzen, welche

sich so verhalten (z. B. Plantago Weherhaueri Pilger, manche hidividuon

von Calandrinia acaidis Kth.) bleiben somit zeillcbens auf einer Stufe sleheil,

welche bei den anderen nur ein vorubcrgehcndcr Zustand, eine Jugcnd-

forni ist.
r

"

Die Grenze zwischen Stamm und Wurzel ist zwar nicht iiunier deul-

lich zu erkennen (namenllich nicht bei den unverzweigten Formen), liilufi

genng indes durch verfaulte Blalirestc, oder durch die Ansatznarben der

Blattstiele, oder durch das Auftreten von Seitenzweigen, welche an der

Basis ihrer Muttersprossc entspringen, angczeigt. In alien diesen Fallon

sieht man, daB, wie bereits erwahnt, das obere Ende der Wnrzel sich in

betrachtlicher Entfernung von der Erdoberflache befindet. Diese Tatsache

fiihrt, namentlich unter Berucksichtigung dcs Auftretens von Blattresten an

den unterirdischen Stammteilen, zu dor Annalune, daB sich die Wurzcln

dieser Pflanzen in einer gewisscn Zone, die ihr Eangenwachstum

beendet hat, verkiirzen. und hierdurch den Stamm in die Erde

Ziehen. Bekanntlich hat man diese Erscheinung gernde an riibenfurmigen

Wurzeln (z. B. Daiwits Carofa] beobachtet. Die biologische Bedeutung

jener Versenkung des Wurzelbalses liegt fiir die huchandiuon Pflanzen olVen-

n
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bar darin, daB die Anlage von Stammknospen unLer der Erde,

also in geschiitztem Medium, begfinstigt wird. Ubrigens werden audi die

Stiimme der Gruppe 1. I. A. b., welche mit zahlreichen gleichstarken Fascr-

wurzeln besetzt sind und an ihreni unteren Ende allmiihlich absterben, von

ihren Wurzeln abwiirts gezogen; sie zeigen bis zur Basis deutliche BlaU-

stielresle.

Obige Ubersicht der wichtigsten physiognomischen Typen, welche haupl-

siichlich die Gesamterscheinung der Pflanze berucksichtigte, ist durch einige

Bemerkungen iiber die einzelnen Organe zu erganzen.

Wurzel.

Wiewohl kraftige rubenformige Wurzeln sehr haufig vorkommenj so

erreichen sie doch im allgemeinen nicht jene auffallige Dicke, die man an
m

typischen Speicherorganen zu sehen gewohnt ist, vor allem im Vergleicli

mit ihrer Liinge, welche weit mehr in die Augen fiillt. Ihre Konsistenz ist

auch mehr holzig als fleischig.

An Pflanzen mit Pfahlwurzeln kommt es nicht selten vor, daB ein

Oder der andere SeitensproB seine eigene Pfahlwurzel ausbildet; mitunter

ist dies bereits ein Seitenzweig des primarcn Sprosses, und wenn ersterer

an der Basis des letzteren entspringt, so erweckt die Pflanze den Eindruck,

als seien zwei Individuen an ihren Wurzelhalsen verwachsen.

Eine bemerkenswerte Erscbeinung ist das haufige Vorkommen von
J

_
-

horizontal wachsenden Wurzeln. An manchen Zweigen des Gompositen-

strauches Baccharis serpyllifolict Dene, sieht man fast samtliche Wurzeln

die horizontalen Richtung einschlagen und zwar ihre Enden der Zweigspitze

zugewendet. Bei der Umbellifere Axarella crenata Pars, entstehen solche

Wurzeln vorzug
'o

unler den Blattrosetten ; sie erreichen nicht die Dicke der vertikalen Pfahl-

wurzel, iibertreffen sie aber haufig an Lange; die Maximaldicke ist die eines

Federkieles, die Lange uberschreitet nicht selten 30 cm. Auf ganz erstaun-

liche Entfernungen erstrecken sich die Ilorizontalwurzeln des niederliegenden

Strauches Ephedra americana.' Eine horizontale Wurzel von 4 m Lange
habe ich selbst ausgegraben; es kommen indes noch'weit grOBere vor.

Anfangs glaubte ich, daB es sich urn unterirdische Stammauslaufer handele,

bis es mir schlieBlich gelang, das Organ bis zu seiner feinen Endigung,
welche sich ein wenig ahwarts senkte, zu verfolgen.

Die Erklarung dieser aufHilligen Erscheinung suche ich in Ihermi-
schen Verhaltnissen , indem ich von der Annahme ausgehe, daB an der

Bodenoberflache, Wo dieselbe von Rasen bedeckt wird, die Durchschnitts-

temperatur hijher ist als in lieferen Erdschichten. Die letzteren empfangen
noch das Schmelzwasser des tauenden Schnees, nachdem derselbe an der

Erdoberfliiche langst verschwunden ist, und durch das gleichzeitige Steigen

der Lufltemperatur erwarmt sich die Oberfluche eher und nachhaltiger als
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die Tiefen. JJer Warmeausstrahlung des Bodens aber^ welchc sich hauja-

slichJich an der Oberflache vollziebt, \virken die dichtgcdrangten Blatter der

Rosetten, Rasen und Polster entgegen, welche das Erdreich fiber den

Wurzeln bedecken. Zudeai kann in der eigentlichen Vegetationszeit die

Warmeausstrahlung des Bodens kcine sehr bedeutende sein, da der Himmel
fast andauernd stark bewolkt ist. Durch die anhaltend niedrige Bodcn-

temperatiir wird aber den Spitzen der langeren vertikalen Wurzeln die

Tatigkeit der Wasseraufnahme erschwert, und dahcr ist es vorleilhaft, daB

diese Funktion gloichzeitig von horizontalen Wurzeln, welche in warmcren

Bodenschichten bleiben, libernommen wird.

Stamm.

Bemerkenswerl ist das sparsame Vorkommen von Zwiebcl- und

KnoUengewiichsen, die ich nur in jc einer Art vorfand. Wohl an keiner

der untersuchtcn Pflanzen werden unterirdische Stiimme so dick wie bei

Culcitiiim canescens^ welche ein daumenstarkes, horizontales bis schiefes

Rhizom besitzt. Diese Pflanze nimmt auch insofern eine Sonderslellung

in der hochandinen Flora ein, als sie krautige bebliitterle Stengel ent-

wickelt, welche aufrecht wachsen und eine relativ bedeutende Huhe (bis

V2 ^) erreichen; iiberdies dauern dieselbcn fast das ganze Jalir bindurch

aus. Das stark entwickelte Rhizoni erscheint somit als ein Speicherorgan,

welches diesen ungewOhnlichen Anspriichen an die Wasserversorgung ent-

spricht.

Die liegenden Rhizome anderer Pflanzen liberschreiten kauiii die Dicke

eines Federkieles.

Etwas starker als diese liegenden, mit zahlreichen Wurzeln besetzten

Rhizome werden die aufrechten unterirdischen Stamme jener Pflanzen,

welche eine Pfahhvurzel besitzen: Die Arbeit, welche die eine Pfahlwurzel

zu leisten hat, wird bei starker Verzweigung des Stammes so belrachtlich,

daB es vorteilhafl erscheint, w^enn auch dieser zur Wassei'speicherung ein-

Kerichtet ist.o
Blatt

Nur bei einer Pflanze [Ephedra] fehlcn grune Laiibblutter und wird

die Assimilation von den Zweigen besorgt.

Laubblatter, welche vertikal gestellt und gleichzeitig eben sind, koninien

nur selten vor (z. B. bei Alternanthera lupidina Kth. und Baccharis ser-

pyllifolia Dene.). Dagegen sind schrag aufgerichtete Bliitler hauflger. In

biologischer Ilinsicht interessant ist die Tatsache, daB bei der groBen Mehr-

zahl aller unlersucbten Pflanzen einzclne Telle des Blattes, namentlich die

Bander sich aufwlirts richten und auf diese Weise oberseitige oder

kantenstilndige Grubcn oder Rinnen geschaffen werden. Es kebrl

diese Erscheinung in gruBter Mannigfaltigkeit bei den verschiedensten Blall-

formen wieder. Sie lindet sich an einfachen Blaltern und an zusamuieu-
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gesetzlen, sowie an den mannigfachen Ubergangsformen zwischen beiden.

Im einfachsten Falle zeigt das Blatt nur eine sanfte Wolbung mit aufwarts-

schauender Konkavitat. Weit ausgepragter ist die oberseitige Aushohlung

an den einfachcn ganzrandigen BlJittern der Crucifere Eudema spec. (30)

und einiger anderer Pflanzen: hier ist die Spreite langs dem Mittelnerv

zusammengefaltet , so daB die Blatthtilften einander stark genahert und

nahezu parallel sind. In anderen Fallen (z. B. bei Senecio repens DC.)

richten sich die Rllnder nicbt ihrer ganzen Lange nach, sondern nur teil-

weise auf, so daB sie wellig oder gekrauselt verlaufen. Bei verschiedenen

znsanimengesetzten oder stark geteilten Blattern (z. B. bei Alchemilla pin-

nata R. et P. und Oreomyrrhis andicola Endl.) nebmen unter den Teil-

blattchen oder Abschnitten einzelne eine horizontale, andere eine vertikale

Lage, wieder andere mannigfaltige Zwischenstellungcn ein, in der Weise,

daB an der Oberseite ein reich gegliedertes System von Gruben und Rinnen

ebildet wird. Es ist bejnerkenswert, daB sicb von vielen der hierher ge-

hOrigen Pflanzen die nahe vcrwandten Formen tie fere r Regionen u. a.

durch ihre ebenen Blatter unterscheiden. Dies gilt beispielsweise fiir

manche Lupinus-, Astragalus- und Geranium-Arlen. Die Bildung ober-

seitiger Vertiefungen kommt auch noch in anderer Weise zu stande. Die

Blatter der Valeriana Ph. 1 sind so gewolbt, daB die Hohlung nach unten

schaut; aber wahrend die Blattunterseite glatt ist, zeigt die Oberseite eine

runzelige Beschaffenheit , ein reichverzweigtes System von Furchen. Bei

einer Umbellifere (63) sind mehrere tiefe Langsfurchen, bei einer Violacee

(62) zahlreiche Gruben, gebildet durch ein Netz von stark vorspringendcn

Gewebeleisten, an der Blattoberseite sichtbar; die Blattunterseite ist in

beiden Fallen durchaus eben. In der merkwurdigsten Weise jedoch voll-

zieht sich die Zerkluftung der Blattoberseite an einer Valeriana Sect.

Phyllactis (27): hier erheben sich oberseits (aber auch nur oberseits!

eigentiimliche griine Auswuchse in Form von Huckern, Kcgeln oder Flatten,

welche so groB sind, daB sie dem unbewaffneten Auge sofort auffallen.

Als ich diese Auswuchse zum ersten Male erblickte, hiclt ich sie fur krank-
hafle, durch Insektenstiche hervorg'eru^ene Wucherungen.

Beziiglich ihrer biologischen Funktion sind jene Gruben
und Gange als Sammelvorrichtungen furWasser anzusprechen,
welches von den Blattern aufgenommen wird. DaB eine solche

Wasseraufnahme durch halbwelke Blatter tatsachlich stattfmdet, habe ich

an mehr als 40 von den untersuchten Arten (einige 60) experimentell fesl-

gestellt. Es wird sich spater ergeben, daB noch verschiedenc andere Ein-
richtungen mit der Wasseraufnahme seitens der Blatter in Zusammenhang
slehen, und daB fiir die hochandineu Pflanzen die Fiihigkcit ihrer BUltter,
Wasser aufzunchnien, von erbcblichem Vorteil ist.

Auch die BliUter der fiinf untersuchten Graser, Bejeuxia mtcrmcdia
Presl, Aciachuc pulvinata Bth., Dramas spec, affinis Br. mollis Kth.
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(21), Foa spec. (24], Poa spec. (29) sind mit oberseiligen Vertiefungen

versehen. Da jedoch hier die Blattoberseilen inibenetzbar sind, so kaiin

es sich nicht um Einrichtungen zur Wasseraufnahme handeln, sondern nur

urn Bergung der SpaltOffnungen. Es gehoren namlich alio dicse Graser zu

jenen in Steppengebieten so haufig beobachteten Formen, deren Blatter

oberseitige, an SpaltOffnungen reiche Langsrinnen aufweisen und die Fahig-

keit besitzen, sich bei trockenem Wetter derartig zusammenzufalten nder

zu roUen^ daB die Oberseite verdeckt wird, bei feucblem Wetter hingegen

auszubreiten.

Vergleicht man die Blatter der hochandinen Ptlanzon mit lliicksicht

auf ihre Bekleidung, so fallt zunachst die groBe Zahl vuliig kahler

Blatter auf. Von den untersuchten Pflanzen ist der vierle Teil kahl-

bliittrig [Gentiana sedifoUa Kth., CInfquiragiia rof?nidifolfaWe(\d.^ GeTh-

tiana arnierioides Griseb., Astragalus spec. (22), Viola spec. aff. F. gra-

nulosa Wedd. (28), Arenaria dicraiwides Klh., PycnophyUunt spec. (32),

Tetragloehin strictum Poepp., Baccharis scrpylUfoHa Dene, Valeriana

alypifolia H. B. K., Arenaria Alpamarcae A. Gr., Gentiana dila fata Griseh.j

Calandrinia acaulis Kth.). Diesen kahlen Blattern reiht sich eine betracht-

liche Zahl von solchen an, deren Ilaare so entfernt stehen, oder auf so

kleine Flachen (Blattrander, Blaltnerven) beschrankt sind, daB sie weder

jegen Benetzung der Spaltuffnungen, noch gegen schadlicho Warmeschvvan-

kungen, noch gegen libermaBige Transpiration als Schutzmittel in Betracht

kommen kunnon {Valeriana spec, (i), Alternanfhcra lup^dina Kth., Axorclla

erenata Pers., Weberbaucra andina Ilieron., Mdandryion spec. (9), Oxalis

pygmaea A. Gr., Peperomia parvifolia C. DC, Perexia coerukscens VieM.,

Campanulcic, gen. (51), Oenothera nmltieaalis R. et Pav., Senecio repens

DC.). Gleiclizeitig ist zu bcmcrken, daR Wachs in nmw Menge, welchc sich
mm

schon dem unbewalTneten Auge als graucr Uberzug bi^morkbar niacht, nur

in schr wenigen Fallen (bcsonders an der Blattunterseite von Tetragloehin

strietum Poepp., eincs der boiden aufrecht wachsenden Strauchcr'und an

der Blattoberseite der Graser) beobachtet wurde.

Pflan/en, deren Blatter sich in ein so starkes Ilaarkleid luillen, daB

sie eine weiBe oder graue Farbe zeigen, sind in nur geringer Zahl vor-

Iianden [Geranium serieenm Willd., Drdba Piekeringii A. Gr., Plantago

Weberbaaeri Pilger, Lucilia piptolepis Wedd. Culdtium canesccns^ Seneeio

anteniiaria Wedd.). Gegen Ende der Hauptregenperiode erscheinm aller-

dings noch raehrere andere stark behaarte Formen. Das machtigste Ilaar-

kleid zeigt untcr alien diesen Culcitimn caneseens^ welches ganz in AveiHe

WoUe gehuUt erscheint; es wurde bereits fruher auseinandergesetzt, daR

erade diese Pflanzc ausgiebigen Transpirationsschutzes bcdarf.

Noch seltener als starke ffleichmaRicre Behaaruno^ ist der Fall eincs

cr

deutlichen Uberwicgens der Haarbekleidung an der Blattunterseite:

unter den untersuchten Pllanzen zeigt keine diese EigfMUumlichkeit; doch
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beobachtete ich sie an einigen wenigcn ArteOj welche nicht in Bliilc

slanden,

Verschiedene Pflanzen von mittelstarker oder schwacher Bekleidung

ihres Laubes verhalten sich dadurch sehr merkwilrdig, daB die Obcrseite

ihrer Blatter starker behaart ist als die Unterseite [Malvastrttm

pichinchmse A. Gr., Oeranium cfr. sessiUflorKm Cav., Cai)ipamdac gen.

(51), Galium hirsutum R. etP., Senecio repens DC), oder gar sich die

Behuarung aufdieOberseitebeschrankt, wahrend die Unterseite

kahl bleibt {Malvastrum stenopetalain A. Gr., AJchemilla pinnata U. ct P,,

Valefi^kuia spec. (27), Hypochoerls sonchoides Kth. var. fihrillosa llicron.

Eudema spec. (34)). Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich auch dicse

Erscheinung als Vorrichtung zu Gunsten der Wasseraufnahme deute.

Inwieweit die llaare als w-asseraufnchmende oder lediglich als wasserfest-

haltende Organe zu betrachten sind, soil im anatomischen Telle entschieden

werden.

In der Konsistenz der Blatter verhalten sich die meisten subandincn

Pflanzen insofern ubereinstimmend, als jene Organe im Verhaltnis zu ihrer

GruBe ziemlich dick sind, dabei aber zart, mehr fleischig als lederig.

Reprodaktive Organe.

Eingehendere Studien iiber diese behalte ich mir fiir spatcre Zeit vor.

Bliite.
Hj

Die Bliiten und die BliitenkOpfe der Compositen sind zumeist sitzend

oder so kurz gestielt, daB der Stiel zwischen den benachbarten Blattern

verborgen bleibt. Wo deutlich sichtbarc Stiele vorkommen, erreichen sic

selten die Liinge von 10 cm; Stiele, welche dieser Lange nahekommen,
pflegen nicderzuliogen, sich dem Boden anzuschmiegen. Wenn man von

den Kopfen der Compositen und Valeriana-kvi^w absieht, so trifl't man nur

armblutige Inflorescenzen und noch haufiger einzeln stehende Bluten. Die

rclativ bedeutende GroBe und gesattigte Farbung der Blumenkronen, welche

in der Hochgebirgsvegetation Europas so haufig wiederkehrt, zeigen nur

wenige Arten der hochandinen Flora. Malvastrum pichinchense A. Gr.,

Bammculiis Lechleri Schlecht., Astragalus spec. (22), Geranium sericeum

Willd. bieten Beispiele fur relativ groBe Kronen. Dagegen sind die Kronen
von Cerastium spec. (38) und anderen Garyophyllaceen [Arenaria dicran-

^cn

die von CasUllej oft in diesem

verstcckt, und in den kleinen verborgenen Dold(ni der UmbelUferen ^ixmrlla

creimta Pers. und Oreomyrrhis andicola Endl. sind die Kronenblatter

winzig, unscheinbar und rasch verganglich.

Was die Blutenfarben anbelangt, so scheinen weiB, gclb, blau und

,i'

\i

.1 *

^ -i

\

Y

4 ;

H ViX^.

i.^Yf



Anat. und bio). Studien iihev die Vegetation der Ilochanden Pcras. 79

violctt vorzuherrschen, scharlaclirot haufigerj piirpiir und rosa seJtencr zu

sein als im europaischcn Hochgebirge.

Dcutliche Dichoganiie bemerkte ich an der protandrischen Geutia/ia

sedifoUa H. B. K., an der protogynischen Lunula macusameiii>i^ G. Steud.

et Buch. und oinigen anderen Arten, Diocie an dem niederliegendcn Com-
positenstrauche Baccharis serpylUfolia Dene.

DaB Selbstbestaubung haufig vorkommt, mOchte ieli schon jetzt an-

nehmen, trotzdem ich die blutenbiologischen Verhallnisse noch nichl ein-

gchend studiert habe. Die Insektenfauna ist arm und bestehl hauptsachlich

aus kleinen Fliegen und Kafern. Yon Tagschmetterlingen lernte ich zwci

Arten, von Nachtschmetterlingen einige kleine Eulen kenncn. llummeln

habe ich beobachtetj dagegen Bienen und Wespcn vergeblich gesucht. Die

Welterverhaltnisse, welche in der Zeit herrschen, avo die meisten Bliiten

erscheinen, starke, anhaltende Bewolkung des Himmels und liberaus haufige

Schnee- und Ilagelfalle sind dem Insektenverkehr in Bliiten wenig gunstig.

Den Gefahren, welche durch jene NiederschJage fiir die zarten Staubblatter

und Narben entstehen, wirken Schutzeinrichtungen entgegen, welche auch

anderwarts in ahnlicher Form beobachtet worden sind. Es mag geniigcn

auf einige Beispiele hinzuweisen. Die Bergung der zarten Blutenteile (Krone,

Staub- und Fruchtblatter) in den derberen Kelch wurde bereits erwahnt.

Die Gentiana sedifolia H. B. K. offnet ihre Bliiten nur im Sonnenschein

Oder doch bei hellem Wetter und schlieBt sie sofort, wenn der Himmel sich

stark verdunkelt und Niederschlage bevorstehen. Nach einem heitcren

Vormittage bewolkte sich der Himmel, und zwischcn 1 und 2 Uhr nach-

mittags war die Sonne bald frei bald von Wolken bedeckt, in fortwahren-

dem Wechsel; als dann die Bewolkung sehr stark geworden war und

Ilagelkornchen zu fallen begannen, bcobachtete ich zwei geulTnete Blutcn

jener Gentiana mit der Uhr in def Hand: ich konnte die Bewegung des
>- i.T '

Zusammenlegens der Kionenzipfel verfolgen und sah binnen zwei Minuten

die Kronen geschlossen wie im Knospenzustand. Analog verhalt sich Mal-

vastrum piehincheiise A. Gr. Die Bliiten anderer Gentiaiia-Arten [G. ar-

mcrioidcs Griseb. und G. dilatata Griseb.) verharren stets in nahezu ge-

schlossenem Zustande; auch im hellsten Sonnenscheine sind die Kronen-

zipfcl auf ihrer AuBenseite stark gewolbt und ihre Enden so dicht
#•

zusammengeneigt, daB nur eine winzige Oflhung an der Spilze der Krone

vorhanden ist.

Frucht und Same.

Friichte, die durch fleischige Hiillen zur Verbreitung durch Tiere gc-

eignct erscheinen, kenne ich nur von Ephedra. Mit Flugapparaten aus-

gerustet sind die Friichte der Vcderiana-Kxien und verschiedener Com-

positen.

Da die meisten Friichte dicht am Boden reifen, hiiufig iiberdies ein-

geschlossen im Laubwerk der Rosetten, so darf man behaupten, daB allor-
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meist cine Fortfuhrung der Samen aus der unmittelbaren Niilie derMuttei-

pnanze ausgeschlossen ist. Bckanntlich sind oberirdische Stengelorgane oder

langere Stiele sellen, iind wo sie vorkornmen, wachsen sie gewuhnlich nicht

aufrecht, sondorn schmiegen sich mehr oder weniger dem Boden an. Viel-

leiclit sind solche niederlicgenden, fraclitlragcndcn Stengelorgane und Stiele

direkt als Einrichtungcn aufzufassen, durch welche die Samenaussat in

einiger, wenn auch sehr geringer Entfernung von der Mutterpflanze gesichert

wird; fiir diese Auffassung spricht der Umstand, daB manche von jenen

niederliegenden Stengeln und Stielen, nachdem sie Fruchte angesetzt haben,

forlfahren, in horizontaler Richlung sich zu verliingern {Ranunculus Lech-

E

/• 4), Oreomyrrltis ancUcola EndL). In andoren

Fallen aber wird eine Fortfiibrung der Samen direkt verbindert, und dio

sclben gclangen in das geschutzte Keimbett unter dem Laubwerk der

Mutterpflanze. Die sticUosen Bluton von Calandrinia acaiilis Kth. enl-

steben in den Acbsein der ersten Rosellenblatter am Beginn der Vegetations-

periode; die Friicbte, welche sich aus ihnen entwickeln, werden von den

spater entstehenden Blattern dor Rosette verdeckt; ein kurzer Fruchtstiel

wilchst hcran, krummt sich abwurts und druckt die Frucht an die Erdo,

\\o ihre zarte Hiille verfault und die Samen frei werden.

Die ungiinstigen Bestiiubungsverhultnisse einerseits, die so liaufig wieder-

kehrende reiche Yerzwei^un<2: unterirdischer oder zu oberirdischen Polstern

andrerseits fuhren zu der Vermulung,

daB vielfach ausgiebige vegetative Vermehrung einen Ersatz fiir dio mangel-

hafle Fortpflanzung auf gescblechtlichem Wege darstellt. Tatsachlich ist

auch die Bliltcnproduktion gerade gewisser Polster- und Roscttenpflanzen

cine auffallig geringc.

zusammen^edrangter Stammorgane

-;^

i

1"

.^^J

V J

Lebensdauer and Periodizitat der hochandinen Pflanzen.

Zu den langlebigen Gewaohsen gehuren natilrlieh in ersler Linie samt-

liche Slraucher. Ferner unlerliegt es keinem Zweifel, daB alle jene Krauler,

aus dcrcn stark verzweigten Stammen sich ausgedehnte Rasen oder Polster

entwickcln, vicle Jahre hindurch lebend bleiben. Die altesten Teile der-

selben pflegen in der Mitte zu liegen, und wenn sie absterben, erhiilt das

Von kiirzerer Lebensdauer diirflen hin-

nicht ver-

oides Kth.,

Polster die Form einos Ringes.

gegen solche Krauter scin, welche sich nur Avenig oder gar

zweigen (z. B. Calandrinia acaidis Kth., Hypochoeris sonclioides

Planfago Weberhaueri Pilger, Malvastrum stenopetalum A. Gr.), bei donen

gewuhnlich nur eine ein/ige Blattroselte auflritt, ferner Pflanzen mit zartem

hanptsachlich oberirdischem Stammchen und feinem, reich verzweigtcia

W'urzolsyslem (wie Oxalis pijgmaea A. Gr, und Cerastlani si^ec. (38)).

Jedenfalls scheint es. als ob kurzlcbige Gewachse hicr weniger seltcn seicn

als in den europaischen Hochgebirgen. Diese Erschcinung wird verslandlich,
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wcnn man die klimatischen VerhrUtnisse in Relracbt zieht. Es fehlt eben

in den tropischen Anden eine Jalircszeit, welche einen so ausgcpragten und

langen Stillstand des vegetativen Lcbcns hcrbeifiihrtj wic dcr curopaiscbc

Winter mit seinen niedrigen Temperaturen und anbaltendcr, starker Schnee-

bedeckung; einjahrige Pflanzen sind somit aucb kaum der Gefalir aus-

gesetzt, daB es ibren Sanien an Zeit zum Reifen mangelt. Das Feblen

schroffer jabreszeitlicber Gegenslilze erscbwert aucb die Entscbcidung der

Frage, wie lange sicb jene kurzlebigen Gewaebse crlialtcn, ob sie »ein-

jabrig^, »z\veijabrig« usw. sind. Wabrscbeinbeb bcrrscbt in dieser Bc-

ziebung einige Unbestiindigkeit
,

je nach dcm friilicren odor spalcrcn Ein-
4

tritt der Trockenzeit, ibrer haufigeren odcr seltenercn Untcrbre<'bung durch

Niederscblage und nacb dem Standort; oft mag aucb ein verscbiedenes

Verhallen der einzelnen Individuen ein und derselben Art in Betracbt

kommen. ,

Da die klimatischen Verhaltnisse der Ilocbandenregion Perus so wesent-

bch abweicben von dencn der europrdschen Alpenwelt, so (iberrascbt es nicbt,

daB aucb im Erscheinen und Verscbwindcn des Laubes Verschieden-

heiten zu Tage treten. Diesc Vorgange vollziehen sicb in der Vegclalion

der peruanischen Puna nicbt plutzlich, nicbt an den moisten Pllanzon glcich-

zeitig. Viebiiobr ist die Dauor des Laubes bci der einen Art cino langore,

bei dcr andern eine kiirzerej je nacb dem Transpirationsscbulz und der

BescbafTenbeit der Stammorgane, und aucb die Individuen verlialten sicb

ungleich je nach dem feuchleren oder trockneren Standort. Die Pflanzon-

decke erscheint dabcr auch dann, wenn die Trockenperiode ibren Ilobe-

punkt erreicht hat, nicbt abgestorben, sondern nur wcit luckonbaftor als

wahrend der feucbten Jabrcszeit. Zu den immorgrunon Formen gebOrt

z. B. die straucbige Composite Baccharis scrpyUifoUa Dene. Auch die

hoben Biischel des Grases Dcyciixia intermedia Presl und (be Polsler des

Grases Aeiackne j)idri?iata Blh. sind das ganzeJabr bindurch grUn, wenig-

stens an vielen Standorlen. Die Straucher Tetraglochin strlcluui Poepp.

und CImquiragua rotundifolki Wedd. entlaubcn sicb nur fiir sebr kurze

Zeit (2—3 Monate) voUig.

Etwas enger begrenzt ist die Periode der Bliitenbildung. Die

allermeisten Arten bescbriinken die Produktion von BliUen auf die Monate

Januar bis Marz. Docb sab ich nocb Ende Mai des ziembcb Irockenen

Jahres 1903 auf den Ilochandon von Huaraz zablreiclie Pflanzen in Blute.

III. Anatomisches (Grundziige der Blatt-Anatomie).

Das mechanische System.

Bei Yo ^'I^r untersucbten Pflanzen feblen mechanische Cewebe in den

Bliittern vollslandig. Die kleinen, im Verbultnis zu Hirer geringen Lange

Botanisehe Jahrbficher. XXXVII. BH. 6
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und Breite ziemlich dicken Blatter bedurfen offenbar keiner besonderen Ge-

webe zur Ilerstellung von Bieguiigsfestigkeit und Scbiibfestigkeit, zunial sie

sich so dicbt am Boden befinden und daher dem Winde nur in beschninktem

MaBe ausgesetzt sind. Durch ihren Turgor und relaliv starke AuBenwande

dcr Epidermiszellen an den Randern werden sie geniigend gefestigt. Schiid-

licbe Gewebezerrungen infolge von Turgorschwankungen kunnen deshalb

nur wenig in Betracht kommen, weil, wic fruher gezeigt wurde, in der

eii^entlichen Vei^etationszeit bohe und anhaltende Feuchtigkoit berrscht.
O'-"'^"^"^" T

'.J-,

Einer nicbt unwesentlichen mechanischen Einwivkung aber sind gerade

die Blatter der bocbandinen Pflanzen untcrworfen: dem An

p

rail der

IlagelkOrner. In den Niederscblagstabellen wurde fiir die Zeit von

lY2Monat fast taglich Ilagel noticrt. Die KGrner liberscbritten zwar nicbt,

erreichten aber docb haufig die GruBe einer Erbse. Wer das Gertiusch

vernommen bat, mil welcbem sie an Wellblecbdacher scblagen jiind ihren

Anprall an Gesiebt und Ilanden gefubit bat, wird nicbt bezweifeln, daB sie

an zarten Blattorganen erbeblicbc StoBkriifte entfalten. Viclleicbt verhalten
^

sich die Blatter vermOge ibrer relativ betracbtlicben Dicke wie gleichmaBig

elastiscbe Polster, welcbe die Wirkung jener StuBe abscbwachen.

Zu den Pflanzen, dcren Blatter mit mecbaniscbem Gewebc verseben

sind, gehuren samlliche untcrsuchten Griiser und die in biologischer Ilin-

sicht den Griisern nahestehende Liixida macitsaniensis G. Steud. et Buch.

AciacJnw 2)?^?i;ma/a Bib., ein Gras, welches niedrige, dichle Polsier bildel,

zeigt zwei kontinuierliche Schichten mecbaniscber Zellen liber der unleren

Epidermis; die ubrigen aber, dcren schmale und verhaltnismiiBig lange

BUltter sich hOher erheben, sind biegungsfest gebaut; Es ist zu bertick-

sicbtigen, daB diese Pflanzen auch in der trockenen Periode^ wenngleich

nicbt durchweg bis zu deren Huhepunkt, ibre Blatter lebend erhalten.

Letzteres gill auch von dem aufrcchten Compositenstrauch Chuquiragita

rotmuUfoUa Wedd., in dessen kleinen dcrben Blattern zwei starke sub-

epidermale Handrippcn und eine gleichfalls subepidermale Rippe iinter dem
medianen Leitbundel auflrelen. ferner von dem kriechenden Compositen-

strauch Baecharls serpylUfolia Dene., der jedoch nur einen schwachen
beiderseitigen Belag des medianen Bundels aufweist.

Das Vorhandensein von schwachen beiderseitigen mechanischen Rippen

an den sUukeren Lcitbundeln bei Plantago und von oberseiligen bei einer

Umbellifere (63) ist mOgiicherweise lediglich eine Vererbungserscheinung.

h

'

Das Hantsystem.

Die geringe Verdickung der Epidermis-AuBenwand , welche
vielfach niclit sUlrker ist als die Seiten- und Innenwilnde, darf als ein

Charakterziig der hochandincn Vegetation angesehen werden,
da nur sehr wenige Formen hicrin eine Ausnahniestellung einnehmen und
zwar durchweg solche, die ihre Blatter wilhrend des ganzen Jahres oder
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doch durch den gruBlen Teil desselben behalten. Diesc Pflanzcn sind:

Chiiquiragua rotumUfoUa Wedd. (aufrechter Slrauch), Teiragloclmi stric-

tum Puepp. (aufrechter Strauch), Vakriaim Aschcrsomaaa Gral)n. (hocb-
crewOlbte, feste Polster bildcnd), Beycuxia intcrincdia Presl (halbmelerhohe

Buschel biklend), Aciacline jmlvinata Bth. (Polster bildcnd). Anbangsweise

seien bier auch die assimilierenden Zvveigc von Ephedra amciicana^ einem

blattlosen Straucbe, erwabni: ihre Epidermis weist sehr starke AuBcn-

wRnde auf. Die beiden genannten Gramineen [Tfnjeyxia iiite>i}fC(Ua und

Aciacline jiulvlnata) zeigen auf der Blalloberseile weil schwiicbere (wiewobl

immcrhin nocli relativ slarke) Epidcrmis-AuBcnwrinde als auf der Blall-

unterseite ; ein ahnlicher Gegensatz bcstebt zwiscbcn zwei Porr-Arlcn

(24 und 29), nur ist bier' die obcrc Epidermis noch zarlcr und liberlrelTen

ibre AuBenwiinde an Dicke kaum die Seiten- und Innenwi'mde. Alle diese

Grilser besitzen, wie bereits erwabnt, die Flibigkoit, ihre Bliilier bei truck-

nem Wetter einzurollen und hierdurch die Transpiration an der Blaltober-

seite ganz einzuschranken; bier ist also Zartwandigkeit der Epidermis

ungenihrlich. Noch an einigen andern Pflanzcn bemerkt man unterseils

stilrkerc Epidermis-AuBenwande als oberseits. Am scharfsten ist der Un-

terschied bei der Caryophyllacee Arenaria dicranoides Kth. Dieselbe tritt in

lockeren Polslern auf, und bierdurcb sowie durch ibre winzigen, scbuppen-

furmigen, dicht gestellten, dem Stengel anliegenden Blaltchen erhalt sie

die Tracht eines Mooses. In der unteren Epidermis sind die AuBenwande

sehr stark, in der oberen ebenso zart wie die Radial- und hinenwande;

Ilaare finden sich nur an den Blattkanten, aber in geringer Zabl. Es ist

rhOglich, daB die dem Stengel oder einem andern Blatte angeschmiegte

Blattoberseite schon durch ihre Lage geniigenden Scbutz gegen Verdunslung

erhalt. Die Caryophyllacee Pycnophyllam spec. (32) besitzt elwa dieselbe

Tracht wie die vorige; in ihren vollig kahlen Bliittern bestebt derselbe

Gegensatz zwischen unterer und oberer Epidermis, wenngleich weniger

scharf; die Dicke der AuBenwande ist auch unterseits keine bedeutende.

Dasselbe gilt von den Malvaccen Malrastrum stenopctalum A. Gr. und

Malvastrum pichmcliensc A. Gr. und von einem Astragalus (22): beider-

seits schwache AuBenwande, aber unten starkere als oben. Bei Malvastrum

sten/>petalu77i A. Gr. ist die Blattoberseite behaart, die Unterseite kabl, bei

Malvastrum pichinchense A. Gr. oberseits die Bebaarung weit dichter als

unterseits. Es liegt nahe, anzunehmen, daB der Transpirationsschutz, wel-

chen das Haarkleid gewiihrt, starke Epidermis-AuBenwande liberlliissig

macht. Weniger leicht erklart sich das Verhalten der Astragahis-ki\

deren horizontal auf dem Boden ausgebreitcte Blatter kahl sind: bier ist

ein Zusammenhang jener anatomischen Eigentumlichkeit mit den Transpi-

rationsvorgangen nicht ersiclillich. Aber auch bei den ubrigen Pflanzen

mit analog gebauter Blattepidermis — von den Griisern abgesehen — durf-

ten fiir die analomische Struklur <les Ilautuewebes noch anderc Faktoren

6*
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maBsebend sein. Im folgenden Abschnitt soil diese Frage weiter verfolgt

werden.

Das AbsorptioDSsystem.

Schon friiher wurde darauf hingewiesen, dafi die Bliltter der aller-

meisten hochandinen Pflanzen in halbwelkem Zustande Wasser

aufzunehmen vermugen und hierdurch wieder turgescent wer-

den, Es ist wahrscheinlich , daB die Blatter auf diese Weise

unzureichcnde Wasserzufuhr aus den Wurzeln decken, wenn

deren Tatigkeit diirch starke Abkiihlung gelahmt wird. Sehr

haufig verschvvindet die Schneedccke, welche morgens den Boden verhiillt,

in den niittleren Tagcsslnnden, und zwar langsam, bei bedeckter Sonne,

durch eine Erhuhung der Lufttemperatur um wenige Grade iiber Null.

Das Schnielzwasser des Schnees sinkt in die Erde, und so kann der Fall

einlreten, daB sich die AVurzeln in einem Medium von 0** Temperatur, die

Blatter jedocb in eincm solcben von mebreren Grad iiber Null befinden.

An einigen Tagen fand ich morgens bei liickenhafter Scbneebedeckung oder

dem gtinzlicben Fehlen ciner solchen den Boden gcfroren, aber nur an den

schneefreien, vegetationslosen oder diirftig bewachsenen Stellen; war Scbnee

vorhanden, so trat er vorwiegcnd an dicht bewachsenen Fleeken auf; bei

geringer Bewulkung sah ich mehrnials die Blatter mit Rcif beschlagen. An

Stellen, die durch Iliiuserwande beschatlet waren, blieb mitunter der Boden

morgens bis 9 Uhr gefroren. Beim Steigen der Lufttemperatur wiihrend

der niittleren Tagesstunden geht offenbar das Abschmelzen der diinnen

Schneedecke oder des Reifbeschlages an den Bliittern rascher vor sich als

das Auftauen des festgefrorencn Bodens, wenigstens dann, wenn die Ein-

wirkung der Sonnenstrahlen eine geringe bleibt. Auch fur diese Falle steht

der Nulzen einer Wasseraufnahme durch die Blatter auBer Frage.

Da ich nun andrerseits mit der Muglichkeit rechnete, daB die Wurzeln

der hochandinen Pflanzen dem Klima dieser Region derart angepaBt sein

kunnten, daB sie auch bei relativ niedrigen Temperaturen leistungsfilhig

seien, suchte ich auf experimentellem Wege zu ermitteln , wie sich bei

starker Abkiihlung der Wurzeln die Blatter verhallen , wenn sie an der

direkten Wasseraufnahme verhindert werden. Ich pflanzte einige Exem-
plare von Ranunculus Lechleri Schlecht. in eine groBe Kiste und stellte

diese unter dem vorspringenden Dache eines Ilauses auf, so daB sie fur

Schnee und Rcgen unzugiinglich blieb. Wiederholt war morgens die Erde
in der Kiste gefroren und dann gleichzeitig eine deutliche Erschlaffung der

Blatter zu bemerken. Um den EinfluB von schmelzendem Schnee zu be-

ubachten, wurden die in der 3Iitte der Kiste befmdlichen Pflanzen durch
vier senkrccht in die Erde gestccklc Pappdeckelstreifen eingeziiunt und
sodann die Erde auBerhalb der letzteren mit Schnee bedeckt. Beim Ab-
schmelzen des Schnees war ein Schlafl'werden der Blatter nicht so sicher
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festzustellen, wie im vorerwahnten Falle, doch glaube ich dasselbe auch

hier wahrgenommen zu haben. Ich behalte mir weitere Experinienlc vor.

Die Wasseraufnahme durch abgeschnittene, halbwelke Blatter habe ich

wie gcsagt an etwa 40 von den untersuchlen Pflanzen beobacl)tet. Die

Weise

auf einen Teller legte, dessen Boden mit eincr etwa 2 mm hohen Wasscr-

schicht bedeckt war. Die Stiele ragten frei in die Luft, ihre Schniilflache

wurde haufig, besonders wenn sie kurz waren, mit Asphaltlack vcrklcbt.

Sehr kleine Birdter wurden an der Schnittstelle mit Asphaltlack auf einen

Papierstreifen geklebt und so in Wasser gehracht. Unter den zahlreichen

Versuchen dieser Art verdienen zwei eine etwas ausfiihrlichere Besprechung.

Angewelkte Blatter von Ranunculus Lcchleri wurden mit der Oberscile

auf eine diinne Wasserschicht gelegt, wobei die Untcrsoite zu eincm groCen

Teile unbcnetzt blicb, und die Stiele, an der Schnittstelle mit Asphaltlack

geschlossen, frei in die Luft ragten; bald war die Turgescenz wiedor hcr-

gestellt; tagsdarauf wurden sie aus dem Wasser herausgenommen, zum

Welken gehracht und wieder in Wasser gelcgt, worauf sie abermals ihre

Turgescenz wiedererlangten. Zehn Tage hindurch setzte ich das Experi-

ment in gleicher Weise fort, und zehnmal gelang es, dcnselben Blattern

das verJorene VV^isser zuriickzugebcn. Ich will allerdings zugebcn, daR der

Versuch nicht ganz einwandsfrei ist, daB sich moglicherweise durch Fiiul-

nis offene Stellen in der Epidermis gebildet haben konnen, und so das

Eindringen von Wasser erlcichtert worden ist. Indes traten erst wiihrend

der letzten drei Tage einigc braune Fleckchen an den Blatlern auf, bis

dahin zeigten sie ein durchaus frisches Aussehen. Intercssantcrc Ergcb-

nisse hatte ich mit einer Vakriana (I), deren Blatter dick und ficischi

fast sukkulent sind. Abtreschnittene unbeschiidiffte Blatter dieser Pflanze

fT

blieben drei Tage lang an der Luft liegen, wobei sie schlieBlich stark zu-

sammenschrumpften und ein runzcliges Aussehen erhielten. Ich legte sie

sodann mit der Oberseite auf eine diinne Wasserschicht und sah sie nach

24 Slunden wieder so turgescent, daB sie von den frisch gepfliicklcn ni(;ht

zu unterscheiden waren.

Urn nun zu untersuchen, in welcher Weise die Wasseraufnahme seilens

der Blatter sich vollzieht, hat man zu unterscheiden zwischen Ein rich

-

tungen zum Sammeln und Festhalten von Wasser und solchen,

welche den Eintritt in das Blattgewebe ermoglichen.

Die Einrichtungen der erslen Art wurden bereits im morphologischen

Teile besprochen, als von den oberseitigen Gruhen und Rinnen und von

der Behaarung, die sich nicht selten auf die Blattoborseite beschrankt,

die Rede war.

Es bedarf nunmehr noch das Wescn des Absorptionsprozesses

einer ErUluterung. Etwa der vierte Teil aller untersuchten Pflanzen besitzt

vollig kahles Laub; an fiinf von diesen Arten wurde die Wasseraufnahme
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durch welke Blatter experimentell feslgestellt. Gcgen eine Absorption durch

die SchlieRzollen der Spaltuffnungen sprecbcn gcwichtige theoretische Griinde.

Somit ergibt sicb als Absorptionsgewebe die Epidermis; bei horizontal

Oder annahernd so gestellten breitcren Bliittern handelt es sich naturbch

nur urn die Epidermis dcr Oberseite. — Diesen vollig kablen Blat-

lern reiht sich eine groBe Zahl solcher an, die so sparlich bebaart

sind, daB auch dann, wenn ihre Trichome dem anatomischen Bane nach

zur Absorption von Wasser geeignet erscheinen, ohne Mitwirkung der Epi-

dermis die Turgescenz schwerlich wieder hergestellt werden kunnte. Hier-

her gehort z. B. die Valeriana (1), deren Blatter, wie bereits erwiihnt,

auch nach dreitagigem Liegen an der Luft durch Wasseraufnahme wieder

turgescent werden; bier fmden sich Haare nur an den unteren Randpartien

und am Stiel (von ihrem Bau soil spater die Rede sein). Das Blatt ist

stark gewolbt, seine Ilohlung dem Boden zugekehrt. Bei den Versuchen

betrefTend die AVasseraufnahme wurde es indes derartig auf eine diinne

Wasserschicht gelegt, daB nur der mittlcre Teil der Oberseite sich mit

dem Wasser, die Riinder aber, die Unterseite und der Stiel sich mit der

Luft in Berubrung befanden. — Endlich ist auch noch fur eine Anzahl

Arten mit starker bebaartem Laub eine Wasseraufnahme seitcns der Epi-

dermis anzunehmen; bei derartigen Bliittern ist haufig die AuBenwand der

Epidermis ebenso zart wie die Radial- und Innenwande und der anato-

mische Bau der Haare mit einer absorbierenden Tiitigkeit nicht in Einklang

zu bringen: sind niunlich solclie Haare auffallig derbwandiger als die Epi-

dermis, ferner von Luft erfiillt, die sich nur schwer verdrangen laBt, dann

untersliilzen sie die Wasseraufnahme lediglich durch auBerliches Festhalten.
r

Mit der Funktion der oberen Blaltepidermis als eines Wasser absor-

bierenden Gewebes bringe ich folgende, zum Teil bereits erwahnte Tatsachen

in Zusammenhang:

1. Durchschnittlich schwache Verdickung der Epidermis-AuBcnwande.

2. Oberseils geringere Verdickung der Epidermis-AuBenwiinde als un-
4

terseits. Diese nicht seltene Erscheinung wurde auch an kablen und sehr

zerstreut behaartcn Blattern bemerkt.

3. Der in den Epidermiszellen vieler Bliitter beobachtete Reichtum an

geformten Inhaltsstoffen, welcher auf bctrachtliche osmotische Wirksamkeit

schlieBen laBt.

4. Leichle Benetzbarkeit. Dieselbe fallt am meisten in die Augen bei

den kablen oder diirftig behaarten Blattern; sie besteht hier auch in sol-

chcn Fallen, wo die Blatter an ihrer OberfJiiche lockere, kurnige Ausschei-

dungcn tragen, wclche das Aussehen von Wachs zeigen. An stark behaarten

BliiltfTn ist die Unbenetzbarkcit vielfach nur eine scheinbare, indem der

silbrige Glanz, wclchen sic in Wasser llingerc Zeit beibehalten, durch die

Unbcnelzbarkeit der dicht gestellten llaarenden hervorgerufen wird.

5. Ausstiilpung dcr Epidermis-AuRcnwandc zu kcgelfOrmigen Papillen

.::

..'.
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beobachtet an einem Astragalus (22), eincm PycnophijUum (32), einer

Viola (G2), Tjiipimfs spec. cfr. prostratns^ und zwar stcts nur an dcr

Oberseiie ! An diesen Arten hemerkle ich mitunter einc Ausschoidung

zerslrculer KOrnchen (Wachs?), die jedocb den Papillenscheitdn fcblte.

Die Wasserabsorption wird auch durch Trichome vollzogcn. Von
ganz vereinzelten Fallen abgesehen abcr durftcn sic die Epidermis in jcner

Funklion nicht vertrotrn, sondern lediglich untprstiitzon. Ich bcgniige mich

mil der Aiiswahl einiger BeispielCj indeni ich mir ausfuhrliche Wittcilungcn

fiir spilter vorbehalte:

Es lasscn sich drei Typen von wasscraufnehrnendGn Ilaaren unler-

scheiden: solche, welcbc durchgehend zailwandig und reich an geformlem

Inhalt sindj solche, welcbc nur im oberon Teile und solcbe, welcbc nur ini

unteren Teile jenc Eigeschaften zeigen.

Zur ersten Gruppe gebort die Composite Senecio repciis DC. Ibre

Blatter sind oberseits uber und liber locker behaart, untersrits kabl bis

auf vereinzelte Ilaare an den Xerven. Die Haare der Oberseite sind zarl-

wandige, plasmareichc Zellfaden. Die llaare der Composite Perexia cocrii-

Icsccns Wedd. zeigen in der Jugend den gleichen Bau, spater aber Icilt

sich jede Zelle des Fadens durch cine Langswand.

Dem zweiten Typus sind zwei Valeria)m-hviQ.x\ (1 und 27) zuzuziihlcn.

Bei der letzteren sind die Ilaare auf die Blaltoberseite beschriinkt; sie

gliedern sich in folgende Teile: die Basis bildet eino lilngliche, efwa wurst-

formige FuBzelle, die mit ihrem unlersien Teile in die Epidermis viirsenkt

^ ist, in ihrem freiliegenden Telle starke Wandvordickungen aufweisl und ge-

formle Inhaltsstoffe nur in geringer Menge enthall ; (ibcr dicsem FuB liegt

eine weit kurzere zylindrische zarlwandige und ebenfalls inhallsarmc Zolle;

den AbschluB bildet ein vielzelliges, zartwandiges, inhaltrcichcs KOpfch^n.

Die Haare der andern Art sind ungefahr ebenso gel)aut.

Ein Vertreter der dritten Gruppe ist die Malvacee Malvastnnn pichi-

iiensc A. Gr. , deren Blatter oberseits ziemlich diclit, unterseits nur sehr

zerstreut behaart sind. Der zartwandigc, inhaltrciche FuBteil des Ilaarcs

setzt sich aus mehreren, neben einander gclagerten und an der Basis in

die Epidermis versenkten Zellen zusammen; vom Scheitel dieser strablen,

der Blaltoberflacho parallel, mehrere schlank kegelfurmige, derbwandige

Zellen aus, welche wenig oder keinen Inhalt fiihren. Morphologisch ver-

schieden von diesen »Sternhaaren« , sind die als »Zcllfadcn« zu bczeich-

nenden Haare von Tlmitago Webcrbaiicri Pilger, Lucilia piptolcpis Wedd.,

Culcitium caiicseeus^ Senecio aidcnnaria Wedd. Hier wird dcr zarlwan-

dige, plasmareiche Basalleil des Ilaares bald von einer Zelle, bald von

mehreren ubereinander stchenden gebildet; weit liinger als alle diese Basal-

zellen zusammengenommen ist das derbwandige, lufthaltige Endstuck, wel-

ches eine einzige Zelle darslellt. Die Haare von Lucilia piptolepis Wedd.
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sind denen, welche Volkens in seiner » Flora der iigyptisch-arabischen

Wuste« fur Ilhga spicata abbildet, sehr ahnlich.

Nicht nur auf die Blutioberflache, d. h. auf die Epidermis und ibre

Anbangsgebilde liescbrJinkt sicb die Anpassung an die Absorption: in meh-

reren Fallen treten im Zusammenhange mit jener Funklion Wucberungcn

auf, an dcrcn Aufbau sich auch das innere Blatlgewebe, das

Mcsophyil beteiligt.

Das Blatt einer Viola (62) tragt auf der Oberseite ein stark vor-

springendes, dcm unbewaffneten Auge sofort wahrnehmbares Netz von

Gewebcleisten , wahrend die Unterseite vullig eben ist. Die Oberseite ist

mit papillenformig ausgestulpten Epidermis-AuBenwanden und mit einem

kurnigcn Wachsiiberzug versehen, wfihrend die Unterseite nur sehr wenig

Wacbs und ebene Epidermis -AuBenwande aufweist. Jener oberseilige

Wacbsiiberzug ist in der unteren, zartcn Blattbiilfle sehr stark, verlciht

dem Blatte hier einc blaulichgrune Farbe und machi es daselbst unbenetz-

bar; in der obercn, braun gefiirbtcn Blalthiilfte aber, welche sich Icicht
r

benefzon lafit, ist das Wachs in viel geringcrcr Menge vorhanden. In den

leistenforniig vorspringenden Teilen dcs Blattgewebes treien palissadenfor-

mige Assimilationszellen in 2—3 Schichten auf; sie ersclieinefij da sie sich

mchr Oder weniger senkrecht zur Oberfliiche orienlierenj auf Querschnillen

facherformig angeordnet. Die SpaltufTnungen beschninken sich auf die

Vertiefungen, sie fehlen an den Gewebevorspriingen.

Wahrend hier die Spaltoffnungsapparate vertiefte Stellen des Blattes

einnehnicn, besetzen sie bei einer Umbelliferc (63) die erhohtcn Teile. Das

Blatt dieser Pflanze ist oherscits mit tiefen Langsfurchen versehen , ferner

mit entfernt stehcnden, sehr langen, der Blaitspitze zugeneiglen Borsten

besetzt, unterseits kahl und eben. In den vorspringenden Teilen des Blatt-

gewebes Irclen Palissadenzellen in 2—5 Schichten auf und zwar cbenso

orienliert wic im vorerwahnten Falle. Am Grande der Rinncn sind die

Epidcrmiszellen weit huher als anderwarts; Palissadenzellen und Lcilbiindel

felden hier, und an Stelle der ersteren findcn sich groBlumige, mehr oder

weniger isodiametrische, chlorophyllarme Elemente. Die Buden dieser

Rinnen sind ferner frei von Spaltuffnungen, die lediglich an

den Vorspriingen auftreten.

Ilochst auffallig ist durch die Beschaffenheit seiner Oberfliiche das

Blatt einer Valeriana (27). Wahrend die Unterseite kahl und eben ist,

triigt die Oberseite jenc vorhcr beschriebenen, zur Wasseraufnahme an-

scheinend sehr geeigneten Trichome und ferner zahlreiche grune Auswuchse,

welche die Gestalt von Flatten, Zylindern oder Kegeln zeigen und oft die

halbe Lllnge des Blattes erreichen. Diese Auswuchse enthalten Leitbiindel

;

ibre Palissadenzellen bilden einen Mantel von 2—3 Schichten; an der Obcr-

flache der Auswuchse sind Spaltuffnungen in betrachtlicher Zahl vorhanden

%1

I

-V.



Anat. und biol. Studien iiber die Vegetation der Hoclianden Perus. 89

und die erwahnlen Trichome, vor allem am Scheitel, dichter geslellt als

irgendwo.

Das Assimilationssystem.

Ein iiberaus einfach gebautes Assimilationsgewebe weisen die Blatter

von Castilleja niihigciia H. B. K.j Draba Pickeringii A. Gr., Arenarla dp-

cranoides Kth. , Fycnophijlluni spec. (32) auf: die assimilierenden Zellen

sind samtlich von annahernd gleicher Gcstaltj kuglig odcr sehr wenig ge-

sireckt in unbestimmter Ilichtung.

Bei einer Iridacee (iij ist die Gestalt der Assimilationszellcn tafelfor-

mig und die Orientierung eine derartige, dnB der klcinslc Durcbmesscr in

die Langsrichiung fallt (System 2 der Bautypen IIabkrlandts).

Im assimilierenden Gewebe der unlersuclilen Graser bemcrktc ich kcine

wesentlicben Abweichungen von dem in dieser Familie vorherrschendcn

Bautypus.

Mehr als die Ilalfte aller untersuchten Pflanzen (samtlich Dikotylen)

zeigten die bekannte Gliederung des Mesophylls, wonach die obere Seite

des letzteren von Palissadenzellen, die untere von Schwammparenchym ge-

bildel wird.

Nahezu ein Drittel (gleichfalls samtlich Dikotylen) Iragt beiderscits Pa-

Jissaden und das Schwammparenchym in der Mittc.
*

Uberblickt man die Schichtenzahlenj in welchen die Palissaden

beim ersten Typus oberseits, beim zweiten auf jcder der bciden Blattsciten

auftreten, so ergibt sichj daB bei zwci Driiteln (einigen 30 Arlen) die

Schichlenzahl 2—3 belragt. Etwa 8 Artcn besiizen bis zu 4 Palissaden-

schichten, 4 Arten bis zu 5, 1 Art 6, 1 nur eine einzige Palissadenschichle.

Es ist aber zu bemerken, daB hiiufig die Slreckung der Palissadenzellcn

eine sehr geringe ist, und dann die betreffenden Elementc sich der Kugel-

form nahern.

Eine kraftige Entwicklung des Palissadengewebcs, ausge-

pragt in hoher Schichlenzahl und starker Streckung der Ele-

mentc, wie sie von vielen Autoren als charakteristisch fiir

Ilochgebirgspflanzen hervorgehoben wird, scheint somit in der

hochandinen Flora nicht vorzuliegen, zumal bei Beriicksichti-

gung der Formen mit wenig differenziertem Mesophyll, wclchc

am Anfang dieses Abschnittes erwahnt wurden.

Das Leitungssystem in den Bliittern bietet nichts Bemerkenswertes.

Eingehendere Untersuchungen betreffend das Speichersystem, die

Sekretionsorgane und Exkretbehalter gedenke ich spiiter auszufiihren.

Fiir jetzt nur einige kurze Bemerkungen.

In manchen Blattcrn scheinen Einrichtungcn zur Wasserspeicherung

vorzukommen. In der Blattepidermls des Bosaceenstrauches Ph. 7 schei-

nen die farblosen AuBenwiinde in hohem Grade quellbar und geeignet.
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Wasser langere Zeit festzuhallen. Mehrere Blatter, z. B. die der Viola-

Arlen und Malvaceen sind schleimhallig. In welchen Zellen dieser Schleim

sich bildct und ansammelt, konnte bisher noch nicht fur alle Fiille mit

Sicherheit ermittelt werden. Bei Malmstrum pIchincliciise A. Gr. liegen

ellipsoidische Zellen, die keinen andern Inhalt als farblosen Schleim fiihren,

in der Nahe der Blattunterseite, im Schwammparenchym. An Galkmi

hirsutum U" et P. fallt das Vorkommen von Exkretschlauchen in der

Epidermis auf, bckanntlich eine ziemlich seltcne Erscheinung. Diese

Exkrctschljiuche bilden an der Blattunterseite, ein wenig unter der Spitze,

eine kieine Gruppe, welche dem unbewaffneten Auge als weiBlicher Fleck

erscheint, und enthalten eine zahfliissige, harzigschleimige Masse. Die Dicke

ihrer AuBenwiinde ist die gleiche wie in den echten Epidermiszellen. Viel-

leicht sind auch diese Zellen Wasser absorbicrende Organe.

Als Sekrelionsorgane sind die Trichome zu bezeichnen, welche an den

Bliiitern von Baccliaris scrpyllifolia Dene., eincs kricchcnden Compositen-

strauchcs, auftreten. Diese Pflanze bleibt fast das ganzc Jahr hindurch

belaubt. Auf bciden Seiten dcs vertikal orientierten Blattes finden sich in

betriichtlichcr Zahl kuglige, vielzellige Haarc, ein jedes in einer seichten

Veiiiefung der Epidermis ohne stielartige Bildung entspringend. Aus diesen

Driisen ergieBt sich iiber die Blattoberflache ein harziihnliches Sckret, wel-

ches, wie ich wiederholt deutlich beobachten konnte, auch viele Stomata

iiberzieht; beim Eintrocknen wird diese Masse rissig und fiillt vielleicht

schlieBlich sliickweise ab. Von den Spaltoffnungen dieser Pflanze bleiben

viele bestiindig weit geoffnet, worauf ich spater noch einmal zuriickkomme.

Ich erwahnc diese Tatsache schon jetzt, well sie anscheinend mit der

Ilarzausscheidung in einem gewissen Zusammenhange steht: Wahrschein-
lich wird die Quantitat des ausereschiedenen Harzes von den

Witterungsverhaltnissen beeinfluBt, so daB jene Sekretions-
organc als Regulatoren der Transpiration und Atmung fungieren.

Beobachlungen in der trockenen Jahreszeil werden voraussichtlich zur Auf-

klarung dieser Frage fuhren.

Das DnrcMuftnngssystem.

Es wurde gezeigt, daB an den Blattern der hochandinen Pflanzen ver-

schiedene analomische Eigentiimlichkeiten , welche die Vegetation feuchter

Gebiete oder Standorte auszeichnen, haufig vorkommen, beispielsweise ge-

ringe Verdickung der Epidermis-AuBenwande, Kahlheit oder sparliche Be-

haarung, das Fehlen mechanischer Gewebe. Man konnte demnach erwar-

ten, daB in der Beschaffcnhcit der Intercellularrilume ein ahnlicher

Parullelismus bestehe, dieselben sehr umfangreich scien. Dies ist aber aller-

meisl niclit der Fall. Das Intercellularsystem bielet keine augenfalligen Ab-

weichungen von den Typen dar, die man an Landpflanzen, welche unter

K
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milUeren Feucbtigkeitsverhaltnissen wachsen, voiTindct. Wie bereits erwahnt,

sind die BL'Ufer kleineren Turgorschwankungcn nichl selten ausgcselzt;

geraumige Luftliicken wiirden hierhei vielfach die Gefalir eines Zusammon-

\
falls der Blatlgewcbe erboben, zumal bci dcm Feblen mcchaniscber Ver-

sleifungen. Auch den Ilagelschlagen gegeniiber waren die Blaltcr bei scbr

lockerem Baa weniger widerstandsfiihig.

Bei der Untersucbung von Lege und Bau der Spaltoffnungsappa-
rate ergaben sich einige bemerkenswerte Tatsachen. Zfiblt man die Arlen,

deren Blatter lediglich unterseits Spaltuffnungen iragen, so findet man unter

einigen 60 untcrsucblen nur vier: Luxnla macusduicihsis^ Tetrnglochin

strichim (aufrechter Strauch) , Oxalls pijgmaca A. Gr., Fcpcroinlaiiarvi'

folia C. DC. Aus der Lcbensweise dieser Gcwacbsc crgibt sich das Bc-

durfnis eines ausgicbigen Verdunstungsscbutzes: die bciden ersfgenannten

bleiben bis weit in die Trockenzeit binein belaubt, die beiden lelzieren pro-

diizieren viberaus zarte, leicbt welkende Blatter. Etwa 45 Arten sind an

bciden Seiten mit Spaltuffnungen verseben. Fur eincn Teil dieser Arlen

steht das Uberwiegen der SpaltOffnungszabI an der Oberseitc

fest. Genauere ZablungeUj zu deren Ausfuhrung mir vorlaufig die Hilfs-

miltel feblen, behalte ich mir vor. Endlich feblt es aucb nicht an solcbon

Arten, welche nur an der Blattoberseite Stomata tragen. Es sind

deren 13. Hierber gehuren zunacbst die fiinf oben scbon genannten Gra-

ser; bei ihnen fallt die Beschrankung der Spaltuffnungen auf die Blall-

oberseite nicht auf, wenn man berucksichtigt, daB die Sprcilcn durcb Rol-

lung Oder Faltung ibrc Oberseite bei trocknem Wetter vordecken. Ferner

zeichnen sich durch ausscblieBlich oberseitigc Stomata aus Clmqnirngna

rotundifolia, Malvastntm stenopetahun^ Alchcmilla pinnata^ Malvastrnm

pichiiichense^ Aromria dicranoides^ Pycnophyllum spec., Viola spec. (02),

Liicilia piptolepis. Eigentiimlicberweise ist unter dicsen Chuquirngua

rotiindifoUa ein aufrechter Strauch, welchcr sein Laub fast das ganze Jahr

hindurch behalt; dabci feblt demselben jegliche Bebaarung, und seine Spalt-

offnungen sind nicht einnial eingesenkt; allerdings besitzen die ScblieBzcllen

stark entwickelte obere Verdickungsleisten, welche einen weiten Vorhof

(etwa wie bei Cypripcdium vcmistum) einsclilicBen, MnJvastrwn stowpe-

talum^ Malvastntm pichinchense^ Araiaria dicranoidcs^ ryowphyllum

spec, Lucilia piptolepis wurden bereits an anderer Stelle genannt wegen

des schwacben Banes der oberen Epidermis, deren AuBenwande zarter sind

als die unteren.

Bctracbtet man die Spaltuffnungsapparate in ihrem Verbalten zu den

benachbarten Geweben, so ergibt sich, daB eine Einsenkung der ScblieB-

zellen unter das Niveau der Epidermis an nur 14 Arten vorliegt, Unter

diesen befinden sich die wiederholt erwahnten fimf Grilser. Allermeist ist

die Einsenkung sebr unbedeutend, und feblen Einricblungen, welche den

Ausgang der auBeren AtemhOhle verengen. Nicht seltencr als Versenkung
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Weite

der SchlieBzellen wurde eine leichle Erhebung derselben iiber das Niveau

der benachbarten Epidermiszcllen bemerkt. An dieser Sielle sei auch noch

einmal auf zwei bereils genannle Pflanzerij eine Umbcllifere (63) und eine

Vaknaim (27) hingewiesen. Bei der letzteren, von deren Blattoberseite

lange Gewebewucherungen ausgehenj sind diese Vorsprunge ebenso wie die

ubrigon Tcile mil SpaltolTnungen besetzt, und bei der erstercn, deren Blali-
+

obersoile von liefen Rinnen gefurcht wird, tragen nur die Vorsprunge Spalt-

uffnungenj die Rinnen aber nicht.

Bemerkenswert ist die Tatsache, daB dauernd geOffnete SpaltofTnungen

sehr haufig vorkommen, an den Blattern mancher Arten sogar die Rcgel

bilden; mitunter gebt mit dieser Erschcinung eine gleichmaBige Beschaffen-

heit der SchlieBzellen-Wandung, das Fehlcn der bekannten Yerdickungs-
\

leisten Hand in Hand. Keine andere Pflanze ist mir durch Zahl und

der bestandig offenen Stomata in dem MaBe aufgefalien wie der kriechende i

Composilenslrauch Bacchans scrjiijUifoIia Dene. Die Unbeweglichkeit der

SchlieBzellen ist umso merkwiirdiger, als diese Pflanze auch wahrend der

Trockenzeit belaubt bleibt; jedoch wird, wie oben auseinandergosetzt wurde,

ein VerschluB der Spallen in anderer Weise herbeigefiihrt, namlich durch

Harzabsonderung aus Driisenhaaren.

Bei meinen Bemiihungen, die in Gestalt und Lagc der SpaltOfTnungs-

apparate zu Tage tretenden Eigentiimlichkeiten biologisch zu deutcn, ge-

langte ich bisher zu keinem befriedigenden Ergebnis.

Ich dachte an die in jenen Hohen herrschende Luftverdunnung und

an die Moglichkeitj daB die dem Menschen so fiihlbare Knappheit der Nahr-

gase auch im anatomischen Baue der Pflanzen zum Ausdruck gelange. Es

kunnte dann in dem liberwiegend beiderseitigem Auftreten der SpaltofTnungen

^ine Vcrmehrung der Eintrittswege fiir Sauerstoff und Kohlensaure gesehen

vverden, in dem so hiiufigen Vorkommen dauernd offener SpaltofTnungen

eine bcstandige Freihaltung jener Bahnen. Aber das Verhalten der Inter-

cellularen, die keinerlei auffiillig groBe raumliche Ausdehnung zeigen, steht

mit jener Erklarung nicht recht in Einklang, wiewohl es, wie fruher

dargelegt wurde, durch biologische Bediirfnisse anderer Art gebolen er-

scheint

Die Beriicksichtigung der Tatsache, daB gerade die obere Epidermis

hilufig Wasser absorbiert, ftthrte mich zu der Vermutung, daB eine ober-

seitige Lage fiir die SchlieBzellen den Vorteil mit sich bringe, geringe Tur-

gescenz rasch steii^ern zu konnen durch Entnahme von Wasser aus be-

nachbarten Epidermiszellen. Viele Stomata bleiben aber dauernd offen, und

Turgoscenzschwankungen spielen bier keine so wichtige RoUe wie in nor-

malen Ors:ranen dieser Art.
r -*
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Bewegungsgewebe.

Von den oben schon ufters genanntcn funf Grascrn wurde sclion

wiederholt die Beweglichkcit ihrer Spreiten hcrvorgchobcn, wclche^ ebenso

wie bei verwandten Arten in Steppen- und Wiistengebieten, sich bci Irock-

nem Welter einrollen oder zusanimenfalten und damit die spaltolTnungfub-

rendc Oberseitc ge^en Austrocknen schiitzen.n^o

Folgende anatomische Merkmale baben die Blatter aller diescr Griiser

gemeinsam:

1. Die Wande, namentlich die AuBenwiinde, sind in der oberen Epi-

dermis schwacher als in der unteren.

2. Die Oberseite triigt einen starken Wachsiiberzug und ist unbe-

netzbar.

3. Die Oberseite wird von mehrcren Liingsrinncn gefurcht, deren BO-

scbungen Spaltuffnungen tragen. Unterseits fcblen SpaltufTnungen vOllig.

4. Die Epidermiszcllen am Boden der Binne sind groBluniiger als die

iibrigen und stets zarlwandig. Ihre Badialwande erscbeinen auf Quer-

schnitten stark verbogen.

Die gedachten Bewegungen kommen nicht, wie Tsnnincn angibt, durcb

Quellungsvorgunge in den Zellwandenj sondcrn lediglich durch Turgescenz-

Schwankungen zustande. Kkhiskr (Pflanzenleben, 2. Auflage) bctont mit

Recht, daB die Blatter derartiger Graserj wenn sie durch Trockeubcit ab-

gestorben sind, auch ibre Beweglichkcit vcrloren haben. Ich tauchtc le-

bende BUllter, die sich im Zustande hoher Turgcsccnz befanden und flacb

ausgebreitet waren, in heiBes Wasscr und sab sie alsbald sich schlieBon.

Bei einem Bromus (21) u. a. zeigen schon die anatomischen Verhiillnissc,

daB durch Quellungsvorgiinge die erwabnten Bewegungserschcinungen nicht

hervorgerufen werden kunnen. Die Epidermis ist bei Bromus beiderseits

schr zartwandig; zwischen den bciden Epidermen fmden sich derbw^andige

Elemente nur in funf dunnen Bastrippen, welche weit von einander entfernt

und folgendermaBen vcrteilt sind: 1) an den beiden Kantcn jo eine, 2) eine

dem mittleren Biindel und der unteren Epidermis angelehnte, 3) zwei an

seitliche Bundel und die obere Epidermis angeJehnte. DaB diese wenigen

dunnen Bastrippen, welche nicht einmal einander paarweise gegenuber-

liegen, ohne EinfluB auf die Bewegungsvorgange bleiben, liegt auf der Hand.

Ferner durfte eine Zunahme des Turgors in den zartwandigen, inhaltsrei-

chen Geweben des Blattes schwerlich stets von einer Wande-Quellung der

an osmotisch wirksamen Stoffen armen Bastzellen begleitet sein.

Die 2 alien, deren Turgorschwankungcn die II a up t roll e

spielen^ sind offenbar jene groBlumigen Elemente am Boden

der Rinnen. Die wellenfurmis verbogenen Seitenwande, welche sie auf

Querschnitten erkennen lassen^ zeigen, daB sie gelegentUch viel AVasser
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aufnehmen. In zweiter Linie ist wohl auch die (ibrige Epidermis der Blatt-

oberseite Avirksam. An der Blallunterseite zeigt die Epidermis eine sliir-

kere Verdickung der AuBenwande, mitunter auch der Radialwiinde als

oberseits: wenn nun im Blatte hohe Turgescenz eintrilt, werden die zarten

Menibranen der oberen Epidermis sich starker ausdehnen als die derben

der unteren, und somit wird letzlere als Widerslandselement gegeniiber der

Ausdehuung der ersteren fungieren. Folgt auf die unlere Epidermis noch

ein 1—2-schiehtiger Mantel derbwandiger Zellen (wie bei Deyeuxia inter-

malm und Aciachw puhi)mta\ so wird der Widerslaud verstarkt. Mug-

licherweise bestehen auch Unterschiede in der osmoliscben Saugkraft der

beiderseitigen Epidermen.

n
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Ulearum Engl. nov. gen

Von

A. Eiigler.

Mil i Figur ini Text

Flores unisexuales nudi. Flores masculi 2— 3-andri. Stamina sossilia

leviter compressa, vertice subtruncata, thecis oblongis poro ajMcali aperien-

tibus, Flores feniinei monocarpidiali. Pistillum oblongum in sliluni aeqiii-

crassum subtruncatum vertice excavatuni cxienSj uniovulalum; ovulum basi

funiculo brevi affixum, anatropum.
.
Baccae oblongae breviter apiculatae,

monosperniae. Semen maturum testa tenui instructum, exalbuminosum.

Embryo oblongus, basi subtruncatus, apice contractus. Flores rudimen-

tarii inferiores semiglobosi. Staminodia florum sterilium snperiorum trun-

cata, prismatica 5—6-gona arete compressa. — Herba. Ilhizoma liorizontale,

folia pauca atque pedunculum basi calaphyllis paucis involulum emittens.

Foliorum lamina subtus pallidior sagittata, nervis latcralibus I basi nas-

centibus utrinquc 3— 4, 2 reversis, prope margincm arcuatis sursum vcrsis,

in margine exeuntibus^ uno patcnte^ medio sursum verso atque inlimo ad-

scendente apicem petentibus, nervis latcralibus II inter primarios paucis

transversis atque venis tenuibus reticulatis subtus prominulis. Pedunculus

tenuis. Spatha oblongo-lanceolata viridis. Spadicis tenuis spatham paullum

superantis pars feminea uno latere spathae adnata, pars sterilis inter in-

florescentiam Q et q^ quam feminea duplo longiore, floribus rudimentariis

paucis sparse atque infra flores masculos ferliles staminodiis biseriatis dense

obsita, inflorescentia mascula fertilis brevis e staminum seriebus 6 vel

florum (f- seriebus 3 composita, appendice claviformi obtusa, inferne sta-

minodia monstrante, medio et superne laevi superata.

U. sagittatum Engl. — Rbizoma 4—5 mm crassum, internodiis bre-

vibus. Foliorum petiolus 1,5—2,5 dm longus, lamina sagittata, 0,9— 1,3 dm

longa, 7—9 cm lata, lobis posticis sinu obtuso angusto vel latiusculo se-

junctis, obtuse triangularibus anticum aequantibus vel brevioribus, usque

7 cm longis et 3,5—4 cm latis, Cataphylla 4—5 cm longa. Pedunculus

2—2,5 dm longus, Spatha oblongo-lanceolata, circ. 4—4,5 cm longa,

7—8 mm lata. Spadicis inflorescentia feminea 1 cm longa a mascula

inlerstitio 2 cm longo separata, inflorescentia mascula cum appendice 2 cm

longa, inferne 3 mm crassa. Fistilla circ. 3 mm longa. Baccae 6—7 mm
longae, 3 mm crassae.
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Ilylaea, im Ubergang zur subaquatorialen andinen Provinz: im Walde

Pongoam Shitari Jaco,

fruchlend im Sept. 1902).

de Cainarachi {Ule n. 6323. Bliihend und

%

C

G

a

P

K

L

M
^ /

^ J

.-y\r

TJlcftrum sagittaimn Engl. — A gauze Pflanze mit Blutenstand und Fruchtstand,

B die Inflorescenz olme Spatlia, G die fertile (5 Inflorescenz mit den benachbarten
stcrilcn Blutcnanlagen, D eine untero sterile Blutenanlago, E eine obere sterile Bliiten-

anlaw, F ein Stauhblatt,

sclmiti,

anla ""0

O ein solches von der Seitc, H ein Staubblatt im Langs-
J cine Q Blute oder Pislill, K ein solches im Langssclinitt, L cine Samen-
M eine Beere, N eine solcbe mit unreifem Samen im Langsscbnitt, ein

reifer Same im Langssclinitt, P Embryo.



Uredineae japouicae. VI.

Von

P. Dietel.

(Vergl. Bot. Jahrb. Bd. XXXIV. p. 583—59i.)

Auch im vergangenen Jahre 1904 haben die llerren S. Kusano,

N. Nambu und T. Yoshinaga ihre Sammeltatigkeit zur Erforschung der japa-

nischen Uredineen mit dankenswertem Eifer und gutem Erfolge fortgesetzt,

so dafi das Bild dieser Flora ein immer vollstandigeres wird. Die Ergeh-

nisse dieser Bemiihungen sind in den folgenden Zeilen niedergelegt. Auch

diesmal befindet sich darunter eine groBere Anzahl neuer Arten. Von be-

sonderem Interesse sind ferner, wic wir schon fruher hervorgchoben haben,

solche Arten, die sich auch in anderen Erdteilen, namcntlich in Nord-

amerika, teilweise in etwas anderen Formen wiederfinden. Ilierzu wolle

man unten die Bemerkungen liber Uromyccs hrevipes und U. oralis ver-

glcichen.

Uromyces Link.

II. ovalis Diet. n. sp.

Soris amphigenis praecipue hypophyllis minutis, punctiformibus usque

linearibus, plus minusve distincte seriatim dispositis, nudis. Uredosporis

obovatis vel ellipsoideis 20—27X^6—21 jx, dilute brunneis^ echinulatis,

paraphysibus capitatis numerosis dilute brunneis inlermixtis. Teleulosporis

ovatis , basi plerumque rotundatis , rarius attenuatis , apice processibus

irregularibus obtusis coronatis, 18—30X^3—17 [x, apice castaneis, basi

dilutioribus, pedicello usque iO [x longo brunneolo persistenti sufTultis.

Auf den Blattern von Leersia onjxoides Swz. Tokio, Okt. 1904.

Dieser Pilz stellt eine Schwesterart des in Nordamcrika auf Leersia Virginira

lebcnden Uromyces Ilalstedii dar. In der Art des Auftretens sind beide vollig glcich,

und auch die mikroskopischen Mcrkmale der Uredogenoration lasscn kaum einen Unler-

scliied erkennen, nur sind in einem uiir vorliegenden Exemplar des Z7. Ilalstedii die

Uredoparaphysen farblos. Ein augenfilliger Unterschied bcsteht nur hinsichtlich der

Teleutosporen, da dicse bei der anierikanisclien Art an der Basis stets kcilfSrn^ig vcr-

Botaniflche Jahrbftcher. XXXVII. Bd. 7
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schmalerl unci am Sclioitcl mcist broit ahgostulzt, irii UmriB also meist dreieckig sind.

Audi siiiJ sic bci ilu- grr>Bci' und slots kurz gv;slkU.

U. brevipes (Berk, ct Rav.).

Uredo- und Teleutosporen auf Rhus Toxicodendron L. var. radicaus

Torr. Nikko, Aug. 1904.

Ich habc anderwaiis (Annales mycologici II, 1904, S. 531) daraul" liingcwicsen,

daC in Amerika auf Ehus Toxicodendron die primaren Uredosporcn dieses Pilzcs von

den sekundiiren deutlich verschicdcn sind. An den hier vorliegcnden japaniscbcn

Exemplarcn, die gleichfalls primare und sekundare Uredosporen aufwciscn, ist cine

solclic Yerschiedenheit nicht vorhanden; die Sporcn halten hinsichtlich der verscliiedcncn

unterscheidenden Merkmale etwa die Mitte zwischon den beidcn Uredoformen der

timcrikanischen Form.

U. Ervi (Wallr.) Plowr.

Aecidien und Teleutosporen auf Vicia hirsitta Koch, am Berge Oyama

in der Provinz Sagami, Juni 1901, leg. Kusaxo; bei Akimachi (Tosa), Mai

1904, leg. YOSHINAGA.

U. Orobi (Peis.) Wint.

Uredo- und Teleutosporen auf Lathyrus Davidii lice., beim Berge

Fuji, Aug. 1903, leg. Kusano, und Teleutosporen auf Lathyriis n/aritinnis

(L.) Bigel. var. Thunhergianus Miq., Joki-mura, Tosa, Jan. 1904, leg.

YOSHINAGA.

Nach E. JoRDi bilden die Uromyces-Formcn auf Lathyrus-kviQn^ die bishcr teils

unler dem Namen TJ. Orobi (Pers.), teils unter der Bezeichnung Z7. Fahac ;Pers,) auf-

gefiihrt wurden, keinc cinheitliche Spezies, und es soil die Form auf Laihyriis mon-
tamis^ auf die der Name U, Orot* anzuwenden ware, durcli die etwas dickere Mcmbran
der Uredosporcn von den andcren als TJ. Fabae zu bezeichncnden Formcn verschicden

Wenn durch dieses Merkmal ubcrliaupt cine Unterscheidung dieser Formcn
nioglicb isl, so wurden die beiden vorliegcnden Formcn (auf Lalhyrus maritimus
wurden die Uredosporen schon fruher gesammelt) zu U. Crohi im engeren Sinnc

gehoren.
;

U. Fabae (Pers.) SchrOt.

Aecidium auf Vlcia sativa L. Akimachi, Tosa, Mai 1904, leg.

YOSHLXAGA. \ -

U. Yoshinagai P. Ilenn.

Auf Pisum sativum L., Mt. Oyama, Prov. Sagami, Mai 1901, leg:
* ^

Kusano.

U. Sophorae flavescentis Kus.

Uredo- und Teleutosporen auf Sophora flarcucms Ait. Tokio, Sept.

1900 und Okt. 1903, leg. Kusano.
^

II. shikokiana Kus. n. sp. in sched.

Auf Cladraatis shiholdaim Makino. Mt. Yanaze, Tosa Okt. 1904,
leg YOSHIXAGA.

U. oedipus Diet, ist als selbsUindige Art jax streichen. Sie ist iden-

tisch mit TJ. amurmsis Kom., die Nahrpflanze ist Cladrastis amurcnsis
var. (hribunda ^ i

>._

^.*1
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H r"t

E -

1'

* ' ** - . -. M -• -- - »*. --r-^l'V. »..-._ - ' - -— ij»--^



Urctlincae japonicae. VI. QQ

U. Riidbeckiae Arlh. et IIolw. (= LL sakaivensis P, Henn,).

Auf SoUdago Virgaiirca L. Mt, Shirane, Nikko, Aug. 1904, leg.

KUSANO,

Puccinia Pers.

p. Metaiiarthecii Pat.

Uredo- und Teleutosporen auf Metanarthcchnn Juteo^viride Max. und

Aletris foliata (Max.) Fr. (= Metaiiarthecium foliaium Max.J. Nikko,

Sept. 1904, leg. Kusano.

Bishcr waren nur die Teleutosporen bekannt. Die Urcdosporcn sind clliplisch,

meist 22 [x lang und 4 8 [j. breit, braun, stachelig.

P. Smilacis chinae P. Henn.

Auf SmUax eJdna L. Goto Island, Prov. llizen, Aug. 1901, log.

Kusano.

P. Henryaua Syd.

Auf Smilax chum L. Prov. Izu, Jan. 1901, leg. Kusano.

P. Asparagi lucidi Diet.

Auf Asparagus officinalis L. Tokio, botan. Garlen, Nov. 1902, leg.

Kusano.

P. hyalina Diet. n. sp.

Uredo = U. hyalina Diet, in Englers Bot. Jahrb. XXXII. p. 632.

Sori teleutosporiferi hypophylli, sparsi, pulvinati, nudi, rotundati vel

oblongi, primo rufo-brunnei, denique obscure castanei vel germinatione

sporarum grisei. Teleutosporae fusiformes vel oblongae, apice conoideae,

rarius rotundalae, ad septum paulo vel non constrictae, basi angustalae

vel rotundatae, episporio levi melleo, apice valde (usque 20 }i) incrassato

indutae, 32—55 X 13—20 [i, pedicello usque '60
jx longo, plcrumque brc-

viore sufTultae, maturatae mox germinantes.

Auf zwei verschiedenen, nicht naher bestimmten Carex-Avlen^ Mt.

Yanaze, Tosa, Okt. 1904, und Tochinoki, Tosa, Nov. 1904, leg. Yoshinaga.

Die Nahrpflanze der Uredo hyalina, die anfangs nicht sicher zu ermitleln war

ist — wie nachtraglich festgestellt wurde — Carex siderosticta Hce. Auf dieser sind

bisber nur die . Uredosporen gefunden worden. Durch seine hellen, honigfarbeneu

Teleutosporen, die in dem vorliegenden Material zum Teil bereits gekeimt sind und

auch dadurch von denen der bisber bekannten Arten sich unterscheiden, ist dieser Pilz

ebenso ausgezeicbnet wie durch die groCen, mit auffallend dicker, byaliner Mcmbran

versehenen Uredosporen,

Eine andere, wahrscheinlich neue Art auf Carex mit auffallend scblanken, am

Scheitel stark verdickten Teleutosporen, von Herrn Yoshinaga in der Provinz Tosa

(Umaji-mura) gesammeltj mag einstweilen nur erwahnt werden, da auch bier die Spczies

der Nahrpflanze nicht bestimmt ist.

P. limosae P. Magn.

Aecidien auf Luhinia lubviioides (S. et Z.) Pax. Wajiki-niura, Tosa,

Juni 1904, leg. Yosbinaga.
i-^

7*
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Auf Calamagrostis sduroides Fr. et Sav, Tokio, Sept. 1904, le

Nambu.
^ r.

P. Ma^nusiaua KOrn.

communis
Trin. vur. hngivalvis Miq. Tokio, Okt. 1004, leg. Kusano.

P. Arundiuellae auomalae Diet. n. sp.

Soris amphigenis ; uredosporiferis oblongis, minutis, cpidermide palles-

cente diu teclis; uredosporis oblongis, ovoideis vel ellipsoidcis 27—38 X
18—26 jx, episporio crasso, minute verrucoso hyalino, poris numerosis
parum distinctis instructo veslitis, conlentu aurantiaco, sine paraphysibus.
Soris teleutosporiferis oblongis vel linearibus, pulvinatis, niidis vel epi-

dermide fissa cinctis, atrofuscis; teleulosporis clavatis vel oblongis, utrinijue

rotundatis vel saepius basi paullo attenuatis, ad septum modice conslrictis,

episporio lenTii, apice ca. 5 ;jl incrassato levi castanco veslitis 33—60 X
18—24 ;a, pedicello hyalino usque 85 {x longo persistcnti suffultis.

Auf ArundineUa anomala Steud. Tokio, Okt. 4 904, leg. Kusano,

'J

p. coronata Cda.

Uredo- und Telcutosporcn auf Calamagrostis robusta Fr. et Sav.

Komaba, Okt. 1904, leg. Kusano.

Die Uredosporcn sind braun, also dunkler gefarbt als an typischcr rnccinia coro-

natcij sonst aber ist kein Unterscliicd zu bemerken.

P. liimaleusis (Barcl.) Diet.

Teleutosporen auf Brachypodium silvatlciun R. et S. Mt. Takao,

Prov. Musashi, Okt. 1900, und in der Provinz Izu, Jan. 1904, leg. Kusano.

Die Aecidiumform dieses Pikes haben ^vir bereits fruher erwahnt.

P. culmicola Diet. n. sp.

Soris culmicolis, uredosporiferis diu tectis, linearibus. Uredosporis

ellipsoideis vel obovatis 17—27 X 14— 20 [x, episporio aequali, dilute

brunnco asperulo, poris 4 aequatorialibus perforato instructis. Soris te-

leutosporiferis linearibus, confluentibus, nudis, atris; televitosporis oblongis,

cuncatis, fusiformibiis vel interdum linearibus, apice truncatis, rotundatis

vel attenuatis, basi plerumque angustatis, medio vix vel non constrictis,

flavo-brunneis, apice obscurioribus, levibus, 30

—

53X9—^^ \h pedicello

usque 50 [x longo suffultis.

\ni Brachijpodliim jajiomcum Miq, Komaba, Sept 1900, leg. Kusano. j

P. stichosora Diet. n. sp.

Soris amphigenis, praecipue hypophyllis, minutis, seriatim dispositis

vel linearibus. Uredosporis ellipsoideis vel, piriformibus, rarius globosis,

brunneis, echinulatis 23—33x17—25 [i, paraphysibus capitatis, dilute
L

flavidulis intermixtis. Teleutosporis ellipsoideis vel obovatis, hand raro

obliquis, utrinque rotundatis vel basi angustatis, ad septum levissime con-

strictis, episporio aequali levi castaneo indutis, 28— 38 X 20—25 [x, pedi-
K

cello firmo, usque 40 \i longo fuscescenli suffultis.

-4-.:
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Von der im Himalaya gefundenen Puccinia jirumUncllae Bard, ist dieser PiU
durch die schlankeren Teleutosporen verschieden,

P. Nakauishikii Diet.

Uredo- und Telcutosporon auf Andropogon Kardiic L. var. Goerhigii

Hack. Konodai bei Tokio, Okt. 1904, leg. Kusano.

P. microspora Diet. n. sp.

Maculis piirpureis vel brunneis, soris amphigenis, praecipue hypo-

phyllis, oblongis vel linearibus, epidermide fissa cinclis. Uredosporis obo-

vatis vel globosis, intcrdum irregularibus, ca. 22 {ji diam. vel usque 25 jx

longis, episporio brunneo echinulato instrucUs, paraphysibus capitatis bya-

linis intermixtis. Teleutosporis obo vatis , cuneiforiuibus vel irregularibus,

apice rotundatis, vix incrassalis, medio non vel levissimc constrictis, basi

plerurufjue cuneatis, septo saepe obliquo vel verlicali, 22—33X^6—24 \j

evibus, brunneis, apice obscurioribus, pedicello brevi brunneo instruclis.

Auf liottbodlia compressa L. var. japonlca Hack. Tokio, Okt. 1904,

leg. Nambu.

Die zu Urcdo BottboeUiae Diet, gehorige Teleutosporenform, gleiclifalls eine Pt^c-

einia, ist inzwischen in Australian aufgcfunden worden. Von ihr ist der vorlicgondo

Pilz vorschicden, cbenso von Puccinia Eotihoclliae Syd.

P. erythropiis Diet. n. sp.

Maculis purpureis, soris epipbyllis, oblongis vel linearibus nudis, te-

leutosporiferis atris firmis. Uredosporis late ellipsoideis vel obovatis,

23—28 X 18-23 jx, episporio brunneo, echinulato, apice plerumque in-

crassato (usque 9 [x), poris 4 aequatorialibus perforato veslitis. Teleuto-

sporis oblongis, utrinque rotundatis, ad septum modice constrictis, 28— 45

X 16—21 rj,, levibus, castaneis, apice vix ultra 4 tx incrassatis, pedicello

lirmo, usque 120 |x longo purpureo vel hyalino suffultis.

Auf Mlscmitluis sinensis (Anders.). Omaji-mura, Tosa, Okt. 1904^

leg. YOSHINAGA.

Die Stiele der Teleutosporen sind haufig weinrot gefarbt und zwar in verschiede-

ncm Grade der Intcnsitat. In manchen Sporenlagern ist die Fiirbung liiiGorst intensiv

und erstrcckt sich bisweilcn auch auf die Sporenmcmbrancn selbst, auch auf die der

Uredusporen, in anderen feblt .sic ganz. Wahrscheinlich ist sie durch Einflusse bcdingt,

die vom Blatte ausgehen, nicht voni Pilze selbst, denn in manchen Lagern mlt besonders

intensiver Farbung war auch an den darin vorhandcnen Perilhecien von Darluca die

gleiche Rutfarbung eingctreten. Alle Arten, welche diesclbe Eigentumliclikeit aufweisen,

crzeugen purpurne Flecken auf den BlaUern. Der rote Farbstoff in den Sporensticlen

scheint iibrigens sehr verganglich zu sein, denn bei Puccinia ruppcs Diet, ist der rote

Farbenton nach sechsjahrigem Liegen im Herbar vollig verschwunden und die Stiele

weisen eine gelbbraune Farbung auf. Es handelt sich dabci nicht um eine Umwandlung

des eincn Farbstoffes in einen anderen, sondern es sind von vornherein zwei Farbstoffe

vorhanden, ein roter und ein brauncr, von denen der erstere anscheinend mit der Zeit

verschwindet.

P. aestivalis Diet.

Uredo- und Teleutosporen auf Po///y/w nud/i (Trin.) Hack. Nov. 1904,

les. Nambu.C3
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' Neben den von uns fruher besclmebenen Uredosporen mit diinner, hellbrauner,

stacheliger Membran und von kugeliger bis eiformiger Gestalt weisen die vorliegenden

Exemplare noch eine zwcile, davon vollig verschiedene Uredosporenform auf. Diese

Sporcn sind birn- oder ciformig, 22—35 [j. lang, 19—24 \i breit und haben eine inlcnsiv

braune, fast glalte Membran mit drei oder vier aquatorial golegenen deutliclien Kcim-

poren. Sie enlstelien auf farblosen Stielen von maBiger Festigkeit, die so lang oder

ctwas langer sind als die Sporen. Sie treten in schwarzbraunen runden oder langlichen,

nackten Lagern auf der Unterseitc der Blatter anscheinend in denselben Lagern auf, in

denen vorher die andere Uredoform gebildet worden ist.

P. Agiiopyri Ell. et Ev.

Aecidien auf Clematis apiifolia DC. Yanaze, Tosa, Okt. 1904, leg.

YosniNAGA.

Auffallend ist, daG diese Pilzform in so spater Jahrcszeit in voller Entwicklung

an^etroffen wurde. Man kann dahcr Zweifel iibcr die Zugeborigkeit zu P. Agropyri

hegcn.

P. Festucae Plowr.

Aecidien auf Lonicera emphyllocalyx Max. Kurile Islandj Juli 1903,

leg. K. Yendo.

P. loiifficornis Pat. et Hav.»

f

Uredosporen auf PJiyllostachys Quilivi Riv. Joki-mura, Tosa, Nov.

I904j leg. YoseiNJiGA.

P. Polygon! (Albr. et Schw.).

Uredosporen auf Polygonum Tlmnhergii S, et Z. Ananai-mura, Tosa,

Okt. 1904, leg. YosiiiNAGA.

Nach neueren Untersuchungen von W. Tranzschel gehort in Europa zu diesem

Pilzc cin Aecidium auf Gcranitmi ptisillum. Es ist nicht unwahrscheinlich, daC in

Japan zu dieser Puceinia das auf Qeranium nepaloise mehrfach aufgefundene Aecidium

gehort, das wir friiher unter dem Namcn Aeeidiiim infreqttens Barcl. aufgefiibrt haben.

In seinen mikroskopischcn und makroskopischen Merkmalen stimmt es mit dem
Accidmm Oeranii ptisilli uberein. Da auf Qeranium. nepalense auch Uredosporen

gcfundcn worden sind (vergl. P. Uennings, Fungi japonici. V. Engl. Bot. Jahrb. XXXIV,

S. 595), so ist es nicht unwahrscheinlich, daB, wie in Europa auf Geranium ptisillum,

neben dem heterScischen Aecidium auch der antiicisclie Uromyces auf dieser Nahr-

pflanze vorkommt.

P. Arenariae (Schum).

Auf Lychnis Miqueliai

J i

# L

^904, leg. KusANO.
^ , _ _

I I
-

Es ist dies eine von der typischen ctwas abweichende Form mit ziemlich intensiv

gcfarbten und das DurchsclmittsmaB etwas iiberschreitenden Dimenslonen. Auch sind

nur wcnigc Sporen gekrummt, wS-hrend bei den Formen auf anderen Niiljrpflanzcn die

Keimung meist eine sehr energische ist. Die Sporenlager bilden dicke, von der blasigen

Epidermis iiberdeckte oder umhullte Wiilste am Rande abgestorbener und verlrocknetcr

kroisformiger oder unregelmaBiger groBer Flecken auf den Bluttern und am Stengel.

. P. Phellopteri Syd.

Uredo- und Teleutosporen auf Phellopterus Uttoralis Fr. Schum.
Akimachi, Tosa, Okt. 1904, leg. Yoshinaga.

P. argeutata (Schultz) Wint.

Auf Impatiem Texton Miq. Nikko, Aug. 1901, leg. Kusano.

A -
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Uredineae japonicae. VI. \q^
\

*

I

t

P. Haleiiiae Arth. et Hohv.

Auf Halenia sibirica Bork. Yumoto, Nikko, Aug. 1904, leg. Kusawo.

j

Die Beschreibung in Svnows Monograpliia Uredinoarum p. SH paCt insoforn iiiclit

V genau auf diese japanischen Exemplaro, als hicr die Sporenlager groCe, liarte Kruslen

.
bilden, genau wie Ijei P. compaeta De Bary auf Anemone sikesiris, die zum gruCon

I
'I'oile aus fcst verwachsenon braunen Paraphysen bestehen. In den Hohlungen dieses

Strumas warden die Sporen gebildet. Diese sind an unseren Exemplaren bis zu 70 a
P — w

lang. Ob diese Unterschiede auf eine Artverschiedenlieit dcr asiatischen und der nord-

amerikanischen Form liinweisen, vermogen \vi\^ nicht zu ciilscheiden.

P. Picridis Haszl

Uredo- und Teleutosporen auf Ftcris hicracioidcs L. var. japoitica

llgl. Tokio, Nov. IQOij leg. Nambu; Kilagawa-muraj Tosa, Okl. 1901, leg.

YOSHINAGA.

P. Lactucae Diet
^ -

Eine erneute Untersuchung dcr auf drei verschiedenen /-ac/^^ca-Arlcn aufgcfundencn

PuccinieUj an eincm umfangrcichercn Material vorgenomnicn, liat zu deni Ergebniasc

gefiilii't, daB dioselben nicht als eine cinbcitlicJie Spezies angesoben werden kunnen.

Es sind Unterschiede in den Sporendimensionen vorbandenj die uns notigen, wenigstens

zwci Arten zu unterscheiden. Durch merkhch kleinere Sporen ist vor den anderen

beiden Formen dicjenige auf Laciiica dcnticulata ausgczeicbnet, von wclcJier bei dcr

Aufstellung der Diagnose (Engl. Bot. Jahrb. XXVIil. S. 28')) noch keine Teleutosporen

vorlagen. Diese sind nur 23— 30, selten bis 33 [j. lang und 18—22,5 [j. brcit. Die

Uredosporen sind -18—22 jj- lang, \%—20 \i breit. Fiir die Fonncn auf Laciuea hreti-

Tostris Chamb. (= L. squarrosa Miq.) und L. Tlmnbergiana (A. Cr.) Maxim, sind die

Sporendimensionen ubereinstimmend folgendc: Teleutosporen 29—37 vcrcinzelt 40) X
2^—25 fx, Uredosporen 2i—2^X^8—25 fji. Ein Unterscliied besteht hinsichtlich dicscr

Ictzteren beiden Formen nur insofern, als bei den Teleutosporen auf L. Tlnothcrijiana

die Membran mit auCerst schwachen Warzcn besetzt ist, so dal3 sie, auch wcnn sie

trocken untersucht werden, fast glatt erscheinen, wahrend sie bei der Form auf L, brcvi-

rostris deutlich warzig sind. Ob nun diescr vcrhaltnismaBi;^ KcrinKfuKisc Unterscliied

.. *

D O"-""*©'"©'©

durch eine gewisse Variabilitat des Pilzes bedingt ist, oder ob auch diese beiden l*ilz-

formen noch als besondere Arten zu unterscheiden sind, laGt sich vorldufig nicht cnt-

scheiden. Kulturversuche mit diesen Pilzformen wSrcn sehr erwiinschtj oder wenigstens

Beobachlungen darubcr, ,ob das auf L. Thnnbcrgiana vorkommcnde Accidium zur

Puceimd auf derselben Niihrpflanze gehort oder zu eincr heter5cisclicn Art. Wcnn
niLmlich erslercs der Fall ware, so miiDten die beiden Puccinien auf L. hrcvirostris und

L. Thtmhergiana als verschieden angesehen werden, denn ein auf L, breviroiftrin mit

der Uredo zusaramen gefundcncs Aecidiumj das sicher zur Puccinia auf derselben

Nahrpllanze gehort, da ihm wie anderen Puccinia'Avion auf Lactuca eine wolil ent-

wickclte Pseudoperidie fehit, ist von dem Aecidium auf L, Thunbergiana durch cbcn

dieses Merkmal wie auch durch die Beschaffenheit der Sporen deuUich verschieden.

Solange diese Unklarheit nicht beseitigt ist, wird man am besten die auf diesen zwci

Nahrpflanzen lebenden Puccinien als zu einer Art gehdrig betrachten, die als Puccinia

Lactucae zu bezeichnen ist, und wird von ihr die Form auf L. denticulata unterscheiden,

deien Diagnose wir nachstehend geben.

P. Lactucae denticulatae Diet. n. sp.

Soris uredosporiferis hypophyllis sparsis minutis cinnamomcis pulveru-

lenlis in maculis 'epiphyllis flavis; uredosporis globosis vel ellipsoideis,

<8—22 X <8—20 [X, brunneis echinulatis, poris 4 ae(pialoriaIi6ns instructis.



104 p. Diclel.

Soris teleutosporifen's conformibus, obscure brunneis, nudis; teleutosporis

ellipsoideis, utrinque rolundatis, ad septum non vel vix constriclis, 23— 33

X 18—22,5 [X castaneis, verrucosis, apice non incrassalis, pediccUo caduco

instructs.

K

Phragmidinm Link.

Thuiiberg

Uredo- und Teleutosporen auf Rubiis Thimhergii S. et Z. Komaba,

Musashiy Okt. 1904, leg. Kusano. ^

Phr. Yoshinagai Diet

Teleutosporen auf Rubus morifoliiis Sieb. Mt. Yanaze, Tosa, Okt.

1904, leg. YOSHINAGA.

Phr. Poteiitillae (Pers.).

Uredo d^ni PotentIlia Kleiniana W. et A. Nynganchij Tosa, Mai 1904

und auf P. chinensis Ser. Akogigaura, Ise, Aug. 1904, leg. Yoshinaga.

J

Ravenelia Berk.

R. japonica Diet, et Syd.

Auf Albix7.ia JiiUbrissin Boiv. Umaji-mura, Tosa, Okt. 1904, le

^v

J, -

o*

YOSBINAGA.

Melampsora Kast.

M. coleosporioides Diet.

Uredo in groBen, bis zu 2 cm langen Lagern auf den Zweigen von

Salix babylonica L. Akimachi, Tosa, Dez. 1904, leg. Yoshinaga.

Die Sporenlager sind von der gesprengten Rinde teilweise bedeckt.

M. Idesiae Miyabe.
r

Uredo auf Idesia polycarpa Maxim. Mt. Yanaze, Tosa, Okt. 1904,

leg. Yoshinaga.

M. Knsanoi Diet. n. sp.

Soris uredosporiferis hypophyllis in maculis flavidulis vel ochraccis^

minutis, sparsis; uredosporis late ellipsoideis 19—24 X 15—18 jx, episporio

hyalino verrucoso vel aculeato indutis, paraphysibus numerosis capitatis

hyalinis inlermixtis. Soris teleutosporiferis parvis crustaceis sparsis vel

irregulariter congregatis, primo castaneis, postremo nigris; teleutosporis

prismaticis, usque 30 ji longis, 5—10 jx latis, flavis, apice obscurioribus et

vix incrassatis.
?

Auf Hypericum Ascijron h, Yumoto, Nikko, Aug. 1904, leg. Kusano.
Dieser Pilz zeigt in der Uredogeneration die Merkmale typischer Melampsoren und

welch t schon dadurch von M. Hypericorum (DC.) Schrot. ab.

-I

J

7
'

e:

Melampsoridiam Kieb.

M. hctnlinam (Pers.) Kleb.

Uredo- und Teleutosporen auf Betula Ermanni Cham. Mt. Shirane,

Nikko, Aug. 1904, leg. Kusano.

>2
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M. Carpini (Nees) Diet.

Uredo- und Teleiitosporen auf Carpiniis yedocnsis Maxim. Konodai

bei Tokio, Okt. 1904, leg. Kusano.

Pucciniastrum otth.

P. Boehmeriae (Diet.) Syd.

Uredo- und Teleutosporen auf Bochmcria Skholdiana 13], Kitagavva-

mura, Tosa, Okt. 1904, und auf B. japonica 3Ii(|. lligashikawa-mura,

Tosa, Okt. 1904, leg. Yoshinaga.

P. Potentillae Kom.

Uredo- und Teleutosporen auf roieutUla fragarioidcs L. Komaba-

Tokio, Okt. 1899, leg. Kusano.

Es ist dies derselbe Pilz, der von P. IIexnings in Fungi japonic!. lY. (Kngl. Rot.

Jalirb. XXXI. S. 732 als Pliragmidiiwi Fragariasfri (DC.) Schroet. aufgefiilirt ist.

P. Castaneae Diet.

Uredo- und Teleutosporen auf Castanca vidgaris Lam. var. japonica

DC. Konodai bei Tokio, Okt. 1904, leg. Kusano.

Klastopsora Diet.

K. Kouiarovii Diet.

Teleutosporen auf Astilbe chinensis Maxim, var. japonica Maxim.

Mt. Yanaze, Tosa, Okt. 1904, leg. Yoshinaga.

Cronartium Fries.

C. Quercaum (Cke.) Miyabe.

Teleutosporen auf Quereus variabilis Bl. Komaba-Tokio, Sept. 1904,

leff. Kusano.

Hyalopsora Magn.

H. fllicnm Diet.

Derbwandige Uredosporen auf Athyrium nipponieinn Bak. Tokio,

Bot. Garten, Nov. 1904, leg. Kusano.

Wir schlieBen uns beziiglicli der auf Farnen lebenden Uredineen der Auffassung

Ed. Fischers (Die Uredineen der Schweizl an und stellen dicscn ursprunglich als Pice-

cimasirum filictim bezeichncten Pilz in die Gattung Hyalopsora, Bisher waren nur

Teleutosporen und diinnwandige Uredosporen bekannt. Das vorliegende Material ent-

halt nur derbwandige Uredosporen und diese wurden auch in einem der frulier cr-

haltenen Exemplare mit der diinnwandigen Form zusammen gefunden. Sic sind von

schr unregelmaBiger Gestalt, mcist eckig, 23—34 jx lang, 15—23 ;j. breii und in cine

aus schr zarten, llachen Zellen gebildelc Pscuduperidic cingcschlosscn (wie bei 77. Poly-

podii und 7/. Polypodii dryoptcridls).
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Ochropsora Diet.

0. Kraimliiae Diet.

Auf Kraunhia flormbiinda (Willd.) Taub. Nikko, Sept. 1904 (Uredo-

und Teleutosporen), Kamakura, Prov. Sagami, Okt. 1904 (Teleulosporen)y

leg. KusANo; Tokio, Okt. 1904, leg. Nambu.

Wir haben diesen Pilz friiher (Hedwigia XLI, S. [178:) als Phakopsora[?) Kraiin-

In'ae bezeichnet und hervorgehoberij daB diese Bezeiclmung vielleicht nur eine provi-

sorische sci. Bei der Unlersuchung eines reichlicheren Materiales hat sich nun heraus-

gestellt, daB dicser Zweifel berechtigt war. In jungen Teleutosporcnlagern sind die

farblosen Sporen prismatisch odor kculenformig und ungeteilt, eine einfaclie Scliicht

bildend; in alteren Lagern, in denen die Keimung bereits begonnen hat, findet man die

Sporen haufig in vier iiber einander stehende Zellen geteilt, ganz wie es der Gattung

Ochropsora entspricht. Die Beschaffenheit der Uredosporen schlieCt auch die Zuge-

horigkeit zur Gattung Coleosporium aus. Die Uredosporen werden in winzigen Lagern

gebildet, die gewohnlich zu mehreren bcisamnienstehend unrcgelmiiBige Gruppen auf

der Unterseite der Blatter bilden und eine Braunung des Blattes verursaclien.

Coleopsorium Lev.

C. Phellodeiulri Diet.

Uredo- und Teleutosporen auf Phellodcndroii anmrense Rupr. Mt.

Yanaze, Tusa, Okt. 1904, leg. Yoshinaga.

C, Plectraiitlii Barcl.

Uredo auf Plectraiithiis excisiis Max. Nikko, Sept. 1904, leg. KlsanOj

und auf Elsholtxia cristata Willd. Ogikubo, Okt. 1904, leg. Nambu.

C. Salviae Diet. n. sp.

Maculis indelerminatis vel nuUis, soris uredosporiferis hypophyllis,

niinutis, aureis, in sicco albidis, sparsis vel circinatim dispositis; liredo-

sporis calenulalis, ellipsoidejs vel oblongis, 22—30, raro usque 35 jx longis,

15—21 ^ lalis, episporio in colorato verrucoso indutis. Teleutosporis

ignulis.

Auf Salvia Jcqmiica Thunb. var. hipinnata Fr. et Sav. Tokio, Okt.

1 ^ r1904, leg. Nambu.

Von C. Pleetranthi durch die erhcblichere GrSBe der Uredosporen versclueden.
'

€. Campannnieae Diet. n. sp.
r

-"

Soris uredosporiferis hypojihyllis, sparsis, parvis vel mediocribus,

aureis, denique albidis, uredosporis globosis vel late ellipsoideis 1 8—23 X
\ 4— ^ 8 {i, subtiliter verrucosis. Soris teleutosporiferis conformibus, crusta-

ceis, sangiunolentis; teleutosporis cylindraceis, usque 70 jj. longis, 15

20 XX latis.

Auf Campanumca javanka Bl. Kitagawa-mura, Tosa , Okt. 1904,
leg. YosiimAGA.

Die War/en der Uredosporen sind feiner als bci G. Campanulas.

.-.V
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C. Saussureae Diet.

Auf Saussurea Maximo iricxii WevA. Nikko, Sept. 1904, leg. Kusano;

auf S. iissurlensis Max. Mt. TakaOj Jani 1904, leg. Nambu,

C, Senecioiiis (Pers.).

Auf Seiiecio imlmatus Pall. Yuinoto, Nikko, Aug. 1904, leg. Kusano;

auf Ligularia stenoccphala Max, var. comosa Fr. et Sav. INikko, Sept.

1904, leg. Kusano; ^ufEiqmtoriumjaponicumTlmnh. Nikko, Aug, 1904,

leg. Kusano.

Chrysomyxa Un

Chr. Rhododendri (DC.) De Bary.

Uredo auf Rhododendron indicum S\v. var. ohlnsuDi Max. Mugu

sayen, Nov. 1904, leg. Nambu,

Aecidium Pers.

A. Elaeagni umbellatae Diet. n. sp.

Pseudoperidiis hypophyllis in maculis tumefaclis us(|ue 1 cm la lis

irregularibus vel rotundatis, dense gregariis, breviter cylindricis vel elun-

gatis, albis, margine irregularilcr laceratis; cellulis pscudoperidii angulalis

40— 50 [X longis, 25—35 \i latis verrucosis. Aecidiosporis globosis, polye-

dricis vel oblongis 30—40 X 24—32 [x, episporio incolorato, 5— 6 ;jt crasso,

dense verrucoso indutis.

Auf Elaeagiius lunhdlata Thunb. Akiniacbi, Tosa, Juni 1904, leg.

YosniNAGA.

Die Sporen und Peridialzcllen sind erlicblich groCer als hoi A. Klaragni Diel. auf

E. piingcns^ ferner sind die SporenmeniLrancn dicker und luit krafligeron Warzrn be-
F

setzt als bei dieser Pilzforni.

Peridermium Lev.

P. kurileiise Diet. n. sp.

Truncicolum. Pseudoperidiis vesiculosis, niagnis , cortice luxurianli

circumdatis; sporis ellipsoideis vel oblongis 25—40 X 17—27 |x verrucosis,

partim levibus.

Auf spindelfOrmig angeschwollenen Zweigen von Pinus jnanila Pall.

Kurile Island, Juli 1903, leg. K. Yendo.

In der Beschaffenheit dcr Sporen und der Art des Auflrclens ist dieser Pilz dera

Peridermimn Strobi Kleb. sehr iihnlich, abcr die Sporen sind erhcblich gruCcr.

Uredo Pers.

U. Belamcandae P. Ilenn. in litt.
^

Auf Bdameauda chincnsis Lam. Akimachi, Tosa, Juni 1904, leg

YoSHmAGA,
¥

y
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U. Stachyuri Diet. n. sp.

Maculis pallidis superne interdum violaceis vel brunneis; soris hypo-

phyllis, sparsis minutis, primo epidcrmide velatis, denicjue niidis. Uredo-

sporis obovatis, piriformibus vel cllipsuideis, 24—32 X ^6— 20 ji, episporio

tenui incolorato echinulato indulis.

Anf Stachijiirus praecox S. et Z. ML Yanaze, Tosa, Okt. i904, leg.

YOSHINAGA.

U. Pol} galae Diet. n. sp.

Soris hypophyllis in maculis flavis indetcrminatis, ochraceis, epidermide

fissa circumdalis, minutis, sparsis vel circulariter dispositis. Uredosporis

obovatis vel ellipsoideis 22—28 X 16—22 [x, episporio brunneo echinulato,

2 [X crassOj poris duobus perforato vestitis.

Auf Polygala japonica Houtt. Koajiro, Prov. Sagami, Aug. 1904, leg.

YosHmAr.A.

U. Sojae P. Henn.

Auf Glycine hispida Max. Komaba-Tokio, Nov. 1902, leg. Kusano.

U. Artemisiae japonicae Diet.

Auf Artemisia gilrescens Mi(p Tokio, Botan. Garten, Okt. 1900, leg.

Kusano; auf A, vulgaris L. var. indica Max. Kamakura, Prov. Sagami,

Okt, 1904, leg. KusANO.

Ein in unserer friiheren Beschreibung nicht erwalmtes Merkmal, das diese Pil/form

von der Uredo von Puccinia Absifithii unterscheidet, ist das Vorkomnien farbloser,

keulenformiger Paraphysen.

U. autumnalis Diet. n. sp.

Maculis flavescentibus vel nuUis, soris amphigenis, interdum praecipuc

epiphyllis, sparsis vel in acervulos parvos congregatis, nudis, ochraceis.

Uredosporis oblongis, globosis, ellipsoideis vel piriformibus 26—42 X
18—25 |x, episporio tenui pallidissimo vel incolorato echinulato praeditis.

Auf Chrysanthemum sinense Sab. Akimachi, Tosa, Nov. 190i und

Yotsu-mura, Tosa, Dcz, 1904, leg. Yoshinaga; auf Chr. sineme Sab. var.

japonicum Max. Tsurumi, Nov. 1904,* leg. Nambu; auf Chr. Dccaisiieanum

Max. Ananai-mura, Tosa, Nov. 1904, leg. Yoshinaga; auf Clir. indicum

L. Ooune, Tosa, Nov. 1904, leg. Yoshinaga.

Dicse besonders auf kultivierten Chrysanthcmen ansclieinend haufigc Art ist von

Urcclo Arleiyiisiac japonicae Diet, kauni verscbieden; wir babcn sie aber mit Riicksicbt

auf die Versduedenheit der Niihrpflanzen einstweilen als eine selbstandige Art be-

schrieben,

U. Crepidis integrae Diet. n. sp.

Sori hypophylli, pauci epiphylli, sparsi, parvi, epidermide rupta cir-

cumdati cinnamomei; uredosporae subglobosae vel ellipsoideae 22—28 X
22—25 }i, episporio 2,5 fx crasso, poris numerosis perforato echinulato

brunneo vestitae.
w

Auf Crepis integra Miq. var. platyphylla Fr. et Sav. Kvajiro, Sagami,

Aug. 1904, leg. Yoshinaga.

E
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Urcdincae japonicac. VI. IQQ

U. Yoshinagai Diet n. sp.

Soris amphigenis, minutis, oblongis, epiderniide straminca fissa scmi-

velatis, albidis (in sicco); sporis obovatis vel ellipsoideis, 29

—

38X^9—
28 a, episporio hyalino, apice usque 13 jx incrassato cchinulato indutis.

Auf Aritndiiiella anomala Steud. Akatomechi, Tosa, leg. Yoshina<;a,

comm. P. Hennings.

Auf Arundinclla anomala sind bisher zwei Puccinien bekannt, namlich P. grami-

nis und P. Arundincllac anomalae; von keiner derselbcn stimmt die Urcdo mil dcr

vorlicgenden Form iibcrcin. Dicse glcicht violmehr dcr Urcdo dor nordamerikanisclien

ritccinia peridei^miospora (Ell. et Tracy) Arth. aul Spartina cynosfn'oidcs, Ob sic mil

ihr identiscli ist, bleibt abzuwarten, bis die andercn zugeliorigen Sporenformcn bekannt

sind. Die Aecidiuniform von P. pcridermiospora ist Ace, Fraxt'ni Scliw. ; dieses ist in

Japan noch nicbt beobachtet worden.



Beitriige zur Keniitnis der Araceac. X.

Yon

A. Engler.

18. Araceae novae.

Da ich nach dcm AbschluB der Araceae-Pofhoideae im 21. Heft des

Pflanzenreichs bis zum Druck der folgenden Unterfamilien noch einige

Zeit verstreichen lassen muchte, um die VerufTentlichung der Monographien

anderer Auloren nicht aufzuhalten und um auch einige andere von mir in

Angriff genommene Arbeiten zum AbschluB zu bringen, will ich auf den

folgenden Sciten kurz gehaltene Diagnosen der Araceenj welche sich bei

meinen Studien als neu erwiesen haben, veroffentlichen.

Stenospermatinm Schott.

1. St. Weberbaueri Engl. n. sp. — Caudiculus usque 5 dm longus,

internodiis 1,5—2 cm longis. Cataphylla linearia usque 8 cm longa, cus-

pide 4— 5 mm longa instructa. Foliorum petiolus quam lamina paulUim

brevior, circ. ad Y3 longiludinis vaginatus, lamina lanceolata vel oblongo-

lanceolata, basin versus magis vel utrinque subaequaliter angustata, 1,5

2,5 dm longa, 3— 5 cm laUi, acumine 1—1,5 cm longo instructa. Pedun-

culi 1,5—2,5 dm longi. Spatha arete convoluta, cuspide 6-7 mm longa

acuta instructa, viridescens. Spadix stipite 3 mm longo suffultus, 3 cm

longus, 5 mm crassus, flavescens. Pistillum latitudine sua paullum longius,

stigmate elevato instructum, incomplete 2-loculare, loculis 2-ovulatis.

Subaquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. Huanuco, Provinz

Huamalies, zwischen Monzon und dem Huallaga, in lichtem Wald auf

ebenem Gelande in der Nahe des Monzon-Flusses, um 600—700 m ii. M.

(Weberbauer n. 3653).

2. St. Mathewsii Schott var. stipitatnm Engl. — Caudex erectus

internodiis abbreviatis. Foliorum petiolus quam lamina longior, fere ad

ejus basin usque vaginatus. Pedunculus folia superans. Spatha oblonga,

fere 1 dm longa. Spadix stipite 1 cm longo suffultus, 5 mm crassus.

Ovarii loculi 3— 4-ovulati.

TW^
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Subiiquatoriale andine Provinz: Ecuador, in den Uegenwaldern

zwischcn Nanegal und Gualea (A. Sodiro S. J. n. 33. — Bluhcnd April

1900).

3. St. flavescens Engl. n. sp. — Gaudex usque 5 dm longus, intcr-

nodiis 1— 1,5 cm longis. Foliorum petiolus quam lamina paullo brevior,

longe, fere ad laminae basin usque vaginatus, usque 6 cm longus, lamina

8— 10 cm longa, 2,5—3 cm lata. Pedunculus tenuis, circ. 1,5 dm longus.

Spatha arete convoluta, 5 cm longa, cuspide circ. 6 mm longa instructs,

pallide viridis. Spadix stipite 5 mm longo sulTultus, pallide viridis. Pislilla

latitudine sua paullo longiora, loculis 3—4-ovulatis; ovulis funiculo duplo

longiore suffultis.

Subaquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. lluanuco, Prov.

Iluanuco, auf den Bergen siidlich von Monzon, im Ilartlaubgeholz, von

1600—1900 m li. M. (A. Webehbauer n. 3506. — Bliihend Aug. 1903).

4. St. longifolium Engl. n. sp. — Caudex circ. 1 cm crassus, inler-

nodiis 2 cm longis. Foliorum petiolus laminae subaequilongus vcl ea lon-

gior, vagina utrinque fere 1 cm lata, basi amplexa, sursum paullum an-

gustata, circ. 1 cm infra laminae basin desincnte instructus, lamina rigida

elongato-oblonga, utrinque aequaliter angustata, basi acuta, apice acuminata,

majorum 3—3,5 dm longa, 1 dm lata, supcriorum circ. 1,8 dm longa, 7

8 cm lata. Pedunculus 3—3,5 dm longus. Spatha .... Spadix stipite
r

1 cm longo suffultus, 1 dm longus, 1 cm crassus. Pistilla subquadrangula,
r ^^

latitudine sua paullo longiora, unilocularia; ovulis circ. 6 funiculo brovi

basi insertis.

Subaquatoriale andine Provinz: Ecuador, in Regonwaldern bei

Gualea (A. Sodiro, S. J. — Bluhend April 1900).

5. St. Andreauum Engl n. sp. — Caudex tenuis, 4—5 mm crassus,

internodiis 2— 4 cm longis. Foliorum petiolus quam lamina 2—2V2"P'^

brevior, 4—6 cm longus, vagina utrinque 3—4 mm lata instructus, lamina

oblonga, basi acuta, apice breviter acuminata, majorum 1 — 1,5 dm longa,
r

6 cm lata, superioris 6 cm longa, 3,5 cm lata. Pedunculus 6 cm longus.

Spadix s.ubsessilis, breviter cylindricus, 2,5 cm longus, 5 mm crassus.

Pistilla crassitudine sua 1 Y2"plo longiora; ovarium breviter ovoideum, infra

stilum paullum latiorem atque paullum breviorem contractum, uniloculare,

pluri-(10—-IS-jovulatum; ovula funiculo breviore suffulta; stigma elevatum.

Subaquatoriale andine Provinz: Colombia, Barbacoas, Via de

Inquerres (Triana n. 674 — Herb. Brit. Mus.), Quebrada ensillada zwi-

schen San Pablo und Barbacoas, um 1050 m u. M. (AndrE n. 3474

Herb. Kew).

6. St. sessile Engl. n. sp. — Caudex 2 cm crassus, internodiis ab-

breviatis. Foliorum petiolus quam lamina 1 V2—2-plo longior, 1,5 -2,5 dm
longus, vagina inferne utrinque 1,5 cm lata, sursum angustata, 2—3 cm
infra laminae basin desinente instructus, lamina oblonga, utrinque subaequa-
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liter angustata^ basi acuta, apice obliqua. Pedunculus circ. 3 dm longus.

Spatha oblonga, breviter acuminata, circ. 4 cm longa, convoluta 1 cm ampla.

Spadix sessilis, cylindricus, 3,5 cm longus, 7—8 mm crassus. Pistilla crassi-

tudine sua i^/^-^lo longiora; ovarium uniloculare pluriovulatum, ovula fu-

niculo longiore suffulta; stigma paulum elevatum.

Subaquatoriale andine Provinz: Costarica, bei La Palma 1550 m
u. M. (A. ToNDUz in Herb. Inst. phys. geogr. nat. costaric. n. 12447), La

Palma, urn 1600 m ii. M. (Werkl£ n. 32).

7. St. latifoliuiil Engl. n. sp. — Caudex vix 1 cm crassus, internodiis

6—8 cm longis. Foliorum petiolus quam lamina longior, fere ad laminae

basin usque vagina utrinque 3—4 mm lata instructus, lamina ovala, basi

obtusa, apice acuta vel breviter acuminata, 0,9—1,2 dm longa, medio 6

7 cm lata. Pedunculus 2,5 dm longus. Spatha oblonga, 6 cm longa, con-

voluta 1,5 cm ampla, breviter acuminata. Spadix slipite 2—3 mm longo

suffultus, cylindricus, 5,5 cm longus, 4—5 mm crassus. Pistilla depressa,

crassitudine sua paullum breviora, ovarium uniloculare, 5— 6-ovulatum;

ovula funiculo tenui, paullum breviore suffulta.

Subaquatoriale andine Provinz: Ecuador, epiphytisch im Ilegen-

wald bei San Nicolas (A. Sodiro, S. J. n. 51*).

8. St. Sodiroannm Engl. n. sp. — Caudex 1 cm crassus, internodiis

longitudinaliter sulcatis 4—5 cm longis. Foliorum petiolus quam lamina

duplo brevior vel dimidium ejus longitudine superans, ad 4—5 mm infra

laminae basin late vaginatus, lamina coriacea, elliptica, basi obtusa, apice

breviter acuminata, 0,9—1,2 dm longa, 4,5—5,5 cm lata. Pedunculus circ.

1,5 dm longus. Spatha 5 cm longa, convoluta 1 cm ampla, vix acuminata^

Spadix sessilis, 4,5 cm longus, 5 mm crassus. Pistilla crassitudine sua

lY2-p^o longiora. Ovarium incomplete uniloculare, 6— 8-ovulatum ; ovula

funiculo tenui suffulta.

Subaquatoriale andine Provinz: Ecuador, in Regenwaldern zwi-

schen Mindo und Nanegal (A. Sodiro, S. 7 n. 27. — Bluhend April). -

9. St. longipetiolatum Engl. n. sp. — Caudex 5 mm crassus, inter-

nodiis 5—6 cm longis. Foliorum petiolus laminam acquans ad medium
usque vaginatus, lamina oblongo-elliptica, basi obtusa, apice acuta, 1,4

1 ,5 dm longa, 4—5 cm lata. Pedunculus circ. 1 ,6 dm longus. Spatha . . .

Spadix stipite 2—3 mm longo suffultus, 3,5 cm longus, 5—6 mm crassus.

Pistilla crassitudine sua paullo longiora. Ovarium incomplete uniloculare,

4-ovulatum; ovula funiculo brevi suffulta.

Subaquatoriale andine Provinz: Ecuador, zwischen Nanegal und
r.ualea (A. Sodiro, S. J. n. 29. — Bluhend im Oktober).

10. St. densiovulatum Engl. n. sp. — Caudex 1 cm crassus, inter-

nodiis 2,5—3 cm longis. Foliorum petiolus laminam subaequans circ. 2 dm
longus, vagina basi amplectente, sursum valde angustata instructus, lamina

subcoriacea, subtus pallidior, lanceolata, 2—3,5 dm longa, 6 cm lata acu-

v\

C

> h

^

\V

.1^



r

t

>

t

^fr

Bcilriigc zur Kennlnis dor Araccac. X. Jj^3

mine 1— 1,5 cm longo acutissimo instructa. Pedunculus fere 2 dm longus.

Spatba olongata, longe acuminata, 6—7 cm longa, convoluta 7—8 mm
ampla. Spadix sessilis, 5—6 cm longus. Pislilla crassiiudine sua paullum

longiora. Ovarium infra stilum paullum constriclumj dense mulliovulatum;

ovula 20—30 funiculo brevi affixa,

Subaquatoriale andine Provinz: Ecuador, in Regenwaldern zwi-

scben Nanegal und Gualea (A. Sodiro, S. J. n. 28. — Bliihend im Oklober),

bei Taute (Sodiro n. 53).

11. St. maximum Kngl. n. sp. — Caudex usque 3 cm crassus, inter-

nodiis 2,5—4 cm longis. Foliorum petiolus laminam subaequans, circ.

3,5 dm longus, vagina basi utrinque vix \ cm lata, sursum angustata, 6

8 cm infra laminae basin desinente instruclus, lamina subcoriacea, oblongo-

lanceolata, utrinque acuta, 3,5

—

4,5 dm longa, 1,2—1,5 dm lata, nervis

lateralibus numerosis densis. Pedunculus circ. 3 dm longus. Spatba ....

Spadix stipite 1 cm longo suffultus, 0,8—1,5 dm longus, 1,5 cm crassus.

Pistilla crassitudine sua paullum longiora; ovarium circ. 12-ovulatum, ovulis

funiculo brevi suffultis.
- - .

Subaquatoriale andine Provinz: Ecuador, in Regenwaldern zwi-

schen Nanegal und Gualea (A. Sodiro, S. J. n. 30. — Bluhend im Oktober).

12. St. angostureuse Engl. n. sp. — Caudex usque 1,5 dm longus,

inferne 1,5—2 cm crassus, ramulis 5—6 mm tantum crassis, internodiis

1,5—2 cm longis! Foliorum petiolus quam lamina duplo brevior, 5—6 cm

longus, ad apicem usque vagina basi amplectente, deinde angustata, utrin-

que 2 mm lata instructus, lamina oblongo-elliptica, utrinque acuta, 1,2

1,4 dm longa, 3 cm lata. Pedunculus 2 dm longus. Spatba 8— 9 cm longa,

4 cm lata, convoluta 1,5 cm ampla, flavescens. Spadix stipite 1 cm longo

suffultus, circ. 6—7 cm longus, 1 cm crassus, lacteus. Pistilla crassitu-

dine sua paullum longiora; ovarium pluriovulalum, ovulis funiculo brevi
ff ^-

suffultis.

;., Subaquatoriale andine Provinz: Coloml)ia, in dichten Regcn-

waldernmit Sphagnum, zwischen Yarumal und Angostura in Antioquia, um
1600-2200 m (F. C. Lehmann n. 7355. — Bluhend im Dezember 1891).

13. St. robnstnm Engl. n. sp. — Caudex usque 2 cm crassus, inter-

nodiis abbreviatis. Foliorum petiolus quam lamina paullum vel 1V2~P^*^

brevior, vagina utrinque 1—1,2 cm lata, ad 5 mm infra laminae basin

paullum angustata instructus, lamina subcoriacea ^ oblongo-elliptica, basi

acuta, apice breviler acuminata, 1,5—2 dm longa, 5—6 an lata. Pedun-

culus 3 dm longus. Spadix stipite 1 cm longo suffultus, 1 dm longus,

1,8 cm crassus. Pistilla crassitudine sua 1 V^-p'*^ longiora, pluriovulata.

Baccae ovoideae, polyspermae. Semina reniformia funiculo tenui subaequi-

longo insidentia.

Subaquatoriale andine Provinz: Costarica, bei La Palma um
BotaniBclie Jahrbucher. XXXVII. Bd. 8
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Ub9 111, auf Baunien (A. Tonduz in Ilcib. Inst. pbys. geogr. nat. costaric.

n. 12520. Fruchtcnd im Seplenibcr 1898).

14. St. crassifolium Engl. n. sp.

usque 3 dm longus, vagina \ cm lata,

Caudex . Folioruiu petiolus

2 cm infra laminam desincnte in-

structus, lamina coriacea, oblonga, basi obtusa, apice acuta, 2,8— 4,5 dm

longa, medio 1,5 — 2 dm lata. Pedunculus 6 dm longus. Spatha 2—2,5 dm

longa, 6 cm lata, convoluta circ. 3 cm ampla, pallide vircns vel flavescens.

Spadix stipite 1 cm longo, 5—6 mm crasso suffultus, 2,5 dm longus, 2 cm

crassus. Pistilla subturbinata, stilo quam ovarium crassiore et aequilongo.

Ovarium uniloculare, 25—30 ovulatum; ovula funiculo longiore affixa.

Subaquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. Huanuco, Prov.
1 h

lluamalics, auf den Bergen siidlich von Monzon, im IlartlaultgehOlz von

i 600— 1000 m u. M. (A. Webeubaueh n. 3512. — Bliihend im August 1903).

« L

Rhodospatha Poepp.

Rh. loiigipes Engl. n. sp. — Foliorum petiolus laminam subaequansj

vagina l)asi 1 cm el ultra lalaj sursum anguslata, fere 1 dm infra laminae

basin desinente atque geniculo 2 cm longo instruclus, lamina oblonga, ob-

tusa, 4,5 dm longa,, 1,6— 1,8 dm lata, ncrvis lateralibus I ulrinque circ.

25 inter se 1,5 cm distanlibus instructa. Pedunculus 6-7-7 dm
W - ^ % r ^ ' ' J-

longus.
L

Spatha .... Spadix stipite 3 cm longo suffultus, 1,2 dm longus, 1,5 cm

crassus. Pistilla (matura) crassitudine sua longiora, stilo quam

ovarium paullum crassiore. Ovarium circ. 20-spermum.' Semina obovoidea,

compressa, sessilia. •: : .

Subaquatoriale andine Pro vinz; Colombia, Barbacoas, am Rio

Patio, um 20 m u. M. (Triana n. 694. — Herb. Brit. Mus.).

.
^ f •

,* J
. ."- ^ ^

.
. ' --I

Rhaphidophora Hassk.
/ _ r

+ 1:

4 i^ ^t

1. R. Sarasiuornm Engl. n. sp. — Caulis crassiusculi internodia trcvia,
-^

1 !,tJ cm longa.
J J

Foliorum petiolus a;d
I "i

geniculuin usque
I I rem longum,

supra sulcatum vaginatus, 1,5 dm longus, lamina coriaCea utrinque nili-
V

dula, oblique oblonga, altero latere 1 \/2-plo angustiore, basi obtusa, apice

acunu'nata, 2—2,5 dm longa, circ. \ dm lata, nervis lateralibus I atque II

subaequalibus parallelis numerosissimis subtus prorainentibus.
:
Pedunculus

quam petiolus brevior, quam spatha longior. Spatha crassa, ovata, longe

acuminata, cxtus viridis, demum violascens, intus flavescens. Spadix bre-

vissime stipitatus cylindricus, 1dm longus, 4,5 cm crassus. Filamenta

linearia, quam antherae lineari-oblongae 3— 4-plo longiora. Pistilla cylin-

drica stamina fere aequantia, truncata, stigmate ovali emerso instructa.

Celebes: Masarang (Vcttern S\rasin n. 232. — Bluhend im Mai 1894).

Mt. Maharau Masarang (Vettern Sarasin n. 557. — Bluhend im Oktober

1894). -+
^r

>>^ ^ ^ ^ J

^ r

A
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2. Eh. Pcrkiusiac Engl. n. sp. — Gaudex scandens, circ. 1 cm crassus.

Foliorum petiolus quam lamina brcvior vcl cam subaequans 0,5— 1, 3 dm
longus, ad apicem usque anguste vaginatus, lamina coriacea, saluialc

viridis, oblonga vel oblique oblonga, basi obtusa, acuminata vel oblique

acuminata, 1,5—2,5 dm longa, 5— iO cm lata, nervis lateralibus fere om-

nibus ae(|ualibus subparallelis prope marginem sursum \crsis. Pedunc'ulus

spatbae dimidium aequans, 6 cm longus. Spatba convoluta, 1,6— 1,8 dm
longa, 2,5 cm diametiens. Spadix quam spalha brevier, sessiliSj 1,5 diu

longus, 1,5—2 cm crassus. Staminum filamcnta linearia, quam antbcrae

ovato-cordatae acuminatae circ. 6-plo longiora. Pistilium 5 mm longum,

vertice hexagono excavatum, medio stigmate parvo elevato suborbiculari

instruclum; ovarium oblongum, mulliovulaiuju.

Philippinen: Luzon, Macabaring bei Manila (Louer n. 24G0.

Blubend Februar 1891 — Herb. Kew); mittleres Luzon (Lohek n. 2458;,

Benguet (Loher n. 2159 — Herb. Kew), Baguio in der Provinz Bcnguet,

an schaltigen Orten ilber Felsen kletternd (Elmeh. — Blubend Mai 1904

Government Herbar. n. 6305).
"

3. Rh. Topelaudii Engl. n. sp. — Caudex crassus. Cataphylla elongalo-

lanceolata in fibras solula. Foliorum petiolus quam lamina brevior, (in

specimine unico suppetente) circ. 3,5 dm longus, gcniculo 2 cm longo in-

structus, lamina ambitu oblonga, basi acuta, fere ad costam usque pinna-

tifida, circ. 4 dm longa, 2 dm lata, laciniis valde inaequalibus et sinubus

latis separatis, mediis atque superioribus longioribus, latis, apice subfalcatis,

nervis lateralibus I utrinque 2—3 instruclis. Pedunculus (ut videtur,

brevis, 2,5—3 cm longus). Spadix^ anguste cylindricus, 2 dm longus. Pi-

stilla prismatica, 4—5 mm longa, vix 2 mm crassa, vertice hexagono

stigmate parvo ovato instructa. Ovaria multiovulata. Semina immalura

plura oblongo-ovoidea, compressa.

^ Philippinen: Mindanao, Distrikt Davao^ auf dem Apo, urn 1300 m
ii. M. (GoPELAisD. — Bliihend uud fruchtend im April 1904 — Government

Ilerbar n. 1193). i :

:

Not a. Spociraini a el. Copeland collcclo buccae Epiprcmni cujusdam additae

supl, qua de causa fieri potest, ut planla ab aliis in genus Epiprcmniim ponalur.

species nostra lihaphidophorac Korthahii Schott affinis est.

4. Rh. Merrillii Engl. n. sp. ,
—

. Caudex digitum crassus. Foliorum

petiolus quam lamina paullum brevior (in specimine unico suppetente circ.

2,5 dm longus, geniculo 2 cm longo instructus, lamina ambitu ovala, circ.

3,3 dm longa, 3 dm lata, profunde, fere ad costam usque pinnulifida, la-

ciniis 7—8 linearibus falcatis, parte superiorc sursum valde produclis

et acutalis, nervo uno primario instructis, sinubus angustis separatis, lacinia

terminali cuneata et acuminc triangulari instructa. Pedunculus circ. \ ,5 dm
r- -^ - r - >

longus. Spadix 1,5—2,5 dm longus, 2,5—3 dm crassus, axi 1— 1.5 cm

diamctiente. Antherae oblongae guam filamenta 3— 4-plo breviora, Pistilla

^
E f

^ '5 8
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ovoidea latitudine sua 1 Va-P^^ longiora, sligmate lineari-oblongo inslructa,

6 mm longa, 4 mm crassa.

Philippinen: Mindanao, Distrikt Davao (Copkland, — Bliihend im

Marz 1904 — Government Ilerbar. n. 335); Luzon, Banang, Provinz of

Union (A. I). E. Elmkr. — Bliihend im Februar 1904 — Government

Herbar. n. 5539).

Nota. Ex nota cli. Elmer petiolus 6 dm, Jamina 6 dm assequimlur.

5. Rli. Warl)urgii Engl. n. sp. — Caudex crassus. Foliorum petiolus

crassus quam lamina brcvior, fere 4 dm longus, lamina maxima, mem-

branacca, oblonga, 5 — 6 dm longa, 3 dm lata, profunde, fere ad coslam

usque pinnatifida, laciniis utrinque circ. H

—

12, lanceolatis, basin ct api-

cem versus angustatis, 2,5—3 dm longis, medio 4—5 cm latis, nervis late-

ralibus I in laciniis solitariis, nervis lateralibus II a primariis angulo acuto

abeuntibus et in nervum collectivum a margine remotum conjunctis. Pe-

dunculus circ. 1 dm longus. Spatha . . . Spadix 1,5 cm crassus. Pistilla

5— 6 mm longa, 4 mm crassa, vertice subhexagono medio stigmate parvo

oblongo instructa. Ovarium pluriovulatum, ovulis oblongis valde com-

pressis.

Philippinen: NOrdliches Luzon (Warburg 1888. — Herb. Berlin).

Nota. Species valde insignis foliorum laciniis lanceolatis atque foliorum magni-

t.

-. J

tudine.
i

-"

Monstera
^ ^

i :

1. M. Pittieri Engl. n. sp. — Scandens, internodiis 4— 5 cm longis, foliis
r

patcntibus. Foliorum petiolus laminam subaequans, vagina inferne utrin-

que 3 mm lata, sursum angustata, 1,5 cm infra laminam desinentc et gc-

mculo fere 1 cm longo instrdctus, lamina subcoriacea, oblique oblonga,

1 dm longa, 3,5—4 cm lata, nervis lateralibus I tenuibus in margine ex-

eunlibus. Pedunculus 1—2 cm longus. Spatha late oblonga, 4—5 cm
longa, 2 cm ampla. Spadix sessilis, cylindricus, 5 cm longus, fere 2 cm
crassus, utrinque paullum attenuatus. Stamina pistilli dimidium paullum

superantia, spathulata, tbecis ovoideis divergentibus. Pistillum cylindricuin,

ovarii cavitate 1/4 tantum aequante. -->
.

Subaquatoriale andine Provinz: CostaRica: Matina (H. PiTXiEft in

PiTTiER et Te. DuRAND, PI. costaric. cxsicc. n, 9766); Conccpcion, Llanuras

de Sta. Clara, urn 250 m (Jobn Dqnnell Smith PI. guatemal. n. 6809.

Bluhend im Februar 1896). ,ni,^l - ; :. i •

F
,

2. M. Fendleri Engl. n. sp. — Scandens, internodiis 3 cm longis. Folio-

rum petiolus laminam aequans vel ea brevior, ad geniculum usque anguste

vaginatus, lamina oblique oblonga, basi subacula, apice acuminata, 1,5

2 dm longa, 3—4 cm lata, altero latere alterius fere dimidium aequante,

nervis lateralibus I utrinque circ. 6 angulo acuto adsceiidentibus in nervuni

collectivum a margine 3—4 mm remotum conjunctis. Pcdunculi 1—1,5 dm
longi. Spatha oblique oblonga, 5 cm longa, convoluta 1 cm diametiens.
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Spadix sessilis 3—3,5 cm longus, 5—6 mm crassus. Stamina late linearia,

pistilluni aequantia. Pistillum breve, stilo quam ovarium paullum crassiore

et stigmata lineari instructum,' biloculare, ovulis in loculis 2 basi parietis

insidentibus.

Gisiiquatoriale Savannenprovinz: Trinidad (Fendlkr n. 736.

Herb. Brit. Mus.).

3. M. falcifolia Engl. n. sp. — Caulis scandens lenuis, inlernodiis 2

2,0 cm longis. Foliorum petiolus tenuis, laminam subaequans vel ea bre-

vior, circ. 1,5 dm longus, ad gcniculum fere i cm longum usque anguste

vaginatiis, lamina oblique anguste oblonga, circ. 2 dm longa, 5 cm lata,

latere altero alterius ^3 aequante, acumine 1,5 cm longo instrucla. Cata-

phylla 3—4 cm longa. Pedunculi 5— 6 cm longi. Spalha oblonga, breviler

acuminata, 4 cm longa, convoluta circ. 8 mm ampla, flavescens. Spadix

2,5—3 cm longus, 5 mm crassus. Stamina pistillum late turbinatum sub-

aequantia.

Hylaea: Amazonas, am Jurua Miry (Ule n, 5622. — Bliihend im

Juli 1901).

4. M. Sagotiaua Engl. n. sp. — Caulis scandens tenuis, inlernodiis 1 dm

longis. Foliorum petiolus quam lamina dupio vel fere dupio brevior, circ.

6—7 cm longus, ad geniculum 4—5 mm longum usque anguste vaginatus,

lamina tenuis, oblique ovata, 1,2— 1,5 dm longa, basi obtusa, apice in-

curva, nervis lateralibus I utrinque circ. 9 arcuatim adscendentibus, in

margine exeuntibus. Pedunculi tenues fere 1 dm longi. Spatha ovalo-

oblonga, acuminata, circ. 6 cm longa, 3 cm lata, quam spadix dupio longior,

Spadix sessilis, claviformis, 2,5—3 cm longus, superne 5— 6 mm crassus.

Pistilla subturbinata, stilo quam ovarium crassiore.

Hylaea: Franz. Guiana, Karouany (Sagot n. 609. — Herb. Brit.

Mus.). ' -
, •

,
-
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5. 31. peruviana Engl. n. sp. — Caudex 2— 3 cm crassus. Foliorum

petiolus 7—8 mm crassus, vagina ani?usta atque geniculo 1 tm longo in-

slructus, lamina crasse coriacea oblonga, basi subacuta, 4—5 dm longa,

2,0 dm lata, pinnatifida, laciniis utrinque 2—4, sinubus latis obtusis se-

junctis, infimis falcalis, reliquis late linearibus apice falciformi instructis,

4—5 cm latis, nervis lateralibus I in laciniis 3—4 parallelis in margine

exeuntibus, nervis lateralibus II tenuibus inter primarios fere parallelis.

Cataphyllainflprescentiae linearia, cornplicata 2 cm lata, breviter cuspidala,

1—1,6 dm longa.
,
Spatha 1 dm longa, convoluta 2 cm ampla, flava.

Spadix 8—-10 cm longus, 2 cm crassus, viridescens. Pistilla crassitudine

sua dupio longiora, inferiora superne conoidea, reliqua vertice truncata et

stigmate lineari-oblongo instructa.

Subaquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. Huanuco, Prov.

Huamalies, in UfersehOlzen am Monzon, urn 1000 m u. M. (Weberbauer

n. 3575. — Bluhend im August 1 903). ^

J J

If i.
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6. M. Uleaua Engl, n, sp. — Foliorum petiolus 2,5 dm longus, lamina

subcoriacea, ambitu ovata, 2,5—3 dm longa, 2—2,5 dm lata, pinnatifida,

laciniis utrinque 0—7 ad costam tantum "cohaerentibus, infimis falcatiSj

linearibus, 1—2 cm latis, nervis latcralibus I in laciniis 1—2 valde pro-

minentibus, nervis lateralibus II tenuibus primariis subparallelis. Pedun-

culus 1 dm longus. Spatha ex ovato oblonga, in apicem triangularem

exiens, 1,5 dm longa, 6 cm lata, alba. Spadix 8 cm longus, 1,5 cm

crassus. Pistilla apice conoidea, stigmate parvo ovato instructa.

llylaea: Peru, Panpas de Ponasa, um 1100 m ii. M. (E. Ule.

Blubcnd im Marz),

7. M. coriacea Engl. n. sp. — Caudex . . . Foliorum petiolus laminam

subaequans 3 dm longus, leviter compressus, basi latius, deinde ad geni-

culuin 1,5 cm lorigum usque anguste vaginatus, lamina coriacea, oblonga,

basi cuncatim angustata, apice obtusa, 3 dm longa, 1,8 dm lata, nervis la-

tcralibus I utrinque 6—7 angulo acuto (circ. 30^) leviter arcuatim adscen-

dentibus, inter se 2—3 cm distantibus, foramine lineari in parte superiore

instructa. Cataphylla inflorescentiae circ. 1,5 dm longa. Pedunculus
4

tenuis 2 dm longus. Spatha ambitu oblonga, obtusa, 8 cm longa, 4

5 cm lata. "Spadix sessilis circ. 5 cm longus, 1,5 cm crassus. Pistilla

inferiora superne conoidea, reliqua stigmate parum elevato lineari-oblongo

v
i

H^r

instructa.
* >

Hylaea: Jurua Miry (E. Ule n. 5730. — Bluhend itii August 1901).
T ^ -

8. M. epipremnoides Engl. n. sp. — Foliorum lamina crassa, subius

glaucescens, ambitu ovato-oblonga, basi obtusa, profunde pinnatifida, pinnis

utrinque 11— 12 circ. 2— 2,5 dm longis, 6—^8 mm latis, sursum dilatatis,
t i

ima basi tantum cohaerentibus, nonnuUis foramine oblongo instructis. Cata-

phylla pedunculum involventia circ, 2,5 dm longa, 3 cm lata. Pedunculus

2,5 dm longus. Spatha 1,5— 1,8 dm longa, convoluta 6—7 cm ampla.

Spadix sessilis claviformis 1 dm longus, basi 1,5 ern crassus,- 'superne 2 cm

crassus. Staminum filamenta spathulata pistillum aequantia;^ 'Pistillum sub-

turbinatum, ovario circ. Y3 aequante. -

%

^-^

\ !

Subaquatoriale andine Provinz: Costa Rica, in den Wlldern von

Santa Maria de Dota, um 1300 m Q. M. (Pittier n. 2486. -^ Bluhend itii

April 1890), La Uruca, um 1160m u. M. (Biolley in Herb. inst. phy^.

geogr. nat. costaric. n. 2846). ,
;

> f

9. M. gigantea Engl. n. sp. — Planta maxima. Foliorum petiolus cum
geniculo 3 cm longo 1,5 cm crasso late canaliculatus, dorso rotuiidatus, in

costam supra canaliculatam transiens, lamina coriacea ovato-oblonga, circ.

6 dm longa, basi olttusa, 4—5 dm lata, apice obtusa, profunde pinnatifida,

laciniis utrinque 15—16 linearibus, 2,5 dm longis, 2—3,5 cm latis, costa

tantum cohaerentibus, apice obli(]ue truncatis, laciniis nervo I valido atciue

nervis II a primariis angulo aculissimo adscendentibus mstructis. Peduh-

cuius 2 cm crassus. Spatha . . . Spadix stipite ^—4 mm 'Kongo instructuS,

^.

^t

t_
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3 dm longus, 3,5 cm crassus. Pistilla 1,5 cm longa, 4— 5 mm crassa, slig-

mate lincari-oblongo parum elevato insiructa.

Subaqiiatoriale andine Provinz: Costa Rica: TuciuTique, in den

Waldern von Las Vueltas, urn 635 m li. M. (Tonduz n. 133M}.

E. luirabile Schott.

Epipremnum Schott

Philippincn: Luzon, Provinz Tayabas (Infanta) (H. N. Wiiitford.

Fruchtend ini Sei)tembcr 1904 — Government Ilorl)nr n. 746).

Scindapsus Schott.

S. falcifolius Engl. n. sp. — Caulis 5—6 mm crassi intcrnodia 3
^^ r —

4 cm longa, opidennidc solubili flavescente instructa. Foliorum patenlium

petiolus mternodio subaequilongus
,
quam lamina 4-plo brevior, 3 — 4 cm

longus, tota longitudine vaginatus, vagina compressa, lamina subcoriacea,

laete vhudis falcata, uno latere 1 ^/2-p^o latior, 1,5— 1,6 dm longa, 3,5— 4 cm

lata, ncrvis lateralibus I numerosis remotiusculis cum nervis II tenuioribus

adscendentibus. Pedunculus quam spatha brevior. Spatha crassiuscula,

flavescens, late ovoideo-cymbifornus, 6 cm longa, apiculata. Spadix sessilis,

crasse claviformis, 6—7 cm longus, superne 1,5 cm crassus. Pistilla pris-

matica latitudine sua vix longiora vertice truncata, stigniate lineari-oblongo

emerso instructa.

Celebes: Tomotron (Vettern Sarasin n. 539. — Bliihend im Juni 1894V

Nota, Species affinis Scmdapso Trmbii Engl., a quo diflort foliorum lamina

falciformi, nervis lateralibus niagis distantibus, spatha lata et pislillis majoribus.

f ' Z r

f 4 Spathiphyllum Schott.

( , ,- ^'N.ri

4. Sp. grandifolium Engl. n. sp. — Caudex abbreviatus. Foliorum pe-

tiolus circ. 1 m longus, inferne vaginatus, superne canaliculatus, lamina
^ *

E P *
- "

-^ h

'%

subcoriacea oblique ovato-oblonga, altero latere \ ^s-p'*^ latiore, e basi ob-

lusa in geniculura 3 cm longum cuneatim contracta, a medio m apicem

Iriangnkrem acutum linea levissime curvata angustata, circ. 4 dm longa,

2,5 dm lata, nervis lateralibus I numerosis inter se 5—12 mm distantibus,

cum nervis II et III interjectis angulo circ. 80° a costa abeuntibus, leviler

curvatis in marginem cxeuntibus. Pedunculus petiolum subaequans. Spatha

lanceolata 2 dm longa, 3 cm lata, pedunculo 2 cm longe decurrens, ex

viridi albescens. Spadix breviter stipitalus, f ,5 dm longus, circ. < cm cras-

sus, albidus.

Subiiquatoriale andine Provinz: Sudwestl. Colombia, in dichtcn

RegenwJllderri bei Alta^u'cr an den Westabhangen der Gordillere von Pas(o,

um 1000 m Q.m! (F.'c. tEUMUx'h. 563. — Bluhend fnft Marz <88i).
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2. Sp. Huberi Engl. n. sp. — Foliorum peliolus quam lamina longior,

circ. 6 din longuSj ad medium usque anguste vaginatus, geniculo brevi le-

viter canaliculato inslructus; lamina oblongo-lanceolata, basi acuta, apice

longe acuminata, 3,5 dm longa, 1,5 dm lata, nervis lateralibus I et II nu-

merosissimis versus marginem adscendentibus, spatha oblonga, apicem versus

longe anguslata et acuta, viridis, fere 2 dm longa, 6 cm lata. Spadix sti-

pite tenui 3— 4-plo breviore 3— 3,5 cm longo suffullus, pro genere gracilis,

1,9 dm longus, 8 mm crassus. Flores 2-meri. Tepala subtruncata, lati-

tudine sua i^/^-plo longiora, circ. 3 mm longa, 1,5 mm lata. Staminum

filamenta brevia, antherae ovalae. Pistilli oblongi ovarium ovoideum 2

—

loculare; ovula 2 in quoque loculo prope basin adscendentia.

Hylaea: Ucayali, Gunchahuaja (J. Huber n. 1403. — 29. Okt. 1898).

3. Sp. tenerum Engl. n. sp. — Caudex abbreviatus. Foliorum petiolus

circ. 2,5 dm longus, longe vaginatus, infra geniculum 8 mm longum tenuis-

simus, interdum undulatus, lamina tenuis, membranacea, supra laete viridis,

subtus pallidior, lanceolata basi obtusa, apice acuminata, 1,5^— 1,8 dm

longa, 3—4 cm lata,- nervis lateralibus I utrinquc circ. 9 valde arcuatis,

in marginem exeuntibus. Pedunculus tenuis, circ. 4 dm longus. Spatha ob-

longo-lanceolata, 5—7 cm longa, 2 cm lata, in acumen angustum 1— 1,5 cm

longum exiens. ' Spadix stipite 4^5 mm longo suffultus, circ. 4 cm longus,

4—5 mm crassus.
if ^ M

Ubergang zwischen Hylaea und subiiquatorialer andiner

Provinz: Peru, Dep. Loreto; Cerro de Ponasa, um 1200 m li. M. (Ule

n. 6851. — Bluhend im Februar 1903).
^

Not a. AiCitiQ Spathiphyllo Patini [Hogg) N. E. Br!, a quo differt foliorum lamina

tenuiorc, basi obtusa. .-:^. ^ ,:, >--.

Sp Caudex abl)reviatus. Foliorum pe-

liolus laminam aequans vel ea brevior longe vaginatus, lamina lanceolata

vel clongato -lanceolata, utrinquc aequaliter angustata, basi in geniculum

1—3 cm longum cont pacta, 2— fere 4 dm longa, 4 cm lata nervis laterali-
i J - * * ^r ^ * t-r If-* V : .' : ! * >

bus I utrinque circ. 1 "adscendentibus. Pedunculus 3 dm longus^ Spatha

elongato-lanccolata, circ. i,5 dm longa, medio 3 cnaiata. Spadix stipite

1,5 cm longo suffultus, 6 cm longus, 5 mm crassus. 'tepala 6 late cuneata?
^,

latitudine sua vix longiora. Staminum filamenta brevissima, antherae We-
viter ovatae, thecis pons' obliqiiis dehisceritibus. Pistilla breviter turbinata,

lrnocularia;;ovulis circ. 4 medio plaCeHae' centralis' affixis/;
;

'

Sub'iiquatoriaie andine Proving: Colombifi, Quindio, iim 1000 m
691^. — Herb. Brit. Mus.).

^ ^ K t S §

*, .r
' t

. .

' '

' ^ ^~.^. ^ -
V * J

5. Sp. laeve Engl. n. sp. — Caudex abbreviatus.
.
Foliorum petiolus

quam lamina duplo longior, fere ad medium usque vaginatus, laevis, lamina

oblongo-lanceolala utrinque ae(iualiter angustata, circ. 3,5 dm longa, 1,2 dm
lata, basi in geniculum ^2 cm longum, apice in acumen 2,5 cm longum con-

tracta, nervis lateralibus I numerosis quam nervi 11 et III vix crassiori-

^j

f
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bus, leviter arcualim adscendentibus. Pedunculus circ. 9 dm longus. Spalba

lanceolala, 1,5 dm longa, 2,5—3 cm lata. Spadix slipite 2 cm longo

sufTultuSj circ. \ dm longus, 7— 8 mm crassus. Perigonium circ. 4 mm
diametiens.

.

Subaquatoriale andine Provinz: Costa Rica, He Cocos, haufig in

den Waldern des Tal Gissler (II. Pittieh in Ilerl). fnst. phys. geogr. nat.

costaric. n. 12370. — Bluhend im Juni 1898).

Urospatha Scbott.

1. U. Toiiduzii Engl. n. sp. — Foliorum lamina sagitlata, lobis poslicis

oblongo-lanceolatis valde approximatis antico oblongo acute, usque 2,5 dm
longo, 1,5 dm lato, subaequilongis, costis poslicis in sinu brevissime dcnu-

datis, nervis laleralibus I loborum posticornm utrinque 3— 4 a costis poslicis

arcuatim adscendentibus, uno interlobari arcualim palente, 3 utrinque a

costa anlica arcuatim adscendentibus. Pedunculus laevis. Spalha elongato-

lanceolata, quam spadix florifer circ. 6-plo longior, inferno clausa, a trienle

inferiore spiraliter bis vel ter torta. .Spadix stipile 1,5 cm longo dorso

spathae adnalo suffultus, florifer 6 cm longus, 1,5 cm crassus, fructifer

vix longior, attamen 4 cm crassus. Baccae obovoideae, truncatae, C—7 mm
longae, 4—5 mm crassae.

Subaquatoriale andine Provinz: Costa Rica, in Sumpfen von

Malina und Graben (H. Pittier in Herb. Inst. phys. geogr. nat. costaric.

n. 10302. — Bluhend und fruchtend September 1896).

2. U. Tuerckheimii Engl. n. sp. — Foliorum peliolus vagina 2 dm longa

instructus, lamina sagiltata, lobis poslicis oblique lanceolalis inaequilalera-
^ ' - -

-

bbus quam anticus oblongus acuminatus 1,5 dm longus, 6—7 cm latus,

/y2'P»o brevioribus, costis poslicis angulo aculo divergentibus, in sinu bre-

vissime denudalis, nervis laleralibus I. lobi antici ulrimiue 2 adscendenti-

bus, uno interlobari prope marfirinem aidscendente. Pedunculus circ. 5 dm
longus. Spatha lanceolata supra medium bis torta, circ. 2 dm longa, in-

ferne 3,5— 4 cm lata, extus purpurea, inlus flava, Spadix stipitalus, 4 cm

longus, 5 mm crassus.>'• "- --.. "

J ... '.-.

Tropisches Zentral-Amerika: Guatemala, in Sumpfen am Seeufer

bei Livingston im Dept. Alia Verapaz (H. v. Tlrckheim n. IL 1131).

. , '.

. . ... ,
-

, .- r ... T- - > 1

. * -
'-.''

J P r* V,. ^ ^ A '
. .

- " -"T^ C ^ ^-

3. U. Lofgreniana Engl. n. sp. — Foliorum lamina sagiltata, lobis posti-

cis oblique oblongis apiculo extrorso inslruclis, approximatis, quam anticus

brevissime acuminatus, <,5 dm longus, 1,5 dm latus, 1 Va'Pl^ brevioribus,

lobis anticus linea leviter exlrorsum arcuala sursum angustatus, costis

posticis in sinu baud denudatis, nervis laleralibus I lobi antici utrinque

circ. 3 arcuatim adscendentibus, terliis nervos 2—3 superiores jungenlibus.

Spalha lanceolata, triente inferiora convoluta, circ. 2 dm longa, medio vel

-^'

2\
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infra medium 4,5 cm lata. Spadix stipile 1 cm longo sufTultus, 4,5 cm

longus, 1 cm crassus,

Siidbrasilianische Provinz: San Paulo, bei San Sinao (A. Luf-

GREN in Herb. Commiss. geogr. c geoL de S. Paulo n, 1492. — Bliihend

November 1889).

4. U. Edwallii Engl. n. sp. — Foliorum lamina sagittata, lobis posticis

lanceolatis acutis, approximatis, antico semioblongo acuto aequilungis, lobus

anticus linea levissime extrorsum arcuata sursum angustatus, circ. 1;5 dm

longus, 1 dm latus, costis posticis angulo recto divergentibus, nervis late-

ralibus I lobi antici utrinque 3 arcuatim adscendentibus. Spatha oblonga,

a medio in apicem acutum angustata, 2 dm longa, medio 6 cm lata. Spadix

fructifer 1 dm longus, 4 cm crassus.

Siidbrasilianische Provinz: San Paulo, im Sumpf auf dem Campo

Morro Pellado (Edwall — Bliihend im Januar 1901).

Dracontium L.
i

D. loilgipes Engl. n. sp. — Folii petiolus laevis, pallide viridis, ma-

culis obscure viridibus longiusculis irregulariter dispositis instructus, 1

2 m alius, lamina subtus pallida, tripartita, partitione media iterum tripar-

tita, duabus lateralibus bipartitis, partitionibus II pinnatisectis, segmentis

inferioribus oblongis acuminatis, basi in costae alam cuneiformem transe-

untibuSj segmentis superioribus pinnatifidis, omnium segmentorum nervis

arcuatim adscendentibus procul a margine conjunctis. Pedunculus quairi

spatha 4-plo longior. Spatha oblonga, valde concava, circ. 2,5 dm longa,

5—6 cm ampla, extug glaucai, m!us afropurpurea. "Spadix stipite i cm
4 J f > . 4. ^ ^ ^

longo sufTultus/ 3 cm longus.'^f' bm-cfassus.
.

' Tepala 4— 6 cucullata,
^ ' ; .*-r i

purpureo-punctata. Staminum anthcrae oblongae filamenta linearia aequan-

tes, thecis apice poro obliquo dehiscentibus. Ovarium subglobosum, 2-Iocu-

lare, in sliknn diiplo longiorum' elongato-conoideum attenuatum.
;;f^>:ir'

Hylaea: Belem am Jurua Miry (Ule, Herb. bras. n. 5781. — Bluhehd

im September 1901 .

• - - '

'

J . i^

D. Pittieri Engl. n. sp. — Tuber maximum. Folii peliulus usque

2,75 m longus, basi circ. 8 cm crassus, emergentiis pungentibius instructus,

rubro-yiolaceus, maculis viridibus et pallidis obtectus, lamiiia ti?ipartita,

partilioiiibus I inferne bipinnatisectis deinde bis dichotomis, circ. 6 dm lori-

gis, partitionibus II pinnatifidis laciniis extimis oblongis longe acuminatis,

omnibus ad costas late decurrentibus atque inter se conjunctis, 5— 1 2 cm

longis, 2—6 cm latis. Pedunculus usque 2,15 m longus. Spatha fere 5 dm
longa, expansa 4,2 dm lata, convoluta, oblongo-Ianceolata, rubro-violacea,

hinc inde atro-viride maculata. Spadix 8 cm longus, 1 cm crassus, violaceus.

SubJiquatoriale an dine Provinz: Costa Rica, Ufer des Rio Na-

ranjo, urn 200 m U. M. (Pittier und Tonduz n. 7515), Waldlichtungen der

Ifc
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Boca Culcha an der Kiistc des Stillen Ozeans, um 50 m fi. M. (Pittier in

Herb. Inst. phys. geogr. nat. costaric. n. 11985).

'

Hydrosme Schott.

H. Forl^esii Engl. n. sp. — Pedunculus brevis? Spatba oblongo-lan-

ceolalaj 2,5 dm longa, inferne convolutaj 2,5— 3 cm diametiens, a media

parte 2,5—3 cm lata sursum angustata. Spadicis circ. 2,8 dm longi in-

florescentia feminea cylindrica 3 cm longa, vix 1 cm crassa, mascula fere

3 cm longa, femineae aeque crassa, cylindrica, appendix myosuroidca,

2 dm longa, e basi 6 mm crassa sursum attenuata. Ovaria depressa, bi-

locularia, ovulis subsessilibus, in stilum conoideum aequilongum stigmate

4-lobo coronatum contracta. Stamina obovata, compressa, latitudine sua

paullum longiora.

Sumatra (II. 0. Forbes n. 2077^ pr. p. — Herb. Brit. Mas.).

H. aspera Engl. n. sp. — Pedunculus brevis? Spatha oblonga, 3 dm
longa, inferne convoluta, 6 cm diametiens, a media parte 6 cm lata sursum

sensim angustata. Spadicis sessilis circ. 5 dm longi inflorescenlia feminea

cylindrica 6 cm longa, 2,2 cm crassa, inflorescentia mascula 4 cm louga,

2 cm crassa, appendix basi irregulariter longitudinalitcr sulcata, deinde

aspera scaberula, ab infima quarla parte 4 cm crassa sursum attenuata,

4 dm longa,. Ovaria depressa, bilocularia, ovulis subsessilibus, in stilum

conoideum stigmate 4-lobo coronatum contracta. Stamina obovoidoa, le-

viter compressa, thecis ovoideis, poro verticali dehiscenlibus. Baccae sub-

globosae, Icviter compressae, circ. 8 mm longae ct crassae.

^.i ^ . \'
< --^^s

Sumatra (II. 0. Forbes n. 2077*^ pr. p. — Herb. Brit. Mus.).
- ^^ '-'.. - ; :^J^v;t-^ :.":.*

.
;i .; - >.'. '

'

\ ^ > *
* 4 ^ ^

1- !
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Homalomena Schott.
* r

T \

A

H. Ridleyaiia Engl. n. sp. ;— ,Herba robusta, caudice 2—3 cm crasso

dense foHato.^Cataphylla linear! -lanceolata 1,5—2 dm Jonga. ^ Foliorum

petiolus 4—4j5 dm longus, vagina circ. 3 dm longa, basi utrinque 1 cm
lata, sursum angustata instructus, supra 3—4 mm crassus, lamina elongato-

vel subtriangulari-sagittata, 3—4 dm longa, basi 1,2—-1,5 dm lata, lobis

posticis brevibus 3-t-* cm longis retrorsis, nervis latcralibus I 2—3 basali-

bus patentibus, uno atque 6—7 costalibus angulo circ. 45^ adscendentibus,
L , ^

prope marginem sursum curvatis. Pedunculi 2,5 dm longi. Spatba circ.

^ dm longa, convoluta, parte inferiore oblonga circ. 4 cm longa, 4,8

2 cm ampla, parte superiore anguste cylindrica circ. 6 cm longa^ 8 mm
ampla. Spadicis inflorescentia feminea cylindroidea 4 cm longa, mascula

tenuior 6 cm longa.' Pistilla inferne 2-Iocularia, placentis 2 a dissepimento

introrsum prominentibus, multiovulatis, superne unilocularia, placentis parie-

talibus bipartitis. Staminodia fijiformia. .Flores masculi triandri, staminibus

valde dopressis, thecis brcvissimis basi ct apice leviter emarginatis.
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H. crinipes Engl. n. sp. — Foliorum petiolus quam lamina longior,

usque 7 dm longus^ ima sexta vel septima parte vaginatus, vagina sursura

valde angustata, inferne dorso dense, superne hinc inde sparse aculeolis

1

—

1j5 mm longis, inferne quoque pilis brevissimis obtectus, lamina sagit-

tato-hastata, lobis posticis oblongis obtusis quam anticus elongato-triangu-

laris duplo brevioribuSj 1—2 dm longis et 4—8 cm latis, lobo anlico 2

3,5 dm longOj 1—2 dm lalo, nervis lateralibus I loborum posticorum utrin-

que 2—3 a cosla postica in sinu interdum denudata angulo acuto ab-

euntibus, nervis lateralibus II lobi antici utrinque 3— 4 tenuibus adscen-

dentibus. Pedunculus quam spatha paullum brevior, brevissime pilosus,

fere 1 cm crassus. Spatba convoluta, vix constricta, circ. 2 dm longa,

inferne 3 cm ampla, cuspide 1,5 cm longo recurvo instructa, ex rubro

brunnea. Spadix brevissime stipitatus 2 dm longus, dimidio inferiore 2 cm

crassus, sursum sensim attenuatus, inflorescentia sterili 3 cm longa inter

masculam 1,2 dm longam et feniineam 4 cm longa interjecta. Pistilla obo-

voideo-turbinata, 5-locularia, placentis centralibus leviter bilobis multiovu-

lalis ; ovulis funiculis tenuibus duplo longioribus affixis. Staminodia ad

basin pistillorum claviformia, paullum longiora. Staminodia florum mascu-

lorum sterilium 5—6 conniventia, filamento brevi infra partem superiorem

turbinatam instructa. Stamina florum fertilium 5— 6, subprismatica, dorso

thecis obovoideis mediam partem tantum occupantibus instructa. "';

Ex horto Herrenhausen a beato cl. Wendland accepi. Verisimiliter ex Amei'icit

tropica subaequatoriali originem ducit. quum paullum ad Homalomenam Wendlandii
^

~.

X-

1 "^

Schott accedit.
' ; ;" '

I

Schismatoglottis Zoll. et Moritzi.
.: X

Sch. bitaeniata Engl. n. sp. — Foliorum petiolus ultra medium vagi-'

natus, 2—2,5 dm longus, lamina ovato-oblonga vel oblongo-lanceolata basi

leviter cordata, 1—1,5 dm fonga, medio 3 Jo

nala, supra saturate viridis in utroque latere inter costam *et fnarginem

taeniis argyraeis notata, subtus cinereo-viridis, ' nervis lateralibus I utrinque

U— 15, infimis patentibus, reliquis adscendentibusi Pedunculus petioli'

circ. dimidium aequans, 1 dm longus. Spathae pallidae tubus elongatus,

2,5 cm longus, lamina lanceolata, 4 cm longa, longe acuminata; ' Spadicis

pars feminea ad tertiam partem usque dorso spathae adnata, (fylindrica,

supernd laxiflora, 2 cm longa, inflorescentia mascula fertilis turbinata' 4
feminea interstitio nudo separata, mascula sterilis obtuse conoidea. Ovaria

oblongo-ovoidea stigmate sessili coronata. Staminum anthera qua^m fila-

mentum 4Y2-plo brevior vertice truncata ti

vel 4-loba, poris binis confluentibus. Staminodia florum Superiorum pris-

V-

T

T -^

-J

7:

Celebes: Lokon (Vettern Sarasin n. 233. — Bluhend im Mai 1894).

Not a. Species affinis SchismatogloUidi pidac SchoU, onmibus parlibus debilior,

insuper differt foliorum lamina basi leviter cordata, lobis brevissimis. .f -.. ..: . ;. rf

i
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Rhynchopyle Engl.

Ilh. ? Havilaiidii Engl. n. sp. — Foliorum peliolus infcrne vaginalus,

supprne tenuis, laminam subacquans, 0,5—1,5 dm longus, lamina oblongo-

subellipticaj utrinque fere aequaliter angustata, paullum inaequilatcralis, basi

acuta, apice acuminata, 1,5— 1,8 dm longa, medio 5—7 cm lata, nervis

laleralibus I utrinque circ. 1 2 arcuatim adscendentibus. Pedunculi 2
F

2,3 dm longi. Spatha o})longa5 breviter acuminata, patens, 4—5 cm longa,

1,5 cm diamctiens. Spadix breviter claviformis, circ. 3 cm longus, infcrne

circ. 7 mm, superne \ cm crassus, ima quarta parte organa neutra clavi-

formia, vertice truncata, irregularitcr 4-loba ferente , media parte circ.

parte mascula ferlili. Pistilla ovoidca in

stilum late turbinatum contracta; ovula plura hemianatropa placenlis 3

parietalibus a basi ad medium usque affixa. Flores masculi 2—3-andri.

Stamina claviformia vertice truncata, thecis laterab'bus fere tolam longi-

tudincm occupantibus, oblongis.

8 cm longa feminea, summa

Borneo:

Brit. Mus.}.

Rejang, Belajra (Haviland n. 2191 Nov. 1892 Herb.
- ^

Species distinclissimaj fortasse novum genus constilucns

, 4-

fc
f

Philodendron Schott.

Sect. L Pteromischum Scbott.

^a
. Ph, obljqnifolinm Engl. n. sp Scandens. Foliorum pctiolus

laminam subaequans ad ejus basin usque vaginatus, vagina apice auricu-

lala, lamina oblique oblongo-ovata, acuminata, circ. 1,8—2 dm longa. Pe-

dunculus spathae dimidium aequans. Spatha oblonga, longe cuspidata,

1 dm loni^a. .

Sudbrasilianische Provinz: San Paulo, Morro do Itaipil, Praia

Grande (A. LOfgren in' Herb.
- t - - , :. * * 4 •

Commiss. geogr. e geol. S. Paulo n. 4064)-
a* ^ J ^

'i''-r^'iii\ PIi. chincliamayense Engl. n. sp. — Scandens, inlernodiis 2,5

5 cm longis. ^- Foliorum petiolus quam lamina 2Y2— ^-p^c* brevior, fere ad

basin laminae usque anguste vaginatus, lamina rigide membranacea, elon-

gato-oblonga; valde inaequilatcralis, latere altero alterius V2—Va latitudine

aequans, basi obtusa, longe acuminata et mucronulata, 1,5—2 dm longa,

3,5—4 cm lata, nervis lateralibus fere horizontaliter patentibus. Pedunculus

quam spatha triplo brevior. Spatha convoluta supra medium contracta,

cuspidata. / ^
J ^ M ^ M f I '

*r

Subaquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. Junin, Prov. Tarma,

La Merced
1

(A. Weberbauer n. 1864).

im Chanchamoyo-Tal, im lichten Wald um 1000 m u. M.

^ '
;.*'

1 ' '

A - ^.
i. ' - ''*

\ i i i
'- V 7 .

. V » / <
'

^ I. ^

5 i^'-v.^*^
- t^^

J 4 ' ^ ^ .
•- ^ y _1

7 -ur

, f- .? . . L
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Sect. II. Baursia Reichb.

2i\ Ph. Lofgreiiii Engl. n. sp. — Scandens. Folioruin peliolus (juani

lamina longior, circ. 3,5 dm longus, lamina coriacea, oblongo-lanceolala,

longitudinis ^4 lalitiuline aequans, basi leviter emarginata, apice acuta,

3 dm longa, circ. 8 cm lata, nervis lateralibus aequalibus angulo 50^^ a

costa abeunlibus. Pedunculus . . . Spatha oblonga, ultra 1 dm longa,

3,5 cm lata. Spadix sessilis, tenuis, circ. 1,3 dm longus, (sice.) 5 cm

crassus. Pistilla breviter ovoidea, 5-locuIaria; ovula 4— 5 basi loculorum

funiculis longis affixa.

Siidbrasilianische Provinz: San Paulo, Ilibeirao Pires, Gapoira

(Edwall in Herb. Commiss. geogr. e geoL S. Paulo n. 3298).

31*. Ph. ellipticum Engl. n. sp. — Scandens, internodiis circ. 7—8 cm

longis, 2 cm crassis. Foliorum petiolus laminam subaequans, ad tertiam

partem vel fere ad medium usque vaginatus, lamina late elliptica, breviter

acuminata, 2^—2,5 dm longa, 1—1,2 dm lata, nervis lateralibus subaequa-

libus. Infloresccntia composita, cataphyllis pluribus lineari-lanceolatis in-

slructa. Pedunculi 3— 4, usque 1 dm longi. Spatha 5— 6 cm longa, con-

voluta. Pistilla depressa, stilo brevi instructa. — Specimina incompleta,.;

Subaquaioriale andine Provinz: Ecuador, Nanegal (A, Sodiro).

38=\ Ph. masifolium Engl. n. sp. — Scandens, internodiis 1,5 dm

longis, 1,5—2 cm crassis. .Foliorum |)etiolus valde succosus quam lamina

paullum brevior, ad medium usque vaginatus, fere 4 dm longus, lamina

^ T

f -

J.

1 z'

¥ .

- ^

^ f I .- '

oblonga, basi cordata, 5-6 dm longa, iii^dio 2 dm et ultra lata. Pedun-
-

cuius brevis. Spatha oblonga usque 1,5 dm longft:'-^ Spadix' cylindricus,

tenuis. — Specimina incompleta.

• Subuquatoriale andine Provinz: Ecuador (A. Sodiro).

J b I
^ _ * ^

1
' t . I

i

'>*'*
i ' ^ ' '. \ .- , ^

I.

Sect. III. Polyspermium Engl. * :'j^^ ^^'

.^jqi*':*!'" -As .
- 'J Canniphylhim Schott.

f * .-V .
.

^'

* 9 '

i6<^^h;'juniiieiise Engl, n: sp: — Scandehs!^ ihte^n6'diis' bre\^^s,

cataphyllis destructis in fibras solutis. Foliorum petiolus angustc vaginatus

quam lamina circ. 4-plo brevior, lamina mcmbranacea, lanceolata, a triente

superiore basin versus cuneatim angustata, nervis lateralibus 1 utrinquc

circ, 7 arcuatim adscendentibus, venis inter nervos lalerales II prominulis.

Inflofescentia composita. Pedunculi 3---4 , spathis parvis subaequilongi.

Spatha 4— 5 cm longa, medio leviter constricla.; Ovaria ovoidea, trilocu-

laria, stigmate' crasso discoideo coronata, loculis pluriovulalis. ^

Subuquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. Junin, Prov. Tarma;

La Merced, im Chanchamoyo-Tal, um 1000 m (A. Webehbauer n. 1823).

1 - h'

n ? >

I

V. !

§ Flaiijpodium Schott. "
i

51 ^ Ph. Ernesti Engl. n. sp. — Scandens. Foliorum petiolus lami-

nam subaequans, ultra medium vaginatus, superne undulato-marginatus,
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lamina coriacea, cordulo-sagiUalaj lobis poslicis quam anticus 3*/2-plo brc-

vioribus, sinu parabolico sejuncUSj parte supcri(»re levitcr inlrorsis, nervis

lalcralibus I loborum posticoriim 6—7 in costas poslicas angulo circ, 160*^

dislanles in sinu 1,5 cm longe dcniidalas conjunctis, nervis lalcralibus I

lobi anlici utrinque circ. \ 2— 1 4 angulo circ. CO" a cosla abeunlibus,

nervis lalcralibus II tenuibus a primariis angulo acuto abeunlibus.

Hylaea: am oberen Jurua, Belenij Jurua Miry (Ule n. 5770].

§ Psoropodium Scbotl.
r

58\ Ph. Trauiiii Engl. n. sp. — Caudex scandens, inlernodiis brevi-

bus. Galaphylla lanceolata, in fibras soluta. Foliorum peliolus lanu'nnm

acquans, ad apieem anguste akitus, lamina ambitu late delloideo-sngillata,

2,5 dm longa, 2 dm lala, lobis poslicis brevissimis, sinu auiplissimo se-

junclis, lobo anlico linea extrorsum curvata sursum anguslato, breviler

acuminato, nervis lalcralibus I utrinque 4 basi nascentibus patenlibus, 4—5

costalibus, angulo 45^^ adscendentibus. Pcdunculus quam spatha duplo

brevier. Spallia oblonga, medio leviter constricla, exlus purpurea, inlus

flavida, 1 dm longa. Spadicis breviter slipitali inflorescenlia feminea circ.

2 cm longa, mascula slerilis constricla 6—8 mm longa, ferlilis claviformis

C cm longa, utrinque attenuala.

Ilylaea: Mandos (Ule n. 6018).

§ Solenosterignia (Klolzscb) Scboll.

69^ Ph. huaiiuceiise Engl. n. sp. — Scandens, inlernodiis longis, us-

que 2 cm crassis. Foliorum petiolus ad lertiam partem usque vnginalus,

deinde teretiusculus, lamina herbacea, cordalo-triangularis, lubis poslicis

sinu fere rectangulo sejunctis, quam anticus 4-plo brevioribus, circ. 5,5 dm
longa, 3,5 dm lata, margine leviter lobulata, apice acuminata, nervis lalc-

ralibus I loborum posticorum 5 in costas breves baud dcnudalas con-

junctis, nervis lateralibus I uno interlobari patente, lobi anlici 5—6 pa-

tenlibus, subtus valde prominentibus. Pedunculus quam spatha brevior,

1 dm longus. Spatha circ. 1,8 dm longa, medio leviter constricla, viridcs-

cens. Spadicis breviler slipitali inflorescenlia feminea 6 cm longa, 1 cm

crassa, mascula ferlilis cum sterili 8—9 cm longa. Ovarium late conoi-

deum, 5-loculare, loculis multiovulatis, stigmate discoideo coronatis.

Subaquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. lluanuco, Prov.

Huamalies, zwischen Monzon und dem Huallaga (A. Weberbauer n. 3647).

^.'

CardiohcUum Schott. J
\ ?

75*. Ph. myrmecophilum Engl. n. sp. — Scandens, inlernodiis demum
elongatis, Foliorum petiolus' ima tertia parte vaginatus, deinde tores,

laminam subaequans, usque 5 dm longws, lamina herbacea haslato-sagittata,

inferne 3 dm Jala, 4,5 dm longa, lobis posticis sinu amplo rotundato se-
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junctis divergcntibus, linca leviter incurva, in lobum anticum longe cuspi-

datum et linea cxtrorsum leviter curvata angustatum Iranseuntibus, nervis

latcralibus I loborum posticorum 3 in costas posticas 3 cm longe denudalas

conjunctis, nervo laterali interlobari et 6—7 costalibus arcualim patentibus.

Pedunculus 2,5 dm longus. Spatha 1

—

ij2 dm longa, leviter constricta

breviter acuminata, alba, inferne purpurascens. Spadicis sessilis inflores-

centia feminea circ, 2,5 cm longa, 7— 8 mm crassa, sterilis inferne in-

crassata, deinde constricta 2 cm longa, mascula fertilis claviformis, sursum

attenuata 6 cm longa.

Hylaea: am Rio Negro bei Manuos (Ule n. 6003).

79*. Ph. tarmense EngL.n. sp. — Scandens internodiis 1 dm longis,

1,5 cm crassis, Cataphylla lanceolata, ultra 1 dm longa. Foliorum petiolus

breviter vaginatus teretiusculus, quam lamina brevior, 2,5 dm longus,

lamina oblongo-cordata, lobis posticis semiovatis sinu parabolico sejunctis

quam anticus subtriangularis 3V2-plo brevioribus, nervis lateralibus I lo-

borum posticorum utrinque 3 brevissinie conjunctis , nervo interlobari

patente nervis lateralibus I lobi antici utrinque circ. 6 angulo 45^ a costa

abeuntibus, prope marginem sursum versis. Pedunculus quam spatha ob-

longa duplo brevior. Spatha circ. 1 dm longa, convoluta circ. 2 cm dia-

metiens, medio leviter constricta, viridescens. Spadicis inflorescentia feminea

circ. 2 cm, mascula circ. 6— 7 cm longa. Pistilla oblonga, 6-locularia,

stigmate 6-lobo instructa; loculis pluriovulatis. Flores masculi 5-andri.

Stamina cuneiformia, thecis late oblongis, utrinque obtusis.

Subiiquatoriale andine Provinz: Dep. Junin, Prov. Tarma, La

Merced im Chanchamoyo-Tal, im lichlen Wald um 1000 m u. M. (Weber-

BAUER n. 1907. — Bliihend im Dezember 1902).

81^. Ph. riparium Engl. n. sp. — Scandens, internodiis 1 dm et ultra

longis, 2 cm crassis. Foliorum maximorum petiolus usque 8 dm longus,

basi breviter vaginatus, deinde teres, lamina crassa, oblongo-cordata, lobis

posticis sinu obtuse triangulari distantibus, fere triangularibus, rotundalis,

quam lobus anticus linea extrorsum curvata scnsim angustatus acuminatus

6-plo brevioribus, lamina tola 6—7 dm longa, 3,5— 4 dm lata, nervis late-

ralibus I numerosis, circ. 0,5— 1 cm distantibus atque nervos II angulo

acutissimo abeuntes emittentibus, venis inter nervos II transversis, nervis

lateralibus I loborum posticorum in costas crassas conjunctis. Pedunculus

circ. 1 dm longus. Spatha oblonga convoluta, medio leviter constricta,

usque IjO dm longa. Spadicis inflorescentia feminea quam mascula duplo

brevior, 5 cm longa, 1,5 cm crassa, mascula 1 dm longa, claviformis^

Pistilla cylindroidea, subtruncata, 8-l6cularia, loculis multiovulatis ; stigmata

discoidea. Flores masculi tetrandri. Stamina crassa, oblonga, thecis late

linearibus obtusis.

Subaqualoriale andine Provinz: am Pilaton (A. Sodiro n. 12bis.

* 1 .-

^ I ^ * - -. ^

Bluhend im Oktober 1902), bei Gualea (A. Sodiro S. J. n. 12).
iTf

^ \'

^

. ^
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81 \ Ph. quitense Engl. n. sp. — Scandcns, internodiis 2,5—3 cm
longis. Foliorum peliolus basi brevitcr vaginatus, deinde lores, usque 5 dm
longus, lamina hastata, lobis posticis horizontaliter divergentibus oblongis

obtusis quam anticus lineari-lanceolatus vel elongato-triangularis acuminalus

circ. duplo brevioribus, 3—3,5 dm longa et 3 dm lata, nervis latcralibus I

loborum posticorum utrinque 3

—

i a costis posticis angulo circ. 30^ ab-

euntibus, lobi antici utrinque 5 adscendentibus. Pedunculus . . . Spaiha

brevis, subovata, leviter constricta. Inflorescenlia feminea cylindrica 2

2,5 cm longa, quam mascula claviformis 3 cm longa, medio 1 cm crassa

paullum brevior. Pistilla cylindroidea, stigmate discoidco coronala, 4-locu-

laria, loculis pluriovulatis. Stamina subprismatica, thecis lincari-oblongis.

Subaquatoriale andine Provinz: Ecuador, bei Angamarca (A. So-

DiRO S.J. n. 11. — Bliihend im November 1900); in sublropischen und

tropischen Waldern der Provinzen Quito und Guayaquil (Sodiro n. 16),

§ Achijro]podium Schott,

83^. Ph. pilatonense Engl. n. sp. — Caudex scandens, internodiis

1 dm longis, 2 cm crassis, Foliorum petiolus laminae subaequilongus 5,5 dm

longus, emergentiis squamiformibus et filiformibus dense oblcclus, lamina

breviter ovato-cordata, lobis posticis semiovatis quam anticus ovatus 2— 3-

plo brevioribus, sinu parabolico sejunctis, nervis lateralibus I loborum

posticorum utrinque 5 in costas posticas in sinu 2—4 cm longe denudalas

conjunctis, nervis lateralibus I lobi antici utrinque 4—5 arcuatim adscen-

dentibus, 2—3 cm distantibus, nervis II. a primariis angulo aculo abeuntibus.

Pedunculi 2—2,5 dm longi, 5—6 mm crassi. Spatha oblonga, medio con-

stricta, apice acuminata, emergentiis squamiformibus et fibrillosis dense

obtecta. Spadicis sessilis inflorescentia feminea cylindrica 2—2,5 cm longa,

sterilis aequilonga, medio levissime constricta, mascula ferlilis elongata

circ. 5 cm longa, 8 mm crassa. Pistilla cylindrica, stigmate discoideo coro-

nata, 4-Iocularia, loculis pluriovulatis. Stamina prismalica, latitudine sua

fere duplo longiora. -

Subaquatoriale andine Provinz: Ecuador, in Regenwaldern am

Pilaton (A. Sodiro S. J. — Bluhend im Mai 1899).

Nota. In foliis stirpis juvenculae nervi loborum posticorum in cosLas posticas

haud conjuncti sunt.

84 ^ Ph. nanegalense Engl. n. sp. — Scandens. Foliorum petiolus

basi breviter vaginatus, deinde compressus, apicem versus teretiusculus,

emergentiis fibrilliformibus dense obtectus, quam lamina paullum longior,

lamina subcoriacea, cordiformis, lobis posticis semiovatis quam anticus

ovato-triangularis acuminatus triplo brevioribus, 4,5 dm longa, inferne 3 dm

lata, nervis lateralibus I. loborum posticorum utrin(iue pluribus in costas

in sinu vix denudatas conjunctis, nervis lateralibus I. lobi antici utrinque

10 angulo circ. 50° a costa abeuntibus, hinc inde nervos II. validiusculos

Botanische Jahrbuclier. XXXVII. Bd. 9
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praeter tenuiores emitlenlibus. Pedunculus circ. 7—8 cm longus. Spatha

oblonga, acuminata, medio Icvissime constricla, laeviuscula. Spadicis ses-

silis inflorescentia feminea circ. 3 cm longa, sterilis 1,5 cm mascula clavi-

formis 5—6 cm longa. Pistilla subcylindrica, stigmate discoideo coronata,

Stamina prismalica, latiiudine sua fere triple longiora, antherae lineares

apicem baud attingentes.

Subaquatoriale an dine Provinz: Ecuador^ im Tal Nanegal

(A. SoDiROj S. J., n. I2f.).

Sect. IV. Oligospermium Scbott.

Macroheliinn Schott.

94 ^ Ph. hogotense Engl. n. sp. — Scandens. Foliorum petiolus 3

4 cm longe vaginatus, laminam subaequans, 2,5—3 dm longus, lamina

elongato-cordato-sagittata, lobis posticis sinu rectangulo sejunctis subtrian-

gularibus obtusis quam lobus anticus acuminatus circ. 6-plo brevioribus,

nervis lateralibus I. loborum posticorum utrinque 3 recurvis prope mar-

ginem sursum curvatis, basi vix conjunctis, nervo interlobari uno pa-

tente, nervis lobi antici utrinque 12 patentibus prope marginem sursum

versis. Pedunculus . . . Spatha oblonga acuminata, medio leviter constricta,

1,2 dm longa. Spadicis inflorescentia feminea circ. 2,5 cm longa, mascula

fusiformis circ. 6 cm longa^ medio 1 cm crassa, superne sterilis. Pistil-

lorum ovaria ovoidea, stigmate crasso discoideo coronata, trilocularia; ovulis .

in loculis circ. 4 e basi nascentibus. Flores masculi tetrandri; stamina

prismatica, thecis late oblongis obtusis.

Subaquatoriale andine Provinz: Colombia, Bogota, Pasen i Pandi,

urn 2000 m (Triana n. 688. — Herb. Brit. Mus.).

94^. Ph. validinervium Engl. n. sp. — Scandens, internodiis circ. 1 dm
longis, 1^5 cm crassis. Foliorum petiolus basi breviter vaginatus, laminam

subaequans circ. 5 dm longus, lamina elongato-cordato-hastata, 3,5—4 dm
longa, inferne 1,5—2 dm lata, lobis posticis sinu obtuso sejunctis, oblongis

quam anticus 4Y2-plo brevioribus, nervis lateralibus 1. valde numerosis,

validis, loborum posticorum 6—7 in costas posticas baud vel in brevissimas

tantum conjunctis, prope marginem sursum versis, nervis lateralibus I. lobi

antici utrinque 14—15 patentibus, hinc inde nervos laterales II. validos

emittentibus. Pedunculi plures inflorescentiam constituentes circ. 1 dm longi.

Spatha oblonga, medio leviter constricta, circ. 1,2 dm longa. Spadicis in-

florescentia feminea circ. 3 cm longa, 1 cm crassa, mascula 6- -7 cm longa,

basi incrassata sterilis. Pistilla breviter ovoidea, stigmate discoideo coro-

nata, 4-locularia; ovula in loculis circ. 4 e basi adscendentia. Flores

masculi 3-andri, Stamina prismatica, thecis obovatis verticem staminum
hand attingentibus.

Subaquatoriale andine Provinz: Ecuador, in Willdern der Ge-

biete von Gualea und Nanegal (A. Sodiro, S. J., n. 11).

t
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Bdocardium Scholt.

100^ Ph. angustialatum Engl. n. sp. — Scandons, inlernodiis circ.

1 dm longis, 0,8— 1 cm crassis. Foliorum petiolus breviter vaginatus, ce-

terum marginil)us anguste alatus, quam lamina circ. triplo brevior, 1 dm
longuSj lamina herbacea panduriformisj e basi tmncata linea levilcr incurva

in partem anteriorem oblongo-lanceolatam acuminatam transienSj 2,5—3 dm
longa, inferne 4 cm lata, Iriente superiore 6—7 cm lata, nervis laterali-

bus I. utrinque circ. 9 angulo circ. 45^ adscendentibus, baud validis, ner-

vis II. tenuibus densiusculis. Spatbae circ. 5 inflorescentiam componentes.

Cataphylla 5—G cm longa, \ cm lata. Pedunculi 3— 4 cm longi. Spatha

circ. 5 cm longa, convoluta 5—6 mm crassa, alba. Spadicis rosei slipilc

6 mm longa sufTulti inflorescentia feminea circ. \ ,5 cm longa, 5 mm crassa,

mascula duplo longior, sursum incrassata, medio 6 mm crassa. Pislilla

cylindrica, infra stigma discoideum constricta, 5-Iociilaria; ovula in loculis
r

solitaria, e basi adscendentia. Flores masculi triandri. Stamina late pris-

matica, thecis late ovalibus utrinque obtusis. Staminodia prismatica sub-

hexagona.

Subaquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. Iluanuco, Provinz

Iluamalies, im lichten AVald des Monson-Flusses zwischen Monson und dcm

Huallaga, urn 600—700 m u. M. (Weberbauer n. 3589. — Bliihend im

August 1903).

109^ Pli. tenuipes Engl. n. sp. — Scandens, internodiis 2—3 cm

longis. Cataphylla in fibras soluta internodia vclantia. Foliorum petiolus

breviter vaginatus laminae subaequilongus, dorso rotundatus, supra planus,

lamina elongato-oblonga, utrinque aequaliter angustata, acuniinala, ci re.

3,5 dm longa, 1,2 dm lata, nervis lateralibus I. utrinijue circ. 20 adscen-

dentibus, versus marginem leviter arcuatis. Pedunculus ... Spatha circ.

\ dm longa. Spadix . . . (male conservatus). Pistilla clongato-cylindrica,
^^ r

4-locularia; ovula in loculis solitaria? Stamina prismatica, latitudine sua

1 V2-pl<^ longiora.

Subaquatoriale andine Provinz: Ecuador (A. Sodiro, S. J., n. 19).

110^\ Ph. Uleannm Engl. n. sp. — Scandens, internodiis 3—6 cm

longis. Foliorum petiolus basi breviter vaginatus, ceterum teretiusculns,

quam lamina triplo brevior, circ. 1,5 dm longus, lamina lanceolata, e basi

obtusa sursum dilatata , a basi supremae quartae partis in acumen an-

gustata, circ. 3,5 dm longa, superne 1 dm lata. Pedunculus 6 cm longus.
f £

Spatha oblonga, dimidio inferiors convoluta. Spadicis stipite 5 mm longo

sufTulti inflorescentia feminea circ. 2 cm longa, i mm crassa, mascula 6 cm

longa, medio 6 mm crassa. Pistilla cylindrica, 6—7-locularia, ovula in locu-

lis solitaria. Flores masculi" triandri. Stamina prismatica, thecis lineari-

oblongis verticem fere atlingentibus.

9*



132 A. Engler.

Ilylaea: Jiirua Miry (Ule, Amazonas-Expedition. — Bliihend im Sep-

tember 1901).

\\0^. Ph. Wittianum Engl. n. sp. — Scandens. Foliorum petiolus e

basi fere 1,5 cm lata attenuatus, circ. 3 cm longe vaginatus, quam lamina

triplo brevior, subleres, supra leviter canaliculatus, lamina oblongo-lancco-

lata, basi obtusa, leviter emarginata, apice acuminata, circ. 6 dm longa,

1,8 dm lata, nervis latcralibus I. utrinque circ. 12 arcuatim adscendentibuSj

nervis latcralibus IT. quam III. paulhim validioribus. Pedunculus circ,

1,5 dm longus. Spatha elongato-oblonga, circ. 1,6 dm longa, convoluta in-

ferne 2,5 cm diametiens, medio leviter constricta. Spadicis oblique sessilis
r

inflorescenlia feminea dorso 3,5, antice 4 cm longa, 6 mm crassa, mascula

inferne leviter constricta et sterilis, deinde cylindrica 1 dm et ultra longa.

Hylaea: Rio Negro (Ule n. 6017. — Bluhend Dezember 1901).

11 3\ Pli. pnlchellum Engl, n. sp. — Scandens. Foliorum petiolus

breviter vaginatus deinde teres quam lamina duplo brevior, circ. 1 dm

longuSj lamina tenuiter herbacea, panduriformis, circ. 2 dm longa, basi et

tricnle superiorc 6 cm lata, lobis posticis sinu brevi et lato sejunctis,

quam anticus 6-plo brevioribus, rotundatis, in lobum anticum oblongum,

1j5—2 cm longc acuminatum contractis, nervis lateralibus I. loborum posli-

corum 2 patentibus, uno interlobari atque o lobi antici arcuatim patentibus

prope marginem sursum versis. Spadices circ. 5 inflorescentiam compo-

nentes. Cataphylla inter pedunculos mox decidua. Pedunculi 3—5 cm

longi. Spatha oblonga, convoluta 7— 8 mm diametiens, circ. 8 cm longa.

Spadicis 8 cm longi 5 mm longe stipitati inflorescentia feminea vix 2 cm

longa, 5—6 mm crassa, mascula inferne sterilis constricta 1,5 cm longa,

fertilis fusiformis o cm longa, 5— 6 mm crassa. Pistilla • t

Hylaea: am oberen Jurua Miry (Ule n. 5728. — Bluhend im August

1901). '

117\ Ph. oligospermum Engl. n. sp. — Scandens, internodiis 1 dm

longis, 1j5—2 cm crassis. Foliorum petiolus laminam subaequans, circ.

2 dm longus, 3—5 cm longe vaginatus, deinde teres, lamina herbacea, e

basi cordata oblonga, 2,5—3 dm longa, 1— 1,3 dm lata, nervis lateralibus

L 2—3 basi nascentibus, i— 5 angulo circ. 80^ a costa abeuntibus, prope

marginem leviter arcuatis, nervis II. tenuibus 2—3 inter primarios inter-

jectis. Pedunculi plures inflorescentiam constituentes circ. 2 cm longi.

Spathae 4—5 cm longae, convolutae circ. 6 mm amplae, medio levissime

constrictae. Spadix circ. 4 cm longus, 4 mm crassus. Pistilla oblonga,

imperfecte cognita (sed, ut videtur) loculis 1-ovulatis. Stamina latitudine

sua vix longiora, Ihecis oblongis, utrinque obtusis.

Subaquatoriale andine Provinz: Ecuador (A. Sodiro, S. J.)-

Nota. Species ceric nova, attamen inflorescentiae valde destructae fuerunt.

117^ Ph. densivenium Engl. n. sp. — Scandens, internodiis circ.

1,5 dm longis, 1 cm crassis. Foliorum petiolus quam lamina paullum Ion-

^^
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gior, circ. 2 cm longe vaginalus, deinde teretiusculus, us(iiie 3 dm longus,

lamina subcoriaceaj nitida, lobis posticis scmiovatis vel scmiorbicularibus,

4—6 cm longisj quam anticus 5—6-plo brevioribuSj linea extrorsum valde

arcuata in eum transeunlibus, lobo antico acumine 1 cm longo instructo,

2,5 dm longo, inferne 2 dm lato, nervis lateralibus I. utrinque circ. 3 basi

nascenlibus baud conjunctis, 4—5 a costa fere rectangulo abeuntibus, nervis

lateralibus II. tenuioribus densiusculis inter primarios paullum obliqnis,

omnibus prope marginem sursum versis. Pedunculus (juam spatlia brevior,

circ. 5 cm longus. Spatba versis, 6 cm tantum longa, convolula inferne

2 cm diametiens, initio flavescens, demum rubra. Spadicis brevitcr stipi-

tati inflorescenlia feminea cyiindrica circ. 3 cm longa, 5 mm crassa, in-

florescentia mascula elongalo-claviformis 4 cm longa, medio 6 mm crassa,

utrinque attcnuata. Pistilla brevia; ovaria depresso-globosa, sUgmale dis-

coideo coronata, 7-locularia, loculis uniovulatis. Stamina prismatica, lati-

tudine sua paullum longiora.

Subaquatoriale andine Provinz: Peru, zwischen Sandia und
F

Chunchusmayo, oberbalb des Tambo Cachiachi, im Gestrauch von 1800

2000 m u. M. (A, Weberbauer n. 1308), auf den Bergen sildwesllich von

Monzon im Departement Iluanuco, Prov. Huamalies, im Hartlaubgcbuiz von

2400—2500 m u. M. (A. Weberbauer n. 3425. — Bluhend Juli 1903).

117^ Ph. Weberbaueri Engl. n. sp. — Scandens, internodiis brevibus,

2— 3 cm crassis. Foliorum peliolus quam lamina paulo longior, 4,5 cm

longe vaginatus, subteres, 4,5 dm longus, lamina coriacea, cordato-ovata,

circ. 4,5 dm longa, 3— 3,5 dm lata, lobis posticis sinu profundo amplo se-

junctis, semiorbicularibus, quam lobus anticus linea extrorsum arcuata in

acumen 1 cm longum angustatus 6-plo brevioribus, nervis lateralibus I.

loborum posticorum utrinque 4 brevissime conjunctis patentibus , atque

interlobaribus 4 basi nascenlibus, costalibus utrinque 4—5 erecto-paten-

tibus. Pedunculi 4— 5 inflorescentiam constituentcs, 4 cm longi. Catapbylla

5—6 cm longa. Spatba circ. 4 cm longa, convoluta 6—7 mm ampla, ob-
+

tusa, brevissime apiculata. Spadicis inflorescentia feminea vix 2 cm longa,

mascula claviformis 2 cm longa, 5 mm crassa. Pistilla ovoidea, ovarium

in stilum, stigmate discoideo coronatum, contractum, 4-Ioculare , loculis

uniovulatis. Flores 4-andri. Stamina prismatica, latitudine sua paulo lon-

giora, thecis oblongis instructa.

Subaquatoriale andine Provinz: Peru, zwischen dem Tambo

Azalaya und Sandia auf dem Wege von Sandia nach Chunchusmayo an

schattigen Felsen, um 1500—1600 m (Weberbauer n. 1352. — Bluhend im

Juli 1902).

117^. Ph. hastatuni Engl. n. sp. — Scandens, internodiis 1 dm longis,

1;5—2 cm crassis. Foliorum petiolus laminam subaei|uans 2—3 dm longus,

ad tertiam partem usque vel ad ultra medium vaginatus, deinde teretius-

culus, lamina stirpis Juvenculae sagittata, stirpis adultae subhastata, 2,5

—
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3 dm longa, inforne I—2,5 dm lata, lobis poslicis sinu obtusissimo et lalis-

simo sejunctis oblongis oblusis, quam anticus subdeltoideus linea extrorsum

leviter curvata in acumen angustatus duplo brevioribus, nervis lateralibus I.

loborum posticorum circ. 5 in costas posticas horizontaliter patentes 1

1,5 cm longas conjunclis, versus marginem sursum arcuatis, nervo inter-

lobari atque ulrinque circ. 4 a costa angulo 45"^ abeunlibus, nervis

lateralibus II. 1—2 inter primarios interjectis. Pedunculus circ. 7—8 cm

longus. Spatha 1 dm longa, supra dimidium inferius ovoideum leviter

constricta. Spadicis scssilis inflorescentia feminea circ. 5 cm longa, 1 cm

crassa, mascula 7—8 cm longa, inferne sterilis, sursum leviter attenuata.

Pislilla ovoidea, stigmate discoideo coronata, 8— 1 0-locularia, loculis uni-

ovulalis.

Subaquatoriale andine Provinz: Ecuador, in subtropischen Wal-

dern zwischen Nanegal und Gualea (A. Sodiro, S. J. n. 12g).

Aglaonema Schott.

A. deiisiiiervium Kngl. n. sp. — Caudex usque I m altus. Foliorum

petioius laminae dimidium superans, circ. 2,5 dm longus, usque 2 cm infra

apicem late vaginatus, supcrne canaliculatus, lamina rigida , crassiuscula,

subtus minute brunneo-punctulata, oblonga, circ. 3,5 dm longa, 1,5 dm lata,

breviter acuminata, nervis lateralibus in folii parte superiore fere subae-

qualibus subparallelis, in parte inferiore secundariis quam primarii paullo

tenuioribus. Cataphylla inflorescentiae linearia, 1,5

—

^2,5 dm longa, apicc

concava et breviter apiculata, 1,5—2 cm lata. Pedunculi 5—6 inflorescen-

tiam formantes, 2,5 dm longi. Spatha oblonga, circ. 6—7 cm longa, 3

4 cm lata. Spadix crassiusculus, stipite latere anteriore 5 mm, latere

posteriore 1 cm longo suffultus. Pistilla pauca (6—7) semiglobosa, stigmate

orbiculari coronata., Baccae oblongae, 7—8 mm longac, 5 mm crassae. ;

Philippinen: Mindanao; Davao, am Meer (Gopeland. — Bliihend n^

Milrz 1904 — Government Herb. n. 418).

Nota. Foliorum consistentia i

L

scd folia latiora, basi magis obtusa.

hlonnifolio congruit,

A. latifolinm Engl. n. sp. — Caudex erectus, circ. 5 dm longus. Fo-

liorum petioius inferne late vaginatus, parte superiore evaginata laminam

fere aequante, circ. \ ,2 dm longa, lamina ovato-oblonga, basi leviter emar-

ginata, apice breviter acuminata, circ. 2,3 dm longa, 4,1 dm lata, nervis

lateralibus I. utrinque circ. 8—9 arcuatim adscendentibus, quam nervi late-

rales 11. paulluui tenuioribus. Pedunculus circ. 1 cm longus. Spatba ob-

longa, concava, breviter acuminata, 5—6 cm longa, 3,5 cm lata. Spadicis

stipite circ. 6 mm longo suffiilU, inflorescentia feminea pauci- (circ. 10-)

flora, mascula femineae contigua 5 cm longa, 5— 6 mm crassa. '>

Philippinen: Luzon, Alimonnn in der Provinz Tayabas, an dicht be-

J

L-'
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waldeten Abhangen (V. B. Gregory. — Bluhcnd im August 1904. — CJo-

vernnient Ilerbar. n. 86).

Dieffenbachia SchoU.

D. Weberbaueri Engl. n. sp. — Caudex circ. i,5cm crassus, inlcr-

nodiis brevibus. Foliorum petiolus quam lamina longior, ima quarla parte

vaginatus, circ. 3,5 dm longus, lamina supra opaca, subtus paullum glau-
r

cescens, oblonga, basi obtusa, supra acuta, circ. 5,5—3 dm longa, 0,9

1,2 dm lata, nervis lateralibus I. utrinque circ. 15 patcntibus arcuatis

prope marginem sursum versiSj longe juxta margincm procurrentibus, deindc

in margine exeuntibus. Pedunculus 1 dm longus. Spatba clongalo-lanceo-

lata, circ. 1,6 dm longa, acumine 1 cm longo instructa, convoluta inferne

vix < cm, superne 8 mm diameticns, medio Icvitcr constricta. Spadicis

stipite 1,2 cm longo suffulti inflorescentia feminea densiflora circ. 6 cm

longa, mascula a feminea inlerstitio brevi separata claviformis 6 cm longa,

5 mm crassa.

Subaquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. Iluanuco^ Prov.

Huamalies, im lichten Wald in der Nahe des Monzon-Flusses (AVeberbauer

n. 3634. — Bluhend im August 1903).

D. cordata Engl. n. sp. — Foliorum petiolus laminae subaequilongus

ultra medium vaginatus, lamina supra opaca, subtus pallida, oblonga, basi

profiinde cordata, apice acuminata acuta, fere 4 dm longa, 2 dm lata, costa

basi 5 mm lata, sursum attenuata, nervis lateralibus I. horizontaliter utrin-

que 20—25, infimis 2— 3 leviter recurvis, sequentibus patcntibus, superi-

oribus paullum erecto-patentibus, omnibus prope margincm sursum versis.

Pedunculi circ. 2 dm longi. Spatba elongato-lanceolata, 2,3 dm longa,

convoluta inferne 1,5 cm diameticns, baud constricta. Spadicis breviter

stipitati inflorescentia feminea circ. 1 dm longa, mascula a feminea inter-

stitio brevi nudo separata circ. 8 cm longa, 5 mm crassa.

Subaquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. Junin, Prov. Tarma,

La Merced im Gbanchama^-otal, im Wald um 1000 m u. M. (A. Weberbauer

n. 1807. — Bluhend im Dec. 1902).

Alocasia Schott.
i

A. cnlionensis Engl. n. sp, — Rhizoma carnosum, digilum crassum.

Foliorum petiolus circ. 4 dm longus, lamina sagittata, 1,8 dm longa, basi

1 dm lata, lobis posticis quam anticus triangularis circ. duplo brevioribus,

sinu in basi rectangulo deinde ampliato sejunctis, 6—7 cm longis, 4 cm

latis, nervis lateralibus I. in lobis posticis 4 in costas posticas in sinu

2 cm longe denudatas conjunctis, nervis lateralibus I. lobi antici utrinque

4 a costa arcuatim palentibus. P6dunculus circ. 4 dm longus. Spatba . . .,

alba. Baccae reniformes, plerumquc 2-spermae, 6—7 mm latae, 4 mm crassae,

rubrae. Semina subglobosa, 3,5 mm diameticntia, laevia. ^
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Philippinen: Insel Culion, auf feuchtem schattigcm Boden (D. Merrill

n. 555. — Fruchtend im Dez. 1902).

Caladium Vent.

C. pul)erulum Engl. n. sp. — Foliorum petiolus quam lamina fere

duplo longior, circ. ima quarta parte vaginatus, inferne imprimis dorso,

ceterum ubique brcviter albo-pilosus, lamina saturate viridis, subtus ubi-

que, imprimis nervis breviter albo-pilosa, sagittata, circ. 2,5 dm longa et

1,8 dm lata, lobis posticis antici circ. dimidimn aequantibus, in anticum

linca recta transcuntibus, approximatis, sinu ad medium usque angusto,

dcindc dilatalo, nervis laleralibus I. latere exteriore loborum posticorum

utrinque 3 a costis posticis arcuatim patentibus, lobi antici utrinque circ.

5 arcuatim adscendentibus. Pedunculus tenuis, 3— 4 dm longus. Spatha

circ. 1 dm longa, alba, infra medium constricta. Spadicis inflorescentia

feiiiinea circ. 1,5 cm longa, 6 mm crassa, inflorescentia mascula claviformis

4 cm loni^a, medio 7 mm crasso utrinque attenuata.

Subjiquatoriale andine Provinz: Colombiaj Antioquia, in feuchten

Waldern bei Valparaiso am Rio Cauca, um 1300 m ii. M. (F. G. Lehmaisn

n. 3262. — Bluhend im Oktober 1883).

C. Eggersii Engl. n. sp. — Foliomm petiolus quam lamina paullum

longior, ad tertiam partem usque vaginatuSj lamina cordato-sagittata, circ.

2,5 dm longa^ 1,6 dm lata, lobis posticis retrorsis quam anticus tripio bre-

yioribus, obtusis, sinu oblongo, extrorsum ampliato sejunctis, lobo antico

obluso, Icviter undulato, nervis lateralibus I. loborum posticorum latere

exteriore 2—3 a costis posticis abeuntibus, 3— 4 lobi antici a costa adscen-

J ?

i
r ^

r
\

dentibuSj nervo coUectivo a margine 2—3 mm remoto. Pedunculus circ,

2,5 dm longus. Spathae tubus oblongus 6 cm longus, 2 cm amplus, lamina
w ^. *, f ^

oblonga fere 1 dm longa, 5 cm lata, alba. Spadicis inflorescentia feminea

conoidea 3 cm longa,' basi fere 1 cm crassa, inflorescentia sterilis 3 cm
longa, 5 mm crassa inflorescentia mascula fusiformis 6—7 cm longa, medio

1 cm crassa.

Wiesen
(Eggers FL Am. trop. n. 15543. — Bluhend im Januar 1897).

I
C. angustilobum Engl. n. sp. — Tuber globosum, usque 4 cm diame-

tiens. Foliorum petiolus breviter vaginatus quam lamina plus duplo lon-

gior, vix 2 mm crassus, lamina crassiuscula, coerulescenti-viridis, anguste

sagittata, 1—2 dm longa, lobis posticis anguste linearibus ima basi cohae-
rentibus, lobo antico aequilongis vel pauUo brevioribus, acutis, folii majoris

Idb
,
^6

2 cm lato acute. Pedunculus 2—3 dm longus. Spatha 5—6 cm longa,

breviter acuminata, medio leviter constricta. Spadicis inflorescentia feminea

I

t

^*
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circ. i cm longa, 5 mm crassa, sterilis 1 cm longa, mascula fertilis clavi-

formis 4 cm longa, medio 5 mm crassa, obtnsa. Flores masculi 4-andri.

Subaquatoriale andine Provinz: Colombia, auf den Savanen am
Rio Meta bei Orocue (F. G. Lehmann n. 8844. — Bluliend im Juli 1897).

Xanthosoma Schott.

X. dagueuse Engl. n. sp. — Caudex carnosus usque 1,3 m alius,

5 cm crassus. Foliorum petiolus quam lamina longior, ultra medium va-

ginaluSj 235—3 dm longus, lamina crassiuscula, supra saturate viridis,

subtus pallida, sagittata, lobis posticis oblongo-deltoideis quam anlicus 2*yV
plo brevioribus, apice subextrorsis, 7—9 cm longis, sinu oblongo-lriangulari

sejunctis, valde inae(|uilateralibus, latere intcriore anguslo, latere exteriore

in lobum anticum 1^8—2 dm longum fere rectilinee transeunte, nervis late-

ralibus I. lobi antici ulrinque 5—6 leviter arcuatis, mediis atque superio-

ribus adscendentibus in nervum collectivum a margine 2—3 mm ren)otum

conjunctis, nervis lateralibus II. et venis densis subtus immersis. Pedun-

culus tenuis, circ. 8 cm longus. Spathae tubus oblongus, 4 cm longus,

1,5 cm amplus, viridis, lamina naviculiformis alba, circ. 6 cm longa. Spadicis

inflorescentia feminea circ. 1 ,5 cm longa, 6 mm crassa, sterilis e basi fere

1 cm crassa conoidea, mascula fertilis 6—7 cm longa, utrinque attenuata.

Subaquatoriale andine Provinz: Colombia, Cauca, auf feuclilem

fettem Lehm am Rio Dagua, bis 300 m li. M. (F. G. Lehmann n. 2757.

Bluhend im Marz 1883).

Nota. Sub eodem numero a el. Lehmann missa sunt folia petiolo 6 dm longo

suffulta, lamina elongate -sagittata, fere 5 dm longa, 1,5 dm lata, lobis posticis 1,5 iim

longis oblongis, sese partim obtegentibus, nervis lateralibus I lobi antici utrinque circ. 1

8

patentibus arcuatis. Incertus sum, an re vera haec folia ad speciem supra descriptam

pertineant,

X. brevispathaceum Engl. n. sp. — Ilerba maxima. Foliorum lamina

supra opaca, subtus pallidior, agit

tata, lobo antico obtusiusculo , lobis posticis antici ^2— Vs longitudine

aequantibus, apice leviter prominente instructis, nervis lateralibus L lobi

antici utrinque 5— 6 crassiusculis arcuatim patentibus, costis posticis in

sinu lato circ. 3—6 cm denudatis, angulo obtuso divergentibus, nervo col-

lect!vo a margine 2—3 mm tantum remoto. Spathae tubus ovoideus viridis,

4—6 cm longus, lamina oblongo-lanceolata, 1,5—2 dm longa, 4 cm lata,

alba. paullum

feminea cylindrica, circ. 2 cm longa, mascula sterilis basi tumida deinde

constricta circ. 3 cm longa, mascula fertilis usque 1,2 dm longa, medio

1 ,2 cm crassa.

Subaquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. Junin, Prov. Tarma,

bei La Merced im Chanchamayotal, im Rcgenwald urn 1000 m u. M.

(A. Weberbauer n. 1821. — Bluhend im Dez. 1902).
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X. tarapoteiise Engl. n. sp. — Foliorum petiolus ima tertia parte

vaginatus, lamina crassiuscula, supra obscure viridis, subtus pallidior, hastato-

pedatiloba, circ. 4 dm longa et 5 dm lata, lobo antico oblongo circ. 2,5 dm

longo, 1 ,2 dm lato, lobis posticis fere horizontalitcr patentibus 2,5 dm lon-

eis, e basi 8—9 cm lata versus medium paullum dilatatis, deinde versus

apicem angustatis, latere exteriore basi lobum secundarhim 1,3 din longum

oblonguin angulo recto patentem atque basi iterum lobo 2 cm longo in-

structum ferente, costis posticis I. circ. 2 crrij costis posticis II. circ. 1 cm

longe denudatiSj ncrvis lateralibus I. lobi antici circ. 9, loborum postico-

rum I. utrinque circ. 5— 6, loborum posticorum II. utrinque circ. 4—

5

patentibus, in nervum coUectivum a margine 2—3 mm remotum conjunctis.

Pedunculus circ. 2,5 dm longus. Spathae tubus ovoideus circ. 5 cm Ion-

gus, 2 cm amplus, lamina oblonga 7—8 cm longa, 3,5 cm lata. Spadicis

inflorescentia feminea cylindrica, 1,5 cm longa, 6 mm crassa, mascula sterilis

circ. 2 cm longa, conoidea, e basi 1 cm crassa attenuata, mascula fertilis

7 cm longa, utrinque attenuata.

Ilylaea: Ost-Peru, Dep. Loreto, Tarapolo (Ule n. 6906. — Bluhend

im Dezember 1902).

X. Kerberi Engl. n. sp. — Tuber globosum. Foliorum petiolus quam

lamina 2Y2—3-plo longior, ad tertiam partem vel ad medium usque vagi-

^ \

natus, pruinosus, lamina subtus minute puberula, sagittata, lobis posticis

sinu parabolico sejunclis, quam lobus anticus duplo brevioribus, oblusis

vel apice rotundatis, latere interiore rotundatis, circ. 7 cm longis, 5 cm

latis, latere exteriore linea leviter incurva in lobum anticum semiovatum

1,5 dm longum, basi 1,5 dni latum transeuntibus, nervis lateralibus I. utrin-
V J ^ h , ri - J

que 4—5 la lobo antico adscendentibus in nervum coUectivum a margine

4—6 mm remotum conjunctis, nervis lateralibus L loborum posticorum

utrinque 3— 4 patentibus. Pedunculus quam spatha 2—3-plo longior,

pruinosus. Spathae tubus ovoideus, circ/ 4--5 cm longus, 2— 2,5 cm

amplus, viridis, lamina valde concava, naviculiformis, circ. 8— 10 cm longa,

4 cm ampla, basi rosea, superne alba. Spadicis inflorescentia feminea cylin-

drica 2 cm longa, i cm crassa, sterilis inferne valde dilalata, < ,2 cm crassa,

deinde constricta 5 mm crassa, mascula fertilis 6—8 cm longa a medio 8

\0 mm crasso utrinque attenuata, flava.

Provinz des tropischen Zentralamerika: Mexiko, Cordoba
(Kerber n. 1^).

X. yucatanense Engl. n. sp. — Foliorum petiolus quam lamina lon-

gior, lamina hastato-oblonga, fere 2 dm longa, 1,6 dm lata, lobis posticis

inaequilateralibus subacutis patentibus quam anticus oblongus acutus duplo
brevioribus, costis posticis in sinu breviter denudatis, nervis lateralibus I.

lobi antici utrinque 4 adscendentibus in nervum coUectivum a margine
5—6 remotum conjunctis, nervis lateralibus I. loborum posticorum latere

exteriore 3 a costa postlca abeuntibus. Pedunculus circ. 4,5 dm longus.

- J
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Spalhae tubus oblongus circ. 5 cm longus, 2,5 cm amplus, lamina oblongaj

concava \ dm longa. Spadicis inflorescentia feminea 2 cm longa et crassa,

sterilis circ. 2 cm longaj sursum attenuatay mascula ferlilis subcylindrica

circ. 6 cm longa, medio \ cm crassa. Ovaria cylindricaj 4-locuIaria^ slig-

mate sessili discoideo coronata.

Tropisches Zentralamcrika: Yucatan, Xamacal, Cunch, Camino

dc Sacalum a Guyalce (A. Schott n. 630. ~ Bluhend im August 1865 —
Herb. Brit. Mus.).

X. flavomaculatum Engl. n. sp. — Tuber magnun), interdum \ dm
diametiens. Foliorum peliolus 3—3j5 dm longus ad 5—6 cm longitudinis

vaginalus, lamina 7—H — 1 3-pedatisecta, laete viridis, sacpe maculis fla-

vescentibus pellucidis ± numerosis notata, segmentis lanceolatis acuminalis,

in foliis stirpis junioris 7-sectis ima basi parenchymate angusto conjunctis,

in foliis stirpis adultae costa tantum conjunctis, intermedio usque 1,8 dm
longo, 5 cm lato, reliquis gradatim minoribus, nervis lateralibus I nume-

rosis in nervum collectivum a margine 3—4 mm remotum conjunctis.

Pedunculus circ. 2 dm longus. Spathae tubus oblongus 4 cm loni^us,

1,5 cm amplus, viridis, lamina oblonga, acuta, alba. Spadicis inflorescentia

feminea cylindrica fere 2 cm longa, sterilis circ. 2,5 cm longa, sursum alte-

nuata, mascula fertilis 6 cm longa, a medio 6 mm crasso utrinque attenuata.

Flores masculi 5—6-andri.

Subaquatoriale andine Provinz: Colombia, an feuchten Orlen um
Dolores, Tolima, um 1300 — 1600 m li. M. (F. C. Lehmann n. 7756.

Bluhend im Januar); am Rio Negro, an den Ostauslaufern der Zentral-

Anden von Popayan, um 1200— 1500 m u. M. (F. C. Lehmann n. 5317);

Cauca, am Rio de la Paila, um 1000 m u. M. (Triana n. 698. — Herb.

Brit. Mus.).

CaladiopsiS Engl. nov. gen.

Flores masculi 4—5*-andri. Stamina in synandrium truncatum, vertice

4—5-Iobuni connata, connectivo crasso, vertice leviter excavato, thecis

connectivo appositis, ad basin fere synandrii productis, oblongis , apice

rimula brevi aperientibus. Flores masculi (abortivi in spadice partim de-

structo baud visi). Flores feminei: Ovarium subglobosum; ovula in loculis

plura, hemianatropa, placentis 2—3 intus prominentibus funiculis longius-

culis patenti])us biseriatim affixa. Stilus brevis tenuis, stigmate capitato

coronatus. — Caudex crassiusculus. Foliorum petioli longi, inferne vaginati,

lamina sagittata. Pedunculi tenues. Spathae tubus angustus, lamina ob-

longa, tenuis. Spadix spatha brevior; pars feminea masculae subacquilonga,

tota longitudine spathae adnata, flores subbiseriatos ferens, pars mascula

claviformis, utrinque paullum attenuata.

Genus XayitJiosoniati affine.
< ^ -L,
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C. Lehmannii Engl. n. sp. — Foliorum petioli ad Vs vel V4 longilu-

dinis late vaginati, quam lamina duplo longiorcs, usque 3,5 dm longi,

lamina crassiuscula, flavcscenti-viridis, eleganter sagittata, circ. 2—2,5 dm

longa, lobis posticis lineari-Ianceolatis quam anticus fere duplo brevioribus,

7—8 cm longis, 1,5— 1,8 cm latis, sinu acuto sejunctis, lobo antico lanceo-

late 1,2—1,4 dm longo, 4 cm lato, nervis latcralibus I. a coslis abeunlibus

quam nervi II. pauUum crassioribus, in lobo antico utrinque circ. 6.* Pe-

dunculus circ. 2 dm longus. Spathae albae circ. 1 dm longae tubus viridis,

lamina oblongo-lanceolata alba. Spadicis inflorescentia fcminea circ. 3,5 dm

longa, 4 mm lata, tota longitudine spathae adnata, inflorescentia mascula

claviformis 3,5 cm longa, 5 mm crassa. Ovaria subglobosa in stilum tenuem

diiplo breviorem contracta, stigmate parvo capitato coronata. Synandria

3—5-andra.

Subiiquatoriale an dine Provinz: Colombia, an feuchten Orten

in dichten Regenwlildern an den mittleren Westabhiingen der West-Anden

von Popayan urn 1500—1800 m ii. M. (F. C. Lehmann n. 5315. — Bluhend

im Juni).

Porphyrospatha Engl.

P. crassifolia Engl. n. sp. — Gaudiculus usque 3 m longus, 2 cm

crassus. Foliorum petiolus quam lamina longior, usque 4 dm longus,

vagina 3,5 dm longa instructus, lamina crassiuscula, sagittata, circ. 3,5 dm

longa, 2 dm lata, lobis posticis sinu, obtuse triangulo sejunctis subtriangu-

laribus obtusis, quam anticus 3—3 Y2-PI0 brevioribus, nervis lateralibus I.

loborum posticorum utrinque 3 in costas posticas baud denudatas conjunc-

tis, uno interlobari patente, 7 costalibus adscendentibus, omnibus inferne
r

crassiusculis atque juxta marginem sursum versis ut nervi II. a primariis

oblique abeuntes tenuibus. Pedunculus circ. 5 cm longus. Spathae tubus

oblongus circ. 5 cm longus, 2,5 cm amplus, lamina 1,2 dm longa, 5 cm
lata crassiuscula, alba. Spadicis inflorescentia feminea circ. 3 cm longa,

4 cm crassa, mascula sterilis 3 cm, fertilis 6 cm longa, 1,5 cm crassa,

obtusissima.

Subaquatoriale andine Provinz: Colombia, Antioquia, in dichten,

uppigen Regcnwaldcrn am Riachon uber Amalfi, um 1800 m u. M. (F. C.

Lehmann. — Bliihend im September 1884),

r

-'^'

-, - . 'S

Vh" .^' Syngoninm Schott.
- T

S. reticulatum Engl. n. sp. — Gaudiculus scandens, circ. 1 cm crassus.

Foliorum petiolus circ. 3 dm longus, fere ad medium usque vaginatus,
lamina sagittata circ. 2—2,5 dm longa, 1,5 dm lata, lobis postis sinu ob-

tuso sejunctis quam anticus duplo brevioribus, obliquis, valde inaequilate-

ralibus, costis posticis in sinu circ. 1 cm denudalis, nervos laterales 2 pa-
lentes latere exteriore emittentibus, nervis lateralibus I. lobi antici utrinque

V
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3 adscendentibus, omnibus in norvum colleclivum a margine 4—5 mm
remotum conjunctis venis insignitcr rcticulatis subtus Valdc pronu'ncnlibus.

Pcdunculus 5 cm longus. Spathae tubus oblongus 4—5 cm longus, 2 cm
amplus, lamina lanceolata G cm longa, 2,5 cm lata. Spadicis infloresccntia

feminea circ. 2 cm longa, mascula fertilis circ. 6 cm longa. Pistilla connata.

Synandria crassitudine sua paullum longiora, 4— 5-andra. Synandrodia

valde depressa.

Subaquatoriale andine Provinz: Ecuador, in Waldcrn bci San

Nicolas (A. Sodiro. — Bliihend im Oktober 1891).

S. hastifolium Engl. n. sp. — Gaudex crassiusculus. Foliorum pe-

tiolus quam lamina longior, ultra medium vaginatus, circ. 2,5 dm longus,

lamina hastifolia, lobis posticis sinu obtuso sejunctis lanceolatis, paullum

inaequilateralibus, 0,8— 1 dm longis, 4 cm latis, patentibus, lobo antico ob-

longo acuminato, 1,5 dm longo, 6 cm lato, coslis posticis in sinu 4— 5 mm
denudatis, nervis lateralibus L loborum posticorum utrinque 2—3 adsccn-

dcntibus, lobi antici utrinque 4—5 adscendentibus in nervum colleclivum

a margine 4 mm remotum conjunctis. Inflorescentiae plures catapbyllis

linearibus acutis 1— 1,5 dm longis separatae. Pedunculi 5—6 cm longi.

Spathae tubus oblongus, 4 cm longus, 1 cm amplus, lamina ovato-oblonga

acuta 6— 7 cm longa, 5 cm lata. Spadicis inflorescentia feminea 1,5 cm

longa, 5 mm crassa, mascula fertilis 5 cm longa, 6 mm crassa.

Hylaea: am unteren Juruii, bei Fortaleza (Ule n. 6010. — Bliihend

im Oktober 1901).

S. yiirimagueiise Engl. n. sp. — Caudiculus crassiusculus. Foliorum

petiolus quam lamina 2— 3-plo longior, ultra medium vaginal us, circ. 3 dm
longus, lamina trisecta, segmentis omnibus 1 cm longe ansalis, segmcnlo

intermedio oblongo, 5—6 cm lato, utrinijue obtuso, basi in cuncum brevcm

contracto, segmentis lateralibus quam intermedium longioribus 1,2— 1,5 dm
longis valde oblique-oblongis, latere exteriore auriculo triangulari obtuso

2—3 cm longo instructis, nervis lateralibus segmentorum pluribus patenti-

bus. Pedunculus vix 1 dm longus. Spathae tubus oblongus, 3 cm longus,

1,5 cm amplus, lamina oblonga acuminata, 6 cm longa, 4 cm lata, alba.

Spadicis brevissime stipitati inflorescentia feminea 2 cm longa, 1 cm crassa,

mascula sterilis superne valde constricta 2 cm longa, fertilis claviformis

5 cm longa, medio 1 cm crassa. Pistilla subglobosa. Synandria depressa,

4-andra.

Ilylaea: Peru, Dep. Loreto, bei Yurimaguas (Ule s. n.j.

S. Donnell-Smithii Engl. n. sp. — Caudiculus scandens circ. 1 cm

crassus, internodiis 4—5 cm longis. Foliorum petiolus circ. 3 dm longus,

ad medium usque vcl ultra medium vaginatus vagina apicc soluta, lamina

trisecta, segmentis ima basi cobaerentibus, intermedio ovato vel late ovato

obtuso, 1,5—2 dm longo, circ. 4,3 dm lato, segmentis lateralibus oblique

oblongis quam intermedium 74^ Va brevioribus et duplo angustioribus,
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obtusis, latere exleriore laliore, costis posticis i— 1,5 cm dcnudalis, nervis

laleralibus I. segmcnti intermedii 1—2 ad basin, 2—3 altius a costa abe-

unlibus, adscendentibus, in nervum collectivum tenuem a margine circ. 4 mm
remotiim conjunctis. Pedunculus usque 1 dm longus. Spathae tubus ob-

longus circ. 5 cm longus, 2 cm amplus, lamina ovato-oblonga acuta 5

6 cm longa, a cm lata. Spadicis inflorescenlia feminea 2 cm longa, mascula

sterilis 1 cm longa, 1,5 cm crassa, mascula fertilis clavata, 4,5 cm longa,

supra medium fere 2 cm crassa. Syncarpium 6 cm longum, 5 cm crassum.

Semina ovoidea, 5—6 mm longa.

Tropisches Zentralamerika: Guatemala, Dep. Escuintla, um 360 m
ii. xM. (J. DoNNELL Smith n. 2238, 2243, 2782. — Bliihend im Marz 1890).

1^

Spathicarpa Hook.
t/

»

^^, *

)

Sp. Burchelliana Engl. n. sp. — Herba parva. Tuber globosum/

Foliorum petiolus tenuis 0,5— 1 dm longus, vagina 3— 4 cm longa instructus,

lamina oblonga, basi subtruncata circ. 4 cm longa vel oblongo-elliptica circ.

6 cm longa vel oblonga basi cordata, 2,5—3 cm lata, nervis lateralibus

tenuibus 2— 3 adscendentibus. Pedunculus tenuis 1 dm longus. Spatha

lanceolata 2,5—3 cm longa, 0,5 cm lata, viridis.

Siidbrasilianische Provinz: Goyaz, zwischen Sapezal und Retire

(BuRCHELL n. 6368. — Bluhend im Oktober 1827), zwischen Cobeca de Boe

und Rio Parratres bei Porto imperial (Blrchell n. 8335. — Nov. 1828.
' ! i

Herb. Kew). Ceara, Brejo grande, Westseite der Serra de Araripc (Gardner

n. 2447. — Bluhend im Februar 1839. — Herb. Brit. Mus.).

^,

X '

1.

- >

Arisaema Targ. Tozz.
*-

.i

A. microspadix Engl. n. sp. — Dioicum. Cataphylla lanceolata 5

12 cm longa.^ Foliorum petiolus 2,5— 3 dm longus, ad tertiam partem vel
- X - \

ad medium usque ^^yaginatus, lamina trisecta, segmentis subaequalibus ob-

longis, acuminatis 9—1 cni longis, circ. 4 cm latis, intermedio basi aculo

ansa 1 cm longa suffulto, lateralibus paullum inaequilateralibus basi obtusius-

culis ansae 3—5 mm longae insidentibus. Pedunculus usque 2 dm longus

('

?
'\

tenuis. Spathae circ. 5—6 cm longae tubus 3 cm longus, 1 cm amplus,

lamina lanceolata vel triangularis 2 cm longa. Spadix tenuis, masculus

circ. 4 cm longus, ad medium usque floribus minimis 2-andris sparse ob-

situs, femineus circ. 5 cm longus, ad tertiam partem usque pistillis oblongis

densiusculis instructus, uterque ad apicem usque organis neutris subulatis 2

3 mm longis obtectus.

Java (Zollinger s. n. — Herb. Brit. Mus.).

A. flliforme (Reinw.) Blume var. sumatfaimm Engl. n. var. — Folii

segmenla extima ad basin ansarum segmenlorum II. ansa brevi inserta.

Sumatra (Forbes n. 24 55. — Herb. Brit. Mus.).
Iff
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A. Sarasinorum Engl. n. sp. — ITerba magna, 5 dm alia. Cataphylla

et foliorum duorum vaginae amplG(ienles longae maculis alropurpureis ob-

longis 2 mm longis variegata; foliorum lamina radiatisecla^ supra viridisj

subtus glaucescens , segmentis 6— 1 elongato-elliplicis , longe subulalo-

cuspidatis, 1,5— 1,7 dm longis, 2,5—3 cm latis. Pedunculus cmn spatha

folia baud aequans. Spatbae tubus infundibuliformis pallide roseus, intus

purpureo-striatus, 7 cm longus, infcrne 1,5 cm, superne 2 cm amplus, fauce

aporta limbo recurvo atropurpurco, lamina ovato-lanccolata, 6 cm longa,

basi 0,5 cm lata, acuminata in subulam tenuissimam, inter nervos late

atropurpureo-striata. Spadicis feminci inflorescentia anguste cylindrica

tubi Y3 paullum superans, organis ncutris vel pislillodiis paucis breviter

subulifonnibus superata, appendix sensim incrassata atvopurpurea faucem

paullum superans, circ. 6 cm longa, superne 4 mm crassa.

Celebes: Matinongkette, auf der "Nordscite des obersten Kammes, um
1800 m (Vettern Sarasin n. 645. — Bluhcnd im August 1898).



Sapindaceae novae

e generibus Serjania et Paullinia

(coUectionum Ule, WeberbaueRj Smith et Williams).

, I'-

^>
V
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Auctore

L. Radlkofer. 'H

1. Serjania graudidens Radlk. n. sp.; scandensj frulicosa; rami tenues,

obtusanguli, striati, angulis parce setosis, dein glabratis; corpus lignosum

simplex; folia ternata; foliola lateralia ovata subsessilia utrinque grosse

\—2-dentata, intermedia late elliptica in petiolulum coarctata supra medium

utrinque grosse 1-dentata subtriplinerviaj omnia acuminata, subchartacea,

glabra nee nisi glandulis microscopicis adspersa, (cellulis secretoriis basi

dilatatis) pellucide punctata, utrinque opaca, pallide viridia , epidermide

mucigera; petiolus striatus, praesertim apice setosus; thyrsi solitarii, folia

subaequantes, pedunculo elongato glabro, rhachi pedunculum subaequanle

minutim puberula remote subverticiUatim cincinnigera , cincinnis stipitatis

elongatis; flores majusculi; sepala libera, dense minutim puberula; germen

obovato-cuneatum, triquetrum, cano-pubescens, ad loculos et secus axem

pilis tubulosis hispidum, intus glabrum; fructus — (non visus).

Caulis ad altitudinem 3 m scandcns. Rami diametro 1,5 mm. Folia petiolo

4— 5 cm longo adjecto 12—14 cm longa, 10— 12 cm lata; foliola intermedia cum petio-

julo 1 -centimetrali S—9 cm longa, 5—5,5 cm lata, lateralia 6—7 cm longa, 3—3,5 cm

lata; stipulae minutae, triangulari-ovatae. Thyrsi circ. 14 cm longi; cincinni slipite

5 mm longo siiffulti ca. 12 mm longi, 8—9-flori, ut ct pedicelli minutim puberuh,

bracteis bracteolisque parvis subulatis; pedicelli 4 mm longi, infra medium articulali.

Sepala interiora ad 7 mm longa, diio exteriora plus dimidio minora. Petala ex lale

obovato in unguem angustum attenuata, 8—9 mm longa, 5—6 mm lata, intus glandulis

robustioribus laxe adspersa: squamae petala dimidia aequantes, superiores crista

squamnm dimidiam paullo superante usque ad basin bifida (laciniis spathulatis) appcn-

diceque deflcxa cristam aequanlc cano-tomentosa, inferiores valde inaequilaterae crista

parva filiformi instructae. Tori glabri vcl non nisi circa staminum insertiones pilosius-

culi glandulae superiores ovatae, laterales obsoletae. Stamina filiformiaj fl. <5
petal*
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sul)ae<iaanlia, fl. 2 minora, irna basi tantum pilosula; antherac oblongae, dorso .snpia

basin emarginatani affixae, glabrae. Gcrmen (fl. ^ rudimenlarium) petala subaequans,
stylo brevi 3-cruri supcratum.

In Columbia ad Santa Martha: H. II. Smith n. 1538! (»in an open
dry water course, 5 miles north of Bondac, alt. 100 ped., m. Oct.

1898, n.).

Obs. : Sat affinis vidctur Scrjaniae cardiospcrmoidi 8chl. et Cham. (Scctionis I}.

2. S. brachyptera Radlk. n. sp.; scandens, fruUcosa, subglabra; caules

8-angulares, laleribus canaliculatis, pulverulento-puberuli^ corlicc sordidc

fusco; corpus lignosum compositum e centrali majore triangulari et peri-

phericis parvis 5, uno singulatim, reliquis per paria lateribus centralis

impositis; folia impari-pinnata, 3-juga, jugo inferiore utrinque lernalo;

foliola minora, ovalia, obtusa, mucronulata, basi allenuata vol obtusala

subsessilia, paucidentata, crassiuscula, utrinque pilis raris glandulisque mi-

croscopicis adspersa, supra celluHs secretoriis basi dilatatis paucis, infra

ulriculis laticiferis ami)lis instructa, epidermide mucigera, paginae superioris

quoque stomatophora
;

petiolus communis brevis partialesque nudi, slriali,

margine pilosi; stipulae subulatae; thyrsi solitarii, sat robust!, patuli, rhachi

quam pedunculus plcrumque dimidio breviore confertim cincinnifera pilo-

siuscula; cincinni inferiores breviter stipitati, ca. 5-flori; flores mediocres;

sepala exteriora canescenti-hirsuta, interiora dupio majora apice pilosius-

cula; fructus (submaturus) parvus, subquadratus, infra loculos compresses

dorso cristatos non constrictus, glaber, ahs brevibus, endocarpio glaberrimo;

semen ad basin loculi insertum.

Caulis (interdiim, ut videtur, eramosus) 8o cm longus, 4 mm crassus. Folia 5

6 cm longa, totidem lata; foliola ad 3 cm longa, 1,5 cm lata, plcraquc minora; petiolus

communis 0,5

—

\ cm longus; stipulae 3

—

h mm longae. Thyrsi 7—12 cm longi, cincinni

1 cm vix superanles; pedicelli vlx 2 mm longi, basi articulati, cano-hirsutuli. Flores

vhcsccnti-albi. Sepala interiora 3 mm longa. Petala e late obovato in unguem atte-

nuata, 4 mm longa, intus dense glanduligera; squamae petala dimidia aequantes, mar-

gine villosae, superiores crista brevi crenulata appcndiceque deflexa brevi dcnsissime

villosa^ laterales crista dentiformi instructae. Tori glabri glandulae rotundatae. Stamina

hirsutula, antherae glabrae. Gcrmen cunciforme, triquelrum, vix 2 mm longum, glan-

dulis rufis obtectum, stylo aequilongo a medio tricruri glabro atipcralum. Fruclus (sub-

maturus, sed inanis) -1,5 cm longus, ad loculos 4,2 cm, basi 4,2— 4,4 cm latus.

In Peruvia: A. Wbberbauer n. 3304! (inter Punchau et Chuquibamba

in valle fluminis Maranon » Depart. Iluanuco, prov. Huamalies*, inter herbas

et frutices, altit. 3200 m, m. Jul. 1903, fl. et fr. ; lib. BeroL).

Obs.: Affinis videtur S. squarrosae Radlk. (Sect. I, Subscct. 2).

3. S. inscripta Radlk. n. sp.; scandens, frulicosa; rami 5—6-angulnres,

canaliculati, tomento brevi sufferrugineo ut et petioli thyrsique induli

;

corpus lignosum compositum e centrali majore et periphericis 3 parvis

angulis acutioribus subjectis; folia biternata; foliola ovali-lanceolata, crenato-

dentata, lateralia inferiora abbreviata obtusa, reliqua acuta vel subacumi-

nata, basi longius breviusve altenuala vel conlracta sessilia, membranacea,

Botanische Jakrbucher. XXXVII. Bd. 10
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inter nervos oblique adscendentes transversim venosaj praeler nervos supra

tomentellos sublus parce pilosulos glabra, supra lineis punctisque impressis

pellucidis insignita, epidermide nucigera; pctiolus striatus, intermedius an-

guste alatus; thyrsi solitarii, elongati, rhachi pedunculum ae(juantc vel sub-

duplo superante remote subverticillatim cincinnigera , cincinnis stipitatis

elongatis; alabastra ellipsoideaj mediocria, tomentella; sepala libera; tori

glandulae 4 subaequales, oblongae, glabrae; fructus cordatus, obtusus,

glaber, loculis (inanibus) compressis, endocarpio sordide villoso.

Rami diametro 4—5 mm. Folia ca. -16 cm longa, fere totidem lata; foliola ter-

minalia et lateralia superiora 8— 9 cm longa, 3—3,5 cm lata, lateralia inferiora 3—5,5 cm

loBga, 2—^,0 cm lata; peiiolus 4 cm, intermedins 3 cm loBgus, alis iitrinque i mm latis,

petioU lateralcs 8 mm longi; stipulae dcltoideae, minutae, tomcntosae. Thyrsi cum;

pedunculo 8—9 cm longo -18—27 cm longi; cincinni cum stipite ca. 1 cm longo ad 2,3 cm

longi, ca. 12-flori, ut et pedicelli sordide tomentelli; bracteae bracteolaeque oblongo-

lanceolatae, deciduae; pedicelli basi articulati 3—4 mm^ fructiferi medio articulati 8 mm
w

longi. Flores 4 mm vix excedentes. Sepala oblonga, duo exteriora paullo minora,

omnia (intus quoque pracsertim apice) tomentella. Petala ex obovato attenuata, intus

glandulis adspersa : squamae petala dimidia acquantes, margine dense villosae, superiores

crista brevi obcordata glabra appendiceque deflexa longe villoso-barbata, inferiores crista

aliformi instructae. Torus puberulus. Stamina villosula. Germcn floris (5 rudimen-

tarium, floris Q— (non visum). Fructus (inanis) 2,5 cm longus, basi 2 cm, apice 1 cm

latus, styli reliquiis apiculatus.

In Brasiliae civitate Amazonas: E. Ule n. 5644! (»Lago de Esperanga,

Jurua Miry«, m. Aug. 1901, fl. et fr.; Hb. BeroL). t ,
f ''

Obs.: Affinis S. confertiflorae Radlk. (Sect. I). 'j

f

4. S. pannifolia Radlk. n. sp. ; scandens, fruticosa, pubescens; rami

-

rufo-pubescenteSj 8-sulcati, 8-costati, costis contiguis e corporibus lignosis

periphericis centrale vix majus cingentibus et cum eo hie illic connexis

exstructis; ^ folia biternata; foliola (praeter lateralia inferiora breviter ovalia

obtiisa) pyali-lanceolata, acuta, in peliolulum longius breviusve attenuata,

inlcgerrima vel supra medium dente uno alterove instructa, flaccide mem-
ri J

branaceo-subcoriacea, sicca quoque flexibilia, nervis lateralibus approximatis

oblique ercctis libro fibrose destitutis, supra molliter pijberula, subtus ca-
"

r H

nescenti-subvelutina, viridula, punctis pellucidis raris obsolete notata, epi-

dermide nucigera, paginae inferioris sparsim crystallorum concretioncs

gerente; petioli omnes nudi, rufo-pubescentes ; thyrsi in ramorum apice

paniculatim congesti, rufo-pubescentes, a medio vel tertia inferiore parte

dense cincinnos breviter stipitatos 3—4-floros gerentes; flores (e partibus

sub fructu relictis) parvi; sepala omnia tomentella; fructus minor, sub-

rectangulus, alis basin versus vix vel ne vix dilatatis, ad loculos parvos

molliter pubescens, endocarpio puberulo, semine glabro.

Rami diametro 2,5 mm. Folia <5 cm longa, 12 cm lata; foliola terminalia ca. 7 cm
longa, 3 cm lata, reliqua decresccntim minora; pctiolus 4,5 cm, intermedius 3 cm, late-

rales 8 mm longi; stipulae minutae, ovatae. Thyrsi 9, superiores 4 cm longi. Sepala

subaequalia, 2 mm vix excedentia. Tori glabri glandulae superiores breviter ovatae ob-

lusac, laterales obsoletae. Fructus pcdicellq 3 mm longo infra medium articulato suf-

^ J

> V
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fiiltus 1,5 cm longus, 8 mm — ad loculos 6 mm — latus, loculis tuuiidia, dur^o qiio-

dammodo declivibus.

In Bolivia: R. S. Williams n. 776! (Mapiri, alt. 500 m, m. Sept.

1901, fr.).

Obs.: Afilnis S. fuscifoUac Radlk. (Sect. VIII).
J

4

5. S. striolata Radlk. n. sp.; scandens, fruticosa, glabra; rami circ.

10-striati, 10-costati, extimo apice cano-pubescenles, cortice e viridi fus-

cescente inter costas minutissime puberulo ; corpus lignosum simplex,

striatum; folia impari-pinnata, 3—4-juga, pinnis infimis plerumque 5-folio-

lato-pinnatis (rarius ternatis), proximis ternatis, supcrioribus simplicibuSj

summis interdum cum foliolo terminali partim confluentibus; foliola termi-

nalia ex ovato deltoidea, in acumen subulatum acutissimum extenuata, in

petiolulum attenuata, lateralia dimidio minora obtusa sessilia, omnia sub-

argute serrata, glabra nee nisi glandulis microscopicis adspersa, mem-

branacea, nervis lateralibus (utrinque 8—12) approximatis patulis supra

magis quam subtus prominulis (libro fibroso destitutis), e viridi fusccscentia,

subtus pallidiora, impunctata, epidermide non mucigera, paginae superiori's

quoque parce stomatophora; petiolus communis nudus, striatus, partialium

intermedins superne lateralesque marginulati; thyrsi solitarii, rhachi dense

cincinnigera cincinnorumque stipitibus brevibus pube cana densa indutis,

pedicellis glabris; floresparvi; sepala omnia glabra^ margine glandulis stipi-

tatis ciliolata; fruclus — (non visus).

Rami thyrsigeri diametro 3 mm. Folia 4 — 18 cm longa, 7—12 cm lata; foliola

terminalia petiolulo 1 cm longo adjecto 6 cm longa, 2,5 cm lata, lateralia decrescentini

minora; petiolus communis 3—6 cm longus; stipulae parvae, late triangulares. Thyrsi

4—8 cm longi, rhachi quam pedunculus dimidio breviore; pedicelli 1,5 mm longi, infra

medium articulati; alabastra obovoidea, 1,5 mm longa. (Flores expansi non visi.)

In Peruvia: A. Wbberbaler n. 3031! (»Caraz, Depart, Ancacbs«, in

silvula flumini approximata, altit. 2200 m, m. Maj. 1903, alabastra; lib.

Berol.).

Obs.: Maximo affinis S. oxyphtjllae Kunth (Sect. XI), aqua differt folionim foliolis

numerosioribus, multinervibus, impunctatis. '

6. S. fuscostriata Radlk. n. sp.; scandens, fruticosa, glabra; rami

circ. 10-striati, 10-costati, costis fuscis; corpus lignosum Simplex, striatum;

folia impari-pinnata , 3-juga, pinnis infimis ternatis, proximis plerumque

bifoliolatis, i. e. foliolo accessorio parvo ad latus exterius auctis, rarius
-^

lobo tantum basilari instructis, summis simplicibus, interdum uno vel altero

quoque cum foliolo terminali confluentibus tumque folium in biternatum

vel transiens vel omnino reductum; foliola terminalia subrhombea, subulato-

acuminata, in petiolulum attenuata, lateralia ovalia obtusiuscula sessilia,

omnia supra medium inaequalitcr serrato-dentata, supra glabra, subtus in

nervis (libro fibroso destitutis) pilis subsetaceis laxe, in nervorum axillis

dense, ceterum glandulis microscopicis utrinque obsita, crassiuscule mem-

branacea, fuscescentia, supra cellulis secretoriis basi dilatatis, subtus utriculis

10*
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laliciferis amplis inslructa, epidermide mucigcra; pelioli onines nudi vel

laterales svibmarginati; thyrsi solitariij sat robusti, rhacbi pedunculum

aequante pilis perlaxe adspersa; cincinni stipilali, remotiusculi, 5— 7-flori; 1

flores majusculi; sepala (praesertim exteriora) margine ciliata, ceteruni

omnia glabra; fructus (juvenilis) glaber.

Rami thyrsigeri diametro 4 mm. Folia (inferiora) ^8 cm longa, ifi cm lata; fuliola

tcrminalia 7 cm longa, 4 cm lata, reliqua minora; petiolus communis 6 cm longus; sti-

pulae parvae, ovato-triangulares. Thyrsi 6— i 8 cm longi; cincinni stipite 5 mm longo

suffuiti 1j5 cm longi; pedicelli 4 mm longi, infra medium articulati; alabastra obovoidea,

3 mm longa. Flores virescenti-albi, Sepala interiora 4 mm longa. Petala 3,5 — 4 mm
longa, ex obovato cuneata, intus dense glanduligera; squamae (cristis exclusis) petala

dimidia aequantcs, margine dense villosae, superiores crista squamam ipsam subaetiuanle

profunde bifida appendiccquc deflexa brevi densissime villosa, inferiorcs crista inaequa-*

liter bicruri instructae. Tori glabri glandulae rotundatae. Stamina hirsuta, antherac

glabrae. Germen cuneatum, triquetrum, in angulis pilis parcis adspersum.

f X

In Peruvia: A. AVeberbauer n. 3183! (infra Pampa Romas, inter Sa-r

manca et Caraz 2>Depart. Ancacbs«, inter arbores prope rivulum, altit.

1900-^2000 m, m. Maj. 1903, flor.; Hb. BeroLj. :.

Obs. : Sat aflinis videtm' S, sfrlatae Radlk. (Sect. XI).
,

7. S. longistipula Radlk. n. sp.; scandens, fruticosa, zh pubescens;

rami 3-angulares, juxta angulos utrin<{ue sulco levi notali, pilis longioribus

subsetaceis laxe adspersi, mox gla])rati, cortice subfusco; corpus lignosum

compositum e centrali majore et periphericis 3 minoribus in centrale paullur

lum immersis angulis subjectis; folia impari-pinnata, 3-juga, pianis infimis

lernatis vel 5-foliolato-pinnatis tumque proximis ternatis vel in ternatas

IranseuntibuSj summis simplicibus cum terminali interdum ± confluentibus;

foliola terminalia subrhombea, acuta, in petiolulum altenuata, lateralia ovalia

ol)tusata basi rotundata petiolulis brevibus insidentia vel sessilia, omnia a

medio vel tertia inferiore parte subserrato-dentata, e membranaceo charta-

cea, supra in nervis densius inter nervos laxius pilis subsetaceis curvatis

adpressis adspersa, subtus pilis brevioribus tenuioribus molliuscule ochras-

centi-pubescentia, insuper glandulis microscopicis undique obsita, cellulis

secretoriis basi dilatatis minutim pellucide punctata et lineolata, epidermide

mucigera; petioli omnes nudi, striati, pilis adspersi; slipulae elongatiie,

lineari-subulatae, praesertim margine pilosae; thyrsi solitarii, folia aequantes

vel paullo superantes, rhachi quam pedunculus (subaequilongus) pilis densius

adspersa sat dense cincinnigera; cincinni breviter stipitati, 5— 6-flori; flores

mediocresj longiuscule pedicellati; sepala exteriora minutim puberula, in-

teriora brevissime cano-tomentella; fructus (semimaturus) apice oblusus,

levitcr emarginatus, praesertim ad loculos (lateraliter liberos) ochrasccnti-

tomentosus, endocarpio dense albo-villoso.

Rami thyrsigeri diametro 3— 5 mm. Folia ad 22 cm longa, 18 cm lata; foliola

terminalia l—W cm longa, 3

—

4,r3 cm lata, lateralia minora; petiolus communis 3

5 cm, laterales 4,5—2 cm longi; stipulae 8—10 mm longae. Thyrsi 10—20 cm, cincinni

12 mm, pedicelli 4 uiin longi, infra mediuui articulati; alabastra obovoidea. Flores pedi-

\

;

?
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cellos acijuantcs, albi. Sepala interiora 4 mm longa. Petala ex oblongo vel obovalu

cuneata, 4,5 mm longa, intus glandulis adspersa; S'luamac petala Jimidia acquantes,

margine villosiusculae, supcriorcs crista obcordata appendice(iiic dcflexa brevi dense

viliosa, laterales crista obliqua instructae. Tori glandulae superlores ovalac, puberulae,

inferiores niinores transverse cllipticae. Stamina birsulula, anlhcrae glabrae. Gernien

cuneifoime, triquetrum, tonienlosuin.

In Peruvia: A. Weberbauer n. 518! 537! (Sandia, inter fruUces,

allit 2100— 2300 m, m. Mart. 1902, fl. ct fr. scmimat.; lib. Berol.).

Obs.: Affinis S. suffcrriKjineac Radlk. (Scrt. XI:.

8. S. columLiana Radlk, n. sp.; scandens, frulicosa, pubcsccns; rami

teretes petiolique thyrsique tomento sufferrugineo cancscente induli; corpus

lignosum composituni e centrali majore et periphericis 3 parvis in centrale

paullulum immersis; folia biternata; foiiola ovata, terniinalia subrbonibea,

basi constricta sessilia, subacuta, subduplicatim serrato-dentata, membrana-

cea, nervis lateralibus obliquis libro fibroso destitutis, supra pubescentia,

subtus tomcntosa, glandulis microscopicis utrinquc obsita. e viridi subfusca,

punctis lineolisque ramificatis pellucidis notata, epidermide mucigcra supra

quoque slomata sparsa gerente; peliolus communis nudus, partialium inler-

medius lalius, laterales anguslius cuneato-alati; stipulae scmiovatae vel

semicordatae, magnitudine insignes; thyrsi solitarii vel in ramorum apice

paniculalim congesti, dense cincinnigeri, juniores subpyramidali; cincinni in-

feriores stipitati; flores mediocres; sepala omnia tomenlo rufescenti-cano

induta; fructus (Sect. Xil. latiseptus) cordatus^ superne ad loculos Irigonus,

apice truncatus paullumque retusus, undique pubescens el ad loculos pilis

deorsum versis rufescenti-villosus, endocarpio dense rufo-floccoso; semen

ad basin loculi insertum, globosum.

Caulis ad 8 m scandens. Rami diametro 3 mm. Folia 12 - i 8 cm longa, 12

U cm lata; foiiola terminalia 6— 10 cm longa, 4— 4,5 cm lata, lateralia decrescentim

minora; petiolus 4 cm, intermedius 2,5 cm, laterales ad 1 cm longi, intcrmodii alae su-

perne utrinque 2 ram latae; stipulae ad 8 mm longae, 2,5 mm latac. Tbyrsi 5—10 cm

longi, rhachi quam pedunculus nunc longiore, nunc broviore; cincinni inferiores slipite

ad 5 mm longo sufFulti, 6— 8-flori, pedicelii 3 (fructiferi 6) mm longi, infra medium arti-

culati, ut et bracleae bracteolaeque lanceolatae aequilongae rufo-tomentelli; alabastra

subglobosa. Sepala duo exteriora late ovata 2 mm longa, interiora oblonga 4 mm
longa. Petala e late obovato aftenuala, 4 mm longa, intus glanduligera: squamae pe-

tala dimidia aequantes, superiores crista obovata vel obcordata appendiceque dcflexa

breviuscula acuta barbata, inferiores crista subcornuta interdum oblique emarginata

instructae. Tori minutim puberuli glandulae superiores ovatae, laterales minores. Sta-

mina villosula. German pyriforme, tomentoso-pilosum; stylus brevis, longiuscule 3-cruris.

Fructua 2,5 cm longus, totidem latus, ad loculos \ cm latus, infra loculorum dorsum

paullulum constrictus. Semen diametro 3 mm.

In Colombia ad Santa Martha: H.H.Smith n. 1544! (in silvis el

fruticetis siccis prope Bonda, in collibus prope Masinga etc., alt. 150—
800 m, m. Aug. 1898 flor., m. Dec. fruct).

Obs.: Affinis S. pcruvianac Radlk. nee non S. mrassavime Radlk. (Sect. Xlf).

9. PaulliiiialargifoHa Radlk. n. sp.; scandens, fruticosa; rami 3-an-

ulures, birlelli; corpus lignosum compositum c centrali majore et peri-fr
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phericis 3 paryis angulis subjectis; folia ternata; foliola larga, terminale

late ovatum, lateralia elliptica, omnia subintegerrima nee nisi ad nerves
r

excurrentes denliculo obsoleto calloso notata, conspicue petiolulata, charta-
L

cea, nervis lateralibus basi approximatis procurvis, olivaceo-viridia, supra

praeter nervos glabra, opaca (epidermidis cellulis convexis), sublus pilis

brevibus curvatis pachydermicis hirtello-pubescentia, glandulis microscopicis

breviter stipitatis curvatis adspersa, utriculis laticiferis ad paginam inferio-

rem instructa, epidcrmide non mucigera, paginae inferioris (ut in affinibus

Sect, I) sparsim crystallophora: petiolus alatus (stipulae non visae) ;
thyrsi

breviusculi, ad ramorum adultiorum nodos fasciculati, cincinnos sessiles

paucifloros gerentes; flores longiuscule pedicellati, minores; fructus

{non visus). ;

Rami foHati 4—5 mm, thyrsigcri 8 mm crassi. ' Folia petiolo 10 cm longo (alls

utrinque 2 rtirn latis inclusis 6—7 mm lato) adjecto 34 cm longa; foliolum terminale

24 cm longuiii; 15 cm latum, lateralia 18 cm longa, 10,5 cm lata; petioluli ca. 8 mm
longi, 3,5 mm. crassi. Thyrsi 3— 4 cm longi, subglabri, dense cincimiiferi; cincinni vix

stipitati, 4— G-flori; pedicelli 4— 5 mm longi, infra medium articulati; bracteae bracteo-

lae^jue parvae, ovatae; alabastra ellipsoidea, 3 mm longa. Sepala duo exteriora interi-

oribus dimidio minora, omnia subglabra. Petala ex oblongo attenuata, utrin^ue glan-
r r

dulis adspersa : squamae tertiam petalorum partem aequantes , margine villosulae,

superiores crista obovata integra s(|uamam ipsam aequante appendiceque deilexa an-

gustiore dense pilosa, inferiores crista aliformi lata obtusa instructae. Tori glandulae

superiores ovatae, glabriusculae, inferiores obsoletao. Stamina pilosa, antherae glabrae.

In Brasiliae civitate Alto Amazonas: Ule n. 5816! (Belem, Jurui

Miry, m. Oct. 1901, flor.; Hb. Berolj.

Obs. : AfGnis Paulliniae densiflorae Sm. [Sect. I).

;.>> J.

y

'10, p. exalata Radlk. n. sp ; scandens, fruticosa, glabra; rami e tri-

angulari 6-costati, canaliculuti; corpus lignosum compositum e central! nia-

j'ore et periphericis 3 parvis costis magis prosilientibus subjectis; folia
J

'
-

"
-

>
-^

5-foliolato-pinnata; foliola inferiora elliptico-ovata, superiora elliptico-obo-

vata, breviter acuminata, lateralia praesertim latere exteriore terminaliji

superne remotissime obtuse subrepando-dentata, longiuscule petiolulata, ^e

chartaceo subcoriacea, nervis lateralibus sat approximatis substrictis obliquis

supra subimpressis subtus prominentibus, flavescenti-viridia, utrinque opaca,

pilis vix ullis nisi subtus in nervorum axillis adspersa, glandulis micro-

scopicis breviter stipitatis curvatis saepius divaricatim geminatis obsita, reti

utriculorum laticiferorum subpellucido interrupto ad paginam inferioretn

instructa, epidermide non mucigera, paginae inferioris (ut in affinibus Sect. I.)

sparsim crystallophora; petiolus rhachisque foliorum nuda; stipulae subu-

latae; thyrsi abbreviati ad trunci nodos vetustos glomerato-fiisciculati;

florcs longiuscule pedicellati, mediocres, subglabri, germine adpresse piloso;

capsula Sectionis 1. primum fusiforniis, dein clavata, parte seminifera sub-

globosa, in stipitem longiusculum attenuata, rostrato-apiculata, glabrata.

Truncus 3-angulans, inter angulos obtusos corporibus lignosis periphericis effectos

sulco lato exaratus, corlice grisco-subfusco lenticelloso rimoso,' 1,8 cm et ultra crassus,

i 1
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sulcis ad nodos cirros incrassatos, penna cor\ina crassiores, Uiyrsosquo glomeratos gcron-
tibus. Rami foliati diaiiietro 6 mm. Folia petiolo torefiusculo 6—16 cm longo adjcclo
25—40 cm longa, rliachi 4—6 cm longa; foliola terminalia cum pctiolulo i cm longo
46—18 cm longa, lateralia paullo minora; slipulae 3 mm longae. Thyrsi 2—3 cai lungi,

puberuli, dense cincinniferi; cincinni inferiores breviter stipitali, supcriores sessiics, con-
tracti vol sat elongati, G— I2-flori; pedicelli 5—6 mm, fructigeri 8 mm longi, supra me-
dium articulati; bracteae bracteolactiue parvae, delloideae, puberulae. Flores aibi, 5 mm
longi. Sepala duo exteriora dimidiam interiorum partem aetjuantia pilis minulis laxe

adspersa, intcriora 5 mm longa, 2—3 mm lata, glabra. Pctala oblonga, inungucin attc-

nuata, 5,5 mm longa, extus apiceque intus glanduligera: squamae tertian) petalorUm

partem aciiuantes, superiores crista alia petalorum apicem attingento usijue ad basin

in lamellas 2 lanceolatas fissa appendi<*eque barbata, laterales crista alta oblique abformi

Inaetiualiter bifida instructae. Tori glandulae superiores ovatae, circa petalorum inser-

tiones tomentosac ut et torus ipse, laterales obsoletae. Staminuui filamcnta compressa,

hirtella, antherac oblongae, glabrae. Germen substipitatura, breviter pyriforme, pilis

adpressis flavis lanoso-tomcntosum, in stylum germine ipso longiorem apice glabium

tricrurem attenuatum. Capsula (sicca e stramineo subfusca] 3 cm longa, parte seminifera

4,5 cm longa et lata, saepius quodammodo curvata, valvis margine parum incrassatis

intus glabris. Semen 3-gono-ellipsoideum, 4,5 cm Jongum, \ cm crassum, testa nitida

spadicea arillo dorso fisso subfusco inferne albo-maculato ultra medium obtecta. *

In Brasilia boreali et in Peruvia: Ule n, 5817''! (in Brasiliae

civitate Amazonas, Jurua Miry, m. Oct. 1901, fr. juveniles; lib. Berol.);

Weberbauer n. 1910! (in Peruviae prov. Tarma: >Deparl. Junin, La Merced

vallis Ghanchamayoc, in silva minus densa, altit. 1000 m, m. Dec. 1902,

fl. et fr.; Hb. BeroL).

Obs. : Affinis P. rhixanthae Poepp. (Sect. I).

11. P. tarapoteiisis Radlk. n. sp.; scandens, fruticosa^ glabra; rami

sulcati, 6-costati; corpus lignosum simplex; fulia 5-foliolato-pinnata; foliola

inferiora ovata, intermedia ovalia, terminalia ex obovato-subcuneata, omnia

in acumen obtusum sublineare protracta, supra medium remote obluso- el

quasi crenato-dentata, tenuiter petiolulata, membranacea, nervis laleralibus

arcuato-adscendenlibus subtus prominentibus, reticulato venosa, glaberrima,

subtus glandulis microscopicis malleoliformibus raris adspersa, impunctata,

reti utriculorum laticiferorum tenero subtus instructa, epidermide non mu-

cigera, paginae inferioris cellulis crystallophoris hie illic 4—7 coacervatis

insigni; petiolus rhachisque nuda; thyrsi solitarii, sat dense cincinniferi,

pubescentes, inferiores subsessiles spiciformes ecirrosi, superiores longe pe-

dunculali, pedunculo apice bicirroso; cincinni sessiles, pauciflori; flores

mediocres, sat pedicellati, pedicellis rectiusculis pubescentibus; fructus —
(non suppetebat).

Rami diametro 3 mm. Folia petiolo 5—S cm longo adjecto ca. 20 cm longa;

foliolum terminale cum petiolulo 6— 8 mm longo <0—12 cm longum, ca. 5 cm latum,

lateralia minora; stipulae — (deciduae, non visae). Thyrsi inferiores 5 cm, superiores

pedunculo 9 cm longo adjecto 12 cm longi, rhachi tomentella; bracteae subulatae; pedi-

celli vix 2 mm longi, infra medium articulati. Flores albi. Sepala laxe tomentella,

duo exteriora reli<]uis dimidio breviora, interiora petala subaequantia. Petala oblonga,

3 mm longa, intus glandulis sat crebris adspersa: squamae (cristis exclusis) vix petala

dimidia aequantos, margine villosae, superiores crista obcordata appendicequc deflexa
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Rami Ihyrsigeri diamelro 3 mm. Folia ca. 20 cm longa, 15 cm lata: foliola 8--

licm longa, 3— 4,5 cm lata; peliolus communis 6— 8 cm longus, rhachis 2—2,5 cin

longa, pcUoluli 2 mm, foliorum terminalium 4 mm longi, circa insertiones setuloso-pilosT;

slipulae 8 mm longae. Thyrsi 3 cm vix superantes; pedicelli 4—6 mm long!, prope basin

articulati, puberuli; alabastra 3 mm longa. Flores albidi, 7 mm longi. Sepala duo ex-

teriora tertiam interiorum partem ae(iuantia, interiora 4 mm longa. Petala 6—7 mm
longa, ex oblongo in unguem altenuataj utrinque dense glanduligera; squamae j)Ctala

dimidia subacquantes, margine subglabrae, superiorcs crista sat alta ovali bifida appen-
diceque dcHexa longiuscula apice albide barbata, inferiores crista conspicua oblique

erecla instructae. Tori glandulac superiores ovatae, inlerdum connatae, margine albide

pilosae, inferiores nVmores. Stamina subulata, complanata, extus et margine albide

pilosa, intus glabra; antherae oblongae, glabrae. Germen cllipsoideo-fusiforme adpresse
cano-pilosum, in slylum subaequilongum apice 3-crurem attenuatum.

In Brasiliae civitate Amazonas: Ule n. 5052! (Bom Fim, Jurua, m.
Nov. 1900, flor.; Hb. Berol.).

Obs.: P. hidentatae Radllc. et P. bilohulatae Radlk. (Sect. Ill] quodanimodo affinis

videlur, sed capsula estipitata et sepalis inferioribus altius connatis longius reccdit.

13. P. bilobulata Radlk. n. sp.; scandens, frulicosa, glabriuscula; rami
e trigono su'blereles, juveniles petiolique lliyrsique pube brevi flavescente
crispa adspersi; corpus lignosuui simplex; folia 5-foliolalo-pinnala; foliola

i

i

barbata, inferiores crista oblique aliformi instructae. Tori tomcntosi glandulac superiores

ovales, basi pilosae. Staminum filamcnta compressiuscule liliformia, pilosa. Germep

ellipsoideum, tomentosum, stylo superne glabro.

In Peruvia: Ule n. 6613! (»Departamento Loreto, Fuan Guerra,

Tarapoto*, m. Dec, 1902, fl.; Hb. Bcrol,).

Obs.: Species quasi intermedia inter P. elegantem Camb. el P. spieatam Benth.

(Sect. I;, a quibus praesertim differt ramorum corpore lignoso simplici.

12. P. reticulata Radlk. n. sp.; scandens, fruticosa; rami leretes,

striali, pilis subsetaceis ochraceis laxe, apice densius, iit et petioli thyrsi-

que, adspersi, cortice cinerascente; corpus lignosum simplex; folia 5-foIio-

lato-pinnata; foliola ovali-lanceolataj acuminata, terminalia in petiolulum

conspicuum attenuata, lateralia basi oblusiuscula petiolulis brevibus hirtellis

insidenlia. omnia integerrima nee nisi basi lateralia superiora utrinque, in:
j

feriora intus tantum dente parvo obtuso notata, tenuiter chartacea, arete

reticulato-venosa, praeler nervos supra hirtellos subtus pilis singulis ad-

spersos glabra, glandulis microscopicis crebris partim subflabellatim pluri-

cellularibus deflexis praesertim subtus ornata, cellulis utriculisque laticifens

amplioribus subpellucidis per pneumatenchyma dissitis crebris instructs,

crystalla nulla nisi infra nervos et venas gerentia, epidermide non mucigera; r

petiolus rhachisque nuda, striata; stipulae lineares, subfalcatae, scariosae;

thyrsi solitarii, axillares, petioli dimidiam vel tertiam tantum partem
-

aequantes, a basi sat dense cincinnos subsessiles paucifloros gerentes; brac-

teae bracteolaeque parvae, subulatae, puberulae; alabastra ellipsoidea, longius

pedicellata; flores sat ,magni, sepalis petaloideis glabris, 3. et 5. usque ad

medium connatis; capsula juvenilis (potius germen auctum) subsessilis,

ellipsoideaj adpresse pilosa.

-^
\^

V'JTf
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elliptica, breviter obtuse acuminata, basi superiora acuta breviter pcliolulala,

inferiora obtusa utrinque lobulo obsoleto (exteriore mnjore) instructa ccterum

integerrima petiolulata, chartaceaj viridia, utrinque nilidula, pinnalinervia,

nervis lateralibus oblique procurvis, infimis folioloruui lateraliuni ante mr\r-

ginem utrinque vel in latere exteriore certe in maculam glandulosam dis-

coideam dcsinentibus, reticulato-vcnosa, reti venarum sublus niagis promi-

nulo, glandulis microscopicis flabelliformibus subinimersis utrinque ornata,

margine et in nervis supra magis quam sublus puberula, in axillis ner-

vorum parce barbata, punctis lineolisque pellucidis sparsiiu notata, utriculis

laticiferis subtus instructa, staurencbymate cryslallis vix ullis ncc fibris

sclerencbymaticis instructo, epidermidis mucigerae ccllulis paginae utriusque

niargine eleganter minutim sinuatis; petiolus nudus, rbachis marginata;

stipulae minutae; tbyrsi solitarli, laxiuscule cincinniferi; cincinni stipitati

pauciflori; flores — (non visi, nee florum partes ullae sub fructu relictae);

fructus (semimaturi?) longiuscule pedicellati, sat stipitati, globosi, subcostati,

subgiabri nee nisi pilis minutis adpressis perlaxe adspersi, stylo stipiteni

longitudine subaequante apiculati, intus glabri, 1-spermi; semen globosum,

tolum arillo adnato — potius testae strato arilloso-carnoso — obductum.

Rami thyrsigeri diametro 3 mm, cortice canesccnte. Folia circ. 16 cm longa, H cm

lata; foliola superiora 10 cm longa, 4,5 cm lata, inferiora 8,5 cm longa, 4 cm lata;

petiolus communis 4 cm longus, rhachis pauUo brevier, potioluli 2—4 mm longi circa

insertiones sctulosi; stipulae vix 2 mm longao, deltoideac gemmaeque axillares pilosao.

Thyrsi folia aequantes, pedunculo quam rhachis longiore; bracteae bracteolaeque subu-

latae, breves; cincinnorum stipites 3 — 4 mm, pedicelli Ifructigcri) 5 mm luugi, medio arti-

culati, puberuli, Fructus immaturi (diametro 8 mm) stipes 2 mm longus.

In Bolivia: R. S. Williams n. 338! (San Buena Ventura, alt. 500 m,

m. Nov. 1901).
"^

Obs.: Affinis videtur m Sect. HI) P. hidentatac Radlk., Peruviac inculae.

U. p. ecliinata Radlk. n. sp.; alte scandens, fruticosa, laxe setosa

(folia et inflorescentiae lantuni visa); folia robusta, ternata vel quinata;

foliola ex obovato cuneata, apice in acumen breve angustum contracta, in-
^

tegerrima, attamen margine undulato inaequaliter revoluto spurie repando-

denlata, longe petiolulata, rigide coriacea, laxe subclathrato-venosa, utrinque

setis flexibilibus praesertim ad nervos et venas obsita^ dein supra decalvata

et setarum basibus relictis exasperata, glandulis microscopicis saepius fla-

belliformibus subimniersis utrinque adspersa, utrinque nitidula, reti utricu-

lorum laticiferorum interrupto obscuro subtus instructa, fibris sclerencby-

maticis (ut in affmibus Sect. VI hie illic a venis epidermidem versus ab-

erranlibus) prope paginam superiorem percursa, epidermide mucigera e

cellulis majoribus sinuatis, paginae inferioris partim pacbydermicis punctalis,

exstructa; thyrsi in trunco adultiore 3—5 fasciculatim aggregati, setoso-

pilosij dense cincinnos sessiles gerentes; bracteae bracteolaequae elongate

subulatae, setulosae; flores majores, sepalis tomentellis, 3. ct 5. omnino

connalis; capsula (semimaliira) ellipsoiileo-globosa, slipile aequilongo siifTuIla,
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*

apiculata, spinis rigidis apicc partim hamulatis setulosis dense echinata,

inter spinas quoque setulosa, intus glabra.
;

Folia petiolo adjeclo 25-45 cm longa; foliola 15—25 cm longa, 6—10 cm lata, e

>

(

V

virJdi fuscescentia; petiolus 10—20 cm longus, teretiiisculus, ± selosus; pelioluli 1,5

2,5 cm longi, supra sulcati, selosi. Thyrsi 10—20 cm longi, robusti, rhaclii 2— 3 mm
crassa, a basi dense cincinnigeri, cincinnis sessilibus contraciis 4—6-floris; pcdicelli 3

frucliferi 8) mm longi, media parte arliculati; alabastra ellipsoidea, 4 mm longa. Flores

rosaceo-albi (Ule). Sepala duo exteriora quintam interiorum partem aequantia, interiora

4,5 mm longa, subcoriacea. Petala obovato-ovalia, utrinque glandulis majusculis ad-

spersa: squamae cristis adjectis duas petalorum tertias superanles, niargiae pilosulae,

superiores crista profunde obcordato-biiida appendicc<iuc dellexa barbata, inferiores crista

corniformi instructac. Tori tomentosi glandulae ovatae, superne glabrae. Staminum

fllamenta tomento rufo-villoso apice donsissimo vestita; antherae glabrae. (Germen non

visum.)' Capsula (semimatura) stipite circ. 7 mm longo adjecto 1,5 cm longa, spinis ca.

4 mm longis inclusis totidem lata.

In Brasiliae civitate Amazonas et in Peruvia: Ule n. 5540! {»Ama-

zonas, Jurua Miry«, m. Jun. 1901, fr. semimat.), n. 6865! (:^Peru, Departa-

mento Loreto«, m. Aug. 1902, flor. (j^; Hb. Berol.).

Obs. : Affinis P, granatensi Radlk. (Sect. VI).
'

' 15. P. mednllosa Radlk. n. sp.; scandens, fruticosa, glabra; rami

juveniles e pentagono subteretes, glabri, medulla ampliore repleti, adultiores

teretes, striati; corpus lignosum simplex; folia impari-pinnata (I tantum

vismn), 5-juga, jugo infimo utrinque ternato; foliola anguste lanceolata,

sensim acutata, basi terminale cuneato-attenuatum, intermedia inaequilatera

latere interiore latiore vel exteriore quoque dente obtuso vel lobulo obscuro
L

instructa breviter petiolulata, membranacea, supra sublusque glabra, glan-

dulis microscopicis geniculatis vel curvatis basi imniersis praesertim sabtus

obsita, cellulis secretoriis partim utriculiformibus prope paglnam superiorem

persita retique utriculorum laticiferorum interrupto subtus instructa, stauren-

chymate crystallis baculiformibus crebris ornato, epidermide non mucigera;

petiolus communis nudus, partiales laterales rhacheosque segmenta superiora

marginato-alata; stipulae conspicuae, lineari-lanceoiatae, falcatim recurvatae;

thyrsi in ramis adultioribus ad nodos defoliatos dense glomerati, deflexi,

perbreves, subglabri ; flores mediocres, glabri; fructus — (non visuS; ViX

'l _

^

Paulliniae flstulosae
'^^

:: Rami juveniles foliati diametro 4 mm, cortice pallida viridi, thyrsigeri diametro

7 mm, cortice fusco-cinereo. Folia circ. 38 cm longa, 20 cm lata: foliola 6—11 cm
longa^ 2—3 cm lata, viridia; petiolus communis <0 cm longus, leretiusculus, striatus,

petioli partiales (laterales) 1,5 cm longi, rhacheos^ segmenta 3—6 cm longa; stipulae

12 mm longae, glabrae, striatae. Thyrsi 1 cm vix superantes, bracteis bracteolisque

Dvatis; pedicelli 3 mm longi, supra medium articulati; alabastra ellipsoidea, pedicellos

aequantia. Sepala duo exteriora dimidiam interiorum partem aequantia, interiora 3 mm
longa, 2 mm lata, glabra. Petala oblonga, sepala vix superantia, utrinque glandulis

-^

adspersa: squamae tertiam petalorum partem ae(|uantes, superiores crista aetjuilong^

ovali Integra appendiceque dcflexa lata brevi margine puberula, inferiores crista angusti-

ore instructae. Tori pubenili glandulae superiores" ovatae. Stamina pubescentia, an-

therae glabrae. (Flores Q et fructus non suppetebant.)

i

\

^--^

l-ir>'is*-.
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In Brasiliae civitate Ainazonas: Ule n. 5817^! (Juru.i Miry, m. Sept.

1901, fl.; Hb. BeroL).

Obs.: Maxime affmis videtur P. fislulosae Radlk. (Sect. XII), atiaiuenj ni mcmoria

me fallit, sat diversa.

1 6, P. selenoptera Radlk. , forma 2. setuligera Radlk. : A stirpe

Poeppigiana in Peruviae provincia Maynas lecta, in Monographia Paulliniae

a. 1895 (in Sectione XII) dcscripla, nunc forma 1. genulna nuncupanda,

diversa ramorum et pediinculorum angulis nee non stipularum et petiolorum

marginibus pilis setaceis obsitis.

In Brasiliae civitate Amazonas: Ule n. 5818! (Jurua Miry, Belem,

m. Sept 1901, fl. ; Hb. Berol.}.
J - I''

k - i
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Fungi japonici. W).

f

Von
;>T

* ^

P. Hennings.
\ -

Von den Herren Prof. Shirai, Prof. Kusa.no, Prof. Ikeno in Tokyo,

sowie von Ilerrn Yoshinaga in Akimachi und Herrn Nakanishiki wurden

mir zahlrciche Pilze freundlichst zugesandt, deren Bestinnnungen ich nach-

stehend milteile, gleichzeitig den betreffenden Ilerren meinen Dank aus-

sprechend.

_" I.

PeroDosporaceae.

Sclerospora graminicola (Sacc.) Schrot. Pilze Schles, I. p. 236. {

Prov. Ise: in Blattern von Setaria italica Kth. (Nakanishiki n. 17.)

Ustilag s- 1

^' '.-1

Ustilag 1895. p. 10. -i

Wakayama, Kii: in Stengeln von Zixania aquatica L. (T. Jomoto

n. 18).

Die Sporen sind rundlioh oder ellipsoidisch, 5

—

8X^— ^
M-

groB, Die Gallen-

bildungen werden im jungen Zuslande gegessen, die reifen Sporen zum Farben der

Haare benutzL
f 4

r. Shiraiana P. Henn. Engl. bot. Jahrb. XXVIII. p. 260.

Tokyo: in Arimdinaria Simoni Riv. (Nambu n. 305, Mai 1904).
t,

II. utriculosa (Nees) Tul. Ann. sc. Nat. Bot. III. p. 102.

Prov. Musachi, Koewamura: in Polygonum nodosum (Making

n. 781, Oktob. 1904).

U. Fimbristylis miliaceae P. Henn. n. sp. ; soris ovariicolis,

deformantibus, subcornutiformibus, membrana riifa vestitis, ca. 1 Va—^ *"^

longis usque ad 300 ji crassis; sporis subgloboso-angulatis 8— 13X8—H \^

ea

?

cpisporio flavobrunneo, laevi.

'

i) Vcrgl. Bot. Jahrb. XXVIII. p. 239-280, XXIX. p. 146-455, XXXI. p. 728—742,

XXXII. p. 34-46, XXXIV. p. 593—606.
I

-J

M.^--

'
J-

H_j_^ iz-^.x^ion
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Prov. Kozuke, Yakatabara u. Pro v. Iwaki, Kituta: in Ovaricn

von Fimhristylis milmcea L. (S. Kusano n. 782, Aug., Sept. <890).

Eine nierkwiirdige, abcr Mcnig auffallige Art, welclie die Ovaricn Iiornforiuig

verbildet, die im Innern niit braunlichem Sporenpulver erfiilltj von einer nicht aus Pilz-

zellen gebildeten Iliille umgcben sind.
«

Cintiactia Montagnei (Tul.) Magn. Abh. bot Ver. Br. 37. p. 79.

Prov. Iwashiro, Onose: in Rhynchospora alba (S. Kusano n. 783,

Aug. 1903).

C. axicola (Berk.) Cornu, Ann. sc. nat. Bot. VI. p. 279.

Prov. Iwaki, Soma: in Flmbi'istyUs diplnjUa (S. Kusano n. i4I, Sept.

1903).

C. olivacea (DC.) Tul. Ann* sc. nat. 1847. p. 88.

Tokyo: in Carex dispalatha Boott. (S. Kusano n, 332, Juni 1900).

C. Nakanishikii P. Ilenn. Iledw. 1904. p. 150.

Wakayama: in Carex spec. (Nakanishiki n. 3).

Doassaiisia Horiana P. Henn, n, sp.; soris crasse bullatis, galliformibus,

usque ad 3 cm longis, \ cm crassis altisque, fuscis, granuloso-vetriicosis

;

glomerulis subglobosis vel ellipsoideis, atris, 1 30 — 230 X 1 00 — 200 jx

r

diam.; sporis marginalibus ovoideiS vel cuneatis, iO — 12X8;i, sporis

centralibus angulaio-subglobosis, 8—10
f>,

episporio alrobrunneo, laevi vel

punctulalo.

Tokyo, Nishigahara: in Blattern und Blallsiielen von Sagitlaria

sagittifoUa L. (S. Hori n. 34, Aug. 1904).

Der Pilz bildet anselinliche Schwielen auf Blattern und Stielon, er stebt der

D. deformans Setcb. aus Nordamcrika anscbeinend nabe, ist aber durcb groCerc Sporon-

kuauel sowie durch die Sporen der Bcschreibung nacb vcrscbieden.
rf

Ustilaginoidea Arundinellae P. Henn. n. sp.; scleroliis ovariicolis,

duris, subglobosis, brunneis dein atris usque ad t cm diam. inlus pallidiori-
n

-I

bus, corneis; conidiis superficialibus subglobosis, 4— 5[i diam., episporio alro,

grosse verrucoso.

Mt! Yania'ze^ in Rispen von ArundineUa anomala Steud. (T. Yoshi-

naga n. 21, Oktob: 1904).

Der Pilz diirfle das Konidienstadium einer Neclriacee darstellen/ die harlcn

Sklerotien treten als sebwarze, kugelige Korper von der GroCe und Form eines Kobl-

samens aus den Spelzen hervor.
» J

' : _ _ ^ - ^ - .
^

i , ( J * fc ^ Uredinaceae.

Uromyces Gerahii (DC.) SchrOt. Pilze Schles. I. p. 302.

Wakayama: auf Geranium nepalensc Sw. (Nakanishiki n. 12].

U. Fabae (Pers.j. De Bar. Ann. sc. Nat. IV. <863. t. XX.

Prov. Tosa, Akimachi: auf FicMi sativa L. lind V. hirsuta

(T. YoseiNAGA n. 4 u. 5, Mai 1904).

U. shikokiana Kusano n. sp.

Prov. Tosaj Mt. Yanaze: aiif Cladmstis shikokiana Mak. (T. Yosiii-

Naga n. n, Oktob. 1904). - .
- "

•• '

% ^
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Wissensch. 1877.

Prov. Tosa, Kitogawa-mura: auf P*ms hieracioides h. (T, Yosbinaga

n. 12, Oktob. 1904).

P. Lactucae Diet. Engl. bot. Jahrb. XXVIII. p. 285.

Prov. Tosa, Akimachi: auf Laetuca denticiilata Max. (T. Yoshinaga

n. 7, Oktob. '1904).

P. Pruni spinosae (Pers.) Schrut. Pilze Schles. I. p. 341.
hi '

Prov. Bittihu, Okayama: au f Pers/ca vulgaris L. (H. Manabe n. 33,

Oktob. 1904).

P. Menthae Pers. Syn. Fung. p. 227.

Prov. Nikko, Shinosuke; auf Blattern von Cakimintha

(M. Sbirai n. 16, Oktob. 1904).
^

P. ferruginosa Syd. Monogr, Ur. I. p. 13.

Wakayama: in Artemisia vulgaris L. (Nakamshiki n. 2).

P. graminis Pers. Disp. Fg. p. 39, t 3.

Wakayama: in AveTia sativa (Uredo) (Nakanishiki n. 23).
*

p. Phragmites (Sebum.) Kurn. Hedw. 1876. p. 179.

Wakayama: in Bumex Acetosa L. (Aecidium) (Nakanishii

P. Poarum Niels. Bot. Tidsskr. III. p. 26.

I

^

h

:ij

''^

%

Prov. lyo: in Petasites japonieus Miq. (Aecid.) (Nakamshiki n. 17).

P. Garicis iriacrocephalae P. Henn. n. sp. ^

Wakayama: auf Blattern von Carex macrocephdla W. (Nakamshiki

n. 19). t

\

P. Allii japonici Diet., Engl. bot. Jahrb. XXXII. p. 47. ,lj

Prov. Tosa: auf Allium nipponiczim Fr. et Sav- (Nakanishiki n. 10).
^. . i

Ra\

Julihrissin

1898, p. 216.
:-."n<i'

-i-1

..>'(:Phragmidium japonicum Diet. Engl. bot. Jahrb. V ,

Wakayama: a.vi( Rqscl multiflwa Thunb. (Nakanisbiki n. 24).

Coleosporium Carpesii (Sacc.) Diet. Engl. bot. Jahrb.
;

Prov. Tosa: auf Carpesium divaricatum S. et Z. (Nakanishiki, n. *)•

Uredo Belainacandae P. Henn. n. sp. maculis explanatis fuscidulis

vel pallidis, interdum zona rufobrunnea circumdatis; soris amphigenis,

sparsis vel caespitosis, pulvinatisy epidermide fissa velatis; uredosporis

brunneis, 20 — 32 X 1 8 — 25
V-'

^* » . ^
'

.;n'^

Tosa, Akimachi: auf Blattern \ on Belamacanda chinensis Lem.

Juni 1904 (T. Yoshinaga n. 6, Juni 1904). ,

'T-

U, igl. hot. Jahrb. XXXII. p. 52. s ;
•

Wakayama: auf Rotthocllia compressa L. f. (Nakanishiki n, 6). r

U. Nakanishikii P. llenn. n sp.; maculis plcrumque striiformibus 1

#•

subferrugineis; soris hypophyllis, sparsis vel aggregatis , interdum strii-

formc-conduentibus vel oblongis, pulvinatis, epidermide pallida tectis dein
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erumpcntibus, subferrugineis; sporis globosis, raro ovoidcis vel cllipsoideis,

18

—

22X15—20 |x, episporio brunneo vel castanco, minute vcrrucoso.
m A

Wakayama: auf Blattern von Ar?mdi7ielki aiwmala Stcud. (Nakani-

sHiKi n. 11).

Die Art ist von den auf diescr Nahrpflanze beschriebencn Arten vcrschicden.

U. autumnal is Diet. n. sp. in lit.

Prov. Tosa, Akimachi, Ooune: in Blattern von Chrysanthemum
Decaismanum Max., C, sinemc Lab., C. indicum L. (T. YosHrNAGA n. 9,

M, 16, Nov. 1904).

Aecidium

citspidatum 8).

A. Berberidis Thunbergii P. Henn. n. sp. ; maculis rotundalis

bullatis, sanguineis, spermogoniis baud conspicuis; aecidiis bypoj»byIli8

sparsis, pseudoperidiis aggregatis, cylindricis, ca. 1 mm longis, albidis, con-

textu cellulis rotundato-polyedricis, reticulalis, hyaliniSj 15—22 ji diam.

;

sporis subgloboso-angulatis, hyalinis vel flavidulis ca. 10— 15 |x.

Prov. Tosa: in Blattern von Berheris Thimhergii Lee.

Die Art ist von den bisher beschriebeneu durch die viel kleineren Sporen vcr-

scliieden.

A. Nakanishikii P. Henn. n. sp.; maculis plerumque marginalibus

effusis , fusco-brunneis ; aecidiis hypophyllis gregarie sparsis , cupulaiis,

cellulis pseudoperidii contextu oblonge polyedricis, subreticulalis, pallidis,

20— 30 X 16—22 jx ; sporis subgloboso - angulatis ,
hyalino - flavidulis,

16—22 u.

Prov. Tosa: auf Blattern \on Machilus Thuiibcrgii S. et Z. (Nakani-

SHiKi n. 25).

A. Bothriospermi P. Henn. n. sp. ; maculis effusis fuscis; aecidiis

hypophyllis, gregarie caespitosis, cupulatis, aureis, dein pallescentibus, mar-

gine fimbriatis; contextu cellulis polyedricis, pallidis, reticulatis, 20—30 X
15—25 [jl; sporis subgloboso-angulatis, intus aurantio-guttulatis, 12— 20 [x.

Dieses Aecidium steht jedenfalls dem zu Puccinia ruhigovera (DC.) gehOrenden auf

Anchusa nahc, doch ist nicht nacliweisbar, ob es damit identisch sein kann.

Wakayama: in Blattern von Bothriospermum teiieUum F. et M.

(H. Nakanishiki n. 20).

A. Laporteae P. Henn. n. sp. ; maculis rotundatis, flavo-brunneis

;

spermogoniis hemisphaericis, rufo-brunneis ; aecidiis oppositis , cupulatis,

flavo-pallescentibus, margine fimbriatis, contextu cellulis rotundato- vel ob-

longo-polyedricis, ca. 20—30X20 {x, hyalinis; sporis subglobosis angulatis,

flavidulis, 15—20 {x.

Prov, Nikko: auf Blattern von Laportea hulbifera Wedd. (M. Shirai

n. 25, Oktob. 1904).

Es erschoint nicht unwahrscheinlicb, daB dies Aecidium viclleicht zu Pucchna
Cartels geh5ron k6nnte, die Sporen sind vcrhaltnism&Gig kleiner. Die Zusammon-

gehorigkcit wQrdc jedoch erst durch Kultur desselben nachzuweisen sein.
\ -
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Hydnaceae.

Hydiium Kusanoi P. Henn. Engl. bot. Jahib. XXVIII. p. 267.

Tokyo-Komaba: an Qiicrcus serrata (Ikeno n. 1, Marz 1900).

Diese Art wurde von mir als Irpex beschricbcn, doch sind nach vorliegcndcn

Exomplaren meist deutliche, pfricmliche, vorn oft audi breit gedriickte oder biischclig

verbundene Stacheln vorhanden, wonach dicsclbc bcsser als Hydmtvi zu bczeichncn ist.

^

}1. imbricatum Linn. Suec. n. 1257.

Tokyo-Komaba: auf Erdboden (Ikeno n. 47, 1901).
r

Ein beliebter Speisepilz, welchcr als :>Kotake« in ganz Japan wachst und baufig

dort gcgcsscn wird.

Polyporaceae.

Polyporus fumosus (Pers.) Fries, Syst. myc. I. p. 367.

Prov. Bosbu: an abRestorbenein Baumstanim (S. Ikeno n. 45, Dez.

'-u^

: VI

1904).
* ^

P. caudicinus (ScbaefY.) Schrut. Pilze Schles. I. p. 471.

Kozuke, Ilaruna: am Stamm von Primus pseudoccrasus (Ikeno

n. 44, Juli 1904).

P. arcularius (Batsch) Fries, Syst. myc. I, p. 342.

Tokyo-Komaba: am Stamm von Pnintis persica (Ikeno n. 21, Mai

1900). * /

Polystictus sanguineus (L.) Mey. Essequ. p, 304,

Kozuke, 31 1. Haruna: an Stammen (Ikeno n. 5, Juli 1901).

P. hirsutus Fries, Syst. myc. I. p. 367 form.

Tokyo-Komaba: am Stamm von Querciis glandulifera (Ikeno n. 2).

P. Gryptomeriae P. Henn. n. sp.; pileo tenui coriaceo, subresu-

pinalo, effuso vel centro affixo, umbilicalo, rotundato, piano, albido^ yel

clnereo-hirsuiojsericeo, obsolete zonato, ca. 3-^5 cm diam.; hymenio

albido, piano, pdris brevibus, rotundato-angulatis ca. 300—400 ji diam.;

sporis globosis, flavidulis,' verrucosis S^A—61/2 !J^.

s

B s h u : an Stamm Von , Crypfomeria jdpbmca (Ikeno n. 46, D?2.

Einc niit P. hirsutiis Fr. und P. velutinus Fr. nahe verwandte Art, afcer djirch

^ie diinnlederigenj rcsupinaten oder mit flem Scheitel angewachsenen Hiite sowie durch

die kugcligenj gelblicbcn, warzigen Sporen verschieden.
'

P. membranaceus (Sw.) Berk. Fg. Br. Mus. p. 378.
1 +

Yokohama: auf faulenden Stammen (Wighura

P. radiatus (Sow.) Fries Syst. Myc. I. p. 369.

Mai 1900).

Quercus glandulifi

Lenzites hirsutus (SchaefT. t. LXXIV. vol. IV. p. 33, 1774) = ^

saepiaria (Wulf. 1786).

Tokyo-Komaba: an llolz (Ikeno n. 43, VII. 1900; Wulf

- Vv'
r
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Fungi japonic!. VI. IGl

Agaricaceae.

Leiitinus (Panus) conchatus (Bull.) SchrOt. Pilze Schles. i. p. 555.

Tokyo-Komaba: am Slamm von Morns alba (Ikeno n. 12, Aug.

1900).

Russula pectinata (Bull.) Fries. Epicr. p. 358.

Sendai: auf Erdhoden (Jasuda. n. 22, Juli 1902).

Clitocybe laccata (Scop.) Fries Syst. 1. p, 106.

Tokyo-Koma}>a: auf Erdboden (Ikeno n. 8, Sept. 1900).

Tricholoma conglobatum Vitt. Fung. mang. p. 349?

Tokyo-Komaba: auf Erdboden (Ikeno n. 48, 1904).

Beliobtcr Speiscpilz >Sljiineji«, in ganz Japan vorkoinmend und kauflicli.

Lycoperdaceae.

Lycoperdou pusillum Batsch. Elench. II. p. 228.

Yoyoyi: auf Erdboden (Ikeno n. 39, Sept. 1901).

L. gemma turn Batsch. Elench. p. 147. form.?

Tokyo-Komaba: auf Erdboden (Ikeno n. 33, 36, Sept. 1900)

Astraeus stellatus (Scop.) E. Fisch. Naliai. Pflanzenf.

Tokyo-Komaba: auf Erdboden (Ikeno n. 9, Sept. 1901).

Nidnlariaceae.

Crucibulum lentiferum (Oeder 1764) =C. vulgare Tul.

Agoneyawa: auf Holz (Ikeno n. 34, Mai 1900).

Sphaerellaceae.

Sphaerella Gryptotaeniae P. Henn. n. sp.; maculis sparsis, rotun-

datis, albidis, zona fuscobrunnea cingulalis; peritheciis epiphyllis, minu-

tissimis, atris, subhemisphaericis, pertusis, 60—70 [x; contextu atro-mem-

branaceo; ascis fasciculatis, aparaphysatis, oblonge ovoideis yel clavatis,

obtusis, 8-sporis, 25—32X8—11 ;x; sporis distichis vel subtristiclii.s ob-

longis vel fusoideis, obtusis, medio 1 septatis, hyalinis, 9— 1 1 X 3 [x.

Wakayama: auf Blattern von Cryptotaema japonica llassk. (H. Naka-

nishiki n. 13),

Dothideaceae.

llachoi

Ischaeinum

n. 28).

h myc. p. 216.

Wakayama: auf Blattern von Drachypodiwn japonicum Miq. (Naka-

ifiSRiKi n. 7).

Bolanische Jahrbiicher. XXXVH. Bd. 11
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Ph. Cynodontis (Sacc.) Niessl Not. Pyr. p, 5i. :.

Tosa: anf rogonatherum saccharoideitm P. B. (Nakanisihki n. 22).

Tokyo-Komaba: auf OpUsmemis Burmanni und 0. imdidaUfolim

S. KusANOj Oktob. 1904, Nambu n. 300, Sept. 1904).

Ophiodothis Arundinellae P. Henn. n. sp.; stromatibus in axillis

vaginarum inclusis, corniformibus cylindraceis, obtusis, atris, ca. 5 mm

longis, 2 mm crassis, verrucoso-rugulosis; peritheciis dense stipatis, ovoideo-

ellipsoideis ; ascis longe cylindraceis apice rotundato-capitellatis, 8 sporis

120—150 X i—6 [x; sporis parallelis, filiformibus, pluriguttulatis vel septu-

latis, hyalinis, 1 Y2—2 [x latis.

Prov. Tosa, Umajimura: in llalmcn von Arujidinella anomala

Steud. (YosniNAGA n. 25^ Okt. 1904).

Die Art sleht der 0. Paspali P. Henn. nabe, ist aber clurch die kiirzcren, von den

niattscbeiden umscblossenen Stromatcnj die langercn Asken und die viel breiteren Sporen

genugsain verschieden.

Phacidiaceae.

Phacidium repandum (Alb. et Schio.) Fries Vetensk. Akad. IMI

p. 108.

Prov. Mino, Kamimura: auf Blattern von JRithia Mtmgiota Roxb.

(J. MiYAKE n. 47, Aug. 1904).

Var. Thalictri P. Henn. n, var.; maculis effusis, fusciSj ascomatibus

epiphyllis sparsis, subhaemisphaericis, atris, lobato-rinnosisj ca. 300—400 [a

diam.; ascis clavatis, obtusis, 8 sporis 50—55 X 7 u; sporis distichis ob-

longe ellipsoideisj reclis vel curvulis, obtusis^ 2 guttulatis, 7— 10 X 3

—

^^k^
hyalinis.

Tokyo, Horinoushi: auf lebenden Blattern \oii^Thalict7'mn simplex 'i-

(J. MiYAEE n. 36, Okt. 1904).

Yon der Ai*t durcli brcitere nicht keuligej sondern ellipsoide Sporen verschieden.

-^

Bnlgariaceae.

Bulgaria polymorph a (Oed.) Wettst. Zool. hot. Vcrh. 1886, p. 595.

"Kozuke, 31 1. Haruno: auf Stamm von Qiiercus serrata (Ikeno n. 5,

Juli 1901).

Helotiaceae.

Sclerotinia Shiraiana P. Henn. Engl. hot. Jahib. XXVIII. p.
278.'

Tokyo-Komaba; auf sklerotisierten Friichten von Morus sp. (Ikeno

n. 16, Mai 1900).
^ ¥ .

_ y

Sphaeropsidaceae. f

m
,

Phyllo.sticta Kobus P. Henn. n. sp.; maculis irregularibus ,

gregarie

sparsis, fuscidulis; peritheciis gregariis epiphyllis innato-erumpentibus,

hemisphaericis, atro-nllentibus, 80

—

100 [x; conidiis ellipsoideis vel o

ulrinque rotundalis, inlus punctulalis, hyalinis, conlinuis, 9— 12X^~'^J*

.. f

^^;
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Omiya: auf Bliittern von Magnolia Kohus DC. (N. Nambu n, 301,

Jiili 1904).

Pliicosphaeria Vil)urni P. IFenn, n, sp.; stromalil)US innalo-supcr-

ficialihus epiphylliSj explanatis, rotundalis, atris, subcarbonaceis usque ad

1 */2 cm diani.j verrucoso-rugulosis, loculis immersiSj globulosis; conidiophoris

filiformibus, hyalinis 15—30 X ^ Vi—2 ;x; conidiis subfalcatis, acutiusculis,

hyaliniSj conlinuiSj 20— 30 X 2—3 tx.

Prov. Musashi, Mt. Pakao: auf lebcnden Blatlcrn von Vibimiain

dilatatum Thbg, (J. Miyake n. 46, Nov. 1004).

Dieses Konidienstadiuni diirftc zu einer llltyihum' oder PliylhuJiora^vi f,^olj<'»ron.

PI. Isachnes P. Henn. n. sp. ; stromalibus innato-supcrficialibus,

sparsis vel gregariis, rotundalis vol oblongis, angulalis, intcrduni conflucnti-

bus, atris, usque ad 1 mm longis, 0,5 mm latis; loculis immersis, ol)-

longe rotundalis; conidiis fusoideis, rectis vel curvulis, continuis, 20—25 X
3V2—4 }jt, hyalinis.

Wakayama: in Blattern von Isaclme australis R. Br, (II, Nakamshiki

n. 27).

Jedenfalls zu Phyllachora gchorig, von PL graminis S, et R. durch die schnialercn

Konidien verschieden.

PI. llhododendri P. Ilenn. n. sp.; slromalibus epiphyllis sparsis,

innato-superficialibus, rolundalis, atris, verrucoso-rugulosis, usque ad 5 nun

diam.; loculis immersis; conidiophoris filiformibus, hyalinis 10— lo X ^^ri

2 [1, conidiis ellipsoideis vel ovoideis, hyalinis, continuis 2—2Y2 X '

1 V2 [-

Prov. Tosa, Mt. Juaze: auf lebendcn Blattern von Ilhododendron

(YosHiNAGA n. 26, Okt. 1904).

Wahrscheinlich zu Phytisma gehorig.

PL Ulmi P. Henn. n. sp.; maculis flavido-fuscidulis, rotundato-angu-

latis vel effusis; stromalibus epiphyllis, innato-supcrficialibus, rolundato-

angulatis vel radiantibus, atro-crustaceis, verrucoso-rugulosis, 2—5 mm
diam., saepe confluentibus ; conidiophoris hyalinis, breve filiformibus; conidiis

oblonge ellipsoideis vel fusoideis, hyalinis, 3Y2— ^ X ^— ' V2 [J^-

Tokyo, Prov. Tosa; auf Blattern von Ulmus imnifolia Jacq.

(N. Nambu n. 280, Yoshinaga n. 34, 84).

Wakayama: auf Z7. parvifolia (Nakanisoiki n. 9).

Der Pilz durfte sicher zu Phyllachora Ulmi gehoren, ich Iiabe donselLcn friilier

irrig zu Asieroma Ulmi (Kl.) gestelll.

Darluca Filum (Biv.) Cast. Cat. Mars. p. 53.

Wakayama: in Uredo auf Carex ma/MOcepJmla (II. Nakamshiki

n. 19).

SeptoPia Galii borealis P. Henn. n. sp.; maculis pallidis, atroviolaceo

vel fusco zonatis; peritheciis epiphyllis sparsis, atris, lenticularibus, perlusis;

11*
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60—80 [x; sporis filiformibus, utrinque acutis, 3—5 septatis, hyalinis, 25

45 X 2V2—3 [X.

Nikko: auf Blattern von Galium horeale L. var. japojmum Max.

(M. SeiRAi n. 318, Aug. 1904).
,

;,

Leptostromataceae.
r

L

Leptothyrium alneum (L6v.) Sacc. Mich, 1. p. 202 ?

Komaba: auf Blattern von Almis incana W. (Miyake n. 44, Oklob.

1904).

Melasmia punctata Sacc. et Roiim. Mich. II. p. 632.

Prov. lyo, Mt. Ishidzuchi: auf Blattern von Amr sp. (K. Nakano

n. 3, Aug. 1904).

KoniJien fusoid odcr oblong, liyalin, 4— o X 0)*>
i-*-

M. Rhododendii P. Henn. et Shir. Engl. hot. Jahrb. XXVIIL p. 279.

Prov. Tosa, Mt. Yanaze: auf Blattern von Rhododendrmi (Yos-

fiiNAGA n. 22, Okt. 1904).
'

Leptothyrella Ilicis P. Henn. n. sp.; maculis fuscidulis vcl atris; peri-

theciis hypophyllis gregarie sparsis vol confluentibuSj discoideis, rotundatis,

radiato-meinbranaceis, atris , ca. 1 mm diam. ; conidiophoris hyaliniSj fili-

formibus ca. 2 [X crassis; conidiis oblonge fusoideis utrinque obtusiusculis,

curvulisj continuis, guttulatisj dein medio 1 septatis, hyalinis vel flaviduliSj

15-25 X3— 4 [i.

Prov. Tosa, Mt. Vanaze: auf Blattern von Ilex geniculata Max

(T, YosHiNAGA n. 15, Okt. 1904).
^

- f

:-J.i.

s

Excipalaceae.

Ephelis japonica P. Henn. Hedw. 1904, p. 152.

Prov. Tosa, Nishimine-zaka: in Blutenstand von Miscanthiis

;/0*^

sincmis (And.) (Yoshinaga n. 23, Dez. 1904).
-J, 4-

i : '
I *

^ - Melanconiaceae
4 H

-,\-

Marsonia Mali P. Henn. ii. sp.; maculis suborbicularibus, interdum

confluentibus, fuscidulis, atropurpureo cingulatis; acervulis innatis, convexiSj

atris, 150— 200 jjl diam.; conidiophoris bacillaribus, hyalinis 5— 8 X 'Vs

2 jjl; conidiis clavatis vel subfusoideis, titrinque obtusis, pluriguttulatis, medio

1 septatis, constrictiusculis, hyalinis, 14 —20X^72—^
I^^-

,
Rokugo: auf Blattern von Pirns Mains L. fj. Miyake n. <?

Nov. 1904). ^.4

Pestalozzia Shiraiana P. Henn. n. sp.; maculis effusis, pallide fuscis;

acervulis gregarie sparsis, punctiformibus epidermide fisso tectis, dein pro-
^

rumpentibus, fuscis ; conidiis oblonge fusoideis, 4 septatis, cellulis mediis (3)

atris, cellulis exlernis subpapillatis, hyalinis, 13—17 X 4—6 [x, setulis (3) fili'

formibus ca. \ — 1 5 |ji longis, pedicello hyalino 6 u. longo. i •<

-^.- ^-..'->-



Fungi japonic!. Vf.
]^(J5

Prov. Yamato, Yoshino: auf Nadeln von Cryptomerla jaimika
Don. (M. Shirai n. 35, Juli 1903].

Von P, funerea Desin. ganz verschieden.

Macedinaceae.

Ovniaria Polliniae P. Ilenn. n. sp.; maculis flavido-fuscis, rolundatis,

conflueniibus dcin explanatis; cacspitulis hypophylliSj rolundatis conflnenli-

bus, albido - subcinereis ; hyphis fasciculatiSj septalis, ramosis, ad apiccm

denticulatis 4— 6 jx crassis, hyalinis; conidiis ovoideis, intus granulalis, hya-

linis, 8—13 X 6—7 ji.

Prov. Tosa, Katakasa-mura; auf Blatlern von PoUifiia imherhis

Nees. (T. Yosihnaga n. 25, Juni 1901).

Durch die oft reichlich verzweiglen Hyphen von dem Typus abweichcnd, abor

kaiim in eine andere der bcschricbenen Galtungcn zu slellen.

Ramnlaria Harai P. Henn. n. sp.; maculis fuscidulis effusis; cacspitulis

hypophyllis albidis, effusis; hypbis paulo ramosis, hyalinis, ca. 2—2^2 ^^\

conidiis cylindraceo-fusoideis, utrinque oblusis, 1- dein 3-septatis, rectis vel

curvalis, hyalinis, 10—30 X 3—4 jx.

Prov. Mino, Gifu: auf Blatlern von Flnjtolacca acinosa Roxb. var.

cscuUnta Max. (S. Kara n. 3, Aug. 1904].

Dematiaceae.

Polythrincium Shiraianum P. Henn. n. sp.; maculis fuscis, rotun-

dato-angulatis; caespitulis epiphyllis minutis dense gregariis, aids; hypbis

fasciculatis, ramosis erectis, flexuosis, subtoruloso-septalis, 4—5 [x crassis,

olivaceo-fuscis ; conidiis acrogenis, ovoideis, granulalis, primo conlinuis,

dein medio seplatis constrictiusculis, atroolivaccis, 15

—

30X7— 8 [i.

Nikko: auf Blattern von CercidopJnjUum japonicum S. et Z. (M.

Shirai n. 29, Aug. 1904).

Von dem bisher nur beschriebenen P. Trifolii Kze. durob die Fleckenbildung, die

Hyphen und groCeren, granulierten Konidien ganz verschieden.

Cercospora Araliae P. Henn. n. sp.; maculis effusis, fuscis; caespitulis

hyphyllis effusis, hyphis fasciculatis, septatis ramosis, hyalino-fuscidulis ca.

^Va—i [J- crassis; conidiis cylindraceo-fusoideis, vel subclavalis, subacutis,

fuscis, 3—6 septatis constrictiusculis, 30—60 X 5—6 [x.

Tokyo, Konodai: auf Blattern von Aralia sinensis L. (S. Kusaso

Oktob. 1904).

C. Punicae P. Ilenn. n. sp.; maculis rotundatis, atrofuscidulis ; caespi-

tulis hypophyllis, hyphis fasciculatis, fuscidulis, 20—40 X 3 [x; conidiis

cylindraceis, subfusoideis vel subclavatis, 40—50 X 3—3
'/a [^ hyalino-sub-

fuscidulis, 4 septatis.

Tokyo, Komaba: auf Blattern von Piinica Qranatum L. (J. Miyakk

"• 40, Okt. 1904).

u-'.
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C. Miyakei P. Henn. n. sp. ; maculis flavo-brunneis, rotundato-angu-

lalis vcl conflucnlibus; caespitulis hypophyllis, hyphis erectis, fasciculatiSj

septatis vix ramosis, denticulatis, fuscidulisj 60—200 X 3— 4 \i\ conidiis

longe cylindraceis subclavatis, 5

—

-12 obsolete septatis, 60

—

120 X ^—^V^ I^?

brunneis.

Tokyo, Meguro: auf Blattern von Smikix herhacea L. var. nipponka

Max. (J. MiYAKE n. 9, Okt. 1904).

C. brassicicola P. Ilenn. n. sp.; maculis rotundatis, gregariis, pallidis

exaridis^ zona fusca circumdatis; caespitulis hypophylliSj hypbis fasciculatis,

fusciSj simplicibuSj 20--35X3jx; conidiis longe clavaliSj obtusis, 5—9-

septatis, byalinis, 40—80 X 2V2

TokyOj Komaba: in Blattern von Brassiea einnensis L. (J. Miyake

n. 14, Sept. 1904).

Von 0. Bloxani (lurch die nieist klavaten, stumpfen Konidien verschieden, durch

die hyalinen Konidien der C. Arnioraciae Sacc. nahe steliend.

C. Vitis lieterophyllae P. Ilenn. n. sp.; caespitulis hyphyllis effusis,

atrofuscis, bypbis fasciculatis, brunneofuscis, septatis, 3— 4 \x crassis; conidiis

cylindraceo-clavatis vel fusoideis, 5— 10-septatis, constrictiusculis, atro-

olivaceis, 40—^75 X 4— 4^2 1^-

Tokyo, N i s b i a r a i : auf Blattern von Vitis hcterophylki Thunb.

(Nambu n. 18, Okt. 1900).

Taberculariaceae.

Sphacelia Miscantbi P. Ilenn. n. sp.; sclerotiis oblonge turbinatis

apice obtuse incrassatis, atris, ca. 3 mm longis, 1 mm latis; sporodochiis

ceraceo-farinosis, pallidis; conidiophoris fasciculatis, continuis, filiformibus,

hyalinis, ca. 2 jx crassis; conidiis acrogenis, oblonge fusoideis, continuis,

byalinis, 5—8 X 2 |i..

Prov. Tosa, Mt. Yanaze: Sklerotien in Ovarien von Miscanthus

sinmsis (Anders.) (T. Yoshinaga n. 1, Okt. 1904).

Die Sklerotien sowie die fusoiden Konidien der Sphaeelia sind von denen der be-

kannlen Arton verschieden und diirften einor hisher nicht beschriebenen Clavieeps an-

gehoren.
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Solauaceae americaiiac.

Auclore

U. Dammer

Fabiaiia Clare nil Dammer. — Fruticulus parvus dense ramosus

ramis lenuibus junioribus dense minutissime glanduloso -pilosis demuui

glal)ris, foliis linearibus oblusis striclis 5— 6 mm longis vix 0,5 nun latis

crassis sparsim glanduloso-pilosis, fluribus plerumquc solitariis ad apicem

ramorum, calyce campanulato 5-anguIato 5-dcnlalo, 6 mm longo, 9 mm
dianietro denlibus elongalo-triangularibus 3 mm longis basi ca. 1 mm laUs,

exlus glanduloso-pilosOj corolla hypocrateriformi, lubo 10 mm longo infra

medimn leviter inflato, limbo 5-denlato recurvo, extus g1anduloso-pil<tsa,

limbi denlibus 2 mm latis rolundatis apice mucronalis stannnibus 5 iii-

aequilongisj filamentis supra basin corollae inscrtis mox supra insertionem

eniculatis genu incrassato, tribus 6 mm longis, duobus 7,5 mm Jungis, an-

Iheris dorso affixis, locellis basi usque ad ^3 partem disjunctis, ovario

2 mm longo conico, basi glandulis duabus discoidalibus 0,5 mm altis cinna-

barinis arcle incluso, stylo 6 mm longo stigmatibus duobus lateralibus,

capsula 6 mm longa.

Argentina: in provincia de Jujuy in laguna Tres Cruces, Dcp. Cocbi-

noca in rupestribus ca. 3700 m s. m. Legit Fritz Glaken U. m. Febr.

^901 (n. 11680).

F. Friesii Dammer. — Frutex 0,5— 1 ni altus dense ramosus ramis

crassioribus dense minutissime glanduloso-pilosis vernicatis, foliis linearibus

obtusis strictis 4—6 nmi longis vix 0,5 mm latis crassis vernicatis, floribus

ad apicem ramorum brevissimorum calyce tubuloso 6 mm longo exlus

glanduloso, 5-dentato, dentibus 2 mm longis linearibus, corolla hypocralcri-

formi tubo 15 mm longo a medio leviter inflato extus viride-subviolaceo

glanduloso limbo 5-dentato recurvo extus et intus flavo-virenti dentibus

rotundatis acutis, staminibus 5 inaequilongis filamentis tubo corollae medio

affixis supra insertionem geniculatis genu incrassato, duobus 6 nun longis,

Wbus 7 mm longis anlheris dorso affixis locellis a basi usque ad medium
disjunctis ovario 2 mm longo conico, basi glandulis duabus discoidalibus
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\ mm altis carneis arete incluso stylo \ 1 mm longo stigmatibus duobus

apicalibus confluenlibus.

Argentina: in provincia de Jujuy, Organaye in »puna de Jujuy«

loco sicco aprico leg. 4. m. Nov. 1901 R. E. Fries n. 672*\

P. Kurtziana Dammer. — Frutex parvus densissime stride ramosus

ramis teniiibus junioribus densissime minutissime gland uloso-pilosis demum

glabriSj foliis linearibus obtusis 7— 8 mm longis ca. 0,5 mm latis curvatis

crassis, minutissime glanduloso-pilosiSj floribus ad apicem breviorum ra-

morum, calyce 5-angulato tubuloso 5-dentato, 5 mm longo, 2 mm diametro

cxlus dense glanduloso-piloso dentibus erectis linearibus 1,5 mm longis,

corolla hypocrateriformi tubo 1 I mm longo extus dense glanduloso-piloso

ad Y3 partem supra basin inflato limbo 5-dentato dentibus rotundatis

acutis 2 mm longis, staminibus 5 filamentis ad 1/3 partem supra basin

corollae inserlis aequilongis basi geniculatis genu incrassato 6 mm longis

anlheris dorso affixis loculis a basi ad medium disjunctis, ovario conico

2 mm longo basi glandulis duabus discoidalibus 0,5 mm altis cinnabarinis

arete incluso, stylo 9 mm longo stigmatibus duobus apicalibus confluentibus.

Argentina: in provincia Jujuy, Cochinoca ca. 3300 m s. m. leg.
r

2. m. Jan. 1901 Fritz Claren n. 11330.

Solannm lyciiforme Dammer. — Frutex lignosus ad 1,25 m altus \

ramis spinosis lyciiformibus, foliis linearibus vel cuneatis sessilibus, glabris v

5^—15 mm longis 1—2 mm latis^ floribus solitariis pedicellatis, pedicellis

tenuibus ca. 10 mm longis apicem versus incrassatis calyce 5-angulato in-

fundibuliformi 5-dentato glabro 3 mm longo 2 mm diametro, dentibus tn-

angularibus obtusis apice minute pilosis, vix 1 mm longis inter se plica

membranacea conjunctis, corolla rotato - infundibuliformi 5-striata plicata

laete caerulea, caesia vel cyanea, fauce flavo 5-lobata, 12 mm diametrO

)

ri^

L J

1- -

lobis brevibus triangularibus acutis 5 mm latis, 2 mm longis, staminibus 5

inaequilongis duobus minoribus filamentis 2 mm longis, tribus longioribus

filamentis 4 mm longis, anthcris aurantiacis 2 mm longis 1 mm latis, apice

loculamentis posterioribus biporosis antcrioribus longitudinaliter rima dehis-

centibus, ovario conico 1,5 mm longo stylo glabro 4 mm longo apicem

versus curvato, stigmate apicali globoso. »Bacca nigra.*

Argentina: prov. Jujuy (Region de la Puna) Depart, de Santa Cata-

lina, El Angosto ca. 3600 m s. m. in pelrosis 1. m. Febr. 1901 leg.

Clarrn n. 11550; Jujuy: Yavi ca. 3000 m s. m. 4. m. Jan. '1902 leg.

Rob. E. Fries n. 985,

Obs. Species affmitatis mihi dubiae, Primo adspectu Lycii speciem esse videtur

et cl F. Claren ita determinavit Sed anthcrae biporosao demonstrant, Solani speciem
esse. Tamen reservationc quadam in Solani gcnere describo. Medio enim fencnt anthcrae
inter Solani et Lycii genera eo modu ut loculanienta posteriora minora distincle In-

porosa sint, loculamenta auteni anteriora rima longitudinali dcliiscant.

Lycilim decipicns Dammer. — Fruticulus ca. 30 cm altus ramis

crassis spinescenlibus ramulis abbreviatis foliis linearibus 8—1 1 mm longis

/

>
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0,5 mm lalis minute pilosis, floribus aggregalis subsessilibus pedicello vix

i mm longo piloso, calyce campanulato 4-angiiIato 5-fido in angulis piloso

3 mm longo 1,5 mm diametro dentibus linearibus acutis fere 1,5 mm longis,

extus pilosis, corolla infundibuliformi supra basin leviter contracta tubo

violaceo-lilacino 7 mm longo, limbo 4-lobato caesio lobis rotundalis, sla-

minibus 4 aequilongis supra basin coroUae inserlis filamentis basi 2 mm
longa incrassata adnata puberulis ceterum glabris parte libera 4 mm longa,

ovario conico 2 mm longo disco annulari brevi circumduto stylo glabro

4 mm longo stigmatibus duobus conflucntibus capitatis.

Argentina: prov. Jujuy, Moreno lozo aprico sicco saxoso 3500 m
s. m., leg. 18. m. Nov. 1901 flor. Rob. E. Friks n. 794.

L. Friesii Dammer. — Frutex 1—2 m alius ramis tenuibus grucili-

bus spinis 0,5— 1,5 cm longis obsitis foliis plus minus spathulatis vel lan-

ceolatis 5—8 mm longis 1,5—2 mm latis minutissime glanduloso-pilosis

floribus solitariis subsessilibus pedicello 2 mm longo minutissime glanduloso

piloso, calyce infundibuliformi 5-fido extus minutissime puberulo 4 mm
longo dentibus acutis 2 mm longis, corolla hypocrateriformi alba 5-Iobata,

tubo 6 mm longo supra basin leviter contracto lobis rotundatis basi intus

violaceo-maculatis, staminibus 5 aequilongis fauci inscrtis filamentis basi

pilosis ceterum glabris 4 mm longis, antheris linearibus 1 mm longis, ovario

subgloboso vix 1 mm alto disco annulari perbrevi circumdato, stylo glabro

6 mm longo stigmate capitato.

Argentina: prov. Salta, Golgata in Quebrado del Toro in declivibus

montis apricis siccis 2380 m s. m. 1901 leg. Hob. E. Fries n. 064.

L. cuneatum Dammer. — Frutox altus ramis longis ramulis abbre-

viatis hinc inde spinescentibus foliis spatbulatis obtusis vel acutis plus

niinus in petiolum attenuatis margine ciliato 2^5— 4,5 cm longis, 6—20 nun

latis, petiolo nonnunquam 1 cm longo, floribus minulis glomeratis breviter

pedicellatis pedicellis 1—2 mm longis minutissime puberulis calyce cam-

panulato irregulariter 4-denlato, extus minutissime puberulo, 1 mm longo

dentibus brevibus acutis, corolla infundibuliformi-subrotata tubo cylindrico

brevi vix 1 mm longo, limbo 4-lobato ajbo-viridi viridi-striato, lobis bre-

vibus rotundatis, staminibus 4 aequilongis fauci tubi cylindrici insertis basi

minute puberulis filamentis 3 mm longis antheris linearibus 1 mm longis,

ovario conico disco annulari fere usque ad medium cincto stylo filiformi

6 mm longo stigmate capitato.

. Bolivia: Gran Ghaco in campo aprico, 20. m. Mart. 1902 leg.

Rob. E. Fries n. 1430.

L. longitubum Dammer. — Frutex ca. 2 m altus ramis crassis

spinescentibus dense ramosis, foliis linearibus vel elongato-spathulatis 8

12 mm longis 0,5— 1 mm latis margine minutissime ciliatis floribus sub-

solilariis breviter pedicellatis pedicello 2 mm longo minutissime puberulo,

calyce campanulato 4-fKlo extus minutissime puberulo vix 2 mm longo
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dentibiis triangularibus 1 mm longis, corolla flavo-virenti anguste infundi-

biiliformi 17 mm longa limbo 4-lobato lobis rolundatis 2 mm longis, sta-

minibus 4 aequilongis corolla tubo i 2 mm supra basin insertis fdamentis

6 mm longis basi pilosis, ovario conico 1 mm longo disco annulari perbrevi

sanguineo circmndato stylo 19 mm longo filiformi stigmate capitato.

Argentina: prov. Salta, Tambo in Qiiebrada del Toro, 20. in. Nov.

1901 leg, G. Y. HoFSTEN n. 833.

Marckea formicarum Dammer. — Frutex epiphyticus tuberiferus

sparsim ramosus, ramis tcretibus internodiis valdc inaequalibus nunc 2—

-

5 mm, nunc 2—8—13 cm longis, foliis brevitcr petiolatis lanceolatis acumi-

nalis petiola 4— 10 mm longo, lamina 8,5—18 cm longa, 3—7 cm lata

paucinervosa utrinque gla])ra margine longe ciliata, floribus solitariis ad

apicem ramulorum pedicellatis pediccllo i,5cm longis apicem versus in-

crassato minutissimc puberulo calyce 5-partito lobis lanceolatis caudato-

acuminatis exce[)to apice 10 mm longo 23 min longis 7 mm latis, minu-

tissimc dense puberulis margine cilialis, corolla bilabiata 6,5 cm longa extus

eburnea intus purpureo-marmorata, tubo cylindraceo 1 cm diametro, infra

medium basin versus angustato et hie 2 mm diametro, limbo 5-lobato bi-

labiate, lobis 3 minoribus rotundatis, 2 majoribus obovatis margine denli-

culato, staminibus 5 aefpiilongis tubo 2,5 cm supra basin insertis filamentis

1 ,2 cm longis basi incrassatis et hie villoso-pilosis, antheris linearibus

1 mm longis, basi breviter sagittatis, ovario conico 5 mm longo basi disco

annulari 5 crenato 1 mm alto cincto, stylo filiformi 5 cm longo, apicem

versus incrassato stigmate capitato, capsula biloculari oblonga 1 5 mm longa

10 mm diametro apice stylo rudimento, seminibus numerosis 2,5 mm longis

1 mm diametro elongato-oblongis.

Hylaea: Amazonas, Marary, Jurua, m. Sept. 1900 fl. et fr. Ule

n. 5214; Jurua Miry, m. Aug. 1901 Ule n. 5693; S. JoaquiiH; Rio Negro

m. Febr. 1902, Ule.

Obs. De liac specie confer Ule in Karsten et Schenck, Vegetationsbilderj 3. Reilie,

Heft 4, Tab. ^.

Ectozoma Ulei Dammer. — Frutex parvus ramis teretibus saepe

radicantibus nunc tenuioribus nunc crassioribus internodiis valde variantibus,

nunc 0,5 cm longis, nunc 2, 3, 6, 9— 11 cm longis, apicem versus plerum-

que valde abbreviatis ita ut folia subopposita vel terna esse videantur.

Folia forma et textura late variantia nunc tenuiora lanceolata obovata vel

etiam spathulala longe acuminata, petiolo 5— 10 mm longo, lamina basi

plus minus attenuata 6—10—16 cm longa 1,8—3—4,5 cm lata, nunc paulo

crassiora lanceolata, ovalia, brevius acuminata basi rotundata petiolo 0,5

12 mm longo, lamina 3—6,5 cm longa 1,5—3,2 cm lata, vel demum crassa

obovata, ovali et etiam subrotvindata basi rotundata vel attenuata, petiolo

0,5—1,2 cm longo, lamina 6—9 cm longa, 3—6 cm lata breviter acumi-

» 1

nata, inflorescentiis brevibus in axillis foliorum apicalium racemoso-cymosis
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mulUfloribus, floribus pedicellalis, pedicellis minute puberulis ca. 10 mm
longis calyce irregulariter 4—S-fido vel -partilo lobis lanceolatis aculis

extus minulissime puberulis 5 mm longis 2 mm lalis, corolla hypocrateri-

formi-campanulata viride-alba, lubo parte inferiori 2,5 mm longo cylindra-

ceo 1 mm diametro, parte superiori 5 mm longo 5 mm diametro, limbo

5-lobato, lobis late-triangularibus aculis 2 mm longis, slaminibus 5 fauci

squamigero nisertis filamentis brevissimis vix 0,5 mm longis squamis dense

pilosis, antheris 3 mm longis 1 mm lalis, ovario conico 1 mm longo disco

annular! ad medium cincto, stylo 6 mm longo stigmate late-capitato.

llylaea: Amazonas, Rio Jurua sup. Jurua Miry m. Sept. 1901 Ule

n. 5729^; Jurua sup. Belem, m. Sept. 1901 Ule n. 5729^; Peru, Dep.

Lorelo, Fuan Guerra m. Oct. 1902, Ulk n. 6617.

Obs. De liac sjjccio cf, Ule ]. c. adnot ad lab. 3 ot 4. Quamquam Bentham ct

Hooker in Gen. plant. 11. p. 90 4, eisquo setjuens v. Wettstein in Engleu-Prantl Nat.

Pflanzenfam. IV. 3^', p. 29 genus Edoxoma ad Juanulloam pro secliune traliuni,

neganlibus B. et H. annulum slaminiferum, tamqnam gonus a Miersio condilum resliluo,

Habent enini florcs nostri si»eciei ne (|uidem annulum staminiforum sed certe srjuamas

dense pilosas inter filamenta et prae filamentis; praeterea dispositio florum et forma

corollae tanta diversa ab ea specierum Juanulloae generis, ut hae duo genera con-

jungere non liceat. Specimina Uleana quamquam habitu foliorum valde diversa se-

jungere in species diversas non potui, quia floris structura apud omnes eadem.



Cber die systematisclie Gliederung uiid geograpliisclie

Verbreitung der Gattung Anemone L.

von

Eberhard Ulbrich.

Mit 37 Abbildungen in 6 Figuren, und 3 Kartcn

Eiiileituiig.

Wegen der bisher herrschenden grofien Unsicherheit und vieler Un-

richtigkeilen in der systematischen Gliederung der Gattung Aiiemone (vergl.

hierzu den ersten Abschnilt der vorliegenden Arbeit), war es dringend

notwendig, zunachst das System einer Revision zu unterwerfen. So habe

ich denn in vorliegender Arbeit versucht, zum Teil in Anlehnung an morpho-

logische Studien neuerer Autorcn, insbesondere Janczewskis, auf morpho-

logischer, pflanzengeographischer und entwicklungsgescbichtlicher Grundlage

ein System aufzustellen. Ich bin mir dabei wohl bewuBt, daB in Einzel-

heiten sich spater, wenn manche der jetzt erst wenig bekannten Arten

genauer bekannt geworden sein werden^ einige Anderungen als nutig er-

wcisen werden, insofern, als vielleicht der einen oder anderen mir nicbt

durch Ilerbarmaterial bekannt gcwordenen Art ein anderer Platz im Systeme

zukommtj als ihr in dieser Arbeit zugewiesen ist, jcdoch glaube ich nicht,

daB wesentliche Anderungen auf Grund spaterer Forschungen ein-

treten miissen. Die geographische Verbreitung der Gattung weist Erschei-

nungen auf, die eine nahere Untersuchung der Verbreitungsverhaltnisse er-

wunscht erscheinen lassen: so finden wir 66 Arten im nurdlichen extra-

tropischen Florenreichey 5 im palaotropischen, 1 1 im sudamerikanischen

und 2 im altozeanischen. (Naheres hieruber im IV. Abschnitte.)

Die mir gestellte Aufgabe zerfiel zunachst in 2 Telle: 1. den syste-

matischen und 2. den pflanzengeographischen; erst nachdem ich ein System

auf fester Grundlage gewonnen hatte, konnte ich versuchen, Untersuchungen

nber die geographische Verbreitung der Gruppen und Arten anzustellen

und aus den gewonncnen Rcsultaten Schliisse zu Ziehen, Ich habe die

Areale der einzelnen Arten so genau, wie mir das mit Hilfe der mir zu

Gebote stehenden Mittel moglich war, festgestellt und darzulegen ver-
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siicht, wie sich die systemalische Gliederung der Arten zu ihrer geogra-

phischen Verbreitung verhaltj d. h. in welcher Weise sich die verschiedenen

Formen fiber das Areal der bctrelTenden Art verteilen, um auch hieraus

Anhaltspunkte fiir den Ursprungsort der Art, wenn muglich, zu gewinnen.

Bei der Unzuverlassigkeit der Bestimmungonj die manchen Litcraturangaben

zu Grunde liegen, empfahl es sich, die Verbreitung der Arten zunachst auf

Grund von Herbarstudien festzustellen und erst in zweiter Linie die Lite-

ratur zu bcnutzen^). Die auf dicse Weise gewonnenen Ilesultate dienen als

Grundlage fiir die Ausfuhrungen in den librigen Abschnitten der Arlicit,

Auf den beigegebenen Karten babe ich versucbtj die Verbreitung der

einzelnen Arten graphisch zur Anschauung zu bringen. Es war jedoch bei

der sehr groBen Anzahl der darzustellendcn Arcale

enthalten je 35 Arten

zwei der Karten

und des kleinen MaBstabes der Karten geboten,

die Grenzen der einzelnen Artgebiete mehr oder weniger abzurunden und

bei disjunkt verbreiteten Arten rnehrcre Teilgebiele zusanimenzufassen, mi\

die Deutlichkeit nicht zu sehr zu beeintrlichtigen,- zumal die Karten cin-

farbig ausgefiihrt werden muBten. Aus demselJjen Grunde muBte ich von

der Darstellung sehr kleiner, vom llauptgebiete wcit getrennter, isolierter

Nebengebiete bei einigen Arten absehen, insbcsondere wenn die Zugehurig-

keit zwcifelhaft erschien. Die genauen Angaben liber die Verbreitung der

einzelnen Arten finden sich im Texle des IV, Abschnittes.
i

Ich habe bei den weit verbreiteten Arten mit geschlosseneUj zusammcn-

hangenden Arealen den Verlauf der Verbreitungsgrenzen genaucr

festzustellen versucht, wahrend ich mich bei den iibrigen Arten auf die

Angabe der wichtigsten Standorte beschranken

schnittd ^^Verteilung der Arten

muBte. Im V. Ab-

usw. « ist die von Engler im ^Syllabus

der Pflanzenfamilien« (4.^ unigearbeitete Auflage; Berlin [Gebr. Borntrager]

1904) gegebene Einteilung zu Grunde gelegt, nur bin ich, wo es sich wegen
der Verbreitungsverhaltnisse bei der Gattung Anemone empfahl, stellen-

weise von der Anordnung und Gliederung der Florengebiete und Provinzen

fibgewichen. -

H- Allen denjenigen Ilerren, welchc mich bei meinen Untersuchungen
durch Zuwendung von Herbarmaterial unterstiitzten, sei auch an dieser

Slelle mein Dank ausgesprochen^); insbcsondere den Herren Geheimrat

^) Es ist nriir eine angenehme Pflicht, auch an dieser Slelle einigen Iferren, ins-

besondere Herrn Dr. il. Harms, meinen beston Dank auszusprechen fur die groGe Liebens-

^urdigkeit und Bereitwilligkeit, mit der sie mich in zweifelhaften Fallen bei der oft

J^echt schwierigen und zeitraubenden Enlzifferung der Standortsangaben usw. auf den

erbaretiquetten und bei der Zusammenslellim^ der selir zerstreuten Literalur unter-

stutzten.

2) Ich nehme die Gelegenheit wahr, auch dein Ilerrn Vcrlcger fur die sch5ne Aus-
stattung der Arbeit und sein bereitwilliges Entgegenkoma>en meinen Wunschen gegen-
uber bestens zu danken.
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174 E. Ulbrich.

Prof. Dr. A. Engleu, der mir die Sammlungen des Berliner Herbariums zur

Verfiigung stellte, und dem ich fiir manche Anregungen besonders ver-

pflichtet bin, Geheimrat Prof. Dr. Ascherson und Fischer voiv Waldhkim

und Prof. A. H. LfivEiLLfi in Le Mans, der mir verschiedene Arten Ostasiens

zur Untersuchung sandte und zum Tell geschenkweise xiberlieR. Leider

reichte das mir zur Verfiigung stehende Material nicht bei alien Arten zur

Erledigung der sich aufdrangenden Fragen aus, doch hoffe ich spater an

anderer Stelle auf mehrere in vorliegender Arbeit nur angedeutete Punkte

nahcr eingehen zu kOnnen.

Ich ubergebe die vorliegende Arbcitj von der ein Teil als Dissertation

diente, der Olfentlicheit mit der Bitte um Nachsicht fiir die diescm meinem

Erstlingswerke sicher anhaftenden Fehler und Mangel. Indem ich die ge-

ehrten Ilerren Fachgenossen bitte, mir Yorschlage fiir AnderungeUj Zu-

satze und Berichtigungen zukommen zu lassen, erklare ich mich gcrn

bereit, die Bestimmung von Ranunculaceen, insbesondere von Ancmonen,

zu tibernehmen und bitte, mich bei der Fortsetzung und Vertiefung meiner

Studien iiber Anemone durch Zuwendung geeigneten Maleriales giitigst

untersliitzen zu wollen.

Berlin, im April 1905. E. Ulbrich.

A, Allgemeiner Teil

I. Abschnitt; Geschiclite

Es sei mir geslattet, im folgenden zuniichst eine kurze Ubersicht iiber

die Geschichte der Systematik der Gattung Anemone zu geben. Ich werde

mich hierbei jedoch auf die wichtigsten Versuche einer »Systema-

tischen Gliederung* seit dem Jahre 1735 beschranken^ in welchem

LiNNfi in seinem Systema regni vegitabilis die Gattung Anemone aufstellte.

Nur verhaltnismaBig wenige Autoren unterschieden auf Grund des

Fehlens oder Vorhandenseins eines » Ketches « und auf Grund des Frucht-

baues 3Gattungen: Ilepatica »mit Kelch^, Anemone wnA Pulsatilla »ohne

Kelchf und zwar diese mit geschwanzten, jene mit ungeschwanzten Friich-

ten. So teilten Umt 1735?, 1737, Fabricius 1763^ Moencb 1794 im

Methodus Plant, hort. bot. Marburgens., Willdenow 1809 im :^Handbuch«,

Ledebour 1830 in der Flora altaica und 1842 in der Flora rossica, Spagh

1839 in seiner Histoire naturelle des veg6taux, die Gattung ein. De Lamarck

und De Candolle in der Flore fran^aise 1805, De Candolle im Systema

1818 und Prodromus 1824, Kittel 1837 im Taschenbuch der Flora

Deutsclilands und Eihdlicher 1841 im Enchiridion botanicum unterschieden

zwei Gattungen und zwar Anemone find. Pulsatilla) und Ilepatiea.

Sprengel steht mit seiner Unlerscbeidung der beiden Gattungen Arte-

* ^
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Uber die system. Gliederung und geogr. Verhr. dcr Gattung Anemone L. 175

mmw (incl. Hepatica) und Pulsatilla in der 16. Ausgabe von Linnes

Species Plantarum im Jahre 1825 bisher allein da. Die meisten Autoren

fassen wie Li>n£: in seincn Species Plantarum ed. 1 (1753) Anemone^

Pulsatilla und Hepatica

sammen. Prantl

einer einzigen Gattung Anemone L. zu-

(1887) Heft 3, p. 247 undin Englers Bot. Jahrb. IX.

in den ^Natiiiiichen Pflanzenfaniilien« III, 1 (1891) p. 61, und Janczewski

in den unten mehrfach zitiertcn Arbeiten rechnen auch noch die von alien

librigen Autoren als eigene Gattungen behandelten Arten von Barneoudia

Gay und Knouitoiiia Salisbury zu Ajicmone^ dem ich jodoch in dieser

Arbeit nicht gefolgt bin^ da mir diese beiden Gattungen von alien librigen

Anemonen schon habituell zu verschieden erscheinen, und durch die an-

gegebenen Merkmale als eigene Gattungen ausreichend gekenn-
zeichnet sind. Ich unterscheide in der vorliegenden Arbeit folgende

5 Gattungen; Aiiemoiie L., Barneoudia Gay, Pulsatilla Tourn., Capetliia

Britton und Knowltonia Salisb. auf Grund folgender Merkmale:

A. Bliiten nur zuit Involukrum:
\. Griffel zu einem langen die Frucht krOnenden

Federschweife auswachsend

2. Griffel nicht zu einem Federschweife aus-

wachsend :

a. Involukrum meist von der Bliite entfernt,

laubig Oder =b reduziert; Bliiten einzeln

Oder mit cymosen, oft ziemlich reichblutigen

Infloreszenzen; s el ten genahert, dann
stets hochblattartig, und Bliiten stets

einzeln und Rhizom nicht knoll ig;

Griffel ziemlich kurz und regelmaBig,

gerade oder gebogen, bisweilen feh-

Pnlsatilla Tourn.

lend (nahere Merkmale siehe unten) . . . Auemone L.

b. Involukrum stets von der Blute entfernt,

stets laubig und verhaltnismaBig sehr groB;

Blulenstand wcnigblutig; Bliitenstengel

am Grunde beschuppt. SchlieBfruchte

viel gruBer als bei Afiemone mit an der

Basis unrefirelmaBiff knieformis gebo-
J-j
V.lX4m,Wlj5 JVIIIV^ AV/J. A.WQ O

genem,sonstgeradem, langem Griffel;

nur an der Basis mit sehr langenO ^'M

weiBen, geraden Haaren besetzt, sonst

kabl Rhizom knollig. Pflanzen stets

zweiachsig. Nur in den Anden wenige,

etwa 5, Arten Barneoudia Gay
B- Bliiten mit Involukrum und Kelch:

' Einachsi^e Pflanzen von sehr seringer Iluhe

"^
j-^ .
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mit ungetcilten Blattern. Infloreszenz ein-

bliitig. SchlieBfruchte mit holzigem Meso-

karpjinit an der Basis gebogenem, sonslgeraclem

Griffel. Wenig l)ekannte Ilochgebirgs-
pflanzcn (1 odcr 2 Arten) dcr Anden von

Peru und Bolivia Capethia Britton

2. Zweiachsigej stattliche Stauden des Kap-

gebietes und Nyassalandes mit gefie-

derten Bliitternj rcichverzweigtenj doppel-

doldigen Bliitenstiinden und kleinen, griinen,

seltener gelben Bliilcn, Frucht eine Bcere;

6—8 Artcn Kiiowltonia Salisb

In den folgenden AusfuhrunG:en sind nur die Arlen der an 2. Stelle
'ft

genannten Gattung, die echten AnemoneUj beriicksichtigt.

Liniie beschrieb in der 1. Ausgabe seiner Species PJantarum (1753)

15 Arten; von diesen sind jedocb 3 doppelt beschrieben: qii Iaqtiefolia

nemorosa^ siblrica und fasdcidata = nwcissi/lora] mithin kannte er

12 Arten. Diese teilte er ein in: 1. Hepaticae flore calycato: hicrher

rechnet er A, hepatica und jjalmata] 2. Anemones caule folioso, seminibus

caudatis: hierher (auBer eincr Pulsatilla) A. mronaria und hortensis^ und

3. Anemonoide flore nudo seminibus ecaudatis: hierher alle ubrigen: sil-

vestrls^ virginiaua^ dwhotoma^ trifolia^ nemorosa^ apcmiiua^ ranune^t-

loides^ narcissiflora. Dieselbe sehr unnatiirliche Einteilung behielt Linne

in alien folgenden Ausgaben seiner Species Plantarum bei. Willdenow stellte

in seiner Ausgabe von LmNfis Species Plantarum (1797) A. palmata zur Sektion

Anemonoides und allein A. hepatica zur Sektion Hepatica. Keiner der

alteren Autoren teilte die echten Anemonen (d. h. die Arlen der Untergattung

Euaiicmone Prantl im Sinne vorliegender Arbeit) in verschicdene Gruppen

ein, sondern alle fiihrten A. narcissi[lora^ nemorosa^ silvcstris usw. in

einer Sektion Anemone oder Anemonoides auf. Erst De Candolle gab

(1818) eine Einteilungj die fur alle spateren Systeme grundlegend

war in seinem Systema regni veget. vol. I (1818). Er stellte folgende

Gruppen auf: Pidsatilhides DC. , charakterisiert durch stark behaarte

Achanen, 15—20-blattrige Bluten und 2—3-blatlriges Involukrum; Ane-

monanthea DC. mit ungeschwanzten, eiformigen Achanen und einzelnen

oder paarigen einbliitigen Bliitenschaften; Anemonospermos DC. mit elwas

zusammengedriickten , ungeschv^anzten Achanen , zahlreicheUj einbliitigen,

unbeblatterten Bliitenschaften mit 2—3-blattrigem Involukrum und Omalo^

carpus DC. [Homalocarpus der anderen Autoren) mit flach zusammen-

gedriickten, oval-kreisformigen, kahlen Achanen und reicbblutigen doldigen

Blutenstanden; ferner untcrschied er Hepatica als Gattung. Zu seiner

ersten Sektion Pidsatilloides rechnet er die siidafrikanischen Arten, die,

k H'
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sowcit sie ihm bekannt waren [A. capensis iind tenidfoUa^ eine sclinial-

blatterige Form der vorigen), in dcr Tat eine nicht zu leugnendc

Ahnlichkeit mit Pulsatilla- kri^xx haben, besonders auch wegen ihres

zum Toil sehr auffallenden Fruchtbaues. Die Sektion Ancnionanthea DC.
F

teilte er in 4 Paragraphen nach dem Bau des Involukrums und Rhizoms

ein. Zur ersten Gruppe rechnet er die Arten mit sitzenden Involukral-

blattern und eiformigem, knoUigem Rhizome: coroaaria^ [pusilla ^== coro-

nariaY)^ pavonina^ {stellata^ horfensis^ pahnata^ decapetala^ parriflora^

caroliniaria^ [triternata ^= decapctala)^ biflora] zur zweiten, ebenfalls durch

knolliges Rhizom gekennzeichneten, aber mit gestielten Involukralblaltern

:

apennina und irrtiimlicherweise auch coerulea\ die dritte Gruppe umfaBt die

Arten mit gestieltem Involukrum und zylindrischem, dunnem, verlangcrlem

Rhizome: irrtiimlicherweise haldensis^ neniorosa ^
iisopuroides ^= praeccd\

{h)wifolta^== frifolia xxnd ?icmorosa ex p.), [rninima ^= nemorosa)^ trifolia,

ranunculoides und reflcxa. Die letzte Gruppe enthalt nur A. silvestris (und

aJba=silve8tris)^ diecharakterisiert wird durch »radicibus fibroso-fasciculatis«.

Die Sektion Anemonospermos DC. enthalt ncben drei Eriocephahis-AvieWj

virginiaim, mKltiflda^ vitifolia^ drei Rividaridium-Avien: mexicana^ helle-

horifolia und rivularis^ und die Anemoiiidium-kvi dichotoma (und penn-

syhanica = dicJiotoma). Die letzte Sektion Homaloea)pus enthalt nur nar-

msiflora (die noch hierher gerechneten Arten umbellata und sihirica sind

nur Synonyme von narcissiflora). Als ungenugend bekannt erwahnt De

Candolle noch A. Walteri (^ earoliniana] und pedata. Zur Gattung Hepa-

tiea rechnet er auBer {Hepatiea triloba =)A. hepatica und [H. angidosa =^)

tramsikanica noch ?ff. integrifolia= Capethia Britton. Wir selicn also,

daB De Candolle zuerst die Zujrehuriixkeit der Pulsatilloides -Arien zu0^"'^*'0

Anemone erkannte, die von den alleren Autoren zu Pulsatilla oder Adonis

gestellt wurden, Ferner erkannte er sehr richtig die systematische Stellung

von An, nareissiflora^ indem er sie von den librigen Arten trennte. Da-

gegen sind seine beiden Sektionen Anemoiianthea und Auentonospermos^
1^ V

wie ersichtlich, sehr unnatiirlich, da die Beschaffenheit des Griffels und

des Perikarps ganz unbeachtet geblieben sind. Dieselbe Einteilung behielt

I>e Candolle im Prodromus Systematis natur. I. (1824) p. 16fT. bei, stellte

nur coenilea in die Verwandtschaft der nemorosa und fugte 3 neue Arten

imknsis, Fischeriana und Hepatica amerimna (= A. hepatica subspec.

rotundata) hinzu.

Spreiigels (1825) System in seiner, der 16., Ausgabc von LmNfis Species

pJantarum 1825, stimmt mil dem De Ganuolles, was die Gruppen anbe-

Jnfft, fast genau iiberein, nur unterscheidet er die Gattungen Anemone
(»lso incl. Ilepatica) und Pulsatilla, und gibt den Sektionen andere Namen

:

so nennt er Anemonanthca DC. i>Sicphammata ^
^ Anemonospermos DC.

"v^

1 T ^

^) Die eingeklammcrtcn Namen sind Synonyme
Botanisclie

Jahrhficher. XXiVIl. Bd. 12
'-'.-:^
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>])iplocalym)ha« und Homalorarjnfs DC. y>Pcfaso(Jes^, Ncue Arlen fiigl

or nicht hinzu; die ]>eidcn; fonnosa Clarke und Commcrsoniana Rich.

sind Synonyme zu pabiiata und multifida,

Auf die dicht wollig lang zottige Behaarung der Frtichte als unter-

scheidcndes Mcrkmal wcist Ledebour in seiner Flora Altaica 1830 zuerst

hin; cr trennt daraufln'n sllvestris von Kuihrosa^ coeriilea^ Fischerimia und

altaica^ von denen inuhrosa und altaica hier zum erslenmal beschrieben

werden.

Eine Anzahl erhcblicher Verbesscrungen brachte das System von Spacli

in seiner Ilistoire naturelle des vegetaux Bd. YU (1839). Er unlerscheidel

Jleimtica als Galtung und teilt Anemone in 5 Sektionen ein. Zur ersten.

Sect. Sylvia Spach, rechnet er nur apennina^ nemorosa^ ranunculoidcs^

zur zweiteUj Sect. Oriba Adanson, silvestris^ virgiiiiana und vitifolia, zur

drilten, Anemonidiiwi S])ach nur dichotoDia^ zur vierlenj Ilomalocarpus

])C._, narcissiflora
J
und zur letzten^ Phaeandra Spach j

eoronaria, hor-

tcnsis (ink), pnvonina) und pahmita. Er erkannte also zuerst die

isolierte Stellung, welche A, dichotoma \m System einnimmtj und

hcbt auch liervor, daB sie ein rhizome subverlical >irreguHer« besitzt, vmd

den abweichcndcn Bau der Achilnen: » nucules rostrees (par un style sub-

rectiligne), aplaties, peu nombreuses, glabres ou pubescenles«. Er erkannte

ferncr die nabe Verwandlschaft der Arten seiner Sektionen Oriba und

Phaeandra^ jedoch nicht die ZusammengebOrigkeit dieser beiden Sektionen,

da auch er die Behaarung der Achanen nicht hervorhebtj sondern nur den

Wurzel- und Stammbau als Einleilungsmcrkmal benutzt.

Einen groBen Riickschritt De Gandolle gegenuber stellt das System,

welches Kittel 1837 in seinem >Taschenbuche der Flora Ueutschlands*

verOffentlichte, dar. Er untcrscheidet die 2 Gattungen Anemone (inkl.

Pulsatilla) und Hepatica^ teilt die Anemonen aber folgcndermalJen ein:

{""Puhatilla und ''''''Preonanthus DC.) """"Ventosia Kittel mit sitzender

llQlle und ganzcn oder gespaltenen BlatterUj hierher hortensis und nar-

cissiflora^ * * * ^Religiosa Kittel liiit gcstieltcn^ den Wurzelblattern iihn-

lichen Hiillblaltern, hierher haldcnsis^ silrcstriSj ncmorosa^ rammcidoides^

irifolia.

H ¥ I

A

* *

Das System De Caivdolles legle auch Pritzel 1841 seiner Revisio

Generis Anemones in der Linnaea Bd. XV. zu grunde, zog jedoch auch

ITcpatica als Sektion zu Anemone. Die Anordnung der Arten innerhalb

der Sektionen weist einige Verbesscrungen auf: so teilt Pritzel die Seklion

Ancmonanthea DC. in zwci Gruppen nach der BeschafTcnheit des Pcri-

karps und Gynophors (Fruchtbodens): § 1. Carpidiis lanatis, gynophoro

'«

cylindrico, und § 2. Carpidiis villosis glabrisve, gynophoro hemisphacrico

Durcb diese Einteilung wird A, baldcnsis von der nemorosa-GiVv\\)\)Q^ getrennt

Nach der BeschafTcnheit des Rhizoms und der Involukralblattcr wcrden dann

die §§ weiter eingetcilt und so komml er zu folgendcr Anordnung: § ''3-

r -
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>radice tuberosa. foliis involucralibus {ful

gens^ pavonina , hortcufiis, pnlmata.i decapetala^ sphcnophylla^ [Ber-

landieri Pritzel n. sp. = decapetala), [triternata = decapetala)^ [formosa

2)almata?) und biflora. b. »radice lignosa elongata, foliis in-

volucralibus sessilibus«: parviflora Mich. c. »radice fibroso-fas-

ciculata vel cylindrica lignosa, foliis involucrabilibus peliolatis«:

baldensis, silvestris: § 2 a. Radice tuberosa: «^e;Mii«a und (fiilscblicher-

weise) crassifoUa, b. Rhizomate cylindrico repente, rarissime fas-

ciculato: a) pedunculis slricte solitariis: [sihirwa =^ narcissiforn)^
deltoidea, Richardsonii^ trifolia, [minima = nemorosa), umhrosa, nemo-

rosa, altaica, B) secundariis basi, rarius sc-

cundario segregatim involucellato: [isopyroides = ncmorosa), Fiscltc-

riana, ratiuncidoides, coendea, [uralensis = coerulea), reflcxa, antficeiisis^

Wightiana [= rivularis), discolor, Sellowii Pritzel n. sp. Der § 1 entbalt

nur Eriocephalus-Avlen, dagegen steben in der Gruppe § 2 Rivularidiian-

und echte A?2e?no?ia?itkea-Ar[cn durcbeinander und neben eincr PulsaUlloidcs-

Art. Die Sektion Anemoiiosjycrmos J)C. teilt Pritzel ein in § 1. Pedun-

culi 2—6-uniflori, ad basin involucellati: cylindrica, mexicana]

§2. P. 2—5-segregatim involucellati, iterum dicbotomi, a) car-

pidiis lanatis: virginiana, midtifida, japonica, vitifoUa, b) c. glabris,

rarissinne pilosis: [pennsilvanica] [barhidata = rivularis), rividaris, clon-

'
folia, [aequinoctialis=pracced.), obtusiloba, [villosa narcissi-

flora), tetrasepala. Es ist auffallend, daB Pritzel die groBe Unnatiirlicli-

keit dieser Sektion nicbt erkannt bat; sie entbalt in § 1 eine Eriocephalus-

Art neben einer Bividaridin?n-\ri und in § 2 a) wieder 4 Eriocephalus-

Arten, in b) dagegen ein Gemiscb von Arten aus alien Sektioncn auBcr

A^iemonauthea DC. s. sir. und Erioceplialus, nlimlicb 2 Eivularidiwn-,

< Pulsatilloidcs- , 1 Anemonidium-, 2 Homalocarjms-Arlcn. Ebenso un-

natiirlich ist seine Sektion Homalocarpus DC. durch die Hinzufiigung einer

^ncmonanthea- und einer Eivularidium - Art geworden; Pritzel stellt

nlimlicb zu dieser Sektion folgende Arten: narcissiflora, baicalensis, poly-

onthes, hepaticifolia. Die Unbraucbbarkeit des Systems Pritzels erhellt

«BS dem Schicksal, das vielgestaltige Arten erfabren: die gewobnlicben,

reichblatigen Formen von A. narcissiflora L. stelien ganz ricbtig in der

Sektion Homalocarpus DC ; armbliitige, starkzotlige von Rovle als villosa

beschriebene derselben Art stehcn in der Sektion Anemouospermos DC.

§ 2 b, einblutige, wie sie von LiNNfi als A. sibirica bescbrieben wurden,

stehcn in der Sektion Anemonanthea DC. § 2 b a.

I^edebour (1842) teille die Ailen der Sektionen Anemonanthea DC
iind Ancmonospcrmos DC. in seiner Flora rossica i8i2 nacb der Be-

schafTenhcit des Involukruins und Rbizoms ein, ohne die Bcbaarung der

I'riichte und die Beschaffenbeit des Griffels zu berucksicbtigen. Daher ent-

halt seine Sektion Anemonanthea in S 3 eine Eriocejihalus- und eine

12
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Rivularldiuni' uinl in § 4 eine Rividaridiw)i-\r[. A. [iic)in.silmnica^

dichotonia stellt er wie Pritzel zu Aiieutonospcrnios DC. Die Sektion

HoDicdocarpiis DC. enthiilt neben narcissiflora noch die Anemonantltea-

Art haicalensis Turcz.

Erst Hooker f. unci Thomson (1855) erkannten den systematischen

Wert der Behaarung der Fruchlc von Ancntone und begriindeten darauf-

hin die Sektion Eriocephalus in ihrer Flora Indica 1855. Da mir dieses

Wcrk jedoch nicht zuganglich war, halte ich mich an die Einteilung in

J. D. Hooker, Flora of British India 1872. Es werden hier (abgesehen

von FidsatUla) drei Sektionen unterschieden und zwar Eriocej^hahis mit

wollig-zottigen, Anemonarithea mit nicht wolligen und nicht zusammen-

gedriickten und Omalocarpus mit stark zusammengedriickten, gefliigelten

Achancn. Zur ersten Sektion gehOren biflora, rupicola und vitifolia\ die

zwcite Sektion Ancmonanthea enthalt da^e":en mit einander crar nicht ver-J^^J^^*.^ ....V ^...^..^^^ ^

wandte Arten: A. Griffithii^ Fakmieri^ ohtusiloha^ riipestriSy tridlifolia^

rivularis^ d. h. 1 Afiemonanthea-kvi im Sinne dieser Arbeit, \ Tlepatica-^

3 Palsatilloides- und 1 liiriduridium-Avl, Da^xecren werden in der letzteno^o

Sektion, Omalocarpus DC, wirklich nur hierher gehOrige Arten zusammen-

efaBt, die von den friiheren Autoren zum Teil in ganz anderen Sektionen

gefuhrt wurden: demissa, polyanthes^ naraissiflora^ tetrasepala und elan-

gata^ von denen die ersten drei und letzten beiden naher mit einander ver-

wandt sind.

Praiitl (1887) faUte in seiner Arbeit »Beitrage zur Morphologic und

Systematik der Ranunculaceen« in Englers Bot. Jahrb. IX (1887) 2. Heft

die Gattung Anemone in noch weiterem Sinne als LiNxfi, er zog auch

Barncoiidia und Knowltojiia hinzu, eine Ansicht, der ich mich, wenigstens

vorliiufig, nicht anschlieBen'kann aus den oben schon genannten Griinden,

besonders deswegen, weil die Areale dieser beiden Gattungen eng umgrenzt

erscheinen: die i>V//7^6W<6?^a-Arten fmden sich nur in den Anden, die Knowl-

tonm-Arten nur im Kapgebiete nordostlich bis zum Nyassalandc. Die echten

Anemonen faBt Prantl als Euanemone zusammen, im Gegensatz zu Pulsatilla

(Tourn.) Prantl; er rechnet also auch Hepatica zu Euanemone^ was in vor-

lie^ender Arbeit aus den unten naher ancrcfirehenen Griinden nicht sescheheno^G

ist. Prantl teilt die echten Anemonen folgendermaBen ein : I. Einachsige; die

Sektionen Anemonantlica DC, Eriocephalus^ Pulsatilloides und II. Zwei-

achsige: Homalocarpus und Hepatica. In der ersten Sektion Anemo-

nanthea DC vereinigt Prantl die beiden Sektionen De Candolles : Anemo-

nanthea und Anemonospermos mit AusschluB der zu Eriocephalus ge-

liurenden Arten. Die Sektion Vjixjcephalus umfaBt alle Arten mit w^oUigen

Fruchlen, die ja bei den Tdteren Autoren liber mehrere Sektionen zerstreut

waren. Nach der Beschaffenheil des Rhizomes werden die auf den Frucht-

bau begrundeten Sektionen weiter cingeteilt. Da jedoch bei den Arten der

Sektion Ancmonanthea der Bau dcs Grifi'els und des Perikarps nicht be-
vs

'\\
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h

acbtet wurde, fmden sich in ihr die Bbvularidnim-\Y[e\\^ die Sektion Anc-

monidiwn und auBerdem die (meisten der) damals zum Teil noch wenig

bekannten Arten der Subsektion Breristylae der Sektion Pulsatllloides.

Die Sektion Homalocarpus enlhiilt die von dem Entdecker falschlicherweise

hierher gestellte, sehr abweichcnde andine A, Jicpaticifolia Hooker.
*

Das beste System gab Janczewski (1890— 1898) in seiner zuerst im

Bulletin international de TAcademie des sciences de Gracowie 1890 er-

schienenen Arbeit »Ktudes comparnes sur le genre Anemone« und in seinen

»Eludes morphologiques sur le genre Ancmone« in der Revue Generale

de Botanique IV (1892), IX (1897) und X (1898). Bogriindct ist dieses

System auf den Fruchtbau mit alien seinen Einzclheitcn, d, b. sowobl auf

den Bau des Perikarps wie des Griffels und vor allem des Embryo. Da-

mit brachte Janczewski mebrere neue und auBerst wicbtige Merkmale fiir

die Systematik. Er faBt die Gattung in demselben Sinne wie Prantl,

d. h. er rechnet ebenfalls Barneoitdia und Knowltonia zu Anemone. Auch

Capethia Brilton, eine Gattung, von der 1?uantl in seinen Arbcitcn nicbts

erwiihnt, recbnet Janczewski zu Ane))ione^ sagt dabei jedocb, daB die hierber

gehurenden als »Anemone integrifolia « von Humboldt, Bonpland und Kuntu

in »nov. gen. et sp. amer.« (1815— 25) p. 40 l*escbriebenen und als zweifelbaft

zu Hepatica gestellten Pflanzen noch viel abweichender als Barneoitdia

seien. Seine Sektionen unterscbeiden sicb von denen Pramls in folgenden

Punkten: 1. Die Sektion Ancmonanthea^ welcbe Piiantl erweitert batle,

^vird in die 3 Sektionen Sylvia Gaud., Rivularidium Janczewski nov. sect.

und Aiiemonidium Spach geteilt auf Grund der unlen ausfiibrlich angc-

gebenen Merkmale. 2. Die Sektion PuUatilloidcs DC. wird erheblicb er-

weitert, und es werden hierhin eine Anzahl hochalpiner Himalayapflanzen

gestellt, welcbe Prantl in seiner Sektion Anemonanthea DC. emend,

fuhrte. 3. Wird Barneoudia dem Erioccvhalus-l\x)\\s ansediedert undo^o

ularidiiim gestellt. 4. Wird die Gattung

Capethia Britton {^Anemone integrifolia II.B.K.«j als neue Sektion Ex
'^nvolueratae Janczewski der Gattunu' Anemone ancrediedert. 5. WirdO ^x/^./c-iy/^^ cwiQ

Anemone hepaticifolia an die richtige Stclle im System, in die Sektion

Rivularidium gestellt.

Da ich niich im wesentlichen in meiner Einteilung den von Janczewski

ftufgestellten Typen angescblossen habe, sei hier auf die Gharakteristik der

Gruppen in vorliegender Arbeit verwiesen.

Finet und Gagnepain (1904) begrundelen in ihrer Bearbeilung der ost-

asiatisclien Arten der Gattung Anemone in den » Contributions a la Flore
<le I'Asie orientale d'apres THerbicr du Museum de Paris* (im Bulletin de
'a Society Botanique de France, tome LI (1904) p. 56ff) ihr System nur
^^^ den Bau des Griffels, der Narbe und der Filamente. Durcb die zu

^inseitige Betonung dieser Merkmale und AuBeracbtlassung des sonstigen

ruchlbaues kommen die Autoren zu einer scbr unnaturlicben Einteirung

J. -rf
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in 8 Sektionen, Die erste von ihnen enthalt nur eine Pifhatilla-Jirl] die

2. eine Erioccphahts-kvi coronaria\ die 3. eine Anemonanthea- {re/lexa)

und dvei Palsatilloides-Xvien: glaucifoUa^ trnllifolia ^ obtusiloba^ vvobei der

erstcn dieser drci fdlschlicherweise unregelmaBige, bandfunuige Fiianicnle

zugeschrieben werden. Die 4. Scktion enthalt 9 Ane?)ionanthea-\rlen:

(idensisj altaicay coeridea^ apenninay cxigua^ Delarayl^ Raddeana^ nemo-

roscij nikocusis neben ^ Hepatica-AriGn: Falconeri wnd liepatica und einer

Eriocephalus~\vi : rupicola. Die 5. Sektion enthalt 2 Eriocephalus-KviQn

vitifolia und sllvestris] die 6» (zwei) I Anenwjiaiifhea-Avl[en) halcalensis

[= und flaccida). Die letzten beidcn Sektionen enthalten alle Arlen mit

kurzem GrifTel (GrilTel so lang oder kiirzcr als die Achane, bisweilen fehlend)

und kahlen Achanen und zwar die 7. Sektion die Arten mit regelmaBigen

Filamentcn: 2 A?ie??io?i//?ithea-\r[en: Griffithu und stolonifera^ \ Riviila-

ridium: rivuhiris^ \ PidsaUUoides-\ hegoniifolia und I Honudocaipus-

Art; tetrasepala. Die letzte, 8., Scktion unifaBt die Arten mit unregel-

muBigen Filamenten aus i verschiedenen Sektionen: 1 . Ancnwnidiiun-:

dichotoma^ 1 Anemonanthea- : gclida
, 1 PidsatiUoidcs- : imbricata und

1 Ho}nalocarpus-kvV, narcissifloi'a. Finet und Gagnepain suchten zuni

ersten Male den Bau der Filamente als Merkmal fiir die Gruppen-

bildung zvi benutzen, sic kamen jedoch und muBten zu einer ganz

unnaturlichen Einteilung gelangen, da sie dieses Merkmal vollig liber-

schfitzten und alle anderen, vicl wichtigeren Merkmale auBer acht lieBen.

Wir finden bei ihrem Systeme nahe verwandte Arten in ganz verschiedenen

Sektionen, z. B. tebrisepaJa und iiaixissiflora und umgekehrt gar nicht

mit einander verwandte Arten in derselben Sektion, z. B. rejhxa, glauei-

folia und tndUfoUa oder udensis^ rupicoki und hepatica usw.

II. Abschnitt: Eigene Grundideen fur die Bildung der

Gruppen; leitend Morphologie^ Entwicklungsgescliiclite

und Verbreitung

Wie schon Janczewski in seinen oben zitierten Arbeilen hervorhob,

muB jede systematische Gliederung der Gattung Anemone auf dem Bau

der Achanen beruhen. Wenn wir den Fruchthau in alien seinen

Einzelheiten betrachten, ergeben sich uns die im folgenden Abschnilte

eingehender charakterisierten, scharf umgrenzten, natiirlichen Sektionen:

E7 J

Ilomrdocarpns und Hepatica. Die funf erstgenannten Sektionen sind aus-

gezeichnet durch einachsigen Wuchs, d. h. die Hauptachse schlieBt mit

einer Bliite ab; dageKen sind die beiden letztcrenannten Sektionen zwei-
J. ""O'-n

achsig nach dem Schema L NLNL , IL HZ aus N oder L (nach

A. BuAUN Invid. p. 93 und Wydlkr, Flora 1859 p. 258 ex Eicolkr), d. h.

orsf an Scitcnsprossen aus der Achsel moist cines ^'iederblaltcs, selten aucn

t L
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eines Laubblattes entspringen die lateralen Blutenschafte. Es ist jedoch

nicht gerechttertigt, die einachsigen^l xind zweiachsigeni) Sektionen zu beson-

deren Gruppen hoherer Ordnung zusainmcnzufassenj da nur die in voiiiegen-

der Arbeit deshalb als eigenc Unlergattung behandeltc zvveiachsige Seklion

Hepatica wirklich gar keine vervvandtschaftlichen Bezichungen zu irgend

einer der einacbsigen Sektionen aiifweist, wiihrend die zweiachsigc Sektion

Homalocarpus auffallendej noch mebrfach zu betonende Beziebungen zu

Pulsatilloides zeigt. Die Rbizomverbaltnisse sind bei den einzelnen Gruppen

sehr vcrscbieden: das Rbizom ist bald aufrecbt oder kricchcnd, schr kraflig

Oder fast fadenfOrmig, (leischigj holzig oder knoUigj regchTiaBig oder oft

recht eigenartig und unregelmaBig, schopfig oder kabl, mit Scbuppenblatlern

besetzt oder blattlos. Die fiinfte der einacbsigen Sektionen: Anentcmldiuni

liiBt sich vielleicbt in verwandtscbafUicbe Beziebungen zur Sektion Ririda-

ridiiim bringen, slebt jedoch im morpbologiscben Aufbau inncrbalb der

Gattung isoliert da.

Die cbarakteristischen Merkmalc des Fruclitbaues geben uns ein

Mittel an die Hand, nicbt allein die Zugeborigkeit der Arlen zu den ein-

zelnen Sektionen mit Sicberbeit zu bestimmeUj sondern sogar innerhalb

der Sektionen besonders bei Anemonidliim^ Pidsatilloidcs und EriGCcphalus^

doch auch bei AnenionmitJiea und Mividaridlunij wcniger odor gar nicbt

bei Homalocarpus und Hcpatiea^ die naberc systematischc Verwandtscbaft

der einzelnen Arten zu ermittcln. So sind z. B. alle mit A, silvcsfris ver-

wandten Arten durch einen dichten Ilaarkranz am Oberende des Karpells

charaktcrisiert, im Gegensatz zu den iibrigen, besonders den amerikanischen

Arten derselbcn Gruppe Eriocephalus^ denen dieses Merkmal feblt. Weiterc

Beispiele lieBen sich noch zahlreich anfubren, doch vcrweise ich auf die

Charakterisierung der Gruppen, um unnotige Wiederholungen zu vermeiden.

Der Bau des Rhizomes, Stammes uud der Wurzel ist als Unter-

scheidungsmerkmal fiir die Sektionen nicht vervvendbar, weil daraufbin

mit einander verwancUe Arten in ganz verschicdenen Sektionen unter-

gebracht werden miiBten, wie A. apennina und blanda einerseits und die

»iewwos«-Gruppe andererseits, oder A. dccnpetala und sphenophylla einer-

seits und rrmltifida andererseits. Wohl aber liiRt sich dieses Merkmal zur

Charakterisierung der Gruppen innerhalb der Sektionen schr

gut verwenden.

Ebenso unbrauchbar fiir die Unterscheidung der Sektionen ist der Bau
3es Involukrums, wie ein Blick auf die Systemc der iilteren Autoren zeigt,

die daraufbin ihre Sektionen unterschiedcn, wie Kittel u. a. Nahe mit

einander verwandte Arten, z. B. ncmorosa und ramincidokks oder pani-
pora und haldeiisis u. a. miiBtcn daraufbin in verschiedenen Sektionen

^) Es sei mil- der Kiirzo halber dieser Ausdruck gestattct, desscn Bcdcutiing wolil

•seiner Erluulerung bedarf.
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untergebracht werden , und andererseits muCten gar nicht mil einander

verwandte Arten, wie z. B. ncmorosa und hcddensis in eincr und derselben

Sektion ihren Platz finden.

Der Ban des Perigoiis laBt sich ebensowenig zur systematischen

Gruppierung der Arten vcrwendcn. Denn erstens ist der Ban des Peri-

gons bei sebr vielen gar nicht mit einander verwandten Arten

Yollig libcreinstimmen d und innerhalb zahlreichcr Gruppen sehr kon-

stant, so daB man z. B. rammcidoides ^ obtusiloba und narcissiflora zu-

samnienstellen niiiBte; zvveitens zeigen andere Arten eine derartige

Unbestiindigkeit in der Zahl und Ausbildung der Perigonbliitter, daB

man die verschiedenen Formen eincr Art in ganz getrcnnten Sektionen

fiihren muBte, z. B. nemorosa und vor allem die Mittelmecrarten der Sektion

Eriocep]talus: coronariay pavonina^ hortensis u. a. Der Bau des Peri-

gons laBt sich nicht einmal zur Unterscheidung von Gruppen

innerhalb der Sektionen verwenden.

Der Bau der BMlaniente und Antheren wurde in neuesler Zeit von

zwei Autoren zur systematischen Gliederung der Gattung Anemone benutzt

(cf. das System von Finet und Gag.nepaln in Bull. Soc. Bot. de France

1904). Sie gelangten daraufhin zu Sektionen^ deren Unnatiirlichkeit in der

geschichtlichen Ubersicht dieser Arbeit schon beleuchtet wurde. Zur Grup-

pierung und Charakterisierung der Artengruppen innerhalb der Sektionen

leistet dieses Merkmal jedoch recht gute Dienste (naberes daruber bei der

Charakterisierung der Gruppen)..
r

Eine scharfe Umgrenzung der Gruppen auf Grund der Merkmale des

Bliitenstandes ist nur zum Teil mudich. Die meisten Sektionen

zeigen eine sehr groBe Mannigfaltigkeit in der Ausbildung des

Blutenstandes; so kommen in den Sektionen Ane}ywnant]iea^ Rivvh-

ridium, ridsaUlloides^ Erioceplialus einfache oinblutige oder wenigblulige

[nentorosa und ihi*e Verwandten , Richardsonii^ caffra^ silvestris) oder

cymus verzweigle und vielblutige Blutenstiinde vor [baicalensis^ rivulariSj

Fanniiiii^ rirginiana). Welche Folgen eine Gruppierung auf Grund des

Daues des Blutenstandes haben muB, wurde oben schon am Bcispiel der

A, narcissiflora L. erwahntj die Pritzel an drei verschiedenen Stellen

seines Systems unterbrachte, je nach der Ein-, Wenig- oder Vielblutigkeit.
r,

Einige Bestiindigkeit in der Ausbildung des Blutenstandes zeigen

nur die Sektionen Aiiemonidiiim und Hepatica; erstere besilzt stets

Dichasien, diese ist stets einbliitigj eine Verzweigung des Blutenstandes aus

der Achsel der hnolukralbliitter kommt hier niemals vor.

Auch auf den Blattbau laBt sich kein System begrunden. Die Arten

mit ungeteilten oder wcnicri^elcilten Bliittern sind stets verwandt mit solchen.

V '

die sUifker gcteilte Blatter besitzen, z. B. Keiskcana mit ranimculoides

Oder den anderen Tl/jlal€cfrf/07i-\\ien mit sitzendem oder kurzgestieltem

^
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Involukrum, oder trifolia mit nemorosa^ oder palniata mit coronarla^

Oder hegoniifolia mit ohtusiloba,

Es bleibt somit als einziges Merkmal, das, bei den ein-

zelnen Arten wenig oder gar nicht veranderlichj eine scharfe

Umgrenzung der Sektionen und Gruppen innerhalb der Sek-

tionen ermoglichtj der Fruclitbau iibrig. Es genugt jedoch nicbt

die Beschaffenbeit des Griffels und die Behaarung allein, um
naturlicbe Sektionen zu bilden, sondern es ist auBerdem von
gruBter Wichtigkeit, die Beschaffenbeit des Embryos, der ana-

tomische Bau des Perikarps, die Art der Behaarung, oh sie aus

kurzen, anliegenden Borsten- oder Seidenhaaren, oder aus langen, starren,

abstebenden oder zottig-wolligen, sehr langen llaaren bestebt. Ferncr ist

zu beacbten die Keimungsgeschichte, die von der Ausbildung des

Embryo und den Lebensbedingungen der Arten abhJlngt. SchlieBlich

ist noch das Verbal ten der Bastard e mit beranzuzieben, worauf ich

gleich bier naher eingehen mOchte, wahrend die Beleuchtung der ubrigen

Punkte erst im folgenden Abschnitte, bei der Charakterisierung der Gruppen

erfolgen soil. Scbon Janczewski spricht in seiner Arbeit »Les Hybiides du

Genre Anemone* (Migszance Zawilcow, Krakau 1889, im Bulletin de I'Aca-

d^mie des Sciences) die Ansicbt aus, daB Arten, die sich durcb ihre Ver-

breitungsweise und Struktur der Frucht und des Samens, ebenso durcb die

Art ihrer Keimung und andere biologische Charaktere von einander unter-

scheiden, absolut unfahig seien, Bastarde zu erzeugcn. Die Verbreitungs-

weise der Anemone-Yvnohie ist nun aber, wie im folgenden Teile gezeigt

werden wird, abhangig von dem Bau des Griffels und der Behaarung,

Merkn^alen, nach denen in dieser Arbeit die einzelnen Sektionen unter-

schieden werden. Demnach konnen Bastarde zwischen Arten ver-

schiedener Sektionen nicht vorkommen. Damit stimmt das, was
bisher iiber ^7^emo/^c-Bastarde bekannt gcworden ist, vollkommen uberein.

Es sind bisher folgende Bastarde bekannt geworden: A. nemorosa X trifolia^

A, mmorosaXrmiuiiculoideSj A, altaicayirammciiloides^ A. rammculaidesX
(^oerulea

(?), A. altaica X haicalensis *), A. virginianaX silrestris^ A. virginiana

^multifida, A. silvesh'isXmultifida^ A.japonicaXvitifolia^ A.cownarla
^pavonina, A. hcpaticaXtranssilvanlca^ d. h. also kein einziger Bastard

zwischen Arten verschiedener Sektionen. Jedoch darf man sich nicht verleiten

•assen, dem Verhalten der Bastarde zu groBen Wert beizulegen, und etwa des-

«alb nemm-osa und apennina oder multifida und dccapetala in verschiedene

Sektionen stellen zu wollen, weil Bastarde zwischen diesen Arten unmuglich
s*n<3. Diese Arten {A. apennina und decapetala) haben sich ganz ver-

schiedenen Lebensgewohnheiten angepaBt, sie sind zu Steppenpflanzen ge-

<) Vergl. Inerzu meine Mitteilungen in Engleus Bot. Jahrb. Bd. XXXVl (190r>)

"eiMall Nr. 80.
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worclerij die im stande sind, niit Ililfe ihrer KnoUenbildimg langere Trocken-

heit zu iiberdaiiern, was ihre Stammarten, die wie neniorosa und multi-

fida gcbaut waren, nicht konnten. Diirch diese tiefgreifendie Ver-

iinderung haben sie die Fahigkeit der IJastardbildung mit ibren

unverandcrt gebliebenen Vervvandten eingebiiBl.

Von groBer Wicbtigkeit fiir die systcniatiscbe Gliederung der Galtung

Anemone ist die pflanzcngeograpbiscbe Verbreitiing, auf die unten

njiber eingegangen werden soil.

Die erste Sektion Anemonant]tea bestcbt fast aiisschlieBlicb aus Ge-

biisch- und Laubwald-, scltener Wiesenpflanzen des nOrdlicben cxtralro-

pischen Floronreichcs. Ihre reichstc Entwickhing liegt in Ostasien. Nur

die wenigen Arten der Subscct. Ttibewsa ni, sind Steppenpflanzen des

Mittelmeergebietes.

Die Sektion Rivnlaridinni enthrdt dagegen vornehmlich Nadelwald-j

Gerull- und Wiesenpflanzen Asiens und Nord- und besonders Siidamerikas.

Sie hat keinen Vertreter in Europa und Afrika, wohl aber ist sie die ein-

zige, die cinen Vertreter nur im altozeanischen oder australischen Floren-

gebiete, auf Tasmanicn, besitzt. Die Arten lieben besonders das Gebusch

am Rande der AVasserlaufe der alten Gcbirgsmassive (Himalaya, Anden),

nur eine Art kommt ausschlieBlich im subarktischen und arklischen Ge-

biete Asiens und Nordamerikas vor.

Die Sektion Fulsatilloldes besteht zur Ilalfte aus Felsen- und Steppen-

pflanzen Slid- und Ostafrikas und Ostasiens, zur anderen Halfte aus hoch-

alpinen Glazialpflanzen Ostafrikas [Thomsonii) und des Himalaya.

Der weit verbreiteten Sektion Eriocephahis gehuren ausschlieBlich

Steppen- und Felsenpflanzen an, die zwar auch in Nadelwaldern vor-

kommen [virginicma u. a.), schattige Laubwalder jedoch meiden. Sie

finden sich fast im ganzen nordlichen extratropischen Florenreiche und

sind besonders charakteristisch (Series Oriha) fiir das Mittelmeergebiet und

(Series Midtifida und Vtrginiana) fiir die Steppengebiete Nord- und Slid-

amerikas (§ Tnherosa)^ d. h. fur Gegenden, die erst in geologisch jiingerer

Zeit fur habere Pflanzen bewohnbar wurden.

AusschlieBlich aus Glazialpflanzen besteht die Sektion Ilomalocarpiis^

deren Entwicklungszcntrum im Himalaya zu suchen ist, und die von hier

westlich bis nach den Pyrenaen, ustlich bis in die Rocky Mountains

ausstrahlt.

Die Sektion Anemonidkim enthalt nur Grassteppen- und Felsen-

pflanzen des gemaBigten und besonders kalteren Asien und Nordamerika.

Die Art [dichotoma] begleitet die groBen Fliisse, in deren Uberschwemmungs-

gebieten sie wachst. Sie fehlt in Europa mit Ausnahme des Urals.

Die letzte Sektion Hepatica enthalt dagegen nur Laubwald- und Ge-

biischpflanzen, die nicht in die alpine Region der Gebirge ansteigen una

andererseits Steppengebiete ganzlich meiden, wohl aber bevvachsenc Kalk-

, \ "j-^
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felsen liebcn. Sie bediirfen immer des Schulzes hOherer Baume oder

Straucher. Yerbreitet ist diesc Seklion iibcr das ganze nOrdliche extra-

tropische Florenreieh.

Aiif Grand der angedeuteten und zum Teil noch im folgenden des

Naheren zu erorlernden Gesichtspunkte bin ich zu folgendem System

gelangt

:

Subgenus I. Euanemone Prantl s. str.

A. Einachsige Pflanzen:

Seciio I. Anemonanthea DC. Syst. i (I8i8j p. 196 ex p.

Subsectio 1. Sylvia Gaud.

Series 1. Hylalectryoii Irmischj Bot Zeit. 1856.

a. Mit sitzendem oder sehr kurz gestieltem Involukrum

\. A. Keiskeana T. Ito.

2. A. ranunculoides L. 'I Spec, collect. A. ranunculoides L.

3. A. coerulea DC. j emend.

?) 3\ A. soyensis ^) Boissieu.

4. A. deltoidea Dougl apud Hooker.

b. Mit langgestieltem Involukrum:

5. A. trifolia L.

6. A. Raddeana Maximowicz.

7. A. udensis Trautvetter et Meyer.

8. A. altaica Fischer

9. A. nemorosa L.
[ Spec, collect. A. nemorosa L. emend.

10. A. umbrosa Ledebour

(?]M. A. Fischeriana DC. (Vielleicht hinter 3 zu stellen.)

12. A. nikoensis Maximowicz.

Series 2. Reflexa m.

13. A. reflexa Slephan.

Subsectio 2. Tuberosa m.

14. A. apennina L.
i

• r

15. A. blanda Schott et Kotschy / ^pec. collect. A. apennma L.

Subsectio 3. Stolonifera m.

a. Mit sitzendem Involukrum:
16. A. baicalensis Turczaninoff.

17. A. Prattii Iluth n. sp.

18. A. Ulbricbiana Diels n. sp.

(?) 19. A. gelida Maximowicz.

20. A. Delavayi Franchct.

^) Die zweifelhaften Arten und solche, die mir nur aus unzurcichenden Beschrei-

oungen oder mangelhaften Ahbildungen bekannt geworden sind, habo ich mit einem

^n versehen.

h
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b. Mit gestieltem Involukrum:

21. A. slolonifera Maximowicz.

22. A. exigua Maximowicz.

(?)23. A. Davidii Franchet.

Sectio 11. Rivularidium Janczewski.

Series 1. Rivularis m.

a. Filamente regelmaBig.

24. A. mcxicana H.B.K.

25. A. rivularis llamilt.

26. A. Jlemsleyi Britton

27. A. Sellowii Pritzel

28. A. Glaziowiana Urban

Spec. coll. A. rivularis llain,

emend.

28=\ A. Leveillei E. Ulbrich n. sp.

b. Filamente unregelmiiBig, dicklich oder besonders nacb der

Basis bandformig verbreitert.

29. A. antucensis Poeppig.

30. A. helleborifolia DC.
I

(?):M. a. peruviana Britton /
^pec. coll. A. helleborifolia.

Series 2, Crassifolia m.

32. A. crassifolia Hooker.

Series 3. Richardsonia m.

33. A. Richardsonii Hooker.

Series 4. Rigida m.

34. A. rigida Barneoud ap. Gay.

Series 5. Hepaticifolia m.

35. A. hepaticifolia Hooker.

Sectio III. PulsatilloideS DC. Prodr. I [\SiS] p. 196 emend.

Subsectio 1. Longistylae m.

Series 1. PinuatifoHae m.
+

36. A. capensis (L.) DC.

Series 2. Anemoclema Franchet.

37. A. glaucifolia Franchet.

Series 3. AlchemiHifoHae m.

38. A. alchemillifolia E. Mey.

39. A. Fanninii Harvey.

Subsectio 2. Brevistylae m.

Series 4. Kilimandscliaricae m.

40. A. Thomsonii Oliver.

Series 5. Himalayicae m.

41. A. obtusiloba Don.

42. A. rupcstris Wallich.

43. A. trullifolia Don \ . ^
r , . , .. 1. 1 ( Spec. coll. A. trullifolia Don
44. A. coelestina rranchet / '

1
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?

. Spec. coll. A. coronaria L

emend.

45. A. imbricata Maximowicz.

Series 6. Begoiiiifolia m.

46. A. begoniifolia Lcveille et Vaniot.

Seclio IV. Eriocephalus Hook. f. et Thorns.

Subsectio. 1. Longistylae m.

Series 1. Baldensis m.

47. A. baldensis L.

(?)48. A. Jamesonii Hooker
]. Spec. coll. A. baldensis L.

(?)49. A. tetonensis Porter

Series 2. Oriba Adanson.

50. A. palmata L, \MIA • r ( Spec. coll. A. palmata L. emend.
51. A. pavonma Lam. ) •^i'^'^-

^"^ i

52. A. hortensis L.

53. A. coronaria L.

54. A. biflora DC.

55. A. seravshanica Komarov

56. A. eranthoides Kegel

57. A. Tschernajewii Hegel

(?)58. A. Kostyczewii Korschinsky

Series 3. Parviflora m.

59. A. parviflora Michaux.

Subsectio 2. Brevistylae m.

Series 4. Anemonospermos DC. s. ampl.

60. A. vitifolia Hamilton \ Spec. coll. A. vitifolia Hamilt.

61. A. japonica Sieb. et Zucc. /
emend.

62. A. silvestris L. \ Spec. coll. A. silvestris L.

63. A. rupicola Cambess. f
emend.

Series 5. Virginiana m.

04. A. virginiana L. ) . . . i

;; 65. A. riparia Fernald j
^pec coll. A. virginiana L.

66. A. cylindrica Gray.

Series 6. Multifida m.

§ 1. Etuberosa m.
^ F

67. A. multifida L.

§ 2. Tuberosa m.

68. A. decapetala Ard.

69. A. sphenophylla Poeppig \ Spec. coll. A. decapetala Ard.

70. A. Caroliniana Walter

)
Seclio V. Anemonidium Spach.

74. A. dichotoma L.

(incl. pennsilvanica L.)

^1
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B. Zweiachsige Pflanzen:

Seclio VI, Homalocarpus DC. emend.

Series 1. Involncratae m.

72. A. narcissiflora L. \ Spec. coll. A. narcissi-

73. A. demissa Hooker f. et Thorns.
/ flora L. emend.

Series 2. Involucellatae m.

74. A. polyanthes Don.

75. A. clongata Don,

76. A. tetrasepala Royle.

Subgenus II. Hepatica Dill.

Seclio VII. Hepatica Dili.

Series 1. Triloba:

77. A. hepatica L. \

78. A. acutiloba Lawson / ^P^^- ^^"- ^^- hepatica L.

Series 2. Augulosa:

79. A. transsilvanica (FuB.) IleufTel

80. A. Henryi Oliver
[ Spec. coll. A. angulosa m.

81. A. Falconed Hooker

B. Spezieller Teil

III, Abschnitt: Charakterisierung der Gruppen

1. Merkmale der Gattung Anemone L.

Ein- Oder zweiachsige Stauden mit ansdauerndem, erdnahem oder

unterirdischem Stamme, sehr selten mit verholzendem, sehr hartem, ober-

irdischem Stamme (nur A. capeiisis [L.] DC). Hauptwurzel friih-

zeitig absterbend und durch Adventiv- und Nebenwurzeln ersetzt; nur

bei A. rivularis dick und ausdauernd (nach Janczewski, Revue Gene-

rale de Botanique t. IX. (1897) p. 337); vielleicht auch bei A. palmafa.

Bluten niemals mit Kelch, nur mit Involukrum oder Involukrum und

Involucellum, in mannigfachen , cinfachen oder cymOsen Bliitenstanden,

niemals mit Ilonigblattern (Staminodien). Involukrum von der Bliite

cntfernt, sehr selten gennheri [hhnovm hex nemoroscij ranunculoidcs^

normal bei den meisten HepaUca-\viex\)] bei Hepatica stets ungeteilt una

kleinblalterig, kalycin. Yvn chte (Achiinen) stets ungeschwanzt,

d. h. ohne langen Federschvveif, sonst im Griffelbau und in der Behaarung

mannigfach. Samen einzeln mit reichlichem Nahrgewebc; ihi*^

Testa mit dem Perikarp meist verwachsen. Perikarp aus 3 Teilen
«

bestehend: dem Exokarp, d. h. der mannigfach gestaltelen Epidermis,

dem Mesokarp, das aus einer oder mehreren Schichten zartwandige'^

\
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Gewebes besleht, und 3. aus dem nieist sklcrenchymatischen Endo-
karp, das aus einer oder mehreren Zellschicliten besteht. Embryo sehr

verschiedenartig, q: rudimentar, odcr gegliedert an der Spitze des Embryo-

sackeSj in reicbliches, mehliges, olbaltiges Nahrgewebe cingebettet. Samen-

anlagen einzeln oder, wenn noch auBerdenij wie Baillon fiir A, nemoi'osa

in Adansonia IV) nachwieSj vier paarig angeordnelCj rudimentilre zu beiden

Seilen der Bauchnaht vorhanden sind, stets nur die unlerste vollslandig ent-

wickelt; am Grunde der Bauchnaht entspringend, hangend, umgcwendet

und der Bauchnaht zugewendet mit der Mikropyle nach oben, mit

einem Integument. Blatter meist nur grundstandig, an der Basis des

BliilenslandeSj mit diesem gleichzeitig oder friiher erscheinend; ihre Spreite

meist zp handfurmig, seltener fiederig geleilt, selten ungeleilt und nur ge-

lappt; Blattrand gegliedert, sehr selten glatt (Formen von ranuncidoidcs^

hepatlca^ acutiloha)^ Blatter lang gestielt, sehr selten fcst sitzcnd [tniJUfoJia^

eoeksttna]^ spiralig oft rosettenartig dicht gcdrangt, sehr selten in zwei-

zeiliger Anordnung am Stamme [capensis).

2. Merkmale der Sektionen nod Grnppen.

Subgenus I. Euanemone Prantl s. sir.

Involukrum =p laubblattartig (oft sehr reduziert) von dcr Bliile

entfernt; Sexualorganc (nach Eiciiler) nach den Divergenzen der llaupt-

reihe angeordnet. Achanen ohnc :^Apophyse« (vergl. iinler Hepatica).

A. Einachsige.

BlQlensland terminal.

Sect. 1. Aiiemonaiithea DC. Scnsu strict. Systema Regni veget.

I. (1818) p. 196.

Achanen kahl oder mit kiirzen angcdruckten Ilaaren hedeckt, unge-

slielt, mit kurzem odcr ganz ohne Griffcl, der sich zur Fruchtzcit
gar nicht verjindert; Narbe verschicden, bisweilcn turbanarlig [haica-

tensis] und sitzend.

Bliitensland meist nur aus einer terminalen Endblute be-

slehend {nemorosa, nihocnsis, umhrosa^ altaica usw.}, bisweilen mit

Sekundanbluten aus den Achseln der Involukralblatler. Das dritte In-

volukralblaltchen entwickelt jedoch nur sehr selten eine BlUte {raimncu-

^ides, coerulea, haicalcnsis). Die Sekundanbliite setzt nach Eichler (Bliitcn-

ramme II. p. 155) mit 2 grundstiindigen, dem Involukrum ge-
nahert bleibenden, transversalen oder etwas nach hinten konvergierenden,

kleinlaubigen Vorblattern ein. Das Involukrum ist drcibliitterig, sehr

selten (bisweilen bei A hidcalensis) zweiblilltcrig; die Blatter den zur

Blulezcit meist fehlenden, seltener vorhandenen, Grundbliittern iihnlich oder

reduziert. Die BliUenblattcr sind meist oval oder breilelliptisch, ibie
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Zahl betragt dann gewohnlich 5— 8 (bei vielen Arten sehr konstant 5— 6^

z. B. nikoensis, unibrosa^ Fischeriana^ coernlea^ ranimcidoides und der

ganzen Subsectio 3 Stolonifera)\ oder lanzettlich bis breit-Iinealischj ihre

Zahl ist dann gewohnlich groB und schwankt zwischen 8 und %^'{altaica^

neiiwrosa bisweilenj Raddeana^ Kcisheana^ Subsectio 2 Tuherosa). Der

Embryo ist ungegliedert, sehr klein und die Keimung infolgedessen ver-

zogert. Die Achanen zeigen keine Verbreitungseinrichtungen.

Subsectio 1. Sylvia Gaudin, Flora helvetica III. (1828) p. 490 ex p.

Rhizom (Scheinachse) ein Sympodium, gewohnlich ziemlich dtinn ver-

langert, horizontal kriechend, gelbhch bis dunkelbraun^ mit gestauchten

Internodien (nur bei udensis deutlich und ziemlich lang), ohne kambiales

Dickenwachstum; wahrend der Ruheperiode dicht mit Starke erfullt; mit

kleinen nach ^y^-Divergenz angeordneten Schuppenblattern bcsetzt. Zur

Blutezeit entwickelt der etwas nach oben gebogene SproBscheitel gewohnlich

nur eine terminale Endbliite, manche Arten jedoch auBerdem noch Se-

kundanbliiten. Die Bewurzelung ist oft sehr schwach und besteht aus sehr

diinnen Wurzeln, die (nach Janczewski 1. c.) in gewissem Grade an der

Speicherung der Reservestarke teilnehmen.

Grundblatter fehlen den meisten Arten zur Bliitezeitj sie gehuren

nicht dem Bliitenstande an.

Das Involukrum ist bei (fast) alien Arten den Grundblattern ahnlich

und zeigt bei zahlreichen (den bekannten Arten unserer Haine und Walder

ncmorosa^ ranuncidoides^ auch coerulea und altaica) Arten eine auBer-

ordentliche Formenfiille, nur bei A, deltaidea ist es stets aus 3 einfachen

Blattern zusammengesetzt; sonst sind die Blatter + geteilt.

Die Behaarung ist selbst bei den einzelnen Arten^ je nach den

Feuchtigkeits- und Temperalurverhaltnissen des Standortes auBerordentlich

wechselnd, daher als systematisches Merkmal nicht verwend])ar.

Die Arten leben meist in qi schattigen Laubwaldern und Hainen und

Gebiischen, seltener auch in Nadelwaldern und auf fruchtbaren, feuchten

Wiesen. Ganz trockene, ungeschiitzte Orte meiden sie.

Mit ihrer Lebensweise hangt auch die Keimungsgeschichte der

hierhergehOrenden Arten zusammen. Wenn die Karpelle zu reifen be-

ginncn, biegen sich die Bliitenstiele bogenformig nach abwarts und ver-

harren in dieser Lage, bis die reifen Friichlchen abgefallen sind. Diese

keinien nicht sofort, sondern es entwickelt sich zunachst der Embryo. Die

Kolyledonen bleiben meist im Perikarp, das an den Kanten aufspringt^

eingeschlossen, stets unterirdisch und ergrunen nie. Erst im folgen-

den .lahre erscheint uber der Erde das erste Laubblatt, dem bei vielen

Arten in der ersten Vegetationsperiode keine weiteren folgen. Die Bliih-

barkeit tritt daher bei einzelnen Arten, z. B. nemorosa^ trt-

folia erst nach einer Reihe von Jahren ein, die je nach den

^
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Standortsverhiiltnissen zwischen 3 und 5, ja noch mehr Jahren

schwankt.

Series 1. Hylalectryon Irmisch, Bot. Zeitung 1836.

Charakter der Subsektion. Bliiten normal gebaut von weiBer, blauer,

rutlicher oder gelber Farbe (und alien Ubergangsfarben von weiB zu blau

und rot), Filamente der.Antheren fadenformig.

13 Arten der nOrdlichen Hemisphare, besonders in Ostasien, darunter

5 endemische [Keiskeana^ soyensis in Japan, tidensis in der Siidman-

dschureij Fischeriana im Altai, deltoidea im pazifischen Nordamerika), 4 mit

disjunkter Verbreitung (bier ist abgesehen von den Arten, die wie rcuiun-

cidoides und coerulea ganz isoliert an einigen Stellen nocb vorkommen,

sonst aber ein zusammenhangendes Verbreitungsgebiet besitzen): trifoUa in

den Pyrenaen, Alpen, Karpatben und Alleghanies; Raddeana^ umhrosa^

nikoensis in der Mandschurei und Japan; iimbrosa auBerdem noch im

Altai, Raddeana auf Sachalin; es haben demnach nur jiemorosa^ altaica^

ranmicuhides und coeridea groBere und zusammenhangende Areale. Nord-

' \

^*
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Pig. ^

.

A Frucht von Anemone
(yergl. den Text).

..-rZ

a

L. B Habitusbild einer Sylvia'Ari

I

apennma

^ , C Schema des morphologischen Aufbaues einer Syhia-Xri, z. B.

,^^ ^-nemorosa: Kriechendes Rhizom mit terminalem Blutenschaffe (das Involuknmi
der Deutlichkeit wegen fortgelassen) ; in der Achsel des obersten Schuppenblattes 5

oft ^r^^^^^^^^^^^^^P^^^ A der mit einem LaubbJatte [foL bos,), dem zur Bliitezeit

. J^^^^-'^^ht entfalteten sogen. :^folium basilare*, beginnt, sunst nur Sclmppenblatter
^gt und seinerseits wieder mit dem terminalcn Bliitenstand fur das nachsle Jahr bl^

endigt. "
Bisweilen steht auch in der Achsel des vorletzten Schuppenblattes des Mutter-
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dann ebenso wie der Hauptfort-
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amerika besitzt von dieser Gruppe, abgesehen von deltoidea und trifoUa^

nur 1 Art: nemorom,

Einzuteilen sind die Arten nach dem Cau des Involukrums (s. o.).

Series 2. Reflexa m.

Bluten mit zuriickgeschlagenen (griinlich weifien oder gelb-

lichen?), schmalen Perigonbluttern und dicklichen, unregcImaBigen

Filamenlen mil verbreilertem Konnektiv. Sonst wie vorige. (Ob andere

Keimungsgeschichle?) (vergl. Fig. \Da— c).

Hierher gehOrt nur die sich habituell vollkommen den vorigen an-

schlieRende A. reflexa Stephan, die nur in den Laubwaldern der nurd-

lichen Vorberge des Altai (bis zum?) und am Baikalsee, in Nordkorea und

in Kamtschatka vorkommtj jedoch iiberall, wie es scheint, recht sparlich

auflritt.

Subsectio 2. Tuberosa in.

Rhizom eine Knolle von kugeliger bis sehr unregelmaBiger Gestalt,

oft verzweigt. Bewurzelung meist s chw a c h aus fadenfurmigen ver-

ganglichen Wurzeln bestehendj die nur der Ernabrung der Knolle wabrend

der Vegetationsperiode aber nicht der Speicberung dienen. Fruchtboden

etwas starker gewOlbt als bei den vorigen.

Perigonbl litter stets schmal lanzettlich, zablreich, 8 bis 20. Die

Keimung der beiden hierher gehurenden Arten wurde von Janczewski

(Comptes rendus 1888) und Hildebrandt (Bot. Zeitung 50. Jhrg. 1892 und

Berichte der Deutschen Bot. Gesellsch. XVII. 1899) untersucht; sie verlauft

folgendermaBen. Die sofort nach dem Abfallen von der Mutterpflanze aus-

gesaeten, reifen Fruchtchen keimen im folgenden Dezember oder Januar.

Wie bei Hylalectryon ist die Keimung also durch die Ausbildung des

Embryo verzugert. Die Fruchtchen springen an der scharfen Kante auf,

das Wurzelchen tritt hervor und wachst rasch abwarts. Die Kotyledonar-

stiele sind zu einer engen ROhre verwachsen, der sogen. Koty-

ledonarstielscheide. Die Spreiten bleiben zunachst in der Fruchtschale

eingeschlossen.

Die Kotyledonarstielscheide ist in ihreni oberen Teile glatt und farb-

los, im unteren braun und mit Absorptionshaaren versehen (bei apenninu]

oder in ihrer ganzen Ausdehnung glatt farblos und ohne Wurzelhaare (bei

blarida). Unmittelbar (bei hlanda) oder in einiger Entfernung (bei apen-

nina) unterhalb der Grenzlinie zwischen braunem und farblosem Teile der

Kotyledonarstielscheide, d. h. an ihrer Basis beginnt die Knollenbildung,

wahiend sich gleichzeitig die Spreiten der Kotyledonen aus der Samen-

schale zu losen beginnen, und bald ersclieinen sie durch schnelle Streckung

ihrer Stielscheide uber der Erde; sie breiten sich bier in einer Ebene an-

fangs horizontal, spater vertikal aus und machen ganz den Eindruck eines

zweilappigen Blaltes. Sobaid die assimilatorische Tatigkeit der Spreite be-
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gonnen hat, schwillt die durch Streckung der Kotyledonarstielscheide und

durch Zugwurzein (?) inzwischen tiefer in den Boden hinabgeriickte Knolle

schneller an und an ihrem Scheitel enlsteht adventiv die Plumula.

Auf 'diesem Stadium bleibt A. hlanda wahrend der ersten Vegetations-

periode stehen, wahrend A. apennina noch das erste Laubblatt iiber die

Erde treten laBt und das zweite, jedoch erst im folgenden Jahre liber der

Oberflache erscheinende, aniegt. Mit der Entwicklung der Plumula wird bei

beiden Arten die Kotyledonarstielscheide beiseite gedrangt. In alien iibrigon

Merkmalen stimmt diese Gruppe mit der vorigen iiberein.

Es gehuren hierher 2 Arten des ]\Iittelmeergebietes, von denen die

eine, apennina L., im Westen, von Spanien bis Griechenland, die andere

im Osten, von Griechenland bis Turkestan hin verbreitet ist: A. hlanda

Schott et Kotschy.
w

Subsectio 3. Stolonifera m.

Charakteristisch fiir diese Gruppe, deren Arten zum allergruBlen Teile

erst in jiingster Zeit bekannt geworden sind, ist der ganz auffallige Uhizom-
bau^). Ein Rhizom, das dem von A. nemorosa noch sehr iibnlich ist,

zeigt A, haimlensis (die als A, fhceida von F. Schmidt beschriebenCj aus

unten noch naher zu eriauternden Grunden jedoch als Unterart zu haica-

hnsis zu stellende Art). Hier sind die Internodien bisweilen noch so kurz,

daB das ganze Rhizom gleichmafiig zylindrisch erscheint, Es kommen
aber, wie S. 231 gezeigt werden soli, alle Ubergange vor zu der Ausbildung,

wie wir sie bei den anderen Stolomfera-Avten flnden: die Internodien

werden bis auf 10— 15 mm gestreckt. Das Rhizom ist wie bei der ersten

Subsektion mit Schuppen bekleidet, die z. B. bei Ulhrichiana Diels eine

ganz bedeutende GroBe erreichen kunnen. Die Fortsetzung des Sprosses

geschieht durch Stolonen von sehr verschiedener Lange und Starke bei den

einzeliien Arten, die aus der Achsel des obersten Schuppen- oder Laub-

blattes entspringen: sie sind sehr kurz bei haicalensis^ die damit der nc-

^Pjos^ am nachsten kommt, dunn und mafiig lang bei stolonifera und
exigua, fadenformig und sehr lang bei A. Ulbrichiana Diels, ganz auf-

lallend dick und stark bei A. Prattii. Sind die Internodien sehr lang, so

es kommen, daB ein eigentliches sympodiales Rhizom gar nicht mehr
zu stands kommt, sondern daB das Rhizom aus iauter einzelnen Monopo-

?^" besteht. Die Stolonen schwcllen an ihrem Ende knollig an und treiben

aus der Knolle noch in der ersten Vegetationsperiode, d. h. im Jahre ihres

Enlstehens ein Laubblatt, durch dessen Assimilationstatigkeit die Knolle

rasch erstarkt, so daB sie schon im nachsten Jahre bluhbar wird. Sic

treibt dann wieder aus der Achsel ihres obersten Schuppenblattes einen

Auslaufer, der am Ende knollig anschwillt usw. Das zu sparliche getrock-

* *

h -

1) Vergl. hierzu meino Arbeit in Englers Bot. Jahrb. XXXVI (1905) Beiblatt Nr. 80

^••^ Pig \ und 3.
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nele Material, das mir von den meist sehr sellcnen Arlen dieser Gruppe
ziir Verfiigung stand, gestattet leider einc eingehendere Untersuchung dieser

interessanten, wohl als eine Anpassung an das Lebcn in schattigen T.aub-

waldern mit sehr starker IFumusbildung und auf Felsen, d. h. auf Bodcn
mit ungunsligen Keimungsbedingungen aufzufasscnden Verhiiltnisse nicht.

In den iibrigen Merknialen schliefit sich dicse der 1. Subsektion ziem-

lich eng an; die Pflanzen sind zum Toil viel stattlicber als die A%/n/^-Arten,

zurn Teil aber sebr klein und zart, z. B. exigua.

Das Involukrum ist sitzend oder gestielt, drei-^ sehr selten durch

Starke lleduktion dcs 3, Blattes fast zweiblatterig (bei A. baicaleusis zu-

weilen), den zur Bliitezeit meist vorhandenen Laubblattern deich gestaltct

Oder qi reduziert. Der Bliitenstand wie hei Sylvia] die Bliiten sindjedoch

meist kleiner und die groBe Konstanz der Zahl der Perigonblatter, deren

Geslalt meist breit- bis rundlich-eifurmig, sellener schmal lanzettlich ist

[Prattii Huth) sehr auffallend.

Die Gruppe, deren Arten nach dem Bau des Involukrums einzuteilen

sind, ist ausschlicBlich in Ostasien heimisch; und zwar ist nur 1 Art {hai-

calcnsis^ Aveiter verbreitet, 1 Art kommt sowohl in Japan wie in China yor:

stolonifei^a^ die iibrigen 6 Arten kommen nur in den Gebirgen Chinas vor

(vergl. 4. Abschnilt).

r ^

Sect. 2. Rivnlaridium
4

Janczewski in Revue g^n^rale de Botanique IV. (1892),
r _ -r * ^

- "

r

Achanen dick und schwer, meist kahl, selten scbwach zerstreut

behaart, mit meist ziemlich groBem, zur Fruchtzeit holzigem,

haken- oder krummstabfOrmig gebogenem Griffel, bisweilen mit

etwas vorspringenden Kanten [i^ivularis^ hellehorifolia n. a.). Embryo
(nach Janczewski) nicht reduziert. Keimung nicht verzogert: sie ist

bisher nur bei rividaris untersucht und verlauft nach Janczewski reeel-o
' w • •

maBig: die Kotyledonarstiele sind frei, die Plumula entsteht nor-

raal. Die Pfahlwurzel verdickt sich sehr fruhzeitig und wird riibenfOrmig.

Die Keimunff ist demnach von der der vorigen Sektion sehr ve.r-

schicden. Meist hohe, seltener kleine kriechende Stauden mit dicker, auf-

rechter, fleischiger, schopfiger, erdnaher Grundachse (nVz/tom, heyeilhl^

mexicana^ hellehoj^ifolici u. a.) mit dicker, als Reservestoffspeicher dienender,'

riibenfurmiger Hauptwurzel (seltene Ausnahme innerhalb der Gattung!) bei

rivulanSj mexicana u. a., oder mit qr kriechendem Rhizome, ohne oder

mit nur schwachem Dickenwachstum, ohne Pfahlwurzel nur mit zahlreichen,

oft fleischig werdenden und an der Reservestoffspeicherung teilnehmenden

Adventivwurzeln [hepaticifolia^ Selloiviij crassifolia) . Haufig nehmen auch

auBcrdem die stehenbleibenden Blattstielbasen an der Reserve-

stoffspeicherung teil ; das Rhizom gewahrt , dann einen eigenartigen

Anblick (die andinen Arten). Bosondcre Krwilbnung verdient das Rhizoni

V% k
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von A. Eickafrlsonii^ einer kleinen in Moospolstern des arktischen und

subarktischen Gebietes wachsenden Art mit sehr diinnenij kriechendcm

Rhizonij mit sehr verUingerten Internodien. Jedes Inlernodium erzeugl nach

oben ein Laubblattj nach untcn Adventivwurzeln; die Achse schlieBt ab
_ ^

mit einer terminalen, endstandigen Blute. Die Fortsetzung des Sprosses

erfolgt durch einen neuen SproB aus der Achsel des letzten Laubblattes

f - J

i

'^ Die Ausbildung des BliUenstandes zeigt viel groBere Mannigfaltigkeit

als die vorigre Sektion. Nur bei wenigen Arten ist er unvcrzweifft und

besitzt nur eine einzige, tcrminale Endbliite [crassifolia ^ Eichardsonii^

I doch auch, wenn auch selten und nur bei kummerlicben Exemplaren, bei

^
den iibrigen Arten); gewOhnlich zeigt die Infloreszenz jedoch ziemlich slarke

;^Verz\veigung »nach dem dichasialen Typus mit Wickeltendenz« (Eichler).

Es sind haufig alle drei Involukralblatter fertil; die Vorblatlor der

Sekundanbliiten stehen wie bei der vorigen Sektion, jedoch meist nicht

basal, sondern ein Stuck obcrhalb des Involukrums und sind oft ihrerscits

wieder fertil {rimdaris^ Jielleborifolia u. a.) (s. Fig. 2^).

Das Involukrum ist meist dreibliitterig und den zur Bliitezeit stets

vorhandenen (bei antucensis bisweilen fehlenden?) Grundblattern

gegenuber gewOhnlich =p stark reduziert, sitzend; nur bei dei

abweichendercn Michardsonu oft ziemlich iippig entwickelt. Diese Sektion

h>

tal keinen Vertreter
fallende.

in Europa und Afrika; sie zeigt sehr auf-

zum Teil ganz ohnc Analogon dastehende Verbreitungser-

scheinungen [crassifolia): 2 Arten in Ostasien l^'iridaris, Leveiilei), 1 auf

Tasmanien [crassifolia), 9 endemisclie in Mexiko [mexicana, Hemslciji),

2 endemische in Siidbrasilien [Sellowii, Gkixioviaiia), \ (2) endemische in

Peru [Jielleborifolia und peruviana) und 3 endemische in Chile [antucensis^

rigida, hepaticifolia)

.

^ Series 1. Bivularis.
Meist

>''.'

f

an s eh nlic he, bisweilen 1 m und daruber hohe Stauden mit

gewuhnlich reic^iblutigen Bliitenstanden. Rhizom aufrecht oder krie-

cnendj mit dicker, rubenformiger Hauptwurzel oder nur mit zf dicklich-

-ll - fleischigen Adventivwurzeln. Achanen meist sehr groB mit oft ver-

^altnismuBig kurzem
fu

1
hakigem (z. B. helleborifolia) oder krummstab-

iP^i-migem (z. B. antucensis] GrilTel. Nach dem Ban der Filamenle sind

2 6
^ -. > ; ^ ^-

t. +

'.'

i

;ruppen zu unterscheiden (vergl. Fig. 2):

a] init regelmaBigen, fadenfbrmigen Filamenten:
hierher A. rivularis Hamilton, mexicana HBK., Hemskiji Britt. und

; .:,; -Se/foem und Glaxiodana J. Urban, Leveillei E. Ulbrich.

1: :bi mit unregelmaBigen, etwas dicklichen oder an der Basis band-

* -.

I f

.
fOrmigen Filamenten:

i
-.

J *
4

-^1^ ^
i

r J

hierher A. antucensis Poeppig, heUehorifolia Poeppig, peruviana

I^ritt. (vergl. Fig. 2 D).
r

ri
'j

f^ ^S . ^ b
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vorn

Rivularidium Jancz. : J. Typus einer Art mit aufrechtem StammC;
B Staubblatt von A. rivularts Ham. a von

— i? Staubblatt

2. Sectio If.

B. ^1. rivularis Ilamilt. (vcrgl. den Text).

, b von hinten gesohen. — G Achiine von A. mexieana H.B.K.

A. heUehorifolia DC. a von hinten, h von vorn gesehen. —
dem lapp/gen Konnektivanhange und den langgestrecklen

von A, Richarihoiiii Doiigl., einer Art mit diinnem, bori-

zonlal in MoospoJslcrn [ni) kriechendcm Schuppen- und Laubblfitier Iragendem StSmm-

von
A. hepaticifolia Hook, mit
Fiichern. — F TIabitusbild

E Staubblatt von

-^

chen. O AcJjane derselben Art.

r
f r
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Series 2. Crassifolla ni.

Kleine ausdauerndc Staude mit sympodialem^ kricchendeni

Rhizome^ einbliUigem, leriiiinalem Blutenstande, sehr reduzierteai In-

vqlukrum, dicklederig-fleischigen Blattenij die zienilich dicht ge-

drangt stehen. Bliitenbau wie bei rlvularis^ Filamenle fadenfOrmig,

Perigonblatter weiB, auBen rOUichj breiteifurmig mit sehr stark hervor-

tretender Adcrung, Friichte kahl mit krummstabfurmigem Griffel

(nach Hooker, Icon. Plant. II. [1840] tab. 257).

.A Nur auf den holien, regenreichen Gebirgen der Westkiiste Tasmania ns

A, crassifoUa Hook.

Series 3. Richardsonia m.

Kleine, einbliitige, vornehmlich in Moospolstern wachsende Staude

mit terminaler Endbliite, fadenformigen Filamenten und diinnem,

fadenfurmigem, sympodialem Rhizome, mit schwacher Bewurzelung an

den Knoten. Griffel der reifen Frucht etwa so lans; wie bei A, antucensis.
k K

Involukrum meist iippig entwickelt, den zur Blutezcit vorhandenen

Grundbliittern gleichend (vcrgl. Fig. ^F, G).

Hierher nur A, Richardsonii Hook, im arktischen und subarktischcn

Florengebiete Asiens und Nordamerikas.

-: Series 4. Rigida m.

Ziemlich hohe Staude mit dicklichcm Stammchen, wenig-

blutigem Blutenstande und rosenroten Bluten. Filamenle an der Basis

bandfurmig, Achanen nach Janczewski mit kurzen stachcligen Emergenzen,

sonst kahl. Griffel ziemlich kurz, kraftig, hakig.

Hierher nur die in den An den Chiles endemische, augcnschcinlich

auch dort sehr seltene A. rigida Barn6oud.
-•!>. f

11.'. V -- * «

J\--

''^- -

Series 5. Hepaticifolia m.

Sowohl im Blatt- wie im Bliitenbau von alien iibrigen Arten sehr ab-

weichende, im Fruchtbau mit ihnenjedoch vullig ubereinstim-
mende, sehr schune, stattliche Pflanze mit kriechendem, sympodialem

Rhizom das durch die stehenbleibenden und an der Reserve-
I

" -^ " ^ "
r

?}.55"'"speicherung leilnehmenden Blattbasen (nach Janczewski) einen ganz

eigenartigen Anblick gewiihrt (ahnliches bei A. antucensis). Die Fila-

^ente' sind schmal bandfOrmig verbrcitert und mit Konnektiv-
anhang versehen; die Antheren sehr lang und schmal, abweichend von

^Jfo^bisher bekannten Anemonen (vergl. Fig. '2E). Die Blatter sind ro-

' •tenartig gedriingt, kahl, erinnern in ihrem Bau viel mehr an Efeu, als

?,^/!?"ser Leberbiamchen.

Hierher eine einzige in den Anden Siidchiles endemische Art: A. hc-

PaticifoUa Hook.

J

-I '
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Sect. 3. Pulsatilloides DC. emend.

De Candolle in Systema regn. veget. I. (1818) p. 210.

Ansehnliche, einachsige, kahle oder verschieden behaarte Stauden odcr
seltener kleine Straucher [capejisis]^ mit erdnahem, seltener oberirdischem

Stamme (nur capensis), mit geteilten oder ungeteilten Blattern. Achanen
entw eder mit

deckt und mit

schrag abstehenden,

ganz
starren Haaren dicht be-

allmahlich in das Karpell libergehendem,
sehr langcm Griffel, oder starr wollig oder kahl, oder mit borstigen;

a ngen Haaren dicht bedeckt, mit ziem"

lich scharf abgesetztem Griffel. Der

Griffel -ist niemals hakenfOrmig
gebogen, sondern stets gerade und von

verschiedener Liinge (vergl. Fig. 3^

—

D).

Embryo nach Janczewski wohl-

entvvickelt, zweikeimbJatterig, Keimung

bisher noch nicht untersucht.

Bliitenstand wie bei der vorigen

Sektion wechselndj denselben Typen an-

Involukrum zweiblatte-

rig-scheidig oder dreiblatterig,

fast immer stark reduziert.

Die Achanen sind der Verbreitun

gehurend.

cr
O

a
i

B durch Tiere (die mit starren, schrag ab-

stehenden Haaren bekleideten: eapensiSy

obtiisiloba usw.) durch den Wind

(mit langen, starr-zottigen Haaren: Thom-

sonii] angepaBt, oder ganz ohne Ver-

breitungseinrichtungen {A, hegoniifolia

L(5veilK» et V.). In der Behaarung der

Fruchte und Bildung des Griffels herrscht
_ _L

innerhalb dieser Sektion die gruBte Manj

^

,

a D nigfaltigkeit,

Fig. 3. Scctio III. Pulsatilloides DC.

doch sind die hierher ge-

stellten Arten, wie mi speziellen Teile

angegeben werden wird, alle zu einer
Friichte von: A Anemone capensis (L.)

DC; B A. glaucifolia Franchet; G Sektion zusammenzufassen.
A. Thomsonii Oliver [die Behaarung ist

langer).

D A. hegoniifolia Lev.

in Wirklichkeit dichter und
Subsectio f. Longistylae m.

et Vaniot. Griffel. so lang oder langer als das

(Originale). Karpell und von diesem nicht scharf ab-

gesetzt (vergl. Fig. 3 ^,5). Fruchte dicht

mit starren Haaren bekleidet.

Series 1. Pinnatifoliae m.

Blatter mehrfach gefiedert. Stamm oberirdischy verholzend. Kleine ^-

^ ^
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StrSucher mit terminaler, einzelner Endbliite oder sparsamer Verzweigung

des Blutenstandes aus dem zweiblalterigen scheidigen Involukrum. Blatter

zweizeilig, starr.

-'' Nur A, eapensis (L.) DC. in mehreren Varietaten im Kapgebiete ver-

Series 2. Anemoclema Franchet in Bull. Soc. Bot. de France XXXVI.

(1886) p. 363.

Blatter fiederschnittig. Bliiten sehr groB, wenigblatterig, in ver-

zweigten Infloreszenzen. Fruchte fast ebenso wie bei der vorigen. Stamm

erdnah, nicht verholzend (vergl. Fig. 35).

'folia

/'
J

Blatter ungeteilt, nur 5— 1 1 lappig, fast kahl oder dicht pelzig-seidig,

spater verkahlend [Fanninii]. Bliiten in verzweigten Blutenstanden, wie

bei Series \ gebaut.

z Arten: A. caffra (Eckl. et Zeyh.) Harvey, im ostlichen Kaplande,

Kaffernland, Pondoland; A, Farminii Harvey in Natal.

Subsectio 2. Brevistylae m.

Acbanen in der Behaarune: mit der vorisen Subsektion iibereinstim-

j^

6 iiiii^ u^i v^^'o

mend oder dicbt starr-zottig (Ubergang zur nachsten Sektion bei Thorn-

^oniifolia) scbarf

abgesetztem Griffel, oft mit kopfiger Narbe. Blatt- und Blutenbau

verschieden (vergl. Fig. 3 C, D).

" 4 \ Kil
Habituell ganz mit eapensis iibereinstimmende, ansehnliche Staude mit

eigentumlich behaarten Fruchten. Bliiten wie bei eapensis.

• Nur A. Thotnsonii Oliver in der subalpinen und alpinen Region des

Kilimandscharo. Sie vermittelt direkt den Ubergang zwischen den beiden

Subsektionen dieser und zur folgenden Sektion (s. u.}.

Series o. H x'

. b

J f

' f

V t'

'*''' Niedrige, meist zottig behaarte, doch bisweilen auch kahle Stau-

^^T^iobtusihba] der huchsten Regionen des Himalaya und derzentral-

cninesischen Gebirge mit starr behaarten oder seltener kahlen [rupestris?)

^uchten und unregelmaBig bandfOrmig verbreiterten Filamenten.

flatter rosettenartig gedrangt, meist if lang gestielt, seltener fast sitzend

WuUifolia.^ coehstina), mit handformig oder seltener fiederig geteilter [im-

orimta]^ bisweilen mit ungeteilter Spreite [truUifolia, eoelestina). Bliiten

tt»rtte]grofi bis ziemlich klein, meist lebhaft (gelb, blau, violett) gefarbt,

seltener weiB. Alle Arten (bis auf rupestris'?] leben in den hOchsten Re-
Sionen bis zur Schneegrenze; ihr Charakter als hochalpine Glazialpflanzen

'-- r

^) — (dchemilliforia E. Mey. in Phitzel, Revisio Gen. Aneni. 1841.

-? - - -r--:.
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202 E. Ulbrich.

pragt sich schon in ihrem ganzen Habitus, den dicht gedrilngten Blatt-

rosetten, der zottigon Bchaarung, den groBen, lebhaft gefilrbten Bliiten aus.

Es gehoren hierher 5 Ai-ten, von denen nur 2, trulllfolla und coelestina,

nahe mil einander verwandt sind, wahrend die ubrigen 3 zienilicb isoliert

stehen. — Nur obtusiloba und rupestris zeigen einc etwas wcitere Yer-
breitung, von Kashmir bis Yunnan; truUifoUa kommt nur im ostlichen

Himalaya vor, coehstina nur in Yunnan, imbricaia nur im Hochland von
Siidtibet am oberen Yang-tze.

Series 6. Begoniifolia m.

Ziemlich stattlicbe Staude mit zur Doldenbildung neigenden,

zicmlich reichen Blutenstanden fganz ahnlich wie bei A. narcissiflora f.

fasciculata), jkleinen bis mittelgroBen, weiBen Bliiten, fadenfurmigen,
regelmaBigen Filamenien, kahlen, kleincn, ganz allmahlich lang zu-

gespitzten (echter PulsafiIloides-TyY)us) Fruchten, mit kurzem Griffel

und kopfiger Narbe. Rezeptakulum ziemlich stark verlangert.

Bliitter ungeteilt herzformig, zugespitzt mit nur ganz schwach an-
F

gedeutetem Lappen und grob kerbig-gesiigteni Rande^ gewimpert, unter-

seits fast kahl und liellerj oberseits zerstreut behaart. BlattstieJe sehr lang

und wie der Bliitenschaft dicht zottig behaart (vergl. hierzu meine Skizze

im Berliner Herbarium).

Nur A. begoiiiifolm Leveille et Van., eine Pflanze geschiitzter Felsen

der Gebirge von Kouy-Tcheou.

"1

Sect. 4. Eriocephalus Hook. f. et Thoms. in Flora Indica I. (1856).

Achanen dicht zottig- weichwollig behaart, so dafi ihre

Gestalt vollstandig verhiillt wird. Die Haare sind weifi, einzellig,

sehr lang, diinnwandig, ihr Lumen mit Luft gefiillt Das Rezeptaku-

lum ist bei alien Arten qr verlangert, oft sehr lang zylindrisch,

schwach bis stark weiBwollig behaart. Blutenstand wie bei den vorigen

Sektionefi wechseind, meist nur schwach verzweigt oder unverzweigt, ein-

blutig; nur vitifolia und japonica besitzen zp reich verzweigte Bliiten-

stande. Involukrum meist qp reduziert, doch oft auch reicher enlwickelt,

laubig, den Grundblattern sehr ahnlich. Die Sekundanbliiten mit

in die Hohe geruckten Hochblattern (Vorblattern), einem ;^Involuce]]um«.

Der Embryo ist wohlentwickelt, gegliedert, zweikeimblatterigj die

Keimung daher nicht verzugert. Sie verlauft nach Janczewski (1. c.)

und Irmisch (Bot. Zeitg. 1856) ahnlich wie bei rividarls^ im ubrigen bei

den einzelnen Arten sehr verschieden. Die Stieic der Kotyledonen

sind entweder frei oder wenig oder ganz rOhrig oder bandfurmig ver-

wachsen, Modifikationen, die alle bei ciner und derselben Art

vorkommen kunnen, z. B. bei A. imromna {= fulgeiis). Die Plumula

entsteht zwischen den Kotyledonarstielen, bei den Arlen mit scheidig ver-

wachsenen Stielen an der Basis derselben; das junge Blatt sprcngt dann

-^i^j
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I
-r



A-

Uber die system. Gliederung und geogr. Verbr. der Gattung Anemone L 203

«*

seitlich die Scheide und Iritt aus der Uffnung seitlich hervor. Die Knoll

e

geht nur aus der hypokotylen Achse hervor; niemals aus der Wurzel.

•:' Da die meisten Arten an Standorten vorkommen, an denen die Kei-

mungsbedingungen oft recht ungiinstige sind (auf Steppen, Felsen), findet

sich haufig reichliche vegetative Vermehrung durch Adventiv-

knospen auf langhinkriechenden Adventivwurzeln, Nebenwurzeln, sogar
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tu Friichte von Arten der Sectio IV. Eriocephalus Hook. f. et Thorns. — A von
^^etula Ard. - 5 von ^. 7/2.,«i/?rfa L.

vitifolia

C von j1. balde7isis L.

_F von J., silvestris L.

/> von

GC von
ifc ^

^. rupicola Camb., nioht ganz reif. (Samtlich Original.)

1^

y ^ er kleinbleibenden Hauptwurzel (bei silvestris xxnA japonica u. a.) oder
^^'^chjleischige Auslaufer bei den knollentrasenden Arten. Daraus erklart

^^ sehr gesellige Vorkommen der meislen Arten. Echte Glazialpflanzen

• ^^^ auBer haldensis, Jamcsonii, tetonoisis und vielleicht noch rupicola^

ofl!"^^
""^ i^^i'^^MV/, die jedoch auch in tieferen Lagen der Hochgebirge

siens vorkommen, in der Sektion Eriocephalus nicht vor; alle iibrigen
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204 E. Uli)ricli.

Arten sind Steppen- und Felsenpflanzen. Typische AValdpflanzen, wenigsteiis

Laubwaldpflanzen, fehlen. Auch A. silvestris kommt seltencr . in Wiildern
vor und dann vornehmlich in Nadelwaldern, haufiger ist sie in lichten

Gebiischen und auf Felsen, auf Kalk- und Mergelboden .anzutroffen. AUe
Arten lieben trockenere Standorte (vergl. Fig. 4).

Subsectio 1. Longistylae m.

GrilTel so lang oder langer als die Frucht.

Series \. Baldensis m.

Niedrige Stauden mit nicht knolligem Rhizom und stark zerteilten

Bliittern. Bliiten ziemlich grofi, weiB, oder in den Ubergangsfarben zu rot

und blau.
r

llierher 3, zum Teil sehr unvollstaiidig bekannte, Arten: A, haMemis L.,

mit sehr disjunkter und beschrankter Verbreitung; sie findet sich in den

Pyrenaen, Alpen, Karpathen und Rocky Mountains und Kaskadengebirge bis

zur Sierra Nevada. Bei den beiden anderen Arten ist die Zuhurigkeit zu

dieser Gruppe nicht ganz sicher: A. tetonensis Porter im Teton Range in

den Rocky Mountains (vielleicht nur Form von baldensis). A, Jamesonii

Hook, in den huchstcn Anden von Ecuador; einzige Anemone dicbt

unter dem Aquator.

Series 2. Oriha Adanson Fam. II (1763) 459,

Knollenpflanzen Zentral- und Westasiens und des Mittel-

meergebietes mit sehr mannigfacher Blatt- und Bliitenbildung. Biutenstand

meist nur eine einzige terminale Endblute, seltener Verzweigung aus einem,

sehr selten aus 2 oder 3 Involukralblattachseln; Vorblatter nicht basal.

Vegetative Vermehrung durch kurze, dickfleischige Auslaufer.

Die On6nf-Arten gehOren zwei einander nicht sehr fernstehenden For-

menkreisen an, von denen der erste die Arten mit geringerer Blaltleilung

umfaBt: 'palmata^ pavonina^ hortensls L.; alle 3 nur im -eigentlichen Mittel-

mcergebiete; der andere^ grOBere umfaBt 6 Arten, die charakterisiert sind
V

durch stark seteilte Grundblatter.

Nur cmvnaria geht bis ins westlichste Mittehneergebietj die librigen

kommen nur im ustlichsten Teile, 1 von Persien bis Turkestan, die anderen

nur in Turkestan fund Afghanistan) vor; es sind zu dieser Gruppe zu

rechnen: coronaria L.j hiflora DC., sei^avshanica KomavoVj eranthoides .

Regel, Tschernajewii Regel, Kostyscxewii Korshinsky. Die 4 letztgenannten

endemisch in Turkestan (ob alle wirklich gute Arten?).

Series 3. Parviflora m.

Kleine ei'nblutii^e Staude des g^rktischen und subarktischen Nordamerika^

f

y

V

>

und Nordasien, die in manchen Formen groBe morphologische Uberein-

stimmung mit gewissen Formen von A. pavonina oder hortensis zeigt.

Bluten mittelgroB oder klein, reinweiB. Achanen ganz wie bei den vorigen

gebautj =t eiformig, ungestielt.

A. parviflora Michaux (vergl. Fig. k D).
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J.

Subsectio. 2, Brcvistijlac m.

GrifYel kurzer als die reife Frucht.

' Series 4. Aneinonospermos DC. emend.

--* Oft recht anseRnliche Stauden mit ziemlich groBeHj weiBen oder ge-

farbten Bliiten in einfachen, oder n^ verzweigten Bliitenstanden. Bei dcr

Art der Verzweigung der Bliitenstande kehren dieselben Typen wie bei

den vorigen Sektionen wieder. Blatter nieist weniger stark geteilt, oft ganz

uBgeteilt. Friichte am Oberende des Karpells, unterhalb der Basis

des Griffels mit cinem dichten Ilaarkranz von kurzercn, starrercn

Haaren. Griffel sehr kiirz^ stark unigebogen, mit kopfiger Narbo,

Achanen + lang gestielt (s. Fig. iE—G),
a) Achanen mit sehr langen Stielen; hohe ansehnliche Stauden.

1 -

i - -^A. vitifolia Ham. und japonica (L.) Sieb. et Zucc, erstere nur im

Himalaya und den sich Ostlich anschlieBenden Gebirgen Chinas; letztere in

China und Japan.

.

b) Achanen mit kurzem Stiele; niedrigere Stauden.

' ' :a. mlvestris L. vom Osthchsten Asien bis zum siidwestlichen Europa,

lind A. Tupicola Gamb. nur im Himalaya von Kaschmir bis Yunnan in

deh Gegenden, wo die vorige fehlt.

.

Die Anemoiwsjjermos - Arten zeigen besonders starke vegetative Ver-

mehrung.
^ _^ < T -

f

.

.1- -y
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* ^.**^^ L>

Series 5. Virginiana m.
;2;iemlich ansehnliche Stauden mit =P stark geteilten Blattern, kleinen

weiBen, blaulichen oder rutlichen Bluten in wenis: verzweislen Bliiten-
f ^'1 /> * O »^-^^'>^»o

™?.9^";, Gynophor meist viel langer als bei den vorigen^ lang-zylin-

V
?^'

,

Achanen mit kurzem, geradem Grift'el mit nicht kopfiger Narbe,

ungestielt oder nur mit Andeutung eines Stieles, ohne den nur die vorige

ISP^^..^^^^^^^^ Fig. %A),

.2 Oder 3 mit einander zum Teil sehr nahe. verwandte Arten nur inn^^A*.

X i

i^ordamerika, besonders an den Abhangen der Gebirge doch auch in die

-. ^" Sleppengetiete
J r

> h

..,^.

gemete vordringend.

Series 6. Multifida m.
i ., \ \ - •

.'.

% ^

r.t

H 1 -

\1

^V MittelgroBe bis ziemlich kleine Stauden, im Bliitenbau mit den vorigen

Dereinstimmend, aber mit viel starker geteiltcn Blilttern. Achlinen un-

pi^ r,^.??^.so wie bei vlrgmlaua, Griffel meist noch etwas kurzer (vergl.

'^"nJliUDd ganzlich unsestielt. '.
•

Subseries \. Etiiberosa m.
-f,. Rhizom keine Knolle.
Eine sehr weit verbreitete Art Nord- und Sudamerikas; nordlich von

Qj^l
.""^ f^er Lorentzbucht bis Sudkolorado und in Sudamerika von

^
|e bis zum Kap Hoorn, wo sie bei 56" s. Br. den siidlichsten Punkt der

^^
ung Anemone L. erreicbt. Sie dringt nicht weit in die Steppen-

A L ^

-V- + J >
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r

gebiete vor (vergl. Tafel II), sondern bevorzugt die Abhange dcr Gebirge:
A. multifida DC,

Subseries 2. Tuherosa m.

Rhizom knollig. Echte Steppenpflanzen. Sonst wie vorige, nur
meist zarter.

3 Arterij die sehr nahe mit einander verwandt und schwer zu unter-

scheiden sind: A. decapetala Arduini sehr weit verbreitet in Nord- und
Siidamerika; A, sjjhenojjhylla Poepp. in Nordamerika und Chile; A. caw-
Umana Walter im atlantischen Nordamerika.

Die Friichte samtlicher E?iocephalus-Arien sind an die Verbreitung
durch den Wind in ausgezeichneter Wcise angepafit. Selbst der

leiseste Windstofi ist im stande, die durch ihr lockeres Wollkleid dem Winde
eine sehr groBe Angriflsflache darbietenden und dadurch sehr flugfahig ge-

machten Friichte von dem sich in basipetaler Richtung ganz auflockernden

Fruchtstande abzuheben und auf grolJe Strecken hin fortzutragen ; eine

Anpassung, die sich leicht aus der Art des Vorkommens der hierherge-

hurigen Arten erklart. Das dichte Haarkleid vermittelt aber nicht nur die

Verbreitung durch den Wind oder auch durch Tiere, in deren Fell oder

Gefiedcr die Friichle eben falls leicht haften bleiben, sondern spielt bei der

Keimung insofern eine wichtige Rolle, als es die Achanen fest an den

Boden anheftet (vergl. Kerner v. Marilaun, Pflanzenleben).

Sect. 5. Anemoiiidinm Spach in Histoire natur. des veget.

Bd. VIII. (1839).

Achanen mit dicken Fliigeln versehen, deren ziemlich lockeres

Gewebe aus lufthalligen, abgestorbeneUj verkorkten Zellen besteht, deren

Membranen fiir Wasser undurchlassig sind^ mit ziemlich langem, hol-

zigem, geradem, huchstens an der Spitze ganz schwach, niemals

hakenformig gekrummtem Griffelj kahl oder sparlich b eh a art.

Das Endokarp besteht aus mehreren (2—3) Schichten sklerenchymatischen

Gewebes, die sich an den Kanten sehr vermehren und die Basis der

dicken Fliigel bilden. Das Gewebe der FJugel gehurt dem sonst nur 3—5-

schichligen Mesokarp an; man fmdet zuweilen noch mitten unter den so

eigenartig metamorphosierten Zellen. deren Wandungen mit Poren versehen

sind, unveranderte diinnwandige Mesokarpzellen (vergl, die von Janczewski

1. c. gegebenen Abbildungen und Fig. 5i)). Der Embryo ist wohl entwickelt,

zweikeimblatterie:, die Keimuns daher nicht verzi«ert. Sie verlaufl normal.
Ij3, UlC IVCIlIJUlIg UtiWUl W1V.11V ,v..^^o

Die Kotyiedonen sind fast rund mit kurzen Stielen versehen, die Keimpflanzen

zeigen starke Wurzelbildung^ an der sehr fruhzeitig schon die noch naher

zu besprechende Adventivknospenbildung auftritt.

Der Bliitenstand ist sehr eigenartig und fur die hierher gehorende Art

sehr charakteristisch (vergl. Fig. 5 .1). Der aus der Achsel des einen In-

volukralblattes entspringende SekundansproB wird so gefordert, daB er an

/H^-"
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GroBe und Ausbildiing dem HanptsproR vuUig gleichkommt. An kleineren

Exemplaren ist die Verzweigung des Bliitenstandes natiirlich weniger reich,

doch scheinen einbliitige Exemplare nicht vorzukommen. Die Bliiten sind

mittelgroBj weiBj auBen rotlich oder blaulich uberlaufen mit 5—6 breitei-

fOrmigen, abgerundeten Perigonbluttern versclien (vergl. Fig. 5-4).

Das Involukrum ist meist zwei-, doch auch dreiblatterig, die Blatter

sitzendj dreiteilig, mit breit linealischen, vorn T eingeschnittenen Ab-

schnilten. Die Vorblatter der Bliiten sitzen nicht basal, sondern bilden

ein >Involucellum«5 das ebenfalls meist zweiblattcrig ist, und seinerseils in

den Achseln seiner Blatter weitere Sprosse hervorbringen kann. Im Bau

sind Involukrum und Involucellum den Grundblattcrn ahnlich, nur + re-

duziert.

Ganz auffallend ist bei dieser Sektion die ungeheuer reichliche

vegetative Vermehrung. Ganz ahnlich wie bei A. silvestris L. ent-

stehen auf der Oberseite der sehr langen und zahlreichen Nebenwurzein

Adventivknospen, oft in so groBer Zahl neben einander, daB die Wurzcln,

wie Janczewski sich ausdriickt, ^kammartig« erscheinen (»ressemble a une

cr^te«). Es ist dies wieder als eine Anpassungserscheinung aufzufassen:

Die Pflanzen leben mit Vorliebe an solchen Stellen, in denen die Kehnungs-

bedingungen sehr ungunstig sein konnenj namlich im Uberschwemmungs-
gebiete der Flttsse. Junge Keimpflanzen sind hier sichcrlich leicht der

Gefahr ausgesetzt, fortgespiilt oder libersandet zu werden. Die adventiv

auf den Wurzein entstehenden jungen Pflanzen sind dagegen durch die

verbindung mit der Mutterpflanze gesichert. Die Folgen einer Ubersandung
konnen sie so ebenfalls leicht ertragen: sie streckcn nur die Internodien

und gelangen dadurch wieder m die Nahe der Oberflache. Fig. 5J5 stellt

ale Basis einer solchen Pflanze dar; die Internodien sind hier sehr dcutlich

durch die m 2/5-Stellung befmdlichen Schuppenblatter markiert. Das Ende
aes Adventivsprosses schwillt direkt unter der Erdoberflache + knollig an
l^ergl. die Figur) und kann noch im Jahre der Entstehung ein oder einige

Laubblatler erzeugen, meist jedoch erst im folgenden Jahre, in dem der

ermmale BlQtenstand gebildet wird. Nach dem mir zur Untersuchung
^'orliegenden, leider viel zu sparlichen Materiale hat es den Anschein, als

sich die asiatischen Pflanzen verschieden von den amerikanischen ver-
le ten. Bei den ersten scheinen Grundblatter zur Blutezeit zu fehlen,

,sie bei den nordamerikanischen stets vorhanden zu sein scheinen.

•^ffczEwsKi halt die nordamerikanische Pflanze nicht fur identisch mit der
SI inschen und sagt ausdrucklich, daB der Fruchtbau bei beiden ganz ver-

Dfl" K
^"^ ^^'' ^^™ ^^""^ ^^^ """ "^*^^ meinen Untersuchungen nicht bei-

P ic ten. Die in nebenstehender Fig. 5I> abgebildete Achane ist nach

^
m nordamerikanischen Exemplare gezeichnet und stimmt, von dem

rnit H^^^^^^'^'
nicht richtig dargestellten GrifTel abgesehen, genau iiberein

' er von Janczewski (in Revue General e IV. (1892) abgebildeten Achane

\-' —r-o'^ -^---r-



208 E. Ulbrich.

seiner A. dichotoma, d. h. der sibirischen Tflanze. Auch die
gebenen anatomischen Merkmale lassen beide nicht als
niigend verschieden erschcinen. Ich vereinige daher mit Prantl (Bei-

ange-

C

Fig. 5. Sectio V. Anemonidium Spach. A Schematisiertes Habitusbild von A. dicho-

toma L. — B und C Basis zweier Exeniplare von A. dichotoma, die aus Adventiv-
^ I

knospen k auf den lang hinkriechenden Wurzein r entstanden sind, und zwar B einer

solchen, die durch Ubersandung in die Tiefe verlagert wurde; daher die Internodien

[J] des Adventivsprosses stark gestreckt und dieser unterhalb der Oberflache etwas

knollig [k] und nur einen Bliitenschaft st [also keine Laubblatter) treibend. In Ab-

bildung G ist der AdventivsproC k auf einer dicht unter der Oberflache und spater

nicht iibersandeten Wurzel (r) entstanden, daher sind seine Internodien samtlich gestaucnt

und auCer dem Bliilenschafte st sind 2 Laubblatter b h gebildet. In B ist b die Basis

derselben Pflanze wie a nur um 180*^ gedreht. Die Lange des Stiickes «/ riclUet sich

nach der Ilohe der Ubersandung. — D Frucht mit dem dickcn Fliigel aus Schwimm-

gewebe (vergl. den Text). (S§.mtUcli Originale; B nach eincm Exemplare aus Sibirien;

C D nach Exemplaren aus Nordamerika [vergl. den Text].)
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trSge usw. p. 248) beide zii ciner Art, der jedoch der Name A. dichofon/a

L. zukommt, mit dein Vorbehalt einer eingehenderen Priifung diescr Frage

auf Grund eines ausreichenderen Materials (vergl. Fig. ^D).

Es gehurt hierher nur eine vom Ural durch ganz Sibirien bis Kanit-
- •

schatka und in ganz Nordamerika von den Rocky Mountains bis zur atlan-

tischen Kiiste bin verbreitete Art: A. dichotoma L.

B. Zweiachsige.

Bliitenstand nicht terminal , sondern lateral in der Acbsel cincs

Schuppen- oder Laubblattes.

Sectio VI. Homalocarpus DC.

De GandoUe in Systema regn. veget. I. (1818) p. 212.

Achanen groR, stark abgeplattet, rings mit einem breiten, diinncn

Fliigelrande, samara-ahnlich, mit kurzem, schiofemj bisweilcn etwas

gebogenem Griffel, der in der dorsalen Fortsctzung des Fliigels liegt; stets

vollig kahl; bei alien Arten diescr Sektion sehr gleicbmaBig gestaltet, so

daB es schwer, vielleicbt sogar unmoglich ist, die Arten danach zu unter-

scheiden. Der Embryo ist wohlentwickeltj zweikeimblatterig und fiir

Anemone ungewuhnlich groB; groBer als bei alien andcren Sektionen.

Die Keimung ist infolgcdessen nicht verzogert. Sie erinnert nach den

Untersuchungen von Winkler (in Verhandl. Dot. Ver. Provinz Brandenburg

'885, p. 116) und Jangzewski (I.e.) an die von Puhatilla aljuncL Die

Stiele der Kotyledonen sind [hei )mreissiflom] zu einer ziemlich langen,

rOhrigen Scheide verwacbseUj die sicb iiber die Erde erhebt und an

ihrer Basis die Plumula bildet, deren Entwicklung die Scheide am Grunde

sprengt. Durch den entstandenen RiB tritt seitlich das erste Laubblatt

hervor und drangt dabei die Scheide beiseite. Es folgen in der ersten

Vegetationsperiodc noch 1—2 Laubblatter. Knospenschuppen \verdcn nicht

gebildet, da die Plumula unterirdisch und durch die Rcste der Kotyle-

donarstielscheide ausreichend geschiitzt ist.

Der Bliitenstand ist sehr charakteristisch und von alien iibrigen

Sektionen abweichend. Bei den von mir als Involncratae zusammenge-
faBten Arten {narcissiflora und dcmissa) ist er einfach doldig; die einzelnen

Bluten ohne Vorblatter. Bei den iibrigen Arten der Gruppe der Li-

volucellatae (pohjanthes^ elongata, tetrasepaJa] ist er jedoch komplizierter

gebaut (vergl. Fig. GA—C). Das Involukrum ist bei den meisten Arten

gewohnlich vierblatterig, bei den Involukraten steril, bei den Involucellaten

jedoch fertil, d. h. aus der Achsel der einzelnen Blatter entspringen Sekun-

aandolden mit basalen oder hinaufgeruckten Vorblaltern, aub deren Achseln
noch Terliardolden entspringen konnen [elongata). Es besteht das Invo-
"krum im einfachsten Falle aus zwei sich kreuzenden, ungleich groBen

^•altpaaren. Die Bluten sind mittelgroB, meist weiB mit rutlichem oder

lauhchem Anfluge auf der AuBenseite, seltener blaulich.. rotlich oder gelb

fiotanisclie Jahrtucher. XXXYII. Bd. 14
- L
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Die Perigonblalter brcit eifurmig abgerundct oder zugespitztj ihre Zahl

4 6, seltener mehr (bis 9). Die Staubbliilter haben bandformige oder

fadenfOrrnige Filamente mit ziemlich kleinen Staubbeuteln. Die Be-

haarung ist boi alien Arlen je nach don Feuchtigkeits- und Temperatur-

verhc'lltnisscn des Standortes sehr verschieden; sie besleht aus zweierlei

Die
m

Ilaaren: langen zottigcn und kurzen anliegenden Haaren.

lelztgenannte Bebaarung febit bei narcissipora^ demissa und tetrascpala

ganz, oder ist nur in sebr geringem Grade entwickelt.

A

D E C

V\^, 6. Sectio Vr. Homalocarpus DC. A—C Schemata des Bliitenstandes A von A.

narctssiflora L. und demissa, B von A, polyanther Don, C von A. tetrascpala Royle.

— D StaubblaU von A. nareissiflora L. E sehr junge Frucht derselben Art, J Reife

Achane von A. demissa Ilook. f. et Thorns. (Samtlich Original.)

Die Involukral- und Involucellarblatter sind in ihrer Teilung den zur

Blutezeit vorhandenen, zu einer Rosette zusammengedriingten,

stielten, stark oder wenig.

lanff se-o o

seltener ungeteilten Grundblattern ahnlich, nur

meist stark reduziert.

Das Hauptverbreitungsgebiet der HomaIoca?'p ist der

Himalaya und die sich ostlich anschlieBenden chinesischen Ge-

birue, von bier sirdhli narcissiflorn westlicb bis zu den Pyrenaen, ostlich



V ^

h

I

Uber die system. Gliederung uinl googr. Verbr. der Gatiung Anemone L. 211

bis nach Nordamerika aus; sie geht sowohl in Nordamcrika, wie besonders

im arktischen Asien, sehr weit nach Norden bis iiber 70 *> n. Br,, bis an

die Kiiste des Eismeeres (vergl. die Karte III). A, deniissa findet sich nnr

im Ostlichen und mittleren Himalaya und den Gebirgen Zentralchinas, in

://

•as

wal bis Kashia.

Alle Ho?naloca7'pHS-\rten sind Hochgebirgspflanzen, und zwar

leben narcissiflora und demissa, vielleicht auch •polyanthes^ nur in den

hochsten Regionen (des Himalaya und der Gebirge Ostasiens), wahrend

ebngata und tetrasepala tiefere Regionen des Himalaya vorziehen und Ciher

3000 m nicht hinauf zu gchen scheinen, andererseits, den Wasserliiufen

folgend, bis in tiefere Lagen, doch wohl nicht bedeutend unter 2000 m
hinabsteigen und bier ganz bedeutende Hohen von 1 m und mebr erreicben

koDnen. Ein eigenes, von dem der (ibrigen, in ihrer Verbreitung so be-

schrankten IIomalocarpus-Arten abweicbendes Verhalten zeigt die so auBcr-

ordentlich weit verbreitete, bekannte A. narcissiflora L. Im Nordwest-

Himalaya und den sich anschliefienden warmeren Gebirgen, ferner in den

Alpen, dem Kaukasus, den Pyreniien bleibt sie allerdings auf die hoheren

und hOchsten Regionen beschrankt, d. h. sie geht unter ca. iOGO m nicht

Oder wenigstens nicht crhebbch hinab; anders in den kalteren Regionen,

d. h. in Nordost-Sibirien; hier steigt sie bis in die Ebenen binab. Auf

das interessante physiologische Verhalten gerade dieser Art soil unlen

noch mit einigen Worten eingegangen werden. Die samaraartigen und fiir

ihre GrOBe leichten Fruchte der Homalocarpus-Xrien sind an die Ver-

breitung durch den Wind angepaBt (vergl. Fig. &F).

Subgenus H. Hepatica Dill.

Involukrum hochblattartig der Blute haufig (nicht immer) gentihert;

Sexual organe nach Braun und Eichler (cf. Blutendiagramme) in zwei-
umlaufigen Spiralen von der Divergenz Vn bis Vis- Achanen
»it ^Apophyses die im frischen Zustande vom Karpell deutlich durch
erne seichte Einschnurung abgesetzt und weiB durchscheinend ist. Sie wird

gebildet von den sich sehr stark vergrOBernden und mit Oltrupfchen er-

fullten Epidermiszelien des Fruchtstieles. Ihr Zweck ist unbekannt. Der

Bau des Perikarps stimmt sonst mit dem der iibrigen Anemonen voll-

konimen uberein. Sowohl Fruchte wie Apophysen sind mit kurzen, zer-

streuten, borstigen Haaren bekleidet. Verbreitungseinrichtungen fehlen vullig:

•^a auch der Griffel nur kurz und gerade 1st (vergl. die von Janc-

J^^'SKi 1. c. gegebenen Abbildungen). Die Aussaat der reifen Achanen er-

o'gt durch die Pllanze selbst, durch einen sehr eigenartigen Mechanismus,

J'e BlQtenstiele, die nach dem Verbluhen hakig abwarts gekrummt waren,
legen sich bogig so weit, bis die Achanen den Bod.Mi erveicht (!!) haben.

14
^;;. . :.
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In dieser Lage bleibt der Fmchtstiel stehen, und das Involtikrmn bildct

iiber den Achanen ein schutzendes Dach, his es vermodert. Der Embryo
ist klcin, homogen, wenigzellig, rudimentar, ganz ahnlich wie bei

Sect. Anemonanthea gebaut, und hangt an einem kurzen, dicken

Suspensor. Die Keimung ist infolgedessen verzogert und verluuft

sehr langsam. Die Kotyledonen treten mit ihren freien Stielen ganz
liber die Erde (im Fruhjahre nach der Samenreife und Aussaat]. Im ersten

Jahre werden auBer den Kotyledonen nur noch wenige Schuppenblatter

ebildet, denen die Aufgabe zufallt, die sich bildende oberirdische Stamm-

knospe (Piumula] zu schiitzen. Nur durch kiinslliche EingrifTe (Entfernung

der Kotyledonenspreiten odcr sehr reichHche Ernahrung) ist es gelungen,

die Keimpflanzchen zur sofortigen Bildung von Laubblattern (doch nie

mehr als 2 im ersten Jahre) zu zwingen. In den folgenden Jahren werden
]

dann zunachst 1 bis einifi:e Laubblattcr und sesen Ende der Vesetations-^x^ s^yxvAKJUXi^x^x.^.^. uwvA „^-,

perioden wieder einige Schuppenblatter zum Schutze der Stamniknospe

gebildet. Schon im 2. Jahre kann eine Verzweigung des jungen Stamm-

chens eintreten. Die Bewurzelung der jungen Pflanzchen ist auffallend

stark und vicl reichlicher als bei alien anderen Anemonen. Die jungen

Pflanzchen crstarken jedoch erst nach einer ganzen Reihe von Jahren

(3—6, an ungiinstigen Standorten noch mehr) so weit, daB sie die ersten

Bliiten hervorbringcn kOnnen. (Naheres bei Irmisch I. c, Janczewski 1. c.

und HiLDEBRANDT 1. C.)

r

Sect. VII. Hepatica (Moench.) Peis. Syn. pi. II (1807) p. 96.

Zweiachsige Laubwald-, Hain- und Gebiischpflanzen mit wenig- odcr

ungctcilten oft ganzrandigen Blilttern und einfachem, aus der Achsel eines

Nieder- odcr Laubblattes (letzteres sehr selten) entspringendem, einbliitigem

Blutenstande. Habituell stimmen alle Hepatica-Arien sehr mit cinander

iiberein, ebenso ist Bluten- und Frucht- und Involukrumbau sehr iiberein-

stimmend. Die Bluten sind ziemlich klein bis mittelgroB, meist blau, doch

audi weiB oder rotlich, seltener gelb (bei Ilennji und Falconen). Die

Perigonblatter, deren Zahl von 6 bis uber 10 und bisweilen noch mehr

schwankt, sind ziemlich schmal. Das Involukrum ist kalycin, meist drei-

blatterig, stets un fr.uchtbar, d. h. es tritt niemals Verzweigung des

Bliitenstandes aus den Achseln der Involukralblatter ein. Die beiden ersten
r

Involukralblatter stehen schrag nach hinten, das dritte median nach vorn,

wie es einer hintumliiufigen Yg-Spirale entspricht, meist der Blute ge-

nahert, doch bisweilen auch bei A. hepatica und acutiloha, trans-^

silmnica und Henryi von der Bliite entfernt, wie es bei Falconen

stets der Fall zu sein scheint.

Die Verbreitung der Arten ist sehr auffallend: A. hepatica ist, jedoch

mit sehr groBen Unterbrechungen, iiber die ganze nurdliche Hemisphare

verbreitet, acutiloba Laws, kommt nur im Gebiete der Alleghanies, traiis-

K wj
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silvanica (FuB) Heuffel nur in den Siidostkarpathen (Transsilvanicn), A. Heiiryi

Oliver nur in Ilupeh und Szeichuanj A. Falcoiieri Thorns, in Turkestan,

im transilianischen Alalau und im westlichen Himalaya bis Kisthwar und

Hazara vor.

.' ^ Es lassen sich die 5 HejMtica-Jirien folgendermaBen einteilen:

Series 1. Triloba ni.

Blatter dreilappig, nur in Ausnahmefallen mehrlappig (bei hcpafica

subspec. typica var. vulgaris f. multiloba C. Hask.). Blattran d ganz

ungegliedert.

A. hepatica L. und aeutiloba Lawson.

' Series 2. Angulosa m,

" '

. Blatter ungeteilt oder wenig gctcilt mil 3—5 mehr oder weniger tief

geteilten Lappen und gegliedertem Blattrandc.

'A transsilranica (FuB) Ileuff., A. Henryi Oliver und A, Falcoueri

Thomson.

IV. Abschnitt: Belege fiir die Ausfiihrungen im III.,

V, und VI. Abschnitte

Verbreitung der einzelnen Arten

Subi^enus I. Euanemone Prantl.
lit- -.

,
o

Sectio 1. Anemonanthea DC.
^

7 "^ ^^ * *- At.

V

>^

Subsectio 1. Sylvia Gaudin.

fe; Series 1. Hylalectryon Irniisch.

Gruppe a: mit sitzendem oder sehr kurz gestieltem In-

volukrum:
'

f. Anemone Keiskeaua T. Ito ex Maximowicz in Bull. Acad. St.

Petersbourg XXXII (1888) p. 478.

U,^'-'

f'i.- 1

Biese sehr intcressante und durch ihren Blatl- und Blutenbau den

J^Kcl^sten Typus eincr Hylalectryon- kvi darslellende , als Tertilirrelikt-

anzusehende Art kommt nur in der Provinz Tosa auf der

1r

»ns,el Nankai! (Schikoku)') vor, wo sie erst einnial von T. Making im
''ahre 1885 gesammelt wurde. Besonders die Gestalt der Grundbliitter

verrat das, entwicklungsgeschichtlich gesprochen, hohe Alter dieser Art:

"le im UmriB dr rhombischen, ziemlich groBen Blattchen der gedreiten

Blatter sind noch ganz ungeteilt, zeigen jedoch in der Gliederung des Blatt-

randes bisweilen die ersten Anfangc einer Teilung der Blattspreiten.

' "Species collectiva:

A. ranunculoides (L.) Korshinsky

5|™J"aBt die beiden Arten ranuncuhidcs L. und coerulca DC.

j,^,
^^ ^'°

' hinter dem betreffenden Ortsnamen bcdcutet, daB ich getrocknotes
"1 erial, zwei

! !, daB ich die Pflanze selber doit lobend sah.
-->_-'

1 I
J

T^ ,. . .
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2. A. ranunculoides L. Spec, plant, ed. 1 (1753) p. 541.

Unser gelbes Windroschen isl eine fast ausschlieBlich europiiische Ail:

sie findet sich von den Gebirgen Mittelspaniens bis zuni Ural durch gan2
Europa mil Ausnahme von England (daselbst zwar neuerdings gefunden,

jedoch wahrscheinlich nur verschleppt oder aus Kultur verwildert), der

franzusischen Nordwestkiiste, des Nordens von Belgien, Norwegens und dcs

rOBten Teiles von Schweden, Finnlands und Lapplands; ferner mit Aus-

nahn^e Mittel- und Unteritaliens, von Griechenland, der Mittelmeerinseln, der

Ebenen nordJich vom Schwarzen und Kaspischen Meere. Sie tritt auBer-

halb Europas auf im Kaukasus und den anschlieBenden Gebirgen Armeniens

und Kleinasiens (Taurusgebirge !). Jenseits des Urals Iritt sie isoliert am
oberen Jenissei in der var. jenisseiensis Korsh. wieder auf. Vielleicht ge-

hurt hierher auch eine bei Irkutzk von Turczaninoff gesammelte Pflanze

(nach Korshinsky). AuBerdem scheinen Pflanzen vom Rotang-PaB! in Tibet

hierher zu gehuren, doch ist das mir vorliegende Material zu diirftig, urn die

Zugehurigkeit der Exemplare mit Bestimmtheit zu erweisen. Die Grenzen

des Ilauptverbreitungsgebietes verlaufen demnach folgendermaBen:

die Siidgrenze verlauft von Mittelspanien lilngs der Mittelmeerkiiste durch

Oberitulien (fehlt im Apennin) nach Dalmatien, durch die Ilerzegowina,

Nordalbanien, Nordrumelien nach der Westkiiste des Schwarzen Meeres;
F

dann mit Umgehung der Djnepr-, Djnestr- und Wolganiederungen zum Siid-

abhang des Urals; die Ostgrenze zieht sich langs des Urals nach Norden

bis zum Nordabhang und zur Ilalbinsel Kanin, wo A. rcmuncidoides L. nach

R. PoHLE (Acta Ilorti Petrop. XXI [1903] p. 87) noch zusammen mit A al-

taica vorkommt, und bei 68 ° n. Br. den nordlichsten Punkt ihrcs gesamten

Gebietes erreicht; lungs der Kiiste des Eismeeres veiiauft die Nordgrenze

nach Sudlappland und Sudschweden, das sie etwa bei 60" n. Br. erreicht

und im Bogen nach SW durchschneidet, durch Diinemark und Mitlelholstein

(fehlt im westlichen Telle), parallel der NordseekUste nach Frankreich,

dieses auf einer Linie, die Amiens, Tours, Bordeaux enthalt, durchschneidend,

nach Mittelspanien zuriick. . ,

A. ranunculoides L. kommt fast ausschlieBlich in Laubwilldern,

Hainen und Gebuschen auf Sedimentgestein, besonders Kalk und Lehm,

sehr selten auf Urgestein vor; um so auffallender ist die von Ascherson und

Graebner beschriebene, in dieser Arbeit als eigene Unterart behandelte var.

Wockeana (s. u.), welche ausschlieBlich auf Wiesen vorkommt und

schon habituell stark von den iibrigen Formen der Art abweicht.

In der Ausbildung der vegetativen Telle, die bei dieser Art eine ganz

auBerordentliche Formenmannigfaltigkeit zeigen, wird A. ranuncuhides L.

im ustlichen Telle ihres Gebietes der folgenden Art sehr ahnlich, so daB es

an schlecht getrocknetem Materiale, das die Farbung der Blute nicht er-

kennen IfiBt, sehr schwer wird, sicher zu bestimmen, welche Art vorliegt.

Pflanzcngeographisch scharf umgrenzte Formen sind mir, abgesehen von

I

ri r

- ')•



>

Uber die system. Gliederung und geogr. Yorbr. der Gattimg Anemone L. 215

I

den nachstehend genanntenj nicht bekaiint geworden. Systematisch gliederl

sich die Art etwa folgendermalkii:

Subspecies \. typica m.

Hierher i^echne ich alle Fornien auBer der subspec. Wocheana.
i

1. Var. a. genuina m.

Involukralblatter mit meist 5, maBig bis tief gespallenen, im UmriB
landich eifurmmen bis lanzettlichen xVbschnitten. Bei uns liiiufisste Form.

Sie ist durch das ganze Gebiet verbreitet, scheint im Westen jedoch

haufiger zu sein als im Osten, wo sie stellenwcise vielleicht

fehlt,

2. Var. p. latifolia m.

Involukralblatter mit 3—5, milBig bis tiefgespaltenen, im UmriB ei-

fOrmigen, sich mit ihren Randern etwas deckenden Abschnitten,

Zahne der Blattabschnitte meist stumpflich, nur sehr selten scharf zuge-

spitzt (f. acutiloha m.). Verbreitung wie vorige Form.

3. Var. y. latisecta Schur, Enum. Plant. Transsilv. 1866 p. h

[~ var. suhiidegra Wiesbaur bei Gelakowsky in Sitzber. bohm. Ges.

Wissensch. 1891).

Involukralblatter mit nur 3, wenig bis fast ungeteilten, liinglich-

eifOrmigen bis fast breit-linealischcn, nach der Spitze hin oft

nur wenig verjungten groBen bis sehr groBen Abschnitten. Diese,

was die Blattteilung betrifft, einfachste Form, scheint durch das ganze Ge-

biet hin, mit Ausnahme des Ostens, vorzukommen. Ich sah sie aus den

Zentralpyrenaen (Cambessedes 1825), Frankreich! (Manthey, Grenier], Bclgien!

beiTirlemont (leg. A. Thielens 1825), dem Rheingebiete!, Baiern!, Schlesien!,

Mahren!, der Mark!, Posen!, Ost- und WestpreuBen!, WestruBland! bei

Petersburg (N. Puring, Herb. Flor. Ross. Fasc. IX. No. 401) aus der Do-
brudscha! (Gebr. Sintenis 1872), dem Kaukasus! (C. Koce).

4- Var. 8. gracilis m.

Involukralblatter mit 3 wenig- bis ungeteilten, oft vollstandig

ganzrandigen, kleinen, schmalen Abschnitten. Diese Varietiit, welche
auch die Formen vom Jenissei (subspec. jenissciensis Korsh.) und aus Tibet

umfaBt, fehlt westlich der Weichsel, also im ganzen Westen des Ver-

oreitungsgebietes. Sie tritt zuerst in OstpreuBen (und WestpreuBen?) ver-

einzelt auf und scheint dann im Osten stellenwcise die vorherr-
schende Form zu sein. Sie ist leicht kenntlich und ausgezeichnet durch
"»re Kleinheit und Zartheit aller Teile. (GewissermaBen Parallelform
zu subspec. gracilis Fr. Schmidt der folgenden Art.)

Subspecies 2. Wockeana Ascherson et Graebner., Fl. norddeutsch.
f^lachland

(1899) p. 332.
Diese Unterart unterscheidet sich von der vorigen in sehr auffallender

eise durch folgende Punkte: 1. Die Bluten sind viel kleiner. 2. Die

^
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(kleineren) Involukralblattcr tragen schmale Abschnitle mit sehr scharfen
Zahnen. 3. Das Rhizom ist kurz, ctwas dicklich. 4. Der Griffel ist von
der verkehrt eifurmigen Frucht scharfer abgesetzi 5. Die Pflanzen wach-
sen ilichl rasenarlig auf sonnigen Wiesen.

Sehr benierkenswert ist, daB sich diese Unterart in ihren

Mcrkmalen -im Laufe jahrelanger Kultur gar nicht veriinderle

und bei Kultur im Schatten von Gebusch zu Grunde ging. (Nach

miindl. Mitteilung von P. Graebner.)

Ich sah sie bisher nur aus der Umgebung Berlins! (Rudower Wiesen,

Riidersdorf Ascherson - Graebner, 0. v. Seemen, Schlechtendal), aus

Schlesien! bei Breslau: Obcrnigk (leg. A. Engler 29. IV. 63)^ aus Ilinzen-

berg! (G. Lucas in Herb. Aschcrson).

Wiib Aschers. et Gr. in ihrer Ausbilduns

auBerst konstant und mit den iibrigen Formen nicht durch Uber-

gilngc verbunden ist, findet sich bei den Varietaten der ersten Unterart

eine vollstandige Kette von TJbergangen von einer zur andern, so daB es

oft fast unmuglich ist, manche Zwischenformen unterzubringen. hn wesent-

lichen babe ich mich nach der Arbeit von Jos. B. Scholz »Uber den

Formenkreis von Anemone ranunculoides und nemorosa« in der Deutschen

botanischen Monatsschrift Bd. XVII (1899) gerichtet.

Anmerkung: 1. Die von Velenovsky im 3. Nachtrag zur Flora von

Bulgarien 1893 p. 3 beschricbene var. sipLaensis ^) gehort zur Unterart

typica und zwar in den Formenkreis der var. a genuina oder vielleicht

auch var. latifolia. Ich habe kein Material davon gesehen. Der Be-

schreibung nach handelt es sich nur um ungewohnlich iippige Exemplare.

2. Die in Petermanxs Flora lipsiensis (1838) p. 407 genannte und gar
*

nicht weiter charakterisicrte •»hiflora<^ ist keine besondere Abart; zwei-

bliitige Exemplare sind bei ranunculoides sehr haufig, ja fast die Regel.

3. SciiL'R fubrt in seiner Enumeratio Plantarum Transsilvaniae 1866

p. 4 eine »var. a suhnnbellata < auf, welche biciche Sepala und 6—12

doldige Bliiten haben soil und Karpelle, die doppclt so lang wie der Griffel

sind. Was Si:hur hieruntcr verstanden hat, wciB ich nicht; eine so

groRe Blutenzabl kommt bei raminculoides nic vor; die huchste Bluten-

zahl ist 3. Es liegt bier vielleicht eine Verwechselnng vor, worauf mir

auch die Angabe der bleichen Sepala hinzudeuten scheint, eine Farbung,

die hochstens bei den 7W?w7?c/^fo/rf^5-Bastarden vorkommt, die aber auch

nur 1—2-blutig sind.

3. A. coerulea DC. System. I (1818) p. 203.

Wahrend J. ranunculoides L. fast ausschlieBlich europaisch war, ist

ihre Schwesterart coertdea DC. fast ganz auf Asien beschrankt; sie er-

1) Nach den neueiea Nomenklaturregeln ist diese Art umzutaufen; ich schlage

var. latissima vor.

-&
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reicht Europa nur im auBersten Osteiij im Ural. Das Verbreitungsgcbiet

der Art erstreckt sich vom Ural zum Altai durch die ustlich sich an-

schlieBenden Gebirge Asiens siidlich bis zum Himalayaj siidostlich bis zu

dco Kiu-Schiu-Inselrij nordOstlich bis zur BehringsstraBe.

' Sie tritt in ihrem ausgedehnten Gebiete in 5 ^Yohl unterschiedenen,

pflonzengeographisch wenigstens teilweise scharf begrenzten Formen auf,

die sich in zwei Unterarten zusammenfassen lassen:

I. Subspec. typica (Huth) m.

= var. tijjnca Huth in Bull, de THerb. Boiss. V (1897) no. 12 ex p.

Involukralblatter ziemlich groB, reichlich zerteilt mit lanzettlichenj dz

zugespitzten Abschnitten. Bluten weiB, rutlich bis blau.

Var. a. typica Korshinsky Fl. Ross. or. (1903) p. 6 non Huth.

Die Hauptform mit blauen bis weiBen, nie rOtlichen Bluten und sehr

fein zerteilten Blattern.

So besonders im Altai und seinen Vorbcrgen. (Siidlicher Altai! Graf

Waldblrg-Zeil n. 87, Duhmberg, PI. alt. n. 655—637!, Ledebour! Fischer!

Bunge!), bei Tomsk! (P. Krylow) und am Karakaly! (Schrenk) und nach

BoissiEu [Bull. Herb. Boiss. VII (1899) p. 591] in Japan am Kap Soya

(Wakkanai) und auf der Insel Rebunshiri.

Var. j3. uralensis (DC.) m.
In der Ausbildung der vegetativen Tcile der vorigen ahnlich, aber

Bluten rosa bis weiB, niemals blau.

So nur im sudlichen Ural, im Gouvernement Ufa bei Zlatoust!, in

Perm bei Krassnoufimsk! (Ska.lwzobow u. a.), an der Tschusowaja ! (Georgi

<773].

Zu diesem letzten Standorte an der Tschusowaja ist folgendes

zu bemerken: die betreffenden Exemplare, welche im berliner Herbarium

aufbewahrt werden, wurden 1 773 wahrscheinlich von Georgi, dessen Name
auch auf den sicher zu den Pflanzen gehorenden Zettcln steht, auf der

Ruckreise der Expedition gcsammelt, die unter Fuhrung von Pallas zur

Beobachtung dcsVenusdurchganges ausgesandt wurde. Aus dem Kaukasus,
wohin ein Teil der Teilnehmer, u. a. Gijldenstadt, sich auf der Riickreise

wandten, kunnen die Exemplare nicht stammen, da hier A. coerulca DC.

m nicht vorkommt. Der beigeklebte Zettel mit der Aufschrift Achmetby . .

.

Gueldenstaedt gehort also nicht hierher.

n. Subspec. gracilis Fr. Schmidt, Fl. sachalin. (1868) p. 102 emend.

^^ Die zu dieser Unterart gehorenden Pflanzen zeigen samtlich Involukral-

atter mit ungeteilten, hOchstens etwas eingeschnittenen, langlich lanzett-

ichen bis schmal-linealischen Abschnitten. Wollte man diese Unterart als

eben
ir. gracilis von A. ranunculoidcs

so verfahren. Diese Unterart ist die vorherrschendc Form
w ^—

' - v^ »*^ ^-^ ^^ AAV ^> * \ V * *^ • 1

'"» Gstlichen Tcilc des Arlgebietes.
.
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Var. /. linearis (Schlechtendalj m.

Abschnitte der Involukralbliitter schmal-lanzettlich (so seltener) bis

schmal-linealisch (gewobnliche Form).

Diese Yarietat, welche durch ihre auBerordentlicbe Kleinbeit und Zart-

heit sehr auffiillig ist (die Exemplare besitzen oft kaum 5 cm Iluhe und
i mm Blattbreite), fmdet sich im Nordosten des Gebietes der Art auf
Sachalin, wo sie nach F. Schmidt, F1. sachal. 1868 p. 102 in den

hiigeligen Nadelwaldern iiberall haufig ist, Kamtschatka (Schlecbtendal!,

Pallas, Fischer! 1829 meist bei Peter-Paulshafen ! Ad. v. Chamisso, bei

Petropawlowsk nach Schmidt); an der BehringsstraBe, an der StraBe

von Senjavin (Mertens); in der Kiistenregion des Amurgebietes am
Wege nach Ajan (ex Schmidt 1. c.) und auf dem Udaberge (ex Schmidt 1. c.

Herb. H. F. Link!).

Var. d. debilis Fischer apud Turczaninoff in Bulletin Soc. nat. Moscou

XXVn. (1854) p. sp.

Abschnitte der Involukralbliitter breiter und kurzer als bei der vorigen.

So in Japan auf Yesso, Nippon, den Kiu-Siu und Riu-Kiu-Inseln auf

Uebunshiri und Riischiri (teste Boissieu 1. c, Huth, Bull. Herb. Boiss. V.

(1897) p. 1074; Finet und Gagnepain in Bull. Soc. hot. France 1904

p. 64 u. a.).

Ob die von Komarov, Flora mandschurica p. 268 angegebenen Exeni-

plare^ die in Siidussuri und Ussuri im Gebusch dicht am Meere gesammelt

wurden^ zu dieser oder der vorigen varietas gehorenj weiB ich nicht; ich

habe kein Material aus diesen Gegenden gesehen.

Var. a. Griffltliii Hook. f. et Thomson, Fl. Ind. (1855) p. 21 p. sp.

Der Beschreibung nach muB die Pflanze in den Formenkreis dieser

Unterart gehOren. Ich habe leider gar kein Material hiervon gesehen,

Sie kommt vor im Zentral- und Osthimalaya in Sikkim 8000

9000' (Hooker f.), in Bhotan in 6000' Hohe und auf den Mishmihills

(Griffith).

3^ A. soyensis Boissieu in Bull. Herb. Boiss. VH. (1899) p. 590. ,

Die Art, von der nur ein Fruchtexemplar ohne Rhizom bckannt ist,

soil nach der Diagnose ein sitzendes Involukrum und gcdreite Blatter be-

sitzcn. Bluten sind unbekannt. In den Karpellen soil sic mit A. coeruka

libereinstimmenj aber habituell von dieser sehr vcrschieden sein.

Ob es sich wirklich bier um eine gute Art handelt, weiB ich nicht;

ich habe kein Exemplar dieser Pflanze gesehen.

Japan: Kap Soya 1891; Asui-yama 1888.

4. A, deltoidea Dougl. apud Hooker, Fl. bor. Americ. I. (1830)

p. 6, t. 3.

Durch die nicht gedreiten Involukralblatter wcicht diese Art zwar er-

heblich von den vorigen ab, schlieCt sich ihnen jedoch in den iibrigen

Mcrkmalen an, wenn sie auch mit ihnen keine naherc Yorwandtschnft

r
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Jjjesitzt. Sie findet sich nur in den schattigen Koniferen- und gemischten

Waldern des pazifischen Nordamerika vom untersten Golumbialj

wo sie auf den Abhangen des Kaskadengebirges vorkommt (Douglas,

ScouLER, NijTtall, Th. J. HowELL !], durcli Oregon bis Nordcalifornia

(teste Greene und RATHAx^ ex A. Gray, Synopt. FL).

Gruppe b: mit langgestieltem Involukrum.

•5. A. trifolia L. Spec, plant, ed. I (1753) p. 540.

Sehr auffallende Verbreitungscrscheinungen zeigt diese durch ibr Vor-
m

komraen in den Siidalpen bekanntere Art. Wir kijnnen 4 verschiedene

Areale unterscheiden: 1. In den Gebirgen Portugals und Nordspa-
niens. 2. In den Siidalpen. 3. In den Siidostkarpalhen. 4. In den

Alleghanies. Die Angabe Pritzeis in seiner Revisio, daB Gmelin diese

Art am Tom gesammelt habe, bezieht sich nach Ledebour nicht auf unserc

Pflanze, sondern auf A. reflexa Stephan. In den einzelnen Arealcn zeigt

A. trifolia L. folgende Verbreitung:

1. In den Gebirgen Portugals und Nordspaniens findet sie sich

in Galicien (nicht sicher verbiirgt), Viscaya, Sierra Mariola (nach Willkomm

und Lange, Prodromus Fl. hisp.). Ich sah sie von A'illa Nova de Gaya!

(J. A. d'Aranjo e Castro; Flor. Lusitan. exsicc. n. 798).

2. In den Siidalpen und im Apennin:
In den etrurischen Alpen bei Savena! (Bertoloni); die Exemplare dieses

Standortes konnen der var. albida (Mariz) zugerechnet werden; ferner

bei Vallombrosa!; ostlich von Florenz! (E. Leyier); bei Verona! (Bracht

1842) u. s.

In Sudtirol und angrenzenden Gebieten: auf dem Mte. Suniane!

(F. Mayer), Mte. Baldo! (Strobl); hiiufig in der Umgebung von Sexten!

(Gander, A. Engler), bei Landro! im Tal der schwarzen Rienz (E. Brand-

*a¥r), bei Trcnto!, um Bozen! iin ganzen Gebiete des Kalisbergcs und der

Maranza, um Rio Farinella und S. Michel (nach Val de LifevRE, list. Bot.

Zeitschr. XXIV. [1874]).

.?

In Karnten in der Kirschbaumer Alpe! bei Klagenfurth! (Welwitsch,

vbornegg), bei Laibach! mehrfach, bei Raibl! u. s.

In Steiermark seltener: auf dem Pettauer Stadtberge! u. s.

In Krain z. B. bei Jauerburg! (Sieber), Kamen Krn bei Wurzen!
(Peter); selten, nur an den Standorten hiiufig.

In Illyrien in der Umgebung von Idria!

3- In den Sudostkarpathen nach ScnuR 1. c. in Transsilvanien bei

Hammersdorf, in der Eichenregion.

*• Im atlantischen Nordamerika findet sich A. trifolia L. in

ormen, die mit den europaischen vollig identisch! sind, in den

Jjebirgen Sudpennsilvaniens bis Virginia und Georgia (nach Small, Fl. South.

J

^^*^es 1903), Sudgrenze bei etwa 33" n. Br., Nordgrenzc bei 41° n. Br.

™ pazifischen Nordamerika kommt sie nicht vor: Die von .1. H. Sandberg

*^ -" " K

$
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(n, 194) in Idaho in den Rocky Mts. in den Craig Mts.! untcr 46'' n. Br.

gesammelten Exemplare gehOren niclit. wie die Bestimmung an^ibt zu
A. trifolia L., sondern zu A. nemorosa L. subspec. americcuM var. qidn-
quefolia f. trifolia.

In systematischer Beziehung gliedert sich die Art wie folgl:

Subspec. 1. albida Mariz in Bolelim Soc. Brot. Coimbra lY. (1886)

p. 81 tab. 2.

Pflanzen viel kleiner als die der gewOhnlichen Formen und durch die

I. c. angegebenen Merkmale charakterisiert.

So in Portugal und Nordspanien^ sehr selten auch im Apennin.

Subspec. 2. genuiiia m.

Ilierher alle librigen Formen.

Var. a. major Val de Licvrc, Ost. Bot. Zeitschr. 1874, p. 178.

Die gewohnlichste Form mit groBen reinweiCen Bliiten.

Var. ^. parpnrasceiis Val de Lievre 1. c.

Kleinere Pflanze mit schmaleren, + purpurn geflirbton Perigonblatlern,

mit schmaleren triibgrunen Bliittern.

A. trifolia L. kommt sowohl auf Kalk- und Lehmbodcn wie auf Ur-

gestein vor in Huhcn von 250— 1350 mj sowohl in Laub- (Eichen-j Buchen-),

wie gemischten und Nadelwiildern, wie im Gebiisch, Wo sie auftritt,

findet sie sich gewohnlich massenhaft, ist sonst aber zicmlich

selten. Hire vertikale Verbreitung ist viel geringer als die von

iiemorosa\ in der Ebene kommt sie iibcrhaupt nicht vor; ihren huchsten

Standort hat sie in Europa nach Val de Lievre 1. c. auf der Maranza bei

1350 m.

6. A. Raddeana Kegel in Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIV. (1861)

II. p. 16.

Von den iibrigen Arten dicser Gruppe woicht diese Art zwar in man-

cher Hinsicht ab^ schlieBt sich anderseits aber wieder gewissen Formen,

besonders von vemoi^osa und altaica. an. Die eigentiimliche zottige Be-

haarung der Bliitcn- und der Blattsticle hat sie nur mit der folgenden

Art gemein, mit der sie, ahgesehen von Bliitenblattern und Rhizom, am

meisten libei'einstimmt, nur daB diese nur gedreite, jene starker geteilte, aber

im UmriB ahnliche Blatter besitzt.

Sie wachst in schattigcn Laub- und Nadelwaldern und Gebuschen der

Mandschurei, Nordkoreas, Japans und Sachalins,

In der Mandschurei tritt sie nach Komarov (F1. mandsch.) in den

Provinzen Amurland, Sudussuri! und Mukden auf, d. h. im Schan-Alin-

irebirse und seinen Ausliiufern. Auf Sachalin wurde sie von F. Schmidt

(FL Sachal. 1868 p. 102) bei Kussunai nachgewiesen. In Nordkorea

koinmt sie nach J. Palibin (Acta Ilort. Petrop. XVII. [1899] p. 15) bei

Kyung-kwi bei Seoul, bei Hut-Tschai->reo und Sebin-ku-ka-i (legit Sontag)

/ -

1

I

'1

I



^'J,

Ober die system. Gliodorung iind gcogr. Vcrhr. der Gattung Anemono L. 221

vor. In Japan geht sie nach Siiden bis zum mittlercn Nippon, wo sie nur

hoch auf den Gcbirgen vorkommt; sic ist bisher nachgcwicsen auf Yesso

bei Sapporo!, auf Nippon bei Aomori, Kuroishi! u. s. (cf. Boissieu in

Bull. Herb. Boiss. VII. 1899; Huih ebenda V. i897 u. a.). NiLhere Stand-

orte s. u.

Nurdlicbstes Vorkominon auf Sachalin bei etwa 50" n. Br.j siid-

lichstcs in Japan bei ctwa 35*^ n. Br.

Die Art glicdcrt sich in zwei, wie es scheint, pflanzengoographisch

geschiedene Unterarten, von denen die erste nocb in 2 durch Uber-

gSnge mit einander verbundene Varietalen zerf;Ult:

Subspec. 1. glabra m.

Pflanzen bis 25 cm hoch, meist vollig kahl, ohne jede Spur von Bi>

haarung. So in Japan:

Var. a. genuiiia m.

Abschnitte der InvolukralbUlttcr + gctcilt ; h a u f
i
g s t e F o r m, Im

ganzen Gebiete in Japan: Nippon, auf dem Fudzi-yama! (Maximowicz

• 864); Kuroishi! (Faurie 27. IV. 1887), Bukosan! und ITaschidute! (Hilgeiv-

BORF 15. IV. 187C), Hakodate! (Maximowu:z 1861 ex p.).

/^
'to

Abschnitte der fnvohikralblatter ungcteilt; so seltener; mit dor ilaupt-

form, scheint jedoch im nordlichen Japan haufiger als im sudlichen

zu sein.

>*-- *

AT " ^ —

^

rsippon, auf d(un Fudzi-yama (nach Huth 1. c).

Yesso: bei Hakodate! (Mammowigz, Faurie n. 175, 205, ;}6:]0), bei

Bukosan (Hilgendorf), Sapporo! (Herb. Sapporo Agric. Coll.).

Subspec. 2. villosa m,
Blatt- und Bliitenstiele zotlig behaart ; Pflanzen meist kiciner. So

^ur auf dem Festlande; auf dem Schan-Alinsebirire und dessen

Auslaufern, z. B. bei Bai Viktoria! (P. Nadimoff 1860), Scdemi! (M. J.vn-

KOwsKi 1884].

i'j^..v7- A,

y 847^.56] n. 71).

, Flora ochot.

T̂
.^-,t:,Auf die Ubereinstimmung dieser Art mit der vorigen in der Behaarung

J ^

. {"• ^. < ",

^'

V Ich stelle diesc Art hierher und nicht in die Nahe von A, flaccida wie
Janczewski aus folgendon Grimden:

^^^1.
wegen ihrer Ahnlichkeit mit A. Eadckana, die noch crhoIiL uird durch das ganz

' auffallend groBe oberste Schuppenblalt des Rhizomes, das in solcher Ausbildung

inem

'i .

'J^;.t)er Bau dos Rhizomes v.on udensis erscheint de^halb so abweicliund, well die

nlernodien bis 25 mm lang gestreckt und nicht gostaucht sind, und die Dieke nur

g
^7^ ^^ betragt. Sonst sind keine Unterschiede vorhanden.

'\ ^^^ ^'lulensis mit den Hylaleclryoyi'Xvicn habituoll sehr gut iiberein, nicht
/^bcr mit den Siolo?iifera-Avicu,

1.

1
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und im Blattbau wurdc schon hingevviesen. Rhizom und Blulenbau sind

allerdings recht verschieden. Sie isl ondemisch in der Mandschurei
und Nordkorea. Sie findet sich nur in den schatligen Laubwaldern der

KQstengebirge in Siidamurlandj Ostkirin, Ussurij Siidussuri; nordlicb bis

zum Chankaseo (Bohnhof) 49'' n. Dr.; sudlichstcs Vorkommen bei etwa

41^ n. Br.

(Nahere Standorle bri Trautvettek in Acta Ilort. Petrop. VUl. [1883/4]

p. 34; KoRSHi\SKV ebenda XII. [1892] p. 294 und Komarov ebenda XXII.

[1904] p. 268).

Species collectiv\a

A. iieinorosa L. emend.

umfafit A. altaica Fischer, iicmorosa L., iimbrosa Ledeb.

8. A. altaica Fischer in Lcdebour Fl. altaica II. (1830) p. 362.

Die Art unterscheidet sich von A.nemorosa L. sowohl in morpho-

logischer, wie anatomischer (cf. Jaxczewski, Revue Generale 1898

p. 452) Beziehung, so daB ich sie nicht mit dieser vereinige. Sic ist

nicht als bloBe Lokalform \on Jicmorosa anzusehen. In morpholo-

gischer Beziehung unterscheidet sie sich von nemorosa L. in folgenden

Punkten: 1. Das Rhizom ist (allerdings sohr variahel^ jedoch) meist viel

starker und vor alleni viel reichlicher bewurzelt. 2. Ist der Blattschnitt

zwar recht variabel, jedoch durch das ganze, ausgedehnte Gebiet

der Art bin innerhalb nur relativ enger Grenzen, so daB es z. B.

unmoglich ist, ein typisch ausgebildetes Exemplar vom Ural oder Altai von

einem japanischen zu unterscheiden. Bisweilen kommen schiirfer zugespitzle

Blatter vor; solche Exemplare wurden als A. Snlesowii von Fischer be-

schrieben; niemals aber habe ich bei der echten nemorosa in Ge-

bieten, y^o altaica nicht vorkommt, Blattformen beobachtet, die

mit altaica ganz libereinstimmen. 3. Die Perigonblatter, deren

Zahl bei altaica nie weniger als mindestens 8, meist 10 bis 15 betrligt,

sind immer schmal, niemals eifurmig wie bei nemorosa^ wo die Zahl 5

bis 8, sehr selten, und nur bei sogen. »gefullten« Bluten iiber 10 betragt.

Das Verbreitungsgebiet dieser Art ist sehr ausgedehnt; es ei^streckt

sich vom nurdlichsten europaischen RuBland, wo sie nach R. Pohle

(in Act. Hort. Petrop, XXI. [1903] auf der Ilalbinsel Kanin), wo nemorosa

fehlt, vorkommt und gleichzeitig unter 69^ n. Br. den nOrdlichsten Punkt

ihres Verbreitungsgebietes erreicht, durch den Ural, den Altai, Ost-

asien bis Japan. Sie scheint jedoch auf groBe Strecken bin zu fehlen;

wenigstens ist sie bisher daselbst nicht nachgewiesen: so zwischen deni

Ural und Altai und seinen Vorbergen.

Die Verbreitunersfirrenzen verlaufen folgendermaBen. Von der Halb-
o^o

insel Kanin verlauft die Westgronze zu den" westlichen Vorbergen des Ural,

durch die Gouverncments Wologda! Perm (! bei Krassnoufimsk), im Ural

bei Tscherdin! 60^20' n. Br. (leg. llenscb.j, Ufa (! bei Ufa), Wialka! (P.

L

-. "
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Kryloff,). In Orenburg ist ji. altaica bishcr noch nicht gefundon und

ebensowenig in Kasan, jedoch kommt hier nach Korshi.nsky der Bastard

mit ranunndoides vor. Vom Siidabhang des Ural verlauft die Grenze nach

Osten umbiegend, durch die ustlichen Vorberge des Tarbagatai zinn Altai,

dann in ostsiidustlicher Richtung nach den Gebirgen von Zentralchina (West-

llupehl bei Chang-yang, E. 11. Wilson n. 53) und von hier uber Korea

(hier nach J. Palibin 1. c. in Phyan-an auf dem Schang-pai-shan) nach

Nordnippon, das sie bei 39" s. Br. erreicbt. Hier ist die Art haufig, be-

sonders bei Hakodate!. Von Japan verlauft die Grenze nordostlich nach

Kamtschatka, wo A. altaica an der Ostkiiste! (von Riedeb, A. v. ChamissOj

EscHSCHOLTz) nachgcwiescu wurde. Von hier verlauft die Grenze (als Nord-

grenze) nach der nurdlichsten Mandschurei (in den Kiistengebieten nOrdlicb

der Amurmiindung bisher noch nicht nacbgewiescn), dann, nach Nordwesten

umbiegend
J

nach dem unteren Jenissei, wo altaica noch bei Plocbino!

68*^5' n. Br. nachgewiesen wurde, und westlich, der nurdlichen Baumgrenze

folgend, nach der Ilalbinsel Kanin zuruck.

Die Art kommt sow^ohl in Laub- wie Nadclwaldern vor, auch im Ge-

busch und auf nicht zu trockenen Wiesen.

9. A. nemorosa L. Spec, plant, ed. 1 (1753J p. 541.

Weitaus das groBte Areal hat die bekannteste alier Anemonen, unser

Buschwindroschen. Wir mussen drei getrennte Are ale unterscheiden:

<. Das europaische, t. das ostasiatische, 3. das nordamerikani-
sche Gebiet. In jedem der drei Gebiete tritt A. nemorosa in be-

sonderen charakteristischen Formen auf, so daB man aus dem
Habitus der Exemplare auf ihr Herkommen mit einiger Sicherheit schlieBen

kann, trotz der ganz auBerordentlichen Mannigfaltigkeit der Art (s. u.). Die

Grenzen des europaischen Gebietes, des Areales der subspecies

europaea, sind folgende:

Die Sudgrenze verlauft (vergl. die Tafel I) von den Gebirgen Mittel-

spaniens fiber die Balearen, sudlich von Korsika vorbei [A. nemorosa fehlt

auf Sardinien und Sizilien) durch Mittclitalien nach dem Norden der Balkan-

tainsel (sie fehlt schon in Griechenland'), durch Mazedonicn, Thessalien

nach der Turkei zur Westkuste des Schwarzen Meeres; hier nach Nordosten

umbiegend und zur Ostgrenze werdend, die, dem unteren Djnepr aufwarts

^^gend, nach der mittleren Wolga verlauft, welche sie bei Kasan uber-

schreitet. Hier erreicht die subspec. eiiropaea den ostlichsten Punkt
res Gebietes. Die librigens schon von Pkitzel in seiner Revisio p. 653

ezweifelte Angabe Ledeboibs in der Flora rossica, daB A, nemm'osa vom

J E <5

^^ Griechenland scheint A. 9iemorosa L. jetzt zu fehlen. Sic wurde nach

,^"
' ""' Prodrom. Fl. Graec. (^83.7) I. p. 376 und Halacsv, Conspectus Fl. Grace.

Die
'j^^"^"?^' ^^^ Siebthorp >in mentis Parnassi neraoribusc gefunden, seitdem jedoch
s wieder. Auch die rciclien Sanimlunf^en von Tii. v. ITErnaEicH weisen k^in

'^P^^^ aus dieser Gegend auf.

J. ,
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Ural bis zum Jenissei bin vorkommen solle, ist falscb. Sie berubt wahr-
scheinlicb aiif eincr Verwechslung mit der vorigen Art. Korshinsky gibt

in seinem Tentamen \l Ross. or. ausdriicklich Kasan als usllichsies Vor-

kommen an und bezeicbnet nemorosa dabei als westliche Pflanze. Ich

babe auch unter dem Material des Petersburger Herbariums kein Exemplar
aus Westsibirien gesehen.

Von Kasan aus verlauft die Grenze ein kleines Stunk nurdlich und

bipgt dann nach Nordwesten um. Sie durchschneidet den wcstlichsten Teil

des Gouvernoments Wiatka und verlauft durch den Sildwesten von Wologda,

durch Olenez am Onegasee vorbei, durch Nordfinnland, das siidlichste rus-

sische Lappland! (Middendorf) nach dem nordlichen Schweden, wo sie bis

64^ n. Br. iiberaii vorkommt, und nach Norwegcn, an dcssen Westkiiste

sie bis iiber 67^ n. Br. hinaufgeht. In Lappland gibt sie Pritzel an fiir

den Berg Geota als von Wahlenberg gesammelt und als sehr selten. Es

scheint niir jedoch das Vorkommen nordlich vom 65" n. Br. sehr zwoifel-

haftj da sie in Schweden nur bis 64" n. Br. geht. Von der norwegischen

Kuste verlauft die Grenze nach Xordschottland, wo }iemoi'osa bis 58" n. Br.

liberal] haufig ist, und nach Irland; von hier zuriick nach Portugal und

Mittelspanien.

Tm Kaukasus fehlt A, nemorosa dagegen ganz; sie wird in der

Flora caucasica critica von 11. Kusnezow, H. Buscn und A. Fomin (1902

Dorpat) nicht erwahnt.

Das ostasiatische Gebiet, das Areal der subspec. amiirensif^

Korsh. erstreckt sich vom Amurgebiete, wo sie in den russischen Provinzen

Ussuri!, Sudussuri!, Kirin! und Mukden! vorkommt, sttdHch bis Nordkorea!,

siidostlich bis Japan, wo sie nach Finet und Gagnepain (in Bull. Soc. bot.

de France IV [1904] p. 67) bei Hakodate vorkommt (Barthe 1857), nurd-

lich bis nach Kamtschatka (Rieder teste Finet und Gagnepain).

Das dritte und groBte Gebiet, das Areal der subspec. ameri-

caiin., das zugleich auch das formenreichste zu sein scheint, ist folgender-

maBen begrcnzt: Die Nordgrenze verlauft von NeuschottlanJ fiber Npu-

braunschweig, durch Quebec, Ontario, Manitoba nach Britisch Columbici in

ostwestlicher Richtung zwischen dem 50 und 55° der Breite. An der von

der warmen Kuro-Siwo-Trift bespulten Westkuste Nordamerikas scheint

nemorosa sich bis zum sudostlichen Alaslca hinzuziehen, da sie, wie mir

das Material des Petersburger Herbariums bewies, auch auf Unalaschka.

\-^.

vorkommt.

Die Sudgrenze verlauft von 33" n. Br. in den Gebirgen von Mittel-

Westen,
georgien (sudlicbstes Vorkommen der Art) durch Siidalabama nach

in Mississippi nach Norden umbiegend, dem Mississippiflusse folgend, dann

etwas nordostlich, mit Umgehung der waldlosen Distrikte durch Tennessee,

Illinois, Jovva, Dakota, Ostwyoming, Ostcolorado, hier bei etwa 39" n. Br.
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nach Sudwesten umbiegend , durch Siidcolorado , Nordarizona nach der

pazilischen Kiiste in Kalifornien, die sie bei 33° n. Br. erreicbt.

Anemojie nemorosa L. ist in iliren Standorten weniger wableriscb als

andere Arten dieser Gruppe; sie zeigt eine groBe verlikale Verbrcilung und

kommt z. B. auf dena Brock en im Ficbtengebiiscb der subalpinen Region

noch in 1120 m HOhe am Rande der Moore!! scbon zusammen mit

Pukaiilld alpina vor. In den Alpen und den Gebirgen Nordamerikas

sleigt sie denaentsprechend viel huher hinauf. Sie findtl sich sowobl in
F

Laubwaldern, wie Nadel- und gemiscbten Wiildernj Gebuscben und auf

feuchten Wiescn, immcr in groBon Mengcn. Sie ist audi nicht an be-

slimmte Bodenarten gebunden und gedeibt, wo sio die genugende Feucbtig-

keil findet.

Je nacb den Standortsverbaltnissen variiert sie natiirlicb in der Aus-

bildung ihrer vegetativen Teile und auch der Perigonblattei', die nacb Be-

obachlungen von Jacobasch (in Vcrbandlg, Bot. Ver. Prov. Brandenburg

XXMII. [1887] p. 36) je nach den Temperaturverbaltnissen von weiB bis

purpurn sich veriindern. Daraus erkliirt sich zum Teil der auRerordent-

liche Formenreichtum und die uroBe Verschiederibcit in der Bebaarun.fir,o
Da nur an einem sehr reicben Materiale eine Nacbpriifung des AVertes der

zalillosen bescbriebenen Formen und Varietalen mOglich ist, muB icb es

mir versagen, eine kritische Ubcrsicbt der Systemalik zu geben und be-

schranke mich auf die Erwahnung einigcr Formen, und vcrweise im

ubrigen auf die Arbeit von J. B, Scholz (1. c), was die subspec. europaea

betriffl.

Subspec. 1. europaea m.

Diese Unterart umfaBt alle Formen Europas. Es geburcn hierher

Formen mit weiBer bis schwachrOtlicher Blute, die zusammenzufasscn sind

ip der var. a. hjpica G. Beck, FL Niederusterreich (1890) p. 40G, die

wieder in zahllose Formen zu gliedern ware. Eine gute Varielat scheint

™ Gegensatz zu der in der Blutenfarbe nieht bestandigen var. pur-
purea DC. in Lam. FL Franc, ed. Ill, (1805) IV. p. 88i, die von de

Candolle ebenda beschriebene var. cocrulca DC. zu sein, die bisher erst

emigemal in Deutschland, Frankreicb, England, Belgien und den Nieder-

'?^nden beobacbtct worden ist (cf. Ascherson und Prahl in den Verbandl.
des^Bot. Ver. Prov. Brandenburg XXXII. (1890) p. 232, XXXIII. (1891)

P' ^0- Diese Abart soil in der Kultur die scbOne blaue Blutenfarbe nicht

verandern.

.. Subspec. 2. amureusis Korshinsky in Acta Horli Petropolitani XII.

l'S'J2) p. 292 p. sp.

-^ Auffallend verbreiterte, fast geflugclt erscheinende Involukralblattsliele

^'"*^ charakteristisch fur dicse Unterart des Amurgebictes, Nordkoreas,
^P^ns und Kamtschatkas. Von altaica Fischer, der sie bisweilen einiger-

''^ en ahnlich werden kann, ist sic durch die stels viel breitoren und
»5oUmsche Jahrtuclier. XXXVII. Bd. 15

< -
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weniger zalilreichen Perigonbliitter (meist 6, sellcn mehr mid niemals
tiber 10) und das diinnere und schwlicher bewurzelle Rhizom verschieden
und mit dicser Art nicht durch Ubergiinge verbundcn.

Sie tritt im Gebiete in 2, durch Ubergange mit einander verbundcnen,
in charakteristischer Ausbildung aber wohl unterschiedenen Varietaten auf,

die pflanzengeographisch jedoch nicht geschieden sind:

Van a. typica m.

mit wenig geteilten, nur ± tief cingeschnittenen hivohikral-

biattern, deren Abschnitte (bis 5j im UmriB liinglich eifurmig bis

elliptisch sind.

Amurland: iBorbi, Tschuhrktucn (Maximowicz); !bei MarGnsk (Maxi-

Mowicz) ; !bei Monglomai (Maximowicz) cx p.

Ilierher gehOrt wahrscheinlich auch A. isopyroides Jussieu in Ann. de

Mus. nat. d'llist. natur. 1804 p. 248 tab. 3.

Var. p. fissa m.

mit bis auf den Mittelnerven gespaltcncn Bliittern; einzclne

Abschnitte breit- bis langbch-lanzettlich oft fast linealisch.

Sildostmandschurei: am obcren Ussuri! (Maximowicz 1860); am

Oberlauf der Lin-Fudin! (id.); Nordkorea: An den Quellen des Tumin-gan!

(KoMAKOv); am Suifun (Komarov 1897).

Subspec. 3. americaua L. Spec, plant, ed. 1, (1753) p. 541 p. sp.

Hierher gehOren samtliche Formcn Nordamcrikas; sie sind sowohl von

den europaischen, wie den ostasiatischen sehr verschieden.

Var. y. quinquefolia L. Spec. p]. ed. 1. (1753) p. 541 p. sp.

Die haufigste und verbreitetste Abart; ihre zahllosen Fornien gruppiercn

sich urn 2 Typen:

f. vulgaris m.

mit 5-tciIigen Involukralblattern; die einzelnen Bliittchen w^enig oder

ungeteilt. So am huufigsten.
:*'

f. trifoliata m. .
*

mit 3-tciligen Involukralblattern, einzelnc Bliittchen + gelcilt. Diese

Form hat ganz auffallende Ahnlichkeit mit den in Europa beobachteten

Bastarden zwischen A. trifolia X nemorosa^ einc Tatsache, dic^ wie untcn

gezeigt werden wird, nicht bloB zuliillig zu sein schcint. V

In den Formenkreis dieser Unterart gehOrt auch A. minima DC.

Syst. I. (1818) p. 206 n. 28.

Var. 0. Lyallii (Britton) Robinson in Asa Gray, Synopt. FI. North

America, Vol. T. (1895—97) p. < 3.

Dicse von den ubrijren Formen durch ihre Zartheit und sonsligen

Merkmale erhebUch verschiedene, habitucll an manchc Formen von A. wn-

brosa erinnernde Abart hat eine sehr beschrlinkte Verbreitung: sie findel

sich nur im pazifischen Nordamerika im Kaskadengebirgc zwischen 45" una

49^' n. Br. (bis zum Frazer Iliver!) und auf Vancouver-Island (Macoun). '

>

x."-

\ y



.^ r

k'

Uber die system. Gliederung und gcogr. Verbr. der Galtung Anemone L. 227

Var. £. oregaiia (Gray) Robinson in A. Gray 1. c.

Synonyme: A. GrayiBehv ex Kellogg, in Bull. Calif. Acad. n. 1 (18S4J 5.

A. oregaiia A. Gray in Proc. Amer. Acad. Sci. XXII. (1887) 308.

A. cyanca Freyn in Deutsche Bot. Monatsschr.

Durch die blauen (bis bUlulich-purpurnen?) Bluten und den sehr kraf-

ligen Wuchs (bis iiber 30 cm hocli!) und das Involukrum sehr verschiedenc

Form des pazifischen und wostlichen atlantischen Nordanierika; schcii4 sehr

selten zu sein.

In Idaho: Oberlauf des Clearwater River (Watson); in Oregon; im Kas-

kadengebirge! (J. IIowell), Hood Riverj Waldo (Howell n. 62r, Mt. Adams

(FIenderson); in den Siskiyonbergen (L. W, Lee n. 992) bis Kalifornien,

Sierra-County (Lemmox n. 992), am obenni SacramentofluB und auf dem

Mt. Tamalpais (Greexe).

10. A. umbrosa G. A. Meyer in Ledebour, Fl. altaica II. (1830) p. 3GI.

lu ihrer Verbreitung zeigl dicse Art groBe Liicken: sie findet sich im

Altai, wo sie von C. A. Meyer enldeckt wurde und scheint besonders haufig

zu sein in den schaltigen Laubwaldern in der Umgebung von Riddersk am
Grammatachubache ! und an den Ufern der Buchtarma!. Welter ostlich

scheint sie iiberall zu fehlen und tritt erst in den Gebirgen der Siid-

mandschurei und Nordkorcas wieder auf. Sie findet sich hier in

den russischen Provinzen Ussuri! (Maximowicz), Siidussuri! (Komarov) und

Kirin! Im Schan-Alin-Gebirge scheint sie stellenweise haufig zu sein. In

Nordkorea kommt sie in der Provinz Chamgion! am Tumin-Gan (Koma-

ROy) vor,

Im Altai und in der Siidmandschurei scheint eine Form mit bn'ilcren,

weniger geteillen Blattabschnitten (f. genuiua m.), in Nordkorea cine mit

Inngeren, schmaleren, starker geteilten Blattabschnitten (f. korcensis ra.)

vorzuherrschen. Beide Formcn sind zwar in charaktcrislischer Ausbildung

ueutlich und scharf gcschicden, mit einander jedoch durch Cbergange ver-

•vniipft. Ob beide Formen pflanzengeographisch gcschicden sind, weiB ich

nicht und glaube ich nicht.

' n. A. Fischeriana DC. Prodr. I. (1824) p. 20 n. 29.

Was DE Gandolle unter dieser Art verstandcn hat, ist unbekannt. Er
gibt als Standort (1. c.) an: sibirischer Altai, bei Salair (Fjscher).

'Das Originalexemplar habe ich nicht gesehen. Im Berliner Herbarium
^efindet sich ein Fragment, das mit der sehr ungeniigenden Beschreibung
"E C.VNDOLLES ubereinstimmt und auch von Kunth als A. Fischcricuiae aff.

beslimmt worden ist. Dieses Exemplar stammt aber aus Kamtschatka
und wurde 1829 an Kunth von Fischer ubcrsandt. Diese Pflanze scheint

em Forraenkreise der A. nemorosa subspec. amurensis anzugehuren, ist

J« och noch zu jung, um eine sichere Bestimmung zu ermuglichen. Es
^'"•e jedoch falsch, daraus zu folsorn, daB A. Fischermna DC. nichts
Ark 1-1

O /

•eres als nemorosa sei, da dicse Art dem Altai ganz fcblt und durch

15*
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altaica vertreten wird^ in deren Formenkreis die betrefrendc Pflanze erst

rcchl nicht gehOrcn kann, da De Candolle seiner Pflanze ausdrucklich

5 Perigonblatter zuschreibt Vielleicht ist die De CANOOLLESche Pflanze auch

nur eine Form von A, coeridea DC.

11. A. nikoensis Maximowicz, Melange biolog. XIII, in Bull. Acad.

St. Petersbourg XVIII. (1875) p. 275,

AuBcr auf der Insel Nippon, wo sie auf der AIpe Nikoo! 37^ n. Dr.

(TscnOiXOSKi) entdcckt wurde. kommt diese sehr scbOne Art nocb bei Owari

bei 35^ n. Br. und in Korea (teste J. Palibin, Act. Ilort. Petrop. XVII.

[1899] ohne nabere Standorlsangabe) und in Sildussuri vor (teste Fl\et

und Gagnepain 1. c). Von den Standorten auf dem Festlande babe ich

kein Material gesehen, docb glaube ich mich auf die Bestimmungen ver-

lassen zu diirfen, da diose Art sebr leicht konntlich und charakteristisch ist.

Ein im Petersburger Herbarium befindlichcs, von cinem japaniscben

Botaniker bei Ovvari gesammeltes Fragment, das einzige Belegstiick, was

von diesem Standorte vorhanden zu scin scheint, weicht durch die scluna-

leren Perigonblatter, w'ie es scheint, von der gewohnlichen Form ab, und

ist auch als var. oivariensis von Maximowicz bezeichnet w^orden. Der Er-

haltungszustand laBt jcdoch einen Vergleich mit der Hauptform nicht zu.

Die augenscbeinlich sehr seltene Pflanze wird bisweilen in Tokio unler

dem Namen Itchirin-s6 in Garten kultiviert.

Series 2. Beflexa m.

13. A. reflexa Stephan in Willd. Spec. Plant. IV. (1797) p. 1282,

Der BlQtenbau diescr Art ist recht auffallcnd und abwcichend \on

alien Anemonen; in ihren sonstigen Merkmalen schlieBt sie sich jedoch so

eng an die Ilylrdeetri/on-Grnppe an, — sie ist von einzelnen alteren Au-

toren bisweilen sogar mit Arten dieser Gruppe verwechselt worden — dau

es nicht gerechlferligt erscheint, sie in cine eigene Sektion zu stellen. Das

Rhizom ist genau wie bei A. nemorosa L. u. a. gebaut; der Bau des In-

volukrums entspricht vollstandig dem dev Hylaleeti^yon-Aricn und auch die

Friichte sind denen der A. coeridea DC. ahnlich. • •

Die Verbreitung dieser Art ist sehr disjunkt; sie kommt in drei

getrennten Gebieten vor. Das erste erstreckt sich von den nOrd-

lichen Vorbergen des Altai, wo sie bei Irkutzk! (Stephan, Laxmaxn,

Pallas, Besser) vorkommt, durch das Sajanische Gebirge! (Lessing),

die Gebirge um den Baikalsee!, wo sie an der Lena! vorkommt (Ue-

DOwsKi), bis zum Jablonowyigebirge. Das zweite Gebiet umfaBt Nord-

korea, wo sie nach Komarov vorkommt; das drittc, Kamtschatka, nvo

sie von Hooker und Arxell u. a. oresamraelt worden sein soil. Pritzel (1. c.j

^

n

=/?

Sie ist liberall, wo sie auftritt, ziemlich splirlich und iiberhaupt recht

sellen. Wir haben es hier augenscbeinlich mit einer stark ini

Riickgang begriffenen Art zu tun.

\
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Subsectio 2. Tiiberosa m.

Species collectiva:

A. apenuina L.

U. A. apenuina L. Spec, plant, ed. 1 (1753) p. 541.

Eine Gharaklerpflanze der wesllichen Mittelmeerlander (mit

AusschluB der nordafrikanischen Kuste) tritt uns in dieser Art entgegen.

Zum eigentlichen Verbreitungsgebicte der A. apennina L. sind die Sland-

orte in Bornholm!, England!, Holland, Belgien^ Ilolstein und bei Gresten in

Unlerusterreich nicht zu rechnen. Die Art ist hier, wie sich fiir die

meisten Standorte mit Sicberheit nachweisen laBt, nicht ursprfinglich, son-

dern aus GarlenkuUur verwildert. Wenn sie sicli auch stellenweise, z. B.

in Holland und Belgien, vollstandig einbiirgert und zum Bestande der dor-

ligen Flora gehOrt, so niiissen wir diese Standorte bei unseren Betrachtungen

hier auBcr acht lassen.

Das eigentlichc Verbreitungsgebiet von A. apennina L. erstreckt

sich demnach von den Pyrenacn (hier nach Willkomm und Lange, jedoch

nicht verbiirgt; ich habc kein iMatcrial aus dieser Gegend gesehen) durch
ganz Italien! (noch auf dem Monte Pollino! in Nordkalabrien 39^30'

n. Br.), Nordsizilien! (bei Gefah\!, Valdemone! u. s.), Korsika! (Th. v.

IIkldheich!, REVERcnoN!), Elba (nach Arcangeli, F1. italica), Suddalmatien!
(bei Stravcia!), die Ilercegowina (bei Ragusa!), Montenegro, Serbien,
Bulgarien, wo sie auf dem Rhodopegebirge vorkommt, bis Mazedonien!
Pritzel gibt sie in seiner mehrfach zitierten Revisio fur Griechenland
^h von Frivaldsky gefunden an und auch im Herbarium Th. v. Heldheicu

befinden sich Exemplare aus Attika! mit der Bestimmung J. apennina h,

Es handelt sich hier jedoch urn A. hlanda Schott et Kotschy;
apennina L. fehlt in i-anz Griechenland.o

- Y

<5. A. blauda Schott et Kotschy in Osterr. Wochenbl. 1854 p. 129.

T^iese, der vorigen allerdings recht nahestehende Art ist ausreichend

verschieden. 1. Durch die fast sitzende, punktfurmige Narbe, wahrcnd
apennina L. einen deutlichen GrifTel ungeflihr von der Liinge des Karpells

besitzt. 2, Durch die sitzenden, nicht kurzgestielten, im UmriB mehr rund-
•ichen Blattabschnitte. 3. Durch die gewohnlich auBen vullig kahlen Perigon-
•^'iiUer. Dieses Merkmal ist jedoch bei beiden Arten nicht konstant: es

'ommen bei typischer apennina L. auBen (fabt) kahle und bei typischcr

mnda auBen schwach behaarte Perigonbliitter vor. 4. Ist hlanda durch
'e Keimungsgeschichte von apennina dcutlicher verschieden (vergl. oben

8.194—195).

A. hlanda ist eine Charakterpflanze der ostlichcn Mittelmeer-
:inder. Ihr Areal beginnt da, wo das der vorigen aufhurt, in Mazedonien.
'er scheinen beide Arten und infolgedessen Miltelformen hybrider Natur

vorzukommen.

'n ^lazedonien kommt A. hlanda vor bei Neochori!, Keretschkoe!,

.It-
' L h
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Thessalonich!, Saloniki! ii. s. ; in Thessalien auf dein Olymp!, in Phokis

auf dcm ParnaB!, in Attika ist sie auf alien Bergen hiiufig, z. B. auf dem
Parnelhe!, Penthelikon!, am Cephissos!, auf dem Panacheikus! Sudlich

geht sie bis zum Peloponnes. Auf den griechischen Inseln ist sie

sehr verbreitet, z. B. auf Korfu! (Mte. San Salvadore), Kepbalonia! (Mons

Nero und M. Acnos), auf den Kykladcn, auf Eubua! Sie fmdet sich

ferner auf Gypern! Von der TQrkei! aus zieht sie sich iiber die Darda-

nellen! durch ganz Kleinasien^ z. B. Mysien!, Pontus!^ Bithynischen

Ol3^mp!, Anatolien! bis russisch Armenien!, Cilicien und zum Kaukasus!

und Nordpersien!, wo sie sich noch im Elbrusgebirge findel! Vom

Kaukasus geht sie sudlich und siidwcstlich durch Mesopotamienlj Syrian!

bis Damask us!, wo sie bci 33^ n. Br. den siidlichsten Punkt ihrer Ver-

breitung crreicht, Nordlichstes Vorkommen bei 42^ n. Br. in Kleinasien,

westlichstes auf Korfu, ustlichstes im Elbrusgebirge,

Zu gliedern ist die Art folgendermaBen

:

Var. a. geiiuina m.

Ilierher gehOren alle Formen auBer der folgenden. Sie ist die ge-

wohnliche Form dcs ganzen Gebietes mit Ausnahme des Kaukasus, Elbrus

und Syricn.

Var. [5. parvula DC. Prodr. I. (1824) p. 19 ex p.

- A. caucasicd Willd. herb, ex Ruprecht F1. Cauc. (1869).

A. apenniim [1 caucasica 0. Ktze. in Acta Hort. Petrop. X. 1,

p. 141.

Mit sehr kleiner (5—13 mm Durchmesser), eifurmiger Knolle, kurzge-

stiellen Involukralblattern, 8— lOblatterigenij kleincm Perigon und kurzem,

aber deutlichem Griffel.

Diese Form ist in der alpinen und Waldregion Cis- und Transkau-

kasiens verbreitet: in Armenien!, Georgien!, Nordpersien!, Kurdenland, Ossetia

u. s. (niihere Standorte in der Flora caucasica critica Bd. IV. (1902) p. -'0.

Sowohl A. apennina L. wie biwida Schott et Kotschy linden sich

vom FuBe der Gebirge an und sleigen bis zur Schneegrenze in die alpino

Region hinauf. Sie sind im Gegensatz zu den Sylvia-ATien nicht auf don

Schutz von Wald oder Gebiisch ancfewiesen.
^-i.

o

Subsectio 3. Stolonifera m. ^\

16. A. baicalensis TurczaninofT in Bull. Soc. Nat. Moscou XV. (1842)

p. 4 0.

n 18G8 p. 103.

A. Rossii S. Moore, Journ. Linn. Soc. XVII. (1880) 376 t. 16.

Die Grunde, welche mich dazu veranlaBt haben A. puccida F. Schmidt

mit A. haicnlensis Turcz. wieder zu vereinigen, sind folgende: 1- Die

Originalpflanzc, dcren beigeklebter Zettel die von Tlrczaninoffs Hand

geschriebcncn Worte »A haicalensis m. Ad baicalem 1826 Turczaninoff«

-S
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enthalt, welchc im Berliner Herbarium aufbewahrt wird (sie staninil aiis

dem Herbarium von Tn. v. IIeldreicii), zeigt ganz deullich ein drei-

blatteriges, also nicht zweiblatteriges Involukrum, wie in der Diagnose

angegeben wird. 2. Der Bau des Involukrums ist bei dieser weit verbrei-

teten imd dahcr auch recht variablen Art sehr vcrschieden; es ist bald ein

sehr reduziertes, bald ein stark entwickeltes Involukrum vorbanden (cf.

E. H. Wilson p. 536 und 2089). 3. Das IVhizom ist ebenfalls sebr variabel:

Pflanzen, die in ihron Merkmalen ganz zweifellos mit der von

F. Schmidt L c. gegebenen Diagnose von A, flaccida iiberein-

stimmen/ zeigen bisweilen Stolonenbildung, wie sie fur diese

Gruppe charakteristisrh ist: cf. Wilson n. 536 und 2089. Es finden

sich bei den soeben zitierten Pflanzen alle Ubergange von echter Stolonon-

bildung zu einem Rbizom, wie es fiir ^A. flaccida<i als charakteristisrh

angegeben wird. Allerdings scheint die Stolonenbildung verhallnismiiBig

selten zu sein. 4. Die von Jangzewski (Revue Gcnerale t. IX. (1897) Sep.

p. H u, 15) angegebenen anatomischen Merkmale lassen keine ausreichendcn

Untcrschiede zwiscben beiden Pflanzen crkennen. 5. Die sonst noch an-

gegebenen Unterschiede, Bebaarung, Stengel, sind nur durch die Ver-

schiedenartigkeit des Standortes (dichter Laubwald oder licbtes^ steiniges

Gebusch und Nadelwald) hervorgerufen. 6. Im Bliiten- und Frucbtbau sind

gar keine Unterschiede vorhanden. Ebenso ist A. Eossii S. Moore nur

eine kleine Standortsform von A. haicalensis.

Die Verbreitung von A, haicalensis Turcz. ist folgcnde:

Vom Baikalsee! (Turczaninoff) verlauft die Nordgrenze durch die osl-

Hch sich anschlieBenden Gebirge Transbaikaliens, parallel dem Stanowyi-

ebirge nach der Nordspitze von Sachalin!; auf welcher Insel sie nach

Fr. ScnsimT hiiufig ist und etwa bei 54^ n. Br. den nordlichsten Punkt

erreicbt. Von Sachalin wendet sich die Ostgrenze sudlich bis Mittelnippon,

wo A, haicaleiisis bei So"" n. Br. den sudlichsten Punkt erreicht. Von hier

verlauft die Grenze als Siidgrenze uber Sudkorea nach Zentralchina, wo sie

Kansu (Maximowicz, Act. Ilort. Petrop. XI. [1892] p. 22), Yunnan! (haufig

*TnLan-kien-ho^), Yan-yn-tchang, Tali, Hee-chan-men, San-tcba-po, Lankon

[Delway], Sze-tchuan! (Tchcn-keou, Moiipin, Fung-hwang-chung [Farges,

Pratt, David)] und West-Hupeh! (Wilson n. 58, 536, 692, 2087) ein-

schlieBt. A. haicalensis ist zwar in Nordchina noch nicht nachgewiesen,

'Jo'^h glaube ich annehmen zu diirfen, daB sie hier nicht fehlt. Die Grenze

wuide dann von Hupeh nach Norden, iiber das Chingangebirge und auf

der Siidseite der Gebirge der Nordmonsolei und Transbaikaliens zuruck zum
Baikalsee verlaufen (vergl. die Karte).

<) Die Exemplare von diesem Standorte (»in silvis monlis Lan-kien-lio prope

o-so-yn, supra Lan-kong, alt. 2800 m. April 1884 — Delavay, Plantes tie Chine

I rovince du Yunnan]*) wurden von Franchet als A. discolor Royle bestinimt.
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Nurdlichslcs Yorkommen in Amurland bei 55° n. Br.

Siidlichstes » » Yiinnan » 24° » »'

Westlichstes » am Baikalsee » 103° o. L. v. Gr.

Ostlichstcs » auf Yesso * 145^ » » » »

A. haicalensis Turcz. wachst vornehnilich in Laubwiildern auf humOsem
Boden, aber auch in Nadelwaldern und lichten Gebiischen auf offenerem,

felsigem Boden. In der Ebene scbeint sie nur im Amurlande, auf Sachalin

und Nordjapan, sonst uberall in den Gebirgswaldern vorzukommen (vergl.

auch das unter n. 18 gesagte).

Aus der Verschiedenartigkeit der Standorte erklart sich zum Teil auch

die auBerordentliche Formenmannigfaltigkeit der Art. Das mir vorliegend^
«»

Material gestattet leider nicht eine vollstandige Ubersicht iiber die Formen

zu geben, ich beschranke mich daher auf die nachstehenden Angaben.

Die zahlreichen Formen gruppieren sich um 2 am besten wohl als

Unterarlen zu bezeichnende Typen:

Subspecies 1. stricta m.

Pflanzen kraftiger, mit meist deutlicher, oft recht starker Behaarung.

Ilhizom meist Stolonen bildcnd.

Form des nOrdlicben Teiles des Gebieles, besonders der Gebirge um

den Baikalsee, doch auch in Japan ; so in Gebiischen und lichten Waldern.

Subspecies 2. flaccida (F. Schmidt) m.

A, flaccida F.Schmidt, Reisen im Amurlande, Fl. Sachalin [\ 868) p. 1 03.

Pflanzen mit schlafferem Stengel; Behaarung oft ganz fehlend. Rhizom

seltener Stolonen bildend.

Vorherrschende Form schattiger, feuchter Standorte, besonders der

LaubwLllder Chinas und Japans, doch auch der Nadelwalder Sachalins.

17. A. Prattii Huth spec, nov. in Exglers Bot. Jahrb. 1905, Beihcft.

Diese interessante von Hutb als neu erkannte, aber nicht beschriebene

Art ist bisher nur von der Grenze von West-Sze-tchuan und Tibet! bekanot

geworden, wo sie von E. Puatt in der Nahe von Tachienlu in einer Hohe

von 9000—13500' gefunden wurde.
,

^-^

Vergl. hierzu meine Mitteilungen in Englers Bot. Jahrb. Bd. XXX\b
* i*

(<905) Beiblatt n. 80. /
-1 c , 'l

18. A. Ulhi'icliiaiia Diels n. sp. in Englers Bot. Jahrb. XXXVI. (I'JOoJ

Beiblatt n. 80 p. 4. /
Diese, der A. haicalensis Turcz. habituell nahestehende, durch die in

der Diagnose ansegebenen Merkmale jedoch ausreichend verschiedene Art

findet sich nur in Nordshensi am Huan-tou-shan! (G. Giraldi n. 7006).

Sie vertritt hier vielleicht die aus dieser Gegend noch nicht bekannt ge-

wordene A. haicalensis Turcz.

Niihcres iiber diese Art siehe in der zitierten Arbeit.

19. A. gelida Maxim, in Act. Ilort. Petrop. XL (1890/2) p. 21.

Maximowicz sagt 1. c. von dieser Art, daB sie der A. hiflora DC, be-

...'^
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senders dcr kleinhliUigcn Varielut A. Gortschakowii Karelin et KirilofT

habituell gleiche, jedoch zweifelsohne in die Nahe von stolonifei^a zu stcllen

sei. Ich habe kcin Material gesehen, glaube aber auch nach den angcge-

benen Merkmalen (1. c.) sie hierher stellen zu miissen^).

Bisher nur Sze-tchiian, im Tale des Ksernlso auf der Aipe Sii-ye-

shan an der Schneegrenze.

20. A. Delavayi Franchet in Bull, de la Soc. Bot. de France t. XXXIII.

(<886) p. 366.

Fraxchet stellt diese Art neben A, trifoUa L., sie hat jedocbj wie der

Bau ihres Rhizomes beweist, mit den Sjjlriri-Arlen gar keine nahere Ver-

wandtschaftj sondern gehurt hierher.

Sie ist endemisch in den Gebirgen von Yunnan!, wo sie bci

Ta-pin-tze in 2200 m MeereshOhe an den Abhangen am Mao-kon-tchang

gefunden wurde und Koiiy-TcheoUj wo sie bei Tou-chan von Cavalehie

(April 1899) gesamnielt wurde.

b. Gruppc mit gcstieltem Involukrum.

21. A. stoloilifera Maximowicz, Melange biolog, IX. (1877) p. 6i.

Warum Maximowicz diese Art in die Sektion Homalocarpus^ d. h. also

in die Verwandtschaft von A, narcissiflora L. stellt, ist mir unverslandlieh.

Weder habituell noch im Bau der Blute, Fruchl, des llhizoms usw. hat sie

irgendwelche Ahnlichkeit mit dieser Gruppe.

A. stolonifera Maxim, findet sich in Japan in den Gebirgen der Pro-

vinz Nambu! im nOrdlichen Nippon bei 39^ n. Br. und in China in der

Provinz Sze-tchuan bei Heou-pin im Distrikt Tchen-keou.

Sie liebt besonders schattige Bachufer der Gobirc^swalder.

M^»

;

J
?2. A. exigua 3Iaximowicz in Bull. Acad. St. Potersb. XXII. (1877)

p. 306.

Mit voriger nahe verwandt, doch schon habituell verschieden ist diese in

<len Gebirgen Zentralchinas endemische Art. Sie findet sich in West- und

Ost-Kansu! (Potaxin, Maximowicz) und in West-Szechuan an der tibe-

tanischen Grenze bei Tachienia! in Huhen von 3000 bis fiber 4500 m ft. M.

23. A. Davidii Franchet in Nouv. Arch. Mus. Paris S6t. 2. VIII. 1885

I|886) p. 366.
I

- J '

FiNET und Gagnepain stellen diese Art in ihrer schon mehrfach ge-

nannten Arbeit als Varietat zu A. stolonifem Maxim. Ich babe kcin

Material gesehen; nach der Originaldiagnose scheint sie jedoch so erheblich

von dieser Art verschieden zu sein, daB ich es fiir besser halte, sie als

eigene Art anzusehen.

Sie findet sich in denselben Gcgenden wie die vorige, in den chine-

^) An eine Verwandtschaft mit biflora DC. ist aus folgenden Griinden nicht zu
enken: h) ist diese Art knollcntragend, 2) geh5rt sie einer ganz anderen Sektion

{^Mcephalus) ail, 3) sind die mit biflora verwandtcn Arlcn ausschlieBlich ostlicli-

'nediterran. S. u. no. 54-5S.

; ' y .
I
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sischen Provinzen Sze-tchuan bei Moupin (David 1869), bei Heou-pin
(Farces 1892) und in West-llupeh! bei Yi-chang u. s. (Henry n. 5581
unci Wilson n. 1853).

Seclio 2. Rivularidium Jancz. in Bull, intern, de I'Acad. des sciences

de Cracovie 1890.

Series 1. Hiviilaris m.

Gruppe a: mit regelmaBigen Filamenten.

Species collectiva:

A. rivnlaris Ham. emend.

imifaBt folgende Arten: A. rivnlaris Ham., A. mexicana Humb. Bonpl. et

Kunthj A, Hemsleyi Britton, A. Selloivii Pritzel, A, Olaxioviana J. Urban.

A, Levcillei E. Ulbr. sp. nov.

24. A rivularis Hamilton apiid DC. Syst. I. (1818) 211.

Abgesehen von der subarktischen A, Richardsonii zeigt diese Art die

weiteste Verbreitung von alien ihren Verwandten; sie ist die einzige unter

ihnen, welche nicht endemisch ist. Nicht allein horizontal, sondern auch

vertikal, ist sie weit verbreitet: sie steigt aus der unteren gemaBigten bis

in die oberste subalpine Region auf und scheint stellenweise bis zur Schnee-

grenze zu gehen. Wir musscn (mindestens) drei getrennte Areale annehmcn:

1. Das Hauptgebiet: Der Himalaya und die anschlieBenden Ge-

birge Chinas. 2. Vorderindien. 3. Ceylon.

1. Das Hauptgebiet erstreckt sich von Kashmir durch Kisbtvar!, die
w I

Simlabergel (Hooker f. et Thomson), Munipur!, Kansu! (Maximowicz, A. H.

Petrop. XI. [1890—92] u. s ), Yunnan! (Delavay), Sze-tchuan! (Pratt n. 73

Thoula) bis Nord-Shensi! (Giraldi n. 856, 7007) und zur Mongolei, wo sie

nach Maximowicz in der Umgebung von Peking vorkommen soli. 2. hi

Vorderindien fmdet sie sich in der temperierten und subalpinen Region def

Nilgiri! 3. Auf den Gebirgen Ceylons! wurde sie von Thwailer und Colonel

Walker nachgewiesen.
: ,

Wie alle weit verbreiteten und anpassungsfahigen Arten tritt auch

A, rivularis Ham. in zahllosen Formen auf. In der unteren gemaBigten

Region wird sie iiber \ m hoch, bleibt dagegen auf den Gebirgen Nord-

Shensis sehr klein, erreicht oft kaum \ 5 cm Hohe. Die Behaarung wechselt
'm

ebenfalls auBerordentlich stark: es kommen voUig kahle Exemplare, aber

auch ziemlich stark bebaarte vor. Nach dem Bau der Blute lassen sich

2 Unterarten unterscheiden: .

Subspec. 1. enrivularis m.

- r'

: -

\ * V .^

^4

.1 J

..\

_ 1^

mit groBer Bliite und meist reichlich verzweigten Bliitenslanden. Haufigste

Form durch das ganze Gebiet hin verbreitet.

Subspec. 2. barbulata Forbes et Ilemsley Ind. sinens. I. 10.

Synonym: A. rivularis var. flore minora Maximowicz, Enum. Mongol.

n. 18; FI. tangutica n. 13 p. 6,

?
-

*'
.

.
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mil sehr kleiner, oft nocli nicht ^/^ cm mcssender Bliile ia oft einljliitigen

Blutcnslanden. Scheint geographisch von der Hauplform nicht getrcnnt

zu sein. 1-1 *

23. A. nicxicaiia Ilamb., Bonpl. et Kunth in Bonplandia, Nov. Gen.

et Spec. Bd. V. (1821) p. 33.

Ganz liberraschend ist das Auftreten dieser und der folgenden, mil

A. rivuJaris augcnscheinlich nahe verwandten Arien an so well getrcnnton

Stellen: in Mexiko und Siidamerika.

A. vicxicana ist endemisch in Sudmexiko in den Gebirgen 7Avi-

schen 17^ und 19'* 30' n. Br. Sic ist bisher gefunden in der Provinz

Oaxaca bei der Stadt Oaxaca! (C. G. Puingle n. 482 5), bei Santa Rosa

(Humboldt et Bonpland), bei Jalapa (Schiede), San Jose del Oro (Kocii-,

Zimapan (Coulter n. 654), Orizaba (BoxxEni), auf der Cerro do Buena

Vista! (Seler n. 105), an der Carbouera! (C. Conzatti ct V. Gonzales), bei

San Luis Potosi (ScnAFFNEU n. 30), bei Chiapes (Ghieskbrecht n. 132. Sie

soil nach Hemsley in Biologia Centrali-Amcricana A'ol. I. (1879—1888. p. 5

in Nordamerika in Illinois, Louisiana und Texas vorkommen. Ich babe a us

keiner dieser Gegenden Material geseben und auch sonst in der Literatur

keine Angaben daruber gefunden. Ich vermute, daB es sich bier nicht

Tim A. mexicana IL B. K., sondern um A. dichotoma subspec. peiiusilva-

nica L. handelt.

26. A. Hemsleyi Britton in Ann. New York Acad. Sci. 1892 p. 231.

Der Beschreibung nach halte ich diese Art fiir eine Form der vorigen.
F

Ich habe jedoch kein Material geseben. Brixton gibt sie von denselben

Standorten an wie vorige: Mexiko, bei A'era Cruz (Lindex n. 905^ und

Orizaba (Botteri n. 21).

27. A. Sellowii Pritzel in Linnaea XV. (1841) p. 667.

Durch den Bau des Rhizoms unlerscheiden sich diese und die folgen-

den Arten wesentlich von A, ruularis Ham. stehen, ibr in anderen Merk-

walen, Blatt-, Bliitenbau usw. wiedei'um sehr nahe.

A. Selloivii ist endemisch auf den Gebirgen Siidbrasiliens westiich

imd nOrdlich von Rio de Janeiro, wo sie nur auf der Serra do Mar! und

Serra do Mantiqueira! vorkommt (Sello n. 891).

28. A. Glazioviaiia L Urban in Linnaea XLllL (1880-82) p. 255.

Erheblich grOBere Bluten, viel kraftigerer Wuchs und die sonsligen

'n der Diagnose anc:e£febenen Merkmalc kennzeichnen diese interessanleo^o
Art hinreichend als von der vorigen verschieden. Sie stimmt habituell und

^berhaupt in den meisten 3Ierknaalen ganz auffallend mit der folgenden Art

iiberein.

Sie ist in ihrer Verbreitung noch beschriinkler als die vorige Art: sie

findet sich nur im Walde am Abhange der Serra do Itatiaia! in

UOO—1500 m (E. Ulk 10. I. 1896;. Die der Originalbeschrcibung zu

^^runde liegende GLAziousche Pflanze (Gi.azigu n. 4744!) muM von densclhcn
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Standorlen stammenj da A. Glaxioviami nach miindlichen Milteilungen

des bekannten Forschungsreisenden Herrn E. Ule sonst nirgends in Sud-

brasilien vorkommt.

28\ A. Leveillei E. Ulbrich spec. nov. in Englers Bot. Jahrb. XXXVI.

(1905) Beiblatt n. 80 p. 5. ^

Die mit den beiden vorigen Arlen auBerordentlich nabe verwandte

Art Aviirde von L£vi-ill£ und Vaniot i) als A. silvestris bestinimt und fur

Kouy-Tcheou angegcben. DaR A, silvestris in Zentralchina vorkommen

sollej schien mir sebr zweifclhaft. Ich bat daher um Zusendung von Be-

legmateria]^ an dem ich die Berecbligung meines Zweifels sofort erkannle

(naheres ilbcr diese Pflanze siche am angegebenen Orte).

Die Art ist endemisch in Kouy-Tcheou!^ wo sie auf den Gebirgen

um Ilin-y-hien! vorkommt (E. Bodimeh n. 1909) und in Yiinnan (nach

Angaben BonmiERs auf dem der Pflanze aus Kouy-Tcheou beigegebenen

Zettel),

Gruppe b: mit unregelmaBigen Filamenten:

29. A. antacensis Poeppig in Fragment. Synops. Plant. Cbii. Dissert.

(1833) p. 27.

Eine ganz uberraschende habituelle Ahnlichkeit mit manchen Formen

der ostasiatischen Stolomfera-Arl haicalcnsis Turcz. zeigt diese in den

huchsten Anden Sudchiles endemische Art. VVie der bei beiden

Arten vOllig verschiedene Bluten- und Rhizombau beweist, ist diese Abnlich-

keitj jedoch nicht der Ausdruck naherer verwandtschaftlicher Beziehungen^
F

-

sondern nur eine Analogiebildung.

In Sudchile findet sich A. antucensis in den lichten Buchenwaldern der

alpinen Region des Pico de Pilque! (PoeppiGj Philippi u. a.) und von Na-

huclbuta! (Reiche) in llOhen fiber 1000 m.

Species collectiva:

A. helleborifolia DC. emend.

umfaBt die beiden folgenden Arten: A. hellehorifolia DC. nnd peruviana

Britton.

30. A. helleborifolia DC. Systema I. (1818) p. 2M.

Synonym: A. aequinoeUalis Poeppig, Fragm. Synops. Dissert. (1833)
r

p. 28,

Mit manchen sehr rcichblutigen Formen von A, ritulaiis Hani, hat

diese Riviilaridium-Ail Perus eini«:e Ahnlichkeit und ist auch wohl mit ihr

verwandt, jedoch durch den Bau der Filamente und sonstige Merkmale er-

heblich verschieden.

Das im Berliner Herbar befmdliche Originalexemplar von A. aeqiii-

noctialis Poeppig beweist 1. daB diese Art mit hellehorifolia DC. identisch

h) Im Bulletin do rAcatlomie inforn. de Geogr. Bofan. IX (1902) p. 4 6,

Jl

W'

1

J "-

-J-
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ist, 2. die auf deni Zettel bemerkte Standortsangabe »Chile« falsch ist, wor-

auf schon Pritzel in seiner Rcvisio hinwies.

A. hellehorifolia DC. ist endemisch auf den Anden von Peru, wo
sie in Huhen von 2200 bis iibcr 300 iHj also nur in der subalpinen Kegion,

haufig ist. Sic ist bisher gefunden in den Anden von Iluanuco! (Dombey,

Ruiz, Weberbauer n. 3150 bei Cajabamba!) in der Provinz Tarma, Depar-

lenient Yunin untcrlialb Palea! (Webehbaier n. 1788), im Tal »IIuillacnchirj

sudwestlicb von Matucama! (isd. n. 196), bei Scandia! (isd. n. 620), Prov.

Cajamarca, unterhalb San Pablo! (isd. n. 3862).

31. A. peruviana Britton in Ann. New York Acad. Sci. 1892 p. 225.

Der Bescbreibung nach halte icb audi diese BRiTioNscbe Pflanze niclit

fur eine gule Art, sondern nur fur eine Form der vorigen. 3IateriaI babe

ich jedoch nicht geschen. Sie soil nach Britton nur in Peru (Mathews

n. 537 und Mc. Lean) vorkommen; in Peru ist aber auBer der A
hdkhorifolia DC. keine andere Aiiemone nachgcwiesen wordcn.

Series 2. Crassifolia m.

32. A. crassifolia Ilookerj Icones Planlarum II. (1840) tab. 257.

Sehr auffallend ist das Vorkommen dieser Art: sie ist endemisch in

Westtasmanien, wo sic nur an 2 Standorten vorzukommen scheint: auf

dem Black-Bluff-Gebirge!, wo sie R. Gunn und Milligan, die Ent-

decker der Pflanze, 1837 noch zahlreich antrafen^ und auf dem Berge

>^eehan! (Dufton). Sie ist also die einzige endemische Anemone
des altozeanischen Florenreiches und stebt auch in systematischer

Beziehung ziemlich isoliert da; doch sprechen fvir eine Verwandtschaft mit

A rivularis und noch mehr mit BicJiardsomi folgende Griinde: 1. Der

Blutenbau stimmt bei beiden voUig iibcrein, denn die Filamente sind bei

beiden fadenfOrmig und nicht bandfurmig, wie bei den habituell mit orissi-

fOlta sehr "ut iihprpinQtlmmpnrlpn Arfpn ^pr Pi/hntilJni'rJpj^i'Gmx^UP.. die ich

Himalaijic Ferner stimmt der

Fruchtbau gut mit rivularis^ weniger mit Bichardsonii liberein (cf. die

Abbildung bei Hooker I.e.); reife Fruchte konnte ich Icider nicht unter-

»ttchen. Die Perigonbliitter sind wde bei Richardsonii und rivularis weiB
wnd nicht gefarbt Avie bei den Arten der Hlmalayicae-Gvupipe (blau oder

S^lb) und zeigen dieselbe stark hervortretende Aderung, wie sie z. B. auch
>6i A. antucemis u. a. RiviiJaridium-kviex)^ auch rivularis, vorkommt.
*• Die bis auf Rudimente allerdings unter dem EinfluB des feuchten Klimas
der regenreichen Gehirge Tasmaniens verschwundene Behaarung stimmt mit

''^ndaris und antucensis gut uberein. 3. Das sehr rudimentare Involukrum

crassifolia eine Ausbilduns;, wie sie auch bei ganz rudimenlaren
urmen von rivularis vorkommt. 4. A. rivularis ist die verbreitetste Art
leser Gruppe in Oslasien und kommt ihr, der crass

Cn Vorderindien und Ceylon).

- Interessant ist, wie sich A. crassifolia verandert hat: ihre BUUter

folia

" l-
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stehen roseltenartig dicht gedriingt und sind dicklcderig-fleischig geworden
und erinnern sehr in ihrer Farbung und Konsislcnz an unsere Soldanella-

Arten, niit dencn A. crassifolia die Leliensweise an der Schneegrenze ge-

mein hat. Den Bau des Rhizoms konnle ich leider aus Mangel an Mateiial

nicht eingehender untersuchen ; ich konnte nur so viel feststellen, daB
A. crassifolia kein »ihizoma subtuberosum « besitzt, wie die

Autoren angebcn, sondern ein Sympodium, das mit dem xon A. an-
ttfcensis oder hepaticifoUa ubereinzTistimmen scheint.

Series 3. Jiichardsonii m.

33. A. Richardsoiiii Hooker in Fl. Bor. Amer. I. (1830) p. 6.

Von den librigen Rlvularidlum-Xvien weicht JL Richardsonii durch
r '

ihr kriechendeSj diinnes Ilhizom mit den sehr verlangerten Internodien er-

heblich ab. 'folia

stets nnverzweigten einbliitigen terminalen Bliitenstand gemein hat, und

rliularls nahe. Das Involukruin ist auch nicht sehr abweichend von rini'

laris; es zeigt jedoch niclit die starke Reduktion wie crassifolia^ sondern

ist im Gegenteil verhaltnismiiBig sehr reichlich entwickelt. Die Ver-

breitung der Art ist folgende:

Sic findct sich durch das ganze arktische und subarktische

Nordamerika von der Iludsonbai! bis zum siidOstlichen Alaska!, wo sie

noch im Gebiete des Lynnkanales 59" n. Br. (Gebr. Dr. Krause n. 131)

vorkommt und auf GrOnland! (A. v. Ghamisso?, L. Kolderup). In den

Rocky Mountains geht sie bis 55^ n. Br. hinab und ist haufig bis 68" n. Br.

(nach Hooker); sie erreicht bier den siidlichsten Punkt ihres Gebietes in

Nordamerika. Von Alaska zieht sie sich liber die Aleuten, wo sie aiif

Unalaschka! von A. v. Chamisso nachgewiesen ist, und den siidlichsten
^ r J

Punkt ihres ganzen Gebietes bei 53° n. Bi\ erreicht, und liber die Inseln
J

der BehringsstraBe, wo sie auf der St. Lorentz- und Chamissoinsel vor-

kommt, bis nach dem arktischen Nordostsibirien, wo sie jedoch nur auf

der nordOstlichen Tschuktschenhalbinsel! vorzukommen und westlich nicht,

Oder wenigstens nicht ei heblich, uber -165° 0. L. v. Gr. hinauszugehen

scheint, da sie Kamtschatka nicht mehr (oder vielmehr noch nicht?) er-

reicht. Die Sudgrenze ihres Verbreitungsgebietes fallt ziemlich genau nut

der 4" 5** C Jahresisotherme in Nordamerika zusammen.

Series 4. Rigida m. .'

34. A. rigida Barneoud apud Gay, Hist. Chil. Bot. I. (1845) p. 25.

Diese sehr abweichende Art ist endemisch in Chile, wo sie sich nur

auf den huchslen Anden bei San Fernando! (Philippi) und bei Talcarequo

(Reed teste Brittoiv in Ann. New York Acad.) findct.
F

Series 5. HepaticifoUa m.

35. A. hepaticifolia Hooker, Icones Plant. I. (1836) tab. I.

IIooKEn stcllte diese Art zur Sektion Ilomahcarims DC, mit deren

^ V

^ ^l
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a

.

1

Aden sie in der Tat durch den zur Doldenbildung ncigenden Blutenstand

und die rosellenartig gedranglen Blatter einige Ahnliclikeit hat; A, hcpa-

iicifoUa ist jedoch cinachsig und zeigt einen Fruchlbau, dcr sich den

vorigen Artcn vollkommen anschlieBt. Dieser Irrtum Hookers veranlalite

auch die Angabe Praxtls in den ^Natiirlichen IMlanzenfamilien^ III. 2 (1891],

Homalocarp 'folia

von alien Anemone-Ariew so abweichend marht, ist 1. der Blattbau: die

Blatter sind ungetcilt und erinnern in Filrbung und UniriB an Efeu; uiit

Hepatica'Arien habcn sie dagegen wenig oder gar kcine Ahnlicbkeit; nur

in der Jugend erscheincn sie bisweilen dz Heimtica -ahnVich^ elie sich

die Spreiten voll entwickelt habcn. 2. Besonders aber der Ban der

Staubblatter: Die Filanaente sind schmal-bandfOrinii!: und traccen einen» ""^* ^""o

halbkreisfOrmigen, selbst an getrocknetem Material schr deuUiehcnj ziemlicU

groBen Konnektivanhang. Die Slaubbeutcl sind schr lang und
schmalj vielmal langer als bei alien anderen Artcn. Der Bau dcs Rhizoms

ist zwar auch abweichendj schlieRt sich dem anderer Rmflaridi?nn-Av[Qn

z. B. antuccnsis jedoch eng an.

A. heprfticifolia Hook. is[ endemisch in den Gebirgen Siidchiles,

wo sie eine Zierde der Wfilder in der Umgebung von Valdivia! bildet

(RricnE, OcHSENiLs, Philippi, Bridges].

.
Sect. 3. Pulsatilloides DC. emend. Prodr. I (1818).

T

Subsect. 1. Lonj^istjlae m.

Series 1. Pijinntifoliae m.

36. A. capensis (L.) Lam. Encyclop. melh. (1783—1808) I. G4.

Die Art ist in zieinlich groBer Formenmannigfaltigkeit vcrbreilet im

Kapgebiete vom Tafelberge!, an dessen Abhangen sie sehr biiufig ist,

ostlich bis nach den Winterhoekbergen und Swellcdam, nOrdlich
bis Clanwilliam! zu den Gederbergen (L. Diels, Reise im Auflrage der

Humboldtstiftung n. 531). Sie liebl steinige, sonnige Abhlinge in Huhen
yon 3o0 m (am Tafelberge teste E. Meyer in J. F. Dh£ge, Beigabe zur Flora

?^;.J[-
[^843] bis iiber 1700 m. Sie Iritt im Gebiele in zahlreichen Formen

auf, die sich urn folgende 3 Typen gruppieren:

Var. d. vulgaris m.
t" .Blatter sehr stark geteilt 2- bis 3-fach gefiedert mit 5—10 mm breiten

Endabschnitten. Ilaufigste und verbreitetste Form.

Var. p. teiiuifolia (DC.) m. '

Teilung wie bei der gewuhnlichen Form oder nocli starker; letzle

lederabscbnitte schmal, weniger als 5 mm breit. So seltener als die Ilaupt-

^™;. doch mit ihr zusammen. Bisher beobachtet: Kap der gut en Hoff-

^""g! (Ecklom), Clanvilliam! (L. Diels n. 531); Swelledam (nach

^»VEY-So.NDER, Fl. capcnsis I. [I860] p. 3).

H. '

J .
- /
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Var. y. rotuudifolia llulh in Herb, noinen solum.

Blatter nur ein- bis zweimal gefiedert; Fiederchen im UmriB breit ei-

furmig bis rundlich.

Bisber nur ein ehemals ini Berliner botanischen Garten! als A. ar-

borca kultiviertes Exemplar bekannt. Durfte sicb vielleicht auch in Sudafrika

linden.

Series 2, Anemoclema Franchet in Bull. Soc. bot. 1. c.

37. A. glaucil'olia Franchet in Bull. Soc. bot de France XXXIII. (1886J

p. ;}6;5.

Auffallend verschieden von den ubrigen Fulsatilloides-Avten derSubsect.

Longistylae ist diese Art nur durch die geringe AnzabI (±: 5) der Perigon-

bJatter, die ganz mil denen der A. coronaria ubereinstimmen, eine Uber-

dnstimmung, die, wie wir unten sehen werden, nicht bloB zufallig zu sein

scheint.

Sie ist endemisch in den Gebirgen von Yunnan (Dklayav n. 136

und 1834!).

Sie ist demnach der cinzige Yertreter der ersten Subsektion

{Longistylae) auBerhalb Sfidafrikas.

Series 3. Alchimillifoliae m.

38. A. alchiiuillifolia E. Mey. ms. in Pritzel Rev, (1841) p. 614.

In ziemlicb aroBer Formenmanni2:falti2:keit ist diese Art im ustlicheno
Teile des Kapgebietes im Kaffernland und Pondoland verbreitet, wo sie auf

grasigen Htigeln nicht selten ist. Sie tritt in folgenden Formcn auf:

Yar. a. caffra (Eckl. et Zeyh.) Huth in Bulletin de THerb. Boissier

T. lY. (1896) n. 6.

Synonym: A. caffra (Eckl. et Zeyh.) Harvey, Gen. South. Afr. Pits.

2. Ausg. (1868) p. 2. -
''[

Fulmtilla caffra Eckl. et Zeyh. Enum. Plant. Afr. Austr. I. (1835) 59.

Die sewuhnliche und verbreitetste Form im sanzen Gebiete der Art.

3. grandiflora Huth I. c.

4 ' w -

4

i

Diese Abart habe ich nicht gesehen. Sie wird angegeben fiir Sud-

afrika: Bazaja, im Gebiete des Oberlaufes des groBen Keyflusses in Huhen

von 600—1000 m.

\

J
1

- - ^ ^
' J _vvi^

Yar. y, Sclilechteriaiia Huth. I. c.

Auf grasigen Abhangen bei Insiswa! in 2000 m Huhe (R. Schlecuter).

Yar. 0. poiidoensis m.

Blatter sehr undeutlich gesagt bis fast ganzrandig; meist fiinflappig;

Lappen an der Spitze abgerundet. Huhe der Pflanzen 25—30 cm.

Vj

j_,

XL-
_ VhH-

Bisber nur Pondoland! (C. Beyrich n. 286; Bacbmann n. 1527*).

39. A. Faiiniiiii Harvey in Gen. S. Afrik. Pits. ed. 2. (1868) p. 2.

Mit der vorigen ist diese Art zwar nahe verwandt, jedoch schon babi-

tuell, besonders aber durch den verzweigten Blutenstand, die viel groBeren,

V '7

4

+ ^^
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meist sammelartig dicht behaarlen Blatter und gruBeren Bluten erheblich

verschieden. Sie kommt nur in den Gebirgen Natals vor. Sic scheint

in 2 Formen aufzutreten

:

,:< Var. a. genuiiia m. .

Die gewohnliche Form mit reichbliitigen Blutenstiindenj groBen Bluten

und sehr stark behaarlen Blattern.

Natal! (Natal Gouvern. Herb. s. n.; Firle n. 1) in den Gebirgen in

Huheu von 1000—2500 m.

Var. ^. parviflora m.

Blutenstand wenig verzweigt (/Aveibliitig); Bluten viel kleiner, etwa 5 cm

Durchmesser; Blatter nur sehr sparsam mit kurzen anliegenden Ilaaren be-

deckt, mit etwa 9 abgcrundeten Lappen.

Natal! bei Maritzburg (R. Adlam in Herb. Normale Austro-Afric.

n. 1023).

Die Bliitenfarbe ist meist weiB, seltener rOtlich.

Subsectio 2. Hrevistylae m.

"Series 4. Kilimandscharicae m.
» >

40. A. Thomsonii Oliver in Hooker, Icon, pi. V. (1883-85) tab. U9I.

Diese sehr interessante Art bildet den Ubergang zwischen beiden Sub-

sektionen: in den meisten morphologischen Merkmalen (Bluten-, Involukrum-

und Blattbau; Habitus) stimmt sie mit den Arten der ersten Subsektion

yollstandig uberein. Im Fruchtbau zeigt sie jedoch die Merkmale der

zweiten
: Der GrifTel ist kurz und ziemlich deutlich abgeselzt (vergl. Fig. 3 C

S. 200). Die Behaaruns erinnert sehr an die fiir die folgende Sektion cha-

rakteristische, ist jedoch starrer und 4- giatt. Das Rezeptakulum ist ziem-

lich stark verlangert, viel starker als bei alien ubrigen hierher gehorenden

r . :

Arteri.-

Sie findet sich nur in der subalpinen und alpinen Region des Kili-

inaudscharb! (H. II. Johnston; Thomson; (1. Uhlig n. 92, 535; H. Meyer
n^ 220, 254; G. Volkeivs n. 919; A. Engler n. 1863, 1833). Sie wachst

O'er m der Grasregion in Hohen von 2700 bis zur Vegetationsgrenze

NB: >X l^/^W^m/^a« T^J^kpr f in Trnncar^f t.inn Soc! Ser. 2. IV. f1894i

s-'.Wr;; i:
'-

.'

P- I aus dem Nyassalande sjeliurt z\x Knowltonia.

Jii) ;liw^ Series 5. Himalayicae m.
, , .

ni^iK A. obtusiloba D. Don, Prodr. Flor. Nepal. (<825j p. 194.

iMl] Hierzu dlscolo?

*,

Von Tian-shan durch Nordtibet und Kashmir ist diese Art

I
«orch den ganzen Himalaya (Kumaon, Simla, Sikkim) und die sich ostlicl

anschlieBehden Gebirge Sud- und Zentralchinas verbreitet bis Yunnan!
und Kouy-Tscheou!

Sie tritt in zahlreichen Standortsformen auf und variiert sowolil in der

XXXYII 16
t h

'Z^

I
n ^ -

J
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BliitengruBe, wie in der Bliitenfarbe in sehr auffallendcr Weise: es kommen
Bliiten von leuchtend gelber P'arbe neben solchen von blaiier bis

violelter Farbe vor an Exeniplaren, die sich sonst morphologisch nicht

von einander unterscheiden; weiBe Blutenfarbe scheint dagegen ganz zu

fehlen. -n

Subspec. 1, geiiuiiia m. ii-U

Bliiten groB, ca. 25 mm im Durchmesser; Pflanzen meist starker be-

haart als bei der 2. Unterart. Diese Unterart scheint nur im Westen
des Gebietes vorzukommenj Osllich bis Sikkim, hier jedoch haufiger zu

sein, als die folgende. Sie kommt in 2 Varietaten vor:

Var. a. coerulea m. tf

Bliiten schOn himmelblau.

Kashmir! (Falconer n. 29), Gurwhal! (Gaimble), Kumaon! (J. F.

^;;'.^ I

DuTHiEj Schlagintweit) bis Sikkim (nach Hooker).

Var. p. chrysantha m.i) ^^ =

Bliiten schwefelgelb bis goldgelb.

Tibet! DschaloripaB (M. Redslav), bei Kardang! (VV. Hans). Stellen-
\ n

weise haufiger als vorige Varietat.
* - '

. ^

Subspec. 2. micrantha Klotzsch.

Bliiten kleia von 15 bis hiichstens 20 mm Durchmesser; Pflanzen meist

kahler als vorige, kleiner in alien Teilen und zarter, . Viel weiter ver-

breitet und. wie es scheint, ausschlieBliche Form im ostlichen

' f %

^\ - I X.
\\ %

' ^ "^ \^

Teile des Gebietes von Sikkim bis Yunnan und Shensi: Kashmir!
1 1 \ . x^- >Ji -

(Duthie), Nordtibetl (ohne nahere Standorlsangabe Przewalski), Nan^shan

(FuTTERER und IJoLDERER ! ,n. 55)^ Kumaon! (ScnLAGiNxwEiT), Simla! (isdeiu.],

Kansu! (Przewalski, Potanin, teste Maximowicz, Acta Horti Pelrop. a1.

[1890—92] p. 20), West-Szechuan ! (A. E. Pratt), Yunnan !(Dela vat), Kouy-

Tscheou (teste LfivEiLtfi et Vaniot 1. c.l, Shensi (Maximowicz 1. c).

. Auch diese Unterart scheint sowohl gelb- w^ie blaubliitic: vorzukoniinen.
1 \.

^^*^ ^'' ^ *-r*t*VA*-f Q .- ,p,,t,|j^
^ « * ;. T . :, -

. ,
..-''"

i'^ ^ ' ^ *-
. J ^ -. ' i f 1 .

' - ^ - ,-''-
,

* • .
. - . >'

In der Behaarung: zeist sie eine noch e:ri3uBere Mannigfaltigkeit als die Unter-

art qeniana, scheint jedoch meist kahler zu sein als diese ; besonders dure

ihre Kahlheit auffallende Formen wurden als var. glabra Hook. f. et Inops.

in der Flora Indica beschrieben. Sie andert in der Behaarung ganz eben^O

wie -4. narcissiflora subspec. chrysantha ab. , :
\ -, ,.,. ^ .r

?ii-

42. A. rupestris Wallich, Catalogus No. 4696 (i 828).

Hooker gibt in der Flora of Brit. India an, daB diese Art vielleicht

nur eine Standorfsform'der vorigen' sei. Das mir vorliegiehde^) Exempl^^
^ r-

^^ ^

stimmt zwar nabituelt- uh3 in vielen Merkrhalen n^it A. obtusUoba

\] Diese Form erinnert ganz auffallend an A. narcissiflora L. ^uhspec. chrysama

C. A Meyer), unterscheidet sich von dieser aber durch den Fruchtbau und ^.d^fSllrfK
(

Einachsigkeit.
^

, ,., .r *-•/..

2) Aus dem Herb, Ind. Orient, von Hooker f. und Thomson In Sikliiiii gesammclt.

J^uGoraerneinigeBruchsiucke von WAfxicH ri: A696.' ":''-'!«>:! - •' ^^''' '" •

.« il'-' '::.': .-;c :-;^^':;;^t'--:'-i:.:i<»^'^

J J

- y

, t

' H.I-
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ubercinj ist jcdoch im Fruchlbaa (Karpelle fast kahl) und Blaltschnilt er-

heblich von dicser Art verschieden. Reifc Fruchte sind bishcr noch nicht

bekannt geworden. .

A. ntpestris findet sich in der alpincn Region des Himalaya von

Hazara, Kashmir, Sikkiml und Bhuotan (Guiffith) und in Yunnan (Delayay

11.2, 199j 1855, teste Franchet, Plant. Delavay).' ^*

Sie scheint iiberall recht selten vorzukommen und im ostlichcn Teile

dcs Himalaya zu fchlen. ;

Species collectiva:

A* truUifoHa Hook. f. el Thoms.

umfaBt die beiden Arten A. tridlifolia Hook. f. et Th. und coelestina Fr.

,. i3. A. truHifoHa Hook. f. et Thomson in Fl. Ind. (1855) p. 22.

Die durch ihren von alien ilbrigen Anemonen abweichenden Blaltbau

leicht kenntliche Art findet sich nur im Ostlichcn alpincn Himalaya
von Sikkini! (Hooker f. et Thomson, Gammie] bis Bhuotan (Griffith teste

Hook. f. ct Thoms.).

44. A. coelestina Franchet in Bull. Soc. bot. de France XXXII

» t >

(1885] p. i.

Mit der vorigen ist diese Art augenscheinlich sehr nahe verwandt und

vielleicht nur die ostliche Form derselben. Die mir vorliegenden Exem-
plare beider Arten sind jedoch im Bluten- und Blattbau und auch habituell

so verschieden, daB ich, wenigstens vorlaufig, beide getrennt lasse, da ich

Ubergange zwischen ihnen bisher nicht sah.

Sie ist endemisch in Yunnan! (Delvvay) und Sze-tchuan (M\xi-

MOWIGZ 1. c. p. 20).

4o. A, imbricata Maximowicz, Fl. tangutica I (1889) p. 8.

-i-l. Ich habe von dieser Art zwar kein Material gesehen, sie ist jedoch

- ' > .,-

von gebildet. Im Habitus und Bluten-

_

Jiierkmalen (bandfurmige, unregelmiiBige Filamente, Involukrum) schlieBt sie

sich den vorigen Arten an, entfernt sich von ihnen jedoch durch die kahlen

Aarpelle und die gefiederten Blatter, deren Abschnitte sich mit den Riindern

schuppenartig decken. , . , . .-

'^n'> ,Sie ist bisher nur in Tibet am oberen Yang-tze gefunden worden.

/
A. begoniifolia L6veill6 et Vaniot in Bulletin de I'Acad. intern.

de G^ogr. Bot. IX (1902) p. 46.
iHi.ff-'':*

_ _ ^

Noch viel abweicherider als vorige ist diese Tertiarreliktpflanze Kouy-
scbebus. Sie ist mit keiner der vorigeii Arten niiher verwandt. Die

"runde, wetche mich bestimmen, sie hierher zu stellen, sind folgende:

• Der Fruchlbau schlieBt sich dem der vorigen Arten eng an, nur sind
aie Fruchte vOllig kahl (vergl. Fig. 3 7) auf S. 200). 2. Der Blutenstand ist

Senau'ebenso gcbaut wie bei verschiedenen' i*^<Z6a^//Zoirfy?s-Arlen der Sub-
'

. IG*
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K

sektion Lmigistylae, z. B. A. Fannmii, 3. Audi der Blattbau, ungeteilte

Spreiten mit unregelmaBig, scharf gezahntem llande, schlieBt sich z. B.

der A. alchimUlifolia an. 4. Die zottige Behaarung stimnit ganz zu den

Arten des Himalaya, z. B. ohtusiloba oder truUifolia. 5. Das stark ver-

Jangerte Rezeptakulum zeigt ganz dieselbe Bildung wie bei A Thomsonii
Oliver. Die unter Punkt 2 und 5 genannten Merkmale schlieBen A, he-

goniifolia von der Sektion Anemonanthea aus, an deren Arten sie im

Fruchtbau ganz entfernt erinnert.

Auffallendj und vielleicht niclit zufiillig, ist die groBe morphologische

Ubereinstimmung mit der Sektion Homalocarpus durch die weiBen, 5—6-

blatterigen, zu doldenartigem Blutenstande angeordneten Bliiten, die Be-

haarung und den ganzen Habitus.

Sie ist endemisch in Kouy-Tscheou!j wo sie auf feuchten Felsen und

am Ufer der Bachlaufe im Distrikt Touchan bei Pin-sa vorkommt (Ca-
7

VALERIE n. 2600),
J

Sectio IV. Eriocephalus Hook. f. et Thorns.

•»

i 4

Subsectio 1. Longistylae m.

Series 1. Baldensis m.
n

Species collectiva: A. baldensis L. emend.

Unter dieser Gesamtart fasse ich mit allem Vorbehalt zusammen: A.

baldensis L., A. tetoiiensis Porter und A. Jmnesonii Hooker.

47, A. baldensis L. Mantissa plant. I (1767) p. 78.

Synonym: A. Drummondii Watson, Bot. Calif. H (1880) p. 424.

A, pavoiiiaiia Boissier, Diagnos. Ser. 2. Bd. Ill (1853) p. 9.

Diese durch ihr Vorkommen in den Siidalpen bekanntere Art zeigt

eine auBerordentlich disjunkte Verbreitung: wir mussen folgende

4 Gebiete unterscheiden: 1. Die Pyrenaen. 2. Die Alpen und den
r

Apennin. 3. Die Karpathen. 4. Die Gebirge des pazifischen

Nordamerika, Auch innerhalb der einzelnen Gebiete zeigt A. baldensts

eine sehr luckenhafte Verbreitung, die sich aus der Gebundenheit an

sekundares Gestein erklart; nur selten findet sie sich auf anderem Gestein

als Kalk; z. B. in der Gamsgrube in den Hohen Tauern komnit sie auf

Glimmerschiefer vor. Wo sie auftritt, findet sie sich gewGhnlich massen-

haft. In den einzelnen Gebieten zeigt sie folgende Verbreitung:

4^ In den Pyrenaen und nordspanischen Gebirgen ist A. baldensis

L. sehr selten und war bis vor kurzem eranz zweifelhaft. Blbani fand sie

schon im Jahre 1853 in den Nordostpyrenaen bei Alona! oberhalb

Oiiate. Der Standort blieb jedoch bis in die neueste Zeit unverOffentlicht.

Bei der Durchsicht der Diagnose, die Boissier in Diagn. Ser. 2. Bd. U

(1853) p. 9 seiner A. pavoniaiia gibt, fiel mir auf, daB die angegebcnen

Merkmale genau auf A. baldefisis L. passen und daB seine Art, wie an-

gegeben, im PAvowschen Herbarium mit Pulsatilla alpina verwecbseit

-"V

'^ m.—

T

-^

''' T " : ^

y.
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war, was den alteren Autorcn mit A. baldensis schr oft passiert isl. Ich

v«rmutete daher, daB es sich hier nur um A. baldensis handele. Nun fand

ich im Herbarium Heldreich Exexnplare der >A. paionimi Boiss.« von

dem angegebenen Originalstandorte der Art: Pico de TEurope!

(E. Levier, Iter hispan. 11. VIL 1879), die sofort bewiesen, daB es sich

hier tatsachlich um die lange vergeblich gesuchte A, baldensis L.

handelt. Die Pflanzen stimmen vollstiindig mit den Exempluren aus deti

Sudalpen iiberein. Die BoissiERsehe Art ist demnach einzuziehen

und A, bakleiisis ist auch fiir die Gebirge Cantabricns sicher nachgewicsen.

2. In den Alpen fehlt A. baldensis L. im ganzen Nordzuge, in

den nordlichen Zentralalpen und in Vorarlberg. Sie findet sich in den

Westalpen von Piemont bis zum Mont Cenis! (Mt. Brozon! [Heldreich],

Mt. Fouly! [Thomas]); in der Schweiz in Oberwallis!, bci Zermatt!; in

Salzburg in den Hohen Tauern am GroB-Glockner!, in der Paslcrze!,

Gamsgrube!; in Tirol in den Zillertaler Alpen am Brenner!, in den Dolo-

mitalpen!, in den Kalkalpen des Ahretales bei Dristen u. s. siidlich bis zur

italienisclien Grenze: nuf dem Mte. Baldo! Ostlich geht sie bis Karnten,

wo sie in der Kirschbaumer Alpe! vorkommt, und Krain!

3. In den Sudost-Karpathen soil A, baldensis L. nach Schur, Enum.

Plantar. Transsilvaniae in Transsilvanien auf dem Kuhhorn vorkommen.

Ich babe bisher kein Material von diesem Standorte gesehen.

i. In Nordamerika findet sich ^4, baldensis L. nach Hooker, der in

seiner Flora ausdriicklich (p. 6) darauf hinweist, daB die Pflanze aus den

Uocky Mountains vollig idontisch sei mit der curopaischen, und Asx Gray,

der sie als A. Drummondii Wdiison in seiner Synoptical Flora auffiibrty

in den Rocky Mountains von 55^ d. Br. bis 49" n. Br. und im Cascaden-

gebirge auf dem Mt. Adams (Suksdorf), Mt. Hood (Henderson) siidlich bis

Mt. Scott (Greene) und Mt. Lassen (Austix, Lemmon), wo sie am Nord-
ende der Sierra Nevada in Kalifornien bei 41^ n. Br. ihre Sud-

\ -

«

^

•

%
#

grenze erreicht. In alien vier Gebieten findet sich A. bakkfisis L. dem-

^^^^^P^^ in der alpinen oder subalpinen Region der hochsten Erhebungcn.

m die Ebene oder Vorbercre stei^t sie nir^ends lierab. '
.

Val de Li£vue unterscheidet in Osterr. Bot. Zeit. XXIV (1874) p. Ill

o. forma alpina mit zahlreichen Blutenstengeln ; Form der tieferen

\ J

^ ^
fr 1 ' ^ - I -

•'%^-,

;: Begionen.
. ,

!5. forma subnivalis. Form der hOchslen Standorte in der Naherax
des ewigen Schnees.

^ M

-... •>. t

J ^

.48. A. tetonensis Porter apud Britton, Annales of the New York
Academy of Science. Vol. VI (1892) p. 224.

:

Der Autor isl zweifelhaft, ob seine Art mil A. Drummotidil oder A.

'^mdenm niiher vorwandt sei. Er sagt in der kurzen Beschreibung, daB
^^'^^^ A. tetonensis rote, »nelkenfarbige« oder rosa Perigonbliitter besitze,

\
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deren Zahl er auf nur 5 angibt. Es ist mir .sehr zweifelhaft, ob es sich

wirklich urn eine gute Art handelt; ich habe jedoch kein Material gesehen.

Sie wird angegeben fur Idaho: Teton Range in 10000' Hohe (Coul-

ter), auf dem Neadle Peak in den Lost River Mountains (Vernon Bailey),

49. A. Jamesonii Hooker, Icon. Plant. VII (1844) tab. 6T0, - I .Mi

Im Blatt- und Involukrumbau stinimt diesc Art mit A, haldensis LI

vollkomnien liberein und auch der Bliitenbau ist nicht sehr verschiedcn:

die Perigonblatter sind nur etwas kleiner. Das Rhizom ist der Abbildung

nach nicht knollig. Das abgebildete Karpell ist jedoch sehr verschieden;

es ist kahl und tragt einen hakig gebogenen Griffel, ahnlich dem der

Rivularidium'KviQxx. In diese Sektion kann sie aber ihrem ganzen Habitus

nach unmuglich gehoren. Hooker stellt sie in die Nahe von A, triternata

Vahl, einer der zahlreichen Fornacn von A. decajjetala L. Reife Friichte

Oder wenigstens altere Karpelle sind nicht bekannt. Es ist daher un-

muglich, ' die .Stellung der Art im Systeme mit Sicherheit anzugebem

Wegen der schon hervorgehobenen groBen Ubereinstimmung mit A. bah

densis L. stelle ich sie mit allem Vorbehalt hierher. -^.--vi^k

A. Jamesonii Hooker ist endemisch in Ecuador (einzige hier vor-

kommende Anemone) und findet sich auf den huchsten Anden, in fiber

4000 m Meereshuhe in der alpinen Region des Pillzum-Gebirges, wo sie

von W. Jameson entdeckt wurde. ^i^l

Series 2. Oriha Adanson.

Species coiiectiva
'

}

A. palmatii L. emend.
'*

u
umfaBt die Arten A. palmata L., A. pavonina Lam. und A. hortensis h.\

d. h. die Arten mit geringerer oder ohne [palmata h.) Teilung der Blalt-

sprciten,
'

•

50. A. palmata L. Species Plant, ed. 1 (1753) p. 538.

Eine sehr charakteristische und ihren Merkmalen durch ihr ganzes
* . )n:r^

^- ->-

Gebiet hin sehr konstante Art, die in zablreichen Merkmalen, schon''-' 'Ah ' - 'U-- -'{^''il

tuell, den PulsatiUoides-kviQW der Subsektion Lonqistmae auffalleria nanc-

kommt. Die Grundc, welche fiir eine nahere verwan

gleicht
^

der A. alcJd-
m _

z\x Pulsatilloides sprechen^ sind folgende: A. palmata

millifoUa. insbesondere der var. pondoensis \. im Blutenbau vollkommen,
H i

naturlich abgesehen von den Sektionsmerkmalen (d. h. z. B. der Behaarung

der Fruchte), 2. im Involukrum, 3. in der Behaarung, 4. im Rhizom.

Sehr bemerkenswert ist die ii:roBe Konstanz ihrer Merkmale. i

.U -'L
-^

'\

,

A. palmata L. findet sich nur in den westlichen Mittelmeer-

landern, von den Gebirgen Portugals! (z. B. bei Coimbra) durch Mittel^

und besonders Siidspanienf, Sudostfrankreich!, w^o sie in den Mittehneer-

departements Bouches-du-Rhune, Aix (Girandy) und Var! vorkommt (fehlt

schon in den Seealpenjj bis zu den Insein Sardinien! und Sizilien! (nicht

t^

P^ -L

i

4

^ M
-.4

•

-I

"
i

K rit.^

-A^-

. A /

J 1

-^

-i
,

"
h

-]'

^' 1

+^

.^^.-

- i-^'

- V ' "^
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in Ilalien); sudlich gehl sie in Nor^Jafrikas Gebirgen von Marokko! durch

Algier! und Tunis! bis Tanger, d. h. bis 10^ 0. L. von Greenw. Auf den

griechischen Inseln kommt sie nicht vor; sie wurde zwar nilch IIalacsy

(Conspectus FI. Graec.) einmal auf Korfu (Pieui) und bei Messcnia (Gittard)

gefunden, doch ist das Indigenat daselbst sehr zwcifelhaft. . !*

Nurdlichster Standort im Departement Var 43^ n, Br., sudlichster

in Algier 35*^ n. Br., westlichster in Portugal bei 9*^ west!., Ostlichsler

auf Sizilien bei 15^ Ostl. Lange von Greenwich. . . . -
^ r k

4 « '

51. A. pavonina Lamarck, Encycl. nieth. I (1783) p. 16G.

. Synonym: A, fnlgens J. Gay in DC. Prodr. I (1824) p. 18.

Tm Gegensalz zu palmata L. zeigen alle iibrigen Arten der Series

Oilha eine auBerordentlich groBe Mannigfalligkeitj ganz besonders im Bau

der Perigonblatter. Wir finden bei alien Formen mit kleinen, wenig auf-

fiillig gefarbten und solche init Icbhaft gefarbten, sehr groBen Perigon-

blattern; wir treffen bei ihnen alle Bliitenformen wieder, die uns innerhalb

der Subsect. I. Longistylae der Sektion Pulsatilloides begegneten, nur daR

die Bliiten =p lebhafte Farbung angenommen haben: so zeigen besonders

pavonina und cdronaria^ aber auch liortensis^ Bliitenformeh der A. ca-

p€vsi\ d. h. zahlreiche, groBe, schmale Perigonblatter, oder der A. glatici-

folia Franchet, d. h. wenige, sehr groBe, breite Perigonblatter, oder der

akhimUUfolia, d. h. eine nicht sehr groBe Zahl ziemlich schmaler, nicht

zu langer Perigonblatter; diese Form auch sogar in q= derselben Bliiten-

farbo wie dort, d. h. rosa oder fast weiB. Alle diese Formen treten bei

einer und derselben Art auf. Hierzu kommt noch die groBe Verschieden-

heit in der Ausbildung des Involukrums^) und der Grundblatter. So kommt
eine bei liortensis L. und coronaria L. kaum zu libersehende Fiille von

Formen zu stande, deren Ubersicht durch das Auftreten hybrider Zwischen-

formen zwischen den einzelnen Arten noch mehr erschwert wird. Ganz

besonders formenreich ist die sudfranzoSische (und oberitalienische) Mittel-

meerkuste und Korsika, da bier alle vierwcstlichen Arten der Series Oriha

vorkomnien. Ich sehe daher bei den einzelnen Arten von einer Anfuhrung
^er einzelnen Formen und ihrer systematischen Gliederung ab und Wcrde
'^wr die pfianzengeographisch tvichtigerl hervorheben..

YerhaltnismaBig formenarm ist A. pavonina Lam. • Sie fmdet sich in

ixH:'?>U' ^' ^ y

lyw,

Sudw.estfrankreich. in den Dcpartements Alpcs-Maritimes! und Var!,
Ober- und Mittelitalien (Ligurien!, Toskana), denBalearen, Korsika;
ferner in Mazedonien!, Thessalien!, Miltel- und Sudgriechenland:
^esonders Altika!, Arkadien!, Elis!, Messenia; auf Melos; Korfu!, EubOa!,
S'na, den Kykladen, in der Turkei!, am Bosporus und im nprd-

westlichen Kleinasien in Bithynien (Brussal, auf dem Olymp).
iU-M - -!

^
wvjr^etaloide Ausbildung eines oder mehrerer Involukralblitter (!!) ist bei dieser

" besonders den folgenden, viel kultivierten Arten No. 52 und besonders 53 kcinc

n 1

^ ..^ xn.> I- - . 'i.- !

r h
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Sie fehlt auf Sardinien und Sizilien und in Sud- und Mittelitalicn als

einheimische Pflanze.
^ k

Sie tritt in folgenden Formen auf: -

Var. a. typica Halacsy^ Conspectus Florae Graeciac I (4 900) p. 5.

Durch das ganze Gebiet verbreitet.

Var. p. regina (Risso) Rouy et Fouc, Fl. Frani^aise I (1893) p. 49.

Nur im westlichen Teile des Gebietes in Sudfrankreich, Oberilalien

und auf Korsika, •>.

Var. y. purpureo-violacea (Boissier) Halacsy I. c. p. 5.

Nur im ustlichen Teile des Gebietes in Thrazien , Mazedonieo,

Griechenland: in Altika!, auf dem Penlhelikon! und Hymettos, in Phokis

im Tale des Kephissos!^ in Siidgriechenland bei Messenia, auf den Insein

Melos, Chios, Kos. -. ^

52. A. hortensis L. Spec, plant, ed, 1 (1753) p. 540.

Viel formenreicher tritt diese^ oft recht schwer von der vorigen zu

unterscheidende Art auf. Sie ist erheblich weiter verbreitet. Sie

kommt vor: in Siid- und Siidostfrankreich in den Departements Basses-

Pyrenees! (bei Cambo)j Landes! (hier wahrscheinlich nicht urspriinglich),

Bouches-de-RhOne! (bei Aries), Var! (mehrfach z. B. La Seyne^ Toulon,

Hyeresj und Alpes Maritimes (bei Cap Martin.!, Nizza!, Grasse!, Antibes!,
r

Cannes! u. s.); friiher kam sie auch in der Siidschweiz bei Chillon vor.

Sie findet sich ferner in ganz Ralien: in Liguxien! z. B. bei San Remo,

hier jedoch seltener als die anderen; in Toskana! (Mte. Pisano; Pisa); in

Emilia! (bei Florenz! und Urbino!), in Rom (in der Umgebung von Rom!

und bei Terracina!), in Kampanien (in der Umgebung von Neapellj, haufig

in Kalabrien (auf dem Mte. PoUino!). Auf Sizilien!, Sardinien!, Korsika!

und auf Elba (teste Phitzel}. In Istrien (bei Fiume!, Pola!), an der kroa-

tischen Kiiste, in Dalmatien! (Zara, Ragusa, Spalato), in der Herzegovina

(im Lipeta-Gebirge! Dr.'BLAu n. 2500; bei Mostar und an der Narenta)-

in Bulgarien (bei Burgas und Sakar Planina), in Mazedonien!, auf der Tnsd

Thasos, in Thessalien!, in Griechenland! (in Attika!, auf dem PentheHkbn!

und Hymettos! haufig), auf Morea! (bei Patras!, Messenia), aiif deri griechi-

schen Inseln Sapienzia!, Kephalonia!, Zante!, sehr haufig auf Korfu f,
auf

Kreta!, Dia! Ferner in der Turkei! (bei Khortag und Kiretch KeniJ und

in Nordwest-Kleinasien in Troas! (P. Sintenis n. 8). Sie -fehlt -also' 'fn'

.>

,
; / ; : ^ : \ h *

'

If ; ^ ,' *

.i ' I' ' f t > ; & .'^

Spanien, auf den Balearen, in Nordafrika, Syrien und Cypern.

Westlichster S tan dor t: Basses- Pyrenees 1" westl. Lange; Ost-

lichster: riordwestl. Kleinasien bei 30° Cstl. LJ^v.'Gr.; nurdlichsler:'

Secalpen ii'' n. Br.; sudlichsle'r: Kreta 33*' n. Br. ^

Die var. Heldreickii (Boissier) Ilaldcsy Conspectus Fl. Graec. 1 (1900)

p. 6 findet sich nur auf den griechischen Inseln Zante und Kreta. Die

var. typica Giirke in piantae Europaeae Fasc. Ill (1903J p. 469 ist durch

das ganze Gebiet hin verbreitet, dagegen sind die var. grandiflora (Pons)

-; -

r

! -h
/--

^ .1

ct.

^-i'".
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Rouy et Fouc. Fl. Franr. I (1893) p. 48, variata (Jord.) Rouy et Fouc.

L c. und lepida (Jord.) Rouy et Fouc. bisher nur in Sudfrankreich bc-

obachtet worden; sie diirften sich vielleicht auch in anderen Teilen des Ge-

bietcs finden.

Species collcctiva:

A, coroiiaria L. emend.

nmfaBt folgende Arten: A. coronariah,^ bifloraBC./ seravsJmnica Koma-

rov, eranthoides Kegel, Tscliernajewii Kegel, Kostycxewii Korshinsky.

53. A. coronaria L. Spec, plant, ed. \ (1733) p. 539.

'^ Diese schOnste aller Anemonen ist am weitesten von alien Oriba-

Arten verbreitet und dabei die formenreichste: allein fur Turkestan

werden 5 verschiedene Formen angegeben {pJirri/Iora Kegel , intermedia

Regel, bueharica E. Kegel, parviflora E. Kegel, pusilki (DC.) Spacb), von

denen (die ersten) 4 nur dort vorkommen. Uberhaupl zcigt die ganze

species collectiva in Turkestan eine ganz auBerordentliche Formenmannig-

faltigkeit und die Zahl der aus dieser Gegend beschriebenen guten und

schlechten Arten und Formen liiBt sich kaum xibersehen, Wir haben hier

augenscheinlich das Ursprungs- und Entwicklungszentrum der ganzen Scries

Onha zu suchen, wcnigstens der species collcctiva coronaria. Die Ver-

brcitung der A. coronaria L. ist folgende:

.< - Von Siidspanien (nur um Gibraltar), Siid- und" Siidostfrankreich (in

Jen Departements Haute-Garonne, Aude, Herault, Bouches du Rh("ine!

^ar!, Alpes maritimes!), durch Italien (hiiufig an der Riviera!, um Rom!,

Florenz!, Neapel!, in Kalabrien!) und Sizilien!, > Korsika! und Sardinion!,

Istrien (bei Fiume!), Krain (Bucari), Dalmatien (Spalalo !, Gravosa), xMaze-

donien
, Thrazien , Griechenland (besonders haufig in Altika!, Atolien!,

Argolis!, Elis!), auf Morea!, fiber die griechischen Inseln z. B., Eubua!,

Korfu!, Zakynthos!, Lesbos!, Hydra!, Kreta!, die Kykladen, Cypern!, nach

Kleinasien, wo sie in Bithynien!, Mysien!, Analolien!, Armenien! vorkonimt,

sudlich durch Syrien!, Palastina bis Nordostagyptcn ! (bei Alexandria!,

.Ramie!), ostlich durch Mesopotamicn!, Persien!, bis Turkestan!; Ostgrenze

3er AlaT-tag und Tien-schan. AuBerdem in Algier! (bei Oran!, Constantine!,

Algier!), nicht in Marokko; ferner in Tunis! auf den Balearen und Malta!

i<'<3Nordlichster Standort: in Ligurien bei 45°'n. Br.; sudlichster
b^i. Alexandria 31" n. Br.; westlichster bei Gibraltar 5° westl. L., Ost-

Jichster im Tian-shan und AlaT-tag, etwa bei 45° Ostl. L. von Greeuw.

Was die zahlreichen beschriebenen Formen betriflt, so scheinen nur
sehr wenige ein pflanzengeographisch begrenztes Areal zu besitzen; die

Baeisten treten durch das ganze Gebiet hin auf. Aus Sudfrankreich und
6r Riviera sind zwar sehr zahlreiche Formen beschrieben, es mag auch
^s tlen oben schon angedeuteten Grunden hier eine ganz besondere

"orinenmannigfaltigkeit herrschqn, jedoch durften sich viele der bisher nur
von dorl bekannt gewordenen Formen auch noch in anderen Teilen des

- r "r
.



250 E. Ulbrich.

Areales wiederfinden. Besondcrs hervorgehoben sei hier nur var. pmiUa
(DC.) Spach Hist. nat. veget. VII (1839) p. 250, die fast nur im Ostlichen

r

Teile des Gebietes von Griechenland an durch Kleinasien, Syrien, Gypern

bis Turkestan bin auftritt und wenigstens slellenweise die vorherrscbende

Form zu sein scheint: sie wird auBerdem fiir Gibraltar angegeben.

kommt vielleicht der Wert einer Unterart zu.

Ibr

Interessant ist, daB A, coronaria L. im Osthchsten Teile ihres Areales

der folgenden Art recht ahnb'ch wird, sowobl habituell wie im Bliitenbau.

54. A. biflora DC. Systema I (1818) p. 201 i).
.

Synonym? A. formosa Clarke apud Sprengel, Neue Entdeckungen III

(I8'22) p. 157 aus Kleinasien. I J

In zablreicben, schwer zu unlerscheidenden und zum Teil ganz un-

zureichend bekannten Formen tritt diese Art, besonders in den Gebirgen

Turkestans auf. Da ihr A. coronaria hier sehr ahnlich wird, finden

fortwahrend Verwechselungen mit dieser Art statt, so daB Formen der

ersten zur zweiten gestellt sind und umgekehrt. Die Synonymik der Arteri

der species collectiva coronaria L. ist daher auBerst verworren und be-

darf sehr einer Revision an der Hand eines sehr reichen Materiales. ' A
DC. ist verbreitet von den Gebirgen des Nordostufers deshi^ora

Persischen Meerbusens! (bei Persepolis leg. Th. Kotschy) durch Slid-
^ I-'

und Mittelpersien! (Haussknecht, Bunge u. a.), Afghanistan! (Aitchisox,

Griffith), Beludschistan (nach 0. Fedtscoenko), das Hindukuscbgebirge,

Hochland von Pamir!, nordlich bis zum Tian-shan, in desseri Tor-

bercen sie in der Dsuni?arei! von Karelin und Kiriloff sesammelt wurde;

\S

i -:

\siidustlich zieht sie sich bis Kaschmir! (Herb. Falconer n. 28, Thomson).

Sie fehlt im Altai und Himalaya, auBer dem auBersten Nordwesten. r
: ^

55. A. seravshanica Komarow in Trav. Soc. Nat. Petersb. XXM

(1903) p. 49.' .- '...^^-> .-i- ;.^^-:-- .ii }-s ' --.
-

--. ^^"

Durch zarteren Wuchs und kleinere Bluten und sonstige Merkniale^

allerdings erheblicher verschieden von der vorigon, ihr jcdoch sehr nane-^

stehend. ,:^j . '
:.

'.:•..--.] r -,-i< r-ii-- ^^.*;:-^
,

Endemisch(?j in Turkestan!, bei Mogia'n (V. Komarow) in 1500 m\

V.'

MeereshOhe. r }
t

»i

* .^ ' ' A u k

. . - it
'r r*

^--

56. A. eranthoides Kegel in Act. Hort. Petropoir VIII (1884) p. 691.

bifl: ist diese Art nur sehr schwer zii unterscheiden
^n^

(vergl. die Abbildung 1. c.j. •
.•

Turkestan, Baldschuan bei Scharschar! (A. Kegel).

57. A. Tschernajewii Regel 1. c. p. 691 tab. XIV. fig. 3.

X > - •Vi

- ^:^ a

V . -- 1 -^ > ii

Diese Art ist zwar ebenfalls hiii^ nahe verwandt, jedoch '^T

K
^ W

* ^ F. t- 4 * *

h) Es gehoren in den Formenkreis diescr
\tM\

Iflo parviflora E. Regel,

Descript. pi. nov. fasc. IX. (1884) p. 689.
^ *

^ * *y , J

IL* '.

i

-irf
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durch die in der Orisinaldiasnose anij:e2:obenen Merkniale und schon liabi-o-o

(uoll (cf. die zitierte Abbildung] ausreicbend verscbieden und als gule Art

anzuseben.
y 1-

Sie fmdel sicb nur in Turkestan und Afgbanistan und /war in

Buchara! (A. Kegel), Seravsban, im Alai-tag und seinen Vorbergen, in der

Alai-Steppe, dem Hochland von Pamir und siidwesUicb ini Ilindukusch bis

Afchanislan.

58. A. Kostyczewii Korshinsky in Mem. Acad. Potersb. Ser. 8

Bd. IV, 4, p. 87.

Ich babe von dieser Arl koin Material gesohen, audi die Diagnose

nicht vergleichen kunnen. Sie wird angegeben fiir' Turkestan und

Afghanistan.

Series 3. Parviflora m.

59. A. parviflora Michaux, Flor. Bor. Amor. I (1803) p. 319.

Im Fruchtbau und sonstigen Merkmalen schlieBt sicb diese Art den

vorigen eng an (vergl. Fig. kD auf S. 203). Manche Formen der Rocky

Mountains zeicren eine sroBe babituelle Ubereinstiriimunff mit sewissen
O'"" V.11JV. -3

^ VFormen von A, pavonina oder hortensis.
^

Sie findet sicb im arktiscben und subarktischen Nordamerika
von Neufoundland und Antikosti durcb Labrador (nOrdlicb bis 60*^ n. Br.),

nordwestlich durch Hudsonland! bis zur Kiiste des Eismeeres nacb Norden

und zu den Rocky Mountains, in diesen siidlich bis Fort Cdlville! 49° n. Br.

und Wallowa lake!, im Ostlichen Oregon bis 46° n. Br. (sudlichsles Vor-

kommen); nOrdlich durch Alaska! (Gebiet des Lynnkanals, Kr.vuse n. 118;

nach Unalaschka! (A. v. Ghamisso) und uber die Aleuten und Kurilen nnch

Kamlschatka (teste Pritzel in Linnaea), nOrdlicb fiber die BebringsslraRe

(Krause n. 42-i) nach der Tschuktschen -Halbinsel.
-- *

Die Art tritt im Gebiete in zwei auffallcnd verschiedenen Formen auf;

auffallend deswegen, weil die aujstenscheinlich haufigere wegen der GroBe

>nrer Bluten eigenllich mit dem Namen der Art im Widerspruche stebt.

Die BlQlen scheinen stets reinweiU zu sein.
^' ^ ^ * ^

r'

^ *

Var. a. geimina m. ,,u v

miiKlemen, hochstens 2 cm im Durchmesscr haltenden Bluten..

-i:: Bisher nur Nordamerika, z. B. Oregon! (Hooker, Lyall, Clsick

^•2304) und Hudsonland! (Hooker).
* *

V >

^\\
>' p. gi'audiflo t >

BlQlen mehr als 2 cm bis uber 4 cm im Durchmcsser.
-~. Scheint fast in dieser Form, wenigstens stellenweise, besonders in

verschiedenen hocharktischen Gebietsteilen, z. B. Labrador vprzuberrschen:

Labrador! haufig z. B. bei Zoar, Hoffentbal, Nain, Hebron, Okak (Elsner,

^'esck, Ha.\steix); sudostliches Alaska! (Krause n. M8); St. Lorentzbucbt!

^ •
^'- Ghamisso], Unalaschka! (A. v. Chamisso).

\

,':--
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Diese Varietiit scheint die Form des hOchsten Nordens zu sein, wo-

;i.

gegen die var. genuina m. mehr im Siiden vorzukommen scheint.

Subsectio II. Brevistylae m.

Series 4. Anemoiiospermos DC. ex p.

Species collectiva: U

A. vitifolia Hamilton emend. 7.

umfaBt die beiden Arten A, vitifolia Ham. und A.japonica Sieb. et Z. ^

60. A. vitifolia Hamilton in DC. Syst. I (1818) p. 2M.
Sehr auffallis ist bei dieser und der fol2:enden Art der Stiel des Kar-

pells, der das Karpell an Liinge libertrifTt (s. Fig. iE auf S. 203). Sie ist

verbreitet nur im Himalaya und den sich anschlieBenden siid- und
zentralchinesischen Gebirgen. Im Himalaya fmdet sie sich in der

gemaBigten Zone in Hoben von 2000—4000 m von Tsamba!, im sud-

lichsten Kaschmir (Schlagintweit I. n. 3295) liber die Simla-hills!, durch

Gurwhal!, Nepal!, Sikkim!, Mishmi bis Yunnan! (Delavay n. 28bi5). Sie
4

scheint jedoch streckenweise zu fehlen: so im Siiden von Sikkim (teste

Hooker f. et Thomson) und in Bhotan.
i

Sie tritt im Gebiete in drei durch die verschieden starke Behaarung

der Blatter, besonders der Untcrseite ihrer Spreite, gekennzeichneten For-

men auf:

Var. ot. genaina m.

Blatter (ausgewachsen) beiderseits kahl oder nur mit sparlicheri

einzelnen Wollhaaren.

So am verbreitetsten in der unteren Region von 2000 bis etwa

3000 m. Gurwhal! (Falconer n. 26), Simla! (Lady Dalhousie ^10. IX.

1831), Nepal! (Wallicb, Catalog. No. 4695A und b ex p.).

Var. 3. subtomentosa m.
.\ -r i

In der Behaarung die Mitte haltend zwischen var. a und 8: Blatter

unterseits maBis: dicht wollis: behaiart: durch die Behaaruns firrausrun er-
^ ^

scheinend. So in etwa 3000 m Meereshohe.
;*-'. - .

..':.
^ <

Nordwesthimalaya! ohne nahere Standortsangabe (Thomson), Sikkim i.

^ . ' ^ ,' ^

Choongthang (Prain sine n. IX. 1903).

Var, v. tomentosa m.

Bliitter oberseits schwach behaart, unterseits sehr diclit

wollig-filzig; weiB crscheinend; Blutenstiele und AuBenseite der Perigon-

blatter sehr dicht seidig bis wollig-filzig behaart. Form der oberen Re-'

gionen von 2500 m an aufwarts bis iiber 4000 ni. PHanzen oft nur

30 cm hoch.

^

-' V"

r- ^

1

^ » i ^

Sikkim! (J. D. Hooker f.), Siidkashmir, Provinz Tsamba! (Herb. Schlag-
JV,'

-.^^^

ohne
inlweit Gen. I. n. 3235), Nepali (J. Scully sine n.), Osthimalaya!

nahere Standortsangabe (Herb. Griffith n.22A), Yunnan! (Delavat n.28l8bisj.

Gl. A. japonica (Thunberg} Siebold et Zuccarini, Flora japon. I (1835

— 1844] p. 15. M t

..-!^1

> -
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FiNKT und Gagnepain^) vereinigen diese Art mit der voiigen iind stellen

sie als Varietal zu ihr; sie behaupten, A. japonica var. tonieiitosa Maxi-

mowicz sei nichts anderes als A, vitifolia mit gedreiten und unterseits

dicht wollig behaarten Blattern. Dem ist jedoch nicht so; denn, wie cin

Blick auf die von Delavay (n. 2818bis] in Yunnan gesammelten Exemplare

von A. vitifolia Ham. var. tomentosa ni. und auf die von Potamn oder

GiRALDi (n. 851) aus Zentralchina lehrt, sind beide Pflanzen durch den

Blattschnitt vollig verschiedon: A, vitifolia hat stets ungeteilte an Vitis

vinifera erinnernde, japonica dagegen stets gedreile Blatter. Beide Arten^

sind demnach ausreichend durch den Blattbau charakterisierl und ihre

Areale getrennt; nur in Yunnan bcriihren sie sich. A. Japonica fehit

im Himalaya; sie ist verbreitet in der gemaBigten und subalpinen Zone

der Gebirge ganz Chinas und Japans; und zwar in China von Kansu!,

Yunnan!, durch Sze-tchuan! (v. Rostuorn n. 13), Hupeh! (Henry n. 3,

NiBDERLEFN n. 62), Kouy-Tchcou ! (J. Cavalerie; L. Martin et E. Booinier)

bis Nordshensi! (Piasezki und Potanin! Giraldi und ox Maximowicz F1.

tangut.). AuBerdem in Japan von 32^ 20' n, Br. auf Kiu-Schiu nordlich

bis etwa 37^ n. Br. Sie scheint auf Yesso zu fehlen, wenigstens ist sie

mir von einem nordlich vom 37^ n, Br. gelegenen Standorte nicht bekannt

geworden.
" J *

Formen auf:

tifolia

var. a geiiuina m.

Blatter beiderseits kahl oder nur unterseits sehr zerstreut wollig be-

haart. So vorherrschend auf Japan, doch auch in China: Hupeh! (Nieder-

LBiN n. 62, Henry n. 3} und Sze-tchuan (v. Rosthorn n. 13).

var. 3 Pl. Delavay.
> " i Blatter unterseits maBig wollig; graugriin. Mittelform zwischen a

und 3.

China: Yunnan! bei Lang-kang (Delavay), Sze-tchuan, am Honton-FluB;

Hupeh, am Itchang (Henry) teste Maximowicz in Act. Hort. Petropol. XI.

(<890-92) p. 20. ....
J *

i- f

var. Y tomentosa Maximowicz, Fl. tangutica (1889) p. 7.

Blatter unterseits dicht weiB-woUiir-filziir. So uberall auf dem Fest-

Jande als Hochgebirffsform.

O "*^'C)"

} :v

Nordchina: Shensi septentr.! (Giraldi n. 851.)

Diese sowie die vorige Art lieben besonders bewaldete Bachufer als

Standort und steigen in den Gebirgen bis fast zur Schneegrenze hinauf.

Anm. Die von LfivEiLLfi und Vaniof aus Kouy-Tcheou! angegebene

•cabiosa Lev. et Van. (im Bulletin de I'Acad. intern, de Googr. hot.

r ^

t .

<) In ihrer schon mehrfach erwahnten Ubersicht der ostasiaiischon Arlen der

aUung Anemone im Bulletin de la Socictc botanique de France Tome LI ;4904;.
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tome IX. [1902^ p. 47) ist nichts weiter als eine Vergrunung von A. Ja-
ponica.

Species collcctiva

A. silvestris L. emend.

1 f

{

umfaBt die beiden Arten A. silvestris L. und A. rupicola Canib. iif?

62. A. silvestris L. Spec, plant, ed. 1 (1753) p. 540.

Hierher gehuren A. alba Juss. in Ann. Mus. Paris III (1804) p. 249

tab. 20, A. ochotensis Fischer, Ilort. Gorenk. ed. 2 (1812) p. 47. -''S

Eine sehr weite, aber nicht liickenlose Verbreitung durch gahz

Europa-Asien von Nordspanien bis zum KolymafluB und Kamt-
schatka hat die bekannte A, silvestris. Ihr Areal erscheint deswegen so

zerstiickelt, weil sie in ihrem Vorkommen an Gebiisch oder lichtem Laub-

wald und Kalkboden gebunden ist. Sie feblt in den Pyrenaen, dem grOfiten

Teile dcr Alpen, in Zentralfrankreichj Belgienj Holland, der nordwest-

dcutschen TiefebcnCj in Schleswig-Holstein und Danemark, ganz England,

dem groBten Teile Skandinaviens, im nordlichen RuBland (mit Ausnahme

der Halbinsel Kanin, wo sie nach R. Pohle [Act. Hort. Petropol. XXI. 1903]

haufig im Auenwalde vorkommt), dem groBten Teile Sibiriens. Wir mussVn

zwci Ilauptverbreitungsgcbicte unferscheiden: 1. das europaisch-russiscbe,

2. das asiatische.
J

1, Das europaisch-russische Gebiet zerfallt in 4 Teilgebiete: a. das

nordspanische, b. das nordostfranzosische, c. das zentral- und osteuropaiscbe,

d. das nordrussiscbe Teilgebiet. • /

a. In Nordspanien findet sich A silvestris in der alpinen llegion

der Gebirge Kantabriens (auf dem Pico de Eurbpe!, bei Las Gramas in

2300 m [LfiviER] und Gold^e Aliva! [Levrier et LtviERj) und vielleicbt auch

nach WiLLKOMM una Lange Suppl. FI. hispan, in den Bergen Asturiens

J T ^

^^

f J

''t

-t-

b. In Nofd" urid Nbrdostfrankreich kommt sie vor in den Depar-

tements Somme, Oise, Seine-et-Oise, Aisne, Seine-et-Marne, Eure-et-Loire,

Ardennes, Marne, Meusef, Yohne (iiach Gurcke in PI. Europ." 111).^!-^^

c. Das zentral- und osteuropaische, ' das westliche Haupt-

gebiet ist folgendermaBen begrenzt. Die Nordgrenze verlauft vdn'^ler

Provinz Hannover durch Mecklenburg (bier bei Stargard vbrkommend) nach

SadscWeden, geht bier nordlich bis etvva zur'Huhe Von Stockholm! d h.

bis etwa 60 <> n. Br., biegt dann nach Osten um und verlauft zum Oneg^-

See, wo A. silvestris nach Ruprecht t'l. ingrica im Gouvernenrient Olenez

bei' Wytegra vorkommtj dann sudostlich nach Kasan!, wo sie im Sfidosten

sehr haufig ist; iind von hier ••zum Ural, itt idem Al stives t7is nach

KoRSHiNSKY Fl. ross: or. bei 60^40' b. Br. bei Nikita-Iwdil (Kusnezow)

ihren nurdJichsten Standort erreicht. Hier biegt die Grenze nach Suden

um und wird zur Ostgrenze des westlichen Ilauptgebietes und verlaul

durch die Gouvernements Perm, Orenberg, Uralsk zum Nordufer des

Kaspischen Meeres, dessen Westkuste folgend zuni Kaukasus, wo A. sii^

h
^-"

^ .-

t.

> y-'

'*•-.

i O ^T

^
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vesfris auf der Nordseite von der Ebene bis etwa 1400 ni HOhe vorkomml

(nahere Standorte siehe bei H. Kusnezow, Blsch und Fomin, Flora caucasica

critica T. IV, [1902] p, 31). Von hier als Siidgrenze nach Wcsten um-

biegend dem Nordufer des Schwarzen Mccres folgcnd nach der Tflrkei,
* - *

durch den Norden der Balkanhalbinsel durch Thracien, Bulgarien, Serbicn,

Bosnien, Kroatien, Steierniark nach der Nordschweiz, von dort zum fran-

kischen Jura und nach Hannover zuriick.

d. Das nordrussische Teilgebiet umfaBt, soweit bis jetzt bekannf,

nur die Ilalbinsel Kanin, wo A. silvestris nach Pohle 1. c. in den Auen-

wiildern haufig ist. Auf der ganzen zwischen der Halbinsel und der vor-

stehend bezeichneten Nordgrcnze des vorigen Teilgebietes ist A, silrestris

bisher nicht nacharewiesen.

• 2. Das asiatische, ostliche Hauptgebiet lalU sich nicht so scharf

unigrenzenj da die Vcrbreitung von A. sUvcstris besonders in Ostsibirien

noch zu wenig bekannt ist. Ich werde daher nur angeben, wo A, sU-

rcsfris hier vorkommt und muB darauf verzichten, den Verlauf der Grenzen

des Gebietes genauer zu bezeichnen. Da A: silvestns in den Ebenen um
den Aralsec, zwischen dem Kaspischen Meere iind dem Balkaschsee nicht

nachgewiesen ist/und auch aus den Gebirgcn Persiens und Afghanistans

noch nicht bekannt geworden ist (sie durfte hier kaum fehlen), beginnt das

ostliche Hauptgebiet in Turkestan im Tian-shan und zieht sich nurdlich

Dis zuiri' Balkaschsee (Lepsa-FluB!)/ zum Altai! (bei Barnaul u. s. Bunge,

^Vxldbi'rg-Zeil u. a.) und seincn nOrdlichen Vorbergcn! (Patrin) ostlich

durch das Sajanische Gebirge und seine nOrdlichen Vorbevge! his Krasno-

jarsk 56" n. Br. (W.- Arnell) , zu den Gebirgcn des Baikalsees! (,bei

Irkutzk u. s.) durch Transbaikalien, die Sud- und Oslmongolei! (Pbzkwaldski

tond David n.' 2809 und J. Palibin im Act. Hort. Petiopol. XIV (1898)

i^-^<06 nnd E. R. Trautvetter in Act. Hort Pelropol. I (1872-1873)
•^' i67 und Dahurien zum Ghin-gan-Gebirgc nach der Mandschurei, wo sie

•m Amurgebiete (nach Kr\low und Komarow) vorkommt. In Witim-Olekma-
Lande wurde sie von Poljakow und G. Ma\dell am Marchta-Flusse und
"n Tal der Aluja gefunden (teste Glehn in Act. Hort. Petropoi: IV .1876]

i^<3). . In den Gebirgcn Chinas kommt A. silvestris nicht vor;
<)'e 'A'iigabe L£veill£s und VANiOTs im Bull. Acad, intern, de Googr. Bot.

(1902) fur Kouy Tcheou und Yunnan, beruht," wie ich mich durch
aie dort gesammelten Pflanzen (Bodimer und Cavalerie) iiberzeugte, auf

falscher Bestimmung. (Naheres dariiber siehe in Englers Bot. Jahrb. XXXVI
•^9<J5, Beiblatt Nr. 80.) : Von der Mandschurei zieht sich A. silvestris

•m FluBiaufe der Lena nurdlich bis zur KQste des Eismeeres. Sie wurde

'^ der Lena z. B. bei Kirensk, Sineje (teste Trautvetter, Act. Hort.

" elrop. X [1887—9] p. 484) gefunden, ferner mehrfach an der Lenamun-
"ung (cf. Trautvetter 1. c. V. -1 877' p. $/9), am Chatanga-, Monjaro-
enet-, ,Tomba-FluB (ebendort); im Werjojanischen Gebirge am oberen

IX
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256 K. Ulbricb.

Janu-FluB. Nordustlich geht A. sikcsfris bis Kamtschatka und zum
Kolyma-Flusse. Die BehringsstraBe scheint sie jedoch nicht inehr zu er-

reichen. Ihre Nordgrenze mog ungefiihr mit der Grenze des Baumwuchses

zusammenfallen, Im ganzen europaischen Hauptgebiet tritt A. silvestns

sehr gleichartig auf; alle hier vorkommenden Formen gehSren dem Kreise

der var. a major au; ini OsUichen Gebiet trilt sie jedoch viel formen-

rcicher auf,

i. Var. a. viajor Janczewski in Bulletin intern, de TAcadcmie des

Sciens. de Cracovie 1889 p. 15.
^

.

Bliiten groB, mindestens 2 cm, oft iiber 5 cm mcssend (a. macrantJia

Schur. Enum. plant. Transsilvan. 1866 p. 3), meist einzeln, seltener zu

zweien!! (f. biflora Griitter in d. Deutschen Botan. Monatsschrift X. [I892j

p. 07) gewobnlich weiB, auRen oft rotlich, sehr selten griinlich! (Herb,

0. V. Seemen; und A. silvestris f. viridiflora Martjanow in Scbedae ad

herb. Rossicae IV 1902 p. 16 u. 9o2) oder purpurn! (bisher nur bei der

sehr intercssanten Monstrositat m. Uechtritziana 0. v. Seemen; Naheres

hieriiber in Verhandl. hot. Ver. Prov. Brandenburg XXIV. 1882 Sitzber.

[1883] p. 73). Formen mit fehlendem oder kurzem Blutenstiel warden

als f, acaulis Schur resp. f. subacanUs Schur beschrieben (in Enumer.

PI. Transsilv. 1860 p. 3]. • . .i

Form des westlichen Hauptgebietes.
I . a r^

:v'-

2. Var. p. parviflora DC. \n Lam. FJ. Frangaise ed. 3. IV (1805)

p. 583,
' ' ..\-

Synonyme: A. ochotmisis Fischer, Ilort. Gorenk. ed. 2 (1812) p. i7-

A, alba Juss. in Ann. Mus. Paris III (1804) p. 249 tab. 20. ,: u;,

Bliiten kleiner als 2 cm, oft noch nicht ^/2 cm messend. Pf^^zen

nieist kleiner und zarter; Behaarung geringer, oft fast yollstandig fehlend.

Form des Ostlichen Hauptgebietes, vom Balkaschsee! (Lepsa-FkiB, Waldblrg-

Zkil 1876 n. 89^) bis zum Kolyma-FluR! (Augustinowicz), und Kamtschatkaj

(Pallas). Ob die Angabe dieser Abart aus Deutscbland und Transsilvanien

richlig ist, weiB ich nicht; ich babe sie aus dem westlichen Hauptgebiete

nicht gesehen. .:,-..-?l;^ ..j.'fA rm h^l

A. silvestris L. ist cine Gharakterpflanze der Steppengebiete RuBlands

und Asiens; sie findet sich hier sowohl auf den ausgedehnten Grasstepp^"?

wie in G ebiischen. Bei uns tritt sie vorwiegend in Gebiischen und, Laub-

wiildem, nur sehr selten auch auf trockenenWiesen auf. ,
Stets bewonn

sie Kalk-.oder Lehmboden, niemals Urgestein, ':' ' w^M^i.j r y.i i ^^^v -^'

63. A. rnpicola Cambessedes in Jacquemont, .Voyage Botan. IV. •

r ,
'

P K ^ L(1844) t. 2..,,

, Fur eine .nahe Yervvandtschaft dieser Art mil A. sihestm. sprecben

foJgende Grunde:.4. Der Bliitenbau ist bei beidcn voUkommen uberein-

sllmmend; 2. ebenso der Fruchtbau .(vgl. Hig. i G auf S. 203); und 3. def

Bluttbau ist sehr uhnlich; .4. ebenso das InvoJukrum und 5. das Rbizom.

> \

^l ^J
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1. Keiskcana T. Ito.

2. ranunculoides L.

3. coerulea DC.
3a. sovensis Boissieu

4. deltoidea Dougl.

5. trifolia L.

6. Raddeana Maximow.

7. udensis Traiit. et Mey.

8. altaica Fisclier

9. nemorosa L.

10. umbrosa Ledeb.

-1 I. Fischeriana DC,

1:2. nikoensis Maximow.
i 3. reflexa Stepli.

14. apennina L.

15.

16.

blanda Scholt et Kolschy

baicalensis Tarcz.

17. Prattii Huth
18. Ulbric'liiana Diels

19. gelida Maximow,
20. Delavayi Franch.

::^ I. stolonifera Maximow.
2i\ exigua Maximow.
^3. Davidii Franchet

2 4. mexicana II.B.K.

25. rivularis Hamilt.

26. Tlemsleyi Britten

27. Sellovii Pritzel

28. Glazioviana Urban
28*'.Levellei E. Ulbr.

29. antucensis Poepp.

30. lielleborifolia DC,

31. peruviana Brition

32. crassifolia Hook.

33. Richardsonii Hook.

34. rigida Barncoud ap. Gay

35. hepaticifolia Hook.

36. capensis (L.) DC.

37. glaiicifolia Franchet

38. alchemillifolia E. Mey.

39. Fanninii Harvey

40. Thomsuuii Oliver

41, obtusiloba Don
42, rupestris Wallich

43, trullifolia Don
4 4. coelestina Franchet

45. inibricata Maximow,
46. begoniifolia Lev. et Van.

47. baldensis L.

48. Jamesonii Hooker

49. tetoncnsis Porter

50. palmata L.

51

.

pavonina Lam.
52. hortensis L.

53. coronaria L.

54. biflora DC.

55. seravshanica Komarow
56. eranthoides Rgl.

57. Tschernajcwii RgL
58. Kostyczewii Korsch.

59. parviflora Mich.

60. vitifoha Hamilt.

61. japonica Sieb. et Zucc.

62. silvestris L.

63. rupicola Cambess,

64. virginiana L.

65. riparia Fernald

66. cylindrica Gray

67. multifida L,

68. decapetala Ard.

69. sphenophyha Poepp.

70. carohniana Walter

71. dichotoma L.

72. narcissiflora L.

73. demissa Hook. f. et Thorns

74. polyanthes Don
75. elongata Don
76. tetrasepala Royle

77. hepatica L.

78. acutiloba Lawson
79. transsilvanica (FuC.) Heuff,

80. Henryi Oliver

81. Falconeri Hook.

r
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Literaturbericlit.

Nachdruck dieser Relerate ist nicht gestattet

Reinke, J. : Philosophie Jer Botanik. — Natur- und kulturphilosophische

Bibliolhek, Bd. I. 201 S. 8^ — Leipzig (Joh. Ambrosius Barlh)

1905. Jt 4.

In diesem Werk faCt der Verf. seine in der »Einleitung in die theorctisclie Bio-

logie« und in verschiedenen anderen Schriften dargelegten Anschauungen zusanimen
und erganzt sie durch kritische Beleuchtung dessen, was iin allgemeinen liher die Ent-

wicklung des Pflanzenreiches beliauptet worden ist. Der Wert von Reixkes Ausfiih-

rungen liegt darin, daC er, der mit den Aufgaben, Methoden und Resultaten der

Pflanzenphysiologie griindlich vertraut ist, der auch selbst zu ihrem Ausbau durch
eigene Forschungon beigetragen hat, auf das entschiedenste behauplet, daC die pliysi-

kalischen und chemischen Vorgiinge, als Energieformen der anorganischen Natur bekannt
smd, nicht zur Erkliirung der im Organismus stattfindenden Vorgange ausreichen, daG
aieselben einer Maschine vergleichbar mit besonderen »Systembedingungon« und im
begensatz zu dieser auch noch mit »Dominanten« ausgeriistet sind. Die ersteren sind

"B Gegensatz zu den Energien )>quantitativ nicht meCbare Quahtaten^;, die letzteren
die >selbstbildenden Krafte« des Organismus. Der Umstand, daG wir von diesen
Kraften uns keine rechte Vorstellung machen kOnnen, liat vielfach Widerspruch hervor-
gerufen; aber man muB dem Verf. zugeben, daC seine Gegner, auch wenn sie das
I>asein solcher besonderer Kriifte leugnen, doch nicht im stande sind, die von Reinke

sie zuruckgefiihrten Erscheinungen des oi'ganischen Lebens irgendwie durch be-
^annte physikalisch-chemische Vorgange zu erkliiren. Auffaliend erscheint es dem Ref.,
aC Reinke eine vierte Gruppe von Kraften, welche anzunehmen er fiir notig halt, die

*psychischen Krafte«, nur bei den hSheren Tieren mit EinschluC des Menschen zu er-
en vermag. Er gibt aber selbst zu, daG es schwer, wenn nicht unmoglich ist, die

^renze zu bestimmen, wo in der Stufenleiter des Tierreichs die psychischen Krafte auf-
^ren, Nachdem der Verf. in dem Kapitel 5 uber die Zelle und in Kapitel 6 iiber das

J

^^^^ der Pflanze, im Kapitel 7 iiber die Gestalt der Pflanze seine Anschauungen
^argelegtj bespricht er im 8. Kapitel die Anpassungen der Pflanzenwelt; in diesem he-

er sich zu der den Monographen mehrerer PHanzenfamilien ebenfalls gelaufigen
lauung, daG die xeromorphen Pflanzen durch den EinfluB des Standorts und

8i ht
^^^ ^^^ ^ii^chstverwandten hygromorphen Typen hervorgegangen sind; auch

Rei •

^^ ^^ ^^" Anpassungen an klimatische Faktoren Reizwirkungen und nutzlichc

9—l^iT^^^^"^^"
™ Interesse der eigenen Erhaltung der Pflanze. In den Kapiteln

viele
•

^^^.^^^'^^ ^^^^' die Abstammungslehre und bekennt sich trotz scharfer Kritik der

selbe
^\ ^^^^^^^ hineingetragenen Hypothesen und der dogmatischen Behandlung der-

Hlan
^^ ^^^^^ Anhanger der Lehren von einer allmdhlichen Entwicklung des

^en- und Tierreichs. DaG das letzle Kapitel von der Herkunft des Lebens nichts

»<>tani«che
Jahrbtich.r. XXXVII. Bd. (1)

V' ... ^ \
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2 Literaturbcricht. — F. Hock. E. Strasburger, Ch. E. Allen, Kiichi Miyake, und

ISeucs bringfc, liegt in der Natur der Sache. Wenn auch mchrere Botaniker und Zoo-

logen sich nicht zu alien Anschauungen des Verf. bekcnncn wollcn, so kann doch ein

aufmerksames Lcsen von Reinkes Buch nur jedem Naturforscher empfolilen werden;

nicht bloC Botaniker und Zoologen, sondern auch Chcmikcr und Physiker werden durch

dasselbe auf eine schiirfere Scheidung der einzelnen Lebensvorgange hingewiesen und

konnen bei Beachtung derselben sich leicht vor Selbsttauschungen bewahren; audi die

phylogenetischen Systematiker und Pflanzengeographen werden gut tun, darauf zu

achten, daB die Hypothesen iiber Pflanzenverwandtschaft immer gewagter werden, je

hoher die systematischc Stufe ist, welcher die hypolhetisch niit cinander in Vorbindung

gebrachten Formenkreise angehoren. E.

Hock, F. : Sind Tiere und Pflanzen beseelt? — Sammlung naturwissen-

schaftlich padagogischer Abhandlungen, herausgegeben von 0. Schmeil

und W. B. Schmidt, Bd. II, Heft 2, 25 S. 8*>. — Leipzig (B. G.TeubnerJ

1905. Jl 1.—.

Der Verf., welcher bei seinen speziell botanischen Studien das Interesse fiir Philo-

Sophie, welches er auf der Universitat gehabt hatte, nicht verloren hat, behandelt die

Frage, ob Tiere und Pflanzen beseelt seicn, mit der Absicht, dieselbe fiir den Unterricht;

in der Schule zu erortern. Bekanntlich sind jetzt mehrere Physiologen geneigt, den

Pflanzen Sinneswerkzeuge zuzuschreiben, welche man auch, wenn man den Vergleich

mit den bei Tieren entwickelten Sinneswerkzeugen sclieuL , reizempfindliche Organe

nennen kann. Der Verf. hebt mit Recht hervor, daB das, was bei Pflanzen und

niederen Tieren als »Tneb« bezeichnet wird, als eine niedere Stufe seelischer Tiitigkeit

angesehen werden miisse, und stellt sich damit in Gegensatz zu Reinke, der den Pflan-

zen Gefiihle und Willen abspricht. E- -^

'^n

Strasburger, E., Ch. E. Allen, Kiichi Miyake, und J. B. Overtou:^

Histologische Beitrage zur Vererbungsfrage. — In »Jahrb. Wissenscn.

Bot.« XLII (1905) Heft 1. "t
X

Die histologischen Reitrage bestehen aus mehrercn selbstandigen Einzelarbeiten,

die aber die gleichen Probleme bei verschiedenen Pflanzengruppen behahdeln. .^'^y

orste Teil, von Strasburger, betitelt sich: »Die typische und allotypische Kerntcilung,

Ergebnisse und Erorterungcn* ; in ihm wird im allgcmeinen der Stand dieser Fragc^

resiimiGrf, zu deren LSsung die drei folgenden Arbeitcn Beitrage liefern: »Das Ver

^.

der Kcrnsubstanzen wiihrcnd dor Synapsis in den Pollenmuttorzellen von Lihum eana-

(leuse^ von Allen, >Ober Reduktionsteilung in den Pollenmuttcrzellen einiger MonoKO-

tylen von Miyake, »Uber Reduktionsteilung in den PoUenmutterzellen einiger Dikotylen*

von OvKRTON. Es handelt sich besonders um die Klarstellung der Vorgange nei "C'^

Reduktionsteilung, die nach den Ergebnissen der Verf. unbestreitbar diesen Namen ver-^

dient. In den PoUenmutterzellen finden sich im Gcriistwerk des Kernes vor deni by-

napsisstadium dichterc Chromatinansammlungen, die Overton als Prochromosomen Dfi-

zeichnet; sic sind in Paaren angeordnet und ihre Zahl ist gleich der der Clironiosomen

der somatischen Zellen. Im Synapsisstadium werden die einzelnen Komponenten un

y

^ -'
w r.

-J >
'^ -^

kenntlich; dieses Stadium wird als ein normales fur die heterotypische Teilung be-

trachtet, und ist nicht, wie mehrererseits behauptet worden ist, ein Kunstprodukt bei der^

Praparation. Nach der Synapsis werden lange Faden ausgesponnen, in denen Chro-,

matinkorperchen (Chromomeren), in regelmaCigen kleinen Abstanden verteilt, gewissef-

maCen aufgeroiht sind; solche Faden treten paarweise zu einander in Bczichung i^
,

zwar besonders je die Chromomeren in <len Faden paarweise. So liiCt sich die Dopp^

'

naiur des Fadt-ns spaterhln kaum noch oder uberl»aupt nicht mehr erkenuen. Darni

v^-*

^ -J

1 ^ ^^i - V-

"'t-

.
v--^^



1

'

4

Liferaturbericht. — J. B. Overton. 3

isl das Knauelstadium erreicht, bei dem wahrscheinlich nur ein kontinuierlicher Faden

vorhanden ist. Dieser spaltet sich bald der Liinge nach, was als ein Wiederauseinander-

Ireten der vorher vereinigtcn beiden Fiiden zu betracbten ist, die sogen. >erste LSLngs-

spaltungc. Dieser Doppelfaden wird nun in einzehie Stiicke zerlegt, deren ZabI der

reduzierten Chromosomenzabl entspriclit. Jedes Stuck ist ein Doppelchroinosom,

zwei univalcnten Ghromosomen zusammengesetzt, deren eines sehr wabrscheinlich als

rautterliches, das andere als vaterlicbes zu bezeichnen ist. Diese Doppelcbromosomon

warden nun bei der erst multipolaren, dann bipolaren Spindelbildung getrennt. Daboi

erfolgt die friihcr als zweito bezeicbnete, cinzig ochte Langsspaltung der Einzclchromo-

some, die derjenigen der typlschen Kernteilung entspricht. Diese so entstandenen

Paare bleibcn aber vorlaufig zusammen und worden erst bei der zweiten Zellteilung,

der homoiotypiscbon getrennt. Es ist also der groGe Unterscbied zwiscben der typiscben

Teilung und der ersten Teilung der Pollenmutterzellen, dai3 bei der ersteren die Ghromo-
somen auf zwei Tocbterkerne verteilt werden, bei der letzteren aber gemeinsam deni-

selben Tocbterkern zufallen. Die erste postsynaptiscbe Teilung ist eine Reduktions-

oder Differcntialtcilung, durcb die die ganzen univalenten Ghromosomen, die in der

Synapsis zur Vereinigung kamen, getrennt worden; die zwcite postsynaptiscbe Teilung

bewirkt, daB je eine Langsbalfte der univalenten Ghromosomen auf die Enkelkerne

verteilt wird; die bei der ersten Teilung nur angelegte Trennung der Ghromosomen
wird also bei der zweiten Teilung wirklich ausgefiihrt. Die Tocbterkerne der ersten

Teilung treten nicbt in einen v5lligen Ruhestand ein, die Ghromosomen verlieren nie-

mals ganz ihre Individualitat.

Es ist leicbt einzusebcn, daB die hier gegebene Auffassung der Reduktionsteilung

den Tatsachen entspricbtj die wir fur das Verbalten der Merkmale bei den Bastarden

kennen. Was die Rolle der Nukleolen bei der Reduktionsteilung betrifft, so stimmt
MitAKE mlt der SxRASBrROERschen Ansicht darin ubercin, daB sie hauptsacblich zur Bil-

ling der Spindel verwendet werden, da sie verschwinden, wenn die SpinJelfasern auf-

treten. Vielleicbt fmdet auch ein Austausch zwischen Nukleolen und Ghromosomen
statt, da die Tinktionsfahigkeit beider in bestimmten Phasen wechselt.

In dem Resume Strasburgers werden auch viele Fragen, die die typische, soma-
hsche Kernteilung berubren, nach dem neuesten Stande der Forscbung erortert; von
Tnteresse sind die theoretiscben Folgerungen, die die Erblichkeitslebre im allgemeinen

betreffen. Die Chromatink5rner k5nnen noch nicht als die letzten geformten Trager
aer erblicben Eigenscbaften, als Pangene (De Vries) angcseben werden, sondern sie sind

Pangenkomplexe, Pangenosomen. Sie werden zu Einheiten hOberer Ordnuhg verbunden

% ». im Fadenstadiuni nach der Synapsis), denen wohl auch eine' allgemeinere Be-

Jeutung zukommt; eine bestimmte Wablverwandtschaft entscheidet vielleicht iiber ibren

Zusamtnentritt, die die Abhangigkeit von Merkmalen im Organismus begreiflicher er-

»**heinen UeBe. Solche Pangenverbande bezeichnet Verf. als Iden, die das Gbromosom
zusammensetzcn. Betreffs des EinQusses der Pangene auf das Cytoplasma hat De Vries
>e Vorstellung, daB sie aus dem Kern in das Gytoplasm'a auswandern. Dafiir feblt

<e sich aus Tatsachen ergebende Grundlage. Aber bei jeder Zellteilung bei der Bildung
er Spmdel tritt ein Stadium oin, wahrend dessen die Ghromosomen mit dem Cyto-
Pasma in Yerbindung treten; hierbei konnte eine Beeinflussung stattfmden.

^
Bei der beterotypischen Teilung sammelt sich das Ghromatin vor der Synapsis in

te^t™'"^^^
Zentren, die paarweise angeordnet sind; fur sie kdnnte der Name Garao-

reu beibehalten werden. Als Gamosom ist die Gruppe der Pangenosome zu be-
»c pen, die zu einem Gbromosom gehoren; nach der Synapsis werden die Gamesome

s^ '^^^^^^^Sen; diesen gestreckten Zustand bezeichnet Verf. als Gamomit, die ver-

J^
mohenen Gamomiten als Zygomiten. Bei dem Fadenstadium sind die f&rbbaren

^T>erchon, die Chromomeren, in bestimmten Abstaaden aufgereiht und treten bei

(1*)
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benachbarten Faden paarweise in Verbindung; die Chromomeren fallen unter den Be-
r -

griff der Iden; sie verschmelzen bei der Yereinigung der Ganiomiten und hierbei kann

ein Austausch der Pangene stattfinden.

Vom Standpunkte dieser Anschauungen aus bespricht Verf. schlieClich die Frage

der Pfropfhybriden, besonders des noch immer problematischen Cyttsus Adami und

kommt zu dem Resxiltate, daC es an einer histologischen Grundlage fur die Annahme
fehlt, daC die Pflanze eine Pfropfhybride ist, r,^

Zahlreiche bemerkenswerte Einzelheiten der inhaltsreichen Arbeiten konnten in
r

einem kurzen Referate nicbt wiedergegeben werden. R. Piix.er. .

Clements, F. E.: Research Methods in Ecology. — Lincoln^ Nebraska

(University Publishing Company) 1905. 334 S. ^ 3.

Dies Buch will ein Leitfaden sein fiir jeden, der in modernem Sinne intensive

Pflanzengeographie zu treiben unternimmt. Es enthalt also sowohl eingehende An-

leitungen praktischer Natur wie auch allgemeine Diskussionen iiber Prinzipien und

Methoden der Pflanzengeographie, will aber nirgends als Lehrbuch des Gegenstandes

aufgefaBt sein.

. ' ;
Der um den Ausbau exakter Beobachtungsmethoden und um die Verwendung des

"
? ^

i •^r

Experiments fiir pflanzengeographische Zwecke wie bekannt wohlyerdiente Verfasser

leitet seine Ausfiihrungen mit einem sehr energischen Hinweis auf die Notwendigkeit

einer strengeren Systematisierung okologisch-pflanzengeographischer Studien ein. Im

2. Kapitel wird der Standort (»The Habitat*) behandelt; es ist darin eine Fuile

praktisch wertvoJlen Materiales verarbeitet, Samtliche zur exakten Messung der kliina-

tischen und edaphischen Faktoren notwendigen Instrumente und ihre Handhabung sind

in anschaulicher Weise zur Darstellung gebracht. Das 3. Kapitel, >The Plant*, be-

bandelt die Epharraose unter natiirlichen Verhaltnissen und bei experiaienteller Be-

handlung. In diesem Abschnitt findet der europaische Lescr nicht viel Neues. Dagegen

fesselt im 4. Abschnitt »The Formation* die Darstellung der originellen Methoden, die

Clements und seine Schiller auscrearbeitet haben, um zu exakten Aufnahmen der Be-

stande zu gelangen. ^ Wer die betreffenden Arbeiten nicht kennt, muC im Original

nachlesen, wie das »List-Quadrat« und das »Chart-Quadrat« benutzt werden, welche

Aufschliisse das permanente und das denudierte Quadrat zu liefern im stande sind, wia

»Transects«; und >Migration Circle* angelegt werden. Auch Kartographieren, Pho^^"

graphieren und die Aniage von Formationsherbarien werden bier eriautert. Darauf >vira

die Entwicklung und Struktur der Formation behandelt mit all den zahlreichen Fak-

toren, die in ihr Werden und Dasoineingreifen: Invasion, Succession usw. Die For-

mation als Organismus bringt in ihrer Ontogenie alle Probleme der individuellcn Ent-

wicklung wieder. Sio ist also auch dem Experiment zuganglich, wie am Schlusse m

dem Kapitel ^Experimental Vegetation^ ausgefuhrt wird.

?

^' - *

.o_ -
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Die nomenklalorischen Bestrebungen des Verf., deren Wesen aus seinem Aufsatz

in Bot, Jahrb, XXXI. Beiblatt IVr. 70 (1902) aJIgemeiner bekannt wurdon, sind in dem

Buche mit Nachdruck durchgefiihrt. Viele Fachausdrucke hat Verf. neu gebildet. Da?

Ganze bildet sehr niitzliches Material fiir die weitere Behandlung der pflanzengeogra;

phischen Terminologie und Nomenklatur. Manches von des Verf. Vorschlagen ist.^^^

verbesserungsfahig; auch erschopfen sie namentlich die tropischen Verhaltnissc keinesweg .

Das Studium des Buches kann jedem Pflanzengeographcn anempfohlen werden,

es ist durchweg in modernem Geiste geschrieben. Auf die Hauptfrage, ob die un

detailierte Arbeitsweise, wie sie Verf. verlangt, hinreichende Ergebnisse bringen w^ j

um den Aufwand an Zeit und Kraft zu lohnen, geht Verf. selbst an mehreren Stellen

des Buches ein. ZweifelJos wird man ilim zustimmen und sie im allgemeinen beja

Jeder Pllanzengoograph wciC ja, wie viel wir von einer exaktercn Fundamentieru i

^ . ^

\ r
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Literaturberi<:lit. - Henry S. Conard. ^

der Okologie norh erlioiTeu. Jeaoch soil man niclif alles (Javon erwarton, wie os \cr(.

/u tun scheint. Und die Hauptsache w'lrd stets bleiben, wie und von weni die hior so

IrefTlich geschildertcn ^Research Mctliodsc angewandt werden. — Was an Clements' Buch

wenig gcfiillt, ist der anmaCendc Ton, in dem der Yerf. sich vielfach gofallt. Manclien

Leser z. B, werden die absprechenden Kritiken iiber die bisherigen Leistimgon der Oko-

logie und ihre Methoden hochlichst befrcmden. Es verrat inirncr Kurzsicbtigkeit, iiber

das, was die Existenz unserer Anscbaiiungen doch bodingt bat, abziiurlcilon, als sei cs

alles Plunder gewesen. Fiir Anfiinger, die Verf. wobl seinem Lescrkreis /urecbnct, isl

cs das Verderblicbste, was es geben kann. Auch soUtc ein Satz, wie >Tbc tliought of

subjecting forms presumed to be species to conclusive test by experiment has appa-

rently not even occurred to descriptive botanists as yet< (S. i 3) nicht von jemand

geschrieben werden, der ein paar Seiten vorher die Unkenntnis der Litcratur oder die

Gleichgultigkeit dagegen als das i>prevalent evil of American botanical study* gebrand-

niarkt hat. — Das Buch ist durcli die Wiedergabe von epliarmonischen Illustrationen und

kleinen Formationsbildern auch fiir die spezielle Kenntnis von Colorado, wo Verf. seine

meisten Untersuchungen angestcllt hat, nicht ohnc Tnteresse. L. Diels.

Conard, Henry S. : The Watcrlilies. A Monograph of the genus N?/m-

phaea. — Washington (Carnegie Institution) 1905. 4*>. 279 S. Mit

30 Tafeln und 82 Textfiguren.

Der Verf. dieser umfassenden Monographic der Gattung Nymphaea hat nach

Durcharbeitung des in den amerikanischen Herbarien befindlichen Materials die Haupt-

herbarien Europas besucht und ausgiebig benutzt, so daC ein Werk vorliegt, welches

in alien die Gattung Nymphaea betreffenden Fragen ziemlich erschopfend Auskunft zu

geben vermag.

Nachdem ira Kapitel I (S. 3—25] die Geschichte der Gattung seit den altesten

historischen Zeiten abgehandelt ist, gibt der Verf, im Kapitel H [S. ^7—94) eine sehr

ausfuhrliche Ubersicht uber den mikroskopischen Aufbau aller Teile der hierher ge-

horigen Arten und schildert sodann in Kapitel III (S 95—112) die Entwicklungsgeschichte

der Organe und des Embryos, in Kapitel IV (S. 113— 124) die physiologi:^chen Ver-

h&ltnisse.

Kapitel V (S. 125—211), weitaus das umfassendste des Buches, enthalt die syste-

niatische Aufzahlung und die Beschreibuhg der Arten und Varietaten. Sehr zu be-

gruBen ist der beigegebene analytische Schliissel, welcher gestattet, die sehr schwierig

auseinander zu haltenden Arten der Gattung Nymphaea ni bestiniinen. •

'

Verf. gibt folgende Einteilung der Gattung:

,

I. Gruppe: Nympbaeae apoearpiae.
4. Subgenus: Anecphya: N. gigardea Hook.
2. Subgenus: Brachyceras: N, elcgans Hook., N. ampla (Salisb.) DC, N, flavo-

virens Lehm,, N siellata WiM., N caertdea Sdv'igny, N ^nterantha Guill

et Perr., N. Heudclotii Plamch. , N. ovalifolia Conard, X. calliantha Conard,

1 - 'dfurea Gilg, N
ruppe: Nymphaeae sync
3. Subgenus: CastaHa.

A. Xanthantha: N, mexicana Zucc.

B. Chamaenymphaea: N tetragona Georgi, N. fennica Mela.

C. Eucastalia: K Candida Presl, N. aiba (L.) Presl, N. odorata Ait.

N. tidjeroaa Paine.

*. Subgenus: L
N rulra P

pub
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6 Literalurbericht. — August Bayer.

5. Subgenus: Hydrocallis: K amaxoumn Mart, et Zucc, K Budgcana
G. F. W, Mey., N. blanda G. F. W. May., K lasiophylla Mart, et Zucc, K
Oardneriana Planch., N, Jamcsoniana Planch., N. stcnaspidota Casp., iV.

tenerinervia Gasp., N. oxypetala Planch., N. Qibertii (Mor.) Conard.

In Kapitel VI (8.24 3—218) geht der Verf. kurz auf die Verbreitung der Arlen

von Nymphaea ein. Kapitel VII (S. 219—233 behandelt die sehr schwierigon Hybriden

und Gartenvarietaten, Kapitel VIII (S. 234—241) endlich die Kultur und den Gebrauch

einzelner Arten der Gattung.
K

Die Ausstattung des Buches ist einc glanzende, die Tafeln sind gut, zum Tell sehr

gut farbig ausgefiihrt und geben cine vortreffliche Vorstellung von dem Aufbau der

dargestellten Arten. E. Gilg (Berlin).

Bayer, August: Beitrage zur systematischen Gliederung der Cruciferen.

Beihefte zum Bot Centralblalt XVIII. Abt. II (1905) p. 119—180,

t IV, V,
I -i

Die bisherigen, oft nach sehr verschiedenen Prinzipicn aufgestelltcn Systeme der

Cruciferen haben samtlich niehr oder weniger den Nachteil gehabt, daC sie cine gcriaiie,

natiirliche Einteilung dieser Faniihe nicht zulieCcn, dal3 sie im Gegcnteil oft selir
^ K fc V "^^^

kunstlich durchgefiilirt werden muBten und daG deshalb Gattungen getrennt wurduD,

die zweifellos sehr nahe niit einander verwandt sind, andererseits Gattungen zusammen-

gestellt wurdcn, die sicher sehr wcnig mit einander gemein habcn. Verf. sucht deshalb

nach einem neuen Ausgangspunkte fiir die Systematik, nacli cinem Merkmale, von

welchem aus man die natiirliche Verbiudung und das verwandtschaftliche Verhallnis

zwischen den einzelnen Gattungen besser zu erkennen und dieselben darum in niog-

lichst naturgetreue Gruppen zu ordnen vermag. Dieses Merkmal findet er in der Ge-

stalt, Zahl und Anordnung der Saftdriisen (Honigdriisen, Bodendriisen) der Blute. Die
• J *

Saftdriisen sollen nach ihm in direkter Abhangigkeit von der allgemcinen Disposition

der Bliitenteile, besonders des Androceunis, stehen; und weil sieh ihr Charakter streng

nach der Konfiguration der Bliitenteile richtct, so kann man nach seiner Meinung aus

der Ahnlichkeit der Saftdriisen auf die Verwandtschaft, aus der Verschiedenhcit der-

selben auf das Gegenteil schlieCen und so durch griindliche Vergleichung der niannig

faltigsten Formen mit einander die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Gal-

tungen erkennen und bestimmen.

_Jl.

\ ^

fT*

In seinem System beriicksichtigt er nun weniger die spe/iellcn Formen einzelner

Driisen, als vielmehr die diagrammatischen. Verhaltnisse, weil gerade in diesen 4^.e**?^l'
- y* ^ V ' ^ '- I , ^ J - -

gemeine Anordnung der einzelnen Bliitenglieder am starksten zum Ausdruck tommt.

In seiner ersten Einteilung behalt er ferner die alte Trennung Linnes zwischen Siliquosen

und Siliculosen bei. Die Aufstellung und Scheidung der einzelnen Gruppen erfolgt dann

aber schon hauptsachlich nach dem Charakter der Safldriiseh, wob'ei besonders bei den

Siliculosen auch die Form des Schotchens sowie die anderen iibhchcn Merkmale be-

riicksichtigt werden.

Die vorliegende neue Einteilung, die wir unten kurz folgen lassen, kann nun

durchaus noch nicht den Anspruchi auf Vollstandigkeit crheben; sie ist vielmehr nur

fiir eine verh&ltnismaCig geringe Anzahl von Gattungen durchgefuhrt, hauptsachlich auS

dem Grunde, weil ein genaues Studium von Form und" Gestalt der Honigdriisen niir

bei frischem Material moglich war, und dieses eben nur aus der einhcimischen Flora

i'^

^ ^

,
. .

-. -, . t . h H

5'
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^- PL

in geniigender Menge zur Verfiigung stand.

A. Siliquosae.
'

I. Laterale und mediane Saftdriisen vorhanden.

1. Saftdrusen als ein vollstandiger, die Basis aller Staub-

gefaCe umgebender, massiver Wulst , die obcren und

unteren mit einander verbunden .;'.<. Sisymbncae

^^

* J
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Literaturbei'iclil, — Charles E. Bessey. 7

2. Die lateralcn Safldriisen als ein Wulsl, der an der Inncn-

seite offen oder durch eine Liicke unterbrochen ist, die

mcdianen einfach, niit den latcralen verbunden oder

2—3-hockerig oder -zahnig 2. Arabidrae

3. Der laterale Driisenwall an der AuCenseite offen oder

aus^esattclt, an der Innenseite am st&rksten, mit den

mcdianen Druscn meistenteils deutlich verbunden; diese

einfach zungenformig oder 2—3-zahnig 3. Erysimcac

k. Die laterale Driise als ein hufeisenformiger Wulsl an der

Innenseite ganz offen, auBen raassiv; die mediane Driise

einfach, mit den lateralen durch ein schmales Streifchen

verbunden oder vollstandig gcsondert 4. Cardamineac

o. Die latcralen Driisen zwei, einfach, prismatisch, je eine

hiuter dem kurzen Staubfaden stehend; die mcdianen

zwei, je eine einfache Driise zwischen den beiden Fila-

menten eines jeden langeren Staubblattpaares 5. Jh-assiceae

II, Nur laterale Saftdriisen vorhanden, die mcdianen fehlcn.

6. Die lateralen Driisen als ein Wulst, welcher die Basis
r

eines jeden kurzen Filamentes vollstandig umgibt ... 6. Ilcspcrideae

7. Die lateralen Driisen in der Form eines Wulstes, der

vorn offen, hintcr dem kurzen Staubfaden am staiksten

und hier ausgesattelt oder zerkliiftet ist 7. Nasttirtieac

B. Siliculosae,

I. Laterale und mediane Saftdrusen vorhanden.

8. Ein vollstandiger driisiger Ring um die Basis aller Staub-

gefaCe herum ausgebildet 8. Tsaiideae

.fi 9. Saftdriisen gesondert, nicht zusammenhiingend; die late-

;.'! ralen paarig (je eine an jeder Seitc dcs kurzen Fila-

mentes), die mcdianen einfach (je eine z\\ischen den

beiden Staubfaden des oberen Paares) 1>. Lepidicae

n. Nur laterale Saftdriisen vorhanden, die mcdianen fehlen.

<0. Laterale Driisen wulstformig, inncn schmal offen, auCen

dick, mit seithchen, vcrdickten Fortsatzen 10. Capsellcae

H. Laterale Saftdriisen wulstformig, innen breit offen, auBcn

tief ausgesattelt, fast zweilappig, mit sehr kurzen seit-

hchen Fortsatzen 41. Camdineae

v>4,V-*, Laterale Saftdriise als ein solider Ringwulst, an der

:,. AuCenseite zweilappig 12. Lunarieae

13. Laterale Driisen vier, paarig (je cine an jeder Seite des

'r,t|y-| ,,,1 kurzen Filamcntes), gesondert, frei. .
.
-

. ^ ,
^ .

-.': a. silicula latisepta . <3. Alysseae

t-.e

t s

-<- % 1*. p. silicula angustisepta 14. Iberideae

K. Krause.
r

Bessey, Charles E.: The chimney-shaped stomata of HoiacantJia Emoryi.

Bull, of the Torr. Bot. Club XXXI (<904) p. 523—527, t. 24.

^^' ^(^^<^antha Emoryi Gray (Simarub.), einem in Arizona vorkommcnden
« uslenstrauch, besitzen die assimilierenden Stengel und Zweige — Blatler felilen fast

^ollstSndig — zunachst eine sehr dicke, raehrschichtige Epidermis, die nacli auGen stark

ulikularisiert ist, trotzdem abcr so durchsichtig bleibt, daC die Assimilationsfaliigkeit

es darunter liegenden Palissadencewebes nicht beeintrachtigt wird. In diese starke

l__
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Epidermis sind dann die Spaltoffnungen so tief eingesenkt, daC uber jeder Spaltoffnung

eine forinliche Rohre entsteht, die nach oben durch die etwas liinuherwallendo Kutikula

noch verlangert und gleichzeitig auch verengert wird, so daB damit ein Vorraum go-
w

schaffen ist, weleher ein direktes Verdunsten aus den Spaltoffnungen in die auBerc

Atmosphare hinein fast ganz unmoglich macht. Es ist Holacantha also ein neues

Beispiel fiir eine in anderen Wiistengebieten bekanntlich mcliifach beobachtete Form

des stoinataren Apparates. K. Khalse.

Sernander, R. : Den Skandinaviska vegetationens spridningsbiologi. Zur

Verbreitungsbiologie der skandinavischen Pflanzenwelt. Mil eineni

deutschen Resume. (Berlin und Upsala). Upsala 1901, 442—457.

Es soil nachtraglich noch auf diese geschickt angelegte und sorgfiiUig ausgefiihrte

Arbeit hingewiesen werdenj welche wohl den umfangreichsten Beitrag zur Fruchtbiologie

darstelltj den wir bis jetzt besitzen. Zahlreichc Beobachtungen in frcicr Nafur und

Experimente haben Verf. viele neue Wege der Fruchtverbreitung auffinden lasscn, und

seine Ergebnisse veranlassen ihn, niehrfach von den alteren Auffassungen abzuweichen.

Das deutsche Resume teilt iiber die Versuchsanstellung sovvolil we iibcr die ein-

zelnen Funde nichts naheres- mit; es beschrankt sich auf eine ubersichtliche Gruppierung

der gewonnenen Resultate.

Wind, Wasser und Tiere werdcn als Agentien der Verbreilung abgehandell.

»BodcnIaufcr< sind zahlreich, und Verschleppung vegetativer Knospen durch den Wind

lieB sich in vielen Fallen feststellen, wo man sie bisher ubcrsah, Dabei wirken die

Wirbel welken Laubes, oder Schneegestober, oder losgerissene Moosbiischel usw. als

Transporteure und Befordcrer.

In gleicher Weise gibt es im Wasser mancherlei Gelegenheiten zum Transport

solcher Samen, die an sich zu schwer sind, um zu schwimmen: diirre Aste und Stengel,

Teile der Mutlerpflanze, gallertartige Substanzen; besonders aber das Eis. An zanl-

reichen Stellen wurden die Driften des SuBwassers und des Meeres (besonders der Ost-

see) analysiert, doch enthalt dariiber das deutsche Resume nur Verweise auf den

schwedischen Text. Welche organischen und anatomischen Eigentiimlichkeiten die Ele-

mente dieser Driften auszeichnen, findet S. 146—224 eingehende Darstellung. Schwimm-

gewebe und Brutknospenformen gibt es in allgemeiner Verbreitun

Nach der Abhangigkeit ihrer Aussaungsweise von der Tierwelt lassen sich cndo-

zoische, epizoische und synzoische Pflanzen unterscheiden. Letzte Gruppe (die erst Ver.

so benannt hat) umfaBt diejenigen Arten, deren Samen von Tieren (Nagern, V6geln,

besonders aber Ameisen) absichtlich von der Mutterpflanze nach anderen Stellen

geschafft werden. Die myrmekophilen Synzoen unterzog Verf. organographiscner

Untersuchung und experimenteller Behandlung, um die Anlockungsmittel ihrer Samea
F

'

festzustellen: es lassen sich etwa 6 Typen unterscheiden.

Die folgenden Kapitel untersuchen die Verbreitung der fruchtbiologischen Typen

zeitlich und raumlich : in verschiedenen Jahreszeiten und innerhalb verschiedener For-

mationen und deren Schichten: es werden also eine Menge noch kaum beruhrter Zu-

sammenhange in Betracht gezogen. .

Zum SchluB wird die Effektivitat der wichtigsten Verbreitungsmittel erdrtert.

Auch dieser Abschnitt ist an Einzelheiten zu reich, als daC ihm ein kurzes Referat ge-

recht werden konnte. Als wichtig sei nur hervorgehoben, daB Sernandkr (im Gegensatx

zu HuLT, Blytt und Andersson) die Verbreitung uber weite Strecken, z. B. iiber di^

Ostsee hinweg, fur eine haufig eintretende Tatsache ansieht. >Der Verf. glaubt, daC

die Pllanzcn unsercr Nachbarlander auf breiten, von den Meeresweiten verhaltnism5Pig

unabhangigen WanderstraBen zu uns kommen, wenn die auBeren Verhaltnisse »e

n6tigen Existenz- und Verbreitungsbedingungen gewahren. Die Menge der efrekti>en

' 4
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Verbreitungsmoglichkeiten, die nachgewiesen wurdenj deutet mit Bestinimtheit nach

dieser Richtung hin.t L. Diels.

Hoops, Johannes: Waldbaume xind Kulturpflanzen im germanischen Altcr-

tum. Mit 8 Abbildungen im Text und einer Tafel, — StraBburg

(Karl J. Trubner) 1905. 8^. 689 S. Br. JT 16.

Der Verf. versucht die Slellung der Waldh;iunic und KuHurpflanzon im germani-

schen Alterlum nach palaontologisclien, archaologischcn und sprachwissenschafllichen

Gesichtspunkten darzulegen. indein er von der indogermanischen Urzeit ausgchcnd das

Sleinaltcr, das Bronze- und Eiscnalter, die vorromische Zeit, das Zeitalter der Roiuer

und endlich die friihere Zeit des Mittelalters bei den west-, mittel- und nordeuropaischon

Germanen, bei lefzteren bis zur Einfiihrung des Christenlums, durchgcht. Er giht zu-

nachst eine ausfiihrliche Darstellung der Entwicklungsgeschichle der Pflanzenwelt Mittel-

und Nordeuropas seit dem Ende der Diluvialzeit, sucht einen Uberblick iiber die geo-

graphische Yerbreitung der wichtigsten Waldbaume in den iilteren Kulturepoclicn der

europaischen Menschheit innerhalb dieses Gebietes zu gewinnen und gelangt dadurch zu

dem gleichen Ergebnis wie Much und Kossixna tiber die Ursitze der Indogermanen. Aus

dem Vorhandenscin der Namen fiir Bucho, Eiche und andcre Waldbaume in der Sprache

derselben folgert er namlich, da6 jene Urheimat kurz vor der Trennung dieser Volkcr

in EuropSer und Asiaten, die gegen das Ende des Steinalters stattgefunden habe, nicht

in einer baumloscn Steppe gewesen sei, wie Schraoer annimmt, sondern in einem wald-

reichen Gebiete zu suchen sei, das westlich der Bucbengrenze lag, und wo die Eiche

damals der vorherrschende Waldbaum war. Mit dieser Annahme stehe es nicht im

Widerspruch, daC die Indogermanen vor ihrer Trennung Ackerbau und ausgedehnte

Mehzucht getrieben batten; denn in dem fraglichen Gebiete seien ausgedehnte waldfreie

Oder waldarme Strecken, moglichenfalls, wie Gradmaw will, bereits seit der postglazialen

Sleppenperiode vorhanden gewesen.

Die Urheimat der Germanen und Balten k5nne, wie sich aus dem Namenwechsel
der Eiche und Fohre ergebe, nicht in Skandinavien gesucht werden, sondern sie miisse

m Nordwestdeutschland, in Jutland oder auf den danischen Inseln gewesen sein.

Die Waldflora Deutschlands zur Zeit der Romer, im friihen Mittelalter und die

Altenglands zur Zeit der Angelsaohsen wird an der Hand archaologischer Befunde und
sprachlicher Denkmaler ausfiihrlich dargelegt. Der Verf. kommt zu dem Schlusse, daB
die durch spontane Ausbreitung bewirkte Verteilung der Baumbestande Deutschlands
>n der Haupisache schon zur Romerzeit ihren AbschluB erreicht habe, womit aber nicht

gesagl werden soil, daC sich seitdem nicht manche auf nichtmenschhchen EinfluC zu-

J^uckzufuhrende Verschiebungen vollzogen batten. So meint der Verf., daC auch der

Ruckgang des Nadelholzes in Nordwestdeutschland im Mittelalter, obschon er durch
n^enschiichen EinfluG beschleunigt wurde, doch als die Fortsetzung eines naturhchen

ntwickluhgsganges aufzufassen sei, der unter dem Einflusse khmatischer Faktoren
^ton in ferner prahistorischer Zeit seinen Anfang genommen habe. Indessen gibt er

och zu, daC das allgemeine Zuruckdrangen des Nadelholzes im Mittelalter und die da-

.
^^ Starke Ausbreitung der Laubwalder in Deutschland eine Folge forstlicher Raub-

^irtschaa gewesen sei, der in erster Linie das Nadelholz zum Opfer fiel. Das Wieder-
^ordnngen dieser anspruchslosen Holzarten in der Gegenwart sei im wesentlichen durch
'e erddung der verwirtschafteten Laubbolzbdden bedingt.

J
^^'^ die Kulturpflanzen anlangt, so wird zunSchst ausgefuhrt, daC die Spuren

jjj^
^^'^.^^^^"^ ^" Europa sicher bis in die palaolithische Zeit hinabreichen. Die Gerste

.
ereits in der Fundstatte von Campigny in Nordfrankreich nachgewiesen, die der

Sudfr if^^^^^

^^^ Palaeo- zum Neolithicum angehOrt, Weizen aus d
rankreicb. Weizen und sechszeiUse Gerste linden sich auch in den iij

ierselben Zeit in

ge Gerste linden sich auch in den jungercn Muc5i:bd-

r
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Abfallhaufen Danemarks. Bei den Indogermanen war kurz vor ilirer Trennung in

Asiaten und Europaer ein verhaltnismaBig hoch enlwickelter Ackerbau vorhanden, wie
r

an der Hand der Sprachvergleichung nachgewiesen wird. Sie bedienten sich des Plluges,

Weizen und Gersle waren ihre Hauptgetreidearten; doch schoint die Gerste das wlcli-

tigere Brotkorn gewesen zu sein. Die Hirse spielte hei ihnen zu einer gewissen Zeit

eine groBere Rolle als im bistoriscben Zeitalter; aber es haben sich keinerlei Anhalls-

punkte dafur ergeben, daC sie das alteste oder je das wichtigste Getreide gewesen ware.

Aus der Betrachtung der den Indogermanen eigenen wenigen Kullurgewachse ergebe

sichj daC das siidliche Mitteleuropa nichl die Heimat dieser Volker vor ihrer Trennung

gewesen sein konne, weil dort zur Steinzeit eine weit groCere Zahl von KuUurpflanzen

gebaut worden ist. Die Pfaldbauer der Alpen waren daher wahrend des groCten Teils

der neolithischen Epoche keine Indogermanen. So weisen auch die KuUurpflanzen, die

leiztere besaGen, ebenso wie die Waldbaume mit groCer Wahrscheinlichkeit darauf bin,

(3aC die indogermanische Urheimat im nordJichen Europa mit EinschluC IVorddeutsch-

lands zu suclien sei, wo vor dem Auflreten des Roggens die Gerste aus klimatischen

Griinden das Ilauptbrotkorn gewesen ist. ;-

Erst in dern Zeitalter der Metalle erweiterte sich der Kreis der Kulturpflanzon

der Bewohner Mittel- und Nordeuropas. Triticiim covipactum ist in der Bronzezeit bis

nach Danemark vorgcdrungen, wogcgen Triticiim monococcum und dicoccum^ 4*^ ?."^

Steinzeit dort gebaut wurden, sich nach dieser Zeit aus dem Norden zuriickgezogcn

liaben. Der Ilafer tritt auf und gelangt ebenfalls bis nach Danemark. Es scbeint, daC

jhn die Italiker schon vor ihrem Abzug nach dem Siiden von Osten her erhalten haben.

In der alteren Eisenzeit erreichen Erbse, Bohne [Vicia faha\ Linsc und Flachs NorJ-

deutschland. Auch der Roggen ist allem Anschein nach um diese Zeit bis Schlesien

vorgcdrungen, wcnn das Alter der Fundstelle von Cam5se, wo ihn Pax festgestellt bat,

richtig bestimmt ist. Der Dinkel dagegen iiberschreitet das Alpengebiet und das sudlicne

Deutschland weder in diesem noch in den folgenden Zeitaltern wesentlich. Im Gegen:

satz zu Gradmann meint der Verf., daC diese Getreideart nicht spezifisch alamanniscn

sei. Er macht es wahrscheinlich, daC der Dinkel vielmehr das Brotkorn der Rom^r

gewesen und von diesen durch das ganze von ihnen beherrschte Gebiet verbreitet

worden ist. Von ihnen erst batten ihn die Alamannen im Dekumatlande und HelveheB

kennen gelernt. Die durch Spanien, Frankreich, Italien und Osterreich zertreuten Gc-

biete des Dinkelbaues seien als Reste eines ehemals zusammenhangenden Anbau

aufzufassen.
y *. T ^ ^ * .11

^birfV-^i

Auf die KuUurpflanzen, die den Germanen unmittelbar vor der Beruhrung mil

den Romern bekannt gewesen sind, wird aus dem ubereinstimmenden Vorkommen a

sie bezeichnenden Worter in 'den verschiedenen germanischen Sprachen gescbJossei^

wobei indes wie iiberaU vom Verf. prahistorische Funde, literarische Zeugnisse uu"

sprachliche Erwagungen allgcmeincr Natur als Kriterien benutzt werden. li-s er^

sich, daC auCer den bereits erwShnten Gctreidearten ^der yorromischen Kultur acr u

manen noch angehoren: Lauch [Allium sp.), Barenlauch [Allium ursimm\J^^^B^

Rube [Brassica sp.), von Ackerunkrautern, die zugleich als Gcmuse oder WurzpQanzen

dientcn: Melde [Atriplex und Chenopodium sp.) und Senf, von Pflanzen der Tech
?
- J

Lein, Ilanf und Mohn, von den Obstarten: der Kulturapfel, wahrend Basel, ^cb'^^^^^^^

SuCkirsche und einige andere zwar bekannt waren und benutzt, aber nicht nach^eis*:

b r

gebaut wurden. - fi *

Der Stellung des Ackerbaues im Wirtschaftsleben der Germanen zur vor
^

und roniischen Zeit widmet der Yerf. eine ausfiihrliche Besprechung, wobei er ^^^^^^

lich vox DEii GoLTz entgcgentritt, der noch neucrdings in seiner Geschichte der
'^^"^^g^^^

Landwirtschaft von der vollig veraltetcn Anschauung ausgegangen ist, daC ^%^
manen vor Beruhrung mit den Roincrn Nomaden gewesen waren und daD ihre

.

L -

,>"

^-

f'^

^ 4^

' ^,

^ ^ ^
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Litcraturberichl. — J. IIoups. J J

wirtschaft daher auf einer auCerst primitiven Slufc gestanden hatte. Den Bericht

Casai^s iiber den alljahrlichen Wechsel dor Wolinsitze bei den Sueben halt der Vcrf.

zwar fur glaubwiirdig, betrachtet das gescliilderte VerhaUnis aber als einen Ausnalime-

zustand, der durch die militarischen und sozialpolitischen Bedingungen des Kriegslebens

der im VorstoB befmdlichen Volkersehaften zu erklaren sei. Ruhige und seBbafte
L

Lebensweise ist nicht erst zur Zeit des Tacitus bei den Germanen eingetreten, sondern
J

sie ist mindcstens schon seit dern Bronzealter die Kegel gewesen.

Stand der Ackerbau bei den Germanen audi in vorr5mischcr Zeit auf einer keincs-

wcgs niedrigen Stufe, so ist es doch siclier, daG sie einen plan- und kunstmaCigen

Obstbau erst der Beriilirung mit der romischen Kullur verdanken. Denn wenn auGcr

den erwahnten Obstarten auch wahrscheinlich die Holzbirne, die wilde Zwetscbe und

vielleicht auch die Pflaume vorher bekannt waren, so sind doch die Kulturbirne, die

yeredclten Formen der Pflaume und Zwetsche, ferncr die Sauerkirsche, der Pfirsich, die

Quitte, die Mispel, der Spierling und die Kastanie [Castaiica vesca] crsl durch die

R6mer nach den Landern diesseits der Alpen gelangt, Auch der Wcinbau ist schon im

zweiten oder dritten Jahrhundert n. Chr. von den Romern im rechtsrheinischen Gebieic

geubt worden, wie die Saalburgfunde beweisen, also weitaus friiher als Buschan noch

<890 glaubte vermuten zu diirfen.

. Indcssen ist der Obstbau nur langsam nordwarts vorgedruntren. Einc Unter-^

suchung iiber die Namen der Obstbaumc bei den Angelsach^en und ihre Entstehungt,-

goschichte fiihrt den Verf. zu der UberzeufrunR, daC der Obstbau nicht vor ihrer Aus-D""o;
wanderung bis nach Schleswig-Holstein gelangt war, wogcgen er am Niederrhein damals

schon bliihte. Hicr hatte sich nach Ansicht des Verf. ein Teil der Angelsachsen vor

dem Einbruch in Britannien voriibergehcnd niedergclasscn, eine MutmaCung, auf die
A

erne ganze Reihe von technischcn Ausdriicken hinweist, die den Angelsachsen mi! den

Niedersachsen gemein sind, die sie aber aus sprachlichcn Griinden nicht in ihrer

schleswig-holsteinischen Heimat an^nommcn habcn konnen.

,
.,^j,>Uber die Kulturpflanzen Altenglands in angelsachsischer Zeit lial der Verf. bereits

fruher eingehend goarbcitet. Die zweizeilige Gerste muC nach seinen Ergebnissen schon

zyf .Romerzeit in Britannien gebaut worden sein, so daC sie die Angelsachsen dort

kennen lernten. Weizen spielte bei ihnen eine hervorragende RoUe, aber iibcr die von
dinen gebauten Arten liegen bishcr keine literarische oder archaologische Zcugnisse
^or; nur scheint es sicher zu sein, daC Spclzweizcn nicht darimter waren. Ilirse ist

anscheinend nicht mehr gebaut worden, wohl aber waren Hafor und Roggcn wichlige

Kulturpnanzen. Betrachtlich ist die Zahl der Gemuse, Wiirzpflanzen und Obstarten,

,

eren Anbau die Einwanderer in der neuen Heimat kennen lernten.

^^; '*u^^,?9M^^. ^l<^s Buches bildet die Zusammenstellung der Kulturpflanzen der nor-
ischen Lender, die vor der Einfiihrung des Christentums dort vorbanden waren. Wie

schon erwahnt, reichen hier die Anfiinge des Getreidebaues bis in die jdngere Steinzeit

• ^}^^^^K der Ilafer in Dancmark bis in das Bronzealter. Roggen ist in Danemark zwar

: ...
m aer spateren Eisenzeit nachgeWiesen, durfte aber alter sein. Die Anfange des

^ar^enbaues reichen in Schweden und Norwegen bis in die heidnische Zeit zuruck,
groijere Bedeutung und rationellern Betrieb gewann er aber erst nach Einfiihrung des

nstentums. Eins der am fruhesten dort angebauten Gemuse ist aller Wahrscheiidich-

^ ^^^^^ Archwigelica officinalis gewesen. Die Bohne [Vicia faba] ist in Danemark
,^c archaologische Fundo aus der Zeit der V5lkcrwandeiung bezeugt, spatcr kani

^ rbse dazti. Der Kohl scheint in altnordischer Zeit nur cine untergeordnete Be-

sicht""^
^^^^^^ ^" habcn. Hinsichtlich des Obstbaues schlieCt sich der Verf. der An-

*^ ScHiBKLEus an, daC dieser in Norwegen erst im 14. Jahrhundert n. Chr. allge-

> ^^: Skizze vermag nur einen fluchtigen Blick iiber den reichen und vielseiligen

'>



12 Literalurbericht. — C. K. Schneider.

Inhalt des Hoorsschen Buchcs zu geben. Dor Verf. hat niit groCem FleiCe das Material
aus den drei in Betracht kommenden Wissensgebieten zusammengetragen und kritisch

zu verarbeiten gesucht. Es ist wahr, daC der Botaniker den Ergebnissen der SpracH-
forschung iiber die Geschichte der Pflanzenwelt seit Victor Hehns Versuch mit einera

gewissen MiCtrauen begegnet. Wenn indessen, wie von Hoops geschieht, diese Ergeb-
nisse bestandig und nach MogHchkeit an der Hand der Archaologie und der Palao-

phytologie gepriift werden, verdienen sie ernstc Beriicksichligung. Auch wenn man
nicht alien SchlafifoJgerungen des Verf. zustimmt, wird man dahcr die von ihm ent-

wickelten Ansichten und Gedanken einer sorgfaltigen Prufung zu unterziehen habcn.

Insbesondere abcr wird man es ihm Dank wissen, auf die weitcn Liicken unserer

Kcnntnisse hingewiesen zu haben. Solche klaffen in Deutschland nicht nur auf dera

Gebiete der quartarcn Palaophytologie, zumal in Mittel- und Suddcutschland, sondem
auch auf dem Gebiete der kulturgeschichtlichen Botanik. Die Archaologie wird in Zu-

kunft nicht umhin konnen, die Hilfc der Botanik auch in Deutschland in weit hoherem

MaBe in Anspruch zu hehmen, als sie es bisher fiir notig erachtet hat.
'^

C. A. WEBER-Bremen.

Schneider, Camillo Karl: Illustriertes Handworterbuch der Botanik. Mit

Unterstiitzung der Herren Prof. Dr. Hohnel, Dr. K. Ritter v. Keissler,

Prof. Dr. V. Schiffner, Dr. R. Wagner, Kustos Dr. A. Zahlbrickner

und unter Mitwirkuns: von Dr. 0, Porsch herausereireben. Mito^o
341 Abbildungen im Text. — Leipzig (Wilhelm Engelmann) 1905.

.// 16, geb. Jf \9.

Ref. will zur EinfUhrung dieses niitzlichen und zeitgemaBen Werkes kurz seinen

Umfang und seine Anlage erlautern, Der Herausgeber und seine Mitarbeiter haben darin

den Versuch gemacht, die wichtigsten gegenwartig in Gebrauch befindlichen Fach-

Ausdriicke zu erlautern. Sie halten sich dabei moglichst an die Definition des Autors

Oder geben den Begriff in der Fassung, wie sie in den gangbaren Handbuchern der

einzelnen Zweige gewahlt ist. Dabei ist ganz vorzugsweise die deutsche Literatur be-

riicksichtigt. An vielen Stellen werden die Auseinandersetzungen durch lllustrationen

erlautert.
, :U'

Die Termini sind in alphabetischer Anordnung aufgefiihrt.

Ausgeschlossen blieben ganzlich veraltete und obsolet gcwordene BegriiTe, aber

auch die erst kiirzlich von gewissen Autoren massenweise produzierten neuen ler-

mini wurden nur rnit groCer Auswahl zugelassen. >Alle jene Ausdriicke femef, "J^

rein deskriptiver Art sind, blieben unberiicksichtigt, da sie ja in verschiedenen Jueineu

Worterbuchern behandelt werden.'<

r_

'A}.f ^ r - ^ ^ ^ ^ ^ - _ - _ V ^ , + '.LA

Der Heraus'reber hatte sich bei seiner miihevollen Arbeit weitgehender Un^^^'

stutzung namentlich der Wiener Fachgenossen zu erfreuen. 0. Porsch bearbeitete <^e

Anatomie z. T. selbstandig, wahrend andere Abteilungen durch nambafte Spezialisten

revidiert wurden: so die Mykologie durch R. v. H6hnel, Bryologie durch V. Schiffner,

^ -

h -i

Lichenologie durch Zahlbruckner. K. v. Keissler bemtihte sich namentlich um

etymologischen Erliiuterungen. ; .;

Auf die Einzeiheiten des gediegenen Buches einzugehen, kann nicht Aufgabe emet

kurzen Anzeige sein, Selbstverstandlich sind bei der ersten Ausgabe eines derarUgefi

..eitumfassenden Lexikons manche Auslassungen unvermeidlich. Der Herausgeber wei

das selbst, er richtet an die Benutzer — hoffentlich mit vollem Erfolge — die Bit e

ihn auf alles hinzuweisen, was etwa verbesserungsbedurftig erscheint.
.. r h n

Da es gegenwartig fur den einzelnen kaum mehr mSglich ist, mit samtbc e

Zweigen der Botanik literarisch in so enger Fuhlung zu bleiben, um rait jedem neuen

. J
.'

J ^1

w
I
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Terminus gewissermaCen ab ovo bekannt zu scin, so Avird Schneideus Ilandworterbucli

ein sehr dankenswertes Ililfsmittel zur Orientieiung werden. Bedeutend ist auch sein

Verdienstj wenn es dazu beitragt, die Schaffung neuer Ausdriicke fiir bekannte Er-

scheinungen und umgekehrt die Anwendung bereits vergebener Namen fiir neuo Be-

griffe zu bescbranken, sowie auch die alhnahliche Abstumpfung oder Vcrdrcbung der

Termini zu verhindern. Jeder weiU, wie haufig all dies vorgekommen ist und wie viol

Verwirrung es angerichlet hat. L. Diels.

Huber, J. : Miscellanea botanica. In Boletim do Museu Goeldi vol. IV. —
Fasciculo 2— 3.

I. Uber die Gattungen Voiiaeapotia^ Vatair ea e Andira.
Der Verfasser sucht hier naclizuweisen, daG Vouacapoim americana Aubl, mit

Unrecht von Bentham zu Andira gestellt sei und daC Andira amaxonum Mart, der

Frucht nach identisch sei mit Vaiairea guaye^isis Aubl..

II. Nachtrag inbetreff der Nester des Japu.

Es handelt sich hier um eine Streitfrage zwischen II. von Ihehixg einerseits und

Goeldi und Huber anderseits iiber das Material der Beutelnester eines Vogels. Vo\
htERixG hatte behauptet, daC die Fasern der Nester von Tillandsia icsneoides herruhrten,

und Huber war der Meinung, daG sie zu einer neuen Flechte gehorten. P. IIennings.

aer Mykologe vom botanischen Museuna in Berhn, hatte dann festgesetzt, daC der be-

treffende Stoff eine Rhixomorpha von irgend einem Marasmiiis sei. Uber derartige

Nester werden nun noch einige Einzelheiten gebracht.

III. Der Ursprung der Pupunha [Ouilielma speciosa Mart.).

Diese einzige Palme, welche schon von den Indianern kultiviert wurde, lindet man
nirgends mehr im urspriinglich wilden Zustand am Amazonenstrom. Nun hat Barbosa

Rodriguez im Staate Mattogrosso eine andere Art O. mattogrossensis Barb. Rodr. im

wUden Zustande aufgefunden, welche er fiir die Stammart der G. speciosa Mart. halt.

nUBER hat aber am Ucayali und am Purus eine andere unzweifelhaft ^\^lde Art be-

obachtet, welche er Q, miet'ocarpa Hub. nennt, und behauptet, daG aus einem Bastard
dieser Art mit O. ifisignis Mart., welche im subandinen Bolivien wachst, die kultivierle

I^upunha, Guilielma speciosa Mart, entstanden sei. Uns scheint eine solche Hypotliese

^'ohl etwas gewagt.
'J

f _ ^

7^. Welches ist der richtige Name fiir die Assahypalme von Para?
Martius hat die Euterpe vom unteren Amazonenstrom E, oleracea und die aus

?en Waldern des sudUcheren Brasilien E, edidis genannt. Diese Benennung ist aller-

ings wenig passend, denn von E. oleracea werden die Friichte zu einem beliebten Gc-

IJ'ank verwandt und von E. edulis geben die unentwickelten Blatter ein wohlschmecken-
^^s Gemuse, den Palmenkohl. Bahbosa Rodriguez vertauscht nun diese Namen wieder.

^^^.er meint, Martius habe die beiden Palmen mit einander verwechselt.

Huber weist nun nach, daG Martius die Euterpe, Assahy von Para, nicht mit der

0^ sudhchen Brasihen, sondern mit einer anderen vom oberen Amazonenstrom, die

rscheinhch E, precatoria Mart, sei, verschmolzen habe.

• Oteadua superba Rnh. n. sp. eine riesige Bambusee vom oberen Purus.

.
Eine der stattlichsten rohrartigen Grasarten, die sonst in der Hylaea mehr zuruck-

^'^eten, wird hier beschrieben.

^I. Uber die flutenden Inseln des Amazonenstro mes.
Wie in den meisten tropischen Fliissen eine Menge Wasserpflanzen oft in zu-

*'in)menhangondcn Inseln treiben, so zcichnet sich der Amazonenstrom durch den Arten-

H.r

r L --
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reichtum dcrselben aus. Es seien hiec nur als die wichtigsten die cannarana, Panmim
spectabile Nees., Paspalum repens Borg., Eichhornia crassipes Solms. und Pisiia
stratiotes L. hervorgchobcn.

E. Ule.^^

Huber, J.
: Notas sobre a patria e distribui^iio geographica das arvores

fructiferas do Para. In BoJetim do Museu Goeldi vol. IV. — FascH

culo 2—3. .>-,"/

Es werden hier alle \m Staate Para vorkommenden Baume (niit Ausnahme der

Monokotyledonen) behandelt, welche genieBbarc Fruchtc liefern. Sie werden eingeleill

in solche, die aus fremden Landern emgefiilirt sind, einige wenige, die aus dem sud-

licheren Brasilien staiuraen, eine Anzahl einheimische, die auch kultiviert werden, und

endlich solclie, die nur wild vorkommen. Wir ubergchcn die ersteren, weil diesc iiber-

haupt in alien tropischen Landern fast allgemein kultiviert werden. Die vom sudlicheren

Brasilien findet man nur selten in einzelnen Garten. Die am Amazonenstrom einheimischen

FruchtbauYne und mehr oder weniger angepflanzten sind nun folgende: Lucuma caimiio

Roem. et Schulth., ein reclit wohlschmeckendes Obst, L. revicoa Gaertn., Platonia in-

signis Mart., Rheedia macrophylla Planch. Tr., liollinia aff. ortJtopetala A. DC., Theo-

broma cacao L., Th. bicolor Humb. et Bonpl., Tit, grandiflorum Schum., Th, stib-

incanum Mart., Th. speciostim Willdw,, Saccoglottis JJchi Hub., Paraqueiba sericea

TuL, Inga edidis Mart., Parinariuni aff. montanum knh\.^ Couepta chrysocalyx Benih-^

Chrysobala/mis Icaco L., Couma giiyanensis Aubl., C. utilis Mull. Arg. Nur im wilden

Zustande wachsende Fruchtbaume sind : Bcrtholletia excelsa II.B.K., als Paranufi im

Handel bekannt und wohl die wicbtigstc, Caryocar villosiivi Pers., Mimnsops sp. inil.,

Ilaucornia speciosa Gora., H. Amapd Hub., Ambelania temdflora Miill. Arg, Byr-

sonima verbaseifolia Rich, und aridere Arten. Unter diesen Fruchtbaumen '
gebon

allerdings viele nur em Obst von geringem Wert ab, denn an wirklich wohlschmecken-

den, einheimischen ist Brasilien wie auch der Amazonenstrom arm. E. Uli:.-

\-\ K * j"l*

Huber, J. : Arvores de borracha e de balata da regiao amazonica. ..Jn
J L . W ^

Boletim do Museu Goeldi, vol. IV. — Fasciculo 2— ;>.
;.^' ^d^^

Arten der Gattung Sapium (Tapurii, Muripita, Curupita, Seringa-

rana). - I * -A ^ * r ^ , * i N ^ A

In einer friiheren Arbeit, >Observa(,:oes sobre as arvores de borracha Beletim m
Museu Goeldi vol. III. iQOa*. kennt Huber den Kautschuk von Tapuru noch nicht jwd

- '''i'^r* '1*1

zieht die Bedeutung dieses Produktes, das cr jetzt eingchender behandelt, in Zweiiei.

Bei der Wichtigkeit, welche alle diesc Kautschuk lieferndon Baume gegenwarti^besitzen,

wollen auch wir etwas mehr auf diese hier eingehen. Verschiedene SpeZies der ^aijAing

Sapium sind Kautschuk liefernde Baume und gehen nach Huber unter den einhoimischeu

^ i i

ri
^

" >

,' L

^ H r'

^*:**r. " ->

V J^

Namen Tapuru, Murupita, Curupita, Seringarana.
, ^. ^, , .

Ref. selbst kennt nur den crsten und den letzten Namen, also Tapuru i/t w^'^l ^der

indianische und Seringarana der bei den Cearensern gebrauchliche. tintcr Murupita

vvurde dem Ref. uber einen Kautschukbaum mit Brettwurzeln/also kein 6«/?2««.,

welches nicht solche Wurzel besitzt, berichtet, der am unleren Purus vorkommen sole.

Ob diese Angaben auf Irrtum beruhen, und Huber recbi hat, daB Muripita nic >

waiter als Sapium ist, vermag Ref. nicht zu entscheiden, zumal die Sache in em e-

heimnis gehiillt wurde. v _ ^ .
^

In seiner ersten Arbeit nennt Hubek das Kautschuk gebende Sapium = S. hu/lany':

losum Miill. Arg. und nimmt in der zweiten Arbeit den Namen von S. aucuparium

Jacq. an. . p ^jf

Ref. hat nun beide Namen verworfen und ist dazu veranlaCt worden ''"'"^"^j^^

Urban, der diese Frage eingehcnder bei scinen mustergiiUigen Arbeiten Qbcr westin(!t9c

^,

^>

..-tv.
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c-

Pflanzcn untersucht hat (Symb. III. p. 305— 310); nach diesoiu Gewalirsmann verhalt

sich die Sache in folgender Weise. In der Flora brasiliensis und ebenso in DC. Prodr,

hat der sonst so scharfsichtigc MiiLLEn Arg. die Gattung Sapium sehr mangelhaft bc-

arbeitet. Das ursprungliche S, biglandtdosuin bestcht aus zwei Artcn, S. htppofna?te

G. F. W. Mey. und S, caribacum Urb., die auf den klcinen Anlillen und Surinam

orkomnjen und die von Linnk zusammengezog'^n und als Hippomane higlandidosa

beschrieben worden sind. Diese Art ist nun anders gedeulet und sind alle niftglichen

Fonnen hinzugezogen worden, doshalb ist S. biglandulosum am besten zu streicben, und

die verschiedenen Arten und Formen miisson neu begriindet werden. S. aucupartum

Jacq. ist eine alte Art von Cartagena in Venezuela, welchc erst wieder aufgefunden

werden muC. Solange ein Monograph nicht Ordnung in diese Konfusion der Artcn

von Sapium bringt, wird es besser sein, erkannte Arten neu zu beschreiben, als sie

bei unhaltbaren Sammelarten unterzubringen.

Von diesem Gesichtspunkte ging Ref. aus, als er die Kautscbuk gebende Art als

Sapium tahurti rait allem Vorbebalt beschrieb. Es kam ihm darauf an, diesen wichtigen

Baum vorl^ufig zu fixieren und durcb den einheimischen Namen moglicbst leicbt auf-

findbar zu machen. Wenn es gelingt, sichcr nachzuweisen, daC *§. taburti Lie mit einor

schon friiher beschricbenen Art etwa S. prunifolmm Klotzscli oder S. rhombifolium

Rusby ubereinstimint, so ist der Name natiirlich wieder unizuandern. Es sei bier nocb

binzugefiigt, daC die andere nahe verwandte S, eglandulosum Ule nicht auf das Fehlen

der Drusen am Blattstiele,, sondern auf die eigentumlichen Bliitenstande begriindet ist.

Zuweilen kommen naralich doch Spuren von Drusen am Blattstiel vor. Es ist sehr zu

wtinschen, daB die Sapium-Arten nach reichhchem Material von Bluten und Friicbten

genau beschrieben und festgestellt werden. Als besondere Arten werden noch von

HrBER Sapium Poeppigii Hemsley und S, Marmieri Hub. behandelt.

Die 5a/a;a-Baume aus dem Amazonasgebiet (Magarandubas und
Maparajubas].

Unter Balata verstebt man ein Produkt, das etwa in der Mitte zwischen Kautscliuk

und Guttapercha steht und das von Guyana im Handel bekannt und mehr und mebr
auch von Para ausgefiihrt wird. Indessen soil die Balata von Para bedcutend niedriger

im Preise stehen. Der geringere Wert riihrt entweder daher, daB die Bereitung eine

^enig sorgfaltige ist oder die Erzeuger andere Baumarten sind. Nach Huber gehOren

^e Baume, von denen in Para Balata gewonnen wird, zur Gattung Mimusops, und zwar

unterscheidet er einsamige mit zusammengedruckten Samen, die den einheimischen

Namen Magaranduba haben und zweisaraige mit runden Samen, die Maparajuba genannt

data

und
'nit den Varietaten demiflora und discolor.

M. Maparajuba Hub. n. sp. und Jtf.

:'<):•.
:

1
i

>}'€.
Alle diese Arten stellen Biiume dar von 20—40 m H6he, die im Gebiete des Ama-

zonenstromes weit verbreitet sind, doch kommen die Ma^arandubas mehr auf der Terra

"»e, die Maparajubas mehr im Uberschwemmungsgebiete vor. Die Mimmops-kvim
^on Guyana und Westindien sind von denen in Para vorkommenden, wie Huber des

E. Ule.^eiteren auseinandersetzt, verschieden.

^^ber, J.: Especies do genero Hevea sob os pontes de vista systematico

e geographico. In Boletim do Museu Goeldi, vol. IV. — 4 905,
' i :.

^;. 'ip. 620—651.

ei
^^ "^^^^^^ 'lier 21 Arten von Ilerea aufgezahlt, von denen 4 5 Arten mit ^ neuen

^>ngehender behandelt sind. Ein Teil dicser Hevea-AriQU fallt zusammcn mit der vom
eereoten in diesen Blattern verufTentlichten Arbeit »Die Kautscbukpflanzen der Ama-
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zonas-Expedition etc. im 35. Band, 5. Heft 9. 663—678.* Das Museum in Para hatte
eine Saramlung der Expedition erlangt.

Huber fuhrt hier nun eine neue Einteilung der Sektion Bisiphoiiia ein, namlioh
in die Serien Luteae, Intermediae Und Ohtusiflorae. Die ersten zwei Serien besitzen

spitze Knospen der mannlichen Bluten. die dritte stumpfe.

Die Luteae unterscheiden sich dann durch unvollstandige Wirtel der StaubgefaCe
von den Intermediae, wo diese Wirtel immer aus 5, also im ganzen aus 10 Staub-

beuteln, bestehen. Da in der Zahl der Staubbeutel bei den zwei letzten Gruppeu keine

Bestandigkeit herrscht, so kann diese Einteilung als keine natiirliche angesehen warden.

Sectio I. Enhevea. H. guyaneiisis Aubl. ist von Hubek am unteren Amazonas bis-

her nur ohne Bluten gefunden worden.

H. nigra Ule. Hubeh hebt hier zunachst hervor, daC die Bluten in, der GroCe mit

fl". guyanensis ubereinstimmten, denn er habe gut entwickelte gemessen, die 3 mm lang

waren, wahrend ich nur ein MaG von 2 mm angegeben hatte. Hierzu mu6 ich be-

merken, daC mir Bliitenmaterial in Alkohol zu Grunde gelegen hat, in welchem die

Bluten mehr ihre natiirliche Gestalt, die oben sehr abgeflacht ist, bewahren. Beini

Trocknen dagegen werden die Bliitenzipfel auseinander gcpreCt und dann kann wolil

ein groCeres MaB herauskommen. Dann wird auf die ausschlieClich mannlichen Bluten-

stcLnde, welche sich vielleicht durch eine Proterandrie nach Art von Sapium Poeppigii

erklaren lassen, aufmerksam gcmacht. Wie kann aber bei nur (exclusivamente) mann-

lichen Bliitenstanden, deren Blixten sich noch dazu in verschiedenen Zeitraumen enl-

wickeln, iiberhaupt von Proterandrie die Rede sein? Auch der Fall von Sapium be-

darf noch besonderer Untersuchung und Ref. muchte ilin sich auch in anderer Weise

erklcLren.

Mir haben mehr als 30 bliihende Exemplare vorgelegen, an denen ich in der Tat

nur mannliche Bluten gefunden habe. Ebenso lieCen sich an den noch unentwickelten

Rispen, die einen Monat spater zur Bliite kamen, nur einige mannliche nachweisen.

Hier sind nur zwei Falle moghch: entweder haben wir es mit Diocie zu tun oder in

den sehr entwickelten Bliitenstanden waren die weiblichen Bluten abgebrochen oder

von Tieren abgefressen worden. Der letztere Fall scheint mehr Wahrscheinlichkeit fur

sich zu haben.

Section, Bisiphonia. Serie -f. Luteae, H. lutca Miill. Arg,

H. apictdata Baill. Muller Arc. sah diese Art nur als Varietat von der vorigen

an. Da hier kein Untersuchungsmaterial vorgelegen hat, so ware es gewiC besser ge-

wesen, erst abzuwarten, bis Huber solches erhalten hatte, ehe er eine Anderung vor-

nahnu i M - J

r

cuneata Huber. Friiher hatte der Autor diese Art als Varietat von E. M^^
" V

behandelt.
peruviana

T -I

Lechler identisch sei, und kommt dann zu folgendem SchluC: >Ich finde es indessen;

cuneata

soJchen Vorgehen stellt aber Huber alle Regeln der Nomenklatur geradezu auf den

Konf: denn besteht die K peruviana zu rccht, so muC der friihere Name auch an-

ciineata
iV^-'

sind doch die ganzen Auseinandersetzungen vollstandig iiberflussig.

Nun aber habe ich die Anmerkung von Huber, nach der H, peruviana zu S *w*t;u

var. cuneata gehore, gar nicht bestritten, vielmehr bezieht sich der betreffende AfcschniU

zur Einleitung von H. nigra. Ich setze hier auseinander, daB H. peruviana, die zu

Eiisiphonia gehoren solle, als unbeschriebene Art, also Nomen nudum, ^^^'^V'^"^
,^J

Aufstellung von H. nigra in Bctracht zu ziehen sei. Es sei gern zugegeben, daC er

Abschnitt hatte besser markiert sein kSnncn, denn dann ware jedes MiBverstan nifc

vermieden worden.

c r

' \-- -

V.-.

"^ ^ "' > t
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Die nordamerikanisclien Saxifraginae und ihre Verwandt
schafts-Verhaltnisse in Beziehung zu ilirer geographiscliei

Verbreitung.

Von

Carl Otto Rosendahl

Mit Tafel IV und V.

Einleitung.

Einen wichtigen Bestandteil der Gebirgsflora der nordlichen Halbkugel
liefert die Familie der Saxifragaceen, und zwar ist es die Unterabteilung

fraginae

'fraginae, auf welche die Hauptmasse der Arten fallt. Die Saxi-

sind auf Europa, Asien und Amerika reichlich verteilt, mit der

beraerkenswerten Erscheinung, daB auf den zwei erstgenannten Kontinenten
nur Saxifi-aga und Chrysosplenium , in Asien auch noch Bergenia, die

tonangebenden Gattungen sind, wahrend in Amerika eine ganze AnzabI von
kleineren Gattungen auftriti

Diese drei Erdteile haben zwar einige Arten gemeinsam, viel auffallender

aoer ist die bedeutende Zahl von Endemismen, die jeder von ihnen besitzt.

vVie zu erwarten ist, zeigen "

die asiatischen Saxifraginae auf der
einen Seite nahe verwandtschaftliche Beziehungen zu den europaischen und
*w der anderen zu den nordamerikanischen, wahrend zwischen Europa
und Nordamerika wenig Ubereinstimmung besteht.

Diese Verwandtschaft zwischen Asien und Nordamerika auBert sich

D'Cht nur in den zwei vnrhin PrwiihntPn rJatfiinfffin.

^sphi

hnten Gattungen, Saxifraga und Chry-

sondern auch in anderen Zweigen der Gruppe, welche auf
eiden Kontinenten entwickelt sind.

Dabei zeigt sich in beiden Gebieten eine reiche Entfaltung von ende-
mischen Arten

; und da der Endemismus, was die Gattungen anbetriflt, viel

eutender in Amerika als in Asien ist, so wird man annehmen mussen,
die Entwicklung in Amerika sehr lange unabhangig von der asiatischen

^oi" sich gegangen ist.

,

Da noch keine Darstellung der Verwandtschaftsverhaltnisse aller nord-

^nischen Saxifraginae und ihrer Beziehungen zu den asiatischen

BeU
r " Y

«sch. J»hrbfich.r. Beiblatt Nr. 83.
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unternommen worden ist, und da ferner eine solche sehr wiinschenswert'
schien, habe ich auf den Rat meines verehrten Lehrers, dcs llerrn Ge-
heimrats Prof. Dr. Engler, in der vorliegendcn Arbeit den Versuch
macht, mit Hilfe der mir zur Verfugung stehenden Sammlungen, die Tat-

sachen zu erforschen und die Verhaltnisse zu erklaren.

Zu einer solchen Untersuchung ist eine etwas eingehendere Beruck-

sichligung der Morphologie und Anatomie der in Rede stehenden Pflanzen

notwen dig.

I. Die Morphologie und Anatomie der Saxifraginae im
Verhaltnis zu ihrer Systematik.

A. Morphologie.

1 . Vegetative Organe.

a. Wurzel.

Da die Wurzolaushildung der Saxifraginae sich meistenteils sehr wenig

fiir systematische Zwecke eignet, ist eine eingehende Beriicksichtigung der-

sclben hier nicht erforderhch.

Es geniigt eine kurze Gharakteristik der beiden wichtigsten Falle, die

bei der Ausbildung der Wurzeln vorkommen.

Nach der Beschaffenheit der Wurzeln oder des Wurzelsystems unter-

scheidet man bei den Saxifraginae zwei Gruppen von Pflanzen, erstens

die rasenbildenden Arten, wo fast immer die primare Wurzel als Ilaupt-

ernahrungsorgan beibehalten wird und Adventivwurzeln in groBerer oder

geringerer Zahl auf den kriechenden Stengelteilen erzeugt werden, zwcitens

die Arten, wo an einem Rhizom nur Adventivwurzeln zur Ausbildung ge-

langen.

Zu der ersten Gruppe gehuren viele clispitosen Saxifraga-Arten^ wie

Saxifraga oppositifoUa^ 8. EscJischolxiiy S. broiichialis^ S. caespitosa u. a.

hauptsachlich aus den Sektionen Porphyrion^ Trachyphyllum und Badij';

loides, wiihrend zu der zweiten alle iibrigen zwei- oder mehrjahrigen For-

men gerechnet werden.

Sowohl die Natur der Wurzeln selbst, was GroBe, Dicke, Lange usw.,

anbetriITt, als auch Unterschiede in der Ausbildung des ganzen Wurzel-

systems, sind alle hauptsachlich auf Standortsverhaltnisse zuruckzufuhren

und besitzen daher wenig Wert fur systematische Betrachtungen.

J|

L

b. Cauloni.

Die Mehrzahl der Arten der nordamerikanischen Saxifraginae besitzen

cinen unterirdischen Stamni oder Rhizom.

In dor Form nnd Beschaffenheit des Rhizoms sind auf der eincn Scile

bedcutcndc Unterschiede innerhalb derselben Gattung wahrzunehmen, z. B,
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bei Saxifraga^ wahrend auf der anderen bei einor ganzen Anzahl von

Gattungen groBe Ubereinstimmung herrscht, z. B. Hcnchem^ Tellima^ Tia-

reUa^ Tolmiea^ MitelUi und Boyllnia,

Das Rhizonij wie es meistens bei diesen waldliebenden Gatlungen

typisch ausgebildet ist, besteht aus einer mehr oder wcniger verdickten

Achse von wagerechtem oder etwas schragem Wachstum.

Die Internodien sind meistens kurz, so daB die Reste der Blattscbeiden

sich einander dicht bedecken, doch komnit es auch vor, daB die Inter-

nodien langgestreckt sind und zwar hauptsachlicb bei Artcn, die in einem

weichcnj moosigen Boden gedeihen^ z. B. Mitella mida.

Das Langenwachstum des Rhizoms ist sehr verschieden und wird

durch den Charakter der Verzweigung bedingt. Wo einc monopodiale

Verzweigung vorhanden ist, wie bei alien Arten der an zweiter Stelle er-

wahntcn Gattungen, wachst das Rhizom sehr bedeutend in die Liinge. Wo
dagegen eine syrnpodiale Verzweigung auftrittj ist das Rhizom meisten-

teils aufrecht und kurz, wie es typisch bei Saxifraga penusylvrDnra^

S. nivalhj S. virgintensis und dieser ganzen Verwandtschaftsreihe zu

sehen ist.

In gewissen Fallen und unter gewissen Umstanden crreicht das Bhizom

eine auBerordentliche GrOBe, so z. B. bei Hcuchcra maxima eine Dicke

von 2 cm und eine Lange von 14— 18 cm, welche an exponierten, felsigen

Stellen an der Erdoberflache zu w^achsen gezwungen ist.

Eine ganz abweichende Form des Rhizoms bietet die monolypischu

Gattung Peltiphyllwu dar, wo der horizontal wachsende, kraftige, unter-

irdische Stamm mehr oder weniger dorsiventral differenzicrt ist und nur

^'itif der oberen Seite die Blatter triigt. Noch eine andere Form des unter-

irdischen Stammes wird bei verscbiedenen kleinen Saxifragacecn-Gattungen

f.
*son ia

Die Knolle ist hier ein kleines^ eifunniges Gebilde, das am oberslen

Ende die wenigen grundstandigen Laubblatter tragt, in deren Achseln bei

^[(ksdorfia und Bolandra Brutknospen entwickelt werden.
Bei Jepsonia wird die Knolle von den breiten Blattscbeiden umhullt.

Saxifraginae^ bei welchen eine typische Brutknospenbildun
zustande kommt, erfabrt das Rhizom eine gewisse Reduktion, wie es im
nachsten Abschnitt besprochen werden wird.

Brutknospen oder Bulbillen. — Wie erwahnt, sind es ge-

^Jsse Verwandtschaftskreise, die durch Brutknospcnbildung charakterisierl

werden.

Die nahe verwandten Gattungen Bolandra und Sfdsdorfia erzeugen
»e Bulbillen einzeln in den Achseln der grundstilndigen Blatter. Die Bul-
>Jen bestehen hier aus ciner deutlichen Achse und 2—3 dicken, fleischigon.
braun gefdrbten Bluttern.

. f-
'-' a*
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In der Gattimg Saxifraga ist es die Sektion NephwphyUum, bci

welcher Bulbillen am haufigsten gebildet werdcn.

Es wiederholt sich jedoch bei der Sektion Boraphila, aber hier ist

das Vorkommen mehr vereinzelt und hat deshalb weni^cr Bedeutunc fur

verwandtschaftliche Betrachtungen.

Die amerikanischen Vertreter der Sektion Nepkrophyllum, Saxifraga

riimlaris^ S. exilis, S. cermia und S. dehilis zeigen alle Bulbillen auf dem

^V.-. S^V^^l^l.L*.lj3

iinterirdischen Stamm. In diesen Fallen ist das Rhizom weniger kraftig

ausgebildet und zeigt nicht solche ausdauernden Eigenschaften, als die

friiher besprochenen Typen.

Auf die Entstehung und Entwicklung dieser Bulbillen und auch aaf
"

ihre Form und Funktion braucht hier nicht naher eingegangen zu werden,

da sie schon bei nahe verwandten Arten, wie S. sibirica^ von IrmiscRj

Wydler und Engler studiert und beschrieben worden sind.

Bei einer Gattung der amerikanischen Saxifraginae aber, wo Bulbillen-

bildung ganz charakteristisch ist, scheinen die Tatsachen weniger bekannt

zu sein und aus diesem Grunde soli etwas ausfuhrlicheres mitgeteilt werden.

Es ist dies die Gattung Ijithophragma^ die in Amerika endemisch ist. Mil

Ausnahme von einer Art, besitzen alle ihre Arten die Fahigkeit, Bulbillen zu

bilden. Diese Organe werden meistens auf dem unterirdischen Stamm er-

zeugt, doch kommt es haufig vor, daB sie in den Achseln der Laubblatter

(L. Cymbalaria) und selbst in der Infloreszenz entsprossen {L. globra).

Das Rhizom von Lithophiagma ist meistens von sehr beschranktem

Wachstum — ungefahr 1 cm lang — und ist entweder knollig oder un-

verdickt (L. parviflora). -,.-<'^-^

Die Bulbillen entstehen in ziemlich groBer Zahl an dem diesjahrigen

Achsenzuwachs in den Achseln von dicken Schuppenblattern. Diese

Schuppenblatter sind in den meisten Fallen von kurzen, dicken Haaren

bedeckt.

Die Bulbillen bestehen aus einer langeren oder kiirzeren Achse, welche

ein diinnes, braungefarbtes Niederblatt und wenige [L. glabra) oder mehrere

(L. parviflom) dicke, nahrstoffreiche Schuppenblatter tragi ,,, ; ,- p'Av'''

Wenn die Wachstumsperiode der Mutterpflanze zu Ende ist, stirbt

das Rhizom ah, und die verschiedenen Brutknospen werden auf diese Weise

von der Hauptachse losgelost und auf selbstandige Entwicklung hingewiesen.

Ob das Wachstum von diesen isolierten Vegetativsprossen im Herbst

desselben Jahres fortgesetzt wird, konnte ich nicht ermitteln.

,

Jeden falls entwickeln sich diese Bulbillen weiter durch Fortwachs^n

der Achse, die zuerst kurze Internodien und gedrangte Schuppenblatter,

spater langer gestreckte Internodien und wenige Niederblatter erzeugt.

Diese Achse setzt sich direkt in den oberirdischen Stengel fort.

ijbrigens sind bei den Saxifraginae die Bulbillen nicht nur auf den

unterirdischen Teil des Stengels beschrankt, sondern fmden sich auch au
" •>'•'.

-.

/^'^. ^'
V
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dem oberirdischen, wo sie in den Achsein der Stengelbliitter und Tragblatter

der Infloreszenz hervorsprieRen.

So sehen wir bei Saxifraga cermia den Blutenstand auf eine einzige

terminale Bliite reduziert und im librigen die Stellen von Bliiten durch

Bulbillen eingenommen. Bei LitJiophragma glabra sind sie am oberirdischen

Teile hauptsachlich auf den Blutenstand beschrankt, wo sie in Biischelchen

an der Basis der einzelnen Bliltenstiele] vorkommen. Saxifraga Mertcn-

siana ist in dieser Richtung am w^eitesten fortgeschritten , indem bei

ihr zuweilen eine Sterilisierung der Bliite selbst eintritt. Ilier sind namlich

oft die samtlichen Sporophylle der Bliite durch eine Anzahl kleiner Bul-

billen ersetzt.

Noch eine andere Richtung dieser eigenartigen SproBbildung ist bei

der monotypischen Gattung Tolmiea eingeschlagen. Ilier sind keine Bul-

billen auf dem Rhizom und auch sehr selten in den Achsein der Stengel-

blatter vorhanden. Fast immer aber sind sie an der Blattspreite anzu-

treffen, und zwar an der Ubergangsstelle von Stiel zu Spreite.

Das eigentiimliche Vorkommen der Bulbillen an dieser Stelle ist auch

von groBer biologischer Bedeutung. Die grundstandigen Blatter sind in

ziemlich groBer Zahl vorhanden, und da die Blattstiele dieser Pflanze auBer-

ordentlich lang sind — 24—30 cm — wird auf diese Weise eine bedeutende

vegetative Yerbreitung ermoglicht.

Stolon en. — Bei den Saxifraghme treten Auslaufer oder Stolonen

biiufig auf.

Am typischsten sind die Stolonen bei Saxifraga flageUaris entwickelt,

wo sie als lange, nackte, fadenartige Bildungen erscheinen und in den

Achsein der grundstandigen Blatter entstehen. Sie wachsen uber die Erde
bin und bilden schlieBlich an ihrem Ende eine kurze aufrechte Achse mit

schuppenahnlichen Blattern in kleinen Rosetten.
•' Ferner erzeugen Saxifraga exilis^ S. negUcta^ S. rivularts und

^' cernua sehr oft Auslaufer, welche sich aber von denjenigen der S. fla-

gemris dadurch unterscheideUj daB sie mit einer griiBeren oder geringeren

Zahl von Niederblattern versehen sind. Bei diesen entstehen Adventiv-
wurzeln sowohl an den Internodien als an den Knoten.

Auch bei zwei Arten von Mitdla — M. 7iuda und M. caulescens
oei Sullivantia^ Tolmiea und Arten von Chrysosplenium, sind Stolonen
im allgemeinen vorhanden. Es sind langgestreckte Organe mit zerstreuten

Niederblattern, die an den Knoten wurzeln und im Moose oder unter den

abgefallenen Blattern hinkriechen.

Oberirdischer Stengel. — Bei einer Anzahl von Arten ist der

?
*;"rdische Stengel die einfache Fortsetzung der Hauptachse des unter-

iTdischen Teils. Dabei fmdet das Leben des Individuums bereits mit dem
'^schluB der Fruchtbilduns sein Ende.

Ll

'--* '^
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Dieser Fall tritt am deutlichsten bei solchen Fonnen hervor, die einen

kleinen, knolligen unlerirdischen Stengel besitzen, wie z. B. Bolatidra,

Suksdorfm und die meisten Arten von Lithophragma.

Dagegen bei anderen rhizombildenden Arten schlieBt die Ilauplachse

ebenfalis mit einem Blutenstand ab, aber die Pflanze perenniert durch Inno-

vationen. Ein Sympodium wird bier angelegt, und das Wachstum wird

durcb einen Seitenzweig, der in der Achsel des obersten Rosettenblattes

entstebt, forlaesetzt. Saxifraga

Saxifraga nivalis als typisch angefuhrt werden kann^ zeigen diese Art

der SproBbildung (andere Beispiele siud S. peiinsylvanica^ S, iiitegrifolki,

8. reflexa).

Bei einer anderen Reilie aber^ welche die Formen mit mehr oder

weniger wagerechteni, fleischigem Rhizom umfaBt, ist, wie schon fruher

erwahnt, die nionopodiale Verzweigung die Kegel. Die Hauptachse ist von

unbeschranktem Wachstum entstehen entweder

einzeln oder zu mehreren jahrlich in den Achseln der Rosettenblatter. Zu

diesem Typus rechnen wir Hcucliera^ Tolmiea, Tiarella^ Sullivantiaj Mi-

tellUy Tellima und Boykinia.

Einem anderen Grundtypus begegnen wir bei den Arten, wo die priniare

Wurzel erhalten bleibt, und bei denen die Pflanze mehr oder weniger aus-

gebreitete Polster bildet. Wie schon gezeigt, ist dieses Verhallen eigen-

tiimlich fur eine Anzahl caspitoser Saxifraga-Arten ^ z. B. S, Tolmiei,

S. serpyllifolia^ S. trieuspidata ^ 8, hronchialis^ 8. caespitosa^ 8. Esch-

scholxiij 8. Hirculus^ 8, oppositifolia.

Die oberirdischen und bliitentragenden Zweige entstehen in den Blatt-

achseln von alteren und meist kriechenden Asten, welche oft eine schwache

Entwicklung von Adventivwurzein zeigen. In solchen Fallen sind die

Polster fur ihre Nahrung grOfitenteils auf die primare Wurzel hingewiesen.

Die liegenden oder ausgebreiteten Stammteile sind von den verdorrten

Laubblattern bedeckt, doch am untersten Teile derselben gibt es oft Uber-

iinge zu echten Schuppen- oder Niederblattern.

Beblatteruna* und Verzweieuns:. — Bei den kleinblatterigen Arten

or
o

der Gattung Saxifraga ist die Blutenstandachse von unten bis oben mit

BliUtern, die ungcfabr dieselbe Form und GroBe besitzen, bedeckt. Be-

bliittcrtcn oberirdischen Stengel besitzen die Arten der folgenden Gattungen:

Boykinia, Sulliirmtia, Suksdorfia, Bokmdra, Tellima, Tohniea, Chryso-

spleniiim, Lepuropetalon und Lithophragma (mit Ausnahme von Uiho-

phi'agma Williamsii).

Bei Heuchera, Mitella und Tiarella kommen Arten mit typisch be-

blatterlem Stengel vor. Z. B. Heuchera pidjescens, H. glabra, H. mi-

crantha, H. pilosissima, H. maxima, TL ruhescens, H. orixahensis,

H. lomjipetala, Mitella diphylla, M. caulescem, Tiarella unifoliata und

T. trifoliata. . .
'

^/
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Bei den groBblatterigen Arten dor Gallung Saxifrcfga sind die Laub-

blfiUer alle grundstiindig iind bilden eine typische Rosette, aus welcher die

nackte Blutenstandacbso bervorragt, z. B. S, nivalis^ S, virginiensis^ S. re-

flcxa^ S. I

BoraphUa.

S, intcgrifoUa u. a. aus der Sektion

Diese Erscbeinunc; findet man auch bei mehreren Arten anderer (Jat-D

tungen der Saxifraginae\ von diesen sind zu erwabnen: Mitella triflckf^

M. Breiceri^ M, pentandra^ M. oralis^ M, iiudcij Heuchera vlUosa^ 11,

Rugeliij IL elata^ II. cglindrica, II. ovalifoUa, II. IlalUiy II, novo-vicxi-

caiia, II, scuigidnea und Tlarella cordlfolia.

Die Gatlungen Jepsonla und reltipliylluni besitzen beidc laubblattlose

Blutenstandachsen.

Man sieht aber, daB die Beblatterung des oberirdischen Stengels nicht

fiir alle Gattungen ein durchgreifendes Merkmal ist, und sie kann deshalb

nur in gewissen Fallen systematische Verwertung finden.

Blattstellung. — Die Blattstellung bei der grOBtcn Mehrzahl der

Arten ist Yr,, doch kommt es auch vor, bei sehr dichtbebiatterlen Arten,

daB sie nach der S/g Stellung angeordnet sind.

c. Blatter.

Die Form, Gestalt und Beschaffenheit der Blatter bei den Saxifragi-

nm ist von groBem systematischen Wert, nicht allein in bezug auf

einzelne Arten, sondern auch fur die Aufstellung der Sektionen und Gat-

tungen.

Die Gattung Saxifmga bietet die grOBte Mannigfalligkeit in der Blatt-

bildung,

Man begegnet hier alien Ubergiingen von einfachen, kleinen, sitzenden,

schuppenahnlichen Blattern bis zu vielgeteilten, tiefgelappten, gefingerten

Oiganen, oder auch ganzrandigen oder gczahnten, runden oder herzfurmigen

Spreiten auf langgestreckten Stielen.

Die Dordamerikanischen Arten der Sektion Trachyphijllum sind alle

durch kleine, sitzende, eif^jrmige bis liingliche, lanzettliche bis verkehrt-

eifurmige Bliitter charakterisiert. Bei den meisten stehen die Blatter am
Grunde mehr oder weniger dicht gedriingt, wahrend sie huher am Stengel

'ockerer angeordnet sind, Saxifmga serpyUifolm, S. fhgellaris.

Doch kunnen sie auch von der Basis hinauf bis zu der Bliite dicht

stehen, wie es der Fall bei S. Esckscholxii und S. oppositifolia ist.

- Der Rand ist entweder ganz und ohne Anhiinge [Saxifraga Tolmiei,

' ^^''PiMfolia) Oder mit Haaren, Cilien oder Stachein versehen {Saxi-

l^ga californica usw., Heuchera Hallii, H. riibescens, Lithophragma

sh^--'"'-^''
^- bronchialis, S. flaydlaris, S. oppositifolia). Bei S. Esch-

^chohii ist der Rand im oberen Telle deutlich gefranzt.

^ -
I

J^ h
'.
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Die Sektion Boraphila aus der Gattung Saxifraga zeigt im allgemeinen
verhaltnismaBig groBblatterige Arten, iind obwohl eine Mannigfaltigkeit der
Form vorhanden ist, so ist doch eine gewisse Ubereinstimmung in den
verschiedenen Verwandtschaftskreisen nicht zu verkennen.

Eiformige Blatter auf breiten Blattstielen mit groBer Scheide charat-

terisieren eine Gruppe ziemlich nahe verwandter Formen, welche die folgen-

den Arten umfaBt: 8. nivalis, 8. virginiensis, 8. californica, 8. integri-

folia, 8. montanensis, 8. peniisylvanica.

Ferner findet man einen Verwandtschaftskreis, welcher gebildet ist

von 8. leucanthemifolia
J

8. stellaris, 8. nootka^in, 8. Careyana, durch

grobgezahnte, spatelformige Blatter ausgezeichnet.

In den meisten dieser Fiille ist eine scharfe Trennung zwischen Spreite

und Stiel nicht erkennbar, sondern es ist ein allmiihlicher Ubergang zu be-

merken. Anders liegt es bei den Arten mit groBen rand- oder herzfurmigen

Lamina, wie S. Mertensiana^ S. punctata^ die einen langen und diinnen

Blattstiel haben. Solche Blatter sind auch fur die verwandte Gruppe

Heuchei Mitella I

Obwohl also bei verschiedenen Verwandtschaftskreisen eine groBe

Ahnlichkeit in der Blattform hervortritt, so ist doch bei anderen eine

eben so groBe oder sogar noch auffallendere Verschiedenheit zu beob-

achten.

Man trifft in einer und derselben Sektion von kleinen Gattungen be-

deutende Abweichungen in dieser Hinsichtj und es kommt vor, daB auf

derselben Pflanze zwei ganz verschiedene Typen von Laubblattern vor-

handen sind.

In der kleinen westamerikanischen Gattung hithophragma gibt es

Arten mit ungeteilten, nierenfOrmigen, grundstandigen Bliittern und ab-

weichende, dreigeteilte, stengelstandige [L. hetei'ophylla). Ebenso zeigen

ganz nahe verwandte Arten dieser Gattung eine Verschiedenheit in der

Fiederung der Blatter, z. B. L. glabra uuA L. tenella. Bei der erstgenann-

ten Art sind die Blatter einfach dreigeteilt, wahrend bei der anderen eine

reiche Verzweigung eintritt und dem Blatte ein gefiedertes Aussehen Ter-

leiht. Ebenso auffallend ist die Verschiedenheit der Blattform bei den

zwei nahe verwandten Arten Tiarella unifoliata und T. trifoliata. Die

erste Pflanze zeigt ein herzformiges, undeutlich dreigelapptes Blatt, wah-

rend die zweite ein echtes trifoliates Blatt besitzt.

Die groBte Abweichung von den librigen 8axifra^inae in der Blatt-

form zeigt die isolierte Gattung Peltiphyllum. Diese Pflanze hat groBe,

bis iiber \ FuB im Durchmesser, schildformige Blatter. Sie stehen auf

lansen Stielen und haben ein schiisselahnliches Aussehen.

Die kleinen, verkehrt-eifOrmigen oder spatelfurmigen Blatter, oft cha-

rakteristisch fiir Pflanzen mit cinem niedrigen Wachstum, findel man

J
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typisch bei Lepuropetaloa und den nordamerikanischen Arten von Chtijso-

splenium.
'

In der letztgenannten Gattung gibt es Ubergange von den breit-spatel-

fOrmigen [G. glechomifolium] bis zu verkehrt-eifOrmigen (C americanum)

uod rund-nierenformigen [C, tetrandriim] Blattern.

Die Beschaffenheit des Blattes ist eine hochst verschiedene, und alle

Ubergange von sehr diinnen bis zu festen, dicken und lederartigen sind

vorhanden.

Es ergibt sich aus diesen angefiibrten Tatsacben, daB die Blattmerk-

male der Saxifraginae keine durcbaus gleichwertige Anwendung finden

kOnnen. Bei gewissen Gruppen bieten die Blatteigenschaften fiir die syste-

niatische Anordnung der Arten, Sektionen und Gattungen Anhaltspunkte,

die hoch geschatzt werden durfen.

Dagegen herrscht mancbmal innerhalb kleiner Sektionen solche In-

konstanz, daB eine Stutze fur die Systematik nicbt zu finden ist.

Nebenblatter und Stipularbildungen. — Bei einer groBen An-

zahl der Formen, die bier in Betracbt kommen, sind Nebenblatter oder

Stipularbildungen von verschiedener Art vorhanden.

Bei den Arten, welcbe eine scharfe Differenzierung zwischen Stiel und

Spreite zeigen, sind Nebenblatter oder Stipularbildungen wenigstens bei den

gnindstandigen Blattern anzutreffen. Solche finden wir bei vielen Arten

von Saxifraga und bei der gruBten Mehrzahl der bekannten Arten aus

den Gattungen Heuchera^ Tolmiea^ Lithophragma^ Sullivantia^

TeUima^ Mitella, Boykinia, Bolandra und Suksdmfia.

TkireUa

ehies

In den meisten Fallen zeigen sich die Stipularbildungen in der Form

mehr oder weniger gewimperten oder gefranztcn, lanzettlichcn Blattes,

2- B. Heuchera, Tolmiea^ Saxifraga ncylecta.

In der Gattung Boykinia aber beslehen die Stipularbildungen aus

Buschein von langen, braun gefarbten Haaren. Bei Bolandra und Suks-

^'•/<a Ireten grOBere Abweichungen auf, und die Stipularbildungen, die hier

a^n die stengelstandigcn Blatter beschrankt sind, werden als groBe, gc-

zahnte, flugelartige Bildungen an der Basis des Stieles ausgebildet. Diese

Bildungen bei Suksdorfia unterscheiden sich von denjenigen bei Bolandra
•iadurch, daB sie allmahlich an dem Stiel bis zu der Spreite hinauHaufen,

^;ahrend in dem letzteren Fall sie nur am Grunde des Stieles ange-

^chsen sind.
- ^

Bei vielen Arten von Saxifraga und auch in vereinzelten Fallen bei

anderen Gattungen, wie z. B. Tdlima racemosa, Boykinia Jamedi,

'^^o^hragnm WUliamsii ist die Basis des Blattstiels nur zu einer

schmnieren oder breiteren Scheide ausgebildet, ohne weitere seitliche Aus-

^achsungen. Wo die Blatter klein oder schuppenahnlich sind und iibcr

^" Pnzen Stengel zerslreul vorkouunen; da gibt es eigentlich keine
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Nebenblatter, z. B. bei den amerikanischen Arten der Seklion Trachy-
phylliun.

Ferner sind bei Lepuropetalon und den amerikanischen Arten von

Chrysosplenium keine Nebenblatter vorhanden.

Uberwiuterung bei den Saxifraginae.

Bei einer groBen Anzahl von mehrjahrigen Saxifragmae-Avten uber-

wintern die im Spatsomnner entwickelten Blatter in einem griinen Zustande

und bleiben assimilationsfahig bis weit in den folgenden Sommer.

Dies ist ganz typisch fur die im Walde wachsenden Arten der Gattungen

Heuchera^ Tobniea^ Tellima^ Tim^ella^ Mitella und auch die Saxifraga-

Arten mit einer deutlichen Entwicklung von Rosettenblattern^ z. B. Saxi-

fraga nivalis^ S. Ideracifoliay S, erosa^ S. pennsylvanica u. a. aus diesem

Verwandtscbaftskreis der Seklion Boraphila. Ferner bei den polsterbilden-

den Saxifragen bleiben die Blatter mehr oder minder griin bis zum nach-

sten Friibjahrj z. B. Saxifraga tricuspidata^ S. aiwides^ S. serpyllifoUa

S. Tolndeij S, hronchlalis.

Bei verschiedenen Arten dieser Reihe verharren die im Herbst an-

gelegten Sprosse fiir das nachste Jahr groBtenteils im Zustande gruner

Knospen , wahrend die Laubblatter zum Teil vertrocknen , verwelken

und die griine Farbe verlieren, z. B. S, caespitosa^ S, oppositifolia. Da-

bei dienen sie stets bei diesen kleinblatterigen Fornien als Schutz wahrend

Winters o

Bei den" rosettenbildenden Arten ist der SproB und Bliitenstand des

nachsten Jahres manchmal im Herbst schon ziemlich weit entwickelt und

hier werden sie wahrend der Kalteperiode durch die breiten Scheiden der

Blatter und die Behaarung derselben geschutzt, z. B. Saxifraga nivaliSy

S. hieracifolia.

Bei Hciichera^ Telima^ Mitella usw. werden die Sprosse und die

Blutenstilnde, wo sie angelegt sind, durch die behaarten Stipularbildungen

der Herbstblatter dicht umhullt und geschulzt. Der Grad der Herbstenl-

wicklung des Blutcnstandes bei diesen Formen scheint zu variieren, aber

da es unmuglich gewesen ist, denselben fur alle Falle zu konstatiereP; i

eine Entschcidung dariiber ausbleiben.

Bei Peltiphyllwn sterben alle Laubblatter im Herbst ab, aber die

neucn Anlagcn von Laubblattern und Blutenstilnden, welche am Ende aes

Rhizoms angelegt sind, ruhen im Knospenstadium, von Niederblattern um-

hiillt, bis zum nachsten Fruhjahr. Der Blutenstand und die Bliiten siod

verhiiltnismaBig weit entwickelt.

Auch bei Lithophragma sterben die Laubblatter im Herbst ganz ab.

Die neuen Sprosse entwickeln sich im Fruhjahr aus den Bulbillen.

Die Uberwinterungsverhaltnisse bei BoUmdra, Suksdorfia und SuUi-

vcmtia sind mir unbekannt, obwohl die zwei ersten, da sie eine BnlbiUcn-

^U
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bildung, ahnlich mit Liihophragnia^ besitzt, hOchstwahrscheinlich die selbe

Uberwinterungsweise zeigen, wlihrend SuIUrantia verniullicli sich ahnlich

wie Heiichera verhalt.

Die siidkalifornische Gattung Jeiisonki zeigt insofern ein ganz eigon-

artiges Verhalten, als bei ihr die vegetativen und generativen Organe sich

zeitlich nahezu ausschUeBen. Sie entwickelt namlich aus dem knoUigen

unterirdischcn Stamm im Fruhjahr einige grundstandige LaubblilUer, welche

zu der Bliitezeit , die erst im November oder Dezembcr orfolgl, schon

gruBlenteils verdorrt und zu Grunde gegangen sind.

2. Bliitenstand nnd Bliite.

a) Bliitenstand.

Zwei Grundtypen der InfloreszenZj der racemose und cymOse, sind

E

bei den nordamerikanischen Saxlfrac^

wisse Gattungen mehr oder weniger scharf beschrlinkt.

So fmden \vir die einfachere Traube bei TelUma^ Mitelkf, Litho-

l)h'ag}na und Tolmiea^ wahrend die Qbrigen Gattungen den cyniusen Typus

in verschiedenen Abstufungen darstellen.

In den meisten Fallen tritt das Diachasium auf, welches bei verschie-

denen Heuchera'Avien und Chrysospletiium die Endzweige- abschlieUt, doch

enden meistens die Seitenzweige in wenig- bis vielbliitigen Wickeln.

Oft ist cine Reduktion des Bliitenstandes bis auf wenige oder eine

cnzige endstandige Bliite zu sehen, eine Erscheinung, die moistens nur bei

arklischen oder hochalpinen Arten zu beobachten ist, z. B. Saxifraga

Uirculus, S. caespitosa var. uniflora^ S. cermia.

Die einfache Traube ist wohl bier als eine lleduktion des cyniusen

BlQtenstandcs anzusehen, da bin und wieder bei Arten von MiteUa und
TmreUa zwei bis drei Bliiteu von einer Stelle entspringen. Den Ubergang
voa solchen zu den armblutigen Cynien, wie sie bei Heuchera cylindrica

und Ildllu charakteristisch sind, ist nicht schwierig abzuleiten und es ist

l^'ar, daB die Scheintraube in dieser

Brakteen. — Brakteen und Brakteolen sind von allgemeiner Erschei-

nung unter den Saxifmginae und feblen ganz nur bei den monotypischen
tialturiffPn P.jf.\.i,..ij „j -r, .^ ,-.. pjg pqp^ und BeschafTenbeit

hochstens nur als spezifische Merkmale

Weise

Mtungen PeUipkyllum und Lejmropefalon.
aerselben sind sehr variabel und hochsten
zu verwerten.

b) Blute.

i. Achse.
Die Form und BeschafTenbeit der Achse und ibre Beziehung zu den

^n em Gliedern der Bliite ist von groRcr Mannigfaltigkeit unter den ver-

'edenen Arten, und diese Tatsache ist von groBer Bedeutung fur die
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Systematik und audi wertvoll zur Aufstellung der verwandtschaftlichen Be-

ziehung der ganzen Gruppe.

Die Form der Achse variiert zwischen flach, schiisselformig, glockig

Oder becherformig und ist entweder frei bis zum Grunde, oder von unten

nach oben mit dem Fruchtknoten zusammengewachsen. Eine einfache

flache Oder konkave Achse ist innerhalb der Gattung Saxifraga sehr oft

zu finden Saxif) So ist

die flache oder wenig konkave Achse fiir eine ganze Reihe von Arten aus

der Sektion Bo7'aphila eigentumlich, z. B. Saxifraga punctata^ S. refiexa^

S. LgalUij S. leucanthemifolia^ 8, nootlmna^ 8. caroUmaiia^ 8. Careyann^

8. h^yopliora u. a.

Die Gattung Peltiphyllum besitzt auch eine flache Bliltenachse.

Eine etwas lief konkave oder schiisselfornnige Achse zeigen andere

Verwandtschaftskreise aus der Sektion Borapliila. Bei diesen ist der untcre

Teil des Gynaeceums mit der Achse zusammengewachsen und eine Tendenz

zu Perigynie tritt hervor, z, B. bei 8. nivalis, 8, virginiensis^ 8. hieraci'

folia, 8. integrifolia und nahe verwandten Formen.

Die Vertiefung der Achse oder die verschiedenen Ubergangsstadieo

zwischen einer flachen oder wenig konkaven Achse zu den tiefglockig-

oder becherfurmigen ist sowohl innerhalb der Gattung Saxifraga al

r

andern Gattungen deutlich zu verfolgen.

In der Sektion Nephrophyllum zeigt die Art 8, cernua eine wenig

vertiefte Achse, die ungefahr zu einem Drittel des Fruchtknotens zusammen
. V- t t^l t L -

Weitere

degi

''\ I..

Gynaeceum verwachsen ist.

Am weitesten aber gehen die Vertiefung und Verwachsung in der

nahe verwandten Sektion Dactyloides^ wo der Fruchtknoten fast als unter-

standig betrachtet werden kann.

Wenden wir nun unsern Blick auf die andern Gattungen der SaTi-

fraginae^ so sehen wir ahnhche Vorgange. Bei Mltelki und ChrysdspiS'^

niiim tritt die schusselformige Achse auf.

Eine trichterformige bis glockige oder becherfurmige Achse ist lu

Ileuchera, Boykinia,, SuUivantia, Tellima, Tlarclla, Jepsmiia^ Ltt^'O-

2)hragma, Lepuropetahn , Bokindra und Suksdorfm chaiakteristisch. Ganz

abweichend in dieser Gruppe ist die ruhrige zerschlitzle Achse der mono-

typischen Gattung Tolmiea.

Der Grad der Verwachsung mit dem Gynaeceum ist nicht ein gleio
-

wertiffes Merkmal bei den verschiedenen Gattungen und Sektionen.

V

: :<-

^
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einigen kleinen Gattungen mit glockiger bis rohriger Achse ist enie \ei-

wachsung derselben mit dem Ovarium nur am Grunde zu beobachten.

ist dies der Fall bei Bokindra, Tolmiea, Jepsonia und TiateVxi.
Gauz

eigentumlich in dieser Ilinsicht verhult sich die Gattung Lithophrag>n(f,
^ J-

J L
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WO die sonst sehr wenig unterschicdenen Arten alle Ubergiinge von freien

bis zu ganz verwachsenen Fruchtknoten zeigen.

So zeigt die Art L. hcterophylla Verwachsung mit dem Ovarium nur

am Grunde, L. parrifoUa bis zvir llalfte und schlieRlich L. Williamsii eine

beinahe voUslandige Einsenkung des Fruchtknotens in die Achse.

In der nahe verwandten Gattung Tellima sind die Verhaltnisse ebenso.

Die monotypische Gattung Lepiiropetalon zeigt eine Verwachsung des

ganzen Fruchtknotens mit der glockigen Bliitenachse. Auch in der Gattung

MifeUa sind deutliche Stufen in der Ausbildung der Achse zu verfolgen,

obwohl es sich hier nicht so sehr um den Grad der Verwachsung, als um
die Umwandlungen der Gestalt der Achse handelt. Bei den zwei Arten,

wo die beiden Kreise von Staubfiiden vorhanden sind, MiteUa diphylla

und M. nuda^ und welche schon aus dicsem Grunde als alter zu betrachten

sind, trifTt man eine breitglockenartigen Achse, die zur Halfte mit dem

Fruchtknoten verwachsen ist. Bei M. trifida und M, ovnlis^ wo der epi-

petale Kreis abortiert ist, ist die Achse mehr ausgebreitet und schiisselformig.

Ein weiteres Fortschreiten in dicscr Richtung wird dann bei M. Bre-

werlj M. caukscens und schlicBhch bei M. jientandra mit fast teller-

fOrmiger Achse offenbart.

Progression in der Entwicklung der Blutenachse wird auch durch

Ubergange von Aktinomorphie zu Zygomorphie ausgedriickt.

Unter den schon erwahnten Gattungen finden wir bei TiareUa cordi-

folia eine ganz aktinomorphe Achse, wahrend die anderen Arten alle eine

etwas schiefe oder zygomorphe Achse zeigen.

r Bei vielen Arten von Heitchera tritt dieselbe Erscheinung auf und ist

sehr ausgepragt bei H. jiuhesceJis und H. hispidcL

Am weitesten aber ist die Zygomorphie bei Tolmica fortgeschrittcn,

wo die schiefe Achse auf der Vorderseite bis zum Grunde geteilt ist, Auf
den hochst modifizierten Bliitenbau dieser eigcntumlichen Pflanze werden
w»r spater Gele^enheit zuruckzukommen haben.
VlJi,^Verwachsung des Androeceums mit der Achse. — Das Ver-

wachsen der Achse mit dem Ovarium steht im engen Zusammenhang mit dem
erwachsen des Androeceums mit derselben. Wo eine flache oder schwach
onkave Achse vorhanden ist, wie bei vielen Arten von Saxifraga und bei

^dtiphyUum, nehmen die Staminalkreise die gewuhnUche Stellung am Grunde
es Gynaeceums ein. Wo aber eine Vertiefung der Achse und eine Zusammen-

wachsung zwischen derselben und dem Ovarium stattgefunden hat, sind

erschiebungen der Insertion der Staminalkreise zu beobachten. Am deut-
>chsten zu verfolgen sind die Abstufungen innerhalb der Gattung Saxi-
i^a^ und zwar dienen dafur die Arten der Sektionen Nephropkylhim und
^^tyloides als Beispiele.

Bei S. ceiiiua ist, wie schon erwahnt, die Achse wenig vertiefl und
^ Insertion der Staubfaden ist fast als eine hypogynische zu betrachen.
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Wenn dann die besprochene Vertiefung und die damit verbundene Ver-
wachsung fortschreitet, so werden erst eine perigynische [Saxifraga rku^
laris), dann eine vollstandig epigynische Insertion [S. caespitosa und S.ad-
scendens) erreicht.

Doch bleibt immer bei alien Ubergangen die Stellung der Staubfaden
gerade am Verwacbsungsrande beibehalten.

Auch da^ wo ein Teil dor Achse slots frei bleibt, wie bei den ubrigen

Gattungenj sind die Staubfaden an der Grenze zwichen Achse und Kelch

inseriert.

Nur in vcrcinzeltcn Fallen sind sie tiefer als die Blumenblalter an der

Achse angewachsen: z. B. Heuchera sangidnea^ H, novo-mexicaiia.

Bei Tolmiea Menxiesii endlich sind die Staubfaden ungefahr in der

Mitte der ruhrigen Achse inseriert.

Wo die beiden Kreise vorhanden sind, stehen sie in der Verwachsung

niit der Achse nicht immer auf gleicher Stufe, sondern der episepale Kreis

liegt oft ctwas hoher.

2. Kelch.

Wo die flache oder schwach konkave Achse auftritt, kann man leichl

feststellen, was als Achse und was als Kelch betrachtet werden soil. Elwas

anders verhalt es sich bei jenen zahlreichen Fallen, wo man mit einer

tiefen Achse zu tun hat, und wo der Grad der Verwachsung ganz ver-

schieden ist.

Als Grenzh'nie zwischen Achse und Kelch, wenn man iiberhaupt eine

scharfe Grenze verlangt, konnte die Stelle der Insertion der Blumenblalter

angenommen werden. Die Tatsachen lassen sich durch diese Annahme

wenigslens besser verfolgen und versleben.

Von dicsem Slandpunkte aus betrachtet, ist das Verhallnis der Sepalen

zu einander in bezug auf die Verwachsung ein ziemlich gleichmaBiges.

Bei der flachcn Achse sind die Kelchabschnitte bis zum Grunde frei;

WO dagegen die rohrige Achse auftritt und wo dieselbe an ihrem oberen

Teil vom Gynaeceum frei bleibt, da findet immer eine schwache Verwachsung

der Sepalen unter einander stall. Nur bei wenigen Arlen von Hemhe)%

z. B. H. sanguinea^ H. novo-mexicana und bei Jepsonia Parryi wird

ein Kclchtubus ausgebildet.

Bei alien Gattungen dicser Gruppe sind funf Kelchabschnitte oder

Sepalen vorhanden, bei Chrysosplenium nur vier.
_

Die Nervatur besteht meistens aus einem Mittelnerven und zwei

kleineren Seitennerven, die von der Insertionstelle der Blumenblalter binein

V

laufen. . .

Die Stellung ist entweder aufrecht, wie bei Heuchera cyhivirica,

FT. bracfeata, H. rubescens, H. novo~mexicaim, TeUima, Lithophragrna

hdcrophijlla , L. glabra, L. tenella, oder aufsteigend wie bei BolafUtrrr,

Yv

- u-^ \i

"1.]

\^]

SitUivantia, Bo/jl,ima, Jepsonia und viclen Arten von Sa.nf ,
oder
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ue erhalten wahrend des Bliihens eine wcit ausgebreitete und flache Slcl-

lung wie bei Ckrysosplcniitmy Mitella^ Saxifraga tricuspidata^ S, Toluiici^

8. hronchialis^ S. EschsclioUii^ oder schlieBlich sie kOnnen scharf zuriickge-

schlagen sein, z. B. bei Peltiphylhtm^ Saxifraga leuean thenrifolia, S. se?'-

pyllifolia, S. callfornica^ S. hnjophoray S.pimetata, S. Mertensiana, S.

Lyallii und S. reflexa.

Die Stellung, welche die Scpalen beim Blvihen einnehmen, gehen beim

Fruchtstadium in grOBere Extreme iiber. So sieht man die aufrechten oder

wenig ausgebreiteten Kelchblatler bei der Fruchtreife sich dichl urn die

GrifTel anschlieBen, wlibrend die weit ausgebreiteten eine zuriickgeschlagene

Stellung einnebmen.

Die Farbe des Kelches ist im allgemeinen gelblich-griin, obwohl in

vielen Arten von Saxifraga eine rotliche oder purpurne Farbe chnrakte-

rislisch ist, z. B. S. punctata^ S, califoriiica, Diese Farbe tritt auch

bei Arten von Lithophragma auf, und bei Tellima und Hcuchcra ist

rotlich-braun oder braun sehr hJiufig anzutreffen. Nur in wenigen Fallen

werden die Sepalen petaloid: Ileuchera sanguinea z. B. besitzt auffallende

Bluten mit groBem, scharlacbrotem Kelch. Bei Chrysosplenium, wo die

Blumenblatter fehlen, sind die Sepalen mitunter petaloid geworden.

3. Krone.

Die nordamerikanischen Saxifraginae sind groBtenteils durch eine un-

auflallige Krone charakterisiert, und es ist nur selten, daB Auffalligkeit

durch GroBe oder helle Farbung der Blumenblatter erreicht wird.

Eine vollstandige Reduktion der Krone ist bei Chrysosplcnium und

Saxif

Heuchci
Eine teihveise Reduktion findet sich bei Tolmiea Menxiesii, wo in

Zusammenhang mit der starken Achsen-Zygomorphie ein Blumenblatt ver-

schwunden ist.

^it Ausnahme von den angefuhrten Fallen sind die Petalen im-
mer funf.

"-"
r

Bei der gluckigen bis becherformigen Achse sind die Petalen auf der-

selben Hohe wie die Staubfaden inseriert, mit Ausnahme von jenen Fallen,

*o ein Kelchtubus ausgebildet wird (siehe oben).

t>ie Form der Blumenbliitter, die am meisten vorkommt, ist die eifurmige
er liinglich-eifOrmige. Es gibt aber sehr groBe Verschiedenheitcn und
^rgange in der Gestalt der Blumenblatter, und solche sind manchmal

selbsl in einer BlUte zu fmden.

^
Bei S. leucanthemifolia und der S. stellarls-Gruppe sind die oberen

^_umenblatler etwas schief-pfeilfunnig, wahrend die unteren einfach spatel-

'S smd, wodurch die Blute schwach zygomorph wird.

Besonders deutlich abcr sind die Ubergiinge der BlumenblnUfomi bei

'^^- ^-N.
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Arten von Lithophragma zu verfolgen. Hier sind die Petalen bei zwei
Arten, L. Williamsii und L. cymbalaria, einfach und mehr oder weniger
langlich-eiformig. Bei den nahe verwandten Arten L. keterophylla und
L. affinis sind wenigstens drei,

gclappt Oder scharf 3-zahnig.

doch meistens alle Blumenblatter deutlich

Eine weitere Progression derselben Richtung offenbart sich' in deni

tief dreigeteilten Zustand bei L. pm'viflora.

Am weitesten fortgeschritten ist sie bei den 5—7-fingerig-geteillen'

BJumenblattern von L. tenella. In dieser Verbindung muB erwahnt werdenj

daB diese Progression parallel mit der Gliederung der Laubblatter dieser

Gattung verlauft.

Die verschiedenen Arten von Lithophragma besitzen auBerdem eine

mehr oder weniger zygomorphe Krone, dadurch ausgezeichnet, daB drei
! U-l i

Blumenblatter groBer als die anderen zwei sind.

In etwas ahnlicher Weise zeii^en sich Abstufunsen des Petalen-Baus

bei der Gattunec Heuehera.
1—1

Hier ist hOchstwahrscheinlich die langlich-eifOrmige oder spatelformige

Form als alt zu betrachten, und wenn man dann die Umgestaltung zu den

zygomorphen Bliiten verfolgt, so trifft man bei Heuehera hispida und

//. piibescens ein breitspatelformiges, feingezahntes Blumenblatt, wahrend

es bei anderen Formen, wie II. cylindi^ica sehr reduziert wird und oft

ganz unterdruckt ist.

In einer anderen Richtung verlauft die Modifikation der Blumenblattfornij

wenn eine lanzettliche , linealische Gestalt zustande kommt, wie bei

Heuehera ruhescens^ H. bngipetala^ sowie bei Tolmiea und Bola?idra zu
^

sehen ist. ; .

^
j :

, j#

Eine Tendenz zur Fiederung des Blumenblattes zeigen die Gattungen

Mitella ';.^:^' ••^^

J - ^

Bei Tellima grandiflora ist das Mittelstiick des Petalums etwa lanzell-

lich, woran dann im oberen Telle sich etwa 4—5 Fiedern ansetzen.'-' Un-

gefahr dieselbe Form findet man auch bei Mitella diphyUa^ nur daB hier

mehr Fiederungen vorhanden sind (5—8).

In beiden Fallen aber sind die Petalen nicht tief hinein bis nahe an

den Mittelnerven eingeschnitten.

Bei anderen Arten jedoch, welche sicher als jiingere Stufen in dem

Entwicklungsgang zu betrachten sind, werden die Einschnitte tiefer und ^\t

einzelnen Fiedern viel schmaler und langer, z. B. Mitem Brewm{ ^- ,

caulescens

f_

\"<-

Aus der Betrachtung dieser Beispiele laBt sich der Gang der Entwick-

lung bei verschiedenen Gattungen durch die Ubergange und Umwandlungen

in der Form der Petalen mehr oder weniger deutlich verfolgen

»'^

' - i ,< .-.

'
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.t Farbung. — Die Farbe der Blumenblatler bei der Mehrzahl der Arten

dieser Gfuppe ist weiB oder gelblich weiB.
m

Von dieser Kegel aber gibt es bemerkenswerte Ausnabmen, und man

sieht sogar unter den allerhochst wachsenden alpinen Fornien solche, die

blaue, violette, gelbe usw. Bliiten besitzen.

Saxifragci oppositifolki^ eine Pflanze mit purpurgerdrbten Blumen-

blattern, kommt auf den hochsten Gebirgen der Rocky Mountains, wie ini

weitesten Norden vor, und Saxifraga serpijllifolia ^ S, chrysantJia^ und

S. flagcllaris^ alle hoch alpine Arten, besitzen gelbliche oder gelbe Bliiten.

Manchmal koramt es vor, daB die Blumenblatler mit mchrcren gelben

oder purpurnen Flecken versehen sind, z. B. S. brofiehialis^ S. aixoidcs.

Bei 5. leiicantheinifolia und den nahe verwandten Arten S. hnjophora^

5. nootkana und S. Careyana stelien zwei drusenartige gelbe Flecken an

der Basis des Blumenblattes; welche als Nektarien dienen.

' Eine blaulicbe oder schwach rosa Farbe cbarakterisiert die Arten von
^

Ifh

Heuchei
blatte

Forme

rn eine rosa oder weiBe Farbe^ wahrend die kleineren lanzettlicben

Purpurrot und Braun zeigen die Blumenblatter aus den Gattungen

Mma, Bolandra und Tolmiea, Sidsdorfia Violett und MlleUu WeiB-

4. Androeceum.
't:

blalt

Das wesentliche iiber die Beziehung des Androeceums zu der Achse
>sl schon unter 2^ besprochen worden.

Typisch besteht das Androeceum aus zwei Kreisen mit je 5 Staub-

ern, doch sind Abweichungen vorhanden, und Reduktion druckt sich in

verschiedener Weise aus.

In der Gattung Saxifraga sind beide Kreise mit voller Zahl vorhanden,
""•i es ist nur eine Abnormitat, wenn Vermehrung oder Verminderung
auftritt.

• Weitere Gattungen, wo keine Reduktion in dem Androeceum statt-

gefunden hat, sind Peltiphyllwu, Tiarella und Jepsonia. Bei MifeUn
^ykinia, Lithopkragma
nur einen Kreis besitzen.

und Telllma dagegen sind Arten vorhanden, die

^. ^

^•AnzQ Gattungen, bei welchen das Androeceum auf einen Kreis, des

^sepalen reduziert ist, sind Ileuchera, Sullivantia, Suksdorfia und
andra, wahrend in der Gattung Lepuropetalon die Spur des epipetalen

•eises in Gestalt von Staminodien erhalten ist.

^u genauerer Berucksichtisuns werden wir zuerst diejcnigen Gattungen,

ei ^
.^^^^^''^'Inisse des Androeceums auftrcten, niimlich wo zwei oder

"» Kreis vorhanden sind, vornehmen.
Boi^nische

Jahrbncher Beiblatt Nr. b3.
b

..^-^ H-

^--
-

-' ,.,-
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Alle Arten von LitJwphragma in der Sektion Eulithophragma be-
sitzen 10 Staubfaden. Der einzige Vertreter der Sekiion Phraglithoma hal
nur 5.

ft

Dieses Verhallnis, zusammen mit vegetativen Abweichungen , zeigen

die Isolierung dieser Art; ja es ist sogar zweifelhaft, ob sie in dieselbe

phylogenetische Reihe mit den anderen gehurt.
r

Ungefahr ebenso verhalt es sich mit den zwei Arten der Gattuna

TcUima.
-, J

Die eine Art^ Tellima grandiflora^ bes

wahrend Tellima raccmosa nur den einen Kreis hat. Auf diese Abweichungen

warden wir in der Betrachtung der Verwandtschaftsverhaltnisse zuruckzu-

kommen haben. ^
'

Es gibt aber Beispiele, wo zwei sonst sehr nahe verwandle Arten

einer Galtung dieselbe auffallende Inkonstanz in der Ausstattun^ des Androe-

ceums zeigen. Es ist dies der Fall bei Boykinia Jamesii und Boijkmia

RichardsoniL Hier hat die erstgenannte Art 1 Staubblatter, wahrend die

letztere nur den episepalen Kreis besitzt. We
ist die Erscheinung noch schwieriger als bei den obenerwlihnten zu

erklaren.

Die gruCte Inkonstanz des Androeceunicharakters zeigen aber die

Arten der Gattung Mitella, ,...

Zwei Arten, Mitella divhiilln und Mitella nuda mit beiden Staminal-
..r

kreisen bewahren den ursprunglichen Zustand. Nur auBerst selten tritt

eine Reduklion bei der zweiten Art ein dadurch, daB der epipetale Kreis

in 5 Staminodien umgewandelt wird.

Eine weitere Reduktion des Kreises kommt bei den niichstverwandten

Arten M. caulescens^ M. Breiveri^ M. trifida und M, oralis vor, wo alle

Spuren der epipetalen Staubblatter verschwunden sind, aber bei einer

anderen Art, il£ pentandra^ welche sonst eben so engen AnschluB an die

librigen nordamerikanischen Arten zeigt, ist der episepale Kreis der Gegen-

stand der Reduktion geworden, und wir sehen dann die etwas auffallend§

Tatsache, daB diese Tendenz, die sich entweder in Reduktion oder in u0i-

wandlung ausdruckt, sich nicht an die morpliologische Stellung der Kreise

/ Aj

Kf

Zf .
f

gebunden zoigt.

Eine Reduktion in dem Androeceum findet auch bei der Gattung L(fUf(f

petalon statt. Dieser monotypischen Gattung ist fruher nur ein Staminal-

kreis zugeschrieben wordcn, was sich nach nuherer Untersuchung als false

ergibt. Die Tatsache ist namlich diese, daB die Petalen, w

-r"

.i-'

Befst
f •< -i - i

klein sind, sich dicht an die Staminodien anlegen und daher leicM uber-

sehen werden.

Diese staminodien sind etwa spatelfurmig, und da sie verhjillnisiii;'"'
cf J ]i

S' oB sind, konnte diese Verwechslung leicht begangen werden.

In den bisher angefiihrten Fallen hat es sich nur urn Reduktion v

r;^^-
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einem der beiden Kreise gehandelt. Die Reduklionstendenz aber laBt sich

weiler verfolgen. Bei Tolniiea numlich ist nicht nur ein Kreis reduziert,

sondern bei dem anderen hat sich die Zahl der Glieder auf 3 vermindert.

i'iiFur die Gattung Chrysosplenium sind 8 Staubblatter in 2 Kreisen

•<-

< ,

- \—

lypischj was dem 4-gliederigen Plane der Blute entspricht.
i

Dieses typische Verhaltnis findet man z. B. bei Chrysosplenium ameri-

canwn^ C. alternifoUum und C. glecho)nifoUuni. In der nahe verwandlen

Art C. tetrandrum sind nur 4 Staubfaden vorhanden, welche in 2 Kreisen

verteilt sind; sogar eine Reduktion bis auf 2 Staubblatter ist bei ihr beob-

achtet worden. Eine Form von C. altemifolium ^ die in Nordost-Jowa

vorkommt, soil 6—7 Stamina besitzen,

Eine Vermehrung der Zahl der Staubblatter uber die normale kommt
Dur bei Saxifraga Mertensiana haufig vor. Die Erscheinnng ist aber mil

anderen Abnormitaten des Bliitenbaus verkniinft, wesbalb nur wenic: Gewichl

darauf gelegt werden kann.

Filamente. — Die Form dieser Organe ist in gewissen Verwandt-

schaftskreisen von Bedeutung, wJihrend ihr anderswo bei genauer Uber-

einslimmung m der Gestalt bei weit entfernten Gruppen keine Bedeutung

^^^^,nit. Bei vielen Arten von HeucJiera und Saxifraga sind sie einfach

fadenfOrmigj bei anderen Arten derselben Gattung sowie auch bei Boyldnia^

Ifltiphyllum^ Jepsoiua usw. sind sie mehr oder weniger pfriemenfOrmig.

^^Hj^!?.^y^^^ic^ Filamente treten bei einigen Verwandtschaftsgruppen der

^^E Saxifraga ^.
Die Lange variiert sehr, von 6—7 mm bei Arten von Hcuchera^ bis

auf 0,4 mm in der Gattung BoijJdma.

•i:}>-,i^^^ Verwachsung der Filamente am Grunde findet bei einigen Saxi-

fe"''^.^.^^'^ statt, z. B. S. adscendensj S. caespitosa, S. chrysantha, S. bryo-

Vnm, S.leucanthemifolia. . .

fij! ,Uber die Antheren laBt sich wenig sagen, da nichts auffallendes vor-

^^i^Efen, ist. Ibre gewOhnliche Form ist liinglich bis eiformig und rund-

^J:!™'S\ Sie besitzen zwei Pollenkammern, welche durch eine langliche

palte aufreiBen h

_^

,v

-l*^?^
,Spalte lauft vom Grunde bis zur Spitze bin, wobei jcde Kammer

selb^tandig bjeibt, oder sie geht uber die Spitze hinweg in der Weise, dalJ

^r ganze Staubbeutel von oben sich Offnet und ausbreitet und eine etwas
ich'ldformige Gestalt erhalt: z. B. Tolmiea Menxiesil Saxifraga elegam

4 Heuchei ' -r

^J

^-; ^

-^M Der Pollen ist groBtenteils rund oder eirund von Gestalt, ganz glatt,

m gelb Oder orange gefarbt.

Ein Diclriic frUf Kfli Hati flnrh- ndpr knnkavaohsieren Soxi'^ /Disku
-,-^

h"

jf -

.^

^p^ffa-Arten haufig auf und ist deshalb in gewissen Verwandlschaflskreisen

^[ Sektionen TrachyphyUum und Boraphila anzutreffen, z. B. bei Saxi-

T^^
b*
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fraga chrysantha, S. Eschschohii, S. pennsylvanica , 8. californica. Tn

den meisten Fallen ist er eng mit dem Gynaeceuin zusammengewachsen.
Ferner ist fur die Gattung Chrysosplenium ein Diskus charakteristisch.

Wo aber bei den Saxifraginae die Bliitenachse glockig oder bechei-

furmig ist, da wird ein Diskus nur ausnahmsweise ausgebildet, z. B. bei

Siiksdorfia ranuncidifoUa.

5. Gynaeceum.

Bei alien Gattungen dieser Gruppe^ mit Ausnahme von Lepuropetalon
-

1

und Lithophragma^ besteht das Gynaeceum aus 2 Karpellen. Die gewobn-

liche Zahl bei den beiden Ausnahmcfallen ist 3, jedoch sind im ersleren

oft 4, im letzteren nicht selten 2 vorhanden.

Es kommt ferner vor, daB bei gewissen Arten von Saxifraga 3—4
V

und selbst 5 Karpellen ausgebildet werden.

Fiir gewuhnlich steben die zwei Karpellen in der medianen ELene

der Blute, obwohl es in der Galtung Saxifraga Ausnabmen von dieser

Hegel gibt.

Wenn das der Fall ist, so ist die Ebene der Karpelle rechts oder links

gegen die Ebene der Bliite verschoben.

Ferner wenn Zygomoi^pbie der Corolla vorhanden ist, so liegt die '^ ^i

Ebene der Karpelle parallel jener Symmetrieebene oder steht dazu senkrechl.

Eine Zygomorphie der Bliitenachse libertrugt sich hin und wieder aui

die Karpelle, wie z. B. bei Tiarella und Tolmiea. Doch kommt das zum
-. T

,^

"- J r

ist

deutlicben Ausdruck erst bei der Fruchtreife, wo ein Karpell, das untere,
r - »

.
-

dem anderen zweimal an GroBe und Lange iiberlegen ist.
r

Der Grad, bis zu welchem die Karpelle unter einander verwachsen,

in den verschiedenen Gattunsren und Sektionen sehr verschieden. Dieser

Verwachsungsgrad, die Beschaffenheit der Plazenten, sowie das Aufspririgen

der Kapsel sind mehr oder weniger eng mit einander verkniipfl und fur die

Betrachtuni? sehOren diese verschiedenen Verhaltnisse eigentlich zusammen.

Ein bedeutender Grad der Verwachsung der Karpelle ist charakterisliscn
\'

fur Lepuropetalon^ Ilcuchcra^ BoyJcinia^ Sullivantia^ Suksdorfiay Jepsonui)

Lithophragma^ Tellima und verschiedene Sektionen von Saxifraga.
'1 .'

In der Sektion Boraphila aber gibt es Arten , wo die Karpelle nur

gegen die Basis vereinigt sind: S. leucanthemifolia, S-'caroKnimia, S.erosq.

und ungefjihr dasselbe Verhaltnis beobachtet man bei ChrysospieniiiniyTui-

relki, Tobniea und PelUphyHum . Eine zentrale Plazenta, die durcb das

)

Zusaminenwachsen der Karpellrander vom Grunde auf gebildet wird, kom

vor bei den Gattungen Saxifraga, Boylinia, SuUivantia, Suksdorfia, Bo-

landnt und Jcpsonia. Die llohe, zu welcher die zentralen Plazenten in dem

Ovarium hinaufgchen, hangt von dem Grade derVerwachsung der Karpelle a -

Wandstandige Plazenten, am Verwachsungsrande der Karpelle gebildet

und mil den Narben abwechseind stchcnd, zcichnon die Gattungen Ileucl/t^iit,

i v^
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Tdlima^ Mitella, Lithophragmaj Tolmica^ Tiarella und Chrysospleiihon

aus. Auch bei Lepuropetalon sind die Plazenten wandstundig, abcr sie

stehen den Narben und Griffein ffetreniiber.o^&

- \^

^; Die Plazenten konnen entweder den ganzen Verwachsungsrand ein-

nehmen {Lithophragma) oder auf den unteren {Tiardla^ Mitella diphylla)^

miltleren [Tellima grandiflora^ Tolmiea Menxiesi) oder oberen Teil (mehrere

Arten von Heuchera) beschrankt sein.

.._,r- Bei der G'diinng Peltiphgllum, wo ein enges Verwachsen der Karpellc

fehlt^ warden die Plazenten etwas anders gestaltet dadnrcb, daB die Riinder

von jedem Karpell so weit eingerollt sind, daJB in Wirklichkeit zwei Reihen

yon Sarnenanlagen in jeder Kanimer des Gynaeceums stehen.

. Die Griffel sind entweder kurz und dick, z. B. bei Lithophragma^

PdtiphgUum
^ Mitelkt^ Tellimay oder allmahlich zugespitzt — Boylinia^

SuUivantia^ Bolandra^ Siiksdorfia und Arten von Saxifraga^ oder einfach

fadenfurmig — Tiardla^ Tolmiea und einige Arten von Heuchera.

Die Narbe ist meistenteils sehr klein und kopfchenartig. Nur selten

ist sie etwas auffallend in der Form, wie bei Mitella Breweri und M. pen-

tandra^ wo sie zweilappig ist. Bei PeltiphyUum ist sie hufeisenformig

und bei TeUima grandiflora etwas zylindrisch mit deutlichen Langsstreifen.

;. Sarnenanlagen. — Die Sarnenanlagen sind schr klein; sie sind ana-

trop, besitzen zwei Integumente und werdcn in groBer Zahl uber die ganze

Plazenta bin erzeugt.o
Frucht. — Die Frucht ist immer eine Kapsel. Die Form ist ent-

weder rund, eirund, eiformig oder etwas langlich bis zylindrisch.

* -^ Das Aufspringen ist in alien Fallen, mit einer Ausnahme, seplicid und

besteht in einer Losung der Bauchnaht von dem oberen Teile her, der

frei von der Verwachsung bleibt.

n> Nur bei Lepuropetalon springt die Kapsel loculicid auf, und da die

Frucht voUstandig in der ausgehuhlten Achse eingesenkt bleibt, so ist das

Aufspringen auf den oberen flachen Teil beschrankt. Ahnlich verhalt cs

sich bei den librigen Arten der Gruppe, wo die Frucht tief in der Achse

sitzt — z. B. Lithophragma WiUiamsii, Suksdorfia violacea, Saxifraga

^dscendens. ^
.

*v' Bei den Formen, bei welchen Verwachsung zwischen Gynaeceum und

Achse vorhanden ist, halt wahrend der Fruchtreife und VergroBerung der

Frucht die Achse entweder damit Schritt, oder bleibt ungeandert. In jedem
Falle entsteht durch das Wachstum der Frucht eine Veranderung in der

Beziehung des freien zu dem verwachsenen Teile, und eine Verschiebung

^ <l€n fruheren Verhaltnissen tritt ein. So scheint z. B. der perigynische

Zustand, welchen man bei Lithophragma Williamsii, L. parviflara, Boy-
f^nia elata und anderen sieht, bei der Fruchtreife ganz in eincn epigyni-

schen umgewandelt zu sein, so daS die Frucht fast unterstandig gewor-
<len ist.

F I
^
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Eine entg bei den Gattungen TeUima und
Mitella verfolgt. Hier ist auch der Fruchtknoten halb mit der Achse ver-

wachsen. Bei der Fruchtreife aber ist die Kapsel vielfach vergrOBert, wiihrend

die Achse unverandert geblieben ist; die Frucht erscheint deshalb wie aus

einer hypogynischen BIQte entstanden. Auch bei TeUima racemosa tritt

diese Erscheinung auf. •i.i

Sam en. — Die reifen Samen sind sehr verschieden in Form^ GroBe

und BeschafFenheit der Samenschale. Die gewohnlichste Form ist die rund-

Uch-eifOrmige bis eifOrmige, welche von sehr haufigem Vorkommen'feei

Heuchera^ Mitella^ Tolmiea/ Lithopkragma^ Chrysosplenium^ Tiarella und

vielen anderen Arten von Saxifraga ist. Bei der letztgenannten Galtung

gibt es viele Modiflkationen, unter denen die spindelfurmige Gestalt oft auf-

tritt, z. B. bei S. leiicanthemifolia ^ S. bryophora. ^ '*

Einige Gattungen und Arten zeigen gekriimmte oder beinahe nieren-

formige Samen, z. B. Bolandra^ SulUvantia^ Saxifraga MerteTisiana^ Boy-

kinia aconitifolia. In der GruBe variieren sie zwischen 0,40 mm und

I, -JO mm in der Liinge, und zwar ist eine auffallende Verschiedenheit der

GruBe innerhalb derselben Gattung zu finden. So zeigt z. B. Boyldnia

Jamesii liber 1 mm lange Samen, wahrend sie bei B, aconitifolia kaum

0,45 mm erreichen. Tiarella und Peltiphyllum besitzen die groBten Samen

der ganzen Gruppe. ^S

Die Samenschale ist verschieden mit Papillen, Runzeln, Hockern usw.

versehen, und da solche Ausriistungen als Verbreitungsmittcl in Betracht

kommen, so wird sie von Bedeutung fur die Verbreitung und Wanderung

der Arten. Ganz glatte Samen kommen bei alien amerikanischen Arten von

Mitella
, Chrysosplenium und Tiarella , sowie auch bei Lithophragma

affinis und L. parviflora vor. , . ,v
'''^'

Kleine Papillen oder Runzeln vs^erden sehr oft an Samen von vielen

Saxifraga-Avien gebildet. Bei anderen Gattungen und Verwandtschafls-

kreisen sind die Samen mit Reihen von langeren oder kiirzeren Hockern ver-

sehen, welche Erscheinung fiir Heuchera^ Tolmiea und die Saxifraga leucan-

tkemifolia- GruTpipe ganz charakteristisch ist.

Geflugelte Samen kommen bei den zwei Arten von Sullivantia vor,

bemerkensw^ert ist das Auftreten des gleichen Charakters bei Saxifraga

Mcrtensiana^ da die anderen amerikanischen Arten der Gattung diese Be-

schaffenheit nicht zeigen.

^-

x -

>

y 4

" 1 ^"

^L"

l-

\^ >

Die Samen der Gattung Jepsmiu sind durch 4 groBe Langsnppen

ausgezeichnet, und diejenigen von Peltiphyllwn und Tdlima durch ein uiT-

regelmaBig aufgeblasenes aufieres Integument. Da die Samencharaktere im

allgemeinen von groBer Konstanz sind, so folgt, daB irgendwelche auf-

fallenden Verschiedenheiten oder Ubereinstimmungen von Bedeutung fur die

Systematik sein miissen. Die Wiolitigkeit der Samen-BeschafTenheit fur

. f

.^^ -

'

spleiiium
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Die Anfiihrung einiger Beispiele diirfte diese Tatsache klar machen.

Die Gattung SuUivantia unterscheidet sich von der nachslverwandten Gat-

tung Boykiriia fast nur durch die gefliigelten Samen. Ahnliche Verhriltnisse

treten bei gewissen Yerwandtschaftskreisen inncrhalb der Gattung Saxifraga

auf; manchmal wird das Aufstellen und die Umgrenzung der Sektionen dieser

Gattung durch den Samencharakter wesentlich unterstiilzt.

Die Samen der Saxifraginae sind alle mit reichlicheni Niihrgewebe ver-

sehen, in welchem der kleine Embryo tief eingebettet liegt.

Bei der aligemeinen Kleinheit der

aufihre Verbreitung hauptsachlich

Auch bei den Formen mit

Verbreitung der Samen.
Samen ist anzunehmen^ daB sie fur

Luflstruniungen und Winde angewiesen sind.

deutlicher FJiigelentwicklungj sowie auch mit aufgeblasener Samenschale,

muB vvobl der Wind die Ilauptrolle als Verbreiter spielen.

Da eine groBe Zahl von den in Betracht kommenden Arten alpine oder

hochalpine Pflanzen sind und an Gebirgsbachen entlang und auf Moninen

wachsen, so tragt auch in bedeutendem MaBe das Wasser und das Eis fiir

den Samentransport bei. So diirften wohl z. B. die durch ihr aufgcblasencs

Integument schwimmfahig gewordenen Samen von PeltiphyUum ^ welche eine

FluBufer bewohnende Pflanze ist, leicht von dem Wasser weit hinwesfsefiihrt

warden und eine bedeutende Verbreitung auf diese Weise erreichen. Bei

denjenigen Formen aber, bei denen es zu einer auffallenden Entwicklun

von Hockern kommt, wie bei Saxifraga elegans^ S. hryophora und S. leu-

caufhemifolia^ bei den meisten Arten von Heiichera und bei Tolmiea Men-
xiesii^ da wird zweifelsohne die Verbreitung durch Landtiere und Vogel

wesentlich befordert
\ '-.. ..

B. Anatomie.

V r In den letzten Jahren sind verschiedene anatomische Untersuchungen

<Jer Gattung Saxifraga veroffentlicht wordeni), deren Hauptergebnisse er-

weisen, daB die iibliche morphologische Gliederung der Gattung eine Uber-

einstimmung mit einer auf dem anatomischen Bau begrundeten Einteilung

nur zum Teil Qnden kann. ,
. .;...-

->.*}A! Es ist konstatiect worden, daB gewisse anatomische Merkmale fur ge-

wisse Arten oder Aggregate von Arten charakteristisch sind, wodurch eine

Aufstellung von Typen und Gruppen mOglich ist, aber diese werden nicht

limner

'4 Es sind ferner Arten aus verwandten Gattungen, HeucJier

' *

*^t^
< -f ><i

k^

^) Dr. K. Leist, Beitrage zur vcrgleichenden Anatomie der Saxifragaccen. Bota-
niscbes CentralLIaU 43. <00, 1890.

/. K. CHmsT, Beitrage zur vcrgleichenden Anatomie Jos Stengels der Curyophyllinen

,^^,.
Saxifraglneen. Diss. Marburg 1887.

'^'
'

.

Maurice Thouvenin, Recherches sui* la Structure des Saxifragacees. Annales des

Sciences Naturelies VII. 12:1-133, 18U0. .-

-^.^At^r
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A

Boykinia und Peltiphyllum^ in die Untersuchung gezogen worden, und es

hat sich ergeben, daB diese zum Teil anatomisch gut begrenzt sind. Die

wertvollen Merkmale ihrer Anatomie liegen in der Verschiedenheit des

Rhizoms und des oberirdischen Stengels.

Sie besitzen deshalb Wert, weil sie von klimatischen Verhaltnissen

groBtenteils unabhangig sind.

1. Anatomische Unterschiede unabhangig von den klimatischen

Verhaltnissen.

a. Stamm.

Rhizom. — Das Merkmal bei der Gattung Saxifraga^ auf welches

Leist das groBte Gewicht legte, ist das allgemeine Vorhandensein einer deul-
L X

lichen Endodermis im Rhizom, welche nach innen von einer Collenchym-

schicht von verschiedener Machtigkeit begrenzt ist.

Diese Endodermis tritt auch bei den von mir untcrsuchten Arten der

Gattungen Boykhiia^ Tellima^ Mitella, Tiarella, Lithophragma^ Tolmka

und Chrysosplenium auf.

Die angrenzende Schicht von Collenchymzellen, die bei Saxifraga ent-

weder als zusammenhangender Ring oder in mehr oder weniger getrennten

Gruppen auflrittj fehlt dagegen bei den eben angefuhrten kleineren Gat-

tungen.

Heuehera. Siiksdorfi

Endodermis nicht vorhanden.
J

Leider stand mir kein Material des Rhizoms von Bolandra^ Jepsmia

und Sullivantia zur Verfugung, so daB eine Entscheidung der Frage bei

diesen Formen vertagt werden muB.

Die Gattung Peltiphyllurn unterscheidet sich anatomisch so fundamental

von den librigen der Gruppe, daB man in der Morphologie groBere Ab-

weichuniren erwarten miiBte. als sie in Wirklichkeit auftreten. Neben dem
A"

Fehlen der Endodermis findet man namlich im Rhizom dieser PQanze eine

roBe Zahl von GefaBbiindeln, die unregelmaBig durch die ganze Rinde

und das Mark zerstreut sind. Das sind die GefaBbiindel aus dem Blatt-

stiel, die zuerst in der Rinde und dem Mark verlaufen, bevor sie sich zu

dem Hauptring gesellen. Eine Collenchymschicht fehlt in dem Stamnie.

Auch der Bau des Korkes bei dieser Pflanze unterscheidet sich von deii

ubrigen Gattungen der Gruppe; denn das Korkkambium entsteht bier m

der subepidermalen Schicht, wahrend in den Fallen, wo eine Endodermis

vorhanden ist, dasselbe in der subendodermalen Schicht von Zellen zustanae

kommt.
rV

der Gattung Heuchera entsteht gleichfalls das Korkkambium in de;

Rinde, abcr immer etwas tiefer als in der subepidermalen Schicht. Da das

Ilhizom bei dieser Gattung eine liingere Lebensdauer besitzt, upd da das

* \-
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Dickenwachstum oft bedeutcnd ist, so kommt es, daB das Korkkambium

nach innen riickt und sich zu wiederholten Malen von neuem bildet.

Eine Anzahl der kleineren Gattungen der Saxifragiiiae zeigen ziemlich

groBe tfbereinstimmung im anatomischen Bau des Stammes, welche Tat-

sache im allgemeinen der morphologischen Ahnlichkeit entspricht.

Es sind auf der einen Seite Boyldnia und SullivanUa und auf der

anderen Mitella^ Tellima^ Tolmiea, Tiarella und gewisse Arten von Litho-

phragma,

Hier ist eine Endodermis immcr vorhanden, welche jedoch nach innen

nicht von einem Ring wohl differenzierten collenchymatischen Gewebes be-

grenzt ist.

Bei Tellima grandifIo?n^ Tolmiea^ lAthopJiragma Williamsii und Arten

von Boyhmici verschwindet die primare Rinde friih, wodurch die Endo-

dermis bald nach der Oberflache gebracht wird und das Korkkambium in

der subendodermalen Schicht zustande kommt.

Bei beinahe alien Arten von Mitella [Mitella triftda ausgenommen),

bei Tiarella und Tellima racemosa bleibt die primare Rinde erhaltcn —
sf^lhst die Enidermis — odor

'

foliata

wird so allmahlich abgeworfen, daB die Endodermis immer tiefliegend bleibt

und kein Korkkambium innerhalb derselben entsteht.

Das Verhalten der GefaBbundel ist ziemlich verschieden, und da inner-

halb derselben

scheint, ist es fiir diese Betrachtungen von Bedeutung.

Bei Boijldiiia verschmelzen die verschiedenen Biindel mehr oder we-

Gattung Ubereinstimmung allgemeinen zu horrschen

niger in einen zusammenhangenden Ring, welcher dann durch eine gemein-

same Kambiumschicht das Dickenwachstum bewirkt.

verwandten Gattungen Tiarella^ Mitella^ Tellima, Tolmiea undDie

SencJiera halten die Bundel durch breitere oder schmalere primare Mark-

strahlen von einander getrennt.

besit

Die meisten Arten der Gattung Heiichera sowie Tellima grandiflara

zen sehr breite Markstrahlen, und die Bundel, welche bei der erst-

genannten Gattung sehr wenig an Breite zunehmen, liegen zwischen dem

Im allgemeinen aber werden die einzelnen Bundel tan-

intrafascicularen Gewebe weit von einander getrennt. Die untersuchten

Arten zeigen nicht, wie Leist beobachtet hat, daB die Bundel bei ihrem

^uwachs gegenuber der angelegten Breite abnehmen, sondern dieselbe un-
gefahr behalten.

gential breiter, je mehr sie an radialer GruBe zunehmen.
F

• Bei SuJ^dorfia ist das Rhizom durch eine vielschichtige parenchyma-
ische Rinde, ein groBes Mark und einen sehr schmalen GefaBbundelring

^usgezeichnet. Ein deutlich ausgebildeter Kambiumring fehlt.

:?i, >

\\
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Oberirdischer Stengel. — Dor Bau des oberirdischen Stengels

Oder Blutenstandachse bei den verschiedenen Arten und Galtungen bielet

so wenig charakteristiscbes, daB er in einer systematischen Ubersicht wenig

Anwendung finden kann. GroBe Ubereinstimmuns: herrscht nicht allein

zwischen Gattun

1

den verschiedenen Gattungen der ganzen Gruppe.

Bei alien untersucbten Arten ist innerbalb der Epidermis eine paren-

chyinatiscbe Uinde, die aus 2—9 Zellschichten bestebt, vorhanden. Nach

ibt sie entweder allmahlich fiber in einen Sklerenchymring [Heuchera^

Bolcmdra und Boykiiiia] oder sie wird von diesem durcb eine endoder-

misubnlicbe Scbicbt scbarf abgetrennt [Mitella^ TeUima, Lithophragnia^

Tolmiea^ SulUvantla^ Suhsdorfla und Saxifraga). :.

Der Sklerenchymring ist von verscbiedener Macbtigkeit; er kann unler

Umstanden bei derselben Art variieren.

Wo dieser Ring schmal ist, liegen die verschiedenen GefaBbiindel niir

am inneren Rande^ z. B. bei Arten von Mitellay dagegen wo er aus vielen

Zcllscbicblen bestehtj sind die Biindel zum Teil in die Sklerencbymmasse

eingcbettet.

Bei PelfiphyUum wird kcin zusammenbangender Ring gebildet, son-

dern jedes GefaBbundel ist mit zwei Sklerenchymplalten versehen, einer

kleineren auf der Innenseite und einer grOBeren auf der AuBenseite.

Ferner sind bei dieser Gattung die Bundel durch das ganze Mark

zerstreut; diese besitzen auch die Sklerencbyrnplattenj nur daB bier die-

selben weniger stark entwickelt sind.

Chrijsospleiiiiim^ dessen amerikanische Arten von den eben erwiihnten

Fallen schon durch ihre Wuchsweise abweichen, zeigt im Bau des ober-

irdischen Stengels entsprechende Verscbiedenheit, Namentlich ist kein

Sklerencbym entwickelt, die dunnwandige Rinde ist relativ sehr machlig,

der GeniBbundelring nimmt einen verbaltnismaBig kleinen Raum ein, Mark

ist kaum vorhanden.

, ^

\

b. Blatter.
ft ^

Da der anatomische Bau der Blatter so stark von auBeren Umstanden

beeinfluRt wird, scheint es zweckmaBiger, die Tatsachen ganz in unserem

zweilen Abschnitt anzufiihren.
re ^ * *

c. Haare.
^

V .x^^.
:. /v.

-I- - •>

Saxifi der Arten nach der

Beschaffenheit der Haare vorgenommen worden, und obwohl diese u le-

derung in der betrefTenden Gattung gerechtfertigt ist, so ist sie bei den

Qbriiren Gattungen nicht durchfuhrbar. Hochstens ist es moglich, verein
r -

o

zelle Gruppen auf die Ilaarbeschaffenhcit hin zu bilden.

GroBe Ubercinstimmung in der fjaarstruktur fmdet man zwischen deo

^m
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^

^altungen Ileiichera^ Tellima^ Mitella^ Tmrella und Tolviica\ ferncr

^wischen Bolatidra und SuJcsdorfla und endlich zwischen Boyhhiia und

SuUirantia.

-;,i -Fiir alle diese angefiihrten Gattungen sind uiehrreihige, mehrzcllige

Driisenbaare charakteristisch. Am auffallendsten sind die Haare erslens

bel Peltiphyllum^ wo sie sehr dick, kegelfOrmig und niit vielzelligen Drusen

am Ende versehen sind, und zweitens bei Boykinia, wo sebr verscbiedenc

Formen auftreten. Bei der Sektion Benifolium^ besonders aufTallend bei

Boyldnia Bickardsoiiii, sind die llaare kurz, dick und mit groBen Drusen

versehen, wahrend bei Euhoykinia dunne Haare von mehreren Millimelern

Liinge entwickelt sind.

Auch bei B, major und B. rotundifolia Ireten an Stengel und Blalt-

filielen eigentumliche, einzellige Trichome auf. Diese sind ferner bei SuUi-

vantia okioefisis zu beobacbten und diirften wobl fur die enge verwandt-

schaftlicbe Beziebung dieser beiden Gattungen, die wir scbon mebrfach

hervortreten sahen, weiter ins Gewicht fallen.

Die obenerwabnte Einteilung der Galtung Saxifraga bezieht sich auf

di^ emreihige oder mehrreihige Beschaffenheit der mehrzelligen Haare.

.Die ersten 6 Sektionen werden in eine Gruppe, die durch einreihige,

mehrzellige Haare charakterisiert ist, zusammengefaBt, wahrend alle die

ubrigen Sektionen aus Arten bestehen, die mehrreihige, mehrzellige Haare

besitzen.

2. Anatomische TTnterschiede, abhangig von den klimatischen
' \' ' - ' i

' , ' i * '

S X I

Verhaltnissen.
* -

"_

a. Stamm.

Die anatomische Struktur des unterirdischen Stammes, als ini we-

senllichen unabhangig von auBeren Bedinsungen, ist scbon im ersten

Abschnilt behandelt worden. Es gibt jedoch ein variables Merkmal, das

ajferdings mehr vom Boden, als von klimatischen Verhaltnissen unabhangig

scheint uridf das bier erwahnt werden muB.
Es handelt sich urn das Vorkommen von Kalkoxalat-Kristallen.

p .

?

-4 X

*. _ A >

1. I

.
Es ist das von allgemeiner Verbreitung m der'gahzen Gru^^ Diese

Kristalle treten in alien Gewebteilen der PHahze auf, 'doch sind sie am
typiscbsten in dem Rhizom, und besonders ini Mark desselben entwickelt.

Auch in den Markstrahlen sind sie haufig, und bin und wieder werden sie

^J^y
_*» der primiiren Rinde gefunden.

ihr Vorhanden- oder Nicbtvortiandensein ganz von

_^, J,
ubangen; sie treten' auf Oder feblcn bei derselben

^''t, je'nachdem die Pflanzc auf kalkreichem'oderTtalkarmeni Boden wachst.

Der obeiirdische Stamm bietet hiei'-iv^enig mehr zur Besprecbung, als

ei" unterirdische. Der anatomische Bau, die Anordnung der Bundel usw.
sind samUlch Erscheinungen, die wenigstens in dem Lebenslauf des Indi-

,
' Nun aber scheint

Bodehverhaltnissen
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viduums kaum merklich von auBen beeinfluBt werden konnen. Hochstcns

sind es die Epidermiszellen, die in ihrer GruBe und Verdickung der AuBcn-
wand Veranderlichkeit zeigen, und im allgemeinen bei Pflanzen auf expo-

nierten Stellen klein sind und eine viel dickere AuBenwand enlwickeln, als

bei denjenigen Exemplaren, welche mehr geschiitzt gedeiben.

b. Blatter.

Die Epidermiszellen sind bei den verschiedenen Arten aller Gattungen

von so verschiedener und variierender GrOBe und Gestalt, daB von dcr

systematischen Verwertung dieser Beschaffenheit kaum die Rede sein kann.

Unler den kleinbJatterigcn Arten von Saxifraga^ z. B. S, Tolmiei^

S. seiyylUfolia^ S, Eschscholxii^ S, trlcuspidata u. a., sind die Zellen auf

beiden Seiten polygonal mit gruBtenteils geradlaufigen Wanden.

Diese Gestalt ist auch bei einigen groBblatterigen Typen, wie Tleuchcra

orixabeiisis
, Suksdorfia ranunculifoUa , Litlfophragyna WilUamsii und

Boijkinia Jamesii haufig anzutreffcn, doch sind hier die Zellwande auf
-V

dcr unteren Seite nicht immer geradlaufig. Die erwahnten Arten wachsen

auf exponierten Stellen und besitzen dicke, starre Blatter. Andere Arten

derselben Gattungen jedoch, welche auf schattigen Stellen gedeihenj zeigen

eine entgegengesetzte Tendenz dadurch, daB sic groBe, unregelmaBige Zellen
n

mit maandrischen Zellwlinden auf beiden Seiten des Blattes besitzen.

Als Beispiele hierfur sind anzufubren: Heitcliera glabra^ Boyhma

major^ Litliophragma heterophylla.
. _

. >

Da eine groBe Anzahl der Arten von den in Betracht kommenden

Gattungen Schattenpflanzen sindj so ist diese Form der Epidermiszellen

haufig zu erwarlen,

Es kommt vor, daB die Epidermiszelien von verschiedener Gestalt auf

dei'selben Blattoberflache sind. Diese Tatsache ist von Leist bei einigQn
^ ^ ^ ^ -1 ^.

Arten von Saxifraga beobachtet worden, namlich S. rotwidifoUa^ S.

piens und S. sarnientosa^]. und tritt auch bei Arten von Tiardla dem-

lich auf.
-p'

Ilier sind es besondeis diejcnigen Zellen der unteren Epidermis, die

fiber den Nerven liegen , welche Abweichung von der gcwOhnlichen Form

duich auBerordenlliche Lanse zeisen und sich dadurch von den ubrigen

scharf unterscheiden.

O^ "^'O

^-it

Elnige Arten der Gruppe sind* durch Papillenentwicklung auf den Epi;

dermiszellen charakterisiert und wenigstens in der Gattung Tiarella scheint

es ein konstantes Merkmal zu sein, da es alien amerikanischen Ar^n der

Gattung gemein ist. Papillen sind auch bei Litliophragma WiUiamsij

entwickelt, doch fehlen sie bei den ubrigen Arten der Gattung.

1) Leist 1. c.
^ r>

?
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, ., Die diinnblatterigen Formen von Mitella trifida haben deutliche Pa-

pillen auf der oberen Epidermis, wahrend die dickblattrigen Formen der-

selben Art keine Spur von dieser Entwicklung zeigen.

Ferner sieht man bei anderen Arlen dieser Gattung, z. B. MUeUa ili--*fi.

phylla^ bin und wieder eine Tendenz zur Papillenbildung, abcr, da sie

keineswegs als konstant erscheint, muB sie als eine von jenen klima-

bedingten Erscheinungen betrachtet werden.

r Die Anordnung der Spaltuffnungen auf der Blattoberflache isl tells

abhangig von klimatischen Verhaltnissen, teils nicbt.

Saxifi

tundifolia

n

des Blattes voUstiindig fehlen, w^ahrend bei anderen sie auf gewisse Arenle

der Oberflacbe beschrankt sind, z. B. in der Mitte der Oberseile oder am

Ilande der Unlerseile [S, hronchialis).

Bei S. Eschschohii nehmen die Spaltuffnungen die Mitte der Oberseite

ein und sind so gedrangt, daB sie fast einander beriihren. Bei S. serpz/Ui-

folia werden sie nur auf der Oberseite gefunden, wahrend sie bei anderen

Arten mit sehr ahnlichen Blattern auf beiden Seiten in ungcfahr gleicher
r

^fenge vorkommen.

Bei denjenigen Formen mit verhaltnismaliig groBen und diinnen Blatlfrn

und dies sind die meisten Arlen aus den Gallungen Mifella, Tiarrlla,

Tolmica, Tellwia, Sulliva?itm, Bolafidra, BoijJdniu und die Seklion Bo/a-

phla aus der Gattung Saxifraga — sieht man die Spaltoffnungen gruBlen-

leils auf die untere Seite des Blattes beschrankt, wo sie dann gleichmilRi

fiber die ganze Flache zerstreut sind.

Bei den meisten Arten von HeucUera, bei einigen von BoijJdnin,

Saxifraga, Lithophragmn, Sidsdorfia und FeltiphgUum sind sie ungeiahv

gleich haufig auf beiden Seiten des Blattes.

Die Verbreitung schcint im wesentlichen von der Blaltdicke ahhiingig

zu.sein. Solche Arten dieser Gattungen, die an sonnigen Standort ange-

I»Bt sind, Oder solche Individuen, welche auf lichten oder exponierten

Stellen wachsen, erzeugen dickere Blatter, welche SpaltulTnungen auf beiden

Seiten entwickeln.

Bei den meisten untersuchten Arlen stehen die Spaltoffnungen im

selben Niveau als die librigen Epidcrmiszelleri. - Niemals werden sie ein-

^SV^^t gefunden, aber bin und wieder kommt es vor, daB sie etwas uber
/J'e allgemeine Flache erhoben sind. Bei Lithophragma Williamsii sind

«e auf der Oberseite etwas erhuht, und bei Siiksdorjia ranKnculifolia zcigcn

SpallufTnungen am Rande des Blattes diesclbe Eigenschaft.
.. . .'

Das Mesophyll des Blattes bietet keine Anhaltspunkle fiir syslemaliscbo

etrachtungen. Wo die Blatter sehr diinn sind, ist cine Differenzierung in

•^bwammparenchym und Palisadengcwebe nicht wahrnehmbar. Nur wo
\ ^ i^ ' . -'s - >-

r- ^

f
?;'

k '*

S ^ ^^
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sie dick werden, entsteht ein deutliches Palisadengewebe, welches aus

1— 4 Schichten von zylindrischen Zellen

Schwammparenchym deutlich abtrennt.

gebildet wird und sich von dem
f \

t J ,».->'

Behaarung. Auf die BeschafTenheit der Ilaare ist schon kurz hin-

gewiesen worden, doch ihr quantitatives Auftreten und dessen systema-

tische Bedeutung bedurfen eine kurze Betrachtung. ^ :(

Die Behaarung ist recht verschieden bei Arten derselben Galtung oder

Sektion und ist im allgemeinen nur als spezifisches Merkmal zu gebrauchen.

Es muB jedoch erinnert werden, daB dcr Grad der Behaarung von auBeren

ist, welche wohlbekannte Tatsache auch bei

dieser Gruppe zur vollen Goltung kommt. -^ ^ux^\

Bedingungen sehr abhangig

Fast jede Art der nordamerikanischen Saxifraginae ist auf der Bliite oder

am Bliilenstand behaart. Auffallende Ausnahmen sind Clirysosphniim^

Lepiiropetalon und einige Arten aus den Sektionen TrachypJn/Uian ' i\i\d

Nephrophylluni der Gattun cr
O ^ (

Hin und wieder ist die Behaarung auf die Bliitenslielc beschriinkt,

ufler aber gehen die Haare auf die Bliitenachse und den Kelch' iiber und

ausnahmsweise bis auf Petalen

Karpelle [Tiarelki und Tolmiea),

Hei
^ *' S - I"'

Die Behaaruns: des Bliitenstandes besteht fast nur aus kurzen Drusen-

haaren. <

% -

h M t. 1
HI ^

Bei den schattenliebenden Pflanzen, z. B. Arten von MiteUa^ Heuchc7%

Tolmiea^ Boykinia usw., ist die Behaarung auf Stamm und Blattern im all-

gemeinen sehr durftig imd besteht aus langen, diinnen, kleindriisigen Haaren.

Umgekehrt verhalten sich die Pflanzen mit heliophilem Habitus
7
WO

die Behaarung dichter wird und die einzelnen Haare kiirzer sind. kI

Im hohen Norden und auch auf den hohen Gebirgen erhalten oft die

Blatter eine filzige Behaarung auf der Unterseite, wie es bei 8. integnfolidj

S. reflexa u. a. gewohnlich ist.
3 /

^ *
i\ ';-.qT^' JU

Bei Formen, die uberwinternde Blatter zeigen und deuiliche Slipuldf-

bildungcn besilzen, ist meistentcils eine fiizigc Behaarung darauf enlwickelt.

welche als Schutz fiir die zarten Anlagen dient.
* \ * I : ' ^ p '
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II. Die geographische Verbreitung der nordamerika-

nischen Saxifraginae und Versuch, dieselbe entwicklungs^

geschichtlich zu erklaren.
i ^ ,

J ' *

1- Wu-'?/^
X+--

_ V

v

- >

a. Ehemalige Ausdehnung der Vergletscherung in Nordamerika nn^ die

Verbreitune der Arten in den verschiedenen Gebieten.

Da die Mehrzahl der Arten der nordamerikamschcn Snxifrayinaqm^

hcutlge Verbreitung haiiptsachlich im rilten Glazialgebiet liaben, ist es .zweieck-
. j^
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maBig, die ehemalige Ausdehnuns: der Yerdetscherunff Nordamerikas frp_

nauer in Betracht zu Ziehen und die Beziehungen der jetzigen und verniut-

lichen damaligen Verbreilung zu erlautern zu versuchen.

Wahrscheinlich lag zu jener Zeit das ganze Gebiet, innerhalb dieser

Grenzen, unler einer machligen Eisdecke,

verhalt.

etwa wie sich GrOnland heufe

Nur gewisse Gebirgskamme und Gipfel,

Gegend wahrend der Eiszcit die

wie im Weslen die Rocky,

Coast und Cascade Mountains^ und im Osten die White und Adirondacks,

ragten aus dem Eismeer als Kuppen oder Gebirgsinsehi hervor. Auf der

Ebene lag iiberall das Eis in einer machtigen Schicht.

Unter solchen Umstanden ist es selbstverstandlich, daB alles pflanz-

liche Lebcn fast ganz aus dem Gebiet verschwinden muBte. Nur da, wo
es sich urn Pflanzen handelt, die auBerst wenig Anspruch an Wanne machen,

k:mn von einem Aufenthalt in dieser

ftede sein,

Diese muBten entweder Artcn sein, die schon an ein arklisches odcr

hochalpines Leben angepaBt waren, oder solche, die die Fiihigkeit sich an

das allmahlich kalter werdende Klima anzupassen besaBen.

Da mehrere Pflanzen unserer Gruppe gerade solche sind, besonders ge-

wisse Saxifraga~Avienj so ist anzunehmen, daB sie sich innerhalb des

Glazialgebiets, entweder ganz, oder wenigstens zuni Tail, erhallcn konntcn.

,v - Arten der Saxifraginae^ welche in ihrer heutigen Verbreitung ganz auf

das alte Glazialgebiet beschrankt sind, gibt es nur wenige. Diese sind, niit

Angabe ihrer jetzigen Verbreitung, in der folgenden Tabelle aufg;efuhrt.

(a) Heutige Verbreitung ganz im alten Glazialgebiet.
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^ifraga adscendens L.
8. aixoides L.

S- aiKoon Jacq. . . , .

^r I^allii Enffl.
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Die aufgezahlten Saxifraga-Arten sind ohne Zweifel Pflanzeiij die sich

auf Kuppen inncrhalb der vergletscherten Gegend erhalten haben; dasselbe

durfte der Fall auch bei Tellima racemosa sein.

Mitella niida^ haupisachlich eine Bewohnerin der Tamarack Swamps

und Moore, ist hOchstwahrscheinlich eine Pflanze, die sich wahrend der

Eiszeit am Rande des eisfreien Gebiets und sicher auch in »the driftless

area« aufhielt. Erst spater ist sie infolge der steigenden Wiirme in das

alte Glazialgebiet hineingedrilngt worden.

(b) Heutige Verbreitung teilweise im alten Glazialgebiet.

Ein sehr bedeutender Teil der Saxifraginae wird von denjenigen Arten

gebildet, die heute teilweise innerhalb und teilweise auIJerhalb des alien

Glazialgebicts verbreitet sind.

Eine Ubersicht fiber die jctzige Verbreitung dieser Arten ist deshalb

wertvoll, weil sie zeigt, wie weit die Wiederbesiedlung des Glazialgebiels

wahrend der postglazialen Zeit fortgeschritten ist.

Ob die heutigen Grenzen der verschiedenen Arten auBerhalb des Eis-

gebiets dieselben sind, welche sie vor oder wahrend der Eiszeit erreichlen,

kann man nicht mit Bestimmtheit sagen, doch diirften wohl die Vorposton

in den meisten Fallen zu jener Zeit weiter vorgeriickt gewesen sein, nis sie

jetzt sind.

Die heutige Ausdehnun^ derselben Arten innerhalb des vergletscherten

Gebiets zeigt dagegen, wie weit die Wiedereinwanderung von auBcn her

in das Gebiet gegangen ist, doch braucht nicht angenommen zu werden,

daB die Ansiedlung in jedem Falle nur von auBen stattgefunden hat.

Ein Blick auf die folgende Tabelle zeigt, daB es unter den angefuhrten

Arten verschiedene gibt, die sich, wie jene der vorigen Gruppe, an eis-

freien Stellen innerhalb des Eisgebiets zu erhalten vermochten, und dall

auch von diesen Ausgangspunkten nach dem Riickzug des Eises VorslOno

erfolgen konnten.

Doch ist eine weite Wanderung im niedrigen Niveau oder auf der

Ebene wahrend postglazialer Zeit von solchen Sippen, die auf Gebirgsinseln

die Eiszeit uberdauerten, kauni denkbar. Gerade diejenigen Anpassungen,

welche sie an solchen Stellen auszuhalten befahigten, waren geeignet, weon

wieder warmeres Klima eintrat, sie zu beschranken.

— *

Das zerstreute Vorkommen gewisser Arten auf weit von einander

Jieefendcn Stellen wird durch diese VerhaJtnisse erkJiirt. '

.

Ms Beispiele dafur braucht man nur das isolierte Auftreten von Saxt-

fraga oppositifolia und S. rivularis auf den White Mountains in Ne\v

Hampshire, Tdlima racemosa anf Mt. Adams in Washii

Clirysosplenium uUernifoUum forma iowense, in »lhe driftless area

im nordiistliclien Jowa anzufiihren.
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Da die Vergletscherung eine nordwcstliche, sowie eine siidliche Grenze

halle, ist es klaPj daB ein Eindringcn nacli der Eiszeit auch vom Nordwestcn

eifolgt ist. Viele Arten die im westlichen Teile des alten Glazialgcbicts vcr-

breitet sind, treten auch in Alaska auf, und es ist ohne weiteres anzunehmon,

daB sie von dieser Stelle aus eingewandert sind.

In dieser Verbindung mag auch darauf hingewiesen werdcn, daB GrGn-

land ungefahr dieselbe Ausdehnung der Vergletscherung wahrcnd der Glazial-

periode wie heute zeigte^).

Infolgedessen ist die Vcrmutung gestattet, daB Gronland zu jcner Z<Mt

eine Saxifraginae-Flova etwa wie die heutige besaB, und da cine Einwan-

derung von grunliindischen Pflanzen nach dem amcrikanischen FesUande

nicht ganz ausgeschlossen ist, besonders in siidlichcr Richtung nach Labra-

dor und Newfoundland hin, wiirden wir einen dritten Ausgangspunkt ftir

die Wiederbesiedlung des nordamerikanischen Glazialgebiets finden.

In der folgenden Tabelle werden diejenigen Arten, die innerhalb und

auBerhalb des Glazialgebiets vorkommen, und welche sich zum Toil inner-

halb derselben aufhallen konnten, mit * bezeichnet; ferner werden diejenigen

ArleOj welche, allcm Anschein nach, von Siiden her eingewandert sind mit

S, und diejenigen von Norden her mit N bezeichnet.
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1) J. D. Dana, Manual of Geology, Kd. 4, 1895.
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Arten

Saxifraga ferriiginea

S. Lyallii ....
S, pennsylvanica .

S. Forbesii, . . .

S, liiei^aeifolia

S. nivalis • .

S, occidentalis . .

S. virginiensis . .

S. virg. v. vernalis

S, reflexa ....
S. punctata . . .

S, Merte7isiana . .

8. intfgrifolia . .

Bola?idra oregana.

Stcksdorfia violacca

S, ranunculifolia •

Sidlivantia ohioensis

S. orcgana . . • .

Boykinia elata . .

B. Bichardsonii .

B. Jamesa . . .

B, Jamesii var. kcu

cheriformis . .

Tiarella cordifolia

T. unifoliata . . •

1'. trifoliata . . .

T. trif V. laciniafa

Tolmiea Mcnxiesii

Heuchera glabra .

fl^ micrantha . .

i7. Rugelii ....
77. americana . .

77. Jtirsuticaidis .

77. hispida ....
77. pubeseens . . .

77 cylindrical . .

77. f/a/«

77. ovalifolia . . .

77. parvifolia . . .
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Arten

Arktisches
Nord-
amerika

Subarkt.
Nordaiuerika
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iVi7c//a diphylla

M, trifiJa . .

iV. oiafc

IC caulcscens: . . .

M, %-eweri ....
-W". peniandra. . . .

Tefftwa grandijlora .

lAihophragma glabra

L, parviflora . . . .

Chrysosplenmm ame-
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(c) Heutige Verbreitung vollig aufierhalb des alten Glazialgebiets.

Die heutige Verbreitung eines Toils der nordamerikanische Saxifraginae-

Arlen fallt vollig auBerhalb des alten Glazialgebiets.

Tatsache ist von Bedeutung
_ ^ _ _ _ , - ^

insofern, daB sie etwas Licht auf die Beziehung der praglazialen und

Die P'eststellung und Betrachtung dieser

rngmae

giazialen Verbreitung zu der heutigen werfen diirfte.

Es ist wahrscheinlich, daB die jetzigen Grenzen der

auBerhalb des alten Glazialgebiets nicht ganz dieselben als die praglazialen

sind, und daB einige derjenigen Arten, die heutc vollstandiff auBerhalb

jenes Gebiets vorkommen, in ihrer Verbreitung von der VergletscherunO

nicht jranz unbeeinfluBt geblieben sind.~ o — ""

GroBtenteils aber durftcn die Verbreitungscrscheinungen dieser Gruppe

auf praglaziale Verhaltnissc zuruckzufuhren sein. Namentlicli fur die Ent-

wicklungsgeschicbte werden sie uns die wicbtigsten Auhaltspunkte liefern,

^'^eil sie im wesentlichen ungesturt geblieben sind.

Die folgende Tabelle zei^t die Verbreitung dieser Arlen in den ver-

schiedenen Gebieten.
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Arten

Arkt. u.

subartt. Am

tn

O
CO

Saxifraga exilis , . .

iS. dehilis

S, Eschscholxii . . .

S. davurica

S. dav, V. imalaschensis

S. nudicaulis ....
S. leucanthemifoHa .

>?. Caret/ana ....
5. caroliniana, . . .

>5. erosa

S. hryophora ....
*S. eriophora

S, texana

S» californica ....
S. fragarioides . . .

S. plantaginea . . . .

Peltiphyllum peliafum
m

Bolandra californica .

Jepsonia Parryi . . .

J. '^nalvaefolia ....
Boykinia aconitifolia

B. elata v. occidentalis

B. major

B. rotundifolia , . .

Jleuehera villosa v. macro

8 it 6>i,lZ <*»•>••
iZ Tnaxima

77. pilosissima , . -

Zf. rubescens ....
H. rubescens v. oregonensis
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H. rubescens v. «a«a
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Arkt. u.

subarkt. Am.
Atlantisches Nord-

ainerika
Pazifisclies Nordaraerika
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b. Verwandt;schaftlich(i Beziehn
J

neen der GiittMiKen. Sektionen nod

Arten; Hypothesen liber ihren Entwicklnngsgang.

fniginae einen ziemlich wohl zu-

sanimenhangenden Verwandtschaftskreis, der aus funfzehn Gattungen besteht.

Die in dieser Arbeit zu Grunde liegenden Begriffe der Gattungen sind im

wcsentlichen dieselben, welche bei den »Naturlichen Pflanzenfamilien« An-

wendung finden; nur da, wo spatere Untersuchungcn Veranderungen oder

Erganzungen verlangten, sind solche vorgenommen worden.

Dieses trifft auch im allgemeinen auf die Sektionen der Gattungen zu,

obwohl bier in verschiedenen Fallen eine andere als die libliche Gliederung

durchgefuhrt werden muBte.

;
Da in dieser Arbeit fiir

tung der

Saxifrage

1

Chrysosplenium eine Bearbei-

bot

gesamten Gattung nicht unternommen worden ist, so war es ge-

dieser Gattungen, wie sie von den letzten Mono-en die Gliederungen

graphen aufgestellt sind, ohne weiteres anzunehmen.
Dies durfle fur die nordamerikanischen Arten keine bedeutende Schwierig-

teit bieten, da ihre Stellung in den meisten Fallen nicht fraglich ist.

.: --:;

'-

1 .
."'

Die verschiedenen Gattun or- Saxifraginae

Ben ganz auffallig, dochmale gegrQndet, die obwohl nicht immer von
^enigstens so konstant und in sich selbst bedeutend sind, daB eine Trennung
oaer ein Auseinanderhalten leicht ist. Immerhin aber tritt die Einheitlich-

keit der ganzen Gruppe deutlich hervor.
Diese Tatsachen nahei zu verfolgen, sowie auch den wahrschein-

d

.
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lichen Gang dor Entwicklung anzudeuten, wird die Aufgabe der folRenden
Betrachtungen sein.

Da die Gattung Saxifraga das wesentliche Bindeglied zwischen den
asiatischen und nordamerikanischen Saxifmginae ist und da sie in beiden

Entvvicklungsgebieten die meisten Arten umfaBt, bietet sie den natiirlichslen

Ausgangspunkt fur diese Betrachtungen.

Ob man fur die Gattung Saxifraga ein hoheres Alter als fur die

anderen beanspruchen kann, ist freilich nicht mit Bestimmtheit zu behaupten,

doch deuten nianche Ziige darauf hin, daB gewisse Sektionen der Gattung

auf einen aufierordentlichen langen Entwicklungsgang zurQckblicken. Die

Hauptentwicklung dieser Gattung liegt nach Ejvgler (Monographic) in Asien

und Europa, und die Grundtypen, aus welchen die amerikanische Entwick-

lung herzuleiten ist, haben huchstwahrscheinlich eine asiatische Entstehung.

Von den \ 3 angenommenen Sektionen der Gattung sind 8 durch 1 oder

mehr Arten in Amerika verlreten.

Sektion Tridactylitis.

Diese Sektion, die hauplsachlich durch eine glockige Blulenachse, welche

eng mit dem tief eingesutikenen Fruchtknoten verwachsen ist, charakteri-

siert wird, zlihlt nur eine Art auf dem amerikanischen Festlande.

Diese ist die in den Rocky Mountains und in den Hudson Bay-Landern

vorkommende Saxifraga adsceiulens L., deren nlichste Verwandte im siid-

ustlichen Europa verbreitet sind.

Die Entstehung und Entwicklung dieser Sektion ist entweder siidost-

europaisch oder asiatisch. Eine weite Verbreitung der Art nach dem

Norden von Europa wurde wahrend der Tertiarzeit schon erreicht.

Von dem hohen Norden aus gelangte sie iiber GrOnland nach Amerika.

Die heutige Verbreitung bis zum siidlichcn Montana wurde hochst-

wahrscheinlich wahrend der Eiszeit erst erreicht. Die Art ist eine »Glazial-

pflanze« im Sinne Englers, die Amerika der Eiszeit verdankt.

Sektion Nephrophyllum.

In der Beschaffenheit der Blutenachse steht diese Sektion der vorigen
4

schr nahCj nur daB hier der Fruchtknoten weniger eingesenkt und zu

Y3 bis 1/2 n^it der Achse verwachsen ist.

Viele Arten dieser Sektion werden durch Bulbillenbildung auf dem

Rhizom und oberirdischen Stengel charakterisiert. Die meisten Arten kommen

im siidwestlichen Europa vor, welche Tatsache eine reiche mediterranische

Entwicklung der Sektion beweist. Jedoch ist ein Verwandtschaftskreis der

Gruppe weiter nach Osten verbreitet, und von diesem sind die Arten auf

dem amerikanischen Kontinent abzuleiten.

Es gibt im ganzen 5 Vertreter dieser Gruppe in Amerika.

aaa exilis Steoh. ist nahe mit der in Sibirien weitverbreitetcn
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Art iS. sibirica verwandt. Sie ist auf die Behrins Straits- Gecrend be-

schninkt iind kommt in Amerika auf der St. Lawrence -Insel und an der

Westkiiste von Alaska vor. Sie unterscheidet sich nur wenig von der

sibirischen Art und stammt ohne Zweifel von jener ab.

Saxifraga rivitlaris mit ihren vielen Varietaten und Fornien ist eine

polymorplie Gruppe, die sich hier nach ihrer Verwandtschafl anschlieBt.

Die Art ist in alien arktischen Landern weit verbreitet und gelangt in

Amerika zcrstreut bis zu den White Mountains im Osten, und in den Rocky

Mountains siidlich bis Wyoming und Colorado.

Die weite Verbreitung der Art und das zerstreute Vorkommen, sowie

auch die Entwicklung von vielen Varietaten und Standortsformcn in den

verschiedenen Gebieten deutet auf ein hohes Alter bin.

Die ursprQngliche Heimat dieser Art, sowie auch der folgcnden ist

nach Verbreitungserscheinung und bei dem Auftreten von verwandten Arten

in Ostasien hOchstwahrscheinlich in den Gebirgen Ostasiens zu suchcn.

Saxifraga cernita^ die zirkumpolar geworden ist, findet sich in arkti-

schen und alpinen Gegenden von Europa, Amerika und Asien, und ist auf

dem letzten Kontincnt durch das ganze Sibirien und siidlich bis auf die

Ilochgebirge von Tibet verbreitet.

Diese weite Ausdehnung konnte nur unter BedingungeUj die in der

Tertiarzeil existierten, gewonnen werden, und die Ubersiedlung nach Amerika

hat ohne Zweifel iiber die Behring Straits-Gegend stattgefunden.

Dieselbe Erscheinung, die man bei S. rivularis beobachtet, nlimlich

die Differenzierung von Subspezies oder Varietaten an den Grenzcn des

Verbreitungsgebietes, tritt auch hier deutlich hervor. Man findet in den

Bocky Mountains von Colorado eine solche Subspezies, ;S. debilis Engelm.,

die hOchstwahrscheinlich sich wahrend oder nach der Eiszeit abgetrennt hat.

Die angefuhrten nordamerikanischen NephrophyUa zeigen allc eine

deutliche Verwandtschaft unter einander und mit den asiatischen Vertretern.

Anders verhJilt es sich mit Saxifraga elegans Nutt.

Diese Art zeigt w^enig AnschluB an die iibrigen dieser Gruppe und ist

auch in ihrer Verbreitung beschrankt und isoliert. Es ist nur wegen der

allgemeinen Ahnhchkeit in der Beschaffenheit der Blutenachse, daB sie an

dieser Stelle untergebracht worden ist. Im sonstigen Bliitenbau, im Wachs-
lum und besonders in dem Samcncharakter, weicht sie von den anderen

vollig ab, und es ist klar, daB man es mit einem anderen Zweig der Ent-

wicklung zu tun hat. Das isolierte Vorkommen der Art im westlichen

Oregon macht die Verwandtschaft mit den iibrigen Nepkrophylla doppelt

zweifelhaft.

Wegen der Beschaffenheit der Samen und der Verwachsungsweise der

Karpelle scheint mir diese Art viel naher der Sektion BoraphUa als Nephro-
Pnyllum zu stehen. Ich nehme an, daB sie sich fruhzeitig von BoraphUa
'^"getrennt hat. Diese Vermutuns wird auch durch die gcographischen

. ' *' -^ "-.
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Tatsachen geslutzt, da der reichste Endemismus der Gatlung Saxifraga in

Amerika, der gerade in dieser Gegend sich entfaltet, hauptsachlich die Seklion

Borapliila betrifft.

Sektion Dactyloides.

Diese Sektion ist auch durch eine glockige Blutenachse, die mehr oder

weniger mit dem Fruchtknolen verwachsen ist, charakterisiert. Die Pflanzen

sind aber gruBtenteils polsterbildend^ wobei die primare Wurzel erhalten

bleibt.

In der jetzigen Verbreitung ist diese Sektion ebenfalls hauptsachlich

europaisch, obwohl einige Arten subkosmopolitisch sind. Die Ilauptentwick-

Inn^r lie^t im Mediterran^rebiet iind die Entstehun;? der meisten Arten ist^^ ^x^z ^rxo^xooLiciii^

dort zu suchen. Am weitesten verbreitet ist der Verwandlschaftskreis,

der von Saxifraga decipiens Ehrb. gebildet wird.

Der in Amerika vorkommende Vertreter, namlich S. caespitosa L.

diirfte in der Wanderung denselben Weg als ^S*. adseendens eingeschlagen

haben (vergL S. 42).

AuBer in ihrer Verbreitung im ganzen arktischen Amerika kommt sic

heute auf den Rocky Mountains siidHch bis Arizona und in den Cascade

Mountains bis Oregon vor.

Eine mit Saxifraga caespitosa sebr nahe verwandte Art ist die in

Alaska und Nordostasien heimische Saxifraga sileniflora. Es ist anzu-

nehmen, daB diese Art sich aus S. caespitosa auf dem amerikanischen

Kontinent entwickelt hat und dann in spateren Zeiten nach Asien gelangt igt.

Etwas mehr Schwierigkeit bietet eine kleine Anzahl mit S. caespitosa

vcrwandter Arten, die auf den siidamerikanischen Kordilleren von Peru bis

nach der Magellanstrafie verbreitet sind. An eine selbstandige Entstehung

dieser Gruppe in den Anden ist kaum zu denken, da die Verwandtschail

mit dem S, Caespitosa -Sidimm allzu eng ist. Viel mehr einleuchtend

scheint es, eine ehemalige viel siidlichere Ausdehnung der Verbreitung von

S. caespitosa bis auf die Gebirge von Zentral- Amerika anzunehmen, und

von dort aus, durch Mitwirkung von klimatischen und geographischen Be-

dingungen, die anders als die jetzigen sind, die Ubersiedlung nach den

nordlichen Anden sich vollfuhrt zu denken. S, caespitosa ist heute noch

eine von den in den Rocky Mountains am sudlichsten vorkommenden Arlen.

L -

^ ^t
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Sektion Boraphila. J

In unserer Fassung enthalt Mic)

Arahida. Had
morph. Sie ist hauptsachlich durch die flache oder schwach konkavc

Blutenachse, don meist freien Fruchtknoten und die teilweise getrennten

Karpelle charakterisiert.

Gerade wcgcn dieser Charaktcre, sowie des hiiufigen Auftrelens vpn
•i'*\
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3—4 und selbst 5 Karpellen, ist man geneigt anzunehmen, daB man in

dieser Sektion einen alten Entwicklungsstamm vor sich hat.

Der Grundtypus der Sektion bildele sich huchstwahrschcinlich in den

oslsibirischcn Gebirgen. Von dort aus sind zwci Hauptwege der Entwicklung

verfolgt worden.

Der eine Zweig gelangte friihzeitig nach Amerika liber Nordostasien,

der andre nach der Himalayagegend. In alien drei Gebielen ist eine be-

deutende, selbstandige Entwicklung vor sich gegangen, mit dem Erfolge,

daB die Ostsibirischen, die Rocky- und die Himalaya-Gcbirge eine groBe

Anzahl von endemischen Arten beherbergen. Ferner zeigt sich, daR ein

Teil der Rocky Mountain-Gruppe noch sehr plastisch ist und daB viele Arten

derselben noch von verhaltnismaBig jugendlichem Alter sind.

AuBer den drei erwahnten Hauptentwicklungsgebieten dieser Sektion

gibt es noch ein anderes gewissermaBen sekundiires, in den ustlichen Ver-

einigten Staaten, namentlich in den siidlichen Alleghany Mountains.

Wie zu erwarten ware, gibt es innerhalb dieser Sektion gewisse mehr

Oder weniger scharf differenzierte Vervvandtschaftskreisej die auf bestimmle

geographische Areale beschrankt sind.

Man begegnet z. B. an der Westkiiste von Amerika von Alaska bis

Oregon dem amerikanischen Vertreter der Saxifraga stellaris-Grni^ipe. Diese

Art Saxifraga nootkaim (oder S. stellaris var. Bninoniana) hat die nachslcn

Verwandten S, stellaris var, comosa im hohen Norden und S. bnjopJiora

in den Sierra Nevada von Kalifornien, auBerdem ist auch die oslanieri-

Kanische Art Saxifraga leucanthemifolia ziemlich nahestehend. Die letzt-

genannte Art bildet zusammen mit S. Careijana^ 8. carohmana und S. erosa

Pine Gruppe, die fruh von dem Saxifraga stellaris-Zweig abgespaltel und

^ selbstandiger Entwicklune: im Osten von Amerika selanst ist.QV^i. iJllLWIOlVlUUJi CJ^*«"0

Die heutige beschrankte Verbreitung dieser Gruppe in einem Teil der

sGdostlichen Vereinigten Staaten fmdct seinen Grund in den Glazialerscheinungen.

Wahrend der Tertiarzeit muBte die Ausdehnung nach Norden bedeutend

gruBer gewesen sein, und erst durch das Ilerankommen des Eises sind sie

auf dieses sudliche Gebiet zusammen ffedriinsrt worden.o^^'""o

t ' < '^

Ein weit grOBerer und ausgedehnterer Verwandlschaftskrcis ist der,

belcher sich um Saxifraga nivalis und Saxifraga virginiensis schart.

Die erstgenannte Art ist in ihrer Verbreitung zirkumpolar. Im Gst-

nchen Amerika kommt sie im Labradorbezirk und Quebec vor. Sie gcht
dann westlich durch das ganze arktische Amerika und gelangt sudlich in

den Rocky Mountains bis Colorado und Arizona.
Im Osten ist aus diesem Saxifraga virginiensis entstandcn, wahrend im

esten zahlreiche Subspezies und Varielaten an den Grenzen obgespaltet

worden sind.

Die wichtigsten von diesen sind: Saxifraga eriophora Watson in

nzona; Saxifraga rhomhoidm Greene^ 8. interrupta Greene in Colorado;
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Saxlfraga occidentaUs Watson auf Vancouver Island. S. Hoicdlii Greene
in Oregon iind 8. radiiUna Greene in Alaska.

Zu der Saxlfraga 7iivaIis-GvuTpY)e muB S. hieracifolia ^ auch cine

zirkumpolare Pflanze zugerechnet werden. Im Gegensatz zu Mitteleuropa

ist sie in Amerika ausschlieBlich auf die arklischen Gegenden besclirankt

und gelangt nicht weiter siidlich als Labrador und Alaska.

Auch 8. pennsylvanica
^ eine Pflanze der Ebene, die auf feuchlen

Wiesen vorkommt und welche im ostlichcn Amerika weit verbreitet ist,

stammt aus dicsem Verwandschaftsskreis, doch ist die Abzweigung wahr-

scheinlich friih erfolgt und die Abweichungen^ die wir bei der heutigen Art

wahrnehmen, sind in dem langen Entwicklungsgang cntstanden.

In dem Rocky Mountain-Gebiet ist ein Zweig der Saxlfraga nivalis-

Vervvandtschaft in sputerer geologischer Zeit zu groBer Entwicklung ge-

kommeii, welcher als die Saxlfraga i7itegrlfolia-Qvn])^e bezeichnet wer-

den kann.

Er besteht aus 8. infcgrlfolia und einer groBen Anzahl von sogenannten

Arlen, die von yerschiedenen Autoren in neuerer Zeit aufgestellt worden sind.

Von solchen kunnen die folgenden erwahnt werden: Saxlfraga skrrae

(Goville) Small, 8, oregana Howell, S. claytomfolia Canby, S, fragosa

Suks., S, apetala Piper, 8. siihapetala Nelson, 8. saximontana Nelson,

8. napeusls Small, 8. columhkuia Piper, S. arnoglossa Greene, 8. Marshalld

nldlfi

/>

califi

Das Entwicklungszentrum dieser ganzen Gruppe umfaBt die Gebirgs-

gegend vom sudliclien British Columbien, westlichen Montana und Idaho

Washington und Oregon. Innerhalb dieser Grenzen sind die nicisten von

diesen divergierenden Formcn entstanden, und wenn man sie auch nicht

als Arten betrachten kann, so ist doch jedenfalls klar, daB eine reiche Ent-

wickking vor sich gegangen ist.

Ein anderer Verwandtschaftskrcis der Sektion Boraphila, der durch

Saxlfraga davurica auf asiatischen Ursprung zuruckzufuhren ist, gelangt

zu bedeutender Entwicklung im wcsllichcn Amerika, S. davurica ist mi

ostlichen Sibirien weit verbreitet und kommt noch im westlichen Alaska vor.

Von demselben Zweig, aus welchem diese Art stammt, sind auf der

einen Seite die etwas abweichende Saxlfraga 7iudlcaulis und auf der an-

deren die Urform der weit verbreiteten Saxlfraga punctata herzuleiten.

Die erste Art ist auf die Behring Straits-Gegend beschriinkt und findetsici

auf den Inseln und Teilen der Kusten auf beiden Seiten der StraBe.
^

j

Saxlfraga punctata hat eine weite Ausdehnung in der Mandschur^ei^,

im ustlichen Sibirien und Kamtschatka und ist in Amerika von Alaska

Arizona durch die Rocky Mountains verbreitet.
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iKj

Die asiatischen und anierikanischen Formen weichen von einander sehr

wcnig ab, so daB an einem gemeinsamen Ursprung kein Zwcifel ist.

Eine andere Art der Gruppe ist die in den Rocky und Cascade Moun-

tains vorkommende Saxifraga Lyallii Engl. In ihrer Verwandtschafl sleht

diese Art zwischen Saxifraga davunca und Saxifraga punctata und durflc

wohl als eine friihe Abzweigung in diesem Entwicklungsgang zu betrachten sein.

Auch gehOren hierhin die seltene Saxifraga rcflcxa Ilook. und die

eigentiimliche Saxifi^aga Mertensiana Bong.

Dieser ganze Verwandtscbaftskreis ist durch eine flache BliilenachsCj

scharf zurQckgeschlagene Kelchblatter und keulenformige Staubfaden charak-

lerisiert. DaB er in Amerika zu bedeutender selbstiindiger Enlwicklung gc-

hngt ist, zeigt die Tatsacbe, daU drei von den angefuhrten Arten, namlich

Saxifraga reflexa^ S. Lyallii und S. Mertensiana endeniisch sind.

Die letztgenannte Art ist allerdings vegetativ etwas abweichend, doch

spricht der Blutenbau fur eine Zusammengehurigkeit mit dieser Gruppe.

Eine etwas fraglicbe Stelle in der Gattung Saxifraga nehmcn die

zwei Arlen S, fragarioides und 8. Tolmici ein. Beide sind in dem Kiiston-

gebiet vom westlicben Amerika heimisch, und da sie keine naben Ver-

wandten in anderen Gebielen besitzen, sind sie sicher dortige Entwicklungen.

Aber ein sehr enger AnschluB an die ubrigcn anierikanischen Artcn fchlt

und man steht ungefahr vor derselben problematischen Aufgabe wie bei

Saxifraga elegans.

S. fragarioides ist auf Grand ihrer vegetativen Abweichungen von Saxi-

fraga in neuerer Zeit ganz abgetrennt und als selbstandige Galtung [Saxi-

fragopsis Small) aufgestellt worden, aber durch blutenmorphologische

Merkmale ist eine solche Trennung keineswegs gerechtfertigt.

Sie besitzt eine konkave Blutenachse, die mit der unteren Ilalfte des

Pruchtknotens verwachsen ist; in den sonstigen Bliitenverhullnisscn cr-

innert sie vielfach an BorapUla-kYim. Vermutlich also stammt auch diese

Art durch einen langen Entwicklungsgang aus einem Grundtypus der er-

wahnten Sektion und ist eine SchOpfung des westlichcn Entwicklungszentrums.

,

Die zweite Art 8. Tolmiei wiirde sich aus vegetativen Griinden zu

^•^seqiyllifolia^ S. chrysantha u. a. Arten der Sektion TrachTjpJnjUim ge-

sellen. Auch wurden die flache Biatenachse und die groBen Karpelle nicht

"cgegen sprechen, aber der geringe Grad der Verwachsung der Karpelle

^owohl, als die keulenfOrmigen Filamente und die verhilltnismuBig groBen,

ockerschaligen Samen zeigen, daB doch die Verwandtschaft mit den Trachy-

Pmae nicht sehr nahe ist.

^^Vie wir gesehen haben ist die geringe Verwachsung der Karpelle in

erbindung mit einer flachen Blutenachse das ;;vichtigste Merkmal der

J^''(iphla-Seki\on
, so daB, wenn man bei dieser Pilanze voiles Gewicht

^rauf legen sollte, man gezwungen ware, auch ihrc Entwicklung von dem

^'•«i>/i«fe-Grundstamm abzuleiten.
J
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Die richtigste Auffassung ist wohl die, daB Saxifraga Tolmlei etwa

zwischen der Trachyphyllum' und Boraphila-?^^\d\oxi intermediar sleht, und

daB sie vicllcicht als ein divergierender Zweig der letzteren zu betrachten ist.

Die drei Sektionen Hircidus^ Euaixonia und Poiyhyrion^ je mit einer

Art in Amerika vertreten, namlich S, Hircidus^ S. Aixoon und S. ajypo-

sitifolia sind hauptsachlich asiatisch und europaisch in ihrer Entwicklu

und da die drei Arten, die in Amerika vorkomnien, zirkumpolar in ihrer

Verbrcitung sind, scheint die Erklarung, die fur parallele Falle schon an-

gefiihrt wordcn ist, auch fiir diese hinreichend zu sein.

'g;

Sektion Trachyphyllum.

Obwohl diese Sektion deutlich asiatisch in Ursprung und hauptsachlich

himalayisch in der jetzigen Entwicklung ist, so zeigt sie doch auch in

Amerika eine ziemlich reiche Entfoltung.

Verschiedene Verwandtschaftsgruppen sind bier zu unterscheiden, die

abcr meistenteils sich deutUch an asiatische Zweige anknupfen und deshalb

nicht schwierig auf gemeinsame Grundtypen zuriickzufiibren sind. Saxir

fraya serpylUfolia ist eine Art, die in Ostsibirien ziemlich weit verbreilet

ist und die nach Alaska und an die Westkuste von Amerika aeland; ist.

In den Rocky Mountains von Colorado und Wyoming tritt eine Sub-
r

spezies, S, chrysantha A. Gray auf, die sich von 8. scrpyllifoUa durch

grOBere Bluten unterscheidet. Sie ist zweifellos von der letzteren abge-

zweigt und ihre Isolierung in den siidlichen Rocky Mountains ist von der

Vergletscherung hervorgebracht worden. Es ist anzunehmen, daB vor aer

Eiszeit 8, serpylUfolia sudlich von Alaska in den Rocky 3Iountains ver-

breitet war, und daB wahrend der Glazialperiode ein Teil sudlich und ein

Teil nordlich 2:edranj:rt wurde.o^^^^^o

. -K- -

Saxifraga brojichialis, 8. tricuspidata und S. aixoides gebildet.

Die erstgcnannte Art ist im ganzcn Sibirien von dem Ural bis nach

den IJehring Straits verbreilet und auf dem amerikanischen Kontinent von

Alaska bis in die sudlichen Rocky Mountains. In Alaska und in den Cas-

cade Mountains sind abweichende Formen differenziert.

Die sibirischen Formen sind im wesentlichen von den amerikanischen

nicht verschieden, und eine Einwanderung aus Asien und eine

Verbreitung in den Rocky Mountains hat ohne Zweifel stattgefunden.

Fur xS. tricuspidata muB eine amerikanische Entwicklung angenonirneo

werden. Iluchstwahrschteinlich sind die Ostabhange der nOrdlichen Rock

Mountains die Stelle, wo diese Entwicklung vor sich gegangen ist, da

Hauptverbreitung der Art nach Osten zu liegt; auf der Westseite von jenen

Gebirgen tritt sie sparlicher auf.

-.Si

In der sudlichen Gegend hat sich dann 8. chrysantha spater ent-

wickelt, ist aber nicht bedeutend nach dem Norden wieder zuruckgewandcrl.

Die wichtigste Verwandtschaftsgruppe der Sektion in Amerika wird \jn -

^ H\'
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Wahrend der Glazialzeit muB diese Art sich entweder am Siid-

rande des Glazialgebiets oder an der Ostseite der nurdlichen Rocky

Mountains, die nicht vereist waren, crhallen haben. Siclier isl es

wohl auch, daB diese Pflanzc, die heute sehr haufig an der AVeslkiisle

von Grunland vorkommtj schon in der praglazialen Zeit dorthin ge-

waridert ist.

Saxifraga aixoides ist in ganz Europa weit verbreilet, und da

sie in Irland, Schottland, Island und GrOnland vorkommt, kann es

kein Zweifel sein, daB sie in ferner geologischer Zeit aus der euro-

pSischen Heimat auswanderte. In Amerika ist sie bauptsilcblicb im

Xordosten verbreitet und gebt wcstlicb in Canada bis zu den Rocky

Mountains. An dieser Grenze beruhrt sie S. h'oncliiaUs^ wie sie aucb

iin Ural an der entgegengesetzten Richtung mit derselben Art zusammen-

triffl,

Im Nordwesten von Amerika tritt eine sehr eigentiimlicbe Art dieser
¥

Sektion auf, namlich S. Eschschohii Sternb. Sie ist auf die Westkuste

von Alaska beschrankt und ist ferner von sehr seltenem Vorkommrn.

Dieses kleine Pflanzchen ist dadurch auffallend, daB es keine Blumenblattcr

entwickelt; in dieser Beziehung zeigt es einen gemcinsamen Charakter niit

<Jer im Himalaya voi^kommenden Art Saxifraga hemisphaerica Hook.

W. et Thom. Auch in anderen Merkmalen, wie z. B. Blattcrn, Wachs-
turn usw. stimmen die beiden Arten liberein, so daB eine nahe Verwandt-

schaft deutlich zu sehen ist.

^^^ geographische Verbreitung bietet aber Schwierigkeitenj da beide

Arten sehr isoliert sind und weit von einander auftretcn. Jedoch muB die

amerikanische Art als eine asiatische Einwanderuns ansenommen werdcn
ttnd von himalayischer Herkunft abgeleitet werden.

; Eine ehemalige weitere Ausdehnung, vielleicht fur beidc Spezies oder

|hre Yorfahrcn, ist sicher vorhanden gewesen und die jetzige weite Trennung
«t erst in spalerer Zeit erfolgt.

^, Es bleibt noch eine Art dieser Sektion kurz zu erwahnen, die in

Asien, Nordamerika und arktischen Landern weit verbreitet ist. Saxifraga

hgelhris Willd. ist unzweifelhaft in dem Himalaya, dem Hauptentwick-

Jungsgebiet dieser Sektion, entstanden und von dort aus weit nach dem
Norden in Asien und Amerika fortsedrungen. Sie tritt an weit entfernt

egenden Stellen mit vielen Yarietiiten und Formen auf imd deutet dadurch

^" eine frQhe, sehr groBe Ausdehnung des Areals.

' Die nachsten Verwandten der Art sind alle im Himalaya heimisch.
* t

A

f :
'

1

Peltiphyllum.

.

.Diese nionotypische Gattung steht wegen des abAveichendeh analomi-
^<^ en Baues etwas isoliert unter den Snxifraqinae. Aber aus niorplio-

1
-- -^"
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logischen Griinden, besonders im Bliitenbau, ist sie in die Nahe von Saxi-

f'

Die flache Bliitenachse und die wenig verwachsenen Karpelle erinnern

Bo?

Saxifi

tellimoides Max. in den schildfOrmigen Blatlern elwas auBerliche Ahnlich-

keit mit der kalifornischen Pflanze gewinnt. In den Bliitencharakleren aber

sind sie ganz verschiedenj da die asiatische Art eine glockige Bliitenachse,

die bis zum Grande frei von dem Fruchtknoten istj besitzt.

PeltiphyUum peltatum ist in den Waldern der Sierra Nevada von

Kalifornien bis nach Zentral-Oreson verbreitet.
- t

Ungefahr in dem heutigen Verbreitungsgebiet diirfte wohl auch die

Gattuns entstanden sein. Ob sie in ehemaliffer gfeolosischer Zeit waitero^^ o —
c

verbreitet gewesen ist, kann selbstverstandlich mit GewiBheit nicht behauptet

werden. Allerdings mussen Zwischenformen existiert baben^ durch welche
V

die heiitige Abweichun*^: erreicht worden ist.

Boykinia.

Diese Gattunix ist mit Saxifraaa nahe vcrwandt und unterscheidet

sich von ihr wesentlich nur durch die hohe Insertion der Staubblatter auf

der stets mit dem Fruchtknoten halbvcrvvachsenen, glockigen Bliitenachse.

Ferner sind, mit Ausnahme von einer Art, nur fiinf Staubblatter vor-

handen.

Die Gattung gliedert sich in zwei natiirliche Sektionen, Euboyhma
4

und ReiiifoUuni,

1Die Arten der Sektion Enhoyldnia gehOren ziemlich eng zusamnien

end bei Renifolium die zwei Arten etwas von einander abweichen.

Fruher wurden diese, Boykinia Jamesii und B. Richardsonii^ beide

zu Saxifraga gestellt, aber nach genauerer Umgrenzung der Gattungen ^J.-

und besserer Kenntnis der Gattungsmerkmale er^ab sich diese Aufiassuiio

als irrtiimlich.
ri ^ L

Diese zwei Arten stimmen in alien wesenllichen Merkmalen vollig uber-

ein, mit Ausnahme der Beschaffenheit des Androeceums. Boyldam Jamesii

besitzt zehn Staubblatter, wahrend bei B. Richardsonii nur fiinf vorkommen.

Diese Tatsache durfte aber eine gemeinsame Abstammung und nahe

Verwandtschaft der zwei Arten nicht ausschlieBen, da eine Tendenz zur

Reduktion des einen Staminalkreises bei den Saxifraglnae deutlich vor-

handen ist und sehr oft zum Ausdruck kommt. Statt deshalb einer Zu-

gehurigkeit dieser zwei Arten zu widersprechen, ist das Fehlen des epi-

petalen Staminalkreises bei Boykinia Richardsonii ein Zeichen fur eine

weitere Spezialisierung und Abweichung von dem urspriinglichen Zustan e.

Dieselbe Tendenz kommt bei Fjuboijkinia zum Ausdruck, und allc Ar en

dieser Sektion besitzcn nur funf Staubbllilter. Durch andere morphologisc le

j'j ^

^

^

'l

-
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sowie auch anatomische Meikmale ist die Verwandlschaft dieser Arlen klar

zu seben und der Entwicklungsgang nicht schwierig zu verfolgen.

Wenn man die Tatsachen der heutigen Verbreitung in Verbindung

rait der Verwandlschaft betrachtet, ist man gezwungen, ein hohes Alter

und eine ziemlich weite tertiare Ausdehnung fiir diese Gattung anzu-

nehmen.

Boyldnia Richardsonii ist heute im hohen Nordcn von Amerika,

zwischen Kotzbue Sound und dcm Coppermine River verbreilet, wahrcnd

die zweite Art der Sektion, B. Jamesiij in den Rocky Mountains siidlich

vom 52. Breilegrad bis Colorado vorkommt.

Die Trennung dieser beiden Arten ist durch die Vergletscherung her-

vorgebracht.

Die erstgenannte hat sich im unvergletscherten Alaska aufgehalten,

wahrend die letztere weit nach dem Siiden verdningt wordon ist und erst

in postglazialer Zeit wieder weiter nach dem Norden zuriickkcbrtc.

Die andere Sektion, Euhoijkhiia^ zeigt aber eine viel grOBcre Ausdeh-

nung und setzt eine bedeutende Verbreitung schon vor der Glazialperiode

voraus.

Eine Art, Boyldnia aconitifolia^ ist auf ein kleines Gebiet in den siid-

lichen AUeghanies beschrankt. Nahe verwandt mit dieser ist B, data,

die an der Westkuste zwischen Vancouver, Island und Mittelkalifornien

vorkommt,

Im sudlichen Kalifornien ist aus diesem Verwandlschaftskreis Boyldnia

^ajor und zuletzt B, rotundifolia entwickelt worden. SchlieBlich tritt

eine wenig abweichende Art, B. lycoctomfoUa^ in Japan auf.

Fur eine solche Verbreitung muB man ein nOrdUches, amcrikanisches

Entwicklungsgebiet in aller Wahrscheinlichkeit annehmen, aus welchcm

Zentrum drei Wanderungsrichtungen eingeschlagen sind, namlich eine erste

^ach dem ustlichen Amerika, eine zweite nach dem westlichen und eine

<irilte nach Ostasien und Japan.
' V Die Trennung und Isolierung der Sippen und Arten hat sich wahrend

*ler Eiszeit vollzogen, und von den heutigen Arlen ist nur Boyldnia vicl-

leichl ungefahr im Entstehungsgebiet geblieben.

Obv;ohl diese Gattung Saxifraga sehr nahe steht, ist sie doch nicht

^'on irgend einer Sektion der letzteren unzweifelhaft abzuleiten. Viel wahr-

scheinlicher scheint es, daB sie sowie andere Gattungen, die wir noch zu

^etrachten haben, aus einem Urzweig der Saxifragoidcae^ der sich im

^nierikanischen Gelande entfaltete, entwickelt hat.

Ob diese Entwicklung auf dem jetzigen Kontinent vor sich gegangen
>st Oder auf jenem tertillren Lande nOrdlich davon, ist nicht mit GewiBheit

^Izustellen. Jedenfalls deutet die parallele ost- und weslamcrikanische

erbreitung von vielcn Arten aus denselben Gattungen auf einen nurdlichen

""'Sangspunkt in huhcren Breiten.
7
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Eine kleine Gattungj die wie Boyldana durch ihre Verbreitungserschei-

nungen diese Annahme zu bestatigen scheint, ist Sullivantia.

Sie ist mii Boykmia sehr nahe verwandt und unterscheidet sich von

jener nur durch die gefliigelten Samen. Von den zwei Arten, welche die

Gattung heute zahit, ist eine, Sullivantia ohioensis^ nur in den ostlichen

Yereinigten Staaten verbreitet, wahrend die zweite, SulUvmitia oregam,

an isolierten Stellen in Oregon, Montana , Wyoming und Colorado vor-

komuit.

Es haben gleichzeitig Wanderungen siidwarts im Osten und Westen

(wie bei der vorigen Gattung) staltgefunden und die lYennung ist durch

dieselben Ursachen und auf dieselbe Weise erfolgt.

Das zerstreute A^orkommen jeder Art in ihren Gebieten konnte wohl

ein Zeichen dafiir sein, daB man es mit einer aussterbenden Gattung zu

tun hat.
^

Dieselbe Stammform, welche in einer Richtung Boyldnia und SuUi-

varitia entwickelte, hat in einer anderen Richtung den Ursprung zu den

Gattungen Tiarella^ Ileiichera^ Tohniea und ferner Mitella^ Tellima und

TAthophragjua gcgcbcn.

Im Gegensatz zu den vorigen besitzen diese Gattungen wandstiindige
w

Plazenten, welche jedoch nicht ganz gleichartig gebaut sind, und zeigen

eine groBere oder geringere Zygomorphie in der Bliitenachse und Krone,?

die bin und wieder sogar recht ausgepriigt wird. .1 ^ *-t _

Tiarella ist wieder eine von jenen Gattungen, die auf drei parallel

gelegene geographische Gebiete, namlich das Ostliche und westliche Amerika

und Ostasien verteilt ist.

Die im atlantischen Nordamerika vorkommende Art, Tiarella cardifolm,

ist ohne Zweifel eine uralte Form. Sie besitzt eine ganz aklinomorphe

Bliitenachse und ungefahr spatelfurmige Blumenblatter, sowie auch einfache

Laubblatter. '-dl

Die westamerikanischen Arten dagegen, Tiarella nnifoUata^ T, trijo:^

liMta und T. laciniaki (wenn man die letzte als Art auffaBt) haben alle eine

schwach zygomorphc oder schiefe Blutenachse, linealische Blumenblatter

und zcifiren eine Tendcnz zur VerzwciRung der Laubblatter, wie es^jni^

*\

_ -*

ersten Abschnitt dargestellt worden ist (s. S. 12).

Die asiatische Art, Tiarelki polyphylla^ steht den westamerikanischen

Vertretern der Gattung durch den Bau der Blutenachse naher als der ost-

amerikanischen T, cordifoUa.

i.

^ .H'^

Die Entwicklung und Verbreitung dieser Gattung diirfte wohl wie

Boyldnia vor sich gegangen sein. Dieselben Hypolhesen fiber den Knt-

wicklungsgang miissen auch hier angewendet werden.
,

Die ursprungliche Heimat der Gattung ist sicher amerikaniscb un^

die Wanderung nach Asien hinuber ist hOchstwahrscheinlicb auf dem Wege

fiber die Bebring Straits gegangen. >

^'^r

^r-

.v"

-^
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Saxif)

der Gattung Heiiehera zu konstatiere

rA^ Die Gattung weicht von TiareUa

an der Wand stehen, daB nur fiinf Staubblatter vorhanden fiind und daB

die mehr oder weniger trichterfurmige Achse mit dem Fruchtlcnoten zur

Halfte verwachsen ist. ;

Heucliera zahlt etwa 25 Arten, die sich in verschiedenen Sektionen

und natiirliche Verwandtschaftskreise gliedern lassen.

Diese Gruppen sind ebenfalls nach zwei Hauptentwicklungsgebieten

verteilt, obwohl hier die Trennung zwischen dem ostlichen und westlichen

Telle nicht vollstandig ist.

J Alle ostlichen Vertreter der Gattung sind auf die Sektionen EiiJieuchem

und Heruehea beschrankt.

Eine Verwandtschaftsgruppe der ersten Sektion, die aus Heuchera

Rugelii^ H. villosa und H. inacrorhixa gebildet wird, bewohnt ein Gebiet,

das sich von dem siidlichen Alleghanies durch Tennessee und Kentucky bis

zum Mississippi erstreckt. Ganz nahe mit dieser Gruppe verwandt ist eine>

die an der Westkiiste vorkommt und welche aus Heuchera glabra^ If. mi-

crantJia^ IL pilosissima und 11. maxima besteht.

*- Alle diese Arten gehoren zweifcUos zu demselben Zweig, und nur un-

wesentliche Unterschiede sind innerhalb jedes Gebietes zustande gekommen.

In der Beschaffenheit der Blutenachse und der Samen, sowie auch der

Form der Blumenblatter und Fruchtknoten stimmen sie nahezu liberein.

Innerhalb der westlichen Teilgruppe lassen sich bei den verschiedenen.Vv
,

Arten an trockneres Klima verfolsen. Die

Heuclm^a glabra, die in schattigen Waldern gedeiht, ist ganz

H, micrantha. die oft auf felsigen Abhangen wachst, eine

bedeutende Behaarung entwickelt.
^^'^^' Bei n.
ist die Behaarung sehr stark ausgebildet. Die letzte Art stammt offenbar

:^o H. micraiithaj die ihrerseits beinahe ebenso sicher von K glabra ab-

;2uleilen ist. -Mi ..^v ---•.-. ,\. : • \\ -V. \

''^
-.;

E

Im westlichen Amerika ist ferner noch eine andere Entwicklungsgruppe

<J»eser Sektion vorhanden, welche wcit nach Suden vorgedrungen ist.

S. hngipetala. Die erste, H
H. rubescens, H.

^d Standortsformen [H. caespitosa Eastwood, H. elegans Abrahams, K
carta

H. orixabensis und H. longipetala

"h- -

Der Entwicklungsgang bietet hier nichts zweifelhaftes.

In Colorado aber tritt H. bracteaia...vv ^...^ y^^,,^^ Q-^^^ O
U'» welche Art jedoch ihren Ursprung vermutlich ebenfalls in dieser Sektion

gehabt hat. Sie ist durch die schmale, glockige Bliitenachse und die ge-

Botaiiii
Nr. S3.
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drangten Bliitenstande etwas mehr spezialisiert und kann als eine jungere

Entwicklunar an2:esehen werden.o

Es bleibt noch im atlantischen Amerika ein Verwandtschaftskreis, der

zvl
.
Euheuchera gehort und zwar den Ubergang zu der nachst ver-

wandten Sektion bildet. Heitchm
V

die in den ostlichen und siidostlichen Vereinigten Staaten weit verbreitet ist,

und jff. hirsuticaulis, die auf ein kleines Gebiet im Missouri und Illinois

sich beschrankt. E.

pida etwa in der Mitte, welche aber wegen der zygomorphen Blutenachse,

den spatelfGrmigen Blumenblattern und den eingeschlossenen Staubblattern

zusammen mit H. puhesceiis die Sektion Heriichea bildet.

Diese beiden Arten, Heuchera hispida und JT. pubescens^ stellen wegen

der starken Zygomorphie der Blutenachse die hochste Stufe jener Entwick-

lungsrichtung der Gattung Heuchera dar. Sie miissen gegeniiber den anderen

Sektionen als spatere Bildungen gelten,

Im westlichen Entwicklungsgebiet gelangen die Arten der Sektion Hob-

ehloa zu einer bedeutenden Spezialisierung. Es handelt sich auch bei dieser

Gruppe um einen spateren Entwicklungszweig.

Die Sektion besteht aus Heuchera cylindrica, H. elata und H. ovali-

folia^ alle eng mit einander verbunden, und ferner H. Hallii^ H. ^wvo-Jiiexir

carta und H. sanguinea.

Sie sind durch eine wenig zygomorphe Blutenachse, durch grofitenteils

gedrangte Bliitenstande und durch sehr reduzierte Blumenblatter charak-

terisiert. Sehr oft fehlen bei dem Verwandtschaftskreis der H cylindrica

die Petalen vollstandig. Die Sektion ist hauptsachlich in der sudlichen Zone

der Rocky Mountain-Provinz verbreitet, doch geht sie westlich im nOrd-

lichen Oregongebiet bis zu den Coast Mountains.

Die Gruppe der H. cylifidrica hat sich im Norden des Gebietes ent-

faltet und zeigt eine Anzahl von Ubergangsformen^ so daB die Arten

schwierig zu begrenzen sind.

Nach Siiden zu, in Colorado, New Mexico und Arizona ist ein Seiten-

zweig, aus //. Hallii^ H novo-mexicana und H. sa?igui7iea bestehend, zur

Entwicklung gelangt.

Die letztgenannte Art zeigt in den groBen lebhaftgefarbten Kelch-

abschnitten eine hohe Spezialisierung im Blutenbau.

_ ^inze Sektion stellt einen Parallelzweig der EuheucJiera-Abieilnr^S

dar, nur daB die Entwicklung ganz im pazifischen Gebiet stattgefunden hat.

Diese Beschrilnkung der Verbreitung auf den Westen konnte wobl ihre

Ursache in einer sudlicheren Entstehung der Urform als die Euheuchereen

haben, ferner auch darin, daB die Pflanzen typische Bergbewobner sind,

wahrend viele Arten der anderen Sektion eher Gewachse aus geringerer

Hohe uber dem Meer oder Bewohner der Ebene sind und so leichter nac

dem Osten gelangen konnten.

1

-"
I

^ I
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Etwas abweichend ist die monotypische Sektion HeuchereUa mil der

einzigen Art Heuchera parvifoUa Nutt. Sie besitzt eine ausgeprJlgt glockige

Blutenachse und verhfiltnismaBig groBe Blumenblatter.

In diesen beiden wichtigen Merkmalen ahnelt sie Heuchera IlaUii sehr

bedeulend und eine nahe Verwandtschaft beider ist sicher anzunehmen.

Gegen eine Herleitung der Art aus der Nahe der Heuchera Hallii spricht

nichts in den Tatsachen der jetzigen Verbreitung. Wir sind deshalb ge-

neigtj die Sektion hier anzuschlieBen.

Fiir die Gattung Heuchera ist ohne weiteres eine nordwestamerikanische

Entstchung sicher.

Schon friih schlugen die Vorfahren der jetzigen Arten zwei Wande-

rungsrichtungen ein. Die dadurch getrennten Gruppen sind dann spiiter in

den zwei Hauptgebieten zu bedeutender selbstiindiger Entwicklung gekommen.

Die monotypische Gattung Tolmiea^ deren morphologische Eigcntum-

lichkeiten schon (3fter hervorgehoben wurden, stammt aus der unmittelbaren

Verwandtschaft der Gattung Heuchera^ doch fehlt es an Zwischengliedein,

obwohl die betriichtliche Abweichung in dem Bh'itenbauj die als eine weit-

gehende Spezialisierung betrachtet werden muBj nicht gut ohne Zwischen-

stufen zustande gekommen sein kann. Die jetzige Verbreitung in den un-

mittelbaren Kustendistrikten von Washington und Oregon deutet auf eine

Entstehung in dem Hauptentstehungsareal der Saxifragiiiae.

Die drei anderen Gattungen, Mitella^ Telliiim und Lithophragma^ sind

eng an die Verwandtschaft von Heuchera'Tolmiea anzuschlieBen.

Bei ihrer heutigen Zusammensetzung macht es jedoch eher den Ein-

druck, als seien sie ein paralleler Entwicklungsast dazu, nicht aber als hatten

sie sich irgendwo direkt davon abgezweigt.

DaB diese Gattungen dem Heuchera-^i^mia sehr nahe stehen, zeigen

TeUima racemosa und Ldthophragma Williamsii^ die beide etwa eine

Zwischenstellung einnehmen.

Fruher wurden auch beide in der Tat zu Heuchera gerechnet, haupt-

«5chlich wegen des 5-zahHgen AndrOceums und der ganzrandigen Blumen-

blatter,

Es hat sich aber gezeigt, daB in Wahrheit sowohl in anatomischer

^"ie morphologischer Hinsicht ein engerer AnschluB an die anderen Gat-

tuns Heuche?

_ \

nicht mehr klar ist.

Die Gattung TeUhna, wie hier aufgefaBt, besteht nur aus zwei Arten,

Tellim/i grandiflora und T. racemosa. Beide besitzen eine becherfOrmige

Blutenachse, die wenig mit dem Fruchtknoten verwachsen ist und beide

Zeigen Samen mit lockerer Schale.

TeUima grandiflwa aber hat gefiederte Blumenblatter und \ Staub-

hlatter, wahrend die andere lanzettliche Blumenblatter und nur 5 Staub-

lalter besitzt, welch letztere Tatsache fur eine nahe Verwandtschaft mit

d*
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Heuchera sprechen konnte. Doch ist bei Heuchera keine Endoderniis im

Rhizom vorhanden und ferner sind die Bliiten niemals in einfachen Racem^h

angeordnet. Diese beiden Merkmale zeichnen aber die zwei TeUima-ATien

aus. Man wird also schlieBlich gezwungen sein anzunehmen, dafi die beiden

als divergierende Typen einer einzigen Gattung angehOren. iuvtu^if

Bei der einen Art sind die 1 Staubblatter beibehalten und die Blumen-

blatter etwas komplizierter gestaltet, wahrend bei der anderen der'eine
4

Staminalkreis verschwindet und die Blumehblatter keiner Modifizierung unter-

worfen werden.
'. 'I

Tellima grandifJoi^a ist eine in den Kiisten- und Gebirgslandcrn des
F

westlichen Amerika ziemlich weit verbreitete Art. Tellima racemosa da-

gegen kommt nur in einem kleinen Gebiet in Washington vor.
'-/"-

Es ist wahrscheinlich, daB auch diese Gattung, wie Tolmiea^ betracnl-

lich durch Aussterben an Umfang verloren hat.
1 ^^'^

''
-r t \* ''-'ii''Wie oben erwahnt, bietet die Gattung L/ithophragma ungefahr dieselbe

r h

Schwierigkeit in den Verwandtschaftsverbaltnissen.

Lithophragma Williamsii unterscheidet sich von den ubrigen Arten
I ;

^
^ *

"

erstens in Funfzahl des Androceums, zweitens in dem Fehlen von Bulbillen

und ferner durch nur grundstiindige Laubblatter.
1 f J (.V

'
: M U:-^Jt**»i

Die Zahl der Karpelle ist bei ihr gewuhnlich zwei, wahrend b^

L. parviflm^a und den ubrigen Arten der Sektion Eulithophragma gruliten-

teils drei vorhanden sind. Mr :^af*

Jedoch wechselt die Zahl der Karpelle in jeder Gruppe .sehr leicht una

I.Ji'tniu

4 ^ ^ 1. ^

es kann deshalb wenig Gewicht darauf gelegt werden,

Bei den Arten der Sektion EuUthoph?'agma zeigt sich durchaus nane

Verwandtschaft. Den Entwicklungsgang der Gruppe haben wir schon zum

Teil unter lie und 2b 3 behandelt, und ein weiteres Eingehen darauf jst

an dieser Stelle nicht mehr notwendig. Es braucht nur erwahnt zu werden,

daB die Entwicklung wahrscheinlich erst in jiingerer geologischer Zeit.stalt-

efunden hat, da die 7 oder 8 Arten nicht scharf differenziert sind.or
o

Die Gruppe ist mit Tellima nahe verwandt und ist ohne Zweifel aus

demselben Grundstamm herzuleiten. *«';... i * '' .. J.' * -s hH
1 i J " f

Auf dieselbe Weise wie Tellima racemosa sich von T. grandiflora m-

fernt, weicht auch Lithophragma Williamsii von dem ubrigen U^
pJiragma-Z'^Q\^% ab. ^ I

In ihrer Verbreitung ist diese Gattung etwas mehr siidlich als die vorige,

doch decken sich die Areale der, beiden in bedeutendem Umfang. m" ,
V K —

sitzen nur fiir Amerika endemische Arten.,

r
"-

m— r

.V_"-

- .^

In der unmittelbaren Nahe des Ausgangspunktes der Gattung Telhm^

scheint auch MiteUa ihren Ursprung zu haben.

Die zwei Arten dieser Gattung, welche die Sektion Eumitella bilden

\

>

Mitella diphyUa und M. nuda, behalten die zwei Staminalkreise und sind
1^' ^'

, -"J.'T

^"^.

>';

*j-
1 I
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als aitere Arten anzusehen gegeniiber denjenigen, die einen Kreis reduzieit

haben.

Die beiden Arten sind niimlich weit im osllicben Amerika verbreilet,

diphylla mehr sudlich als M. nuda. Die letztere eeht aber west-MiteUa

lich durch das ganze Konifercnwaldgebiet. Kanadas bis nach den Rocky

Mountains, und hat auch eine groBe Ausdejinung in Sibirien gewonnen.

..,j Die Gattung scheint im westlichen Entwicklungszenlrum entstandcn zu

sein, und die weite Wanderung nach Osten und Westen zu muB grOlitenleils

in der praglazialen Zeit erfolgt sein. Die Isolierung der MitcUa diphylla

von den westhchen Verwandlen ist durch die Eiszeit hervorgerufen. Huchst-

wahrscheinlich sind beide Arten weit nach dem Suden und Osten gedrungt

worden, und die Wiedereinwanderung ist von dort aus fortgeschritten.

Nicht unwahrscheinlich ist es, daB Mitella nuda^ da sie eine Pflanze

der kalten Siimpfe ist, sich an Stellen, wie z. B. der groBen »driftless area*,

innerhalb des alten Glazialgebiets wahrend der Eiszeit zum Teil erhalten

konnte.
r b

Auch ist sie zweifellos im nordwestlichen eisfreien Gebiet fruher ver-

breitet gewesen, aber oh sie noch in Alaska vorkommt, ist mir nicht ge-

lungen sicher festzustellen. Um aber nach Sibirien zu gelangen, muBte sie

den Weg uber die BehringsstraBe einschlagen, und eine Verbreitung in dieser

Gegend ist deshalb wenigstens fruher notwendig gewesen.

Die jiingere Gruppe der Gattung, welche von Mitella caulescens^ 31. tri-

fida, M. ovalis^ M, Breweri und M. pentandra gebildet wird, ist grOBlen-

teils im Entstehungsgebiet geblieben und hat sich dort entwickelt.

Die Sektionen MiteUastra^ Mitelliim und BrewerimiteUa^ die von den

vier erstgenannten Arten gebildet werden, zeigen enge Verwandtschafl,

M ;; Nach der Progression, die im I. Abschnitt vcrfolgt ist (s. S. 4T u. 22),

durften diese Arten etwa in folgender Stufenfolge entwickelt sein: Mitella

trifida [M. oralis)^ M, caulescens und M. Breweri.

!>jyon dieser Gruppe weicht die Sektion Mitellaria mit den zwei Arten:j:r^

MiteUa pentandra und M. japonica etwas ab. Sie besitzen wie bekannt

^^ /Jje epipetalen Staubblatter, sind aber durch sonstige Merkmale eng an

.die iibrigen anzuschlicB
^ r. i.

\i f 1 I '.u;;,Das Yorkoramen von MiteUa pentandra in Alaska sprichl fur eine

amerikanische Herkunft der asiatischen MiteUa japmiica und bestatigt die

"^ahe Vervandtschaft, die morphologisch angedeutet ist.

^
Eine viel bedeutendere nCrdliche Ausdebnung dieses Zweiges sowohl

iQ,Asien als auch in Amerika muB fruher vorhanden gewesen sein; sonst

*'Jnflte der verwandtschaftliche Zusammenhang und die jetzige Verbreitung

^cht erklart werden.

. Zwischen den bisher berucksichtigten Gattungen ist ein gewisser Zu-

sammenhang zu beobachten und innerhalb der Gattungen selbst ein meislen-

^.ils luckenloser Entwicklungsgang ste|s zu verfolgen gewesen.
.L'_ '-

'^ ^
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Solchen Zusammenhang aber trifft man nicht liberall bei den Saxi-

fragiime an. Die Ausnahme von der Kegel liefern die kleinen endemischen

Gattungen Suksdorfta^ Bokmdra^ Jepsoiiia und Lepuropetalon,

Die Gattung Suksdorfia besteht in der iiblichen Fassung aus zwei nord-

und einer sudamerikanischen Spezies.

Die nordamerikanische Abteilung der Gattung ist aller Wahrscheinlich-

keit nach durch Suksdorfia ranunculifolia aus der Nahe des Ausgangs-

punktes von Boykinia abzuleiten. Die zweite nordamerikanische Art knupft

sich ohne Schwierigkeit an. Geographisch sind sie beide sehr beschrankt

und kommen nur im Oregongebiet vor.

Die sudamerikanische Art, die in Argentinien auftritt, ist ohne Zweifel

eine selbstandige Entwicklung. Wenn sie uberhaupt zu der Gattung gehOrt,

muB dieselbe eine pleophyletische Entstehung haben.

Bolandra^ die im Oregon und Galifornien heimisch ist, umfaBt zwei

nahe verwandte Arten. Diese Gattung unterscheidet sich von der vorigen

wesentlich nur dadurch, daB die becherfOrmige Bliitenachse frei vom Frucht-

knoten bleibt. Sonst schlieBt sie sich morphologisch und anatomisch sehr

eng an Suksdorfia an.

In der einen Richtung ist eine Verwachsung von Bliitenachse und

Fruchtknoten erfolgt, wahrend in der anderen die Spezialisierung durch

eine betriichtliche Vertiefung der Achse und das Freibleiben derselben aus-

gedruckt wird.

Wahrscheinlich gehurt an diese Stelle die Gattung Jepsonia. Sie be-

sitzt wie Bolandra die tiefe, freie Blutenachse, hat aber 10 Staubblatter.

Sie zeigt ferner bedeutende Abweichungen in dem Blutenbau, und besonders

verhalt sie sich in dem Samencharakter auffallend verschieden.

Es scheint sich hier um eine fruhere Abstammung von der Grund-

form zu handeln, und um eine Entwicklung, deren Zwischenglieder langst
H -

verschwunden sind.
"

Die Gattung besitzt heute nur zwei Arten, die auf die sudcalifornische

'*<Kuste und die aniiegenden Inseln beschrankt sind.

Nach den Verwandtschaftsverhaltnissen , insoweit diese sich beurteilen

lassen, und nach der geographischen Verbreitung, muB man fiir diese kleine

Gattung, da engerer AnschluB anderswo fehit, eine kalifornische Entstehung

und Entwicklung annehmen, also in dem Gebiet, wo sie noch heute lebt

Noch entfernter von den iibrigen Mitgliedern der Saxifraginae steht

die monotypische Gattung Lepuropetalon.

Durch den 3- bis 4-karpelligen Fruchtknoten sowohl als durch das locu-

licide Aufspringen der Kapsel zeichnet sich diese Pflanze als ganz abwei-

chend aus. Ja im Blutenbau und in sonstigen morphologischen Hinsichten

betrachtet, bat sie uberhaupt mit den Saxifraginae sehr wenig gemeinsam

aber aus sehr wichtigcn anatomischen Grunden gehurt sie zweifellos zu der

Gruppe. Sie besitzt naralich in den Laubblattern und Kelchabschnitten jene

f ^

^ ^

r-

^ .

<>
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eigentiimlichen schlauchartigen Zellen mit gelbem, saftigem Inhalt, der beim

Trocknen der Pflanze ein braunfleckiges Aussehen gibt. Diese Zellen sind

fur eine Anzahl von Saxifraga-ATien charakteristiscb und sind nienials bei

verwandten Familien beobachtet worden.

Die geographische Verbreitung von Lepuropetalon spathulatum deutet

durchaus nicht auf eine nahe Verbindung mit den ubrigen nordamerikani-

schen Saxifragiiiae und ist sehr schwierig zu erklaren, insofern die Pflanze

in zwei von einander sehr weit entfernten Gebieten vorkomnit.

Sie wachst auf feuchten Standorten niedrigen Niveaus in Siid-Carolina,

Louisiana und Texas und an der siidamerikanischen Kiiste in Chili. Das

zerstreule Vorkommen in dem nordanierikanischen Gebiet deulet auf eine

ehemalige allgemeinere Verbreitung bin und zeigt, daB deshalb die Pflanze

hier als heimisch zu betrachten ist.

Das Auftreten an der chilisclien Kiiste hat aber keinen sichtbaren Zu-

sammenhang mit der nordamerikanischen Verbreitung und kann nur hypo-

thetisch gedeutet werden.

Entweder ist die Pflanze durch Schifi'sverkehr eingeschleppt worden

Oder ein friiherer engerer, geographischer und floristischer Zusammenhang

zwischen den beiden Gegenden ist vorhanden gewesen, oder — sehr un-

wahrscheinlich — es hat sich die Gattung in beiden Gebieten selbstandig

enlwickelt und ist von polyphyletischer Entstehung.

Wegen dieser unsicheren Stellune: der Gattung und der ratselhaftenO lA^i v^^i,i,L^.ij5

crgeographischen Verbreitung wurden weitere Hypothesen ubcr die Entstehun

und den Entwicklungsgang nur vage Vermutungen sein, die weiter zu ver-

folgen muBig ware.

Es bleibt noch die Gattung Chrysospleniiim zu beriicksichtigen, die

auch keine besonders nahe Verwandtschaft mit den in Amerika entstan-

denen und entwickelten Gattunsren besitzt.

Da aber die Gattung hauplsachlich asiatisch ist, so hat diese Tatsache

^eniger Bedeutung. Von den 40 oder mehr bekannlen Arten kommen nur

5 in Amerika vor und von diesen sind nur zwei in alien Polarlandern weit

verbreitet. Es sind dies Chrysosplenktm
^^irandrum.

alternifolium

m

In Amerika tritt C. alternifolmm nur in Alaska typisch auf.

Aus dieser Art aber haben sich offenbar einerseits C. Beringianum
und anderseits C. tetrandrum entwickelt. Beide unterscheiden sich von
der Stammform nur durch geringe Merkmale. Die erste Art ist auf eine

kleine Inselgruppe (Saint Paul Island) an der Westkiiste \on Alaska be-

schrunkt und ist ohne Zweifel eine dortige Entwicklung, wahrend C. tdran-
o^um ziemlich haufig in GrOnland und Alaska auftritt und zerstreut in den
Rocky Mountains sudlich bis nach Colorado vorkommt,

• Sehr bemerkenswert ist aber das vereinzelle Vorkommen einer Form,
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die anscheinend zwischen C tetrandriim und C
nordostlichen Jowa innerhalb Uhe driftless area<c.

\

folium steht, p

-. I

Da dieses Gebiet wahrend der Glazialperiode frei von dem Else blieb,*

ist es sicher der Aufenthaltsort fur viele Pflanzen^ die ein kaltes Klima

vertragen kunnen, gewesen.

Huchstwahrscheinlich ist C. altei'mfoliiim y aus welcher diese Form

stammtj erst wahrend des Vordringens der Vergletscherung siid warts ge-

drangt worden und mit Ausnahme der Jowa-Fornij die im eben erwahnten

Gebiet eine Zuflucht fand, friiher oder spater vOliig ausgestorben.

Unter den postglazialen Verhaltnissen des Klimas ist die Pflanze nicht

fahig gewesen, ihre Verbreitung von bier aus wieder auszudehnen, sondera

hat sich nur als Rest bis auf die Gegenwart erhalten kOnnen. .WoruJ^

Ein Zweig der Galtung Chrysosplenium^ der sehr n^he dem Chrys(H

selenium nepalense steht^ und welcher deshalb von asiatischer Herkunft

sein mufi, hat sich fruhzeitig auf dem amerikanischen Kontinent entwickelt.

Aus dieser Entwicklung. die allerdings wahrend der Tertiarzeit statt-

v-_

orefunden haben muB. stammen zwei Arlen. Die Chrysosplmi

americmium^ ist im atlantischen Amerika weit verbreitet, wahrend die

apdere auf einen kleinen Teil des Kiistengebiets vom sudlichen British

rolumbic^ bis Oregon beschninkt ist. ; . . •viifKv?
F

Eine bedeutende Nord-Ausdehnung ist bei beiden Arteo in praglazialer

Zeit^n?:unehmen yfld die Teiiung dey Verbreitung nach Ost und West, die

wir fiir so viele von den Saxifraginae bereits .kennen gelernt haben^

braucht keine weitere Erlauterunsr. \
* tj

'^

-i V

,
-' i

^M-G

Auf die Entwicklungsvorgange dieser asiatischen Gattung tiefer als auf

die fiir amerikanische Arten interessanten Punkte einzugehen, wurde zu weit
_ ¥— X ^ L

fuhren und nicht in den Rahmen dieser Arbeit fallen. ,
>

' > f

1 ' r f

f 1
r

b J

i\-'^'(^

iv^^v-i>

-, 1

Entwicklunsjszentra. rM

Aus den Tatsachen der geographischen Verbreitung und der Ver
j-

>.'

^' -.^

schaftsverhaltnisse der nordamerikanischen 8axifragi7iae lassen sich gewisbt?
,^

Entwicklungszentra ableiten. \ .^v. . - <- \ i

Es gibt fur diese Gruppe auf dem amerikanischen Kontinent zwei aT-. -v:

_H T-,

Hauptentwicklungsgebiete, die obwohl im Norden durch einige zirkum-
^ I*

polare Arten verbunden, durch die groBen Ebenen der Mitte des Kontinents

vnn Pinnnrlpr o-pirpnnt WPrrlpn ii > '
.'

'.

' '
'

"•

Ai

von einander getrennt werdeh.

Innerhalb jedes Gebiets tritt ein Entwicklungszentrum aufj
I

einen deutlichen Endemismus gekennzeichnet wird.
'

. * y f
L \

- y

Im ostlichen Gebiet betrifft dieser Endemismus nur Arten, die zu
^r

und

Saxifraga^ Heiichera^ Boyh
I M

osplen

Mitda
u n

4 . i

1 i
f.

. Das Zentrum umfaBt die sudlichen Alleghany Mountains und un
\
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die Halfte von Tennessee, Kentucky und Ohio, sowie auch die Gebirgs-

gegend vom siidlichen Pennsylvanien. . ....

J j^ Die meisten endeniischen Arten gehuren den Geiitnngen Saxifraga und

Heuclm^a an, und sind hauptsachlich auf die dichtbewaldeten Gebirgsab-

hange dieses Zentrums beschrankt. Es gibt aber einige Arten von Heuckera

id Saxifraga^ sowie auch Mitella und Tiarella^ die nicht nur innerhalb
r *

dieser Grenzen vorkommen, sondern eine viel weitere Ausdehnung besitzen,
J *

Diese sind aber typische Bewohner der atlantischen Laubwiilder.

Das westliche Entwicklungszentrum geht ungefahr von der Vancouver

Insel bis zur Miindung des Colorado-Flusses und umfaBt die Rocky Moun-
tains von New Mexico und Arizona bis Britisch-Columbien.

Innerhalb dieses Zentrums gibt es einige vom Klima bevorzugle Gebiele,

die gewissermaBen als Brennpunkte der Enlwicklung betrachtet werden

kunnen.
^

{

h J J f r

Ein solches findet man im siidlichen Britisch-Columbien, nordlichen

Idaho, Montana und Washingt

Mountains von Californien. Fi

?
und' eiri zweites in den Sierra Nevada

n L t i

**

ipunkt
J t - ^ ^ ^ J -+ ^ ^^

ti
\ *['

i

3 ' ^r ', I

In diesem westlichen Zentruin zeigt sich nicht nur eine groBe Anzahl

von endemischen Arten der Saxif)
i #

Heuckera. Boykinia^

MiteJid lind" Tiarella^ sqndern es kommen npch mehrere Gattungen hinzu,

die uberhaupt nur in diesem Gebiete zu Ilause sind. Das sind Tdlima^

Ldthophragma. Tolmiea, Bolandra. Jepsonia und Pdtiphi/Uum

.

fnu^i rjMi?'^
i

"^ •-- >-

in. Sy8tein9,tische tjbersicht der nordamerikanischen

Saxifraginae.
*

Vorbemerkung: W§.hren<J die beidea vorigen Abschnitte schon Ende Juli

-^edruckt wurden, ist der folgende III. Abschnitt vom Vorf. nach seiner

Heimkchr nach Minnesota nochmals einer Revision unterzogen worden und

^erst im November zum Druck gelangt. Nach Einsicht mehrerer nord-

amerikanischer Herbarien und in Riicksicht auf die neuesle Literatur bat

Verf. die systematische Umgrenzung an einigen Stellen noch verbessern

konnen. so daB die Gattungen und Arten zum Teil etwas anders gefaCt

_ . Namentlich sei darauf aufmerksam

gemacht, daG Verf. sich nunmehr zur Anerkcnnung der von Rydbkrg

geschaffeneri Gattungen Elmera nnd Conimitella veranlaCt

J .

J

erscheinen, als in Abschnitt I und 11.
)

sieht (s. S. 39), wahrend er sie fruher nur als Sektionen von Tellima

ithophragma
E V L. DiELS.

± ^ I

<^v-
^

*
. _^^ c I

I '

Jf J- ;-
V

- ^ - ^

^1
- ^

-^ it ' *̂ ^

i.t^,^-

'.- Jr
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I
:*

Schlxissel der Gattungen. JH

^ Stauden, nur selten einjahrige Krauter, Blatter meist abwechselnd, ungeteilt oder

geteilt, mit oder ohne. Stipularbildungen am Blattgrunde. Blute meist mit 5, seUener

4 Kelch- und Blumenblatteriij letztere bisweilen fehlend; 1 oder 2 Staminalkreise, der

eine bisweilen in Staminodia umgewandelt; Fruchtknoten aus 2, seltener 3—4 Kar-

pellen gebildet, i- oder 2-fachrlg; Blutenachse flach oder schwach-konkav bis becher-

fOrmigj frei oder mit dem Fruchtknoten vereinigt.
''*

A. Plazenten zentral.

I. Blutenachse glocken- oder becherformig, nur am Grunde

mit den Karpellen zusammenhangend.

4, Staubblatter 5, Blumenblatter lineal. Blatter stengel-

standig mit groBen Stipularbildungen; Samen sehr

1

»

klein, 0,5 mm L Bolandra
r

h

2, Staubblatter 10, Blumenblatter langlich - eiformig,

Blatter grundstandig, ohne Stipularbildungen, Samen
groi3 und gerippt . II. Jepsonia

II. Blutenachse flach, konkav oder schiissel- oder becher-

formig; wenn schiissel- oder becherformig, dann jedoch
i

halb bis fast ganz mit den Karpellen verwachsen.

1. Staubblatter 5 oder 10.

i Fruchtknoten groCtenteils mit der Achse ver-

wachsen, Blatter 3-geteiIt, mit groCen Stipular-

bildungen, Staubblatter 3 III. Sllksdorfla
J ^ r

" ^ J _

•J-f .Fruchtknoten nur halb mit der Achse verwachsen,

Blatter ungeteilt, mit gefranzten Stipularbildungen

• oder ohne solche.

Blumenblatter bleibend, Kelchblatter dachzieglig,

Samen gefliigelt, Staubblatter 5 IV. Sullivantia

' ^

* V

r.-'
' ^

1 |v I

- >;-*' .

r ^ r-

J : U

•

\

a-** Blumenblatter abfallend, Kelchblfitter klappi
I

Samen klein, ohne Fliigel, Staubblatter 5 oder 10 V, Boykinia

2. Staublilatter 10.
*\

^ I
y

-J-
Fruchtknoten frei bis ganz mit der Achse ver-

wachsen, Blatter nicht schildformig, GefaBbiindel

von cincr gemeinsamcn Endodermis umschlossen .

-}"{- Fruchtknoten frei, Karpellrander einwarts gerollt,

VI. Saxifraga
.. *

:-> -.f-.

Blatter schildformig, Endodermis fehlend. .... VII. Peltiphyllum
L

L

F I

B. Plazenten wandstiindig, mit den Griffeln alternierend.
,,

1. Blumenblatter vorhanden, ungeteilt, eiformig bis lanzett-

lich oder lineal.

1. Fruchtknoten nur am Grunde mit der glockigen oder

rohrigen Achse zusammenhangend, Karpelle bei der

Fruchtreife ungleich gro6.
r _

f Staubblatter 10, Achse glockig, Bliiten aktinomorph,

bis schwach zygomorph, in Rispen oder einfachen

Traubon, Plazenten nahe am Grunde, Samen glatt VIII. Tiarella

c

-J"

y /^

> c

-"^
^ ^

tr' T

- ^

'-I

,^'r

if Staubblatter 3, Achse rohrig, zerschlitzt, Bluten

zygomorph, in einfachen Trauben, Plazenten an

"I

M

- r

der Mitte, Samen mit Huckern IX. Tolmiea
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2. Fruchtknoten lialb mit der trichterformigen bis glocki-

gen Achse verwaclisen.

f Staubblatter 5, Achso oft etwas schief, bei der

Fruchtreife vielfach vergr6Cert, Plazenten etwas

absteigendj Samen mit Ilockern X. Uenchera

11. Blumenbliitter vorlianden, meist gefiedert oder getcilt,

selten ganzrandig und dann langlich-eiforniig bis lan-

zettlieh, Bltiten in einfachen Trauben.

4. Fruchtknoten wenig bis halb mit der Achse ver-

wachsen, diese glockig bis schusself5rmig.

•}• Karpelle immer zwei, nur der freie Teil des Frucht-

knotens bei der Fruchtreife sich vergroCernd,

* Petalen gefiedert bis 3-teilig, Griflel sehr kurz,

Kapsel weit aufspringend, Samen mit glatter,

fester Schale XI, Mitella

** Petalen lanzettlich, gefiedert, Griffel langlich,

Narbe zylindrisch, Kapsel wenig aufspringend,

von der Achse umgeben, Staubblatter iO, Samen

mit rauher, aufgeblasener Schale XII. Tellima
*** Petalen lanzettlich, ganzrandig, Griffel kurz, Narbe

kopffOrmig, Staubblatter 5, Samen mit rauher

Schale Xin. Elmera

it Karpelle meist 3, Achse sich bei der Fruchtreife

vergr5Cernd.

;

* Petalen ganzrandig oder fingergeteilt, 2 kleiner

als die anderen, Staubblatter 10, Samen mit

glatter oder gekornter Schale XIV. Lithophragma
** Petalen ganzrandig, ungefahr gleich in GroBe,

Staubblatter 5, Samen mit langlich gefurchter

Schale ... XY. Conimitella
J

F
,

ni, Blumenblatter fehlend, Bliiten in Dichasien, 'i-ghcdrig,

Fruchtknoten an der unteren Halfte mit der schtissel-

f6rmigen Achse verwachsen, Staubblatter 8 oder 4,

Kapsel weit aufspringend, Samen glatt . ....... XVI. Chrysosplenium

C. Plazenten
. wandstandig, den Griffeln gegenuberstehend,

Blutenach^e glockig, Bliiten cinzoln stehend, Fruchtknoten
ganz mit der Achse verwachsen, Kapsel loculicid, Staub-

blatter 5, Staminodien 5; kleine, einjahrigc Kriiuter ... XVII. Lepuropetalon
^

A -

tL 1-

V^

4

^

1

I- Bolandra A. Gray, Proc. Am. Acad. 7. 341, 1868. •

<• Bolandra califoriiica A. Gray, Proc. Am. Acad. 7. 341, 1868.

Auf feuchten
. Felsen, Yosemite Gegend, Gal. bis Oregon.

Tenaya Falls, Yosemite, Cai; A. Gray; Mariposa Trail, Cal., H. N. Bolander

"•*898; California, C. C. Parbv n. 56.

Wat 1879.

Oregon und Washington.
J '

^
Multnomah county, Oregon, T. Howell; Milwaukie, Oregon, T. Howeu.; Snake

^^er, Oregon, Cusick n. 1908; Blue Mts., Oregon, Cusick n. 852; White Salmon River,
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II. Jepsonia Small, Bull. Torr. Bot. Club. 23. i8, <896.

\. Jepsonia Parryi (Torr.) Small, Bull. Torr. Bot. Club. 23. <8, 1896.

Syn.: Saxifraga Parryi Torr., Bot. Mex. Bound. Surv. 69, ISSe.

Jepsonia heteranther

i905.
i f

Galifornien.

Lower California, C. C. Parry (1858); lone, Amador county, Cal., C. C. Parry

(1887); San Diego, Cal., D.Cleveland; Santa Catalina Island, Blanche Tresk. ^

2. J. malvaefolia (Greene) Small, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 19, 1896.

Syn.: Saxifraga malvaefolia Greene, Bull. Torr. Bot. Club. 9. 121,

1882.
- * (*.

i *

Auf der Santa Rosa und der Santa Cruz Insel an der siidcaliforni-.
1 _ - *

1 Kuste, ,

I. Suksdorfia A. Gray, Proc. Am. Acad. 45. 42j 1879.

1. Snksdorfla Tiolacea A. Gray, Proc. Am. Adad. 15. 42, 1879.

Washiogton und dreg

Hooa River,
*

Oregon. T.Howell (4 881); West Klickitat county Wash., W. N. Suks-

• ' 1 .1 '
'

,
''.:' \ ' . ' i .

^' I . ^ ' ^

dorf; Moscow countv Oregon, Howell ('1889). ^ -'..I'l. ' ' -<0-.-i.

S. ranunculifoiia (Hook.) Engl., Engl. u. Prantl, Nat. Pflfam. HI.
w '

2a. 52, 1891. ^k I .. . V' *'....
J-

i f

Saxifraga ranunculifoiia Hook., Fl. Bor. Am. . 246, 1^33.

Hemieva ranunculifoiia (Hook.) Raf , Fl. Tell. 2. 70. 1836.

iUiVi'r^^ ^

Boykinid rauunculifolia
^ --

190, 1891.

Washing
Wash.. W. N; Suksdorf: Goal Mts.. Wash., 0. D. Allen n. 201; Mt.

Macoun,

Wash., Hqwell (1*882); Cascade Mts., Lat. 49, Lyall; Eraser River, B.C.,

i^
. . ,

-' Ml
< *

, ^ * . * \ . * * -

IV. SuUivantia T. et G., Am. Journ. Sci. 42. 22, 1842. .;Ti1:>U': i

1. SuUivantia ohioensis T. et G., Am. Journ. Sci. 42, 22; J8i2.

Saxifraga (?) 8iMivantii T. ei G., Fl. N. Am. I. 575, )840.

^ „. .. L ,,. ... ,_ . A..-^ ...' ' nc-l. rr;.^;. riuk 5.

SuUivantia SulBvanMi (T. et G.) Britton, Mem. Torr. Club.

178, 1894.
# d ^_ rf -^ »^i V-

1 .- 1
1 ; ^ - 1 . • J- I, . -.

/, ';*';
.
-u:*^ .-. ?.'i,i .%U^>^

An felsigen Abhungen. Ohio, Indiana, Wisconsm und Mmnebui-.-

2. S. oregana S. Wats., Proc. Am. Acad. 14. 292, 1879.

Auf feuchten Felsen, Oregon. .
.s vnr- / i ilini^-""* ^

Milwaukie, Oregon, T.Howell; Multnomah county, Oregon, T,,.gpwell. j .

' s)q -"<^r. Hapiemaiii (Coulter) N. Comb. ,, , .
.> ii/.

o./nt,o^n nnrnprnAnf! CanWav fit, Fisher. Bot. Gaz. 17. 34»j,io^

t s

->

HeuMera Hap
SuUivantia Hi

Bopkinia Puri

SuUivantia ha

17. 421, 1892.^?^. it

2?-'i77, 1899<^ ^^

' .-

' 1 i

.1 ^ >

Auf feuchten Felsen, Montana, Wyoming und Colorado.
'''

„|.
- - Wolf Creek Wyoming, Aven, Nelson n. ^^

^ -.

Sapinero, Col., H. N. Wheeler n. 92().
A.-. -,

^ "
ri

4
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Beiblall zu den Botanischen Jahrbiichorn. Nr. 83. Q\

:6:T. Boykinia Nuttall, Journ. Acad. Phil. 7. 113, 1834.

,:.; Syn.: Therofon Raf., New Fl. N. Am. 4. 66, 1836.

* ^ \

Sect. I. Eubojkinia n. sect. .
• -

1. Boykinia aconitifolia Nutt.j Journ. Acad. Phil. 7. 113, 1834.

Syn.: Therofon impelloidea Raf., New Fl. Am. 4. 66, 1836.

Saxifraga aconitifolia Field, Sert. PI. pi. 57, 1844.

Therofon aconitifolium Millsp., Bull. West Va. Agric, Ex Sla.

2. 361, 1892.
i

.

y 1

* In Waldern der Gebirge vom sudwesllichen Virginien bis Xordcarolina,

Tennessee und Georgia.

Fancy Gap, Blue Mts., Va., H. Scriver (i874); Alleghanies, Ball Iron iMts., Va. Gray

and Carey; Mountains of N. Car., Ghat and Carey; S. W. Va. J. K. Small.

1 .
* t

fc t*

2: B. data (Nult.) Greene, Fl. Francisc. 190, 1891.

Syn.: Saxifraga elata Nutt. T. et G., Fl. N. Am. 1. 575, 1840.

''' Therofon elatum (Nutt.) Greene, Man. 121, 1894.
" j^ ; * ^ * + ^ > ^

^ r V

Therofon vancouverense Rydb., Fl. N. Am. 1905.

^,
In Coniferenwaldern an der Kiiste von Britisch-Columbien bis

Washington und Oregon.

Vancouver Island, B. C. Macoun n. 225; Vancouver Island, Brand ct Roskndaiil

^58; Columbia River, Oregon, Douglas (1848); Oregon, Moselev; Engelmann.

_ 3, B. occidentalis T. et G.; Fl. N. Am. 1. 575, 1840.

'; '^yn.: Therbfvn occide?italis (T.'et G.) Rydb., Fl. N. Ani. 1905.

^
In den Kustenwaldern von Galifornien und Oregon. ^

'^'^'*^*St. Lxicia M(s., Cal., Vasey n. 171; Deer Creek., Cal., Hanson; Amador county,

Cal., Hanson n. 961; Monterey county, Cal., Elmer n. 3349; Sonoma county, A. A. Heller
n. 5772.

3a. var. cmcinnata (Rydb. et Ros.) h. comb.
Syn.: therofon cincinnatuni YXyAh. et Ros., Fl. N. Am. 1905.

r Boykinia Nidtallii Macoun, Can. Rec.Sci. 1895.

^t>>
^b

i^on Britisch-Columbien bis Galifornien.
British Columbia, Macoun; California, Pringle (11. Juli 1882).

T i

jy

r- 4 B. major A. Gray, Bot. Cal. 1. 196, 1876.

f**- y vj» r »** " '

.^;,n^y°-' ^oylanm occidentalis vdit. elata A. Gray, Proc. Am. Acad. 8.

T

383, 1872. Nur der Name.

^
'

.,r, Therofon mqj'iis (A.Gray] Wheelock, Bull. Terr. Bot. Club. 23.

.,; . fv""",7b, 1896. '
- :

-
'^
-""

In Waldern der Sierra Nevada, Cal. bis bregon.
Cal, Bridges n. 9^; Cal, Lobb n. 57; Big Tree Grove, YosemHe, Bolander n. 4982;

jj

''^^^^^Flat, N. CaL, Brewer n, 2166; Mariposa county, Fcnston Coville 1853; Coast
nge and WillunaettQ Valley, Oregon, Moseley; Upper Sacramento, Cal, Hooker

^^ Gray.
,

Rob

.f
V^'i

*a. var. intermedium Piper, Eryth. 7. 472, 4890.
Syn.: Therofon intermedium (Piper) HeUer, Muhl. i. 53, 1904.

-^ ^

.-,__, -.
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5. B. rotundifolia Parry, A. Gray, Proc. Am. Acad. 13. 371, 1878.

Syn.: Therofon rotundifoUum (Parry) Wheelock, Bull. Torr. Bot.

Club. 23. 70, 1896.

San Bernardino Mts. und siidliches Galifornien.

Plains of San Gabriel, Gal., Lobb n. 522; San Bernardino xAIts., Hall n. 1287; San
Bernardino Mts., Gal, S. B. Parish n. 3749.

\

H

Sect. II. Renifolium n. sect.

6. Boykinia Richardsonii A. Gray, Cal. 1. 196, 1876.

Syn.: Saxifmga RicJiardsonii Hook., Fl. Bor. Am. 1, 247, 1833.

Saxifraga Nelsoniana Hook, et Arn. Bot. Beech. Voy. 124. pi. 29,

1832.

Hemieva Richardsonii Raf. Fl. Tell. 2. 70, 1836.

Therofon Richardsonii (Hook.) Wheelock, Bull, Torr. Bot. Club.

23. 70, 1896. -

Im arktischen Amerika zwischen Kotzebue-Bay und Coppermine-FluB.

N. W. American, Seeman; Arctic Seas, Dean and Simpson; Polar Sea, Riciiahdson;

Iraarroh, Beechy; Vega-Exped., Kjellman.

7. B. Jamesii (Torr.) Engl.; Engl. u. Prantl, Nat. Pflfam. Ill, 2a.

51, 1890.
h

Syn.: Saxifraga Jamesii Torr., Ann. Lye. N. Y. 2. 204, 1826, >. .-^

Telesonix Jamesii (Torr.) Raf. Fl. Tell. 2. 69, 1836. r

T/^ero/b?^ Jamm^ (Torr.) Wheelock, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 70,

1896. .:

Auf den Rocky Mts. von Colorado bis Montana und in den Black Hills.

Pikes Beak, J. Ball (1884); Rocky Mts., D.James, Lat. 49; Rocky Mts., Hall et

T h

^e

Harbour n. 203; Lat. 39

—

4i°; Colorado, Hooker et Gray,

8. B. heucheriforme (Rydb.) n. comb,

Syn,: Therofon heucheriforme Rydb., Mem. N. Y. Bot. Gard,. .

Auf den Rocky Mts.j von Montana bis Britisch-Columbien. Lat. 56.

Electric Peak, Montana, Rydberg et Bessey n. 4260; British North America, Hooker;

Terra Hudsonica, Hooker,
-- >

VL Saxifraga L., Gen. PI. Bd. I, 131, 1737. ,, , ...ijun J li '

Syn.: Aderioggne, Ajihomonix^ Evaiexoa, Hemieva, Heteresta, Hexa-

phoma, Piaropkyla, Ponista, Stieraiisia , Telesonix; Tido-

rima Raf., Fl. Tell. 2. 65—70, 1836. _
Antiphylla, Aulaxis, Chrondosea, CUiaria, Dermasea, nir-^

cuius, Leptasea, Lqbaria, Megasea, Miiscaria,

Haw., Saxifr. Enum. 6— 47, 1821.

^

-

V rf

-If

la 1794. b **

Diptera Borck, in Roem. N. Mag. 1. 29, 1794.

^onia
1821.

•l<-.

Hydatica Neck, Elem. 2. 387, 1790.

Kingstonia S. F. Gray, Nat. Ar. Bril 531, 1821.

^^

_- -^-i

^ K -f

_ -^

aAi

:^.

x' -- L
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Beiblait zu den Bolanischen Jahrbuchern. Nr. 83. 63

Leptarrheiia Reichb., Handb. 230, 1837.

Ligularia Duval, PI. Succ. 11, 1809.

Micranthes Haw., Syn. PI. Succ. 320, 1815.

Miscopetalum Haw., I, c. 323, 1812.

Robertsonia Haw., I. c. 321, 1812.

Rupifraga Linn, ex Raf., Fl. Tell. 2. 67, 1836.

Saxifragia Tourn. ex Linn., Syst. ed. I, 1735.

Sekika Medic, Staatsw. Vorles. I. 209, 1791.

Sect. L Tridactylites Haw., Sax. Enum. 21, 1821.

h. Saxifraga adscendeiis L., Sp. PI. 405, 1753.

Syn.: Saxifraga petraea Gunn., Fl. Norv. ; Hook. FL Bor. A

1833; T. et G., Fl. N. Am. I. 57i, 1840.^

S. tridactylites var. ti alpinct L., Sp. PI. 404, 1753.

•*

S. controversa Sternb., Rev. Sax. 43, 1810.

Tridactylites petraea Haw., Enum. Sax. 22, 1821.

Muscai 1905.

Montana.

Von Hudson Bay bis zu den Rocky Mts. und in diesen Gebirgen bis

W
North

Lake, Alberta, Macoun.

t

- t .

", -i. ..

I

\

Sect. II. NepLropliyllum Gaud.

2. S, exilis Steph. ex Sternb., Suppl. I. 8, 1810.

Syn.: Saxifraga elegans Sternb., Suppl. 2, 34.

S. flexuosa Sternb., Presl. in Mus. Bot. Berol.

8. radiata Small, Fl. N. Am. 4 905.

Auf der St. Lawrence-Insel und in der Behring-Straits-Gegend.

Behring Straits, Goris, Fischer ded. 1S2I.

3. S. rivalaris L., Sp. PI. 577, 1753.

Syn.: Lobaria rivularis Haw., Enum. Sax. 19, <821.

- Auf den White Mts., N. H., Labrador, arktischen Amerika und sud-

lich in den Rocky Mts. bis Colorado.
Labrador, Okak, Wenck; Am. Bor., Grisebach; Mt. Washington N. H., Faxon

A \

,(<886]; Behring Straits, Krause n. 165<-.

3a. var. hyperborea (R

Syn.: Saxifraga hyperl
In arktischen Gegenden.

A • Me!

•7 Fl. Bor. Amer. I. 246, 1833.

' ix

i

ville Island, Parry; Hebron, Labrador, Wexgk,
3b. var. laurentiana (Sering), Engl. Monograph. Sax. 105, 1872.

Saxifi Prod 4. 35, 1830.

I

vagiiiata in M
secunda Willd

,1 -J
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S. Chamissonis Sternb., Mus. Bot. Berol.

8. hracteata D. Don in FI. N. Am. 1905.

k i

•A. *.

Auf der St. Lawrence-Insel, Unalaska und in der Behring-Straits-Gegend.
Kamtchatka, Red; Unalaska, Chamisso; St. Lawrence Island, Chvmisso.

. . . ..3c. var. stricta Engl., Mus. Bot. Berol.

An der BehringsslraBe. .

'.

Juneau City. Alaska, Kkause n. 242'*; Luetke Hafen, Krause n. M\ (<88<).

4. S. cernua L., Sp. pi. 403, 1753.

Syn.: Saxifraga bulbifera Gunn., Fl. Norv. Nr. 1006.

8. siberica in.Pursh Fl. Am. Sept. I. 312, 1814. in T. et G.,

FI. N. Am. I. 573, 1840. n-'s/;- f

8. mjmbalaria (Linn.) in T. et G. Fl. N. Am. I. 573, 1840.

Lobnria cernua Haw., Enum. Sax. 20, 1821,
"'

8. simylata Small, Fl. N. Am. 1905.

Auf Newfoundland, in Labrador und arktischen Amerika bis Alaska

und sudlich in den Rocky Mts. bis Colorado. ", ,> :v

Nain, Labrador, Erumann; Hebron, Labrador, Wenck; Labrador, Herb. G. v. Martens;

Labrador, ex Herb. Ball; Brit. N. Am., Hooker; Montana, Rydberg; Colorado. Ramai-ev.
> ^ ' /

5. S. debilis Engelnn., Gray Proc. Am. Acad. 62, 1863. jno.^iiH

Syn.: S. cernua var. dehilis (Engelm.), EngU Mon. SaxiiTO, 1872.

'In den Rocky Mts: von Montana bis Colorado. '-••' -"'^^-^

Colorado, Bbandegee; Yellowstone Park^ C. C. Parry n. 167; Rocky Jfis., Lai. 39

V

U, Hall et HAnBoun; Pony Mt, Rvdb. et Bessey n. ''*277,
1

5f
_^

8axifraga NuttaUii Sma\l Bull. Torr. Bot. Club; '23. 368, 1840.

Im wcstlichen Oreeron.'
'-^

' '(7^
.f

O .

Oregon, Lobb; Silverton, Oregon, T.Howell (1882); Oregon, E. Hall n. 456.

Sect. in. ^Dactyloides. ) . ..ii- >^. M
•>:-:>

7. S. caespitosa L., Sp. PI. 404. 1753. m^ .1 ^.AuUm'i .^

Syn.: 8axifi

Pursh, FI. Am. Sept. L 312, 1814. :*' u/lvVir-u "luA

\ H

y.

-1

5. androsacca Jacq., Austr. v. 5. t. 389; Hook., Fl. Bor. Am.!

244, 1833; Pursh, Fl. Am. Sept. L 310, 1 814. ' ^
!'^'^' -^

8. exarata Vill., FJ. Dauph. IIi: 674; Hook; Fl. Bor.^ Am-^-

244, 1833; T. et G;/ Fl. N. "Am. t 566, 1840. ' ,;
v,

: Muscana micrbpetala Small, Fl. N. Am. 1905. -^y^y

Micscana manticola Smsi\\, Fl N. Am: ^90'6. "'
!, .,

Weit verbreitet von Quebec, ' Labradpr und Newfoundland wesUich

, j„c o„t,t;^„k« Aw^n^ito „nrl onriiiVh I'n rTpn Hockv Mts. bis Colorado
/. .. f'

• .W V

und Arizona ; in den Coast und Cascade Mts. bis Oregon.
=>

.^

r.H^-

M880): Willamette River, Oregon, Herb. Engler

1 -

K .".1

.1

- .^

^S

- >j

Rocky Mts., E. BouRGEAtr [185S:; Rorky Mts., I.at. 49, Dr. Lyal (48fi4); ^^- ^^^' |

„: f„ «. Q«;»:oi. TV irr. WAfunrn- riflsciirlfi Mfs.: Wash., EtiiKR n. MOz- 1

--.
.

'
i

i
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Beiblatl zu den Boianischen Jabrbiichern. Nr. 83. 55

7a. var. uiiiflora R. (Brown.) Hook,, Fl. Bor. Am. I. 2ii, 1833.

Saxifraga unifl

enosa 1821.

Musearia deliculata Small, Fl. N. Am. 1905.

Im arktischen Amerika und auf den Rocky Mts.

Labrador, Herb. G. v. Martens; an der BehringsstraBe, Krause; Longs Peak, Col.,

P. Moseley; Grays Peak, Col., M. E. Jones; West Spanish Peak, Col, Rydberg et Vree-

l.o;d n. 6101; Alberta, Macoun n. 10 540.

7b. var. eiiiargiiiata (Small) n. comb.

Syn.: Musearia eniarginata Small, F

Am GolumbiafluB, Oregon.

1905.

Columbia River near the Cascades, T. Howell (1882); Columbia River, ex Herb.

Ehgler: Clififs of Columbia River, Suksdorf.
* * ^ t

8. S. silenaeflora Sternb., Suppl. 2, C8.

Sjn.: Saxifraga silenaeflo)'a [Sievnh.) in T. et G

1840; Hook. Fl. Bor. Am. I. 245, 1833.

nu silenaefl^

^ imiflora Hook, et Arn. in Beech. Voy. 123.

S, hypnoides y eondensata Ser., in DC. Prod. 4. 31, 1830.

n 1805,

Im westlichen Alaska, St. Lawrence-Insel und ostlichen Sibirien.

Sinus Eschscholtzii, Chamisso, Eschscholtz.

/

> *

App. 275.

r--^^>^.

Sect. IV. Boraphila.

9. S. stellaris L. Sp. PI. 400, 1753.

Syn.: Spatularia stellaris Haw., Enum. Sax. 45, 1821.

Von Gronland und Labrador angegeben, aber von mir nicht gesehen,

iicht forma, paueiflora. Engl. Mon. 133.

9a. var. comosa Poir.
T

Syn.: Saxifraga stellaris L. var. y in Fl. Lapp,

S. stellaris L. var. prolifera Cham, in lilt. .

8. foliosa R. Brown, Fl. Ins. Melv. 17, in Parrys V<

S. stellaiis var. foliosa Turcz., Lac. Bai. 496.

S. comosa Britton, Mem. Torr. Club. 5, 178.

Spatularia comosa (Britton) Small, Fl. N. Am. 1905.

Spatularia Vreelandii Small, Fl. N. Am. 1905.

Weit verbreitet in Gronland, Labrador, arktischem Amerika und auf

<Jen arktischen Inseln.

<0. S. nootkana Mocin, Ser. in DC. Prodr. 4, 1830.

Syn..: Saxifraga stellaris ^ Brunoniana Bong., De. Veg. Ins. Sitcha 1 40.

'S'. Bongardi Presl in Herb.

8. hucanthemifolia var. Brunaniana (Bong.), Eni

135, 1872.
B«Uui,,h,

JahrbOcher. Beiblatt Nr. 83.

Mon. Sax.

e
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Spatularia Brunoniana (Bong.) Small, Fl. N. Am. 1903,

An der Nordwestkuste von Alaska bis Britisch-Colunibien.

Sitcha, Alaska, Herb. Ac. Petrop.; Lynn Canal, Alaska, Krause.

H. S. ferruginea Graham, in Edin. Phil Journ, 348, 1828,

Syn. : Saxifraga Ncivcomhei Small, Torreya. 2. 55, 1902.

In den Gebirgen von Washington, Oregon, Idaho und Britisch-Columbien

und auf den Queen Charlotte-Inseln. Sehr nahe mit der vorigen verwandt.

12. S. bryophora A. Gray, Proc, Am. Acad. 6, 563.

Syn.: Saxifraga leucauthemifolia var. integrifoUa Engl. Men. Sax.

135, 1872.

In den hoheren Regionen der Sierra Nevada von Californien.
r

Soda Springs, Cal., M. E. Jones n. 2413; High Sierra Nevada, Hildebrand (<863).

13. S. leucanthemifolia Michx., Fl. Bor. Am. I. 268, 1803.

Syn.: Saxifraga Clusii Ser., DC. Prod, 4. 40, 1830.

Spatularia leucanthemifolia Haw., Enum. Sax. 48, 1821. ,

HexapJioma petiola^i^s Raf., Fl. Tell. 67, 1836.

Saxifraga Micheauxii Britton, Mem. Torr. Club. 4. 118, 1894,

Spatulariu Micheaiixii [BTxVion) ^m'd\\^ Fl. S. E. U. S. 502, 1903.

An felsigen Abhangen in den Gebirgen von Virginian bis Georgia und

in Tennessee.

Roan Mt., N. Gar., Curtiss n. 854; Grandfather Mt., N. Car., J. R. Churchill; Blo-

wing Rock, N. Car., B. L. Robinson n. \\%) Peaks of Otter, Va,, Begruith.

14. S. Careyaua A. Gray, in London Journ. Bot. 2. 113, 1843.

Syn.: Miaranthes Careyana (A. Gray) Small, Fl. S. E. U. S. 501, 1903.

In den hoheren Gebirgsgegenden von NordcaroHna und Tennessee.

North Carolina, Gray, Sargent et Redfield (1 879); Grandfather Mountain, N. Car

Gray et Carey (4 841).

15. S. caroliniaua A. Gray, Mem. Am. Acad. 3. 39, 1846. ^

Syn.: Saxifraga Careyana var. caroliniana (A. Gray), Engl. Mon.

Sax. 137, 1872.

S. Grayana Britton, Mem. Torr. Club. 5. 178, 1894. ^

An Abhangen in der Gebirgsgegend von Virginien, Nord-Carolina und

Tennessee.
. .

North Carolina, Gray, Sargent and Carey (J876); Walker Mt., S.W. Virginia,

u - -

N. L. Britton.
:

^

16. S. tennesseensis Small, Bull. Torr. Bot. Club. 23, 364, 1896.

Syn.: Micranthes tennesseensis Small, Fl. S. E. U. S. 501,

An Abhangen in Tennessee.

17. S. micranthifolia (Haw.) n. cornb.

Syn.: Saxifraga caroliniana Schleich, Gat. 63, 1821. :

S. Wolkana T. et G., Fl. N. Am. I. 569, 1840.
. . _

Robertsonia micranthifolia Haw., Syn. PI. Succ. 322, 18

Aulaxis micranthlfoUa Haw., Enum. Sax. 47.

8. nuda (Haw. Enum. Sax. 47). Ser. DC. Prod. 4,
1830.

- ]

-
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S. micrantliidifolia B, S. P. Prel. Gat. N. Y. 1 7, 1 888.

MicrantJies micrantliidifolia (Haw.) Small, Fl. S. E. U, S. 501,

1903.

In Gebirgsbachen und Siimpfen \on Pennsylvanien bis Georgia und

Tennessee.
4

Bcthleliem, Pa., E. A. Row (1880); N, Car., Rugel (1841); Readin^,^, Pa., ex Herb.

Brown (1834); Grandfather Mt., N. Car., Gray et Carey (1841).

\%. S. pennsylvanica L., Sp. PL 399, 1753.

Syn. : Micranthes pennsylvanica Ilaw., Enum. Sax. 15.

M. hirta Haw,, 1. c. 46.

S, semipubescens D. Don., Mon. Sax. 385.

S, paliist?*is Link, Enum. I. 412.

S, noveboracensis Cold., Noveb. 105.

Evaiexoa pennsylvanica Raf. Fl. Tell. 2, 71, 1836.

Weit verbreitet in Siimpfen und auf feuchten Wiesen von Maine bis

Ontario und Minnesota und siidlich bis Virginien und Missouri.

Planefield, N. J. F. Tweedy; niinois, Brandell; Providence, R. I., G. Thurber; Utica.

N. Y., Cabanis; Pike county, Penn., Dr. v. Rabenau; Knife River, Minn., E. P. Sheldon.

19. S. Forbesii Vasey, Am. Ent. et Bot. 2. 288, 1870.

Auf Wiesen im siidlichen Illinois.

Makanda, Rl., C. F. Baker; selir nahe mit der vorigen verwandt.

w 17.

o-

Micranthes hieracifoUa Haw., Enum. Sax. 45,

S. nivalis var. racemosa Towns it. Hun^. 486.

S. rigida Chr. Sm. in Herb. DC.

8, uliginosa Fisch., in litt. 1829.

8. plantaginifolia Hook., in Parrys 2n< Suppl. 394.

Evaiexoa hieracifoUa Raf., Fl. Tell. 2, 70, 1836.

Micranthes Rydbm^gii Small, Fl. N. Am. 1905.

In Labrador, arktischem Amerika und Alaska.

Arctic Americaj Anderson; Kotzebue Sound, Alaska, Beechv: Arctic seashore,

Dr. Richardson; Numiak Island, Macoun n. 55.

4 -:•' -
i

21. S. integrilolia Hook., Fl. Bor. Am. I. 249, <833i

Syn.: Saxifraga apetala Piper, Bull. Terr. Bot. Club.

S. aphanostyla Suks., Deutsche Bot. Monatsschr

8. bracteosa Suks,, I. c.

, 1900.

<8, 27.

S. cephalantha Heller.

Micranthes confusa Small, Fl. N. Am. 1905.

M. bidms Small, Fl. N. Am. 1905.

Im sudlichen Britisch-Columbien , Idaho, Washington, Oregon und
nordlichen Californien. - •

21a. var. claytoniaefolia (Ganby) n. comb.
Syn.: S. claytoniaefolia Canby, Bull. Torr. Bot. Club. 23, 366, 1896.

In Oregon verbreitet.
The Dalles, Oregon, F. Tweedy.

e*
- t
J.
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21b. var. fragosa (Suksdorf) n. comb.

Syn.: Saxifraga fmgosa Snksdorf, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 363, 1896.

Am GolumbiafluB, Washington.

22. S. plantagiiiea Small, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 366, 1896.

Syn.: S. plaiitaginifoUa Engl., in Mus. Bot. Berol.
'

8. columblmia Piper, Bull. Torr. Bot. Club. 27. 393, 1900.

Verbreitet in Washington, Oregon und Idaho.
r

Spokane, Wash., Sandherg et Leiberg (189^); Idaho, L. T.Henderson.

23. S. sierrae (Coville) Small, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 366, 1896.

Syn.: S. integrlfolia var. sierrae Coville, Proc. Biol. Soc. Wash. 7,

78, 1892.

S. oregana Howell, Erythea, 3. 34, 1895.

S. ajmoglossa Greene, Plantae Bakerianae. 1901.

Von Washington his Californien und von Idaho bis Colorado.

Cal., Heller n. 6992; Cal., Hall et Chandler n. 150; Oregon, Cussik n. 2648;

Oregon, Howell n. 1498.

24. S. montaneusis Small, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 367, 1896.

Syn.: Saxifraga sitbapetala Nelson, Erythea. 7. 169, 1899.

Micranthes hrachypiis Small, FL N. Am. 1905.

In den Rocky Mts. von Montana bis Colorado.

Spanish Basin, Montana, Rydberg et Bessey n. A 263; Colorado, Engelmann (1873J;

Wind River Mts., W. H. Forwood n. 162.
« b J n L -

25. S. californica Greene, Pitt. I. 286, 1889.

Syn.: Saxifraga integrifolia var. californica (Greene) Jepson, FL of

Middle Cahfornia.

8. napmsis Small, Bull. Torr. Bot. Club. 25. 316, 1898.

Weit verbreitet in den Sierra Montains und nordlich bis Oregon.

Cal., E. L. Greene (1889); Amador county, Cal., G.Hanson n. 92; San Louis

Obispo, Cal., Miller ;1886]; Santa Clara county, C. F. Baker n. 370; Mt. Tainalpais,

Cal, Davy n. 142; Morin county, Cal, W. H. Brewer n. 918.

26. S. fallax Greene, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 25, 1896.

Syn.: Micranthes fallax (Greene) Small, Fl. N. Am. 1905.
L

Micranthes Chamherlainii Small, 1. c.

.\

1

.1
'

^.-

' -" f

Californien und Oregon.

Emigrant Gap, Gal., M. E. Jones n. 3587 ; Summit Station, Gal., E. L. Gkeene; St.

Helen, Oregon, Howell n. 1539; California, Bridges n. 127; California, G. C. Brcce

\ -f

F ' "
'

n. i042.

27. S. parvifolia Greene, Pitt. 3. 116, 189.

Syn.: Micranthes parvifolia (Greene) Small, Fl. N. Am. 1905.

In Californien und Oregon. Nahe mit der vorigen verwandt.

Oregon, Howell n. U27; California, Hall et Chandler n. 386; Grants Pass, Oregon,

Howell.

28. S. liidifiea Greene, EryDiea. L 222, 1893.

Syn.: Saxifraga aprica Greene, 1. c.
f--

-•: '-A

; .'
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Micranthes ap^ica (Greene) Small, Fl. N. Am. 1905.

Micranthes fransiscana Small, 1. c.

In Californien vcrbreitet. Diese Art ist selir nalie mit der Saxifraga

nivalis Gruppe verwandt.

California, Chandler n. ^675; California, Hall et Chandler n. 706; Ml. Shasta,

H. E. Brown n. 46 7.

29. S. nivalis L., Sp. PI. 401, i753.

Syn. : Saxifraga longiscapa Don., Mon. Sax, 388.

S, pauciflora Sternb., Suppl. I. 6.

S. punctata Rottb., Act. Hafn. 10, 445.

S. primulaefolia Willd., Herb. 8399.

5. nigricans Fisch., in Willd. Herb. 83!

Dermasea iiivalis Haw., Enum. Sax. 9.

Micranthes tenuis fWahll Small. Fl, N. 1905.

Weit verbreitet im arktiscben und pazifischen Amerika; geht siidlich

im Osten bis Labrador, im Westen bis Californien und Arizona, Hebron,

Labrador, Weneck; Terra Hudsonica, Hooker.

30. S. rhoniboidea Greene, Pitt. 3. 343, 1896—98.

Syn.: Saxifraga interriipta Greene, Plantae Bakerianae.

Micrantlies rhomboidea (Greene) Small, Fl. N. Am.

In den Rocky Mts. von Montana bis Colorado.

Yellowstone Park, Wyo., Burglehaus; Pole Creek Hills, Wyo., A.Nelson n. <28;

Western Colorado, C.F.Baker n. 232; Southern Colorado, Baker, Earle and Tracy

n. 227; Wyoming, Aven Nelson n. 1239, 5559, 7900; Bald Mt., Wyoming, B. C. BvFFtM.

31. S. occideiitaHs Watson, Proc. Am. Acad. 23. 264, 1888.

Syn.: Saxifraga Howellii Greene, Pitt. 2. 163, 1889—92.

1905.

i¥.

Wats.) Small, Fl. N. Am. 1905.

mil Fl. N. Am. 1905.

c
> j>^

Vom siidwestlichen Britisch-Columbien bis Washington und Oregon.
Ml. Finlayson, V. I. IMvcoun.

32. S. eriophora Wats., Proc. Am. Acad. -17, 372, 1882. :

In Arizona und New-Mexico.
^

33. S. virgiiiiensis Michx., Fl. Bor. Am. \. 269, 1803.

Saxifi Am. 1, 285.

S. nivalis L. Sp. PI. 401; et Willd., Sp. PI. 2, 645 in part;

Muhl., Cat. 45. ' '

S. virginiensis var. cincinnata Engl., Mon. Sax. 145, 1872.

Dermasea pilosa Haw., Enum. Sax. 8.

Micranmes virginiensis [Mx.) SmaW, Fl. S. E. U.S. 501, 1903.

Weit verbreitet im atlantischen Nordamerika, von Quebec sudlich bis

gia und westlich bis Arkansas, Minnesota und Winnepeg.

34. S. verualis Willd., Ilort. Berol. I, 43.

Syn.: S. venmlis Willd. var. p und v in Hook., Fl. Bor. Am.

S. eloiigata Sternb., Suppl. I, 4.

. ; . I

-^.^P ._ - -
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S. saximontana Nelson, Erythea. 7. 179, 1899.

Micranthes saximontana (Nelson) Small, Fl. N. Am. 1905.

M. N. Am. 1905.

In der Rocky Mountain-Gegend verbreitet, sehr nahe mit der vorigen

verwandt.

Rocky Mts., Bourgeau n. 249; Brit. N.Am., Hooker.

35. S. texana Buckl., Proc. Phil. Acad. 455, 1861.

Fl. S. E. U. S. 501, 1903.Syn.: Mici^anthes texaiui (Buckl.) Small,

Haufig an Abhangen, Texas.

36. S. aequidentata (Small), n. comb.

Syn.: Micranthes aequidentata Small, Fl. N. Am. 1905.

Micr N. Am. 1905.

Washin
Lower Cascades, Wash., Suksdorf n. 967; Oregon City, Wash., Howell; Washing-

ton, SuKSDORF n. 488, 172^^.

37. S. idahoensis Piper, Bull. Torr. Bot. Club. 27. 393, 1900.
L

Syn.: Micranthes Idahoensis (Piper) Small, Fl. N. Am. 1905.

In Britisch-Golumbien, Montana und Washii

Clearwater, Idaho, Spalding; Sandberg, Mac Dougal et Heller n. 93; Hendersow

n. 2672.

38. S. Marshallii Greene, Pitt. 1. 159, 1887—89.

Syn.: Micranthes Marshallii (Greene) Small, FL N. Am. 1905.

In Oregon und Washington verbreitet, .=t

Jackson county, Oreg., Hammond n. 125; Woodville, Oreg., Howell.

39. S. reflexa Hook., Fl. Bor. Am. 1. 249, 1833.

Syn.: ^axifraga radulina Greene, Pitt. 3. 308, 1896—98.

Micranthes reflexa (Hook.) Smajl, Fl. N. Am. 1905.

M. Kiimlemii Small, Fl. N. Am. 1905.?,

M. McCallae Small, 1. c?
'

Im arktischen Amerika zwischen dem Mackenzie und Copperminefluii

und in den Rocky Mountains, 48—52.
F '

Arctic Sea, Dr. Richardson; Yukon Valley, Gorman,

40. S. davurica PalL, It. 3. app. t.'p. f. 2.

Syn.: Saxifraga polydactyla Pall., It. 3, 320.

S. sibirica Pall., in Jacq. Herb.

8. Redowskyana Presl, in Mus. Bot. Berol.

8. calycina Sternb., Suppl. 2, 10.

Rohertsonia davurica Haw,, Enum. Sax. 56.

.:

a\

,t ^ * '

* ^

An der BehringsstraBe. < - - ^

Behring Straits, Menzies; Aleutian, Dall.

40 a. var. unalaschcensis (Sternb.) Engl. Mon. Sax. 147, 1872.

Syn.: Saxifraga unalaschcensis Sternb., Rev. Sax. Suppl. 2. 9.

S. flabellifolia R. Brown, T. et G. Fl. N. Am. 1. 569, 1840.

/-•-
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Micmnthes flahellifolia (R.Br.) Small, Fl. N. Am. 1905.

In Uoalaschka.

i1. S. Lyallii Engl, Ind. Crit. Sax. 30.

Syn.: Saxifraga davurica in T. et G,, Fl. N. Am.

8, dahurica Lyall in Herb. Kew.

In den Rocky Mountains siidlich bis Montana mid im sudlichen Alaska.

Rocky Mis., Lat. 49, Lyall n. 157; Rocky Mis., Bouugeau n. 250; Banff, Alberta,

Macoun n. 16 574; Juneau City, Alaska, Cooley; Lynn Canal, Alaska, Krause.

42. S. nudicaulis Don. Mon. Sax. 366, 1821.

Syn.: Saxifraga vaginalis Turcz. in Ledeb. Fl. Ross. 2. 220.

8, neglecta Bray in Slernb. Suppl. i . 9.

Ocrearia nudicaulis Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

An der BehringsstraBe.

St. Lawrence Island, Macoun n. 60; Bay of St. Lawrence, Ghamisso; St. Lawrence
Island, Kjellman.

43. S. punctata L., Sp. Pi. 40. 1753.

Syn.: Saxifraga gracilis Steph. in Sternb. Suppl. 1. 7.

8, arguta Don, Mon. Sax. 365, 1821.

8. tiiberosa Sternb. Suppl. 2. 8.

8. hirsuta [5 punctata Ser,, DC. Prodr. 4. 42, 1830.

8. aestivalis Fisch. in lit. Fiscb. et Meyer Ind. sem. Hort. Petrop.

8. rotundifolia Pall, in Jacq. Herb.

8. denudata Nutt. mss. ex T. et G. Fl. N. Am. 1. 567, 1840.

8. semidodecaiidra Wormskjold fide Fisch.

Micranthes arguta (Don) Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

M, aestivalis (Fisch.) Small 1. c.

Im pazifischen Nordamerika weit verbreitet; in den Rocky Mountains
von Alaska bis Colorado und in den Coast und Cascade Mountains bis

Oregon, auch vom sudlichen Californien angegeben.
Mt. Tebenoff, Alaska, Funston; Lynn Canal, Krause; Goat Mts., Wash., Allen.

Jack Creek canyon, Mont., Rvdberg et Bessey; Walisatch Mts., Utah, H.E.Jones; La'
Plata canyon, Col, C. F. Baker; South eastern, Cal., Purpcs n. 52-) 2.

4i. S. spicata Don, Mon. Sax. 354, 1821.

Syn.: Saxifraga Geum Pall. It. 2. 35; Pursh, Fl. Am. Sept. 1, 311.

8. galacifolia Small, Bull. N. Y. Bot. Card. 2. 172.

MicrantJies spicata (Don) Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

M. galacifolia Small 1. c.

In Alaska und Britisch-Columbien verbreitet.

Russian America, Ketchu*; Cape Vancouver, Jas. Macoun n. 62.

45. S. mertensiana Bong., Mem. de I'Ac. Imp. St. Petersb. 4. 141.

Syn.: Saxifraga heteranthera Hook., Fl Bor. Am. 1. 252, 1833.

8, aestivalis var. o T. et G., Fl. N. Am. 1. 568, 1840.

Micranthes Mertensiana (Bong.) Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

Von Alaska bis Californien und auch in den Rocky Mountains.

^

- i

f\

^ ^

^f
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Dawson, B. C; Rocky Mts., Lyall; Lynn-Canal, Kraise; Sitcha, Alaska, Esch-
scHOLTz; Lewiston, Idaho, SANoiiERG n. 92; Western Oregon, Howell; Emigrant Gap,
Cal., Jones; Goat Mts., Wash., Allen; Mendocino county, Cal., Bolandeu.

- r

Sect. Trachyphyllum Gaud., Fl. Helv.

46. S. Toliniei Torr. et Gray, Fi. N. Am. 1. 567, 1840.

Syn.: Saxifraga ledifolia Greene, Pitt. 2. 101, 1889—92.

Leptasea ledifolia (Greene) Small, FI. N. Am. 2. 1905. .

L. Tolmiei (T. et G.) Small 1. c.

An der Nordwestkiiste, von Californien bis Alaska.

California, Lemmon (1875); Hood River, Oregon , Juneau city, Alaska, Krause

n. 242 b; Mt. Hood, Oregon, Howell,

47. S. serpyllifolia Pursh, Fl. Am. Sept. 1. 310, 1844.

Syn.: Saxifraga Fischeri Ser., DC. Prodr. 4. 22, 1830.

8. diapeiisoides Fisch. in lit. 1829. .,

gera Wilid. Herb. 8443.

'folia Sternb. in Linn. 6. 555, 1831, ex Cham.
* i *

S, hicolor Sternb., Suppl. 2. 49, 1832.

Eschscholtxii

'folia 2. 1905.

In Alaska und im arktischen Amerika.

Alaska, Presl; BehringsstraBe, ex Herb. Kunth (Choris ded. -1822); Lorenz-Bay,

Krause; Unalaschka, Eschscholtz; Schumagin Island, Alaska, Dall; Behring Straits,
X

Menzies,

48. S. chrysantha Gray, Proc. Am. Acad. 13. 83, 1877.,

Syn.: Leptasea chrysantha (Gray) Small, Fl. N. Am. 2. 1905.
I

In den Rocky Mountains von Colorado und Wyoming.
Colorado, Exgelwann (1874); Gray's Peak, Col., A. Gray; Rocky Mts., Col, Hul

*
*

,
J

et Harbour; Colorado, Lat. 39—41, Parry.

49. S. Eschscholtzii Sternb., Suppl. 1. 9. ''-
\

Saxifraga fimbriata Don^ Mon. Sax. 404, 1821.

Leviasea Eschscholtxii fSternb.l Small, FL N. An 1905.
w ^'i

^
^_^

T tf"

An der Nordwestkiiste von Amerika. ;,' r v^mj --^ ^^

Behring Straits, Menzies; N. W
(1822); St. Lawrence Bay, Chamisso.

I i

50. S. feroncWalis L. Sp. PI. 400, 1753.

Syn.: Saxifraga spinulosa Adams, M6m. de la Soc. des Nat. Mosc.

S. congesta Willd. Herb. n. 8434. :

S. atistromontana Wiefrand, Bull. Torr. Bot. Club 27. 389, 1900.
,' I

r

^ !*?-< >a ,^\ !,•>,-

^ 1 C ^'

S.cognata Nelson, Bot. Gaz. 30. 118, 1900.

CUiaris hronchialis Haw. Enum. Sax. 43.

Leptasea austromontana [Vfie^&ndi) Sm&W, Fl. N. Am. 2. <905.

Von Alaska sudlich in den Coast und Cascade Mountains bis New

J

Mexico.
:?: -

-

- "1 J. 'J



-i f

*

Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. 83. 73

La Plata Canyon, Col., Baker, Earle et Tracy n. 617; Black Canyon, Col., Bakek

n. 195; Yellowstone Park, Rydberg et Bessey n. 4280; Lake Pend d'Orielle, Idaho, Sa.nd-

BER6, Mac Dolgal et IIelleh n. 75; Pikes Peak, CoL, J. Ball; White Mts., N. Mex.,

WooTON n. 554; Santa Fe, N. Mex., Fexdler n. 265; Rocky Mts., Bourgeau n. 546.

50a. var. vespertina (Small) n. comb.

asea 1905.

In den Coast und Cascade Mountains von Washington und Brilisch-

Columbien verbreitet.

Cascade Mts., Lat. 49, Lyall (1859); Mt. Adams, Wash., Suksdorf n. 66; Okanogan

countv, Wash., Elmer n. 588.

50b. var. Funstonii (Small) n. comb.

Syn.: Leptasea Funstonii Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

Diese Varietlit scheint auf Alaska beschrankt zu sein.

Disenchantment Bay, Alaska, Funston n. 91.

50c. var. cherlerioides (Don] Engl. Mon. Sax. 216, 1872.

Syn.: Saxifraga cherkrioides Don, Mon. Sax. 382, 1821.

S. inihricata Sternb. in Herb. Miis. Berol.

S. Kruhsiana Fisch. in lit. ex Ser. ; DC. Prodr. 4. 46, 1830.

TWV 6. 555, 1831.

S. pseudo-burseriana Fisch. in litt, (Mus. Bot. Berol.}.

S. nitida Ledeb., Fl. Ross. 2. 207.

S. bronchialis ^3 minor Hook, et Arn. Beech. 's Voy. 114.

S. stelkiris Merck, in Herb. Pall; Kegel in Ind. Sem. Horl.

Petrop. 49, 1857.

8, deiisa Willd. Herb. n. 8432.

Willd

asea 1905.

An der Nordwestkiiste von Amerika und in Ostsibirien.

BehringsstraBe, Me.nzies; Behring Straits, Macoun.

51. S. tricuspidata Retz., Prodr. Fl. Scand. ed. 2, 522.

Syn.: Leptasea tricuspidata Haw., Enum. Sax. 40.

Im arktischen und subarktischen Amerika weit verbreitet, von Grun-
land bis Alaska. Winnepeg

I

-^^^^^'c America, Anderson; Rocky Mts., Drlmmond; Kotzebue Sound, Beechy; Lake

I J^^^^Pf^g, Richardson, Bolrgeau; Saskatchewan River, Douglas; Disco Island, Dr. Lyall;

I

Behring Land, Kpt. Mc Clure.

52. 8. aizoides L., Sp. PL 403, 1753.
Syn.: Saxifraga autumnalis L., Sp. PL 403, 1753.

Leptasea aixoides Haw., Enum. Sax. 39.

L. Vanhruntiae Small, FL N. Am. 2. 1905.

^^n Newfoundland westlich bis New York und Michigan, im ark-
^chen Amerika und in Canada westlich bis zu den Rocky Mountains.

Ekg
^'""^^'^^^ ^oiQ\ Vt., Faxon; Labrador, Dr. Hanstein; Onieda county, N. Y.,

^ELiiAXNj British N. Am,, Hooker; Rocky Mts., Bourgeau (1858); Banff, Alberta,

r"^/ .

; Jasper House, Rocky Mts., BvRKE.
^ V

J ^
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id

fr

53. S. flagellaris Willd. ex Sternb. Rev. Sax. 25. t. 6.

Syn. : S. myosotifolia Pall, in Sprang. Syst. 2. 365.

8. aspera Bieb. Fl. Taur. Cauc. 1. 3U.
4^. Hofmeisteri Klotzsch in Prinz Wald. Him. t. 41. 146.,

Hirculus flagettaris Haw. Enum. Sax, 41.

Leptasea flagdlaris (Willd.) Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

Im arktischen Amerika und auf den Rocky Mountains. ^ .;

Colorado, Engelmann (^874); La Plata Mts., S. Col.. Baker, Earle und Tracy;

Terra Hudsonica, Hooker.
,

53a. var. setigera Pursh, Fl. Am. Sept. 1. 312, 1814.

In Alaska und im nordustlichen Sibirien.

Cape Newnhanij Alaska, David Nelson.

J

1

I

*
,"*

Sect. Saxifragopsis (Small) Ross.
.

54. S. fpagarioides Greene, Bull. Torr. Bot. Club 8. i21, 1881.

Syn.: Saxifragopsis fragarioides (Greene) Small, Bull. Torr. Bot. Club

23.^9, 1896.

. In den hoheren Gebirgsgegenden vom nordlichen Californien und sud-

lichen Oregon.

Scott Mts., Cal., Pringle; Mt. Grayback, Oregon, Piper n. 6122; Siskiyou Mts.,

Oregon, Howell,

Sect. Hirculus Tausch, Hort. Canal. I.

55. S. hirculus L., Sp. PI. 402, 1753.

Syn.: Saxifraga lutea Gilib., FL Lith. 5. 179.

8. yi^opinqua R.Brown in Ross. 2"^ Voy. 2. 192.

Hirculus ranuncuhides Haw., Enum. Sax. 40.

H. propinquus Haw. I. c. 41.

Leptasea hirculus (L.) Small, FL N. Am. 2. 1905.

L. alaskana Small 1. c.

Von Labrador bis Alaska und sudlich in Canada bis zum Saskat-

chewanfluB, baufig auf den arktischen Inseln.

wA -

^ _
'_

^ ^-

' n

. M" r^

British N. Am., Hooker; Point Barrow, Capt. Pullen; Polar Seas, Deane e .,>.

^ .

Simpson; Coppermine River, Davio Hanebury.
-*,

7 -

— - ^ I

Sect. Euaizonia Scott, Anal. Bot. p. 20.

56. S. Aizoon Jacq., Fl. Aust. 5. 1778.

Syn.: Saxifraga autumnalis JSicq., Observ. I. 31.

^' •'/^ix

i. _

t *

S. cotyledon Wulf. in Jacq. Coll. 4. 291. t -*.

tn

L -4

\ -

S. rosulenta Ehrh. PI. Select.

S. cotyUdm L., Sp. PL 524, 4 753.

Chrofidosea akoan (Jacq.) Small, Fl. N. Am. 2. 1905.
.,..-/4t

' J

Labrador, Quebec, Vermont und westlich bis Lake Superior und Manitoba.

Lake region and Ontario, Macoun; Heldenberg, Labrador. Barth; Saskatcne
^

;

Deuumond.

'^''-.-
- w

4*^
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Sect. Porphyrion Tausch., Ilort. Canal. Fasc. 1.

57. S. oppositifolia L., Sp. PI. 402, 1753.

Syn.: Saxifraga coerulea Lap., Flor. Pyr.

8, oppositifolia L. var. a Willd., Sp. PL 1. 648.

Antiphylla coerulea Haw., Enum. Sax. 43.

A. oppositifolia (L.) Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

Saxifraga pulvinata Small, Bull. N. Y. Bot. Gard. 2. 172.

Antiphylla pulvifmta Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

Von Vermont, Newfoundland, Anticosti und westlich durch das ark-

tische Amerika und auf den arktischen Inseln; siidlich in den Rocky

Mountains bis Wyoming; in den Coast und Cascade Mountains bis Oregon.

Arctic America, Capt. Pullen; Rocky Mts., Bourgeau; Wellington Channell, Navy
>

Board Inlet and Lancaster Sound, Lyall; Jasper House, Rocky Mts., Burke; Baring

Land, Capt. Mc Clure; Mc Leod's Lake, Macoun; Banff, Alberta, Mc Galla; Montana,

Rydberg et Bessey.

VII Peltiphyllum Engl., Nat. Pflfam. IIL 2a. 61. 1890.

1. Peltiphyllum peltatum (Torr.) Engl., Nat. Pflfam. IIL 2a. 61, 1890.

Syn.: Saxifraga peltata Torr., Benth. PL Hartw. 311, 1849.

In den Sierra Nevada Mountains von Californien bis Oregon.

Mariposa, Cal., Hildebuand; Amador county, Cal, Hanson n. 1689; Palmas county,

Cal,, Mrs. Austin; Mendocino county, Bolander n. 6528.

m Tiarella Linn., Dis. Chem. 29. 1751.

Syn.: Blondia Neck., Elem. 2, 115. 1790.

Oreotrys Raf., FL TelL 2. 74, 1836.

Petalosteira Raf. I. c.

<. Tiarella cordifolia L., Sp. PL 405, 1753.

Syn.: Tiarella macrophyUa Small, Fl. S. E. U. S. 502, 1903.

In Waldern von Nova Scotia bis Ontario, Michigan und sudlich in

den Alleghany Mountains bis Georgia und Alabama.
Cleveland, Ohio, Krebs; Ilcrkmer county, N. Y., Ball; Bradford county, Pa.,

Dr. Lucy n. 866; Manchester, VL, Allen n. 69; Chelsea, Quebec, Macoun.
£k fn •/&-« - - ^ ^ ^ ^ r'^ •

.

*'

\

T

Heiichera

1. 238, 1833.

Yolia Raf., Fl. Tell. 2. 74, 1836.

> -

.K-,

.

Yon Mendocino county, Californien, bis Britisch-Columbien.

_
Santa Cruz, Cal., Jones n. 2233; Mendocino county, Cal., Bolander; Mt. Hood,

Oregon, Howell; Mt. Adams, Wash., SuKsnonp; Latah county, Idaho, Elmer n. 362;
raser Valley, D. C. Macoun n. 532; Rocky Mts., Whymper.

2a. var. procera Gray, Bot. Calif. 1. 199.

Syn.: Ileuchera Californica Kellog, Proc. Cal. Acad. 5. 53.

Tmrella Californica (Kellog) Rydb., Fl. N. Am. 2. 1905.

Kommt in Californien vor.
CaLfornia, Kellog et Brannen.

" ^^
I
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3. T. trifoliata L., Sp. PI. 400, 1753.

stenopetala Presl, Rel. Haenk. 2. 55, 1835.

trifoliata Raf., Fl. Tell. 2. 75, 1836. ; i'.

Tiarella [Anthonema] rhombifolia Nutt. mss. in T. et G., Fl.

N. Am. 2. 1905.

Von Alaska bis Galifornien, in Koniferenwaldern.

Portage Bay, Alaska, Drs. Kpause n. 501, 80a; Yakutat Bay, Funston n. U;
Renfrew District, V. I. Rosendahl et Brand; Cascade Mts., Wash., Dr. Lyall; Western

conifer forest, Oregon, Howell; Victoria, V. I,, Dr. Lyall.

4. T. laciniata Hook., Fl. Bor. Am. I. 239, 1833.

Syn. : Tiarella trifoliata var. laciniata (Hook.) Wheelock, Bull. Torr.

Bot, Club. 23, 72, 1896. L*
, ; ST

Auf die Vancouver-Insel und das nordliche Washington beschrankt.

Victoria, V. I., Macoun n. 228; Mt. Edinburgh, V. I., Butters; Skamania county^

Wash., SUKSDORF.

IX. Tolmiea Torr. et Gray, Fl. N. Am. 1. 582, 1840.

Syn.: Leptaxis Raf., Fl. Tell. 2. 75, 1836. j/

1. Tolmiea Menziesii Torr. et Gray. 1, 582.

Syn.: Tiarella Mefhxiesii Pursh, Fl. Am. Sept. 1. 313, 1814.

Heuchera Menxiesii Hook., Fl. Bor. Am. 1. 237, 1833,

Leptaxis Menziesii Raf., Fl. Tell. 2. 76, 1836.

In den feuchten Kiistenwaldern vom nordlichen Californien bis zum

sudlichen Britisch-Golumbien. i »

Mendocino county, Cal., Bolander; Lower Cascades, Wash., Svksdorf; Chehahs

county. Wash., Heller n. 3851; Vancouver Island, Macoun n. 533, Rosendahl n. 897;

Lower Fraser River, Lyall.

X. Heuchera Linn. Syst. Ed. 1. 1735.

Syn.: Holochloa Nutt. ex Torr. et Gray, FL N. Am. 1. 580, 1840.

J

Leptaxis Raf., Fl. Tell. 2. 75, 1836.

Yamala Raf., 1. c.

Orennthus Raf. ex Ser. Bull. Bot. ^. 216, 1830.

Oreotrys Raf., Atlant. Journ. 145, 1832. .•< *.

* f ->^^!V'

f* *

- - i lU*.
i/f^':i'*y.

Sect. I. EuLeucliera Torr.-et Gray, Fl. N. Am. 1. 577, 1840.,

1. Heuchera parviflora Bartl., Ind. Sem. Hort. Getting. 1838.

Syn.: Heuchera Rugelii Shuttlew.; Kunze, Linnaea 20. 43, 1828.

H. puberula Mock et Bush, *
; ,

Vom westlichen Nord - Carolina durch Tennessee bis Illinois un

- >

Missouri.

Broad River, N. Car., Rugel, Porter; Warmsprings, Tenn., Rugel;

Illinois, French (1877); Shannon county, Missouri, R. F. Bush n. 103. .

Southern

i\ .:^ '

2. H. arkansana Rydberg, Fl. N; Am. 2. 1905.
u

Kommt in Arkansas vor.
^

p, i

• D, .»T..,xT^«Tn. T\r^T<fh Wpst Arkansas, r. *^'

Springdale, Benton county, Missouri, Blankinship, Norlli Wtsi aiK

Harvey n. 4^1.
I

\.

* h

f*v.

^ .:

-o^
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3. H. villosa Michx., Fl. Bor. Am. 1. 172, 1803.

Syn.: Ileuchera caulesceiis Pursh, Fl. Am. Sept. \. 188, 1814.

n. acerifolia Raf., Med. Fl. 1. 241, 1828.

H. squamosa Raf., 1. c.

H. arinita Rydb. in Smalls Fl. S. E. U. S. 503, 1903.

An felsigen Abhangen der siidlichen Allegbany Mountains und westlich

durch Kentucky und Tennessee.

North Carolina, M. A. Cuhtiss; Warmsprings, Tenn., Rugel; Biltmore, N. Car.;

Mountains of Va. and N. Car., Gray et Gary; Toccoa Falls, Ga., CiinTiss n. 8uO; Roan

Mt., N. Car. ex Herb. Ball; Blowing Rock, N. Car,, B. L. Robinson.

4. H. macrorhiza Small, Bull. Torr. Bot. Club. 25, 46G, 1898.

An Abhangen der Fliisse, Tennessee und Kentucky.

Nashville, Tenn., L. F. Wakd; White Sulphur Springs, W. Va., K. K. Mackenzie

0.494; Bowling Green, Ky., Sadie N. Pru:e.

5. H. glabra Willd., Roem. et Schult. Syst, 6, 216. 1820.

.
Syn.: Tiarella colorans Graham, Edinb.. Phil. Journ. 349, 1829.

H. divarlcata Fisch., Seringe, DC. Prod. 4. 51, 1830.

In Waldern der Coast und Cascade Mountains von Oregon bis Alaska

und in dem Selkirk Range der Rocky Mountains.

N. W. Am., Menzies; Vancouver Island, C. B. W^ood, Rosendahl; Goat Mts., Allen;

Yakutat Bay, Alaska, Fuxston; Sitcha, Alaska, Herb. Petrop.; Selkirk Range, Macoun;

Okanogan county, Wash., Elmeh.

6. H. micrantha Dougl., Lindl. Bot. Reg. 15. t. 1302, 1830.

Syn.: Heiichera Barbarossa Presl^ Rel. Haenk. 2. 56, 1835.

H. diversiloba Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

H. Halstedii Rydberg, 1. c.

In den Coniferenwlildern und an felsigen Abhangen, von Mexico und

Californien bis Britisch-Columbien.
Rocky hillsides, Oregon, Howell; Vancouver Island, Dr. Lvall, Rosendahl; Mon-

terey county, Gal., Helleu n. f,7,!0; Oakland Hills, Hildebrasd (1863].

;6a. var. epubescens (A. Braun et Bouche) n. comb.

;Syn,
: Eeuchera erubescetis A. Braun et Bouch^, Ind. Sem. Ilorl.

, a Berol. App. 2. 187i.
In Californien und sudlich bis Mexico.

•California, Bridges; Fresno county, Gal., Hall et Chandler n. 237; Hort. Berol.

A. Braun (»Zentralamerika, Hoffmann*).

6b. var. Hartwegii (Watson) n. comb.
Syn.: Eeuchera pUosissima var. Hartwegii Watson, in Herb. Gray

Wheelock Bull. Torr. Bot. Club. 17, 1890.

H. Hartwegii (Watson) Rydberg, Fl. N. Am. 2, 1 905.

V Kommt in Californien vor; frtther als eine Varictat von //. pilosissiina

eirachtet, scheint aber naher diescr Art zu stehen.

6c. var. Nattallii (Rydberg) n. comb.

i

Syn.: HeucJiera micrantlia var. (i. Torr. et Gray, Fl. N. Am. 1.

579, 1840.

J

J T

ii

* 1
.
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Nu ttalii 1905.

Washing ; H

Wash

. t' '{)

N. Am. 4 905.

7. H. pilosissima Fisch. et Meyer, Ind. Sem. Hort. Pertop. 5, 36.

v

Syn.: Heuchcra hispida Hook, et Arn., Bot. Beech. Voy. 347, \U\.

11. hirtlflora Torr. et Gray, Fl. N. Am. 1. 582, 1904.

H. pilosella Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

In Californien verbreitet.

Ross coJony, Cal., Wraivgem.; California, Douglas (-1833); Cal., Coulter n. <82;

Monterey county, Cal., Hooker et Gray; Geol. Surv., Cal., Bolander n. 4830.

7a. var. hemisphaerica (Rydb.) n. comb.

Syn.: Heuchcra hemisphaerica Rydberg, Fl.

Im siidlichen Californien.

Santa Lucia Mts., Gal., Herb. Brandegee (1886).

8. H. maxima Greene, Bull. Gal. Acad. Sci. 2. 149, 1886.
J

Auf der Santa Cruz-Insel und an der californischen Kiiste.

Santa Cruz Island, T. S. Brandegee (1888).

9. H. rubescens Torr., Sitgr. Rep. 160, 1854.

Syn.: Ileitchmri caespitosa Eastwood, Proc. Cal. Acad. Sci. Ser. II.

4, 426.

H. mexicana Schaffner, ined.

H. litJiophila Heller, Muhlenbergia. 1904.
i"

H. Prhialei Rvdber^-. FL N. Am. 2.

. J

J 4

1905. M -J '

H.

^ ^ ^ y-^ - . j^^

? \

Von Oregon und Utah siidlich bis Zentralmexico.

Great Salt Lake, Torrey; Sierra Nevada, Cal., Funston et Coville; Dona Ana

county, Cal, C. A. Purpus: New Mexico, Wright; Carsons Pass, Brewer; San JoaquiD

River, Hall et Chandler n. (J22; Placer county, Cal, Mrs. J. R. Perkins*.

9a. var, nana Gray, PL Wright. 2. 64 (1853?).

In Arizona und Neunnexico verbreitet.

Mex. Bound. Survey 407, Mus. Berol :

9b. var. oreffoneusis Wheelock, Bull. Torr. Bot. Club. 17. 197,

Syn.:

X - - - ^ * f f >^ i

1890.
^ ^>y-

. ^

W. Ani. f. 203, 1903.
f

11. Oreaonensis fWheel.) Rydb., Fl. N. Am. '*i < 905.
:p-

,'rr.,-
' ''-

In Orecon.
t. -

Kt>.

D
Siskiyou Mountains, Oregon, Howell; Stein's Mt., Ore., Howell; Stein's M .,

r

/ E
'

. I L

t '

'i

10. H. elegans Abrams.

Syn.: Heuchera Abramsii Rydberg, Fl. N. Am. 2, 1905.

II. Parishii Rydberg, 1. c. - « tains

Im siidlichen Californien, besonders in den San Bernardino Mounia^^

San Bernardino Mts., Cal., Parish n. ^54, Hall n. 1339; Los Angeles,

;l

Elmer n. 3687

10a. var. hirsnta (Rydberg) n. comb.
^

Syn.: Heucliera FL N. Am. 2. 1905. \
-.1.

- .'J
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. 'vr

Im sudlichcn Californicn.

Snow Canyon, Cal, S. B, Parish n. 5062.

11. H. loLgipetala Ser., in DC. Prod. 4. 52, 1830.

Syn. : Heitchera minutiflora Hemsl., Diag. PI. Nov. 3. 50, 1880.

H, Reglensis Rydbcrg, Fl. N. Am. S. 1905.

Von Zentral- bis siidlichem Mexico.

Popocalapetl, H. Christy; Regla, Mex., Halsted; Mountains above Toluco, Andreaix;

Sierra de Tepoxtlan, C. G. Pringle.

12. H. orizabensis llemsl.j Diag. PL Nov. 3. 50, 1880.

Mexiko.

Sierra de Agua, Mulleu; Peak of Orizaba, Linden, Galeotti; Siena San Kilipe,

C. G. Pringle n, 465-1.

13. H. americana L. Sp. PI. 226, 1753.

Syn.: Heuchera scapigera Moench., Meth. 674, 1794. •

H, cortiisa Michx.. Fl. Box\ Am. 1. 171, 1803.

H, viscbda Pmsh., Fl. Am. Sept, 1. 187, 1814.

H. foliosa Ilaf., spec. Herb. Torr.

H. refiiiformis Raf., Herb. Phil. Acad.

J7. calvcosa Small. Fl. S. E. II. S. 504. 1903.

H, 1903.

Von Neu-England bis Ontario und siidlich bis Nordcarolina, Alabama

und Lousiana.

r; Cleveland, Ohio, Krebs n. 447; Virginia, ex Herb. Ball;

Kentucky, Hooker; Penn. ex Herb. Thurber; New Jersey, Dr. v. Rabenau; Lancaster

county, Penn., Helleu.

WURTH

13a. var. glauca (Raf.) n. comb.

Syn.: Heuchera glauca Raf., Me
Kentucky und Tennessee.

1. 244, 1828.

H. H. Curtisii Gray, Am. Journ. Sci. I. 13. 15, 1842.

^ Jn Virginien und Nordcarolina verbreitet. Sehr nahe mit //. ameri-

<^m verwandt.

..J 5. H. hirsuticaulis (Wheelock) Rvdberg, in Small Fl. S. E. U. S.

{,'••*- / ^- .- .. - .

»ya.: Heuchera hispida var. hirsuticaidis Wheelock, Bull. Torr. Bot.

Club. 17. 199, 1890.

H, americana var. Engelmanni Engler, in Mus. Bot. Berol.

In Missouri und dem sudostlichen Illinois.

,isy:.i:^' Loois, Mo., Reihl n. 3S5; Fountindale, lU., Bebb; St. Louis, Mo., Engelmann.
. ^

r \^ 1 n -\

A

*

c^t-

- V.

C^-" " -f ^

-. .- r-
*

"

Sect. II. Heuchera Torr. et Gray, Fl. N. Am. 1. 579, 1840.

^6. H. pnbescens Pursh, Fl. Am. Sept. 1. 187, 1814.

Syn.: Heuchera pulvcruknta Raf., Med. Fl. 1. 243, 1828.

H reniformis Raf., 1. c.

H. rihifolia Fisch. et Lall., Ind. Sem. Hort. Petrop. 8. 6' 184.
^ t

^- , - ^
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•/?

H.
E. U. S. 504, 1903.

1905.
4

Von Pennsylvanien bis Nordcarolina und Kentucky. : '
.

Alleghanies, Dkummoxd; Mts. of Virginia, A.Gray; Mud Licks, Ky.', C. W. Short:

Kentucky, Hooker.

16a. var. aceroides (Rydb.) n. comb.

Syn. : Heuchera aceroides Rydberg, 1

Kommt in Tennessee vor.

Ashvillc, Tenn., T. Hogg.

2. 1903.

- < - /

17. H. hispida Puish. Fl. Am. Sept. 1. 188, 1814.

Syn.: Heuchera Richardsomi R. Br. Frankl. Journ. 766. t. 29, 1823;

H. liicida Schlecbt.j Ind. Sem. Hort. Hal. 8. 1848. 'iu^K

H. ciliata Rydberg, Mem. N. Y. Bot. Gard. 1. 196. 1900.
w

Von Virginien bis Ontario und North West Territory; in den Black
' * ^ 1

Hills von S. Dakota und in den Rocky Mountains von Montana.
' ' X

Saskatchewan, Bourgeau; Little Missouri, Butts, Griffiths; Lake Winnepeg Valley,

Bourgeau; Black Hills, S. Dak., Rydberg; Minnesota, Ballard; niinois, Burke.

:
^'

' .

Sect. III. Bmcteatae Rydberg, FI. N. Am. 2. 1905.

18. H. bracteata (Torr.j Ser., DC. Prod. 4. 52, 1830.

Syn.: Tiarella bracteata Torr., Ann. Lye. N. Y. 2. 204, 1827.'

Oreotrys bracteata Raf., Fl. Tell. 2. 74, 1836.

Wy

r ^\-
* ' -^

i W

Colorado, Engelmann; Middle Peak, Col., C. C. Parrv n. n2; Estes Peak, Col..

Wy ^
f

i

r

Sect. IV. Holochloa Nuti, Torr. et Gray, Fl. N. Am. 1. 580.

19. H. cylindrica Dougl., ITook. FI. Bor. Am. 1. 236, 1833.

Syn.: Holochloa elata Nutt., Torr. et Gray, Fl. N. Am. 1. 580, 1840.

Von Oregon bis Britisch-Columbien.

Cascade Mts., Ore., Cusick n. 2675; Seattle, Wash., Emma Siiumway; Falcon Valley,

Wash., SuKSDOKF n. 1739; Near Portland, Oregon, T. Howell.
, , ,

19a. var. teimifolia Wheelock, Bull. Torr. Bot. Club." 17. 20|,
<890.

Syn.: Heuchera teimifolia (Wheelock) Rydberg, Fl. N. Arn..l^j905.

In Oregon und Washington.
\

Klickitat county, Wash., Suksdorf (1866); Near the Dalles, Oregon, Howell

Whitman county. Wash.

20. H. glabella Nutt., Torr. et Gray, Fl. N. Am. '1. 1840.

Syn.: Heuchera cylindrica xa.r. glabella (Torr. et Gray) WheelocU;

Bull. Torr. Bot. Club 17. 203. 1890.
J - , .

r ^

77, FI. N. Am. 2. 1905. \ ^^:
'.

L q

Washingt

Kootenai River, Dr. Hector; Ban fl', Alberta, McCalla; Upper Columbia, C. A. Gme«.

Kittitas county. Wash., El-mer; Hootonai county, Idaho, Sandderg; Spokane co

Wash ^

hi J

. -fjr.

f '

r^

4 -_

v^-

?^ -

* r

\

^
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:\

J'



V,

- ±

i

'j
_

y ^

_-"!

Beiblalt zu den Botanischen Jahrbuchern. Nr. 83. Q\

20a. var. Suksdorffli (Rydb.) n. comb.

Syn.: Heuchera Snksdorffd Rydberg, Fl. N. Am. 1. 1905.

Kommt in Washington vor, vielleicht nicht von der Art abzutrcnncn.

Pullman, Wash., G. V. Pipeh n. H97.

21. H. ovalifolia Nutt, Torr. et Gray, FJ. N. Am. 1. 1840.

Syn.: Heuchera cylindrtca var, ovalifoliu (Nutt.) Wheelock, Bull.

Torr. Bot.' Club. 17. 203, 1890.

//. saxkola Nelson, Bol. Gaz. 30. 118, 1900.

Von Wyoming bis Britisch-Columbien, in Washington, Oregon und

Nevada.

Indian Creek, Mont., Hvdukkg; Blue Mts., Oregon, Nj'ttall; Eastern Oregon,

Ciiick; Undine Falls, Natl. Park, Nei.sox n. 5687; Mammoth Hot Spiings, Yellowstoiie

Park, BiRr.LEHAus.

21a. var. alpiua (Watson) n. comb.

Syn.: HeueJiera cylindrica var. alpina Watson, King's Rep. 1. 9r»>j

i.-

1871.

H. alpina (Watson) Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Scheint auf Oregon beschrankt zu sein.

Eastern Oregon, Cusick n. 2539; Stein's Mt., Oregon, Gusick n. 1970.

22. H. Hallii Gray, Proc. Acad. Phil. 62, 1863.

Syn.: Heuchera gracilis Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905?.

In den hOheren Gebirgsgegenden von Colorado.

Greenhorn Mts., Gol., E. L. Greene; Pike's Peak, J. Ball; Pike's Peak, Gol.. Alice

KA.Mwuoi)(i892); Gameron's Gone, Gol, Clements n. 137; Palmer Lake, Col., Ostehhoit.

22a. var. grossularifolia (Rydb.) n. comb.

Syn.: Heuchera grossularifoU^i Rydberg, Mem. N. Y. Bot. Gard. 1.

196, 1900.

Scheint auf Montana beschrankt zu sein.

t . Pony Mountain, Mont., Rydberg et Bessey n. 4288.

23. H. sangninea Engelm. in Wisliz. Rep. 23, 1848.

Syn.: Heuchera Townseiidii Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Arizona, Neu-Mexico und nOrdJiclies Mexico.
N. Mex., C.Wright n. 1096; South Gatalina Mts., Pringle; Santa Rita Mts.,

- 4

-, c • ;

»hl\gle; Chihuahua, Mex., Prixgle, Townsenij et Barber.

23a. var. pulchra (Rydb.) n. comb.
Syn.: Heuchera pulchra Rydberg, Fl

Arizona.

Sabenio Canyon, Arizona, Griffiths n. 2565.

h ^ J|

. ', ,- ,

*
1

'

Sektion V. Heucherella Torr. et Gray, Fl. N. Am. 1. 581, 1846.

2i. H. papvifolia Nutt., Torr. et Gray, Fl. N. Am. 1. 581, 1840.

T J

Weit

Heuchera flavescens Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

H. Utahensis Rydberg 1. c.

von New Mexico bis Montana, vielleicht auch in Britisch-

Columbien und Alberta; geht westlich bis Oregon.
ft

f

' 1..
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Rocky Mts., H.VLL et Harbour, Lat. 39—41; New Mex., Fendler; Colorado^ Baker;

Oregon, Nuttall; Santa Mts., N. Mex., F. II. Snow; Yellowstone Park, Burglehaus;

Sherman, Wyo., J. E. Bodin; Minnehaha, Col., Clements n. 229; La Plata Mts', Col.,

N. T. Nelson n. 5480. *
' / /^

25. H. flabellifolia Rydberg, Fl. N. Am. 2. i905.
- .- r- J» .^ ^ t

In Montana, Britisch-Columbien und Alberta verbreitet.

Spanish Basin, Mont., Rydrerg et Bessey n. 4293; Montana, ex Herh. F. D. Kel^et

(1892); Belt Creek, Mont., F. W. Anderson; Great Falls, Mont., R. S. Williams n. 313.

26. H. Wootonii Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Komuit in New-Mexico vor.

White Mts., Lincoln county, N. Mox., E. 0. Wooton n. 283.
'!'r,

^
./

27. H. novo-mexicaua Wheelock, Bull. Torr. Bot. Club 17. 200^1 890.

L

New Mexico. .rV^' .^'^i

Pinos Altos Mts.. E. L. Greene; New Mexico, C. Wrkiht n. 1098; Mexican BounJ.

Surv. n. 4 06 and 406^, in Mus. Bot. Berol.

XI. Mitella Tourn. ex Linn. Syst. Ed. 1. 1753.

Syn.: Drummondici DC, Prodr. 4. 49, 1830.

Mitellopsis Meissn., Gen. 136, 1838.

Oxomelis Raf., Fl. Tell. 2. 73, 1836.

Pectiwitia Raf. I. c.

^,^ -

h ^ ?.

> r ' •
; :^'

.
»' a '-":

.r

Sect. I. Eumitella Torr. et Gray, Fl. N. Am. i. 585, 1840.1

!t

1. Mitella diphylla L., Sp. PJ. 406, 1753.

Syn.: Mitella oppositifolia Rydberg, Fl. N. Am. 2! 1905. '"^

.Weit verbreitet im atlantischen Amerika.

^r

**; i I

^ f-

; T J
" " '

' : ^^ . i ' * *^> rf^ *

i*T.*. ".J* Z ^»;

Wilmington, Del., ex Herb. Banks; Batavia, N. Y.; Reading, Pa., ex Herb. Brow;

Cleveland, Ohio, Krers n. 511; Centre City, Minn., B. C. Taylor'; Vicksburg, Tenn.,

Volt/; Milwaukee Wis.^ Lapham; Newport, R. I., F. Tweedy. i i-'i* /^T^'H ^'^

Forma intermedia (Rydb.) n. comb.
'•' .

.
•

. .,
-\
.-.KA.ii^--A_mA^'-^^' :-"^.-

' -

M 7

;

1^ ^^W

Syn.: Mitella intermedia Ryclbergj Fl. N. Am. % 1905.
*

In Wisconsin. Viellcichf em 'Hybrid zwischcn 'it/, dq^hipi und

M\ niida.
^.>;' r.^i-

' i^iiiC\^^
^Z

..^

'-::i ^-\ii h'- ' 1 r ^-
-J - . ' I - * a * > . . *.<4^-*. t»:^

*--

2. M. imda L., Sp. PL 406, 1753. ^
j ., f."^

i^ttUHriMa :>

Syn.: Mitella cm^difolia Lam., Encycl. i.' 196.uln!iM| /-ov

J[f! reniformis Lam., 111. t. 373. f. 2.^^^^^ V)v4^ y U : n t^

M. seapo-nudo Gmel, Fl. Sibir. 4. 175. tnotnA

^ X

^r^

r- "^ ;^

= ":

aU!*«*'-M.prostrata Michx.,'Tl. Bor. Am. 1.'270, <803.

M.niida var. 8 Torr. et Gray, Fl. N. Am. 1. 586, 1840.

^ K'
- J , j| i ^r

> H

i^r".

In Sphagnum-Sumpfen' una'lSuc^ten' Waidern^^n Newfoundland «na

Labrador bis Alaska und sudlicb' bis Minnesota/ Pennsylvania' un^

England.
vv''-^>*no%^ \ : ..(V^^'

New York, E. Tuckermax; Lake county, Minn.; Sheldon; Dane county, f'

„ ,, -^ .. .. -nr-^* tr * »: D r T\t>i T.v AI.T... _ . il. -'/Hhi'^'^'r.

n y_

Kunlein; Winnepeg Valley, Boirgeau; West Kootenai, B. C, Dr. Lvall. .f jr,^^-^^'^-. i -

^ ' .- ^i^'^i- - 'P v*; ^'-'f
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Sect. II. ^ntelUlstra Toir. ct Gray, Fl. N. Am. 1. 586, 1840.

3. Mitella caulescens Nutt. ex Torr. et Gray^ FI. N. Am. 1. c.

Mi 1. 201.
:'iV;u

In den Coniferenwaldern von Washington, Oregon und Idaho.

SealLle, Wash., C. V. Pu'ku n. 90: Lake Cocur d'Alenc, Idalio, Sanduehg n. 553;

Weslern Oregon, IIowel?.; Cascade Mts., Allen n. 0.

Sect. III. 31it0lliua Meisn. Gen. 136, 1830.

4. Mitella triflda Graham in Edinb. N. Phil. Journ. iS'6, iH29.

Syn.: MitellopsLs trlfida Walp., Rep. 11. 370, 18i3.
. ,

Mitella micrantha Piper, Erythea 7. 161, 1889.
^ <

-?<-

Mitella aiwmala Piper 1. c. ?

Oxomelis varians Raf., Fl. Tell. 2. 73, 1836.

^^ 0. micrantha (Piper) Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

0. aiwmala (Piper) Rydberg 1. c?

0. pacifica Rydberg 1. c.

« < <

In den Coast und Cascade Mountains von Californien bis Britisch-(.o-

lumbien und in den Rocky Mountains sudlich bis Colorado.

Cascade Mts., Wash., Allen n. 193; Olympic Mts., Wash., Elmek n. 2778; Eastern

Washington, SANnijEitG et Leibehg; North Coast Ranges, Cal., Chanuler n. 1555*\

hi- _ _

4a. var. violacea (fiydb.) n. conit).

.^
Svn.: Mitella violacea Rydberg, Biull. Torr. Dot. Club 24. 248, 181)7.

Oxomelis violacea Rydberg, Fl. N. Am. 9. 1905.

In den Rocky Mountains von Montana.

,,, .Spanish Basin., Mont., Flodman n. 527; Bridgcr Mis., Mont., Rvi.uekg ct Bessey

>'-*

5. M. stauropetala Piper, Erythea 7. 164, 1899. l^ , '\\
L ^ -

^^

Syn.: MUeUa
f ' if ' ^

:

. I . \\ Ji vU •}.i.---J I '

. . y
H ^

-J*

Oxomelis stenopctala (Piper) Rydberg, FI. N.;Am; «. 1903.

t.
"^

j% JL a i\7;T?// (Piper) Rydberg, 1. c. .,v\\iWvv i'^^^^'^^-

in Waishington und Idaho bis Colorado und Utah., v>\v>Vi\l.

.

Utah county, Idaho, Pipeh n. U98; Northern Idaho, Aitox; Eastern Washington,

pt?*^"*^
^' Leiberg; Kooteai county, Idaho, Sanouekg; Ncz Pci;ces county, Idaho,

Parley's Canyon,^-ER n. 3t86; Southern Colorado, BAKEn, Earle et Thacy n. 263;

V^") S. G. Stokes •';-,'•. ;
:'

, : ,i.i ;^' ;.;.. •. ^;^*/ i."-sKh//a;'- >
' ^' 1

^

/

^-rL---

- U

^- 31. diversifolia Greene, Pitt, l! 32, 1887~S9.
'

^yn-'. Mifella diversiloha (Greene) Piper, Erythea. 7. 162, 4 899.

Oxomelis diversifolia {Gn
^'on Californien bis Washington. ,, ,-,,,

"t-rthern Coast Ranges, Cal., Cha.ndleu' a. <555.

\m. 2. 1905.

.t ! . */

f*
.' -^^'^

.'K "
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:-i

:f

Sect. IV. Brewerimitella Engl., Nat. Pflfam. 2a. 63, 1890. .

7. Mitella Breweri Gray, Proc. Am. Acad. 6. 533, 1865. ,,,. ^
Syn.: Pectiantia Breweri (Gray) Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905^ ??

In den hoheren Sierra Nevada und Coast und Cascade Mountains sowie

'r-

don Rocky Mountains von Idaho.

Fresno county, Cal., Hall et Chandlek n. 391; Mt. Adams, Wash., Howell; Nevada

county, Cal, Jones n. 2566; Kootenai county, Idaho, Sandbeug n. 843.

8. M. ovalis Greene, Pitt, h. 32, 1887—89.
Syn.: Mitella Hallii llowell, Erythea, 3. 33, 1895.

Pectiantia ovalis (Greene) Rydberg, FI. N. Am. 2. 1905. .._:

In den Kiistenwaldern von Californien bis Britisch-Golumbien.

Mt. Hood, Oregon, Howell; Mendocino county, Gal., Greene; Olympic Mts., Wash,,

Elmeu n. 2777; Ydquina Bay, Oregon, Howell; Mendocino county, Cal, H. E. Bhow.v

n. 741.

Sect. V, Mitellaria Torr. et Gray, Fl N. Am. 1. 587, 1840.

9. Mitella pentandra Hook., Bot. Mag. t. 2933.

Syn.; Mitellopsis Drummondii Meissn., Gen. Com. 100, 1836.

Mitellopsis pentandra Walp., Rep. 2. 370, 1843.
'.?'-:—-.

Druminondia mitelloides DC., Prod. 4. 49. 1830.

Pectiantia mitelloides Raf., Fl Tell 2. 72, 1836.
. ^^rf

Pectiantia pentandra (Hook.) Rydberg, Fl N. Am. 2. 1905. ,

C > 1 t 1 J

Pectiaritia latiflora Rydberg, I. c.

.V •

'^ ^ . . , ^

Alaska und Britisch-Golumbien und sudlich in den Rocky Mountains

bis Colorado.

Cascade Mts., Lat. 49, Lyall; Mt. Adams, Wash., Howell; Selkirks Mts., B. C,

E. L. Gheene; Olympic Mts., Wash. , PiWr n. 9i3; Slide Rock Canyon, Col, Bakeb,

Eahle et Tkacy n. 152; Lynn Canal, Alaska, Krause n. 224; Wahsatch Mts., Utah,

JoxEs; Yellowstone Park, Rydberg; Colorado, Exgelmann. ^ n Tr-
t^ 't

pV

,X' .. x-.^
I

^

Ml. Tellima R. BroAvn, Frankl. Joiirn. Appx. 759.

1. Telliina graiidiflora 11. Brown, Frankl. Journ. Appx. 765.

Syn.: Tiarelkt aUernifoUa Fisch. in DC. Prod. 4. 50, 1830.

Mitella grandiflm-a I'ursh, Fl. Am, Sept. 1. 314, 1814.

Mitella acerifolia Schlecht. ex Led., Fl. Ross. 2. 228;''

Tellinia oclorata Howell, Fl. NW. Am. 1. 199, ^903.'*-^^^^^

Mitella brevifolia^jAhQTg, Fl. N. Am. 2. 1905. '
'

''

"'^v"

- ri-

- H^

H ^

-^

n-• - .-',

I A J.-y^-In den Kiistenwaldern von Californien bis Alaska.

Sonoma county, Cal, Congdox n. 274; Oakland Hills, Cal, HiLUEiiiiA.vD; ^'^^^^

Oregon, Howell; Fraser River, B. C, C. B. Wdob; Disenchantment Bay, Alaska, Ptosio.

n. 83; Vancouver Island, Rosexdahl; Okanogan county, Wash., Elmer n. 743. -

XIII. Elmera Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

1. Elmera racemosa (Wats.) Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Syn.: Heuchei-a racemosa Watson, Proc. Am. Acad. 20, 1885.

>f''

-1

- Tl

H >

'l > _ "
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TeUima raceniosa (Wats.) Greene, Erythea 3, 55, 1895.

In den hoheren Gebirgsgegenden von Washington.

Ml. Rainier, Wash., Allex n. 4 96; Olympic Mts., Wash., Elmeh n. 2641; Okanog.m
county, Wash., Elmer n. 689; Olympic Mts., Wash., Ph-er n. 2215.

XIV. Lithophragma Nuttall, Journ. Acad. Phil. 7. 26; Toir. et Gray, Fl.

N. Am. 1. 583, 1840.

Syn.: Pkure^idotria Raf., Fl. Tell. 2. 73, 1836.

1. Lithophragma tenella Nutt., in Torr. et Gray, Fl. N. Am. 1.

583, 1840.

Syn.: TeUima tenella Walp., Rep. 2. 371, 1843.

Lithophragma parviflora A. Gray, Ives Rep. <5. 1860.

L. rupicola Greene, Erythea. 3. 102, 1895.?

L. hreviloha Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Hauptsachlich in dem Great Basin verbreitet.

Modoc county, Cal, Mrs. R.M.Austin; Yellowstone Park, Nelson n. 5:155; N\V.

Wyoming, C. G. Parrv (1873); N. CaJ., Nuttall.

2. L. australis Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

In Colorado verbreitet.

Gunnison watershed region, Cal.; C. F. Bakeh n. 2^5.

3. L, glabra Nutt., Torr. et Gray, Fl. N. Am. 1. 584, 1840.

Syn.: TeUima glabra Walp. Rep. 2. 371, 1843.

Lithophragma hulhifera Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Von Californien bis Britisch-Golumbien und in den Rocky Mountains.

Klickitat county, Wash., Howell; Oregon, Engelmann; Whitman county, Wash.,
Kljibr n. 80; Cedar Hill, V. I., Macoun; Columbia Falls, " — -..

county, Cal., C.J. Fox; Spokane, Wash., Heller (1896).

Willi

4- L. parviflora Nutt., Torr. et Gray, Fl. N. Am. 1. 584, 1840.

TeUima parviflora Hook., Fl. Bor. Am. 1. 239, 1833.

Pleurendotria parviflara Raf., Fl. Tell. 2. 73, 1836.

P. reniformis Raf., 1. c.

Mitella parviflora Dietr., Syn. 2. 1539, 1840.

Von Brilisch-Columbien bis Oregon und von Assiniboia bis Utah, Colo-

'+^'^

4- ^

- ^

rado und Sud-Dakota.
Horse Creek, Wyo., Buffum; Eastern Oregon, Cusick n, <6i2; Salt Lake City,

^tah, S.G.Stokes; Bridger Mts., Mont, Rydberg et Bessey n. 4306; Seattle Wash.,
^JPEu n. 89; Piedmont, S. Dak., Alice D. Pratt; Yellowstone Park, Burglehaus.

3. L. afflnis A. Gray, Proc. Am. Acad. 6. 534, 1865.

Syn.: Lithophragma heterophylla Torr. Pac. R. R. Rep. 4. 90, 1857.

TeUima afflnis Bolander, Cat. 11. 1870.
i

; K_-" - r L

TeUima 1. 106, 1893.

agina 102, 1895.

L. trifoliata Eastwood, Bull. Torr. Bot. Club. 32. 200, 1905.

In Californien.

Mart*

^'*^^'^^ Hill-, Cal., Michener et Bioletti; Amador county, Cal., Hansen n. 93;

\v f'^t^'
^^''» Chanhler n. 867; Sonoma county, Cal, Bioletti; Solano county, Cal.,

Jepson; Sonoma conty, Cal., Congdox n. 27 J.

-
I

"1
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f

6. L. heterophylla Torr. et Gray, Fl. N. Am. 1. 584, 1840.

Syn.: Tellima heterophylla Hook, et Arn., Beechys Voy. 346, 1840.

Lithophragma triloba Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905. '* -''^

Auf Califbrnien beschrankt. ''• ^^ ''*

Ilumbolt county, V. Rattan; Silver Mt, mLi)EiiiiANi>; Sonoma county, Congdox;

'^f-

Monterey county, Elmer; Saratoga Springs, B. F. Leeds. ^

7. L. Bolanderi A. Gray, Proc. Am. Acad. 6. 535, 1865. ^ ,

Syn.: Tellima Bolanderi Bo]ander^ Cat. 11. 1870. ' ^^^ *'^^^'^ ^

Tellima scabrella Greene, Erythea 1. 106, 1893. *-'' ^'^^^

In Galifornien ; sehr nahc mit der vorigen verwandt.

Mendocino county, E. L. Gbeene; Sierra Nevada Mts., Allen; Mt. Diablo, C. F.

Baler; Geol. Surv. Gal., H. N. Bolanoeu n. 3821.

8. L. cymbalaria Torr. et Gray, Fl. iN. Am. 585, 1840. ,

* J

Syn.: Tellima cymbalaria Walp., Rep. 2. 272, 1843. .r;... •;?*;:?}

Lithophragma intermedia Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905J
- I.

\ -

a:.

L. catalinae Rydberg, 1. c.
%'AL .

H
* J

-.^

In Galifornien.
w

t

Passadena, Jones n. 3223; Los Angeles, ILvsse; GcoI. Surv. Cal., Bhewkr; Mendo-

cino county, Bolander n. 3831. ' '*' '
'*

''

XV. Conimitelia Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.
V, I'M.l'-^ ,{ .h

Heuchera D. G. Eaton, Bot Gaz. 15. 62, 1890.

n

O

^.i ^- ^ ->"

TeZ/w^a Greene, Pitt. 2. 162, 1889—92.; ^. >

::

'-V

irh r.' h;*ii .* (*>;*<':. *f ..,...-
'^ G

^T i' - ^-^ ^-

:!i-Mu1

1. Conimitelia Williamsii (d: C. Eaton) Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1903.

Syn.: Heuchei^a WiUidmsii D. G. Eaton, 1. c. *

, . ^ ,

Tellima nudicaulis Greene, 1. c.
1

ti i i

Tf^?/; - ^

Wy L. ^ 1
I

Montana, Rydberg et Bessey n. 4302; Oregon, Burke; Belt Mts.. Monl., n.

WnjjAMs n. 179; Yellowstone Park, F. H. Blrglehaus.

XVI. Chrysosplenium Tourn. ex Linn., Syst. I. ITSo.tft^.w bii< I.:
,

^ r -.

^ r-

«»-*-' " _ i'^'i-i

Sect. L AltcrnifoliaiiL_ .,.,y!.,:ii ..,r>i,i».^^

1. Ohrysospleuittm alteniifoliuin l!^ Sp! Plv'398, 175;J.'J ;5r..>i ^3"!^-

Iin westlichen Alaska. -' -M*'^^ «'^- ='^^ -•'-''
' ^^"'^l*'

f-

- - + ^ ^

An der BehringsstraCe, KRAtJSE"i3. 179.^%^^!* 'v*^'-'^ .M.smviA'V^^Wv
;

<. forma lowensis (Rydb.j n. comb! '*'^i<'« ..u;\\»^-^^^^'V
__;

Syn.: ChrysospUniurk loivmsls Rydberg, Briltori's Manual. 483, lyw
•

Im nordosthchen Iowa. :

^^* --' .^wu ..

.

J "
<

H - -^.

w h
1 H

' -

2. Ch. beringeaniim Rose, Bot. Gaz. 23. 275, 1897.
-

' ,
'

^^U'." "

"..' -'-^

n.n'i^^
I. /% - '- r- '

n

.i^

/ _

..- :-"^

^ ^ .

-

St./ Paul Island.'
; ; ; V .

St. Paul Island, Macocn n. 65, True el Prenti^ n. 66^ ...^^ , ,^ ^ .y,...^.);:;,l JU;,^;-

r ,'

J

7-' - '-.'

i.y
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3. Ch. tetrandrnm Th. Fries, Bot. Notis. 193, 1858.

' Syn.: Ch. alternifolium var. tetrandrum (Fries) Lund, Bull. Acad.

Sci. St. Petersb. 23. 343, 1877.

Alaska, Britisch-Golumbien und in den Rocky Mountains von Colorado.

Kolzcbue Sound, Alaska, Bekchey; Jasper House, Rocky Mts. , Biukk; Rocky

Mountains, Drummond.

Sect. II. Oppositifolia.

'.'

Jh

. ^

4. Clirysospleuium ainericannm Schweinitz^ Hook. FI. Bur. Am. 1.

242, 1833.

Von Nova Scotia westlich bis Manitoba und sudlich bis Georgia, Ohio

iHid Minnesota,

Cleveland, Ohio, Khebs; Canada, Macoux; Canada, Mrs. SiitiTVui); Smoky Mis.,

Tenn., Rugel n. 266.

5. Ch. Scouleri (Hook.) Rose, Bot. Gaz. 23. 275, 1897.

Syn.: Ch. oppositifolium var. // Hook., Fl. Bor. Am. 1. 242, 183.

Ch. glechomaefolium Nutt., Fl. N. Am. 1. 589, 1840.

Im westlichen Washington und Oregon.

NVV. America, Scoulkr; Valley of the Nesqually, Allex; Western Oregon, I!<>\vkli.

{<88<); Pierce county, Wash., Piper n. 748.

XVII. Lepuropetalon Ell., Bot. S, Gar. et Ga. 1. 370, 1817.

Syn.: Pyxidanthera Muhl Gatal. 24. 1813.

Crypfopetalum ilook. et Arn,, Bot. Misc. 3. 345, 1832.

<• Lepuropetalon spathnlatum (Muhl.) Ell., Bot. S. Car. et r,a. 1.

370, 1817.

Syn.: Pyxidanthera spathulata Muhl., Catal. 24, 1813.

Cr7jpto2)etalum pusiUiim Ilook. et Am., Bot. Mkc. 3. 345, 1832.

Lepuropetalon pusilium C. Gay, Fl. Ghil. 3. 42, 1847.

Kommt zerstreut in South Carolina, Lousiana und Texas vor; audi

an der Kuste von Chili.

Texas, Drummond n. 96; Houston, Texas, E. Hall n. 236; Louisiana, Snonr; Charl-

^^^^i S. C, Dr. Greene; Galveston Bay, Texas, Dkummom); MontiviJio, Chili, Gildert
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'•'i- Sie findet sich nur im Himalaya und den Gebirgen Chinas und

Verlrilt hicr die fehlende A. sllvestris L. Im Himalaya ist sic hach-

gewiesen in Kashmir! Sikkim! und in Chumbi! (gehort zu Siid-Tihcl); in

China in Yunnan (teste FnANcnET in Plant. Delavayan). Sic kommt hier in

der temperierten bis subalpinen Region von 2000—5000 m, besonders auf

Kalkfelsen vor, und tritt in 2 Formen auf:

Var. 1. sciicea Hooker f. ct Thomson in ¥L Brit. India (1858) p. 8
4

niit scidig behaarten Bliiltern; Form der hoheren, subalpinen Region.

Var. 2. glabriuscnla Hooker f. et Thomson 1. c.

kahler; Form der niedercn Regionen bis etwa 3000 m.

Series 5. Virginiana m.
*^

Species coUectiva

Anemone yii*giniana L. emend.

umfaBt die Arlen A. virginiana L., ui. i^iparia Fernald, cylifidrica Gray.

,.
Gi. A. virginiana L. Spec, plant, ed 1 (1753; p. oiO sp. M.

Charakterisiert durch kraftigon , hohen Wuchs und ziemlich kurzes

Rezeptakulum. Sie ist verbreitet von Nord-Neubraunschweig bis

Sudkarolina bis etwa 33*^ n. Br.; westlich bis zu den Rocky Moun-
tains! und zum Kaskadengebirge! von 55^ n. Br. bis etwa 49^ n. Br,

Besonders haufig ist sie im Seengebiete in den Staaten New York! Ohio!

I'ennsilvanien! Vermont! New Yersey! Jenseits der Alleghanies sfidlich bis

Missouri! und Kentucky! Sie liebt besonders die Abhiinge der Gebirge

und fehlt in den Steppengebieten (vergl. Taf. II); in den Staaten westlich

vom Seengebiete ist sie sehr selten und siidlich 45^ n. Br. ersetzt durch

cylindriea (vergl. unter Nr. 66).

65. A, riparia Fernald in Rhodora I (1899) p. 48 tab. 3.

Die Art scheint, wenigstens was den Bau des Rezeptakulums betrilVt,

Abbildung inerne Mittelstellung zwischen 64 und 66 einzunehmcn. Dei

3er Rhodora nach unterscheidet sie sich habituell nur sehr wenig von der

folgenden. Ich babe kein Material von A. riparia gesehen.

r 'I.

'
r 'm ^

1 'r ^ ' ^

Sie findet sich nach Small (F1. South. United. States 1 903) und Fer-

^*»-i> (!. c.) nur in den Alleghanies von Quebec und Neu-Braunschweig

Sfidlich bis Nordkarolina und Tennessee. '
•

-J " '-

^

66. A. cylindriea Gray in Ann. Lye. New York (1836) III p. 220.

-*Si Charakterisiert ist diese Art vor 64. durch viel zarteren Wuchs, starker

geleilte Blatter, dichtere, angedriickt-woUige weiBe Behaarung und ein viel

eres Rezeptakulum. Sie findet sich von Neu-Braunschwcig im at-

'antischen Nordamerika, sudlich nur bis Neu-Hampshire! SiJd-Ver-

"»ont! und Nord-New-Yersey (nach A. Gray Synopl. Fl.) und West-New
»ork (bei Boston teste Prmzel Revisio). Im Seengebiete kommt sic vor

"» den Staaten Ohio! Jowa! Minnesota! Illinois (nach Gray Botany) und
geht sudlich bis Missouri, wo sie noch bei St Louis! vorkommt. Westlich
geht A. cijUndrica bis zum Saskatchewan!, wo sie bei o2" n. Dr.

BoUnisohe Jahrbucher. XXXVII. Bd. 17

^h-

^'

FT 1

^^ -
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den nOrdlichsten Punkt ihres Gebietes erreicht, dann sudlich durch Mon-
tana! Sud-Dakota! Nebraska! bis etwa 40" n. Br. und im pazifischen Teile

bis Sud-Colorado! und New Mexiko! hier etwa bei 3^° n. Br. die

Siidgrenze erreichend.

Wenn wir die Arcale der beiden Arten 64 und 66 vergleichen, so er-

'^U^.l^

^

gibt sich folgendes: ti^^fi
,

Rocky Mountains

Nord- Siidgrenze

Mittlere Verein. Staaten
*

(Prariengebiet)

Nord- Sudgrenze

A. virginiana L
J

55^ n. Br

A, cylindrica L I 52° »

45° n. Br

32° 7>

5-2

n9

54°

55°

46—48^n.Br
39—40" >

4 a

Wir sehen also, da6 A. cylindrica Gvvl^^ erheblich Aveiter nach Siiden

in die Priirien vordringt als virginiana^ wahrend die Nordgrenzen beider

Arten unsrefahr zusammenfallen.
V t 1 _

->:.^nv?-

Series 6. Ida m. r

\. Etuberosa m.

67. A. multiflda DC. Systema I (1818) p. 209.

In den nicht sehr jrroBen Formenkreis dieser sehr, weitverbreiteten an

der starken Blatlteilung leicht kenntlich^n Art gehoren u. a. A. hudsoniQVfl

Richardsonj magellanica auct. (Daher auch die Bastarde oder vielmenr

multiflda und unter einander ferlil, cf*

Jr. . ^.

- ^

Blendlinge zwischen

Janczewski, Les hybrides du genre Anemone 1889], ferner J. lanigera Gs.y

^

A. Commersoniana Richardson apud Sprengel. Am meisten variiert bei

7nidtifida die Ausbildung (Lange,

xlberelnstimmt sie auch mil decapetala

lassen sich deshalb allein auf Grund dieses Merkmales nipht z. B. Uinigeijf
X I

und glohosa Nutall. als Arten abtrennen.

multlfid

4 C

''-.

i

zwei ungleich groCe feil-

gebiete, in das 1. gruBere, nordamerikanische und 2. das, sii^dameri-

kanisch-andine; beide sind getrennt durch die sehr groBe Unterbrecbung

des Areales von Utah und Sud-Coforado bis Nordchjle und Bolivia,:;; *:-.

1. Das nordamerikanische Gebiet ist folgendermaBen begrenzl-

der St. Lawrence-Bucht (Goldie) fiber die

-J

Die Nordsrenze verlauft von

Iludsonbay in nordwestlicher Richtung nach der Mundung des Mackenzie,

wo A. multiflda (teste Hooker, Fl. Bor. Amer. I p. 7) die KiJste ^^^^
meeres erreicht; von hier verlauft die Grenze in sudwestlicher RicMuof

zur pazifischen Kuste, die etwa bei 60° n. Br. erreicht wird; hier

A. vmltifida noch im Gebiete des Lynnkanals I vor (Dr. A. et A.

Reise nach dem sudOsthchen Alaska n. 102. 103. 516). Die

:^'

"^

verlauft parallel mit der Kiiste bis nach Oregon!, wo sie nach Sudoslen

\,
y

'-- >^''-
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umbiegt und zur Sudgrenze wird, welche durch Nevada (Nordost), Utah!

(Sudwest) und im Bogen durch den Norden von Arizona verlauft, hier bei

35^ n. Br. den sudlichsten Punkt erreichend, dann durch Sud-Colorado!

Nebraska, Jowa (Sild}, Illinois, Indiana (Nord), Ohio (Nord), Pennsilvanien

[Nordwest), New York nach Nordost-Maine (Furbich!) und Neu-Braun-

schweig und zur Insel Anticosti (teste A. Gray) in der St. Lawrence-Bucht

zuriick.

2. Das siidamerikanisch-andine Gebiet beginnt in Nordchilc! bei

etwa 20^ s. Br, und erstreckt sich in den Anden und ihren ostlichen Vor-

bergen (Westpatagonien) siidlich bis zum Kap Horn (IIahln n. 79 teste

Britton 1. c), wo A. multiftda bei 56^ s. Br. den sudlichsten Punkt
der Gattung Anemone erreicht; sie ist die einzige Art, welche den

45.^ s. Br. iiberschreitet. In die Grassteppen Patagoniens scheint sie nicht

vorzudringen, sondern auf die Ostabhange der Anden beschrunkt zu sein;

sie verhalt feich hier demnach anders als in Nordamerika, wo sie im nurd-
r

lichen Grassteppengebiete, in Nebraska, vorkomnit.

Eine Ubersicht der Formen von multifida zu geben, muB ich mir

•Bgenblicklich versagen, da das mir vorhegende Material hierzu nicht aus-

reicht; ich will hier nur so viel hervorheben, daB die oben genannten

Arten als Varietaten hierher zu stellen sind, demnach waren zu unter-

scheiden:

Var, hud^oniaiia (Richardson) m.

Synonym: A, hiidsoniana Richardson in Frankl. I. Journ. ed. 2, App. 22.

-' ? hn Gebiete der Hudsonbay bis in die Gegend nOrdlich vom Seen-

gebiete verbreitet.

^ Var. lanigera (Gay) m.
- Synonym: A. kmigera Gay, Fl. chilena I (1845) 22.

un SiidlirLpn Alr^clrf^ ^^wA ^(w^tXe^w Aav RnpUv Mmint.ains.-^1
L

4-

A
dr'

^4

Var. glohosa (Nuttallj m. .

Synonym: A. glohosa Nultall ex Prilzel in Linnaea XV (1842J 673.

Weiter verbreitet und zum Teil mit voriger identisch. (?) .

Var. Commersonlami (Richardson) m. .;.-

Synonym: A. Commersoniana Richardson apud Sprengel; DC. in

Deless. Ic. I (1820) 4.

mn r

Var. magellanica (hort.) m.
Synonym: A. magellanica hort

'.' Im sudlichsten Chile und Westpal
zugehurigen Inseln.

' I

^fr.

- - V £-

2. Tuberosa m. iU .
!'

i.

Species collectiva , *^
r.

1

1.'- -

A. decapetala Ard. emend.
"mfaBt die Arten: A. decapetala Ard., A. sphenophylla Poeppig und A. caro-

liniana Walter.

>
:

^ \ J 17
. ."s
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68. Anemone decapetala Arduini, Spec Bot. II. XXVU. (1764) t. 12.

In den reichen Fomienkreis dieser ebenfalls weitvcrbreiteten Art ge-

horen u. a. A. trilohata Juss. Ann. Mas. Paris KI (1804) p, 248 t. 21

Fig. :i; A. Mcrophj/Ila Nutlali in Torrcy und Gray, Flora I ('1838) p. 12;

A. Berhndieri Pritzel ! in Linnaea XV (1841) p. 628; A, hicolor Poeppig!,

Syn. PI. Amer. auslr. msc. Diar. 104; A. tnternata Yahl, Symb. Ill 1794)

p. 7'i t. 6o; A. fiminriaefolia Juss. Ann. Mus. Paris III (1804) p. 274

t. 20.

Fiir eine cngore Verwandiscbaft dieser Art (und der folgendeii) mil

A. midUfida DC. sprcchcn folgende Tatsacben: 1. Der Habitus ist bei

beiden in den moisten Formcn vollkommen iibereinstimmend. 2. Der

Bh'ittscbnitt (starke TeiUui^ , sowobl der Grundblatter wie des Jnvolukrunis

ist bei ihnen vullig gleicb inur zeigt decapetala eine groRere Formenmannig-

falligkeit;, ebcnso stimmen iiberein 3. der Fruchtbau (vergl. Fig. 4 /i und

Dl 4, Der Bliitenbau. 5. Der Bliilenstand (meist nur 'cine Bliite

vorbanden, seltencr sehr sparsamc Verzweigung aus der Achsel der Invo-

lukralblatter). (Weiteres siehe unter S. 327—328.

A. decapetala Arduini Iritt ebenfalls in zwei getrennten Teilgebieten

auf, verlialt sicli jedoch anders als midtifida.

1. Das nordamerikaiiische fPriirien-) Gebiet.

In Xordamerika findet sicb A, decapetala nur ini Stcppengebiete

der siidlichen vereinigten Staaten. Ibr Gebiet ist bier foigendernialien

unigrenzt: Vom nurdlichen Alabama vcrliluft die Nordgrenze durcn

die Mississippi-EI)enen in westnordwestUclier Riehtung von 35" n. Br. b's

etw-a 40** n. Br. in Utah durcb die Staaten Mississippi, Arkansas, Indian.

rcrritorium (SiideiV;, Neu-Mexiko! (Mitte, bei 35'' n. Br.) zum SiidfuB der

Rocky Mountains diesen umgebend nach Utah! (hicr bei 40** n. Br. nOrd-

licbstes Vorkommen); hier iiach Siiden umbie2:end als West^renze durcn

Utah, durch den Norden von Arizona, dann als Siidgrenze nach Osten

unibiegend durch den Siiden von Xeu-Mexiko! und Texas, Louisiana, Missis-

sippi, nach Alabama zuriick zwischen 33" und 31" n. Br.

2. Das sudamerikaniscbe Gebiet bcginnt bei etwa 15" s. Br. in den

Anden von Bolivia! (M. Banc. n. 1923; K. Fiebrig n. 2375 und 2375',

von bier vcrliiuft die ^'ordgrenze ostlich durch Paraguay nach don Ge-

l)irgen von Sudijrasilien nach Minas Geraes! (A. F. Regxell n. 240) 1"^

etwa 15" s. Br.: bier nach SQden unibiegend vcrlauft die Ostgrenze parallel

der Kiiste durch Sao Paolo, Parana, Rio Grande do Sul! nach Uruguay:,

wo A. decapetala nocb bei Monlevideo! vorkonimt. Hier verliiBt die Grenze

die Kiiste und vcrlilufl ni siidwestlichcr Riehtung als Siidgrenze durcl'

die Mitte von Argcntinicn iiher die Sierra de Cordoba! zur lUo-Ncgro-Mnn-

dung! (bier l)ei Carmen de l*atagones!j und zu den Anden von C.bile, f"

sie bei 40" s. Br. crreicht. Die Westgrenzc verlauft von hier paraHe

der pazifischen Kiiste nCirdlicb nach Bolivia zuriick. In den Kordillcrcn is^
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A. decapetala iiberall auf kurzgrasigen, lehniigcn und sandigerij ti^ockeneren

Abhangen und auf Triften hiUitig.

Das siidamGrikanische Gebict ist erheblich formenreicher

als das nordamerikanische.

69. A. splieuophylla Poeppigj Fragmenta S^mopseos pknt. Chil, Dissert.

:i833) p. 27.

Die ini Berliner ITerbar aufbewahrten Originalexemplare dieser Art,

sindj wenn auch nicht sehr, so docb dcuUich abweichend von den in Nord-

chile sonst auftretenden Forinen der vorigen Art. Aus Nordamerika babe

ich kein Exemplar gesehen, was mit den Originalen iibereinstimmte, es ist

mir daher sehr zweifelhaftj ob A. sphcuopJnjlla dort wirklich. wie angegeben,

vorkommt.

1

.

In Nor d am c r i k a wird sie angegeben fii r die s ii d \v e s 1 1 i c h e

n

Vereinigten Staalen: Utah (Af. E. Jom:s: JohiXSO-n Parryj; Neu-Mexiko

Wrigt); Arizona, Sierra Tiiscon (Pringle); Verde River Mesa (Smart] nach

BrittoiX in Ann. New York Academy of Sciences 1892 vol. VI p. 220.

2. In Siidamerika ist sie gefundeu in Nordchile! auf grasigen

Si

Hiigeln bei Concon! (PorppiGscbc Originalpflanzcn; n. 151) und Juan P'^er-

nandez (Reed).

^0. A. carolhiiana Walter, Flora Carolin. (1788) p. 157.

Synonym: A, Waltcri Pursb, Fl. Bor. Amer. II (1803) p. 387.

Erheblichcr verschieden durch die in typischer Ausbildung^) viel

roBeren Bliiten und sonst meist zarteren Wuchs ist diese Art der Stcppen

(ier sudlichen Vereinigten Staaten. Sie ist verbreilet in den trockenen

Ebenen von Nord-Carolina, Georgia bis Nord-Florida (siidlicbstes

^^orkommen etwa bei 30^ n. Br.) durch Alabama, Illinois! (Patterson in

*^ebb Herb. Amer. n. ;i;)3), Missouri!, Corn-Creek imOzark-iicbirge! (W. IIoff-

->UNx in Herb. P. Ascherson), Wisconsin, Dakota, Nebraska, Kansas, Indian,

'lerritoryl (Busn n. 89i) bis Texas! (Menzel n. 41. 43; Hooker u. a.).

ie ist eine typische SteppenpHanze und meidet die Gebirge giinzlich.

Seclio V. Anemonidium Spach.
'^'- A. (licliotoina L. Spec, plant. I (1753) p. 540.

Synonym: A. penn^ilmnica L. Mant. II (1771) p. 247.

'i- canadensis L. System, cd. XII (1706—68) t. HI app. 231.

^1- imgnlan's Lamarck, Diet. I ;t783) 167.

-^. acomtifolut Micbaux, PI. Amer. bor. I (1803) p. 320.

^er stranv Wuchs, die starren, stark kutinisierten BUUter, der harte

^I'-'ng'H charaklerisieren diese Art als Bewohnerin ungcscbiitztcrer Slandorte.

'^'
^^f<-lioto,na meidet auch scbatligc, feuclde Laiibwiilder und lindet sich

'^^ ^^n Abbaug^^u der Gebirge in liehtcm Gebiisch oder in Xailehvaidern

"^'^ "1 (ien ausgedehnten Grassleppengebieten Asiens und Nordamerikas

*^^Si. nKiii), Herbariuni Aiiierieannni i\o. 35;J.

^^
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4f

und zwar besondcrs im Uberschwemniungsgcbiete dor Wasserlaufe. Ihr

Areal zerfallt in zwei gclrennle Gebiete:

1. Das asiatiscbe Gebiel: beginnt im Ural, wo A. dicJiotoma \ox\

54 "" bis o9" n. Br. vorkomnit; die westlichsten Slandorte sind Talilzky, Irbil,

KoserewOj Nitzinskoe im Gouvernemenl Perm (nach Korsihnsky, Tent. Fl.

ross. or.); sie erreicbt demnach Europa an der Westgrenze ibrcs Arealcs.

Vom Ural verlauft die Nordgrenze in nordOstUcher Richtung zum untern

Ob, den sie etwa bei 63*^ n. Br. uberschreitet, dann durcb die nordlichc

llalfle des Goiivernemenls Jenisseisk zur unteren Lena, wo sie fast den 70.

Breilengrad erreicbt (Standorte: Namski-UluB, zwiscben den Miindungen

der Kenkema und Sitla; bei Sbingansk; bei Sineje [nacb Trautvetter in

Act. Hurt. Petropol. V 1877—1878 p. 9 und X 1887—9 p. 484]). Von

der unteren Lena verlauft die Grcnzc Kings der Jana zum Wercbojanischen

Gebirge^ zur sibirischen Kuste!, die sie bei 60*^ n. Br. erreicbt, zur Nord-

spitzo der Insel Sacbalin!, wo A. dichotonni nach F. Schmidt, Fl. Sachalin

1868 p. 103 im Norden auf Grasplatzen und an grasigen Abbiingen im

Norden seltencrj im Siidcn haulig ist. A, dichotoma scbeint im Tschuktsehen-

lande und auf Kamtscbatka nicbt mebr vorzukommen und aucb den Kolyniaflal)

nicbt zu erreichen. Von Sacbalin verlauft die Ostgrenze nacb dem Norden

von Japan, wo A. dichotovm nur bis 43" n. Br. zu gehen scbeint. Sie i?i

nachgcwiesen auf Jcsso! (bei Kushiro! Morikatsu teste Boissieu) und den

vorliegenden kleinen Inseln, z. B. Kunasbiri, Rebunsbiri (teste Huth). ^on

Yesso verlauft die Siidcrrenze nacb Nordkorea. In der Mandscburci ist

A, dichotoma liaulig in den Provinzen Amurland, Ussuri, Siidussuri, Kirin,

Mukden (nacb Korshinsky A. IL Petrop. XII 1892 und Komarow Fl.

mandschur.). In Nordkorea ist sie seltener. Von bier verlauft die Grenze

nacb dcm Chingan-Gebirge! (Maximowicz); diesem folgend, nach Westen

umbiegend, dcm Oberlaufe des Kerulen! folgend, zum Selenga-Flusse! durch

das Tanu-OIa-Gebirge zum Altai! und von bier etwa parallel dem 50. .

n. Br. zum Sudural.

2. Das nordainerikanische Gcbiet ist nordlich ganz ahnlich wio

das der A. lirgimana und nemorosa begrenzt durcli eine Linie, die an

der allantisclicn Kiisle etwa bei 54" n. Br. beginnt und sich iiber dn^

Hudsonbai (55" n. Br.) bis zum Nordende der Bocky Mts. (68" n. Br.)!''"'

zicbt und die es nOrdlicb umgeht [A. (lichotonm kommt nacb Hooker 1- c-

in der Niibe der Mackenzic-Mundung vor), Jenseits der Bocky Mountains,

an deren Westabbang, ziebt sicb die Westgrenze sudlicb l)is zu den Salz-

steppcn von Ctab!, d. b. bis 33" n. Br. Sic biegt bier nach Osten m"

und verlauft als Siidgrenzc durcb Siid-Colorado! (Henry 1894), Ost-

Wyoming! (A. Nelso.n), Sud-J)akuta, Wesl-Jowa, nacb Missouri! (noch bei

St. Louis) und durcb Tennessee nacb dv-^n Allegbanies, in denen sie bis etwa

35" n. Br. gebt, dann durcb den wesllicbstcn Toil der Allogbanie-Staaten

(Nord-Carolina, Virginia; nacb Maryland.
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Wie schon oben angedeutet (p. 207), stimmen die Pflanzen Nordameiikas

nicht vollstandig mit den sibirischen uberein; ich mOchte diese daher als

eigene Untcrart ansehen und gliederc demnach die Art so:

Subspec. 1. geimiiia m.

Involukrum moist 2blaltcrig; Grundblatter zur BlfUezeit feblend.

Var. a. vulgaris m.

Tnvolukral- und Involucellarblalter vorn deutlicb und qr tief gczahnt

bis eingeschnitten.

Gewuhnliche Form des asiatischen Gebiet(3S.

var. (5. japoiiica Iluth in Bulletin, de riI(Tb. Boissier V (I897<

no. 12 p. lOTo!

Involukralblatter vorn Avenig oder gar nicht gezalint.

Nur in Japan.

Subspec. 2. peimsilvaiiica (L.) m.

Grundblatter zur Bliitczcit stets vorhanden, Involukrum 2- odev t^ehr

ofl 3blatterig, Pflanzen oft starker angcdruckt-wollig behaart.

So im nordamerikanischen Gebietc.

Seclio VI. Hoiiialocarpus DC.

Series 1. Involacratae ni.

Species collectiva

Anemone narcissiflora L. emend.

umfaBt die x\rten A, nmxissiflora und A. demissa Hooker f. et Thonis.

72. A. narcissiflora L. Spec. Plant, ed. 1 (1753) p. 542.

Kin sehr crroBes und Ostlich mit Nordanierika zusammenhangendos
Areal besitzt dicsc, durch ihr A'orkomuion in den Gebirgcn Mitteleuropas

bekannte, typische Glazialptlanzc. Sie ist verbreitet in den Pyrena.ni und

den Gebirgen Nord- und Zentralspanicns ;nach Willk. et Lge.); hier jedoch

selten; ferncr in den Alpen, Vogesen, im franzOsischon Jura. Sie ist jedoch

^'^tich in den Alpen recht selten; sie lindet sich hier in den Seealpon!,

Savoyenlj der Schweiz!, Tirol!, Vorarlbcrg!, in den bayerischen Alpen!, in

Ober-Wurttemberg! (in der schwabischen Alb!), in Ober-Baden! (im Hegau!
,

in Salzburg!, Ober- und Niedcrosterreich!, von hier nordOstlich im ganzen

Sudetenzuge: im Riesengebirge!!, Rehorngebirge!, Glatzcr Gebirge! Gescnke!

Karpalhen! Tatrall Gahzien! Podolien! AVolhvnien! Transsilvanien! Siidbch

'"1 Apennin bis in die Abruzzen vordringend. Siidustlich in Kiirntcn!

Kram, KroaUcn! Serbicn (Stara Planina), Bosnien! Horcegowina!, Bulgarien!

fauf dem Berge Kom, Vilosa, Rilo), Montenegro, Albanien ([.jubitra-Bergo).

^umunlen, Rumclien, :\[azedonien, den Gebirgen Kleinasions! (teste BorssiKn

Of.), dem Kaukasus und alien seinen Vorbergen, avo sie aiif Wii^scii

_^j;
subalpinen nnd alpincn Region von 1000 bis iiber 3000 m bautig und

'^uoerst formcnreich auftritt. Isoliort trilt A. net rcissiflorn im siidlicbon

"""* mitlleren Ural auf, nordlich bis 62° n. Br. in den (louvernenients
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Wologda! (Iwanitzky), Perm, Ufa, Orenburg: hier siidlichste Standorte

Werchne-Awziano-Petroskij (nach Korsiiinsky I. c). Vom Kaukasus

(nrihere Standorte in Flora caucasica critica von 11. Kusnezow, Buscb und

FoMiN p. 82 if.) gcht A. narcissiflora L. durch Persien, wo sie nach

BoissiKR auf deni KaragOl vorkonunt, Afghanistan (hier bisher noch nicht

nachgcwiescn, doch sicher vorhanden), Turkestan !j wo sie im Hindukusch,

Alatau!, Tianshan! vorkoinnit, llocliland von Pamir ^nach 0. Fedtschenko).

den siidlichen und groBen Altai!, die Gebirge Dahuriens! Baikaliens! und

Transbaikaliens, der Nordmongolei, wo sie nach Maximomicz u. a. auf dem

Kos^ogol und Alaschan wachst, der Ostmongolei, wo sie am Nordabhang

des Tsue-tzc-schan biiufig ist (teste Palib^ A. II. Petr. XIV 1898 p. 106);

sudustlich (indel sie sich in der Mandschurei in den Provinzen Siidussuri

l)is zur nordustlichen Grenze, den Iluhenziigen zwischen dem Da-dso-sui

und dor Wiadimirbucht (nach Komauow, F1. mandsch.) imd nach LtvEiLifi

(in Bulletin Acad. Intern. Geogr. bot. 1903 Rcnonculacees de Coree] in

Korea auf dem Ouensan in 1500 m Huhe; bis zum Sao-\va-tai-schan un-

weit Pekiuix, wo sie in 3300 m Mecrcshubc vorkommen soil fnach Engler,

Entwieklungsgeschichte; ich weiK jedoch nicht^ ob es sich hier nicht viel-

leicht audi um A, demissa handelt;; hier sudlichstes Vorkommen in Ostasien

(bei 40^ n. Br.) auf dem Festlande. In den Gebirgen von Kansu und

Sze-tchuauj wo sie nach Maxlmowicz vorkommen soil, findet sie sich nicht,

cs handelt sich hier um ihre Vertreterin A. demissa. A, 7iarctssiflora

fehlt ustUch von Kashmir!, wo sie von Falconer und Winterbotton nach-

gewiesen wurde, im ganzen mittlercn und ustlichen Himalaya und den

Gebirgen Siid-, West-, Ost- und Zentralchinas.

Von Transbaikalien geht sie nordOstlich durch die Gebirge des Witiui-

Olebna-Landes, wo sie nach Glehn (in Act. Jlort. Petropol. IV 1876 p. U)

vorkommt^ und im FluRgebiet der Lena bis zur Mundung und /Air Eisuieer-

kfiste an der untersten Jana (bier nurdlichstes Vorkommen der Art bei

etwa 7OV2" n. Br,) (nach Traltvetter in Act. llort. Petropol. 1887—9

p. 484) nicht selten. Im Jakugiren-Lande ist narcissi/lora am untersten

Kolyma-Flussc bei Kasarmi nachgewiesen 22 Werst von der Eismeerkuste

Tractvetter 1. c. V. VI [1876—80] p, 500 und p. 5); im Tschuktschen-

land ist sie uberall verbreitet, z. B. am Anadyr-Golf (lleilige Kreuzbucht)

nach Trai:tveiter 1. c. VIII (1883—4) p. 5. A^on der ostsibirischen Kiiste,

in deren Gebirgen sie uberall haulig ist, zieht sie sich durch ganz Kani-

tschatka!, die Kurilen ihier bisher nicht nacligewiesen, doch sicher vor-

hand<*n) nach Sachalin und Japan und den vorlietienden Inscln, 7- B.

Kebunshiri und Iteusliiri i teste Uvjw und Boissieu); in Japan konunt sic

nur iin Norden auf Vesso vor und scheint schon siidlich von 42'' n. Br.

/u b^lilen. Von der Beliringsstraiie und den vorliegenden Inseln einerseits

nachgew iesen ist sie auf der Bchringsinsel, auf Kuprea, auf der St. Lorentz-

insel! cf. Traltvetteu ]. c. IX 1884—5 p. 412) und uber die.Aleuten! und
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Unalaschka!; andererseits zielit sich A, aarcissiflora nach Nordanierika,

wo sie von Alaska! und dem untersten Mackenzie in den Rocky Mountains

bis South Park in Colorado, d. h. bis 39^^ n. Br. vordringt. An der pazi-

fischen Kiiste lindet sie sich auch auf der Insel Sitcha. Im ganzen librigen

Kanada scheint sie dagcgcn zu fehlen (Hooker F1. bor. Amer.) und auch

(lie Angabe Brittons 1. c, wunach sic auf Newfoundland (gesammelt von

Reeks) vorkommen soU^ scheint mir recht zweifelhaft.

Einige interessante Erscheinungcn hat die Variabilitat der Art aufzu-

weisen. DaB eine sowohl vertikal, wie horizontal so weit verbreitele und

demnach unter den verschiedensten kliniatischen Verhallnissen lebende Art

iiahllose Standortsfonnen bildet, ist selbstverstiindlich. Es ist an A. nar-

cmijhra auBer dem Rhizom und der Frucht alles selir veranderlich. Der

Habitus einer kleinen Form des arktischen Ostsibirien, etwa der Tschuk-

tschenhalbinsel, dichtzottig behaart, mit kOpfchenartig geniiherten Bliiten,

kaum 5 cm hoch, ist hOchst verschiedcn von den schlanken bis fiber 60 cm
hohen, fast kahlen, lockerbliitigen Formen der Eichenwiilder Podoliens

f ^(ixa m.j. Die Behaarung ist so verschiedenartig wie muglich: sehr

diclit zottige Formen wurden als villosissima DC. beschrieben; anderer-

seits treten in den hOchsten Regionen der Gebirge unmittelbar unter der

Schneegrenze (f. oUyantlia) und im arktischen Ostsibirien u. s. vollstiindi

kahle Formen auf. Der Blattschnitt zeigt ebenfalls die grOBte Verschieden-

heit in der Breite und Zuspitzung und Gestalt der Abschnittc; sehr auf-

^^llig ist eine in Turkestan auftretende Form mit langgestieltem Mittel-

abschnitte (var. protrada m.), die in ihrer Ausbildung der folgendcn Art

^ehr iihnlich werden kann. Die Bliitenzahl ist uewOhnlich groB, sie kann
jedoch bei verschicdencn Formen auf wcnigc (f. oliganfJta), ja bis auf eine

erabsinkcn (subspcc. chrijsantha). Am intcressantcsten ist jedoch die

Variabilitat der Bliitenfarbe. Im grOBtcn Teile des Gebietes tritt die Art

^eiBbliitig auf; hOchstens sind die Bliitenbliitter auBen rOtlich oder bliiulich

"oerlaufen. Im Kaukasus zeigt sie jedoch eine sehr groBe Farbcninannig-

^%keit: hier tritt zum erstenmal Gclbbliitigkeit auf (subsp. chrysantha).
f'e auch im ustlichen Sibiricn wieder vorkommt (.4. sihirica L.]; daneben
'"den sich jedoch weiBe, rosarote, ia sclbst fast blaue Bliiten; und zwar

-"^ gelbbliUigc var. clirmantha C. A. Mev und stibimiflora C. A. May
'ener, und die erstere in der subalpinen (sehr sparlich auch in der

I'lJinen), die zweite nur in der alpinen Region nicht unter 2500 ni anzu-
'*^'fen, und tritt im ustlichen Sil)irien Avieder auf. Eine vollstilndige Ul)er-

^'tnt aller Formen zu gehen, kann ich auf Grund des Materialcs, das ich
Sin '1 o 7

,\' "'^"^ wagon; ich will nur eine Anzalil \vichtigcrer Formen liervor-
ncben

:

^^'l^spec. 1. typica G. Beck.

Bluten weiB, rOtlich od(>r bliiulich, niemals gelb:
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Var. ot. gemiiua m.

Mittelabschnitt der Blatter nichl gestielt. Durch das ganze Gebiet hin

in zahlreichen Standorlsfornien.

1. f. fUPlea ni.

Die haufigsle Form; mit ziemlich langgestielten, zahlreichen Blulon.

2. f. laxd m.

Form der niederen llegioncn Podoliens! und Wolhyniens!, doch audi

in Dahuricn!, im Ural! im Kaukasus! Ausgezeichnet ist diese Form dm'cb

sehr hohen, schlankcn Wuchs, schr langgestieltc Grundblatter. Huhe iibev

60 cmi;.

:\. f. fascicidata [h,] DC, Prodr. Syst. nal. regui veg. I (I82i) p. 2:>.

Wie Form 1, jedoch Blutcn sehr kurzgcstielt kupfchcnartig geniihert.

Durch das ganze Gebiet hm verbreitet: Riesengebirge! (H. Zimmerma>'>;

(H. F. Link); Transsilvanicn, Annenien! (Herb. Koch) ; Kamtschalka!

(A. Rkgel); Unalaschka ^^llerb. Pallas, Fischer 1821).

4. f. viUosissima DC. 1. c. p. 22.

Der vorigen Form oft ahnlichj aber die ganze Pflanzc dicht mit lang^n,

wcilJlichen bis gelblichen Haaren bedeckt. Im Altai! jBunge 1839) (C. A.

Meyer) auf Unalaschkaj in Nordamerika (nach Hooker).

0. f. oligantha Hiiter in Sched. ap. Kerner, Sched. ad fl. exsiccat.

austro.-hungar. Ill (1883) p. 83.

Pflanzen niedrig und zart, wenigblutig, kleinbliiligj fast kahl. Scbr

weitverbreitete Form; habituell der var. suhiuiljlora oft recht abnlicb,

aber niemals gelbbliilig. So in der hochsteu Region der Gebirge Europas hi

den Pyreniien! Abruzzen! Alpenl, Galizien!, Sudeten!, im Kaukasus!, auch

im arktischen SibirieUj z, B. am Kolyma-FluB (cf. TRAuxvETiEn in A. ".

Petrop. V 500, VI p. 5) auf Kamtschatka! ii. a.

Var. ^. protracta m.

Miltelabschnitt der Blatter bis 2 cm lang gestielt; Bluten weiB, i"

reichbliUigcn Dolden; Behaarung wechselnd; Pflanzen ziemlich hoch, iiber

30 cm.

So bishcr nur Turkestan.

Anm.: Die Formen var. /I Willdenowil Boiss. Fl. or. 1 (1867) p.
•*

kenne ich nicht. Sie scheint nach Kusnezow, Busn und Fomin, FL Caucas.

cril. IV p. 82 zu ////>/m m. zu gehOren; ebenso gchurt die f. umhellai^^

Trautvettcr in Act. Hurt. Petropol. VII 2 (1881) p. 402 hierhin.

Subspec. 2. clirysantha C. A. Meyer) m.

Kleinere huchslens 30 cm, meist 15—20 cm hohc Stauden mit gclbon

Bluten in armbliitiijren Dolden oder einzeln.

\] Vergl. (lie Exomplare: Me.szozowa hoi Tarnopol in Holz.schlageu (Bi.ocki
\^'^^

'

hei Pieniaki in Kidicnwaldorn 1000' Dr. A, Reumann, Exsicc. Fl. Galic. s. n.;,
Dabiinei^

bei Norlsrhinsk in Borf^waldern (F, K\ro n. 1i4l
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Var. 0. chrysaiitha C. A. Mey. in herb.

Niedrige Pflanzen des Kaukasas und seiner Vorberge niit meist

3-bIutigen Dolden; Bliiten klein mil zp zugespitzten, zienilich scluualen

Perigonblattern.

Var. £. siibuiiiflora G. A. Meyer, Verz. Kolen. (1849) p. 54 ex p.

Ein- Oder zweibliitige Stauden von nieist nur 15 cm lluhe; Pcrigon-

blaller r^i rundlich. Bliiten gelb; niemals wciB oder in den I'bergangs-

farbcn zu rot oder blau.

So in der alpinen Region des Kaukasus von 2300 bis 3800 m, meisl

dicht an der Schneegrenze; und im arktischen und subarklischen Sibirieu

(A. sibirica L. Cod. 4010).

Ilierzu vielleicht als Synonym var. y. vtO)ia)it]ia DC. Pi^odr. I (1824)

p. 22, jedoch ist in der Originaldiagnose nichls iibcr die Bliitcnfarbe dieser

Form gesagt.

73. A. domissa Hook, f. et Thorns. Fl. Ind. (1855) p. 5:^.

Die Art stebt der vorigen sehr nabe und verlritt sic im Himalaya

"nd China. Sie unterscheidet sich von der vorii^en besonders durch den

Blaltschnitt, aber auch im Bliitenbau. Die Behaarung wechselt auch bei

ihr stark je nach dem Standorte. Sie fhidet sich nur im alpinen oslliclien

Himalaya von Sikkim an ustlich durcb Kansu (auf dcm Tsbagola nacli

Maximowicz, Acta Horti Petropol. XI ^

L'
y/

(im Tale des Kscrnlso-Flusses der Alpe Su-ye-shan an der Schneegrenze,

nach iAlAxiMowicz 1. c), Yunnan! (auf dem Kan-Ia-po; Dklavay n. 782

uiifl am Kan-tay-lze; isd.) bis Nordshensi! (auf dem Thac-pei-san; (Iirai.di

"• 909 und 4750 und l)ei Miao-Wang-shan. Giiialdi n. 48o<)).

Die wie bei der narcissi/lom auftretendcn zablrcichen Formen lassen

sich in zwei Hauptformen zusammenfassen, die durch Ibergilnge mit ein-

nnder verbunden sind:

^nr. a. villosa m.

I'flanzen ± dicht- und langzoltig beliaart; haufigsle Form.

Sikkim (G. Kings s. n.); Yunnan (Dti.AVAV als A. pohjanthcs).

Var. p. glabrescons m.
I'flanzen kahl oder fast kahl.

Nord-Shensi: (Giraldi n. 909! (GinAi.ni n. i7:)r), 4859); Nord-Sze-tschuan

:

^^- ^- PoTAMiN 1885).

Scries 2. InroJuccUatac m.
Species collecliva

Anemone polyantlies (Don.) emend.
""ifiiBt die Arlen A. pohjai)tkcs Don. und .1. cloi/gafa Don.

^i- A. polyantlies D. Don., Prodr. Fl. Nepal. (1825) 135.

^n nmnchen Formen bildel diese Art den Uhergang von dor vorigini

^leser Gruppe. Es konuuen bei ihr bisweilen noch einfacbe Dolden
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i

vor, in denen die Vorbliitter der Bliiteiij die bei No. 72 u. 73 iiberhaupt

fehlen, basal sind. Sie findet sich nur im westlichen und millleren Himalaya

in der temperierten und subalpinen Region von 2000 bis iiber 4000 ni;

damif erreicht sie viel hOhere Regionen als die beiden folgenden Arten.

\ur von Kashmir bis Sikkim! (Kings, Hooker f. u. a.) (vergl. Fig. 6 auf

S. 210).

75. A. elongata D. Don, Prodr. FL Nepal. (1823) 194.

Diosc Art bewohnt den temperierten Himalaya von Gurwhal (nach

Hook. f. et Thoms.) durch Nepal! (Wallich) bis zu den Khasia-Hills! (Hook.

f. et Thoms.), d. h. den mittleren und usllichen Himalaya. Sie scheint

jedoch auf groRe Slrccken bin zu fehlen, odcr wenigslens sehr selten zu

soin, z. B. in Sikkim. In die subalpine Region stcigt sie sehr selten

hinauf, sie l)leibt meist unter 3000 m.

6. A. tetrasepala Roylc, Ulustr. of the Botany of the Himalaya Mts.

1 (1839) 2, p. 53.

Habituell, im Bau des Blutenstandesj Involukrum, der Blatter usw.

schlieBt sie sich den vorigen Arten ziemlich eng an. Die Vierzahl der

Perigonblatter, welcher diese Art ihren Namen verdankt, ist librigens

keineswegs konstant und charakteristisch ; dieses Zahlenverhallnis findet

sich genau ebenso z. B. bei A. helleborifolia DC. aus Peru. Sie scheint

niemals in die subalpine Region aufzusteigcn, sondern bleibt besonders an

geschiitzteren, felsigen Bachufern in Hohen unter 2500 m. Sie wird am

huchsten von alien Homalocarpus-KiAtn und ist iiberhaupt eine der statt-

lichsten Anemonen: sie wird iiber 1 m hoch (vergl. Fig. 6 C auf S. 210).

Sie findet sich in Afghanistan! (Aitciiison n. 186, 237, 332, 463) auf

dem Safid-Koh!, durch Marri, Kashmir!, Kishtwar bis Westtibet! (Falco.neh

n. 32).

Anm. A. scahiosa LeveilK' ct Vaniot in Bullet, de I'Acad. intern, de

Ceogr. Botan. (1902) p. 47 aus Kouy-Tcheou! ist nichts Aveiter als eine

Vergrunung von A, Japomca.

Subgenus H. Hepatica Dill.

Sect. VII. Hepatica (Moench) Pers. Syn. pi. H (1807) 96.

Series I. Triloha m
Species collectiva:

A. hepatica L.

77. A. hepatica f^. Spec. pi. ed. 1 p. 538 (1753).

W'ahri^nd die meist(ui, gerade die bekannteren , FAi-Anenione-^^^^'^^^

durch groHe .AlannigfaUiu^'cit in der Ausbildunc: der vcirelaliven Teile aus-

gezoichuel .^ind, zeigen diese und die folgcndon Arten eine recht grob*^

Beslandigkeit in dioser Beziehimg.

Das A real der A. hepatica L. ist solir uiisgedeluit und zcrfulU m

drci Teilgebiete von recht verschiedenem Unifangc: I. Das euro-
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paischCj 2. das koreanisch-japanische, 3, das nordamerika-
nische.

1. Das europaische Gebict unifeBt fast ganz Europa; das Leber-

blunichen fehlt nur in der Nordwestecke Spaniens, im Norden und Nord-

oslen Frankreichs, als indigene Pflanze in Belgien (hier eingesclileppti, in

Holland, im nordwestlichen Deulschlandj der AVcslhalfte Schleswig-IIolstcins

und Diinemarks, dor Sudspitze Skandinaviens und in ganz England. Die

Oslgrenze des Gebietes verlauft von Norwegen von 65*^ n. Br. sfidOstlii:h

durch Norrland (Nordsclnveden), Siidfinnland! nadi der Ncwamiindung!,

durch das Gouverncment NoAVgorod nach der Waldai-HOhe! (EiiRK.NBKin;

'829), durch Ost-Smolcnsk! (bei Dorogobusch bei Alexino), zum Djncpr,

diesem abwarts folgend nach der Westkiiste des Schwarzen Meeres, dann

'iieser folgend und nach Westen sich wendend als Siidgrenze durch

ThrazienjBulgarien!, Scrbicn!, Bosnien!, Montenegro!, Hercegowina!, Kroatien

nach Italiens Siidspitzc, durch Nordsizilien nach Siidspanien.

Ledeiiour gibt A, hcpaiica L. in seiner Fl. ross. I (1842) p. 22 an

fur das weslliche Sibirien, den Ural^ wo sie bei Jekalerinburg und am
Tjumen, Avenig Ostiicli davon vorkomnien soil. Diese Angabe ist jedoch

durch keinen neucrcn Aulor beslatigt worden und erscheint mir daher

zweifelhaft.

2. Das koreanisch-japanische Gebict. Hier kommt A. hepatka

"ach KoMAuow, Fl. mandscli. in schattigen Laubwaldern und in grasigen

Gebuschen der Sfldmandschurei in den Provinzen Sud - Ussuri und

Mukden vor, AuBerdem ist sie neucrdings in Korea! mohrfach nach-

Sewiesen'j, bis zur Sudspitze bin! (bei Fusan, Warburi; n. G982) und soil

<laselbst iiberall haufig sein. In Japan fmdet sic sich auf Nippon (Keiske

«nd Savatii-r n. 14, teste IIuth, Ban. jap., Bull. Herb. Boiss. V [1897]

P- ^076], z. B. Yeddo^j und der Insel Sado (Faurik n. 2451) (nach Boissieu

^" Bull. Herb. Boiss. Vll 11899] p. 590 und Finet und Gagnepain 1. c.].

Die hier vorkommcnden Formen gchOren vcrmullich alle in den Kreis

'^er subspec. rotundata, wie die zitierlen Pnanzon, welche ich aus Sud-

•^^rea sah.

3. Das nordamerikanische Gebiet der A. licpatica deckt sich

^>emlich voUslandig mit dem der ncmorosa. Die Nordgrenze ^vird ge-

Mdet durch eine Linie, die von Neuscbotlland von o2^' n. Br. in west-

Ij^rdwestlicher Richtung nach den Rocky Mountains bei 55*' n. Br. verlauft,

^/^n nach der pazifischon luisle geht, und diese bei elwa 59" n. Br. er-

^^icht. A hepatica ist hier auf der hisel Sitka nacligewicsen ^BoNOEAr.n

^^^e LEnEBouu^ Fl. Ross. I [1812] p. 22). Die Siidgrenze verlauft von

^
^) Ini Nordon Koreas z. H. hoi Sooul in ihav Prov. Kyan--k\vi (Caules. Sontag; if,

^^»BiN in Act. llort. Petrop. XVII :i89l)) p. 15,

^) Andere Standorte sind: Nikoo, Shiinotsukc cf. Finkt und Gaunepain I.e.
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liier dcr Kiiste folgend (lurch Oregon Utah, Siid-Colorado, Ost-Wyoming,

Dakota (bei 43*^ n. Br.), West-Minnesota, Jowa, Missouri, Nordost-Arkansas,

NO-Mississippi, Alabama, nach dem nordlichsten Florida hier bei etwa 31"

n. Br. den siidlichslen Punkt ihres Areales erreichend, und zur Kiiste des

atlantischen Ozeans. Sic ist sehr haufig in den atlantischen Staaten, z. B.

Massachusetts!, New Jersey!, Pennsilvanien! und niniml sowohl nach Siiden

wie nach Westen an Ilaufiukeit ab.

Die vorhcrrschende Form ist im nordamerikanischcn Gebiete var.

(ihicrlcana DC.

A, hejjdtica komnit (bei uns vorhcrrschend) in nicht zu feuchten Laub-

wiildern und grasigen Gebiischen^ aber auch auf trockneren Wiesen (nach

KoN.vRow, Fl. mandsch.) vor, und zwar auf nicht zu stark humOsem Boden,

be.sonders gern auf Lebm- oder Kalkboden. Die Formen der Art gruppieren

sich folgcndermaGen:

Subspec. I. typica (G. Beck) Giirke s. str. in PI. Europ. T. II, 3 (1903)

p. 477.

Abschnitte dcr Blillter stuuipflich bis kurz zugespitzt. In dieser Form

vorherrschend in Europa, jedoch auch (sehr selten) in Nordamerika.

Var. rj. typica G. Beck in Wien. 111. Gartenzeitg. Okt. 1894, Sep. p. i.

IL triloba a ff/pica G. Beck, Fl. Nied. Ostcrr. p. 407.

Die gewuhnliche Form unserer Walder und Gebiische. Andert ab in

Bezug auf die Zahl der Perigonblatter: m. iilena (Miller) Giirke 1. c.

p. 478; in Bezug auf Blutenfarbe f. rosea i^eumann in Bot. Noliser 1885

p. 145 und f. alba (Miller) Giirke i); in Bezug auf Bkittschnitt und -filrbung:

f. wnltiloba C. Ilartm., Ilandb. Skand. Fl. ed. 7 (1888); diese Form ist

nicht als Varietat aufzufassen, da bisweilon cine Pflanze viellappigo und

normale Blatter Iragt!! (cf. z. B. das von GCNTHLft bei Skarsino gesammelte

Exemplar im lierliner Herbarium), f. marmorata T. Aloore in Gard. Chron.

1873 p. 645; f. picta Beck, Fl. Nied. Osterr. I (1890) p. 470 jeder Blatt-

lappcn mit 2 weiBlichen Fleckcn. Sonstige Monstrosiluten sind m. cahjcinn

(Wimm. Grab.) Giirke 1. c, m. steleautlfa (Grab.) Gurke 1. c, m. erio-

stemma Wallr., in Linnaea XIV 1840) p. 588 zum Teil, intcressant duich

die Sliclung der BUiten, so daR das Involukrum abgeriickt erscheint wie bei

der asialiscben A. Falconeri.

Var. -i. glubrata Fries, Nov. Fl. Suec. Mant. Ill (1842) p. 45.

BlattiT und ganze Pflanze fast kahl; eine, wie es scheint, geogr'^^-

phisclic Al»art in Schwedcn und Siidfinnland.

Var. ;. hispanica Willk. in Willk. und Lange, Prodr. Fl. Uisp- '"

p. 347.

So in Spauien in der subalpinen und alpinen Region dcr Gebiir^^

1) Niihores ul)er dioso Farbenahan.lerunf^en sieho bei E. Jacouasch in Vnrb. Bot.

Vor. Prov. Bran<Ipnhur^> XXVI. 1884. p. 55. XXXJ. 181)0. p. 253.
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Kiinlabiiens, Ober-Aragoniens, der Pyreimen und Pefia dc Oroel auf dein

Mtc. Moncayo, in Carpetunienj Siidaragonien, Calalaunicn, Gallccien, Navarra,

Valencia, Granada.

Var. 0. minor Rouy et Fouc., Fl. Franraise I (1893) p. 50.

Der vorigen Abart nahestehende Inselform der Gebirge Korsikas! auf

dem Mte. Bozio bei Corle).
ii

Subspec. 2. rotundatil (Schur) Giirke s. a. PL curop. II. 3 (1903) p. 477.

Lappcn vollkommen abgcrundet, niemals irgcndwie zugcspilzt.

Var. £. rotundata (Schur.) Giirke 1. c. p. 577.

In Europa uberall sehr seltcn : bishcr beobaclitet: in Schwcden,

Diinemark! (Fromus), Transsilvanien bei Kronsladt und Ilermannstadt; in

Nordost-Frankreich, Dep. Mourlhe-et-Mosellc bei Nancy! (A. Mattieu in Fl.

Gall, et Germ, exsicc. No. 202); Flysee cotlin! D. Dlpuy in Herb. Seminar.

Auscitan. IV. 1848; in Herb. Th. v. Heldreich).

Im koreanisch- japanischcn Gebiete augenscbeinlich vorherrschende

Form: z. B. Fusan! (Warburg n. 6982).

Var. :. amerieaiia DC. im System. Nat. I (18I8J p. 216.

Vorherrschende Form Nordamerikas {=-- A, hepatica [L.] A. Gray,

5ynopt. Fl. North America I [1895] p. 14, ohtum Pursh.

*8. A. aciitiloba (DC.) Lawson, On the Butany of the Domin. of

'Canada and adj. parts of Britt. Amer., Pt. I. Rammcidaccae (1869)

p. 407.

Die Unterschiede dieser Art von der vorigen sind zwar nicht groB,

doch habe ich Ubergiinge zwischen beiden nicht beobachtet. leh schlieBe

""ich daher Asa Gray (Synopt. Fl.) an, und betrachte A. acutiloha Lawson
als eigene Art. Sie kommt nur im allantischen Nordamcrika vor von

Quebec durch das ostliche Secngebiet, wesllich bis /ur 3Iississippi-Ebene,

jedoch uber JoAva! und Missouri nicht hinausgehend, Hings der Alleghanies

sudlich bis Nord-Karolina und Georgia!, hier jedochselten und an der Kiisle

fehlend.

Die Art zeigt eine sehr auffallende Neigung zur Diucie. ;Nahercs

*'^^fiber cf. bei Halsted in Bull, of Torrey bot. Chdj XIV [1887 p. 119.)

Series 2. Angulosa m.

Species collectiva:

A. aiigulosa m. (non I.amarck u. a.):

~^- A. traussilvaiiica (FuB) Ileunel, Enum. n. Banat. p. 6 in Verb.

'<JOl. bot. Ges. Wien VIII (ISo8j p. 12.

Sie wiicb^l uui- ill! siidlichen und siidostlichcn Siel»onb(irgen, sowie in

^ni angrenzenden Teiie von Ungarn und Runiiinien, so z. B. im Cziker

oniitat!; bei TuMiud, am Kapellenberge!, Buczees und KOnigstein!, bei
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Kronstadt! bei Fogaras, Deva, Vajda Ilunyad im Hunyader Komitat; sowie

am Bacan, Hcmtu, Musrel in Ruraanien (nach Beck).

80. A. Henryi Oliver in Hook. Icon. Plant. XVII (1887) t. 1570.

Ganz liberraschend ist die groRe Ubereinstimniung dieser ostasiatischen

init der vorigen Art. Sie soil jeduch auch gelbblutigj mcist weiB vor-

komnicu und zeigt auch sonst nicht ganz uncrhebliclie Abweichiingen von

der A. franssilranicaj so daR ich sie lieber als eigenc Art ansebe.

Sic ist endeniisch in den Gebirgen von Hupeh! (Hemiv n. 3418,

WiLsox n. 54) und Sze-tchuan, Distr. Tschen-keou und Ileou-ping (nach

Fn'ET und Gagnepaiis 1. c.i; in ihrer Verbreilung also cbenso beschninkt,

win ihre europaische Verwandle.

81. A. Falcoiieri Thomson in Hook. Icon. Plant, lab. 899 (1852).

Diese von den vorigen durch etwas starkere Blattteilung und das gc-

wnhnlich abgeriickte Involukrum, was bei trarissilranica seltener vor-

kommt, verschiedene Art fmdet sich von Ost-Turkcstan (nach A. Recel

in Act. Hort. Pelropol. VIH [1883—84] p. 691), durch Kashmir! iThom-

so.\, Fai.conek), Kishlwar (Thomson), Ilazara (J. L. Stewaiit; in schatligen

Wiildern. Ihr Area! liegt al>;o zwischen dem der beiden vorigen. Kegel

unterscheidel:

Var. a. typica Kegel in Act. Hort. Petropol. VIII (1883/8i) p. 691.

Ost-Turkestan: am Talki-FluB (A. Regel:.

Var. j3. Semeiiowii Regel 1. c.

Transilianischer Alatau auf dem Tabulgaty GOOO' (Semenow .

Species excludendae:

Ancijioi/c WJnjtcaHa Baker f. in Transact. Linn. Soc. Ser. 2. IV (1891

p. i ist Knoirltonia.

[A. scahlosa Leveille et Vaniot in Bull. Acad, intern. Geogr. Bot. IX

1902i p. 47 ist.eine Monstrositilt, Vergriinung von A. japoirica.)

A. Boissiaci Leveille et Vaniot I. c. ist = Isopynnn Boissicui (Lev.

et Van.) E. Ulbrich in Engl. Bot. Jahrb. Bd. XXXVI (1903) Heft 3, Beiblait

Xo. 80, p. 6.

V. Abschnitt: Verteilung der Arten auf die einzelnen

Florengebiete und deren Provinzen

Weilaus die meisten Arten, niimlich 66, gehurcn dem nurdlichcn exlra-

tropischen Florenmicbe. an; nur 17 Arten linden sich in andcrcn riorcn-

reicbcn, und /.war 5 im palJiotropischen: 3 in Siidafrilva {cripn7s/s, alchmiU''

folia, Fannimi]^ \ in Ostafrika [Thoimomi), \ in Vorderindien und auf

Ceyl(jn [rivulark]^ von denen die letztgenanntc auch im nordlicben extrn-
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.tropischen Florenreiche vorkonimt. Das zentral- und sudamcrikanische

besitzt II Arten [viexieajia, Hojisletji, SeUoivu^ Glaxioiianay antuceiisiSy

lielkborifolia, peruviana^ Jamesoiiii^ fmdtifida^ tlecapetala^ sphenophylla)

^

von denen die 3 letzten auch im nordlichen extratropischen Florenreich

vorkommen. Das auslrale (altozeanische) besitzt 'I endemisclie Art neben

einer weit verbreiteten: crasslfoUa iind jnidtijida. Von diesen 17 nicht

dem extratropischen Florenreiche angehOrenden Arten sind nicht weniger

als 13 endemisch.

I
««

Uber das nordliche extratropisehe Florenreich sind die Artea

folgendermaBen verleilt:

Das arktische Gebiet besitzt im ganzen 10 Arten, von denen jedoch

keine einzige xiberall und nur liier vorkonimt; am weiteslen verbreitet

ist jMnvy/ora, wclche fast in der ganzen westlichen Iliilftc des Gebieles

(mit Ausnahme von Grunland) vorkommt. Die librigen 9 Arten kommen
nur in einzelnen Teilen des Gebietes (der arktischeii Provhiz) vor, oder

erreichen gerade die Grenze. Zu den letzteren gehoren midUfida und

dichotoma, die im arktischen Nordweslamerika bis zum unteren Mackenzie

vordringen, demnach die Grenzen dieser Unterprovinz nur wenig uber-

schreiten. In der Unterprovinz des arktischen Eurasien finden

sich 4, Oder vieileiclit auch 5 Arten, jedoch nur si/vcstris in einiger A'er-

l>reitung (nachgewiesen auf Kanin und in der Gegend der Lenamiindung),

oltaica und rcuuincidoides nur im westlichen Tcile, diese nur auf Kanin

«iit Sicberheit nachgewiesen, jene auBerdem am untersten Jenissei; fcrner

'^^^^mssiilora nur im auBersten Osten in der Gei::end der Miindunsen der-v...^* ^... ...v...^....-,

^*lenek und der Lena; bier errcicht vielleicht auch dlchotonia als 5. Art

fJiGse Unterprovinz an der Siidoslgrenze (sie ist nachgewiesen im FIuBgebiet

der miltleren und unteren Lena bis fast 70^ n. Br.). Auf Spitzbergen,
der Bareninsel und Nowaja Semlja scheint die Gattung Anentone
ganz zu feblen.

^m T s c h u k t s c h e n 1 a 11 d e linden sich cocndea^ ijarriflora und

^^^mrdaonii nur in der Gegend der BehrinssstraBe, in weiteror Verbreilung
noch narcissiflora und silvesfris. Auf den Aleuten sind mit Siclierheit

"'•'cngcvviesen nemorosa, Bichardsonii, parviflora und narcissiflorn. Zu
'^sen 4 Arten kommen im arktischen Nordanierika noch hinzu dicliotoma

"nd multifida, die jedoch beide die Siidgrenze wenig iibersclireiten, es fehlt

je och nemorosa, so daR die Soktion Ai]e)no)iaiithca liier iiberliaupt nicht

\ertreten
ist. D;i doni arktischen Gebiele eigentumliche Arten felilen. liiBt

' ^^'^li keine der genannlen Arten als Charaklerptlanze des Gebietes l)e-

zeichnen.
+

I

Fast die doppelte Anzahl Arten tretl'en wir im subarktischen oder
oniferengebiete an, niimlich 19, von denen jedoch nur 10 auf groBere
^^t^niache

Jahrbucher. XXXVII. Bd. 18
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Strecken hin verbreitet sind: nemorosa^ altaica, ranunculotdes^ coendea^

IiirJ/(/rd,so7rii\ silrestris, jMrri/lorcij dichotoma^ narcisslflora^ hcpaUca. Als

Lesonders charakteristisch fur das subarktische Gebiet kOnnte man A. dldio-

toma bezeichnorij die nur auf verhaltnismaBig klcine Strecken hin fehlt

(z. B. westlich vom Ural). Auf die einzelnen Seklionen verteilen sich die

19 Arten foli^^enderniaBen: es gehOren an der Sektion Aiiemonanthca 8,

davon G Sfjh'ia-^ 1 Stolomfera-^ 1 Reflexa-Art ; Bividaridmm \ (in

Europa nicht vertreten); Erioccphalus 6; Ancmonidium I ; Honudocarjnts I

;

IL'pa fieri 2.

Recht artenarm ist die Proviiiz des subarktisclicu Europa, es kom-

men hier nur 8 Arten vor und zwar 4 Ancmonmithea-ATlQn und je eine

KrloccplifduS'^ Homalocarpiis-^ Ancnionidium-^ Hepatlca-kvL Die Sub-

r^ Durch die ganze Provinz hin ist

koine einzige Art verbreitet, da die Galtung Anemone auf Island und

Faroe r keinen Vertreter hat.

In der Unterprovinz Skandinavien auBer Schonen und Bleckinge

finden wir 4 Arten, von denen jedoch nur 2, nemorosa und liepcdica ubertall

verbreitet sind bis etwa Go** n. Br., wogegen ranunculoides und sdrcstris

nur an der Sudostgrenze vorkommen und diesc nur wenig liberschreiten.

Dieselben Arten, wahrscheinlich jedoch ohne die letztgenannte, bewohnen

die Zone von Kola und Finnland, jedoch ist nemorosa schon sehr sclten

und fehlt, wie die librigen beiden Arten, ranuncidoides und liepattca^ auf

der Halbinsel Kola. A. hcpatica scheint nur an der Siidgrcnze dieser Zone

vorzukommen; A. silrestris ist bis jetzt weder in Finnland noch Kola auf-

efunden worden, diirfte jedoch kaum ganz fehlen, da sic in den Auen-

wiUdern der Halbinsel Kanin haufig mit ranuncidoides und altaica auflrilt.

Iin westlichen RuBland ist nemorosa haufig, geht jedoch liber Kasan

nicht hinaus: ranuncidoides nimnit in ostlicher Richtung stark ab, ist

stellenweise schon sehr selten oder fehlt ganz; ebenso verhiilt sich ^//r^s/r/v^

die im Ural jedoch wieder haufiger auftritt; hcpatica findet sich nur mi

westlichen Teile; ihre Ostgrenze verliiuft von der Waldaihohe zum Djnepr.

Erheblich artenreicher tritt die Gattung Anemone in der ostrussischen

Waldzone und dem Ural auf: wir finden hier 6 Arten: ranuncuhuks-^

//
)

n
in den Uralgouvcrnements, nurdlich bis 62" n. Br., sudlich bis 55" n. Br.,

silvcstn's nordlicb im Ural bis 60° 40' und dichotoma im Sudural von 54

bis 59° n. Br. Es fehlen also nemorosa, die hier durch altaica vertreten

wird, und hcpaticn, die beide erst in Ostasien wiedcr auftreten.

Die hucbste Zabl von Ancmone-KviQxx — 13 — hat die Provinz ^l^'*

snl»ai'kti.sclien Asieii im Koniferengebietc aufzuweisen; von dicsen koninien

je 9 in West- und Ostsibirien vor, und zwar 6 in beiden Unterprovinzen:

raunneuloides, eocridea^ silrestris, narcissiflora, dichotoma und rejkxa.

In Westsibirien treffen wir im Bezirke des nOrdlichen Westsibinen
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5 Arten an: ranuncidoides im Jenisseigebietej jedoch nur stellenweise und auf

groBe Strecken bin fehlend, altaica nurdlich bis Plochino 68*^ 5' n. Br. am
unteren Jenissei, silvestris nur im sudlicheren Teilc nacbgewiesen, doch im

Xorden kaum feblend, narcissiflora nur an den Ostabbangen des Ural, dicho-

toitia ebenfalls, doch auch im Slromgebiete des Ob und Jenissei mcbrfach

verbreitet und baufig. Nur 2— 3 Arten kommen in der Barabasteppe
vor: dkhotoma und silvestris und vielleicbt auch altaica. Der artenreicbsle

Bezirk der westsibiriscben Zone ist der Altai, in dem wir 8 Arten an-

treffen: FiscJieriana^ altaica^ coendca, iimhrosa^ reflexa^ die, wie es scheint,

nur in den nOrdlicben Yorbergen, silvestris^ baufig in der var. [j jjarvi-

jlora DC, dichotoma^ narcissijlora^ nicbt sclten in der auffallcnden f. vil-

losissima DC.

Von den 9 Arten der ostsibiriscben Zone finden wir im Bezirke
des nOrdlicben Ostsibirien, d. h. im Gebiete des mittleren und unleren

Laufes der KQstenstrOmc Olenek, Lena, Jana usw., silvestris^ die sicli Kings

der Kiiste bis zum Kolvmaflusse hinziebt, dicJiotorna nurdlich bis etwa in

die Gegend von Scliingansk an der unteren Lena, d. b. den Polarkreis nur
wenig iiberscbreitend, ferner im Werchojanischen Gebirge, narcissiflora^

zusammen mit silvestris baufig und sebr charakteristisch in der Gegend
d^s mittleren und unteren Laufes der Olenek, Lena, Jana bis zum ark-

tischen Kiistengebiete bin; diese drei sind fast (iberall mit Sicberbeit nacb-

gewiesen. A. haicalcnsis findet sich im Stanowyigebirge und scbcint

nordlich von 53" n. Br. zu fehlcn, ebenso altaica: coendea ist bisber aus

aiesem Bezirke noch nicht mit Sicberbeit nacbgewiesen, durfte jedoch kaum
^l*lcn, da sie bis zur Bebrin^sstraBc liln^s der ostsibiriscben Kiiste licbt.

in,

Sehr viel reicher ist die Galtunc: Aucdwuc im Bezirke von Bai-
'^'len entwickclt: wir finden hicr folgcnde 8 Arten: rainnwidoklcs f. Je-

nii>seie7i^is am obersten Jenissei am A\'ostufer dos Baikalsees, cocruica,

^^Jiexa, die hier besondcrs in den Gebirizen um den Baikalsee liiuifig zu
;^'n scheint und sich Ostlich bis zum Jablonowyi hinziebt, altaica^ die

JJ^och stellenweise noch nicht nacbgewiesen ist, J^/m/^/?.^^^ und zwar vor-

^rrschend in der Form subspec. stricta, silvestris^ dichoiouia^ narcissi-

JO) a. Fast diesclben Arten beseirnen uns im Bezirk Nordostsibirien
^ ^'imtschatka wicder, nur fehlcn ran/incidoides ubcrAW, rc/lcxa, wie

•^scheint, im Kiistengebiete, dichotoma wahrscheinlieh auf Kamtschatka;
^>norosa subspec. amurcnfiis erreicht das Gebiet gerade an der Siidostgrcnze;

^"
erdem komnit parviflora hinzu, die jedoch auf dem Festlandc f.blt.

e /ahl der Arten betriigt demnach 8. Als charakteristisch fur dicsen

.^' ^^nnte man A. cocridca subspec. gracdis var. / Jiiicaris be-

" alien Bezirken West- und Oslsibiriens trclTcn wir also nur i Aitcn

IS
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an: silvesiris und clichotoma, von denen man die letztgenannte als Cha-

rakterpflanze der Provinz des subarktischen Asien oder Si-

hirien bezeichnen kann.

In der Proviiiz des subarktisclieii Amerika finden wir im ganzen

II Allen, von denen jedoch nur 5 in alien 4 Zonen vorkommcn: iicn^o-

rosa lUchardsouii^ lyarvipora^ midUflda und dichotoina subspec. pennsil-

ranica, Unter dicsen kOnnte man besonders liiclfardsonil als Charakter-

pflanze dieser Provinz bezeicbnen.

In der Alaskazonc kommen zu den schon genannten binzu narcissi'

flora und hepatica^ diese nur auf der Insel Sitcha nachgewiesen, zusammen

also 7 Arten. Dieselben Arlen bewohnen audi die Peace- und Atha-

basca- Riv erzone bis auf narcissiflora^ die bier nocb nicht nacbgewiesen

ist. Wiedcr um eine Art urmer ist die Hudson bay zone oder das

nordlicbe Ontario: bier felilt auch hepatica ganz. Fast doppelt so viel

Alton besitzt dagegen die Zone von Quebec und Labrador, jedoch

sind die 10 Arten recbt ungleichmaBig verteilt; wir finden bier nemorosa

nur in Quebec, liielmrdsonii^ parviflora besonders in Labrador haufigj

midtiffda nur an der Sudgrenze, ebenso riparia^ virginiana und cijluidnca^

dichotoma, acutiloha und hepatica ebenfalls nur im Siiden. Die eurasiati-

schen Typen treten bier den neogaiscbcn gegeniiber schon sebr zuriick.

Vergleicben wir die 3 Provinzen des subarktischen Gebietes mit einan-

der, so ergibl sicb

:

1.

Subarkt. Europa

2.

Sibirien

3.

Subai'kt. Amerika

1 +2 + 3

Zusammen:

Anemomnitha

Rividaridium

Erioccphnlus .

AHe))io)iitIium

Ilomalocarpiis

Hrpatica . . .

4 8

\ nur Ostgrenze

2

1

1

5

'I

1 nur im We^jton

2 nur Grenzen

8

6

2

Zusammen: 8 Arlen U Arten 11 Arten 19 Arten

Wir schcn also, daR nur 2 Arten durch das t^anze subarktische Ge-

biet hin verbroitet sind, die Anemonanthea-Avi nemorosa und Anemom'

diinn-\v\ dichoto)}fa\ niicbst diesen zei^t die Homalocarpus-Avi narcissi-

flora (lie wcitesle Vcrhroitung, da sie nur ini Ostlichen subarktisclien AmcriK.

mit groBcr Dcutlichke't

der noichluin Asiens an Anr)uonnnthea-\vU;n licrvor. worauf spatcr noc

niebrfacb eingcgangen wcrden muB.

Auffallend arm an Ancmonc-Arion ist das mitteleuropaische
Gebiet.

cs konunen im ganzen zwar 13 Arten vor, und zwar aus den Sektionen

fobll. Scbon aus dieser kleinen Ubersichl geht
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Ancmonanthea 5, Eriocephalus 5, Homalocarpus 2 und Hepatica 2, jedoch

ist nur eine einzige, die bekannte A. silrcstris^ durch das ganze Ge-

biet^ wenn auch nicht lilckenlos, verbreilet; fast ebensoweit ist ^. ranuH-

cidoides verbreiletj sie fehlt nur in nianchen Gegenden der atlanlischen

und subatlantischen Provinz. Da ihr llauptverbreitungsgebiet sich fast ganz

mit dem mitt el eiiropaischen Florengebiet deckt, woilen wir sie al$

Charakterart desselben bezeicbnen.

Nur 4 indigene Arten hat die atlautische Provinz aufzuweisen: ite-

uforomj ranuncido ides ^ silvestris und hepatica\ daneben treten noch 2,

(tpcnnina und liortensis adventiv, wenn auch stellenweise vullig einge-

burgerl auf,

Irland, England und Schottland besitzen nur 1 Art: ncmorom\

adventiv komnien in England mnuncidoides^ apennina und vielleicht

^w\i hepatica \or. Das sudwestliche franzusische Ticfland ist etwas

arlenreicher, wir finden Iiier nemorosa^ rammcidoides, silvestris und )n:-

patica] daneben kommt hortensis stellenweise adventiv vor; im westlichen

Telle dieser Zone scheint allein nemorosa vorzukornmen.

Indigen finden sich i ni n o r d fr a n z n s i s c h e n und b e 1 g i s c h e n

Tieflande nur nemorosa und ramniculoides in der siidlichen Ilalfte. Da-

g^gen fehlen silvestris und hepatica wie in Irland, England und Schottland;

A, ramiiicidoides und hepatica fehlen an der nordfranzosischen Kiiste und
in Nordbelgien, sind jedoch stellenweise eingeschleppt, wie apennina, und

hreilen sich inuuer mehr aus. Dieselben Arten treffen wir im nieder-

'heinischen Tieflande, nur daB silvestris hier gauz fehlt und hepa-

tica nur eingeschleppt odcr vervvildert vorkonuut; ranunculoides ist sebr

^elten, apennina^ cbenfalls advenliv, stellenweise ganz eingeburgevt und
haufig.

Ebenso artcnarm ist die sul)atlaiitische Provinz. A, silvestris und

hepcdica fehlen auch hier fast ganzlich. hi der Unterprovinz Nieder-
sachsen mit Holland kommt nemorosa in einiger Verbreitung vor,

^^nunmloides ist fast iiberall sehr selten und das Indigenat oft zweifelhalt;

^'^h'cstri.s und hepatica fehlen. Erwiibnt sei, daB apennina in Holland auf

groBe Strecken bin haullg und vullig eingebiirgert ist und sich allmahlich

*"^^ier weiler ausbreitet. In der Unterprovinz der jiitischen Halb-
'"^^1) der benachbnrten Inseln und Siidschweden kommcn nur

^^moro^a und ranuncnloides, diese im Westen fehlend, und hepatica fast

IJ"^

im Siidosten vor; silvestris fmdet sich nur in Siidschweden. In

^^cklenburg, Pommern, Riigen und dem nord westlichen Wesl-
P/^uRen kommen dieselben Arten vor, jedoch fehlt .s//r^.s/m groBtenteils;

iindet sich nur stellenweise z. B. in der Xiilie von Kolbeig.

^iur
1 Art mehr {narcissijlom), im ganzen also 5 Aden (ohne die

^entive apeniumi] treffcn wir in der sarmatischen Provinz an und zwar

I
F

\

}

i



278 E. Ulbrich.

in den Unterprovinzen I) land, Gotland ranunculoidcs ^ nemorosa^ sil-

resfris und hcjmtica] hicrzu kommt noch als ± eingebiirgcrte Advenliv-

pdanze auf Gotland apcmmm. Dieselben Azicn bcwohnen die Unte r-

provinzen der Ostlicben Ostseelander und das mitteldeutsche

Tiefland. In MittelruBland erreicbt iiemorosa schon ihre Ostgrenze,

rmnmcidoidcs ist ini Ostlicben Teile schon sehr sclienj hcpafica fehlt im

ostlicben Teile und aucb silrcsfris ist auf groBe Streckcn bin nicht vor-

handon. In den nordOstlicben Karpatbenvorliindern, z. B. Wolhynien und

Podolien erreicbt naixissijJora die Grenze des Gebietes und zwar in einer

sehr abweichcnden hoben und schlanken Form (f. laxa),

Dieselben 5 Arlen begegnen uns in der Proviiiz der europiiisclieii

iMittelgelnr^^'e und zwar ne))iorosa^ ranunculoides und liepatica in alien

Zoncn. Im zentralfranzOsischen Berglande feblt sdvestris nni nar-

cissi/lorn, Im R h e i n 1 a n d e kommt narcissiflora nur im Bezirke der

Vogesen und des Schwarzwaldes vor; liepatica feblt im mittelrhei-

niscben Berglande groBtenteils (kommt vor bei Bingen auf dem Alges-

heimcr Berge).

Im Jurassischen Berglande fmden wir alle o Arten ranwwuloides^

neivorosa^ silvcstris^ hepatica und narcissiflora^ diese jedocb nicbt liber-

ii.all. In der Zone des lierzynis chcn Bei

ganz.

Im bOhniisch-mahrischen Berglande lindel sie sich z. B. im Ge-

scnke und am Peterstein; ihr Yorkommen im ganzen Zuge der Sudeten

ist bckannt; liier findet sich audi an einer Stelle (sudlich von Breslau)

A. japonica verwildert. Im nOrdlichen Karpathenvorlande steiftl

/tnrcissiflm-n in den Eichenwaldern Wolhyniens und Podoliens bis in die

unterc Iliigelregion hinab, und zwar in der schon erwahnten forma lam.

In den i letztgenannten Zonen kommen sonst noch vor neniorosa, ranvn-

cnloidcs, .silrcstn's und hepatica.

Etwas anders ist die Zusannnensetzung der AHe»io)fe-Arlcn in der

PoHtisclieii Proviiiz, in welcher ohne die adventiven etwa 7 Arten vor-

kommen, und zwar in der danubischen Zone nemorosa, ratunicubides,

s///,e.s/W*', hepatica und in den Karpathcnvorliindern (Nordrunuinien) t)Wi^-

ailvnnica; daneben findet sich adventiv apennina. In der russiscben

Steppe nzone fehlt nemorosa; narcissiflora und ranunculoides finden

sicli nur an dor West- und Siidoslgrenze; blanda kOnnte sich vieileicbl an

der Siidgrenze finden.

Durch (las Vorkoniinen einiger Arten mit sehr disjunkler N'erbreitun?

ist die Proviiiz der PyiTiiiien ausgezeichnet; im ganzen finden sich 9 Ai'l^"'

In don O.slpyrcniien kominon vor mniorosa und ranunculoides i^i^'"'''

rirnn nicht sichor verbiirgt), haldensis in den Nordostpyrenaen bei Alona-

imrcissiflora und hepatica. Bis auf haldensis finden wir dieselben Arten
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in den Zentralpyrenaen. Das Vorkommen von trifolia ist hier sehr

ungewiB und horterisis^ die in den nOrdlichen Vorbergen gefunden wurde,

als Eindiindinir aus deni Mittehneerijrebiete anzusehen; silvestris f'ehlt in-..,.-, ..^O .^V.^X* ^,,..I.V>...XV.V.I ^^^.^^.^ ^.w.^ov...v.t.
,

beiden Zonen und Iritt erst in den asturisch-kan labrischen Gebirgen

(aber auch hier sehr selten) auf. Hier finden sich noch ia/rfe??5/.y (auf dcrn

Pico de TEurope, bisher als A, imvoniana verkannt), trifolia und die weit-

vei'breitelcn nemorosa^ i^anunculoides^ narcissijlord (selten) und Ifcpatica^

die jedoch im Westen fehlt.

Die Proviiiz der Alpenliiiider besitzt im ganzen 7 Arten, wenn wir

von der wahrscheinlich nicht indigenen, jetzt daselbst verschwundenen

horfcnsis in der Siidschwciz absehen. Von diesen kommen 4, nemorosa^

'fh

5 Zonen vor.

Im nOrdlichen Alp onvorlande kommt zu diesen als fiinfte noch

sikestris hinzu. die jedoch im mittleren und westlichen Bezirke fehlt. Sie

findot sich auch in den nOrdlichen Kalkalpen, hier jedoch sehr zer-

streut. In den Zentral- und Siidwestalpen finden wir auRer den

i genannten haldensis in den Bezirken der Norischen Alpen, niederen und

hohen Tauern mit Zillertaler Alpen, Grajischen, Cottischen und Seealpen

und ebenso trifolki. Beide jedoch sehr zerstreut, an den Standorten jedoch

nieist in groBen Mcngen. A. silvestris fehlt. Dieselben 6 Arten linden sirh

tn den siidlichen Kalkalpen, haldensis erreicht hier jedoch ihre Siid-

und Ostgrenze, wahrend trifolia noch bis in die illyrisclien Gebirge vor-

«nngt. Beide Arten sind hier hiiuliger und verbreitcler als in den Siidwcsl-

•'''pen. Ms Eindringlinge votn Siiden lier wcrden biswcilen die mediterranen

Arlen hortensis und corouaria im Karst und karniolisch-illyrisclien Cbei-

gangsgebiete beobachtet, besondcrs im ostlichen Alpenvorlande ,
das

JiuRcr der haldensis dieselben Arten besitzt.

Recht verschieden von der Provinz der Alpenlander ist die Zusammen-
setziing der Anemoii e-\r{Gn in der Proviiiz des Apeiiiiiii, die einen ganz

mediterranen Charakter hat. Wir finden hier im ganzen 8 Arten,

^'on dencn folgende 7 in alien Zonen vorkommen: nemorosa, apeiminn,

fforfemis^ paimiina, corouaria, narcissiflora, hepatica. Es fehlt in der

ganzen Provinz rammculoides. In der Zone des nOrdlichen Apennin
""f^ der apuanischen Alpen kommt noch trifolia vor, jedoch nicht

otJer nur wenig siidlicher ils bis zum 44" n. Br., d. h. den etrurisclion

^'pPn. Die 7 Arten des mittleren Apennin und der Abruzzcn wur-
^pn schon genannt. Als Charakterart der Provinz des Apennin
^'^f»nte man die nach ihr benannte apcnnina bezeichnen, welche die (irenz.'n

'erselben nur wenig im Ostcn und Suden iiberschreitet.

Ebensoviel
(8) Arten besitzt die Provinz der Karpatlien und zwar in

'•" '^O'^en und Bezirken nemorosa, ranuncidoidcs, silvestris und vielleicht
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biirg

auch narcissiflora. In den Westkarpathen kommt zu diesen noch hinzu

hepatica^ welche in den Waldkarpathen in der holien Tatra fehlt^),

Waruni diese sonst doch weit verbreilete Art hier fehlt, und ob sie wirklicli

fehllj weiB ich nicht. Sehr viel artenreicher als diese beiden Zonen ist Sieben-

;n, wo 8 Arten vorkommen; niimlich auBer den 4 genannten trifolm

bei Hanimersdorf in der Eichenregion und haldensis auf dem Kuhborn,

deren Auftreten liier von ihren anderen Verbreitungsgebietcn jetzt ganz

isoliert erscheint. Die Sektion hepatica ist hier mit 2 Arten vertreten:

der wcit verbreiteten hepatica luid der sehr interessanten, einzigen ende-

mischen Anemone Europas: transsilvanica^ deren niichste Verwandten

sich in Zentral- und Ostusien finden. Diese Art kunnte man als Cha-

rakterpflanze Siebenbiirgens und der Provinz der Karpathen be-

zeicfinen.

Etwas artenreicher ist die Gatlung Anemone in der Provinz der

westpoutischeii Gebirgslaiider entwickelt, Wir finden hier zusammen

1 Arten, von denen 7, nemorosa^ ranuncidoides^ hpennina^ horknsis^

coronariaj siltestris und hepatica in alien Zonen vorkommen. In den

illyrisclien Gebirgen treffen w4r auBerdem noch trifolia an^ die hier

ihre Ostgrenze erreicht. Dieselben Arten auBcr der trifolia und auuer-

dem pavonlna und narclssiflora. Dieselben 9 Arten begegnen uns in

den serbisch - bulgarischen und al banesischen Gebirgen, je-

doch sllvcstrls nur im Norden und narcissl/lora nur auf den Ljubitra-

bergen.

Ebensoviel Arten finden wir in der Provinz des Balkail und zwar;

nemorosa und /raiimeuloldeSj beide jedoch nur bis Nordgriechenland,

erstere sehr fraglich, apennina nur bis Mazedonien, hier zusammen niit

hland.a vorkomniend, welche hier ihre Nordgrenze erreicht, sllvcstrls nur

I ijh

den, hepatica ebenso. Als einigermaBcn charakteristisch kann man hor-

tensls bezeichnen, die hier am formcnreichsten und in gruBter Verbreilung

auftrilt.

Schwer festzuslellen ist die Zahl der Anemone-XviQ.x\ der Provinz dcs

Jailairebirffes. Es kommen sicher hier vor: ranunculoldes^ slliestris^

coronarla: wahrscheinHch auch narclssl/Iora und blanda. Zu erwarlen

w^ilren vielleicht nooXv neniorosai^)^ hortoisls und hepatica^ so daB die Zahl

7 bis 8 betragen wiirde.

VerhaltnismiiBig artenarm ist die Gattung in der Provinz des Kau-

kasns entwickelt, die im ganzcn nur 5 Anemoncn aufzuweisen hat, von

denen 3, sllrestriSj narclssl/Iora und blaiida in alien 4 Zonen vorkommen.

Sehr beinerkenswert ist, daB in der ganzen Provinz nemorosa und yp(^''

\] Vorgl. Saoohski-Schxeideh, FI. der Zontralkarpatlien.
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tica fehlen. Iin w e s 1 1 i c h e n K a u k a s u s , D agh e s t a n und k 1 e i n e n

Kaukasus kommen 4 Arten vor: auBer den 3 schon genannten, rannn-

cidoideSj diese jedoch nur in der unteren Waldrogion. Ini Elbrusgebirge

kommt zu diesen 4 noch coronarla hinzu. Es sei hier noch einnial darauf

hingewiesen^ daB A. narcissi/lora im Kaukasus einc Formenmannigfaltigkcit

zeigt, wie in keinem Teile ihres ausgedehnten Areals. Es ware von groBcm

Interesse
;

nach den Ursachen dieser Erscheinung zu suchen. Als Cha-
rakterart der Provinz des Kaukasus kunnle man A. bJanda var. {j

parnda DC. f= A. cmicasica Willd.) bezeichnen.

Nachstebende Ubersicbt soli die geschiklerten Verbreitungsverhiillni^sse

der Arten dcs iniltelcuropaischen Gebictes und ibre Verleilung iiber die

Sektionen der Gattung Anemone zusammenfassend zur Anschauun^ brin;;cn.

Es sind dabei die adventiven Arlen fortEcelassen.

Frovinz:

^» AUantisclie .

2. Subatlantische

3- Sarmatische

^. MiUelgebirire
r>

5. Pontische
.

^- Pyrenaen
.

'^' Alpenliinde

** '^penninen

^' Karpathon

^^- Westponlisehe
Gebime

Sektion

Ancmouantha Eriocephalus
\

Hornalocarpus] Hcpafiea

No.ij

2

5

14

2

5

9

I

1

Zalil

2

2

2

2

3

A

3

3

3

5

No.')

63

62

62

6-2

62

62
I

5n
52

J-

53 J

47
1

62]

53

62

Zahl

2

2

3

2

4

No.i)

72

72

72

72

72

72

72

72

Zahl

1

1

1

1

4

i

i

1

No.')

77

i t

it

11

771
T9

1

77

77

77

77)

79
J

i i

2

4

I

\

2

\

Zahl

1 4

\ 4

\

I

7

S

<

S

s

1

1

^) bie No bezieht sich anf die ZilTer, uelche die betr. Art in diosor Arbeit fuhrt

^ . 5 = irifolia-^ vei-I. die Adeniibersicht S. 187 190 und am Sclilusse der Arlieil.

'^ g'H lur alle Ibl-cnden Tabellen.

\
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1

Provinz:
Sekfion

—- 1

C 1

X '

^"^^
SI =

1

AneinonahI thea
;
Eriocephahis Ilomalocarpus Hejiatica

No. Zalil

73

No. Zalil No. Zahl
1

^

No. Zahl

1 1. rV'ilkan ....
2

9

14

15

4

51 1

32 1 4

53

62

7-2 1 77 1 10

1

1-2. Jailagcbirgc . . 9?
}

15?l
3

1

1

i

52
\ 2

53
J

72 4 77? 1

i

1

7

1 3. Kankasus . . .

21
15

1

2

1

1

53
1

02 ) ^
72 i

1

1

1

1

5

Zusamrncn:
2, 5, 9,1

14, 15 j

47, 51, 52,1 „

33, 02
J

1

72 4
! 77j ,
1

79
J

r

13

Es sind also die Sektionen Rivularidiiun^ Pulsatillokles und Ancmo-

vidium im mitteleuropaischen Gebiete gar nicht vertreten.

Im makaronesischen Ubergangsgebiete ist die Galtung Aiienione

gar nicht vertreten; auch ein etwaiges adventives Aufireten der mediterranen

Arten ist mir nicht bekannt geworden.

Wenn auch die Zahl der Anemone^Arlen des Mediterrangebietes

verhaltnisniaBig niedrig ist — es kommen im ganzen 1 6 Arten vor, davon

etwa 6 nur an den Grenzen — so ist die Zusammensetzung der Anemonen-

Flora und die morphologische BeschafTenheit der einzelnen Arten doch sehr

charakleristisch. Bevor ich auf diese Punkte einsiehe, will ich zunachst
O 7

die Vcrteilung der Arlen fiber das Gebiet erliiutern. Nur eine einzigc Art

komnit in al len Provinzen des Mediterrangebietes vor, die bekannte priich-

auch

in Nordafrika, fmdet. Sie ware als Charakterart des Mediterran-

gebietes zu bezeichnen.

tige A. coro?iaria. die sich von Turkestan bis Gibraltar bin liberally

Die sudwestliche Mediterraiiproviiiz, umfassend Sud- und SUdost-

frankreich, beherbergt 10 Arten: ranwiculoides^ nemorosa, npcnnina
)

sil-

I

Es kommen also hicr alle 4

-p^

sroBbliitigen riha-kvien zusammen vor,

woraiis sich die ganz auBerordentliche Formenmannigfaltigkeit zum Teil

wuhl durch Bastardbildung, besondcrs in den Gcgenden sudlich und siidwest-

lich dor Seealpen erkliiit. Nur hicr und auf Korsika kommen diese vier

O/vVw-Arten ncben einander vor.

Tn der' iberisclioii Provinz linden wir im ganzen 8 Arten, von denen

jedoch nui' I, pnlnmta, durcli alle 4 Zonen bin vorkommt. Das zentralc

I be r len besilzl ;> Arlen: ne/i/orosa, rammriiJoides^ sifrcstris jedoch sehr

zerstreut, pnl»taff/ und I/cpatiw, die in der ganzen iberischen Provinz m

einer cliarakterislischen Abart, var. y hLspanica Willk. et Lange, auftriU-

Die Zone des ustlichen Iberien mit den Bajearon bewohnen dicselben

Arten: hinzukommt noch pnroiiinn, die auf dem Festlande felilt und nur
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auf den Balearen auflrilt. Erheblich artcnarmer ist das siidatlanl ische

Iberien, in dem neDiorom^ ranunculoidcs^ silrcstris vmA parriflora fehlen,

so daB die Zahl dcr Arten auf 3 sinkt: 2)ahnafa^ coronaria^ hepatica^ von

dencn die mittelste in der ibcrischen Provinz sonst fehll. In der Zone des

'folia

-f

dem palmata und hcpatica. A, silvcstris ist mir aus dicscr Zone niclU

bekannt gewordcn, diirfle auch wohl fehlen. Somit betragt die Zalil der

Arten dieser Zone 5.
^

In der liirurisch-tvrrlieiiisclieii rroviiiz konunen im canzen 7 Arlen
ft

vor und zwar alle auf Korsika, nuinlich nonorosa^ apcnnuia^ palniata.

coronaria^ jmvonuia^ hortcnsis und hcpatica. AA'ir finden hier also wieder

alle 4 groBblutigen Oy77>/7-Arten neben einander. Auf Sardinien fehlen von

^^nl kvi^n nemorosa wwd jjaroniua. Die unlerilalienisch e Zone r»e-

sitzt im ganzen 5 Arten: apennina^ imlniata nur auf Sizilien. aber nicht

in Italien, coronaria^ hortcnsis und hcpatica^ die jedoch auf Sizilien nur

m Norden vorkommt: nemorosa fehlt in der ijranzen Zone.

Etwas artenreicher tritt die Gattung Anemone in der mittlereii 3Ie-

fliterraiiproviiiz auf, mit zusammen 10 Arten, die jedoch recht ungleich

verteilt sind. Allen 6 Zonen gemeinsani ist nur corouaria. Am arton-

reichsten ist die adriatische Zone, in welcher alle 10 Arten der Provinz

'fotio. den Vorbcrgen

der sudliclislcn Alpenkelten nicht untcr 200 m iiber dem Meerc, rauuucu-

loidca, apennina, hortcnsis, paionitia, coronan'a, silrcsfr/s und varcissi-

fl In Thrazien und llunielion fehlen von

'folia

^^ir finden also hi dieser Zone in Mazedonien im Rhodopegebirge und seinen

Vorbergon beide Tuberosa-kvievi apcunina und blanda, insgesamt 3 Ane-

monen. In Mittel- und Siidgriechenland kommen vor: blanda, pa-

voiiina, hortcnsis, coronaria und hcpatica, diese im Siiden wahrscheinlich

felilend. A. palmata. wurde nach Halascy cinmal auf Korfu und einmal

bt'i Messenia gcfunden, doch handelt es sich hier, wenn die Beslimnumg

wirklich richtig ist, um eingeschleppte Pflanzen, da palmata schon auf

S'zilien bei 15" Ostl. Liinge von Greenwich ihren ostlichsten Slandorl er-

reicht. Es sind also nur 5 Arten dieser Zone zuzurechnen. Wenig melir

Arten besitzl (lie euxinische oder oslpontische Zone und zwar

^'("nmcidoides, Ijlanda, paronina und hortcnsis nur im Nurdweslen, roro-

Slid
'f

Nach

en ninimt die Zahl der Anemonen schnell ah: in der kleinasialischen

^_^'»e treffen wir nur nocli 4: rannncidoidrs, lAnnda, conniaria xmd nar-

(j^ssiflora; die crsle und letzle crreichen hier ihre Siidgrenze, so daB wii'

'" dcr Zone von Syrien nur noch 2 knollenlragende Arlen antretVen:
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bkuida, die bci Damaskus unter 33^ n. Br., und coronarla^ die bei Alexandria

iinter 31^ n. Br. ihre siidlichsten Standorte erreichen.

Nicht so artcnrcich wic die miUlcre ist die armenisch-iraiiische Me-

diterranproviiiz, in welcher die farbenprachtigen Arten der Series Oriha

schon sehr zuriicktreten, zurn grOBten Teile iiberhaupt feblen. Auch die

im Westen in so herrlichen Farben und mit scbr groBen Bliitcn auftretende

coronaria wird bier kleinbliitiger und die Fiirbung weniger lebhaft, so daB

sie sich den zentralasiatischen, bis in diese Provinz ausstrablenden Arten

inorpbologisch scbon sehr nilhert. Wir finden ini ganzen 8 Arten, von

denen jedoch nur coronaria und wahrscheinlich auf den Gebirgen auch

^'iilvcstris und narcissiflora iiberall auflreten; A. raniinculoidcs findet sich

nur im Nordwestcn, in den Vorbcrgen des Elbrus. Nur ganz wenig weiter

westhcli, aber bedeutend weiter nacb Siiden geht blanda. Die ubrigen

4 Arten treten erst in der ustlichen Ilalfte auf, und zwar hiflora zuerst

in Sudwestpersien und zieht sich Ostlich bis Kashmir, Tscliernajeiviiy

KostDs\eivii wwdi tetrasepala erst in Afghanistan; ihre Verbreilung ist nocli

wenig bekannt. Die Sektion Hepatica ist nicht vertreten. Als Charakter-

art der armenisch-iranischen Mediterranprovinz kOnnte man

A. hiflora DC. bezeichnen, die nur in einem kleinen Teile im Westen fehlt,

und ostlich nicht gerade sehr erheblich liber die Provinz hinausgeht.

In der siidlicheii Mediterranprovinz finden wir im ganzen 3 Arlcn,

wovon jedoch nur coronaria im Osten und Westen vorkommt. Wir kOn-

nen demnach unterscheiden cine w^cstliche Zone, umfasscnd Marokko,

Algier und Tunis, die sich (iber Malta an die unteritalienische Zone der

ligurisch-thyrrcnischen und liber Tanger und Gibraltar an die sudatlantische

Zone der iberischen Provinz anschheBt, welchc charakterisiert ist durch das

Vorkommen dev A. palmafa, cine mittlere Zone, umfassend Tripolis und

Xordlibyen, charakterisiert durch das Feblen der Gattung Anemone, und

eine cistiche Zone, umfassend Nordiigypten, charakterisiert durch das

Vorkommen der .(. coronaria (und blanda"? an der Ostgrenze?). A. coro-

naria fehlt im westlichsten Teile der westlichen Zone, w^enigstens ist sie

aus Marokko bisher noch nicht bekannt geworden; ihr westlichster Stand-

ort ist bis jetzt die Umgebung von Oran. Es ist jedoch kaum anzu-

nehmen, daft sie wirklich in Marokko ganz fehlt, da wir sie in der sud-

atlanli<chen Zone der iberischen Provinz in der Unitr<;buni: von Gibraltar

antrafen.

Fassen Mir die gescbiId(Tlen Verbreitungsverhilltnisse wieder zu-

sammen und vergleich(*n wir ihre Verteilung auf die Sektionen der Gattung

imd Flnrenprovinzen des M^'diterrant^ebietes, so er^^ibt sich daraus fulgende

Uljorsicht

:
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Provinz:

1. Siidwestl. Medi-
termnprov. . .

2. Iherische Prov.

3. Liguriscli-tyrrhen

Provinz . . .

h. Mittlere Medit. .

5. Armon.-iran

Prov. . . M

Sektionen

A.nemonantIica\ ErioccpliaJus Ilomalocarpus

No.

2, 0, i

U j

-15
I

6. sudliclie Med. .15

Xiiuiihl

3

3

2

5

2

1

No. iVnzalil

50. 51, \

53, 65
I

50. 51.
\

52, 53
I

o1, S2,
I

53. 6i
I

53. 5^,1

57. 58,
^

62

50. 53

4

4

5

2

Zusammen: 2,9,5,1 .

14, 15
J

^

50, 51, 52,]

53.54, 57, 8

J58, 62

No.

72

/ 2

72
1

76
I

72
(

76)

Ilepatlca

Anzahl No.

^

1

2

2

77

i 7

/ I

i 7

i J

Anzalil

1

1

<

1

1

c
s

10

8

J

11

9

3

1«

Mit groBer Deutlichkeit trilt in dieser Ubersichl die slarke Enlwick-

lung der Sektion Eriocephalus im ]\Iediterrangebiet hervor, der nicht weniger

als 8, d. i. die Halfte aller daselbst vorkommenden Arten, angchuren. Von

diesen 8 gehort nur silvestris nicht der Series Oriha an; von den

iiberhaupt bekannten Oriba-kvi^n fehlen deinnacli nur 2 [cmnthoides und

seravshanica)^ die sich jedoch unmiUelbar ostlich dem Mediterrangcbiete

anschlieBen. Sic sind os, wclche der Ancuionc-Ylova des Mittelnieergel»ieles

ihr charakleristischcs Gcpriige geben. Doch auch unter den Aiicmonanthea'

Arten belinden sich 2, apenuina und hlanda^ die ich in der Subscclio

Tuherosa zusamniengefiiCt habe, welche sehr charakteristisch fiir das Me-

diterrangebict sind und nur hier (indigen) vorkommen, und zwar diese im

Osten, jene im Westen. Auch sie sind, wie die Oriba-kvien, durch ein

knolliges Rhizom ausgezeichnet und dem Klima des Gebietes angcpaRt.

Man kunnte demnach das Mittehneergobiel als das Ileich der Tuberosn
^iid Oriba-kvi^n bezeichnen. Ilingewiesen sei hier noch auf die Tat-

^^^che, daB wir in keinem Florengebiete eine solche Fiille farbenpraclitiger

Anemonen anlretTen, wic im Mediterrangcbiete, wozu in erster Linie die

nerrlichen 0>v7;a-Arten palniata, horknsls, j^nvonum und corouar/a, doch

'luch die anderon Oyiba- und die T/ibcrosa-\rlcn niitwirken.

("lanz auBerordentlich artenreich tritt die Galtung Anemone im zentral-

asiatischen Gebiete auf: wir finden hier nicht wouigcr nls 37 Arten.

Jedoch ist die Verbreilung der

•Jlen sehr ung](Mclimrifiig und interessant deswegen,
^''^tel an die Hand gibt, danach die Provin/en und 7.o\wn des zentral-

•• *+;6% aller bekannten Anenionen.

weil sie uns ein

^siatischen Gebietes scharfer zzu unigrenzen. Unter der uroRcn Zahl von
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Anemonen befindet sich koine elnzige, die durch das ganze Gebiet bin ver-

breitet ist.

In dcr iiiraiiiselieii oder aralokaspisclieu Proviiiz kommen 7 Arten

Ui 'fl.

Idntsepala^ viellcicht kunntc sicb aucb noch die Ilepatlca-Xxi A. Falconcri

im usllicbsten Teile dor Provinz linden. Es sind also fast dieselben Arten,

die wir scbon in der armenisch-iranischen Provinz antrafen.

Wenjg artenieicber ist die Provinz des turkestaiiisclieii Gebirgs-

lilildcs, die insgcsamt 10 Arten besitzt, und zwar auBer der hlanda die-

selben Arten ^vie die vorige Provinz. Es kommen jedoch hinzu: eranthoir

(Irs, serai'shanica und Kostycxewii^ drei der hiflora sebr nabeslebcnde

Arten, die liier endemisch sind, und Falconcri^ die sich ustbch bis Kaschmir

erstreckt. Dcr nordwestliche Tcil von Kashmir dCirfte noch der Provinz

des turkestanischen Gebirgslandes zuzurechnen sein, da wir hier noch di(^

bill

'/7

erreichen. Dcr

sudliche und Gstliche Tcil dvirflc jedoch dcm extratropischcn Himalaya zu-

zurechnen sein, da hier die typischen llimalaya-Anemonen zuerst auftreterij

z. B. I'itifolia,

Sebr auffallend ist die groBe Formenmannigfaltigkeit, in der narciss^i-

flora in Turkestan auftritt: fi

tracfa m., die durch ihren Blattbau sehr eigentiimlich abweicht und bisher

an keiner anderen Stelle des Areales dieser Art beobachtet wurde.

Sehr artenarm tritt die Gattung Anemone natiirbch in der Provinz

des Han-hai auf; es ist jedoch unmOglich, mit Sicherheit anzugeben, welcbc

Arten hier vorkommen und wie weit sie in das Innere der Provinz vor-

dringen. Wahrscheinlich finden sich hier am Sudwestrande biflorcij nar-

cissiflora; ain Nordrande sind nacl

samnien also i Arten.

Noch weniger bekannt ist die Verbreitung der Arten dor tibetanisclien

Hodnviiste. AIs sicher vorlianden und nach-ewiesen sind nur obtusiloba

im Nordcn und Siidcn, imbricata und rupicoln an der Siidgrcnze zu

nennen. Wir trefTen somit hier zum ersteninal auf 2 Vertreter der Scktion

PulmtlUoides. Ferner wiiren vielleicht noch zu erwarten sihestris im

Norden und citifulia im Siiden. Angegeben wird noch die Stolonifera-

Art cxiijna^ jedoch ist diese Art besser den Provinzen Sze-tchuan und Kansa

zuzureclmen, da sie nur an dor liuBersten Sudost2:renze von Tibet vor-

kommt. Demnach wiirde sich die Zalil der Anoiioiw-KxVftu auf ^ bis o

bolaufeii.

Am artenreichslen isl die Gattung in dcr rroviiiz .des extratropischen

Jlimalayji enlwickelt, mit 16 Arten, von denen jedoch nur folgende 4 m

alien Zonen vorkouunen: olj(usiIoh(i, rirularis, ritifolia, nqricula, die Ictzte

im Osten bisher noch nicht nachgewiesen, durfte jedoch kaum fehlen, da
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sie von Franchet fiir Yunnan wieder angegeben wird; doch weiB ich

nichtj ob die Bestimmung siclier richtig ist; rnpestn's gcht Osllich nur bis

Bhuotan,

Aus verschiedenen Griinden cmpfiehlt es sicb, in der Provinz des

extratropischen Himalaya 3 Zonen zu unterscheiden: 1. eine westliche,

umfassend die Sud- und Osthiilfte von Kashmir, die Siwalik-IIills, Gurwhal,

Kumaon, Kishtwar, Hazara; charakterisiert durch das Vorkoniinon u. a.

Hepat vertreten dm'ch A FalconerL 2. eine zentralc,

Sikkim und Bhuolan; wle die folgende Zoneumfassend Nepal, Chumbij

charakterisiert durch das Fehlen der Sektion Ilepatlca und das Auflretrn

von 3 (gegenuber je 2 in der westlichen und ustlichen Zone) Puhatilloides-

und 3 Homalocarpus- (gegenuber 4 und 2) Arten. 3. eine ustliche,

umfassend die Ilohen ustlich von Bhuotan bis Yunnan fexclusive).

Folgende IJbersicht mag ein Bild gcbcn von der Vcrteilunij: der 1G Arten

der Provinz auf die 3 angegebenen Zonen:

T

^' raniincidoidcs

2. coerulea .

3. rintlaris

*• ohiusiloha

5. rupesiris

6. tmllifoUal

V- imhricata

^- biflora .

9. viafolia .

^0- rupicola.

^'^- narcissiflora

^2. pohjanthcsl

^3. deinissa .

^^' elo7igatal
.

^^. tetrasepala.

'6. Falconeri .

>^usammen

Weslliciie

Zone

i + i

1 +
1
+

1 +

+
+
+

1 +
+ 1

+
1 2 Arten

Zentrale

Zone

4-

+

+

+

+

OstlicheZone

10 Arten

+
+

+

+

+
+ 1

7 Arten

i

Sect. I. A7ic7nona)itha

II. Ritulariiliiim

» III. Pnlsafilloiilf's

>

IV. KrioccphaU(s

^

V. Homalocarpus

» VI. Hrpaiica

+ \rt doll

di1

^'orkommt, ein 0, daB sie dort sicher fehlt; das Fcld ist freigelassen, weim
e -^loglichkeit, daB die betrefTende Art dort vorkonnnt, aber bishcr nicbt

^I'fgefunden wurde, nicbt ausgescblossen erscbeint; ferner ein
|
vor -f

,

"^^^ ^"'^ •'•*
^ ' • • nacb deni Kreuz i+ I ),

daB sie ustlicb imdie Art wesllich, ein

^entralasiatiscben Gcbiet feblt; ein ! hinter dem Artennamen bedculel, daB
•e Art nur in der Provinz des extratropischen Himalaya vorkomnit, also

"Jcr endemisch ist.
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Es hcsitzen also die 3 Zonen aus den einzelnen Seklionen:

1. Die westlicbe: Anemonanthea \
^
Iliviilaridium \^ P)dsatilloides i^

Eriocephalus 3, Homalocarpus 4, HepaUca 1.

2. Die zenlrale: Ancmoiianthea 1, liivularidium 1, Piilsatllloides 3,

Eriocephalus 2, Homahccnpus 3, Hepatica 0.

3. Die Oslliche: Ane))wnanthea 1, Rividarldium Ij PulsatiUoules 2,

Enocephalus 1, Homalocarpus 2, Hepatica 0.

Es ist also im Himalaya nur die Sektion Anemoiiidium gar nicht vcr-

Iretcn; von der Sektion Pulsatilloides kommen 4 von HomalocarpKS alle

bekannlen Arlen vor (5). Als Charakterarlen des HinDalaya kOnnte

nmn demnach die AngeliOrigen dieser Gruppe auBer der narcissiflora an-

sehen. AVir finden also in dieser Provinz noch keinen Vertreter der Sub-

sektion Stolomfera^ die weiter ustlich so reicb enlwickelt ist.

Die Verbreitungserscheinungen auch innerbalb der Gattung Anemone

zwingen zur Annabme einer eigenen Provinz von Sze-tchnan, die sich

hier dem cxtratropischen Himalaya anschlieBen wiirde. Wir finden bier

12 Arten von Anemone^ von denen 4 nur hier vorkommen [Praftiiy gelida^

exigua^ Daridii) oder wenigstens die Grenzen der Provinz nur wenig iiber-

schreiten. Sonsl kommen hier noch vor: haicalensis subsp. flaccida^

stohniferaj Daridii^ samllicb StoIonifera-XvieTi^ ferner rivularis^ obtusi-

lohr/j coclestina, japom'ca, demissa^ diese bisher nur im Norden beobachtet

und die Hrpatica-Avi Henryi^ welche der siebenbiirgischen transsikanica

auHerordcntlich nahesteht. Auf Beziehungen zu Japan weist das Vor-

kotnmen von haicalensis^ stolon ifera und japonica hin. Auffallend ist die

geringe Enlwicklung der Sektion Eriocephalus^ welche nur durch eine

Art [japonica] vertrelen ist; es ware jedoch nicht unmoglich, daR sich

rupicola und riiifoUa noch finden. Sehr bemerkenswert ist der groBe

Ueicbtum Sze-tchuans an Stolonifera-\Tien. Von den 8 liberhaupt be-

kaimten kommen hier nicht weniger als 6, d. i. 73%, vor, und von diescn

sind 4 als endemisch zu bezcichnen. Es ist diese Gruppe demnach als

besonders cliarakterislisch fur die Provinz Sze-tchuan zu bezeichnen.

AVieder ganz andere und sehr eigenartige Verbreitungserscheinungen

zeigt die Gattung Anemone in der Provinz von Yiinuan^ in welchcr, wie

aus nacbfolgenden Zeilen hervorgeht, 2 Zonen zu unterscheiden sind: eine

westlicbe, die chinesische Provinz Yunnan umfassende, als »westliche

/one* bezeichnete und eine ^^Ostliche Zone<^, welche die chinesische

J*rMvinz Kouy-Tcheou umfaBt. Die erste wird gebildet von den ustlichen

Ati.laufern der Ilochgebirge des Ilim alayamassivs; die osUicbe von

don etwa sudwest-nordnsllicb streichenden Syslomen und • Ketlen der

Mitlelgebirge, die jedoch auch betrachtliche Iluhen erreichen (ub^''

251)0 mj. heidcr ist die Flora jener Gegenden noch zu unvollkonnnen be-

kanut, doch hat es den Anschein, als ob beide Zonen in ihrer Artenzu-

sammensetzung nicht unerbeblich von einander ahwichen, so daB spatere
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Forschungen vielleicht auch die Trcnnung von Kouy-Tcheou als eigene Pro-

vinz nulig niachen werden. Es sind in der Provinz Yunnan im ganzen

13 Arten beobachlet worden^ und zwar 12 von dicsen in der westlichen

'foUcij ohfusilohn.

rwandt niit trulUfolia

und demissa. Schr bemcrkcnswerl ist

nipestn'Sj codcsfi/ia, selir nahe v

laya^ vitifolia^ japonica^ nipicola

das Auflretcn der A. glaiieifolia Franchet, einer Art aus der Subse^lio

LongisUjlae der Sektion Fulsatilloidcs^ von der die anderen im Kapgebieto

vorkommen; sie ist gleichzeilig die einzigc Art, welche bisher nur in Yun-

nan gefunden wurde. In der ostlichen Zone, in Kouy-Tcheou, sind

bisher nachgewiesen: Delarayf\ Leveillei^ obtusiloha^ hegoniifoUa \\x\<[ ja-

poniecL Die interessanteste von diesen Arten ist hegouufolia Leveillc et

Aaniot, zur Seklion Pidsatllloldes gehOrigj jedoch mil keiner einzigen Art

naher verwandt. Manche Arten der westlichen Zone diirften auch in der

ostlichen noch zu flnden sein, jedoch scheint vitifoUa in der erstgenannten

Zone ihre Ostgrenze zu erreiclien; vielleicht auch rupicola und rupestn's.

^och ein paar Worte iiber die Verwandtschaftsverhaltnissc der Arten dcr

Provinz Yunnan. Weilaus am reichsten und durch sehr charakteristische

Arten vertreten ist die Sektion Pidsatilloidcs mit SArlen, d. i. 71% ^'^Hcr

hen Arten dieser Seklion [glaucifolia

folia), von denen 3 als endemisch 'folia

coelestinay hegomifoUa) und 2 die Grenzen der einzelnen Zoncn nicht

iiberschreiten [glaucifolia^ begoniifolia). Wir konnen demnach die Provinz

^iJnnan als *das Reich der asiatischen rulsatiUoides-XvlQu ^

bezeichnen. Bemerkenswert ist ferner, daB wir allein hier (abgesehen von

Amerika) zwei liividariduwi-Xvien antreffen: neben der weit verbreiteten

rivulam^ die endemischc Levcil/ci, und dalJ die Sektion Ilepatica^ von
*^<^r wir einen Vertreter in Sze-tchuan fanden, hier augenscheinUch fehlt.

Der Provinz Sze-tchuan schlieBt sich in gewisser Ilinsichl die Provinz

KaBsn an, jedoch ist diese viel armer an Anemonen, wenn auch sicherlich

"och nicht alle Arten bekannt geworden sind. Es sind hier bisher erst

^ Dis G Arten nachgewiesen: haicalensis, riviilaris, obt/isiloba, Japonica,

demissa und exigmt, welche jedoch niclit iiberall vorzukomaien scheint.

s 1st also nur eine endemische Art vorhanden, cxigiia, wiihrend die

anderen weit verbreitet sind. Die Sektion Anemonanthea ist nur durch 2,

g^b'enuber C Arten in Sze-tchuan, vertreten, Pidsatilloides durch I, ehenso

^''iocepJiahis und Ilomalocarpus und lUvidaridium. Als charakle-
^'^t'sch fur diese Provinz konnte man vielleicht die Stolonifcra-Svi exigiia

•I'lximowicz bczeichnen, welche die Grenzen dieser Provinz nicht allzu or-

'eblich zu iibcrschrciten scheint.

Eine tabellarische Cbersicht der geschilderlen Vcrbreitungsverhaltnisse

^^ Anemonen des zentralasialischen Gebietes bietet nianches Interessanle:

fiotanisthe Jalirbu.her. XXXVH. ua.
11)
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Ganz anders und ebenfalls recht arlenreich ist die Galtung Anemone
im Gebiete des temperierten Ostasien enlwickell. Wir linden hier im

ganzen 23 Arten, von denen mchr als die llulfte (13' Anemouantlica-Xxiitn

sind, und zwar besonders Sylvien (10); die Sektion Eividaridhnn ist mit 2,

Erioccphalus m\i 3, Aneniontdlum und HejMtica niit je 1, Ilonialocarpifs

mit 2 Arten vertretcn.

Unten niiher darzulegende Gri'mde veranlasscn mich, die Provinz des

nurdlichen China in zwei Provinzen zu teilen: ich unterscheide 1. cine

Provinz des nordlichen China j
un)fassend die chinesischen Provinzen

Nord-Shensi, Shansij Tschili, nOrdiich bis zuni Chin-gangebirge. 2. Eine

Provinz der Maiidsclmrei und Korea, umfassend Korea und das Shan-

Alin-Gebirge mit seinen Auslaufern nordlich bis zum unteren Sungari-FluB

und die Gegend nordlich vom Chanka-See

In der Provinz des nOrdlicheu China tnffen wir im ganzen 7 Ane-

nionen an: altaica^ baicalensis^ Ulbrichiana^ rivularis^ japonica^ silvesfris

und demissa] die Sektion Hcpatlca erreicht mit der einen Art Hennji
Oliver nur die Siidwestgrenze des Gebietes (Hupeh). 3 weit verbreilete

Arten erreichen hier ihre Nordgrenze: rivularis^ japonica xxxxd demissa 'Awi

einer Linie, die ungefahr siidost-nordwestlich von der Kiiste des Golfes

von Liaotung, 40" 30' n. Br., nach dem SiidfuB des Chin-gangebirges ver-

lauft. Diese Linie habe ich als Nordgrenze der Provinz des nOrdlichen

China betrachlet. Diese Provinz besitzt eine endcmische Art: Vlbrichiana

Jn Nordschensi. Bemerkcnswert ist, daB die Subsektion Sfjiria nur mit

einer weit verbreiteten Art vertreten ist [altaica]^ Stohniftra noch mil 2,

Ri'f'ulanduim mit 1 , Eriocephnhis nut I , ebenso Homalomrpw^. Als

Cnarakterart der Provinz des nOrdlichen China konnlc man viel-

'eicht die endemische UlbricJnana bezeichnen,

Oanz wesentlich anders ist die Gattung Anemone in der Provinz

Mandschurei und Korea entwickelt. Wir finden hier 10 Arten, von denen

^ der Subsektion ASyfo/a angehuren: Raddeana, udensis^ nemarosa nur in

Nordko

sind. 7

rca,
•/I'

f'
^'enigen Standorten aufgefunden sind. Alle iibrigen noch vorkommcnden
Sektionen sind durch je eine Art vertreten: dichotonia, narcissi/lora und

icmtica, Nicht vertreten sind also die Sektionen RivitlaridUtm, Pulsa-

'^^^^des^ Enorcphnlus. Als Charakterart der Provinz Mandschurei
"nd Korea konnte man iidcnsis bezeichnen, die sich von 41"—i9"n. Br.

findet.

Ahnliche, jedoch reichere Enhvicklnng zeigt Jnononc in der Provinz
^*' niittlereii imd nordlicheu Japan, wo wir insgesaml \'i Arten an-

||'f1«^n, und zwar mehr als die Hiilfle (7) der Subsect. Sylvia angvlinrig:

'"'i-'^hnna^ eine sehr interessante Art mil gcdreilen Blatlern und sitzenden,

'^"SeteiUen Blattchen, die bislier erst an einer Slelle auf Sliikoku gefunden

19*
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wurde, soyensis^ eine noch unvollstundig bekannte Ait vom Kap Soya auf

Nord-Yesso, coerulea^ Raddcana^ nikoensis (sehr selten), altaica, nemorosa

(sehr selten); die ubrigen Sektionen sind dagegcn nur schr schwach oder

gar nicht verlreten. AuBer den 7 Sylvien finden wir noch 2 Stohmfera-

Arten: haiccdcnsis subspcc. flaceidd^ die recht haufig zu sein scheint, und

die sehr seltene stohnifera^ die bisher erst einmal in der Provinz Nambu

im nurdlichrn Nippon gefunden wurde (39*^ n. Br.). Sonst kommen nocli

vor: Japoruca zwischen 37^ und 32*' 20' n. Br., dichotoma sudlich nur bis

43^^ narcissiflora sudlich bis 42^, Itepatica sudlich bis etwa 35^ n. Br.,

wo auch die meisten Sylvien ihre Siidgrenze erreichen, Endemiscb sind

in der Provinz des mittleren und nurdlichen Japan nur 2 Arlcn: Keiskcana

und soyensis^ die man vielleicht als ('harakterpflanzen dieser Pro-

vinz bezcichnen kunnte.

Etwas artenarmer ist die Provinz Amurland und Sachaliii, deren

Anemonenflora der Provinz Mandschurei und Korea recht ahnlich ist. Wir

finden hier im ganzen 8 Arten, von denen 5 der Sektion Anemononthca

und von diesen 4 der Subsektion Sylvia angehOren: coerulea subspec. gra-

cilis, liaddcana subspec. villosa^ udensis^ diese jedoch nur im Siiden und

die beiden letztgenannten nicht auf Sachalin, nemorosa subsp. amurmsis^

baiealensis] sonst sind noch vertreten die Sektionen Eriocephalus^ Ane-

monidmm und Homalocarpits durch je 1 Art: silvestris^ fehlt jedoch auf

Sachalin, diehotonia und narcissiflora. Die Sylvia-Avi altaica ist bis jetzt

noch nicht nachgewiesen, diirfle jedoch kaum fehlen. Eigentiimlich ist

der Provinz keine Art; als Charakterpflanze der Provinz Amurland

und Sachalin kunnte man vielleicht A, Jiaddeana subspec. villosa be-

zeichnen.

Durch das Eindringen subarktischer und arktischer Arten ausgezeichnet

ist die Provinz von Sttdwestkamtschatka mil den Kurilen nnd west-

lichen Aleuten. Das Vorherrschen der Sylvien hat aufgehort: unter den

6—8 in dieser Provinz vorkommenden Arten befinden sich nur noch

3 Sylvien; coerulea subspec. gracilis^ nemorosa subspec. anmrensis una

reflexa^ von denen diese nur auf Kamtschatka vorkommen soil. Wir

trefTen an der Nordostgrenze wieder auf einen Vertreter der Sektion RiW'

laridium^ jetzt jedoch eine arktische und subarktische Art: Richardsonn

auf den Aleuten und der Ostlichen Kuste Kamtschatkas. Die Sektion Er^o-

cephalus ist vertreten durch die gleichfalls subarktische parvi/loraj Boma-

locarpus durch narcissijlora ; silvestris und dichotoma scheinen jedocn

in dieser Provinz sclion zu fehlen. Eigentiimlich ist ihr keine Art. Als

Charakterpflanze kunnte man A. coerulea subspec. gracilis xar. yhncan-

(Schlechtd.) m. bezeichnen.

Um einen Vergleich der einzelnen Florenpro vinzen des teni-

perierten Ostasien mit einander zu erleichtcrn, soil nachstehende Tabe e

dienen:
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1



Uber die system. Gliederung und geogr. Verbr. der Gattung Anemone L. 293

Sektionen

Provinz Anrmonanthea

Sylvta Stolo-

7iifcra

Biinda-

ridium

Erlo-

ccpJialus

AncmO'
\
Ilomah'

nid'ann
\

cariius
Ilcpaiica

\

\. Nordl. China . .

1 Korea und Man-
dschuroi . . .

8. Milll. und nordl.

Japan . . . .

*. Amurland

Sachalin

und

No. Anz, I No. Anz

8 \

5. Sufl-Kamtschatka

mil den Kurilen
und Alijuten. .

6, 7]

12, 13

^. 3,

8, 9,

9

13 j

16,18 2

G i
16 1

7

3

16|

21J
9

16 1

No. Auz. ' No. Anz. No. Anz.

25 \ (S\,Qt 2

33 4

61 \

71 1

No. Anz.

73 1

72 1

71 1

62 1

No. Adz

/ / 1

72 1 77 1

71 1

62?/
^• 71? 1?

72 1

72 1

Zusammen 10 3 2 3 1 2 1

Aus dieser Zusammenstellung geht deuUich die Verschiedenartigkeit

der ersten beiden Provinzen und der 5. hervor, wogegen die 3 mittelsten

(2. J 3. J 4.) eine recht groBe Ubercinstimmung in ihrem Charakter zeigen:

sie sind alle 3 durch die ganz auffallend hohe Zahl der Sylvien aus-

gezeichnet, die in alien 3 Provinzen mehr als die Ilalfte der vorkonimendtMi

Arten ausniachen. Ferner ist crsichllicli die auffallend schwache Veilretung

der verbreiteten Sektion Erioccphahis durch I, hOchslens 2 Arten. die in

der 2. Provinz vielleicht liberhaupt fehlt. Ein gerneinsamer Ziig ist ferner

das Fehlen der Seklion PuhatiUoides^ die, wie wir oben sabcUj ini ust-

lichen zentralasiatisclien Gebiele so rcich entwickelt war. Aucb die Sek-

tionen Ammonidium und Ilonialocarpus sind sebr gleichmaBig vertreten;

zu beachten ist dabei, daB nur in der 1. Provinz demissa^ in alien

nod

gen ihre Schwesterait narcissiflora vorkoninit.

bn AnscbluB an das Gebiet des teniperierlcn Ostasien diirfte vielleicbt

ein ostchinesisches Ubergangsgebiet zu unterscbeiden sein, welcbes
die Insel Formosa, die sudwestlichsten Riu-Kiu-bisdn und die chinesiscben

^usienprovinzen westlich etwa bis Ilunan, Kwangsi (exkl.) nOrdlicb bis zuni

^Iten Lauf des Iloang-liOj nordwestlich bis Zentral-IIupeb oder ziun roton

" en von Sze-tchuan unifassen wiirde. Die Flora dieses Gebietes ist

docb sprecben die Verbreitungsersebei-

Es sind in

Beck

wenig bekannt;
jedoch nocb zu

^^'»Sen innerbalb der Gattung Anvmone fur diese Annalnue.

p^ bezeichneten Gebiete bisher nacbgewiescn: cocridea im Sudoslen (auInT

^^ Fesilande und Formosa, also nur Iliu-Kiu), docb spricbt das Auftreten

"^ser Art im zcntralasiatischen Gebiete, im zentralen und ostlicben Hima-
^^^ dafur, daB cocridea auch im ostlicben China nicbl fehlen durfle, ferner

c

5
5
CO

7

10

13

9

6—

S

oo
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alfaica iia Norden und Nordwesten! (Ilupeh; Wilson)^ baicalensis ^ Davidii

in Ilupeh (IIemiYj Wilson), rividaris^ obtusiloba an der Weslgrenze, jaj)0-

nica u. a. in Ilupeh (Wilson), demissa an der Grenze von Schensi (Giraldi)

und Hcnnji in Hupch! (Wilson n. 54). Das sind ini ganzen 12 Arten und

/'
1 , PidsatiUoides^ Erhcepha-

hfs^ Honudocarpus und Hcpatlca ebenfalls je 1. Ein Vcrgleich mit den

Nachbarprovinzen soil di(^ intermedilire Stellung des ostchincsischen Ubcr-

^angsgebietcs dartun:

Pruviiiz Ancinonanilica

Sylvia
Suda-
nifera

Rivula-

ridiuni

Ptdsa-

tilloides

Erio-

ccphalus

Homalo'

carp lis
Hepatica

Ostchinesisches UbcT>

gangsgebiet . .

Nordliches China.

Provinz Kansu . .

Provinz 8zo-tscluian

Xo. An/.

n
3|

2

S \

Provinz Yunnan .

No. Anz.

3

2

23
)

i8J

16, 17.1

19.21 'g

22.23
J

No. Anx.

25 \

25 \

2

I

16
\

25 1

No. Anz.

41 i

No. Anz

61 \

61 )

62/
y>

41 1 61 1

2^) 1

2
25 \

28^
j

U
41

2 61 1

41,42,]
U.4G, 5

37 j

1 \ 3

60

6. .

63
J

No. Aiiz.

73 1

No. Anz,

80 i

73 1

73 1

73 1

73 1

80 1

Einc vuUig verschiedene Entwicklung zeigt die Galtuni: Anemone in

Nordamerika, das im ganzen von 18 Arlcn bewohnt wird, unter denen die

Enorephalu^-AvlQw fast 2/^ ausmachen: wir finden hier nicht weniger als 10;

dagegen treten alle iibrigen Sektionen ganz zuriick und sind nur durch \

•lUridaridiuniJIonKdocarpns^ Ancmonldiwn) oder 2 [HepaUca]^ buchstens3

Anemo}nmfh€a) Arten vertreten; die Sektion Pulsatilloides fehltin

der ganzen Neogaa.

Von diesen Arten kommen im paziflschen Nordamerika U v*^^-

2 Anononauthea, 1 Eividanduuu, 8 Eriocephalus, je I
Anonomdiuni

Ihrnudocarpus und Hepatica^ die sich folgendermaBen verteilen:

>

Eine sehr interessante Mischung europaiscber, asiatiscber und typisch

nordanierikanisclier, borealer, arktiscber und arktisch-nivaler Arten trelTen

wir in boidcn Provinzon des pazifiscben Gebieles an, und zwar bcsonders

im Nordon, docb aucb im Suden und am moisten in der Provinz der Rocky

Mountains.

In der Provinz der pazifisclien Koniferen komnien im ganzen 1
1

A*^^*^"

und zwar 7 im Bezirke des nOrdlicben Kustenwaldcs der

nurdlicben Zone. Auf feucbtcren Wiesen und in den LaubwiUdernj a«

vor
)

0}

3
S

10

7

6

\l

13
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FluRufern bis an die felsigen Kiisten und auf die Insein vordringend finden

wir nemm^osa und liepatica^ die beide ncbst namssijlora auf der Insel

Sitcha nachgewiescn wurden. Im Nadelholzwalde trelen zu diesen mehrere

der arktischen usw. Arten; so ist auf den Alpenmatten und in der Forma-

tion der Fjelde A, narcissiflora in mannigfachen Formen anzutreffen; da-

neben Ireten auf: Rlchardsonil und parviflora^ von denen jene bis etwa

59 n. Br. nach Siiden vordringt, und die typisch amerikanischen Arten mul-

tifida und virginiana^ insgesamt also 7 Arten.

Etwas anders ist die Zusamrnensetzung der Arten iiu Bezirk des

ciskaskadischen W a Ides und des Kaskadengebirges. Es fehlen

hier narcissiflora und hcpatica^ die beide siidlich von etwa 59*^ noch nicbt

nachgewiesen sind, von denen die letztgenannte jedoch kaum fehlen diirfte.

Dafur tritt eine endomische, sehr interessante Sylvia-kvi aufj dcltoidea^

die bosonders an den Abhungen des Kaskadengebirges hilufiger zu sein

scheint. Sehr interessant ist das Auftrcten der A. baldcnsis im Kaskadcn-

gebir^re, die hier in Nordamerika ein viel crrOBeres Areal besitzt als in

Europa; sie geht siidlich bis zuni Nordende der Sierra Nevada, also etwa

bis 41 ^ n. Br. Sie trilt hier in Formen auf, die mit den europiiischen

vOllig ubcreinstimmen. Bemcrkenswert ist ferner, daB die bekannte A. nc-

morosa hier in sehr auffallenden Formen auftritt, die als eigene Arten be-

schrieben wurden und in der Tat stark abweichen: var. Lyallii und var.

oregrina., von denen die erstgenannte^ die der mandschurisch-altaischen

umhrosa recht [ihnlich wcrden kann, die einzige Anemone ist, welche bis-

her auf Vancouver-Island nachgewiescn wurde. Beide Formen konimon

fast nur im Siiden der nOrdlichen und im Norden der siidlichen Zone dcr

Provinz der pazifischen Koniferen vor, etwa in derselben Verbreitung wie

dclfoidea. Diese 3 konntc man daher als CharakterpfJanzen dieser

Provinz bezeichnen. Sonst kommen noch \ov rirglniana^ multifida xmd

^yhndrica, die ersfgenannte jedoch nur an der Nordgrenze bis etwa 40**

^' Br. sudlich gehend. Die Zahl der Arten dieses Bezirkes bctnigt dem-
nach 8.

In der siidlichen Zone kommen ungefilhr dieselben Arten vor, und
zwar im Bezirke des kalifornischen Kustenwaldes neaiorosa var.

^^'mnci^ sudlich bis etwa 33 "^ n. Br. deltoidea nur bis Nordkalifornien,

^Tjfoidrim und multifida bis etwa 32'' n. Br. und hepatica sudlich nur bis

^^' n. B., zusammcn 5 Arten.

Etwas artenreicher ist da-eiren dcr Bezirk des westlichen Nevada-
Wald

o
es und der Si err <a- Nevada. Es felilt liier von den 5 Arten des

^ongen Bezirkes nur deltoidea, dafur kommen hinzu hcddci/sis am Nord-
^nfJe der Sierra Nevada, dccapetala und dichotoma. I)i(> Zahl dn- Arlen

^^ra-t also 7; jedoch kommen midtifida, hepatica und divhotoma nield im
Suden vor.
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Etwa 10 Arlen hat die Proviiiz der Rocky Mountains aufzuweisen,

und zwar finden sich in der nordlichen Zone, d. h, bis 52^ n. Br.

siidlich: nemorosa^ Richardsonii^ die jedoch schon bei o5^ n. Br. ihre Sud-

grenzo erreicht, haldensis^ jedoch nicht nurdlicher als 55*^ n. Br., parv}-

flora, vlrgmia?m, midtifida^ dichotoma^ narcissiflora] hepatica ist mir

bisber noch nicht aus den Rocky Mountains bekannt geworden, diirfte

jedoch kaum fehlen, wcnn sie auch sehr selten vorkonimt. Die Zahl der

Arten von Anemone beliiuft sich in dicser Zone also auf 8 bis 9.

Dieselben Arlen besitzt die siidliche Zone, jedoch nur ini Norden;

folgende Arten fohlen sudlich vom 49^ n. Br.; parviflom, baMensis^ teto-

iicnsis^ virgin kn?a; die iibrigen 5 Arten dieser Zone dringen noch erheb-
*

lich wciter nach Siiden vor, und zwar nemorosa^ dichotoma und narcissi-

florcf bis 39'' n. Br.; siidHchsler Standort dieser Art ist South Park. A.

multifida geht noch bis etwa 35*' n. Br., cylindrica sogar bis 32^ n. Br.

An der Siidgrenze des Gebietes treffen wir schon auf die knollentragenden

Sleppenarten decapetala und sphenophyJla^ so daB sich die Gesamtzahl der

Arten auf 12 beliiuft.

Sehr artenarm ist nalQrlich die westamerikanische Wiisteu- nud

Steppenprovinz, wenn im ganzen auch noch 6 Arten vorkommen. In

der Ubergangszone aus der Ghaparal-Sonoraprovinz in die Gila-

und Mohavewiiste treffen wir nur noch 4 Arten an: decapetala und

sphenop]njUa\ an der Nordgrenzc noch multifida und cylindrica^ siimllich

der Sektion Eriocephalus angehOrig. Etwas artenreicher ist noch die Zone

des Great Basin, in der wir an den Abhiingen der Rocky Mountains und

Sierra Nevada folgende 5 Arten antrefTen: cylindrica^ inultifida^ decapetala,

spltenophylla und diclwloma, Nur die letzten 3 dringen etwas tiefer in

das Tnnere der Zone ein; dichotoma ist noch am Rande der Salzwiislen

von Utah bcobachtet worden, Nur noch 2 Anemonen drini^en bis in die
i

in nerkalifornische Zone vor: decapetala und sphcuophijlla.

Ehenfalls 14 Anemone-Xviaw besitzt das Gebiet des atlantischen

Nordamerika, von denen jedoch keine einzige durch das ganze Gebiet

verbreitet ist. Durch den groBten Teil des Gebietes sind 4 verbreitet: w-

v/orosa, rirginiana, dichotoma und hepatica.

9 Anemonen finden wir in der Seenprovinz, und zwar 6—7 in der

Zone der Pinus strobus. Hier treffen wir auf Mooren in Moospolstern

und auf feuchten Wiesen noch auf 2 subarktische Arten: Bichardsomi vni

j)arri/lora. nur diese jedoch etwas weitcr, bis 53" n. Br. nach Siiden vor-

dringend. Fn den Kiefernw;ildern waclisen an licliteren Stellen rirg'nnann,

vndtifida uiid dlcItoto}na^ gcschiUzter nemorosa und hepatica^ beide jedoch

nur im Sudcn der Zone und auch hier sehr spiirlich; Ictztgcnanntc sehr

zweifelhaft. In der Ostlichen Ubergangszone der somniergriincn

Laub will der erroicht virginiana ihre Sudgrenze bei 45" n. Br.; hiiufiger

sind hier nemorosa, dichotoma und hepatica; daneben tritt in den siid-
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lichen Gegenden acutiloha (sehr spurlich) auf und audi riparla\ nudtifida

ist dagegen recht selten und die subarklischen Arten sind verschwunden.

Die Zahl dor Arten belragt deninach 7.

Am artenreichsten trilt die Galtung Anemone in Jer Proviiiz des

sommergriiiien Mississippi- und Alleghany-Waldes iiiit den Alleglianies

auf, mit im ganzen 1 1 Arlcn. Im Ufer- und AUuvialvvaldej in den Wiil-

dern der Iliigel und Abliange und auch auf Wieson des nOrdlichen Be-

zirkes der Mississippi-Ohio-Tennessce-Zone wachsen nemorosa^

virginicuia^ diese jedoch nur in Ohio, riparia^ ci)lindrica, midtlftda nur

in Nord-Ohio, dicliotoma und zwar hevorzugen die ccht amerikanischen

Typen dtif

Slandorte. Ferner finden sich hier noch die heiden Ilepatica-Arii^ny Jicpa-

tica und acutlloba. Im mittleren Bezirko, in Nord- und Sfid-Tennessee

fehlen bereits virginiana und nudtifida: an der Sudgrenzo findet sich viel-

leicht schon decapetcda, Im siidlichen Bezirkc, Mississippi und Ala-

ban^a, kommen nur noch nemorosa^ hepatica und diehoioma vor; decapc-

tala Iritt in Mississippi, caroliiuana im olTenen Waldc von Alabama auf.

Ihre Siidgrenze errcichen hier nemorosa in Siidalabama bei 31" n. P»r.,

hepatica in Nordost-Mississippi bei 34" n. Br., dicliotoma bei elwa 35" in

Nord-Mississippi. Die Zone l)esitzt im ganzen also 1 Arten, von denen

jedoch nur 3 iiberail vorkommen: nemorosa, dicliofouia und hepatica.

9 Anemoncn kommen in der Alleghany- Zone vor, imd zwar in

den Kiefernwilldern virginiana, auf Bergwicsen und an Biichen riparia

imd dichotonia, an trockenercn Pliitzen inutf/fida, cijlindrica, in den Laub-

wiildern trifolia, ncniorosa, hepatica, acutiloha. Sehr auffallend und

ganz ohne Analogon, ist das Auflreten der mitteleuropiiischen

Sylvia-Avi trifolia^ die iiberliaupl eine ganz auBerordcntlich

disjunkte Yerbreilung besitzt, hier in den mittleren Alleghanies

zwischen 33" und 41" n. Br., und zwar in Formen, die sich in

Kfiiner Beziehung von den europaischen unterscheiden.

Sehr arm an Ancmonen ist die Kiistenzonc der Pine-barrens.
Im Siiden fmdcn sich nur nemorosa und hrpatica hier, wogegen acutiloha

grORtenteils fehll: sie kommt nur im iiuBersten Westen vor. Im Norden

erreicht dichotoma in Maryland die Kiiste, noch wciler nurdlich trilt malti'

fida

•Carolina hinzieht. Im sanzen finden wir in der Zone der Pine-barrens also

6 Arten.

AIs charakteristisch fiir die Alleghany-Pnu inz kHnnle man die

^'er endemische A. acutiloha bezeichnen, die fast durdi die yanze Pro-

^'nz vcrbreitet ist.

Die imniergrune Provinz der sudatlaiitischen Staateii bewohnen

'"sgesamt nur 6 Arten, und zwar in der Kiistenzonc der Sumpf-

auf (in Nord-Pennsilvanien), wiihrend vinjiuiana sich siidlicli bis Siid-
• _ \



J

4

298 E. Ulbrich.

kiefer 3: nemorosa, virgimana und hejjatica] von diesen konnnen die

er^t- und let/lgenannte in den Laubwiildern des Ilammocklandes vor,

die niitllere inchr in den trockcneren Kiefernwaldern und nicht sudlicher

als 35^ n. Br.

In die Zone des Mischwaldcs dringen von Westen her einige

Steppenarlen ein: carolim'rma und dicliotoma, Aus der Alleghany-Provinz

strahlt hepatica und acidUoha ein, diese jedoch nur an der iiuBerslen Grenze

vorkonmiend und selir selten. Ferner kommt noch vor virginiana^ so daB

die Zahl der Arten niit der vorbreiteten nemorosa 6 betragt.

In dem xerophilen Laubholzgebiisch auf Lehm- luid Kalkboden und

auf Kreidefelsen der Priirie-Waldzone wachscn decapetala^ caroUnmmiy

dichotomcL In den Laubwilldern an den FluRufern komrnen noch nemo-

rosa und hepatica vor.

Im Alabamamischwald der nor dlichen Kiefernwaldzone erreichen

nemorosa^ dichotoma und hepatica bei 32", 31-^ und 31*^ n. Br. ihre Sud-

grenzen. Ferner finden sich bier die Eriocephalus-Arien dccapetala und

caroliniaua^ zusammen also 5 Avlen.

Yerbaltni?m"iBi£r artenreich scheint die Gattun«: Anemone in der

Priirienproviiiz entwickelt zu sein, da bier im ganzen 9 Arten auftreten.

Jedoch ist die Verteilun?: derselben recht undeicbmaBisr. Weitaus die nneisten

denArten bcsitzt die nordliche Zone, niimlich 7: nemorosa nur in

Randgebieten, rirginimm zwischen SS""— 5i^ und iG""—48^ n. Cr., eylin-

drica zwischen 55^ und 39" n. Br., multifkia nicht sudlicher als etwa

48"—i9" n. Br., dichotoma bis etwa 45" n. Br. nach Siiden gehend und

nur an den Randern der Provinz, ebenso hepatica^ dccapetala nicht fiber

40" n. Br. nach Norden hinaus gehend.

In der mittleren Zone treffen wir ini Osten die im Friibling

blubenden Knollenpflanzen A, dccapetala wnd sj)henophglla ^n. Im Westen

kommt neben dccapetala die nabe verwandte caroliniana in den eigent-

licben Pnirieformationen vor; an den Randern auf den Vorbergen treten

noch auf cg]i?fdnca^ virginiana und dicliotonuL Dagegen fehlt hier spheno-

phglla. Dieselben Arten konmien auch noch in der siidliclien Zone

vor und zwar im nGrdlichen Texas nur 3 Eriocephalus-Xricn: decape-

fa/a liberall, spliawphylla nur im Westen, caroliniana im Osten. ^^^

diesen 3 Arten fetilt die letztgenannte am FuBe der Rocky iMountains

Datur treten hier noch auf cglindrica (bis 32" n. Br.), mnltifida (bis

n. lb") und dichotoma 'bis 39"j, zusamuicn also 5 Arten.

[Jm die Verbreitungsverliallnisse der .'l??r>//o;^c-Arten Nordanierika?

nbcrsicbtlicb darzuslellcn und Yergleicbe zwisclierj den Provinzen zu erniog-

licben, mr.gcii fnlgende Tabellen dienen

:

.-.•; O
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tJbersicht iiber die Verbreitungsverhaltnisse der Anemonen

des pazifischen Nordamerika,

Provinz;

\. der pazifischen

Koniforen . .

2. der Rocky Movin
tains . . .

3. Westamerika-
nisclie Wusten
und Steppen
provinz . « *

Zusammen:

Ancmo-

naniha

Xo. Anz.

4, 9 i

9 4

Scktionea

Rivula'

ridhan

2

No. Anz

33

33

\

\

\

Er io

'

ccpJufhfs

No. Anz

59, 64,

66^ 67, 5

68

47 ,49,

59, 64

66, 67,

68, 69

;'>8

66, 67,K
68, 69

J

8

Anrmo-
Jiidhim

No. Anz.

1\ \

71 \

71 \

4

Homalo-

carpus
liepattea

No. Anz. No. Anz.

1± \

72 \

\

11 ^

\

M

M

5

14

Ubersicht iiber die Verbreitungsverhaltnisse der Anemonen

des atlantischen Nordamerika.

Provinz

:

Suktioncn

Ancmo-

nanllm

Rivula-

ridium

Erio-

eephaliis

Ancmo- \
Hoimdo-

nidium carpus
Hepatica ^

1. Seenprovinz .

*• Alleghany etc.

3. Sudatl. Staafeen

*. Pniriarien
* *

No. Anz

9 i

5.9 2

9 4

i

No. Anz

33 1

6 ;,6

No. Anz.

59,64,1

65, 67
J

66, 67, 6

68, 70 J

64, 68.K
70

J

i

64, 66.

1

167,68, 6

' 69, 70 J

I No. Anz.

71 1

1\ i

71 1

71 1

No. Anz. No. Anz.

77 1

78
I

2

77 1

9

\\

6

/ / 1 9

Zusarninen

:

2 4 8 1
^7 U

Ein Vergleich dieser bcidcn Tabellon zcigt, daB die Ilillfto aller Alien

sowohl im allanlischen wie pazilisclien Florengobiete vorkomint: ncwo-
'*o«a, IlicJmrdaoiw) parnflora, virgiiiiaua, cijUtuIrica, multiftdn^ dcea-

P^^ala, hepatica, dichototna, zusammen 9 Artcn. Nur im pazifischen, aher

^'cht im atlantischen Gebietc kommcn 5 Arten vor: deltoidca, baldensis,
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teloucnsis, sjjJienophyUa, narcisdjlora\ umgekehrt im allanlischen, aber

nicht im pazifischen kommen 3 vor: trifolia^ riparia, acutiloha. Eine be-

mcrkenswerte Ubereinstimmung zeigen beide Gebiete in der sehr schwachen

Entwickliing der Sektion Ancmoiianthea^ von der nur je 2 Sylria-Xvim

vorkomnien, wogegcn wir im Gebiete des temperierten Ostasien deren 10

antrafen, und die ganz auffallend starke Entwicklung der Sektion Eriocc-

pliahis (je 8 Arten), wogegen das temperierte Ostasien nur 3 Arten besaB.

In diesem Punkte zeigen die Gebiete Nordamerikas eine auffallende Uber-

einstimmung Oder viel melir Analogic, mil dem zentralasiatiscben und be-

Bonders Meditcrrangebiete, wo wir 10 resp. 8 Arten antrafen. Die gemein-

same Ursache dieser auffa1lii:!:en Erscheinun.*;:; ist darin zu suchen, daB in

alien 3 Gebieten ausgedehnte Steppengebiete vorhanden sind, welche die

Entwicklung der Eriocephalus-Arlen sehr begiinstigten. Damit hangt auch,

wie unten noch naher auszuHihren sein wird, die Knollenbildung zusammen,

welche wir bei zahlreichen Arten der genannten Gebiete antreffen. Auf

einen sehr bemerkenswerten Unterschied der EriocepJialas-Avlen Eurasiens

und Amcrikas sei bier kurz hingewiesen: wiihrend die eurasiatischen, ins-

besondere die meditcrranen [Oriba-] Arten sich durch GrOBe und Farben-

pracht der Blfiten auszeichnen, fmden wir bei den neogaischen Arten nur

kleine^ nicht sehr auffallend gefilrbte Bluten, vergl. z. B. coromria und

decapetala, Ganz besondcrs auffallend wird diese Erscheinung, wenn wir

niihor vcrwandte Arten vergleichen, z. B. virginiana und japomca oder

vitifolm.

II

Das palaotropische Plorenreich bewohnen im ganzen 5 Arten, die

sich auf nur 2 Sektionen lUndaridium (1) und Palsatillokks (4) verteilcn;

davon sind die 4 letztgenannten endemisch und zum Teil auf sehr kleine

Areale bcschrilnkt.

Im nordafrikamsch-indischen Wiistengebiete ist die Galtung Anc-

i)ioue nicht vcrtreten.

Das afrikanische Wald- und Steppengebiet besitzt 4 Arten, die

sauUlich endemisch sind und der Sektion PuhatiUoidcs angehoren.

In der iiordafrikaiiiselieu Steppenproviiiz sind bisher zwar noch keine

Anemonen nachgewiesen worden, doch ware es niclit unmoglich, daB sich

in den Zonen des abessinischen Ilochlandes und Somalilands viellcicht noch

Vertreter der Gattung finden kOnnten.

In der westafrikaiiisdieii Waldproviiiz fehlt die Gattung s^^'^-

In der ostafrikaiiisdieii und siidafrikaiiischen Steppenproviii/ he-

gegiion uns 3 Arten: I^ die sehr interessante A. Tlioniso)ni Oliver in der

subalpinen und alpinen Grasregion des Kilimandscliaro in Uuhcn von 2/00

bis 1800 m. 2) In \atul die prachtvolle A. Fannlnii Harv. 3)
I"^

Pondoland und Kaffraria A. ak]n>jnilUfolla, die ustlich bis Griqualand,

westlich bis elwa zum groBen Key Biver geht. Sie erreicht fast die Ost-
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grenze des Gebietes des siidwestlichen Kaplandes, in der ebenfalls cine

Pulsatilloides-Art vorkommtj die hekannle A. capensis (L.) Lam., welche

Yom T a f el b e rg nordlich bis nach C la n w i 1 1 i a ni , Ostlich bis zu den

Winterhoek-Bergen und Swelled am verbreitel ist. Ilervorgehoben

seij daB diese Art mit der PidsatdlokleS'Art glaucifolia^ die wir in der
**

Provinz von Yiinnan anlrafen, mehr Ubereinstimmung zeigt, als mit den

Arten des ustlichen Kapgebietes.

Im Gebiete der siidatlantischen Inseln und im malagassischen

Gebiete kommt keine Anemone vor.

Im vorderindischen Gebiete be2;ei2;net uns in der Provinz Cevlono^o
flild Travancore auf den Gebirgen Innerceylons und in den IVilgiris

die im Himalaya und Ostasien so weit verbreitete A. rivularis Ilamilt.,

und zwar in Formen, die vOllig iibereinstimmen mit denen des Haupl-

gebietes.

In das Monsungebiet dringen vielleicht einige Arten von Norden her

ein: in den oberen Regionen der Proviuz des tropisclieu Himalaya schei-

nen die beiden stalUichen Ho7nalocarjn(s-\rten pohjardhes D. Don und be-

sonders ehngata Don vorzukommen, die beide, den Wasserlaufen folgend

bis in Regionen unter 2000 m hinabsteigen. Vielleicht verhalt sich nV?/-

Iciris ebenso.

Vielleicht dringen auch in die hiiiteriiidisch-ostasiatisclie Provinz

Anemonen ein, jedoch ist Sicheres dariiber nicht bekannt.

Im Gebiete der Sandwich-Inseln ist die Gattung auch nicht ver-

treten.

HI

Sehr eigenarlig ist die Entwicklung der Gattung Anemone im zentral-

und siidamerikanischen Plorenreiche. Wir linden hier im ganzen

'4 Arten, und zwar 9 Rivuhiridium-Avim^ die samtlich endemisch und

auf sehr kleine Areale beschrankt sind, und 5 Eriocephahis-Avlen^ von denen

nur eine wenig bekannte Art, A. Jamesonii^ in keinem anderen Floren-

reiche wieder vorkomml.
Das mittelamerikanische Xerophytengebiet bewohnen im ganzen

5 Anemonen, und zwar in den Cliaparal-Provinzen Texas und Neumexiko 3,

decapetala^ sphenopkijlki und cylindrica^ die alle bis ungefahr 32^ n. Br.

^ach Suden vordringen. Auffiilligerweise dringt multifida^ die uns in Slid-

amerika wieder begegnen wird, nicht so weit nach Suden vor, sondern

fehlt schon von 35*^ n. Br. an. Aus der Sonora-Provinz ist bisher nur

^yhndrica bekannt geworden, doch sind decapetala und spheaophylla sicher

auch vorhanden. Alle 3 Arten jedoch nur im ustlichen Teile.

In der Provinz des mexikanischen Hochlandes treten uns die erslen

Leiden endemischen lUnikiridhim -Arten des sudamerikanischen Florenrciches

^^Igegen: A, mexiemia H. B. K, und die vielleicht mit dieser Art identische

^' ^^^^^^Icyi Britton in den Gebirgen Sud-Mexikos zwischen 17 und \'i\2
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n, Yiv. Sehr bemerkenswert ist, daB diese beiden, ebenso wie mehrere der

siidamerikanischen Arten. der A. rirularis auBerordentlich nahe stehen.

Im ganzen i Arten finden wir ini Gebiete des tropischen Amerika,

jedoch nur in den Randgebieten. Keine Anenionen sind nachgewiesen in

der Proviiiz des tropisclieu Zentralaiiierika nnd Stidkalifoniieu, der

westiudisclieii Proviiiz.

Eine noch wenig bekannte wurde in der subaqiiatorialeu andiuen

Proviiiz aufgefunden: .1. Jamcsonii Hooker in den huchsten Anden, iiber

4000 m hoch, in der alpinen Region des Pillzumgebirges. Sie zeigt manche

Ubereinstimmungen mit A. halJensis L., die wir ja im pazilischen Nord-

anierika in ziemlich groBcr Verbreitung bis 41*^ n. Br. nach Siiden vor-

dringend antrafen.

Zwei sehr bemerkenswerle Bu'idarkUian-Arlen begegnen uns in der

sadbrasilianischen Zone der siidbrasiliaiiischeii Proviuz: Die bciden ende-

inischen, mit A. rirularis sehr nahe verwandten A. Glaxoviana I. Urban
F

und Selloivii Pritzel, beide in der Umgebung von Rio de Janeiro, erstere

nur auf der Serra do Mar und Serra do Mantiqueira, diese nur in der

Serra do Itatiaia in llOhen von 1400—1500 m. Besonders ^. GJaxioviam

zeigt groBe morphologische Ubereinstimmungen mit der erst neuerdings

bekannt gewordenen A. Lereillei (vergl. Englers Bot. Jahrb. Bd. XXXM.

(1905) Heft 3, Beiblatt Nr. 80),

AuBerdem dringt die weitverbreitete Eriocephrdus-Avi A, decapetam

Arduin. aus dem andinen Gebiete bis Minas Geraes nach Osten vor; sie ist
L -

ul)erall hiiulig und zwar besonders in den unter verschiedcnen Namen be-

schriebenen Formen mit stark zert^ilten Blattspreiten (var. foliolosa, tn-

fcniata usw.).

Erheblich artenreicher tritt die Gatlung Anemom ini andinen Gebiete

nut" mit 8 Arten, von denen 3, die Eriocepkabts-Avlen, uns schon von

Nordamcrika her bekannt sind: mulUfida, decayetala und sphenophyll^'^

die iibrigen 5 Arten gehr.ron der Sektion Riiuktridium an, sind saratlich

cndeniisch nnd auf die huchsten subalpinen und alpinen Regionen der Anden-

kette, zum Teil auf einzehie Berge, beschriinkt.

5 Arten besitzt die iiordliche und mittlere hochandiiie Provinz:

hdicbonfolia DC. und peruviana Britton nur in Peru, die erstere, wie

es scheint, nicht selten und verbreitet in Ilohen von 2200 bis iiber 3000 m;

die zweite bisher nur an wenigen Stellcn. Die Sektion Eriocephalxs ist

bi(M- aufnilligerweise noch nicht vertreten. Sie tritt zuerst in Bolivia auf,

und zwar wurde bier erst neuerdings decapciala bci ctwa 15" s. Br. nach-

g.'wiesen z. T. in denselben Formen, die uns schon in Siidbrasilicn begeg-

neteu. In Nordchile treten ferner nuf sphcuojifn/lla Poci)p\s bei IS^'s. Br.,

wie es scheint, wenig verbreitet und multifidaDC. bei 20" s. Br., die sich

lungs der Andonkettc nach Siiden bis zum Kap Horn zieht, wo sic bei
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56 '^ s. Br. den siidlichsten Punkl des Areals von Anemone erreicht und

als einzigcr Vcrtreter der Gattung ins austral-antarktische Gebiet vordringt.

In der argeiitinisclieu Provinz kommen nur 2 Enocephahis-Avien

vor: deeapetala in weiler Verbreitung durch die ganze Provinz, midtifula

nur im Westen in den Vorbersen der Anden.

M
In der «iiidi)i-patag"Oiiisclien ProAiiiz ist die Gattung nur durch miilti-

f

4

Sehr interessanle und schOne Verlreter von Anemone treien uns in

der chilenischeii Ubergauj^'sprovinz entgegen: neben den beiden verbrei-

teten Eriocephalns-Aricn niidtifida und deeapetala: antucensis Poeppig nur

in den Anden bei Antuca, eine Art^ die groBe morphologische Oberein-

stimmungen niit A, haicalensis und auch rivularis zeigt^ rigida Barn., die

einzige rot- oder rosabUitige Art der Sektion Rividarldium^ nur bei San

Fernando und Talcare(pie und die prachtvolle liepatieifoUa DC, die un-

streitig zu den schOnsten Arten der Gattung gehOrt, nur in den Wiildern

bei Valdivia. Ihre Sudgrenze erreicht hier deeapetala Arduin. bei etwa

iO^ s. Br.
__ ^

Die Florengebiete der Galapagosinseln und von Juan Fernandez

•and Masofuera bcsitzen keine Anemonen.

Die Beziehungen der Anemone-Y\oTtx des zentral- und sild-

amerikanischen Florengebietes zum pazifischen nordamerika-
iHschen sind recht enge: aWe Erioccphalus-\Tier\^ mit alleiniger Ausnahnie

rler wenig bekannten Jamcsonii in Ecuador, kommen in beiden Gebielen

\or. Es besitzen also die Artcn multifida^ deeapetala und sphenophijUa

eine ganz ahnliche Verbreitung wie z. B. Myosurus aristatus, Trifolium,

Sisymhrbim canescens und andere Arlen, die im pazifischen Nordamerika

"nd in den Anden Chiles usw. auftreten, in Miltelamerika aber gruBlen-

leils fehlen.

Auffallend ist die groRe Zahl der Eivularidiuiu-krien im zentral- und

sudamerikanischen Florcnreiche: von den 13 iiberhaupt vorkommenden
•^rton gehuren nicht weniger als '9, d. i. iiber 690/0, ^^'eser Sektion an,

aeren Vertreter iiber die iibrigen Florencrebirge recht spiirlich vcrteilt sind.

'^an kunnte demnach das zentral- und sudamerikanische Florenreich als

^^^ Ileich der Eivularidiuin-Arlen bezciclmen, jedoch sind die Arlen

;'^"f zu kleine Areale beschriinkt, so daB es nicht niuglich ist, cinige von

'hnen als Charakterpnanzcn gewisser Zonen und Provinzen zu bezeichnen.

Audi unter den Eriocepliahis-Xvim ist keine, der eine solchc Bczeichnung

zukiinie,
vielleiclit mit Ausnahmo der A. deeapetala var. foliolosa, dir in

^'ordamerika nicht vorzukoinmen sclieint, aber im Gebiete des tropischen

A'^erika (SiidinV imd andinen Gebiet (mit Ausnahmc des sudlichsten Tcilcs;

^^'eil verbreitot, hiiuflg und charakteristisch ist. Bemerkcnswort ist, daR
_^ir in SCidamcrika keinen Vertreter der Scries Virgin/ana anlrclVen, die

'" •^'ordainerika, auch im pazifischen Teile, so weit Tcrbreilet ist, und der
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Series Multifida doch verwancltschaftlich sehr nahe steht, viel naher als

die Series Anemonospcrmos^ von der wir in ganz Amerika keinen Ver-

treter anlreffen. Auch das vullige Fehlen der Sektionen Anemonanthca

und Ilcpatica in Siidamerika verdient hervorgehoben zu werden, denn die

von den iilteren Autoren als Anononc infegrlfoUa II. B,K. bezeichnete und

zu dieser Sektion geslellte, wenig bekannte Art der huchsten Anden von

Peru und Bolivia gehurt zur GalUing Capetliia und hat mit Hepatica gar

keine Vcrwandlschaft. Urn ein Analogon fiir die so auffallende Verbreitung

der species collectiva A. rivularis Ham. emend, anzufiihren, von der

wir 2 Arten im Himalaya und China [rivularis und Leveillei)^ 2 Arten in

Sudmexiko [mexlcana und Hemsleyi) und 2 Arten in Siidbrasilien [Sel-

lowil und Glaxioviana) antreffen. sei an die ahnliche Verbreitung z. B.

der Sektion Cfuijophyllastrum der Galtung Geinn erinnert, von der wir

\ Art: G. japoniciim Thunbg. in Ostasien nnd Nordamerika, eine andere

sehr nahestehende, G chtlense Balb. (= magellanicum Commersonj in Siid-

amerika antrefTen.

IV

Im austral-antarktisehen Gebiete Siid-Amerikas trefTen wir in der

wesUichen Waldprovinz noch auf eine Anemone^ die so auBerordentlich

weit verbreitete yl. multifida DC, die bis zum Kap Horn bin hiiufig ist.

Da sie nurdlich den Polarkreis ilberschreiletj liegen ihr nOrdlichster und sud-

Hchstcr Standort um nicht weniger als 125 Breitengrade aus einander

und ihr Area] erslreckt sich liber 70 Breitengrade, da sie nur zwischen

35" n. Br. und 20° s. Br. fehlt.

Eine zweite Anemone besitzt das australe (altozeanische) Florenreich

im australischen Gebiete: in der Proviliz Tasmanien kommt eine sehr

interessante endemische Eivularidiiim-Xvi in crroBen Huhen der Gebirge
&

'foli

die enge verwandtschaftliche Beziehungen zu A. rivularis und vielleicbt

noch mehr zu der arktischen und subarktischen llichardsonii Dough apud

Jlook. aufwcist. Fur das Vorkommen dieser mit Arten des Himalaya (una

damit auch Sudamerikas) und arktischen und subarktischen Gebietes ver-

wandten Pflanze ist mir ein Analocon nicht bekannt geworden.

Im AnschluB an die vorstehenden Ausfiihrunsen seien mir noch eimge

kurze Bemerkungen [iber das physiologi sche Verhalten der Arten ciei

Galtung AucMiouc L^eslattet. Auf die Standortsverbiiltnisse, welche die
^^

- ^'"'^^ o
einzelncn Arten lieben, wurde oben (S. 10 und sonst mehrfach) schon ein-

gegangen; bier niuchle ich kurz zusammenfassen, was mir fiber das Warm

und Feuchtigkeitsbediirfnis der Arten bekannt geworden ist.

Von groBem Tnleresse ist es, zu verfolgen, wie gleicharlig im g^^o
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und ganzcn unci doch so verschieden im einzelnen sich die A)ie)>W)ie-Av[en

in bezug auf Wiirme- und Feuchtigkeitsbediirfnis^) verhaltcn.

Keine einzige Art ist als echte llygro- und llydromega-
Ihcrme zu betrachtcn, d. h. in den sublropischcn und tropischen Ile-

gionen, dercn Jahresmitlel 20— 30" C und mehr belragt, besifzt die Galtung

keinen (eigentiimlichen) Yertreter. Trotzdcm Ireffen wir in der Zone zwi-

schen den Jaliresisolbermen +15 und 4-

Arlen an, jedoch (fastj alle nur in den temperierten Regioncn der

Gebirge der wanneren Zonen in IlOhen bis zu 4000 m und mehr. Sie

sind den Arten der gemaBiglen Zonen vollkommen analog und sellen in den

Ebencn und tieferen Regionen jener Zonen zwischen den Jahresisothernien

15" und + klima-

tischen Yerballnisse nicht zusagen. In den huhei^en Lagen, iiber 350 bis

1000 m bis zur Schneegrcnze, hcrrscben ganz abniiche klimatische Ver-

haltnisse, wie in den gemaBiglen und kiilteren Regioncn. Deshalb finden

die Anemone- und viele andere lemperierle Arlen hier die ihnen zusagen-

den Lebensbedin^un^en. Sie stei^en in den nOrdlicben (auf der siidlicbenO^"* "^'^ ot.^.-j

Hemisphare naturlich siidlicherenj Breilen selbstverstandlich tiefer hinab als

in den dem Aquator naheren, eneichen jedoch fast nirgends Huhen unler

350

—

1000 m. Einige wenige xerophile Arten erreichen im Mediterran-

gebiete und den Pniriengebieten Nord- und Siidamerikas schon zwischen

den 15—20" C-,lahresisothernien den Meercsspi(^geL Die meisten Arten

in der Ebene (25) besilzt dagegen die Zone zwischen den Jahresisothermen

10 und 4-15" <;. Y'on hier nimmt die Artenzahl polwarls schnell ab:

zwischen den Isothermen +5 und +10" treffen wir noch 20 Arten an.

zwischen den Jahresisotbermen 4-5 und 0" (' nur noch M, und noch

^^t'iler polwarts zwischen den Isothermen — 0" C und — 1 9" C noch
8 Arten.

hu folgenden habe ich versucht, die Arten nach ihrem \Yannc- und

I'euchtigkeilsbedurfnis in 7 Gruppen zu teilen, von denen die erslen 4 als

^ypische Mesothermen, die 5. und 6. als iMikrotliermen, die 7. als

"*^'<istothermen bezeichnet werden konnten; doch istj wie aus den an-

g^fiihrlen Arten ersichthcb, eine scharfe Scheidung bei zahlreichen Arten

"icht mOglich. Ich habe versucht, in jeder Gruppe die Arten nach ihrem

Feuchtigkeitsbediirfnis in hygrophile und xerophile zu scheiden, bin

"^»r aber dabei wohl hewuBt, dalJ 1. bei manchen Arten eine solcbe Scheidun
^ur schwer mOglich ist, z. B. Hardssipom, die bald hygrophil, bald :

(r

I xero-
\ ^

^l Benut/t wurdo zu dicson Auslulirungon die Isotlionncn-Karle von .1. IIann 4M):i,

^^Picauzieit in dem Auf.satze von Wiliiklm Mki.vuaruus »I)ie Kntwiuklung <ler Kartfn

J^^^
^J^*''"^^:/^^*^>»enncn...« in dei- lIuniLoIdt-Zentenaivschnfl [Berlin, 1). II. Kulil, I SOD;,

' eruu Uhcrlassun- idi Ilorrn Direkfor Pj'of. Dr. 0. Rkinhmu.t zu besonderoni Danko

^^tanische JahrHcher. XXXVJI. iJd. 20
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phil auflriU, 2. vide Arten in diesem ihrem Verhallen noch zu wenig be-

kannt sind. Ich bilte daher bci Irrtumern um Nachsicht.

.

\. Echte Mesothermen.

1. Arten, deren Areale nur in GeMrgen der wiirineren Zoiien

zwisclien der +20° und +25" CJahresisothermen liegen:

a. hy i^rophile:

Frattll^ gelida^ Delavayl, mexicana^ Ilenisleyi^ Selloivii^ Gla-

xioriana^ rindaris^ Leveillei^ hellcborifolia^ peruviana^ gUiuci-

folia^ TJfomsonii^ ohtusUoha^ rt/pestriSj tndUfolia^ coelestiim^

imhricala^ begoniifoUa^ polyantlies^ elongata] zusammen. . 21

b. xerophile:

alchunilllfoliaj Fanninit^ Jamesonil^ vltifoUa^ japonica^ sphcno-

plnjlla\ zusammen ^

2. Arten, deren Areale nur in Gebirgen der wUrmeren Zonen

zwischen den +10' und +20"" C-Jahresisotliermen liegen:

a. hygrophile:

Keiskeaudj TJlbrichiana^ stolonife7ri^ Davidii^ rivularis^ crassh

folia (+10° C), rigida (+15° G], Jiepaticifolia (+12

+ 15° C), Falconeri] zusammen
"

b. xerophile:

capensis ^ haldensis
, tetoricnsis

,
japonica ,

tetrasepala ;
zu-

sammen

3, Arten, die in den Gebirgen zwischen den +15° und +25^ C-

Jahresisothermen vorkommen und aucli bis in die Ebene hinab-

steiiren:

a. hygrophile

:

raiuiucidoides (0°— + 25°), coerulca (—10 bis +25°), dd-

toidea (10 — 20°), altaica (—5 bis +20°), hepatica (+5"-;

+ 2U^j, ncmorosa (0 bis +20° G); zusammen ^

b. xerophile:

apennina (15**— +18° G), hlanda {] ^—20'' C),
palmata (15 bis

20° G), horteiisis^ pavonina (ebenso), coronaria und hifora

(10 bis +25**G), seravshnnica, eranthoides, Tschemajaeic^h
KosUisxcivii (+ 1 5 bis + 25 ° G), sphenophidla (+ 20 — + 25 ''

mrolhuana (+ 15 bis +20^ G), cylindrica (+5— +
Uifula[— 10—+

V

+ 15"C);

zusanunen 16

4. Art«'u, die sowolil in den Gebii'«;en wie in der Ebene zwischen

den Jahresisothermen -f-lO" nnd 15" C vorkommen:
a. hygrophile:

/•auuiiculuides, coerulea, deffoidea, trifolia [-\- ^0" his -{-\o"^')>
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Raddeana^ ndensis, altaica^ neniowsa^ itmhvsa^ Fischcriana.

nil'oensiSj reflexa^ baicalcnsis, hepatica^ aciitiloba^ transslira)ilea

(— 10" (I); zusammen 16

b. xerophile:

corouaria^ blflora^ silvestrls^ (— 1
9 "bis +15" C), vlrglmana^

rlparla^ cyllndrlca^ 7nidtlfida^ dichotoma (—15" bis +15" G

vind narcissiflora (

—

19" bis +15" C); zusammen .... 9

B. Mikrothermen.

5. ArteD, die in den Ebeuen und Gebirgen zwisclien den Jahres-

+
a. hygrophilc:

(+ 8" C), Raddcana (+
+ 15" C), iidensls (ebenso), altalca^ nemorosa^ uuihrosa (+5
bis +10" C,) n/Awy?5/5 (+5 bis +15" C), reflexa (0" bis

15" q.haicaknsls (0"bis +20"G), /?q;r/f?m(+5bis+ 20"Cl'^

itlloha (+5" bis + 15" C); zusammen 13

+

b. xerophile:

vlrglnlana (+5" bis +15" C), rlparla und cyllndrlca (ebenso),

nndtlflda, dichotoma^ narcisslflora^ silrestrls; zusammen . 7

6. Ai'ten, die in den Ebenen (und Gebirgen) zwisclien +0" niid

+ 5" C vorkonimen:
a. hygrophile:

ranumidoldcs (0" bis +25" C), coerulea (— tO bis + 25" C),

altalca (—5 bis +20" C), reflexa (0" bis +15" C), halca-

lensls (0" bis +20" C), Rlchardsonll (— I bis +5" C); zu-

sammen 6
b. xerophile:

midtlfida^ sllrcsfrls, parvlflora, dlcholoma (—10" bis -[-5"Cj;

zusammen (>

C* Hekistothermen.
^- Arten, die in den Ebenen zwisclien den Jahresisothermeu — 0"

20" C (und in den Gebirgen) vorkonimen:
a. hygrophile:

coerulea (zwisclien — 10"C und +25" C), altalca (zwisclien

5"G und +20" G), Rlchardsonil (zwischen -10"Gund
+ 5" Gj; zusammen '^

b. xerophile:

multifkla (—10" his +20" C), narclssiflora (—19" G his

+ 15" G], sllrcstrls (— 1
9" G bis +15" G), dichotoma [— 1

5
" G

his +15" G), jiarrl/lora (— 10" G bis + 5" Gj; zusammen . 5

Besondere Beachtun^: verdicnen die in der 6. und bosunders 7. Gruppe

20*
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genannten Arten, von denen 2, Richardsonii und jiarviflora als echte

Hekistothermen zu betrachten sind, insofern als sie siidlich der +5^0-

Jahresisolherme ganz fehlen. Ihnen ist also ein auch nur geringes Plus

von Warme verderblicb. Doch verballen sie sich beide nicht gleich, in-

sofern als Richardsomi feuchtere Standorte, die nassen Moospolster der

Tundren, parviflora trockenere Standorle, insbesondere GerOll und Felsen,

bevorzugt. Urn so auffallender ist das Verhalten der librigen Artcn der

beiden genannten Gruppen, ganz besonders der imilUfida^ sihestris und

narcissiflora^ welcbe eine Anpassungsfabigkeit zeigen, wic sie uns nur bei

wenigen Pflanzen begegnet: sie gedeiben im hOchsten Norden, z. B. sil-

restris und narcissifJora in der Gegend der Miindung der nordost-

sibirischen KustenstrOme , deren mittlcre Julitemperatur wenig

mehr als +5 bis +10^ C betragt, ebensogut, wie z. B. in den Pyre-

niien und im Kaukasus, deren Julitemperaturen in den huberen Regionen

sicberlich inebr als 20 bis 25"^ C betragen kOnnen, ebensogut in den

tr ocken er en Gegenden Nordostsibiriens, deren jabrliche Niederschlags-

menge noch nicht 250 mm erreicht, wie in den regenre.ichen Pyre-

nlien und besonders im Kaukasus, wo die Niederschlagsmenge 1000

bis 2000 mm im Jabre betrlist.

In nachstchender Tabelle babe ich versucht, die Yerteiluiig des En-

demisiims und sein zahlenmaBiges Verhaltnis zu den einzelnen Sektionen

und zur sanzen Gattunc; und die Bescbaffenheit der Areale der einzelnen

Arten zusammenfassend nach bestimmten fur die Ausfiihrungen im folgenden

Abscbnilte wicbtigen Gesichtspunkten zur Darstellung zu bringen. Es ist

bei der Benutzung der Tabelle foli?endes zu beachten: 1. Endemisch sina

nur seiche Arlen genannt, welcbe nur innerhalb einer der in den vor-

stehenden . Ausfiihrungen genannten Florenprovinzen vorkommen ,
deren

Gren/en sic hOcbstens ganz unbedcutend iiberschreiten ; dabei sind in der

Kolonne IIP diejenigen mit a bezeichnet, welcbe durch die betreffende Pro-

vinz uberall, oder wenigstens ibren groBten Teil, bin vorkommen,

z. B. A. deltoidea Dougi. in der Provinz der pazifiscbcn Koniferen des

pazifischen Nordamerikaj und mit b diejenigen, w^elche nur in :^ kleinen

Tcilen der Provinz, ctwa nur in einer Zone oder in noch beschrank-

terer Yerbreitung vorkommeUj z. B. A. transsilvanica (FuB) IleufTel nur iv^

der siebenbiirgischen Zone der Provinz der Karpatben. 2. Disjunkt i>

die Yerbreitung einer Art genannt, wenn die einzelnen Teilgebiete in vei-

schiedenen Provinzen und so liegen, daB unter den hculigcn klnua-

tischen und topographiscbcn Yerbaltinsscn eine selbstandige Wanderung

der Art von einem zuiu anderen Teil-ebielc ausjieschlossen erschcintj i-

O^"*"^^ tiL.o-j

A. ncmorosa L. in Europa, Oslasien und Nordamorika. 3. In der Ko-

lonne lY^ sind diejenigen Arten niit disjunkter Yerbreitung mit a bezeicbnt^':

deren Areale aus ausgedehnten, ungefiihr gleich groBen Tei -
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gebieten beslehen, so daB man nicht von Ilaupt- und Nebengebieten

sprcchcn kann, z. B. A. dichotoma L. in Nordamerika und Asien; mit b

solchc, deren Teilgebiete sehr klein und beschrankt erscheincn, z. B.

A. nikoensls, stolon ifera, reflexa, Raddeana usw. Dieser Fall ist voni

vorigen (a) nur graduell verschieden; mit c sind die Areale derjenigen Arten

bczeichnct, dercn Teilgebiete sehr ungleich groB sind, so daB man

Ilaupt- und Nebengebiet(e) unterscheiden kann, z. B. A. ranuncidoi-

des L., narcissiflora L. usw. Die in Klammcrn beigcfiiglcn klcinen Zahlen

geben die Summer der betreffenden Arten in dieser Arbeit an, z. B. (77

A. licpatiea L. 5. Bei den Sektionen Anemonantliea und rulsatiUm-

dcs sind diese VerhiUtnisse auch fur die einzelnen Untersektionen zur Dar-

stellung gebraclit worden, weil die Verteilung der endemischen usw. Arten

hier sehr ungleichmiiBig ist. 6. In der letzten Kolonne sind die Arten nut

zusammenhiingenden, sich iiber mehrere, unmiltelber aneinander grenzende

Florenprovinzen usw. erstreckenden Arealen zusammengestellt.

Aus der vorstehenden Tabelle ergeben sich u. a. folgende Tatsachen:

Weitaus am stiirksten ist der Endemismus bei der Sektion RirnMridium

entwickelt, bei welcher 92,.3o/o ihrer Arten, d. i. 15,7% der Arten der

Gattung Auemone endemiscb sind ; nur wenig nach steht ihr die Sektion

Pidsatilloidcs mit 81,8 0/0 ihrer Arten oder 13,2% der Gattung; dann fol-

gen Hepatica mit 60%, d. i.
3,6

o/o der Gattung, Anemonanthca mit

45,90/0, d. i. 13,20'^ der Gattung, Homalomrpns mit 40 0;o oder 2,4 "o

der Gattung, Eriocephalus mit 25
0/0, d. i. 7,2% der Gattung und schlieB-

lich Anemonidiuin mit Qo/o. Sehr beachtenswert ist der sehr hohe Pro-

zenlsatz von disjunkten Arten bei der Sektion Ancm01antJiea , bei welcher

die Iliilfte aller Arten, 50%, keine geschlossencn Areale besitzt, ohne en-

demiscb zu scin; besonders die Subsekt. Sylvia tritt bier durch sehr auf-

fallende Verbreitungserschoinungen hervor: sie besitzt nicht allein 4 nach

dem Typus b endemische Arten, namlich Kciskeana, soycnsis, udensis und

Fischeriana, die auf ganz kleine Areale beschriinkt sind, sondern auch

nach dem Typus b disjunktc Arten: trifolia, llnddcana, lanbrosa, nikoetisis

und rcflexa, welche zuni Teil auf einzelne sehr weit von einander getrennte

Gebirgssysleme und in diesen auf wenige Standorte beschrankt sind, z- ^•

trifolin, nikoi'nsis, reflexa. Ahnliche Verbreitungserscheinungen konimcn

in der Subsekt. Stohnifcra bei A. stolonlfera Maxim, und bei der Sektion

rnLsalil/oides bei A. rupcstris Wall, und besonders bei A. haldtJisis I-

aus der Sektion Erioreplidhis vor, die eine ahnliche Verhreitung wie A. i^i-

folia L. hat. Der so auBerordentlich hoch erscheinende Prozentsatz diS'

junkl(>r Arten inncrhall) der Subsektion Tubcrosa und Sektion Aueniom-

diian, beide 100%,, erkllirt sich einfach aus der geringen Arlenzahl dieser

Grujtpen (2 resp. 1

Interessant ist die Verteilung der Arten mit geschlossencn Arealen.

deren fiberhaupt H bis 17 vorkommen, auf die einzelnen Sektionen d^n
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Gallung. Weitaus die meislen dieser Arten hesiizl Eriocejyhalus^ bis 70%
der Gruppe, d. i. 13 bis Hji^o der Artcn dcr Gattung; daiin folgt IIo-

malocarpiis niit 40 Yo, d. i. 2,4% der Gattung, Ilcpatica mit nur 20
^/^j,

d. i. 1,2% der Gattung (1 Art) und die librigen Sektionen mit ebcnfalls

nur 1 Oder keiner Art mit zusanmienhiingender, gescblossener Verbreitung,

VL Abschnitt: Versuch einer Erklarung der

geschilderten Verbreitungsverhaltnisse

DaB die Gattung Anemone ein sebr bobes geologiscbes Alter besitzt,

beweist die groBe Zabl der endemiscben Arten, 54,2%, und der Arten mit

disjunkter Verbreitung, 27,7

—

29*>0
5

^^ daB die Zabl der Arten mit ge-

schlossenen Arealen dagegen ganz zurucktritt, 18,8—20,1%. Jedocb sind

keineswess allc Sektionen deicb alt, wie aus der Verteilun*^: der ende-QO .lliX. ^V^iVLlWll^ll ^
niischen und disjunkten Arten auf die einzelnen Sektionen und Gruppen

hervorgebt. Wir mfissen annebmen, daB diejenigen die altcren sind,

welche die grOBere AnzabI endemiscber und disjunktcr Arten besitzen.

Demnacb kommt den Sektionen Pulsatilloidcs^ Rividaridiuw^ Anemonan-
thea und Hepatica ein bOberes Alter zu als den Sektionen Ho}nalocarpus^

Enocephalus und AnemonidiiWL Wie unten naber auszufiibren sein win!

und oben scbon angedeutet wurde, sprecben mancbe Tatsacben fiir einen

venvandtscbaftlicben Zusammenbang dcr Sektionen Pidsafdhides besonders

mit Erioccphalus^ docb aucb mit HomalocnrpHS^ ferner der Sektionen Anc-

^f*0}ia)ithea m^d Rlvulandlian mil Anemomdnim^ wogegen die IJntergaltung

und Seklion Hepatica in mancben Punkten zwar Abnlicbkeiten mit Ane-

^^iomnthca (Embryo, Frucbt), abcr keine niiberen verwandtsctiaftlicben Be-

ziehungen mit irgend einer der jetzt lebenden Sektionen aufweist. Wann
die Gattung Anemone zuerst aufgetreten ist, liiBt sicb bei dem vulligen

Fehlen geologischer Aller^beweise uaturbch nur vermuten. Die Lebens-

^eise der meisten Arten scblieUt die Moglicbkeit einer Erluiltung als Ver-

steuicrung fast ganz aus. Die Verbreitungserscbeinungen der iilteren Sek-

tionen zwingen jedocb zu der Annabme, daB mindestens 4 von ibnen,

Pulsatilla Ides, liivulandi?im^ Anemonanthca und Hepatica scbon zur

JGiigeren oder vielleicbt mittleren und zum Teil sogar Jilteren Tertiarzeit

8elel)t haben. Die iibrigen Sektionen sind dagegen wabrscbeinlii^.b erst

spriter entstanden.

Sect. I. Anemonanthca DC.

.,
'^Vie ein Blick auf die am Scblusse des vorigen Absebnittcs gegebene

^'bGr.sicbt zeigt (cf. S. 309), ist: 1. die Zabl dcr endemiscben Art.Mi eine

^^'^i' hobe: 45,90/^ [Sylvia 35,7%; Tuherosa -; Sfohnifera 7o%,
^- die Zabl der disjunlcten Arten: oOO/, (%//7*a 64,3 %; Tuherosa lOO'V,.;

^tolonifera 12,5%)^ 3. Iritt die Zabl der Arten mit gescblo:.sener Ver-
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brcitung ganz in den Ilintergrund 4,1% [Sylvia 0; Taherosa 0; Stoloni-

[era l2,5^o)- Uaraus ergibt sich unzweifelhaft, daB die Seklion Anemo-

nanthca ein sehr hohes ucolosisches Alter besilzcn muB. Zahlreiche dero'-'-"^o

jeLzt noch lebenden Arten niiissen im Miocan schon eine weite Verbreitung

besessen habcn, z. B. nemorosa^ altaica^ trifolta u. a., da ihnen in spaterer

Zeit eine Wandcrung in die Gegenden, wo wir sie jetzt antreffenj nicht

mebi* mnglich war.

Cberblicken wir die Arten der Seklion Anetnouanthea, so finden wir

eine GlcichmaBigkeit der rnorphologischen Ausbildung, wie sie uns nur bei

der Seklion Ilcpatica wieder begegnet (von Anononidium miissen wir bei

derarligem Vergleiche natiirlich absehen): alle Arten sind charakterisiert

durch ein kricchendes Rbizom und einen I—3-bluligen Blulenstand und

Friicbtc obne jede Yerbreilungseinrichtung. Nur 2 Arten besitzen ein

knolliges, aufrechles Rhizom, doch lassen sich auch diese Arten von den

(ibrigen ableiten. Die Arten gruppieren sich um 2 Typen: den erslen mil

silzcndem, den zwciten mil gesliellem Involukrum. Ich ghxube nun an-

nehmcn zu dilrfen, daB diejenigen Arten die iiltesten seien, welche morpho-

logisch die grOBte Einfochheil zeigen, d. h., dcren Blatlspreiten noch das

geringste MaB von Teilung aufweisen. Solchc Arlen sind beim ei'sten

Typus A. Keiskeana T. Ito und beim zweiten A. trifoUa L. Wenn diese

Arten wirklich ein so hohes geologisches Alter besitzen, so muB sich dies

in ihrer Verbreitung erkennen lassen. Keish
•

findet sich nur noch in den regenreichen Gebirgen der Provinz Tosa im

Osten der Insel Xankai iSchikuku) in Japan; A. trifoUa bcsitzt ein sehr

zerrissones, aus lauter nur sehr kleinen zum Teil sehr weit getrennlen

Teilgebieten zusaminengesetztes Areal (cf. S. 219—220). Ich glaube dabcr

A. Keisleana und trlfolia als direkte Nachkommen der beiden den Typen

enlsprechendcn Stammarten der Seklion Anemonanthea anschen zu diirfen.

Die auffallige Unbestaudigkeit der Zahl und Gestall der Perigonblatter bei

den verschiedenen Arten dieser Seklion erklart sich, mciner Ansicht nach,

so, daB bei den Stanunarten groBc Unbestaudigkeit in diesem Merkniale

herrschte, und daB sich dieses l\Ierknial in verschiedener Weise auf die

einzelnen aus ihnen hervori^iciranjjfenen xVrten vererbtc: Bei den nieislen
o^o^""n

Arten trat alhuiihlich groBe Beslandigkeit und Reduktion in der Zahl und

Ausbildung der Perigonblatter ein, deren stets nur 5— G vorhanden sind.

s(> l)ei alien Stolo)uYcra-\v[en^ ferner bei delloldea, coendca, udensis,

FischerldiHf^ fonhrosd^ nihocnsis] bei anderen blieb die Unbesfiindigkeit

erlia]t(Mi; wir (indpn daher 5— 10 rundlichc bis schmale Perigoid)lalter h)

groBler Verschiedenlieit: Irifolht^ nonorosa; bei der drilten Grupi)C wurde

jedoch wieder Beslandigkeit herrschend in der Gcslalt (schmal) und Zahl

der PerigonblallcT (insofern als slcts zahh'eiche, 8—20, sehr selten

nur T)—7 vorhanden sind : altalca , lladdcana , Kclskeana, apeinnnUj

hlaud(i). Eine Art nimmt in diesem Punkte eine Sonderslellnng ein, A.
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reflexa Steph., durch ihre zuruckgeschlagenen und oft

313

gerollten Peri£:onblaUer und ihrc ganz abweichend gebauten,

zusanirnen-

dicklichen

Staubfaden. Sie muB sich von der Stammart des zweiten Typus schon

sehr fruhzeilig abgespallen und dann ganz gesondert entwickelt haben. Sie

verriit durch ihre sehr disjunkte Verbreitung ebenfalls cin sehr liohes

Alter. Sie muB, da sie in Nordanierika fehlt, im ustlichen Teile des ark-

tischen Tertiiirwaldes gelebt haben, und vcrbreitete sich von bier aus, nach

Suden vorruckendj schon zur Miocanzeit von der BehringsstraBe wesllich

bis zur Gegend des Allai, sudlich bis Kamtschatka und Nordkorea und

vielleicht aiich Japan, doch ist sic bier bis jetzt noch nicht nachgewicsen

worden. Spiiter starb sie jcdoch auf groBe Strecken bin aus und erhielt

sich nur an den v^enigen Stellenj wo wir sie jetzt noch finden.

Mit Ilucksicht auf die folgenden Ausfiibrungen habe ich in nach-

stehender TabcUe die Verbreitung der Anenionanthca-kv\jdw^ soweit dies

nutig erschien, noch einmal kurz zusammenfassend dargcstellt. Die nord-

amerikanischen und schon besprochene reflexa sind fortgelassen:

Subarkt. u.

11. mitteleur

Gebiet

Mittelmeer-

gcbiet

Zentralasiat.

Gebiet [exkl.

China;, Altai*

Gebiet des

tcmpcriertcn

Ostasicn

Cbinesische

Gcbirge

K Keiskea^ia .

'^-ranunculoidps

3. cocrulca .

4. soyensis

Ost

I
iVord

endeni.

5- trifoUa . . .

6. Baddrana
.

'^' vdensis

8- altaica
.

^. nemorosa.
*<*. umhrosa

^'' Fischeriana
<2. ml-ovnsts

.

^3- dpennina,

'^- Uanda
." * f

^5. haimlcnsis

'6. Prattii,

^'^- 'Ufbrichiana

^S- Jielavayi
.

*9- stolonifera

^^' exigua
.

-' I^aridii

endem.

Nord

Ost

endem.

I

I
West

I
Ost.

* endem.

nur hier

nur Japan

endem.

einlem.

ondvui.

end( in.

I
endem.

Zus.''ininien:

k

i-l ondom ^ 11 .'i endem. ^ i S 5 endem.

^

^ie Entwicklung des zweiten Typus, der Arten mil gcsliollcni Involu-

Uic alleste Art dieses Typus,)
ging vielleicht folgenderinaBen vor sich.

^''^MV/, niuB schon im iniocanen arklischcn Walde zirkumpolar verltrcitet
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gewesen sein. Sie gelangte auf ihrcr Wanderung nach Siiden einerseits nach

Eiiropa wahrscheinlich von Norden her, und nach Asien, andererseils nach

Nordamerika. Sie unterlag fast liberall den aus ihr entstandenen, besser

angepaBten Arten und erhielt sich nur an wenigen Stellen: auf der iberi-

schen Ilalbinsd, in den Siidalpen und im Apcnnin, in den Karpalhen und

Allegbanies. (Uber ihr Fehlen in den Rocky Mts. siehe bei nemorosa,) \n\

Gcbiele dcs temperierten Ostasien, das wir als eins der Entwicklungszentren

der Sektion AuemoJianthea ansehen miissen (cf. die Ubersicht S. 313),

hinlerlieB sie eine Stammart, von der wir udensis und Raddeana abzu-

leiten hal)en. Die Tatsachcn, welche fiir einen naheren verwandtschaft-

lichcn Zusammenhang zwischen den beiden letztgenannten Arten sprechen,

sind Gdgende: 1. Beide Arten tragen eine Behaarung aus langen^ weichen,

nicht sehr dicht stehenden Zottenhaaren unterhalb der Blute, des hivo-

lukrums und an den Blattstielen, wie sie sonst bei anderen Anemonmitliea-

Arten nicht wieder vorkonimt; bei Raddeana ist diese Behaarung nicht

bei alien Exemplaren, sondern nur l)ei der subspec. villosa typisch cnt-

wickelt. 2. Das oberste Schuppenblatt des Rhizoms an der Basis de

Bliitenschaftes ist bei beiden Arten gleich und von einer GroBe, bis 2^/2 *^"^

langj wie bei kcincr anderen Sylvia. 3. Der UmriB des Blattes ist bei

beiden vollkommen iibereinstimmend, nur daB udensis gedreite Blatter mit

ungeteilten Blattchen, Raddeana mit stark geteilten Blatlchen bcsilzt; doch

konimen biswcilen auch bei dieser Art Fornien mit wcnig oder ungeteilten

BUUtchen vor, narnlich bei der var. suhintegra Iluth. Der Blutenbau erscheint

jetzl zwar durch die verschiedene Anzahl und Gestalt der Perigonblalter

sehr ungleich, jcdoch ware dies so zu erklareUj daB die gemeinsame Stamm-

art in diesem Punkte groBe Unbestandigkeit zeigle, und daB sich dann bei

r\

der eincn ihrer Tochlcrarten, iidetisis, Rerluktion und ± rnndlich-eifOrmige

Gestalt ausbildele, wiihrend hei der anderen die Zahl sehr groB blieb [oder

wurdc) und die Gestalt zwischen langlich- und breiteifurmig schwankte.

Der Ban des Hliizouis erscheint noch verschiedencr, jedoch nur dadurch,

daB bei uJaisis die Internodien stark gestreckt sind und diinn blciben,

wiihrend sie bei Raddeana sehr gestaucht und etwas dicklich werdon.

Schon hevor die Stammart der trifoUa aus dem tertiiiren Walde des

Polargebietes nach Siiden wandcrte, muB aus ihr eine Art entstanden sem,

die sich durch stjirkere Blattteilung unterschied. Sie verbreitete sich m

zwei Iwjrmen, zirkumpolar die eine, welche zur Stammart von nemorosn

wurde, zeigte groBe Unbestandigkeit in Zahl und Gestalt der Perigonblattcr;

meist Neigung zur Reduktion der Zahl bis auf 5; die andcre, auch durch

anderen Blattschiiill charakterisierte, zeichnete sich aus (ku'ch stels z-i'i''

reich.<, schmalc Perigonblatler; sie bcwohnte urspruiiglich das Gebiel

zwischen Franz-Josephs-Land und der BehringsstraBe und wurde zur Stamm-

art der altaica. Fur diese Annahmc spricht das Fehlen der ncmorom ">»

Ural, Kaukasus, Altai, Sajan bis Amurland (exkl.), woselbst, mit Ausnahme
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des KaukasuSj ciltaica iiberall vorkommt. Diese beidcn Slammarten riickten

im Miocan oder Pliocan nach Siiden vor, und so verbreitele sich ne?norosa

uber ganz Europa, mit Ausnahme des Ostens, den usllicbsten Teil von

Asien, namlich das Gebiet des temperierten Oslasien und Nordamerika,

altaica liber das Gebiet von OstruBland, Ural durch ganz Sibirien bis zur

sibirischen Kiiste und Zentralcbina und Japan. Ilier wie in Osteuropa

finden sich also beideArlen, jedoch sind, wenigslens sclieint das fur f)>t-

europa der Fall zu sein, die Areale getrennt. A, ncmorosa verbielt sich

auf ihrer Wanderung nach Siiden in den einzelnon Gebieten sehr ver-

schieden: sie variierle in Europa anders als in Asien, anders in Xord-

amerika, so daB man aus der Geslalt der Involukral- und GrundbUUler usw.

mit einiger Sicherheit auf die Ilerkunft der Excmplare schlieRen kann. Im

Gebiele des temperierten Ostasien entslanden aus der neniorosa melirere

Arten: wnhrosa und nihoensis^ von denen die erste sich westlich bis zum

Altai hin, die andcrc bis nach Japan hin verbreitele. In Nordamerika

zeigen die Exemplare der nemorosa^ insbesondere die Fonnen der var.

quinqitefoUa f. trifoliata eine ganz auffallende morphologische Uberein-

stimmung mit den in Europa vorkommenden Bastarden A. nenio-

rosa X trifolia. Da nun trifoUa fruher als nemorosa in Nordamerika von

Norden her eingewandeit sein muB ^ vermute ich , daB diese Cberein-

stimmung nicht zufallig sei, sondern daB vielleicht hier wirklich eine

Kreuzung zwischen beiden Arten slaltgefunden hat, und daB trifolia

scblieRlich in dem gruBten Teile Nordamerikas durch Kreuzung in ncmo-

'i'osa ganz aufgcgangen und so bis auf die Standorte in den Aileghanies

verschvvunden sei. DaB A. nemorosa eine viel grOBere Anpassungsfabigkeit

als trifoUa besilzt, kunnen Avir z. B. in den Siidalpen leicht beobacblcn:

hier fmdet sich diese Art in lluhen von etwa 250 bis huchstens 1350 m,

wabrend //ey;/oro5a von der Ebcne bis in llOlien von iibcr IGOO m hinauf-

leicht

steigt. Ahnlich wie in Zentralasien zeigt nrmorosa im pazifischen Gebiete

I^'ordamerikas eine groBe Formenmannigfaltigkeil: wir finden liier die sonsl
*

nirgends vorkommenden VarieUiten var. Li/alUi und orcgdua, die in ihren

Merkmalen von der Art schon so erhcblich abweichcn, daB man sie viel-

sogar als eigcne Arten, wie sie audi beschrieben warden, anselien

kunnle. Von Nordamerika aus kunnle nemoroso auch ul)er die Aleulen,

wo sie heute nocli auf Unalaschka vorkommt. nach der Mandseburei und
^ber Kamtschatka und die Kurilen nach Japan gclangt scin, so daB il)r

^orkomnien liicr spaleren Ursprungs ware, als das der nltnica, eine An-
nahme, die mir nocli aus anderen Griindcn gerechlfcitigt crscheinl.

t^ine wcit wenijrer sroBe Gestaltunyskraft zeigle A. altaica. Im Altai
O^' o'"'^^ v«v.^^^...v...j3

entwickelte sich viellei<:ht aus ihr die zweifelhafte Fischcnniia. Von
Si'oBem Interesse ist jedoch folgendes. Die Arten der Seklion Tahcrosa,

''•iinlich apenniria und blanda, zeigen in folgenden Punktcn groRe i'ber-

•^mstimmung mil altaica. i. Im Habitus. 2. In Zahl und Gestalt der



316 K. Ulbrich.

Perigonbliitter. 3. Im Blattbau. 4. In dem starker gewulbten Bliitenboden.

5. 1st das RbizGiii bei altaica auBerordentlich vcranderlichj bald schr

dunrij bald fast knollig verdickt. Ich schlieBe daraus, daB A. apenniiia

gegen Ende der Tertiarzeit, etwa im Pliocan in Zentralasien im Ostlichsten

Teile des Mittelmeergebietes aus der altaica entstanden sei, dadurch, daB

das Rbizom knollig wurde, in Anpassung an das durch die Austrocknung

der Tertiarmeere verursacbte Steppenklima, dem apennina dadurch ge-

wacbsen wurde. A, apeyinina verbreitete sich dann liber das ganze

Jliltelmeergebiet, im Osten entstand aus ihr A. hlanda.

Tn den Gebirgen Ost- und Zentralchinas, dem schon mehrfach er-

wilhnten Entwicklungszentrum zahlreichcr Ancmonantheen, enlstand schon

sehr friihzeitig aus der Stammart der nemorosa eine Art, die sich durch

die Neigang zur Stolonenbildung auszeichnete. Aus ihr gingen die Arten

der Subsekt. Stolonifera mit gestielten Involukralbliittern hervor: stoloni-

fera^ exigiia^ DavidiL

Weniger artenreich als der zwcite, entwickelte sich der erste Typus

der Arlen mit sehr kurz- oder ungestielten Involukralbirxttern,

und zwar fast ausschlicBlich in Europa-Asien; nur deltoidea findet

sich in Nordamerika. Die lilteste Art dieses Typus ist die schon erwahnte,

sehr auffallende A. Keiskeana T. Ito; sie muB schon im oligocanen oder

miocanen Polarvvalde in einer Gegend etwa bei der BehringsstraBe gelebl

habcn; von hier wanderte sie iiber Kamtschatka, die Kurilen nach Siid-

japan, wo sie allein erhalten blieb. Noch ehe sie nach Suden vorriickle,

spaltete sich von ihr eine Art ah, die sich durch Reduktion der Zahl der

Perigonbliitter, gruBere Bliiten und einfacheres Involukruni unterschied; sie

wurde zu A. deltoidea und wanderte langs der pazifischen Kuste nach

Oregon, wo sie sich jetzt in weitcr Verbreitung findet. Im Nordusten

Asions entstand aus der Stammart der Keiskeana eine Art, die sich durch

den Bau ihres Rhizomes und besonders durch stiirkore Blattteilung und

Reduktion der Zahl der Perigonblatter unterschied; sie wurde zur baica-

lensis^ die sich Ostlich bis zum Baikalsee, siidlich durch die Mongolei und

das Chin-gan-Gebirge bis Zentralchina verbreitete, und iiber Korea oder von

Kanilschatka aus nach Japan gelangte. Diese Art bildete vielleicht schon im

Pliocan in den Gebirgen Ostchinas eine ganzc Reihe von Arten, die ihr alle

nahc stehen: Prattii^ Ulbricliiana ^ (jelida^ Belarayi, die siimtlich bier

endeuiisch sind (cf. S. 2;}()(T., 294 u. 313). DaB baicaiensis und deren Ver-

wandtc wirklich mit Keiskeana verwandl sind, bewcist die bisweilcn voll-

stiiiHlige Iberoinstimmung des Bancs des Involukrums bolder Arten, worm

audi nnnntcnloidcs luit alien beiden ubereinstimmt (cf. die als A. /lacada

Viin G. 11. Wilson n. 53G u. a. in Westhupeh gesammolten Exeuiplare).

Wie (lie verschiedenen jetzt vom Hauptgebiele getrennten und ± ^^'^

eutrernlen Nebengebicte bezeugon, xim<>sen ranunc/doIdes und coen^^ea schon

sehr fruh aus der Stammart der Keiskeana entstanden sein, vielleicht noch
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im Pliocan. Zu suclien habcn wir den Ursprungsort vielleicht in den

Von hier aus verbreilete sich die Stamniartmandschurischen Gebirgen.

ostlich liber Korea nach Japan und den Kiu Scbiu-Inseln, die Kurilen nach

Kamlschatka bis zur BehringsstraBc bin, nordlich durch die Kustengel)icie

Ostsibiriens bis zur Tschuktscbenball)insel, westlich liber die Gebirge Sibiriens

zum Altai und anderseits durch den Himalaya nach Turkestan. Vom Altai

gelangfe sie in den Ural^ den Kaukasus, die Karpalhen, Alpen bis in die

Pyrenaen. Die Stammart gliederte sich allmahlich in die heiden sich sehr

nahe stehenden A. raminculoides im Westen und coerulca im Ostcn. DaR

die Areale beider Arlen urspriinglich nicht so scharf gelrennt waren wie

jetzt, beweisl das mehrfachc Vorkommen der ranunculoides an isolierien

Stellen im Areal der cocridea. DaC A. ranunculcides als indigene Pflanze

in England fehlt, bewcist nichtj daB sic erst zu einer Zeit nach Europa

kam, als dasselbe schon nicht mehr mil dem Fesllande in Zusammenhang
stand: sie kann Irotzdem schon friihcr in England vorhanden

wurdc aber durch die Eiszeit spater vcrnichtet. DaB sie hier ausslarb,

wahrend nemorosa sich hier crliiclt, erklart sich daraus, daB diese viel

anpassungsfahiger und im siande ist, selbst auf Wiesen ganz ohne Schutz

djirch Laubwald odcr Gcbiisch und hoch oben in Gebirgen schon fast in

der Knieholzregion zu gedeihen. Avahrend jene stets des Schutzes bedarf.

Aus demselben Grunde starb sie auch im gruBten Teile Skandinaviens aus.

Die zabllosen Formen^ welche wir bei ihr wie in noch hOherem Grade bei

nemorosa antreffen

gewesen sem.

J
niugen erst nach der Diluvialzeit entstandon sein in

den GegendeUj die nach dem Abschmelzen des Inlandeises von ihr wieder

in Besitz genommen wurden.
An welche Art die aus Nordjapan neuerdings bcschriebene A, sojjaisis

anzuschlieBen sein mngj weiB ich nicht, ich vermute an coerulca.

Die geschilderten Verwandtschaftsverhiiltnisse lieBen sich in folgendem

Stammbaume zur Anschauuns brinsen:

J^tiiidii

slolonirera

...s""

r]ikoi}n^i^

nhridiittnn

rmidi

"^'^^/s
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Sectio 11. Rivularidium Jancz

I

»4

o
c

j: O /)

• * Cfl

•r o
c
2

t.

u
irkt bict

line
biet 5 ^

Tasi 1-
o

o

1. ricularis , .

2. Lr.i'eillei. . .

3. Sdlowii . . .

4. Olaxioviana .

5. antucrnsis . .

G. Hansleyi , .

7. mrxicana . .

S. hrllehorifcUa .

9. peruviana . .

4 0. crassifolia . .

1 1. rigida. . . .

\±, Bichardtionii,

1 3. hepaticifolia .

end.

end

end.

end.

end.

end

end

end.

end

end.

end.

Zusammen 2 ;i end. 1 1 end. \ 5 end 2 end. 2 end

Es ware nicht richlig, aus der groBen Zahl der Bividandium'Avi^^

\m andinen Gebiete den SchluB ziehen zu wollerij hier sei der Urspriing

der Sektion zu suchen. Es ist zu beachtenj daB drei der hier vertretenen

Arten, cuitiiccnsis ^ kcllehorifoUa und peniviana unzwcifelhaft verwanntr

schaflliche Beziehungen zu riviilaris zeigen. Wenn wir uns liber das

Alter der Sektion und ihren verrnutlichen Ursprung klarwerden wollen, so

habcn wir folgendes zu beacbten; 1. Zeigt die Sektion einen Endernismus,

WMO er, auBor bei Pulsatilloides , nicht wieder vorkommt: 93,2 *^/o
(cf. die

Tabelle S. 309). 2. Sind samtliche endemischen Arten auf auBerst kleine

Arcale beschriinkl. 3. Konunt eine weit verbreitete arktische Art vor.

i. Sind die Arten des andinen und neotropischen Gebietes zum Teil g^'^f*^

nahe verwandt niit den zentral- und ostasiatischen. 5. Kommt eine den

asiatiscben Arten nicht sehr fernstchende Art auf Tasmanien vor und ist

nllozeaniscbensomit der einzige endemische Vertreter der Gattung im

Florenreiche. 6. Kommt eine Art als einzige des palaotropischen Gebietes

7. Zeigt die Sektion in ihren

insbesondere

Asiens in Vorderindien und Ceylon vor.

niorphologischen Merkmalen Beziehungen zu der vorigen

,

foitficemis und rliidarls zu halccdcnsis. 8. Fehlt die Sektion in Europ-i

und ACrika. Wir miissen daher annclimen, daB die Stanunart dieser Soklion

mindestens im Oligocan in den Wrddern des Xordpolargcl)ietes, in erne

Gegend nOrdlich der BehringsstraBcj golebt habcn muB und sich vie-

leiclit aus derselben Urstamuiart gebildet hal)e, die den beiden Seklionen

Ancuioifanlhca und lUctdarUUion tcemeinsam ^-ewesen ware.
^iese
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Stammart verbreitete sich mit Entstehung der Gebirse auf diesen nach

Siiden langs den Kiisten des Stillen Ozeans einerseits durch die Mun-

dschureij China nach dem Himalaya, Vorderindien und Ceylon, andorer-

seits langs der Rocky Mountains nach iMexiko in die Andcn bis Siidchile

und durch das Iropische Gebiet, den nstwestlich ziehenden Gebirgen Perus^

Bolivias usw. folgend, nach Sudbrasilicn. Mit Austrocknung der Terliiir-

mcere starb sie im grOBten Teile ihres ehemaligen Gebietes aus und er-

hielt sich nur an den siimtlich hoch im Gebirge gelegencn StandorleUj wo
sie an den einzelnen Stellen eine besondere Entwicklung nahm, so daB zahl-

reiche nahe verwandlc Arlen entstanden, die sich mehr oder weniger ver-

andert bis auf den heutigen Tag erhielten. Wie A, rivalaris nach Vorder-

indien und Ceylon kam, ist schwer zu cnlscheiden. Ob sie wirklich

selbstandig dorthin gelangen konntc, ist sehr fraglich. Es ist jedenfalls die

MOglichkeit einer Verschleppung durch Vugel sehr wahrscheinlich und

zwar dcshalb, wcil die Exemplare aus Ceylon und Vorderindien mit denen

des Himalaya vOllig iibereinstimmcn, Es waren demnach mit Sichcrheit

von derselben Stammart wie rividaris abzuleilen: vicxicana^ Ilonsleyi^

peru liana
, kelleborifolia , LeveiUei , Glaxioviana , SellotcU , an tucensis.

Sehr auffallend und ganz olme Analogon ist das Vorkommen der augen-

scheinlich der riviilaris nicht zu fern stehenden A. crassifolia Hooker auf

Wesllasmanien. Eine selbstandige Verbreitung etwa iibcr eine Landver-

bindung zwischen Australien und Asien ist ausgeschlossen, da Australien

bereits zur Tertiarzeit von Asien cetrennt war; wir miissen also eine A'er-

schleppung durch VOgcl annehnicn, die jedoch viel friiher als bci ririihtri.s

auf Ceylon stattgefunden haben muB, da die morphologischen Voranderungen

der crasdfolia schon sehr weitgehend sind. Eine Verschleppung durch Tiere

Kann man bei den Rirularldiurn-Jirien deshalb sehr wold annchnien. Avcil

die Fruchte der Arlen dieser Sektion durch ihren hakig gcbogcnen, holzig

werdendon GrifTel ein vorzugliches Millel bcsitzen, sich am Gclleder der

Vugel Oder Fell der Saugelicrc zu befesligen und so auf grOBere Strccken

hin forttragen zu lassen. Ebcnfalls recht abweichend ist die oinzige sub-

arktische und arktische Art dieser Sektion A. Richanhonii. Sie mag
gegen Ende der Tertiarzeit, vielleicht in der Gegend der heutigen Mackenzie-

Mundung aus der Stammart der rindoris cntstandcn sein und gelangle

von hier aus nach GrOnland ubcr die Inseln des arklischen Nordamcrika
"nd nach dem ubrigen arktischen Nordamerika. Sie zog sich zur Eiszcit

nach Suden zuriick und irelani^te in dieser Periode oder vielleicht aurh
0'-^"""0

"och spuler iiber die Aleuten nach Kamtschatka und andererseits iiber die

^ehringsslraBe nach der Kiiste der Tschuktschenhalbinsel. Diese Wandevung
lianu noch heute erfolgcn, da .1. Richardsona auf den Aleuten und an
der Behrings.lraBe wachst.

Die beiden ubrigen Arten der Sektion Ilividaridium sind so al>-

^^tiichend von den ubrigen, bcsonders die schune liepatidfolia ^
doch audi

:
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lauter weiBbliitigendie oinzige rosablutige Art der Sektion, die sonst aus

Arten bestelit, rigida. Sie mugen beide im andinen Gebicle entstanden

seinj da wir niiherc Verwandtc sonst nirgends antrcffen.

Die geschilderten Verwandlschaftsverhiiltnisse mOgen

Slammbaumc darsfcstellt werden:

in folgendeni

^^giUa

^o^ii

Sectio III. Pulsatilloides DC.

Der sehr hohe Prozentsatz, 81,8%, von endemischen Arten, der bei

der Subsect I. Loiigistylae bis auf 100% steigt, wahrend bei der zweiten

Brevistylae^

sammenhangend verbreitet sind^ die sehr auffallenden

I

nur 71,43% der Arlen endemisch, 1 disjunkt und \ zw-

Yerwandtschafts-

verhaltnisse und besonders die Verbreitungserscheinungenj welche

in dieser Weise bei keiner Anemonee wiederkehren, sprechen da-

fur, daB die Seklion Pulsatilloides vielleicbt schon im Eocan gelcbt baben

nur sehr wonige Arten niiher mit einander verwandt sind: truUifoUa an

coekstina^ ohtusiloha und rupestris] alle ubrigen Arten sind dagegen »o

wenig mit einander verwandt, daB fast jede eine eigenc Gruppe Kr ^^^

muB. Wenn wir die Arten der Sektion uberblicken, so muB auffallen,

hildet
>

o-anz besondei's bei den Lo7igistylae-Xr\.ex\. Ich vermute, daB

sicherlicbBastarde zwischen den einzelnen Arten ausgeschlossen seien,

zwisclien Arlen verschiedener Subseklionen. Es ware interessant,
aiese

Verhjiltnisse experimcntell niiber zu unlersuchen. Wir miisscn deshalb

annehnien, daB die Seklion PuUatilloides friiher, d. h. zur Tcrtiiir- und

vielleicbt aucb nocli Diluvialzeil, vicl rciclier entwickelt war als jetzl, un

innerbalbdali fHe Zwiscbonfornien crlosclien sind Die jiingste Gruppe

der Seklion ist sicberlicb die aus Glazialpflanzen der bocbstcn Gcb'^'f^

Zentralasiens bestcbende Series 5. Hlmalayicae; sie mag erst gegcn

-ahrend der ersten Diluvialzeil,

Ende

der Terliiirzeit, oder vielleicbt sogar erst w
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entstanden sein. Das Auftreten 1. einer Longistylae-kTi in Yiinnan, wah-
rend alle iibrigen Arten dieser Subsektion [capensiSy alchimiUifolia^ Faimi-
iiii] nur im Kapgebiete vorkommen, 2. einer Brevistylae-kvi in Ostafrika,

A, Thomsonii Oliv. auf dem Kiliniandscharo, wahrend die iibrigen in Zentral-

asien und China lebenj spricht dafiirj daB die ganze Sektion in gruBerer

Arlenzahl liber die Gebirge Ostafrikas, Abessiniens, Siidostarabiens, Slid-

persiens usw. bis zum Himalaya und China verbreitet war. Die Annahnie

einer ehemaligen Ijandverbindung zwischen dem Kapgebiete liber Mada-

gaskar, die Seyschellen^ Malediven mit Vorderindien oder Hinterindicn

scheint mir deswegen nicht nOtig; das Vorkommen der A, Thomsonii auf

dem Kilimandscharo scheint mir fiir die erste Annahme zu sprechen, wenn
auch bis jetzt noch keinc Ptdsatilloides-kri in den Gebirgen von Abessinien

usw. gefunden worden ist. An eine Verschleppung der Friichte, etwa vom
Kapgebiete nach Yunnan und Himalaya nach dem Kilimandscharo ist nicht

zu denken, 1. weil die in Betracht kommenden beiden Arten, Thomsonii
und glandfolia y mit keiner der jetzt lebenden PulsatiUoidcs-krien der

Subsectio Longistylae naher verwandt sind, 2. weil die Verbreitungsein-

nchtungen der Friichte, die allerdings dem Transporte durch Tiere ange-

paBt sind, doch nicht derartig sind, daB ein Transport auf so weite

Slrecken dadurch gewahrleistet wurde, 3. weil beide Arten Gebirgsbewohner
m sehr weit getrennten, verschiedenen Faunengebieten sind, zwischen

denen eine Kommunikation derart, daB Vugel von Yunnan nach dem Kap-

gebiete fliegen, wohl ausgeschlossen erscheint.

Folgende Tatsachen lassen es wahrscheinlich erscheinen, daB beide

•-ubsektionen von einer Sektionsstammart abzuleiten sind: h, die sehr

groBe naorphologische Ubereinstimmung der A. Thomsonii^ einer Brevistylae-

Art, mit A, capensis^ einer Longistylae-kvi^ 2. dieselbe I'bereinstimmung

zwischen A. glaucifolia^ einer Lmigistylae-kvi^ rait z. B. A. imhricata^

e|ner Brevistylae-kvL Diese Stammart starb vielleicht schon im Eocan
^us und hinterlieB die beiden Stammarten der Subsektionen, welche sich

^'om Kap bis nach China verbreiteten. Mit Entstehung der Gebirge im
bocan und Pliocan starben sie aus und hinterlieBen an den verschie-

^oen Stellen ihres ursprunglichen Areales Formen, die jede eine besondere

I

^twicklung nahmen, von denen jedoch eine groBe Anzahl ganz ausstarb.
so daB wir heute lauter systematisch wenig mit einander verwandte Arten
inden: capensis^ alchimillifolia, Fanninii im Kapgebiete, Thomsonii auf
*^Jn Kilimandscharo, glaucifolia^ hegoniifolia im zentralasiatischen Gebiete.

J^
Arten der Series Himalayicae, die samtlich Hochgebirgspflanzen df^s

Himalaya und der Gebirge Chinas sind,

^'"tiarzeit, ajs die Ausbildun- klimatisc

mOgen dagegen erst zur jiingslen

tischer Unterschiede sich in den ver-

ledenen Ilegionen des Himalaya-Systems vollzog, aus Formen entstanden
^^*n, die am FuBe der Gebirge wuchsen.

nachstehendem Stammbaume sind die seschilderlen Verwandtschafts-

^«*anische Jahrhucher. XXXVJI. Bd. 21
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verhultnisse zui^ Darstellung gebracht worden. Es sind dabei auch alchi-

Stammart abgeleitet wordon,milUfolia und Fanninii von gemeinsamer

well zwischen diesen beiden Arten im Blatt- und Blutenbau, auch im Invo-

lukrunij manche Ubereinstimmungen bestehen.

cap^^

coelestincu

^^^^Ih'fbl

Sect. IV. EriocephaluS Hook. f. et Th.

Wie aus der Tabelle auf S. 309 hervorgeht, ist die Sektion Frio-

cephalus diejenige, welche (nachst Anemonidmm] den niedrigsten Prozent-

satz endemischer Arten aufzuweisen hat. namlich nur 25 ^/o,
d. i. nur

7,20/q der Gattung; ferner sind M— 12 Arten, d. i. 45,9—50% aller

EriocephaluS-Arten
J
mit zusammenhangenden, gcschlossenen und nur 6

d. i. 25—29,1%, mit disjunkten Arealen versehen. Nur 7 Arten, balden-

tetonensiSj palmata^ vitifolia )

Hochgebirgs- und Felsenpflanzen, alle librigen sind Steppenpflanzen

bewohnen Gegenden (natiirlich nicht ausschlieBlich), die

J

sind

d. h.

erst nach der

Tertiarzeit, friihestens im spateren Pliocan fur hohere Pflanzen bewohnbar

wurden. Alle diese Grunde sprechen dafur, daB die Sektion Eriocephahis

viel jungeren Ursprunges ist als die bisher besprochenen. Wenn wir nun

die Arten dieser Sektion mit denen der vorigen, Pidsatilloides, vergleichen,

so fmden wir derartige tfbereinstimmungen, daB wir zu der Annahme be-

rechtigt sind, daB eine engere Verwandtschaft zwischen beiden Sektionen

bestehen musse, und zwar devart, daB die Sektion Erwcephahis aus der

Sektion PulmUlloides hervorgegangen sei.

Die Grunde und Tatsachen, welche fur eine nahere Verwandtschaft

zwischen diesen beiden Sektionen sprechen, sind folgcnde:

a. Allgemeine IJbereinstimmuneen:
durch die

1. Beide Sektionen zerfallen in Subsektionen, deren Arten

Lange des Griffels charakterisiert sind: Longistylae und BrevhtjJ^^^^'

Die Behaarung der Enocephalus-Yvuchie unterscheidet sich von

.-:a
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der der PidsatiUoldes vornehmlich dadurch, daB die llaare viel

liinger und Aveniger slarr gewordcn sind.

2. Der Bliitenbau zcigt bei beiden Sektionen ganz auffallende fbcr-

einstimiiuingen, z. B. capensis oder alcldmilUfolia mit jmhufffa^

coromirla^ liorteusis^ pavonina oder glaucifoUa mit coronaria,

3. Stark verlangcrlo Ilezeptakula linden wir nur bci diesen beiden

Sektionen.

4. Der Ban des Blutenstandes ist sehr iibereinstimnicnd, entwcder

einbliitig, z. B, alcldmillifoUa^ capensis^ und z. B. die Mittelnieer-

0>*/Z/a-Arlenj oder verzweigt nichrbliitig, z. B. Fanninu, (jlaucl-

folki und vitlfolia^ japonica,

5. Der Bau des Involukrums zeigt manche Ahnlichkeiten, z. B. ca-

pensfi^j caffra iukI palmata^ coronaria usw.

6. Die Art der Behaarung: anliegendCj dichte, kurze Seidenhaare,

kehrt sowolil auf BlatlerUj Bliilenslengeln, besonders aber auf der

AuBenseiic der Perigonbliitter bei Arten beidcr Sektionen in ganz

gleicher Weise wieder, z. B. capensis und p(d}ti(da oder vitifolia.

7. Der Blattbau zeigt bei beiden Sektionen sonst bei A)icnionc nir-
t

gends wiederkehrende auffallende Formen und mannigfache 1,'bcr-

einslimmungen, z. B. alcliindllifolia und palniata; capoisis^ Thoni-

sonii mit haldensis. coronaria u. a.

b. Ubereinstinimungen zwischen einzelnen Arten:

'. y^v:ischen alehimillifolia' wnA pahnata, Sclion babitucll sind

diese beiden Arten sich auffallend abnlich; sie zeigen sonst nocb

ganz augenfallige rbereinstimmungen im Bau der Blute und Bluten-

farbe, Zahl und Gestalt, Bebaarung der Perigonbliilter; im Bau

der Frucbt und des Griffels, natiirlicb abgesehen von den Sektions-

merkmalen; Blulenstand und Involukrum; besonders aber im Blatt-

bau alchiinillifolia var. pondoensis und palmata\ ferner im Blii-

^oni, das bei beiden dick riibenartig-kuollig ist.

2. Zwiscben Tlionisojiii Oliver und haldensis L. Ebenfalls

schon im ganzen Habitus sind diese beiden xVrlen (ibercinstimmend.

Ganz auffallend sind die Frucbte der Tliomsonu^ die schon dem

Typus der Erioccphafus-AriQW rccht nalie kommen. Die Mcrkmale,

in denon biMde Arlen sich sonst noch sehr nabe kommen, sind

folgende: Blattbau, BliUenbau und Farbe (weiB bis rOtlich), BliUen-

stand, Involukrum, Bhizom.
So zahlreiehe und weitgchende Fbereinstimmungen zwischen don beitlen

-^klionen kOnnen uicht blofi zntTdlige Analogiebilduugen sein, sondern be-

^^•^^^eu die Abslamnumg der Sektion Eriocephalus von ruhatdloidcs, und
^'^var haben wir die Enlsleliung der Sektiun Eriocephalus im zentralasia-

i^chcn Gebiete und wahrscheinlich im westliclien Himalaya und in den
^"^h an das Miltehneergebiel (im weiteren Simie] angrenzfMiden Gobirgs-

21*
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systemen zu suchen. Hier entstanden vielleicht schon zur Tertiaizeit,

d. h. etwa im Pliocan oder Miocan die Stammarten der haldensis^ palmata^

hi/lora^ vitifoUa\ die Stammart der multiflda entstand dagegen wahrschein-

lich erst in Nordamerika, vielleicht in den Rocky Mountains.

erwiinscht^ noch einnial kurz

Diesem Zwecke soil die

Es ist fiir die folffenden Ausfiihrungen

die Verbreitung der Arten zusammenzufassen.

nachfokende Tabelle dienen.

baldcnsis

Jamcsonii

tetonensis

pabnata

pavonina

hortensis

coronaria

virgtmana

rtparia

cyliyidrlea.

multifuh .

decapdala

.

sphcnoplf/jlla

caroliiiiana

biflora . . . .

seravshanica .

€rantho ides . .

Tschcrnajcicii .

Kosfycx civil . .

parviflora . . .

vitifolia- . . .

japomca

sUvesiris

nipicola

Zusdinnien:

CO

o

3

3
CO

*

Qh CO

p 1 a>
^^^ ^^^ *^^

3 2 tra iscl bie

c3 "^ c "t:^
^

::j O o "S O
^ ^1^ N3 CO

S cd

nurhier

Sud

end,

end.

I end.

I

nur Amer.

I

o

C5

rt
CO

rSO)

ifisch

'2

g
c:3

ISJ -73

cd tM

p^ o

nurhier

nurhier

nurhier

(end.)

! Nord.

I

I

Sud.

Sud.

CO

o
CO^ a

«3

o
^ ^

end.

1

nurhier

c3

s

:3

a

end.

3 2 l(>;3en(l.j|7(3nurhier)'8(1end.) 5 {1 end.} 4 (4 end-)

^^'enn wir das vorstehende Verzeichnis Letrachten, fallen uns 3 Ge-

bietc durch ihrcn Artenreichtum sofort auf: das zeiitralasiatische,
das

Miltelnieergebiet und das dcs pazifischen Nordamcrika. Es sind dies die-

jcnigcn, in welchen wir die 3 Enlwicklungszenlren der Sektion zu suchen

haben, nanilich 1. das Entwicklungszentrum der Anemono8^crmos-h^^^^

ini Himalaya, 2. das der On'Zyrt-Artcn im OsUichen Mittelmccrgebiete, 3. das

d(T Series Vinjinkina und Multiflda im pazifischen Nordamerika; hier

enlst.md wahrscheinlich auch parviflora.

.5
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Die Entwicklung der Sektion verlief, wie ich nach meinen Unter-

suchungcn vermute^ folgendermaBen:

Eine der altesten Arten ist, wie schon oben hervorgehoben, die durch

ihr Vorkommen in den Siidalpen bekannte A. haldensis, AuBer den ange-

fiihrten Tatsachen spricht ganz besonders ibre in der Sektion Eriocephahjs

ganz einzig dastehende Verbreitung fur ihr hohes Alter, die sehr an trifoUa

erinnert, wenn auch trifoHa^ wie ihr Vorkommen in den AUeghanies bc-

weist, unstreitig alteren Ursprunges ist. A. baldensis entstand aus einer der

Tkomsomi sehr ahnlicben Pulsatilloides-kvi vielleicht schon zur Miocan- odor

Pliocanzeit in Zentralasien und verbreitete sich von hier aus ustlich durcli

den Himalaya!?), ^^^ sibirischen Gebirge iiber die BehringsstraBe oder die

Aleuten nach Nordamerika, w^o sie, den Rocky Mountains folgend, sudlich

auf der Landbrucke Mittelamerikas bis ins andine Gebiet(?) ^) gelangte.

Hier erhielt sie sich in Ecuador als A, Jamesonii(?). Sie starb in Nord-

amerika sudlich vom 41^ n. Br. am NordfuB der Sierra Nevada und

i9° n. Br. in den Rocky Mountains und in ganz Mittelamerika aus, so

daB das Vorkommen der Jamesonii jetzt ganz unvermittelt erscheint.

In den Rocky Mountains entstand aus der haldeiisis die augenscheinlich

recht nahe verwandte tetonensis, Nach Westen verbreitete sich baldensis

von Zentralasien uber Persien, den Kaukasus, die Karpathen, Alpen

s zu den Pyrenaen. Sic starb zur Glazialzeit jedoch iiberall aus, bis auf

wenigen Standorte (vergl. S. 2i4—245), wo wir sie jetzt noch finden,

Schon sehr fruhzeitig mag aus ihr zur Glazialzeit in Nordamerika parvi-

flora entstanden sein, die sich iiber das arktische und subarktische Gebiet

«ach Osten bis Labrador verbreitete. Von ihrem etwa in der Gegend des

Mackenziedeltas oder in den nordlichsten Rocky Mountains zu suchenden

Entstehungsorte wanderte sie nach Westen einerseits ilber die Behrings-

straBe nach der Tschuktschenhalbinsel, andererseits iiber die Alruten nach

Kamtschatka. Diese Wanderung kann sich jetzt noch vollziehen, da A,

parviflora in den Zwischengebieten iiberall vorkommt; ihre westlich ge-

nchtete Wanderung scheint noch nicht abgeschlossen zu sein.

Ebenso alt wie baldensis mag palmata sein, wofur, auBer don schon

angefuhrten Tatsachen, ihr Vorkommen in Nordafrika spricht, in Marokko,

%er, Tunis, wohin sie nur durch Wanderung liings der Nordkuste Afrikas

zu einer Zeit gelangt sein kann, als die Sahara noch nicht Wiiste, sondern

ein Binnensee war, d. h. zur PUocanzeit. Entstanden mag iMlmata wie

alle iibrigen On^a-Arten im Mittelmeergebiete sein, und zwar in den Ge-

^^l^^gen des Ostens. Sie wanderte von hier aus westlich liings der Nord-

^Qste des Mittelmeeres bis nach Snaiiien. Von Nordafrika sdangte

bi

die

sie

^her Malta nach Sizilien und Unleritalien, von Ligurion nach Korsika und

Sardinien. Sie starb spater in der ganzen osthchen Hiilfte ihres Areales

^) Zweifelhaft aus den p. 246 gcnannten Grunden.

i.>^.
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aus und erhielt sich, audi hier viel seltener als die anderen Or/6a-Arten,

nur ini westlichen MiUelmeerjrebiete. Sie scheint in stetem Ruckc:aniJ:eo^"'o

begritTon zu sein. Im westlichen Teile ihres Areales entstanden aus

ihr, vielleicht in der ligurisch-lyrrhenischen Provinz, dafiir spricht das

Fehlcn der pavonina auf Sizilien und in Slid- und Miltelitalien, zwei

Arten, die sich durch starkere Blattteilung und groBe Fortschrilte in der

Blutenenlwicklung (grORere, lehhaft gefarbte Perigonblatler von geringerer

Anzahl) unlerschieden: pavonina und von dieser sich abzweigcnd und

durch weiteren Fortschritt in der Blalt- und Blutenbildung sich auszeichnend,

horfensis, Bcide verbreitetcn sich vornehmlich in Ostlicher Richtung bis

nach Kleinasien bin.

Aus einer anderen, jedoch nahe verwandtcn Stammart entsland, eben-

falls im Ostlichen Miltelmeergebiete^ A, hiflora^ welche wir also nicht von

derselben Stammart ableiten kOnnen wegen Hires vOllig knolligen Rhizomes, das

mil dem der Librigen 0>v7yr/-Arten auBer palmata schon vOllig iibereinstinuut.

Das Rhizom der pahnata stimmt dagegen mit '^^ein z, B. von A. rupicola

noch gut uberein durch seine ±: deutliche, dicke und lange Pfahlwurzel;

es steht demnach noch auf einer in cntwicklungsgeschichtlicher Ilinsichl

niedrigeren Stufe. Diese Stammart zeichnete sich durch starkere Blatt-

teilung und anderes Involukruni aus. Als iiltesten iSachkommen sehe ich

ra deswesren an, weil sie auf einer, wie sich in ihrem Bliitenbau aus-bifhra deswegen an, weil sie auf einer,

spricht, entwicklungsgeschichtlich niedrigeren Stufe steht als coroiiaria, die

sich schon im Miocan oder spatestens Pliociin von ihr abgelost haben

muB. Beide verbreiteten bitl

uber Siidpersien nicht hinausgehend, coronaria langs der Nordkuste Afrikas

nach Tunis und Algier und von hier aus uber Malta nach Sizilien und

Unteritalien; andererseits auf dem Nordufcr des Mittelmeeres durch die

Balkanhalbinsel Norditalien, Sudfrankreich, die Pyrenaen nach Spanien. Der

Umstand, daB coronaria in Marokko fehlt, beweist, daB sie nach Nordafrika

nicht iiber Spanien, sondern von Syrien aus gelangt sein muB. Dasselbe

gait schon fiir pahnata^ die aber auch in Marokko vorkommt. In Turke-

stan, dem wahrscheinlichen Entwicklungszentrum der Onto-Arten, ent-

standen spater aus der hijlora die ihr sehr nahestehendeu Arten TscUrna-

jarii, eranfhoides, KoshjcxewiL DaB A. coronaria wirklich von hiflora

abzulcilen ist, beweiscn (cf. S. 250) die im Ostlichen Mittelnioergebiele

wostlich nicht iiber Kleinasien und Cypern hinausgehcnden Formen var.

pnsiUa (DC.) Spach, welche durch ihre kleineren Bluten und den klcineren

7/^ iwer von iihr zu unlerscheidcn

sind. Samdirlie din- hishcM- hcsprochenen Arlcn geliui'len dcv Subseklion

<ler Lon.(jLslijlar an, die demnach vorwiegend modilerran ist und nur zwei

Vcrtreter audi in iXurdamorika hat,.

Hi." Arten dor SLd)spkli..ii d^'r Hrcrish/htr lasson sirh auf zwei Slaiii'"-

arlon zuriicktuhren, einc asialische und cine ainerikanische. Die Stanim-



Uber die sysleni. Gliederung und geogr. Verhr. der Gattung Anomono L. 327

art der Series Anemonospermos niuB in der Provinz des Himalaya enl-

standen sein, da hier alle 4 Arten der Gruppe vorkomnien. Verschiedene

Grunde sprechen dafiir, vitifolia als die aitesle Art anzusehen. Sie ver-

breilete sich iiber den Himalaya und die Gebirge Zentralchinas und bildele

im Osten ihres Gebietes eine Art, die sich von ihr durch gedreite Bliitler

unterschied: japonica; diese verbreitete sich iiber die Gebirge des ustlichslen

Himalaya durch ganz China und libcr Korea nach Japan. Schon sohr

fruhzeitig muB aus der Stammart im nordwestlichsten Himalaya cine Art

entstanden sein, die sich in A. silvcstris im AVcsten und A, rupicola im

Osten gliederte. Diese Ictztgenannte Art verbreitete sich durch den Hima-

laya und die Gebirge Chinas. A, silvestris fehlt hier iibcrallj sie ist

wahrscheinlich nicmals hier vorhanden gewesen, sondern wanderle vom

Nordwesthimalaya westlich iiber die Gebirge Turkestans, von Beludschislan,

Afghanistan durch den Kaukasus nach dem Ural, den Karpathen, Nordalpen

bis zu den Pyrenaen. Diese Wanderung erfolgte wohl besonders zur Di-

luvialzeit. Nach derselben verbreitete sich A, silvestris auch in den Hiigel-

gegenderi Miltel- und des siidlichen Xordeuropas. DaB sie in England und

dem grOBten Teile Skandinaviens fehlt, erklart sich daraus, daB sie bei

ihrer ost- westlich gerichteten Wanderung in diese Gegenden noch
nicht gelangt ist. Vom Nordwesthimalaya drang A. silrestris Ostlich

langs der sibirischen Gebirge bis in das subarktische und arktische Nordost-

sibirien vor.

Die 5. Stammart der Sektion Eriocephalus^ die Stammart der ameri-

kanischen Arten, mag erst im pazifischen Nordamerika entstanden sein,

vielleicht aus einer Art, die der baldcnsis nahesland. Als ihren direkten

Nachkommen mussen wir, wie uns die Verbreitung diescr Art lehrt, mulii'

fida ansehen. Sie muB schon zur Pliociinzeit gelebt haben und verl*reitete

sich zuniichst iiber Nordamerika. Wahrend der Diluvialzeit wandcrte sie

jedoch lungs des Kaskaden-Gebirges nach Mexiko und uberscbritt die Ge-

birge Miltelamcrikas und gelangte in die Anden, in dencn sie sich bis zum
Kap Horn verbreitete. idtiftda

von iMexiko bis Chile aus. In Nordamerika entstanden zur Diluvialzeit im

pazifischen Gebiete aus der mnltifida virginiana vmd aus dieser cijliNdrir(L

von denen diese dem Steppenklima am besten angepaBl ist, und darum
auch Jim weitesten in die Prariengebiete vordringt (cf. S. 257 ff). In don

•^Ileghanies entstand aus der virginiana eine zwischen den heiden vorigen

gewissermaBen intermcdiiire Art: A. riparia.

In Anpassung an die durch Austrocknung der groBen Binnenseon her-

^orgerufene Verminderun- der Klimafeuchtigkeit und die damit, verbun-

"ene Steppenbildung mit kurzen Vegetationspcriodcn enlstanden aus dor

"^(^ffifida durch Cbergang zur KnoUenbildung ckcajjclala und sjthcHophiilln

^"d aus der decnpctaJa iin ustlichen Priiriengebiele und siidliclicn allan-

>schen Gebiete caroUniana. Es ist scliwer zu sagen, ob dccapetala und

:r _
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sphenopkylla, die beide auch in Siidatnerika wieder auftreten, in Nord-

amerika entstanden und dann als Knollenpflanzen zur Diluvialzeit mil

muUifida zusammen die Gebirge Mittelamerikas iiberschritten und so

nacb Sudamerika gelangtcn, oder ob beide Arten in Nord- und Siidamerika

getrennt entstanden, naturlich an beiden Stellen aus midtifida. Fur diese

letztere Annahme scheint mir der Umstand zu sprechen, daB die Formen

Siidamerikas bei A. decapetaki zum Teil von den nordamerikanischen

Interessant ist die der Ent-

bei der Sektion Auemonanthea und) Oriha-

Auffallend ist jedoch,

daB ein Fortschritt in der Bliitenentwicklung in Amerika nicht eingelrelen

istj wie wir das bei pavonina^ kortensis und coronaria sahen, sondern

daB alle 7 amerikanischen Arlen auffallend iibereinslimnicndej kleine Bliiten

mil schmalen Perigonblattern von wenlg Icbhafter Farbung l3esitzen.

Die im vorstehenden geschilderten Verwandtschaftsverhaltnisse lieBen

sich etwa in folgendem Stammbaunie zum Ausdruck bringen:

durch starkere Blattteilung verschieden sind.

stehung der [Tuberosa-kvi^n

Arten im Mittelmeergebiete parallele Entwicklung.

7
4

-.1

1

t

;!

1

ylindrica

Sectio V. Anemonidinm Spach.

Oiesc nur aus einer sehr weit verbreiteten Art bestohcnde Sektion isl

angenschcinlicb mit llivnlnridium verwandt und wohl von einer Stanimarl

abzuleiton, die derjenigen von A. rlrtiktris ahnlich war, die sich dann \^^^

Laufe der Glazialzeit nach ganz anderer Richtung entwickelte und zur i.

dichotoma wurde. Sie muB in den Gebirgen Zentralasiens nach der

l\>rtirirzeil entstanden sein und verbreitete sich wosllich durch den AlUn

nach dem Ural, ostlich durch den Sajan, die Gebirge der Mongolei nach
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Nord- und Siidkorea und von hier nach Japan; nordostlich durch das

Slanowoy-Gebirge bis zur Tscliuklschenhalbinsel und nach Kamtschatka.

Es ist vielleiclil wahrscheinlicherj daB sie von hier aus iiber die Kurilen

nach Japan gelangte, da sie nur im Norden, auf Yesso und den vorliegen-

den kleinen Inseln vorkommt. Von Kamtschatka und der BehringsstraBe

gelangte sie iiber die Aleuten und Behringsinseln nach Nordamerika, das

sie von Nordvvesten hier besiedelte und drang bis zur atlantischen Kfiste

und in den Allcghanies bis etwa 35 *\ in den Rocky Mountains bis elwa
39" n. Br. nach Siiden vor.

unsfcfahr mit

Ihre Siidgrenze fallt in ihrem ganzen Gebicte

+ 20^ G Juli-Isothernie, ihre Nordgrenze etwa mit dci'

0° G Jahresisotherme zusanunen. hi ihrer Verbreitung halt sie sich vor-

sich die Anpassung ihrer

geschlechtlichen wie ungeschlechtlichen Vermehrungsweise erklart (vergL

nehmlich in der Nahe der Wasserlaufe, woraus

hierzu das oben Gesagte).

Sectio VI. Homalocarpus DC.

Nachstehende Ubersicht soil zunlichst noch einmal einen zusainmen-

fassenden Uberblick iiber die

Seben:

Verbreitungsverhallnisse der Arlen der Sektion

Arktischcs

u. subarkt. :

Mittcleurop.

Gebiet
Gebiet

Zentralasiat

Gebiet

(Himalaya*;

Gebiet

dcs temper.

Ostasien

Pazifischos

Nordamerika

<. narcissiflora

*. demissa
.

^- polyanthcs

^- donyata,

*• tetrasepala

* nurNNW
*nur hieru.

* endem.

* endeni.

* nur bier

Norden

Siiden lIs^v.

I

Zusanmien: 1 4 5 (2 end.) 2 i

Es unterliegt keinem Zweifel, daB wir das Ursprungs- und Entwicklungs-

zentralasiatischen Gebiete. ins-zentrum der Sektion Homalocarp
esondere im (nordwestlichen) Himalaya zu suchen haben, wo sanitlichc

S Arten

tritt

vorkommen. Auch die bekannte, weitverbreitete y/,

>
wie schon ol)en ervvahnt wurde, in Zentralasien in den sich nord-

^esthch dem Himalaya anschlieBenden Gebirgen in groBler Fonnenniannig-
'' ^gkeit und in Formen auf, die wir sonst nirgends wieder antrelTen,

z- B. V^r. nrotracta. Werfen wir nun einen Blick auf die Tahellc auf
^ J-- v^ V, l.»V. I'f/, TT CI I oil VY 11 11 till \:ilH3ll l^ilUl*^ KVX.. V*.V. ^ vv...^,.-

'

• ;
'^'•^, so sehen wir, daR der Endeniismus bei Homalocdtyiis nur iOo,„

'• ^>^Vo, der Gattung belriigl, daB die Zahl der Arten nnl geschlossenor,

^«sammenhangender Verbreitung
^ huchsten ist. Diese Talsachen sprechen fQr cin fur Aucmo>ie nicht

' ' hohes, geologisches Alter.

o dagegen niichst Erioccphulus mit 5 0%
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. Vergleichen wir die Iloinalocarpus-A.r[en mit denen der vorigen Sek-

lion'en, so finden wir eine groRe morphologische Ubereinslimmung nut

Alien der Sektion Pidsatilloides, wenn wir von der Ein- und Zweiachsig-

keit absehen. Ganz besonders auffallend ist die Uhereinstimmung zwischen

7/ 'fl

besonders im Kaukasus auftrilt: sie stimmen fast in alien Merkmalen liber-

ein, nur daB diese zwei-, jene einachsig ist. Merkniale der Pidsatilloides^

Arten, welche bei IIotnalocaiyus-AYien wiederkehrcn, sind u. a. folgcnde:

Gestalt und Zahl der Perigonblatter (vergl. hegoniifoUa und z. B. nar-

eksiflom)^ bandfOrmig verbreiterte Filamente, doldiger bis mehrfacb dol-

o; o;enaherte Grund-

diger Bliitenstand (cf. begormfolia und narcisslfloi^a^ demissa\ Fanninii

jwli/antheSj tetrasepala u, a.), langzottige Behaarung (cf. obtusUoba, truUi-

folia u. a. und nai^cissiflora ^ demissa u. a.), rosettenarl

blfitter, ungeteilte und wenig getcilte Blattspreiten (cf. begoniifolia und

elomjata^ polyanthes u. a.), die Art der Teilung der Blatter (cf. obtusilobn

und narcissiflora und demissa)] ferner gleicht der Bau der Friichte (Kar-

pelle) in der Jugend dem der obtusiloba u. a. Ptdsatilloidcs-Avien sehr

(vergl. Fig. QE auf S. 210). Ich glaube daher annehmen zu durfen, daB

die Sektion Homalocarjnis in spattertiiirer Zeit oder erst zu Beginn der

Glazialzeit aus einer Stammart hervorgegangen sei, die sich an die Sektion

Pidsatilloides eng anschloB. Diese Stammart lebte im zentralen und west-

lichen Himalaya und mag den Arten der Series der Involucellatae^ also

polyantheSy elongnta und tetrasepala naher gestanden haben. Sie bildete

zur Glazialzeit eine Art im Westen und eine im Osten, riarcissifloi'Ci una

dcmissa^ die im stande Avaren, auch tiefere Temperaturen zu ertragen una

dicht an der Schneegrenze zu leben. Die erstc verbreitete sich nun zur

Glazialzeit westlich durch Turkestan, Persien, den Kaukasus, wo sie ganz

besonders formenreich auftritt, die Karpathen, Alpen und Pyrenaen. Von

den Alpen gelangte sie sudlich in den Apennin, siidustlich in die Gebirge

der Balkanhalbinsel (im Norden), nOrdlich in die Vorberge von Wiirtteni-

berg (Schwabische Alb), Baden (Jura), ElsaB-Lothringen (Vogesen), Baiern,

nordOstlich in die Sudeten, nach Galizien, Podolien, Wolhynien und in den

Sud- und Mittelural und bis zum Gouvernement Wologda. DaB sie in

England und Skandinavien wie silvestris fehlt, erkliirt sich vielleicht damit:

daB sie auf ihrer Wanderung nach Westen dorthin noch nicht gelangl is •

In usilicher Ilichtung verbreitete sich narcissiflora von Zentralasien
dui'Ci

die Gel)iige nordlich vom Ilan-hai-Becken bis nach dem norduslhobslcn

Sibiiicn und zur T.enaniiindung und wanderte iiber Kamtschatka,

Kurilcn nach Japan; daft sic hier vom Norden her gekommen ist,
be\vei»

1. der Umstand, dali sie nur im Norden auf Ycsso und den zugchurig'^

kleinen Inseln vorkommt, 2. daB die Formen, in denen sie hier aufln ,

\ Von
sich den arktischen eng anschlieRen (f. villosissinia^ fasciculaia u. a.).

Kamtschatka aus gelancle sie uber die Aleuten und von der Bchringsstra
c

1
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uber die Behringsinseln nach Nordamerika, wo sie augenschcinlich nur im

Nordwesten vorkommt. Es ist anzunehmen, daB sie sich auch bier noch

weiter nach Oslen hin verbreiten wird. A, demissa verbreitcte sich da-

gegen in sudOstlicher Richtung durch den Himalaya und die sich an-

schlieBendcn Gebirge Chinas nOrdlich bis in die Gegend von Peking, d. h.

in Gegenden, wo ibre Schwesterart iiarcissiflora feblt. Die iibrigen IIo-

malocarpuS'Xvien entslanden wahrscheinlich friiher als narcissiflora und

demissa^ da sic, vielleicht mit teilweisem AusschluB von polijaittlics^ die

bisweilen auch bis zur Schneegrenze aufzusteigen scheinl, und dann lialti-

luell den vorigen Arten recht ahnlich werden kann, keine echten Glazial-

pflanzen sind. Zuerst mag tetrasepala entstanden sein, die sich in mor-

phologischer Hinsicht am moisten von den iibrigen Honialocarpus-\Y[cn

entfernl, spater polyanilies ini mittleren und westlichen, elougaia. im mitt-

leren und Ostlichen Himalaya. A, tetrasepala entstand etwa in Kashmir

und verbreitete sich bis Afghanistan hin, pohjanthes verbreitele sich in

westlicher Richtung bis Kashmir, ehnyata in ostlicher bis nach den Khasia-

bergen hin.

Es lieBen sich die geschilderten Verwandtschaflsverhaltnisse etwa in

folgendem Schema zum Ausdruck bringen:

..a^.^^-'-'"'"

^f/raficjiid ci

c^

Hepatica (Mocnch.) Pers.

Ein sehr hohes seoluiiisches Alter muR daseiien wieder die Sektion

lepatica besitzen, dafur spricht I . der sehr hohe Prozentsatz endeniischcr
^^rten, 60 0/^ (yergl. die Tabelle auf S. 309), 2. die Verteilung der ende-

"iiichen Arten fiber das Areal der Sektion : I in Europa, 1 in Asien, I in

ordamerika, 3. der Umfang der Areale zweier der endomischen Arten,

die ^erbreitung von A. hepaUca, die sie nicht erst im Laufe der

yuartarzeit erlungt haben kann, 5. die ganz isolierte systematische Stellung

Sektion. Die Verteilung der Arten ist noch einnial kurz zusammen-
gefaBt, folgcnde

:
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Sub-
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Gebiet
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Atlant. (A)
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Nordamer.
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1. Iicpaiica, , .

2. acutiloba . .

3. transsilvanica

4. Henry i . . .

5. Falconeri . .

1

1

1

1

1

end.'
1

^

end.

1
nur hicr

1

i

;

f

J;

r

1

V

1

Au. P

A end.

Zusammen: 1 2 (1 end.)
1

2 {i end.) 1 2 (1 end.)

Es tritt also kein Florengebiet durch besonderen Artenreichtum her-

vor. VVir mussen demnach annehmen, daB die He2)aMcu-AYien zur Tertiur-

zeit schon an der zirkumpolaren Verbreitung teilgenonimen haben. Der

Unnstand, daB A, hepatica in ganz Sibirien, von OstruBland (Ural) bis zur

Mandschurei bin fehlt, beweist, daB diese Art inn Tertiarwalde von Spitz-

bergen etwa westlich bis zur BehringsstraBe verbreitet war. Sie wan-

derte dann zur Glazialzeit von Norden her in Europa westlich vom Ural

ein, ebenso in Nordamerika und in das mandschurisch-japanische Gebiet

langs der ostsibirischen Kustengebirge nach Nord- und Siidkorea und fiber

Kamlschatka und die Kurilen nach Japan. Nach Korea gelangte sie viel-

leicht auch von Japan aus und nicht liber die Kustengebirge Ostsibiriens

und der Mandschurei. DaB sie nach Europa von Norden her gelangte

und nicht etwa wie raminculotdes von Osten her, bew^eist ihr Fehlen

im Kaukasus und alien Gebircen West- und Zentralasiens^]. Trotz der

sehr groBen Ausdehnung^ ihres Areales variierte sie nur sehr wenig und

bildete nur in\ atlanlischen Nordanierika eine endemische Art: acutMa^

die sich durch die Alleghanies und ihre Vorberge verbreitete.

Die Stammart der Series Angiilosa, zu welcher die drei iibrigen

Hejjatica-Avlen gehuren, muB in der Gegend zwischen Nowaja-Semija ii«

Tertiarwalde gelebt haben, da wir keinen Vertreter dieser Gruppe in Nortl-

amerika kennen. Sie muB dann schon zur Tertiarzeit durch Ost- und

Zentralasien und w^ahrscheinlich iiber Japan in den Himalaya und die

niemals existiert habe.

folgendcnnaB«.'n.

i) DaC A, hepaiica ieizi in ganz England fehlt, beweist nicht, daC sie hier

Ich glaube annelunen zu diirfen, da6 sie bier zu

Tertiarzeit ebenfalls verbreitet war, aber zurEiszeit vernichtet wurde.

DaB sie vernichtet wurde. wahrend z. B. A, nemorosa erhalten blieb, erklart sicu

„ * Fs
Zur Eis/eit blieb nur die Sudwestocke von England gletscherlrei.

rnuBle hier jedoch cin Klinia geherrscht haben, das die EnLwicklung von Laubwal

und Laubgebusch nicht gestattete. An diese ist hepatica jedoch gebunden; sic ist au

ihren Schutz ± angewiesen und braucht vor allem eine hohere Tempcratur, als sie

zur Diluvialzeit dort herrschte. Sie muBte deshalb in England und in den gegeniiber-

Hegenden Kiistengcbieten des Festlandcs aussterben. Eine nachtragliche selbstandige

Einwanderuug wurde durch die Trennung Englands vom Festlande verhindert.
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Gebirge Zentralchinas eingewandert sein; sie verbreitete sich dann durch

KashmiFj Turkestan , Afghanistan, Persien, das nOrdliche Kleinasien bis

nach den Sudkarpallien. Sie starb spiiler fast liberall aus iind erhiell sich

nur an drei Stellen ihres urspriingliclien Areales in Fonnenj die cinandcr

sehr nabe stehen 1. als A. transsilranica an dem Weston de ibres ArealeSj

in Transsilvanienj 2. als A, Falconer} in Zentralasien, 3. als A, Jlenryi

Oliver in den Gcbir^en Chinas.

Die im vorstebenden gescbilderten Verwandtschaftsverhaltnisse lieRen

sich in folgendem Schema darslellen;

y

Nach den Darstellungen in dieseni Teile der Arbeit gruppieren sich

^le 7 Sektionen der Gattung Aneuione um folgcnde drei Typen: 1, den

^Anemona}ithea'Tyip\xs<^^ zu welchem die Sektionen Anemonanthea^ Bivu-
hrid

Typ

lum und Anemomdiiim zu rechnen sind; 2. den i^Pulsatilloides-

us« siklionen Pulsatilloides^ EriocepJialus und Homalocarpi

^nzugliedern waren und 3. den ^Hepatica-Typus ^, der allein durch die

^eklion Hepatica vertreten wird. Zu diesem Typus hat vielleicht die in

vorliegender Arbeit als eigene Gattung betracbtete Barmoudia entfernte

verwandtschaftliche Beziehungen. Andererseits sind dem Puhatilloldcs-_,^ o^"-
ypus vielleicht nabestebend die Gattungen TulsatiUa und Clematis] da-

S^gen scbeinen Kiiotdtoma^) und Capethia keine Beziehungen zur Gattung

^^nione zu besitzen; sie sind als eigene Typen aufzufassen.

^) Janczewski gliederl in seiner Arbeit in der Revue gen. Knoivltonia seineni

g
'*/''^''«^?'//;^/M-Typus« an, doch sclieinen mir diese Sektion und Knowlionia zu ver-

**^aen (fast) in jeder Beziebung, so daC icb mieb seiner Ansicbt niclil anscldieCen

•'i^:
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Diese Verhaltnisse lieBen sich etwa in folgendem Schema zur Dar

stellung bringen:

Anemone

Ayiemonanthea Rividaridium

Annnonidhmi

EHoceplialus Hotnalocarj^us

Pulsatilloidcs Ilepatica

Pulsatilla
N

Clematis Barneoudia

Anmerkung, Uber einige Nachtrage und Berichtigungen zu vorstehendcn Ausfuhrungen

vergleiche »AbhandIungen des Botanischen Vereiiis der Provinz Brandenburg*

Bd. XLYII (1005).

"1

A

I ^



Ameisenpflanzeii.

i

Von

E. Ule.

(Mit Tafel VI und VII.)

1. Theorien der Ameisenpflanzen.

In den Tropen haben eine Reihe von Pflanzen, welche standig von

Ameisen bewohnt werden, als sogenannte Ameisenpflanzen oder Myrmeco-
philen die Aufmorksamkeit der Biologen auf sich gezogen. Nun will man
allerdings im engeren Sinne unter Ameisenpflanzen nur solcbe
vers tan den wissen, die in einem gewissen Abhangigkeitsver-

I
haltniSj in Symbiose, zu den Ameisen stehen. Eine solcbe Schci-

dung laCt sich jedoch nicht durchfiihren, weil es noch gar nicbt so sicher

erwiesen ist, ob alle diese von Ameisen bewohnten Pfianzen wirklich von
lunen abhangig sind. So ist aucb in neuerer Zeit bei einigen recbt typiscb*^n

t^ormen der Myrmecopbilen ein symbiotisches Verhaltnis in Frage gestrllt

worden. Es mugen daher als Ameisenpflanzen alle die Pfianzen
^figesehen werden, die dauernd von bestimmten Ameisen-
^rten bewohnt werden. AuszuschlieBen sind dagegen die Pfianzen, wo
sich nur gelegentlich in Ritzen, abgestorbenen Asten oder Blatfscbeiden

Ameisen angesiedelt haben. Warburg ') nennt die Ameisenpflanzen Myr-
ecophyten anstatt des weniger bezeicbnenden Ausdruckes der Myrnie-

opnilen und unterscheidet sie in solchej die den Ameisen Nahrung spenden,
s myrmecotrophe, und in solcbe, die ihnen einen Unterschlupf oder eine

*^nausung bieten als myrmccodome; und letztere sind es besonders, welche
wir hier betrachten wollen.

Die ausgebildetsten Ameisenpflanzen besitzen in hohlen, blasonfOrmigen

* en der Achsengebilde oder in sackartigen Schlauchen von Blatlstielen

olattern geeignete Wohnraume. Bei weniger ausgebildeten, myrniecu-

n. ' ^'^^ARBCRG, Ubcr Ameisenpflanzen (Myrmecophyten\ Biologisches Cenlrallilaft
^•-^11. S. 129--I42.
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domen Formen bohren sich die Ameisen Gange in die Zweige, deren Mark

sich natiirlich leicht entfernen lassen muB.

Als Pflanzenfamilion, bei welchen besonders in Siidamerika viele und

charakteristische Ameisenpflanzen vorkommenj sind zu nennen die Legunii-

4iosen, die Melastomataceenj die Moraceen und die Polygonaceen.

Am bekanntesten untcr den Ameisenpflanzen ist die von Schimper^)

eingehcnder behandelte Cecropia aus der Familie der Moraceen. Hier sind

es die hohlen Internodien des oberen Stammes und der Zweige, welche an

einer diinneren Stelle fiber der Ansatzslelle des Blattes von den Ameisen

durchbohrt und in ihrem Innern besiedelt werden. AuBerdem bieten die

polsterfurmigen Blattkissen des Blattstieles in eiweiBhalligen, kaum steck-

nadelkopfgroBen Gebilden, den sogen. MuLLERschen KOrpercben, ibren Be-

wohnern Nabrung. Die Ameisen leben bier nur in den Kronen der

Baume.

Noch auffallender sind Tripla7%s - Avten von Ameisen in Besitz ge-

nommen, denn bier hausen sie nicbt nur in den jiingeren Zweigen, son-

dern sie erhalten auch dauernd das innerste Mark des ganzen Stammes

als Gang, von dem einzelne Seitengange nacb auBen fiihren, frei. Selbst
*

auf dem Boden verkehren diese immer kampfbereiten Tierchen und zer-

sturen dort iin Umkreis von einigen Metern alle aufwachsende Vegetation.

An solchen BluBen im Walde erkennt man, wo die Triplaris-Bmme stehen.

Schlauchartige Anschwellungen der Zweige und Verzweigungen finden wir

dann bei Buroia Jiirsuta K. Sch., Cryrdia nodosa Lam., C. Oerascmithus

Jacq. und einer Melastomatacee Pterocladon Sprucei Hook.

Von den Pflanzen, welche den Ameisen in Hohlraumen und schlauch-

artigen Gebilden der Blattstiele Wohnung bieten, sind als die ausgeprag-

testen verschiedene Arten der Gattung Tachygalia zu erwiihnen. Hier ist

der hohle, angeschwollene Blattstiel der groBen FiederbUUter von Ameisen

besiedelt. In alteren Exemplaren leben dieselben nur in den Kronen der

schlanken Baumchen. Andere hierher gehorige Pflanzen sind noch Hirtelhi

myrmccophiJa Piiger n. sp., Duroia sacdfera Spruce und insbesondere die

zahlreichen Melastomataceen wie Arten von Tococa und Maieta.

Bei Sapiiim tahuru Ule und S. eglanduhb-um Ule, weniger ausge-

bildete Ameisenpflanzen, sind keine besonderen Hohlraume vorhanden, son-

dern die Ameisen durchbohren die Zweige meist an einer verkorkten Stellc

liber dem Blattstiel und zersturen das innere, lockere Mark. Diese Ameisen-

pflanzen sind nicht so bestandig von Ameisen bewohnt, doch gehort die

dort vorkommende Art, Pseudounjnna Carol/, Forel var. sapii, zu <^'"^''

recht typischen Form derselben.

Der oft komplizierte Bau der von Ameisen bewohnten Internodien,
die

hohlon Stengelteile und Blatlschliluche, dann auch die zuweilen vorkommeP-

1) A. F. \V. ScHiMi'Eii, Botanischc Milteilungcn aus don Tropcn. Heft ^-
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den Ameisenbrutchen habcii Veranlassung gegebcnj dieselben als An-

passungen zum Besuch dieser Insekten, welche die Pflanzen bescbutzen.

anzuseben. So bebauptet Schimper auf Griind eingehender Untersuchungen,

daB bei der in Siidbrasilien verbreiteten Cecropia adenopus
Mart, sich die vcrdiinnte, von Ameiscn stots durcbbobrlc
S telle, die der GefilBbundcl entbehrt und die MiLLERScbcn
KG r perch en durch natihiiche Selektion ausgebildet batten,

damit sie von den bewobnenden Ameisen, vor den Scblepp-
ameisen gescliiitzt wiirden. In ahnlicber Weise sind auch die librigen

Ameisenpflanzen als zum Schutz gegen Blattscbneidcr oder anuere Tierc

entstanden angesehen worden. Schon lange bekannt sind die epiphytiscben

StWiucber von Jhjdnoplfytum und Myrniecodia mit ibren groBen Kiiollen,

die innen in Kammern geteill nad innner von bissigen Ameisen bewobnt sind.

DaB die Ameisen nicbt notwondig zur Existenz obiger Pflanzen sind, bat

Treub^) in neuerer Zeit an kultivierten Exemplaren nacbgewieseUj die sich

frei von Ameisen normal entwickelten. Es werden die hohlen Kannnern

der KnoUen daher als Durchliiflungsraume angesehen. Bei epiphyUsch(ni

Pflanzen kommt liberdies der Schutz vor Tieren wenig in Betracht.

Wenn Schimper vermutet, daB die Affen die saftigen Blattbasen von

TiUandsia und Vriesea gern abbeiBen, so ist dies wobl ein Irrtum. Diese

Tiere durchstobern alles nach Kerfe und reiBen oder beiBen zu dem

Zwecke dann wohl auch die Blatter von Bromeliaceen ab, ohne sie selbst

zu verzehren.

Die meisten Bromeliaceen dienen den Ameisen nur zuweilen als

Schlupfwinkel und als Ameisenpflanzen konnen nur kleinere Formen an-

gesehen werden, die iiberdies von wenig angepaBten und auch anderwarts

lebenden Ameisen besetzt sind. Auch bei anderen Ameisenpflanzen ist

wian liber die Bedeutung von Anpassungen zum Tierscbutz zweifelbaft ge-

worden. Zum Tcil haben die Zoologen dieser Ansicht niebr zuruckhaltend

gegenuber gestanden, vielleicht, weil ibnen oft ein Einblick in das Pflanzen-

leben feblte. Eine enlschiedenere Widerloicuns der ScHiMPERschen Ameisen-»""o
theorie (Schimper selbst hat diese Tbcorie nicbt in extremem Sinne

verstanden) hat zuerst H. yon Iheking in der Berliner Entomologischen

Zeitschrift Bd. XXXIX. Heft 3, 1894 gebracht, >Die Ameisen von Rio Grande

doSul.^ Icb selbst babe schon auf verschied(^ne Unzutniglichkeiten dieser

Theorie in den Vcrhandlungen der Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. Will,

^Jeft 3 und G hingewiesen, wo ich besonders darauf anfmerksam gemacht

^»'^he, daB die Griinde, weshalb nach Schimper die ameisenfreien

^^cropien des Scliutzes der Ameisen entbehren sollten, nicbt

^^treffen. Bei einem fast dreijiihrigen Aufenlhalt im Amazonasgebiel,

^) Treub, Sur le Myrinecodia echinata Gaudich. Ann. dii J.trdin boian. do

«">tenzorg Bd. UI et VII.

^^tain.clie JalirbucUer. \\\yn. \U, 22
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das sich diirch seinen Reichtum an Ameisenpflanzen auszeichnet, habe ich

Gelegenheit gehabt, Beobachtungen zu inachen und Eifahrungen liber diesen

Gegenstand zu sanimeln. Es ist nun gewiB von Interesse, ob die in den

meisten biologischen Schriflen verbreitete Ansicht iiber die Bedeutung des

Ameisenschutzes der Ameisenpflanzen tatsachlich in der Natur begrunJel

ist Oder nicbt.

Betrachten wir zunachst den Schutz vor den Scbleppameisen, so

kommen eine groBe Men go von Ameisenpflanzen wie ganze
«'

J

Walder von Cecropia im Uberschwemmungsgebiete vor, wo

die so verheerenden, blattschneidenden Ameisen so gut wic

ganzlich fehlen. Busgahom und Huber haben sogar eine neue Theorie

der Ameisenpflanzen aufgestellt, nach der von verschiedenen Gattungen die

Arten ini Oberschwemmungsland meist myrmecophil, die Arten auf dem

Festland meist ameisenfrei seien, odcr, wenn mit Ameisen bewohnt, sich

von solchen iiberschwemmt gewesener Slandorte ableitpn lassen. Diese

Theorie entspricbt der Wirklichkeit nicht, denn auf dem Qberschwemmungs-

freien Lande ist die Artenzahl der Ameisenpflanzen entschieden grOBer,

wenn auch gewiB die Masse der Individuen auf dem Uberschwemmungs-

lande meistens bedeutender sein mag. Ameisenfreie Cecropia-ATien voni

Amazonenslrom kenne ich nicht, denn von der von IIuber dafiir gehalte-

nen Cecropia sciadophylla Mart, habe ich ein Exemplar umhauen lassen

und habe sie mit Axteca Emmeryi Forel n. sp. besetzt gefunden. Bei

Bio de Janeiro habe ich auch eine haufige Sumpfcecropie nachgewiesen

die fast immer von Ameisen bewohnt ist und an deren Standort in der

Kegel keine Scbleppameisen hinkommeni), Auf der anderen Seite gibt es

Gegenden, in denen die Scbleppameisen leben und jegliche Ameisenpflanzen

fehlen. So findet man in der Restinga und in den Dunen am Meeres-

strande bei Bio de Janeiro oft die Bane von Scbleppameisen, ohne daB

man Ameisenpflanzen oder Pilanzen mit irgend einem Ameisenschutz wahr-

niuuul, wiihrend derselbe in dieser offenen, weniger dicht bewachsenen

Formation gerade besonders notwendig wiirc.

Fehlen nun dem groBen Cberschwemmungsgebietej wo fast

die meisten Ameisenpflanzen wachsen, die Blattschneider nahezu

ganzlich, so sind sie jedoch auf dem festen Lande vorhanden und richten

in Pflanzungen oft groBe Verwiistungen an. Im dichten, aus mannig-

\) n. V. Iheiuxg macht mir hier den Vorwurf, daB ich die \on ibm geschildert^

Bcobaehiung, wie die ^//r/-Arlon sich vor den Uherschwemmungen scliutzten, nicht be-

rucksichli-t hatte. Darnuf kann ich erwidcrn, daB icli nur Lokalitiiten, die fast imuicr

naB und aunipfig sind, wo also die kleinc Surupfcecropia vorkommt, und solche, \vo

die Uberschwommungen Monate Ian- andaucrn, im Augc gehabt hatte. In Gegenden

mit kurz andaucrnden Uborschwemmungen liatte ich keine lieobachtungen gemacht un

\vill gern zugeben, daB sich daselbst die Scbleppameisen zu halten vermogen, was aber

fiir mcine Bcweise von wenig Bedeutun;? ist.
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faltigen Pflanzon zusainmongeselzen Walde da konimen die Zer-
*

stOrungen diircli die Scbleppameisen kaum in Betracht, und so

babe ich auch nirgends bedcutendere Spuren davon wahrgenonimen, ol)-

wohl sich ihre gewaltigcn Erdbaue ofl bemerkbar macbten. Die Aineisen

wechseln zu oft init den Baunien, von denen sie Laub scbneiden, dazu

iiberwachst die vippige Vegetation entstandene BloBen zu scbnell, als daH

man davon viel benierkte.

H. Yoiv IiiERiNG bat die Masse der von Ameiscn abgcscbnitlencn

Blatter berecbnet und bat gcfundcn, daB 183 Nester im Jab re erst

so viel verbraucben, wie eine Kub in der Zeit friBt. Nun ning

gewiB der Verbraucb von Blaltern bei den Anieisen am Aniazonenslrom ein

viel grOBerer sein als im Suden; ininierbin findet man die Nester nicbt so

I
dicbt beisammen, als daB die Zersturimgen bcsondcrs fiiblbar wiirden, auel

steben sie in keinem Vergleicb mit dem Yernicblen des Laubes durcb
or

orOBere TierCj wie z. B. die weidenden Ilerden in den Sleppen Afrikas.

Das Material, das die Scbleppameisen gebraucben, ist ein sebr mannig-

faltiges und bestebt auch aus Frucbtschalenj Samen, ilandelsprodukteuj

und selbst Papier und Kleider zerscbneiden sie. Mancbe Att/f-Avicn sam-

meln auch Blattsliickcben von Kraut**rn und Griisern und eine. Art zer-

schneidet nach II. von InEniNG uur Grliser.

Bei Kulturpflanzen in Giirlen und auf Feldcrn ist, weil dieselben ofle-

ner und in Masse zusammensteben, der Schaden, den die Scbleppameisen

anricblenj ein oft sebr bedeutender und macbt oft die Anzucbt vieler Ge-

wachse unmuglich. Auch die auf WaldbloBen gesellig aufwaclisendcn Cecro-

pien wiirden obnc die sic bewohnenden Ameisen wohl dan ZcrslOrungen

der Schleppamcisen ausgcsetzt sein. In ihrcni Urzuslande komnil aber

tec?-opia adeuojms AFart. nur vercinzelt oder gruppenweise an iicliton

Slellen im Walde vor und dort wiirde sie nur bin und wieder von Scblepp-

ameisen befallen werdcn. Viele von den Amcisenpflanzen gebOrcn
auch nach der Beschaffenheit der Blatter nicbt zu den von den

Scbleppameisen bevorzugten. Bei cincm groBcn/Feil der Ameisen-
pflanzen kommen also die Zerstorungen der Scbleppameisen
gar nicbt in Betracht und bei anderen spielen sie nicbt die

*^o'Ie, die man ihnen im allgemeinen beimiBt.

Feblen nun in der alien Welt, wo docb auch viele Amcisenpflanzen

vorkommen, die Scbleppameisen giln/licb, so ware noch der Scbutz zu

l^eriicksicbligen, welcben die bewohnenden Ameisen vor })ilanzenfressciiden

*'cren bieten. Fur Weidelierc sind bier cpipbytiscbe Gcwacbsc auszu-

scblieBen und viele anderc Amcisenpflanzen wiirden wegen ilu(!r driisigen

^ebaarung oder BcscbaiTenlieit der Blatter kaum von ilmen gesucht w.-rden.

^'e den Amcisenpflanzen unter den Melastomaceen vcrwandlcn
Galtungen als Clidemia, Leandra und Ossaca stehcn ofl an

"'aldrandern und auf Weiden, wo sie von dem Vieb gemieden

22



340 E. Ule.

vverden. Warum sollen dann die ihnen ahnlichen Galtungen

Tococa^ Maieta usw. besonders mit Schlauchen I'iir Ameisen-

schutz eingerichtet sein? Auch andere Ameisenpflanzen, wie Cordia

nodosa Lam., Ditroia saccifera Spruce und besonders Sajnum-kvien be-

sitzen keineswegs ein von weidendcn Tieren begehrtes Laub. Einige

Myrmocopbyten, wie Triplaris und Tachigalia^ woselbst ininrier die jungen

Pilanzen von bissigcn Ameisen belebt sind, mugen allerdings dadurch

vielfach verschont bleiben und in dem Kampf um den Raum bevor-

zugt werden, und doch kann dieser Ameisenschutz nicht ausschlaggebend

sein. In Tacldgalla spicata Aubl. haben wir eine ameisenfreie Art, die

ganz wie die stets mit Ameisen besetzten Arten als Zwischenbaum wachst

und an ahnlicben Standorten vorkommt. Ein Linger schwankender Stamm,

an dem oben eine kleine Krone sitzt, charakterisiert namlich diese Arten.

Auch eine ameisenfreie Tripletris-kri wiicbst als hoherer Baum in Gegen-

den, wo auch eine mit Ameisen besetzte sich vorfmdet.

Zahlreiche Beispiele gibt es nun, wo die Myrmecophyten

trotz des Ameisenschutzes von vielen Tieren geschadigt oder

zerslurt werden. So lieben die Faultiere besonders das Laub der

Cecropien und weiden es ab. Ihrem dichten Pelz, in dem sogar Motten

leben, mogen gewiB die kleinen Ameisen nichts anhaben. Auch mancberlei

Insekten, die sich vom Laub oder anderen Pflanzenteilen nahren^ entbehren

die Ameiseiipflanzen keineswegs; ebenso kommen auch Gallenbildungen vor

ohne daB die Ameisen dies hindern kunnten.

Es fragt sich nun noch, wie verhalt es sich mit der Schmcrzhaftigkeit

des Bisses der die Myrmecophyten bewohnenden Ameisen, und da ist wohl

hervorzuheben, daB auch bier viel iibertrieben worden ist. Die am meisten

vcrbreitetcn Pflanzenameiscn, die auch hauptsachlich in der Cecropia vor-

kommen, gehOren zur Gattung Axtcca, deren BiB wenig lilstig ist und nur

unangenehni werden \ann, wenn man in Masse von ihnen iiberfallen wird.

I

!

Einen recht brennenden Schmerz verursachen dagegen die in Triplaris

Tuchigulla und Sapium lebenden Pseudomyrma-Avlen, und eine seltenere,

groBere Ameise in Cecropia gehOrt wegen ihres schmerzhaften Sliches zu

den gefurchtetsten Insekten des Waldes.

Im allgemeinen sind aber die Bisse der Pflanzenameisen

nicht so schnierzhaft, wie man annimmt, und ich babe die meisten

Anieisenpflanzen in die Pllanzenmappe aufgenomnicn, ohne daB micb die

b(u-aiisknechenden Ameisen besonders beliistigt hiilten. Die Pflanzen nut

r^cudoDiiimia liabe icb allerdings in den Rucksack gcscholien, der fest

zugebunden wurde, und dabei recht schnell banticrt, um nach Moglichkeit

von den immerhin recht schmerzbaftcn Bissen verschont zu bleiben. ^^

ich aber die P^eudonr/jrma kannte und mit den anderen Pflanzenameisen

als ungefiihrlichc vertraut war, so habe ich die Ameisen, welche auf

dem Bodcn oder in kiinstlichen, pflanzenlosen Nestern leben, sorgHi'^'g
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gemioden, denn unter ihnen gibt es viel mchr schnierzhaft slechende und
selbst gefiihrliche Tiere. Es sind also die Pflanzcnanieisen am
Amazonenstrom mit wonigen Ausnahinen mit wenigcM' kraftigen
Waffen ausgeriistet als viele andere Ameiseiij wahrend sie es

doch als Beschiitzer der Pflanzen gerade sein sollten.

Es sei auch darauf hingmviesen, daB die in Pflanzen lebenden Anicisen

nicht immor andere vertreiben, sondern oft auf densclben Wohnpflanzon

dulden oder sogar von ihnen verdriingt werden. In den Astquirlen von

Ceeropia findet man zuwcilen die Blumengfliien von Caniponotus fnifo-

ratus (Fah.) angelegt. und die xiel \ev]nxiicle Cremcitogastcr S/oUii Vorvl \\

amaxoncnsis legt ihre Kartongange auch auf Ameiseni)flanzen an, Dagegen

wurden aus von mir mitgebrachien Amcisonneslcrn von Canqmrwfn.^

fonoratus lelztere Anieisen von einer im I)otanischen Garten zu Berlin

hausenden oslafrikanischen vollstilndig in die Flucht geschlagon und zogen

sich in ErdlOcher zuriick.

Als eine besondere Anpassung der Ameisenpflanzcn wird hervorgo-

hoben, daB sie ihren Bewoluiern Nahrung, z. B. in den AfiiLLKHsclien

Kurperchenj J)ieten. GcwiB werden diese Produkle von den Ameisen
verzehrt, aber mir crscheint es zw^eifelhaft, ob sie sich allein

davon ernahren, denn auf stark bcvolkerten Biiumen mOchten
doch kaum genug KOrperchen, denen auBerdem kleine VGgel eifri

nachstelleUj erzeugt werden. Ich babe nun gefunden, daB fast in

alien Ameisenpflanzen sich Schildlause nachweisen lassen,

wclche vielfach in die llohlungen von den Ameisen hineingebracht worden
sein mussen. Diese Schildlause bieten, wie hinlanglich bekannt ist, den

Ameisen Nahrun*2:. Ob die Ameisen in den Pflanzen auch noch andere

StofTe verzehreUj dariiber fehlt es noch an eingehenderen Beobachtungen.

Wie wir nun gezeigt habeUj ist die Bedeutung der Ameisen fiir

die von ihnen bewohnten Pflanzen nicht so groB, wie man bis-

ter angenommen hat. Der Schutz, den sie vor Laub zerstOren-
den Tieren bieten, ist vielfach entbehrlich und oft nicht nach-

^eisbar, auch sind die Waffen der Ameisen meist nicht die

starksten und die gebotenen komplizierten Einrichtungen der

^'Hanzen sind fur sie nicht so unbedingt nutig und sind auchO" i""'"o

"•cht immer vorhanden. Nun hat man behauptet, cs UeBe sich das

^0 sellene Vorkomnien bei Pilanzen von Aussclicidungen eiwciBhaltiger

f'rodukte, wie es die AnieisenbrOtchen sind, und der komplizierto Bau

^"'^^er Stengel- und Blattschlauchc der Ameisenpflanzen nicbt anders rr-

'''^ren, als daR es Bildungen seien, die durch naliirliche Selektion
'^'' sie schiitzendcn Ameisen cntstanden seien. Schlmann') und

^' K. ScHLMAxx^ Kinirre noue Amcisonpflanzen. Piiiitrshoinis .lalirliuflnr. Dd. XIX.
5. 35" . c 1

'—4i1

.
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andere nennen die Ilohlraume bei viclen Ameisenpflanzcn Domalien. Das

sind also Bildungen an Pflanzcn, die entstanden sind, um von Tiercn, die

ihnen Nutzen bringenj bcwohnt zu werden. Diese Erklartingen Averden

abor binfiillig, wenn die angefiihrten Beweise nicht, wie ich nachgewiesen

babe, der Wirklicbkeit entsprechcn. So kompliziertc Anpassungen kunnten

im Gegenteil nur entstanden sein, wenn sie mit der Dringiichkeit des zu

gewahrenden Nutzcns in eincm passenden Yorhaltnis stilnden. Uberdies

gibt es auch IlohlriUune bei Pllanzcn, welche nicbt von Anieisen bewohnt

werden und fiber deren Bedeutung man ebenso noch im unklaren ist. Ich

erwilbne bier nur die sogenannte Baiichpalme vom Amazonenstrom, Iriarka

rcntricosa Mart., welche etwa in der Mitte des Stammes eine groBe, fast

bohlc Anschwellung bildet, so daB sie, auseinandcr gescbnittenj sogar als

Kanoe benutzt werden kann. Durcb])ohrnngsstcllen oder riatiirliche Off-

nungen finden sich bier nicbt, weil in der Peripherie des Monocotylenstamnies

gewOhnlicb keinc Lcbenstaligkeit mcbr stattfindet.

Auch fiir die Acarophyten kommt de Wildema:^^) zu dem SchluB, dau

der umgebogene Blattrand von Dioscorea acarophyta de Wild., der immer

von Milben bewohnt ist^ keineswegs fiir diese Tierchen gebildet ist, sondern

scbon vorher bestanden habe, wie er in den Worten ausdruckt: »les do-

maties nous semblent, comme nous I'avons deja dit ailleurs, preformccs

dans le vegetal et elles ont ete mises a profit y>ar les insectes.« Gegon

den Ausdruck Domatien nur in dem Sinne von Pflanzenteilen, die imnier

von Ticren bewohnt werden, gebraucht, ist gewiB nichts einzuwenden.

Auch mir scheint es, dafi man bei der Erklarung der Be-

deutung der Myrmecophyten viel zu wenig die Ameisen selbst

und ihre Lebensweise berucksichtigt hat, auf denen viclleicht

der Scbwerpunkt in der ganzen Frage liegt.

Die Ameisen sind eine Tiergruppe, welche nachst dem Menschen am

meisten es verstanden hat, die Lebewesen in der Natur zu ihrem Dicnst

heranzuziehen. W^ir wissen, daB sie Blatt- und Schildliiuse pflegen und

in ihren Bauen viole myrmecophile Insekten halten. Ferner ist es bekannf,

daB sie Ackerbau treiben, einen Pilz in ihren Pilzgarten ziichten und sogar

an 14 Bliitenpflanzen in ihren Blumengarten pflegen 2). Uber das kompk-

zierte Staatsleben und ihre eigentiimliche Lebensweise ist gewiB noch

manches Wunderbare aufzuklilren. Es soil bier nicbt naher auf d^^

geistigcn Fabigkeiten der Ameisen eingegangen werden; immerhin Avir

man aber diesen Ticren, welche sich auch durch ein besonders groBes

I

i) Dk Wildkman in Couii>tos rondus de rAcadeinio dos Sciences de Paris, CXXX -

(i904), n. 14, p. o5i.

2) E. Ule, Amoisengdrton im Aniazonasgebiet, in Englkus Bot. Jalirb. Bu. - '
'

neiblatl Nr. r,8.

Blumongai'ton dor Aincis^m am Aniazoncnstronic. Vogetatiousbiluoi

fvAHSTKx und ScHENCK, diitto Reiho, Heft 4.

i^'C



Anirisi?npnanzon. 343

Gehirn auszeichnen, ihrer hoch ausgebildeten Lebensweise wcgon, in ge-

wissem Sinne eine Tntelligenz zusprechen miissen und es wird anzunehmen
sein, daB sie wie die Menschen einc Einwirkung auf die Natur-
produkte ausgeflbt habcn. AVer hat aber je bei unseren zahlreichen

und hoch ausgebildeten Nutzlieren odor Kulturpflanzen die Ansicht aus-

gesprochen, daB sie entstanden seien, urn durch den Nutzenj den sie

bieten, zu ihrem Schutz und ihrer Erhaltung anzulocken? Wcnn aber

bei den Menschen keine Anlockung stattgefundcn hat, warum will man sie

dann fiir die Ameisen annehmen?

DieAmeisen haben diejenigen Pflanzen, welche ihnen dien-

lich waren, mit vielem Geschick oder Scharfsinn ausgewiihlt

und je nach ihren Bediirfnissen benutzt und auf die bewohnton
Gewachse hOchstens einen Einfluss ausgeiibt, etwa wie wir bei

den mehr wild wachsenden Nutzpflanzen.

In den fur die Ameisen geeignetsten Pflanzen haben sich auch beson-

dere Arten mit der Zeit entwickelt. So leben in den verschiedenen Cecro-

pien eigene Spezies von Axteca^ auBerdem ist in einer Cecropia-Ari im

Gebirge eine viel grOBere Ameise, nlimlich Camponotus Vlei Forel n. sp.

gefunden worden. Eine ebenfalls in Ceeropia vorkommendej schmerzhaft

stechende Ameise wurde schon oben erwahnt. Auch die Melaslomalaceen

beherbergen verschiedene Gattungen und Arten und zuweilen mehrere in

einer Pflanzenart. Indessen gibt es auch ausgebildetere Pflanzenameisen

•n weniger entwickelten Formen der Amoisonpflanzen, wie z. B. Pseudo-

myi'nia Caroli Forel i) var. sapii in Saplimi und Pseudomyrma sericca

Mayr. var. longior in Platyuiiscium stipulare Bth. usw. Da bei Sapium,

einem Kautschukbaum, keine besonderen Hohlungen vorhanden sind, so

'St doch nicht anzunehmen, daB diese Pflanze noch auf einer niederen

Stufe der Ameisenpflanzen stunde und sich mit der Zcit vielleicht auch

Schlauche ausbildeten. Ein Schutz durch Ameisen ist hier aber ohne Be-

deutung, weil das Laub von Sapium kaum von Tieren begehrt wird.

Wenn nun aber die koniplizierten HoWraume nnd Schlauche der

Ameisenpflanzen keine Anpassungen an die Ameisen darstellen, so ist ihre

Entstehung vielleicht mit Einrichtungen zu erklarcn, die mit dem Eeben

der Pflanze selbst zusammcnhangen. Derartige Hohlraume sind, wie die

Ameisenpflanzen, fast ausschlicBlich den Tropen cigentiimlich und ist ih e

J^edeutung noch wenis untersucht worden. Vielleicht ware eine Erkliirun rr

in der Richtung zu finden, in der sie Garteninspektor Rettig^) zu lusen

versucht hat.

Nach ihm sind die Galcrien der Myrmecodki-KnoWan oder Luftschachte

^) A. FoHEi., In und mil Pflanzen lebonde Ameisen aus imi Ani.jzonasgehiel. und
aus Peru.^ Zoolog. .lahrb. Bd. XX. II. r..

2) Ek.nst Rettig, Anicisonjjtlanzen und I'llanzenanioisen. Jena (Ernst Hettig) <004.
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dazu entstanden, urn die schiidlichen Einwirkungen libcrmaBiger Erwarmung

und dadurch bewirkte, unverhaltnismiiBige Wasserentziehung herabzusetzen.

Gelten nun auch direkte Schutzmittel der Pflanzen iie2:en Hitze nicht alsC^'O

erwiesen, so konnen sie jedoch gcgen die Folgen derselben vielfach vor-

handen sein.

Die Durchliiftungsraume der Ameisenpflanzen mogen teils die Biegungs-

festigkeit derselben furdern, teils die Transpiration regein und konnen dabei

auch mit Auswechslungspforten, das sind ihre oft merkwiirdigen Zugiingc,

versehen sein. Einige hoch entwickelte Formen epiphytischer BromeliaceeOj

z. B. TiUandsia bidbosa Hook., bilden auch durch zwiebclartig zusammen-

schlieBende Blattscheiden HohlraumOy die entschieden eine Bedeutung fiir

die Organisation solcher Pflanzen haben niiissenj wiihrend die auch bier

selten fehlenden Ameisen zum Schutz vOlIig (Iberflussig sind,

Bei einigen epiphytischen Farnen in Indien, Fohjpodium pateUifervm und

sinitosum Wall, hat Goebel nachgewiescn, daB die Ilohlriiume zuerst von

einem Wassergewebe, dessen Bedeutung man friiher nicht gekannt hat,

ausgefuilt sind, das dann von den Ameisen, urn passende Wohnungen zu

gewinnen, entfernt wiirde. Fast alle diese Hohlraume sind in der Tat als

geeignete Wohnungen von den Ameisen in Besitz genommen worden. Gc-

wiB mogen das bestundige Bewohntsein von Ameisen, ihre Schildlause und

ihre Ausscheidungen auch eine Einwirkung auf die Myrmecophyten ausgeiibt

haben, aber die komplizierten Zugange der Ilohlriiume selbst

waren entschieden schon vorgebildet. Die Ansicht, daB die Blatl-

schlauche von Ameisen hervorgerufene Gallenbildungen seien, ist auch zu-

ruckzuweisen, weil man keine Ameisengallen kennt und solche nienials m

solcher IlegelmaBigkcit und Symmetrie auftrelen. Eine vOlIige Aufklarung

in dieser Frage ist aber erst zu erhoffen, wenn die bisherige Ameisentheorie

beseitigt ist, diese kann aber nicht aufrecht erhalten werden, wenn die

Beweisc, auf die sie sich stutzt, nicht zutrcfTen.

Aus meinen Ausfiihrungen und Bcobachtungen lassen sich ctwa folgendc

Schliisse ziehen.

1. Bei der Erkljirung der Ameisenpflanzen ist auf die Initia-

tive der Ameisen, die sich zu Wohnungen geeignete Pflanzen

mit schon vorgefundenen Hohlruumen ausgewiihlt und diesen

angepaBt haben, am meisten Gewicht zu legen.

2. Ein Schutz der Pflanzen durch Ameisen vor hlattzcrsto-

renden Ticren ist in manchen Fallen gewiC anzunehnien und

dieser mag, wic andcre giinstige Eigenschaftcn, den Pflanzen

im Kampf urns Dasein von Vorteil gewescn sein, aber die Be-

deutung dieses Schutzes ist nicht so groB, als daB er besondere

Bildungcn hcrvorrufen konnle.

3. Zweifellos iibt das innige und bestjindigc Zusammenleben
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der Ameisen mil Pflanzen auch auf letztere eine momentane
Einwirkunii: aus.

L Die vollkommensten Ameisenpflanzen sind auch gewOhn-
lich am bestandigsten von ausgebildeteren Formen bcsondercr
Ameisen-Arten bewohnt.

5. Die merkwurdigen Hohlraume sind durch tiefer liegende

Ursachcn, welche sich auf die innere Organisation der Pflanzen

begriinden lassen, zu erklaren.

Die nieisten von Ameisen bewohnten Pflanzen sind im engeren Sinnc

nicht mehr als Ameisenpflanzen aufzufassen und sie haben fiir den Bola-

niker nur noch ein Interesse durch das besUindige Bewohntsein von Ameisen,

deren noch unbekannte Einwirkung und die merkwurdigen Bildungen von

Ilohlraumen vieler dieser GcAvachse. Eine grOBere Wichtigkeit haben

jedoch alle diese Pflanzen als komplizierte Wohnungen der Ameisen und

deren damit verbundene Anpassungen und Gewohnheiten fur den Zoologen

tmd er wird wohl mit Recht die Pflanzenamcisen als eine besondere, bio-

logische Gruppe behandeln.

11. Anfzahlnng und Eigentumlichkeiten von Ameisenpflanzen.

Es sollen nun noch die zahlreichen auf der Amazonas-Expedition ge-

fundenen Ameisenpflanzen, unter denen sich viele neue befinden, hier auf-

gezahlt und einiire Eisentunilichkeiten derselben hervorgehoben werden.

1. Polypodiaceen.

Polypodhnn hifrons Hook.

Authiirium gracile Engl.

2. Araceen.

3. Bromeliaceen.

Tillandsla paracusis Mez, 1\ juriiana Ule n. sp., T. exigua Ule n. sp

i. Moraceen.

Cecropla sciarhphyUa Mart, und fflnf noch unbestimmte Artcn, Cous-

•^^poa sp.^ Pourouma sp.

5. Polygonaceen

Tnplaris Schomhurgliana Bth., T. saruiamensis Cham

6. Rosaceen

Hirtelki mgrniccophUa Pilger n. sp.

7. Leguminosen
Tachigalia panicvlata Aubl., T. formlcarum Harms n. sp. und eine
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^^ll V
unbestimnite Art, Sirartxia sp.^ Pterocarpus Vlel Harms n. sp., Platy-

misckini stipukire Bth., P. Uiei Harms n. sp.

8. Euphorbiaceen.

Saphim tahura Ule n. sp., S. eglandidosuin Ule n. sp

9. Melastomataceen.

Leandra hnlbifera Pilger n. sp.j Pterodado7i Spnicei Hook, f., Toeoca

hullifera Mart, et Schr., T, discolor Pilger n. sp., T, guianeusis Aubl.^

T, juruensis Pilger n. sp., T. parviflora Spruce, T. .9e///era Pilger n. sp.,

T, stephanoiricha Naud. var. ferruginea Cogn., T. IJlei Pilger n. sp., T.

ind,^ Maieta guianensis Aubl., M, juruensis Pilger n. sp., M, Poeppigii

Mart., ilf. tocoeoidea Cogn. M. ind., Myrmedoiie macrosperma Mart., -%-

riaspora cgensis DC.

10. Boraginaceen.

Cordia nodosa Lam.^ (7. Oerascanthiis Jacq.

11. Eubiaceen,

Duroia hii^suta K. Sch., D. saccifera Spruce.

Auf die diese Pflanzen bewohnenden Ameisen soil bier nicbt naner

cingegangen werden, weil diese mit Zugrundelegung der Bescbreibungen

von A. FoREL scbon in einer Arbeit, »Wechselbeziehungen zwischen Ameisen

und Pnanzen<c, in Flora 1905, Bd. 94, Heft 3, bebandelt wordcn sind.

Bei Beobachtung der von mir aufgefundenen Blumengiirten der

Ameisen 1), halte ich im Anfange alle Pflanzen mit hineingezogen, die

irgend in Verbindung mit densclben zu stehen schienen.

Spiitere Untersuchungen zeigten jedoch, daB einige dieser Pflanzen

nicbt zu den Ameisennestern eeburten und nur zufallis dahin gelangt

1) In der Bibliographia des Boletim do Miiseu Goeldi beschuldigt mich Dr. Goeldi

ciner wissenschaftlichen Unehrlichkeit, weil ich Tatsachen veraffentlicht hatte iiber das,

was andere laten. sagten und veroffentlichten. Der Zoologe Dr. Gottfhied Hagma»

babe micli bei einem Spaziergang in einem offentlichen l^ark, als ich mich einige Tage

in Para als Neuling, wie er meint, aufhielt, auf die Ameiscnnester erst aufmerksam

gemacht.

Ich kann hieraiif crwidcrn, daC mir auf diesem Spaziergange zuerst das ^^^ *

(iige A'orkommen von Pcperomia in Ameisennestern hoch oben auf den Baunicn

gofallen war und ich micli darviber iiuBerte. Was mir darauf Dr. Haomvnn gcan

wortet hatte, erinnere icli mich nicht mehr, weil ich <lanials der Sachc noch kei

nedeuUing bcilogte. Moghch ist, daB Dr. Hacmann mir durch seine AuCcrungen ei

verraten zu haben glaubtc. Erst als ich in Manaos diese mit IMlanzen durchwacbscnen

Ameisonnf'stcr unmittelbar vor mir hatte, habo ich die Sachc wirklich untersucht. *
^

meinen Vorstudien bei Rio de Janeiro i>Dlatt.scImeider als Vorscldepper von Samen
^^^^

StolTcn fiir Humus*, Berichte der Doulschuu Bui. Ges. Bd. XYIII. Iloft •*) "^^*'^*''
*^

unbedingt auf diese Vorgiinge aufmerksam werden.



Amoisenpflanzen. 347

waren. So war Aechmea tUlamhioides Mez nur einmal dicht bedeckt mit

Ameisen gcfunden worden. Wahrscheinlich batten hier andere Ameisen^

welche nicht zu denen der Blumengartcn geliOrten, \\Q\\Q\d\i\Cre}natogastcr

Stolln Forel, ihre Giinge angelegt. Ebenso diirfen Nididarium clcnthcrO'

pdaliim Ule n. sp. iind eine Peperomia-Avl nicbt zu den Pflanzen der

Blumcngarten gezilhlt werden.

Etwas anders verbiilt es sieb mit AntJnirium gracllc Engl, llicr lebcn

Ameisen, Crcmafogaster limata Smitb, iinter dcm von Luftwurzeln gebil-

delcn Nest und beiBen, wenn man die Pflanzen losreiBt, etwas scbmerz-

hafler als die Ardeca-kvi^n. Dieses Antlninnni wucbs oft in der Nabe

der Blumengartcn, da es sich aber nicbt feslstellcn lieB, daB'die Samen

wirklicb von Ameisen verscbleppt werden, darf sic nicbt als dazu gebori

angeseben werden, sondern nur als eine Ameisenpflanze wie die oben an-

gefuhrten.

Eine ebenfalls fiir die Blumeni2;;irten zweifelbafte PHanze ist ein bocbst

cr

merkwiirdiges Polypodinm^ das ich im peruaniscben Gebirge gefunden

habe. Der Gebirc:szu2: bildete bei etwa 1100m Kobe eine crruBcre Ein-G'^-^^r)

senkung und dort standen auf einem offenen Platz lippige Striiucher von

Tococa guianensis Aubl. mit Anlasren der Blumen^arten von Axteca Traili

Em. Es war die bocbste Stelle, wo ich diese Ameisennester nocb an-

clroffen hatte. Unter diesen Gewacbsen ficl mir eine Kletterpflanze mit

fiederteilig ausgebucbteten Blattern und groBen, bOckerigen Knollen, die hobi

"nd von Ameisen bewobnt w^aren, auf. Die fleiscbigen Stengel und weicben

Blatter gaben der Pflanze ein eisrentumlicbes Aussehen, das sie kaum als

emen Earn erkcnnen lieB, urn so mebr, als fertile Wedel feblten (Tafoll).

Bei meinen Nachforscbungcn nacb dcm, was es in der Literatur iiber

>«}Tmecopbile Fame gibt, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, daB
von Hooker ein Poh/podiffrn hifroii^ aus Ecuador besclnieben w^orden

sei, das von Ameisen bewobnte Knollen besitze. Als icb darauf die be-

tr^effende Tafel in Hookers Exotic Ferns aufscblug, liberzeugte ich micb,

^^'^B der von mir i-efundene Earn in der Tat mit dcm dort abgebildeten

In alien meinen Arbeiten habe ich immer die Personcn genannt, welche mich zu-

^^st zu Boobachtungen an^erc^t liaben oder dcnen ich sie in andorer Weise vcrdankte.
CJ ' O^^ ^O" "^"* "'

f^nier wieder kehit in meinen Berichten der Name von Dr. Fiurz Mulleu wieder, deni
»c so viele Belohrung schulde. Bei dem wuaderbaren Vorkomnicn von einer Utrku-
^na m epiphylisclien Bromehaceen habe ich niclit versaumt, Ilerrn Khdmer, der nfir

^^'n tall zuurst niitgetcilt hattc, zu nennen. Es lag fiir mich nicht der gerintrste f.rund

^^^
Herrn Dr. Hagmaxx nichl audi namentlich anzufijhren, wenn die Milh'ilunp'n

I'^'sos Herrn irgend eine Bedeutun-- fiir moine Bcobarhtungcn gfdiabt liaUen. VornMit-

bewogen sich die Untcriuchungen uber Ameisen vom Museu Goeldi in rar;i in einer

^'
^z anderen Richlung als die meinigen. Ilerr Dr. Goeldi wiirde gewiG bessor tun.

\orliei- uber den SathverbalL g.'n:iu zu unU'iriciiten, elic cr dorarlige Bc^cliuldi-

gen, Welche er durch nirhts bcnvcisen kann. in die Offenlliclikeit bringt, soi Cii auoh

^ '" Portugiesischor ynrachc.
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iibcreinstimme. Das Polypodiuni bifroas Hook, wurdc entde^^kt von Jameson

im Jahre 1831 am Ufer eines Nebenflusscs dcs Napos in Ecuador, woselbst

es teilweise von Wiissern bcdeckt war und an den Wurzeln saftige, hohle

Knollen trug, in dcnen Ameisen ihre Zuflucht gesucht batten. Hooker

vergleicht diese knollenartigen Gebilde mit den Knollen von Hydnoplnjlum

fonnicarum Jack, an die sie auch mich zuerst erinncrtcn, aber bei weitcrcr

Untersuchung fand ich, daB man es da mit Bildungcn, analog den Urnen-

blattern von DiscJiidia^ zu tun babe.

Die ca. 40 cm lange, dicht mit in einer Ebene ausgebreiteten Bliitlern

vevsebene Schiingpflanze saB mit einem Nest von etwa secbs knollenartigen

Gebilden einer Astgabelung von Tococa gulaneiisls Aubl. auf. Die Schein-

knollen sind von eifurmiger lirundform, nach vorn etwas verbreitert und

oben zusammengedriickt, bis liber 30 mm lang, 25 mm brcit und 20 mm

hocb. Sie sitzen wie die Blatter abwechselnd am fleisebisen Rbizoni, und

die Anbeftungsstelle befindet sich an der unteren Seite, ca. 5 mm vom

hintcren scbmalen Ende cntfcrnt. Auf der verbreitertcn Oberseite finden

sich nun mit ziemlicber IlegelmaBigkeit hervorragcnde, kantige Hucker.

Zuniichst bemerkt man einen solcben Hockerj der immer etwas hornfurmig

und spilz ist, fast genau uber der Anbeftungsstelle. Dann folgt in der

Mitte der vorderen Hiilfte die stiirkste Ausslulpung, zu deren beiden Seiten

am iiuBersten Rand meist noch je drei Hucker vorhanden sind. An der

unteren Seite ist die Scheinknolle nacb der etwas dem schmaleren Teil ge-

njiherten Offnung zusammengezogen. Diese Ofi'nung mit ibren tief in das

Inncrc eingestiilpten llundern ist anfangs ca. 1 mm breit und verengerl

sich nacb innen bis auf 5 mm. Inncn sind durch die Hucker und Em-

stulpungea der fleischigen AVande verschiedenc gewundene Abteilungen und

Kammern entstanden. So befmdet sich eine kleine mehr abgeschlossene

Kammer an dem schmaleren Ende bei der Anheftung. Durch die Miindung

dioser Scheinknollen wachsen nun immer Wurzeln in das Innere und diese

durchdringen zuweilen das lockere Gewebc der fleischigen Wande an schad-

^ ; der Innenwand fest angedruckte Wurzeln waren m

der Tat mit ibr verwachsen, und bei einer starkeren sah man deutlichj

wie sie die Wand von innen nacb auBen durchdrungen batte. hm^^

fehlten jilngere Stadien dieser knollenartigen Urncnblatler, so daB sich nicht

haften Stellen.

„ ^ _ _^— — __
J

enau feststellen lieB, ob der bei einigen vorkommcnde Kranz kleiner, wurzei-

artiger Aussliilpungcn am Rande der Miindung wirklich von den dnrchwach-

senen Wurzeln hcrriihrte, oder aus besonderen GefaBen entstanden war, i"

welchem Fallc dann Achsenteile bei der Bildung hiitten bctiltigt gewescn sem

mussen. Ebenso lieBen sicb SpaltOffnungen an der meist schon stark an-

gegrilTenen Innenwand nicbt nachweisen, welche auch der meist noc

esunden, engmaschigen AuBenwand fehlten. Die innere dichte Schic

bestand ans einem weitlumiscn Wassere;ewebc.^V,ll TT iiOOOl ^
Die ganze Form, grihie Filrbung, Aderung und StcHung der Schem-

L
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knollen liiBt sie indessen in der ilauplsache nur als besonders unigebildete

Mantelblatter deuten, wie sie als Urnenblatter bei Dischidki Rafflcsiami

Wall, bekannt sind ^).

Diese knollenfurmigen Urnenbliltter sitzen nun mit deni unleren Teile,

an dem sich die Mundung befindet, dem Substrate fest an und konnen

sich nicht direkt mit Wasser fiillen. GewiB wird ihnen aber zu Ilegen-

zeiten Feuchtigkcit und Wasser zugefiihrtj die auch in den fleischigen AN'an-

den aufgespeichert werden. Da der Innenrauni wobl inimer mit Wasser-

dampf angefiillt ist, so finden die dort hineingewachsenen Wurzoln einen

gQnstigen Ort zu ihrer Entwicklung und zur Wasserversorgung derPflanze;

auch werden sie dieselbe mit Nahrstoffen aus angesammeltcn tierischen und

pflanzlichen Resten verseben.

DaB die Urnenblatter aber ein starkes Schutzmittel gegen Austrocknung

sein miissenj geht aus der Bescbairenheit des Farns hervor; denn die nielir

fleischigen Rhizome und die vielen zarten und safligeren flatter wiirden

sonst nicht bestehen konnen. Epiphyten mit Wasserreservoiren haben oft

weniger xerophyt ausgebildete, grOBere und dunnere Blatter.

W in den Urnenblattern von Polypodlum hif\

Hook, also Ilohlraume, die entschieden Bildungen sind, welche
einen Zweck haben, der mit dem inneren Ilaushalte in der Or-

ganisation der Pflanze zusammenhangt, und die Ameisen, welche
ja alle solche Schlupfwinkel benutzen, sind nur nebensachlich.
Zwar hat Forel eine eigene Varietat fiir die dort hausende Ameise auf-

estelltj namhch als Axtem Traili Em. var. filicis. Nun befand sich aber

das Exemplar von Folyj^odium hifrons auf einem Strauch von Tocoea

guianensis mit Anfangen von Blumengarten, in denen die typische Ameise

Axteca Traill vorkommt, und da liegt die Vermutung nahe, daB die

Ameisen zusammengehurten und die Varietat fdicis nur eine Gehirgsform

<^arstellt. Mit den Blumensrarten darf man diesen Farn selbt wohl kaum
'n Verbindung bringen, denn alle von den Ameisen in ihren Nestern kulti-

vierten Pflanzen sind solche mit Beerenfriichten, und Sporenpflanzen sind

daselbst bis jetzt unbekannt. Ob die von Jameson gefundene Pflanze von

<^erselben Ameise bewohnt wurde, lilBt sich leider nicht mehr feststellen;

immerhin wird dies Fol/jjjodium im weiteren Sinne zu den Ameiscnpflanzen
2u zahlen sein. Polypodium hifrons Hook., dessen Urnenblatter eine der

"'Jchst entwickelten Foruien erreichen, ist unlcr den Myrmccophyten ein

ertreter Siidamerikas, wie es Polypodium patelliferioi/, P. sinKOsu)n A\'all.

"nd
Lacot/opferis' crirnosa Bl. fur Asien sind.

^^^ -hithurium graci/e Eng\. und Polf/podivm hifro)is Wook. habo ich

"^r 48 Myrmecopbyten aufgefiihrt, die im Amazonasgebict von mir beob-
^^htet worden sind; und das ist eine stattliche Anzahl, wcnn man bedenkl,

^) K. GoKiiKL, Pnanzonl)iolo«isclio Scliil.Icninson. Marl.iir^- 1SS',)— iii».
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flaB hier Griiser, Krliuter uiid Wasserpllanzen uberhaiipt nicht mitziihlen.

Vom siidlichen Brasilicn habe ich wahrencl eines viel langeren Aufenthaltes

kaum ein Dutzend Ameisenpflanzen kennen gelerntj und auf dom 30. Breiten-

grad verschwinden sie in Rio Grande do Sal gnnzlich.

Far eine Beurleilung der Ameisentheorien geben audi die von mir be-

obachleten Blumengarten der Ameisen wichtige Aufschlusse und sollen

deshalb hier noch kurz bctrachtet werden.

Es ist niimlich von mir festgestelll worden, daB Ameisen die Sa-

men bestimmter Pflanzen in Ritzen und Zweiggabelungen der

Biiume und Straucher oder in dort angelegte Erdnester ver-

schlcppen und dann durch Ilinzutragen von mehr und mehr

Erde deren Wachstum befOrdern und so eine VergruBerung und

Befestigung ihrer Bane erreichen. AuBerdem bieten die iippig

gedeihenden Pflanzen Schutz vor den sengenden Slrahlen der

Tropensonne und vor den heftigen Regengiissen. Es gibt zwei

Arten von den sogenannten Blumengarten, namlich solche mit einer gruBeren

Ameise und solche mit einer kleineren.

Die Blumengarten mit dor g f^

(Fab.), sind bewachsen von rJiilodendroii myrmecopliihim Engl. n. sp.,

Anthuriinn scolopendrminn Kunth. var. Poitcaiicuium Engl., Streplocahjx

aiigustifolius Mez (Tafel II), Aechmea spicata Mart., Feperomia nemaio

stachya Link, Codomtnthe Uleana Fritsch n. sp. und rhyllocactus phylkn-

thus Link.

Die Blumengarten mit der kleineren Ameise werden bewohnt von

Axteca Traili Em., A. olitrix Forel n. sp. und A. Ulel Forel n. sp. Die

von diesen PhUodendi
ididai

Codoncintlie f

neriaceen ^).

n Ecloxoma Ulei Damm. n. sp.,

zwei noch unbestimmte Ges-

Diese von mir Ameisenepiphylen gennnnten Gewiichse gehoren, und

zwar ini engeren Sinne, auch zu den Ameisenpflanzen und verniehren die

oben gegebene Anzahl noch urn 1 4, so daB sie sich nun im ganzen auf

62 belaufen.

Nur wenige von diesen Nutzpflanzen der Ameisen kommen auBerhalb

des Amazonasgebietes auch ohne Ameisen vor, die mcisten aber, und bc

sonders die von Axteca gezuchteten, sind den Bkunengurten eigenlumlicbc

Pllanzenarten, von denen einige ziemlich isoliert dastehen.

Vcrmutlich sind die Blumengilrten dadurch enlstanden, daB Amciscn-

nester gelcgentlich zwischen Epiphyten angelegl wurden und durch dieselben

h] In meiner ersten Arbeit waren dioso Pflanzen noch nicht oder nur obcr flaclil'c''

bcstimmt

1
^
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»

einen festeren Halt bekamen. Von den safligen Beeren dieser Epiphyten

nahrten sich nun die Ameisen und verschleppten dann zuweilen die Sanien

in Ritzen der Baumrinde, wo einige keimtenj sich entwickellen und wiedcr

Ameisennestern Schutz gaben. Fiihlten aber einmal diese findigcn Tierchen,

daB ihnen heranwachsende Epiphyten einen groBen Nutzcn fiir ihre Nester

boten, so sorgten sie nie'hr fiir das Aufwachsen der Pflanzeny und die Aufzucht

derselben wurde zur ererbten Gewohnheit. Die KuUurpflanzen der Ameiseii

paCten sich nun den Vetiu'Ulnissen an oder bildelen sich um und haben

sich zum Teil nur in den Blumengarten erhalten. Zweifellos

ubertragen die Ameisen bei der Anlage von neuen Nestern die

Samen von altcn Garten in dieselben; und das wird besonders bei

denen von Camponotus femoratuSy die oft in groBer Mepge in ciner Gegend

auftrelen, leicbt erklarlich. Bei den Uberschwemmungen warden auch bin

und wieder durch unigcstiirzte und im Fkisse treibendc Biiume die Blumen-

garten verbreitet wcrden. In die vereinzelt, in weiterer Feme auftretenden

Garten, wie man sie mehr von Axteca findet, kunnen die Pflanzen auch

^ur dadurch hineingelangt sein, daii die Ameisen die Samen sehr weit ver-

sclileppten. Es fallt auf, daB Arten von Ameisenepiphyten immer wieder

in einzelnen Exemplaren so zerstreut vorkommen.
Da nun die Ameisen sich fiir ihre Nester geeignete Pflanzen, die nun

von ihnen abhangig wurden, ausgewahlt und geziichtet haben, so ist da-

durch auch bewiesen, dafi diese Tiere im stande sind, auf die

Pflanzen umgestaltend einzuwirken, sich ihre Eigenschaften zu nutze

zu machen und sich ihnen anzupassen.

In dieser Weise mOgen die Ameisen auch alle mOglichcn
"ohlraume in Pflanzen zu ihren Wohnstatten benutzen und je

nach den Verhiiltnissen sich dort mit ibrer Lebensweise ein-

^ichlen. Auf manchen strauchartigen Myrmccophytcn mit Blattschlauchen

scheinen die Ameisen, obwohl auch dort bestimmte Arten ihre Brut in den

^chlauchen zuchten, nicht so fest und ausslieBlich angesiedelt sein, Merk-
wurdig isit es daher auch, daB die .I^fcm-Arten der Bhunengarten in enger

erwandtschaft mit Axteca Traill Em. auf Tococa guianensis Aubl. und
•'lit Axteca TJlei Forel auf Cordia nodosa Lam. stehen, ja sich zum Teil

kaum Von einander unterscheiden lassen. Das Verhalten der verschiedenen

-kfeca-Arten der Blumengarten bedarf freilich nocli eingehender Unter-

suchungen. Indessen gibt es Fillle, wo Ameisen je nach den Vcrhaltnissen

^erschiedene Lebensweise haben. So berichtet IL von Iuering, daB die

' 'neisen von* Camponotus ruftpes F. auf festem Landc am Boden ihre

onnstutte haben, in Gegenden aber, wo sie den Uberschwemmungen aus-

S^setzt sind, kunslvoUe Nester auf den Baumen anlegen.

^n ahnlicher Weise mugen auch den J^/eca-Arten die Wohn-
^"le, welche ihnen die Ameisen boten, nicht geniigt haben,

so schritten sie, nachdem sie zuerst den Schutz dort zu-
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fiillig wachsender Epiphyten benutzterij zur Anlage der so

kunstvollen Nester der Blumengarten.

Alle diese in und mit Pflanzen lebenden Ameisen sind mit

ihrem Kurper auch ihrer Lebensweise angepalU, indem sie sich

durch niederen KOrperbau und flachgedriickten Kopf, namentlich der Ge-

schlechtbtierej auszeichnen. Um eine solche Ausbildung zu bewirken,

muliten aber Pflanzen vorhanden sein, die sie benutzen konnlen,

und unter diesen bevorzugten sie die, welche ihnen die ineisten

Vorteile boten. Ubergange von den Anfangen einer rohen Durchbohrung

von Pflanzenteilen durch die Ameisen bis zu der Benutzung von Zugangen
r

zu den entwickeltsten, ihnen gleichsam angepaBten Hohlraumen, lassen sich

nachweisen. Je tiefer wir aber in das Leben dieser hochbegabten Tierchen

eindringen, um so mehr werden wir zu der Uberzeugung kominen, daB

wir die alte Theorie der Ameisenpflanzen, wonach ihre kompli-

zierten Hohlraume bei naturlicher Auswahl durch den Schutz

der Ameisen entstanden seien, fallen lassen miissen.



Die Verbreitungsgrenze siidlicher Florenelemente

in Steiermark.

Von

Dr. August T. Hayek

Mil 1 Karte auf Tafel VIII.

/

Zu den in pflanzengeographischer Bezichung interessantesten Gebiclen

Europas gehOrt bekanntlich der nordwestliche Teil der Balkanhalbinsel, der

eine sehr charakteristische Flora beherbergt, die aus den verschiedenslen

Florenreichen
, dem meditcrranen

,
pontischen , mitteleuropaischen und

alpinen, angehOrigen Elemcnten zusammengesctzt ist. Eine ganze Reihe

der diesem Gebiete eigentiimlichen Arten liberschreitet die Nordgrenze der

Balkanhalbinsel und findet sich, bis an den FuB der Alpen vordringend,

in einern groBen Teilc Kroaliens, Krains uud Steiermarks. Wahrcnd nun
die Verbreitung der einzelncn Arten innorhalb der Balkanhalbinsel in neuerer

Zeit, besonders durch die Arbeiten von Adamoyic, Beck, Maly, Murbeck,

HoHLEisA, Wettstein und vielen anderen, ziemlich genau bekannt geworden
^stj liegen ttber die in pflanzengeographischer Beziehung so wichtige nOrd-

kche Verbreitungsgrenze dieser Arten nur zahlreiche zerstreute, alte An-

gaben vor, die erst einer zusammenfassenden Bearbeitung barren. Fur
Krain ist in neuester Zeit durch die trefflichen Arbeiten Paulins >) nunniehr
schon fur 600 Arten die Verbreilung genau festgestellt; fur Steiermark hin-

S^gen finden sich in der letzten zusammenfassenden Landesflora Malys^)

"w sehr durftige und vielfach direkt falsche Angaben, welche dazu ge-

fuhrt haben, dalJ von vielen im Lande verbreiteten Arten das Vorkommen
daselbst oft in Zweifel gezogen wird, wie z. B. von der Kastanie, wahrend
zahlreiche ganz gewiB unrichtige Angaben fort und fort in alien Floren-

^^erken mitgeschleppt werden. Um nun endlich diesem Ubelstande abzu-

^) Beitriige zur Kcnntnis der Vogetationsverhaltnissc Krains (Schodac ad floram
^^siccatam Garniolicam). Laibach (OLlu Fischer).

2) Flora von Steiermark. Wien 1868.

^otauische Jahrl.Qcher. XXXVII. Hd. 23
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helfen, habe ich niicU entschlossen, die nachfolgcnde Zusammenstellung der

Offenllichkeit zu iibergeben.

In ciner sehr dankenswertcn Arbeit i) hat Krasan kiirzlich cine Zu-

sammenstellung aller jener Pflanzenarten gegeljcnj die in Steiermark nur

siidlicb der Drau vorkommen. Die dort zusamuiengestelllen Arlen gehOren

naturgemilB den verschiedenartigsten Florcngebieten an; ein groBes Kon-

tingent stellen die Alpenpflanzen aus den Karawanken iind Sanntaler Alpen.

Diese sollen in den Rahmen dieser Besprechung nicht mit einbezogen

werden, sondern werden in einer demniichst erscheinenden^ den pflanzen-

geographischen Verhiiltnissen der Sanntaler Alpen gewidnieten Arbeit be-

handelt werden.

Von den iibrigen dort genannten Arten verdicnen unser grOBles Inter-

esse jene Pflanzenj welche Typen aus der Mediterranflora darstellen. In

Untersleierniark sind solche nur spilrlieh vertreten und treten stcts nur an

zerstreuten Standorten auf. Fast durehweg sind es solche Arten, die auch

andcrwartsdie Grenzen des Mediterrangcbictes iibcrschreiten, wie Asphoddus

(dbas Mill.j welcher im benachbarlen Ungarn im Eisenbcrger Koniitat noch

viel weiter nach Norden reicht als in Steiermark 2]^ und Ceterach offici-

nanun Willd., welcher sich vercinzelt bis Norddeutschland, Buhmen und

iMigland erstreckt^). Auf ursprungliche Anpflanzung zuriickzufuhren ist

jedenfalis das Vorkommen von Sparthnn jitnceiim L. und Saulolina ciia-

laaecijparissiis L. in Sudsteiermaik; sehr merkwiirdig ist hingegen das

allerdings neuerlich nicht besUitigtej aber kaum mehr anzuzweifelnde Auf-

treten von Clematis flanimula L. an den Gehangen der unleren Drau.

Andere Medilerranpflanzen treten in Steiermark nur zufalhg eingeschleppt

auf, wie Buphuritm aristatum Bartl., Vicia pcregrina L. u. a., nur La-

thijms apliaca L. hat sich vOlIig eingeburgert und Cy}iosurus cchinatus L-

ist ebenfalls stellenweisc nicht scltcn. Riiscus aculcatiis L., der wahr-

scheinlich auch ein mcditcrraner Typus ist, wurde in Steiermark bisher

nur an einer einzigen Stelle nahe der kroatischen Grenze gesammelt;

Buscus liypoglossiun L., der in Untersleiermark hiiufiger ist und den

Beck ^) fiir mediterran erkliirt, halle ich fiir eine der mittellandischen und

der sudpontischen Flora gemeinsaui eigentumliche Art, da sie sich m

Krain^) und Bosnien^>), wie auch in Siidungarn^) und noch anderwarts

vielfach in Gebieten findet, wo keine Spur eines niediterranen Einflusses

1) Beitrag zur Charakteiistik der Flora von Untersteiermark. Mitteil. d. nalurN^-

Vor. f. Steiorniarkj Jahr^'. 1902. p. 207 (1903).

2) BoiiitAs, Vasvarmef^'yc noveiiy folilrajza cs flonija p, 170.

i<) Yerf^'l. LiKitssE\, Die Farni)n;tnzcn, p. 291.

4) Die Vegctationsverhallnissc dor illyrisclicn Liindor, p. 76.

.')) Pai'mx, Rpilrage ziir Kennlnis der VcgctationsvcrliaUnissc Krains I. P-
-*•

6) WvA'.K, Flora von Bosiiien, der Ilerze^^ovina und dos Sandzaks Novipazar, p.

7) IIeuffei., Knuin. pi. Banal. Tenies p. 20S.
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zu erkennen ist. Weit verbreitet ist in Untcrsteierniark hingegen die von

Beck^) als mediterran bezeichnete Scrophularia canina L.

Eine weitere Gruppe von in Steiermark nur im Siiden vorkoninienden

Arten stellen die Voralpengewachse der Siidalpen und der siidosteuropaischen

Gebirge dar. Von vielen derselben ist ihre pflanzengeographische Zugoborig-

keit langsl bekannt, Avie z. B. bei Dianthus inodorus L., Siloic IlayehUfna

Hand.-Mazz. et Janch.^), Aneuione trifolia L., Ranwicuhis scutatns W. K.,

Sedum glaticiim W. K., Saxifraga cuneifolia L., S. incrustata Vest, La-

hunmm alpinum (Mill.) Griseb., Daphne alpinah.^ Laserpitinm pcuceda-

noides L., Veronica lutea (Scop.) Wettst.^ Etipkrasla ciispidata Host., Galium

aristatum L. f., PJnjteuma Halleri AW., Homogyne silrestrls Cass,, andere

derselben wurden aber vielfach und werdcn vielleicht aucb jetzt noch fur

illyrische, ja selbst mediterrane Typen gebalten, aber gewiR mil Unrecht.

Zu solchen Pflanzen gehort z. B. Alliwn oclirokucum W. K., das selbst in

Steiermark bis 1700 m hoch ansteigt, Liliiim Carniolicum Bernh., das in

Krain^) und Sudkroatien^) bis in die Alpenregion reicht, auch in Steiermark

ira Gebiet der Sanntaler Alpcn sich fmdet^), aber freilich auch bier und da

auf die Karstheide binaustritt*^). Hierher gehOrt ferner auch Genista radiata

(L.) Scop., die in Sudkroatien und Bosnien sogar stellenweise eine cigene

Buschformation bildet^), Crocus vermis Wulf. und Scabiosa Hladnikiana

Freyer; hingegen ist Epimedium alpinum L. trotz seines Namens kein

Voralpengewiichs , sondern ein Bewohner der sudwestpontischcn Walder.

Typische Gewachse der illyrischen Karstheide sind in Steiermark

sellen. Von den von Maly^) und Krasan^) fiir Siidsteiermark angefiihrten

Arten haben sich gerade viele von auf solche Pflanzen beziigliche Angaben

als irrig erwiesen (z. B. Carex HaUeriana, Genista silrestrls, Cgfisus

diffasus, Linum Narhonense, Euphorbia fragifera). Eine weite Verbrei-

tung von solchen Karstpflanzen haben in Steiermark liberhaupt nur Thkispi

praecox^\^x\l^ Centaurea Frifschii Hay, HeUebmnis odorus W. K. und La-

mum oriala L., welche beiden letzteren in Siidstei^Tmark iibrigens keines-

wegs auf Ileiden oder sonnigen Abbiingen, sondern in Waldern, bzw. Ge-

biischen wachsen. An vereinzelten Standorten fmden sich in Steiermark

ferner Andropogon gn/llus L.^% Danthonia calycina (Vill.) Rchb. (?),

^) Die Vegetationsvorh. der illyr. Lander, p. 73.

2) Vergl. Osterr. hot. Zeitschr. LY (1905), p. 459. Nach Simonkai in Magy. bot.

Wok, 4903, p. 205 ware die Pnanze init S.multlcaulis Guss. idontisch.

3) Paulin, Beitr. zur Kennln. der Vegetationsvorh. Krains I. p. 22.

*) Beck, Die Vegctationsverh. d. illyr. Liindcr, p. 384, 44).

5) E. Weiss in Osterr. bot, Zeitschr. IX. p. 120.

6) Bkck a. a. 0. p. 25 i, 252.
") Vergl. Beck a. a. 0. p. 373.

8) Flora von Steiermark.

^) Mitteil. (1 naturw. Ver. f. Steierm. p. 298.

<<») Nach Beck, Die Vogetationsverh. dor illyr. Lander, p. 85 und T.W nioditerran.

23*
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Asphodelus albiis L. i), CyUsits pnrpureus Scop, und Cenfaurca calcir

trajja L. ^j,

Der Rest der in Sudsteiermark vorkommenden siidlichen Pflanzen ge-

hurt fast durchweg der sfidpontischen Waldnora, hesonders dem Karst-

\valde, an. Als solche Typen sind insbesonderc zu nennen: Enjthrmiiiirn

Yolms Ostnja

Ifolia Scop. J Castanea sativa Mill., Qucrciis cerris L. und lanugi-

allida Willd., Stellaria hulbosa ^A

Ifolia W. K.5 Spiraea ulmifolia

us L., Hacqitetia

epipactis DC, Omphalodes verna Mnch,, Scopolia CarnioUca Jacq., Digi-

talis laevigata W. K. usw. Auch zahlreiche pannonische (iibrigens bis weit

in den Karst hinein verbreitete Arten) sind in Steiermark auf den sud-

lichen Landesteil beschrankt, wie Stipa pennata L., Iris graminea L.,

Chlorocyperus loiigus (L.) Palla^ Cerastiicm iimbrosttm W. K., Genista

lasioca?ya Spach., Linum tenMifolium L., Ilypericum harhatiim L., Ver-

hascwa floccosum W. K., Dictamnus albus L., Centaiirea solstitialis L.

Wirkliche Endemismen scheinen in Sudsteiermark und Krain zu fehlen,

doch haben manche Arten auBerbalb dieses Gebietes nur eine sehr geringe

Verbreilung, wie z. B. Eleockaris CarnioUca Koch, Hacquetia epipactis

DC, Dentaria polyphylla W. K., Scabiosa HladuiJdana Frey u. a.

Bei einer Reihe von andercn, im Vorstehenden nicht ervvahnten Arlen

muB die genauere Verbreitung, auf Grund deren die Zuweisung zu einem

bestimmten Florengebiele geschehen kann, erst eingehender ermittelt werdcn.

Im Nachfolgenden gebe ich nun eine Zusammenstellung der bisher in

Steiermark nur im sudlichen Landesteilc gefundenen Pflanzen^) niit Er-

urterung ihres Verbreitungsgebietes daselbst und besonders genauer An-

abe ihrer Nordgrenze, um auf Grund derselben auf induktivem Wege zu

allgcmcinen Schliissen iiber die Nordgrenze dieser sudlichen Formen zu

gclangen, da nur auf diese Weise den Tatsachen wirklich entsprechende

Resultate gewonnen werden kOnnen. hisbcsondere ist auch auf jene Arten

Rucksicht genommen worden, deren Vorkommen in Untcrsteiermark bisher

von verscbiedenen Auloren behauptet wurde, aber nicht erwiesen ist.

Cetcrach officinarum Willd. hi Steiermark nur auf dem Kotecnik

i] Wolil eine Mediterranpilanze und als solche von mir oben besprochen.

2) Yon den von Bkck a. a. 0. k. 252 ft', auf^ezuhlten Arten findet sich nalurlic

noch eino groiJc Zahl \veit verbreiieter niitteleuropiiischer und pontischer Elemente i

Steiermark; in dicker Arbeit i.-^t nur auf die ausgesprochen sudlichen Typen UucksiC

genommen.

3) Auch im Mediterranfiebiet verbreilet.

4) Nur einige wenigo, sonst in Mitlei- odor Ostcurona verbreitete Arten von v

ringerem Interesse wurden ausgol.isscn, Auch die eigentlioben Aipenpflanzen smo,

schon oben erwiilmt, nicht bcriicksicbtigt.

_, 1
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Lei Liboje niichst Gilli an felsigen Stellen nahe dem Gipfel (Kocbek) und

an einer Weingartenmauer in dcr Gemeinde GroBberg nachst Sauritsch (an

der kroatischon Grenze unweit Friedau) (GLO^VACKI), ferner in Kroatien selbsl

am Hlg. Dreikonlgsberge bei Trakostjan (Glowacki).

Notholaena Marantae (L.) U. Br. In Steiermark nur im niittleren

Murtale auf Scrpentin in der Gulsen bei Kraubaih oberhalb Leoben.

rinus nigra Arn. Das spontane Yorkommen dicscr Pflanze in Steier-

mark ist sehr zweifelbaft^). Sie findel sich vereinzelt im Savetale liei

Reichenburgj Lichtenwaldj Steinbruck, ferner liier und da bei Gilli uud

nach MuRMANN^) auch ini Bachergebirge bei St. Wolfgang und Faal. Ilin-

gegen wird die SchwarzfOhre nicht seltcn als Forstbaum kultiviert, in

grOBerem MaBstabc besonders im Pettauer-Felde bei Marburg; und es ist

nicht ausgeschlossen, daB die Bihnne an den oben genannten Standurten

auch der Kultur ilir Dasein verdanken.

Andropogoii gn/Ilus L. Kiirzlich bei der llocbuskirche in Ilaidin nachst

Peltau von Krupicka entdeckt und auch von mir selbst dort ^esanuuelt.
V

SHpa pennata L. Subsp. Joannis Cel. Nur bei Pletrowitsch nachst

Cilli und angeblich auch bei Bad Neuhaus.

Onjwpsis vircsccns (Trin.) Beck. Sehr zerstreut in Untersteierniark

bei Riezj Prassberg, SchOnstein, (alli. Die nurdlichsten Standkarte am
Ostabhang der Koraipe und an der Sudseite des Bachergebirges.

Phlewn panlciilaiina TTuds. Bisher nur am Janinabergc bei Rohitsch-

Sauerbrunn, wahrscheinlich nur eingeschlcppt.

Banthonia cahjcma (Vill.) Uchb. In Steiermark angeblich bei Tiiffer,

doch in neuerer Zeit nicht wieder sefunden. Ist im Innerkrainer Karsl-

gebiet haufig.

Koeleria montana (Ilausm.) Dalla Torre. In Unlersleiermark bei

Steinbruck, Tufier, im oberen Sanntale bei Leutsch und Sulzbach; der nurd-

hchste Standort am Bachergebirge zwischen der Bahnstalion St. Lorenzen

und Maria in der Wttste.

Cynosurus eddnatus L. In ganz Untersteierniark bis in die Gegend

von Marburg zerstreut. Eine durch Gctreide- und Grassamen usw. viel-

fach verschleppte Pflanze, deren urspriingliches Verbreitungsgebict kaum
"lehr festzustellen ist.

Lagurus ovattis L. Die Angabe Malys^), daB diese Pflanze bei Cilli

vorkame, ist trotz vorhandener angeblicher Belegexemplare gewiB irrig.

Chlorocgpcrus loiigus (L.) Palla. Auf nassen Wiesen bei Rann im

sudustlichen Untersteierniark.

Eleocharis carnloUca Koch. Sehr zerstreut bei Cilli, Hochcnegg,

PraBberix.

^) Vergl. auch Ascheuson und Guaebneh, Synopsis der niittolourop. Flora I. p. 266.

^) Beitrdge zur Pflanzengeographie der Steiermark p. ^yQ.

3) Flora von Steiermark p. 31.
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Carex Halleriana Asso. Die von Maly ^) angefuhrten Standorte aus

Unlei'steiermark sind gewiB irrig, da die J^flanze in den angrenzenden Ge-

hieten Krains fehlt und erst im eigenlliclien Karstgebiete auftritt^).

Asphodehis aUms Mill. Bisher ist nur der von Ehrlich^) entdeckte

Standort auf der Merzlica planina bei Trifail in ca. 1000 m (!) Meereshuhe

bekannt, wo ich die Pflanze aucb selbst samnielte.

Allium moschatum L. Auf deni SchloBbcrge von Rohitsch. Beleg-

exernplare vorbanden, Irotzdeni l)odarf die Angabe neuerlicber Beslatigung.

Alli/nn ochroleucum W. K. fm Gcbiete der Sannlaler Alpen von der

Talsoble bis in die Krummbolzregion verbreitet; auBerbalb derselben nord-

wiirts bis Weitenstein, auch bei (allij Tiifferj Drachenburg.

Carniolkum Bernh. Auf den Kalkbergen Untersteiermarks

bis in die Sanntaler Alpen verbreitet. Siidlicb von Cilli uberall; der nOrd-

lichsle Standort auf dem Wotscb bei Pultscbach.

Enjthroniitm dens cams L. Ilaufig in den Bergwilldern Untersteier-

marks, nordwarts bis Cilli und zum Wotscb, feblt dann auf dem Bacher-

gebirge, findet sich abcr in den Windischen Buheln und dann waiter nord-

wiirts bei Eibiswald, im Sulm- und Kainacbtale, und von da nordwarts

bis Graz. Ein nordwarts vorgescbobener Standort im Ilalltale bei Brack.

Asparagus tenuifoHus Lam. Im Sanntale zwiscben Cilli und Stein-

bruck und im Savetal bei Trifail, ferner auf dem Kotecnik bei Cilli und

in der Talenge bei Prassberg.

Ruscus hijpoglossum L. Zerstreut bei Cilli, ferner auf dem Wolscli

bei Pultschacb, im Kollosgebirge und im Bacliergebirge bei Rothwein.

Buscus acukahfs L. Am Matzel^ebir^e bei Rohitsch.©^•^'^n

Narcissus bifhrus Curt. Fur die alte Angabe, daB Kozknn diese Art

bei Cilli gesammelt habe^), liegcn Belege im llerbar des Johanneum zu

Graz. Jedenfalls handelt es sich nur urn zufallig verwilderte Exemplarej

jetzt ist bei Cilli keine Spur von der Pflanze zu fmdcn. Neuerdings fuhrt

Petrasch5) die Pflanze auch fur Pettau an.

Tamus communis L. Durch ganz Untersteiermark zerstreut. l^J^

Nordgrenze verliluft iiber Sachsenfeld, Lemberg, Gonobitz, Pussnitz, St. Be-

nedikten, Radkersburg, GroB-Sonntag, Friedau.

Crocus veriius Wulf. Verbreitet durch Sudsteiermark bis fast in die

Gegend von Graz. Nurdlichste Standorte Krems a. d. Kainach, Voitsberg)

\) a. ,-». 0. p. 12.

^) Ver^^l. Paimn, neilra^e zur Konnfnis der VetrotalionsverhaUnisse Krains, lil.

1>. 126.

p. kl.

3) Vergl. IlKiNRicHKn in Mifr, d. iiatiiiw. Vcr. f. Slciurm. 1888, p. GUI.

4) Malv in Osferr. hot. Woch.-riMati II (1852), p. 230. und Flora von Sioieruiark,

r>) H.'itrajjo zur Flora der Un».rohun- Peltaus in XXXVI. Jahresber. d. Kaiser •

Franz Josef-fiyinnasiums in Peftau p. 6.

1

.*
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Wildon, Spiclfeld, lladkersburg. NGrdlich von dieser Linie Uill C. (dhi/loru.^

Kit. an seine Stelle.

7m gmniinea L. Sehr zerslrcut in Unlersleiermark. Nordgrenzc:

Uietzdorf, Neuhaus, Pultschacli, Ankenstein.

Orchis slmia Lam. Von Tomaschek ^) fur (]illi angefiihrt, fehlt in

Steiermark.

Ostnja rarpiinfolia Scop. 2) In den Kalkbergen Siidsloicrmarks ver-

breitet bis Wullan, Weitonstein^ Gonol»itz, Poltscliacb; ferner an den lliingcn

der Drau bei Marbur": und in der Weizklamm.

Castcuiea sailra Lam. Ein cbaraklcristiscbes Element der Laubwiilder

Sudsteiermarks und ganz sicber spontan. Die Nordgrenze vcrlauft liber

Ligist, Voitsberg, Graz, Gleichenberg; in grOBerer Menge tritt aber die

Kastanie erst in den Windiscben Biihehi und von da siidwarts auf.

QuercNS ccrris L. Tm unlersteiriscben Berglande vom Wotsch- und

Donatiberge an nicht sellen; nurdbcb davon bei Kapfenslein naclist Glei-

chenberg und bei Karlsdorf nacbst Radkersburg, letzterer Standort schon

in Ungarn.

Quercus lanuginosa Lam. Auf alien Kalkbergen L'ntersteiermarks

sudlieh der Drau; ferner auf Devonkalk bei Graz (St. Gotthard, Gusting,

'Mabutsch) in zahlreichen Formen.

Celtis a/fstralis L. Sehr sellen bei Cilli, Gairach, Montpreis. Bedarf

neuerlicher Bestatigung. Nach Muku^j bei St. Peter nacbst Marburg, hier

wohl nur verwildert.

Parictaria ramiflora Much. Nur innerbalb der Stadl Graz vereinzell.

Aristolochia pallida Willd. Auf den Kalk- und Di>lomitbergen des

Sann- und Savctales bei Tilffer, ROmerbad, Sleinbriick, Lichlenwald, und

nordlich davon auf dem Wotscb bei Poltscbacb.

Amaranthus jmMus BevL NachMuRR^) bei Marburg; wobl nur ein-

gescbleppt.

nur eingeschleppt.

defl

Ahine liniflora Heg. Nach Fkeischmann'') bei SteinbrQck. Fleisch-

MANN fuhrt zwar fur SteinbrUck und Sairor Alsine laricifolia an, da aber

gewiB auch dazu.

linifl

Moehringin Mahji Hayek. Endemisch in Mittelsteiermark im Gebiote

^) Verb. d. zool. bot. Ver. Wien V (1855), Abh. p. 75<.

2) Vergl. FrnxscH in Mitt. d. naturw. Vcr. f. Steiorm. (1904) p. 102.

^) Heutscbc boL Monatsscbr. 1891, p. 147.

*) Kbenda 1893, p. 9.

5) Vorb. d. zoob but. Ver. Wien III (1853) p. 295.

^>) Conf. Scliedae ad 11. exs. Austro-Hung. IV. p. 20, wo die IMliinze von Sava

^"^gogcben isl. Sava ist die naobste Sudbalui^^luliun nach Sagor.
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der miltleren Mur und dem Quellgebiet der Raab. Ich erwahne die.Pflanze

hieFj weil sie vielleicht mit ciner in Ostserbien gesaminelten Pflanze (i¥.

Bornyyiiilleri Anger ined.) identisch ist^) und nach brieflicher Mitteilung

K. Malys kiirzlich bei Jaice in Bosnien gefunden wurde.

Stellai^ia hulhosa Wulf. In schattigen Bergschluchten, sehr zerstreut

bei Cilli, Rosswein niichst Marburg, GroB-Florian, Eibiswald, Krems im

Kainachtale.

Cerasthim luiibrosiun W. K. In ganz Untorsteierniark ziemlich ver-

breitet, iiberschrcitet die Drau nur wenig. Nordgrenze: POssnitz, Marburg,

Wurmberg, Pettau.

Diantkus colliniis W. K. Im siidustlichen Steiermark bei Pettau,

Ankenstein, Sauritsch; auch bei Tiiffer.

D. harhatiis L. Gemein in uranz Slid- und in einem s^'oBen Teil von

Miltelsteiermark. Die Nordgrenze verliiuft iibcr Ubclbach, Wildon, Ehren-

hausen, St. Ruprecht, Gleisdorf, Weiz, Fehring.

D. inodorus (L.). Auf alien Kalkbergen Siidsteiermarks bis in die Sann-

taler Alpen. Nordgrenze: Sanntal, Schonstein, Weitenstein, Gonobitz,

Poltschach.

D, Monspessulanus h. In Steiermark nur bei Drachenberg. In Krain

am FuB der Sanntaler Alpen bei Stefansberg nachst Stein und im Kankertale.

Hayel In den Kalkvoralpen Siid-

steiermarks. Uberall in den Sanntaler Alpen, ferner bei Tuffer, Romerbad,

Weitenstein.

S, annulafa Thore. Auf Leinackern in Untersteiermark hier und

da, nur im Osten des Landes, nordwarts bis Gleichenberg.

S. viridifolia L. In schattigen Bergwiildern Sudsteiermarks sehr zcr-

streut und selten. Im Savetal bis Trifail, bei Glanzberg nachst Bad Neu-

haus, zwischen Poltschach und Windischlandsberg, angeblich noch am

Bachergebirge. Im Gebiete der Sanntaler Alpen nur in Krain im Feistritz-

tale bei Stein.

5'. nemoralis W. K. In Mittelstciermark weit verbreitet und haufig,

nuch noch im ganzen Murtale in Obersteiermark hier und da, in Unter-

steiermark viel seltener.

Paeonia mascula (L.) Angeblich an der kroatischen Grenze an der

Sotla^j. Trotz angeblicher Belegexemplare zweifelhaft.

Eranthis hiemalis L. Nach PixxOiM^) in Hainen Untersteiermarks.

GewiB irrig.

gewiB irrig.

foetidus L. Die Standortsangaben aus Untersteiermark sind

\) Vergl. Hayek in Verh. zooI.-Lot. Gos. Wien LII (1902) p. -149.

%) Vergl. Osterr. hot. Zeitschr. LV (1905) p. 429,

3) Vergl. JoscH in Jat»rb. d. naturh. Lantlesmus. von Kiirnton IX (1870) p.
63.

4) Maly, Flora von Steierm. p. 186.
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H. odorus W. K. In Siidsteiermark nordwarts bis Neuhaus, Rohitsch,

Windisch-Landsberg in Menge. NOrdlich von diescr Linie Irilt //. dume-

torum W. K. an seine Stellc.

H, atrorubeiis W. K. Im auRersten Siidosten der Steiermark gemein,

soweit meine Beobachtungen reichenj die vorige Art vertretend und stets

ohne diese auftretend. Die Grenze zwischcn beiden Arten vcrlauft iiber

Sauritsch, Windisch-Landsberg, l.ichtenwald.

Anemone trifolia I.. In ganz Untersleiermark bis ins Bacbergebirge

und bis Saldenhofen ; ferner in Obersleierniarkj an das niederOsterreicbiscbe

Verbreitungsgebiet
*) anscblicBendj bei St. Gallon; angeblich audi bei Aussee.

A, montana Hoppe. Nach Krasan^) in Unterstciermark sudlich der

Drau. Meiner Ansicht nach ist die siidsteirische Pflanze von A, nigricans

(Storck) Fritsch nicbt verschieden. Selbst in Krain tritt A. montana niir

ini Siiden im eigentlichen Karstgebiete auf und wird woiter nurdlicb durch

A. nigricans vertreten^).

Clematis flammnla L. Im unteren Drautal bei Pettaii, Ankcnstein,

Sauritsch. Die Angabe riihrt von dem sonst durchaiis verlaBlichen Geb-

HARD^j her; im Johanneumsherbar liegen Belege von Praesens und Rieg-

i-BR^), die freilich beide nicht sehr verlaBlich sind, Murmann^) erwahnt
die Pflanze nicht, obwohl er sehr viel in dieser Gegend gesammelt hat.

Die Angabe erscheint sehr unwahrscheinlichj kann aber nach dem Gesagten

doch nicht als zweifellos falsch bezeichnet werden.

Ranunculus millefoUatus L. Soil nach Maly^) am Bacbergebirge ge-

funden wordcn sein. In der »Flora von Steiermark^ fiibrt dann Maly
^ie Pflanze nicht an. Die Angabe ist natiirlich zweifellos falsch; die an-

geblicben Finder der Pflanze scheinen sich mit dem altcn llerrn einen

recht unpassenden Scherz erlaubt zu haben.

R' scutatus W. K. Auf den Kalk- und Dolomitbergen Sudsteiermarks
sehr zerstreut. Auf dem Leisberge bei Lichtenwald, dem Turjeberge und
Kopitnik bei Romerbad, dem Hum bei Tufl*er, in der Gipfelregion der

Merzlica bei Trifail.

Tludichnni foetidum L. Nur an den Ostabhangen der Lantschgruppe

^rdlich von Graz, besonders an der Peggauer Wand.
Epimedium alpinum L. Haufig im Savetal und im unteren Sanntale,

^^rdlich bis Gilli. Nach Maly 8) auch im Drautale bei Mahrenberg.

^J Vergl. Beck, FI. von Nieder-Osterreich p. 406.

2) Milt. d. naturw. Ver. v. Steierm. Jahrg. 1902, p. 300.

3) l\vLLiN, Beitnige zur Kenntnis der Vegetationsverh. Krains, 4. iFeft, p. 31

*) Verzeichnis der in Steiermark gcsammelten Pflanzen, p. 147.

5) Vergl. Maly, F1. v. Steiermark p. 180.

6) Beitrage zur Kenntnis der Pflanzengeographie Steiermarks.

7) Osterr. Lot. Wochenbl. 11 (1852) p. 130.
S) Flora von Steiermark p. 189.
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Thlaspi praecox Wulf. Sehr haiifig auf alien Kalkbergen Siidsteier-

marks bis Neuhaus, Weitensteinj GonobilZj Poltscliach, Robilscb. Die

Pflanzc dieses Gebietes isl ganz sicher identisch mit der Pflanze des Oster-

rcicbischen Karstes und von 1\ montanum L. durch die Form der Friichte

und die stets 2—Ssamigen Fruchtfacher, ferner meist durch den VVuchs

leicht zu unterscheiden ^]. Tit. montanum L. flndct sicli in Sleiermark nur

an der Grenze gegen NiederGsterreich bei Weicbselbodeny Mariazell und

Neuberg.

Dentaria trifolia W. K.^) In den Laubwiildern Untersteiermarks ver-

breitet, audi noch in Mittelsteiermark. Nordgrenze : Deutsch-Landsberg,

Schwamberg, Eibiswald, Luttenberg, GroB-Sonntag.

D. polyphylla VV. K. Mehrfach bei Cilli, ferner auf der Gora bei

Gonobitz und auf deni Wotsch.

I), digitata F.ani. Im Teufelsgraben bei Cilli, in neuerer Zeit nicht

wieder gesanimelt. Mit Sicherheit im Gebiel der Sanntaler Alpen im Feist-

rilztale bei Stein in Krain.

Sempervivum tedorum L. Nach Khasan (in litt.) spontan bei PraBberg.

Da nach Wettstein (mundl. Milteilung) i?. tedorum in wildem Zustande nicht

bekannt ist, durfte es sich wohl urn S. acuminatum Schott. handeln.

Sedum glaucum W. K. [S, hispanicum Jacq. et aut., ob L.?). w

den Kalkvoralpen der Sanntaler Alpen und Karawanken bis Windischgraz.

Fehlt im Sanntale unterhalb Cilli und im Savetal in Steiermark, findet sich

aber beim Mitalawasserfall gegenuber der Station Trifail.

Saxifi Gemein in den Sanntaler Alpen; auch bei

Riez, Prassberg, in der Iludna Lukna bei Wollan, bei Weitcnstein und im

Lindegger Graben bei Gonobitz, in Obersteiennark und auf der hoben Veitsch.

S. cuyieifulia L. Uberall in den Sanntaler Alpen und Karawanken

sowie im Cillier Berglande, nur auf Kalk. Nordgrenze: Windischgraz,

Wollan

Fhiladelphus pallidus Hayek, in Schneider, III. Handb. d. Laubholzkunde

p. 373. Nur in der Weizklamm bei Weiz, hier aber, wie ich mich durc»

Besuch des Standortes selbst iiberzeugt babe, ganz zweifellos voUig spontan.

Spiraea idinifolia Scop. Nur im siidlichsten Telle von Steiermark bei

Tuffer, Trifail, Steinbriick, Lichtenwald, Wisell.

S. ohlongifolia W. K. Fur die Standortsangabe Malvs^) »Pegga«*

liegen Belegexemplare vor. Jetzt ist die Pflanze dort nicht mebr zu finden,

jedenfalls war sie nur verwildert.

\) VergI, dagegen Khasan in Milt. d. nalurw. Ver. fiir Steiermark, .labrg. <-
'

p. 1 f>^ ii.

2) Da bei tJbersetzung der Dcntaria-kvim in die Gatlung Cardamine die ^"""^"^

klatur derselben viclfach geandert. werdcn muD, belialte ich hier die altgewohn »-

Namen bei.

3) Flora von Steiermark p. 244.
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Aremonia agrimonioides (L.j Nek. In Wiildern bis Neiihaus, Cilli,

POltschach^ Rohitsch; auch bei Gams niichst Marburg.

Spartiuui jiinceurn \u An Weingartenriindern in den Windiscbon

Biiheln nurdlicb von Marburg an niebrcrcn Slellcn; jcdenfalls ursjiriingbcli

gepflanzt.

Genista radiata (L.) Scop. Im Berglande Siidsteiermarks, besonders

auf den Berggipfebij und mil Vorbebe in einer Meeresbube von 800

—

1000 m
Auf dem Kuniberge bei Trifail (in Krain), auf der Saverschiie Gora und

der Merzlica, auf dem Turjeberge bei ROmerbad, auf deni Gosnik und

dem Pecounig bei Cilli.

G. silvcstris Scop. Die Angaben aus Siidsleieiinaik^j sind Irolz eines

iblicben Beleges irrig.

G. triangularis Kit. Auf den Kalkbergen Unlcrsteiermaiks verbreilet,

nurdlicb bis POltschach, Gonobitz, Weitenstein.

G. lasiocarpa Spach, In Untersteiermark zerstreut bis zum Drautal;

lerner ein weil nurdlicb vorgescbobener Slandort zwiscbcn Kircbdorf und

Trafuss nurdlicb von Graz auf Serpentin.

Laburnum Jacqninianuin Wettst. Sehr zerstreut durcb ganz Siid-

steiermark bis zum Siidabbang des Wotsch bei Pullschach und den Kosiak

bei Neuhaus.

L. alpinum (Mill.) Griseb. In den Sanntalcr Alpen bei Sulzbacb, bei

WOlIan und SchOnstein.

Cytisus Kitaibdii Vis. und C. diffusus Willd. feblen beide trutz Toma-

scHEKs gegcnteiliger Angabe^) in Sleiermark.

C. j)nrpw-eus Scop. Auf den Kalk- und Dolomltbergen Unlersleier-

marks sehr zerstreut, nordwiirts bis zum Wotsch bei POltschach.

Ononis natrix L. An der kroatischen Grenze bei Sauritsch nachst

leltau'*), Ein Belegexemplar ist vorhanden, trotzdem bedarf die Angabe
dringend neucrer Bestatigung.

Medicago Carstiniensis Jacq. Durch ganz Untersteiermark zerstreut,

noch auf den Hugeln nurdlicb von Marburg (Deutscber Calvarienberg, Pyra-

niidenberg, Schlapfen).

Trifoliuui Noricwn VVulf. Fehlt in Steiermark. Bei Judenburg, wo
''au5) die pflanzc angibt, komnit sie nicht vor, und die Kiihweger Alpe

'•egt in Kiirnten.

<) »Aus der Flora von Steiermark* (Graz 1896) p. 85.

2) Mai.y, Flora von Steiermark p. 24 7.

3) Verli. d. zool.-bot. Ver. Wicn V (1855), Abh. p. 763.
"lark p. 24^

Mai.y, Flora v. Steicr-

*) Praesens in Maly, Flora von Steiermark p. 24 S.

5) Flora von Steiermark p. 250.
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Trifolium patens Schreb. Durch ganz Untersteiermarkj nordwarts

bis Graz, aiif alien Wiosen gemein.

AnthylUs Jacqiihii Kern. Auf dcm Wotsch bei Poltscbach and dem

Donatiberge bei Rohitsch. Belege vorhanden, doch bediirfen die Angaben

neuerer Bestatigung.

Vieia pej^egrina L. Bei Cilli ^) wohl nur zufallig.

LatJfynfs aphaca L. Auf Ackern in Unlcrsleiermark bis in die Win-

discben Biiheln nicbt sclten, ab und zu auch bei Graz.

L. moiitanus Bernh. Die Nordgrenze vcrlauft fiber Deulsch-Lnnds-

berg, Stainz, Uadkersburg, GroB-Sonntag, Pettau.

Oeranium macrorrJiixum L. Feht in Steiermark und kommt auch in

Krain anscheinend nicbt vor^ sondern erreicht in der Gegend von Flitsch

im Kiistenland im Gebiet der Alpen seine Ostgrenze^).

Jjinum Narhonense L. In Steiermark' scbwerlicb , obwobi angeblich

bei Tuffer gesammelte Exemplare (allerdings von Praesens, dessen Angaben

fast alle falsch sind!) im Herbarc des Jobanncums zu Graz liegen.

L. tcmiifolium L. An sonnigen Kalkbergen Untersteiermarks. Die

Nordgrenze geht fiber PraBberg, Neubaus, Pultscbacbj Maria-Neustifl,

Rohitsch.

Diclamnm alhus L. Bei Stattenberg und auf dem Wotsch, auf der

Stenica bei Neuhaus und auf dem Hum bei TufTer.

Euphorhia fragifera Jan. Feblt in Steiermark. Die Angaben MxtYS^

beziehen sicb gleich den auf E, epitlnjinoides beziigUcben auf E. pohj'

chroma Kern. E, fragifera Jan. (i. e. E. epithymoide^ Kern.) findet sich

Tn Steiermark nur im

erst im sudlichsten Krain ^).

Rimnnus fallax Boiss. (i?. Carniolica Kern.).

Gebiet der Sanntaler Alpcn, bier aber hiiufig.

Cothivs coggygria Scop. Auf dem Wotsch und dem Donaliberge und

auf den Kalkliergen des Sann- und Savetales bei Tiiffer und Trifail.

Hypericum harhatum L. Bei Windisch-Goritz nachst Radkersburg,

ferner zerstreut im Drautale bei Marburg.
f *

Daphne alpina L. In den Sanntaler Alpen im Vellach - Tale in

Karnten (Krasan in litt.). Die Standortsangaben aus Steiermark (Cilb] )

wahrscheinlich falsch.

D. BUgayana Frey. An mebreren Stellen bei ROmerbad und Stein-

briick.

JIaequctia epipactis (Scop.) D. C. Tn alien Laubwaldern SiUlsteiernaarks

\) Maly, Flora von Steiermark p. 256.

2) Paulin in littoris.

3) Flora von Steiermark p, 75.

4) Vergl. Paulin, Beitriigc zur Kenntnis der Vegetationsverh. Krains I. P-
*^*-

5) M.VLY, Flora von Steiermark p. Ih.
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bis Wullarij Weitenstein, Gonobilz, Poltschachj Ankenstein, SauriUch, Friedau.

Ein nach Norden vorgeschobener Standort am lladlberg bei Eibiswald.

Astrantia Carniolka^\\\L Im Gebiel der Sanntaler Alpen verbreilet;

auch am rechten Saveufer bis Ralschacb. Die Slandorlsaneabe >Wolscb«

ist wohl irrig.

Sccuidix pecteii Veneris L. Auf Ackern in Unlersteiermark bis gegen

Radkersburg bier und da.

Trinia glaitca (L.) Dum. Bei Cilli und Neubaus'). Bcide Angabcn

schr unwahrscbeinlicb.
*•

Biqilciiriim aristatum Bartl. Auf Ackern bei Cilli nach Maly^). Wenn
uberhaupt jemals, dann nur voriibergebend eingescbleppt.

Tommashiia vcrticillaris (L.) Berlol. Durch ganz Siidsteiermark bis

an die Drau; noch am linken Drauufer bei Mar])urg.

Laserpitium pcitcedanoides L. In den Talern der Karawanken und

Sanntaler Alpen verbreitet; aucb noch in der Hudna Lukna bei AVullan. Die

Angabe Murks, daR diese Art bei Marburg vorkomme^), diirfle wohl auf

einem Scbreibfebler beruhen.

Fmximis orniis L. An buschigen Abhangen auf Kalk und Dolomit

durch ganz Siidsteiermark bis Windiscbgraz, Weitensleinj GonobitZj Polt-

schach; ferner noch am linken (nOrdhchen!) Drauufer bei Marburg.

Gentiana Tergcstina Beck. Auf dem Gipfel der Merzlica bei Trifail

in ca. 1000 m Meereshuhe im Friihling 1903 von mir entdeckt. Ein wcil

nach Norden vorgeschobener Standort dicser sonst bei Adelsberg die Nord-

grenze erreichenden Pflanze. In den Sanntaler Alpen findet sich nur typi-

sche G. verna L.

Omphahdes verna Much. In den Buchenwaldern Siidsteiermarks

nordlich bis Tiiffer zerstreut, wie bei Montpreis, Gairach, Lichtenwald,

Sleinbruck, ROmerbad. Soil bei Drachenburg fehlen^).

Pulmonaria Stiriaca Kern, Zerstreut durch ganz Mittel- und Sud-

sleiermark bis Zeiring, Jndenburg, Seckau, AHenz.

Cerinthe cdpina Kit. Kommt in den Sanntaler Alpen trotz gegenteiliger

AngabenS) nicht vor.

8ahiu sclarea L. Angeblich bei Lichtenwald und Marburg**;. Soil

auch bei Neustadl in Krain vorkommen ").'

^) Maly in Mitteil. dos nalurw. Vcr. Steicrm. 11 (4 864) p. U8.
2) Ukichardt in Verb. zool. but. Gos. Wien X (4 860), Abii. p. 7

3) Deulscbc bot. Monatsschr. IX ,4394), p. 4 48.

*) Graf in Mitt. d. naturw. Ver. f. SLcierm. Ill (ISC.o), p. 444.

S; DonrMANN in Steicrm. Zeitschr. 4 876, p. 6a.

«) Mau in Flora 4 8'.2, p. 255.
'^) Fi-Eisi:iiMA\N, IJbcrsicht der Fl. Krains p. 64.

24.

I
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Calaniintha grandiflora Mncli. In Steiermark mil Sicherhcil nur bei

Sulzbach; die anderen Standortsangaben (Cilli, Wolsch) sind fraglich.

Ilerndnwn pf/renaicuni L. Wachst nicht in Steiermark j am aller-

wenigslen an der kroatischen Grenze, wie Maly angibt^).

Glcchoma hirsuta W. K. Zerstreut in Untersteiermark bis Neuhaus,

POltschach, Slaltenberg.

Lamiiim orvala L. Verbreitet durch ganz Uniersleiermark bis Mar-

burg, POltschach, Maria-Neustift, Leskowetz, Ankenstein; ferner noch hier

und da um Marburg, auch am linken Drauufer am deutschen Kalvarien-

berge.

Stachys obliqua VV, K. GewiB nicht in Untersteiermark, wie Host 2)

und Maly 3) angeben.

Scutellaria altissimah. Bei Rann spontan^), auf dem Grazer SchloB-

berge verwildert.

ScopoUa carnioUca Jac(i, In Bergwaldern Siidsteiermarks ustlich von

der Sann bis Cilli, POltschach, Stattenberg. Maly-^) ziliert zu seiner ^Sco-

poHna atropoides Schult.« als Synonym: S. viridiflora Freyer, weshalb

wohl Fritsch^) ScopoUa Hladnikiana Freyer fur Siidsteiermark anfiihrt,

doch diirfte diese daselbst kaum vorkommen.

Verhascum floccosiim W. K. Im Sanntale zwischen Cilli und Stein-

bruck.

Scropludaria caiiina L. Verbreitet durch ganz Untersteiermark bis

Marburg, Wurmberg, Pettau, nicht aber am Bachergebirge. Soil sogar ein-

mal in der Raabklamm bei Guttenberg unweit Graz gefunden worden sein.

S. Scopolii Iloppe. Zerstreut durch ganz Siidsteiermark bis Windisch-

graz, Wcitenstein, Gonobitz, Marburg (auch nOrdlich der Drau), Radkersburg.

Veronica midtifida L. Auf den Kalk- und Dolomitbergen Untersteier-

marks bis zum Wotsch bei POltschach.

V. lutca (Scop.) Wettst. Nicht nur in den Sanntaler Alpen von der

Talsohle bis in die Hochalpenregion sehr hiiufig^ sondern auch iiberall bei

Trifail, Stein briick, Gairach, ROmerbad.

Digitalis hicrigata W. K. Auf dem Kamnik bei Greis und dem Ko-

tecnik bei Liboje nlichst Cilli, ferner bei Rohitsch.

Euphrasia cuspidata Host, In den Talern der Sanntaler Alpen m

1) Flora von Steiermark p. 127.

2) Flora Austriaca H. p. 169.

3) Flora von Steiermark p. 139. Auf Grand dicsor Angaben fiilirt wohl Krasa>

(Mitt. (I. naturw. Yer. f. Steiermark 1902, p. 299 St. sffhcrcmia Vis. fur Untersteier-

mark an).

4) Osterr. Lot. Zeitsclir. LII (1902), p. 131.

5) Flora von Steiermark p. 139.

6) Exkuraionsflora f. Osterreich p. 485.
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Steiermark, Karnten und Krain allgcmein verbrcitetj ferner in Obcrsleier-

mark bei Johnsbach^}.

Olohidaria helUdifoJia Ten. In den Sanntaler Alpen und auf den Kalk-

und Dolomilbergen Untersteiermarks bis zum Wotscb bei Pollscha<'h.

Aspenih aristata L. f. In den Talcrn der SannlakT Alpen, ferner bei

Sleinbriiek, TiifTerj auf dein Kaninik bei Greis nilcbst Cilli.

Asperula tawina L. Die Standoitsangaben aus Siidsteiermark^] sind

wohl irrig.

Galium an'statum L. f. 3Iil Sicberheit nur ini Gcbiete der Sannlak^r

Alpen; die Standortc bei Cilli und Neuhaus-'^) sind fraglich; bei Admont^)

kommt die Pflanze sicher niv-ht vor.

Scabiosa Hladnikiana Host. Auf den Kalk- und Dolomitberfxen bei

TufTer, Rumerbad, Sleinbriick, Trifail.

Campanula linifolia Scop. In Steiermark nur in den Sanntaler Alpen

beim Rinkafall. Die von Kuasan^) aus der Umgebung von Graz angegebcne

Pflanze geburt zu C. raccmosa Kras.^j.

C spicata L. Fehlt in Siidsteiermark. Die dafur gehaltene Pllanze

ist C. thyrsoidea L.

Phyteuma Halleri All. In der Voralpenregion der Sanntaler Alpen.

Biiphthalmum spcciosum Schreb. Bei Bad Vellach in Karnten, ob

f^pontan ?

Santolhm chamaecyparissus L. Kommt in den ostlichen Windiscbcn

Cuheln tatsachlicb an mehreren Standorten vor^), ist aber wobl ursprfing-

li*^h angebaut worden.

Homogyne silvcstris (Scop.) Cass. Durcb ganz Siidsteiermark bis in

die Sanntaler Alpen, nOrdlich bis ins Bachergebirge und zum Wotscb; ein

vorgeschobener Standort zwiscben Voitsberg und Lobming^j.

Carduus collmus W. K. Angeblich bei Cilli ^). Wenn iiberhaopt je-

n^als, nur zufiillig eingeschleppt^).

Centaurea solstUialis T.. In Steiermark nur sehr selten voruber-

gehend eingescbleppt.

^) Vergl. Wettstein, iMonographie der GatUmg Eitphrasia. p. 2-i8.

2) Vergl. Maly, Flora von Steiermark p. 117.

3; Maly, Flora von Steiermark p. HO.

J)

fier. d. deutsch. hot Ges. U\ (1885) p. 374.

^) Vergl. Wn-ASEK in Ahli. d. zool.-bot. Ges. I. 3, p. :U.

^) Vergl. Maly, Flora von Steiermark p. 89.

7) l^oMiMcus in Milf. d. nalurw. Ver. v. Sioienn. 1890, p. 1S5.

8) ToMAscHKK in Verb. d. zool.-bot. Ver. Wien V (»855), p. 712.

^^
^; Cirsium CarnioUcum Sco])., das nach Khas.vn tMilt, d. nalurw. Vim*, f.

'*^'erm. 1902, p. 2081 sich in Steiermark nur sudlich dor Drau findon soil, ist in Uher-
eierinark

(Knn.^talor Alpen; viel luiufrger.
^
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C. caleitrapa L. An der kroalischen Grenze bei Friedau, Polsterau
)

Lovrecan.

Cf

C. Fritschii Hay. Auf den Kalk- und Dolomitbergen, nordlich bis

Woitenstein, Gonobitz, Pultschach.

Picris echiokles L. Maly^] auf Ackcrn bei Gilli. Iluchstens zufallig

einyeschleppt.

Lactuca perennis L. Auf den Kalk- und Dolomitbergen des Sann-

und Savetales bei Gilli (?), Tuffer, Steinbruck, Reichenburg, Wisell.

Crepis incarnata Tsch. Die Standortsangabe »Cilli«2) ist unrichtig.

Leontodon saxatilis Lam. Ganz gewiB nicht auf dem Eisenerzer

Ileichenslein, wic Fijrstenwarter^) angibt.

Nach Krasan^) ist es die Draulinie, welche als Nordgrenze fiir die

Mehrzabl der der siidlichen Steiermark eigentiimlicben Gewachse angesehen

werden muC. Wie obige Zusammenstellung und ein Blick auf die bei-

gegebene Karte zeigt, kann dicse Bebauptung nur ganz im allgemeinen

GiiUigkeit beanspruchen. Genau genommen errcicht die Mehrzabl der in

Rede stehenden Pflanzen ibre Nordgrenze an einer Linie, die iiber Windisch-

graz, Weitenstcin, Gonobitz, Poltsehach zieht. Diese Linie hat auch eine

eologische Bedeutung, sie stellt namlich die Nordgrenze der ganz Siid-

steiermark einnehmenden Kalkberge dar, denen sich dann nordwarts das

aus Urgestein bostehende Bachergebirge und die Tiefebene des Pettauer

Feldes anschlieBen. Eine ganze Menge von Arten erreicht aber auch diese

Linie nicht, sondern macht noch wciter siidwarts halt; bei einigen anderen

Arten verlauft die nordlichc Verbreitungslinie cine groBe Strecke entlang

der Mur, um dann nicht weit von Graz nach Westcn umzubiegen.

DaB die Voralpenpflanzen der illyrischen Hochgebirge und der Sfld-

ali)en in Steiermark grOBtcnteils auf Kalksubstrat beschriinkt sind, ist nichts

sonderbares, sind doch die genannten Gebirge fast durchweg aus Kalk-

steinen aufgebaut und beherbergen dcmnach eine kalkholde oder kalkstete

Flora. Die meisten dieser Voralpenpflanzen habon innerhalb Steiermark^

ihr Verbreitungszenlrum in den Sanntaler Alpen und Karawanken^) und

dasselbe erstrockt sich ostwiirts durch das Gillier Bergland. Ihre Nord-

grenze bildet viclfach die oben skizzierte Linie Windischgraz-Poltschach,

doch erreichen manche derselben, Allium ochrokiicitm ^
Sediim ghiicu^^h

Saxifraga cimeifolia, Veronica lutea, das Matzelgebirge (Wotsch un

Donatiberg) nicht. Fast alle diese Arten sind bis in die Taler herab ver-

\) Flora von Steiermark p. 108.

2) Maly, Flora von Steiermark p. 107.

3) Ostorr. hot. Wochenbl. Ill (18">3), p. 214.

4) Mitt. d. naturw. Vcr. f. Stciorm. 11»02, p. 2H8.

5) Zu diesen ist die Ovceva (Uschowa) und der Ursidaberg bei Windiscligraz
zu

!

rechnen.

>;^;
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breitet, wie aiich andere daselbst verbreitele Alpen- und Voralpenpflanzerij

z. B. PotentiUa caulescens L.^ Primula auricula L., Saxifmga ino^ustatn

Vest. u. a. Eine hiervon ganz verscliiedene Verbreitung zeigen Ranunculus

sciitatus und Scabiosa Hladjiiliana ^ die beide den Sanntaler Al])en und

Karawanken fehlen und auf die Kalk- und Dolomitberge des unteren Sann-

und Savetales beschrankt sind, ebenso verhalt sich auch Genista radiata

(L.) Scop. J die bisher nur in huheren Regionen (zwischen 700 und loOO m]

und mit Vorliebe auf Bergspitzen gefunden wurde.

Ganz eigentiimliche Vorkommensverhaltnisse zeigen die in Untersleier-

niark vorkommenden mediterranen Typen. Scrophularia canina ist zu

einer verbreiteten Ruderalpflanze geworden, auch LatJnjrus aplmca und

Cynosurus echinatus wurden durch die Kultur verbreitet. Die iibrigen

Mediterranpflanzen zeigen in Steiermark alle nur cin auf wenige Standorte

beschranktes A'orkonunen, \vie das ganz isolierte Auftreten von Clematis

flammula an der unteren Drau und das von Rusciis aculmtns bei Rohitsch.

Ceterach officiiiarum findet sich einerseits an Weingartenmauern an der

kroatischen Grenze, also an ganz ahnUchen Standorten wie in seiner

eigentlichen Heimat, andrerseits aber nahe der Spitze des 771 m hohen

Kotecnik, und in analoger Weise findet sich Asphodelus dihus auf der

Merzlica in einer IlOhe von 1000 m. DaB diese Vorkommnisse Relikte sind

aus einer friiheren warmeren Periode, wahrscheinlich der aquilonaren Period

e

nach der Eiszeit darstellen, ist ja zweifellos, warum aber diese beiden Arten

sich gerade auf zwei ziemlich hohen Berggipfeln erhalten haben, ist nichl so

sicher zu erklaren. Asphodelus steigt ja auch im Karstgebiete ziemHch

hoch im Gebirge an, aber es ist denn doch ein Unterschied, ob eine

l^uanze in ihrer eigenen lleimat vom Tal an in habere Regionen steigt,

Oder ob sie sich in einem fremden Gebiete, wo sie als termophiles oder xero-

philes Element genug ihr anscheinend zusagendere Standorte finden kunnte,

gerade an einem der hochstgelegenen Punkte erhalt. Ich kenne den

^tandort von Asphodelus alius aus eigener Anschauung und muB sagen,

daB er gar nicht so besonders geeignet fur eine Asphodelus-kvi scheint.

^s ist eine steile, nach unten sich in einen gegen Hrastnigg herabziehenden

^f^^^"
verlaufende, sudseitige, etwas feuchte, grasige Mulde, wo etwa

Exemplare der Pflanze, teils einzein, teils in Gruppen stehen und ihro
200

Wurzeln^ — -„ — ,_ .. —
^ ^

wacht den Eindruck, als ob der Asphodelus hier durch einen reinen

^ufall sich im Kanipf urns Dasein behauptet hatte, denn besonders zu-
sagend scheint mir der Standort fur die Pflanze nicht zu sein. In Krain

^ erschreitet Asphodelus albus die Nordgrenze des eigentlichen Karstes

^^gends^). Bei Ceterach ^ als einer ausgesprochenen Felsenpflanze, ist das

-
^^f. Paulin, Beitriige zur Kenntnis der Vegetationsverhaltnisse Krains I, p, 2i.

^otanische Jahrbticher. XXXVII. Ba. 24
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Vorkoininen auf eineni Berggipfel minder liberraschendj iiuinerhin ist diese

Ubereinstimmung iin Auftreten auf einem isoliertenj so hocli gelegenen

Standort beinerkenswert.

Auch die Mehrzahl der in Unterstciermark verbreiteten Vertreter der

siidwestpontischen Flora, sowohl die Bewohner des Karstwaldes als die

der Karstheide, sind daselbst auf Kalksubstrat beschrankt. Es ist dies

darum merkwurdig, weil naanche dieser Arten in sudlicberen Gebieten

keineswogs alle kalkstet sind, sondern auch auf anderem Substrat sich

finden, Krasax^) erklart diesen Umstand damit, daB einerseits der Kalk

als guter Warmeleiter fiir diese therniophilen Elemente der geeignetste

Untergrund ist, andrerseitSj daB der Kalk auf den Stoffwechsel sehr an-

regend wirkt. So fraglich diese zweite Deutung scheint, so ist die erste

Erklarnng ganz gewiB nicht von der Hand zu weisen. Aber ich glaube,

daB noch ein weiterer Grund zur Erklarung dieses I'mstandes herange-

zogen werden niuB, namlich der, daB in nurdlicheren und feuchteren

Klimaten der Kalkboden die geeignetste Unterlage fiir Xerophyten darstellt.

Auffallend ist es znm mindesten, daB gerade jene iliyrischen GewachsCj die

in Sleiermark die Nordgrenze des Kalkgebietes wesentlich iiberschreiten,

ausgesprochen hygropliile Pflanzen sind, wie Dentaria trlfolla^ Stellana bid-

hosa^ Erytltroniiwi dens canis^ Tanius coimnunis und auch Castanea^ wah-

rend sich unter den auf Kalksubstrat beschrankten zahlreiche Xerophyten

finden^ wie Genista triangularis^ Cytisus pitriyureiis^ Linum tenuiflorum J

Fraxinus oruus^ Veronica midtifcla^ Centaurea Fritsddi usw. Es kann

freilich nicht geleugnet werden, daB auch manche Arten, die gewiB nicht

als Xerophyten betrachtet werden kOnnen, sich nur auf Kalk finden, z. B.

Hacquetia epipactiSj Epimrdium alpinnni^ Onrpludodes verna u. a., doch

schcinen diese wirklicli kalkstete Pflanzen zu sein.
t

Im allgemeinen kOnnen wir also sagen, daB unter den siidlichen

Florcnelementen in Unterstciermark Mediterranpflanzen sich nur an einzel-

nen Standorten als Ilelikte aus einer wiirmeren Periode fmden, wahrend

die Voralpenjtflanzen der Sudalpen und iliyrischen Gebirge grOBtenteils

durch das ganze unter-steirische Bergland, soweit dasselbe aus Kalk be-

stehl, verbreitet sind. Die iliyrischen Florenelemente sind vielfach eben-

falls auf Kalksubstrat beschrankt und reichen gleich letzteren groBenteils

bis zu einer von Windischgraz, iiber Weitenstein , Gonobitz, Pultschach

zichenden Linie, w^elche eben die Nordgrenze der untersteirischen Kalk-

berge bildet, manche derselben aber iiberschrciten diese Linie urn ein

betrachlliches uud reichen vielfach bis an den Lauf der Mur im ostlicheOy

bis in die Gegend von Voitsbcrg im westlichen Mittelstciermark. Das ganz

aus Urgestein bestehendo Bachergebirge ist arm an siidlichen Typen^ hin-

gegen fmdet sich auf demselbeu nicht selten ein Burger der siel)enl)urgi-

^
^

1; Mill. d. naturw. Ver. f. Steierm. 1902, p. 319.
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schen Flora, namlich das audi sonsl hier und da in Untersteiermark auf-

tretende Hieracium transsilvanicum Schur. Von solchen siebenbiirgischen

Pflanzen beherbergt Steiermark bekanntlich noch z\Yd weitere, namlich

Alyssum transsilvanicum Schur und Dianthus tenuifolias Schur. ^) und

ahnliche uslliche Anklange zeigt sogar die sleirische Alpenfloraj die durch

das Auftreten von einer Reihe von Karpalhenpflanzen [Ranunculus crcnatus

W. K., Saxifraga Wulfeniana Schott, S. hieracifolia W. K., Viola alpina

Jacq.j V. sudetwa' AVilld., Anthemis Carpatica_^i\\A.) ausgezeichnet ist.

1) Vergl. Preissmaxx in Osterr. Lot. Zeitschr. XXXV (1885), p. 262 und in Mitt. d.

naturw. Ver. f. Steierm. 1890, p. GXII.
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Dem eigenUichcn Puiikt meinor Einsprachc weiclit IIlbeu liicr voIIsLandig aus.

Icli Iiabe behauptet, daG die von mir boobachlelo Ilcvca, welchc von don EinM^ohncrn

Itauba genannt wird dann nicht zii H, liUea cuncata Hub. gehoren konne, wenn

H. lutea der Haupterzeuger des Kautschuks am Rio Negro sein soUe.

In der Arbeit zum Tropenpflanzer Iiabe ich dann nocli hinzugefiigt, daG, wenn

die Itauba "wirklich mil IL lutca cnneata identisch sei, letztcre walirsclioinlich oinc ncue

Art darstellc. Nun icb babe ja voUkommon rochl ^ehabt, denn die fragliche Ilcvca ist

in der Tat zu cinor selbstiindigen xVrt Ilcvca cuneata Hub. erhobon wordcn. Die VAn-

wendung IIuiiEiis, daC //. cuncctta und H. peruviana zur Gruppc Lideac gehoren, ist

vollstandig unwesentlichj denn die Serie Liiteae bat ja vorher nicht bestanden und ist

erst jetzt gcgriindet worden.

Ich habe nach Moghchkeit die von mir gesammelten Arten nach gutem Verglcichs-

material zu ermitteln gcsucht, aber ich habe es entschicden abgelehnt, ncue Arten nach

bloBen Blattcxemplarcn zu bcsclu'ciben, weil man dazu Icicht nur Konfusion in die

Arten hineinbringt, so daC die moisten Arten njanchcr Gattungen, z. B, Ccropia^ nicht

mchr bestimmt wcrden kunncn,

Zu der Behauptung, daB II. lutca, IL cuncata und die Itauba zu ciner Art ge-

horen, habe ich aber im Intercsse der Kautscliukfrage unbedingt Stellung nehmcn

miissen, denn nach Hubeus fruherer Aul'fassung wiirde der wichtigste Kauiscluikprodu-

zent vom Rio Negro und der Krzeugor cines schwachen Kautschuks von den siidhclien

Nebentlussen in einc irrtumliclie Art zusammenfallon.

H. Bentliamiana MiilL Arg. von dieser Art erhiclt das Museum Goeldi Blatter vom

oberen Orinoko.

S. Duckei Hub. n. sp. wurde von A. Ducke am untercn Yapura mit Bluten ge-

sammclt.

H. paludosa Ulc soil der vorhcrgehcndcn Art sehr nahe stehen.

//. rifjidifola Miill. Arg. wurde von A. Ducke am mittleron Rio Negro mit Biuton

gefunden. Die Excmplaro sollen schon mit neuen Blattern versehen gowesen sein,

wahrend das Originalexemplar vom botanischen Museum zu Berlin nocli mit den alien

rn, almlich wie bci IL nigra, bliihl.

Serie 2. Intermediac. IL minor Ilcmsley wurde von A. Ducke am mitllcren

Rio Negro gcsanmiclt.

IL microphylla tile soil mil dor vorigen Art nahe vcrwandt sein, aber sicli durch

<'ie Fruchte untcrscheiden.

//. I^andiana Hub. n. sp. wurde von E. Rand bei Pebas in Peru ohne Bluten ge-

sanimelt.

ff. brasilicnsis Miill. Arg. zu dieser wird einc neue Varietal IL brasilitmsh var.

^^ylosa Hub. nov. var. diffcrt a typo dylo hrevi evoluto, aufgestellt.

Serie 3. Obtusi florae. IL Spraceana Miill. Arg.

n, similis Ilemsley, von der bisher die Ilerkunft unbekannt war, hat IIibku von

^- HucKE, welcher sic am unteren Yapura gesammelt halte, erhalten,

-ff discolor xMiill. Arg.

H. paticiflora Miill. Arg.
Als Species incertae scdis werden noch angefuhrt IL nitida Miill. Arg., //. riridis

Hub. und IL Kunthiana Hub.
2um SchluG wird noch die geograpliische Verbreitung dor 7/crca-Artcu nach don

verschiedcnen Grupi)en bohandelt. IIuheh gibt verschiodene Erwoiterungen und Aiigaben

liber das Vorkommen von Ilevca hrasiliensis zu dem allgemeinen Enlwurf des Referentcu
|"i Mundungsgebiet des Amazonenstromes, das er hesonders gut kennt. Nach ihm ver-

''^'itet sich //. brasilicnsis nach Norden bis an die Grcnze von Franzosisch -Guyana
"^a iiu Siiden wird noch nordwestlich vom Staate Maranliao Paragummi gewonnen.

I^otanische Jahrbucher. XXXVII. Bd. (2)
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Auch die Frage des Yorkomiuens von //. brasiltoisis auf dcr Terra firme im Siidweslen

dcs Gcbietes wird beriihrt, und Huber ist hier auch der Meinung, daB es sich um eine

bcsondcre Spczics handelt Ich kann hier nicht iimliin, die Ycrmutung auszuspreclien,

daG viellcicht die H. janeirensis^ welche doch von H. hrasiliensis verschieden zu sein

scheint, die fiagliclic Art ist. Wiirdc sicli dies bestatigon, so miiCte der Name, so

unpassend or aucli ist, beibchallcn wcrden. Die Angabcn der Einwohner haben sich

niir inimer als hochst unzuvcrlassig erwiescn und man kann in violon Fragcn nur zu

einer Entscheidung komnien, wenn man eine Anzahi Indizicn hat, die fiir die Sache

sprechen.

Von mir sind die Verschicdenheiten eincs nordhchen und eines siidlichen Teiles

dcr Ilylaea, die sich auch durch verscliiedenc IZcrm - Artcn auszcichnen, hervorge-

hobcn worden. IIuber suclit nun nachzuweiscn, daC eine solclie Einteihmg falscli

sci, \veil die Ilevca-Xvio^n auf beiden Ufern dcs Amazonenstromes diesclben seien. Nun,

ich habe nirgends behauptet, daB der Amazonenstrom selbst die Grenze dicser Gebiete

bilden solle, da ich recht gut weiC, daB Fiusse nieraals natlirhche Grenzen abgeben.

Das siidhche, groCere Gebiet umfaCt nacli meinen Auseinandersetzungon mcistens bcide

Ufer des Stromes, demi ich habe darauf liingcwiesen, daB //. brasiliensis sich nirgends

weit vom nordliclien Ufer des Amazonenstromes zu entferncn scheine. Da ich erwahnt

habe, daB sie im Unterlauf der Fiusse von H, Spriiceana beglcitet wird, so ist auch

da der Vorwurf unberechtigt, ich hatte das Vorkommen letzterer Art nur auf das siid-

hche Ufer beschriinkt.

Das Florengebiet der Ilylaea ist in den Hauptzugen ein uberall zusainmenhangcn-

des und durch gemeinsamen Charaktor ausgezeichnetes, aber es lassen sich immerhm

Unterabteilungen aufstellon. Eine solche ist aber die in ein nordlicheres und siidlicheres

Gebiet. Die Grenze dieser Gebiete wurde in der Nahc des Aquators mit einem groCen

Bogen nacli der Mundung des Rio Negro liegen. Klimatischc, es herrschen entgegen-

gesetzte Jahreszeiten, und zum Teil auch geoloi^ischc Unterschiede zeichnen diesen Teil,

dem sich auch Guyana anschlieBt, aus. In dersclben Weise sind auch die Floren aer

Abhange der Anden Kolumbiens und Porus recht verschieden.

Eine scharfe Grenze laBt sich hier naturlich nicht Ziehen und zweifellos gehendie

verschiedenen Hevea-kvi^n ofter in einander iiber, als es bis jetzt festgesetzt ist. Von

den vier Arten //. hrasiliensis, giiyanoisis, Spruccana und discolor aber, die IKbeR

fur beide Ufer angibt, gehen H. hrasiliensis und Spruccana in das nordliclie Gebicl

nach mcinom Sinne, so weit bis jetzt feststeht, nicht uber. Auch K giiijanensts

Miindungsgebiet des Amazonenstromes ist nur als ein vorgescliobener Posten aus Guyana

zu belrachten. Was nun H. discolor am unteren Madeira betrifft, so kann einma

dieses Vorkommen wirklich bestatigt sein oder es ist auch der Fall moglich, da6 von

RiEDEL unvollkommen gesammeltes Material eine Verwechslung veranlaBt hat. Ich kann

nur so viel bebaui)ten, daB Kautschuk von K discolor, dessen Ernte ja auch eine ganz

anderc Methode beansprucht, am Madeira im groBen nirgends gewonnen wu'd.

stiitigt sich aber das Vorkommen von II discolor am Madeira, so ware es dadurch zu

crklarcn, daB verschiedene Nebenflusse typische schwarze Fiusse sind, dercn Flora un-

geniein der des Rio Negro gleiclit. Hier nahern sich auch die von Suden vorgeschobencn

Campos und die von Norden am Rio Negro auftretenden am moisten.

In pflanzongeograpbischen Darstellungen konnut es nicht auf Kleinigkeiten »

son<Iern auf ein richtiges Erfassen dor Ilauptzuge. Es ist daher sehr zu wQnscien^

<UiB dor Verfasscr mehr sein Augenmerk dun wesenlliclien Talsachen zuwcnde, als

^^

er cine Polemik mit alien mogliclu'ii, hervorgesuchten Spitzfindii:kcilen gogcn den
^^^

im

Ienten richtet, und nur zu bedauern ist der unverkennbar personliche Cbarakter s

An-rifFe. E. Uf^E
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Huber, J.: Materiaes para a Flora amazonicaj Bolctim do Musou Goeldi

vol. IV, p. 510—619.

GefiiCpflanzen, welche am unteren Ucayali und in den Pampas del Sacramento in

den Monalen Oktober bis Dezember 1898 vom Verfasser gesammelt und beobachfet

worden sind.

Das Ergebnis dieser Reise waren an 300 hicr angcfiihrte Spczies mil circa 'lO als

neu beschriebenen. Die Bestimmimgen sind in Europa (1900—1901) mit Untorstulzunfr

namhafter Fachgelehrten ausgefubrt worden. Dieser Umstand spricht cntschiedcn fiir

den Wert der Arbeit, wenn man bedenkt, wie schwierig systematische Aibcilcn in fremden

Landern obne Vergleichsmaterial und umfassende Literatur auszufiihren sind. Obwubl
HuBEu in ahnlichen Gebieten \Yie der Referent gesammelt liat, fallen docli die neucn

Pflanzen boider Sammlungen seltcn zusammen und dies mag als ein Beweis goUcn, wic

reich diese Gebiete sind. Es konnon in folgendem nur die neuen und seltenen Pilanzen

auf^efiihrt werden : (? r

a

m in eae: Pariana may7ieyisis Hub. n. sp. ; Araceae:
Dieffenhachia gracilis Hub. n. sp.; Gommelinaceae\ Floseopa elegans Hub. n. sp.;

Amaryllidaceae: Eticharis narcissiflo7'a Unh. n, sp,; Musaceae: Hclieonia stricta
Hub. n. sp.; Zingiberaceae: Dimcrocostiis elongafus Hub. n. sp.; Marantacea e\

Calathea Co7itamanensis Hub. n. sp., C.lactevirens Hub. n. sp., C.aberrans Hub. n. sp.,

C.Sophiae Hub, n. sp. ; C.ticayaliyia Hub. n. sp. ; Piperaceae: Pipernigi'opunetatinn

C. DC. n. sp.; Polygonaceae: Triplaris longifolia Hub. n. sp., T. fulca Hub. n. sp.;

Anonaceae: Oimtteria ueayalina Huh, n. sp.; Leguminosae: R'owfieopsis ucaya-

lina Hub. n. gen. et sp.; Dr. Harms, Spezialist dieser Familie, bait die Aufstellung dieser

Gattung fur gerechtfertigt; Desrnodium hinatum Hub. n. sp., Centrosema roseiim Hub.

n. sp.; Rutaceae: Ciisparia iicayalina Hub. n. sp.; Malpighiaceae: Stigma-

P^ttum maynense Hub. n. sp.; Hippocrateaceac: Salacia corymbosa Hub. n. sp.;

Sapindaceae: Paullinia echinata Hub. n. sp. Untcr dcmsclbon Namen ist zu glciclicr

Zeit eine Art von RADLKOFEit beschrieben worden, die, wie es scheint, trutz cinigcn Vcr-

schiedenheiten in den Diagnosen identiscb ist. Da die Arbeit im Boletim do Museu

Goeldi einen Monat friiher crschicncn ist, so muC Hubeu als Autor erhalten werden.

Malvaceae: Malvaviscics [^) mayemis Hub. n. sp.; Oiittifcrae: Vismia suhcuncata

Hub. n. sp.; Passifloraceae : Pass/flora skiantha Hub. n. sp.; Melasto77iaccac:

Clidemia graciliflora Hub. n. sp.; Ooiofheraccae: Jussiaea Michelii Hub. n. sp.

;

Verbcnaeeae: Pctrea 77iaycnsis Hub. n. sp. ; Solaiiaceae: Solamim Ghodatia7iinn

Hub. n. sp., S. coco7iilla Hub. n. sp., S. lei(Copogo7i Hub. n. sp., S. Barhc7janum Hub.

"•sp.; BignoTiiaceae: Arrabidaea Schwnanniana Hub. n. sp., A,{?] bita'nata Hub.

0- sp., Jacaranda intermedia Hub. n. sp.; Acanthaceae: Steirosanchexia scandcns

Lindau, diese ncue Gattung ist von Hcber zuerst aufgefunden worden; Ruhiaceac:
Paliconrea subspicata Hub. n. sp., Faramca congcsta Hub. n. sp.; Gucurbitaccac:
Mso77iitra peruviana Hub. n. sp. ^ Ule.

^luck, H. : Biologische und morphologische Untersuchungen uber Wassor-

und Sumpfgewachse. L Toil: Die Lebensgeschichte der europiiischen

Alisrnaceen. 312 S., 25 Textfigiiren, 7 lithographische Doppeltafcln.

~ Jena (G. Fischer) 1905. Jl 20.—.

Als Beitrag zur experimentellen Organograpbie ist dies Bucli K. Goerei. gewi.lmet.

f^s stent sicb die Aufgabe, die Formen-Plastizitiit der ouropaiscbon Alismatacoen, von

7"'"*^" nianclie Beispiele den Floristcn und Morpbologen gewissormiiCen gele-ontlicb

^^gst bekannt geworden waren, zum erstenmal im Zusannnenliang und auf Grund
*rationeller Kulturvcrsuclic^ 7X\ schildorn. Verf. verfabrt dab<M mit vorbildbcber Griind-

(2*)
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lichkcit; neben selir umfangrciclien Kiilturcn Iiaben ihiu vielc Bcobachlungcn in frcicr

Nalur und eingehendo Ilcrbarsludien das Material zu seinen Ergcbnisson geliefort.

Bci don Alismataceen gibt es — konstitutionell — zwei Blaliformen: das un-

dilYerenzierte lineale Blatt und das gestiolte Spreitenblatt. Beide sind an die verscliie-

denslen Medicn anpassungsfahig, sowohl zuin Wasser- wie ziim Lui'tleben taiiglich und

dabei zu vielen Umbildungsprozessen befiibigt: Landformen, Seichhvasserformcn,

Schwiuimformen und AVasscrfornicn sind die vier vom Verl. untcrscliiedoncn Kalegorien.

Jodc wird durcli eine Blaltform bezeichnct, die fiir sic bcsonders charakteristiscli ist:

die Land form durch das Luftblatt, das entweder linealisch undifferenzicil ist odcr

aus Sticl und Spreite bestcht; die Schwimmform durch das Sch wimmblatt, dcssen

Siiel untergetaucht ist und dosscn Spreite dem Wasserspicgel aufliegt, die Seicht-

wasscrform durch das * Luf tblatt«i), bei dem dcr Blattstiel mehr oder minder hoch

voin Wasser umspiilt ist und die Blattsprcite in die Luft ragt, die submerse Wasser-

form durcli das Wasserblat t, das lineal, zart und durchschcinend ist.

Bedingt sind diesc Formcn dcr beidon Blatt-Typen wesentlich durch auCcre

Mom en te , namentlich die Wasser-Tiefe. Dicso aber ist natiirlich cin zusainmcn-

gesetztcr Faktor, in dem sich Bedingungen des Wassers selbst, des Druckcs, des Lichtes,

der Warmc kombiniercn. Jede Form liat cin konsiitutionolles Optimum ihrer Bedin-

gungen, bci desscn Vcrwirklicliung sic ihrc bcste Entwicklung gcwinnt. Bei "\er-

schicbungen erlahrt sic Ilcnnnung und iindcrt sich entsprechend ab. Die Stufenfolge:

Luftblatt, »Luftblatt«, Schwimmblalt, Wasserblait cntsprichL cincr zunchmenden Wasser-

tiefe und abnehmciulcr Lichtzufulir.

AIs cinziges >inncres€ Moment der Gcstaltbildung bctrachtet Verf. fiir die unter-

suchtcn Artcn das der PJlanze »je\veils zur Verfiigung stehendc Quantum an Reserve-

stoffen, das jcwciligc Baumaterial«: ein geringcs Quantum begiinstigt die Eutwicklung

des Bandblattcs, ein bedeutcndes bcfordert das Spreitenblatt.

Si)ckulativ liiGt sich als altester Blatltypus dcr Alismataceen das Bandblatt be-

trachtcn, als zweiter die lanzclLliclie odcr langliche Spreite etwa vun AHsma gramim-

folium und Echinodoras ranuncuhiilrs, als drittcr die breit-clliptische scharf ab-

gesetzte Spreite [Elisma natans), als \icrter das Blatt mit Ideinem Ausschnitt an der

Basis dcr Spreite, als iunftcr das licfausgebuchtetc »nyniphaaccenartige< Blatt, wie es

elwa Caldcsia paruassifolia besitzt, endlicli als sechstcr die pfeillormige Spreite von

SagiHaria-

Fur die zahlrcichon Einzclhcilen dcr KuRuranstcllung und ihrer Ergebnisse muB

auf das Original vcrwiesen werden. Es sci iur den spczicllcn Systcmatikcr noch be-

inorkt, daC Cluck von den ilim vorgekommencn Formcn einc iibersichtliche
/Aisaninien-

stellung mit lateinisclicn Diagnosen und Synonymik hcifugt. ^''
^^^^^^'

Kraus, G. : Aus der Pflanzcnwelt Unlerfrankens. IV. Ancmometrisches

vom Krainbcrg bci Gainbacli. — S.-A. aus Verb, des phys.-med.

Ges. zu Wilrzburg. N. F. Bd. XXXVII, 119—158, T. I- IV.

I»ic Untersurhungcn des Verf. wolitcn durch ffcnauc Mcssungen mit Roiunso>s

Schalcnkrcuz-Ancmometer exakt die WuidverhaUnisse cincs Bcobachtungstcrrains
El \ ^

mittein urul ibre Beziehung zu den Erscheinun'^en seiner Vegetation fcststellcn.

gewahllc Gclande licgl am KalbcnsteiUj iliO m iibcr dem Maintal, und bestem

Wcllcnkalk. Es gliedcrl sich in Plateau, Fels- und ncrolllelinc und in Gcliangescliu ,

CO wurde sicli elwa der Kategorie dcr ^Steintrift dcr Kalkberge* (Oiiuue) zurec me

\) Verf. untcrsclioidct es von dem Euftbhilt der Lauillorm diircbgehends nur^ ^Ji"^^

die r.nnsefuCchen; diesc groBc Unbcquemlichkcit wiire wohl besscr durch einen eigt?

Terminus bescitlLH wordcn.
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lassen. Floristisch hat es seit alters durch Reiclitum und Eigenart der Tflanzendecke

einen gulen Ruf,

4. Am Randc dcs PI a. tea vis Hegt die Linie sliirkster Windwirkung, Da-

her die stdrksten Wirkungen auf die Pllanzengcstaltung und -verbreitimg. Die Kiefor-

stammo stehcn scliief (in dor Windrichtung), Ansatze zur »Sclicrung« dor Kronen wcrden

unvcrkennbar. Die Ausblasung des Bodens bewirkt Lockerung der Bcstiinde; aucb Iriil

eine edaphisclic Auslesc infolgedessen ein. Verzwergung und Gestaltverkriippclung. die

Lei den Gewacbsen des Untersuchungsgebietes sehr verbreitet und cbarakteristisch sind,

crreichen bier die aut'fallendste Ausbildung; Co^o^icasto'-Krvippel und zwergige Rosen

hdben bier ibre Hauptstiitte. »Es gibt iiberbaupt am Plateaurand keine normal ge-

wachsene Pilanze.c

2. Vom Randc dcs Plateaus einwiirts nimmt die Windslarke ab; nimnit

die Starke der Rodenkrunie, der LoGdecke zu. Entsprecbend mindert sich der IVanisinus

von der Kante einwiirts und die Pflanzen werden »normaIerc, aucb Ireten weniger

xerophytisch ausgcsiattete Arten auf.

3. Die Windstiirke ^vird vom Boden aufwiirfs groCer. In einer bestimmfcn

Zone werden die Astc abgeschoren, hurt der Fleclitenbesatz auf. Auch der Zwergwucbs

wird begiinstigt, doch nicht elwa ausscblieBlich dadurch hervorgerufen.

Aucb dieses kleine, docli so interessante Terrain zeigt, daB neben Wind, Feuchtig-

keit und Boden jedenfalls die Konstitution der Arten cine RoIIe spielt. Z. B. ist es

iibcrraschend, Brachypodhim pinnafum^ eln relativ mesophytisches Gras, mitten unter

den Xerophyten des Plateaus anzutrefTen. Es ergibt sich aber, dnB es >ge\visser-

maBen kalkarnie Insein innerhalb des gewobnlichen Kalkbodens* bewobnt, indem es

nieist flachgriindigen Schlemmboden viber dem Wellenkaik besiedcU. Und dorl ist es

^vegen seiner oberflacbHchen Wurzelverzvveigung vielen Konkurrenten uberlegcn.

Tnstruktive Tabellen geben die Resultate der anemomctriscben Versucbe, acbt

Wilder zeigen die okologisch bedeutsamen Wuchsfornien des Gebietes. L. Diels.

Seliber, Gerschon: Yariationen von Jussleua repens mil besonderer Bc-

rucksichtii:runi:f dcs bei der Wasserform vorkommenden Aerenchyms.

— In Nova Acta, Abh. Kaiserl. Leop,-Carol. Doulschen Akad. d.

Naturf. LXXXIV, p. 147—198, t. IX—XII. Ji 5.50.

Verf. will einen neuen Beitrag zur Losung der wichtigen, scbon so uft erorterten

Fvage nach der Einwirkung von Kbnia und Standort auf die Struktur der Pflanzen

geben. Im Gegensatz zu den dabei soust so gebrauchlicbcn vcrgleicbend-anatomiscben

untl pflanzengeographischen Studien sucbt er die Fragc experimentell in Angrilf zu

nebnien.

Derartige experimentelle Unterriucliungen liaben ini wesentbciien den Zweck, aus deni

Complex der Bcdingungen, die Klima und Standort, also Warme,. Licbt, Feucbtigkeit,

chemische und pliysikalische Bodonbescliaffenheit, hervorrufen, diejenigen bcrauszufinden,

Jiuf welcbe die eine oder andore Modifikation der pflanzlichcn Struktur zuruckzufubren

i^t, und ibre Ilauptaufgabe ist es dabei, die Wirkung jedes einzolnen Faktors bei FJinii-

nierung aller anderen zu tu'niitteln und ferner die Wirkung verscbi.den.T Kombinationen

^I'^'ser Faktoren berauszufinden,

In dor vorliegcnden Arbeit bat sicli Verf. nun das speziclle Zi.-l geset/i. die Ab-

^^^ngi^rkeit aer Pllan/en erstens von der Feucbtigkeit und zweitens vom Licld. I'estzu-

I'^tellen, und dabei als Versucbspnan/e Jassieua repens benutzt. Die Ergebnisse seiner

"»leres.santen Versuche, die bier iin einzelnen nidiL wiedorgegeben werden konnen, w.iren

^"^^ ^veseutlicben folgende:

^Vas zuniicbst die VVirkuu'^ der Kcnannten Fakturen auf die auCere Gestalt der

i,
r
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Pflanze anbelangt, so wurde ermittelt, daC Lufttrockenlieit hemmend auf die Streckung

dor Internodien und das Liingenwacbstuni einwirkt, daC Feuchtigkeit dagegen das

Langenwachstum boschleunigt. Die Blatter werden derart becinfluBt, daC ilire GroCe

bei abnclimcnder Feucbtigkeit zunachst wacbst, dann aber, nach Uberschreitung einer

gewissen optimalen Grenze ira Feuditigkeitsgebalt, wiedcr abnimmt. Ferner fehlen Id

feuchter Luft gewobnlicb die Haare; Landpflanzen in normalcr Luft und ebenso hcraus-

ragende Telle von Wasserpflanzen sind dagegen fast stets reicblicb beliaart; indcs soil

diese Haarbildung bei steigender Trockenheit wieder abnehmen.

Von den Einwirkungen auf die anatomische Struktur ist folgendes hervorzuheben:

Liebt Avirkt zweifellos fordernd auf die Ausbildung der Spaltuffnungen. Mit dem Feuditig-

keitsgebalt der LufL wccbselt die Ausbildung der Stoniata derart, daC unter- und obcr-

halb eines optimalen Feucbtigkeitsgebaltcs die Zabl der Spaltoffnungen reduziert er-

scheint. An untergetaucbten Blattern ist eine erbeblicbe Verringerung in der Anzahl der

Stomata, besonders auf der Blattunterseite, zu beobacbten. Jn gleicbem Sinne wie die

Ausbildung der SpaltoUnungen wird aucb die GroGc der Epidcrmiszellen von der Luu-

feucbtigkeit und Bcliclitung bceinfluCt; zumal die Undulierung der Epidermiswande an

Blallern soil mit dem Feuchtiirkeitsirebalt der Luft in Zusammenban^ stehen. Das Palis-
0"""'"^D

sadcnparencliym wird durch Licbt und Lufttrockenbeit in seiner Ent^vicklung sehr ge-

fordert, in untergetaucbten Blattern dagegen soweit reduziert, dal3 das Mesophyll hier

nabezu homogen erscbeint. Trocken- und Wasserpflanzen unterscbeiden sich dann

nocb dadurcb von einander, daB ersterc eine stiirkerc Holzbildung zeigen und reicn-

licber mit GefaBen ausgcstattet sind, wahrend letztere die bestcntwickelten Intercellular-

rauine besitzen.

Zum ScbluB gebt Vcrf. nocb auf die Entstehung des an Wurzeln und subincrsen

Stengelteilen auftretenden Aerencbyms ein. Nach seiner Ansicht ist die von Schenk ver-

tretene Annahme, daB Sauerstofl'mangel die Reizursacbe zur Bildung dieses scbwaramigen

Gewebes sei, insofern ungeniigend, als eine ganze Reibe wicbtiger Tatsachen durch sie

keine ausreichende Erkliirung fmden soil. Er vertritt vjelmehr die Meinung, daC als

Ursacbe der Aerenchymbildung die Berulirung mit Wasser angesehen warden muB; ^vas

fur Reize aber dabei im Spiel sind, vermag aucb er noch nicbt mit Sicherbeit anzugeben.

K. KUAUSE.

Guttenberg, Hermann Ritter von: Beitrage zur physiologischen Ana-

tomie der Pilzgallcn. 70 S. mit 4 Tafeln. — Leipzig 1905. J 2.60.

Vcrf. bat sicb die interessante Aufgabe gestellt, die Veranderungen und Neu-

bildungen, die ein Pilz in den Geweben einer von ibm befallenen Pflanze hervorru ,

aus den Funktionen zu erkliiren, die der Parasit von seiner Wirtspflanze verlangt.

bat zu diesem Zwecke eine ganze Reibe eingelicnder anatomiscber und bistologisc it

Untersucbungen angestellt und dabei besonders die Verbaltnisse bei folgenden P'Z^^

berucksichtigt: Albugo Candida auf Gapsella bursa pastoris, Exoascus amentoriim
^^^

Alniis incana, Ustilago maydis auf Zea 7nays, Puccinia adoxae auf Adoxa niosc a

teUina und Exobasidium rhododendri auf Bhododendron ferriigineum und Bh. hirsu u •

Die Ergebnisse seiner Studien bestehen zunachst ganz allgemein in der Feststellung,

die anatomiscben Veranderungen <\qv Gewebe sich insgesamt, soweit sie Reizwirkung

sind, aus dem tlurcb den Parasiten bcrbcii'efubrten Funktionswecbsel ableiten las^e •

Wenn dabei Vcrscbicdenbeiten auflreten, so biingt dies stets damit zusammen, o
^

Gcwebc in ausgewacbscncm Zustande vom Pilz befallen wurden, uder ob ^^*^ ^^^'^/^
jj^

unter dessen EinfluB aus den Meristemen entwickelt haben. Im letzteren Falle sin

^^
Veranderungen besonders weitgohend und ganz (\(in Ansprucben des Pil^^es ^"^^^^^^^

Die vom Pilze von der Wirtspflanze geforderten Funktionen fiiliren dann m J^^^^

zur Scbafl'ung vollstandiger anatomisch-pbysiologischcr Systeme, von denen beson
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deutlich das Haiit-, Leitungs-, Speicher- und Durcliluftungssysfcni ausgebildet sind,

wahrcnd andcre Systeme wcnig oder gar nicht in Bclraclit komnien.

Das HauLsyritein Avird fast slots durcli die Epidermis gebildet. Von seinon

Funklionen ist diejenige, als Schutzorgan gegen zu starkc Transi)iraiion zu dienen,

gleich notwendig wie in normalen Pilanzenteilen. Dagegen Iritt seine mecbanische Auf-

gabe, eine sebiitzende Haut gegen auGere Einwirkungen zu bilden, in den Gallen des-

lialb mcbr zuriick, wcil mit iln- das Bediirlnis dcs Pilzes, die Oberbaut scliwacb zu er-

Iialten, um ein leichtes ZerreiBen bei dor Bildung und Zerstrcuung der Sporen zu

ermoglichen, nicbt uboreinstirrinit. Infol^edessen ist die Festigkeit der Epidermis ver-

lialtnismaCig gering, vor alien Dingen unterbleibt eine Verzabnung und Verkeilung der

einzelnen Zellen fast vollstandig. Dagegen tritt baufig eine andere Funktion der Ober-

baut, namlieb einen sogenannten »WassergewebenianteIc zu bilden, in den Vurder-

grund.

Das Leitungssystem ist in den Gallen meist sebr stark entwickelt; wobl baupt-

sachlieb desbalb, weil die NabrstofTe fur den Parasiten nicistens nirbt in den Gallen

tr
n

selbst erzeugt werden, sondern erst zugeleitet werden miissen. Die Zusammenselzun
der einzelnen liundel ricbieL sich ganz nacb den Anspriicben, die der l*ilz slellt, ob cr

vor allem plastiscbe BaustolTe oder aber in groCerer Menge Wasser verlangt; ini ersleren

Falle herrscbt das Leptoiu vorj im letzteren llndet dagegen eine Verniebrung des

Hadroms statt. Was die Einzelelemente der Bundel betrifft, so fiillt besonders der Er-
satz der Tracbeen durcb Tracbeiden auf. Eine Erklarung fiJr diese Hemmungsbildung
"egl vielleiebt darin, daB nicbt so sebr eine rascbe Leitung als vielmehr eine Speicbe-
rung des Wassers in groBercr Menge notwendig ist

Das Spcicbersystem nimmt mit seinen Geweben meist den groBten Teil der Gallen
ein. Es dient teils als Niibrgewebe zur Ansammlung von BaustofTen, teils fungiert

es als Wasserbebalter. Die Nabrgewebe besteben gewobnlicb aus parencbymatiscben,

t^unnwandigen Zellen, die reicblich Starke und daneben wobi aucb gcloste Koblen-

iyurale enlbalten. Das Wassergewebe ist ebcnfalls ein sebr zartwandiges Parencbym,
besonders durch den Reicbtum an Zellsaft ausgezeicbnet.

Das Durchluftungssystem ist weniger entwickelt. Yielmebr ist iiberall eine ent-

scbiedene Neigung zur Unterdriickung der Interccllularen und Yerminderung der Spalt-

uffnungen bemerkbar. Aucb das mecbanische System tritt fast ganz zuriick; die Festig-
teit der Gallen berulit fast ausscblieBlicb auf dem Turgor. Giinzlicb feblt endlicb das

Assimdationssystem; die Baustoffe miissen also stets von anderen Stellen zugeleitet

'werden. K. Krause.

t

Kraskovits, G.: Ein Beitrag zur Kenntnis der Zellteilungsvorgunge bei

Oedogoniiim, In Sitzungsber. Akad. Wissenscb. Wien, Math.-Naturw.

Klasse Bd, CXIV, Abt. 1 (1905) 38 p., 3 T,

Die Arbeit bringt neue Beitrage zur Erforscbung der Zellteilung bei Oedogonin7n^

/^ scbon vielfach das Interesse von Forscbern erregt bat. Es steben sicb im wesent-
*Cien zwei Ansicbten gegeniiber; nacb der einen ist nur der bekannte Ring, der im
ooeren Teil der Zelle gebildet wird, sowie sein Produkt, der interkalare Membran-
yiinder eine Neubildung, wabrend der iibrige Teil der entstandenen Tochterzellen von

Jin Resten der priniaren Membran umklcidet bleibt; nach der anderen Ansicbt [\)y.

^HY, Du'peO biingt die Ringbildung mit der Ausbildung ciner vollslandigcn ncuen Mcm-
janscbicbt im Inneren der Zelle zusammen. Nacb den Untersucbungen des Verf. be-

-^•^
it die letzterc Ansicbt zu Recht. Bcide neuenlstandcncn Zellen siud von eincr neuen

^"eumgeben. Die Anzabl der Kappen und Scheiden entspricbt der AnzabI der Teiiungen;
e sind fur die ncuen Zellen nicbt unbedingt notwendig, da neue Iliillen gebildet

*^°> und konnen im lebendcn Faden unter Umstiinden verloren geben.
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Die junge Ringanlage ist ein Produkt der Membran, durch einen Verquellungs-

prozcss entstanden; die dadurch entstandone Verengerung der Membrandicke ist insofern

.

zweckniaCig, als durch sie das AufreiCen der Membran bei der spateren Teilung vor-

bereitet wird. Der ausgebildete Ring bcsteht deutlich aus zwei Schichtcn, die ftuCere,

spater gebildete ist die Aniage der Membran, die nach dem AufreiCen die Zellmembran-

kappe und Scheide verbindet; die innere Schicht wirkt bei dem AufreiCen als Schwell-

korper, indem sie durch Wasseraufnahme (Ringscldeim) ihr Volumen bedeutend ver-

groCert.

Bel Keimpflanzcn kann die erste Teilung durch Ringbildung oder ohne solche er-

folgen, was von den Speziesunterschieden abhiingt. R- Pilger.

Foslie, M. : Die Lithothamnien des Adriatischen Meeres und Marokkos.

— In »Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen«, herausgegeben von

der Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutscben

Meere in Kiel und der Biologischen Anstalt auf Helgoland. Neue

Folge. VII. p. 1—40, t. I—III.

Verf. hat ein sehr umfangreiches Material, das in den Jahren 1895, 4 896—1897,

1899 und 1901 von P. Kuckuck bei Rovigno, den Brionischen Insein, Cherso und an der

marokkanischen Kiiste gesammelt wurde, bearbeiten konncn. In der vorliegenden Ab-

handlung bespricht er nun in zwei getrennten Abschnitten, von denen der erste die

adriatischen, der zweite die marokkanischen Arten behandelt, die Ergebnisse seiner

Studicn. An eine kurze alli^emeine Einleitunfir. in der besonders das interessante Ver-
t_,v....^^.x*v. —.-..VV.^^^.^Q,

halten der Algen gegen die sie oft in groBer Menge bedeckenden kleinen Meerestierchen.

zumal Muscheln, besprochen wird, schlieCt sich der spezielle Teil, in dem die einzelnen

Arten, — es handelt sich um 16 adriatische und 15 marokkanische — unter genauer

Angabc von Literatur, Verbreitung, systematischer Stellung und, soweit solche bekann ,

interessanter biologischer Eigentumhchkeiten beschrieben werden. Eine sehr wertvolle

Bereichcrung erfahrt die Arbeit durch die Beigabe von drei groBen Kupfertafeln, auf

denen fast samtliche angefiihrten Arten, die wichtigsten meist nocli in mehrcren Formcn,

nach Photographien in natiirhcher GroGe wiedergegeben sind. K. Krause.

Scott, D. H.: The Sporangia of Stauropteris Oldhamia Binney. In The

New Phytologist IV (1905) n. 5 u. 6.

Die Pnanze ist bekannter unter dem Namen Rachiopleris, doch ist sie besser jetz

,

da die Zugehurigkeit der Sporangien erkannt ist, als eigene Gattung zu fuhren.

Die Form, unter der das Fossil gewohnhch auftritt, ist ein fertiler Teil nut s ai

zusammengesctzter Rhacliis olme Blattchen. Die Sporangien sind terminal an langen

Zweiglein, den letzten diinncn Verzweigungen der Rliachis. Sie haben keinen ^^^^^^^

sondern eine terminale iMundung, ihre Wand ist mehrere Zelllagen dick. Die zahlreic en

Sporen sind kuselicr.

1

D^"b

Die Pflanze gchort zu den Farnen; die anatomische Struktur der Rhachis

farnahnhcl), doch niclit mehr als bei den Pteridospernien wic TAjqhwdmdron.
R. PiU.KR.

Ridley, H. N. : The Aroids of Borneo. S.-A. aus Journ. Straits
Bfancb

Roy. Asiat. Soc. n. 44 (1905) 169—188.

Lisle der bis jetzt fur Borneo angegebenen Araceen. Elwa ^0
Spez»^

worden als neu beschrieben.
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Ridley, H. N.: New and little known Malayan Plants. S.-A. ans Journ.

Straits Branch Roy. Asiat. Soc. No. 44 (1905) 189—211.

Unler dicsen Neuheiten — es sind nur Monokotyiedonen — findcn sicli zwei

pflanzengeographisch interessante Falle. Jomvillca malayana Ridl. (Flagell.) isl die

erste malesische Art einer Gattung, die bisher nur von den Sandwich-Inseln und Ilawai

bekannt war. Borassus Machadonis Ridl. bereichert das bisher monotypiscbc Palmen-
Genus uni einc zweite Art, welche sein Area) weit nach Osten vorscbiebt. Sie fand sicb

in dichtem Urwald in Perak. L. DlELS.

Heinricher, E.: Beitrage zur Kenntnis der Rafflesiaceae. I. — Denkschr,

der Math. -Naturw. Klasse der Kais. Akad. der Wissensch. Wien.

LXXVIII (1905) p. 57-81, t. I— III.

Verf. veroffentlicht in der vorliogenden Abhandlung cinigc Ergebnisse seiner bis-

herigen, durchaus noch nicht abgesclilossenen RafTlesiaceen-Studien. Er bringt zunfichst

eine rein techniscbe Mitteilung, der zufolge die Schwarzfiirbung von tropischen Rafflesien

und Balanophoreen, die in kaltem Alkohol aufbewahrt werden, durcli vorheriges, kurzes

Behandeln mit siedendem Wasser oder Alkohol fast ganzlich verhindert werden kann.

Weiter folgen einige Notizen liber eine neue, von ihm auf Java entdeckle Brugmansin-
Art, deren genaue Diagnose und Benennung aber noch nicht gegeben wird, da die

Bliitenverhaltnisse der Gattunsr noch zu weni": aeklart sind. Verf. nimmt dnbei Geleiron-o o
lieit, naher auf die Bluten der bereits bekannten, von" ihm ebenfalls gesammolten

B. ZippeUi einzugehen und besonders den Bau der Colunma genitalis, welche je nach

(lem Geschlechte der Bluten verschieden sein soil, zu erortern. Die schon friiher er-

mittelte Tatsache, daG neben den zwitterigen Bluten auch niannliche und hochst wahr-

scheinlich auch weibliche vorkommen, wird von neuem bestatigt; dagegen gelingt es

ihm noch nicht festzustellen, ob ein und dasselbe Individuum Bluten verschiedenen Ge-

schlechtes entwickelt, oder ob jedes Individuum immer nur Bliiton der gleichen Art er-

2eugt. Im AnschluG an B. ZippeUi bespricht Verf. dann die Systematik der gnnzen

Gattung und weist dabei besonders bin auf das Unzureichende des bisher vorhogendon

Materials und auf die Fragen, welche eine erneute, eingehende Untersuchung erhcischen.

Femer beschreibt er die Frucht von B. ZippeUi^ die erste bisher iiberhaupt bekannte

Frucht einer Bruginansia^ und den Bau des der Reife nahen Samens. Er stellt bei

dieser Gelegenheit fest, daC Frucht und Samen im wesentUchen mit denen von Raff-

^ia iibereinstimmen. Endlich gibt er noch einige kurze Mitteilungen dariiber, daB
die Bliitendauer bei Brtigmansia verhaltnismaCig kurz ist, indem sie nur \^,i—^ T^g^
dauert, daB ferner die Bluten keinen unangcnehmen Gcruch bcsitzen, derselbe vielmehr

erst nach dem Vcrbluhen auftrilt, und daC schlieCHch der Pollen nicht zu verstiiuben

scheint, sondern jedenfalls in einer schleimigen Masse eingebcttet ausgestoCen wird.

Beigegeben sind der Arbeit 3 Tafeln, auf denen Habitusbilder der besprochenen

^^gmansia-Xvien sowie Figuren einzelner Bliitcnteile in guten photographischen Re-

produktionen dargestellt sind. K. KnvrsE.

^ries, Rob. E.: Die Anonaceen der zweitcn BEiiNKLLschen Heise. ^ In

Arkiv for Botanik. IV (1905) 30 S., 4 Taf.

Aufzaldung von 26 Arton Anonaceen, die Dr. G. Malme fast alle ;24) in Matto
Grosso gesammelt hat. 2 Species werden als neu beschrieben.

Wertvoll sind in der Kinleitung einige Nachweise iibor die Standorisverh;iUnisse
^r auf^rez-ihiten Arten. — Bei Ephcdraufhtis parn/lorns Sp. Moore. mon.)fy|»ischeni

^^^s, von dem der Aulor nur S Bliiten kannte, wird die ^ BUile l)esc]uieb*'n.
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Die BeschafFenheit des Gynaceunis crwcist nachstcn AnschluB an Gtiatteria. — Die

Beschreibungen uud systematischon Bemcrkuugen des Yerf. empfohlon sioh durch Griind-

licbkeit. L. DiELS.

Brumhard, Philipp : Monographische Ubersicht der Gattung Erodium.

Arbeit aus dem Botan. Garten der Universitat Breslau. Inaugural-

Diss. Breslau (Buchdruckerei IL Fleischmann) 1905, 59 S.

Ini ersfen Abschnitte gibt der Verf. cine sehr kiirze »gescbichlliclie Uber-

sicht* und bespricht. etwas eingohenJcr die geplante, nur zum kleinen Tell erschienene

>(jreraniologia sou Erodii, Pelargonii, Geranii, Monsoniac et Grieli liisloria iconibus illu-

strata« von L'Hekitier, der 27 Alien von Erodium kannte; gegenwarlig sind deren 56

bekannt, von denen 53 als systematisch sichergeslellt gcllen konnen.

In dem crsten Abschnitte der Morphologic, welcher die Yegctationsorgane

behandelt, bespricht Yerf. zunaclist die Kcimung. Es werden nach dem Ban der Blatt-

spreiten der Kotyledunen 3 Typen unLcrsciiiedenj denen auch entwicklungsgescliichllicne

Bedeutung zukommt: der 1. Typus mit ganzrandigen Koiyledonen [E. cicomum^ hynie-

node^j gruimun, chium, malacoidrs] diirfte als einfachster, als ultcsler gelten; bier be-

ginnen erst die Laubblatter mit der Blattteilung. Beim 2. Typus, der nur II cicutarium

umfaCt, hat sich die Lappung schon auf die Kotyledonen ubcrtragGUj die Laubblatter

sind ein- bis zweifach gefiedert. Beim 3. Typus endlich, zu dem E. Jacquiniamm und

moscJialum, vielleicht audi bipinnatimi gehoren, beginnen schon die Kotyledonen rrnt

der Fiederung, wahrend die Laubblatter noch weiter diflerenziert uud dreifach gcneder

sind. Cher denBau der Laubblatter, des Involukrums, Blutenstandes, der Bluten handeln

kurz die nachsten Abschnitte. Etwas eingehender behandelt Yerf. die Bestiiubung, ins-

besondere von E. cicutarium^ die ja schon seit langer Zcit Gegenstand der Untersuchung

war; E, cicutarium zeigt sich auch hierin wie in alien sonstigen Merkmalen auliers

unbestandig; es komuien ausgesprochen aktinomorphe bis vollig zygomorphe Blulen

mit ungefleckten bis gefleckten Blumenblattern vor. Als Gruudtypus durfte E. ewu-

tarium fiir die ganze Gattung insofern gelten, als im allgemeinen die kleinbliitigtii^

Arten straldige Anordnung der Blumenkrone zeigen und autogam sind, wahrend

groCblutigen Erodien bilateral-symmctrische Blumenkroncn bcsitzen und sich namentlic

durch Fremdbestaubung fortpflanzen diirften.^

Aus dem Abschnitte iiber Frucht und Sam en sei hervorgehoben, daC in bezug

auf die Ausbildung der Schnabel 2 auch biologisch verschiedene Hauptsektionen der

Gattung Erodium unterschieden werden: 1. Barhata Boiss. mit kurzen Haaren auf der

AuCenseite und einem Langsstreifen steifer, unterwarts langer, nach der Spitze zu a -

nuLhlich sich verkurzender und schlieClich ganz verschwindender, ={= anliegender Bors e

haare auf der nach innen gekehrten Seite des stark hv^roskopischen Schnabels.

Teilfruchte werden bei den hierher gehorenden Arten fortgeschleudert. »Aucn -^

mit wolligem Pelz, und, was die Ruderalpnanzen betrifft, der Mensch diirften fur i*^

Weiterverbreitung der Samen sorgen.« 2. Phi^nosa Boiss. mit Fruchten, deren Wi

saule lang und dunn ist und deren lange Schnabel alinhch der Granne von ^ ^f

pennata mit 2 Langsreihen von langen, weichen abstehenden Haaren dicht besetzt si
•

Die Teilfruchte fallen bei den hierher gehorenden Arten ab und werden durch

Wind verbreitet.

Die Gattung Erodium zcigt in anatomischer ilinsicht nahe Bczichungen
^^|^^

zur Gattung Geranium, teils zu Monsonia und schlieCt sich vollkomnien den ubiig

Geraniaceen an, so daC bei der groCen Glcichformigkeit im anatomischen Bau die

iomie von sehr untergeordnetem Werte fur die Systematik ist.
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«

Mit einigen Worten gelit Verf. auf die Stellung der Gattung irn System und ihrc

Gliederung ein. Die Gattung Erodium gehort mit Pelargonium^ Momonia, Sarcocatdos

und Qcraniinn zur Tribus dcr Ocranicae und untersclieidet sich von Qcraniiim durcb

staminodiale Ausbildung des auCeren Staubblattkrcises. Sie zerfallt in die 2 oben ge-

nannten Hauptgruppen, von dencn die Plumosa nur 5 Arten umfassen, die Barhata Jiin-

gegen 53, die in 10 Unlersektionen eingeteilt werden.

In dem Kapitel iiber die geographische Verbreitung btiliandelt Verf. die

Stan dortsver hill tnisse. Bekannte Huderalpilanzen sind vorzugsweise die Arten

der Untuisoktion Cicutaria, Malacoidea und zum Teil aucb Quttata. Slrandpflanzen,

besonders Dunenbewohner, sind die ein- oder zweijabrigen E. viaritiminn, hipinnafum,

laciniahim var. afl'nic u. a, und die ausdauernden E. littorcum und romanum, Nur
E, corsicum ist einc Felsenpflanze mit kraftigem lioJzigeni Hhizomo. Zu den durch

GroCe und Schonbeit ihrer Bluten ausgezeicbneten Stcppcnp/lanzen geboren fast nur
die Arten der Sektion Plumosa] daneben nur wenige Arten dcr Barhata. Gebirgs-

bewohner sind die uicisten Arten der Untersektionen Pclaryofii/lora, Abainl/widea, Petraca
und Bo7Hana; sie sind teils kalkbold, tcils kalkstet: E. macradeninn^ rnpicola,, asira-

galoidcs, clicilanthifolium^ siipracanum u. a. >Wahrond im nordliclien Mitteleuropa

nur Bewobner der Ebene und Miigeh-egion als Strand- und weitverbreitetc Huderal-

pflanzen auftreten, gesellen sich zu diescn beiden Lebcnsgemcinschaftcn ini Norden und
Osten des Mittehneergebietes vorzugsweise Gebirgsbewolmer mit oft fiir kleinc Areale

endemischen Arten, im Siiden und Osten dieses Gebietes aber weit verbreitete Steppen-

bewohner.

Das Areal der Gattung Erodiimn umfaCt fast ganz Europa (i?, cicidarmm gebt

bis 66" 5' n. Br. ins subarktische Gebiet) in Asien, Siidsibirien, Transbaikahen osthch

bis zur Kiiste des japanischen und ochotskischen Meeres. Im ganzen tropischen und

subtropischen Asien fehlt die Gattung, abgesehen von gelegenthchem adventiven Vor-

kommen mediterraner Arten. In Nordafrika treten Arten auf in den Gebirgen, Steppen-

und Kiistengebieten von Agypten bis Algier und Marokko. Die in Makaronesien jetzt

vorkommenden Arten durften alinhch eingeschleppt soin. Voilig isobcrt tritt Erodimn
^uf im Kaplande [E, incarnatmn)^ im i)azifiscben IVordamerika [tcxaninn und macro-
plfyllum), im extratropischen Siidamerika {E, geoides] und in Australien und Neuseeland

[E. cygnorum).

Auf 2 Tabellcn ist die Verbreitung der Arten dargestellt, aus dencn folgendos

nervorgehoben sei. Weitaus am artenreichsten ist die Gattung im Mediterrangebiete

entwickelt, woselbst vorkommen: in der sudwcsthchen Provinz 24, darunter \\ ende-

niische, in der iberischen Provinz 14, davon nur \ endemische, in der ligurisch-tyrrhe-

nischen Provinz 17, darunter 3 endemische, in der mittleren 21 Arten, davon 7 ende-

miscbe, in der armenisch-iranischen 10 Arten (0 endemische), in der siidhclien Provinz

<^ Arten, davon 1 endemische. Diesem schlieCt sich im Artenreichtum das mitteleuro-

P^ische Gebiet an, das in der atlantischen Provinz 7 (0 endemische], in der pontischen

Provinz 6 Arten (1 endemische), in der Provinz der Pyrenaen 8 Arten .;4 endemische;

besitzt. Im iibrigen Mitteleuropa kommt nur 1 Art vor [E, cicutarhun), welchc auch
^^s einziger Vertreter der Gattung ins subarktische Gebiet vordringt. Das zentralasia-

*-»sche Gebiet besitzt 5 Arten (1 endemische), das tomperierte Ostasien 2 (1 endemische;.

^as pazifische Nordamcrika l)esitzt 2 endemisclie Arten, das Kapland, extratropische

Sudamerika, Australien und Neuseeland je 1 endemische. Dem Endcmismus \vidmet dcr

^*^rf, einen eigcnen Abschnitt, dessen \viclitigste Resultate schon in der vorslehenden

Aufziihlung entlialten sind.

Es zeigt sich also, daB das Mittelmeergebiet bezuglich der Verbreitung der Krodien
eute 2 Entwicklungszentrcn aufzuweisen hat: in der. siidwestlicbcn Medilerranprovinz

^ m den Gebirgen Gricchenlands, Kleinasiens und Syriens.
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Im letzten Abschnilte des Allgemeinen Teiles inacbt Yerf.'^den Yersuch einer

Entwicklungsgeschichte, aus dem folgendes hervorgehoben sei: Die Verbreitungs-

erscheinungen inncrhalb der Gattung, das Vorkommen mit europaisdien Typen nahe

verwandtcr Arlen in Amcrika, das Auftreten einer Art [E, nudum Conwentz) im Bern-

stein des Sanilandes rccbtfertigen die Annahme, daB die Gattung Erodiiim im Anfang

der Tertiarzeit entstanden sei. Im Mittelmeergcbiete setzte in schr umfangrcicher Weise

eine Neubildung von Arten ein, analog der Entwicklung von Pelargonium im Kaplande,

wahrend die isolierten Typen von Erodiiim im Kaplande, Australien, Neuseeland, Ame-

rika keine Weiterbildung erfuiiren. Der iibrige Teil der Arbeit entbalt einen Sektions-

schliissel in lateinischer Spracbe und die Aufzahlung der Arten. Jeder Sektion resp.

Subsektion ist ein lateinischer Bestimmungssclilussel der einzelncn Arten voran-

gestellt und bei den einzelnen Arten sind Synonyme, Varietaten und Formen aiifgezahlt

mit Angabe des Areals. Am Schlassc bescbreibt Verf. 2 Ifybriden: E, cicidarnmX

Jaequinianum Brumh. und E. cicutariumyC^ronianum Brumli. E. Ulbrich.

Darbishire, O. V.: Observations on Mamillaria clongatcL — In Ann. of

Bot. XVIII (1904) p. 375—417, pi. XXV—XXVL
Verf. gibt zunachst eine ziemllch eingehende Schildcrung der Anatomie von Ma-

miliaria elongcda. Er begniigt sich dann aber nicht mit der bloCen Feststellung

anatomischer Tatsaclien , sondern gelit weiter auf verschiedene , damit zusammen-

hangende Fragen pliysiologischer Natur ein; vor allem sucbt er eine Erklarung liif

solche auifallende, vegetative Formen, wie sie durch Mamillaria elongata dargestellt

werden, zu finden; weiter interessiert ibn auch noch die Frage nach der Bedeutung der

Dornen, die fur diese Pflanze so charakteristisch sind: besteht deren Aufgabe darin

gegen Angriffe weidender Tiere zu schiitzen, odcr ist ihre Funktion in erster Linie eine

rein physiologische?

J

Was zunachst die morphologische Deutung des Vegetationskorpers von M. elongata

betrifft, so kommt er auf Grund eingchcnder, besonders entwicklungsgescliichtlicher

Studien zu dem Ergebnis, daG die kugelformigen Sprossen den Blattbasen, vielleicht

auch noch Teilen des Stammes, entspreclien, und daC ferner die Stacheln und Haare

umgewandolte Blattspreiten sind.

Die Frage nach der Bedeutung der Dornen wird dann daliin benntwortef, daCdie-

selben auf keinen Fall von der Pflanze zu dem Zwecke ausgebildet werdcn, um tierische

AngrifTe fernzuhalten. Nach Ansicht des Verf. soil iibcrliaupt kein Beispiel dafur vor-

handen scin, daC unmittelbarer Schutz gegen TierfraB irgend welche pnanzliche Formen

erzcugt haben konnte. Er sieht vielmehr in den Dornen nur eine einfache Anpassung

an auBere, klimatisclie und edapbische Verhaltnisse, und als ihre alleinige Aufgabe,

Sclmtz gegen die Ungunst der Lebcnsbedingungen, hier also Schutz gegen allzu star e

Verdunstung, zu gewahren. Tatsachbch wird dies seiner Ansicht nach auch dadurci

erreicht, daB die an den SproBenden dicbt zusammengedriingten Dornen einen vo -

standigen Schirm bilden, welcher das darunterliegende Gewebe vor allzu kraftiger Bt?-

strahlung schutzt. Ein solcher Schutzschirm, den Verf. seiner Aufgabe wegen Para-

heliod nennen will, kommt iiijrigens haufiger vor; so findet er sicli z. B. auch m den

Ilaaren, welche an den Knden der gleichfalls stark sukkulentcn Blatter xon Mrscmlrrym^'^

thcmmn sieUalnm stehen. In *^Ieicher Weise wie die Ausbildun^ der Dornen wird dann

auch die Entwicklung und Anordnung der Palissadenzellen durch den EinfluB des Mc

bestimmt. Auch das Palissudenparenchym an der Unterseite der Maniillen wird noc»

dadurch beeinfluBt, deun seine Aufgabe soil darin bestehen, die vom Boden
^^^^^^^^^r

Strahlcn auszunutzen. EndUch haugt auch die Tiefe, aber nicht die Ausdehnung
^^^

Intcrcellularraume von den iiuBeren Berhngungen ab, ob dieselben ffir die Transpiraho

giinstig Oder ungunstig sind. K- jCnAUsS.
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Ridley, H. N. : The Gesneraceae of the Malay Peninsula. — S.-A. aus

JoLiru. Straits Branch Roy. Asiat. Soc. No. 43 (1905) 92 S.

Wiclitiger Beit rag fiir die Sysfematik und Geographic der scliwierigen Fnrnilie. In

der Flora of British India (18^4) werden nur 22 Gesncraceen von Malay Peninsula an-

gogebcn; fast alle stammten von P^cnang, Singapore und Malakk;i. Seitdem liahcn Rhilkv

sclbst, dann Cvhtis u. n. auch in Terak, Pahang, Selangor, Lankawi usw. f^csamnielt. So

hetragt die Zald der in vorlicgendeni Aufsatz fiir Malay Peninsula naehgewiesenen

Arten 121, und es ist wahrscheiidieh, daC Avenigstens noch cinnial so vie! noch unbe-

kannt sind, >da versdiiedene Gatlungcn nierkwurdig lokal sind, so daC jeder Berg einc

Oder melirere besondere Arlen erwarten IaGt.« Die 121 Arten verteilen sich auf 18

Gattungen. 95 sind endennscli, 7 konimen auch in Birma und Siam vor, 17 auch in

Sumatra, 9 in Borneo, 5 nur auf Java, 1 in Ilinterindien jenseits Birma, und nur 4 auf

den Inseln ostlich von Java. Die moisten Arten sind Bergpflan/en: sie waclisen

zwischen 300 und 2000 ni an FeLsen und flangcn. Tn der NiediTung gibt cs liUi wenige

Arten, aber diese sind dem Fiaclilande eigentumlich. Schr reirli an Arten isl der Kalk-

fels; raanche Gattungen gibt es nur auf Kalkboden, wie /. B. Boca, Monopbylloca,

Epithcma, rhyUoboca.

Die Abhandlung bringt cine grundliche Beschreibung aller 121 Arten und gibt

Bestininiungsschlussel und Gattungsdiagnosen. AVertvoll in systematiselier llinsirht ist

aueh die Einleitung p. 2— 7). Denn sie cntlu'ilt trefT(^nde kurze nharakl*'n>liken der

Gattungen und gibt auch die Punkto an, in denen dcs Yerf.s Uingronzung von der Fassung

CLAnKES abweicht. L. Diels.

Ihne, E. : Phanologische Karte des Fruhlingseinzugs in Milteleuropa.

Abdr. aus Peterinanns Geographischon Mitteilungon 1905, Heft V,

12 S. 40. Mit Karte in 1:3400000. Gotha (J. Perthes).

Phanologische Karte des Friihlingseinziigs iiu GroBherzogtnnt lh:^ssen.

Zugleich Karlc des Cegiruies der ApfelLIutc und der Bolauhung dor

Stieleiche. — Abdr, aus der Ilessischcn Landwirtsch. Zlir. » Jahrg.

1905, Nr. 82, 12. Aug., 3 S. 40. lAIil Karlo in 1:300000.

Wahrend TI. Hoffmann in seiner bekannten, 1881 (Tscliienenen phanologischen

Karte von Mittcleuropa ailc Angaben auf die Aprilbluten von GioBen ]»czog, legt Imne

seinen beiden nouen Karten ein bestimnites Mittcldalum des ganzen Friihlings zu GrundCj

^as er al.> Friililingsdatum bezeichnet. Das reichc, von 1881— 1'.)03 von ihm ^e-

"^^ninielte Material heruht auf den Aufbluhzeifen von liibes ruhnim^]. Priinus .spino.sa^

P' avium, P. Ccrasus^ P. Padus. Pyrns communis^ P. Mains, Aescuhts Ilippocasfa-

^^^t^it, Syringa vulgaris, Crataegus Oxyacanfha^ Cytisus TMhmvwi, Sorhas aucu-

paria, Cydonia vulgaris. Fiir jeden Beobachtungsort wurdc zunachst fur jede dieser

'3 Arten aus moglichst vielen Beobachtungsjahren das mittlere Datum des crstcn Auf-

bliihcns bereehnet. Die 13 erhaltencn Mittehverte wurdcn addiert und die Sunime durrh

^^ dividiert. Der Quotient ist das »Fruhlingsdatum«. Ks ergab sich, daB dieses Datun»

"^it deni ersten Aufbluiien dor fruliesten Apfelsorton entweder ganz zusammenfallt ..der

^och nur um i— 2 Tage davon abweicht, so daB die aus den Ergebnissen der Unler-

suchung gewonnene Karte sowohl die Friihlingsdaten wie auch die Aufbluhzeiten i\Q^

^) Die hiermit ffemeinic l^Hanze ist naeh den neuestcn Forschungen iiber die

auung liilcs nicht das LiNNESche E, ruhrnm^ sondern das li, rtdgarc Lam. mil

"nfcckigem Diskusring um den GrifTelgrund henun. Diese PHanzi' liriGt in i\vv

samten nachlinnaischcn Litcratur falschlich IL ruhrum. Das eebh^ h\ ruhrnm L. hat
Seinen Diskusring.

^'•^-
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Apfels in den verschiedcnen Teilen Mitteleuropas veranschaulicht. Zur Herstellung der

Karte wurden die gesamten Friihlingsdaten in Gruppen von je 7 Tagen geteilt. Die

gelbe Farbe wurde gewahlt fur die Gcbiete, in denen das Friihlingsdatum in die Zeit

vom 22.-28. April fallt: sehr friiher Eintritt des Fruhlings. Rot: friiher Eintritt,

29. April bis 5. Mai. i) Grun: mittlerer Eintritt, 6.— 12. Mai, Violett: spater Eintritt,

13.— 19. Mai. Blau: sehr spater Eintritt, 20.—26. Mai und spater. Die Karte, die in-

folgedessen cs gestattet, kalendarische Werte unmittclbar abzulcsen, hat sich sehr iiber-

sichtlich gestaltet, kann aber natiirlich, wie Verf. auch selbst belont, nur als General-

karte aufgefaCt werden, die durch Einzelforschung fiir kleinere Gebiete oder bei

Zugrundelegung kurzerer als 7tagiger Zeitraume vielfach cin anderes Gesicht gewinnen

muB. Ref. halt aber die groBzi'igige Darstellung ziinachst fiir einen Yorteil, da die

Einfachheit des Kartenbildcs die allgemeine. Orientierung sehr crleichtert, wahrend eine

kleinlichere Darstellung der gewonnenen Ergcbnisse vermutlich etwas verwirrend gewirkt

haben wtirde. Es muB der phanologischen Erforsclumg einzelner Gcbiete vorbehalten

bleiben, die Einzelheiten starker hervorzuheben. So wie die Karte vorliegt, laBt sie es

sofort in die Augen springen, welche Abschnitte des Rheintales im Friihling in hervor-

ragender Weise begiinstigt sind; wie ferner sich namentlich langs der FIuDtaler schmale

Streifen begiinstigten Gelandes in roter Farbe hinziehen; wie weitaus der groBte Teil

Deutschlands durch griine Farbe, also durch mittelfriihen Einzug des Fruhlings, sich

heraushebt; wie die violetten und blauen Farbenflachen einerseits die Gebirgszuge, langs

deren natiirlich nicht allein die Meereshohe fur das Friihlingsklima maBgebend ist,

andererseits die ostfriesischen Insein, die jiitische Halbinsel und die Ostseekiistenlander

beherrschen usw. Die Schweizer und Osterreichischen Alpen wurden von der Dar-

stellung ausgeschlossen, weil daselbst die Zahl der Beobachtungsstationen bisher zu

gering gewesen ist. Es muB noch hervorgehoben werden, daB Verf. genau das Ver-

fahren angibt, das er in solchen Fallen befolgte, wo entweder nicht alle ^ 3 Arten beob-

achtet wurden oder wo die Zahl der Beobachtungsjahre sehr gering war oder wo beides

gleichzeitig zutraf; ferner daB die Zahl der Stationen im Osten im Vergleich zum Weslen

bisher noch recht gering gewesen und eine Vermehrung der ostlichen Stationen sear

wunschenswert ist.

Auf der zweiten Karte hat Verf. das fur das GroBherzogtura Hessen vorliegende

Material in verhaltnismaBig groBem MaBstabe verarbeitet, und zwar auf Anregung des

llessischen Landwirtschaftsrates. Dieser wunschte die Obstsorten, die i904 auf der

Landwirtschafthchen Ausstellung zu Mainz vorgefuhrt werden sollten, nach den khma-

tischen Vcrhaltnissen ihrer Herkunftsorte beurteilen und vergleichen zu konnen. In deni

diese zweite Karte einleitenden Texte wird noch die forstlich wichtige Tatsache be-

sonders hervorgelioben, daB die Belaubung der Stieleiche ebenfalls mit dem Fruhlmgs-

datum ungcfahr zusammenfiillt.

Im Text zu beiden Karten sind meteorologische Angaben absichtlich ubergangen

worden, jedoch weist Verf. ausdriicklich darauf hin, daB Vergleichungen des meteoro-

logischen und des phanologischen Verhaltens sehr lehrreich sein wiirden.
die

sich mit phanologischen Beobachtungen beschaftigen, einen neuen Ansporn zur Fo

setzung ihrer Tatigkeit und zu entsprechender Verwertung ihrer Ergebnisse gegeben la .

E. KOEHNE.

Gebrauche

Ref. ist iiberzeugt, daB Verf. durch seine muhevolle Arbeit alien denjenigen

Schinz Zum
auf Exkursionen, in Schulen und beim Selbstunterricht. H- ^^'

'

Kritische Flora. — Zweite, vollsliindig umgearbeitete und stark ver-

]

1) In die roten und gelben Flaclicn fugcn sich die Weinbaugebiete cin
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mehrte Auflage. IX imd iOO S. 8«. Zurich (Albert Raustein) J 905

.// 6.

Die zweite Auflage des in den JalH'hucIicrn sclion einmal besprochenen trefTlicJien

Werkes ist vermebrt worden durch die Aufnahme der in der Schwoiz bi-sher bcohach-

leton Advenliv- und vei'\vildericn Zierpflanzenj di^ren Zusammcnstellung liaui)lsacljli('h

Hcrrn A. Tjiei.i-ung zu vcrdankon isf. Scbr verdionstvoll ist die Zusaminrnstellung allcr

in der Schwciz bcobacbteten Unterarlen, Varietiiten usw. der zahlreioljcn Ilteraciutii'

Arten^ die einen Raum von 118 Seiten einnimml, und die um so wcrlvoller ist. als

etwas Ahnliclies fur die schweizer Flora bislicr nicht cxistierte. Sie wird viclen Hdfa-
T _

nikern, die sich mit dieser scliwierigen und deslialb meist rechl stiefmiitteriich belian-
J

delten Gattung zu befassen habcn, sehr willkommen sein. Kin genaues, selbst die Sub-

varietatcn enlhaltendes Register der Pflanzennanien fiir beide Teile der Flora erholjt

die Braucbbarkeit des Werkes betrachtlicli und macht ein scbnellcs und leicbtes Zurecbt-

finden moglich. Die Ausslattung des Werkes ist die bekannte gcdiegcnc und praktische

^^'ie bcim 1. Teile. Format und Einband sind so gcAvalilt, daB man das Rucb be«]uem

auf Exkursionen mit sicb fiibren kann. Das Werk wird jedcm, der sicb der reicben

schweizerischen Flora widmet, ein unentbelirlicher Bcrater und stets willkommencr

Reisebeglciter sein. E. Ulbrich.

Krylov, P. : Flora des Altai und des Gouvernements Tomsk. I. Rmiuncu-

Jaceae—Rhamneae (S. 1—208), II. PapiUonaccae— Cortieae (S. 209

546), III. Caprifoliaceae—Gentianeae (S. 547—864). — Tomsk

1901— 1904.

Diese Flora ist vollstiindig in russiscber Sprache abgefaBt. Icb kann daber nicbts

weiter mitteilen, als daC sie auCerlicb koine Resonderlieit vor floristiscben Werken

groCeren Stiles aufweist. Es sind dicbotome Gattungs- und Artscbb'isscI gegeben. jcde

Art mit ausfiihrlicber Bescbreibung verseben, eine groCe Mengc von Standorten auf-

gezahlt. L. Diei.s.

Miyoshi, M. : Atlas of Japanese Vegetation. Phototype Reproductions of

wild and cultivated Plants as well as the Plant-landscapes of Japan.

Tokyo 1905. Maruzen Kabushiki Kaisha. Sect. I (1—8) und

II (9-15).

MivosHis Atlas der japaniscben Vegetation ist als sebr nutzlicbes Unterncbmen zu

begruCen. Zuverlassige Ansicbten der altberuhmten Flora Nippons besitzen wir bisber

nicht gar viele. So stellen denn schon die beiden ersten Hefte des neuen Tafoiwerkes

eine dankenswerte Bereicberung dar. Das erste Heft bringt Pflanzen derKultur: Primus
^ume S. et Z., P, pseudo-cerasus Lindl., P. pendida Maxim., Magrwlia Kohtis DC,

r

L

h

*^ Kaempfcri oieu., rarsta japomca ucne. ei riaucn., rni/uui^nivnya //rmo x»i>. x....

Stuck des Botanlschen Gartens der Universitat Tokyo ist Gegensland der Tafel fi.

Die zweite Lieferung ist der indigenen Vegetation von Xikko gewidniet, jencm

^erglande nordwarts von Tokyo, das den Japanern als das Kleinod des ganzen In<el-

reiches gilt. Aus der kurzen Skizze, mit der Verf. zur Einfiibrung die Flora Nikkos

schildert, entnimmt man, daC sie recbt reprasentativ ist fur die Bergflora Mittel-

%>ans.

Tafel IX zeigt den blattwerfenden Bergwald mit vielcn Acer, mit TJmlera, En-
Pj^lea, Actinidia, CercidiphyUmn usw. Etwas buber (Taf. X) niiscbcn sicb Bucbcn und

^^rcus mit Abies, Larix u. a., wiibrend die kleine Bambusee Sasa nipponica im

odenwucbse vorherrscbt. Bei etwa 1700 m herrscbon scbon die Nadelwaldungen vor:

^^a, Abies, Tlwja.Picea, 7var*:r (Taf. XII, XIII, XIV: Larix leptolepis, Tsuga divcrsi-
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folia, Picca hondoncnsis), Taf. XV reprasentiert Angelica polyclada Franch., eine der

hochwiichsigcn Stauden (2,5 m) der montanen Region.

Die Ausfuhrun;^ der Phototypien ist recht befriedigcnd, dor Text englisch und

japanisch. Es fehlt vielfach die Angabe der Meeresbohe der betr. Szenen; es ware

wiinschcnswcrt, sie bei den folgenden Tafeln zuzusetzen. L. Diels.

Wildeman, E. de: Enumeration des plantes recoltees par Emile Laurent

avec la collaboration de M. Marcel Laurent. Mission Emile Laurent

1903—1904. Fasc. L p. 1— 112, pi. I—XXXYIII; Fasc. IL p. H3

192, pi. XXXIX—XLVL — Bruxelles 1905.

In diesen Ileften treten die sebr umfangreichen Sammlungen der Expedition

Lauuent ins Kongo-Gebiet in einer schon ausgestattetcn Bearbeitung an die Offentlich-

kcit. Die Bestimnmng und Zusainnienstellung des betracbtlichen Materiales lial E. de

Wu.DEMAN trefflich gefordert: die vorlicgenden zwei ITcftc cnlhalten die Aufzahlung der

Artcn (nach Englers System). Die Zahl der nuu bescliricbenen Species und Fornien ist

ziemlich bcdeutend; viele davon sind abgebildet. Die meislcn ordnen sich miiholos

in bekanntc westafrikanische Fornienkreise ein. Die Begleitnotizen des Autors erlautern

die systematischen Unterschiede und weisen liin auf biologiscli und okonomisch in-

leressante Eigentiimlichkeiten. Von besonders erwahnonswerten Stellen der Publikation

scien gcnannt der Abschnitt iiber die schwierigen 7?a/>/^m-Forrnen des Gcbietes, mit

zahlreichen Abbildungcn; die Erorterung neuer Loranthiis-AviGn, und die Scliilderung

der neuen Orchidaceen, die sich zum Teil auf lebendes Material belgischer Garten

stiitzt.
*

Das noch ausstehende SchluBheft soil eine Biographic von Emile Laurent, eine

Ubcrsicht seiner letzten Reise in Afrika und eine Darstellung der Hauptresultate seiner

Unternehmung bringen. L. Diels.

Urban, I.: Symbolae antillanae seu fundamcnta florae Indiae occidentalis.

Vol. ly. fasc. IL — Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1905.

Enthiilt die Fortsetzung der »Flora portoriccnsis* und uinfaCt die Familien

von den Salicaceen bis zu den Euphorbiacecn, namlich (die in Klammern bcigcfiigten

ZiHern inogen die Anzahl der aufgefuhrten Arten bezeichnen):

Saliraeeae (2), Myricaccae (1), Juglandaceae (\], Uhnaccae (3),
Moraecae (<0,

Urticacrae (21), Olacaceae (2^, Loranthaceac (46), Balanophoraccac (1),
Aristohchui'

ceae (2), Polygonaccae (10), Chenopodiaccae (li), Ainaraniaccae (22),
Nyetaginaceae (9.,

Batidaccae (1), r/iytolaccaccae (6), Aixoaceac (4), Portidacaceac (7),
Basellaceae (</,

Caryophyllaccac (2), Nymphacaccae (4), Ceratophyllaccae (i), Eammculaceac (1), •^^^*'

spermaceae (3), Magnoliaceae (2), Ayionaceac [\\\ Lauraccae (24),
Ilernandiaceae [h

Papaverareae i2)^ Capparidaccae (to), Crueiferac {6), Moringaceac [\),
Crassidaceae

[

h

Bmnelliaceae (1), Cunoniaccae (i), Posaccae (7), Connaraccae (1),
Leguminosae (^3

j

Oxalidaeeac (2), Erythroxylaccae (4), Zygophyllaceae (4), Rtdaccac [i 5),
Simartchaceae .

)

Burscmccae (3), Mdiaceae (7), Malpighiaceac (18), Polygalaceae (5) und Etiphorhaccae

(53 bis Gattung Ilura).

Neue Arten werden besclirieben aus folcrcnden Gattun^en:

n

)

Porhdaca ;2), Quatfcria, Cleome, Phascohis und Erijthroxylnm.

Bolus, H.: Sketch of the Floral Regions of South Africa. S.-A. a^^

^Science in South Afnca< August 1905. 42 S., 1 Karte.

Fine knappe, abcr sehr inhaltreichc und ausgezeichnet iibersichtliche Dars c o

der siidafrikanischen Vegetationsverhaltnisse und Floristik, um so mehr z» ^^S^^

als H. Bolus einer der besten Kenner des Gegensfandes ist.
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Aus der Fiille des StofTes soil hier nur die Einteilung des Gcbieles mitgetoilt

werden, wie sic Bolus jetzt vorschlagt,

^. Western Coast Region. Dies Gebiet unifaBt das Literal vom Olifant River

nordlich bis jenseits des Wendekreises. In des Verf. fruberer »Sketcb of (lie Flora of

South Afrikac (1886) war es nocb nicht unterscbieden.

2. South Western Region.

3. South Eastern Region.
4. Karroo Region.

5. Upper Region (friiher ^Composites Region^).

6. Kalaliari Region.

Diese Gebiete haben ungefiihr die Begrcnzung behalten, die ilinen in der Skelch

von 1886 gegeben war, Nur die Karroo ist im Nordcn verkiirzt, zu Gunsten jcner

>Western Coast Region* und der Kalaliari; und von der Kalahari wird der ost-

lichste Abscbnitt als >Eastern Mountain Province* fiir weitere Untersuchung gesondert

gehalten.

Die lesenswertc Abhandlung empfiehlt sich dcutscben Lesern auGcjlich auch durch

die dankenswerte Beifu*:iuni? der nietrischen bczw. Celsius-Werte bei dar Angabe der

Messungen.
D""0

L, DiELS,

Turner, P.: Botany of North Western New South Wales. In >Proceed.

Linn. Soc. New South Wales* 1905. S. 32—90, pL I.

Arten-Katalog der Flora des oberen Darling-Gebietes: 147—151'' o, L., 29—3
^'^

s. Br. Die Einleitung gibt Notizen iiber die Vertretung der einzelnen Familien, gebt

aber wenig ins einzelne und zieht auch nicht viel Vergleiche; dagegen sind statist ische

Ermittelungen von Artenzahlen und ProzontbetWige vielfach eingcstreut. Kin ausfuhr-

licherer Abscbnitt (p. 3 4—40) registriert die von den Kingcborenon irgendwie beniitzten

Arten; ihre Zahl ist (wie in Australien iiberliaupt) relativ groB. L. Dikls.

Meston, A.: Report on an Expedition to the Bellcndcn-Ker Range. Pre-

sented to both Houses of Parliament (of the Slate of Queensland).

Brisbane 1904. 17 S.

Meston, der mit Bailey zusammen bereits1889 das Bellenden-Ker Gebirge grundhch

untersucht hatte, bereiste im Januar und Februar 1904 von neuem dies interessanfe

Regcnwald-Gebiet Queenslands. Seine Unternehmungen waren praktischer Natur: es

gait, Nutzholzproben, Friichte, Samen und anderc vcgctabiiische Prodiiktc zu sammeln
«nd moglichst in kulturfahigem Zustande nach Brisbane zu bringen. Floristisch hatte

die Tour geringen Erfolg, was urn so auffallender ist, well sie eigentlich die erste in

der blulenreichen Regenzeit unternoinmene Bereisung jener Gegenden darstelll. Der von

^AaEv bearbeitete Katalog bietet aber nur 3 neue Arten von untergeordneter Wichtig-

I '^*^ mi iibrigen kommen allc anderen Spezies schon in der Aufziiblung vor, die Bah^ey

seinerzeit von der ersten Expedition gegeben hat (Report of the Govei-nnjcnt Scientific

Expedition to Bellenden-Ker Range upon the Flora and Fauna. Depart m. of Agricult.

nsbane 1889;. — Das Gebirge verlangt iinmer noch eine grundliclie Exploration durch
einen geschulten botanisclien Sammler zur Zeit der Regen. L. Dikls.

(t) Nachtrufife zur Flora der deul-

schen Schutzgebiete in der Siidsee (niit AusschkiB Samoas und der

Karolinenl. Mit 14 Tafeln und eincm Bildnis von K. Scni;MA\N.

Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1905. 446 S. ,7/34.

Botaniscbe Jahrbucher. XXXVII. Bd. (3)
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Dies umfangreiche Werk gibt die Naciitrage zu der 1901 erschicncncn Flora der

Leiden Verfasser. Die Zahl der ncu hinzukonunenden Arten betriigt nicht weniger ais

778, von denen 516 als neu besclirieben werden.

Die Sammlungen, welche zu diesem staunenswerten Zuwachs fiihrten, verdankt

man Dr. K. "Weinland (Neu-Guinea), Nyman, Parkinson (Neu-Pommern), deni Zoologen

Biro und R. Schlechter (Neu-Guinca).

Besonders breiten Raum (H. 71—234) nimmt die Bearbeitung der Orchidaceen

durch R. Schlechter ein, der seine Sammlungen meist an Ort und Slelle analysierte

und daher eine vorziigliche Grundlage fiir die vorliegende Bearbeitung gewann. Ungefahr

250 Orchideen erscbeinen hier als neu. Die Auffindunor vicler bisber fiir westmalesisch

gehaltener Typen verdient Erwillinung. Yon ^Ye^t sind auch Schlechters Bemerkungen

uber die Gruppe der Microspermae: er faCt (mit Ridley) die Apostasiaceae als eigene

Familie und findet in ibnen die Ankniipfung an die Liliifloren. Im AnscbluB an Beccari

trennt er ferner von den Burmminiaceae die Gattung Corsia ab, als Typus eincr eigenen

Familie, Corsiaceae^ welche nahere Beziehungen zu den Orchidaceen zeigt.

Besonders zahlreich sind ferner die neuen Formen bei Ficus {bearbeitet von

Warburg), bei den Asclepiadaceae, Ocsneraccae, Euhiaccae u. v. a. Es beteiligten sicn

an der Bearbeitung eine groBere Reihe von Spezialisten, den Hauptanteil nahmen die

beiden Herausgeber, und zwar K. Schumann die iiltesten Sammlungen, K. Lauterbach den

groCeren Teil der ScHLECHXERSchen Kollektion (mit Ausnahme von Orchidaceae und^5-

clepiadaceae).

Der systematischen Aufzahlung voraus gcht eine Sammlung der Biographien von

Kaernbach, Hellwig, Weinland, Nyman, Naumann, Hollrung und Dahl. Dazu kommt

eine Lebensbeschreibung, die K. Lauterbach von Schumann entworfen hat, urn das An-

denken an die unverganglichcn Yerdienste des Toten urn die Flora des Gebietes zu

bewahren.

Die Yollenduns der >Nachtra2e« ist mit dankbarem Beifall zu begruCen. Dwi"
O ^'-' '^.u.v>*...i«.5

nun ist von keinem anderen der deutscben Schutzgcbiete das vorhandene floristische

Material so vollstandig und so einheitlich bearbeitet wie das von Neu-Guinea und der

umlicgenden Inselwelt. Die Weiterforscbung in diesem reichen Gebiete, von der wir

noch so viel erwarten, kann also auf einem breiten und zuverlassigen Fundament sic

aufbaucn. L. DiELS.

r

Cockayne, L. : Some hitherto-unrecorded plant-habitats. — Trans. N.

Zeal. Inst. XXXVII (1905) p. 361—366.
On the defoliation of Gaya Lyallii J. E. Baker. — 1. c. p. 367.

Notes on the Vegetation of the Open Bay Islands. — 1. c. p.
368

—375, tab. XXIII.

On the Significance of Spines in Discaria Toitmatou Raoul [Bf^^^'^'

imcecie), — The New Phytologist IV (1905) p. 79—85, tab. H.

Die erste Arbeit bringt nur eine einfacbe Aufziiblung neuer Standortlichkeiten

eine ganze Anzahl neuseelandischer Pilanzen.

In der zweiten berichtigt Yerf. eine 5fters gemachte Angabe, der zufolge WV

Lyallii Bak. in einer Ilohe bis zu 3000 FuC immergriin, in groCeror Ilohe aber a

werfend sein solltc , dahin , da 6 nach seincn eigenen Beobachtungen die van

Gaya Ijyallii var, ribifolia auch in tieferen Lagen nicht immergriin ist, sondern
^^

ebcnfalls ihr Laub abwirft, und daB das Gleiche sehr wahrscheinlich fiir die gcsafn

Art zutrifft.

Die drittc Abliandlung enthiilt eine interessante Vegetationsschilderung der '

ci
^»

dicht an der Siidwestkuste von Neu-Secland gclegenen, bishcr nur sclten besuc

1
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Open Bay Islands. Beide Insein sind mil Ausnahme einiger weniger freicr Kusteustellen

fast vollsliindig von groCen Diokichten Ledeckt, die im wesentlichen aus zwei Lianon,

Miiehlenbeckia adpressa und Freycinetia Banksri^ bestehon. Auf dor grOCeren Insol ist

Freycinetia vorherrschend, daneben trcten auCer der gleichfalls sobr liauflgen MnrhJrji-

beckia adpressa noch Calystegia tngnriorurn und P/eris incisa auf; auf der kleincron

fehlt dagegen Freycinetia merkwurdigerweisc vollstandig, und die Dickichte bestohen

vorwiegond aus Muehlcnheckia^ der sich noch Ptcris incisa und Veronica elliptica zu-

gesellen, Bemerkenswert ist, daB die letzte Art in einer ganz eigenarligen Form beob-

achtet worden ist, die von alien bisher aus dern neuseelandiscben Gebiet bekanntcn

Fornien erheblich abweicht und nach Ansicht des Verf. konstant sein diirfte. Die

liochst auffallende Erscheinung, daG die Vegetation im wesentlichen nur aus Lianen-

dickichten besteht, sucht Verf, damit zu erklaren, daC er eine friiherc Verbindung der

Open Bay Islands mil Neu-Seeland annimmt und daraus weiter den SchluC zieht, daG

die beiden Insein einst mit einem subtropischen/immergrimen Regenwald bedcckt waren,

wie er Iiculc noch an der ffcffenuberheffenden Kiiste Neu-Seclands auftritt. Nach er-o'-b'^'''^'-"^' '"-^o

folgter Trennung konntcn dann abcr, als das Areal der Insein immer kleiner und kleiner

und die klimatischen und physikalischen Bedingungen immer stronger wurden, nur noch

wenige, besonders widerstandsfahige Arten ausdauern, und darunter sollen nach Ansicht

des Verf. eben die genannten Lianen, obwohl urspriinglich als besonders hoch ent-

wickelte Waldbewohner einer ganz andcren Lebonsweise angepaBt, doch die geeignetsten

gewesen sein.

In der letzten Arbeit sucht Verf. die Entslehung der Dornen von Discaria Tow
matoti Haoul zu erklaren und kommt dabei auf Grund verschiedener Kulturversucbe

zu dcm Ergebnis, daG die Dornen dieses xerophilcn Strauches nur unter der Einwirkung

eines sehr trockenen Klimas entstunden und auf keinen Fall als Schutzmittel angesehen

werden diivften, als seien sie von der Pfianze nur zu dcm Zweckc gebildet, urn Angriffe

weidender Tiere abzubalten. K. Krausk.

Schenck, H.: T. Vergleichende Darstellung der Pflanzengcographie der

subantarktischen Insein, insbesondere iiber Flora und Vegetation von

Kerguelen. Mit Einfiisuncr hinterlassener Schriften A. F. W. Schimi'ers.

Mit II Tafeln nnd 33 Abbildungen im Text. II. Uber Flora nnd

Vegetation von St, Paul und Neu-Amsterdam. Mit Einfugung hinter-

lassener Berichte A. F. W. Schimpers. Mit 5 Tafeln und 14 Abbil-

dungen im Text. — Abdr. aus »Wissenschaftl. Ergebnisse der deut-

schen Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer Valdivia<c 1898—1899.

Uerausg. von G. Chun. II. Band. — Jena (G. Fischer) 1905. 224 S.

Die deutscbe Tiefsee-Expedition beriihrte 1898 die Kerguelen, sowie 1899 St. Paul

"nd Amsterdam, alle nur auf kurze Zeit. Doch fand ihr Botaniker, A. F. W. Schimpeii,

Gelegenbeit, uber die Vegetation dieser Insein wertvolle Aufzeicbnungen niederzulegen,

^•elche Verf. nun aus deni Nachlasse des Verstorbenen herausgibt. Er nimmt dabei

Veranlassung, in sehr grundbclicr Weise alles, was wir iibcrhaupt von den subantark-

t»schen Insein \vissen, zusammenzutrai?en und eine crscbopfonde Gesanitdarstellung der

vegetation dieses biologiscli und iloristiscli gleicli bedeutungsvollen Toiles der Knbj
zu entwerfen. Es werden besprochen der Kerguelen-Bezirk (Kerguelen, Prinz Eduard-.

Crozet-, Macdonald-Inseln), Sud-Georgien, die Falklands-Inseln, Feuerland, die Insein

sudhoh von .\eu-SeeIand (Snares, Antipoden-, Lord Auckland-, Campbell- und .Atacquarie-

Inseln), antarktisches Polargebiet. Jeder Abschnitt ontbalt die Gesrbicble der Erfor-

schung, die geographiscben und klimatischen Bedingungen, endlich die FormMtionen und
^'e floristische Analyse.
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Neben den altgeschatzten Arbeiten von J. D. Hooker iind Hemsley (Challenger-

Expedition) sind alle kleineren und minder bekannten Beitrage zur Verwertung gelangt

Auch die ncuen Publikationen iiber Feuerland und die Arbeiten Cockaynes iiber die

sQdIichen Vorinseln Neu-Seelands, die in diesen Berichten ihrerzeit angezeigt wurden,

kamen schon der Darstcllung zu gutc.

Zum ersten Male, wie erwahnt, treten Scfitmpers Beitrage in die Offentlichkeit,

die Ictzten Gabon, welche die Pilanzengcographie ihm verdankt. Sie betreffen die Ker-

guelen-Vegetation und geben uns die Autfassungen Schimpers iiber die Okologie und die

Gescliichte dieser Flora wieder. Wie bei seiner Griindanschauung nicht anders zu er-

warten, huldigt er dabei einem uneingcschrankten Aktualismus. Die meisten Phancro-

gamen der Kerguelen-Flora halt er fiir geologisch gesprochen junge Ankommlinge, die

erst nach den sudlichen Eiszeiten die Inselgruppe erreichten: namentlich den westlichen

Winden und den Seevogeln schulden sie ihre Ankunft auf der Insel. Den isoliertercn

Typen, wie namentlich Pringlea und Lyallia, scheint Schimper praglaziale Existenz auf

Kerguelen zuzuerkcnnen, ebenso den eigentumlichen Kryptogamen, besonders den en-

demischen Moosen; doch enthalt er sich nahcrer Ausfuhrungen dariiber. Nur spriclit

er sich mehrfach gegen die Annahme fruherer Landvcrbindungen aus.

Solcho Hypothesen sind aber bckanntlich nicht der Kergiiclcn-Flora wegen aufgestellt

worden, sondern sie werden notwendig duroh die Beziehungen zwischen dem siidlichsten

Sudamerika und Neu-Seeland bezw. Siidost-Australien. Es muC festgehalten werden,

daC an diesen Verbindungen auch ein Teil der Kerguelen-Flora Anteil hat. Jedenfalls

ist die heutige Kerguelen-Flora genetisch heterogen.

Aus diesem Grunde ist eine Erkliirung der Okologie aus den jetzt bestehenden

Verhaltnissen mit MiClichkeiten verbundep. Das merkt man bei Schimpers Ausfuhrungen

sehr deutlich. >Kerguelen stellt eine Wind-Wiiste dar, in welcher die maCgebcnden

trocknenden Wirkungen des Windes durch die niedrige Temperatur des Bodens unter-

stutzt sind.c Daher wird die extrem xerophytische Axorella selago die Beherrscherin der

Wuste. Die wenig geschiitzte Acaena adscendens besetzt die Oasen und halt dort die

Axorclla fern. Beide zcigen je nach Gunsl und Ungunst der Bedingungen verschiedene

Faries. Aber immer bezeichnen sie zwei getrennte Formationen: die xerophile ^^omfo-

Formation und die hygrophilc ^Icama-Formation. — Windschutz also soUte im wesent-

lichen gonugen, dicse tiefen Unterschiedlichkeiten zu erzeugen oder zu erhalten. Rcf.

muB gestehen, daB ihm diese Auffassung etwas gewaltsam crscheint und daB sie das

Ratsel nicht auflost, warum zwei so vollstandige Antagonisten, wie es Axorella un

Prmfjlea doch sind, in engster Nachbarschaft gedeihen. Man vergleiche dazu die

schoncn Tafeln YIIF und IX. Ref. meint vielmehr, daC Kerguelen gerade darum so

wertvoll ist, weil die Vegetation dort in ubersichtlicher Weise zeigt, wie weit man m

der Pflanzengeographie mit gewissen Deutungen kommt und wo sie versagen.

ScHFMPER hat sich auch urn bliitenbiologische Beobachtungen bemiiht und der

Anemophilie cine weite Wirkung auf Kerguelen zugewiesen, doch scheint (nach Werths

vorlaufigen Andeutungen) die Frage noch nicht einhellig erledigt.

Sehr erwunscht ist das Kapitel (VI.) iiber die Flora des antarktischen Polargebietcs,

\vo die zersplitterten Literaturangaben der letzten Jahre ubersichtlich verarbeitet sin .

Uberliaupt hat sich IT. Schenck durch die muhevollc Sammlung des weit zerstrcuten

Materiales und die klare Darstcllung der Resultate den Dank eines jeden verdient,
er

sich fur die tiefen Problcme intoressiert, die in jenen entlegenen Gebieten der su -

lichsten Dreiten wurzein, aber die Allgemeinheit der Erdc umspannen. Die Ausstattung

des Werkes scldieBt sich dem Texte wurdi- an. L. Di^-'^s-
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Pliche, P.: Flores des tufs du Lautaret (Hies Alpes) et d'Enlraigues

(Savoiej. — In Bull soc. geolog. dc France, 5> scr., IV (1904] p. 387
— 400.

In zwei gefrennlen Abschnittcn bespricht Verf. cine Anzalil fossiler Pflanzcnfunde

aus den Gebieten von Lautaret und Entraigues. Er gibt zunachst cine kritische Schilde-

rung der verschiedenen Fossilien und versucht dann mit ihrer Ililfe die frubcre Flora

der genannten Ortlichkeiten zu rekonstruieren. Dabei komml cr zu dem Ergebnis, daC
beide Gebiete friiher mit einer Waldvegetation bedeckt waren, die dann aber spaier

vernicbtet und durch baumlose alpine Matten und Weiden ersetzt wurde. Die Ursacbe

fiir die Zerstorung des Waldes siebt er in einer Vergletscberung, und zwar bandelt es

sicb jedenfalls um die letzte groCe Eiszeit; indes kann er eine genaue Angabe dariiber

nicbt niacben, da das geologiscbe Alter der Schichten, in denen die Funde gemacht

W'urden, nicbt mit Sicherbeit festgestellt werden konnte. K. Krause.

Palibin, J. : Pflanzenresle vom Sichota-Alin-Gebirge. — Verb. d. Kais.

Russ. Mineralog. Ges. XLI (1904) p. 31—50, t. II, III, IV.

Verf. gibt eine kurze Bescbreibung verscbiedener, in tertiaren Ablagerungen des

Sichota-Abn-Gebirges gesammelter Pflanzenreste, die sicb auf folgende, z. T. neue Arten

beziehen: Tsuga Schmidtiana Palibin, Pi?ius spec, Tsiiga spec, Sequoia Langsdorfii

Brgn., Thiiites Elirensivardii Heer, Alnus Kefersteinii Goepp., Carpimis g?'andts Vn^:.^

Betula sachcdinensis Heer, B. elliptica Sap., B prisca Ett., Coryhis Mac Qiiarii Forb.

und Sophora Edelsteinii Pabbin. Der allerdings nicbt sebr umfangreicbe Fund verdient

nacb Ansicht des Verf. vor allem deswegen Beacbtung, weil sicb aus ihm zwei intcres-

sante Tatsacben ergcben, erstens, daB die bisber nur sebr unvollkommcn bekannte

Tertiarflora des Sicbotu-Alin-Gcbirges zu der Miocanflora von Sacbalin die innigsten Be-

ziehungen zeigt, und zweitens, weil wegen des Vorkonimens von Sequoia Langsdorfii

und einer nicbt naher zu bestimmenden Tsuga. die beide mit den rezenten Arten

Sequoia sempervirens bezl. Tsuga hctcrophyVa sebr nalie verwandt sind, an/unelnnen

'St, daG im Miocan in N.-O.-Asien ein Klima berrscbte, welcbes jctzt etwa dem von

Kabfornien entspricht, also ein Jabrcsmittcl von + 4 0" C. besaG und damit erbeblicb

Warmer war als das heuUgc Klima, dessen Durcbscbnittstemperatur ungefabr + 3^ C.

betragt. K. Krause.

Freeman, E. M. : Minnesota Plant Diseases. — Report of the Survey

Botanical Series V. Saint Paul Minnesota 1905. 432 S.

Dies Werk folgt in Plan, Anlage und Zielen dem woblbekannten >Minncsota Plant

Life* von Mac Millan. Es wendet sicb also nicbt an streng wissenscbaftlicbe Kreise,

sondern soil zur Unterweisung der Praktiker und des groCeren Publikums dicnen. Dor

Text ist daber ubersicbtlicb disponiert, in leicbt faClichem Stile geschrieben und reicb

illustriert. Wissenscbaftlicb wird wenig geboten. L- ^^^^s.

Graf zu Solms-Laubach, H.: Die leitenden Gesichtspunkte der allge-

meinen Pflanzengeographie in kurzer Darslellung. — Leipzig (Arthur

Felix) 1905. 243 S. Ji 8.—.

*Die leitenden Gesicbtspunkte einer allgemeinen Pflanzengeograpbio* betitclt Gkak

'^^ i^oLMs-L\uB\cH ein Work, das aus Kolleg-Vortragea erwachaen, sicb zur Aufgabe

"^acht, die Prinzipien unscrcr DiszipUn in gedrangter DarstcUung und in kriti.scbor Be-

^eucbtung dem Leser zu vermittcln.

*Neue Tatsacben wird man in demselben vergcbcns sucben, alles, was es entbalt.

*^at, um mit de Barv zu reden, bereits seincn Autor, Vorlcgcr und Drucker gefunden.
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So isl cs dean Icdiglich die Anordnung dcs StofTes, die Disposition, die ihm seine

ExistenzbcrochtigLing gcwahron kann. Es soil vcrsuchen, die Prinzipien dcr gesamten

Pflanzengeographie von allgemeincn riesiclitspiinktcn ausgehond darzustcUen.c

Diese Satze des Yorwortcs recbtfcrtigen es, wcnn das Referat die Disposition dcs

Originales strong innelialt.

I. Die Einleitung (S. i —5) gibt einen kurzen AbriC von dor goschichtlichen EnL-

wicklung der Disziplin. Wie bei uns in Deutscbland iiblicb, treten bei dieser Wiirdigung

die englischen Autorcn iibcr Gcbiihr in den Ilintergrund. Dem Urtcil des Verf. iiber

Grisebachs Leistung wird man nicht tiberall bcistimnien.

II. :!>Der Tatbestand dcr Pflanzenverteilung auf der Erde<c (S. 5—9)

liegt auBerhalb der Sphare des Buches. Es werden dalicr nur die HaupUinien der

Zonen- und Regionen-Gliederung gezeicbnet.

III. >Die Spezies und ilire Veriindcrung in der Zcitc dagegen erfahrt

sebr eingebende Erorterung (S. 9—56), Schon auGerlich, diirch den Uinfang des Kapitels,

wird also bezeichnet, Avas das Problem fur die Pllanzengeograpbie bedeutet, und das ist

sebr dankenswert. Docli ist zu beriicksiclitigcn, daC den Verf. zu einer ausfuhrlicheren

Fassung dieses Abscbnittes auch rein enl\vicklungstbcorctiscbes Interesse bcwog, nament-

lich die Analyse der Konzeptionen Nagelis und ibr Verhaltnis zu den Idcen von De Vries.

Vom pflanzengeographiscben Standpunkt sebr ricbtig, rat Verf., >die voUkommene Auf-

losung« des Speziesbegrift'es, »\vie sie De Vries zustande bringt«, zuruckzuweisen. Ein

Nacbfolger des Verf.s wird De Vries kraC verallgenieinernde Vorstellungen uber die

Entstehung der Sippen wobl nocb scharfer ablebnen; denn in vieler Hinsicht wiirde mit

deren Annabme die Pllanzengeograpbie sich selbst aufgeben.

Als Scifenstiick zu soldier deszendenz-tbeorciiscber Erorterung wite eine griind-

liche Darstcllung >der Spezies und ilirer Veranderung im Raum« zur Zeit ein Be-

durfnis. Was Guaf Solms dariiber sagt, ist im Vergleich zu der Rucksicht, die De Vries

findet, recbt kurz gehalten, und wird den Fernerstebenden kaum ermessen lassen, daC

die Pflanzengeograpbie aus eigencr Kraft doch auch manches zur Speziesfrage geleistet

bat (z. B. die Wiener Scbule) und boffentlicb noch mebr zu Tage fordern wird. Was

wir jetzt brauchen, ist nicbt so sebr »neue< Spezies entsteben zu sehen, wie daruber

klar zu werden, was die alten cigentlich ihrcs Wesens sind. Dann werden von selbst

die schwierigen Probleuie pflanzengeograpbiscber Statistik, die Fragen des EndeniismuS,

die Begriffe von Eurytopie, Stenotopie, Polytopie und all dergleichen viel an Klarheit

gewinnen.

IV. »Der Standort derPflanzen« [S. 06—124] Standort, ganz umfassend ver-

standen, etwa wie Clements »babitat«, Hier findet sich eine trclTlicb orientierende Dar-

stellung der auBeren Bedingungen der pflanzengeograpbiscben Tatsachcn. Auch geben

viele kritische Bemerkungen und eingestreute Beobaclitungen des Verfassers wertvolle

Beitrage zur Forderung dieser so komplizierten Kapitel.

V. »Die Besiedelung des Standortes durch die Art< (S. 124— U*) «»^'

halt neben der Wurdigung bekannterer Tatsachen eine interessante Diskussion uber

Monotopie und Polytopie.

VI. >Die Gleichgewichts-Storungen der Pflanzenverbreitung a s

Folgc eintretenderVeranderungen< (S. 1 44— 194). Methode und Resultate unserer

Wissenschaft werden an dcr Flora der nordlich gemaCigten llalbkugel erortcrt.
«^

eingehendere Kenntnis dieser Lander und ihrer Geschichte recbtfertigt das auch. ^oc

macht sich beini Anfiinger oftcrs der MiBstand geltend, daB er fur die glazialen Er-

scheinungen und ibre Folgen den richtigen MaBstab nicht lindet. Fur Geschichte und \er-

breitung der gesamten Pflanzenwelt bildcn sic doch nur eine tcilvveise lokale Episo e^

Die anderen Erdteile haben Geschicke ganz anderer Art durchgemacht, die fiir die heuUg

Pflanzenverbreitung kaum minder bedeutsam sind.

k"^'
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Ved'. hiill in diesom Kapilel durcliwe-^^ an der hcrkoninilichen Auffassung dcr >arklo-

tertiaren« Florcn-Geschichte fesl, wie sie seit Heeu und Asa Ghay so oft vcrtrcten

wurde; ich glaube aber, man darf der Festigkeit ihrer Fundamente heute niclit mchr
ganz trauen.

AUgemoin sehr zutrcffendc Satzc schreibt (S. 189) Gii\F Solms iibcr die mchr oder

minder dogmatisch auftrelenden Konslruktioncn zur inter- und postglazialen Florcn-

geschichte Europas.

VII. »Dic Inselfloren in ihrer Bedingtheit durch die II indernissc,
welche der Pflanzenverbrci tung im Wege stehen* (S. 194— 212), sind ja

gegenwartig durch die vielen Beitrage zur siidhemispharischcn Insclftora rechl aktucll.

Den zahlreichen Autoren, die sich dabei betatigen miissen, wird Verf.s ubcrsichUichc

Darstellung sehr forderlich sein. Bci Madagaskar wiirc vielleicht Gclcgenhcit gcgcben,

auf die Hilfe der Zoopalaontologie hinzuweisen, die der Pflanzengcograph nicht ver-

schmahcn sollte.

Es sei nicht verschwicgen, daC in Einzellieiten die Auffassung des Verf.s nicht

immer annehmbar erscheint (z. B. nicht die Beurteilung des Mittehneergebietes S. 184).

Doch sind dies, im Sinne des Buches, ja curae posteriores, die zunachst nicht den Bhck

von seinem weiten Ilorizonte ablenken diirfen. L. Diels.

Schneider , Camillo Karl : Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde.

3. und 4. Lief. S. 305—592. Mit Fig. 198—332. — Jena (Guslav

Fischer) 1905. 8^ Preis je Jf 4.

Was ich schon bei Besprechung der beiden ersten Lieferungen bemcrkte, kann
ich nur wiederholen, namhch da6 das vorhegende Werk fiir den Dendrologen unent-

behrlich ist, ebenso aber auch fiir den Systematiker, da eine Fiillc von Stoff darin

kritisch und auf Grund eigener Untersuchungen verarbeitet worden ist. Einzelne Gat-

lungen hat Verf. noch in anderwoitigcn VeroffentHchungen ausfuhrlicher behandelt und
zum Teil auf neue Grundlagen gestellt, so z. B. Berberis und Deutxia, Die vorhegcn-

den beiden Hefte reichen vom Schlusse der Berberis •kri^tn bis zuin Beginn von Primus^
jedoch hat Yerf. vorlaufig die Pomaceen ausgelassen, da er dicse erst im Sommcr 1006

zu bearbeitcn beabsichtigt. Inwiefern die Bearbeitung von Berberis einen Fortschritt

gegeniiber fruheren DarsteJlungen bedeutet, wage icli angesichts der Schwierigkeit

dieser Gattung nicht zu beurteiienj bevor ich nicht Gelegenheit gehabt habe, des Verf.

Ubersicht in ausgiebiger Weise praktisch zu benutzen und ihre Brauchbarkeit zu er-

proben. Was Prunus betrifft, so verspriclit deren Behandlung sich zu einem wichtigen

Beitrag zur Kenntnis dieser Gattung zu entwickeln, da Verf. ein ungeheures Material

(etwa 4500 Spannblatter) aus verschiedenen groBen Herbarien untersucht hat.

Was ich friiher iiber uagleiche Behandlung der Arten und Formen gesagt habe,

trifft auch fiir die beiden neuen Lieferungen zu. Manche Pflanzen, die schon in Kultur

s»nd, Merden nur mit Namen oder in kurzen Annierkungen erwahnt, walu-end andore,

die noch nicht eingefuhrt sind oder sogar iiberhaupt nie Freilandpflanzen in irgcnd

einem Teile Deutschlands werden konnen, vollstandig behandelt werden. Auch werden

manche Formenkreise ziemlich ausgiebig, andere recht stiefmiitterlich beriicksichtigt.

Das Zuviel laCt man sich gern gefallen, dem Zuwenig steht man etwas enttauscht

gegeniiber.

Einige Bemerkungen iiber Kinzelheiten, die mir aufgefallcn sind, uwchte ich niclit

unterdrucken. Zunachst sei zu Lief, i, S. 133 nachgetragen, daB das Zitat y>AInus

^^itnfolia var. viridescens Kochne in sched.c nicht berechtigt ist. Ich erinnere mich
"'"^Jit, jeiuals diese Zusammenstellunir von Namen geschrieben zu haben. Die DirrELSche

^- orxidentalis fiilirte ich, nachdcm ich ihre Identitat mit .1. incana mrescens S. \\' ats.

^rkannt hatte, eine Zeitlang in meinem Herbar als A. viresccns (niemals A, viridescens],

^f^
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spiitor auf Grund SAUGENTscher YerofTcnllicliungon als A, icmiifolia Nutt., nietnals aber

als Var, hicrzu.

S. 325: Yerf. bezweifclt meino Angabo, daG das Gynophor bci Menispermum da-

huriciun so lang sei wie der Fruchtknoten, bildet es auch nach Baillon kiirzer ab.

Durch meine Zeichnungen kajin ich jedoch meine Angabc belegon.

S. 365: -15 von Lemoine aufgefiibrte Bastarde des Philadclphus coronarlus init

microphijUus solien die groGe Variabilitat dioser Hybridc dartun. In "Wirklichkeit

handelt es sich uni Bastarde von microphyllus niit sehr verscbiedenen andcren Arlen

(z, B. P. coyifiisusy^micropltyllus)] Lemoine hat ungerechlfcrtigter Weise diese durcb-

aus gctrennt zu haltenden Hybriden alio zu Lcmoinei gczogen, wahrend eine jede

ihren besonderen Binarnamen hatle erhalten miissen.

S. 373: Statt PItiladelphus coronarius L. wird der Name P, pallidus v. Hayek

in litt. eingofiilu'tj weil P. coronarius L. ein ganz unklarer BegriiT sei, Linne kein

Vaterland angcbe und augenscheinlich nur Kulturformen vor sich gchabt habe. Wenn.

sich nun aber einst herausstellt, daC diese Kidturformen echter coronarius warcn, so

wie man ilm seilher immer aufgefaCt hat? Dann haben wir ein Synonym mehr. Ich

meine , zur Umtaufmig ware man nieht IVuhcr berechtigt, als bis wirkHch n ach-

gewiescn wiirde, daG der LiNNESche coronarius nicht die siideuropaische Art ist.

Ich meinerseits glaube, daG Linne in der Tat diese Art gemeint und auGcrdcm nur

noch P, inodorus gekannt hat. ' Was man in Bauern-, Guts- und Pfarrgiirten auf dom

Lande friiher antraf, war iramer P. coronarius im tibhchen Sinne, so daC anzunehmen

ist, daG diese Art urspriinglich allein eine weito Verbreitung in der Kultur erlangl

hatte, auch noch nicht durch Bastardierung mit andcren Arten abgeandert war. Ich

halte es fiir sehr wahrscheinhch, daC auch Liwe dieser ursprunghch reine coronarius

vorgelegcn hat. Schneider bemerkt ferner, daG v. Hayek unter pallidus nur die Forui

i Steiermark verstehc und daG die Formen anderer Standorte geographische Varie-

tiiten sein konnten. Wenn man nun weiC; wie sehr verschiedenes Material man von

ein em Philadelpkus-Sirdwch abschnciden kann, so wird man sich sehr bedenken. die

in den Uerbarien hegcnden Exemplare bei kleinen Unterschicdcn zu Varietaten zu

stempeln. Bind doch diese Exemplare fast immer hoclist unvollstandig, weil fruher

niemand AvuGte, was zu eincm sicher erkennbaren Phlladelphus-ExempUv notwendig

gehort. Statt des einzelnen Blutenzweiges ohne liinreichende alterc Zwcigstucke, den

man moist nur vorfiudet, gehorcn dazu sorgfaltig ausgewiiliUe langere Zw^eigc mit mog-

li(iist vielen Blutenstiinden, ebenso sorgfaltig ausgewiihlte zweijahrige Zweigstiicke,

an denen das Verlialten der Rinde klar crkennbar ist, endhch charakteristische Lang-

triebe, die zur sicheren Beurteilung einer Form durchaus unentbchrlich sind, weil an

ihnen die Blattcharaktere, durch die dTe Arten sich unterscheiden, moist viel scharfer

hervortreten. Auch tritt an den jungsten Bliittern an der Spitze solcher Triebe das

Wescn der Behaarung am deuthchsten zu Tage.

S. 374: Zu dem nur mit Namen aufgefuhrten P. floribundus Schrad. kann ich

hinzufiigen, daG ich ihn im Sommer 1905 als P. inodorus X tomcntosus erkannt habe,

und zwar durch die jungen Blatter an den Spitzen der Laubtriebc (vgl. oben), die ich

fruher nie zu Gesicht bekommcn hatte, endlich aber an einem Strauch im SPAiaschen

Arhoret selbst einsammeln konnte. Hierhin war der Strauch unter anderem Namen

aus dem Gottinger Botanischen Garten gelangt, wo die Pflanze sich demnach sei

ScHRAi)Ei{.s Zeit erhalten zu haben, aber spater anders benannt wordcn zu sein schein -

S. 300 : Hydrangea vestita var. puhescens Mavim. wird unter K heteromaUO'

sprochen, und unter R Bretschneideri Dipp. wird als Synonym zitiert: R vestita var.

puhescens Sarg. non Maxim. II vrstita puhescens Maxim, fallt aber durchaus
^>^

K vestita puhescens Sarg. zusammcn und beide gehoren zu il Bretschneideri

letzterer fehlt dann noch das Synonym H. puhescens Koehne non Decne.
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S. 392: >\Vas Koehne -1893 als Hydr. scri'ata bcschroibl, ist mir unklar.« KEHitEu

hat diese Fllanze bcrcits mit Recht als II. Bretschn cideri var. glabreaeens bezeiclmet.

Uberdies habc ich sie in mcincm dendrologischen Ilorbar unter Nr. 113 angegcbeii, und

sie befindet sich in Wien im Herbarium des Bolan. Gartens und Museums.

S. 401: liibcs^) vtilgare Lam. ist nacb Hedluxd und nach v. Ja.nczewski die Art,

wclehe allgemein in der Literatur unter dcm irrigen Namen >!}. r)ihrinnh,< aufgefiibrt

w'ird. Aucb icb liabc letzteren Namen in meiner Dendrologie noch angewcndet, babe
die Pflanzc abcr durch ihren Ringwall iai Blutenbecher und durcb ibro eif^entuiulicben

Staubbeutel schon scbarf gescbiedcn von dem, was IIedlund und Janczenvski als das

echte R. ruhrwn L. erkannt liaben und was bei mir unter dem Namen U. caucasicum
luit inbegriffen wird. Jaxczewskis Arbeiten baben die Gattung Ilibes bereits auf ganz

neue Grundlagen gcstellt.

S. 405: R. Oiraldii Jancz, in litt., die nur in einer FuCnofe genannt wird, ist

in Kultur.

S. 416: R. aurmm. Es wird nichl -^rwabnt, daC nach CovnxE 190i in Proc.

Biol. Soc. Washingt. die allgemein jetzt so benannte Art den Namen R. longiflornm

Nutt. fiihren miisse, wahrend dem, was man temiiflorton Lindl. zu nennen pflcgt, in

Wirklichkeit der Name R. aureum Pursh zukomme.

8.417: R, leiobotrys Koebne wird einfacb als Synonym zu R. aia'cum gezogen,

wahrend es eine nicht bloB durch die kahlen Trauben, sondern audi durcli die Blatl-

form abweichende, mindestens als Form zu fiihrende Pflanze ist. — Zu 7^. varicgatum
Av. Nels. [R, mogoUoniGum Greene) moclite icb bemerkcn, dal3 hiervon zwei wobl

unterscheidbare Forraen in Kultur sind.

S. 42^: Dasselbe gilt von i?. bracteosiim Dougl.

S. 437: Der Ansicbt, daC die in Deutschland bei weitcm am haufigstcn ange-

pfianzte Platane P, acerifolia W. sei, kann ich nur beistimmen. Im Jaljre 1904 sab

ich im Parke des Schlosses Dyck unweit Diisseldorf auch je einen groCen, alten Baum
von P. orioUalis und von P. occidentalism ersteren mit groCpIattig sich abscliupi)ender

Rinde, letzteren mit einer ganz abweiohenden, rissigen, eher an einen Eichenstamm er-

innernden Borke. Die daselhst vorliandenen groCen Baumc von accrifolia batten eine

Rinde von etwa mittlerer Bcscliaffenbeit. — Die Form Sidtncri (mit weiB geneckten

Blatternj recbnet Schneider zu P. accrifolia] mein Material davon sfelit oricnialis sebr

nahe. Jedenfalls kann man die Form nicht mit Jaenmcke zu occidcnialis rechnen.

S. 533: Adcnostoma fascicitlata muCte doch wohl fasciculatum beiCen, da

>stoma< Neutrum ist.

S. 541: Rosa anemoyiacflora wird von Schneider wie von Dippel als rotbluhend

bezeichnet. WeiCbliibend, sonst aber von der Spezies nicht zu unterscheidcn, ist die

'» aen Garten als »Epineuse de la Chine* bezeichnete Rose.

S, 579: Die Rosa pisocarpa meiner Dendrologie soil vielleicht zum Teil zu 7?.

^tranwntana Heller (1904; gehoren. Das mag sein, indessen bemerke ich dazu, daB
die samtlicben Exeiuplare meines Herbars, auf denen meinc Beschreibung der pisocarpa

beruht, von Crepin selbst bestimmt worden sind. Dieser zog also zur pisocarpa zahl-

reiche Formen mit sehr breiten oberen Nebenblattern, wie es iibrigens aucb amcrikji-

^»sche Autoren, z. B. N. Best 1890, getan baben. Cberbaupt riibrt sehr vieles, was in

seiner Dendrologie stebt und von Schneider mit AnfUlirung nur meines Namens kritisiert

^^rd, eigentlicb von Crepin her, wufur ich weiterhin noch ein Beispiel anfiihren werde,

^) Bei Bearbeitung dieser Gattung erfreute sich Verf. von Ilerrn v. Janczewski

^eitgehender Unterstutzung. Die Arbeit von Hedlund iiber den Fornionkrcis von 7/.
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S. 582: li. kamtschatica wird schlechthin als Synonym zu B. rugosa gezogen.

Das kann ich diirchaus nicht fiir richtig halten. Es ist mindestens eine ausgezeichnete

Varietat, die ganz so aussicht, als ware sie ein Bastard R, dahtirica yc rugosa, oder

viellciclit, wenn es sich um gewisse Gartenfornien handelt, die zu kamtsehatica ge-

zogen werden, cine cinnamomcayC^rugosa^ — Unter den Cinnamomeae habe ich bis

jetzt den Namen der schonen in Kullur befindlichen B. oxyodon Boiss., der sich die

li. haematodes Boiss. anschlieCt, nicht fmden konnen.

Zu S. 587, Fig. 334 X wird S. 538 fur R. microphylla bemerkt: ^Frkn. nadi

KoEHNE nur auf einem in der Bl.-Achse grundslandigen Hocker eingcfiigt (was ich nichl

land, wie Fig. 331, S. 587 in x zeigt)<. Erstens muC es hoiCen »nach Cbepin« (Journal

des Roses 1891), und zwcitens zeigt die Fig. 331x, wenn auch nicht gerade schon ge-

zeichnet, gerade das, was Crepin meint und mit CnEriN auch ich, Dagegen zeigen des

Verf. Durchschnitte von Achsenbechern anderer Rosen selten eine Andeutung davon,

daD im Gegensatz zu microphylla ein Teil der Karpiden auch mehr oder weniger hoch

an den Seitenwanden des Achsenbechers eingefiigt ist. Verf. hat also offenbar den

von Crepin mit den Worten »ovaires inseres exclusivement sur un mamelon au fond

du receptacle< sehr zutreffend gekennzeichneten Unterschied der i?. microphylla anderen

Rosen gegeniiber seinem wahren Sinnc nach nicht gcwurdigt.

Zum SchluC mochte ich noch Verwahrung einlegen gegen den sprachwidrigen

Gebrauch des Wortes >Elter« im Singular, das nach dem Vorbilde anderer iiber Hy-

briden schreibender Autoren auch bei Schneider leider Eingang gefunden hat. Man

kann nur sagen Stammpflanze, Stammart, Stammform oder dergl. E. Koehne.

Haberlandt, G. : Die Lichtsinnesorgane der Laubblatter. — Leipzig (Wilhelm

Engelmann) 1905, 142 S., IV Taf. u. 8 Textfig. Jl 6.

Die bekannten, oft sehr auffallenden Erscheinungen des Heliotropismus der Pflanzen

batten schon in Darwin den Gedanken reifen lassen, ob nicht auch die hoheren Pflanzen

ahnlich wie die hoheren Tiere besondcre Perzeptions- oder Sinnesorgane zur Wahrneh-

mung des Lichtes bezw. der Lichtrichtung besaCen. Lange Zeit war dieser Gegenstand

dann nicht mehr erortert worden. Erst vorliegende Arbeit befaCt sich wieder eingehcn-

der mit diesem ebenso interessanten wie schwierigen Thema; vor alien Dingcn richtet

ihr Yerfasser seine Aufmerksamkeit auf die assimilierenden, griinen Laubblatter, an

denen heliotropische Bewegungen besonders deutlich wahrzunehmen sind, und sucht an

ihnen die Frage zu losen, ob hier tatsachlich bestimmte Organe zur Wahrnehmung des

Lichtes auftreten und wo diese Organe eventucll zu suchen seien. Nach zahlreicnen

vergleichenden und experimentellen Untersuchungcn, in denen eine groCe Anzahl er

verschiedensten Pflanzen beobachtet wurde, ist Verf. nun zu dem wichtigen Endergebnis

gekommon, daG die dorsiventralen, transversal-hehotropischen Blattspreitcn tatsachhc^

dazu befahigt sind, hehufs Einstellung in die giinstige, sog. fixe Lichtlage, die Richtung

der einfallenden Lichtstrahlen wahrzunehmen; und zwar ist diese Fahigkeit nic

> diffuse in samtlichen Gewehen der Blattspreite verbreitet, sondern vorzuglich au i

obere Epidermis beschrankt. Spcziell die papillose Epidermis erweist sich als em i^

optischer Hinsicht vortrcfflich konstruierter Apparat zur Walirnehmung der Lichtnchtunc,

wie sowohl durch histologische Untersuchungen, als auch durch die theoretische
^^

struktion des Strahlenganges und durch einen sipnreichen physikahschen Versuc

wiesen wurde.
j

Die Wahrnelimung der Lichtrichtung crfolgt nach Ansicht des Verfassers auf r"^^^

von Hcliigkeitsdiffcrenzen auf den lichtempfindlichcn Plasmahauten, welche den
"^^^^

und Innenwanden der Epidermiszellen — oder besser Sinneszellen — anliegen.
^ ^^^

mit jeder Anderung der Lichtrichtung iindert sich auch die Tntensitatsverteilung

Lichtes, und diese Anderung wird dann als tropistischer Reiz empfunden.
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Die IlelligkeitsdiiTerenzen werden im oinfa('hsten Falle, beiin Tyjnis der >glal(cn

E[)iderniis<, durch Vorwolbung dcr Innenwiinde berboigefiihrl, wahrend die AuCcnwandc
ebon sind. Weit haufigor wird aber durch Vorwolbung der AuCcnwiiude zu Papillcn

wodurch dann der Typus dor »papiIlosen Epiderrnisc cnlbteht — ein regelreclitcr

lichtsammclnder dioplrischer Apparat ausgcbildct. Die liclitperzipierenden Teile des

Protoplasten sind dabei fast ausscldieCIich die Plasmahaute der Innenwiinde. In der

Mille einer jeden Innenwand entsteht namlich bci scnkrechicni Lichlcinfali ein belles

Millelfeld, das von eincr dunklen Randzone umgeben ist. Bei schragem Liebleinfall

riickl dieses Miltelfeld zur Scite, seine dunkle Randzone wird auf der einen Scitc

schmaler, auf der andern breiter, und so kommt dann die verandertc Intensilatsvorleilung

des Lichtes zustande.

Gewohnlicb gehort der dioptrisclic Apparat, also die lichtkonzcntrierende Sanimcl-

linsc, der gleichen Zclle an, die auch das Liebt aufnimint. Die Linse entsteht dann

cntweder durch Vorwolbung der gleichniaBig verdickten AuCcawand, wobci der hauJig

noch gcrbslofTreiche Zcllsaft das hchtbrechende Medium abgibt odcr sie besteht in einer

lokalen Verdickung der AuCenwand, deren Liclitbrecliungsvenn6gen durch Pektinisierung,

Kutinisierung, Verkieselung, Wachseinlagerung und durch noch unbekannte cheinischc

Veriiuderungen gosteigcrt werden kann,

Seltener und scbwicriger sind jene Falle, in denen die beidcn Funkfionen, das

Licht zu sammeln und aufzunehmenj auf zwei verschiedcnc Zellcn vertcilt sind. Hierbei

treten oft noch weitergehcnde Modifikationen auf, indem auch solche Zcllen, die nicbt

zur eigcntlichen Epidermis gehoren, wie subepidennale 01- und GerbstofTbehalter, bci dcr

Konzcntrierung des Liclites mitwirken konnen.

Wenn nun auch vorliegende Untersuchungen durchaus noch kein abschheCendcs

Bild ergeben, da vor alien Dingen die experinicntclle Beweisfiihrung docli noch manches

2U wiinschen tibrig lai3t, so folgt aus ihnen doch schon mit ziemlicher Sicherheit als

Gcsamtresultatj daC bei den hobcren Pflanzen die Lamina der assiniilicrcnden Blatter

ein besonderes Licbtpcrzeptionsvermogen bcsitzt und danach den Blattstiel bezw. das

Gelcnkpolster in seinen Bewegungcn zu beeinflussen vermag. K. Kh.wse.

Lotsy, J. p, : Vorlesungen iiber Deszendenztheorien mit besonderer Be-

rucksichtigung der botanischen Seite der Frage, I. Tell. — Jena

(G. Fischer) 1906, 384 S., 2 Tafeln und 124 Textfiguren. JT 8.

Verf. gibt in diesem ersten Teile seines Werkes im wesentlichen nur eine sebr

umfangreiche historische Ubersicht iibcr die bishcrige Entwicklung der Deszendenzidee

bis zu Darwin. Er bespricht nach einer langeren allgemeinen Einleitung zunacbst die

Theorie der direkten Anpassung, erortert dann weiter sehr eingchend die vcrschicdcnen

Lehren und Ansichten von der Erblichkeit, ferner die diskontinuierhche Variabililal, die

De VaiEssche Mutationstheorie und cndlich die einzelnen Evolutionstheorien. Erst im

folgenden Bande will er die DARwiNsche Lehre und die sich daran anschhcOende Lite-

ratur behandeln, urn dann seinerscits die Wepe anzudeuten, welche nach seiner Meinung

einzuschlagen sind, um unsere jetzigen unvollkommenen Kenntnisse zu erweitern und zu

vertiefen. K. Krause.

^ebs, G,: Uber Variationcn der Blulen. Mit 27 Textfiguren und \ Tafel.

S.-A. aus ^Jahrbucb. f. wissensch. Bolanik« XLII. 155—320. —
Leipzig 1905.

Die Anderungen von Farbo, Form und Zahl in dcr Bliite durch auCerc Einwirkungon
en den Gegenstand dieser sehr beachtenswerten Abhandlung. Die bisher vorliegende

'teratur zeigt nach der Ubersicht (S. -ISS-^GI) noch keincn groCen Umfang. So hatte
^^^' ^^^ Ausbau der Methoden vielfach neue Wege zu betreten.
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Seine Versuche erstreckten sich auf Campanula traekclttmi, Primida sinensis^

Sedum spectabilc, ganz bcsonders eingehend aber auf Sempervivtim, Es wurde studiert

der EinfluB von Verletzungen (Abschneiden der Inflorescenz, Entblatterung), der Dunkel-

hcit, der Trockenheit und Feuchtigkeitj des farbigen (roten und blauen) Lichtes, das

Verhalten normaler (terminaler) Inflorescenzen und das latcraler Inflorescenzen, leilweise

in Verbindung mit Rosettenbildung.

Die allgemeinen Ergebnisse wurden namentlich an Sempervivtim Funkii ge\^'onnen.

Dort variieren die vegetativen Teile in sehr weiten Grenzen je nach den dar-

gebotenen Bedingungen, Die Blutezeit laCt sich durch die Kuliur mannigfach beein-

flussen. Der Entstehungsort der Bliite kann experimentell an jede Stelle des Stengels

verlegt werden, wo teilungsfabige Zellen vorhanden sind. Die Inflorescenz ist unge-

mein pfastisch: bei Kultur im Warmbeet zeigle sich bei volliger Unlcrdriickung des

Stengels und der Achse eine einzige sitzende Gipfelbliile; anderseits erziclt man (in

rotem Licht) Stengelliingen von 20—U cm. Die ZahJ der Cymen-Achsen kann bis

auf 8 vermebrt werden. In blauem Licht laGt sich die Inflorcscenzachse in einen rein

vegetativen Stengel verwandeln, wenn der Versuch vor der Anlage der Bliiten begonncn

wird. DieBliitengroCe vermindert sich bei Einwirkung farbigen Lichtes, bei Dunkel-

heit, an vielen lateral entstehenden Zweigen. Die normal lebhaft rote Farbe der

Petalen ist unter alien Blutenmerkmalen das am leichtesten veriinderliche, d. h. >die

Bedingungen fiir sie diirfen nur in relativ engen Grenzen schwankcn.c
t

Bei der Behandlung der Bliite selbst ergab es sich, daB die gleichcn Individuen

nach Erzeugung typischer Bliiten noch zur Bildung sehr veranderter Bluten vcranlaGt

1

werden konnen. Die normal ziemlich konstantc Zahl der Bliitenglieder andert

sich, sobald »die auBercn Einfliisse wahrend der Anlage der Bluten liefer eingrcifcn.<

Normal liegt der Gipfel der Variationskurve der Quirlgheder auf H (so bei 50%); bei

abAveichender Kultur dagegen fallt er auf 8, oft audi auf 'J und 10, es tritt also Nei-

gung zur Veruiinderung hervor. Sehr auffallend auBert sich unter den veranderten

Lcbensbedingungen die selbstandige Variation der Bliitenquirle. Unter 287 gezahlten

Bluten fanden sich 65 0/^^ niit abweichenden Verhaltniszahlen. Dadurch kommt es zu

starken Storungen der Symmetric der Bliite: Assymetrie wird eine sehr haufige

Erscheinung, besonders bei der Korolla. Auch das AndrOceum neigt zu Abwei-

chungen: die normal strenge Diplostemonie ist unter veranderter Kultur bei 49 0/odurch-

brochen. Am Staubblatt vanieren ubrigens Antbere und Filament nicht selten selb-

stiindig von einander. Bei 50^ der Fiille zeigte sich Petalodie der Staubblattcr, bei 3V2 h

kam es zu jenen von Sempervivtnn liingst bekannten MiBbildungen zwischen Karpe

und Staubblatt. Anordnung und Zahl der Karpelle wurden bei den abweichenden

Bluten sehr variabel gefunden: bei 58% war die Isomeric des Gynaceums gestort.

Das Gesamtresultat seiner Befunde faBt Verf. in dem Satze zusammen to. ^ .-

>Alle Merkmale einer Pflanze wie von Sempervivwn Fwikii variieren unter der

wirkung der AuBenwelt auch bei AusschluB der sexucllcn Fortpflanzung. Selbst

unter gewohnlichen Lcbensbedingungen der freien Natur- oder Gartenkultur '^^"^^^^^^^

sten Charaktere, die sogen. Organisationsmerkmale (Nae(;eli), gehorchen der Rege

bald die AuBenwelt in dem richtigen Zeitpunkt eingreifL<

Ein theoretischcr SchhiBabschnitt behandelt den Zusammenhang der ^^

tionen mit der AuBenwelt. Er crortert anregend den Begriff der Spezies un

spezifischc Struklur, das Verhallnis von innercn und iiuBcren Bedingungen. Er ^'*^'

**.^^^

Potcnzen statt realcr Pangone; die >Mcrkmal<-Frage gelangt zur Sprache. Er ^' g

den Begriff der Variation und bespricht die Wirkung der AuBenwelt und den Em

der Ernahrung.

Die Anschauungen des Verf. iiber alle diese Fragen sollten im Original gc

1

,
so
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werden, da nur dort allein ilir innerer Zusamnienhang rnit der experimcniell gewonncnen
Grundlage klar hervortreten kann. L. DiELS.

Marloth, R. : Further observations on mimicry among plants. — Trans.

South Afr. Phil. Soc. XVI. 2 (1905) p. 165—167.

Verf. beschreibt die eigenartige Wuchsform von Crassula delioidea L. f. und C.

columnaris S., die Leide zwisclien Steinen und Felsen wachsen und dort so nierk-

wiirdige, dichlc, gruubraune Polslcr bilden, da6 sie von dem umhorliegenden GeroU
weder in Forni noch in Farbe zu unterscheiden sind. Er sieht darin ein ncues Beispiel

pflanzlicher Mimikry, zu dem Zwecke ausgebildet, Angride weidcnder Ticre zu vcr-

hindern. K. KUAISE.

Vilmorin, PhiL de: Hortus Vihiiorinianus. Catalogue des plantes ligneuses

et herbacees existant en 1905 dans les collections de M. Ph. de Vil-

morin et dans les cultures de M. M. Vilmorin-Andrieux h Verrieres-

le-Buisson. — Verrieres-le-Buisson 1906, p. I—XII, 1—371, 105 fig.,

28 tab.

Der vorliegende, seiir umfangreiche Kalalog ist in zwei Abschnitte geteilt, von

denen der erstc die Holzer, der zweite die Krauter enthalt. Die Anordnung der Familien

und Gattungen ist die gleiclie wie in Bextham und Hookers * Genera Plantarunic. Einc

ziemlich -wertvolle Bercicherung crfahrt die Arbeit durcli die Beigabe vieler Abbildungen,

auf denen eine groBe Anzabl interessanter, z. T. neuer Kulturformen und Varietaten

dargestellt ist. K. Krause.

Kubart, Bruno: Die weibliche Bliite von fhiniperus communis L.

Sitzungsber. Kais. Akad. Wiss. Wien, Mathem.-Naturw. Kl. CXIV.

(1905) p. 1-29, t. I, IL

Uber die weibliclie Bliite von Jumperus com nmuis L, bestanden bisher z\vei zicm-

Hch entgegengesetzte Ansicbten; die eine, zumal von Mohl und Sachs vertreten, gin

dahin, daC die Samenanlagen als metamorphosierte Bliiten angeseben werden muBten,

wahrend sie nach der andern, die besonders von Eichler, Paver und Oersted ver-

fochten wurde, als ein Produkt der Schuppen aufzufassen waren. Beide einander

wideisprechende Meinungen waren zuletzt noch ziemlich gleichzeilig von Strasbirger

^nd Sachs behandelt worden, ohne daB indes eine Einigung erzielt werden konnte.

Vorliegende Arbeit befaBt sich nun wieder eingcliender mit diesem intcressanten mor-

Pliologiscben Thema und versucbt eine neue Losung der bisher noch nicht entschiedenen

ffage zu geben. Durch zahlreiche z. T. sebr langwierigc Beobachtungen gclang cs Yerf.

n^>t Sicherheit naclizuvveisen, daB die alte EicHLERscbe Auffassung jedenfalls unrichtig

sei, denn, wie eingehende Untersuchungen ergaben, entstehen die einzelncn Samenan-
lagen stets zwischen je zwei Schuppen, so daB sie also unmoglich als ein Produkt der-

selben angeseben werden konnen. Vielmebr spricht sowohl ihre Stellung wie Ausbildung

^afiir, daB sie als umgewandelte Blatter aufzufassen sind. Daraus ergibt sich dann

^'eiter, daB die weibliche Blute von J. conmiunis \^. keine Innorescenz ist, sondern nur

c>ne endstandigc Einzelbliite darstellt, die in ihreni Bau und ihrer Kntwicklung der

"'annlichen Blute vollkommen analog ist. Ferner sind auch deshalb die sogenannton

*Fruchtscbuppen« nicht als solche zu bezeichnen, sondern dieselbcn cntsprechen viel-

"^ehr cinem Arillargebilde.

Im AnscbluB an seine ontogenetisch-morphologischcn Studien nimmt Verf. nocb
'^rz Gelegenheit, auf die verwandtschaftlichen Beziehungen unter den Koniferen

^>>^zugelien, wobci er zu dem Resultat konimt, daB in dieser Kla?:se zwei groBe
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Entwicklungsreihen zu unterschciden sind, von denen die eine durch die Cycadopkytm

etc., Otngkoaccac, Araucariae^ Taxodieae, Abietineae, Taxaccae gebildet wird, wahrend

zu der anderen die Cordaitaceae, Bennettitaeeae und Gupressincae gehoren. K. Krause.

De Wildeman, E. : Plantae novae vel minus cognitae ex herbario horli

Thenensis. 4 me livraison, Sept. 1905, Bruxelles.

Die Arbeit enthalt eine eingehendc Studie liber die Systeraatik der Proteaceae-

Persoonioideae und basiert auf dera Material der von dem Ref. herausffe^ebenen Samin-

lung >E. Pritzel, Plantae Australiae occidentalis, 1900—1901<. — Der Verf.

beschrankt sich demgcmaC auf die Gattungen Persoonia, Isopogon, PciropMla, Adenan-

thos^ Simsia^ Synaphea und Conospermtim. Von den wichiigsten systematischen

Gruppen jeder Gattung wird je eine Art als Typus eingehend behandelt. GroCe Sorg-

falt ist den beigegebenen Tafeln gewidmet, auf welchen diese Arten in Ilabitusbild und

Analyse veranschaulicht sind. Besonders werden weniger bekannte Arfen beriicksichtigt

und die bisherigen Diagnosen erweitert. Jeder Gattung ist ein allgemeiner Teil, Be

trachtungen iiber die systematische Gliederung un<l geographische Verbreitung voraus-

geschickt. E. Pritzel.

J

Stapf, O.: The Aconites of India: A Monograph. Mit 25 Tafeln. — Cal-

cutta (Bengal Secretariat Press) 1905. — Annales of the Royal Bo-

tanic Garden, Calcutta, Vol. X. Part III (1005) p. 115— 197, 4*^.

\ ^ \ s.

Die vorliegcnde Arbeit, welche im AnschluB an Herrn Dunstans Studien iiber die

chemischen Eigenschaften der Aconttu7n-Arten gelegentlich der Bestimmung und Bear-

beitung des Untersuchungsmateriales entstand, zerfiillt in zwei Hauptabschnitte, <^

denen der erste in zwei Kapiteln die Geschichte der Aeonitum-Arten Indiens und die

Anatomie ilirer Wurzeln, der zweite, umfangreicbere, die systematische Gliederung der

Gattung (soweit sie in Indien vertreten ist) behandelt.

In § 1 wird die Geschichte der von Aeonitum-Xrien fndiens stammenden Drogen

eingehend dargestellt, wobei Verf. bis auf die Schriften Susrutas zuruckgeht. Bespro-

chen werden die Drogen 1. Bish (and Atis], die Knollen von A. BALFOunir, II. Bikhma und

III. Jadwar [Knollen von Aeonitum heterophylloides oder einer sehr nahe verwandten

Art;. Es wurde zu weit fuhren hier auf die interessante Geschichte dieser drei Drogen

die in ihrer Ileimat in groCem Ansehen stehen, einzugehen.

Nach der Lange der Lebensdauer werden in § 2, der von der Struktur der Wur-

zeln von Aeonitum handelt, zunachst die drei Haupttypen untcrschieden: i. Einjahnge,

2. Ausdaucrnde und 3. Zweijahrige Wurzeln. Zur ersten Gruppe gehort nur eine ^
r

des ostlichen Zentral-Asien : A. gymnandrum Max. Zur zweiten Art, deren Area

sich von den Pyrenaen bis Sachalin und Japan erstreckt. In Indien komrnen von i^'

ser Gruppe drei Arten vor: A. laeve^ luridum und moschatum. Die Arten sind leic

kenntlich an dem eigentumlichen auf einer Tafel dargestellten Habitus des Rhizomes,

der durch Absterbcn bestimmter Telle des Rindengewebes zustande kommt. ^

Weitaus die moisten Aeonitum-kvien gehoren der dritlen Gruppe mit zweijanng

meist knolligen Wurzeln an. Die beiden gewohnlich vorhandencn Knollen werden nie

als Mutter- und Tochtcrknollc bezeichnet, jedoch darf man niclit annehmen, dii'^
'

Tochterknoilc direkt aus jener hervorginge. Der Vorgang ist vielmehr folgender.

Achselknospe eines der obersten Lauhljlatter, aus welcher spater die Tochterknoi o

vorgehen soil, wird zwar sehr fruhzeitig angelegt, stellt aber bald ihr Wachstum
^

und verharrt etwa \ Jahr in schlafendem Zustande, wahrenddessen entspringt an i _
Basis eine Adventivknospe, welche sich sofort kraRig entwickelt und in .^"^^^^

.

^
knollig anschwillt. Der anatomischc Bau der Knollen ist bei den vcrschiedenen
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nun sehr mannigfach und war schon vor lilngerer Zeit Gegenstand der Untersuchungon

mehrerer Autoren. Zur systematischen Gruppierung waren die analoniischen liel'undo

bis vor kurzem jedoch nicht verwendet wordcn. Erst im Jahre ^903 machte A. Gonis

in Paris den Versuch einer Klassifikation der Acoiiitum-Avien auf Grund der anatomi-

schen Merkmalc der Knolien, der abhiingig ist von dcm Verlialten des Kamhiums. Er

unterschied danach drei Typen, den Napelhis-, Anthora- und ^1/rox-Typus, die audi

Stapf in seine Einleilung mit geringen Modifikationen ubernahm. Ilatte Goris nur sieben

Arten untersuchen konnen, so dclmtc Stapf seine Unlersuchungen auf fast alio indi-

sclien Aeonitum-kv\.^x\ aus.

Der einfachste Typus ist der i\"ape^^?fs-Typus, zu welchem die gewohnlich als >bik}i-

roots« in den Handel kommendon Aeomtum-KnoWQn gehOren. Das Kambiuni ist bier

vdllig normal gebaut und bildet einon feinen, ± buchtigen, geschlosscnen Ring, der wie

gewohnlich nach auGcn Phloem nach innen Xylcm bildet. Hierher gelioren A, soongart-

ciim^ chasmanthiwz , violaccitm^ Falcoucri, spication^ laciniatiim^ ferox^ hefcrophylloidcs^

kticanthum, disseetum, und die >Jad\var« genannten Knolien.

Wesentlich komplizierter gebaut ist der zwcite Typus, der -4?^^ora-Typus , der

an A, heterophyllum erlautert wird. Hier ist kein geschlossener Kambiumring vorljan-

den, sondern mehrere (bis 6) einzelne kleine, im Kreise angeordnete Kambiumringe, die

in sekundares Phloem und ein sehr kleines primares zentrales Mark eingebettet sind.

Das Xylem befindet sich nur innerhalb der kleinen Kambiumringe in V-formigen Figu-

ren, die in der Mitte fast zusammenstoBen und nur einen winzigen sckundaren Mark-

zylinder umschlieCen. Hierher gehoren von den indlschen Arten u. a. A, rotundifoliumy

heterophyllum, naviculare, palmatum und wahrscheinlich auch Hoolceri,

Der dritte Typus, Avelchen Gouis den Fc/'ox-Typus nannte, der aber jelzt als

Deinorrhixum-TyiiVi^ zu bezeichnen ist, vertreten nur zvvxi Arten: A. Balfouj^ii und

deinorrhixum. Wie beim ^n^/;ora-Typus finden sich auch hier mehrere isolierte Kam-
biumringe, die oft jedoch unregelmJiCige Gestalt annehmen und mit cinander anasto-

naosieren. Das umschlossene primarc und sekundare Mark ist umfangreicher als beim

Anthora-Typus.

Tochterknolle und Mutterknolle untcrscheiden sich nicht im anatomischon Bau;

nur trelcn in dem MaBe, wie sich die Pflanzen und Tochlerknollen entwickcln, in der

^Mutterknolle Schrumpfungen ein, und es bilden sich unregelmaCige Huhlriiume, beson-

ders in der Nahe der Xylempartien und im Mark.

Auf diesen anatomischen Merkmalen basiert nun die neue Einteilung der Gattung,

wahrend bisher (auch in Hookeu f.. Flora of brit. India] die Gestalt der Blatter und
oluten der systematischen Gruppierung der Arten zu Grunde gelegt wurde.

In dem Hauptteile der Arbeit, der Beschreibung der Aco?ii(2on'Arten Indiens gibt

^erf. zunachst eine als Bcstimniungsschlussel brauchbare Ubersicht dor Sektionen und

^rten, Es werden drei Sektionen nach den erwahnten Merkmalen der Wurzein unter-

schieden: Sekt. I. Lycodonum DC. mit 3 Arten, Sekt. II hapellus DC. mit 20 Arten und
Sekt. Ill, Oymnaconitmn Stapf mit der einzigen Art A, gymnayidrum Maxim. Von die-

sen 24 Arten sind nicht weniger als U neu. Alle Arten werden in naturlicher GroGe
auf 25 wohlgeiungcnen lithographischen Tafcln abgebildet und Bliiten, Analyse, Fru.ht,

Wurzein usw. dargcstellt. Im Text werden bei jedcr Art zunachst die Synonyme an-

gegeben, dann werden die Originalexcmplare zitiert und angegeben, wo dieselben auf-

l>ewahrt werden; hierauf folgt die ausfuhrliche Beschreibung in cn-hscher Sprache und

allgemcine und besonderc Angaben iiber die geographisclie Verbreitung, Aufzahlung der

einheimischen Namen und Mitteilungen uber Eigenschaftcn und Gebrauch der Knolien

und sonsfigen Telle der Pflanzen und schlieClieh eine ausfuhrhche Erklarung der Ab-
nilrlungen. Den SchluB dor Arbeit, die vielen willkommen scin wird, bil<len zwei An-
»ange, von denen der erstc die Literatur uber die indlschen AeoniU(m-\v\o.x\ ontli/ilt,
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der zweite ein Verzeichnis der Vulgurnamen in sehr ausfiihrlicher Weise gibt und ein

alphabelisch geordnetes Register. E. Ulbrich.

Kruuse, Chr,: List of the Phanerogams and Vascular Cryptogams on the

coast 75^—66^20' lai N. of East Greenland. S.-A. von =^Meddel-

elser om GrOnland* XXX. 145—208. — Arbejder fra den Botaniske

Have i Kobenhavn Nr. 24. Kopenhagen 1905.

Die Grundla^^e dieser Aufzahlun^ der in Ost-Gronland zwischen 66^ und 75^ go-

sammellen Gefa Bpflanzen bilden die Sammlungen von Chr. Kruuse selbst und von

N. Hartz auf der Danischen Expedition nach Ost-Gronland iOOO; auGerdem sind die

Resultate fruherer Rcisen verarbeltet. Der Katalog enthalt 178 Arten, gibt viele Lokali-

Ititen und (meistens) allgeraeinere Zusammenfassung der Verbreitung. Auch iiber die

Art des Vorkommens wird biiufig naher berichtet. L. Diels.

Dusen, P. : Beitrage zur Bryologie der Magellanslander, Westpatagonien

und Siidchile. — Arkiv fur Botanik IV (1905) Heft 1, p 1-43,

t. 1—11; Heft 13, p. 1—24, t. 1—8.

Beide Hefte bringen nur eine einfache systemalische Zusammenstellung von Laub-

moosen, die wahrend der letzten Jahre in den genannten Gebieten gesammelt worden

sind. Unter den angefijhrten Pilanzen, die samtlich zu der Familie der Dicraneaceen

gehoren, befindet sich zunachst eine neue Gattung Hymenoloma Dus., die mit der

Gattung Dicranoweisia Lindl. sehr nahe verwandt ist, aber durch den abweichenden

Bau der Kapsel und vor allem des Peristoms geniigend cliaraktensiert zu sein scheint,

und dann fcrner eine groBe Anzalil neuer Arten, die samtlich bescliricben und nut

ihren genauen Analysen abgebildet werden. Irgend welche Bemcrkungen allgemeineren

Inhaltes felilen dacre^en vollstiindiir.^-,^5^.1 vwiiotauuii^ K. KnACSE.
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Nr. 84.

Band XXXVII. Ausgegeben am 27. Februar 1906. Heft 3

Zur Genesis der afrikaiiischen FloraJ)

von

Prof. J. Palacky.

Vorgetragen am 17. Juni 1905 vor dem Internationalen KongreC zu Wien

Der Vortragende erwahnte, daB das Zusammenwachsen Afrikas aus

einzelnen Inseln zuerst zoologisch beleuchtet wurde und speziell Lapparem

in den Akt. Paris den ersten sicheren Beweis lieferte. Er lieferte — der

halber — nur drei fliichtige Skizzen dazu (Berberei und Sahara,

Congo, Madagaskar) — fur die letzten zwei wies er msc. Florenkata-

h^e yor.

Die Berberei bildete niit Spanien eine zusammenhJingende Masse, deren

Siidgrenze bei Zinder (in marinem Miozan) gefunden wurde und die nach

GoLMEiRO 3/4 der Pflanzen mit Iberien gemeinsam hat, nur daP Ictztcres

bis jetzt viel reicher ist (um ca. 2000 Spezies). Wenn auch die Haupl-

wasse der Flora mediterran bleibt, sind montane Formen im Gebirge, be-

sonders Marokko, und siidliche an beiden Meereskusten, wenn auch spar-

•ich, erhalten iAraanm. j caeia

Stiick Mitteleuropa (Eschen- und Erlenwalder mit Kiefern, Seerosen, Trapa^

i^arnassia^ Bidomiis usw.). Cyrenaika und Tripolitanien sind gleich den

tunesischen Steppen (591 non 636), aber auch die algerische Sahara hat

meist nur endemische Arten mediterraner Genera. Mit den ostlichen Ca-

Paren ist Ahnlichkeit, nicht mit den hoheren westUchen. Das Typische

Weibt das Maximum der Cistaceep.

Vom Congo sind heute iiber 3000 Spezies bekannt, doch fehlt z. B.

der ostliche Urwald, von dem Foa nur 7 Spezies zitiert, sowie z. B. die

Koll. Dybovskl

Da keine natiirlichen Grenzen sind, so ist die strikte Zahl bei viclen

unsicher. Es sind 132 Familien vertreten, am zahlreichsten sind Lcgumi-

nosen (343), Rubiaceen, Graser (durch Franghets Monographic), dann erst

Compositen, Gyperaceen, — schwach sind Fame (wegen der Dfirre), l.ilia-

ceen usw. Der afrikanische Charakter zei^t den Mangel an Palnien (nur

^

L

^) Auf besonderen Wunsch des Herrn Vortragenden ahgedruckl..

Botanische Jahrbucher. Beiblatt Nr. 84. a



2 Beiblalt /u dcii nofaiiisclien Jahrhuclieni. Nr. 84,

10), Aroideen, Begoniaceen, Myrtaccen, die Menge von Apocynecn (126),

Asclepiadeen, Ochnaceen (35), Gombrelaceen (46), Labiaten (9'0, Gonnara-

ceen (37), doch ist auf die migleiche Bearbeitung der Familien Rucksichl

zu nehmen. Relativ reich an endeniischen Genera sind Menispermeen,

Bixiceen, Olacineen, auffallig die Zwergbambus (z. B. Guadiidla^ ameri-

kanischer Verwandtschaft). Die capischen Genera sind besonders in den

Monokotyledonen stark vertreten, worauf schon Welwitsch und DRfeGK (vor

GO Jahren) aufmerksam machten.

Man kann dreierlei Gebiete unterscheiden: den feuchten Norden, das

Littorale und den trockneren Suden, so Katanga, der allmahlich Angola

leicht. Durch die Vernichtung der Walder (Dupont) ist die ursprungliche

Vegetation zuriickgedrangt.

Aus Madagaskar legte der Vortragende eine neue Liste von iiber

4000 spez. Phanerogamen und nahezu 500 Fame vor. Er betonte das

eigentiimliche Verhangnis, daB bisher jeder, der dicsc Flora anfing zu be-

schreiben, vor Vollendung des Werkes starb — von Adrien Jussieu und

ZuccAHiNi, TuLASNE, Baillon bis auf Drake del Gastillo.

Sie ist eine der selbstandigsten (endemischsten) der Welt — schon

De Gandolle fcoll. MoGQUERYs) hat an 170 endemische Genera, und

.4

1.

Of

die

Zahl wuchs noch 1^
_ doch fehit noch die

enaue Kenntnis von Mozambik, das nach Forbes zwei Ghlaenaceen besitzen

soil. Nur ca. 600 Spezies sind in Afrika (95 Monokotyledonen), 300 in

Indien (meist Unkrauter und Ubiquisten), 408 in Deutsch-Ostafrika (80 Fame,

20 Compositen, 18 Rubiaceen). Selbst niit den Maskarenen ist wenig ge-

ineinsames — in Mauritius 290 (Baker, davon 117 Monokotyledonen), m

Bourbon 303 (Gordemot) Phanerogamen und 161 Farnen. Die Flora der

Ankaratraberge hat wenig eigentumliches [Vmln ahyssinica^ Oeranium

simense). 80 Genera sind palaarktisch [Sanicula europaea v. sp.). Auch

sind nur nianche Genera antarktisch, meist Monokotyledonen, sonst nennen

wir

raniciitacea^ dann Selago,

Nertera clem

Wahrend die Fauna einen sehr alien (eozlinen) Typus darstelU, sind

hier wenig altePflanzen: nur 2 Goniferen, Gycadcen (1—2j,
ProteaceeD(2) 1

Jselbst Pahnen (36 — fast nur %^5^-Arten). Reich sind Hamamelideen

Pedalineen, Myrsineen, auch Acanthaceen, Melastomaceen.

Von indischen Formen erwahnen wir Flagellaria, Casuanna, Tacca,

Nepenthes^ sonst Turneraceen, Nesogordonia, Myrica (5), 6 Mynsticeen,

2 Ilex.

Die hiiufiKste Pflanze ist nach Baron die geoloKisch alle Okichenia
n^"'"o

[dicfiotoma) . Reich sind Euphorbiaceen (324 — endemisch 278). ^"
,

Schlusse bemerkte Vortragender einiges iiber Familienzahlen tropisc e

Gegenden. \'



BeiblaLt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. 84. 3

Persoiialiiachricliten.

Es starben:

?

R. A. Phxlippi, in Santiago de Chile.

B. Renault, Paris, am 16. Oktobor 1904.

G. Coeconi, Professor und Direklor der Tierarzneiscliule zu Bologna,

bekannter Mykolog, am 6. Oktober 1904.

A. F. Le Jolis in Cherbourg, 1904.

E. Hallier, friiher Professor in Jena, zu Dachau bei Miinchen am
20, Dezember 1904.

W. Schwacke, Ouro Prelo (Brasilien), am 12. Dezember 1905.

K. von Mereklin, fruher Professor am Forstinstitut zu Dorpat und

Professor an der Peterslnirger Medico- Chirurg. Akademie, Ende 1904.

Otto Wiinache, Verfasser deutscher Floren u. a.^ am 6. Januar 1904.

R. Sadebeck, friiher Direktor des Botanischen Museums und Labora-

toriums filr Warenkunde zu Hamburg, in Meran am H, Februar 1905.

J. A. Schmidt, fruher auBerordentl. Professor der Bolanik in Heidel-

berg, 1905.

A. Le Grand, Florist, zu Bourges, am 13. Mlirz 1905.

A/Kornhuber, friiher Professor an der Techn. Hochschule zu Wien,

^905.

W. Brehmer, Senator in Liibeck, Forderer des dortigen Museums, am
2. Mai 1905.

P. Delpino, Napoli, am 14. Mai 1905.

E. Pospichal, Verfasser der Flora Istriens, im Mai 1905.

Th. Cleve, Phykolog, in Upsala am 18. Juni 1905.

Tangl, Professor an der Universitat Czernowitz, am 10. Juli 1905.

V. V. Borbas, Professor der Botanik an der Universiirit Klausenburg,

Juli 1905.

L. Errera, Professor an der Universitat Briissel, am 1. August 1905.

P. Jul. Gremblich, Florist, in Hall i. T. am 12. August 1905.

E. Pavre, Florist des Wallis, am 22. August 1905.

Freih. von der Goltz, Direktor der landwirtschafU. Akademie in

f^oppelsdorf und Professor an der Universitat Bonn, am G. November 1905.

Es sind ernannt bezw. gewlihlt worden:

L. Cockayne, Christchurcb, Neu-Seoland, zum Khron-Ddklor der Uni-

^'ersitiit Miinoben.

a*
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4 Beiblatt zu den Bolanischen Jahrbiichern. Nr. 84.

F. S. Earle zum Direktor der neubegriindeten Central Agricultural

Station zu Santiago de las Vegas (Cuba); C.P.Baker zum Botanist,

P. Wilson zum Assistant Botanist, Dr. Mel. T. Cook zum Pathologist,

W. T. Home zum Assistant Pathologist, Prof. C. F. Austin zum Horti-

culturist, E, Halstead zum Assistant Horticulturist an der selben Anstalt.

Dr. V. Sehiflfner zum ordentlichen Professor an der Universitat Wien.

A. Cogniaux zum Ehrendoktor der Universitat Heidelberg.
J

Dr. P. A. Saecardo, Padua, zum korrespondicrenden Mitglied der

Realc Accademia dei Lincei zu Rom.

Dr. P. Jaceard zum Professor am Polytechnikum in Zurich.

Dr. G. Bonnier, Paris, zum Ehrenmitglied der Royal Microscopical

ociety in London.

G. Bresadola zum Ehrenmitglied der k. k. zoolog.-botanischen Ge-

sellschaft in Wien.

Dr. A. Engler, Berlin, zum
und Capetown.

Cambridg

Dr. Th. Loesener, Berlin, zum Kustos am Kgl. Botanischen Museum

zu Berlin.

Dr. P. Graebner, Berlin, zum Kustos am Kgl. Botanischen Museum

zu Berlin.

Prof. Dr. Kumm, Danzig, zum Professor der Botanik an der TecU-

nischen Hochschule zu Danzig.

J. BornmuUer zum Kustos und Konservator des Herbars Haussknecht

Weimar

J. C. V. Hall zum Agricultur-Inspektor und Direktor des Botan.

Gartens in Paramaribo.

Dr. F. W. Neger zum ordentlichen Professor an der Forstakademie

zu Tharandt (Nachfolger von F. Nobbe).

Dr. G. Bitter zum Direktor des neubegriindeten Botan. Gartens zu

Bremen.

Dr. W. Migula zum ordentlichen Professor der Botanik an der Forst-

lehranstalt in Eisenach.

Dr. A. Ernst zum auBerordentlichen Professor und Direktor des bo-

lanisch-mikroskopischen Laboratoriums der Universitat Zurich.

Prof. Dr. P. Ascherson, Berlin, zum Geheimen Regieruhgsrat.

Prof. Dr. L. Wittmack, Berlin, zum Ehrenmitglied der Academy o

Science in St. Louis.

F. Cortesi zum Konservator des Kgl. Botan. Instituts in Rort.

E. Chiovenda zum Konservator des Kolonial-Herbariums in Rom.

. Prof. Dr. H. de Vries, Amsterdam, zum Associe der Acadt^mie Roya e

de Belgiquc.

Prof. Borodin zum Direktor des Botan. Museums der K. Akademi

der Wissenschaften in St Pptpr^huro-

^
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Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. 84. 5

Prof. Dr. Th. Durand, Bruxelles, zum korrespondierenden Mitglied

der Academie Royale de Belgique.

Prof. Dr. J. Massart, Bruxelles, zum korrespondierenden Mitglied d<»r

Academie Royale de Belgique.

Dr. K. Fritsch zum ordentlichen Professor der Botanik in Graz.

Dr. N. Zinger zum Professor am forst- und landwirtschaftliclien In-

stitut in Neu-Alexandria (Gouvern. Lioublin).

Dr. H. Gran zum auBerordentlichen Professor an der Universilat in

Christiania.

Prof. Dr. N. Wille zum auswarligen Mitglied der Konigl. schwedischcn

Akademie der Wissenschaflen in Stockholm.

Prof. Dr. E. Pfltzer, Heidelberg, zum Membre associe de la Societc

Royale de Botanique de Belgique.

Prof. Dr. Th. Remy zum Professor fiir Landwirtschaft zu Poppels-

dorf-Bonn.

Prof. Dr. J. Wiesner zum Mitglied der Kgl. Dilnischen Akademie der

Wissenschaflen.

Dr, W. Busse, Berlin, zum Regierungsrat und Mitglied der Kais.
F

Biologischen Anstalt fur Land- und Forstwirlschaft.

Dr. A. Porti zum korrespondierenden Mitglied des Istituto Ueale

Science e Lettere di Venezia.

Prof. Dr. R. v. Wettstein zum auswarligen Mitgliede der K. Akademie

der Wissenschaflen zu Madrid und der K. Fysiograliska Sallskapel in

Lund.

Dr. Hans Winkler zum auBerordentlichen Professor an der Uni-

versitat Tubingen.

Dr. A. Cieslar zum ordentlichen Professor an der k. k. Hochschule

fur Bodenkultur in AVien.

Dr. W. Buhland zum Hilfsarbeiter hei der Kais. Biolog. Anstalt fur

Land- und Forstwirlschaft zu Berlin.

Dr. Pr. Weis zum Professor der Pflanzenphysiologie an der Vetcrinar-

"nd landwirtschaftlichen Hochschule in Kopenhagen.

Dr. Jesse M. Greenman zum Assistant Curator of the Department

of Botany des Columbian Museum.
Dr. J. A. Voigt, Hamburg, zum Professor.

Dr. H. Klebahn, Hamburg, zum Professor.

Prof. Dr. G. Haberland zum auswarligen Mitglied der Linnean Society

zu London und der Senckenbergischen Gesellschaft zu Frankfurt a. M.

Es haben sich habilitiert:

Dr. K. Schilbersky, Professor an der kgl. ungarischen Gartner-Lehr-

anstall zu Budapest, an der Universitiit zu Budapest fiii' Teratologic und

Pathologie.
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Dr. E. H. L. Krause an der Universitat StraBburg fur Botanik und

Pflanzcngeographie.

Dr. K. Linsbauer an der Universitat Wien fur Anatoraie und Phy-

siologie.

Dr. P. Claussen an der Universitat Freiburg i. Br. fiir Botanik.

Dr. E. Baur an der Universitat Berlin fiir Botanik.

Dr. G. Hegi an der Universitat Miinchen fur Botanik.

Dr. P. Tobler an der Universitat Miinster fiir Botanik.

Dr. XJ. Bicca an der Universitat Genua fiir Botanik.

Dr. F. W. T. Hunger an der Universitat Utrecht fur Botanik.

Dr. E. Pantanelli an der Universitat Rom.

Yersammlimgen.

Zweiter KonsreB fiir alDiiie Garten

*- J

Zur BefOrderung der Garten und Vcrsuchsstationen irn Hochgebirge

und zum weiteren Ausbau ihrer Aufgaben hat 1904 in Rochers de Naye

ein KongreB getagt. Ihm soil dies Jahr ein zweiter folgen^ zu dem die

Universitat Lausanne fur August 1906 nach Pont-de-Nant (sur Bex)

einladet. '.'-
Aus diesem AnlaB haben Ch. Flahault und E. Wilczek soeben m

cinem vorlaufigen Programm-Entwurf die praktischen und wissenschafl-

lichen Fragen zusamrtiengestellt, die bei der Einricblung und Unterhaltung

der alpinen Garten und Stationen in Betracht kommen und die auf dem

KongreR zur Verhandlung kommen sollen (2 me Congrcs des Jardins alpins.

Avant-projet de programme des Iravaux. Lausanne 1905. 9 Seiten).

nie beiden Autoren bitten die Fachgenossen um Priifung dieses Entwurfs

und um event. Mitteilung weiterer Gesichtspunkte bis zum 1. ApriH90"-

••. .',

Vierte Zusammenkunft der Freien Yereiniguug der syste

tischen Botaniker und fflanzengeograplien

zn Hamburg am 13.— 16. September 1906.

Die vierte Zusammenkunft der Freien Vereinigung der systeniatiscben

Botaniker und Pflanzengeographen soil dieses Mai gemeinsam nut dei

Tagung der Yertreler der angewandten Botanik zu Hamburg stattfinden

und zwar vom 13.— I G. September 1900. Uber die Verhandlungen un

Veranstaltungen wird den Mitglicdern demniichst- ein eingehenderes
Pro*

gramm zugeben,
. . ;

Es ist in Aussicht genommen, iui AnschluB an die Hamburger >er-

-B -I



Beiblalt zu (ion Boiaiiiijchcii Jtilirl)U('Ijern. Nr. 8'i. 7

saminlung zii Berlin iin Neuen Bolan, Garten (Dahlem) cine Ausslellung

interessantcr Neuerweib'ungen zu veranstalten, zu deren Besichtigung die

Mitglieder der Freien Vercinigung frcundlichst eingeladen sind.

Die Mitglieder werden darauf aufnierksam geniacht, daB dor Milglieds-

Beitrag^ Jl 3.50, bis zum I.April I90G an den Schatzmeisler der Ver-

einigAng,

Hcrrn Bankvorsteher Jiireiiz, Steglitz bei Berlin,

Albrecht-SlraBe 3

einzusendcn ist. 1st die Zahlung bis zum 1. April 1906 nicbt erfolgt, so

wird der Beitrag durch Postauftrag erhoben (§ 6 der Satzungen, vergl.

Bericbt uber die zweite Zusamnienkunft zu Stuttgart, S. 54),
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Engkr^ Bot Jahrh. XXX VII. Bd. Taf VI.

Pohjpodlum bifrons Hook.
-A. ganze Pflanzej B Urnenl)l:itt von vorn, C von unten und D durclischnitten

Verlag \ow \Villielm Engolmann in L'~ipzi{^^



Englcr, Bof. Jahrh. XXXVII. Bd. Taf. VII.

1

\

Bluinengarten der Ameisen von Camponotus frmonf/ns ;Fiil».; bowin'hsen mit

Sfrrptocabjx a?fgffsfifo/ins Mr\ bei T(iuitos in Peru 1902.

^'^'h Vhoto:-;rai>hisdier Aufnahnie von K. XJlo. Vorla;^ vun Wilhelm Eugelmann in l..'ii>/.i^
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Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. I.

Edidit

Ign. Urban

Mit 2 Figuren im Text und \ Karte (Taf. IX).

1. R. Pilger: Gramineae andinae. II.
I

2. L. DiELs; Commelinaceae andinae.

3. F. Kranzlin: Orchidaceae andinae, imprimis peruvianae Weberbauerianae. HI

4. L. DiELs: Juglans in Peruvia amazonica collecta.

5. R, Pilger: Santalaceae andinae.

6. L. DiELs: Portulacaceae andinae.

7. L. DiELs: Basellacea nova peruviana.

8. E. Ulbrigh: Ranunculaceae andinae. Mit 2 Figuren.

9. L. DiELs : Anonaceae andinae.

<0, L. DiELs: Crassulaceae andinae.

H. L. DiELs: Saxifragaceae: Escallonia nova andina.

^2, L. DiELs: Cunoniaceae andinae. ^
^3. E. Ulbrich: Leguminosae andinae. II.

<*. L. DiELs: Oxalidaceae andinae.

<5. L, DiELs: Scrophulariaceae andinae,

^6. P. Graebxer: Caprifoliaceae andinae.

^7. P. Graebner: Valerianaceae andinae.

^8. A. Zahlbruckner: Campanulaceae andinae.

\. R. Pile Gramineae andinae

(Particulam I. cf. R. Pilger in Fedde Repertorium novarum specierum I (1905)

p. U5—152.

Cortaderia Stapf.

Die Gattungscharaktere fur Cortaderia Stapf sind in letzter Zeil (lurch

Funde aus Sudamerika erheblich erweitert worden. 1902 beschricb IIackel

seine Cortaderia Sodiroana, die besonders dadurch ausgezeichnet ist, daB

^ie Deckspeize eine sich scharf abhebende stielrunde Granne tragi, wahrend
bei C. argentea und Verwandten sich die Deckspeize langsam in pine

^^utige Spitze verschmaiert. Diese Ausbildung der Granne tritt auch bei

.
xr

?-
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374 I. Urban.

den beiden neuen, von Weberbauer in Peru gesammelten Arten hervor, die

im folgenden beschrieben werden, besonders deutlich bei der als C. aristata

bezeichneten Art; ferner aber ist fiir beide Arten charakteristisch^ daB

neben der Granne die Deckspelze in 2 feine, grannenartige Spitzen aus-

geht. In geringerem MaBe ist dies der Fall bei der Art, die ich 1899 als

Gynerium columhianiim beschriebj welcher Name in Cortaderia colum-

hiana umzuandern ist. In der Diagnose heiBt es hier: gluma florente...

apice bipartita, arista stricta, inter dentes abeunte instructa. Die lange,

der Gattung entsprechende Behaarung der Spelzen ist gelblichweiB.

Aus neueren andinen Sammlungen des Berliner Herbars seien folgende

Standorte fiir altere Arten erwiihnt:

Cortaderia atacanieusis (Phil.) Pilger [Gynerium atacatnense Phil.).

Peru: ad viam ferream a Lima ad Oroya prope S. Mateo, in lapi-

dosis ad rivulum (Weberbauer n. 22-1 — flore femineo mense Decembri

1901); Bolivia: Escayache, 3500 m s. m. (Fiebrig n. 3268); ad Condor

ad orientem ab oppido Tarija versus, in lapidosis (Fiebrig n. 2656

flore femineo mense Januario 1904); ad Paicho ad occidentem ab oppido

Tarija versus (Fiebrig n. 3043 — flore femineo mense Februario 1904).

Die charakteristischen Merkmale dieser Art sind erwahnt in Englers

Bot. Jahrb. XXVII (1899) 31.

Cortaderia nitida (Kth.) Pilger [Arundo nitida Kth.).

Ecuador: Cotopaxi, in regione »Paramo « dicta, 3400 m s. m.

(H.Meyer n. 82 — flore femineo mense Julio 1903).

Cortaderia bifida Pilger n. sp. ; culmi metrales, satis crassi, vaginis quam

internodia multo longioribus, longe sese tegentibus occulti ; foliorum lamina

elongata, angusta, linearis, ad circ. metralis, (folii supremi sub panicula

20—30 cm longa), firma, sicca ± convoluta, vix ad 1 cm lata, longe atle-

nuata, inargine scabra, ceterum laevis vel ad nervum medium scabra,

vagina laevi, arcta, ligula corona pilorum densa, brevis; panicula e vagina

folii supremi erumpens, quae longe supra basin panicula producitur, fen"-

nea tantum mihi visa, densa, satis coarctata, ambitu anguste elliphca,

erecta, 35 cm longa, sicca albido-fuscescens, subsplendens, ramis tenuibus

elongatis, crectis, apice tantum arcuato-patentibus ; spiculae Q. ad inter-

nodia et versus basin glumarum floriferarum pilis longis albidis sericeo-

villosac, pilis glumas circ. aequantibus
;
glumae vacuae anguste lanccolalae,

subhyalinae, 1-nerviae, apice acutae vel brevitcr bifidae, vel e nervo bre-

vitcr productae; flores 3 et saepe quartus tabescens, internodia inter glumas

floriferas brcvia
;
gluma florifcra latius lanceolata, scabrata, parce 3-nervia,

apice alte tenuitcr bifida et inter lacinias in setam longam, tenuem se

satis firmain, arisliformcm producta, G—7 mm et cum arista 13 mm longa-

palea lanceolata, brevissime scabrido-pubescens, binervia, ad nervos angusj

implicata; ovarium anguste obovalum, stili 2 breves ad basin discreti ,
fere
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ad basin dense plumosi; staminodia parva; lodiculae circ. obovatae, mar-

gine superiore ciliis nonnullis instructae.

Peru: in itinere ab Sandia ad Chunchusmayo inter Tanibo Yuncacoya

et Ramospataj solo lapidoso ad rivulum, 2000—2400 m s. m. (Weberbauer

n. 1328 — florens mense Julio 1902).

Quae species affinitatem cum Cortadcria nitida (Kth.) Pilger [Arnndo nitida K(h.)

praebet, sed imprimis glumis floriferis bifidis et aristatis dilTert.

Cortaderia aristata Pilger n. sp.; rhizoma crassum, culmos nonnullos

circ. 60 cm altos, basi dense disliche folia gerenles et vaginis foliorum de-

lapsorum involutis et saepe fissis circumdatos gerens, vaginae laxae inter-

nodia ubique superantes; foliorum lamina anguste linearis, elongata, foliorum

superiorum valde abbreviata, supremi 7— 10 cm longa, vagina ± dense

villoso-Ianataj ligula corona pilorum albidorum densissima formata; pani-

cula Q tantum nota satis laxa, 15—20 cm circ. longa, subalbida, leviter

brunnescens, splendens; spiculae § 3 — 4-florae, ad glumarum floriferarum

basin longe sericeo-pilosae, pilis glumas circ. aequantibus; glumae vacuae

anguste lanceolatae, attenuatae, acutissimae, hyalinae, 1-nerviae, parum in-

aequales, 10 et 12 mm longae; inlernodia rhacheos parva , callus satis

elongatus, acutus, 1 mm longus, brevius pilosus quam gluma; gluma flori-

fera ovato-lanceolata, hyalino-membranacea, 3-nervia, additis ncrvulis 2 ad

mediam glumam circ. in nervum medium conflucntibus, e nervis lateralibus

longe tenuissime bisetosa^ inter setas longe tenuiter firme aristata, G mm
sine arista et setis longa, setae laterales aeque 6 mm longae, arista 1 5 mm
'onga; palea 2-carinata, scabrido-puberula, 6 mm fere longa, ad carinas

arete implicata; ovarium anguste obovatum, stili ad basin divisi, breves,

fere ad basin dense brunneo-plumosi; staminodia parva.

Peru: Prov. Huamalies, Dcp. Huanuco, in montibus ad austro-occi-

denlem ab vico Monzon versus, 3400—3500 m s. m. (Weberbauer n. 33i9

florens mense Julio 1903).

Quae species multis notis distinctissima forma aristae glumarum floriferarum ad

Gortaderiam Sodiroanam Hack, accedit, praeterea (7. bifidae nostrae affinis, quae arislam

ttimus a gluma distinctam praebet.

Eragrostis peruviana (Jacq.) Trin. var. brachytliyrsas Pilger n. var.;

culmi breves, saepe adscendenles vel decumbentes; panicula densissima,

ambitu ovalis, 1—2 cm circ. longa; glumae floriferae quam in typo parum

^ajores 2,5 mm longae, paleae ad carinas longius ciliatae.

Peru: Mollendo, in formatione >Loma^ dicta, 200—600 m s. m.

(Weberbauer n. 1462 — mense Oclobri 1902); Tacna, gramcn principalc

^n collibus apertis, arenosis allitud. 800— 1000 m s. m. (Woitschacii —
<891).

Eragr r n. sp.; densissime breviter cacspitosa,

^«lmi numerosi e caespite, basi ± geniculali, turn erecti, stricti, 25—40 cm
alti, 3— 4-nodi, apice exserli, moUiter albido-pubescentes; foliorum laminae
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et vaginae aeque ± pubescentes vel imprimis inferiores villoso-pubescentes;

lamina filiformi-convoluta, aculata, 4— 6 cm longa, lamina foliorum supre-

morum culmi vix vel haud brevior, vagina internodio brevior, arete cul-

mum circumdans, ore densissime albido-barbataj ligula corona pilorum den-

sissima
;

panicula densissima, linearis^ basi tantum interrupta ,
5—9 cm

longa, rhachi albido-pubescente, ramis brevissimis, a basi dense spiculigeris,

adpressis; spicula linearis, 5 mm circ. longa, 8-flora, breviter pedicellata;

gluma vacua inferior anguste elliptica, 1 mm longa, superior ovato-ellip-

ticBj l-nervia, apice irregulariter parce denticulata, 4,5 mm longa, ambo

tenuiter hyalinae; gluma florifera ovata, acutataj 2 mm parum superans,

nervis 3 prominentibus; palea brevior, 1,3 mm longa.

Peru: Depart. Ancachs, inter Samanco et Caraz infra Pampa Romas,

in formatione aperta, praecipue gramina gerente intermixtis fruticibus et

Cactaceis, 2300 m s. m. (Weberbauer n. 3189 — fructifera mense Majo

1903).

Quae species affinis E. pastoensi Kth. etc. differt indumento molli, caespite brevi

denso, innovationibus numerosis formate, culmos numerosos, superne strictos edente.

Eragrostis contracta Pilger n. sp.; dense breviter caespitosa, caespite

culmos complures edente; culmi basi leviter geniculati, turn stricti, erecti,

25-35 raro ad 50 cm alti, folia pauce gerentes; foliorum lamina anguste

linearis, ± in sicca convoluta, innovationum pilis longis albis, patenlibus, e

tuberculis parvis ortis inspersa, culmeorum ±: glabrescens, sensim attenuata,

6—9, rarius ad 12 cm longa, culmeorum superiorum haud brevior, vagina

labrescens vel ± pilis illis inspersa, ore dense barbata, ligula pilorum

corona brevis; panicula densissima, angusta, ambitu linearis, inferne

interrupta, superne ramis confluentibus formata, vix vel parum exserta

15 cm longa, obscure viridis, rhachi glabra, laevi, striata; rami breves

a basi dense spiculigeri, erecti vel inferiores nonnunquam rb patuli; spi

culae 5— 8-florae, fere lineares ambitu, compressae, 4—6 mm longae;

glumae vacuae 1-nerviae, inferior anguste ovata, 1,5 mm longa, superior

latius ovata, 2 mm longa; gluma florifera a latere visa elliptica, vix acuta,

expansa rotundato-ovata, 2 mm longa, leviter imprimis superne scaberula,

1ncrvi laterales superne evanescentes
;
palea fere glumam aequans, truncata

ad carinas scabra; flos ^; antherae breves, fere aequilatae ac longae.

Peru: Depart. Ancachs, in provincia Cajatambo, ad Chiquian, in for-

matione ± aperta, plantas herbaceas (maxime Gramineas) intermixtis fru-

ticibus gerente, 3000—3300 m s. m. (Weberbauer n. 2841! — Aor^"^

mouse Aprili 1903); prope Hacienda Cajabamba inter Samanco et Caraz

in eadem formatione, 3700 m s. m. (Weberbauer n. 3035); prope Ocros,

in eadem formatione, 3200—3400 m (Weberbauer n. 2663).
Affinis E. pastoe7isis (Kth.) Sleud. differt a specie nostra praetor alia rhachi panicu ae

pilosa, E. contristata Necs ramis paniculae patentibus, panicula magis interrup a,

rhachi anL'ulosa.
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Eragrostis andicola Pilger n.sp.; dense caespitosa, caespite innovalioni-

bus multis aucto, culmos complures edenle; culmi graciles 30—50 cm alti, basi

et parte inferiore folia nonnulla gerentes, superne usque ad 22 cm e vagina

folii supremi exserti (usque ad basin paniculae, ilia excepla), raro sub

panicula folium parvum gerentes, glabri; folia culmorum et innovationum

lamina in sicco plerumque setaceo-convolutaj rarius subexpansa, angustissi-

me lineari, tenuissime attenuata, erecta vel suberecta, leviter asperula,

H—20 cm longa, vagina angusta, ore barbata, ligula corona pilorum bre-

vissima; panicula laxa, 10— 17 cm longa, ambitu elliptica, rhacbi tenui et

ramis scabris; rami singuli vel 2—3-ni, rami vel fasciculi ramorum in-

feriores satis (2—3 cm) distantes, rami patentes, inferiores 4—6 cm longi,

tenues, dr flexuosi, parce ramulosi, laxiflori; spiculae longius tcnuitcr

pedicellatae, compressae, ambitu ovatae, 5 -~-G mm longae, 3—8-florae,

colore atro-virides; glumae vacuae et floriferae satis patentes; rha-

chilla ad basin glumarum fasciculos pilorum albidos gerens; vacuae ellip-

tico-lanceolatae, carinato 1-nerviae, longe tenuiter angustatae, aculae,

3—3,5 mm longae; floriferae a latere visae elliptico-lanceolatae, expansac

late ovatae, brevissime acutatae vel obtusiusculae, 3 mm longae; palea glu-

mam fere aequans, truncata, inter carinas duplicata; flos ^; ovarium

ellipsoideum, stili ad basin divisi, superne densius plumosi; lodiculae per-

parvae, truncatae.

Peru: Depart. Ancachs, inter Samanco et Caraz, infra Hacienda Caja-

bamba; in formatione ± aperta, praecipue gramina intermixtis frulicibus

gerente, 3000—3500 m s. m. (Weberbauer n. 3114! — florens mense Majo

1903).

Forma Immilior; culmi circ. 15—20 cm alti, panicula vix vel minus

exserta; foliorum culmorum lamina saepe zb patens, 2,5—6 cm longa,

innovationum ad 10 cm longa, panicula angustior.

Peru: ibidem, in formatione aperta, 3700 ra s. m. (VVeberbauer

n. 3036 — florens mense Majo 1903).

Eragrostis andicola Pilger var. robustior Pilger n. var.
;
planta robustior,

vaginae saepe superne et laminae pilis mollibus dr inspersae; lamina fo-

liorum minus convoluta, ad 4 mm lata, ad 45 cm longa, culmi 40— 60 cm
^Iti, panicula vix exserta vel basi inclusa, magis contracta, 20 cm longa.

Peru: Dep. Ancachs, in prov. Cajatambo, infra Ocros, in formatione

aperta, fruticibus et plantis herbaceis mixta, 3000-3200 m s. m. (Weber-

bauer n. 2746).

Dissanthelium Trin.

theh

In Linnaea X (1836) 305 beschrieb Trimus eine neuc Gatlung Dii>sa)}-

^um mit der Art B. siqmium Trin., ohnc cine Diagnose dcr Art zu

geben; die Pflanze war von Puppig in Peru^ am Gerro dc Pasco ^^in frigi-

<lissiniisc gesammelt worden. rhalaridium Nees el Meyen (nacb MEYE>scben

-
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Exemplaren vom Titicaca-See beschrieben) filllt mit Dissaiithelium zu-

sammen (vergl. Benth. et Hook. Gen. PI. III. 1185; Hackel in Natiirl.

Pflanzenfam. II. 2, 69), Bentham gab in Hook. Icon. PL t. 1374 eine ge-
\

nauere Beschreibung von D. supinum Trin. und zog als Synonymum zu der

Art Pkalaridium pei^uvianum Nees. 1st auch die Einziehung der Gattung

Phalaridium berechtigt, so sind doch die Arten verschieden. D. supinum

Trin. stammt aus dem zentralen PerUj woraus zu scblieBen ist, daB die

unten zitierten WEBERBAUERschen Exemplare zu dieser Art gehoren; ein

Originalexemplar selbst habe ich nicht gesehen. Phalaridium peruvianum

Nees stammt aus Siidperu.

Dissanthellum supinum Trin. unterscheidet sich von D. peruvianum

(Nees et Meyen) Pilger besonders durch folgende Merkmale: Die Blatter

sind schmaler und kiirzer, die Ligula bedeutend kiirzer; die Rispe ist moist

etwas locker, die Aste liinger und im unteren Teile nackt; besonders aber

sind die Ahrchen bedeutend kleiner; die Hiillspelzen sind bei V, pe)'uvia-

num 5 mm lang, bei D. supinum 2,5—3,5 mm, wahrend wiederum die

Vorspelzen bei letzterer Art im Verhaltnis langer sind. Die WEBERBAUER-

schen Exemplare sind in verschiedener Hohe gesammelt, das Exemplar aus

einer Huhe von 4300 m ist ein niedriges, dichtrasiges Pflanzchen mit

kurzen, steifen, fast fadenformig zusammengerollten Blattspreiten.

Dissanthelium supinum Trin.

Peru: Dep. Junin, in provincia Tarma, in montibus ad occidentem ab

Huacapistana versus in campo locis parum humidis, 3500 m s. m. (Weber-

BAUER n. 2252 — mense Januario 1903); Dep. Ancachs, in Cordillera negra

supra Caraz, in planitie montana plantas pulvinares et rosulatas gignes-

cente, 4200 m s. m. (Weberbauer n. 3094 — mense Majo 1903); Dep.

Junin, ad La Oroya, in eadcm formatione ac praecedens (Weberbauer

n. 2605 — mense Februario 1903).

Poa humillima Pilger n. sp. ; caespites densos pumilos 2— 3
cm

altos formans, culmis numerosis inflorescenlia vix vel non e caespitibus

exsertis; culmus ipse enodis^ inferne vel ad apicem vaginis elongatis dila-

tatis foliorum ad basin culmi aggregatorum laxe circumdatus; lamina folio-

rum illorum superiorum saepius ± abbreviata, 3—8 mm circ. longa, lineari,

obtusa vel breviter subacuta, crassa, rigida, arete plicata, ut margines sese

tangant, vagina tenuior, prominenter nervoso-striata, ligula satis elongata,

membranacea, apice lacerulata; laminae foliorum inferiorum et innovationum

crebrarum intravaginalium mngis elongatae, ad 2 cm longae, vaginae an-

gustiores; panicula paucispiculata, dcnsa, ambitu plerumque circ. ovata,

5—7 mm longa; spicula compressa, ambitu ovato-elliptica, 3-flora,
glumis

floriferis parum carinalis; gluma vacua inferior rotundato-elliptica,
obtusa,

i-nervia, 1,75 mm longa, superior late rotundala, obtusa, 2 mm longa,

nervis lateralibus 2 parum notatis; gluma florifera late rotundata,
obtusa,

2 mm parum superans, 5-ncrvia, nervis superne conniventibus; P*
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2-carinata, marginibus arcle implicatis; flos ^, stamina 3, ovarium lale

ellipsoideum, stilis par vis ad basin divisis et laxe papillosis; lodiculae 2

truncatae, parum lacerulato-ciliatae.

Peru: Dep. Junin, prope la Oroya, in planilie montana, plantas pul-

vinares et plantas rosulatas gignescente, 4300 m s. m. (Weberbauer n, 2602
florens mense Februario 1903}; in andibus supra Lima, 4500 m s. m.

(Weberbauer n. 5113).

Poa chamaeclinos Pilger n. sp.; humillima, caespites dcnsos longe

radicantes formans; culnii numerosi vix ex caespitibus exscrti 2 cm longi-

tudine baud superantes, parte superiore nudi, basi tantum foliis circum-

dati; foliorum lamina linearis, arete marginibus implicato-involuta, rigida,

vix subacuta, 5— 12 mm longa, vagina laevis, ligula membranacea, truncata,

brevior; panicula 4—6-spicuIata, ambitu elliptica, 1 cm circ. longa; rhachis

glabra; spiculae violaceo-indutae, 2-florae; glumae vacuae inferior angusle

ovata, 3 mm longa, 1-vel 3-nervia, superior ovata, 3,5 mm longa, 5-nervia;

luma florifera late ovata, obtusiuscula, 5-nervia, glabra, 4 mm parum

superans; palea 3 mm parum superans, anguste implicata; flos Q, stami-

nodia 3 perparva, ovario breviora; stili ad basin discreti et densius plu-

mosi; lodiculae perparvae, parum laceratae; rhachilla supra florcm secun-

dum producta in stipitem parvum rudimentum glumae minutum gerentem.

Peru: in andibus elevatis supra Lima ad 4500 m s. m. (Webfrbauer

n. 5118 — florens mense Martio 1904).

Quae species habitu ad P. humillimam nostram acccdens panicula et spiculis

differt; flos dioecuSj sed species speciebus sectionis Dioccopoa baud affinis.

Poa Pardoana Pilger n. sp. ; caespitosa ; culmi cum innovationibus om-

nibus elongatis erecti, fasciculati, caespitem altum formantes; culmi vix e

caespite et e vagina suprema-exserti vel longius exserti et superne nudi,

25—45 cm longi tenues^ fere ad basin enodes, vagina suprema valde elon-

gata et vaginis sequentibus involuta; foliorum lamina erecta, anguslissime

linearis, bene plicata ut margines sese tangant, apice breviter acutata, ad

carinam scaberula, 10—20 cm ad basin culmorum et ad innovationes longa,

Jamina ad culmum suprema =fc redacta, vagina glabra, striata, ligula mem-

branacea, elongata, acuta; panicula laxa, circ. 8—10 cm longa, rhachis

tenuis inferne laevis, superne aeque ac rami scabra; rami pauci distantes

a basi in ramulos 2 divisi, ramuli tenues flexuosi patentes et postea re-

fexi, inferiores 3— 4 cm longi, inferne nudi, superne breviter iterum ramu-

Josi et densius spiculigeri; spiculae violaceo-variegatae, 2-florae, flore in-

feriore ^, superiore 2; gluma vacua inferior elliptica, acuta, concava,

c»>c. 3 mm longa, superior late elliptica, 3-nervia; gluma florifera lalo

elliptica, concavata, subacuta, 5-nervia, scaberula, 3 mm longa, basi villis

nonnullis crispis instrucla; palea parum brevior, ad carinas inflcxa: <lili

^d basin divisi et fere ad basin laxe plumosi, stigmata formantes.

Peru: Depart. Cajamarca, in jugo Coymolache supra Hualgayoc, in
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graminosis altis densis, ubi cactaceae et frutices desunt, 4000

—

4100 m
s. m. (Wkberbxuer n. 3975 — florens mense Majo 1904). -

Die Art wurde zu Ehren des jetzigen Prasidenten der Republik Peru, J. P^rdo^

benannt.

Poa flbrifera Pilger n. sp.
;
perennis rhizomate adscendente, culmos

coniplures superne edente, baud caespitosa; rbizoma et bases culmorum

fibris flexuosis e vaginis persistentibus dissolutis formatis densissime ob-

tecta; culmi erecti 60—80 cm alti, circ. 3-nodi, vaginae internodia ple-

rumque attingentes vel ± superanles, lamina folii sub panicula elongata;

foliorum lamina elongata, anguste linearis, breviter acutata, acutissima, aperta,

flaccida, 20—^30 cm longa, 2,5—5 mm lata, valde scabra, vagina glabra,

laevis, striata, ligula membranacea, elongata, truncata, apice irregulanter

lacerata; panicula laxa, ambitu anguste elliptica, 20—30 cm longa; rhachis

laevis, glabra, stricta; rami inferiores ad 7,5 cm distantes, a basi m ra-

mulos complures divisi, ramuli erecti vel erecto-patentes, tenues, superne

saepius leviter scaberuli, 5— 13 cm circ. longi, inferne longe plerumque

nudi, superne iterum ramulosi et laxe spiculigeri; ramuli ad paniculam

superiores breviores; spiculae varie pedicellatae, circ. 6-florae, viridi-slrami-

neae, compressae, ambitu anguste ellipticae; gluma vacua inferior elliptico-

lanceolata, 1-nervia, 4 mm longa, superior latior, elliptica, acuta, 3-nervia^

4,5 mm longa; rhachillae articuli breves, glabri, infimus circ. J mm, supe-

riores parum longiores; gluma florifera infima elliptica, 7 mm longa, versus

apicem parum lacerulato-denticulata, 5-nervia, dorso asperula, ad nerves

scaberula, glumae floriferae superiores minores; palea angusta, marginibus

arete implicata et inter carinas scabras arete duplicata; stamina 3; still

ad basin vel fere ad basin separati et laxe plumosi; lodiculae 2, superne

angustatae. - :

Peru: Dep. Ancachs, in provincia Cajatambo prope Ocros, in grami-

nosis, ubi frutices numerosi intermixti sunt, 3200—3400 m s. m. (Weber-.

BAUER n. 2G62 — florens mense Martio 1903). ,' .

Quao species imprimis rhizomate elongate, dense fibris obtecto insignis est.
.^

Poa carazensis Pilger n. sp.
;
perennis, caespitosa ; innovationes ut videtur

semper intravaginales, sed nonnumquam breviter subrepentes sed baud

squamatae, rhizoma breve compactum, capitiforme, ramis brevibus, dense

fibris e vaginis ortis obtectis; culmi erecti 30— 45 cm alti, longe exserti,

1-nodi; foliorum lamina anguste linearis, aperta vel ± plicata, breviter

acuta, scaberula, 4—8, rarius ad 12 cm longa, folii supremi circ. 3 cm

longa, vagina striata, ligula membranacea, elongata, truncata; panicula laxa,

8—15 cm longa, rhachis inferne glabra, scaberula, rami distantes (innmi

4—5 cm), a basi in ramulos complures divisi, ramuli valde tenues, saepe

flexuosi, breves, initio erecti, demum ± patentes vel reflexi,
inferiores

2—5 cm longi, superne parum iterum ramulosi et spiculigeri; spiculae -»

raro 4-florae, glumae in spiculis diversis nonnihil variantes; g'uma vacua

!
1

f
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inferior ovata, acutata, l-nervia, superior rotundato-ovata vel ovata, 3-nervia,

ambo 2—3 mm longa; rhachillae articuli glabri '/g glumarum florentium

longitudine circ. aequanles; gluma florifera late ovata vel ovata, oblusa

vel subacuta, apice parum lacerulata, scaberula, 3—4 mm longa, 5-nervia*

palea glumam subaequans apice 2-dentata; flos ^; slili ad basin dislincti,

stigmata fere ad basin pertinentia, laxe plumosa; fructus angustus, cylin-

dricus.

Peru: Depart. Ancachs, in Cordillera negra supra Caraz, in plnnilie

montana, plantas pulvinares et rosulatas gignesccnte, 4200 m s. m. (Weber-

BAUER n. 3073 — florens mense Majo 1903).

Affinis Poae fibriferae nostrae, sed differt rhizomate, caespitibus, foliis multo bre-

vioribus, spiculis 3-lloris; apud P. fibriferam quoque in collectione specimen adest

spiculas 3-floras gerens (Weberbauer n. 3140), sed hie spiculae baud rite evolutae sunt

et flores non procreant.

Poa Caiidamoaiia Pilger n. sp.; dense breviter caespitosa, innovalioni-

bus multis brevibus; culmi complures e caespite, 1-nodi, erecti vel ad nodum
leviter geniculati, apice longius vel longe exserti, laeves; foliorum lamina

angustissime linearis, arete plicata, ut margines sese tangant, stricla, ar-

cuato-erecta, breviter acutata, glabra, laevis, marginibus tantum scaberula,

ad basin culmi et ad innovationes 4— 8 cm longa, 2 mm lata, foil! culmei

|)5 — 2 cm longa, ligula elongata, membranacea; panicula brevis, laxa, am-

bitu ovata, 5—7 cm longa, rhachis laevis, rami laeves vel imprimis supc-

nores scaberuli; rami a basi in ramulos 2—3 divisi infimi 1—1,5 cm

distantes; ramuli tenues breves, saepe ±: flexuosi, patentes, demum reflexi^

inferiores circ. 3— 4,5 cm longi, superne ramulosi et densius spiculigeri;

spiculae 3-florae, compressae, glumis carinalis, flores duo ^j suprcmus Q,
rhachilla in stipitem brevem producta; gluma vacua inferior distincte

^-nervia, ovata, superne angustata, 3 mm parum superans; superior parum

longior et latior, 3-nervia, nervo medio et lateralibus (his in parte inferiore)

bene distinctis, 4 mm longa; rhachillae articuli Y3 glumarum floriferarum

longitudine circ. aequantes, parce albido villosi; gluma florifera late ovata,

superne parum angustata, obtusiuscula vel ex nervo medio brevissime api-

colata, 5-nervia, 4,5 mm longa, parte inferiore albido villoso-pubescens;

palea breviter 2-dentata, marginibus inflexa et inter carinas duplicata;

flores inferiores ^ ; still ad basin distincti et stigmatiferi, stigmata densius

plumosa; lodiculae superne angustatae.

Peru: Depart. Puno, ad Azangaro, in rupestribus calcareis 4000 m
^- ni. (Weberbauer n. 472 — florens mense Februario 1902).

Die Art wurde zu Ehren des Prasidenten Candamo benannt.

2. L. Diels: Gommelinaceae andinae.

Tradescantia encolea Diels n. sp. ; caules basi procumhentes adscen-

denles demuni erecti glabri apice fusco-pilosuli 15—50 cm alii. Folia basi
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approximata parva, deinde remota; vagina ampla pallida 3— 4 cm longa,

ca. 7 ram lata; lamina e basi cordata ovata vel elongate- ovata 6— 8 cm

longa, 2— 2,5 cm lata, superne valde reducta; inflorescentia pedunculis

1— 4 composita; pedunculi 1,5— 2 cm longi, pedicelli 5 mm longi; sepala

cymbiformia fusco-pilosa, 5—6 mm longa, 3 mm lata; petala 8—9 mm
longa, 5 mm lata, verisim. alba; stamina longiora barbata 5 mm longa,

breviora glabra 2Y2 ^^^ ^^ta.

Peru: loco non indicate (Weberbauer n. 3855 — Herb. Berol.!).

Species (Sect. Descantar iae) prope T. cumanensem Kunth coUocanda vaginis valde

conspicuis, lamina cordata, inflorescentia fusco-pilosa facile recognoscitur.

Tradescantia ioiiantha Diels n. sp. ; ima basi ramosa, caules erecti stricti

superne pubescentes 15—35 cm alti. Folia basi conferta ceterum remota,

vagina 5—8 mm longa pubescens ore pilosa, lamina basi lata sessilis ovata

supra parce subtus densius pilosa 1,5— 3,8 cm longa, \— 1,5 cm lata.

Inflorescentiae aggregatae in foliis supremis confertis axillares et terminales,

pilosulae; pedicelli ca. 2 mm longi, sepala ovato-elliptica hirta 2,5 mm
longa, 2 mm lata, petala pallide lilacina 3 mm longa, 2 mm lata; stamina

longiora barbata 3 mm longa, breviora 1,5 mm longa.

Peru: in distr. Sandia in rupestribus 2100 m s. m. frequens flor. m.

Mart. 1902 (Weberbauer n. 588 — Herb. Berolin.!).

Species (Sect. Descantariae) T. midtiflorae S\v. p. parviflorae (R. et P.) Clarke

affinis differt caulibus suberectis vix radicantibus, inilorescentiis valde aggregatis.

3. F. Kranzlin: Orchidaceae andinae imprimis peravianae

Weberbauerianae. III.

(Particulam primam ct secundam cfr. F. Kuanzlin in Fedde, Repertorium novarum

specierum. I [1905] 86—92 et 177—189.)

Liparis elegantula Kranzl; caulis longe repens radicibus brevibus tc-

nuibus obsitus ramos longos emittens cataphyllis longis vaginanlibus vestitus,

rami denique ascendentes diphylli, folia approximata sed non subopposita

petiolata late ovata inlerdum subcordala brevi-acutata, sicca nigra, petioli

lati basi vaginantes 2 cm longi 3—4 mm lati, laminae ad 4 cm longae

3,5 cm latae, scapi cum inflorescentia \ 0— i 2 cm longi stricti v. subnu-

tantes, racemi 4 cm longi pauci—pluriflori, bracteae lanceolatae ovaria h cm

longa subaequantes. Sepalum dorsale e basi latiore ligulatum acutuin, i

lateralia anguste oblonga obtusa, petala linearia obtusa, labellum e basi

cuneata valde dilatatum transverse oblongum antice retusum medio apicu-

latum utrinque rotundatum ibique denticulatum margine anteriore paucius-

denlalo, lineae per discum non incrassatae, callus minutus bilobus forci-

palus in ipsa basi labelli ad pedem gynoslcmii, gynostemium apice tantum

curvalum, slclidia rotundata. Flores albi roseo-striolali teneri, sepaluni dor-

sale 5,5—6 mm longum vix 2 mm latum, lateralia et petala 4—4,'^ "^"^

longa, labellum 4,5 mm longum 6 mm latum. — Januario.

\K
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Peru: prov. Tarma, Dpt. Junin. Berge westlich von Huacapislana.

Niedriger, lichter feuchter mit Strauchern vermengter, oft in Nebel gehiilUer

Wald in 2700 m (Weberbacer n. 2289!].

Die Pllanze erinnert stark an /.. ramosa P. et E. und ebenso an L, ncuroglossa
Rchb. f. Von der ersteren unterscheidet sie sich durch geringere GroCe und das La-
bellum, von lelzterer durch den Besitz von zwei Laubblaltcrn anstalt cines und die

eigentiimliche Schwiele am Grunde des LabcIIums. Es ist oin zierlicbes Gcwacbs, wel-

ches mit seinen verzweigten Rhizomen weithin uber den WaldLoden kricclit.

Orchidotypus Kriinzl.

(Novum genus Pleurothallidearum.)

Sepala in lubum connata lateralia nienluluin vix conspicuum formanliaj

ceterum dorsali aequalia, petala et labellum margini superiori liibi affixa

et sepalis et inter se subaequalia, labellum paulo latius basi lobulis minutis

in callos reductis praeditum, gynostemium apice foliaceum dilatatum rotun-

datum, anlhera parva indislincle bilocularis, pollinia 2 inappendiculata, fovea

stigmatica parva rotundata, capsula oblonga pro flore minuto magna. —
Herba pusilla muscoides, sympodium repens, articuli brevissimi, cala-

phyllo 1j folio 1, racemo 2—3-floro compositi, cataphylla foliaque tenuis-

sima margine ciliato-dentata — Accedit habitu et gynoslemio Pleurolhal-

lidibus Apodis, differt ab omnibus congeneribus perianlbio fere omnino

regulari. — Species nota adhuc unica Peruviana.

Orchidotypus muscoides KrUnzl. ; caulis 4 cm longus muUiramosus.

Folia linearia subulata 5 mm longa margine fimbriato-denticulata, racemi

foliis vix aequilongi 2—3-florij bracteae hyalinae parvae. Flores supra

descripti luteo-albi vix \ mm longi expansi 2 mm lati, capsulae oblongae

3 mm longae \ ,5 mm crassae.

Peru: Prov. Chota, Dep. Cajamarca, Berge westlich von Huamhos,

Hartlaubgeholz , 2700—3000 m u. M., hauptsachlich Strauchcr, bier und

da auch kleine Baume (Weberbauer n. 4189!].

Ein winziges Gewachs, welches auf die Saule hin allenfalls cine riciirothallis fcin

J^onnte, aber das fast pelorioide Perianth und die Insertion der Pelalen und Lippe auf

dem oberen Rand des Sepalentubus bedingen die Aufstellung einer eigencn Gattung.

Masdevallia loiigiflora Kranzl. — (Nulli affinis) Rhizoma oblique

repens, folia e petiolo lato lineari-lanceolata hand multum dilatata acuta

apiculata, apiculis lateralibus minoribus, ad 14 cm longa ad 8 mm lata uni-

nervia carnosula, sicca pallide viridia, scapi folia non multum superantes

^8 — 20 cm longi sicci pallide straminei vaginula una alterave in parte in-

feriore praediti ceterum nudi uniflori, bracteolae infra florem 2 minutae

ovarium breve non aequantes, altera anguste ovala, altera linearis. Cya-

Ihus floris nullus, sepalum dorsale basin usque liberum lineare acumi-

»jatissimum^ lateralia medium usque connata deinde in caudas anguste

JJneares solutae e basi communi lanceolata neque angulata neque saccata,

petala e basi anguste lanceolata in caudas filiformes atlenuata margine
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denticulata tertiam sepalorum aequantia, labellum parvum oblongum relu-

sum leviter excavatum, carina v. lamella crassiuscula utrinque pone margi-

nem ipsum medio praedita in disco evanida, gynostemium labello fere aequi-

longum. Flores brunnei, sepala 5—5,5 cm longa, lateralia unita basi 4 mm
lata, dorsale vix 2 mm latum, petala 2—2,2 cm longa basi 1,5 mm lata,

labellum 3 mm longum 1,5 mm latum. — Maio.

Peru: Prov. Chota, Dep. Cajamarca, Berge westlich von Huambos,

Hartlaubgeholze, hauplsachlich Baume, bier und da kleine Straucher,

3100—3200 m u. M. (Weberbauer n. 4174!).

Eine sehr sonderbare, schwer unterzubringende Art. Ich stelle sie zunachst m

die Nachbarschaft kciper der bisher bekannten Artcn, da die auffallend langen Petalcn

jedcr naheren Verwandtschaft widersprechen. Ganz oborflachlich betrachtet erinnert

die Bliite an die von M. triaristella Rchb. f., aber sie ist auch von dieser vollig ver-

schieden.

Epidendruin gastrocliilum Kranzl — (Spathium) Planta epiphyta fruti-

cem parvulum rajnosum praestans ad 30 cm alta, rami ad 6 cm longi pauci-

foliati, foliorum vaginae glabrae v. vix arpophyllaceae 1,3—2 cm longae,

laminae lineares antice retusae bilobulae rotundatae 4,5— 6 cm longae 5 mm

latae, racemi inter folia suprema semi-celati pauciflori (3— 4),
spatha m

basi racemi 1 subfoliacea 1,5 cm longa, bracteae minutissimae triangulae,

ovaria cum pedicellis circiter 1 cm longa. Sepalum dorsale oblongum

acutum concavum, lateralia subaequalia latiora obliqua v. subfalcata, omnia

extus praesertim apicem versus scabriuscula, petala aequilonga anguste

lanceolata acuminata, labellum. concavum simplex cum gynostemio marsu-

pium amplum efficiens, late oboyato-oblongum antice sinuatum, denticulo

triangulo in slnu, toto margine denticulatum, lamellae in disco utrinque -

pone marginem mox desinentes e marsupio orientes, nervi ceteri antice

crassiusculi, gynostemium leviter recurvum. Flores viridi-brunnei v. oli-

vacei, sepalum dorsale 1,5 cm, lateralia 1,7 cm longa, dorsale 3,5 mm,

lateralia 4 mm lata, petala sepalo dorsali aequilonga 2 mm lata, labellum

cum gynostemio 8 mm longo fere 2 cm longum 8 mm latum, capsula sub-

globosa 2 cm longa 1 ,5 cm crassa. — Maio.

Peru: Prov. Chota, Dep. Cajamarca, Berge westlich von Huambos,

Ilartlaubgeholz, Straucher, bier und da kleine Baume, 2900-3000 m ii. M.

Weberbauer n. 4172!].

Ein indifferent aussehender struppiger, kleiner Strauch mil wenigbliitigen Trau en

am Ende der Zweige. Die Bluten haben den Typus derer von E, jnegagastriiim Lindl.,

aber das Labellum ist am ganzen Rande gezahnelt und hat vier Lamellen, welche aus

der Taschc unterlialb der Siiule entspringen, aber bald aufhoren. — Es ist nicht er-

frculich, die Flut der Epidendren nocli starker anschwellen zu lassen, als sic leider

ohnehin bereits ist, es ist mir trotz alles Suchcns unmOglich gewesen, eine Beschreibung

zu finden, welche die leicht zu findendcn sehr IVappantcn Merkmale in gerade dieser

Zusammonstclking zcigt.

Hemiscleria nutans Lindl. Fol. Orch, Febr. xm'ii Epidoidrum Renii-

scleria 383; E, rhopalorJiachis Kranzl. in Fedde Repert I. 180.

)
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Die Pflanze, welche schon von Jameson bei Chachapoyas gefunden und
von Dr. Weberrauer dort wieder entdeckt wurde, ist auf die Caudiculae

der Pollenmassen bin, welchen nur noch die Glandula febltj um sie zu

einer Vandee zu macben, von Lindley als Reprasentant einer besonderen

Gattung aufgestellt und zweifellos mit Recbt. Die beiden Verdickungen

am Grunde der Saule stehen so, daB es einerlei ist, ob man sie als rudi-

mentare Seitenlappen anseben will (wie icb es getan babe) oder als be-

sondere Driisen am Grunde der Saule. Reichenbach bat diese Art, wie so

mancbe andere, etwas gewaltsam zu Epidendrum gebracbt, dori aber an

eine Stelle, wo man sie bestimmt nicht sucbt, namlicb an das Ende der

Holochila bal sie bestimmt

Holochila

von Bildungen, die man ihrer Stellung nacb ganz gut fiir rudimenUire

Seitenlappen balten kann, schon gar kein Grund vor. Dies zur Erklarung,

daB icb die Pflanze zuerst miBverstanden babe.

Maxillaria Mathewsii Lindl PI. Hartweg. 155; Rcbb. f. in Walp.

Ann. VI. 525; radices copiosissimae tenues, bulbi conferti oblongi obovative

ad 5 cm longi basi 1 ,5 cm lali monophylli, cataphylla infrabulbosa longius-

cula linearia, folia Jonge (ad 7 cm) petiolata bncari-lanceolata acuta apice

ipso minute bilobula 15—25 cm longa 2 cm lata, scapi floriferi numerosi

conferti ad 8 cm longi, vaginae in scapo 3— 4 satis arctae acutae fere

2 cm longae, suprema (bractea) ovarium bene superans. Sepala petalaque

e basi triangula acuminatissima nervosa, sepala lateralia mentum breve

obtusum formantia, labellum dimidium sepalorum longe non aequans tri-

lobum, lobi laterales breves antice rotundati paulisper incrassati, inter-

medins elongato-oblongus incrassatus carnosus, callus in disco incrassatus

ab ipsa basi ad lobum intermedium decurrens supra levitcr excavatus,

gynostemium 1/4 sepali dorsalis aequans, androclinium margine papillosum.

Flores sulfurei, labellum basi albidum antice aurantiacum, sepala 3,5 cm

'onga basi 3 mm lata, labellum 1 ,5 cm longum medio 5 mm latum.

Augusto.
+

Peru: Dep. Loreto, La Galzada bei Moyobamba, Wald, ziemlich

trocken in 900

—

1000 m ii. M. (Weberbauer n. 4584!),

Die Bluten sind oft iiber und iiber mit feinen, unregelniaBlg verleillcn Warzchen

besetzt. Mathews Exemplare, nach denen Lindley die AiL aufstellte, geben cinen un-

gefahren Eindruck von der Pllanzo, sind aber wcniger gut erhalten, als die mir vor-

liegenden. Die Skizze in Lindleys Ilerbar zeigt die Sepalen und Petalen etwas kurzer

'ind spitzcr, auGerdem will der Ausdruck »foliis ensiformibus oblique emarginatis* nicht

•echt stimmen, der Totalcindruck ist jedoch in beiden Fallen derselbe.

Dichaea arbnscula Kranzl. — Caules elongati lignosi ramosi dense

foliali erecti, rami arete erecti, foliorum vaginae crassae siccae profundc rugu-

'osae bulbos minutos quodammodo ludenles a caule divcrgentes, siccae colore

fusciore insignes, laminae late lineares apice obtuse bilobae apiculo inler-

jecto crasse coriaceae durae carinatae 2,5—3 cm longae 6—7 mm latae,



Ĵ
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racemi in axillis foliorum illaque subaequantes semper uniflori, vaginulae 2

in scapo brevissimo excepta bractea parva ovarium cum pedicello longe

non aequante, haec omnia pallida hyalina. Sepalum dorsale anguste ligu-

latum obtuse acutatumj sepala lateralia cum pede gynostemii mentum ob-

tusum breve formantia ligulata subobliqua acuta omnia subcoriacea nervis

3 V. 5 percursa, petala aequilonga latiora obtusa nervis 3 prosilientibus

firmis in medio ceterum tenuiora, labellum late oblongum obtusum plica

minuta insiliente utrinque leviter divisum apicem versus paulum incrassatum

ceterum petalis simile, gynostemium quam sepalum dorsale vix brevius

leviter curvatum, androclinii margo minute papillosus v. denticulatus.

Flores albi, labellum macula sanguinea notatum, omnes partes 1,2 cm

longae, mentum 5^—6 mm longum rectangulum. — Julio (semperflorensr).

Peru: Dep. Amazonas, Molinopampa, ustlich von Chachapoyas, Hart-

laubgeholz (hauptsachlich Baume, hier und da kleine Straucher) an offenen

Stellen, in 2000—3000 m li. M. (Webekbauer n. 4352!).

Eine Hartlaubpflanze im HarUaubgeliolz. Ich kenne keine andere Orchidacee

Epidendnim frutex allenfalls ausgenommen — , welche den Charakter des Starren una

Unbiegsamen so augenfallig zeigt. Die Bliite zeigt die Struktur, welche, wenn man den

Habitus auCer acht lassen diirfie, uns zwingen wiirde, die gesamten Maxillarieen rail

Maxillaria zu vereinigen. Bulben fehlen absolut, aber die Blattscheiden sind so dick,

daC sie fast kleinen Bulberi ahneln.

Pachyphyllum capitatum Kranzl. — Gaules a basi medium usque

rhizopbori recti v. vix curvuli 10—15 cm alti foliosi, folia equitantia crassa

carnosa a latere visa triangula obtuse acutata 1 cm longa 5 mm alta (tota

planta ramulum Aeranthi dlstichi exacie ludens), racemi in summitate planlae

ex angulo quoque orientes folia paulum superantes, plantae igitur supra

subcapitatae, racemi 3—4-flores, bracteae minutae. Sepalum dorsale ob-

longum, lateralia ovato-oblonga acuta omnia extus vernixia nitidaque,

petala sublatiora oblonga apiculata, labellum obovatum acutiusculum, lamellae

antice triangulae altiores in medio disco, gynostemium obovatum supra

rotundatum latissime foliaceum^ petala, labellum, gynostemium sub lenle

valido (20 X ^mcta) margine minute denticulata. — Flores albi omma

phylla 5 mm longa. — Julio.

Peru: Dep. Amazonas, ustlich von Ghachapoyas: zwischen dem Tambo

Ventillas und Piscohuaiiuna, — Grassteppe (dicht, vielfach geschlossen)

mit einzelnen Strauchern, 2600—2700 m u. M. (Weberbauer n. 4421!).

Dem Habitus nach erinnert die Pflanze etwas an P. Pasti Rchb. f. und P. Bar -

ivcgil Rchb. f. Der Siiule nach ist sie niehr das, was man Centropcialim zu nennen

pflegt, dcnn zwischen boiden Gattungen ist allerdings nirgend ein greifbarer Unterschic .

Die Blutenstandc entspringcn nur aus den oberen Blattwinkeln und sind elwas langei

als die Blatter und damit erlialt die Pflanze das Aussehen, welches ich in dem Spezjes-

namen zura Ausdruck gebracht liabe. Die Einzelheiten der Bliite stellen sie zwischen

die beiden oben erwahnton Arten.

Camaridium exaltatum Kranzl. — Gaules 2 m alti ubique radicantes

strict! ramosi, bulbi valde distantes sraciles inter vaginas foliorum inn'^i-
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bulbosorum absconditi di—triphylli, folia caulina lanceolata acuta ad 12 cm
longa vix 2 cm lata vaginis amplis 2,5—3 cm longis praedita, folia bul-

borum linearia acuminata ad 18 cm longa vix \ cm lata, flores fasciculati

pauci longe pedicellati, pedicelli vaginis 2 (addita suprema bractea) veslili,

vaginae brunneae 2—2,5 cm longae acutae carinatae. Sepala petalaque

linearia acuta apice minute denticulata, mcntum sepalorum lateralium acu-

tum, labellum ^/^ sepalorum aequans toto ambilu oblongum antice tantum

trilobum, lobi laterales parvi rotundati minute denticulati, intermedius ob-

longus obtusus cartilagineus supra et subtus papillosus, callus fere totum

per discum navicularis carnosulus, lineae elevatulae in lobis lateralibus

utrinque 3 antice ramificatae, gynostemium breve crassum, anthera antice

retusa membranacea supra carinata. Flores luteo-albi, labellum purpureo-

suffusum, sepalum dorsale petalaque 1,8 cm, sepala lateralia 2,3 cm longa

omnia ad 5 mm lata, labellum 1,3 cm longum expansum 6 mm latum, lobus

intermedius 2,5 mm longus et latus. — Augusto.

Peru: Dep. Loreto, Berge ustlich von Moyobamba, lockeres Savannen-

gebOlz in 1100 m u. M. (Weberbauer n. 4620IJ.

Die Pflanze hat den bekannten Camaridium-llahlius, wie er u. a. auf der Tafel

im Bot. Mag. 4U1 gut dargestellt ist. Die Blulen sind auffallend schmal und zeigen

sehr Starke Anklange an Maxillaria. Das kurze Labellum und die noch viel kurzerc

Saule verdienen bemerkt zu werden. Die Pflanze selbst ist auffallend groB. Die

nachstverwandte, aber bestimmt nicht identische Art ist C. lancifolium Rchb. f.

Trichoceros muscifera Kranzl. — Radices crebrae pro planta crassae,

bulbi parvi oblongi in foliis infrabulbosis omnino absconditi, vctustiores

tantum omissis foliis omnibus conspicui, 1 cm longi v. vix longiores, folia

omnia late oblonga acuta basi arete plicata acuta coriacea, maxima 3,5

4 cm longa, 1,2 cm lata etiam sicca viridia, folia in bulbis singula quam

infrabulbosa minora ceterum aequalia, scapi ad 20 cm alti vaginulis paucis

brevibus praediti, racemi leviter flexuosi pauciflori (—10), bracteae breves

oblongae acutae quam pedicelli ovariaque bene breviores. Sepala petalaque

paulum breviora et latiora oblonga ellipticave obtusa 5-ncrvia, omnia mar-

gine minute fimbriata, labelli lobus intermedius illis subacqualis, a basi

medium usque longe setosus ceterum in disco pubcrulus, lobi laterales

'ineares antenniformes obtusi dense pilosi longeque fimbriati, gynostemium

brevissimum longe denseque sctosum, rostellum elongatum. Flores sordide

lulei, basis labelli fusca, sepala 8— 9 mm longa, petala G—7 mm longa

utraque 4—5 mm lata, labelli lobus intermedius 8 mm longus 6 mm latus,

lobi laterales 1 cm longi, capsulae cum pcdicellis post antbesin elongati^

^cm, ipsae 1,8 cm longae 4 mm crassae. — Martio— Maio.

Peru: Sandia, Felsen in 2100 Weberbauer

Oep. Cajamarca, unterhalb der Hacienda La Tatoma bci llualsayoc, Felsen

'n 2600 m tt. M. (Weberbaueu n. 4061!); Prov. Tanna oberhalb lluaca-

pistana (Weberbauer n. 2048!).



388 I, Urban.

Steht der T. parviflora H.B.K. nahe, unterscheidet sich aber fast ohne genauere

UntersuchuDg durch die aus fast stachlichen Borsten bestehende Behaarung der Saule

und der oberen Halfte des Labellums. Einheim. Name: »Moscardon<. Bezieht sich
+

auf die jedem Laien auffallende fliegenahnliche Gestalt der Blixte* (W.).

Goiigora Incarum Kriinzl. — Radices crassae, bulbi magni subcylin-

dracei leviter tetragoni lutei nitidi 8— 10 cm longi 2 cm crassi, folia e petiolo

circiter 10—13 cm longo valido sulcato sensim in laminam late oblongam

acutam plicatam dilatata, maxima, quae vidi, 45 cm longa 10 cm lata, nervi

majores sublus 5, intermedio binisque utrinque approximatis, racemi pen-

duli longissimi 70 cm excedentes et certe longiores multiflori, bracteae

lanceolatae parvae quam ovaria 5 cm longa apice curvula multo breviores.

Sepalum dorsale oblongum acutum concavum gynostemii medio affixum,

lateralia multo majora semiorbicularia obtuse acutata concava, petala infra

sepalum dorsale gynostemio affixa oblique triangula acuta altero latere m

pedem gynostemii decurrentia, labelli arete compressi hypochilium descen-

dens rotundatum fere semicirculare supra in lobulos 2 oblongos rotundatos

erectos (fere lagotideos) auctum antice bisetosum^ setae erectae paulum re-

flexae breves, epicbilium complicatum ovatum acuminatum, lamella quadrata

in basi epichilii erecta, gynostemium supra alatum et juxta androclinium

more Stanhopeae alulis praeditum. — Flores luteo-albi, maculis sordide

purpureis signati, sepala lateralia (maxima pars floris) 2 cm longa 1,3 cm

lata, dorsale 1 ,5 cm longum vix 1 cm latum, labelli epicbilium 1 cm, hypo-

chilium 1,5 cm longum, gynostemium cum pede 1j5 cm longum.

Augusto.

Peru: Dep. Loreto, Berge nordlich von Moyobamba, Wald in 900

1000 m u. M., Straucher sparlich (Weberbauer n. 4626!}.

Die Pflanze erinnert an eine etwas iippige Q, galeata Rchb, f., nur daC diese

GroCenverhaitnisse, wio wir sie hier haben, bei iener Art doch wohl nie erreicht warden.

Das Labellum ist von erfreulicher Einfachheit; ein Hypochilium mit zwei Hasenohren

hinten und zwei Borsten voriij ein Epichilium von einfach herzblattahnlicher Form und
^

H . I

in der Kiellinie oben eine annahernd quadratische Lamelle.

Centropetalnm iiigro-signatum Kranzl. — Caules recti rarius curvuli

ad 8 cm alti, folia disticha equitantia lanceolata acuta ipsa et vaginae siccae

profunde rugulosa \— 1,8 cm longa 9—3 mm lata, racemi laterales breves

1~biflori vix 4 mm longi, bracteae parvae triangulae quam ovaria cum

pedicellis multo breviores, ovaria triquetra. Sepala lanceolata praesertim

lateralia (dorsale minus) carinata acuminata, petala oblonga acuta subdup o

latiora, labellum late oblongum suborbiculare antice minute bilobum, nervi

basilares non incrassati, callus minutissimus supra bilobus in disco paulu

ante basin, gynostemii cucuUus latissimus margine minute crenulatus.

Flores scarlatini, labellum extus in basi nigro-notatum, sepala petalaque

8—9 mm longa, sepala 2,5 mm, petala 4 mm lata, labellum 1 cm longum

et latum, gynostemii cucullus 5,5 mm latus, capsulae trialatae 1 cm longa

7 mm crassae. — Maio.
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Peru: Prov. Chota, Dep. Gajamarca, Berge westlich von Huambos,
Hartlaubgeholz, hauptsachlich Straucher, hier uiid da kleine Baunio, epi-

phytisch, in 2700—3000 m u. M. (Weberbauer n. 4178!).

Erinnert stark an REiCHEiNBACHs Abbildung seines C. [Nasonia) ionay^ihern^ die

aber groCere Blulen und ein herzformiges Labellum hat; die anderen Arten scheiden
wegen weitergehender Verschiedenheiten aus. — Icb halte die Einziehung von Nasonia
zu Ceniropdalum

^ welche Bentham und Hooker bercits vorgenommcn ha ben, fur un-
bedingt notig und einer weiteren Begriindung nicht mehr fur bedurftig.

Zygopetalum Hasslerianum Kranzl. — {EiixijgopetaLum) Bulbi gra-

cillimi V. sub anthesi subnulli, vaginae et folia infrafoliacea ulrinque 3 gran-

descentiaj vaginae longiusculae, folia lineari-lanceolata acuminata 20—48 cm
longa 2—2j5 cm lata, illud bulbi etiam anguslius ad 40 cm longum 1,2 cm
latum, scapus cum inflorescentia quam folia brevior 35 cm alius ab ipsa

basi vaginulis 4—5 magnis 3,5—5 cm longis oblusis praeditus, racemus

pauciflorus (4— 5), bracteae magnae oblongae v. ovalo-lanceolalae acumi-

natae ovaria bene aequantes 3—5 cm longae basi 1,3— 1,8 cm latae. Se-

pala petalaque ligulatae acutae, sepala lateralia deflcxa majora, labellum

sessile auriculatum orbiculare v. transverse oblongum inlerdum plica in-

siliente parva subtrilobum antice minute incisum omnino glabrum, callus in

ipsa basi parvus rolundalus medio incisus plurisulcatus, gynostemium bre-

vissimum crassum in callo labelli pronum ibique absconditum. — Flos

magni speciosi 6 cm diamelro, sepala petalaque 2,5—2,7 cm longa, sepalum

dorsale petalaque 6 mm, sepala lateralia 7—8 mm lata olivarca brunneo-

purpureo-maculata, labellum 2,8 cm longum 3 cm latum pallidius, callus

violaceus(?). — Februario.

Paraguay: in viciniis Caaguazu (Dr. Hassler n. 9020!).

Die Pflanze ist, wenn man den Vergleich mit Z. maxillare Lindl. wcit (reiben

^^11, ein Z, maxillare ohne irgendwie sichtbare oder auch nur hervortretende Bulben

nail sehr schmalen Blattern und mit Bluten groGer als die von Z, maxillare zu sein

Pflegen, mit kreisrundem Lal)elluni und sehr kleinem Callus an der Basis. Die Farben,

r welche der Sammler leider keine Angaben macht, scheinen denen xonZ maxillare

ahnlich zu sein, Zu bemerken ware noch, daC die sehr schmalen Blatter stels langer

sind als der Bliitenstand.

Oncidiuin Weberbaueriannm Kranzl. — (Microchila. A.) Rbizoma

crassum longe repens catapbyllis imbricantibus acutis tectum, radices longi

crassi, bulbi ad 20 cm inter se distantes lincares compressi ad 10 cm longi

'jS cm lali, folia infrabulbosa crebra imbricantia densa, folia in bulbis

^blonga obtuse acutata coriacea ad 20 cm longa ad 4,5 cm lata, racenms,

*^jus pars tantum adest, ut videtur simplex et forsan flexus sed nullo-

^odo volubilis vaginulis paucis parvis vestitus satis densiflorus pauci-

pluriflorus, bracteae longiusculae vaginantes pedicellos necnon ovaria semi-

^equanles 1-1,2 cm longae. Sepala oblonga libera lateralia unguiculata,

pelala paulum minora obovato-oblonga, omnia obtusa margine leviter un-

^^'ata, labelli lobi laterales minuti rotundati reflexi, lobus intermedius cune-

iibe
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alus anticc obscure lobulalus basi niargine arete reflexo angusiatus fere

tinguiculatuSj callus in ima basi disci bipartitns, pars posterior verrucosa

obscure pentadactyla , anterior dilatata leviter complicata apice reflexa^

gynosteniii alae latae membranaceae, fovea sligmatica marginata. — Flores

fusci in centro luteo-niaculati, labellum a medio apicem versus luteum, sepala

lateralia fere 2,3 cm longa, sepalum dorsale et petala 1,2 cm lata, labellum

<,5 cm longuni antice 5—6 mm latum. — Julio.

Peru: Molinopampa ostlich von Ghachapoyas (Dep. Amazonas), Hart-

laubgeholz, an offenen Stellen (augenscheinlich epiphytisch) in 2000—2300 m
u. M, (Weberbauer n. 4358!).

Der Farbe und dein Bliitenbau ini allgemeinen, besonders aber dem Labellum zu-

folge gehort die Pflanze in die unmittelbare Nahe der gleichfalls peruanisclien 0. dice-

raium Lindl. Die Unterschiede liegen in den Fliigeln der Saule, welche hier breit und

hS-utig sind und keineswegs »breves crassae carnosae* und in dem hochst sonderbaren

Callus der Lippe, welcher aus einer vorderen blattartigen und einer hinteren fiinf-

h5ckerigen oder fiinffingerigen Halftc besteht. Der Bliitenstand scheint nicht windend

zu sein.

Odontoglossum fractiflexum Kranzl. — (Myanthium) Bulbi elongati

subcompressi ad 8 cm longi basi 2 cm lati monophylli, folia infrabulbosa

bulbum arete vestientia, exteriora reflexa, interiora elongata linearia stricta

longe vaginantia ad 25 cm longa 2 cm lata, folia bulborum ad 40 cm longa

vix 2 cm longa linearia fere lorata satis crassa coriacea, inflorescentiae

paniculatae folia vix excedentes ad 50 cm longae a medio floriferae, ramuli

energice (rectantugule) fractiflexi, bracteae et ramulorum et florum brevis-

simae. Sepala petalaque unguiculata lanceolata acuminata radiantia leviter

undulata apicibus reflexa, labellum unguiculatum late oblongum medio con-

strictum brevi-acutatum minutissime denticulatum valde undulatum, lamellae

in ungue 2 satis elevatae antice in dentes 3 subaequilongos solutae, lamel-

lula brevi (s. dente majore] interposita, gynostemium paulum supra medium

angulatum ceterum nudum (auriculae, cirrhi etc. nulli). — Flores lutei

unicolores? vix) sepala petalaque 2 cm longa medio 3,5 v. 4 mm lata,

labellum i ,8 cm longam antice 8 mm latum. — Maio.

Peru; Zvvischen Sandia und Guyocuyo; auf Felsen, auch epiphytisch

in 2500—2800 m u. M. (Weberbauer n. 871!).

Die l*llanze hat Anklange an 0. ramosissimum Lindl., welche al)er weiC noit

purpurrot bluht, an 0. Lhidleyamim Rciib. f., an 0. angtistatum Lindl. und schlieClicli

an 0,pardinu7n Lindl., welche aber alle viel grftCere oder anders gefarbte Blulen

haben; andrerseits hat sie mit 0, fractum Rchb. f., die Zickzackform des Blutenslandes

abgerechnet, gar nichts gemeinsam. Ich hatte den Eindruck, als ob die Bluten irgend

eine rote Zeichnung auf gelbem Grunde gehabt hiitten; der Sammler, dessen Genauig-

keit in seinen Etiketten bekannt isl, sagt aber ganz kurz »gelb«.

Odontoglossum microthyrsus Kranzl. — ^Myanthium) Radices crassius-

ciilae pro planta parva, bulbi compressi late oblongo-lineares ad 2 cm longi vix

I cinjati monophylli (semper?) folia infrabulbosa vaginis satis conspicnis

praedita, laminae el bulbi et foliorum juxtapositorum oblongae acutae ad 4 ^^n'

i
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longae ad 1 cm latae, scapus duplo longior cum panicula pauci- et brevi-

ramosa 10 cm altus, vaginula una alterave brevi in medio scapo, bracteae
flonim minutae triangulae, bracteolae ramulorum paulum majores, ovaria

cum pedicellis brevia. Sepalum dorsale petalaque suborbicularia ungui-

culata concava rolundata, sepala lateralia sublongiora oblonga paulum acu-

tata, labellum pauIo longius, iobi lateiales rotundali membranacei, lobus

intermedius late linearis apice subbilobus, calli in basi labelli 3, intermedius

longitudinalis ab ipsa basi ad tertiam partem basilarem descendens addita

utrmque tubercula nitida excavata, gynostemium brevissimum. — Flores

brunneo-violacei, gynostemium et lobuli laterales labelli alba, sepala peta-

laque 5 mm longa, dorsale et petala fere aequilata, sepala lateralia 2 mm
lata^ labellum 4,5 mm longum basi 3,5 mm latum. — Februario.

Peru; Prov. Tarma, Dep. Junin, Berge Ostlicb von Palea. Steppe mit

eingestreuten Strauchern. Graser zahlreich, aber klein, in 2700— 3000 m
u. M. (Whberbauer n. 2447!).

Dfir vorhergehenden Art in dem ganzen Aufbau und der geringcn GroCe der

Bliite sowie der Schwiclenbildimg auf dem Labellum ahnlich, verschieden durch sehr

viel geringere GroCe, Farbe und Form der Bliitenteile im einzelnen. Uem ganzen

Habitus nacli erinnert die I'flanzc selir an Oneidium pumiluni Lindl.

Odontoglossum depauperatnni Kranzl. — (Myanthium) Radices longae

crassiusculae, bulbi ima basi incrassati supra lineares monopbylli, folia infra-

foliacea crebra longe vaginantia quam folium suprabulbosum majora, bulbi ad

4 cm longi, vaginae foliorum infrafoliaceorum ad 8 cm longae, laniinae basi

plicatae lineares acuminatae coriaceae ad 20 cm longae \— 1,5 cm lalae,

scapus longissimus folia multo excedens cum panicula fere \ m (98 cm)

alius, paniculae longissimae ramuli distichi squarrosi leviter fractiflexi pluri-

flori, bracteae et bracteolae ramulorum minutissimae triangulae ovaria

scabriuscula 5 mm longa non aequantes. Sepala brevi-unguilala obovato-

oblonga brevi acutata, lateralia manifeste carinata, petala latiora fere spa-

Ihulata omnia undulata reflexa, labellum sessile, Iobi laterales semicirculares

membranacei reflexi, lobus intermedius linearis excavatus (si mavis cymbi-

formis) obtusus, callus crassus rugulosus in basi ipsa carunculae 2 globosae

antepositae, gynostemium brevissimum, alae latiusculae angulo superiore

acutae. Flores sordide pallide luteoli brunneo-maculati. sepala petalaque

*)"'i nmi ionga 1,5 mm v. 2,5 mm lata, labellum 3,5 mm longum basi vix

2 mm latum. — Julio.

Peru: Dep. Amazonas, Ostlicb von Chachapoyas zwischen dem Tambo

^agazan und Almirante. Dicbtes Geholz aus hohen Baumen und niedrigen

^'ruuchern gemiscbt in 2700—2800 m u. M. (Webkrbauer n. 4443!).

Die Pdanzu ist ein auCergcwOlinlirh hfiBlidies Gewachs und zweifellos in die

•^'ahe von 0. myanthum Rchb. f. zu rangieren. Sie erinnert audi an die Onci.iien aus

•ler
Verwandtschafl von 0. mmtigerum Lindl. und miserrimimi Rchb. f.

Pterichis Weberbanei'iana Kranzl. — Radices crassae dense fasciculatae,

'=''>"Ies foliati brevissimi basi cataphyllis 2—3 brevibus vaginantibus prae-

26*
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diti monophylli, folia longe petiolata lanceolala acuminata, petiolus 9 cm

longus, lamina aequilonga 1,5 cm lata, scapi Horentes aphylli ad 40 cm

alti V. exeunte anthesi altiores vaginati imdique glanduloso-pilosij spicae

r^motiflorae pauci-pluritlorae, bracteae oblongo-lanceolatae acun)inatae ovaria

crassiuscula aeqviantevS ipsae et ovaria et flores extus dense glanduloso-

pilosa. Sepala e basi multo latiore subilo contracta acuminata subconcava,

petala ovato-lanceolata acuminata integra sepala aequantia v. sublongiora

tenera, labellum late cordatum concavum plicatum in apicem solidum crasse

carnosum dense albido- villosum contractum , marge labelli intus papillis

magnis in series 2 dispositis subconfluentibus praeditus, discus ceteruni

ubique papillosus, gynostemium perbreve. — Sepala petalaque viridi-brunnea

(olivacea), labellum sordide luteum brunneo-striatum, sepala petalaque

7 mm longa basi 3 mm lata , labellum expansum 7 8 mm longum et

latum. Maio.

Peru: Dep. Gajamarca. Uber der Hacienda La Tabena bei Hual-

gayoc i:eschlossene Formation gemiscbt aus Kriiutern und

?
Kakteen fehlend. In 3400—3700 m

Dichte, haufig ^

Strauchein; Graser sehr zahlreich

u. M. (Weberbauer n. 4012!).

Die Pflanze ahneli ini allgemeinen der P. galeata Lindl., sie hat aber reicher

bliihende Bliilenstande, die Petalen sind nicht »genagelt« und nicht »Diuridis instar«

gedreht, sondern eiformig zugespitzt und absolut geradc verlaufend. Das Labeiluni hat

im Inneren zwei Reihen etw as verschwommener Papillen und ist an der Spitze in einen

dicken, weiB hehaarten, knorpelig harten Korper zusammengezogen, ein Merkmal, das

weder sonst bei Pterichis noch bei Acraea (falls man diese Galtung beibehalten wjII)

vorkommt.

Spiranthes variegata Kranzl. — (Latifoliae) Radices ciassiusculae,

folia rosulata 2—4 brevi-petiolata oblonga acuta tenera maxima cum

petiolo 5,5 cm longa, 3 cm lata brunnea cinnabarino-maculata glabra inter-

flum paulum asymmetrica, scapus cum inflorescenlia ad 45 cm altus glaber

tenuissimus, vaginulae ad 7 angustae acuminatae, spica \ cm longa laxa

pauci-pluriflora, rhachis necnon pars caulis infra ipsam spicam tenui- et

dissitc glanduloso-pilosa, bracteae lanceolatae acuminatae ovaria fusiforniui

aequantes 1 cm longa e. Sepalum dorsale cum petalis arete conglutinatum

foliolum Irilobum formans, sepala lateralia deflexa ligulata apice rotundata

ipsa et dorsale retinervia, labellum brevi- et manifeste unguiculatum canali-

culatum supra medium contractum antice in laminam transversam oblou-

gam retusiusculam dilatatum basi cordatum utrinque callo rotundato minute

praeditum, gynostemium 2/^ floHs aequans rostellum apice retusum

Flores brunnei, labellum album omnes paries 5—6 mm longae vix 1
mm

latae arete conniventes. Augusto.

Wald Strauchei'

sparlicb. Schattenpflanze; auf der Erde wachsend. — Selten; in

u. M. (Wi-RFituAiKR n. 4ol7!). .

900 m

f
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Die beiden einzigen Exemplare dieser vom Sammler selbst als selten bezeicbuelen
Pflanze sind an GroCe selir ungleich. Die Beschroibung ist nacb dem groBeren ge-
macht, da das kleinere einen verkummerlen Eindruck machte. Sie steht S. iftaequi-

latera Lindl. einerseits und S. Preslii Lindl. andersei ts nahe, ist aber, ganz abgesehen
von der eigentumlichen dusteren Farbung, von beiden gut imterscbieden.

Steiioptera elegans Kranzl. — lUidices crassiusculae villosac, folia basi-

laria I v. 2 longe petiolata ovata v. ovato-oblonga acuta v. acuminala

magnitudine plerumque inaequaliaj petioli 5—7 cm longi, laminae 9~f1 cm
longae ad 5 cm latae tenerae membranaceaej caulis cuin inflorescentia .id

22 cm altus, angulatus parce pilosus, folio uno vaginulisque bractcaeformi-

bus praeditus, spica multiflora densissima ad 8 cm longa obtusn, hractene

infimae flores superanteSj medianae et supremae illos aequantes angustae

acuminatae glabrae ut etiam rhachis et ovaria. Sepala oblonga acuta,

dorsale majus, petala ovata obtusiuscula margine basin versus longe ciliata,

labellum parvum, lobi laterales rotundati, intermedius antepositus triangukis

acutus, lineae 3 in disco radiantes subito desineuteSj gynoslemium breve,

anthera et apparatus stigmatifer magnum. Flores albi teneri 4,5 — 5 mm
diam., sepala 3 mm longa 2 mm lata, petala 2 mm longa vix 1,5 mm lat<i,

labellum 1,75 mm longum 1 mm latum. — Aprili.

Bolivia austral.: Soledad bei Ghiquiaca, Wald, zwischen Moos auf

feuchten Felsen (Fiebrig n. 2760!).

Ein zierliches Gewiichs tnit \ oder 2 groCen, grundstandigen Laubblattern und

elner dicht gedrangten Ahre kleiner, weiCer Bluten. Die nacbstverwandte Art scheini

S. viscosa Rcbb. f. zu sein. Die Bluten sind auBerordentlich zart und empfindlich und

nicht leicht zu praparieren; einzig das Labellum ist etwas derber.

Prescottia pteristyloides Kranzl. — Radices crassae crebrae, caulis

cum inflorescentia 35—40 cm altus basi foliatus glaber, folia 4—5 approxi-

mata e peliolo satis lato lanceolata acuminata 12— 18 cm longa ad 2 cm

lata erecta satis firma, caulina nmllo minora in vaginulas decrescentia, spica

liaud ita densa ad 1 5 cm longa multiflora, rhachis glanduloso-pilosa, bracteae

oblongae aculae convolutae ovaria dense glanduloso-pilosa aequantes. Se-

palum dorsale oblongum acutum trinervium, lateralii anguste-JanceoIata

uninervia, petala linearia, haec oamia tenerrima reflexa in cyathum brevis-

simum coalita, labellum galeatum cucuUatum ovatum a latere visum elon-

gato-oblongum crassum carnosum extus minute granulosum intus scabrms-

culum, gynostemium complanatum breve supra in lobulos 3 pianos divisum.

Flores virides, sepala petalaque 6 mm longa, sepalum dorsale 2,5 mm
lateralia vix 2 mm, petala 1 mm lata, labellum 7,5 mm longum (rectius

a'tum) 3,5 mm diam. — Aprili.

Peru: Pro v. Gajatambos, Dep. Aucachs, bei Tallenga. Aus Kriiutern,

Ijauptsachlich Grasern gemischte oflene bis fast geschlossene Formation

(Kakteen sehr sparlich) in 3600 m ii. M. (Wkbkrbauer n. 2869!).

I^ie I'ilanze erinnert iin Hau der Bluten an. u.eisten an die eingezogenr Galtung

Qaleoglossum A. Rich. Dieser Name ist sehr gut gew/ihlt und es ist scliade, daB er nicht

Jen nichtssaguuden Namen » Prescottia < verdrSngen kann. Mit den beiden bisher be-

.-'
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kannten Arlen peruanischer Herkunft hat diese Art hier keine besondere Ahnliclikeit.

Ich habe die Bliiten speziell auf das LabcHum bin mit Pterostylis verglichen und glaube

den Vergleich verantworten zu konnen.

Cranichis lon^iscapa Kranzl. — Radices crebrae longae crassiusculae,

folia ad 6 basilaria rosulata e petiolo satis lato lanceolata acuminata ad

12 cm longa ad 2 cm lata, scapus cum inflorescentia 50 cm altus pauci-

vaginatus ad basin glaber supra sensim glanduloso-pilosus, rhachis, brac-

teae, ovaria. flores extus (i. e. sepala) dense glanduloso pilosa, pilis arti-

culatis, spica 10—12 cm longa satis laxa, bracteae ovatae acuminatae

flores subaequantes 7 mm longa, ovarium jam sub anthesi crassiusculuai.

Sepala oblonga, dorsale excavatum v. cucullatum, omnia acuta uninervia

margine nuda, petala oblique obovata acutiuscula uninervia margine prae-

sertim antico longe et dissite fimbriata, labellum e basi brevi ctineata subito

dilatatum toto ambitu rhombeum antice obtuse acutatum utrinque rotun-

datum, excavatum, linea per discum crassa callosa a basi apiceni usque

praesertim antice pilosa, callo apicali sulcato addita utrinque linea trans-

versa obliqua ex utroque latere cum mediana confluente, gynostemiuni

cygnoideum hirsutissimum sepalo dorsali fere aequilongum. Flores albi,

omnes partes 4,5 mm longae 2,5 mm latae, labellum 5 mm latum. — Julio.

Peru: Zwischen dem Tambo Yuncacoya und Ramospata, auf dem

We^e von Sandia nach Chunchusmayo. Am Rande von Gestrauch in

2000—2400 m u. M. (Weberbauer n. 1334!).
Dem auBeren Aussehen nach eine Proscoitia. dem Labellum nach stark nach

PorUhieva neigend. Das Labellum ist oin einfacher, flach schalenformiger, fast rhom-

bischer K5rper, mit einer dicken, fleischigen Linie von der Basis bis zur Spitze. Von

der Spitze etwa ira vorderen Viertel der Liinge ist diese Verdickung zu einem haarigen,

gefurchten (sit venia verbo vulvaf5rmigen) Korper verbreitert. Schrag auf diese Ver-

dickung bin erstrecken sich von hinten nach vorn zwei Versteifungsleisten von beiden

Seiten des Labellums.
'

Sobralia d'Orbignyaiia Reichb. f., Xen. Orchid. II, 179. — (Brasolia)

Caules certe elati, summitates tantum adsunt, tenues flaccidi vaginis crebris

plus minus laceris griseis tecti supra foliati, foliorum vaginae glabriusculae

arctae paulum granulosae (an fortuito?), laminae e basi ovata lanceolata

acuminatissima chartacea subtus 7-nervia ad* 20 cm longa 2,5 cm lata,

racemi vaginas foliorum permeantes simplices, superiores nudi ramosi

subfractiflexi 10—20 cm longi, bracteae mlnutae triangulae quam ovaria

cum pedicellis multoties breviores. Sepala petalaque oblonga obtusa margi-

nibus adeo reflexa ul linearia appareant patentia, labellum e basi cuneala

valde dilatatum antice hemihexagonum obscure trilobum margine valde un-

dulatum v. minute crenulatum, discus labelli lineis elevatis ad 7 praeditus

antice ubique papillis filiformibus crebris barbatus, gynostemium elongatum

gracile apice cornu utrinque leviter curvato obtuso instructum, anthera

magna plana. — Flores albi teneri inter minores generis, sepala petalaque

2—2,3 cm longa 4 mm lata, labellum 2 cm longum et ubi latissimuin
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1,3 cm latum, gynostemium i,5 cm, ovarium cum pedicello i,S cm longum,
capsulae non visae. — Junio.

Peru: Weg von Sandia nach Ghunchusmayo zwischen Sandia und
dem Tambo Azalaya in Gestrauchen 1500— 2000 m fi. M. (Wbberbacer
n. 1071!).

Eine eUvas ausluhrlichere Diagnose als die urspriingliche diirfte crwunschl sein. Man
denkt beim Durchlesen dor Diagnose zuerst an S. dichoioma R. et P., es stehen aber
mit Ausnahme des verzweigten Bliitenstandes, dessen Teilung hier noch weiler gctriebon

istj alle anderon Merkmale dagegen. Eine Sobralia mit weit ausladenden Zveifipn

kleiner, weiCer Blumen ist jedenfalls ein ganz eigenartiger Anblick.

Vanilla Weberbaueriaiia Kranzl. — Alte scandens, caules angulati

foliosi, inlernodia 7—8 cm longa leviter tortuosa, folia brevissime v. vix

petiolata oblonga elliplicave brevi-acutata tenui-coriacea 15— 18 cm longa

5—6 cm lata (omnia a me visa vix diversa), racemi breves vix 5—6 cm
longi in omnibus axillis, bracteae late ovato-oblongae obtusae supra decre-

scentes 1

—

1^5 cm longae. Descriptio floris ex alabastro. Sepala ligulaia

obtusa apiculata carnosula extus granulosa, lateralia tenuius marginata,

petala oblonga obtusa teneriora excepta linea mediana carnosula eadem

textura qua sepala, labellum cum gynostemio tertia parte inferiore conna-

tum trilobum, lobi laterales parvi oblongi extus et antice rotundati, lobus

intermedius ovato-oblongus obtusus, discus labelli pnlchre reticulatus.

De colore nil constat nee de magnitudine florum. — Decembri.

Peru: Prov. Tarma, Dep. Junin; bei la Merced im Chanchamayotal.

Wald in 1000 m u. M. (Weberbauer n. 1849!).

Von den Arlen mit streng dreilappigem Labelluui und amerikanischer Uerkunft

kommt F. columbiana Rolfe deshalb nidit in Betraclit, well sie auf dem Labellum eine

>crista lamella! ;» deflexa* hat, welche hier fehlt, auGerdem hat jene Art slumpfe
w

Blatter, was hier nicht zutrifft. Mchrere andere Arten sind nnr vorn scJiwach dreilcilig,

wahrend hier die Teilung hinter dor Mitte liegt. SchlieClich ist bisher bei keiner Art

fler Gegensafz zwisclien den harten, lederartigen und auBen wie Chagrin gekflrnten Se-

palen und den bis auf eine lederigc auCere Mittelrippe zarthautigen Petalen erwahnt

Die Beschreibung des Labellums bedarf einer Erganzung und genaucres uher Uimcn-

sionen und Farbe wird nachzutragen soin, aber die Untersuchung einer Knospe ergab

Befunde genug. urn eine n. sp. zu rechtfertigen. — Die Peruaner nennen die Pflanze

»vainilla«.

Chloraea calailtlia Kranzl. — fPapillosae. 1. Speciosae
.

Planta

parva, caulis ad 1 5 cm alius debilis paucifoliatus, folia e basi cuneata am-

Plexicauli oblongo-lanceolala acuta flores attingentia v. imo seiniae(|uantia

^^ '2 cm longa ad :{ cm lata, flores in scapo hrevi I v. 2 magni, hrac-

teae ]onge vaginantes, ovarium cum pedicello 4 cm longum superantes v.

imo flores aequanles oldongae cucullatae tenerae pulchre venosae. Sepala

ovata acufa, petala bene laliora et breviora ollipfica obtus.i omnia pul-

cherrime reliculato-venosa ceterum nuda, labellum e basi cuneata valde

dilatatum triiobum, lobi laterales semiobovati rotundati, lobu^ interracdiu.«

'intepositus brevier quam laterales late oblongus apice rotundatus, lamellular

-. - 'I. ,:-
- X ^ -^__ ^
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vix sic dicendae in ipsissima basi, lotus discus ceterum omnino papillis

clavalis conformibus in series crebras dispositis praedilus, margo excepla

tertia parte basilari omnino minute sinuoso-papillosus, gynostemium dimidium

sepali dorsalis aequans, margo utrinque satis prominens in pede gynostemii

papillis quibusdam similibus obsitus additis paucis etiam in medio ante

ipsam basin labelli. Flores albi, papillis intense viridi-notatij sepala 2,8 cm

longa 1 cm lata; petala 2,3 cm longa 1,3 cm lata, labellum 1,8 cm longum

inter lobos laterales 1 cm latum, gynostemium 1,5 cm longum. — Februario.

Bolivia austral.: bei Escayache in 3400 m li. M. (Fiebrig n. 3560!).

Die Pflanze geliort in die unmittelbare Yerwandtschaft von ChL grandifiora

Poepp. und ware in der Aufzahlung vorlaufig mit n. 37 ^ zu bezeichnenj unterscheidet

sich aber durch das ausgesprochen dreiteilige Labellum und geringere Abmessungen

von jener Art.

Chloraea Fiebrigiana Kriinzl. — (Papillosae) Gaulis validus cum inflores-

centia anthesi ineunte jam fere 1 m altus (98 cm) sub anthesi ab ipsa basi

foliatus, cataphylla distantia mox in folia densius disposita transientia, folia

ovato-oblonga plus minus brevi-acutala tenera membranacea sicca rubella

longe laxeque vaginantia ad H cm longa ad 5 cm lata, superiora decres-

centia spicam attingentia sensimque in bracteas transientia, spica multi-

flora sub anthesi certe grandescens ante anthesin conferta, bracteae ovato-

lanceolatae acuminatae tenere membranaceae, reticulatae ovaria subduplo

superantes 2,5 cm longae 6 mm latae. Sepala ovato-oblonga tenera reticu-

lata acuta apice non incrassata, petala oblonga elliplicave obtusa v. bre-

vissime acutata aequalia pulchre reticulata intus basi omnino nuda, labelli

lobi laterales (hypochilium) semiobovati rotundata, lobus intermedins ante-

positus (epichilium) suborbiculare complicatum deflexum, margo labelli a

medio loborum lateralium antice ubique incrassatus subcartilagineus modice

crenulatus sicco fuscus, papillae clavatae simplices paucae in ipsa basi

labelli additisque perpaucis sparsis in linea mediana medium usque, gyn^"

stemium altum 2/3 sepali dorsalis aequans apice valde dilatatum. Flores

extus virides intus pallide viridi-lutei, intense viridi-venosij labellum basi

eodem colore margine et antice intense viride, gynostemium luteo-album

basi roseo-punctatum^ sepala 1,7 cm, petala 1,5 cm longa, sepala petalaque

5 mm lata, labellum 1,7 cm longum et quo latissimum 8 mm latum.

Januario.

Bolivia austral: Tucumilla bei Tarija in 3000 m u. M., in tiefer,

steiler Schlucht zwischen Grasern (Fiebrig n. 3562!).

Eine stattliche, zur Blutezeit noch ganz beblatterte Pflanze, welche wir zunachs^

neben Chi cylindrostaehya Poepp. et Endl. slellen, welche aber tatsachlich ne en

keinc bislier bekannte Art pa(3t. Das Labellum ist ausgesprochen drciteilig, die Anza

der Papillen ist gering. Die Petalen haben innen keine Warzen, die seitlichen S^a en

sind nicht verdickt, wobi aber ist es der ganze Rand des Labellums. Zu den ^rap

losac* gehort die Pflanze jodenfalls. ..

Chloraea iguea Kranzl. — (Euchloraea. Barbatae aurantiacae) Cau ^s

30—45 cm altus sub anthesi dense foliatus, folia (6—7) e catapbyllis
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Lrevibus grandescentia late ovalo-ohlonga amplexicaulia ample vaginanlia

satis densa 8— 10 cm longa 3— 4,5 cm lata, suprema spicam attingentia

multo minora, spica pauciflora (— 12-)nores erecti, bracteae lanceolatae

acuminatae ovaria aequantes tenerae pcllucidae 2,3 cm longae, Sepalum
dorsale elongato-oblongum cucullatum obtusum, lateralia lanceolata acumi-

nata subobliqua, apicc non incrassata, pelala paulum breviora oblonga

acuta, omnia leviter reticulato-venosa, labellum toto ambitu anguste ova-

tum obscure trilobum toto margine undulatum apice ipsissimo obtusmn

ibique leviter incrassatum, lobi laterales parum evoluti antice rotundati,

papillae in disci basi paucae obscure quadriserialae compressae proclives

supra incrassatae obtusae (igitur minime »falculae« dicendae) in linea me-

diano tantum utrinque desinentes, in lobo intermedio series tantum unica

papillis 4 composita, in margine labelli et pone marginem nullae, gyno-

stemium dimidium sepali dorsalis paulum superans in ipsa basi papillis 2

praeditum. — Flores ignei (sec. collectorem), sicci intense aurantiaci, sepala

^,7 cm, petala 1,5 cm longa, sepala 4 mm, petala 6 mm lata, labellum

1,2 cm longum 7 mm latum, gynostemium \ cm longum, — Dccembri.

Bolivia austral.: Tucumilla bei Tarija in 3300 m u. M., Schlucht,

steile, feuchte Wand (Fibbrig n. 2883!).

Die Pflanze wird in meiner Aufzahlung der Chloraea-Arien am besten als n. 63a

hinter Chi. aurantiaca Lindl. einzureihen sein, mit welcher sie getrocknet manche Ahn-

Hchkeit hat, aber sie hat kleinere Bluten, ein sehr viel schmaleres Labellum mit sehr

wenigen stark seitlich zusammengedruckten Papillen, auch ist sie zur Bliitezeit reichlich

bebiattert.

Chloraea boliviana Kranzl. Orchid. Gen. et Sp. II. 139, t. XVI E.

Bieneria boliviana Rcbb. f. in Bot. Ztg. XI (1853) 3, t. 1. — Diagnosis

emendata! Planta humilis, caulis 12 cm alius dense foliatus, folia (5— 6),

infima latissime oblonga, sequentia late ovata pmnia obtusa maxima 5 cm

longa 3 cm lata, suprema angustiora, bracteae floris unici v. amborum la-

tissime oblongae obtusae florem semiaequantes. Sepala oblonga obtusa

valde et eleganter retinervia, petala late oblonga obtusa subbreviora et

latiora margine leviter undulata, labellum toto ambitu rhombeum toto fere

margine sinuato-dentatum dentibus apice incrassatis subcartilagineis, lineae

disci omnes appendicibus pone basin falciformibus et filiformibus medio et

antice falciformibus praeditae, papillis medio in disco paulum densius aggre-

gatis, gynostemium basi utrinque dente praeditum gracile supra valde in-

crassatum dimidium sepali dorsalis aequans. — Flores certe albidi s. luleo-

albi intensius notati, sepala lateralia 2,5 cm, dorsale 3 cm longa basi 1 cm

lata, petala 2,5 cm longa 1,3 cm lata, labellum 1,5 cm longum 8 mm latum,

gynostemium fere 2 cm longum. — .lanuario.

Bolivia austral.: Puna Patauca (Fiebrig n. 2605 '!).

Ich publiziere hiermit eine neue, in verschiedenen Punkten abweicliendt' Diagnose

^ieser sehr seltenen Pflanze, von der llerr Fiebrig selbst nur ein Exemplar gefunden

^^^- Was schon aus Rek'henbachs Zeidmung hervorging, so irreluhrend diese isL, das



398 I, Urban.

beslatigte mir die Untersuchung der Bliite, da6 die Pflanze eine echte GhJoraea ist,

welclie sich ganz gut in die >Lamellatae« etwa hinter Ghl. Volucris Lindl. einreihen

laCt. Damit ware dies Ratsel gliicklich aus der Welt geschaiTt und es bleibl zii

wiinschen, daC wir in absebbarer Zeit auch iiber GhL Ulantha Rolfe endgultig ins reine

konimen. Die Zeichnung Reighenbachs ist, was die mittleren Telle des Labellunis an-

geht, vOllig phantastiscb.

4. L. Diels; Jaglans in Peravia amazonica collecta.

Jnglans neotropica Diels n. sp.; arbor usque ad 30 m alta, rami

novelli ferrugineo-pubescentes. Folia breviter petiolata 7— 8-juga, foliola

ulrinque decrescentia novella tomentosa demum papyracea supra sparsis-

sime stellato-pilosula subtus ferrugineo- vel cinereo-tornentosa, media (lon-

gissinia) lata lanceolato-ovata parvo-serrata acuminata circ. 1 2 cm longa, i cm

lata: spicae (j^ 20—25 cm longae graciles; flores remoti; bractea 2 mm
longa conspicua ferrugineo- vel albo-tomentosa, prophylla perigoniumque

pilosula vel glabrata 6 mm longa, 5,5 mm lata; connectivum supra locu-

los productum pilis paucis coronalum; spicae Q breviores circ. 8 cm

longae 3— 10-florae; calycis urceolati ferrugineo-tomentosi 18 mm longi,

6

—

1 mm lali denies parvi inaequales angusti reflexi majores 5 mm longi,

minores 2 mm longi, perigonii segmenta 4 reflexa subovata irregulariter

dentata, 6 mm longa 3—4 mm lata; stigmata lata linguiformia dense pa-

pulosa 8—9 mm longa, 4 mm lata.

Nom. vernac : »nogdl«.

Peru: depart. Amazonas in rivi Utcubamba valle a Ghachapoyas me-

ridiem versus juxta rivi margines cum arboribus aliis fruticibusque 190D

2000 m s. m., frequenlissima, certe indigena, flor. m. Jun. 1904 (Weber-

BAUER n. 4304. — Herb. Berol.!).

Species J. australi Griseb. argentinae affinis differl foliis robustioribus firnais valde

discoloribus nee non florum (5 bractea conspicua tomentosa.

5. R. Pilger: Santalaceae andinae.

Ai'Jona glaberrima Pilger n. sp.; planta minima herbacea, glaberrima,

in udis inter caespites plantarum aliarum abscondita; caulis carnosulus

repens, parum ramosus, radiciformis, aphyllus, squamulas peiparvas albi-

das hie illic gerens, ramuli perbrcves (1—2 cm longi) superne dense fol»-

feri; folia carnosa, lanceolata ad elliptica, obtusa, circ. 1,5—3 mm '^'"S*"'

flores pauci ad ramulos, singuli In axillis foliorum, 1—2 in eodeni ramulo

oodem tempore evoluli; folium floriferum (bractea] latius quam folia sterilia^,

rotundatum, concavatum, dorso parum carinatum, parum niiicronatum

ad fere 4 mm longinn, praeter medianum nervis 2 a basi arcuatim ascen-

dentibus et nervulis paucis e mediano, omnibus parum venulosis insUuctum,

prophylla transversalia 2 sub flore rotundata, vix angustata, breviter e

.3
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mediano acutata, 2,5—3 mm longa; ramulus ultra flores 1—2 evolutos

porro evolutus, alabastrum floris axillare gerens; tubus floris angustius

tubuliformis superne parum dilatatus, glaberrimus, purpurascens, sine laci-

niis 6 mm longus, laciniae 5 latius lanceolatae, crassiusculae, parum inae-

quales, ad 2 mm longae; stamina in tubo ita affixa, ut anlherae apice

basin laciniarum vix attingant, filamento perbrevi, tend, dorso antherae

aiTixOj anthera elliptico-lanceolata, 4-locellata, rimis 2 dehiscente; tubus ad

dorsum antherarum stria indumenti brevi papilliformi instructus; stilus

crasse filiformis, basin antherarum circ. attingens, in stigmata 3 brevia,

cylindracea, breviter papillosa divisus; ovarium inferum globosum, placenta

centralis brevis, apice ovula 3 vix distincta pendentia gerens; discus basin

lubi obtegenSj pulvinaris; bractea et prophylla in fruclu majora qunm in

flore, fructus globosus nigricans, 3 mm diametro fere aequans.

Peru: in uliginosis andium elevatarum supra Lima, 4500 m s. m.

(Weberbauer n. 5157 — florens et fructifera mense Martio el Aprili 1905).

Die neue Art ist in der Galtung sehr auffaJlend; die bisher beschriebenen Arten

von Arjona sind unter sich vervvandt und bilden eine geschlossene Gruppe, die sich

von unserer Pflanze durch behaarten Tubus der Bliile, ahienforraig gedriingten Bliitcn-

stand und Wachstumsform erheblich unterscheidet: diese Unterschiede berechtigen zur
' "

t

Aufstellung eincr neuen Sektion Psilarjona Pilger auf A. glaberrima. Die Tflanze

kriecht mil ihren kleinen, fleischigen, wurzellosen, schwach verzweigten Slengeln in

den nassen Rasen des Moores; diese unterirdischen Teile Iragen nur hier und da kloine,

farblose Schuppen; die Enden der Zweige, die an die Oberflache kommen, tragen

kurze, lleischige Blatter; mehr als 1—2 entwickelte Bliiten tragi ein Zweig nichl. or

ist aber uber die obere BJiite fortgeselzt und bildel eine neue Knospe.

6. L. Diels: Portulacaceae andinae.

Calandriilia pachypoda Diels n. sp.; suffruticosa procumhens; caules

perennes crassissimi, ad 7— 15 mm diamet, annui graciles 7—8 cm

•ongi foliati. Folia carnosula oblanceolata vel oblongo-obovata basin

versus sensim in petiolum brevissimum anguslata apice saepe apiculata

',5—3 cm longa, 6—10 mm lata. Inflorescentia pauci- (saepe 3—4-}

flora; pedicelli quam bractea 6— 9-plo longiores; sepala subovata 5 mm
Jonga, circ. 3 mm lata, conspicue acuminata; petala alba circ. 10 mm longa;

stamina numerosa.
Peru: prov. Pacasmayo a Chepen orientem versus juxta viam Gaja-

marcensem in declivitatibus Lipidosis aridis circ. 800 m s. m.. Her. m.

Februar. -1905 (Webkrbauer n. 4816 — Herb. Berol.!].

Hnhilu a pidam Gill, chilensem paulu.n accedit. sed folioiutu foimu atque in-

florescentiis paucilloris omnino dift'ert.

Calandriilia Weberbaueri Diels n. sp.; stirps gr.uilis annua vel biennis;

caules basi pluriramosi, rami stricti vel adscendentes ramulosi, 5—35 cm longi.

Folia subcarnosa oblanceolato-linearia, 3—5 cm longa, 2—4 mm lata. In-

•lorescentiae pedunculus aphyllus usque ad 10 cm longus, cymae saepe

*



*

400 I. Urban.

umbellato-fasciculatae; pedicelli graciles, stricti, 5— 8 mm longi: sepa?^ (sic-

cando nigrescentia) circ. 3 mm longa; petala purpurea (ex cl. collectore,

mihi non visa). Capsula circ. 4 mm longa.

Peru: pr. Mollendo in rupestribus arenosis circ. 100 ms. m., deflor.

m. Oct. 1902 (VVeberbauer n. 1507 — Herb. Berol.!).

Habitu vegetationis praeter alias C arenariam Cham, chilensem aliquantuni re-

vocat, sed inflorescentia atque floribus minoribus longe distat.

Calandrinia linomimeta Diels n. sp.; sulTrutex circ. 0,5 m altus; rami

annui erecti stricti parte infera foliati superne nudi, 20—25 cm alti. Folia

carnosula oblanceolata apice mucronulata 2—2,5 cm longa, 2,5— 3 mm lata.

Inflorescentia dichasialis
;

pedicelli 1 — 1 5 cm longi t'ructiferi decurvati;

scpala valde concava 8 mm longa acuminata, fructifera demum decidua;

petala rosacea 15 mm longa; stamina numerosa; stylus filiformis apice

in stigmata 3 partitus. Capsula obovoideo-globosa, 6— 7 mm longa, 5 mm
lata, lulea; semina estrophiolata.

Peru: in depart. Amazonas prov. Luya in valli fluminis Maranon pr.

Tupen in declivitatibus lapidosis aridissimis 800

—

1000 m s. m., flor. m.

Jan. 1905 (Weberbaubr n. 4788 — Herb. Berol.!).

Stirps pulchra species nonnuUas Lint generis habitu aemulans caulibus dimldio

infero foliatis supra nudis, inflorescentia atque floribus insignibus inter species affines

facile recognoscitur.

7. L Diels: Bagellacea nova peraviana.
h

Bonssinganltia minor Diels n. sp.; caules diffusi graciles vix volu-

biles. Folia carnosula e petiolo perbrevi oblongo-ovata vel rhom])oideo-

ovata basin versus longe angustata, varia, basalia angustiora, 20—30 mm
longa, 6— i5 mm lata, nervi obsoleti. Spicae (pro genera) breves folio

breviores vel paulo longiores graciles; flores sessiles. Bractea lanceolala

acuta, prophylla connala concava ovata vix 1 mm longa; perigonii seg-

inenla subaequalia alba extus rubescentia valde concava circ. 2 mm longa.

Staminum pars connata nigrescens; filamenta libera basi dilatata apice stib-

(iliforniia; ovarium vix 0,4 mm longum, stylus 0,7—0,8 mm longus.

Peru: depart. Junin pr. Tarma in declivitatibus lapidoso-Iutosis vege-

tatione sparsa praeditis 3000—3300 m, flor. m. Febr. 1903 (Weberbaubr

n. 2351 — Herb. Berol.!).

Species gracilis liabitu atquo foiiorum forma a ceteris facile dislinguitur.

8. E. Ulbrich: Rannncnlaceae andinae.

Wenn auch die Zahl der in den Sammlungen von Lehmann, Kiebbig

und Wkbkrbauer enthaltenen andinen Ranunculaceen nicht gerade groB is

— sie betriigt 7 Gatlungen mjt 28 Arten — so befmden sicb doch daruntor

verschiedene Pllanzen, die grOBeres Interesse beansprucben. Als grow

'f i
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Gattung ist Eanf/nadios auch am reichsten verlreten, und zwar cnfliall

bcsonders die Sammhing von Weberbauer aus Peru sehr inlerrssantr V

Ireter, von denon unten die Rede sein wird.

er-

1. Caltha L.

Die Galtung Caltha ist in den Sammlungen verlrelen dnrch eine von
Kolumbien und Ecuador bis Chile verbreitete Art: C. sagiUata dw. <= an-
dicola Gay). Von der Gattung

2. Anemone L.,

von welcher im andinen Gebiete besonders die Sektion Rivularldiuw Jancz.

entwickelt ist, sind zwei Arten vertreten: die in Peru endemlsche Riiula-

n'dium-ATt A. kelleborifolia DC. und die in Amerika weit verbreitete A.

deeapetala Ard., welche zur Sektion Erioccphahjs Hook. f. et Thorns.

gehurt.

3. Capethia Britton.

Bemerkenswert ist, daB Weberbauer die von Britton (in Annals of

the New York Academy of Sciences IV. 1892 n. 5/6 p. 234; als eigene

Gattung von Anemone abgetrennte Capethia integrifoUa (DC.) Britton an

drei verschiedenen Standorten in Peru aufgefunden hat, und zwar sammolte

er sie mit weiBen und gelben Bluten. Ich glaubte anfanghch in den gelb-

Wiitigen Exemplaren eine andere Art vor mir zu haben, jedoch zoigten

dieselben bei naherer Untersuchung so weilgehende Ubereinstimmung mit den

ubrigen Formen, daB man sie nicht einmal als Varieiat ansehen kann. Die

Art kommt also, ahnlich wie bei Ammone die ostasiatischen Hcpat/ca-\ilei\

Oder die Arten der alpinen Gruppe Himalayicae der Sektion Pulsatilloides

(vgl. AtruUifolM Don) sowohl mit blllulicben wie weiBen und gelben Bluten

vor. Das reichliche Material gestattete, die mir bisher nur aus Abhildung

«nd Bescheibung bekannte Art naber zu untersuchen. Kein einziges der

zahlreichen Exemplare zeigt auch nur eine Andeutung von einem Involukrum

;

^ fehlt stets. Da auch der Fruchtbau von dem der echten Anomonen

erheblicher abweicht durch den nur an der Basis gebogenen, sonst geraden

Griffel und die Gestalt und Art der Behaarung, erscheint mir die Ab-

trennung von Ammone voUkommen gerechtferligt. Die von Weddell in

<Jer Chloris andina II auf Tafel 83 in Fig. A 5—7 abgebildete, als ^Ane-

^oiie integrifoUa DC. var. |3 petiolis scapisque magis elongatis, floribus

Parvis* bezeichnete, von Britton in seiner Arbeit >The Ameiican Species

^f the Genus Ammone . . . .« in Annals of the New York Academy of

Sciences vol. VI. 1892 p. 235 zu Capethia (als C Weddellii Britton] ge-

stellte Art befindet sich leider nicht unter den von Weberbauer gesammelten

^mplaren. Es muB also der Zukunft uberlassen bieiben, die systema-

'ische Stelhmg dief.er von Capethia mtegrifolia (DC.) Britton durch das

>
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seilliche Vorblatt sehr auffallend abweichenden Pflanze klarzulegen. Dao

von Webbrbaubr gesammelte Material beweist, daB CapeMia integrifolia

DC; Britt. durchaus nicht immer Bliitenschafte besitzt, die viel kiirzer sind

als die Blatter, wie in den Diagnosen angegeben wird. Es kommen alle
#

IJbergange vor bis zu Bliiten, die auf Schiiften sitzen, welche die Blatter

weit iiberragen an Exemplarenj die in keinem anderen Merkniale von den

Exeinplaren mit kurzgestielten Bliiten abweichen.

4. Clematis L.

F. C. Lehmann sammelte zwei Clematis-Arleu, dioeea L. in sehr zahl-

reichen Formen und die besonders in Kolumbien sehr mannigfach auftretende

sericea H. B. K., die einzige Art, welche Fiebkig in Sudbolivien sammelle.

Wbberbauer sammelte auBer diesen beiden noch die in Peru haufige, eben-

falls sehr variable CL peruviana DC.

5. Thalictrum L.

Mit vier Arten ist die Gattung Thalictrum im andinen Gebiete ver-

treten, von denen die Sammlungen drei aufweisen: Th. podocarpum H.B.K.,

loTigistylum DC. und vesiculosum Lecoyer, Arten, die alle unter einander

nahe verwandt sind und nach LecoyeRj Monographie du Genre Thalictrum

in Bulletin de la Soci6t6 botan. de Belgique t. XXIV (i885) der Sect. 1

Mac7vgynes Subsekt. A, Anomalocarpes angehOren.

•

Wuchs

6. Banunculas L.

VVeitaus am reichsten und in einer ganz auBerordenllichen Mannig-

failigkeit ist die Gattung Ranunculus im andinen Gebiete entwickell. Es

sind bisher nicht weniger als etwa 85 Arten aus Mittel- und Siidamerilia

bekannl geworden, von denen die meisten der umfangreichen Sektion VII.

Butijrant/tus Prmil angehuren. Eine Gruppe enthillt ganz besonders auf-

fiillige Formen und ist fiir das andine Gebiet charakteristisch : Krajjfi

zu welcher der in Sudamerika weit verbreitete Ranunculus Quxmanit

H.B.K. gehurt. Was die hierher gehOrenden Arten so abweichend eT-

scheinen laBt von den ubrigen Gruppen, ist ihr sehr kraftiger

ungewuhnliche GrOfie der Bluten — Bluten von 8—10 cm Durchmesser

sind haufig — und die im auffallenden Gegensatze hierzu winzig kleinen

auRerordentlich zahlreichen Karpelle, welche einem dickfleischigen, sSulen-

lurniigen Gynophor (Rezeptakulum) aufsitzen. In diesem letzten Merkmale

niihert sich diese Gruppe der folgenden Gattung. Von den hierher ge-

hOrenden Arten sei noch Ranunculus Raimondii Weddell erwahnt, welche

R. Guxmaiiii H.B.K. nahesteht, eine Art, die in der Volksmedizin der

Peruaner unter dem Namen »Rima-rima«, d. 1. »Rede-rede« eine Rolle

spielt. Ihre prachtvollen aufien braunlichen, innen rosa gefarbten Bluten

ubertrefTen die von R. Gvxvmmi fast noch an GroBe, wie die Pflanze

)
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iiberhaupt der stattlichste Vertreter der Gatlung ist. Sehr auffallend sind

bei dieser Art die bis 3 cm lang benagelten Blumenl.laller, welche ein

flach taschenfunniges xNektarium aiif dem Ende des Nagcls tragon. Wali-
rend sich die Krapfia-Avien durch rol»usleii Wuchs und sehr gi-oBe Bluten

auszeichnen, finden wir bei anderen Gruppen auCerst winzige und zarle

Arlen mit sehr kleinen Bliilen.' So erreicht der nachsteljcnd bescljriebene

Ranunculus minutivsculus hOchstens 20 mm Ilohe bei eincm Dlulen-

durchmesser von 5—7 mm. Nocb viel kleiner sind die gninlichen BIQlen

des R. Mandoma?iiis Weddell, einer Wasserpflanze der druppe Casnka
St. Hil. mit schwimmenden Blattspreiten, die habituell sehr an Elisma
nutans (L.j Buchenau erinnern; diese Art ist bisher erst einmal in Bolivien

gefunden worden. Weberbaukr entdeckte sie in Peru in einer Meereshnhe

von 4400 m auf der Cordillera negra in einem Tiimpel, dessen Wasser die

langste Zeit des Jahres gefroren ist und auch im Sommer oft zufriert.

flingewiesen sei noch darauf, daB im andinen Gebiete nebon gelb- und

weiBbluligen Rauunculus - Arien griinlichj rotlich bis blutrot blfihende

Arten, z. B. R, sanguineus^ vorkommen, eine Mannigfaltigkeil der Blulen-

farbe, wie sie an keiner anderen Stelle des Areals der Galtung wieder vor-

kommt.

Unter den \1 in den vorliegenden Sammlungen enthallenen Arlen

fenden sich zwei, deren Identifizierung mil einer der bisher bekannlen

Arten mir nicht gelungen ist; ich lasse ihre Beschreibung folgen:

Ranunculus niinntinsculns Ulbrich n. sp.; acaulis minimus 10— 15

rarius ad 20 mm altus glaberrimus radicibus crassis \— \^'2 mm iJiamo-

tralibus; folia 10— 15 mm longa plerumque basin versus retroflexa lami-

na tri- vel multipartita partibus 2— 3-fissis vel partitis partibus obovato-

cuneatis apice iterum incisis lateralibus saepius bifidis, vel indivisis vel

•anceolatis; foliorum partitio valde variabilis, ambitus obovalo - rolundatus

vel ovalis; flores solitarii lutei 5—7 mm diamelrales pedunculo folia lungi-

tudine vix adaequanti plerumque foliis multo breviori instructi; sopalis

3 sessilibus oblongo-ovalibus < V2—2 mm latis 4—5 mm longis apicr

rotundatis; folia nectarifera (petala) trinervia spathulata 3 mm longa

^ mm lata cum ungue 1 mm longo nectario bursiculiformi; folia cau-

lina spathuliformia impartita vel apice tripartita; antherae thecis fere

globuliformibus filamentis thecas longitudine duplo vel triple superantibus

;

carpel! a glabra capitulum globosum antberas mullo superans formanli.i

stylo brevissimo stigmate obliquo.

Austro-Bolivia: Prope »Puna Patanca* 3700 m s. m. in planitie

uvida graminosa (K. Fiebrig legit sub n. 2621" specim. florif. 8. jan.

1904 — Herb. Berol.!). .

Hie Art ist verwandt mit R. stenopetalus Hook., aber durch viel starker ^eteill.'

Blatter, grftCere Bluten. gedrungeneren, noch niedrigeren Wuclis und andcre Merkmalc

^eiscliieden.
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Ranancalus haeaianthus E. Ulbrich n. sp.; acaulis vel subacaulis

pilosus ad 1 cm 'alius radicibus crassis validis basi ad 4 mm diametralibus,

basi foliorum reliquiis fibroso-comosa; folia pilosa 4—5 cm longa peliolo

plerumque basin versus retroflexo lamina tripartita partibus multipartitis^

crispis; laciniis latiusculis apice rotundatis crenatis vel crenato-incisis;

flores satis magni 2—2Y2 cm diametrales globosi sanguinei pedunculo folia

longitudine adaequanti vel superanti instructi solitarii; folia peduncularia

ambitu spathuliforme apice tri- vel multipartita crispa; sepal a 5 extus

pilosa 15— 17 mm longa 5— 6 mm lata ovalia apice rotundata vel vix

attenuata; petala (folia nectarifera) 5 glabra obovata 15 mm longa basi

cuneata late unguiculata nectario plane bursiculiformi; antherae -^ 6 mm
longae filamenlis taeniatis, thecis ovalibus ; carpella glabra ovalia numero-

sissima receptaculo globoso antheras duplo superanti instructa minima (ca.

1 Y2 mm longa 1 mm lata),

Peru: prope viam ferream inter Lima et Oroya pr. hacienda Arana

baud procul ab Ybuli in altitudine 4600 m s. m., solo calcareo parce

herbis obtecto (A. Weberbauer n. 286, 18.—27, Januar. 1902 specimina

tlorigera fruliferaque — Herb. Berol.!).

Die neue Art ist leicht kenntlich an den ziernlich groCen, blutroten, kugeligen,

an Trollius erinnernden Bluten, den dicht behaarten, elwas an mancbe Farnkrauter,

z. B. Botrychium matrirarioides^ erinnernden krausen Bliittern, der scbopfigen Grundacnse.

Habituell erinnert sie etwas an Ranunculus sibbaldioides H.B.K., ist von dieser Art

jedoch dureb die viel groCeren kugeligen Bluten sofort zu unterscbeldcn.

7, Laccopetalum ») E. Ulbrich genus novum.

Suffrutex perennis elatus robustissimus exsudatione spissa madefacta j

in sicco caesia; folia indivisa spathulata gigantea coriacea in dimidia

parte superiore acute sinuato-dentata vel serrulata fimbriata; flores soli-

tarii amplissimi semiglobosi sepalis coriaceis maximis orbiculato-ellipticis

petala longitudine multo superantibus margine integerrimo cihalis

ceterum glaberrimis sessilibus; petalis maximis crasse coriaceis latissime

obovatis glaberrimis in unguem crassissimum latissimum brevem succe-

daneo attenuatis antice supra unguem foveis nectariferis maximis

permultis; fovearum margines elevati crassiusculi ; carpella numero-

sissima minima glabra capitulum semiglobosum densissimum formantia gy-

nophoro crasso cylindraceo apice paulo disciformiter dilatato audroeceuni

duplo fere superante instructa; antherae extrorsae filamentis crassiuscui

liguliformibus thecis linearibus (cf. Fig. 2).

Laccopetalum giganteum (Weddell) Ulbrich.

Synonyma: Anemone gigantea ^\i\xx\or\A\^ in sched. fl. peruv. exs

\) Von Xq[x7.o; = Grube und Tt^raXov = Blunienblatt ; wegen der zahlreic en

N^ktargruben auf den Blumenblattern.

%] teste el. Wei.dkll 1. c.

-1

^j ^

.-^'-.'
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^ JiO/

A habitus ; /? margo fofioruin;

Pig. t. Laceopclahtm p^ankwn W^Mai, umn^^
-

carncJlum solilariun. pilis rccvV-

lacuU supcrticieui
27
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ann. 1861 n, 24 (nomen solum). Hanunculus gigcmtetis Weddell in

Chloris andina II (1857—62) p. 30 n. 16.

Speciznina basi 2 cm diametralia a basi ad floris basin 30—50 cm alta;

folia basalia inflorescentiam multo (Vs— V2) superantia ad 70 cm longa

12— 13 cm lata; folia caulina (plerumque unicum, vel bina vel terna)

multo minora ad 25 cm longa, 6—8 cm lata^ basalibus aimillima; flores

viridescentes 10— 15 cm diametrales, plerumque subclausi (in figura nostra

paulo apertiora delineata, ut androecaeum gynoecaeumque in situ demon-

stretur) semiglobosi; sepal a rarius 6, quincuncialia vel irregulariter im-

bri:ataj 8— 10 cm longa, 6— 8 cm lata; petala plerumque 5, interdum 6,

valvata 5— 6 cm longa, 6— 8 cm lata ungue basi 1 cm fere diametral!

crasso, 2— 3 cm lato, foveis 2—4 mm diametralibus (confer figuram 25);

rz: 5 cm altum in latissimafilamenta 15 17 mm longa; receptaculum

rt\

Fig. 2. Laccopelalum gigantcum (Wedcicll) Ulbrich. — A floris sectio longitudinalis

pctalis sepalisque omissis receptaculum crassuin in supcriorc parte conico-discifoimc

demonstrans; B petalum dimidiatuin supra visum; G antlicra lateraliter visa; T) an-

Hierae superior pars thecis diiabus ab cxteriore parte visa; E antliorae tliecarum

conneefivi sectio transversalis.

siliaparte superiore cono-disciformi 3'/2 cm diametrale; carpella glabra ses

vix \ mm Jonga (confer fig. 1 et 2j.

Peru: in andibus scptentrionalibus inter Ilualgayoc et Cajamarca in

clivibds petrosis abruptissimis in allitudine 4100—4200 m s. m. (A. Weber

de-

lULi-ft logit sub n. 4224 specimina florifcra 9. junio 1904 Herb. Berol.!)

Ab incolis planta niirabiiis »huamanripa« dicitur rcmediiiiuc loco dccocfum

noribus accci)luin contra faucium pulmonumquc afTectioncs adhibetur.

Die hochst auffallende Pllanze erinnert mit ihren starren, dicklcdengen,

Sie
aufrecbtcn, stecbend scharf geziibnten Bliittern gan z an ^/06'-Arten.

wurde im Jahre 1861 in Nordperu in der Provinz Pataz von Raimondi

I

^

I

S
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enldeckt; er beobachtetc sie auf dem Marsche von Chilla nach Buldibuyo (nach

Weddell, Ghloris andina II p. 304) in 4500 m u. M., zuweilen sogar mitten

im Schnee, und sammelte sie als » Anemone gigantea<^ in unvollstandi^^en

Exemplaren, die der Beschreibung Weddklls als Ranunculus giganteus

zu Grunde lagen. Dieser Standort ist von dem jetzt von Weberbauer auf-

gefundenen nicht weit entfernt: er liegt in der Nachbarprovinz und gehorl

demselben Gebirgszuge der Hochanden an. Weberbauer sammelte sie zwiscLen

Hualgayoc und Cajamarca in der Provinz Libertad an scbwer zuganglichen

steilen Felshangen unweit der Schneegrenze, wo sie noch in groBer Menge

vorkommen soil. Es war (nach mundlicher Mitleilung von Weberbaler)

schwierig, noch Bliiten zu erhalten, da die Pflanze von den Peruanern unlcr

dem Namen »huamanripa« als sehr geschatzles Heilmittel gesammelt und

leuer verkauft wird. Die aus den Bliiten gewonnene Abkochung wird als

Tee gegen AfTektionen des liaises und der Lungen (ob mit Erfolg?) ge-

trunken. Ihren Volksnamen verdankt sie einer ge^en die gleichcn Krank-

heiten gebrauchten Komposite »Huamanripa«.

Wenn sie auch wegen ihrer angeblichen Ileiikrafle groRen Nach-

stellungen ausgcsetzt ist, so sleht doch nicht zu befiirchten, daB sie in ab-

sehbarer Zeit ausgerottet sein wird, da ihre Standorte selbst in Peru weni

bekannt sind und nur Ortskundige sie in der entlegenen Gegend nach ange-

strengtem Marsche durch schwieriges Geliinde aufzufinden und zu erreichon

vermO£:en. AuBerdem ist die Pflanze an sich schon vor Ausrottuns dadurch

&^o^" ^"^ o

O

geschutzt, daB die Rhizome sich auBcrordenthch fcst in die Felsritzen

einkeilen, so daB es fast unmOglich ist. Rhizome mit Wurzeln zu erhalten.

Ich war anfangs zweifelhaft, ob ich unsere Pflanze nur als Sektion der

Gdiilnng Ranunculus angliedern oder ihr dieStellung ciner eigencn Gattung cin-

ruumen soUte, da sie im Blutenbau mancherlci Ahnlichkeiten mit den

prachtvoUen Ranunculus-kxim der Gruppe Krajifia DC, z. B. Gu.manii

H.B.K. Oder Raimomlii Weddell u. a. aufweist. Bei einer Durchsicht der

Gattung stellte sich jedoch heraus, daB bei keiner einzigen der bisher be-

kannten Raiiunculus-Arien ein auch nur anniihernd ahnlicher Bau der

Honigblatter vorkommt. Alle Arten, auch die Krapfm-Avlen (vergleiche

hierzu die Abbildung von Ranuncuhis macropetalus DC. aus Peru auf

Tafel 1821 in Hooker f. Icones Plant, third series Vol. IX 1889) besitzen

slets nur ein einziges Nektarium von verschiedenem Bau an der

i^asis der Spreite der Honigblatter auf dem Ende des Nagels, hochstens

treten accessorische Gebilde, Anhangc, Wiilste u. dergl. in paariger Anord-

oung hinzu; niemals finden sich jedoch, soweit imv bekannt, n^ch-

rere Nektarien, geschweige denn einc so groBe Anzahl wie bei

Laccopeiahan giganfeum, Ich gebe zu, daB der Bau des Gynaceums

^nserer Pflanze dem der Ranunculus-h\{m der Gruppe Krapfla DC. nahe

kommt, doch weichen alle librigen Merkmale so erheblich ab, daB ich

"ichl anslche, don Bau der Iluuigbliitter als vullig ausreichcndes Merknial

27^
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zur Abtrennung der neuen Gattung anzusehen. Als besonders in die Augen

springende Abweichungcn von den Kirtpfia-Arten hebe ich hier bervor:

die ganz riesigen, halbkugeligen, durch Einbiegung der Kelch- und Honig-

blatter meist geschlossenen Bliitenj welche einen Durchnaesser von 15 cm

erreichen kunnen und habituell an Nymphaeaceenbliiten erinnern, die ge-

waltigen, die Honigblatter an Lange weit iibertrefYenden, innen und auBen

vollig kahlen, nur am ungegliederten Uande bewimperten, lederigen Kelch-

bliitter, und nicht zum wenigsten die riesenbaften spatelfurmigen, dicklede-

rigen, in der oberen Halfte scharf gesagt-gezahnten , nur am Rande be-

wimperten, sonst vuUig kahlen, an Aloe erinnernden, starren Blatter. Sehr

auffallend ist ferner der wachsarlige, abwischbare, weiBliche Uberzug, welcher

fast alle Teile der auBerordentlich kraftigen Pflanze bedeckt.

Der auBerordentlich xerophile Bau von Laccopefahnn giganteum kOnnte

zunachst bei einer Ranunculacee ul)erraschen. Er erklart sich jedoch leicht

aus der Lebcnsweise der Pflanze , die an Standorten wachst, welche

einer sehr starken Insolation ausgesetzt sind. Die enorme Erhuhung der

Transpiration, welche hicrdurch hervorgerufen wurdc, miiBte der Pflanze

sonst verderblich werden, da sie aus dem mit Schnee bed^ickten, daher

stark abgekuhlten Boden oder aus den Fclsritzen nicht ausreichendeWasser-
h

incngen aufzunehmcn im stande ware.

Die neuc Gattungi) ware in dem BeslimmungsschlQssel der Gattungen

(vgl. hierzu ^Natiirl. Pflanzenfamilien^ III, 2 [1891] p. 61) folgendermaBen

einzuschalten:

II. Frucht mit Harlschicht:

1. Sekretbehalter (Neklarien) auf den Ilonigblattern

stels in der Einzahl vorhanden, einen einfachen

Porus Oder Tasche darstellend
,

• • • Ranunculus L.

2. Sekrelbehiiltcr selir zahlreich, groRe tiefe Poren [Uibrich

in bogiger Anordnung auf den HonigblJiUern . .
Jjaccopetaluni

9. L. Diels: Anonaceae andinae.

Guiittcriji coeloneura Diels n. sp.; arbor circ. 10 m alta. Rfi""

robusti novelli fermgineo-pilosi, adulti glabri atropurpnreo-corlicati; Cho-

rum pcliolus brevis, 2—4 mm iongus; lamina coriacea supra sublucida

glabra sublus opaca sparse pilosa, subclliplica apice breviter acuminata,

8-11 mm longa, 3,5 — 4,5 cm lata; ncrvi latcrales primarii ulrinque

8-12 supra insculpti subtus promincntcs; flores solitarii vel bini extra-
^

a.xillares vel axillares; pedunculi apicem versus clavato-incrassati
^

ferruginco-pilusi 1,5-2 cm longi; sepala late ovata margine recurvata circ

9 mm longa, 10 mm lata; potala viridesccntia vel fusccsccnlia e basi I'l-

tissima late obo vato-rhombea apice sublruncata utrinquc tni""-

<) Vergl. hierzu Verli. d. hot. Vcr. d. Prov. Diandenb., Silzung vom 9. Febr. 1J

»
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tissime tomentella basi extra falvido-sericea intus glabra, cxleriora circ.

10 mm longa et lata, intenora 12—13 mm longa, H— 12 mm lata; sta-

minmii antherae subsessiles circ. 1,5 mm longae; carpella 2 mm lata; fructus

carpidia nmiierosa conferta stipite circ. 5 mm longo crassiusculo praedila sub-

ovoideo-ellipsoidea, 8— 9 mm longa 5 mm lata, glabra sublucida fuscesccntia.

Peru: Dep. Iluanuco prov. Iluamalies in monfibus a Mon/on austro-

occidentem versus in formatione quadam arboribus fruticibusque mixta

1600 m s. m., flor. et fruct, nondum matur. die 8. mens. Aug. 1903

(Weberbauer n. 3548 — Kerb. Berol.!)

Species O. glaiicam Ruiz et Pav. valde appropinquat, scJ foliis niinoi-ihus pe(alis-

que insigniter dilatatis apice subtruncatis disUn;j;uiLur.

Guatteria pleiocarpa Diels n. gp.; frutex 5 m altus (fortasse non-

nunquam arborescens), rami novelli pilosuli aduUi glabri atropurpureo-

corticati; foliorum petiolus 5—8 mm longus supra sulcatus atratus, lamina
i

coriacea supra sublucida subtus opaca sparse pilosa, ellipti^a apice acu-

minata 14—16 mm longa, 5—6 mm lata, nervi laterales primarii utrinque

10— 12 supra leviler insculpti subtus cum nervis prominentes; flores soli-

tarii vel rarius bini, pedunculi stricti apice subincrassati fusco-pilosi

2—2,5 cm longi; sepala late ovata demum reflexa 1-—^8 mm longa, 6 mm
lata; petala fusco-viridescentia subovato-rhombea et extus et intus praeter

basin minute ferrugineo-tomentella (sicca glaucescentia), exteriora 10 mm
longa, circ. 5 mm lata, interiora 13 — 14 mm longa, 7 mm lata; slaminum

antherae subsessiles, circ. 1 mm longae; carpella 1,5 mm longa glabra;

fructus carpidia circ. 50 stipite gracili 1,5— 2 cm longo praedila, ipsa ob-

ovoidea vel ovoidea glabra 7—8 mm longa, 4 mm lata.

Peru: Dep. Lorelo pr. Moyobamba in fruticetis apertis 800— 900 ms. m.,

for. et fruct. die 17 mens. Aug. 1904 (Weberbauer n. 4530 — Herb. Berol.!).

Species alia G. glaiicae Ruiz et Pav. affinis, sed fructu facile discriftiinafur: car-

PiJia multo numerosiora et stipites graciliores sunt.

Aberemoa peduuculata Diels n. sp.; arbor 12 m alta (truncus 15 cm

diamet.), rami novelli brunneo-corticati; foliorum petiolus circ. 10 mm
Jongus atratus, lamina chartaceo-coriacea demum utrinque glaberrima,

elliptica vel oblanceolato-elliptica basi anguslata apice breviler acuminata

'5—20 cm longa 5—7 cm lata, nervi laterales 9— 12 utrinque adscenden-

tes prope marginem connexi utrinque (praecipue subtus) cum venis prr.-

n^inentes; flores solitarii vel bini; pedunculi longissimi 6— tO cm

longi, glabri, (sicci!) atropurpurei; sepala lata parva 2— 3 mm longa, 4—5 mm
l*'^ta; torus elevatus breviter cylindricus acutangulus; petala coriacea

glabra ovato-elliptica longitudinalitcr nervosa, initio luleo-viridia dfuunn

brunneo-lutea siccando fusco-purpurca, exteriora latiora margine tenuioiv

crenalo praedila circ. 18 mm longa, 14 mm lata, intori<»ra angustiora

^ ^ni tantum lata; slaminum antbcrae subsessiles circ. i mm lon-ae; cav-

pellorum ovarium circ. 4,5 mm longuin glabrum: stigma cons]»icuum Lo nun

'*^ngum sulcatum pilosulum. Fructus?
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Peru: Dep. Loreto pr. Moyobamba in silvis siccis declivitatum ar-

duarum sparse fruticosarum 1300 m s. m,, flor. die 19. m. Aug. 1904

(Webkrbauer n. 4558 — Herb. Berol. !).

Species ob glabritiem et flores longe pedunculatos valde insignis. Fruclu nou viso

an ea fortasye genus proprium novum constituat affirmare non possum.

Oxandra? acuminata Diels n. sp. ; frutex vel arbuscula; rami fusco-

corticati graciles glabri; foliorum peliolus supra sulcatus atratus 2—3 ram

longus, lamina anguste elliptica vel sublanceolata apice longe acu-

minata papyracea utrinque glabra discolor (sicca crebre verruculoso-punc-

tata) 7—10 cm longa, 2,3—3,5 cm lata, nervi vix prominuli inconspicui

tenues; flores solitarii breviter pedunculati; pedunculi crassiusculi stricti

bracteolis minutis brevissimis latis suffulti 5—7 mm longi; floras?; fructus

carpidia 2— 4 stipite quam ipsum corpus breviore (circ. 2 mm longo) prae-

dita subellipsoidea vel ovoidea atra glabra, circ. 7—9 mm longa, 4—5 mm

lata.

Peru: Dep. Junin prov. Tarma prope La Murced (in valle Chancha-

mayo), in silvis apertis, 1000 m s. m., fruct. m. Decemb. 1902 (Weber-

BAUER n, 1897 — Herb. Berol.!).

Quae species nova a congeneribus omnium partium glabritie atque foliis parvjs

angustis sublanceolatis longe acuminatis facile recognoscitur.

10. L. Diels: Grassulaceae andinae.
4

Cotyledon virgata Diels n. sp.; caulis principalis nunc decumbens

nunc erectus, crassus, cortice secedente munilus, pluriramosus; rami e basi

brevi curvata strictissimi erecti circ. 20—25 cm longi, crebre foliati. Folia

non rosulata, densa, trans basin producta ibique hyaliua patula, erecta,

nonnunquam fere appressa, semiamplectentia, ovata, 5-8 mm longa,

2— 3 mm lata. Inflorcscenlia simplex spiciformis (floribus infimis nonnun-

quam breviter pedunculalis;. Scpala anguste triangularia 3 mm longa,

1,5 mm lata; petala ovata, basi excavata, non plicata, albida, 4—
5
mi"

longa, 2,5 mm lata; stamina circ. 4 mm longa; squamulae hypogynae

conspicuae, elongato-spalhulatae, apice truncalae, -1,5—2 mm longae; ova-

rium 2—3 mm longum; stylus brevissimus circ. 0,5 mm longus.

Peru: Dep. Ancachs prov. Cajatambo inter Chiquian et Tallenga m

muris rupibusque 3300—3600 m, flor. m. April. 1903 (Weberbauer n. 28o

— Herb. Berol.!].

Species cum C. incaro Ball affinitate conjuncta ramorum habitu, foHis,
mnores

centia atque floribus luinicrosioribus facile distinguilur.

Cotyledon stricta Diels n. sp. ; caulis principalis (speciminum quae

adsunt) erectus pluriramosus; rami strictissimi crccti 15—20 cm longi ere re

foliati. Folia non rosulata, densa, trans basin producta ibi(iue
subhyal'n'"^'

erecta, semiamplectentia, triangulari-ovata, 6—8 mm longa, 1—1,5 mm la a.

Innoresccntia cymosa, ramosa ramis scorpioideis. Flores subsessiles,
scpa

-f
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oblongo-ovata, 3,5 mm longa, i,5 mm lata, petala coslala plicata, basi exca-

vata margine subundulata^ apice recurvata^ alba, 5—8 mm longa, 3 mm lata;

stamina 5 mm longa; ovarium 3—4 mm longum; stylus 2—3 mm longus.

Norn, vernac: »pie de la palomita^. Herba aqua fervida imbuta ad
dolores oculorum sanandos adhibetur.

Peru: Dep. Ancacbs pr. Caraz in rupcstribus camporum hcrbas, gra-

mina plerumque annua, frutices, Bromeliaceas^ Cactaceas g\£U(iwi\\}m 2200

2500 m s. m.j flor. m. Maj. 1903 (Wkberbaukr n. 3000 — Herb, BeroUj.
Speries C. incaro Ball (ex descriptionc) affinis difTort foljis latioribus alque in-

florcsccntia cymosa ramosa.

Cotyledon Weberbaueri Diels n. sp.; caulis principalis decumbens ra-

mosus; rami adscendentes foliati 10— 15 cm longi. Folia densa sed ne(]ue

rosulata neque imbricata, trans basin producta ibique hyalina, e basi lalissima

ovata, semiamplectentia, apice subacuta, 6—9 mm longa, 2,5—5 mm lata.

Inflorescentiae dichasiali-cymosae fastigiatae dilatatae, rami multiflori. Sepala

i mm longa, 1,5 nun lata, petala alba, apice elongata demum recurvata,

usque ad 10 mm longa, 2 mm lata, stamina 6 mm longa; squamulae by-

pogynae conspicuae; ovarium 3 mm longum, stylus 1 mm longus.

P^ru: Depart. Amazonas, prov. Chachapoyas ad latera orientalia

vallis fluminis Maranon supra Balsas in graminosis siccis 2300 m s. m.,

flor. m. Jun. 1904 (Webbrbauer n. 4282 — Herb. Berol.!).

Species foHis et floribus (7. stridum Diels aliquantum appropinquans, sed ramis

adscendentibus brevioribus, inflorescentia dilatata. floribus rnajoribus excellit. llabitu

Crassulas vel Seda quaedam iniitatur.

Cotyledon imbricata Diels n. sp.; planla e basi multiramosa subcacspi-

tosa; caules ima basi nonnunquam prostrati sed antrorsum orecti, 5—10 cm

longi. Folia arete imbricata, basi latissima sessilia, dilatato-triangularia

vel fere reniformia, 2—3 mm longa 3—4 mm lata. Inflorescentiae cy-

mosae dichasiales, rami scorpioidei divaricato-patentcs; sepala 3 mm longa,

< mm lata; petala 4 mm longa, 1,5—2 mm lata viridulo-alba apice acuta

recurva; stamina circ. 3,5 mm longa; squamulae hypogynae conspicuae car-

nosae emarginatae; carpella 2,5 m longa.

Peru: Depart. Gajamarca pr. Hualgayoc juxta praedium La Tahona

in rupibus 2600 m s. m., flor. m. Maj. 1904 (Weberbalek n. 4053 —
Herb. Berol.!).

Habitu Crassulas quasdam auslro-africanas aemulans inter onincs species andinas

insigne recognoscitur.

Cotyledon eurychlamys Diels n. sp.; caulis basalis mediocris. Folia

dense rosulata exteriora latissima brevia, inleriora longiora late ovato-cIIii»tica.

acuta, 3—3,5 cm longa, 1,7— 2 cm lata. Scapus adsccndcns, (cum inH.*-

i^escentia) 25-30 cm longus, hinc indc foliatus, folia caulina appr(^ssa. Ua-

cemus primo congestus demum elongalus; bractcola ampla rotundalo-

ovata vel suborbicularis circ. 13— 15 mm longa, 12— 13 mm lata;

sepala ovato-oblonga 6 mm longa, 2,5 mm lata; petala lanceolata colore
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carnea superne implicata, circ. 15— 17 mm longa, 2,5 mm lata; stamina

circ. 10 mm longa; ovarium 5 mm longum, stylus 4—5 mm longus.

Peru: Depart. Gajamarca pr. Hualgayoc juxta praedium La Tahona

in rupibus 3100 m s, m., flor. m. Maj. 1904 (Weberbauer n. 4056

Herb. BeroLl).

A specie proxima, C. peruviana Bak., bracteolis amplis latissimiSj foliis latioribus,

corolla carnea clistinguitiir.

Cotyledon excelsa Diels n. sp.; caulis basalis percrassus 3—5 cm

diamet. Folia subrosulato-conferta oblongo-obovala vel oblanccolata basin

versus sensim angustata apice acuta 12—15 cm longa 3,5— 4 mm lata.

Scapus peraltus foliis appressis decrescentibus remotis parce praeditus circ.

1— 1,2 m altus. Spica anguste cylindrica floribus infimis remotis; bracleae

15 mm longae 3 mm latae oblongo-lanceolatae complicatae; sepala ovata

7 mm longa, circ. 3 mm lata; pctala lanceolata, implicata, acuta 16—20 mm
longa, 5— 7 mm lata scarlatina.

Peru: Depart. Ancachs inter Samanco et Garaz infra praedium Caja-

tamba in rupibus 3300—3400 m, flor. m. Maj. 1903 (Weberbauer n. 3149

— Herb. Berol.!).

Species splendida a (7. peruviana diffcrt habitu elato, foliis aaiplioribus plerumque

angustioribus, floribus majoribus subsessilibus.

11. L. Diels: Saxifragaceae; Escallonia nova andina.

Escallonia hypsophila Diels n. sp. ; frutex vel arbuscula 2 m alta

coma explanata praedita. Rami multiramulosi, ramuli nonnunquam tortuosi.

Folia plerumque ad apices ramulorum lateralium perbrevium congrcgata,

subcoriacea, supra subvernicosa subtus pallidiora, obovata, apice acuminata

recurvata subcomplicata , basi subsessilia vel breviter peliolulata, minuta

5—7 mm longa, 3—3,5 mm lata, uninervia. Flores solitarii, pedunculo

circ. 2 mm longo praediti; receptaculum (i. e. tubus calycinus) fructiferum

hemisphaericum ad 3,5 mm altit. cum ovario connatum, 6 mm latum; lobi

calycini demum irregulares.

Peru: Dep. Ancachs prov. Cajatambo inter Tallenga et Piscapaccha,

singulatim vel gregarie in campis elevatissimis plantis caespitosis pulvi-

naribusve abundantibus 3800— 4000 m s. m. (Weberbauer n. 2889

Herb. Berol.!).

Species habitu, foliis valdc minutis, floribus mediocribus insignis regioncs eleva-

tiorcs quam onines affines adscendere videtur.

12. L. Diels; Gnnoniaceae andinae.

We iimaniiia lanipi opliyHa Diels n. sp. ; arbor parva ad 4 m alta

trunco tenui el coma densa praedita. Folioruni simplicium petiolus per-

brevis I -i mm longus, lamina coriacea supra lucida elongalo-ovata utnn-

1
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que sensim angustata acuta, 5—7 cm longa, 2,5—3,5 cm lata, bre-

viter serrata, costa nervique laterales subtus prominula; folia floralia con-

formia minora. Pseudoracemi bini, folia supcrantes; rhachis pediccllique

minute pilosa; pedicelli 3—4 mm longi; sepala -1,5 mm longa; stamina

4,5 mm longa.

Columbia: in Andium occidentalium vertice prope Popayan, in silvis

fruticosis densis 2800—3200 m s. m., flor. m. Maj. et Jun. (Lehmamv

n. 5416 — Herb. Berol.!).

Species inter affines foliis antrorsuin sensim angustatis acutis conspicua, a W.
ovata II.B.K. proxima praeterea differt foliis atquc infloresccnliis minoribus.

Weinmaiiuia iiebulaniiii Dials n. sp.; frutex arborescens ad 8 m altus.

Rami novelli cinereo-pubescentes. Foliorum simpliciuui pctiolus 5—8 mm
iongus, lamina chartacea supra glabrata subtus novella sericeo-lomcntosa

adulta sparse pilosa elliptica 5—6 cm longa, 2-—3 cm lata, conspicue serrata,

nervi laterales supra insculpti subtus prominentes. Pseudoracemi gemini

folium longe superantes pedunculati 12— 15 cm longi 1 — 1,5 cm lati minute

pilosuli; pedicelli 3— 4 mm longi; sepala 1,5 -2 mm longa; petala paulo

longiora.

Nomen vernac: »shalle< (ex Weberbauer).

Peru: Depart. Cajamarca, pr. Chugur in fruticetis densis humidis

2900—3000 m deflor. m. Maj. 1904 (Weberbauer n. 4093 — Herb. Berol.);

Dep. Junin pr. Tarma in montibus a Huacapistana occidentem versus in

silvis apertis depressis et fruticosis nebulis frequentibus perfusis 2700 m
-.2800 m s. m., flor. m. Jan. 1903 (Weberbauer n. 2274, 2320 — Ilorb.

Berol.!).

Species nova foliis subtus pilosis margine serratis ad W. cordaiam Don acccdit,

scd lamina basi acuta noc non petiolo conspicuo distinguitur.

Weiniiianiiia elattantha Diels n. sp. ; frutex (fide cl. collector.; 8 m altus

divaricato-ramosus. Foliorum simplicium pctiolus brevis 1—4 mm Iongus,

lamina crassa coriacea subelliptica paulum angustata, 4—5,5 cm longa,

2—2,5 cm lata, breviter nonnunquam obsolete crenato-scrrata, minute

reticulata, nervi laterales subtus paulum prominuli; folia floralia rcducta

minuta lanceolata. Pseudoracemi bini, nonnunquam paniculam compositam

efficientcs, rhachis pcdicellicpie minute hispiduli; pedicelli circ. 2 mmlungi;

sepala 1—1,2 mm longa; capsula 2—3 mm longa, stylus 1—2 mm Iongus.

Peru: Depart. Huanuco prov. Iluamalies in montibus a Monzon me-

ridiem occidentalem versus in sclerophylletis fruticosis bine inde arboribus

parvis auctis 2000—2500 m s. m. flor. m. Aug. 1903 (Weberbauer n. 3540

Herb. Berol.!).

Quae species a W. Balhisiana N.B.K. proxima facile pctioIo multo hrevioro,

floribus minutis, capsulis minoribus scparatur.

Weinmanuia oalothyrsa Dicls n. sp.; arbor ad 8 m alia coma densa

subovata pracdila. Foliorum simplicium petiolus brevis 5—10 mm Iongus,

iainina coriacea crassa (viva) laetc-viridis, obovata basin versus in peliolum
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sensim angustata, 5—7 cm longa 3 — 4 cm lata, (praecipue antrorsum) crenato-

serrata, costa nervique laterales subtus prominula; folia floralia conformia

minora. Pseudoracemi gemini cymain dichotomam vel trichotomam foliis

laminatis destitulam efficientes; rhachis pedicellique sericeo-tomentella; pe-

dicelli 2—2^5 mm longi; sepala 1 mm longa; stamina 2,5 mm longa.

Columbia: prope Popayan in terrae superioris parte occidentali, in

silvis fruticosis 1500—1800 m, flor. m. Januar. (Lehmann n. 5418 — Herb.

Berol. !].

Species pulchra characteribus compluribus TF. ellipticam II.B.K. accedit, sed foliis

majoribus, inflorescentia ampliore thyrsoideaj rhachi pedicellisque sericeo - tomentellis

facile distinguitur.

Weiumaniiia desceudens Diels n. sp.; arbor nunc 12 m alta nunc fru-

tescens. Rami adiilti cortice fibroso-secedente obtecti novelli ferrugineo-sericei.

Folia petiolata chartacea supra glabra lucida, subtus pallidiora sparse pilosa,

3—5-juga, alae inlerfoliolares angustae 10— 12 mm longae, 2 mm latae;

foliola subaequalia subelliptica adpresse crenato-serrata, 2^5— 3,5 cm longa,

1,2— 1,4 cm lata, ncrvi laterales primarii supra vix insculpti subtus pro-

minuli. Pseudoracemi foliis valde reductis suffulti 5—7 cm longi, 7—8 mm
lali; pedicelli 0,5 mm longi, pilosi; sepala triangularia vix 1 mm longa;

stamina 3,5 mm longa; capsula ovoidea glabra 2—3 mm longa stylis 1,5

2 mm longis coronata,

Peru: Depart. Loreto pr. Moyobamba (Habana) in fruticetis graminosis

frequens 800—900 m s. m. flor. et fruct. m. Aug. 1904 (Weberbaler

n. 4572 — Herb. Berol.!).

Species nova W. cinereae R. et P. notis compluribus baud absimilis diffcrt slruc-

lura corticis, foliis subtus pilosis, nervis supra baud insculptis, pedicellis brevissimis, et

aliis minoribus.

Weinmaniiia chryseis Diels n. sp. ; frutex 2 m altus. Rami novelli ferru-

gineo-bispidi atque tomentosi. Folia subsessilia coriacca supra glabra luci-

dissima, subtus (siccando !) aureo-fulva pilosa atque tomentclla, 3—7-juga, alae

inlerfoliolares conspicuae semiobovatae 10—12 mm longae, circ. 5 mm latae,

foliola subaequalia marginibus recurva subbullata i. e. costa nervisque pn-

mariis insculptis sulcata, elliptica, crenato-serrata, 3— 4 cm long., 1,5—2 cm

lat., nervi primarii laterales patentes. Pseudoracemi longissimi, 15— 25 cm

longi, e glomerulis globulosis distantibus compositi; rhachis pedicellique

ferrugineo-tomentosa
;
pedicelH 2 mm longi; sepala anguste lanceolato-trian-

gularia 1,3 mm longa fuscescentia; petala 2,5 mm longa; stamina ochro-

leuca 4—5 mm longa.

Peru: Depart. Aniazonas a Chachapoyas orientem versus inter Tanno

Vcntillas et Piscohuaiiuma in graminosis parcc fruticosis 2800- 2900 m

s. m., flor. m. Jul. 190i (Weberbauer n. 4418 — Herb. Berol.!)-

^ Species magnilica affinibus W. pubcscentia II. I!. K. inscrenda foliis aiiiplis, fo 'O '»

proiiiinentcr sulcalis nee non psoudoraccmis clongatis ^lomerulosis cxccliit.

Weinmaniiia dictyonenra Diels n. sp. ; frutex usque ad 2 m altus.

-labrati. Folia petiolata coriacea supra lucida demum fere concoloria gla-

Raini
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berrimaj 1—S-juga, alae interfoliolares angustae 12— 15 mm longae, foliola

lateralia quam terminale paulo minoraj lanceolata serrata 3,5—5,5 cm longa,

1—1 j6 cm lataj terminale circ. 5—7 cm longum^ 1,5—2 cm latum, nervi

venaeque utrinque pallidiora reticulato-prominula. Pseudoracemi breviler pe-

dunculati pilosuli 8— 10 cm longi; pedicelli 1,5 mm longi; capsula breviter

ovoidea 3,5—4 mm longa, styli 1,5 mm longi.

Peru australi-orientalis: Sandia in fruticetis 2700 m s. m., fruct.

m. April. 1902 (Weberbauer n. 682 — Herb. Berol.!).

Species foJiolis angustis nervosis facile recognoscenda ad TF. sorhifoliayn IJ.B.K.

affinitate accedit, sed foliis glaberrimis firmis supra lucidis grossius serratis et pseudo-

racemis brevioribus distin":uitur.

Weinmaun 8 m alt. Rami adulti

atrato-corticati novelli eericeo-pubescentes. Folia brevissime peliolata vel

sessilia, chartacea, supra sublucida subtus opaca pallidiora, praeter pinna-

rum insertiones barbatas glabra, 2— 7-juga, alae interfoliolares semirhom-

boideo-obovatae, circ. 10 mm longae, 7 mm latae; foliola inferiora decres-

centia, terminale paulo amplius, omnia elliptica vel obovato-elliptica

crenalo-serrata, 2—3 cm longa, 0,8-1,4 cm lata; folia floralia paucijuga.

Pseudoracemi graciles elongati breviter pedunculati 12—24 cm longi, 8

—

10 mm lati; pedicelli glomerati patentes minute pilosi 2—5 mm longi; se-

pala glabra crassiuscula subovata circ. \ mm longa; petala alba; stamina

*j5—3 mm longa, stylus glaber.

Peru: Dep. Loreto, Cerro de Escaler f300 m s. m., flor. m. Januar.

<903 (Ule n. 6752 — Herb. Berol.!).

Species gracilis characteribus TF. hirtam Sw. appropimiuaf. sed foliis glabri.<,

alis latioribuSj pseudoraccmis longissimis facillime distinguitur.

Weinmaimia Weberbaueri Diels n. sp.; frulex 2 m alius; rami atro-

pwpurci glabrati novelli parce puberuli Folia breviter petiolata lenuiler

chartacea subtus minute squamulosa ceterum glabra 3—8-juga, alae iuter-

foliolares 8— 10 mm longae 1—1,5 mm latae; foliola lateralia quam terminale

breviora plana obovato-elliptica basi acuta argute serrata 13—18 mm longa

S'-S mm lata. Pseudoracemi (innovationibus jam evolulis] axillares peduncu-

Jati (cum pedunculo) 5—15 cm longi' 1— 1,3 cm lati sericeo-pilosuli; pedi-

circ. 3—5 mm longi minutissime pilosuli; sepala 1,5 mm longa; petala

^8 mm longa alba roseo-suffusa. Capsula glabra 3— 4 mm longa stylis

celli

1 2 mm longis coronata.

Nom. vernac: »perejiU ex cl. collectore.

Peru: Depart. Ancachs in declivibus montium Cordillera blanca supra

Garaz in fruticetis uberibus faucium frequentissima 3200—3600 ni, llor. m.

''^n- 1903 (WfiBERiuuEu n. 3240 — Herb, Berol.!), prov. Cajalambo inter

Tallcnga et Piscapaccba juxta rivulos fruct. m. April. 1903 (WEnEunAiEU

n. 2879 — Herb. Berol.!].

Species afnnibus W. fagaroldis H.H.K. baud aliena babitu grracili tV.bis inajoribus

<^^crioribus argute serratis innovationibusque proiuotis facile rocognoscilur.

^
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Weimnainiia Rami novelli

tomentosi. Folia breviter petiolata crassa novella tomentosa demum supra

glabrescentia lucida subtus tomentosa, 4—7-juga, alae inlerfoliolares 4— 8 mih

longae 1,5—2 mm latae; foliola subaequalia costa supra immersa sulcata

anguste elliptica obtusissima nonnun([uam fere cuneata, crenato-serrata sed

margine recurvo subintegra, 1 — 1,8 cm longa i—7 mm lata. Pseudoracemi

pedunculati 4— 6 cm longi tomentosi; pedicelli 1—9 mm longi; sepala

anguste ovato-lanceolata pilosa apice barbata 1,5—2 mm longa; petala alba

2 mm longa; stamina 4—5 mm longa; ovarium pilosum (cum stylis) 3^5 mm
longum.

Peru: Dep. Amazonas pro v. Chachapoyas ad latera orientalia vallis

flum. Maranon supra Balsas in sclerophylletis 3300 m s. m., flor. m. Jun.

1904 (Weberbauer n. 4287 — Herb. Berol.!).

llabitu TT. tomcntosae L. fil. affinis, sed omnibus partibus multo major et floruin

indumento divcrsa.

Weinniaiiiiia parvifolia (Ruiz) Don var. temiior Diels n. sp.; arbus-

cula vel frutex. Foliola quam typi tenuiora, (sicca) marginibus incurvatis

subconcava.

Peru: Depart. Junin prov. Tarma in fruticetis montanis 2800—3200 m,

flor. m. Febr. 1903 (Weberbauer n. 2282, 2479 — Herb. Berol.!).

13. E. Ulbrich: Legominosae andinae II.

Particulam primam confer E. Ulbuicii in Feddej Repcrtorium II ;i906) p. 1— ^3.

III. 6. g. 1) FapiUojiatae~ Galegeae— Astragalinae:

298.*) Astragalus L.

W deren Florengebieten eine be-

sonders artenreiche Entwicklung einzelner Gruppen zeigt, — ich erinnere

z. B. an die bekannlen Dornstraucber der Sektion VIII Tragacantha Bunge,

welche eine solche FiiUe von Arlen im Mittelmeergebiete, besonders im ost-

lichen Tcile besitzt — scheinen im andinen Gebiete sehr zahlreiche Gruppen

mit verhaltnismiiBis wcni£:en Arten vertreten zu scin. Man kann deshalb

von einem Vorherrschen einer bestimmten Gruppe in den Anden nicht

sprecben. Die Zahl der aus SQdamerika bekannt gewordenen Astragalus-

Arlen hat sich in den letzten Jahren auBerordentlich vermehrt, und es ist

bei der UnvoUsUindigkeit der Beschreibungen oft sehr schwierig, die Arten

wiederzuerkennen. Gay zahlt in der Ilisloire de Chile II i1846) fur Chile

19 Arten auf, unter denen bei 1 die Zugehorigkeit zur G^iixm^ Astragalus

zweifelhaft erscheint. Weddell kannte (Chloris andina II 1861) 21 Astra-

\) Die den Gruppen und Gattungen vorgcsctztcn ZifForn und Buchstabcn bezie ic

sich auf Tauberts Bearbeitung der Leguminosen in Engler-Prantl, Naturl. PHanzcn-

familien III. 3 (1894).
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galus-Arleu^ die er in 2 §§ RadicifJori (7 Arten) und Hypoglotti^Iei (1 4 Arten)

einteilt und unterschied auBerdem Phaca L. als eigene Gattung niit 2 Arten.

Diesem einzigen Versuche einer syslematischen Gruppierung der siidamcri-

kanischen Astragalus-Arien schloB sich Taubert in seiner Bearbeitung der

Leguminosen in den »Naturlichen PflanzenfamiIiGn« III. 3 (1894) an; nur

zog er die Gattung Pliaca^ welche nur dazu beigelragcn hat, die Synonymic
vieler Arten auBerordentlich zu verwirren, als Sektion zu Astragalus] er

kannte 24 Arten. Reiche zahlt dagegen in seiner Flora de Chile II (1898)

allein fur Chile nicht weniger als 75 Arten auf, eine Zahl, die sich aller-

dings bei monographischer Durcharbeitung der Gattung etwas reduzieren,

bei Beriicksichtigung des ganzen andinen Gebietes jedoch noch erhcblich

erhuhen diirfte. Auffallend ist, daB Dornstraucher unter den andinen

Astragalus-kxiitw fast vollstandig fehlen: es wurde bisher erst eine ein/ige

Art, Astragalus alieuus A. Gray aus Peru, beschrieben, welche verdornende

Blattstiele besitzen soil. Diese Art ist leider in den mir vorliegenden Samni-

lungen nicht vertreten. Sie soil nach Weddell (Ghloris andina II p. 258)

und Asa Gray (United Slates Explor. Exped.) der Sektion Tragacaniha^

Bunge nahe stehen; eine ZugehOrigkeit zu dieser ausschlicBlich niediterranen

Gruppe, die ihre reichste Entwicklung im ustlichen 3Iittelmeergebiete hat^

erscheint niir nach der Beschreibung ausgeschlossen. Eine ganz schwache

Andeutung von Verdornung der Blattstiole findet sich bei der nntcn be-

schriebenen Art, welche Weberrauer in Peru auf der Pampa Romas sam-

melte (Nr. 3209). Die Beschreibungen der nachstehenden sechs Arten, dercn

Identifizierung mit einer der bisher bekannten mir nicht gclungen ist, lasse

ich folgen.

<. Astragalus patancaiius Ulbrich n. sp.; suffmtex humilis laxe

caespitosus radice primaria satis longa capite radicali ramosissima ram is

pt'ocumbcnlibus vel ascendentibus 3— 10 cm longis parce [lilosis; folia

pilis adprcssis chierascenlia 4—7-juga rachi 2^/2 — * cm longa foliolis

sessilibus vel brevissime petiolulatis lineari-lanceolatis 2—6 rarius 8 mm
longis 1/2— i mm latis apice plerumquc emarginato-truncatis vel emargi-

"atis rarius qz oblusis pilis adpressis albis veslitis; stipulae membrana-

^^ae albidae tres partes connalae pilosac laciniis liberis =j= 1 mm longis

late triangularibus; scapi axillares foliis multo breviores */2— ^V'i ^"^ •^'^S*

parce pilosi spicam paucitloram brevissimam subcapituliformem gerentes;

florcs parvi ca. 5 mm longi :jz 4 mm pedicellati pelalis pallide violaceo-

coerulescentibus bracteis minimis ovato-lanceolatis vix 1 mm longis pilosis;

^alyx campanulatus 2 mm longus fissus extus pilis albis adi)ressis vcstilus

laciniis brevibus ciliatis late triangularibus obtusiusculis ^'2— vix I mm
'^«gis basi 1/2—^4"^"^ l^^'-'s; vexillum obcordatum 5 mm longum 4 mm
'atum apice excisum lamina paullatim in unguem latum breven* (vix I nun)

angustata; alae cum ungue
1
V2 mm longo 4—5 mm longae P/j mm

lalae oblongo-ovales appendice laminae satis magna; carina zp V/^ mm
.

--. f.

.1^1^^ "^fjf"^^"'-
-''
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longa lamina ca. I V2 ^^ l^ta apice rotundata ovali ungue satis lato \

1^2^^^ longo; ovarium sessile oblongo-ovale pluriovulatum stylo brevi

recto, stigmate capituiifonni; legumen 1 cm longum oblongo-ovale, 4

7-spermuni, latere ventrali longitudinaliter profunde sulcatum, pilis adpressis

minimis vestitum, seminibus ovalibus in latere funiculi impressis ca. 2 mm
longis fusco-olivaceis.

Bolivia australis: prope Puna Patanca in planitie elata 3700 m
s. m. (K. FiEBRiG legit sub n. 2612 spocimina florifera et fructigera 7. Januar.

1904 — Herb. Berol.!).

Die neue Art ist verwancU mit J., depauperatiis (Phil.) Reiche, von welchem sie

sich jedocli (lurch klcinere und zahlreichere Bliiten, kleinere Nebenblatter und starkere

Behaarung leicht unterscheidet.

2. Astragalus Hieronymi Ulbrich; suffrutex humilis 5—20 cm alius

stirpe subglabra radice crassa lignosa capite radicali torulosa ramis as-

cendentibus rarius procumbentibus ad 20 cm longis glabris vel pilis ad-

pressis albis parcissime vestitis; folia subglabra 5— 10- plerumque 7—8-

juga, rhachi parcissime pilosa 2—5 cm longa; foliola brevissime (0,2

0,5 mm] petiolulata ovalia vel oblongo-ovalia apice exciso-emarginata vel

subtruncata 2

—

\ mm longa, 1 Y2—S mm lata supra plerumque glaberrima

subtus margineque parce pilis adpressis albis simplicibus in nervis praeci-

pue vestita; stipulae connatae membranaceae fimbriatae laciniis liberis

triangularibus vel triangulari - lanceolatis persistentibus; scapi axillares

vel terminales pilis albis nigrisque adpressis vesliti spicam capituliformem

2—o-floram gerentes; flores ca. 1 mm pedicellati 10— 12 mm longi petalis

violaceo-coeruleis, bracteae IV2— 2 mm longae membranaceae flavido-

virescentes pilis et albis et nigris vestitae; calyx campanulatus partitus

7—8 mm longus pilis nigris adpressis vestitus laciniis nigrescentibus den-

sius pilosis lineari-lanceolatis ca. 4 mm longis basi vix 1 mm latis; vexillum

reflexum obovato-obcordalum 10—12 mm longum 7 mm latum apice emar-

ginatum ungue salis lato (basi 1 mm, in laminae basi 2 mm) ad 4 mm longo;

alae cum ungue 3 mm longo 9— 10 mm longae curvatae lamina oblongo-

ovali auricula basali suborbiculari vix 1 mm diametrali; carina adunca

cum ungue 3 mm longo 6—7 mm longa margine superiore rectilineo in-

feriorc adunco, lamina circuilu fere semiorbiculari; ovarium brevissune

stipitatum in parte ventrali pilis nigris adpressis vestitum lineari-oblongum

pauUatiin in stylum curvatum attenuatum, multiovulatum, stylo longo, stig-

mate capitelliformi ; legumen 8-10 mm longum 3 mm diametrale oblongo-

ovale pilis adpressis nigris albisi^ue vestitum tctraspermum latere ventrali

rccti-linco, latere dorsali introflexo seminibus brunncis oblongo-lcntiforniibu

latere juxta hilum impressis, ca. 2 mm longis.

Argentina: prope Gienega (P. G. Lorentz et G. IIieronvmus

K^

Flora

Argentina n. 580, 10.-17. Januar. 1874 specimina florifera fructigerumque

legeruiit pro Astragah Aniottiano Gr. — Herb. Berol.!). — Bolivia
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australis: prope Calderillo 3400 m s. m. in declivibus petrosis (K. Fiebkig

leg. 9. Januar. 190i specimina florifera sub n. 2882 — Herb. Berol!).

Im Bau der Iliilsen erinnert diese Art an die vorige, mit der sic jedocli nicht

nalier verwandt ist. Habituell stimmt sie mit A, alpinns L. gut iibcrcin, mit welchor

Art sie wobl am nachsten verwandt sein diirfte.

3. Astragalus ocrosianus Ulbrich n. sp.; suflrulex humilis radice

palari lignosa longissima, capite radical! toruloso-ramoso ramis procumben-

libus vel adsccndentibus 20—40 cm longis laxis tenuibus pilis parcis nigris

vestitis internodiis 4—12 cm longis; folia racbi adpresse pilosa 5— 10 cm
longa 9— 12-juga; jugormn foliola saepius distracta; foliola dissite ad-

presse pilosa (pilis olbidis) ca. Y2 "^^^ petiolulata oblonga vel lincari-oblonga

i—20 mm longa 2— 6 mm lata apice subrotundataj obtusa vel emarginato-

truncata, jugorum divergentia 3—5 mm; stipulae flavidae membranaceae

basi ad 2 mm connatae laciniis liberis triangularibus 2—3 mm longis;

scapi axillares pilis albis nonnullisque nigris adpressis vestiti 3— ca. 20 cm
longi spicam 10— 15-floram primo capituliformem deinde pauIo distractam

florum (in sicco albo-flavidorum) purpureorum gerentes; flores 1— 1^2^^^^^

pedicellati ca. 15 mm longi purpurei vexillo albostriato; bracteae parvae

ca. 2 mm longae flavidae angustc lanceolatae pilis nigris vestitae; calyx fissus

7—8 mm longus campanulato-tubulosus lobis 2Y2—3 mm longis anguste

triangulari^anceolatis satis dense pilis nigris q=: adpressis vestitus; vexillum

oblongo-obovalum 13— 14 mm longum ca. 6 mm latum lamina in unguem

latum angustata apice obtusum; alae cum ungue 4—5 mm longo 13 mm
longae oblique oblongae vel fere lineares ca. 3 mm latae; carina 9—10 mm
longa lamina fere semi-orbiculari margine supcriore recto inferiore adunco

cum ungue 4—5 mm longo; ovarium glabrum anguste lineare longissime

(ca. 2 mm) stipitatum pluri-ovulare [zp 7 ovulis)^ stylo glabro basi cur-

vato; legumen adbuc ignotum.

Peru: prope Ocros in departimcnto Ancachs Cajatambo provinciae

in pralis graminosis 3200—3400 m s. m. (A. Weberbaier legit sub n. 26G6

specimina florigera 27. Martii 1903 — Herb. Berol.!).

Die durch iliron seldaffen Wuchs und die schwarzcn Kelche unler den andinen

Icicht kenntliche Art stimmt in verschiodenen Merkmalon mit dom chilenischen .1. amu-

^^tegtiianm Phili]ipi iiberein, unterscheidet sich von diesem jedoch durcli den scldafToren

Wuchs, die starker bohaartcn, kiirzeren Kelche, ISngeren Kelchzipfel, die breiteren

"*itttchen und niclit so stark verwachscne Nebenblatter.

4. Astragalus Weberbaneri Ulbrich n. sp.; frutex semimetralis elatus

^el ascendens glaber ramis satis strictis internodiis 1—3 cm longis; folia

7— lO^juga^ rachi tenuissima saepius arcuata glabra superne canaliculata

;

foliola sessilia vel vix petiolulata lineari-oblonga 8— 13 mm longa l^^

^ i»ni lata uninervia apice exciso-emarginata vel subtruncata saepius nervo

Primarlo apiculatc emerso glabcrrima rarissimc pilis nonnullis solitariis

Parcissime vestita subtus subtiliter ruguloso-granulata; stipulae magnae

(^ 10 mm) membranaceae flavidae duas partes connatae subglabrae parce

-J-

«:- '^r;-.
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fuubriatae laciniis anguste triangularibus ; scapi 5— 9 cm longi axillares

pilis parcis adpressis vestiti striati spicam 5— lO-lloram primo satis den-

sam postea laxiorem gerentes; flores satis magni (12—15 mm) =p 2 mm
pedicellati petalis coeruleo-lilacinis; bracteae magnae membranaceae flavidae

parce fimbriatae lanceolatae 4— 5 mm longae persislentes ; calyx campa-

nulato-tubulosus partitus extus pilis brunneis adpressis vestitus laciniis an-

guste linear!-lanccolatis 5— 6mmlongis; vexillum obcordato-obovatum lamina

in unguem satis longiim latum paullatim attenuatum apice exciso-emargi-

natum, 15 mm longum 10 mm latum; alae cum ungue 4—5 mm longo

levitcr curvato 15 mm longae auriculatae appendice laminae oblique ovali.

lamina oblongo-ovali ca, 1 mm longa 4 mm lata margine superiore (sine

appendice) rectilineo; carina 10 mm longa partibus (petalis) toto margine

inferiore connatis, ungue qr 5 mm longo; ovarium ± 1 mm stipitatum

linearc latere interiore pilosum stylo longo in parte interiore barbalo cur-

vato, stigma te punctiformi; legumen ignotum.

Peru: infra San Pablo in Cajamarca departimento provinciaque m

faucibus petrosis 2200—2400 m s. m. (A. Weberbauer, Flora v. Peru

n. 3869, leg. specimina florifera 29. April. 1904 — Herb. Berol. !).

Die Art ist unter alien andinen Astragalus - Avlen sehr leiclit kenntlich an dem

liohen, straucliigcn Wuclise, den auffallend zarten Blattern und den eigentiimlich ge-

stalteton Bliiltchen. Sie ist verwandt mit A, elatus (Hook, el Arn.) Reiclie, von der sie

sich jodoch durch die viel kurzeren Blatter und Bliittchen mit den eingeschnittcn-aus-

gerandeten Spitzen, die tiefcr gespaltencn, weniger schwarz behaarten Kekhe, den

Wuchs und die ano^eprebcnen Merkmale sofort unterscheidet.o^o

5. Astragalus macrorrhyiichus Ulbrich n. sp.; sufYrutex 20— 40 cm

altus ramis ascendentibus vel procumbentibus pilis q= adpressis et nigris et

albis vestitis; folia 7—IS-juga rhachi pilis adpressis albis et nigris (basi im-

primis rhachis) vestita, foliolis sessilibus vel brevissime petiolulatis oblongo-

lanccolalis 7—12 rarius ad 15 mm longis 2—4 mm latis supra parce subtus

dense pilis adpressis albis cinerascenli-vestitis; stipulae 4—S mm longae

dense pilis albis et nigris vestitae ; scapi 3—G cm longi axillares striati

pilis albis et infra florem nigris adpressis vestiti spicam capituliformem

brevem (— 1 cm] 5— 15-floram gerentes; flores 8—10 mm longi coerulei

vix 1 mm pedicellati; calyx campanulatus 4—5 mm longus pilis adpressis

nigris vestitus atro-brunneus laciniis zj= 2 mm longis; bracteae 1 1/2—^ *^"^

longae pilis nigris vestitae; vexillum sessile oblongo-obovatum apice emar-

ginatum 9— 10 mm longum ^z 4 mm latum exunguiculatum; alae cum

ungue 2 mm longo 10 mm longae lamina oblongo-ovali basi partis supei10-

ris appendice calcariformi 1 mm longa; carina 8 mm longa q= 3 mm lata

ungue 21/2 mm longo 1 mm lato, lamina plica longitudinali bursiculi-

formi; ovarium sessile oblongo-lineare in stylum satis longum arcuatum

attenuatum, stigmatc punctiformi; legumen sessile inflato-ovale (immalurum)

ad 1 5 ram longum =p 5 mm latum longirostre (rostrum 3—5 mm longum)

pilis adpressis fuscis par vis satis dense veslilum seminibus 5— 8 nitidis.
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Peru: inter Matucana et Tambo de viso prope viam ferream a

Lima ad Oroya deducentem in petrosis in altitudine 2370—2650 m s. m.

(A. Weberbauer legit sub n. 112 specinaina florifera fructigeraque 26. De-

cembr. 1901 — Herb. Berol. !).

Die rait A. Domeykoamis Philippi am naclistcn verwandte Art ist in mehrfaclier

Hinsicht interessant, da sie in einigen Merkmalen von den iibrigen andinen Arten ab-

weicht. Sowohl die Fliigel wie das Scbilfchen der Bliiten sind mit sporn- oder tascben-

artigen Ausweitungen versehen, und zwar von einer Ausbildung, wie sie mir bisher bei

keiner der von mir untersucbten Astragalus-kvi^n bekannt geworden ist. Sehr auf-

fallend ist bei A. inacrorrhyncJios die unbenagelte, sitzende, langbch-verkebrt-eiformige

Fahne, ein Merkmal, durch welches die habituell an gewisse Indigofera-Aviijxi, z. B. die

auch andine /. ornithopodioides Cbam. et Scblecbtd. erinnernde Art vor alien anderen

leicht kenntlicb ist. Von A. Domeyhoamis Phil, unterscbeidet sie sicb u. a. durch die

viel starkei^e, weiCliche Behaarung. die scbwarzen Kelcbe, viel liingeren und scbmaleren

Blattcben und kleineren Nebenblatter.

6. Astragalus romasanus E. Ulbrich n. sp. ; suffrutex humilis ramo-

sus procumbens 10—20 cm altus raniis nodosis adpresse pilosis teretibus

internodiis (3—20 mm) brevibus; stipulae membranaceae flavidae vesi-

culoso-vaginantes fimbriatae 4—7 cm longae persistentes , folia 10— 15-^

plerumque 12— 13-juga rhachi 5— 6 cm longa adpresse pilosa paulo indu-

rescente; foliola sessilia vel subsessilia ovalia vel oblonga 4— 8 mm longa,

2—3 mm lata pilis adpressis supra parce subtus densius vestita ciliata

apice emarginata vel obtusa ; scapi foliis breviores vel maiores piiosi axil-

lares 4—7 cm longi racemum 4—)12-florum gerentes; bracteae ovato-

lanceolatae 3—4 mm longae membranaceae flavidae pilis fuscidis vestitae

flmbriataeque persistentes; flores 2— 3 mm pedicellati 15—20 mm longi

petalis pallide coeruleis; calyx campanulato-tubulosus i:p 8 mm longus

pilis adpressis fuscidis vestitus fissus laciniis superioribus diiabus 4 mm,
mferioribus tribus 5 mm longis anguste triangulari-lanceolatis basi P/2 vel

^ nim latis fuscido-pilosis; vexillum 18— 19 mm longum =p 7 mm latum

pandurifonne apice vix emarginulatum vel subtruncatum ungue

6^7 mm longo in laminam paullalim ampliatum; alae cum ungue zp 7 mm
longo recto vel leviter curvato ca. 16 mm longae, lamina oblique oblonga

<0 mm longa in latissima parte ad 3Y2 i""^ '^^^ t>^si plica marsupiali;

*^^rina petalis toto margine inferiore basi unguium 1^2—- ^^^^^ excepta

*^onnalis, ungue recto 7—8 cm longo, lamina 6—7 mm longa semilunari

"^V2 mm lata, margine supcriore rectilineo, extus plica longitudinali plane

^arsupiiformi
; ovarium 1 mm stipitatum oblongo-lineare in stylum duplo

fere longiorem (q= 10 mm) attenuatum; stigmate punctiformi; legumcn
^ssile cum rostro vix 2 mm lonaro 15 mm longum =r 5 mm altum dissepi-

^ento spurio dorsali suturam ventralem fere attingente bi-septatum 6—8-

seminale; semina fusca reniformia 1X2 mm magna; tubus staminalis

petalis vel fructibus dclapsis cum calycis rudimentis persistcns.

Peru: prope Pampa Romas inter Samanca et Caraz in departimcnto

^otanische Jalirbtcher. XXXVII. Bd. 28
L ri
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Ancachs in altitudine 3400—3500 m s. m. legit cl. A. Weberbauer sub

n. 3209 specimina floriferaj fructigeraque 30. maio 1903 — Herb. Berol!

Die leicht kennllichc Art ist unter den bisher aus dem andincn Gebiete bekannt

gewordenen am nachsten verwandt mit dem cbilenisclien A. niihigcmis (Phil.) Reiche,

von dem sie jedoch recbt verschieden ist durch die vielmal groCeren Bliiten und ge-

ringere Behaarung. Leicht kennthch ist die neue Art durch die blasig aufgetriebenen,

blassen Nebenblatter, die groCen Bliiten, die zu einer lockeren Ahre angeordnet sind,

wclche die Laubblatter oft nur wenig oder nicht iiberragt, und die etwas hartlich

werdenden, nach Abfallen der Fiedcrblaltcben oft stehenbleibenden Blattspindeln.

7. Astragalus Urbanianus E. Ulbrich n, sp. ; humillimus dense toruloso-

pulvinariSj radice validissima longissima lignosa palari capite radicali toruloso

ramoso; ramis 1 Y2— ^ cm longis torulosis confertissime foliatis; stipulae

niaximae ad 10 mm longae ovales stramineae glaberrimae margine fimbri-

atae basi subcorneae folium unicum apice rotundatum vel irregulariter in-

cisum aemulanles persistentcs imbricatae ramosque totos obtegentes; folia

parva cinerea sericea 4— 6-juga plerumque 5-juga, rhachi pilosa 1—172

rarius ad 2 cm longa, petiolo ligulato fimbriato; foliola sessilia ovata

sericea 1 V2—3 mm longa, 1— i 1/2 mm lata; flores satis par\1 6—7 mm

longi foliorum stipulis bracteisque reconditi solitarii, bini vel terni axillares

vix 1 mm pedicellati; bracteae flavae sessiles ovatae fimbriatae membrana-

ceae 8 mm longae 4 mm latae; calyx 8—9 mm longus tubulosus dense

albo-villosus petala tota sub-includens vexilli alarumque apices prominentes

laciniis late subulatis 5—6 mm longis dense villosis; petala tenuissima

violaceo-coerulea; vexillum obovatum 10 mm longum 5 mm latum lamma

in unguem latum paullatim angustata apice emarginata vel obtusa; alae

angustissimae cum ungue 3Y2 nim longo tenuissimo 9 mm longae hnean-

oblanceolatae auriculatae apice obtusae ca. 1 mm latae; carina 7 mm longa,

petala unguis basi solum q= 2Y2 mm longi satis lati libera, lamina sub-

ovali 21/2 tnm longa 11/2 mm lata; ovarium brevissime stipitatum linean-

oblongum pilosum 1 V2 mm longum stylo 2Y2 mm longo recto apice hamoso

stigmate punctiformi luteo; legumen adhuc ignotum.

Bolivia australis: prope Calderillo in altitud. 3600 m s. m. inter

saxa laevia magna K. Fiebrig specimina florigera 25. Martio 1904 sub

n. 3184^ legit — Herb. Berol.!

Die mit A. p^m'Uus Vogel verwandte Art ist in verschiedener Hinsicht bemerkens-

wert. Die kleinen, in dem dichten, knorrigastigen Polster versteckten Bliiten verra e^

sich nur durch die weiGbehaarten Kelche. Schr auffallcnd ist, daC sie in dem zot g

behaarten Kelche, dcssen lange, weiche Ilaare wirr durcheinander geflochten sina,

vollstandig eingeschlossen bleiben, so daB nur die Spitzen der Fahne und Fliigel heno

sehen. Ich vermnte daher, daB wir es hier mit wenisstens bisweilen autoganien "

zu tun haben, zumal Staubhlattrolire unrl Hriffel kurzer als das nur bis 7 mm fe^

SchifTchen sind, demnach der Zugang zur Narbe i]en Insekten durch die ^^'^"
^ ^^^

mindestcns schr erschwert wird. Leicht kcnutlicli ist die Art durch die gruCen, s ro^^

gclben, stehenblcibcndcn, sich dachziegelig deckenden Nebenbliitter, weiche die Z%veig^

vollig umhQllen. Die Nebenblatter sind zu einem einzigen etwas scheidigen, ova^^^

Blattgebilde verwachsen, ein Fall, der innerhalb der Gattung Astrayahis ziemhch se
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ist Die Internodien sind so gcstaucht und die Bebliiiterung so dicht, daC die Ncben-

blalter eines unteren Blattes die der nachst oberen umgreifen; da nun die Nebenblittter

von ziemlich fester Konsistenz sind und erhalten bleibcn, wahrend die Laubblatter

langst vergangen sind, ersclieinen die kurzen Zweige wie mit einem gclbon Scliuppen-

panzer bekleidet.

14. L. Diets: Oxalidaceae andinae.

Oxalis oreocliaris Diels n. sp. ; bulbosa. Foliorum stipulae amplae

niembranaccae longe pilosae 6— 8 mmlongae; petiolus 1— 6 cm longus; fo-

liola subaequalia sessilia late obcordata membranacea saepe nigro-macu-

lata parce ciliata 7—8 mm longa, 9— 12 mm lata; pedunculi 1— 4 cm
longi uniflori

;
prophylla fere medium usque connata, sparse ciliata, 3

6 mm longa; sepala oblonga truncata vel retusa 5—7 mm longa, 2-

—

2,5 mm lata; petala rosea 15 mm longa; stamina parcissime ciliata vel

glabra circ. 3— 5 mm longa basin versus paulum dilatata; styli basi pi-

losi sub stigmate glabri.

Peru: Depart. Junin pr. Palea in montibus orientem versus in gra-

minosis fruticibus raris commixtis 3500—3600 m s. m. , flor. m. Febr. 1903

(Weberbauer n. 2493 — Herb. Berol.
!) ;

pr. La Oroya in elevatis nilnisi

plantas caespitosas vel rosulatas gignentibus circ. 4300 m s. m., flor. m. Febr.

1903 (Weberbauer n. 2625 — Herb. Berol.!).

Affinis 0. perdicariae (Mol.) Bert, chilensi nee non 0. hispidulae Zucc. Brasiiiae

ausLralis incolae, stipulis pilosis, pctalis roseis, staminibus liaud barbatis facile di-

stinguiiur.

OxaHs acromelaena Diels; bulbosa. Foliorum stipulae scariosac bine

inde pilosulae, petiolus 4—8 cm longus glabratus; foliola subaequalia sessilia

glabra subtus glauca divaricato-obcordata 5—8 mm longa, 10— 16 mm lata.

Inflorescentiae corymbosae 3— 8-florae pedunculus strictus erectus 6— 12 cm
'ongus. Pedicellus gracilis 8—12 mm longus. Sepala anguste lanccolata

acuta apice nigromaculata 6 mm longa, 1,5 mm lata; petala alba 12—14 mm
longa; stamina glabra saepe basi latere altero dilatata circ. 4 mm longa;

stylus pilosus 4 mm longus.

Peru: Depart. Junin pr. Tarma in declivitatibus aridis lutoso-lapi-

dosis 3000—3300 m s. m., flor. m. Febr. 1903 (Weberbaler 2390 - Herb.

Berol.!).

Species nova affinibus 0, elcgajiti H.B.K. atqiie 0. articulatae Savi inserenda ab

"traque petalis albis, a priore caule liumiliorc, sepalis minus acuminatis, corolla minore,

Practer foliola magis emarginata differt, ab 0. articidata Savi (0. arcnaria Bert.) chi-

6nsi foliolis non excisis atque caule minus olato distinguitur.

OxaHs doHchopoda Diels n. sp.; frutex 1 — 2 m altus parce virgalo-

'^mosus. Rami longe nudi atrofusci nonnisi stipularum foliorum de-

'^Psorum rudimentis tecti, superne foliati, ferrugineo-tomentclli; foliorum

petiolus 2,5—5 cm pubescens; foliola subaequalia subsessilia firma supra

parce pilosa subtus pilis sericeis ferrugineis vel cinnainomeis dense
^^stita, ambitu obovata apice profunde atque acute excisa 8— 14 mm

28*
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longa, 8— '12 mm lata. Inflorescentiae pauciflorae axillaris pedunculus 2

4 cm longus. Sepala elongata vix angustata linearia apice truncata pilo-

sissima 8—9 mm longa; petala flava 18—20 mm longa; stamina longiora

parcissime et rarissime pilosula vel glabrata 5— 8 mm longa, stylus glaber.

Peru: Depart. Huanuco prov. Iluamalies in montibus a Monzon me-

ridiem occidentalem versus in fruticetis sclerophyllis 2000—^250.0 m s. m,,

flor. m, Oct. 1903 (VVeberbauer n. 3707 — Herb. Berol.!).

species habitu alque foliorum forma ct indumento insignis nulli affinitate arcta

connexa videtur.
^

Oxalis fruticetorum Diels n. sp. ; suffrutex subscandens; caulis primarius

lignescens fusco- vel ferrugineo-corticatus, rami laterales mediocres novelli

pilosi. Foliorum stipulae fuscae 2—3 mm longae, petiolus 10— 15 mm
lungus pilosuluSj foliola subaequalia supra saturate viridia subtus pallida

glaucescentia parce pilosa, obovato-obcordata 1,5— 2 cm longa, 0,4—0,8 cm

lata, Inflorescentiae axillaris pedunculus 1,5—2,5 cm longus puberulus; se-

pala ovato-oblonga 6 mm longa, 2 mm lata; petala flava venis rubellis

ornata 12— 15 mm longa; stamina longiora 7—8 mm longa, omnia glabra

vix denticulata.

Peru: Depart. Cajamarca, pr. Ilualgayol juxta La Tahona in frutice-

tis 3100m s. m., flor, m. Maj. 1904 (Weberdauer n. 4028 —Herb.

Berol. !).

Species inter affincs ob filainenla glabra 0. scandcnti II.B.K. cognata caule magis

lignescentc foliis minoribus subtus pilosis differt.

Oxalis pliaeotricha Diels n. sp. ; caulis erectus striatus vel obsolete

flexuosus 20—35 cm alius pilis fuscis patentibus praeditus. Foliorum sti-

pulae membranaceae fuscae longe adnatae 2,5—4 mm longae, petiolus gra-

cilis 2,0— 3 cm longus patenti-pube scans vel glabrescens; foliola sub-

aequalia sessilia obovata apice emarginata supra glabra subtus adpresse

pilosa 10 — 15 mm longa 6— 7 mm lata. Inflorescentiae pauciflorae pe-

dunculus 4,5— 10 cm longus patenti-pubescens. Sepala pilosa lineari-ob-

longa antrorsum angustata sed obtusa 8 mm longa, 2 mm lata; petala

18 mm longa flava fusco-venosa; stamina longiora breviter dentata pu-

bescentia 7— 8 mm longa; stylus pubescens.

Peru: Depart. Junin, prov. Tarma in montibus a Palea orientem ver-

sus in graminosis hinc inde fruticibus dispersis auctis 3300—3600 m s. m.,

flor. ra. Febr. 1903 (Weberbauer n. 2486 — Herb. Berol.!].

Species e grege O.molUs II.B.K. et 0. pidnncliensis Bth. inrlumenli inJole face

recugnoscitur.

Oxalis liypopilina Diels n. sp.; frutex metralis; rami cinerco-corticati

novelli cincreo-tomentelli. Foliorum petiolus 1,5—3 cm longus, cinereo-

tomcntellus; foliola inaequalia supra glabrata subtus pallidiora glauca to-

mentoso-pilosa; folioli intcrmcdii petiolulus 6— 8 mm longus, lamina ellip-

tico-ovala plerumque obtusa 2,5—3,5 cm longa, 1,2— 1,8 cm lata; fol»oa

lateralia subsessilia obliipia quam intermedium minora circ. 2—2,5 m
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longa, 1— 1,5 cm lata; nervi vix conspicui. Inflorcscentiae cinereo-lomen-

tellae pedunculus 4— 6 cm longus ; dichasium corymboso-conferlum; pedi-

cellus 2— 4 mm longus. Sepala exlus lanu2:inoso-tomentella 6 mm lonira0^7

3 mm lata; petala flava 10—12 mm longa; stamina glabra brevia; stylus

pubescens 6 mm longus.

Peru: I)cp. Amazonas, prov. Luya in valle fluminis Maranon pr.

Tupen in declivitatibus lapidosis aridissimis 1100—12oO m, flor. m. Jan.

1905 (Weberbauer n. 4796 — Herb. Berol.!].

Species inter 0. Poepplgii Prog, affines slaminibus ^^labris praelor habitum cl

indumentum facile distinguitur.

Oxalis velutiiia Diels n. sp.; frutex metralis; rami novelli cinereo- vcl

ferrugineo-tomentosi. Foliorum petiolus 3— 4 cm longus cinereo-tomentosus;

foliola inaequalia mollia supra velutino-pubescentia subtus pallida albo-tomen-

tosa; folioli intermedii petiolulus 5— 8 mm longus, lamina ovata vel ovato-el-

liptica obtusa vel emarginata 3— 4 cm longa, circ. 2 cm lata; foliola lateralia

subsessilia obliqua quam intermedium paulo minora; omnium nervi latera-

les supra immersi subtus prominentes. Inflorescentiae pedunculus 4— 7 cm
longus tomentosus; dicbasium subcapitato-confertum; pedicellus 4,5— 2 cm
longus; sepala 6 mm longa, 2,5 mm lata; petala flava 12— 15 cm longa;

stamina glabra brevia; stylus pubescens 6—7 mm longus.

Peru: Depart. Cajamarca, prov. Hualgayoc infra Santa Cruz in aper-

tis hcrbosis graminosis fruticosisque 1300—2000 m flor. m. Majo 1904

(Weberbauer n. 4126 — Herb. Berol.!).

Species nova nulli nisi 0. hypopilinae Diels affinior tamen foliis supra pubes-

centibus et nervis prominentibus recedit; omnium Peruviae specicrum est tomento-

sissima.

OxaHs ptyclioclada Diels n. sp.; caulis perennis rami incrassati lignes-

centes cortice secedente praediti pctiolorum stipularumqne rudimentis in-

crassatis verrucosi, novelli subcarnosi. Foliorum petiolus subdilatatus

carnosulus 1—4 cm longus; stipulae adnatae ciliato-pilosae; foliola carno-

sula supra glabra subtus praecipue prope costam pilosa subaequalia sub-

sessilia obcordata 7—10 mm longa, 5,5—8 mm lata. Inflorescentia pauci-

flora pedunculo 4 — 7,5 cm longo praedita; sepala oblongo- lanceolata 6

7mm longa, 2 mm lata; petala lutea fusco-striata 12— 14 cm longa;

stamina longiora subglabra dente aucta 7—8 mm longa.

Peru: Depart. Junin, pr. Tarma in declivitatibus aridis lapidoso-lutosis

3000—3300 m, flor. m. Febr. 1903 (Weberbauer n. 2357 - Herb. Berol.!);

pr- La Oroya in rupibus 3700—3800 m, flor. m. Febr. 1903 (Weberbaler

n. 23G8 — Herb. Berol. !).

Quae species 0. paposanae Pbil. chilensi deserticolae proxima mihi videtur, scd

Petiolis saepe dilatatis, sepalis apice glabris, baud ciliatis recedit.

Oxalis Weberbaueri Diels n. sp. ; rhizoma erectum vix ramosum rudi-

'^^ntis stipularum pctiolorumque emortuorum basium verrucosum lignes-

^^^s. Foliorum basalium stipulae oblique anguste triangulares pilosae 3

I . -
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— 4 mm longae, petiolus 3—5 cm longus adpresse pilosus; foliola sub-

aequalia pilosa obcordata 10—15 mm longa, 8— 121 mm lata. Scapi com-

plures sparse pilosi vel glabrati 20—30 cm longi; bracteae minutae pilosae;

pedicelli graciles lenues 5—8 mm longi; sepala lanceolala obtusa 7 mm
longa, 1,5—2 mm lata parce pilosa; petala lutea glabra 16—20 mm longa;

stamina longiora subglabra basi latere altero dilatata, circ. 8 mm longa;

styli glabri.

Nom. vernac: paza tullmasch.

Peru: in dep. Ancachs inter Samanco et Caraz, pr. Pampa Romas

in hcrbosis fruticosisve mixtis 3200— 3500 m, fl. m. Majo 1903 (Weber-

BAUER n. 3205 " Herb. Berol.!); pr. Caraz in rupestribus apertorum her-

bosorum vel fruticosorum 2200—2500 m s. m., fl. m. Majo 1903 (Weber-

BAUER n. 3002 — Herb. Berol.!).

Species nova 0. ornatae Phil, in Chili septenlrionah dcserlicolae valde affinis

(liffert sepalis magis aequalibus et pctalis glabris.

Oxalis sepalosa Diels n. sp. ; rhizoma percrassmn apice parce ramosum

demiim cortice fusco-atropurpureo obtectum nonnunquam 2—2,5 cm diamet.

Foliorum basalium stipulae fuscae scariosae ciliatae, petiolus 10— 15 cm longus,

foliola subaequalia brevissime petiolata vel basi cartilaginea subsessilia car-

nosala, novella pubescentia, adulta glabrata late obcordata 2,5— 3 cm longa,

2,5—3,5 cm lata. Inflorescentiae 1 0—20-norae dichasialis saepe subconfertae

pedunculus folia aequans vel paulo superans 15— 25 cm longus; bracteae

conspicuae 4—7 mm longae; pedicelli 10—15 mm longi; sepala ampla

membranacea pallida saturate venosa inaequalia, tria latissime ovata vel

late cordato-ovata obtusa 10— 12 mm longa, 7— 9 mm lata, duo anguste

oblonga 2 mm lata; petala flava 20 mm longa; stamina glabra 10— 12 mm
longa, stylus pilis minutis apprcssis vestitus stamina aequans.

Peru: Dep. Arequipa, pr. Mollendo in rupibus formationis =^Ioma«

dictae 400 m s. m., flor. m. Oct. 1902 (Weberbaler n. 1519 — Herb.

Berol. !).

Species nova 0. carnosam Molina accedit, sed habitu robustiore, foliis majoribus

nee non inflorescentia multiflora facile distingiiitur.

Oxalis lomana Diels n. sp.; rhizoma abbreviatum tuberiforme sub-

globosum cortice fusco secedente involucralum. Foliorum petiolus 2—4 cm

longus demum parce pilosus, foliola subaequalia supra parce pilosa subtus

dense cinereo-lanuginosa late obcordata 7—8 mm longa, 7— 10 mm lata.

Inflorescentiae 2— 5- florae pedunculi folia subaequantes vel paulum super-

antes 4—5 cm longi. Sepala albo-pilosa inaequalia: tria ovata 6—6,0 mm

longa 4 mm lata, duo 6— 6,5 mm lunga, 1,5 mm lata; petala 9— 10 mm

longa flava; stamina glabra 4—5 mm longa; stylus subglaber.

Peru: Depart. Arequipa, pr. Mollendo in arenosis aridis ad margmem

inferiorem formationis »loma« dictae 20—100 m s. m., flor. m. Oct. 19

(Weberbaler n. 1480 — Herb. Berol.!).
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Inter species sepalis inaequalibiis pracditas (plcrasque in Chile septenlrionali vi-

genles; Oxalis lomana rhizouiatc tuberiformi-abbrevialo nee non indumento foliorum

r alque inflorescentiae facile rcco^noscitur.

}

\

15. L. Diels; Scrophnlariaceae andinae (Caiceolariis exceptis).

Alonsoa linearifolia (EL B. K.) Steud. var. platvphylla Dicls n. var.;

folia 2—2,5 cm long,, 7— 8 mm lat. interdum parce serrala.

Peru: inter Cayamarca et Galendin in aperlis graminosis sparse fru-

ticosis 3400—3500 m s. m., flor. m. Jun. 1904 (Weberbauer n. 4245

Herb. Berol. !); inter Pacasmayo et Moyobamba, pr. Gentamal 3300 m s. ni.,

1875 (Stubel n. 36a — Herb. Berol!).

Alousoa auriculata Diels n. sp.; herba perennis; caulis usque metralis

minute pilosulus. Foliorum ternatini verticillatorum petiolus brevis usque

1—1,5 cm longuSj lamina membranacea lanceolata vel ovato-lanceolata acuta

acutissime serrata 5—7 cm longa circ. 2 cm lata. Pedunculi erecti stricti

1)2—1,8 cm longi; sepala lanceolato-oblonga acuminata glanduloso-puberula

2,5 mm longa; corolla extus glaberrima scarlatina, limbi segmenta 2

postica 4 mm longa 5 mm lata apice auriculato-producta, segmenta

antica majora lateralia 4 mm longa, 7 mm lata, medium late triangulari-

reniforme 7 mm longum 12 mm latum. Stamina deflexa; filamenta 1 mm
longa, antherae ovales 3 mm longae.

Peru: prov. Sandia in apertis lapidosis inter fruticeta 2100—2300 m
s. m.; flor. m. Mart. 1902 (Weberbauer n. 525 — Herb. Berol.!).

Ab A. acutifolia R- et P., cui antheris similis videtur, caule herbaceo abiue

corollae glabrae structura imprimis labio postico facile distinguitur.

Linaria siibandina Diels n. sp.; annua (vel interdum biennis); caulis

strictus gracilis simplex vel ramosus nonnunquam basi prolifer 12—50 cm
longus; folia caulina alterna anguste oblonga vel sublinearia 7—25 mm
longa 1

—

1j5 mm lata, ea partis basalis atque prolium 3—5 cm longorum

opposita vel ternatim subverticillata multo latiora oblonga, obovato-elliptica

vel obovata 6—12 mm longa, 2,5—3 mm lata; racemus demum elongatus;

sepala 2— 4 mm longa ovato-lanceolata saepe hyalino-marginata; corollae

pallide violaceo-coeruleae calcar coroUam subaequans gracile nonnunquam

arcuatum 7—9 mm longum, labium superum bipartitum tubum 3— 4 mm
'ongum subaequans vel paulo longius, inferum amplum trifidum circ. 6 mm
longum 8 mm latum in palato faucem versus parce barbatum; capsula parva

sepala aequans vel eis paulo brevior.

Ecuador: in cultis arenosis — flor. m. Majo 1871 (A. Sodiro

n. 115/22 - Herb. Berol.!); in agris pr. Ibarra et Calacali 2200-2700 m
^- ^., flor. m. Jul.-Aug. (Lehmann n. 6316 — Herb. Berol.!); in Peruvia

P^- Tambo pr. Mollendo in formatione >loma<< dicta inter frutices flor. m.

Oct. 1902 (Weberbauer n. 1534, 1565 — Herb. Berol.!).

, r
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Species nova a L. glabrata II.B.K. [= L. triphylla Mill.Pl diflert caulibus gracilio-

ribus, foliis caulinis alternis subremotis angustis, prolibus heterophyllis, calcari longiore

graciliore, labio infero parce barbato.

SiMhorpia conspicua Diels n. sp.; herbacea; caules prostrati radi-

cantes hispidi; foliorum peliolus 5—8 cm longus, lamina membranacea

utrinque inprimis subtus ad nervos hispida reniformis vel orbiculato-cor-

data miilticrenata 2,5

—

4,5 cm longa, 3,5— 6,5 cm lata. Pedunculi 2,5

—

4,5 cm longi. Calycis conspicue albo-hispidi 4,5 mm longi denies elongato-

ovati uninervii. Corollae fusco-purpureae tubus perbrevis 1 mm longus,

2 mm latus, limbi lobi latissimi obovati 6—7 mm longi, 6 mm lati.

Stamina 5, 1,5—2 mm. longa, antherae quam filamentum multo bre-

viores. Ovarium basi squamis 5 triangulato-ovatis glabris 1 mm longis

cinctum, albo-pilosum 1 mm longum; stylus glaber ovarium longitudine sub-

aequans.

Bolivia: pr. Bermejo (Toldos) in faucibus silvaticis ad rivulorum ripas

umbrosissimas in solo humoso humido flor. m. Nov. 1903 (Fiebrig n. 2249

— Herb. Berol.!).

Omnium specierum Sihtliorpiae austro-americanaruni validissima. Differt a S, re-

tusa ct S. pichinchensi praeterea squamis intrastaminalibus, a S. nedarifera omnium

partium vigore, foliis subtus ad nervos hispidis, filamentis longioribus, squamis latioribus.

Ourisia pratioides Diels n. sp. ; caespitosa; caules procumbentes radi-

cantes villosi 4— 8 cm longi demum adscendentes uniflori; eorum pars

erecta circ. 2—3 cm alta, foliorum paribus duobus plerumque praedita.

Foliorum inferiorum petiolus basi dilatatus 5—6 mm longus pilosus, lamina

suborbicularis fere integra supra villosa subtus glabrescens 3— 4 mm longa

el lata; foliorum superiorum petiolus abbreviatus vel fere nullus, lamina

margine obsolete crenata. Calycis pilosuli tubus circ. 2 mm longus seg-

menta obtusiuscula 3— 4 mm longa; corollae lilacinae tubus 5—7 mm longus

intus pilosus, limbus inaequalis, labii superi minoris segmenta duo altius

connata basi intus barbata circ. 4 mm longa, labii inferi segmenta tria

6—8 mm longa elliptica, medium paulo longius; stamina 6—7 mm longa

tubum aequantia; ovarium glabrum.

Peru: Depart. Huanuco prov. Huamalies in montibus a Monzon meri-

diem occidentalem versus sitis in uliginosis 3300—3400 m s. m., flor. m.

Oct. 1903 (Weberbauer n. 3724 — Herb. Berol.!).

Species gracilis 0. pidchellmn Weddell Boliviae indigenam milii non nisi e dia-

gnosi autoris cognitam accedit, sed foliis minoribus, petiolo longiore, lamina supra

villosa, staiuinibus longioribus differre videtur.

Gerardia Fiehrigii Diels n. sp.; stirps percnnis, caules 25—75 cm

alti glabri, folia subsessilia lanceolato-linearia utrinque acuta integerrima

vel obsolete repanda 5—7 cm longa, 2—6 mm lata; folia floralia flores

subaequantia vel eis breviora; pedunculi 7—15 mm longi; calycis glabn

tubus lO-nervis 7—8 mm longus, denies triangulares acuti 8—9
"^"^

longi; corollae margine parce villosae ceterum glabrescentis roseae
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tubus e basi constricta mox valde dilatalus ventricoso-campanulalus circ.

35 mm longus, 30—32 mm latus, limbi lobi rotundati circ. 12 mm longi,

15 mm lati, antherae loculi basi acutiusculi, stylus antrorsum linguiformi-

incrassatus, 15—20 mm longus.

Bolivia meridionalis: pr. Tarija juxta Pinos in agris negleclis flor.

m. Mart. 1904 (Fiebrig n. 3395, 3396 — Herb. Berol.l).

Species nova O, digitalis Benth. affiiiis, sed ab ilia floribus longius pedunculalis,

dentibus calycinis longioribus glabris, anllieris acutioribus difTert. A G. la)iceolata et

0. liiiarioides corolla glabrala ampliore multo latiore praeter alia facile disiinguitur.

Gerardia hnmilis Diels n. sp. ; stirps humilisj caules e rhizomate

crasso basi lignescentes nonnunquam prostrati 7— 20 cm longi, folia cras-

siuscula lanceolata vel lanceolato-elliptica utrinque acuta 8— 18 mm longa,

2—5 mm lata; folia floralia quam flores multo breviora; pedunculi quam

calyces multo breviores 3—4 mm longi; calycis tubus circ. 6 mm longus

dentes triangulato-ovati saepe complicati^ apice acuti decurvi, 6 mm longi;

corollae saturate rosaceae tubus extus villosus subinfundibuliformis 16

—

18 mm longus, limbus amplus patulus, lobi valde imbricati orbiculares

transverse elliptici faucem versus villosi ceterum glabrati; antherae minute

mucronulatae; stylus apicem versus linguiformi-incrassatus 20—25 mm
longus.

In Boliviae ditionibus meridionalibus pr. Calderillo, in declivibus

rupestribus 3400 m s. m., flor. m. Jan. 1904 (Fiebrig n. 2965 — Herb.

Berol.!).

Species statura liumili atque corollae limbo conspicue palulo ab affinibus facile

distinguitur. A O. Fichrigii praeterea corollae tubo augu^tiore, foliis brevioribus ct

dentibus calycinis, a (3. linarioides fortassc proxima foliis latioribus atque multo bre-

vioribus nee non pedunculis brevioribus recedit.

Oerardia megalautha Diels n. sp.; frutex usque ad 1 m altus; caules

stricti minute scaberulo-pilosuli vel glabrescentes; folia breviter petiolata sub-

lanceolata 3—5 cm longa, 0,8—1,2 cm lata primum viscidula demum gla-

brescentia; pedunculus 1— 1,5 cm longus, bracteolis 2 flori approximatis

suffultus; calycis tubus 8—10 mm longus, 6 mm latus; dentes ovato-trian-

giUares nonnunquam recurvi, 5 mm longi; corollae amplissimae cum
limbo 4—5 cm longae circ. 1,5 cm latae purpureae intus maculatae tubus

villosissimus, limbi lobi 1 cm longi etlati; antherae circ. 8 mm longae.

Peru: prov. Sandia pr. Cuyocuyo in pralis montanis fruticibus parce

conspersis usque ad 3100 m s. m., flor. d. 29. m. April. 1902 (Weberbauer
n. 859 — Herb. Berol.!).

Quae species a Q, lanceolata affini floribus multo raajoribus, dentibus calycinis

longioribus facile distinguitur.

Gerardia stenantha Diels n. sp.; frutex circ. 0,5 m altus; caules stricti

scaberuli; folia subsessilia crassa oblongo-ovata acuta 1,5— 2 cm longa,

\
)4--0,6 cm lata, costata marginala; pedunculi stricti 5—8 mm longi;

^%cis rigidi tubus 10-nervis 6 mm longus, dentes parvi 1 mm lati;

I
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corollae angustae purpurascentis tubus extus villosus 3 cm longus, vix

8— 9 mm latus, limbi lobi 5 mm longi et lati; antherae 5 mm longae

mucronulatae ; stylus apicem versus incrassatus.

Peru: Depart. Juniiij prov. Tarma, inter Huacapistana et Palea, in

fruticetis 1700—2400 m, flor. m. Nov. 1902 (Weberbauer n. 1781 —Herb.

Berol.!).

Stirps Ibliis crassiuscuJi^j j>arvis atque coroJla parva angusta inter affines insignis,

Buechuera Weberbaueri Diels n. sp. ; radix napiformi-incrassata;

caulis simplex (rarius superne breviter ramosus) slrictus 40 cm altus bre-

vitcr hispidulus vcl fere glaber; folia erecta linearia integerrima marginibus

revoluta, 10—25 mm longa vix 1 mm lata; spica floribus approximatis

brevis; bractea late ovata 3,5 mm long., 1,7 mm lat. cum bracteolis sub-

dimidio angustioribus (3 mm long., 1 mm lat.] lanceolatis margine ciliata;

calyx tubulosus, dentibus triangularibus, 8—9 mm longus, circ. 2,5 mm lat.;

corollae lilacinae tubus paulum subcurvatus gracilis quam calyx longior

circ. 12 mm longus, limbi lobi late obovati circ. 4,2 mm long., 3,8 mm
lat., faux tubique pars superior intus barbata; filamentum antheram sub-

aequans, i ,3—
1
,5 mm longum.

Peru: Depart. Loreto pr. Moyobamba ad latera montis Morro in grami-

nosis apricis 900—1100 m s. m., flor. m. Aug. 1904 (Weberbauer n. 4595

Herb. Berol.!).

Species B. pahistri Spreng. affinis floribus baud reinotis, bracteolis magis in-

aequalibus, corollae tubo longiore, limbo ampliore bene differt.

Bartsia aprica Diels n. sp.; perennis, caules basi ramosi 12—25 cm

aiti, rami stricti cum foliis glanduloso-bispidi. Folia erecta oblonga bullato-

crenata 6—10 mm longa, 1,5 mm lata; -floralia quam flores breviora.

Calycis hispidi dentcs oblongo-lineares obtusiusculi tubum subaequantes

4,5 mm longi; corollae extus glanduloso-pubescentis tubus circ. 8 mm longus

non exsertus; galea erecta 6 mm longa fusca, labium trilobum flavum non-

nunijuam patulum 7—8 mm longum 6—7 mm latum; antherae pilosae minu-

tissime mucronulatae,

Peru: Depart. Junin pr. Tarma non solum in declivibus lutoso-

saxosis vegetatione parca vestitis sed etiaiu supra ea in pratis subalpmis

usque ad 3300—3700 m s. m., flor. m. Febr. 1903 (Weberbauer n. 2399

Herb. Berol.!).

Habitu B. hispidae Benlli. baud absimilis foliis florabbus vix dilatatis alque labio

ampliore facile ab ilia distinguilur.

Bartsia Fiebrigii Diels n. sp.; caulis perennis ramosus 30—50 cm alius

albo-hispidus. Folia plana patentia oblonga dentalo-crenata ulrinque hispi-

dula, 1,5—2 cm long., 3—5 mm lata, inferiora ex axillis ramulos foliatos

gignentia. Spica sublaxa. Calycis hispidi denies angustissime triangulares

vel oblongi tubum subaequantes 3— i mm longi; corollae citrinae parce

pilosulae tubus 7 mm longus, galea 3 mm longa, labium 5 mm longum;

antherae fere glabrae.



K
'

.:•-.

IMantae novae andinac imprimis Wobcrbauerianae. I. 431

1

.^^

Bolivia: pr. Bermejo (Toldos) in declivibus rupestribus 2200 ms. in.,

flor. m. Decemb. 1903 (Fiebrig n. 2390 — Herb. Bnrol.!).

Species B, Meycntanain Jienih. appropiiKiuans sed habitu clatiore, foliis ]>alonlibus

fero planis, indumento minus viscoso rcccdit.

Bartsia frigida Diels n. sp.; stirps humilis nuillicaulis caospitosa breviter

hispida, caules 5—10 cm alii. Folia fere oblonga bnllalo-crenala 4—7 mm
longa, 1,5-^2,5 mm lala^ floralia ampla. S]>ica abbreviala, fjores subscs-

siles. Calycis tubus subscariosus 10-nervis 4—5 mm longus, denies trian-

gulares 4— 5 mm longi; corollae pubescenlis flavac tubus 4— 5 mm longus,

galea 3—4 mm longa, labium 3 mm longum.

Peru: pr, fcrroviajn a Lima ad Oroya ducentem juxla praedinm

Arapa pr. Yanti in rupestribus, solo eruptivico, 4'iOO m s. m., flor. m.

Jan. 1902 (Weberbauer n. 271 — Jlcrb. Berol.!).

Quam J5. diffusa Benth. omnibus partibus minor nee non labio vix patcntc di-

versa; corolla extus vix liispida.

Bartsia brachyailtha Diels n. sp.; suffrulicosa, caules angulali superne

glanduloso-hispiduli usque ^/g m alti. Folia e basi ajnplectente ovata vel

oblonga, plana, crenato-serrata, hispida, 2— 3 cm longa 1— 1,2 cm lata;

floralia florem superantia. Spica interrupta, flores brevissime pedicellati;

calycis tubus subscariosus 4—5 mm longus, denies triangulares hispidissimi

4 mm longi, corollae sordide purpurascentis pubescentis tubus 5 mm longus

3,5 mm latus, galea 4 mm longa, labium 2 mm longum; antherae pilosae.

Peru: supra Cuyocuyo ad rupes 3600—3800 m s. m., flor. m. Maj.

1902 (Weberbauer n. 919 — Herb. Berol.!].

Species nova sine ullo dubio prope B. iiiacqtialcm Benth. collocanda corolla valde

abbreviata facile cognoscitur.

Bartsia elachophylla Diels n. sp.; suflruticosa ramosa ramis adscenden-

libus superne strictis hispidulis circ. 50 cm longis. Folia minuta sessilia

suboblonga crenata bullata 4—6 mm longa, circ. \ mm lata. Spica

laxiflora; flores subsessiles vel breviter pedicellati; calycis tubus 4 mm
longus, dentes late triangulares breves 1,5 mm longi; corollae tubus

C'i'c. 4 mm longus, galea 5 mm longa extus villosissima dilute purpurea,

labium erectum 3,5 mm longum ochroleucum; antherae pilosae.

Peru: depart, Junin prov. Tarma in montibus a Huacapistana occi-

(ientem versus sitis in apertis graminosis inter fruticela 3000

—

3100 m,

for. m. Jan. 1903 (Wererbauer n, 2087 — Herb. Berol.!).

Species nova B. laxiflorae Benth. maxima affmis videtur, sed floribus subsessilibus

^tque parvis praeter folia minuta distinguitur.

Bartsia Weberbauer! Diels n. sp. ; caulis elatus inter frutices nonnunquam
^d 2 m scandens superne hispidulus. Folia patentia basi cordata sessilia

oblonga vel lanceolato-oblonga crenata 15—20 mm longa, circ. 4—5 mm
'^ta, ea ramorum lateralium deminuta. Flores pedicello gracili 5—
^Oiniii longo suffulti; calycis glanduloso-hispidi tubus 10 nun longus,

^--7 mm latus, dentes triangulares circ. 7 mm longi; corollae tubus

% -;
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1 mm longusj galea lata extus villosula -1 mm longa fusco-purpurea^

labium erectmii 6—7 mm longmn viridulum; antherae pilosae exsertae.

Peru: Depart. Ancachs prov. Cajatambo pr. Ocros in pratis grami-

nosis fruticosis 3500—3700 m s. m., flor. d. 28. m. Mart. 1893 (Weber-

BAUER n. 2692 — Herb. Berol.!).

Species nova calyce amplo atque habitu B. peruvicuiam Walp. maxinic accedit,

sed floribus pedicellatis atque corolla mullo majorc insigniter differt.

Bartsia calycina Diels n. sp.; suffrutex usque ad 50 cm altus laxe ra-

mosus; rami atropurpurei superne (cum foliis) glanduloso-hispiduli. Folia pa-

tentia e basi dilatata lanceolata conspicue buUalo-crenata 18—22 mm long.,

2—4 mm lai, nonnulla minora; floralia vix breviora acuta demum

intcgerrima, flores superantia. Calycis glandulosi denies lanceolato-

lineares acutissimi tubum duplo superantes circ. 10 mm longi; corollas

fusco-purpureae tubus circ. 6 mm longus, galea 7 mm longa, labium 8 mm
longum intus fulvum; antherae glabrae.

Peru: Depart. Ancachs inter Samanco et Caraz infra praedium Caja-

bamba in formationibus graminosis fruticosisque apertis vel fere clausis

3000—3500 m s. m., flor. m. Maj. 1903 (Wkberbauer n. 3166 — Herb.

Berol.!).

Species J5. densiflorae Benth. affinis dentibus calycinis admodura elongatis exxellit.

Bartsia cinerea Diels n. sp.; suffruticosa. Caules graciles ramosi basi

surculos foliatos emittentes. Folia erecta hispidulo-cinerea linearia

10—15 mm longa, 1—1,5 mm lata breviter bullato-crenata, floralia fere

integra vix minora. Spica densa. Calycis tubus circ. 7 mm longus,

dentes lineares acuti 8—9 mm longi; corollae sulphureae glandu-

loso-puberulae tubus 10 mm longus, galea 7 mm longa, labium 7—8 mm
longum; antherae pilosae.

Peru: Depart. Ancachs prov. Cajatambo inter Chiquian et Tallenga

in formatione herbis graminibus fruticibusque mixta 3300-3600 m s. ni.,

flor. m. April. 1903 (Weberbauer n. 2858 — Herb. Berol.!).

Species B. calycinac Diels atque B. densiflorae Benth. affinis, a priori indumento

atque dentibus calycinis brevioribus, a B. densiflora dentibus calycinis longioribus, a

uLraijue foliis angustioribus cinereis recedit.

Bartsia thiantha Diels n. sp.; sufl'rulex 0,5 m altus e basi ramo-

sissimus; caules pilis reflexis cinereo-hispidi. Folia patentia vel erecta,

utrinque dense cinereo-hispidula, lanceolato-linearia, bullato-crenata ve

dentata, margine nonnunijuam recurvata. Flores subspicati, bracteae mciso-

dentatae foliis conformes; calycis 8—9 mm longi dentes anguste triangu-

lares 3—4 mm longi; corollae sulphureae dorso hispidulo-pilosae ceterum

glabratae 18—20 mm longae, galea fusco-marginata labium erectum su -

aequans.

Peru: pr. Cuzco in colle Sacsaihuaman in apertis graminosis (frutici-

bus parvis et Bromeliaceis conspersis) 3500—3600 m, flor. m. Maj. 19 ^

(Weberbauer n. 4858 — Herb. Berol.!), pr. Arequipa ad radices monUs
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ignivomi Misti in campis Cactaceis atque fruticibus praeditis 9800

2900 m, flor. m. Maj. 1905 (Weberbauer n. 3834 — Herb. Berol.!).

Species habitu B. apricmn Diels revocat, quae autem floribus minoribus Tuscis

atque galea quam labium breviore recedit.

Bartsia camporum Diels n. sp.; sufTiutex 1,5 m altus; cnnlis pilis

reflexis hispidus. Folia patentia vcl demum reflexa, ntrinque aspcrriiue

hispidula subcinerea, e basi lata lanccolata scrrata. Floras racemosi demuni

inferiores remoti; pedunculi 2 mm longi, demmn ad 6 mm elongati; calyris

tubus cyathiformis 9 mm longus glanduloso-pilosuSj denies late triangulares

2 mm longij 2,5 mm lati; corolla conspicua exlus villosa, circ. 22 mm
longa, galea 1 2 mm longa fusco-purpurea, labium erectum 7—8 mm longum

flavum; staminum duorum filamenta dilatala, aniherae pilosae.

Peru: pr. Cuzco in coUe Sacsaihuaman in aperlis graminosis (frutici-

bus parvis atque Bromeliaceis conspersis) 3500—3600 m, flor. m. Maj.

1905 (Weberbauer n. 4864 — Herb. Berol.!).

Species nova habitu B. ihiantham Diels maxime accedit; sed iiJa floribus minori-

bus, galea labium superante, corolla extus magis pilosa diffcrt.

Bartsia sanguinea Diels n. sp.; humilis caespitosa, caules 5—8 cm
alti parce pilosi vel glabrati sicco nigrescentes. Folia crassiuscula fere

glabra ambitu obovata basin versus integra antrorsum conspicue bullato-

crenata. Spica pauciflora; calyx subinflatus subhyalinus pilosuS 7 mm
longus, 4,5 mm latus, denies triangulares; corollae sanguineae tubus circ.

6— 8 mm longus; galea dense tomentella 6—7 mm longa, labium inferum

5 mm longum; antherae pilosae; capsula apice glabra.

j

Peru: pr. viam a Cuzco ad St. Anna ducentem in graminosis elevatis

andinis uliginosis 4100 m, flor. m. Jun. 1904 (Weberbacer n. i945 —
Herb. Berol.!); Bolivia: Sorata :^13000 ped.«, flor. m. Febr. 1886 (Uisby

n. 1092 — Herb. Berol.!).

Species babitu B. diffusam lUb. accedit, quae autem indumento subvilloso, foliis

^ngustioribus, capsula apice pilosa differre videtur.

L
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16. P. Graebner: Gaprifoliaceae andinae.

Sect. Oreinotinus.

Viburnnm Welierbaneii Graebn. n. sp.; arbor ca. 10 m alta, ramis

annotinis densissime breviter gn'seo-brunneo-pilosis. Folia magna ca. 1,5

2 dm longa, obovata vel late oblonga, acuta, breviter (1,5—2 cm) petiolata,

subintegra vel obscure dentata, pagina inferiore dense tomenfosa nervis

prominentibus densissime pilosis, subpallidioribus subnitcntibus, pagina su-

periorc densissime breviter tomentosa. Tnflorescentia magna ca. 2,5 cm

^''»m. sublaxa, composito-umbellala, ramis 5—7 late patcntibus, subcurvatis.

^%x dcntibus deltoideis, rufo-brunneis, parce pilosis. Corolla (ca. 7 mm
diam.) radiata, laciniis late ovatis, obtnsis, staminibus elongatis, laciniis

^ere duplo longioribus. Stylus abbreviatus. Fructus?

5 "K-
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Peru: Dop. Iluanuco, Prov. Huamalies, in silvis apertis montium

Monzon, 1600—1800 m. Flor. August (Weberbauer n. 3561).

Dicse auGerordcntlich schone Art steht wohl deni F. anahaptista Graebn. [Oreino-

tinus ferrugineits Oerst., niclit Vihiirnitm ferrugineiim Raf.) nahe, ist aber durch ihre

GroCe, die Breite und sammetartige Behaarung der Blatter auch auf der Oberseite, die

GroGe des Rlutenstandes etc. leicht zu unterscheiden.

Vilmrnum fur Graebn. n. sp.; frutex 3 m alius, ramosus, ramis

annotinis rufo-brunneis, glabrescentibus. Cortex hornotinus laceratus, palles-

cens. Folia oblonga, 3— 6 cm longa, 2— 3 cm lata, basi rotundata, acumi-

nata, apice subacuta, nervis secundariis 3— 4 instructa, pagina superiore

sparse pilosa, dein glabrescentia, inferiore pallidiora, in axillis nervorum,

dense brunnescenti - pilosa, ca. 5 mm petiolata, petiolo margine piloso.

Inflorescentia subdensa (ca. 6 cm diam.j umbellataj 7— 9-radiata, ramis

apice pilosis. Flores albi. Galycis laciniae late deltoideae apice pilosae.

Corolla mediocris, campanulata (ca. 3 mm diam.j, staminibus exsertis.

Fructus ?

Peru: Dep. Cajamarca, Prov. Hualgayoc, in fruticetis densis grami-

nosis berbaceis supra San Miguel, 2600—2700 m. Flor. Mai. (Weberbauer

n. 3895).

Dem F. fusciim (Oerst.) Hemsl. aiis Mexico am nachsten verwandt, von ihm aber

durch die viel kleineren Blatter, die Behaarung der Blattunterseite, die abblatternde

altere Rinde etc. verschieden. Ahmt die Tracht des F. iinus nach, dem es auch die

Blattform stiehlt.

Viburnum Witteanum P. Graebn. n. sp.; frutex elatus ca. 4 m altus

ramis annotinis brunneo-stellato-pilosis, hornotinis nigrescentibus vel violas-

centibus glabrescentibus. Folia oblonpra vel ansruste oblonga pleruroque

IS10— 13 cm longa et 4— 5,5 cm lata, in facie superiore sparse (in nerv

dense) stellato-pilosa in statu sicco rufo-brunnescentia, in facie inferiore

pallidiora et etiam in nervis sparse stellato-pilosa, basi angustata vel rotun-

data, petiolo plerumque 1,5— 2 cm longo, plus minus dense stellati-piloso

instructa, apicem versus sparsidentata et in apicem brevem vel longiorem

sensim attenuata. Inflorescentia intermedia (ca. 8—15 cm diam.), umbellata

ramis plerumque 6—8-radiatis, dense stellato-pilosis. Flores majores (ca.

8 mm diam.), albi. Galycis laciniae deltoideae, fere glabrae. CoroUae

laciniae subrotundatae, recurvatae. Stamina sublongiora. Fructus obo-

vatus, 1 cm longus, 8 mm latus, subcompressus, apice breviter mucronalus

coerulescenti-niger.

Peru: in fruticetis mixtis infra Janamanchi in via Guzco—Sta. Anna

3100— 3200 m alt. Flor. et fruct. Jun. (Weberbauer n. 4960).

1st dem r. anahaptida Graebn. [Oremotiyins fcrrugineus Oerst., Viburnum ferru-

gineum Donn. Smith, nicht Rafin. F. rhyiuhphyUum Graebn. in herb, nee Hemsl.) un

dem F. Hartwegi Bentli. verwandt, ist aber von ersterem durch die Gestalt der (be-

sonders unterseits] dunn behaarten und niclit so starknervigcn Blatter sowie durch *e

diinnen, schlanken, bogig aufsteigendcn Zweige etc. verschieden. F. Harhvegi ist m

?
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alien Teilen vicl kleiner, liat fast kalile, mit wenigstrahligen Stern)iaaren besetzle

Blatter, ist weiBgrau behaart und dicht verzweigt.

In honores avunculi mei Caroli Witte Berobnensis, tribuni militum, qui semper
opera mea botanica studio maximo persecutus est.

Viburnum Incarum Graebn. n. sp.; frutex dense raniosus ca. 3 m
altuSj ramis annotinis et hornotinis rufo-brunneis, annolinis plus minus

dense stellato-pilosis cortice hornotino lacerato albido. Folia oblonga mi-

nora, ca. 4— 6 cm longa et 1,5—3 cm lata basi angustala vel rotundnta,

subintegerrima, apice subacuta, breviter (—6 mm) petiolataj sparse pilosa,

subtus pallidiora. Inflorescentia minor (ca. 5—6 mm diam.), plcruiuijue

5—7-radiata, ramis subdense pilosis. Fiores mediocres, albi (ca, 5 mm
diam.). Calycis laciniae ovatae, fimbriatae. Corolla late campanulata,

laciniis latis. Fructus ignotus.

Peru: Dep. Junin, Prov. Tarma, in fruticetis supra Iluacapistana, in

Via Paleaensi, 1700—1900 m (Weberbauer n. 1986).

Ist dem "F. HarUvegi Bentb. am nacbsten verwandt, aber mit kleineren, plotzbch

zugespitzten Blattern und nicht hellbehaarten Trieben. Blatter nur 2— .S Seilennerven

jederseits (nicbt 4^6).

Viburnum (sect. Oreinotiuus) Urbani Graebn. n. sp.; frutex elatus,

ramis valde elongatis usque ad 8 m longis scandentibus, hornotinis brunneo-

cinerascentibus, annotinis dense brunneo-stellato-tomcntosis; foliis magnis,

usque ad 1 dm longis et 4,5 cm latis, oblongis vel obovato-oblongis, rarius

ovato-lanceolatis, acuminatis, apice acutis, basi rotundatis vel subcordatis,

pagina superiore sparse pilosis vel glabratis, nitidis, reticulatis, subtus

dense brunneo-stellato-tomentosis, margine basi integris vel subintcgris,

^pice acute crenato-dentatis, dentibus submucronatis; inflorescentiis um-

bellatis, densis, ramis dense stellalo-tomentosis; calycis dentibus ovatis,

obtusis; floribus majoribus, corolla rotata, usque ad 8 mm lata, alba vel

*Ibo-rosea; staminibus inclusis ; fructibus...

Columbia: in montibus interandinis prope La Topa ct El Pedregal,

silvatica, 1300— 1600 m alt. Floret Martio (Lkhmann n. 5161).

Species V. reticulato Ruiz et Pav. affinis, sed frutex valde (usque ad 8 m; scan-

dens [Viburnum primum scandens notatum] et foliis oblongis, apice acute dentatis (nee

'^tegerrimis vel erosis) differt.

Viburnum anabaptista Graebner [Oreiiwtimis fernigineus Oerst.).

F. ferrugineuin Bonn. Smith Plant. Guat. n. 977 nee Raf.

V' rhytidophyllum Graebner olim nee Ilemsley (1896).

Ecuador: in silvis obscuris prope Chagal (Andes de Cuenca), ca.

2500 m alt. (Lehmanx n. 7940).

Viburnum (sect. Oreinotinus) Seemenii Graebn. n. sp.; frutex elatus,

ramis divergentibus elongatis, hornotinis rufo-brunneis, annotinis brunneis

breviter pilosis; foliis magnis laete viridibus (usque ad 1 dm longis et

^j-^ cm latis) ovatis vel ovato-oblongis, breviter acuminatis, basi subrotun-

data vel cuneata, margine integerrimis vel plerumque apice crenato-den-

2000
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talis (dentibus remotis), pagina superiore glabralis, subtus sparse pilosis,

subpallidioribuSj inflorescentiis laxis umbcllatiSj ramis plus minus dense

breviter pilosis, calycis dentibus brevibus triangulari-ovatis; floribus parvis;

corolla infundibuliformi, alba; fructibus . . .

Bolivia: Yungas 1890 (Miguel Bang n. 371

Vihiirniim hsioplnjllum Britton et Rusby Plant, boliv. n. 371 nee

Benth.

Steht wohl dem V. glabratum am nachsten, unterscheidet sich aber sofort durch

die viel breiteren, wenig derben, hellgriinen Blatter, die Zabnung der Blatter, wie durch

die Bebaarung. V. lasiophyllum Bonth. ist, abgeseben von der Gestalt der Blatter und

der Blutenstiinde, durch die unterseits dicht filzigen Blatter leicht kennthch.

17. P. Graebner; Valerianaceae andinae.

Durch die in den letzten Jahren aus Siidamerika eingefiihrten neuen •

Valerianaceen-Arten, namentlicb durch die von Weberbauer von den hOch-

sten Anden Perus, ist unsere Kenntnis der Familie ganz erheblich gefordert

worden. Es unterliegt keinem Zweifel mehr, daB die Familie in jenen

Gegenden ihr Entwicklungszentrum besitzt. Die einzelnen Formengruppen

zoigen zum Teil sehr wesentlich andereVerwandtschaftsverhaltnisse, als man

bisher annahm, und eine Reihe neuer selbstandiger Formengruppen ist be-

kannt geworden. Eine ausfuhrliche systematische Darstellung der Familie

zu geben, dazu fehlt leider jetzt die Zeit, sie wird aber baldigst folgen,

heute mugen die Beschreibungen der neuen Gattungen gegeben werden.

Als Gattungen habe ich nur diejenigen Gruppen aufgefiihrt, die neben aus-

gepragten pflanzengeographisch gesonderten Wohnkreisen auch genugend

blutenmorphologische Merkmale und eine charakleristische ganz abweichende

Tracht besitzen; alles librige habe ich vorlaufig als Sektionen betrachtet,

wenngleich mindestens die meisten von ihnen in den Augen vieler Autoren

gute Gattungen sein wurden. Ich habe deshalb auch fur sie Namen ge-

wahlt, die auch als Gattungsnamen gebraucht werden kunnen.

Valeriana L.

Sect. Euvaleriana Huck.

Valeriana radicata Graebn. n. sp. ; radix elongata, crassa, ramosa,

polycephala. Caulis erectus, ca. 2,5—5 dm altus, parce pilosus, striatus,

parte inferiore solum foliis 2 instructus. Folia basalia et 2 inferiora re-

mote, pinnata, ca. 1,5 dm longa, 2— 4-juga, longc petiolata, foliolis m-

ferioribus parvis, superioribus majoribus ca. 1—1,5 cm longis, foHolo ter-

minali saepe adnatis, ovatis vel oblongis, obtusis vel obtusiusculis, sub-

carnosis. Infloresccntia oblongata 5—30 cm longa, densiuscula subcylindrica,

basi foliata, ramis creclo-patentibus patenti-ramosis, bracteis linearibus.

Bracteolae lineares. Flores albi, minimi. Corolla subcampanulata.
Fructus

comprcssus, ovatus, nigrescens, pilosus, papposus.

1



I'lanlac novae andinao imprimis Wcborbauericmao. 1. 437

Peru: Dep. Puno, in rupibus et pralis rupestribus calcareis prope
Azangaro, flor. Februar. (Weberbauer n. 465).

Ansclieinend der V. virescens Clos vorwandt, von ilir aber sclion durcli dio Go-
stalt der Blatter, die melir an V. polemoniifolia Piiil. erinncrt, ausgczcicljnct.

Valeriana Baiigiaiia Graebn. n. sp.; a V. BoJiiinna valde difTert:

caulis crassissimus ereclus, 1,5 cm crassus. Folia pinnala subcoriacea 2

3-juga, foliolis ovato-lanccolatis vel sublinearibus, aculis, denlalu-crenalis

subpetiolatis infra ad nervos et basin, petiolumquc hirsutis. Folioluui

terminale miilto majus late lanceolatum. Inflorescentia foliosa pyraniidata

subdensa, ramis tenuibiis, foliis anguslis, bracleis parvis lanceolatis.

Bolivia: Coripati, Yungas, flor. Septcmbr. (Miglj;l Ba>'G n. 2415).

Valeriana BoUviana Britton et Rusby in Plant. Boliv. Mig. Bang.

coll. n. 2415 ncc prius.

BiuTTON hat hier und audi in Bull. Torr. Bot. Club XVIII [\^2\] 263 zwei ganz

verschiedcne Dinge vcrmischt, denn die friihcr ausgegebenen Pflanzcn (z. B. Bang
n. <300), auf die audi die Besdireibung der V. BoUviana bcsser paCt, sind auCer-

ordentlidi versdiioden. Diese Pflanzen stellen schlaffe, aufsteigende, dem T'. scandens

anscheinend verwandte Kriiuter dar, mit frischen, etwas fleischigen, Irocken-diinnhautigen

Blattem, sdir lockerem, unbeblattertcm Bliitenstande, wabrcnd unsere Art eine kriiftige,

(lickstengelige, dicbt beblatterte Pflanze ist, mit dcrben, groCcren Blattern, bcblattertem,

Pyramidalem, zusammcngczogenein Bliitenstande, die mir keincsfalls audi nidit in die

nahere Verwandtsdiaft der genannten Art zu geboren schcinf.

Valeriana cyclophylla Graebn. n. sp.; rbizoma incrassatuni. Caulis

^longatus fere reclangulariter ramosus, inlernodiis lungissimis, supra 1 m
scandens. Folia pinnata, membranacea, plerumquc unijuga, foliolis late

ovatis vel subrotundatis, crenatis, subacutis, foliolum terminale rotundato-

ovatum ca. 5 cm longum breviter acuminatum, longe petiolatum. Inflores-

centia laxissima, ramis valde elongatis, rectangulariter ramosis. Bracleae

^racteolaeque minimae. Flores parvi, infundibuliformes. Fructus parvus

complanatus, subcostatus.

Mexico: in humidis, flor. m. Xovembr. (W. Schumaniv n. 50); Guade-
loupe: valle de Mexico, flor. prim. August. (Bourgeau).

Der V. scandens verwandt, aber durcli die Gestalt der Blatter, dio sdir ver-

^ngerten Rispenaste etc. versdiieden.

Valeriana clemafoides Graebn. n. sp.; frutex alte scandens. Caulis

costatus flexuosus, ramis patentibus. Folia laxe pinnata, plerumque 2-

'^^l-jiiga, foliolis remotis lanceolatis vel lineari-lanceolatis —6 cm longis

^^ ca. \ cm latis, acutis, basi cuneatis, subtus dense villosis, 2 inferioribus

fi^ulto niinoribus, in foliis 3-jugis 2 foliola inferiora minima adsunt. In-

''orescentia maxima, ca. 3—4 dm longa, laxa, pyramidalis, paniculata,

•"^niis patentibus vel subreflexis, bracteis lanceolatis vel linearibus. Brac-

teolae
linearcs, subcarnosae pubesccntes. Flores albi mediocres. Corolla

subelongata apice tubuliformis, subi)ubcscens, bracleis sublonglur. Fructus

f'^PPosus, puberulus, complanatus, facie unicostatus.

^"'^''i^cho Jahrlmcher. XXXVU. lU
"^
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Peru: Dep. Anachs, Prov. Cajatambo, in fruticeto graminoso prope

Tallenga, 3600—3800 m alt., flor. April. Vulgo anamacai (Weberbaubr

n. 2862).

Eine sehr charakteristisclie Pflanze ohne naiiere Verwandte, am nachsten der

Sect. Phuoeaiwifolium steliend, aber durch die an Clematis vitalha crinnernde Be-

laubung sehr leicht kenntlicb.

Das Blatt wird gekocht, gepulvert und auCcrlich gegen Syphilis und Bubonen

angewandt (Weberbauer 1. c).

Valeriana Weberl)aueri Graebn. n. sp.
;
planta berbacea valde data.

Caulis supra metralis, crassus, strictus, valde costatus^ nudus, inferne

laxiuscule superne densius pilosus. Folia basalia magna, ad 4 dm longa,

anguste lanceolata vel sublineari-lanceolata, ca. 2,5 cm lata, late petiolata,

basi vaginantia, acuminata obtusa, glabrescentia, (sicca) subcoriacea, subtus

pallidiora. Inflorescentia pilosa, basi foliis lanceolatis, a basi ad apicem

angustatis, obtusis suffulta, scmimetralis, ramis (ad 2,5 dm) elongatis, brac-

leis linearibus obtusis. Inflorescentiae partiales subglobosae densae. Brac-

teolae late obovatae. Flores pallidc lilacini (papposi?). Corolla campanu-

lata o-partita, laciniis rotundatis vel late ovatis, uninerviis. Stamina fere

basalia antberis parvis instructa. Stylus elongatus, stigma tripartitum.

Fructus ignoti.

Peru: Dep. Huanuco Prov. Iluamalies, in locis paludosis in montibus

prope Monzon, 3i00—3500 m, flor. Jul. (Webkrbauer n. 3325).

In der Traclit der V. planfaginea H.B.K. am alinlichsten, aber doch in alien

Teilen sehr abweichend, sowobl durcb die GruCe, die laugen, schmalen Blatter, Jen

unboblaLLurteii Stengel, als durcb die glockenfurmige Blumenkrone etc.

Valeriana Tesseudorfflaiia Graebn. n, sp.; suffrutex elatus, ca. 2 m

altus. Caulis breviter pilosus, basi rufo-brunneus apice nigrescens, ca. 7 nun

crassus, inlernodiis inferioribus abbreviatis, superioribus elongatis. Folia

omnia caulina obscure verrucosa, pilosa vel glabrescentia, subtus pallida

vel rufoscentia, inferiora obovato-lanceolata, ca. 6— 10 cm longa, 9—3
cm

lata, basi in peliolum alatum ad 2 cm longum altenuata, apice acuminata,

superioia ovata vel late ovata, sessilia vel amplcxicaulia acuta. Inflores-

centia maxima, expansa, paniculato-corymbosa, ramis erccto-patenlmub.

Bractcae virides lanceolatae. Bracteolae lineares vel lineari-lanceolatae.

Flores mediocres, albi. Corolla obscure gibbosa, ca. 3 mm longa, mfun i-

bubformis, laciniis 5 ovatis, trinerviis, nervis basi ncrvo transvcrsali con-

natis. Stamina exserta. Stylus elongatus, fructus papposus, basi ovatu::,

elongatus, compressus, brunneus, subcarinatus.

Peru: Dep. Huanuco, Prov. Iluamalies, in fruticetis
sempervircntim'S

montium prope Monzon, ca. 3200 m, flor. Jul. (Weberbauek n. 3365).

1st wobl niit F. plantaginea verwandt, aber in alien Teilen verscbieden, sc lo

durcb den 2 m hoben, union bolzigen Stengel sebr ausgezeicbnet. ^_:^m
In honorem amici mei Ferdinandi Tessendorfk Kreuznacbensis nanc p

nommavi.

Valeriana dipsacoides Graebn. n. sp.; herba elata, ultra metrajs,

caule (ca. 1 ,5 cm) crasso, cavo, laevi, inlernodiis ad 2 dm elongatis.
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obovato-lanceolata vel elongata, ad 2 dm longa et 7 cm lata, glabra, acumi-

nata, acuta, basi in peliolum alatum, basi subamplcxicauli dilalatum alte-

uuata, margine integerrima vel crenato-dentata. Inflorescenlia paniculala

angusta, ca. 2 din longa, bracteis magnis elongalis, herbaceis. Flores

viridi-albi, minores. Pedunculi hirsuti. Bracteolac lineari-elongalae, viri-

des, margine membranaceae, fimbriatae. Corolla apice subglobosa, ca.

1,5 mm longa.

Peru: Dep. Junin, Prov. Tarma, in IVuticetis rupeslribus supra Ilua-

capistana ad viam Paleaensem, 1700— 1900 m alt., ilor. Jan. (Weberbaceh

n. 1980J.

Valeriana Baltaiia Graebn. n. sp.; berba elata. Caulis subcrassus,

ruLicundus in statu sicco striatus, submetralis. Folia subcarnosa subrotun-

data vel late cordata ca. 4— 6 cm longa, —5 cm lata, glabra, obtusa,

basalia petiolata (petiolo basi dilatato), superiora sessilia, subamplexicaulia.

biflorescentia maxima semimetralis, sublaxa, ramis erecto-patentibus, basi

foliosa. Bracteolae lineares, herbaceae. Flores mediocres, albi. Corolla

tubulosa, apice infundibuliformi, laciniis brevibus, Fructus compressus,

facie tricostalus.

Peru: in fruticetis apertis lapidosis prope Sandia, flor. Mart. (Weber-

baler n. 531).

1st der V. lapathifoUa anschcinend am niichsten verwaudl, aber durcli die Geslall

der fleischigen Blatter etc. sehr verschieden. Eine schone, slattlicbe Pflanze.

Nach dem Kultusminister von l^eru Halta.

Valeriana malvacea Graebn. n. sp.; suffrutcx elatus, ca. 6—8 dm
^'iltus. Caulis teres, subrigidus, puborulus, ramis subbrcvibtis. Folia cor-

data 6—9 cm longa 4—5 cm lata, acuminata, dense puberula, crenato-

dentata, longe (ca. 3—4 cm] petiolata. Inflorescenlia paniculata, elongata,

laxa, foliacea, ramis dislantibus, plerumque subbrevibus. Bracteolae lan-

ceolatae, submembranaceae, fimbriatae. Flores albi, minores, polygami.

Corolla tubulosa, ca. 1 mm longa, laciniis parvis. Fructus (epapposus?)

subcylindricus,

Peru: Dep. Junin, Prov. Tarma, in fruticetis montium occidentalium

P^ope Huacapistana, 2600—2700 m, flor. Jan. (Weberbauer n. 2197),

Steht der F. Icpfothyrsos Graebn. am nachsten, ist aber durch den stielrunden

^^engel, die Gestalt und inalvacecniihnliche Behaarung der Blatter verschieden.

Valeriana Warburgii Graebn. n. sp.; herba maxima ultra bimetralis,

Pubescens. Folia (saepius interruptc) pinnata 2-5-juga, inferiora ca. 4 dm

'*^"Sa plerumque 4—5-juga foliolis ovatis vel late ovatis subobtusis, petio-

'''^tis obtuse et grossc crenato-dentatis trinerviis, 7—9 cui longis, 4—5 cm

'^^'s. Folia superiora densius pubescentia, minora, foliolis ovatis vel

ovato-lanceolatis ca. 5 cm longis, apice el dentibus acutis. Innorescentia

"^<nima laxa, parte inferiore foliata, ramis patenlibus (inferioribus ca. 5 dm

'^"gis), laxinoris, ramosissimis. Bracteolae lineares ca. 3 mm longae.

29*
r
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Flores albi minores. Corolla infundibuliformis. Fructus ovatus pallidiis

papposus, parvus.

Peru: in fruticelis prope rivulum in valli angusta prope Sandia, 2400 m
(Wkberbauer n. 555).

Eine sehr eigentiimlicho Pllanze, durcli iiire GroOe und den riesigen BlutcnslanJ

sehr ausgezuiclinetj ist unsorer V. offichnilis L. sons! niehl solir unalinlich.

Sect. Phuocaprifolium Graebn. in Engl. Bui. Jalirb. 1906 (Plantae

Sodiroanae).

Valeriana Pardoaiia Graebn. n. sp., frutex volubilis, ad 3 m alte

scandenSj ramis tenuibus rufo-brunneis internodiis (ad 2 dm) elongatis.

Folia ovato-lanceolata, basi et apice acuminata subtrinervia, membranacea,

sublus viridia, sparse pubescentia, ca. 4— 10 cm longa, 2,5—3 cm lata,

integerrimaj 1—1,5 cm petiolata. Inflorescentia gracillima, aphylla magna,

ramis tenuissimis flexuosis, bracteis jiarvis lanceolalis vel lanceolato-lineari-

bus^ superioribus connatis. Flores minimi spicati in apice ramorum fili-

formium. Fructus parvus, ca. 1 mm longus, oblongus.

Peru: Dep. Junin, Prov. Tarma, in frulicetis altis montium occiden-

talium prope Huacapistana, 1800— 2000 m alt,, flor. Jan. (Webkrbaler

n. 2145).

Ist del- F. Pavonii Pocpp. verwandt und ihr auch almlich, ist abcr in alien Teilcn

feinor und zarter. Sehr auffallig ist der auBerordentlich zarte Bliitenstand, dessen

fddendunne Astclien in bis ubcr 3 cm langc oder liingere ahrenformigc Zwciglcin enden,

die, zicrlich bin und bergebogen, bis iiber 10 ganz kleine Bliiten tragen.

Diesc scbone und stattlicbe Pflanze nenne icli nacb dem Prasidonten von Peru

Pakdo.
i

Sect. Sphaerophu Graebn. n, sect,

Ilerbae perennes. Folia simplicia inlegerrima vel crenata vel pinnata.

Folia pinnata foliolis inlegerrimis vel crcnatis vel incisis. Folia caulina

parva plerumque incisa. Inflorescentia simplex vel panniculata, ramis

brevibus. Flores in capitulis globosis aggregati, capitula opposita sessilia

vel pedunculata nunquam aggregata. Flores mediocres, saepe polygaini.

Corolla (plerumque?) gibbosa. Fructus papposus.

Diese Gruppe wurde in dem einzigen damals bekannten Vertreter

V. micropterina Wedd. von Weddell zu Eu- Valeriana gestellt. Nacn

IIuCKS Definition gehOrt sie zu Valerianopsis, die Weddell zu Phyllachs

zieht. Xon den echten Valerianopsis ist die Sektion Sphaerophu durch

die gruBcren Bliiten, die stets in kugeligen, deutlich getrennten Kopfcheo

angeordnet sind, und die Tracbt sehr verschieden, auBerdem sind es ste s.

Kriiuter, nic Stniuchcr oder Halbstriiucher.

Valeriana spliaerophora Graebn. n. sp. ; rbizoma crassiusculum.

Gaulis clalus, pleruuKiue 5—7 dm altus, distincte costatus. Folia radicalia

longipetiolata, pinnalifida, plerumque 3— 6-juga, foliolis incisis vel pmnati-

sectis, ladniis ovatis acutiusculis vel linearibus obtusis. Folia can ma
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sessilia pinnala vel rarius denlala foliolis linearibus elongalis. Inflorcscenlia

elongatU; anguste basi paniculata, glomerulis in r;imis serimdariis sessilibns

oppositis, in apicc racemiformis glomerulis pedicellatis (—1,5 cinj oppn-

sitis, bracteis linearibus apice obtusis vel eiuarginatis. Gloiacnili ca. i cm
diam. densi. Bracteolae oblongo -lineares. Corolla? Fructus papposus,

compressus, facie 2-costatus, nigrescens.

Peru: Prov. Sandia, in rupibus prope CuyocuyOj ca. 3100 m^ fiucl.

April. (VVebkrhauer n. 854).

Valeriana spliaerocephala Graebn. n. sp.; praeced. affinis, sod caulis

elongalus usque ad 5 dm altus. Folia radicalia longe pclioiala ovala vol

lanceolala intcgcrrima vel plcrumquc ± grosse crenala. Inlloresci^ntia

elongata laxissima, simplex vel basi subramosOj glomerulis rubescentibus

remotis pedunculatis instructa. Bracteolae late lineares vel ungnicniaiac

rubescentes. Corolla? Fructus papposus, nigrescens, minor.

Peru; Prov. Sandia, in rupestribus prope ('uyocuyo, 3100 m, n<»r.

April., Maj. (Webkruadek n. 854 a).

Valeriana potorioides Graebn. n. sp. ; rbizoma subcrassum. Caulis

^rectus vel subascendens, plcrumquc 3 — 5 dm altus, subcostatus. Folia

radicalia longipeliolata pinnata, foHolis subpetiolaiis olongalo-ovatis amtis,

usque I cm longis, integerrimis. Indorescmtia paniculata , angustissinia,

ramis subereciis. Capitula ca. 5—7 mm diam. sessilia vel (—5 mm) pedi-

cellatis. Bracteolae cunoato-obovatae, obtusae vel cmarginatae. (Corolla?

Fructus papposus, minimus, ca. 1 mm longus, ecarinatus, brunneo et albido

variegatus.

V. micTopterina Britton et Busby in Mig. Bang PI. Boliv. n. 1841

nee Wedd.

Bolivia (Miguel Baxg n. 1841).

Steht dcr V. mkroplcriiia Wcdd. zweifcllos Fiahe, iintci-schridel sidi aher .solorl

^lurch die GroBcnverliallaissc and den rispigen Blutunstand.

Valeriana plectritoides Graebn. n. sp.; radix crassa lignosa. Caules

numerosi erecti, plerumque 2—3 dm alti, costati, ramosi. Folia radicalia

'ate petiolata, cordata vel obcordata sinuato-dentata, plurinervia, oblusa,

lamina ca. 5 cm longa. Folia caulina subrbomboidea, acutiuscula vel su-

Periora linearia. Capitula florum 1—1,5 cm diam. (usque ad 3 cm) longe

petiolata vel in ramis secundariis sessilia. Bracteolae late vel angustius

obovatae obtusae, rufescentes. Flores polygami, rubelli, Flores masculi:

Corolla tubo elongalo; filamenta brevia; antherae oblongae inclusae. Flores

feminei: Corolla brevis, tubo infundibuliformi; stamina nulla vel subnulla;

%lus brevis. Fructus papposus nigrescens^ compressus, ecostatus.

Peru: Prov. Sandia, in rupibus supra Cuyocuyo, ca. 3800 m., flor.

We
Varial:

\

1 -
-^'

-r.
"



442 L Urban.

B. iKillida Graebn. n. var.; planta subgracilior. Corolla lutescenti-alba.

Bracteae virides.

Peru; cum typo (Wkberbauer n. 928 a).

r

Sect. Hybocarpus Hock.

Valeriana pedicularioides Graebn. n. sp.; caulis subcrassus, carnosus,

ca. 2 dm altus, glaber. Folia basalia major.a, ca. 1 dm longa el 4 cm lata,

basi subvaginantia, interrupte bipinnataj oblonga, foliolis subpinnatiSj pinnis

paucidentatis. Inflorescentia ovata, inflorescentiis partialibus subaggregalis

in ramis ereclo-patentibus insidcntibuSj subhaemisphaericis (1—2 cm diam.)

densis. Bracteae pinnatae, bracteolae lineari - oblongae. Flores albido-

lutescentes.

Peru: in pralis parvis, ad rivulos inter Anchi et Chicla (via ferrea

Lima—Oroya), 3450—3700 m, flor. Dec, Jan. (Wkbekbauer n. 208a).

Dcr V. intcrrupta R. et W vc^^vandt, abcr von ibr sofort durcb die lebhaft an

Pedicularis erinnerndon doppeltgcfiedorten Bliiitcr zu untorschcidcn.

Valeriana pimpinelloides Graebn. n. sp. ; caulis subelatus 4—6 din

altus, statu sicco costatus. Folia basalia ca. 3 dm longa oblonga vel ob-

lanceolata interrupte pinnata, rhacbide anguste alata, longe petiolata, foliolis

obovatis vel oblongis, subtus pallidioribus lobatis lobis oblongis vel late

ovatis, ovato-dentatis, obtusis, margine subfimbriatis. Inflorescentia sublaxa

ovala vel olilonga, ramis erecto-patentibus. Bracteae lineares. Inflores-

cenliae partiales laxae, 2—3 cm diam. Bracteolae lineares, fimbriatae.

Flores albi, hermaphroditi. Corolla basi angusta infundibuliformis et apice

campanulata, laciniis ovatis. Genitalia exserta. Fructus ovato-angustatus

brunneus.

Peru: Dep. Ancachs, Prov. Cajatambo, in herbosis et fruticetis infra

Ocros, 2900—3200 m alt, fl. Mart., April. (Weberbauer n. 2719).

Gleichfalls der F. intermpta R. ct P. verwandt, dutch die lebhaft an PimpincUa

saxifraga oder P. magna erinnernden Blatter verschicden.

Valeriana nigricans Graebn. n. sp.; herba intermedia, radice fusi-

formi. Caulis subtetragonus ca. 4—6 dm altus. Folia in statu sicco nigrcs-

centia, basalia late ovato-cordata, 4—5 cm longa, 2,5—5 cm lata, obtusa,

obscure crenata, longe et late petiolata, subglabra, caulina minora, ovata,

subsessilia subtus in nervis pilosa. Inflorescentia terminalis corymboso-

capitata, laterales subcapitatae minores. Pedunculi et bracteae basi pilosa.

Bracteolae lineari-oblongac. Flores minores albi polygami. Corolla in-

fundibuliformis vel apice subcampanulala. Stigma tripartilum. Fructus

compressus, facie 1 -costatus.

Peru: Dep. Junin, Prov. Tarma, in rupibus inter frutices supra

Huacapistana in via Paleaensi, 1900—2000 m, tlor. Jan. (Weberbackb

n. 2001).

Der K. andina Britton am nachsten stehcnd, aber schon durch die Gcstalt

Blatter und Brakteen verschieden. Wird bcim Trockncn schwarz.

\
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Valeriana hadros Graebn. n. sp.; herba data, submetralis, radicc

incrassata. Gaulis crassus, cavus, costatus, pilosus, a basi fere raniosus.

Folia magna basalia, supra 2 dm longa, carnosa, cunealo-obovala, ca. 7-

nervia, basi in petiolum alatum angustala, parte superiore grosse et irre-

gulariter dentata, dentibus oblongis, obtusiusculis, 1 —2-dentatis. Folia

caulina mullo minora sessilia vel infcriora subpetiolata. Infloresccntia

magna, ramis erecto-patenlibus ramosis. Inflorcscentiae partiales subglo-

bosaOj dcnsae. Bracleolae latissimae crispae. Florcs albi, odorali, diocci

vel polygami. Corolla infundibviliformis. Stamina (in floribus femineis)

brevia, antherae parvae globosae vel 0. Stylus clongatus, stigmata brcvia.

Peru: in rupibus inter Ilualgayoc et Cajamarca, 4100—4200 m alt.,

flor. Jun. (Webkrbaukr n. 4228).

Ohnc naherc VerwancUe (lurch den krafligcn Wuclis und die aulTalligcn groBon

Blatter selir leiclit kcnntlich.

Valeriana elatior Graebn. n. sp. ; herba data, caule costalo, cavo,

basi 2 fere cm crasso. Folia magna plerunKjue caulina, interruptc pinnala,

ca. 3 dm longa, foliolis oblongo-obovatis, pinnatifidis, pinnis grosse obtusius-

cule scrrato-dentatis, basi deminutis. Inflorescentia laxa valde elongata,

pyramidalis, basi subfoliata, ramis elongatis erecto-palentibus. Bracteae

lineares. Inflorcscentiae partiales corymbosae sublaxae ca. 2— 3 cm diam.

Bracteolae ovatae vel oblongo-ovatae, acutae. Flores parvi, albi. Corollae

tubus basi subcylindricuSj apice campanulatus. Stjius clongatus exsertus,

stigma breviter trifidum. Fructus pappo brunneo instructus.

Peru: Dep. et prov. Cajamarca, in fruticetis et herbosis (mixta sunt

Gramina, Cacteae, Bromeliaceae et frutices) infra San Pablo, 2200—2400 m
alt., flor. April. (Weberbauer n. 3859}.

Der V. intermpta R. et P. verwandtj aber durch die GroBe luid die Gcstalt des

Bliitcnstandcs etc. sehr verschieden.

Valeriana variabilis Graebn. n. sp.; radix incrassata elongata. Caulis

a basi ramosus, ca. 1—3 dm altus, glaber. Folia radicalia plerumque

'onge petiolata, 3— 5-juga, jugis =b remotis, foliolis ovatis vel oliovatis,

dentatis, inferioribus minimis, foliolo tcrminali mnlto niajori. Inflorescentia

inflorescentiis partialibiis unicis vel numerosis paniculatis, subglobosis ca.

I cm diam., subdensis composita. Bracteae lineares. Bracteolae obovati-

oblongae. Flores albi.^ minores. Corolla tubo elongato, genitalibus inclusis.

Peru: in valli angusta calcarea prope Pucara (Puno-Cuzco), 3700 m,

flor. Febr. (Weberbauer n. 423).

Steht der F. simplex Clos am nachstcn, von ihr aber durch die Tracht und die

^'iel groCerenj vielbliitigercn Tcilblutenstandc und die GestaJt der Blatter vcrscbiedcn.

Valeriana thalictroides Graebn. n. sp.; rbizoma erectum, ramosum

subcrassum. Caules stricti subnumerosi ca. 3— i dm aiti rubescentes.

f'olia basalia longe petiolata, lineari-lanceolata 1—2 dm longa, pinnata,

^iultijuga, foliolis lanceolatis 1— 1,5 cm longis, latere 1 —2-dentatis, acutis

^^J obtusiusculis subglabris. Folia caulina multo minora, pinnis anguste

'- i.
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lincarihus. Inflori^sccnlia olongala paniculata, i-aceuiifonnis, ramis inferiori-

bus ercclis subelongalis. Jntlorescenliae partiales (ca. 6—8 mm diam.)

capitatae, elongaiae vol subglobosac. Bracteolae oblongae vel lineari-ob-

longae. Flores minores al])i vel pallide lilacini. Corolla cylindrico-infundi-

buliformis laciniis ovatis. Fruclus papposus , subnaviculiformis planilie

1-coslatus.

Peru: in lapidosis prope Santa Oroya, Dep. Junin, 3700—3800 m,

flor. Febr. (Webkrbauer n. 2580).

\)ev' V. ylohiflora R. ot P. vcrwandt, aber in alien Tcilon groBer unci kriiftij^er,

aiiCordeni clurch den Blutcnstand verschiedcnj durcli letzleren an Valcrianopsts cr-

inncrnd.

Sect. Valerianopsis (Wedd. z. Th.).

Valeriana coiniata H. et P. Tn rupestribus prope viam ferratam J.ima

Oroya: Hacienda Arapa prope Yauli, ca. 4400 m. Flor. virides, Januar.

Vulgo: turpo. — Offic, (Webkriuuer n. 349).

Var. uutaus Graobn. Folia angiistiora. Inflorescentia simplex.

Flores submajores, roseo-a]l»idi.

Peru: Dep. Ancachs, Prov. lluarig, in lapidosis Cordillerae prope

Pichin, ca. 4400—4500 m, flor. April. (VVeberbauer n. 2947).

Valeriana oxyrioides Cirael)n. n. sp.; caespilosa. Radix crassa. Caulis

subbumilis vel elongatus, 1-—3,5 dm altus, simplex, subnudus. Folia radi-

calia longe petiolata, oblongo-lanceolala vel oblongo-obovata, integerrima

vel rarius basi 1—2 auriculis vel dentibus oblongis, obtusa vel subacuta;

folia caulina linearia, tripartita. Inflorescenlia spicala saepius basi glome-

rulis 1 vel 2 remotis. Flores polygami, albidi, subnulantes, basi bracteolis

linearibus brunneis albido-marginatis instructi. Corolla cylindrici-campanu-

lata, basi gibbosa. Fructus papposus.

Peru: via ferrata Lima—Oroya prope Cicla in rupibus 3720 m, flor.

Dec., Jan. (Weberbauer n. 236, 236a).

V, macrorrhime et F. aryneriifoliae aflinis, sod difTerl foliis longc et anguste

l)etiolatis infloresconliis plerunKiue niajoribus apice dislincle spicatis ncc in glomerulis

dissolulis. Habilu Flectritidis spec.

Sect. Aspleniopsis Graebn. n. sect.

Ilerbac perennes. Ilhizoma crassum, polycephalum. Folia pinnata

rosulata, petiolata, pinnis dentatis. Caulis humilis basi nudus apicem

versus 2 foliis oppositis pinnatis parvis instructus. Inflorescentia ternii-

nalis capituliformis internodiis subnullis ovata vel subglobosa, basi brae-

tcis 2 viridibus subpinnatis. Bracteolae oblongae vel lineari-oblongae ob-

tusae, margine pallidae. Flores polygami. Flores masculi minores lale

infundibuliformes, 3 slaminibus brevibus anlheris magnis late ovatis instructi,

stylo rudimentario. Flores feminei antheris ± minoribus, saepe 2 minimis,

stylo elongate stigma subcapituliformi.

I
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Valeriana triclioiiiaiies Graebn. n. sp. ; rhizoma incrassatnm, ramo-

suni, reliquiis cmarcidis foliorunm ±: obtectum. Folia usque ad 4 cm pelio-

lata, pinnata, membi\inacea, foliolis ovatis vel ovato-lanceolatis aculis vol

obtusiusculis, plerunKjue 2-denlatis nervosis. ('aulis florifer brevis, ca.

5 cm alius, foliis brcviorj apice foiiis 2 parvis pinnalis instnictus. Infiores-

centia capiluliformis vel ovata unica, bractcis lineari-IunceolatiSj bracteolis

linearibus pallide uiarginatis instrucla. Florcs albi
,
polygami , saepc di-

morphi. Flores hermapbrodili et feminei coroUac tubo subelongato angusie

infundibuliformi, feminei 2 vel 3 staminibus ludimentariis. Flores masculi

corolla brevi lale infundibuliformi, staminibus 3 anlberis magnis, slylo

rudim Ontario. Fruclus ?

Peru: in rupibus prope viam ferratam Lima — Oroya, 3720 m alt., ilor.

Dec.—Jan. (Wkbkrhadkr n. 234).

Die Pllaiize ist durdi die Ahnlichkcit ihror Hldttor mil, Asplcninm trlchomancs

Oder ^1. viridc ^scljr auITalliiJr.

Sect. Galioides Graebn.

Valeriana ledoiiles Graebn. n. sp. ; frulex humilis prorepens apice

ca. 2 dm ascendens radicans, subramosus. Rami dense brunneo-tomentosi.

Folia oblonga vel lineari-oblonga, ca. I

—

^1,5 cm longa, petiolata, obtusn,

integerrima vel obscure crenalo-dentataj subtus brunnea tomentosa. Inflores-

centia terminalis hemisphaerica vel oblonga, laxiuscula, rarius 2 ramis

secundariis remotis instrucla. Bracleae vivides. Bracleolae lineari-oblongae.

Flores albi. Corolla infundibuliformis, exlus sacco magno hyalino instrucla,

laciniis lineari-oblongis. Filamonta clongala. Fruclus epapposus.

Peru: Uep. Iluanuco, Prov. lluamalies, in paludosis prope locos aridos

graminosos et fruticelis in montibus prope Monzon, 3300—3400 m all.,

flor. Oct. (Wereriuueu n. 3710).

1st der r. amphilophis Graebn. oder audi der V. hirtdla II.B.K. am almliclisten,

wnlerscheidet yich aber sofort durch den nicht schlank iind lockerrispigen, sondern

halbkugeli^^cn bis lanclicbcn Blulonstand.

Sect. Porteria Hook. p. pte.

Valeriana globularioides Graebn. n. sp.; rhizoma crassum, subrepens,

Polycephalum. Folia plerumque omnia radicalia vel subradicalia (sicco

statu nigrescentia) obovato-spalhulata, in petiolum latum angustata plerum-

que 2,5—4 cm longa et ca. 7—9 mm lata, coriacea, apice subrotundata,

obscure crenato-dentata. Pedunculus ca. 3—5 cm longus, crassiusculus,

nudus vel medio 2 foliis instructus. Intlorescentia capitata, hemisphaerica

^^el late ovata, densissima, rarius sublobata, basi 2 foliis minoribus vel

^^joribus. Bracteae late lineares vel oblanceolatae, submembranaceae,

nervQ medio crasso, oblusae. Flores albi, hermapbrodili. Corolla sub-

S^bbosa, cylindricu-infundibulirormis, G— 7- (raro 8-)parlila. Stamina 3,
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anthcris ovatis vel dcin subroliindatis. Stylus subcIongatuSj stigma 3-par-

titum. Fructus papposus.

Peru: Cordillera negra prope Iluaraz, ca. 4000 m, flor. Mai. (Weber-

BAUER n. 2966).

In dcr Tracht an V. alypifoUa erinnernd, aber kraftigcr, Blatter and Bliitenkopfe

Jlj'roCcr. Diirch die 6— 8-teilige Korolle selir ausgezeichnct.

Valeriana Romanaiia Graebn. n. sp. ; radix et caules breves, crassi

lignosi dense caespitosi. Folia oblanceolata vel spathulato-lanceolata sub-

coriacea, rosulata, (in statu sicco) rugosa. Pedunculus abbrevialus, sub-

crassuSj vel (—6 cm) elongatus nudus. Inflorescentia capituliformis, sim-

plex, globosus vel elongatus vel globulo inferiore remoto, basi foliis

linearibus refractis instructa. Bracteolae elongato-obovatae scariosae, medio

incrassatae. Florcs hermaphroditi. CoroUae tubus subcylindricus apice

dilatatus, laciniae albae ovatae expansae. Stamina filamentis subbrevibus,

antheris elongatis. Stylus apice subtrifidus. Fructus papposus?

Peru: in saxosis, Cordillera blanca prope Huaraz, 4500— 4600 m,

flor. Mai. (Weberbauer n. 2972).

Gleichfalls etwas an V. alypifoUa erinnernd, aber durch die verlJingerten Bliiten-

steiigel, die hiiufig mchrerc Kopfchcn tragon, sowic aiich die Gestalt der Ilocliblatter

und der Biutcnorgane verschicden.

Nach dcm fruheren Prasidenten Romaxa von Peru.

Valeriana Condamoana Graebn. n. sp.; praccedenti similii?, sed difl"ert:

folia olongata, subtus pallida, in petiolum attennata, iis Lobeliac Dorf-

manniae simillima. Pedunculi elongati (ad 10 cm longi). Inflorescontia

cylindrica, simplex vel basi 2 vel 3 globulis remotis dissoluta. Globuli

basi foliis lanceolatis aculis instructi. Florcs densissime aggregati. Co-

rolla rosei-alba tubo infundibuliformi. Stamina filamentis elongatis, antheris

globosis parvis.

Peru: in rupibus (Porphyr) prope viam ferratam Lima— Oroya:

Hacienda Arapa prope Yauli, 4400 m, flor. Jan. (Weberbauer n. 31 i).

Nach dem fruheren Prasidenten Gondamo von Peru.

Valeriana pygniaea Graebn. n. sp.; praecedenti affinis sed omnes

partes minores sunt. Radix crassa. Folia rosulata minima plerumquc vix

1 cm longa, lineari-lanceolata, obtusa. Pedunculi usque ad 2 cm elongati

vel hrevissimi. Inflorescentia capitata, hemisphacrica vel orbiculata, unica.

J'^lores dioeci—polygami, masculi vel hermaphroditi, albi. Corolla tubo suli-

cylindrico, infundibuliformi, laciniis subrotundis. Stamina filamentis elon-

gatis, antheris oblongis. Stylus ercctus apice subtripartitus.

Peru: in rupibus porphyreis prope viam ferratam Lima— Oroya: ^-

cienda Arapa prope Yauli, 4400 m alt., flor. Jan. (Weberhaier n. 36/),

Dep. Anachs, Pro v. Catajambo, »Pass Chonta« in Cordillera nigra supra

Oeros, 4500—4800 m, flor. April. (Weberbauer n. 2815 — forma ro-

bustior).

i

'\

.a



I

Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. I. 447

Belonanthus Graebn. n. gen.

Ilerbac percnnes, caespitosae subucaules, radice crassiiiscula. (Yandex

crassus, simplex vel parce ramosus, basi reliquiis per8islenUi)us brunniM's

nitidis vaginarum dense obtectus. Folia dense rosulala, plcnunque fere

linearia subacuta vel obtusiuscula integerrima, crassinervia nonnisi coriacea.

Cyma breviter pedunculata vel subsessilis, basi foliis radicalibus similibus

instructa. Flores basi ])racleis foliis similibus involucratij cpapposi, poly-

gami. Corolla longissimc tubulosaj apice 3-fida. Flores masculi 3 stamini-

bus filamenlis elongatis exsertis, antheris ovalibus, stylus brevis, stigma

parvum. Flores feminei antberis minimis subsessilibus , stylo elongato,

stigmate bifido.

Species 2 simillimae et affines. Ex paXov/j, Stccknadelj wegen der

mit langer, schmalcr Ruhre versehenen Corolla.

Belonaiitlms hispida Graelin. Phyllactis erassipcs Wedd. Cblor.

And. II. 29 (1857). Valeriana luspkla Iluck in Engl. Dot. Jahrb. III. 56

(1882). Flores lutescenti-albi.

Bolivia (Mandon); Peru: Dop. Jimin, Prov. Tarma, in locis aridis

graminosis et fruticetosis in montibus prope Palea, 3200—3400 m alt,,

flor. Febr. (VVebkriiauer n. 2491), in rupibus porphyreis prope viam fcrra-

tam Lima—Oroya: Hacienda Arapa prope Yauli, 4400—4500 m alt, flor.

Jan. (Weberhauer n. 368).

Belonanthus crassipes Graebn. rJnjlMcUs crassipes Wedd. 1. c.

t. 47. fig. A (1857). Valeriana hi^iiida IlOck 1. c. (1882). Flores albi.

Folia subglabra.

Bolivia (Weddell^- Peru: Cordillera negra prope Iluaraz, ca. 4000 m.

Vulgo: huencormake. In usmii medicinum collecta (Weberbaler n, 2965).

Aretiastrum

BG. Prodr, IV. 633 [1830] pro Sect. Valerianae^ Spach Hist. veg. pban.

X. 304 (1841).

SufTrutices humilcs dense caespitosi , Aretiae vel melius Sedo acri

similis. Gaules ramosi erecti vel saepius ascendentes, lignescentes, foliis

undique obtecti. Folia parva, oblonga carnosa, superne triquetra inferne

canaliculata, basi 2 opposita subconnata. Flores pauci (1 — 5) in summis

^amis, inter folia exlrema basi connata solitarii breviter sed distincte pedi-

<^ellati, epapposi. Polygami vel dioeci. Corolla infundibuliformis plerumque

4-)fida. Stamina subexserta.

Die hierber gehorigen Vertreter der Valerianaccac weichen (^benso in

ihrer Tracht als in ihren Merkmalen von alien iibrigen ab, daB es nicht

J^oglich erscheint, sie mit Valeriana oder Phijllactis zu vereinigcn. Durcb

die einzelnen, an der Spil>:e kurzer Tricbo auf einem kurzon Stiele stebenden

Bluten weicht der Blutenstand von alien mir bekannten Valerianaceen ab.
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Sie wp.gen der am Grande verbundcnen obercn BUUter mit der mil 3-zah-

ligen Bliiten versehencn Phyllactis zu verbindcn, erscheint rein kiinsllich.

Die Angabe, dalJ bci Aretiastrum auch 3-zahlige Bliiten vorkommen, babe

ich an dem vorliegenden Material nicht bestatigt gefunden. Da die 4-

zahligen Bliiten zumeist deutlich die Verschmelzung des 4. und 5. Perigon-

abschnittes zeigen, kann allerdings wohl ausnahmsweise auch die 3-Zahl

vorkommen. Dies Vorkommen ist aber bei der systematischen Bewerlung

natiirlich nicht mit den stets 3-zahligen l^ullactis-JiKxien zu vergleichen.

Species 3.

Aretiastrum aretioides Graebn. Valeriana aretioides H.B.K. iNov.

Weddell Chlor. And. 11. 30

(1857).

Ecuador (HuMBOLnT et Bonpland n. 3253); Columbia (IIartweg

n. 9l2j.

Aretiastrum sedifolium Graebn. Valeriana scdifolia D, Urv. Fl.

Mai. 44; r/n/llactis sedifolia Weddell Chlor. And. 31 (1857); Vakriana

magellanica- Hombr. et Jacq.

Falklandinseln, Feuerland.

Aretiastrum Aschersonianum Graebn. n. sp. ; bumilis planta, den-

sissime caespitosa, ranus suffruticosis congestis. Radix et rami inferiores

valde incrassati lignosi. Folia minima, vix 2 mm longa, basi valde dila-

lata fimbriata, apice triquetra, obtusa. Inflorescentia pauciflora, Flores

solitarii in tubo foliaceo subelongato. Corolla campanulata, 5-partita. An-

thcrae late ovatae. Gynoeceum lineari-elongatum pedicelliforme breviter

pedicellatum.

Valeriana Aschcrsoniana Graebn. bei Wkherbauer in Engl. Bot. Jahrb.

XXXVII. (1905) 72, nomen nudum.

Peru: Andes supra Lima ca. 4500 m alt. )>Silbergrube Alpamina^

(Weberbaler n. 5150).

Diese intercssante Pflanze ist dein A. sedifolium (D. Urv.) vcrwandt, aber in a.llcn

Tcilcn kleiner und dichter. Die Wurzeln und unteren Stengel sind ganz auCerordentlich

dick und derb holzig, die oberen Stengel schlieBen dicht und liickenlos zu emeai

rundlichen PolsLer zusammen. Die Hlalter stehen selir dicht zusammen und schheCen

mit ihrem schneidig verbrcitcrten Grundc fest urn einander. — Diese Art ist bisher

der ausgepragteste Typus der Gattung Aretiastrum.

Stangea Graebn. n. gen.

Herbae caespitosae subacaules, perennes. Badix plerumque crassa,

rarius rhizoma repcns. Folia dense rosulata, oblonga vel lineari-oblonga,

basi cuneata, sessilia vel parva ovata, petiolata obtusa vel acuta. Inflores-

centia sessilis, dense capitata, plana, bracteis numerosis foliis siirulibus

instrucla. Bracleae plerumque cuneatae vel cunealo- obovatae, floribus

subaequilongae, nervo mediano et apice incrassatae. Bractcolae oblongae

vel lanceolatae scariosae. Flores saepc polygami, papposi. Corolla tu
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cylindrico apice ± infundibuliformi limbo 5-partUo, laciniae rotundatae

parvae. Stamina tubo inserta, filamentis nullis anlheris linearibus. Stylus

tubo inckisus (an semper?) stigmate claviformi instruclus. FrucLus glaber,

composiliformis, subcompressus, ecarinatus. Pappus (J-iadiatus (an semper?)

dense et longe lanatus.

In honores gentis Stancie, ex (jua orta est uxor men.

A. Stolones absunt, plantae dense caespitosae.

I. Eustnngca Graeljn. nov. sect. Folia magna, 2 cm saltern k»nga

basi cuneato-petiolata vel petiolala. Radix crassa subcarnosa.

Stangea Henrici Graebn. n. sp. ; herba perennisj radice unica valde

incrassata, apice rosulas ±: numerosas foliorum gerente. Folia dense

rosulata, basi late linearia subvaginantia, apice incrassata, subrotunda, ob-

tusa, ca. 2— 5 cm longa et apice 1—1,5 cm lata, inflorescentiae arete ap-

pressa. Caulis brevissimus usque ad 3 cm longus, incrassalus. Inflores-

centia densissima plana usque ad 5 cm lata et 1 cm alta. Bracleae

numerosae dense aggregatae, liberae, cuneatae apice rotundatae vel ob-

cordatae, in emarginatione mucrone incrassato marginibus tenue membrana-

ceis. Flores sordide rosei, dein brunnescentes, calyce papposo. Corolla tubo

elongato subcylindrico, apice sensim dilatalo, laciniis subrotundatis parvis.

Antherae lineares, apice et basi emarginatae. Stylus corollae tubo pleruni-

que dimidio brevior. Fructus nigrescens , oblongus , ca. 3 mm longus.

Pappus ca. 1 cm longus, dense et longissime lanatus.

Peru: (Cordillera nigra prope JIuarez, ca. loOO m, flor. Mai. Vulgo:

corihuajaj (id est »Goldene Trane<c) (Webeuhauer n. 29G2).

In honorem soceri mei.

Staiigea Emiliae Graebn. n. sp.; herba perennis, radice valde in-

crassata, fusiformi, apice rosula foliorum. Folia ovata vel cordata vel late

cordata rarius rotundala (saei>e alismatiformia), plerumque 2— 3 cm longa

et 1j5— 2^5 cm lata, obtusissima, pagina superiore rugosa, 1— 3 cm petio-

•ata. Inflorescentia densissima 2—4 cm diam. subplana. Bracteae elon-

gato-obdeltoideae, nervo medio apice incrassato mucronato, apice recte

abscissae. Flores flavido-albi. Corollae tubus basi elongato fere cylin-

dricus, apice cupuliformis, laciniae 5 subrotundatis. Antherae oblongo-

lineares, in parte cupuliformi corollae sessiles. Stylus brevis. Fructus

ignotus.

Peru: in pascuis rupestribus prope viam ferream Lima—Oroya; Ha-

cienda Arapa prope Yauli, 4400 m, flor. Jan. (Weberb.vleu n. 276 et in

argentaria Alpamina supra Lima, 4500 m (Weberbaieh u. 5090).

Nota: Species Stanyeae Henrici affinis, sod lornia Ibliorum iis Misniaiuruin ini-

'J^^rum similium petiolatorum, colore floruin etc. diirerl.

bio Wurzel dicscr Art winl wie auch di(» dor vorigen gef^essen. Tm ])e]»aiU'/iM'iil

J«^^i» heiBt sie Uasljpe.

In lionorein socrus meae e ^^enle Kulnkel.

'-
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II. Akoostangea Graebn. n. sect. Plantae saxifragoideae densissimae

caespitosae parvifoliaej caespites hemisphaericos formantes. I

Stangea Erikae Graebn. n. sp.; planta perennis, rosulis multis folio-

rum. Folia in rosulis densis aggregata, oblonga vel elongato-oblonga, 0,8

—2 cm longa, acuta vel oblusiuscula, carnosa. Inflorescentiae capilatae

subplanae densissimae arete in rosula foliorum sessiles, foliis breviores.

Bracteae obovatae, nervo medio apice incrassato, mucronato. Flores albi.

Corollae tubus elongatus apicem versus sensim dilalatuSj laciniae rotun-

datae. Antherae lineares sessiles. Fructus ignotus.

Peru: in ruderibus lapidosis supra lacus Yanganuco prope Yungay,

Dep. Ancachs, 4600—4700 m, flor. Jun. (Weberbauer n. 3272).

Species valdc notabilis, sine specicbus propinquis notis. In honorem uxoris meae.

B. Rhixomatistangea Graebn. n. sect.; plantae sloloniferae, parvifoliae
J

folus petiolatis. Bracteae emucronatae,

Stangea Paulae Graebn. n. sp.
;

planta laxe caespitosa, radice in-

crassata lignosa, stolonibus incrassatis. Folia fere rosulata, laxe aggregata,

obovata vel oblongo-obovata ca. 1— 1,5 cm longa, obtusiuscula vel obtusa,

carnosa, sensim in petiolum inlerdum (
—^3 cm) elongatmn angustata. In-

florescentia sessilis vel breviter pcdunculata, capitata, fere globosa. Brac-

teae exteriures obovatae, valde appressae, interiores cuneato-obovatae, apice

incrassatae subenerves. Flores roseo'-albidi. Corollae tubus sensim dilatalus,

apice cupuliformis, laciniae rotundatae. Antberae lineares in parte cupuli-

formi sessiles, vel brevissime filamenlosae. Stylus apice subincrassatus.

Fructus papposus.

Peru: Prov. Sandia, in lapidosis el fissuris rupium prope Ananca,

4700—4900 m, flor. Mai. (Weberbauer n. 103G).

Not a: IManta foliis oblongo-obovatis iis Limosellar siinilibus innurescentiis capituli-

formibus valdo distincta in lionorem sororis u\oris meae nominavi.

stangea Waiidae Graebn. et TessendorfT n. sp.; heiba perennis,

planta caespitosa et stolonifera, .subincrassata, apice rosulas ± foliorum

geren.s. Folia subrosulata, ovato-acuminata vel lanceolata, ca. 6— 10 mm

longa, ca. 4 mm lata, cmii petiolis ca. 5— 10 mm longis et pilosis, Integra,

brevissime pilosa, carnosa, pagina superiore cardinibus nunicrosis ruso-

sissima. Caulis usque ca. i mm longus. Inflorescentia densa, hemi-

sphacrica diam. 10—20 mm. Bracteae numerosac et valde aggregatae,

elongato-cuneatae, apice obtusissimae, incrassatae, emucronalae. l''o|'^*

polygami, viridiili dein brunnescentes. Corollae tubus fusiformis,
apice

constrictus, laciniae rotundae, minoros. Antherae oblongo-Iineares, in paf '^

dilatata tubi sessiles. Fructus ignotus.

Peru: in pascuis CordiUerac supra Lima, ca. 4500 ui (WebbrbaueR

n. 3755); in Andinis altis supra Lima, ca. 4500 m, in argcntaria Alpamma

(Weberbauer n. 5116). Flor. Mart.
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Not a: Species roliis ovalis abruple in petiolum attenualis slolonibus teuuibuti

ect. valde distincta. In honorem Wandae Slange, suroris uxoris abjue amicae nomi-
navimus.

18. A. Zahlbruckner; Campanulaceae andinae.

Burmeistera Wel)erl)aaeri A. Zahlbr. n. sp.; herl)a data, usque ad \ m
alta. Rami stricti, viridescenles, glabri, plus minus compressij slriatuli, in

parte superiore 3—5 mm lati, solidi, medulla alba farcti. Folia alterna,

bine inde approximata et fere pscudoverticillata, primum suberccta, denmm
ut plui'imum reflexa, plana, internodiis longiora, sessilia vel brevissime

petiolata, ovato-lanceolata, basi parum anguslata vel subrotunda, apice

cuspidata, 3—9 cm longa et 0,7—2 cm lata, coriacea, nitidula, glaberrima,

viridia, subtus paulum pallidiora, in marginc minute et acute dense calloso-

denliculata, costa subtus bene prominens, nervi secundarii parum conspicui

6— 8, sub angulo valde acuto assurgentes et fere x^ecti. Flores in axillis

foliorum superiorum solitariij 3— 6 cm longi, longe pedicellatij folia supe-

rantes, subcorymbosi; pedicelli eompressi, virides, glaberrimi, ebracteolati,

erecti vel suberecti, 6— 8 cm longi et ad 2 mm lati; receptaculuni calycis

obconicum, glaberrimum, lO-nerve, nervis parum conspicuis, lobis calycinis

circa duplo brevius; lobi calycini e sinubus aculis assurgentes, oblungo-

triangulares, in margine minute calloso-dentali, denies utrinque 2—3, gla-

berrimi, semipatentes, coriacei, 10— 13 mm longi et basi 3— 4 mm lati;

corolla conspicua, usque 3 cm longa, sat lirma, lactescens, nifescenli-fusces-

cenSj intus luteola, utrinque glaberrima; tubus corollae suberectus, cylin-

dricus, basi crassiusculus , ad faucem 8 — 10 mm latam amplialus, 10

12 mm lungus, lobis calycinis sul)ac(iuilongus; lobi corollae oblongo-lanceo-

lati, acuminati, incurvi et falcali, tubo longiores; lilamcntorum tubus basi

breviter 5-fissus, corollae breviter adnalus, glaberrimus, corollae paulum

exsertus; tubus antherarum crassiusculus, 10 mm longus et 5 mm lalus,

glaberrinuis, antberae oinnes apice nudae; stigma demum exserlum, bi-

lobum, lobi ovati. Bacca matura non visa.

Peru: Prov. Tarma, in den Bergen ostlicb von lliiacapistana, Steppe

mil eingestreuten StrJiuchern, 3200 m d. M. (Webkhiui er n. 2203), und in

den Bergen ustlich von Palea, 3200—3600 m u. M. (Weberb.vuer n. 2473,

im Februar bliihend).

Kinc durch deii Ilaljilus uml durcli die starron, /uruckgeschlagcnon BlulLer gut.

gekennzeiclinele Art.

CentropogOH j)lilcher A. Zahlbr. n. sp.; frulex scaiuleus; rami snpernc

arcuati, glaberrimi, tenues, 2—3 mm lali, teretiusculi, lulcscentes, striolali,

fistulosi. Folia alterna, internodiis longiora, reflexa, pctiolata, petiolus cana-

liculatus, glaberrimus, tenuis, 8—15 mm longus, ovata, ovato-elliplica vel

ovato-oblonga, basi acuta et parum inaequalia, apice breviter acuminata,

acuta, 7—9,5 cm longa et 2,5—4 cm lata, membranacea, plana, glabenima,

jl ; .
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in margine levissime crenulata, in parte inferiore subintegra et dentibiis

minutiSj callosis, acutiusculis miinita; costa baud crassa, siibtns prominens,

nervi secundarii 5— 8, sub angulo acuto arcuatini assurgentes el anle

marginem reticulalini conjuncti. Inflorescentia raceinosa, elongata, ar-

cualim dependens, terminalis, centripela, pauci- et remoliflora, in parte

inferiore foUis 1 —2 praedita, ceteruin nuda; rbacbis glaberrinia, tenuis;

flores scarlatini, superne auranliaci, reflexi ; t)racteae parvae, oblongo-lan-

ceolataej in margine minute denticulatae, versus apicem ramoruni sensini

minores, 12— 3 mm longi; pedicelli bracteis multo longiores, compressius-

culi, leviter pubescentes^ ebracteolati, 12— 20 mm longi; reccptaculum calycis

semiglobosum, glaberrimum, 10-nervOj ad 5 mm altum et totidem latum;

lobi calycini distantes, erectij puberuli, receptaculo breviores, e sinubus

reclis assurgentes, circa 4 mm longi; corolla coccineaj valde curvata, ma-

juscula^ extus leviter et minute pubescens, 5-nervia; tubus coroUae sub-

rectus, fere cylindricus et versus faucem abruple ampliatus, usque 3,5 cm

longus et ad faucem 10— II mm latus; lobi coroUae 2 superiores longiores,

majoresque, basi usque 6 mm lali, incurvi et falcati, 3 minores ovalo-tri-

angulares, abrupte aristati et apice falcati; tubus filamentorum basi bre-

viter adnatus, ceterum cylindricus, arcuatus, glaberrimus, tubo corollae

bene exsertus; antherarum tubus crassiusculus, leviter curvatus, in lissuns

pilis longiusculis sericeis. albis obsitus, ceterum glaber, 8— 10 mm longus

et 4 mm latus, antherarum 2 minores vertice appendiculatim penicillatae;

stigma haud exserlum. Bacca (haud matura) subglobosa, 7— 8 mm in

diam.

Peru: Dep. Junin, Prov. Tarma, Berge ustlich von Huacapistana,

Gestrauch, 2000 m u. M. (Weberbauer n. 2164, im Januar bliihend).

In den Ycrwandlschaftskreis des G. nutans I'lancli. ot Oerst. gcliorig, zeiclmet

sich die neue Art durch lange, arml)luligo Inflorescenz aus.

Centropogon Yungauensis Brilt. var, aiigustior A. Zahlbr. n. var.;

folia angustiora, ovato-elb'plica vel oblongo-ellipticaj acuminata, 5— 10 cm

longa et 0,2— 0/38 cm lata, indistincte crenulata, subintegra. Flores mi-

nores, 32—34 mm longi; lobi calycini anguste oblongi, receptaculo calycis

circa 3-plo longiores, patentes.

Peru: Dep. Junin, Prov. Tarma, Berge von Yanagu, ostlich von

Huacapistana; licbter Wald, 2100—2200 m ii. M. (WEBERUArER n. 2131,

im .lanuar bliihend).

Centropogon macrocarpus A. Zahll)r. n. sp.; frutex, usque 2 m alius.

Hami in parte superiore com[)ressi, sulcati, demum plus minus teretcs,

listulosi, in parte superiore densius, in parte inferiore parcius ferrugmeo-

villosi. Folia alterna, approximatn, suberecta, inlernodiis miilto longiova,

breviter peliolata — petiolus ferruginco-villosus, tcretiusculus, 7— lO mm

longus — , oblongo-lanceolata, parum inaequalia, basi acuta, apice cuspidala,

recta vel levissime curvata, plana, firma, 10— 17 cm longa et 1,-")-r^
*''"
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lata, in margine subintegra et denlibus minulis, aciitiusculis, modice di-

stantibus munita, supra obscura, opaca, reliculalo-subbullata, scabra, parce

strigosa, subtus stellato-tomentosaj ferruginea; cosla valida, subtus prominulaj

nervi secundarii 18—22, sub angulo semirecto assurgentes, fere recti.

Flores ad apicem ramorum in axillis foliorum solitarli, longe pedicellati et

folia subaequantes vel baud superantes; pedicelli compressi et Icviter tor-

tuosi. erecti, plus minus ferruginei, bracteolati, 7—10 cm longi; recepla-

culum calycis subcylindrico-obconicum, stellato-tomentosum, ochraceo-ferru-

gineunij 10-ncrvium; lobi calycini erecti, e sinubus aculis assurgentes, angustc

triangulares, acuti, receptaculo subaequilongi, integri et parce calloso-denti-

culati, permanentes, extus, imprimis ad marginem pilis stellalis obsiti et

subverruculosi, intus glabri, trinervii, costa validiuscula; corolla subcar-

nosa, virescens, conspicua, usque 3 cm longa, extus parce stellato-pubes-

cens, intus glaberrima, tubus coroUae brevis, fere rectus, basi parum am-

pliatus, fauce obliqua, 1 — 1,5 cm longus et G—7 mm latus; lobi coroliae

omnes falcati, angusti et acuti, 2 superiores multum longiores et distantes,

tubo coroliae subaequilongi vel paulum longiores; tubus filamentorum cy-

lindricus, rectus, crassus, in parte superiore pubescens, 2,5 cm longus et

4—-5 mm crassus^ basi breviter 5-fissus et receptaculo insertus, a corolla

'iber; tubus antherarum brevis, crassus, arcuatim curvatus, fauce ampliatus,

'n fissuris parce pilosus, ceterum glaber, 11— 13 mm longus et fauce

5—6 mm latus, antberarum 2 minores verlice piloso-penicillatae; stylus

glaber, leviter sulcatus; stigma inclusum, deprosso-globosum, transversaliter

fissum. Bacca magna, in genere maxima, baud carnosa, ovalis, 3—4 cm
Jonga et 2—2,5 cm lata, pilis stellatis paucis olisita et fere glabra, lobis

calycinis coronata.

Peru: Prov. Iluamalics, Berge sudwestUcb von Monzon, Geslrauch,

stellenweise unterbrochcn durch Moor und Grassteppe, 3400 —3500 m
Q- M. (Weberbaieu n. 3344, im Juli bluhend und fruchtend).

Habituell und in der Behaarung dem C. Mandonis Zahlbr. zunachst, von diesem

jedoch durch die kaum hervorragende, fast naokte Antherenrohre und durch die Gestalt

^es Kelchrezeptakels sofort unLersclicidbar.

Ceutropogon Weberbaueri A. Zahlbr. n. sp.; frutex, usque 2 m altus.

^ami superiores subteretes vel compressiusculi, paucicostati, dense stellato-

lomentosi, ochraceo-ferruginei, usque 6 mm lati, iistulosi. Folia alterna,

semierecta vel rarius bine inde patentim recurva, internodiis multum lon-

Si<^ra, breviter petiolata — petiolus canaliculatus, dense stellato-tomentosus,

^chraceo-ferrugineus, 10— 12 mm longus — , ovato- vol ellii)tico-lanceolata,

^asi acuta, apice acuminata, in margine Integra et solum minute calloso-

^lenticulata, 7—12 cm longa et 2—3 cn^ lata, firma, supra excepta nerva-

tura impressa tomentosiuscula glabrescentia, viridia, opaca, subtus dense,

^n^primis ad costam, stellato-tomentosa, ochracco-ferruginea; cosla validius-

^^a, subtus bene prominens, nervi secundarii 15—17, sub angulo semi-

>

^
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recto arcualim assurgentes. Flores in axillis foliorum superiorum solitarii,

longe pedicellati, folia subaequantes vel iis paulum breviores; pedicelli

compressi, ebracteolati, dense stellato-tomentosij ochraceo-ferruginei, 5

—

12 cm longi; receptaculum calycis semiglobosum, dense slellato-tomentosuni,

ochraceo-ferrugineum, leviter 5 - costatum ; lobi calycini receptaculo circa

3-plo longiores, permanentes, e sinubus rotundatis assurgentes, anguste

oblongo-triangulares, apice acuti , in margine modice involuli , integri et

dentibus minutis, callosis, baud conspicuis utrinque 7—9 muniti, extus

intusque dense stellato-tomentosi, ochraceij 5-nervii, nervi parum conspicui,

14— 17 mm longi et ad 5 mm lati; corolla lobis calycinis duplo longior,

rectus, subcylindricus, e basi versus faucem sensim ampliatus, 5-nervius,

30—32 mm longus et fauce 10 mm latus, extus dense stellato-tomentosus,

ochraceus; lobi corollae angusti, acutati et falcati; tubus filamentorum lobis

corollae paulum brevior et tubo exsertus, puberulus; antherarum tubus

exceptis fissuris pilosis glaber, 7 mm longus et 3 mm crassus, antherarurn

2 minores vertice penicillatae; stigma demum brevissime exsertmUj bilobum,

lobi elliptici. Bacca globosa, baud carnosa, 20—25 mm in diam., stellato-

tomentosa, ochracea, 10-nervia, nervis bene promincntibus, vertice glabra;

semina minuta, flavescentiaj laevia, nitida, ellipsoidea; cellulae testae rotun-

dato-angulosae, parietibus crassis.

Peru: Prov. Huamalies, Berge sudwestlich von Monzon, Gestrauch

stelleuAveise unterbrocben durch Moor oder Grassteppe, 3400—3500 ni

u. M. (Weberbaueh n. 3347, im Juli bliihend und fruchtend).

Gohurl. in die Verwandtschaft des G. harhatus und C. erianfhus Benth. und ist

von Leiden durch die schmalen Blatter und durch die Gestait der Kelclizipfcl ver-

schieden,

Centropogoii grandiceplialus A. Zahlbr. n. sp.; frutex, usque 1
maltus.

Rami erecti, validiusculi, plus minus compressi, costalo-sulcati, scabriduli.

Folia alterna, ampla, internodiis multum longiora, sessilia, plana, obovato-

oblonga, basi sensim attenuata, 20—27 cm longaet 6—9 cm lata, in margine

minute et inaequaliter calloso-denticulata, dentibus triangularibus, acutius-

culis, utrinque glabra, viridia, superne opaca, scabrida, subtus pallidiora,

membranacea; costa validiuscula, subtus bene prominens, nervi secundarn

13— 15, sub angulo semirecti curvatim adscendentes. Inflorescentia ternii-

nalis, pedunculata, — pedunculus 2—8 cm longus — .
contracto-racemosa,

late ellipsoidea, densa, ampla, 7—9 cm longa et 6—7 cm lata, foliis supre-

mis brevior, dense bracteata; bracteae magnae, sessiles, late ovato-cuneatae

acuminatae, plus minus plicatae, virides, membranaceae, versus basin

pallidiores, basi 5-nerves, ceterum penninerves, 4—5 cm longae et 3—2 cm

latae, superiores paulum minores, in margine minute denticulatae, flon us

i)arum breviores; flores pedicillati, pedicelli glabri, teretiusculi,
usque

1 3 mm longi, parum contorti, ad basin bracteolis 2 minutis, dentiformi us

muniti ; receptaculum calycis semiglobosum, glabrum, I O-nerviuni; 7—° "^

)

f

>

^^
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latum; lobi calycini in parte infera connati, tubuin brevem formanles,

partes liberae triangulari-oblongae, acutae integrac, tubo corollae longiores,

12— 16 mm longae et 4 mm lalae; corolla kermesina, arcuata, glabra, usque

5 cm longa; tubus corollae cylindricuSj ad faucem amplialus, subrectus,

usque 15 mm longus, 5-nervius; lobi corollae triangulari-oblongi, sal abruple

acutatij falcali; tubus filamentorum basi breviter fissus, conicus, tubo co-

rollae adnatuSj ceterum cylindricus, glaber, curvatus^ tubo corollae paulum
exsertus; antherarum tubus sat brevis, 5—6 mm lungus et circa 3 mm
crassus , in fissuris pubescens , cctcrum glaber , anlbcrarum 2 minores

vertice appendiculatim penicillatae ; stylus modice compressus
,

glaber

;

stigma demum exsertum, bilobum, lobis ellipticis. Bacca matura non visa.

Peru: Dep. Amazonas, Ostlich von Chachapoyas, im Walde zwiscben

den Tambos Almirante und Pucatombaj boher Waid mil vielcn Strauchern

als Unterholz, 1800— 1 900 m ii. M. (Weberbaler n. iiGI, im Juli bluhcnd).

Durch j^roCere, eiformige, geslielte Inflorcscenzcn und durcli die am Griinde ver-

wachsenen, groCeren Kelclizipfel von doni zunaclist verwandton C. capifatiis Drake

getrennt.

Siphocampylus superbus A. Zablbr. n. sp.; frutex elalus, usque 3 m
alius, simplex; caulis in parte exteriore tereliusculus, fistulosus, crassus,

scabrido-glabrescens, dense cicatricosus, cicatricibus semirotundalis, elevatis,

usque 5 mm latis, in parte superiore costulatus, pubescens vel sublloccu-

loso-pubescens. Folia allerna, densa, internodiis multum longiora, in parte

superiore caulis erecta, demum reflexa, petiolata — petiolus superne cana-

liculalus, pubescens, in laminam sensim abiens, 8— 1 2 mm longus —
elongato-lanceolata, apice longe acuminata, basi angustala, modice falcala,

>n margine revoluta irrcgulaiiter et leviter crcnata, 10— 18 cm longa et

13—20 mm lata, concoloria, fuscovirescenlia, opaca, superne rugulosa,

puberula, subtus pubescentia, imprimis ad nervaluram; costa valida, sublus

prominens, nervi secundarii numerosi (ad 50), oblique adscendentes. Flores

'0 parte superiore caulis axillarcs, solitarii, sat numerosi, magni, primum

nulantes, demum suberecti, folia superanles; pcdicelli elongati, compressi,

tortuosi, ebracteolati , folia superiora subaequantes, pubescentes; recepla-

culum calycis magnum, obconicum, pubescens, 10-nervium, 13— 15 mm
altum et 11— 12 mm latum, lobis calycis brevius; lobi calycini erecti, tri-

i^ngulari-subulati, parum inaequales, firmi, pubescentes, trinervii, 20—30 mm
longi ot G—7 mm lati, tubum corollae aequantcs vol paulum superantes,

"^ margine leviter involuti, minute calloso-dcnticulati, denies acuti, utrinque

^—7; corolla pallide vircscens (ex Weberbauer), usque cm lunga, cxlus

"I'nule pubescens, intus glabra, 5-nervia; tubus corollae e basi paulum

l^itiore modice anguslatus, dein ad faucem ilcrum el modice amplialus,

ectus; lobi corollae triangulari-subulali, falcali, tubo longiores; tubus fila-

liienlorum exsertus, fere rectus, villosiusculus, l^asi 5-tissus, a corolla liber;

antherarum tubus leviter curvalus, crassus, 15— 17 mm longus et G— 8 nuu
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latus, villosissimiis ; stylus demum bene exsertus , stigma bilobum, lobi

ovati. Gapsula matura non visa.

Peru : Dep. Gajamarca, Hualgayoc, vereinzelt am Bacbe, 3600 m
ii. M. (Weberbauer n. 3983, im Mai bliihend).

llabituell dem S. gigantcus var. angustifoliiis Vatke sohr ahnlich, doch von diesem

sofort dure!) das groCe, obkonische Kelchrezeptakel zu iintersclieiden; naher verwandt

ist die Art niit S. Jelskii A. Zalilbr., von welchcr sie durch die breiteren, unlen niclit

weiGlicben Blatter, dure!) die doppelt so groCen Bliiten und durch die dicht zottige

Anlherenrohre verschieden ist.

Siphocampylu8 Weberbaueri Zahlbr. n. sp. ; frutex lacteseens, usque

3 m altuSj solum basi ramosus. Caules inferne teretes, luteo-fuscescentes,

or

or

labrescentes, fistulosi, superne albo-lanati. Folia densa, alterna, inter-

nodiis multum longiora , superiora erecta vel suberccta , cetera reflexa,

pellolataj — petiolus brevis, 6—8 mm longus, superne canaliculatus, lana-

tus —
,

plana, membranacea, oblongo-elliptica vel ovato-elliptica, apice

acuminata, basi acuta, 10— 16 cm longa et 2,5— 4,5 cm lata, superne

luteo-viridescentia, opaca, minute puberula^ subtus plus minus tomentosa,

alba vel albida, costa subtus bene prominens, validiuscula, nervi secun-

darii 14—17, oblique et modice arcuatim adscendentes. Flores in axillis

foliorum superiorum solitarii, folia paulum superantes, primum nutantes,

demum erecti; pedicelli compressi, leviter tortuosi, pilosiusculi vel sub-

glabrescentes, usque 17 cm longi, basi bibracteolati, bracteolae subulato-fili-

formes, 5—6 mm longae, extus villosiusculae; receptaculum calycis depresso-

lobosum, 10-nervium, pubescens, 7— 10 mm latum et 4—6 mm altum;

lobi calycini erecti, distantes, subulati, receptaculo parum longiores, acuti,

apice leviter falcati, in margine integri, utrinque dentibus acutis, callosis,

1—3 muniti, extus pubescentes, 9—12 mm longi et ad 2 mm lati; corolla

virescenti-albida roseo-sulTusa (ex Weberbauer), usque 3,5 cm longa, extus

pubescens, intus glabra; tubus corollae lobis parum brevior, subrectus, e

basi latiorc sensim angustatus et dein ad faucem obliquam ampliatus,

1,0 cm altus; lobi corollae omnes valde incurvi, triangulari-subulati, falcati;

tubus filamentorum glaber, bene exsertus; anthcrarum tubus contimuis,

erectus, crassiusculus, 12—14 mm longus et 4— 5 mm latus, antbcrae ni

dorso longiuscule pilosae et omnes vertlce nudae; stylus compressus, glaber,

demum bene exsertus, sub stigmate pilosus, stigma bilobum, lobi ovati.

Capsula matura non visa.

Peru: Dep. Cajamarca, fiber der Hacienda La Takona bei Hualgayoc;

diclite, hiiufig geschlossene Formation, gemischt aus Krautern und Slrau-

cbern, Griiser selir zahlreich, Kakteen fehlen, 3100—3300 m fi. M. (Wkber-

BAUER n. 4019, im Mai bldhend).

Zuniichst dern S. cutervcnsls A. Zaldbr. durch die Behaarung, die groCen Blu en

die langen Kelchzipfel verschieden.

Siphocampylus saiiguinens A. Zahlbr. n. s{^.\ frutex lacteseens, scan-

dens. Rami superne subangu osi vel subcompressi, obtuse et paucicosta i,

»
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^-

ochraceo-ferrugineij opaci, fere glabri, pilis panels brevibuscpie mollibus ei

adpressis vestiti. Folia alterna, internodiis longiora, subcrecla vel senii-

patentia, petiolata — petioli glabri, lutescenti-ochracei, supernc eanaliculalij

5—7 mm longi — , anguste ovato-elliptiea, apice sensim acuminata et

leviter falcala, basi sat abrupte in petiolum angustata, 6— 13 em longa et

8— 13 mm lata, in margine dentibus minulis, eallosis, acutiusculis, ereclis,

numerosis munita, membranaceaj supernc viridia, opaca, cxceptis nervis

brevissime pubescentibus glabra, subtus pallidiora, excepta nervatura pubcs-

cente glabra, costa subtus bene prominens, nervi secundarii 12— 15, sub

angulo acuto adscendentes, fere recti. Pedicelli in axillis foliorum supcrio-

rum solitarii, erecti, apice curvati, folia paulum superantes vcl subaequantcs,

compressi, glabri, ebracteolati, lutescenti-ochracei. Receptacnlum calycis

depresso-semiglobosum, glaberrimum, 10-nervium, 7—8 mm latum et 3

—

4 mm altum, lobis calycinis brevius; lobi calycini triangulari-subulati, erecti,

subfalcati, dimidium tubi corollae bene aequantes, virides, basi pallidiorcs,

membranacei, glabri, in margine integri et utrinque dente unico baud con-

spicuo muniti et brevissime pubescentes, uninervii, 15—20 mm longi et

2 — 2,5 mm lati. Corolla sanguinea (ex Weherbauer), ampla, 3,5— 4 cm

X.

longa, glabra, 10-nervia, leviter curvata; tubus corollae supi^a basin leviter

angustatus et dein versus faucem 8— 11 mm latam sensim ampliatus; lobi

corollae 2 superiores triangulari-falcati, bene incurvi, ad 5 mm longi, 3

niinores suberecti, angustiores et plus minus connati; filamenlorum tubus

exsertus, in dimidio superiore patentim sublanatus, basi glajjra 5-fissus et
r

parti tubi angustatae adnatus; tubus anthcrarum crassiusculus, leviter cur-

vatus, 7—9 mm longus et 3,5—4 mm latus, in dorso et in fissuris lanatus,

antherarum 2 minores vertice pcnicillatae; stylus demum breviter exsertus,

sligma bilobum, lobi clliptici. Gapsula chartacea, 10-nervia, glabra, vertice

biloba, lobi latiusculi, obtusi; semina minuta, ovalia, lutescenti-fusccscenlia.

nitidula, laevia.

Peru: Dep. Amazonas, Prov. Chacbapoyas, OsUicbe Talwand des

Maranon iibcr Balsa; Ilartlaubgeholz, hauptsachlich Straucher und nicdcre,

'<lcine Baume, 3200 m u. M. (Weberbauer n. 4285, im Juni bluhend und

fruchtend).

Die Blulen und Bliider erinaorn eiuigormaGen an Coi/ropngon suriiuammis var.

ongustifoliii^ A. Zahlbr. Die Pnanze schlicCl sich kcincr ficr bislier bokannl gcword(>ncn

^iphocampylos-Xrian niiher an.

Siphocampylus Lobbii A. Zahlbr. n. sp.; frutex scandens(?). Kami

ulUmi tenues, ad 2 mm crassi, brunnoscentes, terctiusculi, striati et in slriis

'"cviter fmibriato-pilosi. Folia alterna, parva, 10— 17 mm longa ct 7—
^^ mm lata, internodia subaequantia vel iis paulum breviora, dcpendentia,

petiolata — petioli breves, ad 3 mm longi, pilosiusculi vel fere glabri

cordata, in margine subintegra ct utrinque dentibus eallosis minulis acutis-

que 5—6 munita, carnosula, supra obscure viridia, nitida, glaberrima et
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lacvia, subtus pallidioraj opaca, scabridaj costa hand promincns, nervi

secundarii 4—5^ sub angiilo acuto assurgcntcs. Flores in axillis foliorum

superioriim solitariij dependentes, magni; pedicelli filiformes, 6 mm longi^

teretes, glabrescentcs, ebracleolati ; receptaculum calycis obconicum, gla-

berrimumj lobis calycinis parum brevius, 7 mm latum et 4 mm altum;

lobi calycis patentes, subulati, nitidi, glaberrimij in margine integri, 6

—

7 mm longi et circa 1,5 mm lati; corolla sanguinca, 6,-) cm longa, glabra,

tubus 6 basi versus faucem obliquam sensim ampliatus, subrectus, 5-nervius,

lobis calycinis multum longior; lobi corollae parum inaequales, undulalo-

subulati, parum vel baud falcati, 7— 9 mm longi; tubus filamentorum

glaber.

Peru: ohne genauere Standortsangabc (LoitB im Ilerbar der bola-

nischen Abtcilung des naturhistorischen Ilofmuseums in Wien),

Eine auffallige Art, welchc dem S. eorreoidcs A. Zalilbr. zunachst kommt.

Siphocampylus macropodoides A. Zahlbr. n. sp.: frutex erectus, ra-

mosus. Rami stricti, supcriores brunnesccntcSj obtuse sulcati, pubescentes,

solidi, medulla alba farcti. Folia allerna, sat densa, internodiis longiora,

suberecta, breviter petiolata — petioli pubescentes, superne canaliculati,

2—4 mm longi — , inferiora ovata, apice acuta vel breviter acuminata,

)

dicelli

basi parum inaequalia, retuso-subcordata, majora, superiora sensim minora

oblongo-ovata vel anguste oblonga, apice acuta vel acuminata, basi plus minus

acuta, 2—9 cm longa et 0,7—3,7 cm lata, omnia tenuia, merabranacea,

supra obscure viridia, opaca, nuda, subtus pallidiora, excepta nervatura

pilosiuscula glabra, in margine subrepanda vel fere Integra et dentibus

minutis, acutis, callosis et parum inaequalibus sat densis munita. Flores

in superiore parte ramorum axillares et solitarii, primum nutantes, demum

erecti, racemum elongatum foliosum et sat laxum formantes; pe' "^

foliis superioribus longiores, foliis inferioribus racemi breviores, subcrecti

vel arcuatim adscendentes, tenues, leviter complanati, circa 1 mm lati,

ebracteolati, pilosiusculi ; receptaculum calycis depresso-semiglobosum, basi

retusum vel subglobosum, rugoso-plicatum, carnosulum, lobis calycinis

circa duplo brevius, indistincte nervosum, 3— 4 mm latum et ad 3 mm
altum; lobi calycini erecti, triangulari-filiformes, apice cuspidati et modice

falcati, subglabri, in margine integri et breviter ciliati, 5 mm longi et basi

1—1,3 mm lati; corolla sanguinea, e basi paulum latiore attenuata et dein

iterum et modice ainpliata tubum sat longum, oblongo-cylindricum formans,

glabra, 5-nervia, 25-28 mm longa et 6—7 mm lata; lobi corollae subu-

lato-filiformes, erectiusculi, plus minus contorti, 2 minores altius soluti,

usque l.'jmm longi, 3 majores usque 20 mm longi; tubus filamentorum

filiformis, basi o-fissus et corollae parti angustatac adnatus; tubus anthc-

rarum curvatus, omnino glaber vel solum basi antherarum breviter pilosus,

9 mm longus et 2 mm crassus; stigma demum exsertum, bilobum, lo i

oblongi. Capsula in parte inferiore subcarnosa, in parte libera chartacea
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et angusle conica, demiim bivalvata; semina minulaj oblonga, luleo-fusces-

cenlia.

Peru: Dcp. Ancachs, bei Panipa Romas, zwischen Sanianco und

Carar. Aus Krautern (bauptsachlich Grasern) und Strauchcrn gcmischte

cr

offene bis fast geschlossene Formationj ;}500 m li. M. (Wkjjerbai eu n. 3201,

im Mai bliihend und fruchtend).

LaCt sich von S. 7nacropodus G. Don durcli die selir kurz gostieltcn. am Griindo

fast lierzformigen Blatter, welche am Randc mit kleinen, scbarfen ZahncJjon verscbon

sind, gut unterscheiden; die Bebaaiung und die Inflorescenz trennt unsoro iMlanzc gut

von S. corymbiferiis (Presl) Pobl.

Siphocampylus Rusbyaims Britt. in Bulletin Torrey Botanic. Club,

vol. XIX. 1892, p. 372; A. Zahlbr. in Bulletin Torrey Botanic. Club,

vol. XXIV. 1897, p. 376.

Var. subtervestita A. Zahlbr. n. var. ; folia subtus acqualiter floccu-

loso-pubescentia, nervatura minus prominens. Frutex circ. 1 m alius;

flores virides, basi rubentes (ex Weberbaijer).

Peru: zwischen dem Tambo Azalaya und dem Tambo Ichubamba,

Weg von Sandia nach Chunchusmayo, 1500— 1800 m li. M. (Webkrbai-er

n. 1105, im Juni bluhend).

Siphocanipylus tortuosus A. Zahlbr. n. sp. ; frutex scandens. Rami

teretes, superne striolati, scabrido-pilosi , inferne glabrescentes et dcmum
labri, albidi, fistulosi. Folia alterna, internodiis longiora, pendenlia vel

reflexo-pendentia, petiolata — petiolus 10— 15 mm longus, hispidulus —

,

ovato- vel elliptico-acuminata, basi parum inaequalia ot acuta, in mar-

gine subrepanda vel subintegra et dentibus callosis parvis, baud 1 mm
longis, acutiusculis et parum inaequalibus munita, infera majora us(pie

U cm longa et 5,5 — 6 cm lata, supcriora minora 5 cm longa et ad 2 cm
lata, omnia membranacea, supra laete viridia, opaca, glabra, subtus palli-

diora, excepta nervatura breviter pilosa glabra, costa distincta, subtus

prominens, nervi secundarii 5—6, sub angulo semirecto vel paulum acu-

tiore assurgentes et ante marginem arcuatim connati. Racemi terminales,

sat breves; rhachis 5—10 mm longa, plus minus tortuosa vel curvata,

pilis brevibus hispidis vestita, flavescenti-brunnesccns; pedicelli curvato-

patentes, more rhachidis vestili, ebracteolati, teretiusculi, 2—3 cm longi;

I'eceptaculum calycis obconicum, breve, ad 2—3 mm longum, lobis calycinis

circa triplo brevius; lobi calycini subulati, stricti, patentes vel reflexi, exlus

^irsuti, intus glabri, 6 mm longi et 1 mm lati; corolla dilute purpurea,

lobis calycinis multum longior; tubus corollae e basi angustiore versus

faucem sensim ampliatus, leviter curvatus, cxtus pilis brevibus, sjit paten-

tibus obsitus, inter glaber, 5-nervius, 4 cm longus et ad faucem 6— 8 mm
•^tus; lobi corollae subulati, subfalcati; filamentorum tubus glaber, lobis

corollae brevior, basi corollae breviter adnatus; tubus antherarum modice

J
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curvatus, pilis paucis, longiiisculis, albis obsitus, antherarum 2 minores

vertice penicillalac; stigma inclusum. Gapsula matura non visa.

Peru: Dep. Loreto, Berge nordlich von Moyobamba; GehOlz, aus

Baumen und Strauchern gemischt, Ubergangsformation zwischen Wald und

Savannengeholz, 1500 m ii. M. (AVKBKRBAiiER n. 4646, im August bliihend).

Von alien klimmeuden Siphocampylns-Avion mil cndstandigcr Traubc durch die

verhaltnismaCig groCen, hautigen Blatter und durch die allseits abstchenden Blidcn-

stiele vcrschieden.

Siphocampylus floribundus A. Zahlbr. n. sp. ; frutex scandens. Rami

superiores teretes, strigis brevibus obsiti, scabri, tenuiter et acute plicati,

solidi, usque 4 mm crassi. Folia alterna, internodiis longiora, secunda,

plus minus rcflcxa, peliolata — petiolus canaliculatus, carnosus, granuloso-

asperus, 7— 10 mm longus — , ovato-oblonga, oblonga vel ovato-elliptica,

basi acuta, apice obtusa vel rotundata et brevissime mvicronulata, in mar-

gine leviter revoluta, subintegra, denlibus minulis, modice distanlibus,

callosis et acutis munita, coriacea, supra viridia, opaca, glabra, subtus

pallidiora, granuloso-exasperata, 3—6 cm longa ct 1,5—2,5 cm lata, nerva-

tura supra impressa, subtus bene prominens, costa validiuscula, nervi

secundarii 4—5, 2 inferiores sub angulo valde acute assurgentes et laminam

alte percurrcntes, rectiusculi. Racemus terminalis, amplus, floribunduSj

secundus, fere pyramidalis, 18—25 cm longus, rhachis teretiuscula, more

ramorum vestita; pcdicelli arcuatim recurvato-patcntes, longiusculij 2

2,5 cm longi, subteretes vel leviter compressi, dense et minute slrigosi,

basi bracteolati, bracteolae subulatae, falcatae, recurvae, pedicellis multum

breviores, 6—8 mm longae; receptaculum calycis obconicum, in pediceliuman-

gustatum, fauce parum bullato-incrassatum, hirsuto-strigosum^ 5 costulatum

5—6 mm longum et ad 5 mm latum; lobi calycini parum conspicui, mi-

nuti, late ovato-triangulares, acuti, erecti, circa 2 mm longi et tolidem lati;

corolla viridis, fuscescenti-suffusa, extus strigoso-pubescens, calyce multum

longior, angusta, 3—3,5 cm longa et 3,5—4 mm crassa, profunde fissa,

tubus baud dimidium corollae aequans, circa 1 cm longus, e basi latiorc

angustatus et dein iterum versus faucem obliquam modice ampliatus; lobi

corollae longiusculi, linearcs, apice acuti, primum divaricati, demum convo-

luti; tubus filamentorum basi fissus et corollae parti basali adnatus, tubo

exsertus, corollae parum longior, glabrescens; tubus antherarum cylindricus,

6—7 mm longus, coerulescenti-pruinosus, pilis longiusculis, erecti?, baud

densis vestitus, antherarum 2 minores vertice penicillato-pilosae; stigma

demum exsertum, bilobum, lobi oblongi, basi breviter pilosi. Capsuia

matura non visa.

Peru: Dep. Huanuco, Prov. Iluamalies, Berge siidwesllich von Monzon;

Ilartlaubgehulz, hauptsachlich Straucher, stellenweise kicincre Baume, 2400—

2500 m u. M. (Weberbauer n. 3421, im Juli bluhend).
Durch die Gestalt dur Blatter, durch die reichhliitige Innorescenz und durch Jie

kurzen, brcitcn Kclchzipfel von S. pcnduli/lorus Decne Icicht zu unterscheiden.
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Rhizocephaliini brachysiphonium A. Zahlbr. n. sp.; herbacea, cacspitoso

crcsccns, acaulis vel subacaulis, humilis; radices fibrosae, longiusculae. Folia

densa sossilia, stricta, linearia levissime canaliculata, apice acuta el parum
falcata, in margine integerrima et in medio utrinque denlibus 3 minuUs,

callosiSj aculis, erectis et adpressis munita, 15— 30 mm longa et vix 1 mm
lata, viridia, nitidulaj glaberrima, carnosula. Pedicelli plures in eodem
caespite, solitariij folia parum superantes, recti, teretes, tenelli, glaberrimi,

ebracteolati ; receptaculum calycis anguste obconicum, in pedicellum abiens,

5-costulatum, glaberrimum, 4 mm longum et 2 mm latum; lobi calycis

angusle triangulares, erecti, carnosuli, glaberrimi, i — S mm longi et i mm
lati, circa dimidium tubi corollae aequantes, in margine integri et dentibus

minulis callosis muniti; corolla 10—12 mm longa, pallide lilacina, fauce

paulum obscurior; tubus corollae cylindricus, rectus, integer, glabcr; corollae

lobi suberecti vel semipatentes, 3 antici latiores, ovales et basi parum

anguslati, apice mucronulati, utrinque glabri, 2 postici angustiores, ublongo-

elliptici, acuminati, utrinque glabri et in margine plus minus ciliolati; tubus

filamentorum glaber, tubum corollae aequans, integer, in uno latere fere

usque ad faucem corollae tubi adnatus; antherarum tubus fauci exscrtus,

leviter pruinosus, crassiusculus, 2,5—3 mm longus et 1—1,2 mm latus,

glaberrimus, antherariim 2 minorcs vertice breviler cornuto-aristalae; stylus

glaber; stigma demum cxsertum, bilobum, lobi parvi, subrotundati; ovarium

iinilocularc. Fructus non visus.

Peru: Dep. Iluanuco, Prov. Huamnlies, Berge siidwestlich von Mnn-

zon; Moor, welches in Gesellschaft von Grassteppe und (Jestriiucb auflrilt,

3000—3200 m li, M. (Wfbkrbai:er n. 3716, im Oktobcr bluhcnd).

Von dcm zunaclist stchcndcn Rh. suhdatitm (Benth.) Bcnth. ct Hook, durcli die

langcn Bliitcnstiele und die kurze Kroncnrohre verschiedcn.

Var. brevifoliiim A. Zahlbr. n. var.; folia spathulalo-linearia, breviora,

8— 10 mm longa el ad 1,5 mm lata; lobi calycis anguste ovato-lriangu-

'ares, in margine plerumque uni- rarius bidentati; corolla albida, fauce

fuscopunctata.

Peru: Dep. Junin, Prov. Tarma, Berge wcstlich von ITuacapistana;

freie, sumpfige Platze zwischen Gestriiuch, 3000—3200 m ii. M. (Wkber-

BAUER n. 2081, im Januar bliihend).

Lobelia cyml)alarioides A. Zahlbr. n.sp.; herbarca,procumbcns; radices

fasciculatae, carnosae; caulcs solitarii vel bini, rcpentcs, radicantes, filiformes,

circa 1 mm crassi, glaberrimi, striolati, in parte supn^ma toretes, basin

versus compress!, 6—17 cm longi, foliosi. Folia alterna, internodiis lon-

giora, plus minus arcuatim adscendentia, superiora sessilia, inferiora in

Petiolum plus minus evolutum, usque 8 mm longum transeuntia, obovata,

<^l^tusa, basi abrupte angustata, in margine leviter repanda vol repando-

crenulata, plana vel modice involuta, membranacea, viridia, utrinque gla-

berrima, 5—15 mm longa et 4—8 mm lata. Flores axillares, solitarii,

.. , .

^*
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erecti
;

pedicelli loviter lortuosi j
adscendentes, slriolatij glaberrimi

j basi

bracteolis 2 subulatis brevibusque obsiti, foliis plerunique pariuii longiores,

12— 16 mm longi; receptaculum calycis obconicum, glaberrimumj 2-—3 mm
altum et parum lalius; lobi calycini anguste triangulares, erecti, receptaculo

circa duplo longiores, in margine integri, glaberrimi, circa dimidium tubi

corollae aequantes, 4 mm longi et fere 2 mm lati; corolla rosaceo-albida;

tubus corollae rectus, usque ad 2/3 altitudinis fissus; lobi corollae tubuni

subaequantcs, inae^^uales, 2 minores altius fissi, anguste triangulares, sub-

falcati et involuti, 3 majores obovati vel obovato-elliptica, breviter acumi-

nati, apicem versus leviter involuti, basi gibbis 2 luteis ornati; tubus fila-

mentorum tubum corollae acquans, glaber, anguste conicus, ad medium

circa 5-fissus, a corolla liber; tubus antherarum brevis et crassus, 2,5 mm
longus et 1,5 mm latus, obscure coeruleus, leviter prumosus, glaberrimus,

antberarum 2 minores vertice breviter penicillato-barbatae; stigma inclusum,

bilobum, lobi oblongo-cuneati, apice obtusi. Gapsula chartacea, a calycis

lobis coronata, parte libera obconica ; semina oblonga, minuta, flavido-

brunnescentia, nitida,

Peru: an der Lima-Osoya-Bahn, zwischen Yoali und Pachichaca;

steinige Matten, 4100 m u. M. (Weberbauer n. ;{24, im Januar bluhend

und fruchtend).

Schon durch die kurzen Blutensliele von L. nana II.B.K. und L. cymbalaria

Grisob. verschieden.

J

3

Lobelia Weberbaueri A.Zahlbr. n. sp. ; herbacea, erecta, florigera usque

20 cm alta, stolonifera; slolones compiessiusculi, tenues, parce pilosi, foliis

ovalis vel oblongo-cuneatis, supra pilosis praediti; scapi simplices, arcuatim

adscendentes, stricti, tenues, subtrigono-teretes, 3-slriati, excepta basi pilo-

siuscula glabri ct verruculoso-punctulati, in parte superiore nudi, in parte

inferiore paucifoliati ; folia basalia pauca, oblongo-cuneata, in petiolum

brevissimum sensim abeuntia, apice rotundata, usque 2,5 cm longa et 3

4 mm lata, viridia, membranacea, plana, superne et in margine pilosa,

subtus excepta costa pilosiuscula glabra, in margine subintegra, dentibus

minutis, baud conspicuis munita, folia caulina inferiora foliis basalibus

similia et demum angusta, linearia, sessilia. Racemi terminales, secundi,

pauci-(5-)flori, demum subscorpioidei, bracteae subulatae, rectae, in margine

involutae et pilosiusculae, 4—6 mm longae, 1 vol vix \ mm latae, pedi-

cellis 2—3-plo breviores; pedicelli subcompressi, verruculoso-punctulati,

anguste hyalino-alati, erecti vel suberecti, infcriores demum usque 1 8
mm

longi; receptaculum calycis obconicum, glabriun, verruculoso-punctulatum,

lobi calycini erecti, triangulari-linearcs
,

glabri, in margine subinlcgn e

dentibus minutis, acutiusculis utrinque 1—2 muniti, receptaculo paulum

longiores, 3,5—4,5 mm longi et circa 1 mm lati; corolla pallide coerulea,

10— '12 mm longa, glabriuscula ; tubus corollae usque ad medium postice

iissus, rectus, latiusculus, 5 mm longus et 3 mm latus, lobis calycinis

'i
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parum longior; lol)i corollue dimorphi, 2 postici anguste triangulares, fal-

cati et modice involuti, 3 antici obovalo-cuneali, apice rotundali vel ob-

tusi et abruptim breviter acuminati^ tubum corollae subaequanleSj glabri;

tubus filamentorum glaber, tubo corollae aequilongus, anguste conicus, jam

in parte superiore 5-fissus, a corolla liber; tubus antberarum crassus,

2,5 mm longus et 2 mm latus, pilosiusculus, antberarum 2 minores vertice

breviter penicillatim apiculatae. Capsula matura non visa.

Peru: Dep. Cajamarcaj PaB ('oymolache libor Jlualgayoc; hohe,

dichte, oft gcscblossene Grasflur, Strilucher und Kakteen fehlen, 400

4100 m u. M. (Weberbauer n. 3955, im Mai bluhend).

Von der habiluell ahnlichcn, andinen L. icncra H.B.K. durch die x\usbildung von

Stolonen und durch die Beliaaruner der Blatter vorschicden.



Die Gattuiigeu der natiirlicheu Familie cler Valerianaceae.

Von

P. Oraebuer

Die Einteilung der Valerianaceen hot von jeher groBe Schwierigkeilen,

denn wiihrend beispielsweise LiNNfi alle ihm bekannten Arten in die Gattung

Vahrtaria aufnahm, sind in spaterer Zeit eine groBe Menge von Vor-

schlagen zur Trennung der Gattungen gemacht wordcn und zwar zumeist

auf Grund der Kennlnis der Formen eines begrenzteren Gebietes. Vielfach

wurden bei Abgrenzung der Gnippen, wie bereits IIuck (diese Jahrb. 111.

[1882]) hervorhebt, Merkmale verwertet, die sich bei der Betrachtung der

ganzen Gattung als sebr schwankend Qiwcisen, so z. B. das Vorhandensein

resp. Fehlen des Pappus. Zu solchen wechselnden Mcrkmalen gehort auch

das Verwachsen der Hochblatter, welclies sich vielfach bei alpinen Typen

verschiedener Gruppen wiederfindet. Schon die erwahnte Ubersicht von

lIOcK laRt eine ganz deutliche Hliufung der Formenkreise in Sudamerika

und dort namentlich in den Anden erkennen. Ganz abweichende und ver-

schiedenartige Gruppen finden sich dort nel>en einander, z. T. jede in zahl-

reichen und oft schwcr zu scheidenden Formen. In neuerer Zeit ist nun

h)Be sxidamerikanische Samm-

lungen, die sehr zahlreiche neue Arten enthielten, sebr erbeblich besser

geworden. Namentlich waren es Wkberbauer, Sodiro und Ule, die ganz

abweichende bisher unbekannte Typen hierher brachten. Es erfahrt da-

durch die ganze Familie eine andere Beleuchtung. Zunachst scheint es

mir bei der jetzt bekannten sich urn Valeriana gruppierenden FornienfuUe

notig, die entfernter stehenden Gruppen abzutrcnnen und zwar durch Bil-

dung von Tribus (vgl. IIock in Engl. Bot. Jahrb. XXXI [1901] 408).

Durch die groBere Zahl der StaubbJiitter und zwar fast stets 4 (sebr

seltcn bei einer Art von Patrmia ist nur eine vorbanden) sind die 2 erstcn

Tribus der Patrinieae und Triplostegieac ausgezeichnet, sie umfassen aus-

dauernde Krauter mit dreifacheriger Frucht, die samtlich im nOrdlicheren

mittleren und Cstlicheren Asien vcrbrcitet sind. Die Tribus Patrinieae um-

faBt die Gattungen Patrmia Juss. und Nardostachys DC., sie besitzen

T>^ O
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keinen AuBenkelch, wohl aber mitunter nn die Frucht angewachsenc ojiere

Vorblattor. Die Triplostegieae mit Trij)losle(jia Wall, und Hoeckia Engl,

et Graeb. besitzen an jeder Blute einen deutlichcn AuUenkelcb.

Die drilte Tribus der Valeriaueae ist stets durch \ oder 2, moist

3 Staubblatter ausgezeichnet, sie iimfaBt sowohl Slniucher und Jlalbslraucbcr

als ausdauerndc und einjahrige Krauter. Nach der Zahl der Frucblknolcn-

fiicher und der der Staubblatter lassen sich noch folgende Subtribus auf-

stellen:

A. Fruchtknoten Sfficherig (aiit Ausnahme einiger P/ec-
• •

trihs-kviQ^n). Einjahrige Krauter mit meist ganz-

randigen oder gezahnten , seltener ctwas eingc-

schnittenen Bliittern.

a. Staubblatter stets 3 Plectridiuae

b. Staubblatter 2 Fediinae

B. Fruchtknoten i fiicherig (vgl. F. saliunca All.].

Pflanzen meist ausdauernd, bei den einjahrigen die

Fruchtknoten stets deutlich einfacherig.

a. Blutenstiele nicht entwickelt oder sehr kurz nicht

auffiiUig verdickt.

1. Staubblatter 3. Perigonrohren ohne Sporne . Valeriaiiinue

2. Staubblatter 2. Perigonrohren lang gespornt Geiithraiitliinae

b. Blutenstiele sehr verlangert, verdickt. Zarte

kletternde Krauter Astrephiiuae

1. Tribus: Patiinieae iiock.

Diese Tribus umfaBt die Gattungen Pafrmia Juss. und KardostaeJ/ys

DC., die beide in Asien heimisch sihd. Unterschieden sind sie dadurch,

daB ratrinia einen undeutlichen Kelchsaum aufweist, meist gelbe oder

AveiBliche Bluten besitzt und einen mehr oder weniger lockeren oft trug-

doldigen Blutenstand zeigt. Nardostacliys dagegen hat einen deutlich

oteiligen Kelchsaum, rote Bliiten und gedrungtcn Bliitenstand.

Patrinia Juss. in Ann. Mus. Paris. X. 311 ist von beidcn die um-

f-'»ngreichere, sie zerfiillt in 3 Sektioncn und zwar:

^. Ccntrotnniu Maxim in Bull. Acad. Pctersb. XIIF. 67, Melanges

biolog. VI. 267, mit am Grunde ausgebuchteter oder gespornter (^,orolle,

Jer Frucht angewachsenen oberen Vorbliittern und 4 Staubbliittern. — Nur

'n Japan verbreitet.

2. raheopatrinia Hock, in Engl. Jahib. III. (1882) 34 ohne Sporen

Oder Ausbuchtung an der Corolle, fehlendcn oder locker angewachsenen

oberen Vorbliittern und 4 Staubbliittern, ist die vielgeslaltigste und weilest-

veibieitete Gruppe. Sie ist hauptsachlich im niandschurisch-japanischen

V
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Gebiete verbreitet, reicht abcr in Sibirien westlich bis zuni Ural und

dringt siidlich mit einigen Arten bis ziim zentralen China vor.

3. Monandropatrinia Hock. 1, c. (1882) sehr ausgezeichnet durch

nur 1 Staubblatt, mit der Frucht angewachsenen oberen Vorblattern

und eine Blumenkrone ohne Ausbuchtung und HOcker, entbalt nur 1 Art

im Himalaya und zwar P. monandra Clarke. Die auch in der Tracht

einigermaBen verschiedenen Sektionen sind somit auch pflanzengeographisch

gut geschieden.

Nardostachys DC. Mem. Valer. 4, t. 1, 2 Prodr. IV. 624 ist in ihrer

ganzen Tracht sehr verschieden, schon durch die ungeteilten schmalen
«•

Bliilter und den kopfig gedrangten Blutenstand, ist aber durch die Uber-

einstimmung in der Zahl der Staubbliitter, der Gestalt der Narbe und die

Fruchtbildung der vorigen naher verwandt. Der Kelchsaum ist deutlich

fiinfteilig, aber nach der Bliite nicht pappusartig vergruBert.. Die 2 sehr

nahe verwandten mit kurzem, dickem aufrechtem, von faserigen Blattresten

umgebenem Grundstocke versehenen Arten sind im zentralen Himalaya

heimisch. Sie wachsen dort meist in einer Huhe von iiber 3000 ni, sind

also echte Hochgebirgspflanzen. Ihre von der vorigen Gattung so ab-

weichende Tracht, die der einiger unserer und auch siidamerikanischer

Gebirgsvalerianen sehr ahnlich wird, ist eben wohl als Anpassung an die

Standortsverhaltnisse aufzufassen.

2. Tribus: Tiiplostegieae HOck.

Diese Tribus ist insofern einigermaBen kritisch, als sie von den ver-

schiedenen Autoren bald zu den Yalerianaceen, bald zu den Dipsacaceen

gestellt worden ist. Hock hat sie in den Naturl. Pflanzenfamilien (IV. 4.

187) von den Valcrianaceen ausgeschlossen und wegen der Aushildung des

Hullkelches den Dipsacaceen zugeordnet, er betont gleichwohl auch ihre

ZNveifellosen verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Yalerianaceen. Ich

halte Triplostegia fur eine echte Valcrianacee, die auBer der vulligen Ubcr-

einstimmung im Aufbau des Bliitenstandes und der Bluten sich auch durch

den charakteristischen Geruch als solche verrat.

In ihrer Verbreitung sind die Triplostcgleae auf den Himalaya und

das sudliche China beschrJinkt, sie besitzen eine dunne Grundachse, doppelt

gezilhnte oder eingeschnitlene fiederspaltige Blatter und ziemlich lockere

Blutenslande. Die Blutenstande sind namentlich in ihren oberen Teilen nut

JiuBerst charakteristischen lang gestielten mit schwarzen KOpfen versehenen

Drusenhaaren besetzt, die fast eincm Mucoraceensporangium gleichcn. L»ie

Bluten besitzen 4 Staubbliitter. Von alien verwandten und ahnlichen

Gruppen ist die Tribus, wie benierkt, durch das Vorhandensein des AuBen-

kelches verschieden und zwar sind beide mit einandcr verwandte Gattungen

dadurch zu trennen, daB sich bei Triphstegia Wall, ein doppelter je
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I

funfblatteriger AuBenkelch befindet, wahrcnd Ilocchia Engl, el Graebn.

durch nur einen einfachen vierblalterigen ausgezeichnet ist.

Beide Gaitungen iiebmcn in gewisser Weise eine iiilennediiire Stellung

zwischen der vorigen Tribus und den Valerkuicae ein, dcnn wabrend sic

in der Zabl der Staubblatter, der mangelbaften Ausbildung des fast feblen-

den Kelches usw. sicb den Patrinieae anschlielien, ist die ganze Tracbt,

namentlich durch die Gestalt des BliitenstandeSj und der Corolla ausgepriigt

die einer Valerianee und zwar der Vakrianimie^ mit denen sie auch den

Yollstandig einfacherigen Fruchtknoten gcmeinsani haben.

Triplostegia Wall, in DC. Prodr. IV (1830) C40 mit der einzigen Art

T. glandulifei^a Wall, besitzt eine ziemlich weite Verbreitung, sie kouunl

vom Himalaya durch Slid- nach dem Ostlichen Zenlral-China vor.

Hoekia Engl, et Graebn. in Engl. Bot Jahrb. XXIX (1901) 598 ist

bisher nur aus dem zenlralen und siidlichen China bekannt, sie umfafit

2 Arten, die nahe mit einander verwandt sind (vergl. Hock in Engl. Bol.

Jahrb. XXXI [1901] 408).

3. Tribus: Valerianeae IlOck erw., Graebn.

Diese Tribus umfaBt bei weitem die groBte Zahl der Arlen und Gai-

tungen, sie alle sind durch eine starker fortschreitende Reduktion in den

Bliitenleilen ausgezeichnet, gewOhnlich sind 3, seltener 2 oder nur Slaub-

blalt vorhanden. Die Blumenkrone ist meist noch fiinfleilig, bei einigen

Gaitungen aber werden die Corollenzipfel auf 3 reduziert. Der Kelch ist

baufig eingerollt und nach den BUiten pappusarlig vergrOBert. Der Frucht-

knoten ist meist ein-, seltener dreifiicherig, die Narben sind einfach oder

dreispaltig. In bezug auf Blattforni, Trachl und Bliitenstand ist diese Tribus

eine der vielgestaltigsten, die ich kenne. — Die Ubcrsicht iiber die Sub-

h'ibus ist oben S. 4G5 gegeben.

<. Subtribus: Plectridinae Graebn.

UmfaBt die Gaitungen FlrctrUis DC, Aligera Sucks, und VakrktueUa

Haller, von denen die erslen ausschlieBlich der neuen, die letztere sehr

liberwiegend der alien Welt angehorl. Beide Gaitungen enthalten nur

einjahrige Krauter von meist ziemlich geringer I lobe, meist dichotom ver-

^weigten Stengeln, kupfchenahnliclien Trugdolden und gesagten Vorblattern.

l>iese Gaitungen bilden bei IIOck (a. a. 0. 1901) zvvei Seklionen.

Pleetritis DC. Mem. Valer. 13. Prodr. IV. 631. Diese Gattung be-

sHzt eine gespornte oder liOckerige Blumenkrone, deren Abschnilte im

letzteren Falle huchstens halb so lang sind als die Ruhre. Der Kelch ist

kaum angedeulet, -anz klein, die Frucht verschieden gestaltet. Das Ver-

breilungsgebict crstreckt sich entlang der Westkiiste xNordamerikas von dei-

Vancouver-Inscl bis ISeu-Kalifurnien und eine Ail isoliert in Chile. Die

^^
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Stelliing dieser (ialtung ist zweifeilos der Gattung ValerianeLki nahe, aber

auch zu Valeriana scheinen deutliche Beziehungen vorhanden zu sein,

Plectritis DC. zerfallt in 3 Sektionerij von denen die 2 ersten nur

aiif Nordamerika beschrankt sind, und zwar Euplectrltis Iluck in Engl.

Bot. Jahrb. III. (1882) 37 mit wenigen Artenj deren Fruchte zu Flugeln

ausgebildete sterile Fachei^ besitzen, die Blumenkrone ist fast zweilippig,

deutlich zygomorph und am Grunde gespornt. Durch die Zygomorphie

resp. die Sporne erinnert diese Bliitenbildung an Fedia und CenthrantJnis.

Die 2. Sektion Siphonella Torr. et Gray. Fl. N. Am. II. 50 (als Sektion von

Fedia) mit 2 Arten in Arkansas, stimmt mit der ersteren durch die Frucht-

bildung liberein, die Corolla ist aber fast regelmaBig und ohne Sporn, nur

mit einen Hocker. Sie bildet eine Uberleitung zur dritten Sektion Betckea

DC, Mem. Valer. 18. Prodr. IV. 642 als Gatt. Huck in Engl. bot. Jahrb. III.

(1882) 37, als Sektion, die fast die kurze Corolle der Gattung Vale)mm

besitzt, und auch ganz ahnliche Fruchte mit ganz kleinen sterilen Fachern

in der dreikantigen Frucht. Die 2 sehr nahe verwandten Arten sind in Neu-

Kalifornien und Chile heimisch.

" Aligera Sucksd. in Deutsch. bot. Mon. XV (1897) 118 aus dem pa-

cifischen Nordamerika ist mir nicht bekannt.

Valerianella Haller Enum. 666, wie gesagt der vorigen Gattung sehr

nahe stehend, ist durch die vOllig spornlose hOchstens ganz wenig aus-

ebuchtete Kronenrohre, die nicht doppelt so lang wird als die Abschnitte,

ausgezeichnet. Die meisten Arten haben eine deutlich dichotome Ver-

zweigung und besitzen dadurch eine charakteristische Tracht. Die Ein-

teilung der Gattung und die Sonderung der Formenkreise ist gerade hier

sehr schwierig und strittig, wegen der auBerordentlich wechselnden Gestalt

der Frucht und Ausbildung des Kelches. Hock teilt sie (Nat. Pflzfam. IV.

4. 177) nach Boissibk in 7 Sektionen. — Die bei weitem meisten Arten

sind im ustlichen Mittelmeergebiet verbreitet, einzelne his zum Kaukasus

und durch ganz Mitteleuropa. Neben wenigen in Nordamerika heimischen

Envahriandla- kvi^w
^

sind auch einige europaische in Nord- und Sud-

amerika verwildert Pflanzengeographisch bietet die Gattung wenig Interesse.

Of
O

2. Subtribus: Fediinae Graebn.

Diese Subtribus sleht insofern etwas isoliert, als die wohl nur zuni

Formenkreise einer einzigen Art gehOrigen Pflanzen nur 2 meist ungleicn-

lange Staubbliltter aufweisen, dazu ist die Blumenkrone deutlich zygomorph,

zweilipi)ig mit stark verlangerter Ruhre. Die endstandigcn Fruchte sin

dreifiicherig, die seitenstandigen vierfiicherig, bei den drcifiicherigen
smd

die sterilen Facher iJinger und schmiiler als die ferlilen. Der Kelch is

zwei- bis vierzahnig und nach der Blute nicht vcrgrOBert. — Die Reduktion

der Staubbliltter, die, wie bemerkt, auch schon fast stets ungleich

gebildet sind, die langen PerigonrOhren und der stark zygomorphe Saum

aus-

J ^,
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erinnern lebhaft an CenthranthuSy zu der sie dadurch Beziehungen zu

zeigen scheint. Andererseits steht die Subtribus zweifellos der vorigen

nahe, an die sie durch die Tracbt, die Hestalt der Blatter und die kurze

Lebensdaiier erinnert. — Die einzige hierher gehOrige Gattung ist

Fedia MGnchj Method. 493, deren Formen so nahe mil einander ver-

wandt sindj daB man sie wohl kaum als Arten trennon kann, sondern

unter F, Coniucoplae DC. zusaninienfassen muB. Sie ist durch das ganze

Mittehiiecrgebiet weit verbreitet. Das einjiihrige Kraul mit d^n ganz-

randigen oder gezahnten BUlttern ist schr charaktcristisch ausgezeichnet

durch die oberwarts stark verdickten Zweige der Trugdolden, die an der

Spitze durch die haufig verhiirteten, hornartig abstehendcn Hochbliitter

ffekrOnt sind.

3. Subtribus: Valerianinae Graebn.

Wenige Gruppen des Pflanzenreichs zeigen einen so ungeheuren

Polymorphismus und dabei doch das Auftreten habituell so extremer

Gruppen wie diese Subtribus. Die neueren Samnihmgen aus Siidanierika

haben uns ein Material so verschieden gestalteter und so abweichender

Typen gebracht, daB bei vielen eine genaue Blutenanalyse vorliegen muB,

urn iiberhaupt die Zugehorigkeit zur Familie erkennen zu lassen. Wiihrend

in den tropischen Teilen in den niedrigeren Lagen hochwindende Slraucher

von der Tracht der Lonicera Sect. Caprifoliwii ^
zum Teil mit dcrbcUj

immergriinen Blattern (z. B. Voleriana Frcioidiann Graehn.), und von den

Mooren Perus einige etwa einer riesigen Alisnia 2)Iantago aquat/ca L. iihn-

liche Pdanzen (T^. Weberbaueri Graehn.) bekannt geworden sind, ahmt die

Familie in dein Gebiete der Anden bis zu den hucbstcn Spilzen dersclbcn

in einer geradezu frappierenden Weise Tracht und Blallform einer groBen

Zahl von Pllanzenarten der sremaBigten Zonen und ihrer Gebirge nach.o^"'""'o
Die extremsten Formen in diesem Formenkreise gehoren den Gallungen

PhyUactis, Aretiastrum und Stangea an. Die bisher bekannten Arten der

ersteren Gattung Aretlastnim aretioides (II.B.K.) Graebn. und A. sedifolia

(d'Urv.) Graebn. zeigten cine auffallige Ahnlichkeit nilt Sik'nc acaulis und

iihnlichen Polsterpflanzen. Das von Weberbauer gesammelte, fuRgroBe,

Polster bildende A. Aschcrsonianum Graebn. ubertrifft sie noch sehr an

Kleinheit aller Organe; die mit ganz kleinen, kurzen Blattern dicht dach-

ziegelartig bcdeckten Triebe bilden feste, harte Polster, wic sie sonst kaum

<lurch Saxifrajren usw. erzeufft werden. Ganz anders ist das Aussehen
.-V^ll llOY». V^l^V^V.j-j

<^er typischen Sfcmgca-\rlen. Eine dicke, oft fleischige, zum Teil eBbare

^Vurzel triigt obcn eine oder einige Rosetlen kurzer, fleischigcr;- verkebrt-

eifOrmiger voder keilfurmiger Blatter, die den dicht gedrangtsn, tlachen

I^liitenstand eng umgeben. Die Bliilen sind zwischen mehr oder weniger

fleischigen llochbliittern eingefugt. Das ganze Gcbilde erinnert enlfernt an

einen Kopf Blumenkohl en miniature. Eine gcwisse Ahnlichkeit in der

V
f
^
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Tracht mit Stangea haben die beiden (vielleicht besser zu einer zu ver-

einigenden] Belonantlms-ATien^ die durch ihre schmalen, fast grasartigen

Blatter und Hochbliitter und die lang- und diinnrohrigen Bliiten sehr auf-

fallen. Wahrend diese 3 Gruppenj die niedrige Polsterpflanzen darstellen

entschieden als Gattungen von Valeriana abgetrennt werden miissenj da

?

sie ^auBer der Tracht noch geniigend durch niorphologische Merkmale in

der Bliitenbildung, den Bliitenstanden usw. abweichen, kann dies bei den

meisten librigen, die ni alien wesentlichen Bliitenmerkmalen mit Valeriana

libereinstimmenj mehr oder weniger strittig sein. Am isolierlesten steht und

wohl auch als Gattung anzuerkennen ist Plmodendron Ulei Graebn., ein

niedriger bis mittelhoher Strauch, der durch die fast gleichhohe Stellung

der immergriinen Triebe mit oben genaherten Blattern an die mittelgroB-

bliittrigen Rhododendron-kTie,n erinnert. Von ihm sind (anscheinend) nur

mannlich funktionierende Bluten bekannt.
'

Die Ubersicht uber die Gattungen stellt sich etwa folsendermaBen:

A. Perigon mit 5 Abschnitten.

a. Bliitter stets flach mit deutlicher Spreite.

a. Stengel stets mehr oder weniger verliingert,

Blutenstand mehr oder weniger deutlich rispig,

niemals flach auf verdickter, tieischiger Achse.

Staubblatter stets mit deutlichen Staubfiiden

und mit rundlichen bis eifOrmigen Staub-

beuteln, meist aus den Corollen weit hervor-

ragend.

I. Bluten meist zweigeschlechtlich. Kriiuter

oder Striiucher, letztere windend oder auf-

reclit, aber nicht rhododendronartig auf-

rechte, dichotom verzweigte, an den Spitzen

£:edrun£:t bebliitterte ^aUfi

II. Bluten 2-hausig. Aufrcchter, rhododendron-

ahnlicher, dichotom verzweigter Strauch.

Blatter ungeteilt, gezahnt, an der Spitze

der Zweise £:edrani?t. CoroUe kurz . . .
rhuodnulron

ci^^^*^"o

I

[5. Stengel ganz kurZj selten unterirdisch ver-

langert. Blutenstand flach, auf stark, meist

fleischig, verdickter Achse. Brakteen aus vcr-

schmiilertem Grunde keilfurmig, an der Spitze

verdickt. Staubbeutel sitzend, linealisch.

Arten des Ilochgebirges Stangea

». Bliitter schuppenfurmig, oberwarts dreikantig, am
Grunde etwas verbunden. Bluten einzeln oder

zu wenigen. — Dichte Polster bildende Arten des

Ilochgebirges Aretiastrinn

I
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B. Perigon mit meist 3, selten 4 Abschnitten.

a. Perigonrohren maBig lang. Stengel kurz bis

sehr kurz Phyllacti

b. Perigonruhre sehr lang und schmal, stecknadel-

\ artig. Stengel ganz kurz, dichte Rascn bildend.

Brakteen den Laubblattern ahnlich gestaltet. —

v

Narben 2-spaltig BeloiiauthHs

Valeriana L. Gen. pi. ed. 1. 44. p. pi.; llOck in Engl. Bot. Jahrb. HI

(1882) 38. — Diese bei weitenn groBte und formenroichste Gattung dcr

Familie kann, wie bemerkt, bei engerenn GattungsbegrifT noch niehr zer-

legt werden, soil bier jedoch als einheitliches Ganze^s bebandelt werden,

soweit die eigenartige Tracht mancher ihrer Vertreter nicht genugend riijt

abweichenden Bliitenmerkmalen usw. Hand in Hand geht. Die ahge-

nommenen Sektionen sind folgende:

1. Euvaleriana Hock in Engl. Bot. Jahrb. HI (1882) 38 ist die gruntc

und artenreichste. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich fiber das ganze
r

Verbreitungsgebiet der Art, fehlt also nur in Australicn ganz. HGck hat

sie a. a. 0. in eine Reihe von Series zerlegt, die alle aufzufiihren hier zu

I

weit fiihrcn wiirde. Die Sektion umfaBt fast ausnahmslos Krauter und

zwar fast stets ausdauernde, selten andere, einige von ihnen sind am
Grunde etwas holzig oder einjahrig. Die Stengel sind verliingert, fast stets

bebliittert, nur selten bei Hocbgebirgsformen sind sie kurz und dann wenig-

'4)lattrig. Die Brakteen sind meist frei oder nur ganz am Grunde verbunden,

bei einigen Hochgebirgsarten indessen, bei denen infolge der Anpassung

die Bliitenstande gedrangte werden, findet, auch bei eurasiatischcn Arten (!),

eine deutliche und mitunter ziemlich starke basale Verwachsung der Brak-

teen statt. Bei siidamerikanischen Arten hat man diese Verwachsung zur

Abtrenhung der Gattung Phylldctis verwandt und dadurch sind von ver-

schiedenen Autoren EuvaUriana-kvievi^ die verwandtschaftlich gar kcine

Beziehungen zu Phyllactis zeigen, in diese Gattung versetzt worden. Die

Fruchte besitzen fast stets einen deutlichen Pappus und sind stets deutlich

einfacherig.

Die meisten Arten haben gefiederte Blatter und einen trugdoldig-ris-

Pigen Blutenstand, doch erfahren sie in den verschiedenen Klimaten dieses

Gebietes mannigfache Veranderungen, so die Huufung der grundst;indigen

Blatter, die oft einfach und schmal bis lanzettlich werden in den Iloch-

gebirgen, die damit Hand in Hand gehende Verkiirzung des Stengels, die

Verdickung der Blatter und auch oft eine VorgruBerung dor BlQten ergibt

eine sehr charakteristische Tracht, die wir sowohl in Europa als in Asien

und Amerika wiederfindcn. Ob es moglich ist, bei Vorhandensein eines

grOBeren Materiales aus den groRbliitigen sudamerikanischen Arten eino_

besondere Gruppe abzutrennen, mag dahingestellt bleiben. Pdanzengen-

graphisch und biolosisch interessanl sind folgende ahweichende Typcn:

31*
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Die V. scgjvrj^usJ^.. weicbkraulige Pflanzerij die hoch in die Gebiische

der tropischen Walder kletternj mit sehr wechselndcr BlattforiDj oft fast

bohnenahnlich erscheinen. Eine ausgoprilgt tropische Gruppe, von West-

indien und Zentral-Amerika bis nach Siid-Brasilien und Peru A'erbreitet.

Ahnliche Formen finden sich auch im warmeren Chinaj z. B. in V. hdictos

Graebn., die aber sicher nur ahnlichcn klimatiscben Bedingungen ihrc Ent-

stehung verdankt. Die Blattgestal}; in dieser Gruppe schwankt von rund-

licben, fast oder ganz ungeteiiten Blattern bis zu gefiederten und scbmalen

Blattchen. Einige dieser Arten, so z. B. V. clcmatoides Graebn, zeigen

einen gewissen Anklang an die Sektion rimocaprifolkim^ die aber aus

echten Geholzen mit sanzrandisen Blattern besteht.o

m
wurdige, durch ihre GrOBe namentbch auffallende, ausdauernde Krautcr, die

anscheinend dor V. plantaginca II.B.K. am nachsten stchen. F. Weber-

haneri Graebn. hat in der Tracht eine ganz auBerordentliche Abnlicbkeit

mit einem riesigen, schmalblaltrigen Alisma jjlantago aqiiatica L., an den

sowohl die iiber meterhohen Stengel, als die bis 4 dm langen, lanzettlichen

Blatter erinnern. Die Pflanze wachst ebenfalls in Sumpfen. F. Tesseur

dorffmna Graebn. hat ebenso, wie es bei F. plantaginea ufter vorkommt,

einen verlangerten, unterwarts holzigen Stengel. Die ganze Pflanze wird

bis aber 2 m hoch und ist durch die derben, bis i dm langen Blatter

sehr auffallig; sie ahmt die Tracht auBerordentlich vieler tropischer

Straucher nach.

Gleichfalls durch ihre GroBe sehr auffallig sind dann noch folgende

Arten: F. dipsacoides Graebn., deren Stengel und Blatter die Gestalt und

GroBe derer von Dipsaciis [Cepalaria) pilosus L. resp. D. silvestm

nachahmen. F Baltana Graebn. ist durch die fleischigen Blatter und

.F. malvacea Graebn. durch die malvaceeniihnliche Behaarung auffallig. F
^Far/>?yr^^^ Graebn., die einen unsern V. officinalis resp. V. samhicifoha

Mikan ahnlichen Habitus besitzt, wird bis liber 2 m hoch und dadurch

eine der groBten Stauden der Gattung und Familie. Sehr groB ist auch F.

Vahl.

er-

innern, waren vielleicht noch folgende zu nennen, deren Tracht durch den

Namen schon klargelegt ist: F. iirticifoUa H.B.K., F. harhareifolui^^^^^'

et Gal., F hmutioides Graebn., F. sorUfolia U.B.K., V. polemonioyies,

Von weiteren Arten, die im Aussehen an europaische Pflanzen

F lapatJdfolia

siidamerikanische Arten.

tioidcs

2. Galioides Graebn. in Engl. Bol. Jahrb. XXVI (i899) 429 cnlMU

Halbstriiucher, die meist ganz auffallig manchcn Ericaceen usw. ahnlic

Wedd
einer kleinen, immergrunen, strauchigen Vcrmiica-hvi oder einem dicht

beblatlerten Vacdnium vitis ufaea

*^
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groBeren Materials mehrere Arlen ergeben. Ihr nahosleht auch F. Ilura-

nymi Graebn., die durch ihre nach unten eingeroUlcn Blallcr, die dndiirch

mehr oder weniger nadelformig werdcn, eincn gcwissen Ubcrgang zu den

folgenden Arlen bildet. Beide sind niedrige^ polstcrbildendc Pflanzcn mil

kurzenj fast kopfigen Bliitenstanden, ihreni Standorte an exponierten IMatzen

der hochsten Anden angepalJt. Die iibrigen Arlen dieser Seklion zeigen

mebr oder weniger deutlich eine an Ledum palustre L. oder Andromcdd

liolifoUa L. erinnernde Tracht, der crsteren ganz auffallig iihnlich ist V.

kdoides Graebn. Alle Suinj)fe der Gebirge, oft solcbe innerballj der Sleppen,

bcwohnende Arlen.

Den Namen der Sektion babe icb gewablt, da namcnllich die Bb'Uen-

sUinde cinen auffalligen Anklang an verschiedene Galium 'AriQU zeigen,

Icb babe a. a. 0. S. 433 bereits auseinandergesetzt, daR man als Ausgangs-

punkt der Entwicklung der Reiben F. gonatolophis Graebn. belracbten

kann, weil sie augenscheinlicb diejenige ist, die den Formen der Ebene

am niicbsten stebt und die mit ibren groRen, flacben Blattern und kraftigen,

langgestreckten Stengein sicb als eine Form der Bergregion darstelll. Sie

wurde von Jameson an den Abbangen der Anden von Quito gesammell, die

sicb als das Hauptentwicklungs- und Verbreitungszentrum der ganzcn

Gruppe erweisen. Von der F. gonatolophis Graebn. seben wir als Haupt-

entwicklungszweig die lleibe der Alpen- und Hochalpenformen in den Anden

von PerUj Ecuador und Columbien sicb abzweigen. F alophis Graebn.

und F. ledoides Graebn. zeigen durcb die um die llalfle kleinercn Blatter

und durch die kurzeren Stengelglieder bereits eine starkere Anpassung an

das alpine Klima. F. fcrZo/rfc5 Graebn. bat wie Ledum unterseits braun

behaarte Blatter. F. alopHs Graebn. bildet den Ubergang zu der eigent-

lichen, auf den nassen Mooren der Anden von Pasto im siidlicben Colum-

bien und in denen des nOrdlicben Ecuador bci Quito, am Picbincba und

Cotopaxi, in einer Ilohe von 3000— iOOO m verbreiteten F. mkwphyUa
n.B.K. Als llochalpenform scblieRt sicb dieser die an der Sclmeegrenze

der Anden von Quito wachsende, kaum 3 dm hobe, dicbt rasenbildende

K Bonplundiana Wedd. an und als parallele Art die obcn erwahnte F
Hiermiymi Graebn.

In ganz ahnlicher Weise, wie F. Hieronymi Graebn. als Abkr.mmling

der F. Bonplandiana Wedd. (resp. der H, mwrophylla ll.B.K.) zu be-

tracblen ist, zeigt aucb F hiriellAi H.B.K. abnlicbe Unterscbiede von F
gonatolophis Graebn., aucb sie hat als Schutz gegcn die Unbilden der

Witterung eine Einrollung der Blatter, die zu gleicber Zeit eine scbmal-

linealische Gestalt angenommen haben (vergl. aucb V. kdoides). — F
^^philoplds Graebn. ist eine Form der niedrigeren Alpenregion.

3. Phuocaprifollum Graehn. in PI. Sodir. ined. (1900) umfaBl im

Gegensatz zu voriger Sektion Bewobner warmerer Striche. Ihre Vertreter

sind buhe, windende GehOlze niil ungeteilten, mebr oder weniger leder-
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artigcn Blattern. Die Bliitenstande sind meist sehr groB. Die ganze

Ptlanze erinnert lebhaft an die Arten von Lmiiccra sect. Caprifolium oder

besser der Section Nintooa. — Die bemerkenswerteste Pflanze der Gruppe

ist F. Freiindiana Graebn. (ined. in PI. Sodir.), ein imposanter Strauch

mil langen Internodien, immergriinenj bis 1 dm langen j langlichen, ge-

stielten, derb lederartigen Blattern und bis 3 dm langen, locker rispigen

Bliitenstanden, der die subtropischen Wiilder von Ecuador bewohnt. Ihm

schlieBen sich namentlich F. Pavonii Poepp., F. 8odiroi Graebn. u. a. an^

deren letztere sich namentlich diirch die grOBeren und kraftigeren Blatter

und Triebe, die groBen, rispigen Bliitenstande mit verlangerten Asten usw.

von F tomentosa H.B.K. unterscheidet. Auch die durch die kahlen,

stumpfen, langlichen Blatter ausgezeichnete F flexuosa Graebn. gehOrt

hierher.

4. Hyhocarpus Hock in Engl. Bot. Jahrb. Ill (1882) 52 ist eine auBer-

ordcntlich polymorphe Gruppe mit zahlreichen, oft schwer unterschcidbaren

und zum groBen Teil uninteressanten Arten. Ihre Haupteigentiimlichkeit

ist die kurze Lebensdauer; sie sind 1—2-jahrig. Einige von ihnen er-

zeugen in ihrer ersten Lebensperiode nur eine Blattrosette und unterirdische

KnoUen, die beide zur Biutezeit aufgezehrt werden. Einige von ihnen er-

reichen eine riesige GrOBe und Hohe, so wird F altissima Graebn. bis

3 m hoch und besitzt dabei einen am Grunde bis 2 cm dicken Stengel,

gegen die zum Teil recht kleinen Arten der Gruppe wie F Jnjalinorrhixa

R. et P., F voga Clos usw. ein machtigcr Uiese. Sehr merkwurdig ist

auch F hadros Graebn.; mit ihrem meterhohen, dicken Stengel und groBen,

verkehrt-eiformigen, keilfurmig in den breiten Stiel verschmalerlen, ober-

warts grob und unregelmaBig gezuhnten, etwas krausen Blattern macht

diese Art einen ausgesprochen ungeschlachten Eindruck. AuBerdem waren

dann noch einige Arten von Interesse, die in ihren vegetativen Teilen leb-

haft an europaische Pflanzenarten anderer Familien erinnern, so z. B.

F pinnatifida R. et P. mit AchiUca millefoliujn L. ahnlichen Blattern,

«i^:^u4 ^\r^r.^ e/^ii^Vipn von Pedi-die Rosette von F pedicidarokles Graebn.

ctdaris palustris L., die von ...^ ..,.ss Graebn. der von PimpineUa

^ V. thalictroidcs Graebn. erinnert auffallig

an ein Thalictrum aus der Verwandtschaft des T. flavum L. — ^He

hierher gehurigen Arten mit Ausnahme der Ecuador bewohnenden V. al-

tissima wachsen in den Anden von Peru und Chile und zwar vorzugsweise

zwischen 3 und 4000 m, auch die groBten von ihnen.

5. Sphaerophu Graebn. in Engl. Bot. Jahrb. XXXVII (1906) 439 war

bis zunj Eintreffen der WEBERBAUERSchen Sammlung lediglich durch

V. micropterina Wedd. bekannt. Weddell stellt diese Art zu Envaknana.

Die Scktion isl durch die sehr eigenartige, an riectritis erinnernde Trach

ausgezeichnet. Die Blutenstiinde sind aufgelust in mehr oder weniger

zahlreiche, streng kugelige Teilbliitenstande, die entweder auf deutlichen
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Stielen traubenartig angeordnet sind, odcr die (zumeist irn oberen Teile der
Bliitenstande) die Stcngelknoten umgeben. Die kugeligen Teilbliitenstande

dieser slets krautigen, ausdauernden Arlen sind nicht, wie es bei inarichen

Vakiianopsis-Avleu voikomint, durch Zusamniendriingung in abrcnformige

Oder gelappte Blulenslunde vereinigt, audi an den Spifzcn der Rispcnaslo

nicht. Die KOpfchen sind zugleich grOBer als bei Valerumopsis nnd stels,
ft * ^

wie bemeiivl, streng kugelig. Webehkauek braclile 4 Alien der Sektion:

F. splmrrophora^ F. sphacrorrplnda^ F. poirnoides (wegen der PotcnaN/-
iilinlicheu GrundbliiUer) \ind F. phctritoiiles (a*aehn.^ die leils imgoteille,

teils gefiederte Bliitier besilzen, sonst aber in bezng anf die Ausbildung

der Blutenstimdc sehr verwandt erscheinen.

6. Asplenlopsis Graebn. in Engl. Bot. Jabrb. XXXVII |1906) 443 cnt-

hult nur eine Art, F triclfomfim^s Graebn., aus den peruanischen Hoch-

gebirgen von fast 4000 m HOhe und zeigt trotz gewisser Ankliinge an

vorige und auch an die Iblgende Seklion so viele Eigenheilen nanientlicli

in der Trachtj dafi ich sie als besondere Sektion babe abtrennen mussen.

Die nicbtbliihende Pflanze hat durch die Gestalt der gefiedcrlcn Blatter und

BlattcheUj die in miiBig dichtem Ilasen stehen, und die zahlreichen ab-

gestorbenen Heste von Blattstielen eine ganz auBerordentliche Abniicbkeit

mit Asplenum tricJiomcnies L. oder auch A. viridc Iluds., die auch iibn-

liche Standorte besitzen.

7. Valerianopsis Wedd. Chlor. and. II. 31, als Gattung zuni Teil

Huck in Engl. Bot. Jabrb. Ill (1862) 53, als Sektion Graebner in Engl.

Bot. Jahrb. XXVI (1899) 434 ist wieder eine sehr verbreilete Sektion, die

sich zwanglos den beiden vorigen anschlicBt. — Weddkll schied seine

Gattung Valerianopsis von Valeriana durch das Fehlen des Pappus an

der Frucht, ein Merkmal, welches bei der wechselnden Ausbildnng des-

selben bei den nachstverwandten Pflanzen nicht zur systematiscbea Gliede-

i^ung 2u verwenden ist. Ich mOchte mit Huck und C. MCller (in Fl. Bras.)

die Gruppe auf die Arten mit kleinen Bluten beschranken, die in (nicht

streng kugelfurmigen) Knaueln angeordnet sind, die wieder in Ahren odor

aus Ahren zusammengeselzten Rispen stehen. Die Stengel sind meist am
Grunde oder ufter auch niehr oder weniger hoch, holzig und derb, die

Bliiten sind nieist polyganiisch, die Bliilter einfach, mitunler ganz wciden-

artig schmal oder gar linealisch, oder gefiedert bis fein geleilt, wie z. V>.

bei V. Glariovii Taub. und der iihnlichen V. Jtnfialnc Graebn. (welch letz-

tere am vorliegenden Material 4 Staubblatter bcsaB). Von diesen Formen

mit kanmiformig gefiederten Blaltern (dazu auch V. Englerkina Hr.ck)

finden sich durch solche mit gesagten (z. B. V. chamacdrijfolia Cham, ct

Schl.) alle Ubergilnge zu solchen mit schmalen, ganzrandigen, z. B. F.

^udlcri Graebn. und V. connata B. et P. — Eine etwas kritische Gruppe,

die vielleicht von Valerianopsis wird getrennt werden mtissen, ist die Ser.

V. niucrorrhixae Hock, die sich um V. inacrorrhi\a Popp, et End!., V.

I

V.

p
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'folia zu der Weber-

BAUER eine in Standort und Tracht der Oxyria digyna iihnliche Art V.

oxyrioides Graebn. heimgebracht hat. Durch ihren gleichfalls an Ftectritls

erinnernden Habitus zeigen diese ganz krauligen Pflanzen einen Anklang

an die Sektion Sphaerophii. — Der Mangel an scharfen Grenzen gegen

die benachbarten Sektionen ist es hauptsachlich gewesen, der mich ver-

anlaBt hat, diese vielfach als Gattung anerkannte Gruppe niit Valeriana

zu vereinigen.

8. Porteria Hook. Ic. plant, t. 864^ als Gattung zum Teil Hock in

Engl. Bot. Jahrb. HI (1882; 57. — Fur diese Sektion gilt das bei Valeria^

nopsis Gesagte in noch liOherem MaBe, ihre Arten sind einerseits durch

die Tracht sehr ausgezeichnet, andererseits fmden sich aber so deutliche

Beziehungen zu anderen Gruppen der Gattung, namentlich zu OalioideSy

daB ich mich wie auch HOck nicht babe entschlicBen kunnen, sie als

Gattung aufrecht zu erhalten. Die Frucht von F. alypifolia H.B.K., um

die sich die Arten gruppieren, weicht durch die Ausbildung der sterilen

Facher, die zu flugelartigen Gebilden umgestaltet sind, ab. Die bierher-

gehurigen Arten sind ausgepragt Hochgebirgsarten, deren halbstrauchigej

niedrige Stengel mit den kleinen, derben Blattern Blutenstande tragen, die

je nach dein Standorte kugelig-kopfig bis verlangert erscheinen. Die ein-

zelnen Arten, die fast ausschlieBlich zwischen 4000 und 5000 m vor-

kommen, sind fast nur durch die Tracht verschieden.

Auch in dieser Gruppe sind wieder einige Arten vorhanden, die in

der Tracht lebhaft an bekannte Pflanzen anderer Familien crinncrn. Nocb

viel mehr als F. alypifolia ist F. globularioides Graebn. der GloluJaria

Willkommii Nym. ahnlich, und die sterile Pflanze von F. Condamoana

Graebn. ahmt die Blatter unserer Lobelia Dortmanna L. nach.

Phuodendron Graebn. in Engl. Bot. Jahrb. XXVI (1899) 436 enthult

nur eine vorlaufig noch unvoUkommen bekannte Art P. Vlei Graebn., eine

Gharakterpflanze der Serra Geral in der brasilianischen Provinz Santa

Catharina. Wie bereits oben erwahnt, besitzt die Art eine unseren niittel-

groBblattrigen Rhododendron-kvim sehr ahnliche Tracht, sie ist immergrun

und hat an der Spitze der etwa gleichhoch stehenden dichotom verzweigten

Aste gedrungt stehende Blatter. Der etwa 1 m hohe Strauch ist mehr

Oder weniger dicht und kugelig. Die Blutenstande sind kurz und breit

rispig bis fast trugdoldig, die Bliiten zweihausig oder doch wenigstens

polygam. — Die Gattung zeigt zweifellose Anklilnge an die Sektion Valerui-

nopsis von Vahriana und deshalb habe ich sie auch seinerzeit vorsicnib-

halber nur als Sektion aufgeslellt (die Kombination P. Vki wurde dor

nur durch einen Druckfehler geschaffen), jelzt aber, nachdem durch die

neueren Sammlungen das Bild der Familie klarer geworden ist, glaube ic

jedcnfalls, selbst wenn man die schon von vielen Autoren als Gattung e-

trachteie Sektion Valeriampsis zu Valeriana ziehen will, muB doch das
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auch noch von dieser Gruppe rechl enlfernt slehcndo rhiiodaulron als

Galtung angesehen werden. Die Blaller von P. Ulei sind dencn der oben

genannlen ValevMna chamaedryfolki Cham, et Sclil. nicht iin;ihnlich, aher

die Gestalt der Blutenstande und Bluten weicht von den fiir Vakrimnjipsis

charakteristischen voUig ab.

Stangea Graebn. in Engl. Hot. Jahrb. XXXIII (1906) 447 ist eine jolzl

erst bekannt gewordene Galtung, von der WEBKRBArKR untcr 7 Nummern
nicht weniger als 5 auBerordentlich von einander verschiedene Arten, die

sogar in 3 Sektionen getrennt werden miissen, cingcfuhrt hat. Samtlichc

Arten besitzen einen ganz kurzen, oft sehr dicken Stengel, auf dem die

ganz verkiirzten Blutenstande slehen, die dicht von den umgebenden Laub-

blaltern, die allmahlich in die Hochblatter iibergehen, eingeschlossen sind.

Die Bliiten selbst stehen daher mehr oder weniger deutlich flach oder in

gewolbter Flache gedrangt neben einander. Ein bliihender Trieb erinncrt

im Aussehen etwa an einen Kopf Blumenkohl en mininlure. AuBer durch

die charakteristische Tracht der Blutenstande ist die Galtung noch durch

spatelige freie, an der Spitze verdickte Hochblatter und die in die Pcrigon-

rohre eingeschlossenen, sitzenden, linealischen Staubbeutel ausgezeichnet.

Die Fruchte sind anscheinend bei alien gute Flugfriichtej der Pappus ist

ganz komposilenartig ausgebildet. Die Tracht der Pflanze ist eine so eigen-

artige, daB zwei von ihnen bei den Indianern Perus eigcne Vulgarnamen

besitzen.

1. Eustangea Graebn. a. a. 0. 448 umfaBt 2 Arten mit dicken,

fleischigen, fast riibenfurmigen Wurzeln, die gegessen und medizinisch ver-

wandt werden. Die Blatter dieser Arten, die bei der einen keilfOrmig in

den Grund verschmiilert, bei der andern deutlich lang gestielt etwa dcnen

ahnlich sind. sind eleichfalls dcrb und etwasAlisma parnassifolium

liae

Bauer auf der Oberseite von eigentiimhchen, beim Trocknen undeullich

werdenden Ilockern versehen. Beide Arten^ wie auch die folgenden, sind

^ediglich Bewohner der Region uber 4400 bis zu 5000 m. Die mit bis

5 cm breiten, flachen, rosafarbigen Bliilenstanden versehene S, Henrici

Graebn. wird bei den Eingeborenen »Goldene Trane« genannt.

2. Aixoostangea Graebn. a. a. 0. 449 mit nur einer Art, S. Erihae

Graebn,, ist wiederum durch die Tracht sehr bemerkenswert, sie hildet

dichte, weiBlich graugrilne Polster, die ganz auffallig denen von klcin-

l>luttrigen Formen der Scuifraga aixoon L. gleichen. Die weiBen Bliiten-

'^^pfe sitzen von den oberen Blattern eingeschlossen. Auch diese Art slelll
•

em Exlrem des Enlwicklungsganges der Familie dar, ebenso wie die vorige

Sektion und die Galtung Aretiastmni^ denn wahrend die Seklion Eustangea
den Typus der Anpassung an das hochalpine Klima zeigt, wie wir es in

^nserer arktisch-alpinen Flora bei den Oxyria^ Cochkaria^ Ranunculus
y^^ialis nnH \'it»lnr* inrlofon finrlon fliP /Iiirph kiir/p dickf^. npis^rhiVft Ortjanp
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aiisgezeichnet sind, ist S, Erikae durch den kurzen, dicht rasigen Wuchs

der kurz und hart bebliittciien Triebe, ebenso wie unsere Saxifragen,

Sempervivenj Silenc acaulis usw. gegen die Unbilden der Wilterung ge-

schiitzt.

3. Rhi:, oma tos tangea Gracbn. a. a. 0. enthalt 2 Arten von wieder

sehr abweichender und doch auch ebenso charakteristischer Hochgebirgstracht,

wie wir sie bei uns durch die kleinen Campanula-kxi^n , die arktisch-

alpinen Weiden usw. reprlisentiert finden ; aus der unterirdisch kriechenden

Grundachse erhebt sich eine Rosette kleiner, hochstens 1 oder 1,5 cm

langer Blatter^ die in ihrer Mitte den sitzenden oder fast sitzenden Bliiten-

kopf tragt. Wiihrend die iibrigen Staiigea-kvien wenigstens die der Sektion

Eustangea^ wenn auch ganz niedrige, so doch kriiftige, robuste Pflanzen

darstellcn, sind die beiden hicrhergehOrigen Arten ganz auBerordentlich

zierlich und fcin. Beide wachsen auf Geroll und in zerspaltenen Felsen,

zwischen denen sie ihre Grundachsen enllang schieben.

Aretiastrum DC, Prodr. IV (1830) 633 als Sektion, von VaUriana

Spach, Hist. veg. phan. X (1841) 304 als Gattung, ist vielleicht die merk-

wurdigste und eigenartigste Gattung der Valerianaceae , denn die 3 bisher

bekannten Arten besitzen eine so abweichende Tracht, wie keine andere

Gattung der Familie, ihre kleinen, ganz kurzen Blatter sind dreikantig ge-

worden und sitzen dicht 2;edran^4, Sediim-arUs: an den Triebenj die zu
-t., ^U,.C».t.//t. IXX L.J-j

ganz dichten bis 3 dm groBen, rundlichen Polstern zusammengedrangt sind.

Ohnc genaue Untersuchung glaubt man Axorella oder Aretia oder auch

vielleicht kleinste Sedmn-ArteHj aber keine Valerianacee vor sich zu haben.

Die Bluten stehen einzeln, meist kurz gesticit, oder zu wenigen an der

Spitze der Triebe, sie sind dort in die mehr oder weniger rohrig ver-

langerten, am Grunde verbundenen letzten Blaltpaare eingeschlossen. Die

durch die Kleinheit aller Organs, namenUich der kaum 2 mm langen

Blatter und die Dichtigkeit der groBen Polster ausgezeichnetste Art ist A.

Aschersonianum Graebn., sie wachst auf den Peruanischen Anden in einer

HOhe von 4500 m. Das in Ecuador und Columbia beobachtete A. aretioMes

(H.B.K.j und das auf den Falklandsinseln und in Feuerland heimische A.

sedifoUum (d'Urv.) haben viel groBere und lockerer stehende Blatter.

Phyllactis Pers. Elench. I. 39 als Gattung, IlOck in Engl. Bot. Jahrb.

HI (1882) 55 als Sektion von Vakriana zuin Teil ist eine sehr kritische

Gruppe, die namentlich durch die dreiteilige Blumenkrone ausgezcichnet

erscheint, deren Grenzen mir aber nicht festzustehen scheincn. Leider

sind mir mehrere Arten nicht durch Augenschein bckannt, so daB ich mir

kein Urteil erlauben kann daruber, welche Arten hierher gerechnet werden

mussen und oh vielleicht noch eine Gattung abgetrcnnt werden muB-

P. rigida (Ruiz et Pav.) Pers. und die verwandte P. tenuifolia (R- et P-)

Pers. mochte ich als Typus der Gattung ansprechen, Arten wie F. spathu-

lata R. et P. z. B. mussen spater mindestens als Sektioii abgelrennt werden.
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P. riijida und I\ tenuifolia sind auBerordentlich charakteristische Iloch-

gebirgspflanzen von Peru, die selten unter 3000 m herabsteigen. Die

Bluten sind in die hoch hinauf verbundenon Hocbbliitter eingeschlosscn

und bilden an Stangea erinnernde Kupfe, die Bliiller sind schmal, mehr
Oder weniger starr und stchen in eincr Rosette weit, sternformig ab, ja

bei P. rigida (R. et P.) Pers. ist die Spitze stechend ausgczogen. — Die

Abtrennung der Gattung lediglich durch die verbundcnen IlochbJatter ist,

wie bercits einleitend bemerkt ist, ganz kunsllich und nicht aufrecht zu

erhalten, einige namentlich von amerikanischen Autoren hierher gerechnetc

Arten gehoren zu Euvakriana; auch bei europaischen Gebirgs-Valerianen

komnit solche Vervvachsung der Brakteen vor.

Belonanthus Graebn. in Engl. Bot Jahrb. XXXVII (1906) 446 babe

ich von Phgllactls^ mit der sie die dreizablige Blunienkrone und die ver-

wachsenen Brakteen gcmeinsam hat, abtronnen zu miissen geglaubt, da sic

in der Tracht und einer Anzahl von Merkmalen so auBerordentlich ab-

weicht. Zunachst ist die lange, fast nadelfOrmig schmale PerigonrOhre sehr

auffallig und in dieser Form bei keiner Gattung der Valerianinae bekannt,

weiter sind die Hochblatter den Laubblattern ahnlich. Die ganze Pflanze

besteht aus zahlreichen, ziemlich wenigblattrigen, zu einem Rasen gedrangten

Rosetten. Die Blatter stehen aufrecht, sind schmal, linealisch, kahl oder

behaart. Am Grunde sind die Pflanzen von den strohfarbigen Resten der

vorjahrigen Blatter, wie die T^m/ca-Graser, umgebcn, zeigen also gleich-

falls einen sehr charakteristischen Ilocbgebirgshabitus , wie wir ihn in

unserer Flora etwa bei Plantago alpina^ Armeria alpina usw. wieder-

finden. — Die mannlichen und weiblichen Bluten sind stark ausgepragt

eingeschlechtlich.

4. Subtribus: Centranthinae Graebn.

Diese Subtribus zeigl zwar durch die langruhrige, gespornte Blunien-

krone und die Ausbildung nur eines Staubblattes gute morphologische Mcrk-

Hiale zur Abtrennung von den Valerianinae, die Tracht der meisten hier-

hergehurigen Arten weist aber so ausgepragt in die Tribus der Valeria-

neae^ dali ich mich nicht zur Abtrennung als Tribus babe entschlieBen

kunnen. — Die einzige hierher gehorige Gattung ist

Centranthus DC. Fl. Fran?. IV. 232; sie ist durch das ganze Mitlel-

nieergebiet verbreitet, eine Art reicht vom westlichen Europa bis zu den

hritischcn Inscln nordwarts. Es werden 2 Scktionen unterschieden und

Zwar:

1. Macrocentron Lange in Willk. el Lange Prodr. fl. Ilisp. II. 4.

Diese Gruppe umfaBt ausdauernde Arten mit sitzenden, nach oben zu-

gespitzten, langlichen Blattern und langgcspornten Bluten. Diese Arten

stellen den ausgezeichnetsten Typus der Gattung dar, sie sind vorzugs-

weise im OstHchen Mittelmeergebiet verbreitet und werden Ofter zu Zier-
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pflanzen verwandtj so namenllich C. ruber (L.) DC, die haufigste Art.

Eine Art, C nervosus Moris., erinncrt durch den kiirzcn Sporn an die

folgende Sektion.

2. Calcitrapa Lange a. a. 0. 5 umfaBt nur elnjahrige Arten, die zum

groRtcn Tdl im westlichen Mittelmeergebict heimisch sind, C. calcitrapa

Dufr. ist fiber das ganze Mittelmeergebiet verbreitet. Diese Sektion bietct

insofern Interesse, als sie zweifellos verwandtschaftliche Beziehungen zu

den ubrigen einjahrigen Gruppen der Valerianaceae und zwar namentlich

zu den Fediinae^ denen sie sich zwanglos anschlieBt, zeigt. Die Reduktion

der Staubblatter ist bei dieser Gruppe am slarksten ausgepragt, die lange

KronenrOhre, die Zygomorphie, die Andeutung eines Spornes, alles dies

sind Merkmale bei Fedia^ die die Verwandtschaft zu Centranthus verraten.

Die Blatter der Sektion Calcitrapa sind am Stengel fiederteilig, die unteren

quer breiter. , .

f
' -- -

5. Subtribus: Astrephiinae Graebn.

. Enthiilt nur die Gattung Astrephia Dufr. Hist. Valer. 50 zum Teil, die

durch die einzein auf oberwarls verdickten Stielen stehenden Bliiten aus-

sich den Vakrianiim

- tf

sezeicbnet ist. In der Blutenbildung schlieBt sie

an. Die Fruchte sind in die oben an den verdickten Stielen sitzenden

Hochblatter eingeschlossen. In der Tracht ist die Gattung sehr ausge-

gezeichnet durch die an viele Umbelliferen erinnernden fein zerteilten

Blatter, die denen unseres Anthriscus vulgaris etwa ahnlich sind. So wie

Arten Bewohner schattigerhierhergehorigendiese Pflanze sind auch die

Standorte, sie steigen in den Strauchern und Gebuschen auf. Ob die in

den Anden Perus und Chiles heimischen Formen zu einer Art A. chaero-

phylloides DC. vereinigt werden mussen, oder ob sich mehrere Arten

unterscheiden lassen, laBt sich erst bei groBerem Material unterscheiden.

r

Die vorliegende Arbeit soil lediglich den Zweck haben, eine Ubersicht

der jetzt bckannten Formenkreise der Familie zu geben und auch nach

Bekanntwerden der neueren Sammlungen eine Bestimmung der Gattungen

und Sektionen zu ermOglichen. Eine ausfuhrliche Darstellung der ganzen

zuFamilie, etwa im Pflanzenreich, hoffe ich in spateren Jahren geben

konnen. Diese Zusammenstellung wird zeigen, daB es wohl tatsachlich nur

wenige Familien gibt, die bei einein relativ geringcn Umfange doch so

mannigfache Anpassungen an die klimalischen Verhiiltnisse der von ihr

bewohnten Landstriche besitzen. Besonders auffTillig ist die haufig geradezu

verLluffende Nachahinung europaischer Typcn ganz anderer Familien dure

die Valerianaceae^ namentlich die Sudamerikas, welches zweifellos jetzt a s

das Entwicklungszcntrum dieser intcressanten Familie anzusehen ist.

% ^

+ 4

r'^
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Einleitung.

In der Reihe der als Centrospermae ^] zusammengefaBlen Familien

^n neuerdings die Phytolaccaceae ein ganz besonderes Interesse dadurch

gewonnen, daB Pax 2] von dieser Faniilie aus die Ableilung des Blutenbaues

aller [Amarantaceae

^ceae^ Portulacaceae^ Aixoaceae^ Nyctaginaccae] versucht.

Pax fuhrt in seinen Darlegungen bereits von Eichler^) angedeutete

Gedankenreihen durch, doch fiillt bei seiner Darstellung folgende wesentliche

Abweichuiig vom EicHLERSchen Standpunkte auf: Eichler sieht die Formen

^) Vergl. Engler, Syllabus 4. ed. (1904] p. 118.

2) Pax in Engler et Prantl, Naturl. Pflanzenfam. III. lb (1889] p. 68

3) Eichler, Blutendiagramrae H (1878) p. 71, 12 4.

Botauische Jahrbucher. Beiblatt Nr. 85.
^
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mil einfachem Uiagramm als niedrig stehende, d. h. phylogenetisch primare

an. — Dies geht klar aus dem Satz hervor:

»In den ersten Familien, den Oleraceae EndligherSj stellt das Perianth

noch ein einfaclies Perigon dar; bei den drei letzten, Endhchers Caryo-

jjhyllmae^ kommt oft noch eine Krone zur Ausbildung, so daB wir mit ihm in

dieser Reihe einen Ubergang von apetalen zu korollaten Formen begegnen.*

Bei Pax' Darstellung dagegen treten bereits die neueren Anschauungen
r

iiber die Phylogenie der Dicotylen hervor.

In Ubereinstimmung mit der Tatsache, daB bei den Magnoliaceae^

Aiionaceae usw. sehr reich entwickelte Diagramme vorliegen und trotz-

deni der AnschluB gerade dieser Familien an die Gymnospermae^ also ihre

niedrige phylogenetische Stellung , kaum mehr zweifelhafl sein kann ^)

;

gleichfalls in Anbetracht dessen, daB Prantl^) mit seiner Ableitung der ge-

samten Monocotylen von den Helohiae^ also Formen mit reichst entwickeltem

Diagramm, das richtige getroffen zu haben scheint, ist die Voraussetzung,

daB Familien mit armem Diagramm primare, solche mit reich entwickeltem

Diagramm abgeleitete sein miissen, ins Wanken geraten.

Wenn Pax^) auch in dem aufgestellten stammbdumartigen Schema, in

welchem nach den Phytolaccaceae bin die Linien der gesamten iibrigen

Centrospermenfamilien zusammenstrahlen, nicht ausdriicklich verwandtschaii-

liche Zusammenhange betont, so ist es doch keine Frage, daB seine Be-

merkungen iiber die Ableitbarkeit der Diagramme aller Centrospermen-

familien von dem der Phytolaccaceen nur dann einen realen Untergrund

haben, wenn sie als phylogenetische Ableitung betrachtet werden.

So hat der diagrammatische Aufbau der Phytolaccaceae ein wesentlich

huheres Interesse gewonnen, als dies bei den Diagrammen der allermeisten

anderen Pflanzenfamilien der Fall ist.

Dabei ist es merkwurdig, daB die Blutenmorphologie gerade dieser

wichtigen Familie noch keineswegs in genugender Weise durchgearbeitet ist.

Urban 4) spricht mit Recht sein Erstaunen daruber aus, daB m den

langen Diagnosen bezw\ Beschreibungen, welche Moquin-Tandon^) gehefert

hat, liber die Differentiation der kleinen zum Teil minutiusen Bliiten bei

den verschiedenen Arten so gut wie nichts, wenigstens nichts zuverliissiges

onthaltcn ist.

Auch der neueste Bearbeiter der Familie Heimerl^) hat die vorhan-

denen Liicken keineswegs ausgefullt; er halte in Anbetracht der bedeutenden

niurphologischen und habituellen Differentiationen der Gattungen unserer

1) Vergl. Zusammonstellung der Literatur bei Fuitsch im Bericht II.
Zusammen-

Ivunfl fr. Veinig. Stuttgart (1895) p. 22fT.

2) Vergl. Fritsch 1. c. p. 39,

3) Pax I. c. p. 68.

4) Ubban, Ber. der Deulsch. Bot. Ges. Ill (1885) p. 325.

5) In De Candoixe, Produmus XIII (1849) p. 2 fF.

6) Hkimkul in Exgler et Phantl, Natiirl. PHanzenfam. III. ih (1889) p. <ff-

?
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Familie fur die Abgrenzung der auf den ersten Blick zu unlerscheidenden

Genera auch kein Eingehen in die minutioson Bliitenstrukturen behufs syste-

matischer Anordnung in der Familie notwendig.

Doch ist bei ihm eine Zusamnienstellung nUes des be/uglich der dia-

grammatischen Verhaltnisse der Phytolaccacecn bisbcr Bekannlen zu finden

und ich kann meine Unlersuclmngen an die bei ihrn^) gegebenen ErCrte-

rungen der Phi/tolaecar-BKden anschlieBen.
r

Die Diagramme der Phytolaccaceae bielen ganz allgeinein eine Fiille

derjenigen Abweichungen vom einfachen schematischen Bau, welche die

Morphologen seit alter Zeit durch Abort und Dedoublenicnt einer Erklarun

zuzufuhren slreben. Hier sei nur auf Eichlers^) Bemorkungon iiber den

bei den Centwspermae haufig eintrelenden Abort des Perianths, sowie

iiber die Spaltungen '(Dedoublement) in den Staminalkreiscn bingewiesen.

Diese Verhaltnisse, namentlich die Dedoublenientserscheinungen, wurden

von Payer ^), speziell was die Pitytolaccaceae betrifTtj entwicklungsgeschicbt-

lich nachgewiesen.

Ich habe keinen Grund, mich im allgemeinen den Zweifeln Urbans^)

bezuglich der Korrektheit der PAVERScben Untcrsuchung anzuscblieBen. Iin

Gegenteil wurde ich, abgesehen von wenigen Ausnahnion, obgleich meine

entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen sich uni Plnjlolacca dtcandra L.

beschrankten, aus der morphologischen Belrachtung der fertigcn Blulen zu

genau denselben Resultaten gefiihrt, welche Payer auf entwicklungsgeschicbt-

lichem Wege erhalten hat. Diese Resullate sind ja aurh im aljgemeinenj

abgesehen von der auf Microtea bezogenen Anzweiflung Urbans, bisher

nicht bestrilten worden. Genau wie bei der nicdrigslen Centrospcimen-

familie der Pohjgonaccae^ so bieten die Phytolaccaceae^ besonders die Gat-

lung P^?/^/^/^^''^), SchulbeispieJe fiir das Vorhandensein des D«''doublemenls

in den StaubgefaRkreisen. Bei vergleichend morphologischen Untersuchungen

der fertigen Bliiten sind es parliell noch bestehende Verwachsungen der

Stamina in der Art, daB ein Filament zwei Antheren tragt, sowie die etwas

weitergehende, aber immerhin noch klare Spaltung einer Anlage, welche

sich in dem baschelartigen Zusammenstehen fertig ausgebildeter StaubgefaBe

dartutj die fiir meine Deutungen die Grundlage gebildet hat. Auch wenn

derartige fiir die Beurteilung wichtige Verhaltnisse nicht in alien Bliiten

derselben Art vorkommen, ja selbst, wenn sie nur einzeln aufzufinden

sind, geben sie doch volhvertige Anzeichcn fur die Auffassung der Ver-

liiiltnisse.

Weitergehende Schliisse, vor allem Deutungen von Diagrammen irgend-

<) IIeimerl 1. c. p. 2.

2) ElCHLER I. C. p. 71.

3) Payer, Traite d'organogrnie coniparee do la fleur (IS.")?) p. 30111'.

4) UiUiAN 1. c. p. .^28.

5) Vergl. EiGHLEH p. 90.

a*

\^_

a
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wie kiinstlicher Art, habe ich nirgends vorgenommen. Ich bin zu den

samtlichen im folgenden darzustellenden Diagrammen stets durch die bei

einer groBen Anzahl von Bliiten der betreffenden Art gemachten Aufnahmen

mit ihren klar sich ergebenden Ubergangen von zweifellosen Stellungen zu

groBeren Yerschiebungen gelangt. Wo dies nicht der Fall ist — besonders

bei einzelnen Arten der Gattung Microtea — werde ich speziell auf das

ITypothetische meiner Deutungen hinweisen.

Die Art der Anordnung im folgenden soil die sein, daB ich zunacbst

die Diagramme der einzelnen Gattungen in der nach meinen Untersuchungen

phylogenetischen Reihenfolge behandle.

Aus diesem Abschnitt werden eine Anzahl von auf das System der

Pkytolaccaceae bezuglichen Schliissen abgeleitet werden. Zur weiteren

Diskussion dieser Folgerungen werde ich die librigen morphologischen Eigen-

schaften der Glieder unserer Familie zu besprechen und auch auf die ana-

tomischen Charaktere derselben kurz zuruckzukommen haben. Eine Dar-

stellung von System und Verwandtschaft der Phytolaccaceae^ wie sie sich

aus meinen Untersuchungen ergeben hat, wird den SchluB bilden.

Angeregt wurde ich zu meinen Untersuchun2:en durch Herrn Professor

Dr. Mez in Halle. Das Material fiir dieselben wurde mir durch dessen

Vermittlung von den groBen kontinentalen Ilerbarien geliehen; es wird ab-

gesehen von der vorliegenden Arbeit noch zu einer monographischen Dar-

stellung der PJnjIolaccaceae^ welche in Kiirze in Englers Pflanzenreich er-

scheinen soil, dienen.

A. Spezieller Teil.

I Phytolacceae.

a. Phytolacca L.

a. Androceum.

Die bisher bekannt gewordenen Diagramme der Gattung Phytolacca

bielen nur wenige Einzelglieder einer morphologisch hochinteressanten, sich

auf Andi-uceum und GynGceum beziehenden Varialionenreihe.

ijbereinstimmend ist das einfache Perianth der Gattung in der Weise

nach der 3-ZahI gebaut, daB zwei deckende und zwei gedeckte Blatter

((luincunciale Stellung) vorliegen. Das ersle Blatt filllt schrag nach vorn,

das zweite steht uber der Achse, die BlQlen sind also hintumlaufig gebaut.

Mit der Angabe dieser Stellung sind meine Ergebnisse iibereinstiramend

mit den Diagrammen, welche Eichler') und Baillon^} gegeben haben. Sie

weichen dagcgcn gewaltig ab von der Entstehungsfulge, welche Payer ^)

1) Eichler 1. c. p. 90.

2; B.Mi.LoN Ilistoire des Planlos Bd. IV, XXVI. p. 24.

3) Payek 1. c. p. 303, 304.

•i
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ibt. Dort wird behauptet, daB die Tepalen i und 3 nach vorn stehen,

daB 4 und 5 schnig nach hinten fallen und daB 2 vor der Achsc slehe.

Nach Payer wiirde also die Bliite vornumliiufig sein.

Es kann keineni Zweifel unlerliegen, daB die Darslellung Payers hier

unrichtig ist, wie iiberhaupt dieser Forscher bczuglich der Phytolacca de-

candra L., an welcher er diese Untersuchungen vorgenommen hat, in seinon

Beobachtungen, wie unten gezeigl werden wird^ keineswegs gliicklich war.

In der 5-Zahligkeit des Perianths habe ich, was ausgebildele Bluten

betrifft, niemals Ausnahmen gofunden. Reduziertc Bluten dagegcn, welche

dauernd als Hemmungsbildungen verharren und aus den Vorblailern von

PJiytolacca escideiita Moq. entspringen, habe ich manchmal mit dreiziihligom

Perianth beobachtet. Die mangelhafte und abnorme Ausbildung der innercn

Teile solcher Bluten lieB es nicht zu, weitere Untersuchungen fiber das

Verhalten von Andruceal- und GynOcealkreisen in denselben anzuslellen.

Jedenfalls ist die bei Eichler^) gegebene Notiz, daB die acht Staub-

gefaBe der Fhytokicca octaudra L. auf vierzahligen Bau der Bliile zuriick-

zufuhren sei, ein schwer begreiflicher Irrtum des groBen Morphologen. Icb

werde unten die Entstehung dieser acht StaubgefaBe zu beschreiben habon

und betone hier nur, daB das Perianth der Blute auch dieser Art fiinf-

zahlig ist und die scheinbar aus doppelter 4-Zahl hervorgegangene 8-Zahl

der StaubgefaBe mit Sicherheit und ohne Schwierigkeit aus der 5-Zahl ab-

geleitet werden kann.

Wiihrend in der angegebenen Weise bezuglich des Perianths sehr groBe

Konstanz herrscht, ist die Zahl der StaubgeHiBe eine auBcrst variable,

zwischen 6 und 33 schwankende; in gleicher Weise ist auch die Zabl der

Karpelle hochst wechselnd und bewegt sich zwischen 5 und 15.

Um zunachst das AndrOceum zu behandeln, so ist es bei demjenigon

Fall, welcher weitaus die meistcn StaubgefiiBe zcigt, nauilich bei Phylo-

lacoa dioica L. (Fig. 1) unmOglich, in die regellose, dichtgedrangte Anord-

nung der Stamina auch nur annaherndej das Verstandnis erschlieBende

Klarheit zu bringen.

DaB die von mir zwischen 23 und 33 schwankend gefundene Staminal-

zahl der mannlichen Blute dieser Art aber aus dem Dcdoublement zwcier

fiinfzahliger Staminalkreise abgeleitet werden muB, kann nach den bei alien

iibrigen Spezies der Gattung erhaltenen Befunden nicht zweifelhaft sein.

Die Untersuchungen iiber die Diagramme der Phytolaccaceen mussen daber

hei weniger komplizierten Formen beginnen.

Den zuverliissigsten Schliissel zu der in der Ciattung aunretendrn Viel-

gestaltigkeit liefert Phytolacca icosandm L. Ihr Diagramm wurde bereits

von Eichler2) und ihm folgend von IIeimerl-^) richtig dargeslellt. Die

i) ElCHLEK 1. C. p. 1»0.

2) Eichler 1. C, p. 90.

3) IIeimehl 1. c. p. 2.

;.
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schon aus dem Namen hervorgehende Normalzahl von 20 StaubgefaBen

wurde von mir selbst zwar niemals beobachtet, icb fand die StaubgefaBe

in einer um 20 herum schwankenden Anzahl, doch zufallig niemals gerade

20. EiCHLER dagegen hat diese Zahl beobachtet (Fig. 2); sie kommt da-

durch zustandCj daB zwei funfzahlige Kreise von StaubgefaBen in normaler

AlternanZj also der auBere alternitepal, der innere epitepal, vorhanden

sind^ imd daB die samtlichen Glieder dieser Kreise in je zwei Staubfaden

dMoublieren.

Von der Normalzahl entstehen die reichlichen Abanderungen dadurch,

daB bei Uberzahl Dedoublement in drei Glieder auftritt, bei Minderzahl

einzelne Glieder nicht gespalten werden. Nach meinen Beobachtungen ist

es hauptsachlich der innere epilepale Krcis, in welchem das Dedoublement

haufiger und reichlicher auftritt. Ich gebe als Fig. 3 und 4 aus der groBen

Zahl der beobachteten Variationen zwei Einzelfalle. In Fig. 3 ist das uber

dem vierten Perianthblatt stehende StaubgefuB des inneren Kreises in drei

Glieder dedoubliert, wahrend alle iibrigen normal die Spaltung in zwei

aufweisen. Diese Blute hat dementsprechend 21 Stamina. Fig. 4 zeigt

einen fiir die Spezies extremen Fall von kleiner Staminalzahl, bier sind

vier Glieder des auBeren Kreises einfach geblieben, das fiinfte schrag nach

hinten fallende ist dedoubliert. Im inneren Kreise sind es drei Glieder,

welche das Dedoublement in je zwei Stamina aufweisen, wahrend je zwei

nicht gespalten sind. Dabei weise ich schon hier auf das bezeichnende

und in der Gattung konstante Verhaltnis der gegenseitigen durch Ilaum-

verhaltnisse zu erklarenden Abhangigkeit von Dedoublement und Nicht-

dodoublement der Glieder bin. Aus der Betrachtung von Diagramm 4 geht

ohne weiteres hervor, daB das im auBeren Kreis eingetretene Dedoublement

des einen Gliedes die Spaltung der beiden nach Innen angrenzenden Glieder

des inneren Kreises verhindert hat. Aus mehreren im folgenden hier dar-

zustellenden und aus sehr vielen nicht aufzufiihrenden Fallen habe ich die

GewiBheit erhalten, daB dies im Diagramm 4 beobachtetc Verhalten tat-

sachlich ein gesetzmaBiges ist.

An die bisher betrachteten Diagramme schlieBcn sich diejenigen von

Phytolacca rugosa Al. Dr., Phytolacca longcspica Moq. und Phytolacca

pruinosa Fenzl ungezwungen an.

Zunachst sei die mexikanische Phytolacca longespica Moq. (Fig. 5)

erwahnt. Hier sind crewohnlich fz. B. Pringle n. 6293) die fiinf Staubge-

rr-
faRe des auBeren Kreises einfach, wiihrend diejenigen des inneren wenig

stens teilweise in 3-Zahl dedoubliert auftreten. Unsere Fig. 5 zeigt einen

Fall, in welchem 18 StaubgefaBe vorhanden sind, die sich in der Weise

vertcilen, daB fQnf dem auBeren Kreise angeliuren und die ubrigen den

inneren Kreis derart /usammenselzen, daB das hintere und die beiden

vorderen StaubgefaBe in je drei Glieder, daB die beiden seitlich hinteren

dagegen nur in zwei GUeder dedoubhert sind. Dabei ordnen sich die
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Gruppen, die je aus ciner Anlage entstanden sind, derartig an, daB in den

dreiglicdrigen Gruppen zwci aus der Spaltung cntstandene StaubgefaBe deut-

\

-
:^'/

^7

-/^-V VJ

(^CD^

Fig. 1—28. Phytolacca L

s 28
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lich dem innercn Kreise erhalten bleiben, das drilte dagegen nach auBen

geriickt und mehr odor weniger in das Niveau dcs auReren Krcises ver-

schobcn wird. Die Spaltung ist also nicht nur cine transversale, sondern

auch eine seriale. Diese verschiedene in der Gattung auftretende Modi-

fikation des Dedoublements wird durch die beiden schrag nach hinten

liegenden Glieder des inneren Kreises in diesem Fallc demonstriert. Beide

sind in zwei StaubgefaBe dodoubliert, das iinkc serial in zwei voUkommen

superponierte , das rechte dagegen tangential in . zwei nebeneinander

stehende. Seltener (Fig. 6) tritt bei Flnjiolacca longcspiea Moq. auch im

auBeren Kreise Dedoublement auf; dieses ist stets ein tangentiales, welches

im vorliegenden Falle zur Bildung von zwei StaubgcfaBen aus der links

schrag nach hinten liegenden Aniage gefuhrt hat. In diesem Falle wirkte

das Df'doublement auf den inneren Kreis in der Weise, daB das nach hinten

desselben nicht dedoubliert war. Gleichfalls ein-angrenzende StaubgefaB

fach war auch das links schrag nach vorn liegende StaubgefaB desselben

KreiseSj wahrend die librigen drei Glieder Dreispaltung aufwiesen.

( 'M ) 4 > <

W}))

Fig. 29— 32. Anisomeria Don; Fig. 33—35. Ercilla A. Juss.;

Fig. 30. Barbeuia Thouars.

Von den hier fur Phytolacca Imigespica Moq. beschriebenen Fallen

weicht rhytolacca pruinosa Fenzl (Fig. 7) nur durch noch reichlicheres

Dedoublement im inneren Kreise ab. Im auBcren Kreise ist es im speziellen

Falle wieder nur ein StaubgefaB und zwar das links nach vorn fallende,

welches gespalten ist, wahrend alle iibrigen einfach geblieben sind. 1"^

innercn Kreise ist diesmal nur ein StaubgefaB, niimlich das rechts nach

vorn iiber dem dritten Blumenblatt liegende einfach, wahrend drei andere

in dreizjihlige und das vicrte hintere sogar in eine vierzahlige Gruppe au

-

gelust wurde. Die naheliegende Erklarung, daB dieses hintere StaubgefaB

auch eine dreizJihlige Gruppe bilde, und daB das vierte Glied dieser Gruppe

von dem hnks schrag nach hinten stehenden StaubgefaB des ersten Kreises

abgespalten sei, kann nicht gegeben werden. Zwar sind (vgl. die spater
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zu beschreibende Phytolacca Latbcnia [Moq.] Walter), seriale Spallungpn

des auBeren Kreises in der Gattung vorhanden, allcin einmal kommen si**

nicht in dem Verwandtschaftskreis der rirytolacca pruiuom Fcnzl vor und
zweitens steht das fraglichc Staubl)lalt so wait von dem StaubgofiilJ des

ersten Kreises, welches als Dedoublementsglied in Frage kommen konnte,

ab, dagegen so nahe an der Dodoublementsgruppe des hintorm inneren

StaubgefaBes, daB an seine Zugehurigkeit zu diesem kcin Zweifcl ge

stattet ist.

Sehr einfach Iiei2:en nun nach den bisher geinachten Darlegungen dieo

Verhaltnisse bei Vhytolacca rugosa Al. Br. (Fig. 8). Ilier ist der iiuBerc

Kreis rein fiinfzahlig ohne Dedoublement, auch vom inneren Kreise sind

zwei StaubgefaBe einfach geblieben, drei andere dagegen zeigen Dedoul)le-

ment in zwei- resp. dreizahlige Gruppen. Doch kommen auch hier Falle

vor, welche sich von den in Fig. 6 bezeichncten der rinjtolacca longrspica

Moq. nicht unterscheiden , wo also auch ein Glied des auBeren Kreises

dedoublieren kann.

Besonderes Interesse bietet nun der Bliitenbau von Phytolacca chilcnsis

Moq., weil er den Ubergang zu denjenigen Arten liefert, bei dcnen der

auBere Staminalkreis vollkommen unterdruckt und nur der innere, aller-

dings haufig in sehr dedoubliertem Zustand, vorhanden ist. Bei diesor Art

wurde zunachst der in Fig. 9 gezeichnetc Fall gefunden, welcher nur noch

zwei und zwar die nach hinten fallenden StaubgefilBe des ersten Kreises

besitzt, wahrend die drei vorderen ausgefallen sind. Im inneren Kreise

sind zwei StaubgefaBe, namlich das hintere und das schriig rechts nach

vorn fallende nicht dedoubliert, das schriig links nach vorn und das rechts

nach der Seite fallende ist in dreizahlige Gruppen von normaler Stellun

aufgelcist und das links nach hinten fallende ist in zwei Glieder dt^'doubliert.

Hier sei zunachst wieder auf die Erscheinung aufmerksam gemacht, daB

der nach vorn stattsehabte Ausfall dreier StaubgefaBe das reichliche l)e-

rr

doublement der nach der Seite und nach vorn Hegenden StaubgefaBe des
«

inneren Kreises begunstigt hat (vgl. oben p. 10).

Noch weitere Variationen bei derselben Spezies (Original: Chile log.

Bridges) sind vorhanden und zwar die zunachst als Fig. 10 dargestelltc,

wo nur noch cin und zwar das nach vorn fallende SlaubgefaR des iiuReren

Kreises vorhanden und die StaubgefaBe des inneren in der im vorigen

I^iagramnie dargestellten Weise dedoubliert sind.

Endlich findet sich bei der gleichen Spezies auch das Diagranuu I I

,

belches vollkommenen Abort der StaubgefaBe des orston und glcicharligos

J^edoublement derjenigen des zvvciten Kreises aufweist.

Damit ist der Ubergang zu einer groBen Anzabl von Spezies der Gat-

tung Phytolacca gewonnen, bei welchen nur die StaubgefiiBe des inneren

Kreises vorhanden sind.

Als erste dieser Arten muB Phytolacca dccandra L. genannt werden,
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eine Spezies, beziiglich welcher dio unrichtigsten Angaben in diagramma-

tischer Beziehung vorliegen: Payer*) schildert die Entwicklungsgeschichle

dieser Art so:

;

»Sofort nach dem Entstehen der Tepalen sieht man, wie sich ffinf

mit ihnen abwechselnde Hocker auf dem Receptaculum erheben; diese fiinf

HuckeFj welche man im Anfang fiir die Primordien der Blumenblatter halten

konnte, teilen sich sofort in zwei Hockerj welche je zu einem StaubgefaB

werden. <^

Es wird also hier mit Anfiihrung der Entwicklungsgeschichte behauptet,

daB es bei Phytolacca, decanch^a L. die StaubgefaB e des auReren Kreises

seien, welche das Dedoublement eingehen, wahrend diejenigen des inneren

abortieren.

Diesen Angaben entspricht die Diagrammzeichnung sowobl bei Eichlkr^)

und ihm folgend bei Heimerl^), wie auch die von Baillon^) gegebene,

welche ohne Zweifel unter dem EinfluB der PAYERSchen Schilderung ent-

standen sind.

In diesem Punkt bin ich genotigt, von Payer durchaus abzuweichen;

ich babe die Entwicklungsgeschichte der BlQte von Phytolacca decafidra L.

studiert Es sind, um die Verhiiltnisse zu sehen, Knospen nutig, bei wel-

chen die einschlieBenden Vorblatter noch sehr unentwickelt sind und noch

nicht in die beiden, jedem Untersucher dieser Verhaltnisse auffallenden

Spitzen uber der jungen Knospe ausgezogen sind. Alle Stadien, die sich

durch die weitergehende Ausbildung der Vorblatter leicht charakterisieren

sind fur die Beurteilung der Verhaltnisse zu alt, da die StaubgefaBe in

lO-Zahl bereits differenziert sind. Es gelang mir in zwei Fallen das Ent-

stehen der StaubgefaBanlagen aufzufinden; im Gegensatz zu Payer muB

ich betonen, daB die gleich von Anfang an sehr breit angelegten Primor-

dialhOcker epitepal und nicht alternitepal in Erscheinung treten.

Wie Payer zu seinem Irrtum gekommen ist, ist zweifelhaft ;

die

Schwierigkeit der Untersuchung derartig kleiner Objekte kann einen For-

scher, welcher die Technik entwicklungsgeschichtlicher Forschungen derart

beherrschto, wie dies bei Payer der Fall war, kaum zu diesem Irrtum ge-

fiihrt haben. Bezeichnend ist, daB die sonst liberall durch Figuren er-

lauterten und dadurch in ihrer Zuverlassigkeit wesentlich bekraftigten

Angaben des Forschors in diesem Falle der zeichnerischen Darstellung enl-

behrcn.

DaB die Angaben Payers unrichtig sind, goht auch aus der Tatsache

hervor, daB Phytolacca drcandra L, keineswegs immer zehnmannig ist

sondern daB nicht selten Exemplare auftreten, welche eine gruBere Staub-

4) Payeh 1. c. p. 303, 304.

2) ElCHLEH 1. c. p. 90.

3) IIeimerl 1. c. p. 9,

4) Baillon 1. c. p. 24.

1

i

?

I
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gefiiRzahl zeigen. In dem in Diagramm 12 dargestellten Falle waren es

13 StaubgefaBe, Diagramm 13 zeigt deren 1 I und gerade diese Zahl wurde
noch mehrmals beobachtet. Bei beiden Diagrammen sind es dem "luBeren,

d. h. dem alternitepalen Kreise angehOrige Glieder, welche zur Enhvicklung

gekommen sind. Daraus geht mit Sicherhcit hervor, daB das Diagramm
von Flnjtohcca decandra h. in der in Fig. 14 gezeichneton Weise ricbli

dargestellt ist.

Folge ich dem bisher eingeschlagenen Wege von dcr gruBcren zur

geringeren Zahl der Glieder im Andruceum, so ist als weitere Spezies

zunachst Phytolacca anstralis Phil, zu erwahnen. In Fig. 15— 17 sind

Diagramme dieser Art dargestellt. Sie weisen voUkommenon Abort der

StaubgefaBe des ersten Kreises und dazu beinahe stets auftretende Drei-

spaltung der StaubgefaBe im zweiten Kreise auf. In Fig. 15 und 16 sind

vier Glieder des zweiten Kreises gespalten und zwar zeigt Fig. 15 den

Fall, daB drei dreigliedrige und eine zweigliedrige Gruppe vorhanden sind,

Fig. 16, daB zwei zweigliedrige und zwei dreigliedrige Gruppen vorliegen.

In Fig. 17 sind zwei zweigliedrige und eine dreigliedrige Gruppe vor-

handen, wahrend zwei Glieder nicht gespalten sind. Wieder sei hier auf

Fig. 16 verwiesen, w^o das eine nicht dedoublierte StaubgefaB auf bcidcn

Seiten von den dreigliedrigen Gruppen flankiert wird und dementsprechend

wenig Platz zur Entwicklung hatte.

Die das armste Diagramm aufweisendcn PInjfolacca-Arten seien hier als

octoy/.^ra-Gruppe zusammengefaBt. Bei ihnen habe ich niemals ein Staub-

gefaB des auBeren Kreises auserebildet sjefunden. Hierher gehOren nacho

meinen Untersuchunsen auBer Ph. octandra L, noch PIl esculcnta Moq.,
o

J^h, brachystachjjs Moq. und Ph. stricta Hoffm. Die konstanteste Bildung

weist dabei die Blute von Ph. octaudra L. auf (Fig. 18}. Die 8-Zahl komml
hier in der Weise zustande, daB von den fiinf StaubgefiiBen des inneren

Kreises drei in zweizahlige Gruppen dedoublieren, zwei dagegen einfach

hleiben. Es sind also wesenllich kompliziertere Verhaltnisse, als Eichler ^)

sie annimmt. Auch bei Ph. csculenta Moq. (inch Ph. Kacmpfrri A. Gray)

ist diese 8-Zahl auBerordcntlich haufig vorhanden, wobei (Fig. 19 und 20)

es verschiedone StaubgefaBe sein konnen, welche einfach bleiben, bzw.

dedoublieren. Auch kommt bei dieser Spezies, wenn auch huchst sellen

das Diagramm Fig. 21 vor, welches gelegentlich Dreispaltung eines Staub-

gefaBes zeigt.

Den Gegensatz zu Fig. 21 bildet das als Fig. 22 dargcslellte Diagramm

v^n Ph. esctdenta Moq., welches die geringsle bisher bcobachtctc Slaub-

gefilBzahl der Gattung, nflmlich sechs aufweist^j. Hier ist nur das hintere

^) EicuLEu 1. c. j). *I0. Vorgl. oben p. 0.

2) Eichler 1. c. p. 00 fuhrt an, daB boi Ph. ahyssinica HofTtn. m;molim<»I nur

5 SlaubgefaCc vorkommen sollen. Er hat diesen Fall nicht selbst heobachlet, sonderii

^*^iert eine handschriftliclie Bemerkung Schimpers. Mir selbst sind bei der nronannten

Spezies iiiemals derartig reduzierte Bluten vorgekoininen.
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SlaubgefaB des zweiten Kreiscs verdoppeltj wahrend alle iibrigen einfacli

gebiieben sind. Bei Ph. hraclnistaclnjs Moq. (Fig. 23} und /%. stricia Hoffm.

(Fig. 24) sind zwei StaubgefaBe dedoubliertj drei dagegen einfach gebiieben;

fiir die letztere Art ist gerade diese 7-Zahl sehr charakteristisch.

Es bleibt nun noch der Bliitenbau von zwei sich verwandtscbaftlich

nahestehenden Arten hier zu erledigen. Es sind dies die indische Ph. Lai-

henia (Ham.) Walter i) und die abessinische PIl ahyssinica HofTm. Beide

Spezies zeichnen sich dadurch aus, daB bei ihnen der auBere, wie der

innere Staminalkreis ohne Unterdriickung vorhanden ist. Sie unterscheiden

sich von alien vorhergehenden dadurch , daB der auBere Staminalkreis

groBere Neigung zum Dedoublement zeigt und zwar ist es hier streng

seriale Spaltung, welche in der Weise auftritt, daB aus jedem StaubgefaB

des ersten Kreises zwei superponierte StaubgefaBe werden, welche in der

Weise auseinander weichen (vgl. Fig. 25), daB die [iuBeren Glieder den ersten,

die inneren den dritten Kreis eines scheinbar aus drei funfzahligen Kreisen

zusammengesetzten Andruceuins darstcllen, wahrend der zweite Kreis aus

den epitepalen, nicht dcdoublierten StaubgefaBen, welche wirklich dem

zweiten Kreise angehoren, gebildet wird.

Diagramm 25 stellt ein Schema dar, welches durch Vcrgleich vieler

Bliiten gewonnen wurde. Das empirische Diagramm der Spezies ist als

Figur 26 gezeichnet und weist gcringe Verschiebungen der nach hinten

gelegenen StaubgefaBgruppe in der Weise auf, daB die inneren Abspaltung

glieder mehr nach der Mlttellinie der Blute hin verschoben werden. Das-

selbe Verhalten zeigt die schriig links nach vorn fallende Gruppe. Die

Richtigkeit der Deutung wird aber bezuglich dieser StaubgefaBgruppen be-

statigt, wenn die schrag rechts nach vorn fallende zweizahlige und super-

ponierte Gruppe des ersten Kreises beachtet wird.

Noch klarer scheinen auf den ersten Blick die Verhaltnisse bei Phyto-
*

lacca abijssiniea HofTm. (Fig. 27) zu liegen, wenn man das hier von mir

gegebene Diagramm in Augenschein nimmt. Dasselbe stellt die serial de-

nrS-

i) Bezuglich dieser Art sind cinice Bemcrkungen notwondig. Sic wurde s

aufccstellt und von Moquin m vu
Wall

Prodrom. XFII. 2 (1849; p. 29 als Pireunia Lathenia (Ham.) Moquin unter Zitat e

Nr. 6959 anerkannt. Die HooKERsche Bearbeitung der Familie in Flora of ^"^'^^."j^

1886, p. 21 bohauptct, daB Rivina Lathenia Ham. Wall. Catalog 6952 =
^^^^^^

laevis L. sei, Pireunia Lathenia Moq. (1. c.) dagcgcn Phytolacca acinosa Roxb. ( --^_^

Kilmpfcri A. Gray;. Hier ist entweder cine falschc Bestimraung oder cine nicrkwur
jg^

Fluchtigkeit unterlaufen. Wallich Gatal. e9:i2 scheint eine falscbe Nr. zu sein^^
_^

Originalpflanze von Pireunia Lathenia tragi sowohl im Herbar Petersburg s^^^^

Herbar Delessert die Nr. 6939. Sollte aber 6952, welche ich bisher nicht gesehen
^^^^.

tatsachlich eine Rivina sein, so ist das zu Phytolacca acinosa gestellte Sjno .

Pireunia Lathenia Moq. 1. c. p. 29 »excl. syn. Wall. Gat.-t jcdenfalls falsch.
^_^^

Rivina Lathenia Ham. in Lathenia

vortrelTlich charakteiisierte endemische Phytolacca-kvi Indians dar.
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doublierten StaubgeRlfk des erslen Kreises, sowie die einfach gobliebenen

des zweilen in wiinschenswerlesler Klarheit dar.

• Allein zwei Bemerkungen sind in bezug auf diese Spezics zii machen.

Zunuchst sind ihre Bliilen diOzisch und dementsprechend die Vcrhaltnisse

leicbt etwas verwischt. Sie konnen zwar sowohl aiis der nnannlichcn a1>

aus der weiblichen Bliite enlnommen werdcn, doch sind die weiblichen,

obgleich bei ihnen die StaubgefaBe oft staminodial reduziert sind, bei

weitem geeigneter fiir die Erforschung der vorliegenden Verhaltnisse

(Figur 28) J
und zwar ist dies haiiplsachlich deswogen der Fall, weil bei

den weiblichen Bliiten die Verschiebung der inneren TeilslQcke des serial

dedoublierten erslen Kreises nach der Bliitenmitte zu wesentlich geringeren

Umfang besitzt, als bei den scheinbar in drei sehr weit auseinanderge-

zogene Kreise angeordneten StaubgefiiBen der mannlichen Bliite.

p, Gynuceum.

Die mannliche Bliite von Phytolacca abyssinica Iloffm. leitet zu der

Betrachtung der Karpelle samtlicher Phytolacca-Arien iiber. Wird Dia-

gramm 27 ins Auge gefaBt, so erklart sich ohne weiteres die mir bei

meinen Untersuchungen zunachst gekommene irrige Meinung, daB bei Phyto-

heca abyssinica Hoffm. zwei echle fiinfzahlige Staminalkreise vorhanden

seien, wahrend der empirisch als dritter innenstchende Kreis einem Kreise

von Karpellblattern entspreche.

Es ist die Frage nach der Zahl der Karpellblalikreise der Phytolarca-

Blute, welche hier angeschnitten wird und welche sowulil von Eichler^), wie

von Heimeri.2] in dem Sinne beantwortet wird, daB bei der Gattung zwei

Karpellkreise vorliegen. Insbesondere die Untersuchung von Phylokuca

deeandra L. mit ihrer regelmaBigen lO-Zahl der Karpelle hat zu diesem

SchluB gefiihrt:

»Im Falle grOBter Vollstandigkeit sind zehn Karpelle vorhanden, zur

Halfte mit dem inneren Staminalkreis alternierend, zur Halfte ihm super-

poniert, woraus zu schlieBen, daB das Pistil! hier ebenfalls aus zwei, die

vorausgehende Alternation fortsetzenden Blattkreisen gebildet ist^).*

Die Frage nach der Zahl der Karpellkreise hat auch noch eine gewisse

theorelische Bedeutung, denn Eichi.er^) fiigt in Anmerkung nocli besondei's

hinzu:

»Denkt man sich den auBeren Karpellkreis zu Slaubblatlern verwan-

delt, den erslen Staminalijuirl zu Petalen, so hat man eine korollate und

*l>plostemone Bliite.*

<) ElCHl.Kll I. c. p. 91.

2) Heimkhl 1. c. p. 2, :i

3) ElCHLEK 1. C. p. 91.

*) ElCHLEh 1. C. p. 91.

y -

it-



lI

]^4 Beiblatt zu den Botanischen Jahrbuchern. Nr. 85.

Auch hier liegt in dem Worte »denkt man« nicht eine rein theoretische

Bedeutung, sondern, wenn es sich dabei nicht urn miiBige Spielerei han-

deln soil, was bei einer EiCHLERSchen Bemerkung niemals anzunehmen' ist,

ein nicht klar ausgesprochenerj aber doch unverkennbarer Hinweis auf

or
o

die phylogenetische Ableitung anderer im Diagramm reicher organisierler

Familien von den Phytolaccaceen.

Ich bin durch meine Untersuchungen dahin gefiihrt worden, stets nur

einen Karpellkreis bei den Phytolaccaceae anzunehmen, auch dort, wo fiber

10 Glieder steigende Zahlen vorhanden sind.

Fhytokicca icosandra L. mit ihren bis 1 6 Gliedern betragenden Ovarian

ist hier fur die theoretische Klarung der Frage die ungeeignetste Spezies.

Wahrend ich bei Betrachtung der Staminalkreise und ihrer Theorie von

dieser Art ausgehen konnte, weil sie die gruBte Klarheit beziiglich der

StaubgefaBanordnung bot, niuB zur Erforschung des AndrOceunis der um-

ekehrte Weg, namlich von der die geringste Karpellzahl aufweisenden

Spezies aus, eingeschlagen werden.

Dies ist, wie bereits bemerkt, rhytolacca abyssinica Hoffm. mit

regelmaBig funf Karpellen. Betrachtet man eine weibliche Blute dieser Art

(Fig. 28), so treten zwei Erscheinungen ohne weiteres hervor: Zunachst

die Tatsache, daB hier das seriate Dedoublement der StaubgefliBe des

ersten Kreises nicht so weit auseinanderstehende Glieder geliefert hat, wie

bei der mannlichen Blute, so daB, namentlich bei Vergleich mit der ver-

wandten Phytolacca Latbenia (Ham.) Walter, nicht daran gezweifelt werden

kann, daB es sich unter keinen Umstanden urn die Umwandlung ernes

Karpellkreises in einen Staminalkreis handelt.

Wenn irgendwo die oben angefuhrte EiciiLERSche Ilypothese von der

Umwandlung eines Karpellkreises in einen Staminalkreis zuzutrefTen scheint,

so ist dies bei der mannlichen Bliite von Phytolacca abyssinica Hoffm. der

Fall. Sowohl die Zahl der hn Diagramm vorhandenen Glieder, wie auch

die Anordnung derselben entspricht vollkommen der EiceLERSchen Annahme,

zu ihr wird man gezwungen, wenn man, von den reich ausgebildeten

Formen ausgehend, das Vorhandensein von zwei Karpellkreisen bei Phyto-

Imca als typisch betrachtet.

Allein schon die Untersuchung der weibhchen Bliite und besonders

das Verhalten von Phytolacca Latbenia (Ham.) Walter beweist unzwei-

deutig die Richtigkeit der oben gegebenen Darstellung, daB nicht drei,

sondern nur zwei Staminalkreise bei dieser Spezies vorhanden smd.

Die zweite Beobachtung, welche die weibliche Blute von Phytolacca

abyssinica Hoffm. machen laBt, ist fur die Erkliirung des Verhaltens dei

gesamten Gattung von Bedeutung: Die nach Innen geruckten dedoublierten

Hiilften des auBeren Staminalkreises stehen dem Ovar so nahe, daB Jie

direkt in die von den Karpellrandern gebildeten Furchen desselben emge-

druckt erseheinen.

1
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Das gleiclie Verhalten der nachsten raumlichen Zusammengehurigkeit

von Staubblaltern innerer Stellung, gleichviel welchem Kreise sie angehOren

ist bei Fhyfokicca Regel : Es sind ebensoviele Karpelle vorhanden, wie

nach Innen geriickte StaubgefJiBe. Nicht mit den theoretisch vorhandenen

Gliedern der Kreise, speziell auch nicht mit denen des inneren Kreise^^

sondern mit den topographisch innen stehenden StaubgefaBen, mOgen die-

selben theoretisch dem inneren oder deni auBeren Staubblattkreise ange-

hOren, alternieren die Karpelle. Es handelt sich bier urn Verhaltnisse, wie

sie friiher zwar in einzelnen Fallen (erinnert sci z. B. an die ini schiefen

Kreuz gestellten Blimienblatter der Criiciferen) bekannt wurden, wie sie

aber erst in neuester Zeit von EnglerM bei den Sapotacme ausfiihrhcher

gewiirdiul und erurtert worden sind. Ilier sei vor allem auf die Sche-

mata 2) von /'

cerum P. Beauv. hingewiesen. Bei beiden Spezies liegen zwei vielzahlige

Staminalkreise und je ein gleichfalls liberziihliger Gynucealkreis vor.

Omphaloe, Badlhvferi Pierre zcigt nach dem ExGLERSchen Schema 15,

Omph, procenan P. Beauv. 25 Karpiden. Bei Omph, Trillesumum Pierre

kommen sogar 30 Karpellfiicher vor, andere Zahlen sind bei anderen Arten

vorhanden.

Es ist also nicht nur was die groBe Zahl der Karpiden, sondern

auch was ihre auBerordentlich wechselnde Menge betrifft, ein unzwei-

deutiges und hochinteressantes Analogon vorhanden.

Wie so erkliirt auch E>t,lkr die

in weiten Grenzen Avechselnden Zahlen des Gynuceums der Sapolaceae fur

Glieder eines Quids. Wie Engler^) es bei den Sapotaceen gefunden hat,

so trifft das gleiche auch bei den Phyfolacca-\rien zu:

In den einzehien Bluten wird die Glicderzahl der spater auftretenden

Quirle bei den Phytolacca-KviQn ebenso wie bei den Sapotaceen (nicht nur

die des Ovars, sondern auch die der Staminalkreise^)) >durch die der nachst

vorangehenden oder der beiden vorangehenden Quirle bestimmt. Nahe

verwandte, derselben Gattung angehurige Formen, kunnen in der Zahl der

Quirlglieder sich verschieden verhalten, ihre nahe Verwandtschaft wird

trotzdem durch den Augenschein unzweideutig dargetan.«

Ich brauche nach dem Darireleerten nicht nochmals die oben gegebenen

I^iagramme zu beschreiben, sondern ich illustriere, indem ich die von

EnglerS] ange^ebene schematische Darstellung annehme, die Diagramme

rVJ-'

^] ExGLEii, Monographieeii afrikanlschcr Pilanzenfamilicn und GaUungen. VIH. ,^V/-

Potaccae. Leipzig 1904.

2) Engler 1. c. p. 8.

3) Engleu 1. c. p. 19.

^) Vergl. oben die p. 11, 18 gcmachten Darlogungen iiL.T das Vorliulliii.s aus-

geJehnter Dcdoublaiion auf ruundich angrciizcnde Glicder.

5) Engleu 1. c. p. 8.

I

'i
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Nr. 27, 28 (I), Nr. 26 (11), Nr. 22 (III), Nr. 9 (IV), Nr. 3 (V) durch folgende

Schemata, in denen T = Tepalum, A = StaubgefaB und G = Karpell be-

deuten und in welchen die Spaltungen durch Striche dargestellt sind. Die

zweite Formel, Diagramm 26 betreffend, zeigt die kombinierte Einwirkung

der Glieder zweier Kreise auf die Glieder des GynOceums, bei den librigen

Diagrammen ist es jeweils nur ein Kreis, welcher auf Entstehung und

Stellung der Karpellfacher EinfluB hat, und zwar in Schema I der iiufiere,

in Schema III, IV und V der innere Kreis.

I. Phytolacca abyssinica Hoffm. (Vgl. Diagr. 27 u. 28.)
rii rp ryi rp rp

A A A A A
A.

I

A
I

A
I

A
I

A

A A A A A
G G G G G

II. Phytolacca Lathenia (Ham.) Walter. (Vgl. Diagr. 26.)

T T T T T

A A A A A
A / A \ A / A

I

A
A A A A A

G GG G GGGG
in. Phytolacca esculenta Moq. (Vgl. Diagr. 22.)

'T^ 'y rp rp rp

X X XX X
A A A—A A A

G G G G G G
IV. Phytolacca chilensis Moq. (Vgl. Diagr. 9.)

T^ Oi rii rp rp

AX A A A X X

A A A—A A A A AGGGGGGG G
V. Phytolffcca icomndra L. (Vgl. Diagr. 3.)

'P
rp rp TP

*

T^

A—A A A—A A—A A—A A—

A

A—A A A A—A A—A A—

A

GG G GGGGGGG
Aus dem hier Dargestellten , sowie aus der oben charakterisierten

^rolien Variabilitat ini Dedoublement der StaubgefuBe, erkliirt sich ohne

weiteres die wechselnde Zahl von Karpellen, welche haufig bei derselbcn

Spezies gefunden wird. Es sind die jeweils vorhandenen mechaniscben

AuschluBverhaltnisse, welche die Karpellzahl beslimmen.

^

or

h ,
-

- „."-.:
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- AuBerordentlich ubereinstimmend in der Gattung ist die Bildung der

Ovula. In jedetn Karpellfach des oberstandigen Fruchtknotens ist st^ts

ein einziges vorhanden. Dasselbe ist kampylotrop mit nacb unten gewen-
deter Mikropyle. Der Funiculus ist kurz und in der Mitte etwas verdickt,

er inseriert ungefahr in der Mitte des Nucellus ; es sind zwei Integumenle

vorhanden, deren inneres diinner ist als das auBere und dasselbe auch ein

wenig iiberragt.

Der Pollen ist kugelrund und mit drei Langsfurchen versehen, die von

Pol zu Pol verlaufen.

.t

b. Die iibrigen Gattungen der Fhytolaccaceae.

: :
Ihrem ganzen Bau nach schlieBen sich mit groBer Sicherheit sowohl

die von Heimkrl^) direkt zur Gattung Phytolacca gestellte, von mir aber

wieder ^bzutrennende Ercilla Ad. Juss., sowie Anisomeria Don an. Auch

die madagassische Gattung -Ba^'&ei^m Thou., welche Baillon^j als besondere

Reihe der Phytolaccaceae ansieht, mochte ich trotz unten zu behandeln-

der, aber geringfiigiger anatomischer Differenz zu den Phytolacceae

stellen.

Am nachsten stehen Phytolacca L. die Gattungen ErcUla Ad. Juss. und

Anisomeria Don; sie unterscheiden sich im wesentlichen vom Gros der

Gattung Phytolacca durch die hliufige Minderzahl (o— 3-Zahl) der Karpelle.

Dagegen schlieBen sich ihre Diagramme in hOchst bezeichnender Weise an

Phytolacca ahyssinica Iloffm. an.

Zunachst sei Anisomeria Don behandelt, welche sich durch Voll-

zahligkeit des Diagrammes in der Weise auszcichnet, daB bei ihr beide

Kreise der StaubgefaBe ausgebildet sind. Von Anisomeria coriacea Don

stammt das in Fig. 29 dargestellte Diagramm, welches ohne weiteres die

groBte Ubereinstimmung mit dem von Phytolacca abyssi?iica Eof^m. ze'igl

AuBerordentlich deutlich ist zunachst das seriale Dedoublement des iUiBeren

StaubgefaBkreises in je zwei Glieder, von dencn die funf inneren fur die

Stellung der fiinf Karpiden bestimmend sind. Der zweite epitepalc Kreis

schlieBt sich insofern an das Verhalten der Uberzahl der Phytolacca-Arien

an, als hier transversales Dedoublement der meisten Glieder vorliegt. Nirgends

schoner als bei dieser Art kann das stattgehabte Dedoublement an der

ferlig ausgebildeten Blute direkt nachgewiesen werden. Das enge, gruppen-

'^eise Zusammenstehen der Spaltungsprodukte, sowic auch die haufig zu

'jeachtende Reduktion abgespaltener Glieder, welche unter Umstandon noch

"icht den funften Teil der normalen StaminalgroBe erreichen, ist iiberaus

l^ezeichnend und macht mcine Deutung der Blutenverhaltnisse auch ohne

Entwicklungsgeschichte der in europaischen Garten nicht kultivierten Art

^^ einer volikommen sicheren.

<) Heimerl 1. c. p. 11.

2) Baillon 1. c. p. 30.

Botanische Jabrbucher. Beiblatt Nr. 85.
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Nur in einem Punkt unterscheidet sich die Blfite von Anisomeria coriacm

Don auRer durch die freien Karpelle von sSmtlichen Phytolacca-Bluien^

namlich durch die ul)weichonde Oricntierung des Perianths. Seine Blatter

stehen stets derart, daR das hinlere Tepahim mit beiden Randern deckt

die beiden seitlichen nach hinten gcdeckt warden und nach vorn decken,

wahrend die beiden vorderen eine ganz schwache Deckung des linken

Gliedes in der Mediane zeigen. Die Deckung ist also eine absteigende. Auch

eine gewisse Zygomorphie der Bliite ist zu beobachten, insofern als die

beiden vorderen StaubgefaBe des inneren Kreises meist nicht (Fig. 29 u. 30)

Oder nur sehr engstehend debloubhert sind, Soweit niir jiingere Stadien

der Bluten vorlagen, hatle ich den Eindruck, daB die Entwicklung der

Teile eine absteigende und nicht die der genetischen Spirale folgende ist,

es wiirde also hier ein Verhalten vorliegen, welches dem von den Reseda-

ceen*) her bekannten gleichgeartet \v5ire. Immerhin muB die (leider von

mir entwicklungsgeschichtlich nicht verfolgte) Entstehung der nach Innen

d^doublierten Glieder des ersten Kreises eine so friihzeitige sein, daB durch

sie die Orientierung der fiinf Karpellblatter bestimmt wird. Die Formel,

welche die Stellungsverhaltnisse des Diagramms 29 ausdriickt, ist also:

rp m rn T^ T

A A A A A
A—A

I

A—A
I

A—A
I

A—

A

]
A

A A A A A

G G G G G

Varianten dieses Diagramms wurden haufig gefunden. Eine extreme

Abweichung, in welcher die Zygomorphieebene das hintere und vordere

StaubgefaB in nicht dedoul)liertem Zustand schneidet und welches aulier-

dem drei andere nicht gespaltene StaubgefaBe des inneren Kreises zeigt,

wird in Fig. 30 dargestelll. Auch hier ist (vergleiche die Dreispaltung des

schrag nach vorn fallenden StaubgefaBes des ersten Kreises, dessen Gruppe

nach beiden Seiten von nichtdedoublierten StaubgefaBen eingeschlossen

wird) die mechanische Einwirkung benachbart entstehender Glieder tmver-

kennbar.

Auch noch weitergehende Spaltungen kommen bei Anisomeria comcea

Don vor. Das reichste von mir aufgefundene Diagramm dieser Spezies stel t

Fig. 31 dar, wo sogar Dedoublement in vier Glieder vorkommt. Auf die

Alterierung der Karpellzahl durch diese im Androcealkreise vorhandenen

Verhaltnisse braucht nach dem Vorhergesagten hier nur aufmerksam ge-

macht zu werden.

Von groBem Interesse ist nun ein von Philippi gesammeltes im Her a

DC. aufbewahrles Exemplar der Anisomeria cwiacea Don, welches e»n*

1) Vergl. EicHLEH 1. c. p. 216; Payer 1. c. p. 193, tab. 39, 40.
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interessante Bildung von Blumenblattern aufweist. Fig. 32 stellt die auf-

genommenen Verhallnisse dar.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB hier die serial gestellten

Spaltungsprodukte der StaubgefaBe des erslen Kreises eine verschiedene

Entwicklung genommen haben. Der auBere Teil wurde (wie es haufig bei

den Aixoaceae vorkommt*), zu dicken, in ihrer Textur den Tepalen ahn-

lichen sterilen Gebilden umgewandelt, an welchen auch nicht die Spur

einer Anthere mehr zu finden ist , wahrend die inneren llalflen dieser

Glieder teils einfach geblieben, teils nochmals, transversal d^doublierl sind.

Hier wiirden also die von Eichler^) angedeuteten Verhallnisse eines

Ubergangs von haplocblamydeischen zu diplochlamydeischen Bliiten tat-

sachlich vorhanden sein, wenn nicht nachweisbar nur ein Karpellkreis vor-

lage und die »Petalen« sich nur als auBere Glieder einer serialen Spallung

manifestierten. Auch mit den spater fiir Limeum zu besprechenden Um-
wandlungen von StaubgefaBen in Blumenblatter hat das Verhalten des be-

zeichneten Exemplares von Anisomeria coriacea Don keinen nliheren Zu-

sammejihang, da dort eine Umwandlung des ganzen nicht drdoublierten

auBeren StaubgefaBkreises vorliegt. Dagegen sind die bei Stcgnosperma

Bth. aufgedeckten Verhaltnisse die gleichen, doch weicht diese Gatlun

durch ihren Ovularbau von Anisomeria soweit ah, daB meiner Meinung
o

nach nur analoge, nicht aber phylogenetisch zusaininengehOrende BilrJungcn

vorhanden sind.

Die Galtung ErcilUi Ad. Juss. ist von Anisomeria Don dadurch ver-

schieden, daB der innere Kreis der StaubgefaBe stets vollig aborlierl ist

«nd daB im auBeren Kreise niemals seriale, sondern slets, wenn sie vor-

handen, transversale Spaltungen vorliegen; auch ist die Stellung und Deckung

der Tepala die gleichc wie bei Phytolacca.

Die Verhaltnisse sind bei Ercilla voluhilis Ad. Juss. keineswegs durch-

sichtig und die als Fig. 33 u. 34 gezeichneten Diagramme sind schenia-

t'8ch. Das D(5doubIement der StaubgefaBe ist hier nicht durch Zusammen-

stehen in Gruppen gekennzeichnet, sondern die im vorliegenden Falle zehn

(Jn Fig. 33j Oder acht (in Fig. 34) StaubgefaBe verteilen sich ziemlicb

regelmaBig auf den Kreisumfang, wobei in Fig. 33 Dedoublement aller

Glieder des auBeren Staminalkreises, in Fig. 34 das von nur drei Gliedern

^nzunehmen ist. GroBe Schwierigkeit niacht in diesem Falle die Alter-

nation des fiinfzahligen stets epitepal stchcnden Karpellkreises mit diesen

zehn Oder acht StaubgefJiBen und nur die Tatsache, daB die im Diagramm

durch punktierte Linien angegebene Insertion der StaubgefaBe in den

Karpellfurchen leicht beobachtbar ist, gibt die Berechtigung, sie fur den

AuBeren Kreis zu erklaren. Dann muB, was bei der nahen Verwandt-

1) Vergl. Pax 1. c. p. 68

2) ElCHLER 1. c. p. 71.

'*
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schaft^) \6n Phytolaccci \xx\A ErciUa x\B.Qh den oben gegebenen Darstellungen

des Phytolacca-Xim^VAmwiS unzweifelhaft ist, der innere epitepale Staub-

gefaBkreis ausgefallen sein. Damit stiniml nun aber wieder die epitepale

Stellung der Karpiden nicht wiinschenswert liberein.

Hier findet sich also der Fall, daR die dedoublierten StaubgefaBe

nicht in ihrer Gesamtzahl, sondern in ihrer Gruppenzahl fiir die Ent-

stehung der Karpiden bestimmend waren. Die Formel fiir Fig. 34 lautet:

rp J rjl T T

A A—A A—

A

A A—

A

X X X X X
G G G G G

_

Mit den sonst in der Familie bekannten Verhaltnissen kann das Dia-
_ L

gramm von Ercilla in seiner theoretisch notwendigen Erganzung nur dann

in Ubereinstimmung gebracht werden, wenn Obdiplostemonie (d. h.

Herausriicken der inneren StaubgefaBe) angenommen wird. Unwillkiirlich

wird nian an die groBe Reihe der zu den hOchstentwickelten Centrospermen

gehorenden Sileneen^) erinnert, bei welchen iiberall Obdiplostemonie vor-

handen ist.

Bei der weiten und in den verschiedensten Gruppen des Pflanzenreichs

auftretenden Verbreitung der Obdiplostenaonie mochte ich aber das Dia-

EreUla

Ercillahang mit den Sileneen bringen, sondern bin der Meinung, daB bei

der kongenitale Abort des zweiten Staminalkreises ein so vollstandiger, ist,

dafi nur der erste ausgebildete Kreis auf die Lokalisation der Karpiden

EinfluB besitzt.
h

E. spicata Moq. schlieBt sich in den meisten untersuchten Bliiten

durchaus an die Diagramme von E, voliibilis Ad. Juss. an, doch kommen

hier auch nicht eben selten dreizahlige Ovarien vor und deren AnschluB an

die vorhergehenden Stamina kann nur durch Abort von Gynocealgliedern

erklart werden. Fig. 35 zeigt im Perianth und Androceum genau die in

Fig. 34 dargesteilten Verhaltnisse, nur durch das dreizahlige GynOceum

weicht das Diagramm vom Vorhergehenden ab. So ist die einfachste Er-

klarung desselben die, daB zwei Karpiden des urspriinglich funfzahligen

und bei den meisten Bluten von E. spicata Moq. auch normal aus-

gebildeten Gynoceums abortiert sind und dadurch die Dreizahligkeit zu-

stande kam.

Mit diesem Abort gewinnen wir die sichere Brucke zum Verstandnis

; auch dort sehen

wir die Minderzahl als durch Reduktion aus fiinf- bezw. vierzahligem

Grundplan des Androceums entstanden an.

meae

\) Heimerl zieht ErcUla als Sektion zu Phytolacca: I. c ' p. 1 I.

% Vergl. EiCHLER ], c. p. 106.

.^
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Beziiglich der Gattung Barbmia Thou.*) bin ich, was das Diagramxn
betrifft, allein auf die Angaben und Zeichnungen Baillons angewiesen, da

mir diese seltene und merkwurdige madagassische Form nur in einem diirf-

tigen Exemplar vorlag.

Quelle O »^"^ i^ci^ivuiJt: des Perianths idenlisch

mit den bei Phytolacca und Ercilla beschricbenen Uegeln. Auch das

von Baillon mit sehr zahlreichen StaubgefaBen gezeichnete AndrOccum
(Fig. 36) kann nicht als wesentlich von den vielmannigen rhytolacca-Bluien

verschieden betrachtet werden; da genauere Untersuchungen von Baillon

nicht gegeben werden, babe ich audi keinen Anhaltspunkl fur die Ver-

teilung der StaubgefaBmenge auf eine geringere Anzahl von Gruppen und

in Kreise. Jedenfalls ist aber das Vorhandensein von vier StaminaJkreisen

hochst unwahrscheinlich, dagegen die Entstchung der Uberzahl aus dera

Dedoublement der Glieder zweier Kreise anzunehmen.

Sicher dagegen ist die Zusammensetzung des Ovariums aus zwei serial

gestellten Karpiden, welche je ein Ovulum im Innern fiihren; dies geht

sowohl aus dem BAiLLONschen Diagramm, wie auch aus seinen AufriB-
4

figuren^j der Bliiten dieser Spczies klar hervor.

Nachdem bei Ercilla spicata Moq. Reduktion des Gynoceums bis auf

drei Glieder beobachtet ist, macht der AnschluB von Barbeum Thou.

an die riiytohcceae^ speziell an Ercilla Ad. Juss. keinerlei Schwierig-

keiten.

Auch die Ovularstruktur von Barheiiia Thou, macht dem AnschhiB

keine Schwierigkeit. Nach Baillons Angaben ist das Ovulum kampylolrop,

die Mikropyle nach unlen und nach der Seite gerichtet. Dies scheinl zwar

voD Anisomeria und ErctUa mit typisch unterer und iluBerer Mikropyle

«twas verschieden zu sein, aber Baillons Ausdruck »tourne«3) macht es

wahrscheinlich, daB hier nachtragliche durch die Raumausnutzung der

vom Rucken her

vorliegen.

bedingt

Uber die feiuere Ovularstruktur von Barbeuia Thou, macht Baillon

keine Angaben ; bei JFrezY/a Ad. Juss. und Anisomeria Don fand ich gleich-

miiBig den kurzen, dicken Funiculus ungefahr der Mitte des Nucellus an-

sitzen und die zwei Integumente, das innere diinner und uber das uuRere

hervorragen d

.

Den Pollen von Barheuia Thou, konnte ich untersuchen, derselbe ist

ebenso wie der von Ercilla und Anisomeria dem Phyfolacca-PoWen gleich,

^- h. er besitzt drei Lanssfurchen.

<) Baillon 1. c. p. 30, 31.

2) Baillon 1. c. p. 30, Fig. 41, 43.

;t} Baillon 1. c. p. 31.

H.1 ^
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11. Rivineae.

Die Angliederung der Rivineae an die Phytolacceae ist seit Alters^)

her gebrauchlich, wenigstens was die Mehrzahl ihrer Gattungen betrifft.

Diese nahe systematische Verwandtschaft wird auch nicht durch die unten

zu erOrternden anatomischen Verschiedenheiten alteriert und ist meiner

Meinung nach als feststehend zu betrachlen.

Nur eine Gatlungj welche gewuhnlich zu den Rivineae gezahlt wird,

namlich Microfea Swartz, ist in ihrer Zugehorigkeit durchaus zweifelhaft.

Ihrer wird unten in besonderer Ausfiihrlichkeit gedacht werden.

Bis auf sehr wenige nachher zu besprechende Ausnahmen [Seguieftia

Loefling) sind alle Rivineen-Bliiten vierzahlig gebaut, sie unterscheiden sich

von den Phytolacceae durch Einzahl des Karpells, doch kommen sowohl

bei Petiveria (vgl. Moquin-Tandon\ wie nach njeinen Unlersuchungen auch

bei Schindleria riviiwides (Rush.) Walter ausnahmsweise noch zwei serial

gestellte Karpelle vor. Die Minderung der Karpelle, welche in der Phyto-

lacceae-Reihe bei Ercilla spicata Moq. und Barheuia Thou, oben aufge-

wiesen wurde, erreicht also bei den Rivineae ihren Hohepunkt und leitet

zu diesen uber. Bei der artenreichen Seguieria Loefling (Diagramm 37)

begegnet sowohl die hintumlaufige quincunciale Stellung der Tepala, wie

auch die Uberzahl der hier nicht in sichere Gruppen einordenbaren Staub-

gefaBe, wie wir sie bei Barheuia kennen gelernt haben. Different ist, ab-

gesehen vom anatomischen Verhalten, eigentlich nur das eine Karpell und

insbesondere die Frucht, welche bei Seguieria Loefling eine ahornahnliche

Flugelfrucht darstellt, wahrend sie h^i Barheuia T\\o\x, nach Bailloiv^) eine

zwcifacherige Kapsel ist. Von den librigen Phytolacceae unterscheidel sich

diese Fruchtausbildung von Barheuia Thou., da dort iiberall Beeren und

fleischige FrQchte vorhanden sind, durch ihre Trockenheit und paBt zu der

leichfalls des Perikarps entbehrenden Frucht von Seguieria Loefl. Ich

halte, schon ini Hinblick auf pflanzengeographische Besonderheilen, welche

Madagaskar und Sudamerika gemeinsam sind und deren Zusammenstellung

wir neuerdings Engler^) verdanken, es nicht fiir ausgeschlossen, daB die

madagassische Barheuia Thou, und die sudamerikanische Seguieria Loefl.

naher verwandt sind, ja daB unter Umstanden Barheuia als Ubergangs-

form zwischen den Triben der Phytolacceae und Rivineae den letzteren

1) Reichenbach, Consp. (1828) p. 165; Endligher, Genera (1840) p. 976; Meissneh,
^

Genera (1840) p. 316; A. Juss. in Orb. Diet. X. (1840) p. 1:^2; Moouin-Tandon in DC.
|

Prodrom. XIII. 11(1849; p. 10; Bentham-Hooker, Genera III. I (1880) p. 80; Baiuon 1.
c

p. 32; Heimerl 1. c. p. 5.

3) Baih.on 1. c. p. 31.

3) Engleu, Uber floristische Verwandtschaft zwischen dem tropischen Afrika un

Amerika, sowie iiber die Annahme eines versunkenen brasilianisch-athiopischen
Kon-

tinents. — Sitzuagsber. der Kgl. PreuC. Akad. d, Wissensch. 1905.

\M
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naher steht als den ersteren. Das anatomische Verhalten der Form spricht

nicht gegen diese Annahme.

Die iibrigen Gattungen der Rivineas im direkten AnscliluH an dajs

Seguierla'Dxdigvdimm zu behandeln, trage ich aus Griinden der klaren Dar-

stellung Bedenken, obgleich die am SchluB anzufiihrende Gallemi Casar.

mit Segnleria Loefl. nachst verwandt ist. Einfacher ist e.s niit den Gat-

tungen Villamilla Ruiz et Pav. und Ledeiihergia Klotzsch hier zu beginnen.

QO
i

(

(

{

Pig. 37-46. Diagraiume der Bivineae: Fig. 37 Se(;nicrm Loed.; Fig. 38 Ledenheryia

»•; Fig. 39 ViUamilla polyandra 'Loes.) Walter; Fig. 40 Rivina L.; Fig. 41 "-''Moliiana

nemoralis Mart.: Fig. M^ Mohla

Fig. 43—45 Pefireria L.; Fig. 46 (5a//es*a Gasar.

* -

kL^

1y

Ledenbergla Klotzsch (Fig. :i8) hat zwei Spezies mit vollkommon

gleichem Blutenbau, welcher sich an den von Anisomeria Don (siehe oben

Fig. ^9) aufs engste anschliefit, besonders weil die beidon Slaminalkreise ent-

wickelt sind und der auliere serial dedoublierl ist. Nur die Vieizahligkeit der

Blute, dereu Tepala so angeoidnet sind, daB die beiden seillichen von den

mediancn gedeckt werden und im geraden Kreuz stehen, sowic die Ein-

facherigkeit des Fruchtknotens unterscheiden Ledenbergm Klotzsch von

Anisomeria Don.

K I
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' VUlamilla octaiidra L. hat Bliiten, welche so vollstandig denen von
r

Ledenhergia Klotzsch entsprechen, daB Fig. 38 auch zu ihrer Illustration

dienen kann. Bei VUlamilla polyandra (Loes.) Walter dagegen isl eine

Uberzahl von StaubgefJlBen vorhanden (Fig. 39), welche in Gruppen zu

ordnen mir nicht gelang. Doch ist in Anbetracht der bei Phytolacca L.

beobachteten Verhaltnisse und des nachweislich bei der nahe verwandten

VillamiUa octandra L. vorhandenen Dedoublements kein Zweifel, daB auch

diese vielen StaubgefaBe aus acht in zw^ei Kreisen anzuordnenden Gliedern

entstanden sind. Auch die Gattung Schindleria Walter^) auf welche unten

ausfiihrlicher zuriickzukommen sein wird, zeigt das Diagramm 39.
\

_ _ «

r

1) Schindleria Walter n. gen.; flores hermaphroditi, racemosi. Perianthium herba-

ceum, 4-partitum, segmentis subaequalibus, rotundatis, concavis, patentibus, fructiferis

paullo auctis suberectis. Stamina i i—25, irregulariter disposita, filamenlis filiformibus,

anlheris linearibus, utrinque profunde incisis, medio dorsifixis, polline porato. Ovarium

superumj unicarpellatum, ovoideum, paullo compressum, 1-loculare; stylo sublerminali

brevissimo vel deficiente, stigmate unico terminali penicillato; ovule basifixo, campylo-

tropo, micropylQ infera et interna. Fructus e globoso compressus, basi paullo asymrtie-

triciis, pericarpio coriaceo semini adhaerente. Semen erectum, globosum, compressunij

testa Crustacea, endopleura membranacea, arillo ; embryone annulari, albumen farina-

ceum endopleurae adhaerentem cingente, cotyledonibus linearibus, exteriore majore,

radicula valida, conica, descendente.

Frutices vel suffrutices erecti, ramosi. Folia alterna, petiolata, ovata vet cllip-

tica. acuminata, punctis pallucidis destituta integerrima; stipulis 4eficientibus. Racemi

multiflori, erecti, terminales; bracteis lanceolatis, basi dilatatis, pedicellis baud adnatis

deciduis; bracteolisi minulissimis, terminalibus, persistentibus.
X

^ Species 4, una Peruviae, ceterae Boliviae silvarum incolae:

4. Sch. rosea (Rusby) Walter. — VUlamilla rosea Rusby! Exsicc. Boliv. Bang.

n. 1292.

2. Sch. rivinoides (Rusby) Walter. — VUlamilla rivinoides Rusby! Exsicc. Boliv.

Bang. n. 1292, 2607.

3. Sclu raeemosa [^TiiL] Walter. — VUlamilla racemosa Bntton! Exsicc. Boliv.

Rusby. n. 743, Bang. n. 414. *
'

4. Sch. glabra WdLliern. sp.; frutex erectus, omnibus partibus glaberrimus, ramulis

gracilibus, callis de foliorum insertionibus decurrenlibus subangulalis. Folia petiolis

'55 mm longis, canaliculatis stipitata, ovata vel elliptica, apice acutissime acuminata

et nervo medio prorainulo aristellata, basi late acuta, chartacea, nervo medio et costis

subtus prominentibus reticulo laxo baud prominent! conjunctis, ± 180 mm longa et

± 70 ram lata, margine zonula pellucida non nisi ob lucem visa, manifesta cincta,

punctis pellucidis destituta. Inflorescentiae suberectae, dense racemosae, graciles, cyhn

dricae, ± 150 mm longae et ± 15 mm latae; axi glabro. Flores pedicellis ± 6 mm
longis, fructiferis paullo auctis, bracteis lanceolatis basi dilatatis =t 2 mm longis ante

anthesin deciduis et bracteolis minutissimis ± 0,2 mm longis, persistentibus, subtermi

nalibus praeditis stipitati; tepalis 4, ± 3 mm longis et ± 1,8 ram latis, stamina supe-

rantibus, coccineis (ex cl. Weberbauer!), fructiferis auctis; staminibus ± 16, irregula-

riter dispositis, ± 2 mm longis, antheris linearibus, ± 1,8 ram longis, dorsifixis, utrinque

profunde incisis, polline ± 8-porato; ovario ovoideo, compresso, ± i mm longo, stig-

mate sessili unico, penicillato. Fructus ignotus.

Peru: Prov. Sandia bei Cbunchusmayo, im WakI, 900 m u. M. ;Wpberbavjp

n. 1168, Mitte Juni bliihend}. -^
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Das Diagramm von Rivina L. (Fig. 40) und Fetivcria L. (Fig. 43),

die einfachsten Diagramnie, welche bei zweifellosen Phytolaccaceen beob-
achtet sind, wurde bereits von Eichler^) in der aucb von mir beslatigten

Weise erklart, daB in den »in der Vierzabl gebauten Bluten lypisch zwei

vierzahlige unter sich und mit dem Perigon alternierende Staminalkreise,

von denen der innere unterdruckt, der auBere aber einfach gcblicben ist,

vorhanden sind.« Auch Eicbler beruft sich fur diese Deulung auf die

dort noch zu Ritina L. gerechnete ViUatnilla octandra L., indem er

darauf hinweist, daB dort der innere Staminalkreis voUstiindig entwickell

ist. Merkwurdigerweise ist mir der nach dem Speziesnamcn typische und

von Eicbler 2) zitierte Fall, daB tatsachlich acht StaubgefilBe vorhanden

sind, niemals vorgekommen, ich habe fast stets zwulf gefunden, seltener

trat an Stelle der in Diagramm 38 gezeichneten Spaltungsgruppen da und

dort nur ein Glied. Die Gattung Mohlana Mart. (Fig. 41 Mohhna nemo-

ina

rph

rend die seitlichen mit dem vorderen verwachsen sind. Eine Deckung der

transversalen Tepala durch die medianen, wic sie nach der Alternation mit

den stets vorhandenen Vorblaltern die Kegel bildet und wie sie bei Rivina

L;, ViUamilla Ruiz et Pav., Ledenbergia Klotzsch und Schindleria Walter

regelmaBig vorhanden ist, findet sich auch bei dieser Gattung.

Bei alien bisher bekannten Spezies der Gattung Mohlana war nur der
+

auBere Staubblattkreis zur Ausbildung gekommen. Neuestens wurde eine

diagrammatisch etwas abweichende Art, Mohlana Mexiana Walter n. sp.^)

h

i

. 1) ElCHLER 1. C, p. 91.
a

1

i 2) ElCHLER 1. c. p. 90.

3) Mohlana Mexiana Walter n. sp.; suffrutex erecius, ramulis gracilibus, angu-

latis, juvenilibus levissime pubescentibus et virentibuSj adultioribus glabratis, subochra-

ceis. Folia alterna, petiolis ± 30 longis, canaliculatis, levissime pubescentibus stipitata.

elliptica, apice acuminata et nervo medio prominulo paullo aristellata, basi optime

acuta, juniora tenuiter membranacea, adulta chartacea, subtus ad nervum medium et

costas pilosa, ± 130 mm longa et ± 50 mm lata, integerrima, margine levissime pubes-

centia, nervo medio costisque subtus leviter prominentibus reticulo laxo. paullo promi-

nulo conjuDctis. InQorescentiae erectae, laxiuscule racemosae, lolia paullo superantes

et terminales et e ramulorum foliis axillares, graciles, cylindncae, ± «<»0 mm longae et

± 40 mm latae; axi angulato, viridi, levissime pubescente. Floras pedicellis subangu-

latis, glabratis, ± 2,5 mm longis, frucliferis auctis, bracteis ± 2 mm longis. subochra-

ceis, bracteolis minutissimis subterminalibus praeditis stipitati; tcpalis quam stamina

longioribus, ± 2 mm metientibus, albis (ex cl. Ule). frucliferis auctis incrassalisquc per-

gamaceisj tunc reticulatim venosis; staminibus 4—7, 4 alternitepaleis, ceteris epitepaleis,

± 1,;>mm longis, filamentis filiformibus, ± l mm longis. antberis dorsifixis, ± 1 mm
longis, linearibus/utrinque profunde incisis; polline 4-sulrato; ovario ovoideo, it 0,9 ram

l*>ngo, stylo cylindrico-filiformi, paullo curvato, ovarium aequante, stigmate vix peni-

ciiJato. — Peru: Deparferaent Loveio, Wald von Fuan-Guerra, Tarapoto (E. Uub n, 6500,

Oktober bluhend),
H* .

» -.
*
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gesammelt; ihre Diagramme sind in Fig. Ha—Hd dargestellt^). Man

sieht, daB bei dieser Art auch die StaubgefaBe des inneren Kreises

wenigstens zum Teil zur Ausbildung gclangt sind; enlsprechend der deut-

Jichen medianen Zygomorphie des Perianths dieser Gattung findet in der

Mediane dieser Diagramme stets Abort statt. Durch diesen Fund wird be-

kraftigt, daB Mohlana tatsachlich der Anlage nach zwei StaubgefaBkreise

besitzt und die gleiche Folgerung beziiglich der Gattungen Rivina (Fig. 40)

und Petiveria (Fig. 43— 45) erfahrt eine Bestatigung.

An Mohlaiia Mart. mOge die australischc Gattung Monococciis F. Muell.

(Fig. 42) angeschlossen werden, die sich beziiglich des Androceums genau

so verhalt wie Villamilla polyandra (Loes.) Walter und Schindleria Walter

(vgl. Fig. 39), aber typisch aufsteigende Deckung der vier im geraden Kreuz

stelienden Tepala besitzt. Eine Verwachsung der Perianthblatter ist bier

im Gegensatz zu Mohlana Mart, nicht vorhanden und eine Zygomorphie

der diuzischen, nach Bau und Ausbildung der Bliiten sowie ihrer Anord-

nung an schwanken, langgestreckten Blutenachsen zweifellos anemophilen

Bliiten, ist weder an trockenem Material zu sehen nocb anzunehmen. SolUe

die Pflanze Irulzdem entomophil sein, so kann doch das vordere Tepalupi

bei seiner Klcinheit keineswegs als Anflugsort fiir Insekten in Betracht

kommen. Wie die abweichende Deckung hier zustande gekommen ist, ob

sie sich durch Abstammung von einer starker zygomorphen Form oder

anders erklart, konnte nicht festgestellt werden.

Von den bisher behandelten vierzahligen Rivineengattungen unter-

scheidet sich, wie bereits Eichler2) hervorhebt, Petiveria L. (Fig. 43, 44, 45)

dadurch, daB ihre vier Perianthblatter im schiefen Kreuz stehen, also nicht

rnit den auch hier stets vorhandenen Vorblattern abwechseln. Ich kann der

genannten Gattung auch noch Oalksia Casar. (Fig. 46) beifugen, welche die

gleichen Eigentiimlichkeiten zeigt. Nicht nur durch die Insertion im schiefen

Kreuz, sondern auch durch die Deckungsverhaltnisse selbst unterscheiden

sich diese beiden Gattungen von alien Rivineen mit Ausnahme von dem

im geraden Kreuz inserierten Mmococeus F. Muell. Es steht namlich bei

Oallesia Casar. und Petiveria L. dem auBeren beiderseits deckenden Te-

palum stets das innere beiderseits gedeckte gegeniiber.

. ii"

'^'
t

So ist das Diagramm von Gallesia nur ein schrag g
Mono

coccus-UidiQvsmra, Petiveria

Urn zunachst bei Gallesia zu bleiben, wurde bereits oben die nllchste

und von alien Bearbeitern 3) anerkannte Verwandtschaft dieser Gattung nut

der fiinfzahligen Seguieria hervorgehoben. Es hat dementsprechend vie

Verlockendes, der EiCHLERschen Darsteliung zu folgen, welcher fiir Petir

In Fig. 41a ist ein Verselien vorgekommen: Das von der Achse weg

Tempalun] ist hier ebenfalls wie bei Fig. 41 u. Fig. 41Z/—41t/ mil den seitHdien

blattern verwachsen.

2; ElCHLER 1. C. p, 91. .

3) MoQuiN 1. c. p. 8; Bentham-IIooker 1. c. p. 83; Bmllon 1. c. p. 37; HeimkhlI.c. p-

fallende
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veria L. erklart, daB hier kein echter tetramerer Grundplan vorliegen kann,
sondern eine Ableitung aus der 5-Zahl in der Weise, wie dies bei Plantnyo
und Veronica geschieht, notwendig ist. AUerdings hat dies, wie ich niclil

verkenne, seine Schwierigkeit, denn spezieli bei Vei-onica^) ist die Ent
wicklungsreihe innerhalb der Gattung verfolgbar, welche dazu zwingt, die

vierzahligen Bluten von den funfzahligen abzuleilen. Bei Gallciiia Casar.

Vaind bei Petiveria. L. dagegen ist von solchen Ubcrgiingen keine Hede.

I
Die vier Tepala von Oalksia Casar. sind vollkommen gleichartig ausgehildel

und auch in ihrer Insertion stehen sie gleich weit von einander entfernt.

Rudimenle eines fiinften Tepalums wurden nie gefunden. Ich neige, ab-

gesehen von der nahen Verwandtschaft zu Scguieria Loell. nur deswegen

der EicHLERschen Deutung zu, weil es das zweite Tepalum ist, welches bei

Gallesia (vgl. Fig. 4 6) ausgefallen ware und hier, ebenso wie bei Scguieria

Loefl. liber die Achse fallen miiBte. Es ist dies derjenige Ort, welcher im

Pflanzenreich so auBerordentlich haufig den Ausfall von Gliedern zeigt und

welcher auch, wenn man den Druck der groBen Achse auf das kleine

Blutenprirnordium bedenkt, diesen Ausfall am erklarlichsten macht. Es

miiBte dann eine gleichmaBige Ausbildung der ubrig gebliebenen Anlagen

eingetreten sein, welche, wenn der Abort des hinteren Gliedes fruhzeitig

genug erfolgt, nichts auffallendes hat. Auch eine tangentiale Verschiebung

der nach Abort des hinteren Gliedes iibrig bleibenden Tepala infolge der

vorhandenen Druckverhaltnisse ist nicht ausgeschlossen ; dementsprechend

konnte eventuell das vorhin (Fig. 42) behandelte Moiiococcus-DiQ^vsmm

niit seiner identischen Stellung, aber abweichenden Orientieruug gleichfaUs

durch Abort des zweiten Tepalums entstanden sein. DaB hier tangentiale

Verschiebungen besonders leicht statthaben konnen, geht aus der nur bei

Monococciis F. Muell. beobachteten, nach hinten geruckten Stellung der

beiden Vorblatter hervor. So kann also das Diagramm von Mmiococcus

F. Muell. nicht nur von der Zygomorphie, wie sie bei Mohlana Mart, sich

findet, sondern auch von Gallesia aus einer Erklarung zugefuhrt werden.

Welche Deutung die richtigere ist, kann sich nur aus der Betrachtung der

Gbrigen auf die Phylogenie beziiglichen Eigenschaften der Galtungen be-

urteilen lassen.

Fur Petiveria L. hat Eichler^) die Entstehung des vierzahligen aus

dem funfzahligen Diagramm insbesondere auch durch den Hinweis darauf

begrundet, daB die nach hinten stehenden Tepalen an ihrer Beruhrung,

^Iso in der Mediane, etwas weiter von einander abstehen, als dies an alien

fibrigen Zusammenschlussen der Tepala, also den beiden transversalen und

dem vorderen der Fall ist. Diese Verschiebung ist nicht zu beobachten,

.'

?.

t

<] Ekgleh sieht Plantago als vierzahlig an und gibt <iarait die diagnimmatische

•Ableitung der Gattung von den Globulariaceen auf — cf. Syllabus ed. 4, p. ^98,

2) ElCHLEB 1. c. p. 91.

I
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wenn man die Spreite der Tepalen allein ins Auge faBt, deren Deckung

hinten genau so gut ausgebildet ist wie nach der Seite oder nach vorn. Wohl

aber sind tatsachlich die Basalteile der Tepala an dem angegebenen Ort wesent-

lich weiter auseinander geriickt als an den drei librigen Stellen. Diese

Beobachtung Eichlers ist leicht an jeder Bliile zu machen. Ich zweifle

nicht darattj daB Eichler mit seiner Erklarung recht hat, daB also diese

kleine Liicke die Andeutung des Ausfalles eines Gliedes, und zwar des hin-^

teren, zweiten Tepalums von Petiveria L. anzeigt; die Analogic mit den

vierzahligen Vero7Uca-Ke\chen ist also eine voilstandige. Weiter aber geht

die Analogie mit Veronica nicht, denn dort folgen auf den vierzahligen

Kelch funf Blumenblatter (in den Fallen, welche Eichler im Auge hat, sind

allerdings die beiden hinteren dort zu einem breiten Blatt verwachsen);

das ausgefallene Kelchglied wirkt also fur die Entstehung der Krone noch

genau ebenso, als ob es vorhanden ware. Bei Petiveria dagegen muB,

wenn die EicHLKRsche Deutung richtig ist, der Ausfall so friihzeitig statt-

gefunden haben, daB nur die entwickelten Glieder fiir die Entstehung des

folgenden, namlich des ersten Staminalkreises Bedeutung besitzt. Es iniissen

hier also ahnliche Verhaltnisse vorliegen, wie bei den oben p. 24, Fig. 33—35

dargestellten i'/'CiYfe-Diagrammen, wo gleichfalls abortierte, aber mit aller

wunschenswerten Sicherheit zu erganzende Glieder fiir den AnschluB innen-

stehender Organe nicht mehr in Betracht kommen, denn das AndrOceum

von Petiveria L. (vgl. Fig. 43, 44 u. 45) alterniert regelmaBig mit den

vier Tepalen, steht also im geraden Kreuz. Der einfachste Fall wird durch

Fig. 43 dargestellt, wo die vier Stamina einfach geblieben sind, ein kom-

t

plizierterer ist Fig. 44 mit DMoublement der in der Mediane stehenden

Anlagen. Auch die ubrigen konnen unter Umstanden d^doublieren, so sind

in Fig. 45 die serialen Stamina einfach geblieben. Der innere Staminalkreis

ist bei Petiveria L. stets abortiert, in dieser Beziehung schlieBt sich die

Gattung an Rivina an.

Von einer gewissen theoretischen Bedeutung ist, daB bei d^doublierten

Pe^2Ym«-StaubgeraBen — und dies Dedoublement wird auch von EicblerI)

angenommen — hiiufig eine wesentlich verschiedene Lange der Teilungs-

produkte resullierl. Bereits oben (p. 21) wurde auch bei Anisomena

coriacea Hon das Auftreten des gleichen Verhaltens konstatiert: gelegentlich

der Besprechung des striltigen Mcrofea-Diagramms wird auf diese Vor-

kommnisse zuruckzukommen sein.

Die Ovarien der gesamten Rivineen sind auBerordentlich ubereinstun-

mend gebaut. Sie bestehen stets aus einem Karpell, welches seinen Rucken

von der Achse abwendet und mit einer karinalen Narbe versehen ist. Uber

die genaue Stellung dieses Karpells ist in der Literatur bisher noch nichts

Oder tells Unrichtiges angegeben, denn die auf die Rivineen bezuglichen

fr

4) EiCHLEH 1. c. p. 94.
I \t, *

"
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Figures Eicblers Vg^ben entweder nur die Stellung der Narbe, nieht aher

diejenige des Karpells an und aus der Narbenstellung, welche ebcnsogiit

kommissiiral wie karinal sein kOnnte, ist nichts beziiglich der Karpellslellung

zu enlnehincMi. Wiihrend er fur Segideria die Stellung des Karpells und
der Narbe richtig zeichnet, indem er das median geslellfe Karpelll>IaU sich

hinten schlieBen und die karinal gestellte Narbe nacb vorn herauskoaimen

laBt, hat er in den Diagrammen von Rivma und Petivcria die Stellung

des Karpells iiberhaupt nieht und diejenige der Narbe unrichlig angegeben.

Die Verhaltnisse liegen bei diesen Gattungen, sowie bei alien (ibrigen Rivi-

neen ebenso, wie bei Seguieria, Richtig ist in den EiCHLERschen Figurep

die Stellung der Ovula, denn die Mikropyle der samtlichen Rivineenovula

ist der Mitte des Karpellblattes zugewendet, somit von der Achse abge-

wendet.

Deinentsprechend ist volligste Ubereinstimmung des allgemeinen Ovu-

larbaues der Rivinecen mit den Phylolaceen vorhanden, nanilich untere und

JiuBere Mikropyle. Auch was die Integumente betrifTt, ist insofern die

schonste Ubereinstimmung vorhanden, als gleichfalls das innere Integument

etwas hervorkommend langer und auch dunner ist, als das auBere. Die

Nervatur der Karpiden geht stets so, daB ein starker Nerv die Mitte des

Karpellblattes durchlauft und dementsprechend in demjenigen Teil des

Fruchtknotens sich findet, welchem die Mikropyle des Ovulunis angedruckt

ist. Dieser Nerv setzt sich direkt in die Narbe fort, welche daher iiber-

all ganz ausgesprochen karinal ist. Von dieser Anordnung der Nerven

niacht auch Phytolacca selbst, obgleich man dort nach dem allgemeinen

Bau des Frucktknotens geneigt sein kOnnte, andere Verhaltnisse anzunehmen,

keine Ausnahme. Insbesondere ist dort keine Mittelsaule im hincrn der
L

4

Karpiden vorhanden, welche Nerven fuhrte; die gesamten Narbennerven

nehmen ihren Weg in der Mitte der Fruchtblatter.

Die spezielle Ausbildung des Ovulums der Rivineen laBt zwei Galtungen

abtrennen, namlich Petiverm und Monococcus^ bei welchen sich die Kam-
- > r

Pylotropie des Ovulums nur auf den Embryosack erstreckt; das Ovuluni selbst

ist vollkommen gerade, wiihrend bei alien iibrigen Rivineen der Funiculus

in der Mitte des quer libergelegten Nucellus und auch des wurstformig ge-

krummten Embryosackes ansetzt. Diese huchst beachtenswerte Uberein-

stimmung von Monococcus und Petiveria im Ovarbau zusaminengenommen

niit den oben geschilderten Deckungsverhaltnissen des Perianths scheinen

mir Anzeichen einer nilheren Blutsverwandtschaft zvvischen den beiden

Galtungen zu sein.

Im Antherenbau stimmen die Rivineae unter sich und mil den Phj/fo-

^eeae gut uberein, auch der Pollenbau der Galtungen Seguieria Loeil. und

^alksia Cassir. ist absolut identisch mit dem der Phytolacceae insofern,

<) Ekihleh 1. c. p. 90, Fig. .'?7 J, B, C, O.

I:
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als stets drei von einem Pol zum anderen verlaufende Furchen vorhan-

den sind.

Bei den (ibrigen Galtungen herrscht eine gewisse Vielgestaltigkeit, doch

sind bei Petiveria L.^ Mohlana Mart, und Ledenbergia Klotzsch die meist

zu vier, doch wechselnd auch in 3— 6-Zahl vorkommenden Furchen gleich-

falls polar. Bei Villamilla Ruiz et Pav. besitzt der Pollen sechs die Kanten

eines Tetraeders bildende Furchen, wahrend Rivina L. schon dodekaedrisch

gefurchten Pollen besitzt. Nach Fischer^) soil der Riviim-VoWt'ix zwolf

Fallen aufweisen, die wie die Kanten eines Wiirfels liegen. Diesen Befund
r

liann ich nicht bestatigen. AuBerordentlich abweichend in ihrer Pollen-

gestaltung ist Sddndleria Walter, bei der ein Porenpollen mit ungefahr

zwolf ziemlich groBen, regelmaBig fiber die Oberflache des Kornes ver-

leilten Poren vorliegt.

Dies Verhalten der Schindlmia Walter ist ein in der Familie verein-

zelt dastehendes, da alle librigen bisher zu den Phytolaccaceae gerechneten

Gattungen, welche Porenpollen besitzen, auch in anderen Eigenschaften sich

soweit von der Familie entfernen, daB ihre Stellung bei derselben durchaus

zweifelhaft ist. Sckindkria Walter dageg der

Gattung Villamilla Ruiz et Pav. nachst verwandt, im Aufbau der Blute

und in den anatomischen hochst charakteristischen Verhaltnissen mit ihr

durchaus iibereinstimmend. AuBer der Pollenform unterscheidet sie sich

wesentlich durch die Fruchtausbildung, sowie die Gestalt des Griffels von

Villamilla Ruiz et Pav.

III. Microtea.

Die Gattung Microtea Swartz hat durch Urbans^) Arbeit »Uber den

Microtea

wonnen. Es handelt sich bier urn einen Fonnenkreis, welcher bald bei

den Chenopodiaceen 3) , bald bei den Phytolaccaceen^j untergebracht wurde

und welcher tatsachlich bezuglich seiner systematischen Stellung zwischen

diesen Familien manches Intermediare zeigt. Am bekanntesten war, bis

Urbans uberaus genaue Analyse der gesamten Gattung erschien, Microtea

maypnrensis '?

Fis- 47)

sowie Baillon bestatigt wird.

Fiir M. maypurensis Don wird als einfachstes Diagramm ^^-o '

ein in Perianth und Stamina funfzahliges angegehen, wobei die Tepala voU-

\] Fischer, Beitrago zur vergleichendcn Morphologie des Pollens (1890) p.
56.

2) Uhbax in Berichte der Deutsch. Hot. Ges. HI. 1885, p. 324—332.

3) Baillon 1. c. IX (4 88S) p. U8j Payer 1. c. p. 3U8.
^^

4) Endlicher 1. c. p. 508; Moquin 1. c. p. U; Bentham-Hooker 1. c. p. 82; Heime

1. C. p. 8.

5) EiCHLER 1. c. p. 90, Fig. 37 A.
fl^ Urran 1. c. p. U9.

<
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kommen nnrh Phytolaccaceen-Regel hintumlaufig quincuncial angeordnet siud,

die Stamina fiber den Tepala stehen. Tiber das Ovarium dieser Blute wird
oben im Zusammenhang mit den librigen Mwrofea-Avlen gehandelt werden.

AuBer diesem Diagramm existieren nun noch weilere, womuglich noch

einfachere, von Urban zuerst publizicrte (Fig. 58—63), in welchen auf die

"i .

{ i

4

Fig. 47—64. Diagramme der Gattung Mtcrotea L.

gleiche und identisch angeordnete Zabl von Perianlhblaltern ein meist

dreiziibliges, ja unter Umstiinden sogar zweizaliliges alternilepales AndrO-

ceum folgt.

Die Deutung dieser Verhaltnisse, bzw. die Vermittlung dieses Gegen-

salzes auf der einen Seite der Superposition, auf der anderen Seite der

Alternation der Glieder eines einzigen Staminalkreises, bildpt d^n wesent-

lichsten Inhalt der zitierten URBANsrhen Arbeit.
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Ich gehe von dem EicHLERSchen DiagFamm (hier Fig. 47) aus^ welches

weder -Urban noch ich in dieser Reinheit je gefunden haben, dessen ge-
r

legentliches Auftreten aber durch die Aufnahmen Eichlers und Baillons als

festgestellt zu betrachten ist. •

Abanderungen dieses Diagrammes dagegen, welche unzweifelhaft auf

den gleichen Grundplan zuriickzufiihren sind, sind aufierordentlich haufig.

EichlerI) selbst hat zwei derselben bereits publiziert, ich selber fuge
4 I - -

in Fig. 48 und 49 dargestellte, von mir selbst beobachtete Falle bei, sowie
h

das Diagramm 50, welches in der 8-Zahl der hier vorhandenen Staubge-

faBe dem von Urban 2) fur M. jianniculata Moq. gegebenen Diagramrn

entspricht. Nicht unwesentlich scheint mir in Anbetracht der zweifelhaften

Deutung dieser Diagramme^ auch meine in Fig. 51 und 52 dargestellten

Aufnahmen zu reproduzieren, welche die aus D6doublement entstandene
•

or

Uberzahl der mehr als fiinfzahligen Staminalkreise beweisen, denn die in

Fig. 51 und 52 nach hinten gestellten Staminalgruppen sind direkt als

DoppelstaubgefaBe zu bezeichnen. Sie waren so gebildet, daB ein zur

Halfte, ja selbst bis zu dreiviertel seiner Liinge verwachsener Staubfaden

sich oben spaltete und zwei Antheren trug.

Jeder Unbeteiligte wird ein derartiges Verhalten als klares Anzeichen

von Dedoublement wiirdigen, er wird es um so mehr tun miissen, wenn

er die. Zugehurigkeit von Microtea Swarlz zu den Phytolaccaceen mit

ihrem, wie aus dem Vorausgebenden ersichtlich ist, allgemeinen Dedouble-

ment nicht bezweifelt.

Um so mehr wird man diese Figuren als beweiskriiftig fur das stalt-

ehabte Dedoublement ansehen, wenn man die Figuren von Payer ^j ins

Auge faBt. Von Urban wurde die Angabe Payers, dafi er das Dedouble-

ment entwicklungsgeschichtiich nachgewiesen habe, bezweifelt. Auch ich babe

oben (p. 16, 17) einer Ausfuhrung Payers direkt widersprochen und werde

unten die Korrekthcit einer anderen, namlieh der auf die Ovarinsertion von

Microtea bezuglichen, nicht anerkennen konnen. Allein bei meinem ersten

Falle handelt es sich um eine Angabe Payers, welche nicht durch eine Figur

belegt und dadurch besonders bekrafligt ist, beim zweiten um so geringfugige

DifTerenzen der HOhenenlwicklung eines als Ringwulst entstehenden Organs

daB hier unrichtige Beobachtungen nur allzu verzeihlich sind. Anders da-

gegen verhalt es sich mit den DMoublementsfiguren Payers bezuglich des

Andruceums von M. maypurensis Don: Nur Zweifel an der bona fides

des Autors konnten die klare figiirliche Darstellung desselben entkraften

und zu solchen Zweifeln bin ich um so weniger berechtigt, als meme

Fig. 51 und 52 neue Beweise fiir die (was das Androceum betriflt) Kor-

rektheit der PAYERSchen Zeichnungen liefern.
r

__^ ^ _^ _ _

q
f

'

, 4) EiCHLER I c p. 90, Fig, 37 ^2, 3. . ^ ...

?

, %) Urban L c. p. 326, Fig. 6.

3) Payer I. c. Tafel 66, Fig. IS, 10,^^2.

. . ^if

I
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Ich sehe also das funf- bis achtzahlige Andruceum von 3/. maypuremis
Don als diirch Dedoublement der Glieder eines epitepalen funfzahligen

StaubsefiiBkreises enlstanden an. Ebenso wie Jf. mauijure^isis Don ver-

halten sich — es hat keinen Zweck die Figuren hier zu geben — nach

Urbaivs und meinen libereinstimmenden Aufnahmen M. panniculata Moq.,

M. glochicUata Moq. und Jf. tenidfolia Moq., welchen ich noch M. foUosa

Chodat und M. sulcicaulis Chodat beifugen kann.

Bei diesen Diagrammen muB noch elwas verweilt werden. Urban hat

bereits darauf hingewiesen und seine Schliisse wescntlich damit begrundet,

daB bei den fertigen Bliiten namentlich von M. panniculcita Moq. die Staub-

gefaOe in der durch Fig. 53 dargestellten Anordnung sich finden, daB die

einen StaubgefaBe aufs voUkommenste epitepal, die anderen genau allerni-

lepal stehen kunncn. Wird, wie ich das mit Eiciiler und Paver tue, ein

Dedoublement des epitepalen StaubgefaBkreises angenommen und aus diesem

unser Diagramm 53 erklart, so muB tatsachlich ein so weites Auseinander-

riicken der dedoublierten StaubgcKiBe nachtraglich stattfinden, daBzuweilen die

Spaltungsprodukte von J/, pannicidata Moq. voUkommen alternitepal werden.

Dies hat meiner Meinung nach keinerlei Schwierigkeiten: ich verweise

auf Fig, 51 und 52, wo Spaltungsprodukte noch dicht beisammen stehen,

auf Fig. 48, wo dieselben zwar bereits auseinander geriickt, aber noch

deutlich beide epitepal stehen und auf Fig, 49, wo bei drei zweizahligen

Oruppen die Glieder von zweien noch deutlich epitepal sind, w^'lhrend bei

der dritten Gruppe ein StaubgefiiB epitepal, das andere dagegen alternitepal

geworden ist, sowie auf Fig. 50, wo die Spaltungsprodukte zw^eier Glieder

aufs voUkommenste alternitepal sind, die dritte Gruppe dagegen aus einem

deutlich epitepalen und einem alternitepalen StaubgefaB gebildet wird. Bei

derariig liickenlosen Ubergangen kann es nicht zweifelhaft sein, daB die

abweichende alternitepale Stellung der meisten StaubgefaBe von 3/. panni-

cidata Moq. in Fig, 53 nicht anders erklart werden kann, als durch De-

doublement eines epitepalen Kreises, Dies zu verstehen, macht keinerlei

Schwierigkeit, wenn man ins Auge faBt, daB nach Pavers Zeichnungen das

Dedoublement auBerordentlich fruhzeitig, lange vor Beginn der Differentia-

tion der Karpelle bereits fertig ist, so daB bei der Fertigstellung der Blute

Druck und Zug auf die jungen StaubgefaBanlagen je nach den vorhandenen

j
auBeren Verhaltnissen einwirken konnen.

Urban begrundet seine Schlusse, daB das Androceum von if. panni'

oulata Moq. aus Gliedern des epitepalen und alternitepalen Kreises ent-

standen sei, hauptslichlich dadurch, daB bei dieser Spezies eine verschie-

dene Lange der Staubfaden beobachtbar ist. Ich kann mich dieser Meinung

Urbans nicht anschlieBen, weil ich oben fur Anisomeria (p. 21) und Peti-

^^eria
(p. 32} nachgewiesen habe, daB gerade die Dedoublementsglieder oft

\ ^ngleiche Lange zeigen, es sich bei Microtea pannicidata Moq. also urn

^^

\̂
7i

^inen analogen Fall handeln kann.

Botanisclie Jahrb&cher. Beiblatt Nr. 85.
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Noch andere Abweichungen wurden ini Diagramm von M, maypure)ms

Don gelegentlich gefunden^ welche gruBere Bedeutung besitzen und nicht

nur als Dedoublenient, sondern als Aborterscheinungen zu deuten sind. In

Fig. 54 fallt auf, daB liber Tepalum 1 und 5 je ein StaubgefaB, liber

2 und 3 je eine zweizahlige Gruppe steht, wahrend das StaubgefaB uber

Tepalum 4 ausgefallen ist. Bezuglich der in diesem Diagramm dargestellten

Beobachtungen ist kein Zweifel muglichj denn ich habe dies Diagramm

mehrfacb gefunden. Von diesem Diagramm unterscheidet sich nun das als

Fig. 55 gegebend noch weiter. Ilier sind zwei zweizahlige Gruppen und

drei einzelne StaubgefaBe vorhanden. Das liber Tepalum 3 fallende Staub-

gefaB dieser Figur ist zwar nach der Liicke zwischen Tepalum 3 und 5

zu verschoben, allein nicht so weit, daB man nicht deutlich sehen konnte,

daB es mit ciner anderen abortierten Hulfte zusammengehurt. Wir haben

hier also den Fall vorliegen, daB Dcdoublement eines StaubgefiiBes und

Abort der einen dedoublierten Halfte vorkommt. Diese Feststellung ist

etwas ganz ungewohnliches. Es ist meines Wissens der erste im Pflanzen-

reich vorkommende Fall, welcher hier beschrieben wird; ich hoffe, seine

Richtigkeit durch die gegebene lange Diagrammserie von M. mayprensts

Don bewiesen zu haben,

Eine mir selber nicht vollig sichere Moglichkeit der Zuriickfuhrung der

von den vorhergehenden vollkommen abweichenden , auch der seitlichen

Vorbiatter entbehrenden i) Diagramme von M. dehilis Sw. und M. Portorir

censis Urb. auf den Grundplan der iibrigen Microtca-?>\\i\.m konnte durch

das in Fig. 54 und 55 dargestellte Verhalten gegeben sein. Bel U. de-

hilis Sw. (Fig. 56) ist nach Urba.ns2) und meinen Aufnahmen stets ein

funfzahliger Kreis von Tepalen in normaler Stellung und ein alternitepaler

leichfails funfzahliger Staminalkreis vorhanden. Auch M. Fortarkemis Vrh.

hat ausnahmsweise (Fig. 57) alternetipales funfzahliges Andruceum (auf die

Abweichung im Perianthkreis dieses Diagrammes wird noch zuruckgekommen

werden), haufiger ist 4-Zahl (Fig. 58) und 3-Zahl (Fig. 59) vorhanden, aber

auch 2-Zahl (Fig. 60) kommt gelegentlich vor. Weiterc Varianten von

M. Foitoricensis Urb. bezichcn sich auf den Perianthkreis. Wahrend hier

M. dehilis Sw. stets funfzahlig ist, tritt bei M. Fortoriccnds Urb. sehr haufig

aus der 3-Zahl entstandene 4-Zrihligkeit auf. In Ifbereinslimmung mil

Urban zeichne ich nach eigenen Aufnahmen die Fig. 61, 62 und 63, welche

nachweisen, daB es bei M. Fortoriccnsis das vierte Tepalum ist, welches vom

Abort betroffen wird. DaB abcr auch 4-Zahligkcit im Perianthkreis durch

Verwachsung zweier Tepalen eintretcn kann, zeigt Fig. 57.

In dieser Beziehung unterscheiden sich also die vierziihligen Microtea-

Bliiten des gcwohnlichen Vorkommens von den oben geschilderten vier-

1) Vergl. UnBAN 1. c. p. 325.

2) Ukban 1. c. p. 326, Fig. 5.

h
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zahligen Bluten von Gallesia^ Petlveria und Monococcits. Dort rdllt das

zweite Tepalum aus. Denientsprechend stehen sich bei Mierotea Portori-

censis Urb. fur den Fall der reinen i-Zahl zwei uufiere und zwei innere

Blumenblatter in normaler Allernanz gegenuber und das Perianth ist ab-

gesehen von minimalen Verschiebungen ebenso ini geraden Kreuz orienliert,

wie dies (vgl. oben) bei Rivina^ Villamilla, Sehiiidlerm und Luk/^brnfia

der Fall war. Ob nacb der bier gegebenen Analogic jene llivinccnblulen

gleichfalls durch Abort des vierten Tepalums vierzablig geworden sind, sei

dahingestellt. Dort sind fur diese Annahme keine klaren Beweise zu cr-

bringen.

Von groBem Interesse ist nun die Tatsache, daB in der phylogenetisch

gut geschlossenen, auch im Habitus sehr einheitlichen Gattung Mierotea

Sw. zwei so voUkommen verschiedene empirische Diagramme vorliegen,

daB das rein epitepales Androceum besitzende Diagramm 47 mit den Dia-

gramnien 56—63 , deren StaubgefaBe rein alternitepal stehen , scheinbar

nicht in Ubereinstimmung gebracht werden kann. Auf diese Schwierig-

keit hat zuerst Urban i) hingewiesen. Er versucht ihre LGsung in der

WeisCj daB er auf die ungleiche Lange der StaubgefaBe von 3/. pannieu-

lifa Moq. verweist und auf dieser Basis die Glieder des AndrGccums dieser

Spezies auf zwei verschiedenziihlige Kreise, einen epitepalen und einen

alternitepalen verteilt. Von beiden Kreisen miissen Glieder ausgefallen sein;

diese Annahme macht aber angesichts des zweifellosen Aborts , welcher

sowohl bei Jf. Portoricensis Urb. haufigst, wie bei M. mmjpiirensis Don

ausnahmsweise auftritt, keine Schwierigkeit.

Wohl aber widerspricht diese Auffassung der Anschauung, daB das

Androceum von M. panniculaia Moq. (und mit ihr von M, inaijpurensis

Don, M. gloehidiata Moq., M. tenuifolia Moq., M. sulcicaidis Chodat und

M. foliosa Chodat) durch Dedoublement seine Vielgliedrigkeit erlangt babe.

In Konsequenz dieser Anschauung bezweifelt Urban auch die Bichtigkeit

der oben zitierten PAVERschen Figuren von M, maypure?isis Don.

Sowohl aus den oben dargelegten Grunden, wie deswegen, well ich

(vgl. oben p. 21 und 32) auch bei stattgehabtem zweifellosem Dedouble-

nient verschiedene GruBenausbildung der Dedoublementsergebnisse beob-

achtet habe, kann ich mich diesem Telle der URBANschen Ausfuhrungen

nicht anschlieBen.

Wohl aber erscheint mir die Muglichkeit, daB tatsachlich zwei Kreisc

von Stamina bei Mierotea theoretisch anzunehmen sind, von welchen bald

(bei der obengenanntcn Mehrzahl) der innere, bei M debiUs Swarlz und

-^. Portoricensis Urb. aber der auBere Kreis zur Entwicklung k(»mmon,

keinesweges ausgeschlossen. Nur ist diese Annahme eine rein verglcichcnd

"lorphologische Hypothese und bishor noch nicht durch Ubergange dar-

stellende Tatsachen begrundet.

4) Urban 1. c. p. 329

c*
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Eine andere allerdings weiter abliegende Erklarung der beiden Microka-

Diagramme konnte in der Weise versucht werden, daB man, an Diagramm

54 und 55 ankniipfend, Dedoublement eines epitepalen StaubgefaBkreises

und Abort von Gliedern annahme. In diesem Falle wurde das Diagramm 56

in der Weise zu deuten sein, daB (vgl Fig. 64) zwei Stamina und

zwar die liber Tepalum 4 und 5 fallenden vollkommen ausgefallen waren,

die liber Tepalum 1 und 2 stehenden d^doubliert und in der vorhin ab-

geleiteten Weise weit auseinander geriickt waren, das liber Tepalum 3

stehende StaubgefaB dagegen dedoubliert, aber nur zur Halfte erhalten ware.

Zur Unterstiitzung dieser Meinung konnte herangezogen werden, ^daB

neben den bei M. maypurensis Don (vgl. Fig. 51 und 52) von mir beob-

achlelen Dedoublementserscheinungen bei M, Fortoric&nsis Urb. unter alien

UmsUlnden der Abort ganzer Glieder angenommen werden muB.

Das Diagramm 57 von M, Portoricensis Urb. ware in gleicher Weise,

wie dies in Fig. 64 dargestellt ist, anzusehen, nur daB bier zwei Tepalen

mit einander verwachsen sind; die Diagramme 58—63 muBten durch noch

weitergehenden Abort erklart werden, wobei im extremslen Fall (Fig. 60)

drei StaubgefaBe voUstandig abortiert und von zweien nur die Halften iibng

geblieben waren.

Man kunnte derartige diagrammatische Deutungen, wie sie bier in

durcbaus bypotbelischer Form beziiglich der M. debilis Sw. und M. For-

toriccnsis Urb. gegeben wurden, fur Spielerei balten, wenn nicht die wich-

tige Frage nach dem AnscbluB der Gattung Microtea an die Familien der

Phijtolaccaceae oder diejenige der Chenopodiaceae dahinterstiinde.

Bei beiden Familien hat Microtea Sw. bereits gestanden: Fur ihren

AnscbluB an die Chenopodiaceae erklaren sich Payer i) und in neuester Zeit

besonders wieder BaillgnS). Den AnscbluB an die Phytolaecaceae be-

furworten Endlicher^'), MoQum^]^ Bentham- Hooker ^j und Hbimerl^), der

Sprecher dieser Gruppe, welcher seine Meinung mit den triftigsten Grunden

belegt bat, ist Urban in seiner bier oft zitierten Abhandlung.

Aus meinen oben gemacbten Darlegungen geht hervor, daB den Phyto-

laecaceae zwei StaubgefiiBkreise zukommen, daB diese StaubgefaBkreise nut

Sicberheit aucb dort anzunebmen sind, wo nur einer zur Entwicklung Z^

kommen ist.

Bei den Chenopodiaceae dagegen ist bekanntlich nur ein Staminalkreis

vorbanden, dessen Gbeder "epitepal, also 7) mit den Tepala zusammen m

1) Payer 1. c. p. 308^

9) Baii.lon 1. c. IX. (1888) p. U8.
3) Enducher ]. c. p. 508.

4) MoQuix 1. c. p. 16.

5) Bentham-IIooker 1. c. p. 82.

6} Heimerl 1. c. p. 8.

1) Vergl. EicHLER 1. c. p. 77.
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ununterbrochener Yr Spirale stehen. Das Diagramm 47 von Microtca

maypurensis Don ist also, was die Stellung der Tepala und Stamina be-

trifft, ein reines Ghenopodiaceendiagramm.

Diese Deutung wird weiter bekraftigt durch die Tatsachc, daB das

Ovarium von Microtea Swartz trotz seiner Eineiigkeit aus zwei Karpiden

gebildet wird, welche die Hohlung nicht fachern.

Dies ist derjenige Charakter, auf welchen BaillonI) als den bestimmen-

den den groBten Wert legt. AUe iibrigen dort angogebcnen Mcrkinale er-

•eiden innerhalb der Familie Ausnahmen, nur die Tatsachc, daB allc hci

Baillon unter die Phytolaccaceae einbegriffenen Fonnenkreise fiir jcdes Karpell-

blatt eine geschlossene Fruchtknotenhohle haben, ist durcbgreifend. Damit

wird tatsachlich eine huchst scharfe Grenze gegeniiber den Chcnopodiaccar

und Amarantaceae gezogen und nur die Abgrenzung der Pinjtolaccacrae

nach den Aixoacme bin bleibt zweifelhaft. Auf diese Abgrenzung werde

ich spater zuriickzukommen haben.

Das Gewicht von Baillons Ausfiihrungen wird meines Ermessens nicht

dadurch gemindert, daB bei Microtea die beiden Karpellblatter seriale Stel-

lung besitzen.

Uber die 2-Zahl kann gar kein Zweifel sein; gegenuber Eichler^j

haben Urban ^j^ Payer ^j und Baillon^) unzweifelhaft recht.

Was die Stellung dieser Karpiden betrifft, hat Payer, welcher sie

transversal stellt, unrecht, Urban hat mit seiner Feststellung der serialen

Stellung das richtige getroffen und Baillon hat offenbar die Frage gar

nicht studiert, denn sonst konnte er nicht schreiben^), daB die Stellung

der Karpelle auBerordentlich variabel sei.

Die Orientierung der Narben, welche bei den allermeisten Arten genau

serial stehen und nur bei M. Portoiicensis \}vh . (vgl. Fig. 61—63) manch-

mal eine ganz geringe auf nachtragliche Verschiebungen zuruckzufuhrende

Abweichung zu schrager Richtung erfahren, fdlltj wie Urban aus dem GefaB-

bundelverlauf im Ovar gezeigt hat, mit der Richtung der Karpellrucken

zusammen.

Ich bin aber nicht der Meinung, daB diese seriale, den Normaldia-

grammen der Chenopodiaceen nicht entsprechende Stellung der Karpiden

gt, urn Microtea definitiv von den Chenopodiaceen zu trennen.

Bei dieser Familie sind — dies geht aus der unveranderten Uber-

«

nahme der wenigen EicBLERSchen Holzschnitte in die spiiteren Bearbei-

tungen klar hervor — die diagrammatischen Studien auf noch niederer

^) Baillon 1. c. p. 46.

2) EiCHLEu 1. c. p. 90, Fig. A.

3) Urban 1. c. p. 331.

4) Payer 1. c. p. 310.

.*>) Baillon I. c. IX, p. U9.

6] Baillon 1. c. IX, p. UO.

i
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Stufe stehen geblieben, als dies bei den Phytolaccaceen der Fall war. Sie

kunnten , daran ist nicht zu zweifeln
,

gleichfalls sehr viel Interessantes

lieferrij denn die Zahl der diagrammatischen Abweichungen ist eine auRer-

ordentlich groBe und Yolkens^) fuhrt das Vorhandensein reichlicher Variantcn

(bis zur 5-ZahI) auch in den bisher stets als zwei oder dreizahlig ange-

gebenen Chenopodiaceenovarien an. Wenn auch seiner Meinung nach >mit

den gewuhnlichen Hilfsmitteln der formalen Bliitenmorphologie bei den

Chenopodiaceen nicht ausgekomnien werden kann und gerade diese Familie
4

besonders geeignet ware, jencr neueren Anschauung zur Stiitzc zu dienen?

die uns diagranunatische Stellungsverhaltnisse unter dem Gesichtspunkte

von Kontaktwirkungen betrachten lehrt«5 so ware doch zunachst einnial

die Aufnahme der vorkommenden Verhaltnisse als Grundlage fiir die Er-

klarung von hoheren Gesichtspunkten aus sehr wvinschenswert. Ich zweiflc

nicht daran, daB, da manchmal die transversale Stcllung zu Gunsten der Aus-

bildung von fiinf Karpidcn aufgegeben wird, auch Formenkreise mit zwei-

zahligen serialen Karpiden vorhanden sind.

Im iibrigen wird unten das Diagramm von Didymotheca thesioidcs

Hook., einer zweifellosen Phytolaccacee, behandelt werden, bei welcher

leichfalls zwei Karpelle und zwar konstant in transversaler Stellung vor-

handen sind. Die Stellungsverhiiltnisse der Fruchtblatter sind deshalb un-

geeignet, einer Trennung der Familien als Grundlage zu dienen.

Bildet dementsprechend meiner Meinung nach die Karpidenstellung von

Microtea Sw. keinen genugenden Grund, die Gattung von den Cheno-

podiaceen auszuschlieBen, so ist ein direkter Hinweis auf die Zusammen-

gehurigkeit die absolute Identitat ihrer Pollen. Sowohl bei den Chcno-

podiaccac-Amarantaccae'^) ^ wie bei Microtea Sw. hat der Pollen Kugelform

und weist eine sehr groBe Anzahl (30—90) kleincr regelmaBig iiber die

Oberflache verteilter Poren auf; der Pollen von Microtea maypurensis Don

z. B. ist dem von Blitum virgatum L. derart ahnlich, daB er nicht unter-

schieden werden kann.

Auf diese Pollenausbildung wurde ich als auf ein absolut beweisendes

Merkmal den groBten Nachdruck legen, wenn nicht auch bei ScMndlcria

Walter Porenpollen vorkame. Allein auch so halte ich die Pollenform nicht

fur unwichtig, denn Microtea Sw. schlieBt sich wie gesagt durchaus dem

Chcnopodiacexie-Amarantaceae-VoWQn an, wahrend Schindkria Walter niit

den wenigen und groBen Poren dem von den Basellaceae und Portulaeca-

ceae her bekannten Typus gleichgestaltet ist.

Auch die Antherenform von Microtea mit ihrem auBerst verkiirzten

Konnektiv und den brillenarlig angeordneten, runden PoUensacken ist von

(

1) Vergl. VoLKENs in Exgler-Phantl p. 45.

2) Vergl. FiscHEn 1. c. p. 27, desscn Untersuchungen ich (lurch Nachprufung einer

groBen x\nzahl anderor bei ihm niclit genanntcr Spezies bestatigt habe.

H^ 'V
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der Gestaltung der Phytolaccaceae-Anihere durchaus abweichend. dagegen

identisch mit der Antherenform z. B. von Clicnopodium^).

Gleichfalls nicht zu unterschatzen ist die Tatsache, daB Mi^jvfra S\var(z,

welche bei Einbeziehung unter die Phytolaccaceae nirgends anders bin als

zu den Rivincae gestellt werden kann^)^ analomisch sicb von dieser scbarf

charakterisierten Gruppe aufs allenvcsentlicbste unterscheidct.

Dies sind die Griinde, welche fiir die Uberfiihrung von }ffrrotca Swarlz

zu den Cheiiopodiaccae sprechen. Der AnscbluB an die PIn/toIaec(fCfne

wird einzig und allein diirch die theorelisch poslulierte Zweikrcisigkoil des

Androceums unterstiitzt; daR aber die Moglichkeit bcstebt, selhsl die ab-

weichendslen i^f^'crofca-Diagramme auf epitepales einkreisiges AndrOceum

zuriickzufiihrenj wurde oben dargelegt.

Ich verkenne nicht, daB es eUvas anomales hat, Drdoublenicnl und

darauffolgenden Abort eines Dedoublementsgliedes dann anzunchmen, wenn

man nicht dazu gezwungen wird; ich bin mir auch dariiber klar, daB man

bezuglich der Bliite von Microtea dcbilis Sw'. und J/, portorkends Urb.

niit der Begrundung, daB bei diesen Spezies Raum genug fur die voll-

kommen normale Ausbildung der Dedoublementstcile vorhanden ist, diese

hypothetische Erklarung ablehnen kann.

Trotzdem halte ich sie filr diskutabel, denn Microtea Swarlz ist in der

Familie der Phytolaccaceae ein w^eit abweichender, nach nieincr Meinung

nicht blutsverwandter Formenkreis. Die Entschcidung uber diese Frage

wird aber erst eine grundUche Durcharbeitung der feineren Bliitenmerkmale

der CJieiiopodiaceac und Amarantaccac bringen.

Das Ovulum von Microtea Swartz mit seiner unteren Mikropyle und

den beiden dunnen Integumenlen, von welchen das inncre etwas langcr ist,

als das auBere, schlieBt sich gut an die Phytolaccaceae an, doch sind

diese, soviet ich beurteilen kann, hierin von den Chmopodiacear nicht ver-

schieden.

IV. Gyrostemoneae.

Uber die Diagramme der rein australischen Unterfamilie der Gyrostrmo-

ncae ist bisher liberhaupt noch nichts bekannt geworden. Die Sclnvierigkeilen

sind zwar bei den einfachsten Bliiten der zu dieser Unterfamilie gehOrendcn

Gattung Didymotheca Hook, nicht groB, bei den librigcn Gattungen da-

gegen, namentlich bei Tersonia Moq. wird die Zahl der Diagrammkon-

stituenten eine derart iibergroBe, daB die Aufnahmen der Grundrisse zu

den schwierigsten Arbeiten gehuren. Zugleich wird die Erforschung der

Verhaltnisse bei den Gyrostemoneen dadurch erschvvert, daB die liliil^^n

stets rein diozisch sind, also die weiblichen kcine Spur von Antlicron bc-

sitzen, und bei den mannlichen Bliilen zwar manchmal Ovarrudimente vor-

^) Vergl. VoLKKXs in Engler-Praml p. 59, Fig. 26 5.

2) Vergl. Bentham-Hooker 1. c. p. 82; Heimeul 1- c. p. 8.

i
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kommen, diese aber so klein und infolge der Reduktion in ihrer Stellung

so unbestimmt sind, daB vollstandige Androceum und Gynoceum enthaltende

Diagramme nur durch Kombination gewonnen werden konnen.

Die Diagramme hermaphrodit zu zeichnen, ist aber nolwendig, weil

gerade aus dem Vorkommen von rudimenlaren Ovarien geschlossen werden

muBy daB die Bliiten ihrem Grundplan nach zweigeschlechtig sind. Es er-

regt demnach auch keinerlei Bedenken, die eingeschlechtigen Gyrostemoneen

von den Phytolacceen abzuleiten.

m *

i °oa3 >
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Fiff. 65 77 Diagramme der Oyrostemoneae, Fig. 65

f

60 Didymotheca Hook.

Fig. 70—73 Gyrostemon Desf. Fig. 74—77 Tersonia Moq.

Ein weiterer, die Erforschung des Diagrammes slOrender Umstand ist^

daB bei samtlichen Gyroslemoneen die Perianthblatter, bei den entwickclten

BlQten wenigstens, stets eine offene Stellung haben und nur bei ganz jungen

Knospen die Deckungen der Rilnder aufgefunden werden konnen.

Einen unzweifelhaften AnschluB an Phytolacca selbst zeigt Didymotheca

TepiHTi F. V. M, (Fig. 65). Uber die Deckung der funf Bluinenblatler

habe ich, was das vorliegende Diagramm betrifft, genaueres nicht ermiUeIn

konnen, aber die Orientierung derselben ist genau ebenso, wie bei Phyto-

**
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lucca^ so daR anzunehmcn ist, daB das hinterc rcrianthblalt, ebenso wie
dort, das zweite ist. Die StaubgefiiBe sind in 10-ZahI vorhanden, funf
epitepal und funf alternilepal, sie sind wahrscheinlich zwei Kreiscn zuzu-
rechnen. Die in 2-Zahl vorhandenen Karpelle stehen, worauf oben go-

legentlich der Diskussion des ^licrofca-Diagrdnnmes hingewiesen wurdo,
transversal.

Abgesehen von der Reduklion im Karpellkrois ist afso bier das Pbylo-

laccaceendiagramm in seiner grOBten Klarheil entwickeU.

DaB die Anlehnung an Plnjtokicca L. und zwar an die dccmidra-

Gruppe dieser Gattung richtig ist, gcht aus den Diagrarnmen von Didymothrca

theswides Hook. (Fig. 66— 67) hcrvor. Bei Vennehrung der Andruccal-

glieder ist es namlich auch hier stets der innere Kreis, welcher transver-

sales D6doublement zeigt, wobei das vor dem hinteren Tepalum stehende

StaubgefaB sich stets spaltet, wahrend haufig (Fig. 67) die ubrigen Staub-

gefaBe einfach bleiben.

Bei Didymotheca thesioides Hook, tritt auch (Fig. 68) deutlicber Cber-

gang zu den haufig vorhandenen (Fig. 69) vierzahligen Diagrarnmen auf
w

und zwar ist es hier das dritte Tepalum, welches, wie in Fig. 68 darge-

stellt ist, bis auf ein kleines Spitzchen reduziert ist. Mit der Reduktion

dieses Tepalums geht im vorliegenden Falle der Abort des dariiber fallenden

StaubgefaBes Hand in Hand. Klar vierzahlig ist das als Fig. 69 gegebene

Diagramm. Hier tritt der einzige in der Familie vorkommende Fall auf,

daB bei im geraden Kreuz stehenden Tcpalis der auBere Kreis trans-

versal orientiert ist, also fiber die Vorhlatter fallt. Ich bemerke aber aus-

drucklich, daB diese Deckung nur an sohr jungen Knospen gesehcn werden

kann, wahrend ausgebildete Bluten davon niclils mehr zeigen.

An Didymotheca Hook. muB die Gattung Gyrostemon^ Desf. ange-

schlossen werden. Sie unterscheidet sich von Didymotlfeca Hook, dadurch,

daB 2-Zahl im Ovar niemals vorkommt, sondern mindestens vier Ovar-

facher, meist eine ubergroBe Anzahl derselben zu beobachten ist. Das

theoretisch erganzte Diagramm dieser Gattung ist als Fig. 70 gezeichnet,

es setzt sich aus reichlich beobachteten im AndrOceum zehnziihligen Bliilen

und dem weiblichen Diagramm Fij?. 71 zusammen.

Wie schon bemerkt, kommen noch vier- odor mehrzahlige Bliiten in

dieser Gattung vor. Fig. 72 slellt eine vierzahligc, weibliche, Fig. 73 eine

sechsziihlige mannliche Blute dar. SchlieBlich findet auch z. B. bei Gum-
stemon pyramidaUs F. Miill. eine derartige Vermehrung des AndrOceums

statt, daB die mannliche Blute ein dicht mit Staubbliittcrn besetztes Kopf-

chen darstellt.

Fine weitere Entwicklung des Diagramms findet sich bei Tcrsoma

^evipes Moq. (Fig. 74), welche stets eine funf iibersteigende, aber wech-

selnd groBe Zahl von PerianlhblRttern aufvveist, und dercn AndrOceum
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ebenfalls stets in Uberzahl entwickelt ist. Noch gruBer pflegt in dieser

Galtung in den rein weiblichen Bliiten die Uberzahl der Karpelle zu sein.

Ob Tersonki suhvolitbilis Bth. wirklich generisch zu der eben be-

sprochenen Tersonia hrevipes Moq. gehortj ist mir hOchst zweifelhaft, ich

glaube eher, daB es sich bier urn eine andere noch nicht beschriebene

Gattung handelt. Ich babe nur naannliche BlQten dieser Art gesehen und

kann mich desweg^n liber die Gattungszugehorigkeit derselben noch nicht

definitiv iiuBern. Die mannlichen Bliiten dieser Art habe ich (Fig. 75,

76j 77] in vier- bis sechszahligem Bau gefunden, wobei die Zahl der Staub-

gefaBe stets um ein geringes groBer ist, als die der Perianthzipfel. Ter-

sonia siibvoliihiUs Bth. unterscheidet sich von alien vibrigen mannlichen

Bluten der Gyrostemoneae dadurch, daB bier Abort im auBeren Staminal-

kreis vorkomint, welcher aber nicht vollstandig ist, sondern nur die Mehr-

zahl der Glieder trifft. In dem nur einmal beobachteten Diagramm 75,

dessen Insertion, insbesondere die Perianthstellung im schiefen Kreuz, ich

nicht mit Sicherheit vertreten kann, ist es das nach vorn stehende Staub-

efaB, welches dem ersten Kreise angehort; Diagramm 76 zeigt das nicht

ausgefallene StaubgefaB des ersten Kreises in der gleichen Stellung; im

sechszahligen Diagramm 77 steht dasselbe nach links.

Uber die Gattung Codonocarpiis^ welche auch mit Gyrostemon ver-

einigt wirdi, kann ich mich nicht auBern, da ich von ihr bisher nur Fruchte,

aber keine Bluten gesehen habe.

Im feineren Ovarbau schlieBen sich die Gyrostemoneac eng an die

Phytolacceac an; das Ovulum ist identisch gcbildet und hat die gleiche In-

sertion und Lage. Hochstens konnte bemerkt werden, daB bei alien

Gyrostemoneen das innere Integument das auBere iiberragt und einen

stark gewulsteten Rand besitzt. Auch zeichnet sich die Nervatur der

Gyrostemonecn-Ovarien dadurch aus, daB nicht nur in der Mittellinie jedes

Karpids, sondern auch in dessen Bauchnaht je ein GefaBbundel verlauft;

diese vereinigen sich dann und treten verbunden in die sitzende Narbe.

Der mit drei von Pol zu Pol verlaufenden Furchen versehene Pollen

zeigt die Normalform des Phytolacceenpollens.

Anatomisch weichen die Oyrostemoneae von den Phytohcceae und

Rivineac, wie unten gezeigt werden wird, etwas mehr ab, als diese

unter einander.

V. Die LimeumGruppe.

Seit Roiirbach2) und Moquin^) werden eine ganze Anzahl von Gat-

tungen bei den Phytolaccaceen untergebracht, welche sich diagrammatise

eng an dieselben anschlieBen, aber anatomisch wie habitucU von ihnen

4) Baillon 1. c. p. 55; Heimf.rl 1. c. p. 15, 13.

2) RoHRBACH in Mart. Flor. Bras. fasc. 56 (1 872).

3) MoQuiN 1. c. p. 19—24, 26—28.

> -
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unterschieden sind. Diese Gattungen sind Gisckia L., lAmenm L., Semon-
villea Gay und Stegnosperma Beni\\.\ Bentham-IIookeb ^) schlieBen die drei

erstgenannten Gattungen wieder aus und stellen sic zu den Ficoidcae^ sie

ffigen aber die anomale merkwurdigerweise bis dahin bei den Mcni'<iKrma-

ceae untergebrachte Gattung Agdesti'^ Moq., et Sesse hinzu. AuchRAiLL0N2

ist in der Umgrenzung der Phytolaccaceae mit Bentham-IIooker ziemlich in

Ubereinstimmung, vor allem billigt er den AnschluB von Agdcstis Mor. el

SessGj dagegen fiigt er die von BENinAM- Hooker unter die Vrticaccac gc-

rechnete Ga,H\xug Tlielygomim^ wenn auch zweifelnd, ein; als sicher geslellt

bctrachtet er den AnschluB der von Bemham-Hooker gleichfalls zu den

Ficoideen gerechneten Adenogr'amina Reichb. an die Phytolaccaceae, Den

groBten Umfang haben die Phytolaccaceae in der neuesten Bearbeitung bei

Heimerl 3) erhalten. Hier ist zwar Tlielygonurn L. , welches die eigene

Familie der Thelygonaceae bildet, wieder ausgeschieden, aber Polpoda Presl,

Psammotropha Eckl, et Zeyher werden von den Ficoideen zu den Phyto-

laccaceen gebracht und auch die A. GR.vYschen Ausfiihrungen betreffend des

Anschlusses von Phaulothamiiits Gray an die Phytolaccaceae werden ge-

billigt. Endlich haben Scemz und Autran den von Bentham-IIooker und

Baillox zu den Amarantaceae bezw. Che?iopodlaceae im wcitcren Sinne

gerechneten Achatoearpits Triana zu den Phytolaccaceae gestellt.

Ich beginne die Besprechung dieser Formenkreise mit der Gattung

Limeum L.^ deren Spezies Limeum africamim L., wie sie in Fig. 78

dargestellt ist, das libersichtlichste Diagramm bietet, Auch bier ist, wie

bei den normalen Phytolaccaceen , das Perianth funfzahlig mit hintnm-

laufiger Deckung. Auf dieses Perianth folgt bei der in Fig. 78 dargestellten

Blute in regelmaBiger Alternanz ein nur teilweise fruchtbar ausgebildetor

Staubblattkreis, und zwar ist das vordere Staubblatt vollkommen fertil, die

beiden schriig nach hinten stehenden sind staminodial verbiidet, zeigen aber

nocb Antherenrudimente, die beiden schrag nach vorne stehenden sind

gleichfalls ihrem ganzen Habitus nach stauhblattahnlich, an Stelle der

Anthere tragen sie aber eine schmal elliptische, zugespitzte und dunne

Spreite.

Obwohl ich diese Umwandlung von Staubblattern in Staminodien nur

in einer einzigen Blute beobachtet babe, bin ich doch sicher, hier das

typische Diagramm von Limeum L. vor mir zu haben, besonders die zwei

Staubblattkreise. Nach innen alterniert namlich mit den beschriebcnen Ge-

bilden ein zweiter funfzahliger Staminalkreis, dessen beide seitliche Glieder

in zweizahlige Gruppen dt^doubliert sind. Zwei serial gestellte Karpell-

blatter mit je einem Ovulum bilden das Ovar.

\) Bentham-IIooker 1. c. p. 80

2) Baillon 1. c. p. 23 ff.

3) Heimerl 1. c. p. 8— 1 1.
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Bei Limeurn capeiise Eckl. et Zeyh. (Fig. 79) sind samtliche Staub-

blfitter des auBeren Kreises in schmale Blumenblatter verwandelt; Limeum

glabcrrimum Thunb. (Fig. 80) zeigt diese Blumenblatter, welche den auBeren
J

Staminalkreis darstellen, als groB ausgebildete zarte Organe.

Im Gegensatz ^ zu Limeum caj^ense Eckl. et Zeyh. und Limeum

glaherrimiim Thunb. fand ich bei Limeum Meyeri Fenzl (Fig. 81) den

auBeren Staminalkreis voUkommen abortiert; beziiglich der Ausbildung des

inneren Staminalkreises und der Karpiden verhalten sich Limeum eapense

Eckl. et Zeyh. J Limeum glabcrrimum Thunb. und eine Anzahl anderer

Arten, sowie Limeum Meyeri Fenzl vullig wie Limeum africanum L,

Hier (aber nicht bei Microtea] ist also tatslichlich der von Eichler')

{ (

{ )
\,y

/ f .^ , -;-.
I Ti- !t
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Fig. 78— 86. Diagramme der Z//mc?^m-Gruppe. Fig. 78
gramma Rchb.; Fig. 83 Psammotropka Eckl. et Zeyh.;

81 Lt7netimL.] Fig. 82 Adeno-

85 Oisekia L.; Fig. 86
Fig. 84

Polpoda Presl.

oresuchte Ubergang von

dieser Ubergang (es diirften deren

den Apetalen zu den Korollaten vorhanden und

PHanzenreich vorhandenmehrere im

rhytolaccac

oft gesucht wurde, wenn lAmeum L. wirklich zu dieser Familie gehorte.

von Limeum Meyeri Fenzl kann

Gluten von Semonvilka fenestrata

Das obcn dargestellte Diagranim 81

gleichohne weiteres auf die

Fenzl bezogen werden. Die Gattu

sind ja auch mehrfach^) vereinigt.

\) ElCHLEK 1. C. p. 91.

t] Baillo'n 1. c. p. 30; Heimeul 1. c. p. 9.

iUea

- 'r -



1

!

I

Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. 85. 45

Oisckia L., Psammotropha Eckl. et Zeyh. und Adciiograinma Ileiclib.

dagegen, welche die gleiche Perianthdeckung aufweisen wie Limcum L.,

unlerscheiden sich dadurchj daB, wenn Diplostemonie vorausgesetzt wird,

hier nicht der auBere, sondern der innere epitepale Sta.ubblattkreis aus-

fallt. Dieser Abort konnte aber nicbt durch Ubcrgange belegt werden,

sondern stellt eine Annahme dar, welche cine nahere Verwandtschaft mit

Limeuni voraussetzt.

Nur im Ovarium sind bei den genannlen Gattungen gewisse Diffe-

renzen vorhanden und zwar ist bei Adoiogramma Reichb. (Fig. 82) nur

ein einziges Karpellblatt vorhanden, bei Psammotropha Eckl. et Zeyh.

(Fig. 83) und Gisekia L. (Fig. 84, 85) liegt 5-Zahl vor, doch wurden auch

Varianlen mit dreizahligem Ovar bei Psammotropha (j^uadrangularLs Fenzl

und Ps. androsacca Fenzl beobachtet.

Bei Adenogramma Reichb., Psammotropha Eckl. et Zeyh. und Gisekia

pharnaceoides L. ist Dodoublement im vorhandenen Staubblaltkreis nicht

gefunden worden. Das Diagramm von G. pentadccandra E. Mey. (Fig. 85)

leitet sich ohne weiteres durch Dreispaltung der Glieder von dem ein-

facheren Diagramm der G. pharnaceoides L. ah. Dabei ist hier eines der

schonsten Beispiele fiir das biischelige Zusammenstehen der aus Spaltung

eritstandenen Teile zu konstatieren.

Die Ovarien von Psammotropha Eckl. et Zeyh. und Gisekia stchen

epitepal; auch hier sind fur den Fall, daB zvvei Staubblattkreise ange-

nommen werden, die gleichen Erwagungen beziiglich angedeutcter Ohdi-

plostemonie am Platze, welche oben (p. 24) bei Besprechung des Diagramms

von Ercitta voluhilis Ad. Juss. ihre Stelle

Die Gattung Polpoda Presl (Fig. 86 = Folpoda capcnsis Prcsl) ist von

den vorhergehenden durch 4-ZahIigkeit ausgezeichnet; es durfle sich hier

um Ausfall des funften Blaltes handeln, da die Perianlhstellung im geraden

Kreuz vorliegt und die auBeren Perianthblatter iiber die Vorblatter fallen.

Hieraus geht deutlich hervor, daB die 4-ZahI aus der o-Zahl abgeleitet werden

muB. Dadurch, daB auch hier der auBere Staminalkreis vorhanden ist,

wahrend der innere fehlt. erweist sich die nahe Verwandtschaft dieser

Gattung zu GiscUa L., Psammotropka Eckl. et Zeyh. und Adciwgramma

Reichb.; die in 2-Zahl vorhandenen, serial gestellten Karpiden geben keine

nahere Beziehung zu Limeum L. und Semonvilka Gay: Polpoda steht

in alien Eigenschaften zwischen Psammotropha Eckl. et Zeyh. und Adeno-

gramma Reichb.

Bei dieser Besprechung der Diagramme von Gisekia, Polpoda, Psam-

motropha und Adenogramma wurde die von RoHRB.A.cni) und vom Ictztcn

Bearbeiter der Phytolaccaceae Heimerl2) angenommenc Einbeziehung dieser

Gattungen unter die Phytolaccaceae als richtig vorausgesetzt.

^) ROHBBACH 1. C. p. 231.

2) Heimerl 1. c. p. 4.

El

> _



46 Beiblatt zu den Botanischen JahrJjuchern. Nr. 85.

Hier kommt nun die Frage nach der Abgrenzung von Phytolaccaceae

und Aixoaceae^ speziell der Unterfamilie der Fieoideae zur Behandlung.

Als Kriterium wird von Rohrbach^) die Zahl der Ovula im Karpell-

fach betrachtet. Formen mit mehr als einem Ovulum werden zu den

Ficoideen gebracht, solche mit einem Ovulum im Karpellfach dagegen den

Phytolaccaceen zugerechnet.

Diese Einteilung ist ohne Frage eine naliirliche, wenn man extrem

entwickelte Formen, z. B. Phytolacca L. einerseits und Scsuviiim L. oder

Mcsemhryanthemum Dill, andererseits betrachtet; sie wird dagegen zweifel-

haft, wenn es sich darum handelt, die Grenzlinie zwischen den Familien zu

Ziehen, geht doch die Uberzahl der Ovula von Sesuvmm L. oder Mesem-

hryanthemum Dill, urn nur einen Fall zu erwahnen, bei Trianthema L.^)
4

bis auf zwei, bis ein Ovulum pro Fach zuriick. Wenn nun dieser Eich-

LERSchen Darstellung zufolge bei Trianihema L. neben zwei-ovulaten Kar-

pellen auch einovulate vorkommen, wo ist dann die Grenze? Offenbar ist

diese Art der Abtcilung keine gluckliche, sie illustriert allerdings die Tat-

sache, daB die beiden Familien der Phytolaccaceae und Aixoaceae auBerst

nahe mit einander verwandt sind.

Ein anderer Charakter soil allerdings bei den Aixoaceae^ welche ich

aus eigenen Untersuchungen nicht naher kenne, vorhanden sein, namlicn

konstantes Vorkommen nur eines einzigen Staminalkreises. Selbst bei

Mesemhryanthemum Dill, entstehen^) nach Payers'*) und Hagens^) Unter-

suchungen die in Uberzahl vorhandenen StaubgefaBe samt den petaloiden

Staminodicn nur aus fiinf Primordien, welche mit den funf Blutenhullbliit-

tern alternieren. Es wurde dementsprechend das ursprttngliche Diagramm

von Mesemhryanthemum Dill, demjenigen von Sesuvium pentandnon

Ell, 6)^ bezw. was das Ovarium betrifft, von Ses. portiilaccastrum L. entspre-

chen. Mit diesem Diagramm sind nun aber die von Oisekia^ Polpoda,

Psammotropha und Adenogramma identisch, wenn man die wesentlichen

Eigentumlichkeiten derselben, besonders die streng alternitepale Ausbildung

des einzigen dort ausgebildeten Staminalkreises ins Auge faBt.

Auch die epitepale Karpidenstellung von Gisekia und Psammotropha

ist identisch mit der bei Sesuvmm portulaecastntm L. und nach meinen

Aufnahmen auch bei Mollugo medicinalis Lam. vorhandenen. Sie weist

auf das Bestehen eines einzigen Staminalkreises hin, wenn man nicht

obdiplostemone Stellung eines ausgefallenen inneren Staminalkreises an-

nehmen will.

h] ROHRBACH 1. C. p. 231.

2) Vergl. EicHLER 1. c. p. 120.

3) Vergl. Pax in Engler-Prantl, Aizoaceae p. 37.

4) Payer 1. c. p. 356, tab. 80. _
5) Hagen, Untersuchungen iiber die Entwicklung und den Bau der Mesembry

themeen. Inauguraldissert. Bonn 1872.
6] Vergl. EiCHLER 1. c. p. 119, Fig. k^ A.B.

i^J.'-^ ,b-
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Wird, wie dies von Eichler^) und Pax 2) geschieht, das Vorhanden-
sein eines einzigen Staminalkreises als fur die Aixoaceae charakteristisch

angesehen, so konimen diese Leiden Merkmale der Haplostenionie bci den
Aixoaceae und der Diplostemonie bei den Phytolaccaceae in Konflikt mil

den einovulaten Karpellen bei den letzteren, den mehrovulaten bei den

ersteren.

Hier handelt es sich latsiichlich um die Frage, von welchem Aus-

gangspunkt aus diese Diagramme crklarl werden sollen. Ich bin von Li-

mmm L. (Fig, 79

—

81) ausgogangen und babe das Diagramm von Ercillu

volubilis Ad. Juss. (Fig. 33, 34), also ein zweifelloses Phytolaccaceendia-

gramm zur Unterstiitzung herangezogen. Geht man dagegen fiir die ge-

nannlen Galtungen vom Mollugo- oder SesuviujndmgvBimm aus, so hat die

Annahme des Aborts eines epitepalen StaubgefilBkreises keine Berechligung.

Ich habe mich bei diesen Schwierigkeiten gefragt, was wohl Autoren

wie Endlicher^] oder Bentham-Hooker^), welche zweifellos ein feines Ge-

fiibl fiir Verwandtschaflen besitzen, dazu gefiihrt haben mag, die Gat-

tungen der Limeum-Grn^pe trotz ihrer einovulaten Karpelle zu den

Aixoaceae zu stellen. In erster Linie ist wohl obne Frage hier der Ha-

bitus bestimniend gewesen, welcher durch den gesamten Aufbau dieser

Pflanzen, speziell die Ausbildung ihrer Bliitenstande bedingt ist.

Schon Wydler^) wies bei Aixoon canarieiise L. nach, und dies wurde

von EicHLER^j als allgemein fiir die Familie der Aixoaceae bestiitigt, dalJ

in den Blutenstiinden dieser Familie Dichasialbau mit Wickeltendenz und

Forderung aus [3 herrscht.

Ich habe die gesamten Blutenstande der fraglichen Gattungen, sowie

aller Phytolaccaceae einer genauen Analyse unterzogen, und bin zu dem

Resultat gekommen, daB tatsachlich eine bedeutende DifTerenz zwischen

den Inflorescenzen aller unzweifelhaften Phytolaccaceen und denen der Gat-

tungen Limeum L., Semonvillea Gay. Psammotropha Eckl. et Zeyb.,

Gisekia. L. und Adenogramma Reichb. vorbanden ist.

Diese genannten Gattungen besitzen bcgrenzte Bliitenstande. Am ein-

m die Verhaltnisse bei Semonvillea fenestrata Fenzl., wo der

gesamte Aufbau dichasial ist und nur nach der Spitze der Inflorescenzen

zu deutliche Schraubein einsetzen.

Bei JAmeiim L. liegt ein reich verzweiglcr, zusanimengezogener Blu-

tenstand mit unzweifelhafter Endblute vor, desscn gesamte Scitenachsen

gleichfalls wieder in Endbluten ausgehen und spiralig angeordnete Dichasien

^) ElCHLRR 1. C. p. 120.

2) Pax 1. c. p. 50f, 502.

3) Endlicheu 1. c. p. 592.

4) Benthajji-Hooker 1. c. L pars III. p. 858, 859

5) Wydler in Flora 1851, p. 353.

6) ElCHLER 1. c. p. 120.
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tragen. Ein Unterschied gegenuber Semonvillea Fenzl. ist nur insofern

vorhanden, als das Protagma der Bliiten nicht gegenstilndigj sondern etwas

auseinander £:ezosen ist.

Bei Gisekia L. endet die Hauptachse mit einer Bliite, unler welcher

aus meist verniehrtem, aber quirlslandigern Protagma weitere Yerzwei-

gungen iind zwar die oberen pleiocbasial, gewuhnlich in 3-Zahl, ent-

springen ; Psammotropha Eckl. et Zeyh. ist im Inflorescenzaufbau noch

mehr verkiirzt; hier gehen alle Achsen der bliitentragenden Region in viel-

gliedrige Pleiochasien aus, welche von einem oder zwei Seitenzweigen liber-

gipfelt werden. Nirgends war hier das Vorhandensein einer Endblute

zweifelhaft, was aus der typischen Yorblattlosigkeit der primaren wie der

sekundaren Endblute iiber den Verzweigungen hervorgeht.

Bei alien echten Phytolaccaceen, welchen sich in dieser Beziehung auch

Microtea Swarlz anschlieBt, sind dagegen unbegrenzte Inflorescenzen vor-

handen, Nur bezuglich der Gattung Scguicria Loefl. bin ich in dieser

Beziehung zweifelhaft.

Sterile Achsenendisunscn der Inflorescenzen sind am schonsten bei

Petiierla L.^ Rivlna L. , Ledenhergia Klotzsch^ Villamilla Ruiz et Pav.

und Mohlana Mart, zu beobachten; auch bei Gallesia Casar. wurden sie

gefunden, wenn auch nicht so haufig. Hier pflegt ein Knauel verkummer-

ter Bluten die Achsen zu schlieBen, in dessen Inneren man vergeblich

nach klaren Verhaltnissen suchen wird. Immerhin konnte auch hier in

selteneren Fallen die sterile Achsenendigung aufgefunden werden.

Die Gyrostemoneae zeigen ganz allgemein mit Laubblattknospen

schlieRende Inflorescenzzweige, welche unter Umstanden in folgenden

Vegetationsperioden steril weiler wachsen kunnen.

Bei Phytolacca L. und Microtea Swartz sind die Verhiiltnisse nicht

so durchsichtig, weil ich hier niemals sterile Achsenendigungen in klarer

Ausbildung gefunden habe; sie miissen aber gleichfalls vorhanden sein,

was daraus hervorgeht, daB die scheinbaren Endbluten dieSer Blutenstande

genau ebenso wie die Seitenbliiten, mit Vorblattern versehen sind. Waren

diese Bluten wirkliche Endbluten, so muBten sich, wie dies bei den Vor-

blattern der begrenzten Seitenzweige der Phytolaccaceeninflorescenzen lat-

sachiich der Fall ist, reduzierte Blutenanlagen in ihren Achsein auffinden

lassen. Dies ist aber nicht der Fall.

So ist der Inflorescenzaufbau der fraglichen Gruppen geeignet, eine

bessere Scheidung der Phytolaccaccae und Jer Aixoaccae zu ermuglichen.

Nach diesem Merkmal wurde die Limcum-Gvn^'^Q von den Phytolaccaceen

auszuscliIieBen und den Aizoaceen zuzuweisen sein. Doch sei an dieser

Stelle besonders betont, daB es sich hier nur urn Verniutungen handelt:

Weder die diagrammalische Durcharbeilung der Aixoaccae noch die Ana-

lyse ihrer Blutenstande ist bisher soweit gediehen , daB sichere Schlusse

sich schon ermuglichen, und mir selbst war bisher noch nicht die Zeit ver-
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gunnt, meine Untersuchungen auf die Aixoaccae auszudchnen, so daB ich

die vorhandenen Liicken hatte schlieBen kOnnen.

Auch was Bau und Insertion der Ovula betrifTt, liegen beziiglich dor

Aixoaccae keine ausgedehntercn Untersuchungen vur.

Die Limewn-Gv\x^\)Q^ ist in dieser Bczichung auRcrordcnllich vielge-

staltig. Neben Oisckkt L., deren Ovula sich den Phylolaccacecn gut an-

schlieBen, namlich untere und auBerc Mikropyle bcsitzen, ist bei Limcum
und Semonvillca zwar der gleicbc Ovarbau und die gleicbe Insertion vor-

handen, abcr die. Ovula sind etwas parallel zur Ovarscheidewand vcr-

schoben. Die gleiche Erscheinung tritt uns oben (p. 25) bereils bei Barheuia

Thou, cntgegen; sie scheint auf nachtriigliche Verschiebungen zuruckzufuhren
^

ZU sein und wurde weder dort von mir als Grund angesehen, Barhfuia

Thou, von den Phytolacceae zu entfernen, nocli scheint sic mir cine tiefcre

DifTerenz zwischen Glselcia L. und Limcum L. darzustellcn.

Bei Polpoda Presl und Psammatroplia Eckl. et Zeyh. dagegen liegt

eine vollkommen andere llichtung dor Ovula vor. Ilier ist die Mikropyle

nach oben und innen gerichtet. Auch Adcuogranmia Reichb. bat obere^

aber auBere Mikropyle. Der Unterschied zwischen Polpoda^ Psanimo-

tropha einerseits und Adenogramma andererseits besteht darin, daB bei

letzterer Gattung genau nach der bei Mescmhryanthcnnnn^] bckannt^n

Art ein auBerordentlich langer Funiculus vorhanden ist, welcher sich

schwanenhalsfurmig krummt und das Ovuluui aufgehiingt tdigt. Dieser

Funiculus entspringt bei Adenogramma der Basis des nur aus eincm Kar-

pelifach gebildeten Ovars. Bei Polpoda und Psammotropha dngegen ist

der Funiculus auBerordentlich kurz, er entspringt ungefdhr in der Mitte

der Ovarscheidewand.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen dicscn Formen ist nicht zu cr-

kennen. Bei Polpoda und Fsammotropha ist der Funiculus eiiifach eine

Strecke weit der Ovarscheidewand angewachsen, dies gcht schon daraus

hervor, daB diese Scheidewand kein eigenes GefaBbundel bcsitzt, von \\c\-

chem die Funikularstriinge sich abzweigten, sondern daR die Gcniniu"ind(?l

der Ovula getrennt aus der Basis des Ovars entspringen.

Der feinere Ovularbau ist in der Lz?wei<w-Gruppe derselho wie bei den

Phytolacceen. Es sind zwei ungefahr gleich starke Integumonle vorhanden,

tJeren inneres das auBere iiberragt.

Der Pollen stimmt gleichfalls mit dem Phytolacccenpollen durch seine

drei von Pol zu Pol verlaufenden Furchen iiberein, die gleiche Pollenausbil-

dung ist aber auch die fur die Aixoaccae normale; den Beispielcn Fischers 2):

Tetragonia expansa I\rurr., Mcsembryaiithcmwii pmnatif'idi(m L., M.

<) Vergl. EicHLER I. c. p. 123, Fig. 46c; roproduc. boi Pax I. c. p. 36, Fig. 13r

J I 2) FiscHEK 1. c. p. 35.

\ Botanische Jahrbficher. Beiblatt Nr. «»5. <]
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M. tricolor^ M. spectabile Haw., sowie Ga-

i Mollugo medicinalis Lam. und Ac?'Osanthes teretifolia

Eckl. et Zeyh. beifiigen.

VI. Agdestis.

Ich schlieBe hier die Besprechung der anomalen und in ihrer Stellung

durchaus zweifelhaften Gattung Agdestis Mog. et Sesse an, weil auch sie

mehrfach Hinneigung zu den Aixoaceae aufweist und zu den die Familien

der Phytolaccaceae und Aixoaceae verbindenden Zwischengliedern gehOrt.

Agdestis M05. et Sess. wurde von Bentham-Hooker^), Baillox*^) und

Heimerl^) des unterstandigen Fruchtknotens wegen als Typus der beson-

deren Unterfamilie der Agdestideae betrachtet; diese Unterstandigkeit ist

aber keine vollstandige, sondern darf, da die Perianthblatter nur wenig

liber der Ovularinsertion ansetzen und mindestons die Ilalfte des Frucht-

knotens oben frei herausragt, huchstens als Halbunterstandigkeit bezeichnet

werden.

{ > i ) (

Fig. 87—89. Diagramme von Agdestis dematidea Moq. et Sess.
h

Mit den Phytolaccaceae gemeinsam hat die Gattung jedenfalls die ein-

ovulaten Karpelle; den Air.oaceae schlieBt sie sich durcb das Vorbandensein

nur eines Staminalkreises an.

atidea
4

Die Bliite ist vierzahlig mit im geraden Kreuz ;

wird in mehreren Varianten in Fig. 87, 88 und 89 dargestellt.

stehenden Perianth

dessen auBere Blatter mit den Vorblattcrn alternieren. Es folgen vier

Gruppen von StaubgefaRen, welche normal aus dom Dcdoublement alterni-

tepaler Anlagen hervorgehen und normal (Fig. 87] vierzahlige, seltener

(Fig. 88) einzeln auch funfzahlige oder (Fig. 88 und 89) dreizahlige Gruppen

bilden. Ein epitepaler StaubgefaBkrels fehlt vullig; die vier Karpelle stehen

normaler Alternanz mit den StaubgefdBgruppen. Wie bei Giscl^ia Lm

\ ) Aulor niclit augegeben Pflanze dahcr zweifelhaft. cf. Index Kewensis HI.

p. 217, wo drei Mesembryanthnnum tricolor aufgefulirt sind. Auch in Arbeiten n

systeniatischen Inhalts ist es, wie das vorliegendo Beispiel zeigt, wunschenswert,

Autoren zitiert werden.

2) Bentham-IIooker 1. c. p. 87.

3) Baillox 1. c. p. 31.

4) Heimerl ]. c. p. 13.
> ^

. tr
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usw. kann auch dies Diagramm je nach dem Ausgangspunkt, den man ziir

Erkliirung nimmt, als haplosteinon, oder als der Aniage nach oLdiplostemon

mit ausgofallenem epitepaleni Kreis angesehen wenlon.

Wer die ersterc Deutung fiir Gisckia, Polpoda^ rsdunnolropha und

Adciiogr Agdesi

empirischon Diagramm folgen und eincn Slaminalkreis annehmcn. Folgc-

richtig muB dunn unter diescm Gesiclitspunkt die Verselzung von Ayrh^stis

M05. et Scsse zu den AUoaceae slatlfmden,

Damit stimmt auch der Intlorescenzbau vorlrefTlich libcrein. Die

Bliitenstande sind dichasial mit Ncigung zur Pleiocliasio gehaul, sie sind

in alien Teilen begrenzt.

Aus der Stellung der Ovula, welcbc unlere und iiuHerc Mikropyle

besitzen, lilBt sich kein Grund zur Trennung von den PliytolaccacccK^ abcr

auch kein Grund zum AusschluB aus den Aixoaceae ableitcn. Das Ovuluin

selbst ist insofern etwas abweichend gehaut^ als das innere Inli'gunient

auBerordentlich diinn und ebcnso lang ist, wie das auBere.

Der Pollen hat die 3 fur die Ilauplmasse der Phyfolaccacertc^ sowio

fur die Aixoaceae charakteristischen Furchen.

vir. Die Gattnng Stegnosperma.

Viel weiiiger zweifelhaft sind die Verhallnisse fur die gleichfalls als

besondere Unterfamih'e abgetrennte, allerdings mcrkwiirdigcrweise daboi von

HeimerlM m\i PsammotrophaEcVX. Qil^e^h, vergesellschaflete kalifornisclie

Gattung Stegnosperma Benlh.

'folm Blh. (Fig. 90) liegl

ein Diagramm vor, dessen BlutenhuUe in Kolch und

Blumenkrone geschicden ist.

Der funfzahlisxe Kelch deicht in Insertion undO^ *K^iV.lA
J-j

{

Deckung dcm Perianth von Pliytolacca L., es folgen

funf sehr hinfallige, abcr groB entwickelte Blumcn-

bUlUer und zehn scheinbar in cinen Kreis gestcllte

Staubgefafie; die in der Normalzahl 5 vorhandenen

(es kommen Reduktionen auf vier oder drei Glieder Fig. <jo. Diagramm von

vor) Karpelle stehen alternipetal und episcpal.
Stegnosperma Imlimi-

Der Erklarung dieser Blute von Liiueum L. aus

steht die Tatsacbe entgegen, daB dort beim Auflreten

folia Bth.

einer Blumenkrone die Glieder des ersten Stanu'nalkrcises vollstiindig und

ungcteilt zu Petalen werdcn. Bei Stajiwspcrma haUinifolia Bcntb. da-

gegen ist das oben (p. 23 Fig. 32) fiir Anhomcria coriacen Dr.n beschrie-

bene AusnahmediaKramm konstant.

^] IIkimerl 1. c. p. 10.

d*
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Nach der ganzen Anordnung der Telle ist es zweifellos, daB hier der

auBere Staminalkreis serial dedoubliert ist und daB die auBeren Spaltungs-

produkte zu Blunienblattern gewordcn sind. wahrend die inneren ihren

Staubblaltcharakter beibebalten haben. Das Verbalten ist also hior genau

das, wie es fiir Mesenihryanthe?moH^ wo dann allerdings noch weitere

Spaltungen eintreten , festgestellt und allgemein bekannt ist, nur sind bei

Stcguospcrma zwei Staubljlattkrcise vorbanden, wlibrend die Mesembrijan-

tJieimnnhluie haplostcmon ist.

Ich babe kein Bedenken Stegnosperma Bentb, bei den Phytokiccaeeas

zu belassen, dafiir spricht auch die unbcgrenzte Inflorescenz. Nur bei den

Fhytolaeccae selbst kann sic, was nach dcm Diagramm allein durchaus

muglich ware, nicht untergcbracht werden, sondcrn muB eine eigene Unter-

familie bilden, well die Ovula inncre und untere Mikropyle aufweisen.

Dies bisber noch nicht beachteto Merkmal ist die ricbtige und einzig

stichhaltige Begrundung fiir die Unterfamilie der Stegnospcrmoideae^ wenn

man von anatomischen Merknialen absiebt.

Das Ovulum zcigt zwei gleichlange Integumcnte, von welchen das

auBerc wesentlicli starker ist als das innere.

Der Pollen wcist drei Furchen in normaler Anordnuns: auf.

VIII. Achatocarpus and Phaulothamnus.

Die starkstcn Bedenken gegen die Einbeziehung zu den rhytokiecaccae

erheben sich bczuglich der beiden amerikanischen Gattungen Phmdotham-

niis A. Gray und Aclmtocarpits Triana.

{

Fig, 94. Diagramm von Achatocarpus
Triana; Fig. 92. Phcmlothamnus A. Gray.

Die Gattung Achatocarpus Triana

ist im Perianth fiinfzahlig (Fig. 91)

mit normaler Insertion und Deckung;

darauf folgen in der mannlichen Blute

viele regellos gcstellte StaubgefaBe

und in der weiblicben Blute zwei

serial gestellte Karpiden, welche eine

Fruchtknolenhuhle umschlieBen, m

die das gleichfalls in l-Zabl vorhan-

dene Ovulum aus der Basis aufragt.

Bei Phaidothamnm A. Gray (Fig. 92) ist aus 5-Zahligkeit entstandene

4-Zabligkcit vorhandcn, wie die ubcr die Vorblatter fallende Lnge der

auBeren Perianthbliitter erweist. Auch hier folgen in der nuinnlicben Blute

viele regellos gestellte Staubblalter und der weiblicben ein aus zwei

Karpiden zusammcngcset/ter Fruchtknoten , welcher sich von dcnijenigen

der Gattung Achatocarpus Triana nur durch transversalc Stellung der Kar-

piden und Narben unterschcidet.

Eine wesentliche Differenz zwischen den Diagrammen dieser bci en
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Gattungen bcstehl also nur im Karpellkreis; dagegen sind hier auch die

mmjiitsPollenformen insofcrn gewallig verschiedciij als zwar bei Phaifloi

A. Gray die normalen drei Furchen vorhandcn sind, bci Achatoairpm
Triana dagegen^ vollkommen nach der Art des BascUaceae- und Portukieca-

\ Anzahl (etwa funf] groBe Poren fiber die Ober-cmc-PolIeiis cine gering

flache zerstrcut sind.

Die Blutenslande bcider Gattungen sind ubereinsUnnnend, sic sind

begrenzt und stellen kurze Trauben jnil Endbliitcn dar.

Aus dem AndrOceum (die Diagramme 90 und 91 sind aus (^ und Q,

Geschlecht kombiniert, da beide Gattungen vollkommen diuziscb sind) lalU

sich nicht entnehmen, ob die StaubgefaBe aiebrercn Kreiscn angeburen,

Oder dem Dedoublement der Anlagen eincs Kreiscs entstammen und ob

dieser Kreis epitepal oder alternitepal war. Dementsprechend kunnte eine

Entscheidung, ob diese Formen zu den Phy /olaceaaeae oder ALoaccae

gehoren, liberhaupt nicht getrofl'en werdcn.

Aber die Aixoaccae kommen hier iiberhaupt nicht in Betracht, denn

der trotz Vorhandensein zweier Karpelle einfacberige Fruchtknoten ver-

weist auf nahere Verwandtschaft mit den Chenopodiaceae und ich zweifle

nicht daran, daB Baillon^) rccht hat, wenn cr die G^Mwxi^ AdluLocarpus
dorthin stellt. Dann muB aber auch die Gattung P/muIotl/anmus folgen

und kann nicht bei den Phytolaccaceae verbleiben.

hn Ovularbau stehen sich heide Gattungen auBerordentlich nahe, si<-'

sind beide durch auBerordentlich dicken, saulenhaflcn Funiculus ausge-

zeichnet. Die Kampylotropie ist insofern, als das GcfaBbiindel des Funi-

culus schriig in die Basis des Nucellus miindot, eine unvollkommene. Das

innere Inteirument liberrajrt das iiuBere betrachtlich.luuere inieg

B. Die Gliederung der Phytolaccaceae.

Wenn ich im vorausĝ ihenden Teil die bei Besprechung der einzelnon

Formen zerstreuten Charaktere der Pbytolaccaceen rekapituliere, so stellon

sie sich folgendermaBen dar: Auf ein einfaches Perianth folgen zwei Staub-

gefaBkreise gewuhnlich in regelmaBiger Alternation, nur hucbst selten mit

Andeutung von Obdiplostemonie
;
jedes Karpellblatt bildet eine geschlossonc

Hohle und fiihrt ein einziges apotropes Ovulum mit allermoist iuiBorcr,

hucbst selten [Stcgnospcrma] innerer Mikropyle.

Der Pollen ist, auBer bei Schindkria^ Furchenpollen.

Die Blutenstande sind unbegrenzt; dies ist nur bci Scgidrrm zweifelhaft.

I
Nach dieser Definition wurde, was die Karpelle betriffl, Micrnlm^

^^mdothamnm und Achatocarpus zu den ChcHopodkfaw im weiteren

Sinn zu rechnen sein; Gischia^ Adcnogrannna, Polpodu und PsammO'

^) Baillon 1. c. p. 171.
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tropha zu den Aixoaceae ; TJ/meum^ Semonvillea und Agdestis bleiben

zweifelhaft, doch zeigen erstere mehr Phytolaccaceen-^ Agdestis mehr

Aizoaceenmerkmale.

Diesen morphologischen Charakteren , welche geniigend geschlossen

sind^ stehen leider keine ebenso durchgreifenden anatomischen zur Seite.

Ich habe nicht die Absicht, hier die Resultalc meiner ausgedehnten

anatomischen Untersuchungen in groBerer Ausfiihrlichkeit darzustellen.

Dies eriibrigt sich schon deswegen, weil eine neuere anatomisch-syste-

matische Durcharbeitung von Sghulze *) geliefert wurde und Solereder^)

die Ergebnisse des genannlen Autors noch weiter erganzt hat. Immer-

hin wird der mit dieser Literatur Vertraute in meinen kurzen Angaben

reichUche neue Tatsachen aufgefiihrt finden.

Anatomische Charaktere , welche fiir samthche zweifellosen Phyto-

laccaceae durchgehend sind, sind hochst spariich vorhanden und haben sehr

geringes Gewicht.

Es ist nur die einfache GefaBdurchl)rechung, die stcts deullich ist,

welche von den fruheren Bearbeitern fur Bivina, Microtca^ Seguiem^

Galksia^ Phytolacca^ E7xiUa^ Anisomeria ^ Codoiiocarpiis und Gyrostc-

moil angegeben wird und welche ich auch bei Villa?nilla ,
ScMndleruij

Ledenhergia^ Mohlmm^ Petireria^ Monococcus^ Barbeuia, Didymothcca,

Tersoiiia^ Stegnosperma , Agdastis^ Phaulothamnus ^
Achatocarpits ^

Gi-

sekiay Limciim^ Semonvillea, Adeiiogramma^ Polpoda und Psammotmpha

nachgewiesen habe.

Schon die Tiipfelung der GefaBe bei angrenzendem Ilolzparencbym ist

wechselnd. Hoftiipfelung wird von den fruheren Autoren fur Seguieria,

Codonocarpus und Gyrostemon angegeben; Iloftupfel und einfache Tupfel

zugleich fur Phytolacca und Gallesia.

Ich habe, (wenn auch oft sehr undeutliche) Iloftupfelung gefunden bei

Monococc

Agdestis, Phauhthnninus , Giseha

Polpoda und Psammotropha Dase-

or
Oen fand ich Hof- und einfache Tupfel bei Villamilla und Aehatocar-

pus, nur einfache Tupfelung bei Rivina, Ledenhergia und Mohktna.

Die einfache Gefiifidurchbrechung ist leider kein besonderer Charakter

der Phytolaccnceae, sondern kommt, wie ja auch sonst vielfach im Pflan-

zenreich, nach Solereder^) ganz regelmaBig alien den Phgtolaccaceae ver-

wandten Familien zu; dies sind die Aixoaceae, Nyctagimceas ,

lU^cc-

braeeae, Batidaceae

Die Tiipfelung der GefaBwande bei angrenzendem Parenchym ist, wie

1) ScHDLZE, Uber den anatomischen Bau des Blattes und der Achsc in der Farm »e

der Phytolaccaceen. Inaugural-Diss. Erlangen, 1895.

2) SoLEREDER, Systematische Anatoraie der Dicotyledonen. 4 899,

3) SoLEREDER I. c. p. 472, 782, 734, 739, 747, 750, 754.

_ _ r '



Beiblatt zu den Botanischen Jahrbuchern. Nr. 85. 55
i
*

i

I

\
L
M

\

t
r

}

\
{

1

sie innerhalb der Familie schwankt, auch bei den gcnannlen slammver-

wandten Familien nicht konstant.

Bin gleiches Bild bietet die Tiipfelung des Holzprosencbyms, wo so-

wohl meist einfache, wie seltener Hoftiipfelung vorkommt. Die Anfiihrung

von Beispielen, welche dies Verhalten zeigen, eriibrigt sich.

Fiir einige Gattungen wird beziiglich der SpaltofTnungsausbildung Hu-

biaceentypuSj d. h. das Vorhandensein zweier die SpaltofTnungen unigcben-

der und mit deni Spalt parallel gelagerter Nebenzcllen angegeben. Reiner

Rubiaceentypus kommt nacb Solereder und Schi'lze bei Monococctis und

Ledenbergki vor, meist Rubiaceentypus, doch auch gemischt mil dem Falle,

daB mehrere Zellen an die SpaltufTnungen angrenzen bei Rivina, Ledeiv-

be7'giay Mohlcinay und Gallesia\ fiir Phytolacca ^ Codonocaiyus ^ Oisehia^

Limeum^ Scmoiivilleay ArJe)iog?*amma^ Polpoda und Psammotropha fmdet

sich die Angabe, daB Rubiaceentypus nicht vorkomme.

Nach meinen Untersuchungen ist die Ausbildung des Rubiaceentypus

bei keiner Phytolaccacee so lypisch, daB dieser Charakter als Genusmerk-

mal Verwendung finden kOnnte; ich habe auch bei Petivcria SpaltufT-

nungen gefunden, welche von mehreren Nebenzellen umgeben waren. Die

i
gewohnliche SpaltofTnungsausbildung ist nach meinen Untersuchungen vor-

handen bei Microtea^ Seguierkty Ercilla^ Auhomcria^ Barhcum, Didg-

mothecay Gyrostemon^ Tersonia^ Stegnosperma, Agdesfis^ PJiauhthnmnus

und Achatocarpus.

GroBere Bedeutung kOnnte der anomale Slengelbau besilzenj welcher

in dem Auftrelen successiver GefaKbundelringc in dem Pericykel seine Ur-

sache hat und welcher sich nicht nur im Stengel, sondern auch in der

Wurzel fmdet.

Leider ist dies Merkmal ein solches, welches erst von einem gewissen

Alter der Achsenorgane ah beobachlbar ist, so daB dementsprechend bei

einjahrigen, nicht wesentlich in die Dicke wachsenden Stengein die syste-

matische Verwendbarkeit dieses Merkmals von vornherein ausgeschlossen

ist. Nicht nur bei den Phytolaccaceen , sondern auch bei den Aixoaceac

und Nyctaginaceae^ wo die gleichen Anomalien vorkommen, hindert der-

selbe Umstand die klare Verwendung dieses Merkmales zu systemalischen

Zwecken,

Nach den Untersuchungen von Solereder und Schulze wurde ano-

males Dickenwachstum im Stamm, bezw. in der Wurzel beobachtol bei

Petiveria, Seguierm, OaUesia, PJnjfolricca , Ercilla, Ani^omerin, dngogen

sind nach den Angaben der gleichen Quellen die Stiimme normal gebaut

bei lii/vijia, Lcdeuhergia, Achatocarpus, Gisekia, Limnwi, Scmonnlka,

Adenogramma und Polpoda. Dicse Angaben wurden nacbgopriift und

ricbtig bef

wachstum.

ijza

^'

f.^ Neu habe ich das anomale Dickenwachstum in der Achse von Bar-
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beuia und Agdestis gefunden j
normal waren nach meinen Untersuchungen

gebaul die Stainme von Villamilla^ Microtea (auch Wurzel), Monococcits^

Didymotlicca^ Codonocarpus^ Gyrostemon^ Tcrsonia^ Stegnosperma^ Phau-

lothamniiSy Achatocarpus und Psammotropha.

Ausnahmen von bedeulenderem Gcwicht, welche die Untersuchung

alterer Stiimme wunschenswert erscheinen lassen, bilden nach dieser Zu-

sammenslellung die Gallungen Villaniilla^ Schiridleria^ Ledenhcrgla^ Mohlaim

und Monococeus: Es sind die cinzigen Gattungcn der Rivineae^ bei welchen

anomales Dickenwachstum fehlt, aber nach Analogic zu cnvarten ist.

Durch die Beobachtung des anomal gebauten Stengels bei Barbeuia

ist ein gewichtiger Grund aufgefunden worden, diese Gatlung an die Phy-

tolaccaccae anzuschlicBenj sie dagegen von Lhueum^ mit welchem Baillon ^)

sie vergleicht, weit abzutrennen.

Die Gyrostemoneen mit ihrcm normalen Stammbau entfernen sich

anatomisch weiter von den Phytolacceae^ als dies die Rivineae tun, was

mir besonderer Hervorhebung wichtig erscheint.

Wird das anomale Dickenwachstum bei den genannten Rivineengat-

tungen, wo es bisher vermiBt wurdC; an alteren Zweigen noch aufgefunden,

so fallen nach diesem Merkmal die gesamten meiner Meinung nach dubio-

sen Gattungen, auBer den Gyrostemoneen und Stegnospcrma ^
welche ich

fiir echte Phytolaccaceen halte, glatt aus dem Rahmen der Familie heraus.

Noch groBere Bedeutung fur die Systematik besitzt das Vorkommen

des Kalkoxalats.

Alle Phytolaeceae ^ auBer Barheuia^ wo ich Spharite von Kalkoxalat

fand, besitzen Raphiden. Alle Ridneae die langgezogenen und groBen

Einzelkristalle, welche als Styloiden bezeichnet werden. Bei den Gyroste-

moneae fehlt Kalkoxalat voUstandig.

Dementsprechend ist das Vorhandensein des Kalkoxalats, sowie im

crstcrcn Fall die Ausbildung seiner Kristalle ein hOchst wichtiger Charakter

fiir die Unterfamilien der Phytolaccoideae.

Auch die Stegnospcrtnoideac kOnnen nach dem Oxalat charakterisiert

werden: Bei ihnen ist Kalkoxalat in Drusen ausgebildet.

So kann Vorhandensein und Ausbildung des Kalkoxalats nicht zur

Charakteristik der Familie, sondern nur zur Umgrenzung der Unterfamilien

Verwendung finden. Dementsprechend ist es zwar interessant, aber fur

unsere Untersuchungen iiber die Charakteristik der Phytolaccaceae mcht

von groBer Bedeutung, daB die auch sonst bei den benachbarten Familien

der Thebjgomceac, Aixoaceae und Nyctaginaceac vorkommende Raphiden-

form sich gleichfalls bei Agdestis und Gisckia fmdet.

Oxalsaurer Kalk fehlt entweder vollstiindig oder ist in seltenen Fallen

in Sphariten abgelagert bei Microtea. Diese Tatsache ist von groBer Be-

^] Baillon 1. c. p. 34.
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meae

I terisiert: Mierotea

auch durch anatomische Merkmale aus dieser Unterfamilie heraus. Auch das

anomale Dickenwachstum felilt dieser Gatiung, wie ich oben gezeigl habe.

Oxalsauren Kalk konnte ich nicht finden bci den Galtuncen Achato-

carpus In Drusenform ist Kalkoxalat auscrebil-

det bei Limeum und Semo}ivllka\ groBe Mengon kleiner Kinzelkristalle

O^^^n O JIUS

gefunden.

Es werden, um nun morphologische und anatomische Charaklere zu-

sammenzufassenj die groBten Bedenken obwalten iiber die Zugehorigkeit zu

den Phytolaccaceae beziiglich der Gattungen Microtcii^ Agdcstis^ Plumh'

Acliatocarpus . GiscJda. Limeum. Scuionvilkiay Aderwgrainrmi,thamnus

Polpoda und Psammotropha, Ihre Einreihung in die Chc?iopodiuceac-

Amararitaceae bezw. in die Aizoaccae muB neuen Bearbeitungen dieser

Familien liberlassen bleiben.

Die librigen unzweifelhaften Gattungen der Phytolaccaceae gliedern

sich in folgende Unterfamilien

:

I. Phytolaccoideae: Mikropyle des Ovulums nach unten und auBon

gerichtet; Drusen von Kalkoxalat fehlen.

a) Phytolacceae: Karpelle stets in Mehrzahl vorhanden. Anomales

Dickenwachstum uberall beobachtet. Kalkoxalat in Form von Raphiden,

hochst selten [Barheuia) in Form von Sphariten.

Gattungen: Phytolacca L., Anisomeria Don, E
heuia Thou.

b) Rivineae: Karpelle stets in Einzahl. Anomales Dickenwachstum

wahrscheinlich uberall vorhanden; Kalkoxalat in Form von Styloidcn.

Gattungen: Rivina L., ViUamiUa Ruiz et Pav., Schindkria Walter,

cilia

Mohlana us

Gallesia Gasar., Segaieria L.

c) Gyrostemoneae: Karpelle stets in Mehrzahl. Anomales Dicken-

wachstum fehlt; oxalsaurer Kalk fehlt.

Gattungen: Didymotheca Hook., Codoiwcarpus k. Cmn., GyrostcDwn

Desf., Tersonia Moq.

II. Stegnospermoideae: Mikropyle des Ovulums nach unten und innen

gerichtet. Kalkoxalat in Drusen.

Gattung: Stegnosperma Benth.

Vorliegende Arbeit wurde unter Anicitung des Ilerrn Prof. Dr. Mkz,

durch dessen Bemuhungen ich das Material zu meinen Untersuchungen er-

t>ielt, ausgefuhrt; es sei mir gestattet, fiir die stiindig mir zu teil gewordene

liebenswiirdige Anrcgung und Unterstutzung auch an dieser Stclle herzlichst

zu danken.
V

t



^ Lamprothyrsus, eine neue Gattuug der Graser

und ihre Verwandten.

Von

R. Pilger

Lamprothyrsus Pilger nov. gen. ex affmitate Dantlwiiiae.

Spiculae dioecae, femineae tantum notae, angustae, 4

—

\ 0-florae, flon-

bus supremis 1—2 tabescentibus, sericeo-pilosae
;
glumae vacuae 2 enerves,

vel rarius distincte 1-nerviae, hyalinae, lanceolatae, ad rhachillam parum

distantes, superior saepe breviter, rarius satis profunde bipartlta; rhachillae

internodia inter glumas floriferas brevia, parte superiore cum callo basi

obtusiusculo , 0,75— 1 mm longo connata et ad basin calli cum parte

inferiore brevissima, vix 0,5 mm longa, ad glumam floriferam inferiorem

persistente articulata; flores faciliter sejuncti; gluma florifera hyalina, stnis

violaceis saepe notata, ad Va—V2 longitudinis bifida, parte inferiore ob-

scure 5-nervia, dorso albido-sericeo-pilosa, pilis ad 2/3 g'umae longitudmis

aequantibus, cum callo, exclusis laciniis et aristis 4 mm longa, arista inter

lacinias oriens longissima, glumam multoties supcrans, tenuis, applanata

scaberula, leviter torta, laciniae duae hyalinae in aristas aristae mediae

similes sed tenuiores et breviores exeuntes; palea 3 mm fere aequans,

breviter biloba, 2-carinata, marginibus arete inflexa, pilis elongatis sericeis

inspersa, ad carinas breviter ciliata; staminodia (nonnunquam nulla?) bre-

vissima, tenuissima, hyalina, antheras rudimentarias perparvas gerentia;

ovarium oblanceolatum, stili usque ad basin distincti et fere ad basin dense

plumosi; lodiculae perparvae, fere rotundatae, apice ciliis nonnulhs longis

saepe lodiculis pluries longioribus instructae; spiculae masculae adhuc ignotae.

Species unica:

>' Lamprothyrsus Hieronymi (0. Ktze.) Pilger

>

>

V Tnraphis Hieronymi 0. Ktz. Rev. Gen. III. (1898) 373.

Zu der"Beschreibung der Art, die 0. Kuntze 1. c. gibt, mogen folgendc Bemer

kungen gestattet sein : . .g

Die dichten Rasen der Pllanze werdcn durch bliihende Halme und intravagm^^

Innovationssprosse gebildet; die Blatter drangen sich am Grunde der Halme ^^^^^^^
so daG ihre auch hier zieuilich langen Scheiden groCtenteils frei abstchen; der

„

^^X^'
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selbst rnit sehr veiiangerten Internodien trogt nur wenige Blatter, dcren Scheiden aber
immer noch langer als die Internodien sind; die sclimalc, eingcrollte, am Rande oder
auch auf der Flache rauhe Spreite ist bei den untcron Bliittcrn bis 60 cm lang, bei

den oberen verkurzt, so bei dcm Blatt unter der Rispe bis 6 cm; die Scheide ver-

schmiilert sich plotzlich in die diiniie Spreite; die Ligula besteht aus einem schm;ilon,

wenig dichten Haarkranz. Die Rispe ist ziemJicli dicht, von lanzettlichem bis cHiptischcm

Umfang, ca. 4 5—35 cm lang, grauweiClich oder otwas goldig glanzend; die unteren,

ziemlich entfernt stehenden Aste sind vom Griind ab reich verzwoigt, je nach der

Rispenlange 6— 1:2 cm lang, ± aufrecht, die einzclnen Ahrchen sind mohr oder wcniger

i lang diinn gestielt. Die Ahrchen sind ungcfahr ohne Granncn 10— 14 mm lang, schmal,

leicht auscinanderfallend. Die Hullspclzen sind 5— 7 nmi lang; die Lange der Granncn

der Deckspelze ist ziemlich wechselnd, auch das Verhaltnis der Seitengrannen zu der

Mittelgranne, letztcre kann mehr als doppelt so lang als erstere sein, sie aber auch

manchmal kaura an Lange ubertreffen; die Mittelgranne ist 16— MO mm lang, die

Seitengrannen ungefahr 10—20 mm; im getrockneten Zustande ist die Mittelgranne

meist sehr abstehend bis zuriickgebogen, in mehreren grol3en Windungen gedrcht; die

Deckspelze selbst tragt an den Zipfein auCen ofters noch I bis mehrere klcine Zahno.

Argentinia: Cordoba, prope urbeiii (Hieronymus sin. num. — florens

mense Novembri 1881); Cordoba, Sierra Achala, al pie dc Ids Gigantes

(Hieronymus — florens mense JJccembri 1878).

p. var. nervosa PiJger n. var.

PanicLila parva vel mediocris; glumac vacuac saepius dislincte 1-

nerviae; glumae floriferae sparsius pilosae, laciniae laterales distincte 1-

nerviao, arista media quam laterales plcrumrjae multo longior.

Argentinia: Cordoba, Sierra Achala, al norlc dc la Cuesta de Co-

pina (Hieronymus — post anthesin collect, mense Novembri 1878).

Y- var. jujuyensis fO. Ktze.) Pilger.

TrirapJiis Hieronymi var. Jujiajemis 0. Ktze. 1. c, 374.

Panicula 30 cm longa, parum laxior^ laete aureo-fulvens; spicula parum

laxior, callus 1 mm circ. longus.

Argentinia: Jujuy (0. Kuntze sin. num. — 1892).

8. var. pyramidata Pilger n. var.

Panicula ultra 30 cm longa, subalbido-splendens, parum laxior, inter-

nodia inferiora ad 10 cm longa; aristae semper longae, ad 32 mm longae,

laterales ad 22 mm.
Bolivia: ad Toldos prope oppidum Bcrmejo, in declivibus montium,

2000 m s. m. (Fiebrig n. 2372 — florens mense Decembri 1903).

£. var. tin eta Pilger n. var.

Panicula parva vol mediocris, subalbido-splendens; spiculae floribus

fertilibus 3— 4, rarius ad 6; glumac floriferae ± violaceo linctac.

Bolivia: prope Bermcjo, in declivibus monlium, in fissuras lapidum

intrans (Fiebrig n. 2099 — florens mense Novembri 1903).

Was die Stellung von Lamprothyrsus im System der Grliser an-

betritTt, so braucht zunachst kaum bemerkt zu werden, dali eine Ver-

wandtschaft mit Triraphis nicht vorhanden ist; die Natur der granncn-
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artigen Spitzen der Deckspelze, die Gliederung des Ahrchens usw. sind

vollig verschieden. Professor Hackel, der sich gleichfalls mit dem Grase

beschaftigt hatte, teilte mir freundlichst mit, daB er die Art, besonders

auch wegen der Gliederung des AhrchenSj bei Danthonia unterzubringen

geneigt sei; vielleicht kunnte sie dort wegen der eingeschlechtlichen Ahrchen

eine Sonderstellung einnehmen, die zur Aufstellung einer eigenen Sektion

berechtigte.

Mir selbst waren die vielen Merkmale aufgefallen, die die neue Gattung

mit den Arundineen gemeinsam hatte, besonders wenn die neuen Arten

aus dem Andengebiet in Betracht gezogen wurden; ich entschloB mich

daher, beide Gruppen in bczug auf ihre wichtigsten Merkmale noch einmal

zu vergleichen und gebe im folgenden zuniichst eine kurze Ubersicht liber

die Variationen die bei Danthonia stattfmden.

Die Gattung Danthonia wurde von De Gandolle begriindet, ist aber

in der Originalbeschreibung ein mixtum; in der Folgezeit wurde als Typus

der Gattung immer Danthonia mhjcinu (Vill.) Rcbb. [D. provincialis DC.J

beibehalten und auf diese Form und ihre Verwandten beziehen sich die

spateren Beschreibungen ; die charakteristischen Merkmale des Ahrchens

genannter Art sind folgende: die breiten Hullspelzen erreichen fast die

Lange des Ahrchens und zeigen o—7 deutUch hervortretende Nerven; das

Ahrchen ist ca. 6-blutig, und ist iiber die letzte fertile Blute noch mit

einer leeren Spelze fortgesetzt; die Deckspclze ist breit und tief 2-spaltig,

die Seitenlappen laufen in kurze, grannenartige Spitzen aus, zwischen

ihnen entspringt die freie, kraftige Granne, die in einen abgeflachten, m

engen Windungen gedrehten FuB und einen Endteil gegliedert ist; die

Spelze zeigt 9 Nerven, je 3 verlaufen in einen Seitenlappen, drei gehen

bogig auf die Basis der Mittelgranne zu; auffallend ist die Gliederung des

Ahrchens, die Basis der Deckspelze lauft nlimlich noch am Gliede der

Rhachilla ein Stuckchen iiber die Basis der Vorspclze hinaus herab und

hullt den oberen Teil des Rhachillagliedes von beiden Seiten ein, man kann

sie aber leicht von dem Gliede ablosen; beim Zerfallen des Ahrchens teilt

sich nun das Glied so, daB der obere Teil, der vom » Callus « der Deck-

spelze umgeben ist, sich vom unteren freien trennt, der an der Basis der

darunter stehenden Deckspelze verbleibt; das Rhachillaglied wird also un-

efahr in der Mitte beim Zerfallen des Ahrchens geteilt; die Vorspelze ist

ziemlich breit elliptisch, mit 2 starken Randnerven und an diesen schnial

scharf eingeschlagen ; die Bliite ist zweigeschlechtlich, die beiden Griffel

erheben sich getrennt auf 2 kleinen llornchen, in die der Fruchtknoten

auslauft und bilden bis fast zum Grunde sehr locker federige Narben.

Fragen wir nun nach anderen Arten, die denselben Typus in den

wichtigsten Merkmalen repriisentieren, so haben wir zunachst cine Reihe

echter Danthonien im Kapgebiet, z. B. D. macrantlia mit ihren groBen

Ahrchen und langen Hullspelzen; bei dieser Art ist die Deckspelze "»

cr
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unteren Teile hart und dick, mit langcm, liartem, spilzem Callus, der an
Sti2)a erinnert; liberhaupt ist bei den meisten Arten der Callus mit dem
Rhachillaglied fast verwachsen; bei D. Janata Schrad. sind die Iliillspelzen

nur kraftig 1—2-nervig, der Callus der Deckspelze ist lang und schmal,

aber an seiner Basis, wo er sich voiu unteren Teil des Rhacbillagliedes

abtrennt, etwas gerundet.

Mit Ilecht hat Stapf in seiner Bearheitung der Ciraniinecn in der Flora

capensis von diesen echten Danlhonieen niehrere Gattungcn (z. B. Prnta-

schistis) abgetrcnnt; liber die Unterschiede inag die Arbeit verglichen werden.

Eine eigentiimliche Ausbildung des Callus zeigt D. Forskalii Trin.

;

*«

fT •

das kleine, 2— 3-blutige.Ahrchen ist von breiten Iliillspelzen umgeben; die

Deckspelze lauft in einen langen, spitzen Callus aus, dieser ist aber mit

dem verhaltnismiiBig langen Rhachillaglied nur an seinem oberen Ende an

einer kleinen Stelle verwachsen, sonst frei und lust sich leicht von dem
Gliede ab; das Ahrchen fallt auBerordentlich leicht auseinander und da der

Callus nicht mit dem Gliede der ganzen Lange nach verwachsen ist, teilt

sich letzteres nicht, sondern bleibt ganz bei der unteren Deckspelze.

Mehrere echte Danthonien kommen in Abyssinien vor, doch sind hier

2 Formen mit der Gattung vereint worden, die nicht zu ihr gehOren;

dies ist zunachst eine Art, die schon Hochstetter (Flora 1855 p. 279) als

eigene Gattung Crinipes [C. ahyssinica Hochst.) beschrieb, die aber sonst

immer bei DantJfonia gefiihrt wird. Die Unterschiede dieser Gattung von

Danthonia sind folgende: die Hullspelzen sind schmal, 1-nervig, grannen-

artig gespitzt; das Ahrchen ist fast immer 2-bliitig, sehr selten 3-bluti

die Deckspelze ist dreinervig, mit langer, ungedrehter Granne und sehr

kurzen Seitenspitzen; wie bei Danthonia ist ein herablaufender, slumpflicher

Callus vorhanden, der untere Teil des Gliedes ist verhaltnismiiBig lang;

die Vorspelze ist lang verschmiilert, ihre beiden Kiele verlaufen nicht nahe

dem Rande, sondern mehr nach der Mitte zu und zwischen ihnen ist die

Vorspelze mehr oder weniger eingefaltet, ihre Bander sind nicht scharf

eingebogen, sondern rundlich umgebogen; die Blute ist zweigeschlechtlich

wie bei Danthonia.

Ferner ist auszuscheiden die Form, die von Hochstetter als Streb-

hchacte nutans ausgegeben wurde, die aber schon Richard bei Danthonia

auffuhrt. Die Hullspelzen sind hier viel kurzer als das Ahrchen, schinal,

die untere 3-nervig, die obere 5-nervig; der Callus der Deckspelze ist

2 mm lang, kurz steif weiBhaarig, von dem ebenso langen unteren Tcile

des Rhacbillagliedes sich abtrennend, die Deckspelze ist schmal, stark

7-nervig und was schon allein ausschlaggebend ist, aus dem Rucken,

unterhalb der beiden kurzen Spitzen begrannt; die Granne ist sehr lang,

nach oben zu sehr zart werdend, mit den Grannen anderer Deckspelzen

durch einander gewirrt; die Vorspelze ist nahe der Mitte 2-kielig, dazwischen

eingefaltet; die Bliitc ist zweigeschlechtlich. Nichts zu tun mit Strrb-
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lochacte juitans hat einc Art, die von Hochstetter zuerst als Streblochaete

Kostlinii^ dann als Dantlionia KostUnii bezeichnet wurde. Diese Art ist

nach der Nervatur und Begrannung der Deckspelzen eine echte Danthoma]

ihr auffallendstes Merkmal ist aber die Kiirze der stumpfen Hiillspelzen,

die mebrmals kiirzer als das Ahrchen sind; dies ist ein Merkmal, das aus

dem Typus der Gattung sebr berausfullt; ferncr ist der Callus fast gar

nicht entwickelt, fast das ganze Rhachillaglied bleibt bci der unteren

Deckspelze.

In bezug auf das Merkmal der Kiirze der Hiillspelzen slimmt die Art

mit einer Anzahl von Arlen aus Neu-Seeland iiberein, die auch sonst eine

eigene geschlossene kleine Gruppe in der Galtung ausmachen; es gehOren

hicrherZ). Cimniiighamii Eook. f., D. bromoides Hook, f., D, EaouUi Steud.^

D. flavescens Hook. Es sind dies hochwuchsige Graser mit verhaltnismaBig

groBen, lockeren Rispen; betrachten wir z. B. D. fluvesceiiSj so ist das

Ahrchen ca. 9-bliitig; die Hiillspelzen erreichen kaum die Halfle der

Ahrchenlange, sie sind breit lanzettlichj 1—3-nervigj mit starkem Mittel-

nerven; die Seitenlappen der 9-nervigen Deckspelze sind hyalin, ohne

Grannenspitzen, die Granne ist im unteren Teil schwach gedreht, der

Callus ist gut ausgebildet, stump flich, so lang als der untere Teil des Gliedes;

die Vorspelze ist breit mit scharf eingeschlagenen, schmalen Randern.

Es sind nur wenige Arten, bei dcnen die HuUspelzen betrachtlich

kiirzer als das Ahrchen sind, im allgemeinen ist die Lange der Hiillspelzen

ein Charakteristicum der echten Danthonien. Wir batten bisber solche aus

dem tropiscben Afrika und aus Sudafrika erwahnt; in gruBerer Anzahl

kommen sie ferner vor in Australien, z. B. D. pallida R. Br., D. semi-

annulai-is R. Br. Bei letzterer Art sind die Nerven der Deckspelze sehr

schwach und kaum zu unterscheiden. Dann D. spicata aus Nordamerika;

hier ist der Callus der Deckspelze nur schwach entwickelt, die Deckspelze

ist 7-nervig, in dem sich zur Basis der Granne nur ein Nerv hinzieht.

was bei der Gattung haufiger vorkommt, die Seitenspitzen der Deckspelze

sind kurz,. ohne Granncn. Eine Reihe von Arten finden wir ferner in

Brasilien und auf den Anden, so D. diilensis Desv.

Fragen wir nun nach der BcrecbtigunK der Abtrennung von Lampro-

thyrsus als eigener Gattung, so sind die Gharaktere, wenn wir nur die

Ahrchen in Betracht ziehen, in folgenden zu suchen: der Umfang des

Ahrchens ist schinal elhptisch, die Bliiten stehen in dichter Folge. D'^

HuUspelzen sind bedeutend kurzer als das Ahrchen. Bei den wenigen

Arten von Banthonia^ bei denen dies gleichfalls statlfindet, sind sie derb

und mit kiaftigen Nerven versehen, bei LamprotJnjrsus sind sie zart un

nervenlos Oder nur 1-nervig. Die Deckspelze ist zarthautig, ihre Granne

ist sehr lang, in ihrer ganzen Liinge in einigen flachcn Windungen ge-

dreht, nichr Oder weniger voin Ahrchen ahstehend, wahrend die verhaltnis-

miiBig langen zarten Scitengrannen aufreclit sind. Die Vorspelze ist seidig

.\
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behaart Die Bliiten sind eingeschlechllich (nur weibliche Pflanzen be-
kannt).

Yergleicht man die typischen Cortaderien mit der oben neu beschriebenen
Gattung sowie mit den typischen Danlhonien, so fallen eine Reihe be-

merkenswerter Unterschiede ins Auge. Die Gattung Cortadcria wurde be-

kanntlich von 0. Staff auf Gyiicrium'Arlen begriindet; Gyiieman wird
dadurch monotypisch, es bleibt nur bei der Gattung G. saccharoides \\. et

B. [G . sagittatum (Aubl.) P. B.). Die echten Cortaderien sind Coriwkn'a
argentea (Nees) Stapf und ihre nachsten Verwandten. C. argentea ist

diozischj die mannlichen und weiblichen Ahrchen unterscheiden sich durch

ihre Behaarung; alle Spelzen sind zart und gliinzend; die Ilullspelzen sind

lang verschmalert, 1-nervig; die Deckspelzen sind langsam in eine lange

Grannenspitze ausgezogen, die beiden Seitennerven laufen lange neben dem
Mittelnerven her und verlieren sich allmahlich, der Callus ist lang und

schmal, etwas lunger als der Rest des Rhachillagliedes; die Vorspelze ist

mit ihren Randern nicht sehr scharf eingefaltet, zwischen den Kielen mehr

Oder weniger gefaltet.

Staff beschrankt sich in seiner Arbeit (1897) darauf, C, argentea uwd

ihre nachsten Verwandten [C. Quila^ G. speciosa usw.) als besondere

Gattung herauszuheben ; auf die Slellung anderer kritischer Formen geht

er nicht ein; so sagt er z. B. (Gard. Chron. 1897. II. 378): ^G. modcstum
und G. xeelaiidicum^ on the other hand, are doubtlessly distinct from each

other as well as from the Cortaderas. I intend, howewer, to confine

myself in this article to the true Cortaderas.* Was nun zunachst 6^^/?^-

riitm xeelandicum Steud. anbetrifft, so wurde die Art (cf. J. D. Hooker,

Handbook New Zealand Flora) mit Arundo conspieua Forst. vereinigt,

ebenso wie A. australis A. Rich, und A. Kalao Steud. Ich wage nach

dem mir vorliegenden Material die Abgrenzung der Arten nicht zu enl-

scheiden, jedenfalls lernte ich zwei verschiedene Formen kennen. Ein als

Arundo australis bezeichnetes Exemplar aus dem Herb. Hooker war

in alien Merkmalen eine typische Cortadcria. Die groBe, glanzend be-

haarte Rispe tragt nur mannliche Ahrchen mit 2 fertilen Bluten und einer

sterilen Spelze; die Hullspelzen sind lang verschmalert, hyalin, 1-nervig;

die Deckspelzen sind zart, dreinervig, lang, verschmalert, in eine zarte,

nicht Oder kaum gedrehte Granne iibergehend, der Callus ist ziemlich lang

nnd schmal. Dann eine zweite, als Arundo conspima bezeichnete Form

(Herb. Petrie n. 310). Die Bluten sind hier Ijermaphrodit oder weiblich

^it groBen Staminodien; die Ahrchen sind gruBer, manchmal nur mit cincr

fertilen Blfite und dariiber hinaus mit einer sterilen Spelze; die Deckspelzen

z^igen neben der Granne zwei kurze, hautige seitliche Spitzen. Diese

Seitenspitzen der Deckspelze waren auch, wcnn auch sehr kurz, zu finden

bei einem als Arundo conspieua Forst. bezeichneten Exemplar (Travbrs);

^uch hier waren die Bluten anscheinend hern»aphrodil, denn neben den
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jungen Friichten fanden sich lange Filamente, die nicht zu Staminodien

gehort haben kunnen. Den hier angegebenen Unterschieden entsprechen

fast vollig die Unterschiede, die bei den Diagnosen fiir Arundo Kalmo

und Gynerimn xelandicum in Steuhels Synopsis auffallen. Bei ersterer

Art heiBt es: valvula inferiore lanceolata, apice bifida, aristata, bei der

zweiten: valvula inferiore lanceolata, aristato-acuminataj staminibus 3; lodi-

culis et ovarii rudinientis nullis (bei meinem Exemplar vorhanden). Die

erslere Form ist eine typische Cortarlci'ia, auf die andere wird nachher

noch zuriickzukommen sein.

Als weilere Art, die den oben erwiihnten echten Corladerien nahe steht,

kommt zunachst in Betracht Cortaderla nitida (Kth.) Pilger [Arwulo nitida

Kth.). Im Habitus Wuchs

groBen, glanzenden Rispe ganz den echten Cortaderien; die Pflanze igt

ferner diozisch, die miinnliehe Rispe ist insofern von der weiblichen ver-

schieden, als sie lockerer ist und aus der Scheide des obersten Blattes

weiter hcraustritt. Die Hullspelzen des mannlichen Ahrchens sind lang,

verschmiilert und einnervig; die Deckspelze lauft aus dem Mittelnerven in

eine ziemlich lange und kraftige Granne aus, die schwach gedreht ist, neben

der Basis dieser Granne sind zwei kurze Seitenspitzen vorhanden, deren

Lange wechselt; manchmal sind sie auBerst klein, in sie verlaufen die

beiden Seitennerven ; ein weiteres Nervenpaar ist neben dem Mittelnerven

kurz entwickelt; der Callus ist nicht besonders lang und stumpflich, der

abgegliederte Teil des Rhachillagliedes kurz; bei den weiblichen Ahrchen

sind die Seitenspitzen sehr kurz oder es ist nur eine kurze Seitenspitze

vorhanden, oder beide fallen weg, so daB die Deckspelze dann der von

Cortadefi'ia arge

wohl entwickelt.

im weiblichen Ahrchen sind

Zweifellos gehoren in die Nahe von C. nitida

d£na aristata und C. bifida Pilger (vergl. Engl. Hot. Jahrh. XXXVII. (1906)

374—375); die Diozie, die Form der Rispe, die Zartheit und der Glanz

der Spelzen, die Nervatur der Hullspelzen, die Behaarung, der Callus weisen

auf Cortaderia hin ; bei C. aristata ist die zierliche Granne trocken mehr-

mals gedreht, die Seitenspitzen der Deckspelze sind zart grannenartig ver-

langert, das Nervenpaar neben dem Mittelnerven (4. und 5. Nerv) g

bis zur halben Lunge der Deckspelze, dann biegen diese Nerven in den

Mittelnerv ein; die Staminodien sind bei beiden Arten zu ziemlicher GroBe

entwickelt.

1902 (Ost. Bot. Ztschr. 238) beschrieb Hackel eine Art von Corta-

(kri/i, dnrch die dcichfalls der von Staff auftrestellte
Gattungscharakter

eht

modifiziert wurde. Die Deckspelze dieser Art ist in cinem flachen zart-

hautigen Teil und eine stielrunde Granne gesondert, die einige flache Win-

dungen zeigt; Nerven sind 5—7 vorhanden; die Rispe ist zusammengezogen,

schmutzig grau, nicht glanzend, nur weibliche Pflanzen sind bekannt. Von

„ *
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Seitenspitzen der Deckspelze ist nichts angegeben; die lliillspelzen sind

lang verschmalert, l-nervig.

Endlich kommt in dieser Verwandtschaftsgruppe noch in Belrachl:

Cortaderia columUana Pilger [Gynermm coliimhian iim Pilgcr J 899).

Das Material von dieser Art ist nicht sehr volliiommen, das von Moritz
(n. 1558 und i559) gesammelte Exemplar besteht aus einer mannlichen
und weiblichen Rispe mit dem obercn Teil des Ilalmcs. Die Rispon sind

schwach gliinzend, im ganzen in der Farbe nach cinem unschcinbarcn Grau
ubergehend; die beiden Geschlecliter sind ziemlich verscbieden, schon bci

oberflachlicher Betrachtung, da die mannliche Rispe locker und flatterig

ist^ die weibliche kleiner und mehr zusammengezogen. Ich habe die beiden

Exemplare noch einmal wegen ihrer Zusammengehorigkcit zu einer Art

genau gepriift und halte diese fiir sicher. ])ie IluUspeizcn der mannlichen

* Ahrchen sind schnial, 1-nervig; die Deckspelze hat neben der dranne zwei

hautige Spitzen, Nerven sind 5 vorhanden. die beiden inneren neben dem
Mittelnerv sind nur kurz und verlaufen niclit in diesen, der Callus ist

schmal und an der Basis gerundet; die Vorspelze ist ziemlich breit, mit

ihren Randern kriiftig eingeschlagen. Das weibliche Abrchen ist grOlier

und hat langere Hiillspelzen, die meist eine Andeutung von 2 Seitennervcn

zeigen; die Lodiculae sind oben abgeschnitten und lang gewimpcrt. Mit

dem weiblichen Exemplar halte ich nach erneuter Unlersiichung fiir iiberein-

stimmend oder wenigstens nachst verwandl die Form, die von niir 1899

als Dantlioiiia Itapahtricha beschrieben wurde; das ziemlich unvollkonnnene

Exemplar hat nur weibliche Abrchen mit groBen Staminodien; die Nervatur

der Spelzen ist kraftiger, die Ilullspelzen sind am Grunde dreinervig, die

Deckspelzen mehr oder weniger siebennervig.

Die weiblichen Exemplare niihern sich in ihrer Ausbildung sehr der

Bantlionia serleantha Steud., einer Art aus Peru; dicsc Form gehurt nach

alien ihren Merkmalen zu der Gattung: die Bluten sind hermaphrodit, die

Hullspelzcn des Ahrchens sind sehr lang und haben mehrere kraftige

Nerven, die breiten Deckspelzen und Vorspelzen sind kriiftig nach Art der

Danthonien genervt. Noch mehr als die oben erwahnten weiblichen Exem-

plare von C. Columbiana niihert sich der Danthonia sericanflia eine von

Weberbauer in Peru gesammelte Form (n. 2095, Provinz Tarma, bei

Huacapistana) ; sie fallt vielleicht mit C. coltonhkum zusainmen, da die

Unterschiede nur gradweise sind, doch mGchte ich diese Frage bier nach

dem vorliegenden Material ohne Kennlnis der mannlichen Pflanze nicht ent-

scheiden; die Hiillspelzen der weiblichen Abrchen haben meist zwei

schwachere Seitennervcn, die manchmal bis zur Mitte der Speize gehen,

selbst Andeutungen cines zweiten Paares von Seitennervcn kommen vor;

die Deckspelzen haben zwei Seitenspitzen und sind siebennervig, die beiden

inneren Seitennervcn verlaufen bogig in den Mittelnerven an der Stelle, wo

er im Gegensatz zum unteren Tcil breit und kraftig ist und dem Basalleil

^ Botanische Jabrbftcher. Beiblatt Nr. 85
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der Granne der echten Danthonien entspricht; ware die Deckspelze mit

ihren Seitenspitzen bis zu diesem Punkte aufgeschlitzt, so entspriiclie die

Nervatur derjenigen von D. provincialls; manchmal sind sogar 8—9 Nerven

vorhanden; nun wechselt bei den Danthonien die Anzahl und Starke der

Xerven, wie wir oben sahen, bei Cortaderia kunnen wir von diesem Typus

ausgehend bis zum Vorkouinien von drei zarten Nerven gelangen, die lange

neben einander herlaufen.

Hier stoBen nun die beiden Gattungen Dantlwnia und Cortaderia

zusamnien; praktisch genommen werden wir alle diejenigen Formen bei

Cortaderia belassen, die diOzisch sind und bei denen die Eingeschlecht-

lichkeit eine mehr oder weniger groBe Verschiedenheit der beiden Ge-

schlechter bedingt. Die echten Cortaderien [C. argenfea und Verwandte)

sind als die am hOchsten stehenden (im gewissen Sinne am weitesten redu-

zierten) aufzufassen, in bezug auf Nervatur und Begrannung, zugleich wird

auch die GrOBe der Staminodien immer mehr reduziert; zuniichst- an Ban-

thonia stcht Cortaderia eolumbiana, dann folgen C. aristata und C. bifida,

dann C. nitida, dann C. argentea und Verwandte. Die hermaphroditen

Formen sind bei den Gramineen die ursprUnglicheren, die Eingeschlecht-

lichkeit ist abgeleitet, sie ist fur die Gramineen insofern vorteilhaft, als

dann die Rispen und die Ahrchen der verschiedenen Geschlechter ihrer Ge-

schlechtsfunktion entsprechend ausgebildet werden. Manchmal ist die Ein-

geschlechtlichkeit labil und die beiden Formen sind wenig verschieden, bei

den typisch diOzischen Gattungen aber werden die Unterschiede tiefgreifend

und es treten solche Unterschiede auf, die sonst bei den Gramineen als

systematisch wichtig betrachtet werden (vergl. daruber die ausfuhrliche

Darstellung in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV. [1904]).

Merkmale die fur Cortaderia neben der Diozie und den durch diese

bedingten Unterschieden der mannlichen und weiblichen Rispe typisch sind,

sind die Zartheit der Spelzen und der Glanz der meist groBen Rispe; die

Ilullspelzen sind meist einnervig, selten mit schwachen Seitennerven; die

Deckspelzen sind meist schwach 3-nervig, selten bis 7-nervig, entweder king

verschmalert oder mit abgesetzter Granne, die auch mehrmals ihrer ganzen

Lilnge nach schwach gedreht sein kann, Seitenspitzen sind vorhanden oder

nicht, sie erreichen aber nicht die Lange und Breite wie bei den echten

Danthonien, bei denen die Deckspelze bis zur Grannenbasis eingeschnitten

ist. Fiir die Danthonien ist neben der ZweigeschlechtHchkeit die Lange

und Breite der HuUspelzen allermeist charakteristisch (die wenigen Aus-

nahmen siehe oben), zugleich deren kraftige Nervatur; Deckspelze und

Vorspelze sind kriiftig genervt, bei der Granne der Deckspelze ist meist

ein gcdrehter FuB und ein Endteil zu unterscheiden.

Eine Ausnahme in betrefT der Diozie macht nur Armuk) consj^km

Forst., die zu Cortaderia gezogen werden muB; die Ahrchen sind meis

hennaphiodit, selten zeigt sich hier und da in derselben Rispe der Ubei-

J *

r I
t



Beiblatt zu den Botanischen Jahrbuchern. Nr. 85. 67
#

gang zur Bildung von Staminodien. Es liegt hier ein anderer Zweig von
Cortaderia vor, der wegen des Vorhandenseins von Scitenspitzcn der Deck-
spelze noch ursprunglicher ist und bei dem sich die Eingeschlechtlichkcit

nicht ausgebildet hat.

Nicht erwiihnt worden sind bisher zwei Arlen, die noch zum Schlusso

eine kuize Betrachtung verdienen: Arumh pilosa d'Urv. und Gyncrium
modcstum Dull. Die lUspc bei Oynerium modesfum Dull ist i^'laliv klein

und glanzt nicht; beiin mannlichen Abrchcn sind die llullspel/en fast so

lang wie dieses und zeigen zwei schwache unrcgelmaBige Seilennerven;

die Deckspelze hat einen kurzen, stumpfen Callus, sie ist dreinervig, der

Mittehierv verlauft in eine kurze Stachelspitze, Seitenspitzen sind kaum
ausgebildet, von der Form von kleinen stumpflichen Lappen oder die Deck-

spelze ist etwas gezahnelt; die Vorspelze ist breit, kurz 2-spitzig, die

Rander sind schmal scharf eingeschlagen; die Lodiculae des ganz ahnlichen

weiblichen Ahrchens sind kurz gewimpert. Ich glaube nicht, daB die Art

niit Cortaderia in naheren verwandtschaftlichen Beziehungen steht, viel-

mehr wird ihre Verwandtschaft bei Arundo liegcn; die Form und Nervatur

der Hiillspelze und der Deckspelzen entspricht dieser Gattung; urn aber

eine praktische Abgrenzung zu ermoglichcn, wird man diese Art viel-

leicht auch am besten bei Cortaderia belassen. Arwido pilosa Urv. wurde

schon von IIackel (in Dusen, GefiiBpflanzen der Magellansliinder, Sv. Exp.

Magell. Ill n. 5 [1900] 222) zu Cortaderia gezogen f^nde character genericus

a cl. Staff propositus emendandus*); auch diese Art scheint mir m^hr

Beziehungen zu Arundo als zu Cortaderia. aufzuweisen.

Nach allem kann Danthonia nicht so weit im System von Arwido

getrennt w^erden, wie es bei Bentham geschieht, sondern ist dem Tribus

der Arundineen anzureihen; alle Arten sind hermaphrodit und die Gattung

ist wie oben angegeben zu begrenzen; von dieser Gattung abzuleiten ist

Cortaderia^ alle Arten sind eingeschlechtlich bis auf eine neuseelandischc

Art, zieht man Arundo pilosa und Oynerium modestum zu Cortaderia^

so wird die Gattung wahrscheinlich polyphyletisch; die Gattung zeigt, wie

in anderen Yerwandtschaftskreisen der Graser den Ubergang zur Ein-

geschlechtlichkeit und die dabei einsetzende Verschiedenheit der Geschlechlerj

die, wenn auch der Funktion entsprechend, hier noch nicht sehr bedeutend

^vird. Gleichfalls als von Danthonia ausgehend ist die Gattung Lampro-

ihyrsus zu betrachten, bei der ebenso Eingeschlechtlichkcit erreicht wird;

weibliche Pflanzen sind noch unbekannt. Gyneriam hat nur eine Art,

^'. sayittatiim, desglcichen Arundo eine Art, A. donux.

e*
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Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Gesiieriaceoii-Flora

Brasiliens.

Von

Dr. Karl Fritsch
Graz.

In den letzten Jahren erhielt ich aus dem Kgl. botanischen Museum
in Berlin eine groBe Anzahl amerikanischer Gesneriaceen zur Bearbeilung.

Ich habe aus diesem reichen Maleriale zunachst die aus B r a s i 1 i c n

stammenden Formen herausgesucht und bestimmt. Dabei fand ich einige

neue Arten, zahlreiche Belege fiir neue Standorte und Gelcgenheit zur

Klarstellung und scharferen Abgrenzung der Formen einigcr sch^Yie^ige^er

Artengruppen. Die Resultate stelle ich hiermit in diescr Abhandlung zu-

sammen^).

Von besonderem Interesse waren die Sammlungen von E. Ulb aus den

Jahren 1900—1901, weil sie aus dem relativ wenig durchforschten Ama-

zonas-Gebiet stammen. Unter diesen fanden sich die folgenden ncuon Arten:

Besleria Uleana, Episcia fimhiata^ Codonantlie fonnicanim^ C. Ulcima

(mit der var. integrifolia). Ebenfalls aus jiingerer Zeit stammen die

Sammlungen von Glaziou, KuntzEj Mendonqa/ Moura, Pizarro, Schenck

und ScHWACKE. Dicse waren zum Teil schon in das Berliner Herbarium

eing^ereiht, aber teils nur.der Gattung nach, teils provisorisch der Art nach

bestimmt. Es ergaben sich aus der GLAziouschen Sammlung zwci aus-

gezeichnele neue Arten, Gloxinia stolonifera und Coiijtholoma Glaxiovia-

num\ ferner eine neue Art aus der Sammlung von Molra, Yanlioidtca

mollis,

Aber auch aus alteren Kollektionen waren in Berlin noch namhafte, nicht

aufgearbeitete Reste vorhanden, namenllich zahlreiche unbestimmte Nummern

von Sello, ferner einzelne solche von Coulon, Gaudichaud, Langsdorff,

Martius, Regnell, Riedel und Widgren. Obschon namentlich die Skllo-

h) Ich habe diese AbhandUing als zwci ten Beitrag zur Kcnnlnis der Gesneriaceen-

Flora BrasiHens bezeichnet, weil ich bereits im Jahre 1900 einen solchcn Beitrag in

ahnhcher Form vero£fentlicht habe (Botan. Jahrb. XXIX, Beiblail Nr. 65).

Botanibclie Jalirbucher. XXWIi. Bd.
32
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schen Exsikkaten schon von HANSTEm ^) bcnulzt wurden und daher keine

neuen Arten melir unter ihnen zu finden waren, so habe ich 5och auch

diese in der vorlicgenden Publikation beriicksicbtigt, namentlich deshalb,

well Hanstein die SELLOschen Sammlungsnummern zunieist nicht zitiert.

Dank dem liebenswiirdigen Entgegenkommen der Herren Geheimrate

Prof. Dr. A. Engler und I. Urban konnte ich aus dem Haiiplherbariuni des

Kgl bolan. Museums in Berlin die Gattungen Hypocyrta^ Codonantlie^

Gloxinia^ Vanhoidtca^ PaUavana, Corytholoma und Sinningia nach Graz

entlehnen und zur Vergleichung mit dem unbestimmten Materials heran-

ziehen. AuBerdem vcrglich ich mehrfach das Herbarium des k. k. nalur-

historischen Hofmuseums in Wien, welches mir von Herrn Kustos A. Zahl-

BRUCKNER jcdcrzeit in freundlicher AVeise zur Verfugung gestellt wird.

Bezuglich der Nomenklatur mcichle ich noch bemerken. daG ich auf

die Beschlusse des Wiener Kongresscs 1905 noch keine Riicksicht ge-

nommen habe, da dieselben zur Zeit noch nicht vcruflentlicht sind.

Napeanthus Gardn.
I'

1. Napeanthns brasiliensis Gardn.

Rio de Janeiro (Langsdorff anno 1820; Gaudichaud anno
^ 1

1824);

Theresopolis (Moura n. 739. — Nov., Dez. 1888).

Das von Langsdorff gcsammelte Exemplar zeiclinet sich durcli wiederholt geteilte,

fast rispige Blutenstande aus, walirend jencs von Gaudichaud die typische, doldenarlige

Verzvveigung zeigt. Bei den MouRAschen Stucken sind die Blatter deutlicher gekerbt,

derber und unterseits starker fdzig; wahrsclieinlicli slaranien diese trotz der Berncrkung

des Sammlers »in silvis sub umbra arborura* von einem relativ sonnigen Standorte.
• ^

'"';• ^

: 9 •• r ('*Fl
^yn

m -

Anetanthus Hiern.
w

* '
'

'
,

2. Anetanthus gracilis Hiern.

Brasilia (Sello, ohne niihcre Angabe). . .

Minas Geraes: Ouro Preto, auf feuchten Felsen (Schwacke n. 7375.

11. Apr. i89l); Serra de Ouro Preto, auf feuchten Felsen (Schw'ackb

n. 7562. — 6. Jan. 1892).'

Mir liegt ein von Warming bei Lagoa Santa gesammeltes Originalexemplar vor,

mil welchem namentlich Schwackes n. 7375 vollkommen iibereinstimmt. Sckwackks

n. 7562 ist klein und gedrungen und hat dicht gedrangte, anffallend kleine Blatter und

aimbliitige Blutenstande, diirfte abcr doch wohl nur eine Gebirgsform derselben Art

Die Dliitcnfarbe wird von Schwacke bei beiden Excmplarcn iihereinsfimmend ais

weiC angogeben. Das SELLosche Sliick ist ein Miltelding zwischcn dcr typischen

Pflanze und der kummcrlichcn Form, welche Schwackes n. 7562 darstellt.
:

'

sem.

1) Flora Brasiliensis VIII. (1864).
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Besleria L.

3. Besleria Riedeliana Hanst.

Rio de Janeiro: Corcovado (Schrnck n, U86. — 7. Dez. I8S6;
Mendonca n. 664. — Okt. 1887).

Das von Sche.nxk gesainmelte Fxemplar zeiclinei sich (lurch rclaliv klcine lilatter

und ziemlich schmale Kelclizipfel aus. Nach (Jen Notizcn Schenks auf der Horbar-
etiquette ist die Pflanze cine horlistengligo, im Waldo Lodenstaridigo Staudc mil gell.

gefarbtem Kelch und weiCcr Blumcnl^rone.

4. Besleria Symphytum Klotzsch et llanst.

Rio de Janeiro: Theresopolis, Serra dos OrgSos, bodenslandig im

Wald (ScHENCK n. 2925. — 28. Febr. 1887, in Frucht).

6. Besleria {§ Pseudobesleria Oersl.) Uleaiia Frilsch n. sp.

Gaulis robuslus, dense villosus. Folia magna, breviter petittlala, ob-

ovato-elliptica, in petiolum villosum angustata, breviter abruple acuminata,

basi excepta remote-dcnticulata, supra saturate viridia strigoso-pilosa, subtus

multo pallidiora^ imprimis in nervis dense strigoso-pilosa. Inflorescentiae

in axillis foliorum aggregatae, ramosae, mulliflorae. Pedunculi strigoso-

villosi, pedicclli parcius setuloso-pilosi. Calycis setulosi laciniae anguslae,

acuminatae. Corollac coccineae parcc pubescentis tubus calyccm multo

supcrans, sursum ampliatus, ante faucem subtus inflatus, lol)i breves rotun-

dati. Stamina inclusa. Ovarium setulosum, in stylum longum attenualum
;

stigma dilatatum bilobum. Discus annularis subcallosus subobliquus. Fruc-

tus subgIobosus(?). Semina permulta, angulata, rufa,

Planta perennis 4— 2 m alta (ex Ule). Folia cum petiolo 20—25 cm longa, petiolus

2—3 cm longus, lamina 8— 10 cm lata. Pedicelli 5—10 mm longi. Calyx 5— 7 mm
loDgus. Corolla vix 2 cm longa.

Amazonas: Fontaleza, Rio Jurua infer. (Ule n. 5927. — Okt. 1901).

Die Art ist olme Zweifel mit B. aggrcgata (Mart.) Hanst.i) verwandt. Sie liaf mil

diescr den Gesamthabitus, die groCen, untcrscits blassen Blafter, die Slellung der Blut^n-

stande und die scharlachrote Farbe der Blumenkrone gemein. Sie ist aber namentlirh

durch den Bau der Blumenkrone, deren Rohre den Kelch viel wcitcr uberragt und

iinterseits vor dem Saume stark Ijauchig erweitert ist, von jener leiclit zu untersclieidcn.

Wurde schon 5. aggrcgata zuerst von Martius als Ilgpocyrfa bescbrieben, da die Ge-

stalt und Farbe ihrer Blumenkrone an letztere Gattung erinnert, so nabert sicli die

vorne starker aufgeblasene Blumenkrone der Bcslerm Uleana noch nu-br dcm Ilypo-

c//r/a-Typus, namentlicb jener Form der Blumenkrone, wie sic Jlypocyrta SeUoanu Kl.

et Hanst.^) aufweist. Jedoch der ringformige Diskus und der Bau der Antheren ver-

weist beide Arten unbedingt in die Gattung Besleria, ebcnso wohl auch der Gesamt-

habitus. Beide Artcn bewohnen das Amazonasgcbiet, wahrcnd in den sudliclien Pro-

vinzen Brasiliens keine rotbliihenden Arten der Gattung Bederia vorkommen.

6. Besleria flavovirens Necs et Mart.

Brasilia: Gastelnovo (Riedel n. 419. — Nov. 1821).

4) Hypocyrta aggregata Meirt, Nova genera HI. p. 51, tab. 2i1 (1829). — Beslerm

dggregata Hanst. in Flora Brasil. VIII. p. 400 (1864).

2) Hypocyrta Selloana Klotzsch et Hanstein in Flora Brasil. VHF. p. 409 [\m)

32
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Episcia Mart.

7, Episcia (§ Cenfrosoleiiia Benth.) flmbriata Fritsch n. sp^

Herba humilis caule villoso decumbente ubique—imprimis in nodis

radicante. Folia opposita, pauca, pulchre purpureo- et brunneo-picta',"

breviter petiolata; petiolus villosus; lamina foveolato-rugosa, late elliptica,
r

brevissime acuminata, crenata, supra nervis exceptis villoso-setulosa, subtus

pubescentia. Flores axillares, pedicello brevi suffulti. Calyx quinque-

partitus parce villosuSj laciniis e basi latiore lanceolatis bine inde dentatis

purpurascentibus. Corolla magna alba parce pilosa, basi distincte calcarata,

.tubo apicem versus valde dilatato, limbi ampli lobis rotundatis fimbriato-

dentatis. Genitalia inclusa.
. .

.^

Gaulis ca. 1 dm longus. Foliorum petioli ca. i cm longi vel breviores, lamina
^ - J

4—8 cm longa, 3— 4 cm lata. Pedicellus ca. ^ cm longus. Calycis laciniae iS—8 mm
longae. Corolla cum calcare ca. 4 era longa; calcar 5 mm longum; limbus vix'

3 cm latus. .
L - ^ ^ - t

I

L * ^
F ^ I ^

Amazonas: Jurua Miry, auf Erdboden und verfaulten Stammen (Ulb:

n. 18^ — Aug. 1901, bluhend).

Unter den bisher aus Brasilien bekannten ^z^cm-Arten ist E, reptans Mart.i)

wegen ihrer scharlachrolen Bliiten mil viel weniger erweiterter, nicht gespornler Rohre^

der Blumenkrone mit unscrer neuen Art nicht zu verwecliseln, obwohl sie ihr in den

vegetativen Organen ahnlich ist. AuBer dieser fiihrt Hanstein in der > Flora Brasiliensis*

noch funf Episcia-Avien auf. Unter diesen hat E. decmnbem Mart.2) spornlose Bliiten mit'

ganzrandigen Zipfeln der Blumenkrone, wahrend drei andere Arten^} schon wegen der

Gestalt und Serratur der Blatter und auch wegen anderer Merkmale mit E. fimbrmta

nicht konfundiert werden konnen. Sehr nahe kommt ihr aber E. picia (Hook.) H^nst.*),

welche gleichfalls bunte, unebene, rauhhaarige Blatter, gezahnte Kclchzipfel und .weiBe,

gespornte Blumenkronen hat. Jedoch hat E, picta groCere [nach Hanstein 8--1.0f[|

lange) Kelche und Blumenkronen. deren Rohre viel enger (fast zylindrisch) und deren

Zipfel nicht gefranst-gezahnt, sondern nur >obscurcIy crenatcd« sind^).
i . ..;

Von den auBcrbrasilianischcn Artcn der Gatlung ist die kolumbische E. ciipreata

Hanst.f^) unserer neuen Art ahnlich, aber durch viel kleinere Blutcn, anders gestaltele
•

Kelchzipfcl usw. leicbt zu unterscheiden.

Ebenso wie mchrere verwandte Arten, so zeigt auch K fimbriata deutliche, wenn

auch nicht sehr stark ausgepragte Anisophyllie. *
,../;.

Es liegt mir von der neuen Art nur ein Stuck mit einer einzigen Blute vor; da

ich dicse nicbt zerstoren wollte, kann ich den Bau des Androceums, des Gyn6ceums

1) M.vimus, Nova genera et species plant. Brasil. III. p. 41, tab. 217 (1829)/ '_
2) Martius, Nova genera III. p. 40, tab. 216 (1829).

3) Episcia hiriifhra Spruce, R ochroleuca (Poepp. et Endl.) Ilanst. und E. cilwsa

(Mart.) Hanst. Vergl. Flora Brasiliensis VIII. p. 402— 403.

4) Ccntrosolcnia pida Hook., Botan. Magaz. tab. 4611. — Episcia pida Hanst.

in Flora Rrasil. VIII. p. 403.

5) Im Herbarium des Wiener Hofmiiscums liegt ein Kullur-Exeniplar der Episcia

picta aus dem Wiener botaniscben Garten; bei diescm erschcinen die Zipfel der Jiluincn-

krone direkt ganzrandig; auch ist die Behaarung der Pllanze schwacher als bei A

6] Vergl. Linnaca XXXIV. p. 340.
\ ;
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und dcs Diskus nicht angeben. Trotzdcm ist die Zugcl)5rigkeit der Pflanze zur Galtung
Episcia schon wegen der groCen Ahnlidikeit mil E. picta [Wo ok.) Hanst. auCer Zweifel.

Drymonia Mart.

8. Drymonia calcarata Mart.

Goyaz: Rcstinga bei Goyaz (Ur^: n. 3034. — Jan. 1893, in Fruchl).

Es liegt mir nur ein Fruchtexcmplar vor. niatlor und Fruchto, audi die Samen
stimmen mit der Originalbeschreihung von MauiiusI) reclit gut ubercin; da jedoch

Bluten fehlcn und der Standort von dcm OriginaIslandor(2) der Drymonia calcarata

Mart, sehr weit entfernt ist, so kann es sich mogliclicrweiso aurh urn cine neuc Art

der Galtung Drymonia bandeln.

Im Herbarium des Hofmuseums zu Wicn licgt cine von Poeppig gcsammelte Pflanze

mit folgender Etikette: »D. 2135. Drymonia calcarata 'Sid.vL Maynas, In arboribus

sylvarum primaevarurn parasitica. Yurimaguas. Dcbr. 1830.C Hanstein schrieb auf

die Etikette: »fortassc recte*. Hansteix zwcifellc also an der Ricbtigkeit der Bc-

stimmung, was er auch in der »Flora Brasilicnsis«^) zum Ausdruck bringt, indeni cr

dort cine Anzahl von Unterscliieden zwiscbcn der PoEPriGscben PHanze und der Original-

pflanze \on Martius anfiibrt und schliei31i(.'h sagt: »incerlura esi^ an eidem speciei ad-

scribcnda sint<. Diese PoEPPiosche Pflanze ist vor allcm durch die fast zottigc Be-

haarung, welche schon IIaxstein betont, auCerdem aber auch durch auffallend diinnc

Blatter mit rclativ wenigen, kaum hcrvortrctendcn Sekundarnerven ausgczcichnet.

Da Mautius seiner Drymo?iia calcarata >foIia . . . crass a . . . adspersa pilis minutis

albis dccunibenlibus« zuschreibt, so kann wuhl die von Vie gesarameltc Pflanze zu

dieser Art gchoren, nicht aber die von Pueppig herrulirende. Da Ictzlere nach IlANsTtix

a. a. 0. auch durch den Bau der Antheren abweiclit, so sind wir wohl bcrechtigt, sie

als eigcne Art aufzufassen; ich schlagc fiir dieselbe den Namen Drymonia Poeppi^iaiia

vor. Ihre Diagnose ergibt sich aus den Angaben von Hanstein und ineinen eben hicrzu

gegebenen Ergiinzungen. Eine ausfuhrlichore Beschreibung wird erst untcr Zugrunde-

legung reiclilicheren Materiales gegcbon werden kunnen.

Crantzia Scop.^)

9. Crantzia pendula (Poeppig et Endl.) Fritsch^).

Amazonas: Jurua sup., Bocca do Tojo (Ule n. 5492. — Mai 1901,

Uuhend); Jurua Miry (Ule n. 5492^ — Juni 1901, blQhend).

Im Herbarium des Wiener Hofmuseums liegt ein Originalexemplar von Poeppig

(n. 4 798, »Peruviaj supra arbores ad Missionem Tocache<, Juni 1830), welches in alien

wesentlichen Merkmalen mit der von Ule gesammelten Pflanze stimuit. Fur Brasihcn

ist die Pflanze neu. Auf der Etikette zu n. 5495 bemerkt Ule: >Klctterstrauch. Bluten

tiefgelb, Kronenoffnung oben mit purpurnen Flecken, Deckblatter purpurnc. Nach der

Originalbeschreihung des AUoplectiis pcndulus^) soil aber die Blumenkrone »ex ro^ao in

coccineum vergens striis flavis notala* scin. Ob es sich um Farbcnspiclarten cincr Art,

Oder vielleicht doch um zwei verschiedenc, habituell h6chst ahnlichc Arlcn Iiandclt,

kann ich nicht entscheidcn.

1) Mautius, Nova genera HI. p. 58, tab. 23 'i.

2) Flora Brasiliensis VHI. p. 404.

3) tJber die Nomcnklatur der Gattung vergl. meine Darlcgung in Engl. Bot. Jahrb.

XXIX. Belbl. Nr. 65, p. 7—S (1900).

4) Naliirl. Pflanzcnfamihen IV. 3^ p. 168 (1893).

5; Poeppig et Endlicher, Nova genera HI. p. 6.
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10. Crantzia semicordata (Poepp. et Endl.) Fritsch i).

r h

Amazonas: Jurua Miry (Ule n. 5694. — Sept. 1901).

Auch diese Art ist IIanstein^) nur aus Peru bekannt gewesen. Das Original-

exemplar im Wiener Herbarium tragt die Etikette: >D. 1038. Alloplectus semieordatus

Poepp, Peruvia subandina. In sylvis ad Pampayaco. Julio 1829. ,Cuchero'.< Die

Pflanzen stimmen genau tiberein.

H. Crantzia Patrisii (DC.) Fritsch 3).

Amazonas: Bom Fim, Jurua, an Baumen kletternd (Ule n. 5215.

Okt. 1900).

Die Pflanze stimmt mit den im Wiener Hofmuseum liegenden Exemplaren der Art

aus Surinam (Hostmann et Kappler n. 1372) und aus Franzosisch-Guyana (Sagot n. 425),

welclie Hanstein^) zitiert, vollkommen iiberein. Von Crmitxia semicordata (Poepp. et

Endl.) Fritsch ist C. Patrisii [DC.) Fritsch leiclit durch die am Grunde nicht herzformig

ausgeschnittenen, breit abgerundeten Brakteen und die dimnere, zottig behaarte Rohre

und den vie! kleineren Saum der Blumcnkrone leicht zu unterscheiden. Schwieriger ist,

wie schon Hansteix liervorhob, die Unterscheidung von der nahe verwandtcn C. cir-

cinata^) (Mart.) Fritsch^). Da jedocb die Inflorescenzen bei alien mir vorliegenden

Exemplaren der C. Patrisii dicht gebiischelt sind, wahrend Martius die Bliitenstande

seines Alloplectus cirehiatus als >racemi« beschreibt und auch ausgesprochen traubig

abbildet^), so kann ich die beiden Pflanzen nicht fur identisch halten. Auch sind die
V

Brakteen viel breiter, als sie von Martius fiir A. circinatus dargestellt werden.

Nach Ules Notizen bilden die blutroten Brakteen und Kelche eine >fleischige und

saftige Masse<; die Bliiten sind gelb, innen violett gezeichnet.

12. Crantzia dichrus (Spr.) Fritsch s).

Brasilia: ohne nahere Angabe (Sello n. 1531).

^13. Crantzia hirtella (Schott) Fritsch 9).

Brasilia: ohne nahere Angabe (Sello).

Im Wiener Hofmuseum liegt ein' Exemplar von Poeppig mit folgender Etikette:

>D. 1223. Alloplectus sparsiflorus Mart. Peruvia subandina. In silvis densis obscuns

ad Pampayaco. Jul. 1829*. Da HansteinIO) dieses Exemplar mit ? zu A. y^parviflonis*

I^Tart. (= Crantzia hirtella) zitiert, so mochte ich betonen, daC ich an der Zugeh6rigkeit

dieser Pflanze zu der in Rede stehenden Art nicht zweifle.

14. Crantzia villosa (Ilanst.) Fritsch.

Brasilia: ohne nahere Angabe (Sello n. 181).

Die vorliegende'Art wurde zuerst von Klotzsch im Berliner Herbar als Ilypocyrta

1) Naturl. Pflanzenfam. IV. 3^ p. 168.

2) Linnaea XXXIV. p. 364—365.

3) Alloplectus Patrisii DC. Prodromus VII. p. 545 (1843). — Orantxia Patrtst^

ist

Fritsch in Natiiri. Pflanzenfam. IV. 3^ p. 168.

4) Linnaea XXXIV. p. 365.

5) Die von De Candolle, Hanstein u. a. gebrauchte Schreibwcise >circinnatus«

sprachlich unbegrundet

6) Natud. Pflanzenfam. IV. 3i', p. 168.

7) Martius, Nova genera III. p. 56, tab. 223, Fig. II.

8) Vergl. Engl. Bot. Jahrb. XXIX. Beiblatt Nr. 65, p. 9. -El
9) Uber die Nomenklatur dieser Art vergleiche man meine Darlegungen m bng*

Bot. Jal»rb. XXIX. Beiblatt Nr. 65, p. 8.

10) Linnaea XXXIV. p. 378.

5
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viUosa bezcichnet, dann aber von IIansteinJ) als Alloplcdus vilhsus bcsclirieben. Tat-
sachlich stellt die Art, wie schon Hanstein ganz richtig hervorhob, ein MittGl-^licd

zwischen den Gattungen Crantxia Scop. (= AUoplechis Mart.) und Ihjpocyrta Mart,

dar und ist namentlich mit IL ScUoana Klotzsch et Hanst. verwandt, die allerdings

auch in der Gattung Hypocyrta eine Sondcrstellung einnimmt (mit Ruckeicht auf die

Gestalt ihrer Blumcnkrone;.

Hooker und Arnott beschricben schon 1834 cine Hypocyrta vUlom von dor Insel

Santa Catharina. Hanstein 2) vermutete, daU daruntcr //. Sclloana Klotzsch et JFanst.

gemeint sei, wclclie auch n'URviLLE auf der genannton Insel sammelte. Nach d*'r Bi'-

schreibung konntc es aber auch Crantxia villosa [Hanst.) Fritsch sein, doren Vorkommen
auf Santa Catharina allerdings erst nachzuweiscn ware. Ohne Einsicht von OriginaJ-

exenaplaren ist die Frage nicht zu entscheidon.

Mit Rucksicht darauf, daC Hanstein a. a. 0. den Klotzsch schen Htrbarnanirn Uypo-
cyrta viltosa zitiort, liabe ich friilier 3) Crantxia villosa (Kl.) Fritscli gesclirit.'bcn. Da
aber dieser Herbarname nur als Synonym publiziert Murdo, durfto es richtiger sein, C
villosa (Hanst.) Fritsch zu schrcibcn.

Nematanthus Schrad.

15. Nematanthus corticicola Schrad.^)

Brasilia: ohne nahere Angabe (Coulon).

Die von Schrader a. a. 0. gegebene Originalbesclireibung roicht nicht hin, um mit

Sicherheit eine bestimnitf^ Form des vielgestaltignn Nematanthu^-Typus als Nematantlnis

corticicola Schrad. zu deutcn. Da Schrader nur eine Art der Gattnng kannte, ist es

begreifhch, daB er diese nicht besonders genau beschrieb. Alles, was Schrader angibt,

pact so ziemlich auf alle Nemalanthns-FormQu, ausgcnoinnicn die >8— <0 Zoll langcn,

haarformigen Blumenstiele* und der >violettbraunHche< Kelch. Die Liinge dt-r Blulen-

stiele ist aber ganz gewiB veranderlich — wenn auch nur innerhalb gewisser Grcnzen —
und ob es auch nicht die Farbe des Kelches ist, laBt sich an Herbarmalmal niclit ent-

scheiden,

Einige Jahre spater beschrieb Martius^) ausfiihrlich seinen NeiJiatanthns chloroncrna,

uber welchen ich mich schon an anderer Stelle^) gcaufiert babe. Von dieser Art unter-

schied Martius einen >N. ioiiema^^ welchen er rait folgenden Worten diagnostiziert: >foliis

lato-lanceolatis utrinque acuminatis, calycibus violascentibus incano-hirsutis, pedunculis

sex- ad duodecimunciahbus violaceo-albofiue-villosisc. Als Synonym zitiert Martils zu

seinem N. ionema N, corticola Schrad., dessen Speciesnamen er offenbar nur deshalb ge-

andert hat, weil er die im Gegensatze zu K chloronema charakteristische rotviolette

Farbung der Blulenstiele im Artnamen zum Ausdruck bringen wollte.

Eine Abbildung des Nematanthus ionema Mart. = Ncniatanthtis corticicola Schrad.
o

wurde erst im Jahre 1849 im ^Botanical Magazine* publiziert. Dort ist auf Tafel 4 460

ein Nematantlms abgebildet, auf welchen die Diagnosen von Schrader und Martu-s so

ziemlich passen — vollstandig allerdings nicht. Denn die Blutenstiele sollen nach Schrader

8— -10 Zoll lang sein, auf der zitierten Tafel sind sie nur 3— 4 Zull lang darg(.'stellt;

-1) Flora Brasiliensis VHI. p. 407—408.

2) Flora Brasiliensis YHl. p. 412.

3) Naturl. Pflanzenfamilirn IV. 3i>. p. 1GS.

4) ScnRADKR(in Gotting. gelchrtc Anzeigen 1821, p. 718^ >chrieb ^corlicola<, Hanstein

(Flora Brasiliensis VHI. p. 413) sprachlich richtig >co7iicicola^,

5) Nova genera et species plantarum Brasiliensium HI. p. 47—48, tab. 220.

6) Botan. Engl. Jahrb. XXIX. Beiblatt Nr. 65. S. 9.
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ferner sind die Kelchzipfel auffallend breit abgebildet, wahrend sie nacli Martius schmaler

seia soUen als bei iV. chloronema.

HansteinI) stellte den altestcn Speclesnamen ^corticicola^ wieder her und gab eine

ausfuhrliche Beschreibiing der Pflanze, mit welcher das mir vorliegende Exemplar von

Con.ox gut ubereinstimmt. Die Bliitensticle sind allcrdings alio abgcbrochen, so dafi ich

nicht woiB, ob sie die fiir Nematanthtis coriicicola Sclirad. charakteristische Lange be-

saBen2), Die Kelchzipfel sind niclit merklich gczahnt, wie das Haxstein angibt und ab-

bildet^i, im Gogensatz zu der schon erwahnten Abbildung von Hooker, wo die Kelch-

zipfel sehr auffallend gezalint dargestellt werden.

Nach allem Gesagten kann ich nicht mit Sicherhcit bchaupten, ob die mir vor-

liegende Pflanze der echtc N. corticicola im Sinno Schraders ist, wohl aber, dafi es

sich um jene Pflanze hand^ilt, welche Hanstein mit diesem Namen bezeichnet hat.

I

16. Nemataiithus serrulatus Presl*).

Minas Geraes: Serra do Henrique prope Rio Novo, auf Felsen

(ScHWACKE n. 11105. — Sept. 1894).

Die vorliegende Pflanze unterscheidet sich von dem vorher angefuhrlcn N.

corticicola Schrad. nur wenig, aber doch merklich. Die Kelclizipfcl sind erheblich langer,

deutlich gczahnt, die Blumonkrone nahert sich in ihrer Gestalt mehr dem Typus des

N: longipes DC., die Behaarung am Kelchgrundc ist dichter und langer. Kelch

iel

und Blumonkrone sind nach Schwacke schwarzpurpurn. Die Pilanze stimmt in alien

Teilen recht gut zu der ausfuhrhchcn Boschreibung, welche Piiesl von seinem K
serrulatus gilt. Ich bezcichne daher die Pflanze mit diesem Namen, ohne damit be-

haupten zu wollen, daB es sich um eine selbstandige Art handelt'"*).

Der einzige vorhandene vollstandige Blutenstiel ist 4 cm lang, also jedenfalls v

kiirzer, als bei typischem N. coriicicola Schrad. Beachtenswert ist auch die Fundorts-

angabe (an Felsen), wahrend Schrader schon durch den Namen >corticola< das Vor-

kommen auf Baumrinde andeutet und HansteinG) die ganze Gattung mit den Worten

charakterisiert: »Fruticcs in arboribus scandcntes radicantesque*.

Von den bier noch folgenden Arten sind Nematanthtis corticicola Schrad. una

N. serrulatus Presl besonders durch die rotviolette Farbung des Kelches auffallend ver-

schieden.

17. Nematanthns flumiuensis (Veil.) Fritsch.

Brasilia: ohne nahere Angabe (Sello n. 5890).
Die vorliegende Pflanze ist von alien in der >Flora Brasiliensis« beschriebenen

Nematanthtis-Avleu so auffallend verschieden, dafl an ilirer spezifischcn Selbstiindigkeit

wohl nicht gezweifelt werden kann, Wenn IIanstein dicselbe geschen hat, so kann er

sie nur unter Ncmatanthus longipes DC. mitverstandcn haben, da sie dieser Art aller-

dings ziemhch nahe steht. Sie hat mit diesem gemein die dichte abstehende Behaarung

des Kelches, dessen griine (oder nur wenig gerotete) Farbung und dessen lang zugespitzte

Zipfel, sowie auch die Lange der Bliitenstiele (bis \ dm oder 4 Zoll). Auch die An-

1 f

\) Flora Brasiliensis VIII. p. 413—4U.
2) Der liingsle dorselbcn ist 5 cm (also nur ungefiihr 2 Zoll) lang, aber seine Ba.-is

ist nMit vorlianden.

3) Flora Brasiliensis VHI. Taf. 59, Fig. XXX.
4) Abh. d. kgl. b5hm. Ges. d. Wiss., 5. Folgc, III. Bd., S. 574—575 (4 845).

5) Man vergloicho meino Bemerkung in Engl. Botan. Jalu^b. XXIX, Bciblatt Nr. 65,

S, 9 unter N chloronema Mart.

6) Flora Brasiliensis VIII. p. 413.

^ f
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1 TV

Vt

^ ^



Zweitcr Bcitrag zur Kcnntnis dor Gesnenaceen-Flora Brasiliens. 489

f^'

!

gabe IIansteins, daB die Blattunterseite des N. Imtgipes behaart (»plus minus pilosatj

sei, trifft bei der in Rede stehenden Pflanzc zui).

Ich kann aber die Pflanze aus folgcnden Gri'inden nicht als K longipcs DC. bc-
zeichnen:

\. Die Blatter des iV. Imigipes DC. sind nacli der Originaldiagnosc') >vix 3 poll,

longa, polliccm Iata<. Die Blatter dor mir vorliegcndcn Pilanzcn — und zwar die

groBcreu der auisophyllen Paarc — sind bei einer Liinge von 2—3 Zoll steis ungefahr

i^/2ZoU breit3), haben also cine andcrc Gestalt, indem sic rclativ viel broit**r sind. In

der Tat zeigt die Abbildung des K h)}gipcs DC, weldie Hookkh*) gil)t, gonau die von
DE Candolle angegcbcncn MaBe. Die Blattgeslalt bodingt oincn anderon Habitus d*T

Pflanze.

2. Alle Blatter der vorlicgcnden Pflanzc besitzcn in dor Mittc ihrcr Untcrseitc einon

auffalligen, ziemlich scliarf abgegrenzten purpurncn Fleck, wie or in ahulicber Wcise
bei Columnca sangidnca (Pers.) Hunst.5) vorkommt. Keincr der Bescbrcibcr des Neina-

tanthus longipcs DC. erwalmt dieses Merkmal; nacli IIanstei.n*^) sind die Blatter des

letzteren >viridia v. purpurascentia*.

3. Die Zweige sind dicht kurzhaarig, ebenso die Blattstielc, die letzteren geradezu

fdzig, wie es bei keiner anderen Nemaianthus-kTi vorkommt. Bei Neviatayiflnis coritcicoh

Schrad. sind nach Hanstein'^) die Zweige nur an der Spitze mil >setulis< bcstrcut und

sehr bald kahl; bei dem darauffolgenden N, l<yfigipes DC. ist ein Unterschied in dieser

Hinsicht nicht angegeben; er vcrhalt sich also wohl auch so wie N. corticicola Schrad.

4. Die Rohre der Blumenkrone ist auffallcnd schnial und erst kurz vor der Spitze

fast plotzlich erweitert, wiihrcnd sie nach den ikbercinstimmendcn Abbildungen von

Hooker und HansteinS) bei N. lo)zgipes DC. sich viel melir und allmaljlicher erweitert.

In Vem.ozos >Flora Flumincnsis« ^) findet sich nun eine Orohanchc Flnmhiriisis^

deren Beschreibung und Abbildung so vortrefi'lich zu der von Sello gesammelten PHanze

paBt, daB ich an der Identitat nicht zwcifeln kann. Die Abbildung zeigt die bei anderen

Ncmatanthus'Pivi^n nicht vorkommcnden, breiten, kurz zugespitzten Blatter, dercn

paarweise Ungleichheit allerdings etwas ubertriebcn dargeslcllt ist; die Beschreibung er-

wahnt die so charakteristische >macula coccinea« an der Untorseite der Blatter, welclie

gleichfalls bei keiner anderen Art der Gattung vorkommt. Gestalt und Scrratur der

Kelchzipfel stimmcn genau. Wenn die Blumenkrone bei Vellozo etwas bauchigcr ge-

zeichnet und als >flavesccns« bcschrieben wird, so mochtc ich darauf kein besonderes

Gewicht legen. Die Zeichnungen sind bei Yellozo etwas roh und nicht selton ungenau

ausgefuhrt; die Farbe der Blumenkrone aber kann moglicherwcise variioren odcr von

Vellozo nach einem getrockneten Exemplar unrichtig angegeben scin. Bei der mir vor-

liegenden Pflanze ist die Blumenkrone entschieden scharlachrot.

PreslIO) nannte die Orobanche Fluminensis Veil. Nemalanlhus hdcrophyllus und

\] Nach Hooker (Bot. Magazine tab. 4018) sind die Blatter des Nemaianthm longi-

pcs DC. kahl.

2) DE Caxdolle, Prodmmus VIL p. 544 (1839).

3) Ich gebrauche des Vcrgleiclies halber absichthch die altcn MaDc.

4) Botanical Magazine tab. 4018.

5) Vgl. Linnaca XXXIV. p. 384—383.

6) Die Originaldiagnosc von pe Caxholle ist leidcr so auCcrordentlich kurz, daC

sie uber viele Merkmale iiberhaupt keinen Aufschlufi gibt.

7) Flora Brasiliensis VIII. p. 413.

8) Flora Brasiliensis VIII. Taf. 59, Fig. XXXI.

9) Vellozo, Florae Fluminensis lib. prim. p. 255 (t82:i) ct Florae Flumin. icones VI.

tab. 62 (1827).

10) Abh. d. kid, b5hm. Ges. d. Wiss., 5. Folge, III. Bd. p. 575 (1845).



490 K. Fritsch.

schuf dadurch ein unnotiges Synonym. Gleichzeitig mit Presl slelllen auch Poeppig und

EndlicherI) einen A" heterophylhis auf, welcher aber nach Hanstein-) in die Gattung

Columnea gehort.

Unbogroiflich ist mir, wie der >Index Kewensisc (III. p. 375] dazu kommt, Orohanche

Flumine7tsis Veil, als ^Besleriae sp.?« zu bezeichnen, Mit einer Besleria hat doch die

Abbildung Vellozos nicht die geringste Ahnlichkeit. Zudem batten ja doch sowohl Presl

als Hanstein die Zugehorigkeit der Pllanze zur Gattung Nematanthtis schon richtig

erkannt.

18. Nematanthus longipes DC.

Rio de Janeiro: Serra d'Estrella (Sello n. 110 p.p.).

Sellos Nr. HO ist der Ilauptmenge nach Nematanthus chloronema Mart. Jedoch

liegen dabei in einer Papierkapsel neben Blattern und Bluten der letzteren Art auch

Bliilen von A. longipes DC, ^s'elcher offenbar dort mit jenem vormiscbt wachst.

19. Nematauthiis chloronema Mart.

Rio de Janeiro: Serra d'Estrella (Sello n. IIO^). — 13. Aug. 1818).

Ich fasse mit Hanstein 4] ]^^ chloronema Mart, enger als Martius selbst, welcher auch

N, longipes DC. zu dieser Art einbezog^'>), indem icli nur Formen mit anliegender,

sparlicher Behaarung des Kelches hiorher rechne. Bei den SsLLOschen Exemplaren ist

eine Zahnung der Kelchzipfel nicht deutlich wahrzunehmen, ebenso auf der Original-

abbildung von Martius 6)^ walirend in dessen Beschreibung die Kelchzipfel >margme

passim glanduloso-denticulataet genannt werden^j.

Hypocyrta Mart.
L J

20. Hypocyrta Selloana Klotzsch et Hanst.

Brasilia: ohne nahere Angabe (Sello n. 5893).

Sta. Catharina: Blumenau, im Wald (Sghenck n. 657. — 18. Sept.

1886, und n. 138. — 29. Sept. 1886).

»Kleiner iiberhangender Strauch, Eplphyt, Bluten rot< (Schengk). Im Berliner Herbar

liegt die Pflanze ebenfalls aus Blumenau, gesammcit von W. Muller, 1884, bestirnni

von K. Schumann.
,. •

21. Hypocyrta macrocalyx Hanst.

Brasilia: ohne nahere Angabe (Sello n. 1099). r -.li

Rio de Janeiro— Minas Geraes: hohere Rogionen der Serra dp

Pieii (Schengk n, 1492. — 11. Dez. 1886, mit der Bemerkung: ^strauchigi

Bluten rot«).

Die von Sghenck gesammelten Stiicke weichen durch schlaffcren Habitus und linger

gestielte, oberseits striegclhaarige Blatter vom Typus ab. Mir lagen die Hanstelnsc en

Originalexemplare des Berliner Herbariums vor.

\) Nova genera ac species plantarum HI. p. 4, tab. 203 (1845).

2) Linnaea XXXIV. p. 393.

3) Vgl. oben unter N, longipes

4] Flora Brasiliensis VIIL p. 414—415.
5) Nematanthus lonaipes DC. wurde erst nach der Publikation von Mabtils

1
'^_ ....i.j«Aor KOI

be-

schrieben (1839); aber aus der Bescbrcibung von Martius ergibt sich, dafi er P"''

vom Typus des N. longipes DC. (mit abstebend beliaartem Kclch) nicht spezi is

unterschied.

6) Nova genera et species plant. Brasil. III. tab. 220.
^^

7) Vgl. auch meine Bemerkung in Engl. Botan. Jahrb. XXIX. Beiblatt Nr. 65, ?•

S

V.
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22. Hypocyrta strigillosa Mart.

Minas Geraes: Gipfel des Pico do Itabira (Sello, — 27. Okt. 1818).

23. Hypocyrta hirsuta Mart.

Brasilia: ohne niihere Angabe (Sello n. 1529).

Minas Geraes: Serra de Ouro Preto, auf Felsen (Schwacke n. 7553.

6. Jan. 1892; n. 11986).

24. Hypocyrta sericea Ilanst.

Rio de Janeiro (Glaziou n. 8216); Theresopolis, Serra dos Orgaos,

haufig an Felsen (Schenck n. 2590. — 21. Febr. 1887).

Die von Schenck gesammelten Exemplare tragen reifc Fruchte, abcr kcine Rlulcn.

Die Fruchte offnen sich zweiklappig, wie bci den anderen Arlcn der Gattung; die dunkel-

rotbraunen Samen haben die gewOhnliclie gedreht-spindelfumigc Gestall und stehen an

der Spitze langer fleischiger Nabelstrange. Da keine Bliiten vorliogen, die Pflanze aber

durch den stark verholzten, verzweigten Stamm und durch die etwas mchr lockere

seidige Behaarung vom Typus der Hypocyrta scricca Hanst. abweicht, so kann es sich

vielleicht ura eine nexie Art handeln. Sollten jedoch die Bliiten mit jcncn der typischen

H. sericea. Hanst. iibereinstimraen, so wurde ich die ScuENCKsche Pllanze trotz der cr-

wahnten Eigentiimlichkeiten zu dieser Art stellen.

Codonanthe (Mart.) Ilanst.

25. Codonanthe formicarum Fritsch n. sp.

Fruticulus epiphyticus radicibus adventivis nodigenis scandons. Rami

adulti durij lignosi, brunnei, juveniles dense minulissime puberuli. Folia

breviter petiolata, lanceolato-ellipticaj utrinque acuminata, subglabra, inte-

gerrima vel apicem versus vix distincte repando-crenata. Flores subfasci-

culati, pedicellis brevibus gracilibus minutissime puberulis sufTuIti. Calycis

laciniae angustae, longe aCuminatae, corolla tubo multo breviores, inaequales.

Corolla alba, intus flava (sec. Ule), basi calcarata, tubo sursum ampliato,

limbo lato obliquo, lobis rotundatis inaequalibus. Filamenta corollae tubo

breviora. Stigma emarginato-bilobum. Fruclus subglobosus, abrupte bre-

viter acuminatus, minutissime puberulus.

Petioli 3—7 mm longi. Folia 3—5 cm longa, 1,5 cm lata. Pedicelli G—9 mm longi.

Calycis laciniae 4—5 mm longae, basi vix 1 mm latae. Corolla (exsiccata, cum cakare

ca. 2,5 cm longa, calcare 4 mm longo praedita.

Amazonas: Belem Jurua Miry, Rio Jurua super. (Ule n. 5776.

Sept. 1901).

Mit Rucksicht auf die gespornte Corolle crwcist sich die neuc Art zuniichst vor-

wandt mit Codonanthe calcarata (Miq.) Ilanst. aus Guyana. Von dieser fand ich sowohl

im Berliner wie im Wiener Herbarium Exemplare, welche von Hanstein solbst bestinimt

sind und auch von ihm zitiert werden*) (gesammelt von Sa(.ot und Wlllsculagel).

rmirnntni nalie verwandt. aberDieselbcn beweiseu, n
nicht idcntisch sind. Der Unterschied liegt insbesondcre in dcr Gestalt rler Hlurnenkrone.

Bei a calcarata ist die R6hre dersclhen sehr schmal und erweitcrt sich auch gegen

den Schhind zu nur wenig; an den getrockneton Exemplaren von Sa(;ot n. 426 im

Berliner Herbarium ist ihr Durchraesser am Gruude \ mm, jencr am Schlunde 4 mm.

\) Linnaea XXXIV. p. 416-417.
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Hingogen sind die gleichen MaGe bei G. formicarum 1,5 mm und 7—8 mm. Der

Durchmesser des geoffneten Saumes betragt bei (7. calcarata 8—9 mm, bei C. formica-
^

riim ungefahr 12 mm. Audi sind die Zipfel der Corolle bei G, formicarum bedeutend
F ^ "

groCcr und ungleicher als bei C. calcarata. Ferner sind bei (7. calcarata die Blatter

viel dicker und im Leben offenbar ausgesprochen fleischig, die Zweige weniger krclftig,

mehr kantig, hin- und horgebogen usw.

Den Artnamen *formicarum^' wahlte ich deshalb, wcil nach Ule diese Pflanze eia

ausgesprochenor Ameisencpiphyt ist^]. Sie wachst nach brieflicher Mittcilung Ules speziell

in den Nestern der Axteca-Xvion,

26. Codonanthe Uleaiia Fritsch n. sp.
,

,.

Fruticulus epiphyticus radicibus adventivis nodigenis scandens. Rami

adulti duri, lignosi, juveniles dense minutissime puberuli. Folia breviter

petiolata, lanceolato-ellipticaj acuta, in petiolum minutissime puberulum

attenuata, apicem versus grosse et irregulariter crenata, juniora saltcm

utrinque minutissime (sub lente!) puberula. Flores in axillis foliorum sub-

fasciculati, pediccllis minutissime puberulis sufTulti. Calycis laciniae breves,

acuminatae, minutissime puberulae. Corolla alba, lilacine picta (sec. Ule),

basi calcarata, tubo infra anguste cylindrico, faucem versus ampliato, limbo

lato objiquo, lobis amplis expansis. Genitalia inclusa.

Petioli 3—6 mm longi. Folia 3—5 cm longa, i,5—2,5 cm lata. Podicelli vix \
cm

longi. Calyx 4 mm longus. Corolla (cxsiccata) cum calcarc 3 cm longa, calcare vix

4 mm longo praedita.

Amazonas: Jurua Miry, Rio Jurua super. (Ule n. 5617. — J^^-

1901).

Die Art stelit der vorlier beschriebencn und mit dieser der Codonanthe calcarata

(Miq.) Hanst. sohr nabe, ist aber gleichwolil von bciden gewiC verschieden. Die auf-

fallende Randkerbung der Bliittcr findet sich bei kciner anderen Art. Ferner sind die

Kelchzipfel relativ vicl kurzcr und breitcr als bei Codonanthe formicarum. Die Blumen-

krone ist nach der Angabe von Ule »weiG mit lila< gefarbt, bei G formicarum ^^^^^.

>weiC, innen gelb«; ferner ist dieselbe bei G. Uleana bedeutend groCer als bei deii

anderen genannten Arten: der Durchmesser der Kronrolire betragt am Grunde ^
naro>

am Schlunde ungefahr \ cm, der Durchmesser des geoffneten Saumes mehr als 1,5 cm.

C Uleana ist gleichfalls ein ausgesprochcner Ameisencpiphyt und als solcher m

den >Vegetationsbildern< von Karsten und Schenck wicderholt abgobildct2). '

i- * -

r. ^ ^'<'---

26a. Codonanthe Uleana Fritsch.

Var. integrifolia Fritsch.

Folia paulo minora, integerrima vel vix conspicue crenata, (exsiccalaj

margine revoluta. Flores, ut videtur, paulo minores.

XXX. Bei-
i) Vgl. Ui-E, Amcisengarten im Amazonasgebiet. Engl. Botan. Jahrb.

blatt Nr. 68, p. 45—52.

2) »Vegetationsbilder«, 2. Reihc, 4. Heft: E. Ule, Epiphylen des Amazonasgebieles,

Tafel 6 (hier noch als Codonanthe sp. bezcichnet, weil damals meine Beslimmung no<-

nichl vorlag); 3. Reihe, \. Heft: E. Ule, Bluincngartcn der Ameiscn am Araazonenstrome^

Tafel 3 und 6. Dort ist der Speciesname *Ulcana< zuerst publiziert, da ich Ilerrn l

auf seinen Wunsch die von mir vorgenommcne Beucnnung mitteiltc. Da aber dort we
^^

eine Beschreibung, noch cine zur Erkennung der Manze geniigende Abbildung zu fin e

ist, so kann die Art erst jetzt als regelrecht publiziert gclten. • '

L^

\

'M

^ r
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Amazonas: Jurua Miry, Rio Jurua super. (Ule n. 21 ^ — Sept.

i
"^ *

Uleana
ich an dem Herbarmaterial auBer dem Mangel der i3IatteinkcrLung fast gar keinen
Unterschied entdecken kann. Ule halt beide Pflanzcn fur idcntisch und es ist auch sehr
leicht moglich, daC es sich nur urn Standortsmodifikationen cincr Art baudclt. Da dies

aber nicht erwiescn ist, halte ich die Aufstellung einer Varietiit augenblioklich fur den
besten Ausweg. '

orymcar
den Beobachtungen von Ule Ameisenepiphyten.

27. Codonanthe gracilis (Mart.) Hanst.

Rio de Janeiro (Sello n. 104); Santa Cruz (Sello n. 15).

Santa Catharina: Insel Gamboa bei Sao Francisco (Schenck n. 1231.

20. Nov. 1886).

>Kleiner epiphytischer Strauch. Blumenkrone weiC, innen dunkel gesprenkelt*

(Schexgk),
1

Die von Schenck gesammelte Pflanze weicht durch breitere, fast kahle, dicklicbe

Kelchzipfel und relativ kleine Blatter etwas vom Typus der Art ab.

Zu diesor Art gehort auch eine im Wiener Hofmuseuna liegcnde Pflanze, welche

von ScHOTT in Brasilien gesammelt und als *Colu?nnea scandens glabra^ bezeichnet ist.

28. Codonanthe Devosiana Lem.

Pa ran A: Paranagud, epiphytisch auf Baumen (Schenck n. 438.

3. Sept. 1886).

Die Bliiten sind nach Schenck weiC, nach Hanstein ^; >rosco-aIba, fauce aurea,

dense rubro-punctata«.

Unter alien Codonanthe- Arten ist Codonanthe Devosiaim die einzige , welche

siidlich vom Wendekreis des Steinbocks vorkommt. Alle Standorte, von welchen ich

die Pflanze gesehen habe, liegen in don Provinzen Sao Paulo 2) und Parana; dor von

Hanstein angegebenc einzige Standort (Insel Santa Catharina) liegt noch sudlicher. Es

scheint sich also in der Verwandtschaft der C earnosa (Gardn.) HansL^) wcnigstens

teilweise*) urn eine geographische Gliederung zu handeln, was auch die nahe

Verwandtschaft der Arten dieses Formonkreises erklart.

Gloxinia L'Herit.
J

29. Gloxinia stolonifera Fritsch n. sp.

Herba e caulis basi stolones tenuissimos filiformes emiltens. Stolonum

inlernodia valde elongata, folia minima squamiformia tenuia. Caulis clalus

gracilis glaber, basi excepta foliosus. Folia peliolata, ovalo-elliptica, acu-

\) Flora Brasiliensis Vlll. p. 418.

2) Vgl. Engl. Bolan. Jalirb. XXIX. Rciblalt Nr. 65, p. H. — Einen aiidercn Stand-

ort aus der Provinz Sao Paulo publizierc ich demniichst an andcrcr Steile.

3) Man vcrgleichc uber diese Art mcine Ausfiihrungen in Engl. Bot. Jalirb. XXIX.

Beiblalt Nr. 65, p. M.

4) Ich sage teilwcisc, woil z. B. am Corcovado Codonanthe earnosa (Gardn.)

Hanst. und C. Hookcri Lem. vorkommen; diese sind viellcicht nur Standorlsformen

einor xVrt.
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minata, in petiolum contracta, remote et minute denticulata, tenuia, supra

sparse puberula, subtus pallidiora subglabra. Flores axillares solitarii

pedicellati. Pedicelli puberuli. Calycis laciniae e basi lata acuminatae inte-
I

gerrimae, sparse puberulae. Corolla violacea glabra sensim ampliata, lobis

brevibus rotundatis. Filamenta glabra arcuata inclusa. Discus crassius-

culus inciso-crenatus. Stylus elongatus in stigma latum stomatomorphum

dilatatus.

Stoloncs 15—22 cm longi, vix 0,5 mm crassi. Gaules ca. 30 cm altus. Petioli

1—3 cm longi. Folia maxima (inferiora) 9 cm longa, 5 cm lata. Pedicelli (receptaculo

excepto!) vix 1 cm longi. Calycis laciniae fere 2 cm longi. Corolla 3—4 cm longa, faiice

2 cm ampla.
r

h

Rio de Janeiro (Glaziou n. 15168).

Die Art ist durch die langen und auCerordentlich diinnen, an der Spitze manch-

mal verzweigtcn Stolonen, deren zumeist gegcnstandige Niederbliitter durch sehr lange

Internodien getrennt und keineswegs fleischig cntwickelt sind, von alien anderen Qloxinia-

Arten verschiedon — soweit deren vegetative Vermehrungsorgane iiberhaupt bekannt sind.

0, pcrcnnis (L.) Fritsch, die am langsten bekaimte Art, bcsitzt die gewohnlichen, mit

fleischigen Niedcrblattern bekleideten Zwiebelsprosse*), wie sie in ganz fthnlicher Aus-

bildung auch i)ei Arten von Achimenes, Kohleria u. a. vorkommen. Auch an den mir

vorliegenden Originalexemplarcn der beidcn bisher aus Brasilien bekannten Arten,

Qloxinia aftenuata Hanst. und 0, Sarmodiana Gardn.^), konnte ich die nur durch

kurze Internodien getrenntcn Niederbh'itter am Grunde der bliihenden Stengel wahr-

nehmen, dagegen nirgcnds die Bildung langer diinner Stolonen sehen. Ubrigens unjer-

scheiden sich die beiden genannten Arten auch durch grob gcsagtc Blatter und relativ
w

breite und klirzere Kelchzipfel hinlanglich von Q, stolomfcra.

Unter alien Oloxima-Arien ist Gloxinia stolonifera die siidlichste, indem sie bis

Rio de Janeh'o, also schon nahe dem siidlichen Wendekreise, vorkommt. Q. aitenttata

Hanst. wachst in der Provinz Goyaz, 0. Sarmmtiana Gardn. in den Provinzen Piauhy

und Matto Grosso^}.
•

.-j

Vanhouttea Lem. i' i '

30. Vanhonttea Gardneri (Hook.) Fritsch var. hirtella Fritsch*). ',

Rio de Janeiro: Corcovado (Mendonca. n. 1100. — Mai 1872).

31. Vanhouttea salviifolia (Gardn.) 0. Ktze.

Rio de Janeiro (Glaziou n. 8215); Friburgo (Mendonca n. 736.

Mai 1874).

Die im Berliner Herbar licgendcn kultivicrlen Exemplare dor Houitea pardtna

Decn. aus den botanischen Garten von Berlin, Leipzig und Wurzburg stimnien mil den

brasilianisclien Exeniplaren der Vanhouttea salviifolia (Gardn.) 0. Ktze. vollkommen

uberein. Es bestatigt sich also die von mir schon friiherS) behauptele Identitat dieser

beiden Pflanzen.

i) Vgl. FuiTscH, Die Keimpflanzen der Gosneriaceen. S. 123—129.

2) Beide im Berliner Ilerbar. ^
3) Vgl. meiue Darlegung in Bihang till K. svenska Vet.-Akad.-Handlingar XX

m. Nr. 5, p. ^8.

<) Engl. Botan. Jahrb. XXIX. Beiblatt Nr. 65, p. U (^900)

5) Ebenda, p. 15.

r^
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31a. Vanhoiittea salviifoIia(Gardn.) 0. Ktze. var. parviflora Fritsch ^).

Rio de Janeiro: Serra dos Orgaos, StraCe nach Theresopolis, an
Felsen unterhalb der Huhe (Schenck n. 2983. — 3. Marz 1887).

Die Blatter sind noch erlieblich kleiner als bci den von Ule gesammelten Exem-
plaren, welche mich seincrseit zur Aufstcllung der var. parriflora vcranlaCten. Die
Bluten habcn dicselbe GroCe. Auffallend ist auch die dichte anlicgendd Buhaarung der

Blattoberscite und die gleicbfalls dichte, aber sehr kurze und abstehende Bcliaarung der

Blumenkrone. Yielleicht handelt es sich um eine Gebirgsform der F. salviifolia (Gardn.)

0. Ktze., vielleicht doch um eine eigene ihr nahe stehondc Art,

32. Vanhouttea mollis Fritsch n. sp.

.Fruliculus ramis adultis glabris, juvenilibus lanato-tomentosis. Folia

opposita, inlernodiis brevibus separata, brevissime petiolata, elliptica, vix

acuta, glandulose crenato-serrata, superne pills densis aspera, subtus to-

mento molli densissimo tecta. Pedicelli axillares foliis mullo breviores,

lanato-tomentosi. Calyx appresse sericeo-lanatus, laciniis corolla dimidio

brevioribus elongato-lanceolatis acuminatis intus pubescentibus. Corolla

rubra, paulo curvata, extus tomentella, lobis brevibus rotundatis. Antherae

in fauce corollae quadratim connexae. Stylus filiforniis, glaber, in stigma

clavatum dilatatus.

Folia 3— 5 cm longa, 15—25 mm lata. Pedicelli M— 15 mm longi. Calycis laciniae

ca. 12 mm longae. Corolla 25 mm longa.

Rio de Janeiro: Serra dos Orgiios, in savannis »campos eIevados«

dictis, 1600— 1800 m (Moura n. 761. — Nov. 1888).

F. mollis steht dor F. salviifolia (Gardn.) 0. Ktze. und namentlich dcren var.

parviflora Fritsch nahe, unterscheidet sich aber von ihr namenthch durch die Blatter,

welche relativ kurz, breit und viel weniger spitz sind und dercn filzigc Bohaarung an

der Unterseite so dicht ist, elkB meist nur Primiir- und Sekundarnerven dcutlich sicht-

bar sind, wilhrend bei F. salviifolia das Nervennetz deutlich hervortritt. Durch diese

Merkmale nahert sich F. mollis etwas der von mir beschriebenen F. lanata^], die aber

in alien Teilen groCer und robuster ist, viel liingcre Bliitenstiele und mil dicker Wolle

bekleidcte, nicht so fein zngespitzte Kelchzipfel besitzt.

Die Gattung Vanhouttea weist, ^\ie sich immer mehr zeigt, trotz ihrer sehr be-

schrankten Verbreitung eine ziemlich groBe Formenmannigfaltigkeit auf. In\vi<*\veit die

letztere auf die Standortverhaltnisse zuruckzufuhren ist, kann natiirlich an Herbarmaterial

nicht entschieden werden. F. mollis kann moghcherweise aus F salviifolia durch An-

passung an hochgolegene Standorte entstanden sein.

Paliavana Vand.

33. Paliavana prasinata (Kerj Fritsch 3).

Brasilia: ohne nahere Angabc (Sello n. 1528, 603).

Minas Geraes: Marianna, Serra do Ouro Preto (Schbnck n. 3583

8. Apr. 1887; Schwacke n. 7751, — Febr. 1892).

\] Bot. Jahrb. XXIX. Beiblatt Nr. 65, p. 16 (1900).

2) Ebenda p. \ 6.

3) Ebenda p. M.

i-:w:^ :
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>Felsstrauch. Blliten hellgrunlichgelb, innen mit braunlichen Flecken* (Sghenck).

Im Berliner Herbar liegt die Pflanze aus Rio de Janeiro (Glaziou n. 45^66), be-

stimmt von Mez, dann aus Minas Geraes (Pizarro n. 3 4 und 68, Febr. 1887), bestimmt
«

von LiNDAU.

34. Paliavana racemosa (Veil) Fritsch i).

Rio de Janeiro (Glaziou n. 8217).

Corytholoma (Benth.) Decn.

35. Corytholoma allagophylluni (Mart.) Fritsch 2).

Brasilia: ohne nahere Angabe (Sello n. 291, 418, 3198); Sierra da

Moeda(?) (Sello. 26. Febr. 1818).
I *

Minas Geraes: Caldas (Widgren anno 1845); Caraga (MENDONgA

n. 737. — Febr. 1885); Serra da Cachoeira do campo, 1500 m (Schwacke

n. 9211 u. 9212. — 15. Febr. 1 893).

Sao Paulo: S. Jos^ dos Campos (Mendox^a n. 1101. — Apr. 1882).

Die Pflanze ist in bezug auf Blaltform, Bchaarung, Blutenstand, Liinge der Bliiten-

stiele, Breitc der Hochblatter usw. sehr veranderlich. ScinvACKE beobachtete a. a. 0. zwei

Farbenspielarten, die er folgendermaCen beschreibt: n. 9214: >Scapus purpurn. Kelch

und Corolle purpurn*; n. 9212: >Scapus gelbgriin. Corollcnlubus gelb, Zipfel dunkelrot^

Von diesem Farbenunterschied abgesehen, sind die beiden Pflanzen aber ganz gleich.

Im Berliner Herbarium liegt die Art aus Caldas (Regnell, 30. Dez. 1873), dann aus

Minas Geraes ohne weitere Standortsangabe (Regnell n. 882, 16. Okt. 187G), ferner'aus

Rio de Janeiro (Glaziou n. 6618, 8214, 11124,15167), die letztgenannte von Mez bestimmt.

<.

36. Corytholoma tribracteatum (Otto et Dietr.) Fritsch.

Prov. Goyaz (Glaziou n. 21833, annis 1894— 1895).

Minas Geraes: Caldas (Widgren anno 1845); Campos von Sitio

Jan. 1890).

und

I *^

O
»Behaarung

Tnr^

(Sghenck n. 3112. — Marz 1887); Cachambii (Moura n. 36.

An der Grcnze der Provinzen Minas Geraes, Rio de Janeiro

Sao Paulo: Campos elevados der Serra do Picu, von ca. 1700 m an, afl

Felsen (Schenck n. 1546, 11. Dez. 1886, mit der Bcmerkun

der Inflorescenz, Kelch und Krone rot«).
i

Corytholoma allagophyllimi und tribacteahun bilden zusamnicn cinen vanablen

Fomierikreis, der mit der Untcrschcidung dieser beiden — viclleicht kiinstlichen.

Arten noch kcineswcgs gcklart ist. Ich babe alle jene Formon, bei welcben die Vor

blatter am Grunde der meisten Blutcnsticlc vorbandcn sind, zu G. tribadeatim gc-

rechnet, muC aber bemerken, daC ich alle anderen von Hanstein^) angcgcbenen Unler-

scheidungsmerkmale mobr oder weniger scbwankend gcfundcn habe. Die relativ langen

Bliitenstiele und die dichtere Bebaarung aller Teile sind noch am ehesten fur <7. tri-

hracteatum charaktcristisch, aber keincswegs ausnahmslos. Die Bliitenfarbe soil nac

llANSTEiN bei G. tribracteatum ^saturate sanguinea* und An siccis fere atrorubcns* sein.

Die von Mouiia gcsammelten Exemplare weisen aber beutc noch cine deutlich gelbro e

Farbung auf, obwolil sie nacli alien anderen Mcrkmalen entschicden zu (7. tribracteatum^

zu stellen sind. Ilingogcn sind boi den von Sghenck in den Campos von Sitio ge-

sammelten Exemplaren die gctrockneten Gorollen fast schwarz; im Lebcn waren sie

1) Bot. Jiihrl). XXIX. Beiblatt Nr. 65, p. -18.

2) Naluil. Pflanzenfam. IV. 3'', p. 180.

3) Flora Brasilicnsis VIII. p. 356—357.

? ^
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aber nach der Etikette »auBen hell rotlichgelb, innen heller*, sonach von der Kir C.
allagophyUum charakteristischen Farbe.

Wenn ich trotz dieser Bedenken die Species tribradeatum noch aufrecht erhalte,

so geschieht es, weil ich nicht in der Lage bin, an die Stelle der bestehenden fraglichen

Einteilung eine bessere zu setzen. Eine auf Ilerbarmaterial basierle neue Gruppicrung
der Formen wiirde gewiC abermals kunsthch ausfallen und d.^shalb k^'inen FortscliriU

bedeuten.

Bezuglich des Naniens Orohanche spicata Veil, i], welchen IIvnstein zweifeind zu

Gesnera tribracteata Otto et Dietr. als Synonym zitieris
,
gilt dasselbe, was ich an anderer

Stelle
3J tiber Orobanche liirta Veil, gosagt babe.

37. Coryflioloma tuberosum (Mart.) Iritsch*).

Brasilia: ohne nahere Angabe (Sello n. 1438).

Minas Geraes: Passageni Lei Ouro Prcto, an schaltigen Felsen

(ScHENCK n. 3604. — H. Apr. 1887); in Felsenspalten des Itacolumy be!

Marianna (Schwacke n. 7761. — Febr. 1892).

38. Corytholoma rupicola (Mart.) Den.

Brasilia: Sierra de Moeda(?) (Sello. — 26. Febr. 1818).

39. Corjiholoma confertifolium (Hanst.j Fritschs).

Brasilia: ohne nahere Angabe (Sello n. 4006).

40. Corytholoma polyauthum (DC.) Fritsch.

Sta. Catharina: Serra do Mar, Joinville, Epiphyt oder an F'elsen

(ScHENCK n! 1235. — 23. Nov. 1886).

De Caxdolle lagen nur Fruchtexemplare vor, als er die Art aufstelltc, und auch

diese waren unvollstandig gesammelt, so daB die charakteristische Blatlsfellung nicht

konstatiert werden konnte. De Candolle unterscheidet in seiner Sektion Eugcsnrria

zwei Gruppen^ die er mit den Worten >foliis oppositis* und >foliis vcTUcilIati<< charak-

terisiert^]. In die erste Gruppe stellt er seine neue Qeamria pohjanihay wahrend er

die ihr nahe verwandte O. DoiigJasii Lindl. in die zwcite Gruppe einr.jiht. Talsachlich

besteht aber in der Blattstellung zwischen diesen beiden Arten kein Unterschied, was

schon Hanstein erkannte, indem er beide im System unmittelbar hinter einander stellt

unter der Gruppenuberschrift: » Folia omnia in medio caule in verticillum spurium

iinicum congregata*^), Allerdings unterscheidet er dann G. Dotfglasu Un<\\. durch

»folia . , . plerumque sex« von G. polyaniha DC., der er »folia pauciora< zuschreiht.

r>as kommt aber nur daher, weil auch Hansteix nur unvollstandig g.sammclte Exemplare

von CoryfhohiJia polyauthum vorlagen. Schenck sammelte neben dem Blutenstandc

eines groBercn Excmplares ein kloineres samt den Knollen; dieses hat in der Mitte des

Stengels einen sechsblattrigen Scheinwirtel und daruber, nur durch ein kurzes Inter-
r

nodium getrennt, noch zwei kleinere Laubblatter.

Daran. daC die von Schexck gesammelte Pflanze wirklich C. pnhjonfhum ist. kann

'^icht gezweifelt werden, w^il ein von der Insel Santa Catharina stamniondes GAancHAin-

;:

.<; Vellozo, Florae Flumin. lib. prim. p. 2G0 (1825) et Florae Flumin. icones VI

tab. 78 (4 827), — Arch. d. Mus. Nacion. de Rio de Janeiro V, p. 2 45 MS81,.

2) Flora Brasiliensis VIII. p. 357.

3) Engl. Bot. Jahrb. XXIX. Beiblatt Nr. 65, p. 19.

4) Natiirl. Pflanzenfaniilien IV. 3»>. p. <80.

5) Bihang till K. svenska yet.-Akad.-Handhngar XXIV. III. Nr. 5, p. 19 ;iS98;.

6) De Caxdolle, Prodromus VII. p. 527—532.

7) Flora Brasiliensis VIII. p. 351—352.

Botanische Jalirbucher. XXXVII. BJ.
^^*
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sches Originalexemplar 1), welches auch Hanstein vorlag und heute noch im Berliner

Herbarium liegt, mil ihr voUkommen ubereinstimmt. Da Schenck Bliiten und reife

Friichte sammelte, so kann ich gleichzeitig die Ubereinstimmung der Friichte mit den

von Gacdichaud gesammelten konstatieren und die bisher unbekannten Bliiten be-

schreiben.

Die Bluten von C. polyanthum sind jenen von C. eonfertifolium (Hanst). Fritsch

selir ahnlich. Die Kelchzipfel sind aus breitem Grunde ziemlich rasch verschmalert

zugespitzt und 3—5 mm lang. Sie sind ebenso wie die Bliitenstiele angedriickt behaart

und stehen mehr oder weniger von der Blumenkrone ab; sie bleiben bis zur Fruchtreife

stehen. Die Blumenkrone ist 25—2S mm lang, nach Schenck >r5tlich€ gefSrbt, am Grunde

bauchig, dann verengert und gegen den Saum zu wieder allmahlich (aber nur wenig)

erweitert; an der AuCenseite ist sie, namentlich gegen die Spitze zu, dicht mit anliegenden

Haaren bedeckt und schimmert dadurch seidig. Schwarze Streifen oder Flecken, wie

sie fur C. verticillatum (Veil.) Fritsch 2; und C eonfertifolium ;Hanst.) Fritsch charak-

teristisch sind, konnte ich an dem mir vorhegenden Blutenexemplar Schencks nicht

deutlich wahrnehmen. '

C, polyanthum (DC.) Fritsch und C. eonfertifolium (Hanst.) Fritsch stehen sich so

nahe, daB ihre spezifische Verschiedenheit nicht ganz zweifellos ist. Hanstein 3) unter-

scheidet sie hauptsachhch durch die Inflorescenz; in seiner Bestimmungstabelle charak-

terisiert er C. verticillatum^) und eonfertifolium durch die Worte: ^flores subverticillati,

pedunculis communibus brevissimis*, dagegen C, Douglasii (Lindl.) FritschS) nnd G,

polyanthum durch >flores ample ramoso-corymbosi, pedunculis communibus proprios

aequantibus v. superantibus*. Diese Charakterisierung wird aber in der Diagnose der

Oesnera polyantha DC.^') wieder abgeschwacht durch die Worte »pedicellis pedunculos

communes multo superantibus«. Vergleicht man die im Berliner Herbarium liegenden

Originalexemplare der Q. eonfertifolia Hanst. mit den von Gai'dichaud gesammelten

Stucken der G, polyantha DC, so tritt der Unterschied im Bliitenstande auffallend her-

vor. Bei Corytholoma eonfertifolium stehen die Bluten in Scheindolden, wahrend sie

bei C, polyanthum eine pyramidale >Rispe< bilden. ^
Die beiden von Schenck gesammelten Stucke, deren ZusammengehSrigkeit worn

kaum hezweifelt werden kann, beweisen die Hinfalligkeit des auf den Blutenstand be-

grundeten Unterscheidungsmerkmals. Das kleinere, in Frucht stehende Exemplar zeigt

die einfache Scheindolde des (7. confertifoliwn, das andere, teilweise noch bluhende,

die charakteristische >Rispe« des C. polyanthum.
Erweist sich also das von Hanstein in erster Linie betonte Merkmal als unbrauch-

bar, so entsteht die Frage, wodurch dann iiberhaupt a eonfertifolium \xnA polyanthum

zu unterscheiden seien. An den Originalexemplaren fmde icli eigenthch nur in der Be-

haarung einen Unterschied. Bei C. eonfertifolium sind die Blattstiele mit groCten-

teils nach abwarts gerichteten Haaren nicht sehr dicht bekleidet, wahren

die Blattstiele von C. polyanthum von meist nach aufwarts gerichteten Haaren

lilzig sind. Ferner ist die Behaarung aller anderen Teile, namentlich der Blattunter-

seite, des Stengels und der Blutenstiele bei C. joo?//an<7m^/i dichter und mehr filzig. Nac

diesem Merkmale muCte ich aber die von Ule bei Blumenau cresammelte Pilanze, v^eic e

A) De Candolle beprriindete die Art auf GAUDicHAUDSche Exemplare von Sana

Catharina.

2) Bihang till K. svenska Yet.-Akad.-Handlingar XXIV. HI. Nr. 5, p. ^9.

3) Flora Brasiliensis VHI. p. 351—352.

4) Bei Hanstein, Oesnera maculaia Mart.

5) Oesnera Douglasii Lindl. in Trans. Hortic. Soc. VH (1826) nach Hanstein, Flora

Brasiliensis VIH. p. 362.

6) Flora BrasiHensis VIII. p. 363.

i
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ich vor einigen Jahren als C. eo7ifertifolium bestimmtei), zu C. polyanihmn sieWcn, um
so mehr, als sie einen ausgesprochen rispigen Bliitenstand aufweist.

Bei Vergleichung umfangreichen Materials wird wahrscheinlich auch der ziemlich
unbedeutende Unterschied in der Behaarung nicht stardhalten kOnnen, so daG C. con-
fertifolium und 0. polyantJmm dann wahrscheinlich in cine Art zusammenzuziehen sein
werden. Auch C. Douglasii und C verticillatum sind von diesem Typus nur wenig
verschieden. Es liegt ein polymorpher Formenkreis vor, dessen Gliederung an Herbar-
material niemals in natiirlicher Weise gelingen wird.

41. Corytholoma discolor (Lindl.) Fritsch.

Rio de Janeiro: Toca dos Cascadores, am Weg von Theresopolis

zu den Campos das Antas, Serra los Orgaos (Schenck n. 2785. — 25. Febr.

1887); Theresopolis, in silvis Organorum monlium (Moura n. 760. — Jan.

Febr. 1888).

Eine hochst charakteristische Art, welche an der voUstandig kahlen Inflorescenz auf

den ersten Blick zu erkennen ist. Moura bezeichnet sie als >suffrutex epiphylicus*,
wahrend sie Schenck >auf Felsen im Wald< fand. Die Angabe Schencks stimmt mit

jener von Gardner iiberein, der die Art >in rupe ad ripam rivuli in silva primitiva<2)

entdeckte. Ubrigens kommen offenbar viele Corytholofna-Arien bald als Epiphyten,

bald auf Felsen vor, wie das beispielsweise Garuner^) fur Coryiholo??ia Douglasii {L\nd\.)

Fritsch und Schenck 4) fiir G. polyanthum (DC.) Fritsch angibt.

42. Corytholoma canescens (Mart.) Fritsch.

Brasilia: ohne nahere Angabe (Sello n. 4745).

Gleichfalls eine hftchst charakteristische Art, durch die dickwoUige Bekleidung aller

Teile, besonders der Blatter, ausgezeichnet.

43. Corytholoma latifolinm (Mart.) Fritsch s).

Brasilia: ohne nahere Angahe (Sello n. 3197).

Die Art ist in bezug auf die Gr5l3e ihrer Laubblatter sehr veranderlich, so daD

die Exemplare sich oft habituell ziemlich un^hnlich werden. Unter den im Berliner

Herbar liegenden, von Sello gesammelten Exemplaren finden sich solche, bei welchen

die Laubblatter des obersten, der Inflorescenz vorausgehenden Paares^) noch U cm lang

\md fast ^3 cm breit sind, wahrend bei anderen Exemplaren von demselben Sammler

die entsprechenden Blatter nur 4 cm lang und 3 cm breit sind. Noch groCer sind diese

Differenzen, wenn man die mittleren (grOBten) Blatter des Stengels mit einander ver-

gleicht. Es ist ubrigens moglich, daC die Blatter wahrend der Anthese erheblich fort-

^vachsen.

44. Corytholoma aggregatum (Ker.) Den.

Brasilia: ohne nahere Angabe (Sello).

An der Grenze der Provinzen Minas Geraes, Rio de Janeiro und

SSo Paulo: Serra do Picii, Campos elevados, ca. 1700 m und hoher, an

Felsen (Schenck n. 1544. — 4. Dez. 1886).

C. aaQreaaUan (Ker.) Den. und C. pendulinum (Lindl; Den. bilden einen variablen

h) Engl. Botan. Jahrb. XXIX. Beiblatt Nr. 65, p. 19.

2) Vgl. Flora Brasiliensis VIII. p. 364.

3) Vgl. Flora Brasiliensis VIIL p. 363.

4) Siehe oben S. 497.

5) Bihang till K. svenska Vet.-Akad.-IIandlingar XXIV. III. x\r. 5, p. 22 ;i898).

6) In der Achsel dieser Blatter stehen die untersten Partialinflorescenzen. Weiter

oben finden sich dann nur noch Ilochblatter oder Cbergangsblatter.

33*
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X

Formenkreis^ der noch ^enaueren Studiums bediirftig ist. Die voa Sello und voiiUleI)

gesammelten Formen sind durcli starke filzige Behaarung ausgezeichnet, wie sie den von

Gardner und Riedel gesammelten Exemplaren des Berliner Herbars (imd audi jenen von

Schenxk) nicht zukommt. Trotzdem Avill ich vorlaufig noch davon absehen, diese stark

behaarte Form zu benennen, da doch vielleicht nur Standortsunterschiedo vorliegen.

G. Uledniim Fritsch 2) gehort gleichfalls dlesem Fornienkreise an und steht C aggregatum

sehr nalie.

45. Corytholoma sceptruni (Mart.) Den.

Minas Geraes (Pizarro n. 69. — Febr. 1887).

Rio de Janeiro (Glaziou n. 5924 u. 12064); Theresopolis (Mendon^a

n. 1137. — Dez. 1887)^ in silvis »capolinas« dictis (Moura n. 759.

Febr. 1888).

Glazious n. 4G221 aus Petropolis hat Losener richtig als >6esnera sceptrumU^vi.

var. a) ruhra'^^ das ist typisches Corytholoma Sceptrum nach meiner Auffassung, bc-

zeichnet.

46. Corytholoma ignenm (Mart.) Fritsch 3).

Brasilia: ohne nahere An2:abe (Sello n. 426 u. 43
i
J.o i ' ' J

Prov. Goyaz (Glaziou n. 21834, anno 1894—1895).

Minas Geraes. (Regnell n. L 377. — 11. Dez. 1865); Galdas

(Regnell. — 21. Dez. 1876); Contendas (0. Kuntze. — Dez. 1892). Alle

drei als Corytholoma Seeptrum bestimmt. d

Prov. Sao Paulo: Jacarehy (Mendonqa n. 495. — Jan. 1885; n. 703.

— Febr. 1888).

Fine scharfe Grenze zwischen C. Seepfrtan und C igneum existiert nicht; m

typischer Gestalt sind die beiden Arten aber so auffallend verschieden, daC icli es fur

geboten erachte, sie auseinander zu halten. In bezug auf die geographische Verbreitung

kann ich nur die eine Tatsache anfuhren, daC alle mir aus der Provinz Rio de Janeiro

vorliegenden Formen entschieden zu (7. Sceptncm gehuren, wiihrend C. igneum offen:

bar weit verbreitet ist. J ^ _ f '

L L

47. Corytholoma splendeus (Van Houtte) Fritsch^).

Rio de Janeiro (Glaziou n. 14 041).

48. Corytholoma bnlhosnm (Gawl.) Fritsch^).

Rio de Janeiro (Sello n. 303, Glaziou n. 7730 u. 1H23
49. Corytholoma magnificum (Otto et Dietr.) Fritsch «).

Brasilia: ohne nahere Angabe (Martius n. 1055; Sello).

Aus Minas G6raes liegt die Pflanze im BerUner Herbar inehrfach,

gesammelt von Regnell (anno 1846; Caldas n. III. 833, 90. Febr. 1865;

n. III. 833, 16. Apr. 1870) und von Pizarro (n. 24, Febr. 1887,

von LlNDAu)^).

bestimmt

^) Vgl. Engl. Bot. Jalirh. XXIX. BeiLlatt Nr. 6:i, p. 20.

2) Engl. Bot. Jahrb. XXIX. Beiblalt Xr. 65, p. 22 [1900;.
,

3) Bihang till K. svcnska Vet.-Akad.-IIandlingar. XXIV. III. Nr. 5, p. 23 J89»J-

4) Naturl. Pflanzenfamilien. IV. 3t>. p. -181, Fig. 79 (1893).

5) Engl. Botan. Jahrb. XXIX. Beiblatt Nr. 65, p. 22 ^1000).

6) Nalurl. Pilanzenfamilion. IV. 3k p. <81 (.1893).
, Berliner

7) Die schon Hanstein bei seiner Bearbeitung vorgelegeuen Exemplare des u

Herbariums zitiere ich hier nicht.
-.r^^^
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50. Corytholoma reflcxnm (Knowles et Westcott) Fritsch.

Rio de Janeiro: Alto Macahe (Mendonca n. 766. — Mai <884),
Icli habe (lit- Originalabbildung der Gesnera reflexa Knowles et Westcott J) nicht

gesehen; die von Hanstel\2) gegebene Beschreibimg paBt aber so gut, daO ich kaum
zweifein kann, die richtige Pfianze dieses Namens vor niir zu haben. Nur die Bluten
sind eiiieblich kleiner ^4U>_i3'4 Zoll lang), als Hanstein angibt [l\.y^7.o\\]. Als Vaterland
wird »Chili, Valparaiso (?)« und als Saminlor SEvMorn angegeben. Viellcicbt ist diese

Angabe tiberhaupt irrig, da sonst aus Chile gar keine Coryt/ioloma-Art bekannt ist.

Jedenfalls ist das von Mendon(;a gesaninjcUe Exemplar als Beleg fur das Vorkommen
dieser so gut wie verschollenen Art in Brasilien selir wertvoll.

Hanstein bemerkt a. a. 0. : »Omnino Oesna^a Cooperi non dissimilisc. Da ich

unzweifelhaftes Cm^ytholoma Cooperi 'Paxton nie gesehen babe, kann icb koin endgiiltiges

Urteil dariiber abgeben, ob die Art von C. reflennn (Knowles et Westcott) gut ver-

schieden ist oder nicht. Nach der von Hansteix gegebenen Beschreibung der Qcsncra

Cooperi PaxtonS] halte ich aber die Yerschiedenbeit fiir zweifellos.

51. Corytholoma (§ Dircaea) Glaziovianum Fritsch n. sp.

Caulis basi aphyllus breviter pubescens, superne dense foliatus tomen-

tellus. Folia opposita vel subopposita, saepe inaeqiialiaj petiolata; petiolus

tomentellus ; lamina elliptica breviter acuminata in petiolum contracta,

supra selulis brevibus aspera, subtus pallidior et imprimis in nervis pu-

bescens. Flores in axillis foliorum summorum saepe diminutorum pauci,

longe pedicellati. Pedicelli tomentelli. Calycis birtello-tomcntosi tubus bre-

vissimus, laciniae e basi latiore sensim acuminatae, corollae tumescentiam

superantes. Corolla longissima coccinea tomentella; tubus sensim dilatatus,

labium superius valde elongatum alte bifidum, inferius brevissimum. Fila-

menta ex fauce pauIo exserta, apice incurva; antherae quadralim connexae.

Caulis 3 dm altus. Folia maxima 13 cm longa, 6 cm lata; petioli 1—3 cm longi.

Pedicelli ca. 3 cm longi. Calyx usque ad \ cm longus. Corolla fere 7 cm longa, labio

superiore fere 2 cm longo; tubi linea ventralis 4 cm,

Rio de Janeiro (Glaziou n. 11 590).

GiLG bestimmte die Pflanze als Oesncra Cooperi Paxt. und diese Art i:.t audi von

den bisher bekannten ohne Zweifel diejonige, welcher die bier beschriebene Pflanze am

nachsten kommt. Die Ge^talt der Blatter, der Kelchzipfel und der Blumenkrone laCt

sich aber unmoglicli mit der IlAXSTEix^cIien Beschreibung der G. Cooperi Paxton*] in

Einklang bringen. Die Blatter sind nach Hansteix »late ovata cor data et intra lobos

cuneatas Wer sind sie elliptisch und am Grunde absolut nicht herzformig; nach Hanstein

sind die mittleren fgroCten) Stengelblatter 2V2 Zoll lang und 13/4Z0II breit, hicr aber

bei kaum mehr als 2 Zoll Breite 5 ZoH lang! fiber den Kelch sagt Hanstein: >calycis

laciniis oblongo-Iancoolatis acuminatls tubo longioribus, corollae tumescentiam

apicibus superantibus<; hier ragen die Kelchzipfel an der vollstandig entfaltoten

Bliite weit iiber die verdickte Basis der Kronrohrc hinnus. Endlich ist die KronrOhre

viel schlanker als in der Abbildung von Hanstein^), viol dier so, wie letzturer die von

VI X

4) KxowLES et Westcott, Floral Cabinet H. p. 65, tab. 67 ;iS38;, nach Hanstein.

2) Linnaea XXXIV. p. 276—277.

3) Flora Brasiliensis VHI. p. 383— 3S4.

4) Flora Brasiliensis VHI. p. 383—384.

5) Flora Brasihensis VIII. tab. 59, Fig. XXII.
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Corytholoma lateritium (Lindl.) abbildeti). G. lateritium hat aber ebenfalls; herzformige

Bliilter, stengelumfassende Brakteen und noch andere abweichende Merkmale.

Sinningia Nees.

52. Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern.2).

Rio de Janeiro (Sello); Ilha do Cabo frio, an schattiger Stelle

zwischen Gestrauch, an Felsen (Schenck n. 3975. — H. Mai 1887, mit

der Bemerkung: ^Bliiten blau«).

Das von Sello gesammelte Exemplar zeichnet sich durch lang gestielte, in den

Blattstiel yerschmalerte, diinne Blatter und durch relativ schmale, lang zugespitzte Kelch-

zipfel aus. Das von Schenck gesammelte Stuck hat kiirzer gestielte, am Grunde fast

herzf5rmige Blatter. Im Berhner Herbar liegt eine Form mit sehr kurz gestielten,

derberen Blattern und breiten, purpurn iiberlaufenen Kelchzipfein, welche Glaziou (n. 4066)

ebenfalls in Rio de Janeiro sammelte. Jedenfalls ist Sinningia speciosa schon in ihrer

Heimat eine variable Pflanze.

i) Flora Brasiliensis VIII. tab. 59, Fig. XXI.

2) \gl^ Engl. Botan. Jahrb. XXIX. Beiblatt Nr, 65, p. 23.
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Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae, 11.

Edidit

Ign. Urban.

Mit 5 Figuren im Text.

1- U. Dammer, Cycadaceae andinae.

2. R. Pilger; Gramineae andinae. III.

3. C. B. Clarke: Cyperaceae andinae.

4. W. Ruhland: Eriocaulaccae andinae.

5. F. Kranzlix: Orchidaceae andinae, imprimis peruvianae Weberbauerianae. IV,

6. K. Krause: Urticaceae andinae.

7. L. Diels: Saxifragaceae: Escallonia nova andina. II.

8. Th. Loesener: Brunelliaceae andinae.

9. R. Pilger: Rosaceae andinae.

10. W. 0. Focke: Species andinae generis Geum.

11. E. Ulbrich: Leguminosae andinae. III. Mit 1 Figur.

12. R. Knuth: Geraniaceae andinae.

13. Th. Loesener: Burseraceae andinae.

14. Th. Loesexer: Anacardiaceae andinae.

15. Th. Loesener: Celastraceae andinae.

16. H. Harms et Th. Loesener: Staphyleaceae andinae.

17. A.W.Hill: Nototriche (Malvaceae).

18. W. Becker: Violae andinae.

19. E. Gilg: Malesherbiaceae andinae.

20. L. Diels: Mvrtaceae andinae.

21. K. Krause: Oenotheraceae andinae. II.

22. L. Diels: Sapotacea nova peruviana,

28. R. Schlechter: Asclepiadaceae no%'ae andinae. Mit 4 Figuren

24, K. Krause: Borraginaceae andinae.

25. U, Dammer: Solanaceae andinae,

26, G. LiNDAu: Acanthaceae andinae.

27. R. Pilger: Plantaginaceae andinae.
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504 I. Urban.

1. U. Dammer: Gycadaceae andinae.

Zamia Liiidenii Rgl. ex Andre in 111. hort. XXII (1875) p. 23,

tab. 195,

Ecuador: Bulao in sylvis hand infrequens (Eggers n. 14 034. —
25. Apr. 1892); sehr haufig am Westufer der Westcordilleren urn El En-

table bei Naranjal, zwischen Puenta de Chimbo und Bambacagna, am

ersteren Ort oOVsOO m, am letzteren von 500—1 1 00 m (Lehmann h. 5292).

in silvis tropicis —900 m in v. Phallotanga (Sodiro n. 166/1).

'Der Stamm dieser Art wird nach Sodiro i m hoch, 12— 18 cm dick, nach Eggers

6—8 FuC hoch, nach Lehmaxn bis 1,5 m lioch, 15—25 cm dick. Er tragi nach Lehmann

10—15 Wedel, w-elche voll ausgewachsen bis 1,5 m lang sind; die Fiedern haben eine

dunkelmeergrune Farbe.o

Diese in Ecuador nach Eggers unter dem Namen »Palma de Goma^ bekannte

Art ist dort offonbar in den tropischen Waldern \veit verbreitet. Sie variiert etwas in

der Breite und Lange der Fiedern sowie in der Zahnelung. Die Ziihne stehcn manch-

mal niebr nach vorn, manchmal mehr oder Aveniger seitwarts ab. Diese Yariet&ten

Oder besser wohl nur Formon sind von den Garlnern mit verschiedenen Nameri belegt

worden. Nach dem mir vorheL^'nden Materiale aus dem Garten des Generals Durnowo

in St. Petersburg, in dem sich eine der reichhalti^^ston Cvcadeensammlungen befindet,

gehoren hierher Zamia Noefftana h. Linden und Z. Van Qeeriii h. Linden
t '

' L

\ -A . -

^' y

2. R. Pilger: Gramineae andinae. III.

Particulam I cf. R. Pilger in Fedde, Repertorium novarum specierum I (1D05) P',^^.^''*

152; partic. II in Engl. Bot. Jahrb. XXXVIL 373—381. ;
* ^

Sporobolns lasiophyllus Pilger n. sp. ; caespites valde hmiiiles, densos

formans compactos vel rhizomata brevia obliqua edentes; foliorum inno-

vationum lamina patens, rigida, subplana, vel in slcco ± involuta, linearis

vel late linearis, obtusiuscula vel brevissime acuta, pilis longis crispatis

instructa vel demum zh glabrcscens, insigniter striata, circ. 1,5—3 cm

longa, 2 mm lata, vagina brevis, lata, imprimis margine dense longeque

tomentoso-lanata, ligula corona densa piloriim longiusculorum crispatonim;

lamina foliorum in rhizomate obliquo in specim. rriihi viso ad circ. lOcm

longa; culmi complures e caespitibus brcvissimis satis alti, erecti circ.

12—iO cm longi, graciles, apice e vagina suprema plerumque longe
.

ex-

serli; folia culmea 2—3, lamina folii supremi subnulla, foliorum inferiorutn

valde abbreviata, vagina angusta, margine tomentoso-lanata; panicula laxa,

satis pauper, ambitu circ. ovata, 4— 7 cm longa, rhacbis tenuis; ramus

infniius a basi in ramulos 3—5, superiores in ramulos 2—3 divisi; ramuli

tenues patentes vel patcntissimi, ad 3—3,5 cm longi; spiculae subsessiles

vel breviter pedicellatae, brunneae vel olivaceao, glumae onines tenerae;

glumae vacuae iniiequales, inferior quam superior saepius multo, rarms

paulo brevior, ovali-lanceolata, acuta, parce 1-nervia, 2—3 mm longa, su-

perior lata, ovalis vel elliptica, marginibus circa glumam floriferam inflexa,

-t-^
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3—4,5 mm longa, nervo medio conspicuo, Jateralibus 2 vix conspicufs;:
gluma florifera lata, elliptica, concava, "subacuta, 1-nervia, 3— i mm longa;
palea latissima, late elliptica vel fere rotundata, circa ovarium marginibus
inflexa, inter carinas 2 panmi conspicuag plicata, obtusa, glumam circ.

aequans; flos ^: stamina 3; stili ad basin separati, parum supra basin

plumosi; pericarpium laxum, facile separandum.

Peru: Dep. Junin, in provincia Tarma, in montibus ad oricntem a
Palca versus, in campis aridis, graminibus numerosis sed parvis, frulicibus

intermixtis, 2700—3000 m s. m. (Weberbauer n. 2467! — florens et fruc-

tifera mense Februario 1903); in montibus ad oppidum Tarma, in cadcm;

formatione, 3600 m s. m. (Weberbauer n. 2381 — florens mense Februario

1903).

Agrostis nana (Presl) Kth. var. andicola Pilger n. var.
\

-
- .

[Agrostis andicola Pilger nomen!); humilis, dense cacspilosa, culmis

ad 10— 11 cm altis; folia innovationum dense fasciculato-conferta, lamina

rigida, plicato-involuta, linearis^ apice ipso obtusa, margine scabra^ 4 cni

circ. longa, vagina brevis, lata, ligula satis elongata, tenera, truncata; pa-

nicula vix vel parum exserta, spiciformi-contracta, densa, 3— 4 cm longa;

spiculae 3 mm longae, ^\ glumae vacuae acutae, 1-nerviae, sni)erne

scabrae, ad nervum scabro-serrulatae; gluma florifera ^1^ brevier, truncato-

obtusa, e nervis apiculata^ arista ad medium dorsum oriens, glumam fere

duplo superans; palea nulla.
w

Ecuador: in monle ChimborazOj in regione >Paramo« dicta, 4500 nv

s. m (Hans Meyer n. 146! — florens mense Junio 1903J; in monte Anti-

Sana in frigidis alpinis/ 4600 m s. m. (Ha>*s .Meyer n. 145 — florens

mense Julio 1903).

Die Varietiit hatte ich zuersl als bes6ndere Art ausgegeben; sie unterschcidel sich

auch ziemlich erheblich voni Typus (der von Webeubauer zwcimal [n. 333 und 26<6J

in Peru gesammelt wurde) durcli groCere und begrannte Ahrchen; doch gruppieren

sich um den Typus noch mehrere abweichende Formen, die \\o\i\ alle zu A. nana gc-

zogen werden konncn, ^vie die var. arisUda Griseb., die gleichfalls in Peru vorkomnit.

Trisetnm floribnndnm Pilger n. sp.; humilis, densissime caespitosum,

innovationibus m'ultis intravaginalibus, culmis permultis, humilibus, baud

ex caespite exsertis, ad apicem vaginis circumdatis, 8— 12 cm altis; foliorum

lamina angustissima, subtereti-involuta, ± arcuata, scaberula vel sublaevis,

setaceo-acutata, 3—6 cm longa, vagina lata, laevis, nitidula; panicula parva,

densa, ambitu ovalis, rhachi angustata, scabra; rami pauciflori, pcdicelii

clavatim incrassati; spiculae saepe ± violaceo-tinctae laxiusculae, glumae

florifcrae demum patentes et rhacbilla flexuosa, spiculae 6— 8-florae, flores

superiores reducti, steriles, rhachillae internodia 1,5 mm circ. longa; gluma

vacua inferior lanceolata, 1-nervia, 6—7 mm longa, superior elliptico-lancco-

lata, 7—9 mm longa, nervis lateralibns 2 brevibus; glumae floriferac ellip-

tico-lanceolatae, 11 — 14 mm longae, dorso scaberulac, bifidae, laciniis

3— 4 mm circ. longis, tenuibus, attenuatis, nonnunquam fere aristiformi-
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attenuatis, arista ad medium dorsum vel parum supra oriens, 1 cm circ.

longa, tenuis, scabra; palea apice bidentata, marginibus arete inflexa; ova-

rium obovoideum, stilis distinctis, brevibus, laxe plumosis, fructus ambitu

anguste ellipticus, liber, baud adhaerens, hilo longo lineari; lodiculae per-

parvae, apice incisae.

Peru: in provincia Sandia, infra Ananca, in solo lapidoso, parum

plantis obtecto, 4800 m s. m. (Weberbauer n. 1028! — mense Majo 1902);

Dep. Ancachs, in provincia Cajatambo, in jugo :^Chonta« in montibus

>Cordillera negra« dicta supra Ocros, eodem solo, 4500—4800 m s. m.

(Weberbauer n. 2811 — mense Aprili 1903).

Quae species habitu distinctissima, spiculis multifloris a speciebus plerisque generis

abhorret, neque tamen ad genus Avenastrum mihi ducenda videbatur, cum ovarium

glabrum et fructus glumis laxe circumdatus et liber sit.

Trisetum Weberbaueri Pilger n. sp.; perennis, dense caespitosa

caespite circ. 6— 9 cm alto, innovationibus multis intravaginalibus aucto;

culmi multi e caespitibus exserti, longe nudi, inferne tantum foliati, gra-

ciles, laeves, striati, 10—23 cm alti; foliorum lamina stricta, erecta, an-

gustissime tereti-involuta, laevis, ad marginem breviler pilosula, apice bre-

viter angustata, subpungens, 3— 4, raro ad 8—9 cm longa, vagina lacvi,

lata, nitidula, apice biauriculata, ligula brevissime membranacea, brevissime

ciliolulata; panicula parva, densa, ambitu circ. ovata, 3—4 cm longa,

rhachi angulata, scabrido- pilosula; spiculae multi-(circ. 12-)florae^ floras
r

superiores ad glumas steriles sese amplectentes reducti; glumae vacuae

acute acutatae, inferior latiuscule lanceolata, 1-nervia, 6—7 mm longa,

superior elliptico-lanceolata, 3-nervia, 9 mm longa; glumae floriferae an-

gustae, elliptico-lanceolatae, longe angustatae, dorso scabrae, 9,5—H, 5 mm
longae, 5-nerviae, bifidae, laciniis fere aristiformi-attenuatis, arista parum

supra medium dorsum oriens, 10—H mm longa, tenuis, scabra; palea bi-

dentata, 8 mm longa; lodiculae apice incisae, perparvae.

Peru: Dep. Ancachs, in montibus ^Cordillera negra« dicta supra

Caraz, in formatione plantis pulvinaribus et rosulatis composita, 4200 m

s. m. (Weberbauer n. 3078 — florens mense Majo 1903).

Species Triseto floribundo nostro affinis.

Poa horridiila Pilger n. sp.; caespitosa, innovationibus intravaginali-

bus; culmus elatus, 120 cm altus, plurinodis, vaginae internodiis breviores

vel saepius ilia aequantes vel superantes; foliorum innovationum lamma

linearis, elongata, secus medianum plicata, apice breviter setaceo-acutata,

scaberrima, prominenter striata, ad circ. 50 cm longa, 4—6 mm lata;

foliorum culmeorum lamina saepe ± aperta, vagina prominenter striata,

scaberula vel sublaevis, ligula membranacea, truncata, apice fissa, ad

8—9 mm longa; lamina folii supremi sub panicula circ. 20 cm longa; pa-

nicula exserla, laxa, ambitu ovata, 25 cm longa; rhachis stricta, subteres,

striata, laevis, rami inferiores 4—6 cm distantes, a basi in ramulos 5—

p

--''
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divisi; ramuli tenues, saepe flexuosi, palentea vel patcntissimi, imprimis
superne scabri, circ. 9— 12 cm longi, inferne longc nudi, superne Uinlum
parum iterum divisi et spiculigeri; spiculae breviter pedicellatae vel sub-
sessiles, 3-florae, 6 mm vel parum supra longae; glumae vacuae ad me-
dianum scabrae, inferior ovato - lanceolata, 1-nervia, 3—3,5 mm longa,

superior elliptica, breviter acuta vel subobtusa, 3-nervia, 4—4,5 mm longa;

rhachiilae articulus inferior circ. \'^, superior ^/j longitudinis glumae flori-

ferae aequans; glumae floriferae elliptico-ovatae, carinatae, oblusae, 5-ner-

viacj scabrae, 4— 4,75 mm longae, versus basin ±: albido-villosae, medianus

superne scaber, inferne albido-ciliatus; paleae 2-carinatae, inter carinas

duplicatae, ad carinas scabrae, 4 mm longae; staminum antbera 3 mm longa;

lodiculae superne acutatae.

Peru: Dep. Ancachs, inter Samanco et Caraz, infra Hacienda Caja-

bamba, in formatione plantis herbaceis et fruticibus mixta, 3000—3500 m
s. m. (Weberbaler n, 3113 — florens et fructifera mense Majo 1903).

Species ex affinitate remotiore Poae plicatae Hack.

Poa (rjl^iana Pilger n. sp.; caespitosa, innovationibus intravaginalibus;

culmi elati circ. 80 cm alti, 3-nodi, teretes, laeves; foliorum innovationum

lamina anguste linearis, ad medianum plicata, scabra vel scaberula, promi-

nenter striata, erecla, apice setaceo-acutata, 20—30 cm circ. longa, 4 mm
lata, foliorum culmeorum lamina ad 5 mm lata, vagina prominenter striata,

ligula membranacea, truncata, ad circ. 7—8 mm longa; folii supremi sub

panicula lamina 8— 10 cm longa; panicula ± exserta 15— 18 cm longa,

laxa, ambitu ovata; rhachis superne scabra; rami inferiores circ. 3 cm

distantes, a basi in ramulos 2—3 soluti, ramuli in spec. ± reflexi, lenues,

scabri, saepe ± flexuosi, ad circ. 8 cm longi, inferne longe nudi, superne

tantum parum divisi et spiculigeri; spiculae breviter pedicellatae vel sub-

sessiles, 3-florae, ad 8 mm longae; gluma vacua inferior latiuscul? lanceo-

lata, 1-nervia, 5 mm longa, superior ovato-elliptica, 3-)Vvia, breviter

acuta, fere 6 mm longa; glumae flor-erae anguste ovato-ellipticae, acutius-

culae, carinatae, prominenter 5-nci"viae, 6,5 mm longae, ad nervos scabrae,

sed baud eiliatae; paleae ad carinas scabrae.

Peru: Dep. Puno, ad Azangaro, in caicareis ad 4000 m s. rr. (Weber-

BAUER n. 477 — mense Februario 1902).

Quae species habitu ad Poam horridulam noslram valde accedens, fUiis minus

scabris et imprimis spiculae fabrica recedit.'

Festuca ortliophylla Pilger in Engl. Bot. Jahrb. XXV (i898) n.

Var. w-labrescens Pilger n. var.; culmi ad 50 cm alti, plerunque

breviores; foliorum innovationum lamina ad 25 cm longa, superiores ple-

rumque paniculam superantes; vaginae omnes glabrae, ore tantum villso-

puberulae, laminae glabrae vel basi parce puberulae; axis inflorescen'ae

glaber; glumae sparse tantum pubescentes vel scaberulae.

Peru- ad vicum Pucara in via ferrea inter oppida Puno et Cuzco,
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in pratis apertis frequentissimaj 3700 m s. m. (Weberbauer n, 408

florens mense Februario 1902); ad viani ferream inter oppida Arequipa et
i

Puno, in »Pampa de arrieros«, in formatione aperta, fruticibuSj cactaceis,

graminibus mixta, 3700—3800 m s. ni. (Weberbauer n. 4842 — mense

Majo 1905). '

L I

Nom. vern.: >Paja de puna*.

Var. boliviana PiJger n. var. ; culmi saepe elati et innovaliones ex-

cedentes, ad 60 cm altij folia innovationum circ. 10— 15 cm longa, glabra

(praeter marginem ut in typo albido-villosum) vel versus basin levissime

puberula, basi puberula, vaginae glabrae vel superne leviter puberulae,

ore pubescenti-villosae; paniculae angustae ad fere 20 cm longae, plerum-

que breviores; rhachis et rami parce pubescentes vel glabrescentes; glumae

pubescentes. -

Bolivia australis: in Puna Patanca, magnas altiplanitiei partes

occupans, 3700 m s. m. (Fiebrig n. 3192 — florens mense Martfo 1904).

«

.
•/

Nom. vern.: »Iru
Ich glaube, daB die bciden obigen Formen als Yarietaten der von mir urspriing-

lich beschriebenen Festuca orthophylla zugerechnet werden mussen, so daC dieser Art

eine ziemlich groCe Yerbreitung und Wiclitigkeit bei der Formationsbildung zukommt.

Das' zuerst beschriebene Exemplar stammte von Arequipa, Yincocaya (Sammlung

Stcbel); von dort Hegt mir auch ein von R. Copelaxd gesammeltes Exemplar v'or, 3^^

dem SxuBELschen vOllig entsprlcht. Die Pflanze ist niedrig, starr, dicht rasig; der obere

Teil der Scheiden zeigt eine weiCliche, weiche Behaarung von kurzen, nach unten ge-

\'- i?ji^^H^^^ Haaren, ebenso Avie auch der untere Teil der jiingeren Blatter; im Innerea

/"^^siuS-ldie Blatter weiClich, wollig behaart und dies tritt auch an der Stelle hervor, wO

• dfe ein^erollten Blatter mit den Randern zusammenstoBen, so daG ein wolliger Streifen

das g-anze Blatt entlang lauft. Diesen Streifen, allerdings manchmal sehr sch^vach,

zeigen auch die Blatter bei der var. glabrescens, deren Exemplars sonst in alien Teilcn

wenige? behaart sind; wahrend die Scheiden nur an der Mundung ^s'eiClich weich be-

haart a^d, ^sina (lie Blatter nahe der Basis hiiufig mit sehr kurzen, nach unten ge-

richtetenj '^aaren bekleid:t
'

"/tril^r* den Exomplaren der var. (>o/^Vm?^a finden sich neben sclchen, die dem

Tyims'in <Jfen Gr5Benverhaltnissen ziemlich v ontsprechen, andere mit hoheren Ilalmen

und lang^er Rispe''; der weiCe, Avollige Streifen a^n Blatt tritt gew6hnlich stark hervor,

die weicht ffehaarung der Rispe ist wechselnd, aber ineist schwach. .

Festtca lasiorrhachis Pilger n. sp.; perennis, innovationes intravagi-

nales vel ^-arius extravaginales, erecti; culmi apice parum vel longius e

vagina suprema exserti, 1—plurinodi, 50—100 cm ulti; foliorum innovatio-

num lai^ina angustissima, subtereti-convoluta vel leviter compressa, scabe-

rula ve sublaevis, breviter acutata, apice ipso vix*pungeD«, ad 25—35 cm

longa, convoluta 4 mm lata, ligula brevissime membranac'ea^ leviter cilio-

lata; foliorum culmeorum lamina minus rigida, parum latior, sKppius minus

conY>luta, ad 40 cm longa, folii supremi sub panicula ± reducta vel ad

30 (^'n longa, vaginae inferiores saepe elongatae, internodiis Idngiotes, in-

s^giiter striatae, leviter asperulae vel sublaeves; panicula 11.^20 CDi cir«*

Dn>a, rhachi et - ramulis hirto-pubescentibus; rami inferiores 3—"5 cm

•
/

V
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distantes, erecti, demuni patentes vel reflexi et flexuosi, a hasi jn ramuJos
2 vel plures divisi; ramuli longiores ad 9—M cm longi, saepius breviores,
superne parum iterum divisi et spiciiligeri, ramuli brcviores jam inferne
saepe spiculigeri; spiculae longius vel breviter pedicellatae, sacpius, im-
primis versus apicem glumarum violriscentes, ambilu ellipfione vel ovato-
ellipticae, glumis patentibus vel palulis, 4-6-llorae; glumae vacuae sca-
brae, inaequales, margine hyalinae, inferior lanceolafa, l-nervia, 3,5—4 mm
longa, superior latius lanceolata, nervis 2 laleralibus parum consfticuis,

parum supra 5 mm loiiga, vel 1-nervia, inferiore vix longior; glumae
floriferae anguste ovatae, 5-nerviae, scabrae vel superne scaberrimae, bre-

viter e mediano setaceo-aristulatae, 7—8 mm longac, paleac ad carinas

implicatae et scaberrimae, superne birto-puberulae, 6—6,5 mm longae;

staminum anlherae obscure vioJaceae, 4 mm longae ; lodiculae superne laoe-

rato-dentatae.
- k

Peru: supra Cuyocuyo^ in herbaceis, fruticibus intermixtis, 3700
3800 m s. m. (Weberbauer n. 904! et 907! — florens mense Majo 1902

;

Sandiaj ubi ad tecta construenda adhibetur (Weberbacer n. 589).

Quae species affinis F. scirpifoUae (Presl! Kth. diCfert habitu minus rigidiure,

culmis elatioribuSj 1—2-nodis, vaginis culmeis valde striatis, paniculae rhachi el rami-
pilosis. -

Festuca flbrifera Pilger n. sp.
;

perennis, caespitosa, innovalionibus

intravaginalibus, erectis; culmi erectij 60—75 cm circ. alti, plurinodes,

breviter exserti, superne asperuli vel sublaeveSj basi vaginis congeslis,

demum inferne in fibras solutis oblecti; foliorum innovationum lamina

erecta^ strictiuscula, =b involuta vel hie illic fere aperta, angustissima,

caesia, striata, laevis, intus crasse striata, apice breviter acuta, parum

pungens, involuta \ mm circ. lata, expansa 3—3 mm, 20—30 cm circ.

longa, vagina angusta, striata, ligula margo menibranaceus Iruncatus apice

vix parcissime ciliolulatus ; foliorum culmeorum vaginae et superiores quam

internodia longiores, internodium supremum (sub folio supremo) 7,5— 10 cm

longum, vagina suprema 19—24 cm longa, lamina foliorum superiorum

abbreviata, folii sub panicula ad 6 cm, foliorum inferiorum lamina expansa

ad 4 mm lata; [panicula angustior, ambitu lanceolata, circ. 20 cm longa,

laxiflora; rhachis tenuis, imprimis superne scabra et angulata; rami in-

feriores 4—7 mm distantes, a basi in ramulos pleruuique 3 inaequilongos

divisi; ramuli tenues, erecti vel erecto-patuli, scabri vel scaberrimi, lon-

giores ad 8— 10 cm longi, superne parum divisi et laxe spiculigeri, bre-

viores saepe jam inferne parum spiculigeri; spiculae plerumque perbreviter

pedicellatae, compressae, ambitu circ. ellipticae, 8—10 mm longae, 5—6-

florae; gluma vacua inferior 1-nervia, lanceolata, 4 mm vel parum supra

longa, superior elliptico-lanceolata, 3-nervia, 5—5,5 mm longa, scabra;

glumae floriferae anguste ellipticae, breviter acutae, vel brevissime e nervo

medio setaceo-acutatae, scabrae, 5-nerviae, 5,5—6 mm longae; paleae fere
r

aequilongae, antherae brunneae, 2,5—3 mm longae.
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Peru: Dep. Junin, in provincia Tarma, in montibus ad orientem a

Palca versus in campis ubi frutices intermixti sunt, 2700

—

SlOOm s. m.

(Weberbauer n. 2462 — florens mense Februario 1903).

Species F. scirpifoliae (PresI) Steud, multis characteribus affinis.

Festuca laeteviridis Pilger n. sp.; planta laete viridis, imprimis

panicula, innovationes magis glaucescentes; ciilmi elati, 2-nodi, ad 80 cm

alti, panicula in specim. parum exserta vel basi vagina suprema circum-

data, internodia elongata; innovationes intravaginales, erecti; foliorum inno-

valionum lamina angustissima, involuta, subteres vel compressa, striata,

laevis vel asperula, margine et apice longius angustato, setaceo-pungente

scabra, circ. 30 ad fere 50 cm longa, 1 mm vel parum supra diametro

metiens, vagina striata, angusta, ligula brevissima membranacea vix ciliolu-

lata; foliorum culmeorum inferiorum lamina aequilonga, saepe minus rigida

et laxius involuta, folii sub panicula lamina 20—25 cm longa; panicula

angusta 20 cm longa; rhacbis angulata et ramuli scabri vel brevissime

scabrido-hirti; rami satis distantes (infimi 4—6 cm), erecti, ramus infimus

(basi saepius vagina suprema circumdatus) superne tantum parum ramu-

losus, 4—9 cm longus, rami superiores saepius a basi in ramulos 2 divisi,

ramuli longiores superne tantum parum divisi; spiculae 6—7-florae, bre-

viter pedicellatae, compressae, ambitu ellipticae, glumis patulis; glumae

vacuae margine hyalinae, acutae vel superior obtusiuscula, scabrae, inferior

lanceolata, 1-nervia, 3,5—4 mm longa, superior ovato-lanceolata, 3-nervia

vel nervi laterales vix conspicui, 4,5—5,5 mm longa; glumae floriferae

anguste ovatae, angustatae, acutae, scabrae, 5-nerviae, 7 mm longae, paleae

scabrae ad carinas arete inflexae et scaberrimae, 6,5 mm longae; staminum

antherae 4 mm longae, flavidae; stili elongati laxe stigmatifero-plumosi

lodiculae lacerato-dentatae.

Bolivia australis: ad viam Renecilla apud oppidum Tupiza, in fau-

cibus montium angustis 2700 m s. m. (Fiebrig n. 2955 — florens mense

Februario 1904).

Species affmis F. scirpifoliae (Presl) Kth., sed laete viridis, culmi elatiores, 2-

nodi, folia culmea longiora, minus rigida, panicula longior, vix exserta etc.

Festuca Fiebrigii Pilger n. sp.; caespitosa, innovationibus intravagi-

nalibus; culmi erecti, 2-nodi, superne scaberuli, plerumque parum exserti,

vaginis ad apicem tecti, 50—70 cm circ. alti; foliorum innovationum lamma

compresso-involuta, angustissima, satis tenuis, striata, apice longius tenmter

setaceo-acutata , scaberula vel sublaevis, rarius ± expansa, angustissime

linearis, ad fere 3 mm lata, circ. 20 ad 40 cm longa; foliorum culmeorum

inferiorum (prope basin culmi) vaginae imbricatae, superiorum 2 elongalae,

saepe etiam pro parte sese amplectentes, striatae, glabrae, laminae satis

flaccidae, vix vel parum convolutae, anguste lineares, supra prominenter

striatae et asperulae, 15—25 cm circ. longae, 2 mm latae, ligulae breviter

membranaceae, truncatae, brevissime ciliolulatae
;
panicula laxiuscula, If

>
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25 cm longa, ambitu plerumque lanceolata; rhachis tenuis, scabra, angulata;
rami satis distantes, a basi in ramulos 2—3 inaequilongos divisi; ramuli
scabrij tenues, saepe flexuosi, erecti vel arcuato-erecti vel arcuato-patentes,

longiores inferiores circ. 7—11 cm longi, suporne tantum parum ramulosi;

spiculae brevius vel breviter pedicellatae, 4—5-florae, coiiipressae, amhilu
ellipticae vel ovato-ellipticae, glumis patulis, ± violascenles; glumae vacuae

scabrae, angustae, acutae, 1-nervjae, inferior anguste lanceolata, 4 mm
longa, superior latius lanceolata, 5—5,5 mm longa; glumae lloriferae an-

guste ovatae, longe angustatae, e nervo medio breviter selaceo-aristafae

vel acutatae, 5-nerviae, scabrae vel scaberrimae, 6—7 mm longae; paleae

ad carinas anguste implicatae et scabrae, apice breviter bidentalae, 5

5,5 mm longae; antherae violaceae, 3 mm longae.

Bolivia australis: prope vicum Pinos apud oppidum Tarija, in de-

clivibus humidis ad 2800 m s. m. (Fiebrig n. 3117 et 3118 — florens

mense Martio 1904],

Festuca distichovaginata Pilger n, sp.*, culmus erectus, pro rata

tenuis, enodis, 1,10—1,30 m altus, apice longius exsertus, laevis, tenuiter

sulcato-striatus, basi vaginis foliorum multis, dense distiche sese tegentibus

circumdatus; foliorum illorum lamina stricta, erecta, arete involuta, com-

pressa, asperula, apice breviter setaceo-acutata, 50 cm longa, vagina aperta,

latiuscula, striata, 15—20 cm longa, ligula membranacea, ad 2 mm longa,

apice parum ciliolulata; vagina folii culmei valde elongata, ad 50 cm longa,

lamina quam ilia foliorum basalium brevior, sed longitudine varians; pa-

nicula angusta pauper, 25 cm circ. longa; rhachis tenuior, imprimis su-

perne scabra, angulata; rami pauci distantes (infimi 6—9 cm), a basi in

ramulos complures, scabros, erectos vel raro curvato-patulos, diversae longi-

tudinis partiti ; ramidi longiores superne tantum spiculigeri, parum breviter

iterum divisi, 6—7 cm longi, breviores fere a basi spiculigeri; spiculae bre-

viter pedicellatae vel subsessiles, compressae, 3—4-florae, ambitu ovales,

glumis parum patentibus
;
glumae vacuae scabrae, inferior lanceolata, 1-nervia,

5—5,5 mm longa, superior ovato-lanceolata, 3-nervia, 6,5—7 mm longa;

rhachillae articuli parum supra 1 mm ad 2 mm longi, scabri; glumae floriferae

anguste ovatae, angustatae, 5-nerviae, scabrae, e nervo medio breviter setaceo-

aristulatae, 7,5—8 mm longae, paleae ad carinas arete implicatae et scabrae,

superne ciliolatae, inter carinas dorso concavae, apice breviter bidentatae, 6

6,5 mm longae; staminum antherae 3 mm longae; lodiculae lacerato-dentatae.

Peru: Dep. Huanuco, in provincia Huamalies, in montibus ad auslro-

occidentem a Monzon versus, frequentissima in graminosis hie illic uliginosis,

3700—3800 m s. m. (Weberbaler n. 3317 — florens mense Julio 1903).

Species affinitatem quandam cum F. scirpifolia (Presl) Kth. offendit, sed muilis

notis diversa.

Festuca carazaiia Pilger n. sp. ; culmus elatus, apice ±: exsertus, ad

<,10 m altus, enodis, vagina folii unici tantum magna pro parte ohtectus,
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laeviSj tenuiter slriatus, basi vaginis aggregalis, elongatis circuiiidatus; innor

vationes orientes ab illis vaginis usque ad os vaginae inclusis, sed yidi in

specim. unam innovationem extravaginalem. basi breviter squamatam e basi

vagina erumpentem; foliorum ad basin cuhiii lamina elongata, erecla, com-

plicato-involutaj laevis vel scaberula, breviter setaceo-acutata, obscure

glaucescensj plerumque distincte striata^ ad 60 cm circ. longa, 1:— 2t mm
lata, vagina striata, 25—30 cm longa; folii culmei lamina 7— 17 cm longa,

vagina valde elongata; panicula angusta, satis pauper, 20—35 cm longa;

rhachis angulata, imprimis superne scabra; rami pauci distantes (infimi

5—6 cm)j a basi in ramulos complures, erectos, ± flexuosos, scabros,

diversae longitudinis divisi; ramuli inferiores longioves G cm longi, superne

parum iterum divisi, breviores fere a basi spiculigeri; spiculae breviter

pedicellatae, 5—6-florae, ambitu demum ovatae, glumis a rhachilla paten-

tibus; glumae vacuae scabrae, inaequales, inferior lanceolata, 1-nervia, 3,5

4 mm longa, superior late ovato-lanceolata, 3-nervia, breviter angustata,

o mm vel parum supra longa; glumae floriferae anguste ovatae, breviter

angustatae, scabrae, 5-nerviae, e mediano breviter vel brevissime setaceo7

piristatae, cum arista 6—7 mm longae; paleae ad carinas inflexae et sca-

berrimae^ obtusiusculae, 6 mm longae; staminum antlierae 3 mm parum

superantes; lodiculae apice lacerato-dentatae.

Peru: Dep. Ancachs, in montibus » Cordillera negra<i supra Garaz in

formatione graminibus fasciculatis composita, 4400 m s. m. (Weberbauer

n, 3106 — florens mense Majo 1903).

Quae species F. disttchovaginatae uostrae affmis differt imprimis foliis latignbus,

minus rigidis et involutis, obscurius coloratis.

-:,
•• Festuca Weberbaueri Pilger n. sp.; dense caespitosa, glauco-yiridis,

innovationibus multis intravaginalibus dense congestis; culmi e caespite

complures erecti, 40 cm alti, 1-nodi, internodio inferiore magna pro parte

nudo; foliorum innovationum lamina erecta, tenuissima, capillari-involuta, apice

brevius selaceo-acutala, distincte sulcaio-striata, scaberula vel sublaevis, ad

fere 20 cm longa, diametro circ. 0,5 mm metiente, ligula brevissima, dense

brevissime ciliata, vagina sulcato- striata; folium culmeum inferius lamina

parum latiore, 8—1 5 cm circ. longa, superius vagina elongata, 1
4— i 6 cm

bnga, sulcato-striata, laevi, lamina 5—7 cm longa; panicula ±, plerumque

parum exserta, angusta, pauper, 10 cm longa; rhachis stricta, angulata,

superne nonnunquam scaberula; rami pauci, distantes (inferiores 3— fere

5 cm), angulati, plerumque erecti, rarius leviter patentes, a basi in ramulos

2 divisi, baud iterum ramulosi, superne spicatim spiculas nonnullas gerentes,

inferiores ad 5 cm longi; spiculae plerumque brevius vel brevissime pcdi-

cellatae, compressae, 3—4-florae, apertae, glumis vacuis et floriferis a rha-

chilla patentibus; glumae vacuae subaequilongae, lanceolatae, acutae, 1-ner-

Viae, praeter nervum laete virides, ceterum hyalinae, 4 mm longae, yel

jparum inaequales, superior latius lanceolata et nonnunquam 3-nervia,
J^

^;'
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inferiore parum longior; rhachillae articuli siabn; inlfimus B^r^^^^^^^^

superiores V5— 1/4 g'umarum floriferarum aequantes; glumae norifcrae m-
volutae lanceolatae, expansae anguste ovatae, 5-nerviae, imprimis gtipcrnc

scabrae, angustatae, acutissimae vel breviter setaceo-acutatae, 5,5—6/) mm
longae; paleae 2-carinatae, ad carinas implicatae et scabrae, glunias flf»ri-

feras fere aequantes vel si glumae setaceo-acutatae sunt, iilis conspicuc

breviores; antherae brunneae, 2 mm parum superantes; ovarium obovoi-

deum, stili apicales separati, fere ad basin laxe plumosi; lodiculac superne

angustatae, acutae.
w

Peru: Dep, Puno, ad Azangaro in calcareis, 4000 m s. m. (Wkbkr-

BAUER n. 473 — florens mense Februario 190^),

Affinis F. Immiltori Nees^ quae tamen diCfort foliis rigidioriLus, crassioribus, haud
^^ r

sulcatis, haud scabris; gluma florifora in nostra specie superne valde scabra.

Festuca Weberbaiieri Pilger var. foliosa Pilger n, var,; dense caespi-

tosa, innovationibus multis, foliis capillaribus instrucUvs; folia in'novationum

paniculas plerumque aequantia vel superantia, lamina ad 30 cm longa,

in sicco spiraliter torta.

Peru: in collibus ad Cuzco, in formalione aperla, sed hie illic dense

graminibus, fruticulis et Bromeliaceis armatis obtecla, 3500—3600 m s. m.

(Weberbauer n. 4872 — mense Majo 1905).

Festuca Caj
t

dense caespilosaj innovalionibus

multis strictiSj erectis; culmi complures e caespilCj stricli, erecli, 35

55 cm alti, enodes, e vagina folii linici culmei longe exserli, tcretes, superne

sulcato-striati ; folia innovationum lamina rigida, erecta, tereti-involuta,

angustissima, apice breviter setaceo-pungente, scaberula vel leviter scaberula,

haud sulcato-striata, circ. 10—15, 7.

metiente, vagina brevi, striata, scaberula, ore obtusiuscule breviter biauri-

culata, ligula inter auriculas subnulla; folium culmeum vagina partem in-

feriorem tantum culmi circumdante, culmo usque ad basin paniculae raro

6—7 cm tantum, plerumque longius, 12—22 cm exserto, lamina 6—12 cm

longa; panicula brevis pauper, 5—10 cm longa; rhachis angulata, imprimis

superne scabra vel scaberrima; rami pauci distantes, erecti vel infimi sub-

patuli vel curvati, indivisi vel basi vel supra basin ramulum brevem

emittentes, scaberrimi, infimi 3—6 cm longi; ramuli vix ultra ramulosi,

superne tantum spiculas nonnullas breviter pediccUatas gercntcs; spiculae

3-florae, violaceae, anguslae, baud late aperlae, saepe superne latiores;

glumae vacuae fere aequales, ovato-lanceolatae, angustatae, acutalae, scabrae,

3-nerviae, 6 mm longa vel gluma inferior angustiur et brevior, nonnun-

quam 1-nervia, 5 mm longae, superior ad 7 mm longa; glumae floriferae

anguste ovatae, 5-nerviae, sensim angustatae, in aristam brevem, setiformem,

<—2 ram lonjram sensim transeunles vel arista e nervo medio magis a

Iiima distincta instructae, dorso scabrae vel scaberrimae, cum arista

8,5—10 mm longae; paleae 2-carinatae, ad carinas inrtexae et scaberrimae;

Botanische Jahrbftcher. XXXVII. Bd.
34
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staminum antherae 4 mm longae ; ovarium anguste obovoideum, slili sepa-

rati, fere ad basin laxe plumoso-stigmatiferi , lodiculae dentato-laceratae,

dente uno magis producto acutato.

Peru: Dep. Cajamarca, in jugo Coymolache supra Hualgayoc, in

grammosis elatis, densis, ubi frutices et caclaceae desunt, 4000

—

4100 m
s. m. (Weberbauer n. 3972 — florens mense Majo 1904).

Quae species affinitatem quandam cum F, Ilaenlcei Kth. praebet, excellit tamen
4

lotius plantae scabritate, glumis vacuis lalis et longis, ligulac forma.

Festuca dichoclada Pilger n. sp.; perennis, innovationibus elongatiSj

intravaginalibus; culmi elati, ad 2 m alti, erecti, tenuiores, teretes, 3-nodi,

internodia valde elongata, superius quara vagina longius, panicula e vagina

folii supremi longc exsefta;' culmi ad basin vaginis vetustioribus, oblitte-

rantibus arete eireurndati

;

scusta

striata, laevis, breviter acutata, in specim. ad circ. 65 em longa, expansa ad

6—7 mm lata, vagina arcta, saepe leviter punetulato-asperula, ligula tenere

membranacea, demum apice fissa, elongata, ad 10 mm longa; folii supremi

sub panicula lamina 10 em, vagina 33 em longa, folii sequentis lamina 20,

vagina 35 cm longa; panicula 30—35 em longa, laxa, ambitu eirc. elliptica,

rhaehis erecta, s.uperne parum flexuosa, imprimis superne seaberula; rami

inferiores 5—7,5 cm distantes, a basi in ramulos 2 longitudine ± diversos,

divisi; ramuli ereeto-patentes , demum saepe patcntissimi vel reflexi,

flexuosi, tenues, scabri, inferiores ad 15—20 em longi, inferne longe nudi,

superne parum divisi et laxe spieuligeri; spiculae breviter vellongius pedi-

cellatae, 4-florae; glumae vacuae ad nervos seabrae, inferior lanceolata,

1-nervia, attenuata, 5—6 mm longa, superior latius lanceolata, attenu^ta,

7—8 mm longa, 3-nervia, nervis lateralibus brevibus; glumae vacuae lan-

ceolatp - ovatae , longius angustatae, acutae, 5-nerviae, dorso scaberulae,

9—10 mm longae; paleae angustae, aequilongae; artieuli rbachillae inter

glumas 1,5—2 mm longi; lodiculae satis elongatae, angustae, angustatae,

acutiusculae
; fructus cylindricus, 5—6 mm longus.

Peru: Dep. Ancachs, in declivibus montium » Cordillera blanca* supra

Caraz in faucibus umbrosis fruticibus altis obtectis, 3300—3600 m s. m.

(Wkberbauer n. 3230 — fructifera mense Junio 1903).
Quae species F. eminenti Kth. affinis, jam glumis vacuis longis recedit.

Festuca horridnia Pilger n. sp.; dense caespitosa; culmi elati, erecli,

teretiusculi, seaberuli, ad 115 cm alti, ad apicem vaginati, in specim.

semper basi vagina suprema circumdati, 3-nodi, nodis nigris, basi vagmis

compluribus, elongatis, dense distiche aggregatis involucrati; innovationes

intravaginales, elongatae, erectae; foliorum innovationum lamina angustissima,

baud stricta, complicato-involuta, compressa, scabra, striata, ad 60 cm

longa, saepe brevior, 1 — 1 V2 mm circ. convoluta lata, expansa ad 4 m"''

vagina striata, scabra, a basi latiore ad apicem valde angustata, ad 20 cm

longa, ligula membranacea, elongata, apice fissa, quasi longe setifer«J
''-,

\
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8—10 mm circ. longa; foliorum ad basin culuii aggregatorum vaginae ad
25 cm longae, laminae illis innovationmn aequales, laminae foliornm cul-

meormii superiorum quoque elongatae; panicula laxa ad 25 cm loni^^a-

(lissili/lo

rhachis tenuis, angulata, i flexuosa, scaberrima; rami 4— 5 cm distanles,

a basi in ramulos 2 divisi. ramuli tenuos, scaberrimi, flexuosi, primo
erecto-arcuati, demum patentissimi vel rcflexi, valde irregulariler riexuosi,

ad I i cm longi, inferne semper longe nudi, superne lantmii parum ileruin

divisi et laxe spiculigeri ; spiculae saepius longe, rarius brevius vel brevilcr

pedicellatae, compressae, ambitu ellipticae vel ovato-ellipticae, 6-florae;

gliimae vacuac acutae, inaequales, inferior latins lanceolata, 1-nervia, 5,5 mm
longa, superior ovato-lanceolata 3-nervia, 6,5— 7 mm longa; glumae flori-

ferae angustius ovatae, acutae, 5-nerviae, scabrae, 8 mm longae, setula c

nervo medio orta brevissima parum sub apice membranaceo et parum
lacerulato libera; paleae apice bidenticulatae, 7,5 mm longae; anlherae

4 mm longae; lodiculae apice laccrato-dentatae.

Peru: Dep. Junin, La Oroya, in herbaceis saxosis, 3700—3800 m
s. m. (Weberbauer b. 2586 — florens mense Februario 1903).

Quae species affinitatem quandam
loricata Gris.) offert.

Festuca tarmensis Pilger n. sp. ; humilior, dense caespitosa, inno-

vationibus multis intravaginalibus ; culmi e caespite complurcs, 30—40 cm

alti, saepius foliis innovationum superati, brevius exserti vel saepius basi

vagina suprema circumdati, teretes, laeves, striati; foliorum innovationum

lamina stricta, erecta, angustissime tereli-involuta, apice leviter anguslata,

obtusiuscula, parum striata, glabra, laevis, elongata, ad 30 cm longa, dia-

metro circ. 3/4 mm metiens, vagina satis brevis, striata, ligula breviter

membranacea, brevissime vel vix ciliolulata; foliorum culmeorum 2—3 va-

ginae magis elongatae, saepe violascentes, laminae illis foliorum innovatio-

num similes, vel parum laxius convolutae, suprema 7—15 cm longa;

panicula satis angusta, ambitu linearis vel lanceolata, 10—U cm longa,

violascens; rhachis angulata, scabra, rami inferiores 2—4 cm distantes, a

basi in ramulos 2—3 erectos vel parum paterftes, scabros, lenucs, saepe

flexuosos, inaequilongos divisi; ramuli longiores circ. 3—5 cm longi, parte

inferiore jam parum divisi, ramuli breviores parum supra basin jam

spiculigeri; spiculae breviter pedicellatae, pedicello superne parum clavatim

incrassato, 3— 4-florae, apertae, glumis patentibus; glumae vacuae scabrae,

inferior late lanceolata, 1 -nervia, 3 mm vel parum supra longa, superior

ovata, vix acutiuscula, 3-nervia, 4—5 mm longa; glumae florifcrae ovatae,

5-nerviae, breviter acutatae vel e nervo medio breviter setaceo-acutatae,

scaberulae, 4,5—5 mm longae; paleae ad carinas anguste implicatae et

scabrae, apice breviter 2-dentatae et ciliolatae, aequilongae; staminum an-

therae obscure bnmneae, 2,2—2,5 mm longae; lodiculae apice lacerato-

dentatae,

34*



1

T

616 I, Urban.

\

Peru: Dep. Junin, in provincia Tarma in campis montanis ad occi-

dentem ab Huacapistana versus, 3500 m s. m, (Weberbauer n. 2233
^

florens mense Januario 1903).

Quae species foliis pro rata valde elongalis, paniculas plerumque superantibus,

gluma vacua superiore longa et lata etc. insignis.

Festuca inarticnlata Pilger n. sp.
;
perennis, caespites densos formans,

F

innovationibus multis intravaginalibus, erectis; culmi caespitem valde supe-
I

rantes, erecti, e vagina suprema plerumque longe exserti^ erecti, pertenues

labri, enodes, vagina folii sub panicula longissimaj ad basin culmi perlinens

?

cr

vaginae complures ad basin culmi confertae, pro parte sese tegentes, culmi

circ. metrales; foliorum innovationum lamina satis rigida, arete involuta,

compressa, angustissima, leviter scaberula, breviter pungenti-acutata, ad

circ. 25—30 cm longa, diametro 1 mm, vagina lata, striata, glabra, ligula

brevissima, membranacea leviter biauriculata; foliorum ad basin culmorum

lamina illi innovationum similis, vagina 10—20 cm longa, vagina folii sub

panicula ad 50—60 cm longa, arete culmum includens, inferne clausa, lamina

4—10 cm tantum longa; panicula laxa, valde depauperata, 12—18 cm longa,

ambitu circ. lanceolata; rbachis tenuis, strictiuscula vel =t flexuosa, angulata,

superne scabrata; rami pauci valde distantes, raro singuli, plerumque a

basi in ramulos 2 inaequilongos divisi, ramuli tenues. breves, flexuosi,

scabri, indivisi vel rarius ramusculum parvum emittentes, imprimis superne

laxe spiculas paucas, breviter pedicellatas gerentes, panicula superne in

racemum laxum exiens; spiculae ambitu ellipticae, 3— 4-florae, \0—H bq"^

longae; glumae vacuae ad nervos et superne scabrae, inferior lanceolata,

1-nervia, acutata, 4 mm longa, superior elliptico-lanceolata, breviter acuta,

1-nervia, vel 3-nervia additis nervis 2 lateralibus parum conspicuis, 4,5

5 mm longa; rhachillae internodia scabra, 1,5 mm longa; glumae floriferae

anguste ellipticae, angustatae, e nervo medio breviter selaceo-acutatae,
5-

nerviae, superne scaberulae, 6—7 mm longae, paleae angustae 6 mm longae;

staminum anthera obscure brunnea, 3— 3,5 mm longa.

Peru: in montibus »Gordillera negra* supra Garaz, in campis ad

4000 m s. m. (Weberbauer n. 3218 — florens mense Junio 1903).

Quae species insignis est culmis tenuibus, elatis, enodibus, panicula depaupera a.

Festuca glyceriantha Pilger n. sp.; perennis, innovationibus mtra-

vaginalibus, erectis; culmi complures erecti, longius vel longe exserti, laeves,

tenues, enodes, basi vaginis compluribus, aggregatis, latiusculis circuni-

dati, 90—110 cm circ. alti; foliorum innovationum lamina angustissima,

stricta, complicato-convoluta, glabra, laevis, apice brevissime subacuta, no"

pungens, ad circ. 20—25 cm longa, diametro 1 mm, ligula margo brevissi-

mus; foliorum ad basin culmorum lamina saepius parum latior, bene secus

margineni plicata, folii sub panicula lamina valde abbreviata, 3,5—6 cm

circ. longa, vagina valde elongata; panicula angusta, linearis, 20—25 cm

longa; rbachis stricta, laevis; rami distantes (inferiores ad 9 cm) saepissime F^

.>

f.:

X
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in ramulos 2 inaequilongos a basi divisi, ramuli stricti, erecli, scuberuli,
longiores inferiores 7—9 cm longi, superne racemosim spiculas gcrcutes vel
nonnihil iterum divisi, ramuli breviores magis inferne spiculigeri; spiculac
breviter pedicellatae, compressae, 12—U mm longae, 6-florae'; gUimae
vacuae inacquales, inferior lanceolato-ellip'tica, obtusiuscula, f-nervia, 4 mm
longa, superior elliptica, obtusa, 6-6I/2 mm longa, praeler mcdianum
nervis 2 lateralibus parum conspicuis instructa; rbachillae arliculi breves'

glumae floriferae latae, 5-nerviae, ellipticae, breviter acutae, lacves, inferior

8,5—9 mm longa; antherae 4,5 mm longae; lodiculae apice bilobae.

>Gesonderte Buschel bildend. Ahrclien r6llkh f^escheckt. VegeUMve Toi/c

blaugriin.c

Peru: Dep. Ancachs, supra lacus Yanganuco ad Yungay, in graminosis

ad 4100 m s. m. (Webebbaler n. 3275 — florens mense Junio <903j.

Bromns Weberbaneri Pilger n. sp.; humilis, perennis, caespiles densos,

humiles, 5—7 cm altos formans; culmi e caespitibus exserti, superne e

vaginis longe exserti, iO— 43 cm aiti; foliorum innovationum lamina an-

gustissima, involuta, erecta, strictiuscula, compressa, breviter acuta, 3—5 cm
longa, bene involuta vix 0,5 mm lata, nonnumquam minus involuta, laevis,

margine scaberula, ligula breviter membranacea, truncata, vagina glabra,

latiuscula, nervis promincntibus, culmus basi vaginis latiusculis, pro parte

sese amplectentibus circumdatus, lamina folii sub panicula ad 2 cm longa;

panicula parva, laxiuscula, ambitu circ. elliptica vel ovata, 4—5 cm longa;
+

rhachis satis yalida, angulata, scabra, =b arcuata; rami a basi in ramulos

2 divisi, ramuli inferiores strictiusculi, scabri, ad 4 cm longi, superne spiculas

nonnullas longius pedicellatas gerentes, ramuli superiores valde reducti;

spiculae 3-florae, cum aristis 13—15 mm longae, angustae, superne parum

dilatalae; glumae vacuae subaequilongae, inferior lanceolata, longe attenuata,

1-nervia, scabra imprimis ad nervum, 8,5—10 mm longa, superior parum

latior, nervis lateralibus 2 parum conspicuis; gluma florifera floris infimi

elliptica, dorso scabra, brevissime 2-dentata et parum sub apice aristala,

gluma sine arista 6,5—7 mm longa, arista validiuscula, scabra, plerumque

recta 5,5— 6 mm longa; palea ad carinas anguste implicata, scabra, im-

primis ad carinas, 7 mm longa; staminum antherae parvae, o vales; fruclus

cylindricus, hilo longo lineari, stigmatibus brevibus, breviter plumosis.

Peru: Dep. Ancachs in provincia Cajatambo, in jugo >ChonU* in

montibus > Cordillera negra* supra Ocros, solo lapidoso, parum herbis

obtecto, 4500—4800 m s. m. (Wbberbaueb n. 2814 — florens mense

Aprili 1903).

Species Andium nionliiim elatorum bene dislincla.

3. C. B. Clarke: Cyperaceae andinae.
^^ y:r ' ->

* - k

Cyperns satoratiis C. B. Clarke; robustior, foliis 8 dm longis, 2 cm

latis; umbella subsimplice, 5—7-radiata, 8 cm in diam.; spicis lO-stachyis,
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fasciculatis ; spiculis 15 mm longis^ 2^5 mm lalis, 20-floris, saturate rufo-

atris; glumis proventu a basi spiculae sensim deciduis; stylo 3-fido; nuce
#

cum 2/3 p^^rte glumae siibaequilonga. — Mariseus saturatus Donnell Smith

PI. Guat. V. 5 (1896), p, 89.

Glabra, annua; culnnus 4 dm longus, apice triqueter. Bracteae 3—4, foliifornaes,

ima usque ad 5 dm longa.

Costa Rica (Donnell Smith n. 6839). — Peru: Dep. Huanaco Prov.

Iluamalies inter Monzon et Huallayon in arboretis apertis ad flumen Monzon

(Weberbauer n. 3875).

These good specimens of WEBtuBACEn shew conclusively that the plant is a

Cyperiis (not a Marisciis); and that it is close to G. niilnfolius Knuth.

Rynchospora Weberbaueri G. B. Clarke n. sp.; glabra, mediocris,

panicula anguste oblonga, polystachya interrupta; corymbis densis; spiculis

6 mm longis, lanceolatis, laete bruneis, 1-r3-nucigeris; stylo perlongo, apice

obscure 2-dentato; setis hypogynis 4^ bruneis, minute dense scabris, nucem

cum rostro superantibus; nuce oblonga, brunea, obscure transversim fene-

strata; rostro lineari-conico, cum nuce aequilongo.

Gulmi 3— 4 dm longi, parce foliati. Folia basalia 10-15 cm longa, 3—4 mm
lata, duriuscula. Panicula interdum 15 cm longa, 2— 3 cm lata; panicula parUali ima

8 cm distante, terminalibus 3—4 approximatis. — Species ad gregem B.pohjphyUae

accedens.

Peru: in montibus a Moyobamba ad orienlem versus, in locis humidis

inter fruticcs, 1300—UOO m s, m, (Weberbauer n. 4745 — fl. mense

Septembri.)

I have many Andine species, some published some not, more or less allied to

this. The inflorescence in this resembles that of the group Psilocaryae (in which the

setae are Oj. This species may be near some of the varieties of B, Biii^iana, but the

inflorescence will not match.

-i. M 3,0 Eleocharis nubigena G. B. Clarke ms. in Spruce n. 5913; Ileleocharis

cnnalis Griseb., forma humilis Boeckeler ms. culmis i—-S cm longis/

gracilibus; spicula 3 mm longa, 3—7-flora, castanea; stylo 3-rido; nuce

obovoidea apice angustata, levi luteo-brunea ; stylobasi parva, pyramidata.

:
;

Setae hypogynae 3— 4, nuce breviores.

Bolivia: Puna Patanca, 3700 m s. m. in locis humidis (Fiebrig

n. 2636, c. tt. mense Januario, 2887), in Andibus (Mandon n. U13, Lorentz

et HiERONYMus n. 65).

Carex hypsipedos G. B. Clarke n. sp.; foliis pluribus 5 cm longis,

linearibus; culmo 1— 4 cm longo, 2—4-stachyo; spicis superioribus apice

masculis basi foemineis; stylo 2-fido; utriculis parvis, globosis, compressis,

levibus, pallidis, apice umbonatis.
Rliizoma repens, culmis approximatis. Folia 2 nun lata, levia, plana, curvata.

Spicae 3—8 ulriculos inaturantes. Utriculi umbo bilide emarginatus. Stylus brevjs;

rami cum utriculo aequilongi.

Peru: Dep. Junin, La Oroya; in pratis alpinis 4300 m s. m. (Weber-

bauer n. 2617 — fl. mense Februario). ;: --^^

>*
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Species VigncanJrae {I e. slylo S-ildo, spicis apicc masculis), vfi cum O. staw^
phylla socianda (utriculus enim longe diversus}.

4

4. W. Rnhland: Eriocanlaceae andinae.

Eriocaulou caaguazuensis Ruhl. n. sp.; radicis fibri crassi, spongiosi,

albidi, fasciculali; caulis perbrevis; folia e basi diUilata sublanccolalo-

linearia, versus apicem anguslala, apice ipso obtusissima, basi fcneslralo-

mullinervia, ceterum crassiusculo-meinbranacca, inipellucida, glaberrima,

subglaucescenti.'ij 2—7 cm longa, basi ad I cm, medio 2—3 mm lata; j^cdun.

culi per coniplures (5—6) aggregati, robusti, folia multolies superanlcs, 8-

(an semper?) costatij torti, slramineo-navcsccnles, glabri, 40—80 cm alli,

circ. i mm crassi; vaginae oblique fissae, laxac, glabrae, lamina cito lacerala,

10— 12 cm longae; capitula globosa, dura, densissime albo-villosa, 7— 9 mm
lata; bracleae involucrantes oblongo-spathulatae, exteriores obtusiusculae,

inleriores acutae omnes brunneae, dorso albo-pilosae, glabrescentes rigido-

membranaceae receptaculum villosum, bracleae flores slipanles navicular!-

spathulatae vel oblanceolatae acutae, valde incurvatae albidae, summo dor#^o

aJbo-villosae, flores superantes; perigonia stramineo-albescentia; flos q': brc-

viter pedicellatus; sepala 3, libera, aequalia, oblanceolata, subacula, dorso

ct apice pilosa; petalorum tubus apice lobis 3 valde inaequalibus albidis,

antico eglanduloso, multo majore, lineari, posticis nigro-glanduligcris, parvis,

omnibus apice albo-villosis instructus; anlherae nigrae; llos Q: se{»ala 3,

illis floris cT similia; petala 3, inaequalia^ anticum crassum majus^ eglan-

dulosum, posticd minora, membranacea apice nigro-glanduligera, omnia

summo dorso albido-villosa; gynaecium tricoccum, stigmata 3.

Paraguay: in viciniis Caaguazu (Hassler n. 8885. — Bliihend im

Februarj.

Species cum E. TJlaei Ruhl. etc. propinqua, sed florum struclura (praecipue pe-

talis florum utriusque sexus) optime distincta.

Paepalanthus Weberbaneri Ruhl. n. sp. ; caulis elongatus, subgracilis,

ramis similibus auctus, subaequaliter dense foliosus, foliis ima basi dein

destructis et inferne vix laxius dispositis, 4—20 cm longus, 1— i,5 mm
crassus; folia lanceolato-linearia, e basi sensim ad apicem angustala, subu-

lato-acuminata, chartacea vel membranacea, non pungentia, plerumque

arrecto-patentia, in sicco saepe subgiaucescentia, utrinciue pilis brevibus hirlA

et pilis longissimis rigidulis villosa, dein calvescentia, 1,5—4 cm longa, basi 4,

medio circ. i,5 mm lata; pedunculi in apice caulis et ramorum solitarii,

obsolete costati, vix vel non torti, pilis brevibus, irregularitcr patentibus

birli, dein calvescentes 8—30 cm alti; vaginae oblique fissae, laxae, brcvius-

cule hirtae, lamina brevi, acuta, dense ciliata, interdum scrius lacerata in-

structae, senectute calvescentes, 2—3,5 cm longae; capitula subglobosa, in

sicco paullo compressa, ubiijue dense sordide subflavidulo-villosa, circ. 0,5

0,7 cm lata; bracteae involucrantes anguste ellipticae vel subovatae.
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acutae vel acutiusculae, viridi-fuscescenteSj dorso pilis subappressis villosae,

membranaceae, demum floribus reflexis occultae; receptaculum Yillosum;brac-r

teae flores stipantcs et florum structura illis P. diplohetoris Rubl. similes.

Peru: Zwischen dera tambo Yumcacoya und dem tambo Cachicachi

(Weg von Sandia nach ChunchusmayOj feuchte Platze am Rande von 6e-

strauch, 1800—2200 m (Weberbacer n. 1152. — Bliihend am 8. Juni);

Ramaspata, ofTene , feuchte Platze zwischen Gestrauch, 2500 m (Weber-

BAUER n. 1326. — Bluhend am 27. Juli).

Species P. diplohetori Ruhl. subsimilis, sed praeter cetera caulc et foliis perbene

ab illo dislincta.

^ -»

r

5. F. Kranzlin: Orchidaceae andinae, imprimis peravianae

Weberbauerianae. lY.
^ *

Ich publiziere hier auBer ein paar Neuheiten eine Anzahl Diagnosen

zu altbekannten aber ungeniigend beschriebenen Pflanzen. In fast alien

Fallen war die Feststellung und sichere Bestimmung nur moglich mit Hilfe

der LiNDLEYSchen Analysen, welche zu kopieren die Direktion des Royal

Herbarium zu Kew mir vor Jahren giitigst gestattet hat. Die Anzahl hatte

sich stark vermehren lassen, und sobald ich Zeit finde, mich wieder*ein-

gehend mit peruanischen Orchidaceen beschiiftigen zu konnen, sollen neue

Nachtrage folgen. Zunachst schien es mir zweckmaBig, mich auf solche

Arten zu beschranken , deren Diagnosen uns heute absolut nicht mehr

geniigen
' *

h

Pleurothallis ArcMdonae Lindl., Fol. Orch. Pleuroth. (1859), p. 15,

No. 74. — Caules singuli s. pauci 50—CO cm alti teretes vaginis 2—3 sca-

riosis vestiti, folia singula lanceolata acuta crasse coriacea ad 20 cm longa

4—5 cm lata, spatha in basi pedicellorum parva, spicae plerumque 2 vix

ipra retusae
^j. i

J

r ^

quam ovaria bene breviores, sepalum dorsale ovato-lanceolatum acutum

lateralia in unicum multo maius concavum late ovatum apice acutum non

divisum coalita, omnia tenere sparsim punclulala, petala minora e basi

ovala acuminata margine minute (suJd lente) dcnticulata carnosa, labellum

multo minus transverse oblongum a medio deflexum, lamella transversa car-

nosa utrinque biloba undulata per discum, gynostemium breve, rostellum

anguste triangulum antice divisum fovea stigmatica subquadrata. Flores

pallide brunnei fusco-striati , sepala \ cm longa, dorsale 3 mm, lateralia

coalita 6 mm lata, petala 8 mm longa basi 2,5 mm lata, labellum vix 2 mm
longum ct latum. — Flor. Maio.

Peru: Pro v. Chota Dep. Cajamarca
'

bei Huambos, epiphytisch, Ge^

holz gemischt aus Baumen und Strauchern in 2400—2500 m u. d. M.

(Weberbauer n. 4201!]. — Fruher gesammelt von Jameson in einem Walde

bei Archidona auf Felsen am Bachufer. . .

' .. ,^
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Pleurothallis amygdalodora Kranzl. n. sp. — Acumt?iatae [Lcpann
thiformes). — Caules densissime aggregati ascendenles basi tantum radicantes
supra pauciramosi ad 1 cm alti, vaginae foliorum costalae selosae apice aculae
reflexae, folia brevi-petiolata nummularia suborbiculata anlicc eniarginata \ cm
longa 8—9 mm lata crassa carnosa crassius niarginala, pcdunculi Icr v.

quater longiores filiformes supra fractiflexi 2— 4-flori, llores dislinhi, bracteae

minutissimae, sepala e basi ovata attenuata filiformia, lateralia basi menlum
vix conspicuum formantia, petala multo minora obovata omnia margine In-

tegra, labellum brevi-unguiculatum basi utrinque rolundalum pcUucidum
medio ligulatum incrassatumque margine el in disco minute papillosum,

gynostemium gracile, stelidia magna rotundata, lobulus dorsalis oblongus

obtusus non cochleatus. — Flores aibi amygdalos amaros olentes, sepala

6—7 mm, petala et labellum vix 2 mm longa. — Flor. Februario.

Peru: Prov. Hualgayoc^ Dep. Cajamarca. Tal von Taolis. Immergruner

Buschwald, reich an hartlaubigen GehOlzen in 2800 m u. M. (Webbrbaukr

n. 4824!)

Diese Art hat zweifellos groBe Ahnlichkeit mil P. dura Lindl. rait Ankliuigen an

P. intricata Lindl, Sie hat kleine, fast kreisrunde, harte, lederige Blatter, ist den

Scheiden nach so »lepanthiform< wie mGglich und hat die diiTinon Blutenstande und

die verlangerten Sepalen wie alio die Artcn dieser Gruppe. Die Stelidien oder Seiten-

fliigel der Saule gleichen gcnau denen von Lixoleys Zeichnung von P. dura^ aber der

dorsale Zipfel ist bestiujint nicht loffelfOrniig. SchlieBlich sind die Sepalen auch in

langere, fadenformige Schwanze verlangert als bei jener Art.

Stelis attenuata Lindl. Fol. Orch. Stelis No. 7. — Caules fasciculati

radicibus copiosis intricatis praediti 5— 7 cm alti, vagina una alterave brevi

vestiti, folia obovato-oblonga obtusa brevi-petiolata margine paulum undu-

lata subcoriacea ad 8 cm longa ad 2,5 cm lata, spicae ad 22 cm longae

distichae, rhachis leviter fractiflexa, bracteae paulum inter se dislantes ovalo-

triangulae acutae, quam ovaria cum pedicellis ter breviores, sepala late ob-

longa obtusa rotundataque, petala carnosa deltoidea antice truncata, labellum

petalis subsimile antice truncatum obovatum sub apice excavatum subtus

minute papillosum, gynostemii aequilongi stelidia oblique erecta satis con-

spicua. Flores fusci v, brunneo-purpurei, semiclausi, sepala 3 mm longa

2 mm lata^ capsula oblonga transsectione triangula 6-costata \ cm longa

3 mm crassa. — Flor. Maio.

Peru: Prov. Hualgayoc Dep. Cajamarca, uber San Miguel. — Dichte,

haufig geschlossene Formation gemischt aus Strauchern und Kraulern

(Graser sehr zahlreich, Kakteen fehlend) in 2600—2700 m u. M. (Webeii-

bauer n. 3902!). — Friiher gesanimelt in Neu Granada vou Plrdie.

Stelis hylophila Rchb. f. in Bonpl. Ill, 241; Lindl. Fol. Orch. Stelis

No. 24. — Caules fasciculati 6—10 cm longi tenues vaginis 1 v. 2 arctis

longis vestiti, folia oblonga v. oblongo-lanceolata acuta carnosula ulrinque

angustata ad 10 cm longa 1,5 cm lata, spicae f v. 2 longiusculae tenuilcr

filiformes 15—18 cm longae rarius longiores) mullinorae, flores quaquaversi
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rarius subdistichi, bracteae brevi-ochrealae expansae rhombeae acutatae quam

J

(W. Friiher gesarhmelt von Jameson

Westabhan

Stelis connata Presl Rel. Haenk. I, 103; Lindl. Fol. Orch. Stelis p. 15,

No. 113; — Plmrothallis spiralis Lindl. Gen. et Sp. Orch. 10. — Caules

fasciculati longe radicosi cataphyllis longis ringentibus vestiti ad 1 cm alti

monophylli, folia brevi-petiolata oblonga acuta coriacea rarius obtusa ad

8 cm longa ad 2 cm lata, inflorescentiae singulae ad 22 cm longae, scapi

vaginulis in bracteas decrescentibus passim vestiti, spicae pluri—multiflorae

(15—30), bracteae oblongae acutae exceptis infimis inanibus intcrnodia

aequantes, sepalum dorsale ovatum acutum, inferius mutto latius concavum

5-nervium biapiculatum venis 2 crassis et 5 plus minus furcatis partim

subevanidis perrursum, petala dcJtoidea (si mavis cuneata antice truncata

obtusangula) incrassala, labellum toto ambitu subsimile antice leviter cinar-

ginatum apice minute triangulo deflexo. -- Flores fusci, expansi 1 mm longi

3—4 mm lati. — Flor. Januario.

Peru: Prov. Tarraa, Dep. Junin, Berge von Yanangu ostlich von

Huacapistana. Niedriger, feuchter, moosreicher Wald in 2300—2400 *

pedicelli bene breviores 1 ,2 mm longae et latae, scpala oblonga obtusa inter

se aequalia medio uninervia nervis lateralibus evanidiSj petala multo minora

obtriangula apice retusa papillosa subconcavaj labellum obscure trilobulum

basi incrassatum gynostemium supra valde incrassatum. Flores lutei, sepala

1,1 mm longa vix 0,3 mm lata, petala et labellum vix 0,3 mm longa et

lata. — Flor. Januario.

Peru: Prov, Tarma, Dep. Junin, Berge von Yanangu ustlich von

Huacapistana in 2300—2400 m u. M. (Weberbauer n. 2130!). — Fruher

gesammelt von Jameson n. 687 am Pichincha in 8000 li. M.

Die Diniensionen der WEBERBAUERSchen Pflanzen sind etwas gruBor als die vori

Ueichenbach iind Lindlev angegebencn, im librigen gehen die Diagnosen beider Autoren

voUig in der obigen auf.

Stelis reflexa Lindl. Fol. Orch. Stelis (1859) p. 3, No. 16. — Caules

fasciculati radicibus longissimis praediti ad 20 cm alti vaginis 2 longis

distantibus et basi cataphyllis quibusdam brevioribus vestiti, monophylli;

folia brevi-petiolata oblonga obtusa cum petiolo ad 9 cm longa 1 ,5—2,2 cm

lata crassiuscula sicca valde nervosa, spicae 2— 4 folia aequantes v. sub-

breviores per totam longitudinem floriferae, bracteae late oblongae acutae

convolutae non proprie ochraceae ovaria aequantes. Sepala late ovata
j

obtusiuscula reflexa, petala cuneata repanda valde dilatata, labellum ovatum

antice rotundalum basi utrinque in disco incrassatum quam petala brevius

gynostemium apice utrinque dilatatum. Flores vix 1,5 mm diam. luteo-

albi. — Flor. Maio.

Peru: Prov. Chota, Dep. Cajamarca, Berge westlich von Huambo.

Hartlaubgehulz (hauptsachlich Straucher, hier und da auch kleine Baume,

^ r .

•<l--r^-
^ 'r 1 h
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ii. M. (Wbkbrbauer n. 2^28!). — Fruher gesammelt von Hartwkg in Peru
und von Bridges in Bolivia.

Stelis Trlcardinm Lindl. Fol. Orch. Stelis p. U, Nr. 101. — Rhizoma
repens longe radicosum, caules ad 5 cm alti ascendentos monophylli, cata-

phylla anguste vaginantia brunnca caulem arcle vestientia, 2—3 n.Iia salis

longe petiolata oblonga v. oblongo-lanceolata acuta, petiolus 1,5—2 cm longus,

lamina ad 5 cm longa 1—1,25 cm lata, pedunculus gracilis folium bene
superans 10—12 cm altus vaginulis perbrevibus paucis in illo, spica sub-

secunda distantiflora, bracteae alte ochreatae acutae, sepala corduto-ovala

obtusa extus nervis 3 prominulis praedita, petala deltoidca v. cuneala

antice obtusangula ibique carnosa, labellum obsolete trilobum lobi laterales

rotundati breves intermedius longior complicatus v. canaliculalus apicc sub-

saccatus, androclinii margo denticulatus, stelidia magna subquadrala anlice

retusa protensa. Flores primo virides deinde brunnei, sepala 2 mm longa

basi 1 mm lata. — Flor. Aprili.
r

Peru: Sandia. Im tiefen Schatten dicbter Gebiische, welcbe meist aus

Bambuseen bestehen, in 2900—3000 m u. M. (Weberbauek n. G95!).

Fruher gesammelt von Jamesox bei Quito.

Die (Irei herzformigen Sepalen und die groCen Stelidien sind fiir diesc Art schr

charakteristisch, weit wenigcr die Petalcn und das Labellum,

Stelis Serra Lindl. in Ann. Nat. Hist. XII, 397 et Fol. Orcb. No. 84.

Planta caespitifica, radicibus longiusculis, caules abbreviati vix 1 cm alfi

basi cataphyllo 1 magno 2 cm longo acuto vaginanle vestili, folium petio-

latum oblongo-obovatum obtusum carinalum crassum coriaccum 6— 10 cm

longum raro longius 1— 1,25 cm latum, racemi singuli tenues folia non v.

vix aequantes pluri— multiflori, bracteae minutae alte ochreatae biseriatae

brevi-acutatae, sepala basi connata, dorsale multo majus, latissime ovata

obtusa trinervia, petala cuneata retusa antice dilatata, labellum vix diversum

paulum latius antice leviter trilobum. Flores minutissimi, expansi vix 2 mm
diam. fusci. — Flor. Decembri.

Peru: Prov. Tarma, Dep. Junin, bei la Merced im Chanchamayo-

Tal, lichter Wald in 4 000 m u. M. (Weberbauer n. 1943!). — Fruher ge-

sammelt von Matthews bei Ghachapoyas.

Epidendrum cardiophyllnm Kranzl. n. sp. [Euepidmdnwi . Fknifolia

panimlata). — Caules 5o cm alti et certe altiores duri foliosi, vaginae

foliorum granulosae scaberrimae 2,5 cm longae, laminae cordalae ovatae

acutae deflexae chartaceae 2,5—4 cm longae i,8 cm latae, panicula brevis

satis compacta pauciramosa multiflora, bracteae bractcolacque lanceolatae

acuminatae breves, illae florum pedicellos longe non aequantes, sepala ob-

longo-lanceolata acuta, lateralia subobliqua apicem versus in dorso carinala,

petala filiformia apicem versus dilatata, labelli lobi laterales orbiculares

niargine vix denticulati, lobus intermedius late oblongus rotundatus retusus

minute apiculatus, discus basi bicallosus lineaquc crassa mediana additaque
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minore utrinque praeditus, gynostetnium in modum circumflexi r^ mddice

curvatum, margo androclinii lobatus. Flores sulphurei, sepala petalaque

8 mm longdj sepala 2 mm petala vix 1 mm lata, labelli pars libera 4 mm
longa, lobi laterales vix 2 mm longi et lati, intermedius 2 mm longus 1,5 mm
latus. — Flor. Januario.

Peru: Prov. Tarma, Dep. Junin, Berge westlich von Huacapistana.

Feuchter, lichter mit Strauchern vermengter Wald in 2600—3000 m u. M.

(Webbrbauer n. 2082!).

Die Pflanze ist auffallend durch die breiten, kurzen, steifen Blatter, welche in

groCer Menge (20 an einem 45 cm hohen Stamm) und nahezu glcicher GroBe den

Starnm bedeckcn und alle abwarts gcsclilagcn sind; die Scheiden sind sehr rauh.

Epidendrum excisum Lindl in Bot. Reg. 1844 Misc. 82, No. 14 et

Fol. Orch. Epidendr. p. 52, No. 163; Rchb. f. in Walp. Ann. VI, 370

Planta valida vandiformis, caulis cum panicula ad 70 cm altus 1 cm crassus

dense foliatus, folia longe laxeque vaginantia late linearia apice profunde

excisa utrinque rotundata ad 22 cm longa ad 3 cm lata, suprema paniculam

attingentia,
. spatha magna plicala obtusa ad \ cm longa utrinque 2 cm

lata, panicula diffusa (rami ad \ longi) multiflora, bracteae minutae, sepala

oblonga acuta trinervia lateralia subobliqua, petala paulum breviora fili-

formia, labelli basi cordati lobi laterales late oblongi extus denticulati, inter-

medins minor e basi lineari dilatatus cuneatus retusus, calli 2 in ipsa basi

lineae medianae lobi intermedii crassiores, androclinium integrum. Flores

luteo-brunnei, sepala 1,2 cm longa medio 4,5 mm lata, petala aequilonga

vix 1 mm lata, lobi laterales labelli 7 mm longi 5 mm lati, intermedius

4 mm longus et antice latus, — Flor, Novembri,

Peru: Prov, Tarma, Dep, Junin, Unterhalb Palca in 2400—2700 m

BERBAUER n, 1743!). —
^^

Fruber gesammelt von Hartweg

- t t

>

fl. M, auf Felsen (Web

Mathews und Purdie.

J

i h

1

Epidendrum scabrum Ruiz et Pav. Syst. Veget. 248; Lindl. Gen. et

Sp. Orch. 106 et Fol. Orch. Epid. p. 85; Rchb. f. in Walp. Ann. VI, 408.

Caules ramosi ad 50 cm alti foliosi elongati, floriferi breves ad 20 cm longi

folia e basi ovata linearia carinata obtusa apiculata margine Integra m

vaginis scabriuscula, illa caulium foliatorum ad 10 cm longa 1—1,2 cm lata,

florentium 2— 3 cm longa 7—8 mm lata, ra9emi breves pauciflori folia

suprema non superantes, bracteae anguste lanceola'tae, sepalum dorsale ob-

longum acutum, lateralia oblonga acuta gynostemio adnata dorso a medio

apicem usque carina alta denticulata praedita, petala filiformia apicem

versus dilatata ibique oblique abscissa, labelli iobi laterales rotundati lateribus

oL postice denticulata antice Integra, lobus intermedius linearis antice dila-

latus oblusus erosulus, calli in basi 2 crassi lineaeque 2 elevatae in lobo

intermedio, androclinium integrum. Flores sulphurei, sepala petalaque 6 mm

longa, sepala 2,5 mm, petala vix 1 mm lata, labellum cum gynostemio T-rr^'

§.inra Jpngum 5 mm latum. — Flor. Januario. : ,
/ .
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Peru: Prov. Tarma, Dep. Junin, Berge wcsilich von Iluacapisfana
in 3000—3100 m u. M. (Wkberbauer n. 2052!). - In Peru Iiaufig und scil
Rliz und Pavon von alien Sammlern gefunden.

Die Pflanze besitzt Langtriebe, welcbe nur Blatter tragen urn! zwar ziemlich groCe,
aber nicht Bluten, und aus den Achseln der Alteren BliiUer derselben Kur/lricbc nut
viel kleineren Blattern, aber mil Bluten in kurzen, endstiindigen Trauben.

Epidendrum grammeum Lindl. Gen. et Sp. Orch. 103. Fol. Oroh.

Epidendrum 88, Nr. 279; Rchb. f. in Walp. Ann. VI, 410. — Radici^s

longissimae 30 cm et ultra, caules siricti ad 60 cm alti multiarliculali foliosi,

internodia 3 — 4 cm longa, folia disticha linearia v. Imeari-lanceolata acuta

apiculata stricta dura cauli adpressa cum vagina 2 cm longa 5,5—6 cm
longa 4 mm lata carinata margine erosula ad vaginam granulis crebris aspera

:

floras in racemos v. rarius paniculas pauciramosas arete deflexas dispositi,

bracteae ovatae acutae ovaria subaequantes, sepala oblonga acuta, lateralia

subobliqua, petala linearia obtusa, labellum simplex late cordato-ovalum

acutum carnosum in disco nudum, gynostemii maigo anticus obscure lo-

batus. Flores virides rubro-suffusi, omnes partes 6—7 mm longae, sep^da

2 mm, petala vix 1 mm, labellum expansum 5 mm latum. — Flor. Julio.

Peru: Prov. Huamalies, Dep. Iluanuco, Berge sudwestlich von Monzon,

auf Felsen in 3400—3500 m u. M. (Webkrbaukr n. 3328!). — Fruher ge-

sammelt in Peru von Pavow ohne genauere Standortsangabe,

Die beiden oben genannten Zitate sind wSrtliche Wiederbolungen der Original-

diagnose in LiNDLEYs Genera et Species Orcb. voru Jabre <83r — Ohne die Skizze aus

LiNDLEYS Herbar ware es mir nicht moglich gewesen, mil der a^oZeilc lan^icn Diagnose

allein die Pflanze zu entziffern.

'uepidoidrum. Planifolia

bellata).— Radices longae copiosae satis crassae, caules pauci fasciculati rigid!

lignosi ad 15 cm alti a basi ipsa foliati, folia densa fere imhricantia ob-

longa obtusa inaequali-biloba carinata striata, ad 4 cm longa 1,2 cm lata,

vaginae transverse rugulosae \— 1,5 cm longae, flores subumbellati 4—

5

in racemo brevi inter folia suprema semi-abscondito, bracteae minutac

triangulae brunneae in rhachide sicca nigra quam ovaria muUo breviores,

sepala oblonga acuta, lateralia concava dorso infra apicem brevi-carinati,

petala oblonga acuta paulo minora, labellum transverse oblongum obsolete

trilobum utrinque et antice rotundatum, calli basilares gynostemio adnati,

lineae elevatae ab illis in discum dccurrentes antice in callum mngnum

crassum triangulum confluentes, discus ante gynostemium ipsum et inier

lineas illas excavatus (nectarifer?), gynostemium breve rectum, andro-

clinium integrum. Flores primum virides deinde brunnei, sepala 9—10 mm

longa 4 mm lata, petala 7-8 mm longa 3 mm lata, labellum 7 mm longum

5—6 mm latum. — Flor. Februario.

Peru: Prov. Tarma, Dep. Junin, Berge ostlich von Talca. Steppe

mit eingestreuten Strauchern, Graser zahlreich, aber kl^in; in 2700—3000 m

fi. M. (Wkbkrbauer n. 2456!).
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Die Pflanze wiederholt den von E. difforme Jacq. bekannten Typus und ist ein

vollig reizloses, indifferent ausseliendes Gewiichs, welches die rneisten Sammler wohl

ohne weiteres als die ebon genannte Art ansehen werden. Sie hat aber etwas hohere

Stengel, etwas mehr Blatter und kleinere Bluten und diese zeigen hei der Untersuchung

ein allerdings ganz eigentumhches, am Grunde konkaves Labellum rait zwei verdickten

Leisten, M'olche vorn in eine breite, dreieckige, kissenartige Bildung ubergehen. Die bei

Epidendrmn so haufigen beiden kleinen »Calli« am Grunde des Labellums sind vor-

handen, aber an die Saule angewachsen, was nicht haufig vorkommt.
i

Epidendrum bracliycladium Lindl. Fol. Orch. Epidendrum 60, No. 186;

Rchb. f. in Walp. Ann. VI, 379. — Rhizoma longe repens radicosum,

crassum, caules oblique ascendentes 3— 5 cm inter se distantes e basi fusi-

formi attenuati basi tantum foliati, pars basilaris fusiformis 5—7 cm longa

1,5 cm crassa, fplia 5— 6 linearia v. lineari-lanceolata acuminata apice ipso

obtusa carinata pallide viridia ad iO cm longa ad 1 cm lata, superiora

minora longius vaginantia, pars superior caulis teres ad 50 cm alta aphylla

vaginis griseis tecta superne racemos breves complures succedaneos? pauci-

floros proferens, bracteae minutae triangulae, sepala oblonga lateralia obliqua

carinata, petala unguiculata rhombea v, subspathulata margine erosula,

labelli lobi cuneati laterales antice retusi margine denticulati, intermedius

linearis antice bilobulus denticulatus, calli 2 in basi ante gynostemium ipsum,

addita linea crassa elevata mediana per totum discum apicem usque de-

currente. Flores rosei v. carnei, sepala 1— 1,2 cm longa medio 4 mm lata,

petala aequilonga vix 2,5 mm lata, labelli lobi laterales 7 mm longi 5 mm
lati, intermedius aequilongus v. subbrevior 4 mm latus. — Flor. Martio et

Novembri, probabiliter per totum annum.

Peru: Prov. Tarma, Dep. Junin. Unterhalb Talca in 2200—2700 m
u. M. (Weberbauer n. 1797!), Sandia. An Felsen in 2100—2300 m u. M.

(Weberbaler n. 541 !}. — Fruher gesammelt in Peru von Mac Leax und

Mattuews, in Sta. Marta und Caracas von Purdie, in Bolivia von Bridges.

LiNDLEY unterschcidet zwei Varietaten, eine mit zylindrischen, und eine »B« mit

unton spindelformig verdickten Stiimmcn; nach der letztercn ist obige Beschreibung

enlworfen und, wic mir schoint, auch der wesentlichsto Teii der LiNDLEvschen. DaB

die letztere nur in Venezuela vorkommen soil, ist unricbtig. Die Pflanze variiert in der

GroCe ziemlich betrachtlicb und ebenso in den UniriBformen der drei Telle des La-

bellums. — Ich mochte das Vorkommen der weit verbreiteten Art fur West-Indien,

mindestens Puerto Rico als wahrscheinlich haltcn, denn ich erinnere mich, in eineoJ

Hefte mit Aquarellen, welche dort nach der Natur gezeicbnet waren, eine dieser Art

hochst ahnliche Abbildung geseben zu haben. Ich bestritt damals das Vorkommen eines

Bliitenstandes der Amphiglottia auf einem derartigen Stamm, der Zeicbner bestand

indessen darauf, richtig geseben zu haben.

Epidftudruiii ardeiis Kranzl. n. sp. {Ei(cpidc?idrum, rianifoUa race-

mosa). — Caulis strictus ad 40 cm altus foliosus, folia (27 in specimine

nnico) late oblonga amplexicaulia equitanlia acuta reflexa crassa coriacea

2,5 cm longa 8—9 mm lata inter se vix diversa, suprema tantum paulum

minora, raceraus pro planta brevis ovatus pluriflorus densiflorus, bracteae

lanceolatae acuminatae ovaria cum pedicellis aequanles, sepala oblonga
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acuta, laleralia concava dorso argute carinata, petala hene breviora lincaria
obtusa, labellum simplex suborbiculare v. transverse oblongum anlice

emarginatum basi profunde cordatuin tolo margine erosulum, linen per
medium elevata crassa, calli 2 in ipsa basi labolli, gynostomium pro (lore

longum, androclinii margo lobatus celerum integer. Flores coccinoi,

9—10 mm longa 2,5 cm lata, petala 7 mm longa \ mm lata, gynoslemium
8 mm longum, labellum 5 mm longum 8 mm latum. — Flor. .lunio.

sep

Peru: We Ge-

t" _

busche am Bache, aus hartlaubigen und weichlaubigen Formcn gerniscbt, in

3300—3400 m li. M. (Webebbauer n. 4978!).

Nach dcr Bliite allein wurde man die Pflanzc unbcdenklich neben E, difformc
Jacq. stellen, aber die Bliitcn stehen nicht in einer Art Doldc, sondern in eincr Traube
und die Pilanze ist ein hohes, scblankes Gewachs. Sie slebt augcnsrbeinlich E. coe-

cineum Rcbb. f. nahe und vielleicht noch naher dem mexikanischen E, kdifolium Ricb.

et Galeotli.

Schomburgkia Weberliaueriana Kranzl. n. sp.; radices longae albne,

bulbi e basi paulum crassiore cylindracei sicci profunde sulcali fere alati

dicendi, cataphyllis 4 magnis arctis acutis carinalis albidis vestiti, summum
quam bulbus longius, folia 2 late oblonga crassissima carnosa ad 25 cm
longa 6 era lata obtusa basi complicata, scapus cum racemo 50—75 cm

altus vaginis albis arctis acuminatis apicem versus lectus, racemus pluri

—

multifloruSj bracteae lineari-lanceolatae acuminatac convolutae ad 7 cm longae

quam ovaria cum pedicellis vix breviores. Sepala oblonga acuta, petala

aequalia obtusa omnia margine undulata, labellum plica utrinque insiliente

obscure trilobum toto ambitu late ovatum anlice retusum apiculatum con-

vexum praesertim basin versus umbonatum, margine undulatum sed minus

quam cetera phylla, lineae omnes elevatac granulosae praesertim 3 medianae

(quibus humiliores 2 interpositae sunt} anlice undulatae ante apicem ipsum

desinentes, venae loborum lateralium obliquae ramosae, gynoslemium breve

late alatum concavum infra angulatum. Flores luteo-brunnei fusco-striatij

labellum album, sepala petalaque 2,8 v. 2,6 cm longa 8 mm v. 10 mm lata,

labellum 2 cm longum basin versus 1,3 cm latum, gynoslemium vix \ cm

longum et fere aequilatum. — Flor. Junio.

Peru: Prov. Gonvencion, Dep. Cuzco. Unter der Hacienda Idma bei

Sta. Anna. Auf einem Felsblock im Bache, in 1300 m u. M. (Weberbaler

n. 5026!).

Die PHanze steht Sch. marginaia Lindl. zunaclist, aber das Labellum zei-t sfarko

Abweiehungcn und ist dem von Sch. Lyonsii Lindl. unbcdin^-t jibnlirhcr. Ks ist strong

genommen einfach und die Dreitcilung wird besser markiort durcli d.m schra^en Vcr-

lauf dor Adern als durcIi cine Teilung; die kleine, einsi-ringcnde Falte beiderseits kami

zwar allenfalls als Andeutung einer solchen gellen, von MittcUappen und Scitcnlappen

zu reden geht indessen niebt an. Der Slandort beider Arten ist durcb die ganze Breite

dcs sudamerikanischen Festlandes gctrennt. Sch. Wallisii Rcbb. f., welcbe im west-

lichen Siidamerika vorkomrot, ist eine vollig verschiedene Pflanzc. — Die Bulben sind

auffallend tief gefurcbt und scbrumpfen beim Trocknnn sebr stark ein. Donkt man

, J
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sie sich prall gespannt, so mussen im Tnnern sehr umfangreiche Wohnraume fiir

Anieisen vorhanden sein. Es ist eine ungemein stattliche Pflanze; ein Exemplar war

mit dun Bulben 1 m hoch.

Maxillaria sessilis Lindl. in Benth. PI Hartweg. 155 (1845); Rchb. f.

in Walp. Ann. VI, 526. — Radices longae infra bulbosae, rhizonia crassuni

lignosuin catiphyllis ochrealis connpressis ancipitibus carinatis acutis teclunij

bulbi 5 cm inter se distantes subrotundi ovati compressi ancipites profunde

rugulosi basi cataphyllis multo longioribus suffulti 2,5 cm alti 3 cm lati

monophylli, folia oblonga obtusa basi arete complicata ad 22 cm longa
m

4— 4,5 cm lata crassiuscula, scapi breves vaginalis dense imbricantibus

distichis 4 acutis ultra ovarium tecti bulbos juniores semi-, vel ultra di-

midium aequantes, braclea lamen ovarium non aequans, sepala e basi latiore

acuminata, petala duplo breviora linearia acuta, labellum trilobum, lobi laterales

antice incurvi rolundali denticulali, lobus intermedins unguiculatus oblongus

obtusus 5-sulcatus undulatus, lineae per discum 3 elevatulae dense papillosae,

venae labelli radiantes incrassatae cristataeve. Flores luteo-brunnei, sepala

3,5 cm longa, basi 8—10 mm lata, petala 1,8 cm longa 4 mm lata, labellum

2 cm longum, lobi laterales 1 cm longi, intermedius 1 cm longus et latus,

gynostemium vix 1 cm longum. — Flor. Januario.

Peru: Berge westlich von Huacapistana (Weberbauer n. 2160!].

Friiher gesammelt von Hartweg bei Loxa in Peru.

Abgesehen von etwas groCoren Dimensionen, besonders der Bulben und Blatter,

stimnit die Diagnose Linolevs mit meinen Befunden vollig iiberein.
*

Chloraea peruviana Kranzl. n.sp. {Euchloraea, Ilomoglossae harhatae).

- Caulis pars quae adest 40 cm alta, folia ovato-oblonga acuta v. acuminata

ad 10 cm longa 3—4 cm lata, vaginae in superiore parte caulis paucae

foliaceac in bracteas magnas transientes, spica pauciflora (—10), bracteae

magnae ovatae 2,5 cm lalae, flores erecti magni, sepalum dorsale ovatum
acutum, lateralia oblongo-lanceolata, petala breviora latiora oblonga obtuse

acutata apice non incrassata, omnia pulchre reticulato-venosa, labellum

unguiculatum ovatum obtusum obscurissime trilobum v. subsimplex fere

toto margine praesertim antice undulatum crenulatumque, unguis lamellulis

5 denticulatis praeditus, discus medio lamellulis brevibus saepius in falces

abbreviatis sparsis marginem versus falculis antice papillis semiglobosis

tectus, gynostemium longum gracile incurvum, Flores lutei viridi-venosi,

labellum fere ubiquc viride, sepala 2,5 cm, petala 2 cm longa, \ cm v. petala

1,2 cm lata, labellum 2 cm longum basi 1,5 cm latum. — Flor. Septembri.

Peru: Amanraes Berge bei Lima, in der Lomaformation 500 m ii. M.

(Weberbauer ohne Nummer!).
Dies ist die nordlichste bisher bekannte Art, sie steht Chi. eollicensis Kranzl. am

nachsten und wire zuiiuohst als n. 74 b der Aufzahlung in den Orchidacearurn Gen. et

Sp. II. p. \ 28 einzuieihen.

^
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6. K. Rranse: Urticaceae andinae.
•J

Pilea minutiflora Krause n. sp.; berba erecta, ut videtur dioica, us-

que 35 cm alta, pluribus caulibus basi longiuscule radicantibus demiim

adscendentibus ; radices fibrillosae ; caules gracileSj praesertim ad nodos

subincrassatij simplices vel sparsissime ramosi, parce foliosi, cinerei vel

rarius ferruginei, ubiqiie glaberrimi. Folia alternaj longiuscule petiolala;

slipulae minimaej ampIectenteSj triangulares, apicem versus valde allenua-

tae, mox deciduae; petiolus gracilis, plerumque 2—2,5 cm longus, supra

usque ad basin sulcatus; lamina menibranacea, utrinque glaberrima, vix

nei^vosa, ovala vel ovato-elliptica, apice acuta , basi rotundata, margine

crenato-serrata, 3,5

—

4,5 cm longa et 2—2,5 cm lata supra in siccitate
A t

olivacea, subtus paulo dilutior. Cymae longiuscule pedunculatae, laxae

multiflorae; pedunculi gracillimi, paniculato-ramosi, in cymis fructiferis quam

petioli paulo longiores; flores unisexuales, masculi nondum noli; flores

feminei minutissimi, sessiles; perigonii tepala 3, membranacea, viridescentia,

inaequalia, lateralia triangularia acuta, medianum quam lateralia circ. duplo

longius, apice cucuUatum; ovarium ovoideum, stigma sessile, breviter peni-

cellatum; achaenium compressum^ circ. 1 mm longum, verruculoso-punc-

taturn.

Peru: Prov. Tarma, Dep. Junin. Supra Huacapistana, prope viam

/id Palea; in locis humidis umbrosis, 1900—2000 m. s. m. (Weberbauer

n. 2027 — fl. mense Januarioj.

Scheint am nachsten mit P, anomala Wedd, verwandt zu sein, von welcher Art

sie sich aber durch erheblich kleincre und diinnere Blatter unlerscheidot.
L *

.;.: Pilea snffruticosa Krause n, sp,; planta erecta, suffruticosa, usque

2 in alta, ut videtur dioica; caulis inferne lignescens, adscendens, e basi

densiuscule ramosus, inferne teres, superne subquadrangularis sulcatus, corlice

ferrugineo vel rarius obscure brunneo ubique glaberrimo bine inde verru-

\
culoso obteclus, nodis paulum incrassatis, circ. 3— 4 cm distantibus. Stipulae

persistentes parvae, ovatae, apice abrupte attenuatae, late amplexicaules.

f'olia opposita, sparsa, pro genere magna, longiuscule petiolata; petiolus

tenuis, 1^5—2 cm longus, supra usque ad basin profunde canaliculatus;

lamina subcoriacea utrinque glaberrima, trinervia, sed nervi laterales minus

pi^ominentes apicera limbi non attingentes, anguste elliptica vel ovato-

^"iptica
, apice acuta , basi cuneata , margine serrulata vel dimidio in-

wiore integra, 5—8 cm longa et medio usque 3 cm lata, supra in sicci-

^le obscure brunnea, subtus paulo dilutior. Cymae unisexuales, multi-

florae, petiolos longe superantes, s6d foliis circ. dimidio breviores; pedun-
culi graciles erecti, paniculato-ramosi; flores masculi longiuscule pedi-

*^^llalij perigonii tepala 4 tenuia, membranacea, ovata, concava, acuta,

^^sea; stamina tepala paulum superantia, filamenta filiformia, circ. 2 mm
Botanisehe Jahrbucber. XXXVII. B4. 36
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longa, basin versus valde dilatata, antherae ovatae, flavae; flores feminei

nonduni noti.

Peru: Dep. Amazonas: a Chachapoyas ad orientem versus, prope

Tamba Ventillas; in arboretis fruticetisquBj 2400—2600 m s. m. (Weber-

BAUER n. 4387 — fl. mense Julio).

Obgleich an dem vorliegcndon, ziemlich dijrftigon Material keine weiblichen Bliiten

.vorhandcn sind, glaube ich doch mit Sicherheit annehmen zu konnen, daC die Pflanze

wegen der Bescliaffenheit ihrer mannlichen Bliiten und nach ihreni ganzen habituellen

Ausselien zur Gattung Pilea zu stellen ist. Am nachsten diirfte sie hier mit P. multi-

flora Wedd. verwandt sein, von der sie sich nur durch hoheren Wuchs und kleinere,

ziemlich dicke, Icdcrige Blatter unterscheidet.
*

niea pnsilla Krause n. sp.; herba annua, monoica, pusilla, plerum-
w

que 6—7 cm alta; radix tenuis, fibrillosa; caulis erectus, gracilis, simpli-

cissimus, ubique glaberrimus, in siccitate obscure brunneus, internodiis in-

ferioribus elongatis, circ. 1 cm longis. Stipulae persistentes, ovatae, late

amplexicaules. Folia opposita, parva, aequalia, longiuscule petiolata, inferiora

mox decidua , superiora rosulato - conferta
;

petiolus teres
,

gracilis , 8

12 mm longus; lamina herbacea, in siccitate fere membranacea, cystolithis

minutis punctiformibus instructa, utrinque glaberrima, distincte trinervia,

sod nervi laterales apicem non attingentes, late ovata, apice subacuta vel

fere rotundata, basi obtusissima, margine inferiore Integra, superiore mani-

feste crenata, usque 1,4 cm longa et 1— 1,5 cm lata, supra obscure

viridescens, subtus paulo dilutior. Gymae unisexuales; pedunculi erecti,

tenues, petiolis aequilongi vel paulo longiores; flores masculi brevissime

pedicellati, perigonii lobi 4 membranacei, oVati, concavi, apice mucronulati,

circ. 2 mm longi et basi fere 1 mm lati , stamina perigonii lobis paulo

longiora, filamenta tenuia, fasciata; flores feminei subsessiles, tepala 3 in-

aequalia, lateralia plana vel subcurvata, medianum cucuUatum; ovarium
*

parvum sligmate sessili, breviter penicellato; achaenia oblique ovoidea,

compressa, apice subacuta, aspera, circ. 1 ,2 mm longa.

Peru: Dep. Junin, Prov. Tarma, supra Huacapistana, prope viam ad

Palea in saxosis humidis, 1900—2000 m s. m. (Weberbauer n. 2023 — fl.

mense Januario). - '

Erinnert habituell sehr an P. chrysosplenioides Wedd., ist aber von dieser Art

durch die auch auf der Unterseite ganzlich kahlen Blatter und die etwas abweichende
Blattforra geniigend unterschieden,

PilCca cuprea Krause n. sp.
;

planta erecta , herbacea , ut videtur

dioica, usque 1 m alta; caulis adscendens, basi sublignescens, simplex vel

rarius sparse ramosus, inferne incrassatus, quadrangularis, sulcatus, ferru-

gineus, ubique glaberrimus. Folia opposita, breviter petiolata; stipulae

parvae, ovatae, mox dcciduac
;
petiolus tenuis, supra usque ad basin pro-

fundiuscule canaliculatus , 4—6 mm longus; lamina herbacea, utrinque

glaberrima, trinervia, sed nervi laterales apicem non attingentes, ovato-

lanceolata, apice acuta, basi rotundata vel rarius subcordata, margin^

I W
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"crenato-serrata vel tertio inferiore Integra, 4—5 cm longa et 1,2—1,5 cm
r

lata, multis cystolithis minimis linearibus instructa, in vivo aeruginosa

vel interdum fere cuprea, in siccitate atro-viridescens. Cymae pluribus

in axillis superioribus , unisexuales , longiuscule pedunculatae
;

pedunculi

graciles , simplices vel sparse ramosi
,

petiolis multo longiores ; flores

parvi, capitato-congcsti; florum masculorum tepala 4, membranacea, ferru-

ginea, ovata, apice acuta; stamina 4, tepala circ. duplo superantia, fila-

menta tenuia, fasciculata, antherae flavae, ellipsoideae; flores feminei non-

dum noti.

i' Columbia: in declivibus orientalibus andium prope Popayan, 2200

2700 m s, m.; in arboretis humidis densissimis (Lehmann n. 4475).

, :- Gehort in die Verwandtschaft von P. Ooudotiana Wedd, und P. Dombeyana
.,Wedd., ist abcr von ersterer durcli erheblich kleinere. schmulere und allmahlich zu-

gespitzte Blatter, von letztcrer ebenfalls durch die abwciclionde Blattform geniigend

uuterschieden.

V-

,^' 7. L. Diels: Escallonia nova andina addita.

H^^

Escallonia Pilgeriaiia Diels n. sp.; frutex ramis pendulis 3 m
longis praeditus, rami novelli graciles glutinosi. Foliorum peliolus 1

2,5 cm longus, lamina membranacea vel tenuiter chartacea, discolor,

anguste lanceolato-elliptica integra basin versus angustata apice obtusa

<0 cm longa, 2—2,5 cm lata, costa subtus prominens, nervi laterales pri-

marii prominuli vel nonnunquam obsoleti. Panicula cymis composita sub-

pyramidaljs laxa, 10— 12 cm longa, 8—9 cm lata; bracteae florum demum
lineares minutae 2— 1 mm longae; calycis subresinosi tubus hcmispbaericus

',5 mm longus 3 mm latus, denies obsoleti; petala spathulato-obovata,

^Iba (sicco) nigro-venosa amygdalum amaram redolentia, patentia, 3

* nim longa 1,5 mm lata; discus ovario adnatus; stamina exserta 3 mm
*Qi^ga; stigma peltatum conspicuum.

^i:'- Peru: Depart, Cuzco, prov. Convencion in valle flum. Urubamba
supra Intihuatani in rupestribus umbrosis, 1800 m s. m., flor. m. Jul.

1905 (Weberbauer n. 5061 ~ Herb. Berol).

-i^ Species nova maxirae accedit E, florlbiuidam II.B.K., quae autem foliis minus

^embranaceis nonnunquam denticulatis, panicula inagis compacta, floribus majoribus

,^a-cile distinffuitur.

Y^.%

3- "^

-:\i^-
8. Th. Loesener: Branelliaceae andinae

Brunellia hexasepaLa Loes. n. sp.; frutex 5-metralis. Ranmli
.^ornotini, gemmulis subsericeo-hirtis exceplis, glabri vel subglabri, usque

'mm crassi, lenticcllis majusculis pallescentibus lanceolalis vel ianceolato-

usque 2 mm longis sparse obtecti. Folia opposita, stipularum

amplexicaulia, stipulis subulatis, usque 3 mm longis, subsetuloso-

Wtis, 4__9 cm longe petiolata, petiolo subtereti, 2,5—3 mm crasso, glabro

35*
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vel subglabro, paripinnata raro imparipinnata, 4—7-juga, 9—30 cm longa,

9—15 cm lata, foliolis rigide coriaceis, 1— 4 mm longe petiolulatis, oppo-

sitis, superne inter petiolulos binos squamulas nitidas, 2—4 subulatas circ.

i mm longas, stipellulas simulantes (an gemmulas efformantes? an veras

stipellulas?) gerenlibuSj anguste ellipticis vel ovalo-ellipliciSj basi rotundaliSj

apice acutis vel leviter acuminatis, vel acumine saepius oblitterato obtusis,

margine argute crenato-serratis, novellis praecipue subtus^ ut gemmulae,

J

dense et longiuscule griseo-subflavo-sericeis
^

postea ± glabrescentibuSj

4— 10 cm longis, 1— 3,2 cm latis, costa media supra impressa, subtus pro-

minente vel expressa, nervis lateralibus utrinque circ. 1 8—25 sub angulo

75— 80^ patentibus, leviter ad apicem versus arcuatis, supra obsoletis vel

leviter insculptis, subtus prominentibus et densissime reticulatis, reticulo

supra obsoletOj subtus tantum in fob adultis prominulo. Panniculae (^

axillares, 7— 11 cm longae, 2,5— 5 cm latae, pedunculo 3,5—5,5 cm longo,

3—5 mm crasso, glabro vel sparsissime setuloso, bracteis primariis folia-

ceis foliolis similibus, petiolatis, stipulatis, usque 3 cm longis, ulterioribus gra-

datim minoribus; panniculae fructiferae usque 20 cm longae, usque 11 cm

latae, pedunculo pauUum applanato, usque 7 mm lato; (j^ et fructiferae

valde ramificatae, pedicellis ultimis autem brevissimis vel subnullis, floribus

ideo dense glomeratis; prophyllis bracteis ultimis similibus et subaequi-

magnis, subulato-deltoideis vel subulatis, margine villosulis, circ. i mm
longis. Flores 6-meri, in vivo viriduli. Perianthium simplex, lobis 6

valvatis, liberis, crassiuscule carnosulis, lanceolatis vel ovato-lanceolatis,

intus densius, sparsius extrinsecus villosulo-hirtis, apice paullulum incrassatis

acutis, 3,0— vix 4 mm longis, circ. 2 mm latis. Stamina 12 vel 10— 12,

vix pcrianlbii lobos dimidios aequantia, libera, filamentis brevibus subulatiS;

anthera brevioribus, antheris cordiformibus, connectivo in apiculum pro-

ducto. Discus inconspicuus. Ovaria rudimentaria 6 vel 4—6, ovoideo-

subulata, pilis longis hirta, staminibus minora. Fructus basi perianthii

lobis persistentibus auctis usque 8 mm longis et 4,5 mm latis sufTultus,

capsulis expansis 6 vel 4—6 rostriformibus usque 13 mm longis, leviter

incurvatis, extrinsecus hirtis, ventre longitudinaliter dehiscentibus, in exo-

carpium tenue et carnosum et endocarpium pallidum et corneum secedentibus,

monospermis, semine subellipsoideo, circ. 3,5 mm longo, testa nitida, brunnea.

Peru: in prov. Sandia apud Sandia, in fruticetis et bambusetis densis

in 3000 m altitud. (Weberbauer n. 734. — Flor. et fruct. April.).

Brunellia Weberbaaeri Loes. n. sp. ; frutex 4-metralis. Hamuli
annui teretes, longitudinaliter striati et dense lenticellosi, 8—1 mm crassi,

hornotini sparse vel dcnsius ut gemmulae subsetuloso-hirti, ± complanati,

manifestius striati, 3—8 mm crassi. Folia opposita, stipulis interpetiolari-

bus usque 6 propter sese insertis, usque 2 mm longis, subulatis et setoso-

hirtis, 1—2 cm longe petiolata, petiolo 3—3,5 mm crasso, longitudinaliter

ut rachis striato et supra manifeste canaliculato, setoso-hirto postea glabres-
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cente, plerumque ut videtur imparipinnata, inipari addito 3— 5-jiiga, ambitu

8—16 cm longa et 9— circ. 18 cm lata, foliolis rigide coriaceis, 1— 3 mm
longe (vel terminal! paullo longius) peliolulatis, opposilis, superne in rachi

canaliculata utrinque ad petiolulorum basin ipsam squamulas singulas

subulatas callosas, circ, 1 mm longas, stipellulas simulantes (an in bac specie

veras stipellulas?) gcrentibus, ovatis vel ovato-ellipticis usque anguste ellip-

ticis, plerumque in sicco secundum totam coslae longiludinem superne im-

plicatis costaque ipsa leviter inferne recurvata foliolis ideo aml)itu late

subensiformibus, basi rotundatis vel late subcordatis, apice aculis vel obso-

lete acuminatiSj margine hinc obsolete illinc laxiuscule subcienato-serrulatiSj

glabris vel glaberrimis, 5,5— 11 cm longis, 1—5 cm latis, supra nitidis vel

nitidulis, subtus opacis, costa media supra impressa, subtus prominente

nervis lateralibus utrinque circ. 13—16 principalibus, sub angulo 75—90^
patentibus, rectis vel leviter ad apicem versus curvatis, supra et subtus

conspicuis vel prominulis, densissime reticulars, reticulo utrinque prominulo

vel conspicuo. Panniculae (^ axillares, patentes, 2,5—8 cm longae, us-

que paene 3 cm ambitu latae, appresse ochraceo- et setuloso-hirtae, ± gla-

brescentes, pedunculo brevissimo vel usque 1 5 mm longo, ± applanato,

usque 4 mm lato, axibus secundariis plerumque patentibus, saepe quam

internodia usque 25 mm longa brevioribus, pedicellis ultimis subnullis, flori-

bus ideo in axibus secundariis dense glomeratis et spicas interruptas for-

mantibus, bracteolis subulatis, pilosis, circ. 1 mm longis. Flo res 5-meri,

i. v. viriduli polygami. Perianthii lobi carnosuli, ovato-deltoidei, dorso

medio leviter et longitudinaliter impressi, ventre obsolete subcarinati, intus

praecipue apice puberuli, in carina et juxta basin villosi vel villosuli, ex-

trinsecus glabri, 2,75— 3 mm longi et 2— 2,75 mm basi lati. Stamina

10, perianthii lobis circ. duplo longiora, inter disci 10-lobi lobos inserla,

filamentis longis, filiformibus i. s. subatro-brunneis, antheris ellipsoideis vel

anguste subovoideo-ellipsoideis, apice minute vel obsolete apiculatis, fila-

niento multo brevioribus, Ovaria 5, subrostriformia, dense villosa, in

stylos subfiliformes, glabros angustata, stylo addito 3— 4 mm longa, in

fl. cT rudimentaria, minuta.

Peru: in Dep. Huanuco, in prov. Huamalies, in montibus juxta

Monzon sitis, in 2000—2500 m altitud. inter frutices et arbusculas plerum-

que coma persistente praedita (Weberbauer n. 3551. — Flor. Aug.).

Affinis videtur B. holivianae Britt., quae foliis longioribuSj 6—7-jugis, longius

petiolatis atque foliolis angustioribus recedit,

Brunellia ternata Loes. n. sp.; frutex 3-metralis. Ramuli annui

teretes, dense lenticellis maximis orbicularibus usque lanceolatis, medio

'ongitudinaliter scissis usque 4 mm longis et 2 mm lalis obtecti, usque 9 mm
crassi, hornotini ±: longitudinaliter striati et hinc inde subtrigoni, gemmulis

<lense ochraceo-sericeis exceptis glaberrimi vel subglabri et tantum hinc

^^^e pilis singulis sparsis obtecti, 3—8 mm crassi. Folia ternata, stipu-
>_ . *
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larum ope subamplexicauliaj stipulis basi ia limbum angustissimum vel

obsoletum transversalem dilatatis, subulatis, usque circ. 3 mm longis, dorso

ochraceo setuloso - sericeis, 1 ,5—2,5 cm longe petiolata, petiolo supra

i. s. canaliculato, subtus i. s. longitudinaliter striato, in fol. novell. hinc

inde pilis singulis sparsis oblecto postea glaberrimOj imparipinnata, 4—9-

juga (imparl addito), 8,5— 17 cm longa, ambitu 6—13 cm lata, foliolis

rigide coriaceiSj 1—3 mm longe (vel terminali usque 6 mm longe) petiolu-

latis, oppositis, supra stipellulatis, stipellulis callosis subulatis, circ. 0,5 mm
longis, rachi supra canaliculata atque juxta et inter petiolulos ipsos pul-

vereo-pubescente vel puberula, laminis ovatis usque anguste ovato-ellipticis

vel sublanceolatis, basi ± inaequali cuneato-obtusis usque acutis, apice

obtusis el obsolete apiculatis, margine crenulato-serrulatis, glabris, 2,3

7,5 cm longis, 1 ,5—2 cm latis, supra i. s. nitidulis, subtus opacis, costa

media supra impresso - subinsculpta, subtus prominente vel subexpressa,

i. s. brunnea, nervis lateralibus utrinque circ. 11—16 principalibus, sub

angulo 75—85^ patentibus, supra plane obsoletis, subtus prominulis et

apicem versus arcuatis, dense reticulatis, reticulo subtus prominulo. Pan-

niculae axillares Q vel ^ (?), 3— 4 cm longae, 1,5—2,5 cm Mae, ap-

presse et parcius vel densius ochraceo- et subsericeo-pilosae, pedunculo

4— 11 mm longo, ± applanato et bicarinato, 2—3 mm lato, floribus

glomeratis, glomerulis axes secundarios terminantibus
,

pedicellis ultimis

subnullis, bracteolis et prophyllis minutis, subulatis. Flores 5— 6-meri,

i. V, viriduli. Perianthii lobi carnosuli, deltoidei vel ovato-deltoidei, dorso

medio leviter et longitudinaliter impressi, ventre ± carinati, intus dense et

appresse hirti, extrinsecus praecipue juxta apicem parce pilosi, juxta basin

subglabri, 2,5—3 mm longi, circ. 1,5 mm basi lali. Stamina vel proba-

biliter staminodia 11. Q, 10—12 vix dimidios perianthii lobos attingentia,

inter disci lobos 10— 12 pilosos inserta, antheris eis staminum simillimis

sed minoribus et sterilibus, filamentis brevibus. Ovaria in fl. 9 ^^^^- ^

in stylos glabros longos angustata dense pilosa, 2-ovulata.

Peru: in prov. Sandia inter tambo Yuncacoya et tambo Cachicachi,

casas duas inter Sandia et Chunchusmayo sitas, in 1800—2200 m alti-

tudine inter frutices vigens: Weberbxuer n. 1144. — Flor. Jun.

J

9. R. Pilger: Rosaceae andinae.

Polylepis Hieronymi Pilger n. sp. ; ramuli flexuosi, vaginis foliorum

delapsorum tecti, demum nudi, cortice fusco in laminas soluto; vaginae

fpliorum latae, prouiinenter nervosae, ± sericeo-villosae, folia impari-pinnata,

^-juga, foliola discoloria, supra glabrescentia vel demum glaberrima, olivaceo-

brunnea, subtus albido-incana, densissime tomentosa, margine superne crenu-

lata, crenulis vix vel magis distinctis, apice emarginata, foliolum impar

oblanceolalo-ovatum, basiintegrum, 1,5— fere 3 cm longum, foliola caetera

t
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elliptica vel magiS ad formam quadrangularem vergentia vel inferne parum
dilatata, basi breviter obtuse biloba, lobo inferiore magis produclo, 1,5

—

2,5 cm longa, petiolo et rhachi foliorum villoso-tomentosis; racemi graciles

demum elongati, folia siiperantes, ad 10 cm longi, rhachi, pedicellis, bracteis

foliis calycinis extus pills albido-incanis villoso-tomentosis; bracteae tenues,

e basi latiore, ± inaequilatera longe tenuiter angustatae, 3— 4 mm longae;

pedicellus brevls sub fructu ad 3 mm longus; sepala irregulariter ovata

nervata; stamina 12^ antherae apice densissime pilosae, axis flons angustus,

demum in fructu aculeis insignibuSj ex indumento exsertis instructus.

Nom. vern.: :^quenoa«.

Bolivia: in provincia Salinas , Guesta de Polla , in valle Tambo

(HiEKONYMUS et LoRENTz n. 938"^ — florens mense Junio 1873).

;
Species affinis P. racemosae Ruiz et Pav. et P. sericcac Wedd., scd insignis indu-

mento, foliis parum crenatis, emarginatis, racemis laxis tenuibus, aculeis promincntibus.

Polylepis albicans Pilger n. sp.; frutex 3 m alius; ramuli foliorum

delapsorum vaginis tecti; vaginae juniores dense adpresse sericeae, folia

impari-pinnata, 3-juga, foliola elliptica, forma nonnibil variantia, Integra vel

nonnunquam superne leviter crenulata, apice rotundata, obtuse emarginato-

mcisa, basi zb inaequilatera, obtuse biloba, lobo altero parum magis pro-

ducto, ad 2 cm longa, discoloria, supra obscure olivaceo-brunnea^ leviter

pilis albidis inspersa, demum plerumque glaberrima, vix nitidula, subtus et

margine dense longeque albido-sericea; racemi sub anthesi folia vix vel parum

superantes, pedunculus et rhachis pilis lutescenti-albidis dense sericeo-villosa;

V

^,

i^. ^

bracteae longe sericeo-villosae, late ovatae, ± concavae, acuminaiae, 4 mm
circ. longae; sepala 3—4, rotundato-ovata, dorso et imprimis margine et

apice sericeo-villosa, post anthesin 3 mm longa, nervata, stamina 10— 12;

axis floris dense villosus, aculeis primum parvis, post anthesin validis patenti-

bus, saepe apice bicuspidibus.

Nom. vern.: >quinuar (quinual)<c. .

Peru: Dep. Ancachs, in declivibus montium » Cordillera blanca« supra

Caraz, frequens in fruticetis densis faucem montis obtegentibus (Weber baler

n. 3229 — florens mense Junio 1903).

Quae species P. racemosae R. et P. et P. sericeae Wedd. aff. differt indumento

denso micante foliorum et inflorescentiarum, foliis integris apice incisis, basi inaequa-

liter bilobis.
L

Polylepis Weberbaueri Pilger n, sp.; frutex vel arbor parva, ad 3 m
alta, ramulis brevibus, vaginis foliorum delapsorum tectis; vaginae juniores

villosae; folia impari-pinnata, 3 vel raro 4-juga, jugum infimum minus

evolutum, raro 2-juga, foliola apice distincte emarginata, integerrima, dis-

coloria, supra demum glabrata vel glaberrima, obscure violaceo-brunnea,

nitidula, subtus colore lutescente densissime breviter tomentosa, foliolum

impar elliptico-obovatum, basi obtusiusculum, 12—17 mm longum, foliola

caetera elliptica vel magis ad formam quadrangularem vergentia, basi leviter

y:-.-^
.
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obtuse bilobaj parte inferiore magis producta; racemij bracteae, folia calycina

cxtus pilis valde crispatis lutcscentibus ± villoso-tomentosa; racemi foliis

longiores, rhachi satis crassiuscula; bracteae amplexicauleSj e basi late

ovata concava longe anguste anguslatae, saepe ± inaequilateraej ad

6j5 mm longae; sepala late ovata usque rotundato-ovala, obtusiuscula, in

fructu ad circ. 5 mm longa; aculei breves, validi.

Nom. vern.: »quinuar vel quinuaU.

Peru: Dep, AncachSj prope lacum Yauganuco ad Yungayj in fruticetis

frequens, 3700—3800 m s. m. (Weberbauer n. 3287 — florens et fructi-

fera mense Junio 1903).

Quae species P. sericeae Wedd. affinis foliis 3-jugis et indumento differt.

Polylepis multijuga Pilger n. sp.; frutex 4 m altus vel arbuscula ad

8 m alta; ramuli satis elongati, vaginis longis foliorum delapsorum tecti;

vaginae latae, ad 3,5 cm longae, =t longe lutescenti-hirsutae vel hirsuto-

villosae, folia longa, ad 15— 16 cm longa, impari-pinnata, plerumque 7-

juga; foliola oblonga vel inferne parum dilatata, basi rotundata, latere uno

parum magis producta, apice obtusa, baud emarginata, basi excepta remote

serrata, 2— 4, vel etiam ad fere 5 cm longa, discoloria, supra pilis longis

laxe inspersa, demum glaberrima, subtus lutescentia, dense longe lanigero-

villosa; racemi valde elongati, graciles, pendentes, ad circ. 35 cm longi,

rhachi dr longe lutescenti-villosa; bracteae lanceolatae, cymbiformes, dorso

hirsuto-villosae, 5— 8 mm circ. longae ; sepala rotundato-ovata, breviter

subacuta, dorso sparse pilis longis obsita, apice hirsute barbata, 3 mm
parum superantia; stamina 10— 12, filamentum longiusculum, anthera sub-

globosa, breviter pilosa; axis floris aculeis nonnullis demum elongatis, ap-

planatis, minus induratis instructus.

Peru: Dep. Cajamarca, ad Chugur versus Hualgayoc, in formatione

densa humida, fruticibus et arboribus inspersis composita, 2700—3000 m s. m.

(Weberbauer n. 4098 — florens mense Majo 1904); Dep, Amazonas, ad

orientem a Chachapoyas versus, inter Tambo Almirante et Bagazan, in

formatione fruticibus et arbusculis inspersis composita, 2900—3000 m
s. m. (Weberbauer n. 4429 — mense Julio 1904).

Quae species in genere valde distincta affinitatcm quandam cum P. Lehmmmii
llieron. praebet.

L

Polylepis serrata Pilger n. sp.; frutex vel arbuscula ad 8 m alta;

ramuli satis tenues; vaginae foliorum ± dense hirsutae, folia impari-pinnata,

S-Juga, foliolis inferioribus minus evolutis, 6—8 cm longa, foliola oblonga vel

anguste oblonga, basi rotundata vel truncato-rotundata, latere inferiore parum
magis producta, apice obtusiuscula, baud emarginata, distincte serrata (plerum-

que fere ad basin), 2,5 -3 cm longa, discoloria, supra glabrescentia vel gla-

berrima, colore obscuro, subtus adpresse sericeo-hirsuta, paulo sericantia,

demum saepe fere glabrescentia; petiolus et rhachis =b villosa; racemorum
gracilium rhachis aeque villosa, demum dr glabrata, racemi ad 20 cm longi;
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bracteae oblanceolato-oblongae, 3,5—4 mm longae; sepala rotundato-ovata,

breviter acuta, apice breviter hirsuta, 3 mm parum superantia; stamina

5—7, anthera magna, subglobosa, glabi^a; pedicellus brevis et axis hirsuto-

villosi, axis aculeis numerosioribus brevibus vel elongatis, applanatis, minus

rigidis, saepe in alae formam vergentibus instructus.

Peru; Dep. Huanuco, in provincia Huamalics, in monlibus ad austro-

orientem a Monzon versus, in frulicetis, sacpe campis vol uliginosis inter-

ruptis, 3400—3500 m s. m. (WEBERBxtER n. 3354 — florens mense Julio

1903); supra Yanamanche in itinere a Guzco ad Sta. Anna, frequens in

fruticetis, 3800 m s. m. (Weberbauer n. 4954 — florens mense Junio

1905),

Quae species P. midtijiigae nostrae nonnihil affinis praeter alia differt staminibus

3—7, antbcra glabra.

Alchemilla Weberbaueri Pilger n, sp.; planta perennis, ramosissima,

caespites densos humillimos depresses radicibus elongatis instructos formans

rami breves apice tantum foliato e solo humido exserti; stipulae latae

laciniis 2 brevibus angustis, apice barbatis; folia impari-pinnata, 2-juga, ad

7 mm circ. longa, foliola integerrima, crassa, oblanceolata vel lanceolala vel

oblongo-lanceolata, obtusiuscula, apice parum hirsuto-barbulata, ad circ.

3,5 mm longa; ramuli floriferi brevissimi, dense late vaginati, folia in

ramulis illis breviora, tripartita nee pinnata; flores ad apicem ramulorum

dense glomerati; axis brevis turbinatus, glaber; sepala 4 late ovata, parum

cucullata, sub apice barbata, involucrum exterius foliolis 4 mm foliis calycinis

alternantibus illis circ. duplo brevioribus formatum; stamina 2, carpellum

unicum.

Peru: Dep. Ancachs, in provincia Cajatambo, in montibus ^Cordillera

negra« ad viam ab oppido Ocros ad jugum »Chonta« dictum, in formatione

plantis rosulatis et pulvinaribus composita, locis humidis, ut in lacunis ex-

siccantibus (Weberbauer n. 2778 — florens mense Aprili 1903).

Quae species inter species andinns foliis pinnatis instructas distinclissima.

Alchemilla sandiensis Pilger n. sp.; perennis, humillima, depressa,

4 ^

stolonifera, valde ramosa, ± pilis hirsuto-inspersa (et in axi floris), nusquani

densius hirsuta; folia basalia petiolata, 6—10 mm longa, limbo ambitu orbi-

culari-ovato, 3-partito, parte terminali trifida 6—7-lobata, partibus lateralibus

bifidis, 4—5-lobis, lobis crassis, oblongis acutiusculis; stipularum laciniis

latis irregulariter ovatis, hyalinis, parce longe ciliatis; caules breves decum-

bentes, 2—4 cm circ. longi, ramulos perbreves axillares floriferos edentesj

folia in caulibus subsessilia tripartita, partes 3-lobae; stipulae late vaginantes,

Jaciniae 2—4-lobae, lobis illis foliorum similibus vel tenuioribus et magis

distinctis, folia in ramulis floriferis minus divisis cum stipulis vaginantibus

lobatis saepe conformia et quasi folium unicum formantia ; flores pauci ad

Apicem ramulorum brevissimorum congest! ; sepala 4 ovata, involucrum

exterius foliolis 4 cum foliis calycinis alternantibus muUo angustioribus,
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aequilongis vel fere aequilongis formatum; stamina 2—3; carpellum unicum

vel carpella 2 evoluta.

Peru: in provincia Sandia inter Poto et Ananea, in saxosis, 4400

4500 m s. m. (Weberbauer n. 945 — florens mense Majo 1902).

Species ut secundum descriptionem videtur afilnis est A. frigidae Wedd.

Pruuus pleiautlia Pilger n. sp. (Laifrocerasiis) ; frutex 5 m altus;

ramuli cortice nigrescente, lenticellis multis obsito; folia brevissime petiolata,

coriacea, oblonga vel elliptica vel ovato-elliptica^ basi rotundata vel parum

angustata, superne longius angustata, (ut videtur) longius obtuse acuminata

(apice ipso in foliis omnibus baud bene conservato) circ. 13—20 cm loriga,

5—8 cm lata, nervis supra vix conspicuiSj plerumque leviter impressis,

mediano subtus prominente, nervis et venis parum prominulis, glandula

unica ad basin folii evoluta, stipulae caducissimae circ. ovatae, ad ramu-

lorum apices novellos tantum observandae; racemi numerosi, elongati,

multiflori, 8— 12 cm longi, rhachi valida angulosa glaberrima; flores graciliter

pedicellati (pedicellis demum 3— 5 mm longis), sepala brevia, lata, acutius-

cula; petala (in alabastro evoluto] suborbicularia, nervata.

Peru: Dep. Huanuco in provincia Huamalies, in fruticetis montium ad

meridiem ab oppido Monzon versus, 1600—1900 m s. m. (Weberbauer

n. 3507 — mense Augusto 1903).

Species imprimis racemis elongatis multifloris insignis.

Prunus amplifolia Pilger n. sp. {Laurocerasiis)\ arbor; ramuli lenti-

cellis multis obsiti; folia coriacea magna, late elliptica, saepe ambitu nonnibil

irreguhria et inaequilatera, 15—20 cm longa, 8— 11 cm lata, apice (ut

videtur) brevitcr obtuse acuminata (apice ipso in foliis omnibus baud bene

conservato), nervis supra vix conspicuis, mediano subtus prominente, nervis

prominulis, glandulae 2 ellipticae, stipulae?; racemi breves, 4—5 cm longi;

flores breviter graciliter pedicellati (pedicello ad 2—2,5 mm longo), petala

suborbicularia, 1,5 mm longa, margine undulata.

Peru: in provincia Sandia, prope Chunchusmayo, in silva, 900 m s. m.

(Weberbauer n. 1265 — florens mense Julio 1902).
Species foliis magnis, latis, racemis brevibus insignis.

Hirtella aureoMrsuta Pilger n. sp.; frutex volubilis, ramis ad 3 cm
crassis, partes novellae dense aureo-hirsutae ; folia oblonga, subsessilia, basi

rotundata vel leviter cordata, superne rotundato-angustata, breviter acuminata,

rigida, fragilia, ± bullata, supra adulta praeter nervum medium villosum

glabrescentia, subtus ± pilis rigidis breviusculis hirsuto-inspersa, 12—20 cm
circ. longa, 5— 8,5 cm lata, nervis et venis reticulatis supra impressis,

subtus valde prominentibus; stipulae subulatae, satis elongatae, hirsutae,

deciduae; racemi 1—3 axillares, aureo-hirsuti, ad 20 cm longi; bracteae,

spedicelli, axis floris, foliola calycina extus aureo-hirsuta; bracteae lanceolato-

subulatae, 5 mm circ. longae, glandulis 2 plerumque instructae, glandulae

prope basin affixae, peltatae, breviter stipitatae, vel ad mediam bracteam

1
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affixaej sessiles, vel glandula unica vel nulla; pedicellus ad 8 mm longus,

glandulis minoribus tenuius stipitatis instruclus; sepala 5, crassiuscula, circ.

ellipticaj parum irregularia, 4—4,5 mm longa; petala laete purpurea, obovalo-

elliptica vel elliptica, 5 mm longa; stamina 5; stilus inferne hirsutuSj stigma

vix quam stilus latius; glandulae in specim. fructifero magis evolutae, longius

stipitatae; fructus anguste subobovoideus, apice truncatus, 13 mm longus.

Peru: Dep. Loreto, ad oppidum Moyobamba in fruticetis ad 800

900 m s. m. (Weberbauer n. 4487 — florens et fructifera mense Augusto

1904J.

Species H. biillatae Benth. affinis, sed inflorescentia et indumento diversa,

Couepia speciosa Pilger n. sp.; arbor 6 m alta, ramuli angulati^ glabri,

cortice laevi; folia obovato-oblonga vel fere rite oblonga vel inferne sensim

magis cuneatim angustata, breviter obtuse acuminataj coriaceaj discoloria,

supra glauco-viridia, subtus cinnamomeo-colorata, minute dense tomentella,

in regione florente circ. 19—26 cm longa, 6—8 cm lata, ceterum ad 35 cm

longa, 14,5 cm lata, medianus supra parum prominulus, nervi leviter im-

pressi, subtus medianus valde prominens, nervi laterales 25—32 utroque

latere, angulo circ. 70^ abeuntes, fere usque ad marginem recti, bene pro-

minentes, petiolus valde incrassatus circ. centimetralis, ad basin folii bi-

glandulosus; flores speciosi in racemis densis, 6— 8 cm longis dispositi;

rhachis crassa aeque ac bracteae, axis floris et calyx dense sericeo-tomen-

tosa; pedicelli crassi 2—3 mm longi; bracteae et prophylla valde caduca,

crassa, ovata ad 1,5 cm longa, plerumque breviora; axis floris parum

curvatus, crasse cylindricus, basi parum incrassatus, fere 2 cm longus; sepala

5 crassa, orbiculari-ovata, \ cm superantia; stamina numerosa in orbe com-

pleto disposita, filamentis 2,5 cm longis; ovarium dense hirsutum ad faucem

axis aeque hirsutam, stilus inferne hirsutus, petala 5, lata, alba, margine

villosa, ceterum glabra.

Peru: Dep. Loreto, in montibus prope Moyabamba, in silvis indeclivibus

praeruptis, 1400 m s. m. (Weberbauer n. 4649 — florens mense Augusto

1904].

Species C. macrophyllae Spruce similis secundum descriptionem imprimis bracteis

et petalis margine villosis diCFert.

10. W. 0. Focke: Species andinae generis Genm.

Sect.: Caryophyllastrum Ser., incluso Calligco Fisch. et Mey.

Geum chiloense Balb. [O. cliilense Scheutz et alior.).

A Dr. Weberbauer (n. 4089) ledum in Peruvia in alt. 3100 m, sine

dubio introductum (»Unkraut auf Gartenland, Hacienda La Tahona bei

Hualgayoc, dep. Cajamarca«). Ejusdem speciei folium ab A. Stubel in

Columbia, hand procul a Pasto, lectum in Hb. Berolin. asservatur.

Planta Peruviana robustior et magis hirsuta est quam Chilensis in
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Europa cuUBj a qua porro differre videtur carpellorum capitulis globosis,

nee hemisphaericis. Verosimile forma hortensis tropica est. (Hujus speciei

icon bona jam in L. Feuill^e PI. mod. Perou et Chili tab. XXVII reperitur).

Geum pemviannm Focke mss. ; caules inferne patenter villosi, superne

hirti et ramosi, ad 0,6 m alti. Folia utrinque hirsuta; inferiora interrupte

pinnata, pinnis majoribus utrinque fere 4 ; follolum terminale reliquis multo

majus, e basi subcordata ambitu subrotundum, obtuse lobulatum, crenatum;

lateralia valde inaequalia, subelliptica, inciso-crenata. Folia caulina media

vix petiolata, ternata vel profunde trifida, laciniis angustis, acutis, inciso-

serratis, terminalibus saepe trilobis. Stipulae profunde incisae. Pedunculi

in ramis terminales et axillares, in flore breves, in fructu elongati, graciles.

Flores sat magni; petala suborbicularia, sepalis post anthesin reflexis longiora,

lutea. Carpellorum sericeo-villosorum capitulum globosum; stylorum arti-

culus superior in fructu immaturo manifeste brevior quam inferior, glaber.

' G, chiloeiisi simile, quod vero foliis inferioribus valde elongatis, petalis

coccineis, stylorum articulo superiore hirsuto et longiore, carpellis densissime

villosis differt. Hoc cum Geo coccineo Calligei sectionem ex sensu Scheutzii

et aliorum constituit, a qua sectione vero G. peruviamim articulo superiore

breviore et petalis luteis recedit. Ex aliis Caryophyllastris nulla species

huic novae arete affinis est.

Quum Ca?'yophyllastrum Austro-americanum primum, quod innotuit,

nomen a patria (Cbiloe) acceperit, idoneum videtur, alias species simili modo

appellari.

Hab. in Peruvia, ubi a Dr. Weuerbauer (n. 4007) in alt 3400

3700 m inter frutices in solo paludoso repertum (»Uber der Hacienda La

Tahona bei Hualgayoc, dep. Cajamarca*). Floret Majo.

Geum boliviense Focke mss.; caules graciles, superne ramosi, cum

petiolis pedunculisque pubescentes et pilis longis patentibus laxe villosi.

Folia tenuia, utrinque pilosa, inferiora interrupte pinnata, pinnis majoribus

utrinque 2 (i—3), intermedia ternata, suprema trifida vel trilobata; foliola

terminalia saepissimc rhombea vel cuneato-rbombea, acuta, inaequaliter

grosse et inciso-serrata. Stipulae magnae, foliaceae, ovatae, acutae, pro-

funde palmato- incisae. Flores longe pedunculati, parvi, erecti. Sepala

lanceolata, in flore patula, post anthesin reflexa. Petala parva, oblonga,

alba. Carppphorum hirsutum. Stylorum articulus inferior in fructu imma-
turo duplo longior quam germen parce pilosum, quadruplo fere quam

articulus superior omnino glaber,

Geo alho simile, differt vero pilis elongatis multo crebrioribus, foliis

multis quinato-pinnatis, foliolis stipulisque profundius incisis, styli articulo

superiore glabro. lisdem fere notis a Geo iirhano diversum est, quod

praeterea floribus majoribus luteis facile distinguitur. Folia quinata in Geo

urhano frequentius occurrunt quam in Geo albo. — Aliae species magis

discrepant.
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Hab. in Bolivia australi: Toldos prope Bermejo, in alt. 1850 m
(»Feuchter Hang, Waldrand unter Gebiisch, 24. Nov. 'I903«) (K. Fiebrig

n. 2210).

4 et 5. Praeter haec Caryophyllustra in America australi Skversiae
duae occurrunt: sc. Geum parviflormu Commers. et O. andicola Reiche.

M. £. Ulbrich: Legaminosae aodinae. III.

(Particulam secundam confer in Bol. Jabrb. XXXYII [1906] p. 416—423.)

III. 3 d. Papilionatae — Genisteae — Spartiinae.

2i 1. Lupinus L.

1. Lupinus pulvinaris Ulbrich n. sp.; suffrulex perennis pulvinaris

radice palari fusiformi lignosa, capite radicis ranioso ramis brevissimis confer-

tissimisque; stipulae cum petiolo connatae partibus liberis ± 2 mm longis

lanceolatis pilosis; folia minima petiolo villoso ad 2 cm longo^ foliolis

5—7 oblongo-ovalibus
1
V2—2 mm longis ab utraque parte ± adpresse

pilosis inflexis; s cap is brevissimis spicam contractam capituliformem

terminalem (vel axillarem?) brevissimam foliis multo breviorem gerenlibus;

flores 2— 8 sessiles petalis roseis; bracteae late ovatae 5 mm longae

3 mm latae extus pilosae; calyx pilosus bilabiatus labio superiore bifido

laciniis ovatis 1^2^^ longis, inferiore integro ovali IY4—2 mm longo;

vexillum obovatmn sessile 6 mm longum 41/2 nim latum; alae leviter

curvatae oblique oblongae cum ungue 1
Y2—^ ^^ longo 8 mm longae

auriculatae; carina 6 mm longa ungue 1Y2mm longo lamina semi-ovali

margine superiore subrectilineo inferiore curvato Y3 fere connato; ovarium

sessile oblongo-ovatum dense pilosum subito in stylum glabrum leviter

curvatum 4 mm longum contractum; stigma punctiforme; legumen igno-

tum adhuc.

Peru: prope Poto Sandia provinciae, 4500 m s. m. (Webbrbaukr

n. 985 — florigera 9 maio 1902. — Herb. Berol.!).

Die neue Art niramt unter den andinen Liipinus-kvien eine ganz isolierte Stellung

ein; es ist bisher keine einzige Art bekannt, die einen ahnlichen Wuchs besitzt. Sie

ist daher leicht kenntlich an dem Polstcrwuchse, den sehr kurzen, kOpfchenartigen

Bliitentrauben und den anc^e'^ebenen Merkinalen.O^D

Weberbaueri

Syn.

:

8. typo minus

tab. 79.

flores suhaequantibus Weddell

Suffrutex metralis caule suberecto subsimplici foliosissimo ; folia petiolo

fuscescenti- villoso tomentosoque ad 15 cm longo basi cum stipulis

25 mm connato; stipulae lanceolato-subulatae densissime adpresse seri-

ceo-pilosae villis parcis longis fimbriatae; foliola 8—12 lanceolata acuta

ad basin angustata 4—6 cm longa ad 1 cm lata subtus supiaque densissime

I-
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sericca margine et in nervo parce villosa; scapus validissimus fuscescenti-

tomentosus spicam densissimam 25

—

)30 cm longam gerens; flores per-

magni 12 ninij 7—8 mm pedicellati; pedicellus villosus; bracteae lanceo-

lato-subulatae 2—2\^2 ^^ longae fuscescenti - villosae pilisque adpressis

sericeis vestitae; calyx partilus prophyllis subulatis basalibus labio supe-

riore ultra medium bifido laciniis triangulari-lanceolatis 8— 9 mm longis,

labio inferiorc integro ovato-lanceolato; calycis tubus vix 4 mm longus;

vexillum obovalum apice emarginalum 18 mm longum 12 mm latum

longitudinaliter plicatum; alae maximae cum unguc vix 4 mm longo 1 mm
lato 20 mm longae, lamina ovali 9

—

\ mm lata, auriculatae; carina angusta

sulcata lamina leviter auriculata in latissima parte 5 mm lata margine in-

feriore Y2 connata, ungue tenui 5 mm longa; petal a pallide lilacina,

vexillum secus partes medias flavidum, basi (unguibus) cum tubo staminali

connata ; fi 1 am e n t a tubum formantia , antherae dimorphae : 5 normales

filamentis brevioribus thecis =b linearibus 2 mm longis, 5 anomalae thecis

punctiformibus, stamen vexillare filamento brevi, cetera 4 filamentis multo

longioribus stylum longitudine adaequantia; ovarium sessile oblongo-lineare

subito in stylum glabrum basi leviter curvatum contractum; stigma ob-

lique penicillatum ; legumen mihi ignotum, Weddellio clarissimo teste

4-spermo.

Peru: prope Yungay supra lacus »Yanganuco« dictos in departimento

Ancacbs 4400^—^4500 m s. m. (Wkberbauer n. 3264 — florigera 15. junio

1903) — teste A. Weberbauero (in schedis) passim ad 3900 m descendens.

Weddell bildet in der Cbloris andina auf Tafel 79 cine Pilanze ab, die er als

L. alopecuroides Lmk. var. ^ typo minus lanuginosus, bracteis flores subaequantibus

bezeicbnet, welche unzweifclbaft mit L. Weberhaiteri identisch ist; der blaltlose untere

Toil des Stammes, wie ibn das Habitusbild in Fig. 1 zeigt, war sicherlich unterirdisch

und durch die Standortsverhiiltnisse so gestaltet; die inir vorliegenden Exemplare

(Weberbauer n. 326'») sind vom Grundc an dicht beblaltcrt. Der Habitus stimmt mit

dem des typischen L. alopecuroides Lamk., der mir in einer Reihe von Exemplaren

vorliegt, uberein. Die ZabI der sonstigen Abweichungen ist jedoch so groG, da6 es

niclit angebt, unsere Pflanze mit Weddell als Varietal zu L. alopecuroides Lamk. zu

stellen. Als besonders auffallende Abweichungen seien folgende hervorgehoben: Die

Brakteen der Bluten erreichen bei L. Weberbaueri hocbstens die Lange der Bliiten und

sind auch etwas weniger zotlig bebaart, so daB die Bliiten nicbt verdeckt werden. Das

Aussehen des Bliitenstandes wird dadurch bei beiden Arten sebr verschieden: bei

L. alopecuroides Lamk. sieht er in der Tat einem Fuchsschwanze recht ahnlich, was

ja auch der Art ihren Namcn verschafl'te, weil die Bliiten unter den fuchsrot langzottig

behaarten Brakteen verschwinden, bei L, Weberbaueri dagegen treten die sch5nen,

groBen Bluten ganz unverhullt hervor, so daB der Bliitenstand nlcht abweicht von dem
bei dicbtbliiligen Lupinen, etwa L. multiflorus Desr., gcwohnlichen Habitus. Hierin

stimmt unsere Art auch mit der von Weddell gleicbfalls als Varietat zu L. alopecu-

roides Lmk. gestellten L, nubigmus H.B.K. iiberein, welche jedoch, wle die auf Taf. 50

bei KuNTH (in Voyage de Humboldt et Bonpland, sixieme partie, Botanique: Mimoses

et autres plantcs legumineuses [Paris 1819]) abgebildete Pflanze beweist, ebenfalls stark

von L. alopecuroides Lmk. abweicht.

Im Herbarium Willdenow liegt unter n. 13 3:h ein von Knuths Hand als L.
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nubigenus bezeichnetes Fragment, welches erheblich verschieden ist von L, alopecu-
roides Lmk., dagegen gut ubereinstimmt mit der zitierten Abbildung bei Kunth und mit
den von Hans Meyer auf dem Chimborazo in der Paramoregion bei 4600 m Seehohe
im Juni 190 3 gesammelten Exemplaren (Prof. Dr. H.Meyer, Pflanzen aus dem Iloch-

land von Ecuador Nr. 7i — Herb. Berol.). Da nun die WiLLOENowsche Pflanze sicherlich

zu den Originalexemplaren geh5rt, folgt daraus, daB auch L, nubigcjius W.^JL, als

gute Art neben L. alopecuroides Lmk. bcstehcn bleiben muB. Besondcrs stark weiclit

L. Weberbcmeri von diescr Art durch die Behaarung ab, welche fast auf alien Teilcn

der Pflanze, besonders aber den Blattchen aus zweierlei Haaren besteht: sehr diclit-

stehenden, angedriickten, starren, kurzen Seidcnhaaren, wie sie bei L. alopecuroides

Lmk. ganz fehlen, und weichen, langen, braunen Zottenliaaren. Dieser Unterschied

in der Behaarung tritt zwar in der Abbildung bei Weddell nicht hervor, die Bluten-

analyse und die tibrigen Figuren beweisen jedocli mit Sicherheit, daG die dargestellte

Pflanze mit unserer identisch ist.

: 3. Lupiiius tarijensis Ulbrich n. sp.; sufTrutex humilis vel herba

ramis procumbentibus ad 5 cm longis undique albido-villosa radice palari;

folia petiolo 13— 1 4 mm longo villoso, foliolis 6—8 lineari-lanceolatis

^VaX^i"'^ villosis; stipulae petiolo connatae 7 mm longae subulato-

triangulares 5 mm liberae villosae persistentes; scapi ramos terminantes

villosi ad 3 cm longi spicam brevem {\^/^ cm) gerentes; flores ca. \Q mm
longi 1 mm pedicellati (coerulei?); bracteae caducae 4—5 mm longae

subulato-lanceolatae villosissimae; calyx bilabiatus sericeo-villosus labio in-

feriore 7 mm longo integrOj superiore ultra medium bifido 4—5 mm longo;

vexillum rotundo-ovale G^-^^Smm plica longitudinali apicc obtusum ex-

unguiculatum; alae late ovales lamina 8 mm longa 5 mm lata indistincte

auriculata in parte auricular! tenui-undulata ungue 1 Y2 ^^ longo satis lato

\ mm cum tubo staminali connato (ergo ^2 ^^^ libero); carina falcato-

semilunaris ungue 1 Y2 ™^ longo 1 mm longa apicem versus acuminato-

«ttenuata in latissima parte 3Y2i^"^; tubus staminalis staminibus 5 ste-

rilibus antheris minimis (vexillare brevissimum, ceterae 9 mm longae)

^ fertilibus brevibus antheris ca, 2 mm longis lineari-oblongis; ovarium

sessile parce villosum 6—7-ovulatum oblique oblongum in stylum ca. 6 mm
longum leviter curvatum glabrum subsubito attenuatum; stigma obliquum

iatus penicillatvmi; legume n ignotum.

Bolivia australis: prope Escayache baud procul a Tarija 3500 m
s. m. (FiEBRiG n. 3436 — flor. 3i.januario 1904. — Herb. Berol.!).

Die neue Art ist verwandt mit L. niierophyUm Desr., jedoch durch die weiBe,

zottige Behaarung, die groCeren Blatter und reichlichcrcn Bluten leicht zu unterscheiden.

4. Lupinus clirysautlius Ulbrich n. sp. ; herba virgulto-erecta 20

25 cm alta caule ramoso adpresse fusco-piloso postea giabrcsceate internodiis

^—3 cm longis, foliis longe petiolatis spicas florigeras multo superantibus

;

foHa petiolo 8— 10 cm longo parce villoso, stipulis cum petiolo =t 10 mm
counatis laciniis liberis 1 mm longis subulato-lanceolatis pilosis persisten-

tibus; foliola 7—10 oblanceolata apice acuminata vel mucronata supra

subglabra, vel in hervo parce pilosa subtus margineque subsericeo-pilosa;
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scapi fusco-pilosi spicam densifloram 4—6 cm longam foliis multo supe-

ratam gerentes ; flores 4 mm pedicellati petalis aureis; bracteae lanceo-

lato-subulatae ± 7 mm longae sericeo-fusco-pubescentes subcaducae primo

flores juveniles longitudine superantes; calyx bilabiatus labio superiore

6 mm longo ultra medium bifido laciniis ovatiSj labio inferiore integro

oblongo-ovato 8 mm longo, extus subsericeus fusco-pilosus, prophyllis

duobus supra tubi basin insertis adpressis subulatis
1
Y2— ^ mm longis

pube subreconditis persistentibus ; v e x i 11 u m rbomboideum exungui-

culalum 11,5— 12 mm longum ± 8 mm latum mucronulatum; alae sub-

rectangulo-ovales obtusae cum ungue lato membranaceo 2 mm longo in-

distincte auriculatae 13—14 mm longae ± 6 mm latae; carina cum

ungue 3 mm longo =b 14y2 mm longa sulcato -semilunaris nervis longi-

tudinaliter striatula ± 4,5 mm lata, margines inferiores Y2 f^^^ connati;

tubus staminalis 8 mm longus filamentis 5 fere 13 mm longis filiformibus

tenerrimis antheras minimas an steriles, 5 brevioribus subliguliformibus an-

theras oblongo-lineares connectivo sub thecis contracto gerentibus; ovarium
ft

sessile oblongo-lineare villosum multiovulatum, stylo glabro ca. 6Y2 ^^
longo subrecto stigmate oblique penicilliformi; legumen adbuc ignotum.

Peru: prope Piscapaccha in departimento Ancachs Cajatambo pro-

vinciae 4000—4100 m s. m. {Weberbaler n. 2891 — flor. 17. April. 1903.

Herb. BeroL).

Mit L. siibacauUs Griseb, ist die vorliegende Art nahe verwandt, unterscheidet sicli

jedoch, abgesehen von den in der Diagnose angegebenen Merkmalen, sofort durch die

goldgelben Bluten, eine Farbe, welche unter den andinen Arten der Gattung selten ist.

5. Lupinus peruvianns Ulbrich n.sp.; suffrutex vel herba humilis fusco-

sericeo-villosa ramosissima ramis procumbentibus ad 1 cm longis inter-

nodiis brevissimis; stipulae cum petiolo 3 mm connatae liberis partibus

subulatis 4 mm longis fusco-villosis ; folia sericeo-fusco-villosa petiolo villoso

1—3 cm longo; foliola 6—7 oblongo-obovata acuminata 8— 12 mm longa

2—3 mm lata densissime sericeo-villosa; (lores ca. 1 mm pedicellati ca.

12 mm longi violacei spicani satis densam vel laxiorem formantes pedun-

culo villosissimo 5—6 cm longo; bracteae lanceolato-obovatae villosae 5

6 mm longae inflexae ; calyx sericeo - villosissimus tubo campanulato

ca. 2 mm longo bilabiatus, labio superiore ultra medium bifido laciniis

lanceolatis 5 mm longis, labio inferiore integro truncato-mucronulato oblongo-

ovali 6 mm longo 2 mm lato; vexillum obovatum violaceum stria mediana

alba sessile basi 1 mm latum in latissima parte =b 7 mm latum, 1 mm
longum plica longitudinali apice mucronulatum; alae cum ungue basi ca.

I mm cum tubo staminali connato V2— 1 mm libero 11 mm longae lamina

oblique ovali indistincte auriculata in superiore basis parte tenui-undulata

41/2 mm lata apice truncata vel obtusa; carina cum ungue 3V2 ^^ '^"8^

II mm longa 4 mm lata oblique semilunaris apicem versus attenuata inr

distincte auriculata, carinae petala margine inferiore vix V2 connata; tubus
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staminalis ca. 6 mm longus filamentis 6 brevibus (1 vexillari anthera parva,

ceteris antheris oblongo-Iinearibus) 4 longissimis (i'l—12 mm) sub tbecis

parvis subligulatis; ovarium sessile oblique oblongum i-ovulatum (an sem-

per?) villosum in stylum duplo longiorcm (ca. 8 mm) glabcrrimum sub-

rectum attenuatum stigmate oblique penicilliformi; legumcn ignolum.

Peru: in montium transitu »CoymGlache« dicto supra Ilualgayoc in

Cajamarca dcpartimento in altitudine 4000— 4100 m s. m. (Webkriiauer

n. 3980 —- specimina florigcra II. maio 1904. — Herb. Berol.!),

Die an dem niedorgestrcckten Wuclisc und der zoilig soidigen Beliaarung leichl

kcnntliche Art stimnit dor Beschreibimg nach in vcrschiedcnen Merkmalcn mil L. aureus
Agardh iibereinj die jedocli oberseits vollig kahle, dunkclgriinc Bliiitclien und cin Sclii/T-

cheHj das viel kiirzer isl als die Fliigel, besitzen soil.

6. Lupiims carazcusis Ulbricb n. sp. ; suffrutex bumilis toruloso-ramosus

caespitosus; stipulac pctiolo 8 mm connatae laciniis liberis 4 mm lonqis

\^:

1-' .-.-

*

r'i

lanceolato-subulatis cxtus parce adpresse sericeo-pilosis; folia numerosissima

petiolo ad 3,5 cm longo adpresse piloso; foliola plerumque 7, linearia

acuminata supra parcius subtus densius adpresse sericea 8— 12 mm longa

2 mm lata inflexa; flores subverticillali violacei 1 mm pedicellati spicam

1—1 V2 cm longam 5—7 cm pcdunculatam densam vel interruptam 4—10

floram formantcs; pedunculus satis validus adpresse pilosus; bracteae

ca, 4^2 i^m longae extus sericco-pilosae obovatae in apiccm subuliformem

productae basi 1 mm latae; calyx extus sericeo-fuscescenti-pilosus tubo

ca. 2Y2 ^^^^^ longo campanulato bilabiatus, labio superiorc ultra medium

bifido laciniis ca. 4 mm longis 2 mm latis oblanceolato-obovalis subacuminatis,

labio inferiore ovali apice trifido 2Y2 ^i^ ^^to 7 mm longo, prophyllis

uuobus subulatis 1^2—2 mm longis pilosis; vex ilium subspatbulato-obo-

vatum 11 mm longum 7 mm latum apice submucronalum, violaceum secus

medium album; alae oblique ovales cum ungue 2Y2 ^^^ longo satis lato

(1 mm cum tul)0 staminali connato) lamina 5 mm lata 10 mm longa auri-

culata in superiorc basis parte tenuissime undulata apice obtusa; carina

cum ungue 2^/2 ^'^^^^ longo lamina oblique sulcato-ovata indistincte auriculata

in latissima parte 5 mm lata ca. 9 mm longa; tubus staminalis 5 mni

|ongus filamentis 4 longioribus antberas parvas gerentibus sub tbecis paulo

Hgulatis 9 mm longis; ovarium sessile oblongo-ovatum 3 mm longum

dense pilosum in stylum glabrum leviter curvatum 6 mm longum subsubilo

attenuatum, stigmate penicillato; legume n immaturum ovale comprcssum

parvum rostratum densissime sericeo-fusco-pilosum ca. 11 mm longum

* nim latum tetraspermum.

Peru: supra Caraz in Cordillera negra in dcpartimento Ancacbs 4200 m
s. m. (WEBEKBAtER D. 3084 — flor. 25. maio 1903 — Herb. Berol.!).

I>io ncue Art ist nalie verwandt mit L. microphyUus Dcsr., nnlorschcidet sich je-

^otih duroh die viol groCercn Blaltchen, die reiclierblutigcn Trauben, die dichter bo-

"'larlen, kiirzcren und breiteren Hiilsen,

'"
7. Lupiims Fiebrigianus Ulbrich n. sp.; hevba acaulis radice palari

BotaniR.he Jahrbucher. XXXVH. Kd. 36
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rumosa; stipulae cum petiolo 12— 13 mm connatae laciniis liberis "subuli-

formibus 12 mm longis parce villosis; folia scapmn superantia vel adae-

quanlia petiolo 6—10 cm longo parce villoso; folio la 6— 10 oblonga vel

oblongo-lanceolala 2—3 cm longa 4-—6Y2 mm lata dr acuminata parce

villosa; flores violacei 1—2 mm pedicellati pedunculo foliis superato in-

strucli numerosi spicam densifloram ad 10 cm longam formantes; bractcae

anguste lanceolatae 8 mm longae basi 1 mm latae exlus villosae caducae;

calyx villosus tubo campanulato vix 1 Y2 ^^^ longo bilabiatus labio superiore

ultra medium bifido 5 mm longo, inferiore integro oblongo-ovato 672 ^^
longo; prophylla subulata villosa ad 21/2 ^^ longa; vexillum suborbi-

culari-obovatum 10,5 mm longum 8 mm latum, alae cum ungue 2 mm
longo (ca. 1 1/2 n^m cum tubo staminali connato), lamina oblique ovalis 9^/2

10 mm longa 5 mm lata apice subrotundata, carina falcato-semilunaris

acuta 3 mm lata cum ungue 2 mm longo satis lato 1 mm longa (unguis

1 mm cum tubo staminali connatus); carinae petalorum margines inferiores

2/3 connati; tubus staminalis 5 mm longus filamenta longiora antherarum

sterilium 10 mm, fertilium vix breviora; ovarium sessile oblongo-ovale

compressum parce villosum ca. 4 mm longum i-—5-ovulatum, stylo glabro

duplo longiore leviter curvato , stigmate obliquo penicillato ; 1 e g um e n

immaturum oblongum. basi oblique cuneatum villosum 20 mm longum 2 mm
rostratum.

Bolivia auslralis: prope Calderillo in altitudine 3400 m s. m. in decli-

vibus petrosis (Fiebrig n. 2630 — flor. 9. januario 1904. — Herb. Berol.!).

Mit L, hracteolaris Desr. ist die Art nahe verwandt, unterscheidet sich jedoch

schon habitucll durch den von den langgesticlten Laubblattern tiberragten dichteren

und rcicheren Blutenstand, die kablercn Blatter and die in der Diagnose angegebenen

Merkmale.
'

^ ' i -

8. Liipiiius romasaims Ulbrich n. sp.; herba vel suffrutex 30—40 cm

alius basi ramosus ramis ascendcntibus foliosissimis adpresse fusco-sericeo-

pubescentibus striatulis; stipulae petiolo 8 mm connatae 4 mm latae laciniis
r

5 mm longls laQceolato-subulatis pilosis; folia petiolo 3—9 cm longo

adpresse pilosofoliolis 6—9 anguste linearibus 20—30 mm longis 1 V2
21/2 mm latis albido-vel fuscescenti-sericeis acuminatis; scapi ramos sulcato-

ascendentes terminantes 15—20 cm longi fusco-sericei striatuli spicam 5

10 cm lungam laxam gerentes; flores subverticillati cocruleo-violacei satis

magni ad 4 mm pedicellati; bracteae acuminato-lanceolatae 8—9 mm
longae basi 2 mm in latissima parte 2V2 mm latae sericeo-fusco-pilosae

caducae; calyx exlus fusco-sericeo-pilosus tubo campanulato 21/2 i""^ ^^"0°

bilabiatus, labio superiore 61/2 mm longo ultra medium bifido partibus

acuminato-ovatis basi 3 mm latis 51/2 mm longis, labio inferiore integro

ovalo-cymbiformi 4 mm lato 71/2 mm longo; prophyllis duobus vix

11/2 null longis subulatis fusco-piiosis; vexillum orbiculare 13 X ^^ mm
longitudinaliter plicatum marginibus reflexum coeruleo-violaceum sccus medium

hT
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luteum exunguiculatum; alae oblique ovales 71/2 mm latae indistincte auricu-

latae lamina ca. 12 mm longa apice subobtusa ungue sulcato 3 mm iongo

ca. 1 mm cum tubo sLaminali connato; vexillum sulcato-ovatum lamina

5 mm lata (in latissima parte), 1 1 Y2 i^^^*^ Jonga, ungue subreclo ± 4 mm
Iongo infima parte 1^2 ^^^ cum tubo staminali connato; carinae petalorum

margines inferiores ca. Y2 connati; tubus staminalis 7 mm longus, filamenta

longiora ca. 12^^ ^^^tn longa; ovarium sessile lincare 1 mm latum dz 5 mm
longum paullatim in stylum dup!o fere longiorem glabrum Icvitcr curvalum

attenuatum, 6-ovulatum a tergo pilosum ; legumen ignotum.

Peru: prope Pampa Romas inter Samancbo et Caraz in departimento
r

Ancachs 3200—3500 m s. m. (W^bkrbauer n. 3206 — specim. florigera

30. maio 1903, — Herb. Berol.!].

Die Art ist verwandt niit dcr brasilianischen L. linearis Desr., die jedoch nie so

lioch wird, virl schwachcr boliaart isf, kleinere Bliiten in viel kiirzeren, armcrbluli^cn

Trauben und eine ganz andere Art der Yerzwoigung besitzt Leicht kennilich isl L,

romasaniis an den langen Blutenschaften , den seidig-braunliclt-behaarten Brakteen,

Kelchen, jungen Zweigen und den schmalcn Blattclien.
L

r

9. Lupiiius mollendoensis Ulbiich ti. sp.; lierba acaulis vel sub-

caulesccns minima radice palari fusiformi 6

—

)10 cm longa, intcrnodiis

brevissimis villosis; stipulae 5 mm cum petiolo villoso connalae la-

ciniis liberis subulatis TV^ mm longis villosis; folia petiolo villoso 2

—

^Yscm Iongo, foliola 7— 10 obovato-Ianceolata vel obovata supra parcius
' r

subtus margincque paulo densius subsericeo-pilosa 10— 17 mm longa 4

6Y2mm lata apice obtusa vel mucronato-acuminala; scapi florigeri villosi

:^T,

/-

_"V-

*^ + -

'>^"

I
r.i

,?

'

lerminales foliis superati; flores coerulei ad 4 mm pedicellali ca. 10 mm
long! spicam satis laxam rarifloram formantes; bracteae ovalac subsubilu

in apicem longum conlractac villosac 2 nun latae 6—7 mm longac caducae;

calyx tubo campanulalo vix 2 mm Iongo bilabialus extus flavido-villosus

labio superiorc ultra medium biparlilo 4 umi Iongo, infcriore intcgro oblongo-

pvali 5 mm Iongo; prophylla dua vix 2 mm longa villosa subulata;

vexillum obcordato-orbiculare vix unguiculatum 8V> nmi latum 9 mm
[ongum apice emarginatum coeruleuin secus plicam longitudinalem medianani

I
luteuuv, alae rectangulo-ovales ungue lalo curvatulo 2 mm Iongo, cuius

pars infima 1 mm cum tubo staminali connata, lan)ina 8 ami longa in
i.' . '

'
- .

=^ ^ 1

|V-

jatissima parle 5Y2 "^^^ ^'^ta supra basin paululo contracla 3 mm lata, in-

distincte auriculata; carina falcala ungue 2 mm Iongo recto basi tubo

staminali ca. 1 mm connato 9—10 mm longa 2^2 "^"^ ^^^^ acuta: carinae

petala marline inferiore V^ fci'^ connata; tubus staminalis 5 mm longus,

T* ^ ^

1 ^1

filiimenla longiora 10 mm; ovarium multiovulatum sessile dense pilosun^

f'lilongum ca. 6 mm longum in stylum rectangulo-curvatnm glabrum 5Vj

6 ram longum paullatim attenualum, stigmnte obliquo penicillato; le-

gumen 21/2— 3 cm longum 5—8 mm latum oblongo-lineare basi apiceque

oljliquum rostratum fuscido-pilosum 5—7-spcrmum, seminibus compressis

oliva
'- "J "c

'

ccis .5 mm longis 2—2^/2 mm latis.

36*
>'-

^
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Peru: prope Mollendo solo arenoso parce herboso ad marginem inferio-

rem formationis >Loma« dictae in altitudine 20

—

100 m s. ni. (\yEBERBAUER

n. 1494 — specim. florigera frucliferaque 2. octobri 1902. —.Herb. Berol.!).

Die Art ist mit kciner der mir bekanntcn andinen Lupinen naher verwandt; am
naclisfen kommt, ilir L. Cxermakii iM. Miclieli aus Siidbrasilien; sie ist leicht kenntlich

an ihrer Kleinhcit iind den von den Laubhlattern iiberragten Blutenstandenj den ver-

liallnismaDig brcitcn Bluttchcn, dcm selir schmalen SchilTchen, das von den breiten

Flugeln umfaBt wird und der verkebrt-herzformigon Fahnc.
w

10. Liipiiius saxatilis Ulbrich n. sp. ; suffrutex ramosus 30 cm alius

ramis subsericeo-tomcntosis internodiis ad 3 cm longis; stipulae 3— 6 mm
^

cum petiolo connatae laciniis liberis 5— 6 mm longis subulato-trianguli-

formibus; folia pcliolo 2—6 cm longo adpresse piloso; foliola 6—7 lineari-

lanccolata 15— 30 mm longa 3— 6 mm lata, zh acuminata supra subglabra

subtus adpresse piloso juvenilia subsericea; flores verlicillati longissime

(ad 10 mm) pedicellali coerulei spicas laxas ramos terminantes formanles;

bracteae lanceolatae cymbiformes persistenles 8 mm longae 1 Y2 mm latae

sericco-pilosae in parte infima spadiccae ceterum flavido-viridescentes; calyx

fuscido-sericeus tubo campanulato it 2 mm longo bilabiatus, labio superiore

ad 2 mm bifido 4 mm longOj inferiore oblongo-ovato integro ad 5 mm
longo cymbiformi, prophyllis subulato-lanceolatis =b 2 mm longis pilosis;

vexillum suborbiculare ca. 11 mm latum 1 mm longum apice indistincte

emarginulatum plica longitudinali marginibus retroflexis vix unguiculalum

;

alae latissime oblique ovales lamina in latissima parte 7— 8 mm lata 10

1 1 mm longa
/;

basis ^2 mm cum tubo slaminali connata; carina oblique ovalis paulo
r

sulcata unguc 2 mm longo cuius basis ^U mm cum tubo staminali connata;
1

carinae petala margine inferiore vix 1
'/:

longus, explanatus 3 mm latus, filamenta longiora =t 11 mm; ovarium

sessile oblongo-ovale dense pilosum paullatim in stylum duplo fere longiorem

(8 mm) glabrum basi curvafum atlenualum pauci-ovulatum, stigmata obliquo;

legumen oblongo-ovale 17—20 mm longum 6 mm latum dense sericeo-

pilosum breviter rostratum subtetraspermum; se mini bus ovalibus com-

pressis atro-brunneis marmoratis 3^2 mm longis 2^/2 mm latis.

Peru: inter Sambay et Cafiageras prope viam ferream ab Arequipa

ad Puno deducentem in petrosis 3800—3850 m s. m. (Weberbauer n. 1386

— specim. florigera fructiferaque 25. augiisto 1902. — Herb. Berol.!).

Die Art ist verwandt mit L. microcarptis Sims, unterscheidet sicli jedoch durcn

die langgestielten Bluten, die stark seidig behaarten Iliilson und die unterseits etwas

seidigen Blattchen.

11. Lnpiiius aiianeanus Ulbrich n. sp.; humilis acaulis densissime

fasciculato-ramosus radice palari ad 8 cm longa capitc radicis ramoso;

folionmi stipulae ad 5 mm petiolo connatae basi 8 mm latae laciniis

liberis triangulari-subulatis parce villosis 4 mm longis basi 3 mm latis,

petiolus basi taeniatus subsquamulosus 4 mm latus flavido-villosus;
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foliola 7—12 subspathulato-lanceolata 12—20 mm longa 2— 4 mm lata

supra subglabra subtus et margine albido-villosa; flores coerulei 3 mm
pedicellati spicam satis densifloram pyramidalem foliis breviorem formanles;

scapus validissimus ad 4 cm longus; bracteae ovatae 3 mm latae mar-
gine extusque fusco-villosae lamina in apicem longissimum subuliformem

producta 9—10 mm longae; calyx cxtus fusco-villosiis subsericeus tubo

campanulato ± 2 mm longo bilabiatus labio supcriore ad 3 mm {V3) bifido

laciniis subacuminato-late-Ianccolatis labio inferiore ovato apice trifido

4^/2 mm longo basi 3^/2 mm lato subtrinervio; prophylla lanceolato-

I
subulata ± 1 y2 m"^ longa fusco-villosa; vexijlum obovatum longitudi-

naliter plicatum margine reflexum apice oblusum 10,5 mm longum ad

6j5 mm latum it 4 mm supra basin plica transversali parte unguiculi-

formem latum segregante; alae 12 mm longae ungue subrccto =fc 3 mm
longo 1 Y2 mm cum tubo staminali connato, lamina ovali 9X^72^'*"^ ^''^"

tusa auriculata basi tenui-undulata ; carina sulcata acuta lamina oblique

sulcato-ovata 3y2 "im lata 8 mm longa ungue 4 mm longo recto 2 mm
cum tubo staminali connato; carinae petala margine inferiore Y3 fere con-

nata; tubus staminalis 6 mm longus satis angustus filamentis longioribus

11 mm longis; ovarium sessile 4 mm longum lineari-lanceolatum pi-

losum paullatim in stylum glabrum duplo fere longiorem levitcr curvatum

attenuatum sub - 4 - ovulatum ; 1 egum e n subimmaturum comprcssum ±
7 mm latum oblongo-ovale 17 mm longum 2 mm rostratum villosumj se-

minibus 3—

4

X
Peru: infra Ananea in Sandia provincia in altitudine 4700— 4800 m

(Weberbauer n. 1022 — specim. florigera 15, maio 1902. — Herb. Berol.!).

i Die Art ist nahe verwandt mit L, niibigemis H.B.K., von welcher sic sich durch

niedrigeren Wuchs, kiirzere, von den viel kleincren Laubblattcrn iibcrragte Bliitenstunde,

kleinere BliUcn iind starkere Verzweigung unterscbeidet.

^; • 12. Lnpiims eriocladas Ulbrich n. sp.; suffrutex ercctus semimetralis

ramis teretibus albido-tomentosis internodiis ad 4 cm longis; foliorum sti-

pulae 5 mm cum peliolo connatac laciniis liberis ± 2 mm longis triangu-

lari-subulatis albo-tomentosis, petiolus 10— 15 mm longus albido-tomcn-

|,
tosus; foliola 3—5 rarius plura ovalia vel oblongo-ovalia apice interdnm

subacuminata, basi attenuata utrinque densissime albo-pilosa sul)sericea

15—20 mm longa 6—9 mm lata; flores subverticillati 5—7 mm pedicellati

satis magni (ad 15 mm) spicam 10— 15 cm longam muUifloram ramulos

terminantem formantes; bracteae oblongo-ovatae in apicem longnm subu-

latum productae 3 mm latae 8 mm longae intus glabrae extus dense albido-

pilosae caducae; calyx extus albido-subsericeo-viilosus tubo ± 3. mm
longo campanulato bilabiatus labio superiore ultra medium bifido laciniis

J»'^le lanceolatis 7 mm longis inferiore integro ovale 7,5 mm longo 4V2 mm
l^to, prophyllis duobus lanceolato-subulatis ad 4 mm longis sericeo-villosis;

^exillum suborbiculare longitudinaliter plicatum 17 mm latum 14 mm
longum apice exciso-emarginatum coeruleum in parte medinna lutea volvis

^"H



550 I. Urban.

duabus fere \^l^i mm latis 6 mm supra basin sitis; alac coeruleae unguetenui

leviler curvato vol 8ul)recto 3,5 mm longo 1
Y-j
mm lubo staminali connato,

lamina lalissimc ovalis 12 mm longa 9—10 mm lata auriculata obtusa sub-

plicata, in parte basali superiore tenui-undulatum; carina coerulea petalis

margine inferiore ^4 vel magis connato ungue. tcnui recto 4 mm longOj

unguis basis 1— 1 ^2 ^^^^ tube staminali connataj lamina oblique ovata

4,5 mm lata IG mm longa acuta auriculata; tubus staminalis 8 mm longus

filamentis longioribus ±14 mm longis, repandus ad 5 mm latus; ovarium

sessile oblongo-lineare pilosum zh 7 mm longum in stylum subaequilongum

glabrum rectangulo-curvatum altenuatum; stigma oblique barbaium; le-

guuien oblongum basi apicequc obliquum densissime flavido-villosum bre-

vissime rostratum ± 2o mm longum 7 mm latum sub-7-spermumj semini-

bus compressis olivaceis "iy^k^j^mi^i mcticntibus.

Peru: prope Airampal, stationem viae ferreae inter Arequipa et Pimo

3200 m s. m. (Weberbauer n. 1397 — specim. llorigera fructiferaque 26.

augusto 1902. — Herb. Berol!).

Die sehr sclione Pflanze ist verwandt mit L. crminciis Watson aus MexikOj untcr-

scheidet sich jedoch durch viel kurzere und' brciterc Blattchen, groCcre iind langer gc-

sticlte Blutcu und kiirzcre Iliilsen. Untcr den sudamcrikanischcn Lupinen ist sie leicht

kenntlich an der dichterij weiClicli filzigen, auf den Blattcrn, Kelclien und Ilulsen ctwas

seidigen Behaarung.

Ill 6 g. Galegeae — Astragalinae.

298. Astragalus L.^)
*

Astragalus viciiformis Ulbrich n. sp.; herba annua humilis laxe

ramosa radice tenui fusiformi ramis gracilliniis procumbentibus vel ascen-

dentibus 5— 8 cm longis intcrnodiis ad 2^2 cm longis piiis albis parvis

simplicibus adprcssis vestitis; stipulae minimae (ad 2 mm longae) liberae

lanceolato-subulatae persistentes satis dense cilialae; folia rachi 2—5 cm

longa adpresse pilosa superne ± distincte canaliculata 3—7-juga impari-

pinnala; foliola stride opposita oblonga vel oblongo-ovalia brcvissimc (vix

V2 ^in) petiolulala apice emarginata vel truncata 5— 8 (rarius ad ) 10) mm
longa 1 Y2—S mm lata supra glabra subtus in ncrvo margineque pilosa;

scapi axillares foliorum dimidias fere partes longitudine adaequantes spi-

cam laxam 2— 3-floram gerentes; flores 6— 8 mm longi cocrulei i 2 mm
pcdicellati; bracteae parvac 1 —

1 Y2 mm longae subulato-lanceolatae pi-

losae; calyx campanulatus dr 2 mm longus fissus adpresse pilosus laciniis

brevibus C^— V4 inm longis); vexillum obovatum reflexum vix unguicu-

latum 5—7 mm longum apice exciso-emarginatum; alae 5 mm longae

ungue lYjinni longo oblongac auriculalae appendicc plane -bursiculifornii;

carina imgue lato zb 1 mm longo lamina 2 X '• V2 "^"^^ margine superiore

subrecto; carinae petala ad unguis basin toto margine inferiore curvato

connatae; ovarium breviter stipitatum oblongum vel oblongo-ovatum adr

\) Die iibrigen neuen Arten siehe Bd. XXXVII (1900) p. 416— 423. '

L.

•4 ^-."'
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presse pilosum in stylum brevem (1 mm longum] glabrum satis crassum
curvatulum paullatim attcnuatum, sti gma I e brcviter penicillifonni ; 1 e-
gmncn oblongo-ovale 12—14 mm longum, pctalis exsiccatis coronatuin, pilis

brcvissimis adpressis vestitmn polyspermmn; semina 1 mm reniformia

atro-brunnea.

Peru: prope Mollcndo, solo argillaceo parce herboso ad margincm
inferiorem formationisj quam »Loma« dicunt 20—200 m s. m. (Webkubaukr

n. 1504 — specim. florigera frucfiferaquc 3. oclob. 1902. — Herb. Berol.!].

Die Art ist leicht kenntlich an der Einjalirigkcit und dcm auffallcnd an die

* brasilianisclio Vtcia nana Vog. erinnernden zarten AYuulise. Sie ist augensclieinlicli

* verwandt mit Astragalus tarijensis Weddell und micranthdlus Weddell, welclie bcide,

* wie Weddkll angibtj habituell ebenfalls niit kleinen T7cm-Arten ubereinstimnien, Arton,

die ich beide zwar nicht geselicn liabe, sich jedoch nach den Diagnoscn in zahlreiclicn

Merkmalen von A. vieiiformis untcrscliciden. Nahc verwandt ist mit ihr Astragalus

patancaniis Ulbrich, cine hochandinc Art aus Siid-Bolivien, die jedoch aiisdauert, vie!

kleinere und zahlreicliere Bliiten und scLmalcre BldUchcn' besiizt.

Ill 7 c. Hedysareae — Aeschynomcninae,

323 a. Weberbauerella Ulbrich genus novum.
-Mi

Suffrutcx rhizomate tuberoso, ramis ercctis glandulosis, foliis longis

impari - pinnatis tomentosis glanduloso - punctatis ; f1 o r e s magni racemis

axillaribus instructi; bracteae lanceolatae (confer figuram nostram iC);

calyx oblique campanulatus bilabiatus glanduloso-punctatus, labio

superiore bifido inferiore trifido, prophyllis basi podicelli bracteae maxime
^ approximatis (confer figuram 1(7); petala glanduloso-punclata; vexillum

sub-orbiculatum brcviter unguiculatum reflexum alae vexillum longitudine
A:

fere adaequanles ovales indistincte auriculatae apice obtusaQ, carinac ac-

: X c^'^bentes ; carina alis multo longior breviter unguiculata pctalis Y3 fere

f margine inferiore connatis, oblique ovatis auriculatis apice obtusiusculis;

I
filamenta 10 tubum inferne apertum carinam longitudine adaequantem

V V vel superantem formantia; ovarium stipitatum lineare septatum multi-

ovulare stylo tenui curvato duplo fere longiore, stigmate punctiformi;

legumen adhuc ignotum.

^ Species adhuc unica:

Weberbauerella brongniartioides Ulbrich n. sp. ; suffrutcx 25—30 cm

altus tubere ovali S'/sX^Vs^™ diametrali subterraneo, caulc basi ad

7 cm crasso simplici in superiore parte virgulti-ramoso, ramis canaliculato

et angulosis tomentosis internodiis 2—3 cm longis; stipulae ± 6 mm longae

oblongo-lanceolatae glandulosae pilosae; folia impari-pinnata 17—20-juga,

rachi 10—15 cm longa pilosa satis parce glandulosaj foliolis brevissime

(V2— ^ mm) petiolulatis late ovalibus 6—20 mm longis 3— 14 mm latis apice

obtusis vel truncatis vel emarginatis glanduloso-nigro-punctatis, supcrficie

• granulataj supra glabris vel parce pilis minimis vestitis subtus paulo densius

pilosis margine limbriatis, satis caducis ; foliolum terminale obcordatum 1 Y2

h 4
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Fig. 1. WeberhaKcrella bro}2gm'arthidcs Ulhvich. — A habitus. B foliolum solitarium

supra visum. C flos solitarius lateraliter visus, bractea lanceolata, prophyllis duobus
basalibus bracteac maximc approximatis. D calyx pctalis omissis labio superiore bi-

partito partibus ovalibus obtusiSj inferiorc trifido partibus lanccolatis acutis. JS isdein

seclus explanatus. F voxillum marsupiis nectarifcris semilunulatis. O ala lamina basi

leviler undulata. II carina. J tubus staininalis ovarium includens. K tubus starai-

nalis explanatus. L ovarium (stylus nimis breve delineatum). M ovarii duae partes

ovulis Juobus. N stigma.
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5 mm longum 2—7 mm laluni; stipellis minimis caducissimis pilosis;

scapi axillares foliis multo breviores 5—8 cm longi spicam laxam 5— 8-

floram gerenles; flores 13— 18 mm longi 5—8 mm pedicellali; bracteae

lanceolatae glandulosae fimbriatac parce pirosae ad 7 mm longae caducae;

flomm prophylla basalia bracteis maxime approximatis subulato-linearia

fimbriata pilosa caduca ad 5 mm plerumquc 3 mm longa basi vix Y2 ^^^

lata; calyx bilabiatus oblique campanulatus fissus pilosus nigro-punctatus

10 mm longuSj laciniis superiorihus duabus ovalibus inferioribus tribus

lanceolalis paulo longioribus; vexillum reflexum suborbiculare ungue lalo

2 mm longo lamina 14— 13 mm longa it 18 mm lata nervis apice dicbo-

tomis striata glanduloso-punctata subilo in unguem contracla; alae ungue

3—4 mm longo geniculato ~ 15 mm longae indistincte auriculatae ovales

apice obtusac vel subtruncatae parce glandulosae ad 7 mm latae; carina cum

ungue recto 3 mm longo 18 mm longa, lamina glandulosa ± 8 mm lata apice

~-t: oblusa ob]i(|ue ovali auricula trianguliformi ad 2 nmi longa nervis fuscidis

apice dichotomis; filamenta 1 tubum staminalem infcrnc apcrlum ex-

planatum 2— 2^2 ^^^^^ latum formantia ad 20 mm longa; alarum carinacque

ungues basi cum tubo staminali connati; petala sordide lutea stria fiisca

ornata; ovarium rectum lineare db 6-septatum 8 mm longum 2 mm stipi-

tatum subsubito in stylum tenuem ± 18 mm longum altenuatumj glabrum,

stigmate minimo punctiformi.

Peru: prope Mollendo, solo arenoso parce planlis complo ad margincm

inferiorem formationis, quae »Loma« dicitur in altitudine 100—200 m
(Weberbauer — flor, m. octobr. 1902, — Herb. Berol.!).

Die ncuc Galiung stimmt babitucll mit keiner dcr bishcr bokannlcnj mit Aeschy)w-

mcne vcrwandton Gattungcn iiberein; sic crinncrt dagcgen ganz entschicden an die

Galegeen-Galtung Broiyniariia^ mit welclier sie jcdoch nicht iin gcringsten venvandt

ist. Weherbauerclla besitzt langlich-ciformigej ctwa 21/0 cm lange KnoUen, die ctwa

5 cm lief im Erdboden (Sande) stecken; der ganze oberirdische, buschig verzweigte Teil

ist krauLig und stirbt am Scliiusse der Vegctalionsperiode ab. Reife Hulsen sind zwar

nicht bckannt, doch bcwcisen dcr meist G-gliederige, schnial-lincalisclic Fruchlknolen

mit dem selir langen, diinneiij schwacbgcbogcnen Griffel und die union langsgespallonc

Staubhlattrohrc die Zujiehori^kcit der ncucn Gattun.i^ zu den Aeschynomcnineen. Sieo^""'o

+
t

-. ^

^

^

ist ;;\vischcn Ormocarpum P. Beauv. (= Diphaca Lour.) und Aeschynomcne L.

zu slellen. Von Isodesmia Gardn., der mit Ormocarpum nachstvcnvandten Gatlung,

und Ormocarpum unterscheidet sich Weberbatierdla durch don ziemlich lang go-

stielten Fruchtknotenj von Aeschynomenc durch die ganz auffallige Stelluiig der Yor-

blatter der Bliitenj die an der Basis des Blutenstielos dem Tragblatte so genaherl sind.

daB sie mit diesen^ zusammen wie oin tief-drcitciligos Blatt erscheinen; fcrnor unter-

scheidet sie sich durch Gestalt und GrdBenverluiltnisse der Bliitcntoile. imd die Goilalt

Und Beschafl'enheit der fein schwarz-punktierU^i Blatter, welche durch ihre foinkornige

Oberflachc vollig glanzlos und Iriibgrun erscheinen. Die Geslalt der Glieder des Fruchi-

knotens liiCt auf Ilulsen scliIieGen, die denen von Ormocarpum ^rnnoidcs DC. ahnlich

sein mogen. Erwahnt sei noch, daG die in getrocknetem Zustande brauncn Bhnnen-

Wiitter, die nach WEBEnBAtiEH (in schedulis) in lebendem Zustande schmutzig gelb gefarbt

und mit braunem Streifcn versehen sind, nach Wiederaufweichen durch Aufkochen

braunlich-purpui^n erscheinen.
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324. Aeschynomene L.

Aescliyiiomeiie Webcrbaueri ribrich n. sp. ; frulex somimetralis ramis

teretibiis pilis brcvibiis ±: adpressis densius, multo longioribiis setiformibus

splendidis glandulosis flavo-fuscidis disperse vcstilis, internodiis ad 3 cm

longis; folia subsessiUa vel brevitcr petiolata 12— lo-jiiga jugis confcr-

lissimis; rachi 2— 3 cm longa pilosa; folio la oblongo-linearia sessilia 4

—

7 mm longa 1— 1
1/2 "^'^^ bata supra parce subtus densius adpresse pilosa

margine glanduloso-sctacea basi obliqua apice seta glandulosa magna ncrvum

terminante; stipulae validae =b 10 mm longae basi 1 Y2 mm latae Hberae

exappendiculatae marginibiis ± inflexis satis caducae; scapi axillares 3

5 cm longi spicam laxifloram ± 5-floram gerentes; flores satis magm
10— 12 mm) ad 8 mm pedicellati; bracteae 4 mm ovatae pcrsistentes;

calyx pilosus 4—5 mm longus bilabiatus labio superiore bilobo inferiore

trilobo, campanulatus, prophyllis duobus lateralibus ovatis fimbriatis sessi-

libus 3Y2— ^ ^^ longis persistentibus; lobi calycis fimbriati, super iores

2Y2 ^^ longi ovales basi fere 2 mm lati, loborum inferiorum medius

lanceolatus basi ca. 1 mm lalus 3V2 nim longus laterales ovati 2 mm longi

basi
1 Y2 ^^ l^ti; vexillum sub-orbiculare 11 X ^2 mm aurantiacum,

cxtus fuscum reflexum apice plane emarginatum ungue 2Y2 nim longo; alac

carinaque aurantiacae; alae auriculatae lamina oblique ovali 10 mm longa

6 mm lata, ungue 2Y2 ^^ longo curvatulo; carina adunco-inflexa angusta

ungue 2 mm longo recto; carinae petala margine inferiore toto apice

superiore <}Uoque connata auriculata, in latissima parte 2Y2 ^'^ ^^^^^

apicem versus angustata; tubus stominalis 1 filamentorum bipartitus;

ovarium 2Y2 i^m stipitatum adpresse pilosum lineare stylo basi rectangulo

tenui longo; Icgumcn rectum longi-stipitatum compressum adpresse pilosum

plerumquc tripartitum, parlibus semi-orbicularibus 5 mm longis 4 mm latis

tenuilais.

Peru: supra Balsas in dcpartimcnto Amazonas provinciae Chachapoyas

in dcclivibus orientalibus vallis Marafion fluminis loco stepposo 2000—21 00 m
s. m. (Weberbaleu n. 4274 — spcciin. florigera fructiferaque 25. junio

1904. — Herb. Berol.!).

Die (lurch ihre Behaarung mit langcn, gclbbraunen , augcnschcinlich driisigen

Borstcnhaaren unci ± angcdriickten kurzcn Wollhaarcn loicht kenntliche Art ist ver-

wanrU mit Ac, amcricana L., von welchcr sie sich Iciclit durch vicl groBcrc Bliitcn

unci die angegobcnen Merkmale untersclieidet.

Ill 7 d. Hedysareae— Adesmiinae.

330. Adesmia DC.

Adesmia

naris vix 2 cm altus radice lignosa validissimaj toruloso-palari capite to:

ramoso, ramis brevibus conferlissimis sterilibus spinescentibus spinis

pulvi-

dicho

'

X
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tomis striatulis tomentosulis flavescenti-viridibus ; folia adpresse piibescentia

minima rachi 3—7 mm longa 5—8-juga, foliola sessilia 1—2 mm longa

\'2

—

^ ii^ni lata oblongo-ovaliaj stipulac ad 2Y2~~3 mm connatae 4—5 mm
longae ovatae, foliis exoletis persistentes; florcs aurantiaci fuscesccntes

satis parvi (8 mm) in axillis ramorum foliorum snpremorum 1—2 mm pcdi-

cellati; bracteae ovatae 4-—5 mm longae fimbriatae pilosac; calyx pilosus

G mm longus partitus laciniis fere aequalibus oblongo-linearibiis apice sub-

obtusis fimbriatis; vexillum obovatum ± 10 mm longum lamina ad

5 mm lata apice obtusa pauUatim in unguem 4— 5 mm longum
1 mm latum'attenuata; alae 3—4-nerviae cum unguc tenui curvalo 3 mm
longo ± 8mm longae lamina oblonga vix auriculatae; carina tcnuissima

9— 10 mm longa lamina ovali apice obtusa 2^2 ^^^ ^^^^ subsubilo in

unguem satis latum 3 mm longum angustatae; antherae 10 filamentis

omnibus lil)eris 8—9 mm longis; ovarium sessile globuloso-ovale 1 ^2 '^^^

longum, stylo 9

—

'lO mm longo tenuissimo basi barbato ceterum glabro

rectangulo, stigmate punctiformi; legumen immaturum compresse globo-

sum 2—3 mm longum. monospermum appendicibus plumosis albidis vel

albido-violaceis.

Bolivia australis: prope Puna Patanca in planitie clata solo arenoso

parce plantis vestito 5700 m s. m. (K. Fiebrig n. 2600 — spccim. florigera

mensi januario 1904. — Herb. Berol.!).

Die neue, an ilirem Polstcrwuclis, dcr iimerlialb der Gallung Adcsmia niclit Iiaufig

ist, Icicht kenntlicbe Art zeigt erhobliclio Abweicbungen. So bcsilzt sic, wie es scheint,

ungeglicdertc, cinfachcrigc Iliilscn, die jcdoch diesclbc auffallige Boklcidung mit fedcrigen

Anhiingcn zcigcn, wie ctwa A. calopogon Phil.; ferncr ist die Fahnc dcr Bluten nicht

krcisforinig, sondcrn verketirt cifonnig.

12. R. Knnth: Geraniaceae andinae.

Geranium L.

Sect. Rupicola R. Knuth, sect. nov. — Caules ascendentes vel erecti,

15—45 cm altij ± regulariter pseudo-dicbotome ramosi. Folia vix dense

pilosa, rarius glabrescentia, ambitu 5—7-angulalo-orbiculariaj profunde

palmatim 5—7-partita, lobis saepe inaequalibus (medio maiore), ± late

rhomboideis vel obovatiSj grosse palmatim pinnatifidis. Pedunculi uniflori,

ebracteati, ex axillis foliorum orti, nonnuUi autem solitarii ex axillis bi-

norum ramorum efoliatis. Corolla saepe media magnitudine, saepe magna.

Incolac Andium Americae meridionalis Ecuadoris, Peruviae, Boliviae et

Argentinae.

Die Sektion, die sicli nur in bedeutenden Hobenlagon (2500—3000 m)

findet, ist scharf charakterisiert durch die in den Achsein der pseudo-

dichotomen Verzweigun'g einzeln auflretenden Bliitenj die an Zahl hinter

den rein axilliiren allerdings zurucktreten, sonst aber bei keiner anderen
4

Gruppe, huchstens als Abnormitiitj rcgclmaBig gefunden wcrden. Die Gruppe

*
.

- /
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ist offenbur in den Andcn von Ecuador bis Ghilc-Argenlinion verbreilel und

schJicBt sich systemalisch einerscits an die Diffusa^ andererseits an die

Andina an. Sie steht wahrscheinlicli in den engslen senetischcn Be-

ziehungen zu den ersteren , mit denen sie die braktecnlosen Pedunculi

gemein hat, und deren Verbreitungsgebiet von Columbien bis Ecuador und

Peru reicht Wahrend diese aber ineist kurz- und dichtrasige Grasflachen

bevorzugen, schcint die Sektion Eiqncola mehr vereinzelt an Felsen vor-

zukommen. Die systematisch streng abgegrenzten Andina sind offenbar

nur der alpine Typus der vorliegenden Seklion, die in den huheren alpinen

Regionenj dem Standort entsprechend, eine auBcrsle Verkiirzung der Stengel

erfahrcn haben, so daB Slengelblaltcr und Blulen grundstandig geworden

sind. Unter den beschriebenen Alien sind G. Weberhauerianum und G.

Sodiroanum als einfachcre Formen gegeniiber den mit sroEer Corolle ver-

sehenen G, album und G, rupicolum zu betrachten.

Geranium Weberbaueriamim 11. Knuth n. sp.; rhizoma verticale,

subligneum, 10— 13 mm crassum, apice petiolis foliorum emarcidorum dense

ornatum, multicaule. Caules folia basilaria paullum superantes, 20—25 cm

alii, erectij pseudo-dicholome squarroso-ramosi, inferne crassiusculij saepe

4— 5 mm crassi , sicut petioli molliter puberuli. Folia basilaria longe

potiolata petiolis 7— 17 cm longis, quam laminae diam. 3—4-plo longioribus;

lanu'na pilis brevibus adpressis obsita, Eubtus nervis dense et longe in-

cano-pilosa, 4 cm lata, 4 cm longa (a l3asi ad apicem 3 cm), ambitu 7-

angulato-orbicularis, profunde sed non usque ad basin palmatim 7-partitaj

lobis inaequalibus (medio maiore), plus minus late rhomboideis (medio 25 cm
longo, 17 cm lalo), grosse palmatim pinnatifidiSj lacinulis obtusissimis vel

rotundalis — medio sacpc 3—-4 mm longo et latOj inlerdum etiam latiore;

folia caulina basilaribus consimilia, sed brevius petiolata petiolis quam
lamina 3—7-plo longioribus, summa fere subsessilia. Stipulae inferiores et

mediae e basi lanceolata longe lineari-acuminatae, acutissimae, puberulae.

Pedunculi uniflorij ebracteatij aut ex axillis ramorum solitarii aut apicem

ramorum versus pseudo-umbellato-coacervati, 2—5 cm longi, pilis patentibus

brevibus incanis pubescenteSj crassiusculi. Sepala lanceolata vel fere lineari-

lanceolata, acuminata, acuta, marginata margine membranaceo, praecipue

margine et norvo medio longe setoso-pilosa; corolla media magnitudinc,

15 mm diam., albida; petala lanceolato-obcuneata, apice vix emarginata,

quam calyx fere duplo longiora, nervis intensius colorata; stamina calyce

manifesto breviora; antherae 1 mm longae. PisUllum sub fructu 14 mm
longum; columna basi fere 2 mm crassa, pilis minutissimis patentibus pubc-

rula; semina dorso fere glabra.

Peru: bei Pucana (Bahnstation in der Richtung Puno-Cuzco) an Felsen

in einer engen Schluclit auf Kalk 3700 m (Weberbauer n. 450. — Bluhend
und fruchtend im Februarj.
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Species facile recognoscitur habitu globoso, caulibus inferne stride pseudo-dicho-
tome ramosis. floribus siiperne pseudo-umbellatiSj inferne solitariis ex axillis ramorum,
ct foliorum lar.iniis apice rotundatis.

Geranium Sodiroanum II. Knuth n. sp. ; caulis ascendens vel sub-

erccluSj 15— 40 cm altus, demum subligncus, superne pills brevilms retro-

adpressis puberulus, inferne glabrescensj pscudo-dicholomc ramosuSj demum
ramosissimus, internodiis parte media caulis 2^2—S cm longis et 1 y2

—

2Y2 mm crassis. Folia basilaria et caulina infcriora mox decidua, media ct su-

periora petiolataj petiolis vix gradatim brevioribus, sed plerumque subacqui-

longis, fere gracilibus, 2—5 cm longis, pilis relrorsis incano-albidis hispidulis

sub laminae basi densius pilosis; lamina supra pilis brevissimis sparsim,

subtus densius obsita, ambitu reniformi-orbiculala vel fere orbiculala, 15

—

22 cm diam., magnitudine non valde diversa, fere usque ad basin palmatim

5—7-partita; lobis ambitu ±: late vel latissime cuneatis et varie incisis;

lobus medius saepe fere usque ad medium palmatim 4— 5-partitus, vel

saepe etiam tripartitus, lobulo medio tridentato, lobulis lateralibus bidentatis,

vel saepe etiam fere usque ad medium regulariler tripartitis, lobulis oblongis

integris; lobi laterales exteriores mediis (3j similes, sed fere semper paucius

lobulati, lobulis eisdem lobi medii consimiles; lobuli omnes obtusiusculi vel

vix mucronulati. Stipulac lanceolatae, abrupte acuminatae acumine longo

subulato, acutissimae, fere hirsutae praecipue marginc^ 4—6 mm longae.

Pedunculi solitarii, uniflori, ebracteati, 1 Y2—3 cm longi, pilis incanis retro-

adpressis sul)sericei. Flores numerosi. Sepala oblongo-ovata, 41/2— ^'A ^*^^

longa, trinervata, margine et basin versus pilis longiuribus hirsula, acuta;

petala oblonga, calyce paullo (circ. \^/s'V^o) longiora, albida; stamina calyce

2-plo breviora. Columna pilis brevissimis dorso adpressis puberula; val-

vulae pilosae; columna cum valvulis calyce 2Y2"P^o longior.

Ecuador: Prov. Riobamba auf Malten bei El Toldo (Sodiro, Spec.

Fl. Ecuad. a. 1891, n. 213!). — Peru: Cbicla an der Lima-Oroya-Babn

auf kurzwiichsigen, steinigen Matten, 3720 m (Weberbauer n. 255. —
Bliihend und frucbtend im Oktober—Dezember).

Species transitum format inter sectiones Diffusa et Rupicola. Cum altera congriiit

habilu, foliorum florumque numero, foliorum lobis interdum trilaciniatis, cum altera

floribus nonnullis solitariis ex axillis ramorum ortis et laminae formn pluries parfiia.

Flores solitarii ex axillis ramorum propter internodia breviora non manifesfe vidondi,

sicut plerumque in sectione Bupicola.

Geranium album R. Knuth n. sp. ; rhizoma obliquum, 1 cm crassum,

subligneum, apice petiolis foliorum emarcidorum sparsim ornatum, uni- vel

paucicaule. Caules folia basilaria IV2—2Y2-pJ<^ superantes, 25—45 cm alii,

ierecti, tertia pafte fere aphylli, turn pseudo-dichotome ramosi, subtus i

5 mm crassi, sicut pelioli pilis longis palentibus inferne sparsim, superne

dense vestiti. Folia basilaria nonnulla^ longe petiolata petiolis 9—16 cm

longis, quam laminae diam. 21/2—3y2-plo longioribus; lamina supra pilis

hyalinis obsita, subtus nervis praecipue dense hyalino-pilosa, 6 cm lata,

5 cm longa (a basi ad apicem 3 cm), ambitu 5-angulalo-orbicularis, usque



558 I. Urban.

ad Ya—V2 palinatiin 5—7-partitaj lobis latissimiSj fere quadrangulo-ob-

ovatis, saepe 2 cm longis et latis, usque ad Y3 irregulariter tripartitis,

lobulis mcdiis apice Iridentalis, Jateralibus grossc 3- vel 2-dcntatis; denies

omnes rubro-fusco-calloso- inucronulati, apices versus saepissime eodem

raodo marginati; folia caulina basilaribus consimiliaj sed brevius peliolala,

peliolis iuferioribus quam lamina 0/4

—

^^^2']}^^ longioribus, petiolis foliorum

incdiorum et supcriorum quam lamina 2—3 -plo brevioribus , mox fere

nullis. Stipulae inferiores 7— 8 mm longae, 1 mm lalae, dense pilosac,

obtuse tcrminatae, lineares. Pedunculi uniflori, ebracteati^ circ. 3—8 cm

longi, pilis longis niveis patentibus dense obsiti. Sepala oblonga vel ob-

longo-ovalaj 10 mm longa, dense sed non hirsute longe niveo-pilosa, acu-

minata in arisCam 1— 1 Y2 ^^n longam calloso-apiculatam; corolla alba vel

margine rubra^ magna, 2y2 ^"^ diam., quam calyx i Y2"P'c» longior; petala

ambitu late obovata, apice fere retusa, basi ciliata; stamina calyce brc-

viora, fere usque ad dimidiam partem niveo-ciliata; antherac ellipsoideae,

1^4 nim longae, < mm latae. Pistillum sub fructu 28 mm longum, longe

et patentim niveo-pilosum, fere hirsutum. — Indumentum pedunculi, calycis

et pistilli primo glanduligerum, demum (glandulis deciduis) simplex.

Siid-Bolivia: Tucumilla bei Tarija in einer steilen Schlucht, 3000 m
(FiEBRiG, PI. austro-boUv. a. 1903—04 n. 2638! mit weiBer KoroUe); bei

Tarija auf einem steilen, mit Gras bevvachsenem Hange, 2300 m (Fiebrig,

PL austro-boliv. a. 1903—04 n. 3292! mit dunkclrosa berlinderter KoroUe).

Bliihend und fruchtcnd im Dezember—Januar.

Geraninm nipicolum Wedd. Chlor. And. II (1857) 285. — Rhizoma

verticale, 5 mm crassum, subligneum, rubello-fuscum vel fuscum, apice

petiolis foliorum emarcidorum ± dense vestitum , saepissime unicaulc.

Caules 1—3, ascendentes vel erecti, ramosi vel subsimplices, 20—45 cm
alii, plane pilis patentibus hyalinis vel leviter rctrorsis obsiti, inferne

saepms glabrescentes. Folia basilaria caulinis conformia, sed longius petio-

lata; petioli patentim vel leviter retrorso-pilosi ; lamina supra sparsim,

sublus nervis praecipue dense hyalino-pilosa, ambitu angulato-reniformi-

orbicularis, profunde et saepe fere ad basin usque palmatim 5— 7-partita,

lobis ambitu rhomboideis, profunde grosse pinnatifidis, lacinulis lineari-ob-

longis, apice rubro-fusco-calloso-mucronulatis et prope apicem non raro

anguste rubro-fusco-marginatis. Stipulae e basi lanceolata acuminatae,

acutissimae, 6—7 mm longae, tenuiter membranaceae, saepe fere rubellae.

Pedunculi uniflori, ebracteati, sed vix crassiusculi, 5— 6 cm longi, pilis

patentibus hyalinis, saepius sed non semper glanduligeris obsiti. Sepala

oblonga vel ovalo- oblonga, cum mucronc 10—12 mm longa, hyaline et

patentim praecipue ad nervos longe pilosa; corolla magna, 3 cm diam.; petala

purpurea, calyce ly^-plo longiora, late obovata, non aut vix emarginala;

stamina calyce fere 2-plo breviora; pistillum sub fructu 30 mm longum.

Valviilae adpresse longe pilosae; rostra pilis brevibus patentibus ubsita. ^

V
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Bolivia: Cuesta rieja, auf felsigen Iliingen Lei Yesera Gstlich von
Tarija, 3000 m (Fiebuig, PI. austro-boliv. a. 1903—04 n. 2644!), bei Pad-
caya (Fiebrig, PL austro-boliv. a. 1903—04 n. 25G9!). — Blubcnd unJ
fruchtend im Januar—Dezember. — Ilierhin gchoren wohl audi die boli-

vianischen VorkomniGn auf dem Sorala, 3000 m (Rusby, FI. South America

n. 760!) und bei Capi (Bang, PI. Bolivianae n. 784 !\

Species habitu et colore norum persimilis est G. superbo; scd tainon, ut vidctur,

specifice diversa induraento ± patenli, nee adprcsso planlae lotius, j)iaocipue peduncu-

lorum uniflororum ebracteatorum.

Sect. Diffusa R. Knuth sect. nov. — Caulcs vix laxi, difTusi, longilu-

dine variantes. Folia caulina et basilaria numerosa, consimilia, =h dense

et adpresse pilosa, regulariter palmatim 5—T-partita^ lobis usque ad Y^

—

1
,
± oblongis. Pedunculi/2 partem trilobulatis, lobulis inter sese aequalibu

ebracteati, uniflori. Corolla media magnitudine. — Incolae Andium Colum-

bianarum, Ecuadoriensium et Peruvianarum.

Die Scktion ist ausschlieBlich auf die Anden Columbias^ Ecuadors und

Perus beschrankt. Sie besitzt die nlichsten Beziehungcn zur Sektion Riipi-

cola^ von der sic sich schon durch den niederliegenden Habitus und durch

die groBe Fiille der kleinen Stengelblatter und der Bliiten leicht unter-

scheiden liiBt. Andrerseits nahert sie sich den mitlelamerikanischen In-

eanoidea^ die indessen an den stets vorhandenen Brakteen, auch bei ein-

bliitigem Pedunculus, sicher erkannt werden konnen. Die Drciteilung der

keilfurmigen Blattlappen ist ein sicheres Kennzeichen der typischen Diffnsa^

deren Artenzahl sich spater wahrscheinlich noch sehr vergruBern diirftc.

Das beschriebene G. Harmsii nimmt durch die Ausbildung sehr langer

Pedunculi unter den Diffusa eine besondere Stellung ein.
r

Crerailium Harmsii R. Knuth n. sp. ; rhizoma elongatum, horizontale,

longe productum, atrescens, ramosum ramis circ. 1 — 1 5 cm longis, sub-

ligneis, 4—5 mm crassis, tortuosis, locis nonnullis stipulis et petiolis emar-

cidis atrescentibvis vestitisj apice uni- vel pluricipitibus et foliis basilaribus

caulibusque dense ornatis. Gaules plerumquc multi, 15—30 cm longi, laxi,

ascendentes, brevissime puberuli, pseudo-dichotome squarroso-ramosi, multi-

foliati. Folia basilaria petiolata petiolis 3—5 cm longis, brevissime pube-

rulis; lamina reniformi-rotundata, indumento brevi puberulo obsita, 12

—

15 mm diam., usque ad 3/4—Vs regulariter palmatim 5(— 7j-partita, lobis

cuneatis usque ad 73 trilobulatis, lobulis lateralibus oblongo-ovatis, medio

latiore, omnibus obtusiusculis, rarius vix mucronatis; folia caulina basilari-

bus conformia, gradatim brevius petiolata, sed non subsessilia; stipulac e

basi lanceolata sensim acuminatae, demum subulatae, praecipue basin versus

densius pilosae, mediae 4—5 mm longae. Pedunculi uniflori, axillarcs,

ebracteati, sub flora *3 cm longi, demum elongati, usque 5 cm longi. Sepala

6 mm longa, oblonga, sensim acuminata, mucronata mucronc \ mm longo,

praecipue niarginem et basin versus densius pilosa, interiora glabriora;

fc''
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petala calyce 1 Vs'Pl^ longiora, oblongo-obovata, apice retusa, albida; sta-

mina et pistillum quam calyx breviora. Columna breviter puberula.

Peru: Prov. Tarma im Dep. Junin auf den Bergen Ostlicb von Palea

auf Steppcn mit cingestrcuten SUluchern und zahlreichen, aber niedrigen

Grasern bei 2700—3000 m (Weberbauer n. 2451. — Bliihend im Februar).

Sect. Biflora R. Knuth sect. nov. — Caules ascendentes vel erecti.

15—i5 cm alti, ± regularitcr pseudo-dicbotome raniosi. Folia vix dense

pilosa, ambitu reniformi-angulata, palmatim 5—7-partita, lobis aequalibus.

Pedunculi biflori, bracteati, axillares.. Corolla saepe media magnitudine,

saepe magna. — Incolae Andium Americae meridionalis Peruviae, Boliviae

et Argentinae.

Die Sektion zeigt habituell recht verschiedene Arten, denen samtlich

zweiblQtige Pedunculi eigen sind. Die Gruppe, die gegenubcr den anderen

Sektionen Siidamerikas unzweifelhaft weniger durch klimatiscbe Einfldsse

verandert erscheint, ist ausschlieBlich auf den sudlichen Teil der Anden

beschrankt und nahert sich den eurasiatisch-nordmerikanischen Batracliia

mehr als irgend eine andere sudamerikanische Gruppe. Es scheint mir

nicht ausgescblossen, daB sicb vielleicht bei einer niiheren Durchsicht der

Arten der nordlichen Hemispbare fiir eine Trennung der Sektion von den

typischen Batrachia nicht gcnugend Anhaltepunkte flnden. Einstweilen

scheint mir der Untcrschied der nordamerikanischen und der vorliegenden

siidamerikanischen Arten indessen doch so bedeutend, daB ich glaube, die

lelzteren von den Batrachia absondern zu miissen, zumal diese bei ihrcr

groBen Verschiedenheit in Zukunft wohl noch eine Aufteiluns: erfahren

werden. Die g /?'

lich wohl auch fur die Aufstellung der Sektion, denn die amerikanischcn

Batrachia gehen selbst in ihren merkwiirdigercn sudlichen Formen iiber

Mexiko nicht hinaus. — O. Fichrigianitm und 0, multifloi'iim sind merk-

wurdig durch die groBe Reichbliitigkeit; O. sitperbum^ das dem O. rupi-

coluni aus der Sektion Riipicola sehr ahnlich sieht, ist auBerlich charak-

ierisiert durch mehr oder weniger niederliegenden Habitus und die groBen

roten Bliiten, zwei Umstande, die an G, sanguineum erinncrn.

Geranium Fiebrigianum R. Knuth n. sp. ; rhizoma obliquum vel hori-

zontale, apice petiolis foliorum emarcidorum et stipulis sparsim ornatumj

1— 3-caule. Caulis ascendens vel suberectus, 35—70 cm longus, robustus,

sed nodis inferioribus saepe geniculatus, pseudo-dichotome ramosus, saepe

ramosissimus, inferne et parte media glaberrimus, supernc pilis minutissimis

patentibus puberulus, apicem versus dense pubescens. Folia basilaria et

caulina infima longe petiolata, petiolis 12— i5 cm longis, quam lamina

magna 3—4-plo longioribus, patenlim retrorso-pilosiS ; lamina supra et

nervis subtus pilosa, ambitu 5-anguIato-reniformi-obcordata, 7 cm lata,

5 cm longa (a basi ad apicem 31/2— 4 cm), profunde sed non usque ad

\
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basin palmatim (sinubus acutis) 5(—7)-partita, lobis ambilu rhomboideo
obovatis grosse pinnatifido-lobulatis, lobulis ellipsoideo-ovatis, obtusiusculis,

minutissime mucronulatis. Stipulae infimae magnae, e basi lanceolata

acuminatae, acutae vel acutissimae, aeque ac interdum caulis rubellae,

membranaceae, glabrescentes. Pedunculi biflori, sicut pedicolli ± retrorso-

patentim-pubescentes vel sericei, 2V2—3V2 cm longi. Bracteae lineari-Ian-

ceolatae, 5 cm longae, acutae, margine pilosae, celerum glabrae. Pedicelli

4—9 mm longi, sub fructu crassiusculi, erccti. Sepala i late ovata, cum
mucrone 6— 9 mm longa, trinervata, mucronata mucrone 1 mm longo de-

mum calloso, pilis hyalinis marginem versus densius obsita; petala pallide

rosea, obcordata, calyce fere duplo longiora; fruclus (niaturus ?) 22 mm
longus; valvulae et columna birsutae.

Slid- Bolivia: Calderillo, am Talkopf unweit eines Bacbes zwiscben

Gestrupp, 3300 m (Fiebrig, PI. auslro-boliv. a. 1903—04 n. 2631!).

Bliihend und fruchtend im Januar.

Indumentum pedicellorum calycisque primo glandulosum, sed mox (glandulis de-

eiduis) simplex. ,
-

Geranium multiflorum R. Knuth n. sp. — Perenne. Rhizoma.. ., multi-

caule. Caules inferne robusti. demum fere graciles, e basi pseudo-dicho-

tome ramosissimi ; rami erecti, nodis vix incrassati, pilis brevibus patenlibus

plerumque eglandulosis dense pubescentes. Folia basilaria longe petiolata,

petiolis circ. 15 cm longis incano-patentim-pubescentibus; lamina utrinque

pilis incanis adpressis, subtus ad venas densius obsita, ambitu reniformi-

rotundata^ 4 cm lata, 31/2 cm longa (a basi ad apicem 2 cm), usque ad

P/4—)V5 palmatim 5—7-partita, lobis usque ad Y3 grosse 3—5-lobulatis,

lobulis ± late ellipsoideis (medio sacpe 5 mm longo, 7 mm lato] mucronu-

latis; folia caulina inferiora basilaribus conformia, sed brevius petiolata;

media et superiora breviter petiolata, summa sessilia; lamina eorum n lamina

radicalium satis diversa, profundius partita lobis multo angustioribus et

lobulis gracilioribus acutis. Stipulae inferiores anguste lanceolato-triquotrae,

acutae, pilosae, 6 mm longae. Pedunculi biflori, 1^/4—2 cm longi, stricti,
f

aeque ac pedicelli pills brevissimis patentibus hirsutiusculi, sub fructu tantum

cum eisdem geniculate Stipulae lanceolato-Iinearcs, acuminatae, acutissir

mae, 6 mm longae. Pedicelli 1—1 ^4 cm longi. Sepala ovata vel oblongo-ovala,

trinervata, hispidula, ad venas pilis Ipngis hirsula, mucronata mucrone vix

i cm longo, sine mucrone 6—7 mm longa, 3 mm lata; petala quam calyx

1^2—2y4-plo longiora, obcordata, apice emarginata sinu rotundalo, alba.

Fructus maturus 2 cm longus; valvulae pilis longioribus birsutae; columna

pilis patentibus dense puberula; stigmata atropurpurea.

Peru: Tambo bei Mollendo, aufFelsen in dcr Loma-Formation zwiscben

400—600 m (Weberbauer n. 1579!). — Bluhend und fruchtend im Oktober.

^ Oerauinm superbum R. Knuth n. sp. — Rhizoma 6 mm crassum, fus-

cum, subligneum. Caules 1—4, inferne simplices, sed 3—10 cm supra

XXXvn 37
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basin pseudo-dichotome ramosi, 20—oO cm alti, ascendenteSj per totam

longitudinem caulis pilis retrorso-adpressis obsiti. Folia basilaria plantarum

juvenilium numerosa, demum fere nulla, petiolata petiolis longitudine varian-

tibus, 5— 10 cm longis, retro-adpresse pilosis; lamina facie superiore pilis

adpressis obsita, facie inferiore pallidiore sericea, ambitu reniformi-rotundata,

lobis grosse palmatim pinnatifidis, lacinulis lineari-oblongis, acutiusculis, apice

rubro-fusco-callosis; folia caulina basilaribus aequiformia^ sed gradatim

brevius petiolataj summa autem non sessilia. Stipulae subulatae, 6—7 mm
longae. Pedunculi biflori, rarius uniflori, bracteati, 6—lOcmlongi, sparsim

adpresse retro-pilosi. Bracteae lineari-subulatae, acutissimae, 5 mm longae.

Pedicelli i Y2—3 cm longi, pilis retro-adpressis incano-sericei, crassiusculi.

Sepala oblonga vel ovato-oblonga, mucrone 1 Y^-—1Y4^^1*^^8^ subcalloso

apice rubro terminata, 10 mm longa, satis dense adpresse incano-pilosa;

corolla magna,
/:

obovata, non aut vix emarglnata; stamina calyce breviora. Valvulae longe

adpresse pilosae; rostra pilis brevibus patentibus obsita.

Bolivia: auf Felsen der huchsten Stellen der Provinz Cinti (Weddell).

— Peru: an der Lima-Oroya-Bahn zwischen Puente di Arichi und Ghicla

Wiese (W:

BAUER n. 259!), — Bliihend und fruchtend im Dezember—Januar.

Species 0. sanguineo europaeo et 0, rupicolo andicolo similis, sed bene dislincta

est ab altero foliorum induiuento et laeinularum apicibus, ab altero pedunculis bracteatis

bifloris, raro unifloris.

Sect. Andina R. Knuth in Engl, Bot. Jahrb. XXXII (1903) 222 (emend.).

Herbae acaules, pumilae, dense caespitosae, perennes caudice ±: crasso.

Folia tantum basilaria, valde numerosa, ±: crassiuscula, ambitu reniformia

vel reniformi-orbicularia, =b dense pilosa, saepius sericea, circ. ^4

—

^ V2 ^^

diam. Pedunculi omnes solitarii, uniflori, ebracteati, basilares, ± crassius-

culi. — Incolae montium summorum Andinorum fere totius Americae

meridionalis.

Die Seklion ist unter alien Gruppen die am moisten scharf ausgepriigle.

Die einblutigen, brakteenlosen Pedunculi fmden sich bei keiner anderen

Sektion wieder. Dazu kommt der dichtc, rasenformige Wuchs und das

Zurucktreten der vegetaliven Organe gegeniiber den unterirdischen. Als

Extrem in dieser Hinsicht muB G. minimum gelten, dessen Rasen 2 cm

Iluhe niemals iibersteigen. Die Gruppe umfaBt nur typische Hochgebirgs-

formen und ist fiber das ganze Andongebiet Sudamerikas verbreitet. Am
weileslen nach Norden gcht G. cucuUatum, dessen Rasen etwas weniger dicht

sind, und dessen Behaarung sebr zurucksteht gegenuber der dichten wollig-

seidenartigen Bedeckung der typischen Arten, die sich mehr im mittleren

Teile des
. Gebietes finden. Samtlichc Arten haben meist ein bcschranktes

Verbreitungsgebiet, mit Ausnahme von G. sessiliflorumf das von Peru und

Bolivia bis zur Magelhaes-StraBe und auBerdem verschleppt auf Neu-See-

?
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land vorkommt. Diese Art ist die ' variabelste dor Sektion, soweit der

Typus eine Variabilitat iiberhaupt zulaCt, und bei dieser Art ist die Ent-

stehung des Typus — vorzuglich bei argcntinischen Exemplaren — sehr

haufig deutlich erkennbar, indem Blatter und Bluten an einem streng

pseudo-dichotom verzweigten Stengel sitzen, der untcr Umstanden 8 cm
Lange erreichen kann. Dennoch stellen diese Exemplare keine besondere

spezifische Form dar, da sich zwischen ibnen und den typischen Formen
alle nur denkbaren Ubergange fmden. Sie zeigcn aber andererseits sehr

deutlich die Entstehung des Typus, und man wird wohl kauni fehlgchen,

wenn man die Andina mit den Rupicola in nahe systematischc Verwandt-

schaft bringt. Sie mit ihnen und den anderen perenniercnden Geranien

Siidamerikas zu vereinigen, wie ich selbst es fruher getan babe, geht nicht

an. Sie bilden eine in sich fast vullig abgeschlossene, gut charaklerisierle

Gruppe.

Geranium nivale R. Knuth n. sp. — Herba alpina, humilis, acaulis, pe-

rennis, caespitosa caespitibus densis humillimis circ. 5— 10 cm diam., tota

indumento brevi incano-subsericeo obtecta. Radix 5—7 cm saltem longa,

verticalis, superne 10— 15 mm cra^sa, apice breviter furcata, multiceps.

Folia tantum basilaria, petiolata petiolis quam laminae diam. 2—3-plo

longioribus, 1-—3 cm longis, crassiusculis; lamina ambitu semiorbiculari-

reniformis, 7 mm longa, 1 mm lata, fere coriacea, usque ad basin fere

palmatim 5-partita, lobis integris obovato-spathulatis vel lanceolato-spathu-

latis — medio saepe quam laterales latiore et apice tridentato-crenalo, latera-

libus interdum latere inferiore unilobulatis — omnibus obtusiusculis vel fere

apice rotundatis. Stipulae facie interiore glabrae, exteriore ± sericeae,

pctiolo usque ad 3/4—Ys ^dnatae, parte Ubera lanceolatae vel lineari-lan-

ceolatae, acutae. Pedunculi solitarii, basilares, uniflori, ebracteati, Y2— ^ V2

raro 2 cm longi, crassiusculi, indumento brevi incano-subsericeo densiore

obsiti. Flores maximi, folia paullo superantes; sepala oblongo-lanceolata,

8 mm longa, 3 mm lata, adpresse fere argenteo-sericea, acutiuscula, coria-

cea, nervis non conspicuis; petala alba, calyce 2%—2V2"Plo longiora, U—
20 mm longa, obovata, Integra, basi longe unguiculata, ungue ciliata; sta-

mina pistillumque quam calyx breviora. Valvulae pilosae; columna dense

sericeo-puberula; valvulae cum columna 18 mm longae.

Peru: zwischen Tarma und La Oroya im Dep. Junin auf Kalkfelsen

bei 4000 m (Weberbauer n. 2533!]. — Bh'ihend und fruchtend im Februar.

Indumento G. argenteo europaeo simile, ab omnibus speciebus generis dislinc-

tissimum est floribus pro foliis maximis et quam eadom majoribus. Species babitu

Sileni nivali non dissimilis.

Geranium Dielsianum R. Knuth n. sp. — Herba alpina, humilis, acaulis,

perennis, caespitosa caespitibus densis humillimis circ. 8—15 cm diam.,

tola indumento arfirenteo-lanusinoso-sericeo dense oblecta.. Radix robusta,rt^iiuvv *"'""o

cylindrica, parte media 8 mm lata, circ. 10 cm et ultra longa, simplex,

37*



564 I. Urban.

apice summo tantum multiceps. Folia tantum basilaria, petiolata peliolis

crassiusculis, 2—3Y2 cm longis, quam laminae diam. 1 Y2—2Y2"Pl^ l<^i^-

gioribus; lamina crassiuscula, ambitu reniformi-rotundata, maxima 10 mm
longa et 1 4 mm lata, usque ad medium vel paullo ultra palmatim 7-partita,

lobis lalis ambitu obcuneato-obovatiSj tribus mediis utrinque uni-dentatis,

lateralibus inferioribus latere inferiore tantum dente unico ornatis. Stipulae

circ. 13 mm longae, ultra medium petiolo adnatae, faciebus glabrescentes,

partibus connata et libera ad marginem pilosac^ parte libera 5 mm longae,

e basi lanceolata sensim acuminatae, acutissimae. Pedunculi solitarii,

basilares," uniflori, ebracteatij breves, circ. 8 mm longi, vix crassiusculij

pilis patulis dense lanuginosi. Flores media magniludinc, folia altitudine

aequantcs, non superantes; sepala oblongo-lanceolata, lanuginosa, acumi-

nata, acuta, vix coriacea, 6—7 mm longa, 'i^/2 mm lata; petala alba, calyce

circ. 1 Y2^pl<^ longiora, 8— 10 cm longa, obovata, integra, basi unguiculata,

ungue glabra. Fructus.i.

Peru: Dep. Cajamarca am Passe Goymolacbe oberhalb Hualgayoc auf

Felsen bei 4000—4100 m (Weberbauer n. 3959!). — Bluhend im Mai.

Species habitu persimilis est 0. scssili/loro, sed bene distincta indumento, foliis

regulariter 7-lobatis, lobis 3 mediis regulariter usque ad Y4 tridentato-lobulatis.

Geranium sessiliflorum Cav. Diss. IV (1787) 198 t. 77, f. 2; DC.

Prodr. I (1824) 639; Barneoud in Gay, Fl. chil. I (1845) 381; Hook. f.

Bot. Antarct. Voy. (1847) 2o2; Weddell, Chloris Andina II (1857) 284;

Benth. et Mueller, Fl. Austral. I (1863] 297; Hook. f. Handb. New Zeal. Fl.

(1864) 36. — G. brcvipesVlUnt. ex DC. Prodr. I (1824) 639. — O. bre-

vicaule Hook. Journ. Bot. I (1834) 252. — G . caespitosuin Wa.]p . in Nov.

Act. Nat. Cur.. XIX. Suppl. I (1843) 315. — G. crassipcs Hook, ex A. Gra

in Bot. U.- St. Expl. Expcd. I (1854) 309. — G. acaule Phil, (non Willd

Cat. PI. Chil. (1881) 33; Phil, in Anal. Univ. Santiago 82 (1893) 731.

G. sessiliflorum var. fwauk Reiche, Fl. Chile I (1896) 281. — Planta

alpina, 3— 10 era alta, cnespites densos forinans. Rhizoma sublignosum,

3— 10 mm crassum, superne dilatatum, saepius ramosum, apice stipulis

longis numerosis, 10—20 mm longis, pallide fuscis dense munitum, foliis

basilaribus numerosis et floribus solitariis coronatum. Folia tantum basi-

laria, petiolata petiolis crassiusculis, 1—8 cm longis, pilis adprcssis, raro

patulis ± dense obsita; lamina crassiusculaj utraque facie . dense ad-

presse pilosa, ambitu saepius irregulari reniformi-rotundata, profunde pal-

matim 5--7-parlita, lobis ± regulariter 3-dcntatis, dentibus latiusculis

obtusis. Flores solitarii, caulibus abbreviatis; rarius caulcs exserti, 2—3 mm
crassi, stipulis triquetris acutissimis dense ornati, usque 6 cm longi, ramo-

sissimi et turn internodia 1 cm longa. Pedunculi ebractcati, uniflori, e rhi-

zomate orti, 1/3—2 cm longi, crassi, dense retro-pilosi , sacpe argentei.

Sepala oblonga, acuta, 4—5 mm longa, dense hirsuta; pelala calyce 1 V2-p'o

longiora, oblonga, alba; pistillum sub fructu 15— 17 mm longum, crassum,
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abruple acuminatum. Valvulae adpresse pilosae; rostra brevissime pube-

rula.

Var. a. typicum R. Knuth. — Pedunculi petiolique retro-adpresse

pilosi. Indumentum foliorum dr densum, sed non argenteum.

Peru: Gordilleren von Banos, Obragillb, Alpamarca (MatoewSj Maclean,

Pickering nach Weddell), von Cuzco, Tacua, Puno (Meven, Gay, Weddell

nach Weddell); an der Lima-Oroya-Bahn bei Ghicla auf kurzwuchsigen,

Weberba bei Pucara

an der Bahn Puno-Cuzco auf offenen Mattcn bis 3700 m (Weberbauer

n. 410!); zwischen Poto und Suchez auf diirftig bewachsenen, offenen

Polsterpflanzen-Matten bis 4600 m (Weberbauer n. 1003a!); Dep. Junin,

zwischen Tarma und La Oroya bis 4000 m auf Kalkfelsen (Weberbauer,

Fl. Peru n. 2549!); Dep. Ancachs, Prov. Cajatambo auf der schwarzen Cor-

dillere zum Passe Chonta bis 4400 m auf Polster- und Rosettenpflanzen-

Matten (Weberbauer, Fl. Peru n. 27751); an der Lima-Oroya-Bahn auf der

Hacienda Arapa bei Yruli auf Matten des Porphyrbodens bis 4400 m (Weber-

bauer, Fl. Peru n. 363!). — Bolivia: Anden von La Paz, Potosi, Tarija,

bis zur Grenze des ewigen Schnees (d'Orbigny, Weddell nach Weddell); bei

Calderillo an Hangen zwischen Steinen, 3500 m (Fiebrig n. 2627!); bei

Puna Patanca, 3700 m (Fiebrig n. 3290!); ohne Standort (Miguel Bang

n. 788!, 1837!), — Chile: Gordilleren der mittlcren Provinzcn, uber
r

2000 m (Gay nach Weddell); Gordillera de Gurico bei 2200 m (Reiche!);

Cordillera del Rio Manso in der Knieholz-Region bei 1400—1500 m (Reiche!);

auf Gerullhalden des Vulkans Lamin (Neger, PI. chil.!); Kap Negro (C. Dar-

win nach Hooker); Magelhaes-StraBe (Commerson nach Hooker in Bot.

Antarct. Voy.). — Argentinien: Sierra de Tucuman bei La Gi^nega

(Hieronymus-Louentz in Fl. Arg. n. 582!); Prov. de Salta bei Nevado del

Castillo (Hieronymus-Lorentz in Fl. Arg. n/42!); Prov. de la Rioja auf der
m f

'

Sierra Famatina (Hieronymus-Niederlein in Fl. Arg. n. 776!); Cerro del

Campo Grande Catamarca (Schigkendantz in Fl. Arg. n. 116!).

' Forma caiilibiis elongatis, sed cum var. hjpica plane congruens a cl. Walpers

G. caespitostim nominata est. Caulis longitudine autem valde variabiliSj plerumque

nullus, saepius etiam usque 5 cm longus; inter duas formas omnes transitus adsunt.

Var. 8 Pedunculi petiolique pilis patentibus

mollibus lanatis dense obsiti. Foliorum indumentum argenteo-lanatum.

Flores majores.
*

Bolivia (Fiebrig a. 1903—04 n. 3291!). — Bluhend und fruchtend

ini Januar).

Var. y. glabrum R. Knutli. — Pedunculi petiolique rctro-adpresse

pilosi. Folia glabrescentia.

Neu-Seeland (nach Hooker; Bastian!].

Geranium multipartitum Benth: PI. Ilartvv. Sect. 2 (1843) 106.

Acaule, perenne. Caudex subligneus, verlicalis, saepe 5 cm longus, 5 mm
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crassus, superne ramosus caudiculis brevibus, caespitem densum, 5—10 cm

diam. formantibus. Folia omnia basalia, petiolata petiolo vulgo IV2

—

3 cm longo, crassiusculo, pills palulis cano-hirtis plus minus dense ob-

sito; lamina intense viridis, indumento variabilis, aut pilis pro parte ad-

pressis et apicem laminae manifeste superantibus plus minus dense obsita

aut cryslallino -punctata, ambitu rotundata, 9—13 mm diam., usque ad

basin veram palmatim 7-partita lobis circumscriptione obcunealis, profunde

palmatim pinnatisectis, laciniis 4—5 mm longis, linearibus, apice obtusius-

culis vel obtusis. Stipulae usque 1 mm longae, usque ad terliam partem

cum petiolo connatae, parte libera lineari-subulatae, acuminatae, acutissimae,

glabernmae. Pedicelli solitarii, ebracteali, petiolis duplo vel triplo bre-

viores, pilis retrorsis lanatis sericei, sub calyce pilis ± patulis lanugi-

nosi. Flores in caespite foliorum occulti; sepala lanceolata, longe pilosa,

3-nervata, acuminata acumine crassiusculo, sed vix mucronulata; petala

calyce lYs-plo longiora, emarginata, verisimile albida; stamina quam petala

fere duplo breviora.

Var. a, typicum R. Knuth. — Foliorum petioli 2— 3 cm longi, pilis

patenti-retrorsis fere canescentibus obsiti; lamina pilis longioribus, pro parte

nitentibus ± dense vestita. Indumentum pedicellorum sub calyce tantum

retrorso-patens, lanuginosum, ceterum retrorso-adpressum.

Ecuador: Antisana (Hartweg nach Bentham. — Typus); Cerro

Cayambe bei Campamento Yancureal, 4300 m (Stlebel n. H6a!); Antisana

4000 m (SoDiRO n. 210!).

Var. p. glal)resceiis Hieron. in sched. — Foliorum petioli
1 V2

3 cm longi, pilis patenti-retrorsis fere canescentibus obsiti; lamina subtus

et margine pilis minutissimis crystallinis sparsissime argenteo -punctata,

apice pilis hyalinis villosa, ceterum glaberrima. Pedunculi vix 1 cm longi.

Sepala margine toto longe hyaline ciliata, exs. nervo medio non promi-

nente sensim acuminata, sed non mucronata.

Ecuador: Antisana bei Estancia, 4056 m (Stuebel n. 185i. — Typus

im Herb. Berl!).

Var.
Y- velutinum R. Knuth n. var. — Folia numerosa, petiolata

petiolis gracilibus, IY2—3 cm longis, pilis hyalinis fere argenteis retrorsis

demum deciduis sparsim vestitis; lamina fere coriacea, subtus et margine

pilis minutissimis crystallinis argcnteo-punctata, ceterum glaberrima. Pe-

dunculi 1 cm longi, pilis patenti-retrorsis lanato-setosis hyalinis densissime

obsiti. Sepala margine praecipue basin versus longe hyalino-ciliata, exs,

nervo medio prominente sensim mucronata mucrone ^,'4 mm longo.

Peru: Dep. Cajamarca am Passe Coymolache oberhalb Hualgayoc auf

hoher, dichtcr, fest geschlossener, striiucher- und kakteenloser Grasflur bei

4000—4100 m (Weberbauer n. 3990!).

VarJetates habitu plane congruentes facile distinguunlur foliorum indumento, cry-

stallino-punclato vel sacpe in facie inferiore tantum varietatis velutint, sparsissime cry-
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stallino-punctalo faciei inferioris et praeterea hyalino-villoso apicis var. gldbresceiUis

^

fere canescenti-piloso var. typici, •

Geraninm muscoideum R. Knuth n.sp.— Heiba alpina, humilis, acaulis,

perenniSj caespitosa caespitibus densissimis humillimis circ. 5—10 cm diam.,

tota indumento brevi incano-subsericeo obtecta. Radix 8—15 cm longa,

verticalis, media parte 4— 6 mm, superne 10— 12 mm crassa, subsimplex,

apice tantum breviter furcata, multiceps. Folia tantum basilaria, petiolata

petiolis quam laminae diam. raro longioribus, ^2

—

^ V2 ^^ longis, crassius-

culis; lamina vix coriacea, ambitu fere semiorbicularis, 5—6 mm diam.,

usque ad basin fere palmatim 7-partita lobis oblanceolatis acutiusculis,

medio lateralibus simili. Stipulae 7 mm longae, vix usque ad 2/3 petiolo

adnataBj parte connata glabrescentes, parte libera sericeo-pilosae, lineari-

acuminatae, acutae. Pedunculi solitarii, basilares, uniflori, ebracteati, bre-

vissimi, ^2 ^^ nunquam superantes, crassiusculi, indumento eidem foliorum

aequali obsiti. Flores vix magni, folia altitudine aequantes, non superantes

;

sepala oblongo-lanceolata , densius subsericea , acutiuscula, coriacea, vix

conspicue trinervata, 5— 6 mm longa, 2Y2—3 mm lata, interiora saepius

longiora; petala alba, calyce circ. 1 Y2—2-plo longiora, 13—15 mm longa,

obovata, integra, basi unguiculata, ungue ciliata; stamina pistillumque quam

calyx breviora. Golumna sub fructu qiiam calyx
1 Y2 plo longior, breviter

puberula.

Peru: Dep. Junin bei La Oroya auf ebenen Polster- und Rosetten-

pflanzenmatten bei 4300 m (Weberbauer n. 2619!). — Bliihend und fruch-
r

tend im Februar.

Species valde affinis est (?. nivali regionis ejusdem, sod tamen diversa toto habitu

densius caespitoso, petiolis et pedunculis etiam brevioribus, floribus manifestc minoribus,

foliorum forma et foliorum lobis verisimiliter semper iutegris.
F

r

Geranium minimnm R. Knuth n. sp. — Herba alpina, humillima, acaulis,

caespitosa caespitibus densissimis humillimis circ. 4—7 cm diam. crispis.

Caudex similiter ut cor all ii truncus ramosus, caudiculis brevissimis tuber-

culatis, 6—20 mm crassis, superne stipulis et petiolis emarcidis dense

vestitis, apice foliis et floribus relative minimis dense ornatis, multiceps.

Folia tantum basilaria, petiolata petiolis non crassiusculis, quam laminae

diam. 2—3-plo longioribus, 1/2— '' V2 cm longis, pilis setosiusculis adpressis

basin versus vix dense obsitis; lamina glaberrima, 5—7 mm diam., ambitu

semiorbicularis vel reniformi-rotundata, profunde palmatim 7-partita, lobis

integris vel mediis rarius latere inferiore dente unico ornatis, late obovatis,

saepius fere rotundatis, apice obtusiusculis. Stipulae 4—5 mm longae,

usque ad 2/3 petiolo adnatae, glaberrimap, parte libera lineari-subulatae,

acutissimac. Pedunculi solitarii, basilares, uniflori, ebracteati, V2—^A cm

longi, crassiusculi, glabrcscentes. Flores pro foliis media magnitudine;

sepala glaberrima, 5—6 mm longa, 2Y2 mm lata, lanceolata, vix acuminata,

mucronulata mucrone minimo calloso, vix coriacea, non perspicue nervata;
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petala alba, calyce
1 V4-PI0 longiora, obovata, integra, basin versus non

unguiculata, glabra; filamenta calyce fere dimidio breviora, Fructus < « %

Peru: Dep. Junin bei La Oroya auf ebenen Polster- und Rosetten-

pdanzenmalten bei 4300 m (Weberbauer n. 2623!). — Bluhend im Februar.

Species ab omnibus speciebus generis distinctissima est statura minima et foliis

glabris.

Geraiiium cucuUatum H. B. K. Nov. Gen. et Spec. V (1821) 179;

Weddell, Ghlor.' And. II (1857) 285; Triana in Ann. Sc. Nat. Ser. 5 XVII

(1873) 111. G. ciliatum Willd. ex Spreng. Syst III (1826) 71. G.

sibhaldioidcs Benth. PI. Hartw. II (1843) 166. Rhizoma 1 mm crassum,

elongatum, sub terra longe productum, caudiculos paucos emittens. Caudi-

culi inferne tenues, turn saepissime valde incrassati, usque 7 mm crassi,

superne petiolis et radiculis fibriformibus obtecti, apice ramosi, caespites

5—7 cm diametientes, valde foliatos, sed non densos formantes. Folia

basilaria creberrima, petiolata petiolo gracili reflexo-pilosiusculo-puberulo

2—3 cm longo; lamina utrinque glabra (in var. [3. pubescens), margine

ciliata, subtus ..vix pallidior, 9—15 mm diam., reniformi-rotundata vel

rotundata, palmatim usque ad basin S-partita, lobis usque ad tertiam

partem palmatim tridentatis, dentibus oblongis vel mediis rotundato-obo-

vatis omnibus mucronulato-acutis;' lobi duo exteriores saepius oblongo-

—8 mm longae, inferne (usque

ad tertiam partem) petiolo adnatae, parte libera lanceolatae, acuminato-

aristatae, membranaceae, glabrae, fuscescentes. Pedunculi solitarii, uniflori.

lanceolati^ acuti, integri. Stipulae circ. 7

Folia utraque facie glabra, margine

ebracteati, graciles, fere filiformes, folio parum longiores, ± dense reflexo-

hirtelli. Sepala oblongo-lanceolata, acuminato-mucronata, glabra, margine

exs. fusco membranacea; petala unguiculata, obovata, violaceo-rubra, nervis

3 vel 5 intensius coloratis notata. Columna demum quam calyx vix IV2"

plo longior, pilis brevissimis puberula.
,

Var. a. typicum R. Knuth.

manifeste ciliata. Rami caespites rotundatos , formantes. ,

. Columbien: Anden von Popayan, in der Nahe von Almaguer, 3300 m
(Humboldt u. Bonpland), Gordillere von Santa Marta (Purdie nach Weddell).

Ecuador: Antisana (Hartweg nach Bentham); Hochplateau, am FuBe

des Antisana bei 3950 m (Jameson exs. a. 1856 n. 496). — Peru: Cor-

dilleren der Provinzen von Guzco und von Carabaya (Gav nach Weddell)
;

bei Sathapata (Lechler n.'2518='!); Gordillere der Prov. Tarma im Dep.

Junin in den Bergen wesllich von Huacapistana, an etwas sumpfigen Stellen,

3500 m (Weberbauer n. 2251 !).

Var. [5. elongatum Wedd. 1. c. — Rami valde elongati, prostrati.

Folia quam in typo minora, utrinque pubescentia.

Columbien: Paramo d'Usaquin (Goudot nach Weddell); Paramo de

Ghipaque auf der Gordillere von Bogota bei 3200 m (nach Triana).
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13. Th. Loesener: Bnrseraceae andinae.

Trattiuickia peruviana Loes. n. sp,; arbor circ. iS-metralis, resini-

fera. Ramuli novelli teretes, dense pubescentes, usque 9 mm crassi. Folia

alterna, usque 9 cm longe petiolata, imparipinnataj 6— 8-juga addito imparij

usque circ. 30 cm longa et 17 vel 18 cm ambitu lata, peliolo, ut rhachis,

dense pubescente, supra late canaliculatOj basi semitereti et circ. 4 mm
crasso, foliolis oppositis vel raro subalternis, 3— 5 mm vel impari usque

1 9 mm longe petiolulatis, petiolulis pubescentibus, laminis coriaceis vel
^

tenuiter coriaceis , ovatis usque angusle ovato-ellipticis, basi rotundatiSj

apice sensim in a'cumen longiusculum acutum vel obtusiusculum productis,

integerrimiSj supra tactu pills brevissimis asperulis, sublus in costa densius,

parcius in facie et in margine pubescentibus, 6—11 cm longis, 2,2

—

4,5 cm
latis, costa media supra tenuiter prominula, subtus expressa vel prominente,

nervis lateralibus utrinque circ, 9— 16 principalibus, sub angulo 60—70^
L

patentibus^ supra obsoletis subtus tenuiter prominenlibus, margine anasto-

mosantibus et tola in facie densiuscule reticulatis. Paniculae frucliferae

magnae terminales, circ. 1 4 cm longae atque 9 cm latae, breviter vel bre-

vissime pedunculatae, sub lente brevissime puberulae, rachi i. s. =b angulata

et longitudinaliter striata, circ. 5 mm crassa, axibus secundariis tenuioribus,

basalibus usque 6 cm longis, apicalibus gradatim brevioribus, bracteis pro-

phyllisque lapsis. Drupa subglobosa circ. 1 cm diam., i. s. valde rugosa,
M

epicarpio carnoso i. s. apice lacerato et aperto et pyrenae mucronem

praebente, pyrenis 2 in unam durissimam subglobosam rugosissimam atque

in mucronem subulatum pungentem angustatam circ. 7 inm diam. connatis.

Vulgo: >caraua«.

Peru: in dep. Loreto in 800—900 m altitud. apud Moyobamba in

silvestribus apertis (Weberbauer s. n.).

Peraffinis T. rhoifoliae Willd., quae foliis minus pilosis, foliolis paullulo crassiori-

bus et latioribus, epicarpio paullo lenuiore, pyrena majore et minus dura minusquc

rugosa recedit.

>Das Harz fmdet medizinische VerwcnJung, z. B. gcgcn Ilautkrankhciten* (Weuer-

bauer).

Pacliylobus (Sect. II. Daeryodes) peruviana Loes n. sp.; arbor usque

25-metralis. Ramuli teretes, sparse lenticellis late oblongis obtccli, sub

lente dense et brevissime pulvereo-puberuli vel papillosuli, novelli iam

10—12 mm crassi. Folia alterna, magna, imparipinnata, imparl addito

4-juga, 9,5—16 cm longe petiolata, petiolo, ut racbis, sub lente brevissime

pulvereo-papilloso, longitudinaliter striato, supra canaliculalo et interdum

angustissime subbialato, basi usque 9 mm crasso, ambitu toto 22—45 cm

longa, 16—32 cm lata, foliolis oppositis, 3—7 mm vel imparl usque 32 mm
longe petiolulatis, coriaceis vel tenuiter coriaceis, obovatis usque anguste obo-

vato-ellipticis vel obovato-lanceolatis, basi inaequali oblusis vel late cuneato-ob-

w- I
* ^
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tusis usque cuneatis, apice brevitervel brevissime et obtuse vel obtusiuscule acu-

minatis, acumine usque 1 4 mm longo, integerrimis, costa subtus sub lente bre-

vissime et minutissime pulverulento-papillosula excepta glaberrimis, 9—22^5 cm

longisj 4—9,6cm latis, costa media supra plana vel subprominula, subtus pro-

minente vel expressa, nervis lateralibus utrinque circ. 14—16 sub angulo

60—83^ patentibus, subrectis vel iuxta marginem leviter ad apicem versus

arcuatiSj supra conspicuis vel prominulis, subtus prominentibus, densissime

reticulatisj reticulo supra obsolete prominulo subtus prominente. Panni-

culae axillares^ magnae, usque 22 cm longae, sub lente valida pulverulento-

papillosae, usque 25 mm longe pedunculatae, pedunculo et rachi basi 3

4 mm crassis, axibus secundariis basalibus usque 1 1 cm longis, apicalibus

gradatim brevioribus, bracteis deltoideis acutis, 1—2 mm longis^ margine

fimbriolatiSj propbyllis illis similibus^ angustioribus, brevioribus^ subsubulatis^

floribus in axibus secundariis plerumque fasciculatim congestis, pedicellis

ultimis circ. 7 mm longis. Flores 3-meri i. v. brunneo-purpurei, (f.

Calyx cupuliformiSj subtruncatus, obsolete 3-dentatus, circ. 2 mm diam.

Petala 3-libera, valvata, crassiuscule carnosa, subsemiovata, apice obtusa

et obsoletissime apiculata, circ. 2 mm longa et 1,75 mm lata. Stamina

fl- cT 6 brevissima, circ. I mm longa, erecta, filamentis latis in antheras

introrsum rimis 2 longitudinalibus dehiscentes quasi adnatas eis aequilongas

dilatatis. Discus obsoletus. Pistillodium fl. q^ conicum i. s. rugosum

acutiusculum, circ. 1 mm magnum.

Peru: in dep. Huanuco, in prov. Huamalies, in silva aperta inter

Monzon et fluvium ^Huallaga* sita in 700 m altitud. (Weberbauer n. 3697

flor. Sept.).

P. hexandrae (Griseb.) Engl., speciei Antillanae, valde affinis, quae foliis multo

minoribus trifoliatis usque 2-jugis diffcrt.

14. Th. Loesener: Anacardiaceae andinae.

Mauria lieteropliylla H.B.K. van [5. puberula (TuL) Engl.? An

species vel varietas propria nova?

A typo recedit nervis supra non prominulis sed plane evanidis vel vix

conspicuis.

Peru: in prov. Sandia, inter frutices in declivibus praeruptis atque

saxosis in 2300 m altitud. crescentes (Weberbauer n. 564 — flor. Marl).

Mauria heteropliylla H.B.K. var. y- contracta Loes. var. nova.

Inflorescentiae multo breviores, contractae, tantum circ. vel vix dimidium

folium aequantes. Flores paullo majores quam in typo.

Peru: in dep. Cajamarca in locis apcrtis fruticibus herbisque obtectis

flor. Jun.).

(W

Mauria birriiigo Tul. var. ^. Weberbaueri Loes. var. nova.

Foliolis in axillis nervorum pilosis a typo recedens. _

f

J

i
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Peru: in dep. Junin, in prov. Tarma, in silva aperta prope La Merced
in valle Chanchamayo sita in 1000 m altitud. (Weberbauer n. 1935

;

fruct. Dec).

Mauria tricliothyrsa Loes. n. sp.; frutex 3-metralis. Ramuli cortice

sordide griseo et rimoso obtecti, longitudinaliter sulcati, biennes 5—8 mm
crassi, hornotini dense et breviter puberuli, 2— 4 mm crassi. Folia tri-

foliolata vel rarius imparipinnata et (impari excluso) l)ijuga, rarissime uni-

foliolata, 2— 2,7 cm longe petiolata, petiolo, ut rachis, dense et brevissime

puberulo, foliolis sessilibus vel usque 2 mm longe vel impari longius usque

7 mm longe petiolulatis, coriaceis, ovato-Ianceolatis vel oblongis usque paene

subobovatis, integris margine tantum i. s. levissime et dense undulalo, basi

cuneatis vel acutis usque subobtusis, apice obtusis vel rotundatis et bre-

vissime apiculatis, 3^5— 8 cm vel raro usque 10 cm longis, 1,5—3,5 cm
latis, i. s. supra obscure griseo- vel brunneo-olivaceis, subtus pallidioribus,

supra glabris, subtus in costa brevissime puberulis, ceterum glabrescentibus,

costa media i. s. supra vix prominula, subtus prominula vel subprominente,

nervis lateralibus utrinque circ. 11— 15 sub angulo 50—75^ patentibus,

supra i. s. ut costa pallidis, manifestis, planis vel subprominulis, subtus

prominentibus, dense reticulatis, reticulo supra pallido, conspicuo, subtus

prominulo. Panniculae axillares, dense pubescentes, ambitu 2,5— 4,5 cm

longae, circ. 1,6 cm latae, subsessiles, axibus secundariis usque 4 mm longis,

ulterioribus abbreviatis, floribus ideo dense glomeratis, bracteis primariis

deltoideis circ. 1 mm longis, acutiusculis, dorso pubescentibus, propliyllis

late deltoideis obtusis , minoribus valde pubescentibus. Fl o r e s 5-meri,

i. V. albido-rubelli, ut videtur, hermaphroditi. Calyx cupuliformis 2,5

3 mm diam,, extrinsecus pubescens, lobis late deltoideis, brevibus, obtusis,

ciliatis. Petal a 5 valvata, lanceolato-linguliformia, circ. 3 mm longa et

1,5 mm basi lata^ apice acutiuscula vel obtusiuscula. Stamina 10 (vel

etiam 8?) intra disci patelliformis 10-lobi lobos inserta, petalis circ. V4~P'*^

breviora, antheris ellipsoideis filamento libero brevioribus. varium

staminibus vix brevius, ovoideum in stylum brevem angustatum, uniovu-

latum, ovulo pendulo, stigmate 3-lobo, lobis ipsis bilobis.

Peru: in dep. Gajamarca, in prov. Chota, apud Lajas in 2500

2700 m altitud. inter frutices (Weberbauer n. 4218 — flor. Jun.).

Proxima videtur M. ferriigineae Tul., quae foliis supra puberulis, subtus dense

ferrugineo-tomentosis, petiolo multo longiore recedit.

Manria sericea Loes. n. sp.; frutex 3-metralis. Ramuli subtcretes,

densiuscule et longitudinaliter striato-sulcati, bornotini dense et i. s. griseo-

subfusco-pubescentes, 5— 6 mm crassi. Folia impari-pinnata, 2- vel plerum-

que 3-juga (impari excluso], 3,3-—5 cm longe petiolata, petiolo ut rachis

dense pubescente vel puberulo, circ. 3 mm crasso, foliolis 2— 5 mm vel

impari usque 22 mm longe petiolulatis
,

peliolulis dense pubescentibus,

laminis tenuiter coriaceis vel subchartaceis, ovato-oblongis vel oblongis vel
I r

^-
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oblongo-subellipticis, integris vel minutissime et obsolete repandulis et un-

dulatis, basi in foliolis lateralibus ± obliqua cuneatis vel cuneato-obtusis,

apice acutis vel breiiter aciiminatis, 8— 13 cm longis, 2,7—5,3 cm latis,

supra in costa et nervis densius, sparsius in facie puberulis, i. s. griseo-

olivaceis, subtus in costa et nervis dense et in commissuris ultimis parcius
F

hirtellis, i. s. pallide griseo-subfuscis, costa media supra vix prominula i. s.

obscura, subtus prominente vel subexpressa, nervis lateralibus utrinque circ.

10 vel plerumque 12—16 sub angulo 58—65^ patentibus, tenuibus, supra

conspicuis i. s. pallescentibus vel vix prominulis, subtus manifestis, pro-

minulis et tota in facie densissime reticulatis, reticulo tenuissimo et den-

sissimo, supra sub lente manifesto et i. s. pallescente, subtus ob indumentum

longius obsoletiore. Panniculae in foliorum axillis paucifasciculatae, vel,

si mavisj in unam compositam sessilem a basi ramosam coalitae, dense

hirtellae vel pubescentes, usque 7 vel 8 cm longae, axibus secundariis

plerumque sub angulo paene recto patentibus, ulterioribus gradatim bre-

vioribus, pedicellis ultimis circ. 1 mm longis, medio subarticulatis, bracteis

primariis carinato-deltoideis, dense hirtellis et ciliatis, usque 3 mm longis,

gradatim minoribus, prophyllis perparvis pedicelli basi insertis hirtellis et

ciliatis. Flores 5-meri, i. v, albidi. Calyx patelliformis, extrinsecus

hirlellus, circ. 3 mm diam., lobis late ovato-deltoideis et acuminatis, dense

hirtellis et ciliatis. Petala 5 valvata, anguste ovato-deltoidea, acutiuscula,

carnosa, dorso densiuscule puberula, circ. 3 mm longa et 1,5 mm lata.

Stamina 10 (vel staminodia ob pollen mancum?) petalis pauUo breviora,

inter lobos disci subannulari-patelliformis crenato-1 0-lobi inserta, albida,

exteriora interioribus vix londora, antheris filamento brevioribus exterioribus

ellipsoideis, interioribus ovoideo-subcordiformibus, omnibus vacuis. Ovarium
staminibus interioribus subaequilongum, sublageniforme, in stylum brevem

angustatum, uniovulatum, etc., stigmate subcapitato et obsolete 3-lobo.

Peru: in dep. Junin, in prov. Tarma, in fruticeto inter Huacapistana

et Palea sito, in 1700—1900 m altitud. (Weberbauer n. 1981 — flor. Jan.).

.
Valde affinis videtur M. ferrughieae Tul., specie! Columbianae tantum ex de-

scnplione mihi notae, quae >foliolis supra loco nervorum subtus valde prominentium
sulcatis« recedit.

*
I

*

Mauria snbserrafa Loes. n. sp.; frutex 4-metralis. Ramuli sub-

teretes, densiuscule et longitudinaliter striato-subsulcati, dense lenticellis

rimulosis et rimulis brevibus longitudinalibus obscuris obtecti, sub lente

brevissime papillosuli, annul circ. 3—5 mm crassi, hornotini sub lente bre-

vissime pulvereo-puberuli, 1— 1,5 mm crassi. Folia 3-foliolata vel plerum-

que imparipinnata, 2—S-juga (imparl excluso), 1,6 vel plerumque 2

3,1 cm longe petiolata, pctiolo ut rachis sub lente valida brevissime et

minutissime pulvcrulento-puberulo vel sutJglabro, circ. 1— 1,5 mm crasso,

foliolis 1,5—5 mm longe vel imparl usque 22 mm longe peliolulatis, coriaceis,

ovatis usque anguste ovato-ellipticis, integris vel sparsius densiusve serru-
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latis, basi obliquis latere altero obtuso vel subrotundalo, aculo vel subaciito

altero, apice sensim in acumen longiusculum acutum" vel obtusum angustatis,

4,5 vel plerumque 6,5—10 cm longis, 2—4 cm latis, glabris vel subglabris,

i. s. brunneo- vel griseo-olivaceis, costa media supra i. s. leviter impressa,

subtus expressa, nervis lateralibus utrinque circ. 9—14 sub angulo 58

—

78" patentibus, rectis vel i: ad apiccm versus arcuatis, supra i. s. leviter

impressis, subtus expressis, rcticulo sub lentc densissimo, supra obsolete,

subtus prominulo. Panniculae in foliorum axillis fasciculatae, sub lente

breviter et parce puberulae, ambitu 4— 5 cm vel fructiferae usque 1 5 cm
longae, 1,5— 5 cm latae, axibus secundariis patentibus, pedicellis ultimis

\—2 mm longis, bracteis deltoideis circ. 1—1,5 mm longis dorso puberulis,

prophyllis eis similibus, minoribuSj pedicelli basi vel iuxta eius basin in-

sertis. Florcs 5-meri, abortu unisexuales, i. v. albidi vol albido-subrubelli.

Calyx patelliformis, extrinsecus puborulus, circ. 2 mm diam., lobis trian-

gularibus subacutis. Petala valvata, anguste deltoideo-sublinguiformia, sub-

acuta, dorso sub lente breviter et appresse et parce puberula, vix 2 mm
longa et basi circ. 1 mm lata, Staminodia fl. O 10 staminibiis con-

simillimaj inter lobos disci annularis et crassiuscule 1 0-Iobi inserta, petalis

circ. Vs"?'^ breviora, antberis cordiformibus obscuris, sterilibus, filamento

brevioribus, exteriora paullulo vel vix interioribus longiora. Ovarium fl.
>

Q staminodiis longioribus subaequilongum e basi oblique ovoidca in stylum

perbrevem angustatum, uniovulatum etc, stigmate breviter 3-lobo, lobis

crassis. Drupa compressa, ambitu ellipsoidea vel oblique obovoidea, usque

7 mm longa, calyce persistente suffulta, stigmate 3-lobo capitellato minulo

coronata, endocarpio tenui, scmine compresso, exalbuminoso, pendulo et

rapbe unilateralitcr marginem cotyledonum tenuium et plananmi vestiente.

Peru: in dep. Cuzco, in prov. Convencion, inter Intihuatani et Toronto!,

in fluvii Urubamba valle, in fruticeto fruticibus plerumque folia persistentia

atque dura rarius folia membranacea gerentibus mixte composito, in 2200

2300 m altitud. (Weberbaubr n. 5070 et 5077 — flor. et fruct. Jul.).

Propter folia acuminata et acuta itf. scriceae Loes. proxima videtur.

Mauriii tliaumatophylla Loes. n. sp.; arbor 7-metralis, glabra. Ra-

muli teretes, i. s. longitudinaliter striolati, dense lenticcllosi, bienncs usque

5 mm crassi, hornotini 1,5—3,5 mm crassi. Folia plerumque 3-folioIata,

saepius foliolis partitis irrcgulariter subdigitata (foliolo nempe latcrali uno

alterove usque ad basin in duo foliola pctiolulata diviso) vel subpinnata

(foliolo medio terminali eodem modo diviso)^ longc et graciliter pctiolata,

peliolo 3,5—6,5 cm longo, circ. \ mm tantum crasso, foliolis 0,5—5 mm
longe vel terminali usque 25 mm longe petiolulatis, cbartaceis, oblongis vel

lanceolatis usque ovato-lanceolatis vel ovato-oblongis, integris vel minute

repandulis vel hinc inde pauciserrulatis, basi ± obliqua cuneatis, apicc

acutis vel sensim acuminatis, saepc in mucronulum subulatum productis,

4 cm vel plerumque 7— 12 cm longis, 1,8— 3,3 cm latis, i. s. pallide vel

r
1
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subbrunneo-olivaceis, subtus vix vel paullulo pallidioribus, glaberrimis, costa

media supra et subtus plana vel subprominulaj nervis lateralibus utrinque

^ patentibus, leviter ad apiceni versuscirc. 1 15 sub angulo 62 75

1,5

arcualis, supra et subtus prominulis, reticulo densissimo, manifesto, supra

et subtus prominulo. Panniculac laxae et graciles, subamplae, terminales,

glaberrimae, multiramosae, bracteis primariis brevissimis, callosis, obtusis,

vix 0,5 mm longis, ulterioribus lanceolato-deltoideis, subacuminatis, paene

1 mm longis, margine sub lente parce ciliatis, saepius axibus axillaribus

per paullulum adnatis, propliyllis pedicellorum basi imae insertis subsubu-

lato-lanceolalis acutis vel acuminatis, ciiiatis illis subaequilongis, pedicellis

—2 mm longis, medio vel paullo supra medium articulatis. Flores

5-meri i. v. pallide viriduli. Calyx patelliformis, glaber, circ. 2 mm diam.,

lobis deltoideis, obtusis hinc inde sub lente ciliolatis. Petal a valvata ovato-

deltoidea, tenuiter carnosa, 2,75—3 mm longa, 1—1,5 mm lata, apice

supremo ipso intus subnoduloso-incrassata. Stamina 10 antheris ellip-

soideis omnibus vacuis (floribus idco Q ?), exteriora petalis paullulo bre-

viora, interioribus paullo longiora. Ovarium anguste sublageniforme, slami-

nibus exterioribus paullo brevius, longius interioribus, in stylum brevem

apice breviter 3-fidum angustatum, lobis stigmatosis, ceterum ut in praece-

dente. Drupa ignota.

Austro-Bolivia: in clivo silvatico ad Soledad prope Bermejo sito

(FiEBRiG n. 2169 flor. Nov.).

Specimen foliorum forma gracili atque inflorescentiis laxis insignis.

Schinopsis margiuata Engl.

Bolivia: ad Turedon (Mig. Bang n. 1129).

Species a Rusby in Mem. Torr. Bot. Club VI. p. 22 sub nomine Qicehrachia Lo-

rentxii Griseb. (i. e. Schinopsis LorcnUii [Griseb.] Engl] laudatum. quae tamen foliolis

multo anguslioribus atque acuLioribus recedit ab illo a Bang collecto.

15^ Th. Loesener: Celastraceae^} andinae.

Maytenus alaternoides Reiss. var. c. peraana Loes. var. nova; difTeit

nervis i. s. supra obsoletioribus.

Peru: in dep. Cuzco, in prov, Convencion in fluvii Urubamba valle

inter Intihuatani et Torontoi in fruticelis sparse fruticigeris et in declivibus

in 2100—2200 m altitud. sitis (Weberbauer n. 5066 — flor. Jul.).

Maytenus cazcoina Loes. n. sp.; frutex usque 2-metralis. Ramuli
tereles, cortice sordide griseo dense lenticellis et rimulis longitudinalibus

brevibus prominulis obtecto instructi, biennes, 2,5— 4 mm crassi, hornolini

tenucs, i. s. longitudinaliter slriato-angulati, sub lente valida minulissime et

brevissinje pulverulento-papillosi, 0,5—1 mm crassi. Folia parva, circ. 1 mm
longe petiolata, coriacea, subcuneiformia vel oblanceolata vel anguste obo-

' I •
^ -.
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1) Cfr. etiam Fedde Repertorium I. n. M p. 4 6^. i -
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vato-ellipticaj supra medium latiora quam infra, obsoletissime et apprcsse

serrulata vel subintegra, basi angustissime acuta, apice rotundala vel obtusa

vel subacuta, plerumque sub lente obsolete et brevissime apiculata, 1,2

2,5 cm longa et 0,3.5—0,7 cm lata, subconcolora, costa et nervis lateralibus

paucis sub angulo angusto obviis supra et subtus prominulis vcl obsoletis,

reticulo insconspicuo. Flo res in foliorum axillis fasciculati, 5-mori, parvi,

i. V. viriduli, sub antbesi circ. 2 mm diam., pedicellis brevissimis, circ. \ mm
^.

longis, glabris. Sepala rotundata, sub lente ± denticulato-subciliala, vix

0^3* mm longa et lata. Petala late ovato-suborbicularia, paullulum obliqua,

circ. vel vix 1,5 mm longa et 1 mm lata. Stamina in disci crassius-

culi pentagoni angulis inserta, sepalis paullulo vel vix longiora, filamenlis

subsubulatis pallidis, antberis eis paene subacquilongis, laiioribus quam

longioribus, didymis, subreniformibus, i. s. brunneis. Ovarium conicum,

stigmate capitato, pallido, obsolete vel vix bilobulato coronatum, basi disco

immersum, 2-loculare, loculis 2"Ovulatis3 ovulis erectis.

Peru: in dcp. Guzco, supra Urubamba, in fruticeto parum denso ad

rivulum in 3200-—3300 m altitud. (Weberbauer n. 4915 — flor. Jun.).

M, boariae Molin., foliis apice longius et sensim angustatis ah hac specie rece-

denti, proximo affinis.

16. H. Harms et Th. Loesener: Staphyleaceae andioae.

Turpiuia lieteropliylla (Ruiz et Pav.] Harms et Loes.

Staphylea heterophylla Ruiz et Pav. Flor. Peruv. et Chil. Ill, p. 29

+
Columbia: in silvaticis densis circa Poblaron ot Paisbamba supra

Popayan sitis in 1800—2200 m altitud. (Lehmann n. 7918).

;v'

J -

h
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\1. A. W. Hill: Nototriche {Malvaceae).

Note on the genus Nototriche Tarcz. with an amended diagnosis

and descriptions of new species hy A. W. Hill (M. A.), Fellow of King's

College, Cambridge, and University Lecturer in Botany.

Amongst the rosette- and cushion-forming plants of the High Andes,

there are two well-defined groups of Malvaceae, which are distinguished

from other members of this order by their apparently acaulescent habit

and thick, woody, underground caudex.

In the one case the flowers are provided with involucres and are

born in the axils of the basal leaves; such plants are quite typical mem-

bers of the genus Malvastrum of Asa Gray. The other group, which is

also the larger, is distinguished especially by the adnation of the peduncles

and stipules to the petioles and by the absence of the involucral bracts

or epicalyx. The earliest described species of these groups were placed

under the crenus Sida.

1...
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In 1848 Asa Gray founded the new genus Mahastrum^) to include

certain North American species of the old genera Malva and Sida^ which

possessed capitate stigmas (stigmata terminalia capitata). Then in 1854 2)

he extended his genus to include both the new species of acaulescent forms

brought home by the United States Exploring expedition from South America,

and also those previously collected by HumboldTj d'Orbigny, Meyen &c. and

placed in the genus Sida (or Malva^ e. g. Malva acaulis Cav.).

Although Gray included all the acaulescent forms in his genus Malva-

strum^ he recognized that they fell into two distinct groups and distinguished

those forms, which bear their flowers on the. dilated petioles between the

stipules as a sub-section Malvastra Phylla?ithophora^).

Weddell^) in Chloris Andina in 1857 sought to emphasize the di-

stinction between the two groups of Andine Malvaceae by restricting the

name Malvastrum to the Malvastra Phyllanthophora of Gray and placing

the forms with free peduncles and involucral bracts in the genus Malva.

This course was however unfortunate, since Malvastrum (Gray) was

founded in the first instance to receive certain North American species and

must therefore stand as originally intended; had he made a new genus

much confusion would have been avoided. Further difficulties arose when
in 1863 TuRCZA>(iN0w^) described a new genus of Malvaceae under the

name Nototriche on four specimens collected by d'Orbigny near Potosi,

which somehow found their way into the Herbarium of the university of
I*

_

Kharkow. These four plants, which were all made into new species, fell
« 4

Malvastritm

Malva as used by Weddell

Nototriche Turcz.

a. >Ad collum praesertim villosissimae, floribus in medio petioli in-

sidentibus, foliis bipinnatifidis«.

^. N. cheilantJdfolia D'Orbigny, n. 1354. -

2: iV. rf^co?w D'Orbigny, n. 1357.

3. N. incana D'Orbigny, n. 1353.

b. ^Glabriusculae, pedunculis Jiberis, foliis ad medium tantum inciso-

lobatis.«
* w

\. N. incisa D'Orbigny, n. 1355. .

An examination of most of the available material has made it clear

Malvasb raised to generic rank as

Weddell had intended; but with the question of the choice of a name

r

1) Gn\Y, Plantae Fendl. (Mem. Amer. Acad. IV. 2i).

2) Gray, Botany U. S. Expl. Exp. I. 1834 p. 146.
.
The species were collected in

the Cordillera near Lima, Peru.

3) Gray 1. c. p. 151, 152.

4) Weddell Chi. And. II. p. 273.

5) TuRcz., Bull, de la Soc. Imp. de Moscou XXXVI. 1863 p. 567. .
-

I
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the difficulty about the genus Nototi-iche became paramount. It was there-

fore necessary to find out about the D'Orbigny plants mentioned above,

and as both RemyI) and WeddellS) had described specimens collected by
D'OrbiGiW, a visit was paid to the llerbariuiu of the Paris Museum with

this object. There it was found that Tlrczamnow's plants had, apparently

in every case, been already described by Remy or Wetjdkll; so that the

creation of this new genus for a few stray specimens appears to have

been due to the carelessness of its author and partly perhaps to the

omission of the actual numbers of the specimens by Remy and Weddell
from their descriptions.

The evidence from the labels on the Paris sheets, referring to the four

plants of d'Orbigny in question, will elucidate the matter.

n. 1357 is the type of N. discolor Turcz. But in Herb. Mus. Paris, this

number is the type of Sida antliemidifolm Remy and has been

so inscribed on the label by Remy himself.

n. 1354 the type of A\ cJieilanthifolia Turcz. has been labelled by Weddell

^Slda anthemidifoUa Remy , Malvastnim anthemidifolium A.

Gray«, and there is no doubt that the same plant has been col-

lected under 1354 and 1357.

n. 1355 the type oi N. incisa Turcz, is also the type oi Malva immassiae-

folia var. lob/data Wedd. in Herb. Mus. Paris; but this again

according to Weddell's label may be Jf. nubigetia Wlprs. >videtur

eadem ac M,7iubige7iaW\pvs. sub Sida^. Mandon n. 810 also agrees

with d'Orbigny 1355 and has been labelled by Weddell M, par-

nassiaefolia ^. lolndata^ besides which it bears a label M. nubi-

(jcna Wedd. R seems probable that these two names refer to the

same plant especially as no other plant bearing the label M.

nubigcna could be found in the Herbarium.
r

Some uncertainty exists with regard to the type of the fourth species

Notoiriclie mcana Turcz, as no specimen of d'Orbigny's bearing the n. 1353

could be found. There are however two sheets of a species, collected by

d'Orbigny which is evidently Malvastrum pedicularifoliu 111 A. Gray, one

sheet is numbered 1356, the other has no number. From the short de-
J

scription given by Turgzaninow^) it seems fairly clear that N, incana is

the same as the original Sida pedictihrifolia Meyen**).

Thus the four species of Nototriche Turcz. can be referred to three

previously known species. Two of these nuist now be placed in the re-

established genus Nototriche^ which name must unfortunately be revived

\] Remy in Ann. des So. Nat. ser. Ill, IV. p. 356

Wedde

-i

3) TURCZANINOW 1. c. p. 568.

4) Reise um die Erde p. 460.

Botanibche Jahrbacher. XXXVII. Bd. 38
K r
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for the Malvastra Phyllantkophora^ whilst the third N. iiicisa Turcz. is a

true Malvastrum Gray.

Thus:

4. Nototricke a?ithemidifolia A. W. Hill.

Sida anthemidifolia Remy.

Malvastrum anthemidifoliuni A. (iray.

Nototriche discolor Turcz.

N. cheilanthifolia Turcz.

2. Nototriche pediciilarifolia A. W. Hill.

Sida pedicuktrifolia

Ifolitmt A. Gray

incaiia

3. Malvastrjim nuhigenuni Baker fil.

Malva nid)igena Wlprs.

Malva parnassiaefolia p. lohulata Wedd.

Nototriche iiicisa Turcz.

In conclusion a fresh diagnosis of the genus Nototriche is appended,

and in the genus have been included all the Malvastra (Gray), hoth annual

and perennial forms, which, as their chief characteristic, have their peduncles

adnate to the petioles.
F

Nototriche Turcz. (emend.); a Malvastro A. Gray differt foliis varie

dissectis lobatis palmatis vel pinnatifido-incisis utrinque vel supra tomen-

tosis; stipulis petiolis adnatis; pedunculis unifloris plus minus cum petiolis

connatis; calycibus involucello destitutis, et intra ad basin nectariis 5 in-

structis; carpellis plus minus birostratis hirsutis.

Fruticuli depressi, caespitosi, andicolae, saepius pulvinati, caudicibus

subterraneis lignosis firmis ramosis; raro annui. Folia plerumque basalia,

nonnunquam caulina, petiolata, pedunculis unifloris petiolorum faciebus su-

perioribus magis minusve adnatis; stipulae petiolis plus minus ad medium

adnatae et cum iis plerumque quasi vaginam membranaceam facientes;

laminae varie dissectae aut utrinque aut supra tantum plus minus stellato-

tomentosae. Flores solitarii, pro magnitudine plantarum vulgo majusculi

et speciosi. Calyx obovoideus, tubulosus vel campanulatus involucello desti-

tutus plerumque ad medium 5-lobus extra saepius stellato-tomentosus, lobis

intus et ad margines saepissime tomentosis, ad basin nectariis 5 pilorum

gland ulifcrorum instructus. Petala 5 obovata vel oblonga, aliquando re-

lusa, basi in tubum stamineum magis minusve coalita. Ovarium sessile,

8—pluriloculare; ovula in loculis solitaria, adscendentia. Styli loculorum

numero, basi coaliti, superne liberi, apice capilati et stigmatiferi. Fructus

depressus, pluricarpellatus; carpella monosperma, apice magis minusve in

cuspidem vel rostra duo producta, hirsuta, ab axi centrali solubilia, apice

et dorso plus minusve dehiscentia. Semi n a reniformia, compressa.
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Species circiter 60 Americae Australis: Ecuador, Peru, Bolivia, Argen-
tina ad Cordillera de la Rioja et Chile ad Cordillera prope Santiago; in

America australi tropica inter 3900 et 5000 m; in America australi tempc-

rata supra 2500 m.

The range of the genus appears to extend from the high mountains

of Antisana, Pichincha etc. on the horders of Ecuador and Colombia, as far

south as the cordillera of Santiago in Chile with an eastern extension

through Bohvia into the Provinces of Salta and La Rioja (Sierra Famatina)

in Argentina.

The genus appears to reach its maximum development in the south

of Peru and in Bolivia.

The species are as a rule easily recognized and very much localized

in their range, in some cases a species being confined apparently {o a single

mountain.

The plants form lax or dense rosettes of radical leaves, or they may
A^. In

the case of the rosette forming species there is a distinct stem, on which

the leaves are closely imbricated, and it gets pulled down into the ground

or buried by blown dust or sand as the plant grows upwards.

Malvast)

Notot)

Nototriche pichineliensis A. W. Hill. Nototriche aretioides A. VV. Hill.

iV. phyllanthos A. W. Hill. N, Orbignymm A. W. Hill.

N. bm^ussica A. W. Hill. N. Sajamends A. W. Hill.

N. eompaeta A. W. Hill. N. CavaniUesii A. W. Hill.

N. clandesthm A. W. Hill. K anthcmidifolia A. W. Hill.

N. megalorrhixa A. W. Hill. ' N. Casteluaearm A. W. Hill.

N. ohcuneata A. W, Hill. N. Mandoniaim A. W. Hill.

N, condeiisata A. W. Hill. N. Pearcei A. W. Hill.

N. flubelMa A. W. Hill K stenopetala A. W. Hill.

N. parviflom A. W. Hill. N. pmnata A. W. Hill.

N. pedicularifolia A. W. Hill. N. longirostris A. W. Hill.

N. riigosa A. W. Hill. N. auricoma A. W. Hill.

iV: Macleanii A. W. Hill. N. Lohbii A. W. Hill.

K uhphyUa A. W. Hill.

To these described species I have to add nineteen new species, eleven

of these having been collected by Dr. Wkbkkbauer, during his recent ex-

pedition in Peru, 2 from Fiebrig's collection from Southern Bolivia, whilst

the remaining six were collected in 1879 in Argentina by Drs. Hieronymus

and NiEDERLEiN and Lorentz. The descriptions of the new species and an

emended one of N. aretioides now follow.

1) V. Baker, E. G., Synupsiri Malveae p. 40—43
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580 I. Urban.

Fornvde perennes.

I. Folia trifida vel trisecta.

Nototriclie aretioides A. W. Hill. — Fruli cuius dopressus, caespitosus,

pulvinatus, confertus; caudex subterraneus, lignosus, firmuSj rauiosus. Folia

arete aggregata, viridia; petiolus 6—15 mm longus; stipulae petiolo ultra

medium adnatae et cum eo quasi vaginam latam meiubranaceam formantes,

parte libera herbacea lineari-obloiiga obtusa circa 3 mm longa supra dense

stellato-tomentosa pilis tenuibus, vagina facie glabra in dorso pilis stcllatis

subspinosis armata margine ciliata; lamina ambitu scmicircularis, trifida,

circa 3 mm longa, 8 mm lata, supra dense stellato-tomentosa pilis tenuibus,

infra glabra; segmenta 3—4-lobata, lobulis obovatis obtusis. Flores magis

minusve ad petiolum medium insidentes. subsessiles. Calyx fere ad medium

5-lobus, 7 mm longus, extra ad basin glaber, lobis triangulari-ovatis acutis

extra sparse tomentosis intra marginibusque hirsutis. Corolla coeruleo- *

lilacina, circa 1,5 mm longa; petala late obovata, emarginata, basi in tubum

4 mm longum coalita. Carpella 7— 8 matura non visa, subulato-rostrata,

dorso longe sericeo-ciliata. — Malvastrum aretioides A. Gray 1. c. p. 153, »

Weddell 1. c. p. 279 descr. emend.

Hab. Peru: Dep. Lima reg. Alp. des Cord, a Casa Cancbe (Pickering);

Dep. Lima, »Hacienda« Arapa prope Yauli, ad Lima — Oroya viam ferream,

4400 m (Weberbauer n. 289).

Nototriche artemisioides A. W. Hill n. sp. — Fruticulus depressus,

caespitosus , saepius pulvinatus ; caudex subterraneus , lignosus , firmus,

ramosus. Folia rosulata, cinereo-viridia
;

petiolus circa 1 ,5 cm long'us

;

stipulae petiolo ad medium* adnatae, parte libera herbacea lineari-acuta circa

6—9 mm longa facie et in dorso dense stellato-velutino-lomentosa; ijctiolus

sparse tomentosus; lamina ambitu rolundato-cordata, trifida, circa 1 cm
longa, 1,2 cm lata, ubique dense velutino-stellato-tomentosa, scgmentis tri-

lobis lobis denuo trilobatis, lacinulis ultimis 27 linearibus vel oblongo-

obtusis. Flores sub petiolo medio insidentes, subsessiles. Calyx sub

medio 5-lobus, circa 12 mm longus, lobis linear] -lanceplatis subacutis

8 mm longis, extra dense slellato-tomentosus. Corolla violacea sub 2 cm
longa; petala obovata, concava, retusa; basi in tubum 5 mm longum coalita.

Carpella 8

—

10, circa 7 mm longa, birostrata, rostris 3 mm longis dorso

et ventre dense stellato-hirsutis. Scmina dorso sulcata.

Hab. Peru: Dep. Cajamarca in montibus prope Ilualgayoc 3900—
4000 m (Webkrbauer n. 4068).

§ II. Folia flabcllatim 3—7-lobata vel secta.

Xototi'iclie m«;rescens A. W. Hill n. sp. — Fruticulus dci.ressus, cae-

spitosus, saepius pulvinatus; caudex subterraneus, lignosus, firnms, ramosus.
boll a aggregata, albo-cinerea, in dorso saepius nigrescentia; petiolus 2—
2,5 cm longus; stipulae jtetiolo ad medium adnatae, parte libera membranacea
anguste lineari subacuta circa 8 mm longa, uti petiolus facie sparse in dorso
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Plantae novae andinao imprimis Weborbauerianae. 11. 5^1

magis niinusve dense stellalo-tomentosae; lamina quoad ambituni variabilis

ovata vel semicircularis, flabellatini 3—5-fida, circa 8 mm longa, supra dense

infra sparse stellato-tomentosa, segmentis 3—5-lobis, segmento medio
majore, lobiilis obovatis crenatis obtusis. Flores ad peliolum medium in-

sidorites, subsessiles. Calyx ad medium 5-lobus lobis angusle oblongis ob-

tusis, circa 12mm longus, extra dense stellato-tomentosus. Corolla coerulco-

lilacina, 2 cm longa; petala late obovata, retusa, basi in tubum 3 mm
longum coalita. Carp el la matura non visa, 3—5 mm longa, breviler

birostrata, dorso dense stellato-tomentosa, rostris ciliatis.

Hab. Peru: Dep. Lima, » Hacienda « Arapa, prope Yauli, ad Lima

Oroya viam ferream, 4400 m (Webeuijauer n. 381).

Nototrirhe piilvillns A. W. Hill n. sp. — Fruliculus deprcssus, pul-

vinatus; caudex subterraneus, lignosus, firmus. Folia congesta, imbricata,

cinerea; petiolus circa 1,5 cm lotigus; stipulae petiolo ultra medium adnalae

et cum eo quasi vaginam membranaceam formantes, parte libera filiformi

subulata 8 mm longa, facie et in dorso glabrae, ad margines stellato-pilosae;

lamina ambitu semicircularis, flabellatim 7-Iobata, circa 6 mm longa, 8 nun

lata, supra dense stellato-tomentosa infra magis minusve glabra, segmentis

fere o-lobis, segmento medio apice trilobato lobis obovato-oblongis obtusis

inflexis. Flores in petiolo medio insidentes, subsessiles. Calyx fere

ad medium 5-lobus lobis late triangularibus acutis, 8 mm longus, extra

sparse stellato-tomentosus. Corolla violacea, 9— 10 mm longa; petala

obovata, retusa, basi in tubum 2—5 mm longum coalita. Carpella circa 10,

4,5—5 mm longa, birostrata, dorso slellato-ciliata, rostris 1,5—2 mm longis.

Hab. Argentina: Prov. Rioja Sierra Famatina, Cuesta del Tocino

(HiERONYMUS et NiEDERLEIN n. 688).

Nototriclie Hieroiiymi A.W.Hill n.sp.— Fruticulus depressus, caespi-

tosus, parvus, pulvinatus; caudex subterraneus lignosus, firmus. Folia arcle

aggregata, cinerea; petiolus circa 9 mm longus; stipulae petiolo supra medium

adnatae et cum eo quasi vaginam latam formantes, parte libera subulata

4 mm longa, uti petiolus supra et infra glabrae, ad margines stellato-tomen-

tosae; lamina flabellata, ad medium 5-secta, circa 6 mm longa, 7 mm lata,

supra dense infra sparse pulverulento-stellato-tomentosa, segmentis 3—multi-

lobatis, lobis obtusis carnosulis paullo superpositis, lobo medio 3— i-lobulato,

lobulis plus minusve integris vel trisectis. Flores ad petiolum medium

insidentes, breviter pedicellati. Calyx ad medium 5-lobus, lobis deltoideis,

5 mm longus, tubo extus glabro, lobis extra praesertim ad venas tomentosis

intus glabris. Corolla violacea, 7—8 mm longa, petala obovata, basi in

tubum circa 2 mm longum coalita. Carpella 12, 3,5 mm longa, brevissime

(0,5 mm) birostrata, dorso sericeo-ciliata.

Hab. Argentina: Prov. Rioja, Pendientes de Nevado de la Famatina

et Cueva de Perez (Hieronymus et Niederlein n. 853).

Nototriclie faiiuitiueusis A. W. Hill n. sp. [Malra^lmm fawnlimn.^e
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Ilieron. ins. partim). — Fruticulus depressus, caespitosuSj pulvinalus

;

caudex subterraneus lignosuSj firmus, crassissimus, ad 2 cm diametro,

raniosus. Folia arete aggregata, cineiea; petiolus 1—2 cm longus; stipulae

petiolo ultra medium adnatae et cum eo quasi vaginam membranaceam

formantcs, parte libera subulata ad 1 cm longa supra et ad margines sparse

stellato-tomentosa; petiolus supra magis minusve tomentosus, subtus magis

minusve glaber; lamina ambitu semicircularis, flabellatim ad medium 7

—

H-lobata, 6 mm longa, 11 mm lata, supra dense, subtus sparse stellato-

tomentosa^ lobis integris ad 9-lobulatis, lobo medio apice trilobulato ct in

utroque latere lobulato. Flores ad petiolum medium insidentes, sessiles.

Calyx fere ad medium S-lobus, lobis anguste ovatis acutis, circa 8 mm
longus, extra, praesertim ad lobos stellato-tomentosus, intra fere glaber. Co-

rolla 7—9 mm longa; petala obovata, basi in tubum 2— 3 mm longum coa-

lita. Garpella matura non visa, brevia (ca, 1 mm?), birostrata, dorso ciliata.

Ilab. Argentina: Prov. Rioja, Sierra Famatina, En las Vercanias de

la mina Yareta (Hieronymus et Niederlein n. 814).

Nototriche azorella A. W. Hill n. sp. — Fruticulus depressus, dense

caespitosus, pulvinatus, more Azorellae pulvinaria diametro 10 cm formans;

caudex subterraneus lignosus, firmus, ramosissimus. Folia numerosa con-

gesla, imbricata, in cylindros parvos dense condensala; petiolus 5 mm
longus; stipulae petiolo fere usque ad lannnam adnatae, et cum eo quasi

vaginam membranaceam 3—4 mm latam formantes, parte libera plus minusve

herbacea oblonga acuta circa 2 mm longa, uti vagina facie glabrae, in dorso

et ad margines dense stellato-ciliatae vel setosae; lamina ambitu semicircu-

laris vel orbicularis, flabellatim 5—7-secta, circa 3 mm longa, 4 mm lata,

supra et infra dense stellato-tomentosa, segmentis integris vel 3—5-crenato-

lobis inflexis, segmento medio saepius 5-lobato. Flores infra petiolum

medium insidentes. Calyx 5-lobus, 5 mm longus, lobis subacutis 1 mm
longis, extra stellato-tomentosus, intra glaber. Corolla roseo-alba, 7 mm
longa; petala obovata, magis minusve truncata, basi in tubum hirsutuni

circa 2,5 nun longum coalita. Stamina circa 14, exserta, quam petala

longiora. Pistilla et carpella ignota.

Hab. Peru: Dep. Puno, prov. Sandia, inter Poto et Ananca, 4600

4700 m (Weberbauer n. 957).

Nototriche congesta A. W. Hill n. sp. — Fruticulus depressus, caespi-

tosus, pulvinatus, azorelloides; caudex subterraneus, lignosus, firmus, ramo-

sissinius. Folia plurima imbricata, magis minusve in cylindros arete aggre-

gata; petiolus 6—7 mm longus; stipulae petiolo supra medium adnatae et

cum eo quasi vaginam membranaceam 2—3 mm latam formantes, parte

libera late subulata acuta 2—3 mm longa, uti vagina facie magis minusve

labra, in dorso et ad margines stellato-tomentosa; lamina ambitu magis

minusve rhombica vel late obovata, acuta, ad medium 5-secta, circa 4 mm
longa, 4 mm lata, supra magis minusve glabra, infra stellato-tomentosa;
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Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. II. 583

segmentis integris vel 3— 5-lobis, segmento medio apice trilobo lobisque

lateralibus inflexis. Flores ad petiolum medium insidentes, subsessiles.

Calyx fere ad medium o-lobus, lobis late triangularibus acutis, 5 mm
longus, extra stellato-tomentosus. Corolla roseo-alba, 6 mm lunga; pelala

obovato-oblongaj plus minus retusa, basi in tubum birsutum 1,5 mm longum

coalita. Stamina circa 15, quani petala paullo longiora. Pis till a et

carp ell a ignota.

JIab. Peru: Suchez in prov. Sandia, 4500 m (Weberbauer n. 1018).

Nototriche cocciuea A.W. Hill n. sp. — Fruticulus depressus, cacspi-

tosus
,

pulvinatus ; caudex subterrancus , lignosus, firmus, dense ramosus.

Folia arete aggregata, incano-viridia; petiolus 1— 1,5 cm longus; stipulae

petiolo ultra mediam adnatae et cum eo quasi vaginam membranaceam

formantes, parte libera membranacea lineari subacuta 4—5 mm longa, uti

petiolus facie paullo tomentosae, in dorso glabrae, admarginesstellalo-pilosae;

lamina ambitu rcniformis, 5-lobata, circa b mm longa, 9 mm lata, supra

dense stellato-tomcntosa, supra fere glabra, lobis 3— 5-lobulatis, lobulis

late obovato-crenatis. Flores infra petiolum medium insidentes, sub-

sessiles. Calyx ad medium 5-lobus, 7—8 mm longus, tubo glabro, lobis

ovatis acutis, extra stellato-pilosis. Corolla coccinea, circa 1,5 cm longa;

petala late obovata, asymmetrice emarginata^ basi in tubum circa 3 mm
longum coalita. Carpella 8,5 mm longa, dorso stellato-birsuta, birostrata,

rostris 1 mm longis. Semina dorso sulcata.

Hab. Peru: Dep. Ancachs, supra lacum Yanganucos prope Yungay,

4600 m (Weberbauer n. 3276).

Nototriche obtusa A. W. Hill n. sp. — Fruticulus depressus, caespi-

tosus, saepius pulvinatus; caudex subterraneus, lignosus, firmus, ramosus.

Folia arete aggregata, cinereo-viridia
;
petiolus 7—8 mm longus; stipulae

petiolo ad medium adnatae et cum eo quasi vaginam membranaceam for-

mantes, parte libera herbacea lineari obtusa 3— 4 mm longa, uti petiolus

facie magis minusve glabrae, in dorso et ad margines stellato-pilosae pilis

baud intertextis; lamina reniformis, flabellato-palmatisecta, circa 4—5 mm
longa, 9—10 mm lata, supra densissimc, infra la^e stellato-tomentosa,

segmentis 3-lobatis lobis vel integris vel trifidis, obovatis vel obovato-ob-

longis obtusis concavis. Flores infra petiolum medium insidentes. Calyx

fere ad medium 5-lobus, lobis anguste oblongis obtusis, 1 cm longus, extra

stellalo-tomentosus. Corolla violacea, -15—20 mm longa; petala oblique

obovata vel late cuneata, basi in tubum 6 mm longum coalita. Carpella

matura non visa.

Ilab. Peru: Dep. Ancachs, Prov. Cajatambo, Cordillera supra Pisca

paccha, 4500—4600 m (Weberbauer n. 2897).

§ 3. Folia palmatifida.

Nototriche sulphurea A. W. Hill. n. sp. — Fruticulus depressus, cae-

^ -
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spilosus ; caudcx subterraneus crassus, 2,5 cm diametro, lignosus, firmus,

ramosus. Folia laxe rosulata, solo adpressa, dense sulphureo-stellato-

tomentosa vel lanata; petiolus circa 4 cm longus; stipulae petiolo ad nie-

dium adnatae, parte libera herbacea filiformi acuta 12—15 mm longa, uti

petiolus facie dorsoque dense sulphureo-stellato-tomentosae ; lamina ambiiu

late ovato-cordata vel pentagona, palmatifida^ lobo medio majore, vel pinna-

tifida, lobo medio maximo, 2—2,5 cm longa et lata, segmentis oblongis

pinnatifidis, lacinulis obovato-crenatis integris vel inciso-crenatis. Flores

ad petiolum medium insidentes^ sessiles. Calyx fere ad medium 5-lobus,

lobis triangulari-ovatis acutis, circa 11 mm longus, dense sulphurco-stellalo-

tomentosus , lobis intus laxe tomentosis- Corolla pallide coerulea, 2

2,5 cm longa; petala obcuneata, fere unguiculata, retusa, basi tomentosa,

in tubum vix coalita. Carpella 15—20, 5 mm longa, birostrnta, rostris

circa 1 mm longis dorso pilis sericeis instructis.

Hab. Peru: Prov. Sandia inter Poto et Ananca, 4700 m (Weberbaukr

n. 963:; Andes, Pelechuco (Pearce Herb. Kew.).

. Nototriclie Niederleiiiii A. W. Hill n. sp. — Fruticulus deprossus,

rosulatuSj pulvinatus; caudex subterraneus, lignosus, crassissimus, ramosus.

Folia aggregala, rosulata; petiolus circa 4 cm longus; stipulae petiulo ad

vel ultra medium adnatae, parte libera membranacea lineari acuta 5

—

7 mm longa margine minute stellato-birsuta, uti petiolus facie et dorso

glabrae. Lamina ambitu pentagona vel magis minusve cordata, palmati-

lida 5-lobata vel subpinnatifida, 1,5—2 cm longa, circa 2 cm lata, supra

cincreo-pulverulento-steliato-tomentosa, infra glabra, lobis plus minus bi-

pinnatifulis infimis parvis simplicioribus, medio maximo, lacinulis brevissime

obovatis vel oblongis obtusis. Flores ad vel supra petiolum medium

insidenleSj.subsessiles. Calyx 1 cm longus, fere ad medium 5-lobus lobis

triangulari-ovatis acuUs extra subglabris intus pulvcrulento-tomcntosis.

Corolla 15—20 mm longa; petala obcuneata, retusa, basi in tubum 4 nun

longum coalita. Stamina pauca. Carpella 17— 18, 5 mm longa, dorso

sericeo-ciliata, rostris circa 1,5 mm longis.'

Hab. Argentina: Prov. de la Rioja, Sierra Famatina, Cuesta del

Tocino (HiERONifjiLS et Niedehlein n. 690); Cueva del Perez (IIieronymus et

iVlEDERI.EIN n, 371).

Nototriclie Lorentzii A. W. Hill n. sp. — N. pcdicularifoUae affinis.

Fruticulus depressus, caespitosus; caudcx subterraneus, lignosus,

finuus. Folia rosulata, incana; petiolus circa 2 cm longus; stipulae infra

petiolum medium adnatae, parte libera 7—8 mm longa herbacea, uti pe-

tiolus facie glabrae, in dorso et ad margines longe stellato-hirsutae; petiolus

supra slipulas ubique stellato-hirsutus; lamina ambitu ovata, ad 2 cm
longa, 1 ,7 cm lata, palmalifida ad pinnatifida, 5-lobala, ubique dense incano-

stellatu-lomentosa, novella pilis longis ciliatis sparse instrucla; lobo medio
maxiuiu, segmentis pinnatifidis, lacinulis obovatis crenatis, lobis intermediis
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Plantac novae andinae imprimis Weberbauerianae. II. 585

pinnatifidis, infimis minimis, obovatis inciso-crenatis.^ Floras infra pe-
liolum medium insidentes. Calyx circa 9 mm longus, sub medio 5-lobus,

lubis circa 6 mm longis acutis, exlus ubique dense incanostellato-tomcn-

losus intus lobis sparse^ tomentosis. Corolla atropurpurea vel rubra, circa

17 mm longa; pelala anguste obovata vel oblonga, 3— 4 mm lata, sub-

rclusa, ima basi tubo staminali adnata. Carpclla 16, malura non visa,

dorso longe ciliala.

llab. Argentina: Prov. Salta, Nevado del Castillo (11iero>ymus et

LouKNTz n. 55).

§ 4. Folia magis minusve pinnatifida.

Nototriclie epileuca A. ^y. Hill n. sp. — Fruticulus dcprcssus, cae^pi-

tosus; caudex subterraneus, lignosus, firmus, ramosus. Folia laxe rosu-

lala, solo adpressa, epileuca; petiolus 3— 4 cm longus; stipulae pctiolo ad

mediuia adnatae, parte libera membranacea lineari-acuta circa 5 nun longa^

uti petiolus ubique glabrae; lamina .and)itu triangularis Irifida, supra niveo-

tomentosa, infra glabra,, segmentis pinnatilidiSj lobis profunde trisectis,

lacinulis crenatis magis minusve involutis. Flo res ad petiolum medium

insidentes, subsessiles. Calyx 10— 11 mm longus, sub medio 5-Iobus,

lobis 6—7 mm lincari-lanceolatis subacutis, extra sparse stellato-pubcrulus,

intra tonientosus. Corolla sanguinea, 2,5 cm longa; petala obovato-ob-

longa, retusa, ima basi tubo staminali adnata. Carpella circa 20, 8 nmi

longa, biaristata, aristis 4 mm longis dorso pilis stellalis inslructis.

Hab. Peru: Dep. Ancachs, Prov. Cajatambo, Cordillera nigra inter

Ocros et Chonta, 4400 m (Weberbauer n. 2801).

Nototriclie argeutea A, W. Hill n, sp. — Fruticulus depressus, caespi-

losus; caudex subterraneus, lignosus, firmus, ramosus. Folia laxe rosu-

lata^ solo ad]>ressa, dense argenteo-sericea
;

petiolus 2—3,5 cm longus;

stipulae petiolo adnatae et cum co quasi vaglnam membranaceam G nun

lalam fonnantes, parte libera membranacea subulata circa 8 jnn) longa uti

petiolus facie dense sericeo-setaceae, in dorso glabrae; lamina ambitu late

ovata vel pentagona, ternata vel sub S-fida, 2— 2,5 cm longa, circa 2 cm

lata, supra densissime, infra sparse argenteo-sericeo-tomentosa, segmentis

bipinnatifidis, segmento medio majore, lacinulis ad 3 mm longis 1— 1,5 nun

latis plus minusve spathulato-crenatis. Floras infra petiolun* medium in-

sidentes, subsessiles. Calyx fere ad medium 5-Iobus, lobis anguste triangu-

laribus acutis, \\—12 nun longus, extra dense sericeo-tomentosus. Co-

rolla alba vel lilacina, 2—5 cm longa; pelala obovata, retusa, basi in

tubum 3,5 nun longum coalita. Carpella matura non visa, longe biari-

stata, dorso pilis longis sericeis obtecta.

Hab. Peru: Dep. Ancachs, ^Cordillera negra« supra Caraz, 4400

4500 m (Weberbauer n. 3103); Prov. Cajatambo, Ocros ad Chonta, 4400 m
(Weberbaler a. 2777, Mac Lean [Peru] Herb. Kew.).

W-ilr-K 1-"
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Nototriche pseudoglabra A. W. Hill n. sp. — Fruti cuius depressuSj

caespitosus; caudex subterraneus, lignosus, firnius. Folia laxe rosulata,

solo adpressa, viridia; peliolus 1,5—2 cm longus; stipulae petiolo ad iiie-

diuni adnatae el cum eo quasi vaginani niembranaceaiu fornianles, parte

libera subulata acuta, uti petiolus facie (basi praesertini) et ad niargines

stellato-ciliatae, in dorso glabrae; laiuina anibitu magis minusve late tri-

angulari-ovala, pinnatifida vel sub-pahuatifida supra et infra glabra,

circa 1,5—2 cm longa, segnientis pinnatisectis 3^ multilobis vel integris,

lobis obovatis subacutis. Folia juniora supra minute stellato-tomentosa,

infra et ad margines ciliata. Flo res ad petioluni medium insidentes, sub-

sessiles. Calyx fere ad medium 5-lobus, lobis triangularibus acutis pauUo

pubescentibus, circa 7 mm longus, extra ad basin glaber. Corolla pallide

violacco-rosea 1,5 cm longa; petala obovata, paullo truncata, basi in tubuni

3 mm longum coalita. Carpella circa 10, vix matura, 4 mm longa, bi-

rostrata rostris 1 ,5 mm longis, dorso longe sericeo-pilosa.

Hab. Austro-Bolivia: Puna Patanca 3800 m (Fiebrig n. 3186^].

Nototriclie glauca A. W. Hill n. sp. — Fruticulus depressus, caespi-

tosus; caudex subterraneus lignosus, firmus. Folia rosulata glaucescentia;

petiolus circa 2 cm longus; stipulae petiolo ad medium adnatae, et cum eo

quasi vaginam membranaceam 3 mm latam formantes, parte bbera herbacea

subulata circa 5 mm longa, ubique molliter stellato-tomentosae; lamina

ambitu magis minusve obovato-oblonga, pinnatifida, circa 1,5 cm longa, 7

8 mm lata, supra et infra stellato-velutina, segmentis 3— 5 sectis, lobis late

crenatis vel plus minusve rhomboideis marginibus paullo involutis. Flores

infra petioluin medium insidentes, subsessiles. Calyx ad medium 5-lobus,

lobis triangulari-ovatis subacutis, 1 cm longus, extra velutinus. Corolla

pallide roseo-violacea, 1,5—2 cm longa; petala obcordata, circa 12 nun

lata, basi in tubum 3 mm longum coalita. Carpella matura non visa,

birostrata, dorso sericeo-ciliata.

Hab. Austro-Bolivia: Puna, Patanca 3700—4000 m, Es-Che-Mokro

4200 m (FiEBRiG n. 3186).

Nototriche longissima A. W. Hill n. sp. — Fruticulus depressus, cae-

spitosus; caudex subterraneus, lignosus, firmus. Folia laxe rosulata, solo

adpressa, viridia; petiolus ad 3,5 cm longus, glaber; stipulae ultra medium
petioluin adnatae, parte libera lineari-oblonga acuta circa 6 mm longa,

sparse ciliata vel glabra; lamina ambitu ovata, pinnatifida, circa 1,5 cm
longa, supra stellato-hirsuta, infra glabra, segmentis plus minusve invicem

integris vel trisectis, lobis anguste lineari-oblongis subacutis circa 4 mm
longis apice pilis paucis ciliatis. Flores supra petiolum medium insidentes,

subsessiles. Calyx ad medium 5-lobus, lobis triangulari-acutis intra ciliatis,

circa 8 mm longus, extra glaber. Corolla violacea, circa 15 mm longa;

petala late obovata, retusa, basi in tubum 4 mm longum coalita. Carpella
circa 10, 9 mm longa, biaristata, aristis 4 mm longis, dorso ciliata.
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Hab. Peru: Dep. Ancachs, Prov. Cajatambo, Cordillera negra inter

Ocros et Ghonta, 4400 m (Weberbaler n. 2785).

IVototriche saltensis A. W. Hill n. sp. — Fruticulus depressus,

caespitosus; caudcx subtcrraneus, lignosus, firmus, rainosus. Folia laxe

rosulata, solo adpressa; petiolus ad 3,5 cm longus; slipulae peliulo ad

medium adnatae ct cum eo quasi vaginam fornmntes parte libera hcrbacea

subulata circa 1 2 mm longa, uti petiolus facie lanato-ciliatae, in dorso

magis minusve ciliatae; lamina ambiiu oblonga, pinnatifida, 2— 3 cm longa,

1

—

ij5 cm lata, supra laxe stellato-tomentosa, novella praeterea ciliata,

infra sparse tomentosa cum pilis simplicibus sparsis vel subglabra, segmen-

tis majoribus pinnatifidis, 3—7-lobis, minoribus subintegris, lobis obovato-

oblongis subacutis. Flores ad petiolum medium insidcnlcs, subsessilcs.

Calyx ad medium 5 -lobus, 1 cm longus, lobis extra sparse stellato-

tomentosis intra et ad margines brevissime cillatis. Corolla circa 2 cm

longa; petala obovata, retusa, basi in tubum 3 mm longum coalita. Car-

pella 8

—

12, 6 nuu longa, birostrata rostris 2 nun lungis, dorso brevi-

ciliata.

Ilab. Argentina: Prov. Salta, Nevado del Castillo (IIieronymis ct

NlEDERLEIN n. 41).

§ V. Annua.

Nototriche pusilla A. W. Hill n. sp. — Herb a annua, depressa, caespi-

tosa pulvinata; ramis axillaribus solo adpressis apice rosulam gerentibus.

Folia arete aggregata, rosulata, cinereo-viridia, superiora solum florifera;

petiolus circa 5 nun longus; stipulae foliorum non floriferorum petiolo pauUo

adnatae, foliorum pliyllantliophororum ad medium petiolum adnatae et cum

eo quasi vaginam membranaceani formantes, parte libera filiforini-acutae,

2— 3 mm longae, uti petiolus facie magis minusve glabrae, in dorso et ad

margines laxe stellato-tomcntosae; lamina ambitu plus minus cordata vel

orbicularis, integra, venis palmatis instructa, margine crenata vel magis

minusve dcntata, circa 5 mm longa, n)in lata, ubique laxe stellato-tomen-

tosa. Flores ad petiolum medium inter stipulas insidentes , sessiles.

Calyx fere ad medium 5-lobus, lobis triangulari- subacutis, 4—4,5 mm
longus, ubique sparse tomentosus. Corolla alba, 3— 4 mm longa. Car-

pella 1,5 mm longa, minute birostrata, dorso stellato-hirsuta.

Hab. Peru: Austral., Febr. et April. 1847 (Weddell in Herb. Mus.

Paris); Dep. Ancachs, Prov. Cajatambo Cordillera nigra i)rope Ghonta

4400 m (Webekbauer n. 2788).

M

'

18. W. Becker: Yiolae andinae.

Folgende Publikatiun neuer Arlen ergab sich aus der Revision und

Bestimmung siidamerikanischer Viulen des Berliner Butanischcu Museums.
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Phylogcnctisclie Bezichungen zu andcren Arteii lieBen sich dabei nur bei

Viola andina (Kollektivspec. F. afi'ensis s. 1.) festslelleiij walirend die

r
iibrigen Arten unler don bisher publizierieu Species systematisch eine vollii

isolierte Stellung einiiebmen. Audi aus dcr Seklion Leptidlwu Ging., elner

sehr natilrlicben, von Mexiko bis Peru und Bolivia verbreileten Gruppe

des Genus, lieBen sich einige neue Fomien abgrenzcn, deren Publikation

jedoch erst bei der monographischen Bearbeitung dieser Sektion erlolgen

wird.

Viola calderensis W. Becker n. sp.

Ad divisioneni y>lxosulatae Annuae<^ Reiclie in Viol. cbil. pertinens.

Planta annua, perminuta, humillima, rosulata, acaulis subacaulisve.

Radix perpendicularis, tenuis, filiforniis, folia Moresque emittens. Folia

minula, 1

—

1^2^01 longa, lineari-spathulata, obtusa, in petiolum sensim

anguslala, glaberrima, rugosa praecipue ad inargines et nervum inter-

medium, subtus margines versus glandulis distinctis linearibus rubi-

ginosis instructa. Slipulae penuinulae vel nullae. Flores parvi, in pcdi-

cellis ercctis folia non superantibus
;

pedicelli in parte inferiore indistinctc

bibracteolati. Sepala oblonga, obtusiuscula, ad margines membranacea,

sublus glandulis linearibus rubiginosis, appendicibus abbreviatis in-

distinctis. Petala violacea vel potius flava, calycem duplo vel subduplu

superantia ; superiora lateraliaijue anguste oblonga; infimum oblongo-ob- i

cordalum, emarginatum subbifi dum , brevissinae calcaratum. Ovarium

globosum, glabrum; stylus geniculatus^ retrorsum sursuni curvatus, sensim

incrassatus, acute rostratus; rostellum calyptra membranacea erecta

indivisa utrinque multum descendente. FJ. Jul.

Chile: prov. Atacaina: Caldera, blilhend im August 1876 (A. StL'bel

F]. chil. n. 3j. — Herb. Berol.!).

V. cahkrcnsis unterscheidet sich von der am sandigcn Litorale von Caldera vor-

komnienden V. pseiulusterias Reiche und der var. psamrnnphila (Phil. pr. sp.) Roiche

besonders duich den Habitus, durch die nur 1—1 1/2 cm langcn, kaiilen Blatter und die

Form der Narbenhaubc. Dioso Ilaube bildet ein hautiges, aufrccht stehendcs, ungo-

teiltes, links und rechts vom Sclmabelchen weit herunterlaufendes Band. Im trockcnen

Zustande scheinl es zuweilen von oben her einzureiCen. Mit der Abb. 1 4 auf Taf. VI

in Reiche, Viol. chil. stimmt die neue Art hezuglich der Haube gar nicht iiberein.

Viola Weberbaueri W. Becker n. sp.

Ad divisionem ^Rosulcitae Armuae^ Reiche in Viol. chil. pertinens.

Planta annua, humilis, rosulata, acaulis subacaulisve, ad 6 cm usque

lata. Radix perpendicularis, tenuis, filiformis, folia floresque emittens.

Folia 1 1/2^3 (rarius —4 cm) longa, \ V2—3 mm lata, lineari-spathulata,

obtusiuscula, in petiolum sensim angustata, integerrima, glalterrima vel

plerumque ad margines ± ciliata. Stipulae perminutae, angustissimae vel

nullae. Flores minuti, in pedicellis folia non superantibus infra medium
bibracteolatis. Sepala lineari-oblonga, obtusiuscula, glaberrima, trinervia,

'

ad margines membranacea, appendicibus abbreviatis. Petala pallide ilavida, I
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postremo rubcsccntia, anguste ohlongaj cuncata, calycem duplo superantia;

superiora lateraliaque obtusa; infimum naviculare, emarginalum, bre-

vissime calcaratum. Stylus subgeniculalus, sursum curvalus, clavaius,
anlice sensini acute rostratus, appendiculis tribus monibranaceis
instructus; appendiculae lalerales angustae, apicem rostclli

versus conversae; media al)breviata, latior, rostcllo aversa.
Capsula glabra, calycem subduplo superans, semina nnmerosa ovoidea,

nigro-fusca continens. Fl. Sept., Octob.

Peru: bei Mohendo auf sandigem Boden in der Lomaformation bis zu

einer Huhe von 100 m, in fast verbliihtem Zustande am G. Oktober 1<J02

(VVEBiiRBAUER n. 1541 — Herb. Berol.!].

Viola replicata W. Becker n. sp.

Ad. divis. ^Rosidatae Peremu'So- Reiche Viol. chil. perlinens.

Rhizoma verticalc, simplex, uniccps, fuscum. Folia inferiora sparsa,

ohiongo-spathulata, 10—20 mm longa. d= fusca, peliolo longo membranacco

et lamina obovata; folia superiora rosulato-confcrta, 10— 15 mm longa,

cinereo-viridescentia, petiolo longo membranaceo-alato sursum con-

spicue aurito-dilatato et lamina obovata utriusque pubescente

distincte replicata (extra lain. fol. suprem.). Stipulae nullae vel ob-

solelaef?). Flores perniinuti, folia vix superantes vel aequilongij in

pediccllis abbreviatis hirsutis profunde bibracteatis; bracteae conspicuao,

oblongo-spathulatae, hirsutae, florem attingentes. Scpala hirsuta, ob-

longa, acuta, petalis dimidia parte breviora. Petala alba; suprenia lateralia-

que anguste oblonga, rotundata, longitudinaliter nervata; pet. infimum ob-

longo-obcordatum, antice vix emarginatum, plicatum, subtus ad 'carinain

subhirsutum, calcaratum; calcar brevissimum, rotundatum, appendices

calycinas rudiinentares superans. Ovarium globosum, albo-pilosum; stylus

• abbrcviatus, suberectus, capitato-incrassatus, supra sligmatiferus, appen-

dicula conspicua relrorsuin versa meiubranacea sensim distincte

dilatata flabellata erosula munitus. Semina fusca. Flor. Majo.

Peru: Auf der Cordillera negra bei Iluaraz fiber 4500 m, bliihend im

Mai 1903 (Weberbauer n. 2961. — Herb. Berol.!).

Der Sammler bezeichnet die Farbe der Petalen nach der lobendcn Pflanzc als

weiC. An der getrockneten erscheinen sie braungclb. Die Eingci)orenen nennen die Art

»siete sabios* uud verwendeu einen aus der ganzen Pflanzc hergostellten Tec als

ileiliuitte! gegen Fieber und Erkaltungen.

CliaraJvteristische Merkniale der nciion Spezies sind \. die zuruckgeknickten Blaft-

llachcn der roscltenartig angehauften Blatterj 2. die hautigon, im oberon Teile sohr ver-

brciterteu, abgerundeten Fliigel der Blattstiele dieser Rosetlenblattcr, die bcidorscits bis

zum unteren Teile der Lamina reichen und diese zum Teil an Breitc ubertrofl'en,

3, die Beliaarung der Sepalen, des untersten Kronblattes und des Fruclitknotuns, 4. die

auf der kopfigen Verdlckung des Stilus obcn aufsitzende, also nach oben gcrichtele

Narbcnofl"nung und 5. das an dein Griffelkopfe sitzende, nach Jiinlen gerichtcte, I'achor-

artig verbreiterte Anhangsel. '
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Viola exiffua W. Becker n. sp.

Plunta perenniSj acaulis, huiuilis, cum pedunculis ad 4 cm usque alta.

Rhizona perpendicularCj folia floresque emittens. Folia ovata, obtusa,

in petiolum subabrupte angustata, integerrima^ intcrdum margine indistincte

subrepando, glaberrima, longe petiolata. Stipulae linearoSj acutae, mem-
branaccae, glaberrimae, integcrrimae, fere ad apicem usque petiolo

adnalae. Flores parvi; pedicelli folia paullum superantes, ad vel supra

medium bracteolis duabus conspicue longis linearibus instructi, Sepala

subulato-Janceolataj obtusiuscula., trinervia, ad marginein submcmbranacea^

interdum ad apiceui subciliata; appendices calycinae breves, sed distinclae.

Petala aurea, sepala duplo superantia, superiora lateraliaque oblonga-ob-

ovata, infimum late obcordatum subcmarginatum ad basim lineatum bre-

vissime calcaratum. Ovarium glabrum; stylus ad basim geniculatus, sursum

curvatus, sensim capitato - incrassatus, ad apicem ciliatus , brevissime

lateque rostratus; stigma discoideum, — FI. Jan.

Sud-Bolivia: Calderillo, gesellig in einer Ilohe von 3000—iOOO m
sowohl an felsigen Hiingen, als auch in der Talebene zwischen GraserUj

bliihend am 10. Januar 1904 (Fiehrig n. 2880. — Herb. Berol.!).

Viola nobilis W. Becker n. sp.

Planta perennis, acaulis, caespitosa, cum pedunculis ad 1 2 cm us-

que alta.

Rhizoma lignosum, crassum, perpendiculare, in parte superiore pluri-

ceps, folia pedicellosque emittens. Folia elliptico-spathulata, obtusa,

sensim in petiolum longe angustata, integerrima, glaberrima, crassius-

cula, nervis subtus indistincte prominulis. Stipulae in parte inferiore

adnatae, ovato-lanceolatae, acuminatae^ integerrimae, glaberrimae

submembranaceae. Flores mediocres, in pedicellis 4—12 cm longis

folia superantibus glaberrimis'ebracteolatis. Sepala oblonga, acuminata,

obscure viridia, trinervia, obscure tri-striata, ad margines mem-
bra nacea, appendicibus abbreviatis rotundatis. Petala calycem duplo

superantia, albida, violaceo-pluristriata venosaque et fauce auran-
tiaca; superiora lateraliaque obovata, infimum abbreviatum obcordatum

emarginatuni brevissime calcaratum. Ovarium glabrum, stylo sursum cur-

vato vix incrassato breviter acuto-rostrato; rostellum superne utrin-

que appendicula membranacea obtegente instructum. Capsula ob-

longa, 7—9 semina pallide fusca oblonga continens. — Fl. Jan.

Peru: 1903 auf Bergen westlicb von Huacapistana in voller Bliite

esammelt. Auf Steppen n)it eingestreulen Slrauchern, 3200 m li. M.,

binhend am 18. Januar 1903 (Weberbauer n. 2214. — Herb. Berol.!).

GroCenveiMltnisse: Blatter 2— 6 cm lang, Lamina = Vi"" annahcrnd V2 ^^^

Stieles, Lamina 1—1 1/9 cm lang und 4— 6 mm breit; Nebenbliitter 4—5 mm lang;

Korolle ungefahr 1 cm breit

Dr. WEBERBAUER schrcibt iiber die Farbe der Petalen: Inn en weiC mit gelbem _

?
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^
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Schluud, das unpaarige violett geadert; auCen alle violett geadert auf wciBcm Grundc,

oft audi ganz violett.

Viola producta W. Becker n. sp.

Tola planta pallide viridis, perennis, ad 40 cm usque alia, ramosa.

Rhizoma sublignosum, in parte superiore in plures caules transiens.

Caules uti turiones lateralcs subt^^rctes, glabri. Folia elliptica, profunde

crenata, incisuris aculis excisurisque obtusiusculis, ad aj)icem oblusa, ad

basim in petiohun brevissimum cuneato-angnstata, glalira, crassiuscula, ad

margines per jiiicroscopium remote spinoso-cilialaj nervis subtus subproini-

nenlibus. Stipulae minutaCj subulatac, aculae, glabrae, per luicroscopiuni

ad marginem remote spinoso-ciliatae et ad apicein subincrassalac. Florcs

perminuti, numerosi, solitarii, axillares, in pedicellis lenuibus cbracteolatis

medium laminae folii non attingentibus. Sepala late triangulari-suljulata,

i

^^
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obtusa, ad margines membranacea, appendicibus perabbreviatis. Petala

albida, superiora lateraliaque abbreviataj calycem vix superantia; petalum

infinmm longe productum, in medio angustatunij ad apicem in laminam

dilatatum, brevissime calcaratum. Ovarium globosum, glabrum, stylo sur-

sum curvato sensim incrassato in rostrum deorsum directum transiente.

Capsula globosa, 5—6 semina flavido-fusca continens. — Flor. Decemb.

Siid-Bolivia: bei Padcaya auf 2100 m hoch gelegener, sanft ge-

neigter Talebene mit lehmigcm Boden und gcringer Vegetation, bliihend am
11. Dezember 1903 (Fiebrig n. 2529. — Herb. Berol. !).

Wegen des vorgezogenen untersten Petalums habe ich der Spczies den Narnen

V. producta gegebcn.

Viola andiiia W. Becker n. subsp. Violac arrensis s. 1. (sp. collect.).

Ad sect. Melanium Ging. pertinens.

Annua vel perennans, ad 30 cm usque alta, simplex vel e radice

multicaulis, subglabra vel asperulo-bispida praecipue in foliis stipulisque.

Folia ovata vel oblonga, crenala, oblusiuscula, in petiolum angustata. Sti-

pulae pinnatipartitae; laciniae lateralcs utrinque 3— 4, lineares, comparatae

cum V. tcnella Muehlb. subabbreviatae; lac. tcrminalis subspalhulala,

lateralibus submajor, Integra vel rarius subcrenala. Sepala lanccolata,

acuta, appendicibus subconspicuis. Corolla mediocris, 1 cm lata, caly-

cem vix superans. Petala superiora lateraliaque obovato-rotundata,

violacea vel flavida; pet. infimum late obcordatum, plerunniue flavidum,

rarius violaceum vel violaceo-maculatum, uti lateralia lineatum, brcviter

calcaratum. — Flor. Jan., Febr.

America meridionalis in Andibus. Die neue Sulispezics ist an-

scheinend verbreitet. Sie ist gesammclt von A. Stubkl am Vulkan von

Gumbal (Columbia) und bei Guajald (Ecuador) auf Feldern bis zu 3600 m,

von Hans Meyer auf dem El Altar (Ecuador) in alpiner Gegend von 3600

3800 m Iluhe (Meyer, Pflanzen aus dem lloclil. von Ecuad. No. 126) und

von W. Leculer bei der Kolonie Arique in der Prov. Valdivia (Cbile) auf

Feldern (W. Leghler, PI. chil. ed. Ilohenack. Nr. U05).

> 'f
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Sie ist bisher wobl allgeaiein als V. tricolor bczeiclmct worden. Man darf nicbt

annchmcn, daB sie in Sudamerika mit anderem Sanien oder sonst wie aiis Eiiropa ein-

^rofulirt wurde. Sie hat mit der F. tricolor L. der mittel- und nordeuropaischen Flora

zunachst gar nichts zu tun, sondern ist zur nordamcrikanischen K tenclla Muehlb. [V.

Raftnesquii Greene) in pbylogenctische Beziehungcn zu stcllen. MutmaBlich war die

F. arvcnsis s. 1. wabrend der Tertiarperiode auf der nordlicben Hemisphiire zirkunipolar

und wanderte erst Avabrend der Diluvialzeit in slidbcbe Gebiete. So gelangte sie aucb

nacli Siidamerika, wo sic in jetzigcr Zeit auf den Anden ihr zusagende Lobensbedingun-

gen findet und sicli als bcsondercr Typus ausgegliedert hat. Die mittelgroBcn, ± vio-

Ictten Bluten sind durch das feuchte Klima der Anden bedin^t.

i9. £. Gilg: malesherbiaceae andinae.

Malesherbia cylindrostacliya Urb. et Gilg n. sp. ; fruticulus ultra-

metralis rudice crassiuscuhi lignosa ramosa, caule stricte erecto eramoso,

in parte Ys—V4 inferiore nudo, sed cicatricibus numerosissimis approxi-

matis folioruni emarcidorum notatOj inferne cr. 1 cm crasso, lignoso, sed

copiose mcduUoso, superne sensim tenuiore, subherbaceOj densissimc griseo-

tomentoso; foliis alternis, inferne emarcidis, a parte Y3 vel Y2 usque ad

apicem caulis euphylloideis numerosissimis, sibi valde approximatis, in-

ferioribus usque ad 6 cm longis, 7— 8 mm latis, superne sensim minoribus,

omnibus lanceolatis vel lanceoIato-linearibuS; apice acutis, basin versus

cuneatis, sessilibus, inaequaliter profunde serratis vel dentatis , utrinquc
|

aequaliter dense griseo-pilosis^ in axillis semper turiones breves folia parva

gerentes praebentibus ; floribus »cinnabarinis, lobis intus flavescentibuss

apicem caulis versus in racemum spiciformem multiflorum densiflorum dis-

positis, bracteis brevibus florum vix Y2 longit. aequantibus; receptaculo

cylindraceo, medio vix inflato, 3 cm longo, 5— 6 mm crasso, membranaceo,

longitudinaliter parcissime striato, densiuscule longe piloso; sepalis 5 Ian-

ccolatis acutissimis 4— 5 mm longis, 1,5 mm latis, dense pilosis; petalis

quam sepala paullo tenerioribus, angusle ovatis, apice acutis, densiuscule
J I

pilosis, vix 3 mm longis, 1 mm latis; corona marginem membranaceum
erectum profunde undulatum, usque ad 1,5 mm altum formante; stamini-

bus 5, filaniontis filiforrnibus, longe (usque 1 cm) exsertis; ovario ovoideo,

manifeste stipitato, apice in stylos 3—4 longissime (usque ad 2 cm) ex-

sertos abeunte; fructibus elongato-cylindraceis receptaculum persistens de-

mum parum superantibus, apice trivalvibus; seminibus numerosis, ovalibus,

pulchcrrime elevatim longitudinaliter transversaliterque striatis.

Peru: (Hae>ke), supra St. Bartholome, ad viam fcrream inter Lima

et Oroya, ad rupcs trachyticas, 1700— 1800 m s. m. (Weberbauer n. 1690.

Fl. et fr, m. Novemb.), supra Matucana, or. 2370 m s. m. (Ward [ex

Ball], ~ Fl. m. Majo).

Diese auffallende, prachtvolle Pflanze, welche von verschiedenen Autoren schon

zu AL thyrsiflora R. et Pav. gezogcn worden ist, ist zwar mit dieser Art verwandt,

aber doch von ihr sicher sehr gut vcrscliieden/ J/, cylindrostaohya ist ausgezeiclinet

L"'"
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(lurch sohr vielblutige, dichtgcdranyto, alirenformige Blutcntraubeu mil sohr kurzeii, kaum
sicbtbaren Brakteen, zylindrisclicm uiid kurz grau beliaarteju Rc(-ep(ar"ulum;' ira Gcgon-
satz liicrzu besitzt 31. thyrsi/lora viol lockerere und wenigerblutige Traubon, die Bluton
an Langc iibcrragendc Brakteen, ein fast urnenformiges, haucbiges, sebr dicbt imd lang
goldgelb bebaartes Receptaculum.

Die Nomenklatiir von M. cijlindrosfacJnja Urb. el Gilg. ist die folgcnde:

Maloslierl)ia thyrsiflora Prcsl Uel. llacnkcan. II, 45; Hall in Bol. Soc.

geograph. Lima V (1895), 91; Harms in Engler u. Pranll., Nat. PHanzeii

fam. Ill, 6^ p. 67, Fig. 24, F, G, — non Ruiz et Pav.

20. L. Diels: Myrtaceae andinae.

Myrteola micropTiylla (H.B.K.) Berg var. ausfrails Diels n. var.; folia

saepe laliora nonnunquam elliptico-ovata margine levins vel vix revolula

conspicue discoloria.

»Araian« nom. vern. ex Weberbauer.

Peru: »Cuteroo« (yon Jelski n. 333 in Herb. Berl.!); Sandia, in fruli-

cetis, 2700 m s. m., flor. m. April 1902 (Weberbauer n. 678. — Herb.

Berol.!). — Bolivia: Sorata 10000 ped., Febr. 1886 (Busby n. 2042. —
Herb. Berol.!); Mapiri, 12000 ped., 1892 (Bang n. 1573, n. 1911. —Herb.
Berol.!).

Speciei typus regionibus raagis scptentrionalibus proprius dilTert foliis angustioribus
,>

margine niagis revolutis minus discoloribus.

Myrteola Weberbaueri Diels n. sp. ; frutex repens vel adsurgcns

(usque ad 2 m altus), ramosus; ramuli novelli cinereo-pilosi, magis adulli

nigrescentes. Foliorum petiolus 1 mm longus; lamina cbarlacea, ovato-ob-

longa acuta margine leviter recurva, supra glabra subtus adpressc pilosa

non cinerea, costa supra immersa uninervis, 5— 6 mm long^, 2,5—3,5 mm
lata. Flores axillares solitarii; pedunculus 2—3 mm longus; bracteolae

receptaculi basi adnatae conspicuae 3— 4 mm longae; receptaculum angustum

parce adpresse pilosum 3 mm longum. Sepala anguste lanceolata obtusius-

cula breviter ciliblata 3 mm longa; petala orbicularia alba 2—3 mm diamel.;

stamina 2,5 mm longa; stylus glaber, 3 mm longus; ovarium 2-locularc,

ovula biseriata 6 8-na. Fructus globosus sepalis longe persistentibus

coronatus 3—4 mm diamet.; exocarpium roseum; semina 5

—

10, testa

brunnea nitida tecta.

Peru: dep. Huanuco prov. Huamalies in montibus a Monzon meridiem

occidentalem versis in apertis fruticetorum scleropbyllorum 2000—2500 m,

flor. m. Aug. 1903 (Weberbauer n. 3533 in Herb. Berl.!); dep. Cuzco ad

viam a Cuzco ad St. Anna ducentem infra Yanamancbe, fruct. m. Jun. 1905

(Weberbauer n. 4977 in Herb. Berl.!j.

Novae speciei maxime affinis est M. vikrophylla Berg, quae ramis diutius canis,

foliis coriaceis margine admodum revolutis subtus magis pilosis, bractcolis breviori-

bus, receptaculo br6viore, petalis majoribus difTert.

Botanische Jahrbacher. XXXVII. BcL 39
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Psidium Lehmauui Diels n. sp. ; arbor comis amplis densis rotundis

ornata usque ad 6 m alta, rami novelli fusco-pubescentes adulti cinerco-

corticati. Foliorum petiolus circ. 6 mm longus pubescenSj lamina coriacea

dura cinereo-viridis supra glabra subtus pilosa, elliptica vel oblonga utrinque

angustata apice nunc obtusa nunc acutata, 7— 11 cm longa, i—5 cm lata,

costa et nervi primarii laterales utroque latere circ. 1 2 supra immersi

subtus valde prominentes. Cymao dichasiales plerumque triflorae, pedun- *

cuius 3— 4 cm longus, pedicelli florum lateralium 1,5— 2 cm longi, pro-

phylla linearia 3 mm longa, receptaculum tomentellum ellipsoideum vel

oboYoideum utrinque constrictum 4— 5 mm longum, 2— 3 mm latum, seg-

menta calycina irregulariter dirupta, 6—7 cm longa, petala extus pilosa,

alba, 8—9 mm longa, 7—8 mm lata; stamina 8 mm longa; ovarium 5-
r _

loculare. Fructus *piriformes subelongati duri lignosi acidi« (ex cl. collec-

tore).

Nom. vern. : »Guayava agria«.

Columbia: in planitie elevata circ. Popayan 1000— 1800 m baud in-

frequens flor. m. Jan. et Februar. (F. G. Lehmann n. 5820. — Herb. Cerol. !).

Psidium scricifloriim Bcnth., quam pr. Popayan indigenarn esse atqiie eodein
f

nomine »Guayavo agrioc appellari autores tradunt, a me non visum afiinc ex descrip-

tione tamcn pedunculis 4-floris brevioribiis'atque ovario 4-loculari difTert.

Myrcia dictyoneura Diels n. sp. ; frutex 4 m altus, rami novelli parce

serlcei mox glabrati. Foliorum petiolus 4—6 mm longus, lamina novella

tenuiter sericea mox coriacea glabrescens, ovata vel ovato-elliptica, utrinque

angustata apice acuminata, 6—9 cm longa 3,5—5 cm lata, nervi laterales

primarii 1 — 1 2 utrinque patcntes arcu intramarginali conjunct! (sicci) utrinque

(piraecipue subtus) cum secundariis venisque reticulatis prominentes.

escentiae axillares compositae cymoso-paniculatae pyramidatae, earum

i

rami pnncipales compressi ; flores subsessiles parvi; receptaculum

tenuiter pilosum ^ mm longum; segmenta calycina extus glabrala, ciliata,

late triangularia, 0,5 mm longa; petala suborbicularia extus parce pilosula

alba, 1,5 mm longa, 2 mm lata.

"'Peru: dep. Huanuco, prov. Huamalies in montibus a Monzon meridiem

occidentalem versus in sclerophylletis cum arboribus parvis tum fruticibus

efTectis 2000—2500 m s. m., flor. m. Aug. 1903 (Weberbauer n. 3547.

Herb. Berol.!).

Quae species affmis videtur M, acuminalae DC, quae vero foliis minoribus magis

acuniinatis supra laevioribus vix reticulato-nervosis nee non fl(jribus aliquanluiu ma-
joribus distinguitur.

Myrcia heliaudina Diels n. sp.; frutex usque ad 4 m altus, rami cortice

cinereo-cinnamomeo obtecti. Foliorum petiolus nigrescens 5mm longus, lamina

novella albo-sericea moxglabrata adulta coriacea, lanceolata vel oblongo-lanceo-

lata utrinque angustata, apice acumine obtusiusculo conspicuo praedita, supra
^

lucida subtus opaca, 7^9 cm longa, 2,5—3,2 cm lata, nervi laterales primarii
'

arcu intramarginali conjuncti cum secundariis .venisque subtus prominuli.

- ." f

f ,
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Gymae compositae floribus congestis paniculato-pyramidatae axillares circ.

2,5 cm pedunculalae; pedicclli 1—2 mm longi; receplaculum 2 mm longum,
minute sericeum, segmenta calycina subsemiorbicularia obtusa^ 1,2 mm lon^a

1,5 mm lata; petala extus pilosa alba, 3,5 mm diamei; ovarium biloculare.

Peru: dep. Amazonas a Cbachapoyas orientem versus pr. Molinopampa
in sclerophylletis cum arboribus parvis tum fruticibus variis compositis 2000
—2300 m s. m., flor. m. Jul. 1904 (Weberbaler n. 4338 — Herb. Berol.!).

Species alia ill actiminatae DC. alTmitale baud alierut tamen foHis majoribiis elon-

gatis (luris, infloresccntia conferta longius podunculata, scgmcnlis calycinis conspicue

obtusis excellit,

Myrcia bracliylopadia Diels n. sp. ; frutex ramosus, ramuli ultimi

tcnuissimi omnes cinereo-corticati. Foliorum pctiolus 1,5 mm longus, lamina

noveHa sericea mox glabrata chartacea, ovata, oblongo-ovala vel lanceolata,

basin versus subangustata basi ipsa rotundata apice acumine obtusiusculo

praedita amplitudine varia, 3,5—5,5 cm longa, 1—2,3 cm lata, superne

dcmum laevia, subnitida subtus opaca, nervi laterales arcu intramarginali

conjuncti cum secundariis venisque subtus subaequaliler reliculalo-prominuli.

Cymae pyramidatae axillares vel terminales sericeae; rcceptaculum perbreve,

1— 1,5 mm longum, 2 mm latum, cum segmcntis calycinis 1—1,3 mm
longis sericeum; petala extus tenuiter sericea alba 3 mm longa, 3—3,5 mm
lata; stamina alba,

Peru: dep. Junin, prov. Tarma pr. Huacapistana in fruticetis 1700 m
s. m. (Weberbauer n. 2100. — Herb. Berol.!).

Species nova affinitatem M. acttmmatae DC. acccdit, sed iila foliis nuijoribus

iiiagis coriaceJs, inflorescentia minus sericea, receptaculo majore recedit.

Myrcia elattopliyHa Diels n. sp.; frutex vel arbor ad 4 m alta ramosa,

ramuli novelli fusco-velutini. Foliorum petiolus h mm longus, lamina

chartacea vel coriacea^ supra subnitida subtus imprimis ad nerves fusco-

lanuginosa, ovato-oblonga longe acuminata, basi rotundata vel fere sub-

cordata, 3—3,5 cm longa, 1—1,5 cm lata, nervi laterales primarii circ. 15

utrinque patentes supra immersi subtus cum venis conspicue prominentes

arcu intramarginali conjuncti. Cymae fusco-velutino-pilosae
,

paniculato-

compositae, ad apicem ramulorum congestae; rcceptaculum 1 mm longum,

segmenta calycina 1 — 1 ,5 mm longa, discus pilosissimus
;
petala alba extus

pilosa 2 mm diamet.; stamina tenuissima 4—5 mm longa; stylus (praeter

ipsum apicem) pilosus; ovarium biloculare.

Peru: ad viam a Sandia ad Chunchusmayo ducentem inter Ichubamba

et Yuncacoya, in fruticetis 1800—2600 m s. m., flor. m. Jun. 1902 (Weber-

BAUER n. 1101. — Herb. Berol.!).

Species pulchella Berg proxime cognata Jl/. Jmanocensi, quae foliis fere triple

luajoribus, petiolo raagis conspicuo alque inflorescentia ampliore baud dirficiic recog-

noscitur.

Myrcia platycaula Diels n. sp.; frutex, rami adulti teretes novelli

conspicue comprcsso-applanati adpresse pilosuli. Foliorum pctiolus 5—7 mm
39t»*
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longus, lamina coriacea novella ferrugineo-sericea adulta superne glabrata

subtus parce adpresse pilosa, discolor, ovato-elliplica basin versus anguslala

apice obtusa, 10—12 cm longa, 6—7 cm lata, nervi laterales primarii

utrinque circ. 10 validi 10 tenuiores oblique patentes subtus cum vcnis

prominentes, arcu intramarginali conjuncti. Infloresccntiae amplae (5

10 cm) longe pedunculatae paniculato-compositae pluri-cymosae; pedun-

culus rhachidesque complanatae" llores sessiles 5-meri; receptaculum (cum

sepalis) dense sericeo-pilosum 2—2,5 mm longum; segmenta calycina sub-

reniforinia apiculata 1,5 mm longa, 2,5 mm lata; petala alba extus scricea

margine scariosa 3,5 mm diamet. ; stamina 3,5 mm longa; stylus pilosus;

ovarium 2-loculare.

Myr rami cortice cinereo-brunneo tecli,
r

novelli minuti tomentelli. Foliorum petiolus 2—2,5 mm longus tomentellus,

lamina tenuiter papyracea supra lucida demum praeter costam pubescentem

glabra subtus parce i)ilosa, ovato-oblonga vel sublanceolata, utrinque an-

gustata basi ima rotundata vel subcordata apice caspidato-acuminata, 8

15 cm longa, 3—4,3 cm lata, nervi laterales primarii circ. 12 utrinque

patentes, tenues (cum costa) subtus prominuli arcu intramarginali tenui con-

juncti. Cymae ad apicem ramorum axillares pedunculatae laxe compositae

omnino molliter subpatenti-pilosae; bracteae bracteolaeque persistentes lanceo-

lato-cymbiformes acutae demum reflexae conspicuae, bracteolae receptaculum

longitudine aequantes ; receptaculum cum segmentis calycinis petalisque

sericeo-pilosum, 1,5 mm longum; segmenta calycina 2 mm longa; petala

3,0 mm longa, 3 mm lata, margine scariosa; stamina alba.

• -Peru: dep. Junin, prov. Tarma in valle Chanchamayo pr. La Merced

in silvis apertis, 1000 m s. m., flor. Decemb. 1902 (Weberbauer n. 1884.

Herb. Berol.!).

Species nostra affmitatem remotiorem praebet versus M. Poepi>igiana7ti Berg ama-

zonicam, quae tainen foliis firniioribus angustioribus subtus magis hirsutis rccedit; in-

florescontia illius non nisi incunipleta adhuc cognita est.

Myrcia laiuprosericea Diels n. sp. ; frutex 3 m altus ramosus. Hamuli

tcnucs, novelli ferrugineo-sericei. Folia brevissime petiolala; lamina chartacca

ovato-elliptica utrinque anguslala apice oblusiuscule acuminata, discolor supra

glabra subtus novella dense nitido-sericea demum pilosa^ 1,5—^2,8 cm
longa, 0,8—1,2 cm lata; costa subtus nrominens, nervi laterales numerosi

patentes arcu intramarginali conjuncti tenues vix prominuli. Cymae axillares
1 ' - - . V

et terminales, compositae," pyramidatae, graciles, 2,5—3 cm longae, omnmo

.1,

.11

4

Peru: dep. Huanuco, prov. Huamalies in montibus a Monzon austro-
|
I

occidentalem versus in scleropbylletis fruticosis bine inde arboribus sparsis
|

auctis, 2000—2500 m s. m., flor, ineuni m. Aug, 1903 (Weberbauer

n. 3531 in Herb. Berol.!).

Species nova M. Jmanocensi Berg affiniSj quae vero foliis (nervis insculptis) bullatis

minoribus subtus pilosioribus, inflorescentiis subvelutinis brevius pcdunculatis distinguitur.

J
^
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nitido-sericeae; receptaculum \ mm longnm, segmenta calycina triangularia

acutiuscula circ. 0,8 mm longa; petala valde concava extus valde sericea

suborbicularia 1 ,5 mm diamet. ; stylus basi pilosus.
r

Peru: dep. Loreto pr. Moyobamba in frulicetis 800—900 m s. m.,

tlor. ni. Aug. 1904 (Weberbaueu n, 4508. — Herb. Berol.!).

Quam speciem ]\1. saxicolae Berg in eisJein ferc regionil.us a Poeppig cullectae

affincm existimo. Sed planta ilia Pof^ppi-iana foliis I.asi conspicue n»Un)(Iatis, indu-

mcnto subtoiuentoso, floribus inajorilius, calycis sogmontis sultrotundis rccedif.

Eugeilia^oreopliila Diels n. sp. ; frutcx vel arbor, usque ad 8 m alta. Rami
rhytidomate cinereo demum in lacinias aniplas soluto et sccodonte corticem(juc

novellum cinnamonieum detegente vestili (ex cl. coUectoro). Intcrnodia brevia,

0,5— 1 cm longa. Foliorum petiolus 2—3 mm longus, Iamin;i parva coriacea

supra glabra sublucida sublus pallidior dense pilosula, late ovala vel elliplica,

basi rotundata apice plerumque obtusa 2—3 cm longa, 1,5—2,5 cm lata,

nervi primarii utroque latere 5—6 oblique palentes arcu intramarginali

conjuncti subtus prominuli. Cymae dichasiales simplices vel paulo com-

positae plerumque terminales; earum rami pedunculique compressi; recepta-

culum conspicue costatum, 5 mm longum, 4 mm latum; segmenta calycina

ampla triangularia, cum receptaculo sericeo-pubescentia; petala ex unguc

brevissimo fere orbicularia concava alba, 8— 9 mm diamet.; stamina 10 mm
longa; ovarium biloculare, ovula numerosa.

Peru: ad viam a Cuzco ad vicum St, Anna ducentem supra Piri in

fruticetis densis (fruticibus cum sclerophyllis turn malacophyllis mixlis),

3400 m s. m., flor. m. Jun. 1905 (Weberbaler n. 4937. — Herb. Berol.!).
r

Species habitu insignis ob inilorescenliam ser. ^Dichotoma^* inserenda videtui*,

tamen lamina parva coriacoa discolore subtus fere tomentella, floribus conspicuis, recep-

taculo costato, SGgmentis calj'cinis triangularibus ab al'finibus recedit.

Eugenia loretensis Diels n. sp. ; frutex 4 m altus, rami ramulique

graciles cinnamomeo-corticati, novelli sericei. Foliorum petiolus circ. 2 mm
longus, lamina novella sericea, adulta papyraceo-chartacea, supra fere glabrata

subtus opaca pilis appressis conspersa, lanceolata, basi angustata, apicem

versus longe angustata acuminata acutissima, 3,5— 4 cm longa, 0,8

1 cm lata, costa subtus prominula, nervi fere omnino obsoleti. Cynmlae

axillares dichasiales ferrugineo-scriceae 3— 8-ilorae, folii vix tertiam partem
I

aequantes; pcdicelli 2,5—4 mm longi; prophylla 2 receplaculi basi adnata,

ovata acuta sericea circ. 2,5 mm longa; receptaculum sericeo-pilosum quam

ilia brevius; segmenta calycina sericeo-pilosa margine pilosissima ovata 2 mm
longa; petala alba 2,5 mm longa, 2 mm lata. Bacca ovoidea calycis seg-

mentis coronata 4—5 mm longa, 2—2,5 mm lata.

Peru: dep. Loreto pr. Moyobamba in frulicetis apertis graminosis,

800— 900 m s. m., flor. et fruct. m. Aug. 1904 (Webehbauer n. 4486.

Herb. Berol.!}.

Species nova (Ser. I?acrm?fIosae) E. Freireanae Berg paraensi) proxiiua est; ilia

vero differt innorescentiis lon^nus podunrulatis et floribus majorilnis; folia utriusque
* r

siiuillima.

+
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geiiia Weberbaueri 2 m alius ramosissinnis.

Herb. Berol.!).

Species (Scr. Uniflorac) foliis siibconcoloribus lacvibus glaberrimis brevitcr ob-

ovalis et pedunculis brevibus inter affines facile distinguitur.

Engenia myrtominieta Diels; frutex 3 m altuSj rami demum cinereo-

corticatij dense foliati, novelli pilosulo-pubescentes. Foliorum petiolus 1

2 mm longuSj lamina papyracea discolor sublus punctis (siccando) nigris

abundans, oblongo-elliptica utrinque angustata acuhij 1,5—2 cm longa 7

9 mm lata, costa subtus prominens, nervi obsoleli vel vix conspicui. Flores

solitarii i-meri; pedunculi gracilcs erecli 1— 1,5 cm longi glabri, prophylla

obsoleta, receptaculum cinercmii vol glabresccns 2 mm longum, segmenia

calycina clliolala ceterum glabra valde concava, 3,5 mm longa, 2,5 mm lata,

pelala alba clliolala 7,5 mm longa, 5 mm lata, slamina 5—6 mm longa.

A
fi

1

i

^
I
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Rami hornotini pvirpurascentes. Foliorum petiolus 2 mm longus, lamina

parva coriacea, discolor supra intense viridis praeter costam immersam laevis

sublus opaca parce pilosa, (sicca) punctis nigris crebris notata, ovata vel

ovato-elliptica utrinque angustata acuta, 1—2 cm longa, 5—9 mm lata,

nervi lalerales supra obsoleti subtus vix prominuli tenues. Flores solitarii;

pedicelli stricti 1— 1,5 cm longi; prophylla parva lanceolata acuta dcci-

dua 1,5 mm longa; receptaculum hemisphaericum 1,5 mm longum 3 mm
latum; segmenta calycina 2 mm longa, 2,5 mm lata; petala orbicularia valde

concava, 5,5 mm longa, 6,5 mm lata; stamina 4—5 mm longa; ovarium

biloculare multiovulatum.

Peru: dep. Cajamarca supra San Pablo in fruticetis densis graminosis

2400—2700 m, nondum flor. m. April. 1904 (Wererbauek n. 38M. —
Herb. Berol.!), in montibus ab Iluambos occidenlem versus in sclerophylletis

graminosis 3200—3300 m s. m., flor. m. Maj. 1904 (Weberbauer n. 4176.

Herb. Berol.!), inter Cajamarca et Celendin in fruticeto quodam grami-

nosis injccto 3300— 3400 m s. m., flor. m. Jun. 1904 (Webekbauer n. 4244.

Herb. Berol.!).

Quae species (ser. Vniflorae) speciebus compluribus chilensibus, e. g. E. jmrvifoUac

DC, E, Philippii Berg similis, sed foliorum indole, pedicello stricto etc. diversa nulli affini-

tate arcta conjungi videtur. -

f
5

Eugenia psammophila Diels n. sp.; frutex 1—5 m alius, rami cinereo-

corticati. Foliorum petiolus 1 — 1,5 mm longus, lamina papyracea fere $

concolorj glaberrima, ob ovata basin versus late cuneata, angustata

apice obtusa vel acumine perbrevi obsoleto obtuso aucla, 1,5—3,5 cm longa,

1,5—2 cm lata, costa nervique lalerales pauci arcu intramarginali conjuncti

subtus prominuli. Flores axillares solitarii raro bini, pedunculi breves
2— 4 mm longi, prophylla brevissima late ovata ciliata 0,5 mm longa,

receptaculum 2,5 mm longum glabrum; segmenta calycina concava ciliolata

1,5 mm longa, 2 mm lata; petala suborbicularia alba scarioso-marginala

3,5 mm longa 4 mm lata; stamina 4 mm longa.

Amazonas: pr. Manaos in arenosis flor. m. Decemb. 1901 (Ule n. 5968.

' '
'
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Nom. vern.: »araidn«.

Peru: dep. Junin inter Tarma et Palea in fruticetis ad rivuli iiiargines

tier. m. Nov. 1902 (Weberbauer n. 1737. — Herb. Berol.!).

Quae species (sect. Uniforae] foliis ]>ap3^raceis utrinque conspicue aculis ab afflni-

Lus distinguiliir; habitu Myrti species quasdam revocat. Ab F. myrfilllfolia DC.
brasilicnsi simili diffcrt floribus majoribus, foHis tenuioribus abjuo ramis virgatis.

h ^

21. K. Krause: Oenotheraceae andinae. II.

(Partic. I. confer in Fkdde Repcrtorium I (1905) 167—17a.)

\. Fuchsia fusca Krause n. sp. ; frutex raniis divaricatis scandens;

ranmli tenues tereteSj cortice ferrugineo partibus junioribus dense fusco-

tomentoso denium glabrescente obtecti. Folia parva longiuscule peliolata,

opposita vel rarius ternatim verticillata; stipulae ininiiuae subulalae per-

sistentcSj in siccitate nigrescentes; petiolus gracilis, ut ramuli juniores pilosus.

supra profundiuscule sulcatus, 8— 12 mm longus; lamina herbacca-j elliptica

vel ovato-ellipticaj apice subacuta, basi in petiolum contracta, margine in-

tegerrima vel leviter sinuato-dentataj 1,8—2,5 cm longa et 1— 1,6 cm lata,

supra breviter albo-bispida subtus praesertim ad venas prominulas fusco-

pilosa. Flores in axillis superioribus solitarii, erecti, maiusculi; pedunculns

tenuis 2—3 cm longus; ovarium ellipsoideum sparse pilosum circ. 6 mm
longum; calycis tubus fuscus, basi nodosus dein subcontractus apiccm versus

paulum ampliatus, circ. 1,8 cm longus, extus sparsissime pilosus, intus

In 1/4 inferiore dense villosus superne glabrescens; limbi laciniae fuscae

ovatae, apice acutae, margine saepe revolutae circ. 1 cm longae
;

pelala

scarlatina ovata apice obtusa nervis pluribus e basi marginem versus diver-
t

gentibus instructa, calycis lacinias paulum superantia; stamina 8 quam

petala paulo breviora, filamenta incrassata, antherae ellipsoideae; stylus
L _ ^

'

petalis paulo longior, 3—3,2 cm longus, apicem versus paulum in-

crassatus, stigmate capitato subintegro coronatus. Fructus oblongi utrinque

rotundati glabrescentes plerumque dependentes.

Peru: infra Yanamanche, prope viam a Cuzco ad Sta. Anna, in

fruticetis, 3300—3400 m (Weberbauer n. 4975 — fl. mense Junio).

Nabe verwandt mit F, scandensY^vdxxse in Fedde, Repertoriuni I (1905) 171. aber

durch die starke, rotbraune Behaarung aJler jiingeren Telle, die andere Blufenfarbe

und die innere Behaarung dor Kelcbziihne geniigend unterscliieden.

2. Fuchsia Mattoana Krause n. sp.; frutex epiphyticus, usque 5 dm

altus, densiuscule ramosus; ramuli tenues teretes, cortice brunneo vel inter-

dum purpurascente subglabro vel brevissime albo-piloso hinc inde longi-

tudinaliter secedente obtecti. Folia sparsa, praesertim ad ranuilurum apicem

congesta , breviter petiolata; stipulae minimae subulatae caducissimae;

petiolus tenuis albo-lomentellus 3—5 mm longus, supra manifeste sulcatus;

lamina herbacea, vix nervosa, utrinque brevissime albo-pilosa, angustc elliptica

vel anguste ovato-elliptica, apice acuminata, basin versus sensim confracta^

^ 'f
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3,5—5 cm longa et 1,2—2 cm lata. Flores numerosi valde conspicui, longe

pedicellalij erecU vol inteidum dependentes, terminales vel rarius soliiarii

in axillis supcrioribus; pedicellus gracilis^ 3— 4 cm longus; ovarium ob-

longum quadrangiilatum brevissimc pilosum 8— 10 mm longum; calycis tubus

cinnabarinus apicem versus valde anipliatus, 25—28 mm longus, extus

glabriusculus intus dimidio inferiorc breviter pilosus, limbi lobi ut tubus

colorati, ovati acutissiuii usque 25 mm longi
;

petala nulla; stamina 8 in-

aequalia, longiora 4 calycis lacinias paulum superanliaj circ. 28 mm longa,

alterna breviora, filamcnta filiformia apicem versus paulum incrassata^ anlberac

ellipsoideae subacutae; stilus tenuis, calycis laciniis paulo longior, pracsertim

dimidio inferiore pilis albis patentibus obsitus, stigmate globoso leviter

quadrifido coronatus.

Peru: prope viam a Cuzco ad Sta. Anna, in fruticetis, 3400 m. s. m.

tl. mense JunioV
J

(Weberbauer n. 4976
Die Art ist am nachsten mit der in den Andcn von Ecuador vorkommenden

F. insignis Hemsl. verwandt, unterscheidct sich aber von dieser durch kiirzcre Staub-

fdden, kurzeren Griffel und reichliclicr vorhandenc Blatter. Benannt babe ich sie auf

Wunsch des Sammlers nacli Dr. D. Matto in Cuzco

pcruanischen Flora.

einem eifrigen Erforscher dei

^ t

3. Fuchsia mollis Krause n. sp.; frutex ramis divaricatis scandens;

ramuli tenues teretes cortice ferrugineo subruguloso ubique pilis albis longius-

culis patentibus obsito obtecti. Folia opposita vel interdum ternatim ver-

ticilluta, maiuscula, brevilcr petiolata; stipulae ininimae subulatae mox
deciduae; petiolus 3—4 mm longus, supra planus basi paulum incrassatus;

lamina herbacea
^ m \

vix nervosa, utrinque molliter pilosa, anguste ovata vel

anguste ovato-elliptica apice acuta basi rotundata margine integerrima, 6

1 cm longa et medio 2.5
1

3,5 cui lata. Flores pauci solitarii in axillis

superioribus dispositi
;

pcdicelli graciles erecli vel inlerduui leviter rccurvij

3—4 cm longi; ovarium oblongum subquadrangulare obsolete costatum

sparse pilosum; calycis tubus cylindraceus apicem versus valde dilatatus 8

12 mm longus, extus ut ovarium pilosus intus subglaber, laciniae lincares
r I

petala calycisacutae, tubun » aequilongae vel paulo longiores,,
-ui^wm civji^uuuii^rtt:; vui prtuiu luugiures, purpurcsc,

Jaciniis circ. dimidio breviora, obovata obtusa violacea; stamina 8 longi-

tudme valde inaequalia, longiora calycis lacinias multo superantia, filamenla

filiformia rosea, antherae oblongae; stilus gracilis staminibus longior, stigmate

globoso subintegro coronatus.

Brasilia: in arboretis prope Nova-Friburgo, 900 m, atque Serrae dos

Orgaos, i600m (Ule n. 4418 — 11. mense Januario).
Gehort in die Verwandlschaft von F. inteyrifulia Canih., von wekher Art sie

abor duidi die weiclie Btliaarung all ihrer Teilc, besonders ihrer Blatter mit Loiclilig-

koit zu liennen ist. Von F. puhcscens Cainb., mit der sic diesen weichen Haarbczug
gpmnm liat, uritcrscl.eiclel sie sich durcli die groCcrcn, anders geslallclen BlaUcr.

' *
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^2. L. Diels: Sapotacea Dova peruviana.
4

Labatia discolor Diels n. sp.; arlmr 20 m alta. Folia ad apiconi

ramorimi congregata; petiolus 1,2—1,8 cm longus, lamina subcoriacea supra

(praeter costam) glabra lucida snbtus densissime cinereo- vel cinnamomco-

sericeo-toincntella, oblanceolata vel obovato-elliptica apicc obsolete apiculala

basin versus longe angustala, 1 0— 1 5 cm longa, 4—5,5 cm lata, ncrvi laterales

primarii 13— 18 utrinque pateutes supra inscul})!! subtus pronnnenteSj nervuli

tomento fere occulti. Flores gregaric fasciculati; pcdicellus 8—10 mm longus

ferrugineo- vel fusco-sericeus; calycis scpala 2 exteriora extus fusco-scricca

coriacea marginibus anguste revolutis valvata ovata, 8 mm longa, 3,5—4 mm
lata, 2 interiora breviora magis membranacea primum oblegentia; petala 4

us(pie ad dimidium connata 6— 7 mm longa carnosula viridescenti-alba, lobi

liberi lalissimc obtusati subcochleariformes margine parce ciliati; staminodia

episcpala linguiformia })etalorum tubo adnata petaloidea quam illorum lobi

breviora; stamina (florum qui adsunt subfomineorum) rcducta subteretia

2,5 cm longa antheris incompletis praedita; ovarium pilosissimum (cum

.-^

stylo) 5—6 mm longum 4-loculare.

Nom. vern.: »jabajaba».

Peru: dep. Cuzco prov. Gonvencion supra praedium Idma pr. Sta. Anna

in silvis subxerophilis declivibus flor. [Q) Jul. 1905 (Weberbaueu n. 5034.

Herb. Berol. !).

Species pulchra jam foliis discoloribus subtus dense tomentellis a congoneiibus

differt.

v -
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23. R. Schlechter: Asclepiadaceae andinae.
r

X

Mitostigma l>olivieilse Scbltr. n. sp.; voluhile, altescandens, ramosun\;

ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis, laxe foliatis, primum

llavescenti-lomentosulis, demum glabratis; foliis patcntibus patulisve, ovatis

vel ovato-lanceolatis, acuminalis vel acutis, basi cordatis, supcrne molliter

puberulis, subtus niveo-tomentosis, 4,5— 7 cm longis, infra medium 2,7

—

4,3 cm lalis, petiolo gracili tomentosulo, 2— 2,5 cm longo; cymis congcsti-

floris, foliis brevioribus^ intcrdum imibelliformibus, pedunculo petiolo sub-

aequilongo, tomentosulo, pedicellis villosis c. 0,7 cm longis; calycis segmentis

lineari-lanceolatis acutis, villosis, c. 0,4 cm longis; corolla c. 1,4 cm longa,

extus puberula, usque infra medium 5-fida, lobis lanceolato-clongatis, intus

labris, tubo intus sparsim puberulo ; antheris oblongo-quadratis, appcndice

hyaliua ovata obtusa; poUiniis oblique oblongis, translatoribus brcvibus

tenuibus, retinaculo oblongo obtuso, polliniis paulo majore; stigmatis cajtite
4 w n,

in rostrum filiformi-elongatum, tubum corollae plus duplo excedens pro-

ductum.

Bolivia auslralis: Toldos pr. Bermejo, 2000 m s. m. in silvis (K.

FiEBRiG n. 2370

or

flor. m. Dec. 1903).

-i-
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DicsG Art diiifte dcrn 31, afpnc Griscb. zur Scite zu stelJen sein, ist abcr durch

groBere Bluten und den langen Schnabel des Narbenkopfes leicht zu unterscheiden.

Mitostigma Fiebrigii Schltr. n. sp. (Fig. 2
1

erectuiHj e basi pluri

pauciramosum, usque ad 40 cm altuiu; caulihus rauiisque dense niveo-lanatis,

terelibus, bene foliatis; foliis erecto-patenlil)ns ovatis vel ovato-lanceolatis

acutis, interdum basi cordatiSj superne flavido-velutinis , subtus nivco-

lomenlosiSj 3—5 cm longis, supra basin 1,3 3 cm lalis, petiolo niveo-

Fi g. 2. Wfostiyma Fichrlgii Sclillr. n. sp. A Zweigstuck, B BluLe, C Kclcb, Z>, E
Korollentoile von auCon und innen, F Kelclizipfel, O, H Anihere von auBcn und innon,

J Pollinien, K Ovarium init Griffelkupf.

luiueiitoso, 0,5— 1,5 cm longo; cymis cxtraaxillaribus umbelliformibus,

pedunculalis, plurifloris, pcdunculo nivco-tomentoso, 3—4 cm longo, pcdi-

ccllis lilifonnibiis I'ulescenti-tomentosis, 1— 1,5 cm londs: floribus in A'enere

mediocribus
; calycis segnreufis lanceolatis obtusiuseule acuminalis, villosis,

^B

1
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Plantae novae andinae inipriiuis WeberLauerianae. II. 603

3,5 mm longis; corolla campanulata, usque ad medium S-lobala, c. OJ ciii

loiiga, extus dense puberula, inlus fauce barbata, tubo medio barbis 5

ornato, basi pilis detlexis obsesso; antberis rbombeis, marginibus carlila-

gineis medio dilalatiSj aj)pendice hyaliiia ovala ol^tusa; polliuiis sul»falcato-

lanceolatis, translatoribus brevibus, retinaculo olilongo, polliiiiis subdiiplo

luinore; stigniatis capite in appendices 2 filiformes peiiongas cxeunle.

Bolivia australis: Tucumilla pr. Tarija, 2800 m. s. m. in ripae

declivibus arenosis (K. Fiebhig n. 2462, n. 3554 — flor, viridulis ornala

m. Dec. 1903).

Mitostigma graiidiflornra Scbltr. n. sp.; volubile, alte scandens, e basi

ramosum; ramis ramulisque filiformibus elongatis, lerelibus, tomontosis,

laxe foliatis; foliis patentibus patulisve ovato-lanceolatis acuminatis, basi

profunde cordatis, 7— 16 cm longis, infra medium 4—6,5 cm latis, supernc

tomentosulis, subtus niveo-lanatis, petiolo flavescenti-tomenloso, 4— 5 cm
longo; cymis foliis brevioribus congestifloris; pedunculo flayescenti-lomenloso,

2— 3 cm longo, pedicellis flavescenti-tomentosis 0,8— 1 cm longis; calycis

segmentis lanceolatis aculis, flavescenii-villosis, 0,8 cm longis; corolla cam-

panulata, utrinque pracsertim extus puberula, c. 2,5 cm longa, usque ad

medium fere 5-fida, lobis linearibus obtusis; antberis rhombcis, appendice

byalina lanccolata acuta; polliniis oblique lanceolatis, translatoribus brevibus

basin versus dilatatis, retinaculo oblongoideo, polliniis fere acquimagno;

stigmatis capite in rostrum medio paulo ampliatum, apice breviter bifidum,

corollae tubum paulo excedens producto.

Bolivia australis: Toldos pr. Bermejo, 1750 m s. m., ad margines

silvarum (K. Fiebrig n. 2290 — flor. m. Novemb. 1903).

Die PHanzc bcsitzt eine merkwurdigc Ahnlichkoit mil Oxypdalum append(cnUtfurn

Dene. Infolgo ifircr groCen Blutcn steht sic bislicr einzig in dcr Gaiiung da. Nacb

AnMben des Sammlers sind die Bliiten creamfarbcn mit grunlicheni Anllugo.

^

I
_

*

Steleostemma Scbltr. n. gen. (Fig. 5).

Calyx 5-partitus, laciniis anguste lanceolatis hispidis. Corolla caiii-

panulala_, 5-lobata, lobis patentibus vel recurvatis ovatis obtusis, tubo fauce

gibbis 5 brevibus ornato. Corona nulla. Gynostegium alte slipitatum, stipite

cylindrico, glabro. Antberae subquadrato-oblongae, marginibus carlilagineis

angustis, appendice hyalina transversa obtusissima incurva. Stigmatis caput

Iruncatum obtuse 5-angulatum.

Species una adbuc nota, Boliviae australis incola.

Ilerba perennis, rainosa, scandens; raniis filiformibus, llexuosis; foliis

oppositis ovato-lanceolatis acuminatis utrinque pubcrulis; cymis axillaribus,

pcdunculalis, umbelliformibus, plurifloris.

Eine neue Gattung aus dcr Vcrvvandtschaft von AmJiiiiofftigma Dtb.

und MilosUgma Grisebacb, von beiden durcb das langgeslielte Gynostegium

und den Navbenkopf goschicdcn.
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Steleostemma pulchelluin Schltr, n. sp.; volabile, ramosum, alte

scanclens; ramis ramulisquc filiformibus elongatis, flexuosis, minute puberulis,

laxe foliatis; foliis patentihus palulisve, petiolalis, ovato-lanceolalis acumi-

natis, basi profunde cordatis, utrinque puberuHs, 5— II cm longis, infra

medium 3—5^5 cm latis, petiolo puberulo, 2— 3,7 cm longo; cymis extra-

axillaribus^ folia vulgo baud excedentibuSj pedunculo gracili, })uberulo, 3,5

: iloribus sub-G cm longOj pedicellis subaequilongis puberulis, c. 1 cm longi

umbellatis , albis ; calycis segmentis angusle lanceolatis acutis, utrinque

bispidulis, c. 0,4 cm longis; corollae campanulatae tubo 0,4 cm longo, exlus

puberulo, intus pilis detlexis barbellato, lobis ovato-oblongis oblusis, extus

puberulis intus glabris, vix 0,3 cm longis; gynoslegio alte stipitalo tubmii

corollae subexcedente; folliculis roslratis, minute puberulis, c. 5 cm longis^

dimidio inferiore c. 1,2 cm diametientibus.

Bolivia australis: Pinos pr. Tarija, 2700 m. s. m. ad rodocarpi

truncum scandens (K. Fiebuig n. 2482 flor. m. Jan. 1904).

s

J

a

; 1

r

Schistonema Schltr. n. gen.

Calyx alte S-fidus, segmentis lanceolatis vel ovatis, intus 5-glandulosus.

Corolla ad medium usque 5-lobata, intus dense barbata, extus glabra.

Coronae foliola 5 corollae ad medium usque adnata ligulata, apice lacerato-

dentata, concava. Gynostegium sessile, Antherae rhomboideo-quadratae

ppendice hyalina incurva. Pollinia oblique clavata, pendula, translatori-

bus horizontalibus tenuibus, retinaculo mediocri, oblongoideo. Stigmatis

caput breviter conicum.
^

Species una adhuc nota Peruviae incola.

Suffrutex volubilis, alle scandens; caule ramisque laxe foliatis glabris;

foliis patentibus angustis, subsessilibus; cymis sessilibus fasciculiformibus

plurifloris; floribus breviter pedicellatis in ordine inter ihinores, albis.
/ (-

Diese neue Gattung, welche eine typische Olossonematide zu sein

scheint, durfte am besten neben Turrigera Dene, untergebracht werden,

von der sie sich jedoch durch die nicht verwachsene Korona, den Grifiel-

kopf und die innen stark behaarte Korolla- unterscheidet. -^Anklange an

Metastelma R, Br. scheinen auch vorhanden zu sein, wenigstens habituelle,

doch verweist die der Korolla angeheftete Korona unsere Pflanze entschieden

neben Turrigei^a.

Schistonema Weberbaueri Schltr. n. sp volubile, ramosum, alte
X J / '

scandens; ramis ramulisque flexuosis, filiformibus elongatis, minute puberulis

dcmum glabralis, laxe foliatis; foliis patentibus patulisve linearibus acu-

uiinatis, marginibus revolulis, ";labris vel subglabris, 1,5—2,5 cm longis,

petiolo perbrevi, floribus in cymis sessilibus fasciculiformibus plurifloris,

glabris, 0,1—0,2 cm longis; calycis o^g,segmentis ovatispedicellis teretibus

glabris, c. 1,6 mm longis; corolla ad 'medium fere 5-lobata, c. 0,4 cm longa

lobis lanceolatis acutis, extus glabris, intus dense barbatis; coronae* foliolis
111-^ -M. ^F
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lineari-ligulatis apicem versus paululo latioribus , apice laccralo-dcntalis,

dorso usque ad medium fere corollae adnatis, marginibus dimidii supcrioris

incurviSj concavis, gynostegium cxcedcntibus; antheris rhomboideo-quadratis,

marginibus carlilagineis, anguslioribus; appendice hyalina ovata subacuta;

polliniis generis.

Peru: infra Santa Cruz, dep. Cajamarcaj prov. HualgayoCj in apeilis,

(Weberbaubr n. 4145 flor. 26. Maj. 1904. Herb. Berol.).

Pentacyphus Schllr. n. gen. (Fig. 3).

Calyx altc 5-fidus, segmentis lanceolatis acutis, puberulis. Corolla late

campanulata extus minute puberula, usque supra medium S-lobala, lobis semi-

orbicularibus. Corona duplex, foliolis exterioribus cum staminibus altcrnanlibus

in gibbos 5 villoso-ciliatos corollae adnatos reductis, foliolis coronac inlerioris

tubo filamentorum et dorso anlhoraruni adnatis carnosis, anguste oljlongis,

rostratiSj superne paulo excavatis, gynostegio aequilongis ; anthcrae ob-

-h .

^. 11. .V- .1

Fig. 3 holivieMts

,von inncn luit dcr kleincn auGeren Koronaschuppc am Grunde, J5? Kelcbzipfol, F Gyno-

sfe'gium "mlt irinVcr Korona, <7 innere Koronaschuppc, 7J, / Anthere von auBon und
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rr

longoideae, marginibus cartilagineis basi productiSj loculis duplo longiori-

bus, appendice hyalina oblonga obtusa. PoUinia pcndula oblique clavata,

translatoribus divaricatis brevibus, retinaculo parvulo. Stigmatis caput semi-

lobosum, apice breviter excisum.

Species una adhuc nota, Peruviae incolae.

Sufirutex decumbens vel volubilis; ramis caulibusque flexuosiSj laxe

foliatis; cymis breviter pedunculatis vulgo unifloris; floribus amplis.

Eine neue Gattung aus der Verwandtschaft von Philibcrtia II. B. u.
F

Kth. Durch die Korona gut unterschieden.

Wahrscheinlich gehoren hierher noch mehrere bisher uls Philihertia

bezeichnete Arten.
*

Peutliacyphus boliviensis Scbltr. n. sp. ; decumbens vel volubilis, e basi

pauciramosus; caulibus ramisque filiformibus elongatis, flexuosis, glabris,

laxe foliatis; foliis patentibus patulisve petiolatis, ovatis vel ovato-oblongis,

acutis, basi cordatis, nervissubtusinterdum sparsim puberulisexceptis glabris,

1,H—2j3 cm longis, infra medium 0,8— 1,2 cm latis, petiolo 0,4

—

0,6 cm

longo; cymis extraaxillaribus breviter pedunculatis vulgo unifloris, interdum

2-floris; pedunculo pedicellisque minute puberulis, petiolo fere aequilongis;

calycis segmentis lanceolatis acutis, minute puberulis, ciliatis, c. 0,8 cm

longis; corolla late campanulata extus minutissime puberula, c. 2 cm longa,

lobis semiorbicularibus obtusissimis, breviter ciliatis, intus ima basi minute

puberula, caeterum glabra; coronae exterioris gibbis 5 dense ciliato-barbatis,

foliolis interioribus omnino generis; gynostegio generis.

Peru: inter frutices scandens ad viam ferream inter Lima et Oroya,

in valle Huihacachi, procul Matucana, 2370—3000 m s. m., flor, 28. Dec.

1901 (Weberbaler n. 179. — Herb. Berol.).

Die Farbung der Bliiton wird folgendermaBen beschrieben: »l)raunlicli-gelb, innen

am Grunde braun-vio]ett<^.
^

Philibertia picta Schltr. n. sp. ; volubilis, scandens, ramosa; ramis

caulibusque filiformibus elongatis, teretibus, subglabris, laxe foliatis; foliis

petiolatis, patentibus patulisve, lanceolatis vel ovato-lanceolatis acuminatis,

basi leviter cordatis, superne sparsissinie pilosis, subtus glabris, 3—5 cm
longis, supra basin 0,7—2 cm latis, petiolo gracili subglabro 0,8— 1,5 cm
longo, cymis mnbelliformibus, pedunculatis 2—6-floris; pedunculo gracili

subglabro, nunc petiolo aequilongo nunc duplo longiore, pediccllis filiformi-

bus sparsim puberulis 0,8—1 cm longis; floribus luteis brunneo-pictis, in

geuere mediocribus; calycis segmentis lanceolatis acuminatis, c. 0,2 cm longis;

corolla late campanulata semiglobosa, c. 0,8 cm longa, ostio 1,3 cm dia-

metiente, extus minutissime puberula, intus glabra, lobis 5 perbrevibus sub-

acuminatis; corona exteriore annulari, basi corollae appressa integra,

foliolis coronae iuterioris carnosis, oblongis obtusis, infra medium dorso

carina transversa dohatis, facie lamella aliformi obtusa longitudinaliter
^ * ' . : *

i
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usque infra apiccm praeditis, antheram vix superantibus; polliniis anguste et
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Planiae novae andinae imprimis Weberbauerianae, Jl. (jQ?

obIi(iue clavatis, translatoribus applanalis brevibuSj relinaculo rboniboideo,

minulo.

Bolivia australis: proi»e Tacaquiri, 3100 m s. m. (K. Fiebrig leg.

14. Febr. 1904, sub n. 3084. — Herb. Berol.).

Durch die innen braun geflecklcn Bliilen und ihre fiir die Gattuny benierkens-

werlo Kahlheit der Stengel und Blatter fuIU diese Art auf.

Pliilibertia Weberbaueri Sdiltr. n. sp.; decumbcns vcl volulnlis, o

basi ramosa, usque ad 30 cm longa ; ramis ramulisque gracilibus filifonni-

bus, flexuosis, teretibus minute tomentosulis, laxe folialis; fobis patentibus

patulisve petioIatiSj ovatis, acuminatiSj basi cordatis, superne minute puberulis,

subtus molliter villoso-pubescentibus, 1,5—3 cm longis, infra medium 1—
2,2 cm latis, petiolo gracili 1— 1,5 cm longo; cymis gracilitcr pcdunculatiSj

umbelHformibuSj 3—6-floris; pcdunculo teretij villosulOj 5—7 cm longOj

pedicellis gracilibus villosulis, 1,5— 2 cm longis; floribus in generc inter

majores sordide flavescenlibus brunneo-maculatis, c. 2 cm diamelienlibui

calycis segmentis angusle lanceolatis aculis, villosulis, c. 0,4 cm longis; corolla

perlate campanulata breviter 5-Iobata, extus minute pulvereo-puberula, intus

glabra, c. i cm longa, lobis triangulis acutis perbrcvibus; corona exlcriore

annulari corollae arete appressa, coronae interioris foliolis carnosis oblongis

obtusissimis, supra basin transverse carinatis, intus lamella longitudinaliter

donatis, antberis aequilongis.

Peru: dep. Ancachs, prov. Cajatambo infra Ocros in apertis, 3000

3200 m s. m. (Weberbauer n. 2742 — flor. m. Mart. 1903).
4

Von P. quadriflora durch groCere Bliiten und die Korona untcrschieden.

Philibertella lasiantha Schllr. n. sp. ; volubilis, alte scandens, ramosa,
r

ramis ramulisque filiformibus elongatis, teretibus
,
primum tomentosulis

dcmum glabratis, laxe foliatis; foliis patentibus patulisve pctiolatis, oblongis

vel oblongo-ellipticis apiculatis, basi interdum subcordalis, utrinque primum

- 5

, ,
-'

tomentosulis, demiim glabratis, 3,5—5 cm longis, medio fere 1,5—3 cm

latis, petiolo 0,3—6,7 cm longo; cymis umbelliformibus longius pedunculalis

folia vulgo 2—3-plo excedentibus; pedicellis filiformibus dense pilosis, inter-

dum tomentosulis 1—2 cm longis; floribus illis P. pedwieidatae (Fourn.)

Scbltr. similibus et fere aequimagnis; calycis segmentis lanceolatis acutis,
w

subtomentosis vel dense pilosis, c. 0,4 cm longis; corolla subrotata utrin-

que dense et minute pilosula, usque infra medium 5-lobata, lobis oblongis
4

obtusis, c. 0,8 cm longa; corona exteriore annulari integra humili, coronae

interioris foliolis carnosis cucullatis, dorso oblongis obtusissimis, intus api-

culatis, antberaebrevioribus; antberis trapezoideo-oblongis, appendice byalina

rotundata brevi; polliniis oblique clavatis, translatoribus brevibus, relina-

culo rhomboideo, crasso; stigmatis capite obtuse apiculato.

Ecuador: Balao, in savannis, flor. Mart. 1892 (Eggers n. 14 547.

Herb. Berol.].

V Verwandt mil Ph. pallida (Fourn.) Schltr. und Ph. pcdtmcnlcda (Fourn,) Scidtr.,

v^on belden durch den Narbcnkopf leicht zu unterscheiden.

??
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Asclepias Fiebrigii Schltr. n. sp.; robusta erecta, simplex, usque ad

90 cm alta; caule validiusculo, stricto, tereti, glabro, densius foliato; foliis

erectis vel ereclo-patentibus breviter peliolatiSj lanceolatis vel lanccolato-

ligulatis, acutis vel subacuminatiSj basi interdmn subcordatis, utrinquc glabris,

7—12 cm longis, medio vel infra medium 1,5—3,5 cm latis, peliolo 0,3

1 cm longo, glabro; cymis versus apiccm caulis umbelliformibus peduncu-

latis, folia vulgo paulo excedentibus; pedunculo glabro, usque ad 5 cm longo,

pcdiccllis filiformibus sparsim pilosulis, 2—2,5 cm longis; calycis segmentis

lanceolatis sparsim pilosulis^ c. 0,4 cm longis; corolla reflexa usque supra

basin 5-lobata, extus glabra, intus basin versus minutissimepuberula, c. 0,8 cm

longa, lobis oblongis obtusis; coronae foliolis cucullatis obtusissimis, dorso

ambitu oblongis, inliis cornu subulato falcato-incurvo, acuto, foliolo vix

longiorc donatis, gynostegium paulo excedenlibus; antheris quadrato- oblongis,

marginibus cartilagineis basin versus dilatatis
;

poUiniis oblique clavalis,
r

translatoribus gracilibus poUiniis paulo brevioribus, retinaculo oblongoidco,

translatoribus breviore.

Bolivia australis: in declivibus prope Gamargo procul Tarija, c.

2600 m s. m., flor. 19. Febr. 1904 (K. Fiebrig n. 3088); Narvais prope

S. Louis, c. 1800 m s. m., flor. Jan. 1904 (K. Fiebrig n. 2663. — Herb.

Berol.).

Mit A. ctcrassavica L. und A. Pilgeriana Schltr. verwandt. Von bcidcn schon

auBcrlich durch den kraftigen Wuchs verschieden. Die Blutcn sind gelb.
|

F

Asclepias Pilgeriana Schltr. n. sp. ; erecla, simplex vel parum ramosa

usque ad 50 cm alta; caule stricto vel substricto, tereti minute puberulo

dense foliato; foliis erecto-patentibus perbreviter petiolatis, lanceolatis vel

lanceolato-ellipticis, acutis, utrinque sparsissirae pubcrulis, 6—10 cm longis,

infra medium 2,5— 3 cm latis, petiolo 0,4—0,5 cm longo; cymis peduncu-

latis umbelliformibus, foliis fere aequilongis, erecto-patenlibus; pedicetlis

filiformibus puberulis, c. 2 cm longis; calycis segmentis lanceolatis acutis,

puberulis, c. 0,4 cm longis, corolla usque supra basin 5-lobata, reflexa, c.

,7 cm longa, lobis oblongis obtusis utrinque glabris; coronae foliolis erectis

cucullatis obtusissimis, dorso circuitu oblongis infra apicem utrinque lobulo

obtuso donatis, intus cornu subulato falcato-incurvo, acuto. foliolo longiore

ornatis, gynostegium excedentibus; antheris quadrato-oblongis, marginibus

cartilagineis basin versus conspicue dilatatis; poUiniis oblique clavatis^ trans-

latoribus flexuosis poUiniis paulo brevioribus, retinaculo oblongoideo trans-

latoribus bene breviore.

Bolivia australis: in cultis et in clivibus graminosis, prope Bcrmejo

c. 1400 m s. m., flor. 15. Nov. 1903 (K. Fiebrig n. 2058. — Herb. Berol.].

Mit A. Candida Veil, vorwandt, aber durch die Korona verschieden. Die Blutcn

sind orangegelb.

Metastelma colnmhiaimm Schltr. n. sp.; erectum, vel subvolubile,

)

?

J
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usque ad 75 cm altum,* ramosum; ramis ramulisque gracilibus, flexuosis.
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dense puberulis, densius foliatis; foliis breviter petiolatis, ercclo-palentibuSj

oblongis vol oblongo-ellipticis, mucronulatis, glabris vel subglabris, margins
et costa niediana minute ciliatiSj 1— 1,5 an longis, medio fere 0,6—0,8 cm
latis, petiolo 0,1— 0,2 cm longo; cymis breviter pedunculalis, umbelliformi-

bus, pauci-(2— 4-)floris; pedunculo petiolo aequilongo pedicellisque c. 0,3 cm
longis puberulis; calycis segmentis ovatis obtusis puberulis, margine ciliatis,

corolla fere duplo brevioribus; corolla subrotata usque infra medium 5-lobala,

c. 2,5 mm longa, lobis oblongis obtusis, intus juedio barbatis, caeterum

minute puberulis, extus glabris; coronac foliolis linearibus obtusiusculis,

gynostegio breviter stipitato paulo brevioribus; antheris subquadratis, margini-

bus cartilagineis basi dilatato-productis, loculis subduplo longioribus; polliniis

oblongoideis, translatoribus perbrevibus, retinaculo oblongoideo, polliniis

paulo minore.

Columbia: in fruticetis densis prope Dolores, dep. Tolima, 1500—
1800 m s. m., flor. Febr. (F. B. Lehmann n. 6356. — Herb. Berol.).

Mit M. rotundifoliiun (Fouin.) Scliltr. [Ihisnotia rotundifolia Fourn.) nahe \er-

wandtj durch Bluten und Pollinien verschicdcn.

Metastelnia Fiebrigii Schltr. n. sp.; volubile, alte scandens, ramosum;

ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis, subvillosulis, laxe foliatis;

foliis erecto-patentibus patentibusve, oblanceolatis vel ovato- oblanceolatis,

apiculatis, superne sparsim pilosulis, subtus costa media excepta glabris,

pallidioribus, 2—5 cm longis, supra medium 0,8

—

2,6 cm latis; cymis sessili-

bus vel breviter pedunculatis fasciculiformibus, plurifloris; pedicelHs gracili-

bus, sparsim pilosis, 0,3—0,4 cm longis; calycis segmentis ovatis acuminatis,

glabris, c. 1,5 mm longis; corolla usque ad quartam partem basilarem 5-

lobata, extus glabra, 0,6 cm longa, lobis e basi ovata falcato-linearibus

obtusis, intus medio excepto villoso-barbatis; coronae foliolis linearibus

acutis, gynostegio fere aequilongis; gynostegio sessili; antheris subquadratis,

appendice hyalina oblonga obtusa; polliniis oblique pyriformibus, trans-

latoribus gracilibus divaricatis, polliniis paulo brevioribus, retinaculo ovoideo

obtuso, polliniis subaequimagno.

Bolivia austral is: ad arbores scandens in silvis prope Soledad, pro-

cul S. Luis, flor. 30. Jan. 1904 (K. Fiebrig n. 2676. — Herb. Berol.).

Diese Art ist mit M. Mathetvsii Rusby, ebenfalls einer bolivianischen Art, ver-

wandt, zeicbnet sich vor dieser jedocli durch groGere Bluten und langere Korona-

zipfel aus.

Metastelnia (§ Amphistelma) peruvianum Schltr. n. sp.; volubile,

scandens, valde ramosum; ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis

glabris vel primum unifariam pilosis; foliis valde rcductis uiox caducis lili-

formibus vel linearibus, usque ad 0,5 cm longis; cymis sessilibus fasciculi-

formibus paucifloris, pedicellis glabris, c. i,5 mm longis; calycis segmentis

ovatis obtusis, glabris, corolla fere duplo brevioribus; corolla subrotata

usque ad tertiam partem basilarem 5-lobata 0,2 cm longa, lobis elliplico-

V
^
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ligulatis obtusis, utrinque glabris; coronae foliolis usque ad medium fere

connatis, gynostegio aequilongis, dimidio libero semiorbiculari obtusissimo;

antberis subquadratis, marginibus carlilagineis paulo curvatis, loculis aequi-

longis; polliniis oblique pyriformibus, translatoribus subaequilongis gracilibus,

apice genuflexiSj retinaculo oblongoideo polliniis majore.

Peru: inter frutices scandens ad viam Palca prope Huacapistana,

dep. Junin, prov. Terma, c. 2000

—

2100m s. m., flor. S.Jan. 1903

(Weberbauer n. 2041. Herb. Berol.].

Mit M, melantlium (Dene.) Scliltr. verwandt, mit langcren Koronazipfeln.

Metastelina (§ Aniphistelnia) rariflorum Schltr. n. sp. ; volubile,

scandens vel decumbens, valde ramosum; ramis ramulisque filiformibus

elongalis, flexuosis, glabris vel subglabris laxe fobatis; foliis erecto-patenli-

bus lineari-lanceolatis acuminatis, glabris, 0,5— 1 cm longiSj infra medium

1 1 ,5 mm latis
;

petiolo glabro 0,1 0,2 cm longo
)

cymis perbreviter

pedunculalis paucifloris, pedicellis 1— 1,5 mm longis, glabris; calycis seg-

minute ciliatis, caeterum glabris,mentis ovato-oblongis obtusis. margme

quam corolla duplo brevioribus; corolla subrotata, utrinque glabra, usque

ad tertiam partem basilarem 5-lobata, c. 2,5 mm longa, lobis oblongis ob-

tusis; cordnae foliolis quarta parte basilar! in annulum connatis, suborbi-

cularibus, gynostegio subaequilongis, obtusissimis; antheris oblongis, margini-

bus cartilagineis anguslis; polliniis oblique cllipsoideis, translatoribus genuflexis

polliniis aequilongis, gracilibus, retinaculo anguste ellipsoideo, polliniis aequi-

longo.

Peru: in fruticetis inter Sandia et Guyocuyo, 2100—2200 m. s. m..

ilor. 27. Apr. 1902 (Weberbauer n. 845. Herb. Berol.).

^ Mit M, melanthum (Dene.) Schltr. (Vmeetoxicum melanthtirn Dene.) verwandt^

aber dureh die Blatter untl die liingeren Koronaschuppen verschieden.

Metastelina (§ Amphistelma) retinaciilatum Schltr. n. sp.; volubilC;

alte scandens, ramosum; ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis,

orlabris, laxe foliatis; foliis erecto-patentibus breviter petiolalis, lanceolato-

ellipticis, acuminatis, utrinque glabris, subcoriaceis, 2,8

medio vel infra medium 0,5—1,2 cm latis, petiolo

5,5 cm longis

0,2
cr
O

0,4 cm longo,

labro; cymis subsessilibus umbelliformibus, plurifloris, pedicellis gracilibus,

0,3 cm longis, minute et sparsim pilosulis; calycis segmentis late ovatis

obtusis, extus sparsim et minute pilosulis, margine minute ciliatis, corolla

duplo brevioribus; corolla subrotata, usque supra basin 5-lobata, glabra,

c. 1,5 mm longa, lobis ovato-oblongis obtusis; coronae foliolis usque ad

medium fere connatis, dimidio libero circuitu semiorbiculari, trilobulato,

lobulis baud bene conspicuis, intermedio majore, antheris subaequilongis;

antheris trapezoideo-quadratis, marginibus cartilagineis basin versus dilatatis,

appendice hyalina late ovata obtusa; polliniis oblique pyriformibus, trans-

latoribus tenuibus plus duplo brevioribus divaricalis, retinaculo oblongoideo

crasso, polliniis paululo majore. * nr : t ;
..
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(K. FiEBRiG n. 27G1.

BoliA^ia australis: in declivibus lapidosis ad arbores scandens prope

S. Diego, baud procul a Tarija, c. 1800 m s. m., flor. iO. Apr. 1904
— Herb. Berol.).

Mit M, myrianthum Schltr. verwandt, jedoch durch breitere Blatter und die

kiirzere Korona mit dreilappigen Zipfein verschicden.

MetasfelmaWarmingii Schltr. n. sp.; volubile, alie scandens, ramosum;

ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexiiosis, subglabris, laxe foliatis

foliis patentibus patulisve, petiolatis, ellipticis vel oblongo-ellipticis, acu-

minatiSj superne subglabris, subtus minute et sparsim pilosulis, 5,5—7 cm
2 cm longo; cymis

k

>

!'

^ K

longis, medio fere 2,5 -3,3 cm lalis, petiolo gracili 1,2

pedunculatis umbelliformibus
;

pedunculo piloso petiolo fere aequilongo,

pedicellis c. 0,3 cm longis, sparsim pilosis; floribus in genere inter minores;

calycis segmentis oblongis obtusis, margine ciliatis, corolla fere duplo bre-

vioribus ; corolla subrotata usque ad iertiam partem basilarem 5-lobata,

c. 2,5 mm longa, lobis oblongo-ligulatis obtusis, extus glabris, intus medio
+

excepto puberulis; coronae foliolis lineari-spatbulatis apiculatis, gynostegio

alte stipitato; polliniis minutis oblongoideis, translatoribus perlongis gracilli-

mis (polliniis c. 3— 4-plo longioribus), retinaculo minuto ellipsoideo.

Venezuela: Las Trincheras, flor. 14. Dec. 1891 (Warming. — Herb,

llaun. et Berol. ).

Ditassa albiflora Schltr. n. sp. ; volubilis, alte scandens, ramosa; ramis

ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis, subvilloso-puberulis, bene foliatis;

foliis patentibus patulisve ellipticis vel oblanceolato-ellipticis mucronulatis,

primum sparsissime pilosulis, mox glabratis, 1,7—3 cm longis, medio vel

supra medium 0,6— 1 cm latis; petiolo pilosulo 0,2

—

0,4 cm longo; cymis

brevissime pedunculatis vel subsessilibus, fascicuhformibus, 6— 1 0-floris;

pedicellis c. 0,2 cm longis, sparsim pilosis; calycis segmentis lanceolatis

acuminatis, sparsim pilosis, margine haud ciliatis, c. 1,5 mm longis; corolla

suI)rotata,' alte 5-lobata', c. 4,5 mm longa, lobis lanceolatis apicem versus
>-._^' ^ ^

angustatis, subacutis,'e^tus glabris, intus medio excepto minutissime puberulis;

coronae foliolis lincaribus acutis, gynostegium subduplo longioribus, intus

ligula aequali et aequimagna auctis; antheris subquadratis, marginibus car-

tilagineis basi dilatatis, loculis subduplo longioribus; polliniis obli(|ue ob-

longoideis ,
translatoribus brevibus, retinaculo oblongoideo polliniis" fere

aequimagno
,1 1

^ Peru: inter frutices scandens ad viam Palca, supra Iluacapistana, dep.

Junin, prov. Tarma, 1900—2000 m s. m., flor. 7. Jan. 1903 (Weberbauer

n. 2024. Herb. Berol.).

\ J

Habituell erinnert diese Art mebr an die Gatlung Metastelma.
I

Pitassa crassa Schltr. n. sp.; volubilis, alte scandens, ramosa; ramis

'

- ;

I

\

-ff

ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis, villoso-pul)erulis, bene foliatis;

foliis lanceolato-ellipticis, mucronatis, praesertim subtus velutino-puberulis,

1 cm lalis; cymis nutantibus breviter% 3,3 cm fongrs niedio fere 0,6
i- . X-- 40*
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pedunculatis, uinbellifonuibus, paucifloris; pedunculo pedicellisque rigidis,

vclutino-puLerulis 0,3

—

0,4 cm longis ; calycis segmentis late ovatis acutis,

cxtus puberulis, margine baud ciliatis, corolla fere 3 -plo brevioribus;

corolla campanulata, crassa, usque infra medium 5-lobata, c. 0,4 cm longa,

lobis oblongis subacutis utrinque glabris; coronae foliolis quadrato-oblongis,

apice medio lobuio linear! minuto donatis, anthera paulo brevioribus, ligulis

interioribus linearibus acntis, antherae aequilongis; antheris oblongo-quadratis,

marginibus cartilagineis basi producta loculos fere 4-plo excedentibus
;

polli-

niis ovato-oblongoideis, translatoribus gracilibus, dupio brevioribus rclina-

culo oblongoideo poUiniis paulo minore.

- Peru: inter frutices scandens prope Monzon, dep. Huanaco, prov.

Huamalies, 1200—1300 m s. m., flor. 2. Aug. 1903 (Weberba^uer n. 3486.

Herb. Berol.].

, )/ : Durch die dicke Texiur der Bluten vor den samtlichen verwandten Arten aus-

gezeichnet. .

: ^ Ditassa endoleuca Schltr. n. sp.; gracilis, volubilis, humilis, ramosa;

caulibus ramisque filiformibus elongatis, flexuosis, brevitcr villosulis, laxe

foliatis; foliis ereclo-patentibus patentibusve, perbreviter petiolatis, linearibus

vel lineari-lanceolatis apiculatis, superne sparsim setosis, subtus costa mediana

pilosulis, marginibus revolutis, 0,7—1,6 cm longis, petiolo villosulo 0^1

0,3 cm longo; cymis vulgo sessilibus fasciculiformibus, paucifloris, pedicellis

c. 0,2 cm longis pilosulis; calycis segmentis ovatis obtusiusculis, sparsim

pilosulis, margine ciliatis, corolla fere duplo brevioribus; corolla subrotata,

.usque ad tertiam partem basilarem 5-lobata, extus glabra, 0,3 cm longa,

lobis lanceolato - ligulatis subacutis , intus dense et brevissimo niveo-

osis; coronae foliolis e basi elliptico-lanceolata elongato-acuminatis,

apice incurvulis, gynostegium subduplo excedentibus, intus ligula lineari,

gynostegio aequilonga auctis; antheris oblongo-quadratis marginibus carti-

mgineis basi productis; polliniis obliijue oblongoideis, translatoribus per-

.^^'.^>'i'^^s, retinaculo oblongoideo, polliniis fere aequimagno.

.r^Cojumbia: in fruticetis prope Popayan^ c. 1600—2000 m s. m. (F.

G. Lehmann n. 4843. — Herb. Berol.].

Ecuador: in fruticetis prope Loya, c. 2000—2300 na s. m. (F. G.

Lehmann n. 7886, — Herb. Berol.).

Ditassa gracilipes Schltr. n. sp.; volubilis, alte scandens, ramosa;

ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis, minute subvilloso-puberulis,

luxe foliatis; foliis erecto-patentibus obovato-spathulatis retusis, apiculatis,

subglabris, 1 — 1,4 cm longis, supra medium 0,5—0,7 cm latis, petiolo

sparsim pilosulo, 0,2-0,5 cm longo; cymis graciliter pedunculatis umbelli-

formibus, 4—8-floris, folia excedentibus; pedunculo 1,3—1,5 cm longo

pedicellisque filiformibus, c. 0,5 cm longis glabris; calycis segmentis ovatis

subacutis, glabris, c. 0,1 cm longis; corolla subrotata, usque ad quartam

partem basilarem 5-lobata, 0,3 cm longa, lobis oblongis obtusis, extus glabris,
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intus minutissime puberulis ; coronae foliolis e basi oblongo-elliptica in

ligulam angustato-acuniinalam productis, gynostogiiini subduplo excedentibus,

ligulis interiorilnis c basi ovata angustato-acuminatis, antbcrae ae<|uil()ngis;

antheris quadrato-oblongis, marginibus cartilagineis basi productis, loculos

plus dupio excedentibus; polliniis oblique oblongoideis, translatoribus brevi-

buSj retinaculo oblongoideo, p(»lliniis fere aefpiiniagno.

Peru: inter frutices scandens prope Moyobamba, dep. Loreto, 1000

Mit D. umbellata Dene, verwandt.

(Weberbauer n. 4543. — Herb. Berol.).

Ditassa violascens Schltr. n. sp. ; vohibilis, alle scandens, ramosa;

ramis ramulisque filifonnibus clongatis, llexuosis glabris, laxe folialis; fobis

patentibus patulisve petiolatis, lanceolatis vel lanceolato-ellipticis acuniinatis,

utrinque glabris, 4— 5,5 cm longis, medio vel infra medium 1—1,7 cm latis,

petiolo glabro 0,7— 1 cm longo; cymis pedunculatis umbelliformibus, 6

10-floris, pedunculo petiolo fere aequilongo pedicellisque c. 0,5 cm longis

glabris; calycis segmentis ovatis acutis, margine tenuiter ciliatis, longitudine

vix 1,5 mm excedentibus; corolla subrotata usque ad tertiam partem basi-

larem 5-lobata, c. 0,3 cm longa, lobis oblongis obtusis, extus glabris, intus

minute papulosis; coronae foliolis ima basi connatis, ovato-oblongis, apice

mucronulatis, gynostegio fere aequilongis, intus ligula brevi, minuta, apice

bidentata basi donatis; antberis subquadratis, marginibus cartilagineis basi

loculos subduplo excedentibus; polliniis oblique oblongoideis, translatoribus

brevibus, retinaculo oblongoideo polliniis paulo minore.

Peru: inter frutices scandens supra haziendam Idma, dep. Cuzco, prov.

Convencion, 2100— 2300 m s. m., flor. 25. Jun. 1905 (Weberbauer n. 5007.

Herb. Berol.).

Neben D. tassadioides Schltr. unterzubringen, in der Gestalt der Korona jedoch

durchaus verschieden. Die Farbung der Bliiten wird als >trub violett« angegeben.

Ditassa Weberbaueri Schltr. n. sp. ; volubilis, valde ramosa, usfjue

ad 50 cm alta; ramis ramulis(jue filiformibus elongatis, flexuosis, puberulis,

laxe foliatis; foliis erecto-patentibus subsessilibus, obovatis vel obovato-ob-

longis, apice nunc retusis, vulgo apiculatis, utrinque glabris, 0,5—0,7 cm

longis, supra medium 0,3—0,5 cm latis; cymis sessilibus fasciculiformibus

paucifloris; calycis segmentis ovatis obtusiusculis, glabris, corolla fere duplo

brevioribus; corolla subrotata, usque ad tertiam partem basilarem 5-lobata,

c. 1,5 mm longa, lobis oblongis obtusis, extus glabris, intus minutissime

papillosis; coronae foliolis basi connatis, e basi ovato-(|undrata conspicue

angustatis subulato-productis, gynostegium duplo fere supcrantibus, ligulis

interioribus linearibus acutis, antberac subacquilongis; antheris subquadratis,

marginibus cartilagineis basi dilatata loculos dimidio fere supcrantibus;

polliniis oblique clavatis, translatoribus gracilibus fere duplo brevioribus,

retinaculo oblongoideo polliniis paulo minore.

Peru: in valle fluminis Maraiion supra Balsas, dep. Amazonas, prov.
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J

b.-4



i

614 I. Urban.

Chachapoyus, 2000—2100 m s. m., flor. 25.Jun. 1904 (Wkherbauer n. 4276.

Herb. Berol.j.

Durcli die kleincn Blatter unci die Korona gut gekennzcichnet.

Difassa xeroneura Schltr. n. sp. ; volubilis, alte scandens, ramosa;

ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosiSj iinifariam puberulis, bene

foliatis ; foliis erecto-patentibus breviter petiolatis, elliptico-subspathulatis,

apiculatis, basi angustatis, 2—3,5 cm longis, medio A^el supra medium 0^9

1,5 cm latis, utrinque glabris, peliolo 0,5 1 cm longo; cymis pedun-

culatis subumbelliformibus plurifloris; pedunculo petiolo fere ae(|uiIongo

pedicellisque c. 0,5 cm longis
J

glabris; calycis segmentis ovato - oblongis

obtusis, glabris, corolla fere 3-plo brcvioribus ; corolla subrotata, alte 5-

lobata^ c. 0,4 cm longa, lobis oblongo-ligulatis obtusis, extus glabris, intus

dense et minute puberulis; coronae foliolis oblongis apice trilobatis, lobis

lateralibus dentiformibus triangulis, niinutis, intermedio lineari producto

acuto, gynostegium duplo excedente, ligulis interioribus linearibus acutis,

apice incuryis, antheram paulo excedentibus; antherarum marginibus car-

tilagineis basi loculos subduplo excedentibus; polliniis oblongoideis, trans-

latoribus brevibus, retinaculo oblongoideo polliniis subduplo minore.

Venezuela: loco speciali baud indicato, flor. 15. Aug, 1891 (Eggers

n. 13558. — Herb. Haun. et Berol.).

Durch die Form der Koronaschuppen ist diese Art leicht kenntlich.

Blepharodou peruvianas Schltr. n.sp. ; volubilis, alte scandens, ramosus;

ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis, glabris, laxe foliatis; foliis

patentibus patulisye petiolatis, ellipticis vel oblongo-ellipticis, acuminatis,

superne sparsim pllosulis, subtus pallidiorilms, glabris, 4,5—6,5 cm longis,

medio fere 1,3—2 cm latis, petiolo glabro vel subglabro, 0,6— 1 cm longo;

cymis pedunculatis demum racemiformibus pluri—multi-floris, laxis, omnino

glabris, rhachi vulgo flexuosa; pedicellis filiformibus^, 0,5—0,8 cm longis;

calycis segnientis ovato-oblongis obtusiusculis, glabris, 0,2 cm longis; corolla

subrotata, usque supra basin 5-lobata, extus glabra, intus minutissime

puberula, lobis oblongis obtusis, apice subinconspicue excisis, 0,4 cm longis;

coronae foliolis cucullatis, dorso circuitu ovatis obtusis, antice (intus) ad-

sceAdentibus ovatis apiculatis, dorso antherarum altius adnatis, antheras

subexcedentibus; antheris oblongis; polliniis reniformi-oblongoideis, trans-

latoribus tenuibus polliniis duplo longioribus medio affixis, retinaculo ob-

ovoideo, polliniis fere 3-plo minore.

Peru: inter frutices scandens prope Moyobamba,' dep. Loreto, c. 800

900 m s. m., flor. 17. Aug. 1904 (Weberbauer n. 4533. Herb. Berol.}.

Durch die Inflorescenz und die Pollinien bemcrkensweri.

Blepharodon snWectus Schltr.

1
1

n. sp suberectus vel leviter volu-

bilis, pluricaulis; caulibus filiformibus interdum elongatis flexuosis, glabris,

laxe foliatis; foliis patentibus patulisve, breviter petiolatis, linearibus vel

anguste linearibus, acutis.. vel acuminatis, utrinque irlabris, marginibus inter-
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Plantae novae andinae imprimis Wcberbaucrianae. II. gjy

dum revolutis, 2,5-iO cm longis, medio fere 0,3—0,4 cm latis, petiolo

glabro, 0,2—0,5 cm longo; cymis brcviter pedunculalis vel subsessilihus,

subumbellatis, pedicellis filifonnibus gracilibus, glabris, 0,5—0,7 cm longis';

calycis segmenlis ovatis obtusiusculis, glabris, c. 1,5 mm longis; corolla

subrotata usque ad tertiam partem basilarem 5-lobala, extus glabra, inlus

minute et dense pulvereo-pubcjula, c. 0,3 cm longa, lobis ovato-lunccolatis

obtusiusculis; coronae foliolis cucullatis dorso oblongis inarginibus incurvulis

gynostegio paulo longioribus, antice oblongis acuminatis, dorso antherarum

usque ^d medium fere adnatis, apice incurvis, gynostegio aequilongis;

antheris oblongo-quadratis, appendicc byalina suborbiculari; polliniis crasse

oblongoideis, translatoribus perbrevibus, retinaculo ovoideo, polliniis plurics

minore.

Columbia: in pralis montium ad flumen Rio-Susio, in terra elevata

Popayanensi, 1400—1700 m s. m., flor. Mart. (F. C. Leiimann n. 5898.

Herb. Berol.).

Durch die sehr schmalen Blatter vor alien anderen klcinblutigcn Arten aus
r

gczeichnet.
'^ - < ^. r f

I r

E
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Melina discolor Schltr. n. sp,; gracilis decumbens vel e rupibus de-

pendens, e basi ramosa; ramis ramuJisque filiformibus elongatis, laxe foliatis,

teretibuSj- glabris; foliis erectis vel erecto-patentibus ovato-lanceolatis vel

ovato-hastatiS; acutis, basi truncato-cordatis, superne viridibus, tenuissime

puberulis, subtus niveo-tomentosis 2—3^5 cm longis, supra basin 0,8

—

1,4 cm latis, petiolo gracili 1,4—2,3 cm longo, cymis graciliter pedunculatis

umbelliformibus, pedunculo usque ad 5 cm longo pedicellisque c. 1 cm

longis puberulis; calycis segmentis lanceolatis subacutis, puberulis, c. 1,5 mm
longis; corolla vix 0,4 cm longa usque infra medium 5-fida, extus puberula,

lobis oblongis obtusis, inius glabris, tubo canipanulato fauce puberulo, medio

intus bai'bato; coronae fuliolis e basi lanceolala lineari-elungatis, apice re-

curvulis ,1^ antherasl excedentibus ; antheris basin versus paulo ampliatis,

appendice hyalina orbiculari; polliniis oblique oblongis, translatoribus gracili-

bus brevibus, retinaculo oblongo polliniis^Naequimagno; stigmatis capite in

rostrum filiforme tubum corollae dupio excedens producto.

Bolivia australis: Tucumilla pr. Tarija, 2800 m s. m., e rupibus

arduis sterilibus dependens (K. Fiebrig n. 2444 — flor. m. Dec. 1903).

Durch ihre Korona und die unterseits weiDfil/:igen Blatter ist diese Art gut ge-

kcnnzeichnet. Die Bliiten sind weiD niit griinlicli-grauem AnJlug.
i ^ ' i

Meliiia campanulata Schltr. n. sp.; e basi ramosa, decunibens humi-

strata vel volubilis; caulibus ramisque tcrctibus elongatis, flexuosis, puberulis,

laxe foliatis; foliis peliolatis patentibus vel erecto-patentibus, ovato-triangulis,

acutis. vel acuminatis, basi cordatis, sparsim hispidulis, .1,2— 2 cm longis,

supra basin^Y^l basi 0,9—1,3 cm latis, petiolo gracili piloso, 0,6—1 cm

longo; ccymis graciliter pedunculatis umbelliformibus 2—5-floris, folia ex-

cedentihus J
pedunculo .1^1,5 cm longo pedicellisque 0,3—0,4 cm longis

->. ' -.. : "^^
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Eine sehr auffallende Gattung, die in bezug auf die Korona ganz iso-

Iiert dasteht. Einstweilen diirfte sie am besten neben Cystostemma unter-

gebracht werden.

Tetraphysa Lehmannii Schltr. n. sp. ; volubilis, alte scandens, ramosa

;

ratnis ramulisquc elongatis, flexuosis, glfibris, teretibus, laxe foliatis; foliis

patentibus patulisve, petiolalis, oblongis vel oblongo-ellipticis, breviter acu-

minatis, glabris, textura coriaceis, 9—10 cm longis medio fere 3,5—4,3 cm
latis; cymis verosimiliter umbellifurmilms et pluriiloris; pedicellis gracilibus,

teretibus, glabris, 3—3,5 cm longis; fluribus speciosis, in ordine inter majores;

calycis segmenlis lanceolatis vel ovato-lanceolatis acutis, glabris, 6. 0,7 cm
longis; corolla latissime campanulata semi-globosa usque infri 'medium
5-lobata, extus glabra c. 4 cm diametiente, intus basi minute
lobis lute oblongis obtusissimis, c. -1,5 cm longis, glabris ; coronae ' foliolis

H '-
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pilosis; calycis segmentis lanceolatis acuiis subvilloso-pilosis, 0,2 cm longis;

corolla campanulata, extus puberula, intus glabra, tertia parte superiore

S-lobata, 0,6 cm longa, lobis ovatis obtusiusculis; coronae foliolis carnosulis

globosis , facie basi tubo stamineo adnatis , dorso membranula annulari,

humili corollae adnata inter se conjunctis; antheris quadrato -oblongis,

marginibus cartilagineis angustis, appendice hyalina oblonga obtusa; polliniis

oblique clavatis, Iranslatoribus brevibus, curvatis, retinaculo rhomboideo,

crasso, polliniis duplo breviore; stigmatis capite rostrato, rostro filiformi

bifido, corollae fere aequilongo.

Bolivia australis: in declivibus saxosis prope Escayache baud procul

a Tarija, c. 3600—3800 m s. m., flor. 31. Jan. 1904 (K. Fiebrig n. 3023,

n. 3553, — Herb. BeroL),

Ilabituell dcr M, CandoUcana Dene, ahnlich, abcr durch die Bliitenlange aus-

gczeichnet.

Tetraphysa Schltr. n. gen. (Fig. 4).

Calyx quinquepartitus, laciniis lanceolatis, intus glandulis 5 ornatus.

Corolla latissime campanulata, semiglobosa ampla, usque infra medium 5-

lobata, illam Philibertiae generis in mentem revocans. Coronae foliola /r

dorso antherarum alte adnata, circuitu lanceolata acuminata, dorso vesicas
i

4 amplas, decurrentes, per paria superpositas formantia. Antherae rhombeo-

quadratae, marginibus cartilagineis basin versus aliformi-productis, appen-

dice hyalina brevi incurvula. Pollinia pendula anguste et oblique oblongoidea,

translateribus gracilibus, medio genuflexis, retinaculo oblongoideo breviori

medio affixis. Stigmatis caput semiglobosum, latere 5-gibbosum, apice bre-

viter excisum.

Species una adhuc nota, Columbiae incola.

Frutex volubilis, alte scandens, ramosus; ramis elongatis, gracillimis,

laxc foliatis; foliis oppositis, petiolatis, oblongis, coriaceis, glabris; cymis

verosimiliter plurifloris ; floribus speciosis, extus pallide violaceis,- intus

flavescenti-albidis.

1
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PJantae novae andinac imprimis Weberbaucrianac. II. 617

generis, apices antherarum excedentibus ; antheris, polliniis et stigmate
generis.

2000

Colombia: in Andium occidentabum rogionis Popayan silvis donsis
—2500 m s. m. (F. C. Lehmann n. 8516 — flor. m. Maj.).

Leidcr sind nur einzelne Bluten vorhanden, so daC die Bcschreihung dcr Innores-
ccnzcn erst erfolgen kann, wenn besseres Material vorliegt.

f

^

{

A Zweigstiick, BFig. 4. Tetraphysa Lehmannii Schltr. n. gen.

D Korollateil, E Kelchzipfel, F—0 Anthere mit Koronazipfel von

.,. der Seite, H—J Anthere von auCen und innen, iT PoUinien, L Griffelkopf.

Blule, C Kelch,

auCen und von

I

Stelmatocodon Schltr. n. gen. (Fig. 5).

Calyx quinquepartitus, laciniis angustis. Corolla campanulata ad medium

fere 5-lobata, lobis apicem versus angustis. Coronae squamae omnino dorso

anthernrum adnatae, circuitu ovalae, carnosae, more generis TylopJiora^

dimidium antherarum haud attingentes. Gynostegiuin sessile. Antherae

oblongo-quadratae, marginibus cartilagineis Litis, appendice hyalina sub-

orbiculari apice excisa, incurva.

latoribus brevibus retinaculo rhomboideo crasso basi affixis. Stigmatis

Pollinia brevia, crassa, oblonga, trans-
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wandt. 1 jf

Orthosia mollis Schltr. n. sp.; volubilis, scandens, ramosa; racn[s

<

f 2

^1 ^

1

i

r

1

Species una adhuc nota, Boliviae australis incola.

SufTrutex volubilis alte scandens; foliis longius pctiolalis lale ovalis

profundius cordatiSj puberulis, subtus pallidis; cymis pedunculalis extra-

axillaribuSj racemiformibus usque ad lo-floris.

Eine sehr interessante Gattung, die mit der glockenformigen KoroUa

vieler siidamerikanischer Asclepiadaceen die Korona von Tyloplwra vereinigt,

dabei aber ein typiscbes AsclGpiadmae-(y'^'X\o^ie^mn\ mit bangenden Pollinien

besitzt.

Ihre Stellung innerhalb der Aselepiadinae isl eine vollstandig isolicrte.
j

Stelinatocodon Fiebrigii Scbltr. n. sp. ; volubilis, alte scandens, ra-

mosa; ramis ramulisque filiforiyibus elongatis, teretibus, glabris vel sub-

glabris, laxe foliatis; foliis patentibus patulisve, longipetiolatis, late ovatis

acuminatis, basi profundius cordatis, utrinque minute puberulis, praeserlim

subtus, textura tenuibus^ 11— 13 cm longis, infra medium 8— 9,5 cm latis,

petiolo subglabro usque ad 10 cm longo; cymis extraaxillaribus racemi-

formibus, petiolis fere aequilongis; pedicellis filiformibus 0,7— 1 cm longis

minutissime puberulis; calycis segmentis anguste lanceolatis subacutis, minu-

tissime puberulis, 0,4 cm longis; corolla campanulata c. 1,7 cm longa, ex-
^^

" r

tus minute papilloso-puberula intus glabra; coronae foliolis generis; gyno-

stegio vix 0,4 cm alto; polliniis apice cxtus crista papillarum ornatis.

Bolivia australis: Soledad pr. San Luis 1500 m s. m., in silvis ad

arbores scandens, flores fusci (K. Fiebrig n. 2678 — flor. m. Jan, 1904).

Orthosia ecuadoreiisis Schltr. n. sp.; volubilis, alte scandens, ramosa;

ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis, bene foliatis, villosulis;

foliis patentibus vel erecto -patentibus, petiolatis, ovatis vel ovato-oblongis

apiculatis, basi vulgo cordatis, utrinque plus minusve dense pilosis, 2,7— 4,5 cm

longis, medio vel infra medium 1,2—2,6 cm latis, petiolo villosulo 0,5

1,3 cm longo; cymis sessilibus fasciculiformibus, plurl—multifloris; pedicellis

villosulis, c. 0,5 cm longis; calycis segmentis ovatis acuminatis villosulis,

c. 1,5 mm longis; corolla subrotata alte 5-lobata, c. 3,5 mm longa, lobis

oblongis obtusis, extus sparsim pilosis, intus medio glabro excepto dense

puberulis; corona e basi annulari alte 5-fida, gynostegium subduplo ex-

cedente, segmentis lanceolato-ligulatis obtusis, dorso plicatis, intus lamellis

2 parallelis longitudinaliter decurrentibus ornatis, glabris; antberis trape-

zoideis, marginibus cartilagineis basi valde dilatata loculos duplo fere super-

antibus; polliniis oblique oblimgoideis, translatoribus brevibus, retinaculo

oblongoideo, polliniis paulo minore.

Ecuador: in fruticetis apertis prope Molleturo, in Andibus occid.

Caucae, 2500—3000 m s. m., flor. Nov. 1890 (F. G. Lehmann n. 5646.

Herb. Berol.).

Mit der von Schumann als Oyiianehum hrachyphyllum beschriebenen Art ver-
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i

^ . V

it. '^ ^tebvatocodon Fichrigii Schltr. n. gen. A Zweigsluck, B Blute, C Kclch, D Kelchzipfel,

H Anthere mit Koroua-

^J^

^

E'-F Korollateile von auCen und innen, O Gynostegium mit Korona,

schuppe, K Ovarium mit Narbenkopf, L Pollinium. — M— T Stelcddemma pulchdlum Schlt. M Zweig-

stiick, if Blute, 0—P Korollateile von auBen und innen, Q Anthere, R Gynostegium, S Ovarium
# -r Poliinien
4>
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raiuulisque filiformibus elongatiSj flexuosis, moUiter tomentosulis, laxe foliatis;

foliis patentibus vel crecto-patenlibuSj ovatis vel ovato-ellipticis, miicronatis,

utrinque molliter pilosis, 1,8

—

3,4 cm longis, medio vel infra medium 1

—

/

1,7 cm latis; petiolo subvilloso, 0,7—1,2 cm longo; cyniis fasciculifonnibus

sessilibns plurifloris; pedicellis gracilibus, subvillosis, c. 0,5 cni longis; calycis

segmentis lanceolatis acutis , subvillosis , corolla fere duplo brevioribus

;

corolla subrotata usque infra medium 5-lobata, c. 0,2 cm longa^ lobis ob-

longis obtusis, extus sparsim setosis, intus glabris; coronae foliolis quarta

parte basilari connatis, oblongo-quadratis, apice medio lobulo exciso donatis,

intus carinis 2 longitudinaliter ornatis, gynostegio aequilongis; antherls ob-

longo-quadratis, marginibus cartilagineis loculos basi plus duplo excedenti-

bus; polliniis oblique obovoideis, translatoribus perbrevibuSj retinaculo ob-

longoideo polliniis paulo minore.

Nova Granata (J. Triana n. 1925. — Herb. Berob).

Durch die Behaarung und die Blatter ist diese Ai't vor alien anderen der Gattuny

vorzizglich charakterisiert,

Orthosia steuophylla Schltr. n. sp.; volubilis, scandens, valde ramosa;

ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis, glabris, laxe foliatis; foliis

breviter petiolatis, patentibus patulisve, linearibus acutis, glabris, 0,8

—

1,4 cm
longis, 1—1,5 mm latis, petiolo glabro, 1— 1,5 mm longo; cymis sessilibus

fasciculiformibus, paucifloris; pedicellis 2—2,5 mm longis subglabris; calycis

segmentis ovatis obtusiusculis, setulis sparsis obsessis, margine minute cilio-

latls, corolla fere duplo brevioribus ; corolla subrotata usque infra medium
5-lobata, c. 1,5 mm longa, lobis ovatis obtusis, utrinque glabris; coronae

foliolis usque ad medium fere connatis, gynostegio fere aequilongis, dimidio

libero obcuneato-quadrato apice truncato , intus lamellis 2 subparallelis

donatis; antherls subquadratis, marginibus cartilagineis basi dilatatis, loculos

duplo fere excedentibus
;

polliniis oblique pyriformibus, translatoribus brevi-

bus, retinaculo oblongoideo polliniis paulo minore.

Nova Granata (J. Triana n. 1935. — Herb. BeroL).
Burch die schmalen Blatter vor den 'anderen andinen Arien ausgezeichnet.

Orthosia tarmensis Schllr. n. sp. ; suberecla vel leviter volubilis,

parum ramosa; caulibus, ramisque gracilibus saepius elongatis flexuosis,

subglabris vel minute unifariam puberulis, laxe foliatis; foliis erecto-patenti-

bus breviter petiolatis, lanceolatis vel elliptico-lanceolatis, superne subglabris,

subtus minute et sparsim substrigoso-pilosulis, 0,5— 1,2 cm longis, 1,5

•5 mm latis; cymis sessilibus fasciculiformibus paucifloris
;

pedicellis minute
puberulis, 0,2— 0,3 cm longis; calycis segmentis oblongis obtusis minute
puberulis, margine minute ciliolatis, corolla fere duplo brevioribus; corolla

subrotata usque ad tertiam partem basilarcm 5-lobata, c. 2,5 mm longa,

lobis oblongis obtusis extus sparsim pilosis, intus glabris; coronae foliolis

tertia parte basilari in annulum connatis, late oblongis, apice breviter bi-

lubulatis, medio intus plicato-foveolatis, gynostegio aequilongis; antheris

1
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subquadratis, marginibus cartilagineis loculis duplo longioribus basi dilatatis,

appendice hyalina rotundata; polliniis oblique ovoideis, translatoribus tenui-

bus plus duplo brevioribus, retinaculo oblongoideo polliniis paulo majore.

Peru: in declivibus aridis prope Tanna, dep. Junin, 3000—3300 m
s. m., flor. 9. Febr. 1903 (Weberbauer n. 2360. — Herb. Berol.).

Mit 0. microphylla (H.B.K.) Schltr. verwandt.

Ortliosia Triaiiaei Scbllr. n. sp.; volubilis, scandens, ramosa; caule

ramisque filifonnibus elongatis, flexuosis, primum unifariam pubcrulis, mox
glabris, laxe foliatis; foliis oralis vel ovato-ellipticis mucronulatis, utrinque

glabris, 0^5— 0,9 cm longis, medio vel infra medium 0,3—0,5 cm lalis,

petiolo subglabro, 0,2— 0,4 cm longo; cymis fasciculiformibus sessilibus,

plurifloris; pedicellis fiUformibus minute puberulis, O^i— 0,5 cm longis;

calycis segmentis ovatis acuminatis, puberulis, margine ciliatis, corolla fere

subtriplo brevioribus; corolla subrotata usque ad tertiam partem basilarcm

5-lobata, extus glabra, 0,3 cm longa, lobis oblongis obtusis, intus minute

puberulis, coronae foliolis in annulum quarta parte basiiari connatis, gyno-

stegium paululo excedentibus, oblongis, apice attenuatis breviler excisis, ob-
r

tusis, intus carinulis 2 obscuris longitudinaliter donatis; antheris oblongis

marginibus cartilagineis basi loculos subduplo excedentibus; polliniis oblique
I

^

obovoideis, translatoribus brevibus retinaculo brevioribus, retinaculo ob-

longoideo polliniis paulo minore.

Nova Granata (J. Triana n. 1832. — Herb. Berol.).

Durch die Blatter und die reichbliitigen Inflorescenzcn ausgezeichnet.

Cynaiichuni tarmense Schltr. n. sp. ; volubilis, e basi ramosa; ramis

ramulisquc filifonnibus elongatis, teretibus, glabris, bene foliatis; foliis petio-

latis, patentibus patulisve, ovato-ellipticis, acutis vel breviter acuminatis,

utrinque glabris, textura tcnuioribus, 1,7—3 cm longis, infra medium \

2 cm latis, petiolo 0,8— 1 cm longo; cymis breviter pedunculatis umbelli-

formibus, pedicellis filiformibus glabris, 1,1 cm longis, pedunculo aequi-

longis; calycis segmentis ovato-lanceolatis obtusiusculis, glabris; corollae

lobis oblongis obtuse acutatis utrinque glabris, calycem plus duplo excedcnti-

bus, 0,5 cm longis; coronae foliolis in annulum usque ad medium fere

connatis, lobis apice inaequaliter 5-fidis, gynostegium vix excedentibus;

antheris subquadratis, marginibus cartilagineis angustis, appendice hyalina

rotundata; polliniis oblique lanceolatis, translatoribus brevibus, retinaculo

oblongo, polliniis duplo minore; stigmalis capite breviter rostrate.

Peru: inter Tarma et Palca in fruticetis, 2600—3000 m s. m. (Weber-

bauer n. 4740 — flor. m. Nov. 1902); inter Palca et lluacapistana, prov.

Tarma, 4700—2700 m s. m (Weberbxuek n. 4 790 — flor. m. Nov. 4 902).

Mit C. ccuadorense Schltr. verwandt,
f

Oxypetalnm albiflorum Schltr. n. sp. ; volubile, alte scandens, ramosum

;

caulibus ramisque filiformibus elongatis, flexuosis, dense hirtis, laxe foliatis;

foliis patentibus patulisve, petiolatis, oblongis vel oblongo-ellipticis, acumin;itis,

J"

--v -
• . -1. -..

/ ,



B^2 I, Urban.

longa extus puberula, intus tubo dense

basi excisis, superne puberulis, subtus subvelutino-pilosis^ 7

—

11^5 cm longis,

medio fere 3,3—7 cm latis, petiolo dense hirlo 2— 4 cm longo; cymis pe-

dunculatis umbelliformibuSj dense 8—20-floris; pedunculo petiolo fere aequi-

longo pedicellisque 0,5—0,7 cm longis dense hirtis; calycis segmentis lanceo-

lato-linearibus acuminatis villosis, 0,6 cm longis; corolla campamilata ad

medium fere 5-lobata, c. 1,1 cm

barbata, lobis e basi ovata linearibus obtusis, flexuosis; coronae foliolis e

basi ovata in lobum quadrangularem angustatis, apice truncatis, subemar-

ginatis, intus nudis, antheris conspicue brevioribus; antberis oblongo-qua-

dralisj marginibus cartilagincis angustis, appendice hyalina oblonga obtusa;

polliniis oblongoideo-clavatis, appendice tantum incrassationem in apice

translatorum efficiente, baud bene conspicuo, translatoribus brevibus, retina-

culo lineari polliniis fere aequilongo.

Bolivia australis: ad margines silvarum prope Ghiquiaca, c. 1000 m
s. m., flor. 6. Febr. 1904 (K. Fiebrig n. 2699. Herb. Berol.).

Oxypefalam boliviense Schltr. n. sp.; erectum, e basi ramosum, SO-
SO cm allum; caulibus ramisque tomentoso-villosis, teretibus, bene foliatis;

foliis patentibus, ovatis vel ovato-lanceolatis, acutis vel subacuminatis, basi

cordatis, utrinque dense puberulis, 2,5—6 cm longis, infra medimn 1,4

3,5 cm latis, petiolo tomentoso-villoso, 0,7 — 1 cm longo; cymis umbelli-

formibus folia vulgo baud excedentibus, usque ad 15-floris; pedunculo villoso

1,5— 3 cm longo, pedicellis filiformibus villosis, c. 1 cm longis; calycis seg-

mentis anguste lanceolatis acuminatis, villosulis, c. 0,4 cm,longis; corolla
I

late campanulata, extus dense puberula intus glabra, c. 0,6 cm longa^ usque
i- *

infra medium 5-lobata, lobis lanceolatis obtusis recurvis; coronae foliolis
n J

rhombeo-ovatis apice breviter bifidis, gynostegium excedentibus; antheris

oblongo-quadratis, appendice hyalina oblonga obtusa; polliniis oblique lanceo-

latis, translatoribus perlatis, appendice rigida apice hamata, retinaculo an-

gusto obtuso, polliniis longiore. •

Bolivia australis: Padcaya, 2100 m s. m. in convallibus lutosis sub-
^-t -t. .-'

:

aridis (K. Fiebrig n. 2554. flor. m. Dec. 1903. Herb. Berol.!).
_ b r

Als niichste Verwandte der hier beschricbenen Art muchte ich 0. Arnottianmn
Buek ansehen.

Oxypetalum Weberbaueri Schltr. n. sp.; volubile, alte scandens,

ramosum; ramis ramulisque filiformibus clongatis, flexuosis, tomentosulis,

laxe foliatis; foliis patentibus patulisve, oblongis acuminatis, basi cordatis,

1 cm longis, medio fere

3 cm longo; cymis plus minusve

superne puberulis, subtus tomentosulis, 6,5

3,5—5 cm latis, petiolo tomcntosulo 2—
longius pedunculatis, dense 10—20-floris, foliis brevioribus; pedicellis tomen-

tosulis 0,5—0,7 cm longis; calycis segmentis lineari-lanceolatis acutis, vclu-

tinis, c. 0,8 cm longis; corolla campanulata usque infra medium 5-lobata,

extus sparsim puberula,- lobis e basi ovata lincari-productis obtusis, flexuosis,

intus dense niveo-barbatisf coronae foliolis e basi ovata in lobum quadra-
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turn trimcalum angustatis, mtus lamella diiplici apice curvato-conjuncta

ornatiSj anlheris paiilo brevioribuSj dorso usque ad medium fere corolJae

basi adnatis; antheris quadrato-oblongiSj marginibus cartilagineis basi pro-

duct! angustiSj appendice hyalina oblonga; polliniis oblougoideis exappen-

diculatiSj translatoribus lorlis, polliniis subaequilongis, retinaculo oblongoideo

polliniis paulo minore.

Peru: Inter frutices propc Sandia, 2100 m s. m. flor. 4. Apr. 1902

(Weberbauer n. 66G. Herb. BcroL); prope Iluacapistana, ad viam

Palca, Dep. Junin, Prov. Tarma, 1900—-2000 m s. m., flor. 7. Jan. 1903

(Weberbauer n. 2009.

7

Herb. BeroL

Pseudibatia boHviensis Schltr. n. sp.; erecla, e basi parum ramosa

30—40 cm alta; caulibus teretibus villoso-hispidiSj laxe foliatis; foliis erccto-

patcntibus patentibusvCj petiolatis, late ovatis vel oblongo-ellipticiSj vulgo

breviter acuminatis, basi nunc cordatis, nunc rotundatis, utrinque piloso-

hispiduliSj 5—7,5 cm lungis, medio vel infra medium 2,5-—7 cm latis, petiolo

villoso-bispidOj 1j5— 4,5 cm longo; cymis sessilibus fasciculiformibus, 4— 10-

floris; pedicellis villosiSj 0,5— 0,0 cm longis; calycis segmentis ovato-lanccolatis

subacutis, villosis, corolla fere dupio brevioribus; corolla subrotata usque

infra medium 5-lobata, c. 0,6 cm longa, lobis extus pilosis, intus densius

puberulis, oblongis obtusis; coronae foliolis in annulum cupuliformem

brum apice leviter crenulatum connatis, gynostegio fere aequilongis; anlberis

subquadratis , dorso paulo incrassatis

,

marginibus cartilagineis paivulis

;

polliniis oblique oblongoideis, apicem versus margine superiore lamella tri-

angulari cristatis, translatoribus perbrevibus, retinaculo oblongoideo polliniis

3— 4-plo minore.

Bolivia australis: In declivibus lipidosis, Toldos propc Bermejo,

c. 2000 m s. m. flor. 8. Dec. 1903 (K. Fiebrig n. 2364); prope Camacbo,

c. 2500 m s. m. (K. Fiebrig n. 2862); prope Bellavista c. 2000 m s. m,

florens 5. Jan. 1804 (K. Fiebrig n. 3555. Herb. BeroL).

Fischeria columbiaua Schltr. n. sp.; volubilis, alte scandens, ramosa;

ramis rainulisque filiformibus elongatis, flexuosis, hispidis, laxe foliatis; foliis

oblongo-ellipticis acumiiiatis, superne breviter strigoso-hispidulis, subtus granu-

loso-velutinis, basi subcordatis, 7—11 cm longis, medio fere 3— 6,5 cm

latis, petiolo sparsim setoso, 1,2 2 cm longo; cymis longis pedunculatis,

demum racemiformibus, folia superantibus, multifloris, pedicellis gracilibus,

dense granuloso-puberulis, c. 2 cm longis ; calycis segmentis oblongo-Ianceo-

patentibus

;

cm longis,latis obtusiusculis, dense granuloso-puberulis, c. 0,4

corolla subrotata, virescente, us(iue supra basin 5-lobata, c. 0,7 cm longa,

lobis oblongis obtusis, infra apicem uno latere crispato-sinuatis, extus spar-

sim setosis, intus dense puberulis; corona exteriore 5-Iobata annulari, basi

curollae arete appressa et adnata, minutissime puberula, coronae interions

foliolis carnosis, dorso antherarum arete adnatis, apice ampliatis, crenulatis,

quadralisj antice in rostrum porrcctum productis; antherarum marginibus
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cartilagineis curvatisj apice acutis; polliniis oblique et late oblongoideis,

translatoribus perbrevibus divaricatis, retinaculo crasse rhomboideo polliniis

multoties minore.

Colombia: In silvis humidis ad flumen Rio-Dagua, c. 300 m s. m.j

flor. Aug. (F. G. Lehmann n. 9066. — Herb. Berol.).

Mit F. erispiflora (Sw.) Sclillr. verwandt, durch die Behaarung und die Korona

verschieden.

Cloiiolobus anteiiiiatus Schllr. n. sp. ; volubilis, alte scandens, ramosus;

caule ramisque filiformibus elongalis, flexuosiSj molliter puberulis, laxe

foliatis; foliis patentibus patulisve petiolatis, ovatis vel ovato-oblongiSj acumi-

natis, basi cordatis, utrinque molliter puberulis, 4— 9 cm longis, medio vel

infra medium 2,3

—

4,5 cm latis, petiolo velutino 2— 4 cm longo; cymis

breviter vel brevissime pedunculatis pluritloris, foliis brevioribus; pedicellis

teretibus villosis, 1— 1,5 cm longis; calycis segmentis e basi lanceolata

lineari-productis, apice antenniformi-dilatatis, obtusis, extus villosis, c. 2,5 cm

longis; corolla subrotata usque ad tertiam partem inferiorem 5-lobata,

c. 1,8 cm longa, lobis oblongis subacutis, extus minute puberulis, intus
f J

pulvereo-puberulis ; corona exteriore annulari depressa, leviter 5-lobata, lobis

apice ciliatis, coronae interioris foliolis suborbicularibus carnosulis, dorso

antherarum arctissime adnatis; antherarum angulis superioribus acuminatis;
"

polliniis oblique clavatis, translatoribus perbrevibus, retinaculo rhomboideo,

polliniis fere 4-plo breviore.

Colombia: Inter frutices scandens in valle Cauca, prope Cerrito et

Cali, 1000 m s. m., flor. Jul. 1801 (F. C. Lehmann n. 7520. — Herb. Berol.).

Durch die merkwiirdigen Kelchzipfel ist diese Art vor alien anderen ausgezeichnet.

Gouolobus ecuadorensis Schltr. n. sp ; volubilis, scandens, pauci-

ramosus; ramis caulequo filiformibus elongatis, flexuosis, villosis, laxe foliatis;

foliis patentibus patulisve petiolatis, ovato-lanceolatis vel ovato- oblongis,

producto-acuminatis, basi cordatis, superne hispidulis subtus villosis, 5,5

9 cm longis, petiolo gracili villoso, 2—2,5 cm longo; cymis breviter pedun-

culatis paucifloris; pedicellis villosis filiformibus, c. 2 cm longis; calycis seg-

mentis lanceolatis acutis, villosis, c. 0,4 cm longis; corolla subrotata usque

ad medium fere 5-lobata, 0,8 cm longa, lobis oblongis obtusiusculis, extus

sparsim pilosis, intus minute et dense puberulis ; corona exteriore annular!

leviter tobata, depressa, coronae interioris foliolis oblongo-spathulatis ob-

tusissimis, carnosulis, dorso antherarum arctissime adnatis; antherarum

angulis superioribus acuminatis, amplis, divergentibus; polliniis oblique ob-

longoideis, translatoribus gracilibus, retinaculo minuto rhomboideo subduplo

longioribus.

Ecuador: In silvis densis prope Ishubamba et Pichkohuaico (Andis

occidentalibus Quitensibus) 2700—3000 m s. m., flor. Aug. (F. C. Lehmann

n. 5434. — Herb. Berol).
,.'>.. J!
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.1 Goiiolobus Fiebrigii Schltr. n. sp ; volubilis, scandenS; simplex vel

subsiniplex; caule filiformi elongato, flexuoso, hispidulo, laxe folia to; foliis

patentibus patulisve pctiolatis, ovatis acuminaiis^ basi cordaliSj ulrinque

hispidulis, 6,5 \ cm longis, medio vel infra medium 3,5 5,5 cm latis.

petiolo hispidulo, 3— 4 cm longo; cymis sessilibus glomcruliformibus, pedi-

cellis villosulis, 0,5—0,7 cm longis; calycis segmentis ovatis breviter acmni-

natis, villosulis, c. 0,5 cm longis; corolla subrotata^ usque infra medium
5-lobata c. 1 cm longa, lobis oblongis obtusis, exlus glabris, intus pilosis;

corona exteriore annulari, depressa, 5-Iobata, lobis obtusis incurvis, coronae

interioris foliolis dorso antherarum arctissime adnatis, oblongis obtusis,

baud bene conspicuis; antherarum marginibus cartilagineis brevibus crassis;

polliniis oblique oblongoideis, translatoribus tenuibus retinaculo oblongoideo

aequilongis, polliniis fere 4-plo brevioribus.

Bolivia aus trails: In rupibus prope San Louis procul Tarija, c.

1600 m s. m., flor. 29. Jan. 190i (K. Fiebrig n. 2671. Herb. Berol.).

Ebenso wie 0. hirsittissirmis Scliitr. cine Art, welche den Ubergang zu Pseudi-

hatia bildet. Wiilirend die erstere der P. foetida (Griscb.) Malnie alincll, zeigf die vor-

liegende Pflanzo Ahnlichkeit mil P. hirta (Griseb.) Malme.
I J \

GoHoIobus hirsutissimns Schltr, n. sp,; volubilis, decumbens, simplex

vel parum ramosus; caule ramisque filiformibus elongatis, dense villosis, laxe

foliatis; foliis erecto-patentibus patentibusve, petiolatis, ovatis vel ovato-

oblongis acuminatis, utrinque villosis, basi cordatis, 7— 10 cm longis, medi(»

vel infra medium 4,2—6,5 cm latis, petiolo villoso 1,5— 2,5 cm longo;

cymis sessilibus fasciculi formibus, plurifloris, pedicellis villosis c. 1 cm longis;

calycis segmentis ovato- oblongis subacutis, villosis, 0,5 cm longis; corolla

subrotata atropurpurea, c. 1 cm longa, usque infra medium 5-lobata, lobis

oblongis obtusis, extus hispidis, intus sparsim et breviter pilosulis; corona
1^ *,-^#- ' ':

exteriore annulari, margins crenulata, 5-lobata, carinis 5 gynostegium

versus decurrentibus , coronae interioris foliolis baud bene

dorso antherarum arctissime adnatis, oblongis obtusis, carnosulis; anthera-

conspicuis.

H- -^

rum angulis superioribus acuminatis, divergentibus; polliniis oblique oblon-

goideis, translatoribus gracilibus, retinaculo aequilongo rhomboideo, longi-

ludine polliniorum latitudinem aequante.

Bolivia australis: In declivi lapidoso prope Padcaya, c. 2400 m
s. m., flor. Dec. 1093- Mart. 1904 (K. FiEURiG n. 2571. — Herb. Berol.).

Diese Art bildet einen Ubergang zwisclicn Qmwhbus und dcr Galtung Pscudi-

batia Malme, die wohl kaum auf die Daucr zu halten ist, durch line Blulengr^Ce und

die schr schwach entwickelte innerc Korona. AuGerlich besitzf sie viol Alinlichkeit mil

P. fodida (Griseb.) Malme,

€ronolol)US lachnostomoides Schltr. n. sp.; volubilis alte scandens,

pauciramosus; caule ramisque filiformibus elongatis, flexuosis, dense pube-

rulis; laxe foliatis; foliis patentibus patulisve, petiolatis, ovato-oblongis acumi-

natis, basi cordatis, utrinque molliter subvelutino-puberulis, 5— 7 cm longis,

medio vel infra medium 2,8— 3,5 cm latis
J
petiolo subvilloso gracili, 2,5

Botaniiclie Jalirbucber. XXXVII. Bd. 41
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626 I. Urban.

4 cm longo; cymis pedunculatis illis Laclmoslomatis tigrini H. B. et Kth.

similibiis, usque ad 15-flons, pedunculo villoso, 3

—

4,5 cm longo, pedicellis

villosis filiformibus, pedunculo fere aequilongis; calycis segmentis lanceo-

lato-oblongis obtusiusculis villosis , vix 0,4 cm longis ; coi'olla subrotala

us(]ue ad medium fere 5-lobala, c. 0,7 cm longa, lobis oblongis obtusis,

exlus sparsim pilosulis, intus minutissime et dense puberulis; corona exteriore

annular! depressa leviter lobulata, coronae interioris foliolis oblongis ob-

tusis, carnosulis, dorso supra medium gibbo donalis, dorso antherarum

arctissime adnatis; antherarum angulis superioribus divergentibus amplis,

acutis; polliniis late et oblique oblongoideis, translatoribus brevibus, reti-

naculo rhomboideo aequilongis.

Columbia: In silvis densis in monte alto de Pesares supra Popayan,

2400—2700 m s. m., flor. Mart. (F. C. Lehmann n. 5892. — Herb. Berol.).

Diese Art besitzt auGerlich eine nicht zu verkennende Ahnlichkeit mit Laekuo-

stoma tigrinum H. B. et Kth.

Oonolobas Lehmannii Schltr. n. sp. ; volubilis erectus, alte scandens^

pauciramosus ; caulibus ramisque filiformibus elongatis , flexuosis, minute

unifariam puberulis, laxe foliatis; foliis patentibus patulisve oblongo-ellipticis

vel ovatO" oblongis longius acuminatis, utrinque nervis minute puberulis

exceptis subglabris, 5,5—8 cm longis, medio vel infra medium 2,5— 4 cm
lalis, petiolo gracili 1,5—2 cm longo; cymis brcvibus paucifloris petiolum

vix excedentibus, pedunculo pedicellis filiformibus 0,7—0,8 cm longis, minute

puberulis, duplo fere brevioribus; calycis segmentis lanceolatis acuminatis,

puberulis margine ciliatis, c. 0,2 cm longis; corolla subrotata usque infra

medium 5-lobata, vix 0,4 cm longa, lobis oblongis obtusis utrinque glabris

;

corona exteriore annulari depressa, carinis 5 bicruribus gynostegium versus

decurrentibus donata, coronae interioris foliolis subinconspicuis, in carinas

2 parallelas reductis, dorso antherarum arctissime adnatis ; antherarum

angulis superioribus divergentibus acuminatis; polliniis oblique oblongoideis;

translatoribus tenuibus, retinaculo parvulo aequilongis.

Colombia: In fruticetis prope Frontino, in andibus occidentalibus

Antioquiae, c. 1000—1600 m s. m., flor. Sept. 1891 (F. G. Lehmann n. 7518.

— Herb. Berol.).

Eine kleinbliitige Art, bei welcher die Schuppen der inncren Korona auf zwei

lleischige Leisten auf dem Riicken der Antheren reduziert sind.

Oonolol>iis marginatus Schltr. n. sp.; volubiliSj alte scandens, ramosus;

caule ramisque filiformibus elongatis, flexuosis, glabris, teretibus, laxe folia-

tis; foliis pctiolatis patulis, oblongis vel oblongo-ellipticis, acuminatis, utrinque

glabris, textura coriaceis, marginatis, 5,5—7 cm longis, medio vel infra

medium 2,2—3,2 cm latis; petiolo teretiusculo glabro, 1—1,5 cm longo;

cymis petiolo brevioribus vel aequilongis, breviter pedunrulatis, plurifloris;

floribus in genere inter minores, flavescentibus
;

pedicello tereti glabro,
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ciliatis, vix 0,St cm longis; corolla subrotata, usque infra medium 5-lobata,

0,5 cm longa, glabra, lobis oblongis obtusis, iiiarginibus revolutis; corona ex-

tcriore nnnulari, leviter o-Iobata, intus umbonibus 5 rostralis, ad gynostegium

spectanlibus ornata, coronae interioris squainis late oblongis, obtusis, car-

nosulis, antherarum dorso arctissime adnalis; antheris transv(^rsis, margini-

bus cartilagineis acutis, divergentibus; poiliniis oblique pyriformibus Irans-

latoribus perbrcvibus, retinaculo minuto. rhomboidco.

Peru: Dep. Lorcto, inter frutices scandens propc Moyobamba 800

—

900 m s. m., flor. 17. Aug. 1904 (Weberbauer n. 4635. — Herb. Bcrol.).

Diese Art zeiclmet sich durcli die lederigen Blatter und die in der Gatfung selten

zu beobachtende vollige Kablheit aus.

Goiiolobus peruaim>s Schltr. n. sp.; decumbens, ramosus; caule

ramisque filiformibus elongatis, flexuosiSj dense puberulis, laxe foliatis; foliis

patentibus patulisve ovato-lanceolatis acutis, basi cordalis, superne granu-

losis sparsim pilosulis, subtus hispidulis, 4— 6 cm longis, infra medium

1,5

—

2,7 cin latis, petiolo hispido 1 — 1,5 cm longo; cymis subsessilibus

paucifloris (fasciculiforraibus), pedicellis tcretibus hispidis c. i cm longis;

floribus in genere inter minores, viridibus; calycis segmentis lanceolatis, ob-

lusiuscule acuminatis, hispidis, c. 0,3 cm longis; corolla subrotata, c. 0,6 cm

longa, usque infra medium 5-Iobata, lobis oblongis obtusis, apice inaequa-
r

liter bilobulatis, extus sparsim pilosis, intus minute et densius puberulis;

corona exteriore depressa annulari, margine irregulariter et subinconspicue

crenulata, glabra, 5-lobata, intus carinis 5 obscuris donata, coronae interioris

foliolis subquadratis, carnosis; dorso antherarum arctissime adnatis; antheris

transversis angulis superioribus acutis, divergentibus; poiliniis oblique clava-

tis, translatoribus brevibus retinaculo angusto fere aequilongis,

Peru: Depart. Ancachs, inter Samanco et Cavaz, in locis apertis infra

Panipa Romas, 2200 m s. m., flor. 29. Maj. 1903 (Weberbauer n. 3191, —
Herb. Berol.).

AuCerlich erinncrt die Pilanze an Ibatia,

24. K. Kranse: Borraginaceae andinae.
r

Cordia siibserrata Krause n. sp.; frutex erectus, usque 2 m alius,

ut videtur densiuscule ramosus; rami erecti vel erccto-patentes, infernc

teretes cortice obscure brunneo longitudinaliter rimoso vcrruculoso gla-

berrimo obtecti, superne subquadrangularcs vix sulcali fulvo-tomentosi.

Folia alterna, nonnulla fere opposita, praecipue ad.ramulorum apicem con-

esta, pro genere parva, breviter petiolata; petiolus ut ramuli juniores

fulvo-tomentosus, supra usque ad basin manifeste canaliculatus, 4—6 mm
Ijpngus; lamina membranacea, ulrinque sparse albo-hispida, rugosa, costa

media atque nervis primariis supra impressis subtus prominentibus in-

structa, ovata vel ovato-elliptica, apice subacuta, basi in petiolum contracta,

41*
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628 I. Urban,

margine subserratu, 2,5—3 cm longa et medio usque 2 cm lata, supra

obscure viridis sublus dilutior. Gincinni terminales vcl rarius axillarcs,

simplices, densiflori, erecti vel leviter curvati, cylindriformes, sub aulhesi civc.

2—3 cm longi; flores sessiles, parvi; calyx (pinqueparlituSj extus breviter

sed dense pilosus, laciniis late ovatis, subacutis; corollae tubus cylindncus,

basin versus paulum contractus, calycis lacinias paulum superans, circ.

i mm longus, extus glaber; lobi breves, rotundati, obtusi, ut videtur erecti,

sordide albi (in siccitate fusci); stamina paulum supra medium tubi inserta;

filamenta brevia, filiformia, basin versus dilatata, inferne villoso-barbata,

superne glabra; antberae rotundatae in tubo inclusae; stilus tenuis, ereclus,

subelongatus, calycis lacinias paulum superans, stigmatibus claviformibus.

Fructus non visi.

Peru: Prope viam ferream a Lima ad Oroyam, 2200—2370 m (Webkr-

BAUER n. 80 fl. mense Decembri).

nervosa, utrinque sparsissime albo-hispida,

Die Pilanze erinnert sehr an C. Rusbyi Britton aus Bolivien, unterschcidet sich

aber von dersclben durch die kieincn Bluten und die weniger intensive, weiCliclie Bc-

haarung. Von C. lantanoides Spr., der sie ebenfalls zienilich ahnlich sieht, wciclit sie

in der Geslalt der Blatter ab, die erheblich schmaler und unten nicht abgerundct sind.

Cordia Eggersii Krause n. sp. ; frutex scandens; ramuli tenues, teretes,

cortice obscure brunneo, inferne glaberrimo, superne sparse breviter piloso,

hinc inde verrucoso obtecti. Folia alterna,^ sparsa, longiuscule petiolata;

petiolus tenuis, supra usque ad basin canaliculatus, circ. 1 cm longus;

lamina berbacea, nitida, vix

subtus ad costam mediam prominulam ferrugineo-tomentosa, elliptica vel

ovato-elliptica, apice acuta, basi rotundata vel rarius obsolete in petiolum

angustata, margine integerrima, 7—8 cm longa et 2,5—3 cm lata, Gincinni

terminales atqueaxillares, erecti, simplices,pauciflori, sub anthesi circ. 2—3 cm
longi; flores sessiles; calyx 5—6-partitus, extus breviter hispido-pilosus,

circ. 4 mm longus, lobi breves, triangulares, acuti; corolla infundibuliformis,

calycem longitudine circ. duplo superans, lobi brevissimi, obtusi, albi (in

siccitate aurantiaci); stamina circ. medio corollae affixa; filamenta tenuia,

filiformia, basin versus paulum dilatata, inferne villosa, superne glabra,

fere 2 mm longa; antherae ellipsoideae, corollam non superantes; ovarium
globosum vel ovoideum; stilus erectus, elongatus basin versus paulum in-

crassatus, calycis laciniis fere aequilongus; stigmata claviformia. Fructus

ovoidei, glaberrimi, circ. 2 mm diametientes.

Ecuador: Prope Balao (Eggers n. 14472, fl. mense Martio).
Eng verwandt mit G. iibnifolia, von der sic nur in der Blattform abweicbt.

Cordia leptopoda Krause n. sp
?

arbor erecta, usque 10 m alta,

superne dense squarroso-ramosa; rami patentes vel rarius dependcntes
teretes, cortice obscure brunneo, hinc inde verrucoso, superne sparse fulvo-

tomentoso, inferne glabrescenle obtecti. Folia alterna, rarissinie fere opposita,

pro genere longe petiolata; petiolus tenuis, circ. 3 cm longus, supra usque ad

Wm profundiuscule sulcalus; lamina herbacea, olivacea, vix rugosa, supi* ^ ;
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sparse brevissime albo-hispida, subtus glaberrima, nitidula, late elliptica

vel ovato-elliptica, apice acuta, basi rotundata, margine praecipue apicem
versus subdentata, mucronulata, 8— 9 cm longa et medio usque 6,5 cm
lata. Cincinni terminales atque axillares, dichotomi, erecti vel leviter curvati,

sub anlhesi circ. 3—6 cm longi, laxiflori. Flores pauci, sessiles vel brevissime

pedicellati, odorati (ex Lehm.); calyx nervis 10 longitudinalibus iustructus,

praesertim ad nervos breviter pilosus, quinquepartitus, circ. 3 mm longus,

laciniis brevibus, ovatis, acutis; corollae tubus extus et intus glaberrimus,

calyce circ. dupio longior; lobi triangulares, acuti, marginibus lateralibus

revoluti, patentes^ ochroleuci (sicci aurantiaci); stamina pauliim saepe infra

medium tubi affixa in tubo inclusa; filamenta tenuia, brevia, dimidio in-

feriore paulum dilatata, fere lanceolata; antherae magnae, rotundato-ellip-

soidcae, inclusae, thccae inferne divergentes; ovarium ovoideum, glaberri-

mum, stilus basin versus paulum incrassatus, profundissime bifidus, 6-

7 mm longus; stigmata claviformia, corollae tubum paulum supcrantia.

Fructus globosi vel ovoidei, orlabri, circ. 1 cm diametientes.

Colombia: In planitiebus ad flumen Magdalena, prope Purificacion^

200—500 m (Lehmann n. 7347 flor. mense Aprili).

Gehort in die Sektion Geraseanthtcs und untersclicidct sich von C gcrascanthus

Jacq., der sie am nachsten zu stelien scheint, vor allem durch die breiteren Blatter

und weniger reichbliitigen Bliitenstande.

Cordia panciflora Krause n. sp.; frutex erectus, usque 1 m alius,

densiuscule ramosus; rami erecti, inferne teretes, subverrucosi, glabri,

superne sparse ferrugineo-tomentosi. Folia alterna. pro genere parva,

breviter petiolata; petiolus tenuis, ut ramuli iuniores tomentosus, circ. 3

5 mm longus, supra usque ad basin sulcatus; lamina subcoriacea, rugo-

sissima, costa media atque nervis primariis supra profunde impressis subtus

valde prominentibus instrucla, pagina superiore sparse albo-hispida, inferiore

tomentosa, elliptica, apice acuta, basi sensiui in petiolum contracta, margine

Cincinni terminales velserrata, 2,5 3 cm longa et 1,2 1,6 cm lata.

rarius axillares, pauciflori, simplices, breves, capituliformes. Flores congesti,

sessiles; calyx 5— 6-partitus, extus breviter dense pilosus, circ. 3 mm longus,

laciniae breves, fere triangulares, subacutae; corollae tubus subinfundibuli-

formis, extus glaber, calycis laciniis paulo longior, lobi breves, rotundati,

obtusi, ut videtur erecti, albi (vel in siccitate fusci); stamina paulum supra

medium tubi affixa; filamenta brevia, basin versus manifeste dilatata, ad

insertionem villosa, superne glabra; antherae rotundalo-ellipsoideae, in tubo

inclusae; stilus erectus, tenuis, basin versus paulum incrassatus, calycis

lacinias paulum superans; stigmata globosa. Fructus non visi.

Peru: Dep, Ancachs, infra Hacienda Cajabamba, inter Tamanco et Caraz,

3000—3100 m (Weberbauer n. 3161 fl. mense Maio).

Gcbort in die Verwandtscbaft von C. seabcrrima II.B.K., unterscheidel sich abei

von dieser Art durch klcinere, starker gerunzelte Bliitler.
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630 I. Urban.

Cordia tarmeusis Krause n. sp.; fnitex erectuSj usque 2 m altus, ut

vidctur dense ramosus; rauii inferne teretes, cortice obscure brunneo,

rinioso, scabro, hinc inde verrucoso, subglabro obtectij superne quadrangu-

lares, subsulcali, dense cinereo- vel fulvo-cinereo-pilosi. Folia alterna, in-

terduiu fere oppositaj longiuscule petiolata; petiolus 8— 1 uuii longus,

hispidus, supra usque nd basin plus minusvc canaliculatus ; lamina sub-

coriaceaj rugosa, utrinque hispida, elliplica vel ovato-elliptica, apice acuta,

l)asi sensim in petiolum contracta, margine integerrima vel interdum apicem

versus subdentata , 8— 1

2

cm longa et medio usque 4 cm lata, supra

(sicca) fere castanea, subtus dilute viridescens. Cincinni pauci terminalcs

vel rarius axillares, erecti, laxiflori, circ. 5 cm et ultra longi; flores prae-

sertim ad cincinnorum apicem congest!, parvi, sessiles; calyx us(juc ad

medium quinquepartitus, extus breviter dense pilosus, laciniis late ovatis,

acutis instructus; corollae tubus subglaber, circ. 4 mm longus, calycis

laciniis circ. duplo longior; lobi brevissimi, obtusi, patentes vel leviter

recurvi, albi (in siccitate fusci)

;

paul

stamina circ. medio tubi affixa, corollae

filamenta liliformiaj basi valde dilatata, ad in-
- - J

sertionem villosa, superne glabra; antherae rotundatae vel rotimdato-ellip-

soideac; stilus tenuis, erectus, elongatus, calycis laciniis fere aequilongus.

Fructus non visi.
J

Peru: Dep. Junin, prov. Tarma supra Iluacapistana, prope viam ad

— fl. mensePaica; in fruticelis, 2000—2100 m (Weberbauer n. 2045 —
Januario).

Die Pflanze gehort in die Scktion Myxa, Unlersektion Laxiflorae] am nachstcn

diirfte sie mit C. scaherrima H.B.K. verwandt soin, von welcher Art sie sicli nur durch

groCere, stili-ker zugespitzte Blatter und liingere, einfachere Wickel unterschcidet.
L

Tournefortia brevilobata Krause n. sp.; frutex erectus, fere arbo-

rescens, usque 5 m altus, dense squarroso-ramosus; rami teretes, superne

subquadrangnlares, ubique incano-tomentosi. Folia alterna, longiuscule petio-

lata; petiolus 1-

—

1,4 cm longus, supra vix canaliculatus; lamina subcoriacea,

rugosissima, nervis supra profunde depressis subtus prominentibus instructa,

utrinque hispida, anguste elliptica, apice acuta, basin versus sensim an-

gustata, margine integerrima, 8—9 cm longa et medio usque 3,5 cm lata,

Cincinni tenninales axillaresque, densiflori, apice recurvi, in fructu demum
erecti, sub anthesi circ. 2,5—3 cm Jongi, demum valdc elongati. Flores ses-

siles, disticbi; calyx extus bispidiusculus, laciniis 5 linearibus acutis; corollae

tubus extus sparse pilosus, cylindricus sed apice paulum contractus, quam
calycis laciniae cipc, duplo longiur, lobi breves, rotundato-obtusi, albo-viri-

descentes; stamina medio tubi inserta, filamenta brevissima, antherae
ellipsoideae; stylus breyissimus quam calycis laciniae brevior. Fructus globosi,

glaberrimi circ. 2,5 mm diametientes.

Colombia: Prope Poblazon in fruticetis densissimis, 1800
(Lehmann n. 5996 fl. mense Martio).

2500 111

Die Pflanze steht. dor in EcuaJur, vorkommendcn T.loxcmls H.B.K. soiir nuhe,

^

\

F I

/
-'

t

h

V

\

¥'

l-^

^

f fr

V

I

^

F ' L

<!^

*1

^ - ;
J

'>":'-

r
f

)
H^ -

- \

1

r

X L 1.

Of- P I



V
\

*!''.

J

^

a

kf

^
- b

1"^ -

t-

Planlae novae andinae imprimis Weberbauerianae. 11. 631

unterscheidct sich aber von derselben dmxh ihre schmalon, eJIiptischen Blatter, die

stiirkere Nervatur, die kiirzeren Zipfel der Blumenkrone und die kleineren Fruchtc.

Touruefortia ramosissima Krause n. sp.; frutex ereclus, raniosissimus,

usque 4 m altus; rami patenles, infernc teretes, superne quadrangulares, sub-

sulcati, cortice cinereo ubique breviter piloso obtecti. Folia alterna, brevius-

cule petiolata
;

peliohis circ. 1 cm longns, supra usqtic ad basin profunde

canaliculatus; lamina subcoriacea, valde rugosa, ncrvis supra depressis,

subtus proiuinentibus instnicta, linoari-lanceolalaj apice acuta, basi sensim

in petioliun contracla, margine integerrima, supra glal)riuscula, sul)lus ci-

nereo-tomentosa, 10— 12 cm longa et medio usque 2,7 cm lata. Cincinni

densiflori, terminalcs axillaresque, apice recurvi, sub anthcsi 3— 4 cm longi,

demum valde elongati; flores sessiles, distichi, parvi; calyx extus adpresse

hispidus, laciniis 5 linearibus acutis; corolla hypocrateriformis, longitudine

calycem circ. duplo superans, usque 3 mm longa, extus breviter pilosa,

intus subglabra, lobis rotimdalis, obtusis, albo-viridescentibus; stamina

paulum infra medimn corollae affixa, filamenta brevissima, antherae ovatae,

apice acutae; stilus brevissimus, calycis lacinias non supcrans. Fructns

globosi, glabrij circ. 2,5 mm diametientes.

Ecuador: In arboretis fruticetisque prope Bafios, 1600— 2000 m (Leh-

MANN n. 5778 — fl. mense Septembri).

Die Pflanze gehort in die Sektion Pitfoma (H.B.K.) Cham, und darin wegcn der

breiten, stumpfen Zipfel iluer Blumenkrone in die Nalie von T. scahrida H.B,K., T. his-

jnda H.B.K. , T. loxensis H.B.K., T. octostackya DC, u. a.; am engsten s*hcint sie uiit

T. loxensis verwandt zu sein, von welcher Art sie sich nur durch die schmaleren, oh*T-

seits fast gar nicht behaarten, starker gerunzelten Blatter unterscheidet.

Touruefortia steuosepala Krause n. sp,; frutex erectus, sparse ramosus,

usque 4 m altus; rami patentes, inferne teretes, subglabri, superne quadrau-

gulareS; sulcati, longiuscule fulvo-cinereo-tomentosi. Folia alterna, sparsa,

breviter petiolata; petiolus circ. 5 mm longus, supra vix canaliculatus;

lamina subcoriacea, rugosa, utrinque praesertim ad venas supra paulum

imprcssas subtus prominulas albo-hispida, ovata vel ovato-elliptica, apice

acuta, basi sensim in petiolum contracta, margine integerrima vel rarius

apicem versus subserrata, usque 10 cm longa et 3

—

4,5 cm lata. Cin-

cinni terminales vel rarius axillares, densiflori, corymboso-conferti, sub

nnthesi apice valde recurvati, 2—3 cm longi, demum ut videtur erecti at-

que elongati; flores manifeste pedicellati, inodorati (ex Lehmann); calyx

extus hispido-pilosus, profunde quinquepartitus, laciniis crectis, linearibus^

acutissimis, circ. 3 mm longis; corollae tubus calycis laciniis paulo longior,

cylindricus, apice paulimi contractus, extus adpresso-pilosus, intus subglaber,

lobi rotundati, obtusi, patentes, albi (in siccitate obscure ferrnginei); stamina

5, medio tubo affixa, filamenta brevissima, filiformia; antherae lineares,

circ. 1 mm longae, in tubo inclusae; stilus brevis, circ. dimidium calycis

laciniarum aequans, Fructus deiicienles, ^.

Ecuador: Crescit copiose in arborctis densis prope Pellatanga alque
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I

or

Panza, 1400—2100m (Lehmann n. 5780 — fl. mensibus Septembri atque

Octobri).

Der vorhcrgehenden Art ziemlich ahnlich, aber durch ihre erheblich breiteren

Blatter und groCeron Zipfel der Blumenkrone genugcnd charakterisiert; von T, loxcnsis

H.B.K. durch die melir gelbliche Behaarung und die sclinialeron, langer zugespitzten

Kelchzipfel iintcrschieden.

Heliotropium lippioides Krause n. sp.
;

planta suffruticosa, verosimi-

liter sparse ramosaj usque 1 m alta; rami erecti, teretes, fusci vel partibus

junioribus dense incano-tomentosi. Folia sparsa, pro genere parva^ alterna,

brevissime petiolata vel sessilia; lamina coriacea, valde rugosa, nervis

supra profunde impressis subtus valde prominentibus percursa, ulrinque

risco-pilosa, supra bispida, subtus tomentosa, ovata vel ovato-elliplica,

apicem versus rotundata, acumine ipso saepe mucronulata, basi sensiui

anguslata, margine revoluta, integerrima, .1,5— 2 cm longa, usque 8 mm
lata. Cincinni terminales vel rarius axillares, densiflori , apice reflexi,

2—3 cm longi. Flores scssiles, congesti, dislichi, gemina serie alternan-

tes; calyx 5-partitus, hispidus, lobi lincareSj acuti, sub anthcsi erecti, in

fructu subpatentes; corollae tubus cylindricuSj extus hispidiusculus, C mm
longus, calyce circ. triplo longior, limbi lobi subglabri, albi (in siccitate

fusci] rotundati, margine leviter undulati ; filamenta circ. 1 mm longa, medio

tubi inserta, antberae flavae, lineares, in tubo inclusae; stylus brevis, co-

nicus, stigmate obtuso.

Peru: Prope Santa Cruz (dep, Cajamarca, prov. Hualgayoc) 1300—
2000 m (Weberbauer n. 4122. — fl, mense Majo).

Die Art scheint am nachsten niit dera gleichfalls in Peru vorkommenden E, in-

canum R. et Pav. vcrwandt zu sein, ist aber durch die viel klcincren, schinaleren

Blatter genugend unterschieden.
"^^

Peru: Prov. Tarma, dep. Junin, prope Palca in saxosis, 2400—2700 ni

s. m. (Weberbauer n. 1750 -i-
fl." mehse Noveinbri).

> I ^'
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Heliotropium tarmense Krause n. sp.; planta erecta, suffruticosa, ra-

mosa, usque 50 cm alta; ramuli tenues, infcrne teretes glabri, superne :
j

quaJrangulares subsulcati sparse ferrugineo-pilosi. Folia alterna, rarius

nonnulla opposita, petiolata; petiolus tenuis, 4—6 mm longus; lamina

herbacea utrinque pilosiuscula, subtus obsolete rugosa, elliptica vel ovato-

elliptica, apice subacuta, basi sensim in petiolum contracta, margine inte-

gerrima vel hinc inde leviter undulato-emarginata, 3—4 cm longa et medio

1,3 1,7 cm lata, Cincinni terminales, corymboso-congesti, sub antbesi apice

recurvi, demum erecti, pro genere parvi, 2—2,5 cm longi. Flores ses-

silcs, dislicbi,' circ. 7 mm longi; calyx minimus, quinquefidus, hispidius- ']

cuius, lobis linearibus; corollae tubus extus pilosus, intus glaber, cylindri-

cus vel interdum basi paulum ampliatus, quam calyx circ. 5-plo longior,

lobi subglabri, albi, (in siccitate fusci) subrotundati, margine crispi, paten-
tes; stamina paulum supra medium tubi affixa, filamenta brevissima, an-
tberae lineares, acutae; stilus conicus, calycem circ. triplo superans.

^^'
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Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. 11. g33

Die Pflanze sleht clem ebenfalls aus Peru beschriebehen H, microcalyx R. et Pav.

sehr nahe; besonders stimmt sie mit diescr Art in dcr geringcn GroCe dcs Kelches,

der Gestalt der Blatter und dcr verhaltnismaBig sparliehen Behaaning all ihrer Teile

uberein; indes scheint sie mir doch durcli ihre groGercn Bluten, die kiirzeren Inflorcs-

cenzstiele und durcli die iin Verliiiltnis zum Kelch erlicblich liingerc Kronrohre geniigcnd

charakterisiert zu sein.

Heliotropium Urbaiiianum Krause n. sp.
;

planta sufTruticosa, sparse

ramosa, usque 2 m alta; rami erecli, teretes, longiuscule cinereo-pilosi

vel denium glabroscentes. Folia sparsa, alterna, brevilcr peliolata; pe-

tiolus 3— 6 mm longus, supra vix sulcatus; lamina subcoriacea, valdc ru-

osRj supra hispida, subtus praesertim ad venas prominulas fulvo-cinorco-

tomentosaj elliptica vcl rarius ovato-elliptica, apice rotundata interdum

subacuta, basin versus sensim in peliolum contracta, 3,5— 4,5 cm longa,

medio usque 2 cm lata. Gincinni terminales, corymboso-conferti, dcnsillori,

sub anlhesi apice recurvati, demum erecli subelongati; flores brevissime

pcdicellali vel sessiles, odoratissimi (ex Lehmann); calyx profunde quinquc-

partitus, extus hispidus, laciniis ovatis, acuminatis, circ. 2,5 mm longis;

corollae tubus extus dense pilosus, subcylindricus superne paulum con-

tractus, calycis laciniis pauIo longior, lobi ut tubus sed minus dense pilosi,

rotundati vel ovati, margine leviler undulati, intus violaceo-coerulei, extus

dilute violacei (in siccitate obscure ferruginei); stamina medio tubi inserta,

filamenta brevissima, antheris fere triplo breviora, antherac circ. 2 mm
longae, subacutae, appendice brevi introrsa instructae; stilus brevis, elon-

gato-conicus, circ. dimidium calycis laciniarum aequans.

Ecuador: In fruticetis prope Pulilio et Cuero, 2300—2800 m (Leh-

MANN n. 5779 — fl. per totum annum).

Wegen iluor deutlich zugespitzten, oben mit einem kleinen, nach inncn gcwen-

deten Anliangsel versehenen Antheren ist die Pflanze in die Scktion Orthoslachys zu*

stcllen. Am nacbsten steht ihr H. submolle Kl., von dem sie sicli aber durcb erheblidi

kleinere, weniger dicht stehende Blatter und andere Behaarung unterscheidct.

Heliotropium saxatile Krause n, sp.
;

planta suffruticosa, erecla, ra-

mosa, usque 50 cm alta; ramuli tenues^ dense breviter pilosi, inferne

labri. Folia sessilia, alterna vel interdum nonnulla infcriora opposita;

lamina subcoriacea, utrinque hispida, supra obsolete rugosa, angusle lanceo-

lata, apice rotundata, basin versus sensim angustata, margine saepe leviter

revoluta sinuato-dentata, 2—3 cm longa, usque 5 mm lata. Cincinni ter-

minales axillaresque, corymboso-congesti, densiflori, sub antbesi apice sub-

recurvi, in fructu erecti, plerumque circ. 3—4 cm longi; flores brevissime

pedicellati, distichi; calyx quinquefidus, hispidus, lobi lineares, acuti; co-

rollae tubus cylindricus, extus pilosus, intus glaber, 5—6 mm longus,

calycem longitudine circ. duplo superans, lobi albi (in siccitate fei^ruginei),

labri, fere triangulares^ margine leviter undulati; filamenta brevissima,

paulum supra medium tubi inserta; antlicrae lineares; stylus elongatus,
r

calycem longitudine subaequans. :
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Peru: Prope MoUcndo, in sax^osiSj 50

—

100 iii alt. (Weberbauer

n. 15:52 fl. mense Octobri).

H. saxatile erinnert liabituell sebr an H, lanceolalnm R. et Pav., niit dom es vor

weiter dann die dicht gedriingten,alien Dingon die schmalen, lanzettliclien Blatter,

zicinlich kurzen Bliitcnstandej die kleinen, gestielfen Bliiten tind den zienilich langen

Griffol gcmein hat, anderseits aber durch die am Hande unregclmaBig ansgobucbteten

BliiLLer, die etwas abweicbend gestalteten Zipfel der Korolle und eine andere Bli'iten-

farbe geniigend unterscliieden sein diirfte.

Cynoglossnm Fiebrigii Krause n. sp.; planta herbacea, annua, radice

fibrosa; caulis tenuis, adsccndens, usque 30 cm altus, simplex vel rarius

sparse ramosus , ubique dense albo-hispidus , basi interdum violascens,

superne glaucescens, quadrangularis, subsulcatus; folia radicalia longe petio-

lata, lanceolata ; folia caulina sessilia, alterna, anyuste - lanceolata , apice

8 cmacuta basin versus sensim angustata, margine inlegerrima, usque

longa et circ. 1 cm lata, utrinquc brevitcr pilosa, costa media atque nervis

primariis supra vix conspicuis, subtus prominulis instructa. Gincinni ter-

intus glaberrimus, fauce

minales atque axillares, paniculato-ramosi, laxiflori, erecti; flores magni,

longiuscule pedicellati, pedicellis tenuibus, usque 2 mm longis; calyx fere

usque ad basin quinquefidus, laciniae lineares, erectae, aculae, hispido-

pilosae, circ. 2 mm longae; corollac tubus cylindricus, apice paulum con-

tractus, calycis lacinias fere aequans, extus et

fornicibus 5 subrotundatis, medio plicatis, brevissime pilosis instructus,

limbi lobi rotundati, obtusi, patentes, quam tubus paulo longiores, sordide

rosei (in siccitate atro-ferrugineo-purpurei); stamina paulum supra medium
I

tubi inserla, filamenta filiformia, brevissima, antherae ellipsoideae vel ovato-

ellipsoideae, in tube inclusae; ovarium minutum, compresso-globosum,

quadripartitum, glabriusculum; stilus tenuis, brevissimus, calycis laciniis

jiiulto brevior, stigmate capitato, subintegro coronatus. Cocci ellipsoidci,

dorso plani, aculeis strictis, longiusculis, glochideis armati.

Bolivia australis: Prope Galderillo, in saxosis, 3300 m s. m. (Fiebrig

n. 3214 fl. mense Januarioi.
I

p

* J - Steht dera ebenfalls in den bolivianischen Anden vorkommenden, welter ver-

breiteten 0. paniculatum Poepp. sehr nahe und ist auch vielleicht mit diesem zu vei-

einigen; die vofnegenden Exemplare unterscbeiden sich von C, paniculatum besonders

durcli ihre erheblich schmalercn Blatter, den niedrigen Wuchs und die kurzeren Stachcln

der Teilfruchte.

Cynoglossnm parviflorum Krause n. sp.
;
planta herbacea, ut videlur

annua; radix fibrosa; caulis tenuis, erectus, usque 30 cm altus, simplex

vel rarius sparse ramosus, inferne teres, superne quadrangularis, subsulcatus

ubi(iue densiuscule albo-hispidus. Folia radicalia longe petiolata, elliptica vel

ovato-elliptica, apice acuta, basi in petiolum tenuem, usque 5 cm longum

contracla, 4—4,5 cm longa et medio fere 2 cm lata; folia caulina sparsa,

sessilia, alterna vel interdum nonnulla inferiora fere opposita, lamina eorum

angusle ovata, apice acuta, basin versus sensim angustata, margine inte-,

erriuia, 2—3 cm longa et circ. 1,2 cm lata, utiinque hispido-pilosa, nervis

7
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Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. 11. 635

supra inconspicuis, siibtus vix prominenlibus instructa. Cincinni termi-

nales, rarius axillares, pauciflorij apice leviter recurvi, non foliati; flores

pro genere parvi, longiusculc pedicellati, pedicellis lemiibus, 1—1^5 mm
longis

;
calyx profundissime quinqucpartitus, laciniis erectis , lanceolatis,

aculis, circ. 2 mm longis, dense strigosis; corollae tubus subcylindricus,

apice paulum contractus, extus et intus glaberrinius, longitudine calycis

lacinias fere aequans, fauce fornicibus 5 rotundatis, subplicatis, brevissime

pilosis inslructus; limbi lobi rotundati, oblusi, patentes, qtiam tubus paulo

longiores, primum rosei, demum albi vel albo-coerulei (in siccitate obscure

ferruginei); stamina paulum supra medium tubi affixa, filamenla liliformia,

brevissimaj antherae ellipsoideae, in tubo inclusae; ovarium minutum, de-

presso-globosum, glabrum
,

quadripartitum ; stilus ereclus, tenuis, apicem

versus paulum incrassatus, calycis laciniarum circ. diniidium aequans^ stig-

mate parvo, capitato subintegro coronatus. ('occi inferne rotundati, superne

plani, non marginati, aculcis longis, patentibus, glocbidiatis obsiti.

Peru: Inter Tarma et La Oroya (Dep. Junin), in saxosis calcareis,

3700—4000 m s. m. (Weberbauer n. 2520 — fl. mense Februario).

Scheint von den bisher beschriebcnen peruaniscben Arten am nachstcn mit G
2)aucifloruni R. et Pav. verwandt zu sein, unterscheidet sich aber von letzterem durcli

die etwas reicben Bliitenstande und die andcrs geslalteten Blatter.

Cyiioglossum andicolum Krausc n. sp.; planta herbacea, erecta, us-

que 35 cm alta, ubique albo-bispida, dense foliata. Caulis adscendens,

simplex, rarius sparse ramosus, inferne teres^ superne quadrangularis sul-

catus. Folia radicalia longe petiolata, angustc lanceolata, caulina allerna

scssilia, sed basin versus valde angustata, itaque fere petiolata esse viden-

tur; lamina herbacea, lanceolata, 6— 8 cm longa, apice acuta, basi sen-

sim contracla, margine integerrima, ciliata, costa media supra depressa

subtus prominula atque nervis lateralibus vix prominenlibus instructa.

Cincinni terminales, congesti, densiflori, foliati, revoluti ; flores breviter

pedicellati; pedicellus tenuis, circ. 1 mm longus; calyx fere usque ad basin

quinquefidus, laciniae lineares, subacutae, erectae, albo-hispidae, margine

longe ciliatae, circ. 2 mm longae; corollae tubus brevis, infundibuliformis,

extus et intus glaberrimuSj calycis laciniis fere aequilongus, fauce fornici-

bus 5 rotundatis, subplicatis, glabris, luteis instructus, lobi rotundati, ob-

tusij patentes, coerulei vel coeruleo-violacei (in siccitate atro-purpurci);

stamina paulum supra medium tubi inserta; filamenta tenuia, brevissima,

antherae rotundato-ellipsoideae, in tubo inclusae; ovarium parvum, plano-

comprcssum, quadripartitum, glabrum, stilus brevis, tenuis, calycis lacinia-

rum circ. dimidium aequans; stigma parvum, capitatum subintegrum. Cocci

basi rotundati, dorso plani, aculeis paucis longiusculis, glocbidiatis obsiti.

Peru: Inter Cajamarca el Hualgayoc, in saxosis, 4100—4200 m s. m.

(Weberbauer n. 4230 — fl. mense Junio).

Unter den wcnigcn andinen Artcn der Gaitung au>gezeic!inei charakterisiert; vim

deni am niiclisten vorwandten, glcicbfalls in den j)eruauiscben Anden vorkonimenden
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spinosus Dammer n. sp.; frutex raniis leretibus glaberrimis
J ^ -. C V * 1-
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C. 7'cvoliittim R. et Pav. tlurch den aufrccliton, iiur selir wenig vcrzweigten Wuchs und
[

die ini Verdcich zum Kelch erheblich kiirzcre Blumenkrone gcniigend unterschieden.

Lithospermum andmiim Krause n. sp.; planta procumbens, e basi
I

ramosissima, fmticiilos densos, nanos, solo adpressos formans; radix sub-
j

simplex, palaris, profunde penetrans, valde incrassata, superne usque ad ^^
8 mm crassa; rami abbreviatij dense foliosi, ubique incano-strigosi; folia

sessilia, parva^ alterna^ radicalia paulo majora et breviter peliolata; lamina

subcoriacea, utrinque hispida, costa media supra profunde depressa subtus

valde prominente instructaj lanceolata vcl lanceolato-elliptica, apice sub-

acuta, basin versus sensim angustata, margine integerrima interdum leviter

recurvala, circ. 5— G mm longa et 2 mm lata. Flores parvi, inconspicui,

subsessileSj aut singulares in axillis foliorum inferiorum aut plures in cin-

cinnis foliosis, terminalibuSj paucifloris; calyx profunde quinquefidus, extus

hispidus, laciniis 5 linearibus, acutis; corollae tubus cylindricus, circ. 2,5 mm
longus, fauce t'ornicibus 5 plicalis pilosiusculis instructus; lobi albi (in sicci-

ate ferruginei) rotundati, patentes; stamina paulum infra medium tubi

affixa, filamenta brevissima, antherae anguste ellipsoideaej in tubo inclusae;

stilus calycis laciniis paulo longior, tenuissimus, fere filiformis, stigmatibus

duobus globosis. Pyreni 4 vel plerumque abortu pauciorcs, pyreni, albo-

nitidi, erecti, ovoidei, subacuti, in maturitate calycis lacinias atque stilum

paulum superantes.

Peru: Dcp. Junin, prope Tarma in saxosis, ad 3300— 3700 m s. m.

(Weberbauer n. 2396 — fl. mense Februario).

Unter den wenigen in Sudamcrika einheimischon Arten von Lithospermtim isi

obige schon durch ihren ganzen Habitus geniigcnd charakterisiert.

F

, X
J

25. U. Dammer: Solanaceae andinae. I.
h

Acnistus mnltiflorus Dammer n. sp.; frutex ad 2 m alius ramis teveli-

bus floccoso-lomentosis. Folia peliolata lanceolata vel ovato-lanceolata supra

sparsim puberula subtus minute slellato-floccosa petiolo dense floccoso-

lomentoso 6— 10 mm longo, lamina basin versus attenuata 6—17 cm longa,

2,5—7 cm lata. Inflorcscenlia axillaris sessilis fasciculata ca. 20-flora. Flores

pedicellati pediccUis 2 cm longis stellalo-floccosis, calyce campanulato 4 mm
longo 4 mm diumetro, exlus stellato-floccoso margine irregularilcr 5-dentato

dcnlibus vix 1 mm longis, corolla violacea hippocrateriformi tubo 15 mm
longo 6 mm diametro intus glabro extus dense floccoso limbo expanso 5-

lobato, lobis basi plicalis obtusis 5 mm longis margine ciliato, staminibus

5 glabris tubo corollae basi insertis et 7 mm adnatis filamentis triquetris

2,5 mm longis liberis antheris ovalibus 4 mm longis, ovario ovali 2 mm
lungo stylo glabro crasso 4,5 mm longo stigmale capilalo. Bacca immatura

calyce aucto semiinclusa pisifo'rmis.

Peru: prov. Cajatambo, dep. Ancachs infra Ochros in fruticetis ad

rivulum 2400—2900 m (Webekiuuer n. 2731 — florens 30. m. Martii 1903).
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paullo verrucosis spinis 1,5—2 cm longis robuslis. Folia petiolala lanceo-

lala vel ovata basi cuneata apice plerumquc rotundata nervis primariis

utrinsecus 3—

6

?
utrinque minute puberula petiolo 1 2—20 mm longo

puberulo, lamina 4—7 cm longa 1,5 3 cm lata. Inflorescentia scssilis

fasciculata ca. i 0-flora. Flores longe pedicellati violaceo-rosei pediccllis

versus incrassalis puberulis, calyce20—25 mm longis gracilibus apicem

legit

campanulato sub-5-gono irregulariter 5-dentalo dcntibus vix i mm longis,

extus sparsim minutissime puberulo demum ghibro vix 3 mm longo, corolla

infundibuliformi tubo brevi ca. 1 mm longo limbo 10 mm longo 5-parlito

lobis 6 mm longis, exlus minute puberula intus glaberrima, staminibus 5

filamentis fauci inserlis 3 mm longis glabris anlheris ovalibus 2,5 mm 1-ongis,

ovario subgloboso 1,5 mm longo glabro stylo glabro 7,5 mm longo sligmate

capitato bilobo.

Paraguay: Cordillera de Altos in silvis (K. Fiebrig n. 128 —
florentem 14 m. Septembris 1902).

Affinis A. spathulato, diffcrt aulem spinis, filamentis glabris aliisque cliaracteiibus.

Jochroina (Sect. Chaenesthes) lyciifolia Dammer n. sp. ; frutex ramis

tcretibus suberosis, nonnunquam spinescentibus. Folia petiolata lineari-

lanceolata utrinque dense minute puberula margine ciliolato basi cuneata

apice acuta vel rarius rotundata, petiolo 4—7 mm longo puberulo lamina 17

47 mm longa, 6—10 mm lata. Inflorescentia pseudolaleralis in ramis

novellis subumbellata sessilis 4— 5-flora. Flores cyanei longe pedicellati

pedicellis puberulis 25 mm longis calyce nipuliformi extus puberulo 7 mm
longo 5 mm diametro apice breviter 5-dentato dentibus 1 mm longis 3 mm
latis, corolla tubulosa apicem versus leviter inflata tubo extus dense piloso

ntus basi tantum floccoso-pilosa cetcrum glabra, limbo 5-dentato denticulis

totidem 5 intcrjectis, dentibus 4 mm longis 3,5 mm latis trianiiularibus
W F

margine ciliato, staminibus 5 tubo corollae 3 mm supra basin insertis fila-

longis antheris ovalibus 5 mm longis basi inserlismentis glabris 22 mm
apice caudiciilalis caudiculo piloso, ovario conico glabro 4 mm longo 1 ,5 mm
diametro, stylo glabro 24 mm longo stigmate capitato.

Bolivia australis: Tarija et Padcaya 1900—2500 ad vias (K. Fiebrig

n. 2021 florens 11 m. Novembris. 1903).

cbroma spinosa Dammer n. sp.;

nunc scandens ramis teretibus verruculosis ramulis spinosis 1— G cm longis.

Folia breviter petiolata obovata vel cuneata coriacea margine revoluto, supra

15 mm longavernicata subtus pallidiora petiolo 1—2 mm longo lamina 1 I

6—8 mm lata. Flores solitarii vel gemini longe pedicellati pediccllis 1^^

1 2 mm longis glabris apicem versus incrassatis, calyce cupulari irregulariter

5-dentato 5 mm longo, glabro, corolla infundibuliformi sordide llava violaceo-

nervosa extus minute pilosa intus glabra basi tantum minutissime pilosa

25 mm longa margine leviter 5-denlato dentibus vix 2 mm longis, stamini-

bus 5 basi corollae insertis filamentis glabris 1 9 mm longis, antheris ovali-

;
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bus 4 mm longis basi insertis ovario ovali 2 mm longo glabro, stylo glabro

filiformi 23 mm longo stigmate 1,5 mm longo equitante.

Peru: Prov. Huari, dep. Ancachs in fruticetis ad rivum 3600—3700 m
s. m. (Webkrbauer n. 2907 florens 18 m. Aprilis 1903).

Hebecladus Weberl)aueri Dammer n. sp.; frutex ad 1 m altus valde

ramosus ramis terctibus pulverulentis ramulis striatis minute pubcrulis.

Folia solitaria petiolata lanceolata vel ovata basi saepe obliqua, cuneata,

apice acuta margine integro vel repundo-sinuata ciliata, utrinque praeserlim

subtus nervis pulverulenta, petiolo 6—10 mm longo, lamina 3

2—4,5 cm lata.

6 cm longa

Umbella axillaris pedunculo 1 ,5 4 cm longo puberulo

3—5-floro pedicellis gracilibus 1 — 2 cm longis puberulis. Calyx late cupu-

laris 17 mm diametro 5-partitus lobis ovato-acutis 5 mm longis 4 mm latis,

intus laber, extus minute stellato-pilosus, margine ciliatus. Corolla cy-

lindracea pallide vindis basi 5 excavationibus limbo 5-dcntato denticulis

totidem parvis interjectis, dentibus elongato triangularibus 6 mm
longo

longis

extus3,5 mm latis, denticulis rejectis 1 mm longis, tube 28 mm
floccoso, intus basi tantum piloso. Stamina 5 filamcntis tubo corollae basi

insertis 32 mm longis, basi pilosis, antheris sagittatis 3 mm longis basi in-

sertis; ovarium conicum 2,5 mm altum stylo 28 mm longo stigmate clavato*

Bacca calyce aucto semiinclusa ca. 1 2 mm diametro.

Peru: Prov. Gajatambo, dep. Ancachs: Ocros in graminosis fruticibus

intertextis 3200—3400 m s. m. (Weberbauer n. 2652 — flor. et fruct.

27 m. Martii 1903).

Saracha Weberbaueri Dammer n. sp. ; herba glabra ad 2 m alta ramis

fistulosis teretibus, ramulis leviter angulatis nodosis foliis solitariis vel

mmis petiolatis 2,5—3 cm longis, lamina ovata acuminata margine nonnun-

quam repando-dentato, 4—9 cm longa, 3—7 cm lata; inflorescentia axillaris

1 2-flora, pedunculo

6 mm longis totidemque latis^

i — 1,5 cm longo glabro, pedicello ca. 1,5 cm longo

apicem versus incrassato, calyce expanso campanulato 40 mm diametro 5-

fido, lobis ovatis longe acuminatis 1 5 mm latis 1 7 mm longis, extus glabro

mtus minutissime piloso, corolla violacea nervis viridibus percursa expanso-

campanulata 5-lobata lobis acuminatis ca.

margine minute ciliato, basi corollae staminibus alternantibus glandulis 5 suc-

cum lateritium exsudentibus, staminibus 5 inaequilongis basi corollae insertis,

\ longissimo filamento \ 3 mm longo, 2 filamentis 1 mm longis, 2 fila-

mentis 7 mm longis, filamentis omnibus basi incrassatis breviter pilosis,

anlberis lanceolatis 4 mm longis, aequilongis, ovario globoso-conico 3 mm
longo 3 mm diametro, stylo 1 7 mm longo glabro stigmate apicali 1 mm longo

bilobo
; bacca calyce aucto semicincto globosa \ 5 mm diametro, seminibus

renilbrmibus applunatis, < mm diametro.
'"

Peru: Ocros
;

dep. Ancachs, prov. Cajatambo in pratis graminosis
.VT r-v
\ ji

fruticibus numerosis tectis 3400 m s. m. (Weberbauer n. 2657
Martii 1903).

27 m.
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DroCen, triibviololten, griinlich ^^oaderlen.^jp. Diese fiir die Gattung mit besonders

BJiimen ausgezeicbncte Art ist an don kahlen Stcngeln uud Bliittein leicbt zu crkcnncn.

Die Bliitenstandc tragen meist nur eine DIume, wiiiirend cine zwciie Bliite moist im

Knospenzustande vcrbleibt, Es scheint aber, daB diese Knospe sich spater biswcilon

noch ausbildet, wenn die erste Blume bcreits eine Frucbt angesctzt bat imd diese scbon

ziemlich weit cnlwickelt ist. Hierfiir spricht das Auftreten oiner cben geoffnelen BIu(e

an eirier Inflorescenz, welche bereits eine zieudicli weit entwickelte Frucbt triigt, in der

ich allerdings nur taubc Samen vorfand. Der Sammler gibt an, daC die Pfl^inze ejn

bis 2 m hobeSj spreizkbmmendes Kraut im Gezwcig der Straucber sci. Hierzu luuB icb

bemerken, daC sich an den vorliegcnden Excmplaren ein deutbcli vcrholztes Zwoigstiiek

befindet, von welchem ein krautiger Trieb abgcht. Die cincn zicgclrolen Saft ab-

sondernden Drusen zwischen den StaubblaUern verscliwinden bcim Trocknen vollslandig

und sind nur nocli kauni wahrnebmbar als Verbreiterungen dor von bier ausgebenden

Nerven. Dagegen bleiben die Basen der Filamentc audi nach dcm Trocknen deutbch

verdickt.

Brachistus tetrandrus (A.Br, et Bche.) Bth. ct lluok.

Bolivia: Vic. Gochabamba 1891 (Miguel Bang n. 1210); Peru: dep.

Loreto, Iquitos m. Jul. 1902, fl. fr. (E. Ule n. 6242).

Diese Art wurde von N. L. Britton und H. II. Rusdv als Solannm anccps R. el P.?

au.sgegeben. Das mlr vorliegonde Exemplar ist aber idenliscb mit den Originalpdauzen

von A, Braun und Bouche. Eine schmalblattrigere, starker behaarte Form wurde von

Soi»mo in Ecuador gesammelt und von mir var. pilosa gcnannt.
* * ^ J t J

t '-
Bracliistas rhoml)oideus (H.B.K.) Miers; frutex 2 m altus tenui-ra-

mosuSj foliis obscure caesiis floribus saturate viridi-flavis.

1000

Columbia: In fruticetis savannae ad fl. Rio Negro prope Jnza, Cauc;»,

1500 in s. ui., m. Martio florens et fruct. (Lehmann n. 4745).

Salpichroma foetida Dammer n. sp.; frutex scandens rhizonmte crasso

ramis teretibus elongatis ramulis novellis dense puberulis. F(»lialignoso

solitaria vel geminata
,

petiolata rotundato-ovata basi subc* »rdala apice

rotundata, petiolo dense puberulo 6—10 mm longo, lamina ulrinque dense
r-^'W^s^

puberula 6—15 mm longa, 7— 15 mm lata. Florcs solilarii pcdicellali

pedicellis 3 mm longis dense puberulis, calyce 5-partito lobis hirsuto-pilosis

3 mm longis 1 mm latis elongato-lanceolatis , corolla elongato-urceolata

sordide viridi carnosa, tubo 9 mm longo 3 mm diametro^ bdjis 5 vel rarius

4 ovalibus obtusis 2 mm longis^ 1,5 mm latis, staminibus 5 rarius 4 fila-

mentis 1 mm longis, antheris dorso infra medium affixis ovalibus 2 mm
I

I- ' ' ' - ^

r
,

longis, ovario conico 2 mm longo, stylo 7 mm longo, stigmate capilato.

Dacca ovalis apice acuta 12 mm longa 7 mm diametro.

Bolivia australis: Puna Patanca 3800 m s. m. 9 m. Januarii 1904

.fl e't fr. (K. FiEBRiG n. 2625).

Species habitu praecedenti similis sed ramulia non suberosis, fuliis uiinoiibus

non globosa bene di-rotundioribus, pubescentiaj floribus minoribus carnosis, bacca

stincta.

Salpichroma dilatata Dammer n. sp
?

frutex erectus 0,5 m altus

ramis teretibus tenuibus, ramulis angulatis subglabris. Folia soUt;\ria vel

geminata petiolata ovato-lanceolata acuta basi truncata petiolo 7—9 mu)

\
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longo sparsim piloso lamina 15—22 mm longa 10—13 mm lata utrinque

sparsim pilosa margine obsolete ciliata. Flores solitarii breviter pedicellati

pedicellis 2 mm longis sparsim pilosis, calyce 5-partito lobis lincaribus

hirsuto-pilosis 5 mm longis 1 mm latis, corolla viridescenti elongato-urceo-

lata carnosula 5-lobata, 1 0-nervataj tubo 1 5 mm longo 4 mm diametro lobis

ovalibus 4 mm longis 1,5 mm latiSj staminibus 5 medio tubi insertis fila-

mentis dilatatis 2 mm longis 1 mm latis, antheris 3 mm longis, ovario

conico 2 mm longo, stylo 10 mm longo stigmate capitato 1 mm longo;

bacca ovata acuta, immatura 1 2 mm longa 5 mm diametro.

Peru: Prov. Gajatambo, dep. Ancachs prope Ocros 3200—3400 m s. m.

27 m. Martii florens (Weberbauer n. 2679).

Praecedcntibus foliis similis sed floribus bene distincla.

r

Salpichroma Weberbaueri Dammer n. sp. ; frutex ramis divaricatis

rectis scandens, ramis teretibus, minutissime puberulis. Folia solitaria vcl
J ^

geminata petiolata ovata basi cordata apice acuta petiolo 10—14 mm longo

puberulo, lamina 17 30 mm longa 15 30 mm lata utrinque dense minu-

n. 2693. 28 m. Martii 1903

tissimeque puberula, Flores solitarii pedicellati penduli, pedicellis puberulis

gracilibus 8 mm longis, calyce 5-partito lobis lineari-lanceolalis pilosis 1 mm
longis 1,5 mm latis, corolla flava tubuloso-infundibuliformi 5-lobataj tube

33 mm longo basi 2 mm apice 5 mm diametro, lobis late ovatis acuniinatis

3 mm longis 3 mm latis, staminibus 5 tubo 5 mm infra fauceni insertis
r

filamentis 1 mm longis antheris ovalibus 3 mm longis, ovario conico 2 mm
longo disco brevi annulari, stylo 30 mm longo stigmate apicali.

Peru: Prov. Gajatambo, dep. Ancachs prope Ocros in pascuis grami-

nosis 3500—3700 m s. m. (Weberbauer

florens). ,

^

Salpichroma Lehmanni Dammer n. sp. ; frutex ramis tetelibus molliter

dense floccoso-pubescentibus. Folia solitaria vel geminata petiolata late

ovata vel rotundata basi truncata apice obtusa petiolo 12— 15 mm longo

dense minute puberulo, lamina 12—25 mm longa, 10—25 mm lata, supra
dense minute pilosa, subtus dense minutissime puberula.' Flores solitarii

breviter pedicellati pedicellis 2—3 mm longis dense floccoso-pilosis, calyce

5-partito floccoso-piloso lobis lineari-lanceolatis acuminatis 6 mm longis vix

1 mm latis, corolla tubuloso-urceolata 5-lobata lobis reflexis, tubo 15 mm
longo 3 mm diametro lobis lineari-lanceolatis 4 mm longis 1 mm latis,

staminibus 5 tubo corollae 1 mm supra basin insertis filamentis filiformi-

Lus 2 mm longis, antheris ovalibus 2 mm longis, ovario conico 3 mm longo

stylo 12 mm longo stigmate apicali.

Colombia aut Ecuador sine loco et tempore (F. C. Leiimann n. 5555).

A'i:*
V.

^^i^

Salp rhomboidea Dun. var. mollis Dammer
-s -

t'^^.-

\ n J W
n, var.: rami ^

novelli et folia dense minutissimeque molliter albido-pubescentiaj
y i ^'..i'i

V- Bolivia australis: Iluayavilla 2500 m supra mare inter muri lapides
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Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. II, 641

20. m. No-pendens. Flores albi intus virescentes (K, Fiebrig n. 2144.

vembris 1903 florens).

Salpichroma scandeus Dammer n. sp.; rami lenues suberosi, ramuli

novelli sparsim floccoso-pubescenles. Folia solitaria vel geminata, altero

saepe minorCj petiolata ovata basi saepe inaequilatera cuneata apicc leviter

producta, peliolo 6 — 18 mm longo sparsim pubescenle, lannna utrinque

sparsim pubescente margine ciliato. Flores solitarii axillares pedicellali

longispedicellis 5— 6 mm
elongato-Ianceolatis pilosis

tenuibus sparsim pilosis, calyce 5-fido, lobis

3 mm longis vix 1 mm latis, corolla elongate-

urceolata membranacea pallide viridi-flavo-grisea tubo 10-nervato 14 mm
longo 3 mm diametro glaberrimo lobis ovalibus 2 mm longis 1 mm latis,

staminibus 5 fauci insertis filamcntis glabiis vix 1 mm longis, antheris dorso

infra medium aflixis ovatis 2 mm longis, ovario conico vix 1 mm longo

stylo 14 mm longo glabro stigmate apicali; bacca pisi magnitudine.

Bolivia australis; Padcaya 2000 m supra mare in planitie saxosa

vallis in Schinum molle alte scandens. (Legit K. Fiebrig n. 2590 — fl. et

fr. Dec. 1903.)

Jaborosa floccosa Dammer n. sp.; radix perpendicularis lignosa.

Caulis 6—8 cm longus ramis annuis herbaceis 4—6 cm longis prostratis.

Folia congesta petiolata ambitu lanceolata, prima laciniata laciniis irre-

gulariter dentatis, posteriora bipinnatisecta lobis primariis 1,5— 2 cm longis

3—5 mm latis utrinque dense albido-floccosis dentibus acutis vel mucronu-

latis, petiolo 4—8 cm longo floccoso demum glabro, lamina basi in pctiolum

transeunte. Flores solitarii purpureo-violacci breviter pedicellati pedicellis

crassis 6 mm longis 1,5 mm crassis, calyce 5-partito lobis lanceo-

2 mm latis, corolla tubuloso-in-

glabris

longislatis acutis extus floccosis 5 mm
fundibuliformi, tubo parte inferiore glabro 3 mm longo, parte superiore in-

flato intus floccoso-hirsuto 2 mm longo, limbo expanso 5-lobo lobis extus

floccoso-hirsutis ovato-acutis 2,5 mm longis 2 mm latis, staminibus 5 fauci
p 1

insertis filamcntis glabris 1,5 mm longis, antheris dorso medio (non basi)

insertis. ovalibus 1 mm longis, ovario depresso-globoso 3 mm longo 4 mm
diametro, stylo brevi glabro crasso 1 mm longo, stigmate clavato stylo

aequilongo. Bacca 1,5 cm diametro.

Bolivia australis: Puna Patanca 3700 m s. m. (K. Fiebuig n. 2605.

7 m. Januarii 1904, fl. et fr.),

Browallia speciosa Hook. Bot. Mag. tab. 4339.

Rami ad 1^5 m alti tenues divaricati. Folia saturate viridia. Flores

violaceo-coerulei.

Columbia: In virgultis locis humidis umbrosis inter Rio Surio et El

Jardin (Cauca et Antioquia) 1800—2400 m s. m. Semper florens. (Legit

m. Julio—Augusto 1883 C. F. Lehmann n. 7318.)

Conservatur in herb. Berol. speciraen a cl. A. Soniao in Ecuador secus 11, Pilatou

inter 900— 1600 m s. m. sub 0.114/123 leetum foliis ovatis basi rolundatis, calyce

corollaque sexta parte minoribus diversa. An cjusdem speciei?

Botanische Jabrbucher. XXXVII. Bfl. 42
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Browallia Dombeyaua Dammer n. sp. ; annua ramis tenuibug vix

1 mm crassis 8—20 cm longis pauciramosis vel simplicibus. Folia sessilia

vel subsessilia ovato-lanceolata apice obtusa petiolo vix 1 mm longo vel

nullo, lamina 8

—

^15 mm longa 3—8 mm lata utrinque glaberrima. Flores

pedicellati pedicellis 1 — 21 mm longis minutissime puberulis, calyce cam-

panulato 4 mm longo minutissime glanduloso-pilpso 5-lobato^ lobis ovalibus

vix 1 mm longis^ corolla hypocrateriformi tubo cylindraceo 15 mm longo

1 mm diametro extus minutissime glanduloso-piloso fauce ampliato 3 mm
longo 2 mm diametro, limbo 5-lobo lobis brevibus inaequalibus obtusis, sta-

'I

i

minibus 4 fauci insertis 2 inferioribus filamentis filiformibus 2 mm longis

apicem versus dilatatis pilosis, 2 superioribus filamentis connatis (an sem-

per?) pilosis, ovario ovali apice piloso 1 mm longo; stylo 10 mm longo

stigmate lato lobato.

Peru (Dombey).

Species foliis parvis sessilibus vel subscssijibus facile dignoscenda. Character

filamentorum staminum superiorum connatorum dubius est. In flore dissecto nempe

carte connata sunt filamenta sed unam lantum antheram gerunt, alterius rudimentum

tantum adest. Planta jam anno i829 ex Museo parisiensi in Herbarium Kunthianum

translata adhuc incfeterminata erat.

(Confer partic. I in Fedde, Repertorium I (1905) 156).

- %

'V

'. 4 -.

A '

26. 6. Lindan: Acanthaceae andinae. >.-

Jnsticia (Leptosta hya) nematocalix Lindau n. sp. ; frutex metralis
'

r ^ J
B

- -
'

ramulis hirsutis^ hunc lineis 2 longitudinalibus hirsutis^ denique glabris.

Folia petiolis Y2 cm longis hirsitis, ovata, basi parum angustata apice

sehsim acuminata, 8—10 cm longa, 2,5—3 cm lata, utrinque sparsis pilis

obsita, cyslblithis inconspicuis/ 'Iriflorescentiae pedunculis medium folio

s, parum breviter ramosae, densiflorae,

liheares, 3—3,5 mm lonerae. Flores vix

rum
subaequantibus hirsutis,

breves. 'Bracteae

pedicellati vel '"seKiles.'Calycis lobi filiformes, 9—10 mm longi, glabri.

Tubus B inm longus, basi 2 mm diam., apice ad 4 mm diam. ampliatus.

Labium superum album,* 10 mm longum, 7 mm medio latum, apice bre-

vissime bilobum ; iaferum purpureum,
r

longu

lobis 3 rotuii^fatis, 2 mm longis, lateralibus 2,5 mm latis, medio 3 mm lato,

palato rugoso. Filamenta 7 mm longa, glabra; antherarum loculi sub-

^..

superpositi connectivo lato, 2 mm longi, loculo inferiore calcarato. Pollinis

granula typica, 58—62 [X longa, 27—31 [i diam. Discus parvus. Ovarium

/:
r

,

inclusus. Fructus ignotus.

14 mm longus, glaber, rugula basi pilosa

Peru: In fruticetis, later Tambo Azalaya et Tambo Ichabamba ad

viam a Sandia ad Ghunchusmayo , 1500

Flor. 6. Jun. 1902).

^ f (W n. 1115.

^ ^ h C
^ ^
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Steht in der Seklion ganz iaoliert durch die fSdigen Kelchzipfel.
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i

t

H

Justicia (Leptostacliya) cnzcoensis Lindau n. sp.; frutex 4-nietralis

ramis glabrisj ad nodos pilosis. Folia petiolis 8—20 mm longis, hirsutiSj

oblonga, basi et apice sensim anguslata, 6 9 cm longa, 2,5—4 cm lata
?

utrinque sparse pilosa, cystolithis subtus sub lente conspicuis. Inflores-

centiae axillares, longe pedunculatac, thyrsoidcae, di- vel Irichotomae, ad

ramificationes extremas spicalae, laxissimae, patenteSj ramulos superantes,

pedunculis pilosis. Bracteae bractcolaeque linearcs 3— 1,5 mm longae,

parce pilosae vel glabrae. Flores sessiles. Calycis lobi 5 lineares, 3—
3,5 mm longi, 1 mm lali, glabri. Tubus 7 mm longus, basi 2, apice 5 mm
diam. Labium superum album 1 i mm longum, medio 8 mm latum, apice

brevissime bifidum; inferum album

medio 1 mm latum, lobis

violaceo-marginalum,

2 mm lonsis
7

1 mm longum,

lateralibus 2,5 mm latis, medio

3 mm lato, palato rugoso. Filamenta 1 mm longa, glabra. Anthcrarum

loculi subsuperpositi, connectivo lato
?

1,5 mm longi, inferiore calcarato.

70 \i longa, 27—31 jjl diam. Discus parvus.

Stylus 1 4 mm longus, glaber, rugula

Pollinis granula typica, 58—

Ovarium 2,5 mm longum, glabrum.

pilosa inclusus. Fruclus deest,

Peru: Dep. Guzco, prov. Gonvencion supra Intihuatani in valle flu-

minis Urubamba in silva semperviridi, 1800 m (Weberbauer n. 5060.

Flor. m. Julio 1905^.

Ilabiluell J. elegans Polil sehr ahnlicb, aber durch die fast feliloude Behaarung

sofort unterscheidbar.

^v-'

i

CI

f

4.

£

S7. R. Pilger: Plantaginaceae andinae.
r

PlantagO polyclada Pilger n. sp.; fruticulus ad circ. 20 cm altus,

radix crassa, lignosa, ramos multos crassiusculos, lignosos, adscendentes
* *

vel erectos, foliorum delapsorum vaginis latis densissime obtectos, apice

imprimis Breviier ramulosos edens; folia ad apicem ramulorum congesta,

vaginis^^sese pro parte tegentibus, folia erecta vel parum arcuata, an-
i-ikt..

gustissime linearia, obtusiuscula, breviter adpresse albido - sericeo - pilosa,

3— 9 cm longa, 4 mm circ. lata, basi subito in vaginam latam membrana-

ceam, triangularem, intus dense villosam dilatata; pedunculi foliis breviores

vel ilia aequantes vel parum superantes, parce albido-sericeo-pilosi, apice

ut rhachis inter flores villosuli; spica subglobosa pauciflora; bracteae et

folia calycina parce pilis albidis inspersa vel glabrescentia; bracteae ovatae, •

firmae, insigniter 1-nerviae, angustatae, 4 mm longae vel florum inferiorum

longius angustatae, 6 mm longae, sepala parum inaequalia, firma, late ellip-

tica, insigniter 1-nervia, 4 mm long^; corollae lobi ovati, reflexi, secus

medianum atro-fusci.

i_^ J

V

1,

-<

'i
^

Peru: Dep. Puno, pr. Azangaro, in calcareis ad 4000 m (WeberbalBr

n. 484. Florens meflse Februario 1902). -..r^k ^ -.-o^ .
1 * * \ _ y

Quae species P. sericeae R. ct Pav. arctius afifinis, tamen propter vaginas foliorum
t '^^
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J r

latas, ad ramos longc persistentcs, propter folia longiora, erecta, max decidua nee in

raajo marcescentia, propter pedunculos breviores etc. cum ilia confundi non potest.

5
^^v.x v...x..^ , ^ . ..^.^w v.. ..^^^ lignosaPlaiitago extensa Pilger n. sp perennis , e radice crassa

rainos crassos brevissimos in caespitem densum humilem densissime folia-

turn confluentes edens; folia anguste lineariaj crassaj erecta, dense adpresse

cinereo-sericea, 3—6 cm longa, 2 mm lata, Lasi in vaginam latam abeuntia,

vaginis multis dense imbricatis, post foliorum delapsum etiam ramos diu

tegentibus; pedunculi (inflorescentiae juniorestantum notae) caespitem humilem

aequantes vel illo breviores] dense sericeo-pilosae; spicae pauciflorae, ovatae,

parvae; florum (nondum adultorum) bractea ovata vel late ovata, obtusa,

secus medianum late atro-fusca, dense sericeo-villosaj sepala elliptica vel late

elliptica obtusa, secus medianmn late atrofusca, imprimis apice sericeo-

viilosaj corollae lobi rotundali, obtusi, stria atrofusca percurrente instrucli.

Peru: Dep, Junin, inter Tarma et La Oroya, in campis alpinis parum

plantis ornatis in declivibus copiosissima, caespitibus extensis jam e longin-

quo conspicua (Weberbauer n. 2557 mense Februario 1903).

Quae species P. sericeae R. et P. affinis, caespitibus humilibus ramis brevissimis

efformatis, foliis latioribuSj ercctis etc. diversa.

Plantago tarattothrix Pilger n. sp.; perennis, e rhizomate pluriceps,

caespite humili, pedunculi 7—10 cm longi, e caespite non vel parum ex-

serti; folia dense fasciculata, erecta, angustissime linearia, densius sericeo-

lanata, indumento cinereo-albicante, ad 8—9 cm longa, ad 2 mm lata;

pedunculi dense lanato-villosi; spicae ellipticae vel late cylindricae, dcnsi-

florae, breves, 1— fere 2 cm longae; bractea ovata, dorso pilis

villosa, secus medianum late atrofusca; sepala late elliptica, obtusa, secus

medianum late atrofusca, 3—3,5 mm longa, exteriora dorso saepe parun

longis

1

>x

villosula; corollae lobi rotundalo-elliptici, obtusi, ad basin late atrofusci.

^

* Peru: Dep. Gajamarca, in jugo Coymolache supra Hua,Igayoc, in

grafninosis allis, donsis, ubi frutices et Cactaceae destiht, 4000—4100 m

i

8. m. (Weberbauer n. 3952 florens mense Majo 1904).
t^

•Species ex affinitate P. sericeae R. et Pav., indumento, imprimis pedunculorum
excellens. ^ '^ > ' '

Vl "m

phyll satis gracili;

folia densius fasciculata, primum erecta, dein zb flexuosa et reflexa, mar-
cescentia diu persistentia basin caespitis circumdantia, angustissime linearia,

gracilia, densius sericeo-lanata, indumento albicante, ad 1 cm longa, 1 mm
lata; pedunculi graciles caespitem superantes, circ. 15 cm longi, indumento
mferne ut in foliis, apice magis villosi; spicae ellipticae vel late cylindricae,

densulorae, ad fere 2 cm longae; bracteae calyce breviores superiores ro-

tundato-ovatae, obtusae, dorso parce.longe villosae, secus medianum late

atrofuscae, ad fere 2,5 mm longae, bracteae infimae parum longiores, ad

longae; sepala elliptica vel late elliptica, 3 mm longa; corollaemm23/

lobi rotundato-ovati, obtusi, stria lata atrofusca a basi ad apicem vel fere

ad apicem percurrente.
.^ A L, ^ i
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' , Peru: Dep. Junin^ in provincia Tarma, in montibus ad orienlem a

Palea versus, in campis praesertim graininibus humilibus formads, frutici-

bus inspcrsis, 2700—3000 m s, m. (Weberbauer n. 2448 — florens mense

Februario 1903).

Quae species praecedonti valde affinis difTert foliis anguslioribus
)
demum reflcxis

et diu persistentibus, pedunculis gracilibus, longioribus, minus dense pilosis, bractea

latiore, breviore, lobis corollae striis percurrentibus instructis.

PlautagO lampropliylla Pilger n. sp.; planta pumila perennis; radix

verticalis, longiuscula, fibrillis elongalis, filiforinibus horizontalibus instructa;

rosula densa, parva, foliis multis coniposila; folia linearia, superne saepius

parum subspathulatim dilatata, breviter angustata, subacuta, dense albido-

villoso-sericea, adulta circ. 2 cm longa, superne

lata; pedunculi c rosula numerosi, parvi,

1,0

^,5

parum supra 2 mm
2 cm alti; spicae parvae,

pauciflorae, subglobosae, dense longe albido-villosae; bracteae ovalae, cymbi-

formi-ovatae, anguslatacj 5 mm longae, superiores parum I)reviores secus

medianum atro-fuscae; sepala parum inaequilatera, 4 mm longa, secus

medianum atro-fusca; petala tenuia, reflexa, anguste ovata, subacuta, prope

basin fusco-colorata; capsula 2-sperma.

Peru: Prope viam fcrream inter oppida Lima et Oroya prope Ha-

cienda Arapa apud Yauli, in campis soli vulcanici ad 4400 m s. m. (Weber-

bauer n. 292 — florens mense Januario 1902).

Affinis P. nuhigenae Kth., sed diversa imprimis lobis corollae tenuioribus, an-

gustioribus, praeterea foliis brevioribuSj pro rata lalioribus, superne parum dilatatis,

spicis densius et longius villosis.

Hue adduco quoque specimen a cL Weberbauer sub n. 2537 collec-

tum inter oppida Tarma et La Oroya in solo calcareo ad 4000 m s, m.,

indumento magis chryseo-sericeo notabile.
^

Var. haminima Pilger n. var.; valde pumila; folia densissime con-

esta, 1 cm longitudine baud superantia, dense chryseo- vel potius albido-

baud

rr

sericeo - yillosa, pedunculi numerosi , brevissimi, "

\ cm

attingentes, spicae nonnunquam fere subsessiles.

longitudine

Peru: Dep. Junin, prope La Oroya in planitie plantis pulvinatis et

rosulatis obtecta, 4300 m s. m. (Weberbauer n. 2603

Februario 1903).

Plantago rigida Kth.

florens mense

Die Exemplare der WEBERBAUERSchen Kollektion aus Peru haben Blatter

von ziemlich geringer GroBe, neigen also der Varietal pusilla Wedd. zu.

AUe Exemplare der beiden Nummern sind mannlich; die Bliiten stehen in

gruCerer Anzahl im Zentrum des Rasens, in ihm verborgen, so daB nur

die Anlheren an der Spitze der langen Staubfaden aus den Bliiten und den

Rasen herausragen; sie sind einzeln axillar, mit cinem ganz kurzen (2 mm
circa langen), dicklichen Stiel ; an der Spitze dieses Stieles steht eine breit-

gerundete diinne Braktee, die urn die Kelchblutter herumgeschlagen ist;

trotzdem also der axillare Bliitenstand auf eine terminale Einzelbliite reduziert

^ "
i T . H ^

^ 'I
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Basis zweilappigj an dcr Spitze mit kurzem, hautigerrij dreieckigem Kon-

nektivfortsatz; der Griffel ist in der Ruhre eingeschlossen, kiirzer als diese,

der Fruchtknoten ist rudimentar ohne entwicklungsfahige Samenanlagen.

Die Roselten vereinigen sich zu einem geschlossenen Polster, dessen Durch-

messer einen halben Meter errcicht.

Peru: Inter Huaraz et Chavin de Huantar, in formatione plantaram

pulvinariuin et rosiulatarun), 4300—4500 m s. m. (Weberbauer n. 3292. —

ist, ist die Braktee unterhalb der Bliite erhalten geblieben; die Staubblatter

ragcn lang aus der Bliite hervor, die Antheren sind elliptisch, an der

H*

;*

* r

.'V

H" ,

floribus masculis mense Julio 1903); in provincia Sandia, supra Guyocuyo,

in pratis apertis, 4000 m s. m. (Weberbauer n. 1050

mense Majo 1902).

floribus masculis

A'ar. angustior Pilger n. var.; folia quam in typo angustiora,

brevia, linearia, crassiora, apice breviter rotundata, obtusa.

Peru: Dep. Ancachs, in provincia Huari, in montibus supra Pontd,

locis apertis 4200— 4300 m s. m. (Weberbauer n. 3301 — floribus femineis

mense Julio 1903).

Die Varielat liegl mir nur in der weiblichen Form vor, alle Rasen des Exem-
plares bringen im Zentrum eine groCe Anzahl von axillaren weiblichen Einzelbluten

hervor. Die poUenlosen Staminodien bleiben in der Bliitenrohre eingeschlossen, wah-

rend der dickliche Griffel lang herausragt. Schon fruher wies ich auf das Carpophor

hin, das die Kapsel aus dem Rasen herausbebt. (Engl. Bot. Jahrb. XXV. 301); bei den

noch weniger weit entwickeltcn Bluten unserer Exemplare ist unterhalb des Frucht-

kurzes Saulchen; sollte die weitere Entwicklung bei unserer

Vaiietat nicht zur Ausbildung des langen Carpophors fuhren, so ware sie als Art ab-

zutrennen, da auch die Blattform ziemlich erheblich verschieden ist. Da sonst aber
' -

_ - *

der Blulenbau iibereinstimmt, habe ich die Form als Varietiit bei P. rigida belassen.

Die Rosetten vereinigen sich zu einem geschlossenen Polster, dessen Durchmesser ein

halbes Meter erreicht, • - ,(111^1;^ ^^

knotens nur ein ganz
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