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Vorwort.

Den Inhalt der vorliegenden Abhandlung bilden die Ergeb- 
nisse der Studien an einigen Arten der Gattung „Cerastium L.“ , 
die mir von meinem unlangst verstorbenen hoehverehrten Lehrer 
Univ.-Prof. Hofrat Dr. K a r l  F r i t s c h  zur Bearbeitung iiberwiesen 
wurden. Ich bleibe ihm stets fur das interessante Tliema, die 
freundliche Leitung meiner Arbeit und die mir gegebenen Rat- 
schliige zu grobem Dank verpflichtet. Ebenso bin ich dem I n s t i -  
t n t e  f u r  s y s t e m a t i s c h e  B o t a n i k  d e r  U n i v e r s i t a t  in 
G r a z  nicht nur fur die hilfreiche Fórderung meiner Dissertation 
dankbar, sondern auch vor allem deshalb, weil es mir die Durch- 
fiihrung groBerer Exkursionen ermoglichte. Durcli sie wurden die 
Entwicklung und Ergebnisse der Arbeit wesentlich beeinfluBt.

D e r  V e r f a s s e r .



Im Rahmen der Bearbeitung eines Teiles der Gattung „Cera- 
stium L.“ wurde mir zuniichst eine Gruppe von Arten derAbteikmg 
Orthodon Ser. in DC. Prodr. I. 115 (1824) zur naheren Unter- 
suchung zugewiesen, die von G r a b n e r  in A s c h e r s . - G r a b -  
ner,  Synopsis d. Mitteleurop. Fl. V. 1. (1018) auf den Seiten 637— 
652 behandelt wird. Die hiehergerechneten „zweijahrigen bis kurz 
ausdauernden Arten“ wurden von G r a b n e r  nicht in die D i v i s i o 
F u  g a c i  a F e n z l  in Le de b .  Fl. Ross. I. 403 (1842) einbezogen, 
weil sie von dereń Arten zumeist durch das Auftreten von nicht- 
bllihenden Seitensprossen verschieden sind und auch sonst gewohn- 
lidi eine liingere Lebensdauer besitzen ais diese. Sie konnten je- 
doch ebensowenig in die D i v i s i o  P e r e n n i a  F e n z l  in Le de b .  
Fl. Ross. I. 406 (1842) gestellt werden, da sie nidit streng aus- 
dauernde Pflanzen darstellen, mitunter sogar der sterilen Seiten- 
sprosse entbehren. G r a b n e r  glaubte daher diese Arten zu einer 
naturlichen Gruppe zusammenschlieben zu miissen, die sozusagen 
phylogenetisch zwisdien den streng ausdauernden und den nur 
einjahrigen Arten dieser Gattung vermitteln wiirde. In diese Gruppe 
fallen nach G r a b n e r  das C. caespitosum  Gilib., das C. fontanum 
Baumg., das C. silvaticum W. K. und das C. recturn Friv. Meine 
Aufgabe bestand nun zuerst darin, die meist sehr schwer zu tren- 
nenden Arten móglichst gut voneinander abzugrenzen und dereń 
Verwandtschaftsverhaltnisse fe&tzustellen. Dabei zeigte sieli bald, 
dab die von G r a b n e r  stammende Einteilung den naturlichen ver- 
wandtschaftlićhen Beziehungen der Arten nicht vollstandig Recli- 
nung tragt. Es war vor allem keine unmittelibare Verwandtschaft 
zwisdien der G e s a m t a r t  C . c a e s p i t o s u m  G r a b n e r  und 
dem C.  s i l v a t i c u m  zu erkennen. Ferner erwies sidi das C. rcc- 
tum weder zum C. caespitosum  noch zum C. fontanum gehórig. Die 
arttrennenden Merkmale werden aus den folgenden Diagnosen 
leiclit ersichtlich. Wie sieli spiiter herausstellte, miissen selbst das 
C.silvaticum  und das C. recturn ebenfalls ais einander entwicklungs- 
geschichtlich ferner stehende Arten betrachtet werden. Nur die in 
der G e s a m t a r t  C . c a e s p i t o s u m  zusammengeschlossenen Ar
ten C. caespitosum  und C. fontanum stelien in enger Beziehung. 
Das C. caespitosum  oder C. vulgatum L., wie wir diese Art, da 
dieser Name der altere ist, von nun an benennen wollen, wird 
in neueren Floren (z. B. H e g i ,  111. Fl. Mittel-Eur. III. 366 (1912) 
oder Hu 1 t e n ,  Fl. Kamtsch. III. 73 [1928]) ais Kosmopolit an- 
gefiihrt. Tatsachlich liegen mir Exemplare aus fast allen Erdteilen 
vor. Wegen der melir oder weniger groben Verschiedenheit aller 
dieser Pflanzen und wegen der doch ermangelnden Belege aus den
Fedde, Repertorium, Beiheft CXIII. 1
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2 Einleitung

einzelnen iiberseeischen Gebieten habe ich mich nur auf eine nahere 
Bearbeitung des europaischen und vorderasia,tischen Formenkreises 
eingelassen, habe jedoch a,uf die unterschiedlichen Merkmale in 
dem Bau der Pflanzen, besonders wenn sie sich in dem Vergleićh 
zwischen den europaischen Typen und ihren asiatischen Stamm- 
formen ergaben, hingewiesen. Es ist leiclit einzusehen, daB sich 
diejenigen Pflanzen, die auf eine so ungeheure Entfernung ihre 
Wanderung vollzogen haben, schon wegen der verschiedenen kli- 
matischen Verhaltnisse, denen sie sich anzupassen gezwungen wur- 
den, andern mufiten. Trotz dieser in ilirem Aufbau mehr oder min- 
der deutlichen Verschiedenheit der zum C. vulgatum gerechneten 
Pflanzen scheint mir aber dessen Aufteilung in Unterarten nicht 
am Platze zu sein. Wolil kónnte am ehesten noeh der europaische 
Formenkreis, dessen Pflanzen in ihrem Bau ein ziemlich einheit- 
liches Bild zeigen, von dem asiatischen abgetrennt werden, doeh 
lafit sich selbst hier geographisch eine Gliederung scliwer an- 
bahnen, weil sicherlich die Grenzen der Unterarten durch die sich 
auf gro fi er e Entfernungen erstreckenden Ubergangsformen ver\vischt 
werden wiirden. Beriicksichtigt man die gro fi e Variationsbreite der 
Art, so ware nach rein morphologischen Gesichtspunkten eine Be- 
stimmung der Pflanzen kaum mehr mdglich, zum mindesten wiirde 
dies zu grofien Verwechslungen Anlafi geben. Die Bildung eines 
Urteiles iiber die Zugehórigkeit einer Pflanze zu einer dieser neu 
aufzustellenden Unterarten ledighch auf Grund der Standorts- 
angaben allein ist aber allgemein unzulassig.

Wesentlich leićhter hingegen gestaltete sich die Aufteilung des 
ebenfalls vveitverbreiteten alpinen C. fontanum. Gebirgsarten mit 
ausgedehnter Verbreitung konnen irn allgemeinen, selbst wenn dereń 
Pflanz,en nur sehr geringe unterschiedliche Merkmale, die ja fast 
immer vorhanden sind, aufweisen, viel leićhter in einzelne systema- 
tische Einheiten gegliedert werden ais ebenso weit verbreitete Be- 
wohner von Ebenen, da Taler, groBe Ebenen und tief in die Ger 
birge einschneidende Fliisse diese Trennung begunsfigen. Selbst 
bei groBer morphologischer Ahnlichkeit aller dieser Pflanzen laBt 
sich eine Teilung einer montanen Art in Unterarten schon aus dem 
Grunde viel eher durchfiihren, weil Ubergangsformen zwischen den 
verschiedeneii Unterarten, dereń Areale sich dann horizontal bei 
gegenseitigem AusschluB aneinanderreihen, fehlen oder nur bei ge- 
schlossenen Gebirgsziigen vorhanden sind. Dies gilt freilich in 
erster Linie fur streng alpine Arten. Solche Zwisdienglieder be- 
stehen zumeist vor allem zwischen solchen Unterarten und ihren 
im Tale vorkommenden Stammformen. Die Unterteilung des C. 
fontanum  wurde nach vorliegendem Materiał fur den europaischen 
Formenkreis durchgefuhrt.

Im Laufe der Bearbeitung der bereits erwahnten Cerastium- 
arten gab der Hinweis G r a b n e r s  auf Seite 636 1.c. die Veran- 
lassung, mich noch mit einigen Cerastien zu beschaftigen, da er 
Beziehungen zwischen diesen und den bereits oben angefuhrten
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Arten vermutete. So glaubte er. dafi solche mit dem zweijahrigen 
bis ausdauernden C. sonticum Becie bestiinden. Eine eingehendere 
Untersuchung dieser Spezies war daher von grobem Interesse. 
Sollte aber die natiirliehe Verwandtsćhaft der Arten im System 
zum Ausdruck gebracht werden, so konnten dabei freilich etwaige 
unnatiirliche Gruppierungen innerhalb der bisher iiblichen Ein- 
teilungen oder die letzteren selbst nicht aufrecht erhalten bleiben.

Es gesellten sich ferner zu, den mir zugewiesenen Arten eine 
Reihe von anderen, die ebenfalls wegen der noch unvollstandigen 
Bearbeitung im System G r a b n e r ,  aber aućh in den neuen Floren- 
werken eine ganz unrichtige Stellung einnehmen. Die Bearbeitung 
dieser Arten, die Darstellung ihrer Verbreitungsareale sowie die 
Feststellung ihrer phylogenetisehen Beziehungen fiihrte daher oft 
zu einer vollstandigen Umgruppierung der Arten, wodurch sich 
allerdings das ursprungliche Thema sehr erweiterte. Ich nahm aber 
diese Arten noch in den Rahmen meiner Arbeit auf und glaube da- 
durch wenigstens fur die weitere systematisdie Anordnung vieler 
bis jetzt noch zweifelhafter Arten und Varietaten der Gattung Cera- 
stium einen AufschluB gegeben zu haben. Au Ber dem wurde auf die 
bisher iiblichen Einteilungen der Gattung Cerastium in einer die Er- 
gebnisse zusammenfassenden Darstellung naher eingegangen, so
wie alle jene besonderen Merkmale, die sich in dem Vergleich der 
Arten ergaben, hervorgehoben, da sie vielleicht fiir eine spatere 
Gesamteinteilung der Gattung von Wiehtigkeit sein diirften.

Folgen.de Arten werden hier einer eingehenderen Betrachtung 
unterzogen:

C. sonticum Beck s. 1., C. subtriflorum  (Rchb.) Pacher, C. silva- 
ticum W. K. s. 1., C. rectum Friv. s. 1., C. flavescens Gartner, C. 
macrocarpum Schur s. 1., C. subciliatum  Gartner, C. alsinifolium  
Tausch, C. vulgatum L. und C. fontanum Baumg. s. 1.

Bei der Bearbeitung dieser Arten liielt ich mich schliefilich in 
erster Linie an die recht reichlich vorliegenden Herbarpflanzen 
sowie an selbst gesammelte Exemplare. Kulturversuclie zeigten 
die groBe Veranderlichkeit der Arten; die LJbersetzung eines an 
feuchten Orten wachsenden mit ziemlich groBen schwachbehaarten 
Blattern ausgestatteten C. uulgatum auf trockenen Sandboden er- 
wies dies deutlich. Das im Friihjahr neu sprossende Pflanzchen 
zeigte einen viel zarteren Wuchs, kleinere Stengel und Blattery 
hatte aber zum Schutze gegen allzugroBe Verdu.nstung eine etwas 
dichtere Behaarung angenommen. So konnte wenigstens fiir viele 
Varietaten des C. vulgotum eine Erklarung gegeben werden; viele 
haben sich ais zu anderen Arten gełiórig erwiesen, manche muBten 
aufgelassen werden. Hingegen zeigte sich die Behaarung eines 
aus dem Gebirge stammenden C. fontanum in der Kultur gegeniiber 
Feuchtigkeitseinfliissen auBerst unempfindlich.

Die Diagnosen verfaBte ich gróBtenteils nach Herbarpflanzen. 
Die Synonymie wurde so weit ais moglich nach den Quellen (LJr-

1*
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belegen, Erstbeschrejbungen) zusammengestellt und iiberpriift. In 
der Aufzahlung der Pflanzenbelege folgte ,ich genau dem Wortlaut 
der Herbarzettel. Dies gilt besonders fur die Fundortsangaben. 
Fur unleserliche Worter sowie' fur fehlende Sammlemamen wur-
d e n ....................gesetzt. Die systematische Bewertung der Pflan-
zen erfolgte nacli R. v. Wet t s t e i n ,  Grundlziige der geographisch- 
morphologisehen Methode der Pflanzensysitematik (1898). Jene 
Belege, auf welche ich die Aufstellung neuer Varietaten griindete, 
sind bei den betreffenden Arten oder Unterarten eingangs mit 
einem Zeichen versehen. Es wurden immer die Belege fiir die- 
jenige Varietat gekennzeichnet, welche im Areał der Spezies oder 
Subspezies weniger haufig aufzutreten pflegt. Dies konnte in dieser 
Arbeit nur deshalb in der Weisei durchgefiihrt werden, da ich bet 
den betreffenden Arten und Unterarten nur die Varietaten, wenn 
uberhaupt solche vorhanden sind, „driisig“ und „nicht drijsig“ 
unterscheide. Da diese Varietaten iibrigens oft an den gleichen 
Standorten nebeneinandeir vorkommen, so wird durch dieses Ver- 
fahren ein doppeltes Aufzahlen der Belege vermieden. Stets wur
den die Belege, die die driisige Varietat beinhalten, vorne mit dem 
Zeichen „x“ versehen, diejenigen, welche die nicht-drusige Varie- 
tat enthalten, mit dem Zeichen vermerkt. Da das Vorkommen 
der Varietaten auf diese Weise leicht feststellbar ist, so konnte 
auch von ein,er Zeiclinung der Veirbreitungskarten fiir diese Varie- 
taten Abstand genommen werdejn. In die Verbreitungskarten wurde 
aber jeder feststellbare Fundort der Art oder Unterart eingetragen. 
Aufierdem wurde bei ungenauen oder besonders zu allgemein ge- 
haltenen Fundortsbezeichnungen nótigenfalls derart v'erfahren, da fi 
das fiir die Art g.ewahlte Zeichen vereinigt mit dem Zeichen „?“ 
in die ungefahre Mitte des betreffenden Gebietes eingetragen 
wurde. In der Literatur erwahnte Standortsangaben wurden nicht 
beriicksichtigt. Was den Literaturnachweis anbelangt, so sind Flo- 
renwerke nur soweit aufgeinommen, ais sie kritisdhe Bearbeitungen 
oder wertvolle und aufschlufireiche Mitteilungen iiber die hier be- 
sprodhenen Formen enthalten. (Siehe die einzelnen Abschnitte bei 
den betreffenden Formen, insbesondere aber die Synonymie). Von 
ein er Wiederholung dieser Florenwerke kann ich daher ąbsehen.

Die Abhandlung besteht aus einem allgemeinen und einem be- 
sonderen Teil. Der erstere bringt eine Ubersicht iiber die Morpho- 
logie der Arten, der letztere besteht aus mehreren Absdhnitten. 
Jeder dieser Abschnitte enthalt zunachst oder sehr nahe verwandte 
Arten, z. B. C. uulgnłum L. und C. fontanum Baumg. s. 1. oder C. 
flavescens Gartner und C. macrocarpum Schur s. 1.

Ich habe ein sehr reichhaltiges Pflanzenmaterial aus folgenden 
Herbarien verwertet:

B . . . Herbier B o i s s i e r ,  Genf;
Be. . Herbar B e r g e r ,  Wien;
Bo . . . „ B o r n m i i i l e r ,  Weimar;
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F . . . )) F r i t s c h , Graz;
G - • . j) G a r t n e r , Graz;
H . • . j j

H a l a c s y ,  Bot. Inst. d. Univ., Wien;
Hk . . H a u s s k n e c h t ,  Weimar;
K . . . j j K e c k ,  Bot. Inst. d. Univ., Wien;
MG . . yy d. Landesmuseum (Joanneum), Graz;
M W . . d. Bot. Abteilung d. Naturhist. Staats- 

museums, Wien;
O . . . yy O n n o , Wien;
R . . . yy R e c li i n g e r , Wien;
UG . . yy d. Inst. f. syst. Bot. d. Univ., Graz;
Uli . . yy U l l e p i t s c h ,  Bot. Inst. d. Univ., Wi
UPc . . yy d. Bot. Inst. d. Univ., Prag;
UPd . . yy d. deutschen Univ., Prag (Herbar B e c
UW . . yy d. Bot. Inst. d. Univ., Wien;
W . . . 
UG*

yy W i d d e r , Graz.

UG* Die so gekennzeichneten Herbarbogen sind aus dem Bot. Inst. der 
Universitat Graz ausgeschieden und imBesitze der Bot. Staatssammlung Miinchen.

An dieser Stelle erlaube ich mir allen Instituts- und Samrn- 
lungsvorstanden, ebenso auch allen jenen, die mir namentlich bei 
der Besdiaffung der oft sebr sehwer zuganglichen Literatur und 
mit sonstigen Ratschlagen bebilflieh waren, meinen besten Dank 
auszusprechen.

Obwohl das plótzliche Hinscheiden meines Lehrers zu Be- 
ginn des Jahres 1934 einen harten Schlag fur mich bedeutete, 
liefi ich mich dennoch nicht davon abhalten, die einmal be- 
gonnene Arbeit zu Ende zu fiihren. Wenngleich mein Lehrer ais 
aufrechter Deutscher ein Opfer des damals schon einsetzenden Ver- 
nichtnngskampfes der Reaktion gegen das Deutschtum in Osterreich 
geworden ist und ich dann im Jahre 1934 aus politischen Griinden 
von den osterreich. Hochschulen verwiesen wuirde, liabe ich die auf 
mich genommene Verpflichtung gegeniiber der Ehre meines Lehrers 
und gegeniiber der Wissensehaft niemals vergessen und trotz der 
vorhanden,en Schwierigkeiten das Studium fortgesetzt. Ais es fest- 
stand, da!3 ich in meinem Heimatlande auf keine Unterstiitzung mehr 
rechnen konnte, begab ich mich an die Universitat Miinchen, die 
auch grófites Verstandnis fiir meine Notlage aufbraćhte und mir 
die Annahme meiner Arbeit ermoglichte. An dieser Stelle móchte 
ich dalier insbesondere meinen jetzigen Lehrern, dem Direktor der 
Bot. Staatsanstalten in Miinchen, Herrn Universitatsprofessor Dr 
F. C. v. F a b e r ,  sowie Herrn a. o. Professor Dr. Karl Su es s e n - 
g u t h  fiir ihr freundliches Entgegenkommen meinen verbindlichsten 
Dank aussprechen. Ebenso gilt mein aufrichtigster Dank dem Stu- 
dentenwerk Miinchen, das mir durch finanzielle Hilfe das Beenden 
des Studiums sicherte.
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So iibergebe ich nun dieses Werk der Offentlichkeit in der 
Hoffnung, daB es einen Beitrag zur Systematik der Gattung Cera- 
stiurn bilden mbgc und mit dem Hinweis darauf, daB es trotz MiB- 
gunst einer mir ferne gelegenen Umwelt gelungen ist, meinen 
Willen, die Arbeit zu vollenden, zur Tat werden zu lassen.

H a n s  G a r t n e r .

Miinchen, am 22. Dezember 1937.
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I. Allgemeiner Teil.

Morphologie.

Im folgenden werden die wichtigen Bestandteile des Pflanzen- 
kórpers mit 'besonderer Beriicksichtigung der hier erwahnten und 
bearbeiteten Cerastiumarten besprochen. AuBerdem sollen die in 
den Diagnosen verwendeten Ausdriicke eine Aufklarung erfahren.

Die W u r z e l  'bietet der beschreibenden Botanik in der Regel 
nur wenig Anhaltspunkte und wird audi nur selten zur Untersehei- 
dung von Pflanzenarten herangezogen. Von den hier behandelten 
Arten besitzt das C. recłum ein auBerst schwadi entwickeltes Wur- 
zelsystem. Lediglidi eine sehr kurze Hauptwurzel ist zumeist vor- 
handen, Nebenwurzeln kónnen sogar manchmal fehlen. Bei den 
anderen Arten ist oft eine ziemlich lange Pfahlwurzel anzutreffen, 
so z. B. 'bei dem C. subtriflorum, sie ist aber immerhin nicht von der 
Lange wie bei dem C. caritithiacum, einer Art, die ich nur ver- 
gleichshalber erwahne. Jedenfalls ist die Lange der Hauptwurzel 
sowie uber.haupt das ganze Wurzelsystem einer Pflanze abhangig 
von dem Substrat, auf dem die Pflanze gedei,ht. So wird man be- 
rnerken, daB in der Regel die Pflanzen auf dem leichter durch- 
dringbaren Kalkboden zumeist aueh langere Wurzeln ausgebildet 
haben. Die verschiedene Lange und Dicke der Wurzeln geben uns 
aber keinen AufschluB iiber die Lebensdauer einzelner Pflanzen, 
sondern nur die unterirdischen Stamrne.

Der unterirdische S t a m m  oder Wurzelstock ist nur bei dem 
C. redum  nicht vorhanden. Diese Art ist sicher einjahrig. Alle 
anderen Arten weisen zumeist unterirdische Stengelorgane auf und 
vermógen daher zu uberwintern. Man nennt solche gewóhnlich aus- 
dauernde Pflanzen „Stauden“ . Der oberirdische Stamm ist bei den 
Arten hinsichtlich der Hóhe sehr verschieden, fur viele Arten und 
Unterarten aber erreicht er eine gewisse Hóhenkonstanz. Gewóhn
lich sind die Pflanzen an feuchten Standorten mit hóheren Stengeln 
ausgestattet ais solche, die an mehr trockenen Stellen wachsen. 
Die Stammhóhe bietet ein gutes Unterscheidungsmerkmal der Pflan
zen. Beziiglich der Stengel ist zu unterscheiden, ob diese Bliiten 
tragen oder nicht. Kriechende bliitenlose Stengel heiBen Auslaufer 
oder Stolonen. Solche Auslaufer fehlen dem C. recturn ganz, dem 
C. sonticum nicht selten. Bei dem C. flavescens und dem C. sub- 
cfliatum  sind sie ebenfalls fast nie anzutreffen. Hingegen sind sie 
bei allen anderen Arten fast imnier vorhanden. Sie sind ebenfalls 
hinsichtlich ihrer Lange sehr yersChieden, viel typischer aber ist 
ihre Beblatterung.
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Die B 1 a 11 e r sind in Bezug auf ihre Form und GroBe sehr 
verschieden. Trotzdem sind sie fiir viele Arten und Unterarten be- 
sonders charakteristisch geformt. Die Keimblatter habe ich bei dem 
C. silvaticum, C. mlgatum  und C. fontanum stets kahl gefunden. 
Dies diirfte auch bei den anderen Arten der Fali sein. Das erste 
Lauibblattpaar war bei dem C. silmticum  noch kahl, wahrend dieses 
bei dem C. vulgatum und C. fontanum bereits eine Behaarung auf
zuweisen hatte. Das zweite Laubblattpaar der letzteren Pflanze 
hatte gegenuber dem des C. vulgatum bereits eine bedeutend lan- 
gere uind beinahe typisch zottige Behaarung, wie sie dem C. fonta
num zu eigen ist, aufzuweisen, auf die ich im 'besonderen Teil ẑ i 
sprechen kommen werde. Vor allem aber sind, die Blatter der steri- 
len Auslaufer fiir viele Arten ein besonderes Kriterium. Bei der 
ssp. silvaticum des C. silmticum  sind diese Blatter sehr oft kreis- 
rund, ellipsoidisch oder spatelig geformt. (Siehe Abb. 1, Tafel I.) 
Die ssp. luconitn des C. macrocarpum  besitzt an den Stolonen ellip- 
soidische oder spatelige Blatter. (Siehe Abb. 2, Tafel I.) Bei deim 
C. alsinifolium  sind sie klein und fast eirund gestaltet. (Siehe 
Abb. 3, Tafel I.) Dągegen hat das C. vulgatum an den Aus- 
laufern nur spatelfbrmige, zumeist aber Blatter, die von derselben 
Form wie die Stengelblaltter sind, aufzuweisen. (Siehe Abb. 4, 
Tafel I.) Die Stengelblatter sind freilich nicht immer in ihrer Form 
fiir die einzelne Art oder Unterart konstant, sie sind jedoch fiir die 
betreffende Pflanze mehr oder weniger typisch. So besitzt das C. 
silmticum  stets lanzettliche Stengelblatter. Bei dem C. vulgatum 
ist die langlich eiformige Blattgestąlt vorherrschend. Bei dem C, 
fontanum, der Gebirgsąrt zu dem C. mlgaium, sind die Blatter oft 
mehr eiformig gestaltet und sind auBerdem gegenuber denen 
des C. vulgatum zumeist von geringeren Ausmafien. Die Hoch- 
blatter sind ebenfalls bei den Arten in verschiedener Weise aus- 
gebildet. Die Primarbrakteen sind bei vielen Arten stets krautig, 
nur selten sind sie auch hautrandig. Hautrandige Primarbrakteen 
finden wir bei dem C. subtriflorum, dem C. fontanum  u. s. w. Krau- 
tige unterste Brakteen haben z. B. stets das C. sonticum  und C. 
rectum. Was die Hautrandigkeit der Vorblatter anbelangt, so kann 
diese ais arttrennendes Merkmal herangezogen werden.

Der B l i i t e n s t a n d  ist bei ąllen Arten ein cymóser. Ich habe 
lediglich nach der Anząhl der vorhandenen Bliiten einen armbluti- 
gen oder reichbliitigen Bliitenstand unterschieden. Der armblutige 
Bliitenstand weist zumeist eine starkę Verkiirzung der Bliitensitiele 
auf. Diesen besitzen gewóhnlich Pflanzen, die an trockenen Stand- 
orten leben. Besonders die Lange der Primarbliitenstiele bildet ein 
gutes Merkmal zur Trennung der Arten und Unterarten.

Die B 1 ii t e besteht aus einem hautig berandeten Kelch, der 
Krone, dem auBeren und inneren Staubblattkreis und dem Frucht- 
knoten mit den Griffeln.

Die K e l c h b l a t t e r  sind nur bei einer einzigen Art, dem C. 
rectum, schwach hautrandig. Bei allen anderen Arten sind sie ziem-
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lich breit hautig berandet. Stets sind die inneren Kelchblatter mit 
einem starkeren Hautrąnd versehen. Die Form und GróBe der Kelch
blatter sind fur viele Arten und Unterarten charakteristisch. Der 
Hautrand der Kelchblatter wird von der Blattspitze in der Rich- 
tu«g der Blattspreite bis zum Aufscheinen des Chlorophylls hin ge- 
messen.

Die B l u m e n k r o n b l a t t e r  sind bei den meisten Arten am 
Nagel bewimpert. Stets kahl sind sie nur bei dem C. sonticum und 
bei dem C. subtriflorum. Stets bewimpert sind sie bei dem C.rec- 
tum. Die Wimpernlange sowie die Anzahl der Zellen an den Wim- 
pem, ja sogar die Anhaftungsstelle der Wimpern an den Blumen- 
kronblattern sind fur viele Arten charakteristisch. (Siehe Abb. 5—20, 
Tafel II—VII.) Das Verhaltnis der Lange der Blumenkronblatter 
zur Lange der Kelchblatter kann ebenfalls zur Trennung der Arten 
genommen werden. *

Die S t a u b b l a t t e r  sind bei den meisten erwahnten Arten 
kahl, seltener bewimpert. Stets bewimperte Staubblatter hat nur 
das C. ftavescens. Die Staubblatter des C. silvaticu.ni und des C. 
macrocarpum  sind nur ausnahmsweise schwach bewimpert. Die Art 
und Weise der Bewimperung, die Anzahl der Wimperzellen sind 
ziemlich konstant und konnen zur Trennung bezw. zur Feststellung 
der verwandtschaftliclien Beziehungen von Arten herangezogen wer
den. Die Antheren sind in 3ezu,g auf ihre Lange und Breite ver- 
sdiieden groll, sie konnen jedocli aus dem Grunde nicht zur syste- 
matischen Trennung beansprucht werden, weil ihre AusmaBe selbst 
an einer Art wećhseln. Da es einen inneren und auBeren Staubblatt- 
krejs bei den Cerastien gibt, so sei erwahnt, daB die Filamente von 
versdhiedener Lange sein konnen, jedoch sind die Staubblatter in 
diesem Merkmal, wenn sie auch einem einzigen Kreis angehoren, 
nicht immer von groBer Konstanz, so daB ihnen fur die Systematik 
keine grbBere Bedeutung zukommt. Die Pollenkórner sind fast 
bei allen Arten gleieh groB. AuBerdem ist noch zu erwahnen, 
daB die Filamente versćhieden weit hinauf mit Wimpern versehen 
sein konnen. Bei dem C. silvaticuni und C. macrocarpum sind zu- 
meist dereń unterste Teile bewimpert, bei dem C. flavescens reicht 
jedoch die Bewimperung gut bis ins oherste Drittel ihrer Lange. 
(Siehe Abb. 21—26, Tafel V III-IX .)

Der F r u c h t k n o t e n  ist bei samtlichen Arten kahl. Die 
G r i f f e l  sind in ihrer Lange verschieden. Es scheint jedoch, daB 
die Arten, die sehr lange Kronblatter besitzen, ebenfalls langere 
Griffel aufweisen, die auBerdem noch von oben herab weniger weit 
mit Papillen versehen sind ais solche, die an Bliiten mit kiirzeren 
Kronblattern vorhanden sind. Dies konnte z. B. im Rahmen des 
C. silvaticum fur die Unterscheidung der zwei Unterarten zunutze 
gemacht werden. (Siehe Abb. 27, 28, Tafel X, yergleiche Abb. 29, 
30, Tafel X.) Bei dem C. vulgatum sind die Griffel von oben bis 
zur Spitzie des Ovariums mit Papillen ausgestattet. Im Vergleich 
zu den Griffeln des C. silvaticum sind sie an ihrem Grunde vie!
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breiter. Bei dem C. macrocarpum sind die Griffel zumeist nicht 
ganz bis zum Grunde herab papillós. Ganz nahe verwandte Arten 
kónnen allerdings nicht immer durch solche Merkmale getrennt 
werden, so z. B. C. mlgatum  und C. fontanum.

Was die K a p s e l  anbelangt, so springt sie bei den hier be- 
handelten Arten stets mit 10 Zahnen auf. Ihre Lange ist fur die 
meisten Arten und Unterarten charakteristisch. Die Kapsel kann 
gerade oder leicht gebogen sein; die Zahne sind bei diesen Arten 
durchwegs an den seitlichen Randem eingerollt, niemals aber an 
der Spitze. An der Spitze zurtickgerollte Kapselzahne kommen z. B. 
bei dem C. Ledebourianum  vor, das die Stammart fiir das C. silva- 
ticum darstellt. Im iibrigen vergleiche die Abb. 31—51, Tafel X.

Die P 1 a z e n t a tritt uns bei den Arten der Gattung Cerastium 
in drei verschiedenen Typen entgegen:

1. Die Placenta radiata oder strahlige Plazenta;
2. di.e Placenta racemosa oder traubige Plazenta;
3. die Placenta baeillaris oder stabchenfdrmige Plazenta.

Die Form der Plazenta ist allgemein bedingt durch das Ver- 
haltnis der Lange der Funikuli zur Lange des Plazentakórpers. Pla- 
zenten mit Funikuli, die mindestens ein Drittel der Lange des Pla- 
zentakorpers besitzen, heiBen strahlige Plazenten. Die traubige Pla
zenta stellt ein Bindeglied zwischen der strahligen und der stab- 
chenfórmigen Plazenta dar. Sie weist schon bedeutend kiirzere Funi
kuli auf und leitet schlieBlich hiniiber zur stabchenformigen Pla
zenta, die mit den kiirzesten Funikulis ausgestattet ist. Aber nicht 
nur auf die Lange der oberen Funikuli sei aufmerksam gemacht, 
sondern auch auf die der unteren. Eine Plazentaform, die sich zwi
schen die traubige und stabchenfdrmige Gestalt einschiebt, habe 
ich ais „fere racemosa“ bezeichnet. Eine solche besitzt des ófteren 
z. B. die ssp. silvaticum des C. silvaticum. (Siehe Abb. 54, Tafel 
XI, Abb. b l, Tafel XII.) Hier sind die unteren Funikuli bereits 
sehr stark zuruckgebildet, wahrend sie bei der traubigen Plazenta, 
wie sie z. B. das C. rectum zu eigen hat, noch ziemlich deutlich 
hervcrtreten. (Siehe Abb. 53, Tafel XI, Abb. 59, 60, Tafel XII.) 
Bei der strahligen Plazenta des C. ruderale sind nicht nur die ober- 
sten Funikuli am langsten ausgebildet, es zeigen auch die unteren 
noch eine ziemlich ansehnliche GroBe. (Siehe Abb. 52, Tafel XI.) 
Nach der Zeit ihrer Entstehung halte ich die stabchenfdrmige Pla
zenta fiir die jiingste. An ihr sind selbst die oberen Funikuli sehr 
kurz, die unteren fast iijberhaupt nicht mehr vorhanden; nur selten 
ragen sie noch iiber den Plazentakorper hinaus. (Siehe Abb. 55, 
Tafel XI.) Speziell die Lange von traubigen und stabchenformigen 
Plazenten kann gut fiir die Trennung von Arten und Unterarten 
verwendet werden. (Siehe Abb. 56—62, Tafel XII.) An der Bil- 
dung der freien Zentralplazenta ist sicherlich die Bliitenach.se in 
hervorragendem MaBe beteiligt. Es konnen aus diesem Gmnde die
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Samenknospen auch ais achsenbiirtig bezeichnet werden.*) Die 
stabchenfórmige Plazenta scheint mir wegen ihres langeren Pla- 
zentakorpers zur Produktion einer gro ber en Menge von Samen 
besser geeignet zu sein ais die strahlige. Zweifellos wurden aber 
die La.ngen der Funikuli der urspriinglich straliligen Plazenta stark 
yerkurzt.

Die S a m e n  der folgenden Arten sind im wesentlichen gleich 
gebaut. Es sind lauter chondrosperme Samen mit unmittelbar dem 
Albumen anliegenden Samenschalen. Hinsichtlich ihrer Grobe und 
Gestalt sind sie sehr versichieden, jedoch fiir die einzelnen Arten 
und Unterarten sehr konstant. Auch ihre Farbę bietet fiir die Cha- 
rakterisierung von Arten Moglichkeiten. Die Gestalt bezw. der Um- 
rib der Samen ist aber in erster Linie durch die yerschiedenartig 
ausgebildeten Samenwarzen bedingt.

Die S a m e n w a r z e n  der hier behandelten Arten sind zu- 
meist kammfórmig. Nur bei dem C. rectum  sind sie schwach zitzen- 
fórmig. Ihre Lange und Hóhe bieten gute arttrennende Merkmale. 
(Siehe Abb. 63—90, Tafel X III—XVIII.) Die Lange der Samen
warzen wird am besten an der Begrenzungslinie des Samens, also 
in Seitenansicht der Samenwarzen gemessen, denn die Hohe und 
Lange der iiber den Samenkórper hinausragenden Samenwarzen 
bestimmen in erster Linie das charakteristische Aussehen des Sa
mens. Durch diesen Vorgang beim Alessen der Samenwarzen 
konnte zumeist die Unterteilung des C. fontanum in Unterarten 
durchgefiihrt werden. (Siehe Abb. 90—92, Tafel XVIII.)

Die Ausbildung der H a a r e  bei der Gattung Cerastium ist 
sehr mannigfaltig und formenreich. Die Behaarung kann geradezu 
ais wichtiges Einteilungsprinzip fiir grobere Gruppen von Arten 
der Gattung yerwertet werden. Es gibt Deck- und Driisenhaare. 
Die Deckhaare zeigen zumeist dieselben Zellformen. Ihre Lange 
und Form sowie die Anzahl der Zellen an einem Haar konnen zur 
Unterscheidung von Arten heraggezogen werden. (Siehe Abb. 93— 
95, Tafel XIX.) Die Deckhaare aller hier bearbeiteten Arten sind 
unverzweigt. Viel wichtiger aber gerade fiir die hier behandelten 
Arten ist die Ausbildung der Driisenhaare. Besonders. gut ist die 
Form der Endzelle dieser Driisenhaare in der Systematik zu ver- 
wenden. Man kann drei Typen unterscheiden:

1. D ie  e i f o r m i g e  E n d z e l l e .
Diese schliebt wiederum zwei Formen in sich ein:

a) die typisch eiformige und
b) die fast eiformige bis zapfchenfórmige Endzelle.

Zur eifórmigen Endzelle, wie sie in ihrer typischen Gestalt das C. 
ruderal# besitzt und dereń grobte Breite im untersten Drittel der

*) Entfernt man eine reife Kapsel vom Bliitenstiel, so bleibt oft die 
Zentralplazenta an demselben haften ! An der Bildung der letzteren sind 
auch die Karpelle in hervorragender Weise beteiligt.
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Lange aufscheint, rechne ich auch nocli die Drusenform, wie sie 
z. B. das C. rectum besitzt und die ich in der Diagnose mit „fere 
ovoidea“ bezeichnet habe. Die letztere besitzt ebenfalls ihre groBte 
Breite im untersten Drittel oder in der Mitte ihrer Lange. Sie ist 
auBerdem noch konisch nach oben wie nach unten zu verjiingt 
und an den Ecken abgerundet. Ich erklare mir ihre Entstehung 
durch eine Langsstreckung einer urspriinglich typisch eifórmigen 
Zelle. Jede dieser zwei erwahnten Zellformen kommt weder nbben- 
einander noch gemeinsam mit anderen Driisenformen an einer 
Pflanze vor. Vergłeicht man weiters die Form dieser Endzellen 
mit der Form der Zelłen der Deckhaare an derselben Pflanze, so 
leuchtet es ohne weiteres ein, daB sie leicht aus den eifoijmigen 
oder mehr tonnenfórmigen Deckhaarzellen, die zumeist dieselben 
Pflanzen bęsitzen, hervorgegangen sein mag.

2. D ie  k e u l i g e  E n d z e l l e .
Die keulige Endzelle weist drei yerschiedene Formen auf:

a) die ellipsoidische bis verkehrt eiformige,
b) die langkeulige,
c) die kurzkeulige Endzelle.

Die ellipsoidische konnte nur bei einigen nordischen driisigen 
Formen des C. vulgatum beobachtet werden. Selten kommt sie auch 
noch bei dem C. macrocarpum vor. Diese Form scheint aber bei 
den hier genannten Arten stets gemeinsam mit der Iangkeuligen 
yorzukommen. Die keulige Driisenendzelle besitzt ihre groBte Breite 
im obersten Drittel ihrer La,nge. Nur selten ist wie bei der 
ellipsoidischen Form diese in der Mitte anzutreffen. Sicherlich 
steht die yerkehrt eiformige Drusenzelle mit der Iangkeuligen in 
engem phylogenetischen Zusammenhang. Ich kann mir yorstellen, 
wie aus einer Iangkeuligen Endzelle schlieBlich durch Verbreiterung 
eine yerkehrt eiformige entstehen wiirde. Andererseits ist es jedoch 
leicht yorstellbar, daB, wenn man den Organen eine gewisse Fahig- 
keit, sich vor -und riiekschreitend umbilden zu konnen, zuspricht, 
der umgekehrte Vorgang leicht eingetreten sein konnte. Wir hatten 
somit die yollstandig liickenlose entwicklungsgeschichtliche Anein- 
anderreihung der yerschiedenen Driisenformen vor uns: Die ei- 
fórmige, die fast eiformige bis zapfchenformige, dann die ellip
soidische bis yerkehrt eiformige, die langkeulige, die kurzkeulige 
und schlieBlich die kugelige. Wir sehen, daB die groBte Breite von 
dem untersten Drittel iiber die Mitte bis zum obersten Drittel der 
Drusenzelle zu wandern bestrebt ist. Kurzkeulige Endzellen besitzt 
z. B. das C. sonłicum  und das C. subtrifLorum. Kurzkeulige und 
langkeulige Formen weist z. B. das C. vulgatum oder das C. silm - 
ticum auf. Schon aus dem gemeinsamen Vorkommen dieser Driisen- 
formen geht ihre nahe genetische Beziehung hervor. Kugelige End
zellen kommen z. B. bei dem C. semidecandrum  vor, das sich eben 
gerade durch die Form der Driisenendzelle gut von dem C. vulga- 
tum unterscheiden laBt. Die hier behandelten Arten haben jedoch
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keine solchen Endzellen an den Driisenhaaren. Ich habe diese Form 
nur deshalb erwahnt, weil mir ihre nahe Beziehung mit der kur?- 
keuligen Endząlle ohne weiteres klar erscheint. Die letztere Form 
ist meist bei den asiatischen Arten anzutreffen. Vergleicht man mit 
diesen asiatischen Stammformen die europaischen und von diesen 
abgeleiteten Arten, so ist in der Regel festzustellen, daB aus einer 
kurzkeuligen Endzelle durch Langsstreckung und Verbreiterung 
eine langkeulige oder verkehrt-eifórmige bis ellipsoidische entstehen 
kann. Dieser Fali ist z. B. bei dem C. uulgatum nachweisbar, das 
wahrscheinlich von Asien nach Europa eingewandert ist. Ich kann 
mir aber auch vorstellen, daB die Umbildung der Driisenzelle durch 
einen Mangel an Ausscheidungsprodukten bedingt wird. So hat die 
eifórniige Driisenform die gróBte Lange und Breite und wohl auch 
den groBten Inhalt an Exkreten. *) Mit dem Mangel an Exkretions- 
fliissigkeit brauchte auch diese Zelle diese GróBe nicht mehr auf- 
zuweisen, so da (i sie sich schlieBlich zuriickbildete. Es entstand 
ais letztes Glied die kugelige Endzelle. Es ist jedoch nicht not- 
wendig, daB sich die Drusen aus einmal vorhandenen Driisenend- 
zellen in der angedeuteten Entwicklungsreihe herausgebildet haben, 
sondern eher anzunehmen, daB eine direkte Neubildung der einzel- 
nen Drusenendzellen aus den Deckhaarendzellen erfolgen konnte. 
Eine solche ist zwar fur die kugelige Form nicht leicht yorstellbar, 
weil ich Deckhaare mit annahernd kugeligen oder wenigstens 
tonnenfórmigen Zellen an denselben Pflanzcn, wo solche Drusen 
vorkommen, nicht gefunden habe. Wohl aber ist z. B. die lang
keulige Endzelle leicht von einer Deckhaarendzelle, wie sie z. B. 
die meisten der hier aufscheirnenden Arten besitzen, abzuleiten und. 
es konnten sogar geradezu Ubergange zwisehen solchen Zellen er- 
mittelt werden.

3. D ie  k u g e l i g e  E n d z e l l e .
DaB die kugelige Driisenform entwicklungsgeschichtlich die jiingste 
ist, geht wohl aus dem Umstande hervor, daB die urspriinglichen 
mit strahligen Plazenten ausgestatteten Arten wohl eiformige, nie- 
mals aber kugelige Endzellen aufweisen. Die kugelige Endzelle 
habe ich nur an jungen mit stabchenformigen Plazenten versehenen 
Arten angetroffen. (Siehe Abb. 96—101, Tafel XIX, vergleiche 
Abb. 52—55, Tafel XI und die Diagnosen im besonderen Teil.)

Was ich bei der Bearbeitung der Cerastiumarten feststellen 
konnte, war eine gewisse Abhangigkeit der driisigen Behaarung 
von der Bodenbesohaffenheit. Es fiel mir auf, daB starkdriisige 
Pflanzen besonders in sauren Boden wachsen. Aus W a r m i n g ,

*) Von Sekreten konne in diesem Falle deshalb nicht gesprochen wer
den, da das Ausscheidungsprodukt nicht von der Druse selbst in dereń 
Inneres abgeschieden wird, sondern aus dem Pflanzenkórper dorthin gelangt. 
Es findet sich daher auch meist in den anderen Haarzellen vor. Der physio- 
logische Yorgang ist noch nicht geklart.
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Lehrb. okol. Pfl. Geogr. 63 (1896) ist zu entnehrnen, daB driisige 
Pflanzen, wie K e r n  er  fand, vornehmlich auf Urgesteinsboden an- 
zutreffen seien. Wenn man eine gewisse Abhangigkeit der Reaktion 
des Zellsaftes von der der Bodenlosung in der Weise anerkennt, 
daB eine Pflanze, die auf saurem Substrat lebt, aueh einen starker 
sauer reagierenden Zellsaft besitzen wird ais eine solche, die auf 
basischem Boden gedeiht, so kann eine Untersuchung der Reaktion 
des Sellsaftes einen gewissen Ruckschlufi auf die Ursachen der Ent- 
stehung der driisigen Behaarung gestalten, wenn man auBerdem 
noch die mehr oder weniger stark driisige Behaarung mit dieser 
Untersuchung zusammen in Rechnung zieht. Es stellte sich lieraus, 
daB im allgemeinen starker driisige Arten auch einen starker sauer 
reagierenden Zellsaft besitzen. Die Untersuchung des Zellsaftes 
wurde an lebendem Materiał oder an frisch gesammelten Pflanzen 
von C. vulgatum, C. fontanum. und C. macrocarpum vorgenommen. 
Hingegen verwendete ich bei der Untersuchung des C. rectum 
Herbannaterial. *) Es wurden vor allem die Bliitenstiele dazu 
herangezogen. Sie wurden auf angefeuchtetes blaues Lackmus- 
papier gelegt und der Zellsaft mit der Pinzette ausgepreBt. Es 
zeigte sich je nach Starkę der sauren Reaktion eine verschieden 
iintensive Rosafarbung des Laekmusstreifens. So war diese bei dem 
C. rectum am starksten. Diese Art ist auch von den oben genannten 
Arten am meisten driisig. Die Farbę wurde mit der Ostwald’schen 
Farbenskala festgelegt. Die Untersuchung zeitigte folgende Ergeb- 
nisse:

C. vulgątum, ohne Driisen, 25 ie — 29 ie;
C. vulgatum, driisig, 21 ie — 25 ie;
C. fontanum, ohne Driisen, 25 ie — 29 ie;
C. fontanum, driisig, 21 ie — 25 ie;
C. macrocarpum, driisig, 21 ic — 25 ic;
C. rectum, driisig, 21 ga — 25 ga.

Zweifellos ist richtig, daB Urgesteinsboden zumeist eine ziemlich 
stark saure Reaktion zu eigen haben. Ein ausgesprochener Bewohner 
des Urgesteins ist aber das. C. rectum. Was die Abhangigkeit der 
driisigen Behaarung von der sauren Bodenreaktion anbelangt, so 
wird diese am besten durch folgende Belege, die driisige Pflanzen 
enth,alten, erlautert. Es wurden die driisigen Pflanzen insbesondere 
des C. vulgatum und des C. fontanum, also von Arten, die nur 
selten Drusenhaare aufweisen, herangezogen:

C. vulgatum: Salzburg, Mittersill, a u f U r g e s t e i n  ( G a r t -  
n e r ,  UG* ). — Stiria sup.: in agris incultis prope pagum 
Schladming, s o l o  s c h i s t o s o ,  770 m s. m. ( H a y e k ,  UG,
F ) . — Nordthiiringen, Kelbra, auf G i p s b o d e n  iiber der 
Numburger S a l z ą u e l l e  ( E v e r s ,  UG). —

*) Die Ergebnisse der Untersuchungen an frischem Herbannaterial 
waren iibrigens annahernd dieselben !
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C. fontanurn: Biirgl-Hiitte, 1600—1800 m, auf Urgestein ( Gar t -  
n e r ,  U G *). — Schwarzkopf bei Fusch, U r g e s t e i n ,  1000 
m ( G a r t n e r ,  UG* ) .  — Auf der Tunnelscharte bei St.An
ton ara Arlberg, G l i m m e r s c h i e f e r ,  1320 m ( P r e i s s -  
m a n n ,  MW). —

Was die Haufigkeit des Auftretens von driisigen Pflanzen bei dem 
C. vulgatum anbelangt, so finden sich diese besonders im hohen 
Norden Europas vor. Gerade in diesen Gegenden ist das Grund- 
gestein oft eulkanischer Art und diirfte stark sauer reagieren. Das 
Vorkommen von Basalt und Gneis in dieser Gegend ist bekannt. 
Hingegen sind die kalkreichen Gegenden in Mittel-Europa selten 
von driisigen Pflanzen bewohnt, kommen ja doch die nichtdriisigen 
Yornehmlich auf Kalk oder mehr basiscben Bdden vor. Auf Grund 
dieser Beweise ergibt sich jedenfalls der Schlufi, daB die saurc 
Bodenbeschaffenheit bezw. die saure Reaktion der Bodenlosung 
einen teilweisen Faktor fiir das Auftreten der driisigen Behaarung 
bildet.*) (Vergl. B r a u n - B l a n q u e t ,  Pflanzensoziologie, Grund- 
ziige der Vegetationskunde, Kapitel Bodenfaktoren 135 ff, Kapitel 
Bodenaziditat 140 [1928]). Es erfolgt dadurch eine Bestatigung 
der K e r n e r ’schen Anschauung. Einen weiteren Beweis fiir die 
Richtigkeit dieser Ausfiihrungen liefert uns die Ausbildung der 
Samenwarzen. Die Samenwarzen sind gerade bei den sehr stark 
driisigen Arten, die aulierdem noch die alteren sind, von sehr 
spitzer, zumeist zitzenfórmiger Gestalt. Die Samen von Gebirgs- 
pflanzen besitzen gegeniiber solchen von Talformen nicht nur 
hóhere und spitzere Samenwarzen, sondem sind auch noch gewóhn- 
lich etwas zugespitzt (Abb. 63—87, Tafel X III—XVII).

*) In der jtingst von M O n n o verfa!iten Arbeit „Das Bacher Moor 
bei Klein-Kirchheim in Karnten" in Beihefte zum Bot. Centralbl. Band LIII. 
Abt. B. 311 (1935) bringt der Verfasstr eingehende pH-Untersuchungen der 
Bóden des Bacher Moores und stellt fest, dal! dieses sich im sauren Bereich 
bewegt. Gerade von dort liegen mir aber zufallig einige Exemplare des C. 
viilgatum  vor. Beide Pflanzen, die von dem Fundorte „Karnten, Holzschlag 
b. Ronacher-Wald, Kleinkirchheim“ stammen, sind driisig tiehaaif. Somit 
ergibt sich eine vollstandige Bestatigung der vorliegenden Ergebnisse. Von 
welclier Zusainmensetzung die in den Driisen sich sammelnde Exkretions- 
fliissigkeit ist, muB allerdings erst eine chemische Untersuchung dcrselben 
ergeben.
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II. Besonderer Teil.
1. Abschnitt.

Cerastium sonticum B e c k  s. 1., em. G a r t n e r .
S y n o n y m i e  : C. sonticum Hegi, 111. FI. Mittel-Eur. III. 371, 

Fig. 604 a — c (1012) pro pte. — Grabner in Aschers.-Grabner, Syn. 
Mitteleur.-FI. V. 1. 635 (1918) pro pte. — Fritsch, Exkurs. FI. III. 
Aufl. 97 (1922) pro pte. — C. alpinum A sonticum Fiori, Nu,ova 
FI. anal. d’ltalia I. 477 (1924) pro pte. —

Planta pilis glandulosis et eglandulosis vestita, 25—40 cm 
alta. Stolones saepe desunt. Cellulae terminales pilorum glanduli- 
ferorum clavmlatae. Pili eglandulosi plerumque pluri-cellulares, 
crassi, ±  longi, recti. Folia oblongo — ovata vel lanceolata, +  hir- 
suta, raro glandulosa, 10—40 mm longa, 5—25 mm lata. Bracteae 
floris terminalis semper :herbaceae. Pedunculi floris terminalis 
15—30 mm longi. Sepala oblongo — ovata, scarioso— marginata, 
3—5 mm longa. Pętała glabra, 2,5 — plici longitudine calycis. Sta- 
mina glabra, 10. Styli 5, a summo usque ad dimidium longitudinis 
semper papillosi. Ovarium glabrum. Placenta bacillaris. Capsula 
recta, 1,5—2 — plici longitudine calycis. Semina ±  compressa, num- 
quam globosa, 0,75 — 1 mm longa. Verrucae seminum longitudi- 
naliter cristato — carinatae, 0,08 — 0,24 mm longae, 0,08 — 0,17 
mm altae.

A l l g e m e i  ne V e r b r e i t u n g :  Unter - Steiermark, Kra;in, 
Karnten, Kiistenland, F ria u l. (Siehe Verbr.-Karte Nr. 1.)

Das C. sonticum besteht aus drei Unterarten, die sich morpho- 
logisch nur wenig unterscheiden, die aber immerhin voneinander 
deutlich geographisch getrennt sind. Ubergangsfornien zwischen 
den ęinzelnen Unterarten konnten nicht festgestellt werden. Wohl 
aber zeigen die ssp. savense einerseits, die ssp. sonticum anderer- 
seits deutliche Ubergange zum C. subtrillorum  (Rchb.) Pacher. Die 
Unterarten unterscheiden sich in erster Linie durch Merkmale, die 
groBtenteils durch edaphische Faktoren bedingt sind. So nimmt die 
ssp. savense jedenfalls die feuchtesten Standorte ein. Sie unter- 
scheidet sich daher von den anderen Unterarten durch den krafti- 
geren Wuchs, grófiere und breitere, zumeist wenig behaarte Blatter, 
die weitspreizende, reichbliitige Cymę, grobere Primarbrakteen und 
Bliitenstiele. Auch erreicht die Plazenta hier in der Regel die an- 
sehnliche Lange von 4 mm. (Siehe Abb. 56, Tafel XII.) Die ssp. 
sonticum, die eine Art Mittelstellung zwischen der ssp. savense 
und der ssp. udinense einnimmt, zeigt der ersteren gegenuber einen 
viel zarteren Wuchs, kleinere datur zumeist starker behaarte Blatter,
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mehr hautrandige obere Hochblatter, sowie kiirzere Primarbrakteen. 
Sie bewohnt aber auch Standorte, die im Vergleich zu denen der 
ssp. savense ais betrachtlich trockener anzusehen sind. Dieser Um- 
stand auBert sich auch in der Entwicklung der Plazenta, die hier 
gewóhnlich eine Lange von 3 mm nicht uberschreitet. (Siehe Abb. 
57, Tafel XII.) Die ssp. udinense bewohnt die noch trockneren 
Gegenden des Gebietes Friaul. Sie besitzt einen auBerst zarten 
Wuchs, jedoćh sehr stark rauhhaarige Blatter. Die Stengel er- 
reichen kaum eine Hóhe von 25 cm. Primare Bliitenstiele, Kelche, 
Kapsel und Plazenta erreichen minimale AusmaBe. (Siehe Abb. 58, 
Tafel XII;  vergleiche die Kapsellangen der drei Unterarten des C. 
sonłicum  s. 1., Abb. 31, 32, 33, Tafel X.) Die ganze Pflanze weist 
fast noch eine lichtere gelblichgriine Farbung auf ais die ssp. 
sontioum. Diese sowie die erstere sind daher von der ssp. sauense 
leicht zu unterscheiden, da letztere gewóhnlich Stengel und Blatter 
in dunkelgriiner Farbę zeigt, wie sie die ssp. silvaticum des C. sil- 
vaticuni s. 1. besitzt.

Ssp. sarense Gartner ssp. nov.
S y n o n y m i e :  C.sitvaticuni forma Uchtritz, Mitteil. ub. eine 

Var. d. C. trivicile Lk. in Óst. Bot. Zeitschr. XVIII. 76 (1868). — 
C. sonłicum  Hayek, FI. Steierm. I. 304 (1908). — Hegi, 111. FI. 
Mittel-Eur. III. 371 (1912) pro pte. — Grabner in Aschers.-Grab- 
ner, Syn. Mitteleur. FI. V. 1. 635 (1918) pro pte. — Fritseh, Ex- 
kurs. FI. III. Aufl. 97 (1922) pro pte. Non Beck. — C. alpinum 
K sonłicum  Fiori, Nuova FI. anal. d’Italia 1. 477 (1924) pro pte. — 
C. sihaticum  var. carniolicum Preissm. Herb. nach Hayek 1. c. — 
C. carniolicum  Preissm. Herb! —

Planta elata, valida, circ- 35 cm alta. Folia plerumąue sub- 
hirsuta, obscure flavo — viridia, 25 — 40 mm longa, usque ad 
25 mm lata. Bracteae floris terrninalis usque ad 35 nim longae, 
superiores herbaceae vel scarioso-marginatae. Pedunculi floris. ter- 
minalis circ. 25 — 30 mm longi. Inflorescentia laxa, multiflora. 
Sepala circ. 5 mm longa. Placenta capsulae maturae 10 mm longae 
4 mm longa. Scmina brunnea, id est sec. scal. O s t w a l d  21 pe — 
25 pe — fere 29 pe.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  Unter-Steiermark, Krain, an 
der Save.

F u n d o r t e  und B e l e g e :  U n t e r - S t e i e r m a r k :  Grasch- 
nitzgraben zw. Romerbad und Geirach (Czegka, UG). — Grasch- 
nitztal bei Romerbad ( C z e g k a ,  UW). — K r a i n :  In rupestribus 
udis ad cataractam „Mitala“ prope Sagor ( H a y e k ,  UW, MW, 
UG). — Mitala-rall bei Trifail, steinige Orte ( A r b e s s e r ,  UG). 
— An Felsen beim Mitalafall nachst Trifail ( H a y e k ,  H).  —

Ssp. sonticum (Beck) Gartner ssp. nov. 
S y n o n y m i e :  C. sonłicum  Beck in Ost. Bot. Zeitschr. LVIII. 

l f f .  (1908). — Hegi, FI. Mittel-Eur. III. 371 (1912) pro pte. — 
Grabner in Aschers.-Grabner^ttUiL Mitteleur, FI. V. 1. 635 (1918)
Fedde, Repertorium, Beiheft CXIII. 2
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pro pte. — Fritsch, Exkurs. FI. III. Aufl. 97 (1922) pro pte. — C. 
alpinum X sonticum Fiori, Nuova FI. anal. d’Italia I. 477 (1924) 
pro pte.

Planta ±  elata, circ. 30 cm alta. Folia hirsuta, flavo-viridia, 15 
—25 mm longa, usque ad 15 mm lata. Bracteae floris terminalis 
usque ad 20 mm longae, superiores herbaceae vel scarioso — margi- 
natae. Pedunculi floris terminalis circ. 20—25 mm longi. Inflores- 
centia pauci — vel multiflora. Sepala circ. 4 mm longa. Placenta 
capsulae maturae 8 mm longae 3 mm longa. Semina brunnea, id 
est sec. scal. O s t w a l d  17 pe — 21 pe.

A l l g e m e i n e  V e r,b r e i t u n g:  Karnten, Kiistenland, beson- 
ders im Entwasserungsgebiet des Isonzo und seiner Nebenflusse.

F u n d o r t e  und B e l e g e :  Karnten:  Seisera, ungefahr Tal- 
teilung hinter Seisera u. Saifnitzer Kamica ca.lOOOm (Schaft lein,  
UG). — K i i s t e n l a n d :  Auf der Alpe Jaluz im Trenta-Tale 5000’ 
( Tom ma s i n i,  MW). — Am Berge Kolowrath ober Woltschach 
( Tom ma s i n i,  MW). — Bei Graliovo im Baćatal, auf steinigen 
Stellen ( B e c k ,  UPd). — Bei Modreja naichst St. Lucia ( B e c k ,  
UPd). — Ćepovan — St. Lucia 600 m, in Kultur ( B e c k ,  UPd). —

Ssp. udinense Gartner ssp. nov.

Planta tenuis, circ. 25 cm alta. Folia dense hirsuta, dilute 
flavo-viridia, 10— 15 mm longa, usque ad 5 mm lata. Bracteae flo
ris terminalis usque ad 5 mm longae, superiores scarioso — margi- 
natae. Pedunculi floris terminalis circ. 15—20 mm longi. Inflores- 
qentia laxa, pauciflora. Sepala circ. 3 mm longa. Placenta capsulae 
maturae 6 mm longae 2 mm longa. Semina brunnea, id est sec. 
scal. Os t w a l d 13 pe — 17 pe.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  Friaul, Provinz Udine.
F u n d o r t e  und B e l e g e :  F r i a u l ,  P r o v i n z  U n d i n e :  S. 

Daniele, Chidale (W u 1 f e n , MW). —
Das C. sonticum ist eine endemische Art der siidlichen. Kalk- 

alpen. Im Gegensatz zu C. subtriflorum, das die subalpinen und 
alpinen Zonen dieser Gegenden bewohnt, ist es eine vornelimlich 
im Tale verbreitete Art. Manchmal treffen wir sie auch in der sub
alpinen Region an. Mit Ausnahme des C. subtriflorum  konnte bis 
jetzt keine Art, die dem C. sonticum in genetischer Beziehung nahe 
stehen konnte, ausfindig gemacht werden. Aus diesemGrunde diirfte 
man das C. sonticum wahrscheinlich ais ein Relikt einer ehemals 
weit verbreitet gewesenen Art betrachten konnen, die jedoch fast 
ganzlich ausgestorben zu sein scheint. Uber die mutmaBlichen 
Beziehungen des C. sonticum Iabt sich nicht viel aussagen. Nimmt 
man eine Ost—West-Wanderung dieser sozusagen fur das C. son
ticum gewesenen Stammart an, da ja die meisten Pflanzen von Asien 
nach Europa ihren Weg genommen haben und sich schlieblich im 
Laufe der Zeit in Anpassung an ihre neuen Wohnsitze andern mufi- 
ten, so diirfte die ssp. savense ais die alteste, die ssp. udinense
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ais die jiingste Unterart des noch bestehenden C. sonticum s. 1. 
gelten. Wie schon erwahnt, bestehen enge Beziehungen zwischen 
zwei dieser Unterarten und dem C. subtriflorum. Dieses stellt die 
Gebirgsart zu dem C. sonticum dar. Beide Arten bilden zusammen 
eine ziemlich allein stehende Gruppe. Wegen der besonderen mor- 
phologischen Eigentiimlichkeiten ihrer Arten, die sich vor allem in 
dem Verhaltnis der Blumenkronblattlange zur Kelchlange und in 
der Ausbildung der Samenwarzen offenbaren, diirfte sie wahrschein- 
lich vordiluvialen Alters sein. Gewóhnlich sind auch Arten mit lan- 
geren Blumenkronblattern ais altere Arten aufzufassen. Jedenfalls 
hatt.en sieli beide Arten wahrend der Eiszeit in den nicht ver- 
gletscherten Gebieten der siidlichen Kalkalpen erhalten konnen, 
von wo aus sie sich allerdings nur mehr unweit zu verbrcite,n ver- 
mochten. Das C. subtriflorum  diirfte aller Wahrscheinlichkeit nach 
aus dem C. sonticum entstanden sein. Esi ist daher gegeniiber die- 
sem ais jiingere Art anzusehen. Allerdings konnte sich auch das C. 
sonticum aus dem C. subtriflorum  heraus entwickelt haben; es 
brauchten ja nur die durch den Wind oder durch das Wasser ins 
Tal getragenen Samen des C. subtriflorum  den Ursprung fur die 
Entstehung des C. sonticum gegeben haben. Da aber im allgemei- 
nen nicht angenommen werden kann, daB Talformen von Gebirgs- 
arten abstammen, die letzteren aber auch bei ihrer Ubersetzung 
oder Wanderung in die Taler ihre Merkmale nur wenig verandern, 
erschcint mir die erstere Hypothese glaubwiirdiger zu sein.

Das C. sonticum wurde friiher hiiufig mit dem C. silvaticum in 
Verbindung gebracht. Mit diesem besteht jedoch keine nahere Ver- 
wandtschaft. Das C. sonticum (auch das C. subtriflorum) kommt 
nicht nur im Areał des C. silvaticum vor, es unterscheidet sich auch 
von diesem durch viele wesentliche Merkmale. Die bei dem C. sil- 
vaticum auftretenden sterilen Seitensprosse fehlen dem C. sonticum 
sehr haurig. Schon die zumeist lichtere Farbung des C. sonticum, 
die viel starker rauhe Behaarung der Blatter und Stengel gegeniiber 
dem C. silyaticu/n ist auffallend. Am deutlichsten aber ergibt sich 
ein Unterschied im Verhaltnis der Lange der Blumenkronblatter 
zur Lange der Kelchblatter. Die Blumenkronblatter sind bei dem 
C. sonticum fast immer zweieinhalbmal so lang ais die Kelchblatter, 
wahrend sie bei dem C. silvaticum diese hóchstens um das Doppelte 
iiberragen. Auherdem sind die Petalen bei der ersteren Art stets 
kahl, beim C. silvaticum hingegen oft am Nagel deutlich bewim- 
pert. In dem Vergleich der Infloreszenz, der Blutenstiellange, Kap
sel und Plazenta ergeben sich nur geringe Unterschiede. Wohl 
ist die Plazenta und zwar insbesondere bei der ssp. siluaticum des 
C. siluaticum s .l. des ófteren mit langeren oberen Funikulis aus- 
gestattet, wodurch ihr LJmrib fast traubig gestaltet wird. Auch die 
Bliitenstiele sind bei der letzteren Unterart gegeniiber dem C. son
ticum gewóhnlich von gróBerer Lange. Dagegen sind die Griffel 
beim C. sonticum bis zur Halfte von oben herab mit Papillen ver- 
sehen, wahrend sie bei der ssp. silmticum  nur bis zu einem Drittel

2*
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ihrer Lange, bei der ssp. umbrosiim des C- silva.tic.um jedoch bis zu 
zwei Drittel ihrer Lange von obcn herab papillós sind. Vergleicht 
man die Samen beider Arten, so fallen beim C. silvaticum die 
dunkle Farbung der Samen, sowie ihre niedrigen Warzeń auf. Beim 
C. sonticum sind die Samenwarzen ungefahr gleich hoch ais lang, 
beim C. silvaticum sind sie jedoch meistens mehr ais doppelt so 
lang ais hoch. (Siehe Abb. 65, 66, Tafel XIII;  vergleiche Abb. 69, 
70, Tafel XIV.) Gegeniiber dem zunachst verwandten C. subtriflo- 
rum unterscheidet sich das C. sonticum durch den hoheren Wuehs, 
die groBeren Blatter, Blutenstiele und Kelche und durch den haufi- 
gen Mangel an Auslaufern. Auch werden bei dem C. subtriflorum  
die Kronblatter bis dreimal langer ais der Kelch. Im groBen und 
ganzcn trennen das C. subtriflorum  vom C. sonticum alle jene 
Merkmale, durch die sich sonst Gebirgsarten von Talformen unter- 
scheiden. Dies kommt auch in der gcwdhnlich starkeren rauhen Be- 
haarung des C. subtriflorum  gegeniiber dem C. sonticum zum Aus- 
druck. In der Form der Samen ergibt sich der eine Unterschied, 
daB sie namlich bei dcm C. sonticum gcwohnlich eine mehr lang- 
lich rundliche Gestalt besitzen, diejenigen des C. subtriflorum  aber 
auf einer Seite zumeist zugespifzt sind. Auch sind die Samenwarzen 
bei der letzteren Art fast stets hóher cntwickelt. (Siehe Abb. 63, 
64, Tafel XIII.) Zumeist sind die Kapseln des C. subtriflorum  
gegeniiber denen der drei Unterarten des C. sonticum s. 1. schwach 
verlangert. (Vergleiehe Abb. 31, 32, 33, 34, Tafel X.)

Was die Obcrgangsformen diescr Art zu dem C. subtriflorum  
anbelangt, so sind diese besonders. leicht an Pflanzen festzustellen, 
die zwar noch den zwei genannten Unterarten des C. sonticum s. 1. 
angehóren, sich aber schon stark dem C. subtriflorum  nahern. Es 
sind dies z. B. die Pflanzen folgender Belege: Grasdmitzgraben zw. 
Rómerbad und Geirach ( C z e g k a ,  UG). — Bei Grahovo im Baća- 
tal, auf steinigen Stellen ( B e c k ,  UPd). —

Die nahe Verwandtschaft des C- sonticum mit dem C. subtriflo
rum konnte wohl am besten dadurch sichtbar zum Ausdruck ge- 
bracht werden, daB man ihre Vereinigung zu einer Artengruppe vor- 
nimmt. Diese miiBte aber darni den Namen „ G e s a m t a r t  C . s u b 
t r i f l o r u m 1' fiihren, weil dieser Name der altere ist.

Cerasłium subtriflorum (Rchb.) Pacher.

S y n o n y m i e :  C. lanuginosum ti  subtriflorum  Rchb. Ic. V. 38, 
Tab. 230, Fig. 4975 b (1841), Deutschl. FI. 108 (1841 — 43). — 
C. subtriflorum  Pacher, FI. Karnten in Jahrb. nat. hist. Mus. XVIII. 
104 (1886). — Pacher in Pacher-Jabornegg, FI. Karnten I. 189 
(1887). — Fritsch in Kerner-Fritsch, Schedae FI. exs. Austro-Hung. 
Nr. 3245, 18 (1902). — Beck in Óst. Bot. Zeitschr. LVIII. 6 (1908).
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— Hegi, 111. FI. Mittel-Eur. III. 372, Fig. 604 d — f (1912). — 
Grąbner in Aschers.-Griibner, Syn. Mitteleur. FI. V. 1. 634 (1918) 
pro pte (excl. C. H uteri*). — Fritsch, Exkurs. FI. III. Aufl. 98 
(1922). — Non Dalia Torre - Sarnthein, FI. Tirol 147 (1909), (Im 
Herb. Kern er ! kein C. subtriflorum ! Vide etiam Beck I. c.). — 
Huter, Exs. 1875, Herb ! — C. latifolium  f) C. subtriflorum  Koch, 
Syn. Deutsch. Schweiz. FI. I. 3. 314 (1892). — C. latifolium  h) sub
triflorum  Richter-Giirke, PI. Eur. II. 227 (1899). — C. alpinum % 
sUbtriflorum Fiori, Nuova FI. anal. d’Italia I. 477 (1924). — C. 
latifolium  var. subtriflorum  Rchb. FI. Gierm. exs. Schedae Nr. 1493 
(ca. 1840 nach G r a b n  er) Herb ! — C. nemorale var. carniolicum 
Preissm. Herb ! —

Planta pilis glanduiosis et eglandulosis vestita, saepe stoloni- 
fera, 5 — 25 cm alta. Cellulae terminales pilorum glanduliferorum 
clavulatae. Pili eglandulosi plerumąue pluricellulares, crassi, -t 
longi, recti. Folia ovata, oblongo — ovata vel lanceolata, hirsuta 
vel fere glabra, interdum parum glandulosa, 5 — 25 mm longa, 5 — 
15 mm lata. Bracteae floris terminalis plerumąue herbaceae, sed 
etiam raro scarioso — marginatae, superiores plerumąue scarioso — 
marginatae. Pedunculi floris terminalis 5 — 25 mm longi. Inflores- 
centia laxa, 3 — 13-flora. Sepala lata, oblongo — ovata, apice sca- 
riosa, 2 — 4 mm longa. Pętała glabra, 2,5 — fere 3 — plici longi- 
tudine calycis. Stamina glabra, 10. Styli 5, a summo usąue ad di- 
midium longitudinis seinper dense papillosi. Ovarium glabruitn. 
Placenta bacillaris. Capsula recta, 2- plici longitudine calycis. Se- 
mina +  compressa, nunąuam globosa, 0,75 — 0,9 mm longa, brun- 
nea, id est sec. scal. Ostwald 17 pe — 21 pe — 25 pe. Verrucac 
seminum longitudinaliter cristato-carinatae, 0,08 — 0,24 mm longae, 
0,08 — 0,24 mm altae.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  S i i d l i c h e  K a l k a l p e n ,  
besonders in der subalpinen und alpinen Region, in Karnten, im 
Kiistenland, in Friaul und Krain. (Siehe Verbr.-Kartę Nr. 1.)

F u n d o r t e  und B e l e g e :  Siid liche Kal kal pen,  Karnten, 
Vom Gipfel des Lipnik (zwischen Pontafel und Dogna) bei 1950 m 
und Nordhange des Montasch, 13—1500 m ( S c h a f t l e i n ,  UG). 
Seisera, ungefahr Talteilung hmter Seisera und Saifnitzer Kamica 
ca. 1200 m ( S c h a f t l e i n ,  UG). — Travnik (Berg bei Tarvis) 
( L u t k e m t i l l e r ,  UW). — Raibl. Canedulscharte, ad rupestria 
muscosa, umbrosa, sol. cale. 21—2200 m s. m. ( H u t e r ,  MW, H, 
MG, Hk). — In clivibus erectis muscosis frigidis prope Ober- 
Wischbach in ditione Raiblensi, 21—2200 m s. m. solo calcareo 
( Hu t e r ,  FI. exs. Austr.-Hung. Nr. 3245, UG, Bo, MW, UW, UPd, 
H, F). — Ober-Wischbach pr. Raibel, in clivibus erectis muscosas 
frigidis sol. calcareo 21—2200 m s.m. ( Hu t e r ,  UW). — Raibel, 
in mte Wischberg, declivibus muscosis frigidis sol. calcareo 2000 m 
s.m. ( Hu t e r ,  MW). — Raibl, Wischbach ad Canedulscharte loc.

*) C. H uteri Kerner = Arenaria H uteri, K !
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muscosis part. septentr. sol. cale. 2200 m s.m. (Hu ter ,  Hk). — 
Grasige Berglehnen nachst der Canedulscharte im Gebiete des 
Wischberges bei Raibl ( Ve t t e r ,  MW). — Carinthia austr. orient. 
Raibl, Barenlahner, loc. frigidis umbros. muscosis sol. calcar. 6000’ 
(Hu ter ,  MW, K, UPd). — Mangart, auf Kalkstein ( Ne v o l e ,  
UG). — Am Mangart, 4—6000' ( T o m m a s i n i ,  MW). — Man- 
gart-Berg ( F r e y e r ,  FI. Germ. exs. Nr. 1493, MW). — Vom Man- 
hart-Berge ( S e n d t n e r ,  MW). — Kiistenland: In der Nahe der 
Manhart-Hiitte am Weg gegen dic Lahnscharte bei 2050 m ( Wi d -  
der ,  W). — Auf der Goritschitza-Alpe ober Flitsch 5—6000’ 
( T o m m a s i n i ,  MW). — Auf der Alpe Goritschitza bei Flitsch 
( T o m m a s i n i ,  MW). — Im Alpentale Bauschza bei Flitsch 
( T o m m a s i n i ,  MW). — Rrestreljenik bei Flitsch, steinige Trif- 
ten (Ar b e s s  e r ,  UG). — Im Isonzo-Graben hinter Trenta, kurz 
vor Loog ( P a l l a ,  W i d d e r ,  W). — Alpe Kou ober Tolmein 
( T o m m a s i n i ,  MW). — Uber Woltschach im ósterr. Friaul (Kalk- 
gebirge) ( B e n t h a m ,  MW). — Ober Woltschach im Isonzotale 
( B e n t h a m ,  MW). — Grahovo im Bacatale ( Be c k ,  UPd). — Se- 
nica Berg ( Be c k ,  UPd). — Friaul: Am Berge Matajur 5000’ 
hoch ( T o m m a s i n i ,  MW). — Am Matajur - Berge im Friaul 
( T o m m a s i n i ,  MW). — Am Matajur - Berge bis 5000’ ( T o m 
ma s i n i ,  MW). — Am Matajur ( T o m m a s i n i ,  MW). — Krain: 
Auf den Alpen bei Sagor ( Kuku la,  F). — Feuchte, felsige Ab- 
hange ober dem Mitala-Wasserfalle am rechten Save-Ufer zwischen 
Sagor und Trifail, Kalk, 220 m ( P r e i s s m a n n ,  MW). — Cilli, 
unterhalb Steinbriick am rechten Save-Ufer ( K o l a t s c h e k ,  UG).

Obwohl schon B e c k  die nahe Verwandtschaft des C. subtri
florum  mit dem C. sonticum s. 1. erkannt hatte, war man sich uber 
den weiteren AnschluB dieser Art bis heute noch vóllig im Un- 
klaren. Dem Habitus nach kónnte man sie freilich zu dem Formen- 
kreis des C. alpinum L. gehórig halten. Da aber das C. alpinum 
im Areał des C. subtriflorum  (allerdings nur sehr vereinzelt, siehe 
z. B. die Pflanzen des Beleges: E valle alpina Bauschza prope 
Flitsch - T o m m a s i n i ,  MW —) vorkommt, so darf das C. sub
triflorum  nicht ais Unterart zum C. alpinum s. 1. gezogen werden. 
Es unterscheidet sich auch von dem C. alpinum durch die viel 
kleineren Kelche, die beinahe nur die Halfte der Lange derer des 
C. alpinum erreichen und durch die im Verhaltnis zum Kelch fast 
dreimal langeren Kronblatter, die bei dem C. alpinum diesen hoch- 
stens um das Doppelte iiberragen. Das C. subtriflorum  ist im 
Gegensatz zum C. alpinum eine ziemi ich reichbliitige Art. Es konn- 
ten bis zu 13 Bliiten an einem Stengel gezahlt werden. Hingegen 
ist das C. alpinum arniblutig; am haufigsten treten 3—5-bliitige 
Pflanzen auf. Wahrend das C. alpinum haufig auch nichtdriisig 
ist, stellt das C. subtriflorum  eine stets driisige Spezies dar., Be- 
trachtet man die Samen dieser Art etwas genauer, so fallen hier die 
sehr stark hóckerig hervortretenden Samenwarzen besonders auf. 
Diese sind bei dem C. alpinum mehr langlich; auBerdem besitzen
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sie ungefahr dieselbe Lange wie Hohe. Selbst die SamengróBe ist 
gegeniiber der des C. alpinum fast um die Halfte geringer. Aber 
auch zum C. carinthiacum Vest darf diese Art nicht gestellt wer- 
den. Das C. carinthiacum kommt ebenfalls im Areał des C. sub
triflorum  vor. Obwohl in der Behaarung, freilich in erster Linie 
nur bei den schwach behaarten Exemplaren beider Arten kein we- 
aentlicher Unterschied besteht, unterscheidet sich das C. carinthia
cum wohl gleicb durch die physosperme Ausbildung der Samen, 
wahrend diese bei dem C. subtriflorum  ebenso wie bei dem C. alpi
num chondrosperm sind. Wegen der physospermen Samen des C. 
laiifolium  L. und wegen seiner Armblutigkeit kann auch diese Art 
nicht in engere verwandtschaftliche Beziehung zum C. subtriflorum  
gebracht werden. Liegen Pflanzen ohne Samen vor, so unter
scheidet sich das C. subtriflorum  von allen diesen genannten Arten 
durch die lichtgriine Farbung der Blatter und Stengel, sowie durch 
die kurzeń Kelchblatter. Diese sind bei den erwahnten Arten fast 
durchwegs doppelt so lang. Das C. carinthiacum besitzt auBerdem 
ais eine vornehmlich auf Kalkschutt wachsende Pflanze ein viel star- 
ker ausgepragtes Wurzelsystem. Besonders ist bei dieser Art oft 
eine sehr lange Pfahlwurzel ausgebildet, die wohl den Zweck hat, 
die Pflanze moglichst gut im Boden zu verankern. Da das C. sub
triflorum  nicht so ausgesprochen ein Bewohner von Schutthalden, 
Kalkkonglomerat, Gerólle usw. ist, so ist auch dessen Wurzel
system bedeutend schwacher entwickelt. Dies mag deshalb nicht 
fur dessen. Lebenserhaltung so wichtig sein, da dasselbe auf den 
oft mit Moos iiberzogenen Boden gleichsam in dieses eingebettet 
wachst un,d dort der Oefahr einer Entwurzelung durch Sturm oder 
Wasser weniger ausgesetzt wird. Uberhaupt kann das C. subtriflorum  
ais ein Bewohner geschlossener Alpenmatten betrachtet werden. Was 
die Bla,tter anbelangt, so sind sie bei dem C. carinthiacum und C. 
latifolium  gewohnlićh lanzettlich, ziemlich dick, von einer groBen 
Steifheit und schwach behaart, bei dem C. subtriflorum  hingegen 
sehr oft oval, meistens ziemlich dicht rauhhaarig und von einer 
eigentumlichen Zartheit. Das C. subtriflorum  kommt aber im Ha- 
bitus dem C. transsilvanicum Schur auBerst nahe. In der Anzahl der 
Bliiten, in der Form der Blatter, sowie in der Behaarung ergibt 
sich eine groBe Ubereinstimmung. Das C. transsilvanicum ist eine 
subalpine und alpine Art der transsilvanischen Alpen. B o r  za 
(Uber das C. transsilvanicum Schur, Ergebnisse der Intern. Pflan- 
zengeogr. Exkurs. durch Rumanien 1931 in Veroffentl. d. Geobot. 
Inst. Rubel in Ziirich 10. 54 [1933]) stellt diese Art in die S e r i e s  
A l p in  a Borza, sagt aber, daB die dort (in den transsilvanischen 
Alpen) vorkommenden Arten dieser Serie, das C. alpinum L., das 
C. lanatum Lam. und das C. transsilvanicum Schur nebeneinander 
wachsen. Sie schlieBen sich demnach nicht geographisch a,usi. 
Wahrscheinlich diirfte das C. lanatum zum C. gnaphalodes Fenzl 
gehoren, einer Art, die in den erweiterten Formenkreis des C. to- 
mentosum L. gestellt wird. Das C. transsilvanicum darf jedenfalls
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auch nicht mit dem C. alpinum in nahen phylogenetischen Zu- 
sammenhang gebracht werden; es unterscheidet sich von diesem 
durch fast diesetben Merkmale, wie das C. subtriflorum  von dem 
C. alpinum; nur scheint es nach B o r z a auch eine nichtdriisige 
Varietat neben einer solchen drusigen und gleich groBe Samen vviq 
das C. alpinum zu toesitzen. Vergleicht man das C. subtriflorum  
mit dem C. transsilvanicum, so erkennt man eine nicht abzuleug- 
nende Verwandtschaft beider Arten. Am besten sprechen dafiir die 
Ausbildung der Kapsel, der Samen und der Samenwarzen. Beide 
Arten zeigen fast gerade oder nur schwach gekrummte, doppelt 
kelchlange Kapseln. Die Samen des C. transsilmnicum  besitzen 
beinahe dieselbe Form wie die Samen des C. subtriflorum-, sie sind 
an einer Seite etwas zugespitzt, aiber etwas groBer, manchmal fast 
doppelt so groB, ais die des C. subtriflorum. In der Gestalt der 
Samenwarzen gleichen sie sich fast vollstandig. Nur sind die War
zeń an den Samen bei dem C. transsilvanicum etwas hoher, dafiir 
aber weniger lang. AuBerdem unterscheidet sich das C. transsil- 
vanicum von dem C. subtriflorum  durch die kraftigeren, zumeist 
hoheren Stengel, die gróBeren Blatter und durch die mehr gewell- 
tcn Deckhaare. Bei beiden Arten sind jedoch die Kronblatter bis 
fast dreimal langer ais der Kelch und am Nagel unbewimpert., 
Das C. transsilmnicum  diirfte vielleicht auch noch mit dem C. m oe 
siacum Friv. in Verbindung gesetzt werden. Das letztere ist eben- 
falls eine alpine und subalpine Pflanze. Die Areale beider Arten 
scheinen sich gegenseitig auszusehlieBen. Ubergangsformen diirf- 
ten fehlen. Eine fiir diese Arten im Tale vorkommende Stamimart 
ist mir unbekannt. Nur die des C. subtriflorum  oder bess,er ge- 
sagt, ein Relikt dieser Stammart, das C. sonticum s. 1., ist noch 
vorhanden.

Die Areale des C. sonticum und des C. subtriflorum  diirften 
vor Eintritt der Eiszeit mit gegenseitigem AusschluB aneinander 
gegrenzt haben. Heute kommt das C. subtriflorum  auch in tieferen 
Lagen vor. Es wurde wahrscheinlich in der Eiszeit durch den vor- 
dringenden Gletscher gezwungen, seine Standorte zu andern und 
in tiefere Lagen herabzusteigen. Dabei hat es aber anscheinend, 
wie das bei Gebirgsarten ziemlich sicher der Fali zu sein pflegt und 
was auch der in der Einleitung erwiihnte Kulturyersuch mit dem 
C. fontanum  bestatigt, seine urspriinglichen Merkmale nur wenig 
verandert. Nach Riickgang des Eises konnte auch das C. subtriflo
rum wieder seine friiher.en Standorte einnehmen, es blieben jedoch 
sicherlich auch Pflanzen in den tieferen Regionen dieser Gegend 
zuruck, wie z. B. Fundortsangaben wie „Grahovo im Baćatal“ oder 
„Ober Woltschach“ beweisen. Wo aber bei den Arten C. sonticum 
s. 1. und C. subtriflorum  gleiche Fundorte zitiert wurden, so ist 
doch in den meisten Fallen zwischen den Standorten innerhalb der- 
selben ein Hohenunterschied feststellbar, der allerdings, aus der 
blofien Ortsbezeichnung allein nicht ersichtlich wird, den aber 
wohl die morphologischen Unterschiede der Arten vermuten lassen.
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Fm gewissen Sinne kann daher von einem gegenseitigen AusschluB 
der Areale beider Arten gesprochen werden, der wenigstens in den 
Gebieten, welche von den Einfliissen der Eiszeit mehr yerschont 
geblieben waren, noch vorhanden ist. (Siehe H e b e r d e y ,  Die 
Alpen wahrend der Wurm-Eiszeit in Zoogeographica, Band 1, Heft 
3, Tafel III (1933).

Auch das C. subtrifloruni und das C. transsilvanicum schlieBen 
sich aus, sind aber nicht wie in dem friiheren Falle miteinander 
durch Ubergangsglieder verbunden. Es ist ubrigens interessant, 
daB das C. transsilvanic.um, wie uns B o r z a  berichtet, eine ahn- 
liche Wanderung, wie sie das C. subtrifloruni zur Eiszeit in den 
sudlichcn Kalkalpen vollzogen hatte, in den transsilvanischen Alpen 
in derselben erdgeschichtlichen Periode ausfiihrte. Die direkte Her- 
leitung des C. łranssilvanicum aus dem C. alpinum, wie sie der- 
selbe Forscher schildert, ist meiner Meinung nach unrichtig. Nimmt 
man eine Ost—West-Wanderung der Stammart fiir diese alpinen 
Arten an, so hat das C. tra.nssilvanic.um ais die altere, das C. sub- 
triflorum  ais die jiingere Art zu gelten. Durch die sehr verschie- 
denen yerwandtschaftlichen Beziehungen der in die S e r i e s  A l p i  - 
n a  gestellten Arten scheint mir diese allerdings einer genaueren 
Umgrenzung zu bedurfen. Die AufrechterhaKung dieser Serie aber 
diirfte allen Anzeichen nach in Frage gestellt sein.

Von einer eingehenden Bearbeitung des C. transsilvanicum 
kann ich um so eher absehen, da erst jiingst B o r z a  in seiper 
Arbeit (1. c.) diese Art naher beschrieben hat. In diesern Zu- 
sammenhang mochte ich auf seine Ausfiihrungen hinweisen.

2. Abschnitt.

Cerastium silmticum  w. K. s . i. ap. Neilreich em. Gartner.

S y n o n y m i e :  C. silvatic.um Neilreich, Vegetationsverh. Croa- 
tien 201 (1868). — Nyman, Consp. FI. Eur. I. 109 (1878). — Beck, 
FI. N. Ost. 1. 368 (1890). — Richter-Gurke, PI. Eur. II. 228 (1899). 
Hayek, FI. Steierm. 1. 304 (1908). — Beck, Fi. Bosn. Herz. II. 
164 (1909). — Zapalowicz, Consp. FI. Gal. III. 78 (1911). — 
Hegi, 111. FI. Mittel-Eur. III. 370 (1912). — Grabner in Asehers.- 
Grabner, Syn. Mittelcur. FI. V. 1. 649 (1918). — Javorka in Ann. 
hist. nat. Mus. Nat. Hung. 557 (1926). — Hayek, Prodr. FI. Penins. 
Balcan. 1. in Fedde, Beih. XXX. 1. 208 (1924/7). —

Planta pilis glandulosis et eglandulosis vestita, sacpe stoloni- 
fcra, 15 — 70 cm alta. Cellulae terminales pilorum glanduliferorum 
clavulatae. Pili egiandulosi plerumąue pluricellulares, interdum 
crassi, -± longi, recti. Folia in ramulis steriliibus spathulata vel 
ovata, altera lanceolata, ±  hirsuta vel fere glabra, interdum parum 
glandulosa, 5 — 70 mm longa, 5 — 25 mm lata. Bracteae floris 
terminalis plerumque herbaceae, sed etiam raro scarioso-margi-
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natae, superiores herbaceae vel scarioso-marginatae. Pedunculi flo- 
ris terminalis 15 — 50 min longi. Inflorescentia pauci-vel multi- 
flora. Sepala oblongo-lanceolata, scarioso-marginata, 3 — 8 mm 
longa. Pętała ciliata (cilia usque ad 0,48 mm longa) vel glaibra, 
1,5 — 2-plici longitudine calycis. Stamina plerumąiie glabra, raro 
ciliata (cilia usque ad 0,2 mm longa) 10. Styli 5, a summo usque 
ad i/3 longitudinis v-el usque fere ad -j longitudinis papillosi. Ova- 
rium glabrum. Placenta bacillaris vel fere racemosa, circ. 2 — 4 mm 
longa. Capsula recta vel leniter curvata, 1,5 — 2-plici longitudine 
calycis. Semina ±  compressa, saepe fere globosa, nephroidea, 
0,0 — 1,3 mm longa, brunnea, id est sec. scal. O s t w a l d  21 pg — 
25 pg. Verrucae seminum longitudinaliter cristato-carinatae, 0,08 — 
0,3 mm longae, 0,02 — 0,04 mm altae.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  Ost-PreuBen, Galizien, Bu- 
kovina, Mahren, Nieder-Osterreich, Ost-Steiermark, Unter-Steier
mark, Krain mit Illyrien, Kiistenland mit Istrien, Friaul, Siid-Tirol, 
Tessin, Venetien, Toskana, Kroatien, Slavonien, Bosnien, Herzego- 
vina, Serbien, Griechenland, Rumanien mit Banat, Transsilvanien 
und Siebenbiirgen, Ungarn. (Siehe Verbr.-Karte Nr. 2.)

Das C. sihaticurn vereinigt zwei Unterarten, von denen die 
ssp. sihaticurn im Tale ihre Standorte besitzt, die ssp. umbrosum 
hingegen bis in die subalpine Region liinauf steigt. Wahrend die 
erste zumeist an sehr feuchte Wohnorte gebunden ist, gelingt es 
der zweiten, sich auch noch an trockenen Stellen zu erhalten. Im 
Gegensatz zur ersteren besitzt sie gewóbnlich kleinere Kelche und 
im Verhaltnis zu diesen l 1,-* bis 2 mai langere Blumenkronblatter, 
einen hóchstens 25 cm Iiohen Stengel mit kleineren Blattern, viel 
kiirzere Bliitenstiele, eine wenigbliitige Cymę und eine viel lichtere 
griinliche Farbung. Ganz typische Pflanzen weisen sogar einen 
Hautrand an den Primarbrakteen auf. Die Petalen sind gewóhnlich 
kahl oder nur sehr schwach bewimpert, die Griffel mcistens bis zu 
9/g ihrer Lange von oben herab mit Papillen versehen. (Siehe Abb. 
28, Tafel X.) Beziiglich der Kapsel, Plazenta und Samen ergeben 
sich im Vergleich mit denjenigen der ssp. sihaticum  nur geringe 
Unterschiede. Gewóhnlich sind die Kapseln und Plazenten der ssp. 
umbrosum  von geringerer Lange, die letzteren weisen auch stets 
eine stabchenformige Gestalt auf. (Siehe Abb. 35, 36, Tafel X, 
Abb. 61, 62, Tafel XII.) Die Samen der ssp. umbrosum  sind manch- 
mal etwas zugespitzt, besitzen etwas hohere Samenwarzen und 
sind zumeist auch von einer lichteren Farbung. (Siehe Abb. 6 9 -  72, 
Tafel XIV.) Die ssp. sihaticum  besitzt in der Regel zweimal kelch- 
lange Blumenkronblatter, die Griffel sind nur im obersten Drittel 
papillós. (Siehe Abb. 27, Tafel X.) Die Bewimperung der Blumen
kronblatter, wenn iiberhaupt eine solche vorhanden ist, ist eine 
ziemlich deutliche. (Siehe Abb. 6, Tafel II, Abb. 13, Tafel VI.) 
Auch sind gerade bei dieser Unterart manchmal die Staubblatter 
bewimpert. (Siehe Abb. 21, Tafel VIII, Abb. 26, Tafel IX.)



Cerastiuin silvaticum 27

Wahrscheinlich identiiiziert sich die ssp. umbrosum  mit dem 
von Ki ta  i b e l aulgestellten C. umbrosum. Es ist mit groBter 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daB die ssp. umbrosum aus der 
ssp. sihaticum  entstanden sein diirfte. leli stelle daher diese IJnter- 
art ais jiingere der ssp. sihaticum  nadi. Beide Unterarten schlieBen 
sich ihren Arealen nach gegenseitig aus und sind miteinander durch 
Zwischenformen verbunden.

Ssp. silvaticum (W. K.) Gartner ssp. nov.
S y n o n y m i e :  C. sihaticum  W. K. Deser. Ic. PI. Hung. 1. 

100, Tab. 97 (1802). — Persoon, Syn. PI. I. 520 (1805). — Schul- 
tes, Ost. FI. 2. 1. 696 (1814). — Baumg. Enum. stirp. I. 421 (1816). 
DC. Prodr. Syst. Nat. 1. 419 (1824) pro pte. (excl. C. sibiricuni). — 
Rchb. FI. Germ. 2. 797 (1830—32). — Mertens-Koch, Deutschl. FI. 
111.333(1831). — Grenier, Monogr. Cer. in Mem. Soc. Emul. Doubs 
52 (1841). — Rchb. Ic.V.38, Tab. 230, Fig. 4973 (1841), Deutschl. FI. 
108(1842—43). — Fenzl in Ledeb. FI. Ross. I. 407 (1842). — Koch, 
FI. Germ. 1. 134 (1843—45). — Kittel, Taschb. FI. Deutschl. 2. 
976 (1844). — Visiani, FI. Dalm. III. 184 (1852). — Neilreich, FI. 
N. Ost. II. 799 (1859). — Kitaibel in Linnaea XXXII. 515 (1863).
— Schur, Enum. PI. Transsilv. 121 (1866). — Neilreich, Aufz. Ung. 
Slav. GefaBpfl. 282 (1866). — Neilreich, Nachtr. FI. N.Ost. 86 
(1866). — Kerner in Ost. Bot. Zeitschr. XVIII. 187 (1868),. — 
Neilreich, Vegetationsverh. Croatien 201 (1868) pro pte (excl. C. 
umbrosum). — Uchtritz in Ost. Bot. Zeitschr. XVIII. 77 (1868) 
(Fubnote). — Schlosser-Vukotinović, FI. Croat. 359 (1869). — 
Schur in Verh. naturf. Ver. Briinn, 2. XV. 151 (1876—77). — Ny,- 
man, Consp. FI. Eur. I. 109 (1878) pro pte (excl. syn. C. umbro
sum). — Arcangeli, Consp. FI. Ital. 98 (1882). — Cesati, Passa- 
rini, Gibelli, Comp. FI. It. 783 (1883). Simonleai, Enum. FI. 
Transs. 133 (1886). — Blocki in Ost. Bot. Zeitschr. 218 (1888). — 
Nyman, Consp. FI. Eur. Suppl. II. 63 (1889). — Sagorski-Schnei- 
der, FI. Centralkarp. Tatra I. 94 (1890—91). — Murbeck, FI. Siid- 
Bosn. Herz. in Lunds Univ. Arsskrift XXVII. 159 (1891). — Beck, 
FI. Siid.-Bosn. in Ann. Hofmus. Wien VI. 328 (1891). — Schmal- 
hausen, FI. Mittel-, Siidw.-RuBland 163 (1895). — Halacsy, FI. 
N. Ost. 103 (1896). — Marchesetti, FI. Trieste 76 (1896—97). — 
Pospichal, FI. Ost. Kiistenl. I. 444 (1897). — Grecescu, Consp. FI. 
Rom. 118 (1898). — Richter-Giirke, PI. Eur. II. 228 (1899) pro pte 
(excl. b. umbrosum). — Thome, FI. Deutschl. II. 113 (1904). — 
Gortani, FI. Friul. II. 164 (1906). — Hayek, FI. Steierm. I. 304 
(1908) pro pte (excl. syn. C. umbrosum). — Vandas, Reliquiae For- 
manek. 96 (1909). — Saccardo, Cron. FI. Ital. 89 (1909). — Dalla- 
Torre-Sąmthein, FI. Tir. 150 (1909). — Zapalowicz, Consp. FI. 
Gal. III. 78 (1911) pro pte (excl. var. breviflorum). — Fritsch, 
Exkurs. FI. III. 98 (1922). — Pawłowski, Rosi. Polsk. 231 (1924).
— Fiori, FI. anal. dTtalia I. 476 (1924). — Javorka, Mag. FI. I. 
308 (1925). — Javorka in Ann. hist. nat. Mus. Nat. Hung. 557
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(1926) pro ptc (excl. C. umbrosum). — Hayek, Prodr. FI. Penjns. 
Balcan, 1. in Fedde, Beih. XXX. 1. 208 (1924 7) pro pte (excl. b 
umbrosum). — C. campanulatum Sprengel, Syst. Veget. II. 418 
(1825) pro ptc (excl. syn,. C. praecox  Tenore). — C. repens Berto- 
loni, FI. Ital. IV. 757 (1839). — C.microcarpum  Kitaibel in Linnaea 
XXXII. 523 (1863). — (Siehe Janka in Ost. Bot. Zeitschr. 155 
(1872). — Stellaria silvatica Jessen, Deutsche Exkurs. FI. 290 
(1879). —- C. silmticum  a typicum Beck, FI. N. Ost. I. 368 (1890).
— C. sihuticum  form. typicum Beck, FI. Bosn. Herz. II. 164(1909).
— Hegi, III. FI. Mittel-Eur. III. 371 (1912). — C. silvaticum A. 
typicum Grabner in Asehers.-Grabner, Svn. Mitteleur. FI. V. 1. 651 
(1918). —

Planta elata, valida, 25 — 70 cm alta. Folia 35 — 70 mm 
longa, 15 — 25 mm lata. Bracteae floris terminalis semper herba- 
ceae, superiores herbaceae vel scarioso-marginatae. Pedunculi flo
ris terminalis 30 — 50 mm longi. Inflorescentia laxa, plerumque 
multiflora. Sepala 5 — 8 mm longa. Pętała glabra vel ciliata, 2 — 
plici longitudine calycis. Styli a summo usque ad 1/3, raro usque ad 
dimidium longitudinis pąpillosi. Placenta fere racemosa vel bacilla- 
ris capsulae maturae 8 — 10 mm longae 3—4 mm longa.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  Ost-Preufien, Galizien, Bu- 
kovina, Mahren, Nieder-Osterreich, Ost-Steiermark, Unter-Steier
mark, Krain mit Illyrien, Kiistenland mit Istrien, Friaul, Siid-Tirol, 
Tessin, Venetien ,Toskana, Kroatien, Slavonien, Bosnien, Herzego- 
viną, Serbien, Griechenland, Rumanien mit Banat, Transsikanien 
un,d Siebenburgen, Ungarn; besonders an sehr feuchten Standorten 
in, der Ebene.

F u n d o r t e  und B e l e g e :  O s t - P r e u f i e n :  Konigsberg, 
Im Walde bei Kellermuhle ( B a n i t  z, UW, UG, MW). — Im Walde 
bei der Kellermuhle ( K ó r n i c k e ,  MW). — Linkehner Wald ( B a -
n i t z ,  Herb. Eur. Nr........... H, Uli). — Im feuchten Walde bei
Linkehnen bei Tapiau ( P a t z e ,  K). Im Linkehnenschen Walde 
bei Kapkeiin ( P a t z e ,  MW). — Kapkeim bei Konigsberg ( P a t  ze, 
MW). — In silvis humidis prope Konigsberg ( L e i t h n e r ,  P a t z e ,  
MW). — Im Walde an der Gilge im Wehlauer Kreise ober Konigs
berg ( P a t z e ,  MW). — G a l i z i e n :  Krzywczyce bei Lemberg 
( B l o c k i ,  Hk;  W o l o s z c z a k ,  UW). — Krzyw, w lasach ( R e h -  
m a n ,  UH). — Krzyw., feuchte Stellen im WeiBbuchenwald,e 
( B l o c k i ,  MW, H, UPc, Uli; B l o c k i ,  UG). — Bei Lemberg 
( B l o c k i ,  UW). — In Waldern bei Bilohorszcze nachst Lemberg 
( W o l o s z c z a k ,  MW). — Dolina bei Zagórz ( H o l b e i n ,  MW).
— W lesie zo Łyczakowsko rozatko we Lwowie (W o 1., MW). — 
W lesie Kleparowskim kolo Lwowa (W o 1., MW). — W lesie, Bi
lohorszcze kolo Lwowa (W o 1., MW). — Bu k o v i n a :  Horecza 
Czernowitz ( T a n g ] ,  UW)- — Noutsche ( H e r b  i c h ,  MW).
— M a h r e n :  In Laubwaldern urn Teplitz in convalIium, selten 
( S c h l o s s e r ,  MW). — In Gebirgswaldungen urn Teplitz in con- 
yallium ( S c h l o s s e r ,  MW). — N i e d e r - O s t e r r e i c h :  Wal -
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der bei Laab nachst Wien ( .............. , UW). — Walder zwischen
Laab und Purkersdorf bei Wien ( ................. , UW). — Laubwal-
der bei Laab und Rothenstadt ( M o r e a u ,  MG). — Walder zwi
schen Unter- und Ober-Weidlingbach bei Wien ( H a n d e l - M a z -  
z e t t i ,  UW). — In Waldern bei Weidlingbach ( Be c k ,  UPd). —
Mauerbach ( .............. ..  UG). — Feuchte Waldungen bei Mauerb.,
selten ( H e i n r i c h ,  MG). — In silvis ad Mauerb., solo arenaceo 
( E i c h e n f e l d ,  MG). — Mauerb. ( R e u s s ,  MW). — Im Walde 
arn Wege von Mauerb. nach Gablitz haufig ( F r i t s c h ,  F). — 
Mauerb. ( Ke r n  er,  UG). — Im Walde zwischen Steinbach und 
Mauerb. ( M u I I n e r ,  MW). — In Waldern bei Mauerb. ( H a 
l a c s y ,  H). — Mauerb., in silvis ( K o v a t s ,  MG, B). — Mauerb. 
(K i rch  s t e t t e r ,  MW). — Forests montueuses: pres de Purkers
dorf ( H a l a c s y ,  M a g n i e r ,  FI. sel. exs. Nr. 1383, H, UW, 
MW). — Autour des sources et le long des ruisseaux dans les 
bois des montągnes, sur le gres viennois, pres Purkersdorf aux 
environs de Vienne ( J u r a t z k a ,  S c h u l t z ,  Herb. norm. Cent. 5. 
Nr. 449, MW, MG). — In silv. humid. mont. ad Purkersd. ( H a 
l a c s y ,  MW). — Schintergrąben bei Purkersd. ( J u r a t z k a ,  MW).
— Scheiblingstein bei Wien ( Jur. ,  MG). — In Waldern bei Wien 
(D o 11 i n e r , MG). — In nemoribus prope Vindob. (S a u t e r , B).
— Wien, Walder des Troppberges ( R e i c h a r d t ,  MG). — Tropp- 
berg (O n n o , O). ■— Troppberg bei Gablitz ( S e n n h o f e r ,  UW).
— Troppberg, Wundererweg, Wald bei Purkersdorf (Wiener Wald) 
(On n o , O). — Feuchte Waldstelle am Riederberg bei Gablitz 
(On n o , O). — Wald bei Heiligen Kreuz ( O n n o ,  O). — Kalks- 
burg bei Wien, Kaufberg ( D i c h t l ,  B a n i t z ,  Herb. Eur. Nr. . . , 
UG, MW, H ); W i e s b a u r ,  MG). — In silvis prope Steinbach 
( E i c h e n f e l d ,  MG). — Wien, Tu.lbingersteig ( J u r a t z k a ,  B;  
H a l a s c y ,  H). — Neuwaldegg, an dem Wege zur Sophienalpe 
Sumpfstelle ( O n n o ,  O). — Rekawinkel — Kronstein, ( Ke r n  e r ,
UG). — Rofikopf bei Neuwaldegg ( .........................  H). —
Wien, Waldweg, Sophienalpe — Steinriegl ( F r i t s c h ,  F). — 
Walder bei Hainbach ( H a l a c s y ,  MW;  E i c h e n f e l d ,  MG;  
H a l a c s y ,  H). — Nasse Winkel bei Rekawinkel ( B e c k ,  UPd).
— Rekawinkel ,Weg nach Kronstein ( F r i t s c h ,  F). — Wald zwi
schen Rękaw. u. Kronst. ( O n n o ,  O). — Wald bei Finsterleiten 
nach Rękaw. ( O n n o ,  O). — Quellige Waldstellen zwischen Reka
winkel u. Kronst. ( O n n o ,  O). — Wald, Rękaw. — Kronst., sump- 
fige Waldstelle (Onno,  O). — Kaiserbrunnberg bei Rękaw. (Onno. 
O). — Ochsenburg ( Gr i m b u r  g,  UW). — Hiitteldorferau (Mii 11- 
n e r ,  MW). — O s t - S t e i e r m a r k :  Sóchau, Kóglberge, schattige 
Orte ( S a b r a n s k y ,  MW;  — Sabr . ,  UG.; — S a b r ., UW). — 
Sóchau bei Fiirstenfeld: Am Fufie des Kóglberges auf feuchtem, 
humosem Waldboden ( G a r t n e r ,  UG*, G). — Sóchau, Walder 
im Kohlgraben ( S a b r a n s k y ,  UG). — Sóchau, in uliginosis vil- 
varum ad vicum Tan,tendorf, solo argillaceo ( S a b r a n s k y ,  UG).
— Sochau, in udis silvaticis ad Tantendorf, solo argillaceo ( Sa -
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b r a p s k y ,  UG). — Sochau, in nemoribus montanis subudis ad 
Tagtendorf freąuens, solo argillaceo ( S a b r a n s k y ,  UW). — 
F i i r s t e n f e l d ,  Auen ( G a r t n e r ,  U G*). — U n t e r - S t e i e r -  
ma r k :  Mureck, Auen ( G a r t n e r ,  U G*). — Bei Windisch-Graz 
( H e i d e r ,  UG;  Kr as an , ,  UG). — Wotsch ( P i t t o n i  a D a n -  
n e n f e l d t ,  MW). — Bachern-Gebirge ( P i t t o n i  a D a n n e n -  
f e l d t ,  MW). — Zu den Auen auf der Strecke Póltschach — Sauer- 
brumn—Rohitsch haufig (Krasan, UG). — Feuchte Waldschlage ara 
Wotschberge b. Póltschach, 400m (Preissmann,  MW). — In Wiil- 
dern bei Póltschach ( P r e i s s m a n n ,  MW). — Waldrander bei 
Neuhaus ( H e i d e r ,  UG). — Feuchte Waldstellen auif dem Ra- 
bensberge bei Neuhaus nachst Cilli ( R e i c h a r d t ,  MW). — Neu
haus bei Cilli ( R e i c h a r d t ,  MW). — Unter Buschwerk in den 
Auen am rechten Drauufer bei Pettau, 260 m ( P r e i s s m a n n ,  
MW) .■— Feuchte Walder bei Maria Wiiste nachst St. Lorenzen an 
der Karntnerbahn, 350 m ( P r e i s s m a n n ,  MW). — Unter Busch
werk im Feistritzgraben bei Drachenburg, 350 m ( P r e i s s m a n n ,  
MW). — Reifenstein ( P r o k o p p ,  MG;  P i t t o n i  a D a n n e n -  
f e l d t ,  MW). — In Waldern in der Kartschovina bei Marburg, 
400 m ( Prei ssmann,  MW). — Im Walde bei Rohitsch ( R a i n e r ,  
MG). — Bei den drei Teichen nachst Marburg ( D i e t l ,  MW, UG). 
—- Marburg, an den drei Teichen ( Mu r r ,  MW). — Marburg
( L a g g e r ,  B). — An der Drau bei Marburg ( ........... , MG). —
Im Wald am Fulle des SchloBberges von Cilli ( W i d d e r ,  W). — 
Rann unter Gebiisch ( P r o h a s k a ,  MG). — Waldrander und 
feuchte Standorte bei Bad Tiiffer ( Ma ł y ,  MG). — K r a i n  mi t  
I l l y r i e n :  Bei Steinbriick ( H e i d e r ,  UG). — Cilli unterhalb 
Steinbriick am rechten Saveufer ( K o l a t s c h e k ,  UG). — St. Kan- 
zian, grasige Abhange ( V o n c i n a ,  UG). — Grotten-Doline bei St. 
Kanzian ( G i n z b e r g e r ,  UW). — Im Stadtwalde bei Laibach
( ................. , MW). — Bei Laibach ( J a b o r n e g g ,  K). — Bród
an der Kulpa ( S e n n h o f e r ,  UG, UW, MW). — Ad rivulos et in 
fossis umbraticis silv. prope forum Bród ad Kulpam, 220 m (Senn- 
h o ffer, UW). — Lebenzk ( F e r j a n t s c h i t s c h ,  MW; T o m m a - 
s i n i ,  B). — Wald hinter Lengenfeld ( K o l a t s c h e k ,  UG). — 
Zerovnica (Scheraunitz) in feuchten Gebiischen ( S a f e r ,  Uli). — 
Adelsberg ( K e r n e r ,  H; F r i m m e l ,  UW). — Góttenitzerwald 
( F r e y e r ,  Rc hb .  FI. Germ. Nr. 4073, exs. Nr. 1002, MW). — 
Carniolia ( P i t t o n i  a D a n n e n f e l d t ,  MW). — In silvis mon
tanis Carnioliae ( Do i  l i n e r ,  MG). — Ad spełuncain Pianina Car-
niol. ( ............ , B). — A 1’entrće de la caiernc de Pianina en Car-
niol, ( ........... , B). — Dans la vallee boisee appellee ,,Val Pade^

• i  / /  1 i  i i  i  ł  i  ■  .  l _i „sila“ dans les moutagnes calcaires du „lnnerkrain‘‘, pays voisin de 
Trieste (T o  mm as in i ,  FI. Gall. et Germ. exs. Nr. 1025, B). — 
Horti Genew, e spelunca Planinae ( R e u t e r ,  B). — In Gebirgs- 
waldungen zwischen Materio und Vrem (Padesch-Tal) ( T o m m a -  
s i n i ,  MW). — Illyrien, in silvis inontanis ( T o m m a s i n i ,  B). — 
K i i s t e n l a n d  mi t  I s t r i e n :  An Zaunen und Gebiischen am
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FuBe des Panowitz bei Gorz ( K r i s t o f ,  H). — Sagrado, in dume- 
tis ad Sontium flumen ( E v e r s ,  UG). — An schattigen Orten um 
Gorz ( K r i s t o f ,  K). — An Zaunen hinter dem Kathariniwirt in 
Górz, am Wege von Gorz nach SchonpaB ( K r i s t o f ,  MG). —- 
Solkano ( B e c k ,  UPd). — Istrien, Im Gebiet des Krainer Schnee- 
berges ( G i n z b e r g e r ,  J a n c  h e n ,  UW). — Vom Schneeberg
( ........... , MW). — Wiesen und Gebiischrander im Recinatal nord-
lich von Klana, 560—600 m, Flysch ( G i n z b e r g e r ,  J a n c  h e n ,  
Exkurs. in das Gebiet des Krainer Schneeberges, 1908, UW). — 
Aiuf Wiesen bei Recina ( L o r e n z ,  UW). — Wald bei Jellenje, Re- 
cina-Tal ( L ó b i s c h ,  UW). — Im Gebiet des Monte Maggiore: 
Buchenwald zwischen dem Schutzhaus und der gro Ben Wiese am 
Touristenweg ca. 950—1000 m ( G i n z b e r g e r ,  UW). — Schattige 
Stellen in einem der Seitengraben des PodzinarBaches am Wege 
Draga Lovranska — Visoce ca. 350 — 400 m ( G i n z b e r g e r ,  LJW).
— Bei Spadici ca. 550 m ( G i n z b e r g e r ,  UW). — Tiefe, schatti
ge Dolinę in der Wiesenlandschaft „Na doleh“ ca. 540 m ( G i n z 
b e r g e r ,  UW). — Wiesen und buschiges Terrain in der Wiesen
landschaft „Na doleh“ ca. 550 m ( G i n z b e r g e r ,  UW). — Tiefe, 
schattige Dolinę bei der Hausergruppe Menderi, ca. 450 m (Gi nz
b e r g e r ,  UW). — Im tiefen Schatten der Gebusche bei Spadici 
ca. 550 m ( G i n z b e r g e r ,  UW). —- Buchenwald am Westhang 
des Gipfelriickens oberhalb Vela Ucka ca. 1200 m ( G i n z b e r g e r ,  
UW). — An Gebuschrandern im untersten Teile der Medveja- 
Schlucht siidlich von Lovrana (W id d e r ,  W). — Medveja-Schlucht, 
im Buschwerk am Bach, Kalk ( R e c h i n g e r ,  UW). — Monte 
Maggiore, in silvis ( E v e r s ,  UG, UW). — Bergwalder, Monte 
M a g g i o r e  ( U n t c h y ,  UG;  B e c k ,  UPd). — Istrien (T o m rn a - 
s i n i ,  MW). — Fiume Lopaca ( V o n c i n a ,  UG). — Trieste 
(T om mas . ,  B). — In der Waldung des Berges Plavnik in der 
Nahe des Monte Maggiore ( To m mas . ,  MW). — In der Waldung 
des Plavnik-Berges 4000’ ( To t nma s . ,  MW). — F r  i a u l : Agordo 
in praefectura Bellunensi, zwischen Agordo und St.Giovanni ( F a c -  
c h i n i ,  MW). — Agordo in praefectura Bellunensi (Facch ., MW).
— In Valsugana Tiroliae, prope Agordo Bellunensium ( F a c c h . ,  
B). — In silvaticis vallis Vallis Ausuganeorum (Am b r os i ,  UW).
— Su d - T i  r o i :  Trento ( G e l m i ,  MW, UW). — Trient: Alle 
Ghiaie (Fersinamiindung) ( M u r r ,  UW). — In Tirolia orientali, 
rarum ( F a c c h . ,  B). — T e s s i n : In sil vis circa Tesserete (K e 11 - 
n e r ,  MG). — V e n e t i e n :  T rcviso in sihaticis (S i e b e r , MW).
— T o s k a n a :  Terrains sablonneux de la foret de Pisa ( S a v i ,
MW). — K r o a t i e n :  Pogradej ( ........... ..  B). — Starigaj bei
Sissek ( B e c k ,  UPd). — Crociandra góra ( R i q u i e s ,  MW). — 
SI a vo n i e n : In silvis prope Nova Kapella ( K n a p p ,  Iter Bosn. 
1869, Nr. 48, B). — B o s n i e n :  Auf der Siśa PI. ( B e c k ,  UPd).
— Um Foinica ( S c h w a r z ,  UPd). — Bei Guca góra nachst Trav- 
nik ( F r a n j i ć ,  UPd). — Im Dobrnica-Tale bei Bihac ( B e c k ,  
UPd). — Auf der Kriva glava bei Novi haufig ( B e c k ,  UPd). —
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Schluchten der Kriva glava, sehr haufig ( B e c k ,  UPd). — Bośnie 
( S e n d t n e r ,  B). — Siimpfe am Semesnicabache siidwestlich von 
Dolnje Vakuf, Kalk ca. 500 m ( S t a d  I m a n n ,  F a l t i s ,  W i b i -  
r a l ,  Reise d. Naturw. Ver. a. d. Univ. Wien nach Siid-West-Bosn. 
und in die angrenz. Herz. 1007, UW). — H e r z e g o v i n a :  Mit 
H eliosperm a Retzdorffianum  Mały in Hohlungen der Konglomerat- 
felsen nachst der Doljanka-Briicke bei Jablanica an der Narenta, 
200 m ( P r e i s s m a n n ,  MW, H). — S e r b i e n :  Le long des 
ruisseaux, dans le bois de Rakovica presi de Belgrade ( P e t r o v i ć ,  
M a g n i e r ,  FI. sel. 1383 bis., UW, MW, H). — Ruisseaux des 
bois de Rakovica pres de Belgrade ( P e t r . ,  Hk). — In silvaticis 
ad Rakoviea prope Belgrad (P e tr .,  MW). — Racovica (Kloster) in 
Waldern ( P e t r o v i ć ,  H). — Belgrad, Rakovica (einzelne loc. in
Serbien) ( B o r n m i i l l e r ,  PI. exs. Serb. bor. Nr............ MW );
B o r n m u 1 le  r , PI. exs. Serb. bor. Nr........... , H). — G r i e c h e n -
l a n d :  Ins. sept. Leucadiae ( M a z z a r i ,  MW). — R u m a n i e n  
mi t  B a n a t ,  T r a n s s i l v a n i e n  und S i e b e n b i i r g e n :  In um- 
brosis humidis Stat. Comana ( G r e c e s c u ,  FI. exs>. Rom. Nr. . . . , 
H). — In vilva Maxineni et alibi, in sihis, locis humidiusculis (V u - 
k o t i n o v i ć ,  MW). — Banat: Banat ( H e u f f e l ,  FI. Ban. exs. 
Nr. 34, B). — In silvis ad Kriyina ( H e u f f e l ,  B, MG). — In sil- 
vis vallibusque umbrosis Banatus ( H e u f f e l ,  MG). — In valli- 
bus umbrosis et silvis humidiusculis Banatus ( H e u f f e l ,  MW).
— Transsilvanien: In himidis umbrosis ad paguni Zam ( S i m k o -  
v i e s t ,  H). — In silvis bei Blasendorf 100 m ( B a r t h ,  UG). — 
Elipetek ( F a l e k ,  Iter Transsilv. 1870, MW). — Siebenbiirgen:
Siebenbiirgen ( ........... ..  MG). — An Bachen bei Eisenstein zu
Bogsau ( W i e r z b i c k i ,  MW). — FI. der Marmaros, zwischen dem 
Gestriipp am Festungsberge in Huszt ( V a g n e r ,  MW). — U n - 
garn:  Eperjes (V e s e l s k y ,  MW). — FI. comitatus Castriferrei, 
ad St. Gotthardum in Varteto ( B o r b a s ,  H, UW). — Fiinf- 
kirchen ( . . .  , MW). — N. Kapornak im Zalaer Komitate, Berek
( W i e ś  b a u e r ,  B a n i t z ,  Herb. Eur. Nr.................. , UG, MW,
H). — In montibus ad Górgeteg ( B o r b a s ,  H). —

Ssp. umbrosum (Kit.) Gartner ssp. nov.
S y n o n y m i e :  C. umbrosum Kit. in Linnaea XXXII. 515 

(1863). — Neilreich, Aufz. Ung. SIav. Gefafipfl. 283 (1866). — 
Neilreich, Vegetation,sverh. Croat. 201 (1868). — Javorka in Annal. 
hist. nat. Mus. Nat. Hung. 557 (1926). — C. triviate umbrosum 
Schur in Ost. Bot. Zeitschr. CXXXII. 46 (1871). — C. pseudo- 
silvatlcurn Schur in Ost. Bot. Zeitschr. CXXXII. 46 (1871). — C. 
tririale C. glanduliferum  c) nemorense Schur in Verh. naturf. Ver. 
Briinn XV. II. 150 (1876—77). — C. silvatlcum Nyman, Consp. 
FI. Eur. I. 109 (1878) pro pte (ex syn. C. umbrosum). — Hayek, 
FI. Steiermark I. 304 (1908) pro mim pte (ex syn. C. umbrosum).
— C. silvałicum  |3 umbrosum Beck, FI. N. Óst. 1. 368 (1890). —. 
C. silvaticum b umbrosum Richter-Giirke, PI. Eur. II. 228 (1899).
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— Hayek, Prodr. FI. Pen,ins. Bale. I. in Fedde, Rep. Beih. XXX. 1 
208 (1024 7 ). — C. sifoaticum  form. umbrosum  Beck, FI. Bosn. 
Herz. II. 164 (1909). — Hegi, 111. FI. Mittel-Eur. III. 371 (1912).
— C. silvaticum var. breviflorum  Zapalovicz, Consp. FI. Galie. III. 
78 (1911) pro pte. — C. silvaticum B. umbrosum Grabner in 
Aschers.-Grabner, Syn. Mitteleur. FI. V. 1. 651 (1918). —

Planta humilis, 15—25 cm alfa. Folia 5 — 35 mm longa, 5 — 
15 mm lata. Bracteae floris terminalis herbaceae, interdum scarioso- 
marginatae, superiores fere semper scarioso-marginatae. Pedunculi 
floris terminalis 15 — 30 rnm longi. Inflorescentia laxa, pauci- vel 
multiflora. Sepala 3—5 mm lon,ga. Pętała fere semper glabra, 
raro eiliata, 1,5 — 2-plici longitudinis calycis. Styli a summo usque 
ad 2k  longitudinis papillosi. Placenta bacillaris capsulae maturae 
6 — 8 mm lon,gae 2 — 3 mm longa.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  Nieder - Ósterreich, Krain, 
Kiistenland mit Istrien; besonders auf Bergen, bis in die subalpine 
Region hinaufsteigend; trockene Standorte.

F u n d o r t e  und B e l e g e :  N i e d e r - O s t e r r e i c h :  In lich- 
ten Waldstellen am Romberge bei Purkersdorf ( . . . . ,  UPd). — 
Heinrathsberg bei PreBbaum (Holzschlag, Wegrand; Wienerwald) 
(On no, O). — K r a i n :  Alpe Konina ( R e c h i n g e r ,  UW). — 
K i i s t e n l a n d  mi t  I s t r i e n :  Kiistenland, in Waldern bei Nemci 
nachst Ternova im Karst ( W i d d e r ,  W). — Istrien, in Monte 
Maggiore ( .............. MW). —

Wie ans den verschiedenen Florenwerken zu entnehmen ist, 
sind sieli die meisten Forscher bisher iiber die Stellung und Ab- 
grenzung dieser Unterart nicht einig geworden. Nachstehende Aus- 
fiilirun,gen mógen daher auch einen kurzeń Riickblick ihrer Ge- 
schichte geben: Wie wir aus der Originaldiagnose entnehmen 
kónnen, hat K i t a i b e l  den Namen C. umbrosum einer Pflanze ge- 
geben, von der er sagt, daB sie „in monte Merszin ad Korenicam 
in Croatia habitat" und dereń Beschreibung sehr gut auf die hier 
angefiihrten Pflanzen paBt: „C. silvatico proximum, radix ut videtur 
perennis, caules 8 — 10 pollicares, calyces pilis glanduliferis pu- 
bescentes, foliolis ovato-laneeolatis, acutis, margine membranaceis, 
corolla (vel capsula ?) calyce longior, recta." In den neueren Flo
ren, so z. B. in H a y e k  1. c., wird jedoch diese Pflanze vielfach ais 
Varietat zu dem C. silvaticum gezogen (siehe Synonymie); daher 
bleibt sie aber auch zumeist verkannt. Freilich sind sehr typischei 
Exemplare heute wohl nur melir sciiwer aufzufinden, da das C. 
silvaticum an trockenen Stellen im Aussterben begriffen ist. Aber 
gerade deshalb sei die Aufmerksamkeit auf die noch vorhandenen 
wenigen Exemplare gelenkt. Eine ganz typische Pflanze liegt mir 
aber aus Krain vor, die R e c h i n g e r  auf der Alpe Komna sam- 
melte und welche im UW aufbewahrt ist. Diese zeigt sogar die. 
untersten Brakteen hautig berandet, wie es eben von K i t a i b e l  
selbst angegeben wird. Wenn ich das C. triviale umbrosum  Schur
Fedde, Repertoriuin, Beibeft CXIII. 3
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oder das C. pseudosilvaticum  Schur ais Synonyme zu der ssp. um- 
brosum  stelle, so deshalb, weil der genannte Autor und ebenso alle 
anderen die Verschiedenheit dieser Pflanze von dem typischen C. 
silmticum  erkarmt haben. (Siehe Synonymie.) Auch werden von 
allen diesen Forschern die Bluinenkronblatter ais nicht doppelt 
kelchlang angegeben. Wie ich aber selbst an einer Pflanze, die ich 
an einem trockenen Standorte ani FuBe des Koglberges bei Fiirsten- 
feld sammelte, bemerken konnte, so waren bei derselben auch die 
Blumenkronblatter nicht ganz bis doppelt so lang ais der Kelch. 
AuBerdem waren die Griffel etwas weiter ais bis zu 1/3 von oben 
herab mit Papillen \ersehen. Allerdings war es eine mehr weibliche 
Pflanze, da einige Staubblatter fehlten. Das Fehlen einiger Staub- 
blatter diirfte auf die Trockenheit des Standortes zuriickzufuhren 
sein. Immerhin steht diese Pflanze aber denjenigen, die der ssp. 
silvuticum angehóren, bedeutend naher. Sie darf jedoch ais eine 
Ubergangsform von der ssp. silvałicum  zu der ssp. umbrosum auf- 
gefaBt werden. Zu der letzteren wurden auch nur ganz typische 
Pflanzen gerechnet, so daB man, wenn man das Vorkommen dieser 
zwei Unterarten des C. silvaticum s. 1. in Betracht zieht, von einem 
gegenseitigen AusschluB ihrer Areale nach der Hóhe hin sprechen 
kann. (Siehe Verbr.-Karte Nr. 2.) Wiirde man aber alle Ubergangs- 
formen noch in die ssp. umbrosum einbeziehen, so wiirde dieser 
AusschluB der Areale ganzlieh verwischt werden und wir mufiten 
das C. umbrosum ais Varietat zu dem C. silvaticum stellen, wie es 
bereits die rneisten Forscher getan haben. Immerhin aber kónnten 
einzelne Autoren typische der ssp. umbrosum angehórige Pflanzen 
ais Varietaten zu dem C. silvaticum gestellt haben, so dafi ich, urn 
auch Irrtumern vorzubeugen, dereń Beschreibungen ais Synonyme 
der ssp. umbrosum betrachte.

Das C. umbrosum, das Ke r n  er  in Ost. Bot. Zeitschr. XVIII. 
187 (1868) erwahnt, ist kein C. umbrosum Kit., sondem ein C. 
niacrocarpum Schur s. 1. (Siehe C. mcicroccirpum ssp. lucorum und 
die von K e r n e r  in O. Ost. gesammelten Pflanzen.) Die ssp. 
umbrosum ist mit der ssp. lucorum gar nicht zu verwechseln, da die 
letztere sehr lange, oft bis zu 18 mm lange Kapseln besitzt, wah- 
rend die der ersteren gewóhnlich eine Lange von 8 mm nicht iiber- 
ragen. Nur mit dem C. subtriflorum  konnte die ssp. umbrosum 
des C.silvciticum s.l. verwechselt werden. In Bezug auf die Stengel- 
liohe, Cymę und Kapsellange ergibt sich auch kein wesentlicher 
Unterschied. Jedoch sind die Kronblatter bei dem C. subtriflorum  
2y2—3 mai so lang ais der Kelch und kalii, bei der ssp. umbrosum 
sind diese aber nur ly2—2 mai kelchlang. An der Form der Samen 
sind beide Pflanzen leicht zu erkennen. Die Samen des C. subtri
florum  besitzen sehr hohe Samenwarzen, wahrend die Samenwarzen 
bei der ssp. umbrosum kaum hóher ais bei der ssp. silvaticum 
ausgebildet sind, also beinahe um die Halfte niedriger wie die des 
C. subtriflorum  gestaltet sind. (Siehe Abb. 63, 64, Tafel XIII, 
Abb. 71, 72, Tafel XIV.)
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Das C. sihaticum  wird z. B. von F i o r i  l.c., G r a b  ne r  l.c. 
und vielen andcren Autoren in die Nahe des C. vulgatum gestellt. 
Mit diesem steht es iiberhaupt in keinem Zusammenhang. Es unter- 
scheidet sich von diesem vor allem durch das konstantę Auftreten 
der driisigen Behaarung, den zumeist hóheren Wuchs, die an den 
Auslaufern Yorkomrnenden eirunden, oft fast kreisfórmig gestalteten 
Blatter, die an den Stengeln durchwegs von lanzettlicher Form 
sind, die langeren Primarblutenstiele, die zumeist weitspreizendere 
Infloreszenz, die rneistens um das Doppelte den Kelch uberrągen- 
den, ófters am Nagel bewimperten Blumenkronblatter. Auch habe 
ich an Pflanzen, die der ssp. silmticum  angehóren, einige bewim- 
perte Staubblatter angetroffen. Diese sind zwar auch bei dem C. 
silvaticum  fast immer kahl, bei dem C. vulgatum sind sie aber stets 
kahl. Die Kapsel des C. sihaticum  erreichi eine Lange von hoch- 
stens 10 mm und ist nicht so deutlich gebogen, wie die des. C. 
vulgatum. Wahrend die Griffel des C. vulgatum immer von oben 
herab bis zur Spitze des Ovariums mit Papillen versehen sind, so 
sind sie hier hóchstens bis zu % ibrer Lange papillos. (Siehe Abb. 
27, 28, 30, Tafel X.) Die Plazenta ist bei dieser Art fast um die 
Halfte kiirzer ais die des C. vulgciłum, besitzt aber noch ziemlich 
lange obere Funikuli, so daB man ihren Umrifi manchmal ais fast 
traubig bezeichnen kann. Die des C. vulgatum ist aber stets deut
lich stabchenfórmig. Die Samen des C. sihaticum  erreichen zu
meist die doppelte GróBe gegeniiber denen des C. vulgatum, sind 
von dunklerer Farbę und mit zumeist langeren Warzeń versehen. 
Beziiglich der var. nemorale des C. trh iale, die ein Zwischenglied 
zwischen dem C. vulgatum und dem C. sihaticum  darstellen soli, 
verweise ich auf die ssp. lucorum des C. macrocarpum s. 1.

Das C. sihaticum  gehórt jedoch ohne Zweifel zu dem in Asien 
verbreiteten C. Ledebourianum  Ser. (C. pilosum  Ledeb.), von dem 
man es herleiten darf. Es steht aber nicht mehr mit seiner Stamm- 
art in Verbindung. Obergangsformen zwischen beiden Arten konn- 
ten nicht festgestellt werden. ArealmaBig schlieBen sie sich gegen- 
seitig aus. Das C. Ledebourianum  unterscheidet sich von dem C. 
sihaticum  vor allem durch die bewimperten Staubblatter, die bei 
dem C. sihaticum  fast immer kahl, manchmal aber noch einen Rest 
dieser Bewimperung aufweisen. Seitensprosse scheinen der ersteren 
Art ebenfalls zu fehlen. Ihr Wuchs ist im allgemeinen niedriger. 
Die Blumenkronblatter sind fast zweieinhalbmal so lang ais die 
Kelchblatter und starker bewimpert. Die Samen sind noch kuge- 
liger und besitzen Samenwarzen, die fast doppelt so hoch ais die 
des C. sihaticum  sind. Die Kapsel ist bei dieser Art manchmal 
doppelt so lang ais die des C. sihaticum  und besitzt zuriickgerollte 
Kapselzahne, wahrend die Kapselzahne bei dem C. sihaticum  nur 
an deir Seite etwas eingerollt sind. Wegen der zuruckgerollten 
Kapselzahne gehórt das C. Ledebourianum  in die Abteilung Stre- 
phodon  Ser. in DC. Prodr. I. 414 (1824). Durch die nahe Ver- 
wandtschaft dieser Art mit dem in die Abteilung Orthodon Ser.

3*
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in DC. Prodr. I. 415 (1824) fallenden C. silvaticum scheint mir 
allerdings die Aufrechterhaltung der Einteilung der Gattung Cera- 
stium in diese Sektionen nicht mehr zulassig zu sein. Fur die 
nahe Vervvandtschaft beider Arten zeugen eine ganze Reihe ge- 
meinsamer Merkmale. So sprcchcn dafiir die lanzettlichen Blatter, 
der gespreizte Bliitenstand, die Beliaarung der Pflanzen mit Driisen- 
haaren, dereń Endzellen eine keulige Form besitzen, die kurzeń 
hautrandigen Kelchblatter, die Bewimperung an den Blumenkron- 
blattern und an den Staubblattern, wo eine solche vorhanden, die 
Grofie, Farbę und Gestalt der Sainen und die Samenwarzen. Es 
braucht wohl nicht betont zu werden, daB in erster Linie zwischen 
der ssp. silvaticum und dem C. Ledcbourhmutn verwandtschaftliche 
Beziehungen bestanden haben miissen und noch bestehen. Das C. 
Ledebourianum  und das C. silvałicum scheinen einen besonderen 
Formenkreis innerhalb der Ciattung zu bilden. Da aber derselbe 
noch nicht endgiiltig bearbeitet ist, so laBt sich die Stellung dieser 
Arten un System noch nicht genau festlegcn.

3. Abschnitt.

CerOSt/Um rectu m  Friv. s. 1. BornmiilLer em. Gartner.
S y n o n y m i e :  C. rectum Bornmiiller, Beitrage FI. Mazed. in 

Engler, Bot. Jahrb. L1X. 422 (1025). —
Planta pilis glandulosis et eglandulosis vestita, 8 — 80 cm 

alta. Stolones desunt. Cellulae terminales pilorum glanduliferorum 
fere ovoideae. Pili eglandulosi plerumąue pluricellulares, crassi, 
1 longi, recti. Folia ovata, oblongo-ovata vel lanceolata, + hir- 

suta, saepe glandulosa, 5 — 60 mm longa, 5 — 25 mm lata. Brac- 
teae floris terminalis semper Iierbaceae. Pedunculi floris termina- 
lis 20 — 40 mm longi. Sepala lanceolata, acuta, scarioso — margi- 
nata, 3 — 10 mm longa. Pętała ciliata (cilia usque ad 0,36 mm 
longa), 1,3 — fere 2 — plici longitudine calycis. Stamina (glabra, 
10. Styli 5, a summo u,sque ad % longrtudinis papillosi. Ocarinm 
glabrum. Placenta raccmosa. Capsula leniter cun ata, fere 2 - plici 
longitudine calycis. Semina fere globosa, 0,4 — 1 mm longa. Verru- 
cae seminum apice 4 lacunosae, 0,02 — 0,03 mm longae, 0,02 — 
0,03 mm altae.

A li gem  e i n e  V e r b r e i t u n g :  Balkan-Halbinsel: Bosnien, 
Montenegro, Herzegovina, Serbien, Bulgarien, Rumelien, Albanien, 
Mazedonien. (Siehe Verbr.-Karte Nr. 3.)

Das C. rectum besteht aus zwei Unterarten, die friiher gewóhn- 
lich ais Arten aufgefaBt wurden, wegen ihrer geringen morpho- 
logischen Unterschiede aber cereinigt werden konnten. Sie sind 
miteinander durch Obergangsfonnen verbunden. Ais solche kommen
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z. B. die Pflanzen vom sudlichen Rila-Gebirge in Betracht, die zwar 
bereits zur ssp. petricola  zu zahlen sind, jedoch sich stark der ssp. 
rectum nahern. Auch im Gebiet des Peristejri in Mazedonien kom- 
men solche Ubergangsformen vor. Gewohnlich trifft man im nord- 
lichen Teile dieses sich immerhin ziemlich weit ausdehnenden Ge- 
birges die ssp. rect. an, wahrend diese in dem trockeneren sud
lichen Teile in die ssp. petr. iibergeht. Die Areale beider Unter- 
arten schlieden sich gegenseitig aus. Die ssp. rect. unterscheidet 
sich von der ssp. petr. durch den hóheren Wuchs, die gróderen 
Blatter, Bliitenstiele und Kelche, besitzt eine sehr ausgebreitete 
Cymę, hat aber fast immer selbst die oberen Brakteen krautig, 
wahrend die letzteren bei der ssp. petr. haufig hautig berandet sind. 
Gegenuber der ssp. rect. zeigt die ssp. petr. eine kleinere Kapsel 
und Plazenta. Auch besitzt sie oft bis um die Halfte kleinere 
Samen, die im Vergleich zu denen der ssp. rect. auch noch eijien 
lichteren Farbton aufweisen. Die ssp. petr. stellt eine endemische 
Pflanze Mazedoniens und Siid-Bulgariens dar. Das fur diese Ge- 
genden eigentiirnliche trockenheide Klima diirfte viel zur Heraus- 
bildung dieser neuendemischen Unterart aus dem C. rectum bei- 
getragen haben.

Ssp. rectum (Friv.) Gartner ssp. nov.

S y n o n y m i e :  C. r.ectuin Friv. in Allgem. Bot. Zeitung XIX. 
2. 435 (1836). — Boiss. Fl. Or. I. 722 (1867). — Nyman, Consp. 
FI. Eur. I. 109 (1878). — Velenovsky, FI. Bulg. 84 (1891). —- 
Murbeck, Fl. Siid-Bosn. Herz. in Lunds Univ. Arsskrift, XXVII. 159 
(1891). — Richter-Giirke, Pi. Eur. II. 229 (1899). — Formanek in 
Verh. naturf. Ver. Briinn XXVIII. 224 (1899). — Beck, Fl. Bosne, 
Herz. in Glasnik Zem. Muz. Bosn. Herceg. XVIII. 486 (1906). — 
Beck, Fl. Bosn. Herz. Sandz. Novip. (1909). — Vandas, Reliquiae 
Formanek. 97 (1909). — Grabner in Aschers.-Cirabner, Syn. Mittel- 
eur. Fl. V. 1. 651 (1918). — Stojanoff-Stefanoff, Fl. Bułg. I. in 
Ann. Arch. Minn. du Roy. Bulg. IV. 413 (1923/4). Bornmiiller 
in Engler, Bot. Jahrb. LIX. 422 (1925) pro pte (excl. P petricola).
— Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcan. I. in Fedde, Rep. Beih. XXX. 
1. 212 (1924/7). — Mały in Glasnik Zem. Muz. Bosn. Herceg. 86 
(1933). — C. ruderale Griseb. Spicil. Fl. Rum. Byth. I. 209 (1843).
— Non M. B. — C. ruderale var. rectum Pant. in Verh. Ver. Nat. 
Heilkunde, Predburg, 2. 103 (1871—72/4). —

Planta elata, valida, (1 2 )— 25 — 8Ó cm alta. Folia plerumąue 
lanceolata, 25 — 60 mm longa, 10 — 25 mm lata. Bracteae supe- 
riores fere semper herbaceae, surnmae raro scarioso - marginatae. 
Pedunculi floris terminalis circ. 30 — 40 mm longi- Inflorescentia 
laxa, multiflora. Sepala 7 — 10 mm longa. Placenta capsulae ma- 
turae usque ad 20 mm longae 5 nim longa. Sernina brunnea, id est 
sec. scal. O s t w a l d  13 pe — 17 pe.

A l l g e m  e i n e  V e r b r e i t u n g :  Bosnien, Montenegro, Her- 
zegovina, Serbien, Bulgarien, Rumelien, Albanien, Mazedonien.
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F u n d o r t e  und B e l e g e :  B o ś n i e n :  West-Bosnien, Kleko- 
vaća, iippige Wiese am Osthang des Marćetin paleź. Kaik*), ca. 
Q00 m ( H a n d e l - M a z z e t t i ,  UW). — Inter frutices in pratis 
dumetosis ad Koran prope Pale, gregarie, 860 m ( M a ł y ,  R, UW). 
— M o n t e n e g r o :  Ost-Montenegro, an der Westseite des Berges 
Treśnjevik zwischen Mateśevo und Andrijevica, ca. 1500 m s. m. 
(Ja  nch e n , UW). — H e r z e g o v i n a :  In dumetis montis Veleż 
pl., ca. 1200 m ( Mu r b e c k ,  Iter Bosn. Herc. 1880, UW). — 
Nevesinsko polje, Bojiśte, ca. 900 m ( M u r b e c k ,  Iter Bosn. Herc. 
1889, UW). — S e r b i e n :  Ad sepes prope Pirot ( A d a m o v i ć ,  
B a n i t z ,  Herb. Eur. Nr. 8165, MW, UG, MG). — Auf Bergen bei 
Pirot ( N i c i e ,  UW). — Mont Bassavo pres de Pirot ( P e t r o -  
v i ć ,  H). — In graminosis et ad sepes circa Vranja ( A d a m o v i ć ,  
B a n i t z ,  Herb. Eur. Nr. 8165, Uli, UW). — In dumetis ad Coska 
prope Vranja ( Ad a m. ,  MW). — Inter frutices in pascuis montis 
Motina ca. 1300 m ( Ad a m. ,  F). — In montis Motina, 1300 m 
( Ad a m. ,  B a n i t z ,  Herb. Eur. Nr. 8165, UW). — In pascuis sub- 
alpinis m. Motina ca. 1300 m, solo schist. ( Ad a m. ,  UG). — 
Ostrozub (11 i c , UW). — Ostrozub pr. Dobro Polje ( D ó r f l e r ,  
Iter Turc. 1890, MW, UW). — Serbia ( I l i c ,  UW). — Bei Vlaso- 
tince ( D ó r f l . ,  UW). — Grobe Wiese (Bukowa glava) ( D ó r f I . .  
UW). — Ad sepes prope Semegnjevo, m. Zlatibor ( P a ń ć  i ć , ,  
MW). — Ad sepes pagi Semegnjevo ( P a ń ć . ,  B). — In apricis 
ad pedes Pljaćkovica, in dumetis ( Ad a m. ,  UW, UG). — In gra
minosis et pascuis dumetosis ad pedes montis Pljaćkovica, sol. ar- 
gilloso, ca. 550 m s.m. ( Ad a m. ,  MG). — In saxosis M. Strbac 
( P a ń ć . ,  H).  — B u ł g a r  i en:  In dumetis silvaticis prope Kalo- 
fer ad ped. merid. m. Bałkan. Thraciae ( J a n k a ,  Iter Turc. 1871, 
B, LIW, MW, H, K). — In graminosis ad Belovo ( U r u m o f f ,  
LIW). — Bałkan (F r i v a 1 d s z k y , B). — Rhodope Gebirge, Bac- 
kovo, an Weinbergrandern ( S t r i b r n y ,  MG). — M. Rilo, untere 
Region, Granit, Gneis (F r i e d r i c h s t h a I, MW). — R u m e l i e n :  
Rumelia ( F r i v a l d s z k y ,  MW, K, B). — A l'b ani  en:  Bertiscus, 
(Alpes boreales albanicae) in declivibus orientalibus sub jugo Ca- 
kor prope paguni Plav. alt. 1700 m ( R e c h i n g e r ,  S c h e f f e r ,  
Iter Balcan. 1933, R). — M a z e d o n i e n :  Ad radices montis Peri- 
steri prope Bitolia ( O r p h a n i d e s ,  Herb. Nr. 337, B). — Legi 
ad radices montis Peristeri Macedoniae prope Nizopolin (Orph. ,  
Herb. Nr. 337, H). — Jard. de Valeyres cult. aus Graecia (Orph. ,  
B).  -

Ssp. petricola (Pańć.) Gartner ssp. nov.

S y n o n y m i e :  C. campanulatum Griseb. Spicil. FE Rum. 
Byth. I. 209 (1843). — Non Viviani. — C. petricola  Pańć. Elem. 
FE Bulg. 20 (1883). — Velenovsky, FE Bulg. 85 (1891). — Rich

*) Die Reaktion der Bodendecke am Standorte kann anch u ber Kaik 
schwach sauer sein.
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ter-Giirke, PI. Eur. II. 228 (1899). — Vandas, Reliąuiae Formanek. 
96 (1909). — Stojanoff-Stefanoff, FI. Bulg. I. in Ann. Arch. Min. 
du Roy. Bulg. IV. 413 (1923/4). — Hayek, Prodr. FI. Penins. 
Balcan. 1. in Fedde, Beih. XXX. 1. 212 (1924/7). — C. campanu- 
latum f- ciliata Formanek in Verh. naturf. Ver. Brunn XXXVIII.'. 
224 (1899). — C. rectum (3 petricolu Bornmiiller in Engler, Bot. 
Jahrb. LIX. 423 (1925). —

Planta humilis, 8 — 25 cm alta. Folia plerumque ovata vel 
oblongo - ovata, raro lanceolata, 5 — 25 mm longa, 5 — 10 min 
lata. Bracteae superiores fere semper scarioso - marginatae. Pe- 
dunculi floris terminalis circ. 20 — 30 mm iongi. Inflorescentia 
saepe glomerata, interdum laxa, sed pauciflora. Sepala 3 — 7 mm 
longa. Placenta capsulae maturae usque ad 10 mm longae 2,5 mm 
longa. Semina brunnea, id est sec. scal. O s t w a l d  08 pe — 
13 pe.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  Sud-Bulgarien, Mazedonien.
F u n d o r t e  und B e l e g e :  S u d - B u l g a r i e n :  Rila meri- 

dionalis inter 1100—1900 m, Distr. Górna Dzamaja ( S t o j a n o f f ,
G e o r g i e f f ,  FI. Bulg. exs. Nr........... , R). — M a z e d o n i e n :
Allchar ( H o f m a n n ,  MW). — In petrosis prope Allchar ( D o r f -  
l e r , Iter Turc. sec. 1893, Nr. 97, MW). — In pascuis alpinis: mon- 
tis Kossov prope Zborsko ( Dor f l . ,  Iter Turc. sec. 1893, Nr. 459, 
MW). — In lapidosis declivium m. Porta pag. Huma op Ghevgheli 
alt. 900 m ( D i m o n i e ,  UW, MW). — M. Peristeri (Formanek, 
H). — Bratućina pi. ( F o r m a n e k ,  H). — Distr. Edessa (Vodena) 
Montes Kaimakćalan in saxosis, ca. 1600— 1800 m ( R e c h i n -  
g e r ,  Iter Graec. II. 1932, Nr. 3154, R). —

Das C. rectum ist eineArt der gebirgigen Regionen der Balkan- 
Halbinsel. Es scheint ein steter Bewohner des Urgesteins (Granit 
oder Gneis) zu sein (siehe B o r n m i i l l e r ) .  Ais einachsige und 
einjahrige Pflanze besitzt es auch meist keine sterilen Seitensprosse. 
Die Art ist an den langen Driisenhaaren, die oft die doppelte Lange 
der Deckhaare erreichen und aufierdem eine eigentiimliche Endzelle 
besitzen (siehe Abb. 97, Tafel XIX) leicht erkennbar. Auch die 
traubige Plazenta dieser Art ist zu beachten. (Siehe Abb. 53, 
Tafel XI, vergleiche Abb. 59, 60, Tafel XII.) Ziemlich lange 
Driisenhaare sind auch fur das im Kaukasms verbreitete C.ruderale 
M. B. charakteristisch, nur weisen sie eine eiformige Endzelle auf. 
Mit dieser Art diirfte auch das C. rectum einmal in Verbindung 
gestanden haben. Es ist mit groBer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, 
daB das erwahnte C. ruderale wegen der strahligen Plazenta und 
auch wegen der vielfach noch ganz krautigen Vorblatter (sicherlich 
ein primitives Merkmal) zu den urspriinglicheren Arten der Gattung 
Cerastium  zu rechnen ist. Hingegen sind den mit stabcbenfórmigen 
Plazenten ausgestatteten Arten stark hautrandige Vorblatter zu eigen. 
Das C. rectum mit seiner traubigen Plazenta und mit den fast ei- 
fórmigen Dr ii sen bildet also ein Zwischenglied zwischen den Arten 
mit strahliger Plazenta und eifórmiger Driisenhaarendzelle und
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denen mit stabchenfórmiger Plazenta und keuliger Driisenhaarend- 
zelle. Was die Gestalt der Endzelle der Driisenhaare bei dem C. 
rectum anbelangt, so diirfte sie dem Vorkommen nach auf diese 
Art beschrankt bleiben.

Das C. rectum stellt vermutlieh eine Art dar, die sich auis der 
Tertiarzeit erhalten haben diirfte. In jener Zeit waren vielleicht 
noch die kleinasiatischen Gegenden mit dem europaischen Fest- 
lande verbunden, so daB der Annahme, daB das C. ruderale und 
das C. rectum aus einer gemeinsamen Stammart entstanden seien, 
die wohl eine Ost-West-Wanderung mitgemacht habe, nichts im 
Wege steht. Das C. rect. ist auch aller Voraussicht nach ais jiingere 
Art gegeniiber dem C. rud. aufzufassen.

Von dresem unterscheidet es sich durch den zumeist hoheren 
Wuchs, die gróBeren mehr lanzettlichen Blatter, die langeren 
Primarbliitenstiele. Wahrend das C. rud. noch bewimperte Staub- 
blatter aufweist, fehlt diese Bewimperung den Staubblattern des 
C. rect. ganzlich. Nur die Blumenkronblatter sind bei beiden Arten 
bewimpert. (Siehe Abb. 5, Tafel II.) Der Bliitenstand ist bei dem 
C. rud. noch ein sehr gedrangter, beim C. rect. hingegen ist er ge- 
wohnlich weitspreizend. Die Hochblatter sind bei dem ersteren 
fast immer krautig, bei dem letzteren sind wenigstens die oberen 
des ofteren bereits mit einem Hautrand versehen. Die Samen des 
C. rect. sind bedeutend gróBer und zeigen auch denen des C. rud. 
gegeniiber viel langere Samenwarzen. Die bei dem C. rud. noch 
deutlich zitzenformig ausgebildeten Samenwarzen haben bei dem 
C. rect. schon eine mehr kammfbrmige, Iangliche Gestalt angenom- 
men, sie lassen jedoch noch ihre urspriingliche Form sehr gut er- 
kennen. (Siehe Abb. 67, 68, Tafel XIV.)

Das C. rect. wurde friiher vielfach im System in die Nahe des 
C. silvaticum gestcllt. Diese zwei Arten isind aber gar nicht naher 
verwandt. Das. C. silv. kommt nicht nur im Areał des C. rect. vor, 
es unterscheidet sich auch von ihm durch eine ganze Reihe von 
Merkmalen. Vor allem ist das C. silv. eine zweijahrig bis auis- 
damernde Pllanze und weist sterile Seitensprosse auf, dereń Blatter 
auBerdem oft eine eirunde Form besitzen. (Siehe Abb. 1, Tafel I.) 
Unterzieht man die Behaarung beider Pflanzen einer genaueren 
Betrachtung, so fallt besonders die keulige Gestalt der Endzelle der 
Driisenhaare bei dem C. silv. auf. (Siehe Abb. 96; vergleiche iiber- 
haupt Abb. 9 6 — 101, Tafel XIX.) Die letztere Art ist iiberdies 
von dem C. rect. durch die bedeutend kleineren Kelche, die kleinere 
Kapsel und durch die viel schwacher bewimperten oder kahlen 
Kronblatter getrennt. (Vergleiche Abb. 35, 36, 37, 38, Tafel X, 
Abb. 5, 6, Tafel II.) Die Plazenta des C. silv. besitzt des ofteren 
noch ziemlich lauge obere Funikuli, so daB ihr UmriB auch traubig 
sein kann. Zumeist ist er aber stabchenformig. Hingegen ist die 
Plazenta des C. rect. stets traubig und zumeist von groBerer Lange. 
(Siehe Abb. 53, 54; vergleiche damit Abb. 52, Tafel XI, Abb. 59, 
60, 61, 62, Tafel XII.) Die Samen des C. situ. weisen eine viel



Cerasiium f!avescens 4i

dunklere Farbung auf und sind mit langen kammformigen Warzeń 
ausgestattet. (Siehe Abb. 69, 70, 71, 72; vergleiche Abb. 67, 68, 
Tafel XIV.) Im Verhaltnis der Blumenkronblattlange zur Kelch- 
lange sind beide Arten leicht yoneinander zu unterscheiden. Beim 
C. rect. sind die Blumenkronblatter zumeist urn J j langer ais der 
Kelch, wahrend sie diesen beiin C. silv. oft urn das Doppelte iiber- 
ragen.

4. Abschnitt.

Cerastium flavescens Gartner sp. nov.
S y n o n y m i e :  C. alpinum f. rigidum Regel, Reisen in den 

Siiden Ost-Sib. 1. 2. 440 (1862). —
Planta pilis glandulosis et eglandulosis vestita, 10 — 50 cm 

alta. Stolones plerumąue desunt. Cellulae terminales pilonim glan- 
duliferorum clavulatae. Pili eglanduilosi pluricellulares, interdum 
crassi, ^  longi, recti. Folia oblongo-ovata vel lanceolata, -i- hir- 
suta, interdum parum glandulosa, 10 — 40 mm longa, 5 — 25 mm 
lata,. Bracteae floris terminalis semper herbaceae, raro scarioso- 
marginatae. Pedunculi floris terminalis 20 — 40 mm longi. Inflo- 
rescentia laxa, pauci-vel multiflora. Sepala ovato-lanceolata, sca- 
rioso-marginata, 4 — 8 mm longa. Pętała fere semper ciliata (cilia 
usąue ad 0,8 mm longa), raro glabra, plerumąue 2 — plici longi- 
tudime calycis vel etiam calyce breviora. Stamina ciliata (cilia usąue 
ad 0,6 mm longa), 10. Styli 5, a summo usąue ad dimidium longi- 
tudinis papillosi. Ovarium glabrum. Placeuta fere racemosa, circ. 
2 — 4 mm longa. Capsula recta vel leniter curvata, 2 — fere 3 — 
plici longitudine calycis. Semina -± globosa, 0,8 — 1,2 mm longa, 
brunnea, id est sec. scal. O s t w a l d  17 pg — 21 pg — 25 pg, 
Verrucae seminum longitudinaliter cristato-carinatae, 0,03 — 0,08 
mm longae, 0,03 — 0,08 mm altae.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  Asien, im Gebiet um den 
Baikalsee, in Dahurien, von der Ebene bis in die alpine Region 
aufsteigend. (Siehe Verbr.-Karte Nr. 4.)

Das C. flavescens schliebt zwei Unterarten in sich ein, von 
denen die ssp. flavescens ihre Standorte in der Ebene einnimmt, die 
ssp. jublonense aber vornehmiich in der subalpinen und alpinen 
Zonę Mittel-Asiens verbreitet ist. Beide Unterarten sind durcli 
Ubergangsformen miteinander verbunden. Ihre Areale schliefien 
sich jedoch gegenseitig aus. Die ssp. fluv. ist zweifellos mit deiin 
von Ledebour aufgestellten C. rigidum. identisch. Diescr Name 
konnte jedoch wegen des alleren Homonyms C. rigidum Vitmann, 
Summa PI. III. 137 (1789) nicht in Anwendung gebracht werden. 
Ich wahlte fur die ganze Art den Namen C. fluvescens, weil die 
eigentiimlich lichte, gelblich-grune Farbung der Blatter fur diese
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Art sehr charakteristisch ist. In Asien diirfte sie meines Erachtens 
ziemlich isoliert stehen. Sie gehórt aber nicht zum Formenkreis 
des C. alpinum s. I., denn dieses besitzt niemałs bewimperte Staub
blatter. Audi steht sie mit dem C. Fischerictnum Ser. in keinem 
entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhang. H u 11 e n schreibt in 
seiner FI. Kamtsch. III. 74 (1928) folgendes: „C. rigidum Ledeb. 
has ciliate petals and filaments. This is not the case with this spe- 
cimen and 1 can find nothing that distinguishes it from the others.“ 
Er vergleicht das C. Beringianum  Cham. et Schldl. mit dem C. Fi- 
scherianum  und zieht das erste wegen Mangels an Unterschieden 
ais Varietat zum zweiten. Auf Seite 248 des Bandes 8 des KungL 
Sv. Vet. Akad. Handl. (1930) lesen wir weiter: „C. unalaschkense 
Takeda is apparently identical with C. Fischerianum  Ser. andshould 
be so named.“ Diese letztere Art, von der mir zufallig ein Exem- 
plar (Ex ins. Unalaschka — F i s c h e r ,  MW —) vorliegt, besitzt 
kahle Błumenkronbłatter und kahle Staubblatter, ist auBerdem nicht- 
driisig und diirfte auf Gruud des Habitus wohl in den Formenkreis 
des C. fontamun s. 1. gehóren. Vielleicht ist das C. unalaschk. sogar 
mit dem C. rigidum, das. Cham. et Schldl. in Linnaea I. 62 (1826) 
angeben und das sie auf der Insel Unalaschka im jahre 1817 ge- 
sammelt hatten, identisch, denn von dort liegt mir kein C. flav. vor. 
Das C. flav. ist jedoch sicherlich die Stammart fur das in Europa 
verbreitete C. macrocarpum  Schur s. 1., mit dem es allerdings nicht 
mehr in Verbindung steht. Auch konnten keine Zwischenformen 
mehr aufgefunden werden. Es unterscheidet sich von dem C. macro
carpum durch die langeren Błumenkronbłatter, die starker und 
langer bewimpert sind sowie durch die stets bewimperten Staub
blatter. Sonst trennen beide Arten alle jene Merkmale, die sich in 
dem Vergleich asiatischer Stammformen mit den von ihnen ab- 
geleiteten europaischen Typen ergeben. Es sind dies gegeniiber 
den europaischen der fur die asiatischen Pflanzen eigentumliche 
niedrigere Wuchs, der haufige Mangel an sterilen Seitensprossen, 
die oft kiirzeren Priinarbliitenstiele, der gedrangte Bliitenstand, die 
mehr krautigen Hochblatter, die kiirzeren Kelche, die langeren, 
starker bewimperten Błumenkronbłatter, die langeren Wimpern, die 
mitunter sowie die hier bewimperten Staubblatter, die bei den euro
paischen Arten zumeist kahl oder nur mehr einen Rest der friilieren 
Bewimperung aufweisen, die kiirzeren Kapseln, die langeren oberen 
Funikuli an den Plazenten, die zumeist kiirzeren Samenwarzen der 
in der Regel kleineren Samen und die fast stets driisige oder starker 
driisige Behaarung. (Vergleiche die Diagnosen, siehe Abb. 2, Tafel 
I, Abb. 7, 8, Tafel III, Abb. 16, Tafel VI, Abb. 20, Tafel VII, Abb. 
22, 23, Tafel VIII, Abb. 24, 25, Tafel IX, Abb. 39 — 42, Tafel X, 
Abb. 73 — 78, Tafel XV; vergleiche SamengroBe des C. uulgatum, 
Abb. 83, 85, Tafel XVII.) Es gibt jedoch auch eine ganze Reilie 
von Merkmalen, die beiden Arten gemeinsam sind. Zu diesen ge
hórt vor allem die eigentiimlich gelblich-griine Farbung der Blatter 
und Stengel, der weitspreizende Bliitenstand, die zumeist doppelt
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kelchlangen Kapseln, dic fast immer gerade oder nur schwach ge- 
bogen sind, die langlich ovaIe oder lanzettliche Blattform, die 
immerhin ziemlich langen Primarblutenstiele, die mit keuligen End- 
zellen versehenen Driisenhaare, die Anzahl der Wimpernzellen und 
besonders ihre Form an den Staubblattern und auch an den Blumen- 
kronblattern, die Farbę der Samen. (Siehe die angefiihrten Abbil- 
dungen.)

Die ssp. }lavescens unterscheidet sich von der ssp. jablonense 
durch den mehr ais doppelt so holien Wuchs, die groBeren Blatter, 
die mehr krautigen Hochblatter, die langeren Bliitenstiele, die weit- 
spreizendere Cymę, die groBeren Kelchblatter, die liingere Kapsel 
und Plazenta.

Ssp. flavescens Gartnier ssp. nov.
S y n o n y m i e :  C. rigidum  Ledeb. in Mem. Acad. St. Peters

burg V. 538 (1815). — Ser. in DC. Prodr. I. 420 (1824). — Spren- 
gel, Syst. Veg- II. 418 (1825). — Fenzl in Ledeb. FI. Ross. I. 407 
(1842) pro pte (excl. syn. C. furcałum). — Turcz. in Bul. Soc. Imp. 
Natural. Moscou XV. 615 (1842) pro pte (Var. |3?). — Turcz. FI. 
Baical. Dahur. I. 245 (1842—45) pro pte (Var. |3 ?). — Non Vitm. 
l.c. — Non Cham. et Schlechtdl. — C.sibiricum  Stev. Herb! — C. 
saxatile Turcz. Herb ! —

Planta elata, valida, 20 — 50 cm alta. Folia 20 — 40 mm longa, 
15 — 25 mm lata. Pedunculi iloris terminalis 25 — 40 mm longi. 
Inflorescentia plerumąue multiflora. Sepala 6 — 8 mm longa. Pla- 
centa capsulae maturae 11 — 15 mm longae 3 — 4 mm longa.

A l l g e m e i n e V e r b r e i t u n g :  Im Gebiet urn den Baikalsee, 
in Dahurien, besonders in der Ebene.

F u n d o r t e  und B e l e g e :  Im G e b i e t  um den B a i k a l 
s e e :  In humidis regionis Baical ens.is ( T u r c z a n i n o w ,  B). — 
Baicaliae ad Sludenkam ( T u r c z . ,  B ). — Ad Sludenkam ( T u r c z . ,  
L e d e b o u r ,  MW). — In humidis prope Turka ( S t e v e n ,  MW). 
— In humidis ad termas Turkenses, Regio Baikalensis ( T u r c z . ,  
B). — In Chablonnsi Chrebet ( R a d d e ,  B). — D a h u r i e n :  Ad 
radices alp. Dahuriae (Tu rcz., MW). — Dahuria ( T u r c z . ,  MW).

Ssp. jablonense Gartner ssp. nov.
Planta humilis, 10 — 20 cm alta. Folia 10 — 20 mm longa, 

5 — 15 mm lata. Pedunculi floris terminalis 20 — 25 mm longi. In
florescentia plerumąue pauciflora. Sepala 4 — 6 mm longa. Pla- 
centa capsulae maturae 8 — 11 mm longae 2 — 3 mm longa.

A l l g e m e i n e  V,e r b r e i t u n g: In der subalpinen und alpi- 
nen Region um den Baikalsee und wahrscheinlich auch noch von 
Dahurien.

F u n d o r t e  und B e l e g e :  In alpibus Sajanensibus ( S t u -  
b e n d o r f f ,  B).  —
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Der Name fur diese Unterart wurde deshalb gewahlt, weil sie 
auch auf dera Jablonoi-Gebirge vorkommen diirfte. Die von Radde 
in Chablonnsi Chrebet gesammelte Pflanze, die ich aber wegen der 
grolien Blaber noch zur ssp. f/auescens rechne, zeigt schon sehr 
deutliclie Anklange an di,e typische Form der ssp. jctbloncnse und 
biidet ein deutliches Zwischenglied zwischen beiden Unterarten, von 
denen die letztere zweifellos ais jungere der ssp. flauescens nach- 
zustellen ist.

R e g e l  gibt auf Seite 441 1. c. eine Varietat typicum des C. 
alpinum f. rigidum an. Nach der Diagnose „cauliculis paucifloris 
( 1 — 5 v. rarius usque 8-floris)“ kónnte sie vielleicht mit der ssp. 
jablonense identisch sein, doch lafit sich dies wegen der ungeniigen- 
den Diagnose nicht mit voller Sicherheit feststellen.

Cerastium macrocarpum Schur s. 1., em. Gartner.

Planta pilis glandulosis et eglandulosis vestita, (raro pili 
glandulosi desunt,) plerumąu-e stolonifera, 15 — 60 cm alta. Cellu- 
lae terminales pilorum glanduliferorum clavulatae. Pili eglandu- 
losi pluricellulares, interdum crassi, ±  longi, recti. Folia in ramu- 
lis sterilibus spatliulata, altera ovata, oblongo-ovata vel lanceolata, 
10 — 50 mm longa, 5 — 30 mm lata. Bracteae floris terminalis ple- 
rumąue herbaceae, raro scarioso - marginatae, superiores herbaceae 
vel scarioso-marginatae. Pedunculi floris terminalis 15 — 35 mm 
longi. Inflorescentia laxa. pauci- vel multiflora. Sepala ovato-lanceo- 
lata, scarioso-marginata, 3 — Q mm longa. Pętała plerumque cilia- 
ta (cilia usąue ad 0,4 mm longa) vel etiam glabra, 1 — 1,5 — plici 
longitudine calycis vel calyce breviora. Stamina plerumąue glabra, 
raro ciliata (cilia usque ad 0,3 mni longa) 10. Styli 5, a summo 
usque fere ad apicem ovarii papillosi. Ovarium glabrum. Placenta 
bacillaris, 3 — 5 mm longa. Capsula recta vel interdum leniter cur- 
vata, 2 — 3 -plici longitudine calycis. Semina t  compressa, fere 
globosa, 0 ,8 — 1,2 mm longa, brunnea, id est sec. scal. O s t w a l d  
17 p e— 21 pe — 25 pe. Verrucae seminum longitudinaliter cristato- 
carinatae, 0,08 — 0,12 mm longae, 0,04 — 0,08 mm altae.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  Ost-Frankreich, Westfalen, 
Oldenburg, Braunschweig, Pommem, Schlesien, Polen, Galizien, 
Bohmen, Mahren, Slovakei, Bukovina, Rumiinien, Salzburg, Ober- 
Ósterreich, Nieder-Ósterreich, Steiermark, Karuten, Istrien; zumeist 
in der Ebene, seltener auf Gebirgen anzutreffen. (Siehe Verbr.-Kartę 
Nr. 4.)

Das C. macrocurpum Schur s. 1. vereinigt zwei Unterarten, die 
sich aber nur wenig voneinander unterscheiden. Die eine, die ssp. 
lucorum, nimmt ihre Standorte in der Ebene ein, die andere, die 
ssp. macrocarpum, ist eine Pflanze der subalpinen und alpinen Ge-
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genden. Ob die letztere auch noch in den Karpathen vorkommt, 
ist fraglich. Jedenfalls gibt S c h u r  diese Pflanze Fur dieses Gebiet 
an, diirfte sie aber mit dem C. fontanum der Karpathen verwechselt 
oder wenigstens diesem nahe stehend gehalten haben. Die ssp. 
tnacroc. unterscheidet sich von der ssp. lucorum, aus der sie sicher- 
lich hervorgegangen ist, durch den niedrigeren Wuchs, die kleineren 
Blatter und Bliitenstiele, die wenigbliitigere Cymę, die kiirzeren 
Kelchblatter und vor allem durch die gewohnlich starkere Rauli- 
haarigkeit. Meistens fehlen hier die langen, der ssp. luc. eigenlum- 
lichen Auslaufer, doch besitzt die Pflanze einen mit zahlreichen 
kiirzeren sterilen Seitensprossen versehenen, zahlreiche aufsteigende 
Stengel treibenden Wurzelstock. Beide Unterarten sind miteinander 
durch Ubergangsformen verbunden. Wie aus der Verbreitung der 
ssp. rnacroc. hervorgeht, die gerade nur in den zur Eiszeit unver- 
gletscherten Teilen der Ost- und Siid-Alpen vorkommt und wie auch 
aus der der ssp. luc. zu ersehen ist, die schon wegen ihres beson- 
deren Vorkommens in den meist ebenfalls zur Eiszeit vom Eise 
frei gebliebenen Teilen Mittel-Europas vordiluvialen Alters sein 
diirfte, so kann sich wohl demnach die ganze Art schon von der 
Tertiarzeit her erhalten haben.

Ssp. lucorum (Schur) Gartner ssp. nov.

S y n o n y m i e :  C. silvaticum Schleicher, Cat. FI. Helv. 111. 
11 (1815). — Opiz, Sezn. 28 (1852). — Non W. K. — C. uiscosum 
b. silvaticum Hegetschw. Reis. Geb. Glar. 152, Fig. 31 (1825). — 
C. viscosum p Gaudin, Fl. Helv. 111. 239 (1828). — C. vulgcitum c. 
raniosissimum  Grenier, Frag. Monogr. Cer. in Mem. Soc. Emul. 
Doubs 17 (1839). — C. triviale a) die verlangerte Hegetschw. Fl. 
Schweiz 436 (1840). — C. vulgatum y elongatum  Grenier, Monogr. 
Cer. in Mem. Soc. Emul. Doubs. I. 39 (1841). — C. trivictle b) 
C. raniosissimum Kittel, Taschb. Fl. Deutschl. 2. 976 (1844). — 
C. triviale y nemorale Ćelak. Prodr. Fl. Bohm. 498 (1867). — C. 
triviale P nem orale Uchtritz in Óst. Bot. Zeitschr. XVIII. 73 (1868). 
— Fiek, Fl. Schles. 74 (1881). — C. umbrosum Kerner in Ost. Bot. 
Zeitschr. XVIII. 187 (1868). — Non Kit. — C. triviale var. nemo
rale Wiesbaur in Zool. Bot. Ges. Wien XXV. 826 (1876). — C. tri- 
viale C. glanduliferum  b) lucorum Schur in Verh. naturf. Ver. Briinn 
XV. II. 150 (1876—77). — C. lucorum Schur in Verh. naturf. Ver. 
Briinn XV. II. 150 (1876—77). — Stel/aria triuialis d) nemoralis 
Jessen, Deutsche Exkurs. Fl. 290 (1879). — C. triviale e. nemorale 
Halacsy, Nachtr. Fl. N. Ost. 170 (1882). — C. triviale e nemorale 
f. accedens et f. recedens Dichtl in Deutsche Bot. Monatsschr. III. 
133 (1885). — C. uulgatum P nemorale Oborny, Fl. Mahr. 1123 
(1886) pro pte. (excl. syn. C. pseudosihaticum  et C. umbrosum). — 
C. vulgatum var. nemorale Murbeck, Fl. Siid-Bosn. Herz. in Lunds 
Univ. Arsskrift XXVII. 159 (1891). — C. triviale e) C. nemorale 
Koch, Syn. Deutsch. FI. 312 (1892). — C. mlgatu/n d) nemorale 
Halacsy, Fl. N. Óst. 103 (1896). — C. triviale d nem orale Rouy-
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Foucaud, FI. Fr. 207 (1896). — C. uulgatum f. lancifolium  Gre- 
cescu, Consp. FI. Rom. 118 (1898). — C. caespitosum  B.) nemorale 
Aschers.-Grabner, FI. Nord-Ost-Deutsch. Flachland 312 (1898—99).
— C. caespitosum  c) elatius Richter-Gurke, PI. Eur. II. 223 (1899) 
pro pte (excl. syn. C. glanduliferum  c. nenwrense). — C. triviale 
Aband. nemorale, Hain-Hornkraut, Thome, FI. Deutschl. II. 111 
(1904). — C. caespitosum  var. elatius Briquet in Ann. Cons. Jard. 
Bot. Geneve 123 (1905). — C. caespitosum  form. elatius Beck, FI. 
Bosn. Herz. II. 163 (1909). — C. caespitosum  f. nemorale Hegi, 111. 
FI. Mittel-Eur. III. 367 (1912). — Vollmann, FI. Bay. 249 (1914).
— C. caespitosum  B. glamlulosum  2. lucorum Grabner in Aschers.- 
Grabner, Syn. Mitteleur. FI. V. 1. 645 (1918). —

Planta elata, valida, 25 — 60 cm alta. Folia plerumque sub- 
hirsuta, 25 — 50 mm longa, 15 — 30 mm lata. Pedunculi floris ter- 
minalis 20 — 35 mm longi. Inflorescentia plerumque Iaxa, saepe 
mnltiflora. Sepala 6—9 mm longa. Placenta capsulae maturae 13— 
18 mm longae 4 — 5 mm longa.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  Ost-Frankreich, Westfalen, 
Oldenburg, Braunschweig, Pommern, Schlesien, Polen, Galizien, 
Bóhmen, Mahren, Slovakei, Bukovina, Rumanien, Salzburg, Ober- 
Ósterreicli, Nieder-Ósterreich, Steiermark, Karnten, Istrien; vor- 
nehmlich in derEbene.

F u n d o r t e  und B e l e g e :  O s t - F r a n k r e i c h :  Besanęon 
( Gr e ń  i e r ,  MW). — W e s t f a l e n :  FI. Monasteriense ( B o n -  
n i n g h a u s e n ,  MW). — O l d e n b u r g :  +  Diinen bei Niendorf, 
Liibeck, Aufforstung von Pinus nigra ( O n n o ,  O).  — B r a u n 
s c h w e i g :  Pawelsches Holz ( K r e t z e r ,  B a n i t  z,  Herb. Eur. 
Nr. 4915, H, UG, MW). — P o m m e r n :  In Schrey bei Garty ( Ut -  
p a d e l ,  MW). — S c h l e s i e n :  In einem feuchten Eichenwalde 
mit Pou sudetica remota unweit Skalitz bei Strehlen ( O c h t r i t z ,  
MW). — Skalitzer Wald ( Ocht r . ,  MW). — Skal. Eichenwald 
( O c h t r . ,  E i s e n b a r t h ,  Hk). — Obernik bei Breslau, in quclli- 
gen schattigen Laubgehblzen zerstreut ( U c h t r . ,  MW). — Feuchte 
schattige Laubgeholze an d. Sitter bei Obernik ( U c h t r . ,  Hk). — 
Obernik, in nemorosis udis hinc inde ( U c h t r . ,  MW). — P o l e n :  
Wolhynien, im Walde beim Jagerhaus Dolgaja Loża siidl. von Wla- 
dimir-Wolynskij ( H a y e k ,  UW). — G a l i z i e n :  Schattige Orte 
im Stadtpark in Lublin ( K a r o ,  Uli). — Gubernia Lubelsko, schat
tige Stellen im Park Ogród Saski in Lublin ( K a r o ,  Hk). — Ge- 
biische, Grasplatze im Saski Ogród in Lublin ( K a r o ,  MW). — 
Umgebung von Lemberg, in Holzschlagen bei Borki, ( . . . . ,  UW).
— B o h  me n:  Prag ( T a u s c h ,  MW). — Rollberg ( S c h a n t a ,  
MW). — M a h r e n :  Karthauserschlucht ( M a k o w s k j  , MW). — 
Karthaus, Schlucht bei Briinn ( M a k . ,  MW). — Paradieswalde bei 
Briinn ( M a k . ,  MW). — In conval!ibus Punkva pr. Macocha cale. 
( Pod pe r  a,  MW). — Moravia, Rozec obecny Uzdi (Lasky) ( B u 
b e l  a,  LJPc). — Slovenia occident. Zapadovazska Hornatina, ad 
rivuli ripam ad pedem montis Zihlavnik non procul a thermis Tren-
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canski Teplice ( N o v a k ,  FI. Slov. exs. Nr. 274. UPc). — Carpathi 
Minores, ad rivuli ripam apud Pila non procul ab oppido Modra 
ad Carpathorum Minorum pedes orientales ( N o v a k ,  FI. Slov. exs. 
Nr. 274, UPc). — In convalle Szalatin Talrae Parvae ( I l s e ,  II. 
Karp.-Reise 1868, B). — Podhvadie Nobitium in Comit. Trencin 
Hungarie ( Hol  u b y ,  Hk). — Slovenia orientalis, in fissuris. sa- 
xorum calcariorum in locis praeruptis apud vicum Zadiel non procul 
ab oppido Torna (apud oppidum Kosice) ( N o v a k ,  FI. SIov. exs. 
Nr. 276, UPc). — S I o v a k e i :  Slovakia occid. merid. apud. opp. 
Pezinok, Bazinii, in silvis ( Ho l  u by ,  UPc). — B u k o v i n a :  
Hryniawa przy B. Czeremoszu, Karp. wsch. (W oloszczak, MW).
— +  Czernowitz, Horecza (T a n g 1, UW ). — R u m a n i e n :  -j- 
In vineis Galatz ( G u e b h a r d ,  MW). — S a l z b u r g :  Lofer
( ............, UW). — O b e r - O s t e r r e i c h :  Weis, Traun-Au beim
Wiesinger in Aschach ( K e r n e r ,  UG). — Weis ( K e r n e r ,  UG).
— Arbing, Wald bei Dobro ( H a s e l b e r g e r ,  W i e s b a u r ,  UU).
— N i e d e r - O s t e r r e i c h :  Gumpoldskirchen bei Wien, Gebiische, 
Schatten ( W i e s b a u r ,  H, MW, Hk, UW). — Neuwaldegg ( K e r 
n e r ,  UG) .— Thalhofwiese bei Reichenau ( . . . , H). — Weiben-
bachgraben zu St. Egid (F eh ln  e r ,  H ) . -----b Bisamberg bei Wien
(Klausgraben) ( B e r g e r ,  Be). — Hadersdorf bei Wien (K e r ner ,  
UG). — Nasse Stellen am Kaufberg bei Kalksburg ( K o r b ,  MW).
— In Waldern bei Hainburg ( R e c h i n g e r ,  FI. Austr. inf. exs.
Nr............. , UW). — S t e i e r m a r k :  Aflenz, feuchte Standorte
( G a r t n e r ,  U G *). — Folz bei Aflenz, Waldblóbe, an feuchter, 
schattiger Stelle ( G a r t n . ,  U G *). — Ruinę Peggau (D o le n  z, 
UG). — Ka r u  t e n :  Mauthen im Gailtale, auf Kalkkonglomerat am 
Valentinbach gegen die Valentinklamm, sehr feuchte Standorte, 
neben C. vulgatum L. ( G a r t n  e r ,  UG*, G). — Finkenstein bei 
Villach, auf Humusboden am Rande des Fabrikbaches ( G a r t n  er ,
G).  — I s t r i e n :  -f Gebiet des Monte Maggiore, Waldrand am 
Ostabhang des Gipfelriickens ca. 1100 m ( G i n z b e r g e r ,  UW).

Im Verbreitungsgebiet der ssp. lucorum findet man noch fol- 
gende Varietaten:

Var. glandulosum Gartner var. nov.
Planta pilis glandulosis vestita. (Sehr haufig.)
Var. eglandulosum Gartner var. nov.
Planta sine pilis glandulosis. (Auberst selten.)
Die ssp. lucorum des C. macrocarpum identifiziert s.ich sicher- 

lich mit der Var. nem orale des C. tńviale. Die Beschreibung, die 
U c h t r i t z an der angegebenen Stelle gibt, sowie die von ih,m 
selbst gesammelten Pflanzen (siehe Belege) stimmcn. Die Var. 
nemor. des C. triv. bildet jedoch kein Zwischenglied zwischen dem 
C. mlgatum  und dem C. silvaticum, was aber von U c h t r i t z und 
K e r n e r  in Ost. Bot. Zeitschr. XVIII. 73; 187 (1868) behauptet 
wird. Die ssp. lucorum kommt nicht nur im Areał des C. silv. vor 
(z. B. Kaufberg bei Wien, Neuwaldegg, gemeinsame Standorte der
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ssp. silv. des C. silv. und der ssp. luc. des C. m acr.); sie unter- 
scheidet sich auch von dieser Unterart des C. silv. durch die fast 
doppelt so langen Kelchblatter, besitzt aber stets kaum langere 
Blumenkronblatter ais Kelchblatter. Fruchtende Pflanzen haben 
fast bis zu dreimal kelchlange Kapseln, wahrend diese bei der ssp. 
silv. nur doppelt so lang werden. Von dem C. uulgatum unter- 
scheidet sich die ssp. lucorum durch die fast immer vorhandenen 
Driisenhaare, den hóheren Wuchs, die grófieren mehr lanzettlichen 
Blatter, die langeren Primarblutenstiele, die weitspreizendere Cy
mę, sowie durch die fast durchwegs doppelt so langen Kelche. 
Ahnliche Seitensprosse, wie sie z. B. die ssp. silu. des C. silv. be
sitzt und wie sie auch hier mitunter vorkommen, sind bei dem 
C. uulgatum nie anzutreffen. (Siehe Abb. 1, 2, 3, Tafel 1.) In 
der Form der Samen und Samenwarzen sind beide Pflanzen leicht 
voneinander zu trennen. Nicht nur dali die Samen bei der ssp. luc. 
haufig doppelt so grób sind ais die des C. uulg., sie weisen aucli 
noch doppelt so lange Samenwarzen auf, zeigen zumeist eine nieren- 
fórmige Gestalt und sind in ihrem Aufieren und ihrer Farbę den- 
jenigen des C. silu. ahnlich. (Siehe Abb. 73, 74, Tafel XV, Abb. 
83, 84, Tafel XVII.) Auch sind die Kapseln bei dieser Unterart 
gegeniibcr denjenigen des C. uulg. von gróBerer Lange. (Siehe 
Abb. 41, 46, vergleiche Abb. 35, Tafel X.) Die Blumenkronblatter 
sind bei dieser Unterart zumeist deutlich bewimpert, wahrend sie 
bei dem europaischen C. uulg. fast durchweg kahl sind. (Vergleiche 
Abb. 7, Tafel III, Abb. 11, Tafel V.) Die ssp. luc. des C. macroc. 
zcigt in ihrem Habitus grofie Anklange an die ssp. flauescens 
des C. flauescens. Manchmal konnte an einigen Exemplaren der 
ersteren (z. B. FI. Monasteriense — B o n n i n g h a u s e n ,  MW —) 
sogar noch ein Rest der Bewimperung an den Stauhblattern eruiert 
werden. Da beide Unterarten der zwei Arten in der Ebene vorkom- 
men, so diirften sie wohl einmal miteinander in Verbindung ge- 
standen haben. Ubergangsformen konnten allerdings nicht fest- 
gestellt werden. Jedenfalls ist festzuhalten, dali ein verwandt- 
schaftliches Verhaltnis zwisclicn beiden Arten in erster Linie durch 
die phylogenetische Beziehung zwischen den zuerst erwahnten 
alteren Unterarten der Arten gegeben ist.

Ssp. macrocarpum (Schur) Gartner ssp. nov.
S y n o n y m i e :  C. macrocarpum  Schur in Verh. naturf. Ver. 

Siebenb. II. 177 (1851) nomen. — Schur, Sertum FI. Transs. 1-1, Nr. 
„583“ false pro 533! (1853) nomen. — Schur in Verh. Mitt. 
Siebenb. Ver. X. 131 (1859) descriptio. — Schur, Enum. PI. Transs. 
120 (1866). — Schur in Ost. Bot. Zeitschr. CXXX. 45 (1871). — 
Non Boiss. — Haussknecht. — C. triuiale C. glandulijerum  d) 
macrocarpum  Schur in Verh. naturf. Ver. Briinn XV. II. 151 (1876 

77) pro pte (excl. syn. C. uulgatum y macrocarpum  et C. rigf- 
dum). —

Planta hmnilis, multos ramulos steriles ferens, 1 5 — 25 cm 
alta. Folia saepe ±  dense hirsuta, 10 — 40 mm longa, 5 — 15 mm
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lata. Pedunculi floris terminalis 15 — 20 mm longi. Inflorescentia 
laxa, saepe pauciflora. Sepala 3 — 6 mm longa. Placenta capsm- 
lae maturae 10 — 13 mm longae 3 — 4 mm longa.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  In der subalpinen und al- 
pinen Region, in Steiermark und Kamfen.

F u n d o r t e  und B e l e g e :  S t e i e r m a r k :  Sonnwendstein, 
1500 m ( G a r t n c r ,  UG+). —- Hinter der Reifithaler-Hutte gegen 
die Rax, 1600 m ( G a r t n . ,  U G *). — Vom Semmering zum Sonn
wendstein, neben C. vulgatum L. auf Kalk, 1000—1500 m (Gartn., 
U G *). — Erzkogel am Semmering, 1500 m ( F r i t s c h ,  F). — 
Untere Dullwitz, 1200 m ( ( i a r t n . ,  U G*). — K a r n t e n :  Mont 
Loible ( .............. , B). —

Die ssp. macrocarpum ahnelt in ihrem Habitus stark dem C. 
fontanum s. 1. Europas. S c h u r  gibt in Verh. Mitt. Siebenb. Ver. 
X. 131 (1859) eine ziemlich ungenugende Erstbeschreibung dieser 
Pflanze, die eher fiir das C. font. passen wurde. Er schreibt auch, 
dab die Petalen an der Basis kahl sind und stellt die Frage: C. 
tnacroc. Schur an. C. font. Bgt.? Tatsachlich ist der Beleg, der 
S c h u r  zuerst vorlag, ein C. fontanum. S c h u r  hat jedoch spater 
wohl in der Erkenntnis, daB fur diese Ietztere Pflanze bereits der 
altere Name C. font. zutreffen miisse, den Namen C. macroc.*)

*) Nach der neuen von H. H a r m s  gegebcnen deutschen Fassung der 
Noraenklaturregeln vom Jahre 1935 wird die Anwendung der Typenmethode 
gefordert. Der nomenklatorische Typus einer Art ist letzten Endes entweder 
dereń Urbeleg, dereń Erstbeschreibung oder dereń Originalabbildung. Beziig- 
licli dieser Pflanze konnte folgendes festgestellt werden: 1. Ist der erste 
Beleg des C. m acroc. ein C. fon t. 2. Ist eine Originalabbildung nicht vor- 
harden. 3. Ist die Erstbeschreibung sehr mangelhaft. — S c h u r  bezweifelt 
abtr ausdriicklich die Zugehorigkeit dieser Pflanze zu dem C. fon t. S c h u r  
selbst hat also die Verschiedenheit dieser zwei Pflanzen wohl erkannt, sic 
aber wegen der geringen aufieren Merkmale vervvechselt. Aus seinen spateren 
Beschreibungen ist aber eindeutig zu entnehmen, daB dieser Name fur diese 
Pflanze zu Recht besteht. E r wurde auch nur ein einziges Mai von B o i s s . - 
H a u s s k n e c h t  einer andcrcn Pflanze gegeben, dann aber wieder ver- 
worfen, weil er ein spateres Homonym zu dem bereits von S c h u r  ge- 
gebenen darstellt. Da sich bis heute niemand mit dieser Pflanze eingehender 
beschaftigt hatte, der Name einfach ais Synonym vom C. fon t. aufgefaBt und 
sie selbst zu demselben gezogen wurde, was aber nach den gemachten Unter- 
suchungen sich ais vollkommen unrichtig herausgestellt hat, so besteht auch 
nach den neuen Regeln kein Grund, den Namen C. m acroc., den S c h u r ,  
wie aus der Literatur hervorgeht, meist richtig in Anwendung brachte, zu 
verwerfen.

Der nomenklatorische Typus dieser Pflanze ist also dereń Erstbeschrei
bung durch S c h u r  in Verh. Mitt. Siebenb. Ve'r. X. 131 (1859) unter dem 
Namen C. m acroc. Da aber diese Art von mir erweitert wurde, so stellt sich 
fiir den von mir gegebenen Artbegriff die ssp. m acroc. ais der Typus des 
Namens heraus, also der wesentlięhe Bestandteil einer Gruppe, mit dem ihr 
Fedde, Repertorium, Beldeft CXIII. 4
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eincr Pflanze gegeben, die nach seiner Angabe in den Verh. naturf. 
Ver. Briinn XV. II. 149 (1876—77) allerdings auch in den Kar- 
pathen vorkommen soli und die dem C. rigidum Ledeb. ahnlich er- 
seheint. (Siehe C. triviale g) alpigenum  - C. tnacrocarpum aucto- 
rum plnrimorum — Non Schną- —.) Beziiglich dieser Varietat des 
C. triviale verweise ich a uf die ssp. font. des C. font. s. 1. im 6. 
Abschnitt. Von der letzferen Art unterscheidet sich die ssp. macroc. 
durch die konstant driisige Behaarung. Nichtdriisige Pflanzen habe 
ich keine gesehen. Obwohl auch das C. font. s. 1. in Europa drusig 
vorkommt, so ist es von dieser Unterart sofort durch die meistens 
viel kleineren Blatter, die kurzeren Primarblutenstiele, die ge- 
drangtere Infloreszenz und durch die viel dunkler griin gefarbten 
Blatter und Stengel geschieden. AuBerdem sind die Blumenkron- 
blatter des europaischen C. font. s. 1. fast stets kahl, wahrend bei 
der ssp. macroc. fast immer eine sehr deutliche, manchmal ziem- 
lich starkę Bewimperung aufzufinden ist. (Vergleiche Abb. 7, Tafel 
III, Abb. 12, Tafel V.) Man beachte auch die Lange der Wimpem, 
die bei dem C. font. s. 1. bis urn die Halfte kiirzer sind. In Bezug 
auf die Kapseln der Unterarten des C. font. s. I. und auf die des 
C. macroc. s. I. venveise ich auf die Abb. 47 — 51 und 41, 42, Tafel 
X.) In der Form der Samen schlieBt sich diese Unterart an die 
ihrer Stammform, der ssp. luc. an; die Samen des C. font. nahern 
sich in ihrer Gestalt denen des C. vulgatum, nur sind sie oft doppelt 
so groB. (Siehe Abb. 73, 75, Tafel XV, Abb. 83, 85, 86, Tafel 
XVII.) Auch die Samenwarzen sind bei der Unterart macroc. 
gegenuber denen des C. font. s. 1. in der Regel von gróBerer Lange. 
(Siehe Abb. 76, Tafel XV, Abb. 87, Tafel XVII.) Gewóhnlich sind 
besonders die Blatter der ssp. alpicum und der ssp. font. des C. 
font. s. 1. ziemlich dicht mit langen Deckhaaren bekleidet, wahrend 
diese bei der ssp. macroc. manchmal sogar mit Driisenhaaren, zu- 
meist aber mit kurzeren Deckhaaren bekleidet sind. (Siehe Abb. 
93, 94, 95, Tafel XIX.)

DaB sieli die ssp. macroc. aus der in die Gebirge aufgestiege- 
nen ssp. luc. herausbildete, beweisen die zwischen beiden auf dem 
Semmering vorkommenden Obergangsformen. Ich stelle daher die 
erste ais jiingere der zweiten nach.

Name dauernd verkniipft ist. Typ. nom. und Typ. spec. durfen aber nicht 
vervvechselt werden. Fur diese Art hier ist die ssp. luc. der Typ. spec. Bei 
allen anderen Arten deckt sich zumeist der Typ. nom. mit dem Typ. spec. 
So z. B. bei dem C. sonticum , wo die ssp. sonticum  beide Typen darstellt. — 
Die Typenmethode wurde selbstverstandlich fur alle hier behandelten Arten 
in Anwendung gebracht. Ein besonderer Hinweis auf die Typen ist daher 
in den cinzelnen Abschnitten nicht notwendig. Auch die zusatzliche Forde- 
rung der neuen Regeln, spatere Fiomonyme grundsatzlich zu yerwerfen, 
wurde erfiillt.
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5. Abschnitt.

Cerasł/um subciliatum Gartner sp. nov.
S y n o n y m i e :  C. alpinum e. ciliatum Regel, Reisen in den 

Siiden Ost-Sib. I. 2. 439 (1862).
Planta pilis glandulosis et eglandulosis vestita, 5 — 25 cm 

alta. Stolones plerumąue desunt. Cellulae terminales pilorum glan- 
duliferorum clavulatae. Pili eglandulosi pluri - cellulares, interdum 
crassi, ±  longi, recti. Folia ovata, oblongo-ovata, interdum lanceo- 
lata, subhirsuta vel fere glabra, interdum parum glandulosa, 5—30 
mm longa, 3 — 8 mm lata. Bracteae floris terminalis semper herba- 
ceae, superiores herbaceae vel scarioso-marginatae. Pedunculi floris 
terminalis 10 — 50 mm longi. Inflorescentia laxa, pauci-vel multi- 
flora. Sepala ovato-lanceolata, scarioso-marginata, 2 — 6 mm longa. 
Pętała plerumąue ciliata (cilia usąue ad 0,9 mm longa), raro glabra, 
2-plici longitudine calycis. Stamina glabra, 10. Styli 5, a summo 
usque ad dimidium longitudinis papillosi. Ovarium glabrum. Pla- 
centa fere racemosa, circ. 1 — 3 mm longa. Capsula recta vel le- 
niter curvata, 1,5 — 2-plici longitudine calycis. Semina fere glo- 
bosa, 1 — 1,3 mm longa, brunnea, id est sec. scal. O s t w a l d  17 
pg — 21 pg — 25 pg. Verrucae seminum longitudinaliier cristato- 
carinatae, 0,013 — 0,048 mm longae, 0,048 — 0,088 mm altae.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  A s i e n ,  in der Gegend um 
den Baikalsee, im óstlichen Sibirien, von der Ebene bis in die al- 
pine Stufe aufsteigend. (Siehe Verbr.-Karte Nr. 5.)

Das C. subciliatum  besitzt seinen Namen wegen der zumeist 
mehr oder weniger stark bewimperten Blumenkronblatter. Es kom- 
men jedoch auch Pflanzen vor, die kahle Blumenkronblatter aiuf- 
weisen. Diese sind aber viel seltener. Die Art darf nicht mit dom 
C. pusillutn Ser. verwechselt werden, das stets kahle Blumenkron
blatter besitzt und wohl in den Formenkreis des C. alpinum L. s. 1. 
gehórt. S c h i s c h k i n  revidierte einige im Herb. B. erliegende 
Pflanzen, die aber sicherlich zu dieser Art gehoren mit dem Namen 
„C. pumilum Ser.“ , obwohl es eine solche Art gar nicht gibt und 
obwohl die Blumenkronblatter dieser Pflanzen zumeist sehr stark 
bewimpert sind. Es diirfte ihm aber wenigstens in Bezug auf die 
Namensbezeichnung dieser Pflanzen ein Irrtum unterlaufen sein, 
insoferne er sie wohl mit C. pusillum  Ser. benennen wollte. Der- 
selbe Forscher lafit die Bewimperung der Blumenkronblatter dieser 
Art uberhaupt unbeachtet. (Siehe K r y l ó w ,  FI. Sib. occ. V. 1013 
[1931].) In Not. syst. Herb. Horti Bot. U.S.S.R. VI. 48 (1926) 
finden wir aber eine gute Beschreibung dieser Art und den au.s« 
driicklichen Vermerk: „Pętała unguibus glabris“ . Uberhaupt ist 
die neuere Bearbeitung der mittel-asiatischen Cerastium-Arten zu
meist noch ausstandig. K o m a r o v  und S c h i s c h k i n  stellen in 
der Flora URSS Bd. VI. 454 das C. ciliatum Turcz. und das C. rigi- 
dum Ledeb., obwohl unter sich keineswegs identisch, zum C. fur- 
catum Cham. et Schlechtdl. in Linnaea I. 61 (1826). Laut Original-

4*
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diagnose besitzt letzteres aber eine „Capsula parva, calyce brevior, 
ovata“ , bat also ohnchin schon wegen der kleinen Kapsel mit dem 
C. subciliatum  nichts zu ttin. Andere erschienene Florenwerke ver- 
nachlassigen das C. cii. Turcz., welches mit der ssp. subciliatum  
identisch ist, ebenso wie das C. rigidum Ledeb., das wir schon bei 
dem C. flavescens kennen gelernt haben. In der Listę der von Fer- 
dinand K a r o  im Jahre 1888 im baikalischen Sibirien, sowie in Da- 
hnrien gesammelten Pflanzen scheinen diese zwei Arten nicht vor- 
handen zu sein. (Siehe F r e y n  in Óst. Bot. Zeitschr. 387 [1889|.) 
T o l m a t s c h e w ,  Beitr. zur Kenntnis der nordsib. Cerastien in 
Trav. Mus. Bot. Ac. Sc. U. S. S. R. XXI. 79—86 (1927) gibt eben- 
falls diese Arten nicht an. Ebensowenig finden wir diese Arten mit 
Ausnahme des C. rigidum in H u l t e n ,  FI. Kamtsch. in Kgl. Sv. 
Vet. Akad. Handl. (1930) und in K r y l ó w ,  FI. Sib. occ. V. (1931). 
Auch sind diese Arten in der jiingst erschienenen II. Aufl. von 
E n g l e r - P r a n t l ,  die naturl. Pflanzenfam. 324 (1934) nicht vor- 
lianden. Wegen des alteren Homonyms C. ciliatum  W. K. Deser. 
Ic. PI. Hung. III. 250 (1812) muGte ich auch diese Art neu benennen.

Das C. subciliatum besteht aus zwei Unterarten, der im Tale 
verbreiteten ssp. subciliatum und der in der alpinen Zonę vorkom- 
menden ssp. sajanensc. Beide Unterarten sind miteinander bei 
gegenseitigem AusschluB ihrer Areale durch Zwischenformen ver- 
bunden. Ais solche diirfen die Pflanzen, die R a d d e in Chablonnsi 
Chrebet und M e y e r  in montibus Baicalo-Sajanensibus gesammelt 
haben, angesehen werden, die zwar der ssp. subcil. angehdren, je- 
doch sich stark der ssp. sajanen.se nahern. Das C. subcil. gehort 
jedoch schon wegen der ziemlich breiten Blatter und uregen der 
fast stets bewimperten Blumenkronblatter nicht in den Formenkreis 
des C. arvense L. Es stellt vielmehr die Stammart zu dem in 
Europa allerdings nur in Bóhmen verbreiteten C. alsinijolium  Tausch 
dar. Das Ietztere unterscheidet sich von seiner Stammart, mit der 
es nicht mehr in Verbindjung steht, durch die fast niemals eiolett 
gefarbten Kelchspitzen, die fast durchwegs kahlen Blumenkronen- 
blatter, die auGerdein viel kiirzere Wimpern aufweisen, wenn iiber- 
haupt solche vorhanden sind und durch die deutlich stabchenformige 
Plazenta, die bei dem C. subcil. noch ziemlich lange obere Funikuli 
aufweist. Auch sind die Samen gegeniiber denen des C. subcil. zu- 
meist kleiner und mit niedrigeren Warzeń auisgestattet. (Siehe Abb. 
79 — 81, Tafel XVI.) Was die Lange der Kapsel anbelangt, so ist 
die des C. subcil. zumeist etwas kiirzer. (Siehe Abb. 43 — 45, Tafel 
X.) Das C. subcil. scheint eine in Asien allein stehende Art zu sein. 
Dort vorkommende verwandte Arten konnten nicht ermittelt werden.

Ssp. subciliatum Gartner ssp. nov.
S y n o n y m i e :  C. ciliatum Turcz. in Buli. Soc. Imp. Natural. 

Moscou XV. 616 (1842). — Turcz. FI. Baical. Dahur. 1. 245 (1842 
—45). — Non W. K. — C. vulgatum Z ciliatum Fenzl in Ledeb. FI. 
Ross. I. 410 (1842). —
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Planta elata, valida, 15 — 25 cm alta. Folia 10 — 30 mm longa, 
5 — 8 mm lata. Pedunculi floris terminalis 25 — 50 mm longi. In- 
florescentia plerumque multiflora. Sepala 4 — 6 mm longa. Pla- 
centa capsulae maturae usque ad 12 mm longae 2 — 3 mm longa.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  Gebiet um den Baikalsee, 
in S i b i r i e n ,  besonders in der Ebene.

F u n d o r t e  und B e l e g e :  G e b i e t  um den B a i k a l 
s e e :  In humidis regionis Baikalensis (Tu r c z a n i n o w ,  B). —
Regio Tr. Baical. ( .............. , MW). — In montibus Baicalo-Saja-
nensibus (C. A. M e y e r ,  B). — In Chablonnsi Chrebet ( R a d d e ,  
B).  — S i b i r i e n :  Sibiria orientalis, ad Majam ( S t u  b en d o r  f f , 
B). -

Ssp. sajanense Gartner ssp. nov.
Planta humilis, 5 — 15 cm alta. Folia 5 — 10 mm longa, 3 — 5 

mm lata. Pedunculi floris terminalis 10 — 25 mm longi. Inflores- 
centia plerumque pauciflora. Sepala 2 — 4 mm longa. Placenta 
capsulae maturae usque ad 9 mm longae 1 — 2 mm longa.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  In der alpinen Region im 
Verbreitungsgebiet der Art.

F u n d o r t e  und B e l e g e :  In alpibus Sajenensibus (Stuben- 
d orff, B). —

Die ssp. sajanense diirfte jedenfalls aus der ssp. subciliatum 
entstanden sein. Ich stelle sie daher im System ais jiingere der ssp. 
subciliatum  nach.

Cerastium alsinifolium Tausch.
Syn on y mi e :  C. alsinifolium  Tausch in Syll. PI. Nov. II 243 

(1828). — T h o m e ,  FI. Deutschl. Ost. Schweiz, II. 112 (1904). — 
C. owtum  |3 C. alsinifolium  Mertens-Koch, Deutschl. FI. III. 351 
(1831). — C. Keblikianum  Wolfner in Lotos IV. 153 (1854). — 
Willkomm, Fiihrer Reich deutsch. Pfl. 596 (1863). — Thome, FI. 
Deutschl. Óst. Schweiz II. 112 (1904). — C. arvense subherbaceum ; 
C. arvenseglabrescens Celakovsky, Prodr. FI. Bohm. III. 498(1875). 
—< C. arvense e) C. alsinifolium  Koch, Syn. Deutsch. FI. I. 318 
(1892). — C. arvense k) alsinifolium  Richter-Gurke, PI. Eur. II. 219 
(1899). — C. arvense 2. latifolium  b alsinifolium  Grabner in 
Aschers.-Grabner, Syn. Mitteleur. FI. V. 1. 601 (1917). —

Planta pilis glandulosis et eglandulosis vestita, raro pili glan- 
dulosi desunt, plerumque stolonifera, 5 — 25 cm alta. Cellulae ter- 
minales pilorum glanduliferorum claiailatae. Pili eglandulosi 
pluricellulares, crassi, + longi et recti. Folia in ramulis sterilibus 
ovalia, altera ovata, oblongo - ovata vel lanceolata, ±  hirsuta, saepe 
fere glabra, raro param glandulosa, 5 — 15 mm longa, 1 — 6 mm 
lata. Bracteae floris terminalis interdum herbaceae, saepe scarioso- 
marginatae, superiores plerumque scarioso - marginatae. Pedunculi
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floris tcrminalis 10 — 20 mm longi. Inflorescentia ±  Iaxa, pauci - 
vel multiflora. Sepala oblongo - lanceolata, scarioso - marginata, 3 — 
5 mm longa. Pctala fere sempcr glabra, raro ciliata (cilia usque ad 
0,4 mm longa), 2-plici longitudine calycis. Stamina glabra, 10. 
Styli 5, a summo usque ad % longitudinis papillosi. Ovarium glab- 
rum. Placenta bacillaris, circ. 2 — 4 mm longa. Capsula recta vel 
Ieniter curvata, 6 — 12 mm longa, 2 — 2,5 - plici longitudine calycis. 
Semina fere globosa, 0 ,7 — 1 mm longa, brunnea id est sec. scal. 
O s t w a l d  13 pe — 17 pe. Verrucae seminum longitudinaliter 
cristato-carinatae, 0,013 — 0,048 mm longae, 0,013 — 0,048 mm 
altae.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t un g: Bóhmen. (Siehe Verbr.-Karte 
Nr. 5.)

F u n d o r t e  und B e l e g e :  B o h m e n :  Petschau, Pflugheide
bei Einsiedel, 800 m ( S c h l e i c h e r ,  UG, M W ).----- (- Einsiedel er-
heide ( K a b l i k ,  MG, UW, H, MW, K a b l i k ,  Nr. 4977, UG). — 
Auf Serpentinstein bei Einsiedel, wachst in verfilzten Brachen 
( S c h r a m m ,  MG). — +  Einsiedel in Bohemia ( K a b l i k ,  MW). 
— Einsiedele,rheide bei Marienbad ( Kap l i k ,  MW). — Von
Serpentinfelsen bei Einsiedel ( ....................... , UW, MW). —
Rauschenbacherheide bei Einsiedel ( ............, U G ).------ f- Rauschen-
bacherheide bei Marienbad ( J a h n ,  FI. Boh. Morav. exs. Nr. 525, 
UG). — Marienbad, Rauschenbacherheide, Serpentin ( J a h n ,  MW, 
UG). — Einsiedel ( T a u s c h ,  MW). — Auf der Einsiedelerheide 
nahe bei dem Serpentin-Bruche ( K a b l i k ,  MW). — Einsiedeler
heide ( ........... , B). — Trockene, steinige Raine am Wolfstein bei
Marienbad, Serpentin, 880 m ( P r e i s s m a n n ,  MW). — Sudeti? 
( ..............  MG). -

Das C. alsinifolium  gehórt keinesfalls in den Formenkreis des 
C. arvense L., es stellt vielmehr eine eigcne Art dar. Wahrend das 
C. arv. sehr weit verbreitet ist, ist das C. ais. eine endemische 
Pflanze des nórdlichen Bóhmens. Das C. ais. ist von dem C. arv. 
auf den ersten Blick durch die Blattform getrennt. Schmale, lineal- 
Ianzettliche Blatter, die ein Charakteristikum des C. arv. bilden, 
fehlen dieser Art vollkommen. Die Blatter des C.als. sind gcwohn- 
Iich mehr ais doppelt so breit ais diejenigen des C. arv., oft oval,' 
zunneist aber Ianglich-oval bis lanzettlich. Ahnliche Seitcnspros.se, 
wie sie das C. ais. aufweist und dereń Blatter auGerdem fast stets 
eirund gestaltet sind (Abb. 3, Tafel I), habe ich bei dem C. arv. nie 
angetroffen. Auch fehlen die kurzeń Achselsprosse an den Stengeln 
des C. ais. fast immer. Hingegen sind sie bei dem C. arv. fast 
immer vorhanden. Die Blumenkronblatter des C. arv. sind in der 
Regel kahl, nur ausnahmsweise sind sie auch schwach bewimpert. 
Dagegen sind die des C. ais. manchmal am Nagel mit ziemlich lan- 
gen Wimpern behaftet, die den Wimpern an den Blumenkronblattern 
des C. subciliatum  in ihrer Form sehr nahe kommen. (Siehe Abb. 
9, 10, Tafel IV, Abb. 15, Tafel VI, Abb. 19, Tafel VII.) Uberhaupt 
hat das C .als. mit dem C.subcil., mit dem es in verwandtschaftliche
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Beziehung gebracht werdcn darf, viele Merkmale gemeinsarn. Was 
die Blumenkronblattlange im Verhaltnis zur Kelchlange anbelangt, 
so ist dieselbe bei beidcn Arten gegeniiber der letzteren doppelt so 
grób. AuBerdem ist die Blattform bei beiden Arten im groben and 
ganzen dieselbe. In Bezug auf die Behaarimg gleichen sich beide 
Arten fast vollstandig. Die Blatter sind in der Regel schwach rauh- 
haarig bis kahl; die Driisenhaare sind bei beiden Arten mit einem 
keuligen Kópfchen versehen. Am deutiichsten geht aber die nahe 
Verwandtschaft beider Arten aus der Form der Samen und dereń 
Samenwarzen hervor. (Siehe Abb. 79, 80, 81, 82, Tafel XVI.) Die 
Samen besitzen eine fast kugelige Form und dereń Samenwarzien 
sind ziemlich regelmaBig in konzentrischen Reihen angeordnet. 
Auch die Kapseln sind bei den zwei Arten ziemlich gleicli gestaltet. 
Obwohl sie in ihrer Lange rersehieden sind, so weisen sie doeh fast 
immer eine deutliche Krummung auf. (Siehe Abb. 43, 44, 45, 
Tafel X.)

Das C. alsinifolium  und das C. Kablikianum  sind sicherlich 
einander identisch. Alle gesehenen Pflanzen stammen mehr oder 
weniger aus einigen Standorten in Bohmen; ich konnte auch zwi- 
schen allen diesen keinen Unterschied entdecken. Nur diejenigen 
an sehr trockenen Wbhnorten, z. B. von den Serpentinfelsen, zeigen 
einen niedrigeren Wuchs und kleinere Blatter. Th orne gibt an, 
dab das C. Kablikianum  auf dem Riesengebi.rge vorkommt. Von 
dort liegen mir jedoch keine Belege vor. Auch nennt W o l f  n e r  
fur sein C. Kablikianum  nur den Standori „prope Einsiedel in Bo- 
hemia“ . Da aber die GróBe der Blatter an trockenen Standorten 
eine geringere ist und demgemaG die Hochblatter starker haut- 
randig sind, an feuchten Standorten die Behaarung eine viel 
schwachere ist, so konnen die bisher aufgestellten, falschlich zum 
C. arv. gezogenen Varietaten, die C e l a k o v s k y  „subherbaceum11 
und „glabrescens“ nennt und von deneu die erste das C. Kablikia
num, die zweite das C. alsinifolium  darstellt, im Rahmen des C. ais. 
ebenfalls nicht aufrecht erhalten bleiben. Lediglich zwei Varietaten, 
eine driisige und eine nicht drusige, bestehen, doch konnen Dritsen- 
haare an Stengeln, die demselben Wurzelstock angehoren, vorhan- 
den sein oder fehlen.

Das C. alsinifolium  ist von dem C. alpinum L., mit dein man 
es vielleicht verwechseln konnte, sofort durcli die viel kleineren 
Kelchblatter zu unterscheiden. Diese sind bei der letzteren Art fast 
durchwegs doppelt so lang. AuBer diesem Merkmal trennen das C. 
ais. von dem C. alp. noch die Wimpern an den Blumenkronblattern, 
die bei dem letzteren nicht oder nur auBerst selten vorlianden sind. 
Von dem C. omlum  Floppe oder C. carinthiacum Vest, das physo- 
sperme Samen besitzt, unterscheidet es sich sofort durch die chon- 
drospermen Samen.

Im Areał der Art konunen folgende zwei Varietaten vor:
Var. glandulosum Gartnei var. nov.
Planta pilis glandulosis vest,ira. (Haufig.)
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Var. eglandulosum Gartner var. nov.
Planta sine pilis glandulosis. (Selten).
Beziiglich der phylogenetischen Beziehung dieser Art mit dem 

C. subciliatum  sei noch erwahnt, daB diese in erster Linie mit der 
ssp. subcil. des. C. subcil. besteht.

6. Abschnitt.

Cerastium vulgatum l.
S y n o n y m i  e: [Myosotis aruensis hirsuta, parvo florę  Vail- 

lant, Bot. Par. 142, Tab, XXX. Fig. 1 (non Fig. 3) (1727)]. — 
C. vulgutam L. Spec. PI. II. 627 (1762).*) — Bergeret, Phyt. Univ. 
I. 117 (1783). — L. Syst. Nat. 737 (1791). — Persoon, Syn. PI. 
I. 520 (1805). — Re, FI. Segus. 39 (1805). — M. B. FI. Taur. Cauc. 
357 (1808) pro pte. — Tenore, FI. Napoi. I. 1, 27 (1811). — 
Muhlenberg, Cat. PI. Am. Sept. 46 (1813). — Pursh, FI. Am. 
Sept. I. 320 (1814). — Baumg. Ennm. stirp. I. 421 (1816). — 
M. B. FI. Taur. Cauc. III. 318 (1819). — DC. Prodr. Syst. Nat. I. 
415 (1824) pro pte. — Wahlenb. FI. Suec. 289 (1824—26). — 
Fries, Nov. FI. Suec. II. 125 (1828). — Gaudin, FI. Helv. III. 238 
(1828). — Chaub.-Bory de Saint-Vincent, Nuov. FI. Pelop. Cycl. 
39, Nr. 723 (1838). — Grenier, Fragtri. Monogr. Cer. in Mem. Soc. 
Emul. Doubs. 16 (1839). — Bertoloni, FI. Ital. IV. 746 (1839) pro 
pte. — Grenier, Monogr. Cer. in Mem. Soc. Emul. Doubs I. 38 
(1841). — Fenzl in Ledeb. FI. Ross. I. 408 (1842) pro pte. — 
Griseb. Spić. FI. Rum. 210 (1843). — Fries, Summa Veg. Scand. I. 
37 (1845). — Wirtgen, FI. Preufi. Rheinprov. 82 (1857). — Gre
nier, FI. Chaine Jurass. in Mem. Soc. Emul. Doubs. III. X. 127 
(1864—69). — Boissier, FI. Or. I. 726 (1867). — Kuntze, Taschb. 
FI. Leipzig 228 (1867). — Kerner in Ost. Bot. Zeitschr. XVIII. 187 
(1868). —- Arno, FI. Fan. Penins. Iber. VI. 171 (1873). — Hooker, 
FI. Brit. Ind. I. 228 (1875) pro pte. — Nyman, Consp. FI. Eur. I. 
108 (1878). — Willkomm-Lange, Prodr. FI. Hisp. III. 635 (1880) 
pro pte. — Neumann in Bot. Not. 85 (1883). — Simonkai, Enum. 
FI. Transs. 133 (1886) pro pte. — Oborny, FI. Mahren, 1122 
(1886) pro pte. — Lange, Haandb. Sanske FL 679 (1886—88). — 
Beck, FI. N. Ost. I. 367 (1890) pro pte. — Samzelius in Bot. Not. 
176 (1890). — Beck, FI. Siid-Bosn. in Ann. Hofmus. Wien VI. 328 
(1891). — Murbeck, FI. Siid-Bosn. Herc. in Lunds Univ. Arsskrift, 
XXVII. 159 (1891). — Halacsy, FI. N. Ost. 103 (1896) pro pte. — 
Grecescu, Consp. FI. Rom. 117 (1898) pro pte. — Nyman, Consp. 
Suppl. II. 62 (1898). — Formanek in Verh. naturf. Ver. Briinn 
XXXVIII. 224 (1899). — Halacsy, Consp. FI. Graec. I. 222 (1901).

*) Durch L i n n e ’s Diagnose „caespite crescens“ und durch die Ab- 
bildung, die V a i 11 a n t bringt, ist die Pflanze eindeutig charakterisiert.
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— Hayek in Óst. Bot. Zeitschr. LIII. 298 (1903) pro pte, . Correns 
in Sched, ad Dbrfler Herb. norm. Cent. XLVIII. 235 (1907). — 
Druce, List. Brit. PI. 11 (1908). — Hayek, FI. Steierm. I. 305 
(1908). — Vandas, Rei. Formanek. 95 (1909). — Druce, FI. Ox- 
ford. 2. 71 (1927). —  Non L. FI. Suec. 2. 158 (1755). -  - C. caespi- 
tosum Gilib. FI. Lith. V. Viln. 158 (1782). — Aschers. FI. Prov. 
Brandenb. I. 102 (1864). — Aschers.-Grabner, FI. Nord-West- 
Deutsch. Flachl. 312 (1898) pro pte. — Wildeman-Durand, Prodr. 
FI. Belge, III. 230 (1899). — Richter-Giirke, FI. Eur. II. 222 
(1899) pro pte. — Briquet, Spić. Cors. in Ann. Cons. Jard. Bot. 
Gen. 123 (1905) pro pte. — Schinz-Keller, FI. Schweiz, II. 69 
(1905) pro pte. — Exkurs. FI. I. 181 (1905) pro pte. — Beck, FI. 
Bosn. Herz. II. 163 (1909) pro pte. — Zapalowicz, Consp. FI. 
Galie. III. (1911) pro pte. — Hegi, 111. FI. Mittel-Eur. III. 366(1912) 
pro pte. — Hermann, FI. Deutschl. Fennosk. 180 (1912). — Ru
bel, Monogr. Bernina-Geb. 353 (1912) pro pte. — Schinz-Keller, 
Krit. FI. Schweiz 104 (1914) pro pte. — Vollmann, FI. Bayern 
248 (1914) pro pte. — Grabner in Aschers.-Grabner, Syn. Mittel- 
eur. FI. V. 1. 636 (1918) pro pte. — Fritsch, Exkurs. FI. III. Aufl. 
96 (1922). — Javorka, Magyar FI. I. 307 (1925). — Hayek, Prodr. 
FI. Penins. Balcan. I. in Fedde, Beih. XXX. 209 (1924/7). — Hul- 
ten, FI. Kamtsch. III. 73 (1928) pro pte. — Schischkin in Krylów, 
FI. Sib. Occ. V. 1012 (1931). — Stellaria vulgata Link, Diss. Bot. 62 
(1795). — Gray, Brit. PI. II. 658 (1821). — Jessen, Deutsche Ex- 
kurs. FI. 290 (1879) pro pte. — C. triviale Link, Enum. PI. Horti 
Ber. I. 433 (1821). — Rchb. FI. Germ. II. 796 (1830—32). — 
Mertens-Koch, Deutschl. FI. III. 334 (1831) pro pte. — Rchb. Ic. 
V. 108, Tab. 230, Fig. 4972 (1930—32). — Hegetschw. FI. Schweiz 
435 (1840). — Sailer, FI. Ober-Óst. I. 255 (1841). — Doli, Rhein. 
FI. 631 (1843). — Koch, Syn. FI. Germ. 1. 133 (1843—45). — 
Kittel,Taschb. FI. Deutschl. 2. 976 (1844). — Neilreich, FI. N. Óst. II. 
798 (1859). — Briigger in Zeitschr. Ferd. Innsbr. 128, Nr. 147 
(1860). — Dumaglini, FI. Pedeinont. II. 283 (1860). — Sdiur, 
Enum. PI. Transs. 119 (1866) pro pte. — Neilreich, Aufz. ling. 
Slav.Gefallpfl. 282 (1866). — Uchtritz in Óst. Bot. Zeitschr. XVII. 73 
(1868) pro pte. — Ruprecht, FI. Cauc. I. 232 (1869) pro pte. — 
Babington, Man. Brit. Bot. VII. 59 (1874). — Schur in Verh. 
naturf. Ver. Briinn XV. II. 147 (1876—77) pro pte. — Halacsy- 
Braun, Nachtr. FI. N. óst. 169 (1882) pro pte. — Beck, FI. Siid- 
Bosn. in Ann. Hofmus. Wien I — II. 62 (1886 — 87). — Pacher in 
Pacher-Jabornegg, FI. Karnten, I. 3. 189 (1887). — Zapalowicz, 
Rosi. Pok.-Marni. XXIV. 129 (1889). — Sagorski-Schneider, FI. 
Central-Karp. I. 92 (1891). — Koch, Syn. Deutsch. FI. 311 (1892) 
pro pte. — Buchenau, FI. Nord - West - Deutsch. Tiefebene 209 
(1894). — Rouy-Foucaud, FI. Fr. 206 (1896) pro pte. — Pospichal, 
FI. Óst. Kustenl. I. 443 (1897) — Domin in Sitzungsber. Kónigl. 
Bóhm. Ges. Wissensch. 20 (1902/3). — Vaccari, PI. Vascul. Vall. 
d’Aoste 81 (1904) pro pte. — Thome, FI. Deutschl. II. 111 (1904)
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pro pte. — Gortani, FI. Friul. II. 164 (1906) pro pte. — Laus, 
Mahr. Ackerunkr. 256 (1908). — Saccardo, Cronol. FI. Ital. 89 
(1909) pro pte. — Fiori, Nuova FI. anal. d’Italia I. 475 (1924) pro 
pte. — C. viscosum Bónningh. Prodr. FI. Mon. Westph. 133, Nr. 
565 (1824). — Hegetschw. Reis. Geb. Glar. 153 (1825) pro pte. — 
Smith, Engl. FI. II. 330 (1828). — Meyer, Chlor. Han. 201 (1836). 
— Turcz. FI. Baic. Dahur. I. 242 (1842—45) pro pte. — Marche- 
setti, FI. Trieste, 76 (1896 — 97) pro pte. — L. Herb. ? — C. rnutu- 
bile n łriviale Spenner, FI. Frib. III. 848 (1829). — C. vulgarc 
Hartmann, Haandb. Skand. FI. 109 (1838). — Murbeck in Bot. Not. 
III. 252 (1898) pro pte. — Ostenfeld in Bot. Far. I. 61 (1901). — 
C. uiscosum var. u triviale Visiani, FI. Dalm. III. 183 (1852). —

Planta pilis glandulosis et eglandulosis vestita vel pilis glan- 
dulosis destituta, plerumque stolonifera, 5 — 50 cm alta. Cellulae 
terminales pilorum glanduiliferorum clavulatae. Pili eglandulosi 
pluricellulares, crassi, ±  longi, plerumąiie recti. Folia in ramulis 
sterilibus fere spatluilata, altera ovata, oblongo - ovata, plerumque 
lanceolata, 3 — 30 mm longa, 3 — 25 mm lata. Bracteae floris ter- 
minalis plerumque herbaceae, saepe scarioso-marginatae. Pedun- 
culi floris terminalis 5 — 25 mm longi. Inflorescentia plerumque 
mnltiflora, interdum pauciflora. Sepala ovato-lanceolata, scarioso- 
marginata, 3—7 mm longa. Pętała fere semper glabra, raro parum 
ciliata (cilia usque ad 0,2 mm longa), calyce breviora vel 1 — fere 
1,3 — plici longitudine calycis. Stamina glabra, 10. — Styli 5, 
a summo usque ad apicem ovarii semper papillosi. Ovarium glab- 
rum. Placenta bacillaris, 1 — 4 mm longa. Capsula recta vel le- 
niter curvata, 2 — 2,5 — plici longitudine calycis. Seinina +  coin- 
pressa, 0,5 — 0,8 mm longa, brunnea, id est sec. scal. O s t w a l d  
08 pe — 13 pe — 17 pe. Verrucae seminum longitudinaliter cri- 
stato — carinatae, 0,015 — 0,04 mm longae, 0,015 — 0,04 mm altae.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  In der Ebene bis in die sub- 
alpine Region ansteigend, wohl in allen Florengebieten. (Siehe 
Verbr.-Karte Nr. 6, emropaischer Fortnetikreis.)

D as C . v u lg  a tu  m s t e l l t  di e  S t a m m f o r m  f u r  das  
in d e r  a l p i n e n  Z o n ę  v e r b r e i t e t e  C . f o n t a n u m  s. 1. 
da r .  M i t  d i e s e m  i s t  es d u r c h  U b e r g a n g e  v e r b u n d ę n .  
Es ist wahrscheiiilich von Asien nach Europa eingewandert, wes- 
halb auch der europaische Formenkreis dem asiatischen ais jiingerer 
nachzustellen ist. Jedenfalls scheint nach den mir vorliegenden 
Pflanzen diese Art in den sudlichen Teilen von Europa, vor allem 
in Spanien und Italien, wohin diese bei einer Ost—West-Wande- 
rung erst zum Schlusse gelangen konnte, viel seltener ais in Mittel- 
und Osteuropa oder gar in Asien aufzutreten. (Siehe Verbr.-Karte 
Nr. 6.) Ob das C. vulgatum von Amerika nach Asien eingewandert 
ist oder ob von diesem die umgekehrte Wanderung gemacht wurde, 
kann nicht genau festgestellt werden. Gewohnlich zeigen die jiin- 
geren Pflanzen an den Samen langere Samenwarzen. Gegeniiber 
den asiatischen Stammformen zeigen die europaischen Typen kiir-
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zere Kronblatter, die auBerdem weniger bewimpert sind, wenn 
iiberhaupt noch Wimpern aufzufinden waren, hohere Stengel, einen 
gespreizteren Bliitenstand, etwas langere Kapseln, groBere Samen 
und langere Samenwarzen. (Vergleiche Abb. 83, 85, Tafel XVII.) 
Auch treten in Europa die driisigen Formen viel seltener ais in 
Asien auf. Da aber die europaischen und die asiatischen Formen 
dieser Art durch Ubergangsglieder verbunden und auBerdem die 
eben angefiihrten morphologischen Unterschiede zu gering sind, 
um eine Unterteilung der Art einleiten zu kónnen, so konnte ich 
mich bei Aufzahlung der Fundorte auf die in Europa liegenden be- 
schranken. Ich fiihre im folgenden eine Auswahl der mir massen- 
haft zur Verfiigung gestandenen Bełege an, ohne mich im wesent- 
lichen an eine bestimmte Reihenfolge ihrer Aufzahlung zu halten. 
Lediglich eine gewisse landerweise Fundortegruppierung wurde 
vorgenommen.

F u n d o r t e  und B e l e g e :  E u r o p a :  Groenlandia ( P o s t ,  
MW). — Islandia ( K r a b b e ,  B). — Lakę Eyriks in Island ( . . . ,
UG). — Schottland am Loch Achray ( ........... , H). — In pratis
et campis juxta Upsaliam Suecia ( Z e t t e r s t e d t ,  Rek, Mailleaux 
Nr. 939, H). — xLapponia Keinensis, par. Kuolajarvi, Pahto-aapo 
( H a l l s t r o m ,  FI. Finnl. exs. Nr. 639, chfr. Nr. 637, 638, UW). 
— Lapponia or. Lu;nbowski lat. ( F e l l m a n n ,  B). Ubiąue 
Holmiae ( Ny ma n ,  B). — Blekinge Karlskrona ( A n k a r c r o n a ,
B, MW). — Klejve land in Norwegen ( ..............  MW). — Nor-
wegen, Tromsó (69*A nbrdl. Breite) Ruderalplatz an der Stadtpark- 
grenze ( G i n z b e r g e r ,  UW). — Lapponia Varsugae, flumen Mar- 
jok ( P a l m e n ,  Kola Exped. 1887, UW). — xAlandia par. Lem- 
land, loco sicco in insula ( Pa l  mg r  en,  PI. Finnland. exs. Nr. 638, 
chfr. Nr. 637, UW). — x Nylandia par. Kyrkslatt in margine fossae 
agri prope praedium Nygard ( L i nd  b e r  g,  PI. Finnl. exs. Nr. 637, 
UW). — X Rossia, Fennia, Lapponia Kemensis, in pratis prope Mu- 
onio ( M o n t e l l ,  D o r f l e r ,  Herb. norm. Nr. 5239, MG). — 
Oland, Borghohn ( D u s e n ,  MW). — Dorpat in Estland ( M e y e r ,  
MW). — Lithuania, Vilna (Sy  m o n o w i czo  w n a , FI. Pol. exs. 
Nr. 807, MW). — Uckermark, Lychen, Schreibermiihle, Wiese am 
Kiistrischen ( H e i l a n d ,  H). — Stettin ( M u l l e r ,  MW).
Schlichtingsheim in Posen ( S c h f i c h t i n g ,  UG). — Auf Wiesen
bei Schlichtingsheim in PreuBisch-Posen ( ........... ..  K). — Hildes-
heim, Schladen an der Ocker ( E v e r s ,  UG). —  ̂ Nord-Thuringen, 
Kelbra, auf Gypsboden iiber der Numburger Salząuelle ( E v e r s ,  
UG). — Aus Wurttemberg ( B ó n n i n g h a u s e n ,  MW). — Hap- 
pelhóhe in Baiern ( Z u c c a r i n i ,  MW). — Liibeck, Sumpfwiese
beim Niendorfhafen ( O n n o ,  O). — Stranddunen zwischen Nien- 
dorf und Timmendorf ( O n n o ,  O). — Oldenburg, Liibeck, Nien- 
dorf, Haus-Munster ( O n n o ,  O). — Liibeck, Sandflur am Pri-
wall bei Travemiinde ( O n n o ,  O). — Erlangen ( ............, MW).
— Jena, Chaussee nach Weimar ( L u e r h s e n ,  MG). — Auf Sand- 
pliitzen bei Langendorf im Bohmerwald ( A m b r o s c h ,  MW). —



60 Ceraslium vulgaium

Am Cavalierberg nachst Hirschberg bei Dunkelthal beim Riesen- 
gebirge ( O s t e r m e y e r ,  MW). — Schneekoppe ( O c h t r i t z ,  
MW). — Stamkstadt im Riesengebirge ( K r o n b e r g e r ,  K). — 
Bei Freiberg ( S c h a t z ,  MW). — Bohmerwald, Stifterdenkmal 
( B u b ę  l a ,  UPc). — Miinder ( H a u s s k n e c h t ,  Hk). — Harz, 
Rothesiite ( S o l k ę ,  Hk). — Nordfriesische Inseln, bei Rantum 
(Sylt), bei Wenningstedt, auf Sylt ( O s t e r m e y e r ,  MW). — Bel-
gien, Diinensand bei Ostende ( ............, H). — Tirlemont in Bel-
gien ( B r u b a n t ,  K). — Bord du canal de la Marne au Rhine a 
Nancy ( M a t h i e u ,  FI. Gall. Germ. exs. Nr. 2639, B). — Bois 
aux environs de Paris ( Ch a n  b a r d ,  Rei. Mailleanae Nr. 939, H). 
— Chateau Les Armes, par La Bourse, Ile de Vilaine in Frank- 
reiich ( K o r a b ,  UW). — Chemin d’ fer de Nantes pres de St. Fran- 
cois ( Delauney,  MW). — Sur les monts de Bouges (Auvergne)
( ............, MW). — Spanien, Cerdana Llivia, Estax Puerto, Ur.
etc. prairies, champs humides, 1200—1400 m ( Sen n en,  PI. Esp. 
exs. Nr. 5676, MW). — Ad sepes umbrosas prope Bilbao, Vizcaja 
bei Bilbao in Spanien ( W i l l k o m m ,  Iter Hisp. 11. 1850, Nr. 567a, 
MW). — Schweiz, sudl. Jura, im Moor bei Le Sentier am Lac de 
Joux, Kalk, ca. 1000 m, unter Gebusch ( H a n d e l - M a z z e t t i ,  
UW). — Chamony (Delauney,  MW). — Fóhrenbezirk von Chur, 
590 m, in der Biindte an der Bóschung der neuen Linie der Rhati- 
schen Bahn ( F l u t s c h ,  FI. Raet. exs. Nr. 1045, UG). — Corsica,
Sur le murite Cordo ( ........... ..  B). — Sizilien ( ........... , UW). —
Florent, presto Lueca ( B e c c a r i ,  UW). — Grotte die Diecimo 
spresso Lueca ( B e c c a r i ,  UW). — Venetia Patavium in herbosis 
R. Horti Bot. copiosum, solo siliceo ( B e g u i n o t ,  FI. 11. exs. Nr. 
810, UW). — Istrien, Gebiet des Monte Maggiore: Wiese unweit 
des Schutzhauses, ca. 1000 m ( G i n z b e r g e r ,  UW). — Auf der 
Insel Veglia (T o  m m as i n i, MW). — x Lesina-Insel von Dalmatien 
( Ni n ni ,  H). — x Halbinsel Pelesac Monte Vipera 961 m ( B e r 
g e r ,  Be). —- Steinbruck in Krain ( F r i t s c h ,  F). — Sandschak 
Novi-Pazar, Prjepolje ( Z a h l b r u c k n e r ,  MW). — Bei Niscli 
( l l i ć ,  UW). — Vranja in Sud-Serbien ( A d a i n o v i ć ,  UG). — 
Leskowatz in Serbien (1 1 i ć , UW). — Bei Elena in Bulgarien 
(Urum off, H). — In pratis transsilvaniae Hermannstadt (Schur, 
MW). — x  Am SchloBberg in der Schlucht Rosenau bei Kronstadt in 
Siebenbiirgen (W o lo s  ze za  k,  MW). — An der Liihne des Fe- 
stungsberges zu Huszt in der Marmaros ( V a g n e r ,  UW). — Auf 
Brachfeldern und in Garten bei Orawicza im Banat ( W i e r z 
b i c k i ,  MW). — Herkulesbad im Banat, am Kanał des Elektrizi-
tatswerkes ( B a n i t z ,  Herb. Eur. Nr................, UW). — Pukkanez
in Ungarn ( Kup t o k ,  UG). — X Sandige Heiden bei Stampfen in 
Ungarn ( R e c h i n g e r ,  UG). — Meran in Tirol ( B e c k ,  MG). —
xTirol, Innsbruck, Brachiicker ( .............. , MW). — Auf der Halde
eines alten Bergwerkes auf der Siklalpe bei Kitzbiihel ( T r a u n -  
s t e i n e r ,  MW). — Weis ( K e r n e r ,  UG). — Linz ( K e r n e r ,  
UG). — Schwertberg in Ober-Ósterreich ( K e c k ,  Uli). — Salz



Cerastium imlpatum 61

burg, auf Bergwiesen unweit des Wasserfalles Bischofshofen 
( F r i t s c h ,  F). — Kaprunerthal, nachst dem Kesselfeld, Alpen- 
haus ( F r i t s c h ,  F). — Bockstein, am Wege zum NaCfeld 
( F r i t s c h ,  F). — xMittersill, auf Urgestein ( O a r t n e r ,  UG*)-
— Karnten, ain Friedhof in Hermagor ( P r o h a s l  a,  MO). — 
Kótschach—Mauthen im Gailtale ( G a r t n e r ,  G). — Emmersdorf 
im Gailtale ( P r o h a s k a ,  MG). — Feldkirchen ( G a r t n e r ,  G).
— Finkenstein bei Villach ( G a r t n e r ,  G). — Steiermark, Stifts- 
garten von Admont ( S t r o b l ,  MW). — Rainerwarte bei Graz 
( G a r t n e r ,  G). — Rosenberg bei Graz (Heider, UG). — Bei 
Liebenau ( H e i d e r ,  UG). — Auf Wiesen bei Algersdorf bei Graz 
( P e n e c k e ,  UG). — Am linken Murufer ober Graz ( G a r t n e r ,  
UG, G). — Baierdorf bei Graz ( G a r t n e r ,  G). — Srhóckl ( G a r t 
n e r ,  G). — Plabutsch bei Graz ( M u l l e r ,  MG). — In der Um- 
gebung von Graz und innerhalb der Stadt an Wegrfndern haufig
( G a r t n e r ,  G). — Koflach ( ........... , UG). — Am Rande von
Ackern bei Kalsdorf ( F r i t s c h ,  F). — Fehring in der Oststeier- 
inark ( P r o h a s k a ,  MG). — Ftirstenfeld, auf Ackern ( G a r t n e r ,
G ) . — Nieder-Ósterreich, Wien, Lainzer Tierga-ten, Schonbrunn, 
Fasangarten ( O n n o ,  O). — Wien IV. Oberer Beheder ( R e c h i n -  
g e r ,  R). — Plater in Wien ( B e c k ,  UW). — Wiener-Neustadt 
( S o p k  l a r ,  IJW ). — In pratis ad Purkersdorf prope Viennam 
(H a la  e s y ,  H). — Mahren, Bisenz, Sandfelder ( B u b e l  a,  Uli). 
Auf dem roten Berg bei Briinn ( R o h r e r ,  UPc). — Moravia meri- 
dionalis, Kunovice ( R o h r e r ,  UPc). — Bóhmen, Wiesen am Pan- 
zer bei Eisenstein ( O s t e r i n e y e r ,  MW). — Feuchte Stellen bei 
Teplitz ( O s t e r m e y e r ,  MW). — An Graben urn Karlsbrunn in
Schlesien ( ........... , MW). — Zielonki bei Krakau, in Galizien
( S c h w a r z ,  UG). — Urn Czernowitz ( H e r b  i c h ,  MW). — Auf 
feuchten Wiesen zwischen Hugohiitte und Sowitz bei Tarnowitz 
haufig ( M u l l e r ,  MG). — In arvis prope Slobotka Suczka, Sado- 
gora, Sadobruwka in der Bukovina ( H e r b  i c h ,  MW). — Hryny- 
awa przy B. Czeremoszu ( W o l o s z c z a k ,  MW). — Zips ( . . . . ,  
Uli). — Lemberg (W o l o s z c z a k ,  MW). — Hartfeld kolo Gródka 
kolo Lwowa ( W o l o s z c z a k ,  MW). — Wolhynien, Wladimir- 
Wolynskij, buschige Stellen bei Ostrowok ( H a y e k ,  UW). — 
Ingria, ad vias in pratis locis cultis \el ruderatis, arvis fossis et 
pratis ubique ( . . . . ,  MW). — St. Petersburg ( R o c h e l ,  MW). 
Campis, pratis et collibus Jarosław bei Moskau (P e t r o v i t s c h ,
H ) . — Slatoust im siidlichen Ural ( N e s t r o r o w s k y ,  MW). —-
V o r d e  r-  As i  e n : Lenkoran am Kaspischen See ( ........... ..  MW).
— Asia minor, districtus (Sandschak) Trapezunti: in ditione vici 
Fol Kofii, in pratis siccis iuxta vicum locisąue humidioribus ubiąue, 
Substr. eruptivo ca. 1100 m ( H a n d e l - M a z z e t t i ,  MW, MW).
— Bei Trapezunt: in ditione vici Elui prope oppidum Korele (Ele- 
hu) in faucibus silvaticis Tschemlikdschi Deressi ad rivulos, Substr. 
erupt. ca. 600—800 m ( H a n d . - M a z z . ,  Reise Pont. Randgeb. 
1907, Nr. 834, MW). — Kurdistania occidentalis: Taurus Cataoni-
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cu,s. In convallibus subalpinis prope vicuin Bekikaro inter urbem 
Malatia et vicum Kjachta, in cespite humido ad bifurcationem vallis 
ad meridiem vici, substr. micosch. ca. 1600 m ( H a n d . - M a z z . ,  
MW). — Taurus in Kleinasien ( S t e v e n ,  MW). — Circa Petropo- 
lim in Kleinasien ( . . . , . , MW). —

Im Verbreitungsgebiet der Art findet inan die Varietaten:

Var. glandulosum (Bónningh.) Grenier.
Syn  o n y  mi e :  C. uiscosum Lam.-DC. FI. Fr. IV. 3. 775 

(1805). — Ć. uiscosum 0 glandulosum  Bónningh. Prodr. FI. Mo- 
nast. 133 (1824). — C. triviale y glandulosum  Rchb. FI. Germ. 2. 
796 (1830—32). — Rouy-Foncaud, FI. Fr. 207 (1896). — C. mlga- 
tum e glandulosum  Grenier, Fragm. Monogr. Cer. in Mem. Soc. Emul. 
Doubs. 18 (1839). — C. viilgaium 8 glandulosum  Grenier, Monogr. 
Cer. in Mem. Soc. Emul. Doubs I. 39 (1840). — C. vulgatum « 
brachypetalum  2 glandulosm  Fenzl in Ledeb. FI. Ross. I. 408 
(1842). — C. triviale 0 glandulosum  Koch, Syn. FI. Germ. I. 133 
(1843—45). — Neilreich, FI. N. Ost. II. 798 (1859). — Ruprecht, 
FI. Cau-c. I. 232 (1869). — Vaccari, PI. Vasc. Vall. d’Aoste 81 
(1904). — Fiori, Nuova FI. anal. dMtalia I. 475 (1924). — C. tri- 
viale h glandulosum  Schur, Enum. PI. Transs. 120 (1866). — C. 
glandulosum  Schur in Ost. Bot. Zeitschr. 306 (1869). — Słellaria  
trivialis b. glandulosum  Jessen, Deutsch. Exkurs. FI. 290 (1879).
— C.triviale b) C . glandulosum  Koch, Syn. Deutschl. FI. 312 (1892).
— C. viilgare ssp. C. triviale f. glandulosum  Murbeck in Bot. Not. 
253 (1898). — C. caespitosum  o) glandulosum  Richter-Giirke, PI. 
Eur. II. 225 (1899). — C. vulgatum f. gracile Hayek in Ost. Bot. 
Zeitschr. 298 (1903) pro pte. — C. tm dale  Aband. glandulosum  
Thome, FI. Deutschl. II. 111 (1904). — C. caespitosum  var. glan
dulosum  Briąuet in Ann. Consp. Jard. Bot. Gen. 123 (1905). — 
C. triviale b- glandulosum  Gortani, FI. Friul. II. 164 (1906). — C. 
mlgatum  0 glandulosum  Hayek, FI. Steierm. I. 305 (1908). — 
C. vulgatum y gracile Hayek, FI. Steierm. I. 306 (1908) pro pte. — 
C. caespitosum  II. glandulosum  Zapalowicz, Consp. FI. Galie. III. 
73 (1911). — C. caespitosum  f. glandulosa Rubel, Monogr. Ber- 
nina-Geb. 353 (1912). — C. caespitosum  B. glandulosum  Grabner 
in Aschers.-Grabner, Syn. Mitteleur. FI. V. 1. 643 (1918) pro pte.
— C. caespitosum  0 glandulosum  Hayek, Prodr. FI. Penins. Balcan. 
I. in Fedde, Beih. XXX. 1. 209 (1924 7). — C. caespitosum  f. 
glandulosum  Javorka, Magyar FI. I. 307 (1925). — C. vulgatum 
var. glandulosum  Druce, FI. Oxfort. II. 71 (1927). —

Planta pilis glandulosis vestita (in Europa seltener, in Asien 
haufiger, besonders im hohen Norden).

Var. eglandulosum (Bónningh.) Gartner.
Syn on y  mi e :  C. viscosum a eglandulosum  Bónningh. Prodr. 

FI. Monast. 133 (1824). — C. vulgatum a hirsutum Fries, Nov. FI.
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Suec. 120 (1828). — Grecescu, Consp. FI. Rom. 117 (1898). — 
Hayek, FI. Steierm. I. 303 (1908). — C. nilgatum a brachypetalum  
3 hirsutus Fenzl in Ledeh. FI. Ross. I. 408 (1842). — C. iriv!ale a 
hirsutum Neilreich, FI. N.Óst. II. 798 (1859). — Rotiy-Foucaud, 
FI. Fr. 206 (1896). — C. triviale a. hirsutum. Schur, Emun. PI. 
Transs. 119 (1866). — C. triviale a typicum Ruprecht, FI. Cauc. I. 
232 (1869). — Gortani, FI. Friul. II. 164 (1906). — Fiori, Nuova 
FI. anal. dMtalia I. 457 (1924). — C. mdgatum a hirtum Arno, FI. 
Fan. Penins. Iber. VI. 171 (1873). — C. triviale a) vulgatum Schur 
in Verh. naturf. Ver. Briinn XV. II. 147 (1876—77). — C. yulgatum 
a typicum Beck, FI. N.Óst. 1. 367 (1890). — C. caespitosum  p.) 
canescens Richter-Gurke, FI. Eur. II. 225 (1899) pro pte. — Cl 
caespitosum a typicum Beck, FI. Bosn. Herz. II. 163 (1909). — 
C. caespitosum  I. eglatidulosum  Zapalowicz, Consp. FI. Galie. 111. 
68(1911). — C.caespitosum  A. eucuespitosum  Grabner inAschers.- 
Grabner, Syn. Mitteleur. FI. V. 1. 638 (1918). — C. caespitosum  I. 
eucuespitosum  Hayek, Prodr. FI. Penins. Balcan. I. in Fedde, Beih. 
XXX. 1. 209 (1924 7). —

Planta sine pilis glandulosis. (In Europa haufiger ais in Asien.)
Obwohl ich die Existenz der in der Literatur massenhaft auf- 

gezahlten Formen nicht bestreite, so laflt sich doch eine systema- 
tische Anordnung aller dieser Formen kaum bewerkstelligen. Dies 
schon aus dem Grunde, da zwischen den Formen nicht nur sehr 
vi,ele Obergange vorhanden sind, sondern auch deshalb, weil das, 
C. vulgatum ais eine tioch ziemlich jungę Art die Fahigkeit besitzt, 
a uf a lk  und die geringsten edaphischen Faktoren mit einer morpho- 
logischen Veranderung seiner Organe zu reagieren. Viele Abiinde- 
rungen dieser Art lassen sich aber nicht auf die Einwirkung solcher 
Faktoren zuriickfuhren und durften daher Mutationen sein. Oft 
wurden aber auch viele Pflanzen, die gar nicht zum C. vulg. ge- 
horen, ja sogar eigene Arten darstellen, in der Kollektivart C. vul- 
gatirm vereinigt. So finden wir das C. glomeratum  Thuill. oder C. 
viscosum L., das C. semidecandrum  L., das C. pumilum Curtis, das 
C. brachy petalum  Desp. u. s.w. oft ais Varietaten des C. vulgatum 
angegeben. Das C. imig. unterscheidet sich von dern ersteren durch 
die stets hauitrandigen oberen Hochblatter, den weitspreizenderen 
Blutenstand und die fast immer kahlen Blumenkronblatter. Das C. 
visc. hat aulierdem stets lichtgelblichgriin gefarbte Blatter, wahrend 
die des C. vulg. von dunkelgriiner Farbo sind. Das C. rac. ist eine 
stets driisige Art und hat durchwegs krautige obere Brakteen und 
ófter bewimperte Blumenkronblatter. Das C. semidecandrum  weist 
fast urn das Doppelte kleinere Samen ais das C. vulg. auf, diese 
sind aulierdem von einer viel lichteren braunen Farbung. Auliei;- 
dem hat diese Art ziemlich kurze, sehr schmale Kapscln und stets 
hautrandige Hochblatter. Es besitzt aber auch ebenso wie das C. 
pumilum stets Driisenhaare. Die letztere Art hat aulierdem ovale, 
oft fast kreisrunde Blatter und ebenfalls krautige Vorblatter. Mit 
Ausnahme des C. vulg., das nur selten einjahrig ist, sind alle hier
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genannten Arten stets einjahrig. Das C. brachypełalum  hat eben- 
falls stets krautige Vorblatter und an der Spitze stark behaarte 
oder bebiirtete Kelchblatter. Oberhaupt ist bei dieser Art zumeist 
eine sehr lange und dichte Behaarung anzutreffen, die manchmaL 
auch eine anliegende sein kann, wahrend die Deckhaare des C. 
vulg. meist kurz und abstehemd sind. Auch fehlt die Staubblatt- 
bewimperung bei dem C. vulg.

Was die Formen des C. vulgatum anbelangt, so finden wir 
eine umfangreiche Listę derselben bei R i c h t e r - G i i , r k e  l.c. und 
G r a b n e r  l.c. Die Listę dieser Formen wird aber dadurch stark 
vermindert, daB die meisten von ihnen iiberhaupt nicht zu dieser 
Art gehoren. (Siehe Synonymie der Arten und Unterarten, z. B. 
C. sifoaticam  s. 1. und C. macrocarpum s. 1.) Am besten werden alle 
diese Formen in die bestehenden Varietaten glandulosum  und eglan- 
dulosutn eingereiht. Die von H a y e k in Ost. Bot. Zeitschr. 298 
(1903) aufgestellte f. gracile des C. vulg. habe ich aufgelassen. 
Da sie sieli von den anderen driisigen Pflanzen nur durch den 
niedrigeren, zarten Wuchs unterscheidet, so habe ich sie in die var. 
glandulosum  einbezogen. Von der f. serpentini. welche No v a k  
in Preslia V. 85 (1927) beschreibt u,nd die er zum typischen nicht- 
driisigen C. caespitosum  stellt, liegen mir einige Originalexemplare 
vor. So aus Moravia occid. locis serpentinis prope pag. Bratusin 
apud. opp. Nove Mesto na Morave, Serpentin ( S e r v i t ,  UPc) oder 
aus Moravia merid.-occid. inter opp. Sklenne et Horni Bory prope 
opp. Velke Mezirići, solo serpentinico ( S e r v i t ,  UPc). Diese Form 
unterscheidet sich von den auf Kalk wachsenden Pflanzen durch 
die etwas dichtere Behaarung, kleineren Stengel und Blatter, die 
starker hautrandigen Brakteen und die kiirzeren Blumenkronhlatter. 
Sie diirfte wohl durch den Chemismus des Minerals, auf dem sie 
lebt, bedingt sein, ihre starkere Behaarung labt sich ais eine An- 
passung zuim Schutze gegen allzugrofSe Verdunstung erklaren, das 
Fehlen der Driisenhaare vielleicht auf die zumeist basische Eigen- 
schaft des Serpentins zuriickfuhren. Alle anderen Merkmale treten 
auch an anderen Pflanzen des C. vulgatum auf, so daB dieser Form 
ein hdherer systematischer Wert nicht beigemessen werden kann.

Die nun folgenden in der Literatur erwahnten Formen treten 
zumeist an driisigen wie an nichtdriisigen Pflanzen auf. Es sei 
gleich erwahnt, daB ich von der Aufstellung neuer Formen deshalb 
absehe, da sie zu einer besseren Charakterisierung dieser Art be- 
stimmt wenig beitragen, vielmehr nur noch zu grofieren Verwirrun- 
gen AnlaB bieten wiirden. Auf jeden Fali sollen aber alle jene For- 
nien keine besondere Wiirdigung erfahren, dereń Autoren dicGriinde 
fur das Entstehen derselben anzugeben vermeiden. Die Aufstellung 
neuer Formen noch dazu ohne Beriicksichtigung der bereits er- 
schienenen Literatur, wie sie z. B. Z ap a  ł o w i c z  l.c. vornimmt, 
fiihrt ad absurdum. Am haufigsten von allen Formen wird die ver- 
kahlende des C. vulgatum erwahnt: C. holosteoides  Fries, Nov. FI. 
Suec. Ed. I. 32 (1814—23) =  C. vulg. |3 holost. Wahlenberg, FI.
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Suecica 289 (1824—26) C. vicosum a. glabrescens Meyer, Chlo-
ris Hanov. 201 (1836) = C. triviale y glabratum  Neilreich, FI. N. 
Ost. II. 798 (1859) =  C.caespiłosum  n) holosteoides  Richter-Giirke, 
PI. Eur. II. 225 (1899). Diese kommt zumeist an feuchten Stand- 
orten vor. Folgende Formen, die zwar in der neuesten Literatur 
nicht mehr angegeben werden, da sie nur geringfiigige Abande- 
rungen dieser Art darstellen, die mir aber bei der Bearbeitung des 
C. rulgatum untergekommen sind, seien hier einschlieBlich ihrer 
Synonyme kurz erwahnt:

C. vulgatum y inundatum Gaudin, FI. Helv. III. 239 (1828) =  
C. vulg. d annuum Grenier, Fragm. Monogr. Cer. in Mem. Soc. 
Emul. Doubs 18 (1839) =  C. triviale e annuum Grenier, Monogr. 
Cer. in Mem. Soc. Emul. Doubs I. 39 (1841) =  C. caesp. f.) inund. 
Richter-Giirke, PI. Eur. II. 224 (1899). —

C. imig. h. giganteum  Grenier, Fragm. Monogr. Cer. in Mem. 
Soc. Emul. Doubs 18 (1839) = C. caesp. A. eucaesp. 2. y maximum 
Grabner in Aschers.-Grabner, Syn. Mitteleur. FI. V. 1. 637 (1918).

C. triviale d) C. notatum C. caesp. A. eucaesp. y notatum 
Grabner in Aschers.-Grabner, Syn. Mitteleur. FI. V. 1. 638 (1918).

C. imig. coloratum  Lange, Haandb. Skanske FI. 679 (1886— 
88) C. caesp. D.) color. Aschers.-Grabner, FI. Nord-Ost-Deutsch. 
Flachl. 312 (1898—99) = C. caesp. A. eucaesp. [3 color. Grabner 1. c.

C. triviale var. capitatum Uchtritz in Jahresber. Schles. Ges. 
Vaterl. Kult. 125 (1875) =  C. caesp. i.) capit. Richter-Giirke, Pl. 
Eur. II. 224 (1899) — C. caesp. A. eucaesp. 2b  capit. Grabner in 
Aschers.-Grabner 1. c.

C. triv. b) scariosum  Doli, Rhein FI. 631 (1843) =  C. caesp. 
B. glandulosum  4. scariosum  Grabner l. c. (Alle Hochblatter stark 
hautrandig, kommt auch bei der var. eglandulosum  vor.)

Dagegen diirfte das C. tririale y spurium Vaccari, Pl. Vasc. 
Vall. d’Aoste 81 (1904) = C. triviale |3 spurium Gortani, FI. Friul. 
II. 164 (1906) wegen der kurzeń Bliitenstiele und der krautigen 
Hochblatter aus dem Formenkreis des C. vulgatum auszuschlieben 
sein. Alle die zuletzt erwahnten Formen halte ich nicht aufrecht. 
Verkahlende, einjahrig bis ausdauernde, stark entwickelte, mit einem 
purpurnen Fleck an der Kelchspitze ausgestattete, braunlich oder 
violett iiberlaufene, mit gedriingterem oder weitspreizenderem Blii- 
tenstand versehene Pflanzen und solche, dereń unterste Hochblatter 
einrnal krautig und einmal hautrandig sind, kommen wohl bei man- 
chen hier bearbeiteten Arten und Unterarten vor, ohne daB meines 
Wissens irgend jemand wegen dieser sehr variablen Merkmale 
neue Varietaten und Formen bisher aufgestellt hat. Ebenso darf 
das Variieren der Blatter, das Vorkommen oder Fehlen der Bewim- 
perung an den Kron- oder Staubblattern, das Fehlen einiger Staub- 
blatter oder Griffel oder das Fehlen oder Auftreten der sterilen 
Seitensprosse keinen AnlaB zur Aufstellung neuer Formen bieten. 
Lediglich die f. serpentini habe ich nur bei dem C. vulgatum an-
Feddł, Keportoriom, Beiheft CXI1I. 3



66 Cerasliu/n fontanum

getroffen. Mit ihrer richtigen Anordnung im System ergibt sich 
die nov. comb.: C. imig. var. eglandulosum  f. serpentini Gartner.

Uber die weitere Stellung des C. imlgatum im System kann 
noch nichts Endgiiltiges gesagt werden. Ich wiibte auch keine Art 
zu nennen, die aufier dem C. fontanum s. 1. noch mit dieser in 
nahere verwandtschaftliche Beziehung zn bringen ware. Mit der zu- 
letzt genannten Art ist das C. vulg. durch Obergangsformen ver- 
bunden, die in den Alpen ungefahr in einer Meereshóhe von 1600 
—1700m  anzutreffen sind, in den humusarmen Gebieten des hohen 
Nordens aber zweifellos schon in viel tieferen Lagen Yorkommen. 
Da nicht angenommen werden kann, daG das C. vulg. wegen der 
weiten Verbreitung von einer irnmerhin nur auf die Gebirge be- 
schrankten Art abstamme, sondern dafi sich das C. font. erst im 
Laufe der Zeit aus einem ursprunglich in die Gebirge aufgestie- 
genen C. i>ulg. herausbildete, so Stelle ich das C. fontanum ais 
jungere Art dem C. vulgatum nach.

Cerastium fontanum Baumg. s.l., em. Gartner.

S y n o n y m i e :  C. triviale d) C. ulpinum Koch, Syn. Deutsch. 
FI. 312 (1892) pro pte. — C. macrocarpum Nyman, Consp. Suppl. 
II. 62 (1898) pro pte. — C. fontanum Rouy-Foucaud, FI. Fr. 207 
(1896) pro pte. — Grabner in Aschers.-Grabner, Syn. Mitteleur. FI. 
V. 1. 646 (1918) pro pte. — Fritsch, Exkurs. FI. III. Aufl. 96 
(1922) pro pte. — Javorka, Magyar FI. I. 307 (1925) pro pte. — 
C. caespitosum  b) fontanum Richter-Gurke, PI. Eur. II. 223 (1899) 
pro pte. —

Planta pilis glandulosis et eglandutosis vestita vel pilis glan- 
dulosis destituta, plerumąue stolonifera, 5 — 40 cm alta. Cellulae 
terminales pilorum glanduliferorum clavulatae. Pili eglandulosi 
pluricellulares, crassi, ±  longi, i  recti. Folia in ramulis sterilibus 
interdum spathulata, altera ovata, oblongo — ovata vel lanceo- 
lata, 5 — 25 mm longa, 5 — 15 mm lata. Bracteae floris terminalis 
herbaceae, sed plerumąue scarioso — marginatae, superiores ple- 
runiąue scarioso— marginatae. Pedunculi floris terminalis 5 — 20 
mm longi. Inflorescentia laxa, pauci-vel multiflora. Sepala ovrato- 
lanceolata, scarioso-niarginata, 3 — 9 mm longa. Pętała fere sem- 
per glabra, raro parum ciliata (cilia usąue ad 0,15 mm longa) 
1 — fere 2 — plici longitudine calycis. Stamina glabra, 10. Styli 5, 
a summo usąue ad apicem ovarii semper papillosi. Ovarium gla- 
brum. Placenta bacillaris, 2 — 5 mm longa. Capsula recta vel leni- 
ter curvata, 2—3-plici longitudine calycis. Semina i  compressa, 
0 ,7 — 1,3 mm longa, brunnea, id est sec. scal. O s t w a l d  13 pe —■■ 
17 pe — 21 pe — 25 pe. Verrucae seminum longitudinaliter cri- 
stato-carinatae, 0,016 — 0,2 mm longae, 0,033 — 0,08 mm altae.
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A l l g e t n e i n e  V e r b r e i t u n g :  Auf Gebirgen, wohl iiberall, 
wo die im Tale verbreitete Starnmart C. vulgatum verbreitet ist. 
(Siehe Verbr.-Karte Nr. 7, europaischer Formenkreis.)

Die Pflanzen des europaischen Formenkreises zeigen gegetiuber 
denen des asiatischen eine viel schwacher drusige Behaarung, star- 
ker hautrandige Hochblatter, langere Bliitenstiele, Kelche und Sa- 
menwarzen, langere Kapseln und grófiere Sam en. Da das C. imig. 
ebenfalls eine Ost—West-Wanderung diirchgemacht bat, so sind die 
hier aufscheinenden Unterarten des C. font. s. 1. ebenfalls asiatischen 
Unterarten ais jungere nachzustellen. Die ssp. scandicum, die irn 
nórdlichen Europa beheimatet ist und die sich wie alle nordischen 
Formen gegeniiber den anderen durch besonders schwache Rauh- 
haarigkeit auszeichnet, gehórt wohl zum nordasiatischen C.font.&A. 
Von den anderen europaischen Unterarten unterscheidet sie sich 
durch das haufige Auftreten der drusigen Behaarung, die zumeist 
kiirzeren Deckhaare, die in der Lange oft denen des C. macroc. 
gleichkommen (siehe Abb. 95, Tafel XIX), durch die dunkler ge- 
farbten Samen und durch den in der Regel weniger breiten Haut- 
rand der au-Beren und inneren Kelchblatter. Was die Behaarung an- 
belangt, so sind besonders die Blatter der sterilen Auslaufer nie- 
mals mit einem so diehten Flaarkleid versehen, wie dieses in der 
Regel fur die anderen Unterarten charakteristisch zu sein pflegt. 
In der ohnehin ziemlich feuchten Gegend ist auch ein solcher Ver  ̂
dunstungsschutz nicht notwendig. Was den Hautrand anbelangt, 
so ist dieser bei den inneren Kelchblattern durchschnitilich 0,6 mm 
breit, bei den anderen Unterarten, insbesondere aber bei der ssp. 
fontanum  und ssp. alpicum  betriigt diese Breite im Mii lei 0,8 mm. 
Auch treten bei dieser Unterart die violett gefarbten Kelchspitzen 
am hiiufigsten auf, wie iiberhaupt die ganze Pflanze oft mit einem 
violetten Farbton iiberlaufen ist. Die Kapsel und die Sarnen mit 
ihren Samenwarzen sind aber im grofien und ganzen wie bei der 
ssp. alpicum  gestaltet. (Siehe Abb. 50, Tafel X, Abb. 91, Tafel 
XVIII.) Auch beziiglich der Plazentaliinge schlieht sie sich an diese 
Unterart an. Die nachsten drei Unterarten, von denen die ssp. fon- 
tanum die alteste, die ssp. pyrenaeum  die jiingsfe ist und die durch 
die ssp. alpicum verbunden sind, wenn auch keine Ubergange be- 
stehen, gehóren phylogenetisch zu den mir aus dem Altai-Gebiet 
vorliegenden Pflanzen. Eine dritte Entwicklungsreihe ist zweifel- 
los zwischen der alteren sgp. turcicum und der ssp. balcanum fest- 
zustellen. Sie diirfte sich weiters auf die Pflanzen, die auf de;m 
Appennin in Italien und schlieBlich auf jene, die auf der Sierra 
Nevada in Spanien wachsen, ausdehnen. lin M e s o z o i k u t n  b e -  
s t a n d e n  n o c h  z w i s c h e n  den e i n z e l n e n  i ns  M i t t e l -  
m e e r  r a g e n d e n  H a l b i n s e l n  Z u s a m m e n h a ng  e . In 
Muuchen fand ich im Herbar C o r r e n s  au;ch von dort Belege vor. 
Alle diese Unterarten sind nicht durch Ubergange miteinander ver- 
bunden. Diese bestehen in erster Linie zwischen ih/ien und der im 
Tale vorkoinmemden Starnmart C. vulgatum. Nur aus der Ost—

5*
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West-Wanderung dieser letzteren Art und anderer hier bearbeiteten 
Cerastien lafit sich eine mutmafiliche phylogcnetische Anordnung 
dieser Unterarten ermitteln. So babę ich zu,m Vergleich noch die 
asiatische ssp. turc. in die Bearbeitung dieser Art einbezogen, die 
wiederum mit den alteren auf dem Himalaja-Gebirge wachsenden 
Pflanzen verglichen werden darf. Die kraftigst entwickelte der 
europaischen Unterarten ist sicherlich die ssp. font. Hier sind die 
Stengel am hóchsten, die Kapseln am langsten ausgebildet. (Siehe 
Abb. 49, Tafel X.) Die Deckhaąre sind im Vergleich zu denen der 
anderen Unterarten etwas mehr gewellt. (Siehe Abb. 94, vergleiche 
Abb. 93, Tafel XIX.) Etwas kleinere Stengel besitzt die ssp. alp. 
und noch niedyigere die ssp. pyren., die auberdem noch die klein- 
sten Kapseln von diesen drei Unterarten besitzt. (Siehe Abb. 49 — 
51, Tafel X.) Die letztere Unterart weist auch demgemafi die 
kiirzeste Plazenta auf. Obwohl hinsichtlich der SamengrófSe dieser 
drei Unterarten kaum wesentliche Unterschiede bestehen, so sind 
sie doch ganz gut durch die Lange und Hohe der Samenwarzen zu 
trennen. Es wurde festgestellt, dab die Samenwarzen bei der am 
weitesten westlich verbreiteten Unterart am langsten und am nier 
drigsten gestaltet sind. (Siehe Abb. 9 0 — 92, Tafel XVIII.) Von 
diesen drei Unterarten sind die ssp. turcicum, die ssp. balcanum, 
die ssp. appenninum sowie die ssp. hispanicum duych bedeutend 
kleinere Samen, kiirzere Kelchblatter sowie Bliitenstiele, kurziere 
Kapseln und Plazenten getrennt. (Siehe Abb. 88, 89, Tafel XVIII, 
Abb. 47, 48, Tafel X.) Die vier genannten Unterarten lassen sich 
wiedejr leicht durch die Lange der Samenwarzen voneinander schei- 
den. (Siehe Bestimmungsschlussel !) Durchschnittlich trifft man bei 
den zwei ersterwahnten auf Samenwarzenlangen von 0 ,01— 0,05 
mm, bei den letzten auf solche von 0,05 — 0,1 mm. Im Habitus,, 
insbesondere aber was die Kapsellangen anbelangt, gleicht die ssp. 
appenninum mehr der ssp. turcicum, die ssp. hispanicum eher der 
ssp. balcanum. (Vgl. Abb. 47, 48, Tafel X.) Die Samen dąr ssp. 
app. haben gewóhnlich die Grófie, wie sie die Abb. 88 zeigt, nu;r 
im Mittel mehr ais doppelt so lange Samenwarzen. Der Samen der 
ssp. hisp. ist niclit ganz um y3 kleiner ais der der ssp. pyheri. in 
Abb. 92 der Tafel XVIII und hat auch entsprechend kleinere Samen
warzenlangen. Von den eingangs erwahnten Unterarten der Art 
trennt die letzten vier iiberdies noch die lichtere Samenfarbe.

Ssp. scandicum Gartner ssp. nov.
S y n o n y m i e :  C. vulgatum var. cilpestre Fries, Summa Veg. 

Skand. I. 37 (1846). — Lange in Medd. Gronland 30 (1880). — 
C. macrocarpum Lange, Haandb. Sanske FI. 679 (1886^—88). — 
Nyman, Consp. Suppl. II. 62 (1898) pro pte. — C. fontanum Rouy- 
Foucaud, FI. Fr. 207 (1896) pro pte. — Grabner in Asehers.-Grab- 
ner, Syn. Mitteleur. FI. V. 1. 646 (1918) pro pte. — Javorka, Ma- 
gyar FI. I. 307 (1925) pro pte. — C. vulgare ssp. C. alpestre Mur- 
beck in Bot. Not. III. 252 (1898) pro pte (excl. syn.). — C. caespi-
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łosum  b) fontanum Richter-Giirke, PI. Eur. II. 223 (1899) pro pte. 
— C. vulgare ssp. alpestre Ostenfeld in Bot. Far. I. 61 (1901). — 
C. caespitosum  1. fontanum Hermann, FI. Deutschl. Fennosk. 180 
(1912). — C. triviale y fontanum  Fiori, Nuova FI. anal. dłItalia I. 
475 (1924) pro pte. —

Planta saepe purpurascens, i  elata, eirc. 10 — 30 cm alta. 
Folia in ramulis sterilibus et altera fere semper subhirsuta vel 
fere glabra, interdum ±  hirsuta, 10 — 20 mm longa, 5 — 15 mm 
lata. Bracteae floris terminalis herbaceae vel scarioso-marginatae. 
Pedunculi floris terminalis saepe glandulosi, 10 — 15 mm longi. 
Inflorescentia laxa, plerumque multiflora. Sepala 6 — 8 mm longa. 
Placenta capsulae maturae 13 — 16 mm longae 4 — 5 mm longa. 
Semina 0,95 — 1,2 mm longa, brunnea, id est sec. scal. O s t w a l d  
21 pe — 25 pe. Verrucae seminum circ. 0,1 mm longae, 0,05 mm 
altae.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  Grónland, Island, Faróer, 
Skandinavische Halbinsel, Halbinsel Kola, Bezirk Archangelsk.

F u n d o r t e  und B e l e g e :  G r ó n l a n d :  E Groenlandia me-
ridionali ( V a h l ,  MW). — Grónland ( .............. B). — I s l a n d :
North Isl. Módrudaliir ( D a v i d s s o n ,  UW). — x  Islandia Orient. 
Vallanes ( J ó n s s o n ,  IJW ). — Auf Triften bei Akureyri ( T s c h e r -  
n i n g ,  Be). — xN . W. Island, Dyrafjord (P a ul s e n ,  UW). — 
Seljaland ( G r a t z l ,  MW). — F a r ó e r :  Far-Vagó. Bó, Vaagó 
Fjord ( L o m h o l t ,  UW). — Videró ( L o m h o l t ,  UW). — Thors- 
havn (W i n t e r s t e i n e r , H). — S k a n d i n a v i s c h e  H a l b 
i n s e l :  Torne Lappmark, Juckasjaryi sm. Abisko, reg. subalp. 
(Smith, UW). — Abisko Panitjurok ( V i e r h a p p e r ,  UW). — 
Kiruna ( Vi e r h . ,  UW). — Lapponia kemensis: in prato ad pag. 
Muonio Kyrkoby (ad lat. bor. c. 68) ( Mon t e l l ,  MW). — Lap
ponia or. Lumbofski, lat. ( F e l l m a n n ,  B). — In monte Nam- 
matschs Lapponiae Lulensis ( L a s t a d i u s ,  MW). — xLapp. Lul. 
Walii ( A n d e r s s o n ,  MW). — Ostrob. bor. Kemi Rondane in pra
to ( E h n b e r g ,  UG). — M. Dovre, KongsvoId ( W o d ę ,  UW). — 
Dovre in Norvegia (Jó n sso n , UPc). — H a l b i n s e l  K o l a :  Kola, 
Lapponia murmanica, prope pagum Voroninsk in paludosis grami- 
nosis ( K i h l m a n ,  Kola Exped. 1887 Nr. 213, UW). — B e z i r k  
A r c h a n g e l s k :  Gouvernm. Archangel prope Sommer-Kuste ad 
oppidum Mesen ( H o p p e ,  MW). — xLitt. oceani glac. Kambal- 
nitza im Gouvernin. Archangel ( H o p p e r ,  MW). — xKambalnitza 
( R u p r e c h t ,  MW). —

Im Verbreitungsgebiet der Unterart findet man dic Varietaten:
Var. glandulosum Gartner var. nov.
Planta pilis glandnlosis yestita.
Var. eglandulosum Gartner var. nor.
Planta sine pilis glandulosis.
Driisige Pflanzen sind beinahe gleicli haufig wie nichtdriisige 

anzutreffen. Der Name alpestre konnte fur diese Unterart nicht an-
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gewendet werden*), da M u r b e c k  sie nicht nur zu einer ganz 
anderen Art stellt, sondern iiberdies noch Umfang und Charakteri- 
sierung derselben von der von mir gegebenen Schilderung nicht 
unwesentlich verschieden sind. Zudem glaube ich aber auch das 
Recht in Anspruch nehmen zu diirfen, die Unterarten dieser Art neu 
zu benennen, da erst durch diese meine Arbeit hier die Unterteilung 
des C. fontanum vorgenommen werden konnte.

Ssp. fontanum (Baumg.) Gartner ssp. nov.
S y n o n y m i e :  C. fontanum Baumg. Enum. stirp. Transs. I. 425 

(1816). — Sprengel, Syst. Veg. II. 418 (1825). — Rchb. FI. Germ. 
II. 800 (1830—32). — Schur, Enum. PI. Transs. 120 (1866). — Si- 
monkai, Enuim. FI. Transs. 133 (1886). — Rouy-Foucaud, FI. Fr. 
207 (1896) pro pte. — Zapalowicz, Consp. FI. Galie. III. 75 (1911). 
— Grabner in Aschers.-Grabner, Syn. Mitteleur. FI. V. 1. 646 (1918) 
pro pte. — Fritsch, Exkurs. FI. III. Aufl. 96 (1922) pro pte. — 
Javorka, Magyar FI. I. 307 (1925) pro pte. — C. longirostre Wi
chura in Jahresb. Schles. Ges. Vaterl. Kult. 74 (1854). — C. macro- 
carpum Willkomm, Fiihr. Reich Deutsch. Pfl. 596 (1863). — Fiek, 
FI. Schles. 74 (1881). — Oborny, FI. Mahr. 1123 (1886). — Zapa
lowicz, Rosi. Pok. Marm. XXIV. 129 (1889). — Sagorski-Schnei- 
der, FI. Centr. Karp. I. 93 (1891). — Non Schur. — C. triviale i 
subalpinum  Schur, Enum. PI. Transs. 119 (1866). — C. triviale 
g) alpigenum  Schur in Verh. naturf. Ver. Briinn 149 (1876—77). — 
C. mlgatum  ssp. macrocarpum Kotula, Distr. PI. vasc. 268 (1889— 
90). — C. triviale a C. alpinum Koch, Syn. Deutsch. FI. 312 
(1892) pro pte. — C. uulgatum ó alpinum Grecescu, FI. Rom. 117 
(1898). — C. caespitosum  b) fontanum  Richter-Giirke, PI. Eur. II. 
223 (1899) pro pte. — C. triviale var. fontanum  Domin in Sitzungs- 
berichte Kónigl. Bohm. Ges. Wiss. 20 (1902/3). — C. triviale 
Aband. alpestre Thome, FI. Deutschl. II. 111 (1904). — C. triviale 
y fontanum  Fiori, Nuova FI. anal. dTtalia I. 475 (1924) pro pte. —

Planta robusta, elata, 20 — 40 cm alta. Folia in ramulis ste- 
rilibus et altera fere semper dense hirsuta, raro subhirsuta, 10 — 25 
mm longa, 5 — 15 mm lata. Bracteae floris terminalis fere semper 
scarioso-marginatae. Pedunculi floris terminalis fere semper eglan- 
dulosi, 10—20 mm longi. Inflorescentia laxa, plerumque multi- 
flora. Sepala 6 — 9 mm longa. Placenta capsulae maturae 14 — 18 
mm longae 4 — 5 mm longa. Semina 1 — 1,2 mm longa, brunnea 
id est sec. scal. O s t w a l d  17 pe — 21 pe. Verrucae seminum circ. 
0,05 mm longae, 0,07 mm altae.

A 11 g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  P r o v i n z  d e r  K a r p a -  
t h e n :  Transsilvanische Alpen, Karpathen, Tatra, Beskiden, Su- 
deten.

*) Der Name a lp estre  wurde bereits von mehreren Autoren fur eine 
mehr oder weniger selbstandige Pflanzengruppe in Anwendung gebracht. 
(Siehe Syn. bei der ssp. alpicum  auf Seite 72.) Spatere Homonyme werden 
aber grundsatzlidi verworfen !
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F u n d o r t e  und B e l e g e :  T r a n s s i I va n i s ch e Alpen:  
Parengu-Gebirge ( B a r t h ,  UPc). — In australi alpium tractu, alt. 
5500 ped. ( K o t s c h y ,  MW). — Piatra Craiuliu 5 — 6000’ ( K o t -  
s c h y ,  MW). — In alpibus Pareng ( B a r t h ,  MW). — In alpibus: 
Schanta 1200 in (Barth,  UW). — Prope Herkulesbad, Golopencza 
(Schneider, MW). — Siid-westliche Alpenkette, Tremosa, 6000’ 
( S c h u r ,  MW). — In locis fontanis alpium Transs. in monte Ar- 
pas ( S c h u r ,  MW). — In pascuis humidis alpinis Transs. in monte 
Arpas ( S c h u r ,  Hk). — Krupa — Bistrica, alpe Szarko, Banat
( ............, MW). — (Infra ca cum en alpe Szarko Banat) in valle
Krupa — Bistrica ( ..............  MW). — In alpibus et subalpinis
Rodnensibus Transsilvaniae ( L e i t h n e r ,  C r e t z ,  MW). — Ineul 
bei Rodna ( V i e r h a p p e r ,  UW ). — K a r p a t h e n : Im Bistrica- 
und Lomnica-Gebiet (W o 1 o s z cz a k , MW). — Auf dem Guretwyn 
im Flufigebiet der Łomnica, in der Krummliolzrcgion (W o 1., MW).
— Auf Kalkfelsen des Dealu Gindoraliu im FluBgebiete der Gold.
Bistrica, 1678 m s.m. ( W o l . ,  MW). — Bergwiesen um die Malo- 
jester Schutzhiitte, Bucegi-Gebirge ( W o l . ,  MW). —Dimbrului bei 
Piatra Dorna Rareu, Bukovina ( W o l . ,  MW). — Munte Ousoru, 
Bukovina ( W o l . ,  MW). — Czeremosz Biały ( W o l . ,  MW). — 
Preluku bei B. Czeremoszu 1525 m ( W o l . ,  MW). — Czywczyna 
bei Czeremoszu 1580 m ( W o l . ,  MW). — Hryniawa ( W o l . ,  
MW). — Samboa (W o 1 ■, MW). — Sisaka kolo Libochory (W o I ., 
MW). — Czorna Hora ( W o l . ,  MW). — Osobnica (K ulcrynski, 
MW). — T a t r a :  In pratis vallis „Kupferschachten" dictae ubique 
frequenter ( I l s e ,  I. Karp. Reise 1867, B). — Kralowa Hola ( K o 
t u l a ,  MW). — In monte Kralowa Hola ad 1700 m s. m. ( ........... ..
UPc). — Blumengarten im Felkerthaie ( O s t e r m a y e r ,  MW). — 
Bielitz, Biała ( K o t u l a ,  MW). — Ober dem Crarny stew unter 
dem Rysy ( K o t . ,  MW). — Creswony Wierch ( K o t . ,  MW). — 
Lilijovo PaB ( K o t . ,  MW). — Drechslerhauschen ( .............. MW).
— XW  spoderim Żłobie pod Matotycz, 1970 m ( W o l o s z c z a k ,  
MW). — Schmecks in der Tatra, Comitat Zips ( P r e i s i s m a n n ,  
MW). — Am Meerauge ( H a u s s k n e c h t ,  Hk). — In pascuiis, hu
midis circa loc. alpin. Gr. Meerauge 4000’ ( H a u s s k n . ,  B). — 
Im FluBbette des Dunajec im Tale von Kosczielisko ( F r i t z e ,  
Hk). — Wasserrinnen um Opaleno ( F r i t z e ,  K). — Bela Potok 
( K o t u l a ,  MW). — Tatry Bialskie Kobyli Wierch (R eh ma n n ,  
Uli). — Um den Czorbasee haufig ( M u l l e r ,  MG). — B e s k  i - 
de n :  Babia Góra ( W o l o s z c z a k ,  MW). — S u d e t e n :  Am 
Altvater im mahrisch-schlesischen Gesenke ( F i e k ,  MW, F r i t z e ,  
H). — In pascuis ad montem AItvater 4300’ ( F r i t z e ,  MW). — 
Montes Sudetici orient, in monte Peterstein 1430 m (Bu b e l a , 
MW, UPc, MG). — ( W i c h u r a ,  UW). —

Var. glandulosum Gartner var. nov.
Planta pilis glandulosis vesitita (auBerst selten).
Var. eglandulosum Gartner var. nov.
Planta sine pilis glandulosis (sehr haufig).
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Ssp. alpicum Gartner ssp. nov.
S y n o n y m i e :  C. viscosum c. alpicolum  Hegetschw. Reis. 

Geb. Glar. 152, Fig. 27 (1825). — C. vulgatum g) alpinum Grenier, 
Frag. Monogr. Cer. in Mem. Soc. Emul. Doubs 18 (1839). — C,. 
triviale c) die alpige (alpestre) Hegetschw. FI. Schweiz 436 (1840).
— C. vulgatum i] alpinum Grenier, Monogr. Cer. in Mem. Soc. 
Emul. Doubs 1. 39 (1841). — C. triviale 8 alpinum Koch, Syn. FI. 
Germ. I. 133 (1843—45). — Neilreich, FI. N. Ost. II. 798 (1859).
— Halacsy, Nachtr. FI. N. Ost. 170 (1882). — C. trhńale C. glan- 
dulifcrum  e) alpestre =  C. alpestre Schur in Verh. naturf. Ver. 
Briinn XV. II. 150 (1876— 77). — C. macrocarpum Pacher in Pa- 
cher-Jabornegg, FI. Karnten, I. 189 (1887). — Nyman, Consp. 
Suppl. II. 62 (1898) pro pte. — C. vulgatum (3 fontanum Beck, FI. 
N. Ost. I. 367 (1890). — C. triviale d) C. alpinum Koch, Syn. 
Deutsch. FI. 312 (1892) pro pte. — C. fontanum Halacsy, FI. N. 
Ost. 103 (1896). — Rouy-Foucaud, FI. Fr. 207 (1896) pro pte. — 
Hayek, FI. Steierm. I. 306 (1908). — DaliaTorre-Sarnthein, FI. 
Tir. 145 (1909). — Griibner in Aschers.-Grabner, Syn. Mitteleur. 
FI. V. 1. 646 (1918) pro pte. — Fritsch, Exkurs. FI. III. Aufl. 96 
(1922) pro pte. — Javorka, Magyar FI. I. 307 (1925) pro pte. — 
C. caespitosum  b) fontanum  Richter-Giirke, PI. Eur. II. 223 (1899) 
pro pte. — C. Sturmianum Hayek in Ost. Bot. Zeitschr. 366 (1903).
— C. caespitosum  ssp. C. fontanum Schinz-Keller, FI. Schweiz II. 
69 (1903). — Exkurs. FI. I. 181 (1905). — Krit. FI. 104 (1914).
— Vollmann, FI. Bayem 248 (1914). — C. triviale y fontanum 
Fiori, Nuova FI. anal. d’ Italia I. 475 (1924) pro pte. —

Planta ±  robusta, circ. 20 — 30 cm alta. Folia in ramulis 
sterilibus et altera fere semper dernse hirsuta, 10 — 20 mm Ionga, 
5 — 15 mm lata. Bracteae floris terminalis fere semper scarioso- 
marginatae. Pedunculi floris terminalis interdum glandulosi, 10—• 
15 mm longi. Inflorescentia laxa, plerumąue multiflora. Sepała 
6 —-8 mm longa. Placenta capsulae maturae 12 — 16 mm longae 
3 —■4 mm longa. Semina 0,9 — 1,3 mm longa, brunnea, id est sec. 
scal. O s t w a l d  17 pe — 21 pe. Verrucae seminum circ. 0,1 mim 
longae, 0,05 mm altae.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  In den Alpen, gewohnlich 
von 1700 m aufwarts, seltener in tieferen Lagen.

F u n d o r t e  und B e l e g e :  A l p e n :  Am Hahnensee bei St. 
Moritz im Canton Graubunden ( P r e i s s m a n n ,  MW). — Fideriser 
Alp. ob. Conters in Gr. 1900 m, in den Nachtweiden des IJnterseas 
uberall auf Gailstellen, Aroser Schwarzsee bis 2810 m, am Mot del 
Gayer in Val Scarl, Raetia ( F l u t s c h ,  FI. Raetica exs. Nr. 827, 
MW, UG). — x  Engadin, Piz Padella bei Samaden, am Siid—Ost- 
han,g des Schafberges, Bundnerschiefer, kalkhaltig, ca. 22—2400 m 
( H a n d e l - M a z z e t t i ,  UW ). — Allgau, Oberstdorf, am Kratzer 
22—2300 m s. m. ( B o r n m i i l l e r ,  Hk). — Tirol, AIptriften in 
Rein, 2000—2500 m ( T r e f f e r ,  MW). — In jugo monte Schleier 
ad Gossensass, sol. schist. 2300—2400 m s. m. (Hu t e r ,  MW,



Cerasłium fontanum 73

UW, MG). — Hiihnerspiel bci Gossensass (Brennerbahn) (H auss- 
knecht ,  Hk). — Oeniponti in Tiroli, ad montem RoBkogel in valle
Sellrain 2778 m s. m. ( S t r o b l ,  B a n i t  z,  Herb. Eur. Nr............
MW, MG, H, UG, UPc, Hk). — Am RoBkogel bei Zirl, 6000’ 
( W i t t i n g ,  H). — Oenipont, Miihlauerklamm ( E v e r s ,  UG). — 
Filzalpe am RoBkogel bei Zirl, 6000’ (W i t t i n g ,  MW'). — Locis 
rupestribus insimul & graminosis vallis Volderthal prope Hall in 
Tiroli, solo schist. ad 1800 m ( G r e m b l u h ,  Hk, H). — Mieders 
in Stubai ( Ke r n  e r ,  Hk, UG). — In locis graminosis montis Bla- 
ser. pr. Trins in valle Gschnitz sol. cale. 2000 m s. m. ( O b r i s t .  
FI. exs. Austro-Hung. Nr. 55, Hk, F, MG, MW, UW, H). — 
Gschnitz, in Alpe prope Trins et Serlesspitze ( S c h a f f e r e r ,  
MW, MG). — Horlach-Anger ( H a u s s k n e c h t ,  Hk). — Wasser- 
fallboden ( H a u s s k n . ,  Hk). — Stanzerjoch 2000 m ( H a u s s k n . ,  
Hk). — Ober der Bachleiten bei Mieders ( Ke r n  e r ,  H). — Um 
Rofen, 1800 m ( H a u s s k n . ,  Hk). — Viggar bei Innsbruck, Schie- 
fer ( M u r r ,  MW). — In monte Serles ad Innsbruck ( Ke r n  e r ,  
MW). — Glungezer bei Innsbruck ( M u r r ,  MW). — Haufig am 
Haidl bei Axams nachst Innsbruck 2000—2300 m ( H a n d e l - M a z -  
z e t t i ,  UW). — Ober-Bayern, Krottenkopf oberhalb Partenkirchen, 
2000 m ( H a u s s k n . ,  Hk). — Angeschwemmt durch den Pfun- 
dererbach zwischen Vintl und Weitenthal ca. 800 m (H e i m e r l , 
H). — Im Felsschutt im Schóngraben bei St. Anton am Arlberg, 
Kalk, 1450 m ( P r e i s s m a n n ,  MW). — xAuf der Tunnelscharte 
bei St.Anton am Arlberg, Glimmerschiefer, 1320 m ( P r e i s s m . ,  
MW). — Auf Felsterrassen an der ArlbergstraBe zwischen dem 
Kalten Eck und St. Kristof, Glimmerschiefer, 1780 m (P reissm ., 
M W ). — Vorarlberg, ArlbergstraBe an einem sehr sdiaitigcn Wasser- 
lauf zwischen Langen und Stuben unter Alnus Alnubethula, Schie- 
fer, ca. 1300 m ( H a n d e l - M a z z e t t i ,  UW). — Nord-Tirol, auf 
Rasen nórdlich vom Pinisserjoch, Schiefer 2400 m (Han d.-M azz., 
UW). — West-Tirol, Pellmgkopf im Fimbertal, Matten ober dem 
Fimberhauschen, Kalkschiefer, 2200—2400 m (H a n d . - M a z z . ,
UW). — Otzlarn ( .............. , UW). — In alp. Rosengarten, in fri-
gidis 2100 m ( B o r n m i i l l e r ,  Hk). — Finsterstem bei Sterzing 
(W e 11 s t e in , UW). — Siid-Tirol, Malga di Maranga (Sardagna,
UW). — Um Kitzbiihel ( ..............  MG). — Spitze des Berchtesr.
gadnerhochthrons am Untersberg bei Salzburg ( V i e r h a p p e r ,  
UW). — Salzburg, Gaisstein, neben C. alpinum L. ( G a r t n e r ,  
U G *). — X Biirglhiitte 1600—1800 m, auf Urgestein ( G a r t n e r ,  
U G *). — x Schwarzkopf bei Fusch, Urgestein, 1000 m ( G a r t 
n e r ,  U G*). — Lungau, Póllagruppe, Kaareck bei Schellgaden 
( V i e r h a p p e r ,  UW). — Póllagruppe, um die Mayerhoferalm 
auf der Schattseite des Murwinkels ( V i e r h . ,  UW). — Lungau, 
Póllagruppe, Altenberggrabeu d. Schattseite d. Murwinkels (Vier., 
UW). — Pinzgau, Móhder im Kaprunertal, 2080 m (Vierh. ,  UW). 
— Kitzbuhelhorn ( D o m i n ,  UPc). — Bergwiese am Schónberg bei 
Luttach 15—1800 m ( T r e f f e r ,  MW, UPc). — In Klausen bei
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Steinhaus 2000—2300 m ( T r e f f e r ,  MW). — Karnten, Kósten- 
dorferalm bei Fórolach im Gailtale, 1500— 1600 m ( P r o h a s k a ,  
MG). — Auf hóheren Bergen beim PIóckenpaB (G artn er, G). — 
Werchzirmalpe bei Thurach, 2000 m (F e st, MG). — xRadstatter- 
tauern ( Ke r n  e r ,  UG). — Von der Pfandlscharte zum NaBfeld, 
(Glockner ( G a r t n e r ,  G). — Stawipfl, Kreuzeckgruppe, 2300 m 
( Do i  en z,  UG). — Siidhang des Gangenbiihel bei Greifenburg, 
2100 m ( Do i  en z,  UG). — Ost-Tirol, auf der Schleinitz bei Lienz 
( W i t t i n g ,  MW). — Moschlitzen bei Reichenau, Triften (Ar-  
b e s s e r ,  UG). — Karnten, Koralpe ( W i d d e r ,  UG). — Ursula- 
berg ( H e i d e r ,  UG). — Radstattertauern ( F r i t s c h ,  F). — 
Moserkopf bei Mauterndorf, 1850 m ( F r i t s c h ,  F). — Steiermark, 
am Gradenbachgraben am Weg zum Ahornsee (Kammergebirge, 
Dachsteingebiet) 1300 m ( P a l l a ,  UG). — Ubergang von der 
Stornberger zur Grafenbergeralm ca. 1850 m ( P a l l a ,  UG). —
— Brunnerhiitte, Stoderzinken ( G a r t n e r ,  G). — Turnaueralpe, 
Veitschgebiet, Feisteneck ( G a r t n e r ,  G). — xAuf den Kuppen 
des Hochwechsels (Wi t i ng,  MW). — In alpinis calcaricis Schnee- 
berg ( Ha l  a e s y ,  H). —

Var. glandulosum Gartner var. nov.
Planta pilis glandulosis yiestita (seltener).
Es steht meines Erachtens auBer Zweifel, daB S c h u r  sein C. 

alpestre lediglich auf das Vorhandensein von Driisenhaaren an 
Pflanzen, die dieser Unterart des C. fonłanum  angehóren, griindete. 
Obwohl der Name alpestre fiir diese Unterart sehr bezeichnend 
ware, so konnte er aus dem Grunde nicht angewendet werden, da 
die der ssp. alpicum angehbrigen Pflanzen zumeist nichtdrusig, 
nur manchmal driisig behaart sind, S c h u r  aber ausdrucklich das 
stele Vorhandensein der driisigen Behaarung betont.

Var. eglandulosum Gartner var. nov.
Planta sine pilis glandulosis (haufig).

Ssp. pyrenaeum Gartner ssp. nov.
Synonym ie: C.vutgatum |3 alpinum Willkomm-Lange Prodr. 

FI. Hisp. 111. 635 (1880). — C. caespitosum  b) fonłanum  Richter- 
Giirke, PI. Eur. II. 223 (1899) pro pte. — C. fonłanum  Grabner 
in Aschers.-Grabner, Syn. Mitteleur. FI. V. 1. 646 (1918) pro pte.
— C. triviale y fonłanum  Fiori, Nuova FI. anal. d’ Italia 1. 475 
(1924) pro pte. —

Planta elata, circ. 15 — 20 cm alta. Folia in raniuiis steri- 
libus et altera fere semper dense hirsuta, 10— 15 mm longa, 5 — 
10 mm lata. Bracteae floris terminalis fere semper scarioso-margi- 
natae. Pedunculi floris terminalis circ. 10 mm longi. Inflorescentia 
laxa, plerumąue multiflora. Sepala circ. 7 mm longa. Placenta 
capsulae maturae 10 — 14 mm longae 2 — 3 mm longa. Semina
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0 ,9 — 1 mm longa, brunnea, id est sec. scal. O s t w a l d  17 pe — 
21 pe. Verrucae seminum circ. 0,15 mm longae, 0,03 mm altae.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  Pyrenaen.
F u n d o r t e  und B e l e g e :  P y r e n a e n :  Basses Pyrenais, 

Montagnes voisines de chateau' Pignon, sur les rochers ( F e r r y ,  
B). -

Das C. fontanum  scheint auf der pyrenaischen Halbinsel ziem- 
lich selten vorzukommen. Es liegt mir von dieser Pflanze nur ein 
einziger Beleg vor. Auch in den neueren Florenwerken finden wir 
zumeist diese Art nicht angegeben, wohl aber das C. mlgatum. 
R i k l i ,  Bot. Reisestud. von der Span. Mittelmeerkiiste 120 (1907) 
erwahnt von allen Cerastium-Arten nur das C. perfoliatum  L. In 
P r o s p e r ,  Las Estepas de Espana y su Vegetagion 170 (1915) ist 
die Gattung Cerastium  unter den Cariofilaceas iiberhaupt nicht an
gegeben. C a d e v a l l  gibt in seiner FI. de Catalunya I. 321 (1915) 
nur das C. triviale Lk. an, stellt jedoch das C. pyrenaicum  Gay in 
dessen Nalie, obwohl dieses mit dem C. jontanum gar nichts zu tun 
hat, da es stets driisig behaart ist. Auch in S e n n e n ,  FI. de Cata- 
logne 87 (1917) finden wir nur das C. triviale oder C. vulgatum. 
Es sei daher an dieser Stelle auf das Vorhandensein des C. fontanum 
in den Pyrenaen aufmerksam gemacht. Die der Unterart pyrenaeum 
angehorige Pflanze ist nichtdriisig.

Ssp. turcicf.m Gartner ssp. nov.
S y n o n y m i e :  C. vulgatum P alpinum Fenzl. in Ledeb. FI. 

Ross. I. 409 (1842). — C. trivialc var. alpina Ruprecht, FI. Qauc. 
232 (1869). — C. caespitosum  b) fontanum Richter-Gurke, PI. Eur. 
II. 223 (1899) pro pte. — C. fontanum Grabner in Aschers.-Grab- 
ner, Syn. Mitteleur. FI. V. I. 646 (1918) pro pte. — Javorka, Ma- 
gyar FI. I. 307 (1925) pro pte. -— C. triviale y fontanum  Fiori, 
Nuova FI. anal. d’Italia I. 475 (1924) pro pte. —

Planta i  humilis, circ. 5 — 15 cm alta. Folia in ramulis steri- 
libus et altera fere semper dense hirsuta, 5 — 10 mm longa, 5 — 7 
mm lata. Bracteae floris terminalis herbaceae, raro scarioso-mar- 
ginatae. Pedunculi floris terminalis usque ad 6 mm longi. Inflo- 
rescentia ±  laxa, sed saepe pauciflora. Sepala 3—6 mm longa. Pla- 
centa capsulae maturae 8 — 12 mm longae 1 — 2 mm longa. Se- 
mina 0,7 — 0,9 mm longa, brunnea, id est sec. scal. O s t w a l d  
13 pe — 17 pe. Verrucae seminum circ. 0,03 mm longae, 0,03 mm 
altae.

A l l g e m  e i n  e V erb reitu n g : Auf hóheren Bergen in Klein- 
asien, auf dem Kaukasus, ungefahr im Gebiete der heutigen Tiirkei.

F u n d o r t e  und B e l e g e :  K l e i n a s i e n :  Districtus (Sand- 
schak) Trapezunti: in monte Ulogoba prope vicum Fol (ad con- 
fines bor. occid. districtus Guemueschkhane) in pascuis alpinis, 
substrato eruptivo ca. 1800 — 2000 m ( H a n d e l - M a z z e t t i ,  
Reise Pont. Randgeb. 1907, Nr. 585, UW, MW). — K a u k a s u s :
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Cauc. ( M e y e r ,  MW). — Ó s t l i c h e T u r k e i :  Ad montem El- 
wend 9000’ ( ............, B). —

Driisige Pflanzen sah ich keine; doch durften gerade in diesein 
Gehicte eher solche vorkommen, ais auf dem Bałkan.

Ssp. balcanum Gartner ssp. nov.
S y n o n y m i e :  C. vulgatum var. maius Borbas, Symb. Me- 

lanth. FI. Croat. 5 (1876). — C. caespitosum  b) fontanum  Richter- 
G i i r k e ,  PI. Eur. II. 223 (1899) pro pte. — C. fontanum  Grab- 
ner in Aschers.-Grabner, Syn. Mitteleur. FI. V. 1. 646 (1918) pro 
pte. — C. triviale y fontanum  Fiori, Nuova FI. anal. d’ltalia I. 475 
(1924) pro pte. — C. caespitosum  II. fontanum Hayek, Prodr. FI. 
Penins. Balcan. I. 209 (1924/7). —

Planta humilis vel ±  elata, circ. 7 — 30 cm alta. Folia in ra- 
mulis sterilibus et altera fere semper dense hirsuta, 10— 20 mm 
longa, 5 — 15 mm lata. Bracteae floris terminalis saepe herbaceae 
vel scarioso-marginatae. Pedunculi floris terminalis usque ad 10 
mm longi. Inflorescentia laxa, plerumque multiflora. Sepala 4 — 7 
mm longa. Placenta capsulae maturae 10—14 mm longae 2—3 mm 
longa. Seinina 0,8—1 mm longa, brunnea, id est sec. scal. O s t 
w a l d  13 pe — 17 pe. Verrucae seminum circ. 0,05 mm longae, 
0,03 mm altae.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  B a l k a n - H a l b i n s e l .
F u n d o r t e  und B e l e g e :  B a l k a n - H a l b i n s e l :  Kroa- 

tien, in saxosis sub radicibus montis Sljemen ad Prusani ca. 5000’ 
alt. ( B o r b a s ,  UW). — Nord-Albanien, auf steinigem Boden auf 
dem Maranay, nordlich von Skutari ,ca. 1250 m ( D ó r f l e r ,  Reis. 
in Nord-Albanien 1916, 1918, Nr. 49, UW). — Mazedonien, in 
monte Ochrida (D i m o n i e , H). — !n regione infer. monte Gaii- 
cica solo cale. ( D i m o n i e ,  UW, MW). — Siid-Serbien, bei Vranja 
( A d a mo v i ć ,  UG). — Bulgarien, bei Tirnowa ( U r u m o f f ,  H). 
— Trojan. Bałkan, am Cerni Oscim ( U r u m o f f ,  H). —

Driisige Pflanzen lagen mir nicht vor. (Siehe auch H a y e k ,
I-c.)-

Ssp. appenninum Gartner ssp. nov.
Planta habitu ssp. turcici, sed bracteae floris terminalis ple- 

rumque scarioso-marginatae et verrucae seminum circ. 0,07 mm 
longae.

A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g : Auf hóheren Bergen in I t a 
l i  e n , ausgenommen das Gebiet der Alpen.

F u n d o r t e  und B e l e g e :  Loc. Lucania: mons Pollino, loco 
dieto „Jannace“ , 1700 m circit. in umidis ( C a v a r a  et G r a n d ę ,  
Herbar C o r r e n s ) .  — Loc. Lucania: mons „Alpe di Latronico“ 
loco dieto „Acqua segreta“ , 1630 m circit. in uliginosis ( C a v a r r a  
et G r a n d ę ,  Herbar C o r r e n s ) .  —

Dali das C. fontanum  auch auf dem Appennin vorkommt, diirfte 
bis jetzt noch wenig bekannt sein. F i o r i  et P a o l e t t i  erwahnen
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in der FI. d’Italia I. 325 (1896—98) iiberhaupt diese Pflanze nicht. 
Was die neuere Literatur anbelangt, so verzeiehnet F i o r i in Nuov. 
FI. anal. d’Italia I. 475 (1924) wohl ein C. trwiaie y fontunum, 
das aber nur auf den Alpen vorkommen soli. In einer Hohe von 
1700 m ist aber schon ganz gut die Existenz dieser alpinen Form 
nachgewiesen, nur besitzen die Pflanzen dieser regenarmen Ge- 
biete meist Kapseln, die kleiner sind ais die im Tale vorkommender 
Stammarten. Dies konnte ich wenigstens fiir diese Gegend bei der 
genannten Form feststellen. Ich sah allerdings nur zwei nicht- 
driisige Pflanzen.

Ssp. hispanicum Gartner ssp. nov.
Planta habitu ssp. balcani, sed verrucae seminum circ. 0,09 

mm longae, 0,02 mm altae.
A l l g e m e i n e  V e r b r e i t u n g :  In Spanien, mit Ausnahme 

der Pyrenaen, auf hóheren Bergen.
F u n d o r t e  und B e l e g e :  Province de Grenadc, Sierra del 

Cuorto, cieno frais, sur le calcaire, 1700 m ( R e v e r c h o n ,  Her- 
bar C o r r e n s ) .  —

Das Vorkommen des C. fontanum im siidlichen Spanien scheint 
ebenfalls unbekannt zu. sein. W i 11 k o m m und L a n g e  schreiben, 
daB das C. mlgatum  |3 alpinum „probabiliter etiam mont. Asturicis" 
vorkommt. R i c h t e r - G i i r k e  erwahnen von Spanien ais Fundort 
die Pyrenaen. G r a b  n e r  sagt, die Angaben in den Pyrenaen sind 
zu priifen. An dem Vorkommen dieser Pflanze im siidlichen Spa
nien ist aber auf Grund dieses Beleges und der gemachten Unter- 
suchung nicht mehr zu zweifeln. Die untersuchte Pflanze ist nicht- 
driisig. Andere aus diesem Gebiet stammende Exemplare lagen mir 
leider nicht vor.

Das C. fontanum  s. 1. unterscheidet sich von seiner Stammart, 
dem C. mlgatum, im allgemeinen durch den kleineren Wuchs, die 
kleineren Blatter, die mehr hautrandigen Hochblatter, die kiirzeren 
Bliitenstiele und durch die im Verhaltnis zum Kelch fast doppelt 
so langen Blumenkronblatter. Gegeniiber seiner Stammart besitzt 
das C. fontanum zumeist auch noch langere Kapseln und Plazenten 
und auch noch gróBere Samen. (Siehe Abb. 46 — 51, Tafel X, 
Abb. 83, 85, 86, Tafel XVII.) AuBerdem besitzt diese Art gegen- 
iiber dem C. mlgatum  viel seltener bewimperte Blumenkronblatter. 
Diese sind hier fast immer kahl, sind sie aber bewimpert, so sind 
die Wimpern gegeniiber der ersteren Art von viel geringerer Lange. 
(Siehe Abb. 11, 12, Tafel V, Abb. 17, 18, Tafel VII.) Das C. fon 
tanum wurde aber oft mit dem C. alpinum verwechselt oder zum 
mindesten diesem verwandtschaftlich sehr nahe stehend gehalten. 
Mit dem letzteren hat es jedoch gar nichts zu tun. Es unterscheidet 
sich von diesem sofort durch die zumeist langeren Kapseln, durch 
die viel kiirzeren Kronblatter, die bei dem C. alp. fast durchwegs, 
gut doppelt so lang sind ais der Kelch und durch das viel seltenere
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Auftrcten von Driisenhaaren. Das C. alp. kommt auch in Europa 
nur scltcn ohnc Driiscn vor, wahrend das europaische C. font. s. 1. 
fast stets nichtdrusig anzutreffcn ist. Auch gegeniiber dem C. vulg. 
ist das C. font. schwacher driisig. Ais Gebirgsart ist diese Art aber 
zweifellos ais jungere dem alteren C. vulg. nachzustellen.

Das C. font. s. 1. wird heute vielfach ais Unterart zu dem O. 
vulg. gezogcn. Dies konnte hier nicht vorgcnommen werden, da 
das C. font. s. 1. selbst in mehrere Unterarten zerfallt. Lediglich 
eine Zusammenfassung beider Arten, wie sie G r a b n e r  in die 
G e s a m t a r  t C.  c a e s p i t o s u m  vorgenommcn hat, ware mog- 
lich. Dies um so eher, da ich keine Arten ausfindig machen konnte, 
die dieser Artengruppc in verwandtschaftliehcr Beziehung nahe 
stchen durften.
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Ergebnis der Untersuchungen.
Zur systematischen Anordnung der Arten innerhalb 

der Gattung „Cerastium L.“

Die vorliegenden Bearbeitungen einiger Arten der Gattung 
Cerastium  gestatten mir teilweise, in einer die Untersuchungsergeb- 
nisse zusammenfassenden Darstellung alle jene Riehtlinien aufzu- 
zeigen, die wahrscheinlich spater fur eine Gesamteinteilung der 
Gattung von besonderer Wichtigkeit sein diirften. Wie aus der Ein- 
lcitung hcrvorgeht, habe ich mich mit einjahrigen bis kurz aus- 
dauernden Arten bcsehaftigt. Von allen genannten Arten ist, wie 
auch aus den Literaturangabcn zu ersehen ist, das C. rectum s. I. 
ais einzige einjahrige Art zu betrachten, was allerdings mit ihrem 
zicmlich hohcn Altcr, wie spater zu hórcn sein wird, nicht ganz 
vereinbar zu sein scheint. Obwohl oft auch das C. sonticum s. 1. 
keine sterilen Seitcnsprosse besitzt, so ist es doch keineswegs ais 
eine der D i v i s i o  F  u g a c i  a F e n z l  angehorige Art anzusehcn. 
Andererseits haben jene Arten, die vornehmlich in Asien verbreitet 
sind, wie z. B. das C. flavescens oder das C. subciliatum  nur selten 
Seitcnsprosse; trotzdem sind diesc Arten abcr ausdauernd, da sie 
einen untcrirdischen Stamm besitzen, der befahigt ist, Innovations- 
sprosse zu bilden, Betrachtet man F e n z l ' s  Einteilung der Gattung 
genauer und macht man den Versuch, alle einjahrigen Arten den 
ausdauerndcn gegeniiber zu stellen, so kommt man mit den tat- 
sachlichen natiirlichen verwandtschaftlichen Vcrhaltnisscn der Arten 
in groBen Widerspruch, Schon die Tatsachc, daB Gcbirgsformen 
gegeniiber den Talformen eine langere Lebensdauer besitzen, muB 
gegen die Aufrechterhaltung dieser Einteilung sprechen. Niemand 
wird das streng ausdauerndc C. fontanum  s. 1. von seiner Stammart, 
dem einjahrigen bis ausdauerndcn C. valgaium  trennen. Die Ein- 
teilungen der Gattung nach F e n z l  und B o iss ie r  in die D i v i s i o  
F u g a c i a  und in die D i v i s i o  P e r e n n i a ,  bezw. in die Gruppe 
A n n u a ,  Boiss. FI. Or. I. 720 (1867) und in die Gruppe P e r  e n  - 
n i a ,  Boiss. FI. Or. I. 714, 726 (1867) spielen daher im Rahmcn 
einer Gesamteinteilung der Gattung nur eine untergeordnete Rolle. 
Es konnte daher die Lebensdauer bei der Beschreibung der Pflan- 
zen iibergangen werden.

Eine hcute noch vielfach gebraucliliche Unterteilung der Gat
tung in die Sektionen Or  th o d o n  Ser. in DC. Prodr. I. 415 (1824) 
und S t r e p h o d o n  Ser. in DC. Prodr. 1. 414 (1824) ist, wie schon 
ausgefiihrt wurdc, cbcnfalls nicht zu verwerten. Wohl scheinen mir 
aber die Arten, die der letzteren Sektion angehóren, die alteren 
zu sein.
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Was die Bewimperung der Blumenkronblatter anbelangt, so 
muiB gesagt werden, daB z. B. Arten wie das C. silvaticum s. 1., das 
C. rectum s. 1. oder das C. flauescens gar nichts miteinander in ver- 
wandtschaftlicher Beziehung zu tun baben. F e n z 1 ’s Gruppierung 
der Arten in eine Abteilung C  i i i  a t  o p  e t  a l a  in Ledeb. FI. Ross. 
I. 403 (1842) und in eine solche L e i  o p ę t a ł a  in Ledeb. FI. Ross. 
I. 405 (1842) ist daher fur eine naturliche Systematik nur von ge- 
ringer Verwendbarkeit. Wie auch ans der nahen Verwandtschaft 
des C. fluvescens mit dem C. macrocarpum  s. 1., des C. Ledebou- 
rianutn mit dem C. silvaticum s. 1. oder des C. ruderale mit dem C. 
rectum s. 1. hervorgeht, so diirfen auch F e n z 1 ’s Ordnungen der 
Gruppe C h o n d r o s p e r m i a  in Ledeb. FI. Ross. I. 406 ff (1842) 
mit einerseits bewimperte Staubblatter besitzende Arten ( Ł a 
s i  o s  t e  m o n  a) andererseits mit solchen, die kahle Staubblatter 
haben ( L e i  o s  t e  m o n a ) ,  wegen der unnaturlichen Anordnung 
derPflanzen nieht herangezogen werden. Ich brauche nurerwahnen, 
daB z. B. das C. ruderale nicht die geringste Alinlichkeit mit dem 
C. Ledebourianum  oder das C. sihaticum  s. 1. nicht die mindeste 
Verwandtschaft mit dem C. rectum s. 1. und mit dem C. macrocar
pum aufweist.

Stellt man sich die Aufgabe, einige kleinere Unterabteilungen 
der bereits erwahnten Einteilungen der Gattung Cerastium dahin 
zu untcrsuchen, ob sic vielleicht fiir eine Gesamteinteilung besser 
verwertbar sein wiirden, ais die bisher besprochenen, so sei auf 
die Einteilung F e n z l ’s, der die Arten mit chondrospermen Sa- 
men, die er in der Gruppe C h o n d r o s p e r m i a  in Ledeb. FI. 
Ross. 1. 406 (1842) vereinigte und der er die Gruppe P h y s o -  
s p e r  m i  a*)  in Ledeb. FI. Ross. L 415 (1842) gegeniiber stellte, 
hingewiesen. Obwohl alle hier bearbeiteten Arten chondrospcrme 
Samen zeigen, so siad doch die wenigsten von ihnen miteinander 
zunachst verwandt. Zwar waren mir zwischen Arten, die chondro- 
sperme Samen haben und solchen, dereń Samen physosperm aus- 
gebildet sind, keine Ubergange begegnet. Doch geniigt allein die 
Tatsache, daB z. B. Arten mit chondrospermen Samen. wie das C. 
silmUcum s. L, das C. rectum s. 1., das C. flavescens, das C. fonta- 
num s. 1. usw. nicht naher miteinander in phylogenetischen Zu- 
sammenhang gebracht werden konnen, urn zu beweisen, daB ciner 
Gruppierung der Arten nach diesem Gesichtspunkte nicht diejenige 
Bedeutung zugemessen werden darf, welche fiir eine Gesamteintei
lung der Gattung unbedingt erforderlich ware, Es ist selbstver- 
standlich, daB Einteilungen oder Gruppierungen in die Arten wegen 
ihres gemeinsamen Standortes ohne Rucksicht auf ihre morpliolo-

*) Aus dem Albumen treten Stoffe durch die Testa des Samens, wo- 
durch dieser aufgeblasen erscheint. Ob es sieli um einen Quellungsvorgang 
handelt, bei dem das Eiweifi die Testa des Samens sprengt, muB erst er- 
wiesen werden. Auch unreife Samen zeigen schon die physosperme Aus- 
bildung.
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gischen Eigentiimlichkeiten oder Vewandtschaft zusammengewor- 
fen wurden, noch weniger Aussicht auf Ver\vertung besitzcn. Dies 
trifft z. B. fur die von B o r z a  in Bot. Kozi. 50 (1013) aufgestellte 
S e r i e  s A l p i n a  zu, dereń Arten zumeist gar nicht miteinandcr 
zunachst verwandt, wohl aber im allgemeinen in der alpinen Region 
vcrbreitet sind.

Wenn wir uns nun fragen, wie wir die Anordnung der Arten, 
von denen die hier erbrterten ubrigens alle der Sektion E u c e r a -  
s t i u m  Boiss. FI. Or. I. 713 (1867) angehoren, zu treffen hatten, 
so miissen wir in erster Linie ihre abstimmungsgeschichtlichen 
Zusammenhange, ihr Alter und ihre Verbre'tung beriicksichtigen. 
Einen groBen AufschluB wird uns ein Vergleich der europaischen 
Typen mit ihren asiatischen Stammfonnen liefern. Weniger wird 
uns das Alter dariiber Klarheit verscha,ffen, da namlich samtliche 
Arten vordiluvialen Ursprunges sein diirften, Dafiir wird aber fur 
uns umsomehr ihre geographische Verbreitung von Interessc sein. 
Es wird ferner zur Ermittlung der Stufenfolge, welche in der Ent- 
wickluing der einzelnen Merkmale der Organe stattgefunden hat, 
in Erwagung gezogen werden miissen, ob die Umgestaltungen der- 
artig sind, daB dadurch die Existenzfahigkeit des Typus unter den 
ihn jetzt umgebenden Verhiiltnissen erhoht wird und ob diese For
men haufiger auftreten. In der Entwicklung der Sprosse bestehen 
zunachst, wenn man einen Vergleich der asiatischen Formen mit 
den von ihnen abgeleiteten europaischen anstellt, Progressionen 
vom einfachen zum SproBverband. Da ausdauemde Pflanzen zu
meist mehr Sprosse, wenigstens aber cher stcrile Seitensprosse 
entwickeln, ais einjahrige, so miiBte man sagen, es bestehe eine 
Entwicklungsrichtung von den einjahrigen zu den ausdauernden 
Pflanzen. Es leuchtet daraus ein, dafi sich einjahrige Pflanzen nur 
unter Voraussetzungen sehr lange crhalten konnen, die es ihnen er- 
móglichen, in anderer Weisc, z. B. durch reiche Samenbildung ein 
baldiges Aussterben zu verhindern. Dies' scheint bei dem C. rectum 
s. 1. der Fali zu sein, das aber trotzdem ein hohes Alter erreicht. 
Auch die Reichbliitigkeit einer Pflanze gegeniiber der Annbliitig- 
keit bedeutet einen Fortscluitt in der Entwicklung. Sicherlich ist, 
daB die asiatischen Typen einen sehr gedrangten und armblurigen 
Bliitenstand zeigen. Hingegen sind die von diesen abgeleiteten 
jiingeren europaischen Pflanzen gewohnlich mit einer weitspreizen- 
den und reichblutigen Cymę ausgestattet. Zieht man weitere Ver- 
gleiche zwischen, asiatischen und europaischen Formen, so weisen 
die europaischen an den Hochblattern einen viel breiteren Haut- 
rand auf. Oft sind hier samtliche Brakteen haubandig. Bei den 
asiatischen. Arten sind diese jedoch zumeist krautig oder nur die 
obersten, mit einem Hautrand versehen. Betrachtet man ferner die 
Blatter, so tritt bei den ursprunglicheren Arten die eifórmige Ge- 
stalt am haufigsten auf, wahrend die jiingeren zumeist eine ovale 
oder lanzettlichc Blattform besitzen. Man sieht, daB die groBte
Fedde, Repertorium, Beiheft CXII1. 6
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Brcite von dem untersten Drittel gegen die Mitte des Blattes hin 
zu wandcrn bestrebt ist. Dasselbe kann wohl auch von der groB- 
ten Breite an den Drusenhaarendzellen behauptet werden. Es er- 
gibt sich cine Entwicklungslinie von den eiformigen zu den keuli- 
gcn Drusenformcn. Da ja schon bei dem C. rectum s. 1. gesagt 
wurde, daB Arten mit langen Funikuli an den Plazenten vermutlich 
schr alte Arten darstellen, diese aber gleichzeitig eiformige End- 
zellen an den Drusenhaaren haben, so sche ich diejenigcn Arten, 
dereń Drusenhaarendzcllen keulig gestaltet sind, ais jungere Arten 
an. Jene alteren Arten mit langen Funikuli an der Plazenta liefern 
gcwohnlich Samcn, dereń Samenwarzen eine sehr kurze Lange auf- 
weisen und gewohnlich schr spitz, mitunter zitzenfórmig gestaltet 
sind, wahrend die Samcn der Arten, die stabchenformige Plazenten 
und keulige Drusenhaare haben, Sanien mit langen stumpfen und 
kammfórmigen Warzeń zu cigen haben. Bei denjcnigcn Arten, die 
mit eifórmigen Driisen ausgcstattct sind, konnten bis jetzt nur 
chondrosperme Samen nachgewiesen werden. Diejenigen Pflanzen 
mit physospermen Samen zeigen wohl durchwegs eine mehr oder 
weniger stabchenformige Plazenta und keulige Drusenhaare. In 
letzter Zeit gab M o s c h l  in scincr allcrdings noch unveroffent- 
lichten Arbeit „Beitrag zur Kenntnis einjahriger Cerastien aus der 
Gruppe Leiopetala  Fcnzl“ eine Richtlinie fiir die systematische 
Anordnung der Arten dicser Gruppe heraus. Er konnte die Arten 
in den beiden Rcihen, in der S e r  i es S p h a e r o g l a n d u l o s a  
und in der S e r i e s  O o g l a n d  u l'o s  a unterbringen, von denen er 
wiederum die letztere, weil sie, wie ihm schien,, die jiingeren Arten 
enthalte, der ersteren Serie gegenuber nachstellen zu musaen 
glaubte. Diese Neueinteilung diirfte allem Anscheine nach zur 
Anprdnung der gesamten Cerastien herangezogcn werden konncn. 
Den beiden Serien miiBte demnach der Rang von Sektionen bei- 
gemessen werden. Nur ware zur Reihenfolge der Anordnung dieser 
Sektionen zu bemerken, daB diejcnige, die dann die Arten mit 
radiarer Plazenta und eifórmiger Diiisenendzelle enthalten wiirde, 
die sogenannte „Sectio  O o g l  a n d  u l  o s a“ der „Sectio  S p h a e 
r o g l a n d u l o s a “ voranzustellen ist. DaB eine solche Einteilung 
der Gattumg Cerastium  gut moglich ist und daB die Arten der 
Sectio Ooglandulosa die alteren sind, soli noch im folgenden aus- 
cinander gesetzt werden. Wie aus seiner Arbeit hervorgeht, besitzen 
die von M o s c h l  behandclten ooglandulosen Arten stets meso- 
petale, nie mikropetale Bluten. Auch hat er immer das Vorhandcn- 
sein von 10 Staubblattern festgestellt. Aus dem Verglcich asiati- 
scher Stammformen mit den europaischen Arten ist sofort zu er- 
schen, daB die mikropetalen von den makropetalen Arten herzu- 
leiten sind (C. flauescens —> C. macrocarpum s. 1.). Andererseits 
gehóren die Arten der Gattung, die weniger ais 10 Staubblattcr be
sitzen, zu den spharoglanduloscn Arten. Sie weisen sehr stark 
hautrandige Hochblattcr auf und ihre Kelche zeigen im Gegensatz 
zu denen der ooglandulosen Arten einen viel breiteren Hautrand.
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AuI3erdem ist die Ableitung der Ieiostemonalen Arten von den lasio- 
stemonalen und die Herleitung der leiopetalen von den ciliatopeta- 
len Formen leicht zu ermitteln (C. Ledebourianum  —> C. silvaticuni 
s. 1., C. flavescens —► C. macrocarpum s. 1.). Wohl vermeint man 
die morphologisch sehr kompliziert gebauten Arten ais jiingere 
den. einfacher gestalteten Formen nachstellen zu miissen. Es ist 
aber sicherlich zu bedenken, daB in der Jetztzeit die Neubildung 
solcher hoch zusammcngesetzter Typen nicht mehr erfolgt sein 
kann, da seit dem hóchsten Entwicklungsstand der Flora, der in 
der Tcrtiarzeit erreicht worden sein dtirfte, im allgemeinen nur 
eine Entwicklungsrichtung zu den einfacher gestalteten Organismen 
festzustellen und auBerdem in der Neuzeit das Wachstum der Pflan- 
zen gegentiber dem in friiheren Zeitperioden stark zuruckgedrangt 
ist. Diese einfacheren Arten stellen reduzierte Typen dar, die manche 
Organe riickgebildet odcr verloren haben. ihre Aufgabe haben 
zum Teil andere Organe ubernommen, wobei naturlich wiederum 
eine wesentliche Umgestaltung derselben verbunden ist. In dieser 
Beziehung sind sie daher in einetn gewissen Fortschritt in der Ent- 
wicklung begriffen und sind jedenfalls den oft komplizierter ge
bauten alteren Formen ais die erst jiingst enstandenen nachzu- 
stellen. Damit ware der Kreislauf von den ursprunglichsten ein- 
fachsten Organismen zu den kompliziert gebautesten und von diesen 
wiederum zu den einfacher gestalteten geschlossen. Gerade bei 
den jiingsten Arten ist bei einem Vergleich derselben oft eine so 
groBe Ahnliehkeit zu erkennen, daB Geno- und Phanotypus nur 
schwcr auseinandcr zu haltcn sind. Der Grand liegt eben darin, 
daB die urspriinglichen Organisationsmerkmale allmahlieh durch 
die neuerworbenen Anpassungsmerkmale verdriingt wurden. Weil 
eben die Neubildung von komplizierter gebauten Typen fur die 
heutige Zeit nicht mehr angenommen werden kann, so verstehen wir 
es auch eher, daB die Arten mit weniger ais 10 StaubgefaBen durch 
den Abortus einiger Staubblatter ans den zehnmannigen entstanden 
und cbenso die dreigriffeligen von den fiinfgriffeligen Arten ab- 
zuleitcn sind. Die Bildung von staubgefaBreicheren Arten und sol- 
chen mit groBerer Griffelanzahl kommt heute gar nicht oder wohl 
nur noch selten vor. Nur ein an einer Gailstelle wachsendes und 
wahrscheinlich kultiviertes C. vutgatum wieś in einem Falle sogar 
bis zu 7 Griffel auf. Daraus ist wohl zweifellos der SchluB zu 
ziehen, daB die in Kultur auf nahrstoffreichen Boden gezogenen 
Pflanzen eher einen Riickfall in ihre urspriinglichere Form erleiden, 
ais daB daraus abgeleitet werden kónnte, in welcher Entwicklungs
richtung sich nun die Organe solcher Pflanzen bewegcn wurden. 
DaB die von F e n z 1 zu einer Untergattung zusammengeschlossenen 
dreigriffeligen Arten, die er nach B a r t l i n g  ? die Untergattung 
D ic h  o d o  n in Ledeb. FI. Ross. I. 396 (1842) nannte, die jungcren 
sind, geht schon daraus hervor, daB sie in ihrer Gesamtheit in die 
„ S e c t i o  S p h a e r  o g  l a n d u !  o s a “ fallen, wodurch auch die 
eben gcmachten Bemerkungen eine Bestatigung erfahren.

6*
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Untersucht man die hier sowie die von M o s c h l  bearbeiteten 
oder genannten Arten auf ihre Verbreitung, so ist festzusfellen, 
dafi die ooglandulosen Arten im nórdlichen, im westlichen und mitt- 
leren Europa fehlcn, dagcgen mitunter im sudlichen europaischen 
Gebiet verbreitct sind. Das Gros dieser Arten diirfte aber vicl- 
lcicht in Asien zu finden sein. Die spharoglandulosen Arten sind 
aber nicht nur uber das ganze europaische Festlarid yerbreitet, 
sie finden sich aufierdem wohl aueh in allcn anderen Erdteilen vor. 
Man sicht, dafi die letzteren fur einc Besicdlung der Lander viel 
besser geeignet sind, eine Fahigkeit, die sie sich wohl erst durch 
das Auftreten der Auslaufer erworben haben, wahrend die ooglan
dulosen Arten ihr Wanderungsvermogen schon langst eingebiiBt 
zu haben scheincn und stabil geworden sind. Aus diesem Grandę, 
konnten auch die altercn Arten der S e c t i o  O o g l a n d u l o s a  
fur eine Wiederbesiedelung der nach dem Rupkgang des Eises nach 
der Diluvialzeit eisfrei gewordenen Teile von Europa nicht mehr in 
Betracht kommen. Aufierdem zeigen die ooglandulosen Arten fast 
durchwegs keinc Varietaten, was cbcnfalls fiir ihr hohes Alter 
spricht. Dagcgen haben die meisten spharoglandulosen Arten grofie 
Neigung zur Varietatenbildung; dies ist sicherlich ein Zeichen ihres 
jiingeren Alters. Es ist kaum zu bestreitcn, dafi die Entwicklung 
aller dieser Arten von gewissen Florenzentren ausgegangen sein 
mufi. Ais solche werden in der Pflanzengeographie unter anderen 
das Mittelmeer- und das innerasiatische Gebiet genannt. In diesen 
Gcbieten bcfinden sich auch heute noch die grófite Anzahl, und 
was am interessantesten ist, die meisten der ooglandulosen Arten. 
Im Verglcich zu Asien besitzt Europa eine viel geringere Zahl, 
vor allem alber die morphologisch viel einfacher gestalteten Arten. 
Es ist wohl klar, dafi zur Herausbildung komplizierter Formen eine 
sehr lange Zeit erforderlich gcwesen sein mufi und dafi demnach 
solchen Arten ein ziemlich hohes Alter zugesprochen werden darf.

Kurz zusammengefafit darf behauptet werden, dafi eine Ost- 
Westwanderung der Arten stattgefunden hat, dafi die europaischen 
den asiatischen, die spharoglandulosen den ooglandulosen nachzu- 
stellen sind, was auch in der Verbreitung deutlich zum Ausdruck 
kommt. Die spharoglandulosen Arten sind von dem urspriinglichen 
Entstehungszentrum viel weiter gewandert ais die ooglandulosen 
und haben daher von ihrem urspriinglichen Typus viel verloren. 
In anderer Beziehung ist aber auch manchen Organen der ooglandu
losen Arten eine gewisse Einfachheit nicht abzusprechen, die vor 
allem in den stiirker krautigen Brakteen und Kelchblattcrn und be- 
sonders in der Art der Behaarung sichtbar wird. Die Deckhaar- 
zellen der ooglandulosen Arten besitzen zumeist eine mehr kurze,, 
tonnen- oder eiformige Gestalt, diejenigcn der spharoglandulosen 
aber haben eine viel starkere und dickere Zellmembran und zeigen 
zumeist eine sehr langgestreckte Gestalt. Selbst die driisige Be
haarung ist bei den alteren, den ooglandulosen Arten, am stark- 
sten. Wie schon im Schlusse des morphologischen Teiles ausge-
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fiihrt wurde, so laBt sich dic Entstehung vieler Merkmale an den 
Pflanzen auf die indirekte Einwirkung der edaphischen Faktoren 
zuriickfuhren und es seheint mir durchaus wahrscheinlich, daB auch 
dic ooglanduloscn und spharoglandulosen Arten ihre Ęigcntunilieh- 
keiten zum groBten Teil der Einwirkung solcher Faktoren verdan- 
ken. Auch diirften dic ooglanduloscn Arten zumeist dic sauren 
Boden bevolkern, wiihrend die spharoglandulosen gewóhnlich die 
basischen oder schwachsauren einnehmen.

Die Anordnung der Arten dieser Gattung in O o g l a n d u l o s a  
und S p h a e r o g l a n d u l o s a  diirfte nach allen angefiihrten Griin- 
den am chcstcn eine naturliche Systematik gcwahrleisten. Die StcI- 
lung der hier behandeltcn Arten wurde in den einzclncn Abschnittcn 
bereits ausfuhrlich dargelegt, ihre Einreihung in diesc zwei Sek- 
tionen diirfte keinen besonderen Schwierigkeiten anheimfallcn. Aller- 
dings ist aber zu diesem letzten Schritt noch die Bcarbeitung einer 
gróBeren Anzahl von Cerastien, vor allem aber dic der auBereurasi- 
schen Rassen notwendig, die sicherlich viel Interessantes bieten 
wird.
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Bestimmungsschlussel.
Obwohl in einem Bestimmungsschlussel darauf Bcdacht ge- 

nommen werden soli, daB die Arten mdglichst in ihrer phylogene- 
tischen Reihenfolge angeordnet werden, so soli diese Tabelle hier 
lediglich eine rasche Bestimmung der Arten und Unterarten er- 
inóglichen.

F u r  d ie  A r t e n :
1 Pflanze einjahrig, stets drusig, Driisenendizellc fast eifor-

mig, Pflanze ohne sterile Auslaufer . C. recturn Friv. s. I. 
Pflanze gewbhnlich ausdauernd, drusig oder nichtdriisig, 
Driisenendzelle keulig, sterile Auslaufer vorhanden oder 
f e h l e n d ................................................................................................ 2

2 Blumenkronblatter 2l/2 bis 3 mai langer ais der Kelcli,
am Nagel stets k a li i ...........................................................................3
Blumenkronblatter bis 2 mai langer ais der Kelch, am 
Nagel bewimpert oder k a l i i ......................................................... 4

3 Blumenkronblatter 21/2 mai langer ais der Kelch, Pflanze
meist ohne Seitensprossc, bis 40 cm hoch, Samen rund- 
lich, Samenwarzen 0,08—0,17 mm hoch C. sonticum Beck s. 1. 
Blumenkronblatter 21/2 bis 3 mai langer ais der Kelch, 
Pflanze meist mit Seitensprossen, bis 25 cm hoch, Samen 
zumeist etwas zugespitzt, Samenwarzen 0,08—0,24 mm 
h o c h .....................................C. subtriflorum  (Rchb.) Pacher.

4 Blumenkronblatter stets doppelt so lang ais der Kelch . . 5
Blumenkronblatter doppelt so lang ais der Kelch oder kiirzer 6

5 Blumenkronblatter zumeist am Nagel bewimpert, Wim- 
pern bis 0,9 mm lang, Kelchblatter oft violett gefarbt, 
Pflanze meist ohne Seitensprosse . C. subciliatum  Gartner. 
Blumenkronblatter selten am Nagel bewimpert, Wimpern
bis 0,5 mm lang, Kelchblatter fast niemals violett gefarbt, 
Pflanze oft mit Seitensprossen . . C. alsinifolium  Tausch.

6 Blumenkronblatter 11/2 bis 2 mai langer ais der Kelch, 
niemals gleich lang oder kiirzer ais dieser, nicht selten be
wimpert oder kahl, Wimpern bis 0,48 mm lang, Staub- 
blatter selten bewimpert, Wimpern bis 0,2 mm lang, 
Pflanze stets drusig, oft mit langen Auslaufern, dereń 
Blatter manchmal kreisrund geformt sind, mit lanzett- 
lichen Stengelblattern, Kapsel hóchstens bis 10 mm lang

C. silvaticum W. K. s. 1.



B estim m u n g ssc lilu sse l. 81

Blumenkronblatter 2 mai langer ais der Kelch, glcicli 
lang oder kiirzer ais dieser, am Nagel bewimpert oder 
kahl, Staubblatter bewimpert oder kahl, Pflanze driisig 
oder nichtdriisig, selten mit langeren Auslaufern, Blatter 
zumeist langlich oval, seltener lanzcttlich, Kapsel zumeist 
viel langer ais 10 m m ..................................................................... 7

7 Blumenkronblatter zumeist bewimpert, Wimpem zumeist 
langer ais 0,2 mm, Staubblatter bewimpert oder kahl,
Pflanze fast immer d riisig ................................................................S
Blumenkronblatter aufierst selten bewimpert, Wimpem 
bis 0,2 mm lang, Staubblatter stets kahl, Pflanze zumeist 
n ich td ru sig ...........................................................................................9

8 Staubblatter bewimpert, Wimpern bis 0,6 mm lang, Blu-
menkronblattwimpcm bis 0,8 mm lang, Blumenkronblatter 
zumeist 2 mai langer ais der Kelch, Pflanze stets driisig, 
zumeist ohne Scitensprosse . . . .  C. f!avescens Gartner.
Staubblatter zumeist kahl, selten bewimpert, Wimpern
bis 0,3 mm lang, Blumenkronblattwimpcrn bis 0,4 mm 
lang, Blumenkronblatter kaum langer ais der Kelch oder 
kiirzer ais dieser, Pflanze zumeist driisig, selten nicht- 
driisig, zumeist mit Seitensprosseu , C. macrocarpum Schuir s. 1.

9 Blumenkronblatter kiirzer, glcich lang oder ctwas langer
ais der Kelch, Samen zumeist kleiner ais 0,8 mm C.uuigatum  L. 
Blumenkronblatter langer, manchmal bis fast doppelt so 
lang ais der Kelch, Samąn zumeist groBer ais 0,8 mm

C. fontanum Baumg. s. 1.

F i i r d i e  U n t e r a r t e n :

des C. sonticum s. 1.
Pflanze dunkelgriin, Blatter schwach behaart, Kelch unge- 
fahr 5 mm lang, Plazenta ca. 4 mm lang ssp. savense Gartner. 
Pflanze meist hellgriin, Blatter meist stiirker behaart, Pla- 
zenten kiirzer ais 4 m m ................................................................ 2

2 Blatter mittelstark behaart, Kelch im Mittel 4 mm lang,
Plazenta ca. 3 mm lang . . ssp. sonticum (Beck) Gartner.
Blatter stark behaart, Kelch ungefahr 3 mm, Plazenta 
ca. 2 mm la n g ..................................... ssp. udinense Gartner.

des C. silvaticum s. 1.
Pflanze 25—70 cm hoch, Blatter groB u. dunkelgriin, Pri- 
marbliitenstiele 30—50 mm lang, Kelch 5—8 mm, Blumen
kronblatter doppelt so lang ais der Kelch, Plazenta 3—4 
mm lang, Samen rundlich mit flachen Warzeń . . . .

ssp. siluaticuin (W. K.) Gartner.
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Pflanze 15—25 cm hoch, Blatter kleiner und lichtgriin, 
Primarblutenstiele 15—30 mm lang, Kelch 3—5 mm, Blu- 
menkronblatter ly2—2 mai langer ais der Kelch, Plazenta
2—3 mm lang, Samen zugespitzt, hóckerig...........................

ssp. umbrosum (Kit.) Gartner.

des C. recturn s. 1.
Pflanze 25—80 cm hoch, Blatter groB, Primarblutenstiele 
30—40 mm lang, Kelch 7—10 mm, Kapsel langer ais 10 
mm, Plazenta langer ais 2,5 mm ssp. rectum (Friv.) Gartner. 
Pflanze 8—25 cm hoch, Blatter klein, Primarblutenstiele 
20—30 mm lang, Kelch 3—7 mm, Kapsel hóchstens 10 mm
lang, Plazenta bis zu 2,5 m m .....................................................

ssp. petricola (Pańć.) Gartner.

des C. \lavescens.
Pflanze 20—50 cm hoch, Blatter groB, Primarblutenstiele 
25 — 40 mm lang, Kelch 6 — 8 mm, Kapsel langer ais 
11 mm, Plazenta 3—4 mm lang . . ssp. flavescens Gartner.
Pflanze 10—20 cm hoch, Blatter klein, Primarblutenstiele 
20—25 mm lang, Kelch 4—6 mm, Kapsel hóchstens 11 mm 
Plazenta 2—3 mm la n g ...................... ssp. jablonense Gartner.

des C. macrocarpum s. 1.
Pflanze 25—60 cm hoch, Blatter groB, Primarblutenstiele 
20—35 mm, Kelch 6—9 mm lang, Kapsel langer ais 13 mm, 
Plazenta 4—5 mm lang . . ssp. lucorum (Schur) Gartner.
Pflanze 15—25 cm hoch, Blatter klein, Primarblutenstiele 
15—20tnm, Kelch 3—6 mm lang, Kapsel hóchstens 13 mm, 
Plazenta 3—4 mm lang . ssp. macrocarpum (Schur) Gartner.

des C. subciliatum .
Pflanze 15—25 cm hoch, Blatter groB, Primarblutenstiele 
25—50 mm, Kelch 4—6 mm lang, Kapsel langer ais 9 mm, 
Plazenta 2—3 mm lang . . . ssp. subciliatum  Gartner.
Pflanze 5—15 cm hoch, Blatter klein, Primarblutenstiele 
10—25 mm, Kelch 2—4 mm lang, Kapsel kleiner ais 9 mm, 
Plazenta 1—2 mm la n g ...................... ssp. sajunense Gartner.

des C. fontanum s. I.
1 Pflanze oft violett iiberlaufen, Blatter auBerst schwach 

rauhhaarig bis fast kahl, seltener starker behaart, Deck- 
haare zumeist ziemlich kurz, oft nicht langer ais 1 nim, 
Pflanze ófters mit Driisenhaaren, Kelch 6—8 mm, Kapsel 
13—16 mm, Plazenta 4—5 mm, Samen 0,95— 1,2 mm, 
Samenfarbe 21 pe — 25 pe, Samenwarzen ungefahr 0,1 
mm lang, 0,05 mm hoch...................... ssp. scandicum Gartner.



B estim rn un gssch lussel. 89

Pflanze fast niemals violett uberlaufen, Blatter zumeist 
ziemlich dicht rauhhaarig, fast niemals schwach rauh- 
haarig oder gar kalii, Deekhaare zumeist langer ais 1 mm, 
Pflanze selten mit Driisenhaaren, Samenfarbe 13 pe — 17 
pe — 21 p e ...................................................................................... 2

2 Samen ungefahr 1 mm groB, Samenfarbe 17 pe — 21 pe . 3
Samen meist viel kleiner ais 1 mm, Samenfarbe 13 pe —
17 p e ................................................................................................. 4

3 Deekhaare etwas gewellt, Kelch 6—Q mm, Kapsel 14—18
mm, Plazenta 4—5 mm, Samenwarzen ungefahr 0,05 mm 
Iang, 0,07 mm hoch . . . ssp. fontanum (Baumg.) Gartner

3 Deekhaare gerade, Kelch 6—8 mm, Kapsel 12—16 mm, 
Plazenta 3—4 mm, Samenwarzen ungefahr 0,1 mm lang,
0,05 mm h o c h .......................................... ssp. alpicum Gartner.
Deekhaare gerade, Kelch ungefahr 7 mm, Kapsel 10— 14 
mm, Plazenta 2—3 mm, Samenwarzen ungefahr 0,15 mm 
lang, 0,03 mm h o ch ............................ssp. pyrenaeum  Gartner.

4 Kelch 3—6 mm, Kapsel 8— 12 mm, Plazenta 1—2 mm, 
Samen meist 0,7 mm, Samenwarzen ungefahr 0,03 mm
lang, 0,03 mm h o c h ............................ssp. turcicum Gartner.
Kelch 4—7 mm, Kapsel 10—14 mm, Plazenta 2—3 mm, 
Samen meist 0,8 mm, Samenwarzen ungefahr 0,05 mm
lang, 0,03 mm h o c h ............................ssp. balcanum Gartner.
Kelch 3—6 mm, Kapsel 9—13 mm, Plazenta 1—2,5 mm, 
Samen meist 0,07 mm, Samenwarzen ungefahr 0,07 mm
lang, 0,025 mm h o ch ...................... ssp. appenninum Gartner.
Kelch 4—7 mm, Kapsel 10—14 mm, Plazenta 2—4 mm, 
Samen meist 0,8 mm, Samenwarzen ungefahr 0,09 mm 
lang, 0,02 mm h o ch ............................ssp. hispunicum Gartner.
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E rk laru n g d er A bbildungen.

Samtliche in den 19 Tafeln untergebrachten Abbildungen wurden mit 
Ausnahme derjenigen der Tafel I sowie der Abbildungen 27 bis 51 der 
Tafel X mit dem Zeiclienapparat angefertigt. leli habe darauf Riicksicht 
genommen, dafi fur einen Vergleich gleicher Teile von Pflanzenarten dieselbe 
VergróBerung gewahlt wurde. Lediglich die Abbildungen iiber Plazenta- 
formen auf Tafel XI sowie iiber Samenwarzen auf den Tafeln XIII bis 
XVII, die Abb. 91 der Tafel XVIII und die der Driisenhaare auf Tafel 
XIX sind etwas schematisiert. Besonders gilt dies fur die Samenwarzen, die 
zwar in ihrer Form, Hóhe und Breite ebenfalls wie die anderen hier gc- 
zeichneten Pflanzenteile genau den natiirlichen Verhaltnissen entsprechen, 
jedoch in Bezug auf ihre Lagę zumeist etwas voneinander getrennt gezeichnet 
wurden, um sie besonders charakteristisch zur Geltung zu bringen.

Tafel I : Abb. 1: C. silvaticum  ssp. silvaticum  (Fiirstenfeld — G a r t n e r ,  
U G * — ) Auslaufer — 0,75 natiirl. GróBe. — Abb. 2 : C. m acrocarpum  ssp. 
lucorum  (Neuwaldegg — K e r n e  r, UG —) Auslaufer 0,75 natiirl. 
GróBe. — Abb. 3 : C. alsin ifolium  (Von Serpentin-Felsen bei Einsiedel 
— . . . . . . .  UW — ) Auslaufer — 0,75 natiirl. GróBe. — Abb. 4 : C.
m ig a ła m  (Nord-Tirol, bei Scliwaz an der StraBenmauer vor der Kaserne, 
Schiefer, ca. 550 m H a n d e l - M a z z e t t i ,  UW — ) Auslaufer — 
0,75 natiirl. GróBe

Tafel II: Abb. 5: C. rectutn s. 1. (Bei Vlasotince — D ó r f l e r ,  UW — ) 
Blumenkronblatt - Wimpern — 25 X vergr. — Abb. 6 : C .silra łicu m  
s. 1. (Sóchau bei Fiirstenfeld — G a r t n e r ,  U G * — ) Blumenkronblatt- 
Wimpern — 25 X vergr.

Tafel III: Abb. 7 : C. m acrocarpum  s. I. (Obernik bei Breslau — O c h t -  
r i t z ,  MW — ) Blumenkronblatt-Wimpern — 2 5 X vergr. — Abb. 8 : C. 
flavescen s  (Ad Sludenkam — T u r c z a n i n o w ,  L e d e b o u r ,  MW — ) 
Blumenkronblatt - Wimpern 25 x  vergr.

Tafel IV: Abb. 9 : C. alsin ifolium  (Einsiedelerheide — K a b 1 i k, MW — ) 
Blumenkronblatt-Wimpern — 25 X vergr. — Abb. 10: C. subcilialum  
(In humidis regionis Baikalensis — T u r c z a n i n o w ,  B — ) Blumen
kronblatt-Wimpern — 25 X  vergr.

Tafel V : Abb. 11: C. m lgału /n  (lstrien, zwischen Divaca und St. Canzian, 
an einer Mauer, Kalk, ca. 400 m — H a n d e l - M a z z e t t i ,  UW — ) 
Blumenkronblatt-Wimpern — 2 5 X vergr. Abb. 12: C. fontanum  s. 1. 
(Auf hóheren Bergen heim PlóckenpaB -  G a r t n e r ,  G — ) Blumen
kronblatt-Wimpern — 25 X vergr.

Tafel VI: Abb. 13: C. silvaticum  s. I. Kronblatthaare — 150 X vergr. — 
Abb. 14: C. rectum  s. 1. Kronblatthaare — 150 X vergr. — Abb. 15:
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C. alsin ifolium  Kronblatthaare — 150X  vergr. — Abb. 16: C .m acro-  
carpum  s. I. Kronblatthaare — 1 5 0 x  vergr.

Tafel VII: Abb. 17: C. uulgatum  Kronhlatthaare — 150X  vergr. — Abh. 
18: C. fontanum  s. I. Kronblatthaare — 150 X vergr. — Abb. 10: C. 
subciliatum  Kronblatthaare — 1 5 0 x  vergr. — Abb. 20 : C. flavescens  
Kronblatthaare — 150 X  vergr.

Tafel VIII: Abb. 21 : C. siluaticum  ssp. silvaticum  (Fiirstenfeld — G a r t -  
n e r ,  U G * — ) Staubblatt - Wimpern — 25 X  vergr. — Abb. 22 : C. 
flauescens  (Ad Sludenkam — T u r c z a n i n o w ,  L e d e b o u r ,  MW — ) 
Staubblatt - Wimpern — 25 X vergr. — Abb. 23 : C. m acrocarpum  ssp. 
lucorum  (FI. Monasteriense — B ó n n i n g h a u s e n ,  MW — ) Staub. 
blatt - Wimpern — 25 x  vergr.

Tafel IX : Abb. 24: C. flavescens, Staubblatthaare — 150X vergr. — Abb. 
25 : C. m acrocarpum  ssp. lucorum , Staubblatthaare — 150 X  vergr. — 
Abb. 26 : C. siluaticum  ssp. siluaticum, Staubblatthaare — 150X  vergr.

Tafel X : Abb. 27: C. siluaticum  ssp. siluaticum  (Fiirstenfeld — G a r t -  
n e r ,  UG * — ) Griffel — 37,5 X  vergr. — Abb. 28 : C. siluaticum  ssp. 
um brosum  (In lichten Waldstellen am Romberge hei Purkersdorf —•
< .................... , UPd ) Griffel — 37,5 X vergr. — Abb. 20 : C.
m acrocarpum  ssp. lucorum  (Nasse Stellen am Kaufberg bei Kalksburg 

- K o r b ,  MW — ) Griffel — 3 7 ,5 X  vergr. — Abb. 30 : C. uulgatum  
(Rainerwarte bei Graz G a r t n e r ,  G — ) Griffel — 3 7 ,5 X vergr. — 
Abb. 31: C. sonticum  ssp. suvense (Carniolia, in rupestribus udis ad 
cataractam „Mitala“ prope Sagor — H a y e k ,  MG — ) Kapsel — 0,75 
natiirl. GróBe. — Abb. 32 : C. sonticum  ssp. sonticum  (Kiistenland bei 
Modreja nachst St. Lucia — B e c k ,  UPd — ) Kapsel — 0,75 natiirl. Gr.
— Abb. 33 : C. sonticum  ssp. udinense (S. Daniele, Cividale — W u 1- 
f en, MW — ) Kapsel — 0,75 natiirl. Gr. — Abb. 34 : C. subtriflorum  
Am Berge Matajur im Friaul — T om m asini, MW —) Kapsel — 0,75  
natiirl. GróBe. — Abb. 35 : C. siluaticum  ssp. siluaticum  (Belgrad, Ra- 
kovica — Bor nmi i l l er ,  MW — ) Kapsel 0,75 natiirl. GróBe. — Abb. 
36: C. siluaticum  ssp. umbrosum  (Alpe Konina — R e c h i n g e r ,  
UW ) Kapsel — 0,75 natiirl. GróBe. — Ahb. 37 : C .rectu m  ssp. rectum  
(Ost - Montenegro, Tresnjevik 1500 m — J a n c h e n ,  UW — ) Kapsel 
0,75 natiirl. GróBe. — Abb. 38 : C .rectu m  ssp. pctricola  Bratucina PI.— 
F o r ma n e k ,  H — ) Kapsel — 0,75 natiirl. GróBe. — Abb. 30 : C. flaues- 
ccns ssp. flauescens  (In humidis prope Turka — S t e v e n ,  MW — ) 
Kapsel — 0,75 natiirl. GróBe. — Abb. 40: C. flauescens  ss. jab lon cn se  (In 
alpibus Sajanensibus — St uhe ndor f f ,  B — ) Kapsel — 0,75 natiirl. 
GróBe. — Abb. 41 : C. m acrocarpum  ssp. lucorum  (Obernik bei Breslau
— O c h t r i t z ,  MW —) Kapsel — 0,75 natiirl. GróBe. — Abb. 42 : C. 
m acrocarpum  ssp. m acrocarpum  (Sonnwendstein 1500 m — G a r t n e r ,  
U G * — ) Kapsel — 0,75 natiirl. GróBe. — Abb. 43 : C. subciliatum  ssp.
subciliatum  (Regio Tr. Baical — ............. , MW — ) Kapsel — 0,75 natiirl.
GróBe. — Abb. 44; C . subciliatum  ssp. sajanense  (In alpibus Sajenensi- 
bus — St uhendor f f ,  B — ) Kapsel — 0,75 natiirl. GróBe. — Abb. 45: 
C. alsin ifolium  (Einsiedlerheide K a b 1 i k, MW —) Kapsel — 0,75



9 2 E rk laru n g der A bb ildu ngen

naturl. GróBe. — Abb. 46 : C .yu lgatum  (Bei Graz — Ga r t ne r ,  G — ) 
Kapsel — 0,75 naturl. Gr. — Abh. 47 : C .fon tan u m  ssp. turcicum  (Asia 
minor, prope vicum Fol — H a n d e l - M a z z e t t i ,  UW — ) Kapsel 

0,75 naturl .GróBe. — Abb. 48: C .fon tanum  ssp . balcanum  (Trojan Bal- 
can — Ur umo f f ,  H — ) Kapsel — 0,75 naturl. GróBe. — Abb. 40: C. 
fontanum  ssp. fonianum  (Im FluBbette des Dunajec im Tale von 
Kosczielisko — Fr i t ze ,  Hk — ) Kapsel — 0,75 naturl. GróBe — Abb. 
50 : C. fontanum  ssp. alpicum  und C. fontanum  ssp. scandicum  (In alp. 
Rosengarten — B o r n m i i l l e r ,  Hk — Auf Triften bei Akureyri — 
Ts c he r ni ng ,  Be — ) Kapsel — 0,75 naturl. GróBe. — Siehe Text auf 
Seite 67. — Abb. C. fontanum  ssp. pyrcnaeum  (Basses Pyrenais — 
F  e r r y, B —) Kapsel — 0,75 naturl. GróBe.

Tafel X I: Abb. 52: C. ru dera le , strahlige Plazenta — 10X vergr. — Abb. 
53 : C. rcclum  ssp. rectum , trauhige Plazenta — 10 X vergr. — Abb. 
54 : C. silyaticum  ssp. silyaticum , fast trauhige Plazenta — 10 X  vergr. 
— Abb. 55: C. yulgatum, stabchenfórmige Plazenta — 10 X vergr.

Tafel X II: Abb. 56 : C. sonticum  ssp. savense, Plazenta — 1 0 X vergr. — 
Abb. 57: C. sont. ssp. sonticum , Plazenta — 10 X vergr. — Abb. 58: 
C. sont. ssp. udinense, Plazenta — 10X  vergr. — Abb. 59 : C. rectum  
ssp. rectum, Plazenta — 10 X vergr. — Abb. 60 : C .rec t .  ssp. petri- 
cola, Plazenta — 10 X vergr. — Abb. 61: C .silyaticum  ssp. silvaticum, 
Plazenta — 10 X  vergr. — Abb. 62 : C .sily . ssp. um brosum ,  Plazenta 
■— 10 X vergr. (Siehe die bereits angefiihrten Belege.)

Tafel X III: Abb. 63 : C. subtriflorum , Samen — 2 5 X vergr. — Abb. 64 : 
C. subtr., Samenwarzen — 200 X vergr. — Abb. 65 : C. sonticum  s. 1., 
Samen — 25 X vergr. — Abb. 66 : C. sont. s. I., Samenwarzen — 200 x  
vergr.

Tafel XIV: Abb. 67 : C. rectum  ssp. rectum , Samen — 25 X  vergr. — 
Abb. 68 : C .rec t . ssp. rectum , Samenwarzen — 2 0 0 X vergr. — Abb. 
69 : C. silyaticum  ssp. silyaticum , Same — 25 X vergr. — Abb. 70: 
C. silv. ssp. sity., Samenwarzen — 200 X vergr. — Abb. 71: C. siły. 
ssp. um brosum , Same — 2 5 X vergr. Abb. 72 : C. sity. ssp. um br., 
Samenwarzen — 200 X  vergr.

Tafel XV: Abb. 73 : C .m acrocarpu m  ssp. lucorum , Samen — 25 x  vergr. — 
Abb. 74 : C. m acroc. ssp. luc., Samenwarzen — 200 X  vergr. — Abb. 
75 : C. m acroc. ssp. m acrocarpum , Same — 25 X  vergr. — Abb. 76: 
C. m acroc. ssp. m acroc., Samenwarzen — 200 X  vergr. — Abb. 77: C. 
flayescens, Samen — 25 X vergr. — Abb. 78 : C .fla v .,  Samenwarzen — 
200 X  vergr.

Tafel XVI: Abb. 79: C. alsin ifolium , Samen — 25 X  vergr. — Abb. 80 : 
C. alsin if., Samenwarzen — 200 X vergr. — Abb. 81 : C. subciliatum , 
Samen — 25 X vergr. — Abb. 82 : C. subcil., Samenwarzen — 200 X  
vergr.

Tafel XVII: Abb. 83 : C. yulgatum  (Europa) Same — 25 X vergr. — Abb. 
84 : C .y u lg . (Europa) Samenwarzen — 200 X  vergr. — Abb. 85 : C.
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vulg. (Asien) Same — 25 X vergr. — Abb. 86 : C. fon ianum  ssp. 
nlpicurn, Samen — 2 5 X  vergr. — Abb. 87: C .fo n t .  ssp. nipie., Samen- 
warzen — 200 X vergr.

Tafel XVIII: Abb. 88 : C. fonianum  ssp. turcicum, Same — 3 0 X vergr. — 
Abb. 89 : C. fon t. ssp. balcanum , Same — 30 X vergr. — Abb. 90 : 
C. fon t. ssp. fon ianum , Same — 30 X vergr. — Abb. 91 : C. fon t. ssp. 
alpicum  und C. fon t. ssp. scandicum, Same — 30 X  vergr. — Abb. 92 : 
C. font. ssp. pyrenaeum, Same — 30 X vergr.

Tafel XI X:  Abb. 93: C. fontanum  ssp. alpicum , Deckhaare — 65 X vergr. — 
Abb. 94: C. font. ssp. fontanum , Deckhaare — 65 X vergr. — Abb. 
95: C. m acrocarpum  ssp. maerocarpurn, Deckhaare — 65 x  vergr. — 
Abb. 96: C. rudcrale, Driisenhaar — 200 X vergr. — Abb. 97: C. 
rectum  s. 1., Driisenhaar — 200 X  vergr. — Abb. 98: C. yulgatum  (Aus 
dem nórdlichen Europa) Driisenhaar — 2 0 0 X  vergr. — Abb. 99: C. 
silvaticum  ssp. silvaticum , Driisenhaar — 200 X vergr. — Abb. 100: 
C. sublriflorum , Driisenhaar — 200 X vergr. — Abb. 101:  C. sem i- 
decandrum , Driisenhaar — 200 X vergr.

Erklarung der Verbreitungskarten.
Die Verbreitungskarten wurden so angefertigt, dali die zunachst ver- 

wandten und in einem Abschnitt zusammen behandelten Arten auf derselben 
Kartę erscheinen. Nur die Fundorte des C. yulgatum  und des C. fontanum  
s. 1. muBten wegen ihrer gro Ben Zahl auf zwei getrennte Karten gesetzt 
werden. Wahrencl also die Karten mit den Nummern 1 bis 5 voneinander 
unabhangig sind, gehóren die Karten 6 und 7 zusammen.

V e r b r e i t u n g s k a r t e  Nr .  I:  C. sonticum  B e c k  s. I. — C.  sublriflorum  
( R c h b . )  P a c h  er .

V e r b r e i t u n g s k a r t e  Nr .  2:  C.  silcaticum  W.  K. s. 1. 
V e r b r e i t u n g s k a r t e  Nr .  3:  C. rectum  F  r i v s. 1.
V e r b r e i t u n g s k a r t e  Nr .  4:  C. flaoescen s  G a r t n e r .  — C. m acro

carpum  S c h u r s. I.
V e r b r e i t u n g s k a r t e  Nr .  5:  C. subciliatum  G a r t n e r .  — C.  alsini- 

fo liu m  T a  u s c h.
V e r b r e i t u n g s k a r t e  Nr .  6:  C.  uulgatum  L.
V e r b r e i t u n g s  k a r t ę  Nr .  7:  C. fontanum  B a u m g. s. 1.

Die Verbreitungskarten wurden ausschliefilich an Hand des unter- 
suchten Materials entworfen!
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Alphabetisches Namenverzeichnis.
K u r s i e  g e s p e r r t  gesetzt sind nur jene Namen von Arten, 

Unterarten, Varietaten und Formen der Gattung C e r a s t i u m ,  die in die- 
ser Arbeit behandelt wurden und denen fur die Systematik eine besondere 
Bedeutung zukonimt.

Alpina 23, 25, 81 
Annua 79
Arenaria H utcri 21 
C e r a s t i u m  79 
C. a lp estre  70, 72, 74 
C. a/pinum  22, 55, 77 

e eiliatum  51 
f. rigidum  41

var. ty pi cum  14 
X sonticum  16, 17, 18 
y. subtriflorum  21 

C. a t s  i  n i f o l  t u m  53
var. e g l a n d u l o s u t n  56 
var. g l a n d u l o s u m  55 

C. areen se  54
k) alsin ifolium  53 
e) C. alsin ifolium  53 
glabrescen s  53
2. la lifo liu m  b. alsin ifolium  53 
subhcrbaceum  53 

C. Bcringianum  42 
C. brachypetalum  63 
C. caespitosum  57 

p.) eanescens 63 
i) capitatum  65 
D.) coloratum  65 
I. eglandulosutn  63 
c) elatius 46 
f. elatius 46 
var elatius 46 
I. eucaespitosum  63
A. eucaespitosum  63

2 b capitatum  65 
(3 coloratum  65 
2 y m ańtnum  65 
Y notatum  65

I. fontanum  69
II. fontanum  67
b) fontanum  66, 69, 70, 72, 74, 

75, 76
ssp. C. fontanum  72 
f. glandulosa  62 
II. glandulosum  62 
p glandulosum  62
B. glandulosum  62

2. lucorum  46 
4. scariosum  65 

f. glandulosum  62 
o) glandulosum  62 
var. glandulosum  62 
n) ho los teo id es  65

C. caespitosum  f. inundatum  65 
B.) n cm orale  46 
f. ncm orale  46 
a typicum  63
var. typicum  f. serpentin i 64 

C. cam panulatum  28, 38 
f. eiliata  39 

C. carinthiacum  23 
C. carniolicutn  17 
C. eiliatum  51, 52 
C. Fischcrianum  42 
C. f  l a  v e s c e n s  41

ssp. f l a a e s c e n s  43 
ssp. j a b l o n e n s e  43 

C.  f o n t a n u m  66 
ssp. a l p i  c u  m  72

var. e g l a n d u lo s u m  74 
var. g la n d u l o s u m  74 

ssp. a p p e n n i n u m  76 
ssp. b a  l  c  a  n u m  76 
ssp. f o n t a n u m  70

var. e g l a n d u lo s u t n  71 
var. g la n d u l o s u m  71 

ssp. h i s p a n i c u m  77 
ssp. p y r e n a e u m  74 
ssp. s c a n d i c u m  68

var. e g l a n d u lo s u m  69 
var. glandulosum  69 

ssp. t u r  c i c u  m  75 
C. fu r  ca tum  43, 51 
C. glandulosum  62 
C. glom cratum  63 
C. gn aphalodes  23 
C. ho los teo id es  64 
C. H utcri 21 
C. K ablikianum  53, 55 
C. lanatum  23
C. lanuginosum  (3 subtriflorum  20 
C. latifolium  23

f) C. subtriflorum  21 
h) subtriflorum  21 
var. subtriflorum  21 

C. Ledcbouriannm  35 
C. lon g irostrc  70 
C. lucorum  45 
C . m a c  r o  c a r  p  urn  44 

ssp. l u c o r u m  45
var. e g l a n d u lo s u t n  47 
var. g l a n d u l o s u m  47 

ssp. m a c r o c a r p u m  48 
C. m icrocarpum  28
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C. tnoesiacurn 24 
C. m utabilc a  triviale  58 
C. ncm orale  var. carniolicum  21 
C. ovatum  55

C. alsin ifolium  53 
C. pcrfo liatu m  75 
C. pctricola  38 
C. pilosum  35 
C. praccox  28
C. pscudosiluaticum  32, 34, 45 
C. pumilum 63 
C. pusilluin  51 
C. pyrennicum  75 
C. r c  c t u m  36 

P pctricola  39 
ssp. p e t r i c o l a  38 
ssp. r e c t u m  37  

C. repens  28 
C. rigidum  42, 43, 52 

var. p 43 
C. rudera le  37

var. rcc  tum  37 
C. saxatile 43 
C. sem idecandrum  63 
C. sibiricum  27, 43 
C. s i l  v a t i  c u m  25 

var. brev iflorum  33 
var. carniolicum  17 
forma 17
ssp. s i l  v u t i c  u m  27 
u typicurn 28
A. typicurn 28 
f. typicurn 28
P um brosum  32 
b um brosum  32
B. um brosum  33 
f. umbrosum  3
ssp. u m b r o s u m  32 

C.  s o n t i c u m  16 
ssp. savensc  17 
ssp. s o n t i c u m  17 
ssp. u d i n e n s e  18 

C. S/urmianum  72 
C. s u b  c i i  i a t u  m  51 

ssp. s a j a n e n s e  53 
ssp. s u b c i l i a t u m  52 

C.  s u b t r i f l o r u m  20 
C. tom entosum  23 
C. transsilvanicum  23 
C. triv iale  57 

a lp estre  70
c) die alpige (a lp es tr e ) 11 
g) alpigenum  70
var. alpina  75 
a- C. alpinum  70
d) C. alpinum  66 
d alpinum  72
e annuum  65 
var. capitatum  65 
Y fontanum  69, 70, 72, 76

C. trhńalc var. fontanum  70
Y glabratum  65
C. glanduliferutn  e) a lp estre 11

b)  lucorum  45
d) m acrocarpum  48
c) netnorense 32 

b) C. glandulosum  62 
glandulosum  62
p glandulosum  62 
h. glandulosum  62
Y glandulosum  62 
h glandulosum  62 
a. hirsutum  63
a. hirsutum  63 
e) C. nem oralc  45 
ncm orale  46 
P nem oralc  45
Y nem or a le  45 
d  n em orale  45 
e n em orale  45

f. accedens  45 
f. recedcns  45 

var. nem orale  45 
d) C. notatum  45 
b) C. ram osissim um  45
b) scariosum  65 
p spurium  65
Y spurium  65
i sabalpinum  70 
u typicurn 63 
umbrosum  32 
a) die verlangerte 45 
a) uulgatum  63 

C. um brosum  32 
C. unalaschkcnse 42 
C. uiscosum  63

c) alpicolum  11
a eglandulosum  61
a. glabrcscen s  65 
P glandulosum  61 
P 45
b. silvaticum  45 
var. a triviale 58

C. vulgare 58
ssp. a lpestre  69 
ssp. C. a lp estre  58 
ssp. C. triviale  f. glandulosum  62 

C. v u l g a t u m  56 
var. a lpestre  68 
P alpinum  75 
d alpinum  70 
r, alpinum 11 
g) alpinum 11 
d annuum  65
a brachypctalum  1 glandulosus 

62
3 hirsutus 63 

z eiliatum  52 
coloratum  65
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C. vulgatutn y elongatum  45 
var. e g l a n d u l o s u m  62 

f. s e r  p e n ł i n i  62 
Ii. giganteutn  65 
|3 glandulosutn  62 
8 glandulosutn  62 
e glandulosutn  62 
var. g l a n d u l o s u t n  62
Y gracilc  62 
f. gracile  62
a hirsutum  62 
a hirłum  63 
fi ho los teo id es  64
Y inundatum  65 
f lancifoliutn  46
Y m acrocarputn  48 
ssp. macrocarputn  70 
var. maius 76
P nem orale  45 
d) nem orale  45 
var. n em orale  45

C. vulga tum c. r atnosissimum  45 
a typicum  63 

C hondrosperm ia  80 
C iliatopetala  80 
D ichodon  83 
Eucerastium  81 
F u g od a  79 
Lasiostem ona  80 
L ei opęta ła  80 
Leiostem ona  80
M yosołis arrensis hirsuta, parvo flo r ę  

56
O oglandulosa  82 
O rthodon  79 
P erennia  79 
Physospernua  80 
Stellaria silvatica 28 
S. ir ir ia lis  b. glandulosutn  62 
S. triuialis d) nem oralis  45 
S. 1’iilgata  57 
Sphaerog landu losa  82 
Strephodon  79

Die Tafeln und Verbreitungskarten wurden von der Firma Trau & Schwab, 
Dresden A 19, geliefert. Der I)ruck erfolgte durch die Buchdruckerei Karl 

Bafiler, Einsiedel, Bez. Chemnitz.
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