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H err  N ä g e l i  ü bergab  einen V o rtra g :

„ U e b e r  d i e  I n n o v a t i o n  b e i  d e n  H i e r a c i e n  u n d  

i h r e  s y s t e m a t i s c h e  B e d e u t u n g . “

(Hiezu eine Tafel.)

Es  g iebt kaum ein M erkm al zur U nterscheidung d er 

G ru p p en  und Species in der G attung H i e r a c i u m ,  b ezü g 

lich  dessen  die herrschenden  A nsichten  so sehr e in er 

B erich tig u n g  bedürfen , w ie die I n n o v a t i o n .  M an versteht 

d a ru n te r  die A rt und W eise , neue T r ie b e  zu b ild en , in sbe

so n d e re  den Z u s ta n d , in w elchem  die S prossan fänge ü b e r 

w in tern , um im  F rü h ja h r  in b lü h ende S ten gel auszuw achsen.

B is  in d ie  neuere Z e it  w urde a u f d ie  In n ovation  gar
#

n ich t geachtet, se lbst n ich t von  den  H iera cien -M on og ra p h en  

T a u s c h  ( 1 8 2 8 ) ,  M o n n i e r  (1 8 2 9 )  und F r o e l i c h  (1 8 3 8 )
#

so w ie  von  dem  so genauen P flanzenbeschreiber G a u d i n  

( 1 8 2 9 )  , —  w enn w ir einzelne zu fällige und ohne Beziehung 

g e m a c h te  B em erkungen  in den B eschreibungen  ausnehm en. 

V o n  F r o e l i c h  w ird  b loss ein entfernt verw andter B egriff, 

d e r  in  d em  G egensatz d er P h y l l o p o d i e  und A p h y l l o p o d i e  

b e r u h t ,  bei zw ei G ru p p en  zum  ersten  M al als U n tersch ei

d u n g sm e rk m a l benutzt.

D ie  E intheilung nach  den b io log is ch en  M erkm alen  des 

N e u w u ch se s  versuchen zuerst H e g e t s c h w e i l e r  und K o c h .  

In  s e in e r  F lo ra  der Schw eiz spaltet H e g e t s c h w e i l e r  (1 8 3 9 )  

d ie  G a t tu n g  H ieraciu m  in drei H auptgruppen .

A )  W u r z e l b l ä t t r i g e .  D ie W urzel tre ib t W u rze lk öp fe  

o d e r  A u slä u fer . H ieb er  gehören  d ie  P i l o s e l l o i d e a  und- 

d ie  P u l m o n a r o i d e a .  V on  den le tztem  w ird  an gegeben , 

d a s s  d a s  R h izom  neben  dem  alten Stengel gegen den H erbst 

e in e n  B ü sch e l B lätter b ild e t , aus deren M itte das nächste 

J a h r  d e r  neue S tengel entsteht.

B )  G e m i s c h t b l ä t t r i g e .  D ie  W u rzel entw ickelt gegen
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d e n  H e r b s t  e in ig e  W u r z e lb lä t te r  (d . b . für die Triebe des 

n ä c h s t f o l g e n d e n  J a h r e s ) .  H ie b e r  d ie  P r e n a n t h o i d e a  mit 

H .  a l p i n u m  L i n .  u n d  H . a m p lex ica u le  L in ., die P i c r o i d e a ,  

d i e  V i l l o s a ,  d i e  B a r b a t a  (mit  H. glanduliferum  Hoppe) 

u n d  d i e  G l  a u  c a .

C )  S t e n g e l b l ä t t r i g e  o d e r  G e m m i f e r a .  Die Wurzel

t r e i b t  k e i n e  W u r z e l k ö p f e  u n d  keine B lätterbü sch el, sondern

g e g e n  d e n  H e r b s t  u n t e r ir d is c h e  weisse, sch uppige  Gemmen, aus

w e l c h e n  i m  F r ü h j a h r  e in  b eb lä tte rter  S tengel hervorbricht.

H i e h e r  d i e  P o l y p h y l l a  (m it  H . um bellatum  L in .,  H. b o -  
r e a l e  F r .  e t c . )

H e g e t s c h w e i l e r  u n tersch e id e t  a lso  zw eierlei In n o 

v a t i o n e n ,  s o l c h e  m i t  B lä t t e r b ü s c h e ln  (b e i A  und B ) und so lch e  

m i t  G e m m e n  ( b e i  C ) .  E tw a s  e in geh en d er w urden  diese V e r - 

ä l t n i s s e  v o n  K o c h  a u f  d e r  N atu rforsch erversam m lu n g  in  

r  a n g e n  i m  S e p t e m b e r  1 8 4 0  behandelt. D erse lbe  bestim m t 

j e  p h y l l o p o d e n  i n  d e r  A r t ,  dass sie n ia  W u rze lb lä tte r

c h  G n * *n<^e m  ^ a s  a u s  d e m  Sam en sich  entw ickelnde P flä n z - 

(j e n Q s o ^ e *c h  n a c h  d e r  E n tw ick e lu n g  d er  S a m en b lä tter  in

v o n  ^r e ^e j  ° h n e  a u f  dem  W u rze lk op fe  einen B ü s c h e l

8 c h  O t t e r n  z u  b i l d e n .  A m  G runde des Stengels s t e h e n

b e t in d * e r T  R ä t t e r ,  d ie  am  m eisten a u sgeb ild eten  B l ä t t e r

■ D ie s e r  ** S1C^  ^ e r  R e g e l  im  untern D rittel d e s s e lb e n ,

z e u g ©  i m ^ N ^ 1 * ^  b lühe gew öh n lich  n icht. E r  e r -

u n t e r i r d *  V» a  S O t n in e r  an  seinem  G ru n d e eine o d e r  z w e i  

J a h r e s  zu T  . ^ n ° SP e n » w elch e  im  F rü h lin g  des f o l g e n d e n  

l o p o d  u n d  -j1 1 1 ?3611 s i ° h  entfalten . D ie le tz te m  seien a p h y l -  

Ä r  B i7 t w a r  des ersten Jahres ä h n lich , b r i n g e n

D i e  r>} e i V o r  u n d  leg en  am  G ru n de w ieder K n o s p e n  a n .  

U n d  a u s s e r c i ^  ° P 0 ( ^eT1 H ie ra c ie n  dagegen h ab en  W u r z e l b l ä t t e r  

t r a g e n .  D a s * * *  ^ U r z e ^köpfe , d ie einen B ü sch el v on  B l ä t t e r n  

b i l d e  i m  e r  a U S  (^e m  Sam en h ervorsp rossen d e  P f l ä n z c h e n

M i “ *  .1:'v  b lo ss  eine B lä tterrose tte . A u s  der
e r h e b e  sich  im zweiten 'J a h re  d er  b l ü h e n d e
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S ten gel, w ährend neue m it B lättern  gekrön te  W u rzelköp fe  

erzeugt w e rd e n , aus denen im  fo lgen d en  Jahr b lü h en de  

S tengel h ervorsprossen .

S o  k lar und rich tig  d iese  v on  K o c h  gegeb en e  D a r

stellung im  A llgem einen  ist, so w en ig  be fr ied ig t d er  Schluss 

des R e fe ra ts  in der F l o r a  (1 8 4 1 , p. 6 5 1 ) , ,  „ d e r  w esentliche 

U ntersch ied  der beiden  soeben  dargestellten  G ru ppen  bestehe 

d em n a ch  d a r i n , dass sich bei den P h y llop od en  d ie A ch se  

des W u rzelk op fes  v o r  d er  B lüthenbildung n icht zum  Stengel 

v er lä n g ere , w ährend sie be i den  A p h y llo p o d e n , auch oh n e  

dass  die Pflanze bis zu r B lüthenbildung fortgesch ritten  sei, 

sich  in einen Stengel verlängern  m üsse“ . D em n ach  w ürde 

das H auptgew icht a u f den Um stand ge leg t , dass bei den  

A p h y llo p o d e n . der aus dem  Sam en sich entw ickelnde p rim äre  

T r ie b  selbst n icht zur B lüthenbildung ge lan gt, w ähren d  er 

b e i  den P h y llop od en , wenn au ch  erst im zweiten Jahre , m it 

e in em  ß lü thenstand  abschliesst.

D ieser U ntersch ied  ist rein zufällig , indem  er von  äussern 

V erh ä ltn issen , näm lich  von  der Z e it d er  A ussaat und der 

W itte ru n g  bed ingt w ird . W enn die Sam en bei uns in D eutsch 

la n d  ins f r e i e  L a n d  ausgesäet w e i d e n ,  so  zeigen  sie m ei

stens das v on  K o c h  d a rgeleg te  V erhalten . M an kann ab er  

a u ch  alle H ieracien , p h y llo p o d e  und a p h y llop od e , im  ersten 

J a h r  zur B lüthe und theilw eise  selbst ^ur Sam enbildung 

b rin gen , w enn m an sie früh gen u g  in T ö p fe  säet und später, 

w en n  die F rü h lin gsw ärm e sich  eingestellt hat, ins fre ie  L a n d  

p flan zt. D er prim äre  aus dem  Sam en h ervorgegan gen e T r ieb  

sch liesst also in diesem  F alle  auch  bei den  A p h y llo 

p o d e n  m it einer In florescen z ab, w ährend er bei verspäteter 

E n tw ick lu n g  nicht zur B lü then bildun g gelangt.

Im  Jah r 1 8 4 4  benutzte K o c h  in d er  zw eiten A uflage  

d e r  S yn opsis  florae  germ an icae  et helveticae, nach  dem  V o r 

gä n ge  H e g e t  s c h  w e i l e r s ,  die Innovation  zur C harakteri- 

s irung d er  G attungssectionen . B e i den  A u r e l l e n ,  C e r i n -



t h o i d  e e n ,  P u l m o n a r o i d e e n ,  A n d r y a l o i d e e n  und P s e u -  

d o c e r i n t h o i d e e n  „ü b erw in tern  die B lä tter  der n ich tb lü h en 

d e n  W u rze lk ö p fe  und sind n och  zur ß lü th eze it v orh a n d en “ . 

B e i  den  P r e n a n t h o i d e e n  „h a t  d ie  Pflanze im H erbst a n  

d e r  W u rze l K nospen  od er  kleine B lä tte rb ü sch e l, a b e r  d ie  

W u rze lb lä tte r  und d ie untern S tengelb lätter sterben  s ch o n  

v o r  d e r  B lüthezeit a b .“  Bei d en  I n t y b a c e e n  und A c c i p i -  

t r i n e n  „h a t  die Pflanze im  H erbst w ed er  W u rze lb lä tte r  

n o ch  B lätterbüsch el sondern  K n ospen  a u f d er  W u r z e l .“

D iese E intheilung d er  H ieracien -G ru ppen  nach d er  In n o 

vation  w urde so fort  von  E . F r i e s  m it B egeisterun g  a u fg e 

n om m en . E r  nennt sie „h e rr lich  und neues L ich t  b r in g e n d; 
so  sei gezeigt, dass v ie le  b ish er verein igte F orm en  n ich t e in - ,  

m a l m it einander zu verg le ich en  s e ie n , in dem  sie nur a n a 

lo g e  A usb ildu ngsform en  in versch iedenen  R eihen  v o rs te lle n .‘ l 

E r  sagt v o ra u s , dass „n a ch  diesen G ründen  d ie  A rten  z u 

g le ich  w ürden  re fo rm irt  und verm ehrt w erd en “  (in  L i n d -  

b l o m ’ s B ot. N otiser vgl. H o r n s c h u c h ’ s A rch iv  1 8 4 5  

p . 2 6 6 ) .

In  der M on og ra p h ie , w elche F r i e s  im  Jah r 1 848  u nter 

dem  T ite l S ym b ola e  ad H istoriain  H ieracioru m  veröffen tlich te , 

sp ie lt  denn auch  d ie  In n ovation  d er Pflanze als Prinzip  d er  

E intheilung die erste R olle . In  der E in leitung (pag . X V II) 

sagt er, d ie  In n ova tion  geschehe a u f d re ierle i W e is e : 1) d u rch  

A usläufer (S t o lo n e n ) , 2 )  durch  R osetten  und 3 ) d u rch  g e 

sch lossene K n ospen . D ie F ortp flan zu n g  durch  S to lon en , der 

S ection  der P ilose llen  eigenthüin lich , k om m e dem  V erm ögen  

nach  allen A rten  derselben  zu, könne ab er  o ft unterb leiben . 

D iese lbe  trete  in dop p elter  W eise  auf. B ei den einen  S pecies  

näm lich  (in  d e r  A ufzäh lung geh ören  h ieher d ie  S tirps H. 

P i l o s e l l a e  und d ie  Stirps H . A u r i c u l a e )  b ilden  d ie  A u s

läu fer ein an der O berfläch e  h inkriechendes R h izom  (rh izom a  

repens sto lon iferu m ). B ei den ändern (in d er A u fzäh lung 

sind  es d ie  S tirpes H . p r a e a l t i  und H. c y m o s i )  entspringen

2 9 6  Sitzung der math.-phys. Classe vom 10. November 1866.
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sie unter d er E rd e  und stellen  eine sch iefe  W u rze l d a r  

(ra d ix  a cau le  d iscreta ). F r i e s  bezeich n et n äm lich  n och  

d ie unterird ischen  S tengeith eile  als W u rzel.

D ie Innovation  du rch  R o se tte n , w elche unter den ein

heim ischen  A rten  bei den  Sectionen  A u r e l l a  und P u l m o -  

n a r e a  v ork om m e, gehe unter U m ständen in die erstgenannte 

ü b e r ,  indem  die R osetten  unterhalb  der B lätter in einen 

cau d icu lu s stolon iform is sich  verlängern . D ie  B lätter der 

R osetten  dauern  nur bis im  F rü h ja h r  a u s; d ie  e igentlichen  

W u rze lb lä tte r  entw ickeln  sich später aus deren M ittelpunkt 

u n d  b ilden  in ih ren  A chseln  zum  T heil die neuen R osetten , 

in d ess  d ie  le tz tem  bei ändern  aus d er  W u rze l selbst h er

v o rg e h e n .

D ie  In n ovation  d u rch  gesch lossene K nospen , w elche nach  

d e m  A bsterben  des K rau tes am  G runde des Stengels sich 

b i ld e n ,  g eh öre  vorzugsw eise d e r  Section  A c c i p i t r i n a  an. 

D ie  ersten  B lätter des T rieb es  b le iben  sch u ppen förm ig  und 

b i ld e n  eine K nospe. D ie  fo lgenden  B lätter steigen alle  

n o r m a l am  Stengel in d ie  H öh e und seien o ft  vom  G runde 

e n tfe rn t , w ob e i die untern v or  den ob ern  absterben . D a h er  

s e ie n  d iese  A rten  als a p h y l l o p o d  zu bezeich n en , w ährend  

d ie je n ig e n  Species d er  Section en  A u r e l l a  und P u l m o n a r e a ,  

b e i  d en en  d ie untern B lätter später ebenfalls feh len , h y p o -  

p h y l l o p o d  genannt werden.

In  d er  system atischen  A ufzählung w ird  dann, entsprechend 

d ie s e r  A useinandersetzung, d er Section  P i l o s e l l a  „In n ov a tion  

d u r c h  (oberfläch lich e  od er  unterird ische) S to lon en “ , den
%

S e c t io n e n  A u r e l l a  und P u l m o n a r e a  ,,In n ovation  durch  

R o s e t t e n “  und der Section  A c c i p i t r i n a  ,,In n ovation  durch  

g e s c h lo s s e n e  K n osp e n “  zugeschrieben .

D e m  B eisp iele  von  H e g e t s c h w e i l e r ,  K o c h  und F r i e s  

f o lg t e n  d ie  m eisten S ystem atik er, w elche F lo re n  einzelner 

L ä n d e r  bearbeiteten . Ich  nenne bloss G r e n i e r  in der F lo re  

d e  F r a n c e  1850 , w e lch er  a ber  den P i l o s e l l o i d e n  m it R ech t
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n ich t b loss  S to lo n e n , sondern  auch R osetten  und ruhende 

K nospen  zuschreibt und überdera die S tolonen  in beb lätterte  

und b esch u p p te , w urzelnde und nicht w urzelnde trennt und 

nach diesen V ersch ieden h eiten  auch die U n terabtheilungen  

d er  P ilose llo iden  charakterisirt.

D agegen  g ien g  G r i s e b a c h  in d er  C om m entatio  über 

d ie  eu ropä isch en  H ieracien  1852 von  d er  In n ova tion  als 

H au ptm om en t d er  E intheilung w ieder ab . A bgeseh en  davon , 

dass er bei den A rten  der P ilosellen  angiebt, ob  sie S to lon en  

besitzen  o d e r  nicht, und dass er eine A bth eilu n g  seiner Vul- 

gaten durch  „gem rn ae  autum nales squ am acea e“  ch arakteri

sirt, w ird  der versch iedenen  W u rzelsprossb ildu n g  w eiter keine 

E rw äh n u n g gethan. —  D e r  B ehandlung G r i s e b a c h s  sch loss 

sich R e i c h e n b a c h  fil. in D eu tsch la n d s  F lo ra  1 8 6 0  an.

E ine b eson d ere  eingehende U ntersuchung ü ber die In n o 

va tion  d er  G ru ppe  P i l o s e l l a  F ries  stellte J u r a t z k a  an 

(V erhandlungen  des zoo log isch -b ota n isch en  V ereins in W ien  

1 857  p . 5 3 1 ). D ie  In n ova tion , w elche bei den P ilose llo id en
%

fü r  d ie  E rh a ltu n g  der A rten  eine w ich tigere  R o lle  sp ie le  

als d ie  S a m e n , geschehe a u f d op p elte  W e is e :  1) durch  

A ch se lk n osp en  und 2 ) durch  A dventivknospen  aus den  N eb en 

w urzeln . A us den A ch selk n ospen  entstehen, insofern  sie sich  

n ich t zu au fsteigenden  b lü thentragenden  T rieben  entw ickeln , 

m eistens ob er- o d e r  unterird ische A u s lä u fe r , w elch e  in 

e in e  bew urzelte  R osette  e n d ig e n , seltener R o s e t te n , w elche 

d em  G ru n d e  des Stengels aufsitzen und erst im  fo lgen d en  

J a h re  in einen blühenden  Stengel ausw achsen. D ie  In n o 

vation  d u rch  A dventivknospen  a u f den  N ebenw urzeln  k om m e 

in d er  R eg e l b e i A rten  vor , d ie keine A ch selausläu fer haben, so 

bei H . e c h i o i d e  s,  H. p i l o s e l l o i d e s ,  F orm en  von  H. p r a e -  

a l t u m .  U eberh au pt scheinen axilläre  S tolonen  und K nos

p en  a u f den  N ebenw urzeln  einander auszuschliessen, so  dass 

eine Pflanze nie be ide  In n ovation en  zugleich  entw ickele.

W a s d ie  system atisch e  V erw endung der In n ovation s-
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M erkm ale betrifft, k om m t J u r a t z k a  zu dem  Schlüsse, dass 

d ieselben  als spezifische M erkm ale unbrauchbar seien. Sie 

sollen  näm lich  eine zu fällige, d u rch  die B oden besch a ffen h eit 

bed in gte  E rsch ein un g sein u n d  daher bei der V erän deru n g  

d er  äussern V erhältnisse sow ie auch bei geeign eter K ultur 

in einander übergehen.

In  d er zw eiten M o n o g ra p h ie , w elche F r i e s  1862  als 

E p icr is is  generis  H ieracioru m  veröffentlichte, b ild et d ie  In n o 

vation  n och  in  g le ich er W eise  und m it fast unveränderter 

F assu n g  w ie in den  S y m b o la e  ein M erkm al d er  G attungs- 

sectionen .

N ach  d ieser h istorischen  D arlegu n g  geh e  ich  zu der 

B etrach tu n g  der Thatsachen  selbst über. D ie  F ortd a u er  

m eh rjäh riger P flanzenstöcke beru ht bekanntlich  darauf, dass 

sich  jä h r lich  eine A nzahl neuer O rgane bildet, und dass ein  

T h e il  d erse lb en , w ährend d er ü brige  zu  G runde g eh t, aus

dauert. E n tw eder b leiben  diese perennirenden  T h e ile  b lo ss  

b is  zur nächsten V egetation sp eriode  od er  du rch  m eh rere  

V egeta tion sp eriod en  h indurch  od er  selbst d ie  ganze Z eit d er  

D a u er  des P flanzenstockes lebenskräftig . B ei den H i e r a 

c i e n ,  als perennirenden  krautartigen  G ew ächsen, sterben  im  

H erb ste  alle ob erird isch en  T h eile  ab , und es dauern  nur d ie  

in  und d ich t an der E rd e  befind lich en , das R h i z o m  (o d e r  

d ie  W u rze l im  ältern S inne) aus. D asselbe besteht aus einer 

V erzw eigung successiver S p rossord n u n g en , von  denen  bJoss 

d ie  B asilartheile  ü b r ig  g eb lieb en  sind.

A n  dem  R hizom  und zw ar vorzugsw eise  o d e r  aussch liess

lich  an den jü n gsten  T heilen  desselben , a lso an den  Sprossen  

der letzten  O rdnung (o d e r ,  was das näm liche is t , an dem  

G runde der d iessjährigen  im  H erbste absterben den  T r ie b e )



w erden  im N ach som m er seitliche S prossan lagen  erzeugt, 

w elche sich m ehr od er  w en iger w eit a u sb ild e n , überw intern 

und im F rü h jah r zu oberird isch en  blühenden  Stengeln aus- 

w achsen. D er Z u s ta n d , in w elchem  sich diese Spross-
_____ ·

anlagen beim  Einw intern befinden, hängt von  der Z e it ihrer 

E ntstehung und von der R aschheit ihres W achsthum s ab. 

B eides a b er  w ird  bed in gt einerseits durch  die spezifischen  

W achsthum sverhältn isse d er  ganzen Pflanze, anderseits du rch  

d ie  äussern Einflüsse.

D ie W achsthum sverhältn isse stim m en darin be i allen 

Arten ü b ere in , dass der aus dem  R hizom  entspringende 

S pross (S ten gel) am  G runde m it schuppen förm igen  N ieder

b lä ttern , w elche indess auch  m angeln  können , dann m it 

grünen L aubblättern  und ob erh a lb  m it k leinen  schm alen  

grünlichen  H ochblättern  besetzt i s t , w o ra u f derse lbe  m it 

einem B lüthenkopfe abschliesst. F ern er, dass von  einem  b e 

stim m ten P u n k te , der h öh er  od er  tiefer liegen k a n n , a b 

w ärts alle B lä tter  A x illark n ospen  b i ld e n , w elche unter 

günstigen Verhältnissen sich entw ickeln  und zw ar letzteres 

in absteigender F o lg e ,  und w elche dann selbst w ieder in 

einen B lü th en k op f ausgehen. D ie  obern  d ieser Seitenstrahlen 

sind m eistens nur m it H och b lättern , d ie  untern im m er auch 

m it L aubblättern  besetzt. D ie  untersten d ich t an d er  E rd e  

befind lichen  gleichen  in a llen  T heilen  dem  sie erzeugenden  

Stengel selber.

Innerhalb  dieses gem einsam en  T ypus bestehen aber 

seh r  w esentliche spezifische D ifferen zen , w elche du rch  die 

Z a h l d er  versch iedenen  B lätter und durch  d ie  L ä n ge  der 

sie trennenden Stengelinternodien  bed in gt w erden und w elche 

ihrerseits a u f das Verhalten d er A x illark n ospen  zurück

wirken.

W a s zuerst d ie  Zah l d er  B lätter  betrifft, so g ieb t es, 

um nur d ie  beiden  extrem en  F ä lle  zu n en n en , einerseits 

P fla n zen , bei denen sow oh l d ie N iederb lätter als die L a u b 
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und H och b lä tter  zahlreich  vertreten  ( H i e r a c i u m  b o r e a l e ,  

H.  u m b e l l a t u m  e tc .) , anderseits s o lch e , be i denen  sie 

b loss  in sehr besch rän kter Z a h l vorhanden  sind (H . m u r o -  

r u m ,  H.  a l p i n u m  etc .). D ie  h öch ste  R edu ction  können 

d ie  N iederb lätter und d ie  H och b lätter  e r fa h re n , erstere 

können  selbst ganz m a n g e ln , indess d ie  L au bb lä tter  n ich t 

unter eine gew isse Z ah l zurückgehen. Z w isch en  den  be iden  

genannten  E xtrem en  g iebt es U ebergän ge m it versch iedenen  

C om bin ation en , z. B . spärliche o d e r  m angelnde N iederb lä tter  

und zah lreich ere  L au bb lä tter  (H . v u l g a t u m ,  H.  v i l l o -  

s u m  etc.).

M it R ücksich t a u f die L än ge d e r  versch iedenen  S ten gel- 

in ternod ien  g ieb t es nur eine bei a llen  S pecies  constante 

E rscheinung, d ie jen ige  näm lich , dass d ie  In tern od ien  zw ischen  

den  untersten  S chuppen  im m er verkürzt sind. V on  den 

übrigen  V ork om m n issen  ü bergeh e  ich  d ie jen igen , w elche die 

H och b la ttreg ion  b etre ffen , da sie w oh l fü r  d ie  System atik  

ü b erh a u p t , n icht aber fü r  die In n ovation  von  B ed eu tu n g  

sind. D as V erh alten  d er  In tern od ien  in d er  N ied erb la tt- 

und L au bb la ttreg ion  b ietet uns fo lg en d e  hauptsächlichste 

F ä lle  dar.

B ei m anchen  A rten  sind  d ie In tern od ien  zw ischen  allen  

N ieder- und L au bb lättern  verk ü rzt; d ie L a u b b lä tter  b ilden  

eine R osette  am  G ru n d e des schaftartigen  Stengels (H . m u r o -  

r u m ,  H.  f l o r e n t i n u m ,  H.  g l a c i a l e  e tc .). —  W e n n  d ie  

In tern od ien  zw ischen  den  obersten  L au bblättern  verlän gert 

s in d ,  so  ist der Stengel ü ber der gru n dstän d igen  R osette  

beb lättert (H . v u l g a t u m ) .  —  B ei ändern A rten  sind nur 

d ie In ternod ien  zw ischen  den N ied erb lä ttern  v e rk ü rz t , d ie 

jen igen  zw ischen  den  L au bb lä ttern  dagegen  verlä n gert; d er 

b eb lä tterte  S tengel h at keine basilare B lattrosette  (H . b o 

r e a l e ,  H.  u m b e l l a t u m ) :  —  E ndlich  g ieb t es noch  so lch e  

Arten, bei denen d ie  In tern od ien  zw isch en  allen od e r  d o ch
*

den  obern  L au bb lä ttern  verkürzt s i n d ,  w ährend d ie  u nter-



h alb  d ieser S telle  befindlichen In tern od ien  (zw ischen  den  

untern L aubblätteru  od er  zw ischen den N iederb lättern ) sich  

strecken. D adu rch  entsteht eine gestielte B la ttrosette , am  

G runde des B lü th en sch a ftes , deren  Stiel mit L au bblättern  

od er  N iederblättern  besetzt ist. D ieser Stiel sam m t seiner 

B lattrosette  ist in d er R egel n iederliegend  und bew urzelt, 

und heisst A usläu fer (H . P i l o s e l l a ,  H.  A u r i c u l a ,  

H.  a u r a n t i a c u m ) .

In  letzter L inie sind n och  d ie  spezifischen V ersch ieden 

heiten bezüglich  d er E ntfaltung der seitlichen K n ospen  zu 

erw ähnen. W ie  bereits b em erk t, sind alle  B lätter  des 

S tengels bis zu einer gew issen H ö h e ,  d ie  je d o c h  fü r  ver

sch iedene A rten  äusserst ungleich  ausfällt, m it entw icklungs

fäh igen  ax illären  S prossan lagen  v erseh en , d ie  sich  d er  

R eih e  nach von  oben  nach  unten entfalten. W ir  treffen  

h ier  aber a u f zwei T ypen , d ie  in ihren extrem en E rsch ein 

ungen äusserst versch ieden  sind. D ie absteigende F o lg e  in 

d er  K nospenentfa ltung setzt sich entw eder oh n e  U nter

brech u n g  fo r t ,  o d e r  sie erleidet eine so lch e  und zerfä llt 

som it in zw ei getrennte E ntfaltungsreihen .

E rsteres  findet m an im  allgem einen  bei den  w en ig 

b lättrigen  A rten  und vorzugsw eise b e i den m it einer B latt

rosette  versehenen. D ie  E ntfaltung der K nospen  (V erzw eigu n g ) 

kann en tw eder in d er  H och b la ttreg ion  beginnen (H . m u r o -  

r u m ,  H.  g l a c i a l e ,  H .  A u r i c u l a ) ,  od er  erst in  der L a u b - 

b la ttreg ion  (H . P i l o s e l l a ,  H.  g l a n d u l i f e r u m ,  H. p i l i f e -  

r u m ) .  V on  dem  P u n k te , w o  sie b eg on n en , schreitet sie 

B latt für B latt nach unten. Z u erst b ildet sie V erzw eigungen  

des B lüthenstandes, dann beb lätterte  A este, zuletzt R osetten , 

d ie  in w ahre Stengel ausw achsen (H . m u r o r u m ) ,  od er  zu

erst b lü thentragende S chäfte , dann R osetten  o d e r  A u släu fer  

(H  p i l i f e r u m ,  H. P i l o s e l l a )  etc. D ie  K nospen  in d er  

A ch se l der N iederb lä tter  und o ft  auch  der untern L a u b -
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b lä tter  b le iben  u n en tw ickelt, in dem  d e r  E n tfa ltu n gsprocess  

n ich t bis zu ihnen n iedersteigt.
·%

D er zw eite F a ll zeigt sich im  A llgem einen bei den 

re ich beb lä tterten  A rten  und vorzü g lich  d a n n , wenn d er  

S ten gel m it zah lreichen  L aubblättern  besetzt ist. H ier 

schreitet d ie  E ntw ickelung d er  K n ospen  von d er Spitze an 

nur bis a u f eine gew isse S trecke w eit fort. Sie beschränkt 

sich m eistens a u f d ie  H och b la ttreg ion  und b ildet d ie  In - 

florescenz. D ie  abw ärts d a von  befindlichen  K n ospen  gelangen  

n icht zur E ntfaltung, so dass die L a u b b la ttreg ion  o ft  gänzlich  

o d e r  beinahe gänzlich  unverzw eigt b leibt. D a g eg en ' ent

w ickeln  sich  d ie S prossan lagen  am  G ru n d e des Stengels, 

d ie  sich  in d er  A ch se l d e r  untersten L au bb lä tter  o d e r  d er  

obersten  N iederb lä tter  befinden . Sie . treten  zunächst als 

A u s lä u fe r , R osetten  od er  gesch lossen e  K n ospen  au f ,  ent

w ickeln  sich  später a b er  zu b lühenden  Stengeln . A uch  

diese E n tw icke lu n gsfo lge  beg in n t an einem  bestim m ten  

P unkte und geht von  da B latt fü r  B latt a b w ä rts , bis sie 

erlischt. D ie  unterhalb d ieser Stelle befindlichen A x illa r 

knospen , sei es in den untern L au bb lä ttern  und den N ieder

b lä tte rn , sei es in allen o d er  den  untern N iederb lättern  

gelangen  n ich t zur E ntw ickelung.

D ass die E n tw ick e lu n gsfo lge  sow oh l am  ob eren  E n d e  

als am  G ru n de des Stengels eine absteigende ist, lässt sich  

le ich t d irekt beob ach ten . W a s d ie  S p itze  des S tengels b e 

trifft, so  g ieb t  sie sich  ü berdem  durch  das centrifugale A u f

b lü h en  der K öp fe  kund. %

M it R ücksicht a u f d ie  B asilarreg ion  sehen wir, dass im  

A llgem ein en  je  der ob ere  Seitenspross auch d er g e förd ertere
• ·

ist, da er  sein W ach sth u m  früher beg in n t und in der R egel 

auch  leb h a fter  betre ibt. D ie  streng absteigende F o lg e  am  

G ru n d e  des S tengels erle idet a b er  sow oh l ob ep  als nam ent

lich  unten leicht S törungen . D o r t  ist zuw eilen  ü ber dem  

obersten  und grössten  Seitentrieb  n och  eine  o d e r  d ie  andere
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w enig entw ickelte K n osp e  s ich tb a r , was sich  in d er  R ege l 

a u f äussere ungünstige E inflüsse zurück führen  lässt. U nten 

w ird  die E ntw ick lun gsfo lge  um  so  unregelm ässiger, je  w eiter 

sie sich unter die E rd ob erflä ch e  e rs tre ck t , und je  längere 

Z e it  sie andauert. W ir  b eob a ch ten  h ier  n ich t se lten , dass 

m it U eberspringung m eh rerer A x illa rk n osp en  eine tiefere 

sich entw ickelt.

D ie  einzigen  A ch se lk n o sp e n , w elche unterhalb  der sich  

entfaltenden T r ie b e  der a p ica len  und basilaren  R eih e  unent

w ickelt b le iben , haben  zw ar ebenfalls das V erm ög en  auszu

w a ch sen , a b er  sie  realisiren  dieses V erm ögen  nur unter 

aussergew öhnlichen  U m ständen. W ird  an einer re ich 

beblätterten  A rt  d er  oberste  T h eil des Stengels im  S o m m e r  

a b g e sch n itte n , so  gelangen  d ie  A ch se lgeb ild e  d er ü b rig 

geb lieben en  L a u b b lä tter  zur E ntw ickelung und zw ar g le ich 

falls in  absteigender F o lg e . E ben so  können die A x illa r 

knospen  d er untern  N iederb lätter  nach  einem  o d e r  n o ch  

m eh reren  Jahren in T rieb e  au sw ach sen , w enn der ob ere  

T h e il des R h izom s zu G runde geht.

B erücksich tigen  w ir nun bloss die Seitentriebe, w elche an 

der Basis des Stengels, d ich t an od er  in der E rd e  en tsp rin gen ; 

denn  sie sind a llein  be i der In n ovation  beth eiligt. D ieselben  

bew u rzeln  sich  und w iederholen  m orp h o log isch  den Stengel. 

S ie lassen in ih rer  E ntw ick lung d re i H au p tp erioden  u n ter

scheiden . Zuerst treten sie m it der N ied erb la ttb ild u n g  in 

se lten em  Fällen  auch  sog le ich  m it der L au bb la ttb ild u n g  als 

seitliche K n osp en  auf, dann gelangen sie m it der L a u b b la tt

b ild u n g  zur E ntfa ltung einer R osette  und zuletzt zu r B ildu n g 

von  H och b lä ttern  und B lü then köp fen . F ü r  diese ganze E nt

w ick elu n g  b e d a r f  ein S ten ge l, je  nach  seiner spezifischen 

O rganisation  und  nach den  äussern  V erhältn issen  einer sehr 

«ungleichen  Z e itd a u e r , und da  die S p rossb ild u n g  an seinem  

G runde schon  w ährend  od er  v or  d er  B lüthezeit b e g in n t , so  

w ied erh o lt sich d er  ganze E ntw ick lungsprocess be i den einen
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H ieracien  m ehrm als w ährend einer V egetation sp eriod e , indess 

er bei ändern  d ie  ganze P eriod e  ausfü llt und dah er jäh rlich

nur einm al eintritt. Bei den le tz tem  besteht das R h izom
-  t

aus eben so  vielen S prossgenerationen  als es Ja h re  zählt. 

Bei den ersteren können 2 — 5 S prossgenerationen  desselben  

einem  einzigen Jah re  angehören . Es g ieb t auch  alp ine 

F o r m e n , w elche n orm al nur a lle  zw ei Jahre b lü h e n , bei 

denen  som it d ie  E ntw ickelun g  des b lü h en den  Sprosses zw ei 

V egeta tion sp eriod en  erford ert (H . g l  a n  d u l i f e r u m ) .  D abei 

se h e  ich  von  allen B eisp ielen  ab, w o ein Spross acciden te ll 

e r s t  nach län gerer Z e it  zur B lüthe g e la n gt, indem  sein 

K n osp en zu stan d  od er  auch sein R osettenzustand  ü ber das 

g e w ö h n lich e  M aass andauert.

Im  H erbst, wenn d ie  V egetetation  au fhört, sterben die 

ü b e r  d er  E rd e  befind lichen  T h eile  ab , auch  wenn sie ihren  

E n tw ick lu n gscyclu s  n icht abgesch lossen  haben  und zur 

F ru ctif ica t ion  gelangt sind. E s dauern  nur die T h e ile  unter 

u n d  an der E rd ob er flä ch e  aus. D iese befinden s i c h , in so 

fe r n  es seitliche G eb ild e  s in d , w elch e  allein  im  n äch sten  

J a h r e  zu b lü h en den  Stengeln  ausw achsen  k ö n n e n , b a ld  im  

Z u s ta n d e  von  K n osp en , ba ld  von  kurzen au frechten  od er  

v o n  verlängerten  n iederliegenden  L au btrieben . Ih re  B e 

sch a ffen h e it  ist ab er  versch ieden  j e  nach der m o rp h o lo g i

s c h e n  B eschaffenheit d er  Pflanze und nach d er  E n tw ick 

lu n g s fo lg e  ihrer seitlichen G eb ilde .

D ie überw internden K n osp en  sind  einm al versch ieden  

n a c h  der Z ah l der bed eck en d en  S ch uppen . N ur P flanzen, 

d ie  zah lreiche N iederb lätter b ild e n , haben  grosse  re ich 

b e s c h u p p te  K n ospen  (H . b o r e a l e ,  H.  u m b e l l a t u m ) ,  

w ä h r e n d  bei denjenigen A r t e n ,  deren  S ten gel nur w enige 

o d e r  keine N ied erb lä tter  h ervorbrin gen , auch  d ie  K n osp en  

k le in  und unvollkom m en ausfällen  (H . m u r o r u m ,  H. v i l -

l o s u m ) .

E ine an dere  V ersch iedenheit der K n osp en  w ird  d u rch  
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die m ehr fleischige o d e r  häutige B eschaffenheit d er Schuppen  

h ervorgebrach t. K nospen m it d icken  fleisch igen  Schuppen 

sind fest u n i  m it nahezu k re isru n d em  Q uerschn itte . Sie 

sind verm öge  der re ich lich en  R eserven ah ru n g  o ffen bar für 

einen ruhenden Zustand  angelegt. K n osp en  mit häutigen 

dünnen S ch u pp en  o d e r  B lättern  sind w eich  und zusam m en- 

gedrückt, nnd für eine u n u n terbroch en e V egetation  bestim m t. 

O b  eine K n osp e  d ie  eine o d e r  an dere  B eschaffenheit an

nehm e, h ä n gt vorzu gsw eise  von  deren  L a g e  a b , und w ird  

zunächst d u rch  das ra sch ere  o d e r  langsam ere W achstlium  

bedingt. B efindet sie  sich an der E rd ob erflä ch e , so  bleiben  

ih re  B la ttgeb ild e  h äu tig  und sie w ächst so fo r t  aus. Befindet 

sie sich  d a g eg en  unter d e r  E r d e ,  so verdickt sie ih re  

S ch u p p en  und  bereitet sich fü r  einen R uhezustand vor. 

S o lch e  w irk lich  gesch lossene K nospen  kom m en w oh l bei 

a llen  H iera cien -A rten  vor , w ährend  d iejen igen  m it ununter

b ro ch e n e r  E ntw ickelun g  vielen re ich beb lätterten  Species g e 

w öh n lich  m angeln .

E n d lich  ist u och  eine B em erkung über d ie  ungleiche 

G rö s s e  d er  festen d icken  geschlossenen  K nospen  zu m achen , 

in so fe rn  d ieselbe  von  ihrer Stellung in der E n tw ickelun gs

re ih e  d er  A x illa rtr ieb e  bed in gt w ird. Bei einer Pflanze, 

w e lch e  am  G runde des Stengels b loss gesch lossene K nospen  

b ild e t , sind  w egen der absteigenden  E ntw ickelu n gsfo lge  d ie  

ob ersten  g r o s s ; d ie ü brigen  nehm en nach  unten hin an 

G rösse  a llm ählich  ab. B ei einer Pflanze dagegen, an deren 

S ten gelbasis  d ie  K nospen  so fo r t  zu L au btrieben  sich  en t

fa lte n , findet m au unterhalb der letztem  b loss  k leine ge

sch lossen e K n ospen . Ih re  für die G rösse  der Pflanze o ft  

au ffa llende K leinheit rührt vorzüglich  von dem  U m stan de 

her, dass es eben d ie  untersten seitlichen  S p rosse  sind, 

w elch e sich tbar w erden. D e r  absteigen de S trom  von plasti

schen Stoffen  w ird  zur E ntfaltung der obern  ausw achsenden  

K nospen  v erw en d et, so dass für d ie untern geschlossenen
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fast nichts m ehr ü brig  b leibt. D aher k om m t es , dass bei 

den m eisten H ieracien -A rten  d ie  gesch lossenen  K n osp en  b is 

her ü b erseh en , w enigstens nicht erw ähnt w u rden , w eil sie 

im m er nur klein sind.

D ie überw in tern den  L a u b tr ieb e  treten  im m er  in der 

G esta lt von R osetten  auf ,  d ie a b er  m it R ücksicht au f ver- 

versch iedene G esichtspunkte versch ieden  sein können . E rst

lich  haben sie einen ungleichen  U rsprung. D ie M ehrzahl 

ist aus dünnen weichen K nospen  m it u nu nterbroch en er 

V egeta tion  entstanden (H . m u r o r u m  e tc .). A n dere  d a 

gegen  verdanken ih r D asein  dem  vorzeitigen  A u sw ach sen  

von  d ick e n , festen gesch lossen en  K n osp en , d ie  fü r die 

W in terru h e  angelegt waren ( A c c i p i t r i n  e n ) .

F ern er  haben  die R osetten  ein ungleiches A nsehen, je  

n achdem  die Pflanze, d er sie an gehören , in der betreffenden  

R e g io n  verkürzte od er  verlängerte  S tengelin ternod ien  hat. 

Im  erstem  F a lle  befinden  sich alle L a u b b lä tter  sam m t den  

N iederb lä ttern  d icht gedrängt beisam m en. Im  zweiten F alle  

sind zw ar d ie  obern  B lätter d er  R osette  ebenfalls gedrän gt, 

w eil d ie  In tern od ien  sich  n och  w enig  gestreckt h a b en : d och  

liegen  sie n icht ganz so d icht ü b e re in a n d e r , w ie im  ersten  

F a lle . D ie  untern B lätter d er  R osette  dagegen sind seh r 

lo ck e r  geste llt , o d e r  selbst m erklich  von einander entfernt. 

In sofern e  können w ir also d i c h t e  und  l o c k e r e  R osetten  

unterscheiden .

E in e  andere  V ersch ieden h eit für die überw internden  

R osetten  erg ieb t sich endlich  noch  aus dem  U m sta n d e , o b  

d ie In tern od ien  des T r ie b e s , d er in eine R osette  ausgeht, 

unterhalb  derselben  sich beträchtlich  in d ie  L än ge  strecken
•  

o d e r  n icht. Im  le tz te m  F a lle  sind d ie  R osetten  sitzend

od er  kurzgestielt. Im  e rs te m  befin den  sie sich am  E n de

eines längern  m ehr o d e r  w en iger horizonta len  Stieles und

treten  als S tolonen  auf. O b dieser Stiel m it N ied erb lä ttem

o d e r  L au bblättern  besetzt sei, hängt led ig lich  von  dem  U m -
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Stande a b , ob  er in der E rd e  o d e r  über derselben  sich b e 

findet. S ow eit d er A usläufer w irk lich  h yp ogä isch  i s t ,  trägt 

er  n u r  sch u p p en förm ige  und w eissliche N iederb lätter. D er 

ep igä isch e  A usläufer hat grüne B lätter. L iegt er d ich t an 

der E r d e  im  Rasen v ersteck t , so sind seine B lätter zwar 

g rösser  und w en iger w eisslich  als d ie  ächten  N iederb lätter, 

a b er  d och  k l e i n e r , sch m äler und viel b lasser als die 

L a u b b lä tte r .

Ich  habe n och  einen F a c to r  zu betrachten , w elcher a u f 

d ie  In n ov a tion s fo rm  E influss h a t , es ist die L än ge  d er  

V egetation sp eriod e  od er  das C lim a im A llgem ein en  und die 

W itteru n g  insbesondere, nam entlich  die des H erbstes. D iese 

V erhältn isse sind beson d ers  für diejenigen A rten  w ichtig , 

w elche w ährend  eines Jahres b loss  einm al den vollständ igen  

E n tw ickelu n gscyclu s von der N iederblattbildung bis zur 

F ru ctifica tion  zu absolv iren  verm ögen . K om m t eine so lch e  

A rt  in eine G egend m it w ärm erem  C lim a und fo lg lich  m it 

län gerer V egeta tion sp eriod e , od er  w ird ohne O rtsverän deru n g  

die V egetation speriode du rch  einen w ärm ern  S om m er  o d e r  

durch  einen schönen  und späten  H erbst verlängert, so  geht 

die E ntw ickelung der Pflanze einen S ch ritt w eiter und sie 

kann dadurch  bei e iner ändern  In n ova tion sform  aulangen . 

Im  um gekehrten  F a l l ,  wenn näm lich  d ie V egetation  durch ’ 

ungünstige W itteru n g  od er  eine andere U rsache abgekürzt 

w ird , kann die In n ovation  au f einer frü h e m  Stufe stehen 

b leiben . Z u r  E rläuterung m ögen  fo lgen d e  zw ei B eisp iele  

d ienen.

E in e  re ich beb lä tterte  H ieracien -A rt tre ib e  jä h r lich  ein

m al b lü h en de S ten g e l, an deren  G ru n d  im H erbste  g e 

sch lossene K nospen  au sgeb ildet w erden . E ine au ssergew öh n - 

lich  verlän gerte  V egeta tion sp eriod e  bew irkt, dass d ie  obern  

d ieser K n ospen  zu R osetten  auswachsen, und dass daher die 

P flan zen , statt w ie gew öhnlich  m it gesch lossen en  unter

ird isch en  K n osp e n , nun m it grünen  oberflä ch lich en  B lätter
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büschein  überw intern . D as gleiche Resultat kann unter 

U m ständen auch durch  eine beson d ers  re ich lich e  E rnährung 

h erv org eb ra ch t w erden .

A ls zw eites B eisp iel tre ibe  eine m ässig  beb lätterte  A rt 

jä h r lich  gleich fa lls nur einm al b lü h ende S te n g e l; an deren 

B asis entw ickeln sich  aber im  H erbste  B lattrosetten . W ir d  

in  F o lg e  kalter W itteru n g  od er  in F o lg e  frühen E inw interns 

d ie  V egeta tion sp eriod e  verkürzt, so  können  sich d ie  K n ospen  

am  G runde des Stengels n ich t m ehr en tfa lten , und die 

P flanzen überw intern mit K n osp en , statt m it R osetten . —  

T r itt  dagegen  bei der näm lichen A rt in irgen d  einer W eise 

eine V erlängerung der V egetation  e in ,  so  w achsen die R o 

setten , w elche den W in ter hätten ausdauern  s o l l e n , in 

b lü h en d e  Stengel a u s , w elche nun an ihrem  G runde b loss  

n och  K n osp en , n icht a ber  R osetten  zu bilden  verm ögen . 

A u ch  in diesem  F a lle  über wintern die Pflanzen m it K nospen  

und n icht m it R osetten .

Es g ieb t H ie ra c ie n -A rte n , bei denen n orm al zw eim al 

o d e r  m ehrm als w ährend eines Jahres blühende S ten gel g e 

b ild et w erden . W enn die S prossgenerationen  dabei streng 

von  einander gesch ieden  s i n d , so ist d er  E r fo lg  einer V e r 

längerung od er  V erkürzung d er  V egeta tion sp eriod e  fü r die 

In n ovation  der einzelnen Pflanze der näm liche, w ie bei den 

jen igen  A rten, w elche n orm al nur einen Ja h restrieb  h e rv o r 

bringen. W ir  b eob a ch ten  n am en tlich , dass die Rosetten 

d u rch  Knospen ersetzt w erden. D och  zeigt sich  darin  eine 

D iffe re n z , dass bei den A r t e n ,  w elche n orm a l nur e in m al 

b lü h en , in der R egel alle  P flanzen o d e r  d och  d ie  grosse  

M ehrzahl in d er  Innovation  übereinstim m en. Bei den jen igen  

Species d a g e g e n , w elche m ehrm als im  L au fe  des Jahres 

b lü h en , w eichen  die Pflanzen versch ieden er S tan dorte  und  

o ft  selbst die d er  g leichen  L oca litä t in d er  In n ova tion  von 

einander ab. D ie  einen überw intern  m it K n o s p e n , d ie  

än dern  mit Rosetten. D iess rührt d a h e r , weil d ie v e r -



sch ied en en  Pflanzen n icht g le ichzeitig  ihre E ntw ickelungs

phasen  durch lau fen . D ie  einen b lühen  und legen  W u rz e l

k n osp en  a n ,  indess andere  d ieselben  bereits zu R osetten 

ausbilden .

F ern er  g iebt es A r t e n , bei denen ebenfalls w ährend 

einer V egeta tion sp eriod e  m ehrere S tengeigenerationen  zur 

B lüthe ge lan gen , w o aber diese G enerationen  der Zeit nach  

n ich t strenge gesch ieden  sind. H ier  dauert das B lühen  an 

einem  S tock  fast ununterbrochen  f o r t ,  und ebenso die A n 

lage von  W u rze lk n osp en  und die A u sb ild u n g  derselben  zu 

R osetten . D ie  V erkürzung od er  V erlängerung der V egetation  

hat b loss  noch  fü r den einzelnen S p r o s s , n icht aber für 

den ganzen P flanzenstock  B edeutung. D ieser trä g t m ehrere 

S tengel, d ie  in ungleichen E ntw ickelungsphasen  sich befinden , 

und  von  denen die einen m it K n osp en , die ändern  m it 

R osetten  an der Basis versehen sind. Man findet d a h er  

im m e r , die V egeta tion sp eriod e  m ag früh er od er  später a b - 

schliessen, b e id e  In n ovation sform en  beisam m en.

E in  eigenthüm liches V erh alten  zeigen die ausläu fer

treibenden  A rten . D ie  B ildung der Stolonen  beginnt sehr 

frühzeitig , näm lich  schon  m it od er  selbst v o r  der A nlegung 

d er B lüthenschäfte und verläuft sehr r a s c h , w ährend m it 

d er  B ildu n g  d er  an ihrem  E nde befindlichen  R osette  ein 

S tillstand  eintritt. D ah er ü berw intern  d iese  A rten  m eist 

m it S to lonen  (gestie lten  R o se tte n ), seltener m it sitzenden 

(n och  in der B lattachsel befindlichen ) K n ospen .
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N achdem  ich die versch ieden en  In n ova tion sform en  

8am m t deren Beziehungen zu den O rganisationsverhältn issen  

und den  äussern E inflüssen im  A llgem einen  d a rg e leg t h abe , 

w ill ich  das V erhalten  b estim m ter  H ieracien -A rten  betrach ten



und daran dann einige B em erkungen  über d ie system atische 

A nw endung d er  Innovationsm erkm ale  knüpfen .

Ich  beginne mit den A c c i p i t r i n e n  und nenne unter 

den beobach teten  Species fo lg e n d e : H. u m b e l l a t u m  L in ., 

H. l a t i f o l i u i n  Spreng., H . r i g i d u i n  H artm ., H . b r e v i -  

f o l i u m  T a u sch , H . e r i o p h o r n m  p r o s t r a t u m  DU ., H. 

b o r e a l e  F r . ,  H. s a b a u d u m  Lin . ,  II. r o b u s t u m  F r ., 

H . f o l i o s u m  W . K it., H. c r o c a t u m  Fr., H. a u r a t u m  

F r ., H f h i r s u t u m  T ausch , H. e l a t u m  F r ., H . s t r i c t u m  

F r ., H . p r e n a n t l i o i d e s  Vi l l . ,  H. « l y c o p i f o l i u m  F ro e l.,  

H . t r i d e n t a t u m  F r., H. n o r v e g i c u m  Fr., H. g o t h i -  

c u m  F r.

D ie genannten A rten  verhalten sich alle im  w esent

lichen gleich . D ie  überw internden  K nospen  entw ickeln  sich 

zu einem re ich beb lä tterten  Stengel. D ie  L au bbiä tter sind 

alle m ehr o d e r  w eniger von  einander entfernt, und b ilden  

keine Rosette. A usnahm sw eise können sie h öh er  o d e r  tiefer 

am Stengel zusam m engedrängt sein. Die untern B lätter 

sterben frü h zeitig  a b , so dass d e r  S tengel unten nackt 

w ird . D ie  B lüthezeit tritt spät und nur einm al e i n ; b loss  

abgeschnittene Pflanzen können zum  zw eiten Mal blühen. D ie  

A x illa rk n osp en  am untern und m ittlern T h eil des Stengels 

b le ib en  unentw ickelt. D agegen  w erden im  N ach som m er am
#

G runde des Stengels und fast im m er unter d er E rd ob erflä ch e  

ein ige gesch lossene K nospen  von fester Consistenz und weisser 

F a rb e  angelegt. D ieselben  sind versch ieden  an G rösse  und 

G e s ta lt , bald  sehr g ro ss , ba ld  n iitte lg ross , bald ru n d lich 

oval, ba ld  länglich  o d e r  lanzettlich .

W en n  m an m eh rere  A rten , die s ich  a u f dem  näm lichen  

Standorte beisam m en finden, zur näm lichen  Z e it  untersucht, 

so g ieb t d ie B eschaffenheit der K nospen  zuw eilen  con stan te*  

D ifferenzen. F ü r  so lch e  verg le ich en d e  U ntersuchungen eignet 

sich beson d ers  d er G arten. D och  m uss m an h iebei m it 

g rosser V orsich t v e r fa h re u , weil die K nospen sch on  im
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H e r b s t e  aiifangen a u s z u w a c h s e n , und dabei grösser und 

lä n g e r  w erden .

In der zw eiten  H ä lfte  des O k to b e r  1 8 6 4 ,  als ich  zum  

e r s t e n  Mal B eo b a ch tu n g e n  ü b e r  d ie  Innovation  a ller im  

h ie s ig e n  b ota n isch en  G a rten  cu ltiv irter  H ieracien  anstellte , 

h a t t e n  die m eisten  d e r  ob en  genannten A rten  ganz g e 

sch lossene  K n o s p e n , in d em  d ie  Schuppen  genau anlagen. 

f j e i  e in igen  je d o c h  w a ren  sie nur halb  g esch lo ssen , indem  

d ie  o b e r n  S ch u p p e n  etw as abstanden . Ich  bin je tz t  ü ber

z eu g t , dass d a r in  keii* an derer U nterschied l ie g t ,  als der, 

d a s s  be i d en  e in en  A rten  d ie  vo llk om m en  gesch lossenen  

K n o sp en  sich  frü h e r  zu entw ickeln  beginnen als b e i ändern.

D ie  A cc ip itr in e n  überw intern  aber n icht b loss  m it 

u n te r ird is ch e n  K n osp en . D ie  le tz tem  können n äm lich  sch on  

im  H e rb ste  m eh r  o d e r  w eniger ausw achsen und eine ü b er  

d e r  E r d o b e r f lä c h e  befindliche grüne B lattrosette  b ilden . Es 

h a n g t  d iess  v o n  d er  W itteru ng  des H erbstes und von  der 

L a g e  d e r  K n osp en  a b , indem  anhaltende W ä rm e  und ge

r in g e  E n tfern u n g von  der E rd ob erflä ch e  die vorzeitige  E n t

fa ltu n g  begünstigen . U eberdem  k om m t aber auch die N atur 

d e r  P flanze in B etrach t.

W a s zu erst die L age  d er  K nospen  b e tr ifft , so  können 

w ir  als R ege l festha lten , dass an dem  näm lichen Pflanzen

s to ck e  eine K n ospe um so eher au sw äch st, je  h öh er  sie  

inserirt ist. W ir  finden daher am  gleichen  Stengel d ie
# _ _____

K n ospen  in versch iedenen  E ntw ickelungsstadien . D ie  oberste  

hat sich z. B. in eine grössere  grüne R o s e t t e , d ie  zw eit

oberste  in eine kleinere b lassgrüne R osette entfaltet. D ie  

d iitte  fängt an auszuwachsen und ist n och  w e iss lich ; die 

v ierte sam m t den  fo lgenden  ist gesch lossen  und weiss. D a  

%mn bei den versch iedenen  Pflanzen d er  g leichen  A rt d ie  

K n ospen  ungleich h och  an dem  W u rze ls to ck e  inserirt sind, 

so tritt * auch  die R osettenb ildung ungleichzeitig  ein. Im  

gleichen  Satze sind oft die einen Stengel im  H erbste m it
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grünen B lätterbüscheln  v e rs e h e n , die ändern  n icht. E s ist 

überflüssig , bestim m te Species au fzu fü h ren ; da ich a n  a l l e n  

o b g e n a n n t e n  A r t e n  e i n z e l n e  ü b e r . w i n t e r n d e  R o 

s e t t e n  b e o b a c h t e t  h a b e .
*

D er E influss d er  äussern Verhältnisse beson ders  der 

T em peratu r g ieb t sich deutlich  zu erk en n en , wenn m an die 

g le iche  P flanze in versch ieden  exp on irten  Lagen  o d e r  in 

versch iedenen  Jahren b eob a ch tet. Sätze der näm lichen  A rt , 

d ie  im  M ünchner G arten an sonnigen , w arm en, trocken en  

Stellen  sich befinden , überw intern  zuw eilen  m it R osetten , 

w äh ren d  solch e, d ie  in schattigen  und kalten L agen  w achsen, 

b loss  K nospen  besitzen . —  Ich  untersuchte d ie  In n ovation  

a ller unserer H ieracien  in der zw eiten H älfte  des O ktobers 

im  Jah re  1 864  und 18 6 6 , und w ar erstaunt ü ber die W irk 

ung des w arm en  und trock en en  H erbstes im  le tztem  Jahr. 

D ie  n äm lichen  Pflanzen der A ccip itrinen , w elche im  H erbste  

1 8 6 4  b loss  K nospen  besassen , zeigten je tz t  m eh rere  R o 

setten, und diejenigen , w elch e  dam als ein ige Rosetten hatten, 

w aren  je tz t  m it zahlreichen B lätterbüsch eln  versehen .

A u ch  d ie spezifische N atur k om m t bei d er  vorzeitigen  

E n tfa ltu n g  der K nospen  zu R osetten  in B etracht. D ie 

einen Species sind dazu vielm ehr geneigt als die a n d e in . 

Im  A llgem ein en  lässt sich  festhalten , dass die P flanzen um  

so  später ih re  unterird ischen  K nospen  entfalten, je  strenger 

sie a p h y llo p o d  sind, j e  h öh er am  Stengel h in au f d ie  B lä tter  

absterben . Bei A rten , w elch e  noch  im  H erbste vegetirende 

L a u b b lä tter  an d er  Basis des Stengels h a b e n ,  findet m an 

auch beson ders häufig überw internde R osetten .

Z u  den le tz tem  geh ört H . p r e n a n t h o i d e s  V ill., 

w elch es übrigens in v e rsch ie d e n e n , m ehr o d e r  w en iger 

a p h y llop od en  V arietäten  v ork om m t. Bei einer w en iger  

ap h y llop od en  V arietät fand ich E n de A ugust und A n fan g  

S eptem ber des Jahres 1 8 6 4  im  O berengadin  (be i 5 3 0 0  b is 

6 3 0 0  Par. Fuss ü. M .) n icht selten R osetten  neben  den  ge-
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schlossenen K n osp en , w ährend eine V arietä t m it s tren g erer  

A p h y llo p o d ie  gegen E nde O ktober im M ünchner G arten  

n och  ohne B lätterbüschel w ar.

Z u  den A r t e n , w elche häufiger als die ändern A c c i -  

pitrinen m it »Rosetten ü b erw in tern , geh ören  auch  H . t r i 

d e n t a t u m '  Fr.  und H. g o t l i i c u m  F r. B ei diesen be id en  

S pecies  scheint es g leich fa lls versch iedene F orm en  zu geben , 

w elch e sich ungleich  verhalten. B ei H . t r i d e n t a t u m ,  

w elches in der U m gebung M ünchens w ächst, fand ich  E n de 

O k tob er  1 8 6 4  b loss gesch lossen e  unterird ische K nospen . Im  

Val B evers des O berengadins (b e i 5 4 0 0 /) zeigten sich  an 

d erse lb en  A rt gegen E nde A ugust des näm lichen  Jah res 

neben  gesch lossenen  K n ospen  viele ausw achsende K n osp en  

und e inzelne kleine R osetten . Bei B ergün im Canton G rau - 

bü n dten  (b e i 3 6 0 0 ')  hatten die Pflanzen schon  am  12. A u g . 

h in  und  w ied er  schöne grüne B lätterbü sch el. E b en so  zeigten  

m e h re re  Sätze von  H. t r i d e n t a t u m  im  M ünchener G a rten  

u n g le ich e  In n ova tion sersch e in u n g en , indem  die einen gegen

E n d e  O k to b e r  des Jahres 1 864  oh n e  R osetten , d ie  än dern
i 1

m it z iem lich  vielen schönen R osetten  versehen w aren.

E in  ähnliches V erhalten  zeigen auch  H. a l b i d u m  V ill., 

H *  c y d o n i a e f o l i u m  Vill. und H. p i c r o i d e s  V ill. S ie b e 

s itzen  unterird ische K n o s p e n , die aber häufig im  H erb ste  

n o c h  in kleine Rosetten a u sw a ch sen ; w enigstens w ird  letz

te re s  im  G arten beob ach tet. Gegen E n d e  O k tob er  1 866  

h a tte  H. a l b i d  u m  am G runde der Stengel k leinere o d e r  

g r ö s s e r e  R ose tten , ausserdem  ausw achsende K n ospen  und 

z ie m lich  kleine gesch lossene K nospen . Von H. c y d o n i a e -  

f o l i u n i  und  H. p i c r o i d e s  finden sich 12 Sätze in unserm  

G a r t e n ,  die aus versch iedenen  G egenden  d e r  S ch w e izer - 

u n d  T y ro le r -A lp e n  stam m en und aus Sam en erzogen  w urden . 

D ie jen ig en , d ie  im F rü h jah re  1866  ausgesäet w orden  w a ren  

u n d  im  S p ätsom m er geb lü h t h a tten , besassen gegen  E n d e  

O k to b e r  m eistens b loss  unterirdische gesch lossen e  K n o s p e n ;
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nur einzelne k leine R osetten  w urden  hie und da sichtbar. 

Von den jen igen  Sätzen d a geg en , w elche vom  Jahre 1865 

h e rs ta m m te n , hatten  einzelne ebenfalls b loss  spärliche R o 

setten ; d ie M ehrzahl dagegen  w ar dam it in grösserer M enge 

versehen. D ie  R osetten  waren aber durchgehends klein und 

sie m augelten  im m er vielen Stengeln  eines Satzes.

G a n z äh n lich  wie d ie  letztgenannten A rten  der A cci- 

p ifr in en  (n äm lich  w ie H. t r i d e n t a t u m ,  H. p r e n a n t l i o i d e s  

und  H.  p i c r o i d e s )  verhalten sich  ferner einige F orm en , 

d ie  in den botanischen  G ärten  m eist als H. s a x a t i l e ,  zu

w eilen auch als H . c o r o n o p i f o l i u i n  geh en , und  d ie  von  

dem  ächten  H. g l a u c u m  A ll. und H . s a x e t a n u m  F r . 

d u rch  a p h y llop od e  S ten gel a b w eich en , w ährend die ü brigen  

M erkm ale z iem lich  ü b e re in s t im m e n 1). Sie h aben  u n ter

ird ische, gesch lossen e K nospen . D ieselben  sind von  ansehn

licher G rösse , ziem lich  lang und dünn. M anche derselben  

können im  H erbste n och  in kleine R osetten  ausw achsen. 

D och  hängt d iess, wie bei den A cc ip itr in e n , w esentlich  von  

d er  W itterung ab . D e r  näm liche S a tz , w elcher in der 

M itte des O k tob er  1 8 6 4  b loss  gesch lossene o d e r  fast g e 

sch lossene K nospen  b e sa ss , hatte zu g le ich er  Z e it  im  Jahre 

1866  ziem lich  viele kleine R osetten , w obei sich  d ie  einzelnen 

S ten ge l sehr versch ieden  verhielten. E in ige  hatten w eder 

K n ospen  n och  R ose tten , andere b loss  gesch lossene K nospen , 

n och  andere gesch lossen e und ausw achsende K n o s p e n ; viele 

en d lich  hatten  neben  den  gesch lossen en  und ausw achsenden  

K n osp en  n och  R osetten . D ie  R osetten  lagen  du rch sch n itt

lich  e tw a s , d och  nur w e n ig , h öh er als d ie  K n osp en . —  

A n d ere  Sätze zeigten  w eder 1 8 6 4  n och  1 866  B lä tter

büschel.

1) E ine hieher gehörige  F orm  wurde in den H ieracia europaea 

exsiccata von  E. Fries und Fr. L a gg er  als H. c a l c a r e u m  Bernh. 

ausgegeben.



D iese F orm en  von  „ H . s a x a t i l e “  sind n ich t d ie  e inzigen  

unter den A u r e l l e n  und P u l m o n a r e e n  von F r i e s ,  d ie  

m it gesch lossen en  K nospen  ü berw in tern , od er  denen  w ä h ren d  

des W in ters  d ie  R osetten  m angeln . W ir  treffen d iese  E r 

scheinung n o ch  b e i versch ieden en  än dern  A rten , b a ld  a ls 

R egel, b a ld  m eh r  als A usnahm e. E s g ieb t auch A rten , 

w elche e in en  M itte lzu stan d  zw ischen  d er  In n ova tion  d u rch  

g esch lossen e  K n osp en  und derjen igen  durch  R osetten  zeigen, 

so  dass m an  im  Z w e ife l ist, w elchem  der b e id en  T yp en  sie 

näher stehen.

U n te r  den  P u l m o n a r e e n ,  w elche m it K nospen  ü b er 

w intern , n en n e  ich  eine F orm  von  II. v u l g a t u m ,  w elche 

unter d ie sem  sow ie  auch  unter ändern  N am en  in den  b o 

tan isch en  G ä rten  sich befindet’, und w elche von  dem  äch ten  

H . v u l g a t u m  b loss  d u rch  d ie  h y p op h y llo p od en  Stengel v e r 

sch ied e n  i s t ,  indem  näm lich  d ie  W u rzelb lä tter  w ährend der 

B lü th eze it absterben . V on  den ziem lich  grossen  gesch los 

senen  K n o sp e n  w achsen  m anche sch on  im  H erbste zu k leinen  

R o se tte n  aus. D o ch  sah ich  im  W in te r  1 8 6 4 /6 5  einen 

gan zen  Satz b lo s s  m it gesch lossenen  K nospen  und gänzlich  

oh n e  B lä tterb ü sch el.

F e r n e r  erw ähne ich  noch  H . S e n d t n e r i  N äg. (H . r a -  

m o s u m  A uct., non  W . K . ;  H. a r g u t i d e n s  F r. var. m o -  

n a c e n s e ) ,  w elch es sich er mit H . v u l g a t u m  nahe verw andt 

i s t 2) .  D a sse lb e  hatte E nde O k tober 1 8 6 4  a u f seinem  natür

lich en  S ta n d orte  gesch lossen e K n ospen . N u r w enige S töck e  

w a ren  m it  einer kleinen R osette  versehen. Z w e i Sätze im  

M ü n ch n er  G a rte n , d ie  von  d er näm lichen L ok a litä t  h er

stam m en , zeigten  E n d e  O k to b er  1866 fo lgen d es  V erhalten . 

A m  G ru n d e  vieler Stengel befanden  sich  b loss  k leine ge-

316  Sitzung der math.-phys. Classe vom 10. November 1866.

2) N eben diese A rt w ird es auch von F r i e s  gestellt in den 

H ieracia  europaea exsiccata.
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8clilossene K n ospen . B ei anderen w aren über den  kleinen 

gesch lossen en  K nospen  zwei bis vier g rössere , entw eder n och  

ganz gesch lossen  o d e r  sch on  im A usw achsen  begriffen . B ei 

einigen hatte auch die ob erste  sich in eine kleinere o d e r  

grössere  R osette  verw andelt. F ig . 14  zeigt eine P flanze, 

w e lch e  b loss  gesch lossen e K nospen , grössere  (g ) und kleinere (h ) 

besitzt.

E in  g le iches V erh a lten  zeigt unter den  A u r e l  l e n  eine 

F o rm  von H . b u p l e u r o i d e s .  M itte O k tober 1 8 6 4  hatte 

d ieselbe in unserm  G arten  keine R osetten , w oh l ab er  grosse  

u nterird ische gesch lossen e  K nospen und daneben  solch e, d ie  

im  A usw achsen  begriffen  w aren. M itte O k tob er  1 866  fand 

ich  1) S tengel ohne K n ospen  und  R osetten , 2) so lch e  b loss  

m it gesch lossen en  K n osp en , 3 ) so lch e  m it gesch lossen en  

und m it ausw achsenden  K n osp en , und endlich  4 ) Stengel 

m it g e sch lo sse n e n , mit ausw achsenden K nospen  und m it 

k le inen  R osetten .

H ier  schliesst sich auch eine F orm  von H . s p e c i o s u m  

a n ,  die in den G ärten  kultivirt w ird. S ie ist ziem lich  

a p h y llo p o d  und  hat ansehnliche gesch lossen e  u nterird ische 

K n o s p e n , von  den en  aber die obersten  m eistens n och  im  

H erbste  in kleine B lätterbüsch el ausw achsen .

• U nter den A u r e l  l e n ,  deren  In n ova tion  ebenso sehr 

d en  T ypu s d er  R osetten  als den  d er gesch lossen en  K n ospen  

träg t, nenne ich  H. c o m p o s i t u m  L ap . D asselbe zeigte 

E n d e  O k tob er  1866  sch ön e  grosse  gesch lossen e  K n ospen , 

w ie sie bei den  A ccip itr in en  V ork om m en , a ber  auch schöne
*

grosse  R osetten , w ie sie sonst nur bei m anchen  P u lm on areen  

b eob a ch te t  w erden. A n  m anchen  Stengeln  waren be id e  bei

sam m en, und zw ar, w ie im m er, d ie  K n ospen  unterhalb der 

B lätterbüsch el.

A u ch  H. h i s p i d u m  F r . kann als eine A rt bezeichnet 

w erden, deren  In n ovation  genau die M itte hält. In  unserm  

G arten  befinden  sich davon  11 Sätze , d ie  aus Sam en von
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v e r s c h i e d e n e n  L okalitä ten  d er  S ch w eizer- und T y ro le r -A lp e n  

a u f g e g a n g e n  sin d . Sie haben  theils gesch lossen e  K n ospen , 

t h e i l s  g r ö s s e r e  u n d  kleinere R osetten . D ie versch iedenen  

S ä t z e  u n d  d i e  einzelnen  P flanzen  des gleichen Satzes v er 

h a l t e n  s i c h  z ie m lic h  ungleich . E s g ieb t S ä tze , die E n d e  

O k t o b e r  1 8 6 6  s e h r  za h lre ich e , andere  die nur w en ig e  

B l ä t t e r b ü s c h e l  z e i g t e n ; ebenso Pflanzen, die b loss  g e sch lo s 

s e n e  K n o s p e n ,  a n d e r e , die fast nur R osetten  besassen.

D i e  g l e i c h e n  B eob a ch tu n g en  w ie bei H. h i s p i d u m  

l a s s e n  s i c h  b e i  H .  j u r a n u m  F r. und be i einigen ändern  

A r t e n  m a c h e n , d i e  auch in ihren übrigen  E igen sch a ften  

z w i s c h e n  a u s g e s p r o c h e n e n  A urellen  od e r  P u lm on areen  und 

a u s g e s p r o c h e n e n  A c c ip itr in e n  in der M itte stöhen.

B e i  d e r  M e h r z a h l  d er A u r e l l e n  und P u l m o n a r e e n  

w i e g t  d i e  I n n o v a t i o n  d u rch  R osetten  entschieden  vor . D ie  

g e s c h l o s s e n e n  K n o s p e n  m angeln  zw ar n ic h t , aber sie sind  

k l e i n e r  u n d  i n  g e r in g e r e r  Z ah l vorhanden . D ie  B lä tter

b ü s c h e l  s i n d  g r ö s s e r  und  m angeln  viel seltener. Ich  nenne 

u n t e r  d e n  A r t e n ,  d ie  ich  n icht b loss au f den natürlichen  

S t a n d o r t e n ,  s o n d e r n  auch  im  kultivirten Zustande, o d er  au ch  

a u s s c h l i e s s l i c h  i m  le tz te m  b e o b a ch te te : H . a l p i n  u m  L in .,

• Ü g u s t i c u m  F r . ,  H . p u l m o n a r i o i d e s  V ill., H . a m ·  

P e x i c a u l e  L i n . ,  H . m i x t u m  F roe l., H . I o n  j i f o l i u m

c  l e i c h . , H .  c e r i n t h o i d e s  L in .,  H . i n c i s u n  H o p p e .,

• v ^ l ° s u m  L i n . ,  H . g l a u c u m  A ll., H . t o m e n t o s u m  

<*er., H .  a n d r y a l o i d e s  V ill., H . p i c t u m  Schl. H. h u -

6 J a c q · ,  H .  l a c e r u m  Reut., H . p a l l i d u m  B iv ., H . 

o x y  o n  F r . ,  I j .  m u r o r u m  L in .,  H . s u b c a e s i u m  F r . ,

• a  r a t u m  F r . ,  H .  v u l g a t u m  F r ., H . c a n e s c  n s  S ch l.,

H . a n f r a c t u m  F r .

z ie m l i c h e ^  un êr den au fgezäh lten  A ten  e in e

o d e r  °  18 . ^ 01 s c k * e d en h eit , indem  die einen sich ] o ch  m eh r

zu n e ii?W e n i^ e r  t*e m  T ypu s d er  Innovation  durcl K n o sp e n

> w a s  b a l d  als n orm a le  ba ld  als except: m elle  E r -
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scheinung aufzufassen ist. So fand ich  im  H erbste  1 866  

bei H . t o m e n t o s u m  G er. die einen Stengel m it kleinen 

R osetten , d ie  ändern bloss m it K n ospen . D ie  A rt  ü b e r 

w intert sonst norm al m it B lätterbüscheln . O b bei unserer 

Pflanze das ungew öhnliche K lim a o d e r  der U m sta n d , dass 

sie ein e in jäh riger Säm ling w a r , als d ie  U rsache der unge

w öh n lich en  E rscheinung zu betrachten  is t ,  kann ich  n och  

n ich t entscheiden.

Ich  w ill n och  einzelne spezielle  B eisp ie le  an führen , um  

das m anigfaltige V erhalten  der A rten  zu ze igen , denen die 

System atiker schlechthin  eine In n ovatio  p er  rosu las zu g e 

schrieben  h aben . v

In der ersten  H älfte des S ep tem b er 1864  untersuchte 

ich  im O beren gadin  (5 3 0 0 — 6 0 0 0 ' ü. M .) und im  A vers

thal (6 0 0 0 ')  eine M enge E x em p la re  von  H. v i l l o s u m .  Ich  

konnte nicht eine einzige R osette  finden, ob g le ich  bei vielen 

P flanzen Stengel und B lätter  vo llk om m en  vertrockn et und 

ab gestorb en  w aren. E s befanden  sich  am  G ru n de d er  

Stengel b loss K nospen  von  gerin ger G rösse und ziem lich  

w e ich , der M ehrzahl nach  m it vo llkom m en  an liegenden  

Schuppen . G anz ähnliche, nur etwas festere  K n osp en  ze ig te  

eine F o rm  von  H. p r e n a n t h o i d  e s ,  w elche a u f den  n äm 

lichen  S tandorten  w u ch s ; letztere hatte aber ausser den 

K nospen  auch einzelne kleine R osetten .

D ass die K n osp en  von  H . v i l l o s u m  nicht etw a n och  

im  näm lichen H erbste zu B lätterbüsch eln  sich entw ickelten, 

sondern  w irklich  überw in terten , ist aus innern und äussern 

G ründen  vo llk om m en  sicher. D enn einerseits bew eisen  die 

abgestorben en  trockenen  S te n g e l, dass d ie  Pflanzen einge

zogen  hatten. A nderseits  w ar in jenen  h och ge legen en  G e

genden  der W in ter v o r  d er  T h ü re . In  d er T h a t fiel schon  

den  12. S ep tem ber, am  T age, n ach dem  ich  d ie  letzten B e

obachtungen  im A vers  gem ach t h atte , ein l J/2 Fuss tie fer
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S c h n e e , w e l c h e r  die W eg e  u n gan gbar m achte und m ich  

zw e i T a g e  i n  d e m  A lpenthale gefangen  hielt.

D a g e g e n  fa n d  ich 1866  ebenfalls in der ersten H ä lfte  

des S e p t e m b e r  im  obern  W allis  und in den an gren zen den  

T h ä l e r n  v o n  P ie m o n t  bei H . v i l l o s u m  neben den K n osp en  

fa st i m m e r  a u c h  einzelne k leine B lätterbüschel.

I m  M ü n c h n e r  G arten  hatte  H . v i l l o s u m  E nde O k to b e r  

1 8 6 4  v i e l e  u n te r ird is ch e  gesch lossen e  K nospen, k lein , w eiss 

u n d  v o n  g e r i n g e r  F estigkeit. A n dere  w aren im  A u sw ach sen  

b e g r i f f e n , v e r lä n g e r t  und sch m äch tig . N ur w en ige h atten  

1 o d e r  2  k le in e  g rü n lich e  B lätter entfa ltet. —  E n d e  O k to b e r  

1 8 6 6  w a r  e in  a n d e re r  Satz der g le ich en  A rt m it za h lre ich en  

k le in e n  R o s e t t e n  versehen .

H .  c e r i n t h o i d e s  L in . ,  w elches sich in vielen  S ä tzen  

in  u n s e r m  G a r t e n  befindet (es w u rde  unter versch ied en en  

N a m e n  a u s  ä n d e rn  G ärten  bezogen ), b o t E n d e  O k to b e r  

1 8 6 4  ü b e r e in s t im m e n d  fo lg en d es  Verhalten dar. Am  G ru n d e  

d er  t r o c k e n e n  und a b gestorben en  Stengel b e fa n d en  s ich

1 3 g r ö s s e r e  R ose tten  und unterhalb  derse lb en  z iem lich  

k le in e  a b e r  * s ch ö n e  gesch lossen e  K nospen  in der Z a h l v o n

2 —  6 . D i e  le t z t e m  nahm en von  unten nach  o b e n  an G r ö s s e  

zu. Z w is c h e n  ih n en  und den R osetten  w u rde der U eb erg a n g  

o ft  d u r c h  e in e  ausw achsende K nospe in den versch ieden sten  

S ta d ie n  v e rm itte lt .  V on  den R osetten  se lb s t , d ie th eils  

u n b e w u r z e lt  th e ils  bew u rze lt w aren , ze ich n ete  sich  g e w ö h n 

lick  d ie  o b e r s t e  durch  stärkere A usb ildu ng aus.

D ie  S te n g e l dagegen , w elch e  v or  K urzem  erst g e b lü h t  

h atten  u n d  sam m t den  B lättern  noch  grün  w a ren , w ich en  

in so fe rn  a b . als sie n och  keine ausgebildeten  R osetten  h atten . 

D ie  e in e n  zeigten  an ihrem  G ru n de b lo ss  k leine g e sch lo sse n e  

K n o sp e n . D ie  ändern  hatten ü ber den gesch lossen en  a u ch  

a u sw a ch sen d e  K nospen . N ur bei w en igen  w ar d ie  o b e rs te  

K n osp e  s o  w eit a u sgew a ch sen , dass 2 — 3 sehr k leine g rü n 

lich e  B lä t te r  den A nfang einer R osette  darste llten . A ls o

3 2 0  S itzu n g  der math.-phys. Classe vom 10. November 1866.
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auch bei d ieser A rt  g ieb t  es P flanzen , w elche m i t ,  und 

solche, w elche oh ne B lätterbü sch el ü berw in tern .

Ich  will h ier  noch  einer E rscheinung e rw ä h n e n , die 

zw ar auch bei ändern  A rten  der A u rellen  und P u lm on areen  

b eob a ch tet, a b er  d o ch  besonders sch ön  bei H . c e r i n t h o i d e s  

gesehen  w urde. E s sind  diess R osetten , die allein  am  E n d e  

eines ziem lich  k u rzen , (etw a  zo ll-lan gen ) u nterird ischen  

Stengels stehen. Sie erinnern an eine In n ovation sform , die 

vorzu gsw eise  bei ein igen P ilose llo id en  (b eson d ers  H. c y -  

m o s u m  L in .) au ftritt. D iese T r ieb e  sind aus den untersten 

und kleinsten K nospen  des R hizom s h ervorgegan gen . Sie 

bedurften  w egen ihres langsam en W achsthum s einer ganzen 

V egeta tion sp eriod e  um  einen B lätterbüschel zu b i l d e n ,  und 

w erden  im  nächsten Jahre zur B lüthe gelan gen . E in ig e  

scheinen auch zwei Jah re  alt zu s e in , so dass sie ^ur v o ll

ständigen A usbildung drei V egetation sperioden  nöth ig  haben .

D ieses letztere V erh alten  k om m t bei h och a lp in en  A rten , 

nam entlich  bei H . g l a n d u l i f e r u m  H o p p e  n orm a l vor. Ich  

untersuchte die In n ovation  dieser A rt  in der ersten  H älfte  

des S ep tem b er 1 8 6 4  im  O beren gad in  (6 0 0 0  — 8 0 0 0 ' ü. M .). 

V on  allen Pflanzen hatte in d iesem  Jahre kaum  m ehr als 

d er  dritte T heil geblüht. In  den B lattachseln  d ieser  a b 

geb lühten  G ew äch se befanden sich 1 od er  2 kleine B lä tter

büschel und unterhalb der B lätter am  R hizom  einzelne kleine 

gesch lossen e  K n ospen . D ie E x e m p la r e , d ie  d ieses Jah r 

n ich t zur B lüthe gelan gt w a ren , bestanden  b loss  aus einer 

B la ttrose tte , w elche in der R egel keine seitlichen  B lä tter 

bü sch el g eb ild e t hatte. D agegen  m angelten  auch h ier  die 

kleinen gesch lossenen  K n osp en  n ich t ; sie befanden sich ab er  

in  den A ch seln  d er  grünen B lä tter , w o bei den  b lühenden  

Pflanzen sich  die überw internden  B lätterbü sch el en tw ick elt 

hatten.

H. g l a n d u l i f e r u m  vollen det also den  ganzen  E n t- 

w ickelungscyclus des b lühenden  T r ieb es  in 3 Jahren . Im
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ersten Jahre w ird  eine gesch lossene K n o s p e , im  zw eiten  

Jahre eine B lattrosette  und im  dritten Jahre der b lü h en d e  

Schaft gebildet. D em  entsprechend überw in tert d e r  S p ross  

das erste Mal als K n osp e , das zw eite M al als R osette . A u s 

nahm sw eise kann die E n tw ickelu n g  in zw ei Jahren  sich  

vollenden, wenn n äm lich  in  den B lattachseln  d er  b lühenden  

Pflanze sich statt der K nospen  einm al ein B lätterbü sch el 

bildet. V iel häufiger kom m t es vor, dass ein S pross n ich t 

schon im dritten, sondern  erst im  vierten Jahre zur B lü then - 

b ildung ge lan gt; —  indem  er zwei Jahre im  K nospenzustande 

od er  zwTei Jahre im R osettenzustande verharrt.

D ie  kleinen geschlossenen  K nospen , w elche am  R h izom  

unterhalb  d er  L aubblätter sich befinden, sind  A x illa rk n osp en  

frü h erer  Jahre. D ieselben  können ohne Z w eife l eben fa lls  

zur E ntw ickelun g  gelangen . S ie w erden  aber je d e n fa lls  

langsam er wachsen und daher erst im  fünften, sechsten , 

siebenten Jahre (nach  ihrer ersten  A n lage) zu r B lü th e  

kom m en , nachdem  sie m ehrm als als K n ospen  und ein o d e r  

m ehrm als als R osetten  überw intert haben .

Ich  habe bereits  oben  einer F o rm  von  H . v u l g a t u m  

erw ä h n t, w elch e , w ie d ie A cc ip itr in e n , m it grossen  g e 

sch lossenen unterirdischen  K nospen den W in ter  ü b erd a u ert . 

G ew öh n lich  verhält sich d ie  Innovation  d ieser  A rt an ders. 

So zeigten  E nde O k tober 1864  m ehrere Sätze im  M ün chn er 

G arten  am  G runde jedes Stengels 1, 2 und 3 R osetten  u n d  

m eistens unterhalb  derselben  ein ige gesch lossen e K n osp en . 

L e tz te re  w aren häufig sehr k le in ; zuw eilen  je d o c h  h atte  d ie  

eine und andere eine ziem liche G rösse  und g lich  v o llk o m m e n  

den jen igen  m an ch er ächter A ccip itrinen  (n am en tlich  H. t r i -  

d e n t a t u m  und H. p r e n a n t h o i d e s ) .  E in  Satz b esa ss  

ausser d en  ziem lich kleinen gesch lossenen  K n osp en  b lo s s  

ganz k leine B lätterbüschel. In  je d em  Satz gab  es fe r n e r  

einzelne Pflanzen ohne R osetten . E n d e  O k to b er  1866  m a ch te  

ich  im W esentlichen  dieselben  B eobach tu n gen .
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H. v u l g a t u m  kann, w ie H. m u r o r u m  und die m eisten 

P u lm on areen , in einem  S om m er m eh rere  Stengel treiben , 

d. h. es können die am  G runde eines Stengels befindlichen  

K n o sp e n , w elche bei den A ccip itrinen  erst im  folgenden  

Jahre sich  entw ickeln, schon in der näm lichen  V egetations

p er iod e  zur B lüthe und F ru ch t gelangen . E s kann sich 

d ieser P rocess  se lbst n och  einm al w iederh olen  und auch  

die dritte Sprossgeneration  blühen. D avon  n u n , ob  eine 

P flanze eine od er  m ehrere S prossgenerationen  entw ickelt 

habe, hängt e s , w ie ich  schon eingangs auseinander setzte, 

o ft ab, ob  ein P flanzenstock  von H. v u l g a t u m ,  H. m u r o 

r u m  und ändern A rten  m it K nospen  od er  m it B lä tter

bü sch eln  überw intere.

E n d e  O k tober 1 864  m achte ich  an kultivirten und an 

w ildw achsenden  Pflanzen v on  H. v u l g a t u m  m eh rfach  die 

B e o b a ch tu n g , dass nur dann ausschliesslich  K nospen  v or 

handen  w a ren , wenn eine zw eite und dritte G eneration  von 

Stengeln geb lü h t, dagegen  Rosetten und K n osp en , w enn 

b lo ss  d ie  erste S prossgen eration  sich entw ickelt hatte. —  

D ie  F iguren  10, 11, 12 geben h a lbsch em atisch e  D a r

stellungen von  diesen V erhältnissen. I .— I. ist d e r  S pross 

der ersten O rd n u n g , I I . — II. und III . der zw eiten  und 

dritten  O rdnung. D ie schraffirten S tengel sind abgestorben . 

10  und 11 haben nur K nospen  (g ). 12 hat ü b er  den g e 

sch lossenen  K nospen  (g )  eine ausw achsende K n ospe (s ) und 

eine  R osette  (r ) .

A u f einem  S tandorte  (im  K apu zin erh olz  bei M ünchen)

fa n d  ich  keine R osetten  an H. v u l g a t u m .  D ie  einen

P flanzen  aber hatten b loss gesch lossen e  K n osp en , bei den

än dern  w aren d ie  untern K nospen  gesch lossen  und von

w eisser F a rb e , die obern  dagegen  im A usw achsen  begriffen ,

b is  15 M illim . lang und an d er  Spitze grünlich . Jenes

w aren  S tö ck e , die mit zw ei o d e r  drei S prossgenerationen
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geblüht hatten, dieses so lch e , d ie  nur m it einer G eneration  

zur B lüthe ge lan gt waren.

E ine eben  so g rosse  oder n och  grössere  V ersch ied en 

heit der Innovation  trifft m an bei H . m u r o r u m  Lin. u n d  

den m anigfachen  F orm en  dieser veränderlichen  A rt . D o ch  

bem erk e  ich  sog le ich , dass die versch iedenen  In n ova tion en  

nicht etwa die versch iedenen  V arietäten charakterisiren ,/ 

sondern  dass sie bei der näm lichen V arietät ge fu n den  

w erden . M eistens b eob a ch te t  m an im  H erbste  ein ige R o 

setten am G runde des Stengels und unterhalb d erse lben  

einige w eiche ungesclilossene K nospen . N icht selten k om m en  

n och  tiefer am  R h izom  auch kleine feste g esch lossen e  

K nospen vor .

Es g iebt F orm en  von  H. m u r o r u m .  w elche m it ih rer  

Innovation  einige A nnäherung an m ehrere  A ccip itr in en  

(H . p r e n a n t h o i d e s ,  H.  t r i d e n t a t u m )  zeigen, in dem  b e i  

ihnen die gesch lossenen  K n ospen  eine für die Species u n ge

w öh n lich e  G rösse  haben . E nde O k tob er  1 8 6 4  b eob a ch te te
*

ich  am G runde d e r  Stengel einer solchen  im G arten  k u lt i- 

vi i ten F o r m ,  ausser 1 — 2 R ose tten , schöne gesch lossen e  

K nospen  und alle U ebergän ge  zw ischen diesen und jen en . 

B ei m anchen Stengeln  w aren  nur die K nospen  vorh a n d en , 

in d em  an d er Stelle  d er  R osetten  sich  b lühende T r ieb e  b e 

fanden. D ie F iguren  3 — 6 stellen einige der b eob a ch te te n  

F ä lle  h a lbsch em atisch  dar. D ie  Sprosse  d er ersten G e n e r a 

tion (I .)  w urden im Jahre v o rh e r , die Sprossgen 'erationen  

II., III . und IV . in diesem  Jah re  angelegt. D ie sch ra ffirten  

Stengel sind vertrocknet. F ig . 4 und 5 u ntersch eiden  s ich  

nur dadu rch  von  e in an der, dass d ie R osette  r  von  F ig . 4  

sich in F ig . 5 schon zu einem  blühenden Stengel ( I I I )  ent

w ickelt h a t, so  dass die erstere  P flanze m it e iner R o s e tte  

und m it K n osp en , die letztere b loss  m it K nospen  ü b e r 

wintert.

Ei ne andere F orm  von  H. m u r o r u m ,  w elch e  u n ter
*
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dem  N am en H . V e r l o t i  J ord . erhalten  w orden  w ar, besass 

E nde O k tob er  1864  gar keine R ose tten , sondern  b loss  

kleine feste geschlossene K nospen unter der E rd e , und o b e r 

h a lb  derselben  ein ige w eiche u ngesch lossen e K n o sp e n , d ie  

w egen ihrer hohen L a g e  o ffen bar  säm m tlich  bestim m t w aren  

abzu ste iben  und z. Th. auch  w irklich  schon  vertrock n et 

w aren . F ig. 7 g iebt eine h a lbsch em atisch e  A b b ild u n g  einer 

solchen P flan ze ; g ' sind die verw elkten  K nospen . —  Im  

H erbste  des Jahres 1866  hatte d er g le ich e  Satz eine Menge 

von  R osetten .

Mitte O k tober 1 8 6 4  blühte H. m u r o r u m  an einem
*

feuchten  w ald igen  A bh a n ge  des S tarn bergersees in g ro sse r  

M en g e ; viele Pflanzen w aren erst im  A ufb lühen  begriffen . 

A n allen diesen  G ew ächsen  m angelten  die R osetten  v o ll 

ständig. D ie  K n ospen  in den A ch se ln  d er  obern  L a u b 

b lätter w aren m eist so  klein ( 2 — 3 Mi l l im. ) ,  dass m an sie 

erst nach E ntfernung der B lätter b em erk te ; nur w enige er

reichten  eine L änge von  5 — 10 M illim . D iese K nospen  

w aren w eich  und zusam m engedrückt. A u f dem  ziem lich  

g rossen  S tandorte  fand ich  nur wenige Pflanzen m it ver

trockn eten  S ten geln ; und b loss  diese hatten R ose tten , die 

ab er  säm m tlich  sehr klein  w aren.

Ich  besch rän ke m ich  a u f die erw ähnten d re i B eispiele. 

Sie zeigen , dass H. m u r o r u m ,  statt m it B lätterbüscheln , 

zuw eilen bloss m it ziem lich  grossen  geschlossenen K n ospen , 

od er  m it kleinen gesch lossen en  festen Knospen ,  od er  mit 

m eh r und w en iger geschlossenen w eichen  K nospen  ü b er

w intert. E s ist ü b er flü ss ig , andere B eobach tu n gen  au fzu 

zählen , w elche ähnliche R esultate gegeben haben. B loss 

m öge  h ier n och  die B em erk u n g  fo lg e n , dass m an zuw eilen 

an dem  R hizom  von H. m u r o r u m  h öh er o d e r  tie fer  eine 

einzelne ziem lich- grosse  gesch lossene K nospe fin d et; sie 

k om m t n icht b loss  bei Pflanzen v o r ,  w elche unter den R o 

setten od er  statt derselben ziem lich  g rosse  gesch lossen e
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K nospen  bes itzen , sondern  auch bei so lch en , w elche bei 

A bw esenh eit d er B lätterbüschel m it kleinen K nospen  über

w intern . Fig. 13 - zeigt uns den e rs te m  F all. E s ist d er  

W u rze lstock  einer im G erö ll gew achsenen  Pflanze zu E n de 

des O ktober. A m  G runde des ganz entblätterten  Stengels 

sieht m an eine winzige R osette  m it einem  einzigen k leinen  

grünlichen  B latt (r ) , eine ausw achsende K n ospe (s) und drei 

z iem lich  grosse  gesch lossen e K nospen (g ). E ine andere
*

grosse  und schöne gesch lossene K n ospe (h ) befindet sich 

ziem lich  tiefer an dem  m it I. bezeichneten  T rieb .

M ehr n och  als das ächte H. m u r o r u m  ist H. s u b -
m

c a e s i u m  Fr. g e n e ig t , m it K nospen zu überw intern . B e id e  

F orm en  w achsen unweit M ünchens an trockenen  A bhängen  

beisam m en. E nde O ktober 1864  w aren alle Stengel von  

H. s u b c a e s i u m  trocken  und auch die B lätter  grösstentheils 

a b gestorb en . E igentliche R osetten fand ich  keine. D ie 

m eisten  Pflanzen hatten kleine gesch lossen e  K n osp en ; d ie  

ob erste  derselben  w ar bisweilen ziem lich  grösser, aber d och  

noch  vo llk om m en  gesch lossen . B ei der kleinern Zahl d er  

S töcke w ar d ie  oberste  K n ospe im A usw achsen begriffen, 

hatte auch w ohl ein einziges, kleines, grün liches B latt ent

w ickelt.

Ich  schliesse die spezielle A ufzählung von A rten  der 

S ection en  A u rella  und P u lm on area  m it einer P flan ze , d ie  

zw ischen der soeben  genannten Species und H. g l  a u  c u m  

in der M itte steht und mit beiden  a u f dem  näm lichen S tand

orte  bei M ünchen vork om m t. H. c a n e s c e n s  Sch leich , hatte 

E n de O ktober 1864  au f seiner natürlichen L ok a litä t an den 

einen Stöcken R osetten  und unterhalb derselben  einige k leine 

gesch lossene K n o s p e n , an den ändern Stöcken  b loss  ge» 

sch lossen e ziem lich  kleine K nospen . E n d e  O k tober 1866  verh ielt 

sich ein Satz im botanischen G arten in M ünchen ebenso, 

nur waren die rosettentragenden  Stengel verhältn issm ässig
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viel za h lre ich er . E s vere in ig t a lso  auch  d iese P flanze d ie  

zw ei In n ovation en , u n d  stim m t darin  m it den b e id en  A rten  

überein , zw isch en  denen  sie d ie  M itte hält.

H err  J o l l y  leg te  eine A b h a n d lu n g  des H errn  D r . 

l l e c k n a g e l  v o r :

, , U e b e r  V o l u m e n ä n d e r u n g  d e s  W e i n g e i s t e s  

d u r c h  d i e  W ä r m e . “

E s  ist v on  m eh rfa ch em  I n t e r e s s e , d ie  V o lu m e n ä n d e r 

ungen  kenn en  zu leynen , w elch e  W ein g e is t  d u rch  E rn ied r ig u n g  

seiner T em p era tu r  unter den  N u llp u n k t d er  C elsiu s ’ sch en  

T h e rm o m e te rsca la  er fä h rt. D en n  erstlich  ist m an  zur Z e it  

n o ch  u n s ich e r , w as von  den A n ga ben  d er  W e in g e is tth e rm o - 

m eter  zu  h a lten  ist, d ie  m an zu r M essu n g  sehr tie fe r  T e m 

peraturen  v e rw e n d e t , dann b e d a r f  m an  in d er  A lk o h o lo -  

m etr ie  das sp ezifisch e  G ew ich t d es  W ein ge istes  b is zu  

— 2 5 °  C . 1) ,  oh n e  d a sse lb e  aus M essu n gen  en tn eh m en  zu 

k ö n n e n , w e lch e  b is  zu d ieser  T em p era tu r  h in a b re ich en . —  

D ie  vor lieg en d e  A rb e it  fü llt  d iese  L ü ck e  in d er  A l-  

k o h o lo m e tr ie  aus und kann zu g le ich  a u ch  a ls ein B eitrag  

zu r T h e r m o m e tr ie  betrach tet w e r d e n , da  d u rch  d ie se lb e  

d ie  V olu m en ä n d eru n gen  erm itte lt s in d , w e lch e  W e in g e is t  

von  1 0 0  bis 3 0  V o lu m en p rocen ten  in n erh a lb  d es  In terva lls  

v on  + 4 7  bis — 3 9 °  C. er fä h rt und au ch  n och  ein ige 

th erm om etr isch e  V ersu ch e  zur V erg le ich u n g  des Q u eck silber

th erm om ete rs  und W ein g e is tth erm om eters  m it dem  L u ft 

th e rm o m e te r  u nter 0 °  b e ige fü gt sind. —

1) V g l. B rix, der A lk oh o lom eter  etc. 3. A uflage. B erlin  1864. 

Y orw o rt p . V .




