
Uber die Hybridisierung einiger Dactylorhiza-Sippen in Tirol 

V o n O t h m a r und E d e l t r a u d D a n e s c h 

Neben der M u t a t i o n und der Rekombinat ion — die v e r ä n d e r n d i n den Genotypus 
der Individuen eingreifen — und der Selektion und Isolation — die Anpassung , 
Di f fe renz ie rung und letztlich Divergenz der Sippen mögl ich machen — hat die 
moderne synthetische Evolutionstheorie auch die Hybr id i s i e rung als einen wesent
lichen Faktor der stammesgeschichtlichen Entwicklung erkannt. Unter Hybr id i s i e 
rung versteht m a n K r e u z u n g s v o r g ä n g e zwischen Sippen mi t unterschiedlichem Erb
gut. Im Ver lauf dieser V o r g ä n g e kommt es h ä u f i g auch zur Chromosomenverdop
pelung, dann spricht man v o n Al lopo lyp lo id ie . W i e wesentlich dieses komplexe 
Geschehen f ü r die Ent fa l tung unserer Pflanzenwelt ist, l äß t sich an der Tatsache 
erkennen, d a ß bei der Entwicklung der meisten Ku l tu r - und vieler Wi ldp f l anzen 
Hybr id i s i e rung und Al lopo lyp lo id i e maßgeb l i che Rol len gespielt haben und weiter
h i n spielen. 

Hybr id i s i e rung setzt al lgemein eine entsprechende genetische Struktur, eine r ä u m 
liche A n n ä h e r u n g und damit verbunden ein A u ß e r k r a f t t r e t e n der Isolationsbar
rieren der beteiligten Sippen voraus. Z u einem wesentlichen Evolut ionsfaktor w i r d 
Hybr id i s i e rung jedoch dann, wenn sich d a r ü b e r hinaus weitere f ö r d e r n d e Gegeben 
heiten bieten, wie vo r allem ein offener Lebensraum, f ü r den die Hybr iden besser 
a n g e p a ß t sind, als die Elternsippen. Ferner m u ß i n solchen Fäl len die Fer t i l i tä t der 
Bastardnachkommenschaft gesichert und f ü r die neuen Kombinat ionen genetische 
Konstanz erreicht werden. 

Solange sich die L e b e n s r ä u m e relativ stabil zeigen, w i r d demnach f ü r H y b r i d e n 
keine oder nur eine geringe Chance zur Wei terentwicklung gegeben sein. Anders 
sieht es d iesbezügl ich aus, wenn L e b e n s r ä u m e g e s t ö r t oder v e r ä n d e r t werden, sei 
es durch menschliche Eingr i f fe oder durch na tür l i che V o r g ä n g e . Es ist daher nicht 
verwunderl ich, d a ß es g e g e n w ä r t i g zu mitunter recht a u g e n f ä l l i g e n Hybr id i s i e -
r u n g s v o r g ä n g e n kommt. 

Unter anderem stehen auch einige Gattungen unserer eu ropä i schen Orchideen heute 
i n einer Evolutionsphase, i n der Hybr id i sa t ion eine offensichtliche Rolle spielt. D a z u 
zäh l t die Gat tung Ophrys x , die besonders die Gebiete u m das Mit te lmeer besiedelt 
und dementsprechend dort auch ihre g r ö ß t e D y n a m i k entfaltet. Eine in manchem 
recht ähnl iche Phase zeigt die Gat tung Dactylorhiza, die auch i n Mit te leuropa reich 
vertreten ist. 

Sehr a u g e n f ä l l i g ist bei vielen Dflch//or/n'za-Populationen der g r o ß e Formenreich
tum. Diese Va r i ab i l i t ä t ä u ß e r t sich i n den B lü tencha rak te r i s t i ka ebenso wie i m 
Wuchs und i n den M e r k m a l e n der Laubb lä t t e r und des Stengels. D a nicht selten 
mehrere Sippen eng nebeneinander stehen, k a n n angenommen werden, d a ß i n sol-
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chen Populat ionen auch Hybr id i s i e rung eine gewisse Rolle spielt. Bekanntl ich 
erzeugen H y b r i d i s i e r u n g s v o r g ä n g e ab der F2 -Generat ion eine mitunter sehr 
beträcht l iche Var i ab i l i t ä t , die noch dazu rasch i n Erscheinung tritt. 
H E S L O P - H A R R I S O N 3 beispielsweise nennt f ü r diesen Formenreichtum der Dac-
ft//or/?z'za-Populationen folgende Haupt fak toren : 1. Eine g r o ß e Z a h l ziemlich k l e i 
ner Chromosomen, 2. einen die F r e m d b e s t ä u b u n g f ö r d e r n d e n B l ü t e n m e c h a n i s m u s , 
3. hohe Samenprodukt ion pro B e s t ä u b e r und pro Pflanze, 4. eine Ne igung zur 
Polycarpie, 5. die v e r h ä l t n i s m ä ß i g lange Lebensdauer, 6. das V o r k o m m e n auf e in i 
g e r m a ß e n b e s t ä n d i g e n Standorten, die i n ökologischer Hinsicht ziemlich verschie
den s ind, und 7. das Fehlen bzw. eine U n w i r k s a m k e i t v o n Isolationsmechanismen 
zwischen den Sippen (nähe res siehe Or ig ina lpub l ika t ion) . 

A u c h an den Ti ro ler Dacfy/or/n 'za-Populationen herrscht die übl iche Var i ab i l i t ä t . 
H ie r wie bei den ü b r i g e n uns bekannten Populat ionen (in anderen Tei len Ö s t e r 
reichs, i m benachbarten Bayern und i n der Schweiz) zeigt sich g rundsä tz l i ch , d a ß in 
den Fällen auffal lenden Formenreichtums neben mehreren, i n relativ engen Grenzen 
variierenden A r t e n h ä u f i g auch entsprechende H y b r i d e n stehen, vereinzelt oder 
auch i n kleineren oder g r ö ß e r e n S c h w ä r m e n , wobei i n manchen Fällen die El tern
sippen nur mehr durch verschwindend wenige Pf lanzen vertreten sind. Dieses 
Nebeneinanderauftreten m u ß das B i l d einer solchen Popula t ion zunächs t verwir 
rend undurchsichtig machen. 

Der erste Schritt zur K l ä r u n g w i r d auch hier das Identifizieren jener Pf lanzen sein, 
die e ;ner „ r e i n e n " A r t bzw. Unterart a n g e h ö r e n . Dabei l ä ß t m a n zunächs t die 
variablen Merkmale a u ß e r acht und orientiert sich am sippentypischen, also b e s t ä n 
digen Merkmalskomplex . 

In der Folge stellen w i r die sippentypischen Merkmalskomplexe jener A r t e n vor , 
die i n von uns untersuchten Tiroler Dacft//or/zzza-Populationen z. T. h ä u f i g auf
treten. W i r haben uns beim Herausarbeiten der sippentypischen Merkmale vor 
allem an die eigene Er fahrung gehalten, die w i r bei der Untersuchung unvermisch-
ter Populat ionen (siehe oben) gesammelt haben und die Ergebnisse mi t der taxo-
nomischen Übers ich t v o n K . S E N G H A S 6 verglichen. 

Die Methode, der w i r uns g rundsä t z l i ch bei Untersuchungen an Orchideen Europas 
und der M i t t e l m e e r l ä n d e r bedienen i , f u ß t vorwiegend auf vergleichender M o r 
phologie, und zwar unter breitem Einsatz der modernen Farbfotografie, speziell 
der N a h - und Makroaufnahme . D a nur aus einem umfassenden Überbl ick gewinn
bringende Schlüsse gezogen werden k ö n n e n , werden jeweils viele Pf lanzen aus ver
schiedenen Populat ionen des Verbreitungsgebietes registriert; bei der Gat tung Dac-
tylorhiza hinsichtlich Habi tus , B lü ten- und anderer Merkmale . A u f diese Weise ent
steht eine Diapos i t iv -Kar te i , die v o n den bearbeiteten Sippen unbestechliche und 
sehr a u s s a g e k r ä f t i g e , z. T. maßs t äb l i ch genormte Abb i ldungen en thä l t , und zwar 
von einer V i e l z a h l v o n Pflanzen aus den verschiedensten Teilarealen und den ver
schiedensten Jahren. A n h a n d dieses Abbi ldungsmater ia ls lassen sich der sippen
typische Merkmal skomplex sowie der Bereich der Va r i ab i l i t ä t u . a. m . erarbeiten. 
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U n t e r s t ü t z t w i r d diese Arbeitsweise durch ökologische Untersuchungen und mi t 
unter durch biometrische Messungen und Z ä h l u n g e n . 
Bei Populat ionen, i n welchen mehrere Sippen gemeinsam auftreten, lassen sich mit 
H i l f e des solcherart erkannten sippentypischen Merkmalkomplexes allgemein etwa 
90 bis 95 Prozent der Pf lanzen zuordnen, bei 5 bis 10 Prozent läß t sich - deutlich 
Introgression erkennen bzw. vermuten. Die Blü teze i ten haben w i r nicht datum
m ä ß i g angegeben, da sich diese ja nach der Standortlage mitunter nicht unwesent
lich verschiebt, sondern w i r haben sie jeweils i n Rela t ion zu den ü b r i g e n i n der
selben Populat ion oder i n nächs te r N ä h e auftretender Dacfy/or / i fza-Sippen gesetzt. 
U m den Rahmen der vorl iegenden Arbe i t nicht zu sprengen, konnten w i r aus der 
reichlich vorhandenen Literatur über die Gat tung Dactylorhiza nur weniges, i n 
engstem Zusammenhang mi t unseren A u s f ü h r u n g e n Stehendes zit ieren. D ie A n 
gaben ü b e r die Chromosomenzahlen wurden der taxonomischen Übers ich t v o n 
K . S E N G H A S 6 entnommen. 

D . incarnata (L.) S O Ö ssp. incarnata Abb i ldungen 1, 5, 23 und 26 
2n = 40 

W u c h s k r ä f t i g aber eher schlank (30 bis 40 cm hoch). S t e n g e l dick, hohl , 
z u s a m m e n d r ü c k b a r , h e l l g r ü n . B l ä t t e r 4—7; steif aufrecht stehend; gekielt, 
schlank, l ang ; f r i s c h g r ü n ; ungefleckt; die oberen an den Spitzen k a p u z e n ä h n l i c h zu 
sammengezogen; das oberste ragt - hoch in die Infloreszenz hinein. I n f l o r e s 
z e n z d i ch tb lü t ig ; T r a g b l ä t t e r e i n w ä r t s gebogen. B l ü t e n relativ k l e i n ; „f leisch
fa rben" bis rosarot; paarige Sepala aufrecht stehend. L i p p e kaum bis schwach 
3-gelappt; erscheint durch die Faltung - gestreckt und am Lippenrand schmal, nach 
unten zu breiter werdend. Z e i c h n u n g gestrichelt und gefleckt; U m r a n d u n g von 
der Lippenbasis parallel a b w ä r t s laufend, sich unten ± schl ießend und schleifig bis 
gestrichelt markiert . S p o r n k ü r z e r als der Fruchtknoten; etwas zugespitzt. 
B l ü t e z e i t wesentlich spä te r als bei D . majalis . 

D. incarnata (L.) S O Ö ssp. incarnata var. hyphaematodes 
( N E U M A N N ) V E R M E U L E N A b b i l d u n g 2 

2n = ? 

W u c h s sehr gestreckt (bis 80 cm und h ö h e r ) . B l ä t t e r sehr lang und schlank; 
besonders i m jungen Stadium beidseitig! sehr dicht purpurn gefleckt, i m ä l t e ren 
Stadium der Pflanze meist stark abgeschwächt . Ü b r i g e konstante Merkma le wie 
bei ssp. incarnata. 
Unseres Wissens ist die var. hyphaematodes bisher f ü r Ös te r re ich noch nicht 
bes t ä t ig t worden. 

Abb. 1: D. incarnata ssp. incarnata 

Abb. 2: D. incarnata ssp. incarnata var. hyphaematodes 

Abb. 3: D. majalis 

Abb. 4: D. traunsteineri 
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D . majalis ( R C H B . ) H U N T et S U M M E R H . ssp. majalis Abb i ldungen 3 und 7 
2n = 80 

W u c h s k r ä f t i g und - gedrungen (20 bis 35 cm hoch). S t e n g e l dick, hoh l , 
leicht z u s a m m e n d r ü c k b a r ; k r ä f t i g g r ü n , oben mitunter - purpurn ü b e r l a u f e n . 
B l ä t t e r 4—6, aufrecht, seitlich abstehend, k a u m bis schwach gekielt, kurz-zuge-
spitzt; bei den unteren Blä t t e rn R ä n d e r deutlich weit gewellt ; k r ä f t i g - g r ü n und 
k r ä f t i g - p u r p u r n gefleckt. I n f l o r e s z e n z reich- und d ich tb lü t ig . B l ü t e n g r o ß ; 
mit te l - bis dunkelpurpurviolet t ; L i p p e 3-gelappt ± stark gebreitet; Seitenlappen 
- deutlich g e z ä h n e l t ; deutlich eingeschnittener und k r ä f t i g entwickelter Mi t t e l l ap 
pen. Z e i c h n u n g schleifig, a u s g e p r ä g t und ausgedehnt. 

D . traunsteineri ( S A U T . ) S O Ö s.str. Abb i ldungen 4 und 11 
2n = 80 

Bei dieser Sippe handelt es sich um Pf lanzen, die uns aus Populat ionen von T i r o l 
und der Schweiz bekannt sind und die weitestgehend mi t der Originaldiagnose der 
„Orchis Traunsteineri" von S A U T E R 5 ü b e r e i n s t i m m t . W i r bezeichnen sie v o r l ä u f i g 
als D. traunsteineri s. str. W u c h s zierlich und niedr ig (15—20 cm hoch). S t e n 
g e l zart, mark ig , nicht z u s a m m e n d r ü c k b a r ; k r ä f t i g - g r ü n ; etwa ab der M i t t e stets 
purpurn ü b e r l a u f e n . B l ä t t e r 3 (—4); schmal-lanzettlich; stark gekielt, zuge
spitzt, relativ l ang ; aufrecht-abstehend; R ä n d e r glatt; k r ä f t i g - g r ü n ; purpurn ge
fleckt. I n f l o r e s z e n z wen ig - und lockerblü t ig . B l ü t e n g r o ß ; dunkel purpur
violett. L i p p e 3-gelappt, ± deutlich zu rückgesch lagen ; fe in gekerbt; ± stark 
gezeichnet, Zeichnung mitunter undeutlich; g r o ß e Seiten- und kleiner Mit te l lappen. 
B l ü t e z e i t etwa zwischen D . majalis und D . incarnata. 

D . maculata (L.) S O Ö und D . fuchsii ( D R U C E ) S O Ö Abbi ldungen 12 und 13 

2n = 80 2n = 40 

Diese beiden Taxa stellen einen noch nicht befriedigend gek l ä r t en Komplex dar. 
Nach der morphologischen Diagnose lassen sich v o r l ä u f i g die Pf lanzen nur sehr 
unsicher dem einen oder anderen Taxon zuordnen, es sei denn an Standorten, an 

A b b . 5 : D. incarnata ssp. incarnata 

A b b . 6 : D. incarnata X D. majalis 

A b b . 7: D. majalis 

A b b . 8: D. incarnata ssp. incarnata X D. traunsteineri 

A b b . 9: D . incarnata ssp. incarnata X D . maculata s . l . 

A b b . 1 0 : (D. incarnata ssp. incarnata X D. majalis) X D. maculata s.J. 

A b b . 1 1 : D. traunsteineri 

A b b . 1 2 : D. maculata 

A b b . 1 3 : D . fuchsii u n d B o c k k ä f e r ]udolia cerambyciformis m i t P o l l i n i e n 100 

© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at



welchen mi t Sicherheit nur die eine oder andere A r t vorkommt . A l s morphologisch 
eindeutiges Kr i t e r ium gil t a l lgemein die L ippen fo rm: D . maculata weist einen nur 
kleinen Mit te l lappen auf 8 , w ä h r e n d D . fuchsii bei abgerundeten und - g e z ä h n e l -
ten Seitenlappen einen dreieckigen, ± spitzen und h ä u f i g l ä n g e r e n Mi t te l lappen 
bes i t z t 7 . Aber auch diese A n g a b e n lösen die Schwierigkeiten bei der Identifizie
rung nicht immer, wie w i r sehen werden. 
Für D. maculata werden als Standorte Pfeifengraswiesen, Calluna- und Er ica -He i 
den, Hochmoore und nasse Heiden 8 angegeben, f ü r D. fuchsii basischer bis neu
traler Boden, meist W ä l d e r , seltener offene R ä u m e . Doch findet man nicht selten 
Pflanzen mi t typischer fuchsii-Lippe, z. B. auf ausgesprochen offenen, nassen, sauren 
Standorten. 
1938 hat H A G E R U P die Chromosomen der maculata- bzw. /wc/ isü-Formen gezäh l t 
und bei D. maculata 2n = 80 und bei D. fuchsii 2n = 40 festgestellt. A b e r ab
gesehen davon, d a ß man al lgemein nicht i n der Lage w ä r e , bei jeder n ö t i g e n Iden
t i f iz ierung eine C h r o m o s o m e n z ä h l u n g d u r c h z u f ü h r e n (was sich ja a u ß e r d e m auch 
aus N a t u r s c h u t z g r ü n d e n v e r b ö t e ) , scheint auch die Chromosomenzahl ke in unbe
dingt ver läß l icher Faktor zu sein. Beispielsweise b e s t ä t i g t V E R M E U L E N 8 die G ü l 
tigkeit der speziellen Chromosomenzahl f ü r D. maculata und f ü r D . fuchsii f ü r H o l 
land, aber er berichtet übe r Pf lanzen aus der Umgebung v o n Florenz: „ . . . Diese 
hatten eine schöne fuchsii-Lippe, die Blü ten waren ziemlich g r o ß und die Blä t te r 
etwas spitz. A l s die Chromosomen gezäh l t wurden, ergab sich zu meinem Erstau
nen eine Z a h l v o n 80 ." Ü b e r Pflanzen, die er i m Ö t z t a l (Tirol) sammelte, sagt er 
weiter: „ . . . Pf lanzen . . . die ich f ü r D . fuchsii hiel t und die eine fuchsii-Lippe hat
ten; auch sie hatten 80 Chromosomen und waren tetraploid. Daraus m u ß geschlos
sen werden, d a ß der Chromosomenunterschied nicht immer ein zuve r l ä s s iges M i t 
tel is t ." 
Nach den Angaben von H A G E R U P , V E R M E U L E N 8 und H E S L O P - H A R R I S O N 3 

k ö n n t e man schließen, d a ß sich in N o r d - und Nordwest-Europa, oder doch z u m i n 
dest i n weiten Teilen dieser Gebiete, D . maculata und D . fuchsii unterscheiden 
lassen, durch morphologische und ökologische Kri ter ien ebenso wie durch die C h r o 
mosomenzahl . Anders d ü r f t e die Lage in M i t t e l - und Süddeu t sch l and , der Schweiz 
und i n Ös te r re ich sein. H i e r w ä r e n u. E. besonders die z. T. recht h ä u f i g e n Begeg
nungszonen der beiden A r t e n zu untersuchen. O b w o h l H E S L O P - H A R R I S O N 3 sich 
gegen die mehrfache Feststellung ausspricht, d a ß D . fuchsii und D . maculata v i e l 
fach H y b r i d e n bilden und angibt, authentische Fälle v o n F i - H y b r i d e n dieser Her 
kunf t , die t r iploid sein m ü ß t e n , seien wenige bekannt, sollte man u. E . doch die 
Mögl i chke i t solcher H y b r i d i s i e r u n g s v o r g ä n g e f ü r die e r w ä h n t e n Teile a u ß e r h a l b 
N o r d - und Nordwesteuropas eventuell i n Betracht ziehen. Für eine solche H y b r i d i 
sierung zwischen D . maculata und D. fuchsii, die ü b e r das Stadium der F i -Genera -
tion hinaus w ä r e n , spricht die zitierte Erfahrung v o n V E R M E U L E N 8 , sprechen die 
Untersuchungen von M . G R O L L 2 an D . maculata s. 1. bei Lunz am See (Nieder
österreich) und aus der Umgebung von W i e n , und spricht der Zustand der uns 
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bekannten d iesbezügl ichen Populat ionen aus Ös te r re ich , Bayern und der Schweiz. 
Unter bestimmten Gegebenheiten scheinen sich des ö f t e r e n bereits hybridogene Sip
pen herangebildet zu haben, die in morphologischer und ökologischer Hinsicht 
jeweils dem einen oder anderen Elter mehr zugeneigt sein d ü r f t e n , wobei sich nicht 
selten zeigt — wie dies ja bei H y b r i d e n des ö f t e r e n vorkommt —, d a ß ein Einf luß
übe rgewich t des einen Elters in einer Hinsicht , durch ein ebensolches des anderen 
Elters i n einer anderen E in f lußzone „ a u s g e g l i c h e n " w i rd . 
A u c h bei den untersuchten Ti ro le r Populat ionen handelt es sich d iesbezügl ich offen
bar um hybridogene Sippen; w i r bezeichnen solche v o r l ä u f i g als D. maculata s. 1. 

D. maculata (L.) S O Ö s.l. A b b i l d u n g 12 
2n = ? 

W u c h s hoch (35 bis 55 cm), schlank. S t e n g e l mark ig , nicht zusammen
drückbar . B l ä t t e r 7—12 (selten mehr) ; untere lang und bogig abstehend, obere 
k ü r z e r werdend und aufrecht, ± schmal und spitz auslaufend; das unterste mit
unter k ü r z e r und stumpf; gegen die Infloreszenz t r agb la t t ähn l i ch werdend; stets 
k r ä f t i g gefleckt. I n f l o r e s z e n z schlank; a u f g e b l ü h t zyl indr isch; nicht sehr 
d ich tb lü t ig . B l ü t e n relativ g r o ß ; malvenfarb ig bis he l l - l i l a ; seitliche Sepala ab
stehend bis leicht h ä n g e n d , h ä u f i g innen gefleckt und gezeichnet. L i p p e sehr 
schwach bis stark gelappt, - deutlich gebreitet; Seitenlappen h ä u f i g g e z ä h n e l t ; 
Mi t te l lappen (selten) klein bis tief eingeschnitten und so lang (und l änge r ) wie die 
Seitenlappen. Z e i c h n u n g : deutliches und reiches Schleifenmuster. S p o r n 
d ü n n und - so lang wie der Fruchtknoten. 
Der Merkma lkomplex der i n T i r o l auftretenden D. maculata s.l. e n t h ä l t demnach 
(siehe oben) Merkmale der D. maculata s.str. sowie der D. fuchsü s.str. 

In der Folge seien einige Tiroler Dactylorhiza-Popula t ionen vorgestellt. 

P O P U L A T I O N W Ö R G L 

Lage: Westl ich von W ö r g l ; w i r d durch eine S t raße in einen südl ichen Te i l (der 
durch A u f s c h ü t t u n g e n stark g e f ä h r d e t ist) und einen nörd l ichen Te i l (der i n Ku l tu r 
wiesen ü b e r g e h t ) getrennt. 
Biotopcharakter: Nasse Wiese mi t P / i r agmi fe s -Bes t änden , Eriophorum latifolium, 
Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Primula farinosa. Orchideen: Liparis 
loeselii (nur i n nassen Jahren i m südl ichen Tei l ) , Gymnadenia conopea, Piatanthera 
bifolia, Epipactis palustris-Bestände. 

Dactylorhiza-Ftlanzen, gezäh l t 1970 nörd l . südl . 

Te i l Tei l 
D . incarnata ssp., incarnata 43 93 
D . incarnata ssp. incarnata var. hyphaematodes 14 23 
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D. majalis ssp. majalis 83 17 
D. t raunst einer i — 97 
D. maculata s.l. 26 19 
D. incarnata ssp. incarnata X D. majalis 168 633 
D. incarnata ssp. incarnata X D. majalis X D . maculata s.l. 2 3 
D . incarnata X D . traunsteineri — 6 
D. incarnata ssp. incarnata X D . majalis X D . traunsteineri — 4 
D. incarnata X D . maculata s.l. 5 3 
D . majalis X D . traunsteineri — 6 
D. incarnata ssp. incarnata X Gymnadenia conopea 3 — 
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D. incarnata (L.) S O Ö ssp. incarnata X 
D. majalis ( R C H B . ) H U N T et S U M M E R H . ssp. majalis 

D . X aschersoniana ( H A U S K . ) S O Ö Abb i ldungen 14 bis 19 

Nach H E S L O P - H A R R I S O N 3 w i r d ü b e r na tür l i che H y b r i d e n zwischen D. incarnata 
und den tetraploiden Dactylorhiza-Arten (zu denen auch D. majalis zäh l t ) selten 
berichtet. Er gibt an, F i -Samen w ü r d e n nach küns t l i che r B e s t ä u b u n g in den mei 
sten Kombina t ionen glatt gebildet und vermutet deshalb, d a ß solche H y b r i d e n ent
weder h ä u f i g ü b e r s e h e n w ü r d e n oder sie seien unter den Konkurrenzbedingungen 
der na tü r l i chen Standorte v e r h ä l t n i s m ä ß i g wenig l e b e n s f ä h i g . Letzteres t r i f f t f ü r 
D . X aschersoniana offenbar nicht zu , wie aus der vorgestellten Übers ich t zu er
sehen ist. D a r ü b e r hinaus haben w i r diese H y b r i d e n auch in weiteren Populat ionen 
i n Ös te r re ich , in Bayern und i n der Schweiz angetroffen, mitunter vereinzelt, aber 
auch i n S c h w ä r m e n . Es ist aber durchaus denkbar, d a ß D . X aschersoniana h ä u f i g 
ü b e r s e h e n bzw. mi t Pf lanzen der Elternsippen verwechselt w i rd . V o n allen iden
tifizierten Pflanzen dieser Kombina t ion gleicht k a u m eine der anderen; eine fast 
unerschöpf l ich erscheinende F o r m e n f ü l l e zeichnet sie aus. Diese Va r i ab i l i t ä t w i r d 
vers tänd l ich , wenn man bedenkt, d a ß die beiden Elternsippen viele Merkmalsunter 
schiede aufweisen und dazu ihre g r o ß e n Chromosomenzahlen G e n - N e u k o m b i 
nationen bei der Befruchtung f ö r d e r n 3 . A u c h scheint f ü r die p h ä n o t y p i s c h e n M e r k 
male keinerlei Var ianten-Res t r ik t ion zu bestehen. 

D. incarnata ssp. incarnata X D. majalis = D. X aschersoniana Abbildungen 14 bis 19 

Abb. 14: Durch D. incarnata im Wuchs weniger k rä f t ig als D. majalis, bei den stark majalis-
ähnlichen Blättern Tendenz aufrechter zu stehen und schmaler zu werden, Fleckung etwas redu
ziert, oberste Blätter reichen in die Infloreszenz hinein und zeigen leicht kapuzenähnl iche Spitzen. 
Weiters sind durch D. incarnata die Tragblä t te r e inwär ts gebogen und die Blüten sind heller als 
bei D. majalis. Blüten in te rmediär ; sehr breit durch D. majalis, jedoch zncarnafa-ähnlich gefaltet 
und schwach 3-gelappt, Zeichnung schleifig ausgedehnt (D. majalis) mit feinen Strichen und in-
carnata-Begrenzung. 

Abb. 15: Wuchs in termediär . Durch D. majalis Blätter breiter, Tendenz zum Abstehen, leichte 
Fleckung; oberstes kapuzenähnl iche Spitze (durch D. incarnata). Tragblä t ter e inwär ts gebogen. 
Infloreszenz krä f t ig , ma;'aZ;s-ähnlich. Blüten durch D. incarnata heller als bei D. majalis; Lippe 
schwach gelappt und gefaltet, Zeichnung begrenzt; durch D. majalis Lippe breit, stark schleifige 
Zeichnung. Stellung der paarigen Sepala in termediär . 

Abb. 16: Wuchs in termediär . Die relativ breiten zugespitzten Blätter (D. majalis) zeigen folgende 
Einflüsse von D. incarnata: Tendenz aufrecht zu stehen, Fleckung stark reduziert, die beiden ober
sten Blätter leicht kapuzenähnl iche Spitzen; Tragblät ter e inwär ts gebogen. Blüten relativ dunkel, 
Lippen breit und leicht gefaltet, deutlich 3-gelappt (D. majalis). Zeichnung stark mcamafa -ähn l i ch 
(begrenzte, typische Umrandung, gefleckt und gestrichelt), Stellung der paarigen Sepala in termediär . 

Abb. 17: Wuchs krä f t ig zu D. majalis tendierend. Blätter durch D. incarnata schmaler, länger , 
Spitzen deutlich kapuzenartig, Fleckung etwas reduziert. Durch D. majalis Blüten relativ dunkel, 
Lippe breit, deutlich 3-gelappt; Zeichnung ausgedehnter als bei D. incarnata, jedoch parallel ver
laufende Umrandung. 

© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at



16 17 

© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at



© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at



H ä u f i g glaubt man auf den ersten Blick Pf lanzen v o n D. majalis vor sich zu haben, 
doch ist der Einf luß von D. incarnata deutlich festzustellen: Beispielsweise sind die 
stark gefleckten Laubb lä t t e r weniger breit als bei D. majalis, sie stehen aufrechter 
und die oberen zeigen die nur f ü r D. incarnata s.l. typischen kapuzenartigen 
Spitzen. Bei mn/a / i s -ähn l ichen Pflanzen der D. X aschersoniana zeigt sich der incar
nata- A n t e i l auch of t i n einer ± stark reduzierten bis abgebauten Fleckung der of t 
i n Form und Stel lung sehr an D . majalis gemahnenden Laubblä t t e r . H ä u f i g auch 
setzt das oberste Blatt recht hoch an und ist gestreckt, so d a ß es in die Infloreszenz 
hineinragt und der Stengel ist weniger dick und heller g r ü n . Fast immer ist bereits 
an der Wuchsart , an den Blä t t e rn und am Stengel die Kombina t ion erkennbar. Aber 
auch die Blü ten der H y b r i d e n zeigen v ie l f ä l t ige Mischungen der elterlichen M e r k 
male. Nicht selten besitzen Pflanzen mi t a u s g e p r ä g t ma/ 'a/zs-ähnlichem Wuchs und 
k r ä f t i g gefleckten Blä t t e rn stark zu D . incarnata tendierende Blüten , oder i m H a b i 
tus zu D. incarnata neigende weisen i n der G r ö ß e , der k r ä f t i g e n F ä r b u n g und der 
Zeichnung stark ma/a /zs-ähnl iche Blüten auf. Nach incarnata-Art gefaltete Lippen 
k ö n n e n stark 3-gelappt sein und die ausgedehnte ma/a/zs-Zeichnung zeigen, in der 
die typische mcarnafa-Randmarkierung oder die besonders feine Strichelung ein
gebaut ist. Sehr oft gibt die F ä r b u n g der Infloreszenz bereits deutliche Hinweise auf 
die Bastardnatur der Pf lanzen, näml ich in den sehr h ä u f i g e n Fällen, w o sie eine 
M i s c h f ä r b u n g der k r ä f t i g e n majalis- und der hellen m c a r n a f a - F ä r b u n g ist. Es ist 
dies ein Mit te l - rot -viole t t , das neben b l ü h e n d e n Elternpflanzen unweigerlich als 
abweichend auffa l len m u ß . 

Durchwegs ist bei den X aschersoniana-Püanzen dieser Populat ion zu beobachten, 
d a ß der E inf luß beider Eltern sich stets i n mehreren Merkma len äuße r t , und zwar i n 
allen p h ä n o t y p i s c h e n Bereichen. Sie stehen ausnahmslos zwischen den Eltern, wenn 
sie auch i n den einzelnen Bezirken, wie jenen des Wuchses, der Blat tausbi ldung 
oder der B lü t encha rak te r i s t i ka , fallweise mehr zu dem einen oder anderen tendieren. 
Meis t w i r d das E in f lußübe rgewich t des einen Elters i n einem Merkmalsbez i rk durch 
eines des anderen Elters in einem anderen Merkmalsbereich „ a u s g e g l i c h e n " , so d a ß 
h ä u f i g gesamthaft eine gewisse Mit te ls te l lung erreicht wi rd . 

Bei A r t e n mi t deutlich unterschiedlicher Blütezei t b l ü h e n i n der Regel die H y b r i d e n 
dazwischen. Dies läß t sich auch bei den Pf lanzen der Populat ion W ö r g l feststellen. 
Etwa in der zweiten Juniwoche ist D . majalis fast a b g e b l ü h t , D . incarnata steht 
z. T. noch i n Knospen, w ä h r e n d f ü r die vielen H y b r i d e n Hochblü teze i t ist, wobei 
jene, die p h ä n o t y p i s c h gesamthaft mehr zu D . majalis neigen, wesentlich s t ä r k e r 
a u f g e b l ü h t sind als die, bei denen der m c a r n a f a - E i n f l u ß offensichtlicher ist. 

Abb. 18: Wuchs kräf t ig , gedrungen, also majali s-'ähnlich. Die doch breiten, gefleckten Blätter 
(D. majalis) durch D. incarnata langgezogen, kapuzenähnl ich gespitzt und die obersten in die 
(D. majalis) Ähre hineinragend. Incarnata-HnüuQ bei den Blüten: Farbe heller als bei D. majalis, 
Zeichnung begrenzter und aufgelöster , paarige Sepala hochgereckt. Durch D. majalis Lippen breit 
und wenig gefaltet, deutlicher, wenn auch kleiner Mittellappen. 
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Im nörd l ichen wie i m südl ichen Teilareal zeigt sich auch hier, d a ß D . incarnata die 
mehr feuchteren bis nassen Stellen, D. majalis dagegen die nicht zu nassen bevor
zugt. Die H y b r i d e n f inden sich i m Feuchteren sowohl als auch i m mehr Trockenen, 
doch wo D. majalis bereits auf Boden mit geringer Feuchtigkeit vorkommt , rücken 
die H y b r i d e n nicht nach. A l l g e m e i n treten i n niederschlagsreichen Jahren auch 
wesentlich mehr H y b r i d e n auf als i n trockenen. 
Elternpflanzen wie Bastarde weisen eine hohe Befruchtungsquote auf. D a r ü b e r h i n 
aus vermehren sich die H y b r i d e n namentlich im südl ichen Teilareal auch s t ä rke r 
vegetativ: 1970 zäh l t en wi r 15 Gruppen mit je 3 bis 5 (bis 7) Pf lanzen. 

D . incarnata (L.) S O Ö ssp. incarnata X 
D. majalis ( R C H B . ) H U N T et S U M M E R H . ssp. majalis X 
D . maculata (L.) S O Ö s.l. 

D . X genevensis ( K L I N G E ) S O Ö A b b i l d u n g 10 

Es ist anzunehmen, d a ß diese Bastardkombinat ion — die z. B. in der Schweiz im 
Kanton Genf nicht selten i s t 4 — allgemein auf diese Weise entsteht, d a ß D . macu
lata i n H y b r i d e n D . incarnata X D . majalis einkreuzt. Die Blü teze i ten der f r ü h e n 
D . majalis und der v i e l s p ä t e r e n D . maculata l iegen ja so wei t auseinander, d a ß 
sich diese beiden Sippen kaum je b l ü h e n d begegnen werden. Jedoch durch eine 
Einkreuzung von D . incarnata i n D . majalis w i r d die Bas t a rdb lü t eze i t (durch den 
Einf luß der D . incarnata) so wei t gegen die macw/f l fa-Blütezei t hinausgeschoben, 
d a ß sich die H y b r i d e n nunmehr ohne Schwierigkeit mit D. maculata begegnen 
k ö n n e n . Bei der Populat ion W ö r g l kommt noch h inzu , d a ß die H y b r i d e n D . incar
nata X D . majalis ihren Elternarten an Zah l so weit ü b e r l e g e n s ind, d a ß sie bereits 
aus diesem G r u n d mehr Chancen f ü r eine Einkreuzung v o n D . maculata s.l. auf
weisen. 

Die weitere Mögl ichke i t , näml ich eine Einkreuzung von D . majalis i n H y b r i d e n 
D . incarnata X D . maculata ist ebenfalls aus b lütezei t l ichen G r ü n d e n recht unwahr
scheinlich. Z w a r w i r d meist die Blütezei t der H y b r i d e n durch incarnata-Einüuß, 
etwas weg v o n der s p ä t e n maculata-Blütezeh und zurück gegen die f r ü h e majalis-
Blütezei t gerückt , aber es scheint dennoch als sehr fragl ich, ob diese Verschiebung 
eine Begegnung v o n b l ü h e n d e n majalis-V'flanzen und den H y b r i d e n D . incarnata 
X D . maculata bewerkstell igen kann. 
Bereits der Wuchs v o n Pf lanzen der D. X genevensis l äß t deutlich den maculata-
Einf luß erkennen: Sie w i r k e n etwas gestreckter als D . incarnata, D. majalis und D . 
X aschersoniana. Der Stengel ist ebenfalls meist deutlich schlanker und wesentlich 

A b b . 1 9 : I n f l o r e s z e n z g e s a m t h a f t d u r c h D . incarnata w e n i g e r g e d r u n g e n als be i D. majalis. T r a g 
b l ä t t e r s t a rk incarnata-ähnlich, e i n w ä r t s g e b o g e n . B l ü t e n k r ä f t i g d u n k e l - r o s a r o t g e f ä r b t , L i p p e e twas 
gebre i te t (D. majalis), 3 -ge l app t (D. majalis), j edoch n i ch t s t a rk e i n g e s c h n i t t e n (D. incarnata); 
S e i t e n l a p p e n geke rb t (D. majalis). Z e i c h n u n g f n c a m a r n - U m r a h m u n g , jedoch g e s a m t h a f t v e r b r e i t e r t 
u n d m e h r s c h l e i f i g (D. majalis). P a a r i g e S e p a l a gegen a u f w ä r t s g e r i c h t e t (D. incarnata). 
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weniger hohl . Die Blä t te r s ind - stark gefleckt — zwei der Stammarten weisen 
ja k r ä f t i g e Fleckung auf —, sie stehen meist bogig v o m Stengel ab (majalis- und 
macu/arcz-Einfluß) und begleiten den Stengel bis zur Infloreszenz hinauf (D. incar
nata und D . maculata). In der Ä h r e n f o r m stehen sie zwischen den Stammsippen, 
jeweils zu der einen oder anderen tendierend und in den B l ü t e n m e r k m a l e n zeigen 
sie die Var iab i l i t ä t , die man von Nachkommen dreier Stammarten mit doch sehr 
unterschiedlichen Blü ten erwarten kann. Die B l ü t e n f a r b e ist eher k r ä f t i g , in Form 
und Zeichnung lassen sich mitunter alle drei Einf lüsse deutlich nebeneinander fest
stellen. 

D. incarnata (L.) S O Ö ssp. incarnata X D . traunsteineri ( S A U T . ) S O Ö 

D . X thellungiana (BR. BL. ) S O Ö Abb i ldungen 30 bis 34 

Auch hier gibt R E I N H A R D 4 f ü r die Schweiz an „ i m gemeinsamen Verbrei tungs
gebiet der Eltern h ä u f i g " und H E S L O P - H A R R I S O N 3 spricht v o n seltenen H y b r i 
den, f ü g t jedoch h i n z u (siehe bei D . X aschersoniana), d a ß sie bei küns t l i cher Be
s t ä u b u n g fertile Samen bilden und i m Freiland mög l i che rwe i se ü b e r s e h e n werden 
w ü r d e n . In der Populat ion W ö r g l tritt D . X thellungiana, wie die eine Elternart 
D . traunsteineri, nur im südl ichen Teilareal auf. A u f den ersten Blick wi rk t sie hier 
wie eine allgemein hellere und gestrecktere D . traunsteineri und eine der Pflanzen 
weist eine etwas m e h r b l ü t i g e Infloreszenz auf. A l l g e m e i n k r ä f t i g t hier der incar-
n a f a - E i n f l u ß den Wuchs , hellt Stengel und Blä t te r auf, baut die Blattfleckung -
stark ab und zieht die Blattspitzen zusammen. Die Blü ten stehen in Farbe, Form 
und Zeichnung zwischen den Eltern. 
A u f diesen Komplex w i r d i n den A u s f ü h r u n g e n ü b e r die Populat ion Schwarzsee 
noch n ä h e r eingegangen werden. 

D . incarnata (L.) S O Ö ssp. incarnata X 
D . majalis ( R C H B . ) H U N T et S U M M E R H . ssp. majalis X 

D . traunsteineri ( S A U T . ) S O Ö A b b i l d u n g 20 

Dieser Tripelbastard scheint in der Zusammenstel lung v o n R E I N H A R D 4 nicht auf. 
Die vier beobachteten Hybr iden wuchsen i m südl ichen Teilareal, zwischen dem nas-

(D. incarnata ssp. incarnata X D. majalis) X D. traunsteineri 
Abb. 20: Durch D. traunsteineri im Wuchs wesentlich schmächtiger. Form der Blätter schmal 
(D. incarnata), traunsteineri-ähnMch aufrecht abstehend und lang spitz ausgezogen; k rä f t ig gefleckt 
(D. majalis und D. traunsteineri), oberstes kapuzenähnl iche Spitze und in die Ähre hineinragend 
(D. incarnata). Stengel durch D. traunsteineri ab der Mit te purpurn über laufen . Blüten durch 
D. traunsteineri sehr groß , k rä f t ig (D. majalis und D. traunsteineri) gefärb t . Lippe sehr breit 
(D. majalis), deutlich 3-gelappt (D. majalis und D. traunsteineri), kleiner Mittellappen (D. incar
nata und D. traunsteineri), deutlich eingeschnitten (D. majalis und D. traunsteineri), große Seiten
lappen (D. traunsteineri), deutlich gekerbt (D. majalis). Die vier Pflanzen dieser Kombination 
standen zwischen dem nassen Bereich der D. traunsteineri und dem angrenzenden der zahlreichen 
Hybriden D. X aschersoniana. 
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sen Bereich der D. traunsteineri und dem angrenzenden der X aschersoniana-Füan-
zen. D a D . X aschersoniana i n dieser Populat ion sehr tonangebend auftri t t , kann 
man annehmen, d a ß D. traunsteineri i n solche Pf lanzen eingekreuzt hat; die K o m b i 
nat ion m ü ß t e i n diesem Fal l (D. incarnata X D. majalis) X D. traunsteineri lauten. 
Der traunsteineri-Einüuß i n D. X aschersoniana ist unschwer festzustellen: Die 
Pflanzen s ind schmächt iger , die Blät ter sind (durch nunmehr zwe i Sippen mit Flek-
kung) deutlich bis sehr k r ä f t i g gefleckt und stehen nicht aufrecht. Der Stengel ist 
i n seinem oberen Te i l deutlich purpurn ü b e r l a u f e n . D ie Infloreszenz ist w e n i g b l ü t i g , 
die B lü t en s ind of t k r ä f t i g g e f ä r b t und weniger 3-gelappt (zwei schwach 3-gelappte 
Sippen). 

Diese Bastardkombinat ion stellten w i r auch i n anderen Tiroler Populat ionen fest, 
allerdings jeweils nur in wenigen Exemplaren und stets unweit v o n traunsteineri-
Pflanzen. 

D . incarnata (L.) S O Ö ssp. incarnata X D . maculata (L.) S O Ö s.l. 

D . X maculatiforrnis ( R O U Y ) B O R S O S et S O Ö A b b i l d u n g 21 

A u c h von diesen H y b r i d e n gibt H E S L O P - H A R R I S O N 3 an, sie seien selten; er ver
mutet G e n o m - I n k o m p a t i b i l i t ä t . R E I N H A R D 4 dagegen vermerkt, in der Schweiz 
t r ä t en sie „übe ra l l i m gemeinsamen Verbreitungsgebiet der E l t e rn" auf. A u c h die
sen gegensä tz l i chen Feststellungen k ö n n t e man einen Hinwe i s auf die mögl iche 
unterschiedliche Lage der maoJa fa -S ippen entnehmen. Es w ä r e z. B. durchaus denk
bar, d a ß eine hybridogene maculata-fuchsii-S'ippe sich unschwer auch mi t jenen Sip
pen kreuzen kann , v o n denen D . maculata s.str. genetisch getrennt erscheint. 
V o n fern w i r k t D . X maculatiforrnis tatsächlich, wie ihr Name sagt, sehr maculata-
ähnlich, wenngleich auch wesentlich k r ä f t i g e r ( H ö h e bis 65 cm!). Die recht aufrecht 
stehenden, k a p u z e n ä h n l i c h gespitzten Blä t ter (D. incarnata) weisen immer Flecken 
auf, allerdings bei zwei Pf lanzen sehr abgeschwäch t . A u c h die Ä h r e n f o r m zeigt 
deutlich den macw/a fa -E in f luß , doch bei etlichen Pf lanzen ist die B l ü t e n f ä r b u n g deut
lich dunkler als bei D . maculata s . l . ; g e t ö n t ist sie bei allen Pf lanzen hier unter
schiedlich. A u c h die Form und Zeichnung der Lippen variiert sehr, so d a ß keine 
Infloreszenz der anderen gleich ist, doch s ind unschwer die Einf lüsse beider Eltern 
zu erkennen: 3-gelappt mit deutlichem Mit te l lappen und gesamthaft - gebreitet 
und ausgedehnt mit gestrichelter Zeichnung versehen, verweist auf D. maculata s.l., 
und gefaltet, an der Basis schmäler , kaum gelappt und die Zeichnung ± deutlich 

D. incarnata ssp. incarnata X D. maculata s.l. = D. X maculatiforrnis 

Abb. 21: Wuchs sehr maculata-'ähnlich, jedoch durch D. incarnata k räf t iger , Stengel hohl (D. incar
nata). Blätter wohl gefleckt (D. maculata), jedoch durch D. incarnata sehr aufrecht stehend und die 
obersten kapuzenähnl iche Spitzen. Infloreszenz ebenfalls recht maculata-ähnlicYi in der Form, jedoch 
Blütenfarbe krä f t iger , also nicht mehr malvenfarben. Lippe 3-gelappt mit deutlich eingeschnittenem 
Mittellappen (D. maculata s.l.), leicht längsgefa l te t durch D. incarnata. Zeichnung weitgehend 
macuZflfa-ähnlich, jedoch durch D. incarnata wesentlich auf die Zone innerhalb der Umrandung 
verlegt. 
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gerahmt, verweist auf D. incarnata. A n drei Pf lanzen ist v e r s t ä r k t e vegetative V e r 
mehrung festzustellen. 

D. majalis ( R C H B . ) H U N T et S U M M E R H . ssp. majalis X 
D. traunsteineri ( S A U T . ) S O Ö 

D . X dufftiana ( M . S C H U L Z E ) S O Ö 

Nach R E I N H A R D 4 ist D . X dufftiana aus Frankreich, Ös te r re ich , Polen und der 
Schweiz bekannt. Durch traunsteineri-Einfluß w i r k e n die Pf lanzen gestreckter: Sie 
s ind w o h l weniger hoch als D . majalis, aber der oben purpurne Stengel ist schlank 
und die gefleckten Blä t te r s ind weniger breit und meist deutlich gekielt. D ie In
floreszenz weist weniger Blü ten auf als die majalis-Ähre. D ie Blüten sind dunkel , 
meist ein wenig g r ö ß e r als bei D . majalis, jedoch durch majalis deutlicher 3-gelappt 
mi t g e z ä h n e l t e n Seitenlappen. Die Zeichnung ist markant und schleifig. 

D . incarnata (L.) S O Ö ssp. incarnata X Gymnadenia conopea (L.) R. BR. 

X Dactylodenia vollmannii ( M . S C H U L Z E ) S O Ö Abbi ldungen 22 bis 29 

Dieser Gattungbastard wurde nach R E I N H A R D 4 bisher nur i n Deutschland und 
Frankreich nachgewiesen. 
In der Populat ion W ö r g l stehen drei Pf lanzen dieser seltenen Kombina t ion u m den 
20. Juni i n H o c h b l ü t e ; zur gleichen Zei t b l ü h e n dort auch D . incarnata und Gym
nadenia conopea. D i e Hybr iden stehen i n jenem Bereich des nörd l i chen Teilareals, 
das f ü r D. incarnata bereits zu trocken w i r d , i n dem jedoch Gymnadenia conopea 
sehr zahlreich auftri t t . Im Wuchs und in der H ö h e sind die Hybr iden ziemlich 
zwischen den El tern: D . incarnata erreicht hier eine H ö h e v o n etwa 40 cm, G . cono
pea bis 52 cm, und die k r ä f t i g s t e Hybr idpf lanze m a ß — mit noch einer Reihe K n o s 
pen — 47 cm. Durch die leuchtende rosarote F ä r b u n g und die u n g e w ö h n l i c h ge
formte Infloreszenz heben sie sich deutlich heraus. D i e ungefleckten, langen, schlan
ken f r i s c h g r ü n e n Blä t ter stehen aufrecht und die oberen weisen die k a p u z e n ä h n 
lichen Spitzen der D . incarnata auf, wenn auch durch den Gymnadenia-Einüuß 
recht abgeschwächt . Die T r a g b l ä t t e r sind leicht e i n w ä r t s gebogen (D. incarnata). 
Die B lü ten sind bei allen drei Pf lanzen recht locker gestellt und deutlich ist der 
i n t e r m e d i ä r geformte Sporn der Blü ten zu sehen: Sie sind dicker und etwas k ü r z e r 
als bei G. conopea. A u c h an den B l ü t e n b l ä t t e r n sind k lar beide Einf lüsse zu erken-

D. incarnata ssp. incarnata X Gymnadenia conopea = X Dactylodenia vollmannii 
Abb. 22: Linke Pflanze: Gymnadenia conopea 
Mittlere Pflanze: D. incarnata ssp. incarnata, junges Exemplar 
Rechte Pflanze: X Dactylodenia vollmannii 
Wuchs schlank, besonders von G. conopea beeinflußt . Blätter fr ischgrün, lang, schlank (beide 
Eltern); aufrecht stehend und die obersten mit kapuzenähnl ichen Spitzen (D. incarnata). Trag
blät ter leicht e inwär ts gebogen (D. incarnata). Infloreszenz lockerblütig und gestreckt (G. conopea). 
Abb. 23 und 26: D. incarnata 
Abb. 25 und 28: G. conopea 
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nen: Durch den incarnata-Emüuß sind die Petala gestreckter, das unpaare Sepal 
neigt sich über sie und die beiden seitlichen Sepala sind entsprechend leicht um
geformt und in der Stellung mehr hinaufgerückt. Die Lippe ist wohl gebreitet wie 
bei G. conopea und weist deren leichte Dreilappigkeit auf, doch sind die Seiten
lappen mehr nach oben gezogen. Deutlich, wenn auch abgeschwächt, zeigt sich die 
zarte, gestrichelte, umrahmte mcarnafa-Zeichnung. 

Juni 1970 fanden wir die beschriebenen Pflanzen erstmals. 1971 war hier ein 
extrem trockenes Frühjahr, auch in der Population Wörgl kamen damals nur wenige 
Pflanzen zum Blühen und die meisten davon gerieten nur kümmerlich. Von X Dac-
tylodenia vollmannii waren nur einige Laubblätter zu sehen. 1972 blühten sie 
jedoch ebenso kräftig und in drei Exemplaren wie 1970. 

P O P U L A T I O N L A U C H T E I C H 

Lage: südöstlich von Fieberbrunn 

Biotopcharakter: feuchter Hang mit Caricetum fuscae, Trichophorum alpinum, Equi-
setum palustre, Menyanthes trifoliata. . . Orchideen: Listera ovata (größte Pflanze 
76 cm hoch mit 58 Blüten), Gymnadenia conopea. 

Dactylorhiza-Püanzen, gezählt 1972 

D. majalis ssp. majalis 29 
D. traunsteineri s.str. 16 
D. maculata s.l. 9 
D. maculata s.l. X D. traunsteineri 78 

Abb. 24 und 27: X Dactylodcnia vollmannii 
Blüten gesamthaft in termediär . Durch D. incamata Petala etwas gestreckter und das unpaare 
Sepal wölb t sich mehr über sie, die paarigen Sepala sind in Form und Stellung in termediär . Lippe 
schwach 3-gelappt (beide Eltern), sehr G. ccmopeö-ähnlich, jedoch durch D. incamata gestreckter. 
Deutliche, wenn auch abgeschwächte mcarnafa-Zeichnung. Sporn deutlich in te rmediär in Länge 
und Dicke. Auffa l lend ist ferner die deutlich in termediäre Ausbi ldung der Narbenhöh le sowie des 
Säulchenbezirkes. 

Abb. 29: Zwei weitere, nebeneinander stehende Bastardpflanzen D. incamata X G. conopea. 

D. incamata X Dactylodcnia vollmannii G. conopea 

Narbe einheitlich, groß Narbe intermediär , d. h. mittle Narbe dreilappig, mittlerer Lap
Klebscheibe umhül l t und A u r i  rer Narbenlappen größer als bei pen klein 
culae (seid. „Öhrchen") schwach G. conopea Klebscheiben nackt und A u r i 
ausgebildet Klebscheibenumhüllung schwä

cher als bei D. incamata; A u r i 
culae schwächer als bei G. cono

culae auffallend k rä f t i g 

115 
pea 
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D. traunsteineri ( S A U T . ) S O Ö s.str. X D. maculata (L.) S O Ö s.l. 

D. X jenensis ( B R A N D ) S O Ö 

H E S L O P - H A R R I S O N gibt an, D. maculata hybridisiere, ausgenommen mi t D. in-
carnata, mit den ü b r i g e n tetraploiden S u m p f k n a b e n k r ä u t e r n unbegrenzt, und die 
vermuteten F i - H y b r i d e n bildeten fertile Samen. Nach R E I N H A R D 4 ist D . X jenen
sis f ü r Deutschland und die Schweiz ( G r a u b ü n d e n , Tessin, Z u g und Zürich) nach
gewiesen. 

Z u r Zei t der H y b r i d e n h o c h b l ü t e ist D . majalis hier gänzl ich a b g e b l ü h t , doch 
D . traunsteineri und D. maculata s.l. stehen ebenfalls i n schöner Blüte. A l lgeme in 
fa l len hier die H y b r i d e n durch ihren hohen, schlanken Wuchs und die k r ä f t i g rosa
rot g e f ä r b t e n Blü ten auf. Dadurch sind sie deutlich v o n den beiden Elternsippen 
abgesetzt; D . traunsteineri besitzt w o h l auch dunkle Blü ten — wenn auch nicht von 
jener intensiven R o t f ä r b u n g —, doch ist sie k l e inwüchs ig und zierl ich, und D . macu
lata s.l. ist hier schlank und gestreckt und wesentlich he l l e rb lü t ig . 

A l lgeme in weisen die Pf lanzen der D . X jenensis folgende Einf lüsse von D . macu
lata s.l. auf, allerdings i n unterschiedlichem Ausbi ldungsgrad : h ö h e r e r Wuchs als 
D . traunsteineri, die gefleckten Blä t ter begleiten den Stengel h ö h e r hinauf und die 
Infloreszenz ist m e h r b l ü t i g . Bei den Blü ten w i r d die Farbe heller und e rhä l t den 
deutlichen dunklen Rosaton, der Mit te l lappen ist g r ö ß e r und die Zeichnung wi rk t 
abgesetzter. 

Der traunsteineri-Anteil zeigt sich i m zierlichen Wuchs, i n der Form der Blät ter , 
etwas unterhalb der Infloreszenz w i r d der Stengel purpurn ü b e r l a u f e n und die Ä h r e 
ist wesentlich w e n i g e r b l ü t i g . Die B l ü t e n f ä r b u n g w i r d durch traunsteineri-E'müuß 
dunkler ge tön t . D ie L ippenform zeigt den Einf luß dieses Elters besonders deutlich. 
Auch in den ökologischen A n s p r ü c h e n zeigen die H y b r i d e n hier eine deutliche M i t 
telstellung: D . traunsteineri steht i m Nassen, D . maculata s.l. i m Feuchten, die 
Bastarde b e v ö l k e r n die Zone dazwischen. Dabei l äß t sich unschwer feststellen, d a ß 
die Hybr iden mit einem starken traunsteineri-Anteil i m P h ä n o t y p u s mehr gegen 
den nassen Bereich dieses Elters rücken, w ä h r e n d die mncw/afa -ähn l ichen die Über 
gangszone gegen den trockeneren macw/afa-Bereich besetzen. Ähn l i che V e r h ä l t n i s s e 
zeigen auch andere Bastardkombinat ionen zwischen Dacfy/or/ izza-Sippen mit deut
lich unterschiedlichen ökolog ischen A n s p r ü c h e n . Es scheint also doch i n diesen Fäl
len eine Koppelung von p h ä n o t y p i s c h e n M e r k m a l e n und physiologischen Eigen
schaften vorzuliegen. 

Einige der X /'enenszs-Pflanzen wiesen eine leichte Introgression von Seiten der 
D . incarnata auf, die sich vorzugsweise i n der reduzierten Fleckung der Blät ter und 
in leicht kapuzenartigen Blattspitzen ä u ß e r t e . Der beschriebene feuchte H a n g wies 
keine D . incarnata auf, doch einige Pf lanzen standen am etwas entfernten Teich
ufer. 
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P O P U L A T I O N S C H W A R Z S E E 

Lage: am Schwarzsee bei Ki tzbühe l 

Biotopcharakter: Schwingrasen mit Valeriana dieuca, Menyanthes trifoliata, Sphag

num sp., Trichophorum alpinum, Andromeda polifolia, Oxycoccus microcarpus, 

Comarum palustre. . . Biotopbegrenzung: Schi l fgür te l , W a l d , Kulturwiese. 

Dactylorhiza-Pfianzen, g ezäh l t 1972 

D. majalis ssp. majalis 

D. traunsteineri s.str. 

D . maculata s.l. 

D. incarnata X D . traunsteineri 

D. majalis X D. traunsteineri 

D. incarnata X D. majalis X D. traunsteineri 

23 

5 

1 

467 

4 

2 

D . incarnata (L.) S O Ö ssp. incarnata X D . traunsteineri ( S A U T . ) S O Ö s.str. 

Allgemeines siehe unter D. X tliellungiana der Populat ion W ö r g l . D ie Populat ion 

Schwarzsee w i r d von D. X tliellungiana geradezu g e p r ä g t ; übera l l leuchten die 

Abb. 30: Wuchs in termediär ( = zierlicher als D. incarnata und krä f t iger als D. traunsteineri). 
Blätter in der Form stark traunsteineri-ähnlich, jedoch ungefleckt (D. incarnata). Stengel zart und 
in der oberen Hä l f t e purpurn über laufen. Infloreszenz wenigerb lü t ig (D. traunsteineri) als bei 
D. incarnata. Blüten groß (D. traunsteineri). Farbe k rä f t ig rosarot ( intermediär) . Lippe schwach 
(D. incarnata) 3-gelappt, große Seiten- und kleiner, aber deutlicher Mittellappen (D. traunsteineri); 
an der Lippenbasis schmal, unten breiter (D. incarnata); Zeichnung hebt sich deutlich ab, Striche 
und Schleifen (beide Eltern), ausgedehnt (D. traunsteineri). 

Abb. 31: Wuchs intermediär . Blätter lang, Tendenz aufrecht zu stehen, ungefleckt, oberstes A n 
deutung der kapuzenartigen Spitze, aber zierlicher (D. traunsteineri) als bei D. incarnata. Stengel: 
die obere Häl f te leicht purpurn über laufen (D. traunsteineri). Blüten groß (D. traunsteineri), kräf
tig rosarot ( in termediär) . Lippe gebreitet, schwach (D. incarnata) 3-gelappt; großer Seiten- und 
kleiner, aber deutlicher Mittellappen (D. traunsteineri). Zeichnung mit deutlicher incarnata-Begren-
zung, jedoch etwas breiter verlaufend. 

Abb. 32: Wuchs grazil wie D. traunsteineri, jedoch höher durch D. incarnata. Blätter traunsteineri-
ähnlich, doch aufrechter, nur schwach gefleckt und Spitzen schwach kapuzenähnlich (D. incarnata). 
Blüten groß (D. traunsteineri), gebreitet, rosarot (± in termediär ) , schwach (D. incarnata) 3-ge
lappt, große Seiten- und kleiner, aber deutlicher Mittellappen (D. traunsteineri). Etwas breit
gezogene z'ncarnara-Zeichnung. 

Abb. 33: Wuchs durch D. incarnata wesentlich kräf t iger als bei D. traunsteineri. Stengel k rä f t ige r 
(D. incarnata), aber obere Hä l f t e purpurn über laufen (D. traunsteineri). Blätter durch D . traun
steineri kürzer als bei D. incarnata, jedoch aufrechter stehend, ungefleckt, schwach kapuzenähnl iche 
Spitzen (D. incarnata). Blüten groß (D. traunsteineri), in der Färbung starke aufhellende W i r k u n g 
durch D. incarnata. Lippe gebreitet, schwach! (D. incarnata) 3-gelappt; begrenzte, wenn auch ver
breiterte incarnofo-Zeichnung, mitunter über die Begrenzung hinausreichend. 

D . X Abb i ldungen 30 bis 34 

D. incarnata ssp. incarnata X D. traunsteineri = D. X thellungiana Abbildungen 30 bis 34 
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k r ä f t i g rosarot g e f ä r b t e n Infloreszenzen ihrer Pf lanzen aus dem G r ü n . Sie stehen i n 
kleineren und g r ö ß e r e n lockeren Gruppen beisammen; ab und zu ist auch an ihnen 
v e r s t ä r k t e vegetative Vermehrung zu beobachten. 
Ihre Hochb lü teze i t ist hier u m das Juniende. U m diese Zei t ist D. majalis, die aus
schließlich eine recht trockene Randzone besetzt, ganz a b g e b l ü h t . D. traunsteineri 
s.str. tritt i n dieser Populat ion nur sehr selten auf, sie steht u m diese Zei t am Ende 
ihrer Blütezei t . D. incarnata, die hier dann i n erster Blüte stehen m ü ß t e , wurde von 
uns nicht angetroffen. 
Bereits i m Wuchs zeigt sich die Bastardnatur der D. X thellungiana. Die Pflanzen 
sind hier 20 bis 25 (bis 35) cm hoch, also wesentlich gestreckter als D. traunsteineri, 
und zierlich. Die 2 bis 3 (bis 4) h e l l g r ü n e n , langen und schmalen, stark gekielten 
Blätter laufen spitz aus, weisen mitunter schwach k a p u z e n ä h n l i c h zusammengezo
gene Blattspitzen auf und sind nur ä u ß e r s t selten schwach bis angedeutet gefleckt. 
Die h e l l g r ü n e F ä r b u n g und die k a p u z e n ä h n l i c h e n Spitzen verweisen auf den incar-
n a f a - E i n f l u ß , ebenso ihre L ä n g e und die Tendenz, aufrecht zu stehen. D e r Stengel 
ist unten h e l l g r ü n (D. incarnata), nach Va bis V2 seiner Länge w i r d er - stark 
purpurn ü b e r l a u f e n (D. traunsteineri). In dieser Ü b e r g a n g s z o n e setzt h ä u f i g das 
oberste, sehr v ie l k ü r z e r e und schmalere, stark zugespitzte Blatt an, das purpurn 
gerandet oder - purpurn ü b e r l a u f e n ist. D ie Infloreszenz ist i m allgemeinen rei-
cherblüt ig als bei D . traunsteineri, weist aber doch wesentlich weniger Blü ten auf, 
als es al lgemein bei D . incarnata üblich ist. D ie Blü ten sind g r o ß (D. traunsteineri) 
und ihre Farbe liegt zwischen der k r ä f t i g e n f r a u n s r e m e n - F ä r b u n g und der hellen 
der D . incarnata. Durch die Mischung kommt hier ein sehr a u f f ä l l i g e r „ l e u c h t e n d e r " 
k r ä f t i g e r Rosaton zustande, der recht einheitlich ist. D ie Lippen sind woh l schwach 
3-lappig (beide Eltern), doch die Seitenlappen sind recht g r o ß und breit und der 
Mit te l lappen ist k le in (beide Eltern) und spitz; er w i r k t fast wie ein A n h ä n g s e l 
einer ganzrandigen Lippe. Manche Lippen sind ein wen ig zurückgesch lagen , andere 
nahezu gebreitet. Die Zeichnung ist deutlich (durch die hellere B l ü t e n f a r b e ) , k r ä f t i g 
g e f ä r b t (beide Eltern) und besteht aus Flecken und Schleifen (beide Eltern). Der 
dicke Sporn (D. incarnata) ist am Ende v e r j ü n g t , ± so lang wie die Lippe und steht 
waagrecht bis nach unten geneigt. 

Abb. 34: Rechte Pflanze: Durch D. traunsteineri kleiner wüchsig wie D. incarnata, jedoch sehr 
zncarnafa-ähnliche Blätter (lang und schmal, aufrecht, ungefleckt, kapuzenähnl ichc Spitzen). Sten
gel k rä f t iger als D. traunsteineri, jedoch im oberen Teil purpurn über laufen . Blüten groß 
(D. traunsteineri), Färbung in termediär k rä f t ig rosarot wie fast alle Pflanzen dieses Bastard
schwarmes. Lippe gebreitet, schwach 3-gelappt (D. traunsteineri), große Seiten- und kleiner, aber 
deutlicher Mittellappen (D. traunsteineri). In die Breite gezogene mcarnara-Zeichnung. 
Linke Pflanze: Wuchs intermediär . Trazmsfemen'-ähnliche Blätter, jedoch durch D. incarnata un
gefleckt, Tendenz zum Aufrechtstehen und schwach kapuzenähnl iche Spitzen. Stengel in der oberen 
Häl f te nur schwach purpurn (D. traunsteineri) über laufen . Blüten groß (D. traunsteineri), in der 
Färbung dominiert hier die helle Färbung der D. incarnata (einzige Pflanze dieser Population), 
nur in der Lippe setzt sich D. traunsteineri in den Randzonen mit einer k rä f t igen Tönung etwas 
durch. Schwach (D. incarnata) 3-gelappt, ein wenig gefaltet. In der Zeichnung zeigt sich neben der 
umrandeten mcarnara-Zeichnung durch D. traunsteineri Strichelung bis in die Lippen-Randzonen. 
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D. X thellungiana tritt hier als großer, recht einheitlicher ± intermediärer Bastard-
schwarm auf, der natürlich infolge seiner Abstammung von zwei doch recht dif-
ferenten Sippen in gewissen Grenzen etwas variiert, vor allem im jeweiligen Grad 
der angeführten Merkmalsausbildung. 

D. majalis (RCHB.) H U N T et S U M M E R H . ssp. majalis X 
D. traunsteineri (SAUT.) SOÖ 

D. X dufftiana (M. SCHULZE) SOÖ 

Die Pflanzen dieser Population gleichen jenen von Wörgl. Zur Zeit der Hochblüte 
von D. incarnata X D. traunsteineri, während der D. majalis abgeblüht ist, weisen 
sie eben noch gut erkennbare Blüten auf. Auch sie stehen demnach bezüglich der 
Blütezeit zwischen den Eltern. 

D. incarnata (L.) SOÖ ssp. incarnata X 
D. majalis (RCHB.) H U N T et S U M M E R H . ssp. majalis X 

D. traunsteineri (SAUT.) SOÖ s.str. 

Siehe auch die Ausführungen unter „Population Wörgl". In der Population 
Schwarzsee tritt, anders als in der Population Wörgl, der Bastard D. incarnata 
X D. traunsteineri in der absoluten Überzahl auf. Der Tripelbastard D. incarnata 
X D. majalis X D. traunsteineri ist vermutlich hier dadurch entstanden, daß in die 
Kombination D. incarnata X D. traunsteineri die D. majalis eingekreuzt hat. (Die 
beiden Pflanzen standen an der Grenze zum trockeneren ma/'a/z's-Bereich.) Die For
mel müßte in diesen Fällen demnach mit ziemlich großer Sicherheit lauten: (D. in
carnata X D. traunsteineri) X D. majalis. Wi r haben die beiden Pflanzen bisher 
nur in einem Jahr beobachtet; sie wiesen gegenüber den Pflanzen der gleichen Kom
bination von Wörgl deutlich einen stärkeren traunsteineri-EmRuQ auf. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Bei zahlreichen Dach//or/zzza-Populationen fällt ein großer Formenreichtum auf. Bei 
den untersuchten Tiroler und weiteren Populationen entsteht er offensichtlich da
durch, daß nicht nur einige, in engen Grenzen variierende Arten bzw. Unterarten 
auf engem Räume nebeneinanderstehen, sondern daß auch zwischen ihnen ein 
Gen-Austausch stattfindet, sie also hybridisieren. Diese Tatsache wird durch die 
Standorte, die verschiedene ökologische Nischen aufweisen, gefördert. Dadurch kön
nen sich ökologisch getrennte Sippen begegnen und entsprechende Hybriden festi
gen und ausbreiten. Fördernd ist ebenso die Bestäubung durch offenbar nicht streng 
artgebundene Insekten und die fehlende Sterilitätsbarriere. Bei manchen Hybriden 
ist verstärkte vegetative Vermehrung zu beobachten. In einer der untersuchten 
Populationen treten die Hybriden D. incarnata X D. majalis in überwiegender 
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Mehrzahl und in großer Variabilität auf. Eine weitere besteht größtenteils aus 
einem sehr einheitlichen Bastardschwarm der Kombination D. incarnata X D. 
traunsteineri. 

Herrn Prof. Dr. F. Ehrendorfer danken wir herzlich für klärende Gespräche und 
kritische Hinweise. Auch Herrn Hegendorf (Lüdenscheid, BRD), der uns persönlich 
die Standorte um den Lauchteich zeigte, möchten wir hiermit unseren Dank aus
sprechen. 
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