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Uber Orobanche alsatica Kirschl. var. 
Mayeri Sss. et Ronniger

Eine neue O robanche aus der Schw äbischen Alb 

Von K. S u e s s e n g u t h  - M ünchen und K. R o n n i g e r -  W ien

Von H errn  A potheker A d o l f  M a y e r  - T übingen erh ie lten  
w ir E xem plare einer Orobanche, die er im Ju li 1940 und  1941 aul 
der Schwäbischen Alb (Zollern-Alb) gesamm elt hatte. A. M a y e r 
veröffentlichte über diese Pflanze in der Süddeutschen Apotheker- 
zeitung, 80. Jahrg., Nr. 89, XI. 1940, einen kurzen Bericht, in dem 
er sie als Orobanche m ajor  L. bezeichnete. 0 . m ajor w urde bisher 
n u r  fü r e i n e n  w ürttem bergischen S tandort angegeben, näm lich 
Uzm em m ingen, vgl. K. und F. B e r t s  c l i  , F lora von W ürttem berg. 
1933. S. 247.

Der Bestimm ung als Orobanche m ajor L. stehen jedoch w esent
liche Bedenken entgegen. E inm al sind die Blüten von typischer
O. m ajor  15— 26 m m  lang (siehe G. B e c k  v o n  M a n a g e t t a ,  
Orobanchaceae, in „P flanzenreich“ IV, 261 (1930) S. 244 und 247). 
N ur bei zwei Form en von O. major, näm lich /'. moravica  G. Beck 
un d  f. m icrophya  G. Beck, sind die B lüten kleiner (15— 17 m m  lang), 
doch kom m en diese Form en aus anderen Gründen nicht fü r den 
Vergleich m it unserer Pflanze in Betracht, bei der die Blütenlänge 
n u r 12 bis höchstens 15 m m  beträgt. Ferner ist die Farbe der Blüten 
im  frischen Zustande bei typischer 0 . m ajor anfangs rosenrot, später 
gelblich, bei unserer Pflanze von Anfang an intensiv gelb. Die Farbe 
der gepreßten Blüten ist bei unseren Pflanzen graubyaun oder, wenn 
m an  von dem etwas grauen Farbton, der durch  die B ehaarung h e r
vorgerufen wird, absehen will, stum pf-hellbraun, w ährend  alle Ver
gleichsexem plare der M ünchner S taatssam m lung bei Orobanche 
m ajor  einen rötlich-gelben F arb ton  aufweisen. W eitere U nterschiede 
gegenüber O. major sind: der Griffel und das Ovar ist so gut wie 
k ah l (obere Hälfte des F ruchtknotens und  Griffel oft m it spärlichen 
D rüsenhaaren), w ährend es fü r O. m ajor heißt (G. Beck a. a. O.
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S. 247) „germen in parte supera cum  stylo glanduloso-pilosum “ 
Ferner sind die K orollränder bei 0. m ajor kah l oder fast kahl, 
w ährend sie bei unserem  O bjekt reichlich drüsig-behaart sind, wie 
es bei 0 . alsatica der Fall ist. Die beiden Kelchlappen hängen vorn 
meist nicht zusamm en, sondern sind fast im m er vollkomm en ge
trenn t (bei O. m ajor ,,calicis partes antice contiguae vel connatae“ ). 
Die Antheren sind in trockenem  Zustand gelb, nicht hellbraun, wie 
fü r 0 . major angegeben wird. Die Sam en sind wesentlich kleiner: 
0,2— 0,25 m m  (bei O. m ajor 0,4—0,48 m m ). Endlich besteht noch 
zwischen O. m ajor und unserer P flanze ein Unterschied hinsichtlich 
der Nährpflanze, da nach A. M a y e r  letztere auf Laserpitium  lati- 
fo lium  wächst. F ü r O. m ajor  L. werden dagegen von G. B e c k  ganz 
andere Arten als N ährpflanzen angegeben (a. a. O. S. 248), näm lich: 
Centaurea Scabiosa L., C. badensis T ratt., C. axillaris Willd., C. spinu
losa Roch., C. nigra L., C. Sadleriana Janka, C. paniculata L., C. 
aspera L., C. appressa Ledeb., C. chrysolepis Vis., C. variegata Lam., 
Echinops ritro L., E. ruthenicus M. B., E. Bovei Boissier und Hypo- 
choeris radicata L. Umbelliferen, welche von anderen Autoren für 
O. major als N ährpflanzen angegeben werden, hat B e c k  ausdrück
lich ausgeschlossen. Auf Laserpitium , auf dem unsere Pflanze vor
kom m t, treten ganz allgem ein sehr selten Orobanchen auf: nu r O. 
(dsatica var. Libanotidis G. Beck w ächst u. a. auf Laserpitium  pru- 
tenicum , 0. Laserpitii-Sileris auf Laserpitium  Siler. Laserpitium  
Udifolium  w ird von Beck in seiner M onographie überhaupt nicht 
als N ährpflanze einer O robanche-Art angeführt.

Die oben angeführten  Unterschiede lassen es also nicht zu, das 
fragliche Objekt zu O. m ajor zu ziehen, vielm ehr handelt es sich, 
wie auch die U ntersuchung lebenden M aterials ergab, um eine 
V arietät von Orobanche alsatica Kirschleger, die bisher noch nicht 
beschrieben w urde und die in einigen B lütenm erkm alen der var. 
Libanotidis (Rupr.) G. Beck [=  O. Libanotidis Ruprecht in „Beitr. 
zur P flanzenkunde des russischen Reiches“ IV (1845) 70] nahesteht. 
Letztere Varietät w urde bisher noch n icht in Südwestdeutschland 
gefunden, sie ist fü r das deutsche Altreich bisher nur für zwei 
Standorte angegeben: H örnerkuppe hei Allendorf an der W erra in 
Hessen-Nassau und Anka-Tal bei Ruprechtsstegen unweit Nürnberg. 
Sonstiges Vorkom m en von O. alsatica var. Libanotidis (nach G. 
B e c k  a. a. O. S. 259) in F rankre ich  bei Besançon, in Böhmen auf 
dem Donnersberge bei Milleschau, in Ungarn im Banat (Mehadia. 
Czudanovic). in Siebenbürgen (Berg Vulkan hei Abrudbanya)
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häufiger in den russischen Ostseegebieten und sonst in Rußland, 
h ier oft allein (d. h. unter Ausschluß von O. alsatica-typica).

Man könnte Gründe Vorbringen dafür, die von Ruprecht a u f
gestellte O. Libanotidis als Art zu belassen, doch wollen w ir der 
M onographie von B e c k  v o n  M a n a g e t t a  folgen, der die 
Pflanze als Varietät zu 0 . alsatica stellt, und  zw ar wohl vor allem  
deswegen, weil sich in R ußland Übergänge von O. Libanotidis zu
O. alsatica-typica  finden, vgl. G. B e c k ,  M onographie der Gattung 
Orobanche, Cassel 1890, S. 177. —

Bisher ist die var. Libanotidis auf folgenden N ährpflanzen b e 
obachtet worden: Libanotis m ontana  L., L. Sibirien C. A. Meyer, 
Pim pinella Saxifraga  L., Angelica silvestris L., Laserpitium  pruthe- 
niciim  L. und Ligusticum  Seguieri Vill.

W eiter verbreitet als die var. Libanotidis ist O. alsatica Kirschl. 
var. typica  Beck: in F rankreich , in der Schweiz, in Luxem burg, in 
D eutschland (Baden, Nord-Bayern: R andersacker und Guttenberger 
W ald  bei W ürzburg, K alm ut am  M ain; bei den le tztgenannten  drei 
S tandorten  ist zu bezweifeln, daß dort heute noch Exem plare Vor
kom m en. aber in früheren Jahrzehn ten  w urden jedenfalls welche 
dort gefunden; Nassau, Hessen, Hannover, B randenburg, W est
preußen usw .); Böhmen, M ähren, Ungarn, Österreich, Küstenland 
u sf.; östlich bis Sibirien und China.

Die uns vorliegende Orobanche bezeichnen w ir als
O r o b a n c h e  a l s a t i c a  Kirschleger var. M a y e r i Suessenguth 

et Ronniger, variet. nova.
Descriptio: Tota p lan ta  in vivo lutea (3 i a tabu larum  color. 
O stw ald). Caulis firm us, parte infim a paulo clavato-incrassatus, 
in siccitate striatus, disperse albide pilosus, ad  60 cm altus, sub- 
dense(pro ratione sectionis C urvatarum ) squam atus. Squam ae lan- 
ceolatae, 2 ad 2,4 cm longae (internodiis longiores), basi ad 4,5 mm  
latae, valde erecto-patentes. Spica cylindracea, multi- et densi- 
flora, er. 7— 10 cm longa. Flores parvi, erecto-patentes, 12 ad 
15 m m  longi. Bracteae oblongo-lanceolatae, flores longitudine 
aequantes vel paulo superantes, in apice inflorescentiae como- 
sae. Calicis partes antice plerum que non connatae nec con- 
tiguae, valde inaequaliter b identatae vel simplices, glanduloso- 
pilosae, nervosae. Corolla lutea, curvato-infundibuliform is, 
extus et intus concolor, supra stam inum  insertionem  sensim 
am pliata, fauce patente, glanduloso-pilosa, in siccitate dilute
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fuscescens (pilis a lb id is); linea dorsalis e basi ad labium  superum  
m edium  aequaliter curvata, antica parte  subdeclivis. Labium  
superum  plerum que subem arginatum  (vel in tegrum ), lobis rotun- 
datis; m argines om nes ±  crenulatae et dense glanduloso- 
pilosae. S tam ina er. 2— 4 m m  supra basin corollae inserta; 
filam enta decurrentia, in fra  paulum  dilatata, hic copiose villosa, 
supra m inus ac breviter glanduloso-pilosa (pilis simplicibus 
intermixtis) sub an thera  paene glabra; thecae breviter apiculatae. 
siccae flavae; Stylus cum  parte  superiore germinis parce glandu- 
losus (vel fere glaber); stigma bilobum, bicrure, luteum ; 
fructus glaber. Semina 0,2—0,25 m m  longa (m inim a).

4
W  ü r t t e m b e  r g , Schwäbische Alb (Zollern-Alb); leg. A d o 1 f 

M a y e r - Tübingen VII. 1940 und 1941. — Auf Kalk; Ex- 
position Nordwesten. — N ährpflanze: Laserpitium  latifolium  L. 
—• Begleitflora (nach den Angaben des Entdeckers) Laser- 
pitium  latifolium  und Peucedanum  officinale, beide m assen
haft, dann  A nthericum  ram osum , Sorbus Ada, Fagus-Gebüsche, 
Asperula tinctoria, Geranium  silvaticum  und sanguineum , Peuce- 
danum  Cervaria, Thesium  m ontanum , Trifolium  rubens, Opbrys 
m uscifera, Orchis pallens und m ascula (samt K reuzung), P latan- 
thera bifolia; etwas entfernter (bis zu 200 m) Libanons m on
tan;), Anemone narcissiflora, Aster Bellidiastrum, Crepis alpes- 
tris, B otrychium  L unaria , T raunste inera  globosa, Orchis macu- 
lata, Gym nadenia conopsea und odoratissim a, Gentiana lutea, 
M uscari botryoides, L athyrus filiform is, Digitalis am bigua, 
Hypochoeris m aculata, Asperula glauca, Galium boreale, L athy
rus vernus, E uphorb ia am ygdaloides, Allium m ontanum , Inula 
salicina, etc. Im  weiten Umkreise gibt es keine Centaurea ( O. 
major). Laserpitium  Siler kom m t erst 1 km entfernt vor.

U n t e r s c h i e d e
Orobanche Laserpitii-Sileris Reut., welche dem V erw andtschafts

kreise ebenfalls angehört, h a t eine bis 30 cm lange Blütenähre, 
sehr große, 25— 30 m m  lange Korollen, diese braunviolett, an 
der Basis und an der U nterlippe gelblich. Staubgefäße 5— 7 mm 
über der Basis eingefügt, wo die Korolle kropfig erweitert ist. 
Die Oberlippe der Korolle ist tief-zweilappig. Kelchteile ver
wachsen. Sam en 0,42— 0,53 m m  lang.
N ährpflanze: nu r L aserpitium  Siler.
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Orobanche alsatica Kirschl. var. L ibanotidis (Ruprecht) Beck. 
Pflanze frisch gelblich, zuletzt m eist rötlich, (Schaft getrocknet 
rötlichgelb, Brakteen gelbbräunlich), bis 30 cm  hoch. Vordere 
Kelchteile oft verwachsen. Korolle frisch  rötlich, vgl. G. Beck 
a. a. O. 1890, Taf. III, Fig. 49 (2), getrocknet bräunlichgelb. 
Griffel oft kahl. (4 von G. Beck bestim m te Bogen des Berliner 
H erbars lagen vor.)

Orobanche alsatica Kirschl. var. Mayeri Suesseng. et Ronniger. 
Ganze Pflanze frisch  auffallend gelb (Farbe 3 i  a der F arb en 
tafeln  von Ostwald), bis 60 cm hoch; Schaft, B lätter und  B rak 
teen getrocknet bräunlich , ohne Spur von rosa, im unteren Teil 
des Sprosses dunkler oder graubräunlich . Vordere Kelchteile 
meist nicht verwachsen; Blüten frisch gelb, getrocknet b rä u n 
lich. Griffel fast kahl.

O. alsatica var. typica  G. Beck unterscheidet sich von unserer Pflanze 
durch  größere Blüten (meist 20— 22 m m  lang), höher in der 
K ronröhre inserierte Stam ina und einen m eist drüsig behaarten  
Griffel, außerdem  wiederum  dürch die F arbe des Schaftes und 
der Blüten.
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