
MONOGRAPHISCHE STUDIEN UBER DIE GATTUNG SAXIFRAGA 

I. DIE SEKTION PORPHYRION TAUSCH. 

VON 

MED. ET PHIL. E>R- AUGUST v. HAYEK. 

Mit 2 Tafeln und 2 Karten. 

VORGELEGT IN DER SITZUNG AM  15. DEZEMBER   1904. 

Einleitung. 
Die Veranlassung zu nachfolgender Arbeit war eine ganz zufallige. Im Sommer des Jahres 1901 

sammelte ich namlich in den Alpen Obersteiermarks zwei Saxifragen aus der Sectio Porphyrion Tausch, 
welche auf den ersten Blick als zwei verschiedenc Arten zu erkennen waren. Nichtsdestoweniger fand ich 

in der ganzen Literatur keine Aufklarung iiber dieselben; erst derVergleich mit reichlichem Herbarmaterial 

ergab, dafi die eine dieser Pflanzen, die aus den nordlichen Kalkalpen stammte, der Saxifraga oppositi- 

folia L. entspreche, wahrend die zweite eine noch unbeschriebene Art darstelle, welche A. Kerner bereits 

unter clem Namen S. blepharophylla unterschieden, aber noch nicht veroffentlicht hatte. 

Die zur Aufklarung dieser beiden Formen unternommenen Untersuchungen aber hatten mir gezeigt, 

dafi die Arten der Sectio Porphyrion so viel des Interessanten boten und insbesondere ein genaueres 

Studium derselben wichtige Aufschliisse iiber die phylogenetischcn Beziehungen derselben zueinander 

erwarten liefi, dafi ich mich zu einer monographischen Bearbeitung der ganzen Gruppe entschlofi; und 

ich glaube, dafi die gewonnenen Resultate die darauf verwendetc Miihe reichlich lohnen. 

Die Untersuchungen wurden im botanischen Institute der Wiener Universitat und zum Teile auch im 

k. und k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien an einem sehr reichen Herbarmateriale und an lebenden 

kultivierten Pflanzen untemommen; eine von der hohen kais. Akademie der Wissenschaften gewahrte 

Reisesubvention ermoglichte es mir auch, eine grofie Zahl der hieher gehorigen Arten an ihrem natur- 

lichen Standorte zu beobachten. Die anatomischen Untersuchungen wurden im pflanzenphysiologischen 

Institute der Wiener Universitat durchgefuhrt. Ich erlaube mir, an dieser Stelle den Vorstanden der 

genannten drei Institute, Herrn Prof. Dr. v. Wettstein, Herrn H of rat Prof. Dr. Wiesner und Herm Kustos 

Dr. A. Zahlbruckn er, fiir die ireundlichst gewahrte Erlaubnis der Benutzung dieser Institute meinen 
herzlichsten Dank auszusprechen. 

Denkschr. der mathem.-naturw. El. Bd. LXXVII. 79 
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612 A. v. Hayek, 

Gleichzeitig danke ich bestens alien jenen, welche mich sonst durch Aufklarungen, Beschaffung von 

Material und verschiedene Mitteilungen in meiner Arbeit unterstiitzten, besonders den Herren R. Beyer 

(Berlin), H. Freih. v. Handel-Mazzetti (Wien), Dr. K. Linsbauer (Wien), 0. Mattirolo (Turin), Dr. 0. 

Porsch (Wien), L. Grafen v. Sarnthein (Innsbruck), sowie alien den Herren Vorstanden der Institute 

und Besitzern der Privatsammlungen, welche mir die nachgenannten Herbarien zur Verfiigung stellten. 

Herbarmaterial. 

Ich beniitzte zu meinen Untersuchungen folgende Herbare: 

das Herbar des Benediktinerstiftes zu Admont (Adm.). 

»    Boissier (B.) und Barbey-Boissier (B. B.). 

» »     des botanischen Gartenmuseums zu Breslau (Br.). 

» »      » » Museums der konigl. Universitat zu Christiania (Chr.). 
» »       » » » »    Universitat Coimbra (C.). 

» »       »   R. Museo di storia naturale zu Florenz (FL). 

»    Herbarium Stiriacum des steiermarkiscben Landesmuseums Johanneum zu Graz (J. G.). 

»    Herbar Maly, im Besitze der technischen Hochschule zu Graz (M.). 

» »    des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum zu Innsbruck' (F. I.). 

» »    A. Kerner am botanischen Institut der Wiener Universitat (K.). 

» »    des Institut de botanique zu Montpellier (Montp.). 
» »       »    kais. botanischen Museums zu St. Petersburg (P.). 

» »       »   Naturhistoriska-Riks-Museum zu .Stockholm (St.). 

»       »   botanischen Institutes der k. k. Universitat Wien, inklusive Herbar Keck (U. W.). 

» »       »   k. und k. naturhistorischen Hofmuseums zu Wien (M. P.). 

» »     der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (Z. B. G.). 

» »    des botanischen Museums der Universitat Zurich (U. Z.). 
» »       » » » am eidgenossischen Polytechnikum zu Zurich (P. Z.); 

fernei- die Privatsammlungen der Herren Prof. Dr. Arpad v. Degen in Budapest (D.), kais. Rat Dr. E. v. 

Halacsy in Wien (Hal.), Heinrich Freiberr v. Handel-Mazzetti in Wien (H. M.), Prof. Dr. Ferdinand 

Pax in Breslau (Pax), Oberaichinspektor E. Preissmann in Wien (Pr.), Dr. Friedrich Vierhapper in 

Wien (V.) und mein eigenes Herbar (R). 

Der in Klammcrn beigefiigten AbkQrzungen werde ich mich im speziellen Teile dieser Arbeit 
bedienen. 

Verzeichnis der Literatur. 

(Arbeiten, welche nur Standortsangaben enthalten, sind hier nicht angefiihrt.) 
Allioni, Auctuarium ad Synopsim methodicam stirpium horti regii Taurinensis in Miscellanea phil.-math. 

societ. privatae Taurinensis, Vol. V, p. 53 (1770—1773). 

—     Flora Pedemontana. Augustae-Taurinorum (1785). 
Andersson och Hesselman, Bitrag  till Kannedomen   om Spetsbergens och Beeren Eilands Karlvexta- 

flora in Bihang till K. svensk. Vetensk. Akad. Hancll., XXVI, Afd. 3, No. 1 (1900). 

Bauhin, UpoSpofw? theatri botanici. Basel (1520). 
Beyer  K.,   Saxifraga  oppositifolia L.,   Rudolphiana  Homsch.  und  Formen,   welche   den  Ubergang 

zwischen   diesen  Pflanzen   vermitteln,  in  Verb.  d. bot. Ver. d.  Provinz  Brandenburg, XXII, p. IV 
(1891). 

Bonnier, Les plantes arctiques companies avec  lis memes especes des Alpes et des Pyrenees, in Revue 

generale de botanique, VI, p. 305 (1894). 
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Studien iiber die Gattung Saxifraga. 613 

Briigger, Wildwachsende Pflanzenbastarde in der Schweiz und deren Nachbarschaft, in Jahresber. d. 

naturf. Ges. Graubiindens, N. F., XXIII—XXIV, p. 47 (1880). 

Burnat, La flore des Alpes maritimes, III. Bd. Lyon (1902). 

CI eve, Zum Ptlanzenleben  im nordschwedischen Hochgebirge, in  Bihang till K. Svensk. Vetensk. Akad. 
Handl., XXVI, Afd. 3, No. 15 (1900). 

Degen, Wachst Saxifraga biflora AIL, in Ungarn? In Magyar bot. lapok, III, p. 215 (1904). 

Don, A monograph of the genus Saxifraga, in Transact, of the Linn. soc. (1821), p. 341. 

Dusen, Nagra viktigare vaxtfynd fran nordostra Gronland, in Botaniska Notiser, p. 73 (1901). 

— Zur Kenntnis der Gefafipflanzen Ostgronlands, in  Bihang till  K. Svensk. Vetensk. Akad. Handl., 
XXVII, Afd. 3, No. 3 (1901). 

— Om en ny varietat af Saxifraga oppositifolia, in Botaniska Notiser (1902), p. .181. 

Ekstam,   Bliitenbiologische   Beobachtungen   auf  Novaja-Semlja,   in   Tromso   Mus.   Aarshefter,   XVIII, 

p. 109 (1896). 
Engler, Index  criticus specierum atque synonymorum generis  Saxifraga L, in Verh.  d. k. k. zool.-bot. 

Ges. Wien, XIX, p. 513 (1869). 

— Monographic der Gattung Saxifraga mit besonderer Beriicksichtigung der geographischen Verhalt- 

nisse. Breslau (1872). 

— und Prantl, Die natiirlichen Pflanzenfamilien, III, 2a. Berlin (1891). 

Fischer-Benzoen,  Die   Moore   der  Provinz  Schleswig-Holstein,  in  Abh.  aus   d.   Gebiet  d.  Naturw., 

herausg. vom nat. Verein zu Hamburg, XI, p. 56 (1891). 

Gassner, Botanische Notizen iiber den Hochwart im Judenburger Kreise in Steiermark, in Berichte iiber 

d. Mitteil. von Freunden d. Naturw. in Wien, V, p. 228 (1849). 

Gouan,  Illustrationes  et  Observationes  botanicae  sen I'ariarum  plantarum  indigenarum, Pyrenaicarum, 
exoticarum adumbrationes. Tiguri (1773). 

Grenier et Goclron, Flore de France, I. Paris (1848). 
Haller, Historia stirpium indigenarum Helvetiae. Bernac (1768). 

Haworth, Saxifragarum enumeratio. Londini (1821). 
Hayek, Die in Steiermark vorkommenden Sax/fraga-Arten  der Sektion Porphyrion Tausch., in Osterr. 

bot. Zeitschr., Lit, p. 329 (1902). 

Hornung, Saxifraga Kochii, eine neue, in der Schweiz aufgefundene Pflanze, in Flora, XVIII, p. 464 

(1835). 

Jaccard, Catalogue de la Flore Valaisienne, in Neue Denkschr. d. allg. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw., 

XXXIV (1895). 

Jordan et Fourreau, Icones ad floram Europaeam, II. Parish's (1869—1903). 

Kerner A., Uber die hybriden Saxifragen der osterreichischen Flora, in Osterr. bot. Zeischr., XX, p. 145 

(1870). 

Kirchner, Mitteilungen  iiber die Bestaubungseinrichtungen  der Bliiten, in Jahresber.  d. Ver. f.  vaterl. 
Naturk. in Wiirtemberg, LVI, p. 347 ff. (1900). 

Koch I. W. D., Synopsis Florae Germanicae et Helveticae. Frankfurt a. M. (1837). 
Lamarck, Flore francaise, III. Paris (1778). 

Lange, Conspectus florae Groenlandicae, Kjobenhavn, 1880—94. 

Lapeyrouse, Figures de la flore des Pyrenees. Paris (1795—1801). 

Leist, Beitrage zur verglcichenden Anatomie der Saxifrageen, in Bot. Zentralblatt, XLIII, p. 100 ff. (1890). 

Lindmark, Bitrag till Kannedom om de Svenska Saxifraga-Axtemns yttre bignad och individibildning, in 

Bihang till K. Svensk. Vetensk. Akad. Handl., XXVIII, Afd. 8, No. 2 (1903). 
Linne, Flora Lapponica. Amstelodamae (1737). 

— Flora Suecica. Stokholmiae (1745). 

— Species plantarum. Holmiae (1753). 
79* 
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614 A. v. Hayek, 

Low, Beitrage zur Kenntnis der Milbengallen, in Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIH, p. 127(1878). 

Moretti, Tentamen diretto ad illustrare la sinonimia delle specie del genere Saxifraga, in Giornale di 
Fisica etc., di Padova, VI (1823). 

Miiller H., Alpenblumen, ihre Befruchtung durch Insekten und ihre Anpassungan dieselben. Leipzig (1881). 
Nathorst, Die Entdeckung einer fossilen Glazialflora in Sachsen, in Oevfers. af Svensk. Vetensk. Akad. 

Forhandl., LI, p. 519. (1894—95.) 
Persoon, Synopsis plantarum sen Enchiridion botanicum, I. Paris (1805). 
Reichenbach G. H. L, Flora germanica excursoria. Lipsiae (1830—1832). 

Reiner und Hohenwarth,  Botanischc Reisen,  nach  den oberkarntnerischen  und  benachbarten Alpen 

unternommen. Klagenfurt (1792). 

Ricca, Osservazioni sulla fecondazione incrociata de vegetali  alpini  e  subalpini  fatti nelle alpi della 

somma Val Camonica 1'anno 1871, in Atti della soc. ital. di scicnze naturale, XIV, 3 (1871), p. 245. 
Rostrup, Gronlandske Phytoptider, in Vidensk. Meddel. (1900), p. 241. 

Rouy et Camus, Flora de France, Vol. VII. Paris (1901). 

Scheuchzer, Itinera per Helvetiae alpinas regiones. Lugd. Batav. (1723). 

Schott H. W., Botanische Fragmente, in Osterr. bot. Wochenblatt VII, p. 125 (1857). 

Schroter und Kirchner, Die Vegetation des Bodensees, II. Lindau (1902). 

Schulz  A.,   Beitrage  zur Kenntnis der Bestaubungseinrichtungen und Geschlechtsverteilung bei   den 
Pflanzen. Bibliotheca botanica, Heft 17. Cassel (1890). 

Schur, Enumeratio plantarum Transsilvaniae, Vindobonae (I860). 

Seringe in De Candolle, Prodromus systematis vegetabilium IV. Paris (1830). 

Sernander, Den Skandinaviska Vegetationens spridnings biologi. Upsala (1901). 

Shuttleworth, in Magazin of zoology and botany, II, Nr. 12, p. 50 (1835 Oder 1838?)1. 

Simonkai, Enumeratio florae Transsilvaniae. Budapest (1886). 

Sternberg, Revisio saxifragarum Iconibus illustrata. Ratisbonae (1810). 

Strobl G., Flora von Admont. Jahresber. d. k. k. Staatsgym. in Melk (1882). 

Tausch, Hortus Canalensis, sen plantarum rariorum, quae in horto botanico illustr. ac excell. Josefi Mala- 

baila Comitis de Canal coluntur, icones et descriptiones. Pragae (1823). 

Terraciano, Le sassifraghe del Montenegro raccolte dal dott. A. Baldacci, in Bullet, della soc. botanica 

Ital. (1892), p. 137. 

Le sassifraghe della flora romana, in Bullet, della soc. bot. Ital. (1892), p. 180. 

Thomas, Beitrage zur Kenntnis der in den Alpen vorkommenden Phytoptocecidien, in Mitteil. d. bot. Ver. 
fur Gesamt-Thuringen, IV, p. 10 (1885). 

Suldener Phytoptocecidien, in Verb. d. k. k. zool.-bot. Ges, Wien, XXXVI, p. 295 (1886). 

Thouvenin, Sur l'appareil de soutien dans les tiges des Saxifrages, in Bullet, de la soc. botanique de 

France, XXXVI, p. 125 (1889). 

Tissiere, Le Saxifraga Murithiana et le Gentiana ramulosa Tissiere, in  P>ullet. des travaux de la soc. 
Murithienne, 1. Fasc, p. 27 (1868). 

Vaccari, Alcune forme interessanti di saxifraghe della valle d'Aosta, in Bullet, della soc. bot. Ital. (1903), 
p. 66. 

Vogler, Die Verbreitungsmittel der schweizerischen Alpenpflanzen, in Flora, LXXXIX, p. 1 ff. (1901). 

Waldner, Die Kalkdriisen der Saxifragen, in Mitteil. d. naturvv. Ver. fur Steiermark (1877), p. 25. 

Warming, Om bygningen og den formode bestornings af nogle gronlandske blomster, in Oversigt Danske 

Vidensk. Selsk. Forhandl. (1886), p. 101. 

—    Biologiske opsteg nelser om gronlandske plantes, in Bot. Tidskr., XVI, p. 1 ff. (1887). 

Wartmann und Schlatter,  Kritische Ubersicht fiber  die GefaCpflanzen  der Kantone St. Gallen und 

Appenzell. St. Gallen (1881). 

l Mir nicht zuganglich unci nur nach den Zitatcn bei Briigger a. a. O. und im Index Kcwensis bekannt. 
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Studien ilber die Gattung Saxifraga. 615 

Wei den, Botanische Wanderungen durch  die steierischen Alpen und zur Saxifraga relusa, in Flora, 

XXIX, p. 241 (1841). 

Wydler, Kleinere Beitrage zur Kenntnis einheimischer Gewachse, in Flora, XLIII, p. 17 (1860). 

—    Zur Morphologie  hauptsachlich   der dichotomen  Bliitenstande,   in  Pringsheims Jahrbiicher fur 

wissensch. Botanik, XI, p. 313 (1878). 

Allgemeine Untersuchungen iiber die   Sectio Porphyrion 
Tausch. 

1. Diagnose und Begrenzung der Sektion. 
Sectio Porphyrion Tausch. 

Hort. Canal, fasc. 1 (1823). 

Caudiculi et turiones perennes. Folia decussatim opposita, crassiuscula, carnulosa, margine ad basim 

saltern ciliata, in apice foveolis 1—5 notata. Pili marginis foliorum plerumque pluriseriales, non articulati. 

Flores solitarii aut pauci, cymosi. Calycis sepala ad medium usque coalita, in fructu erecta, cum germinibus 

ad medium fere coalita. Petala rosea vel purpurea vel violacea. Filamenta subulata, post anthesin capsulae 

accumbentia. Capsula ovato-globosa, stylis aequilongis vel longioribus coronata. 

Syn.: Antiphylla Haworth, Enum. Saxifr., p. 43 (1821) pro genere, excl. spec.— Calliphyllum 

Gaudin, Fl. Helv. Ill, 94 (1828). — Engl., Index crit. Saxifr., in Verh. zool-bot. Ges. Wien, XIX. Abh., 

p. 3 (1869). — Porphyrion Engl., Monogr. der Gattung Saxifraga, p. 276 (1872) und in Engl, und Prantl 
Nat. Pflanzenfam. Ill, 2 a, p. 59 (1891). 

Wie die meisten Sektionen der Gattung Saxifraga muO auch die Sectio Porphyrion als eine sehr 
natiirliche bezeichnet werden, welche von den iibrigen scharf geschieden ist. Insbesondere die dekus- 

sierte Blattstellung, welche in der ganzen Gattung nur dieser einen Sektion zukommt, trennt sie sehr 

scharf von den iibrigen, ebenso auch die sehr charakteristische blaulichrote Bltitenfarbe, welche, wenig- 

stens in dieser lntensitat, sich bei keiner anderen Art wieder findet. 

Was die Stellung der Sektion im System betrifft, so gehort sie nach der von Godron1 begriindeten, 

von Engler2 genauer durchgefiihrten Gruppierung nach der Beschaffenheit der Haare des Blattrandes in 

jene Gruppe, welche durch mehrreihig vielzellige, nicht gegliederte Haare des Blattrandes ausgezeichnet 

ist, also in dieselbe Gruppe, in welche auch die Engler'schen Sektionen Peltiphyttiim, Isomeria, Diptera, 

Dactyloides, Trachyphyllum, Robertsonia, Euaizoouia und Kabschia gehoren. Das Auftreten von Kalk 

absondernden Grtibchen auf der Oberseite der Blatter sowic der Bail der Bliiten, insbesondere die mit- 

einander und mit dem Fruchtknoten bis zur Hiilfte verwachsenen Kelchblatter weisen die Sectio Porphyrion 

des weiteren in die Gruppe der Fovealatae Engler's3, in welche auch noch die Sektionen Euaizoonia 

und Kabschia gehoren. Diese beiden letztgenannten vSektioncn scheinen miteinander viel naher verwandt 

als mit Porphyrion, da beide wechselstiindige, rosettig angehaufte Blatter sowie weiCe oder gelbe Bliiten 
und meist reich entwickelte Blutenstande besitzen und nur durch die Art der Innovation voneinander 

geschieden sind, indem bei Euaizoonia die Innovationssprosse, welche an der Spitze eine Blattrosette 

tragen, sich verlangern und die Rosetten sich schliefilich von der Mutterpflanze loslosen, bei Kabschia 

hingegen diese Sprosse sich nicht verlangern, bald verholzen und in stetem Verbande mit der Mutter- 

pflanze bleiben, so dafi bald dichte, geschlossene, polsterformige Rasen sich bilden. Die Untersuchung des 

1 Grcnicr et Godron, Flore de France I, p. 637. 
2 Engler und Prantl, Die natiirlichen Pflanzenfamilien 111, 2a, p. 53 ff, 
3 Monographie der Gattung Saxifraga, p. 74. 
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616 A. v. Hayek, 

anatomischen Baues der Pflanzen aber lehrt, daft die Verwandtschaft dieser beiden Sektionen keineswegs 

eine so innige ist, als es bei blofier Berucksichtigung der aufieren Merkmale den Anschein hat, sondern 

daft Euaizoonia durch einen von alien iibrigen Saxifragen weit abweichenden Bau des Stammes charak- 

terisiert ist, so daft ihre Verwandtschaft mit Sectio Kabschia keinesfalls eine sehr innige ist1. Beziiglich 

des anatomischen Baues2 nun als auch beziiglich der Innovationsverhaltnisse schliefit sich die Sectio 

Porphyrion innig an Kabschia an, von der sie sich nur durch das rein morphologische Merkmal der 

gegenstandigen Blatt- und Aststellung unterscheidet. Da die Art und Weise der Innovation, wie wir sie 

bei Kabschia und Porphyrion finden, gewift die urspriinglichere ist, so unterliegt es wohl keinem Zweifel, 

daft wir die Sectio Euaizoonia als einen von Kabschia abgeleiteten Typus zu betrachten haben. Wentl wir 

nun die Frage aufwerfen, ob wir die Sektion Kabschia oder die Sektion Porphyrion als die phylo- 

genetisch altere anzusehen haben, miissen wir vor allem uns vor Augen halten, daft wir in beiden 

Sektionen hochgradig abgeleitete Typen vor uns haben. Dafur spricht nicht nur der Umstand, daft wir bei 

beiden Sektionen tiefgreifende, auf eine lange Zeitperiode weisende Anpassungsmerkmale, wie z. B. die 

Ausbildung der kalkabsondernden Hydatoden finden, sondern auch die Tatsache, daft diese beiden 

Gruppen (und insbesondere auch Euaizoonia) durch ihre gegenwartig noch bestehende Neigung zur 

Bildung neuer Formen darauf hinweisen, daft sic erst in der Gegenwart auf der Hohe ihrer Entwicklung 

angelangt sind, wahrend alte Typen, wie die Sektion Diptera, mit der Bildung neuer Formen vollig 

abgeschlossen haben und auch geographisch schon fast vollig isoliert sind.3 

Unter diesen Umstanden miissen wir annehmen, daft das Merkmal der opponierten Blatter, welches 

wir sonst in der ganzen Gattung nirgends wiederfinden und auch in der ganzen Familie der Saxifragaceen 
nur selten und bei von Saxifraga weit entfernten Gattungen auftritt, nicht als ein altes, nur in dieser 

Sektion erhalten gebliebenes, sondern als ein junges, erst in spaterer Zeit erworbenes Merkmal betrachten 

konnen. Wenn wir daher auch nicht direkt die Sectio Porphyrion von Kabschia ableiten wollen, miissen 

wir doch jedenfalls annehmen, daft Porphyrion sich viel weiter vom Typus der gemeinsamen Stammform 

abgetrennt hat als Kabschia und in morphologischer Beziehung auch Euaizoonia. 

Was die Beziehungen der ganzen Gruppe der Foveolatae zur iibrigen Gattung betrifft, so lassen sich 

iiber die phylogenetischen Beziehungen derselben wohl nur Vermutungen aussprechen. Daft Engler's 

Gruppierung nach der Beschaffenheit der Haare eine natiirliche ist, ist sehr wahrscheinlich, so daft wir 

also die Sektionen Pelliphyllum, Isomeria, Diptera, Dactyloides, Trachyphyllmn und Robertsonia als mit 

den Foveolatae naher verwandt anzusehen haben als die iibrigen Gruppen der Gattung. Von diesen 

Sektionen scheint Trachyphyllmn durch die oberirdischen Stammehen, dicke starre Blatter und die Neigung 

der Blatter, am Rande oder an der Spitze Griibchen zu bilden, der Gruppe der Foveolatae am nachsten zu 

stehen und von derselben zu den iibrigen Gruppen hiniiberzuleiten, eine Ansicht, welche bereits Engler 

ausgesprochen hat.4 

2. Anatomisehe und morphologische Verhaltnisse. 
a) VVurzel. 

Die Wurzeln der zur Sektion Porphyrion gehorigen Saxifraga-Avten zeichnen sich vor allem durch 

ihre schvvache Entwicklung aus. Selbst bei groften, 1 dm'1 und mehr Flache einnehmenden Rasen erreicht 

der Durchmesser der reich verastcten Hauptwurzel selten mehr als 2 mm] hingegen erreichen sie oft eine 
ziemlich betrachtliche Lange (bis zu 20 cm). 

Anatomisch sind die Wurzclfasern durch die machtige Peridermentwicklung ausgezeichnet. Schon 

nurO'l—0• 2mm dicke Fasern zeigen eine breite Peridermschicht,  welche  an Fasern von 0-5—I mm 

1 Conf. Leist, Beitrage zur vergleichendcn Anatomic der Saxifragen, in Bot. Zentralblatt XLIII, p. 100 ff. 
2 Leist a. a. 0., p. 141, und Thouvenin in Bullet, de la soc. cle bot. de France XXXVI, p. 130. 
3 Conf. Engler, Monographic der Gattung Saxifraga, p. 67. 

* Monographic der Gattung Saxifraga, p. 67. 
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Stud7'en iiber die Gattung Saxifraga. 617 

Durchmesser einen Durchmesser erreicht, welcher einem Drittel des Gesamtdurchmessers der Wurzel 

gleichkommt. 

Die primaren, radiar gebauten Gefafibiindel der Wurzel bleiben ziemlich lange erhalten, erst bei 

Fasern von O'bntm Dicke, welche gewifi schon 3—4 Jahre alt sind, kann man die sich spater bildenden, 

kollateralen Biindel beobachten. Einschliisse von Kristallen Oder sonstigen Inhaltskorpern finden sich im 
Parenchym der Wurzel nirgends. 

Bei den in lockeren Rasen vvachsenden Individuen bilden sich oft am Grunde der Stammchen kleine 
Adventivwurzeln. 

b) Stamm. 

Sehr charakteristisch fur die Arten der Sektion Porphyrion ist der Verzweigungsmodus und die 

dadurch bedingte Rasenbildung. Da die hieher gehorigen Arten alle eine dekussierte Blattstellung zeigen, 

sind naturgemafi auch die Zvveige durchwegs gegenstandig. Die Stammchen sind durchwegs ausdauernd 

und verholzen bald. Die Verzweigungen 1. Ordnung liegen auf dem Boden hingestreckt; aus ihren Blatt- 
achseln entspringen bald mehr, bald minder dicht Aste 2. Ordnung. Diejenigen, welche aus den Achseln 

jener Blattpaare entspringen, welche zum Boden parallel liegen, kriimmen sich bald senkrecht nach auf- 

warts, die aus der Achsel der vom Boden abgewendeten Blatter wachsen senkrecht in die Hohe; die 

Sprosse endlich, welche in der Achsel der dem Boden zugekehrten Blatter entspringen, kriimmen sich 

ebenfalls um den Hauptstengel herum, senkrecht nach aufwarts, sind jedoch mitunter auch vollig unter- 

driickt, so dafi von dem gegenstandigen Sprofipaare nur der obere Sprofi zur Entwicklung gelangt. 

Aus den Sprossen 2. Ordnung entspringen dann wieder mehr Oder minder zahlreiche Sprosse 3. und 

4. Ordnung, welche sich sofort senkrecht nach aufwarts kriimmen. Ist die Sprofifolge eine sehr dichte, so 

entstehen dadurch jene geschlossenen, polsterformigen Rasen, wie wir sie bei Saxifraga purpurea, 

Wulfeniaua und JRudolphiana finden; wenn sie lockerer ist oder die Blattpaare entfernter stehen, ist 
auch der entstehende Rasen lockerer wie bei S. blepharophylla, oppositifolia, speciosa, latina und in 

besonders hohem Grade bei S. bijlora und macropetala, bei welch letzteren beiden Arten gewohnlich 
audi die Aste 1, Ordnung sich bald nach aufwarts kriimmen. Wachsen die Aste 2. Ordnung sehr in die 

Lange, sinken sie durch das Gewicht der weiteren Sprosse zu Boden und verhalten sich dann wie Sprosse 

1 . Ordnung. 
Uber den anatomischen Bau des Stengels liegenUntersuchungen vonThouvenin1 und insbesondere 

von Deist2 vor, deren Ergebnisse sich mit den von mir gewonnenen im wesentlichen decken. 

Die Epidermis des Stengels besteht aus langgestreckten, fast rechteckigen Zellen mit parallelen 

Seitenvvanden und geraden oder etwas schiefen Ouerwandungen. Die Aufienwande der Zellen sind ziem- 

lich stark verdickt; oft finden sich mehrzellige, driisige oder driisenlose Haare. Am Querschnitte zeigen 

sich die Epidermiszellen in geringem Grade radiar gestreckt; ganz ausnahmsweise zeigt sich eine Ver- 

holzung ihrer Membranen. Spaltoffnungen finden sich in der Epidermis des Stengels nicht. Die unter der 

Epidermis liegende Rinde besteht aus in die Lange gestreckten, diinnwandigen, parenchymatischen Zellen, 

welche in etwa 8 Schichten angeordnet sind. Die Zellen nehmen nach innen zu an Durchmesser zu, von 

der zweit- oder drittinnersten Schicht an aber l'asch an Grofie ab, so dafi die innerste, an die Endodermis 

grenzende Schicht kleiner ist als die aufierste. Sehr frtihzeitig werden diese Zellen sklerotisch, u. zw. 

beginnt die Sklerosierung im Gegensatze zu anderen Saxifraga-Arten, wo sie an der innersten Schicht 

ihren Anfang nimmt, in der subepidermalen Schichte. Gewohnlich werden nur 1—2 Schichten der Rinde 

sklerotisch, doch mitunter werden bis zu 4 Schichten von der Sklerosierung ergriffen. (Vergi. Taf. I, Fig. 1.) 
Innen grenzt die Rinde an eine einreihige, aus schwach in radiarer Richtung gestreckten, ltickenlos 

aneinander  stbfienden  diinnwandigen Zellen bestehende Endodermis. An  die Endodermis  grenzt eine 

1 Sur I'appareil de soutien dans les tiges des saxifrages. Bull, de la soc. botanique de France XXXVI, p. 125 ff. (1889). 
2 Beitnige zur vergieichenden Anatomic der Sa.xifrageen. Bot. Zentralblatt XL11I, p. 100 ff. (1890). 
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618 A. v. Hayek, 

mehrreihige Scbichte von kleinen, liickenlos aneinander schliefienden Zellen an, deren Wande besonders 

an den Kanten etwas starker verdickt sind, die aber nie eine Holzreaktion zeigen und von den Elementen 

des Phloems nicht deutlich abgegrenzt sind. Diese Schichte ist es, welche Leist als »Kollenchymring« 

bezeichnet. 

Mehr minder friihzeitig lost sich die primiire Rinde, welche dem Dickenwachstum des Stammes nicht 

zu folgen im stande ist, ab. Leist gibt nun an, dafi jetzt die Endodermis zur aufieren Haut wird, welche, 

da sich bei ihr nur einzelne Langsscheidewande in den Zellen beobachten lassen, eine Zeit lang dem 

Dickenwachstum folgen kann. Ich mufi gestehen, dafi ich diesen Vorgang nicht fur wahrscheinlich halte. 

Ich habe bei alien meinen Praparaten den Eindruck gevvonnen, dafi es gerade die dunnwandigen Zellen 

der Endodermis sind, welche reifien, so dafi nicht die Endodermis, sondern die nachste an selbe innen 
anschliefiende Zellreihe es ist, welche die Funktionen der Oberhaut iibernimmt. Von langer Dauer ist aber 

dieser Zustand nicht. Ziemlich friihzeitig beginnt namlich am Stengel die Peidermbildung, u. zvv. geht 

diese von der der sekundaren Oberhaut innen anschliefienden Zellschicht aus, welche zum Phellogen wird 

und nun nach aufien in zentripetaler Folge reihenweise Korkzellen abgliedert, wahrend nach innen zu 

Phellodermzellen nicht gebildet werden. Diesem machtigen Dickenwachstum kann auch die sekundare 

Oberhaut nicht folgen, sie wird bald durch die Korkschicht von der Ernahrung abgeschlossen und dann 

gesprengt und altere Stammchen findet man nur mehr von einer aufien sich immer wieder abblatternden 

Korkhulle umgeben. (Vergl. Taf. I, Fig. 2.) 

Innerhalb des Kollenchymringes liegen die einen vollig geschlossenen Ring bildenden Gefafibiindel. 

Da das Mark sehr eng, die Rinde hingegen sehr breit ist, nimmt dieser Gefafibiindelring fast die Mitte des 

Stengels ein. Der Ban der Gefafibiindel bietet nicbts auffallendes dar; der Siebteil besteht aus Siebrohren 

und Geleitzellen, der Holzteil aus zahlreichen Netz- und sparlichen Spiralgefafien (nicht aber Treppen- 

gefafien, wie Leist angibt) und sparlichen nicht verholzten Parenchymzellen. Da die Gefafibiindel im 

Stamme einen vollig geschlossenen Ring bilden, so ist es unmoglich, sich fiber den Gefafibiindelverkuif 

im Stamme ein Urteil zu bilden, wenn man nicht die Bildung dieses Ringes entwicklungsgeschichtlich an 

der Stammspitze verfolgt. Macht man sukzessive Schnitte durch die Vegetationsspitze, so zeigen sich 

zunachst nur parenchymatische (oder eigentlich meristematische) Zellen, bis endlich aus dem obersten 

(innersten) halbwegs entwickelten Blattpaare die ersten Blattspurstrange eintreten, welche durch paren- 

chymatische Streifen voneinander getrennt sind. Nach Eintritt des zweiten Paares von Blattspurstrangen 

finden wir dann vier Biindel, da aber die oberen Blattspurstrange sich bald teilen und ihre Schenkel sich an 

die unteren anlegen, sieht man eine kurze Strecke weit sechs und dann wieder nur zwei Biindel,^bis nach 

Eintritt des dritten Paares sich dasselbe von vorn wiederholt. Durch Hinzutreten weiterer Blattbundel 

werden die Gefafibiindel immer macbtiger und bald schon lassen sich die urspriinglichen Gefafibiindel 

durch ihre Dicke von den neu hinzutretenden Blattspurstrangen leicht unterscheidcn; eine ganz kurze 

Strecke unter dem Vegetationspunkt aber verschmelzen sie schon zu einem vollstaridig geschlossenen 

Ringe. Im weiteren Verlaufe sieht man nun kurz unter jedem Blattpaar den Ring sich dffnen, von den so 

voneinander getrennten zwei Bundeln zweigt nun jederseits ein Strang ab, welcher sich mit dem ihm 

benachbarten zweiten Strange zum Blattbundel vereint und schief nach aufwarts gerichtet ins Blatt ein- 

tritt. Der Gefafibiindelverlauf im Stamme ist demnach folgender: Stammeigene Gefafibiindel sind nicht 

vorhanden, sondern der ganze geschlossene Ring besteht nur aus den Blattspurstrangen. Jedes in den 

Stamm eintretende Blattbundel teilt sich in zwei Schenkel, welche nach sehr kurzem Verlauf an die zwei 

unter den Knoten getrennten, sonst verschmolzenen Biindel des Stammes anlegen. Da diese beiden 

Schenkel sehr kurz sind und einen sehr schnigen, fast horizontalen Verlauf haben, gibt ein'Querschnitt durch 

den gestauchten Stengel eigentlich nie das Bild von sechs getrennten Bundeln, wie Leist angibt1, wohl 

aber habe ich sechs getrennte Biindel in den gestreckten Bliitenstengeln von Saxifraga purpurea und 

S. biflora beobachtet. (Vergl. Taf. I, Fig. 17.) 

J  A. a. O., p. 142. 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Sludicn i'tber die Gatiung Saxifraga. 619 

Das Mark des Stengels ist sehr klein; es besteht aus etwas in die Lange gestreckten, am Quer- 

schnitt isodiametrischen, rundlichen, getiipfelten Zellen mit mafiig verdickter Wandung. 

Thouvenin beschreibt einen fur S. oppositifolia und Venvandte angeblieh charakteristischen 

Verstiirkungsapparat des Stengels.1 Etwas oberhalb der Mitte jedes Internodiums treten in der Rinde an 

den Enden des auf die Richtung des nachstoberen Blattpaares senki'echten Durchmessers Sklerenchym- 

zellen auf, welche nach oben zu an Zahl zunehmen und schlietilich zu zwei halbmondformigen Btindeln 

anwachsen, welche sich nach Austritt des Blattspurstranges miteinander vereinen, wahrend sie dann von 

der Stelie der urspriinglichen Anlage aus sukzessive verschwinden, so dafi in der Mitte des Internodiums 

keine Spur von solchen Sklerenchymzellen zu sehen ist. Gleiehzeitig werden an dieser Stelie audi die 

Zellen der Epidermis und des Hypoderms skleros. Das Vorkonimen solcher Sklerenchymbiindel kann 

nun keinesvvegs als Regel, sondern als besondere Ausnahme gelten; ich habe sie nur ein einziges Mai, 

u. zw. bei S. biflora gefunden, Thouvenin fiihrt sie fur diese und fur S. oppositifolia* als charakte- 

ristisch an. Wie schon erwahnt, kann ich dieses Merkmal nur als ein sehr selten zutreffendes betrachten; 

unter welclien Umstanden es gerade auftritt, vermag ich nicht zu sagen. Wahrscheinlich ist, dafi es sich 
urn ein Anpassungsmerkmal handelt. 

Die eben geschilderten anatomischen Verhaltnisse gelten fur den liegenden oder wenigstens 

gestauchten Stengel. Nach Leist soil bei alien Saxifragen mit Ausnahme von S. Hueiiana sich die Bliiten- 

standsachse vom »Stengel« durch zwei Merkmale unterscheiden: 1. Sind die einzelnen Gefafibiindel in der 

Blutenstandsachse voneinander getrennt und nicht zu einem Ringe verschmolzen; 2. tritt innerhalb der 

Endodermis ein sklerenchymatischer Festigungsring auf. 

Fur die Arten der Sectio Porphyrion ist nun dieser Satz keinesvvegs allgemein gilltig. Ich habe diese 

Verhaltnisse nur bei der einzigen Spezies der ganzen Gruppe getroffen, welche wirklich eine von den 

ubrigen Kaulomen deutlich differenzierte Blutenstandsachse besitzt, namlich bei S. purpurea. Bei dieser 

sind allerdings die einzelnen Gefafibiindel im Bliitenschaft scharf durch Markstrahlen voneinander 

getrennt, wahrend der ganze Gefafibiindelkreis von einem geschlossenen, 5—6schichtigen Ring von 
Sklerenchymzellen umschlossen ist, welche starke Holzreaktion zeigen (Taf. I, lug. 3). Bei alien anderen 
Arten der Gruppe habe ich auch bei sehr gestreckten bliitentragenden Stengeln einen solchen Sklerencbym- 
I'ing nie beobachtet, ebenso sind auch die einzelnen Gefafibiindel in dcnselben nie vollkommen vonein- 

ander getrennt, wenn sie auch durch starkeres Vorspringen gegen das Mark und hie und da durch 

einzelne Parenchymzcllen cleutlicher voneinander abgegrenzt sind als im liegenden Stengel. Doch will 

ich zugeben, dafi spcziell in der Subsectio Biflores die Ausbildung eines solchen Sklerenchymringes 

wenigstens manchmal, allerdings sehr spat crfolgt. An einem bereits reife Friichte tragenden Stengel von 

S. macropetala konnte ich namlich das Vorhandensein eines ganz ahnlichen verholzten Sklerenchym- 

ringes konstatieren, doch war der Stengel bereits abgestorben (was iibrigens unmittelbar nach der Frucht- 

reife zu erfolgen scheint) und die Rinde abgeworfen, so dafi die ursprtingliche Lage des Sklerenchym- 

ringes nicht mehr mit Sicherheit festgestellt werden konnte. 

Was die von Thouvenin auch in der »tige aerienne« beobachteten Sklerenchymstninge betrifft, so 

gilt diesbeztiglich dasselbe, was ich oben vom liegenden Stengel sagte; ich will nur crwahnen, dafi in 

dem einzigen Kalle, wo ich (bei S. biflora) solche Strange sah, dieselben an der Stelie beobachtete, wo 
der liegende Stengel in den aufrechten ubergeht. 

c) Blatt. 

Die Blatter aller Saxifragen aus der Sektion Porphyrion zeigen morphologisch eine grofie Oberein- 

stimmung, sie sind stets ungestielt, gegenstandig, ungeteilt und ganzrandig, ihre Form ist eine mehr oder 

minder eiformige oder verkehrt eifdrmige bis spatelformig oder fast kreisrund. 

i  Bull, de la soc. hot. de France XXXVI, p. 128. 

2 Thouvenin durfte wahrscheinlich S. Muritihatta untersucht haben. 
Denkschr. dor mathem.-naturw. KI. Bd. LXXV1I. 80 
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620 A. v. Ha yell, 

An jedem Blatt zeigt sich der Basalteil von der Spitze auffallend verschieden. Ersterer ist fast gar 

nicht griln, hingegen meist rotlich gefarbt, diinn, sitzt mit breiler Basis dem Stengel auf und ist mit dem 

des gegeniiberstehenden Blattes kurz vervvachsen. Dieser Basalteil des Blattes, welcher wohl der Blatt- 

scheide entspricht, geht entvveder allmahlich in die eigentliche Lamina iiber, vvie bei Saxifraga biflora und 

macropetata, oder ziemlich plotzlich. Die eigentliche Blattlamina ist namlich bedeutend dicker und en thai t 

reichlich grtines Parenchym. Ist dicselbe vom Scheidenteil des Blattes scharf abgesetzt, wie es am deut- 

lichsten bei S. purpurea und Wulfeniana, aber auch bei Si oppositifolia, Rudolphiana, Murithiana, la/ina, 

Asiatica u. a. ausgepragt ist, so kommt die plotzliche Verdickung nur an der Blattoberseite zum Aus- 

druck, wo sich der Scheidenteil an den Stengel anlegt, wahrend die Lamina dann vom Stengel absteht 

und eine wulstige, gegen den Stengel zu konkav halbmondf5rmig begrenzte Verdickung des Blattes 

darstellt. Bei S. blepharopkylla und speciosa ist diese Abgrenzung viel minder scharf und bei S, biflora 

und macropetala nimmt, wie gesagt, das Blatt von der Basis gegen die Spitze allmahlich an Dickc zu. 

Bei alien Arten sind die Blatter am Rande mehr minder gewimpert. Nur bei S. purpurea und 

Wulfeniana sind diese Wimpern auf den Scheidenteil des Blattes beschrankt, wo sie kleine, schmale, 

unregelmafiige Blattzahne darstellen, wahrend sie der Blattlamina vollkommen fehlen. Bei alien ancleien 

Arten tragt nicht nur der Scheidenteil, sondern auch die Blattlamina solche Wimpern, nur bei S. biflora 

und macropetala sind diese Wimpern an der Lamina sehr sparlich und konnen an einzelnen Blattern 

ganz fehlen. An der Lamina stellen diese Wimpern mehrreihige, vielzellige, ungegliederte Haare mit 

dicken Zellwanden dar (vergl. Taf. I, Fig. 7), bei S. biflora, macropetala und mitunter an den unmittelbar 

unter den Bliiten stehenden Blattern bei S. Rudolphiana, Murithiana und lafina tragen diese Wimpern 

mehrzellige Drusenkopfchen, gleich den Kelchblattern. Die Wimpern des Scheidenteiles der Blatter sind 

meist langer, oft einreihig, aber gegliedert und tragen niemals Driisen, sie gehen in die Wimpern der 
Lamina allmahlich fiber. 

Die Epidermis der Blatter ist an der Lamina und am Scheidenteil verschieden gesialtet. I'ber 

letzterem gleicht sie vollkommen cler Stengelepidermis mit der einzigen Ausnahme, dafi ihr Haare stets 

vollig mangeln; sie besteht aus langgestreckten, parallelwandigen Zellen mit geraden oder schiefen Quer- 

wanden; Spaltoffnungen fehlen vollstandig. IJber der Blattlamina sind die Zellen der Epidermis unregel- 

mafiig polygonal mit geraden oder krummen Grenzlinien, am Quei'schnitt zeigt sich ihre Aufienwand 

stets starker verdick't und von einer mehr minder machtigen Cuticula bedeckt. Spaltoffnungen finden sich 

in der Regel sowohl auf der Ober- als auf der Unterseite des Blattes, nur bei S. purpurea, Wulfeniana 

und Rudolphiana sind sie auf die Unterseite beschrankt, u. zw. stehen sie bei den beiden erstgenanntcn 

Arten nur gegen die Blattkanten zu, bei letzterer nehmen sie mehr die Blattmitte ein, wie dies auch bei 

den meisten iibrigen Arten der Fall ist. Bei S. biflora und macropetala iiberwiegen die Spaltoffnungen 

an der Oberseite an Zahl die der Unterseite bedeutend. Der anatomische Bau der Spaltoffnungen bietet 

nichts abnormales, sie sind nach dem allgemeinen Typus der Dicotylen-Spaltoffnungen gebaut. Meist 

prominieren sie etwas fiber die Blattoberflachc, die Cuticula ist iibei denselben vorhanden, aber weniger 

macbtig als sonst an der Blattoberflache, die Hinterhofsleiste ist nur schvvach entwickett. 
Wahrend jene Arten, bei welchen der Scheidenteil allmahlich in diie Lamina iibergeht, unterseits 

flach sind, haben die iibrigen Arten mehr minder deutlich gekielte Blatter. Demgemafi schwankt der 

Umrifi des Blattquerschnittes auch zwischen Uinglicher und breit dreieckiger Gestalt. Die Blatter sind 

ausgesprochen dorsiventral gebaut.1 An der Oberseite findet sich ein ein- bis deutlich zweireihiges, mehr 

minder dichtes Palisadengewcbe, das dann in ein erst dichtes, dann lockereres Schwamrnparenchym 

iibergeht; an der Blattunterseite findet man einen lockeren, aus einer Reihe fast kugeliger chlorophyll- 

haltiger Zellen bestehenden Innenbelag der Epidermiszellen, welcher durch nur wenige Zellbriicken mit 

dem iibrigen Blattparenchym in Verbindung steht,  so   dafi   ein  verhaltnismafiig grofier lufthaltiger Raum 

1 Leist (Bot. Zentralblatt XLIII, p. 349) nennt die Blatter von S. oppositifolia und biflora isolateral,  was meines Eraclitens 

ganz unrichtis ist. 
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Studien iiber die Gattung Saxifraga. 621 

im Blatte besteht. Feist1 fal.it diesen Innenbelag als ein Palisadenparenchym auf; physiologisch hat er 

ja gewifi dessen Funktionen, vom anatomisch-morphologischen Standpunkte aus abcr kann man ihn 

unmoglicb als solchen bezeichnen, vvie man sich durch einen Blick auf eines der auf Taf. I dargestellten 
Querschnittsbilder iiberzeugen kann. Kristalle oder sonstige Einschlusse finden sich in den Zellen des 

Blattes nicht. 

Alle Saxifragen der Sectio Porphyriou haben, vvie bereits mehrfach erwahnt, an der Oberseite der 

Blatter sogenannte »kalkabsondernde Griibchen*. Diese Griibchen, welche durchaus nicht immcr Kalk 

absondern miissen, stellen kleine eingestochene Piinktehen dar; bei den meisten Arten findet sich nur ein 

einziges solches knapp unter der Blattspitze, bei S. latimi aber ihrer drei, wovon eines unter der Blatt- 

spitze, die beiden anderen nahe derselben beiderseits am Blattrande stehen. S. purpurea und Wulfeuiaini 

weisen sogar fiinf solcher Griibchen auf; eines davon steht unter der Blattspitze, die vier anderen nahe 

dem Blattrande derart, da6 je eines ganz nahe der Stelle liegt, wo die Blattlamina in den Scheidentcil 

iibergeht, die beiden anderen in der Mitte zwischen diesen und der Blattspitze. (Vergl. Taf. II, Fig. 3.) 

Ihrer Natur nach sind diese Griibchen nichts anderes als Vertiefungen, an deren Grunde wasser- 

abscheidende Driisen, Hydatoden, miinden. Diese Hydatoden hat bei anderen Arten (S. aizoon, ineru- 

stala etc.) VVal dn er eingehend studiert2 und meine Untersuchungen der Blatter der Arten der Sektion 

Y'orphyrion haben ergeben, dafi diese Driisen bei denselben im wesentlichen mit den von Waldner 

untersuchten iibereinstimmen. 

Ein medianer Langsschnitt durch das Blatt gibt folgendes Bild: Am Grunde des Griibchens sieht 

man cine durchschnittene Spaltoffnung und cinen darunter liegenden kleinen Intercellularraum. Unter 

diesem liegt, in der Fortsetzung des Mittelnerven, die im Umrisse etwa birnformige Driise. Diese besteht 

aus groCen, diinnwandigen, liickenlos aneinander schliefienden Zellen mit groGcn Kernen, welche vom 

Blattparenchym durch eine 1 —2schichtige Scheide scharf abgegrenzt ist. Diese Scheide setzt sich nach 
abwarts direkt in die GefaBbundelscheide fort. Das Epithem der Driise erstreckt sich eine Strecke weit 

in das GefaBbiindel hinein, urn dann allmahlich in die Elemente des Phloems iiberzugehen. Die zartcn 
Enden der GefaBe, u. z\v. durchwegs Spiralgefiifie, reichen an der Blattunterseite bis iiber die Mitte 
der Driise hinein, an der Vorderseite reichen sie nicht weit iiber den Grand derselben. (Vergl. Taf. I, 

Fig. 4 und o.) 

Nach dem Gesagten stellt also die Hydatodc das keulig verdickte Ende des Blattnerven dar und 

stellt die Driise selbst eine Bildung des Phloemteiles des Gefafibiindels dar. 

Nach meinen Beobachtungen findet sich an der Mtindung der Driise stcts nur eine einzige groBe 

Spaltoffnung, deren Sehliefizellen unbeweglich sind und deren Spalt stets offen steht; selbc ist demnach 

als Wasserspalte zu bezeichnen. 

IS lit der Ausbildung dieser Hydatoden hangt auch der eigentiimliche GefaBbiindelverlauf im Blatte 

zusammen. P>ei jenen Arten, welche nur eine solche Driise unter der Blattspitze haben, teilt sich das in 

das Blatt eintretende Gefafibundel meist etwa in der Blattmitte, selten schon nahe dem Grunde, in drei 

oder mehrere Astc, welche sich wieder tcilen und bogenformig gegen die Biattspitzc zu veiiaufen, uni 

schlieBlich allc sich in der Hydatodc zu vereinigen. (Vergl. Taf. I, Fig. 11.) Bei S. latina, wo wir drei 
solche Hydatoden, aber nahe der Blattspitze linden, ist der Verlauf ein ahnlicher, nur dafi hier die Zvveigc 

der Scitenaste in den scitlichcn Driisen zusammenlaufcn und nur die letzten Auszweigungen des Mittel- 

nerven in der Driise unter der Blattspitze sich vereinigen (Taf. 1, Fig, 10). Anders licgen abcr die Ver- 

haltnisse bei S. purpurea und W'ul/eiiiaini, bei wclchen fiinf solcher Driisen, u. zw. gleichmaflig am 

Blattrande verteilt, sich vorfinden. Hier teilt sich das GefaBbiindel lacherformig in fiinf Astc, deren jeder 

einer der Hydatoden zustrebt (Taf. I, Fig. 12). 

1 A. a. 0. 
- Die Kalkdriisen der Saxifragen. Mitt. d. naturw. Vcr. i. Steiermark, Jahrg. 1877, p. 25 (1778). 
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622 v. Hayek, 

d) Blii ten stand. 

Von den Arten der Sectio Porphyrion haben die der Subseetio Biflores stets mehrbliitige Bliiten- 

stande, die der Subseetio Oppositifoliae stets einbliitige, von den Arten der Subseetio Purpureae hat 

S. purpurea mehrbliitige Infloreszenzen, S. Wulfeniaua meist einzeln stehende Bluten. Da fast alle 

Saxifraga-Arten mehrbliitige Infloreszenzen besitzen, diirfen wir auch in dieser Sektion diese als die 

ursprilnglicheren bezeichnen, wahrend  die Arten  mit Einzelnbliiten  als abgeleitete zu betrachten sind. 
Die groftte Bliitenzahl, die ieh bei einer hieher gehorigen Art, S. biflora, beobachtete, war neun. 

Meist sind die Infloreszenzen 3—5blutig. Ein dreibliitiger Bliitenstand stellt in der Regel ein typisches 

Dichasium dar. Oft kommt es aber vor, daft eine Seitenbliite oder auch eine Endbliite abortiert ist, so daft 
dann ein zweibliltiger Bliitenstand entsteht. Jeder Bliitenstiel der seitlichen Bluten triigt zwei opponierte 

Vorblatter. Oft kommt es vor, daft die Aehselsprosse nicht mit einer Endbliite abschlieften, sondern 

wieder Dichasien tragen; sind diese vollstandig entwickelt, triigt die tnfloreszenz sieben Bluten. Manchmal 

aber entspringt aus den Achseln des unter dem Dichasium stehcnden Blattpaar noch je ein ein Dichasium 

tragender Achselsproft. 1st ein soldier vorhanden, scheinen die Seitensprosse des endstandigen Dichasiums 

stets einbliitig zu blciben, so daB dann nur neun Bluten zur Entvvicklung kommen. Es sind also cigentlich 

folgendc zvvci Falle moglich: 

I 

Je nacbdem nun samtliche Bluten der Infloreszcnz entwickelt oder einzelne oder mehrere derselben 

unterdruckt sind, ist cine grofie Mannigfaltigkeit in den Blutenstanden moglich. 

1st  nur eine Gipfelbliite vorhanden,  so  stehen   die  obersten  Blatter nicht gegenstandig,  sondern 

abwechselnd  in — Stellung. Uber diesem aufgelostcn Blattpaar Steht noch ein einzclnes Laubblatt, U. zw. 

genau ober dem unteren Blatte des aufgelosten Paares, und auf dieses folgt die Gipfelbliite, deren  erstes 

Kelchblatt diesem Laubblatt gegeniiber steht. NachWy d I er1 finden sich jedoch auch Exemplare, bei welchen 

3 4 
dieses einzelne Laubblatt eingesetzt ist, dann fallt das fiinfte Kelchblatt der Bliite genau uber 

dieses  Blatt. Wydler  land  an weiteren  Exemplaren  uber dem obersten   Blattpaare  noch  drei  Laub- 
2 

blatter in     '• Stellung,   deren   direktc Eortsetzung   der   Kelch   der   Gipfelbliite   bildet.   Endlich   hat  auch 

Wydler den Fall beobachtet, daft noch das erste Kelchblatt der dekussierten Stellung angehort.8 

e) Bliite. 

Der Kelch der Gipfelbliite schliefit sich in der Regel, wie oben erwahnt, dem obersten Laubblatt 

ohne Prosenthese an, doch sind auch gegenteiligc Falle beobachtet worden. Die seitlichen Bluten der 

Dichasien verhalten sich in gleicher Weise zu den ihncn zugehorigen Vorblattern. 

Die Arten der Sectio Porphyrion haben alle einen unterstandigen Fruchtknoten, d, h, die Kelch- 

blatter sind etwa bis zur Mitte miteinander und ebenso mit dem ganzen Fruchtknoten verwachsen, von 

dem nur die Griffel frci bleiben. Die mit dem Fruchtknoten verwachsene Kelchrohre hat cine halbkugelige 

1 Kleinerc Reitriige zur Kenntnis einhcimischer Gewachse, in Flora XLIII, p. 17, bzw. 388. 

2 Pringshcims Jahrbiichci' f. wissensoh. Botanik XI, p. 360. 
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Studien liber die Gatlung Saxifraga. 623 

oder kreiselfiJrmige Gestalt und ist gegen den Stengel scharf abgegrenzt. An der Oberflache tragt sie oft 

gleich wie der Stengel ein- bis mehrreihige, mitunter in ein Drusenkopfchen endigende krause Harchen. 

Die freien Kelchzipfel sind stets eiformig, stumpf, stimmen aber im anatomischen Baue mit den Laub- 

blattern ziemlich iiberein, nur sind sie im allgemeinen diinner, nie am Riicken gekiclt und, da ihre 

Oberseite (beziehungsweise Innenseite) nicht dem Licbte zugekehrt ist, ist das Palisadengewebe viel 

schwacher entvvickelt. Hingegen zeigen die Sepalen bei den meisten Arten an der Innenseite untcr der 

Spitze ein deutlichcs Griibchen unci ein Langsschnitt lehrt, dafi auch das Driisengewebe der Hydatode 

deutlich entvvickelt ist; speziell bei Saxifraga biflora findet man anscheinend immer die ganze Hydatode 

vollkommen so entvvickelt wie bei den Laubblattern. Nur bei den Arten der Subsectio Purpureae, also 

bei S. purpurea und Wulfeiiiaua, fehlen die Griibchen vollstandig. 

Auch beziiglich des Blattrandes zeigen die Kelchblatter grofie Analogic mit den Laubblattern. Bei 

S. purpurea und Wulfcuiaua sind sie gleich der Blattlamina vollkommen ungewimpert, bei alien anderen 

Arten hingegen findet man stets reichliche, aus mehrreihig-vielzelligen Haaren bestehende Wimpern. Bei 

den Arten der Subsectio Biflores tragen diese Wimpern gleich denen der Laubblatter je ein mehrzelliges 

Drusenkopfchen; aber auch bei einigen Arten, bei denen die Laubblatter driisenlos gevvimpert sind, sind 

die Wimpern der Kelchzipfel stets drtisentragend, namlich bei S. Rudolphiana und latina. Bei S. Murilliiavia 

tragen zum mindesten die untersten Wimpern jedes Sepalums, oft aber alle je ein Drusenkopfchen. Wie 

schon erwahnt, sind oft die Wimpern der unter den Bliiten stehende Laubblatter denen der Kelchblatter 

analog gebaut. Der Verlauf der Gefafibiindel in den Kelchzipfcln ist bei alien Arten, auch bei S. purpurea 

und Wulfeiiiaua, der gleiche; die fiinf in das Kelchblatt eintretenden Nerven vereinigen sich bogig unter 

der Blattspitze, nachdem sie ofter noch einige Anastomosen gebildet haben. 

Die Kronblatter sind bei den Arten der Subsectio Oppositifoliae und bei S. inacropelala breit 

verkehrt eiformig, in einen kurzen Nagel verschmalert; bei S. biflora mehr langlich. Bei S. purpurea und 

Wulfcuiaua sind die Petalen langer genagelt unci spitz, daher mehr spatelig lanzettlich. Die Zellen des 

Epithels zeigen eine polygonalwellige Gestalt unci eine feine wellige Streifung der Cuticula, sie sind nur 
schwach papillos vorgewolbt. Der Zellsaft ist durch einen roten, beim Trocknen mehr minder stark blau 

werdenden Farbstoff, wahrscheinlich Anthokyan, gefarbt. Der Verlauf der Nerven ist ganz analog jenen in 
den Kelchblattern, die 3 — 5 Nerven vereinigen sich bogig unter der Spitze. Nicht ohne Interesse ist cs, 

dafi sich unter der Spitze an der Oberseite haufig eine funktionslose Spaltoffnung findet, ja bei S. oppositi- 

folia sah ich sogar cine deutliche Verbreiterung des Mittelnerven an der Spitze, ohne dafi ich aber ein 

tatsacbliches Vorhandensein eines Driisengevvebes konstatieren konnte. Man kiinnte aus diesem Verhalten 

schliefien, dafi die Vorfahren unserer Arten schon zu einer Zeit, wo die Bliitenhullblatter noch nicht in 

Kelch- und Kronblatter differenziert vvaren, schon ausgebildete Hydatoden an den Blattern hatten, so dafi 

wir die Reste derselben jetzt noch in den Kelch- und Kronblattern linden. Das diinkt mich aber denn doch 

nicht wahrscheinlich; schon als sich die Gattung Saxifraga bildete, von wclcher ja lang nicht alle Arten 

solche Hydatoden besitzen, diirfte die Differenzierung in Kelch und Krone vollzogen gewesen scin. Ich 

glaube vielmehr, dafi, als wahrscheinlich infolge von direkter Anpassung die Hydatoden sich ausbildeten, 

der Impuls zu dieser Bildung sich auf alle Phyllome ohne Unterschied erstreckte, nur in den Laubblattern 

aber diese Bildung zu so volliger Vollcndung gelangte. Bei S. purpurea und Wulfcuiaua ist iibrigens 

gleich wie im Kelch cine solche Andeutung der wasserabsonciernden Driiscn nicht vorhanden; bei cliescn 

Arten tritt auch nur ein Gefafibiindel in das Sepalum ein, welches sich spater in clrei, im Parenchym 

endigende Aste teilt. 

Bei den Arten der Subsectio Biflores findet sich ahnlich wie bei vielen anderen Arten der Gattung 

ein breiter Diskus ausgebildet, bei den iibrigen Arten ist derselbe zwar auch vorhanden, aber sehr schmal. 

(Vergl. Taf. I, Fig. 8 u. 9.) Dieser Diskus ist das hauptsachlich honigabsondcrndc Organ; in der Rinne 

zwischen Staubblattcrn unci Petalen ist das Parenchym desselben aus kleineren, dichter aneinander 

schliefienden Zellen gebildet unci die dariiber licgendc Obcrhaut schcint deutlich diinnwandigcr zu scin 

als am iibrigen Teile des Diskus, bezw. der von demselben nicht scharf getrennten Griffel. 
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624 A. v. Hayek, 

Ein wicbtiges Merkmal zur Abgrcnzung der Subsektionen geben auch die Staubbliitter ab. Die 

Filamente sind schwach pfriemlich und undeutlich flach gedriickt, stets rot gefarbt; die Antheren sind bei 

den Arten der Subsectio Oppositifoliae vor dem Verstauben dunkel blaugrau, nach dem Verstauben 

gelblich, bei den Arten der Biflores orangegelb, bei denen der Pxirpureae heller gelb. Wiihrcnd die Staub- 

bliitter der Oppositifoliae und Biflores stets kiirzer sind als die Petalen, ragen sie bei den Purpureae weit 

iiber die Krone hinaus. 
Die Pollenkorner sind breit ellipsoidisch, fast kugelig, glatt. 

Schon die lebhaft gefiirbten Bliiten der Arten der Sectio Porphyrion lassen uns schliefien, dat.i 

dieselben der Befruchtung durch Insekten angepafit sind. Leider konnte ich selbst keinc diesbeztiglichen 

Beobachtungen anstellen, weil ich stets erst zu Ende der Bliitezeit derselben in der Lage war, dieselben 

in freier Natur zu beobachten, und ich mufi mich daher auf die Wiedergabe der Beobachtungen andercr 

beschranken. Doch liegen eingehendere Untersuchungen nur iiber S. oppositifolia vor. 

Diese bedeckt sich, meist unmittelbar nach dem Schmelzen des Schnees, reichlich mit den leuchtend 

roten Bliiten, vvelche ganze Teppiche bilden und so von den umherfliegenden Insekten gewifci nicht 

unbemerkt bleiben. Doch ist die Zahl der Insekten zu dieser Jahreszeit eine noch recht geringe, so dali 

die Wahrscheinlichkeit der Befruchtung keine allzu groGe ist; demnach hat diese Art auch die Moglichkcit 

spontaner Selbstbestiiubung gewahrt, welche besonders im arktischen Gebiete die Regel zu sein scheint.' 

Schon dartiber ob Saxifraga oppositifolia proterandrisch oder proterogyn sei, bestehen Meinungs- 

vcrschiedenheiten. Die von Engler2 beobachteten Gartenpflanzen waren proterandrisch und dasselbc 
beobachtete ich selbst an im Wiener botanischen Garten kultivierten Exemplaren; auch Ekstam fand auf 

Novaja-Semlja die Bliiten proterandrisch;'1 meine Beobachtungen an Herbarexemplaren haben mir gezeigt, 

daB die Antheren von S. oppositifolia sehr friihzeitig ausstiiuben, da man an vollig entfalteten Bliiten 

fast stets nur mehr ganz leere Antheren hndet. H. Mtiller1 hingegen fand auf dem Albula und dem 

Piz Umbrail die Bliiten proterogyn mit langlebigen Narben; derselben Ansicht ist auch Lindmark;"' 

Kirchner <• nennt sie proterogyn mit leichter Neigung zur Homogamic und Proterandrie, wiihrcnd sic 

nach A. Schulz7 schwach proterandrisch bis heterogam, nach Ricca8 homogam sein sollen. 

Honig wird bei S. oppositifolia sehr reichlich am Grunde der Bltite von einem fleischigen Ringe 

abgesondeit, der nicht nur von der Auflenwand des Fruchtknotens, sondern auch von der Innenscite der 

vervvachscnen Staubfadenwurzeln gebildet wird. Er licgt ticfer geborgen als bei anderen Saxifraga-Aylcn 

und ist daher kurzriisseligen Jnsekten teils gar nicht, teils nur mit grofier Miihe crreichbar. Dies wirkt 

zwar beschriinkend aul' die Haufigkeit kurzriisseliger Besuchcr, dadurch aber gleichzeitig steigernd aui' 

den Besuch der Schmetterlingc, besonders der Tagfaltcr.9 

Ricca1" beobachtete alpine Schmetterlingc und eine Hummel (Bombus lapidarius) als Besuchcr der 

Bliiten von S. oppositifolia. H. Mtiller" beobachtete als Besuchcr folgcnde Arten: a) LcpiJoplera: 

Erebia lappona, Argyniiis pales, Psodos  alpinala;  b)   Coleoptera:  Anthobium  robust urn; c)  Dipterii: 

i Conf. Warming, liiologiskc opstog fielsSr Offl gronlaiulskc planter in Ovorsigt Uanskc \'iilcnsk. Sclsk. 1'orhatull., 

p.  lOt IT. (18H6). 

a But. Zeitung, p. 888 (1868). 
:i liliilenbiologischc Beobachtungen auf Novaja-Semlja, in Tromso Mus. Aarshefter XVIII, p- 109 ft. 
1  Alpenblumen und ihre Befruchtung durch Insekten, p. 98. 

•> Bitrag till Kannedom om de Svcnska Saxifraga Arternas yttrc bygnad uch individbildning, in Bihang tdl K. Svensk. Veten'sk. 

Akad. Hand!., Bd. 28, AI'd. 111. 
r> Mittcilungcn iiber die Bcstaubungscinrichtungcn der liliiten, in Jahrcsber. d. Vcr. 1'. vaterl. Natui'k. in Wurttcmberg. LVI, 

p. 347 IT. (1900). 
7 Beitrage zur Kenntnis der Bestaubungseinrichtungcn und (iesehlcchtsveiTeilung bei den Pflanzen. Bibl. bat., 11. 17. 
8 Atti della soc. ital. di scienze naturale, XIV, 3. 

'•> Conf. H. Miiller, a. a. 0., p. 98 und 99. 

'o Osservazioni sulla fecondazioni incrociata de vcgetali alpini e Subatpini, in Atti della ^oc. ital. di scienze naturale, XIV, 3. 

'J Alpenblumen, p. 99. 
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Cheelosia sp. und mehrere unbestimmte Arten von Musciden, Au/lioiiiyia sp., Hylcmyia sp. Alle diese 

Beobaehtungen beziehen sich auf das Alpengebiet. Im hohen Norden sah O. Kkstam1 die Hli'iten von 

ilummeln und Kliegen besucht. 
Wahrend aber & oppositifoUa in den Alpen haufig von Insekten befruchtet wird, scheint im 

arktiscben Gebiete vorzugsweise Selbstbefruchtung vorzukommen, scbon aus dem einfachen Grunde, 
weil S. opposilifolia dort schon so friih bliiht, dafi die Insektenfauna zu dieser Zeit noch aufierst gering 

ist.- Diesen Vorgang der Selbstbefruchtung hat am genauesten H. landmark beobachtet, vvelcher dariiber 

folgendes mitteilt:3 »Die Bliiten sind proterogyn autogam. Die Bliitenknospen sind in der Jugend dicht 

von Laubblattern umschlossen, da die obersten Blatter dicht aneinander gedriingt stehen. Die Kelch- 

blatter tragen am Rande dieselben steifen, knorpeligen Wimpern wie die Blattriinder. In ganz jungen 

Knospen sind die Fruchtblatter bedeutend kiirzer als die Kelchblatter, aber bereits in der Knospe sind die 

Griffel verlangert und so lang wie die Kelchzipfel. Wenn die Bliitenknospen sich zu offnen beginnen, 

sttecken sich die Internodien der Blatter ein vvenig, so dafi die Laubblatter nicht mehr so dicht unter den 

Knospen sitzen. Die Kronbliitter sind jetzt doppelt so lang als die Kelchblatter, meist purpurrot. Die Griffel 

sind noch langer, ein wenig auseinander gebogen, mit deutlich befruchtungsfahigen, papillosen Narben. 

Die Staubblatter aber reichen jetzt nur bis zur halben Hohe des Griffels, haben clunkelviolette, fast 

schwarze Antheren, die Staubfiiden sind heller, dieselbe helle Farbe haben auch die Griffel, die unter der 

Narbe fast vveifi sind. Urn den Fruchtknoten herum liegt ein gelblicher, reichlich Monig absondernder 

Wall. Die Staubblatter des auBeren Kreises werden bald so lang wie der Stempel und spater verlangern 

sich auch die des inneren Kreises. Wenn die Antheren sich offnen, stehen die Staubblatter aufrecht an die 

Kronbliitter angedriickt, die Griffel haben sich etvvas mehr gestreckt und sind ungefa.hr so lang wie die 

Staubblatter. Auf diese VVeise sind nun Staubblatter und Stempel so weit, daC die Befruchtung vor sich 

gehen kann, aber noch voneinander entfernt. Dann aber biegen sich die Staubblatter mit den aufspringenden 

Antheren gegen die fortwahrend aufrechten Griffel ein, u. zw. erst die des aufieren, dann die des 
inneren Kreises und die Antheren stehen nun in einem dichten, die Narben umgebenden Knauel; wenn 

dann der Pollen verstiiubt ist, richten sie sich allmahlich wieder auf.« (Vergl. Taf. II, Fig. 1.) 
Natiirlich kommen auch abnormale Fillle vor. Vier- und sechsziihligeBliiten erwahnt schon H. Miiller' 

und auch Lindmark; ferner beobachtete Lindmark Falle, wo die Griffel nach einer Seite verbogen 

waren, ferner solche mit auffallend verkiirzten Griffeln. Bei diesen biegen sich auch die Staubblatter ein 

erreichen aber die Narben nicht und es kommt zu keiner Befruchtung (Taf.Il,Fig.2).Wirklich eingeschlecht- 

liche Bliiten beobachtete Lindmark nicht, wohl aber hat A. Schulz rein weibliche Bliiten gesehen.5 

Im allgemeinen scheint demnach S. oppositifoUa in den Alpen an Insektenbefruchtung angepafit 

und proterandrisch, im hohen Norden hingegen und an besonders hochgelegenen Standorten, wo die 

Wahrscheinlichkeit eines Insektenbesuches gering ist, autogam und proterogyn zu sein. 

I ;ber die Befruchtung anderer Arten ist wenig bekannt. S. Nailiorsti ist proterogyn, aber Selbst- 

bestaubung ausgeschlossen.11 S. biflora ist nach Kirchner'' proterogyn mit langlebigen Narben; Selbst- 

befruchtung ist bei ihr durch Andriicken der Filamente an die Narben gleich wie bei S, oppositifoUa 

mnglieh. Auch S. purpurea ist proterogyn, bei ihr ist ebenfalls Selbstbefruchtung moglich, u. zw. durch 

den aus den langgestielten .Antheren auf die Narben herabfallenden Pollen. 

Bei alien diesen Arten scheint, wie schon Lindmark ganz richtig bemerkt, die Anpassung an die 

Insektenbefruchtung das urspriinglichere Verhalten zu  sein.  Dafiir spricht niimlich  das  ganze Verhalten 

i A. a. 0, 
2 Conf. Warming a. a. 0. 
3 Bihang till K. Svenk. Vetensk. Akad. Handl., XVIII, Afd. 3, p. 102. 

1 Alpenblumen und ihre Befruchtung durch Insekten, p. 100. 

•"' Bibl. hot., II. 17. 
R Kirchner, Mitteilungen fiber die Bcstaubungscinrichtungen der Bliiten, in lahrasber, d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Wiirttem- 

berg, LVI, p. 347 If. (1900). 
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626 A. v. Hayek, 

der Staubblatter und der Narben, welche wieLindmark gezeigt hat, sich vollstandig fur den Befruch- 
tungsakt vorbereiten, ohne dafi noch die Antheren sich den Narben genahert hatten. Es macht direkt den 

Eindruck, als ob die Pflanze auf ein die Bliite besuchendes Insekt warten wiirde und erst dann, wenn 
dieses Kreignis nicht eintrifft, biegen sich die Antheren cinwiirts und nahern sich den Narben, um die 

Befruchtung auf dem Wege der Autogamie zu vollziehen. 

f) Frucht und Same. 

Nach der Befruchtung schwillt der Fruchtknoten machtig an; da er in seinem unterenTeile mit dem 

Kelch verwachsen ist und dieser im Wachstum nicht so rasch folgen kann, ist die Vergrbfierung eine 

ungleichmafiige und betrifft besonders den oberen Toil des Fruchtknotens, wodurch die Griffel aus ihrer 
aufrechten Lage gebraclit werden und nun nach auswarts gerichtet stehen. Die reife Frucht hat eine 

kugelige oder eiformige Gestalt und erreicht eine Lange von 4—6 mm. Durch die nach unten sich stark 

erweiternden Griffel wird sie zweihSrnig. Sie springt dadurch auf, dal3 die Bauchnaht der beiden Frucht- 

blatter sich dffnet, dafi also an der Innenseite der Hornchen sich je ein Langsrffi bildet. 

Die Samen sind stets zahlreich vorhanden und klein, mehr minder ei- oder spindelformig. Die Samen- 
schale besteht aus einer eng anliegenden, aus flachen Elementen gebildeten inneren und einer nur locker 

sich anschliefienden iiufieren Schicht, welche aus polygonalen, sehr fein vvarzigen, nach aufien etwas 

konvexen Zellen besteht. 

Die Samen sind stets sehr klein, kaum langer als 1 mm, die Samenschale ist braun oder schwarz, 
fast glatt, nur schwach warzig oder gebuckelt, ohne irgend welche Leisten oder Vorspriinge.1 

Da die Samen sehr klein und leicht sind (nach Vogler wiegt ein Same von Saxifrage/ oppositifolia 

nur O- lOmg), kSnnen sie trotz der geringen Angriffsflache, die sie bieten, leicht vom Winde verbreitet 

werden; einen noch grofieren Kinflufi auf die Verbreitung derselben diirfte aber das Schnee- und Gletscher- 

wasser ausiiben. Auch durch Mause, welche sich fiir den Winter Samenvorrate ansammeln, konnen die 

Samen verschleppt werden.2 

Auf diese Weise ist es erklarlich, dafi die Art en der Sectio Porphyrion so weite Wanderungen 

durchmachen, wie in einem spiiteren Abschnitte gezeigt werden wird. Solche Wanderungen gehen ja auch 

jetzt noch vor unseren Augen, allerdings iiber kleinere Strecken vor sich, vor allem an den Gletscher- 

moranen. Ob der Gletscher nun wachst oder zumckweicht, immer werden wir an dessen Seiten- undEnd- 
moriinen S. oppositifolia, biflora etc. linden. Da die Gletscher innerhalb eines Jahres oft um einige Meter 

wachsen oder zuruckgehen, geniigt die einfache Samenstreuung nicht zur Erklarung; das Mitwandern mit 

dem Vorrucken cles Gletschers liefie sich ja allenfalls durch das mechanische Vorschieben der Morane 

erklaren; das Nachfolgen nach dem zuriickweichenden (iletscher ist aber nur durch die Mitwirkung von 

Wind und Wasser erklarlich. 

g) K e i m u n g. 

Ech habe Keimungsversuche mit Saxifraga. oppositifolia und S. macropclala angestellt, die leider 
vollig resultatlos blieben, weshalb ich mich auf die Wiedergabe der Beobachtungen anderer Autoren 

beschranken mufi. 
Lindmark schildert die Keimung von S. oppositifolia folgendermafien:8 »Der Same keimt nach 

ungefahr zwei Wochen. Zuerst tritt das hellrote, mit zahlreichen Wurzelhaaren besetzte Wtirzelchen 

heraus. Zwei Tage spiiter wirft der Keimling die Samenschalen ab und die langgestreckten, rcchtecl<igen 
dicken KeimbUitter treten heraus. Diese haben nahe der Spitze eine undeutliche Vertiefung mit einer 

Wasserspalte. Nach weiteren zwei Tagen  erscheinen zwischen  den Keimblattem  die ersten Primordial- 

1 Niiheres bei Vogler, Die Verbrcitungsmittel der schweizerisclien Alpenpllanzen. in Flora LXXXIX, p, I IT. (1601). 

- Sernander, Den Skandinaviska Vegetationens spridnings biologi. (Jpsala (1!)01). 

3 Bihang till K. Svensk. Vetensk. Akad. Handl., XVIII, Afd. 3, p. 102. 
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Studien iiber die Gattung Saxifraga. 627 

blatter und zur selben Zeit treten die ersten Seitenwurzeln auf, welche aus der Hauptwurzel entspringen. 

Die Primordialblatter sind gleich alien spater sich entwickelnden Laubblattern gekreuzt gegenstandig, 

verkehrt-eiformig, dick, steif, zuriickgebogen. An den Kanten tragen sie die gegen die Basis gerichteten 

steifen Haare oder schmalen Zahne. Unmittelbar unter dem Ende der Blattspitze befindet sich eine kleine 
Grube mit einer Wasserspalte, bedeckt mit einer feinen Kalkk'ruste. Die Internodien zwischen den ersten 

Primordialbliittern sind anfangs kurz, strecken sich aber spater. Die Hauptwurzel ist nun reich verzweigt. 

Sobald nur einige wenige Primordialblatter entwickelt sind, beginner) sich seitlich Kotyledonar- Oder 

Primordialblatterknospen zu zeigen. Der Hauptstamm wird rasch plagiotrop, die Seitensprosse sind 

anfangs noch aufrecht, aber legen sich im Verlaufe des Wachstums ebenfalls nieder. Die Hauptwurzel 

bleibt die einzige Wurzel der Pfianze.« (Vergl. Taf. 1, Fig. 13—15.) 

Ebenso wie wir also bei den Kelch- und auch bei den Kronblattern die Hydatode an der Blattspitze 
oder wenigstens angedeutet finden, sehen wir selbe auch schon an den Kotyledonen von S. oppositifolia. 

Dasselbe VerhaHen hat Engler1 an den Kotyledonen von S. biflora beobachtet. 

Beztiglich des Wertes dieses Merkmals in phyletischer Beziehung mochte ich hier dasselbe sagen, 
was ich beziiglich der Kelch- und Kronblatter gesagt habe. Es ware wohl gewagt annehmen zu wollen, 

daG schon, bevor die Kotyledonen gegeniiber den Laubblattern so weit differenziert waren wie heute, die 

Blatter schon dieses Griibchen hatten, also diese Erscheinung auf Grund des biogenetischen Grund- 

gesetzes zu deuten ist; viel wahrscheinlicher ist es, daB gleichzeitig mit den Laubblattern auch die Kotyle- 

donen dieses Merkmal erworben haben. 

Da aber, soviel wir davon vvissen, die Kotyledonen heute an durch Anpassung hervorgerufenen 

Anderungen nicht teilnehmen, konnen wir aus dem Umstande, dafi bei den Saxifragen aus der Sektion 

Porphyrion die an den Blattern vorfindlichen Hydatoden auch an den K'otyledonen vorkommen, schliefien, 

daB dieses Merkmal keineswegs ein erst in neuester Zeit ervvorbenes, sondern jedenfalls ein sehr altes ist, 

welches als ein tiefgreifender Unterschied der Arten, welche mit einer solchen Hydatode ausgestattet 

sind, von denen, die einen solchen entbehren, betrachtet werden muG. 

3. Teratologie. 

Abnorme Bildungen sind bei Saxifragen aus der Gruppe Porphyrion noch wenig beobachtet 

worden und betreffen fast durchwegs die Bliiten. 

So sind bei Saxifraga oppositifolia vier- und sechsziihlige Bliiten beobachtet worden;2 ferner beob- 

achtete Lindmark3 bei derselben Art Bliiten, bei vvelchen die Griffel stark verktirzt waren, wodurch eine 

Selbstbestaubung ausgeschlossen ist. Rein weibliche Bliiten bei derselben Art erwahnt A. Schulz.4 

Haufiger scheinen durch Phytoptocecidien hervorgerufene Deformationen zu sein. So wurde Ver- 

griinung der Bliiten bei S. oppositifolia mehrfach bei Sulden in Tirol beobachtet;5 dieselbe MiGbildung 

durch Gallmilbenstiche wurde von MiB Williamson an S. macropetala beim Engstlensee im Berner 

Oberland gesammelt." Welche Milbenart diese Deformationen hervorruft, scheint bisher nicht bekannt zu 

sein. Hingegen beschreibt Kostrup7 aus Gronland einen Phytoptus saxifragae, durch dessen Stich an 
.S. oppositifolia Verwaehsung der Blatter und Stengelgallen auftreten. 

1 Monographie der Galtung Saxifraga, p. 9. 
2 Mill 1 er H., Alpenblumen, p. 100. 
3 Bitrag till  Kannedom  om  de  Svenska Saxifraga Arternas yttre bygnad  och  individibildning,  in  Svensk. Vetensk.  Akad. 

Handl., XXVIII, Afd. 3, Nr. 2, p. 13. 
A   Beitrage zur Kenntllis der Beslaubungseinrichtungen und Geschlecbtsverteilung bei den Pflanzen. Bibl. pot., H. 17. 

•r'  Low, in Verb, zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII, p. 144 (1878), und Thomas, ebenda, XXXV, p. 304 (1885). 

« Thomas, in Mitt. d. hot. Ver. f. Gesamt-Thiiringen IV, p. 32 (1885). 

1 Vetensk. Meddel., pi. II, p. 241 (1900). 
Denkschr. der mathem.-naturw. KI. Bd. LXXV1I. gj 
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628 A. v. Hayek, 

Beschreibung der Arten. 

1. Subscctio: Purpureae. 

Folia ovato-lanceolata, recurva, basi tantum ciliata, margine foveolis impressis 5 instructa. Sepala 

margine non ciliata. Pctala e basi unguiculata obovato-lanceolata. Filamenta corolla longiora, antheris 

flavis. Inflorescentia plerumque pluriflora. 

Die beiden in diese Subsektion gehorigen Arten nehmen in der ganzen Gruppe cine ziemlicb 

isolierte Stellung ein. Die ungewimperten Kelchzipfel und Blatter, die kleinen Bliiten mit langen Antheren 

und das Auftreten von fiinf Grtibchen an der Blattoberflache charakterisiert sie scharf gegeniiber alien 

iibrigen verwandten Arten, so dafi ihre Abtrennung als eigene Subsektion vollig gerechtfertigt scheint. In 

Bezug auf die Wuchsform nahern sie sich am meisten der Saxifraga Rudolphiana, welche gleicb ihnen 

auf die hochsten Regionen der Gebirge beschriinkt ist. 

Anatomisch sind die hieher gehorigen Arten dadurch charakterisiert, dal? die Blatter oberseits gar keine 

Spaltoffnungen tragen, solche finden sich nur an der Blattunterseite nahe dem Blattrande und auch hier 

sparlich. Hingegen ist an der Oberseite nicht nur die Cuticula sehr dick, sondern unter derselben befindet 

sich noch eine, selbe an Dicke weit ubertreffende cutinisierte Schichte (vergl. Taf. I, Fig. 16); die Blatter 
zeigen demnach eine Anpassung an sehr trockene Standorte, was ja auch mit ihrem Vorkommen in den 

hochsten Regionen der Alpen, Pyrenaen und Karpathen gut tibereinstimmt. 

Wie schon oben (Seite 9) erwahnt, findet sich im bliitentragenden Stengel von S. purpurea ein 

innerhalb der Endodermis gelegener Sklerenchymring, wie er auch bei den meisten iibrigen Saxifraga- 

Arten auftritt, gerade bei den Arten der Sectio Porphyrion aber in der Regel fehlt (Taf. I, Fig. 3). 

Im Bau der Infloreszenz stimmen die Arten der Purpureae mit den BiJIores iiberein, Naheres dariiber 

oben auf Seite 12. 

i. Saxifraga purpurea Allioni, 

Auetuarium ad Synnpsim Methodicam Stirpium horti rcg. Taurin.,  in Miscellanea phil.-math. Societ. privatae Taurinensis, V, p. 86 
(1770—1773). 

Dense caespitosa, foliis quadrifariam-imbricatis recurvis basi tantum ciliatis in pagina superiore ad 
marginem foveolis 5 instructis, caulibus floriferis elongatis 2 — 5 floris, calycibus non ciliatis, staminibus 

corolla longioribus. 

Descriptio: Perennis, caudiculi lignosi, caespites densos pulviniformes formantes. Folia opposita, 

quadrifariam imbricata, 3—4mm longa, ovato-lanceolata, recurva, subtus carinata, acutiuscula, basi parum 

ciliata, apice incrassata, glabra, ad marginem in pagina superiore foveolis impressis calcem non sercer- 

nentibus 5 instructa. Caules floriferi crecti, elongati, 2—5 cm longi, crispule pilosi, foliorum paribus 

remotis 2—4 instructi, 2—5 flori. Calycis tubus crateriformis, glanduloso-pilosus, laciniae ovatae, obtusae, 

'S mm longae, non ciliatae, plerumque purpurascentes. Petala obovato-lanceolata, unguiculata, acuta, 5mm 

longa, trinervia, rosea. Stamina erecta, corolla paulo longiora, filamenta purpurea. Antherae flavae. Styli 

erecti, germine longiores, staminibus fere aequilongi. Capsula bicornis, stylis divergentibus. Semina ovato- 

fusiformia, 1 mm longa, testacea, tenuissime longitudinaliter rogosa. Floret mense Iulio. 

Exsikkaten: Bourgeau, Plantes des Alpes maritimes, No. 171 (1861), — Socicte Dauphinoise, 

No. 2473 und 2473 bis (1880). — Huguenin, Exs. No. 44. 

Abbildungen: Allioni, Fl. Pedem., Taf. XXI, Fig. 2. — Coste, Fl. desc. et ill. de la France II, 

p. 134.   - Gouan, 111. ct observ, bot., Taf. XVIII, Fig. 1. —•  Fob I, Reichenbach's Icones fl. Germ, et Helv. 
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Studieu ilber die Gattung Saxifraga. 629 

XXIH, Taf.87.—Lapeyrouse, Fig. de la fl. Pyren, Taf. XVIII.—Re gel, Gartenflora, XXXII, Taf. 1110/;. 

— Taf. r, Fig. 16, Taf. II, Fig. 3 und 4. 

Syn: Saxifr. retusa Gouan, 111.et observ. bot., p. 28,Taf. XVIII, Fig. 1 (1773).—Villars, Hist, plant.d.l. 

Dauphine III,p. 669 (1789). — Lapeyrouse, Fig. d. 1. fl. d. Pyren., p. 36 (1795).—Sternberg, Revisio Saxifr., 

p. 37 (1810) pr. p.— Lamarck et De Can doll e, Fl. franc., Ed. 3, IV, p. 365 (1815).—Bent ham, Cat. d. plant, 

indig. d. Pyren. et du bas Languedoc, p. 119 (1826). — Duby, Bot. Gall., I, p. 207 (1828). — Gaudin, Fl. Hev. 

Ill, p. 96 (1828). —Loiseleur, Fl. Gall., I, p. 297 (1828). — Reichenb., Fl. Germ, exc,p. 557 (1830—1832). 

- Bertolini, Fl. Ital., IV, p. 513 (1839). — Hegetschvveiler in Hegetschweiler et Heer, Fl. d. 

Schvveiz, p. 392 (1840). — Don, A monogr. of the genus Saxifraga, in Transact, of Linn. Soc., p. 400 

(1821). — Seringe in De Candolle, Prodrom. syst. veg., IV, p. 17 (1830). -- Moritzi, Fl. d. Schweiz, 

p. 196 (1844). — Koch, Taschenb. d. Fl. Deutschl., p. 199 (1844) pr. p.; Syn. fl. Germ, et Helv., Ed. II, p. 296 

(1844) pr. p. — Grenier et Godron, Fl. de France, I, p. 659 (1848). — Schott in Ostcr. bot. Wochenblatt, 

VII, p. 126 (1857). -• Philippe, Fl. d. Pyren., I, p. 359 (1859). - - Ardoino, Fl. anal. d. Dep. d. Alpes 

marit, p. 150 (1867). — Gremli, Excursionsfl. f. d. Schvveiz, 1. Aufl., p. 166 (1867), 3. Aufl., p. 186 (1878), 

8. Aufl., p. 189 (1896). — Englcr, Index crit. Saxifr. m Vcrh. zool.-bot. Ges., VVien, XIX, p. 575 (1869) 
pr. p.; Monogr. d. Gatt. Saxifraga, p. 281 (1872) pr. p. — Amo y Mora, Fl. fanerog. de la penins. Iberica, V, 

p. 202 (1873).— Nyman, Consp. 11. Eur., p. 269 (1878—1882). — Arcangeli, Comp. della fl. Ital., p. 255 

(1882), Ed. 2, p. 578 (1894). -- St. Lager, Cat. fl. Bassin du Rhone, p. 295 (1883). — Colmeiro, Enum. 

y rcvis. d. 1. plant, de la penins. Hisp. Lusit., II, p. 478 (1886). — Fiek in Wohlfahrt-Koch, Syn. d. Fl. 

Deutschl. u. d. Schweiz, 3. Aufl., p. 973 (1892) pr. p. -• Karsten, Fl. Deutschl., Osterr. u. d. Schweiz, 

2. Aufl., p. 952 (1895) pr. p. —Jaccard, Cat. de la fl. Valais., in Mitt. d. allg. Schweiz. Ges. f. d. ges. 

Naturvv. XXXIV, p. 15-1 (1895). - Fiori e Paoletti, Fl. anal, d'ltalia, I, p. 541 (1896). — Gautier, Cat. 

rais. de la fl. d. Pyren. or., p. 190 (1897). -- Dalla Torre, Alpenflora, p. 124 (1899) pr. p. - - Schinz und 
Keller, Fl. d. Schweiz, p. 231 (1900). — Bubani, Fl. Pyren., II, p. 669 (1900). — Rouy et Camus, Fl. de 

France, VII, p. 69 (1901). -- Burnat, Fl. des Alpes marit., Ill, 2, p. 273 (1902). -• Coste, Fl. descr. ct ill. 

de France, p. 134 (1903). 
Saxifraga imbricata Lamarck, Fl. franc., Ill, p. 531 (1778) pr. p. 

Saxifraga purpurea Allioni, Fl. Pedem., II, p. 71, Taf. XXI, Fig. 2 (1778). — Moretti, Tent, diretto 
ad illustrare la sinonimia delie specie de gen. Saxifraga, p. 13 (1823). 

Saxifraga oppositifolia 7 Saxifraga purpurea Wilkf, Spec, pi., II, 1, p. 648 (1799). 

Autipliylla retusa Haworth, Saxifr. enum., p. 44 (1821). 

Geographischc Verbrcitung: Alpine Region der Pyrenaen und der Westalpen bis zum 

Monte Rosa. 
In den Pyrenaen nur im ostlichen Teile, besonders auf den Gebirgsziigen in der Umgebung von 

Andorra und dem Val d'Arieges, auf dem Pic Pedrous zvvischen 2720 -2850m, Premier pic oriental de 

Fontenegre 2730 m, signal de Campcardos 2850—2914 m\ am Monte St. Laurenti (hier zuerst von 

Bourgot cntdeckt2);i, Monte Cambrezdazes.3 

In den Seealpen zwischen 2300 und 2550m verbreitct und von zahlrcichen Standorten bekannt1, 

westwarts bis zum Col diTenda; I'erner in den Kottischen Alpen5 (Monte VisoB) und im Massiv d'Oisans i: 

(Gap). Hauflg in den Grajischen Alpen sowohl an der Ost- als an der Westseite;",7 seltener in  der Mont 

1  Gautier, Catal. rais. de la 11. d. Pyren. or., p. 190. 

'J Conf. Gouan, 111. ct observ. bot., p. 28. 

3 Bubani, Fl. Pyren., II, p. 669. 

* Burnat, Fl. des alpes maritimes, 111, 2, p. 273. 

5 Allioni, Fl. Pedem., II, p. 71. 

8 Grenier ct Godron, Fl. de France, I, p. 659. 

7 Bertolini, Fl. Ital., IV, p. 513. 
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630 A. v. Hayek, 

Blanc-Gruppe (TArgentiere).1 In den penninischen Alpen am Siidabhange allgemein verbreitet bis zum 

Monte Rosa,2 sehr selten jedoch auf der Nord-(Schweizer)seite.3 

Ich sah Exemplare von folgenden Standorten: 

Pyrenaen. Frankreich: Pyrenaen, leg. Bentham et Aroette (Montp.). Envoye des Pyrenees 

orientales par M. Xatard 1846 (c monte S. Llauren ti)(P.)Ad Stagnum St. Llaurenti, in hnmidis rupestribus, 

leg. ? (Fl.). Port de Carausans, au sommet, leg. ? (P.). Les Cambresdasses pres de Mont Louis, Alt. 2200 m 

leg. Gautier (St.). 

Spanien: In Pyren. orient, summor. mt, Cambrcsdazes, leg. Bubani (Montp., Fl.). Cambrcsdazes 

leg. Bubani (B. B.). 

Alpen. Seealpen. Italien: Montagnes de Tendc, leg. Boissier (P.). Monti de Superno pris du 

Tende, leg. ? (B.). Rochers au sommet du Col de la Madonna de Fenestre, leg. Bourgcan (PI. des Alpes 

marit. 1861, No. 171) (M. P., C, Fl., P.). Au dessous du Col de la Madonna de la Fenestre, leg. Boissier 

(B.). Col de la Madonna de Fenestre, leg. Reichenbach (M. P.). Cima Agrelle Madonna de la Fenestre, 

leg. Bernouilli (Hal). Ex alpibus maritimis in jugo Col de Cerese, 6000—8000', leg. Ball (M. P.). In alp. 

Valdensium, leg. Rostan (Baenitz Herb. Europ.) (M. P., FL, Br., Hal.). Piemonte, alpe occid. Col du Clapier. 

Ex Erb. Beccari (U. W.). 

Kottische Alpen. Italien: Monte Viso, leg. Boissier (M. P., P., Montp.), leg. Bottier (M. P.), leg 

Lallemand (St.), leg. Querne (B.). In jugo Sea bianca prope Crissolo, leg. Ball (FL). 

Frankreich: Monte Viso, au dessus du chalet, leg. Grenier (P.). 

Massiv de 1'Oisans. Frankreich: La Grave, Hautes Alpes, leg. Keverchon (Hal.). Hautes Alpes, 

Col du Lautaret, ex herb. Jordan (C, M. P., B.), Lautaret, Hautes Alpes, rochers de Combeynot, Alt. 2600 m 

env., leg. Arvet-.Touvet, abb. Chaboisseau, abb. Faure (Soc. Dauph. 1880, No. 2473). (B., FL, Montp., 

D. U. Z.). Gap, Mont Aurouse, leg. Reverchon (Montp.). 

Graiische Alpen. Frankreich: Mont Cenis, leg. Bonjean (Montp., M. P., B. B.), leg. Thomas 

(Montp.), leg. Seringe (P. Z.). In summis montis Cenisii, leg. Bonjean (FL). In jugis m. Cenisii, leg. Del- 

porte (FL). Mont Cenis, a 1'eau blanche, leg. Huguenin (K., M. P.), leg. Bonjean (M. P.), Mont Cenis, 

Savoyen, rara, leg. Rehsteiner (M. P.). 

Italien: Montagnes d'Aoste, leg. Thomas (B.). Vallee d'Aoste, leg. Salis (P. Z.), leg. Thomas 

(M. P., U. Z.). In Pedemontii alpibus Praetoriis, Cogne, leg. Lagger (M. P.). In alpibus Pedemontanis vallis 

Cogne supra Augustam Praetoriam, leg. Leresche (M. P.). Alpes de Cogne, vallee d'Aoste, leg. Mailer 

(FL). In lapidosis supra Cogne (Aosta) 2300 — 2400w, leg. Bernoulli (Br.). In vallis Praetoriae alpibus 
St. Marcel, leg. Lagger (St.). Alpes de Marcel, leg. Rostan (Hal.). Sur la montagne au dessus de 

St. Marcel, leg. ? (M. P.). Alpes de Cogne, avant et apres le Col d'Arpisson, leg. Reuter (U. Z.). Vallee de 

Cogne, zwischen Steingerolle, Monte Creja, ca. 3000m, leg. Rickli it. F. O. Wolf (U. Z.). Paturages du 

Brouillot, Val de Cogne, 2450 w, leg. Schmidely (C). En montant au Col de la Nuova au dessus de 

Cogne, leg. Lagger (M. P.). Entre Chavanisse et le Col de la Nuova dans la vallee dc Cogne, 6500—8000 

p. s. m., leg. Leresche (B.). Col de la Riettaz, Vallee de Cogne, 7000', leg. Hausknecht (Br., Hal.). 

Penninische Alpen. Italien: Col de Fenetre, leg. Vidal (Montp.). Thai von Gressoney, Alpe 

Pinter, 2400Vw. env., leg. F. O. Wolf (U. Z., P. Z.). Al collo di Botta Furke presso Gressoney (Aosta), leg. 

A. Piccone (U. Z.). Gressoney la Trinite, presso Botta Furke, leg. Piccone (FL). Gressoney la Trinite, 

leg. Carestia (Fl.). Col de Botta Furka alp. merid. de Monte Rosa, leg. Boissier (B.). Alagna, Valsesia, 

Italia, leg. Negri (U. W., FL, Montp., HaL). Alagna in Valsesia, rochers pres du glacier de Corno-Bianco, 

leg. Carestia (Soc. Dauph. 1881, No. 2473 bis) (U. Z., Montp., B.). 

1 Bertolotii, Fl. Ital., IV, p. 513. 
2 Conf. Engler, Monographic der Gattung Saxifraga, p. 282. 
8 Conf. Jaccard in Mitt. d. allg. Schwciz. Gcs. f. d. ges. Naturw., XXXIV, p. 154 und Schinz und Keller, Fl. d. Schweiz, 

p. 282, vergl. auch unten. 
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Studien iiber die Gallung Saxifraga. 631 

Schweiz: Svizzera, leg. Ricasoli (FL). Hautes Alpes de Vallais, leg. Keynicr (Montp.). Am Monte 

Rosa an mehreren Stellen, leg. Thomas (P. Z.). Monte Rosa, Wallis, leg. Rehsteiner (M. P.). In monte 

Eistaler Turm, leg. I. Ball (FL). 

Irrige oder zweifelhafte Literaturangaben. Vor allcm mufi ich hicr hervorheben, dafi 

samtliche fiir Saxifraga purpurea, beziehungsweise retusa sich findende Standortsangaben ans den 

Ostalpen, den Karpathen und dem Balkan sich nicht auf diese Pflanze, sondern auf die im nachfolgenden 

beschriebene S. Wulfeniaua Schott beziehen und aucb bei dieser besprochen werden sollen. 

Dafi einige der in der Literatur vorfindlichen Standortsangaben fiir S. retusa in den Pyrenaen, 

den franzosischen und italienischen Alpen irrig sind und auf einer Verwechslung mit S. oppositifolia, 

beziehungsweise Murithiaua beruhen, ist wohl moglich, doch habe ich keine solche Angaben gefunden, 

an deren Richtigkeit bcgriindete Zweifel vorlagen. Hingegen ist es noch nicht sicher gestellt, ob S. purpurea 

in der Schweiz sich findet oder nicht. Diese Frage ist auch insoferne von pflanzengeographischer Bedeu- 

tung, als dadurch sichergestellt ware, ob S. purpurea nordwarts den Kamin der Walliser Alpen iiber- 
schreitet oder auf deren siidliche Gehange beschrankt ist. Ich habe zwar, wic aus obigem Verzeichnis 

ersichtlich ist, mehrere angeblich aus der Schweiz stammende Exemplarc gesehen, doch kann ich den- 

selben nicht viel Wert beilegen. Die alten Botaniker nahmen es mit den gcographischen Grenzen nicht 

allzu genau und es ist sehr leicht moglich, dafi alle oben angefiihrten Exemplarc vom Stidabhange der 

Penninischen Alpen stammen; es mag oft vorgekommen sein, dafi ein Sammler von der Walliser Seite 

die Berge bestieg, die S. purpurea bcim Abstieg auf der Stidseitc fand und auf die Etikette doch »Wallis« 

schrieb. Was den Standort »Eistaler Turm« betrifft, so muB ich gestehen, dafi ich die Page dieses 

Gipfels nicht eruieren konnte. 

Hingegen findet sich nach Jaccard's Angabe l im Herbar Vulpius ein Exemplar mit der Standorts- 

angabc: »anno 1824 ex vallis Bagne montibus retulit Vulpius pater«, wclche Angabe auch Keller und 
Schinz2 mit ? wiedergeben. Nach Koch3 ware S. retusa ferner von Ed. Kraus auf der Schweizer Seite 

des Monte Rosa gefunden worden. Beide diese Angaben haben viel Wahrscheinliehkeit fiir sich, bediirfen 

jedoch neuerlicher Bestatigung. Nach Englcr1 fande sich S. retusa auch auf dem Simplon; obwohl 

Engler angeblich dort gesammeltc, von de Notaris stammende Exemplare gesehen hat, glaube ich doch, 

dafi diese Angabe irrig ist und durch eine Etikettenverwechslung oder einen Irrtum de Notaris' sich 

erklaren lafit, da die Angabe nicht nur neuerdings nicht bestatigt wurde, sondern auch von alien neueren 

Schweizer Autoren mit Stillschweigen iibcrgangen wird. Nur Fiek (in Wohlfahrt-Koch Synopsis)'"' hat 

die Angabe aufgenommen. De Notaris scheint iiberhaupt kcin sehr verlafilicher Gewahrsmann zu sein; 

nach Bertoloni6 hatte clcrselbc Sammler S. retusa »in rupibus montanis editissimis vallis Ozernone in 

Jnsubria Helvetica« gesammelt, eine Angabe, die schon mehr als zweifelhaft ist. Ervvahnen will ich noch, 

dafi ich noch zwei Exemplarc der S. retusa von angeblich schweizerischen Standorten sah; eines von 

cinem ungenannten Sammler stammend, im Herbar des botanischen Museums zu Florenz mit der Stand- 

ortsangabe »Faulhorn«, cm zweites im Herbare des naturhistorischen Hofmuseums mit der Etikette: »Aus 

dem Appenzeller Gebirge von Girtanner, Dr. Pagger.« Dafi beide Angaben zweifellos falsch sind, 
braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden. 

1  Catal. dc la f!. Yal., a. a. 0., p. 154. 

'J Fl. d. Schweiz, p. 230. 
:i  Synopsis Fl. Germ, ct Ilelv., Ed II, p. 296. 

•1 Monographie der Gattung Saxifraga, p. 282. 

•i Koch's Synopsis, 3. Aull., herausgegeben von WohlCahrt, p. 973 

8 Fl. Ital., IV, p. 513. 
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632 A. v. Hayek, 

Saxifr. purpurea unterschcidet sich von dcr zunachst verwandtcn S. Wulfeniana fast nur durch die 

verlangerten, mit entfernten Blattpaaren besetzten bllihenden Sprosse. Dieses Merkmal ist aber vollkommcn 

konstant (ich sah nicht eine einzige Ubergangsform!); und, so unbedeutend es ist, schr in die Augen 

springend, so dafi man auf den ersten Blick entscheiden kann, ob S. purpurea oder S. Wulfeniana 

vorliegt, beziehungsweise ob die vorliegende Pflanze aus den Pyrenaen oder VVcstalpen oder aus den 

Ostalpen oder Karpathen stammt. S. purpurea und S. Wulfeniana stellen namlich geographische Rassen 

dar, vvelche vollig getrennte Gebiete bewohnen. Dicse Gebiete stofien aber, wenigstens heute, nicht an 

cinander, da, obvvohl beide Arten in den Alpen vorkommen, die erstere nur im Westen, die andcrc nur im 

Osten dieses Gebietes sich findet und das Areal beidcr durch eine vom Monte Rosa bis zum Scckauer 

Zinken reichende Strecke getrennt ist, wo keine der beiden Arten sich findet. Es ist ja, wie spater noch 

besprochen wcrden soil, wahrscheinlich, dafi in frilherer Zeit die Gebiete beidcr Arten ancinandcr stieficn 

rcspektive dafi die Stammform beidcr Arten ein geschlosscnes Areal bewohnte, welches die Verbreitungs- 

gcbiete beider Arten umfafite und welche spater im mittleren Teilc dcr Alpen ausstarb; cben diese scharfe 

Trennung aber diirfte es bewirkt haben, dafi beide Formen heute auch in morphologischer Bezichung so 
scharf geschieden sind. 

.Ein weiteres Unterscheidungsmcrkmal der S. purpurea gegeniiber der S. Wulfeniana licgt darin, 

dafi die Kelchrohre bei crsterer drusig (laumig, bci letzterer kahl ist, ein Merkmal, auf das wie auch auf 

das oben Angefuhrte bereits Schott' aufmerksam gemachthat. Die iibrigen von Schott herangezogenen 

Merkmale zur Unterscheidung zweicr oder eigcntlich gar dreier Formen innerhalb dcr S. relusa aut. sind 

teils nichtssagend, teils falsch. So vermag ich in dcr Blattgestalt beidcr Arten keinerlei Unterschied zu 

finden. Auf mangelhafter Beobachtung abcr beruht die Angabe Schott's, dafi S. relusa und Wulfeniana 

am Blattrande drei, die in den Karpathen heimische S. Baumgarteuii aber drei bis fiinf eingestochene 

Punkte hatte. Sowohl S. retusa als S. Wulfeniana haben namlich konstant fiinf solehc eingestochene 

Griibchen an der Blattoberseite, eines an der Spitze, jc zvvei am Rande, doch ist das untcrste Paar hiking 
durch das dari'iber stehende Blatt vcrdeckt. 

6". purpurea andert fast gar nicht ab; cinzelne Exemplare lassen durch besonders uppige Ent- 

wicklung giinstige Standortsverhaltnis.se vermuten. Die Bluten scheinen konstant rosenrot zu sein; uber 

wcifi bliihende Exemplare habc ich vveder in der Literatur cine Angabe gefunden noch selbst solehc 

Exemplare geschen. Eine var. Augustaua mit drusig behaarten, nicht wie bcim Typus kahlen Stengeln 

und Kelchcn beschreibt Vaccari.2 Da aber auch bci dcr typischen Pflanze Stengel und Kelch nie voll- 

kommen kahl sind, kann cs sich hoehstens urn eine starker als normal behaarte Form handcln. 

2. Saxifraga Wulfeniana Schott, 

Botanische Fragmente, in Osterr. bot. Wochenblatt, VII, p. 128 (1857) erw. 

Dense caespitosa, foliis quadrifariam-imbricatis recurvis basi tantum ciliatis in pagina superiore ad 

marginem foveolis 5 instructis, caulibus ftorifcris non elongatis; floribus singulis vcl binis in cacspitc 

sessilibus, calycibus non ciliatis, staminibus corolla longioribus. 

Descriptio: Perennis, caudiculi lignosi, caespites densos pulviniformes formanles. Folia opposita, 

quadrifariam imbricata, 3 — 4mm longa, ovato-lanccolata, recurva, subtus carinata, acutiuscula, basi parum 

ciliata, apice incrassata, glabra, ad marginem in pagina superiore foveolis impressis calcem non secer- 

nentibus 5 instructa. Caules floriferi non elongati, e caespite nullo modo porrigentes, dense imbricatim 

foliosi. Flores singuli vel bini, brevissime pedicellati, in caespite quasi sessiles. Calycis tubus crateriformis, 

glaber, laciniae ovatae, obtusae, 3 mm longae, non ciliatae, plerumque purpurascentes. Petala obovato- 

lanceolata, acuta, 4—5 mm longa, trinervia, rosea. Stamina erecta, corolla paulo longiora; filamenta 

purpurea,  antherae flavae.  Styli erecti, germinc longiores,  staminibus fere aequilongi.  Capsula bicornis, 

i Osterr. bot. Wochenblatt, VII, p. 126 (1857). 

2 Bullet, dello soc. bot. Ital. (1903], p. 71. 
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Studien titer die Gattung Saxifraga. 633 

stylis divergentibus. Semina ovato-fusiformia, 1 mm longa, testacea, tenuissime longitudinaliter rugosa. 

Floret mense Iulio, Augusto. 

Exsikkaten:  Plantae Transsilvanicae Herbarii Schott.— Georghieff, Plantae Bulgaricae,  No. 10. 

Abbildungen: Sturm, Deutschl. Flora, IX, 35. — Hallier, Schlechtendal, Langentbal u. 

Scbenk, Flora v. Deutschl., T. 2671. 

Syn.: Saxifraga retusa Sternberg, Revis. Saxifr., p. 37 (1810) pr. p. — Schultes, Osterr. Fl., I, 

p. 645 (1814). — Baumgarten, Enum. stirp. Transsilv., I, p. 382 (1816). — Roth, Manuale bot, II, p. 604 

(1830). -- Mertens et Koch in Rohling's Deutschl. Fl., Ill, p. 124 (1831). -- Host, Fl. Austr. I, p. 509 

(1837). — Kittel, Taschenb. d. Fl. Deutschl., p. 190 (1837), 2. Aufl., p. 1023 (1844). — Maly, Fl. Styriaca, 

p. 50 (1838). — Sailer, Fl. v. Oberosterr., p. 237 (1841). — Koch, Taschenb. d. Fl. Deutschl, p. 199 (1844) 

pr. p.; Synops. Fl. Germ, et Helv., Ed. 2, p. 296 (1844) pr. p. — Maly, Enum. pi. phan. imp. Austr., p. 244 

(1848). — Brittinger, Fl. v. Oberosterr., in Verh. d. zool.-bot. Ges. Wien, XII, p. 1082, Sep., p. 106 (1862). 

- Neilreicb, Aufz. d. GefaBpfl. Ung. u. Slav., p. 228 (1866;.  - -  Fuss, Fl. Transsilv. exc, p. 238 (1866). 

- Schur, Enum. pi. Transsilv., p. 233 (1866). — Maly, Fl. v. Steierm., p. 176 (1868). -• Sauter, Fl. d. 

Herzogt. Salzburg, p. 129(1868). — Engler, Ind. crit. Saxifr., in Verh. zool.-bot." Ges, Wien, XIX, 
p. 575 (1809) pr. p.; Monogr. d. Gatt. Saxifraga, p. 281 (1872) pr. p. — Duftschmied, Fl. v. Oberosterr., Ill, 

p. 321 (1883). — Berdau, Fl. Tatr. Pien. i Besk., p. 227 (1890). — Sagorski u. Schneider, Fl. d. Zentral- 

karpathen, II, p. 168 (1891). — Fiek, in Wohlfahrt-Koch's Synopsis d. Fl. Deutschl. u. d. Schweiz, III, 

p. 973 (1892) pr. p. — Karsten, Fl. Deutschl., Osterr. u. d. Schweiz, 2. Aufl., II, p. 452 (1895). — Fritsch, 

Exkursionsfl. f. Osterr., p. 266 (1897). — Dalla-Torre, AlpenfL, p. 124 (1899) pr. p. 

Saxifraga oppositifolia var.? [3 Sturmiana Reichenbach, Fl. Germ, exc, p. 557 (1830—1832). 

Saxifraga Baumgartcnii Schott, in Osterr. bot. Wochenblatt, VII, p. 120 (1857). -- Schur, Enum. 

pl. Transsilv., p. 233 (1800). • - Brandza, Prodr. II. Roman., p. 148 (1879—1883). - Simonkai, Enum. 

II. Transsilv., p. 243 (1886). — Grecescu, Consp. 11. Roman., p. 231 (1898). 

Saxifragaperporosa Schur, Enum. II. Transsilv., p. 243 (1860). 

Saxifraga Wiitfeniana Nyman, Consp. fl. Europ., p. 209 (1878—1882). 

Saxifraga retusa var. Baumgartenii Velenovsky, Fl. Bulg., p. 194 (1891). 

Saxifraga scroti cut'a la Schur, in Schedis. 

Geographisch c Verbreitung: In der alpinen Region des ostlichen Teiles der Zentralalpen, ferner 
in den Karpathen in der Tatra, den Siebenbiirger Karpathen und den Transsilvanischen Alpen, cndlich in 
den Plochgebirgen Bulgariens, sehr zerstreut und selten. 

In den Alpen nur in Steiermark1 in den Niederen Tauern auf dem Seckauer Zinken unci Hoch- 
Reichart und insbesondere in den Seetaler Alpen auf dem Zirbitzkogel, ferner auf Kalk in den Eisenerzer 
Alpen auf dem Reiting.2 

In der Hohen Tatra ziemlich verbreitet, so am Kastenberg, im kleinen Kohlbachtale, auf der Seewand 
daselbst, ober dem Langen See, am Hinzen See, im Felker Tal, unter den Hangen der Gerlsdorfer Spitze, 
auf der Lomnitzer und Eistaler Spitze, am Crimen See, unter dem k'rivan, Nad Pavlovu, an der Westseite 
des Karfunkelturmes.8 

In der Marmaros auf der Pietra Stoluby.' 
In Siebenbiirgen auf den Rodnaer Alpen, besonders auf dem Ineu, ferner in den Transsilvanischen 

Alpen, auf den Arpascher und Fogaraseher Gebirgen, dem Bucsecs und Kuhhorn, auf der Bulla, Tericza 
dem Dregus;6 auch auf rumanischem Gebiete auf dem Cehlau, la Stinca-Panaghia, dem Rucsecs.0 

In Bulgarien nur auf dem Rilo7 und dem Mussala. 

1 Maly, Fl. v. Steiermark, p. 176. 

'-' Conf. Freyn in Osterr. bot. Zeitschr. L, p. 406 (1900). 
:! Conf. Sagorski und Schneider, Fl. d. Zentralkarpathen, p. 16S. 

•' Czetz und Janka nach Engler, Monographic der Gattung Saxifraga, p. 282. 
•' Conf. Simonkai, Enum. 11. Transsilv., p. 243. 
<• Brandza, Prodr. Fl. Rom., p. 148. 
7 Velenovsky, Fl. Bulg., p.  194. 
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Ich sah Exemplare von folgenden Standorten: 

Alpen. Niedere Tauern. Steiermark: Hober Zinken, leg. Brandmayr (Br.). Zinken, leg. Maly 

(Hal., M. P.), leg. Brandmayr (Z. B. G.). — Berg Reicbart in Obersteiermark, leg. Kotschy (St.). 

Seetaler Alpen. Steiermark: In alpe Zirbitzkogel, leg. Hatzi (U. W., Adm., M., M. P., J. G.). 

Zirbitzkogel, leg. Gassner (K., Adm.). Sirbitzkogel in den Judenburger Alpen, leg. Gassner (M. P.). Auf 

der Nordseite des Zirbitzkogels der Judenburger Alpen, leg. Steyrer (J. G., Adm.). In rupibus supremis 

alpis Zirbnitzkogels pr. Judenburg, leg. Hatzi (H.). Von den hochsten Felsenkuppen des Sirbitzkogels, 

leg. Hatzi (J. G.). Judenburg, am Pelsen des Zirbitzkogels bei 2295 W, leg. Khek (H., Pr.). Judenburger 

Alpen, leg. Gassner (M. P.). Zirbitzkogel bei Judenburg, 22 — 2390 m, leg. Pribilsky (Pr.). 

Karpathen. Tatra. Galizien: Hohe Tatra, poln. Kamm, Granit, leg. Pax (Pax). 

Ungarn: Zentralkarpathen, comm. Jabornegg (U. W.). In saxis grand. Tatrae,"leg. A. G. Scberfel 

(Z. B. G.). Hohe Tatra, Eistaler Spitze, haufig, leg. Pax (Pax). Auf der Lomnitzer Spitze, leg. Lang (P.), 

leg. Wahlenberg (St.). Popertal in den Karpaten, leg. Scberfel (Z. B. G.). 

Siebenbiirgische Karpaten und Transsilvanische Alpen. Ungarn: Siebenbiirgen, leg. 

Salzer (K.). In alpibus Rodnensibus primum a me collecta anno 1852, Alt. 7000 ped., leg. Czetz (M. P.). 

In alpibus Carpat. Szepuszii, leg.Wahlenberg (M.P.), leg. Schott (M. P.). In alpibus Rodnensibus in alpe 

Ineu, leg. Herbich (Pax). Rodna, leg. Czetz (Fl.). In boreali alpium tractu, substrato gneissico, alt. 7000 

ped., leg. Th. Kotschy in monte Ineu (Plantae transsilvanicae herbarii Schott) (M. P., Z. B. G.). Ineu, zeit- 

lich bluhend, Rodna, leg. Porcius (B., Z. B. G.). Ineu, an Felsen haufig, leg. Porcius (Z. B. G.) Komit. 
Besztercze-Naszod. In rupium fissuris ad cacumen montis Unoko ad Rodnam, rarissima! leg. Degen (D., 

H.). In Transsilvaniae alpe Korinsitza, leg. Janka (Br., St.). In alpe Ineu Rodnae et Fogaras, alt. 7000', 

leg. Th. Kotschy (M. P.). In rupestribus alpium Transsilv. in monte Padraschel, leg. Schur (M. P.). In 

cacumine montis Kuhhorn, leg. Haynald (Br.). Auf hohen Arpascher Gebirgen, auf dem Vurtop, zirka 

7o00', leg. Schur. (Z. B. G.). 

Bulgarien. In rupestribus excelsioribus montis Mussala (Rodope), altitudo 2930w, leg. Georghieff 

(PI. Bulgaricae No. 10) (Hal.). 

Irrige und zwei felhafte Standortsangaben. (jber wenige Pflanzenarten diirften sich in der 

Literatur so zahlreiche falsche Standortsangaben finden wie aus den Ostalpen fiber Saxifraga retusa. Da 

nun S. retusa (= S. purpurea) in den Ostalpen ganz gewiO fehlt, so konnen sich diese Angaben, soweit 

sie uberhaupt eine Berechtigung haben, nur auf S. Wulfeniana beziehen, weshalb sie auch an dieser 

Stelle besprochen sein mogen. 
Vor allem ist da der Standort auf dem Hochgolling zu erwahnen, welcher sich in alien naueren 

Werken immer wieder angefiibi't (indet.1 Der Urheber dieser Angabe ist Reichenbach. Zwar gibt 

llinterhuber an, Sautcr habe die Pllanze auf clem Hochgollig entdeckt,2 doch lehnt Sauter die Urheber- 

schaft der Entdeckung ab. •'' Reichenbach gab hingcgen in seiner Flora Germanica exsiccata eine S. 

retusa unter Nummer 2234 aus mlt der Etikette: »Auf dem Hochgolling, leg. Zechenter«, welche in 
zahlreichen Exemplaren bald grofie Verbreitung gewann und daher von fast jedem Alitor zitiert wurde. 

Merkwiirdig ist es nun, dafl seither auf dem Hochgolling nie mehr eine S. retusa, beziehungsvveise Wulfe- 

niana gefunden wurde, obwohl gerade dieser Berg in den letzten Jahren haufig von Botanikern besucht 

wurde (so von F. Simony, Strobl, Vierhapper, Statzer, Eberwein und mir selbst). Dies wiirde nun 

freilich noch nichts beweisen, da der Hochgolling vom Zirbitzkogel und Seckauer Zinken nicht allzu weit 

entfernt isf und demnach das Vorkommen von  S. Wulfeniana nicht ganz ausgeschlossen ware. Aber 

1 Z. 15. Engler, Monographic der Gattung Saxifraga, p. 282; Fiek in Wohlfahrt-Koch's Synopsis, 8, Anil., p. 97 

2 OsteiT. bot. Wochenblatt, V, p. 3:»,2 (1855). 

•'• Osterr. bot. Wochenblatt, VI, p. 10G (1856). 

* Immerhin betragt die Entl'ernnng in der Luftlinie uber 50 km. 
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Studien iiber die Gattung Saxifraga. 635 

noch etvvas anderes ist zu bemerken. Ich habe zahlreiche Exemplare der in Rede stehenden Nummer aus 

Reichenbach's Exsikkatenwerk gesehen und konnte kbnstatieren, dafi die meisten Exemplare gar nicht 

vS. Wulfeniana, sondern S. purpurea enthalten! Da6 aber diese auf dem Hochgolling vorkomme, halte ich 

fur absolut ausgeschlossen. Wahrscheinlicb verhielt sich die Sache so: Zechenter (der iibrigens meines 

Wissens nie den Hochgolling bestiegen hat!) lieferte Reichenbach einige Exemplare der S, Wulfeniana 

aus Steiermark, wohl vom Zirbitzkogel. Da selbe sich als zu vvenig erwiesen, erganzte sie Reichenbach 

durch solche aus den Westalpen, die er fur identisch damit hielt, und machte iiberdies noch eine neue 

Konfusion durch eine falsche, wahrscheinlicb auf Vervvechslung beruhende Standortsangabe. Aber — die 

Sonne bracht' es doch an den Tag! 

Eur das Kronland Salzburg ftihrt Sauter1 aufier dem eben erwahnten Hochgolling noch zwei Stand- 

orte fur S. retusa an, namlich den Schwarzkopf in der Eusch und den Nafifelder Tauern. An keinem der 

beiden Standorte wurde die Pflanze wieder gefunden, Belege liegen keine vor und Sauter's Gewahrs- 

manner, Schmidt und v. Braune, sind, besonders was den zweiten betrifft, keineswegs sehr verlafilich. 

[ch glaube beide Angaben fiir irrig erklaren zu konnen. 

Auch fur Oberosterreich wurde S. retusa angefiihrt, und zwar zuerst von Sternberg,2 welcher 

sagt: In alpe Briihl8 Austriae superioris ipse legi! Trotz dieser Versicherung dtirfte der Angabe ein Irrtum 

zugrunde liegen. Auch Sailer's 4 Angabe (auf unseren Alpen nach Zetter) ist wohl irrig und dasselbe 
gilt auch von der'Angabe Britti nger's,5 der auf Duftschmied's Autoritat hin die Stoderalpen als Stand- 

ort fiir S. retusa anfiihrt. Doch erklart uns Duftschmied" spater selbst, wieso er zu dieser Angabe kam, 

indem er schreibt: »Im Jahre 1852 erhielt ich von Herrn Langeder, Schullehrer in Hinterstoder, eine der 

vielen Sendungen, die dessen Giite mir seit Jahren zukommen lafit, mit von ihm selbst im Prieler Gebirge 

gesammelten Pflanzen, jedoch wie immer ohne Standortsangaben. Unter jener Sendung fanden zich auch 

zwei kleine bliihende Rasenexemplare dieser Pflanze. Deider scheint Herr Langeder keinen zweiten Fund 

dieser Art gemacht zu haben.« Nach diesen Ausfiihrungen scheint nun die ganze Standortsangabe nicht 
sehr verlafilich. Da aber anderseits S. Wulfeniana, die sonst auf Urgebirge beschrankt ist, auch in Steier- 

mark auf dem Reiting auf Kalk vorkommt, und wie ervvahnt, schon Sternberg sie auf dem Priel gefunden 

haben will, will ich es doch nicht ganz entschieden in Abrede stellen, dafi diese Art im Toten Gebirge 

vielleicht doch noch zu finden ware. 

Auf Grund welcher Angaben Schultes 7 und Roth8 die S. retusa fiir Karnten anfiihren, ist mir 

unbekannt. Bisher ist sie wohl in diesem Kronlande noch nie gefunden worden, obwohl das Vorkommen 

der S. Wulfeniana speziell auf der dem Zirbitzkogel benachbarten Saualpe nicht zu den Unmoglichkeiten 

gehoren wiirde. 

Wie schon oben bemerkt, steht Saxifraga Wulfeniana der S.purpurea sehr nahe und unterscheidet 
sich von ihr nur durch den kahlen Kelch und die nicht verlangerten bliihenden Sprosse. Letzteres Merkmal 

ist sehr auffallend und gibt der Pflanze einen ganz anderen Habitus' sie gehort physiognomisch in die 
Reihe der polsterformige Rasen bildenden Alpenpflanzen, deren Bliiten in den Rasen eingesenkt sind, wie 

Silene acanlis, Arelia-Arten etc. 

Der erste, dem die Verschiedenheit der vS. »rctusa« der Ostalpen von der der Westalpen auffiel, war 

Reichenbach, welcher  allerdings  nicht auf Grund  gesehener Exemplare,  sondern   nur nach der von 

i Fl. v. Salzb., p. 129. 
2 Revisio Saxifr., p. 37. 
:l Darunter ist wohl der Hohe Priel im Toten Gebirge zu verstehen. 

4 Fl. v. Oberosterr., p. 237. 

'•> Verh. d. zool.-bot. Ges. Wien, XII, p. 106 (1862). 

6 Fl. v. Oberosterr., Ill, p. 321. 
7 Osterreichs Flora, I, p. 645. 
8 Manuale botanicum, p. 604. 

Denkschr. der mathem.-naturw. Kl. Bd. LXXV1I. 82 
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Sturm1 gegebenen trefflichen Abbildung urteilte, welche ihm von S.retusa so verschieden schien, dafi cr 

sie, allerdings mit Vorbehalt, zu S, oppositifolia (!) als Varietat stellte. Er sagt uber dieselbe folgendes: a 

»Var. ? [i. Sturmiana, S. retusa Strnb. Sturm IX. 35, Mert. et Koch c locis. Haec, si talis existit, esset 

S. oppositifoliae et S. retusae quasi media, ab ilia iam staminibus longissimis, ab hac stylis brevissimis 

totoque habitu facile distinguenda.« Dei- erste, der dann die Ptlanze der Ostalpen von der der Westalpen 

und Pyrenaen wirklich schied, war Schott, welcher aber des Guten zu viel tat, indem er auch die Pflanze 

der Karpathen von der der Ostalpen abtrennen wollte.3 Die von ihm zur Unterscheidung der ersteren 

(S. Baumgartenii Schott) von letzterer (S. Wulfeniana Schott) herangezogenen Merkmale (spitze 

Blatter mit 3—5 Grubchen bei S. Baumgartenii, stumpfe mit nur 3 Grubchen bei S. Wulfeniana) sind 

nicht nur bedeutungslos, sondern ganz unrichtig; beide Formen sind einfach vollig mit einander identisch. 

Warum ich dem Namen Wulfeniana fur diese Art den Vorzug gebe, hat seinen doppelten Grund: 

erstens beschreibt Schott diese an erster Stelle und gibt Hire Unterschiede von S, retusa genau an, 

zweitens gab auchNyman,4 welcher als erster beide Formen miteinander vereinigte, diesem Namen den 

Vorzug. Die ungarischen Autoren, vor allem Simonkai, nennen allerdings die Pflanze S. Baumgartenii, 

doch scheint es, als ob sie durch die Wahl dieses Namens nur der Ansicht Ausdruck geben wollten, dafi 

die Karpathenpflanze von der der Westalpen verschieden sei, ohne dariiber, ob sie mit der der Ostalpen 

identisch sei oder nicht, ein Urteil abzugeben. 

Ganz uberflussigerweise hat Schur fur S. Wulfeniana noch zwei neue Namen geschaffen, niimlich 

S.perporosa Schur und S, scrobiculata Schur; gliicklicherweise hat er wenigstens nur den ersteren von 

beiden publiziert. In seiner »Enumeratio plantarum Transsilvaniae« 5 fuhrt er namlich auf die Autoritat 

Baumgarten's hin S. retusa, auf die Schott's S. Baumgartenii fur Siebenbiirgen an, ohne nur dariiber 

nachzudenken, ob sich nicht beide Namen auf dieselbe Pflanze bezogen, und beschreibt aufierdem die von 

ihm selbst gesammelten Exemplare unter dem Namen S. perporosa I 

Gleich S. purpurea andert auch S. Wufeniana nur sehr wenig ab. Ganz ausnahmsweise finden sich 

Exemplare. an denen die bliihenden Sprosse ganz wenig (bis zu 1 cm Liinge) verlangert sind; solche 

Individuen, die wohl als Ruckscblagformen zu betrachten sind, unterscheiden sich von S. purpurea immer 

noch leicht durch die kahle Kelchrohre; auch werden die Sprosse nie so lang und sind stets dichter 

beblattert, als sie bei S. pupurea vorkommen. 

So nahe Saxifraga Wulfeniana und S. purpurea miteinander verwandt sind, so scharf sind sie von 

alien iibrigen Formen der Sektion Porphyrion geschieden. Die ungewimperten Kelchzipfel, der Mangel 

tier charakteristischen, mehrreihigen Blattwimpern, die schmalen Petalen und die langen Staubbliitter 

sowie die eigentiimliche, nach vorn allmahlich verschmalerte Blattform charakterisieren sie hinreichend, 

urn ihre Abtrennung als eigene Subsektion zu rechtfertigen. Weniger Gewicht mochte ich auf die in 

grofierer Zahl (5) auftretenden Grubchen der Blattoberseite legen, da auch bei 5. latina (Terr.) dieselben 

zu dreien auf jedem Blatte sich finden. Doch ist S. latina in alien iibrigen Merkmalen (driisig 

gewimperte Kelchzipfel, breite Petalen, gewimperte, gegen die Spitze verbreiterte Blatter, kurze Staub- 

gefafie und einen ganz anderen Wuchs) weit von S.purpurea und S. Wulfeniana verschieden. Bemerkens- 

wert ist ferner, dafi Hybride zwischen diesen beiden Arten und den iibrigen Arten der Sectio Porphyrion 

bisher nicht beobachtet wurden, wahrend Bastarde zwischen S. biflora und S. oppositifolia oder 

S. Murithiana keineswegs selten sind. 

1 Deutschlands Flora in Abbildungen, IX, 35. 
2 Fl. Germanica excursoria, p. 557. 

"• Osterr. bot. Wochenblalt VII, p. 126 ft. 

4 Conspectus florae Europaeac, p. 169. 

•> A. a. O. p. 243. 
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Uber die mutmaOlichen phylogenetischen Beziehungen der Subsectio Purpureae zu den beiden 

anderen Gruppen der Sektion Porphyrion will ich spater sprechen, doch mogen die verwandtschaftlichen 

Beziehungen der beiden hieher gehorigen Arten zueinander hier kurz erortert werden. Wir haben es hier 

mit zvvei in morphologischer Beziehung nahe verwandten Arten zu tun, welche sich gegenseitig in 

verschiedenen geographischen Gebieten vertreten, also mit sogenannten vikariierenden Arten Oder 

geographischen Rassen im Sinne Wettstein's.l Die grofie morphologische Ubereinstimmung beider 

Formen weist uns darauf hin, dafi wir zwei Arten vor uns haben, welche von einer gemeinsamen Stamm- 

form abstammen; ihr Auftreten in zwei verschiedenen geographischen Gebieten macht es wahrscheinlich, 

dafi diese Formen sich infolge von Anpassung an verschiedene klimatische und standortliche Verhaltnisse 

aus der gemeinsamen Stammform entwickelt haben. Im Gegensatze zu ahnlichen Fallen stofien hier die 

Verbreitungsgebiete beider Arten nicht aneinander, sondern sind durch ein weites Gebiet getrennt, in 

welchem keine der beiden Arten noch auch eine sonstige nahe verwandte Form vorkommt. Dies ist 

umso auffallender, als in diesem Gebiete anscheinend doch alle Bedingungen gegeben waren, welche dem 
Gedeihen dieser hochalpinen Pflanzen gtinstig waren. Jedenfalls miissen wir annehmen, dafi die hypo- 

thetische gemeinsame Stammform von S. purpurea und & Wulfeniana ein geschlossenes Gebiet bewohnt 
hat, welches die Pyrenaen, die ganzen Alpen und Karpathen umfafite, und dafi diese Stammform erst spater 

in dem Gebiete zwischen Monte Rosa und Seckauer Zinken, wo beide Arten jetzt fehlen, ausgestorben ist. 

Diese raumliche Trennung hat jedenfalls dazu beigetragen, dafi beide Formen sich scharfer differenziert 

haben, als dies wohl sonst der Fall gewesen sein mag. Diese Verhaltnisse beweisen aber auch, dafi die 

Trennung beider Formen keineswegs jtingsten Datums ist, sondern schon in friihere geologische Epochen 

zuriickreicht, fur welches Verhalten iibrigens auch der Umstand spricht, dafi die Differenzierung beider 

Formen schon so weit gediehen ist, dafi wir sie heute mit vollem Rechte als verschiedene, allerdings nahe 

verwandte Arten ansprechen konnen. Das Zuriickweichen der S. purpurea und Wulfeniana scheint 

iibrigens noch nicht zum Abschlufi gekommen zu sein; das zerstreute, auf wenige Standorte beschrankte 
Vorkommen der letzteren in den Ostalpen weist wohl darauf hin, dafi wir es hier mit einem Relikt- 

vorkommen zu tun haben und dafi die Art friiher in den Ostalpen ein grofieres Verbreitungsgebiet innehatte. 

Auch der Umstand, dafi S. purpurea in den Pyrenaen heute auf deren ostlichsten Teil beschrankt ist und 
im Hauptstock derselben fehlt, lafit sich am ungezwungensten durch die Annahme erkliiren, dafi wir es 

auch hier mit einer ehemals weiter verbreiteten, im Aussterben begriffenen Art zu tun haben. 

2. Subsectio: Oppositifoliae. 

Folia obovato-lanceolata vel obovata vel spathulata, ciliis semper eglandulosis numerosis (in foliis 

flores suffulcientibus tantum hinc inde glanduliferis) ciliata, apicc foveola impressa unica, raro foveolis 

tribus, instructa. Sepala margine ciliis eglandulosis vel glanduliferis ciliata. Petala obovata, breviter 
unguiculata. Filamenta corolla breviora, antheris griseo-coeruleis. Flores semper solitarii. Discus epigynus 

angustissimus vel subnullus. Styli elongati. 

Die hieher gehorigen, sich gegenseitig ziemlich nahe stehendcn Arten sind von denen der vorigen 

Subsektion durch die gewimperten Laub- und KelchbUitter, die nur 1 -3punktigen Blatter und die breiten 

Pctalcn wcit verschieden; von der folgcnden Subsektion unterscheiden sie sich durch die stets einzeln 

stehenden Bliiten und die stets driisenlos gewimperten Laubblatter; die meisten hieher gehorigen Arten 

sind iiberdies gegeniiber den Biflores durch kleinere, gegen die Spitze zu stark verdickte, unterseits 

gekielte Laubblatter ausgezeichnet. Im Wuchs nahern sich die meisten Arten der Oppositifoliae mehr 

den Purpurcae, obwohl manchc Arten auch hicrin eine Anniiherung an die Arten der folgenden Sub- 

sektion zeigen. 

l Vergl. Wettstein, Grundzuge der gcographisch-morphoiogischcn Methods der Pflanzensystematik. Jena 1898. 
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638 A. v. Hayek, 

Wahrend, wie gesagt, Hybriden zwischen Arten aus der Subsectio Purpureae mit solchen aus der 
Subsectio Oppositifoliae nicht vorkommen, sind solche von letzteren mit Arten der folgenden Unter- 

gruppe nichts seltenes. 

3. Saxifraga Rudolphiana Hornschuch. 

In Koch, Synopsis Florae Gcrmanicae et Helvcticae, Ed. I., p. 269 (1837). 

Densissime caespitosa, foliis quadrifariam imbricatis ciliatis obovatis 2 mm longis subtus carinatis 

apice foveola impressa instructis, caulibus floriferis paulo elongatis, calycibus glandulose ciliatis, stamini- 

bus corolla brevioribus, antheris coeruleis. 

Descriptio: Perennis, caudiculi lignosi, caespites densissimos pulviniformes formantes. Folia oppo- 

sita, quadrifariam dense imbricata, l-5—2 mm longa, obovata, apice obtusiuscula, usque ad apicem fere 

breviter setulose ciliata, subtus carinata, apice incrassata, griseo viridia, in pagina superiore sub apice 

foveola impressa saepe calcem secernente instructa. Caules floriferi non vel paulum elongati, ad 1 cm longi, 

foliorum paribus parum remotis instructi. Calycis tubus crateriformis, sparse glandulose-pilosus, laciniae 

ovatae, 2'5 mm longae, sicut plerumque folia suprema margine setulis glanduliferis dense ciliatae, saepe 

purpurascentes. Petala obovato-lanceolata, 5 — 7 mm longa et 2 mm lata, obtusa, 3- obsolete 5 nervia, laete 
purpurea, in sicco violacea. Stamina corolla breviora, filamentis purpureis, antheris griseo-coeruleis. Discus 

subnullus. Styli erecti, germine longiores, staminibus fere aequilongi. Capsula bicornis, stylis divergentibus. 
Semina vix 1 mm longa, ovata-triquetra, longitudinaliter rugosa, fusca. Floret mense Iulio, Augusto. 

Abbildungen: Reiner et Hohenwarth, Botanische Reisen, Taf. I, Fig. 3. -- Kohl, Reichen- 

bach's Icones florae German, et Helv., XXIIL, Taf. 89. — Taf. I, Fig. 20, Taf. II, Fig. 24 u. 25. 

Exsikkaten: Baenitz, Herbarium Europaeum, No. 5626.— Societc Dauphinoise, 1889, No. 5601. 

Synonyme: Saxifraga oppositifolia var. Reiner et Hohenwarth, Bot. Reisen, p. 137 (1797). 

Saxifraga Rudolphiana Bluff et Fingcrhut, Comp. fl. Germ., Ed. 2, I. 2, p. 62 (1837). — Hegctsch- 

weiler; in Hegetschwciler u. Heer, Fl. d. Schweiz, p. 391 (1840).— Koch, Taschcnb. d. Fl. Deutschl., 

p. 199 (1844); Synops. Fl. Germ, et Helv., Ed. 2, p. 297 (1844).— Hausmann, Fl. V.Tirol, p. 332 (1851). - 

Fuss,Fl.Transsilv. exc.,p.238 (1866).— Schur, Enum.pl.Transsilv., p.234 (1866).— Gremli,Excursionsfl. 

f. d. Schweiz, 1. Aufl., p. 166 (1867) pr. p., S.Aufl., p. 186 (1878) pr. p., 8. Aufl., p. 189 (1890) pr. p.— Maly, Fl. 

v. Steierm., p. 176 (1868). - - Sauter, Fl. d. Herzogt. Salzb., p. 129 (1868). - - Nyman, Consp. fl. Eur., 

p. 269 (1878—1882). —Pacher, in Pacher u. Jabornegg, Fl. v. Karnten, III, p. 60 (1887). —Simonkai, 

Enum. fl. Transsilv., p. 244 (1886). — Fritsch, Excursionsfl. f. Osterr., p. 267 (1897). — Dalla Torre, 

Alpenfl., p. 125 (1.899). 

Saxifraga oppositifolia var. Rudolphiana  Kittel, Taschenb. d.  Fl. Deutschl., p. 1023 (1844). - 

Engler, Monogr. der Gatt. Saxifraga, p. 278 (1872). — Fiek in Wohlfahrt-Koch, Syn. d. Deutsch. u. 

Schweiz. FL, 3. Aufl., p. 474 (1892). — Areangcli, Comp. della Fl. Ital.,  Ed. 2, p. 578 (1894). — Schinz 

u. Keller, Fl. d. Schweiz, p. 232 (1901) pr. p. 

Geographische Verbreitung: An Felsen, im Gerolle, besonders in der Nahe des ewigen Schnees 

und der Gletscher, in der Hochalpenregion (2300 bis iiber 3000 in) der Zentralalpen, ostwarts vom St. Gott- 
hard bis zum Hohenwarth in Steiermark und ausnahmsweise auch auf Augitphorphyr in den siidlichen und 

aufKalk in den nordlichen Kalkalpen, ferner sehr zerstreut und selten in den Siebenbtirgischcn Karpathen. 

In der Schweiz nur in Graubiinden, auch hier sehr zerstreut und selten (Badus, Handfluh), ferner 

angeblich in Vorarlberg auf dem Naafkopf im Rhatikon '   und am Hohen Rad.2 Fehlt dann in der Ortler- 

1 Richen, in Ost. bot. Zcitschr., XLVIT, p. 182. 
2 Richen, im Jahrcsbcr. d. Stella matutina in Bregenz, 1897, p. 48. 
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Studien iiber die Gattung Saxifraga. 639 

gruppe, den Otztaler und Stubaier Alpen vollig,l haufig hingegen in den Zillertalcr Alpen und Hohen 

Tauern2 bis Salzburg3 und Karnten.' In den Niederen Tauern5 im westlichen Teile (Lungau) noch ziem- 

lich verbreitet, im ostlichen aber nur mehr an zerstreuten Standorten (Hochgolling, Tuchmarkaar in der 

Solk, Hohenvvarth), vielenorts (z. B. Hochwildstelle, Waldhorn) fehlend und auf dem Reiting in den 

nordlichen Kalkalpen den ostlichsten Standort in den Alpen erreichend. In den stidlichen Kalkalpen nur 

auf Augitporphyr am Sasso di Rocca. 5In den siebenbiirgischen Hochgebirgen selten,6 nur auf dem Buc- 

secs und bei Rodna. 5>6. 

Ich sah Exemplare von folgenden Standorten: 

Alpen. Gotthardstock. Schwciz: Am Badus, Kt. Graubiinden, leg. Vetter (U. Z.). 

Graubilndner Alpen: Gipfel des Handfluh, zirka '2100 m, leg. Schroter u. Wilczek (P. Z.). Grau- 

btindncr Alpen, leg. Moritzi (M. P.). 

Zillertaler Alpen und HoheTauern. Tirol: Wildkreuzspitze im Pfltsch, leg. A.Kerner (K.), leg 
Zimmeter (F. I.). Wildseespitz oberhalb der Burgumeralm im Pfitschtale, leg. A. Kerner(K). Kreuz- oder 

Wildseespitz, leg. Zimmeter (F. I.). In ascensu ad montem VVildseespitze supra Burgum in valle Pfitsch, 

leg. A. Kerner (D.), Tarntaler Kiipfe in Navis, leg. A. Kerner (K.). Ad rupes schistosos montis Finster- 

stern ad Sterzing, septentr. versus, '2700 m s. m., leg. Huter (Fl., F. I., M. P.). Mont Weifispitz pres 

Sterzing, en societc de S. biflora et oppositifolia. Sol schisteux; alt. 2700 m, leg. R. Huter, com. B. 

Verlot et Th. Delacour (Soc. Dauphin. 1889. No. 5601 (FL, B. B.). In monte Weifispitz pr. Sterzing, leg. 

Huter (Pr.). In monte Weifispitz prope Sterzing, sol. schist., 2600 — 2700m, leg. Hellweger (H.). Alpen 

des Pustertales, leg. Stainer (K.). In vallis Pustariae alpibus calc. et schist, abunde, 6700—8000', leg. 

Ausserdorfer (Montp.). Tiroler Alpen, bei Pragraten, leg. Stainer. Ex hcrbario, Equ. Pittoni a Dannen- 

feldt (M. P., K.). Alpen im Ahrntal, leg. Ausserdorfer (K.). Schattige Stellen, Tristenstein in Weifienbach, 

2400—2600m, leg. Treffer (D., F. I.). Alpentriften im Hasental bei Prettau, 2500—2700m, leg. Treffer 
(U. Z.). In alpibus schistaceis vallis Virgen, in rupib. septentr., 8000', leg. Ausserdorfer (M. P., Montp.). 

Virgen, in valle Isolae, in loc. frigid, alpium, sol. schist.-calc, 7000—8000', leg. Ausserdorfer (FL). 

Virgen, in alp., 7,100' circ, leg. Gander (M. P.). Pustertal, stellenweise massig auf Pirrstal und Buenland, 

nordostlich iiber St. Jakob in Ahrn. 7000—8000', auf Schiefer, Kalk und Serpentin, leg. Ausserdorfer 

(K.). In declivib. rupestr. septentr. vers, montium Gabele - Kofel in monte Schlcinitz supra Lienz, sol. 

schistaceo, 8000', leg. Gander (M.). Dirschnitz, leg. Ausserdorfer, comm. B. Stein (Br.). An Moranen 

des Venedigergletschers, leg. Fenzl (M. P.). Windischmatrei, Steincralpe, nicht weit vom Gletscher, leg. 

Gander (U. W.). W. Matreier Alpen, leg. Gander. Ex herb. Sonklar (U. W.). Windischmatrei, Ton- 

sehiefer, Urkalk, leg. Pichler (F. I.). Dorferalpe nordwestlich von Kals, leg. Scheitz (F. I.). Kals am 

Glockner, leg. Huter (M. P.). Kaiser Alpen im Pustertal, leg. Grabmayr (Br.). Am Ostabhange und Gipfel 

des Muntanitz bei Kals, Massenvegetation bildend mit Aretia alpina, Schiefer, 2700—3230»z, leg. Handel- 
Mazzetti (H. M). Auf der Teischnitz im Kalscrtale, leg. Pichlcr (C). Unterhalb des Kodnitzgletschers 

am Grofiglockner, (5000—8500', leg. Sadebeck (Br.). 

Karnten: Grofiglockner, leg. Fierlinger (Br.), leg. Progl (Br.). Unterhalb der Salmhiitte am Grofi- 

glockner. mit Androsace obtusifolia an der Grenze der Phanerogamenvegetation, 2800m, leg. Hayek. 

An der Seitenmorane des 1 lofmanngletschers am Grofiglockner,  2550m, leg. Hayek (H.).  In  der Gams- 

i  L. Graf v. Sarnthein, Briefl. Mitteilung. 

2 Vergl. Hausmann, Fl. v. Tirol, p. 332. 

•">  Sautcr,  Fl. d. Hcrzogt. Salzb., p.  129. 

*  Pacher u. Jabornegg, Fl. v. Karnten, III, p. 61. 

•r> Auf Grund vorlicgcnden Herbarmateriales. 

<> Coin. Sim onkai,  Enum. fl. Transs., p. 244. 
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640 A. v. Hayek, 

grube an der Pasterze, leg. Hayek (H.). Am Pasterzengletscher, leg. Pacher (F, I., M. P., M.). Heiligenblut, 

leg. Rudolphi (Fi.). Heiligenbluter Tauern, leg. Buek (M.), leg. ? (M. P.). Pfandelscharte (2668 m), leg. 

Baenitz (Herb. Europ. No. 5626) (Hal.). Hochtor am Grofiglockner, leg. Fi eiiinger (Br.). Hochste Alpen 

bei Sagritz in Karnten, leg. Pacher (Br.). Hochste Molltaler Alpen. Ex herb. E. Josch (M. P.). Grofifragant 

im Molltale. Auf Granit. Comm. Eq. de Pittoni (Br., M. P., D., U. W.). Hohe der Mallnitzer Tauern, leg. W. 

H. F. (M. P.). Mallnitzer Tauern, leg. Pichler (D.). Feuchter Gesteinsgrufi der Lanze bei Mallnitz, leg. 

Berroyer (Z. B. G.). Katschtaler Alpen, leg. Pach er (U. Z.), leg. Lagger (FI.). Glanzer Alpe, leg. Kremer 

(Z. B. G.). Kleines Elend in Karnten, leg. Halacsy (Hal., Z. B. G.). 

Salzburg: Am Gipfelblock des Kitzsteinhorns, 3204 m, leg. Statzer (H.). Am »Hohen Gang« ober 

Ferleiten, leg. Hayek (H.). Fuscher Tauern, zvvischen Mitter- und Hochtor, leg. Breuer (U. VV.). Gipfel 

des Schwarzkopfes in der Fusch, leg. Duftschmied (U. Z.). Ober der Rieger Alpe, Fusch, leg. Hall er 

(Hal.). Pfandlscharte, Spielmann und Brennkogel, gemein, Schiefer, 2500—3050m, leg. Handel-Mazzetti 

(H. M.). Tiirchelwande bei Hofgastein bei 7600', leg. Breuer (U. W.). An den Abstiirzen der Tiirchelwande 

bei Hofgastein, stets am Rande der Schneegruben, leg. Spreitzenhofer (Z. B. G.). Kreuzkogel (Rathaus- 

berg) in Gastein, leg. Breuer (U. VV.). Gamskahrkogel bei Gastein, leg. Papperitz (M. P.), leg. Breuer 

(M. P.), ex Herb. Maurit. Felicetti-Liebenfels (Z. B. G.). In locis petrosis montis Gamskahrkogel pr. 

Gastein, leg. Rauscher (Z. B. G.). Auf den Mallnitzer Tauern, leg. Rauscher (M. P.). Gesteinsgrufi am 

niedern Mallnitzer Tauern nachst der Kapelle, leg. Berroyer (Z. B. G.). 

Niedere Tauern. Salzburg: Koareck im Lungau, leg. Vierhapper (V.). Felsen des Speiereck, 

leg. Vierhapper (V.). Im oberen Gamskaarl am Radstatter Tauern, leg. O. Simony (M. P.). Hochgolling, 

leg. Vierhapper (V.). 

Steiermark; Hochgolling, an Felsen des Gipfels, 2860m, leg. Hayek (H.). Hochgolling, 8600', 

Gl. Sch., leg. Strobl (Adm., Z. B. G.). In der Tuchma bei Kleinsolk, Gl. Sch., 6500;;;, leg. Strobl (Adm., 

Hal). Hohe Warte bei Oberwolz, 6500', Gl. Sch., leg. Strobl (Adm., K), leg. Gassner (Adm., M., J. G.). 

Hohenwarth, leg. Hatzi (H.). 

Nordsteirische Kalkalpen.   Reiting, leg. Gassner (J. G.). 

Siidtiroler Dolomitalpen. Am Grat des Sasso di Rocca im Fassatal (Cannazei), Augitporphyr, 

2500 bis 2600m, leg. Handel-Mazzetti (H. M.). 

Siebenbiirgische Karpathen.  Rodna,   leg.   Czetz   (FT).   Bucsecs,   Ex.  herb.   Baumgarten (U. W). 

Irrige und zwcifelhafte Standortsangaben. In der Meinung, dafi sich Saxifraga Rudolphiana 

von S. oppositifolia lediglich durch diedriisiggewimpertenKelchzipfelunterscheide, wurden vonzahlreichen 

Autoren Exemplare der die S. oppositifolia in den wcstlichen Alpen vertretenden S. MuritMana Tiss., bei 

vvelchen die driisige Bewimperung des Kelchs, die dieser Form immer zukommt, besonders deutlich war, 

fur S. Rudolphiana gehalten una so diese fur die westliche Schwciz und die franzosischen Alpen angefiihrt. 

Auf Grund eines, vvie man aus obiger Zusammenstellung sieht, ziemlich reichlichen Herbarmaterials habe 

ich die Uberzeugung gewonnen, daf3 S. Rudolphiana ostlich vom St. Gotthard vollstandig fehlt und allc 

diese Angaben nur auf S. MuritMana sich beziehen, worin mich auch der Umstand bestarkt hat, dafi 
man oft genug starker driisige Individuen der letzteren in den Herbarien als S. Rudolphiana bczeichnet 

vorfindet. Solche irrige Angaben sind leider auch in zvvei wichtige Florenwerkc der neuesten Zeit iiber- 

gegangen, namlich in die Flore de France von Rouy und Camus1 und in Jaccard's Catalogue de la 

florc Valaisienne.2 Nach crstercn fande sich S, Rudolphiana in Frankreich auf der Mauriennc und 
Tarantaise und auf dem Mont Cenis, nach letzterem im Wallis auf dem Mouveran, Gemmi, Torrenthorn, 

Valsorey, Pierre a Voir, Torrembe, Chaurion, la Banna, Val d'Heremence. Allc diese Standortsangaben 

sind vvie auch alle sonstigen auf die Alpen westlich vom St. Gotthard beziiglichen, meiner Ansicht nach 

unrichtig; schon in der Schweiz gehort S. Rudolphiana zu den Seltenheiten und fehlt in Frankreich gewifi 

1 Rouy et Camus, Flore de France, VII, p. 67. 

2 Neue Dcnkschr. d. allg. Schweiz, Ges. ('. allg. Naturw., XXXIV, p.  154. 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Studien uber die Gattung Saxifraga. 64 

vollig. Dies erkannte anch ganz richtig Burn at, welchem die driisig gewimperten Formen der Seealpen 

keinesvvegs entgangen waren, der aber ausdrucklich hervorhebt, dafi diese von S. Riidolphiana weit 

verschieden seien.1 

Nach Arcangeli2 kame S. Rudolphiana in Friaul (»Camia«) vor. Ich habe keine Exemplars von 

dort gesehen, halte das Vorkommen dieser Art daselbst nicht fur wahrscheinlich, doch ware es immer 

moglich, dafi wie im Gebiet der Siidtiroler Dolomiten auf dem Sasso di Rocca S. Rudolphiana auch im 

Friaul auf eingesprengten Urgesteinslagern sich findet. 

Noch einige Worte will ich iiber das angebliche Vorkommen der S. Rudolphiana in Siebenblirgen 

verlicren, das ich keinesvvegs als vollkommen gesichert annehme, zumal da Simonkai3 das Vorkommen 

dieser Art daselbst bezweifelt. Die beiden oben angefuhrten Herbarexemplare, die ich gesehen habe, 

mochte ich nicht fur vollkommen beweiskraftig ansehen, leider findet man in Herbarien nur oft genug 

zweifelhafte und selbst ganz gewifi falsche Standortsangaben. Doch kann ich anderseits nicht denken, 

daf.i die zwei besten Kenncr der siebenbiirgischen Flora, Fuss und Schur, ihre Angaben ganz grundlos 

gemacht haben sollten und da diese Angaben durch die oben zitierten Belegexemplare an Wahrschein- 

lichkeit gewinnen, glaube ich doch das Vorkommen von S. Rudolphiana in Siebenbtirgen ztim mindesten 
fur schr wahrscheinlich halten zu miissen, zumal da vom pilanzengeographischen Standpunkte aus kein 

Grund vorliegt, diese Annahme anzuzvveifeln. 

In jiingster Zeit soil S. Rudolphiana in Norwegen gefunden worden sein.'' Ich halte diese Angabe 

fur zvveifellos  irrig und  das Vorkommen von S. Riidolphiana im arktischen Gebiet fur ausgeschlossen. 

Ob S. Rudolphiana eine eigene Art oder nur eine hochalpine Varietal der S. oppositifolia sei, 

daruber waren die Autoren von jeher verschiedener Ansicht. Ich habe S. Rudolphiana wiederholt in der 

freien Natur zu beobachten Gelegenheit gehabt und auch ihr Verhalten in der Kultur verfolgen konnen, 
und babe dabei die Uberzeugung gewonnen, dafi wir es mit einer von S. oppositifolia scharf abgegrenzten, 
auch im Sinne der Anhanger eines weiten Artbegriffes guten Art zu tun haben. 

Die Unterschiede zwischen S. Rudolphiana und   S. oppositifolia liegen im folgendem: 

Saxifraga Riidolphiana. 

Rasen clicht geschlossen, polsterformig, convex. 

Blatter    verkehrt - eiformig, 

stumpflich. 
1-5—2 mm lam 

Kelchzipfel dicht driisig gewimpert. 

Kronblatter  verkehrt-eilanzettlich,  5—7 mm  lang 
und 2 ;/;;;/ breit, freudig purpura. 

Spaltoffnungen nur auf der Blattunterseite. Palli- 

sadengewebe machtig ausgebildet, Pallisaden- 

zellen sehr lang. 

Saxifraga oppositifolia. 

Rasen locker oder dicht, aber niemals dicht polster- 

formig. 

Blatter langlich verkehrt-eiformig, 2'5—4inm lang, 

spitzlich. 

Kelchzipfel driisenlos gewimpert. 

Kronblatter verkehrt-eiformig, 6—12 mm lang und 
3 — 5mm breit, heller oder dunkler rosenrot. 

Spaltoffnungen auf der Ober- und Unterseite des 
Blattes. Pallisadengewcbe weniger deutlich, 

Pallisadenzellen kurz. 

Saxifraga Murithiana, die gleichfalls driisig gewimperte Kelchzipfel hat, unterscheidet sich von 

S. Rudolphiana durch den stets locker rasigen WUCITS und die ganz anders gestalteten, viel langeren 

Blatter; alle anderen Arten der Gruppe sind noch vie! weiter verschieden. 

i  Fl. des Alpes maritimes, III, 2, p. 271. 

2  Compendio della Flora Italiana, Ed. 2, p. 57S. 
:>> Enum. florae Transsilv., p. 244. 

«  Blytt in Forhandl. i Vidensk. Selsk. i Christiania 1892, Nr. 2, p. 28. 
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Abgesehen von der schon habituell sehr groflen Verschiedenheit sprechen aber auch nocb cine 

Reihe ganz anderer Griinde fiir die spezifische Verschiedenheit der Saxifraga Rudolphiana von oppositi- 

folia: vor allem das Fehlen von Ubergangsformen. Bei dem reichen mir vorliegenden Herbarmateriale 

war ich, halbwegs gut erhaltene Exemplare vorausgesetzt, nicht ein einziges Mai im Zweifel, ob ich die 

eine oder andere Art vor mir habe, und dasselbe war der Fall bei meinen Beobachtungen in der freien 

Natur. Ich habe im Glocknergebiete beide Arten sehr haufig, oft nebeneinander, beobachtet und konnte 

jedesmal sofort auf den ersten Blick erkennen, welche der beiden Arten ich vor mir habe. Auch keiner 

jener Autoren, welche die wahre S. Rudolphiana kennen,1 erwahnt etvvas von Ubergangsformen, mit 

alleiniger Ausnahme von R. Beyer, welcher gleich zvvei solcher Ubergangsformen beschreibt,8 und zwar 

eine davon aus dem Gebiete des Grofiglockners, wo ja tatsiichlich beide Arten nebeneinander vorkommen, 

namlich S. oppositifolia f. conferta und S. Rudolphiana var. glandulosa. Herr Beyer hatte die grofie 

Liebenswiirdigkeit, mir Proben dieser beiden Formen zuzusonden, so dafi ich mir tiber selbe aus eigener 

Anschauung ein Urteil bilden konnte. Miebei ergab sich folgendes: S. oppositifolia f. conferta R. Beyer 

ist nichts anderes, als was auch ihr Name sagt, namlich eine etvvas dichter rasige Form von S. oppositi- 

folia, die mit S. Rudolphiana nichts zu tun hat. Nicht viel anders liegt die Sache bei der zweiten Pflanze. 

Die Blatter derselben sind allerdings auffallend klein und erinnern wirklich an S. Rudolphiana, doch lehlt 

der dichtrasige Wuchs und die Kelchwimpern sind vollig driisenlos. Auch der anatomische Bau der Blatter 

beweist, dafi wir es nur mit einer Form der S. oppositifolia zu tun haben. Ich kann demnach in keiner der 

beiden Formen eine Zwischenform zvvischen S. oppositifolia und Rudolphiana erblicken, sondern nur 

individuelle Abanderungen der so variablen S. oppositifolia. 

Ich will die Moglichkeit des Vorkommens von Zwischenformen zvvischen S. oppositifolia und Rudol- 

phiana dort, wo beideArten sich nnden, keineswegs leugnen, doch unbedingt nur fur hybridenUrsprungs 

halten (auch im Herbar Kerner liegt ein angeblichcr Bastard beider Arten, doch lafit der gegenwartige 

Zustand dieses Exemplares leider eine sichere Deutung nicht mehr zu). Das Vorkommen eines solchen 

Bastardes ware gewifi nichts uberraschendes, da ja z. B. auch Hybride zwischen S. oppositifolia und 

biflora nichts seltenes sind. 
Ware S. Rudolphiana nichts anderes als eine Hochalpenform der S. oppositifolia, so miifite erstere 

einen Hohengtirtel bewohnen, welcher fiber der oberen Verbreitungsgrenze der S. oppositifolia liegt. Das 

ist aber nun keineswegs der Fall; beide Arten kommen oft neben und untereinander vor und die obere 

Vorkommensgrenze liegt fiir beide Arten gleich hoch, sie fallt namlich mit der oberen Vegetationsgrenze 

der Phanerogamen iiberhaupt zusammen. Nur die untere Grenze liegt bei S. Rudolphiana hoher als bei 

S. oppositifolia. 

Bemerkenswert ist ferner, dafi S. Rudolphiana in weiten Gebieten, in denen S. oppositifolia vor- 

kommt, ganz fehlt, so im ganzen arktischen Gebiete, in den Rocky-mountains und in den ganzen 

Kalkalpen. Ware sie nun eine Hochgebirgsform der letzteren, miifite sie doch iiberall im Verbreitungs- 

gebiete derselben zu finden sein. Noch interessanter aber ist der Umstand, dafi sich vS'. Rudolphiana in 

Gegenden findet, wo es iiberhaupt keine S. oppositifolia gibt, wie in den ostlichen Niederen Tauern. Auf 

dem Hochgolling z. B. findet sie sich sehr zahlreich und bildet daselbst mit Arelia alpina und Eritrichium 

Terglouense die Hauptmasse der Gipfelvcgetation; von S. oppositifolia findet sich aber auf dem ganzen 

Hochgolling nicht eine Spur; an ihre Stelle tritt daselbst S. blepharophylla Kern., mit der S. Rudolphiana 

iiberhaupt keine Ahnlichkeit mehr hat. 
Charakteristisch fiir S. Rudolphiana ist in erster Linie der dichte polsterformige Rasen darstellende 

Wuchs, in welcherBeziehung diese Art in der ganzen Gattung Saxifraga fast vereinzelt dasteht und physiog- 

nomisch an Alsine sedoides, Silene acaulis, Aretia-Artcn u. dgl. erinnert, ferner die Kleinheit der Blatter, 

welche selten eine Lange von 2 mm erreichen, dabei stets unterseits deutlich gekielt und an der Spitze 

1 Bei jenen Autoren, welche starker driisige Exemplare   der S. Murithiana fiir S. Rudolphiana hielten, steht die Sache anders. 
2 Verh. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg XXII (1891), p. IV. ft. 
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etwas herabgebogen sind. DasGrubchen vor der Blattspitze ist sehr ausgepragt, die Kalkabsonderung des- 

selben ist aber meist eine geringe, ein Umstand, der jedoch mit den spezifischen Eigenschaften der Pflanze 

nichts zu tun hat, sondern auf den Umstand zuriickzufuhren ist, dan sie nur auf kalkfreiem, beziehungs- 

weise kalkarmem Substrat vorkommt. Die bluhenden Sprosse sincl gewohnlich gar nicht verlangert und 

die Bliiten sitzen dann im Rasen; seltener erheben sie sich zu einer Hohe von 1 —1*5 cm und tragen dann 

entfernt stehende, an den Stengel angedriickte Blattpaare. Die Wimpern des Kelches tragen durchwegs 

an ihrer Spitze ein Driisenkopfchen, ebenso meist die der Bliite zunachst stehenden Blattpaare. Diese 

driisentragenden Wimpern sind verhaltnismafiig kraftig und brechen an der Spitze nicht ab im Gegen- 

satze zu S. Murithiana, bei der sie viel zarter sind und im trockenen Zustande unterhalb des Driisen- 

kopfchens leicht abbrechen. Die Bliiten sind kleiner und dunkler als bei S. oppositifolia und werden beim 

Trocknen violett. Wer sich diese Merkmale vor Augen halt, wird S. Rudolphiana immer leicht erkennen. 

Docb bestehen aufierdem zwischen S. oppositifolia und S. Rudolphiana wichtige Unterschiede im 

anatomischen Bau des Blattes. Ein Vergleich der Querschnitte durch die Blatter beider Arten zeigt uns 

zunachst, dafl das Blatt von S. Rudolphiana im Verhaltnis zur Breite dicker ist als bei S. oppositifolia. 

Ferner ist die Cuticula der Obei'haut meist etwas dicker. Viel vvichtiger ist jedoch der Umstand, dafi bei 

S. Rudolphiana Spaltoffnungen auf der Oberseite vollig feblen, wahrend solche bei S. oppositifolia stets 

beiderseits, oberseits allerdings in geringerer Anzahl und nur gegen die Mitte zu, anzutreffen sind. Damit 

steht auch eine verschiedene Ausbildung des Pallissadengewebes bei beiden Arten im Zusammenhange. 

Bei beiden Arten ist dasselbe zweischichtig; wahrend jedoch die Zellen desselben bei S. oppositifolia nur 

etvva uni die Halfte langer als breitsind und nur locker aneinanderschlieGen, auch in der auBeren Schichte 

zum mindesten unterhalb der Spaltoffnungen auseinandervveichen und die Atemhohlen zwischen sich 

IVei lassen, sind sie bei S. Rudolphiana mindest doppelt so lang als breit und schliefien in beiden Reihen 

dicht aneinander; ja es ist selbst eine dritte und vierte Reihe angedeutet. (Vergl. Taf. I, Fig. 20 u. 21.) 

4. Saxifraga oppositifolia  Linne 

Species plantarum, Ed. I, p. 402 (1753). 

Caespitosa foliis quadrifariam imbricatis ciliatis obovatis 2'5—4mm longis subtus carinatis acutius- 

culis apice recurvis et foveola impressa instructis, calycibus eglandulose ciliatis, staminibus corolla 

brevioribus, antheris coei'uleis. 
Descriptio: Perennis, caudiculi lignosi plus minusve repentes ramosissimi caespites laxos vel 

densiusculos formantes. Folia opposita, quadrifariam imbricata, obovata, 2-5—4inm longa, acutiuscula, usque 

ad apicem fere breviter setuloso-ciliata, subtus carinata, apice incrassata, parum recurva, in pagina superiore 

sub apice foveola impressa plerumque calcem secernente instructa, griseo-viridia vel viridia, glabra. Caules 

floriferi erecti, non vel modice elongati. Calycis tubus crateriformis, sparse glandulose pilosus, laciniae 

ovatae, 2'5—5nim longae, obtusae, setulis egiandulosis ciliatae. Petala obovata, 0—12mm longa, obtusa, 

5-nervia, saturate vel dilute rosea, in sicco coerulescentia, rarissime alba. Stamina corolla multo breviora, 

filamentis roseis, antheris griseo-coerulcis. Discus subnullus. Styli erecti, germine longiores, staminibus 

subbreviores. Capsula bicornis, stylis divergentibus. Semina ovato-fusiformia, inconspicue tubercu- 

lata, fusca. Floret a mense Maio ad Julium. 

Abbildungen: Scheuch ze r, Iter per Helvetiae alpinas regiones, Tab. XX, lig. 2. — Roemer, Flora 

Europaea inchoata, fasc. IX, Tab. 2. — English Botany, I, Tab. 0. — Sturm, Deutschlands Flora in 

Abbildungen, H. 7. — Reiner und Hohenwarth, Bot. Reisen, Taf. Ill, Fig. 2. Wagner, 111. Deutsche 

Flora, Fig. 389. — Bonnier in Revue generate de botanique, VI, Tab. 21, fig. IT). — Kohl, Reich enbachs 

Icones fl. Germ, et Helv., XXIII, Taf. 88, Fig. A. — Taf. I, Fig. 21, Taf. II, Fig. 5 — 16. 

Exsikkaten: Baenitz, Herbarium Kuropaeum, sine numero (dreimal ausgegeben).— Fellmann, 

Plantae arcticae, No. 105. — Fries, Herb, norm., Fasz. 5.—New-York bot. Garden. Exploration of Montana 
Denkschr. der mathem.-naUmv. KI,  Bd. LXXV1I, gg 
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and Yellowstone Park, No. 4272. — Plantae Transsilvanicae Herbarii Schott, No. 324. — Reichenbach, 

Flora  Germanica exsiccata,  No.  472. — Sieber, Flora Austriaca exs., No. 130.— Schulz und Winter, 

Herbarium  normale. Phanerogamae. Cent.   1,  No.  51.  —  1898 Ars Svenska Polarexpedition No. 36, 83, 

120,   133,   134, 315,  392, 469,  470,  471.  — Svenska Gronlands Expedition ex a. 1899, No. 150, 181. - 

Macoun, Flora Canadensis No. 151. 

Synonyme:  Sednm alpinum   ericoides  coeruleum   Rauhin,   [IpoSpojjux;   theatri   botanici,   p.   132 

(1520). 

Saxifraga alpina ericoides flore purpurascente Scheuchzer, Itinera per Hclvetiae alpinas regiones, 

p. 48 (1723). 
Saxifraga alpina ericoides flore coerulco Scheuchzer, a. a. O., p. 140 (1723). 

SaxifragafolUs ovatis oppositis smmnis ciliatis Linne, Flora Suecica, Ed. I, p. 131 (1745). 

Saxifraga cattle reptanle, foliis quadrifariani imbricatis, cartilagineis ciliatis Hallcr,  Mist, stirp. 

indig. Helv., I., p. 420 (1758) pr. p. 

Saxifraga oppositifoliaLinne, Fl.Suec, Ed. II, p. 142 (1755), Hudson, Fl. Angl. Ed. I, p. 157 (1762), 

Ed. Ill, p. 180 (1798). Linne, Sp.plant., Ed. II, p. 565 (17(53). Wulfen in Jacquin Collect., I, p. 186 (178(5). 

Lightfoot, Fl. Scot, p. 222 (1789), Host, Syn. plant in Austria cresc, p. 229 (1797). Willdenow, Spec, 

plant, II, 1, p. 648 (1799) excl. varr. (3 et 7. Smith, Fl. Britt, II, 450 (1800), Sternberg, Saxifr. Revis., p. 36 
(1810) pr. p., Pohl, Tent. fl. Bohem., p. 100 (1810), Wahlenberg, Fl. Lapp., p. 1 13(1812), Fl. Carp, princ, 

p. 118 (1814), Pursh, Fl. Amer. sept., Ed. 1, p. 310 (1814), Ed. 2, p. 311 (1816), Schultes, Osterr. FL, 

p. 645 (1814), Baumgarten, Enum. stirp. Transilv., I, p. 381 (181(5), Don, A monogr. of the genus Saxifr., 

in Transact. Linn, soc, p. 401 (1821) pr. p., Hooker, Fl. Scot, p. 129.(1821), Pollini, Fl. Veron., II, p. 27 

(1822), Moretti Tent, sinom. spec. Saxifr., in Giornale di Fisica etc. di Padova, VI, p. 33 (1823) pr. p., 

Smith, The Engl. Flora, II, p. 266 (1824), Wahlenberg, Fl. Succ, I, p. 259 (1824), Bluff et Fingerhut, 

Comp. fl. Germ., p. 531 (1825), Wimmer et Grabowski, Fl. Siles., I, p. 405 (1827), Host, Fl. Austr., I, 

p. 509 (1827), Gaudin, Fl. Helv., Ill, p. 95 (1828) pr. p., Roth, Manualc bot, III, p. 604 (1830), Reichen- 

bach, Fl. Germ, exc, p. 557 (1830—1832), excl. p. Mertens u. Koch, in Roehling's Deutschl. FL, 3. Aufl, 

III, p. 1261 (1831), Wimmer, IT v. Schles, p. 182 (1832), Mackey, Fl. Hibern, p. 66 (1836), Kittel 

Taschenb. d. Fl. Deutschl, p. 190(1837), 2. Aufl, p. 1623 (1844) excl. var. Bluff, Nees u. Schauer' 

Comp. fl. Germ, Ed. 2, I, 2, p. 61 (1837), Koch, Syn. Fl. Germ, et Helv, p. 2(59 (1837) pr. p, Ed 2, p. 297 

(1844) pr. p. Gray, A flora of North-Amerika, I, p. 5(33 (1838—1840), Hartman, Handb. i. Skand. Fl, 

3. Aufl, p. 100 (1838), Maly, Fl. Styriaca, p. 49 (1838) pr. p., Moritzi, Die Pflanzen Graubiindtens p. 63 

(1838), Bertoloni, FL Ital, IV. p. 511 (1839) pr. p., Hegetschweil er, in Hege tsch weiler und Heer, 

Fl. d. Schvveiz, p. 391 (1840) pr. p., Wimmer, FL v. Schlesien, 1. Aufl, p. 93 (1841), 2. Aufl, p. 93 (1844), 

3.Bearb, p. 470 (1857), Sailer, Die Fl.Oberosterr, p.237 (1841)Koch,Taschenb. d. deutsch. Fl,p. 199(1844) 

pr. p., Fleischmann, Ubers. d. FL Krains, p. 95 (1844), Moritzi, Die Fl. d. Schweiz, p. 196 (1844) pr. p., 

Ledebour, Fl. Ross, II, p. 204 (1844), Fries, Summa veg. Scand, p. 39 (184(3), Watson, Cybele bot, I, 

p. 411 (1847), Maly, Enum. pi. phan. imp. Austr, p. 244 (1848), Hausmann, Fl. v. Tirol, p. 332 (1851), 

Sendtner, Die Vegetationsverh. Siidbayerns, p. 777 (1854), Gray, Manual of the botany of the Northern 

United States, p. 142 (1856), Ed. IV, p. 107 (1868), Ed. V, ed. by Watson and Coulter, p. 1(39 (1889), 
Bentham, Handb. of the brit. fl, p. 228 (1858),Wulfen, Fl. Norica phan, ed. Fenzl et Graf, p. 461 (1858), 

Garcke, Fl. v. Nord- u. Mittel-Deutschl, 3. Aufl, p. 138 (1854), 5. Aufl, p. 156 (18(30), Brittinger, Fl. v. 

Oberosterr, in Verh. zool. bot. Ges. Wien, XII, p. 1082. Sep. p. 100 (1862), Doll, Fl. d. Grofih. Baden, III, 

p. 1033 (1862), Fuss, Fl. Transsilv. exc, p. 230 (1806), Moore, Contr. t. a Cybele Hibern, p. 119 (1866), 

Neilreich, Aufz. d. in Ung. u. Slav. beob. Gefafipfl, p. 233 (1866), Schur, Enum. pi. Transilv, p. 234(1866), 

Gremli, Exkursionsfl. f.d.Schweiz, 1. Aufl, p. 100(1867), pr. p., 3. Aufl, p. 186 (1878), pr.p.,8. Aufl., p. 189 

(1896),pr.p,Cesati, Passerini e Gi belli, Comp. della fl. Ital, p.(319 (18(57) pr.p, Maly, Fl. v.Steierm, p. 1 76 

(1868) pr.p, Sauter, Fl. d. Herzogt. Salzburg p. 129 (18(38), Kngler, Inch crit Saxifr, in Verh. zool. bot. 

Ges.,Wien, XIX, p.515 (18(59) pr.p., Monogr. d. Gatt Saxifr, p.276 (1872) pr.p, Knapp, Die bisher bek. Pfl. 
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Galiz., p. 271 (1872), Watson, Topogr. bot., p. 174 (1873), Duftschmied, Fl. v. Oberosterr., p. 320 (1873), 

Babington, Man. of brit. bot., p. 143 (1874), Celakovsky, Podr. d. Fl. v. Bohm., 597 (1874), Blytt, Norges 

flora, p. 904 (1876), Nyman, Consp. fl. Europ., p. 269 (1878—1882), pr. p. Kanitz, PI. Roman., in Magy. 

Noven. lapik, III, Sep., p. 46 (1879—1881), Brandza, Prodr. Fl. Roman., p. 148 (1879—1882), Lange, Consp. 

fl. Groenl., I, p. 66 (1880), II, p. 257 (1881), III, p. 680 (1892), Fiek, Fl. v. Schles., p. 169 (1881), Gronlund 

Islands Fl., p. 154 (1881), Wartmann u. Schlatter, Krit. Ubers. iiber die Gefafipfl. d. Kant. St. Gallen u. 

Appenzell, p. 159 (1881), Arcangeli, Comp. della Fl. Ital, p. 255 (1882), Ed. II, p. 577 (1894) pr. p., 

Garcke, Fl. v. Deutschl., Ed. XIII, p. 155 (1878), Ed. XIV, p. 155 (1882), Ed. XVII, p. 332 (1895), Strob!, 

Fl. v. Admont, in Jahresber. Obergymn. Melk, p. 26 (1882), Macoun, Catal. of Canad. pi, p. 149 (1883), 

Prantl, Exkursionsfl. f. d. Konigr. Bayern, p. 300 (1884), Baker, A fl. of the engl. Lake-distr., p. 102 (1885), 

Coulter, Manual of the bot. of Rocky-Mountains, p. 90 (1885), Simonkai, Enum. fl.. Transsilv., p. 243 

(1886), Bentham, Handb. of. brit. FL, Ed. V, rev. by Hooker, p. 167 (1887), Pacher, in Pacher u. 

Jabornegg, Fl. v. Karnten, III, p. 59 (1887) excl. var. Lees, The fl. of West Yorkshire, p. 246 (1888), 
Stewartand Corry, A fl. of North, east of Ireland, p. 59 (1888), Berdau, Fl. Tatr., Pienin. i Besk., p. 227 

(1890), Velenovsky, Fl. Bulg., p. 194 (1891), Sagorski u. Schneider, Fl. d. Zentral-Karp., II, p. 169 

(1891), Gelmi, Prosp. della fl. Trident., p. 68 (1893), Norman, Norges arkt. FL, I, p. 486 (1894), Fiek, in 

Wohlfahrt-Kocb, Syn. d. deutsch- u. Schweizer FL, 3. AufL, p. 973 (1891) excl. var. c, Griffith, The fl. 

of Anglesey and Carnarvonshire, p. 56 (1895), Karsten, Fl. v. Deutschl., Osterr. u.' d. Schweiz, 2. AufL, II, 

p. 452 (1895), Fiori e Paoletti, Fl. anal, d'ltalia, I, p. 541 (1896) pr. p., Britton and Brown, An ill. Fl. of 

the Northern United States, II, p. 171 (1897), Van Hoffcn, in Bibl. bot., H. 42, p. 38(1897—1899), Fritsch, 

Exkursionsfl. f. Osterr., p. 267 (1897), Grecescu, Consp. fl. Rom., p. 232 (1898), Dalla -Torre, 

Alpenfl., p. 125 (1899) pr. p., Ostenfeld, in The botany of Faroes, p. 79(1901), Neuman, Sveriges 

Fl. 421 (1901), Dusen, in Bihang till kgl. Svensk Vctensk. Akad. handl., XXVIl, Afd. Ill, H. 3 p. 36 

(1901), Schinz u. Keller, Fl. d. Schweiz, p. 231 (1901), Hayek, in Osterr. bot. Zcitschr., LII, p. 329 

(1902). 

Saxifraga coerulea Persoon, Enchiridion botanicum s. Synopsis plant., I, p. 488 (1805) pr. p. 
Antipiiylla coerulea Haworth, Saxifr. enum., p. 43 (1821). 

Saxifraga biflora Fuss, Fl. Transsilv. exc, p. 238 (1866), Schur, Enum. pi. Transsilv., 

P. 234 (1866). 

Saxifraga Kochii Fuss, Fl. Transsilv. exc, p. 239 (1866), Schur, Enum. pi. Transsilv., 

p. 234 (1866). 

Saxifraga Rudolphiana Schur, Enum. pi. Transsilv., p. 234 (1866) pr. p. 

Saxifraga oppositifolia a imbricata Scringe, in De Candolle, Prodr. Syst. veget, IV, p. 18 
(1830). 

Saxifraga oppositifolia Subsp. typica Vaccari, in Bull. soc. bot. Ital. (1903), p. 68. 

Geographische Verbreitung: Arktisches Gebiet der alter) und neuen Welt; Rocky mountains 

Hochgebirge von hiand und Grofibritannien sowie der skandinavischen Halbinsel. Alpcn vom St. Gotthard 
ostwarts, Karpathen, Rilo in Bulgarien. 

In Nordamerika1 vcrbrcitet an der Nordkiiste und auf den arktischen Inseln bis zur Hudsonbay, 
auf Labrador, New-Foundland und am St. Lawrence-Golf; crreicht auf Griell-Land bei 83° 24' den 

nordlichsten bckannten Standort.2 In clem Rocky mountains3 von den Teton-mountains nordwarts in 

einem  Breitengtirtel   zwischen  52°  und  58°   n. Br., so am Mount Selwyn, Peace River-Pafi, Bow River- 

1 Macoun, Catal. of Canad. pi., p. 149. 

2 Feilden, in Journ. of botany, XXXVI, p. 388. 

3 Coulter, Manual of the botany of Rocky-mountains, p. 90. 
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646 A. v. Hayek, 

PaB, Kvotanie-Pafi und auch in den Cariboo mountains. Ferner auch in Nord-Vermont am Unterlauf 

des Hudson auf dem Mount Mansfield,1 im Tale zwischen diesem und dem Sterling-mounts2 und auf 

dem Villoughby-Berge.3 

Auf Gronland und den benachbarten Inseln an alien Kiisten verbreitet1 und an der Westkiiste 

bis 83° 8' nordwarts reichend.5 

Auf Island6 verbreitet, ebenso auf Yan Mayen7 und auf der Bareninscl.8 Haufig auf Spitz- 

bergen,7, 8 und selbst noch auf Franz Josefs-Land.0 

In Irland nur im Westen in den Gebirgen von Connought (Joyce country und Umgebung) sovvie in 

den Grafschaften Sligo und Leitrim.10 Auf den Hochgebirgen Schottlands allgemein verbreitet, so auf 

den Shetlands- und Orkney-Insetn und in den Grafschaften Sutherland, Caithness, Ross, Inverness, Argylc, 

Morey, Forfar, Perth, Stirling, Lanark11 und auf den Inseln Skye und Rum12, findet sich an der Nord- 

ktiste Schottlands selbst noch an Felsen und Riffen knapp obcr dem Meeresspiegel. In England in den 

Gebirgen von Wales, U] (Cwiss Idral, Ystolion Duon, Cwiss Glas, Glogvviss, Garnedal, Snowdon) ehemals 

nicht selten, jetzt aber nur mehr sehr sparlich an nur schwer zuganglichen Stellen;11 hitufiger in York 

und Westmoreland auf der Pennine Chaine und den Cumbrian mountains.11, u> 

Auf den Faroers ziemlich haufig.16 

Im arktischen Skandinavien allgemein verbreitet in Finmarken (Rodo distr., Gildeskal Beieren, Bod0- 

Saltdalen, Folden, Stegen-Tysfjord, Ofoten, Lofoten, Vesteralen, Hind0, Ibbestad, Senjeno, Tromso, Balsfjord, 

Karls0-Lyngen, Skervo-Kvaenangen, Loppen-Alten, Hammerfest, Maso, Porsanger, Laksefjord 
Gamviknessets, Tanens, Nordvaranger, Sydvaranger, lndre Finmarken17) und Lappland,18 bewohnt 

daselbst allerlei Fels- und Heideboden sowohl trocken als kaltnafi, humusgebunden wie sandig bis in 

die Moosmatte, fehlt in den Mooren, flndet sich aber auf den Mooshugeln.18 Auf den Gebirgen Schwedens 

und Norvvegens iiberall verbreitet (Svartisen, Jemtland, Romsdal, Dovrefjeld u. s. w.), stidwarts bis zum 

Hardangerfjord.1" In Nordrufiland20 auf Kola und in Russisch-Lappland31, auf Novaja-Semlja,21 

Waigatsch22 und im Samojedenland.20  Im  arktischen Sibirien verbreitet  langs  der ganzen   Nordkiiste22 

i Egglestone, in Bot. Gazette, XX, p. 73 (1895). 
2 Pringle, in Amer. Naturalist, X, p. 742 (1876). 

3 Rabenau, in Abh. naturw. Gcs. Gorlitz, XIX, p. 235 ff. (1887). 

* Lange, Consp. 11. Groenl., 1, p. 66, II, p. 257, III, p. 680. 

5 Hart nach Van Hoffcn in BItal. bot., II. 42, p. 38. 
6 Gronlund, Islands Flora, p. 54. 
7 Auf Grund vorliegenden Herbarmateriales. 
8 Andersson och Ilessclman, Bidrag till Kannedomen ora Spetsbergens och Beeren Eilands Karlvaxtaflora, in Bihang till 

K. Svensk. Vetensk. Akad. Handl., XXVI, Aid. 3, Nr. 1. 
9 Petcrmanns  geogr.  Mitt.,   p.  201  (1878)  und Fischer  in  Proceed,  of Manchester lit. and phil. soc. XLI, p. XXII ff. 

(1896). 
10 Maekay, Flora hibern., p. 66 und Moore, Contrib. towards a Cybele Hibernica, p. 119. 
11 Watson, Cybele botany. I, p. 411 und Topogr. bot., p. 174. 

12 Lightfoot, Flora Scotica, p. 222. 

13 Griffith, The flora of Anglesey and Carnarvonshire, p. 56. 

l-l Conf. Wolley in Gard. Chronicle, p. 470 (1888). 

15 Lees, The flora of West-Yorkshire, p. 246. 

16 Ostenfeld, in The botany of Faroes, p. 79. 

17 Norman, Norges arkt. Flora, I, p. 486. 

18 Clcve, in Bihang till K. Svensk. Vetensk. Akad. Handl, XXVI, Afd. Ill, Nr. 15. 

13  Conf. Neuman, Sveriges Flora, p. 421, Hartman, Handb. i Skand. fl., 3. Aufl., p. 100, Blytt, Norges Flora, p. 904. 
20 Engler, Monographic der Gattung Saxifraga, p. 277. 

21 Le deb our, Fl. Ross., II, p. 204. 
22 Kjellman, Die Phanerog. Fl. d. sibir. Nordkiiste in Nordeaskiold, die wissensch. Ergeb. d. Vega-Exped., p. 358. 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Studien iiber die Gattung Saxifraga. 647 

bis zur Tsehuktschen-Halbinsel1, 2, zum  Reispiel am Meerbusen Karmakulski,3  an   der  Lena-Miindung, 

bei Tumat, Angardan und auf den neusibirischen Inseln auf Kotelni.1 

In den Sudeten5 sehr zerstreut an einzelnen Standorten, besonders in der kleincn Schneegrube und 

beim alten Arsenikbergwerk im Riesengrund. 

In den Alpen in der Hochregion, meist nur fiber der oberen Grenze der alpinen Strauchvegetation 

bis in die hochsten Regionen, wo iiberhaupt noch Phanerogamen gedeihen, also bis 3500m; besonders 

auf Fels, im Gerolle und Felsschutt, an Gletschermoranen, aber auch in Alpenmatten. Besonders hauflg 

in der Nahe der Gletscher und evviger Schneefelder. 1st im allgemeinen bodenvag und findet sich sowobl 

auf Kalk als auf Urgestein; nur im Gebiete der niederen Tauern, wo auf kalkfreiem Boden 5. blepharo- 

phylla vorkommt, scheint S. oppositifolia auf kalkhaltiges Substrat beschrankt. Ab und zu auch herab- 

geschwemmt im Flufikies der Thaler. 

In der Schvveiz ist S. oppositifolia yom Pilatus und Todi ostwarts durch die ganzen Alpen 

verbreitet6 und geht auch auf die Nagelfluhvoralpen hinaus' (zum Beispiel Stockberg, Speer, Kronberg), 

sie findet sich auch am Ufcr des Bodcnsees nachst Konstanz,8 wo sic wohl als Glazialrelikt aufzufassen 

und nicht nur herabgeschwemmt 1st.'' In Vorarlberg (Bregenzerwald, Freschen, Rhatikon) und Tirol10 

im ganzen Lande bis an die obere Vegetationsgrenze in der Hochalpenregion gemein.uIn Karnten18 in der 

Zentralalpenkette verbreitet, in den Karavvanken seltener, inKrain11 in den Julischen Alpen und auch 

noch in den Sanntaler Alpen auf dem Grintovz.15 In Salzburg16 sowohl in den nordlichen Kalk-als in 

den Zentralalpen verbreitet, ebenso in den Alpen Oberbayerns (hier der hochste Standort auf der 

Dreitorspitze bei 2613*», der tiefste auf freiem Abhangc am Hochgern bei 1693w und in engerTalschluchl 

bei der Tiefentaleralpe am Miesing bei 1486IH).
17
 In den nordlichen Kalkalpen weiter ostwarts noch 

haulig in der Dachsteingruppe16 (bis auf den Gipfcl des Hohen Dachstein 2996m!) und im Toten 
Gebirge,18 seltener auf den Hallcr Mauern ls,ro, dann auf dem Buchstein und in der Hochtorgruppe1", ia 

fehlend und auf dem Eisenerzer Reichenstein seinen dstlichsten Standort erreichend.12 In den Zentral- 
alpen in den niederen Tauern12 nur zerstreut auf Kalkboden (Pleifinitzkogel, Weifieck, Speiereck,12 

Schicdeck, Gumpeneck,15 Hochschwung),19 verbreitet hingegen in den Norischen Alpen bis zum Zirbitz- 

kogel bei Judenburg12 und zur Koralpe.12 

1
 Engler, Monographic der Gattung Saxifraga, p. 277. 

2 Lcdcbour, Fl. Ross., II, p. 204. 
3 Traillveltcr, Acta horti Petrop., VI, p. 544. 

•l Trautvcttcr, a. a. 0., X, p. 512. 

5 Conf. Celakovsky, Prodr. d.  Fl. Bohm., p. 597 und Fiek, Fl. v. Schlcs., p. 169. 

6 Conf. Gaudin, Fl. Hclv., Ill, p. 95, Moritzi, Fl. d. Schwciz, p. 196, Hcge tsch we i 1 cr und Ilecr, Fl. d. Schweiz, p. 391, 

Schinz und Keller, Fl. d. Schweiz, p. 232. 
7 Wartmann  und  Schlatter, Kritischc Ubersicht iiber die Gefafipllanzcn der Kantonc St. Gallon und Appcnzcll,  p.   159. 

S Doll, Fl. d. Grofih. Baden, p. 1033. 
rt Nahcres   iiber   dieses   intercssantc  Vorkommen   bei   Schroter  und   Kirchner,   Die   Vegetation   des   Bodcnsees, 

II, p. 58. 

to Conf. Ilausmann, Fl. v. Tirol, p. 332. 
11 H. Freih. v. Handel-M azzctti, Mundlichc Mittcilung. 
13 Auf Grund vorliegcnden Herbarmaterials. 

13 Pachcr und Jobornegg, Fl. v. Karnten, III, p. 59. 

i'1 Flcischmann, Ubcrsicht d. Fl. Krains, p. 95. 
15 Eigene Beobachtung. 

16 Sautcr, Fl. v. Salzb., p. 128. 

17 Sendtner, Die Vegetationsverhiiltnisse Siidbayerns, p. 777. 

IS Duf'tschmicd, Fl. v. Oberosterr., p. 320. 

M Strobl, Fl. v. Admont, in Jahresbcr. d. Obcrgymn. .Melk, p. 26 (1882). 
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648 A. v. Hayek, 

In den Karpathen in der Tatra von 5800 bis 6500'(= 1830 bis 2370m)1 ziemlich verbreitet, 2 

ebenso in den Karpathen Siebenbiirgens3 und Rumaniens' (Czehlau, Bucsecs). 

Auf der Balkanhalbinsel bisher nur auf dem Rilo in Bulgarien.5 

Ich sah Exemplare von folgenden Standorten: 

Arktisches Gebiet. Amerika. Aleuten: Unalaschka, leg. Merlens (P.), leg. Eschscholz (P.) leg.? 
(M. P.), leg. Chamisso (M. P.). 

Alaska: Port Clarence, Lat. N. 65°00'. Long. V. 1(50°, leg. Kjellmann (St.). 

Britisch Nordamerika: Between Great Bear-Lake and mouth of Coppermine River, leg. Rae 

(Fl., M. P.). Minto Inlet, leg. Andersson (Fl., M. P.), South coast of Victoria-Land, leg. Rae (Fl.). Parry 

leg. Hooker (Montp.), Bcllot-Strait, 1 bis 1000', leg.? (M. P.). Beechy-Island, leg. Lyall (FL, M. P., St.) 

Navy-board-Inlet, leg. Lyall (FL). Canada, leg. Gold (FL). Fl. bor. Amer., leg.? (M. P.). Labrador, leg. 

Brentel (Br.), leg Reibit (P.), leg. Goetz (M. P.), leg. Hofmeister et Herzberg (M. P.). Labrador prope 

Hebron, leg. Hohenacker (B.). Labrador, Okkak, leg. Fratres moravici (P.), leg. Waitz (M. P.), leg. 
Beck (FL), leg. ? (B., FL). Labrador, Lundberg, leg. Nain (FL). Labrador, Near Fortean, leg. Waghorne 

(B. B.). Terrc neuve, leg. Dcspreaux (Montp.), leg. Lenormand (FL). New-Foundland, leg. Swartz (St.). 

Gronland: Gronland, leg. Rink (FL), comm. Hohenacker (FL), leg. Horneman (P.), leg. Rol 1 

(P.), leg. Giesekc (M. P.), leg. Vahl (St.), leg. ? (Montp., P., FL, B.), Lac Dark head, D. Strait, 7 1 °27' 

N. 55°51' W., leg. Taylor (P.). Kororsuak, inderste Egne of Isortokfjord, 2000' = 860m, leg Kornerup 

(C). Nordgronland, Godhavn, leg. Berggren (St.). Godhavn, leg. Berlin (St.). Godhavn, Disco, leg. 

Broberg (U. Z.). Godhavn, leg. Smith (Montp.), leg. Bergguen (P.). Groenl. austr. Malerssorniarlik 

ca. 62°, leg. Hartz (B. B.). Sydgronlande, leg. ? (St.). Cap Farewell, leg Kojce (M. P.). Kongegdlek Kingua 

in Sinu Hua, 2000' alt., leg. Sylow (P.). Groenlandia orientalis, King Oskarshaven, leg. Berlin (St.) 

Ostgronland, Myskot efjorden, leg. Gredin (St.). Ostliches Gronland, Abhange und Gletscberwalle am 

Kaiser Franz Josef-Fjord, leg. Z we i te deu t s ch e N o r dp ol exp e di ti on, Exped it io n ss chi f f »Ger m a n i a« 

(M. P.). N. E. Greenland, leg. Sabine (P.). Gronland, Sabincinsel, leg. Zweite deutsche Nordpol- 

cxpedition, Expeditionsschiff »Germania« (FL). Gronland, Maveringinsel, leg. Zweite deutsche 

Nordpolexpedition, Expeditionsschiff »Germania« (FL). Groenlandia orientalis, Insula Pendulum, 
leg. Duscn (St.). 

Europa. Island: Island, leg. Paijkull (St.), leg. Horck (P.), leg. ? (P.). Esca pr. Rejkjavik Islandiae, 

leg.  Steenstrup (B. B.).  Hnausum  Islandiae,  leg. Krabbe (B., Fl.). Eski-Fjorden, leg. Berlin (St.), leg 

Stromfeldt (St.). 

Yan-Mayen: Yan-Mayen, leg. Daniclssen (C), leg. Beer (M. P.). Yan-Mayen, gemcin auf Sand 
leg. ? (Hal.). Hochebene des Sudteiles der Insel Yan-Mayen, leg. Fischer (M. P.). Yan-Mayen, Drdoveds 

boklin, leg. Duscn (St.). Yan-Mayen, Englische Bucht, leg. Duscn (St.). 

Faroers: Faroer. Stromo-Fjall ved Sunds, leg. Feilberg og Rostrup (St.). 

Spitzbergen: Spitzbergen, leg. Rapp (Br.), leg. Robert (P.), leg Vahl (M. P.). Spctsbergen, Axels 

oar, Lat. n. 77° 43', Long. o. 14° 50', leg. Bjorling (St.). Flora Spitzbergensis, Welcome poind, leg. Wulf 

(St.). Flora Spitzbergensis, Green Harbour, leg. Wulff (St.). Insula Spitzbergensis, Kings- bay, leg. Fries 

(St.)., leg. Marchesetti (M. P.). Spitzbergen, Prince Charles Foreland, I sydvestra delen vid La Manche 

bukten, leg, Andersson och Hesselman (1899 Ars Svensk Polarexp. No. 315) (St.). Insulae Spcts- 

bergenses. Foulbay,  leg.  Kjellmann  (St.).  Spctsbergen,  Kap  Boheman, Lat. n. 78°23', Long 0. 14°52', 

1 Wahlenberg, Fl. Carp, princ, p. 118. 
2 Sagorski und Schneider,  Fl. d. Zentralkarpalhcn, II, p. 160, Knapp,   Die bisherbekannten Pflanzen Galiziens, p. 271. 
3 Simonkai, Enum. fl. Transs., p. 243. 

4 Brandza, Prodr. Fl. Rom., p. 148, Grecescu, Consp. 11. Rom., p. 232. 
5 Velenovsky, Fl. Bulg., p. 194. 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Studien ilber die Gattung Saxifraga. 649 

leg. Bj or ling (St.). Spetsbergen-Isfjorden, Adventbay, leg. Ekstam (St.). Isfjorden, Kolbay, leg. Ekstam 

(St.). Spitzbergen. Zwischen Kolberget und Adventbay im Eisfjord, leg. Crem er (U. Z.). Spetsbergen, 

Temp>elbay, leg. Ekstam (St.). Insulae Spitsbergenses. Isfjorden, Rendalen, leg. Kjellman (Fl.). Spitz- 

bergen. Belsound, leg. Martin (Fl.), leg. Malmgrecn (N. P.), leg. V ah 1 (St.). Spetsbergen, Belsouncl, 

Mitterhooken, leg. Nathorst (U. W., St.). Spitzbergen. Zwischen Kap Ahlstrand und Rechersche Bai im Bel- 

Sund, leg. Cremer (U. Z.) Spetsbergen. Belsound. Recherche-Bay, leg. Grotzl (M. P.). Van Keulenbay. 

Eders 0. Pa fuktig mossa, leg. Andersson och Hesselman (1898 Ars Svenska Polarexpedition No. 120; 

(St.). Van Keulenbay. I en endost vid snosmaltaringer vattenfejld alafka i den mellersta nordsidedalen, 

leg. Andersson och Hesselmann (1898 Ars Svensk Polarexpedition No. 429) (St.). Van Keulenbay. 

Fjordens botten, pa moran kam far sydostligaste glaciaren, leg. Andersson och Hesselman (1898 Ars 

Svenska Polarexpedition No. 350) (St.). Belsund. Eders o. i Van Keulenbay, leg. Andersson och 
Hesselman (1898 Ars Svenska Polaiexpedition No. 133, 134.). Spetsbergen, Kap Lyall, leg. Andersson 

och Hesselman (1898 Ars Svenska Polarexpedition No. 248), leg. Nathorst (St.). Sydkap, Spitzbergen, 
leg. Keihau (C). Spitzbergen, Inseln unter dem Siidkap, leg. Payer (M. P.). Spetsbergen, Kung Karls 

Land, Svenska Foslandre. Lat. n. 78° 41', Long. o. 26°80/, leg. Andersson och Hesselman (1898 Ars 

Svenska Polarexpedition No. 471.) (St.). Spetsbergen, Kung Karls Land. Vestra delan, leg. Andersson 

och Hesselman (1898 Ars Svenska Polarexpedition Nr. 4(39) (St.). Spetsbergen. Kung Karls Land, 

Svenska Forlande. Sluttningar vid Kap WeifJenfels, Long. 78°41', Lat. o. 26°50', leg. Andersson och 

Hesselman (1898 Ars Svenska Polarexpedition Nr. 471) (St.). Spetsbergen. Kung Karls Land. K. K. c. 

Johnsensberg. Lat. 78°53', Long. o. 29°27', leg Andersson och Hesselman (1898 Ars Svenska Polar- 

expedition) (St.). Hope Insel, leg Payer (M. P.). 

Arktisches Norwegen: Nordkap, leg. l)ahl(Chr.), leg Manner he im (Br.), leg. Schuhe (Br.). 
Tyncn ved Hammerfest, leg. Dahl (Chr.). Isola di Oualo nel settentrione di Hammcrfest, leg. Parlatore 

(Fl.). Tromso, leg. Wulff (St.), leg. Fries et Blytt (Chr.), leg. Nyhuus (Chr.). Tromsdalstiud pr. Tromso, 

leg Schube (Br.), leg. Parlatore (Fl.). Finmarken prope Tromso in monte Floifjeld, leg. Sommier (Br.). 
Reno i Porsangerfjorden, leg. Dahl (Chr.). Porsangcr: Under Merdevarre ved Rovfosnas, leg. Dahl (Chr.). 

Alten: Eibydalen, leg. Norman (Chr.). Kegione alpina clella alpi Kiolen in Finmarchia, leg. Parlatore 

(FL). Vestlinmarken: Mageroen, Honningsvaag, leg. Dahl (Chr.). Vestfmmarken: Porsangerfjorden: Kolvik 

og den nearligende Troldholme, leg. Dahl (Chr.). Vestfmmarken: Stabursnas i Porsangerfjorden, leg. Dahl 

(Chr.). Reinoen og Bosselven, leg. Dahl (Chr.). Ostfmmarken: Lebesby pgd: Skotningberg, leg. Dahl (Chr.). 

Ostfinmarken, leg. Broch (Chr.). Giskananjak, Neseby, Ostfinm., leg. Sommerfelt (Chr.), Tanen. Lavoo- 

gorsa in de ved Troldfjordelven, leg. Dahl (Chr.). Luoghi umidi maritimi presso Halten in Finmarchia, 
leg. Pari atore (FL). 

Schwedisch-Lappland: Lapponia Lulensis, leg. Dannfeldt (FL). Lapponia, leg. Zuccagni (FL), 

Lapponia Lulensis, leg. Vidmark (FL), leg. Cederstrahle (St.). Torn. Lpm. pa ofre delem af fjullet 

Nuljalaki, leg. Hiigerstrom (St.). Torne Lapp. Fjolnjggen, leg. Fristcdt u Bjornstrom (St.). Tornei 

Lapm. fjellet Moskana, leg. C. P. L. (St.). Lapp. Lul. Ujunvals, leg. Andersson (M. P.). Lapponia, 

Rabdawanka, leg. Laestadius (St.). Lapponia or. Katschkova, leg. Cebr. Fell man n (Fellman, PL Arct. 

Nr. 105) (B.). Quickjoch, leg. Holm (C). Locis praeruptis aqua nivali irrigatis convallis Valle Karsa prope 
Quickjoch, leg. Cederstrahle (St.). 

Rufiland: Plantae Fennicae. Lapponia Rossica. Chibino, leg. Hollmein (St.). Lapponia tmandrae 

ad lac. Umpjavvr, in ripa glareosa sm. Tschudi-vun, leg. Kihlman (St.). Vaigatsch, Ingor Schar, leg. 

Ekstam (St.). Vaigatsch. Kap Greben, leg. Ekstam (St.). Vaigatsch. Warnekbukten, leg. Ekstam (St.). 

Mare Caricum. Uddebay, leg. Ekstam (St.). Novaja-Semlja, leg. Lehmann, comm. Buhse (M. P.). Novaja 

Semlja. In tundra insulae Mejduscharskji, 71°21' n. 11, 52° 28' o. L., leg. Holm (St.). Novaja Semlja. 

Kastin Schar, Beluschja gaba, leg. Ekstam (St.). Region, meridionale de la Nouvelle Zemble, leg. 

Expeditions suedoises de 1875 et de 1876 au Jenissei (St.). Novaja Semlja. Mai Kaimakul, leg. Ekstam 

(St.). Fundet paa 73" 21' n. Br.,  7)4° 27'  o. L. v. Grv.,  30 Rod over Havel. Matofskin Shar, leg. Mack (C.) 
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650 A. v. Hayek, 

Novaja Zembla. Matofskin Shar, leg. Aagaard (C.)., leg. Ekstam (St.). Nova Zembla. 76° 30'n. Br., 

Gl°25'6. L., leg. Helberg (C). 

Asien: Arktiska Sibirien. Dicksons havn. Lat. N. 73°28', Long. o. 80° 58', leg. Kj ellman (St.). 

Arktiska Sibirien. Kap Tscheljuskin, Lat. N. 77°56', Long. o. 103°25', leg. Kjellman (St.). Asie arctique. 

Kap Tscheljuskin, leg. Kjellman (Fl.). Ad fl. Taimyr 731/2°, leg. Exp. Sibir. acad. (M. P.). Arktiska 

Sibirien. Preobnaschenie on Lat. 74*45', Long. o. 113° 10', leg. Kjellman (St.). Arktiska Sibirien, Konyan- 

bay, Lat. N. 64°49', Long. V. 172*53', leg Kjellman (St.). Werchojansk, leg. ? (P.). 

Gebirge von Grofjbritannien. Schottland: Highlands, leg. Hooker (St.). Nei monti di Scozia 

highlands, leg. ? (FL). Ex Scotia. Ben Lowers, leg. ? (P.). Ben Lancet, Perth, leg. Syme (C.) 

England: Hellwellyn, Westmoreland, leg. Ball (FL). Rocks above Red Jim, Hellwellyn, leg. ? (C.) 

In subalpinis Walliae, leg. J. Ball (U. W.). North-Wales, leg. Bull (Fl.). In summo monte Snowdon. 
N. Wales, leg. ? (P.). 

Hochgebirge Skandinaviens. Norwegen: Fufl der Svartisen am Hochlandsfjord, leg. Engler. 

(U. W.). Nordland, Baadfjeld, leg. Dyring (Chr.). Vasendfjeld paa Helinstrandene, leg. A. Blytt (Chr.) 

Smaadalsfjeldene ovenfor Storlidsatrene i Vang, leg. A. Blytt (Chr.). Dovre, leg. ? (Fl.), leg. Lindeberg 
(P., St.), leg. Lindblom (Fries, Herb, normale, Fasc. 5.) (P., M. P.), leg. Habener (B.), leg. Schiott (Chr.). 

Dovresche Alpen, leg. Jessen (Z. B. C). Nel Dovrefjeld sopra Jerkind, leg. Parlatore (Fl.). Dovre. 

Gjeiterrypen ved Jerkind, leg. Blytt (Chr.). Nel Dovrefjeld tra Drivstuen e Kongsvold, leg. Parlatore (FL). 

Dovrefjeld, Kongsvold, reg. alp., leg. Lindberg (K.). Kongsvold (Dovrefjeld 62° n. Br.). Knudshoe, 1400m 

leg. Baenitz (Llerb. Europ. s. n.) (Br., H., Hal., M. P., U. Z.). Dovre, Knudshoe, leg. Elgenstiema (FL), leg. 

Nyman(St), leg. Blytt og Moe (Chr.). Jerkin, leg. Printz (Chr.). Lomseggen, leg. Moe (Chr.). Lorn. 

Storho i Visdal, leg Norman (Chr.). Lorn. Lomseggen, Storho, leg. N orman (Chr.). Lorn. Boverdalee, 

leg. Moe (Chr.). S. Tli. Kraakfjord i Bjornor, leg. Holfstad (Chr.). Romsdal, Bud. Guleberget, leg. Dahl 

(Chr.). Romsdal, Franen: Tverfjeldene, Troldkirken, leg. Dahl (Chr.). Nordfjord: Storetroen i Daviken, leg. 

Dahl (Chr.). Nordfjord Gloppen: Svarte Kari, leg. Dahl (Chr.). Kistefjeld ved Haukelisaeter paa gransen 

ml. Bratsberg og Sondre Bergenhusamt, leg. Dahl (Chr.). SSndfjord, Strandheiene indenfar Dale, leg. 

Dahl (Chr.). L. & Mand. Amt: Ekenesiiren ved Flekkefjord, leg. R. E. Fridtz (Chr.). L. & Mand. Amt: 

Eidsfjord. Lioter, leg. R. E. Fridtz (Chr.). Sogn: Hogeli i Bergedalen, Fortun, Lyster, leg. A. Blytt (Chr.). 

Sogn: Raumanasi i Urland, leg. A. Blytt (Chr.). Sogn: Oen sogn. Hornenava, leg. Dahl (Chr.). Voring- 

fossen i Hardanger, leg. Blytt (Chr.). Halnelagiit paa Hardangerfjeldet, leg. Blytt (Chr.). Lardalsoren. In 

lapidibus, leg. Baenitz (Herb. Fur. s. n.) (Hal., M. P., U. Z., Br.). Torflnsdaled ved Bygdin, leg. A. Blytt 

(Chr.). Kaloaahogda ved Bygdin, leg. A. Blytt (Chr.). Wejen mel. Roldal og Odda, leg. S onus en (Chr.) 
Haram pgd. Lepso, Gohaldcn, leg. Dahl (Chr.). Haram pgd. Flcmso, leg. Dahl (Chr.). Hedemarkens Amt. 

Nordre Osterdelen Tronfjclt, i tallrcgionen vid Skrebakken o omkring 5107//, ofvcr hafvet, leg. 

Dusen (St.). 

Schweden: In alpe Areskutan, leg. Ccdervvald (C). Areskutan in Jemtlandia, leg. Areschoug 

M. P.). Jemtland. Areskutan, leg. Schlyter (St.), leg. Lalin (St.), leg. Sundelin (St.), leg. Ljogren. 

(B., M. P.). In rupibus irrigatis ad latera alpis Areskutan Jemtlandiae, leg. Bourling et Langhcim (St.). 

In alpe Snasahagen Jemtiae, leg. Wichstrom (Fl.). Snasahagen, leg. Lagerheim et Sjogren (St., M. P.), 
leg. ? (M. P.). Jemtland, Storlien, leg. Lundberg (St.). In alpe Renfjellet. Jemtiae, leg. Sjogren (St.). 

Herjead. Hamratfjelct, leg. Stromfelt (St.). Herjed. Mittoklappen, leg. Hulting (St.). Herjeadalen 

MittakUipparnc, leg. Thcdcnius (St.). Herjeadal, Fjellheden, Godarr om Hellagsfjelln, leg. Almquist et 

Sodeiiund (St.). Herjeadalen. Skarffjellet, leg. Thedenius (St.), leg. Stromfelt (St.), leg. Frisledt 

et Lovcn (St.). 

Sudeten.  Ri escngebirge:  Teufelsgartchen   im Riesengebirge,  leg.  J. Kablik (M. P., Montp., Br., 

FL).   Von   Felsen   des   Teufelsgartchen   im   Riesengebirge,   leg. ?  (FL).   Rubezabls   Garten,   leg.  ?   (Br.). 
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Studien fiber die Gattung Saxifraga. 651 

Rtibezahls Lustgarten, leg. Buchheim (M. P.). Kl. Schneegrube, leg. Heidenreich (U. W., Hal.). 

Riesengebirge, Basalt der kleinen Schneegrube, leg. C. Scholtz (U. Z.). Aus der kleinen Schneegrube, 

leg. J. Kablik (Br., M. P., Z. B. G., Pr.). Kesselgrube, Riesengebirge, leg. Papperitz (M. P.). Riesengrund, 

leg. ? (Br.), leg. Bahr (Br.). Riesengebirge, Altes Bergwerk, leg. Baenitz (M. P., U. W., U. Z.), leg. 

Uechtritz (Br.), leg. Miiller (Z. B. G.). Altes Arsenikbergwerk im Riesengebirge, leg. Wimmer (M. P.) 

Kiesberg im Riesengebirge, leg. Miiller (Z. B. G.). 

Alpen. a/Westalpen. Schweiz. Pilatus: Am Fufi des Tomlishornes, Pilatus, leg. Siegfried 
(U. Z.). Bei Hergetswyl am Pilatus, leg. ? (U. Z.). Kahle Felsen deckend, Rasen bildend, ca. 2200m, am 

Oberhaupt am Pilatus, leg. ? (U. Z.). Pilatus, leg. ? (M. P.). 

Santisgruppe: Appenzeller Alpen, leg. Zollikofer (U W.), leg. Schlatter (U, Z.), leg. Rehsteiner 

(Br.). An Felswanden der hochsten Appenzeller Alpen, leg. Stein (M. P.). Appenzeller Gebirge, Santis etc., 

leg. Rehsteiner (P.). Speer, leg. Glasberg (U. Z.). Kronberg, Appenzell, leg. Rehsteiner (P. Z.). 

Bodensee: Konstanz, leg. Schmaler (M. P.). Landzunge zwischen Munsterlingen und Land- 

schlacht, leg. No up 16 (P. Z.). Am Bodensee bei Konstanz, leg. Hirth (H.). 

Titlisgruppe: Joch, leg. Bonebcrger (U. Z.). Erstfelder Tal, Kt. Uri, leg. Hcgi (U. Z.). 

Todikette: Brunnital, Kt. Uri, leg. Siegfried (U. Z.). Maderanertal, Kt. Uri, leg. Jaggi (P.). 

Glarnisch: Alpes Glaronenses, leg. H egetschvveiler (St.). Klontal, leg. Briigger (P. Z.). Glarnisch 

leg. Banziger (U. Z.). 

Gotthardstock: In declivibus meridionalibus montis Gotthard, leg. Hegelmaier (Br.). Airolo, leg. 

Conti  (B.  B.). Am  Badus,   Kt.  Graubiinden,  leg.  Vetter (U. Z.).   Scopi, ca. '6000m, leg. R. U. A. Keller 
(U. Z.). Monte Scopi im Schiefergeroll, 3000;;/, leg. Siegfried (U. Z., P. Z.). P. Vigera nordl. fiber Faido, 

Kt. Tessin. 8500' u. M. Gneis, leg. Heer u. Briigger (P.). Am Vigera-Pafi zwischen Faido und den 
Lukmanier, Kt. Tessin, 7500 —1)000', Gneis mit Hornblende, leg. Briigger (P. Z.). Cima del Uomo, 

leg. Conti (B. B.). 

Rheinwald: Rheinwald, leg. Felix (P. Z.). 

Italien: Galanda, leg. A. Meyer (U. Z.). 

b) Ostalpen, Rhatikon. Schweiz: Landquartsand jenseits Pardisla, leg. Salis (P. Z.). Kies der 
Landquart bei der Station Serneus im Prattigau, 549m ii. M., ein paar prachtig bliihende Rasen, leg. 

Hohl (P. Z.). Gafierplatten im Hintergrundc des Gafiertales bei St. Antonien (Graubiinden) bei ca. 2400wz 
leg. Schroter (P. Z.). 

Vorarlberg: Schruns (Vorarlberg), in monte Sulzfluh, leg. Bornmiiller (B. B.). 

Rhatische Alpen. Schweiz: Alperschelli, Safien, leg. Schadd (U. Z.). Felsenvorsprung in der 

Via mala, zwischen den beiden Briicken, 860m, leg. Ri kli (P. Z.). Via mala, unweit des Engpasses bei 

Thusis, leg. Prasil (P. Z.). Monie Misocco, Gipfel des Pizzo Combio, ostlich fiber Soazza, 9150', Gneis, 

leg. Briigger (P. Z.). Hochgratli ob Cresta, Avers, leg. SchrSter (P. Z.). Im Schiefergerolle im „Thali" 

zwischen Weifibcrg und Piz Platta, Val Avers, ca. 2400 m, leg. Kaser (U. Z.). Engadin, Lunghin-PaB, 

leg. Schinz u, Hegi (U. Z.). Engadin beim Fornogletscher, leg. Schinz u.Hegi (U. Z.). St. Moritz im 
Ober-Engadin, leg.Winkler (Br.). Graubiinden und Albulapafi, leg. Hafstrom (St.). Albula, leg. Wolfens- 

berger (U. Z.), leg. Schinz (U. Z.), leg. A ndeer (P. Z.), leg.? (Br.). Albula (Cresta mora), leg. Schinz 

(U. Z.). Alp Fontana, Scalettapafi, leg. Hegi (U. Z.). Schwarzhorn, leg. Thaler (U. W.). Davos, Gipfel des 
grofien Schiahornes, leg. Hofmann (P. Z.). 

Bernina-Alpen. Schweiz: Piz Padela, Engadin, leg. Reuter (U. Z., B.). 

Ortlergruppe. Italien: Flora de Rormio. Monte Sobretta, au dessus de la porte du torrent du 

Valle  dell'Alpi, sol.  schist.,  env.  2450m, leg.  Cornaz  (Hal.).  Piana  del Braulio, leg. Mori (FL). Val di 
Denkschr. der mathem.-natunv. Kl. Bd. LXXVII. 84 
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652 A. v. Hayek, 

Braulio,  Piz  Umbrail,  Dolomit,  leg.  Frcyn (C).   Piz  Umbrail   am Wormserjoch, ital. Seite, 3000m, leg. 

Zimmeter (F. I.). 
Tirol: Am Suldenferner im Suldental dcr Ortlergruppe, leg. Preissrrtann (Pr.). Tabarettawand bei 

Trafoi, leg. R. Beyer (H.). Laasertal, leg. Tappeiner (Fl.). 

Adamellogruppe: Rupi alpini del Tonale, leg. Parlatore (FL). 

Nordtiroler Kalkalpen. Bayern: Am Plattach der Zugspitzc, leg. HandeFMazzctti (H. M.). 

Tirol: In ditione Oenipontana in montium catena a iugo maximo in ea „Solsteinkette" nominata, 

solo calcareo, leg. A. Kerner (M. P., Fl., Br.). Gerolle am Gr. Solstein bei Innsbruck, leg. Handcl- 

Mazzetti (H. M.). Solstein, leg. Heufler (F. I.). Solsteinkette bei Innsbruck, leg. A. Kerner (K.). 

Solstein bei Zirl, leg. Ucchtritz (Br.). Frau Hiitt, leg. Maicr (H. M.). Alpe Zerein am Sonnvvendjoch' 

leg. Woynar (D.). Innsbruck, Arzler Scharte, Kalk, leg. Val de Lievre (F. I.). 

Kitzbiiheler Alpen. Tirol: Hopfgarten, leg. Scheetz (F. I.). Felsen dcr Alpen urn Kilzbiihel, 

leg. Traunsteiner (F. I.). In rupibus alpium, 6000', Gaisstein bei Kitzbiihcl, leg. Traunstciner (F. I.). 

Markspitze, selten, leg. Woynar (G.). 

Salzburger Kalkalpen. Salzburg: Lofer, Nebelsberg, leg. Spitzel (M. P.). 

Bayern: Watzmann, leg Fenzl (M. P.). Watzmann, in einer Hohe von 8000 Par. FuB, Bez. Berchtes- 

gaden, leg. Sauter (U. W.). Alpes Bavariae, Watzmann, 7300 — 8100', leg. Sendtner (P.). Watzmann, 

Alt. 8578', leg. Halacsy (Hal., Z. B. G.). Brettgebirge, leg. ? (U. W.). Hohes Brett in Berchtesgaden, leg. 
R. Hinterhuber (P.). 

Dachsteingruppe. Salzburg: Auf dem Rettenstein bei Filzmoos (6200—7000'), leg. 

O. Simony (M. P.). 

Oberosterreich: Am Felsen des Dachsteingipfels, 2700—2996m, leg. Hayek (H.). 

Steiermark: Dachstein, an Felsen in der Schwadring unter der Hunnerscharte, leg. Hayek (H.). 

Dachsteingruppe, im Landfriedstal bei Schladming, 2200m, leg. Hayek (H.). Felsige Abhange am Eselstein 

bei Schladming, 2500m, leg. Hayek (H.). Grimming, Isokardienkalk, leg. Stur (Z. B. G.). Grimming, in 

steinigen Triften der Gipfelregion, Kalk, 2350m, leg. Hayek (H.). 

Nordsteirische Kalkalpen. Oberosterreich: Auf dem „Gro6en Priel" im Hinterstoder, leg. 

J. Kerner (K.).GroGer Priel, Dachsteinkalk, leg. Stur (M.P.).Grofier Priel, leg. Ginzberger(H.). Ober dem 

Brotfall am Hohen Priel gegen die Spitze, 7000—7900', leg. Fenzl (M. P.). In Felsritzen und Kalkschutt 

des Warscheneck bei Windischgarsten, 7822', leg. Oberleithner (U. W.). Ad montem Warscheneck 

(7822') pone Windischgarsten in Austr. sup., leg. Oberleithner (P.). Rochers calcaires du mont 

Warscheneck, a 2600' metres, dans les Alpes de Haute-Autriche pres de Windischgarsten, rec. O ber- 
leithner (Schultz ct Winter, Herb. norm. Gent. 1, No. 51) (B., C, M. P., U. Z.). 

Steiermark: Admont, Schlucht unter der Spitze des Pyrgas, leg. Strobl (Adm., J. G.). Hexenturm, 

leg. Strobl (Adm.). Reiting, leg. Gassner (Adm., J. G.). Gosseck des Reiting bei Leoben, Kalk, 6500', leg. 

Breidler (U. W.). Alpe Reichenstein, Ob.-Steierm., auf Felsen, leg. Fiirst enwarther (J. G.). Reichenstein 
bei Leoben, auf dem Sattel zwischen der Krummspitze und dem Griibl, leg. Breidler (II. W.). Felsen auf 

der Spitze des Vordernberger Reichenstein, selten, Kalk, 2166m, leg. Preissmann (Pr.). 

Otztaler und Stubaier Alpen. Tirol: Endkopf bei Graun in Hochvintschgau, leg. Uech tritz (Pr.) 

Talleitspitze bei Fend, leg. A. Kerner (K.). Lisner Ferner, leg. Heufler (F. I.). Gerolle ober dcr Kematener 

Alpe bei Innsbruck gegen das Seejochl hauflg, Schiefer, ca. 1800 — 2500m, leg. Handel-Mazzefti 

(H. M.). Stubaital, gemein in den Kalkkogeln, 2200—2600m, bis zum Schwarzhorn, leg. Handel- 

Mazzetti  (H.  M.).  Serlesspitze  bei  Innsbruck,  8000', leg. Kerner  (D., FL, M. P.), leg. Heufler (F. I.), 

1 Das Warscheneck ist nur 2383 m hoch. 
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Studien iiber die Gattung Saxifraga. 653 

Waldrastspitze bei Innsbruck, leg. Kerner (K.). Neunerspitz, leg. Hell (F. I.). In schattigen Felsritzen (Kalk) 

auf dem nHutzel" bei Trins im Gschnitztale, 8600', leg. A. Kerner (K.). Muttenjoch bei Gschnitz, 

leg. A. Kerner (K.). Widerberger Joch, Oberberger Seite, leg. Heufler (F. I.). Tribulaun im Oberbergertal, 

leg. Ebner (K.). Rofikogel, an nordlich exponierten, moosigen Felsterrassen, ca. 7000',  leg. A. Kerner (K.), 

Zillert aler Alpen und Ho he Tauern. T irol: Am Grat der Eiskaarspitze im Wattental, 2Q\0m, 

leg. Handel-Alazzetti (H. M.). Vom Tarntal, leg. Pichler (F. I.). Innsbruck, Schmirn, leg. Hoffmann 

(F. I.). Sattelspitz, leg. Heufler (F. I.). Schliisseljoch bei Brennerbad, leg. Eggers (H., Pr.). Burgumeralm 

im Pfitschtale, leg. A. Kerner (K.). Drafijoch zwischen Pfunders und Pfltsch, 8000', leg. Sonklar (U. W.). 

Schwarzenstein im Zemmgrund des Zillertals, leg. A. Kerner (K.). Hornspitz, leg. A. Kerner (K.). 

Steingeroll, Schwarzenbach bei Luttach, leg. Treffer (D.). Kalkschiefer am Schonberg bei Luttach, 

1400—2600', leg. Treffer (D„ Z. B. G., C). Alpen des Pustertales, leg. Stainer (K.). Windischmatrei, in 
valle Isolae Steineralpe in moraenis glac. perennis, Sol schist, 7000 — 8000', leg. Gander (Hal.). Schleinitz 

bei Lienz, leg. Scheetz (F. I.). Windischmatrei, im Biirgergraben etc., leg. Gander (M. P.). Prosecker- 
klamm bei Windischmatrei, Schiefer, lOOOw, leg. Handel-Mazzetti (H. M.). An Moranen des Venediger 

Gletschers, Tirol, leg. Fenzl (M. P.). Am Bergert5rl zwischen Kals und Heiligenblut gemein, Schiefer, 
2600— 2800*«, leg. Handel-Mazzetti (H. M.). 

Karnten: M. Glockner, leg. Braun (U. W., Br.). An der Pasterze am Glockner, am Gletscher, leg. ? 

(P.). An der Pasterze bei Heiligenblut, leg. ? (M. P., Z. B. G.). In alpe Pasterze Carinthiae, leg. Hoppe (St.). 

Hohe Tauern, an der Pasterze, leg. Hayek (H.). Langs des Pasterzengletschers bei Heiligenblut, leg- 

Krenberger (Hal.). Gamsgrube bei Heiligenblut, leg. Ruprecht (U. W.), leg. Hoppe (M.). In der Gams- 

grube an der Pasterze bei Heiligenblut, leg. Preissmann (Pr.), leg. Hayek (H.). Heiligenblut, leg. 

Freyberger (B.). Heiligenbluter Tauern, leg. ? (M. P.). Molltaler Alpen, leg. Pacher (U. Z., M. P, Z. B. G.). 

Molltal, ex herb. Pittoni (M. P., U. W.). Auf alien Alpen des Molltales und bis ins Tal herabsteigend an 

die Ufer der Moll, leg. Pacher (M. P.). Alpen bei Sagritz, leg. Pacher (Br.). Am Ostgrat des Hochnarr, 
3000m, leg. Hayek (H.). Wierten und Klein-Fragant, leg. Gussenbauer (M. P.). Mallnitzer Tauern, leg. 

Lewi nger (Z. B. G.). 

Salzburg: Hierzbachtal bei Fusch, leg. Ried (H.). Rauriser Goldberg, ca. 2'd00m, leg. Eysn (U. W.) 

Rathausberg bei Gastein, leg. Papperitz (M. P.). Rathausberg bei Gastein. Auf kristall. Schiefer, leg. 

Pichler. Ex herb. I. C. Equitis Pittoni a Dannenfeldt (U. W., Br., D., U. Z.). Gasteiner Alpen, comm. 
Rauscher (F. I.). 

Niedere Tauern. Salzburg. Murwinkel im Lungau, leg. Vierhapper (V.). Weifieck im Lungau, 

leg. Vierhapper (V.). Rieding im Lungau, leg. Vierhapper (V.). Speiereck, leg. Vierhapper (V.) 
Kalkspitz am Radstatter Tauern, Grauwacken, leg. Stur (Z. B. G.). 

Steiermark: Am Felsen am Schiedek bei Schladming, leg. Hayek (H.). Gumpeneck, Korniger 

Kalk, leg. Stur (Z. B. G.). Hochwart, leg. Strobl (Adm.). Am Hochschwung bei Rottenmann. Gl. Schiefer, 
6000', leg. Strobl (Adm., M. P.) 

Norische Alpen. Salzburg: Kalkspitz ober Burghaus im Bundschuh, leg. Stur (Z. B. G.). 

Steiermark: Eisenhut, Kohlenschiefer, leg. Stur (Br., Hal.). Grofier Eisenhut, leg. ? (Z. B. G.). 

Judenburger Alpen, leg. Steyrer (Adm., H. M.), leg. Gassner (J. G.). Auf den Judenburger Alpen sowie auf 

anderen hohen Granitalpen, auch auf Kalkboden, leg. Steyrer (J. G.). Judenburger Alpen, Hochwart, 
Eisenhut etc., leg. Steyrer (J. G.). Styr. Alp. Seetal, leg. Kaulfuss (M. P.). Griesstein und Zirbitzkogel, 

oberst. Granitalpen1 leg. Hat zi (J. G.). Seetaler Alpen, an Felsen an der Spitze des Kreiskogels, leg. 
Hayek (H.) Koralpe, leg. Graf (Br., Z. B. G.). 

1 Der GrieBstein liegt in den Niederen Tauern; die Pflanze durfle vom Zirbitzkogel stammen, zumal da am Griefistein wahr- 

scheinlich gar keine Saxifraga opposiiifolia, sondern S. MepharophyJla vorkommen diirfte. Die Zentralalpen Obersteiermarks bestehen 

iibrigens nichi aus Granit, sondern aus Gneis und Glimmersohiefer. 
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654 A. v. Hayek, 

Brentagruppe. Tirol. Alpe Tvenno, suol. calc, leg. Loss (K. I.). Castell Camozzi di Stenico, 

Dolomit, leg. Loss (F. I.). 

Stidtiroler Dolomiten: Tirol: Am Schlern bei Bozen, leg. Haussmann (M. P., F. J.), leg. 

Handel-Mazzetti (H. M.), leg. Makovsky (Z. B. G.), leg. Val de Lievre (F. 1.), leg. Flsmann (Br., F. I.). 

Im Gerolle Jes hSchsten Teiles des Rosengarten im Fassatale, 7000', leg. Fenzl (M. P.). Rosengarten in 

Fassa, leg. Zimmeter (F. I.). Rosengarten, Felsen im Antemoiatale, leg. Ried (H.). Langkofel, leg. 

Juraschek (H.). Aufstieg vom Contrinhaus zur Marmolata, leg. Juraschek (H.). Joch Grimm, leg. 

Gundleck (F. L). Alpen bei Livina longo, leg. Papperitz (M. P.). San Martino di Castrozza in monte 

Rosetta, alt. 2700m, sol. dol., leg. Degen (D.). Cima della Rosetta. Nelle spassature delle ronie calear. 

commune, leg. Bargagli (FL). San Martino di Castrozza. Cimone della Pala, alt. 3100 m (ultima planta 

phanerogama!) leg. Degen (1).). Monte Bondone, Trento, leg. Sardagna (FL). Alpe Bondone bei Trient, 

leg. K. v. Pichler (Br.). Connetti di Bondone e monti di Rendena e Passivia, leg. Perini (FL). Sulla 
montagna Col Santo a Rovereto, leg. Christofori (F. I.). 

Italien: Cadore, Mte. Antelao, leg. Marchesetti (FL). In editioribus montis Paralba, leg. Pirona 
(FL), leg. Rossi (FL). 

Karnisch e Al pen: Tirol: Pustaria media, Sexten, in monte Eisenreich Alpis Nemes, sol. calc. 

8000', leg. Huter (FL). In monte Kerschbaumer Alpe, leg. ? (B.). Auf der Kerschbaumer Alpe. Zochalpe 

bei Lienz, leg. Pichler (Hal.). 

Julische Alpen:  Litorale:  In m. Manhart rupestribus  supra 0000' altis,  leg. Tommasini  (B.) 

Am Mangart iiber 6000', leg. Tommasini (Z. B. G.).  Im Morgenzatale,  leg. Tommasini (Z. B. G.).  Auf 

der Alpe Kunj (?) bei Flitsch, leg. Tommasini (Z. B. G.). 

Sanntaler Alpen: Krain: Steinige Abhange in der Gipfelregion des Grintovz, 2500;;;, leg. 

Hayek (H.). 

Karpathen.   Tatra:   Galizien: Tatry, Kopieniec pr. Zakopane, 1260m, leg. Rehmann (Br.). 

Ungarn: Tatra, leg. Scherfel (Z. B. G.). Gewont, Tatra, leg. Bosmark (Z. B. G.). Tatra, Mittel- 

gratturm im kl. Kohlbachtal, 5200', leg. Pax (Pax). Oberes Kohlbachtal unter der Lomnitzer Spitze, ung. 
Zentralkarpathen, sehr sparsam, tiber 6000', leg. Fritze (Pax). 

Ostkarpathen: Ungarn: Rodnaer Alpen, feuchte Kalkfelsen am Stidlu, 1400;;;, leg. Pax (Pax). 

Rodnaer Alpen, Kalkfelsen am Krfu Korongisului, 1990m, leg. Pax (Pax). Rodnaer Alpen, Felsen des 

Stidlu, Kalk, 1500m, leg. Weberbauer (Br.). In alpibus Rodnensibus in Alpe Ineu, leg. Herbich (Br.) 

In boreali alpium tractu, substrato gneissico, 6500 ped., leg. Tb. Kotschy in monte Forongis (Plantae 

Transsilvanicae herbarii Schott) (M. P.). Auf den Alpen Korongisui, Ineu und Mihajassu bei Rodna, leg. 

Porcius (D.). Peatra Stouluj am Korongisiu bei Rodna, Krist. Kalk, leg. ? (Z. B. G.). Korongisiu, Ineu, 

Gemenea, Mihajussa, Rodna, leg. Porcius (Z. B. G). 

Rumanien: Czahlau in der Moldau, feuchte Kalkfelsen, 1800m, leg. Pax (Pax). In alpis Czahlau 

Moldaviae septentrionalis summis rupestribus, leg. Janka (D.). 

Transsilvanis che Alpen: Ungarn: Auf Hochalpen, an Felsen, Glimmerschiefer, auf dem Vortop, 
7500', Arpascher Gebirge, leg. ? (U. W.). Arpascher Alpen, leg. Andra (M. B.). Auf hohen Alpenjochern 

der Glimmerschiefer Gebirge. Arpasch, auf dem Vurtop, leg. Schur(Z. B. G). In summis alpibus calc. 

Bucsecs, leg.? (U.W.). Burzenlander Gebirge. Bucsecs-Kalkfelsen im Malajestirtale, 1700m, leg. Pax (Pax). 

Bucsecs, leg. ? (Z. B. G.). Peatra mare (Hohenstein), bei Kronstadt, leg. Romer (F. I.). Burzenlander 

Gebirge, Kalkfelsen am Coltin Obersi, Bucsecs, 2300m, leg. Pax (Pax). In rupestibus alpin. Transsilv. in 

monte Bulla (am Teiche), selten, leg. Schur (M. P.). Siebenburgen, Fogarascher Alpen, leg. M. Winkler 

(Pax). In alpibus Transsilvaniae ad rupes, leg. Fuss (K.). Grossauer Alpen im Hermannsstadter Bezirk, 

leg. G. A. Kayser (Z. B. G.) M. Sarko Banatus, leg. Rochel (P., D.). 

Rocky mountains. Summits of Rocky Mts., leg.? (FL). Bow-River-Pass, leg. Macoun (Flora 

Canadensis Nr. 51) (P.). Mt. Chauvet. Montana and Idaho, alt. 10.000', leg. Rydberg et Bassey (New- 

York bot. Garden-Exploration of Montana and Yellowstone Park, Nr. 4872) (B. B.). 
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Studien iiber die Gattung Saxifraga. 655 

Irrige und zweil'elhafte Standorlangaben. Es diirfte wohl Befremden hervorruf'en, dafj ich 

oben das Verbreitungsgebiet der Saxifraga oppositifolia so klein dargestellt habe. Wachst nach Angabe 

der Autoren1 die Pflanze doch auch in den Hochgebirgen der Pyrenaenhalbinsel,- den ganzen Alpen, 

also auch in den Westalpeir' und selbst im Jura und in der Auvergne, ferner in den Apenninen,4 den 

Dinarischen Alpen5 und in den Grefizgebirgen zwischen Sibirien und dem chinesischen Reiche.'1 Ich 

will nun keineswegs behaupten, dafi in den eben genannten Gebieten iiberhaupt keine hieher gehorigen 

Formen vorkommen, doch stellen meiner Ansicht nach die in den genannten Liindern vorkommenden 

Pflanzen Formen dar, welche von der arktisch-alpinen S. oppositifolia in geringerem oder hoherem Grade 

abweichen und von ihr verschiedene Arten und Rassen derselben darstellen. So ist die Pflanze der 

Pyrenaenhalbinsel, der vvestlichen Alpen, des franzosischen Zentralplateaus und des Jura S. Murithiana 

Tiss., die der Dinarischen Alpen S. meridionalis Terr., die der zentralasiatischen Hochgebirge 

S. asiatica m., in den Apenninen endlich linden sich zwei verschiedene, von S. oppositifolia hochgradig 

abweichende Arten, namlich S. latino, (Terr.), und S. speciosa Dorfler und Hayek. Auch in den 

Ostalpen, speziell in den Niederen Tauern tritt eine von 5. oppositifolia verschiedene Art auf, namlich 

S. blepharophylla Kern. Die in einzelnen Gebieten der Alpen und Karpathen neben S. oppositifolia 

auftretende S. Rudolpliiaua ist bereits besprochen worden. 

Abgesehen von diesen sich auf nahe verwandte Formen beziehenden Angaben habe ich in der 

Literatur keine Standortsangaben gefunden, gegen deren Zuverlassigkeit begriindete Zweifel erhoben 

werden konnen. Dafj ab und zu einmal eine Verwechslung mit Saxifraga biflora, retusa o. dgl. 

unterlaufen ist, mag ja vorgekommen sein (sah ich doch in Herbarien die sonderbarsten Dinge, z. B. 

Aretia-Arten, Petrocallis etc. als S. oppositifolia bestimmt!), doch ist andrerseits S. oppositifolia eine so 

charakteristische Pflanze, dafi eine Verwechslung oder ein Verkennen derselben kaum wahr- 

scheinlich scheint. 

Von den oben genannten Formen steht Saxifraga meridionalis der S. oppositifolia am niichsten 

und ist von ihr nur clurch die doppelt so langen und etwas breiteren Blatter, allerdings konstant ver- 
schieden. Die an das Verbreitungsgebiet der S. oppositifolia in den Alpen sich westlich anschliefiende, 

die Gebirge der Iberischen Halbinsel, die Pyrenaen und Westalpen bewohnende S. Murithiana unter- 

scheidet sich von ihr durch verhaltnismafiig langere und schmalere Blatter sowie dadurch, daB bei ihr 

wenigstens die unteren Wimpern der Kelchzipfel Driisen tragen. Durch dri'isig gewimperte Kelche, 

kleinere Blatter und Bltiten und den dicht rasigen polsterformigen Wuchs ist S. Rudolphiana von 

S. oppositifolia geschieden; S. asiatica hingegen durch groBere, breitere, fast gar nicht gekielte Blatter, 

deren Wimpern sehr kurz sind und sich gegen die Blattspitze zu immer mehr verkiirzen und zuletzt in 

kleine Zahnchen i'ibergehen. S. blepharophylla und S. speciosa haben beide im Gegensatze zu S. oppositi- 

olia flachere, unterseits nicht gekielte, gegen die Spitze zu nur wenig verdickte, vorn breit abgerundete 

Blatter, deren Wimpern bei ersterer king sind und bis nahe zur Blattspitze reichen, bei letzterer kurz und 

nur an den Seiten vorhanden sind. S. latina endlich ist durch die driisig gevvimperten Kelche und die mit 

drei kalkabsondernden Griibchen versehenen Blatter charakterisiert. 
Was den anatomischen Bau des Blattes betrifft, so ist S. oppositifolia durch eine verhaltnismarJig 

dunne Cuticula, ein aus in der Liingenausdehnung  ihre Breite um   etwa  die Halfte  iiberragenden,  nicht 

1 Conf. Engler, Monographie der Gattung Saxifraga, p. 277, und Nyman, Consp. Fl. Eur., p. 269. 

2 Conf. z. B. Willkomm und Lange, Prodr. 11. Hisp., Ill, p. 105, Bubani, Fl, Pyren., II,  p. G08,  C'olmeiro, Enum. y rev. 

pi. penins. Misp. Lus., II, p. 477. 

3 Conf. Z. B. Burnat, Fl. des Alpes maritimes, III, 2, p. 271. und Grenier et Godron, Fl. de France I, p. 658. 

•I Conf. Bertoloni, Fl. Ital., IV, p. 510, Caruel, Prodr. della II. Tosc., p. 160. 

•r> Conf. Z, B. Pancic, Flench, pi. Crnagora, p. 32. 

8 Conf. Ledebour, Fl. Ross., II, p, 207, Hooker, Fl. of Brit. India, II, p. 397. 
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656 A. v. Hayek, 

besonders dicht stehenden Zellen zusammengesetztes Palisadengewebe, ein deutliches Schwamm- 

parenchym sowie dadurch ausgezeichnet, dafi sich Spaltoffnungen unterseits reichlich, oberseits ebenfalls, 

aber in geringerer Zahl und auf die Blattmitte beschrankt, vorfinden. Von den zunachst stehenden Formen 

zeigt S. Murithiana am Blattquerschnitt den UmriC desselben viel mehr in die Lange gestreckt, das 

Palisadengewebe dichter, die Zellen desselben jedoch verbaltnismafiig kiirzer. Auch von alien iibrigen 

verwandten Arten weicht S. oppositifolia durch die starker gekielten, daher am Querschnitte deutlicher 
dreieckigen und dickeren Blatter sowie ein dichteres Blattparenchym ab. 

Ich will auch hier erwahnen, dafi Bonnier Untersuchungen dariiber angestellt hat, ob die Saxifraga 

oppositifolia der Alpen von der des arktischen Gebietes im anatomischen Bau sich unterscheide. Leider biifien 

Bonnier's Untersuchungen dadurch an Wert ein, dafi er zwei verschiedene Arten untersucht hat: 

aus dem arktischen Gebiete S. oppositifolia, aus den Alpen und Pyrenaen aber S. Murithiana. Dafi aber 

im anatomischen Bau der Blatter sich Anpassungserscheinungen geltend machen, ist sicher, doch sind 

diese nie so ausgepragt, wie Bonnier sie darstellt; freilich sind auch die Uhterschiede zwischen den 

beiden Arten oppositifolia und Murithiana auf direkte Anpassung zuruckzufuhren, doch sind in diesem 

Falle die so erworbenen Merkmale konstant geworden und haben im Laufe der Zeiten Differenzen 

angenommen, wie sie sich innerhalb ein und derselben Art heute nicht flnden. 

Auch nach Abtrennung der oben erwahnten Arten und Rassen bleibt Saxifraga oppositifolia aufierst 

formenreich. Bei den meisten der sich flndenden Abanderungen lafit sich eine direkte Einwirkung der 
Standortsverhaltnisse direkt nachweisen Oder doch vermuten, S. oppositifolia ist also clemnach sehr 

anpassungsfahig. Diese Anpassungsfahigkeit hat aber nicht nur den grofien Formenreichtum der Art zur 

Folge, sondern ist auch als Hauptursache ihrer weiten Verbreitung anzusehen, denn nur diese Anpassungs- 

fahigkeit macht es ihr moglich, an von so verschiedenen klimatischen Faktoren beeinflufiten Gebieten 

(man denke z. B. an die Standorte in Spitzbergen, Gronland etc. einerseits, an die in den siidlichen Kalk- 

alpen andrerseits) vorzukommen. In dieser Anpassungsfahigkeit haben wir aber endlich auch die Ursache 

dafiir zu suchen, dafi sich von S. oppositifolia eine Reihe von geographischer Rassen abgespalten hat, 

welche sich jetzt in Gegenden finden, wo S. oppositifolia in der ihr jetzt zukommenden Ausbildung offen- 

bar nicht mehr existieren konnte, wo sie in friiherer Zeit aber durch Anpassung Eigenschaften ervvarb, 

welche den dort herrschenden klimatischen und anderen Einflussen angemessen sind (z. B. S. Murithiana, 

asiatica, meridionalis). 

Diese Variability der Saxifraga oppositifolia zeigt sich bei den verschiedenen Organen der Pflanze. 

Was zunachst die Wuchsform betrifft, so ist dieselbe in der Mehrzahl der Falle als eine mafiig dichtrasige 

zu bezeichnen. Die Stammchen erster (und event, zweiter und auch dritter) Ordnung sind kreisformig am 

Boden ausgebreitet, die hohere Ordnung, welche aus den Blattachseln ersterer entspringen, streben fast 

senkrecht in die H5he und schliefien zu mehr minder dichten Rasen zusammen. Ist dieser Rasen dichter, 

so haben wir jene Form vor uns, welche R. Beyerd als S. oppositifolia f. conferta bezeichnet und, wie 

schon erwahnt, meiner Ansicht nach allerdings irrigerweise, als Ubergangsform zu S. Rudolphiana 

gedeutet hat. Solche dichtrasige Formen finden sich einerseits an besonders trockenen, sonnigen Stellen, 

andrerseits auch an sehr hoch oderweit im Norden gelegenen Standorten. Die Exemplare letzterer Stand- 

orte, welche meistauch durch ziemlich breite Blatter ausgezeichnet sind und von deren Habitus Bonnier 

in der Revue generale de Botanique, Bd. VI, Taf. 21, Fig. If), ein charakteristisches Bild gegeben hat, kann 

man als \7 ax. arctic a bezeichnen. Eine extreme Ausbildung dieser Form ist die von Andersson und 

Hesselman3 beschriebene und abgebildete var. pulvinata. Bei dieser sind die liegenden Stammchen 

sehr kurz, die aufrechten hingegen ziemlich lang und dicht stehend, so dafi die Pflanze kleine kugelige 

Rasen darstellt. 

1  Les plantes arctiques comparees avec les memes especes des Alpcs ct des Pyrenees, Revue generale de botanique, VI, p. 505. 
a  Verh. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg. XXII (1891),  p. V. 

3 Bihang till kgl. Svensk, Vetenak. Akad. Handl. XXVII, Afd. ?,, Nr. 3, p. 35 (1903). 
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Andrerseits wieder kommt es vor, dafi besonders an sandigen Stetlen und feuchteren Standorten 
die liegenden Stammchen verlangert sind und gestreckte Internodien zeigen, wahrend die aufrechten 

infolgedessen lockerer stehen und meist kiirzer sind. Exemplare dieser Wuchsform erinnern in der Tracht 

lebhaft an Heruiaria-Arten; hieher gehdrt die ebenfalls von Andersson und Hesselman beschriebene 

var. reptans.1 In extremer Weise stellt diese Wuchsform die von Dusen* beschriebene var. elongata dar, 

bei welcher die liegenden Stammchen sehr verlangert am Boden kriechend sind und gestreckte Inter- 

nodien besitzen, die aufrechten Stammchen sind hingegen sehr kurz und voneinander entfernt, d. h. die 

locker stehenden Stammchen bleiben eben nur, solang sie kurz sind, aufrecht und legen sich dann beim 

Weiterwachsen an dem Boden an, urn endlich mit einer Endbltite abzuschliefien, nachdem sich der Sprofi 

kurz vorher senkrecht aufgerichtet hat und an dieser Strecke mit wechselstandigen Blattern besetzt ist. 

Diese interessante Form wurde auf clem Snasahogen in Schvveden beobachtet, ich selbst sah ferner ein 

zu derselben gehoriges Exemplar von Tromfjeld in Nordre Oesterdalen in Norwegen. 

Wie sehr die Wuchsform vom Standorte abhangt, beweist die interessante Beobachtung, welche 

Andersson und Hesselman1 auf Spitzbergen und Beereneiland beziiglich der var.pulvinata und 

reptans gemacht haben. In den Mulden des sandigen Bodens wachst namlich dort die vav. pulvinata, 

wahrend auf den dazwischen liegenden Bodenerhohungen sich die var. reptans findet.3 

Auch beziiglich der Blattform und -Grofie zeigt Saxifraga oppositifolia ziemlich betrachtliche Ver- 

schiedenheiten. So zeigen die Pflanzen der Kalkalpen in der Regel verhaltnismafiig kleine Blatter von 

starrer Konsistenz und stark graugrtiner Fiirbung; auch ist das das Griibchen an der Blattspitze 

bedeckende Kalkschiippchen stets sehr grofi. Dieses letztere Merkmal hat allerdings mit der Organisation 

der Pflanze nichts zu tun, sondern ist eine rein physikalische Erscheinung. Da das Wasser in den Kalk- 

alpen naturgemafi sehr kalkreich ist, so bleibt bei der Verdunstung eines solchen Wassers, wie dies ja in 

den den Zugang zu den wasserausscheidenden Hydatoden bildenden Griibchen der Fall ist, ein grofierer 
Kalkriickstand als in Gegenden, wo der Kalkgehalt ein geringer oder fast fehlender ist. Im Gegensatze zu 

dieser, eventuell als var. calcicola zu bezeichnenden Form sind die Blatter von auf Urgestein wachsenden 

Individuen in der Regel grofier, weniger steif, mehr grasgriin und die Kalkausscheidung ist geringer 

oder fehlend. An hochnordischen und hochalpinen Exemplaren sind die Blatter grofier und insbesondere 

breiter, wie dies bei der oben erwahnten f. arctica der Fall ist. Auch die Feuchtigkeits- und Belichtungs- 

verhaltnisse des Standortes bleiben nattirlich nicht ohne Einflufj auf die Blatter. An feuchten Standorten 

werden die Internodien grofier, die Blatter stehen lockerer und werden grofier, besonders langer, wahrend 

ein schattiger Standort naturgemafi ebenfalls eine Vergrofierung der Blattlamina, und zwar besonders in 

die Breite zur Folge hat. In welchen Grenzen Form und Grofie der Blatter bei Saxifraga oppositifolia 

variiert, sollen die auf Taf. II, Fig. 5—14 dargestellten Beispiele erlautern, aus welchen die in dieser 

Beziehung herrschende grofie Mannigfaltigkeit hervorgeht. Natiirlich wird man nicht in jedem Falle jed- 

wede Eigenschaft des Blattes auf bestimmte Standortseinfliisse zuriickzufiihren im Stande sein, zumal da 

unsere Kenntnisse fiber die mechanischen Wirkungen derselben doch noch zu liickenhaft sind und ja 

andrerseits gewifi auch andere in der Organisation der Pflanze und nicht in aufieren Verhaltnissen 

liegende Momente Formveranderungen mit sich bringen konnen, doch zeigen die angefiihrten Beispiele 

gewifi zur Geniige, dafi auch Anpassung an bestimmte iiufiere Verhiiltnisse solche Anderungen in der 
Blattgrofie und Gestalt zur Folge haben kann. 

Noch einer anderen Abanderung beziiglich der Blatter mag hier gedacht sein, welche bei Saxifraga 

oppositifolia beobachtet wurde. Es finden sich namlich Individuen, bei welchen an den verlangerten 

bliihenden Sprossen die Blatter nicht gegenstiindig, sondern abwechselnd stehen (f.   allernifolia, Engler, 

1 Bihang till K. Svensk. Vetensk. Akad. Handl., XXVII, Afd. 3, Nr. 3, p. 34 (1903). 

2 Botaniska Notiser, p. 181 (1902). 
!;  Vergl. die von Andersson und Hesselman a. a. O. gegebene Abbildung. 
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658 A. v. Hayek, 

Monogr. d. Gattung S. p. 278 (1872) z. Th.).' Diese Abvveichung vom normalen Bauc kann natuiiich nicht 

als Anpassungsmerkmal gedeutet werden; vielmehr liegt hier ein Fall von individueller Mutation (d. h. 

eigentlich wohl eine Monstrositat oder gar eine Ri'ickschlagsbildung) vor. Diese f. altemifolia wurde am 

Dovrefjeld in Norwegen beobachtet. (Conf. Engler a. a. 0.) Ubrigens zeigt auch die schon oben erwahnte 

var. elongata Dusen an dem aufrechten letztenTeile des bliihendenSprosses abwechselnd stehende Blatter. 

Die von Serin ge2 aufgestellten Varietaten a. inibricata und [3 distans sind als solche nicht aufrecht 

zu erhalten; nach den beigefiigten Standortsangaben entspricht namlich die var. a. imbricata Ser. der 

Saxifraga oppositifolia in unserem Sinne, die var. $ distans Ser. der S. Murithiana Tiss. 

Auch beziiglich der Bliiten herrscht bei Saxifraga oppositifolia insbesondere in Bezug auf die 

Grofie eine ziemliche Mannigfaltigkeit. Auch hierin machen sich in erster Linie Standortseinfliisse 

bemerkbar. Im allgemeinen kann man sagen, daO die Bliiten mit zunehmender Meereshohe und 

zunehmender geographischer Breite an Grofie zunehmen. Besonders an einzelnen hocharktischen 

Exemplaren sind die grofien Bliiten so auffallend, dafi man glauben wurde, eine andere Art vor sich zu 

haben, wenn nicht alle moglichen Ubergangsformen vorhanden wtiren. Doch muC ich bemerken, dafi so 

auffallend grofibliitige Exemplare keineswegs auf das arktische Gebiet beschrankt sind, sondern sich 

auch in den Alpen finden, so sah ich z. B. solche Formen im Herbar der Universitat Zurich vom Piz 

Padella im Engadin. An dieser Variation in der Grofie der Bliite nehmen sowohl die Kelch- als die Kron- 

blatter teii• und steht die Grofie der ersteren mit der der Laubbliitter in keinerlei Zusammenhang, so dafi 

man bei sehr kleinblattrigen Exemplaren sehr grofie Kelchblatter beobachten kann. 

Die von Engler'1 angefiihrte Saxifraga oppositifolia f. grandiflora gehort nach dem beigefiigten 

Standorte Surpeyre in den Pyrenaen nicht hieher, sondern zu S. Murithiana Tiss. 

Die Form der Kronblatter ist zumeist breit vcrkehrt eiformig, vorn breit zugerundet, an der Basis in 

einen kurzen Nagel verschmalert. Im Herbarare des Polytechnikums zu Zurich sah ich jedoch Exemplare 

vom grofien Schiahorn bei Davos, welche auffallend schmale und spitze Petalen zeigten, welche 

anscheinend auch lichter gefarbt waren wie an der gewohnlichen Form (f. stenopetala in). 

Die Kronblatter zeigen gewohnlich eine etwas ins Violette ziehende, gesattigt rosenrote Farbe, beim 

Welken werden sie violett bis blau. Dieser Umstand fiel bereits Haller auf, welcher bei seiner Saxifraga 

caule reptante, foliis quadrifariam imbricatis cartilaganeis ciliatis4 eine var. Jloribus purptirets und eine 

var. floribus coeruleis aufstellte, zur letzteren aber bemerkte: potius eadem est, sed adultior planta. Trotz- 

dem liefi sich Persoon durch die blaue Farbe der Bliiten der getrockneten Pflanze tauschen und benannte 

die Saxifraga opositifolia »S. cocrtilca«.'° Sehr selten scheinen weifibliihende Individuen zu sein, ich 

flnde solche nur bei Lange6 erwahnt, welcher solche auf Gronland (Frederikshal, Fiskernal) fand und 

als var. albiflora bezeichnet." Ich sah ferner solche Exemplare von Yan Mayen. Eine abnorme Bildung 

ist das Auftreten vier- oder sechszahliger Bliiten, wie es von F. Mtiller7 erwahnt wird; auf pathologischer 

Grundlage, namlich auf der Wirkung des Stiches einer Gallmilbe, beruht die selten beobachtete Ver- 

griinung der Bliiten.8 

Um dem praktischen Bediirfnisse Rechnung zu tragen, seien im folgenden die hier besprochenen 

Formen in iibersichtlicher Weise zusammengestellt, wobei ich aber bemerken mufi, dafi ich nur 

abweichende    Formen    benenne,    die    weitaus    grofite    Mehrzahl    der   Exemplare    von    Saxifraga 

1  D. h. mit Ausschlufi der Pflanze aus den Pyrcniicn, welche zu S. Murithiana gehort. 

8 De Candolles, Prodr. syst. reg., IV, p. IS. 
3 Monographie der Gattung Saxifraga, p. 278. 
4 Hist, stirp. indig. Helv., I, p. 420. 

5 Synopsis pi., I, p. 488. 

6 Conspcct. 11. Groenl., I, p. 66 (1880). 
7 AJpenblumen, ihre Befruchtung durch Insekten, p. 99. 

8 Conf. Low, Verh. zool. bot. Ges. Wien, XXVIII, p. 144(1878). 
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Studien tiber die Gattung Saxifraga. 659 

oppositifolia also unter keine dieser Formen einzureihen ist,  sondern als S. oppositifolia schlechtweg  zu 
bezeichnen ist. Die Bezeichnung f. lypica mochte ieh nicht vvahlen, weil in einer so polymorphen, 

anpassungsfabigen Art keine einzelne Form gerade als »typisch" zu bezeichnen ist, sondernjedes fndi- 
viduum gevvisse Anpassungsmerkmale zeigt, so dafi eine solche f. typica nur eine abstrakte Idealform 

darstellen wiirde, mit deren Bild ja zufallig einige der existierenden [ndividuen iibereinstimmen konnen, 

ohne deswegen gerade wirklich dem »Typus« der Art (in phylogenetischer Hinsicht) zu entsprechen. 

Die erwahnten Formen sind also folgende: 

A. Bluten weifi • Lalbiflora Lange 

B. Bluten rosenrot. 

1. Stengelblatter wechselstandig. 

a) Stengel, sehr verlangert (bis 16 cm lang),   vvenig und nur am Grunde verzweigt, kriechend, 

nur die bliihenden Sprosse an der Spitze aufgerichtet var. elougata Dusen 

b) .Stengel nicht auffallend verlangert, reich verzweigt, rasig f. alternifolia Engl. 

2. Stengelblatter gegenstandig. 

a) Kronblatter lanzettlich, spitz f. stenopetala m. 

b) Kronblatter verkehrt-eiformig, stumpf. 

a) Kronblatter iiber 10 mm lang f. macrantha m. 

p) Kronblatter bis 10 nun lang. 

x Stengel verzweigt, kriechend, am Boden  angedriickt 
f. repta«s Anders, und Hesse 1 ni. 

xx Wuchs rasig. 

' Blatter sehr klein, Kalkkruste grofi      var. calcicola rn. 

°° Blatter nicht sehr klein, Kalkkruste klein oder feblend. 

! Wuchs sehr dichtrasig. 
— Rasen fast kugelig, kriechende Stammchen, verkurzt 

f. pnlvinata A tide rs. und H e s s e 1 fn. 

= Rasen nicht fast kugelig. 
1. Blatter breit, Bluten sehr grofi  var. arctica m. 

Blatter nicht sehr breit, Bluten meist mittelgrofi 

f. conferta R. Beyer. 

!! Wuchs   locker   rasig.   Ilieher   die   Mehrzahl der sogenannten   «typischen« 

Exemplare. 

Diese   angefiihrten   Formen   sind   natiirlich   von    sehr  verschiedenem   systematischen   Werte.   Die 

f. albiflora Lange z. B, ist nichts als cine blofie Farbenspielart,  wie  sic ja   bei   fast  alien   rot  oder b!au 

bliihenden Pflanxen vorkomml. Freilich kann auch unter Umstanden   eine   blofie Farbenspielart zum Aus- 

gangspunkt fiir neue Arten werden, wie z. B. im Verwandtschaftskreise der Viola tricolor (V. Zoysii und 

V. calcarala etc.), hier bei Saxifraga oppositifolia aber scheint sie eine solche Rolle nicht zu spielen.  Fiir 

vie] wichtiger halte ich die Standortsformen   (var. arctica, calcicola, conferta, reptans, pnlvinata etc.).   Es 

ist ja zweifellos, dafi bei S. oppositifolia  alle  diese Anpassungsformen grol.itenteils  nur  individuell  und 

durch Ubergangsformen   miteinander verbunden  sind,    aber immer scheint das nicht der Fall zu sein;   so 

bemerken z. B. Andersson und Hesselman '    dafi   sie Zwischenformen   zwischen   dem   f. reptans und 

pnlvinata nur in geringerer Anzahl beobachteten, und es ist sehr leicht moglich,   dafi  solche Formen   mit 

der Zeit fixiert und zu Ausgangspunkten fiir neue Arten werden. Noch mehr ist das aber der Fall bei den- 

jenigen Standortsformen, vvelche in der Kegel auf von  bestimmten lokalen  oder  klimatischen  Faktoren 

i  Bihang till K. Svensk. Vetensk. Akad. Handl. XXVI, Afd. 3, p. 15. 
Denkschr. der mathem.-naturvv. Kl. Bd. LXXVII. 85 
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660 A. v. Hayek, 

beeinflufiten Standorten vorkommen. 1st es doch cine durch zahlreiche in den letzten Jahren durchgefiihrte 

Untersuchungen gestiitzte Annahme, dafi gerade die Anpassung an die verschiedenen klimatischen, geo- 

logischen und andercn Faktorcn in verschiedenen geographischen Gebieten den Anstofi zur Bildung neuer 

Arten gibt.1 Bei 5. oppositifolia nun bestehen nicht nur die beiden oben genannten Formen, die var. 

calcicola und var. arctica, die Differenzierung in geographisch getrennte Forrnen geht noch weiter, so dafi 

die Exemplare aus verschiedenen Gegenden auch mcist einen eigenen Habitus darbieten. Dies geht so 

weit, dafi ich z. B. in vielen Fallen im Stande bin, zu erkcnncn, ob ein mir vorlicgendes Individuum aus 

dem Norden, aus den Zentral- oder den Kalkalpen stammt; allcrdings habe ich jetzt durch die eingehende 

Beschaftigung mit dieser Formengruppe ein fur selbst die kleinsten Vcrschiedenheiten besonders 

gescharftes Auge. Ich habe diese »regionaren Varietaten« des weiteren aus dem einfachen Grunde nicht 

unterschieden und beschrieben, weil sich bestimmtc unterscheidende Merkmale zvvischen den ver- 

schiedenen Formen absolut nicht feststcllen lassen, es ist nur der Gesamteindruck, der Habitus, der bei 

den einzelnen Individuen ein verschiedener ist. Ich will bei dieser Gelegenheit noch ausdriicklich hervor- 

heben, dafi gerade zvvischen der arktischen und der alpinen Pfianzc ein durchgreifenderllnterschied absolut 

nicht besteht und beide Pflanzen sich absolut nicht trennen lassen. Die habituellen und anatomischen 

Unterschiede, die Bonnier2 zvvischen der arktischen und alpinen Pflanze fand, sind auf den Umstand 

zuruckzufiihren, dafi ihm zwei verschicdene Arten \'orlagen, aus dem arktischen Gebietc namlich 

S. oppositifolia, aus den Alpcn (und zwar den Westalpen) aber S. Murithiana. In hohen Lagen in den 
Ostalpen auf Urgestein aber kann man Individuen sammeln, die dem von Bonnier auf Taf. 21, Fig. 15, 

dargestellten Exemplare aus Spitzbergen vollig gleichen. 
Was die oben erwahnten »regionaren Varietaten« betrifft, so sind dieselben mcincr Meinung nach 

jetzt vvenigstens wirklich nichts andercs als blofie Varietaten, d. h. durch direkte Einwirkung des Stand- 

ortes hervorgerufene Abweichungen, vvelche vermutlich in der Kultur gar bald vvieder umgeandert werden 

wiirden.:i Aber andrerseits halte ich cs fur sehr vvahrscheinlich, dafi diese Formen doch als Anfange 

einer weiteren Differenzierung zu betrachten sind, welche im Laufe der Zeiten zur Bildung neuer Arten 

fuhrt. Haben sich doch, wie ich weiter unten nachweisen vverde, schon einige Alien (Saxifraga Murithiana, 

mcridionalis, asiatica) auf diese Weise vermutlich von S1. oppositifolia abgespalten. S. oppositifolia hat 

demnach seinen Entwicklungsgang noch lange nicht abgeschlossen, sondern zeigt noch eine deutliche 

Tendenz zu Ausbildung neuer Formen. 

Und diese Tendenz zeigt sich nicht nur in der grofien Anpassungsfahigkeit und der daraus 

resultierenden Neigung zur Bildung geographischer Kassen. Ich habe oben eine Form erwahnt, welche 

an den Bliitensprossen wechselstandige Blatter zeigt, die f, alternifolia Engl., und aufier dieser 

noch eine andere Form, welche aufier durch dieses noch durch eine Keihe anderer Merkmale von 

der gewohnlichen Saxifraga oppositifolia abweicht, die var. clongata Dusen. Wahrscheinlich ist 

auch diese nichts anderes als eine besonders auffallende Standortsform; der Alitor derselben, Dusen, 

aber hebt mehrmals ausdrucklich hervor, dafi diese var. clongata seiner var. Nathorsti nahestehe.4 Diese 

letztere aber, von der ich die Originale im Herbare des bot. Ryksmuseum zu Stockholm sah, kann ich 

keineswegs als eine blofie Standortsform oder eine geographischc Rasse der 5. oppositifolia' auffassen, 

sondern halte sie fur eine von dieser gut verschiedene, allerdings erst in jtingster Zeit von ihr abgetrennte 
und zwar durch  Mutation entstandene  Form.  Falls  nun, wie Dusen  angibt, die var. clongata gewisse 

1 Vergleicbe Wettstein, Grundzuge der pflanzengcographiseh - morphologischcn Methode der I'llanzensystematik. 

Jena, 1898. 
2 Revue generale de botanique VI, p. 513 f. (1894). 
3 Die im Wiener botanischen Universitatsgarten kultivierten. von verschiedenen Standorten stammenden Exemplare 

sehen tatsachlich alle ganz gleich aus. Eingehendere diesbezuglichc Versuche sind, weil S, oppositifolia sich in der Kultur in der 

Regel nicht lang halt, kaum durchfiihrbar. 

i  Botaniska Notiser, p. 181 (1901). 
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Ahnlichkeiten mit S. Nathorsti hat, ware es nicbt ausgeschlossen, daO auch sie als eine auf ahnliche 

Weise entstandene Form aufzufassen ware, zumal da Zwischenformen zwischen ihr und der normalen 
S. oppositifolia bisher nicht mit Sicherheit bekannt sind.1 

An direkte Beziehungen der S. Nathorsti zur 5. oppositifolia var. reptans mochte ich nicht glauben, 

da erstere in GrSnland, letztere in den Gebirgen des mittleren Schwedens ihre Heimat hat. Jedenfalls 

scheint das Auftreten solcher Formen zu beweisen, dafi S oppositifolia auch die Fahigkeit hat, in anderer 

Weise als durch Abtrennung geographischer Rassen neue Formen auszubilden. 

5.  Saxifraga Nathorsti 

(Dusen,  Nigra viktigare vaxtfynd  fran nordostra Grondland, in Botaniska Notiser, p. 73 (1901), pro variolate Saxifragac oppositi- 

foliae), Hayek. 

Laxe caespitosa foliis in caulibus floriferis alternantibus in sterilibus quadrifariam oppositis 6—12 mm 

longis subtus carinatis acutiusculis apice foveola impressa instructis, calycibus eglandulose ciliatis, stami- 
nibus corolla brevioribus, antheris coeruleis. 

Descriptio: Perennis, caudiculi basi tantum lignosi ascendentes, caespites parvos laxos formantes. 

Folia in caulibus sterilibus quadrifariam opposita, in caulibus floriferis alternantia remota, obovato-lanceo- 

lata, 6—12 mm longa, acutiuscula, usque ad apicem fere setuloso-ciliata, subtus vix carinata, apice incras- 

sata patentia, in pagina superiore foveola impressa instructa, saturate-viridia, glabra. Caules floriferi erecti, 

elongati, ad 6 cm alti, foliis alternantibus, crispule pilosi, Calycis tubus crateriformis, crispule glandulose- 

pilosus, laciniae triangulari-ovatae, 3 mm circiter longa, setulis eglandulosis valde sparsis ciliata vel fere 
eciliata. Petala obovata, 6—9mm longa, dilute vel saturate rosea. Stamina corolla multo breviora, filamentis 

roseis, antheris griseo-coeruleis. Discus subnullus. Styli erecti, genuine longiores, staminibus subbreviores. 
Floret mense Augusto. 

Syn.: Saxifraga oppositifolia var. Nathorsti Dusen, in Bihang till k. Svensk. Vetensk. Akad. Handl. 
XXVII, Afd. 3, No. 3, p, 37 (1901). 

Abbildungen: Dusen, Zur Kenntnis der GefaOpflanzen Ostgronlands, in kgl. Svensk. Vetensk. 

Akad. Handl. XXVII, Afd. 3, p. 36. — Tafel I, Fig. 22, Tafel II, Fig. 17 und 18. 

Geographische Verbreitung: 2 Bisher nur auf GrSnland an folgenden Standorten: Sophiastrafie 

siidlich der Robertsoninsel; Ackerpluminsel am Fuf.ie des Berzeliusberges, Ruthinsel, Dusenfjord, Mackenzie- 
bucht, Kap Franklin. 

Ich sah Exemplare von folgenden Standorten: 

GrSnland: Mackenziebukten, leg. K. A. Gredin (St.). Groenlandia orientalis, an der Miindung der 

Sophiastrafie, leg. Nathorst (St.). 
Saxifraga Nathorsti ist gewifi die merkwiirdigste Form aus der ganzen Sektion. Trotz einer in vielen 

Merkmalen groflen Ahnlichkeit mit S. oppositifolia weicht sie doch wieder in vielen Punkten wesentlich 

von ihr ab. Vor allem ist die Grofie der Blatter bemerkenswert, welche besonders an Liinge die von 

V oppositifolia urn das Doppelte bis Dreifache iibertrifft; hingegen ist die Breite der Blatter nicht viel 

grofier, das Blatt daher viel mehr in die Lange gestreckt. Die Blatter sind ferner gegen die Spitze zu all- 

mahlich, nicht pl5tzlich verdickt und unterseits nur an der Spitze gekielt; sie stehen ferner viel lockerer 
als bei S. oppositifolia, keineswegs dicht dachziegelig gedrangt. Im anatomischen Bau weichen sie eben- 

falls nicht unwesentlich von S. oppositifolia ab. Das Palisadengewebe ist nur einreihig, an dasselbe 

schliefien sich sofort fast kugelige, ein dichtes Schwammparenchym bildende Zellen an. Sehr merkwurdig 

1 A. a. O., p.  184. 
2 Nach Duse n a. a. 0. 
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662 A. v. Hayek, 

ist femer der Umstand, dafi die Blatter an den verlangerten bliihenden Stengeln nicht opponiert, 

sondern abwechselnd, und zwar in 2/5 Stellung stehen. Auch im Bliitenbau zeigen sich bei S. Nathorsti 

Unterschiede gegeniiber S. oppositifolia, und zwar beztiglich der Kelchblatter, welche viel spitzer und fast 

gar nicht gewimpert sind. Endlich ist auch die Wuchsform derselben eine ganz andere, sie bildet niemals 

so dichte grofie Rasen wie S. oppositifolia, sondern die Rasen sind kiein, locker, die bliitentragenden 

Stengel ahnlich wie bei S. biflora verlangert. Endlich ist zu erwahnen, dafi S. Nathorsti erst im August 

bliiht, vvahrend S. oppositifolia sofort nach dem Schmelzen des Schnees, also im Mai oder Juni ihre 
Bliiten entfaltet. 

Wenn wir die Frage aufwerfen, welche verwandtschaftliche Beziehungen zwischen S. Nathorsti und 

Jen iibrigen Arten der Sectio Porphyrion bestehen, so ist diese nicht so leicht zu beantvvorten. 

Aufier der auf ein kleines Gebiet in Gronland bescbrankten 5. Nathorsti findet sich in der ganzen 

arktischen Region nur eine einzige Art aus der ganzen Gruppe, namlich S. oppositifolia; hingegen finder) 

wir die reichste Entwicklung der ganzen Gruppe in den Alpen. Wie ich spiiter nachvveisen werde, konnen 

wir aus diesen Verbreitungsverhaltnissen den SchluB ziehen, dafi die ganze Sektion ihren Ursprung aus 

dem Gebiete der heutigen Alpen genommen hat und erst verhaltnismafiig spilt, wahrscheinlich erst nach 

der Haupteiszeit, ins arktische Gebiet eingewandert ist. Schorl aus diesem Grunde ist es unwahrschein- 

lich, dafi wir in 5. Nathorsti eine Reliktform aus glazialer oder gar praglazialer Zeit erkennen diirfen, 
urn so weniger, als diese Form mit gar keiner sonstigen Art der Gruppe irgend welche Beziehungen in der 

morphologischen Ausbildung zeigt, sondern trotz aller Verschiedenheit noch immer der S. oppositifolia am 

nachsten steht, so dafi sie wohl auch von dieser abgeleitet werden muB. 
Der fur eine Art aus der Sektion Porphyrion ganz befremdliche Habitus legt den Gedanken nahc, 

daB wir es mit einer Bastardform zu tun haben konnten. Ein Bastard von S. oppositifolia mit einer anderen 

Art der Sectio Porphyrion ist schon darum ganz ausgeschlossen, weil auf Gronland aufier jener keine 

andere Art vorkommt. Bastarde von Arten der Sectio Porphyrion mit Arten aus anderen Sektionen sind zwar 

bisher nicht bekannt, waren aber immerhin moglich, so daB sie doch in den Kreis unsei'er Betrachtungen 

gezogen werden milssen. In Gronland kommen nun aufier S. oppositifolia folgende Saxifraga-Arten vor: 

S. rivularis L., cernua L., stellaris L., nivalis L., groenlandica L., caespitosa L., tricuspidata L., aizoidcs L., 

flagellars L. subsp. setigera Pursh und aizoon Jacq. Von alien diesen Arten sind jene, welche geteiltc 
oder breite flache Blatter besitzen sowie wohl auch S. aizoon vollkommen ausgeschlossen, so dafi nur 

vS. aizoides und rivularis, also die Arten der Sectio Trachyphylhmi, in Betracht gezogen werden konnen. 

Unter diesen Arten ist S. rivularis durch die fadlichen Stolonen, dicht drusig zottige Kelehe und driisig 

behaarte Blatter ausgezeichnet, Merkmale, welche doch zum Teil wenigstens an ihren Bastarden erkenn- 

bar sein mufiten, was aber an S. Nathorsti keineswegs der Fall ist. Eher noch ware an einen Bastard mit 
S. aizoides zu denken. Aber diese hat fast freie Kelchzipfel, einen breiten Diskus und gelbe schmale ein- 

nervige Petalen, an welche Eigenschaften S. Nathorsti nicht diegeringste Anniiherung zeigt. Eine hybride 

Abkunft derselben konnen wir daher mit Sicherheit ausschliefien. 

Dusen hat S. Nathorsti als Varietat von S. oppositifolia beschrieben; dafi ich mich diesei- Ansicht 

nicht anschliefie, geht schon daraus hervor, daB ich sie hier als selbstandige Art anfuhre. Ich habe bei 

meinen Untersuchungen iiber 1000 Exemplare von S. oppositifolia gesehen, darunter etwa 30 aus 

Gronland, und konnte daher uber die Variationsweite derselben, die ja ziemlich bedeutend ist, mir ein 

Urteil bilden. Nun kommen ja bei S. oppositifolia Exemplare vor, an denen die Blatter der bliihenden 

Sprosse abwechselnd gesteltt sind (vergl. oben var. alternifolia und elongata), aber in der BlattgroBe geht 

S. oppositifolia iiber eine gewisse Grenze (hochstens 4'5 mm Liinge) nicht hinaus. (janz abgesehen davon, 

dafi Zwischenformen zwischen S. oppositifolia und S. Nathorsti vollkommen fchlen, steht letztere also 

auch aufierhalb der tnoglichen Variationsgrenzen jenei'. rCine solche Blattform und Grofie konnte 

S. oppositifolia nur durch ganz allmahliche Umpriigung im VeiJaufe langer Zeitriiume erlangen. Nun aber 

ist es nach dem Gesagten gar nicht wahrscheinlich, dafi seit der Abtrennung der S. Nathorsti besonders 

lange Zeitraume verstrichen  sind,  andrerseits  sind  auch  gar keine   Einfltisse  erkennbar,  welche  eine 
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Studien iiber die Gattung Saxifraga. 663 

derartige allmahliche Umpragung zurFolge gehabt haben konnen. Eine Anpassung an besondei'e kiimatische 

oder geologische Verhaltnisse liegt nicht vor; denn einerseits ist S. Nathorsti von S. oppositifolia geo- 

graphisch nicht getrennt, andrerseits ist tiberhaupt das K'lima in derArktis ein liberal] derart ahnliches, dafi 

wir innerhalb dieser Region fast nirgends eine Ausbildung besonderer geographischer Rassen wahrnehmen 

konnen. Auch eine Anpassung an besondere Standortsverhaltnisse ist nicht wahrscheinlich, da einerseits 
nichts iiber eine besondere standortliche Trennung beider Arten bekannt ist, andrerseits standortliche 

Einfliisse bei S. oppositifolia niemals so hochgradige Veranderungen mit sich bringen. 

1st nun Variation und direkte Anpassung als Faktor bei der Bildung von S. Nathorsti aus S. oppositi- 

folia ausgeschlossen, so ware weiters an den Einflufi einer natiirlichen Auslese zu denken; und dies- 

beziiglich scheint insbesondere die spate Bliitezeit jener einen Anhaltspunkt zu gewahren. Da, wie oben 

erwahnt,1 im hohen Norden bei S. oppositifolia Insektenbefruchtung bei der friihen Bliitezeit dieser Art, 

welche in cine Zeit fallt, wo die Insektenwelt noch sehr sparlieh vei'treten ist, gewohnlich ausfallt und an 

deren Stelle Autogamie tritt, diese aber bei S. Nathorsti ausgeschlossen ist, ware ja daran zu denken, 

dafi letztere eine an Befruchtung durch Insekten, sei es durch direkte Anpassung, sei es durch Selektion 

besonders angepaOte Form darstellt. Diese Annahme wiirde uns nun allerdings die spate Bliitezeit und die 

Unmoglichkeit einer Autogamie bei S. Nathorsti erklaren, aber noch liegt die Grofie der Blatter und die 

abwechselnde Stellung derselben vor, zwei Eigenschaften, die mit dem Befruchtungsvorgang weder direkt 

noch indirekt etvvas zu tun haben. Diese blofi auf den hohen Wuchs der Pflanze zuriickzufiihren und 

letzteren zum Befruchtungsvorgang in Beziehungen zu bringen, geht auch nicht an. Die niedrigen 

reichbliitigen Rasen der S. oppositifolia wiirden durch ihre dichtstehenden, zahlreichen Bliiten gewil.i 

eher die Insekten anlocken als die mehr einzeln stehenden Bliiten der S. Nathorsti. Einen irgendwie 

eine kiinstliche Auslese mit sich bringenden Faktor wie Weidevieh, Wiesenmahd, welche sonst beim 

Zustandek'ommen saisondimorpher Artenpaare eine Rolle spielen, gibt es im nordostlichsten Gronland 

WOhl auch nicht. Die spate Bliitezeit der 5. Nathorsti mag demnach bei der Bildung dieser Form 

insoferne eine Rolle gespielt haben, als durch sie Riickkreuzungen mit S. oppositifolia verhindert 

und infolgedessen die Form mehr isoliert wurde, aber als alleiniger Erklarungsgrund fiir die Ausbildung 
letzterer kann sie auch nicht geniigen. 

Nachdem also, wie gesagt, Obergangsformen zwischen S. oppositifolia und S. Nathorsti nicht 

existieren, wir aber andrerseits gezwungen sind, anzunehmen, dafi letztere eine erst in jtingster Zeit 
entstandene Form darstellt, aber weder direkte Anpassung noch Selektion noch Bastardierung geeignet 

sind, eine befriedigende Erklarung fiir die Entstehung dieser Form abzugeben, bleibt nur noch eine einzige 
Annahme iibrig, namlich die, dafi S. Nathorsti aus S. oppositifolia durch sprungweise Umgestaltung der 

letzteren, also durch Mutation entstanden sei. Ich mufi zugeben, dafi diese Mutation moglicherweise 

nichts anderes ist als eine Riickschlagserscheinung, da weniger reich gevvimperte Kelchzipfel und 
abvvechselnd stehende Blatter ja gewifi Merkmale sind, die den Stammformen der Arten der Sectio 

Porphyriou zukamen. Da wir andrerseits aber dariiber, wie diese Stammformen ausgesehen haben, nichts 

Bestimmtes wissen und uns selbe nur konstruieren kOnnten, so ist diese Annahme auch nur eine hypo- 

thetischc, die durch nichts bewiesen werden kann. Das eine aber giaube ich mit Sicherheit annehmen 

zu konnen, dafi 5. Nathorsti aus S. oppositifolia durch sprungweise Erwerbung neuer Merkmale 

entstanden ist. 

6. Saxifraga Murithiana T is si ere, 
] ,o Saxifraga Murilhiana et le Gentiana ramulosa Tissiere, in Bulletins des travaux Je la societc Murithienne, 1. Fasc, p. 27 (1868). 

Caespitosa foliis quadrifariam imbricatis ciliatis oblongis 3 — <S ?;/;;/ longis subtus carinatis acutiusculis 

apice recurvis et foveola impressa instructis, calycibus saltern basin versus glandulose ciliatis, staminibus 

corolla brevioribus, antheris coeruleis. 

1 Vergl. oben S. 14 und 15. 
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664 A. v. Hayek, 

Desci'iptio: Perennis, caudiculi lignosi plus minusve repentes ramosissimi caespites laxos, rarius 

densiusculos formantcs. Folia opposita, quadrifan'am imbricata, oblonga, 3 — 8mm longa, apicc acutiuscula, 

usque ad apicem fere breviter setuloso-ciliata, subtus carinata, apicc incrassata, recurva, in pagina superiore 

sub apice foveoia impressa plerumque calcem secernente instructa, viridia, glabra. Caules floriferi erecti, 

non vel parum elongati. Calycis tubus crateriformis, sparse glandulose pilosus, laciniae ovatae, 

2-5—5 mm longae, obtusae, ciliatae, ciliae omnes vel saltern inferiores glanduliferae. Petala obovata, 

6—12 mm longa, obtusa vel acutiuscula, 5-nervia, saturate vel dilute rosea, in sicco coerulescentia, 

rarissime alba. Stamina corolla multo breviora, filamentis roseis, antheris griseo-coeruleis. Discus 

subnullus. Styli erecti, genuine longiores, staminibus subbreviores. Capsula bicornis, stylis divergentibus- 
Semina ovato-fusiformia, vix 1 mm longa, inconspicue tuberculata, fusca. 

Abbildungen: Allioni, flora Pedem.. Tab. XXI, Fig. 2. - Lapeyrouse, Figures de la Flores 

des Pyren., t. 16. — Kegel, in Gartenflora XXXI (1881), Taf. 1039. — Coste, Fl. ill. et descr.de la 

France, p. 135.- Jordan et Fourreau, Icones ad fl Europ. II, Taf. CCXCIV—CCXCVI, CCXCVII, Fig. 1 

und 3. — Taf. I, Fig. 23, Taf. II, Fig. 19 und 20. 

Exsikkaten: Bordere, Plant. Pyren. alt. Ed.Hohenacker, No. 58. — Bourgeau, PI. d'Espagne 1851, 

No. 1177. — Bourgeau, Pyren. Espagn., No. 450. — Magnier, Fl. sel. exs., No. 2474. — Reliquiae 

Maillianae, Nr. 1138. — Reverchon et Derbez, Plantes de France, 1887, No. 284. — Plantes du midi de 

la France, No. 224. - Sieber, Plant, alp. Delph., No. 60. — Societe Dauphin. 2. Ser. 1890, No. 100. — 

Willkomm, Iter hispan. pi. exs., No. 313. 

Syn: Saxifraga oppositifolia Linne, Spec. pi. Ed. 1, p. 402 (1753), Ed. 2, p. 575 (1763) z. Th., d. h. 

die Pflanze der Pyrenaen. — Allioni, Fl. Pedem. II, p. 71, Tab. XXI, Fig. 3 (1778). — Villars, Hist. d. pi. 

de laDauph.IIi, p. 668(1789). - Lapeyrouse, Fig.d.l. 11. d. Pyren., p. 36 (1795)..-- Suter, Fl.Helv., p. 147(1802) 

pr. p. — Sternberg, Revis. Saxifr., p. 36 (1810) pr. p. — Lamarck et De Candolle, Fl. franc., Ed, 3, IV, 

p. 364 (1815). — Don, A monogr. of the Genus Saxifr., in Transact, of Linn. Soc. (1821), p. 401 pr. p. — 

Moretti, Tent, diretto ad illustr. la sinon. delle spec, de gen. Saxifr., p. 13 (1823) pr. p. Bentham, Cat. pi. 

indig. d. Pyren. et du Bas-Languedoc, p. 119 (1826). — Loiseleur, Fl. Gall. I, p. 297 (1828).— Duby, Bot. 

Gall., p. I, p. 207 (1828). — Gaudin, Fl. Helv. Ill, p. 94 (1828) pr. p. — Koch, Syn. Fl. Germ, et Helv., 

Ed. 1, p. 269 (1887) pr. p., Ed. 2, p. 297 (1844) pr. p. — Bertoloni, Fl. Ital. IV, p. 511 (1839) pr. p. — 

Boissier, Voyage bot. dans le midi de 1'Espagne II, p. 230(1839—1845). — H egetscb weil er in 
Hegetschvveiler und Heer, Fl. d. Schweiz, p. 391 (1840) pr. p. — Moritzi, Fl. d. Schvveiz, p. 196 

(1844) pr. p. — Koch, Taschenb. d. deutsch. u. schweiz. FL, p. 199 (1844) pr. p. — Grenier et Godron, 

Fl. de France I, p. 658 (1848).— Godet, Flore du Jura, p. 257(1873). — Philippe, Fl. des Pyren. 

I, p. 359 (1859).— Costa, Introd. a la Fl. de Cataluna, p. 64 (1864). — Grenier, Fl. de la chaine Jurass. I, 

p. 302 (1865). — Gremli, Exkursionsfl. f. d. Schvveiz, 1. Aufl., p. 166 (1867) pr. p., 3. Aufl., p. 186 (1878) 

pr. p., 8. Aufl., p. 189 (1898) pr. p. -• Ardoino, Fl. anal, du Dep. des Alpes marit., p. 150 (1867;. - 

Fngler, Index crit. Saxifr., im Verh. zool. bot. Gcs. Wien, XIX, p. 515 (1869) pr. p., Monogr. d. Gatt. 

Saxifraga, p. 276 (1872) pr. p. — A mo y Mora, Fl. fanerog. dc la penins. Iber. V, p. 201 (1873), 
Suppl., p. 207 (1893). — Nyman, Cons. Fl. Europ., p. 264 (1878—1882) pr. p., Sttppl. 2, p. 131 (1890) 

pr. p.— Willkomm et Lange, Prodr. Fl. Hisp. Ill, p. 105 (1880).— Arcangeii, Comp. della Fl. Ital., p.255, 

(1882) pr. p., Ed. 2, p. 577 (1898) pr. p. —St. Lager, Cat fl. Bassin du Rhone, p. 294 (1883).— Colmciro, 

Enum. y revis. d. 1. pi. de la penins. Hispano-Lusit. II, p. 477 (1886). — Jaccard, Cat. de la 11. Valais, in 

X. Denkschr. d. allg. Schweiz. Ges. f d. ges. Naturw., XXXIV, p. 154 (1895). — Fiori e Paoletti, Fl. anal. 

d'ltalia I, p. 541 (1896) pr. p. • - Gautier, Catal. rais. de la 11. d. Pyren. or., p. 190(1897)/- Dalla 

Torre, Alpenflora, p. 125 (1899) pr. p. — Bubani, FL Pyren. II, p. 668 (1900). — Rouy et Camus, Fl. de 

France VII, p. 67 (1901). — Schinz u. Keller, Fl. d. Schweiz, p. 231 (1901) pr. p. — Bumat, Flore 

des Alpes  marit.   Ill, 2, p. 271   (1902). — Coste, Fl. illustr. et desc. de la France, p. 135 (1903). 
Saxifraga cattle repentc, foliis quadrifariam imbricatis, cartilagineis, ciliatis Haller, Hist, stirp. 

indig. Helv. I, p. 420 (1758) pr. p. 
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Studien iiber die Gattung Saxifraga. 665 

Saxifraga imbricata Lamarck, Fl. franc. Ill, p. 531 (1778) pr. p. 

Saxifraga oppositifolia snbsp. glandulifera Vaccari, in Bull. soc. bot. Ital. (190.3), p. 68. 

Saxifraga Riidolphiana Gremli, Exkursionsfl. f. d. Schweiz, I. Aufl., p. 166 (1867) pr. p., 3. Aufl., 

p. 186 (1878) pr. p., 8. Aufl,, p. 189 (1898) pr. p. -- Jaccard, Cat. do la 11. Valais, in N. Denkschr. allg. 

Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw. XXXIV, p. 154 (1895), nicht Koch. 

Saxifraga oppositifolia  var.   Rudolphiana,  Rouy  et Camus, Fl. de  France, VII, p. 68 (1901). 

Schinz   u.   Keller,   Fl.   d.   Schweiz, p.   231   (1901)   pr.   p.   —   Coste,   Fl.   ill.   et   descr.   de   la  France, 

p. 135 (1903). 

Saxifraga Hegelschivcilcri Briigger, Wildwachsende Pllanzenbastarde in der Schweiz, in Jahresber. 

d. Naturf. Ges. Graubiindens, N. F. XXIII -XXIV, p, 91  (1880). 
Saxifraga coerulea Persoon, Syn 1, 488 (1805),  pr. p. 

Geographische Verbcitung: ' Alpine Region der Sierra Nevada, der Sierra de Kstrella, der 

Pyrenaen, der Westalpen von den Secalpcn bis in die Berner und Penninischen Alpen; im Jura und in den 

Gebirgen der Auvergne. 
In der Sierra Nevada ziemlich verbreitet: - Corral de Veleta, Mulahacen, Val de Casillas, Fscalerillo 

dc Veleta und Lagunillas. 

In der Sierra de Estrella  in Portugal in den cercanias de Loriga und anderwarts. a 

In den Pyrenaen von der Sierra de Gerez an der spanisch-portugisischen Grenze durch die ganze 

Kette bis zum Ligurischen Meere;:! im ostlichen Teile in einer Meereshohe zwischen   1700 und '2700 m. ' 

1m Plateau des Mont Dore in der Auvergne •"' jedenfalls selten und von den neueren Autoren 8 nicht 

mehr angefuhrt 
Im Jura selten. B, ' La Dole, Reculet Colombier, Dent de Vaulion. 

In den Alpen b, 6, 8, n allgemein verbreitet und haufig, reicht von den Seealpen bis zum Grimsel und 

St. Gotthard, von wo an weiter ostlich S. oppositifolia an ihre Stelle tritt. Steigt bis zur oberen Grenze 

der Phanerogamenvegetation iiberhaupt und wurde auf der Grande Meje l0 bei 3754 m,K am Furggen- 

grat9 bei 3400 m, am Triftjoch n bei 3540 m, bei 3311 m am Wylerhorn'•' beobachtet. Im Wallis 9 in 

der Regel zwischen 2000 bis 3000 m, aber oft, vvie eben angefuhrt, viel hoher steigend. 
Ich sah Exemplare von folgenden Standorten: 

Sierra Nevada. Spanien: Mulahacen, p. 9000, leg. Winkler (Reise durch das sudl. Spanien 

1873) (Br.). Bases du Mulahacen au dessus de Valares, Sierra Nevada, leg.? (B.). Sierra Nevada, c. 9500), 

leg. Willkomm (M. P.). In Sierra Nevada, in giareosis aqua nivali madidis regionis nivalis rarissime; in 

el barranco de Val di Casillos prope summas cataractas, altitudo 9000', leg. Willkomm (Iter 

hispanicum, pi. exs. No. 313), (Fl., C). Sierra Nevada, region alpine superieure, au Corral de Veleta, 

oil il est rare, leg. Bourgeau (Piantes d'Espagne, No. 1177, 1851) (B., FL, M. P., P.). Corral de Veleta, 

Nevada, leg. Boissier (B.). Sierra Nevada, am Corral de Veleta, leg. Funk (C. C). Valares, Sierra Nevada, 
leg. Boissier (B.) 

Pyrenaen. Spanien: Seo d'Urgel, Mont Cady, leg. Bourgeau (Pyrenees Espagnoles No. 450) 

(M. P., FL). In asperis editis, Pyrenaei. Peha blanca, leg.? (St.). Au ported de Caranca, Pyr. or., leg.? 
(P.). Vallee de Nuria, Catalogue Espagnole, 1000 in, leg. Flahault (Montp.). 

1 Auf Grund vorliegenden Herbarmateriales mit Benutzung zahlreioher Literaturangaben. 

2 Colmeiro, Enum. y rev. d. 1  pi. della penins. Hisp.-Lusit. II, p. 477. 
:! Conf. Willkomm et Lange, Prodr. 11. Hisp. Ill, p. [05; Bubani, Fl. Pyr. II, p. 668, und Colmeiro a. o. O. 

i  Gauthier, Catal. d. 1. 11. d. Pyren. or., p. 190. 

•7>  Grenier et Godron, Fl. d. France I, p. 658. 

6  Rouy et Camus, Fl. d. France VII, p. 67. 

<   Conf. Godet, Fl. du Jura, p. 257, und Grenier, Fl. de la chainc jurass. I, p. 302. 

8 Burnat, Fl. des Alpes marit. Ill 2, p. 271. 

3 Jaccard, Fl. Catal. d. la Fl. Valais., a. o. 0. p. 154. 

io Garret, in Annal soc. bot. Lyon 1878—1879, p. 171 — 176. 
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Frankreich: In rupibus elatioribus. Breehe de Roland, 3005 m, leg.? (Br.). Gazier d'Ossau, leg. 

Forestier (FI.). Pain de sucre (Hautes-Pyren.), leg.? (Montp.). Cauterets (Hautes-Pyren.). Crete du 
sommet du Monne (region glaciale), leg. Neyraut (Montp.). Surpeyre, leg. Bordere (PI. m. Pyren. altior. 

Ed. Hohenacker No. 58) (M. P., FI., K., Br., Hal.). Ad nives perpetuas, in monte Vigne male, leg Dupuy 

(U. W.). Pyrenaei, prope Gavarneiam, leg.? (FI.). Pyrenees, Gavarnie, leg. Bordere (Montp., U. Z.). 

Cascades de Gavarnie, Hautes-Pyren., leg.? (Br.). Rochers de Bourlique pres Garvanie, leg.? (P.). Gedre, 

Pyr., leg. Bordere (P., M. P.). Pyrenaei, Pic du Midi, leg.? (FI.). Sommet du Pic du Midi de Bigores, leg.? 

(Montp.). Mont Ardonney, Pyren. centr., leg.? (FI.). In m. Maladetta, leg. Coste (P.). Penna blanca, Luchon, 

leg.? (FI.). Port de la Picade, pres de Bagnieres de Luchon, leg.? (Montp.). Coste bone, leg. Oliver 

(Montp.). Tour de mer, prati mollo, leg. Oliver (Montp.). Pyren. or. a Costa bona. Prats de Molle, leg. 

Xatard (P.). Pyren. or. Cambres d'azes, leg. Oliver (Montp.). Cambrezdazes, leg. Moquin-Tendon (P.). 
Vallee de Llo, Pyr. or., leg. Olivier (Montp.). Mont Cancgou in den Pyren. orient., leg.? (P.). Canegou, leg. 

Dunal (Montp.). Sur le pic de Canegou, leg.? (Montp.). Pyr. or. Canegou, en amont de la font Arago, leg. 

Oliver (Montp.). Pyr. or. Val d'Eynes, leg. Ruget (B.), Pyr. orient. Crete d'el lac d'el que, Vallee Eynes, 

leg. Oliver (Montp.). De la vallee d'Eynes, leg. Oliver (Montp.), leg.? (M. P.). Sommet du Bach de la 

vallee d'Eynes, leg. Oliver (Montp.). Llaurenti, leg. Endress (P.). 

Alpen.   Seealpcn:   Italien. Alp. marit. Territ di Tenda. M. Orno, leg.? (FI.). Argantera (Vallone   del 

Paurrisi), ver il colle, alpe maritime, leg. Ferrari (FI.). 

Frankreich: Alpes maritimes, Col de Jallorgues, leg. Vidal (Montp.). Basses Alpes. Aurcnt, pres 

Annot. Montagnes, leg. Reverchon et Derbez (Plantes dc France No. 281) (B. B.). Annot. Mont Coye. 
Fes rochers. Basses Alpes, leg. Reverchon (B.). Ad rupes humidas montis Vergy, alt. 1500—2200 /;/. 

leg. Ronnieux (C). Basses Alpes, leg. Duval-Jouvc (Montp.). 

Dauphineer Hochalpen. Frankreich: Mont Ventoux pres d'Avignon, leg. J. Miiller (FI.). Mont 

Ventoux, leg. Bouchet (FI.), leg. J. Miiller (Plantes du midi dc la France, No. 224) (B.). Sommet du 

Ventoux, Vaucluse, leg. Reverchon (Hal., B.). 

Kottische Alpen. Frankreich: Hautes Alpes. Mont de Glaise sur Gap, leg. Gariod (U. W.). 

Rochers de Glaise, pres de Gap, leg. Borel (FI.). Sur les bancs de pierre, le sable d'alluvion et les 

graviers des plus hautes montagnes apres la neige fondue. Mont Morgon pres d'Embrun, leg. Sicber 

(Iter Alpinum DeJphinense No. 60) (U. Z., P., Montp., M. P., B. B.). 

Italien: Alpe Cozie, al Ghabertoz, leg. Ferrari (FI.). 

Massif de l'Oisans. Frankreich: Briancon, leg. Guerin (B.). Briancon, Noire Dame des neiges, 

leg. Planchon (Montp.). Lautaret, Hautes Alpes, leg. Parsival-Grandmaison (I'd.), ex herbier Jordan 

(D.). Lautaret, sous Serre-Orel et N. Dame des neiges, pres Briancon (Hautes Alpes), coteaux pierreux, 

sommets denudes. Alt. 2000 — 2300 m, leg. Vieux (Soc. Dauphin., 2. Ser., 1890, No. 100) (B. B.). Ebouhs 
silicieux-schisteux de la region alpine. La Grave. Hautes Alpes, alt. 2425 m, leg. P. Math on net (Reliqu. 

Mailleanae No. 1138) (Montp., Br., P., St.). Hautes Alpes, pont du pertin. Canton de la Grave, arron- 

dissement de Briancon, terrain schisteux-silicieux, leg. Mathonnet (Montp.). 

Savoyer Kalk alpen: Alpes voisines de Grenoble, leg. Villars (Montp.). Isere: Chamechaudc 

rochers calcaires, alt. 1900 m, leg. Abbe L. Guiguet (Magnier FI. sel. exs. No. 2474), (B. B., Hal., M. P., 

U. W.). Chamechaude pres de Grenoble, leg. Verlot (Hal.). Lacunae altorum montium. Vertex montis: 
Mery. 2100 m. Alta .Vabaudia, leg. Bouchard (H.). Porte d'Aravis (abondant) a 2350 ;;;. (Alpes d'Annecy, 

Sovoie), leg. Beauverd (B. B.). Mt. Brezon in Savoja, leg. Recasoli (FI.). Haute Savoie, rochers du 

mont Brizon, leg. Deseglise (K.). Brizon, leg. Reuter (Montp.). Brizon, leg.? (Z. B. G.). Chaine des alpes 
du Brizon, leg.? (FI.). Brezon, leg. Boissier (B.) . 

Grajische Alpen. Frankreich: Col Frejus, gegen di Pt. Nera. Franzosische Seite, ca. 2600 ///, 
leg. Keller (U. Z.). Luoghi ombrosi della foresta di Carici sopra Lanslebourg. leg. Parlatore (FI.). Mont 

Cenis, rochers ct paturages a Ronche, leg.? (Montp.). Luoghi alpini de Cenisio a Ronche, leg. Bucci (FI.), 

leg. Parlatore (FI). Mont Cenis, leg. Malinvaud (PI.), leg. Bonjean (M. P.), leg. Heldreich (FI.). 
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Studien iiber die Gattung Saxifraga. 667 

Italien: Luoghi alpini del Cenisio presso di lago, leg. Parlatore (Fl.), leg. Bucci (FL). Monte 

Cenisio, alpi, leg. Parlatore (FL). Ad rupes circa lacum montis »Cenisii« ad 2000 m alt., leg. Arcangeli 
(Fl.). Bardomecchia, Col Frejus, leg. Keller (U. Z.). 

Montblanc-Gruppe. Frankreich: Col du Bonbomme a Savoie, leg.? (Fl.). Alpes de Savoie. Chaine 

du Mont Blanc. Sommet du col du Bonhomme, 2976 m, leg. Lambertye (P.). Am Eingang ins 

Chamounixtal, leg. Houche (Montp.). Ad col de Balme, leg. Kotschy (Iter per Helvetian! in alpes 

Montblanc 1860) (M. P.). Bois de Loubet pres »Robon«, Hautes Alpes, leg. Burle (Montp.). 

Schweiz: Dent du Midi, leg. Girtanner (M. P.). Buet, Breven, leg.? (Br.). Pierre a Voir, leg. 
Wilczek (P. Z.). 

Penninische Alpen. Italien: In rupium fissuris in alpibus editis. Gran S. Bernardo, 7800', leg. 

Parlatore (FL). In monte Theodulhorn, Val Tournanche, Piemont, ultra 10.500 p, leg.? (FL). Al 

Granhaupt, Gressoney (Aosta), leg. Piccone (FL). Tal von Gressoney. Alpe Pinter, 2400 m, env., leg. 

F. 0. Wolf (U. Z.). Sulle rupe. Alpe Nembro. (Val di Vedro), leg. Rossi (FL). Alpe viceno delle ghiaciaje, 

Lago Maggiore, leg. Figari (FL). Valsesia, leg. Carestia (FL). Rlva (prov. di Valsesia, Piemonte). Fra i di 
rupi nella Valdobbia, in locality, umida, leg. Carestia (FL). 

Schweiz: Val d'Heremont (superieur), Valais, leg. Vetter (U. Z.). Grand St. Bernard, versant 

Suisse, sol schisteux, leg. Tripet (C). St. Bernard, leg. Lamond (FL). Chermontane entre le Chalet et le 

haut du Col, leg. Martois (Montp.). Partie superieure du Val d'Heremence, Valais, leg. Vetter (U. Z.). 

Col de Fenetre. Ex herb. Miiller, comm. Fischer (U. Z.). Col de Fenetre, 8000' iiber Lermontana, Wallis, 

leg. Lerch (Z. B. G.). Col de Fenetre, leg.? (P. Z.). Corne de Sorabon, Val d'Anniviers, Wallis, leg. 

Bemouilli (P. Z.). Col de Torrent, leg. F. 0. Wolf (U. Z.). Col. des Cimes blanches, leg. Frater (U. Z.). 

Stockje supra Zermatt, ca. 2800 m, leg. Wilczek (P. Z.). M. Cervin. Zermatt, leg. Kotschy (Iter per 

Helvetian! in alpes Mont Blanc 1860) (M. P.). Zermatt, sidmoran vid Furggengletscher, leg. Dahlstedt 

(St.). Schwarzsee supra Zermatt, leg. Boissier (B.). Mont Raefel, vallee de Zermatt, leg.? (M. P.). 
Riffelberg bei Zermatten, 7000—8000', leg. Briigger (P. Z.). In prachtvollen bliihenden Rasen auf der 

Weide der Riffelalpe bei 2250 m, leg. Brockmann (P. Z.). Zwischen Riffelhorn und Gornergrat bei 

Zermatt, Kt. Wallis, leg. Behnsch (P. Z.). Riffeln, en montant au Gornergrat, leg. Boissier (B.). Saas, 

leg. Zurbriicken (M. P.). Gedrungene, kahle Form der Hocbalpen, z. B. Mont Maz, Val Saas, Torrenthorn 

iiber Leukbriindl, leg.? (M. P.). Montagnes de la vallee de Binn, Valais, leg. Vetter (U. Z.). Grat zwischen 

Rappen und Blindental, 2500—2600 m, leg. F. O. Wolf (U. Z.), leg. Kneucker (U. Z.). Zwischen Kummen- 
horn u. d. Ubergang ins Blindental, 2500 m, leg. Kneucker (U. Z.). 

Berner Alpen: Schweiz: Alpes Vaudoises, leg. Favrat (U. VV). Dent de Morcles, Kt. de Vaud, leg. 
Haussknecht (Br.). Rochers au sommet de la Dent de Morcles (Alpes Vaudoises), alt. 2600 m, leg. 

Tripet (B.C.). Glaciers des Martinets, Suisse, 2000 m, leg. Papan (FL). Rochers pres du glacier des 

Martinets, Alpes Vaudoises, 2000 m, leg. Masson (C). Javernaz, leg.? (M. P.). Montagnes de Fully, leg. 

Miihlbach (U. Z.). Mont d'or, Alpes du Canton de Vaud, leg. Leresche (C). Grand Moeveran, leg. 

Miihlbach (U. Z.). Sanetsch, leg. F. O. Wolf (U. Z.). Rawyl, Alp. Bernens., leg. Meissner (St.). Passage 

de Gemmi, Valais, leg. Brehier (M. P.). Gemmi, leg. Groh (U. W.). Albristhorn, Kalk, 2700 m, leg.? 

(U. Z.). Valais, Bains de Loueche, leg. Parsival (Montp.). Gipfel des Torrenthorn iiber den Leuker 

Badern, 9260'ii. M., Kalk, leg. Briigger (P.). Sommet du Faulhorn, entre 2618 et 2683 m, Canton de 
Berne, Suisse, leg. Martins et Bravin (FL). Faulhorn, leg.? (B.), leg. Winkler (Br.). Rhonegletscher, 
leg. Ott (U. Z.). Furka, leg. Siegfried (U. Z.). 

Freiburgef Alpen. Schweiz: Stockholm, leg. Trachsel (M. P.). 
Jura. Schweiz: Geneve, leg.? (Montp.), leg. Dunal (Montp.). 

Frankreich: Jura, au dessus de Thoiry (Ain), leg. Guillemie (Montp.). A gauche du Chalet de 
Thoiry au dessous du Reciilet, leg. Boissier (B.). 

Saxifraga Murithiana wurde bisher von der iiberwiegenden Mehrzahl der Autoren von S. oppositi- 

folia nicht auseinander gehalten.   Tatsachlich stehen   sich   beide Formen  auch ungemein nahe,  wenn sie 
Denkschr. der mathem.-nuturw. KI. Bd. LXXVII. gg 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



A. v. Hay ell, 

auch ein geiibtes Auge ganz gut auch dem Habitus nach zu unterscheiden vermag. Ein sicheres Unter- 

scheidungsmerkmal aber geben docb nur die Wimpern des Kelchrandes ab. Diese sind bei S. oppositifolia 

stets vollkommen driisenlos, wahrend bei S. Murithiana stets wenigstens die untersten, oft aber auch 

alle, Driisen tragen. Dafi dieses Merkmal fast alien Autoren entgangen ist, hat seinen Grund darin, dafi 

die Driisenkopfchen dieser Art sehr klein und zart und keineswegs so derb und in die Augen springend 

sind wie etwa bei S. Kndolphiana oder S. biflora. In zweifelhaften Fallen ist eine Untersuchung des 

Kelchrandes unter dem Mikroskop uneiiafilich, stets wird man aber dann die Driisenkopfchen deutlich 

wabrnehmen konnen,. obwohl sie im trockenen Zustande leicht abbrechen und dann nur das abgebrochene 

Ende der Wimper auf das einstige Vorhandensein eines solchen Kopfchens hinweist.. Die Blatter sind 

ferner bei S. Murithiana im Verhaltnis stets langer als bei S. oppositifolia. Auch im anatomischen 

Blattbau beider Arten zeigen sich gewisse kleine Unterschiede. So ist das Blatt bei S. Murithiana flacher 

und nicht so stark gekielt wie bei S. oppositifolia, so dafi der Querschnitt mchr gestreckt erscheint, die 

Zellen des Palisadengewebes schliefien bei ihr noch dichter aneinander als bei S. oppositifolia, das 

Schwammparenchym ist weniger reichlich entwickelt, die Interzellularen desselben sind kleiner. (Vergl. 

Taf. I, Fig. 21 u. 23). Diese Unterschiede hat schon Bonnier konstatiert, dessen Untersuchungen allerdings 

einen anderen Zweck hatten, namlich die Unterschiede zu konstatieren, welche dieselbe Pflanze von 

arktischen gegeniiber Individuen von alpinen Standorten im Habitus und im anatomischen Ball zeigen.1 

Dafi ihm bei S. oppositifolia gerade zwei verschiedene Rassen in die Hiinde kamen, wie dies die von 

ihm gewonnenen Resultate sowie seine trefflichen Habitusbilder2 beweisen, ist ganz natiirlich, da ja er 

als Franzose selbstverstandlich die S. „oppositifoliau nur aus den westlichen Alpen, wo diese Art gar 
nicht vorkommt, sondern durch S. Murithiana vertreten wird, erhielt. Ubrigens mufi ich gestehen, dafi 

mir so extreme Falle, wie sie Bonnier abbildet,3 nicht untergekommen sind, und ich mochte es auch 

bezweifeln, ob sich bei S. oppositifolia jemals (auch bei aus dem hohen Norden stammenden Exemplaren, 

deren ich auch viele untersucht babe) Blatter mit vollig mangelnden Cuticula finden, sowie dafi bei 

S. Murithiana so vollig isdlateral ausgebildete Blatter vorkommen, wie Bonnier sie abbildet. Ich will 

hier ubrigens nochmals hervorheben, dafi die Unterschiede im Habitus und Blattbau nur zwischen 

S. Murithiana einerseits und S. oppositifolia andrerseits, gleichgiiltig ob letztere aus dem hohen Norden 

oder aus den Ostalpen stammt, bestehen, dafi sich aber durchgreifende Unterschiede zwischen alpinen 

und arktischen Exemplaren der letzteren Art absolut nicht linden lassen. 

Vielfach wurden reich driisige Exemplare der S. Murithiana mit S. Rudolphiana verwcchselt und 

meiner Ansicht nach beruhen samtliche Standortsangaben der letzteren aus den westlichen Alpen auf 

einer solchen Verwechslung; auch die neueren Autoren ' fiihren stets noch S. Rudolph/ana fiir die West- 

alpen an; ja Jaccard, der ebenfalls S. Rudolphiana fiir die Walliser Alpen angibt, erklart rundweg die 

S. Murithiana fiir vollig mit dieser identisch. "' Nur Burnat6 erkanntc ganz richtig, dafi diese Form, 

welche er fiir eine driisige Form der S. oppositifolia erklart, von der S. Rudolphiana der Ostalpen weit 

verschieden sei, und dieser aufmerksame Beobachter hat hierin auch vollkommen recht. Wer je diese 

beiden Formen miteinander verglichen hat, mufi sehen, dafi sic schon habituell gar keine Ahnlichkeit 

miteinander haben. S. Murithiana ist nie so dicht rasig wie S. Rudolphiana und hat stets viel grofiere 

und im Verhaltnis zur Breite langere, weniger deutlich gekielte Blatter sowie grofiere Bltlten. 

Vaccari (Bull, della soc. bot. Ital. (1903, p. 70) zieht zu seiner Saxifraga opposilifolia Subsp. glan- 

dnlifera  aufier S. Murithiana  nicht nur S; Rudolphiana, sondern auch S. Hutcri Ausserd., von welch 

1 Les plantes  arctiques   comparccs   aux   memos   espcecs  des  Alpes   et  des  Pyrenees,   in  Revue generale  de botanique VI, 

p. 504 (1894). 

2 Revue gen. de bot. VI (1894), Tab. Fig. 14 und 15. 

•"• A. a. 0. Fig. 16 und 17. 

4  Z. II Rouy ct Camus, Fl. d. France VII, p. 08. 

'•> Jaccard, Cat. dc la (lore Valais, in Denkschr. allg. schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw., XXXIV, p. 154. 
0 Flore des alpes maritimes III, 2, p. 271. 
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Studien uber die Gattung Saxifraga. 669 

letzterer er allerdings einen hybriden Ursprung nicht ganz ausgeschlossen hinstellt und fiihrt fiir selbe 

eine Reihe von Standorten aus den Westalpen an. Das ist gewiss irrig; S. Huteri gehort zweifellos zum 

Rastarde 5. biflora x oppositifolia und fehlt demnach gleich letzterer in den Westalpen. 
Ahnlich wie S. oppositifolia ist auch S. Murithiana aufierst formenreich und scheint auch 

bei clieser Art dieser Formenreichtum seinen Grund in der grofien Anpassungsfahigkeit der Pflanze zu 

haben. Auffallend sind besonders sehr reich entwickelte Pflanzen, wie ich solche mehrfach aus den 

Pyrenaen sah, deren Rasen einen Durchmesser von 30 cm und mehr erreichen, wahrend die Blatter dieser 

Exemplare ziemlich grofi und stark zuriickgekriimmt sind. Solche Exemplare diirften auch Scringe' 
bei der Aufstellung seiner S. oppositifolia [5 distans vorgelegen sein. Exemplare hochgelegener Stand- 

orte haben meist etwas dichtere, kleine Rasen; die Blatter sind kleiner und dicht dem Stengel anliegend, 

oft sind bei diesen Individuen auch die Kelchzipfel reicher driisig und solche Exemplare sind es, die 

dann oft als S. Rudolphiana gedeutet worden sind. Die Blattgrofie von S. Murithiana ist iiberhaupt sehr 

schwankendj stets aber sind die Blatter im Verhaltnis langer als bei S. oppositifolia. Auch bezuglich der 

Bliiten ist 5. Murithiana mancherlei Abweichungen unterworfen. Die Farbe derselben scheint in der 

Regel ebenso gesattigt blaulich-rosenrot zu sein wie bei S. oppositifolia; doch kommen ab und zu auch 

weifibliihende Individuen vor. Ich sah solche vom Mont Brizon in Savoyen. gesammelt vonBoissier. 

Auch sonst scheinen iibrigens mitunter heller gefarbte Exemplare vorzukommen. Womoglich noch grofier 

als bei S. oppositifolia ist bei S. Murithiana die Variationsweite bezuglich der Bliitengrofie. Besonders 

groGbliitige Exemplare entsprechen der f. grandiflora Engler, 2 welche nach der Standortsangabe 

»Surpeyre in den Pyrenaen* gewifi zu S. Murithiana und nicht zu S. oppositifolia zu Ziehen ist. 

SchlieGlich sei noch erwahnt, dafj bei S. Murithiana ebenfalls Exemplare beobachtet vvorden sind, bei 

denen die Blatter an den bliihenden Sprossen abwechselnd gestellt waren; es erhellt dies daraus, daB 

Engler- zu seiner S. oppositifolia f. alleniifolia auch Exemplare von   Surpeyre (Pyrenaen)  zieht. 

Eine vielleicht sehr bemerkenswerte Form mit dicht weichhaarigem Stengel beschreibt Vaccari im 

Bulletino della societa bot. italiana (1903), p. 69, als f. pubescens. Diese findet sich in Vallone di Ponton 

obcr Chambave und unter dem Col de la Croix und Dondena im \'al du Champorcher, stets auf Serpentin. 

Leider habe ich \*on derselben keine Exemplare gesehen. 

In eine ganze Reihe verschiedener Arten hat Jordan :| die S. Murithiana zerspalten. Dafi alle seine 

„Antiphylla"-Arten hieher und nicht zu S. oppositifolia- zu Ziehen seien, erhellt allerdings nur aus den 

beigefiigten Standortsangaben, denn das Merkmal der driisig gewimperten Kelche hat der Autor, der doch 

sonst auf die minuziosesten Unterscheidungsmerkmale achtet, merkwiirdigerweise ganz iibersehen. Die 

von Jordan unterschiedenen Arten sind meiner Ansicht nach nichts anderes als mehr minder 

unbedeutende Standortsformen der 5. Murithiana, welche ja vielleicht zum Teil auch eine gewisse 

Konstanz in der Kultur zeigen und demnach Ausgangspunkte neuer Arten darstellen; doch ware mit den 

im nachfolgenden angefiihrten Formen der Formenreichtum der Art noch lange nicht erschopft und sind 

andrcrseits die Untersehiede derselben oft so minuzios und die Formen anscheinend geographisch gar 

nicht voneinander geschieden, so dafl ein P'esthalten derselben denn doch noch nicht am Platze scheint. 

Diese Formen sind: 
Antiphylla parvijlora Jordan, in Jordan et Fourreau, Icones ad floram Europaeam II, p. 28, 

T. CCXCIV, von Gcdi'e in den Pyrenaen, eine sehr kleinbltitige, dichtrasige Form. 

Antiphylla arctioides Jord. a. a. 0., eine ahnliehe Form mit etwas groCeren Bliiten. 
Antiphylla laliflora Jord. a. a. 0., von Luchon im Dpt. Haute-Garonne, eine auffallend'groB- 

bliitige Form. 

Antiphylla grandiflora Jord. a. a. 0., T. CCXCV, von Gedre in den Pyrenaen, hat noch 

grofiere Bliiten. 

1 In Dc Candolle, Prodr. syst. vcg. IV, p. 18. 

2 Monogr. d. Gattung Saxifraga, p. 278. 

3 Jordan etTourreau, Icones ad II. Eur. II, p. 28 ff. 
86* 
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670 A. v. Hayek, 

Antiphylla coryphaea .lord. a. a. O., p. 29, vom Val Eyne, cine ebenfalls grofibliitige Form mit 

schmalen Petalen. 

Antiphylla squarrosula Jord. a. a. O., mit mittelgroflen Bliiten, etwa der typischen Pflanze 

entsprechend. 
Antiphylla scopnlosa J ord. a. a. 0., T. CCXCVI, vom Mont Brizon in Savoyen, eine kleinbliitige 

Form mit hellerer Blutenfarbe. 

Antiphylla acrophila Jord. a. a. 0., vom Col de Lautaret, cine hochalpine Form mit dicht dachigen 

Blattern und kleinen Bliiten. 

Antiphylla acutiflora Jord. a. a. O., p. 30, mit kleinen dunkelgefarbten Bliiten, von La Grasse, Dpt. 

Hautes-Alpes. 

Antiphylla vesula Jord. a. a. O., T. CCXCVII, von A. coryphaea nur wenig dureh spitzere Petalen 

verschieden. 

Antiphylla laxifolia Jord. a. a. O., vom Mont Cenis, eine auffallend locker rasige Form. 

Aufier diesen Formen beschreibt Jordan a. a. 0., noch eine Antiphylla mahiscula. Diese halte ich von 

S. Murithiana fur verschieden und glaube sie als den Bastard S. biflora X Murithiana  deuten  zu diirfen. 

Alle Exemplare der S. Murithiana, die ich untersucht habe, wiesen an den Kelchblattern wenigstens 

einige driisentragende Wimpern auf, vollig drtisenlose habe ich bisher nicht gesehen, doch halte ich es 

fur gar nicht unwahrscheinlich, daC auch solche aufgefunden wiirden. Ich erwahne dies deshalb aus- 

driicklich, weil ich tiberzeugt bin, dafi, sobald ein solches Individuum einmal gliicklich aufgestobert ist, 
sich Stimmen erheben werden, welche die S. Murithiana fur eine unbedeutende minderwertige Form der 
S. oppositifolia erklaren werden. Ich mochte dem, der diese Behauptung aufstellen wird, aber doch den 

guten Rat geben, die ganze Gruppe vorher ebenso genau zu studieren, wie ich es getan habe, denn nur 

so kann er zur Uberzeugung gelangen, dafi seine Schluflfolgerung eine etwas voreilige ist. Sollte es 

einzelne Exemplare von S. Murithiana, die nur drtisenlose Kelchwimpern haben, geben, so andert das 

deswegen noch immer nichts an der Tatsache, dafl in den Pyrenaen und Westalpen eine $. oppositifolia 

wachst, die von der des arktischen Florengebietes, der Ostalpen und Karpathen sich sowohl durch den 
Habitus als durch die oben angefuhrten morphologischen und anatomischen Merkmale der Blatter unter- 

scheidet. Ob man diese Form als Art, Subspezies, Rasse oder »Varietat« bezeichnet, ist im Grunde 

genommen Geschmacksache und es ware muflig dariiber zu disputieren; aber das eine mufi man sich vor 

Augen halten, dafl es nicht etwa nur das Vorhandensein oder Fehlen der Driisen entscheidet, ob ein 

Individuum zu dieser oder jener Form zu zahlen sei, sondern dafl die Gesamtheit der Merkmale und der 

durch die geographische Verbreitung sich kundgebende phylogenetische Zusammenhang allein mafigebend 

sein konnen; dafl demnach eine 5. „oppositifoliau aus dem Verbreitungsgebiet der S. Murithiana, auch 

wenn es zufallig das Merkmal der driisigen Kelchzipfel infolge individueller Anpassung oder aus 

sonstigen Grunden verloren hat, ja doch vermutlich von typischer S. Murithiana abstammt und dem- 

nach nur zu dieser und nicht zu S, oppositifolia gehoren kann. Niemand wird es einfallen, ein Kind 

indogermanischer Eltern, das zufallig schwarze Haare und etwas geschlitzte Augen hat, als deswegen der 

mongolischen Rasse angehorig zu bezeichnen; aber in der systematischen Botanik wird der gieiche Fehler 

immer und immer wieder mit Vorliebe gemacht. 
Wie ich schon mehrfach angedeutet habe, halte ich S. Murithiana fur eine P'orm, welche sich durch 

Anpassung an verschiedene klimatische und andere durch ihre geographische Verbreitung hervorgerufene 

Einflusse von S. oppositifolia abgetrennt hat, also kurz gesagt, fur eine geographische Rasse derselben. 

Wann die Trennung dieser beiden Rassen mutmafllich erfolgte, soil in einem spiiteren Abschnitte dieser 

Arbeit auseinander gesetzt werden. 

Beziiglich der Nomenklatur der S. Murithiana mochte ich bemerken, dafl es nach der beigefugten 

Standortsangabe »Pyrenees «ganz zweifellos scheint, dafi Scringe unter seiner S. oppositifolia [3 distans x 

1
  Dc Candolle, Prodromus syst. vcg. IV, p. 18. 
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Studien ilber die Gatlung Saxifraga. 671 

eine zu jener gehorige Form verstanden. Ich stehe nun allerdings auf dem Standpunkte, daG eine Art, 

falls sie vorher als Varietat beschrieben wurde, den Varietatnamen auch als Art unter alien Umstanden 

beizubehalten hat. Uiese Regel hat aber natiirlich nur dann Giiltigkeit, wenn die betreffende Varietat sich 

mit der spater aufgestellten Art ganz oder wenigstens fast vollstandig deckt. Das ist aber hier nicht der 

Fall. Seringe charakterisiert seine Varietat durch entfernter stehende, mehr zuriickgekrummte Blatter, 

Merkmale, die zwar der S. Murithiana zukommen, gelegentlich aber auch bei S. oppositifolia vorkommen 

konnen. S. oppositifolia (3 distaus Seringe stellt demnach nichts vveiter als eine unbedeutende Variation 

dar, deren Zugehorigkeit zu S. Murithiana nur aus der Standortsangabe ersichtlich ist; gerade der 

charakteristischen Merkmale der letzteren erwahnt Seringe mit keinem Worte. Demnach ist auch der 

Name S. distaus Ser. pro var. fur diese Art keineswegs anwendbar und mufi der mit einer genauen 

Beschreibung versehene Name S. Murithiana Tiss., von der ich iibrigens ein Originalexemplar im Herbar 

Kerner sah, vorangestellt werden. 

Erwahnen will ich noch, dafi nach Grecescu ' die Exemplare der S. oppositifolia L. vom Bucsecs 

der var. distaus Ser. entsprechen sollen. Dafi sie mit der von Seringe gegebenen Beschreibung gut iiber- 

einstimmen, ist leicht moglich; nichtsdestovveniger 

keineswegs etwa zu S, Murithiana Tiss. 
jehoren  sie  aber gewifi  zu S. oppositifolia L. und 

7. Saxifraga meridionalis 

(Terraciano, Le sassifraghe del Montenegro raccolte dal Dott. A.  Baldacci  in  Bulletino  della socicta botanica ltaliana,  p.  137 

(1892), pro   varietatc Saxifragae oppositifoliae, cxcl. var. apeimina), Hayek. 

Caespitosa, foliis quadrifariam oppositis ciliatis obovatis 4'5 bis 6 mm longis subtus carinatis 

acutiusculis apice foveola impressa instructis, calycibus eglandulose ciliatis, staminibus corolla 
brevioribus, antheris coeruleis. 

Descriptio. Caudiculi lignosi parum repentes ramosi dense imbricatim foliosi caespites laxos 

formantes. Folia opposita quadrifariam imbricata, obovata vel oblonga, 4'5—6 mm longa, apice acutiuscula, 

ad apicem fere setuloso-ciliata, subtus carinata, apice incrassata, in pagina superiore sub apice foveola 

impressa saepe calcem secernente instructa, viridia, glabra. Caules floriferi erecti, modice elongati, remote 

foliati foliis oppositis. Calycis tubus crateriformis, sparse glandulose pilosus, laciniae ovatae, 3—4 mm 

longae, obtusae, setulis eglandulosis ciliatae. Petala obovata, 7—10 mm longa, obtusa, 5-nervia, saturate 

rosea. Stamina corolla multo breviora, filamentis roseis, antheris griseo-coeruleis. Discus subnullus. 

Styli erecti, germine longiores, staminibus subbreviores. Capsula bicornis, stylis divergentibus. Semina 

ovatofusiformia, brunnea, sparse tuberculata. 

Abbildung: Taf. II, Fig. 23. 

Exsikkaten: Baldacci, Flora exsiccata Cernagorae. 

Syn.: Saxifraga oppositifolia Pantocsek, Beitrage z. Flora u. Fauna d. Hercegovina, Crnagora u. 

Dalmatien, in Verh. d. Ver. f. Natur- und Heilkunde Prefiburg, N. F., 2. H., p. 84 (1874). — Pancic 

Elenchus plantarum vase, quas aestate a. 1873 in Crnagora legit, p. 31 (1875), non Linne. 

Geographische Verbreitung:a Nur auf den Hochgebirgen Montenegros, und zwar auf dem Kom 

und dem Durmitor. 

Ich sah Exemplare von folgenden Standorten: 
Flora exs. Cernagorae: In M. Kom Vasojevicki, rare, leg. Baldacci (D., Fl., M. P.). — Flora exs. 

Cernagorae: In rupestribus. In excelso jugo Sljeme. 2700m, leg. Baldacci (D., Hal.). - Flora exs. 

Crnagorae: In rupestribus summis jugi Sljeme m, Durmitor, leg. Baldacci (M. P., St.). 

1 Flora Romana, p. 323. 

- Auf Grand eingesehener Herbarexcmplare. 
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672 A. v. Hayek, 

Saxifraga meridionalis ist von S. oppositifolia vor allem durch die Blatter verschieden, welche fast 

doppelt so grofi als bei dieser und gegen die Basis starker verschmalert sind. Am Querschnitt erscheinen 

die Blatter derselben mehr in die Lange gestreckt als bei S. oppositifolia, die Cuticula ist ziemlich 

stark verdickt, das Palisadengewebe besteht aus einerReihe ziemlich langerZellen; das Schwammgewebe 

ist ziemlich reichlich entwickelt. Spaltoffnungen flnden sich sowohl ober- als unterseits ziemlich zahlreich. 

Aufier durch die Grofie und Gestalt der Blatter unterscheidet sich S. meridionalis von S. oppositifolia 

auch durch den Wuchs, welcher lebhaft an S. speciosa, ja selbst an S. biflora erinnert. Die Stammchen 

kriechen namlich nicht so lang am Boden, sondern richten sich sehr bald bogig auf; dadurch werden die 

Rasen nicht so umfangreich, sondern locker und dabei buschiger. 
Obwohl die Unterschiede zwischen S. oppositifolia und S. meridionalis nur sehr geringfugiger 

Natur sind, hat doch letztere ein so eigenartiges Gepriige, dafi mir ihre Abtrennung vollkommen gerecbt- 

fertigt scheint, zumal da sie auch ein geschlossenes, von dem der S. oppositifolia weit entferntes 
Verbreitungsgebiet bewohnt. 

Auch mit S. speciosa hat S. meridionalis grofie Ahnlichkeit, ist aber von ihr durch die im Verhaltnis 

schmaleren, spitzen Blatter und den abweichenden anatomischen Ban leicht zu unterscheiden. 

S. meridionalis wurde auf Grund der auch mir vorliegenden Exsikkaten Baldacci's beschrieben, 

so dafi liber die Identitat der von Terraciano beschriebenen und der von mir gemeinten Pflanze kein 

Zweifel besteht. Leider hat Terraciano aber selbst die scharfe Begrenzung der von ihm beschriebenen 

Form verwischt, indem er dann l des weiteren ausfiihrt, dafi die S, oppositifolia var. meridionalis ein 

weites Verbreitungsgebiet hat und sich in den Pyrenaen, Apenninen, den siidlichen Alpen etc. finde; 
gleichzeitig unterscheidet er von derselben noch zwei weitere Formen, a) apennina und b) orientalis, zu 

welch letzterer auch unsere Pflanze zu Ziehen ware. Der Alitor hat durch diese Ausfiihrungen, die gliick- 

licherwcise bisher nur wenig Beachtung fanden, cine heillose Verwirrung angerichtet und S. Murithiana, 

latina, speciosa, meridionalis und sogar zum Teile oppositifolia durcheinander geworfen. In ciner spateren 

Arbeit2 hat er allerdings viele seiner Irrtiimer wieder gut gemacht, die dort von ihm aufgestellten Varietaten 

lathia und apennina sind vollkommen gerechtfertigt und entsprechen meiner S. latina und speciosa. 

Trotz dieser Verwirrung aber glaube ich den Namen S. meridionalis beibehalten zu diirfen, da die 

Originalbeschreibung sich ganz gewifi nur auf die Pflanze aus Montenegro bezieht und der Autor erst 

dann irrigerweise den Umfang der von ihm aufgestellten Form weiter fafite. 

Bemerken will ich noch, daB ich von der oben angefiihrten, von Velenoysky auf dem Rilo in 

Bulgarien gesammelten 5. oppositifolia keine Exemplare gesehen habe und es nicht ganz unmoglich 

ware, dafi diese Pflanze ebenfalls zu S. meridionalis gehort, obwohl ich das nicht gerade fur wahr- 
scheinlich halte. 

S. meridionalis hat sich wahrscheinlich von 5. oppositifolia durch Anpassung in verschiedene 

klimatische Faktoren abgetrennt; durch die raumliche Isolierung ihres Verbrcitungsgebietes wurde dann 

diese Trennung cine vollkommenere, so dafi Zwischenformen zwischen beiden nicht mehr vorkommen; 

zum mindesten habe ich keine solchen gesehen und ich zweifle auch an deren Existenz. 

8. Saxifraga Asiatica Hayek n. sp. 

Caespitosa, foliis quadrifariam imbricatis late obovatis -1 mm longis ciliis brevibus apicem versus 

decrescentibus et in dentes transientibus ciliatis, subtUS carinatis, apice obtusiusculis et foveola impressa 
instructiSj calycibus eglandulose ciliatis, staminibus corolla brevioribus, anthcris coeruleis. 

Descriptio: Perennis, caudiculi lignosi breviter repentes, dense foliosi, ramosissimi et caespites 

densiusculos formantes. Folia opposita, quadrifariam imbricata, late spathuiato-obovata, fere orbicularia, 

3-5—4'5 mm longa, apice obtusiuscula incrassata,   non   recurva,   margine   setulis brevibus, apicem versus 

1 Bullet, della soc. bot. Ital. (1892) p. 137. 
2 A. a. 0.,  p. 185. 
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Shidien ilber die Gattwng Saxifraga. 673 

minoribus et denique in dentes minutos transientibus ciliata, in pagina superiore sub apice foveola 
impressa calcem non secernente instructa. Caulis floriferi non elongati, erecti, dense foliosi. Calycis tubus 

crateriformis, pilis glanduliferis sparse obsitus, laciniae ovatae, obtusae, 3—4 mm longae, ciliis brevibus 

eglandulosis ciliatae. Petala obovata, 8—12 mm longa, 5-nervia, saturate rosea. Stamina corolla multo 

breviora, filamentis roseis, antheris griseo-coeruleis. Discus subnullus. Styli erecti, germine longiores, 

staminibus subbreviores. Capsula bicornis, stylis divergentibus. Semina ovato-fusiformia, 1 mm longa, 

brunnea. 

Abbildung: Taf. I, Fig. 18, Taf. II, Fig. 21 u. 22. 

Exsikkaten: Karelin et Kiriloff, ed Soc. Imp. Nat. Cur. Mosq. No. 1506.•— Regel, Iter 
Turkestanicum. — Hooker fil. et Thomson, Herb. Ind. or. 

Syn.: Saxifraga oppositifolia Karelin et Kiriloff, Enum. plant, in deserto Songoriae orient, et in 

jugo summarum alpium Alatau anno 1841 collect, in Bull. soc. imp. d. Naturalistes de Moscou, XV, 

p. 357 (1842). — Ledebour, Flora Rossica II, p. 204 (1844), pr. p. - - Engler, Index crit. Saxifr, in 

Verb. zool. bot. Gesellschaft Wien, XIX, p. 515 (1869), pr. p., Monogr. d. Gatt. Saxifraga, p. 276 (1872), 
pr. p. — Hooker, The flora of British India, II, p. 397 (1879). 

Geographische Verbreitung: ] In den Hochgebirgen Zentralasiens vom Tien-schan an ostwarts, 

im Alatau, Alexander-Gebirge, Altai, Sajanischen Gebirge, in Dahurien und im Stanowoj-Gebirge, ferner 

im westlichsten Himalaja; vorziiglich in einer Meereshohe zwischen 3000 und 6000 m. 

Ich sah Exemplare von folgenden Standorten: 

Ad fl. Miidunun (fines Kashgariae), Turkestan, 12.000—13.000', leg. Fetissow (P., B. B.). Oberer 

Taldy, 9000—10.000', leg. Regel (Iter Turkestanicum) (B. B., FL, P.). Taldy, W. Pafi, 11.000' leg. Regel 

(Iter Turkestanicum) (P.). Westliche Quelien des Taldy, 10.500', leg. Regel (Iter Turkestanicum) (FL, P., 

M. P., U. W., B. II). Pafi zum Kasch vom oberen Taldy, 10.000—10.500', leg. Regel (Iter Turkestanicum) 

(P., M. P.). Sairam, Kysentschek, 10.000', leg. Regel (Iter Turkestanicum) (P., M. P.). Talkibaich, Sairam, 

10.000', leg. Regel (Iter Turkestanicum) (P.). In summis alpibus ad fl. Tschuja, leg. Bunge (P.) Turkestan, 

Arassany Nordabhang des Alexander-Gebirges, 9000 —10.000', leg. Fetissow (P., B. B.). Tekess, Flora 

Iliensis, leg. Krassnow (P.). Oberes Musartal unterhalb des Passes, 9000—10.000', leg. Regel (P.). 

Alatau, leg.? (St.). In rupibus summarum Alpium Alatau ad fl. Lebsa, Baskan et Sarchan, leg. Karelin et 

Kiriloff (Soc. Imp. Nat. Cur. Mosq. No. 1506) (B., U. W., M. P.). Altai, leg. Politow (U. W.), leg. Sievers 

(P.). Flora Altaica, leg.? (M. P.). Ex alpibus Altaicis, leg.? (M. P.). Fl. orientali-Altaica, leg. Bunge (P.). 

Mongolia borealis: circa lacum Kosogol, leg. Potanin (PL, M. P., B. B.). Dahuria, leg. Fischer (Montp.). 

Ajan, leg. Regel (FL), leg. Tiling (St.). Tibet occid. Reg. Alp. 15.000—17.000', leg. Hooker et Thomson 
(Herb. Ind. or.) (B. B., M. P.). 

Saxifraga Asiatica ist eine durch die grofien, breiten, an der Spitze nicht zuriickgebogenen, sondern 

dicht dachig aufeinanderliegenden Blatter sowie durch deren auffallend kurze, gegen die Blattspitze zu 

allmahlich in kleine Zahnchen iibergehende Wimpern vvohl charakterisierte und durch diese Merkmale 

von alien vervvandten leicht zu unterscheidende Form. Auch der Querschnitt der Blatter ist ziemlich 

charakteristisch. Der Umrifi desselben ist ziemlich in die Lange gestreckt, entsprechend dem grofien 
Breitendurchmesser der Blatter; auffallend aber ist clas besonders dichte Mesophyll. Das Palisadengewebe 

besteht aus ziemlich kurzen, ungleich langen Zellen; an dasselbe schliefit sich ein dichtes Parenchym 
aus fast isodiametrischen oder schwach in die Lange gestreckten Zellen, das von ihm nicht 

scharf abgetrennt scheint; das Schwammparenchym ist sehr wenig entwickelt und besteht eigentlich 

nur aus einzelnen Briicken, durch die das Mesophyll mit der nur locker aufliegenden Epidermis der Blatt- 

unterseite verbunden ist. 

1 Auf Grund voiiiegendcn Herbarmatcriales. 
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674 A. v. Hayek, 

Die Rasen bei S. Asiatica sind zwar meist ziemlich dicht, aber doch nie polsterformig und erreichen 

oft eine recht betrachtliche Grofie bis zu 30 cm und dariiber im Durchmesser. Die Bliiten sind meist 

zahlreich und durchschnittlich etwas grofier als bei S. oppositifolia; die Bltitenfarbe scheint etwas dunkler 

zu sein als bei diesen, doch lafit sich dieser Umstand am blofien Herbarmaterial nicht mit Sicherheit 

konstatieren. 

Bisher wurde S. Asiatica von S. oppositifolia nicht unterschieden. Nur Engler flel die Kiirze der 

Blattwimpern auf; er ervvahnf ausdriicklich bei der von ihm zitierten Pflanze aus Westtibet »forma foliis 

brevissime ciliatis«. Freilich war damals noch nicht geniigendes Herbarmaterial dieser Pflanze vorhanden, 

um die Selbstiindigkeit dieser Form nachweisen zu konnen; ja ich selbst hfitte mir liber selbe schwer ein 

Urteil bilden konnen, vvenn mir nicht die reichen Sammlungen des St. Petersburger Museums zur 

Verfiigung gestanden waren. So aber habe ich die Uberzeugung gewonnen, dafi die Pflanze der zentral- 

asiatischen Hochgebirge eine von der arktisch-alpinen S. oppositifolia verschiedene und durch keine 

Obergange mit derselben verbundene Form darstelle, fur welche ich die Bezeichnung S. Asiatica in 
Vorschlag bringe. 

9. Saxifraga blepharophylla A. Kerner 

in  Strobl, Flora  von Adfflont,  im  Progamm d. k. k. Staatsgymn. Melk,   1882, p. 26 (nomen solum) ct apud Hayek in Osterr. 

botan. Zeitschr. LII, p. 329 (1902). 

Caespitosa, foliis quadrifariam imbricatis spathulato-obovatis 3—4 mm longis subtus non carinatis 

obtusis margine parum involutis, apice non incrassatis et foveola impressa instructis, longe ciliatis, ciliis 

longis apicem versus increscentibus, calycibus eglandulose ciliatis, staminibus corolla brevioribus, antheris 
coeruleis. 

Descriptio: Perennis, caudiculi lignosi plus minusve repentes ramosissimi rosulatim foliosi caespites 

densos formantes. Folia opposita, quadrifariam imbricata, spathulato-obovata, 3—4 mm longa, apice 

late rotundatavel truncatula, usque ad apicem fere ciliis longis apicem versus increscentibus ciliata, subtus 

non carinata, apice vix incrassata, margine parum involuta, in pagina superiore extremo apice foveola 

impressa calcem nunquam secernente praedita, obscure viridia, glabra. Caules floriferi erecti, non elongati, 

dense foliosi. Calycis tubus crateriformis, glaber, laciniae ovatae, 2—3 mm longae, obtusae, setulis 

eglandulosis longis ciliatae. Petala obovata, 5 — 8 mm longa, obtusa, 5-nervia, saturate rosea. Stamina 

corolla breviora, fllamentis roseis, antheris griseo-coeruleis. Discus subnullus. Styli erecti, genuine 

longiores, staminibus breviores. Capsula bicornis, stylis divergentibus. Semina ovato-fusiformia, vix 1 mm 

longa, fusca. Floret mense lunio, Iulio. 

Abbildung: Taf. I, Fig. 24, Taf. II, Fig. 26 u. 27. 

Syn.: Saxifraga oppositifolia Maly, Flora Stiriaca, p. 49 (1838), pr. p. Fl. v. Steiermark, p. 176 

(1868), pr. p. 

Saxifraga Kochii? Gassner in Mitt. Gesellsch. Freund. d. Naturw., Wien, herausg. v. Haidinger 
(1849), p. 231. 

Saxifraga Kochii Maly, Fl. v. Steiermark, p. 176 (1868). 

Saxifraga biflora Maly, a. a. O. (1868). 

Geographische Verbreitung: ] An Felsen, auf steinigen Alpentriften, in der Hochalpenregion 

(2200—2863 m) der ostlichsten Zentralalpen, und zwar in den Hohen Tauern nur im kleinen Elend in 

Karnten, verbreitet aber in den Niederen Tauern vom Radstatter Tauern ostwarts  bis zum Hochschwung 

1  Auf Grund eigener Heobachtungen und vorliegenden Herbarmateriales 
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Studien iiber die Gailaing Saxifraga. 675 

bei Rottenmann (auf dem Bosenstein fehlend)   und,   falls   nicht Etikettenverwechsiung vorliegt, vereinzeit 

auch in den Norischen Alpen Steiermarks; stets auf Urgestein und in den niederen Tauern auf kalkfreiem 
Boden die S. opposilifolia vertretend.1 

Ich sah Exemplare von folgenden Standorten: 

Hohe Tauern. Karnten: Kleines Elend in Karnten, leg. Halacsy (Hal.). Schwarzhorn im kleinen 
Klencl des Maltatales, leg. Reichardt (M. P.). 

Niedere Tauern. Salzburg: Weifibriachtal, leg. Vierhapper (V.). Auf dem Hundsfeldkopf am 

Radstatter Tauern, leg. 0. Simony (M. P.). Schellgaden-Urbanalpe, leg. Vierhapper (V.). Koareck im 
Lungau, leg. Vierhapper (V.). Liegnitz im Lungau, leg. Vierhapper (V.). Preber im Lungau, Gneis, leg. 

Stur (M. P.). Preberspitz im Lungau, leg. Stur (Z. B. G.). Felsen des Hochgolling, leg. Vierhapper (V.). 
Hochgolling, Glimmerschiefer, leg. Stur (M. P.). 

Steiermark: Auf dem Hochgolling, von 7000—9050', leg. 0. Simony (M. P.). Hochgolling, 8000', 
leg. Strobl (Adm., Z. B. G.). Hochgolling, im Felsschutt zwischen oberer Steinwenderalm und Scharte, 

leg. Hayek (H.). Schladminger Tauern, am Gipfel der Pollerhohe, 2600 m, leg. Hayek (H). Steinkaar- 

zinken bei Schladming, leg. Zahlbruckner und Loitlesberger (M. P.). Schladminger Tauern, an Felsen 

am Placken, 2100 m, leg. Hayek (H). Schladminger Tauern, an Felsen am Waldhornthorl, 2280 m, leg. 

Hayek (H). Hochwildstelle, am Sudgrat und in den Westwanden des Gipfels, 2400—2740 m, leg. 

Hayek (H). Hochwildstelle, an Felsen bei der Neualmscharte, 2350 m, leg. Hayek (H). Zwiefleralpe bei 

Schoder, 2300 m, Urgeb., leg. Fest (H.). Felsige Orte am Lechkogel bei Krakauhintermtihlen, sol. schist., 

u. M. ca. 2000 m, leg. Fest (J. G.). In saxosis et umbrosis montis «Lachkogel« prope »Krakauebene«, 

ca. 2500 m, sol. schist., leg. Fest (H.). Auf der Hohen Warte bei Oberwolz, Glimmerschiefer, haufig, leg. 

Strobl (Adm., M. P.). Hohenwartb bei Irdning, leg. Hatzi (14.). Hochwart, leg. Gassner (Adm.), In saxosis 

montis Hochwart pr. Oberwolz, u. M. ca. 2000 m, sol. schist., leg. Fest (J. G.). Marstecken bei Seckau, 

leg. Gassner (Adm.). Zinken, leg. Maly (Z. B. G., Hal.). Seckauer Zinken, leg. Pichler, Kult. im hot. 

Garten zu Innsbruck, A. K'erner (Adm., H). Am Zinken in Steiermark, leg.? (Z. B. G.). Am Hochschwung 
bei Rottenmann, leg. Strobl (Adm.). 

Norische Alpen. Steiermark: Eisenhut, leg. Stur (Br.). Zirbnitzkogel in Stir, sup., leg. 
Hatzi (J. G.). 

A. k'erner war der erste, welcher in einer vom botanischen SammlerTh. Pichler auf dem Seckauer 

Zinken in Steiermark gesammelten Saxifraga eine von S. opposilifolia verschiedene Art erkannte, selbe 

im botanischen Garten zu Innsbruck kultivierte und daselbst mit dem Namen S. blepharophylla belegte. 

Durch K'erner wurde scin Schiller G. Strobl auf die Pflanze aufmerksam gemacht, welcher sie auch in 

seiner oben angefiihrten »Flora von Admont« vom Hochschwung bei Rottenmann in Steiermark unter 

dem Namen 5. blepharophylla, freilich ohne Beschreibung, anfuhrt. Kerner selbst hat leider diese neue 
Spezies wie so viele andere nicht veroffentlicht. Erst um mehr als 20 Jahre spater sammclte ich 

S. blepharophylla wieder, und zwar auf der Hochwildstelle in Steiermark, erkannte in selber sofort als 
cine von S. opposilifolia verschiedene Art und konnte bald durch Vergieich mit dem Herbarmateriale des 

k. und 1;. naturhistorischen Hofmuseums in Wien deren Identitat mit der Kerner'schen Art feststellen; 

spater konnte ich noch dazu Kerner'sche Originale im Herbare des Stiftes Admont vergleichen. Ich habe 

dann spater eine kurze Beschreibung der Pflanze an oben angefuhrter Stelle in der Osterr. botan. Zeit- 

schrift veroffentlicht. 
S. blepliarophylla ist cine sehr auffallende, von S. opposilifolia weit verschiedene Art und ich 

wiirde cs wirklich fiir sehr  merkwi'irdig  halten,   dafi die Pflanze den Botanikern so   lange   entging, wiifitc 

i Neuerdings fiihrt Vo 11mami (Neue Beobachtungen iiber die Phanerogamen- und GefaBkryptogamenflora von Haycrn in Ber. 
d. bayr.  hot.   Gescllsch.   1904,  p. 20)  Saxifraga oppositifoli a »var.« blepharophylla, aHerdings mil?,   fiir  die  bayrischen Kalkalpen 
an.  Auch   ohne  die  betreffenden  Exemplare  gesehen  zu  haben,  kann ich die Bestimmung als gewifi irrig erklaren. Wahrscheinlich 

handelt es sich um cine Form der vielgestaltigen Saxifraga oppositijolia I.. 
Denkschr. der mathem.-natunv. Kl. lid. I,XXVII. g7 
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076 A. v. Hay ell, 

ich nicht, daO sie in Herbarien nur aufierst selten anzutreffen ist. Obrigens hat bereits Gassner ihre 

Verschiedenheit von S. oppositifoHa ganz richtig erkannt, sie jedoch fiir identisch mit S. Kochii Hornung 

gehalten, ailerdings ohne seiner Sache ganz sicher zu sein. 

Die Unterschiede der S. blepharophylla gegeniiber der S. oppositifoHa liegen in der ganz 

verschiedenen Blattform. Die Blatter sind bei S. oppositifoHa verkehrt ei-langlicb, vorn stark verdickt, 

unterseits gekielt, nach vorn zu deutlich zugespitzt, die Wimpern des Blattes sind kurz und reichen nur 

etwa bis zur breitesten Stelle des Blattes; bei S. blephoraphylla sind die Blatter fast spatelformig, unter- 

seits nicht gekielt, vorne breit zugerundet, fast abgestutzt, gegen die Spitze fast nicht verdickt, ihre 

Wimpern nehmen gegen die Blattspitze zu, an Lange deutlich zu, sind sehr kraftig und lang und reichen 

nach vorn zu bis nahe zur Spitze. Ein Brick auf die auf Taf. II, Fig. 15 und 26, dargestellten 

Abbildungen wird diese Verhaltnisse besser erlautern als die genaueste Beschreibung. Sehr auffallend 

werden diese Unterschiede audi bei der Betrachtung einer Sprofispitze von oben. Bei S. oppositifoHa 

sieht man da die kreuzweis angeordneten dreieckigen Blattspitzen, jede mit einem dcutlichen Grfibchen, 

die Rander sind scharf begrenzt, von den Wimpern ist nichts zu sehen; bei S. blepharophylla sieht man 

die breit abgerundeten, an den Randern etvvas eingebogenen Blattflachen, die Grenzen derselben undeutlich 

durch die stark in die Augen fallenden weifien Wimpern. Selbstverstandlich gibt sich eine solche 

verschiedene Ausbildung der Blatter auch am Ouersehnitte zu erkennen. Schon der Umrifi desselbcn ist 

bei S. blepharophylla von 5. oppositifoHa weit verschieden, er ist in die Liinge gezogen, meist nach oben 

etwas konkav, von einem Kiel an der Unterseite ist keine Spur vorhanden. Hingegen zeigen in gleicher 

Hohe gefuhrte Schnitte bei S. blepharophylla noch vom Blattrande ausgehende Wimpern an Stellen, wo 

solche bei S. oppositifoHa, nicht mehr zu sehen sind. Ira anatomischen Bau zeigt sich das Blatt von 

S. blepharophylla viel mehr an feuchte Standorte angepafit als das von S. oppositifoHa; das Palisaden- 

gewebe ist weniger machtig, aus kiirzeren Zellen bestehend, das Schwammgewebe ist reichlicher 

ausgebildet, Spaltoffnungen sind reichlicher und sowohl an der Ober- als an der Unterseite in ziemlich 

gleicher Menge ausgebildet. Ahnlich wie bei S. biflora ist auch bei S. blepharophylla das Grubchen an 

der Blattspitze knapp am Rande gelegen, wahrend es bei S. oppositifoHa immcr eine kurze Strecke unter 

der Spitze liegt. Im anatomischen Bau des .Stengels konnte ich durchgreifende Unterschiede zwischen 

S. oppositifoHa und S. blepharophylla nicht nachweisen, doch scheint bei letztcrer die Peridermbildung 

im allgemeinen spater aufzutreten als bei jener. 

Von S. meridionalis, Naihorsti, Murilhiana und Rupolphiana ist S. blepharophylla durch dieselben 

Merkmale wie von S. oppositifoHa, von den beiden letztgenannten Arten auch noch durch die driisenlos 

gevvimpertcn Kelchzipfel verschieden; S. la Una unterscheidet sich von ihr tiberdies noch durch das 

Auftreten von drei Grubchen auf der Blattoberseite. Von S. biflora und S. macropetala, mit denen sie 

in der Blattform eine entfernte Ahnlichkeit hat, unterscheidet sie sich durch viel kleinere Blatter sowie 

durch alle jene Merkmale, durch die die Subsektionen Biflores und Oppositifoliae voneinander geschieden 

sind, so vor allem durch den schmalen Diskus und die einbli'itigen Bliitenstiele; tiberdies haben beide 

genannten Arten driisige Kelchzipfel. 

Nach der Beschreibung konnte man vermuten, dafi S. blepharophylla mit S. speciosa grofie 

Ahnlichkeit habe, dies ist aber keineswegs der Fall. Abgcsehen davon, dafi S. speciosa immcr grofiere 

Blatter und Bliiten und meist einen lockereren Wuchs hat, ist die Yerschiedenheit in der Bewimperung der 

Blatter sehr auffallend; bei dieser sind die Wimpern zahlreich, aber kurz, werden gegen die Blattspitze zu 

immer kiirzer und horen auf, noeh ehe das Blatt seine grofite Breite erreicht hat; bei jener stehen die 

Wimpern lockerer, sind aber langer, nehmen gegen die Blattspitze noch an Liinge zu und reichen weit 

tiber die breitcste Stelle des Blattes hinaus, wo dann nahe der Spitze die zvvei kriiftigstcn Wimpern 

fast hornchenformig, bogig aufgerichtet stehen. Habituell haben beide Arten gar kcine Ahnlichkeit 

miteinander. 

S. blepharophylla iindert nur sehr wenig ab. Die Bliitengrofie schvvankt in geringer Grenze, die 

Farbe derselben scheint sehr konstant zu sein, vielleicht  urn eine Nuance dunkler als bei .S'. oppositifoHa. 
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Studien iiber die Gattung Saxifraga. 677 

Der Wuchs  ist ziemlich dicht  rasig; so  lockere Former]  wie  etwa S. oppositifolia  f. reptaus And. et 
Hesselm. scheinen nicht vorzukommen. 

trgend welche Ubergange von S. blepharophylla zu anderen Arten habc ich nicht gesehen und 

kommen meiner Meinung nach gewifi nicht vor. Sie ist eben cine gute, alte, scharf begrenzte Spezies, 

deren Artrecht auch die Anhanger eines weiten Speziesbegriffes anerkennen miissen, vorausgesetzt, daf.i 

sic die Pflanze eben kennen und nicht nur auf Grund von Beschreiburigen sich ihr Urtcil bilden. 

10. Saxifraga speciosa Dorfler et Hayek nov. nomen. 

Caespitosa, t'oliis quadrifariam imbricatis obovatis 4 mm longis subtus vix carinatis obtusis apice 

incrassatis ct foveola imprcssa instructis, breviter ciliatis ciliis apicem versus deci'cscentibus, calycibus 

eglandulose ciliatis, staminibus corolla brevioribus, antheris coeruleis, 

Descriptio: Perennis, caudiculi lignosi assurgentes ramosi caespites laxos formantes, Foliaopposita, 
quadrifariam imbricata, obovata, 3-5—1'5 mm longa, apice rotundata, chondrose marginata, ad marginem 

tantum ciliata, ciliis brevibus apicem versus decresce ntibus, subtus parum carinata, apice modice incrassata 

et recurva, in pagina superiore imo fere apice foveola impressa calcem non scccrnente instructa. Caules 

floriferi parum elongati, dense foliosi, foliis oppositis. Calycis tubus crateriformis, pilis glanduliferis sparse 

obsitus, laciniae late ovatae, obtusae, 3 mm longae, senilis eglandulosis ciliatac. Petala obvata, 7—10 mm 

longa, acutiuseula, 5-nervia, purpurea. Stamina corolla multo breviora, filamentis roseis, antheris griseo- 

coeruleis. Discus subnullus. Styli erecti, genuine longiores, staminibus breviores. Capsula bicornis, stylis 

divergentibus. Semina ovato-fusiformia, 1 mm longa, brunnea, 

Abbildung: Taf. I, Fig. 19, Taf. II, Fig. 30. 

Exsikkaten: G. Rigo, Iter [talicum quintum, curavit J, Dorfler, No. 181. 

Syn.: Saxifraga oppositifolia Moretti, Tent, sinom. spec. Saxifraga, in Giorn. di Fisica etc. di 

Padova VI, p. 23 (1823) pr. p. - Tenore, Sylloge plant, vase. fl. Neapol., p. 203 (1831). Bertoloni, 

Fi. Ital. IV, p. 510 (1839)  pr. p.   —   Cesati, Passerini  e  Gibelli,  Comp.  della  fl.  ItaL,  p.   619 (1867) 

pr. p. - Engler, Ind. crit. Saxifr., in Verh. zool. bot. Ges., XIX, p. 515 (I860) pr. p., Monogr. d. Gait. 

Saxifraga, p. 276 (1872) pr. p. --  Nyman, Consp. 11. Europ., p. 269 (1878-1882) pr. p.     -  Arcangeli, 

Comp. della II. Ital., p. 255 (1882) pr. p., Ed. 2, p. 577 (1894) pr. p. — Crugnola, La veget. al Gran Sasso 

d'ltalia, p. 130 (1894). — Fiori e Paoletti, Fl. anal, d'ltal. I, p. 541 (1896) pr. p. 
Saxifraga oppositifolia var. mcriJionalis a. apcnuiiia Terraciano, in Bull, della soc. bot. Hal., 

p. 138 (1892). 

Saxifraga mcridioualis a. apenuina Terraciano, in Bull, della soc. bot. Ital., p. 185 (1892), non 
S. apcnuiiia Bert. 

Geographische Verbreitung: 1 Alpine Region der Abruzzen. 

Ich sab Exemplare von folgenden Standorten: 
Italien: In glareosis montis Amaro in Apiutio, leg. Botet (Fl.). Raro di monte amaro. Abruzzi, leg. 

Groves (Fl.). In glareosis montis Amari in Aprutia, 8000', leg. Groves (Fl.). Monte Amaro, alia Rapina et 

»Tonninino morte«, leg. Pedicino (Fl.). Monte Amaro, Abruzzi, leg. Groves (D.). Reg. alpina di Pizzo di 
Livo, leg. Parlatore (FL). Cima di Pizzo di Livo, leg. Parlatore (Fl.). In alpinis editioribus montis 

Majella (Piana di monte Amaro), sopra St. Eufemia, 2600 m, leg. Levier (FL). Aprutii. La Majella. In 

glareosis regionis alpinae, 2600 — 2800 m, leg. G. Rigo (Iter [talicum quintum, No. 181) (H., D., Hal.), hi 

alpibus editioribus montis Cornu (Cornu grande a Conca dei Maldi), 2600 m, leg. Levier (FL). Aprutii, 

Sommet du Corno, 9500', leg. Boi.ssier (B.). Tra il Veltore e il Vcttorctto, ex herb. Webbiano (FL). Gran 

Sasso d'ltalia (2934), leg. March esc tti (Z, B. G.). 

1 Auf Grund vorliegenden Herbarmateriales. 
*87 
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678 A.  v.  Hayek, 

Saxifraga speciosa ist eine sehr auffallende Pflanze; die grofien breiten Blatter und grofien Bliiten 

sowie der eigentumliche Wuchs geben ihr ein sehr charakteristisches Geprage, so dafi sic auf den ersten 

Blick zu erkennen ist. Nur S. lathia ist ihr habituell sehr ahnlich, aber durch driisigen Kelchzipfel und die 

mit drei Griibchen versehenen Blatter lcicht zu unterscheiclen. Von S. meridionalis, die derS. speciosa sehr 

ahnlich und vielleicht auch nahc vcrwandt ist, iinterscheidet sie sich durch breiterc, stumpfere Blatter und 

ktirzere Wimpem, von 5. Asiatica hingegen wieder durch schmalerc Blatter und die nicht in Zahnchen 

iibergehende Wimpem. Von alien iibrigen verwandten Former) ist S. speciosa schon habituell sehr 

abvveichend. Gegenuber alien verwandten Arten ist aber 6". speciosa dadurch ausgezeichnet, dafi ihre 

Blatter am Kande zwischen den Wimpern und fiber diese hinaus bis zur Blattspitze knorpelig berandet 

sind. Dieser knorpelige Rand besteht, wie ein mikroskopischer Blattquerschnitt lehrt, aus langgestreckten, 

bastfaserahnlichen Sklerenchymzellen, welche, zu je eincm Biindel angeordnet, an den Blattkanten 

liegen. Sonst bictet der Blattquerschnitt nichts Besonderes. Das Palisadengewebe ist undeutlich zwei- 

schichtig, das Schvvammparenchym ist mafiig entwickelt. Spaltoffnungen sind sowohl ober- als unterseits 

reichlich entwickelt. 

S. speciosa scheint einc vollkommen monotype Pflanze zu scin; allc Exemplare, die icb zu sehen 

Gelegenheit hatte, glichen cinander vollstandig. Da diese geringc Variability ein Ausdruck der 

mangelnden Anpassungsfahigkeit der Pflanze zu sein scheint, ist auch ihr beschranktes Verbreitungs- 

gebiet leicht zu erklarcn;  diese  Art hat offenbar  die Fahigkeit,  auf auf.iere Einfltisse durch Anpassung 
zu reagieren, vollkommen verloren und kann daher auch nur an ihr vollkommen zusagenden Standorten 

fortkommen. 

Der erste, der S. speciosa von S. oppositifolia unterschied, war Terraciano, der sie an oben 

angefiihrtem Orte als S. oppositifolia var. meridionalis a. apemiina beschrieb. Da es aber bereits eine 

iiltere S. apennina Bertoloni gibt, kann dieser Name nicht in Anwendung gebracht vverden, selbst wenn 

man der S. speciosa nur den Rang einer Varietat zuerkennen wollte (was meincr Ansicht naeh iibrigens 

vollstandig ungerechtfertigt ware), da ja innerhalb einer Gattung hochstens sogenannte »kleinste« Formen 

denselben Namen fiihren sollen. Da nun Dorfler bei der Ausgabe der von Rigo auf seiner »lter 

Italicum quintum« gesammelten Pflanzen bereits die Verschiedenheit der s>5. oppositifolia* aus den 

Abruzzen von den alpin-arktischen Pflanzen konstatiert hatte, welche ich naeh genauerer Untersuchung 

bestatigen konnte, erlaubcn wir uns beide fur diese schonstc Art der ganzen Sektion den Namen 

»speciosa« in Vorschlag zu bringen. 

ii. Saxifraga latina 

(Terraciano, in Bulletino delta socicta botan. Italiana, 1892, p. 185, pro var. Saxifragae meridionalis), Hayek. 

Gaespitosa, foliis quadrifariam imbricatis obovatis 5 mm longis subtus carinatis obtusiusculis apice 

incrassatis et foveolis tribus impressis instructis, dense ciliatis, calyeibus glanduloso-ciliatis, staminibus 

corolla brevioribus, antheris cocruleis. 

Descriptio: Pcrennis, caudiculi lignosi assurgentes ramosi caespites laxos vel densiusculos for- 

mantes. Folia opposita,' quadrifariam imbricata, obovata, 4'5—5 mm longa, apice breviter acuminata, usque 

ad apicem fere dense ciliata, subtus modice carinata, apice incrassata et vix recurva, in pagina superiore 

ad marginem sub apice foveolis impressis tribus calcem secernentibus instructa. Caules floriferi parum 

elongati, dense foliosi, foliis oppositis. Calycis tubus crateriformis, pilis glanduliferis obsitus, laciniac 

ovatae, acutiusculae, setulis glanduliferis dense ciliatac. Petala obovata, 8—10 mm longa, acutiuscula, 

5-nervia, saturate rosea. Stamina corolla multo breviora, filamentis roseis, antheris griseo-coeruleis. 

Discus subnullus. Styli erecti, germine longiores, staminibus breviores. Gapsula bicornis, stylis 
divergentibus. 

Hayek. 
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Studieu fiber die Gattuug Saxifraga. 579 

Abbildung: Taf. [I, Fig. 28 und 29. 

Syn.: Saxifraga opposiHfolia Moretti, Tent, sinon.pcc. Saxifraga, in Giorn. di Fisica etc. di Padova, 

VI, p. 23 (1823) pr. p. — Bertoloni, Fi. Ital. IV, p. 510 (1839) pr. p. — Caruel, Prodr. dclla Fl. Toseana, 

p. 260 (1860). -- Passerini e Gibelli, Comp. della Fl. Ital., p. 619 (1867) pr. p. - Engler, Fnd. crit. 
Saxifr., in Verb. zool. bot. Gesellsch. Wien, XIX, p. 515 (1869) pr. p., Monogr. d. Gatt. Saxifraga, 

p. 276(1872) pr. p. -• Nyman, Consp. 11. Europ., p. 269 (1878-1882) pr. p. — Gibelli e Pirotta. 

Flora del Modenese e do Keggianio, p. 71 (1882). — Arcangeli, Comp. della fl. Ital., p. 255 (1882) pr. p., 

Ed. 2, p. 577 (1894) pr. p. — Fiori c Paoletti, FI. anal, d'ltal., I, p. 541 (1896) pr. p. 

Saxifraga adenosepala Hayek in Schedis. 

Gcographische Verbreitung:1 In der Buchcn- und Alpenregion der Apuancr Alpen und der 

Apenninen von Lucca und Pistoja. 

Ich sah Exemplare von folgenden Standorten: 

Italien: In alpibus Apuanis. Ex herb. Musei Florentini (K.), mis. Jan (Montp.), leg.? (FL). In alpibus 

Apuanis in monte Altissimo, leg. Sa\'i (FL). In alpibus Apuanis in monte Jambura, leg. Targioni (FL). 

In alpc Jambura, leg. Celi (FL). Italia media, ad rupes in summo alpium Apuanarum iugo Foce di Vinca, 

leg. Arangeli (FL). Foce a Giovo (al piede del Pizzo d'Uccello), Alpe Apuane, in rupibus, leg. Sommier 

(FL). Alpc Apuane. Tra la Ficoraccia e il Pisanino, leg. Sommier (Fi.). In rupibus Alpium Apuanarum 

in loco dicto la Tambura, leg. Arcangeli (FL). Al Visianino, Alpe Apua v , leg.? (Fl.). Ex alpibus Apuanis 

prope Forno Volasco, leg. Ball (C). In alpium Apuanarum vertice Panina della croce, 1700 m, leg. Ball 

(D.). Flora Versiliensis. Sulle rupe e nei luoghi sassosi della regione nuda e della sottostante del faggio. 

Panino, Corchia, Altissimo, Procinto, Monte forato, Strada da l'alpe di Pian di Lago al varco di Foci 

omboli, Stradi dclla svote sopra Levigliani etc., leg. Simi (FL). Flora Versiliensis exsiccata. Sulle rupe 

cavcrnosc della regione scoperta e della regione del faggio. Monte forato, Procinto, M. Altissimo, Strada 

della svotte nel m. Corchia, vail di Mosceto etc., leg. Simi (LI). Panina, nelle alpi Apuarii, leg. 

Beccari (FL). In alpibus Apuanis in monte Corelcia, leg. Targiani (FL). Alpe della Ruscaira, leg. Novi 

(FL). Alpe Roscara, leg. Ricca (FL). In Rondinajo, leg. Puccinelli (FL). In Apennino Lucensi Rondinajo, 

leg. Savi (Br.). In Rondinajo Apennini Lucensi, leg. Giannini (FL). In cacumine montis Rondinajo, leg. 

Giannini (Fl.). Sommita dell Apenn. lucchese, ex herb. hort. Pisan. (M. P.). In apennino Bononiensi al 

Cimone di Caldaja, leg. Gennari (Fl.). In apennino Pieeno, leg. Narducci (LI.). In monte Sibyllae alia 

Corona, Apennini Piceni, leg. Sommier (FL). In editi, apenn. Etrusci, leg. Savi (FL). Valloneino (Poggii 

Caprese) presso la ».Talterone«, leg. Sommier (FL). App. Pist. al Corno alia scale, ex herb. Beccari (FL). 

Es ist mir geradezu unbegreiflicb, dafi diese ausgezeichnete Art bisher zum mindesten den 
italienischen Autoren (denn in Herbarien ist sie sehr selten zu linden) entgangen ist, umso unbegreiflicher, 

als sic ja mit den landlaufigen Beschreibungen der Saxifraga oppositifolia gar nicht iibereinstimmt. 

Sic ist die einzigc Art aus der ganzen Gruppc, welche r.icht ein, sondem drei Griibchen an der Blattspitze 

zeigt; ferncr sind die Kelchzipfel driisig gewimpert. Diese zwei Merkmale sind so auffallend, dab S. latina 

mit keiner andcren Art verwechselt verden kann; denn mehr als ein Griibchen auf den Blattern haben 

aufier ihr nur S. purpurea und S. Wulftniana, welche beide durch den ungewimperten Kelch, die langen 

Staubblatter, kleinen Bliiten und nur am Grunde schwach gewimperten Blatter weit verschieden sind; 
driisig gewimperte Kelchzipfel haben 5. Rudolphiana und S. Murithiana, welche aber beide nur ein 

Griibchen unter der Blattspitze haben, ferncr noch 5. billora und S. macropetala, welche aber beide durch 

den breiten Diskus, die anders gestaltetcn Blatter und den mehrblutigcn Bliitenstand sich auszeichnen. 

Habituell  ahnelt   S. latina am meisten   der  S. speciosa, von  der  sie  aber  durch   die  oben  angefiihrten 

1  Auf  Grund   vorliegenden   Hcrbarmateriales,   vergl.   auch   Caruel, Prodromo  della flora Toseana, p. 260, und Bertol oni, 

Flora Italica IV, p. 510. 
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HBO A.   v. Hayek, 

Merkmalc Icicht zu untcrschciden ist; die habitiielle Ahnlichkeit bcidcr Arten ist librigens keinc rein 

zufallige, sondern schcint auf ciner tatsachlichen nahen Vcrwandtschaft zu beruhcn; wie ja auch die 

Verbreitungsgebiete beider Arten nahc beieinander liegen. 

Der anatomische Bau des Blattes bietet nichts besonders Charakteristischcs. Die Cuticula ist ziemlich 

stark verdickt, das Palisadengewebe ist zvveireihig und vom ziemlich gut entwickeltem Schwamm- 

parenchym nicht sehr scharf geschicden. Spaltoffnungen sind sovvohl obcr- als unterscits ziemlich 
reichlich vorhanden. Entsprechend dem Vorhandensein von drei Hytatoden an der Blattspitze ist der 

Gefafibiindelverlauf im Blatte cin etwas abweichender. Wahrend bei alien vervvandtcn Arten alio 

Verzweigungen des Mittclnerven bogig gegen die Spitze verlaufen und sich in der Hytatode vereinigen, 

treten bei S. latina die auOercn Verzweigungen des Gefafobiindels beiderseits in den aufieren Hytatoden 

zusammen und nur die mittleren vereinigen sich unter der Blattspitze (vergl. Tat. i, Fig. 10). 

Ahnlich wie i'. speciosa scheint auch S. latina last gar nicht abzuandern. 

Meines Wissens hat nur Terraciano S. latina von S. oppositifolia untcrschieden und an oben 
angel'iihrter Stelle, wenn auch nicht ganz genau (er erwahnt der drei Griibchen an der Blattspitze nicht) 

als Varietat der S. nieridionalis beschrieben, weshalb auch der Name latina zu Kecht bestehen bleibt 

Schon lang bevor ich in diesc Publikation Terraciano's Einsicht genommen hatte, waren mir die bedeutem 

den Unterschicde der in Rede stehenden Pilanze aufgefallen, weshalb ich sic von ihr abtrennte und 

vorlaufig als 6". adenosepala bczeichncte. Ich mul.i hicr dieses Umstandcs darUm besonders ErwMhnurig 

tun, weil in zahlreichen von mir durchgclulirten Bestimmungen die Pflanze als 6'. adenosepala 
bezeichnet ist. 

3. Subscctio: Biflores. 

Folia late spathulato obovata vel fere orbicularia, ciliis sparsis glanduliferis ciliata, apice extremo 

foveola impressa unica instrueta, plana, subtus non carinata. Sepala margine ciliis semper glanduliferis 

ciliata. Petala oblonga vel obovata, brcviter vel non unguieulata. Filamenta corolla breviora, antheris 

aurantiacis. Discus epigynus latus. Pedunculi semper pluriflores. Styli breves. 

Die beiden in diesc Sektion gehorigen Arten sind durch den breiten Diskus, die verhaltnismafiig 

grofien, flachen Blatter und die mchrbliitigen Bliitcnstande von ganz eigenartiger Tracht und von den 

andcren Arten der Sektion auf den ersten Blick zu untcrschciden. Sic bilden niemals so dichte Rasen wie 

etwa S. purpurea, Rudolphiana, oppositifolia, blepharophylla etc., da ihre Stengel stets mehr verlangert 
und loekerer bebliittert sind. Die Stengel verholzen auch erst viel spiiler, am Fnde des ersten Jahres, 

und die Peridermbildung tritt erst im zweiten Jahre auf, infolgedessen findet man die Stammehen nur an 
ihrcr Basis holzig. 

Der Umstand, dafi zwischen Arten der Biflores und der Oppositifoliae Hybriden nicht sclten sind, 

spricht dafiir, dafi diesc beiden Subsektionen inniger miteinander verwandt sind als mit den I'uipureae, 

welehe mit den Arten jener beiden Gruppen keine Bastarde bilden. 

12. Saxifraga biflora Allioni. 

Auctuarium  ad synopsin methodicam  stlrpium hoiri Taurinensis in  Miscell. ph.il,  math. sue.  pnv. Tauiin.  V,   p,   HO,  N.   116 
(1770—1773). 

Perennis, foliis oppositis late obovatis planis apice loveolo impressa notatis, floribus cymosis, 

calycibus glandulosc ciliatis, petalis laneeolatis 5 ;;/;//. longis, staminibus corolla brevioribus, antheris 
aurantiacis. 

Descriptio: Perennis, caudiculi basi tantum lignosi, ascendentes vel ei'ccti, ad 8 eiu longi, cacspites 

laxos formantcs. Folia quadrifariam opposita, e basi angustata late obovata vel i'erc orbicularia, remota, 

plana, nitida, apice late rotundata, imo apice foveola impressa  nunquam calccm sccerncntc   instrueta, basi 
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Studien fiber die Gattung Saxifraga. 681 

tantum ciliis mollibus ciliata, caetcrum margine hinc inde setulis brevibus glanduliferis raro numerosis 

praedita. Caules floriferi erecti, foliis oppositis remotis, plus minusve pilis lanuginosis partim glanduliferis 

obsiti. Inflorescentia cymosa 2—9, rarrissime 1 flora, floribus brevissime pedicillatis. Calycis tubus 

crateriformis, glandulose pilosus, laciniae 3 -4 mm longae, ovatae, obtusae, setulis glanduliferis ciliata. 

Petala spathulato-lanceolata, 4 — 5 mm longa et 1—1*5 mm lata, 3-nervia, sepalis paulo longiora, dilute 
sorclide-purpurca, in sicco obscure violacea. Stamina corolla multo breviora, filamentis roseis, antheris 

aurantiacis. Discus latus. Styli erecti breves staminibus breviores. Capsula bicornis stylis divergentibus. 
Semina ovata, parum compressa, 1 mm longa, parum tubcrculata, brunnea. Floret Junio, Julio. 

Abbildungen: Allioni, Mora pedemontana, IT, T. XXI, Fig. 1. - - Reiner und Hohenwarth, 

Botan. Reise, Taf. II, Fig. 1. — Roemer, Flor. Germ, inch., Fasc. IX, T. 3, — Sturm, Deutschl. Flora, 

H. 35. -     Lapeyrouse, Fig. d. la Fl. des Pyren., T.  17.   - -   Sebotb, Die Alpenpflanzen, IV, T.   100. 

— Hallier, Sch 1 e ch ten d al, Langenthal und Schenk, Mora v. Deutschland, T. 2673. — Kohl, 

Reichenbach's Icones fl. Germ, et Helv.. XXIII, T. 88, f. B. - - Coste, Fl. ill. et descr. de la France, 
p. 135. - Taf. I, Fig. 25, Taf. II, Fig. 31 und 82. 

Exsikkaten: Baenitz, Herbarium Europaeum,   sine Numero. — Magnier, Mora selecta exsiccata, 

No. 3507.  - •   Re ich en bach, Flora Germanica exsiccata, Xo. 86G. — Sieber, PI. Austr., No. 131. - 

Sieber, PI. Alp.-Delph., Xo. 61. — Societe Dauphinoise, 1879, No. 2008. 

Syn.: Saxifraga foliis imbricatis, caulibus repiantibus, bifloris, Haller, Hist, stirp. indig. Helv. I, 

p. 420 (1758). 

Saxifraga biflora Allioni, Flora pedemontana, II, p. 71, T. XXI, Fig. 1 (1778). • \"iliars, Hist. d. 

pl. d. Dauphine, III, p. 668 (1789). -• Reiner und Hohenwarth, Bot. Reise, p. 58, Taf. II (1792). — 
Suter, Fl. Helv., p. 247 (1802). -• Sternberg, Revis. Saxifr., p. 37 (1810). — Schultes, Osterr. Fl. 

I, p. 645 (1814). -• Lamarck et De Candolli, M. franc., Ed. 3, IV, p. 365 (1815). - - Don, A monogr. 
of gen. Saxifraga, in Transact, of Linn, soc, p. 402 (1821). — Moretti, Tent, diretto ad illustr. la sinon. 

delle spec, del gen. Saxifraga, in Giorn. di Fisica etc. cli Padova VI, p. 23 (1823). — Bluff et 

Fingerhuth, Comp. fl. German., p. 532 (1825). - - Bentham, Cat. d. pl. indig. des Pyren. et du Bas- 
Languedoc, p. 1 19 (1826). -• Host, M. Austr. I, p. 509 (1827). — Duby, Bot. Gall. I, p. 207 (1828). 

Gaudin, 1-4. Helv. II, p. 95 (1828). — Loiseleur, Fl. Gall. I, p. 297 (1828). — Roth Manuale botan. II, 

p. 604 (1830). -- Mertens und Koch im Rolling's Deutschl. LI., 3. Aufl., IP, p. 126 (1831). -• Reichen- 

bach.FL Germ.exc.,p.557 (1832).— KittehTaschenb. d.Fl. Deutschl., p. 190(1837), 2.Aufl., p. 1023(1844), 
excl. var. Kochii.— Bluff, Xees et Schauer, Comp. fl. Germ. I, p. 2, p. 02(1837).—Koch, Synopsis fl. Germ. 

et I telv., Fd. 1, p. 269 (1837), Ed. 2, P. 297 (1844). —Mori tzi, d. Pfl. Graubund., p. 63 (1838). -Bertoloni, 

Fl.Ital.IV, p. 512 (1839).—Hegetschweiler in Hegetschweiler und Heer, Fl. d. Schweiz, p. 392 (1840). 
-Moritzi, LI. d. Schweiz, p. 196 (1844). — Koch, Taschenb. d. M. Deutschl,, p. 200 (1844). -- Maly, 

Lnurn. pl. phan. imp. Austr., p. 244 (1848).— Grenier et Godron, Fl. de France I, p. 650 (1848). — Bails- 

man n, Fl. v. Tirol, p. 332 (1851).- -Gremli, Exkursionsfl. f. d. Schweiz, 1. Aufl, p. 166 (1867), 3. Aufl., p. 186 

(1878), 8. Aufl., p. 189 (1896). — Cesati, Passerini e Gibelli, Comp. della Fl. Ital., p. 619 (1867). - 
Engler, Ind. crit. Saxifr., in Verb. zool. bot. Gcs. Wien, XIX, p. 575 (1869), Monogr. d. Gatt. Saxifraga, 

p. 279 (1872). — Anin y Mora, M. fanerog. della penins. Iber. V, p. 202 (1873).— Nyman, Consp. fl. Eur., 

p. 269 (1878 -1882). - - Wartmann und Schlatter, Frit. Obei's. iiber d. Gefafipfl. d. Kant. St. Gallon u. 

Appenzell, p. 159 (1881).-- Arcangeli, Comp, della fl. Ital., p. 255(1882), Ed. 2, p. 578 (1894).--St. Lager, 

Cat. fl. Bassin du Rhone, p. 294 (1883). Pacherin Pacherund Jabornegg, Fl. v. Kamterj III, p. 60 (1887). 
- Fiek in Woh 1 fa rth Foch, Syn. d. Deutseh. und Schweiz. Fl, 3. Aufl, p. 974 (1892). — Gelm i, Prospettii 

della Fl. Trident, p. 69 (1893). — Karsten, M. Deutschl., Osterr. u. d. Schweiz, 2. Aufl, II, p. -152 (1895).- 

Jaecard,   Cat.  de   la fl. Valais, in Denkschr. allg. Schweiz. Gcs. f. d. gcs. Naturw, XXXIV, p. 154 (1895). 

-   Fiori   e   Baoletli,   10.   anal,   d'   Italia  I,  p.  54!   (1896).   -•   Lritsch, Exkursionsfl. f. Osterr, p. 267 

(1897). Dalla   Torre.   Alpenfl.,   p.   125(1899).--   Schinz   u.   Keller,   M. d. Schweiz, p. 232 (1900). 
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682 A. v. Hayek, 

Bubani,   Fl.   Pyren.,   p.   668   (1900).   —  Rouy  et  Camus,  Fl.   de   France,  VII,  p.  68  (1901).   - 

Bu mat, Flore des  Alpes   maritimcs,  p. 272   (1901).   - -   Coste,   Fl.  illustree   et descr.  de   la France,   11, 
p. 135 (1903). 

Saxifraga rosea Lapeyrouse ex Steudel, Nomencl. bot. p. 523 (1841). 

Saxifraga oppositifolia $ S. biflora Willdenow, Sp. pi., II, 1, p. 648 (1799). 

Antiphylla biflora Haworth, Saxifr. enum., p. 44 (1821). 

Saxifraga Hormmgii Shutt le worth in Magaz. of Zoology and botany, II, p. 50 (1835). 

Geographische Verbreitung: Mit Sichcrhcit nur in den Alpen von den Scealpen bis an die 

Grenze zwischen Salzburg und Steiermai'k, und zvvar fast ausschlieOlich auf Urgestein und in der 

Zentralalpenkette. Wachst in einer Meereshohe zwischen 2100 und 4200 m] an feuchtcn Felsen, im 

Gerolle, mit Vorliebe an Gletschermoranen und in der Nahe des ewigen Schnees, stets an feuchteren 

Standorten als Saxifraga oppositifolia. 

In den Seealpen nur auf dem Mounier, da die Angabe von Reverchon in Exs. »Mont Caye« auf 

einem Irrtum beruht.2 Verbreitet in den Kottischen und Grajischen Alpen und in der Pelvoux-Gruppe ;! 

sowie in der Montblanc-Kette, ferner libera!! in den penninischen und Berncr Alpen. ' Auch weiter ost- 

warts in den Zentralalpen haufig, •' nordwarts bis in die Todikette und die Gruppc des Vorab (Sardona- 

gletscher, Trinser, Furca, Fahnenstock, Haibiitzle bis zum Kratzerersee). ,! In Tiro! ' durch die ganze 
Zentralalpenkette, besonders in den Stubaier- und Zillertaler Alpen, ferner in den 1 lohcn Tauern bis 
Karnten 8 und Salzburg. 9 In den Niederen Tauern im westlichen Teile bis zum Radstatter Tauern, 10 

weiter ostwarts fehlend. n Vielleicht auch auf den Norischen Alpen auf dem Eisenhut. 10 

Das Vorkommen in den Pyrenaen scheint sehr fraglich. 

Ich sah Exemplare von folgenden Standorten: 

Seealpen. Frankreich: Mont Mounier, eboulis du versant Nord de la crete principale; terr. geol. 

calcaire, alt. 2/50 m, leg. Verguin (H.). Col de Four, leg. Stutzle (Montp.). 

Pelvoux-Gruppe. Frankreich: Brianeon, leg. Cjuerin (B.). Galibier, leg. Grenier (LI. W., B.), 

leg. Jordan (Fl.). Col du Galibier (Hautes-Alpes), ex herb. Jordan (Z. B. G.). Lautaret, au Galibier (Hautes- 

Alpes et Savoie), eboulis schisteux. Alt. 2600, leg. Lombard (Soc. Dauph. 1879, No. 2068) (U. Z., 

Montp.). Terrains nus vers le sommet du col versant de Savoie. Col du Galibier, dep. cles Hautes-Alpes, 

leg.  Leresche  (B.). Lautaret  (Alpes  de Dauphine),  leg. Grenier (St., FL, Montp.), leg. Pallat (Montp.). 

Kottische Alpen. Frankreich: Sur les cimes pierreuses, sablonneuses et humidcs de la vallee 

de Cervieres, leg. Sieber (PI. Alp. Delph., No. 61) (Montp., P.). Col de Marif (Hautes-Alpes), leg. 

La Perraudiere (Montp.). 

Grajische Alpen. Frankreich: Mont Cenis, leg. Bonjean (Fl.), leg Pcrsier (C), leg. Scringe 

(St.). Mont Cenis, a Konche, leg. Huguenin (FL, K.). Ad rupes montis Cenisii prope Ronche, leg. 

Arcangeli (Fl.). 

1   Jaccard, Cat. de la fl. Valais., p. 154. 

-  Burn at, Fl. des alpes marit., p. 272. 
:!  Conf. Grenier ct Godron, Fl. dc France I, p. 650, und Rouy et Camus, Fl. de France VII, p. 68. 

• Jaccard, Cat. dc la 11. Valais., p. 154. 

•"'  Moritzi,  Die PIT. Graubiinden's, p. 63. 

o Wartmann und Schlatter, Krit. Libers, iibcr die GefaBpfl. d. Kantone St. Gallen und Appenzell, p. 159. 
7 Ilausmann, Fl. v. Tirol, p. 332. 
8 Pacher und Jabornegg, Fl. v. Karnten, III, p. 60. 

'' Sautcr, Fl. d. Herzogt. Salzburg, p. 129. 
10 Auf Grund von Herbarmaterial. 
11 Eigene Beobachtung. 
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Sttidien fiber die Gattung Saxifraga. 683 

Italien: Mont Cenis, Piemont, leg Pellat (Montp.). Aosta, leg. Charrel (M. P.).  Val  de Cogne, leg. 
Ricasola (Fl.). 

Montblanc-Gruppe.  Frankreich:  Breven. Allee blanche, leg.? (Fl.). Co! du Bonhomme pres des 
glaciers, leg. Huguenin (P.). Col du Bonhomme, leg.? (B.). 

Savoyer Kalkalpen. Frankreich: Col d'Antherne, leg. Renter (B.). 

Penninische Alpen. Schweiz: Grofier St. Bernhard, leg. Mtiller (Fl.). S. Bernard, au dessus du 
Col de Menouve, leg. Renter (B.). Sous le Velan, leg. Favre (U. Z.), Moraines du glacier du Grand 

Desert, leg. F. O. Wo If (U. Z.), leg. Barbey (B. B.). Vallee de Bagne, Col de Fenetre, leg Mercier (B. B.). 

Alpes de Chei'lon, Val d'Heremence, Valais, leg. Vetter (U. Z.). Zermatt, leg.? (Br.), leg. Masson (k\), 

leg. Lagger (Br.). Zermatten, leg. Boissier (B). Zermatt, Alpes Valesiae, ex herb. Ledebour (P.). Sur 

les montagnes autour de Zermatten, leg.? (P.). Zermatt, lerosor vid Furggengletscher, leg. Dahlstedt (St.). 

St. Theodulpasset vid Mont Cenis, Wallis, leg. Hisings (St.). Zermatt, Tal Zoil, leg. A. Meyer 

(U. Z.). Schvvarzsee pres Zermatt, leg. Mercier (B. B.). Au Schwarzsee, dans les pierres d'un glacier, 

a pres de 7000 pieds d'elevation, leg. Mercier (B. B.). Col de Torrent, leg. F. 0. Wolf (U. Z.). 

Col de Torrent, Val d'Anniviers, 2800 m, leg. Bernoulli (U. Z.). Eboulis au dessus les chalets sup. 

de Prasgras (Val cl'Arolla), sol. schist., 2500—2600 m, leg. Cornaz (U. Z.). Vallee d'Arolla, eboulis 

silicieux au dessus des chalets superieures de Praz-graz, 2500 — 2600 m, leg. Cornaz (Magnier, 

I'd. sel. exs., No. 3507) (U. Z., Ha1.). Moraines du glacier au dessus de St. Theodule pres Zermatt, leg. 

Renter (U. Z.) Am Theodulgletscher, leg. Biner (U. Z.). Siidferner des TheodulpaB, leg.? (P. Z.). Moraines 

du Glacier du Hornli, Val de St. Nicolas, leg. Boissier (B.). Eboulis du Hornli, vers 2700m, leg. Briquet 

(Montp.). Hornli, Alpes de Zermatt, leg. Biner (St.). Schwarzhorn bei Zermatt, leg.? (U. Z.). Kaltwasser- 

gletscher, Simplon, leg. F. 0. Wolf (U. Z.), Torrenthorn, leg. F. 0. Wolf (U. Z., Br.). In monte 
Cries, 6000' ii. M., leg. Lagger (U. W.,' St.). Col du Cries, Haut Valais, leg. Mercanton (U. Z.). 

Valais, in rupestribus montis Cries, leg. Daenen (Montp). In lapidosis ad moles et glacies alpium 

Valesiae, Neufenen, Gries, leg. Daenen (P.). Grat zwischen Rappen- und Blindental, 2500 m, leg 
F. 0. Wolf (U. Z.). 

Italien: Col de la Fenetre en passant de Bagne en Aoste, leg. Boissier (B.). Auf der St. Tbeodul- 

schanze, 10.000', auf der piemontesischen Grenze, ex herb. Hirzel (K.). Al Cranhaupt — Gressoney— 

St. Jean, leg. Piccone (FL). Gressoney (Prov. d'Aosta, Piemonte). Nei piu elevati passoli dell'alpe 

Valdobbiola. Expositione occidentale, leg. Carestia (FL). Au Breuil sous le Mont Cervin, leg. Reichen- 
bach (M. P.). 

Berner Alpen. Schweiz: Javernaz sur Bex, leg. Thomas (B. B.). Moraines du glacier des 

Martinets, Alpes de Bex, leg. Chenevard (P. Z.). Pres du glacier des Martinets, Alpes Vaudoises. Rochers, 

1900;;?, leg. Masson (FL). Sanetsch, leg. F. O. Wolf (U. Z.). in von Schneewasser verschlammigtem 

Kalkgerolle auf dem Rawyl, zirka 7500', leg.? (P. Z). Ob der Gemmi, Kt Bern, leg. Rehsteiner (P.). Mont 

Gemmi, leg Guthnik (FL). 

Dammastock. Schweiz: Auf hohen Alpen, Furka, Grimsel, leg.? (U. W.). Von der Furka, leg. 

Vulpius (Z. B. G.). Furka-Hotel, leg. Seefried (U, Z.). 

Tfldikette:  Schweiz:  Alpes   Glaronenses,    leg.  Hegetschweiler  (St.).    In   glareosis 

»Vorab« prope Flims Rhaetiae, alt. .'5200 m, leg. Degen (D.). 

montis 

Lep ontini sche Alpen: Schweiz: Valserjoch, Ob'er-Ginzenbach. Ex herb. Schulthess 

(P. Z.). Nordscite des Valserjoches gegen \"als (St. Peter) und Rheinwald im Schiefergestein bei 

7000' ii. M., leg. Briigger (P. Z.). Schutthalden am N. Fuf.i ties Pizzo Uccello am Bernhardin (nur 

zwei Rasen), 6500', leg. Briigger (P. Z.). Schieferschutt am Pizzo Uccello, norddstlich iiber S. Bernar- 

dino (V. Messocco), 8300' ii. M., neben Saxifr. oppositifolia und Campanula Cenisia, leg. Briigger 
Deakschr. der mathem.-naturw. Kl. Bd. I.XXVIl. 88 
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684 A. v. Hayek, 

(P. Z.), Martinsloch, leg. Stams (P. Z.). Von Pfarrer Schoerer auf dem Berg Scopio gefunden, 

Sal is (P. Z.). 

Albulakette. Schweiz: Ober-Engadin, am Longhinpafl zwischen Septimer und Maloja (Westseite), 

zirka 8000', leg. Briigger (P. Z.). Ober-Engadin, auf der Pafibohe des Longhino-Passes, leg. Tavel 

(P. Z.). Avers, Rhaetia, leg, Jaggi (P.). Abstieg des Giof.ihorns bei Cresta im Avers, Graubiinden, zirka 

2,150 m, leg. Rikli (P. Z.). Am unteren Ende eines Schneetalchens am Abstieg vom Grofihom bei Cresta 

in Avers iiber die Piirteralpe, zirka 2600 m, mit S. oppositifolia, biflora und Bastarden, leg. Rikli (als 

S. macropetala) (P. Z.). Im SchiefergerSH im »Thali« zwischen Weinberg und Piz Platta. Avers, Kt. Grau- 

biinden, zirka 2400 m, leg. Kaser (U. Z., P. Z.). »Thaeli« inter Weifiberg et Piz Platta. Avers, Kt. Grau- 

biinden. In locis glareosis, 2600 m, leg. F. Kaser (U. Z.). Engadin, Septimerpafi, Longhin, leg. Megi 
(U. Z.). In detritu lapidum montium inter Stalla et Avers, leg. Salis (P. Z.). Davos im Dukantal, im 

Kalkgerolle einer groflen Rufe, die vom Strebl herunter kommt, zirka 2200 m, leg. Tavel (P. Z.). 

Stubaier Alpen. Tirol: Waldrast, leg. A. Kerner (K.). Series, leg. Heufler (F. I.), leg. Ebner 

(F. I.). In monte Serlos ad Innsbruck, leg. A. Kerner (IT, M., U. Z.). Serlosspitze, leg. Roth (Br.). In monte 

Serlos ad Mieders in valle Stubai, solo calc.-dolom., leg. A. Kerner (Fl. Br.). Kuppe der Kirchdachspitze 

im Gschnitztale in Tirol, Nordost-Seite, leg. A. Kerner (K). Hutzel bei Trins im Gschnitztalc in grol.ier 

Menge bei 8000', Kalk, leg. A. Kerner (K.). Gschnitztal, im Gerolle unter der Spitze des Hutzeljochs, 

zirka 2700 m, leg. Sarnthein (F. I.). Tribulaun im Oberbergertal, leg. A. Kerner (K.). 

Zillertaler Alpen und Hohe Tauern. Tirol: Kraxentrager im Hintergrund des Yennatales 

am Brenner, leg. A. Kerner (K.). Tarnthaler Kopfe am Dbergang von Navis in das Wattental, leg. 

A. Kerner (K.). Zwischen Dornspitz und Kreuzspitz iiber dem Brenner, 7000—S000', leg. A. Kerner (K.). 

Hiihnerspiel am Brenner, leg. Zimmeter (F.I.). Amthorspitz bei Sterzing, leg. Eggers (H., Pr.). In monte 

Hiihnerspiel ad GossensafJ, leg. A. Kerner (Br.). Sehr haufig auf Gerolle am Hiihnerspiel und an der 

Rollspitze am  Brenner, Schiefer, 2600—2800 m, leg.  Handel-Mazzetti   (H. M.).  Sehr haufig an  der 

Nordseile   der   Rollspitze   am Brenner   mit   5.   oppositifolia,  Schiefer,   2300 -2800/;/,   leg.   Handel 

Mazzetti (H.). Hoffental, Prettau, 2700 m, leg. Treffer (Baenitz, Herb. Eur.) (Br., Hal., F, 1., K,). 

Hasental im Prettau, 2800 m, leg. Treffer (U. W.). In Hasental et Prettau, 2000—2300 ///, leg. Treffer 

(Z. B. G.). In alpibus calc. et schist, vallium Ahrn et Lappach Pustariae, 7000—8500', leg. Ausserdorfer 

(Montp.). In vallis Ahrn Pustariae alpibus calc. et schistaceis, leg. Ausserdorfer (P.). Geroll, kalkhaltige 

Alpentriften, Finstcrstern in Weifienbach, 2400—2600 ///, leg. Treffer (D.). Virgen, in valle Isolae in 

alpc Vierschnitz, 8500', sol. schist, calcar. mixto, leg. Ausserdorfer (U. W., Hal.). Windischmatrei, in 

valle Isolae Steineralpe in muraenis glac. perenn. Sol. schist. 7000—8000', leg. Gander (Fl., Montp.). 

fseltal in valle Virgen. Bergeralpe, sol. calc. schist, mixto, 7000—8000', leg. Ausserdorfer (Fl., Montp.). 

Windischmatrei, in Steineralpe ad glaciem perenncm, sol. schist, chlorit., 8000', leg. Gander (Hal.). 

Virgen, in monte Bergerkofel, zirka 7000', leg. Gander (D.). Am Rand des Umbalferners im obersten 

Iseltale (Tirol), in dem Moranenschutt, 7000', leg. F. Simony (M. P.). Von den Dorfer Keesflecken am 

SW-Fuf.le des Venedigers, 7000-7500', leg. Scheitz (F. I.). In alpibus vallis Taufers Pustariae, 

7000—8000', solo granitico-schistoso, calc. et serpentinico, leg. Ausserdorfer (K.). Vom Grofiglockner 
in Tirol, leg.? (Z. B. G.). Am Fuf.i des Grof.iglockners, leg. Huter (LJ. W.). Kals am Glockner, 8000', leg. 

Huter (P.). Tirol, am Fufi des Grof.iglockners, leg. Huter (Hal., M. P.). Teischnitzalpe und am grauen 
Kces, leg. Scheitz (F. I.). 

Karntcn: Grofiglockner, leg. Ficrlinger (Br.), leg. Parlatore (FL). Am Grofiglockner am Gletscher, 

4000', leg. Huter (Br.). Salmhohe in clcr Nahe des Gletschers im Gerolle, leg. Gottwald (Z. B. G.). Am 

Pasterzenglctseher in Karntcn, leg. Pacher (Br.). Pa.sterze, in Spalten des Gletschers selbst, wo ctwas 

Erde zwischen die Steine geweht ist. Ex herb. Schrader (P.). Am Walle des Pastei'zcngletschcrs, leg. 

Pacher (M. P.). Langs des Pasterzengletschers bei Heiligenblut, leg. Krenberger (Hal). Gamsgrube bei 

1 leiligenblut, leg, Freiberger (M. P.), Gamsgrube, leg. Pacher (M.).   In der grofien Fleil.l bei I leiligenblut. 
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Si ml icn liber die Gattuug Saxifraga. 680 

leg. Stur (Z. B. G). Hochtor am Heiligenbluter Tauern, leg. Stur (Z. B. G.). Gesteinsgrus der Lanze bei 

Mallnitz, leg. Berroyer (Z. B. G.). Auf Glimmerschiefer am Mallnitzer Tauern, leg. Freiberger (Hal.). 
Katschtal an der Sternspitze, leg. Gussenbauer (Br.). 

Salzburg: In locis lapidosis Embachhorn inter Fusch et Kaprun, Pinzgau, leg. Aust (M. P.). 

Pfandelscharte, leg. Baenitz (D.). In der Zwing im Hirzbachtal bei Zell, leg. Sauter (Reichenbach, Fl. 

germ, exs., No. 8G6) (M. P., Br., P.). Zwing in valle Hirzbach prope Fusch, in glareosis ad nives perpetuas, 

sol. schist, micas., 2500 m, leg. Statzer (H.). Zwing in der Fusch im Pinzgau, leg.? (M. P.). Rauriser 

Goldberg, leg. Pichler (M. P.). Am Nordabhang des Sonnblick, leg. Hayek (H.). Auf Glimmerschiefer 
am Mallnitzer Tauern, leg. Rauscher (Br.). Erzwiese bei Gastein, bei 8000', leg. Brcuer (U. W.). 

Gamskahrkogel bei Gastein, leg. Ungar (U, W.), leg. Rauscher (F. I.), leg. Knoblauch (Br.). 

Niederc Tauern. Salzburg: Zwischen Gerollc am Stidostabhang des Plcil.ilingkeils im Lantsch- 

Icldlal, Kalk, 2200 111, leg. Handel-Mazzetti (H. M.). Lugeck im Lungau, leg. Stur (Z. B. G). l.ugeck, 

ostlich vom Weif.ieck in der Mur, leg. Stur (Z. B. G.). Im oberen Gamskaarl (zirka 7000'), nachst dem 

Radstatter Tauern (auf schwarzem Schiefer [Glimmerschiefer?]), leg. Simony (M. P., Z. B. G). 

Norische Alpen. Steiermark: Eisenhut, leg. Melling (J. G.). 

Salzburger Kalkalpen. Salzburg: Tcnnengebirg, leg.? (H.). 

[rrige und zweifelhafte Standortsangaben: In der Literatur begegnet man mehrfache 

Angaben, nach welchen Saxifraga bijlora auch aufierhalb des oben skizzierten Verbreitungsgebietes 

vorkommen soil. So soil sich die Pflanzc in denPyrenaen linden. Zum mindesten erwahnt Bentham,1 dal.i 

mi I lerbar Boileau sich S. bijlora von Laurenti finde; auch Lapeyrouse 2 fuhrt fur 6'. bijlora als Stand- 

orte auf: Batseuillade zwischen Laurenti und den Montagnes d'Orlu, St. Remi. Engler:i fiihrt, offenbar auf 

diesc Quellen gestiitzt, clieselben Standorte an, allerdings ohne Exemplare von dort gesehen zu haben 

(zum mindesten fehlt das (1) nach den Standortsangaben). Willkomm und Range ' crwahnen die Pflanzc 

aus Spanien nicht, wohl aber Amo y Mora.'"' Bubani6 bezweifelt ihr Vorkommen in den Pyrenaen, 

ebenso Rouy und Camus,7 welehe giauben, dal.i Lapeyrouse cin Irrtum iinterlaufen sei. Eine neucrc 

Bestatigung hat die Angabc nicht gcfundcn. Da S. biflora schon in den Seealpen schr selten ist, scheint 

mir ihr Vorkommen in den Pyrenaen nicht schr wahrscheinlich, obwohl es nicht undenkbar ware, dal.i 

sic in diesem noch viel zu wenig durchforschten Gebiete doch noch aufgefunden wiirde. 

Wie die West-, so ist auch die Ostgrenze des Verbreitungsgebietes der S. biflora nicht ganz sicher- 

gestellt. Nach Maly 8 ktime S. bijlora auf dem Hochgolling und dem (oder den) Rottenmanner Tauern 

vor. Beide Angaben kann ich ganz bestimmt fur unrichtig crklaren, wic es fur die letztere Angabc bereits 

Strobl !l vermutet hat, und ich glaubte darum friiher S. biflora ganz aus der Flora Steiermarks streichen 

zu diirlen. "> Inzwischen land sich aber in dem vom Johanneum zu Graz erworbenen I lerbar Melling em 

Exemplar der S. bijlora mit der Standortsangabe »Eisenhut". Fur vcrbiirgt mochte ich diese Angabc des- 
halb auch noch nicht eiklarcn; Vcrwechslungen sind im Herbar Melling nichts Seltenes und der Eisenhut 

wird so haulig von Botanikern besucht, dal.i die Pflanze, wenn sic dort vorkame, doch wohl auch schon 

1 Catalogue des pi. indig. des Pyren. ct du Bas-Languedoc, p. 118. 
2 Figures do la llore des Pyrenees, p. 37. 
:; Monogr. d. Gattung Saxifraga, p. '2T9. 

•1 Prodr. Fl. Hispan, III. 

5 Fl. fanerog. della penins. Iber V, p. 202. 

6 Fl. Pyren., p. G68. 

'   Fl. de France VII, p. 68. 

8 Flora v. Steiermark, p. 170. 

'•' Flora v. Admont, im Jahresber. des Staatsgymn. zu Alelk. 1882, p. 36. 

10 Osterr, bot. Zeitsohr. LH, p. 330. 
88* 
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686 .4. v.  Hayek, 

von jemand anderem gefunden worclen ware. Noch einer weiteren zweifelhaften Angabe will ich 

erwahnen, sie betrifft das oben zitierte Exemplar aus dem Tennengebirge. Dieses, jetzt in meinem Herbar 

beflndlich, stammt aus dem Herbar Kalbrunner; der Sammlcr ist nicht genannt. Da S. biflora ab und zu 
auch in clen Zentralalpcn auf Kalk auftritt, ware ihr Vorkommcn in dem so wcnig erforschten Tennen- 

gebirge nicht ganz unmoglich, aber da die Pflanze bisher sonst noch nirgends im Bereiche der nordlicben 

Kalkalpen gefunden wurde, scheint mir die Angabe doch recht zweifelhaft. 

Auch in den Karpathen soil S. biflora wachsen. Der Urheber dieser Angabe ist Rochel, 1 doch dessen 

Originale stellen S. oppositifolia dar. Oft'enbar aus Rochel schopfte auch Heuffet2 die Angabe, dafi 

S. biflora im Tale Gropa Bisztri auf dem Sarko wachse, wclche Angabe erst kurzlich von Degen :! als 

unrichtig ervviesen wurde. Aber auch in den Siebenbtirgischen Karpathen soil nach Schur ' S. biflora 

wachsen, so auf dem Retyezat, Negoi und den Arpascher Alpen. Schur's Bcstimmungen sind aber mit 

einer unglaublichen Fliichtigkeit durcbgefilhrt und ich schliel.ie mich vollig der Ansicht Simonkai's •' 

an, welcher S. biflora Schur einfach als synonym zu S. oppositifolia zieht. Ich glaube demnach, dafi 

iS. biflora aus der Flora der Karpathen zu streichen sei. 

Fur wichtiger, als bedeutende Anhaltspunkte zur Phylogenie der ganzen Gruppe bietend, halte ich 
die Frage, ob S. biflora im arktischen Gebiete vorkomme Oder nicht. Engler,6 der das Vorkommen 

dieser Art daselbst als gesichert anzunehmen scheint, fiihrt aus dem arktischen Gebiete fur S. biflora 

zwei Standorte an: Katschkowa im ostlichen Lappland und Samojedenland. Ein ! fehlt bei clen Angaben, 
was ich dahin deuten zu konnen glaube, dafi der Autor Belegexemplare nicht gesehen hat. Die Angabe 

»Samojedenland« riihrt von Ledebour her, 'welcher Schrenckh als Gewahrsmann zitiert, Dafi diese 
Angabe irrig sei und auf einer Vcrvvechslung mit S. oppositifolia beruhe, hat bereits Trautvetter nach- 

gewiesen. 8 Wer der Urheber der Standortsangabe Katschkowa ist, weifi ich nicht; aber ich mochte auch 

diese als irrig bezeichnen. ich habe ein so reichiiches Material von Saxifragen aus der Sectio Porphyrion 

gesehen (von S. biflora gegen 200, von S. oppositifolia aus dem arktischen Gebiete allein gegen 

180 Exemplare von den verschiedensten Standorten), dafi, falls S. biflora wirklich im arktischen Rufiland 

vorkame, mir doch wenigstens ein Exemplar hatte unterkommen mussen. Eine neuere Bcstatigung hat 
die Angabe trotz der zahlreichen Nordpolexpeditionen der letzten Zeit auch nicht gefunden, so dafi ich 

glaube, mit Sicherheit annehmen zu konnen, dafi S. biflora im ganzen arktischen Gebiete nicht 

vorkommt. 
Nach den eben gemachten Ausfuhrungen ware also S. biflora auf das Gebiet der Alpen beschn'inkt, 

innerhalb deren Bereich sic einerseits in den Walliser Alpen, andrerseits in den Zillertaler Alpen und im 

westlichen Teile der Hohen Tauern besonders haufig aufzutreten scheint. 
Trotz ihrer Haufigkeit und grof.len Verbreitung ist S. biflora eine sehr konstante Art, die sehr wenig 

abandert. Kleine Verschiedenheiten findet man im Grad der Wimperung der Blatter. Diese tragen am 

Grunde beiderseits einige driisenlose Wimpern, im iibrigen aber ist ihr Rand ganz glatt oder aber etwas 

haufiger findet man ganz vereinzelt (am ganzen Blatte 1—2) kurze, ein Driisenkopfchen tragende 

Wimpern. Nur die Blatter unterhalb des Bliitcnstandes sind meist dichter driisig gewimpert. Manchmal 
findet man aber Exemplare, deren Blatter ringsum mehr oder minder reichlich driisig gewimpert sind. In 

Bezug auf Grofie und P'orm schwanken die Blatter nur innerhalb sehr geringer Grenzen. 

i Botanische Reisc in das Banat im Jahrc 1835, p. 77 (1838). 

- Enum. pi. Comit. Temes, S. A. aus Verb, zool.-bot. Gesellsch. Wien, VIII, p. 110 (1858). 

3 Magyar hot. lapok III, p. 215. 

••'  Schur, Enum. pi. Transs., p. 234, und Fuss Fl. Transsilv. exc, p. 238. 
:< Enum. Fl. Transsilv., p. 243. 
6 Monogr. d. Gattung Saxifraga, p. 279. 

1 Flora Rossica, II, p. 205. 
8 Acta horti Pctropol, I, p. 67. 
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Studien iiber die Gattung Saxifraga. 687 

Ziemlieh mannigfaltig scheint bei S. biflora die Blutenfarbe zu sein. An Herbarexemplaren findet 

man  sie  meist  tief dunkelviolett,  fast schwarz und  Engler1  schreibt auch der Pflanze solche Blumen- 

blatter zu. An der lebenden Pflanze aber diirften die Petalcn schwerlich jemals so dunkcl sein, sondern sie 

erlangen erst beim Trockncn diese Farbe. Nach mcinen eigenen Beobachtungen sind Kronblattcr an der 

lebenden Pflanze triib purpurrot mit einem Stich ins Vioiette, ahnlich, abcr etwas dunkler wic bei 

Cynoglossum officinale und auch Handel-Mazzetti's Beobachtungen decken 8 sich mit meinen. 
Gremli8 und Schinz1 schreibcn der Pflanze dunkelviolettc Bliiten zu, nach H cgetsch weil er •'• sind 

sie rosenrot, nach dcm Trockncn blau. WeiTblubende Exemplare scheinen haufiger vorzukommen als 

bei S. oppositifolia, ich iinde solche bei Suter, 6 Gaudin, 7 Hegetschweiler •"• und Engler' 
ervvahnt. Auch hell rosenrotc Bliiten scheinen, soweit man nach Herbarexemplaren urteilen kann, 

vorzukommen. 
Obwohl S. biflora und S. oppositifolia in zwei verschiedene Subsektionen gehoren und schon durch 

die diese beiden charaktcrisierenden Merkmale voneinander geschieden sind, wcrden beide Arten doch 

so hauflg miteinander verwechselt, dafi ich mich genotigt sehc, die charaktcristischcn Merkmale beider 

Arten einander gegenuber zu stcllen, wobei ich bemerke, dafi die fur S. oppositifolia angefiihrten 

Merkmale mit gewisscn Finschrankungen auch auf die mit dicser zuniichst verwandten Former: 

Giiltigkeit haben. 

Saxifraga oppositifolia Saxifraga biflora 

Wuchs 

Blatter 

Bliitenstand 

Kelchzipl'cl 

Stammchen l<ricchcnd 

Eifbrmig, dicht dachziegelig sich deckend, ge- 
kielt, gegen die Spitze zu vcrdickt, kurz zuge- 
spitzt,  langs des ganzen Randes driisenlos gc- 

uimpert 

Stammchen nicht kriechend 

Stots einblutis. 

Driisenlos gewimpert 

Spatclig, verkehrt eiformig bis last kreisrund, 
mchr entfernt, llach, gegen die Spitze kaum ver- 
dickt, bruit abgerundet, nur am Grunde driisen- 
los gewimpert, sonst am Rande kahl Oder mit 

vereinzelten driisentragenden Wimpern 

2—9blutis 

Driisig gewimpert 

Kronblattcr 

Diskus 

Breit, verkehrt eiformig,  fiinfnervig,   vicl langer 
als der Kelch 

Spateiig-lanzcttlieh, clreincrvig, wenig langer als 
der Kclch 

Sehr schmal Breit 

Antheren Grauviolett Orangegclb 

Griffel Fast so lang wie die Staubblattcr Vie! kiirzer als die Staubblatter 

1  Monogr. d. Gatt. Saxifraga, p. 280. 

- Miindliche Mitteilung. 

8 Exkursionsfl. f. d. Schweiz, 8. Aull.. p. 189. 

'  Schinz und Keller, Fl. d. Schweiz, p. 232. 

5 Hegetsc h we i 1 er und Hccr, Fl, d. Schweiz, p. 392. 

e Fl. Hclv., p. 247. 

1 Fl. Hclv. 11, p. 05. 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



(388 A. v. Hayek, 

Von den mit 6'. oppositifolia verwandten Arten haben gleichfalls driisige Wimpem der Kelchzipfel 

S. Murithiana, Rudolphiana und lalina; kriechende Stammchen fehten mitunter bei 5. speciosa, nieri- 

dionalis und lalina; in Bezug auf die Blattform nahern sich der S.bijlora S. Asialica. blcpharopliylla und 

speciosa. FurS. macropetala gelten die fur die S. bijlora angefuhrten Merkmale mit Ausnahme betreffs der 

Petalen, welchc denen von S. oppositifolia ahnlich sind. 

Auch im anatomischen Bau zeigt S. bijlora gegeniiber der Gruppo S. oppositifolia betrachtliche 

Verschiedenheiten. Wic schon im allgemeinen Teile erwahnt wurde, beginnt die Peridermbildung am 

Stengel viel spiiter, erst am Ende des zweiten Jahres. Demgemafi trifft man bei 5. bijlora auch zahlreichc 

krautige Sposse, vvahrend bei S. oppositifolia nur die heurigen Triebspitzen cine krautige Beschaffenhcit 

zeigen. Auch die primare Rinde bleibt bedeutend langer erhalten und die Zellen des Rindenparenchyms 

sind in den auLieren Schichten grof.ier, um dann sehr rasch an Grofie abzunehmen. Hingegen findet man 

sehr haufig die 1—2 auf.iersten Sehicbten derselben stark verdickt (fast bis zum Verschwinden des 

Lumens) und verholzt, so dafi sic ein deutlichcs Hypoderm dai'stcllen. 

Auch der Bau des Blattes zeigt bei i". bijlora gevvisse Eigentiimlichkeiten. Da die Blatter gegen die 

Spitze nicht wesentlich verdickt unci kaum gekielt sind, ist der Umril.i des Querschnittes nicht mehr minder 

deutlich dreieckig, sondern tiberall fast gleich breit. Die Cuticula ist sehr dtinn, hingegen linden sich 

Spaltoffnungen sehr zahlreich, und zwar an der Oberseite noch zahlreichcr als an der Unterseitc, wo sie 

auf die Blattmitte beschriinkt sind, vvahrend sie oben bis fast zum Kande reichen. Das Palisadengewebe 
ist deutlich zvveireihig, aber durch die zahlrcichcn Spaltoffnungen, beziehungsweise Atemhohlen vielfach 
unterbroehen und gehf in ein ziemlich lockeres Schvvammparenchym ubcr, in welchem die Gefafibiindel 

liegen, die zahlreichcr sind als bei 6'. oppositifolia und oft zu zweien nebeneinander verlaufen. Gegen die 

Blattunterseite zu vvird das Schvvammparenchym so locker, dafi die untcre Epidermis fast durch einen 

voliigen Hohlraum vom Mesophyll getrennt ist, welchen nur wenige Zellbriicken durchziehen, 

13.  Saxifraga macropetala A. Kernel- 

in  Engler,  Monographic der Gattung Saxifraga L., p. 280 (1872). 

Perennis, Foliis oppositis late obovatis planis apice foveola impressa notatis, floribus cymosis, caly- 

cibus glandulose ciliatis, petalis obovatis 8 — 10 nun longis, staminibus corolla brevioribus, antheris 
aurantiacis. 

Descriptio: Perennis, caudiculi basi tantum lignosi, ascendentes vel crecti. ad 8cm longi, caespitcs 

laxos formantes. Folia quadrifariam opposita, initio dense imbricata, serius remotiora, e basi angustata late 

obovata vel orbicularis, plana, nitida, apice late rotundata vel fere truncatula, imo apice foveola impressa 

nunquam calccm secernente instructa, basi tantLim ciliis mollibus ciliata, caeterum mai'gine hinc inde 

sctulis brevibus glanduliferis raro numerosis praedita. Caules floriferi erecti foliis oppositis approximatit>' 

plus minusve pilis lanuginosis partim glanduliferis obsita. Inflorescentia cymosa 2 — 9 flora, floribus 

brevissime peclicellatis. Calycis tubus crateriformis, glandulose pilosus; lanciniae 3 — 4 nun longae, 

ovatae, obtusae, sctulis glanduliferis ciliata. Pctala late obovata, 8 —10 nun longa et 3 — 5 /»»/ lata, sepalis 

plusquam duplo longiora, 5-nervia, saturate rosea. Stamina corolla multo breviora, lilamentis roseis 
antheris aurantiacis. Discus latus. Styli crecti breves staminibus breviorcs. Capsula bicornis stylis 

divergentibus. Semina ovata, parum compressa, 1 nun longa, parum tuberculata, brunnea. 

Abbildungen: Kohl, Reichenbach's Icones 11. germ, et Melv., XXIII,Tab. 90;—Taf. II, Fig. 33 u. 34, 

Exsikkaten: Flora exsiccata Austro-Hungarica Nr. 1296. — Societc Dauphin., 2. Ser. 1890, Nr. 98, 

— F. Schultz, Herb. norm. Nov. Ser. Cent. 12, Nr. 1102. 

Synonymc: Saxifraga Kochii Bluff, Nees et Schauer, Comp. florae Germ., 1., 2, p. 62 (1838). — 

Koch, Synops.  fl.   Germ,   et Helv., Ed. 2, p. 297 (1844) pr. p., Taschenb. der Dcutschen und Schweiz. Fl. 

p. 200 (1844)  pr. p.  - -  Maly, Enum.  pi. Imp. Austr. univ., p. 244 (1848).  —   H ausmann, Fl. v. Tirol, 

p. 333 (1851). -   Gremli, Exkursionsfl. f. d. Schweiz, 1. Aufl., p. 166 (1867), 3. Aufl,, p. 186 (1878) pr. p. 

-  Nyman, Consp. 11.  Europ., p. 270 (1878-1882)  pr.  p., Suppl.  II,  p. 131 (1890). — Karstcn, Fl. v. 
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Stndien iiber die Gattttng Saxifraga. 689 

Deutschl., Osterr, u. d, Schweiz, 2. Aufi., II, p. 252 (1895).—Jaccard, Catal. d. I. fl. Valais., in N. Denkschr. 

Alig. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw., XXXIV, p. 154 (1895) pr. p. 
Saxifraga biflora var. Kochii Kittel, Taschenb. d. Fl. Deutschl., 2. Aufl., p. 1023 (1844). 

Saxifraga macropetala Pacher in Pacher u. Jabornegg, Fl. v. Karnten, III, p. 01 (1887). — 

A. Kerner, Schedae ad fl. exsicc. Austro-Hung., IV, p. 30(1888). — Fiek in Wohlfarth-Koch, Synops. 

d. deutsch. u. Schweizer Fl., 3. Aufl., p. 974 (1892). - Fritsch, Exkursionsfl. f. Osterr, p. 267 (1897). — 

Dalla-Torre, Alpenflora, p. 125 (1899). 

Saxifraga bijlora subsp. macropetala  Rony et Camus,  Fl. de France, VII, p. 68 (1901). 
Saxifraga biflora var. lougipctala St. Lager in Cariot et St. Lager, Ftudes de fleurs, Ed. 8, p. 328, 

ex Rouy et Camus 1. c. 

Geographische Verbreitung: Im feuchten Felsschutt und an Gletschermoranen der Hochalpen- 
region (2000—2800 m) der Zentralalpen hie und da. 

Angeblich am Mont Cenis, in den hoheren Teilen der Maurienne und Tarentaise in Savoyen.1 Ver- 

breitet in den Berner Alpen,2':i vielleicht audi in den penninisclien Alpcn, aber wahrscheinlich mil 

S. bifloraxMurithiana verwechselt. Ferner in den Zillertaler Alpen- und besonders haufig in den Hohen 

Tauern in Tirol,'1 Salzburg und Karnten,5 hier sowie in den Berner Alpen mit S. biflora, aber haufiger 

ais diese. 

Ich sah Exemplare von folgenden Standorten: 

Berner Alpen. Schweiz: Moraines du glacier de Plan-Neve, Alpes de Bex, 2300 m, leg. Murat 

((',.). Grand Moeveran, leg. Muhlbach (U. Z.). Col du Sanetsch, Valais. Pres des neiges fondantes, 2280«, 

leg. Tripet (Br.). Passage du Rawyl (entrc Berne et Valais), leg. Thomas (U. Z.). Rawyl, leg. Vulpius (Br, 

IS. Z. G.), leg. Leresche (U. W.), ex herb. Kegel (P. Z.). Col du Rawyl, 2300 m, leg. Jaquet (H.). Pravvyl, 

Alpes, qui separent le Valais du Canton de Berne, leg. Murat (M. P.). Pafi Rawyl, unweit Leuk, zwischen 
Zweitirmen und St. Leonhard (Bern und Wall is), leg. Thomas (P. X.). Plateau superieur du Rawyl, Valais, 

leg. ? (B.). Am Dahlagletscher beim Leukerbad, leg. Bircher (P. Z.). Kiental, Kt. Bern, leg. Reh- 

steiner (M. P.). Kalkschutthalden auf der Gemmi, Kt. Wallis, leg. Vulpius (M. P.). In Monte Gemmio 

Valesiae, leg. Lagger (St.). Torrcnthorn iiber den Leukerbadern, 8000 — 9000' ii. M, leg. Briigger (P. Z.). 

Am Dahlagletscher, Leuk im Wallis, leg. Lagger (M. P.). Fluhgletscher iiber Leukerbad. leg? (M. P.). Auf 

hohem Berggrat ob Lauterhrunnen, Bern, leg. Stein (M. P.). Auf dem hochsten Grat aus dem Kondertal 

nach dem Lauterbrunnental im Berner Oberland, leg? (M. P.) 

Zillertaler Alpen und Hohe Tauern. Tirol: Wildseespitz in Pfitsch, leg. A. Kerner (K.). An 

den Serpentinen des Landshuterweges nordostlich der Rollspitze am Brenner, selten, Schiefer, ca. 2400 

bis 25(H);;/, leg. Han d e 1 -Maze ft i (H. M.). Windisebmatrei in reg. glac. pcrennis, leg. Gander (K). 

Windischmatrei, comm. C. de Pichler (F. I.). 

Karnten: Pasterze bei Heiligenblut, leg. Zwanziger (K.), leg. Freyberger (U. W., M. P.), leg. 

Kotschy (St.), leg. Jabornegg (Hal.). Pasterzengletschcr, bei der Johannishiitte, leg. Muter (K.). Langs 
des Pasterzengletschers iiber Heiligenblut, 7000 8000', leg. Krenbergcr (Hal.) Pasterzengletschcr, 80(H)', 

sol. calc. schist, mixt., leg. 1 Inter (Br.). Morane des Pasterzengletschers, leg. Treffe r (X. B.G.), leg. Hayek 

(II.). Ad moles glacici perennis montis Pasterze. Carinthia, Solo schistac. micac, 2700 m, leg. Huter 

(F. Schultz, Herb. norm. Nov. Scr. Cent. 12, Nr. 1 102) (C, Hal, M. P.). Aufaufgeschwemmtem Sand des 

Pasterzengletschers am Grofiglockner, leg. Fieri inger (Br.). Pasterzengletscher, massif du Groflglockner 

(Carinthie): moraines sous les glaces eternelles. Sol. schiste-micace. Alt. 2600 ///. Plante tres rare, leg. 

' Rouy et Camus, Fl. de France, VII, p. OS. 
a Auf Grand vorliegenden I lerbarmatcriales. 

'•"• Jaccard, Cat. de la fl. Valais, p. 154. 

* Engler, Monogr. d. Gatt. Saxifraga, p. 280. 
5 Pacher u. Jabornegg, Fl, v. K'arnten, 111, p. 61. 
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690 A. v. Hayek, 

Huter(Soc. Dauph. 2. ser. 1890, Nr. 98) (Fl., B.B.). Pasterzengletscher ad montem Grofiglockner, in nuiraenis 

prope Gamsgrube, solo schistac.-calc. mixto, 7700', leg. Huter (K., Fl., B., U. W., M. P., Hal. U. Z.). Grofi- 

glockner, Gamsgrube et Pasterze, in locis glareosis, 2500-2600 m s. m., leg. Huter (Flora exs. 

Austro-Hung. Nr. 1296) (B. B., D., F. I., Hal., St., M. P., U. W.). Gamsgrube bei Heiligenblut, leg. Frey- 

berger (F. I.), leg. Nickerl (Br.), leg. Hayek (H.). Am Rande des Pasterzengletschers in der Gamsgrube 

Heiligenblut, leg. Preissmann (Pr.). Auf der Pfandlscharte bei Heiligenblut, leg. Preissmann (Pr.) In 

Heiligenbluter Tauern, leg. Hoppe (St.). 

Salzburg: Hohe Tauern, am „Hohen Gang" iiber Ferleithen, leg. Hayek (H.). Pfandlscharte in der 

Tauernkette, leg. Hauck (K). Am Aufstieg von der Pfandlscharte zum Spielmann, Schiefer, 2700 bis 

3000 m, leg. Handel-Mazzetti (H. M.). An den Gletscherbiichen des Nafifeldes im Tale Gastein, leg. 

Mielichhofer (M. P.). 

Irrige und zweifelhafte Standortsangaben: 

Da von vielen alteren Autoren S. macropetala als S. Kochii bezeichnet wurde, sollen an clieser 

Stelle gleich alle jene Standortsangaben, die sich in der Literatur auf S. Kochii bezielien, mitbesprocben 
vverden. 

Zu den zweifelhaften Angaben mufi ich auch diejenigen zahlen, welche sich bei Rouy und Camus' 

vorfinden. Ich glaube nicht, dafi S. macropetala in den Savoyer Alpen Oder gar auf dem Mont Cenis vor- 

kommen; letztere Angabe scheinen iibrigens auch die Autoren selbst zu bezweifeln. 

Fi'ir S. Kochii, welche er nur fur eine Varietat der S. bijlora erklart, fiihrt Jaccard,3 obzwar er die 
Pflanze »tres-rare« nennt, eine ganze Reihe von Standorten auf, welche zum Teil in den Berner, zum Teil 

auch in den Penninischen Alpen liegen. Diese letzteren diirften wohl samt und sonders auf Verwechslungen 

der S. macropetala mit dem Bastarde ,S". bijlora xMurithiana beruhen, welcher bei Zermatt z. B. nicht 

selten zu sein scheint; ich habe zum mindesten aus den Walliser Alpen keine S. macropetala gesehen, 

obvvohl ihr Vorkommen daselbst ja nicht geradezu unmoglich ware. Auf Verwechslung mit dem genannten 

Bastard diirfte auch die Angabe von Wartmann und Schl atter5 beruhen, dafi im Kanton St. Gallen die 

Exemplare der S. bijlora. vielfach (namentlich an der Sonnenseite) zu S. Kochii gehoren, doch finden sich 

an denselben Standorten auch Exemplare, die weniger driisig behaart sind und nur mittelgrofie Bliiten mit 

spateligen Kronblattern haben. Gerade das Vorkommen solcher Mittelformen deutet mit Sicherheit auf 

hybride Formen. 

Nach Maly4 kame S. Kochii auch auf dem Hohenwarth in Steiermark vor und auf Grand clieser 

Angabe fiihrt auch Fritsch 6 S. macropetala fur Steiermark an. Maly's Gewahrsmann ist Gassncr und 

dieser erwahnt nun allerdings eine S. Kochii, welche er auf dem Hohenwarth fancl, fugte aber selbst die 
Bemerkung bei: »Bestimmung unsicher«.fi Auf Grand zahlreicher Belege kann ich nun konstatieren, dafi 

Gassner's Pflanze S. blepharophylla ist, so dafi also S. macropetala aus der Flora Steiermarks zu 

streichen ist. 

Dafi schliefilich auch Schur ' S. Kochii fiir Siebenbiirgen anfiihrt, darf bei dessen bekannter Fliichtig- 

keit im Bestimmcn und bei dessen Bestreben, alle in Europa vorkommenden Pllanzenarten in Siebenbiirgen 

aufzufinden, nicht wundernehmen. Dafi hier eine Verwechslung mit S. oppositifolia vorliegt, haben bereits 

Nyman 8 und Simonkai 9 nachgewiesen. 

eiz. Gesellsch. f. d. ges. Naturw., XXXIV, p. 154. 

"   p, 159. 

i Flore tic France, VII, p. 68. 

'i Catal, dc la fl. Valais., in N. Denksohr. d. allg. Schwelz. Gesellsch. f. d. ges. 
8 Kritische Ubersicht iiber die GefaCpll. d. Kantone St. Gallen und Appenzell, 
4 Fl. v. Steienn., p. 167. 

5 Exkursionsllora f. Osterreich. p. 267. 
6 Haidinger, Berichte iiber die Milt, von Freunden d. Naturw, in Wien, V, p. 228. 
7 Enum. pi. Transsilv., p. 234. 
8 Conspectus II. Europ., p. 270. 
9 Enum. fl. Transsilv., p. 243. 
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Studien ilber die Gattung Saxifraga. 691 

Saxifraga macropetala ist eine ganz merkwiirdige Pflanze. Im wesentlichen stellt sie eine 5. biflora 

dar mit den Petalen der S. oppositifolia. Aufierdem sind aber die Blatter noch breiter als bei S. biflora 

und stehen in der Kegel dichter. Sonst aber stimmt die Pflanze vollig mit S. biflora uberein; insbesondere 

hat sie einen ebenso breiten Diskus, orangegelbe Antheren, driisig gewimperte Kelche und einen eben- 
solchen anatomischen Bau. Auch im Habitus stimmt sie, abgesehen von den grofien Bliiten, mit S. biflora 

uberein, nur ist sie etwas derber. gedrungener, eine Erscbeinung, die sich aus den breiteren, dichter 

gestellten Blattern ergibt. 

Dieses Verhalten der Pflanze hatte zur Folge, dafi ihre systematische Stellung von den verschiedenen 

Autoren verschieden gedeutet wurde. Manche hielten sie fiir einen Bastard zwischen S. biflora und 

S. oppositifolia, andere wieder fur eine grofibltitige Form der ersteren, wieder andere aber, besonders seit 

Engler, gestiitzt auf Kerner's Mitteilungen, das Artrecht der Pflanze verdeitigt hatte,1 fiir eine 

eigene Art. 

Was nun die fragiiche Bastardnatur der Pflanze betrifft, so habe ich nach Beobachtung der Pflanze 

an ihrem eigenen Standorte die voile Uberzeugung gewonnen, dafi sie kein Bastard ist. Gegen die 

Annahme, dafi S. macropetala ein Bastard zwischen S. biflora und oppositifolia sei, sprechen aber auch 

noch folgende Umstande: 1. die Vorkommensverhaltnisse; 2. mtifite ein Bastard zwischen den genannten 

Arten anders aussehen; 3. existieren solche Bastarde und sehen tatsachlich anders aus; 4. ist der Pollen 

vollkommen fertil. 

Was das Vorkommen der Pflanze betrifft, so ist es allerdings richtig, dafi sie bisher nur in Gebieten 

beobachtet wurde, wo S. biflora einerseits unci S. oppositifolia (bezw. Murithiana) andrerseits vor- 

kommen. Aber an den einzelnenStandorten tritt sie keineswegs unter den beiden supponierten Stammeltern 

auf, sondern meistens ohne dieselben, insbesondere ohne S. biflora. Wir beobachteten hingegen, dafi gerade 

in jenen Gegenden, wo S. macropetala auftritt, S. biflora verhaltnismafiig selten, gewifi viel seltener als 
jene ist, so dafi es manchmal direkt den Anschein gewinnt, als ob S. macropetala eine Reprasentativ- 

spezies der S. biflora sei. Dies ist nun allerdings keineswegs der Fall, aber so viel ist sicher, dafi dort, wo 
S. macropetala vorkommt, sie im allgemeinen haufiger auftritt als S. biflora. Wie man also sieht, sind 

die Vorkommensverhaltnisse keineswegs danach angetan, die Annahme, dafi S1. macropetala ein Bastard 

aus S. biflora und S. oppositifolia sei, zu stiitzen. 

Dafi S. macropetala sich von S. biflora im wesentlichen nur durch die grofien, an S. oppositifolia 

erinnernden Petalen abweicht, legt allerdings den Gedanken an eine hybride Abkunft desselben nahe. Ein 

Bastard zwischen beiden Arten miifite aber denn doch wohl auch in anderen Punkten der S. oppositifolia 

sich nahem; das ist aber bei 5. macropetala nicht der Fall, im Gegenteil geht diese, was Blattform, bezw. 

-breite betrifft, noch iiber das Mafi der S. biflora hinaus unci entfernt sich noch weiter von S, oppositifolia. 

Tatsachlich sind ja Bastarde zwischen beiden Arten schon mehrfach gefunden worden, welche auch in 

der Blattgestalt, Bltitengrofie unci Bewimperung cles Kelchrandes mehr minder die Mitte zwischen den 

Stammeltern halten. Was endlich die Fertilitat des Pollens betrifft, so kann man allerdings diesem Merk- 

male keine besondere Bedeutung zuerkennen, weil ich auch bei ausgesprochenen Hybriden nur 8 °/0 

steriler Pollenkorner fand. 

Man wird mir vielleicht einwenden, dafi nach dem Mendel'schen Gesetze, speziell nach den 

neuesten Untersuchungen von Tschermak und Correns, die Folge der Bastardnatur einer Pflanze 
absolut nicht deren Mittelstellung zwischen den beiden Stammeltern beziiglich aller Organe sein mufi, 

sondern dafi ganz gut die Merkmale beider Stammeltern nebeneinander auftreten konnten, so dafi in 

unserem Falle z. B. die grofien Petalen als clominierendes Merkmal der S. oppositifolia, die tibrigen Eigen- 

schaften als solche der S. biflora gedeutet werden konnen. Nun gelten aber die Mendel'schen Gesetze, 

soviel man bis jetzt wcifi, nur fiir Rassenbastarde, d. h. fiir Bastarde aus verschiedenen Kulturrassen ein 

und derselben Spezics, nicht aber fiir solche von zwei  einander  ziemlich  weit  stehenden Arten, wie  sie 

1 Monogr. d. Gattung Saxifraga, p. 280 f. 

Denkschr, der mathem.-naturw. Kl. Bd. LXXVII. 89 
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692 A. v. Hayek, 

S. biflora und oppositifolia darstellen. Andrerseits ist es sehr unwahrscheinlich, dafi bei einem primaren 

Kreuzungsversuche zwischen S. oppositifolia und S. biflora nur die grofien Petalen sich als dominieren- 

des Merkmal der ersteren erweisen und alle ihre sonstigen Eigenschaften als rezessive Merkmale auf- 

treten sollten, wahrend bei S. biflora das Umgekehrte der Fall ware. Nach den Mendel'schen Spaltungs- 

gesetzen konnte durch Bastardierung von S. oppositifolia und S, biflora nur nach mehreren Generationen 

und ohne die auslesend wirkende Hand des Menschen nur in sehr geringer Anzahl ein Produkt entstehen, 

das wie S. macropetala aussieht, wenn wir schon von dem unwesentlichen akzidentellen Merkmal der 

breiteren, dichter gestellten Blatter absehen wollen, schwerlich aber wiirde ein primarer Bastard zwischen 

beiden Arten eine solche Gestalt annehmen. 

Manche Autoren sehen, wie oben erwahnt, in S. macropetala nichts als eine blofie grofibliitige Form 

von S. biflora oder eine Varietat derselben im landliiutigen Sinne des Wortes. Auch gegen diese Annahme 

scheint manches zu sprechen, vor allem das Fehlen von Zwischenformen. Ich habe keine solchen gesehen 

und zweifle auch an deren Vorkommen; jene Autoren,1 welche solche angeben, haben entweder S. macro- 

petala mit Bastarden zwischen S. biflora und S. oppositifolia, bezw. Murithiana verwechselt oder min- 

destens nicht scharf auseinander gehalten. Ferner lassen sich irgend welche standortliche Einflusse, 

welche eine solche Vergrofierung der Bliiten mit sich brachten, absolut nicht erkennen; 51. macropetala 

bewohnt weder hohere Regionen noch sonnigere Standorte als S. biflora. Gegen die Annahme einer 

blofien Variation spricht endlich auch der Umstand, dafi S. macropetala keineswegs im ganzen Gebiete 

der S. biflora vorkommt, sondern in zwei beschrankten, weit voneinander getrennten Bezirken, von 
denen man keineswegs behaupten kann, dafi sie gegenuber dem sonstigen Verbreitungsgebiete der 
S. biflora durch besondere Ubereinstimmung in klimatischer oder geologischer Beziehung sich aus- 

zeichnen. 

Es bleibt also nur die von Engler vertretene Ansicht, dafi S. biflora und S. macropetala zwei ver- 

schiedene Spezies darstellen, eine Ansicht, der auch ich mich anschliefie. Freilich mufi ich hinzufugen, 

dafi wir es hier mit zwei einander sehr nahe stehenden Arten zu tun haben, die einander viel naher 

stehen als etwa S. oppositifolia und S. latina oder blepharophylla und von Freunden eines weiteren Art- 

begriffes als Subspezies oder gar als »konstante Varietaten« bezeichnet werden konnten. 

Uber die phylogenetischen Beziehungen beider Arten sich ein Urteil zu bilden, ist sehr schwer. Da 

die diesbeziiglichen Ausfiihrungen zu weitlaufig sind, urn im folgenden allgemeinen Teile Platz zu linden, 

gedenke ich, hier diese Verhaltnisse zu besprechen, 

Vor allem fehlt uns eigentlich jeder Anhaltspunkt dafiir, welche von beiden Arten wir als die 

urspriinglichere anzusehen haben, beziehungsweise ob iiberhaupt eine der beiden Arten einen iilteren 

Typus darstellt als die andere oder ob beide als glcichwertig zu betrachten und von einer gemeinsamen 

Stammart abzuleiten sind. Am nachstliegenden scheint es allerdings zu sein, anzunehmen, dafi die weiter 

verbreitete S, biflora die urspriinglichere, die seltenere S. macropetala die abgeleitete Form sei; aber diese 

Annahme l&Qt sich durch nichts erweisen. Im Gegenteil, durch die Grofie und Farbe der Petalen nahert 

sich vS. macropetala mehr als S. biflora den zunachst verwandten Formen der S. oppositifolia etc. 

(S. purpurea und Wulfeniana stehen beiden anderen Gruppen weit ferner), so dafi die Annahme nahe 

liegt, dafi S. macropetala die altere Form sei, aus welcher sich spater die durch schmale kleine Petalen 

ausgezeichnete S. biflora entwickelte. Aber auch fur diese Ansicht lassen sich sichere Anhaltspunktc 

nicht gewinnen  so dafi wir sagen miissen, dafi beide Hypothesen eigentlich  gleiche Berechtigung  haben. 

Aber auch liber die Ursachen der Differenzierung beider Formen kommen wir iiber Vermutungen 

nicht hinaus. Einfache geographische Rassen konnen wir in den beiden Arten nicht erblicken, denn, wenn 

auch das Verbreitungsgebiet der S. macropetala kleiner ist als das der S. biflora, so schliefien sich 

doch die Gebiete beider gegenseitig nicht aus, sondern S. biflora kommt,  wenn  auch  seltener,  innerhalb 

1 Z. B. Wartmann   unci   Schlatter,  Kritische   Ubers.   iiber  die   Gefafipfl.   d.   Kantone St. Gallen  und   Appenzell,   p. 159 

J accard, Catal. de la ilore Valais, a. a. 0. p. 158. 
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Studien iiber die Gattung Saxifraga. 69.- 

des Areales der S. macropetala vor. Auch das ist kaum wahrscheinlich, dafi beide Arten doch urspriinglich 

durch geographische Differenzierung entstanden, dafi aber spater nach volliger Trennung beider Typen 

S. biflora nachtraglich ins Gebiet der S. macropetala eingewandert sei. Gegen diese Annahme spricht 

namlich die grofie morphologische Ahnlichkeit beider Arten, welche fur ein verhaltnismafiig geringes 

Alter der Formen spricht, wahrend oben geschilderte Vorgange doch lange geologische Zeitraume erfiillen 

miifiten. Immerhin aber lafit sich diese Erklarung doch nicht ganz von der Hand weisen. 

Nehmen wir S. macropetala als die ursprtinglichere Form an, so fehlen uns vollig jegliche Anhalts- 

punkte, welche uns die Entstehung der S. biflora aus dieser erklaren wiirden, da jene in keinem einzigen 

Merkmale sich irgendwie besser an aufiere Verhaltnisse angepafit Oder zum Kampf urns Dasein geriistet 

erweist als diese. Freilich wtirde dies noch gar nichts gegen die Moglichkeit einer solchen Entstehungs- 

weise sprechen, da es vielleicht ja nur die Unzulanglichkeit unserer Kenntnisse ist, die die der Pflanze 
eigenen Vorteile uns nicht wahrnehmen lafit. 

Nehmen wir als die urspriingliche Form S. biflora oder eine altere ihr nahestehende Art an, so ware 

die Bildung der S. macropetala auf zweierlei Weise zu erklaren. Entweder durch blofie Variation oder 

durch plotzliches Auftreten einer abweichenden Form, also durch Mutation, entstanden grofibltitige 

Individuen von S. biflora. Diese, durch die auffallenden Bliiten an Insektenbefruchtung besser angepafit 

als die iibrigen kleinbliitigen Exemplare, wurden reichlicher befruchtet und gewannen so an Individuen- 

zahl die Oberhand. Durch Anpassung oder auch durch sonstige Einfliisse entstanden dann die iibrigen, 

sie von vS. biflora trennenden, iibrigens unbedeutenden Merkmale und damit die Form, die wir heute 

S. macropetala nennen. Oder aber es bildeten sich, wie das ja noch heute der Fall ist, Bastarde zwischen 

5. biflora und S. oppositifolia. Durch mehrfache Riickkreuzungen entstanden auch Former], welche der 
S. macropetala nahestanden (auch falls die Kreuzungsprodukte nach dem Mendel'schen Gesetze sich 

verhalten, konnten im Laufe mehrerer Generationen durch Spaltung solche Formcn entstehen), welche 
sich an die aufieren Lebensbedingungen besonders gut angepafit erwiesen und infolgedessen durch 

natiirliche Auslese bald iiber die iibrigen Bastardformen und auch iiber S. biflora die Oberhand gewannen. 

So konnte sich diese Form konsolidieren, durch bestimmte aufiere Einfliisse noch weitere eigentumliche 

Merkmale erwerben und schliefilich zur S. macropetala werden. Diese beiden Moglichkeiten lassen noch 

die Frage offen, ob S. macropetala in den beiden von ihr heute bewohnten getrennten Verbreitungs- 

gebieten (Berner Alpen und Hohe Tauern) zufallig unabhangig voneinander entstanden ist oder ob die 

beiden Verbreitungsgebiete ehemals miteinander in Verbindung standen und die Pflanze in dem 

dazwischen liegenden Gebiete seither ausgestorben ist. Eine auf sichere Griinde gestiitzte Antwort lafit 

sich auf diese Frage nicht geben; die grofie Ubereinstimmung der Formen von beiden Verbreitungs- 

gebieten lafit zwar annehmen, dafi wir es mit einer monophyletischen Form zu tun haben, dafi also wahr- 

scheinlich die jetzt getrennten Gebiete einstmals in eines zusammenflossen; doch will ich nicht verhehlen, 

dafi mir die Schweizer und die Kamtner Pflanze doch nicht ganz identisch scheinen; freilich konnen diese 

geringfiigigen Unterschiede im Habitus, die sich nicht einmal mit Worten wiedergeben lassen, auch der 

Ausdruck einer nachtraglichen Veranderung infolge von Anpassung an differente klimatische Ver- 

haltnisse sein. 

4. Hybriden. 

Bastarde zwischen Arten der Subsectio Purpureae mit Arten der beiden anderen Subsektionen 

kommen, wie schon mehrfach ervvahnt, nicht vor. Ebenso sind bisher Hybride zwischen Arten der Sub- 

sectio OppositifoUae untereinander mit Sicherheit nicht bcobachtet worden, obwohl nach dem Verbreitungs- 

vcrhaltnisse solche zwischen S. oppositifolia und Rndolphiana und eventuell auch zwischen 5. oppositi- 

folia und 6\ blcpliarophylla und zwischen S. oppositifolia und S. Nalhorsli moglich waren. Hingegen 
sind Bastarde zwischen Arten der Subsektionen Biflores und OppositifoUae nicht gerade selten, und zwar 

wurde bisher S. oppositifolia X biflora, oppositifolia Xmacropetala, MurithianaXb[flora und Murithiana 

Xmacropetala   beobachtet,   wahrend   die   ebenfalls   moglichen   Bastarde   S. bifloraXRndolphiana und 
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694 A. v. Hayek, 

macropetalaX Rudolphiana noch nicht mit Sicherheit konstatiert vvurden. Allerdings beschreibt Brugger1 

eine S. oppositifoiia (Rudolphiana)XKochii vom Segnes-Pafi ober Flims und vom Torrenthorn ober den 

Leuker Badern. doch liegt hier gewifi eine falsche Deutung vor, da am Segnes-Pafi S. Rudolphiana wahr- 

scheinlich, S. Kochii.. falls darunter S. macropetala verstanden ist, gewifi nicht vorkommt, wahrend am 

Torrenthorn, wo S. macropetala allerdings anzutreffen ist, wieder S. Rudolphiana fehlf. 

14. Saxifraga bifloraX oppositifoiia. 

Perennis, caudiculi lignosi breviter repentes, caespites laxos formantes, dense vel laxe foliosi. Folia 

quadrifariam opposita, e basi angustata obovata vel spathulata, 3 —5mm Ionga, obtusiuscula, basi vel etiam 

in marginibus ciliis sparsis vel numerosis eglandulosis ciliata, subtus vix carinata, apice incrassata, in 

pagina superiore sub apice foveola impressa instructa. Caules floriferi ascendentes, modice elongati 

1—pluriflores. Calycis tubus crateriformis, sparse glanduloso-pilosus, laciniae 3 5 mm longae, ovatae, 

obtusae, ciliis omnibus vel saltem nonnullis glanduliferis ciliatae. Petala anguste obovata, 5 — 8 mm 

longa, 3-5-nervia, saturate rosea, in sicco coerulea. Stamina corolla multo breviora, filamentis roseis, 

antheris aurantiacis vel purpureis. Discus angustus. 

Differt a Saxifraga biflora foliis minoribus subtus saepe carinatis densius ciliatis ciliis eglandulosis 

petalis maioribus, a 5. oppositifoiia foliis maioribus planioribusque, saepe rarius ciliatis, sepalis glandulose 

ciliatis, antherarum colore. 
A. Kerner hat von dieser Hybride zwei Formen unterschieden, von welchc eine der S. biflora, 

eine der S. oppositifoiia naher steht. Diese beiden Formen sind natiirlich durch mancherlei Ubergange 
miteinander verbunden, da sie aber doch in den meisten Fallen ganz gut auscinander zu haltcn sind, 

mogen sie auch hier beibehalten werden. Diese zwei Formen sind: 

a) Saxifraga spuria A. Kerner. 

Ober die hybriden Saxifragen der osterreichischen Flora in Osterr. bot. Zeitschr., XX, p. 146 (1870). 

Caudiculi laxe foliosi. Folia late obovata vel fere spathulata, obtusa, basi tantum ciliata. Pedunculi 

1— 3-fiores. Discus angustus. Petala oblongo-lanceolata, 3-, rarius 5-nervia. Antherae aurantiacae. 

Abbildung: Hallier, Schlechtendal, Langenthal und Schenk, Flora v. Deutschland, 5. Aufl., 

Taf. 2672 (als S. oppositifoiia). — Taf. II, Fig. 36. 

Synonyme:  Saxifraga hybrida A. Kerner,  Tauschkatalog  des  Innsbrucker bot. Gartens, 1866. 
Saxifraga superbiftoraX oppositifoiia A. Kerner, in Osterr. bot. Zeitschr., XX, p. 147. 

Saxifraga spuria Engler, Monogr. d. Gattung Saxifraga, p. 283 (.1873) pr. p. 

Saxifraga oppositifoiiaXbiflora, Pacher in Pacher u. Jabornegg, Fl. v. Karnten, III, p. 61 (1887). 

b) Saxifraga Huteri A u s s e r d o r f c r 

In A. Kerner, Uber die hybriden Saxifragen der osterreichischcn Flora, in Osterr. bot. Zeitschr., XX, p. 47 (1870). 

Caudiculi dense foliosi. Folia late obovata, obtusa, ad marginem ciliata. Pedunculi uniflori. Petala 

obovato-lanceolata, 5-nervia. Antherae purpureae. 
Abbildung: Taf. II. Fig. 35. 

Exsikkaten: A. Kerner, Flora exsiccata Austro-Hungarica, Nr. 2912. — Dorfler, Herbarium 

normale, Nr. 3034. 

Synonyme: Saxifraga subbifloraXoppositifoiia A. Kerner, in Osterr. bot. Zeitschr., XX, p. 147 

(1870). 

Saxifraga Huteri Pacher in Pacher u. Jabornegg, Fl. v. Karnten, III, p. 61 (1887), Huter in 

A. Kerner et Fritsch, Schedae ad fioram exsiccatam Austro-Hungaricam, VIII, p. 27 (1899). 

i Wild wachsende Pflanzenbastarde in der Schweiz,  in Jahresber.  d.  naturf.   Gesellsch. Graubiindens.  N. F. XXIII —XXIV, 

p. 90 (1880). 
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Studien iiber die Gattung Saxifraga. 695 

Verbreitung der Hybride. Unter den Stammeltern hie und da nicht selten; wurde bisher in der 

Sehweiz, in Tirol und Karnten beobachtet. 1m allgemeinen ist S. Huteri haufiger als S. spuria. 

Ich sah Exemplare von folgenden Standorten: 

Rheinvvald. Sehweiz: Val Calanca. Lawinenschutt in der Alp Renua, 6700', leg. Briigger (P. Z.). 

Schieferschutt am P. Uccello, nordostlich iiber S. Bernardino (V. Misocco) in Gesellschaft der beiden 

Stammeltern und C. Cenisia, leg. Brugger (P. Z.). 

Albula-Alpen. Sehweiz: St. Moriz in Ober-Engadin, leg. Winkler (Br.). Im Thali zwischen 

Weifibach und Piz Platta. Val Avers, Rhaetia, ca. 2500 m ii. M., leg. Kaser (U. Z.). Hochgratli 

ob Cresta, Avers, leg. Schroter (P. Z.). Am unteren Etide eines Schneetalchens, Abstieg von GroChorn 

bei Cresta in Avers iiber d. Piirteralp, ca. 2600 m, leg. Rikli (P. Z.). Abbang des Grofihorns bei Cresta in 

Avers, ca. 2550 m, leg. Rikli (P. Z.). 

Stubaier Alpen. Tirol: In ascensu ad montem Kreithspitz supra Ranalt in valle Stubai, leg. 

Kerner (D.). 

Zillertaler Alpen und Hohe Tauern. Tirol: In monte Serlos ad Innsbruck, leg.Kerner (M.P.,Br.). 

Ad montem WeiCpitz pr. Sterzing, in glarea subhumida, sol. schist, calc. mixto., 2700 mii.M., rarior inter 

parentes, leg. Huter (D., F. 1., P. Z., Hal., M. P.). In glareosis montis WeiCpitz pr. Sterzing inter parentes, 

2700 m, solo schistoso, leg. Huter (Flora exs. Austro-Hung. Nr. 2912) (D., M. P., Hal., U. Z., H., U. W.). 

In montibus Weifispitz et Finsterstern ad Sterzing, loc. glareos., sol. schist, micac, 2600—2700 m, leg. 

Huter (F. I., U. Z., B. B., Br., M. P.). Locis glareosis montis Finsterstern ad Sterzing, sol. schist., 2600 m, 

leg. Huter (Z. B. G.). Hutelspitz, leg. Glantz (H. M.). Kalkgerolle, Tristenstein in WeiCenbacb, 2400 bis 

2700 m, leg. Treffer (F. I.). In Valium Ahrn etLappach Pustariae Alpibus, calc. et schistaceis, 7000—8000, 

inter parentes, leg. Ausserdorfer (Br.) Virgen in valle Isolae in alpe Vierschnitz, 8500 , sol. schist, calc. 

mixt., leg. Ausserdorfer (Br., M. P.). In alpibus Vierschnitz et Bergeralpe in valle Virgen vallis Isolae, 

sol. schist, calc, 7000—8000', leg. Ausserdorfer (M. P.). Windischmatrei, in reg. glaciei perennis, leg. 
Gander (Hal.). In Steineralpc ad morenas giac. perenn. pr. Windischmatrei. Sol. schistaceo-calcareo 
mixto, leg. Gander (A J. P., Z. B. G.). 

Karnten: In alpibus Carinthiae, leg. Lang (P.). Alpen des Alolltales, leg. Paeher (M. P.). 

15.  Saxifraga Zermattensis Hayek. 

(Bifloray^ Murithiana.) 

Perennis, caudiculi lignosi brcviter repentes, caespites laxos formantes, dense vel laxe foliosi. Folia 

quadrifariam opposita, e basi angustata elongato-obovata vel spathulata, 3 — 6 mm longa, obtusiuscula, 

basi vel etiam in marginibus ciliis sparsis vel numerosis cglandulosis ciliata, subtus vix carinata, apice 

incrassata, in pagina superiore sub apice foveola impressa instructa. Caules floriferi ascendentes, modice 

elongati, 1—pluriflores. Calycis tubus cratcriformis, sparse glanduloso-pilosus, laciniae 3 — 5 mm longae, 

ovatae, obtusae, ciliis omnibus glandulifcris ciliatae. Petala anguste obovata, 5 — 8 mm longa, 3 — 5-nervia, 

saturate rosea, in sicco coerulea. Stamina corolla multo breviora, filamentis roseis, antheris aurantiacis 
vel purpureis. Discus angustus. 

Differt a Saxifraga biflora foliis minoribus angustioribusque subtus saepe carinatis densius ciliatis 
ciliis eglandulosis, petalis maioribus, a S. Murithiana foliis latioribus planioribusque saepe rarius ciliatis, 
floribus minoribus, antherarum colore. 

Synonyme: Saxifraga Kochii Jaccard, Cat. de la fl. Valais, in Bcr. allg. Sehweiz. Ges. f. d. ges. 
Naturw., XXXIV, p. 154 (1895) pr. p. 

'(AntiphyUa mamscnla Jord. in .lord, et Fourreau Icon. ad. fl. Europ. II, p. 30, Taf. CCXV1I (1869 

— 1903. 

Verbreitung: Hie und da in den Westalpen unter den Stammeltern. 

Ich sah Exemplare von folgenden Standorten: 
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696 A. v. Hayek, 

Berner Alpen. Schweiz: Moraine du glacier d. Martinets, AlpesVaudoises, 2300m, leg. Masson (Pr.). 

Penninische Alpen. Schweiz: Gries b. Zermatt, leg. Often en (P.). Riffelberg b. Zermatt, leg. 

Briigger (P. Z.). 

Italien: Au Breuil sub monte Cenisio, Fl. Pedemont., leg. Reichenbach (M. P.). 

Nachdem Saxifraga Murithiana sich mit Sicherheit von S. oppositifolia nur durch die driisig 

gewimperten Kelchzipfel unterscheiden lafit, S. bijlora aber ebenfalls driisig gewimperte Sepalen hat, ist 

es begreiflich, dafi der Bastard von S. Murithiana xbiflor a von S. oppositifoliaXbiflora sich kaum unter- 

scheiden lassen wird. Freilich sind die Blatter bei S. Murithiana in der Kegel langer und schmaler als bei 

S. oppositifolia und macht sich dieses Merkmal auch an deren Hybriden erkennbar; mit Sicherheit aber 

wird man eine solche Hybride nur nach den Standortsverhaltnissen deuten konnen. 

Wie bereits oben1 erwahnt, scheint Saxifraga maiuscula Rouy zu diesem Bastard zu gehoren. Da 

der Autor aber von driisentragenden Wimpern des Kelches nichts erwahnt, wage ich es nicht, diesen 

Namen in Anvvendung zu bringen. 

16. Saxifraga Norica A. Kerner, 

Uber die hybriden Saxifragcn der osterrcicbischen Flora, in Osterr. bot. Zeitschr., XX, p. 147 (1870). 

(Macropetala X oppositifolia.) 

Perennis, caudiculi lignosi breviter repentes, caespites laxos formantes, dense vel laxe foliosi. Folia 

quadrifariam opposita, e basi angustata elongato-obovata vel spathulata, 3—(Swim longa, basi vel etiam in 

margine ciliis eglandulosis ciliata, subtus vix carinata, apice incrassata, in pagina superiore sub apice 
foveola impressa instructa. Caules floriferi ascendentes, modice elongati, 1-pluriflores. Calycis tubus crateri- 

formis, sparse glanduloso-pilosus, laciniae 3—5 m longae, ovatae, obtusae, ciliis omnibus glanduliferis 

ciliatae. Petala obovata, 8—10 mm-longa, 5-nervia, saturate rosea, in sicco coerulea. Stamina corrolla 

multo breviora, filamentis roseis, antheris aurantiacis. Discus angustus. 

Differt a Saxifraga macropetala foliis multo minoribus, angustioribus, subtus carinatis, densius 

ciliatis, ciliis eglandulosis, disco angusto, a S. oppositifolia foliis latioribus obtusiusculis planioribus rarius 

ciliatis, sepalis glandulose ciliatis. A hybridis Saxifragae biflorae floribus maioribus discrepat. 

Synonyme: Saxifraga KochiiXoppositifolia A. Kerner, in Ost. bot. Zeitschr., XX, p. 147 (1870). 

Saxifraga norica Pacher in P acher u. Jabornegg, Flora v. Karnten, III, p. 61 (1887). 

Verbreitung: Im Gebiet der Hohen Tauern nicht hiiufig unter den Stammeltern. 

Ich sah Exemplare von folgendem Standorte: 

Karnten: Hohe Tauern, in der Gamsgrube an der Pasterze, leg. Hayek (H.). 

17. Saxifraga Kochii  Hornung, 
Saxifraga Kochii, cine neue, in der Schweiz aufgefundene Pflanze in Flora XVrltl, p. 464 (1835). 

(Macropetala X Murithiana.) 

Perennis, caudiculi lignosi breviter repentes, caespites laxos formantes, dense vel laxc foliosi. Folia 

quadrifariam opposita, e basi angustata elongato-obovata vel spathulata, 3 — 6 mm longa, obtusiuscula, 

basi vel etiam in marginibus ciliis sparsis vel numerosis eglandulosis ciliata, subtus vix carinata, apice 

incrassata, in pagina superiore sub apice foveola impressa instructa. Caules floriferi ascendentes, modice 

elongati, 1—pluriflores. Calycis tubus crateriformis, sparse glanduloso-pilosus, laciniae 3 — 5 mm longae, 

ovatae, obtusae, ciliis glanduliferis ciliatae. Petala obovata, 6—10 mm longa, 5-nervia, saturate rosea. 

Stamina corolla multo breviora, filamentis roseis, antheris aurantiacis. Discus angustus. 
Differt a Saxifraga macropetala foliis minoribus angustioribusque, subtus carinatis, densius ciliatis 

ciliis eglandulosis, disco angusto, a S. Murithiana foliis latioribus obtusiusculis planioribus rarius ciliatis. 

Synonyme: Saxifraga Kochii, Koch, Syn. fl. Germ, et Helv., Fd. 2., p. 297 (1844) pr. p. — Gremli, 

Exkursionsfl. f. d. Schweiz, 1. Aufl., p. 166 (1867), 3. Aufl., p. 186 (1878) pr. P. — Nyman, Consp. fl. 

Eur., p. 270 (1878—1882) pr. p. 

1 p. eo. 
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Studien iiber die Gattung Saxifraga. 697 

Verbreitung: In den Berner Alpen unter den Stammeltern, selten. 

Ich sah Exemplare von folgenden Standorten: 

Schweiz: Wallis, Alpen bei Leuk, leg. Oertel (Br.). 

Was Hornilng unter seiner Saxifraga Kochii gemeint hat, dariiber waren die Autoren stets im 

unklaren. Viele hielten sie fiir identisch mit S. macropetala, andere wieder fiir einen Bastard von 

S. bifloraxoppositifolia. Die Beschreibung, die Hornung von seiner Pflanze gibt, stimmt ganz gut zu 

S. macropetala bis auf den einen Passus, dafi sie sich von S. biflora durch gedrangter stehende, schmalere 

Blatter unterscheide. Ich bin iiberzeugt, daC Hornung mit S. Kochii gewifl die in den Berner Alpen, 

besonders fiber den Leuker Badern, dem Originalstandorte dieser, haufige S.macropetala bezeichnen wollte; 

zufalligerweise aber lag ihm bei der Abfassung der Beschreibung nicht diese, sondern ein Bastard der- 

selben mit 5. Murithiana vor. Auf einen solchen stimmt die von Hornung gegebene Beschreibung so 

ausgezeichnet, dafi fiber die Identitat beider gar kein Zweifel obvvalten kann, um so mehr, als derselbe 

tatsachlich an dem von Hornung angegebenen Standorte vorkommt. Ich sehe daher nicht ein, warum 

dieser Name nicht zur Bezeichnung dieses Bastardes in Anwendung kommen sollte. 

Tabelle zur Bestimmung der Arten. 
(Hybride sirid in dieser Tabelle nicht berticksicbtigt.) 

1. Kelchzipfel ungewimpert, Blatter oberseits mit 5 eingestochenen Punkten 2 

Kelchzipfel gewimpert, Blatter oberseits mit 1—3 eingestochenen, oft von einer Kalkkruste bedeckten 

Punkten      3 

2. Blfihende Stengel verliingert, 2    9 bliitig S. purpurea 

Bliihende Stengel nicht verlangert. Bltiten einzeln Oder zu zweien im Rasen sitzend   . S. Wulfeniana 
3. Stengel stets einbltitig. Diskus sehr schmal 4 

Stengel 2 —9 bliitig. Diskus breit 12 
4. Blatter  oberseits  unter  der  Spitze  mit  3   eingestochenen,  mcist  von   einer Kalkkruste  bedeckten 

Punkten. Kelchzipfel driisig gewimpert S. latina 

Blatter oberseits unter der Spitze mit nur einem, mitunter von einer Kalkkruste bedeckten Punkte 5 

5. Wimpern der Kelchzipfel alle oder wenigstens die unteren ein Driisenkiipfchen tragend     .   .   .   .    G 

Wimpern der Kelchzipfel alle driisenlos      •    •   •    7 
6. Pflanze dicht geschlossene polsterformige Rasen bildend.   Blatter verkehrt  eiformig,  sehr  klein, nur 

1*5 —2 mm lang         S. Rudolphiana 

Rasen nicht polsterfSrmig. Blatter verkehrt ei-lanzettlich, 3—5 mm lang S. Murithiana 

7. Wimpern der breit verkehrt eiformigen Blatter nach vorn zu allmahlich kiirzer und  zuletzt in  kleine 

Blattzahnchen iibergehend S. Asiatica 

Wimpern der Blatter nicht in kleine Blaftzahne iibergehend 8 
8. Blatter an der Spitze breit abgerundet 9 

Blatter vorn nicht abgerundet, spitzlich • 10 

9. Wimpern   der  Blatter  gegen   die Blattspitze   zu   an   Lange   zunehmend.   Blatter spatelig,  vorne fast 
abgestutzt    . S. blepharophylla 

Wimpern   der Blatter  gegen   die  Blattspitze   zu   kiirzer  werdend.   Blatter vorn   knorpelig  gerandet 
S. speciosa 

10. Blatter 2-5 — 4 mm lang        •    .   .   .   • vS. oppositifolia 

Blatter fiber 5 mm lang 11 

11. Blatter an den bliihenclen Stengeln wechselstiindig. Kelchzipfel sehr sparlich gewimpert  S. Nathorsti 

Alle Blatter gegenstandig. Kelchzipfel reichlich gewimpert S. mcridionalis 

12. Kronblatter verkehrt ei-lanzettlich, 1—2 mm breit, 3-nervig S. biflora 

Kronblatter verkehrt eiformig, 3 — 5 mm breit, 5-nervig S, macropetala 
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698 A. v. Hayek, 

Versuch   einer   Darstellung-   des   entwicklungsgeschicht- 
lichen Zusammenhanges der Arten der Sectio Porphyrion. 

Bis vor noch nicht allzulanger Zeit kannte man keine anderen Mittel zur Erlangung einer Erkenntnis 

der verwandtschaftlichen Verhaltnisse verschiedener Pflanzenarten zueinander als den morphologischen 
Vergleich, die Resultate von Kulturversuchen und den Umstand, ob zwei Formen durch Zwischenformen 

miteinander verbunden seien oder nicht. Beim morphologischen Vergleich mufite man natiirlich das 

Hauptaugenmerk auf solche Merkmale richten, die leicht aufzuflnden und deren Verschiedenheiten sich 

leicht durch Worte ausdrticken lassen; nach der graduellen Verschiedenheit und der Konstanz dieser 

Merkmale wurden dann Schltisse auf den Grad der Verwandtschaft der verschiedenen Arten gezogen. Es 

ist ja sicher, dafi dieser Vorgang vielfach geeignet ist, ein Licht auf die phylogenetischen Beziehungen 

der Formen zueinander zu werfen, dafi er aber, allein angewcndet, oft genug audi zu ganz irrigen 
Resultaten fiihrt. 

Da bei den Saxifragaarten der Sectio Porphyrion die vvenigen bisher durchgefuhrten Kulturversuche 

nur die Konstanz der von mir angenommenen Arten nachgewiesen haben, Ubergangsformen aber bisher 

nicht aufgefunden wurden und hochstens zwischen S. oppositifolia und Murithia-na existieren diirften, 

bliebe auch in dieser Gruppe der morphologische Vergleich der einzige Weg, die Verwandtschafts- 

verhaltnisse der einzelnen Arten zueinander zu ergrtinden, welcher, eine halbwegs richtige Beurteilung 

des Wertes der einzelnen Merkmale vorausgesetzt, etwa folgende Gruppierung der Arten ergeben 
wiirde: 

1. Kelchzipfel ungewimpert. Blatter nur am Grunde gewimpert, stets mit 5 Grtibchen.   S. purpurea. 

S. Wnlfeniana. 

II. Kelchzipfel gewimpert. Blatter mit  1   (hochstens 3) Grtibchen. 

A. Stengel mehrblutig. 

B. Stengel einbliitig. 

a) Blatter mit 3 Grtibchen. 

b) Blatter mit nur einem Grtibchen. 

1. Kelchzipfel driisig gewimpert. 

2. Kelchzipfel driisenlos gewimpert. 

a)  Blatter spitz. 

* Alle Blatter gegenstandig. 

** Stengelblatter wechselstandig. 
P) Blatter stumpf. 

* Blattwimpern knrz. 

S. biflora. 

S. macropetala. 

S. latina. 

S. Rudolphiana. 

S. Mnrithiana. 

S. meridionalis. 

S. oppositifolia. 

S. Nathorsti. 

S. spcciosa. 

S. Asiatica. 

S. blepharophylla. ** Blattwimpern lang. 

Heutc sind wir nun freilich in der Lage, die Verwandtschaftsverhaltnisse solcher Artcngruppen von 

einem ganz anderen Gesichtspunkte aus zu betrachten. Als allmahlich die Ansicht zur herrschenden 

wurde, daO die Verwandtschaft verschiedener Tier- und Pflanzenformen nicht nur eine blofie Form- 

verwandtschaft, sondern in einer wirklichen Stammesverwandtschaft begrtindet sei, setzte man vor allem 

die Hoffnung auf die Ergebnisse palaontologischer Forschungen, die sich allerdings nicht in dem 

ervvarteten MaCe erftillt haben, andrerseits aber suchte man verschiedene Methoden zu ergrtinden, 

welche neben den Ergebnissen  der nach wie vor sehr wichtig bleibenden  vergleichenden Morphologie 
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Studien iiber die Gattung Saxifraga. 699 

geeignet waren, Anhaltspunkte zu ergeben, aus welchen sich Schliisse auf die Entwicklungsgeschichte 

Ziehen lassen. Dabei hat sich nun ergeben, da8 vor allem die Verbreitungsverhaltnisse verwandter 

Arten in der Gegenwart sowohl als auch, soweit palaontologische Forschungen sie erschlossen haben, 

in der Vergangenheit mehr als alles andere geeignet sind, die Geschichtc der Entwicklung einer solchen 

Artengruppe und somit auch die wirkliche Verwandtschaft der einzelncn Formen zu ergriinden. Aus 

diesem Grunde sollen auch hier zuerst die Verbreitungsverhaltnisse der Saxifraga-Arten der Sectio 
Porphyrion erortert werden. 

Die Arten gehoren siimtlich der nordlichen Hemisphare an. Die siidlichsten Punkte ihres Vor- 

kommens sind der Himalaya bei 35° und die Sierra Nevada bei 37° n. Br., ihre Nordgrenze fallt mit der 

Nordgrenze der Phanerogamenvegetation iiberhaupt zusammen. Innerhalb dieses Gebietes kommen hieher 

gehorige Arten im hohen Norden in alien Hohenzonsn vor, wahrend in siidlicheren Gegenden sie auf die 
Hochregion der Gebirge beschrankt sind. Die Verbreitung der einzelncn Arten zeigt nachfolgende 
Tabelle1  (auf folgender Seite). 

Wie man aus dieser Zusammenstellung ersieht, zeigt die Gruppe in den Alpen, wo 4 bis 6 hieher 

gehorige Arten sich finden, den grofiten Formenreicbtum; auch in den Pyrenaen ist sie durch 2 (oder 
gar 3) Arten vertreten. Hingegen flndet sich im arktischen Gebiet, abgesshen von der hochstwahr- 

scheinlich erst in jiingster Zeit entstandenen, nur auf Gronland vorkommenden Saxifraga Nathorsti, nur 

die einzige Saxifraga oppositifolia, die wir in gleicher Ausbildung auch in den Rocky-mountains, den 

Ostalpen, Karpathen und auf einem einzigen Punkte im Rhodope-Gebirge finden. 

Nur durch eine einzige Art ist die Gruppe im westlichen Himalaya und den sibirischen Hochgebirgen 

vertreten, ebenso findet sich nur je eine Spezies im nordlichen und im mittleren Apennin und auf der 

Sierra Nevada. Vollstfindig fehlt die Gruppe aber im Atlas, im Kaukasus sowie auf den Hochgebirgen 
Kleinasiens und Persiens. 

Es ware ja naheliegend, den grofien Formenreichtum der Gruppe in den Alpen auf die grofien 
Umwalzungen zuriickzufuhren, welche die Eiszeit gerade in diesem Gebiete mit sich gebracht hat. Dies trifft 

aber hier schwerlich zu. Die in den Alpen sich findenden Arten gehoren drei verschiedenen Gruppen an, 
welche so weit voneinaneler verschieden sind, dafi ich sie oben als Subsektionen angefiihrt habe. Die 

Verschiedenheiten zwischen diesen Subsektionen sind sehr tiefgreifender Natur, besonders die Gruppe 

der Piirpnreae weicht durch die ungewimperten Kelchc und Blatter und die langen Staubblatter sehr 

weit von den beiclen anderen Gruppen ab, von welchen die Subscctio der Biflores von denen der Oppositi- 

foJiae wieder durch die mehrbliilige infloreszenz und den breiten Diskus sowie durch die flachen Blatter 

sich unterscheidet. Wahrend zwischen den beiden letzteren Subsektionen Bastarde nicht selten sind, sind 

solche von Arten aus der Sectio Ptirpureae mit Arten der beiden anderen Gruppen nicht bekannt, obvvohl 

Gelegenheit zur Bildung solcher gewifi oft genug gegeben ware. Dieses Verhalten spricht dafiir, dafi 

die phylogcnetischen Beziehungen dieser Gruppe zu den beiden anderen schon sehr locker sind, so dafi 

eine zufallig zustande kommende Wechselbestaubung keine Wirkung mehr hat. So tiefgreifende Ver- 

schiedenheiten konnen aber nicht in der verhaltnismafiig kurzen Zeit, die seit der Glazialperiode verstrichen 

ist, sich ausgebildet haben, sie sprechen vielmehr dafiir, dafi diese weitgehende Differenzierung in einer 

viel weiter zuriickliegenden Zeitperiode erfolgt ist, dafi sie zuiu mindesten schon am Ende der Tertiar- 
zeit stattgefunden hat. 

In vielen Fallen nimmt man bei jenen Arten, welche sowohl im arktischen Gebiet als auch in den 
Alpen und den dazwischen liegenden Sudeten sich linden, an, dafi dieselben arktischen Ursprunges seien 

und erst wahrend, beziehungsweise nach der Eiszeit von Norden her die Alpen besiedelt haben. Ist ja 

doch das arktische Gebiet raumlich ein ungleich grofieres, so dafi eine Ausbreitung der Arten in dem- 
selben nach erfolgter Einwanderung aus den Alpen nur schwer denkbar scheint, wahrend es umgekehrt 

sehr naheliegt,   damn  zu denken,    dafi   arktische Arten,   durch   die  Eisstrome  der  Glazialperiode  nach 

1 Vergl. auch die beigegebenen Karten. 
Denkschr. der mathem.-naturw. Kl. Bd. I,XXVII. 90 
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700 A. v. Hayek, 

Name der Spezies a 

a 

Saxifraga purpurea     .   . 

» Wulfeniana    . 

> Rudolphiana . 

» opposilifolia    . 

> Nathorsti    .   . 

Murilhiana 

» meridionalis   . 

» blepharophylla 

> Asiatica . . . 

» speciosa . . . 

» latina .... 

> biflora     .   .   . 

> macropctala    . 

Siiden geschoben, nach dem Zuriickweichen der Gletscher auch die sudlich vorgelagerten Alpen 

besiedelten. Fur viele Arten trifft dieser Vorgang ja gewifi zu, auch bei Saxifraga oppositifolia diirfte 

das Verhalten ein ahnliches gewesen sein. Aber fur die ganze Gruppe Porphyrion sind wir wohl 

gezwungen, das Gebiet der heutigen Alpen, beziehungsweise das siidliche Mitteleuropa als Urheimat 

anzunehmen. Dafiir spricht nicht allein der Umstand, dafi die Gruppe in den Alpen den Hohepunkt ihrer 

Entwicklung zeigt, sondern auch der, daG die ganze gegenwartige Gliederung der Sektion auf andere 

Weise nicht zu erklaren ist. 

Nehmen wir einen arktischen Ursprung der Gruppe an, so miissen wir annehmen, dafi Saxifraga 

opposilifolia, die einzige Art des hohen Nordens, nach ihrer Einwanderung in den Alpen dortselbst 

plotzlich in so zahlreiche verschiedene Arten gespalten habe. Diese an und fur sich unwahrscheinliche 

Annahme wird noch unhaltbarer durch den Umstand, dafi einige der in den Alpen vorkommenden Arten 

viel alteren Ursprunges sind, als dafi sie erst nach der Eiszeit entstanden sein konnten. Den Ursprung 

der ganzen Gruppe nach Zentralasien, etwa in den Hindukusch zu verlegen, geht noch weniger an, da 

daselbst sowohl als in den Gebirgen Westasiens  die ganze Gruppe vollstandig fehlt. 

Wir miissen demnach unbedingt das Gebiet der heutigen Alpen als das Entwicklungszentrum 

der Sectio Porphyrion ansehen. Wahrscheinlich war bereits zu Ende der Tertiarzeit die Trennung in die 

Subsektionen der Purpureae, Biflorae und Oppositifoliae oder, besser gesagt, in die mutmafilichen 

Stammformen derselben, die ich der Kiirze halber als Saxifraga archipurpurea, archibiflora und arch- 

oppositifolia bezeichnen will, vollzogen. Wir miissen uns nur vergegenwartigen, dafi das Tertiar einen 

unendlich    langen   Zeitraum   umfafit,  in welchem   sich   die   angiospermen  Bliitenpflanzen  von   ihren 
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Uranfangcn an so weit entwickelten, dafi zu Ende dieser Periode nicht nur die hcute existierenden 

Gattungen, sondern auch schon die Stammformcn der heutigen Artengruppen existierten. Es ist dies 

keine blofie Mutmafiung, sondern eine durch zahlreiche palaontologische Eunde begrtindete Tatsache. 

Was die Gattung Saxifraga betrifft, so nimmt Englcr an, dafi dieselbc zu Ende der Tertiarzeit, 

aber noch vor Hebung der Alpen, in den Brciten zwischen 26. und 30." n. Br. in sechs Typen geschieden 

war, die er als X1, X2 etc. bezeichnet1. Einer dicser Typen (X3 nach Englcr) entwickelte sich spater zu den 

Sektioncn Robertsonia, Trachyphyllum, Porphyrion, Kabschia und Euaizoonia. Engler nimmt nun weiter 

an, dafi vor der Hebung der Pyrenaen, der Alpen und des Kaukasus nordlich vom damaligen Mittelmecre 

und weiter ostlich davon bis in das Gebiet des Himalaya dieser Typus X3 ausgebreitet war, aus welchem 

sich dann im mediterranen Entwicklungszentrum die Sektion Pyrphyrion entwickelte, von welcher cine 

Art, namlicb S. oppositifolia, damals bis an den Himalaya gelangte. Ich stimmc diesen Ausfuhrungen 

Engler's vollinhaltlich zu bis auf den letzten Satz beztiglich der S. oppositifolia. Ware diese wirklich 

damals vom Mediterrangebiet aus ostwiirts bis zum Himalaya gewandert, so ware es nicht erkliirlich, 

warum dicse Art im ganzen, zwischen Himalaya und den Karpathen liegenden Gebiete, insbesondcre im 
Kaukasus, Taurus, Elburs und Hindukusch \-ollkommen fchlt. Dafi die Art in diesem Gebiete vollkommen 

ausgestorben ware, schcint darum schon unwahrschcinlich, weil eine Reihe anderer Pflanzen, die wahr- 

schcinlich denselbcn Weg zuriickgelegt haben, in diesen Gcbietcn noch zu finden sind, so z. B. Anemone 

nareissijlova,   Cerastium  cerastioides,  Androsace  villosa,  Erigeron alp inns, Saxifraga aizoon   etc.. Mir 

1 Monographic der Gattung Saxifraga, p. 67. 
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702 A. v. Hayek, 

scheint es viel wahrscheinlicher, dafi S. oppositifolia (beziehungsweise archoppositifolia) vom Norden her 

zuerst an die sibirischen Hochgebirge und von da in den Himalaya gelangt ist, eine Annahme, durch 

welche es auch begreiflich ist, dafi die Pflanze nur in dem mit den sibirischen Gebirgen in Verbindung 

stehendenwestlichenHimalaya, nicht aber in dem viel vveiter entfernten ostlichenTeilc desselben sich findet. 

In dem oben erwahnten mediterranen Entwicklungszentrum entstand nun die Sectio Porphyriou. 

Es scheint mir wahrscheinlich, daB sic sich erst nach der Hebung der Alpen bildete; alle zu ihr gehorigen 

Arten (mit einziger Ausnahme von 5. latino) gehoren heute der nivalen Flora an, so dafi es nicht wahr- 

scheinlich scheint, dafi ihre unmittelbaren Vorfahren in der Tertiarzeit, wo doch das Klima viel warmer 

war als jetzt, in der Ebene Siideuropas gelebt haben, zumal da schon die Sektionsmerkmale, die vierzeilig 

gestellten, dicken Blatter auf eine Anpassung an ein kalteres Klima schliefien lassen. Was die genauere 
Begrenzung des Gebietes betrifft, in welchem sich diese Sektion differenzierte, so glaube ich mit Sicherheit 

annehmen zu konnen, dafi wir dies in den Alpen selbst zu suchen haben, weil vvir nicht nur in ihrem 

Gebiete allein Vertreter aller drei Subsektionen linden, sondern auch deshalb, weil Vertreter der Sektion 

im Atlas und in Korsika, welche Gebiete zu Ende der Tertiarzeit noch mit dem europaischen Festlande 

in Verbindung standen, sowie in den Hochgebirgen Griechenlands und des damals von letztcrem noch 

nicht vollig getrennten Kleinasien fehlen; ware Siideuropa selbst das Entwicklungsgebiet, so warcn 

diese Arten wohl auch in Korsika, im Atlas etc. zu finden. 
Wie schon mehrfach erwahnt, stehen die drei Subsektionen der Purpureae, Oppositifoliae und 

Bifiores einander ziemlich fern, so dafi vvir die Bildung ihrer Stammarten weit zuriickverlegen konnen. 

Vermutlich hat sich auch die Stammform der ganzen Sectio Porphyriou schon zu Ende der Tertiarzeit 
in diese drei Stammformen, S. archipurpurea, archoppositifolia und archibiflora gespaltcn. Welche Eiiv 

fliisse es gewesen sind, welche diese Differenzierung in drei Arten veranlafit haben, das cntzieht sich 

natiirlich heute vollkommen unserer Beurteilung; die kolossalen Veranderungen, welche die nun 

folgende Eiszeit mit sich gebracht hat, hat alle Anhaltspunkte fiir cine Erkenntnis dieser Verhaltnissc 

vollkommen vervvischt. Hingegen konnen vvir den Einflufi, den die Eiszeit auf die Weiterentwicklung 

dieser Arten ausiibte, aus der heutigen Gliederung und Verbreitung der Arten dieser Gruppe sehr wohl 
erschliefien. 

Dafi in einer Periode, in welcher die ganzen Alpen ein einziges Gletscherrcvier darstellten, die 

Vegetationsbedingungen selbst fiir Pflanzen, die an ein glaziales Klima so trefflich angepal.it sind wie die 

Saxifragen der Sektion Porphyriou, nicht besonders giinstige waren, ist begreiflich, und so wurden denn 

auch diese teilvveise aus ihren bisherigen Standorten verdrangt. 

Aus der damaligen Saxifraga archipurpurea haben sich spater zwei Arten gcbikiet, namlich 

S. purpurea und S. Wulfeniana, welche zvvar scharf voneinander geschieden sind, aber sich doch noch 

ziemlich nahestehen. In eine allzufriihc Periode konnen wir demnach ihre Bildung nicht zuriickverlegen. 

Die erste Eiszeit diirfte S. archipurpurea auch in den Alpen selbst iiberdauert haben, die 1 laupteiszeit 

aber verdrangte sie aus den Alpen ganz und die Pflanze wurde nach Osten und VVesten gedriingt. Nach 

dem Zuriickweichen der Gletscher riickte die Pflanze zvvar wieder in die Alpen hinauf, ohne aber ihr 

ganzes friiheres Areal wieder in Besitz nehmen zu konnen, und blieb auf den Westen und den aufiersten 

Osten dieses Gebirgszuges beschrankt. Andrerseits aber gelangte sie auch in die Pyrenaen und in die 

Karpathen. Hatte schon die Trennung in eine ostliche und eine vvestliche Gruppe gewifi schon einen 

Anstofi zu einer Differenzierung in zwei Arten gegeben, so bildeten sich diese beiden infolge von 
Anpassung an verschiedene klimatische Verhaltnisse zu zwei geographischen Rassen aus, welche, da 

durch die raumliche Trennung eine Wechselbefruchtung verhindert wurde, sich zu den beiden heute 

existierenden Arten, der westlichen 5. purpurea und der ostlichen S. Wulfeniana, weiter entwickelten. 

Der letzteren scheint iibrigens das Klima in den Ostalpen nicht besonders zuzusagen, da sie sich daselbst 

nicht nur nicht vveiter ausgebreitet hat, sondern heute auf ein so kleines Gebiet beschrankt ist, dafi der 

Gedanke naheliegt, dafi diese Art in den Ostalpen im Aussterben begriffen ist. Hingegen hat sie von den 

Karpathen aus auch noch den Rilo in Bulgarien  besiedelt. 
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Studien fiber die Galtung Saxifraga. 703 

Am wenigsten wurde augenscheinlich Saxifraga archibiflora durch die Eiszeit beeinfluSt. Da 

S. biflora (und auch macropetala) heute in den Pyrenaen augenscheinlich fehlt, in den Seealpen noch 

sehr selten ist und ebenso in den ostlichsten Alpen und Karpathen nicht vorkommt, auch in den 

Apenninen und Sudeten sowie Uberall aufierhalb der Alpen vermiflt wird, ist es wahrscbeinlich, da8 deren 

Stammform auch zur Eiszeit nicht aufierhalb der Alpen vorkam, sondern sich an einzelncn Punkten 

innerhalb derselben, wie etwa am Siidabhang der penninischen Alpen, an den Moranen des grofien Drau- 

gletschers u. a. 0. erbalten hat. Nach dem Zuriickweichen der Gletscher breitete sich die Art wiedcr 

weiter aus, und erst verhaltnismafiig spat differenzierten sich die beiden heute existierenden Arten 

S. biflora und S. macropetala. Dafi diese beiden Arten nicht im Verbaltnis von geographischen Rassen 

zueinander stehen, sondern dafi die phylogenetischen Beziehungen derselben zueinander weit kom- 

pliziertere sind, habc ich bereits oben bei Besprechung der S. macropetala hervorgehoben, wo ich auch 

die Theorien cntvvickelt habe,  durch welchc die Entstehung dieser beiden Typen   erklart werden kann. 

Zur Subsektion Oppositifoliae gehoren nicht weniger als neun Spezies, namlich Saxifraga oppositi- 

folia, Rudolphiaiia, Nathorsti, Mttrithiana, meridionalis, Asiatica, blepharophylla, latina und speciosa. 

Von diesen Arten zeigen die geringstc Verwandtschaft mit S. oppositifolia die beiden den Apenninen 

eigcntumliehen Arten, 5. latina und S. speciosa, von denen erstere durch die drei Grlibchen auf den 

Blattern, die letztere durch den knorpeligen Blattrand und den dadurch bedingten eigentumlichcn 

anatomischen Bau charakterisiert ist. Auch S. blepharophylla ist durch die eigenttimlichen Blatter von 

S. oppositifolia weit verschieden, ebenso ist S. Asiatica noch ziemlich weit von letztcrer entfernt. Hin- 

gegen stehen S. meridionalis, Rudolphiaiia und Mttrithiana der S. oppositifolia sehr nahe und die 

von ihr aufierlich sehr abweichende S. Nathorsti ist, wie oben i nachgewiesen wurde, cine wabr- 

scheinlich  erst in jungster Zeit   entstandene  Form. 

Diese grofiere oder geringere Formverwandtschaft ist I'i'ir uns ein sehr wichtiger und eigentlich 
der einzige Fingerzeig i'iir die Beurtcilung des relativcn Alters dieser Formen. Alle diese Arten stehen 

einandcr doch so nahe, dafi ihre Entstehung aus einer gemeinschaftlichen Stammform unter dem Ein- 
flufi der Eiszeit   wahrscbeinlich ist. 

Diese Stammform, Saxifraga archoppositifolia, wurde vermutlich schon in der crsten Eiszeit last 

ganzlich aus den Alpen verdningt. Nur im aufiersten Ostcn konnte sich ein kleiner Teil derselben 

erhalten, aus wclcher sich spfiter die heutige 5. blepharophylla entwickelte, welchc wahrscbeinlich auch 

die spatcren Glazialpcrioden innerhalb ihres heutigen Verbreitungsbezirkcs liberdaucrtc. Die Hauptmasse 

von S. archoppositifolia wurde abcr aus den Alpen durch die Eisstrome nach Norden, ein kleiner Teil 
nach SQden gcdrangt. Dicscr siidliche Anteil besiedelte nach dem Zuriickweichen der Gletscher die 

Apenninen und trennte sich bald in zwei verschiedene Arten, namlich S. latina und S. speciosa. Diese 

durch eine Reihe sehr auffallender Merkmale verschiedenen Formen zeigen doch andrerseits in Wuchs- 

l'orm, Blattgrofie und Habitus cine so grofie Ubcreinstimmung, dafi ihre Abstammung von einer gemcin- 
samen Stammform wahrschcinlich schcint. Der nordlichc Anteil hingegen, der die cisfrcien Gebiete 

Mitteleuropas bewohntc, folgte dann spatcr dem Fufi der sukzessive zuriickweichenden, vom Norden 

herabgekommencn Gletschcrmassc und gelangte so in die norddeutsche Tiefebene, wo noch heute 

sparliche Reste derselben gefunden werden, wie bei Deuben nachst Dresden,2 auf Schleswig-Holstein 

und Seeland.8 Von grofier Wichtigkeit ware es nun IVeilich zu wissen, wie diesc S. oppositifolia 

aussah, da selbe nach diesen Auseinandersetzungen noch nicht mit der heutigen Art vollkommen idcntisch 

war, sondern erst spatcr noch S. Rudolphiaiia, Murilhiana, meridionalis und Nathorsti sich von ihr 

abglicderten; aber nach der von Nathorst gegebenen Beschreibung sind die gefundenen Blatt- 

reste so   sparlich   und   dilrftig, dab   sie   allerdings noch   cine   sichere Dcutung  zulasscn,  feinere Details 

i S.  52 [662] und 53 [663]. 

2 Nathorst  in   Svensk Vctensk.  Akad. Oevfers. LI. p. 519. 

3 Fischer-Bcnzoon, Die .Moore der Provinz Schleswig-Holstein  in Abh. aus d. Gebiet d. Naturwissenschaften, toerausgeg 

v. naturw. Ver. Hamburg. XI, p. 56 (1801;. 
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704 A. v. Hayek, 

aber kaum mehr erkennen lassen diirften. Da iibrigens, vvie ich spiiter ausfiihren werde, S. oppositifolia 

noch zu wiederholten Malen in die norddeutsche Ebene gelangte, ist es sehr ungewifi, ob jene Reste 

gerade aus der ersten Eisperiode stammen. 
Den riickweichenden Gletschern immer weiter folgend, kam S. oppositifolia nach Skandinavien, wo 

ihr die dortigen Gebirge willkommene Standorte boten, und, durch Wind, Treibeis, Wasser, Tierc etc. 

weiter verbreitet, konnte sie von dort aus im Laufe der Jahrtausende, allerdings noch durch wiederholte 

Kalteperioden oft gehemmt, das ganze zirkumpolare Gebiet besiedeln. 

Als dann die zweite Eiszeit hereinbrach, wurde die Pflanze wieder wenigstens zum Teil nach Siiden 

gedrangt. So gelangte sie ins siidliche Sibirien und von dort aus nach dem Zuriickweichen der Gletscher 

auf die Gebirgskette, welche die Grenze zwischen Sibirien und dem chinesischen Reiche bildet, also den 

Alatau, Altai, das Stanowoi-Gebirge u. s. w. Da aber die Pflanze in Sibirien in der nun folgenden Inter- 

glazialzeit sich wieder in das arktische Gebiet zuriickzog, so wurde der in diese Gebirge aufgestiegene 

Anteil von den iibrigen isoliert. Da zudem die Pflanze daselbst wieder zu einer Hochgebirgspflanze 

wurde, also anderen klimatischen Einfltissen unterlag, so mufite sie sich diesen neuen Verhiiltnissen 

anpassen und dadurch auch aufierlich verandern; sie nahm nach und nach die Gestalt an, die sie auch 

heute noch aufweist, und wurde so zu einer eigenen Art, zur S. Asiatica, welche im Laufe der Zeiten 

sich auch noch weiter ausbreitete und bis in den westlichen Himalaya gelangte. 

Aber nicht nur in Asien, auch in Europa gelangte in der zvveiten Glazialperiode S. oppositifolia 

wieder weiter nach Siiden, in das eisfreie Mitteleuropa. Diescr Anteil nun zog sich nach dem Zuriick- 
weichen der Gletscher wieder zum Teil ins arktische Gebiet zuriick, zum Teil aber stieg er auch in den 
Alpen empor und gelangte so wieder in seine ursprlingliche Heimat. 

Doch noch eine dritte Kalteperiode brach iiber Europa herein und verdrangte S. oppositifolia wieder 

aus den Alpen; nur an wenigen Punkten der Ostalpen blieb sie daselbst erhalten; ein kleiner Anteil wurdc 

nach Siidosten gedrangt, ein grofierer nach Norden und Stidwesten. Dieser nach Norden gedrangte Anteil 

traf nun in Mitteldeutschland wieder mit aus dem hohen Norden nach Siiden gewanderten Exemplaren 

zusammen und vermischte sich mit denselben durch Wechselbefruchtung. Als dann die Gletscher wieder 

zuriickwichen, besiedelte der nach Stidwesten und Westen gewanderte Anteil die westlichen Alpen, 

ferner aber auch den Jura, den Mont d'or, die Pyreniien, die Sierra Nevada, die Sierra de Estrella. Der 

nordliche Teil hingegen zog sich teils in die Ostalpen, Sudeten und Karpathen, teils nach Norden zuriick. 

Da aber inzwischen diese beiden Formen zwei den heterogensten klimatischen Verhaltnissen unter- 

liegende Gebicte, die eisfreien Gebietc Mitteleuropas einerseits, Siidfrankrcich und die Pyrenaep- 

halbinsel andrerseits bewohnt hatten, hattcn sic durch Anpassung gewisse cigene Merkmale ervvorben. 

Der nordliche Anteil aber, teilweisc mit der arktischen S. oppositifolia dasselbe Gebiet bewohnend, 

hatte durch geschlechtliche Kreuzung mit diescr sich vermiseht. Daher ist auch heute noch die 

S. oppositifolia der Ostalpen, Karpathen und Sudeten mit der des arktischen Gebictes identisch. Die 

westliche Pflanze hingegen, bci der eine solche Vermischung nicht stattfand, konnte die inzwischen 

erworbenen Merkmale, langere Blatter und driisig gewimperte Kelchzipfel, weiler ausbildcn, sie wurde 

zur heutigen Saxifraga Murithiana. 

Den hartesten Kampf urns Dascin hatte in der Eiszeit wohl der in den Alpen zuriickgebliebene 
Anteil von Saxifraga oppositifolia zu bestehen und nur durch extreme Anpassung an ein nivales Klima 

konnte er die bedeutende Tempcraturherabsetzung ertragen. St) ervvarb er jenen dicht polsterformigen 

Wuchs, die kleinen Blatter und die heule allerdings nicht als besonders zweckmafiig zu dcutenden driisig 

gewimperten Kelchzipfel, Merkmale, wodurch sich diese Pflanze, die heutige S. Rudolphiana, so augen- 
fiillig von S. oppositifolia unterscheidet. 

Jener kleine Anteil der Saxifraga oppositifolia, der nach Siidosten gedrangt worden war, konnte 

nach dem Aufhoren der Kalteperiode die Alpen nicht wieder erreichen. Offenbar machte sich dort friiher als 

anderswo das nun herrschende Steppenklima bemerkbar, welches einer S. oppositifolia ein weiteres 

Vordringen unmoglich machte. Diese Pflanze blieb daher auf die hochsten in ihrem Verbreitungsbezirk 
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Studien iiber die Gattung Saxifraga. 705 

iiegenden Gipfel der Dinarischen Alpen beschninkt, wo sie sich, durch Anpassungserschcinungen ver- 

iindert, als S. meridionalis bis heute an einigen wenigen Standorten erhalten hat. 
Wie in Europa und Asien, wurde in den letzten Glazialperioden auch in Amerika Saxifraga oppositi- 

folia sudwarts gedrangt und erreichte so Vernon und die Rocky-mountains. Doch blieb die Pflanze 

daselbst durch dazwischen licgende Standorte mit der arktischen Form lange in Vcrbindung, falls nicht 

diese Vcrbindung auch heute noch besteht; wenn nun diese stidlichen Former auch durch Anpassung 
eigene Merkmale erwarben, so wurde durch mehrfache Rtickkrcuzungen eine morphologische Abtrennung 

diescr Form wenigstens bis heute noch verhindert. 
So ware also der Entwicklungsgang der ganzen Gruppe bis zur Bildung unserer heutigen Arten 

zu rekonstruieren. Aber diese Formenbildung ist noch immer nicht zum Abschlufi gekommen. Manche 

Typen freilich, die nach dem eben Gesagten sich schon fruhzeitig abgegiiedert haben, zeigen nur sehr 

geringe Neigung zur Bildung neuer Formcn, wie Saxifraga latina, speciosa, blepharophylla. Auch S.pur- 

purea, Wulfeniana, Rudolphiaua, Asialica, meridionalis sind vollig konstante Typen. Anders aber 

steht es mit den iibrigen Arten. Aus S. archibiflora haben sich, wahrscheinlich erst in jiingerer Zeit, zwei 

Arten gebildet, S. biflora und £ macropetala, wobei, wie oben erwahnt, ' vielleicht auch Bastardbildung 

eine Rolle gespielt hat. Grofie Veranderlichkeit aber zeigen vor allem zwei der jiingsten Formen, 

S. Murithiana und 5. oppositifolia. Die grofie Anpassungsfahigkeit derselben scheint es zu sein, welche 

ihnen die Besiedlung verhaltnismafiig grofier Gebiete moglich machte; die grofie Anpassungsfahigkeit 

derselben ist es aber auch, welche wenigstens zum grofien Teile den Formenreichtum dieser beiden 

Arten veranlafit. Bei S. oppositifolia scheinen iibrigens auch andere artbildende Faktoren moglich zu 

sein; ich habe oben2 gezeigt, dafi es sehr wahrscheinlich ist, dafi erst in jungster Zeit, und zwar durch 

Mutation, in Nordostgronland aus ihr eine neue Form, S. Nalhorsti, sich gebildet hat. 
Graphisch dargestellt wurde also der Stammbaum der Arten der Sectio Porpliyrion etvva folgender- 

mafien aussehen: 

S. purpurea 

S. Wulfeniana 

S. Rudolphiana 

S. oppositifolia 

S. Nathorsti 

S. Murithiana 

S, meridionalis 

S. Asialica 

S. blepharophylla 

S. latina 

S. speciosa 

S. macropetala 

S. biflora 

O 
w a 

W 

i  S. 81—83. 

2 S. 52 und 5:5. 
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706 A. v. Hayek, 

Man wird mir sicher vorwerfen, da6 meine Theorien allzukijhn sind und mich in der Entwicklungs- 

geschichte in Details einlasse, deren Ergriindung uns heute wenigstens noch nicht moglich ist. Gegen 

diesen nicht unberechtigten Einwurf liefie sich allerdings nicht viel sagen. So wenig wie irgend ein 

anderer bin ich Augenzeuge der Entwicklung der gegenblattrigen Saxifragen gewesen und kann daher 

liber dieselben nichts anderes geben als eine blofie Theorie. Aber ich sehe nicht ein, warum man in der 

Botanik die Fortschritte, welche die Geologie macht, nicht beniitzen soil zum Ausbau solcher Theorien; 

dafi mehrere Eiszeiten bestanden haben, ist jetzt eine unbestrittene Tatsache, wenn auch die Forscher 

iiber die Zahl derselben untereinander noch nicht einig sind. Und dafi nicht nur die Gesamtheit dieser 

Vergletscherungsperioden, sondern jede einzelne derselben auf die Pflanzenwelt der nordlicheu Hemi- 

sphere einen sehr grofien Einflufi ausgeiibt hat, ist wohl als sicher anzunehmen. Durch die Annahme 

mehrerer solcher Eiszeiten aber laflt sich in der Entwicklungsgeschichte der Saxifraga-Arten aus der 

Sectio Porphyrion manches erklaren, das auf andere Weise schwer verstandlich zu machen ist. DaC 

meine Theorie nichts anderes als eine blofie Theorie ist, die gewifi nicht frei von Irrtiimern ist, darilber 

ist sich niemand klarer als ich selbst, aber, wenn auch manches derselben falsch ist, wenn vielleiclit 

manche Vorgange, die ich der ersten Glazialzeit zuschreibe, erst in der letzten vor sich gegangen sind 

und umgekehrt, so glaube ich doch immerhin, dafi cs gerechtfertigt ist, die heute bestehende Gliederung 

der Artengruppe auf entwicklungsgeschichtlichem Wegc zu erklaren und bei diesen Erklarungsversuchen 
auch die neuesten Resultate geologischer und paliiontologicher Forschung zu beniitzen. 

Bewertung der Formen. 

Vor ungefahr 50 Jahren wurden unter den Botanikern oft heftige Fehden iiber das Artrecht einer 

oder der anderen Pflanze ausgekampft. Was der eine fur eine gute Spezies erklarte, erklarte der andere 

»nur« fur eine Varietat, und jeder pflegte seinen Standpunkt mit einer Hartnackigkeit zu verteidigen, die 

uns heute wegen einer doch recht nebensachlichen Sache nicht recht begreiflich scheint. Damals aber 

war diese Sache eben noch nicht so nebensachlich. Dachte man sich die Art doch als etwas 

Geschaffenes, Einheitliches, wahrend man unter Varietat alle jene Formen verstand, welche sich aus 

einer solchen Art entwickelt haben, die also in einem entwicklungsgeschichtlichen Verhaltnis, das man 

nur fiir solche Formen niedrigeren Ranges anerkannte, zueinander stehen. 

Heute, wo wir wissen, dafi solche phylogenetische Beziehungen auch zvvischen den Einheiten 

hoherer Ordnung bestehen, hat der Begriff »Species« viel von seiner urspriinglichen Bedeutung 

verloren und ist nur mebr ein konventioneller Begriff fiir eine Summe gleichartiger Pflanzenindividuen, 

welcher von einem weiter, von anderen enger gefafit wird. Ein absolutes Recht gibt es in dieser Frage 

nicht mehr und, was der eine Spezies nennt, kann der andere mit demselben Rechte als Subspezies, 

Varietat, Form, Rasse oder dergleichen bczeichnen. Eine gewisse praktische Bedeutung hat die Sache 

insofern, als man nur das, was man »Arten« nennt, mit binaren Namcn bezeichnet. 

Wenn ich demnach die im vorstehenden vor mir angenommenen Einheiten Arten nenne, so will 

ich damit keineswegs sagen,  dafi nur diese Auffassung allein die richtige ist. 

Wenn wir bei der Bewertung einer Einheit niederen Ranges innerhalb einer Gattung verschiedene 

Grade annehmen, die wir dann als Sektion, Subsektion, Art, Unterart, Rasse, Sippe, Varietat, Form oder 

sonstwie bezeichnen, ware es wohl das Naturgemafieste und Richtigste, als Mafistab fiir diese Bewertung 
das Alter der betreffenden Gruppe zu vervvenden, obwohl es auch Falle gibt, wo durch sogenannte Mutation 

unter unseren Augen Formen entstehen, die man, wenn man ihre Entstehungsweise nicht kennte, sogar in 
eine andere Gattung stellen wtirde (z. B. Capsella Pfegeri Solms). Diesen Mafistab anzuwenden ist aber 

nur in den seltensten Fallen aus dem einfachen Grunde moglich, weil wir das Alter der Formen eben nicht 

kennen, sondern hochstens vermuten konnen. In der Mehrzahl der Falle mufi man daher zu Merkmalen 

die Zuflucht  nehmen,  welche  wenigstens  gewisse Anhaltspunkte  fiir die Beurteilung dcs Alters  geben> 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Studien iiber die Gattung Saxifraga. 707 

namlich den Grad der morphologischen Verschiedenheit und das Vorhandensein oder Fehlen von 

Zwischenformen. Dafi diese Punkte nicht immer eine richtige Beurteilung gestatten, beweist ein Vergleich 

der Gruppierung auf S. 88 [698] und des Stammbaues auf S. 95 [705]. 
Nachdem nun alle von mir als Arten bezeichneten Formen so vveit differenziert sind. daG Zwischen- 

formen heute nicht mehr nachweisbar sind, habe ich sie eben aus diesem Grund so bewertet, wahrend 

andere Autoren anderer Ansicht sein werden. 
Um aber einer falschen Bewertung der Formen, namlich einer Hewertung, vvelche das gegenseitige 

Verhaltnis der Arten zueinander unrichtig wiedergibt, vorzubeugen, will ich im folgenden auch eine 

Bewertung der Formen von andercn Standpunkten aus vornehmen. 
Linne wiirde innerhalb der ganzen Sektion nur drei Arten anerkannt haben. welche mit meinen 

Subsektionen zusammenfallen. Die weiteren Formen warden hochstens als Varietaten von allerdings 

sehr ungleichem Range   bezeichnet werden. 
Wer auf dem von Koch, Neilreich und deren Zeitgenossen angenommenen Speziesbegriff steht, 

niuli, eine richtige Erkenntnis der phylogenetischen Beziehungen der Formen vorausgesetzt, schon mehr 

»Species« annehmen, namlich Saxifraga purpurea s. I., S. oppositifolia s. I., S. Rudolphiaua, S. blepharo- 

phylla, S. latina, S. speciosa und 5. biflora s. 1. Der S. purpurea ware 5. Wulfeniaua als »Varietat« 

zu subsummieren, der S. biflora S. macropetala, wahrend bei S. oppositifolia aufier der f. a) genuina 

noch zu unterscheiden waren: (3) Nathorsti, 7) Murithiana, 3) meridional is und s) Asiatica. 

Da besonders in Deutschland, die Abstufung der einzelnen Wertigkeitsformen, wie sie Ascherson 

und Graebner in ihrer ^Synopsis der mitteleuropaischen Flora« durchtuhren, immer mehr allgemeine 

Verbreitung findet, will ich in folgendeni die hieher gehorigen Formen noch von diesem Standpunktc aus 

gruppieren. 
Art:  S, purpurea. 

Rasse: />'. Wulfeniaua. 

Art: S. oppositifolia. 

Unterart: S. eu-oppositifolia. 

Rasse: B. Nathorsti. 

Rasse:   C. Murithiana. 

Rasse: D. meridionalis. 

Unterart: S. Rudolphiana. 

Unterart: S. Asiatica. 

Art:  S. blepharophylla. 

Art:  >S. speciosa. 

Art: 5. latina. 

Art: S. biflora. 

Unterart:  S. eu-biflora. 

Unterart:  S. macropetala. 

?     en 

CO 

Denksjhr. der mathem.-naturw. KI. Bd. I,XXVII. 91 
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Tafel I. 
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Tafel I. 

Fig.     1. Querschnitt durch einen einjahrigen Stengel von Saxifraga biflora. 

»       2. » » »     zweijahrigen Stengel von 5. oppositifoUa. 

»       3. » »      die Bliitenstandsachse von S. purpurea. 

E = Epidermis. 

H = Hypoderm. 

Rp — Rindenparenchym. 

Ed — Endodermis. 

Sc = Sklerenchymring. 

P= Periderm. 

C = Kollenchymring. 

Ph = Phloem. 

X= Xylem (Holzgefafie). 

M= Mark. 

Ms = Markstrahl. 

Fig.    4. Langsschnitt durch das Blatt von S. blepharophylht. 

»       5. » »      die Blattspitze von S. oppositifoUa. 

»       6. Wimper vom Kelchrand von S. biflora. 

»       7. » »     Blattrand von S. oppositifoUa. 

»       8. Langsschnitt durch die Bliitc von S. biflora. 

»       9. » »        »       »       »    S. oppositifoUa. 

»     10.  GefaBbundelverlauf im Blatt von S. latina. 

T>     11. » »       »       >   .S. oppositifoUa. 

»     12. » »       »       »   S. purpurea. 

»     13,  14. Keimung von S. oppositifoUa (nach Lindmarck). 

»     15. KeimpHanze von S. oppositifoUa (nach Lindmarck). 

»    16. Blattquersohnitt von S. purpurea. 

»     17. Gefafibundelvcrlauf im Stamm bei Saxifraga oppositifoUa. 

»     18.  Blattcjuerschnitt von S. Asiatica (verkehrt, die Unterseite oben). 

»     19. » T,    S. speciosa. 

»    20. » »    S. Rudolphiana. 

>    21. » »    S. oppositifoUa. 

»     22. » »    S. Nathorsti. 

»     23. » »    S. Murithiana. 

»    24. » »    S. blepharophylla. 

»    25. > >    S. biflora. 
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A. V. Hayek: Studien iiber die Gattung Saxifraga. Tafel I. 

Denkschriften d. kais. Akad. d. Wiss., math.-naturw. Klasse, Bd. LXXVII. 
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Tafel II. 

Fig.     1. Bliite von S. oppositifoUa im Moment der Selbstbefruchtung (nach Lindmarck). 

»       2. Sterile kurzgriffelige Bliite von S. oppositifoUa (nach Lindmarck). 

3. Blatt, 

»      4. Kelchblatt von S. purpurea. 

»       5 bis 14. Vcrschiedene Blattformcn von Saxifraga oppositifoUa, und zwar: 

»       5. von cinem Exemplar vom Brettgebirge bci Berchtcsgadcn in Bayern. 

aus den Appenzellcr Alpen. 

vom Groflglockner in Karnten. 

von Tromso in Norwegen. 

aus den Siebenbiirgischen Alpen. 

vom Belsund auf Spitzbergen. 

vom Drassjoch zwischen Pfunders und Plitsch in Tirol. 

aus Wales. 

aus Novaja-Semlja. 

aus dcm Val di Ledro in Tirol. 

6. » 

7. »       » 

8. » 

9. »       > * 

10. . 

11. » 

12. »       » 

13. » 

14. »       « » 

15. Blatt, 

16. Kelchblatt von S. oppositifoUa. 

17. Blatt, 

18. Kelchblatt von S. Nathorsti. 

19. Blatt, 

20. Kelchblatt von S. Murithiana . 

21. Blatt, 

22. Kelchblatt von S. Asiatica. 

23. Blatt von S. meridionalis. 

Zi. Blatt, 

25. Kelchblatt von S. Rudolphiana. 

26. Blatt, 

27. Kelchblatt von S. blepharophylla. 

28. Blatt, 

29. Kelchblatt von 5. latina. 

30. Blatt von 5. speciosa. 

31. Kelchblatt, 

32. Blatt von S. Uflora. 

33. Blatt, 

34. Kelchblatt von >S. macropetala. 

35. Blatt von S. Hutcri. 

36. Blatt von S. spuria. 

Fig. 4—36 in zehnfacher Vergrofierung. 
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A. V. Hayek: Studien iiber die Gattung Saxifraga. Tafel II. 

Denkschriften d. kais. Akad. d. Wiss., math.-naturvv. Klasse, Bd. LXXVII 
•   •• • • 
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Karte I. 

Geographische Vcrbreitung der Arten der Subsectio Oppositifoliae. 
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A. V. Hayek: Studien fiber die Gattung Saxifraga. Karte I. 

S. Nathorstv 

S. opposilifoUxL 

S. asiaiica/ 

S. MuritTiianas 

,V. blapharopJufllcL 

'<]  S. meridionulis 

J  S. latin a.' 

S. specwsay 

S. RudoLfifUdJtXL'' 

Denkschriftend. kais. Akad. d. Wiss., math..naturw. Klasse, Bd. LXXVII. Litku iJruck aus der k. k.Hof-u Staatsdnickerei 
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Karte II. 

Verbreitung der Arten dcr Sectio Porphyrion in den Alpen. 
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A. V. Hayek: Studien iiber die Gattung Saxifraga. Karte II. 

Denkschriften d. kais. Akad. d. Wiss., math.-naturvv. Klasse, Bd. LXXVII. 
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