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MIKROMERKMALE DER BLtJTE ZUR GLIEDERUNG 

DER GATTUNG MYOSOTIS 

J. GRAU und A. SCHWAB 

I. EINLEITUNG 

Im Jahre 1846 wurden von DE CANDOLLE (Prodromus, X) die 
bis zu dem Zeitpunkt bekannten Myosotis-hrten  nach den 
folgenden Merkmalen in vier Sektionen aufgeteilt: 

Vorhandensein von Hohlschuppen 
Stellung der Antheren in der Kronrohre 
Langenverhaltnis von Anthere zu Filament 
Klausen mit oder ohne Anhangsel 

GURKE (1897) iibernahm weitgehend dieses System in seine 
Bearbeitung der Boraginaceen fur ENGLER & PRANTLs "Natur- 
liche Pflanzenfamilien". 

Die Gattung Myosotis  wird dort folgendermaBen geglieder 

Section I, Eumyosotis   DC. 

Rohre mit kleinen, oft 
sehen; Antheren aufrecht, 

Section II, Exavvhena  DC. 

Section III, Gym 

ction  IV,   Strophiostoma  Endl. 

Bliitenkrone mit  Hohlschuppen;   StaubgefaBe die  Rohre nicht 
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Die Sect. Ill konnte nicht aufrechterhalten werden, da 
ihre einzige Art, M.   spathulata  Forst., offensichtlich doch 
Hohlschuppen (= Schlundschuppen) besitzt. Als eigene Gattung 
Trigonocaryum  wird heute die Section Phyllocephalum  be- 

Auch eine systematische Ubersicht der Gattung Myosotis 
von STROH (1941) behalt unter Beriicksichtigung der oben ge- 
nannten Einschrankungen die von DE CANDOLLE begriindete 
Sektionsgliederung bei, wobei nun 107 Arten genannt   * 

"Die dieser Einteilung zugrunde gelegten Merkmale er- 
scheinen weder so bedeutsam noch so konstant, als daB sie 
den Anspruchen immer gerecht wurden. Bei M.   decumbens  ssp. 
variabxlis   (die hier zugehorige Typusart ist eindeutig 
in die Section Myosotis  einzureihen) uberragen die Antheren 
die KronrShre, bei manchen neuseelandischen Sippen kann man 
in Zweifel daruber geraten, ob die kaum aus der Kronrohre 
heraustretenden Antheren auf die eine oder die andere Sektiot 
hinweisen. SchlieBlich zeigen auch einige eurasiatische 
Myosotts-Arten   (ebenfalls zur Sektion Myosotis   gehorend) & 
der Ansatzstelle ihrer Klausen Wucherungen (etwa M.   ramo- [ . 
•***•-—;, die sich in f'    - " 

in aer genannten Arbeit wird ein erster Versuch einer »« 
gliederung der Gattung unternommen. Grundlage hierzu bildete- 
Untersuchungen an den z.T. stark differenten Pollenkornern 
der verschiedenen Arten. Wenn sich auch daraus eine durcha* 
sinnvolle neue Gliederung ergab, so erschien doch die aus- 
scniieBliche Beschrankung auf Pollenmerkmale einer Unter- 
mauerung durch zusatzliche Merkmale zu erfordern. In der 
vorliegenden Untersuc 
liche Merkmale Argume 
Gliederung zu finden. 

ung diente im Wesentlichen Herbarmaterial 
hen Staatssammlung Miinchen. Frischmateria 
Pflanzen und wildwachsendes Pflanzen-   . 
zur Untermauerung und Erweiterung der a"1 

al gewonnenen Ergebnisse. 
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So weit moglich wurden von mehreren Herbarpflanzen einer 
Art Oder Unterart Bluten unterschiedlichen Entwicklungs- 
standes abgenommen und kurz aufgekocht. Nach dem Aufpra 
parieren der Blute wurden auf dem Objekttrager Krone, An- 
theren und Griffel getrennt. In der Regel konnten die Bluten- 

Um dauerhafte Praparate zu erhalten, wurden Bluten und 
BlUtenteile in Glyceringelatine unter dem Deckglas einge- 
bettet. Beim nochmaligen Erhitzen der Gelatine bis zum 
Sieden wurden die auBeren Zellwande der Antheren so aufge- 
hellt, daB die innere Struktur der Anhangsel leichter unter 

mit Sudan-III-glycerin oder Chlorzinkjod ergaben keine deut- 
licheren Differenzierungen. Mit Hilfe eines Zeichenapparates 
wurden jeweils typische Anhangsel und Schlundschuppen aller 
Myosotis-Arten  bei 130-facher VergroBerung gezeichnet und, 
so weit moglich, charakteristische Details einer Artengruppe 
nochmals bei 520-facher VergroBerung. Besonders geeignet 
erwiesen sich Antheren, die sich zum Zeitpunkt der Herbari- 
sierung im Stadium kurz vor oder nach der Pollenausstreuung 
befanden. Hier hatten die Anhangsel ihre optimale Differen- 
zierung erreicht; an alteren Antheren waren sie geschrumpft. 
Gezeichnet wurden tangentiale oder radiale Langsschnitte. 
Die Schnittebenen sind der Abb. 10 zu entnehmen. 

Zusatzlich wurde die Gesamtlange der Anthere und das Ver- 
haltnis A von Anhangsellange a zur Lange des fertilen An- 
therenteils b ermittelt. (A = a/b). Bei der Auflistung der 
einzelnen Arten wird in Klammer jeweils das Verhaltnis A 
sowie die Spannweite der absoluten Antherenlange angegeben. 

Zur Untersuchung der Schlundschuppen wurden moglichst 
weit aufgebliihte Bluten verwendet (siehe hierzu auch den 
Abschnitt iiber Schlundschuppen) . 

Ein Teil der frischen Bluten wurde wie oben aufprapariert 
und unter einem Deckglas im Wasser sofor 
satzlich wurden aus den Bluten die Anthe 

Diese Schnitte wurden in Wasser auf Objekttrager uberfuhrt 
d nach Zugabe von Sudan-III-gylcerin die Deckglaser mit 
telan am Rand luftdicht verschlossen. Die Zellwandstruktur 
ieb so iiber langere Zeit gut erhalten. Andere Bluten wurden 
FAA (5 ml Formalin. 5 ml Essigsaure, 4 0 ml abs. Athanol, 

3 Tagen in FDA 

mit Kohlendioxid 
ach der "critical-point-Methode" gefriergetrocknet (GERST- 
ERGER & LEINS 1978). Die Bluten wurden sodann aufprapariert 
id mit Leitsilber auf elektronenmikroskopische Objekttrager 
afgeklebt. Nach dem Bedampfen mit Gold konnten die Bluten 
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im Rasterelektronenraikroskop beobachtet werden. Besonders 
auffallige Strukturen wurden photographiert. 

Grundlage der jeweiligen Diskussionen der Verwandtschafr 

in der Flora Europaea III (MERXMtlLLER & GRAU 1973) bzw. di< 
Behandlung der einzelnen Gruppen durch GRAU (1964, 1965, 

PER POLLEN 

n der 
irden erstmals die 

:en Untersuchung (GRAU & LEINS 

der Pollenkorner bei einer Betrachtung der gesamten Gattung 

mllllu  ^arg!le^t- Auch d^ inzwischen erfolgte Priifung 
bSS^Sf,  ^ h3t die dort dargestellte Vielfalt vbllig 
bestatxgt. Von der dort festgestellten Verteilung der Typen 

zusatz? VhrSC   Snen Re<3±onen  treten keine Abweichungen auf, 
festgestellt^erd^ Und anderS ^estaltete Formen konnten nicht 

weichende Arten, die untersucht wXrripn v.-mr.i-ar,  ci^ ,7r>n 
den sudhemisphSrischen Arten H.   vllvinarT^Tun'iAoTa-^Z 

S5J?i!3K352rSippen'die dafar w*— -££allend 

ierend^Pr^?1-110116" neuen' aber doch noch etwas differed- 

ichung geprufter Ar 1  T^       uGr in der ersten Veroffent- 

Ein Zunachst
nstark9elma6igen Wechse^ von Colpi und Furchen. 

mikroskopischPn n!f ms Auge fallender, auch bei den licht- 
durch e z f? V t!rSUChungen erkennbarer Aspekt wurde da- 
bei einigen Art M

16
 
Felder' in denen die Colpi liegen, 

hoben werden cSJ ,r •iflora-Gruppe) besonders hervorge- 
die Furchen sich Q•, t& ? P1 rin9Wulstig umschlossen sind, 

happen abheben (Ab^ 2)P°n artS vereini^n •d zwei Pol- 
Pollens fehlt rfi2"°' -il Besonders durch die Taillierung des 

Doch auch einia. -LEffekt den kleinpolligen Arten vollig- 
extreme SitiatfonSUfemiSpharische Ar^n zligen nicht diese 

-,    u   Betrachtu 

i=3SS5? &^*'«'Sr^ £ 
Differenziernn* ^!>gt

a^fallige Unterschied 
-en auftre 

  „,*• Pollen d 
-a Grenzen einheitlich 

J auffJlSSi2M£2 
e,   lichtmikroskopisch 

Betrachtung mit dem 
ier.   Eine 
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so nicht in dem MaBe registrierbare Differenzierung betrifft 
die Oberflache der Pollenkorner. Alle siidhemispharischen, 
groBpolligen Arten zeigen in ihrer gesamten Oberflache eine 
gleichmSSige, wenn auch von Art zu Art unterschiedlich dichte 
pustelige Oberflache auBerhalb von Colpi und Pseudocolpi 
(Abb. 1-3). Diese Oberflachenstruktur fehlt alien klein- 
polligen Arten unter EinschluB von M.   verna.   Dies verwundert 
zun^chst nicht, da diese kleinen Pollenkorner durchaus den 
Eindruck einer Reduktion auf das Notwendigste, also den Ab- 
bau alles schmiickenden Beiwerks machen. Auffallig jedoch ist, 

wohl durch heraustretende Bacula 
besetzt. Die iibrige Oberflache des Poll ^^__»_ 
weitgehend glatt. Allerdings, und hier trennen sich die groB- 
polligen und kleinpolligen Arten wieder, besitzen die eur- 
asiatischen Sippen (wieder auch unter EinfluB der nord- 
amerikanischen M.   verna)   an den Polzonen eine deutliche feine 
Perforation (Abb. 4, 6, 8). Diese Strukturierung fehlt den 
Arten um M.   discolor,   die im Bereich der Pole ihrer groBen 
Pollenkorner eine zwar nicht vollig glatte, jedoch nicht tief 
perforierte Oberflache zeigen (Abb. 5, 7). Daftir ist hier der 
Colpus besonders im Bereich des Aquators verbreitert und 
flachig ausgebildet. Dieser Typ erinnert innerhalb der siid- 
hemispharischen Arten besonders an die Pollen von M.   australi 
bei der (und einigen anderen Arten) typischerweise auch die 
Pollenoberflache auBerhalb der Colpi (insofern innerhalb 
aer Gruppe eine Ausnahme) weniger stark pustelig ist. Andere 
sudliche Arten (besonders M.   exarrhena,   aber auch M.   petio- 
laris  und M.   macrantha)   zeigen im Bereich der Colpi und Pseud, 
colpi eine nur schwache Ausbildung der Bacula. Abb. 9 zeigt 
in halbschematischer Darstellung die wichtigsten unter- 
schiedenen Typen. 

Auf Grund dieser Merkmale ergibt sich, ohne zunachst An- 
spruch auf eine generelle Gattungsgliederung zu erheben, 
folgende Gruppierung der Arten nach der Pollenform. 
1 a. Die siidhemispharischen groBpolligen Arten mit struk- 

turierter Pollenoberflache. Innerhalb dieser Gruppe 
fallen nocheinmal die Arten mit der Kappenbildung im 

dieser Hinsicht die siidamerikanische M.   albiflora. 
australis  und auch Af. rakiura  und M.   pygmaea  zeigen 

nen rautenformigen Colpusbereich, geringere Struk- 
rierung der Oberflache und daftir ein starkeres Hervor' 
eten der Bacula im Bereich der Colpus- und Furchen- 
nder. Alles dies sind Eigenschaften, die etwas zur 
chsten Gruppe (1 b) vermitteln. 
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S • Stdruten- 

Unterschiedlich dazu sind die Furchei 
flach fusionieren und damit wieder Bi 
uniflora-Typ zeigen. Etwas an diesen 
Pollen von M. savuwagediaa, der eine 
strukturierte Oberflache besitzt und 
formige Gestalt des Colpus nur schwai 

Die nordhemispharischen groBpolligen Arten. Hier ist  j 
der Colpusbereich rautenformig und wie die Furchen- 
rander mit kraftigen Bacula versehen, wahrend die rest- 
liche Oberflache glatt ist. Hierher gehoren M.   balbi- 
siana,   M.   discolor  rait ihren Unterarten, M.   congesta, 
M.   persoonii  sowie die auBerhalb dieses geographischen 
Bereichs vorkomraende M.   abyssinica  mit starker spharoide 
PollenkSrnern. 

Die nordhemispharischen kleinpolligen Arten. Hier ist 
die Oberflache auBerhalb der Colpi und Furchen bis auf 
Perforationen im Polbereich glatt. Lediglich im Rand- 
bereich der Furchen und der schmal rautenformigen Colpi 
finden sich Bacula, die den Eindruck einer fast reiBver- 
schluflartigen Verzahnung vermitteln (Abb. 6, 8). Die 
Pollen selbst sind alle, die kleineren dabei starker 
tailliert. Eine reprasentative Aufzahlung der Arten 
findet sich bei GRAU & LEINS I.e. 

Art sind als mittelgroB zu bezeichnen (kaum kiirzer als 
bei M.   abyssinica).   Im Ubrigen entsprechen sie jedoch 
vollig dem oben fur die eurasiatischen Arten geschildet* 
ten Typ. M.   discolor  und den ihr zugeordneten Arten ist 
bei Wertung aller Aspekte eine gewisse Zwischenstellung 
nicht abzusprechen, die aber durch die Existenz der 
Pollen vom australis-Typ  etwas in die Richtung von den 
siidhemispharischen Arten verschoben ist. Erst durch di« 
Heranziehung weiterer Merkmale aus anderen Bereichen 
wird es moglich sein hier zu einer Entscheidung ilber 
die Zuordnung zu gelangen. 
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Pollenkorner 
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uniflora-Typ macranthaTyp 

australisTyp discolorTyp 

vernaTyp sylvaticaTyp 
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ANTHERENANHANGSEL 

iles Gebilde. Die Verhaltmsse im Berei 
nern somit etwas an Bildungen bei den C 
die Funktion dieser Anhangsel 1st nich 

re Untersuchungen uber ihren Aufbau feh 
edliche GroBe, die augenscheinlich arts 
AnlaB  diese Bildungen vergleichend  und 

der Antherer 

*. 10. Myosotisanthere schematisch. Oben von der Seite ge- 
5nn 3 mi^Angabe der radialen Schnittebene, unten 
TrLtl llache gesehen mit Angabe der tangential* 
Anthere *  = ^hSinqsel,  b  =  fertiler Teil der 

Gruppe A der nordhemispharischen Arten 

DsiTnr
da^

nTltyAtritt  in  Fischer Auspragung bei beaunaa auf.  Dabei handelt P<?  <*inh  .,« Q1-r,   „iafiv aroBes> 

•> 0??-!!o^ etTO  U> bei ei"« AnlherengesamtUnge 
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Wie der Vergleich mit den Anhangseln der librigen Gruppen 
zeigt, sind hier die AuBenwande der Zellen relativ diinn und 
stark gewolbt. Da die Cuticula glatt ist, ergibt sich die 
in Abb. 13 oben dargestellte Oberflachenansicht. Der optisch 
Schnitt (Abb. 11) zeigt, daB das Anhangsel wenigstens drei, 
haufig auch vier oder fiinf Zellen hoch ist. Dabei weisen die 
Zwischenwande der Zellen keine besonders deutlichen Ver- 
dickungen auf. Die Tracheen verlaufen als breites Band auf 
der Antherenunterseite im Ubergangsbereich zwischen eigent- 
licher Anthere und seinem Anhangsel. Abbildung 11 oben zeigt 
das Tracheenband nicht mehr in gesamter Breite, da es beim 
medianen Schnitt nicht zentral getroffen wird. 

(teilweise etwas ausgerandet) 

M.   rehsteineri   (Abb. 11) (1:5 
(zum Teil mit leichten Einbuchtungen, 
dann aber Anhangsel ktirzer) 

leicht ausgerandet 

mmer tiefe Einschni 
m Drittel der Gesam 
angsels) 

leicht ausgerandet 

onifera 

-^.^^.,  jitherenanhangsel beider 
Arten jedoch schmaler und langgestreckter sind. Trotzdem 
lassen sich die Anhangsel ihrer Morphologie nach an den 
oben beschriebenen Typ anschlieBen, wobei allerdmgs folgende 
Veranderungen auftreten. 

Im typischen Fall sind die stark gewolbten ZellauBenwande 

seitlichen langgestreckten Zellen geringer gewolbte AuBen 
wandoberflachen besitzen. Zudem sind nur wenige Tracheen 
nebeneinander auf der Anhangselunterseite zu se^en'D^

e
An_ 

hangsel beider1^^^ sind allerdings zieralich heterogen. 
Exemplare mit noch vielen gewolbten AuBenzellen stenen 
anderen, die den oben beschriebenen entsprechen gegenuber. 
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auch bei M.   debilis  - Anhangsel mit kaum mehr  gewolbten 
AuBenwanden. 

Die Anhangsel von M. laxa mit alien ihren Unterarten 
unterscheiden sich durch etwas starkere Verdickung der Zell- 
wande vom debilis-Typ, wobei jedoch der Aufbau prinzipiell 
gleich bleibt. Auch hier ist die Wolbung der nach auBen ge- 
richteten Zellwande fast verschwunden. Es ergibt sich so eir.; 
fast ebene Oberflache. Wie bei M. debilis sind in wenigen 
Fallen schwache Einschnitte  an der Anhangselspitze  zu sehen. 

M,   siaula (1:3  -   1:4/0,65   -0,75 ran/23 

2.   Gruppe B der nordhemisphar 

Anhangs. 
hochstens aber drei Zellen befinden. Viele Zellen sind in 
Gegensatz zur Gruppe A langgestreckt. Die AuBenwande der 
Zellen an der Anhangseloberf lache sind merkbar dicker und 
nur an der AuBenseite etwas gewolbt, sodaB die Anhangsel ei. 
ziemlich glatte Oberflache kennzeichnet. Da der Cuticular- 
uberzug diese Wolbungen zusatzlich ausgleicht, zeigen sicn 
nur an den  Zellgrenzen  leichte  Vertiefungen   (Abb.   13 unten)- 

Die Tracheenbundel sind deutlich schmaler als bei M. »«' 
aunda und uberragen kaum den Bereich der Faserschicht. so 
bleibt der Bereich aus Tracheen und Faserschichtzellen aui 
das erste Drittel des Anhangsels beschrankt. Abb. 14 unten 
zeigt die Verteilung der Zellen bei einem radialen Langs- 
schnitt   (Mikrotom). 

Die Lange der uber  90  ausgemessenen Antheren bei den 
Untersexten von M.   sylvatica   schwankt   zwischen  0,75-1 J5 * 
mit einem deutlichen Maximum bei  0,9  mm,  wobei das Verhaltn 
? l^4  I   1!5'5 betra<?t   (bei M.   sylvatica   ssp.   elongate bis 
1:7).   Auch M.   soleivolii   (1:4   -   1-5,5/0,65  mm)   besitzt 
diesen Typ. '   '    ' 

ttebene  reicht der Faser- 
e  noch deutlich von den 
das Anhangsel  hmein. ^ 

 —«u soweit,   aaB   (anders  als  in Abb.   'D 

dargestellt) das Anhangsel in der Beobachtungsebene 
noch aus einer Zellenreihe lanqqestreckter, auflen deut 
verdickter  Zellen besteht. 
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folgenden Arten ist diese Auspragung i 

(1:5 - 

:6/0,55 - 0,7 

/0,75 - 0,8 mm 

Die Sippen von 

,5/0, 

ubrigen Zwei- oder Mehrjahrigen in Bezug auf 
anhangsel abheben. Abb. 15 unten 
deaumbens-Anhangsel durchaus Ann 

1. la 
ug auf 

das typ: 

leicht ausgerandet 

decumbens  wird das in 

folgende MeBwer 
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inheitlich;   meis 
Zellreihe tief; 

die Schlund- 
schuppen uberragend) 

Antherenanhangseln unterscheiden. Da- uei zeicnnen sicn die Sippen um M. incrassata und M. refra:: 
durch relativ zur Gesamtlange besonders lange Anhangsel aus 
Abb. 16 oben zeigt das fur die incrassata-Gruppe charakter- 
istische Anhangsel. Da in die langgezogenen Anhangsel prak- 

B Zellen der Faserschicht und des Tracheengewebes 
einmunden, baut sich das Anhangsel aus einer Vielzahl von 
gleichgestalteten Zellen auf. So sind in der Langsrichtung 
sechs bis sieben aufeinanderfolgende Zellen keine Seltenher 
Die Zellaufienwande sind bei vergleichbarer AnhangselgroBe 
etwas dtinner wie in der sylvatioa - aZ-pestris-Gruppe. Die 
Surflf°he ist nach lichtoptischen Beobachtungen mit der vc 

ergleichbar,  wobei  sich  allerdings die grflBe* 

alle Varietaten 

fW^K-"16!^611 von M-   incrassata  sind dabei aufgrund 
aefiihr^    9tBl nlCht  2U trennen.   Bei den  beiden  zuletzt a f 
der SJ    JI^K

6
" 

Sind'   bei  gleichem  Zellaufbau  die AuBen*^ 
be" denlbSer116 ^^  ^  • ei"  Drittel  "**" 
SCh^LlyPiS?e Antherenanhangsel,   der  refracta-Grnppe vf 
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Folgende Werte ergaben sich: 

refraata (1:3/0,45 - 0,7 nun) 

(hier reichen Faserschicht- 
zellen und Tracheen in das 
Anhangsel bis weit iiber dessen 

ntsprechen sie 

Erstens ist bei gleicher Breite das Anhangsel in seiner 
Lange wesentlich reduziert. Zweitens springen einige Tracheen 
weit ins Anhangsel vor, maximal bis zu dessen Halfte. Beides 
zusammen fiihrt dazu, daB das eigentliche Anhangselgewebe 
aus weniger Zellen besteht. 

Mitte,    _    

samtgrSBe von den ubrigen Anhaiigseln, —-„- - 
etw reten' unterschieden. In der gezeichneten Ebene bilden 
VAh     Z^S1 Reihen ziemlich langgestreckte Zellen das Anhangsel, 
reih  Tracheen und Faserschichtzellen auf den Ubergangsbe- 
Dioa oUI" ei9entlichen Teil der Anthere beschrankt sind. 
J-e AuBenwande sind im allgemeinen etwas dunner und merklich 
starker gebogen. 

: oben erwahnte geringe 

:5/0,45 - 0,55 : 
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Zellreihe   (Abb.   17). 

Antherenanhangsel 

4.  Die siidhemispharischen Arten 

asi^6 U"tersuchun9 d" Antherenanhangsel aus dem sudost- 
erschwer?en7^d australischen Raum wurde durch zwei Urnstanae 
ArtenarnnA 61nen gibt es keinen neueren Versuch diese 
d£r £S?PP ZU untergliedern, wenn man von den Ergebnissen 
Zum andean 8rThUng V°n GRAU und LEINS <1968> absiehtl 

SiDoen ,?!!,Waf iaS zur verfugung stehende Material dieser 
A.,?«• *lemllch durftig, sodaB kaum einmal verschiedene 
difunTirsSh,einer Art verglichen werden konnten. Da zude* 
nceheUnntLr^S^J4rt-k:;-n £* wenigen Ausnahmen einhe£ 

rJhrb:r
Un?r^t

ieSer,SipPen nach AnhEgnLnSJSan; nicht dure: 
anhangsel und einChiedUCher  Su6erer  Form der Anther 

uShu"" „lmmen-   °ie Anhangsel  besitzen   in  den vorher ge- 
strtcT,       f f htun^ebenen  zwei  Reihen  von  eher  langge- 
ist ai«hoZellen'  w°bei die   Zellenzahl   in   jedem Fall gr^r 

Generell h^Ve^?leichbaren Anhangseln der  disco lor-Gru^- 
als hex den Anh^n V6"  Sind die auBer^  Zellwande diinner 
stark gebogen    ?"^hln dUer  Ubrigen  GruPPen und  auBerd2i< 
kaum zu Snn^If °been Und Faserschicht  bilden  . 
weit       s2    6? Bereich,   der   je  nach Art  unterschiedl** 

ms Anhangsel  vorgeschoben   ist. 

typBveri?i???cS ArtKn iSt der eben beschriebene Anhang^' 
Wolbung der   7»V?     i diG Anhangseloberflache deutli<* g der  ZeHauBenwande wiedergibt   (Abb.   18). 

albifU 
(1:5/0,7   -*0,8 
(1:6   -   1:7/0,7 
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Antherenanhangsel 
im Tangentialschni 
Oben M.   vamosis 
Mitte M.   balbis 
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(die besonders kleinen 
Antheren haben entsprechend 
kleine Anhangsel nur mit einer 
Zellreihe, aber den typischen 
ZellauBenwanden) 

M.   pygmaea 

Abweichungen zeigten: 

Die Antherenanhangsel besitzen hier eine in optischer 
Schnittebene fast glatte Begrenzungslinie, da die Cuticula 
die Wandwolbung der dickeren ZellauBenwande ausgleicht. 

Bei M.   uniflora  ist das Anhangsel zu einem einzelligen, 
breiten Band reduziert, das in der Mitte ausgerandet ist. 
Da nur eine einzige Aufsammlung zur Verfugung stand, lafit 
sich keine allgemeingultige Aussage daruber machen, ob dies 
fur diese Art typisch ist. 

V- DIE SCHLUNDSCHUPPEN 

Als Schlundschuppen bezeichnet man allgemein Einstulpungen 
der Krone am Ubergang der Kronrohre zu den freien Kronzipfeln. 
Obwohl bei schwacher VergroBerung zunachst kaum unter- 
schieden, lassen sich mikroskopisch zwei Typen von Schlund- 
schuppen - in alterer Literatur auch als Hohlschuppen be- 
zeichnet - auseinanderhalten. 

Die Abbildungen 19, 20 und 21 zeigen diese beiden Schlund- 
schuppentypen. Die Ansicht erfolgt vom Inneren der Kronrohre 
jjuf die Schuppen; das freie Ende ist nach oben gerichtet. Da- 
bei ergeben sich folgende Unterschiede an den Schlundschuppen 

Die Schlundschuppen aller eurasiatischen Arten mit Aus- 
nahme der discoZor-Gruppe sind einheitlich gebaut. Die 
^Pillen an den Schuppenseiten sind generall langer als beim 
anderen Typ. so sind etwa bei einer Schuppenbreite von 0,6 mm 
die PapiHen bis zu 0 14 mm lang  Zudem ist die Schlund- 
^huppenspitze nicht mit Papillen besetzt, sodaB bei flacher 
Schuppenlage eine in der Zeichnung angedeutete scharfe Be- 
^enzungslinie zu sehen ist. Hinter dieser Linie aus Epi- 
dermiszellen mit flacher AuBenwand schauen Papillen der 
Schuppenriickseite hervor. Als Schuppenruckseite wird hier 
°je dem Beobachter abgewandte Schuppenseite bezeichnet. Ein 
Langsschnitt verdeutlich diesen Aufbau. An der Schuppenbasis 
?ehen die glatten Zellen der inneren Epidermis der Krone in 
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fiir alle Arten mit kleinen 
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einer Schlundschuppe 
auf Zellen der 

Epidermis im Bereich der Hohlschuppen- 

einfaltung. 
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die davon nicht differenzierten Epidermiszellen der Schuppe 
uber. Am Scheitelpunkt der Schuppe treten dann Papillen auf, 
die die gesamte Ruckseite bekleiden und die sich auch in die 
Kronzipfel fortsetzen. 

Einer zwei- bis mehrzelligen Parenchymschicht im Inneren 
der Schuppe folgt eine auBere Epide: 

(Abb. 22). 

Die Schuppen der groBpolligen, sudhemispharischen Arten 
und diejenigen der disco Zor-Gruppe haben vor allem seitlich 
kurzere Papillen, die bei einer basalen Schlundschuppenbrei: 

Zudem finden sich die (kurzen) Papillen auf beiden Seiten 
der Schlundschuppe. 

Bei kleineren Bltiten wird allerdings die Unterscheidung 
der beiden Typen schwieriger. Die dann ebenfalls geringe 
GroBe der Schlundschuppen erschwert die Trennung der einzek 
Regionen. Zusatzliche Untersuchungen an Frischmaterial be- 
sonders der neuseelandischen Arten konnen hier die Ergebniss^ 
noch abrunden. 

Ein weiteres Mikromerkmal laBt sich aus dem Studium der 
Narben gewinnen. Schon eine oberflachliche Uberprufung der 
Verhaltnisse zeigt deu 1c im Narbenbereicn. 
Wichtig dabei ist, daB auch hier, wie bei den SchlundschupF 
die Masse der eurasiatischen Arten deutlich von denen des^ 
australisch-neusselandischen Bereichs und denen der diecou- 
Gruppe geschieden ist. 

Die Narbe ist meist von der Seite her abgeflacht und oft 
in zwei mehr oder weniger deutliche Narbenlappen getrennt. 
Generell treten zwei Typen auf. Einmal Griffel mit eineffl 
Narbenbereich, der meist breiter als hoch ist und mit kurz;. 
ihrerseits unterschiedlich stark gepustelten Papillen be*; 
ist (Abb. 23 oben, 24 oben, 26, 27). Diese, kurz als ay" 
Typ bezeichnete Form findet sich bei alien eurasiatischen 
Arten (wieder mit Ausnahme der discolor-Gruppe) , den sua . 
afrikanischen kleinpolligen Sippen und bei M.   verna  aus 
amerika. Innerhalb dieses Typs kann nocheinmal eine le^rhen 
Differenzierung festgestellt werden. Einmal sind die Naro 
deutlich zweilappig, breiter als hoch und ihre PapiUf1 $ 
tragen 3-5 aufgesetzte Pusteln (Abb. 23 oben, 27 oben).* 
zweiten Untertyp sind die Narben etwa so hoch wie brei*' 
apikal nur undeutlich ausgerandet und ihre Papillen glat 

bis schwach pustelig (Abb. 24 oben). 
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mit  zweilappiger  Narbe  und pusteligen  Papillen: 

bicans  Riedl,   Af.   alpestris  P.W.   Schmidt,   Af.   alpi; 
M.   ambigens   (Beg.)   Grau,  M.   arvensis   (L.)   Hill, 

M. aadmea Boiss., Af. eorsioana (Fiori) Grau, Af. deaumbens 
Host, (mit alien Unterarten) Af. gallica Vest., Af. himalaio 
Vest, ex Stroh, Af. incrassata Guss. (mit alien Unterarten) 
M. kurdica Riedl, M. lamottiana (Br.-Bl. ex Chass.) Grau, 
H. latifolia Poir. , Af. lithospermifolia (Willd.) Hprnem., 
M. litoralis Steven ex Bieb., M. nemorosa Bess., Af. olympi- 
Boiss., Af. pusilla Loisel., Af. rehsteineri Wartm. , Af. soor 
piodes L., Af. semiamplexioaulis DC, Af. soleirolii Gren. & 
Godron, Af. stenophylla Knaf, Af. suaveolens Waldst. & Kit. 
W. sylvatiaa Hoffm. (mit alien Unterarten), Af. vestergreni 
Boiss.   &  Reuter. 

poda  Traut        _        ^^^^^^^ 
flora  Mikan ex Pohl/Auch die sonst etwas starker abweichende 
*. azoriaa  Watson ist in diesem Merkmal nicht getrennt. 

2. Arten mit nahezu ungelappten Narben und + glatten Papillen: 

Af. debilis  Pomel, Af. laxa  Lehm. (mit alien Unterarten), 
J. lusitanioa  Schuster, Af. minutiflora  Boiss. & Reuter, 
«• ramosissima  Rochel (mit alien Unterarten) , Af. refraota 
Boiss. (mit alien Unterarten), Af. rusainonensis  Rouy, 
J- secunda  Murray, Af. sicula  Guss., Af. spelunaiaola   (Boiss.) 

&-/Vt0*°,l^era (DC-} Gay'M- stTiota Link'M' uorainioa L2
ern., Af. welwitsohii  Boiss. & Reuter. 

Die nordamerikanische Af. verna  Nutt. nimmt eine Mittel- 
itt      ng zwischen beiden Typen ein. In den Extremfalien 
'Abb. 23 oben, 24 oben) sind beide Untertypen recht gut 
gescnieden, jedoch existieren tfbergangsformen, die zeigen, 
aaB die Unterschiede nicht so tiefgreifend sind wie zum 
zweiten Haupttyp. Eine Reihe von SchluSfolgerungen lassen 
sich jedoch aus der obigen Auflistung entnehmen. Sowohl die 
Arten um Af. amoena  wie auch Af. azoriaa  zeigen in ihrer 
Narbengestalt grofle Ahnlichkeit mit der Hauptmasse der euro- 
Paischen Arten. Abweichend sind einmal die westmediterranen 
nnuelien feuchter Standorte, Af. laxa  eingeschlossen. Die 

Annahme 
£en Arten um Af! saorpi'oi'd 
htil\^ anderen findet 
KPi^ilebenden Annuellen, 

S?^breite' zweilappige Na 
sekuL"erSt*rkt Bichdie ve 
tr^dar ann^elle Art des Af tr**ten  ist  und Ahnlichkei 

Bereich zuzuordnen 
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Natur  sind.   M.   verna  schlieBlich  zeigt  auch  durch ihre Nark 
ihre nahere  Zugehorigkeit  zu den  eurasiatischen Arten. 

Der zweite Narbentyp ist bisher alien untersuchten grofi- 
polligen Arten eigen. Die Narbenregion (ubrigens auch der 
Griffel selbst) ist hier gestreckt, langer als breit und 
apikal hochstens undeutlich ausgerandet. Die NarbenpapillK 
sind wesentlich groBer als beim ersten Typ, verlangert, am 
Ende keulig verdickt und niemals pustelig (Abb. 23 unten, 
24  unten,   25,   27 unten).   Bei den  europaischen Arten ist die 

besetzt,   so daB  a- 

1.   Arten rait kraftigen Narben und dich 

M.   abyssinica Boiss.   &  Reuter,   M.   albiflora 

M.   forsteri Lehm.,  M.   petiolata  Hook,   f. ,   M.   py 
M.   rakiura L.B.   Moore,  M.   saruwagediaa  Schlecht 

zarten Narben und  lockerstehenden  Papill 

tana  Jord.,   M.   congesta  R.J.   Shuttlew.   ex 
.   discolor Pers.    (mit alien  Unterarten), 

gange zu geben. Etwas problematisch bleibt die Bewertung de 

Narbenmerkmals. Zunachst ist daran zu denken, daB die ver 
schiedenen Narbentypen in direkter Beziehung zur P°llenI„s. 
groBe stehen. Sicherlich ist ein solcher EinfluB nicht aus 
zuschlieBen. Jedoch scheint mir die aesamte Form der Narbe- 
in gewisser Hinsicht auch das Auftreten der Pusteln beim 
Tvn Jl YP ?"d, die keulige Gestalt der Papillen beim zwei 
Typ etwas starker unabhangig zu sein. Immerhin zeigt sich 
extrp^, le•a> ^ in ihrer GroBe doch deutlich uber den 
... ^leinpolligen Arten liegenden Pollenkornern keine 

fhe|;de Veranderung der Narbe.   Diese  ahnelt eher de* 
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mm 
0A-> y^ 

CD CD 
«/& 

t auf die Narbenpapil 

ebiYu/e)   if.'aZTiTa 
efracta,   h)   M.   verna. 
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Abb.   27:   Elektronenmikroskopische Aufnahmen de: 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



DISKUSSION 

Die in dieser Untersuchung gepruften Mikromerkma] 
lem Blutenbereich der Gattung Myosotis  erweisen sich 

fiir Gruppierungen. Im Einzelnen sind die Ergebn 
wie  folgt   ^^^^^^^^^^^^^^^^       ^^^^^^^^^ 

Fur den    Pollen    bestatigen  sich   zunachst die Ergeb- 
nisse und die daraus gezogenen SchluBfolgerungen der 
rruneren Untersuchungen.   Die Einheitlichkeit der eurasiatisi: 
Arten   (mit Ausnahme der discolor-Gruppe) ,   steht  eine groBere 
lit!       \    I  sudhemisPharischen Arten  gegeniiber.   Diesen 
Grit      f I^ DJmension n^h,  die europlische  discolor- 
TiTnt   l«£ u    abyssi^^)   zugeordnet.   Andererseits weist 
tit ??eFflachenskulpturierung der Arten  dieses  Verwandt- 
schaftsbereichs auch auf die kleinpolligen Arten Mittel- 
europas hin.   Eindeutig  stellt  sich  jetzt   in  diese Gruppe 
die nordamenkanische M.   verna,   deren wesentliche Pollen- 
eigenschaften mit denen etwa von M.   svlvatica  uberein- 
stimmen.   Wahrend in diesem Bereich eine weitere  Unter- 
gliederung nach den Pollenkornern  nlcht mehr mSgllch ist 
nLrr  ^er0<3ene Arten wie M-   azorica  oder  M.   sparsi- 
hlZlr^-  dlS!er Hinsicht vereint  werden,   konnen  die siid- 
SnederrierSen.^^11 MCh d" p°Hengertalt welter unttf- 

nahSe'Beziehung6untereinind^^"1 ^{^:Poll*n "^jS Hinsirhf „3,' ? untereinander gepruft werden. In gewissei 
mit PolLn        6ine   S°1Che Untersuchung auch  fur die Arten 

NarLn mirjroBenn)kS??POlli?en ArtGn Weni* differf vh Weise  sind d P w?I' g verdickten Papillen.   In gleicher 
Narben und kl^ini  inp°lligen SiPPe^ mit %  zweilappigen 
stattet    2 kJeinen'/n sich differenzierten Papillen ausge- 
Pollenkorner/mi? diesen^ • tr0t\der  relativen  GroBe der 
hemispharischPn   aw- Eigenschaften  der  Gruppe der nw 

*«*« ^.2L2?*iS£S"Sr Merkmal 2U be~ 
a^'S-srsffL-E ESS-SSS ess 
Trennungslinie. d?*"*? S„° h u P P e n verstarkt. Die 
Gattung MyosotU Jf,?^ Verteilung der beiden Typen in JJ ^ 
Grenzen nach, dL d^'/16^ in v°ni9 paralleler Weise 
Wiederum werden H\? 

Ch.dle Na^enstrukturen gebildet ^ 
Schuppentyp zu•! gr°flPoll^n Arten durch den gleich*1 

scheinen die ki^o??faBt Und damit korrespondierend er- 
'puingen Arten  unter  EinschluB von M. 
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als einheitliche Gruppe. Die Unabhangigkeit dieses Merkmals 
vom Pollen- und Narbentyp steht jedoch auBer Zweifel. 

Wenig zu dieser generellen Trennung tragt der Aufbau der 
Antherenanhangsel bei. Wahrend die, aller- 
dings sparlichen Daten auf nur geringe Differenzierungen be 
den groBpolligen, siidheraispharischen Arten hindeuten, sind 
die kleinpolligen Arten in dieser Hinsicht starker aufge- 
spalten, ohne daB auf diese Weise ein Gegensatz zu der erst 
genannten Gruppe entsteht. So konnen die Antherenanhangsel 
hier gut zur Kleingruppierung dienen und bestatigen aus- 
gezeichnet die bisher erarbeiteten Gliederungen der euro- 

durch zusat: 

I. Sektion Myosotis:   Narbe mit kleinen,differenzierten 
Papillen, meist zweispaltig. Pollen- 
kSrner klein. Schlundschuppen mit 
langen Papillen. 

II. Sektion Exarvhena:   Narbe mit groBen,keuligen Papillen 
meist einfach. Pollenkorner groB. 
Schlundschuppen mit kurzen Papillen. 

Innerhalb der Sektion Myosotis   laBt sich mSglicherweis 
*• verna  als etwas isolierter abtrennen. In der Sektion 
Exarvhena  werden wenigstens drei Untergruppen zu trennen 

schuppen eindeutig hierhergehorig, durch etwas differenzi 
Pollenkorner etwas abgehoben. Dann lassen, wie oben be- 
grundet, auch die Pollenkorner vom uniflora-Typ  hier eine 
weiteren Schnitt vermuten. Und schlieBlich moge 
restlichen Arten auf Grund 
unterteilt werden. Eine Ub 
Jie Mikromerkmale und den : 
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VIII.   SUMMARY 

.   Pollen.  As  indicated in a previous  paper the pollen 
grains are quite polymorphous.   In  addition   investigations 
by  SEM show that two major  groups  may  be  distinguished. 
The  species of the Southern Hemisphere  produce   large 
pollen grains with a conspicuously  sculptured  surface. 
Closely related to these  species  are  the  mainly European 
species of the disco lor-group   (with a  tendency  to yellow 
flowers).  The pollen grains of  this  group differ from 
the  former type  in  lacking nearly  any   sculptures on the 
surface;   but also perforations  at  the  poles  are missing. 
All other Eurasiatic  species  have  very  small  pollen 
grains,  that are constricted at the  equatorial  region, 
lack any  sculpture,   but show fine  perforations  on the 
polar region.   The pollen grains  of  the  Northamerican 
M.   vevna  show identical properties,   but  are   larger. 

'  A?T"9paS'  Within the genus there are  two  types of  stigmas. 
All Eurasiatic  species   (except  the M.   discolor-gronp 
again)   and M.   vevna  exhibit more  or   less   two-lobed 
stigmas with very small,   slightly differentiated papilla 
The Southern  species  including all  representatives of 

papillas! gr°UP ^^  Simple  StigmaS  W±th  larg6' 

Floral scales.   The floral  scales  differ  in  respect to 

l observed  for 
i types 

Anther appendages.   The  upper  sterile  part  of   the anther 

mar****** and anatomically  diffe ri£       ,     ,   y ana anatomically  differentiated  in 
ifuS'tS^I different  types.   These   types  do not 
iSs -!5 ^mai.n grOUPs of Hyoeotie   based on pcAUfc 

especi 

wording to Flora Eurc 

•group and the  great 

Especlanv0?^ ^ec^sAccording6trFtorfEuropaea 
Especially thp  relation of M.   avvensis   to  the M.   sy 

but  nS  !£Cie8.includln9 the  Nor 

i. e. M alh-f-F^ only species indigenous to South 
East African sDeH^n? European species and the 
closely related to h! the tf. die color-complex 

as  a  subgroup       t0 thlS  SeCtion and henc* onl^  se 
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IX.   MATERIAL 

M.   abyssinioa  Boiss.   &   Reut. 
Xthiopien,   Demerki,   leg.   SCHIMPER N] 
Prov.,   S.   of Maichew,   leg.   DE WILDE 

M.   albicans  Riedl 

ische  Staatssammlung Mii 

Ethiopia 

M.  albiflora Banks     &  Sol. 
Feuerland und Westpatagonien,   Canal 
Goteborg Nr. 9 9 

W. alpestris  F.W. Schmidt 
Bayern, Kreis Garmisch-Partenki 
zum Krottenkopf von Oberau, ca. 

leg. LAMOND Nr. 

i, leg. GUSINDE, 

ens (Beg.) Grau 
Prov. L'Aquila 

a (Rupr.) Boisi 
aukasus, Georg: 
m, s.m., leg. ATMANSKICH 

de Europa, Pena 

d'Italia Mte 

Prov. Nordland, 
dal, leg. MERXMULLER 

'«roKJto, Hoher Atlas, To 

Neuseeland^hne Ort, leg 

Madeira, GONCALVES 5180 

h, Gallia merid. Aveyron, leg. SALTEL s.n. 

Boiss. 
and, Bozdag, 10 miles N. of Drama Mazedonien, 
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M.   aongesta  R.J. Shuttlew. ex Alb. & Reynier 
Griechenland, Insel Skiathos, leg. PHITOS Nr. 4417 
Griechenland, Lapa, zw. Patras und Pyrgos leg. GRAU 

Portugal, Baixo i 

:,,X"2r.s14K'^s:s.rt.AKs,;.l.ss.. 

eiermark Tanzmeister< ^^ 

MERXMULLER & GRAU, Nr. M-1 

lor  Pers. ssp. canariensis   (Pitard) Grau 
Sao Miguel: Furnas versus Pedras de Gai^y 
K.H. RECHINGER Nr. 57712 

s. ssp. dubia   (Arrond.) Blaise 
s la foret d'Orleans, leg. BLAISE s.n. 

ledfrGRAreiCh' SMhang des Co1 de Tende ZW* 1550"1 

M.   heteropoda  Trautv. •.. 
Persien, Azerbaijan occid; in saxosis calc , SE Shah 
locum Rezaiyeh (Urmin) , 1300 m, leg. K.H. RECHINGER I 
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var. kiesenwetteri   (Heldr.) Grau 
Griechenland, Attica in reg. infer, m. Pentelici, 500 i 
leg. v. HELDREICH 

Griechenland, Mazedonien, Gipfel ostl. des Babma-Passe: 
ca. 1400 m, auf Gneis, leg. BURGEFF Nr. 526 

M.   kurdiaa  Riedl 
Persien, Distr. Erbil (Kurdistan) leg. K.H. RECHINGER 
Nr.   11750 

W.   lamottiana   (Br.-Bl.   ex Chass.)   Grau 
Frankreich,   Dept.   Cantal:   Nordhang des  Plomb du Cantal 
Sumpf,   leg.   MERXMULLER  &   ZOLLITSCH Nr.   25980 

ssp.   caespitosa   (C.F.   Schulz)   Hyl.   ex Nordh. 
°ayern,  Schwaben,   Leipheim/Donau,   im Donauried,   leg.   DOPPEL- 

acks,   leg.   H.W.   PRETZ   s.n. 

lapidosis  in valle fl. 

u'n„tUs'ltaniaa  Schuster 
Portugal,  Bot.   Garten  Sacavem;   Kultur-Nr. 

AfJHini!tiflora Boiss.   &  Reuter 

lea    S1Stan'   Prov-   Ba<?hlan'  oberes Khinja 

Wen!"1'  Kreis  Sternberg,  Ufer- und Wegrander 
Weiher NO Deixlfurt,   leg.   LIPPERT Nr.   5301 
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M.   olympica  Boiss. 
Ttirkei,  Prov.   Hakkari Cilo Dag:   Seegipfe 
A.   VOGEL 

lukau, leg. LAING Nr. 18324 

Spanien, Prov. Avila: sudostlich von Villacastin, leg. 
MERXMULLER & GLEISNER Nr. 26635 

M.   propinqua  Fisch. & Mey. 
Persien, Azerbajian, leg. RECHINGER Nr. 39855 

M.   pusilla  Loisel. 
Korsika, Col de Vergio, 1400 m, leg. MERXMULLER & LIPPERT 

H.   pygmea  Colenso 
Neuseeland,   South  Island,   Bluff Hill,   leg.   U.   SCHWEINFORTH 

M.   rakiura L.   B.   Moore 
?!USeciln

T
d'   Stewart  Is^nd Paterson  Jnlet:   Burnt Point 

leg.   SCHWE1NFURTH Nr.   90 
M.   ramosissima Roche1 
ssp.   globularis   (Samp.)   Grau 
Cherbourg leg.   L.   CORBIERE  s.n. 

Darmstadt-Eberstadt,   leg.   HERTEL Nr.   2367 
M.   refracta Boiss. 
ssp.   pauaipilosa Grau 
s!n?ChenlSnd'  Acarnanien,   Bumistos,   14 00 m,   leg.  PHIT0S 

KS S!'^"  °ag'   13°°  "'   l6g-   C0°DE & J°NES' 

**pZ:UMl9eiiZ ?*£*« ex O.   Brand 
leg.   J.   CROFJtl al    SE'6I164   

SidG'   DiSt"   Centr31 

M.   acorpioidee  L. 

TlZ'u °berbaYern'  "Wllngr Au.   l„.   GRAU 
Spanien,  Prov    L«Un.   »„ ^ ,^n • 
MERXMULLER rii£^^U«J°  ^t"^"' 
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Villeneuve und Vias, leg. 

M.   soleivolii  Gren. & Godron 

Bache, leg. K. RONNIGER s.n. 

M.   sparsiflora  Mikan ex Pohl 
Osterreich, St. Johann im Pongau, leg. REITER s.n. 

Neuseeland, leg. FORSTER Nr. 31 

M.   spelunaiaola   (Boiss.) Rouy 
Jugoslawien, Mazedonen, Near Trnica on road from Debarto 
Gastivar, 950 m, leg. A.O. CHATER Nr. 507 

M.   stenophylla   Knaf 
Osterreich, Steiermark, Gulsen bei Preg, leg. MELZER & 
GRAU s.n. 

«.   stolonifera   (DC.)   Gay ex Ler.   &  Lev. 
Spanien,   Prov.   Segovia,   Sie 
MULLER,   WIEDMANN   &   GRAU   s.n 
M-   striata Link 
Spanien,   Prov.   Vallado 
^o Duero und Ponafiel, 
LIPPERT Nr.   23081 
M-   suavolens  Waldst.   &   Kit. 
Jugoslawien,   in  locis  apricis  prope Travnik,   Bosnia,   leg. 
BRANDIS  Nr.   2567 
M-   sylvatica   Hoffm. 

ssp.   ayanea   (Boiss.   &  Heldr.)   Vestergren 
J-talien,   Prov.   Cosenza:   Mte.   Pollino,  Wiesen um den Col di 
Dragonet,   leg.   MERXMULLER   &   LIPPERT Nr.   23755 

fallen,   Sizilien,   Busambra,   leg.   MERXMULLER s.n. 

J|P:   rivularis  Vestergren 

WIEDMANN  Kultur-Nr.   M-7 

GR.   34-702620 
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leg.   B.   BALKOVSKY ] 
opp.   Bialoquerca 

Neuseeland,   South Island,   Zentral  Otago,   Alexan 
Fraser River und Clutha River,   leg.   U.   SCHWEINFURTH Nr. 16 

Kenya,  Aberdare Mt.   3000 m,   leg.   RAUH Nr.   Ke 

oitschii Boiss.   &  Reuter 
Portugal,  Estremadura,   Bach am Westhang  der 
ca.   200 km,   leg.  MERXMOLLER &  GRAU  s.n. 

(Bsterreich,   Otztal,  W: 

£2£5£ aUS. wilctoaterial,(lnsti?utGfUr  Systematische 
Botanik,  Miinchen) 

£l?«*«5P;uSSSui'  inititui ^Systematische 
Botanik, Munchen) Y 

nemoTosa Besser 

Botanik,aMSnchenTateria1'   InStitUt  fUr  Systematische 

EE!SenTeria1'   —-  *  S—^^ 
rehsteineri  Wartro. 

IBayern,  Wasserbecken des Botanischen  Gartens) 

Manching)3* Weiher nordwestlich des  Flugplatzes 

Bot^ik/lnSe^^-^1'   InstitUt  fUr Systematise 

I Hoffm. 
im Wald 2 km westlich von Holzkirchen) (Bayern, 
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