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AN POLYGONUM A VICUL ARE I 

Ich mochte mich an d 
die innerhalb und auBerhalb i 
Instituts zum Gelingen der v< 
beigetragen  haben,   herz 

das zugrundeliegende P: 
anvertraute, und mir di 
Interesse wertvolle An: 
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1. Einleitung und Fragestellung 

Die Polygonum  aviculave   Gruppe ist schon von 
Autoren untersucht und gegliedert worden. Die angewandte 
Gruppierung und Nomenklatur stimmen dabei ebensowenig uber- 
ein wie die Auswahl der Merkmale. 

Dabei kommt schon durch die Fulle der existierenden Namen 
die auBerordentliche Variabilitat dieser Artengruppe zum 
Ausdruck, die es vielen Botanikern oft schwer macht, eine 
Pflanze sicher einzuordnen. Man sieht dies z.B. daran, daB 
haufig nur der Name Polygonum aviculave, im Sinne einer 
Sammelart, angegeben wird, und keine genauere Bestimmung 
erfolgt. Auch an der relativ groBen Zahl falsch bestimrater 
Belege laBt sich das ablesen. 

Nach Linne, der innerhalb der Gruppe nur eine Art beschrieb, 
nahm die Zahl der Namen in teilweise erschreckendem MaBe zu 
(s. BOREAU, 1857). Haufig erfolgte die Abtrennung dabei nur 
aufgrund vegetativer Merkmale, wie Wuchsform oder Be- 

Der erste, der die Gruppe ausfuhrlicher bearbeitete, war 
LINDMANN (1912). Er erkannte das Problem bereits im Prinzip 
richtig. Unterschieden werden von ihm zwei groBere Einheiten 
P.   heterophyllum  Lindm., mit P.   vuvivagum  Jord. ex Bor., 
als Varietat oder moglicherweise selbstandige Art 
P.   aeguale   Lindm. (= P.   avenastvum  Bor.). Als nah < 
mit P.   aequale  bezeichnet er die von ihm abgetrennte Art 
P. calcatum  Lindm. 
In Deutschland befaBte sich dann H. SCHOLZ (1958, 1959) mi 
der Vogelknoterich-Gruppe. Auf seinen Ergebnissen beruhen 
im wesentlichen die Bestimmungsschlussel der bei uns 
gangigen Floren, z.B. ROTHMALER Bd. IV, 1976. Hier werden 
fur Bayern in Frage kommend funf Kleinarten aufgefuhrt: 

Von SCHOLZ war auch ein Teil der Belege 
Munchen revidiert worden, so daB mir von alien funf Sippen 
von ihm bestimmte Exemplare zur Verfiigung standen. In seiner 
letzten Polygonum-Veroffentlichung (1977) geht er, neben den 
anderen funf Kleinarten, vor allem auf P. micvospevmum  ein. 
Diese Art ist nah verwandt mit P. aalcatum, soil aber mehr 
westlich verbreitet sein. 

1962 erschien eine Arbeit von STYLES, der aufgrund bio- 
metrischer Untersuchungen an englischem, westeuropSischem 
und skandinavischem Material zu dem SchluB kommt, daB drei 
Arten unterschieden werden konnen. Auch in einer neueren 
italienischen Veroffentlichung (RAFFAELLI, 1980) werden 
diese drei Sippen benandelt. 

Ein weiteres Problem ist die unterschiedliche Auffassung 
iiber die richtige Namengebung bzw. Typifizierung. 
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SCHOLZ schlagt vor (1977), den nur Verwirrung stiftenden 
Namen P. aviculare  L. nicht fiir die Benennung einer der 
Kleinarten zu verwenden. Von vielen osteuropaischen Be- 
arbeitern wird P. aequale  Lindm. gleich P. aviaulare   L. ge- 
setzt, wahrend andere P. aviculare  L. fiir die heterophyllen 

Ich schlieBe mich hier der Beweisfiihrung von STYLES (1962) 
und MCNEIL (1981) an, die darlegen, daB eine Lectotypi- 
fizierung aufgrund des Linne'schen Materials einwandfrei 
moglich ist. Sie kommen zu dem SchluB, daB P. aviculare  L. 
der korrekte Name ftir die heterophyllen Pflanzen ist. Der 
richtige Name fur die homophyllen Formen ist dann 
P. arenastrum  Bor. 

sind dagegen alle hierher gehorenden Sippen gemeint, die 
in Bayern vorkommen. 
Es erschien nach alien bisherigen Untersuchungen, die in 
ihren Ergebnissen stark voneinander abwichen, dringend 
notig, in einem iiberschaubaren und genau umrissenen Raum wie 
Bayern festzustellen, welche Sippen morphologisch unter- 
schieden werden konnen, ggfs. die Grenzen so klar wie mog- 
lich herauszuarbeiten und die Variabilitat umfassend darzu- 
stellen. 
Dabei ist mir bewuBt, daB dieser Untersuchung nur regionale 
Bedeutung zukommt. Ich hoffe aber, daB sie, 

anderen Bearbeitungen, allmahlich dazu beitragt 
innerhalb dieser kosmop: 

zur systematischen Stellung und 

2.1, Systematische Stellung 

Innerhalb der Gattung Polygonum  ist die gleichnamige 
Sektion, zu der die hier untersuchten Sippen gehoren, eine 
morphologisch, okologisch sowie karyologisch gut charakteri 
sierte Artengruppe. In Europa werden derzeit ca. 23 Arten 
unterschieden. 
Sie ist gekennzeichnet durch: 
- relativ schmale, ganzrandige Blatter; 
- Ochrea zumindest im oberen Teil silbrig- oder weiBlich- 
hyalin und teilweise stark zerschlitzt; 

- Bluten in den Achseln der Laubblatter, einzeln oder zu 
mehreren, bilden teilweise locke 

- P 5, selten 4 oder 6; 
- A 3 - 8; 
- dreiblattriges Gynoeceum, das zu 
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MineralbSden bzw. Ruderal- 
standorte. 

Die eigentliche Polygonum aviculare  Gruppe zeichnet sich 
durch die annuelle Lebensweise und die Beblatterung bis an 
die SproBenden aus, auch wenn die Blatter nach oben hin 
immer kleiner werden. P. bellardii,   der zumindest adventiv 
in Bayern vorkommt (vorkam), hat dagegen, neben anderen 
Unterscheidungsmerkmalen, hochstens winzige Brakteen an 
den SproBenden, die kurzer als die Bliiten sind. 

Die Entwicklung, wie man sie sich heute vorstellt, geht von 
vorderasiatisch-mediterranen Halbstrauchern aus, die soweit 
bekannt, diploid sind (2n = 20). Verschiedene Linien fiihren 
dann zu aralokaspischen Salzsteppenpflanzen bzw. zu raedi- 
terranen Kustenpflanzen.  Hierher gehort der oben erwahnte 
P. bellardii   (2n = 20). Weiter gibt es eine Gruppe von 
Sippen die von den Kusten des Mittelmeeres bis nach Nord- 
europa vorkommen, sie sind tetraploid (2n = 40). Und schlieB- 
lich solche Pflanzen, die bevorzugt vom Menschen geschaffene 
Runderalstandorte besiedeln und sich dadurch in jungerer 
Zeit iiber alle Kontinente ausgebreitet haben. Hier findet man 
tetraploide und hexaploide Sippen. 

Diese Entwicklung ist nach heutiger Vorstellung gekoppelt 
mit fortschreitendem Ubergang zum niederliegenden Wuchs, 
zur annuellen Lebensweise und vermutlich zunehmender Allo- 
polyploidie (hybridogene Artbildung unter gleichzeitiger 
Chromosomenzahlverdoppelung). 

2.2. Fortpflanzungsbiologie 

Das Vorkommen teilweise recht stabiler, immer wiederkehrender 
Typen bzw. Populationen ist sicherlich in betrachtlichem 
AusmaB durch das vorherrschende Fortpflanzungssystem be- 

ain 

schlossen werden. Die Bluten'sind durchwegs klein, unschein- 
bar und ihre Anordnung an der Pflanze zeigt keinerlei An- 
passung an Fremdbestaubung. Wenn diese aber fehlt, kommt es 
zur Stabilisierung unterschiedlicher genetischer Faktoren, 
und damit zum Auftreten von sich geringfugig unterscheidenden, 
mehr oder weniger stabilen Populationen und Typen, wie man 
es haufig bei einjahrigen Unkrautern mit unscheinbaren 
Bliiten antrifft. 

Einen gezielten Besuch von Bestaubern konnte ich nie be- 
obachten. Man findet aber durchaus Insekten auf den Vogel- 
knSterich-Bestanden (KMfer, Blattlause), so daB eine hin 
und wieder zufallig auftretende Fremdbestaubung nicht aus- 
geschlossen werden kann. 
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Im Zinuner stehende Pflanzen, die 
wickelten bis Februar reichlich Friichte. 
dabei durchwegs urn "abnorme" Fruchtbildungen (s.S. 55 ) 
mit gut entwickltem Embryo und reichlich Endosperm. An 
diese Pflanzen war sicherlich kein Insekt herangekommen. 

Haufig kann man bei offenen Bliiten beobachten, daB einzelne 
Staubblatter mit geoffneten Pollensacken zu den Narben hin- 
geneigt sind, und der Pollen direkt darauf abgegeben wird. 
Auch Bliiten, die noch mehr oder weniger in der Ochrea ein- 
geschlossen sind, hatten bereits haufig gedffnete Pollen- 
sacke, so daB man (s. STYLES) in gewissem Umfang durchaus 
von einem kleistogamen-ahnlichen Verhalten sprechen kann. 

Bei der Untersuchung der PollengrSBe konnte ich einige Male 
PollenkSrner mit bereits ausgewachsenen Pollenschlauchen 
beobachten, was ein weiterer Hinweis auf die Autogamie ist. 

Bereits LINDMAN vermutete das Auftreten von Bastarden 
zwischen den von ihm vorgeschlagenen Sippen, also zwischen 
tetraploiden und hexaploiden Arten. Die Hybridisierungs- 
experimente von STYLES brachten dagegen, auch zwischen Arten 
mit gleicher Ploidiestufe, keinen Erfolg. Er schreibt je- 
doch, daB diese Versuche hauptsachlich wegen technischer 
Schwierigkeiten kaum beweiskraftig sind, er andererseits 
aber auch keine Pflanze gefunden hat, bei der Verdacht auf 
eine hybridogenen Ursprung bestand. Weder morphologisch, 
noch von den Chromosomen her. Die von ihm angegebenen 
Zahlungen von ANDERSON und A. & D. LOVE mit 2n = 50 fUr 
vermutliche Bastarde von P.   aviculare  und P.   arenaetrum 
bleiben deshalb zweifelhaft. 

Ich kann diesbezuglich nur feststellen, daB ich durchaus 
Exemplare hatte, bei denen manche Merkmale intermediar 
ausgebildet waren. 

3. Material und Methoden 

Die Untersuchungen wurden fast ausschlieBlich an Herbar- 
material durchgefiihrt. Alle angegebenen MeBwerte stammen, 
soweit nicht anders vermerkt, von getrockneten Pflanzen. 
Sie wurden, was Bliite, Frucht, Ochrea und teilweise die 
Blatter betrifft, mit dem Binokular ermittelt, wodurch eine 
MeBgenauigkeit von 0,1 mm erreicht wurde. Untersucht wurden 
rund 500 Aufsammlungen aus Bayern und etwa 50 ausser- 
bayerische Bogen, mit teilweise mehreren Einzelpflanzen. 

Viele der vorhandenen Exemplare sind nur zum Teil auswert- 
bar. Sehr haufig (bei etwa 50% aller Pflanzen) ist die Be- 
blatterung unvollstandig, d.h. die Blatter der HauptsproBe 

gesammelt 

=iste untersuchte Material lag i 
:a. 250 Aufsammlungen), etwas wi 
(ca. 200 Aufsammlungen). Von P. 
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wenigsten Exeraplare vorhanden. Als diese Art waren zu Be- 
ginn der Untersuchungen bestimmt: 11 Aufsammlungen aus 
Bayern und 14 Aufsammlungen verstreut aus ganz Europa. Wegen 
der geringen Zahl bayerischer Belege wurden hier alle vor- 
handenen Exemplare untersucht. 

Bei der angewandten Untersuchungsmethode lafit sich kaum ver- 
meiden, da6 manche Hinweise, die man in der Literatur findet, 
nur in beschranktem Umfang zu gebrauchen sind. Dies gilt 
vor allem fur Farbmerkmale der Ochrea und der Blatter. Aber 
auch bei der Wertung anderer Merkmale, z.B. bei der Uber- 
lappung der Perianthsegmente, mufi dies berucksichtigt werden. 
Da Bluten- und Fruchtmerkmale bei der P. avieulare  Gruppe 
nach den heutigen Kenntnissen die sichersten Kriterien zur 
Unterscheidung der Sippen lief em, wurden diese zunachst 
eingehend untersucht, und zwar an insgesamt ca. 500 Einzel- 
pflanzen. Die vegetativen Merkmale wurden dann aufgrund 
dieser Ergebnisse an den geeigneten Exemplaren ermittelt. 
Dieses Vorgehen war notwendig, da mir insgesamt nur relativ 
wenige eindeutig bestimmte Pflanzen zur Verfugung standen. 
Haufig waren sie nur als P. avieulare   (i.S.v. Sammelart) 
bezeichnet, was im Prinzip gar nichts aussagt. 

Die Verbreitungskarten sind aus alien vorhandenen, sicher 
bestimmten Belegen erstellt. Ob in einem Quadranten ein 
oder mehrere Fundorte der gleichen Art liegen, wurde dabei 
nicht unterschieden. 

Zur Messung der Pollengrofie wurden mikroskopische Praparate 
angefertigt. 

Die Chromosomenzahlen entstammen der Literatur. Urspriing- 
lich wollte ich diese Werte an bayerischen Pflanzen Uber- 
priifen. Ich stiefi jedoch auf erhebliche Schwierigkeiten bei 
dem Versuch, die Samen zum Keimen zu bringen, um an ge- 
eignete Wurzelspitzen zu gelangen, so da8 fur diese Unter- 
suchungen die Zeit zu knapp wurde. 

Die Zeichnungen von Bluten, Friichten und Fruchtquerschnitten 
sowie den Nebenblattscheiden sind alle mit einem Binokular 
•It Zeichenapparat angefertigt. Sie stammen alle von ge- 

Pflanzen. 

4- Diskussion der Merkmale 

Die Reihenfolge der Merkmale beinhaltet keine Wertung, 
sondern behandelt zuerst den vegetativen Bereich und dann 
Bluten- und Fruchtmerkmale. In den Diagrammen wird nur 
zwischen P. arenastrum  und P. avieulare  unterschieden. Die 
wenigen Exemplare, die als P. rurivagum  bezeichnet werden 
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4.1. Habitus 

Der Habitus ist in der P.   auiculare  Gruppe sehr variabel, 
d.h. in starkem MaBe vom Alter der Pflanze und den Umwelt- 
bedingungen abhangig. Inwieweit die Wuchsform bei den 
einzelnen Sippen genetisch fixiert ist, lieBe sich nur durch 
Kultivierungsversuche abschatzen, was jedoch im Rahmen 
dieser Arbeit nicht mdglich war (s. SCHOLZ 1958, 1959; 
PAUVELS 1959). 
Es lassen sich diesbezuglich allenfalls gewisse "Praferenzen" 
bei den einzelnen Sippen feststellen, die jedoch keineswegs 
zur Unterscheidung zu gebrauchen sind, sondern hochstens 
als Hinweis dienen konnen. 
Man kann folgende Wuchsformtypen unterscheiden: _+ aufrecht, 
niederliegend-aufsteigend und niederliegend bis an den 
Boden gepreBt. Innerhalb der einzelnen Sippe treten alle 
diese Wuchsformen auf, wenngleich die _+ aufrechte bis auf- 
steigende Wuchsform bei P. aviculave  haufiger ist als bei 
P.   arenastrum,   der eine starkere Tendenz zum niederliegenden 
Wuchs zeigt. Die tlbergange  zwischen den verschiedenen Wuchs- 
formen sind flieBend, und es laBt sich nicht immer, vor 
allem bei gepreBten Pflanzen, eindeutig entscheiden, welcher 
Typ vorliegt. 
So findet man z.B. bei P. aviculave  haufig, daB der Mittel- 
trieb + aufrecht wachst, wahrend die an der Basis der 
Pflanzen abzweigenden SproBe niederliegend-aufsteigend sind. 
Zusatzlich muB in diesem Zusammenhang zwischen jungen 
Pflanzen und alteren Exemplaren unterschieden werden. Ver- 
gleichbar sind nur mehr oder weniger ausgewachsene Indivi- 
duen, da die Jugendstadien haufig + aufrecht wachsen und 
sich erst im Laufe der Zeit die typische Gestalt entwickelt 
(s. Habituszeichnungen). 

4.2. SproBlange, Internodienlange, Verzweigungsgrad 

Die Lange der Pflanzen zeigt im Maximal-Bereich deutliche 
Unterschiede zwischen den beiden grofien Einheiten in der 
P.   aviculare  Gruppe (s. Diagramm 1). Gemessen wurde je- 
weils der langste Zweig einer Pflanze. 
Da in der Gruppe keine endstandigen Infloreszenzen gebilde 
werden, mit deren Entwicklung der SproB sein Wachstum ein- 
stellt, ist es natiirlich schwierig eine untere Grenze anzu 
geben. Auch wenn ein Exemplar bereits viele reife Fruchte 
tragt, laBt sich nur in wenigen Fallen beurteilen, ob die 
endgiiltige GrSBe erreicht ist oder nicht. Nur unter be- 
stimmten Voraussetzungen, wie z.B. genauere Kenntnis des 
Standorts, Oder bei sehr spat gesammelten Exemplare laBt 
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Dies gilt vor allem fii 
P. aviculare  Pflanzen. 
rait reifen Fruchten sind 8,5 bis 10 cm lang, aber relativ 
friih im Jahr (Anfang Juli) gesammelt. 

fest, daB 
gesammelt wurden. Die groBten vollstandigen P. 
Pflanzen ira Herbar weisen eine SproBlange 

langen Zweigen feststellen. 

P. arenastrum  bleibt dagegen deutlich kleiner, die groBten 
Exemplare erreichten eine Lange von ca. 65 cm. 

Im Diagramm 1 sind nur Herbarbelege beriicksichtigt. 

Die Werte fiir P. aviculare  miiBten sich deshalb noch weiter 
nach oben fortsetzen, und die groBeren Pflanzen, mit mehr 
als 50 cm SproBlange sind prozentual sicherlich unter- 
reprasentiert. Inwieweit die kleinen Exemplare dieser Art 
rait weniger als 10 cm Lange zu bewerten sind (s.o.), ist 
nicht sicher. In der Literatur findet man fur P. aviculare 
2-200 cm und fur P. avenastrum  5-70 cm angegeben. 

Zur Ermittlung der Internodienlange wurden die 10 lMngsten 
Internodien pro Pflanze gemessen und daraus der Mittelwert 
gebildet. In Diagramm 2 sind jeweils diese Durchschnitts- 
werte aufgetragen. Da kleinere Pflanzen in der Regel kiirzer 
Internodien aufweisen als groBere Exemplare, war das Er- 

Der Quotient aus SproBlange zu Internodienlange mttBte da- 
gegen ein objektiveres Bild ergeben, wenn diese Unterschiede 
genetisch fixiert waren. D.h. Pflanzen mit vergleichbarer 
SproBlange muBten unterschiedliche Werte ergeben, wenn 
dieses Merkmal nicht in starkem MaBe von Umweltbedingungen 
abhangig ware. 

Diagramm 3 zeigt aber, daB dies nur in beschrSnktem Umfang 
der Fall ist, was ein weiterer Hinweis auf die phanotypische 

Urn den Verzweigungsgrad in Zahlen ausdriicken zu konnen, 
wurden die Seitentriebe pro 10 Knoten eines HauptsproBes 
gezahlt, beginnend mit der ersten, d.h. der untersten Ve 
zweigung an diesem SproB. Der Quotient aus der Zahl der 
SeitensproBe dividiert durch 10 ergibt dann den Verzweig 
grad. Er betragt also z.B. 1, wenn sich an jedem Knoten 
Verzweigung befindet. 

Der Unterschied zwischen P. aviculare und P. arenastrum 
jedoch gering. Die Werte schwanken bei beiden Sippen von 
0,3-1,0. Der Mittelwert betragt (jeweils aufgerundet) be 
P. aviculare   0,8 und bei P. arenastrum  0,7. 
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, die in der Gattung Polygon 
Sippen mit herangezogen 

werden, sind in dieser Gruppe nur sehr beschrankt zur Ab- 
grenzung zu gebrauchen. AuBerdem findet man haufig keine 
gut erhaltenen, meBbaren Nebenblattscheiden an der Pflanz 
abgesehen von ganz jungen an den SproBenden. 

In der Literatur werden als Merkmale die Lange, die Farbe 
und teilweise der Grad der Zerschlitzung angegeben. 

Farbung 

Dieses relativ subjektive Merkmal wurde zwar untersucht, 
es konnten aber keine Unterschiede zwischen den einzelnen 
Sippen festgestellt werden. Fur P. rurivagum  findet man 
haufig die Angabe, daB die Ochrea im unteren Teil braunlich- 
rot oder braunlich und im oberen Teil hyalin, silber- 
glanzend oder weiBlich sein soil. 

Dies trifft jedoch nach meinen Beobachtungen an getrockneten 
Pflanzen normalerweise auch fur die anderen Sippen zu. D.h. 
im jungen Zustand ist die Ochrea immer mehr oder weniger 
silbrig bis weiBlich hyalin, oft glanzend, und an der Basis 
teilweise leicht braunlich-rot Uberlaufen. 

Je alter die Nebenblattscheiden werden, desto starker wird 
der rotbraune bis braune Farbton der basalen Bereiche und 
der Adern. Aber auch die hautigen Teile zwischen den Adern 
verfarben sich. 

An alteren Bereichen der Pflanzen sind oft nur noch die 
kraftig rotbraunen bis braunen basalen Teile vorhanden, 
wahrend der zerfranste Anteil abgebrochen ist. 

Inwieweit die Farbung der Ochrea auf Veranderungen durch das 
Pressen und Trocknen der Pflanzen beruht, bzw. bei lebenden 
Pflanzen aussieht, kann bei der angewandten Methode nicht 

Zerschlitzung 

Die junge Ochrea bildet eine nach oben offene Rohre, die den 
weiter wachsenden SproB umhiillt. Sie ist an der Spitze meist 
in einige grossere Lappen gespalten. 

to starker zerfranst der obere Te 
rn bleiben erhalten, wShrend die 

auseinanderreiBen und schliefllich abbrechen konnen. Die 
Ochrea kann durch kraftige Seitenzweige bis zum Grund ge- 
spalten sein. Auch die stehengebliebenen Adern brechen 
leicht ab, so daB man an alteren SproBbereichen meist nur 
noch Reste findet. Bei alien Sippen findet man stark zer- 

Nebenblattscheiden. Dabei kommt die Zerschlitzung 
langeren Ochrea natUrlich besser zum Ausdruck 
Lner kiirzeren. AuBerdem ist die Zerschlitzung kaum 
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meBbar, da sie l 
ich mit dem Alter ver 

der Literatur (P. rurivagum - Ochrea stark 
. aviculare - Ochrea im Alter zerschlitzt) 

treffen meiner Meinung nach fiir alle Gruppen in * gleiche 
MaBe zu. Nur wird dies bei der im Mittel kiirzeren Ochrea 
von P. arenastrum nicht so deutlich. Langere Nebenblatt- 

sind jedenfalls auch deutlich 
srschlitzt (s. Abb. S.99 ). 

Dieses Merkmal eignet sich noch am besten, obwohl ein rela- 
tiv breiter Uberlappungsbereich existiert. Es wurden je- 
weils die langsten, moglichst gut erhaltenen Nebenblatt- 

n (s. Diagramm 4). Die Werte im Diagramm 
ich aus mindestens fiinf Messungen pro Pflanze. 
wurden ca. 200 Einzelpflanzen daraufhin unter- 

auch die Maximal-Werte dieser Pflanzen 
eingetragen, weil oft schlecht zu beurteilen ist, ob von 
der einen Oder anderen Ochrea nicht schon Teile abgebrochen 
sind, wodurch sich bei der Verwendung eines Mittelwertes 

In der Literatur findet sich als wichtiges Merkmal von 
P. rurivagum,   im Gegensatz zu den anderen Sippen, die lange 

Im Mittelwert lag 
Pflanze iiber 1 cm 
Ochrea durchaus langer werden kann (max. 1,2 cm). Die 
langsten Nebenblattscheiden findet man meist bei typischen 
kraftigen Exemplaren des P. aviculare.   Dagegen hatte bei 
den Pflanzen, die sich am ehesten der Beschreibung von 
P. rurivagum  nahern, nur die Halfte einen Mittelwert von 
mehr als 0,8 cm (max. Mittelwert 0,96 cm). Man findet fur 
P. rurivagum  auch nie eine Angabe iiber den unteren Grenz- 
wert. Es heiBt immer nur: "Ochrea bis Oder ca. 1 cm lang"; 
teilweise mit dem Zusatz: "langer als bei den verwandten 

Farbung 

In den Arbeiten von SCHOLZ (1958, 1959) finden sich einige 
Angaben iiber die Blattfarbung bei den von ihm unterschiedenen 
Sippen. Da dieses Merkmal jedoch relativ subje' ' 
und nachtragliche VerSnderungen I 
ausgeschlossen werden kSnnen, wi: 
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Blattform 

Die Blatter sind einfach und ganzrandig. Die Form ist inner 
halb der einzelnen Sippen sehr variabel und kaum als Unter- 
scheidungsmerkmal zu gebrauchen. 
Durch Kultivierungsversuche (s. LINDMAN 1912, SCHOLZ 1958, 
1959, STYLES 1962) konnte zum Teil bestatigt werden, da8 
sich durch unterschiedliche Standortbedingungen nicht nur 
Wuchsform und GroSe der Pflanzen, sondern in gewissem Mafie 
auch die Blattgestalt und die BlattgrSBe verandern. 
Lediglich fur P. rurivagum  findet man in der Literatur ein- 
stimmig die Angabe von schmal-lanzettlichen bis linear- 
lanzettlichen, spitzen Blattern. 
Ich werde auf dieses Merkmal erst bei der Darstellung der 
einzelnen Sippen {s. S.71ff) naher eingehen. 

Bei BOREAU (1857) und RAFFAELLI (1982) wird fur P. vuri 
im Gegensatz zu den anderen Sippen, eine deutlich hervo 
tretende Aderung der Blattunterseite angegeben. 
Ich konnte diesbeziiglich zwischen den einzelnen Sippen 
deutlichen Unterschiede feststellen. 

Blattlange- und \ 

suchung 
Bei alien Sippen werden die Blatter der Hauptsprosse, vor 
allem in den basalen Bereichen der Pflanze, meist sehr friih 
abgeworfen. Man hat deshalb hSufig Exemplare vor sich, die 
nur noch an den SproSenden beblSttert sind. 
Die charakteristischen Blatter sind jedoch die an den Haupt- 
sprossen, und hier vor allem im unteren SproBbereich. Die 
Blatter an den Seitentrieben konnen in Gr6Be und Form mehr 
oder weniger abweichen. An den Sprossen letzter Ordnungsind 
sie hMufig nur als kleine Stiitzblatter ausgebildet. 
Die Veranderungen, die der Blattabfall im auBeren Erscheinungs- 
bild hervorruft, sind bei P. avieulare  starker als bei 
P. arenastrum,  dessen Blatter an den Sprossen unterschied- 
licher Ordnung sich weniger unterscheiden als bei der erst- 
— Sippe. 

"blattlose" Individuen kann man schon relativ friih 
finden. Sie werden naturlich gegen das Ende der 
ionsperiode haufiger, so daB im Herbst gesammelte 

Exemplare verschiedener Sippen meist ein weitgehend gleiches 
Erscheinungsbild aufweisen, und in Bezug auf Blattmerkmale 
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Der Bestimmungsschlussel in der Arbeit von STYLES enthalt 
die Anmerkung: "... mit Sicherheit nur zu bestimmen, wenn 
reife Fruchte und Blatter mindestens am zweiten oder 
dritten Knoten vorhanden". Dies trifft fiir das mir zur Ver- 
fiigung stehende Material kaum einmal zu. 

Auch SCHOLZ schreibt: "... falls die Bestimmung P. monspeli 
ergibt, solle man im folgenden Friihjahr den betreffenden 
Fundort nochmals aufsuchen, urn die charakteristischen Erst- 
lingsblatter zu erhalten". 

Bei meinem Material befanden sich nur sehr selten Blatter 
auch an den unteren Knoten, und die Hauptsprosse wiesen hau 
nur wenige gut erhaltene Blatter auf. Es ist deshalb kaum 
moglich, die GroBe der Blatter an einer streng definierten 
Stelle der Pflanze zu messen, was selbstverstandlich fur 
vergleichbare Werte am besten ware. 

bei alien Pflanzen deren Haupttriebe noch einigermaBen gut 
,^      .     .. -elten/ jeweils das groBte ausgewahlt 
vermessen. Die Ergebnisse (s. Diagramme 5 und 6) sind 
halb absolut gesehen nur rait Einschrankungen zu ge- 

allem was die Lange und Breite in den Extrem- 
Lfft. Vermutlich sind die grosseren Blatter 

bei P.   aviaulare   (und P. arenastrum?)   prozentual zu wenig 
vertreten. Insgesamt ergibt sich im Mittel aber trotzdem 
~J- "J,J  "   "   " ;zug auf die BlattgroBe 

Heterophyllie 

Es handelt sich hierbei urn ein Merkmal, das in typischer Aus- 
pragung sehr auffallig sein kann. 

Unter Heterophyllie versteht man hier,~daB die Seitehsprosse 
erster Ordnung kleinere Blatter haben als die Hauptstengel. 
Sie konnen sich auch in der Form etwas unterscheiden. Dies se 
sich weiter fort, bis zu den letzten Verzweigungen. 

Aus den vorher erwahnten Grunden (Blattabfall) ist dieses 
Merkmal, das in den verschiedenen Sippen unterschiedlich 
stark ausgepragt ist, ebenfalls nur in beschranktem Umfang 

SeitensproB) und der Lange des untersten Blattes des Sei 
zweiges, der aus dieser Blattachsel entspringt, gebildet 
(= Heterophyllie-Index). 

Ein index groBer 2 sagt also aus, daB die Blatter am Haupt- 
sproB mehr als doppelt so lang sind, wie die am davon ab- 
zweigenden Seitentrieb. P. aviculare s.l. soil an den Haupt- 
sprossen deutlich groflere Blatter tragen, als am NebensproB 
(mehr als doppelt so lang), wShrend P. arenastrum s.l. mehr 
Oder weniger gleich grofle Blatter an den Sprossen unterschie 
licher Ordnung tragt. 
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In der Literatur wird dieses Merkmal als sehr wichtig ange- 
sehen. Das kommt z.B. bei den von LINDMAN vorgeschlagenen 

zum Teil auch in Bestimmungsschliisseln auf (z.B. RAFFAELLI 
1982). 
Andere Autoren verzichten auf dieses Merkmal in ihren 
Schlusseln wegen der Hinfalligkeit der Blatter. 
Bei meinen Untersuchungen ergab sich im Durchschnitt fiir 
P. aviculare  ein groBerer Index als fur P. arenastrum,   je- 
doch mit einem groBen Uberlappungsbereich. 
Auch bei P. arenastvum  findet man relativ haufig eine + 
deutliche Heterophyllie, was sich in einem Index grofier 2 
ausdriickt; bzw. bei der anderen Sippe Werte die deutlich 
unter 2 liegen. Dies gilt wohlgemerkt auch fiir Exemplare, 
die noch fast vollstandig beblSttert sind. 
Extrem hohe Indices (bis 3, selten groBer als 3) werden von 
P. arenastvum  nicht erreicht, waren aber bei P. aviculare 
auch nicht haufig (s. Diagramm 7). 
Bei typischen Exemplaren kann dieses Merkmal aber, wie ge- 
sagt recht eindrucksvoll sein, und erlaubt zusammen mit 
der BlattgrdBe oftmals schon eine richtige Bestimmung. Bei 
vielen Exemplaren ist damit jedoch wegen der Kurzlebigkeit 
der Blatter nichts anzufangen. 
Hinweisen mochte ich in diesem Zusammenhang auf das von 
LINDMAN beschriebene und abgebildete P. aequale  ssp. 
oedoaarpum.   Wegen der deutlich heterophyllen Beblatterung 
hSlt er diesen Typ moglicherweise fiir einen Bastard. Auch 
SCHOLZ beschreibt diese Form 1958 als P. aequale   ssp. oedo- 
aarpum  Lindm. • P. aequale  x P. aviculare.   Bei meinem 
Material befanden sich ebenfalls Exemplare, die diesem Typ 
+ entsprechen. 
Nach den heutigen Kenntnissen lassen sich noch keine ge- 
sicherten Angaben aber die unterschiedliche Beeinflussung 
des phanotypischen Erscheinungsbildes durch genetische und 
Umweltfaktoren in der P. aviculare  Gruppe machen. Fest steht, 
da8 der vegetative Bereich sehr variabel ist. Am sichersten 
fur die Unterscheidung bleiben deshalb nach wie vor Merk- 
male des generativen Bereichs. Ich mochte jedoch gleich 
vorausschicken, daB auch hier die Situation bei weitem 
nicht so klar und einheitlich ist, wie es in 

:urz gestielt; OJ.c uca^liGll aua clllCi w 
; verwachsenen Basis und (4-) 5 (-6) freien 
-en (im weiteren Perianthsegmente genannt). 
i einzein. m«»-i «<- 9,1 mohr0ren in den Achseln 

1 SproBsystem 
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e mehr oder weniger stark ausge- 
stande bilden konnen. Das Perianth 

chtreife erhalten, und fallt mit der 

und der Bereich der Adern (also der 
mittlere Teil der Perianthabschnitte) ist allgemein griin. 
Die Segmente besitzen einen mehr oder weniger breiten, 
weiBen bis kraftig roten Rand. Dieser kann, vor allem bei 
kleinen Bluten, sehr schmal werden, so daB das Perianth 
insgesamt fast einheitlich griin und unscheinbar wirkt. 

Haufig findet man an einer Pflanze vollig weiBe Bluten und 
solche, die leicht rosa bis rotlich gefarbte Stellen auf- 
weisen. Aber auch weiBe und deutliche rosa, bis rot gefarbte 
Bluten kommen an ein und demselben Individuum vor. Kraftig 
rot bis dunkelrot berandete Segmente treten haufig bei 
Pflanzen an stark besonnten Standorten auf, die dem SproB 
zugekehrte Seite bleibt dabei meist ganz normal weiB. Bei 
solchen Exemplaren sind oft auch Blatter, Ochrea und Stengel- 
teile rotlich uberlaufen. 

Diese verschiedenen Farbungen findet man bei alien Sippen, 
das Merkmal wurde deshalb nicht quantitativ untersucht. Ein- 
deutig feststellen laBt sich aber, daB die Bluten von 
P.   arenastrum  meist weiB und relativ unscheinbar sind, 

haufiger rosa bis rot gefarbte und 

Hierzu wurden pro Pflanze mindestens 10 Teilinfloreszenzen 
ausgezahlt, der Mittelwert gebildet und dann jeweils auf- 
bzw. abgerundet. Das Ergebnis ist in Tabelle 1 dargestellt. 
P. rurivagum  verdSchtige Pflanzen sind hierbei nicht beruck- 
sichtigt. 

Haufig sind an den Pflanzen die reifen Friichte bereits abge- 
fallen. Die Anzahl der Bluten pro Wirtel kann in solchen 
Fallen trotzdem meist ermittelt werden, da die Bliitenstiele 
in aller Kegel erhalten bleiben und unter dem Binokular 

der Bluten 

P.   an 
ZllZT I 23,8 

1,9 28,8 
13,5        1,< 
36,5     11,i 5    1: 3,5     5, 8     1,9 

Tab. 1:   Zahl der 
Zahl der lnt« su^te n  Exemplare W- Sippe ,04. 
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Diese Werte wurden an alien Pflanzen erxnittelt, die mehr 
Oder weniger reife Fruchte enthielten (ca. 400). Es wurden, 
wenn moglich, mindestens 10 Bluten pro Pflanze vermessen, 
in kritischen Fallen mehr. An jungen Exemplaren befanden 
sich teilweise nur wenige Bluten mit reifen Fruchten. Sie 
wurden aber ebenfalls ausgewertet, wenn die Zuordnung zu 
einer der Sippen eindeutig moglich war. 

Das Diagramm auf Seite 52  zeigt die Verteilung der Segment- 
lange bei den beiden Sippen. Die Perianthlange sowie das 
Verhaltnis von Perianthlange zu Segmentlange (im folgenden 
P/S-Verhaltnis genannt) sind nicht dargestellt, da sie ein 
mehr oder weniger identisches Bild ergeben. Die Werte sind 
Tabelle 4, Seite 70   zu entnehmen. 

Zu betonen ist nochmals, daB nur altere Bluten mit + reifen 
Fruchten herangezogen werden diirfen. In vielen Fallen sind 
mehrere Messungen notig, urn brauchbare Werte zu erhalten. 
Haufig findet man "unnormale" Bluten, bzw. Bluten mit "un- 
normalen" Fruchten. Auch diese konnen nur bedingt zur Be- 
urteilung verwendet werden. Ich werde auf dieses Phanomen 
unter Punkt 4.6. Fruchtmerkmale noch genauer eingehen. 

Uberlappung der Segmente 

Da es bei P. aviculare kaum moglich ist, die Breite der Seg- 
mente einer Bliite zu messen, laBt sich dieses Merkmal nicht 
in Zahlen fassen, sondern nur beschreibend darstellen. Ver- 
anderungen ergeben sich zum Teil sicherlich auch durch das 
Pressen und Trocknen der Pflanzen, so daB unnatiirliche Ver- 
haltnisse vorgetauscht werden konnen. 

Viele Pflanzen verhalten sich diesbeziiglich nicht einheitlich. 
Man findet an ihnen Bluten mit eindeutig uberlappenden Seg- 
menten und solche, wo diese + frei sind bzw. im oberen oder 
unteren Teil leicht auseinanderweichen. Auch an der einzelnen 
Bliite kann die Auspragung verschieden sein. Die oben erwahnten 
"abnormen" Bluten konnen sich ebenfalls abweichend verhalten. 

Die Zuordnung zu einem bestimmten Typ ist also in vielen 
Fallen nicht zweifelsfrei moglich. 

Ich unterscheide hier zwischen: 

deutlich iiberlappende Segmente (= Segmente relativ 

deutlich 
relativ schmal) 

Es muB aber nochmals betont werden, daB vor allem bei ge- 
preBten Pflanzen nicht immer eine eindeutige Entscheidung 
zu treffen ist. Man sollte sich dieses Merkmal am besten 
schon an der frischen Pflanze genauer betrachten. 

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



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



Perianth-Frucht-Verhaltnis 

Die reifen Friichte konnen vom Perianth vollig eingeschlossen 
sein, Oder die Bliitenhulle deutlich uberragen. Zwischen 
diesen Extremformen treten alle Ubergange auf. Auch an ein 
und derselben Pflanze findet man teilweise unterschiedliche 
Auspragungen. 

Es hat keinen Sinn, dieses Merkmal in Zahlen auszudrucken, 
z.B. als Verhaltnis von Perianthlange zu Fruchtlange. Die 
reife Nufi erweist sich namlich nach Entfernung des Perianths 
fast immer kiirzer als dieses, auch wenn sie zuvor deutlich 
herausgeragt hat (siehe z.B. Abbildung Seite 64 ). Eine Aus- 

Die Adern Ziehen sich 
Sie konnen sehr krafti^ „^.w.•« — _ _-_.. 
Oder im anderen Extrem, nur relativ leicht angede 
kaum verzweigt sein. Dazwischen existieren alle Ubergange. 
Bei zwei der Segmente sind die Adern meist deutlich schwacher 
ausgepragt und weniger verzweigt als bei den anderen. 

An lebenden Pflanzen, bzw. aufgekochten Bluten, tritt die 
Aderung bei weitem nicht so deutlich hervor wie bei ge- 
trockneten Exemplaren. Die Angaben in diesem Zusammenhang 
beziehen sich alle auf getrocknetes Material. 

Obwohl sich keine Grenze Ziehen laBt, kann man doch bei den 
einzelnen Sippen eine deutliche Haufung eines Typs fest- 

mit zunehmender GroBe der Bluten gekoppelt ist. 

unterscheide 

Zahl der Antheren pro Blute 

Jch konnte bei meinen Untersuchungen VXCJ. wxo a^<-  nwww.vu 
Pro Bliite feststellen. STYLES, der dieses Merkmal sehr genau 
untersucht hat, fand in seltenen Fallen auch neun Antheren 
m der Blute. Es wurden von P.   avenastrum  und P. avia   ' 
:eweils 90 Bluten untersucht. Da man an den Pflanzen 
^eine geoffneten Bluten findet und 
abgebrochen sind, wurden 
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Die Ergebnisse der stichprobenartigen Untersuchungen 
im wesentlichen mit den Angaben in der Literatur iiber 
das Merkmal wurde deshalb nicht ausfiihrlicher untersu 

Zahl der 
Staubblatter 3 4      5 6 7 8 

P. arenastrum 
Zahl d. Bliiten (2?) 1     28 

27,8 18,9 21,1 

P. aviculare 
Zahl d. Bliiten (2?) 

6,7 37,7 
50 

55,6 

Tab. 2: Zahl der Staubblatter 

der fur 

unterschied- 

somenzahlangabe 2n = 40 und fiir P. avic 
P. rurivagum  2n = 60. Ich habe deshalb 
diese verschiedenen Ploidiestufen auch 
lichen Gr66e der Pollenkorner zeigen. 

Dazu wurden von typischen Exemplaren der einen oder anderen 
Gruppe junge, geschlossene Bliiten in Wasser kurz aufgekocht, 
der Pollen dann unter " 
schlieBend mit dem Mikroskop i 

Es mussen junge Bliiten verwendet werden, da bei alteren die 
Pollensacke meist schon geoffnet sind bzw. beim Kochen auf- 
gehen, so daB zu wenig Pollen fur die Messung zur Verfiigung 

Gemessen wurden nur Pollenkorner, die sich mit Baumwollblau 
gut anfarbten. Die angegebenen Werte sind die Mittelwerte 
aus 20 oder mehr Messungen pro Praparat. Von jeder Gruppe 
wurden 20 Exemplare untersucht, hinzu kamen zwei Vergleichs 
messungen von lebenden P. avenastrum  Pflanzen (bei diesen 
wurden die Bliiten nicht aufgekocht) . 

von Pflan 
ein deutlicher 
lappungsbereich i 
Merkmal ebenfalls 
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P. aviculare 
(2n • 60) 28,87   25,55-31,09 

(2n = 40) 26,46   23,31-29,80 

lebende Pflanzen   26,74   28,81/24,66 

Tab. 3: Pollenkorndurchmesser (urn) 

4.6. Fruchtmerkmale 

Die Frucht ist eine NuB, die von drei Fruchtblattern ge- 
bildet wird. Manchmal laBt sich die Reduktion auf zwei 
Karpelle feststellen. Sie besteht bei P. aviculare  im 
typischen Fall aus drei nach innen gewolbten, konkaven 
Seitenflachen und bei P. arenastrum  aus zwei nach auBen ge- 
wolbten, konvexen und einer schmalen konkaven Flache 
(s. Abbildungen Seite 64 ). 

Deutlich hervorgehoben werden muB, dafi man zieinlich haufig 
Exemplare mit abweichend gestalteten Friichten findet. Es 
konnen sich ausschlieBlich solche an einer Pflanzen be- 
fmden. Meist bleiben aber mehrere Fruchte in Form und Farbe 
ganz normal. Oft befinden sich nur vereinzelt abnorme 
Fruchte an der Pflanze. Auch in der Literatur findet man 
Hinweise auf diese Abnormitat (s. LINDMAN, SCHOLZ, STYLES). 
SCHOLZ spricht von sogenannten Herbstfruchten, was im 
Prinzip richtig ist, da sie um so haufiger auftreten, je 
weiter das Jahr fortgeschritten ist. Ich fand aber auch 
Pflanzen, die bereits im Juli fast ausschlieBlich abnorme 
Fruchte aufwiesen und mochte deshalb diesen Ausdruck nicht 
ubernehmen. Aus Samen gezogene Pflanzen, die im Zimmer 
standen, hatten im Marz die ersten Fruchte, die alle die 
unnormale Form und Farbe entwickelten. 

Die Ursache fiir diese Fruchtbildung ist nicht bekannt. Es 
Konnte meiner Meinung nach mit sich verschlechternden 
Oder verandernden Umweltfaktoren (Steuerung durch die 
Tageslange?) , bzw. insgesamt ungiinstigen Standortbedingungen 
zusammenhangen. Dafiir spricht, daB man eindeutig eine Zu- 
nahme solcher Fruchte bei spat im Herbst gesammelten Indi- 
viduen beobachtet. Vielleicht spielt auch die Art der 
Portpfianzung eine Rolle. 

Bei den abnormen Friichten verlangert sich die NuB meist 
deutlich, oft sehr stark, und ragt dann weit aus dem 
Perianth heraus. Die Fruchtwand bleibt sehr diinn (haufig 
si-eht man den grlinen Embryo deutlich durchscheinen) und 
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wird nicht so hart wie im Normalfall. Sie ist griinlich bis 
gelblich-braun, haufig fleckig. Der Embryo ist dagegen 
groB und kraftig und das Endosperm reichlich entwickelt. 

Es hat teilweise den Anschein, als ob das Nahrgewebe besser 
ausgebildet ware, als bei normalen Fruchten. Sie sind 
meist stark bauchig und erscheinen prall gefiillt. Eine 
Oberflachenstrukturierung ist kaum vorhanden, die NuB ist 
+_ glatt (s. Abbildungen bei Darstellung der Arten) . 

Die Veranderungen der Blutenhiille sind meist nicht so auf- 
fSllig. Sie wird aber im Regelfall ebenfalls langer, und 
auch das Verhaltnis von verwachsener Basis zum freien Teil 
kann sich verandern. Nicht selten findet man Fruchte, bei 
denen die Umgestaltung nur undeutlich bleibt. Sie konnen 
z.B. eine mehr oder weniger normale Lange aufweisen, aber 
nicht dunkel gefarbt, sondern hellbraun sein. Deshalb ist 
die Entscheidung, ob sich an einer Pflanzen abnorme Frvichte 

hen Fallen nicht v611ig sicher 

Zur Bestimmung diirfen solche Fruchte nicht verwendet werden, 
da Form und GrSBe untypisch sind, d.h. die abnormen Fruchte 
der verschiedenen Arten konnen sich recht Mhnlich werden. 

Sie treten bei alien Sippen auf, verstarkt jedoch bei 
P.   arenastrum,   fiir den die Ausbildung abnormer Friichte in 
den Herbstmonaten fast schon typisch und kennzeichnend ist. 

Als Merkmal zur Trennung der Sippen, also z.B. abnorme 
Fruchte vorhanden oder nicht, laBt es sich leider nicht 
verwenden. 

An Merkmalen wurden untersucht (die Angaben beziehen sich, 

Lange und Breite 

Hierzu muB die Nu 
werden. Es wurden, wenn moglich, mindestens fiinf Fruchte 
pro Pflanze vermessen. HSufig jedoch mehr, vor allem in 
Fallen, wo die Zuordnung zu einer bestimmten Siope fraglich 
war, oder wenn die Werte starker schwankten. Alle Pflanzen, 
die einigermaBen reife Fruchte aufwiesen, wurden diesbe- 
zuglich ausgewertet. 

Als Anhaltspunkt fiir die GrSBe einer Frucht wurde die 
Lange mit der Breite multipliziert (was naturlich nichts 
aber die wirkliche GroBe aussagt, da die dreidimensionale 
Form nicht beriicksichtigt ist) und, urn z.B. langere schmale 
und langere breite Fruchte besser unterscheiden zu konnen, 

Langen-Breiten-index errechnet (s. Diagr 

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



In typischer Auspragung ist dieses Merkmal fur die einzelnen 
Sippen sehr charakteristisch und gut brauchbar. Ich mochte 
aber gleich betonen, daB die Beurteilung in nicht wenigen 
Fallen bei weitem nicht so einfach ist, wie dies in der 
Literatur zum Ausdruck kommt. Man mufi sich schon einige 
Zeit "eingesehen" haben, urn das Problem besser in den Griff 
zu bekommen. Aber selbst dann kann nicht immer eine eindeutige 
Entscheidung getroffen werden, da teilweise intermediare 
Fruchtformen auftreten, bzw. an einer Pflanze nicht durch- 
gehend der gleiche Fruchttyp vorkommt. 

Der Meinung von SCHOLZ, der schreibt: "... bei der Zuordnung 
der Friichte ... zu dem einen Oder anderen Fruchttyp geriet 
man niemals in Verlegenhe 

stellen laBt, beurteilen zu konnen, wurden Fruchtquer- 
schnitte moglichst an der breitesten Stelle angefertigt 
und gezeichnet. Dies geschah vor allem bei solchen Exempla 
wo die Zuordnung zuir        "     "    ~    '"'"' -*—- 

Oberflachenstrukturen der Fruchtwand 

Die Langsriefen kommen durch kurze, warzenartige Erhebungen 
der Epidermis zustande. Sie konnen mehr Oder weniger regel- 
maBig von der Spitze bis zur Basis verlaufen, oder sie 
sind, meistens + unregelmaBig in Gruppen zusammengefaBt, 
die durch etwas tiefere Rillen getrennt sind. Diese Er- 
hebungen konnen kurzer werden, so daB die Oberflache nur 
leicht gerieft oder gefeldert erscheint, bis sie im Extrem 
fast ganz verschwinden und die Oberflache dadurch ein 
glattes Aussehen bekommt. Leichte Erhebungen lassen sich 
]edoch fast immer noch nachweisen. 

Die drei Kanten der NuB bleiben dagegen meist glatt, oder 
weisen zumindest nur eine leichte Skulpturierung auf. 

Urn festzustellen, ob bei starkerer VergroBerung mehr Details 
zum Vorschein kommen, wurden von einigen Fruchten 
schnitte angefertigt und unter dem Mikroskop un' 
Es zeigte sich eine • einheitliche dunkle Wand, 
ohne warzige Erhebungen, die keinerlei Zell 
erkennen lieB. Auch ein Au.   
mensionale Strukturen deut 
weiteren Erkenntnisse. 
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Farbung und Glanz 

der Oberflachenstruktur ab. Bei mehr oder weniger glatt 
:-r I-..-... :-: -;.-.;.;. man - :.• ianzende Oberflache beobachten, 
wahrend die stark gerieft 

Da P. av%aulare  meist eine mehr oder weniger stark 
skulpturierte Oberflache besitzt, erscheinen die F 
meist matt. Bei P. arenastrum  treten beide Formen 
findet also glMnzende und matte Friichte. 

Die Farbung schwankt von rotbraun bis dunkel 
Die Literaturangaben widersprechen sich hier teilweise bei 
den Angaben fur die einzelnen Sippen. 

Zur Unterscheidung der Sippen kann die Farbung der Frucht 
kaum verwendet werden. 

4.7. Okologie und Standort 

Ganz allgemein sind die hier behandelten Sippen an offene 
Ruderalstandorte gebunden. Verstarkter Konkurrenz anderer 
Pflanzen sind sie meist nicht gewachsen (besiedeln an 
StraBen- und Wegrandern meist nur die auBersten Bereiche, 
die teilweise starker Trittbelastung ausgesetzt sind). 

Grundsatzlich konnen beide Arten auf den gleichen Stand- 
orten wachsen, an Wegen, Kies- und Pflasterplatzen, auf 
Schutt, in Xckern und GSrten. 

r.   arenastrum  kommt auch an di 
wesentlich seltener. Er bevorz 
extremere Platze, wie StraBen und Wegrander. 
Sand- und Kiesgruben, usw. P. rurivagum  soil bevorzugt , 

igen) Ackern verbreitet sein. 

5- Schlussel 

5.1. Vorbemerkung 

und Fruchtmerkmale: 
der einzelnen Pfla: 
konnen deshalb die 
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Bei den Slattern beziehen sich die Werte auf das jeweils 
groBte Blatt pro Pflanze. Es wurden in dieser Hinsicht zwar 
nur einigermaBen gut beblatterte Exemplare vermessen, wo- 
durch aber nicht immer gesagt 1st, da8 wirklich 
das groBte Blatt erfaBt wurde. Die Werte konnen sich des- 
halb noch etwas weiter nach oben fortsetzen. Alle Angaben 
stammen von getrockneten Pflanzen und sind deshalb nicht 
ohne weiteres auf lebende Exemplare zu iibertragen. Vor 
allem was die Uberlappung der Perianth-Segmente betrifft/ 
konnten sich durch Pressen und Trocknen nachtraglich Ver- 
anderungen ergeben. Zur Ermittlung der einzelnen MeBwerte 
im BlUten- und Fruchtbereich s. Seite 6 4 , Abb. 3, 4. 

Im SchlUssel sind nur bayerische Belege berUcksichtigt. Die 
einzelnen Merkmale sind nach ihrer Bedeutung fur die Be- 
stimmung angeordnet. Die Angaben aufierhalb der Klammern 
beziehen sich auf mindestens 80% der 
sind, soweit es sich nicht um vdllig 
handelt, in Klammern aufgefUhrt. Die gesamte Bandbreite ist 
Tabelle 4, Seite 70 , zu entnehmen. 

Zur Bestimmung sind vor allem reife, normale FrUchte und 
eine einigermaBen gute Beblatterung notwendig; was sich, 
wegen der Hinfalligkeit der Blatter, leider nicht immer 
vereinbaren laBt. 

Die beste Sammelzeit sind die Monate Juni, Juli und August, 
evtl. auch noch September. Zuvor wird man kaum reife FrUchte 
finden, und spater treten haufig abnorme Friichte auf, bzw. 
die charakteristischen Blatter sind bereits abgefalien. 

Es erscheint sinnvoll, sich schon im Freiland Notizen Uber 
Wuchsform, Heterophyllie, die Ochrea-Farbung, das Langen- 
verhaltnis vom Perianth zur Frucht und die Uberlappung der 
Perianth-Segmente zu machen, da diese Merkmale nachtraglich 
oft schwierig zu beurteilen sind. 

In vielen Fallen sind aber auch mehr Oder weniger blattlose 
chtbildungen sicher zu bestimmen. 

enthalten einige normale Bliiten und 
Friichte. 

Andererseits wird man aber auch auf Exemplare stoBen, wo 
die Merkmale im Grenzbereich liegen, bzw. einzelne un- 
typische FrUchte oder BlUten auftreten. Hier ist jeder Hin- 
weis wichtig, um von der Gesamtheit der Merkmale eventuell 
eine Bestimmung zu ermoglichen. 

Es soilten auch immer mehrere BlUten und FrUchte untersucht 
werden, da z.B. bei P. arenastrum  auch + konkave NUsse auf- 
treten, Oder bei P. avieulare   +  konvexe Fruchtformen ver- 
einzelt vorkommen. 

Zur Veranschaulichung der Vielgestaltigkeit, auch im BlUten- 
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typische Blute und Frucht 
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vom 10. Oktober 1982 hinweisen (s. Abbildung 1). Es handelt 
sich urn ca. 20 Individuen einer Population, die an der 
Siidseite eines Stalles wuchs. Die Pflanzen hatten habituell 
alle ein + gleiches Aussehen und die meisten Blatter waren 
bereits abgeworfen. Die dargestellten Bliiten und Friichte 
stammen von fiinf wahllos herausgegriffenen Individuen. In 
Abbildung 2 ist die Variabilitat der Friichte einer insge- 
samt typischen P. arena strum-Vf.lanze dargestellt. Sie 
zeigt den mehr oder weniger stufenlosen Ubergang von bi- 
konvexen Fruchten zu + zweiseitig konkaven, bzw. einer 
vierkantigen NuB. 

5.2. Bestimmungsschlussel 

Perianth tief geteilt, meist nur im unteren Drit 
wachsen (Abb. 3 a), Verhaltnis P/S kleiner 1,65; 
lange 2,6-4,0 mm, Segmentlange 1,6-3,0 mm; Aderung meist 
stark (Abb. 3 a); Friichte 2,2-3,4 mm x 1,4-2,3 mm, alle 
drei Seitenflachen meist deutlich konkav (Abb. 3b, 3c), 
bisweilen die grofiere + gerade bis leicht konvex; Ober- 
flache meist stark und + regelmaBig von der Spitze bis 
zur Basis tief gerieft, seltener nur leicht gerieft bis ge- 
feldert; reife Nufl meist deutlich vom Perianth einge- 
schlossen (Abb. 3 a), seltener herausragend; Segmente meist 

iiberlappend, seltener + frei; Blat 

Perianth an der Basis weit verwachsen, bis iiber die Halfte 
der Gesamtlange, nie weniger als 1/3 (Abb. 4 a), Verhaltnis 
P/S groBer 1,5; Perianthlange 1,6-3,2 mm, Segmentlange 
0*8-1,6 (2,0) mm; Aderung meist schwach (Abb. '   ~ " " ' 

einer schmaleren konkaven   
daneben an derselben Pflanze haufig + bikonvex, gelegent- 
lich mit zwei leicht bis + deutlich konkaven SeitenfISchen, 
selten einzelne Friichte mit nur konkaven Seitenflachen; 
Oberflache stark gerieft bis v611ig glatt, meist • unregel- 
mafiig leicht gerieft bis gefeldert oder gepunktelt; reife 
NuB haufig + deutlich aus dem Perianth herausragend, nicht 
selten auch vSllig eingeschlossen; Segmente meist + frei, 
nicht iiberlappend (Abb. 4 a); Blatter meist elliptisch 
oder elliptisch-lanzettlich, haufig auch schmal elliptisch- 
lanzettlich bis fast linealisch, 0,5-3,0 (3,3) cm x 0,1- 
°'9 (1,2) cm; 

ilcatum  Lindman) 
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6. Darstellung der Arten 

6.1. Die Zweiteilung der P.   aviculare  Gruppe 

Die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Arten 
wurden zum groBten Teil schon bei der Diskussion der Merk- 
male dargestellt. Sehr vereinfachend und verallgemeinernd 
sollen hier nochmals die wichtigsten Unterschiede hervor- 
gehoben werden (die genaueren Werte sind Tabelle 4, 

elativ : 
vagum  schmale Blatter); 

Perianth im Mittel langer 

Unterschiede scheine 

srmc-gliche 

lich 
Schwierigkei 

Zeit gesammelten Pflan 
zu. Man wird aber bei : 
eine nicht gerade geringe Zahl 
erne Zuordnung nicht zweifelsfrei zuL 

Vor allem daswichtige (nicht meBbare 

gepragt. 

der einwandfrei und zur richtigen 
;en trifft dies auch mehr oder weni< 

Untersuchung sehr bald auf 
Exemplaren stoBen, die 

verschiedenen graphischen 

im Grenzbereich liegen, auch in anderer Hin: 
Auch der Versuch, die beiden Sippen mit 

abzugrenzen, ist 

tJberscheidungsbereich 

untypisch. 

Scatterdiagramm 

einigermaBen deu 
(s. Scatterdiagramme 2, 3). 

liche Gliederung 
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Scattardlagramm 3 
Beziehung zwischen 1 
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P.   aviculare 

SproBlange 
InternodienlMnge   (c 
(MW der   10   langsten 

10 Knoten 3,00-1 0,00  MW = 7,00 85 3,00- 0,00 MW • 8,00 80 

Ochrealange (cm) (MW aus mind. 
5 Messungen pro Pflanze 
Maximalwerte pro Pflanze 

0,20- 
0,20- 

0,79  MW = 
0,90  MW = 

0,43 
0,51 

85 
85 

0,30- 
0,40- J;^ MW = 

MW = 
0,65 
0,77 z 

Blattlange (cm) 
Blattbreite (cm) 
Heterophyllieindex 

0,40- 
0,09- 
1,15- 

111 

1,38 172 
172 

1,00- 
1,00- 

5,50 
2,20 
3,34 

MW = 3,01 
0,80 

I 4 0 

140 
83 

pro BlUte 
Perianthlange,   P   (mm) 
Segmentlange,   S   (mm) 
P/S 
Pollenkorndurchmesser   (um) 

2-4, selten mehr, e 
infloreszenz bis na; 
(4)5-8, haufig 5-6 

26,50        20        25,55-   3 

Fruchtlange, L (mm) 

Chromosomenzahl (Werte , 

Gegentiberstellung von P. 
untersuchten bayerischen 
nicht berUcksichtigt. x 

e. AufgefUhrt 
mit ausschlieBlich abnormen : 

alle Werte der 
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In jedera Fall zeigte sich fur die bayerischen Pflanzen ei] 
Uberschneidungsbereich, und nicht wie bei STYLES, eine 
deutliche Lucke zwischen P. arenastrum  und P. aviculare. 

Es ist aber trotzdem nicht zu verkennen, da8 im allgemein 
eine deutliche Korrelation zwischen verschiedenen Merk- 
malen besteht, wie z.B. Perianth tief geteilt - konkave 
Friichte, Perianth weit verwachsen - konvexe Fruchte. Man 
kann also zwei "Pole" unterscheiden, die deutlich durch 
eine typische Merkmalskombination charakterisiert und von' 
einander verschieden sind. Diese typischen Formen sind jc 
doch bis zu einem gewissen Grad in alien Bereichen durch 

Da£ + intermediare Pflanzen relativ haufig auftreten, laflt 
sich sicherlich nicht durch Bastardierung erklaren. Eher 
zeigt sich hier wohl die nahe Verwandtschaft der diskutierten 
Sippen, selbst wenn sie unterschiedliche Ploidiestufen 

Alles in allem ist die Zweiteilung der P. 
sicherlich berechtigt. Man mufl sich aber 
wuBt sein, dafl auch Ubergangsformen ohne eindeutige 
auspragung auftreten. In den meisten Fallen jedoch wird 
eine Zuordnung ohne groBere Schwierigkeiten moglich sein 

6.2.1. Kurzbeschreibung (incl. P. oaloatum . 

Pflanzen einjahrig und krautig, hochstens ai 
leicht verholzt. Wachsen haufig in dichten, 
flochtenen Bestanden Oder " """ 
stehend kleinere Gruppen. 
Zweige niederliegend, teilweise auch 
preBt, bis niederliegend-aufsteigend; »«*««» —*** «~~ 
weniger aufrecht wachsende Individuen (z.B. jungere Exem- 
plare oder an schattigeren Stellen mit besseren Boden). 
Insgesamt Tendenz zur niedergestreckten, kompakten wucns- 
form starker ausgepragt als bei P. aviculare. 

Sprofilange (2) 5-50 (65) cm, an der Basis haufig sehr dicht 
und kompakt in mehrere + gleichwertige Triebe verzweigt, 
die bei^einzelstehendenT unbehindert wachsenden Exemplarer^ 
1 kreisformig auseinanderstreben. Die basalen Verzweig 9 
kannen aber luch relativ locker und nicht ^ stark gedr^ngt 
sein (s. Abbildungen S. 84 ff ). Internodienlange (MW der 
10 langsten Internodien pro Pflanze) 0,5-2,5 (J,U) cm, 
einzelne Internodien bis 4 cm lang. 

Ochrea meist relativ kurz 0,2-0,6 (0,75) cm, einzelne Ochrea 
auch langer (s. Abbildungen Seite 99 ). Blattform unter" 
schiedlich: elliptisch, elliptisch-lanzettlich, Oder scnmai 

elliptisch bis fSst linealisch, seltener l^^^^iaJ^ 
bis spitz. Blatter an den SproBenden oft dicht gedr&ngt, 
0'5-3,0 cm lang, sehr selten langer (bis 3,5 cm), (0,1J 
°' 15-0,8 (1,2) cm breit. Blatter der HauptsproBe meist nicnt 
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wesentlich gr58er als die der Seitentriebe, teilweise aber 
auch deutliche Unterschiede (bis mehr als doppelt so lang, 
s. Abbildungen Seite 84 ff.). 

Bluten meist weiB und relativ unscheinbar, seltener Perianth- 
Segmente rotlich bis rosa berandet. Zu zwei bis vier in den 
Blattachseln, selten mehr, vereinzelte Teilinfloreszenzen 
mit maximal sechs Bluten. Bluten an der Basis weit ver- 
wachsen, auf mindestens 1/3 der Gesamtlange, meist deutlich 
mehr, bis iiber die Halfte. P/S 1,51-2,24. Perianthlange 
(1,6) 1,8-3,0 (3,2) mm, bei abnormen Bluten auch langer 
(bis 3,8 mm). Segmentlange 0,8-2,1 mm. Aderung meist schwach 
und kaum verzweigt. 

Segmente realtiv schmal, haufig nicht iiberlappend, so dafi 
die Frucht dazwischen sichtbar wird. Nicht selten auch iiber- 
einanderliegend und Frucht einhullend, aber nie so fest und 
deutlich, wie es haufig bei P. aviculare  der Fall ist. 

Frucht aus dem Perianth deutlich herausragend oder vollig 
eingeschlossen, mit alien Obergangen (s. Abbildungen Seite 
84 ff.). Fiinf bis acht Antheren pro Bliite, haufiger fiinf 

Fruchte im typischen Fall bauchig, d.h. groBte Breite deut- 
lich unterhalb der Mitte. Mit zwei groBeren konvexen und 
einer schmaleren konkaven SeitenflSche. Daneben relativ 
haufig + bikonvexe Fruchte, Oder Fruchte mit zwei, mehr oder 
weniger deutlich konkaven Seitenflachen, wobei die dritte, 
grSBere Flache konvex bleibt. Selten einzelne Fruchte mit 
nur konkaven Seitenflachen, dann aber nie so auffallig, wie 
bei typischen P.   avtculare-Friichten.   Lange 1,3-3,1 mm, 
Breite 0,8-1,8 mm. 

Haufig treten abnorm ausgebildete Bluten und Fruchte auf. 
Vor allem zum Ende der Vegetationsperiode. Sie sind meist 
deutlich langer und verhaltnismaBig schmaler. Die Fruchte 
sind auBerdem nicht dunkel verfarbt, sondern hellbraun bis 
griinlich, mit diinner Fruchtwand. Teilweise findet man auch 
Fruchte, die nicht eindeutig in alien Merkmalen untypisch 
sind, sondern eine Zwischenstellung einnehmen (s. Abbildungen 
Seite 88 , 94 , 95 ) . 

Die Oberflachenskulpturierung schwankt von fast vSllig glatt 
und glanzend bis zu stark gerieft, und dann mehr oder weniger 
matt erscheinend, mit alien Ubergangen. Teilweise finden sich 
auch an einer Pflanze + unterschiedliche AusprSgungen. So 
findet man meist neben glatten Fruchten auch + deutlich ge- 
riefte. Abnorme Fruchte sind meist ohne Oberflachen- 
skulpturierung. 

An den Kanten der dreieckigen NuB bleibt fast immer ein 
mehr oder weniger breiter Streifen von der Skulpturierung 
ausgeschlossen, d.h. glatt und gl5nzend. Die Farbe der NuB 
schwankt von rotbraun, braun bis dunkel schwarzbraun. 

Chromosomenzahl: 2n = 40. 
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Wachst bevorzugt an Randern von StraBen und Wegen 
Pflasterritzen und auf unbebauten, offenen Flachen jede 
Art. Allgemein auf verdichteten, auch haufig betretenen 
Boden, wo die Konkurrenz anderer Arten relativ geringt 
bleibt. Seltener an Feldrandern, auf Ackern und "besser 
Ruderalstandorten. 

Blunt und fruchtet vom spaten Fruhjahr bis weit in den 
Herbst hinein, unter giinstigen Bedingungen bis Dezember 
Wachstum meist langer anhaltend als bei P. aviculare un 
anderen Pflanzen, welche dieselben Standorte besiedeln. 

6.2.2. Abgrenzung von P. ealcatum  gegen P. arenastrum 

Darstellung des Problems 

P. ealcatum wurde von LINDMAN 1904 (Bot. Not. 1904, p. 
als eigene Art von den ubrigen Sippen der P. aviculare 
abgetrennt. Als wichtigste Merkmale hebt ~ 

trum)   durch die gleichen, aber 
weniger stark ausgepragten Merkmale dem P. ealcatum  naher 

SCHOLZ gibt als Kennzeichen fur P. ealcatum  an: 

- im allgemeinen niederliegendes SproBsystem, wobei sich 
die SproBenden auch aufrichten konnen; 

- bildet haufig kleine, am Boden angepreBte Rosetten von 
10-15 cm 0, einzelne Individuen bis 1 m 0; 

- Blatter schmal elliptisch; 

groBeren Seiten- 

Abgesehen von der sehr variablen Wuchsform und der SproB- 
lange bleiben also zur Unterscheidung die schmalen, klein 
Blatter, die kleine, meist glanzende bzw. glat' 

finden und mit den Bestimmungsschlusseln (z.B. ROTHMALER 
«*• IV, 1976) ohne groBe Schwierigkeiten von typischen Formen 
des P. arenastrum  unterscheiden. Sehr haufig wird manjedoch 
Pflanzen finden, die alle moglichen Ubergange und Kombmations- 
arten in diesen Merkmalen aufweisen, wo also keine Ent- 
scheidung fiir die eine oder andere Sippe moglich ist. 

Feststellen laBt sich, daB kleinere Fruchte haufiger eine 
fast glatte oder nur leicht gepunktete bzw. zart geriefte 
OberfiMche haben. GrSBere Fruchte sind dagegen meist deut- 
licher bis relativ stark gerieft. Man findet aber auch kleine, 
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stark geriefte Fruchte, und umgekehrt groBe, fast glatte. 
Auch an ein und derselben Pflanze kann die Ausbildung zu- 
weilen verschieden sein. So lassen sich z.B. neben glatten 
Friichten meist auch leicht bis deutliche geriefte Friichte 
an einer Pflanze finden. 

Eine Schwierigkeit stellen die relativ haufig auftretenden, 
abnorm ausgebildeten Friichte dar. Sie sind fast immer glatt, 
ohne Oberflachenstrukturierung. Teilweise findet man an 
Pflanzen mit normalen P. arenastrum  Fruchten neben den 
"typisch" abnormen Nussen (d.h. deutlich groBer, griinlich) 
auch schmalere, nicht so lange, glatte aber dunkelbraune 
Fruchte, die also eine gewisse Zwischenstellung einnehmen 
(s. Seite  95) . 

Als allgemeine Tendenz, die jedoch viele Ausnahmen enthalt, 
laBt sich feststellen: 

- Pflanze mit kleineren Blattern   kleinere Bluten und 
Fruchte   Oberflache der Fruchte oft nur leicht 
skulpturiert oder fast glatt; 

- Pflanze mit groBeren Blattern — groflere Bluten und 
Fruchte   Oberflache der Fruchte meist deutlicher bis 
stark skulpturiert. 

Auch die Verwachsung des Perianths schwankt in einem weiten 
Bereich, unabhangig von der Gesamtlange der Blutenblatter. 
Prozentual findet man bei kleinen Bluten die gleiche Anzahl 
mit tief geteilten Perigon, wie bei groBen Bluten. Das 
gleiche gilt fur Bluten mit weit verwachsenen Bliitenblattern 
(s. Tabelle 7, Seite 77). 

Es mufl auch festgestellt werden, daB das Verhaltnis von Ge- 
samtlange des Perianths zum nicht verwachsenen Teil an 
einer Pflanze sehr verschieden sein kann, auch wenn die 
Bluten auf den ersten Blick einheitlich aussehen. Unter- 
schiede von nur 0,1 mm rufen bereits deutliche Veranderungen 
im Verhaltnis P/S hervor. 

Ich mochte hier nur zwei Beispiele anfiihren, die die Varia- 
bilitat in diesem Bereich an einer Pflanze zeigen. 

e Werte von 10 Bluten an dieser Pflanze ergaben im Mittel 
nen P/S-Wert von 2,0. 

ispiel 2: 

2,1 2,2 2,3 2,0 2,3 2,4 2,0 2,3 2,3 2,2 2,0 2,1  2,2 2,3 

Als Mittelwerte ergaben sich fur P 
und fur P/S = 1,77. 
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Man kann durchaus ausgesuchte Pflanzen mit einer typischen 
Auspragung der Merkmale, wie sie fiir P. calcatum angegeben 
werden, ohne groBe Schwierigkeiten von "typischem" 
P. arenastrum unterscheiden. Es gibt aber eine groBe An- 
zahl von Pflanzen, die man als Ubergangsformen betrachten 
kann. Sie weisen Merkmale von P. calcatum auf, obwohl sie 
nach der Mehrzahl der Merkmale zu P. arenastrum  gehoren, Oder 

samtheit der Merkmale zu P. calcatum  zu rechnen waren. Mir 
erscheint deshalb die Abtrennung dieser Sippe als eigene 
Art (oder Kleinart) als nicht gerechtfertigt. 

Sicherlich laBt sich bei keinem Merkmal eine Grenze angeben, 
die es ermoglichen wiirde, diese zwei Sippen in einem Schlussel 
zu trennen. Auch eine charakteristische Merkmalskombination, 
wie sie fiir P. calcatum  angegeben wird, konnte ich nur be- 
dingt und mit vielen Ausnahmen bestatigen. Selbst SCHOLZ 
schreibt (1958, p. 433): "Beziiglich der Fruchtgestalt, der 
Oberflachenskulptur der Frucht und der Blattgestalt be- 
stehen zu P. aequale   alle denkbaren Ubergange, die auf 
Bastardierung hindeuten". Warum sollte aber bei einer an- 
scheinend uberwiegend autogamen Pflanzengruppe derart haufig 
Fremdbestaubung erfolgen, so daB die zahlreichen Ubergangs- 
formen damit zu erklaren waren? 

Mir erscheint es eher so, als ob die entscheidenden I 
lediglich Tendenzen, bzw. einen kontinuierlichen Obergang 
zu bestimmten Formen und Typen erkennen lassen. Im Extrem- 
fall hat man dann auf der einen Seite typische P. calcatum 
Pflanzen, und auf der anderen typisches P. arena strum, die 
aber luckenlos miteinander verbunden sind. Relativ haufig 
treten dabei Exemplare mit Merkmalen jeweils der anderen 
Extremform auf (s. Scatterdiagramm Seite 80 
der Stabilisierung dieser Typen spielt dii  
vorherrschende Autogamie sicherlich eine wescii^^..^ ««**».. 
Andererseits zeigen z.B. immer wieder auftretende glatte, 
normale Fruchte, bei sonst typischem P.   arenastrum  sowie 
die fast immer glatten, abnormen Fruchtbildungen an Pflanzen 
die sonst stark geriefte Fruchte aufweisen, daB dieses MerK- 
nial nicht so stark fixiert sein kann, urn es ohne weiteres 
zur Trennung von Sippen heranzuziehen. 

Lediglich die Tendenz, daB kleinere^Fruchte^haufiger^glatt 

kennen ^"abelle 10%«it« 78 )'. Ein direkter Zusammenhang 
besteht sicher auch zwischen der GroBe der Blatter, damit 
der Fruchtblatter, und schlieBlich der GroBe der fruchte 
sowie zwiscnen der Lange des Perianths und der FruchtgrdBe. 

Der Grad der Verwachsung ist dagegen unabhangig von der Ge- 
samtlange des Perianths. Dagegen laBt sich auch hier e n 
gewisse verknupfung von PerianthlSnge^ bzw^ Verwachsungs- 
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entsprechen, konnten diese 
ware, wohl am ehesten als variety 
P.   arenastrum  bezeichnet werden. 

angeben: 

klein, relativ zierlich; Blatter schmal, 1 
; Bluten klein, meist weiB, an der Basis weit 
S 1,9-2,2, Perianth bis 2,5 ram lang; A 5-6; 

relativ klein bis 2,5 mm, meist relativ schmal, 
• glatt bis leicht gerieft. 

sich dabei aber bewuBt sein, daB keine natiirlichen 

tterdiagramme 4 und 5) . 
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6.2.3.  Wertetabellen und Scatterdiagram 

Perianthlange (ram) Anzahl  der  Pflanz 

1,60  -   2,00 16,4 
2,01   -   2,50 40,0 
2,51   -   3,00 34,7 

Perianthlange 

Verhaltnis Perianthlange/Segraentlange 

Pflanzen, in mm) 1,60-2,00 2,01-2,50 2,51-3,00 3,01-3,20 

P/S kl./gleich 1,60 4,0  (2) 4,4  (4) 5,1  (4) 
J/8 1,61 - 1,80 43,2 (16) 38,8 (35) 41,0 (32) 35,0  (7) 
P/S 1,81 - 2,00 45,9 (17) 47,8 (43) 50,0 (39) 55,0 (11) 
P/S grSBer 2,00 5,4  (2) 8,9  (8) 3,9  (3) 10,0  (2) 
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Pflanzen, in mm)      bis 2,00 2,01-2,50 2,51-3,00 3,01-3,50 

Oberflache der Frucht 
glatt                40,0 (14) 27,3 (24) 9,2  (7) 9,1  (2) 
leicht gerieft       48,6 (17) 50,0 (44) 50,0 (38) 68,2 (15) 
+ stark gerieft      11,4  (4) 22,7 (20) 40,8 (31) 22,7 (5) 

Abhangigkeit der Oberflachenstruktur der Fruch 
der Perianthlange in %, in Klammern Anzahl der 
Pflanzen 

Oberflache der Frucht 
glatt 11,8 (10) 21,6 
leicht gerieft       45,9 (39) 51,2 
+ stark gerieft      42,3 (36) 27,2 

Abhangigkeit der Oberflachenstrukturierung der Frucht 
von der Verwachsung des Perianths in %, in Klammern 
Anzahl der Pflanzen (insgesamt 230) 

kleiner/gleich 3,0 

56*6 
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Perianth Frucht 

P(mm)  S(mm)  P/S L(iran)  B (mm) Oberflache 

1,80       1,10       1,65   1,70       1,00     +  stark  gerieft     0,55       0,10        kleine Bluten und Fruchte, 
aber Perianth tief geteilt, 
Frucht stark gerieft; 

2,00        1,10        1,82   1,80        1,10     +   stark  gerieft     0,80       0,15        Frucht stark gerieft; 
2,86        1,62        1,77   2,50        1,29     leicht  gerieft       0,74        0,27 groBe Bluten und Fruchte, 

aber keine typisch abnormen 
Fruchte; 

3,17        1,84        1,72   2,84        1,78     +  glatt 1,53       0,49        groBe Bluten und Fruchte, 
relativ groBe Blatter, aber 
Frucht + glatt, glanzend; 

2,45        1,30        1,88   1,85        1,20     +  glatt 2,20       0,45        kleine Bluten und Fruchte, 
glatt, aber groBe, breite 
Blatter; 

2,80        1,48        1,89   2,47        1,47     +  glatt bis 1,10       0,40        groBe Bluten und Fruchte, P 
Teicht  gerieft rianth weit verwachsen, rel 

breite Bl., Perianth weit v 
3,00        1,48       2,03   3,06        1,39     stark  gerieft 1,70       0,42        gr. Bluten u. Fruchte, gr. 

Blatter, stark geriefte Fru 

2,48       1,17       2,13   1,85        1,03     +   glatt  bis 1,34 0,31 typisch P. calcatum 
leicht  gerieft 

1,92       0,96       2,00   1,67       0,96     +glatt 0,86 0,14 typisch P. calcatum 
2,76        1,59       1,74   2,38        1,39     leicht  gerieft 1,33 0,31 typisch] 
2,95        1,80        1,64   2,50        1,50     stark  gerieft 1,60 0,50 typisch P. area 

11:   Beispiele  fur  typische  P.   calcatum und  P.   arenastrum Pflanzen  und Exempla 
denen verschiedene Merkmale  intermedial  ausgebildet  sind. 
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ie Pflanz.e in 1/2 natiir- 
und Fruchtquerschnitte 

sind, wenn nicht extra vermerkt, alle im gleichen MaBstab 
vergroBert (1: 11, s. Abb. 3, Seite 64 und Abb. 4, Seite 8 

Bei sonstigen Detailzeichnungen ist die entsprechende Ver- 
groBerung inuner gesondert angegeben. Dies gilt auch fur di< 
Abbildungen bei P. aviculare und P. rurivagum sowie fur 
die Abbildungen 1 bis 3. 

4: Habitus einer typischen P. arenastrum  Pflanze, 
niederliegend, an der Basis stark verzweigt (A); 
Bluten und Blatter an den SproBenden dicht ge- 
drangt <B) ; Blute, Frucht und Fruchtquerschnitt 0 

5: Pflanze niederliegend-aufsteigend, + deutliche 
Heterophyllie (A); Bliite, Frucht und Fruchtquer- 

Relativ junges, , 
liche Heterophyl 
querschnitt (C); 

fallen, viele abno 

10: Bluten und Frtichte der Pflanze von Abb. 9; normale 
Bluten und Frucht (A) ; abnorme Bluten und Friichte 
(B) , links Frucht deutlich aus dem Perianth her- 
ausragend, rechts Frucht vollig eingeschlossen; 

11: Pflanze niederliegend-aufsteigend, reichblutig (A); 
Detail mit Bluten und Ochrea (B) ; Bliite, Frucht 
und Fruchtquerschnitt (C) ; frische Bliite (D) ; 

12: SproBstuck einer niederliegenden Pflanze, mit 
schmal-linealischen Blattern (A); Blute, Frucht und 
Fruchtquerschnitt {B); P. calcatum-Typ,   aber Fruchte 

13: Kleinere Pflanze rait schmaleren Blattern (A); Bluten 
und Frucht (B); Fruchte deutlich herausragend oder 
deutlich eingeschlossen, Fruchte + glatt; P. aaloa- 
tum-Typ; 

14: Pflanze streng aufrecht, stark verzweigt an der 
Basis, mit schmal-lanzettlichen Blattern (A); • 
deutliche Heterophyllie (B); relativ lange Ochrea 

Blute, Frucht und Fruchtquerschnitt (D)j 
Frucht + glatt; 
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15: Bluten und Friichte verschiedener P. arenastrum 
Pflanzen mit mehr oder weniger stark skulpturi< 
Fruchtoberflache (A • ungewohnlich grofle, brei 

16: Bluten 
Pflanze 
flache (A, B, C, D); bzw. mehr oder weniger gla 
Fruchtoberflache (E, F) ; 

17, 18, 19: 
Abnorme Bluten und Friichte (A) , daneben normale 
Bluten und Friichte (B) von drei verschiedenen 
Pflanzen mit unterschiedlich groBen Friichten; 

20: Variability der Bluten und Friichte einer typischen 
P.   arenastrum  Pflanze: abnorme Bliite (A) ; normale 
Bliite (B) ; normale, + stark geriefte, dunkel-rot- 

rot-braune Friichte nehmen eine Zwischenstellung 
ein (D) ; hellbraune bis griinliche, stark ver- 
langerte abnorme Friichte, mit + glatter Ober- 
flache (E); 

tform, dargestellt anhand 
a,  bei neun verschiedenen, 

Fruchtoberflache stark bis leicht gerieft; 

Fruchtquerschnitte von drei verschiedenen, sehr 
kleinfruchtigen Exemplaren, mit + glatter Frucht- 
oberflache; 

bis 35: 
Variability der Fruchtform, dargestellt anhand 
von Fruchtquerschnitten, bei fiinf verschiedenen 
Pflanzen mit leicht geriefter bis + glatter Frucht- 
oberflache; 
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6.3.1. Kurzbeschreibung (incl. P. rurivagum  Jord. ex. Bor.) 

Pflanzen einjahrig und krautig, hSchstens an der Basis leicht 
verholzt. Kann ebenfalls dichte Bestande bilden. Haufiger 
als bei P. arenastrum  findet man mehr Oder weniger einzeln 
wachsende Exemplare, die eine beachtliche GroBe erreichen 
konnen. 

Junge Pflanzen aufrecht, bei alteren Individuen bleibt 
haufig der Mitteltrieb + aufgerichtet, wahrend die an der 
Basis abzweigenden SeitensproBe aufsteigend sind. Nicht 
selten niederliegend-aufsteigend. Aber auch vollig nieder- 
liegende Exemplare, meist auf ungiinstigeren Standorten, 
kommen vor. Starkere Tendenz zur aufrechten bis aufsteigenden, 
insgesamt mehr gestreckten Wuchsform, als bei P. arenastrum. 

SproBlange (8) 10-100 (150) cm, an giinstigen Standorten 
(z.B. Feldrander) auch langer. Verzweigung an der Basis 
meist nicht so kompakt, wie bei P. arenastrum.   Haufiger aber 
an weiter oben folgenden Knoten zahlreiche, recht lang 
werdende Seitentriebe. Im Mittel aber nur geringfugig 
starker verzweigt als P. arenastrum   (s. Abbildungen S.111 ff) • 

Internodienlange (MW der 10 langsten Internodien pro Pflanze) 
(0,5) 1,0-5,0 (6,4) cm, einzelne Internodien bis 8 cm lang. 
Ochrea meist relativ lang, 0,4-0,9 (1,2) cm (s. Abb- 
bildungen Seite 123). Blattform verschieden, sehr breit 
elliptisch, elliptisch-spitz, elliptisch-lanzettlich, ei- 
formig-elliptisch-lanzettlich bis schmal lanzettlich, stumpf 
bis spitz. (1,0) 1,5-5,0 (5,5) cm lang, 0,2-1,6 (2,2) cm 
breit. Bei typischen Exemplaren meist deu 
d.h. Blatter der HauptsproBe zwei- bis dr 
die der daran abzweigenden Seitentriebe. 
lang. Nicht selten Heterophyllie auch nicht so stark ausge- 
pragt, ein- bis zweimal so lang (s. Abbildungen S.111 ff- 
und S.122 ). Bluten oft auffalliger und im Mittel groBer 
als bei P. arenastrum.   WeiS bis rosa, rotlich Oder kraftig 
rot. Zu drei bis sechs in den Blattachseln, manchmal mehr 
(bis maximal neun pro Teilinfloreszenz), selten weniger. 

P/S 1,2-1,65; Perianthlange (2,0) 2,50-4,00 (4,7) mm; Seg- 
mentlange 1,25-3,25 mm. Aderung meist stark und deutlich 
verzweigt. Segmente haufig breit, fest und stark uber- 
lappend. Aber auch relativ schmale + freie Segmente kommen 

Frucht haufig vom Perianth vollig eingeschlossen oder nur 
leicht herausragend. Teilweise auch deutlich sichtbar, das 
Perianth weit uberragend (s. Abbildungen S.115 ff). 

elten sechs. Pollen- 

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



Friichte im typischen Fall regelmaBiger geformt als bei 
P.   arenastrum,   d.h. groBte Breite mehr in der Mitte. Meist 
drei deutlich konkave Seitenflachen. Manchmal Fruchte mit 

zwei Seitenflachen + konvex, sehr selten bikonvexe Fruchte 
(bedingt durch Ausfall eines Karpells), Oder Fruchte mit 
vier Kanten, d.h. vier relativ schmalen, konkaven Seiten- 
flachen. Lange 1,9-3,4 nun, Breite 1,3-2,3 mm (s. Ab- 
bildungen S.112 ff) . 

Oberflache meist stark und regelmaBig gerieft, nicht selten 
aber auch schwacher und unregelmaBiger skulpturiert. Meist 
+ matt erscheinend, nie so glatt, wie haufig bei P. arenastr 
An den Kanten ist die Skulpturierung schwacher, oder es 
bleibt ein schmaler Streifen +_ glatt und glanzend (an aus 
Bayern stammenden Pflanzen konnte ich keine glatten, kon- 
kaven Fruchte finden). Farbe: braun bis dunkel-schwarzbraun, 
seltener dunkel-rotbraun. Seltener als bei P. avenastrum 
treten abnorme Fruchte auf. 

Wachst haufiger auf Ackern, an Feldrandern, in Garten, all- 
gemein an gunstigeren Standorten mit besseren, nicht zu 
stark verdichteten Boden. Hier kann sich die Art auch gegen 
andere Pflanzen behaupten und i 

aber auch i 

Standorten, die bevorzugt von P. 
Bliiht und fruchtet von Fruhjahr I 
phase halt aber normalerweise ni< 

Darstellung des Proble 

Untersuchungen in diesem Zusammenhang basieren weit- 
nd auf den von SCHOLZ (1959) veroffentlichten Ergebnis 
auch in den bei uns gangigen Bestimmungsschlusseln zum 

Ausdruck 

LINDKAN trennt in der Gruppe 

fiir Bayer 

heterophyllum. 
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raftig, (groB) 

NuB eingeschlo 

lanzettlich, oft spitz 

gelbgrun bis graugriin; 

kleinere Friichte, mit 
weniger eleganter Umri 

NuB herausragend; 

langer; 

Blatter bis 2 
haufig stumpf; 

die langsten u 

sp. eximium   (Lindman): 

Perigon Uberragt Frucht 

kleinere oft schmalere 
Blatter als ssp. 

Graebner 

streng niederliegende Wu 
form, kraftiger als ssp. 
veotum,   mit rutenformig 
verlangerten fisten; 

groBere Friichte als ssp. 

Zusammenstellung der 
fur Bayern in Frage " 
SCHOLZ (1959) 
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Perigon tief geteilt, 
groBer als 3 mm, kiirzer 
bis deutlich langer als 

P. heteropkyllum 
Lindman emend. H. Scholz 
(Syn. aviculare   ssp. reatu 
Chrtek, entspricht also in 

- Heterophyllie; 

- schmalere Blatter, alle 
deutlich zugespitzt, die 
der Seitentriebe oft auf 
fallig kleiner als die d 
Haupttriebs; 

- Frucht 3-seitig konkav, 

tief geteilt, kiirzer 

Verbreitungsschwerpunkt auf 
Sandboden in kontinentalen 
oder subkontinentalen Ge- 
bieten, Acker, Wegrander; 

heterophyllum: 

ssp. virgatum   (Aschersi 
Graebner) H. Scholz:  
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Von anderen Autoren (z.B. STYLES 1962, RAFFAELLI 1980) 
werden diese Arten bzw. Kleinarten nicht anerkannt, sondern 
im Sinne LINDMANS als P. aviculare   L. (= P. heterophyltum 
Lindm.) zusammengefaBt. 

Neben den variablen vegetativen Merkmalen Wuchsform, SproB- 
lange und Blattfarbung sowie den okologischen Anspriichen, 
bleiben als wesentliche Kriterien nur: Blattbreite, Perianth- 
lange, Fruchtlange, und das Langenverhaltnis vom Perianth 
zur NuB, d.h. ob die Frucht eingeschlossen ist oder her- 

Wie ich bei meinen Untersuchungen feststellen konnte, nimmt 
mit wachsender Blattbreite auch die GroBe, bzw. Lange, der 
Frucht zu. Stellt man die gefundenen Werte graphisch dar, 
laBt sich in der Darstellung keine Grenze zwischen ver- 
schiedenen Sippen finden. Es zeigt sich nur die allgemeine 
Tendenz (wie auch bei P. arenastrum),   daB die BlattgroBe 
mehr oder weniger mit der FruchtgroSe gekoppelt ist (s. 
Scatterdiagramm S. 107). 

Das Langenverhaltnis von Perianth und Frucht ist nicht in 
alien Fallen eindeutig zu beurteilen. So treten bei nicht 
gerade wenigen Exemplaren eingeschlossene und herausragende 
Friichte auf, oder die NuB ist nur ganz leicht zu sehen, oft 
nur die Narben. Das Merkmal laBt sich aber nur nach dem 
auBeren Eindruck beurteilen, und nicht nach den absoluten 
Langen, da die NuB fast immer kiirzer als das zugehorige 
Perianth ist (s. z.B. Abbildung Seite 64 ). D.h. auch eine 
deutlich herausragende Frucht erweist sich nach Entfernung 
des Perianths meist kurzer als dieses, da die Frucht in der 
Blutenhlille nicht vollig bis zum Grund, also bis zur Ansatz- 
stelle des Bliitenstiels, reicht. In den meisten Fallen wird 
man sich aber fur den einen oder anderen Typ entscheiden 

Wie zu erwarten, wachst die FruchtgroBe mit zunehmender 
Perianthlange, wobei das Perianth eine grSBere Variations- 
breite zeigt, als die Frucht (s. Scatterdiagramm 7, Seite 108 
AuBerdem zeigt sich, dafl das Merkmal - Frucht herausragend 
oder nicht - nur in gewissera Umfang vom rechnerischen Ver- 
haltniswert der beiden Langen abhangt. D.h. es laBt sich 
kein eindeutiger Wert angeben, iiber oder unter dem die 
Friichte eingeschlossen Oder sichtbar sind, da die reife NuB 
unterschiedlich tief im Perianth eingesenkt ist. Dadurch 
kann bei gleicher Perianth- und Fruchtlange die NuB einmal 
sichtbar sein, das andere Mai aber nicht (s. Scatterdia- 
gramm 7, Seite 108 und Tabelle 15, Seite 106). 

Da die Fruchtlange nicht in gleichem MaBe variiert wie die 
Perianthlange, ergeben sich nach oben und unten Grenzen, 
uber- bzw. unterhalb denen nur noch eingeschlossene bzw. 
herausragende Friichte auf treten. Im Zwischenbereich findet 
man dagegen beides. In Zahlen ausgedrUckt heiflt das: 
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herausragend. 

Weiterhin laBt sich sagen, daB Friichte, die mindestens 
0,4 mm kiirzer als das Perianth sind, immer eingeschlossen 
sind. Bei weniger als 0,4 mm Differenz ragen sie meist + 
deutlich heraus, konnen aber auch vollig eingeschlossen 

Man kann also nicht sagen, kleinere Bliiten hatten im Ver- 
haltnis immer groBere, das Perianth iiberragende Friichte, 
und auf diese Weise zwei Sippen trennen. Vielmehr zeigt 
sich im Scatterdiagramm im Bezug auf Frucht- und Perianth- 
lange eine mehr oder weniger homogene Verteilung, bei der 
lediglich auf der einen Seite vermehrt herausragende Frucht 
und auf der anderen Seite haufiger eingeschlossene vor- 
kommen. Eine natiirliche Grenze laBt sich nicht erkennen 
(s. Scatterdiagramme S. 107 und 108). 

Es lieBe sich hochstens eine rein willkurliche Teilung bei 
z.B. einer Perianthlange von 3,0 mm durchfuhren- Die 
Gliederung von SCHOLZ, Frucht kleiner 2,5 mm und Blute 
kiirzer als 3,0 mm = P. hetevophyllum, und, Frucht groBer 
2,5 mm und Blute langer als 3,0 mm = P.   monspelzense,   ist 
sicherlich viel zu vereinfachend und entspricht kemeswegs 
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6.3.3. Wertetabellen und Scatterdiagramme 

Perianthlange (mm)  2,00-3,00(2,00-2,90)  3,01-4,00(2,91-4,00) 

lich eingeschlossen 

der Pflanz 

der Perianthlange von 2,9 

,39 mm NuB mindest 

lich herau £££ 
teilwed 

lweise 
ausragend, 

lich e: 

herausragend) 

meist deut- 
Lngeschlossen 

des Perianth-: 

Zur Erlauterung der Tabel 
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Beziehung zwischen Frucht: 
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SproBstiick einer typischen kraftigen Pfanze mit 
deutlicher Heterophyllie und breiten Blattern; 

Habitus eines sehr kleinen Individuums, mit deut- 
licher Heterophyllie und typischen P. aviaulare 
Bluten und Fruchten (s. auch Abb. 43); 

Habitus eines relativ jungen, streng aufrecht 
wachsenden Exemplares, Heterophyllie nach oben 
hin deutlich, im unteren Sproflbereich kaum ausge- 
pragt (A); Blute, Frucht und Fruchtquerschnitt (B) ; 

SproBstucke eines sehr schmalblattrigen Exemplares, 
Heterophyllie deutlich, vgl. auch Abb. bei P. rurt- 
vagum   (A); Blute, Frucht und Fruchtquerschnitt (B) ; 

Kleine Pflanze mit P. arenastrum  ahnlichem Habitus 
(in Sandgrube gewachsen, der vollen Sonnenem- 
strahlung ausgesetzt), Wuchsform niederliegend bis 
niederliegend-aufsteigend (A); Blute, Frucht und 
Fruchtquerschnitt (B); 

Normale Blute und Frucht (A); abnorme Blute und 
Frucht (B); Pflanze Mitte Juli gesammelt! 
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43: Blute, Frucht und Fruchtquerschnitt der Pflanze von 
Abb. 38; 

44: Blute, Frucht und Fruchtquerschnitt eines Mitte 
Okt. gesammelten Exemplares, Blute im frischen Zu- 
stand gezeichnet, Perianth tief geteilt, Frucht 
sehr groB, stark gerieft, aber im Querschnitt un- 
typisch; 

45: Bluten und Fruchte von zwei Exemplaren einer 
Population; gr5Bere Pflanze Bit typischen P.   avi- 
aulave  Bliiten und Fruchten (A); kleinere Pflanze 
mit relativ kleinen, schmalen Fruchten, die raeist 
leicht aus dem Perianth herausragen (Narben); 
Fruchte in beiden Fallen deutlich konkav; 

Bluten, Fruchte und Fruchtquerschnitte verschiedener 
P.   aviaulare  Pflanzen; zeigen unterschiedliche 
Auspragungen des Perianth-Frucht-Verhaltnisses 
bzw. der Uberlappung der Perianth-Segmente. 

52: Bluten mit z.T. relativ schmalen Perianth-Seg- 
menten (A); Fruchte teilweise leicht herausragend, 
Fruchtquerschnitte dreiseitig konkav bis zweiseitig 
konkav, auch bikonvexe Fruchte, bedingt durch Aus- 
fall eines Fruchtblattes (B); alle Bluten und 

53: Bliite mit vierkantiger Nufi, 

54: Bluten und Fruchte i 
P. aviaulare Pflanz> 
(A); Bliite mit unreifer, abnormer Frucht (B) ; 
normale Bliite und Fruchte (C) ; normale Fruchte 
mit nur undeutlich konkaven Seitenflachen (D); 

55: Variabilitat der Fruchtform, dargestellt anhand 
von Fruchtquerschnitten, von verschiedenen P. avv- 
aulare  Pflanzen; 

56: Bluten und Fruchte einer Mitte Nov. gesammelten 
Pflanze; normale (links) und abnorme Blute (rechts 
(A); normale Fruchte dieser Pflanze, Fruchtquer- 
schnitt deutlich konvex bis + konkav (B); abnorme 
Fruchte <C); schwierig einzuordnende Pflanze, kein 
Merkmal typisch ausgepragt, vgl. auch Abb. 54; 

. 57: SproBstiicke einer Pflanze mit relativ breiten 
Heterophylli^ 

aber deutlich konkaven Fruchten, Friichte aus der 
Perianth leicht herausragend; 

Abb. 58: Ochreaformen von verschiedenen P.aviaulare  Pfla 
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6.4.1. Darstellung des Problems 

Diese Sippe bereitete mir bei meinen Untersuchungen die 
meisten Schwierigkeiten. Zum einen lag es daran, daB mir 
von der Art nur sehr wenig Material zur Verfugung stand, 
und ich selbst keine typischen Exemplare finden konnte. 
Zum anderen ist sowohl die Beschreibung BOREAUS unzu- 
reichend, als auch ihre Interpretation durch spatere Autorf 
widerspruchlich. Das mag damit zusammenhangen, daB es bis- 
her keinen eindeutigen Typus fttr die Sippe zu geben schein- 

STYLES hat sich darum bemiiht, einen Typus zu finden. Er 
schreibt (1962 p. 207), daB sich im Herbarium Boreau keine 

befinden, sondern nur solche von unbekannten Sammlern. Er 
fand aber drei von JORDAN stammende Belege in Lyon, die 
drei Jahre nach der Veroffentlichung von BOREAU, in "Flore 
du centre de la France", gesammelt wurden. Da die Belege i: 
beiden Herbarien tibereinstimmen, und einen bestimmten 
Pflanzentyp reprasentieren, schlagt STYLES vor, den Namen 
P. ruvivagum  fur diesen Pflanzentyp beizubehalten. Ich geh< 

besten mit der kurzen Diagnose und der damit beschriebenen 
Polygonum-Sippe  tibereinstimmt. 
Wenn man die Beschreibungen der verschiedenen Autoren zu- 
sammenstellt, (s. Tabelle 16), und vergleicht, dann bleibe 
als wesentliche Merkmale dieser Sippe (in wichtigen Punkte 
von STYLES abweichende Angaben sind in Klammern aufgefiihrt 

- Pflanze + aufrecht, zierlich, dunne Stengel, bis 50 cm 

- Heterophyllie, Blatter schmal lanzettlich bis linear, 

Perianth-Segmente schmal, nicht uberlappend (manchmal nicl 
iiberlappend) , Perianth tief geteilt, 2,6-3,8 mm lang 
(2-3 mm), Segmente 1,4-2,5 mm lang (1,4-1,6 mm); 

Frucht dreiseitig konkav, aus dem Perianth herausragend 
(eingeschlossen oder leicht herausragend), kaum glanzend 
(glanzend), so lang wie bei P. aviculare,   aber schmaler 
(klein gedrungen), 2,5-3,5 mm x 1,5-2,0 mm (1,9-2,1 mm 
lang, 2,0-2,5 (3,0) mm lang); 

meist auf Ackern und Feldern nach der Ernte (Wegrander); 
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Vor allem in den wichtigs 
breite, Frucht- und Perianthmerkmale) sind die Angaben also 
sehr widersprvichlich. Man kann sich des Eindrucks nicht er- 
wehren, daB etwa SCHOLZ eine weitgehend andere Vorstellung 
von dieser Art hat als STYLES. Aus den oben angegebenen 
Grunden habe ich mich weitgehend an die Angaben von STYLES 

keine von ihm iiberpriiften 

Nach STYLES liegt P.   rurivagum  in alien Merkmalen mehr Oder 
weniger zwischen P. arenastrum  und P.   avioulare.   Wegen der 
heterophyllen Beblatterung, den dreiseitig konkaven 
dem tief geteilten Perianth und der Chromosomenzahl 
ist die Art aber wohl nMher mit P. avioulare   verwandt. 

In den Schliisseln (von z.B. SCHOLZ, STYLES, RAFFAELLI) 
werden P. rurivagum  und P. avioulare   auBer durch die Hetero- 
phyllie und die Fruchtform auch durch das tief geteilte 
Perianth (weniger als 1/3 verwachsen, das entspricht P/S 
kleiner/gleich 1,5) von P. arenastrum     abgetrennt. Bei der 
Darstellung seiner Ergebnisse gibt STYLES jedoch fur rund 
85% der P. rurivagum  Pflanzen ein P/S-Verhaltnis grofier als 
1,5 an. Etwa 70% liegen zwischen 1,5 und 1,7 und nur 15% 
unter 1,5. Als Frucht stellt er einen deutlich dreiseitig 
konkaven Typ dar. Bei den Ausftihrungen von SCHOLZ hat man 
dagegen den Eindruck, daB er den Fruchtquerschnitt dieser 
Sippe anders beurteilt. Jedenfalls zeigt die Abbildung 
einen etwas anderen Querschnitt, worin wohl die von ihm 
angegebenen "Abflachung" der NuB zum Ausdruck kommen soil. 
Herr Prof. SCHOLZ hat mir freundlicherweise Herbarbelege 
zur Verfugung gestellt, die er als P. rurivagum  betrachtet. 
Bei diesen Belegen, die sechs Aufsammlungen umfaBten, war 
die Fruchtform oft nicht eindeutig. Haufig war sie eher 
konvex oder sogar bikonvex, teilweise aber auch leicht 
konkav. Die Oberflache war + glatt bis leicht oder deutlich 
gerieft. Die Verwachsung des Perianths lag bei drei dieser 
sechs Belege deutlich uber 1,5 (1,67; 1,70; 1,75), bei den 
anderen geringfiigig uber diesem Wert. Das aus  Bayern 
stammende Exemplare, das von SCHOLZ als P. rurivagum  be- 
stimmt war, hatte ein weit verwachsenes Perianth (P/S = 
1,93) und + konvexe bis deutlich konvexe, glatte bis leicht 
geriefte Friichte. 

Nach meiner Auffassung muBte die Mehrzahl der von SCHOLZ 
als P. rurivagum  betrachteten Pflanzen eher zu P. arenastrum 
gestellt werden, obwohl Blattform und Habitus meist im Be- 
reich der fur P. rurivagum  angegebenen Werte liegen. 

Unter den von mir untersuchten bayerischen Pflanz 
sich rund 30 Aufsammlungen, die in einigen oder m 
Merkmalen P. rurivagum  im Sinne von STYLES 
diesen 30 Boqen waren acht von SCHOLZ revidieiu wv^-^.. 
einer als P.   rurivagum,   einer als P. monspeliense   und sechs 
ais P. heterophyllum,   was auch verstandlich ist, da er ja  - 
v°r  allero im Perianth- und Fruchtbereich - andere Grenzen se 
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Etwa acht der Aufsammlungen genugten in fast alien Merkmalen 
der Beschreibung von STYLES. Beim Rest konnte man sich wegen 
der Gesamtheit der Merkmale eher fur P. arenastrum  oder 
P. aviculare  entscheiden. Die MeBwerte dieser acht Auf- 
sammlungen sowie einigen der fraglichen Exemplare und dem 
von SCHOLZ bestimmten P. rurivagum-Fund  aus Bayern, sind 
in Tabelle 17 zusammengestellt (s. auch Abbildungen S.134ff 
und Tab. 17 S.  131 ,132) . 

Wenn man also Heterophyllie, konkave Fruchtform sowie tief 
geteiltes Perianth voraussetzt, dann bleiben acht Auf- 
sammlungen aus Bayern iibrig, die man als P. rurivagum  "sensu 

nicht alle Merkmale typisch ausgepragt (z.B. Ochrea oft 
deutlich kiirzer als 1 cm) ; f iinf davon waren von SCHOLZ als 
P. heterophyllum  bestimmt. 
Deutlich erkennbar als eigenstandige Sippe ist fur mich weder 
die Darstellung von STYLES, noch die von SCHOLZ. Zumindest 

die MaBstabe von STYLES anlegt, kommen die meisten der von 
SCHOLZ als P. rurivagum  bestimmten Pflanzen schon wegen den 
kurzen, kleinen Friichten nicht als diese Sippe in Frage. 
Teilweise sind sie auch wegen der Form der Frucht, bzw. der 
Perianthverwachsung auszuschlieBen oder zumindest zweifel- 
haft. Andererseits treten die zur Abgrenzung gegen P. avi- 
eulave  verwendeten Merkmale (Perianth-Segmente schmal, nicht 
iiberlappend, Frucht relativ schmal, herausragend, schmal- 
lanzettliche Blatter, Ochrea bis 1 cm lang) haufig in anderer 
Kombination auf. D.h., man findet extrem schmalblattrige 
Pflanzen mit relativ breiten, deutlich uberlappenden Perianth- 
Segmenten und vollig eingeschlossener, konkaver Frucht 
(s. Abbildung S. 113). Oder, relativ breitblattrige Pflanzen 

deutlichen freien Segmenten und weit herausragenden, 
  " iichten {s. Abbildung Seite 117, 122). Oft ist ge- 

rade bei solchen Pflanzen auch die Fruchtform nicht ein- 
deutig und zweifelsfrei dem einen oder anderen Typ zuzuordnen, 

die Perianthverwachsung liegt haufig im Grenzbe- 

Ich konnte mich deshalb aus diesen Griinden nicht entschlieflen, 
P. rurivagum  als selbstandige Sippe im Schlussel abzutrennen. 
Die vorher als P. rurivagum  "sensu Styles" bezeichneten 
Pflanzen scheinen mir zahlenmaBig zu gering, urn den Variations 
bereich der Merkmale bei dieser Sippe zu erfassen. Als Tendenz 
laBt sich erkennen, daB schmalblattrige Individuen haufiger 
schmalere, + nicht iiberlappende Perianth-Segmente und etwas 
schmalere, + herausragende Fruchte aufweisen. Dies entspricnt 
im Grunde der SCHOLZ'schen Auffassung von P. heterophyllum, 
mit kleineren Blattern, Bluten und Fruchten. AuBerdem treten 
P. rurivagum  Merkmale vereinzelt auch bei sonst typischen 
P. aviculare  auf (s. Abbildungen S. 113, 117). Man muB diese 
Pflanzen vielleicht eher als Formen ansehen, die zwar im 
unteren Grenzbereich des P. aviculare,  meist auch im Ober- 
gangsbereich zu P. arenastrum,   liegen (s. Scatterdiagramme 
Seite 107, 108) die jedoch keine Grenze o< *"~ 
malskombination erkennen lassen, urn sie g 
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Boreau (1857) 
Hegi, Illustrierte 

SproB 10-50 an lang, Wurzel zart, 
gewunden, aufgerich- i.d. Jugend 
tet, rait ausgebrei- recht, zuletzt nieder- 
tetem cder wieder liegend, + verzweigt, 
aufgerichteten, be- Xste oft sehr sparrig 

i Zweigen bis 60 cm lang, meist 

Stengel   ahnlich p. diinner, aufrechter 
Stengel, Knoten kraf- 
tig, Seitenzweige 
auseinandergespreitzt; 

die der Seitensp. 
scfrnal-linealisch, 
nur 1/3-1/4 so lang, 

den Hsp. 1,5-3,5 cm 
lang und 0,1-0,4 cm 
breit, die der Sei- 
tensp. viel kleiner; 

den Seitenzweigen fast 
linear und einander 
stark genahert; 

b   • hautig, zur Frucht- 

BiB-hyalin;        braunlich-rot, gegen 
die Spitze silber- 
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klein, weiB und rot, wenig bis einbliitig, wenig Bliiten, P.-Seg- wenig bliitig, klein, 
mit sehr kurzen Bluten kurz gestielt; mente schmal, kaum meist einzeln, Perigon 
Bliitenstielen; iiberlappend; sehr kurz, Frucht ganz 

leicht herausragend; 

braun, matt, leicht kleiner als bei P. 2,5-3,5 ntn lang, 2 ram lang, schwach glah- 
glanzend, fein ge- aviculare, nur konkav; zend, groSere Seiten- 
rieft, trigonal schwach glanzend; flachen breit eiformig, 
(dreieckig); Sei- rinnig, konkav; 

Sonstiges bluht von August    - - ganze Pflanze : 
bis Oktober, san- kenen Zustand : 
dige Felder nach bis purpurrot; 

agum Beschreibungen verschiedener Autoren 
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lie 16 b - siehe nachste Seite 

B.T. Styles (1962)    H. Scholz (1959) M. Raffaelli (1982) 

is   Pflanze schlank,      sparriger Wuchs, diinne aufrecht Oder fast aufrecht, die 
schmachtig, diinn,    Stengel, zierlich, an aufleren Zweige auch niederliegend- 
zierlich, fast auf-   schattigen Orten: lang- aufsteigend, Zweige 30-60 cm lang, 
recht, selten mehr    liche, dunkelgriane gebogen, die Bliiten tragenden En- 
als 30 cm;          Blatter, 

schmal-1, 
Blatter 

r   Heterophyllie, li-   Heterophyllie, lang- Heterophyllie, schmal-lanzettlich, 
lich, schmal, bis spitz, am Ende der SproBe kleiner, 
0,7 cm breit; 1-3 cm x 0,2-0,5 cm, mit hervor- 

10 nm lang, langer rostbraun, der langere obere Teil 
als bei verwandten ist hyalin und zerschlitzt; 

1-2 Bliiten pro Wir- Bliiten klein, 2,1-      am Ende der Zeige einzeln, alter- 
tel, selten mehr, 2,3 rrm lang; Peri-      nierend, vgeiter unten zu zwei bis 
Perianth-Segmente anth-Segmente 1,4-      drei, Perigon 2-3 mm lang, an 
schmal, kurzer als 1,6 mm lang; der Basis kegelformig, Segmente 
bei P. aviculare, zwei- bis drelmal so lang wie die 

viberlappend, 2,6- faltig, schmal, manchmal nicht 
3,8 mm lang, Ml- liberlappend; 
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Fruchte        aus dem Perianth her- 
ausragend, drei kon- 
kave Seiten, kaum glanzend,  1,9-2,1 rim rrm lang, in Perigon ein- 
gl&izend, 2,5-3,5 nm lang, ziemlich stark geschlossen oder leicht 

aber schmaler; v611ig < 

dunkel-braun-rot; 

bltiht van August bis Vtegrander; 

Acker, u.'a, kulti- 
vierte BSden, kalk- 

chiedener Autoren 

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



M1an2e - 2 3 « 5 « ' a 

SproBlange 26,50 cm 22,00 cm 33,00 cm 15,00 cm 9,50 cm 13,50 cm 27,50 cm 
Ochrea 0,50 cm 0,70 cm 0,80 cm 

(Max.-Wert) 

Hsp:^ 2,95 cm _ 2,60 cm _ - 2,75 cm 2,00 cm 2,40 cm 
0,35 cm 0,40 cm 0,27 cm 0,35 cm 0,50 cm 

Nsp:L2 0,85 cm 2,10 cm 1,40 cm 1,20 cm 1,70 cm 1,80 cm 

,    B2 

Blu/Wirtel 
3^47 

(D-2(-3) 1-2 
2^60 
1-2 

0,13 cm 0,10 cm 

2 

0,25 cm 
1,18 

0,30 cm 
1,33 
2-3 

P 2,64 ran 2,40 mm 2,78 ran 2,00 mm 2,10 ran 3,17 ran 
1,40 rem 1,69 inn 1,85 ran 1,25 ran 1,28 ran 

1,58 1,65 1,53 
+ frei bis + frei bis meist frei meist frei + frei bis • frei bis + frei bis 
uberlapp. uberlapp. lapp. 

2,54 mm 2,35 mm 2,98 ran 2,63 ran 2,50 ran 2,05 mm 2,33 ran 2,64 ran 
B 1,45   RRI 1,50 m 1,75 ran 1,65 ran 1,30 ran 1,68 mm 

leicht ge- 
rieft rieft rieft 

rieft 
stark ge- rieft ierieft rieft 

meist deut- leicht 
deutlich lich her- lich her- ausragervi schlossen, 

Verbaltnis 
Sn^sc^ rtgend" 

ausragend ausragend ausragend rasend tells,  leicht 
herausragend 

Zusammenstellung der ] i STYLES bezeichnet werden 

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



Pflanze * 10 « 12 
13 

SproBlange 20,50 cm 35,00 cm 46,00 cm 39,00 cm 29,00 cm 
0,50 cm 0,70 cm 0,50 cm 

(Max.-Wert) 
Blatt 
Hsp:Lj 1,70 cm 2,40 cm 2,15 cm 1,45 cm 

0,35 cm 0,48 cm 0,22 cm 
1,30 cm 1,30 cm 1,10 cm 

0,12 cm 0,30 cm 0,20 cm 0,13 cm 
LfAo 2,27 1,75 2,00 1,95 2,07 
Blii/Wirtel 2-3 (1)-2(-3) 3-4 (1)-2(-3) 

2,75 nm 2,63 ran 2,53 ran 2,75 ran 
S 1,70 ran 1,25 ran 1,53 ran 1,46 ran 

1,45 1,55 1,93 1,66 
-+ iiberlapp- iiber lappend leicht uber- meist + frei 

lappend bis end bis frei bis frei lappend bis 
leicht frei frei 

Frucht L 2,45 ran 2,71 rnn 2,24 ran 2,39 mm 
1,80 ran 1,61 ran 1,22 ran 

Form konkav konkav konvex 1 konvex bis konkav 

Oberflache leicht ge- stark ge- | glatt Teicht ge- stark gerieft 
rieft rieft rieft 

leicht bis meist her- meist her- leicht heraus- 
Frucht- herausragend 

herausragend 
wn^a ausragend ragend 

i einiger fraglicher ] 
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•3. Abbildungen: P. rurivagum 

• 59: "P.   rurivagum"   i.S.v. STYLES, Habit 
typischen Pflanze (= Pflanze 1 in T. 
liche Heterophyllie, + aufrecht, we: 

• 60: Detailzeichnungen von der Pflanze A 
Sproflstuck mit Ochrea und Blute (A) 
Frucht und Fruchtquerschnitt (C) ; 

• 61: Bliiten, Friichte und Fruchtquerschni 
P. rurivagum   "verdachtigen" Pflanze 
B = Pflanze 3, C = Pflanze 1 in Tab 
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Aufsammlungen  und Verbreitungskar 

In der  Liste  sind nu 

Abkiirzungen: 

Botanische Staatssammlung Munch 
Herbarium der Regensburgischen 
Gesellschaft 

= Herbar. 
Niirnbe: 

= Herbar 
= Herbar 
= Herbar 
= Herbar 
= Herbar 
= Herbar 
= Herbar 
= Herbar. 

um der -chen Gesellschaft 

Podlech, Hebertshausen um Dr 

um Dr. L. ] 
um W. A.Zahlheimer, Rosi 
um Dr. W. Braun, Karlsfi 

Kempten 

Zusatzlich standen mir 
zur Verfiigung: R. Lott 
Berg; R. Fischer, Nordlingen; L. Prager, WeiBenburg; 
Gaggermeier, Deggendorf; A. Reif, Bayreuth. 
Diese Belege wurden in die Botanische Staatssammlung 
eingegliedert. 

An dieser Stelle sei nochmals alien, die mir Material 
fur die Ontersuchungen zur Verfiigung stellten, herzl 
dankt. 
Die Verbreitungskarten 
diesen Belegen  erstell 

sind  aus  alien 
llstandigkeit 
iiber das  gesamte 
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5629/3: Eyershausen, mergeliger Acker, 28.8.1982, MEIEROTT 
(H.M.); 5726/4: Bayern, Bad Kissingen, Feld am Burgholz bei 
Nudlingen, 30.9.1979, SCHIER (M); 5729/1 : ObereBfeld, 
trockener Acker, 27.8.1982, MEIEROTT (H.M.); 5736/4: bei 
Gollereinzel, swMeierhof, 18.8.1982, WALTER (H.W.); 5835/1: 
Stadtsteinach-Heimendorf, in Trifolium alexandrinum-Acker, 
Okt. 1982, WALTER (H.W.); 5929/3: Zeil/Main, Schlammteiche 
der Zuckerfabrik, 16.9.1982, MEIEROTT (H.M.); 6031/1: Nord- 
ende Baunach, StraBenrand, 9.9.1982, MEIEROTT (H.M.); 6134/4: 
StraSenrand bei Trochau, 15.8.1982, WALTER (H.W.); 6428/3: 
Bayern, Mittelfranken, Ortsausfahrt von Marktbergel nach 
Ansbach, an StraBenboschung, 30.8.1982, SCHMID (M); 6531/1: 
Cadolzburg (b. Nbg.), ? 1860, SCHMIDT (N); 6532/2: Grasplatz 
a.d. Kunigundenlinde im SchloBhof der Burg zu Nurnberg, 
Juli 1877, SCHWARZ (N); 6532/4: in Feldern bei Zerzabelshof, 
Aug. 1879, RODLER (N); 6938/3: Sandgrube b.d. Mariaorter 
Briicke, 2.10.1901 ? (R) 002595; Regensburg, Priifening, 2.9. 
1982, FROST & RADLOFF, (R); 6938/4: 6. Weichs bei Regens- 
burg, vernaBte Ackeritmlde, 23.7.1978, ZAHLHEIMER (H.Z); 
Regensburg, Weichs, 16.9.1982, unterer Wohrd, 21.8.1982, 
Gallingkofen, 12.9.1982, 3.7.1982, 29.8.1982, Uni-Philosophie, 
19.8.1982, FROST & RADLOFF, (R); 6939/3: s.o. Donaustauf, 
Umbruchsflache, 28.7.1978, ZAHLHEIMER (H.Z.); 7028/4: Bayern, 
Ries, Birkhausen, 1981, FISCHER & LIPPERT (M) ,- 7029/2: 
Bayern, Ries, zw. Oettingen u. Lochenbach, 1981, FISCHER & 
LIPPERT (M); 7032/4: Obb., Eichstatt, frischgeschuttete 
StraBenboschung am Schernfelder Forst gegenviber d. Einfahrt 
ins Gelande, 27.9.1979, KRACH (M) 6287; 7038/2: Regensburg, 
Uni-Klinikum, 21.6.1982, Uni, Josef-Eugert-StraBe, 1.7.1982, 
FROST & RADLOFF (R) ; 7040/1: s.s.5. Worth a.D. (s. des Wie- 
sentkanals), vernaBte Umbruchsflache, 9.8.1978, ZAHLHEIMER 

s. Seppenhausen bei Pfatter, 16.9.1978, ZAHLHEIMER 
Tiefenthal b. Worth a.D., nasse Mulde in 

78, ZAHLHEIMER (H.Z.); s.o. Gmund bei 
Piatter, nasse Umbruchsflache, 2.8.1978, ZAHLHEIMER (H.Z.); 
s.o. Gmund bei Pfatter, vernaBte Umbruchsflache, 4.9.1978, 
ZAHLHEIMER, (H.Z.); w. Niederachdorf b. Worth, vernaBte 
Mulde im Gerstenfeld, ?, ZAHLHEIMER (H.Z.), s. Tiefenthal 
b. Worth a.D., vernaBte Mulde in Weizenfeld, 2.8.1978, ZAHL- 
HEIMER (H.Z.); 7040/4: Aholfing, ?, ?, (R) 057087; 7041/3: 
6. Pichsee b. Kirchroth, Getreideacker, 23.8.1978, ZAHL- 
HEIMER (H.Z.); 7042/3: bei Sand, Straubr 
Bogen, 24.9.1873, HINDLMAYR (M); 7128/4: Bayer 
Stadtgebiet von Nordlingen, 1981, FISCHER (M)  Ries, bua- 
rand des "Haselwaldles", o. Ederheim, 11.9.1982, W. LIPPERT 
& FISCHER, (M) 19520; 7129/2: Ries s.v. Moderholz u. im 
Lohgraben, Juli 1982, FISCHER (M); 7129/4- Ries  im Loh- 
graben b. Alerheim, Auf. 1982, FISCHER (M)• 7130/1- Bayern, 

?it»'/iim^Kndi?Her I1?*!    1981' FISCHER & LIPPERT-TM); 
7J_38/2: Obb., Lkr. Kehlheim, Abensberq auf Parkolatz, 19.9. 

FI
9
S

8
CHEI

C
(M)

D
 tfU/irS^ Ries' b-d- U3LSE2TIII: i«. 

IQI?     Lpol -a il     ,   I '   Kr'   De9-gendorf,   Deggenau,   23.7. 1922,   GERSTLAUER   (M);   7144/1:   Bayer.   Wald,   Ensmannsberg, 

7040/2: 
Id,   2.8 
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s.d. Rusel, Lkr. Deggendorf, Tretrasen aus Silikat, 10.10. 
1982, GAGGERMEIER (M); 7229/2: Ries, Moggingen, Aug. 1982, 
FISCHER (M); 7232/3: Schwaben, Kr. Neuburg a.d.D., Burgheim 
24.9.1904, ZINSMEISTER (M); 7237/1 : Bayern, Kr. Kelheim, 
Ortseinfahrt v. Altdiirnbuch nach Siegenburg, in Hopfenfeld, 
19.9.1982, SCHMID (M); 7243/2: Gauboden, Sommerner Heide 
b. Moos, Lkr. Deggendo 
GAGGERMEIER (M); 7333/3: 
v. Linden n. Langenmoosen, StraBenrand i 
SCHMID (M); 7333/4: Obb.y Lkr. Schrobenhausen, StraBenrand 
kurz vor Edelshausen, 14.8.1982, SCHMID (M); 7339/2: 
Paindlkofen, 22.6.1974, MERGENTHALER (R) 044078; 7428/4: 
maBig befahrener Feldweg in "oberen Ried", n. Aislingen, 
SCHUHWERK, 18.9.1979, (H.Sch.); 7429/1: Schwaben, Dillingen, 
StraBenrand (Schutt), 28.7.1963, HAMP (M); 7433/2: Obb., 
Lkr. Schrobenhausen, ca. 2 km n. Schrobenhausen a.d. StraBe 
nach Edelshausen, Parkplatz, 14.8.1982, SCHMID (M); 7433/4: 
Obb., Lkr. Schrobenhausen, a.d. StraBe zw. Aresing u. 
Schrobenhausen, neben Kartoffelacker, 14.8.1982, SCHMID (M); 
Obb., Lkr. Schrobenhausen, StraBe v. Aresing n. Hilgerts- 
hausen, ca. 1 km n. Aresing, in Sandgrube, 14.8.1982, SCHMID 
(M) ; 7434/1: auf einem Acker bei Langenwiesen n. Schaff- 
hausen, 15.8.1853, ?, (N) ; 7446/1 : Bayern, Passau, Vornbacher 
Enge, 2.9.1961, WILD (M) ; 7446/2: Bahnhof Passau, 20.5.1905, 
HEPP (M); 7526/3: Bayern, Schwaben, Neu-Ulm, Juni 1899, 
RENNER (M); 7528/1 : Schwaben, Kr. Gunzburg/Donau, Feldrain 
a.d. StraBe gegen Rettenbach, auf LoBlehm, 9.7.1961, DOPPEL- 
BAUR (M); 7536/2: Bayern, Kr. Freising, Flitzing, 27.6.1974, 
SELLMAIR (M); 7537/1: Bayern, Kr. Freising, b.d. neuen 
Amperbriicke, zw. Haag u. Inkofen, 7.7.1974, LIPPERT & SELL- 
MAIR (M); 7626/1: Bayern, Schwaben, Neu-Ulm, Juli 1961, 
FRIEDL (M); 7634/2: Obb., Kr. Dachau, Sandgrube a.d. Orts- 
ausfahrt v. Aufhausen n. Edenpfaffenhofen, 7.8.1982, SCHMID 
(M) ; Obb., Kr. Dachau, Sandgrube b. Jedenhofen, 7.8.1982, 
SCHMID (M); Obb., Kr. Dachau, Sandgrube b. Jedenhofen, 15.8. 
1982, SCHMID (M); 7635/1: Obb., MQnchen-Neulustheim, 15.7. 
1928, WEISENBECK (M); 7636/3: Bayern, Kr. Freising, Schutt- 
Platz ca. 1 km n. Erching, a.d. StraBe n. Freising, 15.9. 
1972, LIPPERT (M); 11512; 7735/1: im Dachauer Moor, a.d. 
Nordseite des Schwarzholzls, Juli 1873, A. SCHARZ (N); 
1215/3: Obb., Kr. Munchen, Kies am Ufer des Baggersees 
Fasanerie, 3.8.1964, LIPPERT (M); 7740/3: Bayern, Obb., 
Lkr. Muhldorf a. Inn, Waldkraiburg, Ruderalstelle, 3.8.1970, 
MERSCHNER (M); 7834/1: Obb., Puchheim b. Munchen, StraBe 
zw. Puchheim-Bahnhof u. Geltendorf, am Rande eine^^°ffe 

Bahnhofsparkplatzi 22.7.1982,'SCHMID (M)| Z|34/2: Obb., 
Munchen, Pasing, Georg-Hebel-Str., in Rasenflache, 16.8.1982, 
SCHMID (M), Munchen, StraBenbahnbegrenzung beim Botaniscnen 

acker?' „? ' des 1 Nymphenburger^irks!' 4 . 7.1957,' JOESSLER (M) 
''09; 7835/1: Obb., Munchen, Gern, Ringstr., 4.8. i^J, 
TOPFER (R) 030226; 7835/2: Obb., Munchen-Nord, Isarweg, 
18.8.1963, HAMP (M)T-ObbT, Munchen, Karlsplatz, Anlagenrand, 
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bb., Miinchen-Nord, 
Miinchen-Freiinann, Juli 1922, WEISEN- 

, zw. Aumeister u.n. Friedhof, 
Stoppelfeld, 2.9.9.1909, SCHMIDT (M) ; 7835/ 
Sudbahnhof, bei den stadt. Lagerhausern, 13.7.1875, HINDL- 
MAYR (M) ; Obb. Miinchen, Thalkirchen, auf Schutt, Juli i860, 
HINDLMAYR (M) ; Obb., Miinchen, Kiesgrube bei Sendling, Sept. 
1901, MAYER (M) ; Obb., Miinchen, Elsenheimer StraBe, ver- 
wildertes Grundstiick neben Bahngelande, 29.7.1982, SCHMID 
(M) ; Obb., Miinchen, Sudbahnhof, Lagerhauser, 27.7.1881, 
HIENDLMAYR (M) ; Obb., Miinchen, Thalkirchen, bei den Lager- 
hausern, 26.10.1875, HINDLMAYER (M) ; Bayern, Miinchen, 
Theresienwiese, 22.7.1883, SCHNABL (M); 7835/4: Obb., 
Miinchen, Ostbahnhof, Lagerhaus, 18.6.1889, HINDLMAYER (M) ; 
Obb., Miinchen, Ostbahnhof, Lagerhaus, 10.8.1882, HINDL- 
MAYR (M); 7935/1: Obb., Miinchen-Harlaching, 7.7.1964, POELT 

Grasbrunn, auf einera Acker, 
traBenrand (kiesig) a.d. 
VANDROVSKY (H.V.), 8033/2: 
Stoppelacker beim Werfen- 
Kr. Starnberg, 

963, POELT (M); __ 
des Starnberger Sees, Kiesgrube 
GROGER (M); 8037/4: n. Maxlrain, 

torf, 29.9.1982, ZAHLHEIMER (H.Z.); 8038/3: n. Tattenhausen, 
Fettwiesenrand u. Torfstich (Hochmoortorf), ZAHLHEIMER 
21.8.1982 (H.Z.); 8039/2: 6- Thalham b. Amerang, Haferfeld, 
26.6.1982, ZAHLHEIMER (H.Z.); 8124/4: Wolfegg, Bahngelande, 
2.9.1982, DORR (H.D.); 8143/4: Obb., Kr. Laufen, Brachacker 
bei Freilassing, 7.10.1906, HEPP (M); 8238/4: 

8242/1: Bayern, bach, Acker, 30.6.1982, ZAHLHEIMER 
Kr. Traunstein, Inzell, Brunnenweg, feuchte 
8329/2: Seeg, Bahngelande, 16.9.1982, ! '" 
Weichs b. Ohlstadt, 22.10.1982, LOTTO 
25.10.1982, Lotto (M); Obb., I 
Haberfeld bei Kriin, 12.08.191 
Fische, Weiler StraBe, Wegrand, 29.8.198 
8527/4: Oberstdorf, Kiesweg, 3.10.1982, 
Garmisch-Partenkirchen, 14.10.1982, LOTT 

.„_.. Lichtenberg, 21.9.1858, 
SENDTNER (M); 6741/3: Oberpfalz, Mitterdorf b. Roding, i 
sandigen Ackern, 2.9.1883, ?, (M) ? 6747/4: Oberpfalz, K 
bach b. Cham, Wegrand, 3.9.1963, POELT (M); 7339/1 : Ndb 
Kr. Mallersdorf, Ergoldsbach, 14.8.1928, SCHWIND (M); 
7535/4: Bayern, Kranzberg, Weizenfeld, 21.7.1974, SELL- 
MAIR (M) ; 7835/3: Miinchen, Sudbahnhof, alte Ladegleise, 
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5636/1 : Oberfr., Bad Steben, gegen Lichtenberg, 19.9.1858, 
SENDTNER (M) ; 5728/1: s. GroBwenkheim, hoher Stadl, Dung- 
stellen, 11.9.1982, MEIEROTT (H.M.); 5729/1: nahe Saale- 
quelle, bei ObereBfeld + feuchte Ackerrander, 27.8.1982, 
MEIEROTT (H.M.); 5734/1: Feld a.d. Rabensteinhohe b. Zeyern, 
14.8.1982, WALTER (H.W.); 5736/4: w. Marlesreuth auf Feld- 
weg, 24.8.1982, WALTER (H.W.); StraBenbauhof bei Meierhof, 
18.8.1982, WALTER (H.W.); 5737/4: s. Schwarzenbach am StraBe: 
rand, 8.7.1982, WALTER (H.W.); 5829/2: Sulzbach, saurer 
Acker, 7.9.1982, MEIEROTT (H.M.TTT§30/4: Siegelfeld, 
sandiger Ackerwege, 8.9.1982, MEIEROTT (H.M.); 5924/3: Wern- 
feld, Mainufer zw. Steinblocken, 18.9.1982, MEIEROTT (H.M.); 
5928/3: o. Gadheim, StraBenrand B 26, 16.9.1982, MEIEROTT 
(H.M.); 5929/1 : Konigsberg i.B., Pflasterfugen, 28.8.1982, 
MEIEROTT (H.M.);  . .-.. 4: . _:htenfels, Weismain, 22.8.1982, 
REIF (M); 6020/2: Aschaffenburg, 27.7.1905, BAIL (H) ; 
6024/2: Karlstadt, Pflasterfugen am Main, 18.9.1982, MEIER- 
OTT (H.M.); Karlstadt, Pflaster am Main, 18.9.1982, MEIER- 
OTT (H.M.); 6031/1: Nordende Baunach, StraBenrand, 9.9.1982, 
MEIEROTT (H.M.); 6035/1: Bayreuth, 24.8.1982, REIF (M) ; 
6035/2: Bayreuth, 25.8.1982, REIF (M); 6035/3: Bayreuth, 
22.8.1982, REIF (M); 6035/4: Bayreuth, 24.8.1982, REIF (M) ; 
6123/1 : Bayern, a.d. StraBe v. Aschaffenburg n. Wiirzburg, 
7 km v. Marktheidenfeld, 30.8.1982, SCHMID (M); 6123/4: 
Bayern, 2 km n. Erlenbach auf einem Parkplatz, 30.8.1982, 
SCHMID (M) ; 6125/4: Bayern, Wiirzburg, unterhalb der Burg, 
StraBenrand, 15.8.1982, SCHMID (M) ; 6130/1: Teichdamm b. 
Trabelsdorf, 28.9.1982, WALTER (H.W.); 6134/1: StraBenrand 
b. Trochau, 15.8.1982, WALTER (H.W.); 6225/2: Bayern, kurz 
nach dem Ortsende v. Wiirzburg a.d. StraBe n. Ochsenfurt, 
StraBenrand, 15.8.1982, SCHMID (M); 6231/4: Bayern, Oberfr., 
Sponzelsweiher zw. Zeckern u. Weppersdorf, Lkr. Forchheim, 
Sandboden, 10.9.1961, PODLECH (H.P.) 7797; 6232/3: Ofr., 
Kr. Forchheim, Forchheim, Okt. 1963, HEPP (M) ; 6233/1: 
am Wege bei Pretzfeld, 16.8.1891, RODLER (N); 6336/4:Opf., 
Kr. Amberg, Vilseck, Eisenbahndamm, w. Bahnhof, 2.8.194b, 
STARCS (M); 6433/2: neben der LandstraBe b. GroBbellhofen 
gegen Untersdorf, b. Schnaitach, 25.9.1887, SCHWARZ 00 I 
J531/2; Cadolzburg (b. Nbg.), ?, 1860, SCHMIDT (N); 6531/3: 
Nurnberg-Hainberg, Truppenubungsgelande, Nahe Furth-Sud, 
22.8.1982, ANGERER (M) ; 6532/1: Westfriedhof b. Nbg., 11.8. 
10> ?, (N); 6635/3: Frank. Alb, Weg in Steinbruch b. Laaber, 
2-8.1979, SCHUHWERK (H.Sch.); 6638/2: Opf., Wegrand J. Jron- 
berg, Lkr. Burglengenfeld, 2.97^17 PODLECH (H.P.) 7791 ; 
6638/3; Bayern, Opf., Kr. Burglengenfeld, Prissatn o. yon 
Fronberg, sandiger Wegrand, * " *n'1'i     Dr" 

Burglengenfeld; TeubUtz['^^GebSsch! '679^9,^ARNOLD 
738/2: Klardorf, 9.9.1901, ?, (R) 002597; 67 

Kr. Burglengenfeld, 
(M); 6739/2: Mogendo 

Cham, Opf., 5 
Thenning, n.v 

r Boden, Sept. 
d, Thenning, K 
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StraBenrand, 4.9.1963, POELT (&); 6828/1: Bayern, Heilbronn 
b. Feuchtwangen, auf Bauschutt, 12.9.1982, TRIEBEL (M) ; 
6830/4: Feldweg w. Pfofeld, auf Feuerletten, Sept. 1982, 
PRAGER (M) ; 6831/3: Feldweg zw. Pfofeld u. Rehenbiihl, 
Feuerletten, Sept. 1982, PRAGER (M); 6838/4: Opf., Kr. 
Regensburg, Regenstauf, Ende Aug. 
Feldweg oberhalb des Birkt "  ' 
Anfang Okt. 1982, PRAGER ( .. 
kofen, 29.8.1982, FROST & RADLOFF (R); 6938/3: Regensburg, 
Prtifening, 23.8.1982, FROST & RADLOFF (R) ; 6938/4: Regens- 
burg, Weichs, 3.9.1982, 21.9.1982, ThundorferstraBe, 18.6. 
1982, Unterer W6hrd, 18.8.1982, 17.9.1982, Domgarten, 17.9. 
1982, 13.9.1982, SchwabelweiB, 12.8.1982, FriedensstraBe, 
3.9.1982, Steinweg, 31.8.1982, Unterer Friedhof, 3.9.1982, 
Gallingkofen, 12.9.1982, 16.9.1982, Stadtzentrum, 17.9. 
1982, Furst-Anselm-Allee, 17.9.1982, Oberer Friedhof, 20.8. 
1982, Universitat Philosophie, 19.8.1982, FROST & RADLOFF 
(R); 6939/3: hinter der Walhalla, Felder, 7.9.1801, ?, (R) 
002596; 6945/1: Bayer. Wald, bei Zwieslerwaldhaus, be- 
schotterter StraBenrand, 22.7.197 9, SCHUHWERK (H.Sch.); 
6945/2: Bayer. Wald, StraBe zw. KreuzstraBl u. Lindberg- 
miihle, 6.8.1964, HEPP (M) ? 7030/1: Feldweg n. Hechlingen, 
Sept. 1982, PRAGER (M); 7058/1: zw. Sinzing und Bruckdorf, 
StraBenrand, Aug. 82, NOACK (M); 7038/2: Regensburg, Uni- 

Sportzentrum, 25.8.1982, FROST & RADLOFF (R); 7038/3: zw. 
Oberndorf, u. Mathing, StraBenrand, Aug. 1982, NOACK (M) ; 
7040/1: Pfatter, 12.8.1976, ZAHLHEIMER (H.Z.); 7042/3: 
Ndb., Sand bei Straubing, 24.9.1873, HIENDLMAYR (M) ',   7128/2: 
Bayern, Ries, Nordlingen, an Ruderalstellen, 1981, FISCHER 
8, LIPPERT (M) ; 7129/2: Bayern, Ries, Wornitz zw. Oettingen 
u. Lochenbach, 1981, FISCHER & LIPPERT (M); 7129/4; Schwaben, 
Donau-Ries, StraBenrand an der B 25 b.d. Abzweigung nach 
Hoppingen, 26.8.1979, KRACH (M) 6279; Ries, Acker o.v. 
Wornitzostheim, 15.8.1982, FISCHER <M); 7133/4: Bayern, 
Kr. Eichstatt, Erdhaufen bei Buxheim, 17.9.1966, PETERMANN 
(M); 7137/3: Bayern, Kr. Kehlheim, Abensberg, am Maderturm, 
19.9.1982, SCHMID (M); Kr. Kelheim, Ortsende v. Offenstetten, 
Richtungs Abensberg, StraBenrand, 19.9.1982, SCHMID (M); 
7138/1: Bayern, Kr. Kelheim, ca. 1 km vor Hausen, Richtung 
Abensberg, StraBenrand, 19.9.1982, SCHMID (M); 7138/3: 
hinter Langquaid, StraBe nach Hausen, StraBenrand, Aug. 1982, 
NOACK (M); Bayern, Kr. Rottenburg, ca. 1 km vor Sandsbach, 
StraBenrand, 19.9.1982, SCHMID (M); Bayern, Kr. Rottenburg/ 
ca. 2 km nach Sandsbach bei Siegersdorf, StraBenrand, 19.9. 
1982, SCHMID (M); 7141/1: Straubing, Schuttplatz, 30.8.1917' 
v. SCHELLING (R) 027761; 7237/1: Bayern, Kr. Kelheim, zw. 
Siegenburg u. St. Johann, Sandgrube neben der StraBe, 19.9. 
1982, SCHMID (M); Bayern, Kr. Kelheim, Parkplatz nach Alt- 
diirnbuch, 19.9.1982, SCHMID (M) ; 7 238/1: Bayern, Kr. Rotten- 
burg, ca. 1 km nach Adelhausen, Richtung Langquaid, StraBen- 
rand, 19.9.1982, SCHMID (M); 7329/4: bei Hochstadt a.d. 
Donau, Wegrand, 22.9.1982, BRAUN (H.B.); 7333/2: ?, 1973, 
ZAHLHEIMER (H.Z.); 7333/3: Obb., Kr. Schrobenhausen, StraBe^ 
v. Linden nach Langenmoosen, 
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SCHMID (M) ; 7333/4; Obb., Kr. Schrobenhausen, StraBenrand 
kurz vor Edelshausen, 14.8.1982, SCHMID (M); 7339/1: Ndb., 

Mallersdorf, Ergoldsbach, 14.8.1982, SCHWIND (M); 
7427/2; Schwaben, Gunzburg/Donau, Wegrand am Kappenzipfel, 
10.7.1961, DOPPLBAUR (M); 7428/2: Schwaben, Dillingen, 
StraBenrand, 28.7.1963, HAMP (M) ; 7428/4: Ackerrand im 
"Hinteren Ried", n. Aislingen, 18.9.1979, SCHUHWERK (H.Sch.); 
Feldweg bei St. Sebastian bei Aislingen, 19.8.1979, SCHUH- 
WERK (H.Sch.); 7433/2; Obb., Kr. Schrobenhausen, von 
Langenmoosen nach Schrobenhausen, Sandgrube beim Hagenauer 
Forst, 14.8.1982, SCHMID (M); 7433/4: Obb., Kr. Schroben- 
hausen, StraJJe von Aresing nach Hilgertshausen, ca. 1 km 
nach Aresing, auf Feldweg, 14.8.1982, SCHMID (M); 7438/2: 
Ndb., Kr. Landshut, Altdorf, Wegrand, 21.8.1906, GIERSTER 
(M); am Rand einer kiesigen, sandigen StraBe bei Eugenbach, 
18.10.1982, BOESMILLER (M); 7438/4: Rand einer TeerstraBe 
bei Munchneraus, 18.10.1982, BOESMILLER (M); gepflasterter 
Schulhof des Hans-Carossa-Gymnasiums, Landshut, 19.10.1982, 
BOESMILLER (M); 7439/1: Ndb., Kr. Landshut, Wegrander in 
Iflas, 2.8.1906, GIERSTER (M); 7527/2: Schwaben, Reisens- 
burg, Kr. Gunzburg/Donau, alte aufgelassene Kiesgrube im 
Donautal, 2.8.1961, DOPPLBAUR (M) ; Bayern, Schwaben, Giinz- 
burg/Donau, Schuttplatz w. des Unteren Riedwirshauses, 
14.9.1964, DOPPLBAUR (M); 7534/3: Obb., Kr. Aichach, am 
StraBenrand zw. Neuried u. Hilgertshausen, 15.8.1982, 
SCHMID (M); Obb., Kr. Aichach, Sandgrube bei Ortsausfahrt 
von Hilgertshausen nach Schrobenhausen, 15.8.1982, SCHMID 
IM) ; 7535/3: Bayern, Kr. Freising, ca. 2 km nach Allers- 
hausen, Richtung Hohenkammer, StraBenrand, 19.9.1982, 
SCHMID (M); 7634/2: Obb., Kr. Dachau, Sandgrube bei Jeden- 
hofen, 7.8.1982, SCHMID (M); Obb., Kr. Dachau, Moorgebiet 
zw. Weichs u. Ebersbach, auf Feldweg, 8.8.1982, SCHMID (M); 
Obb., Kr. Dachau, Sandgrube a.d. Ortsausfahrt v. Aufhausen 
nach Edenpfaffenhofen, 7.8.1982, SCHMID (M); Obb. Kr. 
Dachau, Sandgrube bei Jedenhofen, 15.8.1982, SCHMID (M) ; 
2&M12:   Obb. Kr. Freising, ca. 1 km nach Erching a.d. 
StraBenkreuzung nach Mintraching-Hallbergmoos, StraBenrand 

17.9.1982, SCHMID (M); 7636/4: Bayern, Kr. Freising, Ruderal- 
gelande am Ludwigskanal n. Mariabrunn, an d. StraBe Hall- 
bergmoos-Freising, 15.9.1982, LIPPERT (M) 11525; 7734/2: 
°bb., Kr. Dachau, StraBe zw. Dachau u. Hebertshausen, Park- 
Platz nach d. Amperbriicke, 13.8.1982, SCHMID (M) ; 7735/2: 
oob., auf einem alten Feldbahndamm, zw. Garching u. Eching, 
'6.9.1934, HEPP (M) ; 7736/1 : Bayern: Kr. Mtinchen, Schutt- 
Platz am Ortsende v. FischerhMuser a.d. StraBe nach Erching, 
15.9.1972, LIPPERT (H.P.) 11503; Kr. Freising, zw. Fischer- 
hauser u. Zwillingshof, Feldweg b. einer Kiesgrube, 17.9. 
1^82, SCHMID (M); 7736/2: Bayern, Kr. Erding, Wegrander n.d. 
StraBe Moosinning-Fischerhauser, b.d. Abzweigung Zengermoos, 
15.9.1972, LIPPERT /H.P.) 11528; 7736/3: Bayern, Kr. Miinchen, 
Ortsende v. Ismaning, beim Parkplatz a.d. StraBe nach 
Vilsbiburg gegen Fischerhauser, 15.9.1972, LIPPERT (M) 11496; 
2%2±n:   Obb., Puchheim b. Miinchen, Bahnhofsparkplatz, 
22-7.1982, SCHMID (M); 7834/2; Obb. Allach b. Miinchen, Bahnho: 
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16.8.1935, HEPP (M); Miinchen beim Nymphenburger Park, zw. 
Pflasterritzen, 31.10.1982, SCHMID (M); Munchen, StraBen- 
bahnbegrenzung b. Botanischen Garten, 2.11.1982, SCHMID 
(M) ; 7835/1: Obb., Miinchen-Schwabing, in der Diisseldorfer 
StraBe, 9.8.1953, HAMP (M); Munchen, KnorrstraSe 135, wenig 
befahrener Kiesweg, 1.8.1982, SCHMID (M); Munchen, StraBen- 
rand beim Schwabinger Krankenhaus, 7.9.1963, HAMP (M); 
Miinchen-Oberwiesenfeld, Schotter, 4.9.1923, TOPFER (M) ; 
Munchen, Botanischer Garten, beim Gartnerwohnheim, 3.9.1982, 
SCHMID (M); Munchen, Olymplagelande, Trittrasen, 2.9.1982, 
VANDROVSKY (H.V. ) ; Munchen, Oberwiesenfeld, auf Schotter, 
4.9.1923, TOPFER (R) 030227; Miinchen-Neuhausen, Schul- 
strafie, 9.12.1982, BRAUN (H.B.); Munchen, Nymphenburg, 
FasoltstraBe, zw. Pflasterritzen, 26.11.1982, SCHMID (M) ; 
Munchen, Milbertshofen, KnorrstraBe 135, neben Kiesweg, 
1.11.1982, SCHMID (M); Munchen, WotanstraBe, am Rand einer 
Mauer, 24.10.1982, SCHMID (M); Munchen, Botanischer Garten, 
Schuttabladeplatz, Juli 1961, FRIEDL (M); Munchen, Nymphen- 
burg, a.d. Menzinger StraBe, 17.8.1963, POELT & OBER- 
WINKLER (M) 5837; Munchen, StraBenpflaster vor dem Nym- 
phenburger Krankenhaus, Juli 1961, FRIEDL (M); 7835/2: 
Obb., Munchen, zw. Aumeister u.n. Friedhof, Stoppelfeld, 
2.9.1909, SCHMIDT (M); Obb., MUnchen-Nord, Isarweg, 18.8. 
1963, HAMP (M) ; Mtinchen-Pasing, Georg-Habel-StraBe, in 
Rasenflache, 16.8.1982, SCHMID (M) ; 7835/3: Bayern, Miinchen, 
Theresienwiese, 22.7.1883, SCHNABL (M); Obb., Munchen, Kies- 
grube b. Sendling, Sept. 1901, MAYER (M); Munchen, Westend, 
AnglerstraBe, zw. Kopfsteinpflaster, 22.9.1982, SCHMID (M) ; 
Obb., Miinchen, am Rande einer Wiese, Ausstellungsgelande, 
Aug. 1892, ? (M) ; Obb., Munchen, Lagerhauser am Siidbahnhof, 
Okt. 1903, VOLLMANN (M) ; Obb., Miinchen, Bahnhof Thalkirchen, 
bei den Lagerhausern, 12.10.1876, HIENDLMAYR (M), Obb., 
Miinchen, Elsenheimer StraBe, verwildertes Grundstiick neben 
Bahngelande, auf Kies, 29.7.1982, SCHMID (M); 7836/2: Obbw 
beim Bahnhof in Poing, 13.8.1935, PAUL (M) ; 7935/1: Obb./ 
Munchen-Harlaching, auf einem wenig bespielten Sportplatz, 
Okt. 1963, POELT (H.P.); Munchen-Harlaching, an einem Weg- 
rand, Anfang Okt. 1963, POLET (M); 7936/3: Obb., Hohenbrunn, 
Lkr. Munchen, auf einem Acker, Juli 1961, FRIEDL (M); 8026/2 
Buxheim, Bahngelande, 14.9.1982, DORR (H.D.); 8029/2: an d. 
Wertach b. Frankenhofen, 24.9.1982, DORR (H.D.); 8037/1: 
Obb., Kr. Ebersberg, Kiesgrube zw. Kastenseeon u. Glonn, 
ca. 1 km nach Kastenseeon, 18.9.1982, SCHMID (M); 8038/3: 
w. Bach bei Hilperting, Wegrand, 1.9.1982, ZAHLHEIMER (H.Z.) 
8124/4: KlSsterle b. Alttann, StraBenrand, 2.10.1982, Dt3RR 
(H.D.); Wolfegg, Bahngelande, 2.9.1982, DORR (H.D.); JM34/1* 
Obb.t  Kr. Bad TQlz-Wolfratshausen, Ambach a. Starnberger 
See, Waldschmidthaus, Parkplatz, 27.6.1982, SCHMID (M); 
8137/2: zw. Aufham und Unterleiten b. Irschenberg, Feldweg, 
23.8.1982, ZAHLHEIMER (H.Z.); 8226/4: Kreuztal, Wegrand, 
10.9.1982, DORR (H.D.); 8227/4: Kempten, Boleite, Sept. 
1982, DORR (H - v 
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(M) ; 8326/2: Grofiholzleute, Wegrand, 6.10.1982, DORR (H.D.); 
8327/4: Oberdorf b. Immenstadt, StraBenrand, 31.8.1982, 
DORR (H.D.); 8329/4: Weizern-Hopferau, Bahngelande, 29.9. 
1982, DORR (H.D.); 8332/1 : Saulgrub, 27.10.1982, LOTTO (M); 
8332/3: Unteranunergau, 27.10.1982, LOTTO (M); 8342/2: 
Bayern, Kr. Berchtesgaden, Schneizelreuth, Weg, 27.8.1957, 
GRUTZMANN (M); 8424/1: Oberreltnau, Wiesenrand, 30.8.1982, 
DORR (H.D.); 8424/3: Lindau, zw. StraBenpflaster, 5.10.1982, 
DORR (H.D.); Lindau, zw. StraBenpflaster, 30.8.1982, DORR 
(H.D.); 8432/4: Farchant, 21.10.1982, LOTTO (M); 8433/1: 
Eschenlohe, 25.10.1982, LOTTO (M); 8532/2: Garmisch-Parten- 
kirchen, 12.10.1982, 14.10.1982, LOTTO (M); 8527/4: Oberst- 
dorf, StraBenrand, an Holzstadel, 3.10.1982, DORR (H.D.); 
8533/2: n. Mittenwald, 16.10.1982, LOTTO (M); n.6. Mitten- 
wald, Luttenseelift, Parkplatz, 18.10.1982, LOTTO (M). 
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. Zusanunenfassung 

ie Ergebnisse meiner Untersuchungen lassen sich kurz folgenc 
aBen zusammenfassen: 

An dem zur Verfugung stehenden bayerischen Material von 
Polygonum aviaulare  s.l. wurden alle Merkmale untersucht, 
die fur eine Untergliederung in einzelne Sippen in Frage 

Die Ergebnisse stimmen nicht in alien Fallen mit den An- 
gaben der Literatur uberein. So erwiesen sich zwar Bliiten- 
und Fruchtmerkmale als am wichtigsten zur Trennung der 
Sippen, die Grenzen muflten aber weiter gefaBt werden, als 
dies in der Literatur der Fall ist. An vegetativen Kenn- 

lind hochstens Blattmerkmale bei gut erhaltener 
Beblatterung zu gebrauchen. 

ufierordentlichen VariabilitSt la8t sich an 
eine Unterteilung in zwei relativ gut 
durchfuhren. Obwohl gelegentlich 

schwer emzuordnende Zwischenformen auftreten, besteht 
kein Zweifel daran, daB es sich urn zwei Sippen handelt, 
die^sowohl morphologisch als auch cytologisch und oko- 
logo.sch yerschieden sind. Die hier verwendeten Namen sind: 
e.   avzculare  L. und P.   arenastrum  Boreau. 

_ Innerhalb dieser beiden Arten lieflen sich weder Einzel- 
merkmale go "lie es recht- 
fertigen v. .-rennen.       "~ 

bayerischem i 

grunde gelegt. Es wurden 
funden, die mit gewissen Einschrankungen 

Sippei 
die Beschreibung von STYLES 

Pflanzen aus Bayer 
hrank     •  "' 

ichnet werden 
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