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Einleitung 

Die Sektion Auriaomus  Spach der Gattung Ranunculus  L. 
bildet einen Komplex, der mit einer Vielzahl von Sippen 
im europaischen Bereich vertreten ist. 

Gekennzeichnet ist die Sektion durch dunn-fadige Wurzeln, 
eine zur Fruchtzeit kaum verlangerte Bliitenachse und nur 
schwach zusammengedriickte, haufig behaarte NiiBchen. Hinzu 

sgepragte Heterophyllie der 
ine unvollstandige 

ischen Gruppen der europaischen Flora. Bestimmend 

Blattgestalt, im vegetativen Bereich liegen und schwer 
faflbar sind, da8 zahlreiche recht ahnliche Sippen exis 
und daB diese haufig eng begrenzte Verbreitungsgebiete 

In Europa sind d 
keit anzutreffen 
deutliche Abnahme der Artenzahl 
lichsten Fundorte liegen in Ital 
(PIGNATTI 1976) und in Spanien n 
Sierra de Albarracin. Auch weiter im Norden finden sich im 
Mediterrangebiet Sippen der Sektion Auriaomus  nur sehr 
vereinzelt. In Irland nimmt die Sippendichte stark ab und 
von den Orkney und Shetland Inseln sind keine Arten dieses 
Verwandtschaftsbereichs bekannt (DAMBOLDT in HEGI 1974). 
AuBerhalb Europas dehnt sich die Sektion im Osten mit 
einigen Sippen bis zum Altai aus. 

Die schwierige Artumgrenzung und auch die ungleichmaBige 
geographische Verteilung der Arten spiegelt sich in der 
sehr unterschiedlichen Behandlung des Komplexes seit Beginn 
einer genaueren Analyse der europaischen Flora wieder. 
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Schon LINNE (1753) unterschied lediglich die beiden deut- 

Als intermediar wird auch heute noch haufig der 1828 be- 
schriebene R.   fallax   (Wimmer & Grab.) Kern angesehen (z.B. 
MARKLUND 1961, DAMBOLDT in Hegi 1974). 

In der alteren Literatur sind es neben WIMMER und GRABOWSKI 
(1828, 1829) REICHENBACH (1840), SCHUR (1866), SCHILLER 
(1917), GLEHN   (1892)   , u.a. denen neue Arten Oder 
Varietaten schon beschriebener Arten aufgefalien sind, die in 
der neueren Literatur (z.B. von KOCH, SCHWARZ, ROTHMALER, 
SOO) nicht mehr berucksichtigt werden, da die Beschreibungen 
und Bemerkungen dieser alteren Autoren meist zu unvoll- 
standig sind und das Typus-Material fehlt. 

Auch aus Siiddeutschland wurde urn die Jahrhundertwende von 
SiPpen berichtet, die nicht mit R.   oassubiaus  L. identisch 
sind, ihm aber nahe stehen, so von GRADMANN (1892), VOLL- 
MANN (1914), GERSTLAUER (1914), spater auch PAUL(1940), ohne 
das neue Sippen benannt wurden. Erst HAAS (1952, 1954) be- 
schrieb einige neue Arten fur Suddeutschland> wie dies vor 
ihm schon KOCH (1933, 1939) und BRAUN-BLANQUET (1927) fur 
die Schweiz, SCHWARZ (1949) fur Thuringen, OVCZINNIKOV 
(1922) fur den NW der UDSSR und NYARADY     (1953) fur 
Rumanien getan hatten. 

64, 1965) fur Ungarn, 

In Nordeuropa wurden neuerkannte Sippen bevorzugt als Unter- 
arten weniger, alt bekannter Basisarten behandelt, so von 
MARKLUND (1940, 1963, 1964, 1965), OLOFSSON (1961), JULIN 
(1963, 1965, 1967), CEDERCREUTZ (1965), JULIN und NANNFELDT 
(1966), FAGERSTROM (1965, 1967), FAGERSTRtfM und KVIST (1980, 

1968) 

Die Berli]  
rllHER  und J- DAMBOLDT (1976), nachdem fur Bayern von 
;pOBNER (1968, unveroffentlicht) der Versuch gemacht worden 
war, die dort vorkoiranenden Aurioomi   zu gliedern. In beiden 
Arbeiten ist dieser Formenkreis morphologisch genau unter- 
sucht worden; von GROBNER an Herbarmaterial, von  den 
^erliner Autoren zusatzlich auch an lebendem Material aus 
BerUn. Neue Arten wurden weder in diesen beiden Arbeiten 
noch in der von RODL-LINDER (1979) "    - - — 
bayerischen Sippen veroffentlicht. 

Ziel dieser Arbeit war deshalb: 

Materialsammlung fur  _ 
, ^^^ TOW„  mi fiir 

das Gebiet zu erhalten und urn erganzende, morphologische 
Untersuchungen an lebendem Material machen zu konnen. 
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3. Die Uberprufung einer Korrelation zwischen Standorts- 
faktoren und Merkmalsauspragung. 

4. Die Gliederung der in Bayern vorkommenden Arten (sowohl 
der beschriebenen als auch der neuen Arten) in Gruppen, 

5. Der Vergleich des bayerischen Materials mit den Sippen, 
die auBerhalb des hier behandelten Raumes unterschieden 
werden (besonders Elsafi, Schweiz, Skandinavien), urn eine 
Einordnung der Ergebnisse in einen weiteren Rahmen zu 
ermoglichen. Dabei kdnnen besonders Erkenntnise iiber 
die weitere Verbreitung einzelner Arten wichtig sein. 

Auf eine zytologische Untersuchung wurde verzichtet, da hier 
von verschiedenen Autoren Ergebnisse vorliegen (LANGLET 1927, 
HAFLINGER 1943, ROUSI 1965, IZMAILOW 1965, 1969, NOGLER 1972, 
MELZHEIMER et al. 1976 u.a.), die spater diskutiert werden. 

Ich habe mich auf die Untersuchunq der Sippen Baverns und 
einiger angrenzenden Gebiete Wurttembergs beschrankt, wenn 
es auch wunschenswert gewesen ware, diese Bearbeitung auf 
ganz Mitteleuropa auszudehnen. Der zur Verfugung stehende 
Zeitraum erlaubte jedoch nur die Bestandsaufnahme und 
Gruppierung der Sippen fur Bayern. Die neu vorgelegte 
Gliederung des Formenkreises in Bayern, mag jedoch auch fur 
Sippen aus anderen Gebieten Deutschlands anwendbar sein. 

Bei der Feldarbeit zeigte sich die Richtigkeit dieser Ent- 
scheidung, denn es war schon schwierig, innerhalb Bayerns 
aus alien Gebieten einigermaBen gleichmaBig viel Material 
zu bekommen. Ich selbst bin in den Friihjahren 1980 bis 
1982 auf der Suche gewesen und dabei auBerdem unterstiitzt 
wurden von E. BAYER, Fam. BOIDOL, R. FISCHER, E.DORR, G. 
GARNWEIDNER, J. GRAU, V. HAMP, J. HOLLER, P. HIEMEYER, 
B. KLUCZNICK, B. KOEPFF, E. KRACH, W. LIPPERT, L. MEIEROTT, 
H. MERXMULLER, D. PODLECH, L. PRAGER, E. WALTER, 0. SEBALD, 
S. SEYBOLD. Sie iiberlieflen mir Pflanzen, fuhrten mich zu 
Fundorten oder nannten mir Vorkommen. Ihnen alien sei herz- 
lich gedankt. 

Mir standen Pflanzen der folgenden Herbarien, die mir von 
den Besitzern Oder Verwaltern freundlicherweise uberlassen 
worden waren, zur Verfugung: 
Offentliche Herbarien (in Klammern die Abkurzungen, die in 
den Fundortslisten verwendet werden): 

Eidgenossisch Technische Hochschule Zurich (ZT) 
Schiller Universitat Jena (SUJ) 
Botanische Staatssammlung Miinchen (M) 
Herbarium der Universitat Wurzburg (WB) 
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Herbar Grau, Munchen 
Herbar Mergenthaler, Regensburg 
Herbar Reif, Bayreuth 
Herbar Krach, Pappenheim 
Herbar Winterhoff, Gottingen 

Dankenswerterweise stellte mir Herr Winterhoff neben seinem 
Herbar auch seine Aufzeichnungen uber R.   aurieomus  im 
Gottinger Wald zur Verfiigung, Frau Koch, Zurich, die ihres 
Mannes, das Jesuitenkolleg Pullach die von A. Haas, der 
1982, kurz vor Vollendung einer neuen Veroffentlichung zum 
R. auricomus-Komple: 
Inhaltliche Unterstutzung ! 
Prof. Dr. J. Grau, der mir immer mit Rat una Tat zur seite 
stand, und dem ich meinen besonderen Dank sage. 

Herrn Dr. Lippert danke ich fur das Interesse, das er 
meiner Arbeit entgegengebracht hat und der praktischen 
Hilfe beim Sammeln der Sippen; 
Herrn Dr. RoeBler fur die Durchsicht der lateinischen 
Diagnosen. 
Auch der Deutschen Studienstiftung, ohne deren finanzielle 
Unterstutzung diese Arbeit nicht moglich gewesen ware und 
meinem Vertrauensdozenten Prof. Dr. Vogt und seiner Frau 
sei auf diesem Weg Dank gesagt. 

• Hauptteil 

Allgemeiner Teil 

Allgemeines zur Morphologie und Terminologie 

...__r 9    jriffe klaren, 
durch die Vie «n, die den R.   aurieomu, 
hearbeitet haben, die Gefahr einer Begriffsverwirrui 

 _,___ ___ hohen HauptsproB, der von 
Nebensprossen begleitet sein kann, den langgestielten, 
t  geteilten Grund, den Stengelblattern, die meist in der 
oberen Halfte auf dem SproB sitzend, und in sehr schmal 
lanzettliche bis linealische Abschnitte geteilt sind, sow 
den Bluten. Am Grund kSnnen die Grundblattstiele zu 
hSutigen Scheiden verbreitet sein und/oder einige wenige 
Grundblatter sind zu basalen Schuppenblattern (z.B.bei GR 
basale Scheiden genannt) reduziert, die die Sprosse und d 
inneren Blattstiele umhullen. Die Sprosse kdnnen an den 
Stengelblattansatzstellen in verschiedenem Winkel verzwe 
sein. Die abzweigenden Sprosse werder "~'^ """ 
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Pflanze betreffende Begriffe 
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Wenn mehrere solcher Pflanzen aus einem Wurzelstock aus- 
treiben, spricht man von einem buschigen Wuchs. Haufige Ver- 
zweigungen unterstiitzen den Eindruck von Buschigkeit. Das 
Aussehen der Pflanzen in Bezug auf Buschigkeit, Kraftigkeit 
und ihre GroBe wird als Habitus bezeichnet. 

Die Bluten messen 1-4 cm im Durchmesser (Abb. 2 a).Ihre Htil 
wird aus 4-6 grunen, gelben oder gelbgriinen Kelchblattern 
und 1-5, manchmal auch mehr hell- bis goldgelben Nektar- 
blattern gebildet. Populationen mit ausschlieBlich voll- 
standigen, 5-zahligen Bluten kommen fast nie vor. 

Kelch-, Nektar- und die zahlreichen Staubblatter sitzen auf 
dem unteren Teil der Bliitenachse, die Torus genannt wird 
(Abb. 2 b). Nach LANDOLT (19544 ist der Torus in drei Ab- 
schnitte geteilt, den "unteren",den "oberen" Torus und 
das "Zwischenstiick" . Der obere Torus ist der Teil der Achse, 
der mit zahlreichen unterschiedlich langen Stielchen, den 
Fruchtblattansatzstellen besetzt ist. Da deren exakte, 
deutsche Bezeichnung der umstandliche Ausdruck Friichtchen- 
stiel ware, wird hier der griechische Begriff Karpellophor 
verwendet. 

Der untere Torus ist die 
Staubfadenansatzstelle. Das 
Torus manchmal eingeschobene 
rtige Verlangerung der Blutenach: 
"      " ' S. 74 , n; 

Die verschiedenen Teile des Torus kOnnen unterschiedlich 
behaart oder kahl sein. 

Auf den Karpellophoren sitzen die Fruchtchen, eiformige, 
bauchig aufgeblasene, behaarte NiiBchen mit einem unter- 
schiedlichen Schnabel. Es ware falsch, von Fruchten zu 
reden, da die Gesamtheit der chorikarpen Fruchtchen einer 
Blute eine Sammelfrucht bildet. 

Oberer Torus, Karpellophor und Fruchtchen stellen das 
Gynoezeum dar. Dies ist wichtig, da bei mehreren Autoren 
vom Verhaltnis Antheren zu Torus die Rede ist und nie 
deutlich gemacht wird, was darunter genau verstanden wird. 
xch habe das Langenverhaltnis Staubblatter zu Gynoezeum 
gemessen, weil dann klar ist, dafl das Verhaltnis der Hohe 
des Androezeums (der Staubblatter mit den Antheren), zur 
Hohe des Gynoezeums, (des Torus und der Fruchtchen) gemein 

Die Gestalt der Grundblatter ist das wichtigste Chrakteris 
kum der Ranunculus  auviaomus-Sippen; einmal fUr ihre Ab- 
grenzung gegemiber anderen Arten der Gattung Ranunculus, 
zum Anderen zur Unterscheidung der Arten innerhalb der 
Sektion Auricomus. 
Jede Pflanze tragt, je nach 
ander von auflen nach innen 
Spater, im Juni, konnen noc 
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rschieden sind. Die aufein- 
nterschiedlich tief geteilt, 

der Regel sind die ersten und letzten Blatter wenig 
Oder nicht geteilt, die mittleren am starksten. Die Abfolge 
der unterschiedlichen Blatter einer Population wird Blatt- 
zyklus genannt. Die Blatter einer Pflanze zeigen fast nie 
die Moglichkeiten eines vollstandigen Zyklus, der je nach 

ist fur die Bestimmung 

Die einzelnen Arten unterscheiden sich v.a. durch den 
Teilungsgrad der mittleren Grundblatter. In Abb. 3 sind die 
vorkommenden Moglichkeiten mit den Ziffern I bis VII be- 
zeichnet. Jede Moglichkeit ist bei mindestens einer Gruppe 
verwirklicht. Diese setzen sich aus Arten zusammen, deren 
roittlere Blatter diesen gleichen Teilungsgrad aufweisen. 
Zusatzliche Merkmale der Grundblatter ermoglichen es, je 
Teilungsgrad mehrere Gruppen zu unterscheiden. Solche Merk- 
male sind einmal die Gestalt der Basalbucht (die Offnung 
der Grundblatter zwischen Spreite und Blattstiel), die Form 
der Grundblattabschnitte und der Teilungsmodus, unter dem 
die Art und Weise der Teilung, nicht wie beim Teilungsgrad 
die Tiefe der Teilung, verstanden wird. 

Die bayerischen Arten wurden in 14 Gruppen eingeteilt, die 
nach diesen Kriterien gebildet worden sind. 

Diese, nach Blattmerkmalen geordneten Gruppen konnen nach 
den Kriterien Standort und Habitus noch in GroBgruppen 

2. Hinweise zum Sammeln und Bestimmen der Auvicorm 

Urn die Sippen der Sektion Auriaomus richtig zu bestimmen, 
muB schon beim Sammeln besondere Sorgfalt aufgewandt und 
dabei der Besonderheit eines apomiktischen Formenkreises 
Rechnung getragen werden, namlich der morphologischen Viel- 
falt der verschiedenen Sippen und der groBen Variations- 
breite bei der Ausbildung der Merkmale innerhalb einer 
Sippe. 

Am besten sammelt man Ende April / Anfang Mai, wenn die 
Pflanzen in voller Bliite stehen oder einige verbliiht sind 
und schon Fruchtchen ausgebildet sind. Zu diesem Zeitpunkt 
ist auch der Blattzyklus voll ausgebildet. 

Es muB immer geniigend Material einer Population gesammelt 
werden (mindestens 10 St5cke), damit die ganze Variations- 
breite erfaBt werden kann und nicht ein einzelnes, ab- 
weichendes Merkmal als typisch gewertet wird. 

Mit einer kleinen Schaufel oder einem Messer mussen die 
Pflanzen so herausgenommen werden, daB SproB, Grundblatter 
und basale Scheiden als ganze Pflanze zusammenbleiben. 

AuBer dem Fundorl 
mit Begleitpflan: 
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[OW R.monophy11 us-Gruppe 

*© & R.latisectus-Gruppe 

IM & R. stvioticaulis- Gruppe 

dem Teilungsgrad der 
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Der Habitus und die Farbe der Bliiten i 
Pflanzenteile mussen notiert werden, i 
buschig wachsende Pflanzen trennen mul 
beim Pressen verandern konnen. 

Sorgfaltiges Pressen ist wichtig, da die typi; 
rkannt werden 
sorgfaltig au 

ark iiberdecken. 
Dabei sollten Grund- und Stengelbla 
breitet werden, ohne dafi sie sich s 

Zum Bestimmen geniigt eine gute Lupe 
festgestellt werden kann (besser is- 

Es muB immer die Merkmalskombination beachtet werden, einzel 
Abweichungen eines Merkmals mussen als haufig auftretende 
Erscheinung vernachlassigt werden. Die Kombination der Merk- 
male ist auch deshalb wichtig, weil sich manche Merkmale 

Arten uberschneiden konnen. 

sollte nicht nur der Schliissel, sondern auch 
Abbildungen verwendet werden, da anhand einer Abbildung 
das Typische einer Sippe oft schneller als durch verbale 
Beschreibungen erfaBt werden kann. 

3. Fortpflanzung der Auvicomi 

Die morphologische Vielfalt der Ranunculus  auricomus-Gruppe 
beruht auf der apomiktischen Fortpflanzungsweise der poly- 
ploiden (meist tetraploiden) Arten.ROZANOWA in der UDSSR, 
KOCH (1943) und HAFLINGER (1943) in der Schweiz konnten etwa 
gleichzeitig in den dreifliger Jahren die Aposporie nach- 
weisen. Bei aposporen Pflanzen degeneriert die ursprungliche 
ES-Mutterzelle, statt dessen entsteht auf einen bestimmten 
Reiz hin aus einer diploiden Nuzelluszelle ein Embryosack. 
Der Reiz, der diese ES-Bildung induziert, konnte von 
RUTISHAUSER (1954) genauer geklart werden: die Initialzelle 
des Endosperms muB befruchtet werden, vom befruchteten Endo- 
sperm geht dann die Induktionswirkung aus. Autonome Endo- 
spermentwicklung, wie von HAFLINGER angenommen gibt es bei 

Neuere Untersuchungen von RUTISHAUSER 1965, 1967, IZMAILOW 
(1969, 1972, 1975) und NOGLER (1971, 1972, 1973, 1975, 1982) 
zeigten, daB auch die apomiktischen Arten zur Sexualitat 
fahig sind. Die Makrosporogenese lauft in sexuellen wie 
apomiktischen Arten ab; bei den sexuellen entwickelt sich 
daraus der haploide Embryosack, bei den apomiktischen 
degeneriert die Makrospore meist direkt nach der Meiose, 
wahrend aus einer Nuzelluszelle ein unreduzierter Embryo- 
sack entsteht. Wie NOGLER an R.   megaaarpus  zeigen konnte, 
waren spatestens zu Beginn der Samenreifung die Entwicklung 
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der meiotischen* Embryosacke unterdriickt. Das sporadische 
Vorkommen entwicklungsfahiger Makrosporen bei sonst apo- 
miktischen Sippen, bietet die Moglichkeit von Kreuzungen 
zwischen Apomikten, bedeutet also, daB die Apomixis im 
R.   auricomus-Komplex  bisweilen vermieden werden kann. 
NOGLER (1973) und RUTISHAUSER (1967) konnten auch nach- 
weisen, daB Kreuzungen zwischen diploiden, rein sexuellen 
Mutterpflanzen mit tetraploiden, apomiktischen Pollen- 
pflanzen moglich sind. Durch Riickkreuzungen der so ent- 
standenen F-|-Bastarde mit dem sexuellen Elter entstand ein 
tetraploider, meiotischer F2-Bastard. RUTISHAUSER (1965) 
entwickelte daraus folgende Modellvorstellung: 

1. Entstehung der Apomixis durch Mutatii 

2. Durch Einkreuzen von Apomixisgenen in andere 
Primararten entstehen partiell apomiktische 
mit allopolyploider Konstitution. 

3. Ruckkreuzung der Triploidenmit diploiden Pr 
fiihrt zu sexuellen, eventuell auch partiell sexuellen 
Tetraploiden. 

4- Durchmischung der Genbestande tetraploider Pseudogamen 
durch Kreuzung zwischen sexuellen oder partiell sexuellen 
und apomiktischen Tetraploiden: Dabei entstehen auch 
Hoherploide. 

MARKLUND und ROUSI (1961) vermuteten, daB ursprunglich 
Kreuzungen auf dem diploiden Niveau stattgefunden haben, 
wahrend diese heute auf der tetraploiden Stufe geschehen. 
Ihre Vermutung, daB der Polymorph!smus der Auriaomi  auf 
Hybridisation beruht, war zunachst rein hypothetisch, da 
die bis dahin gemachten Untersuchungen (ROZANOWA 1932, 
KOCH 1943, HAFLINGER 1943, RUTISHAUSER 1954) fur obligate 
Apomixis sprachen. Spatere Untersuchungen von IZMAILOW 
(1969, 1972, 1975) und NOGLER bestatigen jedoch die Vor- 
stellung von MARKLUND und ROUSI, daB Kreuzungen zwischen 
tetraploiden Apomikten moglich sind. 

MARKLUND und ROUSI gehen davon aus, daB die Entwicklung 
der Auriaomi   schon relativ weit fortgeschritten ist. Dafur 
spricht auch Folgendes: 

Mit meiotischer, bzw. apomeiotisc 
NOGLER (1973) "die beiden von der EMZ bzw. aposporen 
Initialen ausgehenden Entwicklungstendenzen, die prinzipiell 
in jeder jungen Samenanlage aposporer Individuen parallel- 
laufen, unabhangig davon, ob die betreffende Entwicklung 
a^f fruherem oder spaterem Stadium degeneriert oder ob 
reduzierte bzw. unreduzierte Gametophyten reifen . 
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Zwischen sexuellen Diploiden und apomiktischen Poly- 
ploiden bestehen Sterilitatsbarrieren (RUTISHAUSER, 195- 
die nur selten durchbrochen werden (RUTISHAUSER 1965, 
NOGLER 1973) 

aploid. 
(19bb) tur den 2. und 3. 

omus-Evolution voraussetzt, sindbisher 
nicht gefunden worden (Tab.1) . Sexuell und diploid 
sind nur R. cassubiaifolius Koch aus der Schweiz und R. 
auricomus var. glabrata L; 
Die hochgradige Konstanz 

Es diirfte deshalb auch schwierig sein, die Eltern 
Sippen festzustellen, wie dies MARKLUND und ROUSI (1961) 
fur einige skandinavische Sippen versuchen. Als Stammeltern 
des ganzen Komplexes nehmen sie je einen Elter an, der 

nahe steht. Auch uber Evolutionstendenzen in morphologischen 
Bereich und bestimmte Verbreitungen und Wanderungen ist 
es schwer, Aussagen zu machen. Im 2. Teil dieser Arbeit, 
bei der Darstellung der Gruppen und bei einem Vergleich 
der bayerischen 

32 5n =40 6n = 48 

Zur Aufklarung der Genetik der Auricomi  bestaubten RUTIS- 
HAUSER (1965, 1967) und NOGLER (1971, 1972, 1973, 1975, 
1982) den sexuellen, diploiden R.   cassubiaifolius  mit dem 

apomiktischen, tetraploiden R.   mega- 

RDUSI 1956/57 

carpus.   Die daraus entstehenden t riploiden Fi"Bastarde 
sind apospor, zu einem geringen P rozentsatz auch sexuel] 
und konnen mit dem sexuellen Elte r riickgekreuzt werden. 
Auch bei deren Nachkommen (F2) ko mmen sexuelle Arten voi 
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Aus diesen Veri 
die Aposporie verantwortliche 
(A~) mit quantitativer Wirkung ist (A+A-, A+A~A' 

R.   megacarpus  von A+A~A-A~ hat, muB die der F-|-] 

anderen drei B, 
 len die meiotis, 

Ihre _      __ 
LV sein sonst waren die Bastarde 

rein meiotisch gewesen. E.   megaoavpus  kann aber nur zwei 
statt drei A~ Genome aufweisen, die Fi-Bastarde hatten dann 
A+A~A-, die F2-Bastarde A

+A+A+A". Die Megacarpus-Pollen 
sind dann zum groBten Teil heterozygot. Waren sie homozygot 
A A+, waren die F2-Bastarde auch rein meiotisch gewesen. 

- der Bearbeitung eines apomiktischen 
>en sich erfahrungsgemafl Schwierigkei 
I taxonomischen Rangs der Sippen (so 

ren, die den E.   auricomus-Komplex  bearbeiteten 
schiedene Wege eingeschlagen: 

Sippen werden als Arten betrachtet (KOCH 1933, 
1949; HAAS 1952, 1954; S00 1964, 1965 etc.) 

IST, ENGEL etc. 

Em dritter Weg, namlich die Sippen als Ubergange 
Hauptarten aufzufassen, wurde von SCHILLER (1917), B. T 
NYARADY (1933, 1942) und S00 (1947, 1949, 1951) gewahlt 
einer neuen Arbeit von S00 (1963) aber als "nicht zeitg 
erklart. 

MARKLUND, der in einer fruheren Arbeit (1940) nach dem 
KOCHschen Vorbild einige skandinavische Sippen als Arte: 
schrieben hatte, begrundete seine geanderte Auffassung 

AreaieUSr zahlreichen, in vielen Fallen auf ganz winzigen 
anom fn.beschrankten, morphologisch einander nahe stehenden 
self      en SiPPen des E.   auricomus-Koxaplexes  und anderer- 
inn ,den sexuellen "guten" Arten vorhanden ist, die ja 
sin^»   b der Gattung Eanunoulus   schon in Hunderten zu zahle 
na . Da er den Rang der Auviaomi  aber hoher ansieht als de 
er sexuellen Arten fugt er der Bezeichnung "ssp." die Ab- 
a^ung "aP'" (= apomictica) hinzu, urn den Unterschied zu 
yewonnlichen Subspecies zu unterstreichen. 
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Als Sammelarten betrachten er und die anderen skandinavischen 

& Grab.) Kern und den diesem nahestehenden R.   monophyllus 
Ovcz., der nur im N und NE Europas oder NE Asiens vorkoramen 
soil. Da, nach MARKLUND (1961), R.   fallax   schwer von 
R.   aassubicus und R.   auriaomus abzugrenzen sei, 1st 
natiirlich auch eine Zuordnung der Subspecies "nicht in alien 
Fallen leicht und muB wohl beziiglich einzelner Sippen etwas 
subjektiv ausfallen" (1961, S. 4). 

ENGEL (1968 S. 69) bezieht sich in seiner Argumentation auf 
MARKLUND, wenn er seine Entscheidung, Unterarten zu be- 
schreiben, damit begriindet, daB die apomiktischen ; 

sind, von denen einige r 

typ. 

Er begriindet diese Aufteilung des Subspecies-Begriff von 
MARKLUND: "Dieses System soil zugleich die existierende 
Differenzierung der apomiktischen Art als auch den ProzeB 
evolutionarer Veranderungen ausdriicken". Die Kleinarten 
entstiinden nicht in einem Schritt durch Mutation und hatt 
somit den Artrang erreicht, womit DAVIS & HEYWOOD (1967) 
den Artrang apomiktischer Sippen begrundeten, sondern es 
fande eine Entwicklung von einer "artlichen Form" in eine 
naturliche Kleinart statt. 

KOCH (1933) und SCHWARZ (1949) begrundeten ihre Auffassun 
zu unterscheidende Sippen als Species zu bezeichnen, mit 
hochgradigen Konstanz der Sippen, deren selbstandigem Ver 
breitungsbiet und der oft groBen morphologischen Differen 

Bei einem Vergleich der Bearbeitungen von Vertretern des 
1. Weges mit solchen von Vertretern des 2. Weges fallt aber 
erst der eigentliche Unterschied auf, der in der groBeren 
zulassigen Variationsbreite einer Sippe bei einer Behandlung 
als Art liegt und naturlich in gewissem Sinn die Ent- 
scheidung - Unterart Oder Art - bedingt. Wahrend MARKLUND 
und seine Nachfolger die Sippen schon bei kleinen Unter- 
schieden trennen, faBt z.B. KOCH die Art weiter und sub- 
sumiert unter eine bestimmte Art auch Formen, die von 
der Typus-Population etwas abweichen, wie dies auch WEBER 
(1977) bei der Bearbeitung der apomiktiscnen Rubus-Arten  tut. 

Angesichts der groBen Variabilitat der Merkmale ist diese 
Vorgehensweise bei Apomikten durchaus berechtigt, zumal die 
Fiille neuer Taxa sonst unuberschaubare Dimensionen anzu- 
nehmen droht, erst recht, wenn das Konzept DOLLs ubernommen 
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Fur eine Behandlung einer groBeren Anzahl von R. auriaomus- 
Sippen als Arten spricht also zunachst die Moglichkeit einer 
Zusammenfassung ahnlicher Populationen, wie sie von KOCH 

Weder DOLL durch die Einfiihrung neuer Begriffe zur Unter- 
gliederung des Subspecies-Begriffs, noch die skandinavischen 
Autoren, die den Begriff der Subspecies so eng fassen, daB 
mehrere hundert, kaum unterscheidbare Sippen beschrieben 
werden, nutzten diese Moglichkeit. 

SchlieBlich sind es auch inhaltliche Argumente, wie sie 
schon SCHWARZ genannt hat, die fur das Artkonzept sprechen: 
Die Auric omi.   sind in ihrer Merkmalsauspragung uber Jahrzehnte 
hinweg konstant, wie dies Vergleiche von frtiheren Aufsamm- 
lungen, z.B. von VOLLMANN(1915)mit meinen eigenen vom 
gleichen Fundort zeigen (St.Kolmann b.Erding). 

Sie sind in den seltensten Fallen auf einen Fundort be- 
schrankt, wenn man die Art im Sinn von KOCH und WEBER auf- 
faBt. Wenn in dieser Arbeit neue Arten beschrieben werden, 
die nur vom locus typi   bekannt sind, so mit der Er- 
wartung, daB weitere Populationen gefunden werden konnen. 

Die morphologischen Unterschiede sind bei ahnlichen Arten 
z.T. schwer zu erkennen, aber vorhanden, wenn die Merkmale 

gepriift werden! Bei den Unterarten der Skandinavier ist es 
oft nur ein Merkmal, dessen Abweichung die Veranlassung zur 
Beschreibung einer neuen Unterart gibt. 

Das Konzept von MARKLUND, die Unterarten einigen Sammel- 
arten zuzuordnen, verdient Beachtung, da es die Moglichkeit 
schafft, die Sippenfulle zu ordnen. PIGNATTI (1976) hat 
dies getan, indem er die italienischen Arten den dort vor- 
kommenden Sammelarten R.   oassubicus        ,   R.   aurioomus und 
R-   fallax  zugeordnet hat und somit eine Synthese der beiden 
Wege vollzogen hat. 

Auch TUTIN iibernimmt das Konzept der Sammelarten fur die 
Flora Europaea (1964) in der die vier Sammelarten v.a. nach 
der Ausbildung der basalen Schuppenblatter (skale-like 
sheats) geschliisselt sind. 

GROBNER (1968) konnte nachweisen, daB dieses von TUTIN ge- 
wahlte Kriterium fiir die Unterscheidung der Sammelarten un- 
tauglich ist, da die basalen Schuppenblatter bei ausgewachsenen 

rsuchte deshalb, die Sippen des siiddeutschen Raumes i 
Gesichtspunkten zu gliedern, zumal er davon ausge- 

n ist (wie in der Folge auch DAMBOLDT und ZIMMERMANN 
GI 1974), daB die Abgrenzung der Hauptarten und eine 

zu diesen in Mitteleuropa wegen 
Formen nicht moglich ist. 

nmzu kommt, daB die von den Skandinavi 
Hauptarten nicht unbedingt Grundformen 

geworden sind und d, 
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spater  bekannte  Sippen  geeigneter waren. 
Anhand von Blattmerkmalen bildete er aus den in Bayern vor- 
kommenden, von KOCH, SCHWARZ und HAAS beschriebenen Sippen 
fiinf Gruppen, die folgendermaBen den in Mitteleuropas vor- 
kommenden Hauptarten   zugeordnet  werden  konnen: 

Arten der Flora Gruppen in Bayern nach 

cassubicus L. cassubicus-Gruppe R.cassubicus-Gruppe 

fallax  (Winner & megacarpus-Gruppe R. magacarpus-Gruppe 
Grab.)  Kern. R.latisectus-Gruppe 

auriconrus L. rectus-Gruppe R. alnetorum-Gruppe 
R.kochii-Gruppe 
R.indecorus-Gruppe 
R.phragmiteti-Gruppe 
R.leptomeris-Gruppe 

argoviensis-Gruppe 

stricticaulis-Gruppe R.puberulus-Gruppe 

Es  wurde  von  GROBNER ausdriicklich darauf   hingewiesen,   da8 
diese Einteilung keine natiirlichen Verwandtschaften be- 
zeichnen  soil,   wie dies  bei  der  Zusammenfassung von  Sippen 
zu Sammelarten aufgrund gemeinsamer  Stairaneltern bei Hieraei 
und  Salix beabsichtigt  ist   (nach WEBER   1977). 
Vielmehr  sollen diese  Gruppen eine  Orientierungshilfe  dar- 
stellen,   die  der  Ubersicht  uber die  Fulle  beschriebener 
Kleinarten dienen  und es moglich machen  sollen,   auch nicht 
Oder  nur   schwer  bestimmbare  Populationen  einzuordnen.   Es   is 
jedoch nicht  auszuschlieBen,   dafi  alt verwandte Arten  sich 
in  diesen  Gruppen   zusammengefaflt  finden. 
Ich  habe  dieses  Konzept   zur  Grundlage   genommen,   die 
Gruppierung aber  starker differenziert   (s.   Tab.   2,   rechte 
Spalte)   und meist  nur wenige,   aber  sehr ahnliche,   schwer 
zu  unterscheidende Arten   in  einer Gruppe   zusammengefafit. 
Dabei   sind die  Kriterien  zur Abgrenzung der  Gruppen  so weit 
gefaBt worden,   daB  auch die   Zuordnung einer  schwierigen 
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Population moglich ist, aber auch so eng, daB die Zuordnung 
insofern befriedigend ausfallt, als man diese Population 
damit in die Nahe der ihr am ahnlichsten Arten stellen kann. 

Auch eine solche Zuordnung mag in manchen Fallen subjektiv 
sein, insgesamt aber ist die Zuordnung zu diesen Gruppen, 
aber auch zu den Haupt- bzw. Sammelarten und deren gegen- 
seitige Abgrenzung eindeutiger, als es bisher fur Mittel- 
europa erreicht worden ist (z.B. von DAMBOLDT). 

Die Gliederung der Artengruppen bietet also durchaus ein 
brauchbares Konzept zur Ordnung der Sippenfulle, macht eine 
genauere und differenziertere Zuordnung der Arten moglich 
und vermeidet gleichzeitig dafi, wie bei den Sammelarten, 
nahe verwandtschaftliche Beziehungen Voraussetzung sind. 

Die Sippen den E.   aurioomus-Komplexes  bevorzugen lockeren, 
humosen, meist kalkhaltigen nicht zu trockenen Boden. Sie 
sind deshalb in feuchten Laubmischwaldern, Au- und Bruch- 
waldern, aber auch in Parks, Garten und unter Laubholz- 
strauchern zu finden. Neben solchen bewaldeten Standorten 
sind es noch verschiedene Wiesentypen, in denen verschiedene 
Arten gedeihen, angefangen von Wirtschaftswiesen iiber 
Pfeifengraswiesen, Kleinseggenriede bis (selten) zu GroB- 
seggenrieden. Die Standorte sind hier nach ELLENBERG (1978) 
charakterisiert. 

Baumlose Standorte: 

Die Aurioomi   sind haufig in feuchten Wiesen zu finden, 
einerseits den feuchten Wiesengesellschaften mit Stoffzu- 
fuhr, dem Calthion, andererseits auf Pfeifengraswiesen 
(Molinion) der feuchten Mineralboden, sofern diese  nicht 
zu sauer sind. Beide Verbande werden ihrer Xhnlichkeit 
wegen in der Ordnung Molinietalia vereinigt. Der Unter- 
schied zwischen den Molinion- und den Calthion-Wiesen 
iiegt nach ELLENBERG auch weniger im Wasserhaushalt, wie 
vielfach angenommen wird, sondern in der Bewirtschaftung, 
denn die Wiesen des Calthion werden gediingt, wahrend gerade 
des Pfeifengras bei starkerer Stoffzufuhr von anderen Grasern 
verdrangt wird. Innerhalb der Pfeifengraswiesen aber gibt 
es haufig Wassergraben mit MadesuBuferfluren, deren Rander 
aurch den ofteren Aushub nahrstoffreicher als die sie um- 
gebenden Wiesen sind. In diesen MadesuBuferfluren mit 
FiUpendula ulmaria  und Geranium palustre   finden sich die 
J. auFioomus-Sippen  haufiger als in den nahrstoffarmeren 
fteifengraswiesen. 

In den weniger feuchten Glatthaferwiesen sind die Aurioomi 
seltener als bisher angenommen, was einerseits an der 
starken Entwasserung, andererseits 
ll*gt. R.   aurioomus-Pflanzen  aus s 
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waren klein und verkummert, glichen sich in Kultur aber 
denen aus weniger stark gediingten Wiesen an. 

Es sind eher die feuchten Sub-Assoziationen der Glatthafer- 
wiesen, die Kohldistel-Glatthaferwiesen, die zum Calthion 
iiberleiten, in denen die Auricomi  haufiger sind. 

Wie in den Kohldistel-Glatthaferwiesen kommen die Auricomi 
in den Wiesen des Calthion mit Feuchtigkeitsanzeigern wie 
Lychnis  flos-cuculi   und Trollius   europaeus  vor. 
Nasse Ausbildungen des Calthion, z.B. die Seggen-Kohldistel- 
wiesen, stellen Ubergange zu Kleinseggenrieden dar, in denen 
die Auricomi   gleichfalls gedeihen. Solche Kleinseggenrieden 
sind entweder Glieder von Verlandungsreihen, zwischen GroB- 
seggenriedern, in denen wenige Auricomus-Arten  auf den 
Buiten vorkommen konnen, und den Pfeifengraswiesen, oder 
sie umgeben Sumpfquellen. Sie sind also Teil von Flachmoor- 
komplexen. Kleinseggenrieder sind durch das Vorherrschen 
von niedrigen Seggen, Binsen, Simsen und Wollgrasern gekenn- 
zeichnet. In Bayern sind die v.a. am Rand der siidbayerischen 
Seen lokalisiert. 

In Hochmooren kommen R. auricomus-Sxpp&n wegen des hoheren 
Sauregehalts nicht vor, allenfalls in trockengelegten Hoch- 
mooren im Pfeifengrasstadium. 

Als typischer Wiesenstandort kann das Calthion gelten, 
einschlieBlich der Seggen-Kohldistelwiesen als Obergang zu 
den Kleinseggenriedern und den Kohldistel-Glatthaferwiesen 
als Ubergangsstadien von den typischen Glatthaferwiesen. 

Bewaldete Standorte: 

Diese entsprechen vom Wasserhaushalt und Nahrstoffgehalt 
her den baumlosen Standorten, z.B. den Kleinseggenrieden 
Es sind Bruchwalder mit Schwarzerlen und Weiden, die auf 
Boden leben, in denen das Grundwasser dauernd nahe der 
Oberflache steht. In den sauren Bruchwaldern mit Kiefem 
und Birken kommen R.   auricomus-Sippen nie vor. 

Dauernde Nasse aber scheinen die Auricomi  weniqer zu ver- 
tragen, denn sowohl in den Klein- und GroBseggenrieden als 
auch in den Bruchwaldern sind sie seltener als auf Stand- 
orten, die nicht dauernd feucht sind. 

Die Auwalder stehen im Gegensatz zu den Bruchwaldern nur 
zeitweilig unter Wasser; Oberschwemmungen aber sind Bedingung 
fur ihr Entstehen. 

Innerhalb der Auwaldgesellschaften 

dem feinkSrnigen Lehmboden vorkommen, wahrend sie auf den 
Kies- und SandbSden der Weichholz-Auwalder nicht gedeihen 
{entsprechend auch nicht in den Gebirgs-Grauerlen-Auwaldern) . 

Die Hartholz-Auwalder konnen in FluBferne nahtlos in die 
Eichen-Hainbuchen-Walder ubergehen (z.B. an der Donau und 
Amper) und sind z.T. schwierig von diesen abzugrenzen. Von 
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manchen Autoren werden sie mit den Ahorn-Eschen-HangfuB- 
HangfuBwaldern im Alno-Ulmion zusammenfaBt, das wegen 
Feuchtigkeit und bei Basenreichtum ein typischer R.   auri- 

Manche Aurioomus-Arten sind recht eng an frische Kalk-Buch- 
walder gebunden. Diese stellen vom Feuchtigkeitsgrad einen 
Ubergang zwischen den fiir die Rotbuche zu feuchten Eichen- 
Hainbuchenwaldern und den fiir die Aurioomi oft zu trockenen 
typischen Rotbuchenwaldern dar. 

Ebenfalls zu den bewaldeten Standorten gehoren die Parks 
und Laubholzgestrauche. Bedingung fiir das Gedeihen der 
Aurioomi   in Parks und Garten ist, daB deren Wiesen selten 
gemaht und nicht gediingt werden, so daB sie zur Bliite und 
Fruchtreife gelangen konnen. 

Die Laubholzgestrauche, in denen Aurioomi vorkommen, sind 
oft fragmentarische Eichen-Hainbuchenwalder Oder deren Wald- 
rander und Prunus-Hecken auf fruchtbarem Lehmboden. In 
Schlehen-Gebiischen konunen Aurioomi kaum vor, da deren Stand- 
ort oft zu trocken ist. Auch in den trockenheitsertragenden 
Krautsaumen der Walder sind die Aurioomi seltener zu finden 
als in den feuchten Waldern selbst. 
p|ir das Vorkommen der Auriaomus-Sippen gelten bei den 
Waldern gleiche Bedingungen wie bei Wiesen. Sie vertragen 
Keinen sauren Boden und konunen deshalb in Nadelwaldern und 
Hochmooren nicht vor, sie brauchen genugend Nahrstoffe und 
Feuchtigkeit, reagieren aber auf Oberdiingung und stockende 
Nasse empfindlich. 

An die verschiedenen Standorte sind die Arten und Gruppen 
starker als bisher angenommen gebunden. 

Die Arten der R.   indeoorus-,   R.   phragmiteti-  und R.   lepto- 
meris-Gruppe kommen v.a. in Kleinseggenrieden und Pfeifen- 
graswiesen, aber auch in den feuchten Kohldistel- und Sumpf- 
dotterblumenwiesen, manchmal auch in feuchten Glatthafer- 
wiesen vor, nie aber in Eichen-Hainbuchen-, Kalk-Buchen- 
und Auwalder, selten in Bruchwaldern. 

°ie Arten der R.   oassubious-,   R.   megaoarpus-  und R.   lati- 
feetus-Gruppe sind an die Auwalder gebunden, z.T. aber auch 
in Calthion-Wiesen zu finden. Auch die Arten der R.   koohii- 
^d R.   alnetorum-Gruppe  konunen in Au- und weniger in Bruch- 
waldern vor, aber auch in den Laubmischwaldern, in denen 
die Arten der ubrigen Gruppen vorwiegend zu finden sind. 

Noch mehr als die Gruppen sindf allerdings in unterschied- 
J-ichem MaBe,die Arten an bestimmte Standorte gebunden 
?-B- R.   abstrusus  Schwarz kommt fast ausschlieBlich in 
frischen Kalk-Buchenwaldern vor, wahrend R.   argoviensis 
Koch von den Laubmischwaldern aus auch in feuchte Wiesen 
aes Calthion und Molinion vordringt. 

Die Calthionwiesen sind offenbar ein Standort, in dem Arten 
aer Pfeifengraswiesen und Kleinseggenrieder, der Au- und 
oruchwalder, sogar der Laubmischwalder vorkommen konnen. 
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Weiter scheinen Arten der extremen Standorte in Kleinse 
riede einerseits und Kalk-Buchenwalder andererseits nic 
vorzudringen. Ich habe n±e eine typische Art der Klein- 
seggenrieder in einem Laubmischwald gefunden und umgeke 

Auch die Parks und Laubholzgestrauche stellen Ubergangs 
standorte dar, in denen v.A. Arten der Laubmischwalder, 
aber kaum solche aus Wiesengesellschaften vorkommen. 

st an verschiedenen, a 
tandorten vorkommen,habe ich diese zur Verei 

fachung fur manche Schemata (z.B. das zur Gliederung Ab 
2.Teil)zusammengefaBt: 

frische Kalk-Buchenwalder 

Glat 

6. Merkmalsanderung bei Kultur 

In Kultur, wo die Pflanzen meist dem vollen Licht ausge- 
setzt waren, wurden sie fast alle niedriger, buschiger und 
gelblich-griin. Eine rotlich-violette Farbung, die fast 
immer die basalen SproB- und Blattstielteile und Kelch- 
blatter der Pflanzen der R.    Zeptomeris-GroQgruppe  iiberzieht, 
blieb in Kultur erhalten. Auch ging die Nivellierung des 
Habitus nicht soweit, daB am Fundort sehr zierliche oder 
sehr kraftige Pflanzen nicht auch in Kultur ahnliche Eigen- 
schaften zeigten. Der Wurzelstock wurde groBer und es 
bildeten sich mehr Ubergangsblatter, das sind gestielte, 
seltener sitzende StengelblMtter, die nicht in die typischen 
schmalen Abschnitte zerteilt sind, sondern deren Abschnitte 
mehr denen der Grundblatter gleichen. Habitus, Farbgebung, 
Wurzelbildung und Ubergangsblatter sind also starker stand- 
ortsabhangig, wohingegen Bliiten und typische Grund- und 
Stengelbiatter kaum Veranderungen unterlagen. Da die Pflanzen 
sich meist starker verzweigten, wurden auch mehr Bliiten 
ausgebildet, die in ganz seltenen Fallen vollstandiger 
waren als am Fundort. Die Grund- und Stengelblatter wurden 
in der Regel wie die ganze Pflanze auch, etwas kraftiger, 
ihre Form blieb unverandert. 

Der Grad der AbhMngigkeit der Merkmale vom Standort reicht 
also von stark (Farbe) bis kaum abhangig (Grundblatter), 
und es stellt sich die Frage, ob die in ihrer Auspragung 
stark vom Standort abhangigen Merkmale viberhaupt zur 
Differenzierung der Sippen herangezogen werden diirfen. 
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7.1. Bewurzelung 

Die Wurzeln sind bei alien untersuchten Sippen gleich: 
ein kurzer Wurzelstock mit zahlreichen, feinen Seiten- 
wurzeln. Dicke und Lange der Wurzeln und die Dichte der 
Seitenwurzeln hangen vom Standort ab: in lockerem. humosen 
Boden ist die Bewurzelung starker und dichter als z.B. auf 
einem felsigen Hang. Weil die Aurioomi  lockeren, feuchten 
Boden bevorzugen und selten auf felsigen Hangen oder an 
harten Wegrandern zu finden sind, ist ein grofier, dicht aus- 
gebildeter Wurzelstock also typisch fur alle Sippen des 

7.2. Farbgebung 

Die Pflanzen der R. auricomus-Gxnppe sind gelb-, dunkel-, 
grau- oder frischgrun. In Waldern wachsende Pflanzen sind 
immer dunkler als die auf Wiesen stehenden, die eher, wie 
die kultivierten, gelbgrun sind. 

Die Farbgebung einer Sippe muB also immer im Zusammenhang 
mit ihrem Standort gesehen werden und ist nur indirekt fur 
eine Art spezifisch, die streng an einen Standort gebunden 

Vom Standort unabhangig ist die rotliche Farbung bestimmter 
Telle der Pflanzen der R.    Jeptomeris-GroSgruppe, die des- 

Abgrenzung dieser Gruppen von anderen mit heran- 

.3. Spr 

Die Sprosse sind hohl, zwischen 2 und 10 mm dick und meist 
straff nach oben gerichtet. Gebogen sind nur sehr dunne 
Stengel oder solche, die durch eine Laubschicht wachsen. 
Auch bei sehr selten vorkommenden Trittpflanzen sind die 
Stengel gebogen. In Kultur sind alle Stengel steif aufrecht. 

Zierliche Pflanzen haben meist nur 1-2 Stengel pro Pflanze, 

bleibt dabei erhalten. 

Seitensprosse sind in meist spitzem Winkel nach °ben ge- 
richtet. Ausgepragt weitwinkelig abspreizende Seitensprosse 
sind selten und artspezifisch. 

Die Verzweigungen liegen meist im oberen Drittel ^^prosses, 

nur bei SeSr ziSlichen Pflanzen vor, sehr kraftige Pflanzen 
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a meist auch stark verzweigt. 

rke der Verzweigungen sowie Anzahl und Dicke der Stengel 
Pflanze  stehen also im Zusammenhang mit der Kraftig- 

t der Pflanzen und sind im Zusammenhang mit den anderen 
itusmerkmalen zu werten. 

egen stellt der Verzweigungswinkel der Seitensprosse ein 
Sippen dar, wenn er von dent vor- 
tzen Winkel abweicht. 

In Waldern und unter Gebiich sind die Pflanzen grundsatzlich 
groBer, (30-60 cm hoch), kraftiger, mit dickeren und zahl- 
reicheren Sprossen pro Pflanze, buschiger (mehrere Pflanzen 
pro Wurzelstock) und starker verzweigt. Die Pflanzen der 
Futterwiesen nehmen in der Habitusauspragung eine Zwischen- 
stellung ein zu denen der Sumpfwiesen, die niedrig (10- 
20 cm hoch) sind, meist nur einen bis zwei dunne, unver- 
zweigte Stengel pro Pflanze ausbilden und einzeln stehen. 

Die Ausbildung des Habitus steht also auch wieder im Zu- 
sammenhang mit dem Standort, ist aber nicht im gleichen 
MaBe wie die Farbgebung davon abhangig, da auch in Kultur 
Unterschiede festzustellen waren. 

Auch die Spezifitat der Sippen fur bestimmte Standorte oder 
Standortskombinationen (wie Eichen-Hainbuchenwald und Kalk- 

r, die Ausbildung des Habitus, wie 
bedingt charakteristisch fur 

anzusehen. Wenn z.B. eine typische Sippe der 
alder in einer Futterwiese vorkommt, muB die 

Veranderung ihres Habitus als Folge des veranderten Stand- 
ortes und als eine Abweichung von der typischen Form ange- 
sehen werden. Habitus und Farbgebung diirfen deshalb bei 

immer in Zusammenhang mit anderen Merkmalen zu sehen. 

fur die 
40-60 cm), fur die beiden anderen Merkmale je vier Kategorien 
gebildet (zierlich, schlank, kraftig, sehr kraftig und nicht 
buschig, etwas buschig, buschig, sehr buschig) und fur jede 
Gruppe den Anteil der Populationen an den Kategorien der 
drei Merkmale berechnet. 

Fur jedes Merkmal habe ich die Gruppen in einer Rangfolge 
geordnet, von der Gruppe, die den hochsten Anteil zu der 
Gruppe, die den niedrigsten Anteil zierlicher, bzw. niedriger, 
bzw. nichtbuschiger Populationen aufwies (Tab. 3, 4, 5). 

Wenn man die drei Rangfolgen vergleicht, und in Beziehung 
setzt, konnen einige Gruppen wegen ahnlicher 
schaften in GroBgruppen zusammengefafit werden. Daz 
ich fur jede Gruppe die jeweiligen Rangnummern add 
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die Gruppen nach der Hone dieser Suirune (der Punktzahl) 
geordnet (Tab. 6). Gruppen mit einer niedrigen Punktzahl 
setzen sich v.a. aus Arten zusammen, die klein, zierlich und 
kaum buschig sind, solche mit einer hohen Punktzahl, aus 
groSen, kraftigen und buschigen Arten. Bei einem Vergleich 
der Punktzahlen fallt auf, daB zwischen den meisten Gruppen 
eine niedrige Punktdifferenz besteht, daB sich die Gruppen 

n, der R.    leptomeris-Gzuppe  an flieBend 
Zwischen der R.   opimus-  und der R.   lati- 

sectus-Gruppe aber klafft eine relativ hohe Punktdifferenz 
von sechs Punkten, die es moglich macht, die R.   latiseatus- 
mit der R.   oassubiaus-  und der R.   megacarpus-Gvuppe  von den 
anderen, weniger kraftigen Gruppen abzutrennen. 
Anhand von Habitusmerkmalen konnen also diese drei Gruppen 
zu einer Grofigruppe zusammengefaflt werden, die lediglich 
dadurch charakterisiert ist, daB sie Sippen mit sehr 
kraftigen, buschigen und groBen Pflanzen umfaBt. Es sind 
dies die Arten, die auch wegen anderer Merkmale R.   aassu- 
bicus und R.   fallax  nahestehen. Diese cassubicus-GroB- 
gruppe ist somit abgetrennt von Gruppen, die Arten mit 
weniger kraftigen Pflanzen umfassen und die ebenfalls wieder, 
unter anderem wegen anderer Merkmale R.   auriaomus nahe- 

Wenn man aber die drei Rangnummern der einzelnen Gruppen 
vergleicht, liegen diese bei einigen in einem engen Bereich, 
2-B. bei der R.   indeeorus-Gruppe  mit 2, 3 und 2 oder bei 
der R.   eassubiaus-Gruppe  mit 13, 13 und 11. Bei diesen 
sind die Merkmale eng korreliert, z.B. sind die Sippen der 
#• cassubious-Gruppe groB, kraftig und sehr buschig. Dagegen 
fallen einige Gruppen durch groBe Unterschiede auf, die 
immer auf einem Abweichen der GroBe beruhen, so bei der 
E-   opimus-Gruppe  mit 7 fur die GroBe und 11 und 10 fur die 
beiden anderen Kategorien Oder umgekehrt bei der R.   kochii- 
Gruppe mit 1, 4 und 7, deren Sippen zwar niedrig, aber 
etwas kraftig und buschig sind. 
Deswegen habe ich nur die Rangfolgenummern von Kraftigkeit 
und Buschigkeit addiert, wodurch sich nicht nur die Punkt- 
zahl jeder Gruppe, sondern auch die Rangfolge der Gruppen 
anderte (Tab. 7 ). 
°ie Punktzahlen liegen in dieser Reihe nahe beieinander, 
die Differenz betragt meist nur 1-2 Punkte. Nur zwischen 
der R.   indeoorus-   und der R.   phragmiteti-Gxnppe  mit je funf 
Punkten und der R.   argovi'ensis-Gruppe  mit neun Punkten und 
Wieder zwischen der R.   opimus-  und der R.   latisectus-Gruppe 
sind die Differenzen groBer. Wenn die Gruppen nach den 
Kriterien Kraftigkeit und Buschigkeit geordnet werden, ist 
es also moglich, von einer zentralen GroBgruppe, der R. 
PubePulus-GroBgruppe mit etwas kraftigen und buschigen 
Pflanzen die R.   eassubious-Gro&gruppe  mit sehr kraftigen 
und buschigen Pflanzen und eine R.   leptomeris-Gro&gruppe 
mit sehr zierlichen und nicht buschigen Pflanzen abzutrennen. 
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Interessant an dieser GroBgruppierung ist, 
Standorten entspricht: die Sippen der R. I 
gruppe konunen v.a. in Sumpfwiesen vor, die 
GroBgruppe in Laubmischwaldern, aber auch 
waldern und I 
v.a. in Auwaldern. 

Tabelle 3, 4 und 5: Reihung der Gruppen nach den Habitus- 
merkmalen ihrer Populationen 

Es wurden in jeder Gruppe alle in den Jahren 80 und 82 ge- 
fundenen Populationen auf GroBe, KrSftigkeit und Buschig- 
keit untersucht und der Anteil der Populationen einer 
Gruppe an den, bei der GroBe drei, bei Kraftigkeit und 
Buschigkeit je vier Kategorien berechnet. Fur jedes Merkmal 
wurden die Gruppen gereiht, von der Gruppe mit dem hochsten 
Anteil an niedrigen, bzw. zierlichen, bzw. nicht buschigen 
zu der Gruppe mit dem hochsten Anteil an hohen, sehr 
kraftigen und buschigen Populationen. 

3, GroBe: Anteile c 
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zierlich schlank kraftig sehr kraftig 

stricticaulis  23% 

buschig buschig 
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Kraftigkeit Buschigkeit 

1.  R. leptomeris 3 1           1 5 
2.  R. indecorus 3          2 
3.  R. phragmiteti 5 2          3 
4.  R. kochii 
5.  R. argoviensis 6 15 
5.  R. abstrusus 4 15 
6.  R. stricticaulis 6 8          5 19 
7.  R. alnetorum 8 7           9 24 
8.  R. multisectus 9          11 
9.  R. puberulus 27 

10.  R. alsaticus 
7 

11          10 28 

11.  R. latisectus 10 12          12 34 
11 37 

13.  R. megacarpus 12 14          14 40 

1, die durch Addition 
i der jeweiligen Gruppe bei den Merkmalen 

Grofie, Kraftigkeit und Buschigkeit entsteht 

stricticaulis 

9. R. alsaticus 11 10 21 

10. 

12. 

R. latisectus 
R. cassubicus 
R. negacarpus 

12 
13 
14 

12 
13 

24 

Reihung der Gruppen nach einer Punktzahl, die durch Addition 
der Rangfolgenutrmern der jeweiliegen Gruppe bei den Merkmalen 
Kraftigkeit und Buschigkeit entsteht 
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der Grundblatter 

der Stellung des Grundblattes innerhalb des Zyklus. Das 1. 
Blatt hat den kiirzesten Stiel, der bei den folgenden Blattern 
jeweils etwas verlangert ist. Beim letzten Blatt ist der 
Stiel meist extrem lang und wesentlich langer als der des 
vorangegangenen Blattes. Meist uberragt nur die Flache 
dieses Blattes die unterste Stengelblattansatzstelle, wahrend 
die friihen Oder mittleren Blatter unterhalb der Ansatzstelle 
enden oder sie gerade erreichen. 

Bei sehr wenigen Populationen und nur fur zwei Arten bei 
mehreren Populationen uberragt auch die Flache der mittleren 
Grundblatter die untersten Stengelblatter. Es handelte sich 
dabei urn kraftige, stark und weit unten verzweigte Pflanzen, 
die meist durch eine hohere Laubschicht gewachsen waren. 

Wenn die Grundblatter die Stengelblatter iiberragen, hangt das 
von der Hohe des Stengelblattansatzes ab und die Wahrschein- 
Uchkeit, dafi dies der Fall ist, steigt mit der Buschigkeit 
der Pflanzen, v.a. bei solchen, die durch eine Laubschicht 
wachsen. Diese Erscheinung hangt also vom Standort ab und 
kann nur far solche Sippen als bedingt charakteristisch an- 
gesehen werden, die ausschliefilich an einem bestimmten 
Standort vorkommen. 

°xe R.   auricomus-Arten  sind sehr fein und meistens nur mit 
der Lupe erkennbar behaart. 
ftlle Sippen sind auf den Blutenstielen (oberhalb des obersten 
^tengelblattes), auf den blattoberseitigen Nerven und an den 
Randern der Grund- und Stengelblatter, flachig auf den Unter- 
seiten der letzten Grund- und der oberen stengelblatter be- 
naart. im Blutenbereich sind die Kelchblatter, die Fruchtchen 
u^d manchmal der Torus behaart. 

gen Arten, z.B. bei R.   puberulus,   geht die Behaarung 
daruber 
Bestimmungsmerki 

Blutenhiille 
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Ihre GroBe schwankt bei alien untersuchten Exemplaren in 
einem Bereich von 4-8 mm Lange und 3-6 mm Breite. Alle 
Kelchblatter sind in der Knospe grun, viele werden im 
bliihenden Zustand gelb, einige bleiben gelbgrun. In apetalen 
Bluten sind die Kelchblatter oft ahnlich groB und gefarbt 
wie die Nektarblatter in vollstandig ausgebildeten Bliiten. 
Die Arten der Sumpfwiesen haben oft rotliche Sepalenspitzen. 
Diese Farbung ist konstant und bleibt auch in Kultur erhalte: 
Die Farbe der Kelchblatter kann also nur zur Abgrenzung der 
Z-eptomer-ts-GroBgruppe dienen. 

- Nektarblatter:Sie k5nnen innerhalb einer Population ganz 
fehlen, unvollstandig (1-4 pro Blute) ausgebildet oder 
selten vermehrt sein. (s. Tab. 8) 

Nur einzelne Arten haben immer apetale Oder andere immer 
vollstandige Bluten. Die Farbe der Nektarblatter ist gold- 
gelb, selten hell- oder zitronengelb. Diese Farbvariationen 
sind populations-, selten artspezifisch. Form und GroBe 
schwanken meisten schon bei einer Pflanze, zum Teil schon 
in einer Blute, z.B. bei einer Blute von R.   danubiaus 
mit einem 1,2 x 1,2 cm groBen und einem 0,8 x 0,7 cm 
groBen Nektarblatt. 

Im Allgemeinen liegt die GroBe der Nektarblatter zwischen 
0,5 und 2 cm Lange und 0,4 und 1,2 cm Breite, die Durch- 
schnittswerte liegen bei 1 cm Hohe und 0,9 cm Breite. 

Die Form ist meistens verkehrt eiformig bis rund, selten 
schmal verkehrt eiformig. Eine der Ausnahmen ist R.   cassu- 
biaifolius,     der immer vollzahlige, sehr groBe, schmal 
verkehrt eiformige, gelappte Nektarblatter hat. 

Wegen der selten konstanten Petalenausbildung kann auch die 
BlutengroBe nur in Extremfallen wie bei dem genannten 
R.   aassubicifolius   zur Bestimmung verwendet werden. Bei 
den iibrigen Arten muB ein "meistens" zur Beschreibung der 
Bliitenausbildung geniigen, die Blute kann deshalb nicht als 
entscheidendes Merkmal verwendet werden. 

Die Beobachtungen von SCHWARZ, daB bei R. vertumnalis die 
ersten Bluten manchmal kronblattlos seien, die folgenden 
einige gut entwickelte Kronblatter oder sogar eine voll- 
standige BlUtenhulle ausbildeten, und daB if. pseudopimus 
bei niedriger Temperatur nur apetale, bei warmem Wetter 
vollstandige Bluten ausbilden, konnte ich bei keiner der 

Populationen bestatigen. Bei einigen Popu- 
rschiedener Arten war allerdings in Kultur die 

Anzahl der Nektarblatter stark vermehrt. 
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apetal   unvollstandig  vollstandig 

1. Population 
2. Population 
3. Population 

1. Population 
2. Population 
3. Population 

. alsaticus Koch 

1. Population 
2. Population 

Population 
Population 
Population 
Population 

Anteile apetaler bis vollstandiger Bluten verschiedener Arten. 
Oben jeweils die Prozentsatze aller untersuchten Bluten, 
einer Art, darunter die von je 50 Bluten verschiedener 
Populationen. 

Staubblatter 

nlange: Die mittlere Lange der Staubbeutel aller 
chten Populationen schwankt zwischen 1,3 und 3,5 

und  40% aller Popula 
und  langere Anth 

haben Antherenlangen 

,lediglich die . 
en die Antherenlangen 
gaearpus-Gruppe fallt 
sehr   langen Antheren 
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Zustanden (bluhend und verbliiht) untersucht und schon inner- 
halb einer Blute, erst recht bei einer Population erhebliche 
Schwankungen festgestellt (Abb. 6*). 

Die meisten Populationen zeigten im bluhenden Zustand die 
kiirzesten Antheren, nur eine Population von R.   rotundatus 
Bochers-Kolb hatte im verbluhten Zustand kiirzere Antheren. 
Entsprechend waren in der verbluhten Blute vieler Populationen 
die Antheren am langsten. Nur bei einer Population von 
R.   luaorum   (Engel) Borchers-Kolb waren in beiden Zustanden 
die Antheren gleich lang. Bei einigen Populationen (der Arten 
R.   koahi-C,   R.   mergenthaleri,   R.   suevicus)   war die Spannweite 
der Antherenlange im bluhenden Zustand wesentlich groBer 
als im verbluhten. Die durchschnittliche Antherenlange aller 
Bliiten und Zustande schwankt auch hier um 1,9 bis 2 mm, nur 
die genannte R.   rotundatus-'Populati.on  hatte extrem kurze 

Um die Frage nach der Artspezifitat von Antherenlangen zu 
beantworten, habe ich von einigen Arten die Antherenlangen 
verschiedener Populationen untersucht (Abb. 7). Auch hier 
zeigte sich der groBe Schwankungsbereich der Antherenlange 
einer Art. Die Antheren verschiedener Populationen einer Art 
konnen verschiedene Durchschnittslangen haben, wie etwa bei 
R.   multisectus  Haas, wo eine Population durchschnittlich 
1,5 mm, die andere 1,7 mm lange Antheren ausbildete. Bei 
den beiden anderen Arten R.   doerrii  und R.   monaoensis   liegen 
die durchschnittlichen Antherenlangen der verschiedenen 
Populationen naher beieinander,so daB durchaus der SchluB 
gezogen werden kann, daB die Antherenlange artspezifisch 
sein kann. Zur Unterscheidung kann sie aber hochstens dienen, 
wenn eine Art besonders kurze oder besonders lange Antheren 
hat, wie z.B. R.   rotundatus, bei dem auch die Bliiten anderer 

- Verhaltnis Hohe der Staubblatter zur Hohe des Gynoezeums: 
In 85% der untersuchten Bliiten sind die Staubblatter etwa 
so lang wie das Gynoezeum. Wenn wesentliche Unterschiede 
vorkommen, beruhen diese entweder auf besonders langen 
Antheren wie bei R.   megacarpus  Oder auf sehr niedrigen 
Tori wie bei R.   danubius. Diese Art ist auch ein sehr gutes 
Beispiel fur. it dieses Merkmals, denn es 
kommen auch danubius-Vtlanzen in verschiedenen Populationen 
vor, bei denen der sehr lange Torus des Gynoezeums die Staub 
beutel uberragt (Abb.8 und 10). 

Weiter hangt dieses Verhaltnis vom Entwicklungsstand der 
Bliiten ab. AuBer in den gen* Lien sind bei alien 
Populationen am Anfang der Bliitenentfaltung die Staubbeutel 
lMnger, bis sich der Torus im Lauf der Bliitenentwicklung 
streckt und schlieBlich die Staubblatter Uberragt. Wie die 

ieser und den folgenden Untersuchungen wurden je 50 
n (bzw. Tori, Fruchtchen) pro Populati 
Populationen sind mit einem Stern gek 
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i Populationen* i 
R.   koohii  Koch, 
Borchers-Kolb, 

nubius  Borchers-Kolb, 

 *— vhragrmtet',, 

M-  multisectus 

 x  a^strusunl^aHau" 

J! t-  puberulus 

10    15    20    25   Lingo in 

langste Anthere und mittlere Antherenlange (x) 
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1 2 3 Antherenlange in rrm 

Abb. 6: Kiirzeste und langste Anthere in bluhendem und yerblu^tem Zu- 
stand und die durchschnittliche Antherenlange beider Zustande und 
aller Blviten von je einer Population der Arten (von oben nach unten): 
R.   indecorus,  BOLZE und BORCHERS-KOLB 11081; R.   lucorum,  ZORZI 10881; 

R.   haasii, 

:• 5 :1 : 

3181; R. 
argovie: 

2-75: 
BORCHERS-KOLB A 

Abb.  7: Kiirzeste und langste Anther. 
stand und durchschnittliche Antherenlange  (x) beider Zustande A 

verschiedenen Populationen* der drei Arten: 

GRAU,  LIPPEKT, 

und den  folgenden Aufzahlungen der Arten werden 
r der  jeweiligen  Population   (in Groflbuchstaben) 
mmelnununer,   unter der die  Populationen auch 
worden  sind,   angegeben. 
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Antherenlange, kann dieses 
Extremfalien,wie den oben 
scheidung verschiedener Arten die 

LS dem oberen und 
ck zusammen. Besondere 
gewidmet, da das Zwischen- 

    wie der untere Torus 
in Form und Behaarung noch variabler ist als der obere Teil 
(Abb. 8, Tori zweier Populationen von R.   danubius). 
Auch der Torus verandert im Laufe der Ontogenie seine GroBe 
und Form: in der Knospe ist er sehr niedrig, die Karpello- 
phoren sind noch bei alien Sippen hockerartig; mit der 
Blutenentfaltung werden die Tori groBer und breiter, ihre 
Form und die der Karpellophoren scheinen spezifischer zu 
werden. Wenn die Friichtchen reif sind, schrurrpft das Gewebe, 
wahrend die Karpellophoren durch die Leitbiindel starker 
hervortreten. Zwischen diesen Stadien sind die Ubergange 
naturlich fliefiend (Abb. 9). 

Ich habe das mittlere, spezifischste Stadium genauer unter- 
sucht: in Abb. 11 ist das Hohen- und Breiteverhaltnis von 
De 50 Tori aus je zwei Populationen von 15 Arten aufge- 
tragen. Dieses Verhaltnis liegt bei der Mehrzahl der Tori 
oei 1,45, d.h. sie sind meistens etwa 1/2 mal so hoch wie 
breit. (Deswegen habe ich bei weiteren Untersuchungen nur 
die Torushohe gemessen.) 

An Abb. 12 sind die Torushohen verschiedener Populationen, 
die verschiedenen Arten angehoren, aufgetragen. Die Mittel- 
werte der Torushohen von je 50 Tori pro Population schwankt 
oei den meisten Populationen urn 2,5 mm Hohe, aber auch in 
solchen Populationen konnen sehr niedrige und sehr hohe 
Tori vorkommen, d.h. die Schwankung ist wieder sehr hoch. 
Nur bei wenigen Populationen ist der Torus im Durchschnitt 
sehr niedrig (z.B. bei je einer Population von R.   indeaorus 

dies 

rschiedener Populatio: 
terschiedlich hoch 
Populationen 

Auch die 
konnen se 

Maisinger 
unterschiedlich, daB der hochste Torus der einen 
£och war wie der niedrigste der anderen. Auch be 
"- nonacensis-Populationen waren die Torushohen 
schieden, nur bei den drei Populationen von R.   m 

nicht artspezifisch sein. 
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Um die Frage nach der Artspezifitat der Torusform zu be- 
antworten, habe ich die Tori verschiedener Populationen von 
R.   monacensis  Borchers-Kolb untersucht (Abb. 14): schon 
innerhalb einer Population gibt es verschiedene Torusformen. 
Die Obermenzinger Population hat die einheitlichste Form, 
namlich breit eiformig mit mittellangen Karpellophoren. Dies 
Form kommt auch in anderen if. monacensts-Populationen vor, 
dort gibt es aber auch sehr schmale und langgestreckte Tori. 
Die in der Obermenzinger Population am haufigsten 

lationen, aber auch bei den 

Wie bei der Antherenlange ist aber auch mit der 
eine Unterscheidung in Extremfalien moglich, z.B 
ahnliche Arten wie if. phvagmiteti  und R.   auriaom 

oder wenn bei verschiedenen Populationen der gle 
immer entweder sehr niedrige oder normal hohe, b 
formige Tori vorkommen wie bei R.   danubius   (Abb. 

7.10. Karpellophoren 

Die Karpellophoren konnen sich se 
auf den Tori erheben. Fast 30% al 
phoren sind 0,3 bis 0,4 mm hoch, je 25, bzw. 15% sind etwas 
kiirzer bzw. etwas langer, sehr kurze und erst recht sehr 
lange Karpellophoren sind selten (Abb. 17). 80% aller ge- 
messenen Karpellophoren sind etwa 1,2 mal so hoch wie breit 
(Abb. 16, bei den folgenden Untersuchungen wurde nur die 
Hohe gemessen). 

In Abb. 18 sind die kurzesten und langsten und die mittleren 
Karpellophorenlangen der Tori von  zehn Populationen aus 
neun Arten aufgetragen. Auch die mittlere Karpellophoren- 
lange dieser Populationen liegt meist im Durchschnittsbereich, 
bei den meisten liegt die Karpellophorenlange aber auch in 
einem groBen Schwankungsbereich. Nur eine Population von 
if. lueorum   fallt durch besonders lange Karpellophoren auf. 

Es wurden auch wieder die Karpellophorenlangen verschiedener 
Populationen dreier Arten untersucht (Abb. 19). Die mittleren 
Langen liegen bei den verschiedenen Populationen je einer 
Art relativ nahe beieinander, bei if. multisectus  und if. mona- 

tspezifisch  ,  kann zur Artdiffer 
Extremfalien herangezogen werden. 

Extremfalle stellen die Arten der R.   a 
acarpus-  und if. latisectus-Gruppen,   z.T 
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-   397   - 

=•; a e s a § a Q 

~§ a § 6 6 il- 
zweier verschiedener Populatianen von Ranunculus danubius 

Torus einer knosoenden   bliihenden    f ruchtenden Bliite 

Q 
9: Torusveranderung im Lauf der Qntogenie: 
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Abb. 12: Schwankungen der Torushohe zwischen kurzestem und langstem 
Torus und mittlere Torushohe (x) in 10 Populationen*, die den folgenden 
neun Arten angehoren (von oben nach unten) 

4   4,5 ran 

kurzestem und langstem 
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14: Tori dreier Populationen von Ranunculus i 
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R.   indeoorus-, R.    leptomeris-  und R.   phragmiteti-Gruppen 
dar, deren Tori immer Oder sehr haufig sehr kurz sind 
(Abb. 20). (In der R.   eassubieus-Gruppe  haben 100%, in den 
R.   megacarpus-  und R.    latiseetus-Gruppen  80%, in den drei 
anderen Gruppen 60 bis 70% der Tori kurze Karpellophoren.) 
Auffallend ist, daS diese hockerartigen Karpellophoren 
immer bei dicht behaarten Tori vorkommen und deswegen auch 
in diesen Gruppen so gehauft auftreten. 

Ein dicht behaarter Torus ist charakteristisch fur die 

Gruppen. In der R. indecorus-Gruppe, die von den Arten, die 
R. auvicomus naher stehen und zur R. cassubicus-GroBgruppe 
uberleitet, sind die Tori in 10% der untersuchten Populationen 

lationen habe ich gleichzeitig behaarte 
gefunden, z.B. bei einer Population von 
bei der Blutenausbildung, muB die Beschr 

Torusbehaa 
ws-GroBgruppe verwendet werde 
dieses Merkmal zu ihrer Trennung no 
abgrenzung, da die Wahrscheinlichkei 
Gruppe behaarte und unbehaarte Tori 

Bisher wurden Grofle, Form und Behaarung der 
die Form des Fruchtschnabels besonders beachtet. W 
Abb. 21 zu sehen ist, variiert aber die Form des F 
schnabels innerhalb einer Population sehr stark. D 
haarung der Karpelle ist dagegen bei alien Sippen 
ahnlich. Urn die Form der Friichtchen zu untersuchen 
ich von 100 Populationen (aus 25 Arten) 
liche Langen-Breitenverhaltnis von je 50 Friichtchen be- 
rechnet (Abb. 22). Die langlichsten waren fast 1/2 mal s 
lang wie breit, was aber nur bei etwa 5% von 100 Popu- 
lationen verschiedener Arten vorkam. Ahnlich verhalt es 

runden Friichtchen. Fast 40% aller Populationen 

I also einige wenige 
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Abb. 16: Verhaltnis 
Hauf igkeit dieser Relation 
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Abb. 18: Schwankungen der Karpellopborenlangen zwischen kiirzestem und 
langstem Karpellophor und mittlere Karpellophorenlange (x) bei zehn 
Populationen*der folgenden neun Arten: 

langstem Karpellophor und i 
schiedenen Populationen¥der drei Arten: 
1. R.  doerrii, T 

3- R.  monaaensis,  GRAU, LIPPERT, 
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cassubicus-Gruppe 

latisectus-Gruppe 

R. phragmiteti-Gruppe < /K I '<V 

Q 

Abb. 20: Beispiele fiir besonders kurze Karpellophoren < 
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Die Frvichtchenlange liegt zwischen 1,7 und 4 mm (Abb 
Etwa 25% aller Friichtchen sind 2,7 bis 2,9 mm hoch, 
wenige sind extrem hoch Oder niedrig. In Abb. 23 si 
kiirzesten, langsten und mittleren Friichtchenlangen 
spiel von zehn Populationen aufgetragen(untersucht 
100). Die beiden kurzen Friichtchen sind von zwei R. 
miteti-Populationen, die langen von zwei R. transie 
Populationen. Die ubrigen haben durchschnittlich gr 

ach der Artspezifitat noch genauer zu 

ihrer Fruchtchen ist durchschnittlich 
groB (Abb. 25), also 2,8-3 mm. In Abb. 26 sind die GroBen 
jeder Population aufgetragen. Die prozentualen Anteile 
einer jeden Population an den verschiedenen GroBen sind 
durchaus verschieden. 

Bei einer, durch kurze Striche gekennzeichneten Population 
sind z.B. die meisten Fruchtchen 2,2 mm lang, wahrend die 
fur diese Art durchschnittliche Frvichtchenlange nur bei 
5% der Fruchtchen dieser Population vorkam  . Andere Popu- 
lationen haben im niedrigen Bereich von 2,2 bis 2,5 mm 
Lange zwar.auch viele Friichtchen, die meisten aber doch im 
Durchschnittsbereich. Die groBe Variabilitat der Friichtchen- 
langen in verschiedenen Populationen urn einen fur die 
meisten Arten geltenden Durchschnittswert erlaubt nicht, 
die FriichtchengroBe als Artcharakteristikum zu verwenden. 
Lediglich bei Sippen mit extrem groBen oder kleinen Frucht- 
chen kann deren Gr5Be als Merkmal neben anderen, aber nie 
als entscheidend  betrachtet werden. 

13. Stengelblatter 

schmal deltoide . 
teilt, die stark gezahnt bis ganzrandig 

An den einzelnen Pflanzen mu8 man j 
oberen Stengelblattern unterscheid< 
oberen bei alien Sippen ahnlich schmal 
selten gezahnt sind. Auch die aufieren Absc 
Stengelblatter sind so geformt. 

hnitte der unteren 

Nur die mittleren Abschnitte de: 
konnen charakteristisch fiir eim 
wird von diesen die Rede sein. 

5 Sippe sei 

. Stengelblatter 
n. Im Folgenden 

- Verhaltnis von Lange zu Breit< 

Ich habe fur jede Gruppe an je : 
Population an alien verfiigbaren 
von Lange zu Breite der mittler. 
blattes berechnet (Abb. 28). Di« 
und der R.   phragmiteti-Gruppe  h< 

zehn Populationen (in jeder 
Pflanzen) das Verhaltnis 
=n Abschnitte des Stengel- 

iben die schmalsten Stengel- 
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0 60(330600 

'=33660 6M 
Abb. 21: Variability der Schnabelform innerhalb einer Papulation 
dargestellt an je einer Population von R. pkragmiteti,  HEKTEL 

Verhaltnis Fruchtlange 

L FrUchtchenbreite i 
         100 FOpulationen (gemessen wurden je 

Fruchtchen) der folgenden Arten: .  . 
R.  argoviensis, R.  multiseetus, R.   leptomeris, R. phragmttetu 

St R,  kochii, R.  indecorus, R.  naasvt, 
B, R.  dactylophyllus, R. mergenthaleri, 
R.  cassubicifolius 
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Friichtchenlange in itm 

Abb. 24: Schwankungen der Friichtchenlange zwischen ] 
langstem Fruchtchen und mittlere Fruchtchenlahge (x) in zehn Popu- 
lationen* der folgenden Arten (von oben nach unten) : 
R.   phragmiteti,  HEKTEL; R.  danubius,  BORCHERS-KOIB 3781; R.  doervii 
BORCHERS-KOIB 3681; f?. indecorus,  BOLZE und BORCHERS-KOIB 11081; 

i 4381; R.   suevious,  BORCHERS-KOLB 
R.   haasii,  BORCHERS- 
1; R.   lucoruan,   ZORZI 

argowiensis, SEBALD und SEYBOLD 280 
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I die Haufiqkeit der 

(die verschiedenen Linien 
kennzeichnen jeweils 
eine Population) 
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blattabschnitte, die der R.cassubious-Gxo&gruppe  die 
breitesten. Die Stengelblattbreiten der Arten dieser GroB- 
gruppe korrelieren mit den Habitusmerkmalen, d.h. kraftige 
Pflanzen haben breite Abschnitte und umgekehrt (in Kultur 
bleibt die Form der Stengelblattabschnitte konstanter als 
die Habitusmerkmale). Weiter ist eine grobe Korrelierung 
mit dem Zerteilungsgrad der Grundblatter festzustellen. 
In Kurven in denen die Gruppen nach dem Teilungsgrad 
(Abb. 27) und dem Vernaltnis von Lange zu Breite der Stengel- 
blattabschnitte (Abb. 28) aufgetragen sind, bilden jeweils 
ungefahr die gleichen Gruppen die Spitze: die R.   multi- 
sectus-Gruppe ist die mit den am starksten zerteilten 
Blattern. Es folgen mit abnehmender Teilung die R.   abstrusus-, 
R.   argoviensis-,   R.   leptomeris-  und R.   phragmiteti-  Gruppe. 
Die schmalsten Stengelblattabschnitte besitzen die R.   lepto- 
meris-  und die i?. phragmiteti-Gruppe,   ihnen folgen die 
R.   multisectus-  und die R.   argoviensis-GruppB.   Diesen Gruppen 
mit besonders schmalen Stengelblattabschnitten stehen die 
R.   megacarpus-  und R.   eassubicus-Gruppe  gegeniiber, deren 
Pflanzen besonders breite Stengelblattabschnitte und wenig 
geteilte Grundblatter haben. Das Verhaltnis von Lange zu 
Breite der Stengelblattabschnitte ist also gruppenspezifisch 
und mit dem Zerteilungsgrad korreliert 
- Form der Abschnitte: Auch sie ist grob mit dem Verhaltnis 
von Lange zu Breite korreliert. Die breitesten Stengelblatt- 
abschnitte sind sehr schmal deltoid, die schmalsten sehr 
schmal umgekehrt lanzettlich. Fast alle sind sie allmahlich 
zugespitzt. Die grobe Form ist gruppenspezifisch. 
Einige Arten weisen typische, seltenere Formen auf, z.B. 
besitzen R.   puberulus  Koch und R.   abstrusus   Schwarz keil- 
formige Abschnitte. In diesen wenigen Fallen kann die Form 
als Artmerkmal verwendet werden. 
Die Beispiele aus verschiedenen R. monaeensis-'Populationen 
in Abb. 29 sollen die Variability der Abschnitte innerhalb 
einer Art, die keine besonders geformten Stengelblattab- 

latter: Wie schon erwahnt, kommen Ubergangs- 
manchen Arten in Kultur haufiger vor als am 
Standort, z.B. bei R.   monacensis,   bei dem die; 

Ubergangsblatter Ahnlichkeit mit den Stengelblattern habe: 

Es kommen auch solche Ubergangsblatter vor, die starke Ah 
lichkeit mit den Grundblattern haben, wie z.B. das am Fum 
ort gewachsene Obergangsblatt von R.   suevicus   (Abb. 31) 
dessen langer Stiel tief unten am Stengel ansetzte und 
leicht mit einem Grundblatt verwechselt wird. 
Die Tendenz solche Blatter zu bilden ist allerdings art- 
spezifisch, denn diese Arten, die in Natur nie Ubergangs- 
blatter ausbilden, tun dies in Kultur selten, wahrend sie 
bei Arten, mit Ubergangsblattern am naturlichen Standort 
in Kultur haufig vorkommen. 
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Grundblattteilungsgrad 

Abb. 27: Grundblattteilungsgrad der Gruppen (Nunmern c 

Verbaltnis Lange:Breite 

9 10 11 12 1314 Nunmern der Gruppen 

Lange zu Breite der Stengelblattab- Abb. 28: mittleres Verbaltnis 
schnitte der Gruppen. .  . 
1- R.  cassubious,  2. S. puberulus,  3. R. stvictteautys,  4. 
c"s, 5. R.  abstrusus,   6. R.  argoviensis, 7. R.  muLtzaectus 
8. /?. Zeptsmeris, 9. R. pkragmiteti,   10. fl. tndeoorus,  11. 
12. j?. alnetorum,   13. J?, latiseatus,  14. 
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Die Form der Obergangsblatter entspricht im allgemeinen der 
der Grund- oder Stengelblatter (beides innerhalb einer 
Population); sie kann deshalb nicht als Merkmal verwendet 

- Zahne: Die Starke der Bezahnung nimmt von den Sippen mit 
den breiten Abschnitten zu denen mit den schmalen ab, ist 
also wieder gruppenspezifisch. 

Die Form der Zahne, ob grob oder fein, kurz oder lang, ab- 
stehend oder anliegend, kann schon an einem Stengelblatt 
variieren. Es muB deshalb immer die Tendenz zur Ausbildung 
bestimmter Zahne beachtet werden z.b. ob eine Art vor- 
wiegend kurze Zahne ausbildet wie R.   megaaarpus   (Abb. 32) 
oder ob die Stengelblattabschnitte auBer mit kurzen auch 
mit langen Zahnen besetzt sind wie bei B.    latiseatus. 

Grundblatter 

schieden gestaltete Grundblatter aus. Alle sind sie lang ge- 

innersten als Rosette um den SproB angeordnet mit rundlicher 
bis nierenfSrmiger Lamina. Die jahrlich sich wiederholende 
Abfolge der Grundblatter vom Knospen- zum Fruchtstadium 
wird als Blattzyklus bezeichnet. Die ersten und letzten 
Blatter sind klein und wenig geteilt, wahrend die dazwischen 
liegenden, am starksten zerteilten Blatter die ganze Varia- 
tionsbreite einer Sippe entfalten konnen. Dabei ist selten 
an einer Pflanze der vollstandige Zyklus entwickelt. Wie- 
viele Blatter pro Rosette entwickelt werden, ist gruppen- 
spezifisch. V.a. die kraftigen Pflanzen der aassubicus- 
GroBgruppe mit wenig geteilten Blattern treiben nur 1-3 
Grundblatter, wahrend die Sippen mit den stark zerteilten 

(5-7) Blatter pro Rosette entwickeln. Die 

Diffl 
der Arten aufgrund der Anzahl der Grundblatter. 

Auch die Anzahl der Grundblatter im vollstandigen 
ist gruppenspezifisch: die Arten der R.   eassubicut 
gruppe entwickeln einen Zyklus der nur aus funf s1 
bei den Arten der ubrigen Gruppen aus sieben Blatl 
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Ubergangsblattes mit einem Grundblatt 1 

Abb. 32: Beispiele fur verschiedene Stengelblatter 
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7.14.2. Blattzyklus am Beispiel von R.   monacensis 

In Abb. 33 1st der Zyklus einer R. monacensis-PopulatLon, 
in Abb. 34 die Zusammenstellung eines Zyklus aus mehreren 
monacensis-Populationen dargestellt. Das 1. Blatt ist klein, 
ungeteilt bis dreiteilig und gekerbt. Die 2. und 3. Blatter 
leiten vom 1. zum mittleren Blatt uber, sind also allmahlich 
starker zerteilt und haben grobe Zahne. Das 4. Blatt ist wie 
bei fast alien R. auvicomus-Arten das am starksten zerteilte 
und typischste Blatt. Gleichzeitig ist es aber auch das 

Zur Fruchtzeit werden wieder weniger zerteilte Blatter aus- 
getrieben, die aber mit schmaleren und spitzeren Zahnchen 
besetzt sind als die fruhen Blatter. 

Das letzte Blatt ist eines der Sommerblatter, die unter 
7.14.4. erortert werden. Wegen der Besonderheit der Sommer- 
blatter werden diese in den Zyklus-Abbildungen nicht mit 
der laufenden Zahl (also 8), sondern mit S bezeichnet. 
In dieser allgemeinen Darstellung ist der Blattzyklus bei 
alien Arten ahnlich, je nach Art sind die Blatter dann mehr 
Oder weniger stark geteilt. Da bei der R.aassubiaus  GroBgruppe 
der Zyklus kiirzer ist, ist das am starksten zerteilte 
Blatt an 3. und nicht an 4. Stelle. 

7.14.3. Zur Spezifitat des ersten und letzten Blattes 

Die Teilung des ersten Blattes ist in gewissem Sinn von de: 
Teilung des mittleren abhangig, d.h. bei wenig zerteiltem 
mittleren Blatt ist es ungeteilt, bei stark zerteiltem 
ist es dreiteilig (Abb. 35). Meistens werden aber zu Begim 
und Ende des Zyklus Blatter ausgetrieben, von denen mcnt 
alle dem Teilungsgrad der Art entsprechen, z.B. gibt es 
bei R. monacensis (Abb. 34) ungeteilte, gelappte und drei- 
teilige Blatter. Auch die letzten Blatter konnen vameren 
wie bei if. monacensis, wo ein geteiltes und ein ungeteilte: 

nerhalb einer Populatioi 
dreieckigen Blattes mi 

Sagezahnen und eines qroflen nierenformigen, grobgezahnten 

SchluBblattes moglich (Abb. 36). 

Wegen ihrer groBen Variabilitat diirfen das erste und letzt( 
Blatt als Bestimmungsmerkmal nie eine entscheidende Rolle 
spielen. srinH^T-n mflanen im Zusammenhang mit den mittleren 

arttypischen sind, 
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Abb.  33: Blattzyklus i 
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Abb. 34: Blattzyklus < 

(von 22 Pflanzen aus (_ 3, _,  
Angerlone, RODL-LINDER; Siidfriedhof, HOLLER) 
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£>•- 
mittleren Grundblattern 

35: Erste Grundblatter 

teilten mittleren 

36: SchluBblatter < 

der Fruchtperiode iehen manche Pflan 
eses nochmalige Au 

Bedingungen ab, denn in Kultur 
auch R. phragmiteti, dessen Ei 
istisch hervorhebt. 

Manche Pflanzen treiben im Mai-Juni normale Blatt 
andere entwickeln besondere Sommerblatter, die in 
Form, Dicke, Teilung usw. in keinem Zusammenhang 
ubrigen Blattern stehen. Meistens sind sie groBer 
wenig geteilt, oft nur gekerbt, erinnern also etw 
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ersten normalen Blatter. Oft kommen nur 1-2 solcher Blatter 
vor, manchmal wird ein "Sommerzyklus" gebildet. 

atypisch fur Arten und Gruppen. Die einzelnen Pflanzen 
einer Population (Abb. 37), auch verschiedene Populationen 
einer Art (Abb. 39) und verschiedene Arten einer Gruppe 
(Abb. 40), konnen vollkomraen verschiedene 
bilden, dagegen konnen bei verschiedenen Arten, 
verschiedenen Gruppen angehoren konnen, 

(Abb. 38). 

7.14.5. Hautige Scheiden und basale Schuppenblatter 

Die Blattstiele der SuBeren Blatter sind basal 
hautig verbreitert und umschlieBen die inneren Blattstiele 
und den Sprofl. Sie sind bei kraftigen Pflanzen stark ausge- 
pragt, in schwacherer Form aber auch bei zierlichen Pflanzer 
vorhanden. Da die Starke ihrer Ausbildung vom Habitus ab- 
hangt, sind sie als charakterisierendes Merkmal im gleichen 
Sinn wie die anderen Habitusmerkmale zu bewerten. 

Die basalen Schuppenblatter, die auch als spreitenlose 
Niederblatter bezeichnet werden, stellen gewissermaBen eine 
Steigerung der hautigen Scheiden dar und kommen v.a. bei 
den sehr kraftigen Sippen der aassubicus-Gro&gruppe  vor, 
konnen aber auch bei anderen Sippen vorhanden sein. Da sie 
jedoch rasch verganglich sind, sind sie ungeeignet, die 
Arten der E.   oassubieus-Gro&gruppe  von anderen abzutrennem 

/.14.6. GroBe und Form der Grundblatter 

Die Flache der Grundblatter ist meistens etwas breiter al 
hoch. Urn wieviel sie breiter ist, hangt von der Offnung 
der Basalbucht und dem Teilungsgrad der Blatter ab. 

Um dieses Merkmal genauer bewerten zu konnen, wurden in 
jeder Gruppe je zehn Populationen aus 2-4 verschiedenen 
Arten gepruft. Von jeder Population wurde an alien Blatte 
Breite und Hohe der Spreite gemessen und fur jeden Blatt 
des Zyklus ein durchschnittliches Verhaltnis von Breite 
zu Hohe berechnet. Aus diesen, pro Gruppe je nach Anzahl 
der Zyklus-Blatter 5-7 Verhaltnis-Werten wurde wiederum 
der Durchsc-hnitt gebildet und zusammen mit dem kleinsten 

giner Gruppe vorkam, 

en Blattspreite eine flache Basalbucht 
haltnis von Breite zu Hohe relativ groB, 
netorum-Gruppe,   aber auch in der R.kochvv- 
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OlfV 

argoviensis  Koch 

Abb. 38: Shnliche SoraterblStter verschiedener Arten 

Ranunculus monacensia-Populatixxien 
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WW   * 
verschiedener Arten der R.   lept< 

In Gruppen mit enger Basalbuch liegt das Verhaltnis nahe 
bei 1,1, die Blattspreite ist also nur wenig breiter als 
hoch (2.B. R.   stricticaulis-  und R.   alsaticus-Grxxppe) . 
Der Teilungsgrad der Blatter andert allerdings diese Regel, 
derm stark zerteilte Blatter haben, auch wenn die anderen 
Blatter des Zyklus eine flache Basalbucht haben, oft eine 
enge Basalbucht und sind dann oft fast so hoch wie breit. 
Bei Blattern der R.   phragmiteti-  und der R.   leptomeris- 
Gruppen ist das Verhaltnis von Breite zur Hohe relativ 
niedrig. 

Breite zu Hohe I 

der Grundblatter 
Gruppej die Pqpulationen 
und HSufigkeit der Ver- 

allen untersuchten Populationen. 
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(R. rtegacarpus, R. allemannii)14 
latisect\os-Gruppe 
(R. danubius, 

puberulus-Gruppe  (R. puberulus/ 

cassubicus-Gruppe 
("R-cassubicifolius, 

cassubicus nur 
Populationen) 1,1    12   13   1A 

Abb. 42: geringstes und grSBtes , 

halb einer Gruppe und durchschnittlicher Verhaltniswert I 
Gruppe (in jeder Gruppe wurden je zehn Populationen der j 
angefiihrten Arten gepriift) 
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Dagegen kommen in der R.   multisectus-Gruppe  trotz hohem 
Teilungsgrad und meist enger Basalbucht haufiger Sippen l 
Blattern vor, deren Spreite wesentlich breiter als hoch 

Dieses Verhaltnis von Breite zu Hohe der Grundblatter is- 
fur die Gruppen nicht charakteristi 
Arten in einer Gruppe seh: 
haben konnen. Fiir bestimm 
wenn diese Art besonders breite (z.B. R.   alnetorum)   Oder 
hone Blatter (R.   cassubiaifolius)   hat, die deutlich unter- 
schieden sind von den Blattern der meisten Arten, die etwas 
breiter als hoch sind. 

Das durchschnittliche Verhaltnis von Breite zu Hohe bezogen 
auf alle 140 untersuchten Populationen war bei 43% der Po- 
pulationen zwischen 1,1 und 1,2, fast 30% wiesen noch eine 
Verhaltnis von 1,2 bis 1,3 auf. Dariiber oder darunter liegende 
Werte waren selten (Abb. 41). 

Bei den folgenden Erorterungen wird deshalb auch nur von der 

ab (Abb. 45). im Dur chschn • !r sind 47% allei : Blatter do: 

36% sind 4-5 cm breit, 

sind breit :er als 5 c auf den Messungen zum 

Verhaltnis ;.) Die kle Blatter sind etwe 
(Abb. 43), die groBt en fasl : 7 i =m breit. Dies 
sprechend in den Gruppen m: an durchschnit :tlich kl« -in£ 
nzw. groflten Blattern vor. 

Aus der durchschnittlichen BlattgroBe kann man eine Gruppen- 
rangfolge aufstellen und mit den Rangfolgen von Tabelle 7 
vergleichen. Die R.   leptomeria-Gmppe  bleibt auch hier an 
aer Spitze, die R.   aassubiaus-Gro&gmppe  bleibt am Ende der 
Rangfolge, die von Gruppen mit den kleinsten zu denen mit 
den groBten Blattern verlauft. 

Bei einem Vergleich der Rangnummern nach BlattgroBe und 
aenen nach Habitusmerkmalen fallen bei einigen Gruppen groBe 
unterschiede zwischen den Rangnummern fiir die verschiedenen 
Merkmale auf (Tab. 9), z.B. bei der R.   phragmiteti-Gruppe  mit 
°» 3, 2 und umgekehrt bei der R.   stricticaulis-Gruppe  mit 2, 6 
und 5. Bei einigen bleiben die Werte gleich. Eine Korrelation 
zwischen BlattgroBe und Habitus kann es daher, muB es aber 
nicht geben. Auch zum Zerteilungsgrad besteht keine Be- 
ziehung, denn die stark zerteilten Blatter der R.   multi- 
seetus-Gruppe zeigen im Durchschnitt fast die gleiche Blatt- 

Gruppe. Auch die BlattgrSBe ist somit ein Merkmal, das 
allenfalls zur Charakterisierung von Arten und Gruppen mit 

extremen BlattgroBen dient. 
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Haufigkeit der untersfihiedlichen Blattbreiten in alien Popu- 
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Abb. 45: Zu- und Abnahme 
wanrend des Zyklus, am Beispiel der R. abstrusus-Gnxppe 
(durchgezogene Linie: Spreiten-Breite) 
(gestrlchelte Linie: Spreiten-Hbhe) 

Rangf olge nach 

Blatt  a-b-c 

,13      2 
,41       2 
,42      2 
,42      2 
,6        2 
,6        2 
,73      2 

2 cm     4 

2 4, 
8            4, 

,87      2 
,2        2 

15 5# 

7             5 
,4         3 
,45      3 02          5 
,48      2 
,83        3              6 
,29      4 9             6 

Rangfolge der Gruppen ] : durchschnittlichen Blattbreite 

In der Regel  sind die Blatter  in Bezug auf Teilung,  Anzahl 
und Form der Abschnitte symmetrisch,  manctunal weicMn 
die  Zahne etwas ab.   Einige Blatter  fallen  *f*^/""J auch 
Asymmetrie  ihrer unteren Abschnitte auf'  "?i8S?SIt«^taSSS deren  Zahne unregelmaBiger   (Abb.   46) .   Solcte BWtter kOnnen 

-r'l^'symilet^schella^e^ln einer anderen Population 
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der gleichen Art nur symmetrische Blatter (z.B. bei R. 
roessleri). Bei sehr wenigen Arten kommen asymmetrische 
Blatter haufiger und in jeder Population vor, z.B. bei B 
pseudovertumnalis und R. abstrusus. Fiir diese Arten ist 
Asymmetrie spezifisch. Gruppen konnen jedoch dadurch nic 
charakterisiert werden, da Asymmetrie nur vereinzelt auf 

Die ersten Blatter sind oft gekerbt, die letzten mit Sage- 
zahnen besetzt. Die dazwischenliegenden Blatter haben unter- 
schiedliche Zahne, die aber meistens zum letzten Blatt hin 
immer schmaler und spitzer werden. 

Wie tief die Zahne reichen, steht meistens im Zusammenhang 
dem Teilungsgrad der Blatter, z.B. reichen die des Mittel- 
• •'•   _      "       "ten Blatter oft so weit, daB man 

sprechen muB. Auch die Spitze 
kann abgerundet, kurz bespitzt oder 
in. Diese Abfolge findet man oft 
Zyklus; bei manchen Populationen, 

stark zerteilten Blattern sind sie schon 
von Anfang an allmahlich zugespitzt. Da die Zahne bei alien 
Gruppen einerseits ahnlich sind, andererseits innerhalb 
einer Population variieren konnen, konnen sie nur im Zu- 
sammenhang mit den anderen Blattmerkmalen ein brauchbares 

Merkmal abgeben. 

Die Grundblatter offnen sich an ihrem Grund unterschiedlich 
weit: von der mittleren Moglichkeit, der V-formigen Sffnung 
aus, geht die Offnung einerseits iiber enge zu geschlossenen 
Buchten, bei denen sich die Abschnitte sogar uberlappen, 
oder aber iiber weite zu flachen Buchten (Abb. 47). 

Die Weite der Offnung variiert bei den meisten Sippen inner- 
' "'       Zyklus etwas, generell schwankt aber der Winkel 

gering, ohne das die ganze Variationsbreite 
Bt wird. 

Seltener kommen Extremfalle vor, bei denen die Winkel der 
Basalbuchten innerhalb eines Zyklus starker wechseln. Bei 

miteti Haas haben die mittleren, stark zerteilten Blattern 
eine enge Bucht, wahrend die auBeren und inneren, wenig ge- 
teilten Blatter eine weite bis flache Bucht aufweisen. Dabei 
sind die Ubergange nicht flieBend, sondern der Wechsel 
zwischen den Winklen ist abrupt, da zwischen dem Blatt mit 
der engen und dem mit der flachen Offnung keines mit einf£ 
V-formigen Basalbucht vorkommt. In der gleichen Gruppe gibt 
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Blatter weite bis flache Buchten haben. Wenn innerhalb eines 
Zyklus Blatter mit sehr unterschiedlichen Basalbuchten vor- 
kommen, ist das meistens artspezifisch, konunt also bei alien 
Populationen und in Kultur vor (Beispiel bei R. roessleri). 
Obwohl die Offnung der Basalbucht bei einer Art nicht kon- 
stant sein muB, ist dieses Merkmal doch unter Berucksichti- 
gung der Variationsbrei 

Die Form der Grundblattabschnitte reicht von breit deltoid 
iiber deltoid, schmal deltoid zur sehr schmal deltoid oder 
von schmal bis sehr schmal umgekehrt lanzettlich. Seltener 
sind rauten-, ISffel- und keilformige Abschnitte. Dabei wer 
die Blattabschnittformen nach ihrem Umri8,einschlie81ich de: 
durch Teilung entstandenen Lappen, bezeichnet. An einem Blat 
sind generell die mittleren Abschnitte breiter, die unteren 
schmaler, behalten aber die gleiche Grundform. Wenn der unt 
Seitenabschnitt ungeteilt ist, kann er aber auch breiter al 
der Mittelabschnitt sein. Von einer Grundform ausgehend 
werden die Abschnitte auch innerhalb eines Zyklus parallel 
zur Zu- und Abnahme des Zerteilungsgrades schmaler, bzw. 
breiter. Bei einigen Sippen, deren mittleres BJatt J^Jj]^ 
schmal umgekehrt lanzettliche ."'  *~     """*"  ' 
Abschnitte der anderen Blatter auc 
Die Form der Abschnitte und deren 
immer arttypisch. 
Bucht und Winkel zwischen den Abschnitten der Grundblatter: 
Je nach Breite der Abschnitte bleibt zwischen ihnen ein 
Winkel von 5 bis 60°, bei sehr breiten, sich iiberlappenden 
Abschnitten bleibt am Grund des Einschnittes eine schmale 

Da diese Abstande von der Form der Abschnitte abhangen und 

Teil-ungsgrad 49, 50 und 3) 

^r Teitungsmodureinls Zyklus das die Sippen ^rakterisierende 
Merkmal der Blattbereiche, wahrend die fruhen und ^paten 
Blatter bei fast alien Sippen wenig geteilt sind. Die mittleren 
Blatter konnen ungeteilt, gelappt, 3-5-7-9-teilig sein. 
Diesen Mehrfachteilungen liegt immer eine D^ei^^^g

fT^^JJJ 
6' 

^e deshalb auch Hauptteilung oder Teilung 1. GradeJJ^Jf 
wird. Die Haupteinschnitte t Jn— A^a       a  Qnr- Blattspreit 
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ooooo 
v-formig   weit 

oberen Drittel, so daB der Mittelabschnitt viel schmaler als 
die Seitenabschnitte ist. Den Hauptteilungen folgen die 
Teilungen der Seitenabschnitte,die als Einschnitte 2 .-4 .Grades, 
bezeichnet werden; selten kommt ein Einschnitt 5. Grades vor. 
Die Teilung  2. Grades teilt die Seitenabschnitte in je 
einen 1. (oberen) Teilabschnitt und einen 2. (unteren) 
Teilabschnitt. Durch einen Einschnitt 3. Grades entsteht ein 
3. seitlicher Teilabschnitt, der den unteren, den 2. Teil- 
abschnitt des Blattes, dessen Seitenabschnitte durch die 
Teilung 2. Grades geteilt worden ist, teilt. Beim Einschnitt 
4. Grades gibt es zwei Moglichkeiten (deswegen sind die in 
Abbildung 4 9 und 50 gezeichneten Grundblatter durch eine ge- 

Lte Linie geteilt): ausgehend von dem Blatt, das durch 
die Teilungen 1.-3. Grades geteilt worden ist, kann die 
Teilung 4. Grades entweder den 1. (oberen) Teilabschnitt 
(recht Blatthalfte) Oder den 3. (unteren) Teilabschnitt 
(linke Blatthalfte) teilen. In jedem Fall sind die Seitenab- 

~ •   geteilt, d.h. beim gleichen 

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



keilFormig 
1:6 i:i^ 

n das Verhaltnis von Breite zu Lanqe der I 

**>• 48: Fonren der Grund- und Stengelblattabschnitte 
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Teilungsgrad gibt es zwei Teilungsmodi. ] 
den TeilungsmSglichkeiten vom ungeteilten Blatt zu einem, 
dessen Mittel- und Seitenabschnitte deutlich gestielt sind, 
habe ich mit den Ziffern I bis VII bezeichnet (Abb. 3). 
Entsprechend der Abfolge der Teilung 1. bis 4. Grades inner- 
halb eines Blattes reichen die aufeinanderfolgenden Teilungen 
unterschiedlich tief, d.h. die 1. Teilung reicht tiefer 
als die 2. usw. Wie tief die Teilungen reichen, ist ab- 
hangig vom Teilungsgrad des Blattes, bei einem dreiteiligen 
Blatt (Teilungsgrad II) reicht der Einschnitt 1. Grades oft 
nicht bis zum Grund. Bei einem Blatt mit dem Teilungsgrad VI 
gehen die Teilungen 1., 2. und z.T. 3. Grades bis zum Grund. 

Wie Basalbucht und die Form der Abschnitte ist der Teilungs- 
grad und -modus artspezifisch. Gleichartige Auspragungen 
dieser Merkmale kdnnen bei verschiedenen Arten vorkommen, 
zum Teil sogar in der gleichen Kombination, es gibt also 
z.B. mehrere Arten mit geschlossener Bucht, deltoiden Ab- 
schnitten und 5-teiligen Blattern, die dann auch meistens 
kraftig und buschig sind. 

Zur Bestimmung der Art mussen Stengelblatter, Blutenhiille, 
Torus, Antheren und Friichtchen, also die variablen Merk- 
male mit herangezogen werden, immer unter Beriicksichtigung 
ihrer Variabilitat und in Kombination untereinander. Aber 
auch die Blattmerkmale selbst dienen der Artdifferenzierung, 
denn auch Arten, die in den Gruppenmerkmalen ubereinstimmen, 
konnen im Detail z.B. der Zahne und der Breite der Abschnitte 
differieren. 
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2. Teilungsabschnitt 

3. Teilungsabschnitt 

4. Teilungsabschnitt 

r der Grundblattabschnitte 
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