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1. Einleitung 

Von der fast weltweit verbreiteten Gattung Polygala -  mit liber 500 

Arten die grSSte der Familie - sind nach unserem gegenwartigen Wis- 

sensstand etwa 33 Arten in Europa vertreten. Trotz dieser vernaltnis- 

maSig geringen Artenzahl existieren auch hier komplexe Formenkreise, 

die in den Floren seit jeher als besonders kritisch vermerkt werden. 

Dies trifft insbesondere fur den P.vulgaris-amara Sippenkomplex zu, 

dessen taxonomische Gliederung grofie Schwierigkeiten bereitet. Die 

Ursachen hierfur sind vor allem in der Variability der Merkmale zu 

suchen, die wiederum eine ausgepragte Polymorphie einzelner Sippen be- 

dingen. So ist es nicht verwunderlich, daS die Zahl der beschriebenen 

Taxa die der tatsachlich existierenden Arten weit ubersteigt und die 

daraus resultierenden Unsicherheiten uber die Verbreitung einzelner 

Sippen kontinuierlich das Schrifttum durchziehen. 

Auch die bisher bekannt gewordenen Chromosomenzahlen sind teilweise 

sehr widerspriichlich und keinesfalls geeignet, die taxonomische Pro- 

blematik aufzuhellen. So liegen unsere Kenntnisse iiber die genetischen 

Mechanismen der Sippendifferenzierung sowie die Bedeutung der Hybridi- 

sierung, vor allem im Zusanmenhang mit Polyploidisierung, noch weit- 

gehend im Verborgenen. 

In Anbetracht der eben skizzierten Situation schien eine erneute Re- 

vision dieses kritischen Formenkreises mit entsprechend vielseiti- 

gen und modernen Untersuchungsmethoden dringend geboten. Den Kern der 

Arbeit bildeten erwartungsgemaS die karyologischen Studien, die durch 

eingehende Merkmalsanalysen sowie durch okologische Beobachtungen und 

Kulturversuche erganzt warden. ZusStzlich warden auch palynologische 

sowie samenanatomische Untersuchungen durchgefuhrt. Da insbesondere 

bei merkmalsarmen oder stark retikulaten Formenkreisen auch phyto- 

chemische Merkmale zur Qiarakterisierung einzelner Taxa sowie zur Auf- 

klMrung der verwandtschaftlichen Beziehungen herangezogen werden, 

schien es sinnvoll die bisher kaum beachteten terpenoiden Inhaltsstof- 

i analysieren. Ansatzpunkt fur diese Untersuchungen war die 

" I Sippen aus der P. amava -Gruppe durch das Vorkonmen 

Bitterstoff CPolygamarin*) ausgezeichnet sind, ein sensorisches 

kmal, das in fast alle Bestimnungsbiicher Eingang gefunden hat. 

Tatsache, dafi alle I 
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Hier schien nicht nur ein chemotaxonomisches Problem < 

dern auch die Notwendigkeit gegeben, dieses Merkmal zi 

chemischen Struktur zu erfassen. 

Zur Verwirklichung dieser Arbeitsziele warden im Rahmc 

kursionen iiber 400 Wildpflanzen von nahezu a 

ten lebend gesammelt und in Kultur genommen. Durch die Auswertung eines 

umfangreichen Herbarmaterials konnte das Bild im Hinblick auf die Ab- 

grenzung und Verbreitung der Sippen vervollstandigt werden, wodurch 

schlieBlich die Grundlage zu einer brauchbaren Aufgliederung des 

P.vulgaris-amara Formenkreises geschaffen wurde. 

Zum Gelingen dieser Arbeit wurde mir von vielen Seiten Unterstutzung 

zuteil. Allen voran mochte ich meinem hochverehrten Lehrer Herrn Prof. 

Dr.H.Merxmuller fiir die Themenstellung, fur sein Interesse am Fortgang 

der Arbeit, fiir seine Diskussionsbereitschaft sowie fiir sein groflzti- 

giges Verstandnis selbstandigem Arbeiten gegenuber meine Dankbarkeit 

zum Ausdruck bringen. 

Mein Dank gilt auch Herrn Prof.Dr.H.Wagner und Herrn Prof.Dr.H.Scheer, 

die mir wertvolle Ratschlage bei den phytochemischen Untersuchungen 

gaben und bereitwillig alle Institutseinrichtungen zur Verfugung stelltei 

Zu Dank verpflichtet bin ich ferner Herrn Prof .Dr.J.Grau sowie Herrn 

Prof.Dr.G.Lang (Bern) fiir die Durchfuhrung der REM-Analysen. Herrn 

Dr.E.Sauer (Saarbriicken) sowie Frl.Tnoll habe ich fur die Einsichtnahme 

in ihre Diplomarbeit (1982,unpubl.)zu danken. Herrn Prof.Dr.D.Podlech 

sowie meinen Kollegen Herrn Dr.M.Erben und Dr.M.Bolliger danke ich fiir 

ihre bereitwillige Hilfe bei methodischen und nomenklatorischen Pro- 

blemen.Herrn Liedl und Frl. Scherrer mochte ich fiir die Entwicklung 

der Fotos und Frl. Wick fur wichtige Praparationen danken. 

GroSen Dank schulde ich auch der Studienstiftung des Deutschen Volkes, 

die mir ein Promotionsstipendium gewahrte und einen ReisekostenzuschuIE 

Ganz besonderer Dank gebuhrt meiner Frau Waltraud, die als unermiidliche 

Reisebegleiterin so manche Gelandestrapaze auf sich nahm, sowie meinen 

Eltern, die den Fortgang der Arbeit mit Interesse verfolgten und sich 

bereitwillig fiir so manche "Spezialtour" in den Alpen zur Beschaffung 

Mr Verfugung stellten. 
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Nicht zuletzt raochte ich alien jenen danken.die durch das Mitbringen 

von Lebendmaterial,die Kultur einer so groflen Anzahl Pflanzen er- 

raoglicht haben.insbesondere Herrn E.Albertshofer sowie Kerrn Dr.W. 

Lippert,Dr.M.Bolliger,Dr.P.D5bbeler,Dr.E.Krach,Dr.T.Fe\irer,I.Haesler, 

B.KSpf und A.Schwab. 

Allen.die mit Rat und Tat mitgeholfen haben sei an dieser Stelle noch- 

nials herzlichst gedankt. 

Fur die umfangreichen Studien an Herbarmaterial standen Belege aus fol- 

genden Herbarien und Institutionen zur Verfugung: BP, BR, CLF, ER, G, 

GOET, GZU, KR, L, M, NAM, REG, STU, TUB, W, WB, HO, Z, ZT.Den Herren 

Direktoren der genannten Saranlungen danke ich fur ihr Entgegenkonmen. 

Daneben wurden noch folgende Privatherbarien revidiert: A.Bresinsky (Br), 

K.P.Buttler (Bu),E.Ddrr (D6),C.Kininel (Ki).E.Krach (Kr),L.Meierott (Me), 

E.Schafer (Sf),W.Sauer (Sa) .J.Wenninger (We) und W.Winterhoff (Wi). 

2. Historischer Uberblick 

Die erste Kenntnis des Polygala vulgaris-amara Formenkreises geht bis 

auf C.v.LINNE zuruck.der in seiner "Species Plantarum ed.l" (1753) die 

bereits von BAUHIN (1673) sowie von VAILLANT (1727) geprMgte P.vulgaris 

libernahm.Von dieser Art trennte er in " Systeraa Naturae ed-10" (1759) 

eine Sippe mit "foliis radicalibus obovatis" ab.die er P.amara  L. be- 

nannte.Da in der Folgezeit zahlreiche neue Taxa um diese LINNE'schen 

Arten beschrieben wurden, lieflen erste Gliederungsversuche nicht lange 

auf sich warten.So teilte DE CANDOLLE (1815) in "Flore Francaise" 

P.vulgaris  in 6 Unterarten auf.REICHENBACH (1823), dem wir die erste 

synthetische Darstellung der europaischen Polygala-Arten verdanken, 

trennte in seiner " Iconographia botanica seu Plantae criticae" von 

P.vulgaris eine P.oxyptera ab,deren taxononiischer Wert aber in den 

"Icones Flora Germanicae et Helveticae" (1858) in Frage gestellt wird. 

Einen bedeutenden Schritt vorwarts brachte die monographische Bearbei- 

tung der Gattung durch CHODAT (1893),in die wichtige Vorarbeiten des 

Verfassers selbst sowie zahlreiche Einzelstudien anderer Autoren 

(A.W.BENNETT 1878.V.BCRBAS 1892,HAUSSKNECHT 1892) eingeflossen sind. 

Die Vorstellung,dafl P.vulgaris wohl keine einheitliche Spezies darstellt 

tiatte zur Folge.daS ROUY & FOUCAUD (1896) in ihrer "Flo: 

zahlreiche Unterarten aufstellten. 
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Obwohl in der Folgezeit eine gewisse Stagnation vor allem in der Bear- 

beitung der kritischen Formenkreise eintrat, durfen die lokal begrenzte 

Studien von HOLZNER und NSGELE (1910) iiber "Bayerische Polygalaceen" so- 

wie die Abhandlung von FREIBERG (1911) iiber "die Polygalaceen der 

Rheinprovinz" nicht unerwahnt bleiben, die sich sehr detailliert mit 

der Formenvielfalt und ihrer taxonomischen Bewertung auseinandersetzten 

Auch HEGI (1925) sowie die zusanmenfassende Ubersicht in ASCHERSON und 

GRAEBNER's "Synopsis der mitteleuropaischen Flora" (1929) gehen recht 

ausfuhrlich auf die Systematik und Nomenklatur der kritischen Formen- 

kreise ein, jedoch zeigt sich an diesen umfangreichen Darstellungen be 

reits eine gewisse Resignation der Autoren in der Bewertung der zahl- 

losen taxonomischen Einheiten. 

In hohem Grade beachtenswert und richtungsweisend konnen die Unter- 

suchungen von PAWLCWSKI (1958) an polnischen Polygala-Sippen angesehen 

werden. In dieser ausschlieBlich morphologisch orientierten Arbeit wur- 

den zahlreiche Merkmale erstmals mit biostatistischen Methoden erfaBt, 

auf ihren taxonomischen Wert hin uberpruft und auch Angaben iiber die 

chorologischen Vernaltnisse gemacht. 

Die von ihm erarbeiteten Unterscheidungskriterien wurden dann auch in 

die neueren Florenwerke ubernanmen, wobei RAUH und SENGHAS (1982) sowie 

OBERDORFER (1979) P.vulgaris und P.oxyptera  als Unterarten fuhren, 

RCTHMALER (1981) sie jedoch als Arten der Sanmelart P. vulgaris behan- 

delt. Letzterer Ansicht schlieBen sich auch HESS, LANDOLT und HIRZEL 

Auch McNEILL (1968) geht in seiner Bearbeitung der Gattung Polygala  in 

"Flora Europaea" auf die taxonomische Unsicherheit bei der Bewertung vo 

P.oxyptera ein, wobei er anmerkt, daB diese Sippe in einigen Regionen 

(Polen) konstant, in anderen (England) jedoch sehr variabel ist. 

An jiingeren Arbeiten seien lediglich noch die Bemerkungen von MELZER 

(1965), FORSTER (1968) und FEARN (1975) erwahnt, die auf die F 

l Obergangsformen hinweisen. 

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



3. Material und Methoden © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



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



4. Morphologische Merkmale 

Die groBe Gleichformigkeit sowohl der vegetativen als auch der genera- 

tiven Organe schrankt den taxonomisch auswertbaren Merkmalskomplex 

it,die eine eindeutige und 

schnelle Unterscheidung ermoglichen.In fast alien Fallen ist vielmehr 

eine Kombination an Merkraalen zur Charakterisierung einzelner Sippen 

notwendig. 

In der folgenden Charakteristik 

wichtigen Merkmale eingegangen.c 

Alle untersuchten Arten sind ausdauernde Hemikryptophytt 

neuerungsknospen am Grund diesjahriger Triebe angelegt \ 

schwach ausgebildete Pfahlwurzel schlieflt mit t 

kopf ab.aus dem zahlreiche bliitentragende Stengel entspringen.Die iiber- 

dauemden basalen Sprofiabschnitte sind meist starker verholzt.blattlos 

oder mit einigen schuppenformigen Niederblattern besetzt. 

Die Wuchshohe der Pflanzen schwankt zwischen 2 cm (p.alpind)  und 40 on 

(P.vulgaris,P.comosd),ist aber in starkem MaSe von den mikroklimatischen 

Bedingungen am Standort abhangig. 

Die Pflanzen der P.amara-Gruppe  sind durch rosettig beblatterte Laub- 

triebe ausgezeichnet.die bisweilen polsterartige SproBverbande ausbil- 

den.wobei die Blutentriebe imner aus der Mitte der Rosette hervorgehen. 

Im Gegensatz dazu bleibt bei P.alpina der Mitteltrieb der Rosette steril. 

Die blatentragenden Stengel entspringen dann seitlich aus den Achseln 

der Rosettenblatter.Auch bei P.calaavea und P.sevpyllifolia werden 

neben den zahlreichen Bliitentrieben veriangerte plagiotrope Kriechtriebe 

ausgebildet.wodurch eine + ausgebreitete Wuchsform entsteht.In den 

meisten Fallen sind die Blutentriebe aber aufrecht und + kraftig ausge- 

bildet.Ein buschiges Aussehen ist fur solche Formen bezeichnend.Neben 

Pflanzen mit einfachen Stengeln.finden sich auch solche mit Verzwei- 

gungen.Die Ausbildung der Seitentriebe erfolgt haufig schon in Basis- 

nahe.wodurch ein reichastiger Erdstock mit + gleichwertigen Sprossen 

entsteht.Haufig werden auch in den Achseln der oberen StengelblStter 
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i Trichome sind ein- 

Blatter 

Grundlegende Unterschiede in den Blattmerkmalen finden sich in der 

Form.GroSe und Dichte der Grund-und Stengelblatter sowie ihrer Vertei 

lung am Stengel.Prinzipiell lassen sich'die heterophyllen,rosetten- 

blattrigen Sippen (P.amara^P.alpina^.calcared) von jenen rait + gleic 

artiger Beblatterung (P.vulgaris,P.aomosa.P.alpestris) unterscheiden. 

Wahrend die meisten Sippen durch eine ausschliefllich wechselstandige 

Blattstellung ausgezeichnet sind,stehen bei P.serpyllifolia die un- 

Bei den rosettenblattrigen P.amara-Sippen sind die G 

2-3 mal so lang wie die Stengelblatter,von elliptischer bis verkehrt- 

eifSrmiger Form,am Grund keilformig verschmalert.oben abgerundet oder 

stachelspitz.Die Stengelblatter nehmen nach oben hin nur geringfiigig 

an GroSe zu und sind von lanzettlicher Gestalt.Bei P.oaloarea sind 

die Grundblatter ebenfalls von spate Iformiger Form.aber deutlich ge- 

stielt,+ asytmietrisch und locker rosettenartig in der unteren Stengel- 

half te angeordnet.Ebenso wie bei P.alpina  ist der GroBenunterschied 

zwischen Grund- und Stengelblatter besonders deutlich ausgepragt. 

Obwohl die GroBe und Dichte der Rosetten weitgehend von den Be- 

dingungen am Standort abhangig ist.bleibt der prinzipielle Aufbau je- 

doch stets erhalten. 
Die Sippen der P. vulgaris-Gruppe  sind durch eine tnehr oder minder gleicl 

mSBige Verteilung der Stengelblatter charakterisiert.HSufig kann man 

aber eine auffallige VergroBerung der Blatter in Richtung Infloreszenz 

beobachten.Insbesondere bei den Sippen der P.alpestris-Gruppe  ist der 

Unterschied zwischen den meist schuppenformigen Grundblattern und 

den stark vergroBerten oberen Stengelblattern sehr markant.Obwohl 

die schmal-lanzettlichen bis linealischen Blatter von P.aomosa eben- 

falls diesem Typ angehoren.weichen sie durch ihre derbert 

die dichte Blattabfolge sowie die haufig umgerollten Bla 
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Die starke Zygomorphie der Bliiten bietet zahlreiche I 

Differentialmerkmale zu erfassen und statist 

zur Einschniirung am unteren Kronblatt. Wahrend die Sippen der P.amara- 

Gruppe mit ihren Kelchblattern die Kronblatteinschniirung (=Ansatzstelle 

des Anhangsels) deutlich uberragen, sind sie bei P.vulgaris  inner kiir- 

zer. Dies gilt audi fur P'. serpyllifolia. Eine Mittelstellung nehmen dies- 

bezuglich p.alpestris,  P.comosa und P.aalcarea ein. Von Bedeutung ist 

auch das Verhaltnis Kronblattlange / Flugellange. Wahrend in der P.amara- 

Gruppe die Kronblatter kaum die Flugellange erreichen, werden diese bei 

den Sippen der p.vulgaris-Gruppe deutlich iiberragt. Alle anderen Arten 

nehmen auch hier wieder eine Zwischenstellung ein. Auch 1m Hinblick auf 

die Ausbildung des Kronblattanhangsels (=Krista) sind sippenspezifische 

Unterschiede zu beobachten. Durch wenigfransige Anhangsel sind neben 

P.alpestris, P.amarella und P.aarueliana  auch einige Sippen aus der ?.vu\ 

garis-Gruppe (subsp.oxyptera)  charakterisiert. 

Die Bliitenfarbe umfaBt eine ganze Palette von Blaut5nen, die von azur- 

blau (P.vulgaris)  bis hellblau (P.serpylUfolia, P.alpina)  reichen, aber 

auch in verschiedenen Rotabstufungen auftreten konnen. Seltener findet 

man weiSe Bluten. Wenngleich alle diese Farbtone bei einer Art (P.amarellc 

auftreten konnen, so laSt sich bei manchen Sippen dennoch eine Fixierung 

auf eine bestiimte Blutenfarbe feststellen. So findet man bei P.comosa 

fast ausschlieSlich rote Farbtone, wahrend bei P.amara und P.alpestrismei 

nur blaue Farben vorkommen. Bei einigen Sippen aus der P.vulgaris-Grvppe 

sind weiBe Bluten sehr charakteristisch. 

Blutenstand 

Die traubigen Infloreszenzen sind in ihrem Aufbau s 

schlank, von kegelformiger oder pyramidaler Form, „ 

(P.comosa) oder zu kopfigen Knaueln (P.alpina, P.al 

zogen. Wesentliche unterschiede bestehen in der Aru 
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Infloreszenz. P.alpina und P.serpyllifolia weisen nur 5-12 Bluten auf, 

wogegen man bei P.aomosa oder P.vulgaris bis zu 50 Bluten findet Haufig 

sind die Bliitenstande auch noch zur Fruchtreife dicht (P.aomosa, P.alpes- 

tris)  oder aber durch Verlangerung der Blutenachse entsteht eine locker- 

bliitige, einseitswendige Traube wie bei P.vulgaris. 

Ein wichtiges diagnostisches Merkmal liegt in der Differenzierung des 

Tragblattes und der beiden Vorblatter. So gibt es einen Typ (A) mit 

fast gleichlangen, sehr kurzen Hochblattem (P.alpina, P. serpyllifolic 

eine Variante (B) mit deutlich verlangertem Tragblatt, das etwa die U 

ge des Bliitenstiels erreicht (P.amara, P.alpestris, P.vulgaris) und e: 

Typ (C), dessen Tragblatt den Bliitenstiel deutlich Uberragt, wobei di* 

Vorblatter fast so lang sind wie der Bliitenstiel (P.aomosa, P.oalaarec 

Die zweisamigen Kapseln sind bei alien Sippen von verkehrt-herzformiger 

bis rundlicher Form. Der Kapselgrund kann abgerundet oder keilformig seii 

bisweilen aber auch einen kurzen Stiel aufweisen. Die Kapsel wird von 

einem hautigen Rand umgeben, der schmal ausgebildet sein kann (P.alpina, 

P.serpyllifolia)  oder aber breit geflvigelt die Frucht umsaumt (P.amara, 

P.aomosa).  Wichtig ist vor allem das Verhaltnis der Fliigel in Bezug zur 

reifen Kapsel (Flugellange/Kapsellange und Flugelbreite/Kapselbreite). 

Zudem kann auch die Beziehung Kelchblattlange/Kapsellange Beriicksichti- 

gung finden. 

Uie Samen sind bei alien Arten von eifSrmiger 1 

lichen, einzelligen Borsten besetzt und mit eh 

b^ngsel (=Caruncula) ausgestattet. Neben den fi 
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Kurzborstentyp findet man bei alien anderen Sippen auch lange Borsten. 

Die warzig strukturierten Borstenhaare sitzen am Samen sowohl schopf- 

artig am Elaioson als auch auf der gesamten Oberflache. Auch das Samen- 

anhangsel ist unterschiedlich stark ausgepragt. Wahrend es bei den mei- 

sten Arten nur 1/4 bis 1/3 der Samenlange einnimnt, erreichen die Seiten- 

lappen der Caruncula bei P.calaarea und P.oomosa fast die Halfte der 

Samenlange. 

Pollenmerkmalen, die einerseits Zahl und GroOe der Aperturen, anderer- 

seits die Ausgestaltung des Apocolpiums (Durchmesser.Flache) sowie die 

Perforationen im Tectum (Durchmesser.Abstand und Zahl der Poren) be- 

treffen. In Abb. 1 . ist ein typisches Pollenkorn mit den diagnostisch 

wichtigen Differentialmerkmalen dargestellt. 
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5.  Nervatur der FKigel 

Zur Charakterisierung von Artengruppen kann als wichtiges diagnostisches 

Merkmal neben der Flugelform und -groBe auch der Nervaturverlauf herange- 

zogen werden. Obwohl dieses Merkmal vielfach Eingang in die Bescinnungs- 

schlussel gefunden hat, wird der taxonomische Wert von einigen Autoren 

angezweifelt. Es schien deshalb von Interesse, der Frage nachzugehen, 

der Flugel-Venation irgendwelche GesetzmaBigkeiten beobachten lassen. 

Zur Klarung dieser Fragen bedarf es allerdings einer exakten Terminologie, 

die eine eindeutige Beschreibung der Flugelnervatur gewahrleistet. Zu 

diesem Zweck wurde ein Grundmuster konzipiert, das dazu beitragen soil, 

den Nervaturverlauf im Detail zu erfassen (Abb. 3 .). 

So kann die Innervierung des Fliigels durch ein einziges Mittelleitbundel 

(=Mediannerv) oder durch zusatzliche SeitenleitbOndel (=Lateralnerven) 

erfolgen. Man spricht in letzterem Fall dann von einer mehrbundeligen 

Innervierung. Je nach Richtung des Verlaufs dieser Leitbandel werden 

facherfornuge,gleichlaufende und bogenfbrraige Anordnungen unterschieden. 

eigungen werden allgemein als Seitennerven erster und hoherer 

Verzweigungen des Mediannervs werden in der unteren 

Halfte als Basisnerven, an der Spitze als Apikalnerven beschrieben. Zu- 

satzlich wird die Art der Abzweigung als gerade,bogenartig oder wellen- 

formig erfaBt. Nerven die senkrecht auf den Flugelrand zulaufen werden 

als Antiklinalnerven, solche die in Richtung Basis Ziehen als Inverse 

Nerven charakterisiert. Die Dichte der Leitbiindel wird aus der Anzahl 

i Flugelstelle ermittelt. Die Vereinigung 

durch eine Querverbindung wird als Anastomose ange- 

i vollstandig.dann sprechen wir von 

die bevorzugt als Medianfeldei 

sind. Die geschlossene Nervatur ist dagegen durch » 

ausgezeichnet, die 60-90 % der Fliigelflache einnehc 

Felder werden nach dem Nerv benannt dem sie unm'tt 

der Mediane, anliegen. Ihre Gesamtheit 

geben. Als wichtige Bereiche werden eii 

eine Randzone auf der FlUgelflache 
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Die Flugeldifferenzierung der PolygaZa-Sippen erfolgt, den Beobachtungen 

zufolge, vera Randmeristem aus, das sich seinerseits in costale- und inter- 

costale Meristeme aufteilt, wobei der Verlauf der Nerven weitgehend van 

Aktivitatsverhaltnis der Meristeme zueinander beeinflulBt wird. Es hangt 

also von einem bestimmten Rhythmus ab, ob eine geschlossene oder offene 

Nervatur entsteht. Je nachdem wie diese Wachstumsprozesse in den Fliigeln 

ablaufen, orientieren sich auch die Seitennerven spitz oder rechtwinkelig 

zum Mediannerv. Mit zunehmender Annaherung der Nerven gegen den Blattrand 

erfolgt meist eine starke Umbiegung, die ihrerseits durch ein starkes 

Langenwachstum in der Randzone bedingt wird. Durch diese Ablenkung der 

Nerven in Langsrichtung ergeben sich vielfaltige Moglichkeiten zur Kon- 

taktierung von Randnerven und damit zur Ausbildung von Netzmaschen. Dem- 

gegenuber ist die frei endigende Randnervatur dadurch charakterisiert, daB 

ihre Sste nahezu rechtwinkelig auf den Rand zulaufen. Die Ursache liegt 

wohl darin, daS ihre Bildung erst dann stattfindet, wenn ein gleichmaBiges 

nal zur Unterscheidung einzelner 

Artengruppen Verwendung finden kann.Prinzipiell kann eine Einteilung in 

drei Nervaturgruppen vorgenonmen werden. 

So sind alle Sippen der P.amara-Gruppe, trotz auffalliger Unterschiede hin- 

sichtlich der FlugelgroSe, durch ein offenes - oder halbgeschlossenes 

Nervaturmuster charakterisiert. Die Venation ist stark reduziert und im 

wesentlichen auf die wenig verzweigten Hauptnerven beschrankt. Durch die 

kaum ausgepragte Aufspaltung der Nerven komnt es nur vereinzelt zur Aus- 

de'sS Z AnaStaD°Sen- °ie Zahl der geschlossenen Netzmaschen umfafit 

eine freiverlaufende Nervatur, 

r.^omosa und P.aaloarea durch eine meist halbgeschlossene • 

iweise auch durch eine geschlossene Nervatur ausgezeichnet, die bei 

terer Sippe rtur sehr undeutlich zur Auspragung koimt. Mit der Tendenz 

e^ner st,rkeren Aufteilung der Nerven wird auch die MSglichkeit zur *1- 

g von Anastonosen erhdht. In vielen Fallen sind 1-8 Netz.naschen ausge- 
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Obwohl innerhalb der P. vulgaris-Gruppe sehr komplizierte Nervaturmuster 

auftreten, lassen sie sich trotzdem einem Grundtyp zuordnen. Bei alien 

Sippen anastomosieren die Nerven reichlich, sowohl in den Randteilen als 

auch in der zentralen Fliigelzone. Auf diese Weise entsteht eine geschlos- 

umfaSt. Die starke Aufspaltung der Hauptnerven sowie die zahlreichen Ver- 

astelungen ira Randbereich errooglichen vielfaltige MSglichkeiten zur Kon- 

taktierung. Durch zahlreiche Anastanosen werden neben medianen Feldern 

noch zusatzliche geschlossene Zellen in Randbereich gebildet.Auch P.ser- 

pyllifolia  laflt sich diesem Grundtyp anschlieSen. 

Der Vergleich der Fliigelnervatur mit Polygala-hrten, die aufgrund anderer 

Merkmale als ursprunglich erachtet werden {P.ahamaebuxus, P.myrtifolia), 

geben zu der Feststellung AnlaB, daB bei diesen Sippen ein offener Nerva- 

turtyp mit facherfarmiger LeitbOndelanordnung vorherrscht. Die Innervierung 

der Fliigel erfolgt meist (iber mehrere gleichwertige Leitbtindel, die sich 

in typischer Weise mehrfach verzweigen und sehr dicht iiber die 

gesamte Fliigelflache angeordnet sind. DemgegenQber sind die oben beschrie- 

benen Arten konstant durch eine dreibiindelige Innervierung 

deren Lateralnerven einen set 

. Offene, facherfOrmige Nervatiu 

ahamaebuxue.  Offene, bogenfOrmige Nervatur, c-P.amai 

Geschlossene Nervatur, 
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6.K ,Keimung und weitere Entwicklung 

i (1885) weist darauf hin, daB es ihm nicht gelang, Polygala-Pflan- 

.us Samen zu Ziehen, wenn nicht andere Gewachse zugegen waren. 

JCHER (1900) trat dieser Deutung als Wurzelparasit entgegen und 

htet, daB er auch Pflanzen ohne Beisein eines Wirtes ztichten konnte. 

. (1900), der sich dieser Streitfrage annahm, fand bei seinen Studien 

i Anhaltspunkte, die auf einen Parasitismus hingewiesen hatten.Dafur 

jaris und P.amara eine endotrophe Mykorrhiza, 

:s schoner Auspragung bei P.ahamaebuxus  vorliegen 

: der wenigen, weit zuruckliegenden Studien wurde diese 

Problematik erneut aufgegriffen. Dazu wurden einige Arten stichproben- 

artig auf Mykorrhiza-Bildungen hin untersucht. 

Fur eine solche wechselseitige Beziehung mit einem Pilz sprechen einige 

Kriterien, die vor allem Pflanzen des P.amara-Formenkreises auszeichnen. 

Sie sind besonders schwer zu kultivieren, besitzen ein schwach ausge- 

bildetes Wurzelsystem, das durch ein Zurucktreten oder Fehlen der Wurzel- 

haare charakterisiert ist, reagieren sehr empfindlich auf Dungung und 

finden sich haufig in Gesellschaft anderer mykotropher Pflanzen {Ovchi- 
daaeae,  Gentianaoeae). 

Vor allem die wurzelanatomisehen Untersuchungen an P.amarella  zeigten, 

daB hier der weitverbreitete Typ einer VA-Mykorrhiza vorliegt. So fin- 

det man im Rindengewebe sowohl inter- als auch intrazellular unseptierte 

Hyphen. Diese Hyphen bilden im Cytoplasma der Zellen mitunter terminale, 

keulige Anschwellungen, sogenannte "vesicles", die sich anhand ihrer 

GroBe (50x30 pm), + deutlich von der Umgebung abheben. Sonderbarer Weise 

lieBen sich aber im Gewebe keine "arbuscules", typische baumchenartige 

Endverzweigungen von Hyphen ausfindig machen. Ob hier ahnliche Verhalt- 

msse wie etwa in der Familie der Cornaaeae vorliegen, bei denen sich 

solche "arbuscules" uber langere Zeitraume nicht beobachten lassen 

(BOUIJ^RD 1953) bleibt dem Spezialisten zur Klarung vorbehalten. 

Neben dem eben beschriebenen Endophyten findet man haufig braunlich 

pigmentierte Hyphen, die deutlich septiert sind und auch in tiefere 

Rindenschichten vordringen. 

Die an wenigen Exemplaren von P. vulgaris und P.aomosa vorgenonn*nen Unter- 

suchungen erbrachten keine Hinweise auf eine Mykorrhiza.Es ist nicht aus- 

zuschlieBen.daB auch die bessere Kultivierbarkeit damit im Zusanmenhang 
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Keimung 

Unsere Kenntnisse iiber die Keimung der rayrmekochoren Polygala -Samen sind 

gegenwartig noch sehr liickenhaft. Alle verfiigbaren Informationen basierer 

auf den Untersuchungen von KINZEL (1913) der den Keimvorgang an einigen 

wenigen Arten naher untersuchte. Dabei wurde festgestellt, daB sowohl 

P.amara  als auch P.amarella eine stark verzbgerte und ganz an das Licht 

gebundene Keimung besitzen. Zudem wird die Vennutung geauBert, daB Frost- 

einwirkung sowie die Zerstorung des Samenanhangsels durch Mikrorganis- 

mentatigkeit beim KeimprozeB eine Rolle spielen konnten. Mit dem Ziel, 

aus Samenmaterial mOglichst schnell Jungpflanzen fiir die zytologischen 

Untersuchungen verfugbar zu haben, wurden die Ursachen der fast halb- 

jahrigen Keimruhe, sowie Moglichkeiten ihrer Beseitigung experimentell 

Wie die Samenlangsschnitte zeigen, sind die Embryonen bereits voll ent- 

wickelt.so dafi man einen fortgesetzten Wachstumsprozess wahrend der Keim- 

ruhe ausschlieBen kann. 

Auch eine Nachreifung, etwa in Form eines Trocknungsprozesses zeigt keinen 

positiven EinfluB auf die Keimfahigkeit. 

1 Untersuchungen legten schon sehr bald die Vennutung 

; ausgebildete Palisadenschicht nicht nur fur 

: Festigkeit der Samenschale verantwortlich ist, sondern 

wahrscheinlich auch als Sperrschicht fiir die Wasseraufnahme und den Gas- 

Von dieser Voraussetzung ausgehend, wurden zuerst Versuche unternonmen, 

diese Sperrschicht mit chemischen Mitteln durchlMssig zu machen. Die Be- 

handlung der Samen mit konz.Schwefelsaure und Alkohol brachte allerdings 

keinen Erfolg. Auch die mechanische Bearbeitung der Samenschale durch 

Anritzen zeigte keine positiven Auswirkungen. Lediglich die Abpraparation 

groBerer Teile der Testa samt Endosperm fuhrten in einigen wenigen Fallen 

zu einer Keimung. Hier kcomt es allerdings sehr hSufig zu einer Verletzung 

des Embryos, so daB auch dieser Weg keine brauchbare Alternative bietet. 

Gleiches laflt sich iiber die enzymatische Behandlung der Samen mit Cellulase 

berichten. 

In Kenntnis daniber, daB auch bestinmte Temperatureffekte bei der Keimung 

eine Rolle spielen, wurde auch dieser Faktor untersucht. Zu diesem Zweck 
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wurden Samen bei Temperaturen um 25°C aufbewahrt und ein Teil davon in 

kurzen Intervallen der Kalte ausgesetzt. Ebenso wurde gequollenes Samen- 

material uber einen Zeitraum von 20 Tagen einer kalten Stratifikation 

ausgesetzt. Beide Versuchsansatze brachten allerdings keine positiven 

Resultate. Lediglich im Langzeitversuch lieB sich zeigen, daB die winter- 

liche KSlte die Keimruhe aufheben kann. Von 50 im Herbst ausgesaten Samen 

kamen im darauffolgendem Jahr 19 (=38 %)  zur Keimung. Auch der EinfluB 

des Lichtes und seine Wirkung uber das Phytochromsystem wurde in Belich- 

tungsversuchen ohne Erfolg durchgefuhrt. Da bekannt ist, daB die Winter- 

kalte im Embryo eine Erhohung des Gibberellinspiegels induzieren kann 

und dadurch Henmstoffe an Wirksarakeit verlieren, wurde eine Versuchsreihe 

mit unterschiedlichen Konzentrationen dieses Phytohormons angesetzt. Be- 

) Tage) zeigte sict 
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Weitere Entwicklung 

Nach etwa einer Woche ist der Quellungsprozess im Samen soweit fortge- 

schritten, daK die Testa diesem Druck nicht mehr standhalten kann und 

an einer praformierten Stelle im Bereich der Mikropyle einreiBt. Dieser 

Bereich offnet sich im weiteren Verlauf, die Keimwurzel tritt aus und 

wachst rasch in die Lange. Spater wird dann auch das Hypokotyl nachge- 

zogen. Wahrend dieser Zeit bleiben die Kotyledonen noch vollstandig vom 

zelnen Exemplaren tritt jedoch der Fall ein, da/3 die KeimblMtter nur zu 

einem Teil aus der sich offnenden Samenschale herausgezogen werden und 

mit ihrem apikalen Bereich eingeklemmt bleiben. Dies hat auf die Kei- 

mung die nachteiligsten Folgen. Schon bald vergilben die Kotyledonen 

und der Keimling stirbt nach kurzer Zeit ab. Die Ursachen liegen ver- 

mutlich darin, dafi entweder der Quellungsvorgang unvollstandig ablauft 

cder aber Fehlbildungen in der Palisadenschicht vorliegen, so da(E eine 

zu kleine Austrittsstelle geschaffen wird. 

Bei normal verlaufender Keimung entfalten sich die Keimblatter sehr 

rasch, stoGen die Samenschalenreste ab und ergrunen. 

Nach etwa 3 - 4 Wochen geht die Plumula zur Laubblattbildung uber. Da- 

bei werden die beiden Primordialblatter in dekussierter Stellung zu den 

Keimblattern angelegt. Etwa zur selben Zeit brechen aus der Keimwurzel 

die ersten Seitenwurzeln hervor. Sie sind wie der ubrige Wurzelkorper 

weifl und mit zahlreichen Wurzelharchen besetzt. 

Mit zunehmender Streckung der Internodien des Stengels komnt es bei der 

Anlage der Folgeblatter allmMhlich zu einer Verschiebung hin zu wechsel- 

stMndiger Beblatterung. Zu diesem Zeitpunkt ist auch das Hypokotyl durch 

seine rfitliche Farbung deutlich zu erkennen. Schon fruh in der Entwick- 

lung werden uberwiegend im basalen Bereich Achselknospen angelegt, die 

sich teilweise noch in derselben Vegetationsperiode, meist aber erst im 

darauffolgenden Jahr zu blutentragenden Sprossen entwickeln. 

Auch im Wurzelbereich haben weitere Differenzierungen stattgefunden. 

Infolge weiterer Verzweigung der Hauptwurzel ist ein lockeres Wurzel- 

geflecht entstanden bei dem die Primarwurzel je nach Bodenunterlage star- 

ker ausgebildet ist oder aber den Nebenwurzeln fast ebenburtig erscheint. 

°urch das Absterben diesjanriger Triebe und durch die Anlage zahlreicher 
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eich, aus denen i folgenden Vegetationsperiode 

Sprosse hervorgehen, hat sich bei mehrjahrigen Exemplaren 

• Wurzelkopf herausgebildet. 

ei den Studien der Keimlingsentwicklung wurde vor allem die Anlage und 

ie Konstanz der Grundblatt-Rosetten bei den Sippen der P.amara-Gruppe 

erfolgt und rait der Entwicklung bei P.vulgaris- verglichen (Abb. 6.). 

9Tage   | n Tl 

Abb. 6 , Epigaische Keimung und weitere Entwicklung bi: 

Ausbildung der Primarblatter (4./7.- 21. Tag ). Anlage t 

Bildung der Rosetten und Emeuerungssprosse bei P.aman 

und P.vulgaris  (4.-36.Woche). 
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i sich, daft schon fruhzeitig am SproB stark vergroSerte und in 

rm von den Keim- und Primarblattem verschiedenartige Folgeblat- 

• ausgebildet werden. An der SproBbasis werden mehrere Achsel- 

knospen gebildet, aus denen dann gedrangt stehende,rosettige Blattanhau- 

fungen hervorgehen, die im Laufe der weiteren Differenzierung fast im- 

" -e doppelte Lange der Stengelblatter erreichen. Auf diese Weise kan 

' Ausbildung einer oder mehrerer Rosetten kommen, aus deren Mitte 

utentragenden Sprosse hervorgehen. 

i Kulturversuche haben gezeigt, da8 die Rosettenbildung zwar in alien 

il*a gleichartig verlauft.aber die Dichte der Blatthaufung stark 

modifikatorisch von den okologischen Bedingungen am Standort abhangig 

eigen beispielweise Formen feuchter oder schattiger Stand- 

orte eine ganze Reihe von"Symptanen", die dazu gefuhrt haben, solche Oko- 

typen als eigene Art aufzufassen. So beschrieb CRANTZ (1769) neben seinei 

P.amarella eine P.austriaoa,die er aufgrund der schlanken.rutenformigen 

und verzweigten Triebe, der entfernt stehenden Blatter und der aufgelo- 

sten Rosetten wegen als eigene Art auffaGte. 

Die Beobachtung der Keimlingsentwicklung solcher Formen zeigt aber, daG 

diese Unterschiede genetisch nicht fixiert sind, sondern im Bereich der 

Reaktionsnorm liegen und solche Pflanzen unter gleichartigen Bedingungen 

im Versuchsgarten schon sehr bald eine habituelle Angleichung zeigen. 

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



7. Variability und Modifikabilitat 

Um das AusmaS der genetisch bedingten Variabilitat sowie die Modifika- 

bilitat diagnostisch wichtiger Merkmale besser beurteilen zu kohnen, 

wurden von jeder Art meist mehrere Individuen unter gleichartigen Be- 

dingung3n iiber einen Zeitraum von 1-3 Jahren im Freiland c 

Es zeigte sich, dafi vor alien die wichtigen Differentialmerkmale im 

vegetativen Bereich eine grofie modifikatorische Plastizitat aufweisen. 

So ist insbesondere die Pflanzengestalt in Abhangigkeit von den mikro- 

klimatischen Bedingungen am Standort sehr veranderlich. Durch solche 

okologischen Einfliisse komnt es zu vielfaltigen Veranderungen im Er- 

scheinungsbild der Sippen, was insbesondere in der Wuchshohe der Pflari- 

zen, der Internodienlange, der BlattgroEe und der Anordnung am SproB 

sowie in der Ausbildung von Seitentrieben zum Ausdruck korrmt. 

So sind jene Pflanzen von alpinen oder subalpinen Standorten fast immer 

durch einen gedrungenen Habitus, kurze Internodien und eine dichte Be- 

blatterung ausgezeichnet. Damit im Zusamnenhang steht meist auch eine 

dichtere Behaarung des Stengels und der Blatter. Solche Modifikationen 

fuhren nicht selten zu einer bemerkenswerten habituellen Angleichung 

einzelner Sippen (P.alpestris - P.vulgaris). 

sippen. So sind die meisten Pflanzen, die an feuchten Standorten wach- 

sen durch fadige, dunne Stengel, verlangerte Internodien und eine lockere 

Beblatterung charakterisiert. Shnliche "Symptome" beobachtet man auch 

an Schattenfortnen, die wenfge verlangerte Stengel, eine niederliegende 

bis aufsteigende Wuchsform, sowie eine reduzierte Beblatterung am Grund 
aufweisen. 

Die Freiland-Beobachtungen haben gezeigt, daB die Pflanzen alpiner Stand- 

orte in  den darauffolgenden Jahren weitgehend eine habituelle Angleichung 

an Tieflandformen erfahren und ihre gedrungene Wuchsform verlieren. 

Glexches laBt sich auch bei den Schattenfortnen beobachten, die im Laufe 

der Zeit jenen Formen trockener, sonniger Standorte inmer ahnlicher wer- 

den. Zudem kann festgestellt werden, daB durch die fehlende Konkurrenz 

fast alle Pflanzen groBer werden und auch das Wurzelsystem an Umfang zu- 
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Die in der Literatur mitgeteilten Chromosomenzahlen fiir die Sippen des 

P.vulgaris-amara-FoTnierkreises sind sehr widerspriichlich und in keinen 

logischen Zusammenhang zu bringen. Auffallend ist die Tatsache, daB die 

karyologischen Analysen nur in wenigen Fallen an meristematischen Zel- 

len des somatischen Bereiches durchgefUhrt wurden. Die Ursachen hier- 

fur sind einerseits in den Schwierigkeiten bei der Kultur, andererseits 

in den Probleraen einer langen Keimruhe zu suchen. 

Der von fast alien Forschern eingeschlagene alternative Weg, die karyo- 

logischen Untersuchungen an Meiosen vorzunehmen, scheitert haufig daran, 

daB nur wenige Pollenmutterzellen gebildet werden, Prophase I ungewohn- 

Hch lange dauert(LEWIS & DAVIS, 1962), dafur aber der Ubergang von 

Prometaphase I zu Telophase I ebenso wie die zweite Reifeteilung unge- 

wohnlich schnell verlaufen (GLENDINNING, 1960). Zudem werden von einigen 

Autoren (HAGERUP, 1932;WULFF, 1938; LARSEN, 1956) Meiose-Unregelm3Big- 

zeitigen Separation der Chromosomen sowie im Auftreten von Univalenten 

Oder irregularen Tetraden bemerkbar machen. Die eigenen karyologischen 

Analysen bestatigen diese Befunde, wobei hinzugefugt werden rauB, daG 

ftir einen Teil dieser Abnormitaten offensichtlich ungunstige Witterungs- 

"erhaltnisse verantwortlich sind. 

Da die Chromosomen in den Pollenmutterzellen sehr kompakt liegen und nur 

in wenigen Fallen eindeutig zu identifizieren sind, der Meioseablauf zu- 

dem von den oben genannten UnregelmaBigkeiten behaftet ist,wurden 

in dieser Arbeit die zytologischen Untersuchungen fast ausschliefilich 

an Zellen des Wurzelspitzenmeristems durchgefuhrt. Dabei ist aber zu be- 

achten, dafi manche Chromosomen erst spat in der Metaphase ihre optimale 

Farbung annehmen und deshalb durch Schnellfarbeverfahren oft nicht nach- 

weisbar sind. Als Konsequenz ergeben sich zu niedrige Zahlen. So werden 

in der Literatur fur P.aomosa SCHKUHR neben der Chrcraosomenzahl 2n=34 

(GLENDINNING,1960) auch die Zahlen 2n=28-32 (MATTICK in TISCHLER, 1950) 

und 2n=28 (LARSEN,1956) angefuhrt. Die eigenen Untersuchungen bestatigen 

in alien Fallen nur die Zahlung mit 2n=34 Chromosomen. In Anbetracht der 

eben aufgezeigten Problematik ninmt es kaum Wunder, daB von verschie- 

denen Autoren fur das gleiche 1 

angegeben werden. 

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



Obwohl in den Metaphase-Platten die Moglichkeit gegeben schien, be- 

stimmte Chromosomengruppen aufgrund ihres Feinbaus und durch das Vor- 

handensein von Satelliten zu unterscheiden, war die Erstellung von voll- 

standigen Karyogranmen dennoch nicht moglich. Als KompromiB wurde eine 

Darstellungsform gewahlt, die spezielle Marker-Chromosomen in Form von 

Idiograirmen wiedergibt, alle anderen + uniformen Chromosomen aber ledig- 

lich nach ihrer GroBe (MittelgroB=M; Klein=K) charakterisiert. 

Dank der eingehenden zytologischen Studien von GLENDINNING (1960) wur- 

den unsere Kenntnisse liber die Chromosomenzahlen europaischer Polygala- 

Arten insbesondere jene des P.vulgaris-amara-Fozmerikxeises  grundlegend e: 

weitert und prazisiert. Seine Beobachtungen konnten im Rahmen der vor- 

liegenden karyologiscben Studie nicht nur bestatigt, sondern auch durch 

Beibringung eines umfangreichen Materials erganzt und abgesichert wer- 

den. Die Analysen zeigen, daS alle untersuchten Arten auf der Grundzahl 

x=17 aofbauen. So sind die Sippen der V.amava-  und P.alpestris-Gruppe 

ebenso wie P.alpina, P.oomosa und P.serpyllifolia durch die diploide 

Chroraosoiienzahl von 2n=34 ausgezeichnet, wahrend die Sippen der tetra- 

ploiden P.vulgaris-Gruppe  einheitlich 2n=68 Chromosccien aufweisen. 

Alle Karyotypen sind durch iiberwiegend meta-submetazentrische Chrano- 

scnien charakterisiert, die eine GroBe von 0,5 - 1,5 p erreichen. Sehr 

typisch ist die Anzahl von SAT-Chroniosonen,die teilweise iiberaus lange 

Filamente besitzen. 

Die Karyotypen der P.amara-Sippen sind durch 2 sehr heterobrachiale 

SAT-Chromoscoien ndt langen Filamenten sowie durch 4 submetazentrische 

SAT-Chrcmosonen mit wenig abgesetzten Satelliten charakterisiert. Da- 

neben treten noch 2 groSere metazentrische sowie 4 kleinere Chromosomen 

mit subnedianer Lage des Centromers auf. Alle ubrigen Chromosomen sind 

+ uniform; hier kann man lediglich noch zwischen 8 mittelgroBen (M) und 

i (K) i 

Auch fur die in dieser Arbeit nur randlich behandelte P.alpina konnte 

die Chromosomenzahl von 2n=ca.34 (GLENDINNING,1960) exakt auf diesen 

Wert lestgelegt werden. Die van gleichen Autor fur P.alpestrte mitge- 

teilte Chromosoraenzahl von 2n =34 wurde bestatigt. Hinsichtlich der 

Karyotypdifferenzierung lassen sich im Bereich der Marker-Chromosomen 

nur geringfugige Unterschiede zu den P.amara-Sippen feststellen. Nur 

bei P.alpina lieBen sich die SAT-Chromoscraen mit den langen Filamenten 
nicht beobachten. 
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Idiograimie i zytologisch untersuchten Polygala 

Im Gegensatz zu diesen chromosomal eindeutig festgelegten Sippen er- 

brachten die bisherigen karyologischen Untersuchungen an P. vulgaris  ein 

ganzes Spektrum an Zahlen. Wahrend WULFF (1937) 2n=28 und 2n=56 ermit- 

telte, zahlten LOVE &L0VE (1944) 2n=ca.70 Chromosomen. Von MATTICK (in 

TISCHLER, 1950) werden die Chromosoroenzahlen 2n=28, 32 und 56 mitge- 

teilt, denen die Zahlungen von LARSEN (1956) mit 2n=38 und GLENDINNING 

(I960) mit 2n=68 gegenuberstehen. Diese Reilie findet mit den Angaben von 

MALECKA (1981),die 2n=34 angibt.ein vorlaufiges Ende. 

Die eigenen Untersuchungen lassen keinen Zweifel daran, daB es sich bei 

P.vulgaris urn einen tetraploiden Sippenkonplex mit der Chromosomenzahl 

2n=68 handelt. Die ausgepragte Polymorphie dieser Art laflt vermuten, 

daS an der Entstehung wohl verschiedene diploide Ausgangssippen beteilig 

waren. Unter Berucksichtigung der karyologisch bekannten Sippen kormte 

nan eine autopolyploide Entstehung aus P'. serpyllifolia oder aber eine 

allopolyploide Genese unter Beteiligung von P.oomosa  in Erwagung Ziehen. 

Die Karyotyp-Konstitution wurde letztere MOglichkeit favorisieren, da 

im Genom von P. vulgaris  10 - 12 SAT-( 

beterobrachiale submetazenttische C 

Dennoch muB eine solche Interpretation als sehr s\ 

werden, da wegen der Kleinheit des Oberwiegenden 1 

eine genaue und vollstandige Karyotyp-Erfassung nicht moglich : 

r betrachtet 
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Die umfangreichen zytologischen Studien an zahlreichen europaischen 

Arten axis der Sektion Polygala -  sowie die friiheren Untersuchungen an 

einer kleinen Verwandtschaftsgruppe aus der Sektion Chamaebuxus - 

legende Vorgange der Karyotyp-Differenzierung (Abb. 8 .). 

*  *  .Sun, 

it 

Die Gegenuberstellung der karyologischen Daten z< 

sind, wobei die Karyotypen der Sektion Chamaebuxi 

der Verteilung der 
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tev.V/ ^ 

_Abb. 9 . Wurzelspitzen-Mitosen (Metaphasen). a-P.vulc 

(2n=68); c- P.yulgaris subsp.ox^ptera (2n=68). b-h,diploide Sippen mit 

2n=34 Chromosomen. b-P.amurella. d-P.aomosa. e-P.alpina.  f-P.serpyMfo- 

Z-P.alpestris. h-P.amara  subsp.c 
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9. Blutenokologie und Hybridisierung 

Die Bestaubungsbiologie der Polygala-Sippen ist insofern von Interesse, 

als die Bluten nicht nur Einrichtungen zur Sicherung der Fremdbe- 

staubung besitzen,sondern auch in besonderer Weise an Autogamie an- 

gepaBt sind.Hinsichtlich der Allogamie sind zur Anlockung der Insekten 

auffallende Schaueinrichtungen hervorgebracht worden.Wahrend das weit 

abgespreizte Kronblatt-Anhangsel aufgrund seiner Gestalt den Eindruck 

einer Fulle von Staubblattern vortauscht, dient es letztlich den Insekten 

als Anflugstelle. Vor allem in Kombination mit den abstehenden Fliigeln 

wird eine gezielte Lenkung des Blutenbesuchers auf optischem Wege ge- 

wahrleistet. Mit der Landung des Insekts auf dem Anhangsel erfolgt gleich- 

zeitig ein geringfugiges Herunterklappen der Carina und der Antheren, wo- 

bei der Griff el aber seine ursprungl iche Lage beibehalt. Dadurch wird 

einerseits erreicht, daB das Insekt seinen Russel leichter zwischen den 

taschenartigen Ausstiilpungen des unteren Kronblattes einfuhren kann, 

andererseits aber die Narbe und der mit Pollen gefullte Griffelloffel 

in eine optimale Ausgangslage gebracht werden. Als Lockmittel wird be- 

reits sehr fruh in der Anthese am Blutengrund Nektar abgesondert. 

Insekten, die ihren Russel in die Bliite schieben, urn an den zuckerhaltigen 

Nektar zu gelangen, streifen mitgebrachten Pollen an der klebrigen Narbe 

ab, beschmieren den Russel belm Zuruckzieben mit Narbensekret und nehmen 

den im Griffelloffel deponierten Pollen mit, der seinerseits auf eine 

andere Bliite ubertragen wixd. Auf diese Weise wird Fremdbestaubung garan- 

tiert (Abb. 11.). Biirstenartig angeordnete Haare im Bereich der Narbe 

sowie im Innern der Carina erhonen zudem die Wahrscheinlichkeit, daB 

Fremdpollen im Griffelloffel oder im Bluteninnern verbleibt. 

Die eigenen Beobachtungen zeigen, daB mit dem Einsetzen der Nektarpro- 

duktion aucb die Absonderung von Narbensekret beginnt und erst spater 

das Offnen der Antberen erfolgt. Aus diesem Befund lieBe sich eine ge- 

wisse unvollstandige Proterogynie ableiten. Diese Erkenntnis ist inso- 

fern von Bedeutung, da mit dem Offnen der Antheren der Pollen im Grif- 

felloffel meist in so groBen Mengen deponiert wird, daB mit dem ersten 

Eirdringen eines Insektenrussels unwillkurlich der Pollen auf die Narbe 

geschoben wird und Selbstbestaubung stattfindet. Der Nachweis, daB keine 

Selbstinkonpatibilitat vorliegt und alle Arten weitgehend autofertil sind, 

konnte durch Einhiillen der Infloreszenzen erbracht werden Solche von 
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Fremdbestaubung abgeschirmten Pflanzen zeigen einen nur geringfugig 

verminderten Samenansatz und eine ganz normale Keimung. 

Die Angaben von HILDEBRAND (1867), daB es bei ausbleibenden Insekten- 

besuch zu einer Verlangerung und Kruomung der Narbe in Richtung Griffel- 

I5ffel und Pollen konmen soil und auf diese Weise Selbstbestaubung her- 

beigefuhrt wird, lieB sich nicht bestatigen. 

Sehr wider spriichlich sind auch die bisherigen Angaben ttber Insektenbe- 

such an Polygala -Bliiten. CHODAT (1890) vertrat die Auffassung, daB der 

Reproduktionsapparat in sehr vollkomraener Weise an Selbstbestaubung an- 

gepafit ist. Seinen Beobachtungen zufolge findet bei alien in der Schweiz 

MULLER (1873) sowie KNUIH (1898) fuhre 

rzrusselige Apiden und Dipteren, sowie 

bei den groBblutigen Sippen auch Lepidopterenan. 

Die eigenen Untersuchungen stutzen im wesentlichen die Vorstellungen 

CHODAT's, schon deshalb, weil die enge raumliche Beziehung von Antheren 

und Narbe sowie die Kleinheit der Bluten einzelner Sippen allgemein als 

wichtiges Indiz fur Autogamie gewertet werden konnen. Trotzdem mussen 

diese Vorstellungen erganzt werden. Die Freilandbeobachtungen zeigen, 

daB die meisten Arten zwar durch ein uberwiegend autogames Verhalten 

charakterisiert sind, jedoch ist dieses Prinzip nicht so vollkomDen, daB 

nicht ein gewisses MaB an Fremdbestaubung moglich ware.Die Beobachtungen 

i Standort in verschiedenen Hohenstufen zeigen.daB als Blii- 

" vor allem Hymenopteren, der Besucherzahl nach uberwiegend 

Apiden auftreten. Daneben finden sich auch Dipteren und in alpinen Hc5hen- 

!agen vor allem Lepidopteren an den Bluten ein. Diese als BestMuber auf- 

tretenden Insekten ernten von den Bluten,soweit dies zu beobachten war, 

nur den Nektar. 

Die Infloreszenzen der untersuchten Arten sind ohne Ausnahme traubig 

und in den meisten Fallen vielbliitig. Die AufblUhfolge des Blutenstandes 
erfogt in akropetaler Richtung. Da die Anthese der Einzelbluten zwischen 
5~15 Tagen andauert und die Inf loreszenzen von kraftig entwickelten 

Pflanzen bis zu 50 Einzelbluten hervorbringen, kann die Bluhperiode 

einen Zeitraum von 3-6 Wochen einnehmen. Das Ende der Anthese wird durch 

das Einstellen der Nektarproduktion, durch das Einschrumpfen der Staub- 

blatter und das Ausbleichen der Fliigel angezeigt. Bei den Blutenfarben 

sind alle Farbabstufungen von tiefblau bis kraftig karminrot zu beob- 

achten; seltener findet man auch weiBe Bluten. 
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Als BlUtenfarbstoffe wurden Cyanidin und Delphinidin chromatographisch 

nachgewiesen.Bei einigen Sippen scheint das Merkmal der Blutenfarbe 

genetisch weitgehend fixiert zu sein.So findet man bei P.aomosa  fast 

ausschlieGlich rotliche Bluten.wahrend bei einigen Sippen aus der 

Die Kulturbeobachtungen im Freiland des Botanischen Gartens zeigen, 

daB aioch der Beginn der Anthese sippenspezifische Unterschiede auf- 

weist. Bereits Anfang April bluhen die ersten Pflanzen von Polygala 

amarella, denen Mitte April P.vulgaris und P.amara folgen. P.aomosa 

und P.vulgaris  subsp.oxj/ptera entfalten ihre Bliiten Anfang Mai, wahrend 

Unterschiede aufweist, ist diese zeitliche Abfolge am naturlichen 

Standort weitgehend von den okologischen Bedingungen abhangig, was 

sich auch in der starken Uberlappung der gesamten Bluhperiode zum Aus- 

PconMDsa Lll_LL .- 
P-b 

? 

P serpyllrfolia , .-.: 
Palpestris 

ll.l . 
... 

Pamara ,.. 
P amarella 

t_j 

April                Mai 4 Juni 

: 

^.10, Bluhtermine der im Botanischen Garten kultivierten 

olygala-Sippen.  Der kurzeste Balken reprasentiert 1 Individuum. 

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



Abb.  11.   Blttte von Polygala vulgaris: a-Seitenansicht. ( 

b,d- Langsschnitt: F=Fliigel, A=Anhangsel, G=Griffell6ffel, Ne=Nektar, 

rung, Einftihren des Lepidopterenrussels. 2-Beriihrung der Narbe und 

Pollenanheftxing.  3,4-PollenUbertragung. 
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Hybridisierung 

tferkwurdigerweise finden sich in der Literatur 

auf Bastardbildungen. In Kenntnis des umfangreichen 1 

wie unter Einbeziehung der Gelandebeobachtungen kann man einerseits da- 

von ausgehen, daB solche Ereignisse relativ selten sind, andererseits 

ist durch die groBe morphologische Ahnlichkeit vieler Sippen der Bastard- 

charakter oft nur schwer erkennbar. So ist es nicht verwunderlich, daB 

verbindende Obergangsformen von manchen Autoren als Varietaten oder 

Formen, von einigen dagegen als Kreuzungsprodukte interpretiert, von 

anderen aber ganz in Abrede gestellt werden. 

CHODAT (1890) geht auflerst kritisch auf die Bewertung von Hybriden ein, 

wobei er fruheren Autoren unterstellt, daB fur sie die gemeinsame An- 

wesenheit zweier Arten am naturlichen Standort bereits gentigte, um eine 

abweichende Variante als Bastard zu deuten. Diese strikte Negierung 

jeglicher Bastardierungsvorgange ist wohl darauf zuruckzufuhren, daB 

CHODAT von einer obligaten Selbstbestaubung aller Sippen uberzeugt war. 

Diese Meinung fand jedoch nicht die einhellige Zustimnung aller Forscher, 

die aufgrund ihrer Beobachtungen durchaus an der Existenz von Bastarden 

festhielten. So wird von SCHUR (1866) ein Bastard aus P.oomosa  SCHKUHR 

x P.vulgaris L. aus Siebenbiirgen unter dem Namen P. intermedia angegeben, 

zu dem A.W.BENNETT (1878) anmerkt, daB es sich hier um eine Form von 

P.oomosa handelt, die sich in einigen Merkmalen P.vulgaris  annahert. 

Zwei witere Bastarde wurden von BROGGER (1882) aus den Gebiet der 

Schweiz beschrieben, wobei jeweils P.vulgaris  als eine Ausgangsart ange- 

nommen wird. Die Hybriden aus P.amarella  CRANTZ x P.vulgaris  L. sowie 

P.alpestris REICHENB. x P. vulgaris  L. wurden als P. hybrida  BRUGCER- 

P.hybrida  DC. - bezeichnet. Nach SEILER (1909) 

i auSerst zweifelhaften Formen Belege und Diagnose 

Einige Zeit darauf wurde von BORBAS (1890) « 

SCHKUHR x P.amarella  CRANTZ (P.amara L.var. officinalis  KITTEL) unter < 

Namen P.beckhausiana aus Westfalen beschrieben, der kurze Zeit darauf 

i PODPERA I 

Jahre (1916) wurde aus Luxemburg ein Bastard aus P.oomosa SCHKUHR x 

P.aalcarea  F.W.SCHULTZ als P.ilseana ASCHERSON 8c GRAEBNER angefuhrt. 

Ein offensichtlich haufiger Bastard zwischen P.vulgaris L. und P.oxyptera 
REICHENBACH wurde \ 

ROTHMALER (1963) a] 
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Obwohl diese Beobachtungen aus fruheren Jahren eigentlich als Indiz fur 

die Existenz von Hybriden gewertet werden kSrmen, sind aus neuerer Zeit 

keine experiraentellen Untersuchungen bekannt, die sich mit dieser Proble- 

matik naher auseinandersetzen. Lediglich YEO (1952) gelang ersdmals der 

zytologische Nachweis eines Bastards aus P.vulgaris L. x P.aalaarea 

F.W.SCHULTZ. 

Die eigenen Freilandbeobachtungen sowie Kreuzungsversuche zeigen, daB die 

bliitenbiologische Isolation einzelner Arten nicht vollstandig ist, so daB 

es zwischen nahe verwandten Sippen mitunter zur Bildung von Einzelhybri- 

i Hybridpopula- rlich, daB 

der Bastardcharakter solcher intermediarer Formen aufgrund meist iden- 

tischer Chromosomenzahl und geringer chromosomaler Differenzierung mit 

karyologischen Analysen nicht schlussig nachzuweisen ist. Hinzu kommt, 

daB die Beweisfuhrung durch den uberwiegend quantitativen Charakter der 

Unterscheidungsmerkmale oft sehr erschwert wird. Von nicht geringerer Be 

deutung sind die methodischen Schwierigkeiten, die bei den Kreuzungs- 

experimenten auftreten. Aufgrund der vorherrschenden Autogamie bei fast 

alien Sippen, sowie infolge der schweren Zuganglichkeit der reproduktive 

Organe war es nur in geringem Urafang moglich, kunstliche Hybriden zu er- 

zeugen. Bei den zahlreichen Blutenmanipulationen kam es haufig zu Ver- 

letzungen einzelner Organe, was die nachteiligsten Folgen hatte. 

Die Zahl an interspezifischen Hybriden war dementsprechend gering, wobei 

aus Mangel an Untersuchungsmaterial Meiose-Studien entfielen. Hier be- 

zifihen sich die gewonnenen Erkenntnisse allein auf Bastardpflanzen von 

natiirlichen Standort. 

Von besonderem Interesse in zytologischer Hinsicht war vor allem ein in 

Kultur erzeugter Bastard aus P.vulgaris L.(2n=68) x P.serpyUifolia HOSE 

(2n=34). Seine Chromosomenzahl wurde mit 2n=51 ennittelt. Aus noch unge- 

klarter Ursache ging dieses Individuum bereits als Jungpflanze ein, so 

daB Aussagen uber das Meioseverhalten nicht moglich sind. Von Bedeutung 

ist in diesem Zusammenhang der bisher einzige Nachweis eines Bastards 

aus P.vulgaris  L.(2n=68) x P.aalaarea F.W.SCHULTZ (2n=34) 
1 erbracht wurde. Die sterilen Hybriden r i ebenfalls 2n=51 

Chrcinosomen, wobei sich in der Meiose 23 Bivalente und 5 Univalents t 

24 Bivalente und 3 Univalente identifizieren lieBen. 
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I Kreuzung P.vulgaris L. x P.comosa  SCHKUHR war 

iso scheiterte eine Kreuzung mit P.vul- 

garis L. und P.amarella CRANTZ als Elternpflanzen. Inwieweit in dieser 

Fallen Inkompatibilitatsbarrieren verantwortlich sind,mussen weitere 

Untersuchungen zeigen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dafl durch ex- 

terne und interne Isolationsfaktoren ein GenfluB zwischen den Ploidie- 

stufen verhindert wird, wahrend Bastardierungen zwischen nahe ver- 

wandten Sippen mit gleicher Chromosotnenzahl durchaus mdglich sind 

(s.P.omara- und P.vulgaris-Gruppe). In Abb. 12. sind die nachgewieserx 

Hybriden aufgefiihrt und Angaben liber ihre PollenfertilitSt, gemessen 

i Meiose-Verhalten mitgeteilt 

Elternpflanzen 
Hybriden 
Chrr-Zahl 

Meiose Pollen- 
Fertilit. 

'2n=34                X                2n=34 
2n=54 i7H 85-95* 

'•££"*   x   '-1KT1' 2n=34 — 70-90% 

'•S5T" »  &5gE- 2n=34 171 60-80X 

fflO 

,z]>r     x    ,„„n«„u 2n=51 - - 
'2n-68                 X           '   2n«34 2n=51 23^51 

24E+3I — 
2n=68           X  °XyP 2n=68 

2n=68 341 80-90& 

Abb. 12. Zusarmienstellung der zytologisch analysierten Hybriden. 
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10. PoUenstatistik 

Die pollenmorphologischen Analysen zeigen, daB < 

prolat-spharoidale, polycolporate Pollenkorner besitzen. Die Colpi sin 

von schmal-elliptischer Form und deutlich eingesenkt. Die Apocolpien 

sind stark ausgepragt, meist kreisrund oder elliptisch, haufig stark 

perforiert und durch zahlreiche, meridianartig verlaufende Leisten ver 

i Sippen in einem 

Bereich von 7-13, mit einem deutlichen Maximum bei 9 und 10 fur diploide- 

sowie einem weiteren bei 12 fur die tetraploiden Sippen. 

Die Colpi (LxB.gemessen in Seitenansicht) sind 20-32 urn lang und im Be- 

reich der Squators 4-7 pm breit. In dieser Zone erfolgt auch der Durch- 

bruch des Pollenschlaucb.es. Die von Pol zu Pol verlaufenen Leisten sind 

Die konvex gekrummten Apocolpien besitzen meist zahlreiche Perforationen 

im Tectum. Diese Poren sind iiberwiegend rundlich, seltener nieren- oder 

hantelformig (durch Fusion benachbarter Poren) und 2-7 pm im Durchmes- 

ser; der Porenabstand betragt im Minimum 1-2 pm und im Maximum 3-5 pm. 

Eine genaue Analyse der Exineoberflache im REM erbrachte keine weiteren 

Hinweise auf eine strukturelle Feindifferenzierung; in alien Fallen war 

eine + glatte Oberflache 2 

PonenmessUngen M Co,p - -"- —Sir  

R amara 34 25 - K 29 Y 21 M< »-. ® 
Pa^el.a 34 25 — 35 28 11 

8;11 
20x5 20 3U « m 

Pa,p,a 3. 25-33 » „ 7g10 
».4 - 330 

Ra.pesUis 34 25-36 •Q 1.1 V 21X6 

M 
452 

Pearls e= 35-52 «a 
ior2

15 
30 ' ,-2. @j 

Rco.osa 34 30-. » • 10 - 452 - m 
Pse.vU.ona " *-• » V 

25 ^ 24 
,52 
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Die in Abb. 13. angegebenen Daten, stinmen mit vergleichbaren Literatur- 

angaben (ERDTMAN 1969,1971) sehr gut iiberein. Nur jene Daten, die 

ERDTMAN(1969)fur P.vulgaris publizierte, weichen beziiglich der Pollen- 

groBe (38x35 p), sowie im Apocolpium-Durchmesser (20 p) deutlich von 

spateren Untersuchungsergebnissen ab. Unter Benicksichtigung der eige- 

nen Mefiwerte konnte man durchaus eine Verwechslung mit P.eomosa in Erwa- 

gung Ziehen. Demgegenuber stinmen die Angaben fur P: serpyllifolia 

(PollengrSBe 33x30 p; Colpi 9-11) wieder sehr genau mit den eigenen 

Die Pollenkorn-Mikrotomschnitte der untersuchten Arten zeigen in ihrer 

Ultrastruktur keine signifikanten Unterschiede, wenngleich bei den tetra- 

ploiden Sippen eine geringfugige Zunahme der Exine-Dicke festzustellen 

ist. Die naher analysierten UltradUnnschnitte von P. vulgaris und P.ama- 

rella entsprechen dem bisher bekannten Exineaufbau. Die Dicke der Exine 

wurde mit etwa 4 p bestiumt. Die Proportionen der Exinestrata (Sexine/ 

Nexine-Quotient) variieren zwischen 2,5/1,0 und 3/2, sind also in alien 

Fallen leicht zu Gunsten des Sexineanteils verschoben. 

Die Pollenmessungen an den Sippen mit bekannter Chromosomenzahl zeigen, 

daB innerhalb zusammengehoriger Komplexe, die Arten gleicher Ploidie- 

stufe auch etwa gleichgroBe Pollenkorner besitzen, wahrend mit dem Uber- 

gang von der Diploid- zur Tetraploidstufe ein Ansteigen der PollengroSe 

un 20-35 I  festzustellen ist. Mit zunehmender Ploidiestufe kocmt es auch 

zu einer deutlichen VergroSerung der Apocolpien sowie zu einer Erhohung 

der Aperturenzahl.Daruber hinaus laBt sich eine weitere (Correlation 

zwischen Ploidiestufe und Antherenlange beobachten (Abb. 14.). 

Aus den Verteilungskurven wird erkennbar, da8 innerhalb der diploiden 

Sippen signif ikanate Unterschiede in den AusgangsgrSSen bestehen und 

demzufolge zwei GroBenklassen auftreten. 
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\i ® V a £ 

, * I * * L; „ -ss- 
Abb. 14. Zusaimienhang zwischen Ploidiegrad und PollenkorngrQBe. 

a_- Verteilungskurven diploider-(2n=34) und tetraploider (2n=68) 

Sippen.b.c-Beziehung zwischen Ploidiestufe und Zahl der Aperturen 

(=Colpi) sowie Lange der Antheren. 

bei zahlreichen Polyploidreihen neben der PollengrdSe auch die GrS 

c Stomata (Lange der SchlieBzellen) zuninint, wurde auch dieses Merk 

I in die Untersuchungen miteinbezogen. Fur die Messungen wurde die 

^ge der SchlieBzellen in der unteren Epidermis eines mittleren Sten 

Lblattes herangezogen. 

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



Mit der VergroSerung der Stomata ist auch eine gerinfiigige Herabsetzung 

in der Dichte der Spaltoffnungen, bezogen auf die Blattflacheneinheit 

(D/F) zu beobachten. So ist die Anzahl der Stomata je mm bei den tetra- 

ploiden Pflanzen urn 10-25 % niedriger als bei den Diploiden. 

E n 
Ram«H. Pcomosa 

VB 25-32 17-25 21-27 

X 27 22 24 
U;h 25-40 50-60 40-50 

:hen StomatagroBe (VB=Variationsbreite, 

x=Mittelwert) und Dichte pro Flacheneinheit (D/F) in Abhangigkeit 

von der Ploidiestufe. 

Die aufgezeigten Korrelationen haben nicht nur fur die PollengroBe und 

Scomatalange ihre Giiltigkeit, sondern sind auch fur andere Zelltypen 

charakteristisch. Neben einer geringfugigen VergrbSerung der Epidermis- 

zellen t.eten auch Unterschiede in der Kronrohrenbehaarung auf. 

Aus den Untersuchungen geht hervor, daS die Erraittlung der Stomata- 

grQSe als zusatzliches Kriterium zur Festlegung der Ploidiestufe he- 

rangezogen warden kann, wenngleich den Pollenmessungen diesbezuglich 

Prioritat beizumessen ist. 

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



Abb. 16. Vergleich der PollengroEen und Feinstrukturen 2 

P.amarella  (2n=34) und P.vulgaris  (2n=68). a.c-Lichtmikroskopische 

Darstellung, ca.200 x. bjd-REM-Aufnahmen, ca.2400 x. 
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Abb- 17. Pollenfeinstrukturen.P.amarelZa. a,b-Polansicht,Apocolpiuni 

mlt Poren. c_-Squatorialansicht,Zone des Pollenschlauch-Durchbruches 

(Pfeil). d_-Zuni Vergleich V. chamaebuxus .Apocolpiura ohne Perforationen, 

mit 14 Colpi._e-Colpus,begrenzt von 2 Leisten. 
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einzellig, < 

einer verdickten Auflenwand versehen. 

artig am Elaiosom als auch auf der gesamten Oberflache. 

Bei den Samen-Untersuchungen hat sich gezeigt, daB neben der Ausgestaltung 

des Elaiosoms (Lange der Seitenlappen) ein weiteres taxonomisch brauch- 

bares Merkmal in der Samenbehaarung liegt.Dies trifft insbesondere fur 

die P.amam-Gruppe  zu. Wahrend P.amarella  durch eine sehr sparliche kurz- 

borstige und steif abstehende Behaarung charakterisiert ist, findet man 

bei P.amara ein dicht anliegendes Indument, das zahlreiche Langborsten 

aufweist. Alle anderen untersuchten Sippen entsprechen ebenfalls dem 

Langborstentyp, wobei vor allem P. vulgaris  durch eine sehr dichte und 

extrem lange Behaarung ausgezeichnet ist. P.oomosa und P. serpyllifolia 

sind ebenfalls diesem Typ zuzuordnen, jedoch werden diese Extremwerte 

nicht erreicht. Bei P.alpestris und P.alpina tritt die Zahl der langen 

Borsten etwas zuriick; ebenso nimnt auch die Dichte geringfiigig ab. Samen 

nit vollstandig reduziertem Indument sind sehr selten, wurden aber sowohl 

bei P.amavella  als auc 

Abb^8. Grund-Muster der Samenbehaarung.a-Kurzborsten (150-250 pn). 

b^Kurzborsten und lange Borsten (250-500 ym).Dargestellt ist ein 

Ausschnitt aus der Samenoberflache (250um x 250 um). 
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Da fruhere Untersuchungen von CHODAT & RODRIGUE (185 

Studie von VERKERKE & BOUMAN (1980) auf die taxonomi 

Samenschalenstruktur aufmerksam machen, wurde auch c 

einzelnen Sippen stichprobenarttg untersucht. 

Die Schnitte durch reife Samen erbrachten in a] 

lichen Aufbau, wobei geringfugige Unterschiede 

Samenschale zu beobachten sind, die aber 

angsschnitt dargestellt 

Langsschnitt durch einen reifen Samen:OCaruncula, 

M=Mikropylarkanal ,Rb=Raphenbundel ,Fu=Funikulus ,P=Palisadenparenchym, 

Ep=Epidermis ,Nu=Nucellusreste ,Esp=Endosperm,Cot=Cotyledonen,Kl=Keim- 

loch,(30x). Durchbruch der Radicula mit Pfeil markiert. 
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Abb- 21. Vergleich dei 

Typ, und P.vulgaris (b-Langborsten-Typ). Detailausschnitt ca.20C 

c- Insertion und Oberf1achenstruktur der Borsten sowie Feinbau c 

Samenepidermis (ca.1000 x). 
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12. Phytochemische Analysen 

Da unsere Kenntnisse uber die speziellen Inhaltsstoffe der europa- 

ischen Polygala-Arten noch sehr unzureichend sind,ist es nicht ver- 

wunderlich.daS phytochemische Merkmale bei der Beurteilung der ver- 

wandtschaftlichen Beziehungen bisher keine Anwendung fanden.In der 

vorliegenden Arbeit schien diesbezuglich ein erster Ansatzpunkt gege- 

ben.da alle Sippen avis der P. amara-Gruppe durch das Vorkccmeri von 

Bitterstoff ("Polygamarin") charakterisiert sind.ein Merkmal,das in 

fast alle Bestimmungsschlussel Eingang gefunden hat und den iibrigen 

Die dUnnschichtchromatographischen Untersuchungen zeigen.dafi alle 

Sippen durch ein typisches Muster an terpenoiden Verbindungen ausge- 

gezeichnet sind.Auch bei der Bittersubstanz durfte es sich dem chro- 

matographischen-und chemischen Verhalten nach sowie aufgrund der im 

Augenblick vorliegenden spektroskopischen Daten um ein Terpenderivat 

'• vergleichenden DC-Untersuchungen an Drogenextrakten aus 

i Arten erbrachte das in Abb. 22. dargestellte Chromatogr. 

•67~f§"S* CD    8     s 
CD -CD    CS3—CE5—CB- 
CD    CD    CD    C©      CD 
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Aus dem Chromatogramm wird ersichtlich.daB viele Verbindungen (z.B. 

Zucker) an der Startlinie verbleiben.wahrend die Chlorophylle nahe 

der Losungsmittelfront laufen.Bis in den mittleren Rf-Bereich hinein 

kann man mehrere gelblich-braune Zonen verfolgen.die durch Gerbstoffe 

sowie durch flavonoide Verbindungen hervorgerufen werden.Fiir die ver- 

gleichenden Untersuchungen wurden die im Chromatogranm als 1-14 ausge- 

zeichneten Zonen herangezogen. Beriicksichtigung fanden neben den 

UV-Fluoreszenzen und Loschungen auch die speziellen Reaktionen mit ver- 

Die bei UV-254 ran erkennbare Zone 6 (Rf=0,6) ist fur das taxonomisch 

wichtige Merkmal Bitterstoff verantwortlich.Diese Bande laSt sich nur 

im kurzwelligen Licht bei P.amara und P.amarella  nachweisen.An gleicher 

Stelle beobachtet man auch bei P.alpestris  und P.caloarea eine aller- 

dings nur im langwelligen Bereich fluoreszierende Zone.Bei P.alpina 

sowie den ubrigen Arten fehlt diese Komponente offensichtlich vollstandig. 

Allen Arten gemeinsam ist die Substanz 8 (Rf=0,52), die mengenmaBig 

sicherlich den Hauptanteil der terpenoiden Verbindungen stellt. 

Eine erstaunlich grofie Shnlichkeit zeigen die chromatographischen Muster 

sowie jene von P.serpylUfolia und P.vulgaris.Sehr gut stinmen auch die 

Verteilungsmuster von P.alpina  und P.serpylUfolia uberein. 

Da vergleichende chranatographische Untersuchungen ohne exakte Kenntnis 

der chemischen (Constitution einzelner Substanzen inner mit gewissen 

Fehlerquellen behaftet sind.wurden in der Diskussion nur jene Ubereinstim- 

ungen berucksichtigt.die besonders deutlich hervortreten.Es sei bereits 

an dieser Stelle darauf hingewiesen.daB fur die Taxonomie der Sippen, 

den ubrigen Merkn^skcmplexen eindeutig Priority eingeraumt wurde. 

:he Bild deutet darauf hin.dafi die Bittersubstanz 

^ eine iequenz von Biosyntheseschritten uber ahnliche Zwischenpro- 
dukte gebildet wird.Es 1st dure  J der entscheidende 

Texlschritt der Bitterstoff-Biosynthese durch Mutation blockiert ist 

Geschmack nicht mehr aufweist.wie etwa bei p a 

keiten lassen sich aus dem Chromatogranm ablei; 
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Die Untersuchungen erbrachten keine Hinweise, daB der Gehalt an Bit- 

terstoff im Laufe der Zeit abnimmt oder erst in einer bestimmten Ent- 

wicklungsphase gebildet wird. Sowohl in den KeimblSttern als auch in 

den Blattern mehrjahriger Pflanzen ist Bitterstoff nachweisbar. Die 

Vermutung, daB moglicherweise die Gene fur die Bitterstoffsynthese 

im Laufe der Entwicklung inaktiviert werden oder aber eine Induktion 

von auBen notwendig ist, konnte nicht bestatigt werden. 

Die Untersuchungen an einer Bastard-Population von V.alpestris x P.ama- 

rella  deuten darauf hin, daB das Merkmal "Bitterstoff" dominant ver- 

erbt wird. Die in der F2-Generation erfolgende Aufspaltung im Ver- 

haltnis 3:1 bitter:nicht bitter wiirde eine Erklarung dafilr liefern, 

varum einige Bastardpflanzen nicht bitter schmecken. 

Wenngleich ein abgesicherter Beweis im Augenblick noch fehlt, so spricht 

doch vieles dafur, dafi die Bittersubstanz "Polygamarin" zur Gruppe der 

Iridoide gehort. Dieser Befund wMre insofern von hdchstem Interesse, 

als ein Vorkonmen dieser Verbindungsklasse nach dem derzeitigen Kenntnis- 

stand (DAHLGREN, 1980) innerhalb der Uberordnung der Rutanae bisher nur 

fur die Rutalee bekannt ist. Der erstmalige Nachweis fur die Ordnung 

der Polygalales wMre aus der Sicht 

bedeutendes Ereignis. 
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• Bestimmungsschlussel 

Beim Benutzen des Schlussels ist darauf zu achten, da 

fur den mitteleuropaischen Raum gefertigt wurde. Hinweise zur MeBtechnik 

sind den Abb. 1. und 2.zu entnehmen. Zur sicheren Bestimnung sollten 

nach Moglichkeit fruchtende Pflanzen zur Verfugung stehen. Dabei ist zu 

beachten, dafi nur voll ausgereifte Friichts berucksichtigt werden. Das 

Reifestadium laBt sich an der Samenfarbe und dem Ausbleichungsgrad der 

Fruchtfliigel erkennen. In der Kegel sollten die Samen eine schwarzbraune 

Farbung erreicht haben und die Flugel keinen BliJtenfarbstoff mehr ent- 

halten, wobei die + grune Nervatur deutlich sichtbar wird. 

Als Orientierungshilfe sind in Abb. 23. die wichtigscen Wuchsformen so- 

: der Beblatterung einzelner Sippen und Artengruppen halb- 

t dargestellt. 

'•^ iii 

lj  Samenanhangsel 

\calcarea F^V^SCHULK 
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..brachyptera (CHODAT) 
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alpestris subsp.alpes 
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'.vulgaris subsp.vulgar-* 

P.vulgaris subsp.callipte: 
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obere Stengelblatter wenig vergroBert, 10-30 mm lang; Flugel am G 

+ keilformig, schmaler als die reife Kapsel, mit 4-8 Netzmaschen; 

irir;^rcLt;:":;"I;l;7;;r;°;^°;P!:rro-6" 
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berUcksichtigten Arten. In dei 

ein oberes Stengelblatt (S) p 
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Gliederung und Abgrenzung der Sippen: Diagnose 

Arten,Chromosomenzahlen, Areale und Okoloqie. 

eine Bemerkungen 

folgenden taxonomischen Abhandlung der Sippen sind die in Miinchen 

ierten und zytologisch untersuchten Pflanzen nach der geographi- 

Herkunft angeordnet und mit dem Vermerk "P-Kulturnunmer" gekenn- 

et.Belegexemplare sind im Herbar der Botanischen Staatsanmlung-Mun- 

owie im Privatherbar des Autors hinterlegt. Zytologische Daten, die 

eimten Samenmaterial gewonnen wurden, sind durch eine Sternsignatur 

Aus Grunden det Entlastung des Textes wurde auf die Wiedergabe des umfang- 

reichen Datenmaterials, das fur die statistische Auswertung zur Verfugung 

itatt dessen wesentliches in Diagrammen und kcmpri- 

uie Areale der untersuchten Arten sind iiberwiegend in Form von Punktkarten 

dargestellt. Nur fiir jene Sippen, die durch ihre ausgedehnte Verbreitung, 

weit uber das Untersuchungsgebiet hinaus ausstrahlen, wurden UmriSkarten 

angefertigt. Literaturangaben fanden nur in jenen Fallen eine Beriicksichti- 

. Halbinsel ] L phylogenetischen Betract 

tungen eine gewisse Bedeutung zukocmt, wurden zwar in ihrem Merkmalsbe- 

stand erfaflt, aber nicht gesondert beschrieben.Fur die Diskussion der ch 

logischen Zusanmenhange wurden in diesen Fallen die Verbreitungskarten l 

MEUSEL, JSGER, RAUSCHERT & WEINERT (1978) sowie die Angaben von HULTEN ( 

eils durch ein Ausrufezeichen (!) Eingesehenes Typenmaterial 
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14.1. R amara-Gruppe 

Die Sippen dieses Formenkreises sind ohne Zweifel nahe miteinander ver- 

wandt. Dies konmt nicht nur in der groflen Xhnlichkeit der meisten Dif- 

ferentialmerkmale zum Ausdruck,sondern offenbart sich auch in der Prob- 
lematik der Sippenabgrenzung. Die ausgepragten Affinitaten werden zu- 

satzlich durch die Bildung von Hybriden betont. 

Das in "Flora Europaea"(1968) vorgeschlagene taxonomische Konzept,die 

Gruppe in die zwei Arten P.amarella und P.amara,  letztere in die Unter- 

arten subsp.amara und subsp.braahyptera aufzuteilen,wurde beibehalten, 

durch zahlreiche Daten erganzt und in einigen Teilen auch korrigiert. So 

konnte die friihere Annahme von verschiedenen Chromosomenrassen keine Be- 

statigung finden. Alle Sippen des Untersuchungsgebietes waren einheitlich 

durch die diploide Chromosoraenzahl von 2n=34 charakterisiert. Diese zyto- 

logische Ubereinstinmung finder, auch in den morphologischen Differential- 

merkmalen eine Fortsetzung. In der folgenden Charakteristik sind die Ge- 

oeinsamkeiten dieses Verwandtschaftskomplexes wiedergegeben: Pflanze 

audauernd; Grundblatter doppelt so lang wie die Stengelblatter, zu einer 

Rosette angeordnet; Rosettenblatter verkehrt-eiformig bis spatelig, am 

Grund lang keilformig verschmalert, oben abgerundet; Stengelblatter lang- 

lich-eifSrraig bis lanzettlich, nach oben zu am Stengel nur wenig an GroSe 

zunehmend; alle Blatter mit gallig-bitterem Geschmack; Bltitenstand viel- 

bliitig; Kelchblatter die Einschnurung am unteren Kronblatt iiberragend; 

Krone so lang oder kiirzer als die Flugel; Flugel breit-elliptisch bis 

langlich-eiformig, stumpf; Flugelnervatur offen, seltener halb-geschlos- 

sen mit 1-4 Netzmaschen. 

Um die Verteilung der uberwiegend quantitativen Merkmale besser vergleichen 

zu konnen, sowie die Stellung der Sippen zueinander in graphischer Form 

wiederzugeben wurden Streudiagranrae (Abb. 24 a,b) angefertigt.Sie geben 

die MeBwerte wieder, die an zahlreichen Individuen aus dem gesamten Areal 

ermittelt wurden. Fur die Erstellung des Koordinatensystems wurde die 

Fliigelbreite als Ordinate und das Verhaltnis der Kelchblatter zur Lange 
der Fransen des Kronblattanhangsels als Abszisse verwendet. Diese Bluten- 
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|Kapsel und Fruchtf 

•              H 

ugel| 

0 0 
a            ® 

• —   Pamara subsp. amara 

O -    «   subsp. brachyptera 

^—    P amarella 

Q     Samen mit  kurzen Haaren                 Q^Tragblatt  grofier  als  \,8   mm 

CVKelchblattergr6Berals^5mm 

A     Samen.nge.nter 2,,    mm 

d    Fransenlange   unter 2,5  mm 

Abb. 25. Erlauterung der in den Merkmalsdiagr< 
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merkmale wurden deshalb gewahlt, well sie fur die einzelnen Sippen sehr 

zudem an den meisten Bliiten quantitativ gut zu erfassen sind. Auch die 

Fruchtmerkniale waren diesbeziiglich geeignet, jedoch finden sich an den 

wenigsten Pflanzen reife Kapseln; zudem smd diese Merkmale in besonde- 

rem MaSe van Reifegrad der Fruchte abhangig. Da in der Form und Grofle 

der Fltigel ein auflerordentlich wichtiges Differentialmerkmal liegt, das 

in den meisten Fallen eine rasche Identifizierung einzelner Sippen er- 

moglicht, wurde auch dieses Merkmal in einem Streudiagramm graphisch 

Aus den Scatterdiagrammen geht einerseits die deutliche Trennung zwische 

der grofiblutigen P.amara subsp.amara sowie der kleinbliitigen P.amarella 

hervor, andererseits komrat die intermediare Stellung der subsp.braahyp- 

tera zum Ausdruck. Wahrend die Bereiche der klar geschiedenen Arten dure 

eine relativ einheitliche Merkmalsauspragung charakterisiert sind, ist d 

mittlere Zone durch eine auffallende Heterogenitat ausgezeichnet. Dariibe 

hinaus kann man in den Randbereichen eine gewisse Differenzierung erkenn 

die vor allem im Diagranin (b)besonders ausgepragt ist und moglicherweise 

auf eine Rassenbildung im siidost-europaischen Raum hinweist. 

Im Gegensatz dazu finden sich Bereiche mit auffallenden Uberlappungen, 

s grofle Heterogenitat der Symbole gekenn- 

i Fallen finden sich in diesen Zonen Indi- 

unverkennbar ist. Vor allem der mit punk- 

! Bereich ist diesbeziiglich von Interesse. Er be- 

alpestris  subsp.alpestris  im Merkmals- 

le Pflanzen, die in ihrer Merkmals- 

:-;r Merkmale 

Die umfangreichen Studien von PAWLCWSKI (1958) an osteuropaischen PfL 

zen aus der P. amara-Gruppe, die quantitative Erfassung wichtiger Dif- 

ferentialmerkmale sowie ihre statistische Auswertung, sind fur eine vt 

gleichende Betrachtung mit den eigenen Befunden von grundlegender Be- 

deutung. Fur diesen Zweck wurden die MeSdaten von 6 Merkmalen aus dem 
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(1958) gewahlt. 

Die Analyse der I 

dreigipfelige Verteilung auftritt, die mit den Erkenntnissen avis den 

Streudiagrammen in Einklang steht und die vorgeschlagene taxonomische 

Gliederung in drei Sippen ebenso deutlich zum Ausdruck bringt. Wenngleich 

sich in den Haufigkeitsverteilungen gewisse Verschiebungen im Bereich 

der Maxima erkennen lassen und die eigenen Kurven eine groBere Vanationa- 

breite umfassen, besteht dennoch eine auBergewohnliche Parallelitat zu 

den Verteilungen von PAWLOWSKI. 

Auffallend ist in alien Fallen die deutliche Uberschneidung der Kurven- 

verlaufe der subsp.brachyptera niit jenen von P.amara subsp.amara und 

P.amarella,  die in den Scatterdiagrairmen eine Entsprechung in den Uber- 

lappungszonen findet. Besonders ausgepragt ist vor allem die Verschiebung 

der braohyptera -Kurven in Richtung subsp.amara.  Aus dieser Tatsache las- 

sen sich einerseits die Schwierigkeiten bei der Sippenabgrenzung er- 

klaren, andererseits liefern sie wichtige Argumente, die einer taxono- 

mischen Einstufung der subsp.braohyptera  als eigene Art entgegenwirken. 

Bezeichnend sind fiir letztere Sippe auch die zweigipfeligen Verteilungen 

im Bereich der Fruchtroerkmale. Hier sind die Uberschneidungen besonders 

stark ausgepragt. Die Ursachen sind wohl darin zu suchen, daB die Kapseln 

bis zur vollstandigen Reife einen Wachstumsprozess durchlaufen. Auf den 

EinfluB des Reifegrades der Fruchte auf die Variabilitat der MeBdaten 

weist auch THOLL (1982) hin; sie auBert ebenfalls die Vermutung, daS das 

Wachstum der Fruchtteile (Kapsel und Fliigel) wahrend der Reife in mehreren 

"Schuben" erfolgt. Dieser Erscheinung wurde auch im Bestimnungsschlussel 

Rechnung getragen, der iiberwiegend die Blutenmerkmale in den Vordergrund 

stellt, andererseits aber in einigen Fallen nicht auf die wichtigen Dif- 

ferentialmerkmale aus dem Fruchtbereich verzichten kann. Es sei deshalb 

nochmals darauf hingewiesen, daB bei den Bestinmungen immer voll ausge- 

reifte Fruchte beriicksichtigt werden sollten (s.Bemerkungen zum Schlussel). 
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Tteilung nach eilung nach PAWLCWSKI 

1/W\     1 /TNA 

'ANA 
Mefiwerte  ^  Verteilung der eigenen Mel 

VtertBilung r. 

[2,j\| Verteilung der eigenen MeSwerte    ^"' 

i 'M ***** fv^A 
rteilung nac': Verteilung nach 

Ijk^ 
ilung der eigenen Mefiwerte H, 

•fcv       I 
Verteilung der eigenen f 

iWL 
FFb/Kb  % 

flUgellange; FFb=FruchtflUgelbreite; KI^Kapseliange; Kb=Kapselbr£ 
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Poly gala amara L., Syst.Nat.ed. 10,2: 1154 (1759) 

Die Art wird in zwei Unterarten aufgeteilt: subsp. 

braahyptera.  Beide Sippen lassen 

zur Einschniirung am unteren Kronblatt; Lange 

hangsellange und Zahl der Fransen; Verhaltni: 

flugeln; Nervatur der Fliigel. 

Die in LINNE's Herbarium als P.amara bezeichnete Pflanze mit der Nr. 882.5 

(W.T.STEARN: The Linnean Herbarium on microfiche) ist nach dem Photo zu 

urteilen ein typisches Exemplar der kleinblutigen P.amarella CRANTZ. Da 

der Herbarbogen keine Beschriftung von LINNE tragt, sondern lediglich mit 

dem Vermerk "m.script.ignot." versehen ist und audi JACKSON in "Index to 

the Linnean Herbarium" (1912) anmerkt "... the specimen was obtained after 

1767 ..." , kann dieser Beleg nicht als Typus verwendet werden. 

Die von LINNE (1759) in "Syst.Nat.ed.10" fur P.amara gegebene und sehr 

allgemein abgefafite Kurzdiagnose "P.flor.cristatis racemosis.caulib. 

erectiusculis,fol.radicalibus obovatis" ist ungenugend und zudem mit 

keinem Protolog versehen. 

JACQUIN beschrieb 1762 in "Enum.Stirp.Vindob." (p.262) unter'Polygala 

{amara)  LINN.Syst.Nat.p.1154" eindeutig die groSblutige niederoster- 

reichische Sippe, fugt allerdings iro Protolog "Hall.helv.606 num.2" hin- 

zu, die sicher nicht hierher gehort (und auch spater von LINNE nicht iiber- 

nonmen wird). Die in der Literatur bestehenden Zitate P.amara  "JACQ." 

( so z.B. CHODAT, in seiner"Monographia Polygalacearum" 1893) sind un- 

richtig bzw. bestenfalls in P.amara L. emend.JACQ. zu verandern. 

Von groBer Bedeutung ist die Tatsache, daS LINNE in seiner zweiten Ausgabe 

der "Species Plantarum" (1763) seine Diagnose von 1759 durch (... foliis 

radicalibus obovatis) majoribus erganzt und sich dabei ausschlieBlich auf 

"Jacq.vind.262_." bezieht. Man mag dies als Gleichsetzung oder als Emen- 

dation seines Taxons von 1759- mit der mittlerweile von JACQUIN beschriebenen, 
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mbglicherweise ihm sogar schon vorher bekannt gewordenen JACQUIN'schen 

Pflanze betrachten. Daran braucht auch (zumindest wenn man den Namen 

zugefugten Zitate "Polygala vulgaris, foliis circa radicem rotundioribus, 

flore caeruleo.sapore admodum amaro.Bauh.pin.215" und "Polygala buxi 

minoris folio.Vaill.paris.161.t32.f.2.Habitat in Galliae.Austriae 

subalpinis montosis" sich aller Uahrscheinlichkeit nach auf P.ama- 

rella  CRANTZ bzw. auf P.oaloarea SCHULTZ beziehen. 

Da auch JACQUIN in seiner Diagnose keine genauen Angaben zur Typuslokali- 

tat macht ("crescit copiosissime in omnibus subalpinis pratensibus, inque 

aliis montibus altioribus"), wurde folgender Bogen aus seinem Herbar zum 

Neotypus bestiumt. 

Neotypus: Niederosterreich, Bruhl b. Wien, leg.HAYNE; Herbar JACQUIN (Wf). 

\amara  L. var. rubri flora WIESB.,in Baenitz Herb.Europ. Nr.: 

1377). Typus: Kalksburg bei Wien,Bergwiesen,13.5.1877,leg. 

.WIESBAUR (W!). 

'.amara  L. var 

1890). Typus: 

5 P.amara L. subvar. sienosepala BORBAS.in Koch,Syn. ed._3_J_: 241 

(1892). 

= P.amara L. subvar. stenopetala  (BORBAS) CHODAT, Mem.Soc.Phys.His 

Nat.Geneve iH^: 471 (1893). 

= P.amara L. var. stenopetala  (BORBAS) PAWL..Fragm.Fl.Geobot. 3^2: 
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Beschreibung: Pflanze ausdauernd,rasenbildend;-Ffahlwurzel dunn,verholzt, 

wenig verzweigt, 3-6 cm lang, gelb-braun; -Stengel zahlreich aus dem 

Wurzelkopf entspringend, + aufrecht, unverzweigt, seltener schwach astig, 

10-20(25) cm hoch, gerieft, kahl bis feinflaumig behaart, am Grund mit 

einer cder mehreren Blattrosetten;-Rosettenblatter spatelformig bis 

verkehrt-eiformig, ganzrandig, 15-45 mm lang und 6-14 nm breit, am Grund 

keilformig verschmalert, oben abgerundet;-Stengelblatter elliptisch bis 

lanzettlich, zugespitzt, 10-25 mm lang und 2-6 mn breit, mit der groBten 

Breite etwa in der Mitte, + dicht stehend, nach oben zu nur wenig an 

GroBe zunehmend; Rosettenblatter 2-3mal so lang wie die Stengelblatter, 

alle Blatter mit gallig bitterem Geschmack; Bliitenstand traubig, viel- 

bliitig, zu Seginn der Anthese dicht, pyramidal, mitunter auch schwach 

schopfig, sich bis zur Fruchtreife verlangernd, locker, oft scheinbar 

einseitswendig, etwa die HMlfte der Stengellange einnehmend;-Bluten vio- 

lett bis azurblau, seltener purpurn;-Blutenstiel 1,5-3,0 mm lang;-Trag- 
blatter 1,5-2,4(2,6) mm lang, ei-lanzettlich, so lang oder wenig kiirzer 

als der Blutenstiel, spat abfallend;-Vorblatter 1,2-1,8 nm lang, nur 

halb so lang wie der Blutenstiel;-Kelchblatter zur Bliitezeit abstehend, 

kahnformig, dreinervig, 3,8-5,2 (5,6) urn lang und 1,0-2,5 nm breit, die 

Einschnurung am unteren Kronblatt um 25-50 1 uberragend und die Krista 

1/2-2/3 Uberlappend;-Flugel elliptisch bis breit-eiformig, stumpf, mit 

kurzkeiligem Grund (Basiswinkel 60-85°), 6,0-8,0 (8,5) nm lang und (2,5) 

3,0-3,5 mm breit, mit der groBten i 

offen oder halb-geschlossen, teilweise a 

haufig ab der Mitte verzweigt, im oberen Teil in 1-4 Apikalnerven aufge- 

spalten, diese mit den Lateralnerven durch Anastomosen verbunden und 1-2 

Medianfelder einschlieBend, jeder Seitennerv mit 7-15 frei endigenden 

Ssten im Randbereich, die an der Basis vereinzelt 1-2 Lateralfelder bil- 

den konnen;-Krone I 

g wie der freie, mit deutlicher Einschnurung, Kronblatter so lang 

or nur wenig kurzer als die Fliigel, das Anhangsel uberragend;-Krista 

itlich abstehend, mit 15-30 (40) breiten, tief zerteilten Fransen, 

ise 2,6-4,0 nm lang;-Griffel 1,5-2,2 mm lang, nur wenig langer als 

r Fruchtknoten, Narbe schrSg abgestutzt, in der Mitte des Griffels 

;itzend;-Kapsel verkehrt-eiformig bis verkehrt-herzformig, 4,5-6,0 nm 

ig und 3,5-4,5 nm breit, die Fliigel so breit oder nur wenig schmaler 

« die Kapsel (FFB:KB=80-110 1)  aber fast doppelt so lang wie diese 
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L:KL=120-140 %), mit 0,4-0,6 mn breitem hautigem Rand, 

:-2/3 der Kapsellange erreichend;-Samen eilanglich, 2,4-2,8 mm lang 

I 1,2-1,6 mm breit, dicht mit langen Borsten besetzt, Riickenlappen 

I Seitenlappen des Elaiosoms ungleich lang, die beiden Seitenlappen 

: findetman vereinzelt Formen, die 

phanotypisch der subsp.braohyptera  sehr ahnlich sind. Aufgrund der lan- 

zettlichen Fliigel (6,0-8,0/ 2,0-3,0 nm; FFB:KB= 70-90 %) wurden sie als 

var.stenoptera BORBAS (1890) beschrieben.Obwohl sich aufgrund der Flugel- 

nerkmale eine Verwechslung mit der subsp.brachyptera  nicht ausschlieflen 1 

sprechen doch die ubrigen Merkmale aus dem Blutenbereich (Kelchblatt- 

lange, Fransenzahl und -large, Kronblattlange) fur die Zugehorigkeit 

Hinsichtlich der Bliitenfarbe kann man neben uberwiegend blauen Farb- 

tonen verschiedener Abstufung mitunter auch Populations beobachten, die 

eine deutliche Farbverschiebung hin zu rot-violett zeigen. Solche ab- 

weichenden Exemplare wurden von WIESBAUR (1877) als subvar. rubriflora 

beschrieben. Die Annahme von FOCKE (1878), da6 es sich bei diesen Formen 

aus der Gegend von Kalksburg bei Wien urn einen Bastard aus P.major JAOJ. 

und P.amarella  CRANTZ handeln wurde,kann aufgrund der Differentialmerk- 

male ausgeschlossen werden. Die vergroBerten, grundstandigen Rosetten- 

blatter weisen ebenso wie die groSen Bluten und die Verhaltniswerte der 

Fruchtflugel zur Kapsel auf P.amara subsp.amara hin. 

yerbreitung (Karte, Abb. 27.): P.amara  subsp.amara besiedelt ein eng 

umgrenztes Areal in den NiederSsterreichischen Kalkalpen, das von den 

Wiener Vorbergen (Lindkogel, Anninger) westlich bis zur Rax- und Schnee- 

alpe ausstrahlt, n5rdlich das Otschergebiet einschlieSt und durch einzelne 

Vorkomnen auch noch das Hochschwabgebiet erfafit. Disjunkt von diesem 

"Kernareal" finden sich weitere"Fundorte in der Tatra, die das ostlich 

gelegene Teilareal markieren. Diese karpatischen Vorkomnen sind auch 

durch die Angaben von PAWLOWSKI (1958) belegt. 
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Areal. b-Karpatisches Teilareal nach den P 

Zytologisch untersuchte Aufsanmlungen sine 

ajNiederosterreichisches 

en von PAWLOWSKI (1958). 
: Stemsignatur (*) ge- 

Standort: Montan bis subalpin.seltener 

Haufig in basenreichen Steinrasen der i 

Schutt leicht verwittemder Kalke.Teili 

busch der Krunmholzregion.Bevorzugt au; 

steinigen Boden. Seltener an feuchten Stellen. 
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--: untersuchte : 

Eigene Zahlungen: 

Osterreich 

- Niederosterreich: Otschergebiet, an der StraBe von Lunz nach Maria- 

zell, 2 km nach Langau; Bachufer; ca. 1000 m; Kalk; 8.6.1981; leg. 

W.&G.Heubl (P-270)  2n = 34 

- NiederSsterreich: Otschergebiet, zwischen Neuhaus und Mariazell; PaB- 

h6he etwa 3 km vor dem Hechtensee; steinige StraBenbbschung; ca.1100 m 

8.6.1981; leg.W.&G.Heubl (P-271)  2n = 34 

Gesehene Belt 

Nigderosterreich: Lindkogel bei Baden, 2.6.1900, FREIBERG (M); Kalksburg 

bei Wien, 7.5.1873, WIESBAUR (WU); Lindkogel bei Baden, 30.5.1870,STETTER 

(W0); Petersdorf bei Wien, 9.5.1863, EBNER (WU); Mittersee bei Lunz, 1881, 

KERNER (WU); GeiBberg bei Perchtoldsdorf nachst Wien, 4.1872, HALACSY (WU); 

MSdlinger Kalkberge, 4.1872, HALACSY (WU); Hugel bei Gumpoldskirchen nachst 

Wien, 5.1873, HALACSY (WU); Goller bei St.Egid am Neuwald, 1882,FEHDNER(WU); 

Lindkogel bei Baden, 10.5.1888, RONNIGER (W); Bachgraben bei Pernitz, 

31.5.1896, RONNIGER (W); Voslau, 1884, SIMONY (W); Lechnergraben bei Lunz, 

29.6.1913, KELLER (W); Einod prope Pfaffstatten, 1914, RONNIGER (W); Lichten- 

steiner Forst in der Vorderbrtthl bei MSdling, 1925, VETTER (W); Hodiinger 

Klause, 1907, VETTER (W); auf dem Anninger nachst dem Richardshof bei Hodling, 
1917, VETTER (W); in Waldern auf der Hohen Wand, 1915, VETTER (W); Kalender- 

berge bei Modling, 1912, VETTER (W); Traisengebiet, Wiesen nachst der Schach- 

neralpe beiSt.Aegyd, 1916, KORB (W); Voslau, 1923, SCHNEIDER (W); Kiefern- 

walder bei Jagerhaus nachst Baden, 1919, ZERNY (W); Eberbach, Hocheck, 1918, 

RONNIGER (W); Reisalpe, 1903, RONNIGER (W); Raxalpe, Seehiitte-Trinkstein- 

sattel, 1920, RONNIGER (W); Sooser Lindkogel, 1916, KORB (W); Schneeberg bei 
1400 m, 1917, SCHNEIDER (W); Raxalpe, 1889, KERNER (GZU); Eichkogel bei 

NHUng, 1884, VETTER (GZU); Myrafalle, 1901, WITASEK (GZU); Hochschneeberg 
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zwischen Hotel Hochschneeberg und Baumgartnerhaus, 1910, WETTSTEIN (WU); 

Wienerwald, Neuwaldegg, 1850, GEROLD ^GZU); Geifiberg bei Perchtoldsdorf, 

19C2, KREBS (M); siidl. Wienerwald, unterhalb der Ruine Modling, 1956, 

MERXMULLER & WIEDMANN (M); Bergwiesen um Reichsraming, 1887, STEININGER (ZT)s 

Hohe Mandling, 1913, RONNIGER (W); Thermenalpen bei Frauenstein bei Modling, 

1956, WAGENITZ (GOET); Neuwaldegg, Wienerwald, 1890, GEROLD (GZU); zwischen 

Kalksburg und Kaltenleutgeben, 1872, VIERHAPPER (WU); Kalksburg b. Wien, 

Zainthal, 1879, UIESBAUR (WU); Achner-Wasserfall, 1902, HANDEL-tlAZZETTI (WU); 

Helenenthal bei Baden, 1902, WITASEK (WU); Krumbachgraben in monte Schnee- 

berg, 1883, BECK (WU); Kernhof am Fufie des Gollers, 1894, KEENER (GZU); 

am Wege vom Gradental auf den Sooser Lindkogel, 1828, VHDDER (GZU); Durren- 

stein, Krummholz, 1933, SCHNEIDER (W); Wienerwald, auf dem Kalenderberg bei 

Modling, 1921, KORB (W); Kalkfelsen am Mirabach bei Pernitz, 1091, RONNIGER ( 

Voslau, Manhardtsberg, 1921, RONNIGER (W); Gutenstein, 1883, KERNER (GZU); 

Kernhof, an FuB des Gollers, 1894, KERNER (GZU); am Wege vom Gradentale 

auf den Sooser Lindkogel, 1928, WIDDER (GZU); auf der Wand bei Wiener 

Neustadt, 1832, KERNER (GZU); Durrenstein, Krumholz urn Glatzing, 1939, 

CUFODONTIS (W); Weg van Saurusselberg ostl. der "Eng" bei Payerbach, 1951, 

PATZAK (W); Kalkfelsen am Mirabach bei Pernitz, 1891, RONNIGER CW); 

Miesenbach, 1896, TANNHEIM (WU); 

Steiermark: Spitzenbachgraben bei St.Gallen,660mr1931-EGGLER (GZU); 

Hochschwabgebiet,Aflenz,Folzgraben,1909,ROtOTIGER (W); Hochs 
,,Boderibauer",1969,PITroNI (GZU); Johnsbachtal, 1903,GEROLD ( 
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•.ckyptera(CHQDAT) HAYEK, Sched.fl.i 

Typus: In Windischgarten,Alp.austr.sup. 

ausfindig machen lieS.wird folgender Herbarbeleg.der von CHODAT hand- 

schriftlich signiert ist.aus dem Gebiet des locus classicus als Neotypus 

Neotypus: Rochers et debris calcaires au pied de la montagne Klein-Pyrgas, 

dischgarsten;6.6.1864;Rec.Oberleitner. (F.SCHULTZ,herb.norm. 

Cent.9.,17ter.Polygala amava  L. var.aenuina  KOCH).(M!). 

P.amblyptera REICHENB.,PI.Crit.l_: 26 (U 

Typus••  Arnstadt in Thiiringen, leg. LUCAS. 

>rte Herbarbeleg ira Herbar REICHENBACH nicht 

- entsprechende Belege wurden im letzten Krieg 

2 von ihra gegebene Abbildung als Iconotypus 

(s.Bemerkungen),wurde folgender Neotypus 

Neotypus: Arnstadt,leg.LUCAS,Herbar KOCH (L!). 

= P.amava  L. var. amblyPtera (REICHENB. )KOCH, Syn.ed.Jb 91 (1835). 

S P.amavella  CRANTZ subsp. amblyptera (KOCH) J AVORKA, Magyar Fl.:678 (192' 

= P.amara L. var. balatonica BORBAS, in Dorfler: Herb.norm. Nr.4314. 

Sched. Cent. 44: 89 (1902). 

Typus: Hungaria occidentalis.In convallibus ad "Gyenes" prope "Keszthely"- 

Majo 1894;leg.V.v.BORBAS. 

Keszthely,in convallibus ad Gyenes,4.5.1894,leg.V.v.BOREAS; 

Herbarbogen-Nr.139992 (BP!). 

amava  L. subsp. balatonloa  (BORBAS)JAVORKA,Magyar Fl.:678 (1924). 
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PAWL.,Fragm.Fl.Geobot.  3^2:  59 (1958). 

".fatua WAlIil., Linnaea 4:  613  (1840). Typus: An schroffen Gipshangen 

ies westlichen Harzes.Herb.WALLROTH (JE). 

Typus: Auf den Bergen der Obersteiermark. Da von Autor keine genaiien 

Angaben zur Typuslokalitat geraacht werden.wahle ich folgenden Eeleg 

aus dem Herbar FRITSCH zum Lectotypus: Obersteiermark,Seegraben bei 

Aflenz,850 m, 27.5.1904,  leg.FRITSCH (GZU!). 

Beraerkungen: 

REICHENBACH beschreibt in "Pl.Crit." (1823) eine Polygala buxifolia 

^•glabra,die er noch im selben Werk (S.91,Erganzungen) wegen des 

~~ IH'schen Namens P.buxifolia HIMB. .BONP.Sc HMH 

Einige Jahre spater fuhrt KOCH in "Syn.ed.l" (1837) unter P.amara L. 

eine var.amblyptera auf,die er ebenfalls aus der Gegend von Arnstadt 

angibt.wobei er in der Synonymie eindeutig auf P.arrblypteva REICHENB. 

Bezug nimnt. 

Da ein entsprechender Typusbeleg im Herbar REICHENBACH nicht rehr 

vorhandenist.muB die Abbildung 50., tab.24,die REICHENBACH seiner 

Diagnose beigegeben hat zur Typifizierung herangezogen werden. 

Gegen diese Festlegung eines Iconotypus ware wohl auch nichts einzu- 

wenden.wenn sich nicht im Herbar KOCH ein von LUCAS bei Arnstadt ge- 

sanneltes Exemplar befinden wurde.das sich keinesfalls mit der von 

Reichenbach gegebenen Abbildung identifizieren laSt.Von Bedeutung 

1st in diesem Zusamnenhang die Bemerkung REICHENBACH's in "Fl.genn. 

exc."(183l),wo der Autor bei Y.amblyptera (Nr.2401) erwahnt.daB diese 

auf den Kalkbergen Thuringens verbreitete Sippe von Hornung umer 

in falschen Exemplaren verschickt wurde "...  semper falsa specimma nu 

HORNUNG". 
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Diese Unterstellung REICHENBACH's weist aber KOCH i 

Notiz auf seinem Herbarbeleg t 

" REICHENB. Bemerkung in "Fl.gen 

Die von HORNUNG und REICHENBACH l 

sind von eben diesem Standorte durch Herrn Apotheker LUCAS in Arnstadt 

gesanmelt.wie die fruheren.wonach REICHENBACH seine Figur 50. in 

"Iconogr.bot." bildete.aber wahrscheinlich waren die letztgesandten 

Exemplare in einer anderen Entwicklungsperiode gesanmelt.wodurch die 

Diese widersprtichliche Situation fiihrte schlieBlich dazu,daft die von 

REICHENBACH abgebildete Pflanze sogar rait P.aalaarea F.W.SCHULTZ 

in Zusammenhang gebracht wurde (REICHENBACH fil.,1858), so dal3 HAUSS- 

KNECHT (1892) sogar die Forderung erhob.daB die von SCHULTZ beschriebene 

P.aalaarea  (1837) dem Prioritatsgrundsatz entsprechend eigentlich 

?.amblyptera REICHENB. heiBen rauBte.Diese Schlufifolgerung mag zvar 

richtig sein,jedoch bleibt zu bedenken.daB P.aalaarea nicht in Thuringen 

vorkonmt.die Abbildung keinesfalls ein typisches Exemplar dieser Sippe 

darstellt.die von LUCAS gesamnelten Pflanzen aus Arnstadt im Herbar KOCH 

nicht mit der Abbildung ubereinstinnen und die Diagnose("zerstreute 

untere Blattchen; FlUgel kurzer als die Blunienkrone") durchaus auch 

auf P.vulgaris  L. bezogen werden kann.Diese Unstirmigkeiten lassen es 

als wenig sinnvoll erscheinen,die Abb.50. in REICHENBACH's "Pl.Crit'.' 

klatorische Konsequenzen abzuleiten.Aus diesem Grund wurde der von 

LUCAS bei Arnstadt gesanroelte Beleg aus dem Herbar KOCH als Neotypus 

-_.'••- 

lang, hellbraun;- Stengel + zahlreich, aufsteigend oder aufrecht, teil- 

weise schwach astig, 10-25 (30)cm hoch, schwach behaart, mit grundstan- 

diger Blattrosette;- Rosettenblatter verkehrt-eiformig bis spatelig, 

10-40 tun lang und 4-15 mm breit, am Grund lang keilformig verschmalert, 

oben abgerundet oder stachelspitz;- Stengelblatter lanzettlich, zuge- 
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spitzt, mitunter leicht asymmetrisch, 10-30 mm lang unci 3-8 mm breit, 

dicht stehend, nach oben zu + deutlich an GroBe zunehmend, mit der grofiten 

Breite etwa in der Mitte, Rosettenblatter doppelt so lang wie die Stengel- 

blatter, seltener gleichlang;- Bliitenstand traubig, vielblutig, zu Be- 

ginn der Anthese dicht, pyramidal, spater verlangert, locker, 4-12 cm 

lang;- Bliiten dunkelblau, seltener weifi;- Bliitenstiel 1,0-2,0 mm lang;- 

Tragblatter langlich-eiformig bis lanzettlich, 1,5-2,3 (2,5) mm lang, 

etwa so lang wie der Blutenstiel;- Vorblatter 0,7-1,3 mm lang;- Kelch- 

blatter linealisch, zur Bliitezeit abstehend, undeutlich dreinervig, 2,8- 

3,8 (4,2) mm lang, die Einschnurung am unteren Kronblatt um 10-30 % uber- 

ragend und die Krista 1/3 - 2/3 ihrer Lange iiberlappend;- Fliigel verkehrt- 

eiformig, an der Spitze abgerundet, am Grund keilformig verschmalert (Ba- 

siswinkel 40-75°), (4,5) 5,0-6,2 (6,5) mm lang und (1,8) 2,2-4,0 mm breit, 

mit der groBten Breite in der oberen Halfte;- Fltigelnervatur offen, sel- 

tener halb-geschlossen, mit 1-2 Netzmaschen, Mediannerv erst im oberen 

Drittel in 1-4 kurze Apikalnerven verzweigt, die Lateralnerven mit 3-6 (9) 

freien fisten im Randbereich;- Krone 4,5-5,8 (6,0) mm lang, der rohrige 

Teil etwa so lang wie der freie oder kurzer, mit deutlicher Einschnurung, 

Kronblatter kurzer als die Fliigel;- Krista deutlich abgegliedert, mit 

12-18 (25) Fransen, diese (1,5)1,9-2,6 mm lang;- Griffel 1,2-1,7 mm lang, 

etwa so lang wie der Fruchtknoten;- Kapsel verkehrt-herzformig, am Grund 

+ keilformig, 4,0-5,0 (5,5) ran lang und 3,5-4,5 mm breit, die Fliigel 

schmaler als die Kapsel (FFB:KB=55-90 X) und ****&  1SnSer als diese 

(FFL:KL=100-130 %), mit 0,3-0,5 ran breitem Hautrand;- Samen langlich-ei- 

formig, 2,1-2,6 ran lang und 1,0-1,4 ran breit, mit langen Borsten besetzt, 

Elaiosomlappen ungleich, die beiden Seitenlappen 0,6-0,9 ran lang und 

30-35 %  der Samenlange einnehmend. 

Vgriabil itat: P. anara  subsp. brachyptera umfaflt 3 i 

Varianten, die durch eine relativ konst 

terisiert sind. Zwei dieser geographischen Rassen warden fruher 
i FRITSCH (1907). 
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gebiet kann eine spezifische Trennung jedoch nicht aufrecht erhalten wer- 

den. Das Bild vonP.amara  subsp. ;^w...; r« ^,wie es sich im Augenblick 

darbietet, zeigt, daB es sich urn eine sehr variable Sippe handelt, deren 

Extremglieder durch eine kontinuierliche Reihe von Ubergangsformen mitein- 

ander verbunden sind. Eine Ursache fur die ausgepragte Merkmalsvariabilitat 

diirfte wohl auch in Hybridisierungsvorgangen zu suchen sein. So zeigen 

Formen der Alpen in ihren Merkmalen bisweilen eine Annaherung an 

P.alpestris,  wahrend die ungarischen und ostkarpatischen Pflanzen mehr 

P.amarella gleichen. 

Wegen der groBeren Zahl an Zwischenformen, der geographisch unvollstandigen 

Trennung sowie aufgrund der weitgehenden Uberlappung der Merkmalsampli- 

tuden schien es nicht angebracht diese Varianten als Unterarcen einzu- 

stufen. Die in ihrera Merkmalsbestand relativ gut geschiedenen "Ecktypen" 

sind ira folgenden als "  minor variant " (BABCOCK.1947),im Deutschen 

steht dafur der Ausdruck "Variante" (Abk. var. mit beigefugter Ziffer), 

(Typische Fom:P.amara L. subvar.brachyptera CHODAT) 

Fliigel langlich-eiformig.abgerundet, 5,5-6,5 mm lang und 

2,5-4,0 nm breit.deutlich 1anger als die Kapsel (FFL:KL= 

110-130 1) und nur wenig schmaler (FFB:KB= 70-95 7o);Kelch- 

blatter uber 3,5 nri.die Einschniirung am unteren Kronblatt 

deutlich uberragend;Krone kiirzer als die Fliigel ;Fransen des 

Anhangsels 2,0-2,6 ran lang. (Abb. 33.). 

(P.amara  L. var. "amblyptera"   KOCK - non P.amblyptera 

REICHENB.) 

Fliigel verkehrt-eiformig,± rundlich, 4,5-5,8 aro lang und 

2,0-3,0 HK breit.etwa so lang wie die Kapsel (FFL:KL= 

90-110 %) und nur wenig schmaler (FFB:KB= 70-90 %);Kelch- 

blatter unter 3,5 mm.die Einschnurung am unteren Kronblatt 

; uberragend; Krone etwa so lang wie die Fliigel; 

Rosettenblatter i : als die 

:engelblatter; Pflanze bis 30 cm hoch.  (Abb. 35.) 
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Flugelldnge: Fluqelbreite 

\     -h —i a 

t-1 41    i b 

' • 4"?| • c 
1.6   i   2,0   9   Zf   2.6   i   3p   3,2   3A 

Flugelbreite/Kapselbreite 

4 -1"      -fl± 

Abb. 31. Merkmale aus dera Bluten- und Fruchtbereich zur Unterscheidung 
der Varianten vonP.amcra  subsp. brachyptera . a.- Var. 1,typische Form 

"braahyptera".  b- Var.2, "amblyptera".  c_- Var.3, "oavpatica"   und 
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• {P.carpatiaa WOLOSZCZAK; P.amara L. subsp.braehyptera  (CHODAT) 

HAYEK var. aarpatica  (WOLOSZCZAK) PAWL.) 

Fliigel elliptisch.stumpf, 4,5-5,5 ran lang und 1,6-3,0 ran breit, 

wenig langer als die Kapsel (FFL:KL= 105-125 7J und deutlich 

schmaler (FFB:KB= 50-75 1);Kelchblatter unter 3,5 ran,die Ein- 

schniirung am unteren Kronblatt nur v 

etwa so lang wie die Fliigel; Pflanze 10-20 c 

Fliigel schmal lanzettlich.stumpf, 4,8-6,0 ran lang und 1,5- 

breit, langer als die Kapsel (FFL:KL= 105-125 t) und viel 

schmaler (FFB:KB= 50-70 V) ;Kelchblatter unter 3,5 ran,die E 

schnurung am unteren Kronblatt deutlich uberragend;Krone \ 

kurzer als die Flugel;Anhangsel kurz,1,5-2,0 ran lang.mit s 

feinen Fransen;Pflanze 8-20 cm hoch.(Abb. 37.). 

ler Besprechung der Scatterdiagrarane wurde bereits darauf hingewiesen, 

lie Heterogenitat innerhalb der subsp.braohyptera  in vielen Fallen 

i Bastardierungen bedingt wird. Diese hybridogenen Zwischenformen 

vor alien im Nord-und Ostalpenbereich.ebenso in den Karpaten (Tatra) 

auch in Mitteldeutschland zu finden, also in ienen Bereichen wo ein 

anmen von P.amara subsp.braohyptera mit P.amarella oder 

alpestris gegeben ist. Im Alpenbereich finden sich solche Hybridderivate 

vorzugt in HOhen zwischen 1000 und 2000 m. 

Die Analyse der Struktur s : Mischpopulat 

Ausgangsarten vor allem Pflanzen der Feneration mit mehr oder minder 

intermediarer Merkmalsauspragung vorkoranen, aber auch in geringem Umfang 

Ruckkreuzungsindividueen auftreten. Zudem wird deutlich, daB in den hoheren 

Lagen der Alpen ein wesentlicher Infiltrationsdruck auf die P. amara-Sippen 

von P.alpestris  ausgeht, wahrend diese Rolle in den tieferen Lagen, so 

etwa im Bereich der Mittelgebirge.x 

'reqv 

beteiligten Sippen abhSngig : 

zur Folge, daS die Verteilung und Frequenz der Merkmale in unterschiedlichem 

MaBe von der Introgression rfpr 1—41. >—< 

: die Etablie: 

« Isolation £ 
:olcher Hybriden isl 
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der dominierenden Autogamie eine entscheidende Bedeutung zu; sie trag 

nicht nur zur Erhaltung solcher Zwischenformen bei,sondern ist auch v 

llch fur die Fixierung der intermediaren Merkmalsauspragung verantwor 

Da sich derartige Vorgange vielerorts im Nord-und Ostalpenraum be- 

obachtenlassen und demzufolge auch fruheren Autoren nicht verborgen 

blieb.ist es nicht verwunderlich.daB solche abweichenden Formen eine 

taxonomische Bewertung als Unterart erfahren haben. ROTHMALER (1976, 

Kritischer Band) fuhrt sie unter P.amarella CRANTZ subsp."amblyptera 

(KOCH) JANCHEN auf,wobei allerdings bereits an dieser Stelle zu be- 

merken ist.daB nicht JANCHEN diese Unkocnbination vorgenonnen hat, 

sondern daE sie bereits auf JAVORKA (1924) zuruckgeht.Gleiches gilt 

Verbreitung (Karte, Abb. 32.): Das Hauptareal von P.amara sdbsp.brachyp- 

tera  erstreckt sich von den Bergen Niederosterreichs und der Steiermark 

iiber die nordlichen Kalkalpen westwarts bis zum Anmergebirge. Durch eine 

auffallende Llicke getrennt finden sich inselartige Teilareale in der Norc 

schweiz, im Bereich der Schwabischen Alb sowie im Gebiet von Spessart unc 

Rhon. Die Vorkommen in Thiiringen, im Harz und im Werragebiet umgrenzen 

den nfirdlichsten Bereich des Disjunktareals. Der sudliche Teil des Ver- 

breitungsgebietes wird durch einzelne Vorkomnen in den Karawanken, in der 

Gailtaler Alpen und in den Dolomiten begrenzt. Demgegeraiber umfafit das 

osteuropaische Teilareal nahezu den gesamten Karpatenbogen und strahlt 

nordlich bis ins Kielcer- und Lubliner Hugelland nach Polen aus.Einzel- 

vorkonmen finden sich auch in den v 

gtandort: Montan bis alpin (300-2200 m)» seltener auch kollin. Diese Sip- 

Pe tritt bevorzugt in subalpinen Steinrasen und Felsfluren, vereinzelt 

auch in lichten Kiefernwaldern auf. Teilweise werden auch Quellfluren 

Oder sumpfige Wiesen besiedelt. Flachgriindige, hi: 

den, in den Mittelgebirgen meist auf Muschelkalk.sind 1 

diese Sippe. 
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Karyologisch untersuchte Pflanzen 

Friihere Zahlungen: 

Polen : SKALINSKA et al. (1959) 2n=28. 

Eigene Zahlungen; 

Deutschland 

Bayern: Garmisch-Partenkirchen.Wettersteingebii 

Lenggries.Brauneckgebiet,Aufstieg zu den Achselkopfen; 

ca.1500m; 23.7.1983;leg.G.HEUBL; (P-384) 2n=34 

Berchtesgaden,K5nigsseegebiet,Jennergipfel;ca.1800 m; 

30.7.1983;leg.G.HEUBL; (P-386)  2n=34 

Bayrischzell.Wendelstein.am Weg von der Aiblinger-Hutte 

zum Gipfel;ca.l700 m; 21.8.1983;leg.G.HEUBL; (P-390) 2n=34 

Reit im Winkl.Chiemgauer-Berge.am Aufstieg zum Fellhorn, 

in der Umgebung der Hindenburg-Hutte und der unteren 

Hemmersuppen-Aim;ca.1300m;19.7.1980;leg.E.ALBERTSHOFER 

(P-117) 2n=3A 

Mittenwald.Wallgau.Karwendelgebirge.am Weg vom Soiernhaus 

zur Schottelkarspitze;ca.2000 m;26.7.1980;leg.E.ALBERTSHOFER; 

(P-118)  2n=34 

Mittenwald.Wallgau.von der Fischbachalm zum Soiernhaus, 
Lakaiensteig;ca.l500m;26.7.1980;leg.E.ALBERTSHOFER;(P-119).2n=3A 

:,Aufstieg vom Brunnsteinhaus zum Brtinnstein; 

.1981 ;leg.G.HEUBL; (P-335) 2n=34 

Rosenheim,! , Aufstieg von der Deinl-Alm zum Heuberg; 

i0;leg.E.ALBERTSHOFER; (P-101) 2n=34 

Chiemgauer-Berge.Geigelstein.Hange unterhalb des Gipfels 

ca.1700 m; 11.7.1981;leg.G.HEUBL; (P-3A0) 
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Karwendelgebirge,von der Engalir 

10.7.1981; leg.G.HEUBL; (P-380)  

Wilder Kaiser.Aufstieg zum Stripsen-Joch;ca.l500 m; 

12.6.1982; leg.G.HEUBL; (P-388)  

Stubaital,Froneben,Starkenburger-Hutte am Hohen Burgstall; 

ca.2200 m;10.8.198O; leg.E.ALBERTSHOFER; (P-136)  

Stubaital.Froneben.zwischen Sennjoch und dem Niederen 

Burgstall;ca.2000m;10.8.1980;leg.E.ALBERTSHOFER; CP-135)  

Reutte,Tannheimer-Berge,Alpenrosenweg \ 

Gehrenjoch;ca.l650 m;28.6.1981;leg.E.ALBERTSHOFER; (P-332)..2n=34 

KHermagor.Windische H6he;ca.ll00 m;20.6.1981;leg.E.ALBERTS- 

HOFER; (P-321) 2n=34 

Feistriz o.Bleiburg.Auffahrt zum Petzen.kurz vor Sieben- 

hutten;ca.l700 m;13.6.1981 ;leg.G.HEUBL;  (P-304) 2n=3A 

,.1200 m;11.6.1983; 

Saualpe.an der StraSe von Wolfsberg z 

Haus.hinter Prelms;ca.l300 m;12.6.196 

(P-300)  

Salzburger-Land: Windischgarsten.Stodertal.an 

hoG;ca.l400 m;5.6.1981;leg.G.HEUBL;  ( 
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Gesehene Belege 

Bayern:  Zwischen Drachenloch und Schellenberg.an der bayerischen Grenze, 

1891.KERNER (GZU); Schellenberg,beim bayerischen Grenzmauthaus,1891, 

KEENER (GZU); Wendelstein.westl Abhang,1200 m, DOLENZ  (GZU);Eiskapelle 

am Konigssee,  1852, SENDTNER (M); Chiemgauer Berge,Hochfelln,1395, HARZ (M); 

Puntensee bei Berchtesgaden.Rennergraben, 1699 in, 1933, PAUL (M);Berchtes- 

gaden, Priesbergalpe, 1450 m,1936, PAUL (M);Miesbach,Boschungen des 

Krottentalweges gegen das TaubensteLnhaus,1350 in,  1956, FREIBERG (M); 

Salzburger Alpen,am Steige von der Hinteren Dalsen nach der RoBalra an Ende 

der Aschentaler Wande,1952, FREIBERG CM); Moranenhiigel siidl.Frieding, 1941, 

FREIBERG (M); Schliersee,zwischen Fischhausen und Kuhzagl,1908. BIBER- 

STEIN (M); Hochfelln,gegen die Brurmlingsalpe,1908,VOLLMANT? (M); Berchtes- 

gaden,in Wald zwischen Konigsbach und K8nigsbergalm,1917, FREIBERG (M); 

Berchtesgaden,zwischen Wimbachgriesalpe und Kirche,1350 m,1939, PAUL (M)l 

Berchtesgaden,Fischunkel,1887,CORRENS (M); Jennergebiet,bei der Krautkaser- 

alm,1965,LIPPERT (M); GeigelsteingiPfel,SW-Seite,1850,SENimJER CM); Wetter- 

steingebirge.am Schachen,1922, KRUBER (M); Griesen,zwischen Enning-und 

Rotmoosalm,1500 in,  1963,BUTTLER (Bu); Berchtesgaden.Reiteralpe.obere 

Schwegelaln.lOOC n, 1968, BUTTLER & WUNDER (Bu); Anmergauer Alpen.nordlich 

Griesen,zwischen Hohem Brand und Brandjoch,1800 a,  197S,LENEJ0HANN (GOET); 

Brunnstein bei Oberaudorf, 1500 n.VOLLMANN (M); Bad Reichenhall.Reiteralpe, 

1800 m,1903, VOLLMANN (M); Chiemgauer Berge.Alptriften an der Kampenwand, 

1943, FREIBERG (M);Konigssee,bei St.Bartholoma,1866,KERNER (GZU); 
Oberfranken.Waldrand oberhalb Gambach.: ;  zwischen 

Altenberg und Nudlingen.Halbtrockenrasen auf Muschelkalk,1982,MEIEROTT (M»)i 

Baden-Wurttemberg: Lochen bei Balingen,1870, HEGEU1AIER (STU); Schwab.Alb 

Farrenberg bei Mossingen,  1878, LECHLER (TUB); Eningen,Drackenberg,1930, 

FAHRBACH  (TUB); 

Hessenj. Eschwege.Schaferburg.SO WeiBenbom,1973,HOLTZ (GOET); Baden- 

stein bei Witzenhausen,  1971.WAGENITZ (GOET); H6rnelkuppe,Muschelkalk, 

sFR£IBERGjM);Hoxter,amZiegenberg,1918,FREIBERG (M); Werragebiet, 
10"'    KNETSCH (ZT); Ollendorf,H5rnelkuppe,1829,BARTHINZ 

(GOET); Ziegenberg bei Hoxter.PFLtfMER (GOET); SudwestfuB des groBen 

Mittelberg,zwischen Witzenhausen und Gertenbach,1973,LEWEJ0HANN (GOET); 

i.SUdhang der Graburg.Felsenhange uber dem Konigental, ca. 

i sudlich WeiSenbom,1973,LEWEJOHANN (GOET);Sudhang des Kindel- 

bei Reichenbach,1978,LEWEJOHANN (GOET); 
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Thiiringen: Werragebiet,zwischen Motgenroda und Jaschstadt,1924,FREIBERG 

CM); am Strohberge bei Martinroda,METSCH (M); Heiligenstadt.Elisabeth- 

hQhe bei Uder,1899,PETER (GOET); Sudharz,Alter Stolberg bei Stempeda, 

1948, OSTERREICH (GOET);nahe Ahrnstadt,1843, EKHART (TUB); Kyffhauser- 

gebiet,1950, OSTERREICH (GOET); 

Osterreich 

Tiro1: Blazer bei Matrei, 1870,KERNER (WU)j ober der Muhlauer Klause 

bei Innsbruck,1867, KERNER (WU); Wiesen unter dem Haller Salzberg.Kalk. 

1866, KERNER (V/U); Kitzbuheler Alpen.un unteren Grund.Achental ,siidlich 

Aschau,1100 m,1974, POLATSCHEK (W);Unterinntal,Brandenbergertal,nordlich 

Kramsach,650 m,1974, POLATSCHEK (U); Tuxer Alpen,Kasern-Tuxer-Joch,am 

Aufstieg vom Kaserwinkl,ca. 1800 m,Kalk,1977, POLATSCHEK (W); Unterinn- 

tal.Gainskogel-Stadtberg,1969,POLATSCHEK (VJ); nordlich Hinterthiersee bei 

Kufstein,Schmiedthal.ca.620 m,1980, POLATSCHEK (W); Tuxer Alpen.Kluppen- 

tai bei Obern-Kasern,ca.l700 m,1980, 

Kitzbuheler Horn,1968, NEUMANN (W); Tuxertal,zwischen Vorder-Lanersbach 

"nd Persal, 1978,POLATSCHEK (W);zwischen Hinterthiersee und Landl,750 a, 

Kalk, 1978,POLATSCHEK (W); Unterinntal.Zahmer Kaiser,Kaisertal,zwischen 

Feldalm-Sattel und Stripsenjoch,1580 ra,Kalk,1969, POLATSCHEK (W); 

Tschirgant.am Aufstieg Zwischensiinnering-Haiminger Aim,1500 m,1974, 

POIATSCHEK (W);Stubaier Alpen.am Abstieg Hasl-Pfarrach Alm,1800 m,1980, 

POUTSCHEK (W);Unterinntal, am Aufstieg Brandenberg-Heumesseralm.llOO m, 

1975, POLATSCHEK (W); Zirler Mahder bei Innsbruck, 1867,KERNER (V/U); 

Stretserjoch,1908, SCHNEIDER (W); Stubaital,am Series,1896, ARNOLD (M); 

Kufstein,bei der Sparchenmuhle,1903,MAYER (M);Sonnwendgebirge,bei Jen- 

bach.unter der Erfurter Hutte,1905, HANDEL-MAZZETTI (GZU);Bergwiesen 

und Filzen un Kitzbiihel, STEINER (WU); 

S^lzburger-Land: Kleinpyrgas pres de Windischgarsten,1864,0BERLEITNER 

<W); Tennengebirge.auf Felstriften oberhalb der Hengalpe nachst Abtenau, 

1932.KORB (W); RadstMtter Tauern,1931,SCHNEIDER (W); MoncHberg bei Salc- 

burg.HINTERHUBER (VJ); Salzburg.Schafberg,1923, RONNIGER (W) ;Salzburg, 

Rofifeld,1200m,EYSN CW); Tennengebirge.Umgebung der Jagdhutte "am Thorl", 
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1600 m,1915,GINZBERGER CWU); Sulzau.zwischen Golling und Werfen,1957, 

REITER (M); Hohe Tauern.bei der St.Annenkapelle bei Hofgastein,1943, 

FREIBERG (M); Untersberger Moor,1230 ra.EYSN (M); Niedere Tauern.Hoch- 

feingruppe.ZmQllinggraben im Zederhauswinkel,1917,VIERHAPPER (WU); Rad- 

statter Tauern,im Lantschfeldgraben des Taurachwinkels,1916,VIERHAPPER (WU); 

Obercsterreich: Hinterstcder,Hutterer-B6den,1915,R0NNIGER (W) ;Traunsee, 

Uogebung der Ansetz,FLEISCHMANN <W); Gmunden.Aufstieg vom Landachsee 

1940.RONNIGER (W); Steyrling Tal,600 m,1972, SEIPKA (W); Stodertal, 

Bergwald am Potrawitzbach,650-800 m,1972, SEIPKA (W); Potschenpafl, 

1936,SCHNEIDER (W); Kronawettsattel bei Ebensee,1921.RONNIGER (W); 

Dachstein,Wiesalpe,1921, RONNIGER (W) ;Traunsee,Lainautal,1921, 

RONNIGER (W)j Gosausee,Zwieselalp,1923, RONNIGER (W);Lodinggraben 

bei Windischgarsten,1863, OBERLEITNER (WU); Hallstatter See, Steeg, 

Soolweg, 1936,SCHNEIDER (W); Pyhrgas.Gowildalpe,1928,SCHNEIDER (W); 

Steiermark: In der Waldregion um Adnont.Kalk.STROBL (MO);  bei Tro- 

faiach nachst Leoben,1866, KRONBERGER (WU); auf den Navritzen-Wiesen 

ua Gschaid,1904,GRIMBURG (W); Gamskogel ober Stubming nachst Graz, 

1891 .FREISSMANN (W); Waldrander um Prahbichl bei Vordemberg,1350 m, 

1903,PREISSMANN (W);im Sunk ober Trieben,1000 m,1892,FREISSMANN (W); 

In Kalkgeroll auf Eerghangen nachst Rosing bei Schladming,1920,VETTER 

(W)j Alpenmatten im Gnadenbachtale bei Aich,1927,VETTER (W) ;Peggau, 

1910,SCHNEIDER (W);Prebichl,1913,SCHNEIDER (W); auf feuchten Wiesen 

bei Stiibming nachst Graz,1867.OBERGMEINER (W); FQlz ad montem Hoch- 

schwab,Kalk,1400 m.HAYEK (W); im Gesause bei Admont, 1878.WEISS (W); 

Vfeizklaix,,1911,SAERANSKY (W); Pleschkogel bei Graz,850 B, 1882, FREISS- 

MANN (W); Hochschwabgebiet,TragoG-Oberort,Sonnenscheinal-n,1970,ZAK (W); 

SchladningerTauern.Obersee,1972,KLAUS (W); Veitsch,Aufstieg von Radwirt, 

190b .RONNIGER. (W); Totes Gebirge.Rinnerhiitte.Wildensee,1823.RONNIGER (W); 

Mur7mschlag,Scheibenberg,1906,RONNIGER (W) ;St.Lambrecht,auf der Greben- 

zen,1932,RONNIGER (W); Schockl,Aufstieg zum SchScklkreuz,1932.RONNIGER WU 

Weizklarm bei Passail,600 m,1932,RONNIGER (W); Murtal.MUhlbachgraben, 

Weg auf die Plesch,1980,SCHEUER (GZU); Trofaiach.in der "Klumpen-'.zw. 

Hirnalm und Klumpensee,1976,POELT & PITTOni (GZU); MUhlbachgraben,Stift 

Rein,1973,HAFELLNER (GZU); Seeberg.Aflenzer Staritzen.unter Seemauer, 

1350 n,1974,HAFELLNER (GZU); Stoderzinken bei Grobming,1907,THANER (GZU); 

Pfaffenkogel bei StXibning,1896,PALLA (GZU); Peggau,1902,FRnSCH (GZU); 
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Hochschwabgebiet.Trawiesental,1400 m,1897, PALLA (GZU); Eisenerz,1892, 

KRASAN (GZU); Aflenz,Biirgeralpe,1600 m,1916, VITTORELLI (GZU);Hochschwab, 

Burgeralpe-Voitsthalerhutte,1912, CZESKA (GZU); Schockel,1450 m.VITTORELLI 

(GZU) ;Stubniing,1944,BRATH (GZU); Fischbacher Alpen.Sonnwendstein.felsige 

Stellen gegen Durrgraben,1944,WIDDER (GZU); Rottenmanner Tauern.Trieben- 

stein,1959,R0ESSLER (GZU); Hochschwab,Trenchtling,Kalk,1953,R0ESSLER (GZU); 

Umgebung von Trag6B,Grunersee,1939,WIDDER (GZU); Tressen bei Aussee, 

Almwiesen,Kalk,1907,DOLENZ (GZU); Barentalalm bei Veitsch.,1400 ra,1913, 

DOLENZ (GZU); Metnitzer Alpen,Grebenzen bei St.Larabrecht.1860 m,1942, 

EGGLER (GZU); Pernegg,1924,EGGLER (GZU); Schockel,beim Novy Obelisk, 

EGGLER (GZU); Schneealpe.1700 m, FRITSCH (GZU); Gesause,1908,FRITSCH 

(GZU); Folzgraben bei Aflenz,1916,765 m.MELZER (GZU); Seegraben bei 

Aflenz,1904,FRITSCH (GZU);Murtal bei Kraubath,1969,POELT (GZU); am Fufle 

des Pfaffenkoge1,1902,FRITSCH (GZU); Eisenerzer Alpen.unweit der 

Leobnerhutte,1946,BRATH (GZU); Eisenerz,Erzberg,l300 m, 1905,HANDEL - 

MAZZETTI (WU); Trofaiacher Alpen.am Reiting,1891, WETTSTEIN & FREYN (WU); 

Walder bei Peggau,1906,THOMANN (M);Folz am Hochschwab,1400 m,1905,HAYEK 

CM); am FuBe der Peggauer Wand, 1941,FREIBERG (M); Hochschwabgruppe, 

Ofenbachtal zw. Eisenerz und Hieflau,Schwarzluckenkogel,680 m,1972, 

SAUER (Sa); Hochschwab, Nordhang des Folzgraben,1959,SAUER (Sa);Niedere 

Tauern.Rottenmanner Tauern,"in der Gulsen" bei Kraubath,600 m,SAUER (Sa); 

Ennstaler Alpen.Hange der Kohlermauer zw.Buchau und Oberreith,SW St. 

Gallen,800 m,SAUER (Sa); Hochschwab,Aflenzer Staritzen.oberhalb des 

Seebergsattels,1350 m,1973,D0BBELER (Do); Gesause.S GroSreifling.Taraisch- 

bach-Graben,900 m,Kalk,1968,POLATSCHEK (W); Walder an den Abhangen des 

Eisenhutes bei Purrach,1932,VETTER (W); Stangalpen.Rinseneck,1928,GAYER 

(GZU); Gandlalm bei Prebichl,1928,WIDDER (GZU); 

Niederosterreich; Am Mittersee bei Lunz,1885,KERNER OWU); am Wasser- 

steige des Alpl ,1877,HALACSY(WU);St. Veit a.d.Triesting,oberhalb der 

neuen Klaranlage,320 m,1972,KRENDL (W) ;Rekawinkl,1382,ZAHLBRUC<NER (W); 

Sonnige Berghange bei Kaltenleutgeben.l 877,^1)11^ (W); Eisemes Thor bei 

Baden,1387,REIMANN (W); Hardegg,1888,OBORNY (W); Peilstein in Wiener- 

wald,1931,SCHNEIDER (W); Raxalpe,im Kalkgeroll unterhalb des ReiB- 

thaler-Steiges,1891,ROHNIGER (W);Rax, Brandschneidl,1891,CUFODONTIS (W); 

Semnering ,1833,KRONFELD (W);Wiesen des Seeberges bei Seewiesen nachst 

Mariazell,1890,PREISSMANN (W); Tonion, slid 1. von Mariazell ,1906,RONNIGER (W); 

Wienerwald,Anninger,Buchkogelklanni,Gaaden,1914,ROTnGER (W); Katzelsdorf, 
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1882.KERNER (GZU); Wien.bei Baden,1886,FRITSCH (GZU);Kranichberg,19bS, 

SCHIEFERMAIR (GZU); Raxalpe.im Siebenbrunner Kessel,1936,WIDDER (GZU); 

Pernitz.feLsige Hange an der StraCe nach Pottenstein,1894,FRITSCH (GZU); 

Schneeberg bei Reichsraming,STEININGER (WU); Lahnsattel ,1890,WETTSTEIN (W); 

Wiesen urn Klein-Zell,1895,WETTSTEIN (WU); Grunbach.Fohrenwalder am Weg 

auf die Hohe Wand,1898,HAHDEL-MAZZETTI (TO); Rosaliengebirge,bei Frohsdorf, 

zw. Anmergraben und Schergengraben,GINZBERGER (WU); Lunz a. See, Stellen 

am Stockgrund,1945,BRSUHLE (GOET); Walster bei Mariazell,am Weg Rechen- 

graben-Walster,900 m,1967,POLATSCHEK (W); Raxalpe.Schutt der Griesleiten, 

1884.VJQL0SZCZAK (W); 

Burgenland: Triften des Steinstuckl bei Bernstein,1922,VETTER (W); 

Karnten: Raibl,1871,KRONBERGER (WU); Turracher Hohe,1935,SCHNEIDER (W); 

Drautal westl.Lienz.am FluBufer bei Amlach bis zur Lienzer Klause,1969, 

SEIPKA (W); Auf dem Hochobir bei Kappel,2100 m,Kalk,1886,PREISSMANN (W); 

Eisenkappel .Hochobir,1907 .RONNIGER (W); Bleiburg.Dobratschgipfel ,1907, 

RONNIGER (W); Hochstuhlgebiet,zv7.Klagenfurter-Hutte und den Matschacher- 

satte1,1932,RONNIGER (W); Langalpental bei Radenthein,1926,ARBESSER (GZU); 

Karawanken.im 3odental,1939,WIDDER (GZU); bei Unterloibl,Kalk,1889, 

JABORNEGG (GZU); Karawanken,Klagenfurter-Hutte,1700 m.WAGENITZ (GOET); 

nahe Heiligenblut am GroBglockner.HOPPE (KR): 

Osttirol: Lienzer Dolcraiten,Kerschbaumeralra,1908,RONNIGER (W); Laserztal, 

oberhalb der Lienzer Dolomitenhutte,1700 m, Kalk,1967,POLATSCHEK (W); 

zwischen Luttach und WeiBenbach,1881,TREFFER (VJU); Hohe Tauern,am 

Kalserweg unterhalb vom Taurer,1957,FREIBERG (M); 

Sudtirol: Sexten,Altenstein,1871,HUTER (WU); Val Fonda oberhalb 

Schluderbach,Dolonitengeroll,1909,PREISSMANN (WU); Schliiterhutte 

gegen die Peitlerscharte,1912,R0NNIGER (W); Sextener Dolomiten, 

Nordfufi der Rotwandspitze und Neunerkofel,1800 m,1911,DOLENZ (GZU); 

VillnQBtal, Schliiterhutte, 2300 m,1912, STERNBACH (M); Enneberger Dolo- 

miten,Kl.RoSkofel ,1962,BUTTLER (Bu); Suldental,] 

unterhalb Innersulden,ca.l750 m,11.-16.6. 
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Rigi, zwischen Staffel und Scheidegg,1868,BRUGGER (ZT); Schleitheii" 

bei Schaffhausen.auf dem Randen,VETTER (Z); Utli bei Zurich,1892, 

ARNOLD (Z); Zurich,Nordseite des Aegsterberges,780 m,1945,ARNOLD (ZT); 

Tschechoslowakei 

Sliacany,950 m,1963,HRABATOVA (W); Tatra,Zakopane,KOTULA (W); Tatra, 

gorna granica regli in Mietusiej Doline,1880,KOTULA (W); Tatra,Bocran, 

1379,KOTULA (W); Tatra,Lysanki,]881,Kotula (W); Tematin,Kalk,400-5CC m, 

1926,SUZA (W); Zakopane,unter Regie,940 m,1968, PIEKOS (W); mons 

Sainkowa CZUBA.vallem Dolina Strazyska,1100 m.FREY & JASIEWICZ (W); Tatra, 

Javorina,1918,RONNIGER (W);Tatra, hintere Kupferscharte.Felstor Bramka, 

1918.RONNIGER (W); Galizische Tatra,Koscieiiskotal.l300 m,1914,SAGORSKI 

(M); Waldrand zw. Malliarska und der Kesmarker Tranke,960 m,1929, 

MAYER (M); Karpaten,Felsen des Rohatstockes,1903,BRANCSIK (G);Karpaten, 

Durlsberg,1893,DRUDE (ZT); Tatra,in alpinis mut.Sina.l560 m,1938,DEYL (W); 

Montes Vysoko,Fatra,in graminosis alpinis tnontis Rozsutec,1930,DEYL (W); 

0urlsberg,Kalkabhange,1700 m.DRUDE (ZT); 

Conit.Pest.in nontibus Dunazughegyseg.In graminosis declivi mont 

Nagyszenas supra vicum Nagykovacsi,27.6.1947,J.PAPP (BP);Montes 

Vertes.in saxosis vail is Fanivolgy ad pagura Verteskozma,8.5.1931 

LENGYEL (BP); Nagyszenas,27.6.1947,PAPP (BP); Conit.Feher,in rup 

calcareis vallis Fanien-v6lgy prope pagum Ve'rteskozma,25.4.1943, 

KARPATI (BP); In carpatis orient.,in rupibus calcareis in subalp 

Nagyhagyma's,supra pagum Balabanya,ca.l700 m,14.7.1950,POU (BP); 

Montes Kezthely.in declivibus dolomiticis mentis PetShegy,supra , 

Gyenesdia's,6.6.1955,POU (BP) ;Slovakia occidentali-borealis,roonte! 

Vysoko (Mala)Fatra,in graminosis alpinis montis Rozsutec,solo do: 

Hiitico,ca.l450m,13.'6.1930,DEYL,MEISNER & SILLINGER (BP); Conit. 

Vezprem.in graminosis prope pagum Vanarzvashegy.il.5.1952.KAROLY: 
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Ungarn 

In apertis niontiura ad vallem Urvolgy,27.7.1894,BORBAS  (HP); Keszthely, 

Gyenesdia's,Petohegy,6.6.1955,SZODFRIED (BP); Veszprem,in caeduis 

vallis Budoskuti.volgy dit.pr.pagum Gyenesdias,150m,15.4.1960,KAROLYI 

(BP); Comit.Pest,Pilisczaba,erdoben a lovolde volgyenek felsobb 

reszeben,8.5.1911,BQROS (BP); Auf Wiesen unter der Stanitzka bei Czaba, 

KERIf£R (WJ); Pietra Muncelulus zw.Bejbanja iind Petrosa,  1359, KERNER 

(UU);  in pinetis ad Borotyanko,  1882, BCRBAS  (WU);    Biodapest.am 

FulBe des Hohensteines bei Piliszentivan,1934,KORB (W); Budapest,Nord- 

abhang des Nagy Sze'nashegy bei Piliszentivan,1929,RONNIGER (W);ad 

lacum balatonis.ad pagum Gyenes,1894,B0RBAS (W); am kleinen Heuberg 

bei Piliszentivan ,1930,KOVATS (M); Gyenes prope Keszthely,1894,BORBAS(M); 

i,KRACH & KOPF ( 
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Seitenansicht. b-Tragblatt,Vorblatter 

d-Kapsel. e-Flugel. f-Sanen. 
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brachypteraVarA "bale 
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ht. b-Tragblatt,Vorblat:e: 

-Fliigel. f-Sanen. 

:-Kronblattanhangsel. 
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Da die Suche nach dem oben zitierten Herbarbeleg t 

blieb-groBe Teile des Herbar CRANTZ wurden wahrenc 

nichtet-wahle ich folgende Neuaufsamnlung vom loo. 

Neotypus: 

WP.CBnara L. subsp. amavella  (CRANTZ) CHODAT, Buil.Soc.Bot.Geneve 

il 160 (1889). 

^.austriaca CRANTZ, Stirp.Austr.ed.2^2: 439 (1769). 

Typus: In pratis sylvaticis udis circa Neostadium (BP+). Da der 

zitierte Typusbeleg im Herbar CRANTZ nicht mehr vorhanden ist, 

wahle ich die seiner Diagnose beigegebene Abbildung zum 

Iconotypus: CRANTZ, Stirp.Austr. ed.2^2: 439 (1769), fasc.5,tab.2,fig.^ 

-P.amara  L.var. austriaaa  (CRANTZ) 1AM. & DC.Fl.Fr. 3: 456 (1805). 

= P.amarella CRANTZ subsp. austriaoa  (CRANTZ) JAVORKA, Magyar Fl.: 

= P.uliginosa REICHENB.,P1. Crit. 1: 23 (1823). 

Typus: Moorwiesen bei Ruckmarsdorf bei Leipzig.leg.MARTINI S 

Da in Herbar REICHEKBACH der genannte Beleg nicht mehr vorhi 

ist.schlage ich die seiner Diagnose beigegebene Abbildung al 

Iconotypus vor. 

Iconotypus:R£ICHENBACH,Pl.Crit. Is 23 (1823), tab.21,fig 40. ( 
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Typus: Saarbrucken.auf feuchten Heiden.leg.NAUNHEIM (JE) 

Beschreibung: Pflanze ausdauernd;-Wurzel spindelig.diinn.rait wenigen fei- 

nen Seitenwurzeln, 3-6 cm lartg, hellbraun;- Stengel meist zahlreich, auf- 

steigend oder aufrecht, bei Pflanzen feuchter Standorte stark verlangert 

und oberseits astig verzweigt, 5-15 (30) cm hoch, schwach behaart, am 

Grund mit dichter Blattrosette, die bei Sumpfformen stark aufgelost sein 

kann;- Rc^e^tenblatter verkehrt-eiformig bis spatelig, ganzrandig, 15-30 

nm lang und 5-12 mm breit, mit keilformigem Grund, oben abgerundet, etwa 

doppelt so lang wie die Stengelblatter;- Stengelblatter langlich ver- 

kehrt-eifSrmig bis lineal-lanzettlich, zugespitzt, 10-20 (28) nm lang und 

2-7 mm breit, mit der groflten Breite im oberen Drittel, nach oben zu bis- 

weilen deutlich an GroBe zunehmend, alle Blatter mit gallig bitterem Ge- 

schmack;- Bliltenstand traubig, vielbliitig, zu Beginn der Anthese + dicht, 

spater verlangert, 5-10 (15) cm lang, etwa die Halfte der StengellSnge 

einnehmend;- Bliiten violett-azurblau, kobaltblau, seltener purpurn oder 

weiS;- Bliitenstiel 1.0-2.0^ lang;- Tragblatter 1,0-1,5 (1,7) mm lang, 

:o lang oder kiirzer als der Bliitenstiel, friih ab- 

1,5-1,0 mm lang, etwa halb so lang wie der Bluten- 

Blutezeit + anliegend, schmal, spitz, einnervig, stiel;- Ke 

2,0-2,8 (3,0) nm lang, di£ Einschniirung am unteren Kronblatt urn 20-35 1 

Uberragend und die Krista etwa 1/3 ihrer Lange iiberlappend;- Flugel el- 

liptisch bis langlich-eiformig, am Grund keilformig verscbmalert (Basis- 

winkel 45-65°), vorne abgerundet, 3,0-4,8 (5,1) m  lang und 1,2-1,9 (2,21 

nm breit, mit der groBten Breite in der oberen Halfte;- Fliigelnervatur 

offen, selten mit einer Netzmascht 

Apikalnerven aufgespalten, jeder 1 

bereich;- Krone 3.0-4.5 (4,8) nm ] 

freie, mit undeutlich abgegliederl 

die Flugel;- Krista wenig abstehend, 

1,0-1,8 (2,0) mm lang;- Griffel 

knoten, Narbe etwa in der Mitte 

Mediannerv an der Spitz e in 1-3 kurze 

teralnerv mit 3-4 freien Ssten im Rand- 

ng, der rohrige Teil so lang wie der 

m AnhSngsel, Kronblatter so lang wie 

, mit 8-14 (16) schmalen Fransen, diese 

-1,3 mm lang, kurzer als der Frucht- 

Griffels ansitzend;- Ka psel verkehrt- 
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ten am Grund keilfSrmig, 3,0-4,5 ram lanj 

deutlich schmaler als die Kapsel (FFB:f 

g oder wenig kurzer (FFL:KL=85-105 X), r 

- Samen eiformig, 1,5-2,1 mm lang und 0, 

a Borsten besetzt, Elaiosomlappen etwa \ 

ang, 20-30 7= der Samenlange erreichend. 

gezeichnet. Durch die Besiedelung sehr unterschiedlicher Standorte 

komnt es haufig zu Veranderungen im Erscheinungsbild. Dies betrifft 

besondere die Merkmale des vegetativen Bereiches, so etwa die Wuchsto 

die Internodienlange, die Dichte der Rosetten, die Grofle der oberen 

Stengelblatter sowie die Ausbildung von Verzwetgungen. 

An sonnigen, trockenen Standorten findet man gewohnlich Pflanzen mit 

uberwiegend gedrungenem Habitus.meist zahlreichen Stengeln.die eine 

dichte Beblatterung aufweisen und kompakte Grundblatt-Rosetten be- 

sitzen.Die Bliitentrauben sind vielblutig,dicht,die reifen Kapseln 

Bei Pflanzen, die an feuchten oder schattigen ! 
aber im hohen Gras stehen, beobachtet man haufig dunne, rutenformige und 

± niederliegende Stengel, die im oberen Bereich astig verzweigt sind und 

nicht selten eine Wuchshohe bis zu 30 cm erreichen. Die Beblatterung 

dieser Formen ist sehr locker, die Grundblatt-Rosetten sind aufgelost, 

mitunter kaum mehr erkennbar, wahrend die Stengelblatter nach oben zu 

deutlich an Grfifie zunehmen. Aufgrund dieser habituellen Besonderheiten 

har PRANT7 n7MN •        P amarella eine weitere kleinblutige Sippe 

bin, daS sich die bTiden Sippen vor .Hem durch unterschiedliche oko- 

logische Anspriiche unterscheiden. Erstere charakterisiert er nut  <vu - 

Wie die Kulturversuche und Gelandebeobachtungen zeigen, sind diese hab 

tuellen Unterschiede in starkem Mafle von den Bedingungen am. S"ndo* 

modifikatorisch beeinflufibar. Die taxonomisch wichtigen Merkma e g eic 

n CRANTZ geschiedenen / 
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Auch im Bliitenbereich lassen sich keine signifikanten Merkr 

die Kapsel und deutlich schmaler als diese. Die Kapselform wit 

weitgehend vora Entwicklungszustand ab; so beobachtet man b< 

Friichten eine + keilformige Form, die mit zunehmender Reif< 

Gestalt annimnt. Die von REICHENBACH (1823) aufgrund der k, 

Friichte als P.uliginosa beschriebene Art kann deshalb eben; 

CRANTZ in die Synonymie der P.amarella CRANTZ verwiesen wei 

In Abb. 39. sind die Wuchsformen von Pflanzen dargestellt, 

schiedenartigen Wildstandorten gesammelt warden und im west 

das okologische Spektrum von P.amarella wiedergeben. 

Das i 

streckt sich von Oberitalien iiber den nordlichen Teil der Balkanhalb- 

insel (Slowenien, Kroatien, Ungarische Tiefebene) bis zu den Slidkarpaten 

und das angrenzende rumanische Tiefland (Walachei) und greift ostlich iitx 

die mittelrussische Platte, den nordrussischen Landriicken bis zum Timan- 

rucken aus. Die nordlichsten Vorkommen finden sich auf der Halbinsel Kol< 

sowie vereinzelt in Lappland. Haufiger tritt die Art in Sudschweden sowit 

im ostnorwegischen Bergland auf. Die westliche Arealgrenze verlauft von 

Mittel- und SUdengland, iiber Teile der Normandie, das Pariser Becken und 

das Zentralmassiv bis Sudfrankreich. 

kollin bis montan (200-1600 m). Diese kalkstete / 

zugt in Sumpfwiesen, Quellfluren und Flachmooren, 

: im Ufersand von Flussen vor. Haufig t 

sie auch in Kalk-Magerrasen, auf ausgetrockneten Moorheiden sowie a 

Wald- und Wegrandern auf. Vereinzelt kann t 

an offenen Standorten antreffen. Meist were 

Unterlagen besiedelt. 
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! Verbreitung von P.amavella (schraffierte 

Flache);z.T.verandert nach MEUSEL,JAGER,RAUSCHERT & WEINERT (1978 

sowie HULTEN (1971).In der Karte sind auch die Areale von P.amara 

subsp.^am (schwarze Flache) und P.amara subsp.brachyptera (Ras- 
terdruck) eingezeichnet. 

-. 
Fruhere Zahlungen: 

ilL^l 

GLENDINNING (I960)  2n=34 

BJORSE (in LOVE & LOVE,1961) 2n-3i 
SORSA (1963)  2n=ca.34 

FEARN (1975) 2n=34 
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ayern: Miesbach, Schl iersee, Tuft tal; ca. 1000 m; 4.5.1980; 

leg.G.HEUBL; (  2n=34 

Wolfratshausen wischen Hornstein und Sachsenhausen 

Riedwiese; 650 m; 25.5.198 0; leg.G.HEUBL; (P-5) 2n=34 

Penzberg, Nantesbusch, nah e Daser, StraSenboschung; ca. 580 m; 

25.5.1980; leg G.HEUBL; (P -7) ........   ..... 2n=34 

Kochelsee, 3 k b vor Kochel , Abzweigung Brunr enbach; Riedwiese; 

ca. 600 m; 25. 5.1980; leg. G.HEUBL; (P-8)   2n=34 

Walchensee, an der MautstraBe nach Jachenau ca. 5 km vor dem 

Ort; Eachufer; 25.5.198C; leg.G.HEUBL; (P-9)  2n=34 

3ad Tolz, GaiSach, Hochtnoor bei Miihl; ca.650 m; 25.5.1980; 

leg.G.HEUBL; ( 

Bad Tolz, Diet amszell, Ob ermiihltal, Sumpfwi 

  2n=34 

ese ca. 200 m 

26.5.1980; leg.G.HEUBL, (P-12)... 

Starnberg, Erling, Andechs, ostl. 

Munchen, Grunwald, Trockenrasen beim Brvickenwirt; ca. D3U m 

31.5.1980; leg. G.HEUBL; (P-16) - - 2n=3A 

Starnberg, zwischen Magnetsried und See^haupt, Sumpfwiese 

kurz vor der Eisenbahnunterfuhrung; ca. 600 m; 5.6.1980; 

leg. G.HEUBL; (P-34) 2n=34 

Holzkirchen, KreuzstraBe, Grub,  Boschungen des Mangfalltalej 

bei der Fischzucht; ca. 560 m; 7.6.1980; leg. G.HEUBL; 
, ^.^  2n=34 
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Lenggries, Brauneck, Hohenweg zur Benediktenwand; ca. 1600 i 

6.7.1980; leg. E.ALBERTSHOFER; (P-105) 2n=34 

Tegernsee, Rottach-Egem, am Fufie des Wallberges, Umgebung 

der Seilbahnstation; ca. 700m; 20.7.1980; leg.G.HEUBL;(P-l 

  2n=34 

Weilheim, Auffahrt zum HohenpeiBenberg; 

ca. 900 m; 31.8.1980; leg. G.HEUBL; (P-172) 2n=34 

Garmisch-Partenkirchert, Eibsee, an der Zahnradbahn kurz vor 

dem See; quelliger Hang; ca. 750 m; 2.8.1980; leg.G.HEUBL; 

(P-132) 2n=34 

DieSen am Anmersee, Weg in Richtung St. Georgen; ca.  580 m; 

25.4.1981;  leg. G.HEUBL;  (P-192) 2n=34 

Ubersee a. Chiemsee, Uferpromenade ; im Sand; ca.520 m; 

9.5.1981; leg. G.HEUBL; (P-196) 2n=34 

Inzell, Weg zum Frillensee, an der Abzweigung nach Breitmoos 

ca.680 m;  3.6.1981;  leg.G.HEUBL;   (P-232) 2n=34 

Berchtesgaden, bei der Mautstelle der RoBfeldstraBe; ca. 110 

3.6.1981; leg.G.HEUBL; (P-236). _ _ 2n=34 

Glonn, zwischen Steinsee und Doblberg; ca.530 m; 1.6.1980; 

leg.G.HEUBL; (P-19)  2n=34 

Rosenheim, Rott am Inn, Hart, Wiese tiber dem Ort; ca. 480 m; 

1.6.1980;  leg.G.HEUBL;  (P-22)  2n=34 

Miesbach, Fischbachau, von Birkenstein zur Kesselalm; 

ca. 1000 m; 1.6.1980; leg. E.ALBERTSHOFER; (P-26) 2n=34 

Munchen, Allacher Lohe, Waldlichtung; ca. 500 m; 2.6.1980; 

leg.G.HEUBL; (P-27). _ 2n=34 

Starnberg, Maisinger See, Rundveg nordostl. des Parkplatzes: 

ca.640 m; 5.6.1980; leg. G.HEUBL; (P-29) 2n=34 
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Bayera: Bad Tolz, Arzbach, Langental am FuSe des Brauneck, Umgebung 

Enzianhutte; ca. 1100 m; 20.6.1980; leg. E.ALBERTSHOFER; 

(P-100).... _ 2n=34 

Rosenheim, Chiemgauer Berge, Aufstieg von den Hochalmen zur 

Hochries, bei der Riesenhiitte; ca. 1300 m; 27.6.1980; 

leg. E.ALBERTSHOFER; (P-102) _ 2n=34 

Neuburg a.D., Ortlfing vor Burgheim; Trockenrasen; ca. 400 m; 

15.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-42) 2n=34 

Wemding, Frankische Alb, bei Funfstetten, an der Abzweigung 

Biberhof; steinige Wiese; ca. 450 m; 15.6.1980; leg.G.HEUBL; 

Hiltpoltstein, an der Abzweigung nach Roth-Eichelburg; Sumpf- 

wiese; ca. 420 m; 16.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-49). 2n=34 

Bayreuth, 1 km vor Schnabelwaid, Sumpfwiese; ca. 560 m; 

16.6.1980; leg. G.HEUBL; (P-51) 2n=34 

Baden-Wurttemberg: VaihLngen a.d.Enz, zwischen Nufldorf und Monsheim, 

2 km nach Iptingen; Trockenrasen; ca. 480 m; 22.6.1980; 

leg. G.HEUBL; (P-67)  2n=34 

Spaichingen, an der Strafle zwischen Gosheim und Egesheim; 

steiniger Hang; ca. 700 m; 25.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-80) 

 _2n=34 

Spaichingen, Gebiet des groSen Heuberg, Nusplingen, an der 

oberen Bara; Bachufer; ca.750 m; 26.6.1980; leg.G.HEUBL; 

Balingen, Tieringen, am Hornk 

26.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-82)   2n=34 

Burladingen, Bahnboschung ca. 3 km vor dem Ort; ca. 800^m; 

26.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-85) - 2n=34 

Friedrichshafen a.Bodensee, zwischen Markdorf und Mecken- 

beuren, am Ortsausgang Oberteuringen; Sumpfwiese; ca. 400 m; 

27.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-89) -   2n=34 
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Kufstein, Zahmer Kaiser, bei der Boden Aim und unterhalb der 

Hutte vor der Kaiserfeld-Alm; ca. 1200 m; 17.5.1980; 

leg.E.ALBERTSHOFER; (P-2) _ _..2n=34 

Lechtal, am Lechufer zwischen Hagerau und Holzgau; ca. 900 m; 

28.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-96) _ 2n=34 

Reutte, kurz vor dem Grenzubergang bei Musau; ca. 800 m; 

28.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-98) 2n=34 

^-:JI 

12.7.1980; leg.G.HEUBL; (P-109). 2n=34 

Innsbruck, Absam, am Weg zur Thaurer-Alm, Bachufer; ca. 650 m; 

31.7.1980; leg.G.HEUBL; (P-127) .". 2n=34 

Seefeld, an der PafistraBe von Seefeld nach Mosern, am Rand 

euies Mefernwaldes; ca. 900 m; 6.9.1980; leg.G.HEUBL; (P-175) 

 _ 2n=34 

Vorarlberg: Bludenz, am Aflenzbach bei Braz, kurz vor der Einfahrt zur 

SchnellstraBe; Kiesbanke; ca. 580 m; 28.6.1980; leg.G.HEUBL; 

Arlberg, zwischen Warth und 

Salzburger Land: Coiling, Bluntautal, am Bachufer; ca.550 r 

leg.G.HEUBL; (P-239)  

ir"/WJ - 2n=34 

Hochkoniggebiet, von Muhlbach zum Hochkeilhaus; ca.  1500 m; 

4.6.1981;  leg.G.HEUBL;   (P-243)   2n=34 

Altenmarkt im Pongau, Auffahrt zum Zauchensee; ca. 1000 m; 

von Weyregg zur Klausstube am Richtberg; 

leg.G.HEUBL; (P-257)  
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Steiermark: Grobming, 

leg.G.HEUBL; (P-246)  

Worschach, Weg zum Spechtei 

5.6.1981; leg.G.HEUBL, (P-: 

Zwischen Traisen und Mairiburg, Plambachecker H5he; ca. t 

8.6.1981; leg.G.HEUBL; (P-272) 2n= 

Wien, Auffahrt zum Bisamberg; ca. 160 m; 9.6.1981; leg. 

G.HEUBL; (P-275) 2n= 

Senraering,Breitensteinklaimi,  feuchte Wiese in Bachnahe; 

11.6.1981;  leg.G.HEUBL;  (P-283) -2n= 

Zwischen Hainfeld und Laaben; Klanmhohe nahe Wienhof; ca 

10.6.1981;  leg.G.HEUBL;   (P-280) 2n= 

JaBfeldpaiS; ca.  1100 m;  12.6.1981; 

 _..2n=34 

-See; Sumpfwiese; c 
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Pustertal, zwischen Toblach und Niederdorf; ca. 1200 m; 

12.6.1981; leg. G.HEUBL; (P-313) 2n=34 

Zwischen Paneveggio und Bellamonte; Riedwiese; ca. 1400 m; 

26.5.1981; leg.G.HEUBL; (P-224) 2n=34 

Zwischen Fonzaso und liner, hinter dem Passo Gobbers, am 

StraSenrand; ca. 680 m; 24.5.1981; leg.G.HEUBL; (P-222) 

  2n=34 
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Polygala armrella - typisct 
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14.2. Ralpestris-Gruppe 

Die Sippen dieses Formenkreises sind ausgesprochene Oreophyten.die 

in fast alien Hochgebirgen Europas vorkommen.Neben der weitverbreiteten 

P.alpestris subsp.alpestHs gehoren auch die auf der Balkanhalbinsel 

P.angelisU dieser Gruppe an.In morphologischer Hinsicht sind folgende 

Merkmale kennzeichnend: Pflanze ausdauernd,+ gedrungen.relativ dicht 

tischen Stengelblatter;ohne Rosetten;Blatter nicht bitter;Bliitenstand 

vielbllitig,+ kompakt;Blutenstiel kurz.etwa so lang wie das Tragblatt; 

Kelchblatter kurz.die Einschniirung am unteren Kronblatt nur wenig iiber- 

ragend oder aber kurzer;Krone so lang oder wenig kurzer als die Fliigel; 

Fliigelnervatur offen.seltener halb-geschlossen mit 1-4 Netzmaschen; 

i:. :: 

Poly gala alpes-: __: 25 (1823). 

Diese Art wird in "Flora Eurpaea" (1968) in die beiden Unterarten 

subsp.aIpestris und subsp.aroatica  aufgeteilt.Die eigenen Untersuchungen 

lassen erkennen.daG eine weitgehende Uberlappung in den Merkmalsamplitudei 

vorhanden ist.Obwohl die gut gegeneinander abgegrenzten Areale die Eigen- 

standigkeit dieser Sippen nachdrucklich betonen,scheint mir die derzei- 

tige taxononische Bewertung als Subspezies der gegebenen Situation am 

Die beiden Unterarten lassen sich durch die Koobination folgender 

Merkmale unterscheidenrWuchshohe und Wuchsform;GroBe der Grundbiatter, 

sowie ihr Verhaltnis zu den oberen Stengelblattern;Lange der Kelch- 

blatter ;Flugelgro8e und Nervatur;Zahl der Fransen des Kronblattan- 

hangsels;Verhaltnis der Fruchtfliigel zur reifen Kapsel. 
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Polygala alpestris  REICHENB. subsp.alpestris 

Typus: Zwischen Alpengestein uber Bex;leg.CHARPENTIER. 

Da der oben zitierte Typusbeleg im Herbar REICHENBACH nicht mehr w 

handen ist,wahle ich die seiner Diagnose beigefiigte Abbildung zum 

Beschreibung; Pflanze ausdauemd;- Wurzel spindelig.venig verdickt 

lang, hellbraun;- Stammchen dunn, niederliegend, verzweigt, wenig 

holzt;- Stengel wenige bis zahlreich, aufsteigend bis aufrecht, du 

haufig gebogen, verzweigt, 5-15 cm hoch, sparlich beha 

fast inner schuppenformig, klein, rundlich, die folgen^. .»- — 

fallend vergroBert, breit-elliptisch, 4-6 mm lang und 3-6 mm breit, teil- 

v-eise genahert, aber stets kleiner als die obersten Stengelblatter;- 

Stengelblatter breit-lanzettlich, spitz, ganzrandig, 8-20 mm lang und 

2-6 mm breit, mit der groflten Breite in der Mitte, nach oben zu deutlich 

an GroBe zunehmend, bisweilen doppelt so lang wie die Grundblatter, die 

obersten Blatter sich fast dachziegelartig uberdeckend, den Grund des 

DI-     , ,_ J  - «. ^r> UirtPren Geschmack:- Blutenstand Blutenstandes umgebend, stets onne oiti-eieii u<^ 

traubig, kurz, mit 5-20 Bltlten, 2-4 cm lang;- Bluten dunkelblau, seltene; 

» *) mm lang, breit-elliptischT lMnger als die beiden Vorblatter und 
-       — 0,9-1,5 urn lang, fruh- 

2,2-3,0 (3,2) mm lang, 
_ j 10 % uberragend oder 

aber kurzer und die bJZrt^UH***' S« ^ MS ^T 
eiformig, am Grund abgerundet oder ^^^^ff^J^^ 
45-70°), stumpf,  3,5-5,5 (5,8) mm lang und 2 " " * " '* "" 
FlUgelnervatur offen, seltener halb-geschlos 

zeitig abfallend;- . 
die Einschnurung am 

)-3,2 (3,5) nm breit; 
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Mediannerv ab der Mitte in 1-4 Apikalnerven verzweigt, jeder Lateralnerv 

mit 3-6 freien Ssten im Randbereich;- Krone 3,8-6,0 (6,2) mm lang, der 

rohrige Teil wenig kiirzer als der freie, mit undeutlich abgegliedertem 

Anhangsel, die Flugel wenig uberragend;- Krista gerade nach vorne ausge- 

richtet, mit 8-16 (18) schmalen Fransen, diese 1,8-2,6 mm lang;- Griffel 

0,8-1,3 mm lang, etwa so lang wie der Fruchtknoten;- Kapsel verkehrt-herz- 

formig, sitzend, am Grund abgerundet, 3,5-4,5 mm lang und 3,0-4,0 (4,3) 

nm breit, die Flugel fast so breit wie die Kapsel oder wenig schmaler 

(FFB:KB=65-85 1)  und etwa so lang wie diese (FFL:K1^95-120 I),  schmal 

geflugelt, mit 0,2-0,3 mm breitem Hautrand;- Samen langlich-eiformig, 

2,0-2,5 ran lang und 1,0-1,2 mm breit, nur sparlich mit Langborsten be- 

setzt, Elaiosomlappen ungleich lang, der Riickenlappen kurz, anliegend, 

die beiden Seitenlappen 0,6-1,0 nm lang und 30-45 X der Samenlange er- 

Variabilitat: Bemerkenswerte Abanderungen betreffen im vegetati 

reich vor allem die Dichte der Beblatterung sowie die Wuchsfom 

an den Bliiten insbesondere die Form der Flugel einer starkeren Variabili- 

tat unterliegt. So findet man neben fast kreisrunden Flugeln auch solche, 

die eine elliptische Gestalt aufweisen. Hinsichtlich der Wuchsform kon- 

nen als bkxiifikationen an schattigen Stellen Pflanzen mit niederliegenden 

bis aufsteigenden Stengeln, gestreckten Internodien und starker verzweig- 

ten Seitenachsen auftreten. Haufig sind bei diesen Individuen die unteren 

Stengelblatter klein und fast kreisrund. Auch die Dichte der Blattvertei- 

lung am Stengel unterliegt gewissen Schwankungen. Vereinzelt konnen die 

unteren Blatter fast rosettenartig genahert sein, haufiger ninrot ihre 

Dichte aber erst in der Stengelmitte oder aber im Bliitenbereich zu. 

Verbreitung (Karte.Abb. 50.): Das Areal von P.alpestris subsp.alpestris 

erstreckt sich von den Meeralpen nordwarts bis zum Schweizer Jura.greift 

ostwarts iiber die Zentral-und Nordalpen bis zum Alpenostrand aus und 

schlieSt auch das Gebiet Sud-und Osttirols ein.Teilareale finden sich 

ebenso in den Fyrenaen und in den Karpaten. 

Standort: Alpin bis subalpin.seltener auch montan (1100-2700 m ).In der 

subalpinen Stufe bevorzugt auf kurzrasigen Matten,haufig auch in Fels- 

fluren sowie in mageren.sonnigen Steinrasen;seltener in lichten Kiefern- 

waldern.Meistens auf frischen.kalkreichen Substraten. 
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Friihere Zahlungen; 

Schweiz:GLENDINNING (1960) 2n=ca.34. 

_Eigene Zahlungen: 

Deutschland 

Bayern: Karwendelgebirge, Vorderrifi, Scharfreiter; ca. 2000 m; 

9.7.1983; leg. G.HEUBL; (P-450).. _ 2n=34 

Lenggries, Brauneck, LatschenkopfhGtte, beim Idealhang; 

ca.1550 ra; 20.6.1982; leg. E.ALBERTSHOFER;(P-320) 2n=34 

Tegemseer Berge, Wallberg, Hange westl. der Bergstation; 

ca. 1700 m; 17.6.1982; leg.G.HEUBL; (P-319) 2n=34 

Walchenseegebiet, siidlich der Heimgartenhiitte; ca.  1400 m; 

6.7.1982; leg. E.ALBERTSHOFER; (P-330) _    2n=34 

Ammergebirge, oberhalb der Brunnenkopfhauser; ca. 1700 m; 

5.7.1982; leg.E.ALBERTSHOFER; (P-329) 2n=34 

Oberaudorf, Weg vom Briinnstein zum GroSen Traithen; ca.1600 ra 

4.7.1981; leg. G.HEUBL; (P-235) _2n=34 

Immenstadt im Allgau, Weg van Stuiben zum Mittagberg; ca.1700 

20.7.1981; leg.G.HEUBL; (P-244) _ . 2n=34 

Tirol: Reutte, vom Hahnenkanrn zur Schneidspitze; ca. 1820 m; 13.7.19. 

leg. E.ALBERTSHOFER; (P-331)    2n=34 

Seefeld, Aufstieg zur Seefelderspitze; ca.  2100 m; 26.6.1983; 

 ..._.. 2n= 

von der Bergstation zur Rofanspitze; ca. J 

alpen, Zillertaler Hohenstrafie, Auffahrt zu; 

ca. 1600m; 13.7.1980; leg.E.ALBERTSHOFER 
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Hermagor, Eggeralm-Gebiet; ca. 1600 m; 12.( 

leg.G.HEUBL; (P-316) ,_   

Ferlach, LoiblpaB, Auffahrt 

Dolomiten, Marmolata-Gruppe, Aufstieg vom PaI3 Contrin zum 

Collaz; 2400 m; 14.8.1983; leg.G.HEUBL; (P-461) 2n=34 

Dolomiten, Schlerngruppe, von der Tschafon-HUtte in Richtung 

Volsegg-Spitze; ca.1750 m; 26.8.1983; leg.G.HEUBL; (P-465) 

Dolomiten, Brixen, Weg vom Wurz-Joch zum Peitlerkofel; 

ca.2100 m; 28.8.1983; leg.G.HEUBL; (P-466L... 2n=34 

Dolomiten, Pala-Gruppe, von Alba zum Rif. Contrin; ca.  1800 m; 

10.8.1983;  leg.G.HEUBL;   (P-460)..   2n=34 

Dolomiten, Rosengarten-Gruppe, Hanickerschwaige und Umgebung 

Paolina-Hutte; ca. 2100 m; 6.8.1983; leg.G.HEUBL; (P-459) 

ca. iyuu m; 10.8.1983; leg.G.HEUBL; (P-^ 

Ultental, kurz vor St.Gertraud, Bachufei 

11.9.1980; leg.G.HEUBL; (P-184).  
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44. Polygala alpestris subsp. alpes; 
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REICHENB. subsp. ore 

Fl.Penins.Balc. 1:597 (1925). 

Basionym: Polygala oroa 3.Hist.Nat.Geneve 31: 46S 

Synonyne: 

• P.calcarea SC1IULTZ i 

Herbar AVE-LALLB1AI1T Ungewifiheit besteht  (nach STAFLEl! p.82 LE?) 

schlage ich die,von AVE-LALLEKANT der Diagnose beigegebene Abbil- 

dung,als Iconotypus vor. 

Iconotypus:  AVE-LALLEKANT, PI.Ital.bor.:16 (1829),fig.21. 

• P.pyxophylla (AVE-LALL.)  REICHENB.,F1., 

SCHULTZ var. 

^P.multiaauUs KIT. 

Typus: Habitat in ( 

KITAIBEL (Mt), 
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I, am Grund + verholzt;-Wurzel kraftig, 

3-9 cm lang, hellbraun, mit verdicktem Wurzelkopf;- Stengel wenige bis 

zahlreich, niederliegend bis aufsteigend, + astig, diinn, 5-25 cm hoch, 

sparlich behaart, teilweise mit sterilen Trieben;- Grundblatter verkehrt- 

eiformig cder breit-elliptisch, 5-15 mm lang und 3-8 mm breit, oft ver- 

grofsert, mitunter rosettenartig gedrangt, fast so groli wie die Stengel- 

blatter;- Stengelblatter breit-elliptisch oder verkehrt-eiformig, 

+ stumpf, ganzrandig, 10-20 mm lang und 3-6 mm breit, locker stehend, 

nach oben zu kaum an GroBe zunehmend, ohne bitter em Geschmack;- Bluten- 

stand traubig, + locker, armbliitig, 3-6 cm lang;- Bliiten azurblau oder 

hellblau;- Tragblatter 1,5-2,4 (2,6) mm lang, langlich-eiformig, langer 

als die beiden Vorblatter und etwa so lang wie der Blutenstiel oder 

wenig langer;- Vorblatter 0,9-1,6 mm lang, friih abfallend;- Kelchblattgr 

wenig abstehend, 2,5-3,5 (3,8) mm lang, die Einschnurung am untern Kron- 

blatt nur wenig iiberragend oder gleichlang und die Krista kaum iiberlap- 

pend;- FluSel breit-elliptisch bis verkehrt-eiformig, stumpf, am Grund 

schwach genagelt (Basiswinkel 45-70°), 5,0-7,0 (7,5) mm lang und (2,2) 

2,5-3,8 (4,1) nm breit;- Flugelnervatur offen, haufiger halbgeschlossen, 

Anastomosen mit den Lateralnerven verbunden und 1-2 Medianfelder bildend, 

Lateralnerv im Randbereich mit 6-15 freien Ssten, in Basisnahe teilweise 

1-2 Lateralfelder umschlieBend;- Krone (5,0) 5,3-6,5 mm lang, der rohrige 

Teil + aufgeblasen, etwa so lang wie der freie, mit deutlich abgeglieder- 

tem Anhangsel, so lang wie die Flugel oder wenig kurzer;- Krista schrag 

abstehend, mit 16-30 Fransen, diese 2,4-3,0 mm lang, etwa die Lange der 

Krone erreichend;- Griffel 1,0-1,5 mm lang, so lang wie der Fruchtknoten;- 

Kapsel verkehrt-herzformig bis rundlich, kurz gestielt, 4,5-5,5 nm lang 

und 3,5-4,3 (4,5) mm breit, die Flugel fast so breit wie die Kapsel 

(FFB:KB=70-90 X) und deutlich langer (FFL:KL=110-135 1),  schmal geflugelt, 

mit 0,2-0,4 mm breitem Hautrand;- Samen eifOrmig. 2,2-2,7 mm lang und 

1,1-1,3 mm breit, nur mit wenigen Langborsten besetzt, Elaiosomlappen 

ungleich, die beiden Seitenlappen 0,6-1,1 mm lang und 30-45 7o der Samen- 

lange einnehmend. 
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Verbreitung: Das Areal von P.alpestHs subsp. aroatioa erstreckl 

von den Bergen Sloweniens (Triglav, Krainer Schneeberg) und Isti 

(Monte Maggiore) iiber den Velebit, die Gebirge Dalmatiens bis ru 

belegt ist die Sippe aus den Gebirgen Bosniens (Jahorina, Bjelaj 

Vlasic)  sowie der Herzegovina. 

: "•--•:: -^     \ 

* 
•=i x u^x" 

Zytologisch untersuchte^sSli^sind mit Sternsignatur ( 

reichen, flachgriindigen Unterlagen. 
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Eigene zahlungen: 

Bosnien: Sarajewo, Jahorina, slidostlich vom Sf 

Olympia-Abfahrtsstrecke, kurzrasige } 

6.7.1982; leg.G.HEUBL; (P-406)  

Mittlerer Velebit.battel zwischen Budakova Brdo und Soline.nordlich 

Karlobag,1000m, 1966, PODLECH (M,; Bohinj,Aufstieg zur Crna gora, 

500-1500m,1953,MERXMULIJER « WIEDMANN (M); Gola Jahorina,sudostl. Sara- 

jevo,1900m,1970, THYRET (M); Velez-Gebirge,Dotinspitze,1850m,1912, 

Buchenwaldern,1300m,1898, BAENITZ (M); Krain,Kranjski Sneznik,1700m, 

1956, RAVNIK (M); Kralner Schneeberg bei Laos,1700m,JUSTIN (M); Trebevic 

bei Sarajewo,1500m,1908,MALY (M); Preslica Planina.Golo brdo zwischen 

Brjani und Bradina,1905,POEVERLEIN (M); Lukavica nachst Sarajewo.Weiden, 

1886.FIALA (M); Bjelasnica planina,Hranisava,1905, MALY (M); Prenj. 

planina.am Grcki Put,1926,FREIBERG (M); Maglic-Gebiet,1700m,1970, 

THYRET (M); Krainer Schneeberg,1600-1750m,1960,MERXMULLER k WIEDMANN (M); 

Ogulin, Sovenica,600m,CGRRENS (M); Trnovski Gozd.Osthange des Cavn, 

750-1200m,1966, BUTTLER (M); Gipfelregion des Vitorog veliki,1900m,Kalk, 

1907,FALTIS & STADELMANN (WU); Vrangebiet.vrani mali,Kalk,ca.2000m, 

FALTIS & STADELMANN (WU); Monte Maggiore,1150-1200m, 1902.GINZBERGER (WU); 

Velebit,zwischen Karlopag und Jablanac,auf dem Berg Kote nachst der 

Satorina,1500 m, 1908.JANCHEN (WU); Monte Trebevic,Kalk,1200m, 1888, 

FIALA (WU); Monte Maggiore.schattige Wiese oberhalb San Francesco,450m, 

1902, GINZBERGER (WU); Gipfelregion des Vitorog,SUdhang des Kammes.Kalk, 

1500 m, 1904, FALTIS & STADELMANN (WU); Sator planina.Sattel westl. dem 

Gipfel der Babina greda,1750 m,Kalk,1904, HANDEL-MAZZETTI (WU); Sator 
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planina.felsige Hange siidl.ober dem See,Kalk, 1500-1600 m,1904, JANCHEN (WU); 

Sator planina.unter dem See gegen Preodac,1400 m, Kalk,1904, HANDEL- 

MAZZETTI (WU); PlaSenica bei Bugojno.auf Wiesen am Gipfel,1700-1750m, 

1904,HANDEL-MAZZETTT (WU);Krain,nordw. der Kuppe Nova Grasina,1450-1500 m, 

Kalk.GINZBERGER & JANCHEN (WU); Wiesen nordostl von Hermsburg,950 m,Kalk, 

GINZBERGER & JANCHEN (WU); Velebit,auf der Vaganjski vrh,1730-1790 m,1907, 

JANCHEN & WATZL (WU); HochflMchen des Jankovo brdo,Kalk,1500-1600m,Kalk, 

JANCHEN & WATZL (WU); Dovlici ar 

1906, JANCHEN (WU); 

Gipfelregion des Grebeni Selce.Selce siidl. von Vermosh,ca.l750 m,1914, ToRF 

LER (WU); Curmica-Geblet,Gipfelregion des Curmica,Kalk,2230 m,1907,FALTIS 

& STADELMANN (WU); Luma.Galica Lums,alpine Gerollhalden.ca.2000m,1918, 
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Abb. 47. Polygala alpestrts subsp. 
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alpestris subsp. croatioa.  Flugel und Fliigelra 
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PoiygaLa aarueUana  (A.W.BENN.) BURNAT ex CARUEL in Pari. .Fl.Ital. 

9:117 (1890). 

Basionym: Polygala vulgaris  L. var.aarueliana  A.W.BENN..Consp.Polygala. 

Typus: Apuanische Alpen,zwischen Carrara und Colonnata,1874,leg. 

Die Einbeziehung dieser Sippe in die Untersuchungen hat seine Ursache 

darin, daB eirage Autoren nahere Beziehungen zu P. vulgaris annehnen, 

wahrend andere davon ausgehen, daS sie eher P.serpyllifolia nahesteht. 

Es gibt jedoch wichtige Kriterien, die dafur sprechen, diese Sippe der 

P.alpestris-Gruppe anzuschlieBen. Als wesentliche Differentialmerkmale 

waren diesbezuglich anzufuhren: geringe Wuchshohe-, Grundblatter kleiner 

als die oberen, breit-lanzettlichen Stengelblatter-, Kelchblatter kurz, 

die Einschnurung am unteren Kronblatt nicht iiberragend-, Krone so lang 

Oder kurzer als die Flugel-, Flugelnervatur offen oder halb-geschlossen, 

mit 1-2 (4) Netzmaschen, Lateralnerven kaum verzweigt-, Anhangsel mit 

Die taxonomische Einstufung als Art beruht auf einigen Merkmalen, die 

fur diese Sippe sehr spezifisch sind. So etwa die sichelfarmigen, grun- 

lichen Flugel, die braunlich-purpurne Farbung der Krone sowie das sehr 

kurze Anhangsel, das nur 4-6 (8) Fransen aufweist. 

Verbreitung (Karte, Abb. 50.): Endemisch in den Apuanischen Alpen. 

Auch die in "Flora d'Italia" (1982) als Art behandelte P.jy-- " ^ 

gehttrt ohne Zweifel zur P.alpestris-Gruppe-  Der taxonomische Wert die- 

OberprQfung.Die eigenen Untersuchungen an einigen wenigen Aufsanmlungen 

aus diesem Gebiet zeigen.daS in den wichtigsten Differentialmerkmalen 
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Generalisierte Verbreitung der P.alpestris-Gruppe. 

Laster=P.alpestris svbsp.alpestris. Dunkles Raster=P 

'oatiaa.  Schwarze Flache=P.carueliana.  Schraffierter 
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Basionyra: Polygala austrica   CRANTZ v; 

Sot. 5: 488 (1804). 

Typos: Dans les alpes; Herbar-POIRET 

; aufsteigend oder aufrecht, meist unver- 

zweigt, 2-6(8) cm hoch, schwach behaart, am Grund mit dichter Blattro- 

sette, fast immer mit sterilem Mitteltrieb, die Bliitentriebe aus den 

Achseln der Rosettenblatter entspringend, scheinbar seitenstandig;- 

Rosettenblatter vekehrt-eiformig bis breit-elliptisch, ganzrandig, 6-17 

(20) ran lang und 3-8 mm breit, am Grund kurzkeilig verschmalert, etwa 

doppelt so lang wie die Stengelblatter;- Stengelblatter langlich-ellip- 

tisch, spitz, 5-12 ran lang und 2-5 ran breit, mit der groBten Breite etwas 

oberhalb der Mitte, nach oben zu kaum an GrSBe zunebmend, die Infloreszenz 

bisweilen einhullend, ohne bitteren Geschmack;- Bliitenstand traubig, mit 

4-10 Bluten, kurz fast kopfig, dicht, 1-2 cm lang;- BlUten dunkelblau 

oder hellblau, haufig auch weiB;- Tragblatter sehr kurz 0,7-1,2 ran lang, 

L,0 ran lang, fruhzeitig ab- 

fallend;- Kelchblatter wenig abstehend, schmal, spitz, undeutlich drei- 

nervig, 2,2-3,0 (3,2) ran lang, die Einschniirung am unteren Kronblatt um 

10-30 % uberragend und die Krista etwa 1/3-1/4 ihrer Lange iiberlappend;- 

Fltigel elliptisch-lanzettlich, am Grund lang keilformig verschmalert, 

(Basiswinkel 30-50°), vorne spitz zulaufend, 3,5-5,2 ran lang und 1,2-2,2 ran 

breit, mit der grSBten Breite in der Mitte;- Flugelnervatur offen, selten 

halb-geschlossen, mit 1-2 Netzmaschen, Mediannerv erst im oberen Drittel 

in 1-3 Apikalnerven aufgespalten, jeder Lateralnerv mit 3-4 freien Ssten 

im Randbereich;- Krone 4,0-5,2 (5,4) mm lang, der rohrige Teil kiirzer als 

der freie, mit wenig abgegliedertem Anhangsel, meist so lang oder etwa 

langer als die Flugel;- Krista schrag abstehend, mit 12-22 schmalen Fran- 
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Griffel 0,8-1,2 mn lang, etwa so lang wie der Fruchtknoten;- Kapsel ver- 

kehrt-herzformig, am Grund abgerundet, ungestielt, 3,5-4,5 mn lang und 

l breit, die Flugel schmaler als die Kapsel (FFB:KB=40-60 I) und 

ing oder wenig langer (FFL:KL=110-120 1), schmal gefliigelt, mit 

l breitem Hautrand;- Samen eiformig-langlich, 2,0-2,5 ran lang 

,2 mm breit, dicht mit langen Borsten besetzt, Elaiosomlappen un- 

gleich lang, der Ruckenlappen sehr kurz, anliegend, die beiden Seitenlap- 

mm lang und 30-40 1 der Samenlange t 

'._^ Abb- 51- )= Westalpen.Fyrenaen.Das westalpine Area 

: im Osten noch Teilbereiche von Sudtirol (Ortler- 

rarts entlang dem Alpenhauptkaran tiber die Graubiin- 

arner-Alpen bis zu den hochsten Erhebungen der 

•-Berge und greift in siidlicher Richtung uber die 

und Dauphine-Alpen bis zu den Meeralpen aus. 

Areal finden sich einzelne Vorkonmen auch in den 

Hinsichtlich der karpatischen Fundorte s. 
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Kritische Beroerkungen: Die A'hnlichkeit von P.alpina mit karpatischen 

Formen von P.amara  subsp.fcrac%ptera,insbesondere mit der var.cavpatica 

hat vermutlich dazu gefuhrt.dalS KRAL (1974) erstere Sippe als Neufund 

fur das Gebiet der Karpaten angibt.Bereits HOLUB (in litt.) meldet 

aufgrund der breiten und stumpfen Rosettenblatter sowie der groSeren 

Wuchshohe ernsthafte Zweifel an der Identitat der Karpatenpflanzen 

(Rumanien.Muntii Bucegi) mit der westalpin-pyrenaisch verbreiteten 

P.alp-ina an.Die eigenen Untersuchungen an einer Aufsammlung aus diesem 

Gebiet (Bucegi,Casaiman;22.6.1929;leg.CRETZOIU;Herb.Genf) lieSen sich 

eindeutig P.amarella  zuordnen. 

Karyologisch untersuchte Pflanzen: 

Frjhere Zahli 

Schweiz: GLENDINNING (1960) 2n= i 

Eigene Zahlungen: 

Schweiz 

i 2500m;kurzrasige 

Monte Saccarello;1400-1780m;16.6.1980;leg.W.LIPPERT (*) 2n=34 

gegehene Belege: 

Schweiz 

Wall is. Zermatt.Hange sudl. des Hotel Riffelberg.gegen den Riffelsee, 

2700 m, 1965,BOTTLER S. DITTRICH (M); Fully,2300 m,1905, RUPPERT (M); 

Haut d'Alesses,2300 m, 1901, WILOZEK (G); Zermatt.am Hornli,1861, 

PERRIER (G); Illhorn.Riffelalp sur Zermatt,2200 m, 1914, WILOZEK (G); 
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. Weiden,1918, BRANGER (G); Piz Alo, Bernina, 1905, CHENE- 

xu  Crete entre Robieri et le lago bianco,alpes de Barona, 

BRAUN (G); Val Fiorina de Basadino, 1904, BRAUN (G); 

:600 m, 1903, BRAUN (G); Waadt: Alpes de Bex, Javernaz,1878, 

Cuneo.nordl. Ormea.an der StraSe von Monesi zum Monte Saccarello,1400- 

1780 m, 1980, LIPPERT (M); Suldental oberhalb St. Gertraud, 2000 m, 

1913, ARNOLD CM); Passo Babon supra V.Pesio, 1899, BICKNELL (G); 

Sudhange des Col de Tenda,ca.l700 n, HERTEL (M); Vallouise, 1908, 

GIROD (M); Montagne des Muntis sur Fontan, 1886, REVERCHON (M); Casteri 

westl. St.Dalmas de Tende,1600-1700 m,1963, POELT & SEITZ (M); St. 

Etiennes de Tinee, Col de la Ceartissa.1910, BERTRAM) (M); Val Fontan- 

alba, 2200 m, 1913 BICKNELL (M); Col de Tende, 1879, VETTER (G); Col 

d'Allons, 1894, VETTER (G); Faturages entre Chusannir et Bruillot.valee 

de Cogne,1890, CHENEVARD (G); Le Lauret pres Briancon, 1905.BRACHET (G) 

Monte Sense, 1897, GIROD (G); Charance pres Gap, 1800 m,1903, GIROD (G) 

Cisiere du Deroz de Rabon, 1500 m, 1902, GIROD (G); Val d'Isere, 1877, 

PERRIER (G); Tarentaise, Col de la Vannoise,Vallee des Allues,1866, 

PERRIER (G); Petiet Mont-Cenis, Maurienne, 1899,PERRIER (G); Pres St. 

Martin de Bivillie,1860, PERRIER (G); St. Sorlin, 1883, PERRIER (G); 

Combe-Rousse au dessus St. Colombin-les-Villars, 1881,PERRIER (G); Pres 

Valmeinier, 1888, PERRIER (G); 

Zentral-Pyrenaen.Col de Tourmalet,2100 m, 1954, MERXMULLER (M); Cirque 

de Gavarnie,1887, BORDERE (M); Gedre, Hautes-Pyrenees.Couneli.l^Om, 

1879, BORDERE (G); 
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52.  Polygala alpina 
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Abb-   53. Polygala alpina.  a-Blilte.Seitenansicht. b-Tragblatt,Vorblatter, 

Bliitenstiel. c-Kronblattanhangsel. d-Kapsel. e-Fliigel.  f-Samen. 
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14.4.  P vulgaris-Gruppe 

Dieser polymorphe, weitverbreitece und sehr anpassungsfahige Sippenkom- 

plex ist durch folgende Differentialmerkmale charakterisiert: Pflanze 

ausdauernd, bis 40 cm hoch; alle Blatter wechselstandig, am Stengel nac 

oben zu an GroSe zunehmend. obere Stengelblatter lanzettlich, bis 40 mm 

lang, mit der groSten Breite etwa in der Mitte oder unterhalb, Grund- 

blatter klein, elliptisch bis verkehrt-eiformig, bisweilen genahert abe: 

keine Rosette bildend, nicht bitter; Bliitenstand + vielblutig, nicht 

schopfig, pyramidal; Tragblatt etwa so lang wie der Bliitenstiel, die be: 

den Vorblatter nur halb so lang; Kelchblatter die Einschniirung am untert 

Kronblatt kaum erreichend, meist kiirzer; Kronrdhre wenig langer als der 

freie Teil der Kronblatter, die Flugel deutlich uberragend; Flugel breit 

eifSmig bis lanzettlich, mit reich verzweigter, geschlossener Flugel- 

nervatur, 4-20 Netzmaschen ausbildend. 

Alle zytologisch untersuchten Pflanzen erwiesen sich einheitlich als tet 

ploid mit der Chromosomenzahl 2n=68. Die fruheren, teilweise sehr ab- 

weichenden Zahlungen konnten. bis auf jene von GLQroiNNING (1960), nicht 

bestatigt werden. 

Um die Differenzierung der Sippen in graphischer Form wiederzugeben, wur- 

den die Ergebnisse der Merkmalsanalysen in Streudiagranmen zusammengefaflt. 

In Analogie zu den Diagrammen der P.amara-Gruppe wurde auch hier als 

grundlegendes Merkmal die Form und GroSe der Flugel im Koordinatensystem 

terer wichtiger Parameter im Merkmalsdiagramm (2) berucksichtigt, wodurch 

die Aussagekraft deutlich an Prazision gewinnt. 

In beiden Scatterdiagranmen lassen sich zwei umfangreiche Teilbereiche er- 

kennen, die durch eine breite Ubergangszone in Verbindung stehen. Diese 

Polarisierung wurde im wesentlichen mit der Auffassung von PAWLCWSKI (1958) 

ubereinstimmen, der eine Gliederung in 2 Arten - P. vulgaris  und P.oxyptera 

vorschlagt. Wenngleich seine Merkmalsanalysen, die ausschliefllich an ost- 

fertigen mogen, so bedarf dieses Konzept fur den mit 
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• -    P. vulgaris   subsp. calliptera O-Zwischenform 

y -                     subsp. vulgaris 

O -                       Subsp. oxyptera 

® -                       subsp. collma 

<_)    Tragblatt > 1,8 im,±ciliat 6 Bliitenorgane bewimp erc 
(J)   Fransenzahl unter 16 P Fltigel -Basiswinkel <60° 

(\ Pflanzenhohe < 15 cm :< Kronblattlange • Fliigellange 

O-Blutenfarbe   weiB d Griff el > Fruchtknc 

-0             »            rotlich 

 L _____ 
Abb.  55.Erlauterung der in den Merkmalsdiagracmen verwendeten Signaturen. 

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



einer grundlegenden Erweiterung. Zum einen sind innerhalb der Teilgrup- 

pen weitere Differenzierungen unverkennbar, zum anderen fehlen aber klare 

Diskontinuitaten. Die Geschlossenheit des Sippenkomplexes kommt vor allem 

darin zum Ausdruck, daB sehr extreme Formen durch eine fast kontinuier- 

liche Reihe von Ubergangsformen verbunden sind. Trotzdem lassen sich, 

insbesondere im Diagramm (2) weitere Differenzierungsprozesse beobachten, 

die aufgrund ihrer Position im Koordinatensystem eine gewisse Eigenstan- 

digkeit in ihrer Herkmalsauspragung erkennen lassen. Ihre Zuordnung zu 

den jeweiligen Teilbereichen ist eindeutig. Im Gegensatz dazu ist die 

mittlere "Briickenzone" durch Individuen charakterisiert, die in ihren 

Merkmalen eine Zwischenstellung einnehmen. Wenngleich Hybridisierungs- 

ereignisse fiir einen GroGteil dieser heterogenen Typen i 

macht werden konnen, laSt sich die starke Annaherung \ 

tanten Individuen nur durch eine unvollstandige Sippentrennung hinreichend 

erklaren. Aus diesem Grund wird der taxonomischen Gliederung in 4 Unter- 

arten Prioritat eingeraumt, wenngleich sich intuitiv eine Beibehaltung 

von 2 Arten und ihre Gliederung in je 2 Subspezies anbieten wurde. Wei- 

tere Argumente, die erstere Einteilung favorisieren, lassen sich auch aus 

den Haufigkeitsverteilungen der Merkmale gewinnen. 

Hfufigkeitsverteilungen der Merkmale 

Aufgrund der vorliegenden MeBdaten, die PAWLOWSKI (1958) an osteuro- 

paischen Pflanzen ermittelt hat, sind wesentliche Bezugsgrofien vorge- 

geben, die sich fur einen Vergleich rait den eigenen MeBwerten anbieten. 

Fur dieses Vorhaben wurden 8 Differentialmerkmale aus dem Bluten- und 

Fruchtbereich in Form von Verteilungskurven dargestellt. Die Einteilungs- 

kriterien richten sich nach den Angaben von PAWLOWSKI (1958). 

Die Kurvenverlaufe bestatigen im wesentlichen das aus den Streudiagram- 

nen bekannte Bild von 2 Sippengruppen, die nur unvollstandig voneinander 

getrennt sind. Die vergleichende Betrachtung der Haufigkeitsverteilungen 

zeigt, daS bei den eigenen MeBwerten wesentlich ausgepragtere Uberlap- 

Pungen in den Merkmalsamplituden auftreten. Auch hinsichtlich der Kur- 

venmaxima sind Verschiebungen sowie Abflachungen zu beobachten. Dennoch 

bleibt die Zweigipfeligkeit weitgehend erhalten. Lediglich im Bereich der 

Fruchtmerkmale sowie bei der Flugellange deuten sich mehrgipfelige Ver- 

teilungen an, die in den Scatterdiagramraen eine Entsprechung in den 

teilweise abgesetzten Randzonen finden. Ein ganz anderes Bild stellt sich 
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Verteilung nach PAWLOJSKI ;eilung nach PAHLOHSKI 

,^,-.N>, 
I MeBwerte    fa') Verteilung der eigenen MeBv.-erte 

dlung nach PAwLOWSKI :/x 
eilung der eigenen MeBwerte    fa'\ Verteiiung' der' eigenen MeBwerte 

/•^•^ 

Verteilung nach PAWLCWSKI 

A A 
[%]- Verteilung der eigenen MeBwerte 

Verteilung nach ] 

JV 
Verteilung der eigenen MeBwerte 

Fliigel/Kapsel 

Abb-  55- Vergleich der Verteilungskurven der eigenen MeBwerte  (unten) 

mit den Angaben von PAWLCWSKI (1958;oben). Ausgezogene Linie = P.vulgaris 

gestrichelte Linie = P.oxyptera  (sensu PAWLOWSKI). 
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Verteilung 

I.. 
nach PAHLOHSKI 

1 I fr 

Abb. 57. Vergleich der Haufigkeitsverteilungen der eigenen HeDwerte 

(unten) mit den Angaben von PAMLOUSKI (1958;oben). Ausgezogene Linie 

- P. vulgaris ,  gestrichelte Linie = P.oxyptera.  Im Histogram bedeuten 

schwarze Felder = P.vulgaris,  umrandete Felder = P.oxyptera  ,  gerasterte 

Flachen = P.aomosa  (sensu PAWLOWSKI). 

in dem fast deckungsgleichen Kurvenverlauf der Netzmaschenzahl dar. 

Hier anzuschlieBen waren auch die Verteilungen von Kronenlange und 

Fransenzahl, die zwar deutlich getrertnte Maxima aufweisen, deren Vana- 

tionsbreite aber fast identisch ist. Demgegenuber lassen sich besonders 

signifikante Unterschiede in den Verteilungskurven der Flugelbreite, 

der Flugellange sowie in der Bliitenfarbe beobachten. Letzteres Merkmal 

wurde in Form von Histogram dargestellt. Hier sind vor alien, die Ube: 

einstiinnungen mit den Angaben von PAWLCWSKI (1958) hervorzuheben. Von 

Bedeutung ist dabei vor allem die Fixierung von uberwiegend blauen Blu- 

ten auf die vulgaris-Teilgruppe, wahrend die oxyptera-Sippen durch vor- 

nehmlich w.iBe Bliitenfarbe charakterisiert sind- Aus Griinden der Voll- 

standigkeit wurde bereits indieserGraphik auch P.aomosa benicksichtigt 

die durch uberwiegend rote Bliitentone ausgezeichnet ist. 

Die von PAWLOWSKI (1958) nicht zuletzt aufgrund der Haufigkeitsvertei- 

dennoch sprechen die wesentlid 

der eigenen Merkmalsverteilungen sowie die teil 

fQr das aus den Merkmalsdiagraramen abgeleitete 

n zwei Arten wird zwar nicht widerlegt, 

starker iiberlappenden Merkmalsamplituden 

mehrgipfeligen Kurven 

Konzept. 
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Polygala vulgaris  L., Sp.PI.ed.1:702 (1753); excl.var.|3 und T . 

Die urafangreichen Untersuchungen zeigen, daB sich die Sammelart 

P.vulgaris  im mitteleuropaischen Raum in 4 Unterarten aufteilen laBt: 

subsp.vulgaris,  subsp.aallvptera,  subsp.oxyptera und subsp.collina. 

Fur eine Abgrenzung dieser Sippen konnen folgende Merkmale herange- 

zogen werden: Wuchsform; GroBe der Stengelblatter; Anzahl der Bliiten; 

Bltitenfarbe; Lange des Tragblattes; Flugelform und -groBe; Beziehung 

der Krone zur Flugellange; Fransenzahl; Griffellange sowie das Ver- 

haltnis der FruchtflUgel zur Kapsel. Zusatzlich sijid die einzelnen 

Sippen auch durch eine gewisse okologische Differenzierung charakte- 

risiert; wahrend die subsp.vulgaris und die subsp.aalliptera vorwiegend 

basische Substrate besiedeln, finden sich die subsp.oxyptera  und die 

subsp.oollina bevorzugt auf sauren Unterlagen ein. 

__,--  1. subsp.vulgaris 

= P.montana   Opiz  , Flora 5_:  270 (1822). 

Typus: Urn Aumburg, Topliz, OPIZ  (PR). 

= P.vulgaris L. var. alpestris KOCH, Syn. 

Typus:  Salzburger Alpen.Herbar KOCH (L) 

=P.vulgaris L.  var. . pseudoalpestris GREN 
TyPus; Dans les sols sablonneux et sili 

marneux.depuis lei 3 basses regions de la 

les plus elevees. Herbar GRENIER (P). 

^P.vulgaris L.  si jbsp. pseudcalpestris 

64 (1896). 

= P.pseudoalpestr is (GREN.)  DALLA TORRE 
762 (1909). 

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



zP.ballii  NYHAN, Consp. Fl. Europ. U  8 

Typus Ben Sulben at 1200 feet and occ 

cliffs of other mountains in Sligo.Bar 

BABINGTCN (CGE). 

Typus: Winterthur.Wolfensberg bei Velt 

FRIED (ZT!). 

Typus: Nordl. Ufer 

= P. vulgar-is L. var. 

Typusj Irchel.au d< 

LINNE flihrt in Species Plantarurn (1753) unter P.vulgaris 

"itere Varietaten (pund T ) auf. die aufgrund der Kurzdia- 

gnose, sowie der beigegebenen I 

blattrigen Arten P.calaarea  F.U.SCHULTZ und P.amarella CRANTZ bezogen 

geschreibung: Pflanze ausdauernd;-Wurzel + kraftig.gebogen.fein 

verzweigt, 3-8 cm lang, mit verdicktem Wurzelkopf;- Stengel zahlreich, 

am Grund verholzt, aufrecht, gerade, seltener aufsteigend oder nieder- 

liegend, 5-25 (30) cm hoch, oft mit vorjahrigen, abgestorbenen Trieben, 

sparlich behaart oder kahl;- untere Blatter + klein, verkehrt-eiformig 

bis elliptisch, 5-15 mn lang, bisweilen an der Basis gedrangt stehend;- 

gbere StengelblMtter lanzettlich bis lineal-lanzettlich, spitz, 15-35 nra 

BlUtenstand traubig, vielbliitig, verlangert, + locker, zu Beginn der 

Anthese meist pyramidal, 3-12 cm lang, oft scheinbar einseitswendig;- 

Bltlten tiefblau, seltener rotlich oder weifl;- Tragblatter breit-eiformig, 

kurz zugespitzt, kahl, 0,8-1,8 (2,0) mm lang, langer als die beiden Vor- 

blatter, so lang wie der Blutenstiel oder wenig kiirz* 

schrag abstehend, 2,8-4,0 (4,2) mm lang, dreinervig, 
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wie der geschlossene Teil der Krone;- Fliigel verkehrt-eiformig bis breit 

elliptisch, am Grund + genagelt (Basiswinkel 55-85°), abgerundet, (5,5) 

6,0-8,5 (9,0) ran lang und 3,5-5,5 (5,5) mm breit;- Flugelnervatur ge- 

2-6 flste verzweigt, Apikalnerven sowie die Basisnerven haufig durch Ana; 

tomosen mit den Lateralnerven verbunden, 2-4 Medianfelder ausbildend, 

Lateralnerven bogenformig verlaufend, divergierend, mit 10-18 freien 

fisten im Randbereich, die ihrerseits 1-4 ubereinanderliegende Lateral- 

felder umschliefien, vereinzelt mit 1-3 Kollateralfeldern;- Krone 6,5-9,! 

(10,0) ran lang, der rohrige teil etwa so lang wie der freie, Kronblatte: 

die Fliigel deutlich iiberragend;- Krista schrag abstehend, mit 14-24 (30: 

Fransen, diese 3,0-4,0 mm lang, etwa die Flugellange erreichend;- Griffi 

2,8-3,5 ran lang, etwa so lang wie der Fruchtknoten, Narbe in der oberen 

Halfte inseriert;- Kapsel verkehrt-herzformig, am Grund abgerundet, kur: 

gestielt, 5,0-6,5 ran lang und 4,0-5,5 mm breit, die Flugel zur Frucht- 

zeit etwa so breit wie die Kapsel (FFB:KB=90-110 Dund deutlich langer 

(FFL:KL=105-120 %), breit gefliigelt, mit 0,4-0,8 ran breitem Hautrand, 

Kelchblatter etwa 1/3 der Kapsellange erreichend;- Samen eilahglich, 

dicht mit Langborsten besetzt, (2,2)2,4-2,8 (3,0) ran lang und 1,2-1,6 ra 

breit, Elaiosomlappen ungleich, die beiden Seitenlappen 0,7-1,2 ran lang 

und etwa 25-35 7, der Samenlange einnehmend. 

Variabilitat: P.vulgaris subs?,vulgaris  zeigt im Vergleich zu den vibrig 

Taxa dieses Formenkreises das breiteste Variabilitatsspektrum. Diese aus- 

geprMgte Plastizitat wird, wie bei vielen weitverbreiteten Sippen, durch 

die wechselnden edaphischen Gegebenheiten sowie durch die unterschiedliche 

Hohenlage und Exposition des Standortes bedingt. Die Variabilitat erfaBt 

in besonderem Ma£e die fterkmale des vegetativen Bereiches. Am auffal 1 igsten 

sind die Unterschiede hinsichtlich der Wuchsform sowie in der Reblatterung 

(Anzahl, Dichte und Grofle), die to wesentlichen von der Standortsqualitat 

bestirant werden. So zeigen Pflanzen schattiger und feuchter Stellen 

in ihrer Merloaalsauspragung eine deutliche Annaherung an P'. serpyllifol'ia'•• 

Eine • niederliegende, ausgebreitete Wuchsform, fadige.dunne Stengel , 

schuppenfbrmige Grundbiatter, stark vergroBerte und entfernt stehende 

Stengelblatter, lockere, wenigblutige Infloreszenzen sowie blasse Bluten- 

farben sind fvir solche Formen bezeichnend. Demgegenuber sind Pflanzen 
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'.vulgaris-Pflanzen, herbarisiert an verschiedenen Wildstandorten.l_-feuch.te \ 

2- Heide. _3- kurzrasige Matten. A." Waxen in Kiistennahe.  5-Sandiger Hugel.  6,-Magerrase 

8- sonnige StraGenboschung. _9-steinige Boschung amFlufiufer. 
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- 353 - 

Die Pflanzen sind durch eine + kompakte, aufrechte tJuchsform ausgezeichnet 

besitzen zahlreiche, kraftige Stengel, die Grundblatter sind haufig roset- 

tenartig genahert, die ubrigen Stengelblatter sind lineal-lanzettlich, 

• derb und dicht angeordnet, die Infloreszenzen vielblutig und die Blu- 

tenfarben kraftig ausgebildet.Bei den Blutenmerkmalen ist hinsichtlich der 

Variabilitat lediglich auf die unterschiedliche GroSe der Flugel hinzu- 

Die Variabilitat des Habitus hat in der Vergangenheit nicht selten An- 

laB zur Benennung zahlreicher Taxa gegeben, die aber,wie die Kulturver- 

suche zeigen.nur standortsbedingte Modifikationen darstellen. In Abb.53 

sind besonders auffallende VarietSten und Formen in Form von Schatten- 

projektionen dargestellt.wobei jede Variante mit den entsprechenden Anga- 

ben zum Standort versehen ist. 

Die umfangreichen Herbarstudien zeigen aber auch, daB neben den zahl- 

reichen standortlich bedingten Modifikationen, die In gesanten Verbrei- 

tungsgebiet auftreten, ebenso geographisch abgrenzbare Lokalrassen nit 

i fixiertem Merkmalsbestand existieren.Diesbeziiglich sind folgende 

"Varianten" ("minor variants",BABCOCK 1947) hervorzuheben. 

: (F.vulgaris  L. var. major KOCH, in RBHLING.Deuschl.Fl. 1^5: 

71 (1839).) 

Pflanze aufrecht, 20-35 cm hoch;Stengel kraftig,gerade,in der 

oberen Halfte meist verzvjeigt.am Grund nur spSrlich beblattert 

alle Stengelblatter + breit-lanzettlich,vergroBert,bis 40 on 

lang-.Bliitenstand vielblutig,verlangert;Tragblatt kahl.etwa so 

lang wie der 2,0-3,0 nn lange BliitenstieLFlugel verkehrt-ei- 

formig bis breit-lanzettlich.stumpf, 7,5-8,5 (9,0) nn/ 4,0-5,C 

tiefblau, so breit wie die Kapsel und etwa 1/3 langer. 

(Sudwestdeutschland, Britischen Inseln.Sudskandinavien). 

• {P.balUi NYMAN.Consp. Fl.Europ. Jh 83 (1878)). 

Pflanze + gedningen,5-15 cm hoch,+ halbstrauchig.aufrecht.dich 

beblattertjuntere Blatter klein, die oberen stark vergroSert, 

breit-lanzettlich,derb,dicht stehend; Blutenstand kompakt.auch 

zur Fruchtzeit kaum verlangert; Fliigel breit-elliptisch bis 

rundlich, 6,0-8,0 mm/ 4,0-5,5 cm, Kronblatter die Fransen deut 

uberragend; Kapsel breit-geflugelt mit 0,5-0,9 mm breitem Haut 

(Irland,Ostengland,Fart)er Inseln.Sudskandinavien). 
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\P.vulgaris L. var. pseudoalpestris GREN.F1.Ch.Jurass.lj 98 (13« 

Pfianze niedrig,5-15 cm hoch;Stengel + kraftig,aufrecht,dicht be 

blattert;obere Stengelblatter breit-lanzettlich,auffallend ver- 

gro6ert;Bltitenstand kurz,dicht,fast kopfig; Tragblatt so lang vn 

der kurze Blutenstiel; Fliigel verkehrt-eiformig.stumpf, 5,5-7,5 

3,5-4,5 nm,tiefblau,auch zur Fruchtzeit + blaugrUn uberlaufen, 

wenig langer als die Kapsel und etwa so breit wie diese. 

(Pyrenaen,A1pen.Vogesen,Jura,Karpaten). 

• (P.vulgaris L.var.  caespitosa  PERS., Syn.Pl.2: 271 (1806)). 

Pfianze niederliegend,ausgebreitet,rasenbildend; Stengel fadig, 

schlaff,verlangert;untere Blatter klein,schuppenforraig;obere 

Stengelblatter breit-lanzettlich,verlangert,sehr locker an- 

geordnet; Blutenstand armblutig,locker; Blutenstiel verlangert, 

das Tragblatt etwas kurzer; Flugel breit-elliptisch,etwas zu- 

gespitzt, 6,0-7,5 im/ 3,5-4,5 ran, langer als die Kapsel und 

wenig schnalerjBluten meist bassblau. 

(Schlesien7Bohmen,Bayerischer Wald,Alpen-Taler). 

Verbreitung (Karte.Abb. 60.): Das ausgedehnte Areal von P.vulgaris  subsp. 

vulgaris  erstreckt sich von der Iberiscben Halbinsel und Italien nord- 

warts iiber Frankreich bis zu den Britischen Inseln und Mittelskandinavien, 

greift nach Osten bis MittelruBland aus, schlieflt Teilgebiete der Ukraine 

ein und erfaBt im Sudosten des Verbreitungsgebietes weite Teile der Bal- 

: den Balearen sowie in Nordafrika sind allerdings noch kritisch 

Standort: Planar, kollin bis subalpin 

Weiden, an Wegboschungen, in lichten V 

Seltener in Sumpfwiesen oder Flachmooren. In Gebirge auf kurzrasigen 

Bergwiesen und an felsigen Stellen.Meist auf + tiefgriindigen, trockene 

nahrs toff amen u 

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



d* 

K 
gD0- oU- Generallsierte Verbreitung von Polygala vulg 

vulgaris , nach UULTEN (1971).eigenen Herbarbelegen so 

Angaben verschiedener Florenwerke. 

gwischenforr.TPn 

Es wurde bereits bei der Besprechung der Streudiagraimie 

wiesen, daB die breiten Obergangszonen durch eine beson 

Heterogenitat der Sytnbole charakterisiert stnd. Die Mehrzahl der Indi- 

viduen, die in diesem Bereich zu liegen konmen, zeichnen sich durch eii 

Merkmalskombination axis, die als roehr oder minder intermediar bezeichrn 

werden kann. Schon PAWLOWSKI (1958) sind diese Zwischenformen aufgefall 

die er als Hybriden aus P. vulgaris  x P.oxyptera  deutete. Entsprechend 
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Bestimmung nicht moglich war. Folgende tferkmalskombination ist fur diese 

Zwischenformen bezeichnend: Wuchsform aufsteigend bis aufrecht, + ausge- 

breitet; Bliitenstand vielblutig, locker; Bluten weiB oder blaGblau; Flu- 

gel Lreit-elliptisch, zugespitzt, am Grund + keilformig (Basiswinkel 

50-70 °), wenig schmaler als die Kapsel und etwa 1/3 langer; Fransen 

Leider sind solche Bastarde mit zytologischen Methoden, infolge gleicher 

Chromosomenzahl und geringer Differenzierung der Chromosomen nicht nach- 

weisbar. Auch der Meioseverlauf zeigt keine auffalligen St5rungen, so 

daB auch die Pollenfertilitat nur geringfugig herabgesetzt ist. In alien 

Fallen wurde mindestens 80 % Normalpollen festgestellt. Vereinzelt treten 

neben einigen fehlgeschlagenen, deformierten PollenkSrnern auch solche 

auf, die in ihrer GrOBe stark variieren. 

Diese Zwischenfomen.vermutlich hybridogenen Ursprungs fmden sich 

bevorzugt in jenen Gebieten,wo einzelne Sippen in unmittelbaren 

Kontakt treten. Die umfangreichen Herbarstudien zeigen sehr deutlich, 

daB ^nsbesondere der siidwestdeutsche Raum ein solches "Formenzentrum" 

darstellt. Nicht von ungefahr konrit es, daB FREIBERG (1910), ein pro- 

funder Poly gala-Kerne* vor allem aus diesem Gebiet seine zahlreichen 

Varietaten und Formen beschrieben hat. Eine wesentliche Ursache durfte 

wohl darin zu sehen sein, dafl in diesem Bereich westeuropaisch-atlantische 

Sippen einstrahlen, Sstlich-kontinentale Elemente ihre westliche Ver- 

breitungsgrenze erreichen und auch der EinfluB submediterraner Sippen 

noch zum Tragen kotimt. Das hat zur Folge, daB in unterschiedlichem MaBe 

Merkmalsintrogressionen wirksam werden, die eine sprunghafte Zunahme der 

Variabilitat bewirken. Die im Gegensatz zur P.amara-Gru-ppe wesentlich 

starkere Fixierung auf Entomogamie wirkt sich diesbezuglich besonders 

fordernd aus. In dieses Bild fugen sich auch die Untersuchungen von 

THOLL (1982) nahtlos ein, die durch umfangreiche statistische Analysen 

an zahlreichen saarlandischen Populationen versuchte, die von PAWLCWSKI 

(1938) vorgegebene Trennung in 2 Arten, nachzuvollZiehen. Ihre Ergeb- 

nisse lassen sich dahingehend zusammenfassen, daB sich im Saarland zwar 

Pflanzen finden, die iiberwiegend der P.vulgaris bzw. p.oxyptera  nach 

PAWLCWSKI ahneln, aber weitaus haufiger Ubergangsformen auftreten, bei 

denen sowohl P. vulgaris-typiscbe  als auch P. oxypterarspezifiscbe Merk- 

. auftreten. 
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MATTICK (in TISCHLER,1950) 2n= 28-32; 

GLENDINNING (1960)        2n= 68; 

LEWIS & DAVIS (1962)      2n= 24; 

Miesbach, Taubenberg, zwischen Gotzing unci Oberwarngau; Sumpf- 

wiese; ca. 800 n; 9.8.1980; leg.G.HEUEL; (P-134) 2n=68 

UUnchen, Hochbrtick, unweit der SchieSanlage; Kiefernwald; 

15.8.1980; ca. 500 m; leg.G.HEUEL; (P-146)  2n=68 

Kelheim, an der Strafie zura Kloster Weltenburg; ca. 340 a; 

15.8.1980; leg.G.HEUEL; (P-1501 - _ 2n=68 

Neuburg vorm Wald, Bayerischer Wald, bei Alletsriet; Larchen- 

wald; ca. 600 m; 16.8.1980; leg.G.HEUEL; CP-153) 2n=68 

Cham, Bayerischer Wald, bei Urleiten; Halbtrockenrasen; ca.4C0 r 

16.8.1980; leg.G.HEUEL; (P-1543 - 2n=68 

Bodenmais, Bayerischer Wald, an der StraGe zura Hochzellberg; 

ca. 850 m; 16.8.1980; leg.G.HEUBL; (P-155) 2n=68 

Bischofsmais, Bayerischer Wald, an der Abzweigung nach March; 

ca. 850 m; 16.8.1980; leg.G.HEUBL, (P-156) _2n=68 

Spiegelau, Baverischer Wald, Auffahrt zura Rachelparkplatz; ca.3C 

17.8.1980; leg.G.HEUBL; (P-161) 2n=68 

Grafenan. KaveH sCher Wald, am Weg von F,osenau nach St.Oswald; 

Waldrand; ca. 650 m; 17.8.1980; leg.G.HEUBL; (P-164). 2n=68 

Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, am Fohrenbuhl bei Grotschen 

reuth ndi. Erbendorf; Serpentin; 13.6.1980; leg. LIPPERT & 
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Fichtelgebirge, Bischofsgriin, an der StraBe zum Ochsenkopf; 

Trockenrasen; ca. 800 m; 17.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-53)..... 2n=68 

Neuburg a.D., Burheim, Ortlfing; StraBenboschung; ca. 400 ra; 

15.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-43) 2n=68 

Nordlingen, Ries, Tiefental, zwischen Hurnheim und Schnahingen; 

ca. 400 m; 8.7.1981; leg.G.HEUBL & R.FISCHER;(P-338). 2n=68 

Allgau, Iramenstadt, am Weg vom Mittagkogel zum Stuiben; Umge- 

bung der Sesselliftstation; ca. 1450 m; 22.7.1981; leg.G.HEUBL; 

(P-342)_ _.. 2n=68 

Oberfranken, Kr.Rehau, Uojaleite westl. Wurlitz; Serpentin; 

ca. 580m; 13.6.1980; leg.W.LIPPERI 

i Aufstieg zum Brunnstein, hinter dem Hocheck; 

ca. 900 m; 4.7.1981; leg.G.HEUEL; (P-335) 2n=68 

Inzell, an der StraBe zum Frillensee, Abzweigung Breitmoos; 

ca. 450 m;  3.6.1981;  leg.G.HEUBL;   (P-233). _ 2n=68 

Tegemsee,  am Weg van Wallberg zum Setzberg;  ca.  1600 m;  26.7.1 

leg.W.LIPPERT;  (P-347) _ ...2n=68 

Rosenheim, Chiemgauer Berge, Aufstieg zum Heuberg; ca.1100 m; 

30.5.1982; leg.M.ERBEN; (P-372) _ _ 2n=68 

3ad Tolz, Langental bei Arzbach; am Ueg zur Enzianhiitte. ca.lOC 

10.6.1982;  leg. G.HEUBL;   (P-376) 2n=63 

Garmisch-Partenkirchen, kurz nach Oberau; Sumpfwiese; ca. 700 n 

30.7.1980; leg.G.HEUBL; (P-121)  2n=68 

i-Wurttemberg: Scbwarzwald, Kandern, hinter der Abzweigung zur Burg 

Burgeln; lehmiger Hang; 25.6.1980; leg. G.HEUBL; (P-76)..2n=68 

Schwarzwald, Badenweiler, an der StraBe zum Belchen, bei Kobl- 

garten; ca. 1000 m; 25.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-77). 2n=68 

Schwarzwald, UferstraSe am Titisee; ca. 1000 m; 25.6.1980; 

leg.G.HEUBL; (P-78)   2n=68 
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leg.G.HEUBL; (P-9C). 2n-68 

Heilbronn, Stromberg, zwischen Hafnerhaslach und Schlierkopf; 

Ualdrand; ca. 400 m; 22.6.1980; leg.G.HEUBL; ^P-66) _2n-68 

Schwarzwaid, Wildbad, an der Abzweigung zum Christophshof; 

StraBenrand; ca. 840 m; 22.6.1980;leg.G.HEUBL; (P-68L _2n=63 

Schwarzwaid, Zell, kurz vor Oberharmersbach, Fettwiese; ca.750 m 

Cochem, Karden, am Weg zur Eurg 1 

leg.G.HEUBL; (P-61)  

Vorarlberg;: Feldkirch. zwischen Koblach und Meiningen; Sumpfwies* 

450 m; 27.6.1980; leg.G.HEUEL; (P-91)  

Frastanz, am Weg nach Gurtis; ca. 500 m; Trockenrasen; I 

leg.G.HEUBL; (P-92)_  

Tirol_:  Achenkirch, Hange westl. des Ortes am Achenbach; ca. 80C 

12.7.1980; leg.G.HEUBL; (P-108L  

Tuxer Voralpen, Zillertaler HohenstraSe, Auffahrt zur Hi 

bichlalm; ca. 1500 m; 13.7.1980; leg.E.ALSERTSHOFER;(P-l 

Innsbruck, Inntal, zwischen Zirl und Eigenhofen; Kiefernwaldchen; 

ca. 580 m; 30.7.1980; leg.G.HEUBL; (P-124) „ 2n=68 

Innsbruck, Sellraintal, kurz vor Gries in Sellrain, beim Gasthof 
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Tirol:  Innsbruck, Stubaital, an der Abzweigung von Milders nach Baren- 

bad, Bergwiese; ca. 1000 m; 31.7.1980; leg.G.HEUBL; (P-126) 

— - _ .  2n=68 

Schwaz, Loas, am Weg vom Gamsstein zum Hochleger-Kellerjoch; 

Naunzalmgebiet; ca. 1700m; 27.8.1981; leg.E.ALBERTSHOFER; 

Lofer, Litzl-Alm, in der Nahe des Zollhauses; ca. 1340 n; 

4.10.1981; leg.E.ALBERTSHOFER; (P-361)  2n=68 

Reutte, Aufstieg zur Schneidspitze; ca. 1300 m; 28.6.1981; 

leg.E.ALBERTSHOFER; (P-339). _. 2n=68 

Matrei am Brennar, kurz vor Pifons; Larchenwald; ca. 950 m; 

20.5.1981; leg.G.HEU3L; (P-201)._  2n=68 

Salzburger-Land: Golling, Kuchl, in der Nahe des Gallnlift; ca. 800 m; 

4.6.1981; leg.G.HEUBL; (P-238)  2n=68 

Hochkdnig-Gebiet, kurz nach Muhlbach; Bergwiesen; ca. 1400 m; 

4.6.1981; leg.G.HEUBL; (P-243)__ 2n=68 

Oberosterreich: Volklabruck, zwischen Amplwang una Frankenburg; StraBen- 

rand; ca. 650m; 5.6.1981; leg.G.HEUBL; (P-258) 2n=68 

Muhlviertel, Neufelden, am Weg zur Burg Purnstein; ca. 520 m; 

7.6.1981; leg.G.HEUBL; (P-261)  2n=68 

Freistadt, bei Piberschlag, Bachufer; ca. 750 m; 8.6.1981; 

leg.G.HEUBL; (P-263) _ .... 2n=68 

Niederosterreich: Lunz, Otschergebiet, an der Abzweigung Lackenhof; am 

Weg zun Sessellift; ca. 650 m; 8.6.1981; leg.G.HEUBL; (P-268) 

 - -   _..._ _2n=68 

Gloggnitz, Breitenstein, am Weg zur Klatan; ca. 480 m; 11.6.1981; 

leg.G.HEUBL;  (P-283L 2n=68 

Prein a.d.Rax, Preiner Gscheid; ca.  1000 m;  11.6.1981;  leg. 

G.HEUBL;   (P-287)  .... 2n=68 
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Steiermark: Alpsteig, in der Nahe der Abzweigung zum Rosegger-Geburts- 

haus; ca. 1050 m; 11.6.1981, leg.G.HEUBL; (P-288). _2n=66 

 „.2n=68 

Eibiswald, an der Strafie nach St.Lorenzen; Bergwiesen; ca. 900 m; 

12.6.1981; leg.G.HEUBL; (P-294) 2n=68 

Schladming, Hochwurzen.an der StralSe nach Pichl-Preunegg; ca.l200n; 

5.6.1931;  leg.G.HEUBL;   (P-245) 2n=68 

Ferlach ,  zwischen Maria Elend und St.  Jakob; ca. 450 m;  13.6.1981; 

leg.G.HEUBL;  (P-308) _... _ 2n=68 

Turracher Hone,  an der Abzweigung der Kornockstrafie nach Uinkl, 

an der Teufelsbrticke; ca.  1100 in; 29.5.1981;  leg.B.KOPF & E.KRACH; 

(P-199) _ _  2n=68 

Sudtirol: Bozen, Oberbozen, Ritten,  in der Nahe des Balinhofes; ca.1200 I 

6.9.1980;  leg.G.HEUBL;  (P-180).. - - 2n=68 

Seiseralm-Gebiet, an Weg zum Schlern; ca.  1400 m; 8.9.1980; 

leg.G.HEUBL;  (P-175) - 2n-63 

Ultental, kurz nach St. Nikolaus; Bachufer; ca. 1200 m; 11.9.1' 

Bozen, Ritten, Wiesen bei Dreikirchen und Briol; ca. 1300 o 

27.7.193C; leg.G.HEUBL; (P-138)  2n= 
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ns, Umgebung von Waldhaus; ca. 800 in; 20. < 

Elsass: Vogesen, zwischen Kaysersberg und dem Col du Bonhomme, kurz 

nach Orbey; sandige Boschung; ca. 500 m; 24.6.1980; leg.G.HEUBL; 

Vogesen, am Col du Wettstein, felsige Hange; ca. 1000 m; 24.6.19! 

leg.G.HEUBL; (P-72) 2n=68 

Sundgau, Ferrette, Jurahange, am Weg ; 

leg.G.HEUBL; (P-74)  

Schweden, Oland, Hagapark, NW St.Fro; 2.6.1982; leg.K.P.BuTILER 

Kaluga, in valle fluv.Nara prope viam Podolsk-Obninsk; 12.7.1977 

A.K.SKVCRTSOV <».  2n=68 
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m^J^Polygala vulgaris subsp. vulgaris.  a-Blute,Seitenansicht. 
'-Tragblatt.Vorblatter.Bltitenstiel.  c-Kronblactanhangsel. d-Kapsel. 
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Fl.Fr.3: 63 (1896). 

Basionym: Poly gala vulgaris L. var.aalliptera LE GRAND, Bu 

Fr.28: 54 (1881). 

"iypus' Gard> enviro ns de Vigan, a Lasfous, a Bez. 

Aus den oben zitier ten Syntypen wahle ich folgenden Beleg 

Lectotypus: Gard.pr airies a Bez,environs du Vigan,19.5.187 

Herb. M .Anthouard, (CLF!). 

Beschreibung: Pflan ze ausdauernd;-Wurzel kraftig.spindelig 

4-10 cm lang;- Stengel zahlreich, am Grund verholzt, aufrecht, gerade, 

kraftig, tnitunter in der oberen Halfte verzweigt, spar1ich behaart, 

+ dicht beblattert, 20-40 cm hoch;- unterc Blatter klein, verkehrt-ei- 

forrnig bis breit-elliptisch, 8-15 mn lang;- obere Stengelblatter breit- 

lanzettlich, zugespitzt, 25-40 mm lang und 3-6 mm breit, nach oben zu 

deutlich an GroSe zunehmend, mit der groSten Breite unterhalb der Mitte;- 

Blutenstand traubig, vielbliitig, locker, verlangert, zu Beginn der An- 

these pyramidal, 5-15 cm lang;- Bliiten violett oder rotlich, seltener 

blau;- Tragblatter breit-eiformig, zugespitzt, am Rand gewimpert, 1,6- 

2,4 (2,6) mm lang, wenig langer als der Bliitenstiei;- Vorblatter 0,9- 

1,3 mm lang, kurzer als der Blutenstiel und etwa halb so lang wie das 

Tragblatt;- Blutenstiel kurz, 1,0-1,5 (2,0) mm lang;- Kelchblatter schrag 

abstehend, 3,5-5,0 mm lang, dreinervig, fast so lang wie der geschlossene 

Teil der Krone;- Flugel verkehrt-eif6rmig bis breit-elliptisch, am Grund 

+ genagelt (Basiswinkel 55-80°), sturapf, (8,0) 8,5-10,5 (11,0) mm lang 

maschen, Mediannerv ab der Mitte in 2-7 Sste verzweigt, Apikalnerven und 

Basisnerven durch Anastomosen mit den Lateralnerven verbunden, 2-4 Median- 

felder ausbildend, die beiden Lateralnerven bogenformig verlaufend, jeder 

mit 10-25 freien Ssten im Randbereich, die ihrerseits 2-4 ubereinander- 

liegende Lateralfelder umschlieBen, haufig mit 1-4 zusatzlichen Kol- 

lateralfeldem;- Krone 8,5-10,5 mm lang, der rohrige Teil etwa so lang 

ing wie die Flugel;- Krista deutlich abge- 
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blatt und Fliigellange erreichend;- Griffel 2,5-3,5 run lang, etwa so 

lang wie der Fruchtknoten, Narbe im oberen Drittel inserierf,- Kapsel 

verkehrt-herzformig, an Grund abgerundet, kurz gestielt, 5,5-7,5 mm lang 

und 4,5-5,5 mm breit, die Fliigel zur Fruchtzeit etwa so breit wie die 

Kapsel  (FFE:KB=95-105 V) und fast doppelt so lang (FFL:KL=125-150 %), 

breit-gefliigelt, rnit 0,5-0,7 ran breitem Hautrand, Kelchblatter fast die 

Halfte der Kapsellange erreichend;- Samen langlich-eifornig, dicht mit 

Ungborsten besetzt, 2,5-3,0 ram lang und 1,3-1,6 ran breit, Elaiosonlap- 

pen ungleich, die beiden Seitenlappen 0,8-1,1 mm lang und etwa 30-35 7„ 

der Samenlange einnehraend. 

Variabilitat: Aufgrund des sehr geringen Herbarmaterials ist es schwierig, 

die Variabilitat der subsp. oalHptera zu beurteilen. Geringfugige Unter- 

schiede lassen sich hinsichtlich der Uuchshohe sowie in der Ausgestal- 

tung der Stengelblatter beobachten;  Im Blutenbereich sind Abweichungen 

in der Form der Fliigel, die zwischen verkehrt-eiformig und breit-lanzett- 

lich variieren kann sowie in der Kelchblattlange festzustellen.  Sehr 

unterschiedlich ist auch die Bewimperung eitizelner Bliitenorgane ausge- 
Pragt. 

Die groSe VJuchshohe, die Art der Beblatterung sowie die groBen, haufig 

rotlich getonten Bliiten lassen ebenso wie das in den submediterranen 

Raum ausgerichtete Areal,  Beziehungen zur P. niaaeensis-Gru-p-pe erkennen. 

Verwechslungen sind am ehesten mit der subsp. gavio&iana (JORDAN et FOURR.) 

fflODAT gegeben, die ein ahnliches Verbreitungsgebiet besitzt. 

Folgende Merkmale, die spezifisch fiir die subsp.oalliptera sind, sollten 

dennoch   eine eindeutige Abgrenzung ermSglichen: Pflan-e sparlich behaart, 

obere Stengelblatter breit-lanzettlich, Tragblatt breit-eiformig, unter 

2,5 ran, Vorblatter kurzer als der Blutenstiel, Blutenstand nicht schopfig, 

Fliigel breit-eiformig, mit geschlossener Nervatur, 8-16 

ausbildend, Krone die Fliigel nicht uberragend, Kapsel hi 

Sanenanhangsel nur 1/3 der Samenlange erreichend. 
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mg: Das Areal von P.vulgaris  subsp.cat Uptera erstreckt sich 

von den Randlagen der Pyrenaen uber die I5erge des Zentralmassivs 

(Cevennen) nordwarts bis zur Westschweiz, erfaBt Teile des Juras und 

strahlt bis in die Oberrheinische Tiefebene aus. 

sowie an Ualdrandern. Meist auf trockenen, + flachgrundigen, 
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Karyologisch unters 

Eigene zahlungen: 

Vogesen.an der StraBe vora Gr.Ballon nach Thann; Buchenwald; 

ca. 890 m; 24.6.1980; leg. G.HEUBL (P-73) _ 2n=68 

Vogesen.vom Fischbachle zum Le Hohneck;ca.900 m; 24.6.1980; 

Gesehene Belege: 

Hautes-r^endes,Ck;dre,1898,&ORDERE (G); Gironde,Landes.de Pierroton 

a Toctoneau,1901, NEYRAUT (G); Terrain calcaire au pied de la 

Tessone pres Bez,1894, ESPAGNE (CLF); Gard, Bez, 1914.BRAUN (ZT); 

Gard, Av±gas,1913, BRAUN (ZT); Col de la Sereyrede,Aigoual,1960, 

Cantal.Puy Mary.Breche de Roland,1500 m, 1954, MERXMULLER (M); 

Var.Novier,1901,ALBERT (M); Cote d'Or, Flavigny sur Ozerain.1913, 

DESPLAOTES (M); Gironde, le "HailIon",1928, JALLU (ZT); Elsass, 

Vogesen.vom Fischbachle nach dem "Hoheneck",1906, FREIBERG (H); 

Jura.bois on mont de ST.Alban,1915, BRIQUET (G); Jura,Lottarar,sur 

Momont.1856, REUTTER (G); Jura.bois on Mont Arandon et Loncharbin, 

1826, LUCION (G). 
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Abb. 65. Polygala vulgaris  subsp. aal\ 
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Lb- 66. Polygala vulgaris svbsp.calliptera. a-Blute,Seitenansicht. 
Tragblatt.VorblMtter.Blutenstiel. c-Kronblattanhangsel. d-Kelch- 
atter.  e-Griffel.  f-Kapsel.  g-Samen. 
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67. Polygala vulgaris svbs-p.calliptera.  Flugel und Flugelnf 
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Poly gala vulgaris L. subsp.oxyptera  (REICHENB.) DETHARD., Consp.Pl. 

Megalopol.l: 55 (1828). 

Basionyra: Polygala oxyptera REICHENB. var./3 pratensis  REICHENB., 
Pl.Crit. 1: 25 (1823). 

Typus: Urngebung von Dresden. 

Da der oben zitierte Bogen im Herbar REICKEMBACH nicht raehr vorhanden 1st, 

wahle ich die seiner Diagnose beigegebene Abbildung zum 

fcit.l (1823), tab. 24, fig. 47-49; (excl.fig.' 

I P.vulgaris  L. var. oxyptera  (REICHENB.) KOCH, Syn.ed.l_: 91 (1837). 

. P.vulgarie.L.svbsp.tempskyana  DEGEN & DORFLER, Denkschr. Akad. Wiss. 

Math.-Nat. Kl. (Wien) 64: 712 (1897). 

Typus: Macedonia centralis.In rupibus alpinis montis Kossov prope 

Beschreibung: 

zweigt, 3-8 cm lang;- 

gerade, selten mit ki 
untere Blatter klein, elliptisch bis verkehrt-eiformig, teilveise ± schuppig, 

nur selten vergroBert und gedrangt 

oben zu gleichmaJaig an GroGe zune 

verlangert, + locker, 3-10 cm lang;- Blui 

tener hellblau;- Tragblatter langlich-ei: 

1,0-1,8 mm lang, langer als 

Bliitenstiel;- Kelchblatter i 

; stehend, 5-15 mm lang;- obere Stengel- 

. Blutenstand traubig, vielblutig, 

iten fast umer grunlich-weiB, sel- 

- schmal, zugespitzt, kahl, 
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nervig, etwa 1/2 bis 2/3 so lang wie der geschlossene Teil der Krone;- 

Flugel lanzettlich bis elliptisch, nach beiden Enden gleichmaftig verschraa- 

lert, am Grund keilformig (Basiswinkel 45-60 °), vorne spitz zulaufend, 

(5,5) 6,0-7,5 ram lang und 2,0-3,0 (3,5) run breit;- Flugelnervatur geschlos- 

sen, mit 4-8 (10) Netzmaschen, Mediannerv meist erst im oberen Drittel in 

2-6 Apikalnerven verastelt, diese mit den Lateralnerven durch Anastomosen 

Lateralnerven wenig divergierend, fast parallel zum Mittelnerv verlaufend, 

jeder mit 8-12 (15) freien Ssten im Randbereich, die ihrerseits 1-4 Lateral- 

felder bilden, fast inner ohne Kollateralfelder;- Krone (6,5) 7,0-8,5 mm 

lang, der rohrige Teil etwa so lang wie der freie, Kronblatter die Flugel 

deutlich iiberragend;- Krista + undeutlich abgegliedert, gerade nach vorne 

ausgerichtet, mit 8-16 (22) Fransen, diese 2,5-3,5 mm lang, so lang wie die 

Flugel oder diese iiberragend;- Griffel 2,5-3,5 mm lang, langer als der Frucht 

knoten, Narbe im oberen Drittel inseriert;- Kapsel verkehrt-herzformig, 

langlich, am Grund + keilformig, 5,0-6,0 mm lang und 4,0-4,5 (5,0) nni breit, 

die Flugel zur Fruchtzeit deutlich schmaler als die Kapsel (FFB:KB=60-85 I) 

und wenig langer (FFL:KL=105-125 I), ± breit gefliigelt, mit 0,3-0,6 rnn brei- 

tem Hautrand, Kelchblatter etwa 1/3 der Kapsellange erreichend;- Samen 

langlich-eiformig, dicht mit Langborsten besetzt, 2,3-2,5 (2,7) rrm lang 

und 1,2-1,4 (1,5) mm breit, Elaiosomlappen ungleich, die beiden Seitenlap- 

pen 0,7-1,0 mm lang und etwa 30-35 7, der Samenlange einnehmend. 

Ahxilich wie bei den anderen Sippen dieser Gruppe unter- 

Wuchsform, Stengelanzahl sowie Beblatterung sind daher sehr unterschiedlich- 

Haufig findet man Pflanzen mit + ausgebreiteter Vfuchsform, zierlichen 

Stengeln und + armblutigen Infloreszenzen. Demgegenuber halt sich die 

Variabilitat 

• das polnische Nittelgebirge bis an den Nordrand der 

i Gebiete Osterreichs und stralalt biJ 

Die \;estgrenze des nreals verlauft vc 

: Iliederrheinische Tiefebene, siidwarts liber Luxemburg v 

: alien durch die Angaben von PAWLaSKI (1958) gut belt 
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i^?- 68j Verbreitung von Poly gala vulgaris subsp. oxypteva. Die 

Fundortsangaben von PAWLOWSKI (1958) fur Osteuropa sind rait offer 

Kreissignatur bezeichnet. Zytologisch untersuchte Aufsannlungen 

Standort: lanar, kollin bis nontan (300-1100 m). Haufig in Silikat- 

ffegerrasen in Heiden oder in lichten Kiefernwaldem. Heist auf flach 

grundigen, humosen oder sandigen Boden; bevorzugt auf nahrstoffarmen 

± sauren U terlagen. 
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Fruhere Zahlungen: 

Eigene Zahlungen: 

Deutschland 

Bayern: Zeil am Main,HaI3berge,bei Konigsberg-Altershausen;Trocken- 

rasen; ca.350 m; 17.6.1981; leg.G.HEUBL (P-55) .2n=68 

Eltmann am Main.kurz nach Unterschleichbach.im Hannwald; 

Waldrand;ca. 350 m; 17.6.1981;leg.G.HEUBL (P-58) __2n=68 

HaBfurt.HaSterge.NordwestfuB der Hohen Wann westl.Krum; 

26.9.1981;  leg.L.MEIEROTT (*) __.. _ 2n=68 

Hessen: Vogelsberg,Bobenhausen, an der StraBe nach Koltzenhain, bei 

der Loh-Muhle;25.5.1980;  leg.K.P.BUTTLER (*) 2n=68 

Baden-Wurttemberg: Zwischen Friedrichshof und Waldhof;10.7.1978; 

leg.O.SEBALD (*)  

Karnten: Zwischen Volkermarkt und Bleiburg.im Jaunfeld, 

Mittlern;Kiefemwald;ca.450 m; 12.6.1981 ;leg.G 

(P-303).  
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Deutschland 

Franken,Hof,Woja-Leiten im Schwednitztal,1 km sudl.Woja,Serpentin, 

1978,SAUER (Sa); Harz,Steigerthal,1878,VOCKE (W); Rheinl-Pfalz, 

Meisenheim.Osthang des Hellberges bei Kien,1919,FREIBERG (M); Saar- 

land,SiidfuB des Maunert,1926,FREIBERG (M); Rhon,Damnersfeld,900 m, 

ARNOLD (M); Bayern.bei Hohenstadt,1907, MEISTER (M); Ostpreuflen, 

Allenstein,1913,FREIBERG (M); Hessen.Wiesen am Kreuzberg,1924,FREI- 

BERG (M); Ostpreufien.bei Baydritten,1924, FREIBERG (M); Windsheim, 

1909, MEISTER (M); WestpreuBen,Lossini,Konitz,1906,FREIBERG (M); 

Bayern.Nordwestfufi der Hohen Warm westl.Krum,1881,MEIERCTT (Me); 

Baden-Wurttemberg.auf kurzrasigen Wiesen im oberen Murgthal im Schwarz- 

wald,1906, MOLLER (ZT); Maingebiet.Wittbach bei Wertheim,1891,KNEUCKER 

(KR); Oberrheingebiet.bei dem Stift Neuburg bei Heidelberg,1828,DIER- 

BACH (KR); Kublerwiese bei Heidelberg,DIERBACG (KR); Hundschuhsheimer- 

Tal bei Heidelberg.DIERBACH (KR); Leimen bei Heidelberg,DIERBACH (KR); 

Taubergebiet.Tauberbischofsheiin.Ahorn stidl.Brehmen,1972,PHILLIPI (KR); 

Hildesheim.Schladen an der Okker,!867, EVERS (GZU);Hessen,Obernkirchen, 

Wiesen,1881,LINDE (G); Vilbeter Wald bei Frankfurt,KESSELMAYER (G); 

Saarbriicken.Winten bei der Ziegelei am Rastpfuhl, 1916,FREIBERG (M); 

Kalteherberg bei Munchen,FREIBERG (M); Wattstrandwiesen bei Havnebye, 

1890.CORRENS (M); Rheinl.-Pfalz.Moselberge,Graver Heide,1923,FREIBERG (M); 

Kiel,bei Laboe,1907,OHL (ZT); Hessen,Spessart,Niederzell,1963,BUTTLER (Bu); 

Hemsbach,1972,STIEGLITZ (Bu);Rheinl.-Pfalz,zwischen Kernscheid und Franzen- 

heim,1923,FREIBERG (M); Mark Brandenburg,trebbin,TASSENDORF (M); Halle, 

Saalehange bei Lettin,Porphyr,1943,MERXMULLER (M);Saarbrucken,Fischbach- 

bahn bei der RuBhutte,1912,FREIBERG (M);Sohren im Hundsruck,1907,FREI- 

BERG (M);auf Triften zwischen Sohren und dem Idar,1907,FREIBERG (M); 

Heidelberg,Sandhausen.Sanddune, 1967,BUTTLER (Bu) ;Mannheim,zwischen Hems- 

bach und Huttenfeld,1972,BUTTLER & STIEGLITZ (Bu); Hessen,GieSen,Umgebung 

der Badenburg,1971,BUTTLER;RIEGER & SCHNEDLER (Bu); Rhon,Bauersberg bei 

Bischofsheim, 1969,STEINBERG (Ki); VohenstrauB,Neuenharmier,ca.600 m, 

1914.KITZLER (STU); Schwarzwald,Schramberg,1904,BERTSCH (STU); Baden- 

WQrttemberg.Kirchenkirnberg.SE Tiefenmahd,1977,SCHWEGLER (STU); Rhon, 

Bad BrUckenau,1900,FLECK (STU); Mainz,Marienborner Wald, 1899,BRUTSCH (ZT); 

Thuringerwald,Weimar,1911,KNETSCH (ZT). 
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Burgenland.Hange des Eisenberges,1968,SAZER (Sa); Baumgarten bet Mautern, 

1893,KERNER (GZU); St.Oswald ob Eibiswald und Schwanenberg,1931,SALZMANN 

(GZU); Steiermark.n6rdl.von Pollau.an den Hangen des Masenberges gegen 

die Zisset-Taverne,1923,WIDDER (GZU) ;Fis.:hbacher-Alpen,Masenberg,Anstieg 

von Zeil bei St.P6llau,800 m, 1964.HABELLR (GZU); Maria Trost.1900, 

FRITSCH (GZU); auf Boschungen bei Maria Glashutten,Koralpe,1200 m, 1913, 

WIBIRAL (GZU); Nieder6sterreich,Tullnerbach,1895,FRITSCH (GZU); Burgen- 

land.nahe bei Schonau bei Schlaining,1965,MELZER (GZU);bei Bernstein, 

Hochneukirchen,1922,R0HNIGER (W); Vorau, an Wege nach Wenigzell,1939, 

RONNIGER (W); Villach,St.Andrea,1835,SCHNEIDER (W); Wechsel.am Wege vom 

Mariensee zur Kranichberschwaig,1913,KORB (W); Spittal a. Drau.Trocken- 

wiese ober dem Oberaufener bei Karlsdorf,670 m, 1937,HANDEL-MAZZETTI 

(W); Triften bei Harmannsdorf nachst Hochneukirchen,bei Aspang,1922, 

VETIER (W); Waldplatze zwischen Ratzersdorf n.Paulenstein,1884,SABRANSKY 

(W); Wiesen bei Kreuth nachst Rappoltenkirchen,1906,KORB (W);grasige 

Kugel bei Hochneukirchen,1922, ZERNY (W); Waldschlage an der Ries bei 

Graz,450 m.PREISSMANN (W); moorige Wiesen bei Mauerbach,1896,MCLLER (W); 

Hosien bei Aspang,1922, NEUMAYER (W); Oberosterreich.Spital a.Phyrn, 

1828, SCHNEIDER (W); Treutschach bei Klagenfurt, 

Oberosterreich.Steinbauernholz bei Ried, 1888.VIERHAPPER 

bei Grantschach,1921, BENZ (M); Millstadter See,1900, KUU 

Trubau in Mahren, HOCHSTETTER (TUB); Mahren.Luggau,: 

collibus graminosis prope Vsetin.BUBELA (TUB); Mahren,E 

Brtinn,1925,FRITSCH (GZU); in silvis apertis collis Kopaina prope GroC- 

Maisspitz ad oppidum Znaim.OBORNY (GZU); Holzschlag in der Wurtlich 

bei Harta,1908,CYPERS (GZU);bei Tepplitz.1903, WIEDMANN (GZU);Tatra, 

Zakopane-Tal,1885, KOTULA (W); Sudeten,im Walde bei Winkelsdorf,1935, 

KORB (W); B6hmen,Neubistritz,1923, BUXBAUMER (W); Beiimen,Kopaina bei 

Znaim,1884,OBORNY (W); Erzgebirge,Hohenstein,300m,1890, WIESBAUR (G); 

Waldrander bei GroBwasser nahe Olnutz,1907,LAUS (G); Bohtnen.Geierberg 

bei Mariaschein,1880, DICHTL (M);B6hmen,Erzgebirge,Johnsdorf.1383.WIES- 

BAUR (W); 
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Schlesien.Slask Dolny,Wiegliniec,Zgorcelec,1969,KOZIOL (GZU); Slask 

Dolny.pratum in Jugow apud Dzierzoniow,1952, MIKULSKA (GZU); Kiedzy 

Zagorzem a Wiegielzowem,Chrzanow,1929,PAWL0WSKI (GZU); Lubonia prozy 

Rabts Kasp. Zachod,1855,WOLOSZCZAK (W); zwischen Elgot und Gnojnik, 

1890, KOTULA (W); Schlesien,Teschen,1915. SCHNEIDER (W): 

Banat,distr.Severin,in foenetis prope pagum Zernesti,200m, 1945.B0SCAIN 

Kroatien,Velebit,ostl. der PaGhShe der StraBe von Obrovac nach Gracac, 

dera SrnopaB vorgelagerter Berg,750-800 m, 1975.M0SCHL £t PITTONI (GZU); 

Istrien.Monte Kaggiore .Wiesendolinen am Wasserleitungsweg,530 m, GINZ_ 

BERGER (W); Sudbosnien.Nevesinje,900 ra,1911,SAGORSKI (M);Montenegro, 

am Lovcen-Pafi,1934,VARESCHI (M); Bosnien,Sarajewo,Bachtal NW der Stadt, 

FREIBERG (M); Travnik.uber dem Hause Fellaich,1879,SENDTNER (M); Maglic- 

gebiet,1700 m,1970, THYRET (M); herzegowina.Prenj-Planina.unter den 

Mali Prenj, FREIBERG (M) ;Sala,Fusa Nermjans bei Abata,1914,DtfRFLER (ZT); 

Wangs.Wangserriet,660 m, 1967, SEITTER (ZT); Schaffhausen.Allenwinden, 

Flurlingen,1923, KOCH (ZT); Irchel ob Dattikon.1861, BRUGGER (ZT). 

Tessin,Monte Generoso,7.1879,PENZIG (Z);Engadin,zwischen Lils und 

Silvaplana,10.9.1860, BRUGGER (Z); 
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Abb. 69. Polygala vulgaris  subsp. oxyptera 
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JO^Polygala vulgaris subsp. oxuvtera. a-Blute.Seitenansu 

'-Tragblatt.VorblaCter.Blutenstiel- c-Kronblattanhangsel. d-Gr: 

i-Kapsel.  f-Samen. 
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Abb. 71. Polygala vulgaris  subsp. oxyptera . FlOgel und Flugelnervatur. 

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



Poly gala vulgaris L. subsp. aollina  (REICHENB.)BOREAS,in KOCH, 

Syn.ed.3J: 249 (1892). 

Basionym: Polygala oxyptera REICHENB. vax.dt. aollina REICHENB., 
Pl.Crit.l: 25 (1823). 

Typus: Umgebung von Dresden. 

Da im Herbar REICHENBACH entsprechende Belege aus den oben zitierten Ge- 

biet nicht vorhanden sind, wahle ich die seiner Diagnose beigegebene Ab- 

bildung zum 

Iconotypus: REICHENEACH, Pl.Crit.l (1823), tab.23, fig.46; (excl.fig.47-^ 

i P.vulgaris L.  subvar.collina  (REICHENB.I  CHODAT.Mem.Soc.Phys.Hist.Na 

••P.vulgaris L. var.parviflora  COSS. et GERM. ,F1 .Paris jj 57 (1845). 

Typus: Luzarche (de Lens);Herbar COSSON (P). 

= P.ailiata LEBEL,in GREN. et GODRON, Fl.Fr.l_: 195 (1848).-non P.oilia 

Typus: Falaise et Mielles;de Carteret a Baubigny. 

Aus den oben zitierten Syntypen wahle ich folgenden Beleg zum 

arrondissement de Valognes-Falaises, Juillet 1831,leg LEBEL (G!). 

SB P.oxyptera REICHENB. var. ailiata  (LEBEL) GREN.,F1.jurass. 1_: 99 ( 

B P.blepharoptera  BORBAS, 0sterr.Bot.Zeitschr.4jD: 177 (1890). 

sP.dunensis  DUMORT. var. rilU £BEL> CORB. .Bull.Soc.Roche 1.12: 
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P.involute flora LAHOTTE, Prodr.f1.Piat.Centr. Jj 126 (1877). 

Typus: Puy de Dome.Pelouses et bruyeres de la chaine des rants Don 

base du puy Chopine,du puy de Chanat.fontaine de Berger. 

Aus den oben zitierten Syntypen wahle ich folgenden Beleg zutn 

Lectotypus: Puy de Dome,a la Fontaine du Berger,Juillet 1877,leg. 

HERI3AUD,herb. ANTHOUARD (CLF!). 

ganze Reihe von Lokalformen,die von fruheren Autoren als Arten be- 

schrieben wurden. Obwohl die in den Diagnosen angefuhrten Differen- 

tialmertanale auf die Zugehorigkeit zur subsp.col1ina hindeuten, 

wird eine endgultige Klarung erst nach Vorlage des Typenmaterials 

moglich sein. Folgende Sippen waren hier anzufuhren: 

P.dubia BELLYNCK, Fl.Nam.: 27 (1855). 

Typus: Chateau de Nanur. 

P.lensei  BOREAU, Precis princ.herb.: 20 (1862). 

Typus: Seine-et-Oise,bois de bouleaux ,de Luzarches a Herivaux,(de 1 

 £J Pflanze ausdauernd;-Uurzel dunn.spindelformig.helibraun, 

wenig verzweigt, 3-6 cm lang;- Stengel wenige, niederliegend bis auf- 

steigend, + ausgebreitet, meist in Basisnahe verzweigt, 5-10 (15) cm 

hoch, sparlich behaart;- untere Blatter klein, verkehrt-eiformig bis 

breit-elliptisch, selten genahert, 5-10 mm lang;- obere Stengelblatter 

lanzettlich bis elliptisch, spitz, 10-15 (20) r 

nach oben zu nur geringfiigig an GroBe : 

+ armbliitig mit 5-20 Bliit( 

weiS, seltener rosa uberlaufen;- Tragblatter eiformig, 1,0-1,5 (1,7) nm 

lang, bisweilen den beiden Vorblattern ahnlich, meist kurzer als der 

Blutenstiel, haufig ciliat;- Kelchblatter wanig abstehend, 2,0-3,5 mm 

lang, undeutlich dreinervig, etwa 2/3 der KronrShre erreichend;- Fliigel 

verkehrt-eifSrmig bis breit-elliptisch, am Grund + keilfOrmig (Basiswin- 

kel 45-^5 °), stumpf oder leicht zugespitzt, (4,0) 4,5-6,0 (6,5) mm lang 

und 2,0-3,0 (3,5) mm breit, am Rand fein gezahnelt oder ringsum gewimpert; 
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Flugelnervatur geschlossen, mit 4-6 (8) Netzmaschen; 

der Mitte in 2-5 Apikalnerven verzweigt, diese 

durch Anastomosen beidseitig verbunden und 2 Vk 

Lateralnerv mit 7-12 (15) freien Xsten im Randbereich, die ihrerseit: 

1-3 Lateralfelder umschlieBen, selten mit Kollateralfeldern;- Krone 

5,5-7,5 (8,0) mm lang, der rohrige Teil etwa so 

blatter die Flugel deutlich iiberragend;- Krista \ 

nach vorne gerichtet, + bogenfb'rmig, mit 8-16 (2 

(3,2) mm lang, so lang wie die Flugel oder diese i 

gewimpert;- Griffel 2,0-3,0 mm lang, wenig langer 

Narbe im oberen Drittel inseriert;- Kapsel rund: 

formig, am Grund abgerundet, kurz gestielt, 4,0- 

breit, die Flugel schmaler als die Kapsel (FFB:I 

langer (FFL:KL=100-110 %), + schmal geflligelt, l 

1/2 der Kapsellange 

eiformig, 2,0-2,5 n 

it, Elaiosomlappen ungleich, die beiden Seitenlappen ( 

. 30-40 1 der Samenlange einnehmend. 

Variabilitat: P.vulgaris subsp.collina  zeigt aufgrund der teilweise 

niederliegenden, + ausgebreiteten -.^hsform, der fast gsgenstandigen, 

schuppenformigen Grundblatter, der armblutigen Infloreszenzen, sowie 

der kurzen Tragblatter eine bemerkenswerte habituelle Angleichung an 

Formen der ebenfalls atlantisch-subatlantisch verbreiteten P. serpyllifolia. 

Grundlegende Unterschiede bestehen aber in der fehlenden, dekussierten 

Blattstellung, den nicht ubergipfelnden seitlichen Infloreszenzen, den 

zahlreicheren'Bluten, den breiteren Flugeln, den in Vergleich^zu den Flii- 

geln deutlich langeren Kronblattern, der 

der starkeren Behaarung der vegetativen ( 

die Kustenformen durch eine ausgepragte J 

organe charakterisiert sind, ein Differentialmerkmal, dem von fruheren 

iren eine zu groBe Bedeutung beigemes: 

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



In diesem Zusanmenhang sollte auch P.lusitanica  (WELW.ex LANGE)CHODAT 

nicht unerwahnt bleiben,eine Sippe,die ein eng umgrenztes Areal in 

NW-Spanien (Galicien) besiedelt und ebenfalls durch eine starke Be- 

wiinperung der Bliitenorgane ,insbesondere der Flugel .charakterisiert ist. 

Wenngleich dieses Differentialmerkmal,ebenso wie die Ausgestaltung des 

Tragblattes.Beziehungen zu P. vulgaris  subsp. collina erkennen lassen, 

unterstreichen die Qbrigen Merkraale der Typuspflanze (Galeciae,Orense, 

22.5.1876,leg.M.WINKLER; Herbar M!) die Eigenstandigkeit dieser Sippe. 

Trotzdem bestehen kaum Zweifel uber die Zugehorigkeit zur p.vulgaris- 

Gruppe.Tragblattlange.Blutenfarbe.die in Vergleich zur Kronblattein- 

schnurung deutlich kurzeren Kelchblatter.die geschlossene Flugelnervatur 

sowie die im Bezug zu den Flligeln langere Krone sind grundlegende Krite- 

rien fur diese Annahme.Auch die Pollengr63e (45-52 pm) und die daraus 

abzuleitende Tetraploidie (2n=68) wurden damit in Einklang stehen. 

Inwieweit auch nicht ciliate Formen aus den sudlichen Tp-ilen der 

Iberischen Halbinsel zu dieser Sippe gehoren mufi noch geklart werden. 

So wurde auch in dieser Arbeit wegen des nur sparlich zur Verfugung 

stehenden Herbarmaterials im Augenblick von einer Umkombination Abstand 

<na erstreckt sich von den nordlichen Gebieten der Iberischei 

Halbinsel Ober Frankreich bis zu den Britischen Inseln, erfaBt Teile vc 

Danemark, zahlreiche Nordseeinseln, strahlt nach Osten bis nach Sachsei 

aus und erreicht am Oberrhein die Westgrenze. Einzelvorkonmen im Berei< 

des Dauphine' markieren die sudliche Grenze des Areals. 

Standort: Planar, kollin bis montan (200-900 m). Haufig in £ 

rasen, auf Heiden, in der tlahe von Salinen sowie auf Diinen J 

Meist auf sandigen, teilweise auch auf salzhaltigen BOden. Bevorzugt auf 
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ignatur gekennzeichnet. 

grankreich 

Elsass: Vogesen.am Weg von Cernay zum Hartmannswiller-Kopf;sandige 

HMnge;ca. 700 m;24.6.1980; leg.G.HEUBL (P-75). _2n=68 
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turn,1859,DOLL (KR); Rheinland-Pfalz,Zweibrucken,1952,HRUBY (KR);Hegau 

bei Singen (KR); Uontabaurer Hohe bei Koblenz.WIRTGEN (KR); Herford, 

WEIHE (KR;; Thuringen.bei Suhl (KR); Borkum,Dunen,1871, BERTRAM (W); 

auf dem Galraeiboden bei Aaachen,1860,MONHEIM (W); Hildener Heide,1902, 

ESPENSCHIED (W); Leipzig.Benndorf,1904,CORRENS (M); Kyffhauser nordl. 

Frankenhausen,1929,FREIBERG (K);Leipzig,D6berschutz,1907,aDRRENS (M); 

Eifel.Geroldstein,1881.WINTER (M);Jena,Jagersdorf,1907, RUBEL (ZT); 

Harz.Kuhberg bei Nordhausen,1878, VOCKE (ZT); Ostfriesland.Insel Lange- 

roog,1855, BUCHENAU (ZT); Dolderaannsdelle auf Borkun,1898,BUCHENAU (ZT); 

Paturages,prairies et bois a Bitche,1838,SCHULTZ (TUB); Manche,Birou, 

1833, GAY (TUB); Gironde.in arenosis maritimis ad "Cap Ferret" prope 

Archachon,1909,NEYRAUT (W); Dunes de Cateret,Manche,1902, CQRBIERE (W); 

in arenosis maritimis prope Cherbourg,1889,3EAUDOUIN (W); sables quar- 

teuz gazonnes sur les falaises littorales aux Mielles-des-Mortiers- 

d'Allonne,Manche,1861,LEBEL (W); Manche.arondissement 6c  Valognes, 

1888,CORBIERE (W); Vosges.chemis herbeux de la foret de Romont.siliceux, 

1893,CLAIRE (W); Charente-Inferieure,alluvion de Chatel-Aillon,1882, 

FOUCAUD (W); Correze.sarsous.pres Ussel,670 m,1892, GONOD D'ARTEMARE (G); 

Dunes pres Bayonne,1865 (G); prope Bourges,1892,LE GRAND (G); Chaussiij, 

Chene-Bernard,1854, DELESERT (G); Pyrenaen.Hendaye,1910,SIMON (M); 

Landes,Champagney,1871,FAVRAT (M); Bossaz, St.Remi,1870, FAURAT (M); 

Puy de Dome,Clermont-Ferrand,1901, D'ALLEIZETTE (M); Vaux de Cernay, 

1862, STEGMANN CM); Soime.dunes au Bout-des-Croes,pres St.Quentin au 

Tournont,1910,BECOURT (M); Cote d'Or.Rochefort et Villier-le-duc,GERALD 

& RABANI (ZT); Isere.La Hotte-d'Aveillans,1881, MOUTIN (ZT); Isere, Mont 

Seneppe pres la Mure,1400 m,1884, SAUZE ^ZT); 
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Ticknall,Derby,1959, HORWOOD CW)| Swansea, Glamorgan, 1888 .LINTON (ZT); 

Ellesborough.BUDES (G); Cornwall.Chapel Porth,St.Agnes,1906,DAVEY (ZT); 
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. Polygala vulga: 

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



ftbb^TA. Polygala \ 
-Tragblatt.Vorblatter.Blutenstiel.  c-Kronblattanhangsel. d-Griffel. 

i-Kapsel.  f-Samen. 
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Abb. 75. Polygala vulgaris subsp. collina var. ailiata. a-Blute, 
Seitenansicht. b-Kelchblatt. c-Tragblatt.Vorblatter.Bllitenstiel. 
d-Kronblattanhangsel. e-Griffel.  f-Kapsel. g-Samen. 
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14.5.  P comosa  SCHKUHR, 

Diese Art wurde am Rande in die Untersuchungen miteinbezogen, um einer- 

seits eine moglichst exakte Abgrenzung gegeniiber den Sippen der P.vulgari 

Gruppe zu erhalten und andererseits die abweichenden Chromosomenzahlen ar 

einem umfangreicheren Material zu uberpriifen. 

I ausdauemd;-Wurzel kritftig,gerade,hellbraun,fein 

ng, mit gut entwickeltem Wurzelkopf,- Stengel zahl- 

am Grund verholzt, aufrecht, seltener aufsteigend, 

m hoch, schwach behaart,  teilweise mit sterilen Trieben;- 

verkehrt-eiformig bis elliptisch, 5-10 nm lang, bisweilen 

edrangt stehend, meist frUh abfallend;- obere Stengelblattt 

eal-lanzettlich, 10-25(30) no lang und 2-4 nm breit, nach 

in GroBe zunehmend, derb, + dicht stehend, fast anliegend;- 

I traubig, vielblutig, nit 15-50 Bluten,  schopfig, kegelformig, 

auch zur Fruchtzeit dicht,  3-15 cm lang;- Bluten fast irnier rotlich,  sel- 

tener violett Oder weifi;- Tragblatter lineal, zugespitzt, schwach gewim- 

pert, 2,3-5,0 nm lang, 2-3mal so lang wie der Bliitenstiel, vor dem Auf- 

bluhen die Blutenknospen uberragend, die beiden Vorblatter schnal-lan- 

zettlich, etwa so lang wie der Bliitenstiel,  spat abfallend;- Kelchblatter 

schrag abstehend,  (2,0)2,2-3,5(3,8) nm lang, schwach dreinervig,kurzer ah 

der geschlossene Teil der Krone, selten gleichlang;- Flugel verkehrt-ei- 

formig bis breit-elliptisch, abgerundet, am Grund + genagelt (Basiswin- 

kel 55-80°),  (3,5)4,0-7,5 mm lang und (2,0)2,2-4,5 nm breit;- Flugelner- 
vatur fein. undeutlich, offen oder halb-geschlossen, mit 0-6  (8) Netz- 

maschen, Mediannerv von der Mitte an in 2-6 Sste gespalten, diese nur 

felder ausbildend, Lateralnerven bogenforraig verlaufend, jeder mit 10-20 

freien Xsten im Randbereich, die nur vereinzelt 1-2 Lateralfelder um- 

schlieGen;- Krone (4,0)4,5-7,5 um lang, der rohrige Teil etwa so lang wie 

der freie, Kronblatter die Flugel wenig uberragend oder gleichlang;- Krisj 

deutlich abgegliedert, schrag abstehend, mit 14-30 (35) Fransen, diese 

2,2-3,5 (4,0) nm lang, etwa so lang wie die Flugel;- Griffel 1,8-2,6 nm 
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lang, etwa so lang wie der Fruchtknoten,Narbe in der oberen Halfte in- 

seriert;- Kapsel verkehrt-herzformig, am Grund + keilfb'rmig, 4,5-6,5 mm 

lang und 4,0-5,0 (5,5) ran breit, die Fliigel zur Fruchtzeit etwa so breit 

wie die Kapsel oder wenig schmaler (FFB:KB=70-95I) und etwa so lang wie 

diese (FFL:KL=95-120%), breit geflugelt, mit 0,3-0,5 mm breitem Hautrand, 

Kelchblatter 1/3-1/2 der Kapsellange erreichend;- Samen langlich-eiformig, 

Elaiosomlappen ungleich, der Ruckenlappen verlangert, teilweise abstehend, 

die beiden Seitenlappen 0,7-1,3 mm lang und etwa 30-50 1 der Samenlange 

wie die Sippen der P.vulgaris-Grvppe  laBt sich 

auch bei P.comosa ein breites Variabilitatsspektrum beobachten,das nichl 

zuletzt seine uYsachen in den wechselnden edaphischen Bedingungen hat. 

Im vegetativen Bereich wird vor allem die Wuchshohe sowie die Dichte dei 

Beblatterung wesentlich von der Wasserversorgung.der Sonnenexposition 

sowie vom Begleitwuchs bestinmt.So weisen beispielsweise jene Pflanzen 

der Kalk-Trockenrasen oft nur eine Wuchshohe von 5-10 on auf .wahren 

Individuen.die im hohen Gras wachsen eine Hohe von iiber 30 cm erreichen 

konnen.Wie der Beschreibung zu entnehmen ist.zeigen i 

male eine groBe Variationsbreite.So lassen si 

Tragblattlange beobachten wodurch teilweise nur schwach schopfige In- 

floreszenzen entstehen.Sehr variabel 1st auch die GroQe der Bliiten. 
So schwankt eDva die Flugellange zv/ischen 3,5 und 7,5 mo. Auch die 

Flugelform variiert zwischen breit-lanzettlich und rundlich-eiformig. 

Dementsprechend veranderlich ist das Vernaltnis der Fruchtflugel zur 

Kapsel.Hinsichtlich der Blutenfarbe lassen sich verschiedene Rottone 

(rosa bis violett) beobachten,nur selten treten auch weiBe Bluten auf. 

Im Untersuchungsgebiet sind vor allem 3 Varianten haufiger anzutreffe, 

die im folgenden kurz charakterisiert werden.Wenngleich die Merkmale 

der Extremtypen den Eindruck eigenstandiger Sippen erwecken I 

hingewiesen,daS zahlreiche Ubergangsformen existieren und err 

graphische Trennung weitgehend fehlt. 
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(P.aomosa SCHKUR var.pyramidalis CHODAT,Bui1.Soc.Bot.Geneve 5: 
144 (1889).) 

Pflanze 20-35 cm hoch, aufrecht, kraftig, vie1Stengelig; untere 

Stengelblatter teilweise rosettenartig genahert,breit-elliptisch; 

Blutenstand deutlich schopfig,verlangert;Bluten grofl.purpurrot; 

Flugel breit-elliptisch,schwach zugespitzt,6,0-7,5 mm lang und 

2,5-4,5 mm breit,etwa so breit wie die Kapsel (FFB:KB=90-1107„) 

und wenig langer (FFL:KL=110-130 7.);Flugelnervatur meist halb- 

-  iP.cumoea sCHKUHR var.striata CHODAT,Bull.Soc.Bot.Geneve 5:145 
(1889).) 

Pflanze 10-20 cm hoch, aufrecht, kraftig, vielStengelig;untere 

Blatter friih abfallend,selten gedrangt stehend;Blutenstand schopfig, 

dicht;  Bluten mittelgroB.rotlich-violett;Flugel verkehrt-eiformig, 

stumpf,4,5-6,5 m lang und 2,5-4,0 cm breit,wenig schmaler als die 

Kapsel  (FFB:KB=80-95 1) und etwa gleichlang (FFL:KL^95-1157o); 

Flugelnervatur meist halb-geschlossen mit 

(P.Lejeunev BOREAU, Fl.centre France 1:  71  (1849). 

P.aomosa SCHKUHR var.lejeunei (BOREAU)CHODAT,Bull.Soc.Bot. 
Geneve 5j  147  (1889).) 

Pflanze 5-15 cm hoch, aufsteigend bis aufrecht, wenigstengelig; 

untere Blatter klein, sehr locker stehend; Blutenstand nur 

schwach schopfig,dicht; Bluten klein,schwach gefarbt.hellrot bis 

rosa;Flugel 1anglich-eiformig,stumpf,seltener mit Icurzer Spitze, 

3,5-6,0 nn lang und 2,0-3,5 mm breit,schmaler als die Kapsel 

(FFB:KB=70-90 %) und wenig kurzer oder gleichlang (FFL:KL=80-105%); 

Flugelnervatur fast inrver offen.selten mit 

irbreitung (Karte 

den nordlichen Teilen der Iberischen Halbinsel liber Slid- und MitteltranK- 

reich nordwarts bis Belgien, greift weit nach Osten bis zum Mittelsibi- 

rischen Bergland aus, reicht im SQden des asiatischen Verbreitungsgebietes 

bis zur Kasachischen Schwelle und zum Tafelland von Turgai, erfaSt weice 

Teile MittelruElands, strahlt sudlich bis Kleinasien aus und schlieSt 

weite Teile der Balkanhalbinsel ein. Einzelvorkotnnen finden sich noch in 

Sudskandinavien, wahrend die Art im atlantischen Bereich, so etwa auf 

den Britischen Inseln,  in Ost- und Nordfrankreich sowie in Danenark fehlc- 
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Abb. 771 Generalisierte Verbreitung von P.comosa  (schraffierte F13che) 

nach P.S.LINDBERG (1980) und HULTEN (unpubl.).Ringe bezeichnen Angaben, 

Standort: Planar, kollin bis montan (200-1000 m). Haufig in Kalk-Trocken- 

rasen, an Uiesen und Wegrandern, in lie 

rasigen Hansen. Meist auf + trockenen, feinerdearmen, 

Karyologisch untersuchte 1 

MATTICK (in TISCHLER, 1950) 2n=28-32 

LARSEN (1959) 2n=28 

GLEHDINNING (1960) 2n=34 

BJ0RSE (in LOVE & LOVE, 1961) 2n=34 

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



Eigene Zahlungen: 

Bayem: Weroding, Frank.Alb, kurz nach Funfstetten; Trockenrasen; ca.460 m; 

16.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-44) _ 2n=34 

Nordlingen, Monchsdeggingen; Schafweide ostl. van Ort; ca.400 m; 

8.7.1981; leg.G.HEUBL,  (P-341) 2n=34 

Nordlingen, Bergfeld, bei den Offnethohlen; Schafweide; ca.380 m; 

8.7.1981; leg.G.HEUBL S, R.FISCHER; (P-339) ._.... 2n=34 

WeiBenburg, zwischen Oberhochstatt und Burgsalach, nahe Eichelberg; 

ca. 600 m; 16.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-47) _  2n=34 

Roth, zwischen Hiltpoltstein und Allersberg, an der Abzweigung 

nach Eichelburg, ca. 360 m; 16.6.1980; leg.G.HEUBL;(P-48)2n=34 

Auerbach, zwischen Neuhaus a.d.Pegnitz und Plech, kurz nach Neu- 

Hofen; ca. 500 m; 15.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-50) -2n=34 

Stadtsteinach, zwischen St-Zaubach und Rugendorf; Trockenhang; 

ca. 500 m;17.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-54) 2n=34 

Weismain, zwischen Woffendorf und Baiersdorf; ca. 450 m; 17.6.1980; 

leg.G.HEUBL; (P-55) _.... 2n=34 

Weismain, Kleinziegenfelder-Tal, bei Wallersberg; ca. 460 m; 

17.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-56).. ..2n=34 

d Anipferbach, Strafienrand; ca.350 m; 

'-57) 2n=34 

HaGberge, zwischen Unterschleichach und Eltmann, im Hannwald; 

ca. 350 m; 18.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-58) 2n=34 

Wurzburg, Volkach, zwischen Kreuzberg und Prosselsheim; ca. 280 m; 

18.6.1980; leg.G.HEUBL; (P-60) 2n=34 

Obernburg a.M., kurz nach Monlingen im Spessart; ca.  300 m; 

21.6.1980; leg.G.HEUBL;  (P-63) 2n=34 

felsiger Hang; 
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Bayern: Regensburg, am Keilstein bei Tegernheira; felsige Stellen; ca.460 r 

16.8.1980; leg.G.HEUBL; (P-151)  2n=34 

Burglengenfeld, zwischen Birkenfeld und Roding; lichter Kiefern- 

wald; ca. 340 m; 16.8.1980; leg.G.HEUBL; (P-152) 2n=34 

. 380 m; 16.8.1980; 

Baden-Wurttemberg; Wertheim, 

Leiterholz-Spitze; 

(P-64)  

Walldum, Odenwald, , zwischen Buchen 

);  leg.G.HEUBL;   (1 

nach Neufra, Str; 

szz heim, am Weg zur 

  2n=34 

rrockenrasen; 

Ganinertingen, kurz 

26.6.1980;  leg.G.HI 

Ravensburg, Linzgai. 

27.6.1980;  leg.G.HE 

afienboschung ,«.. 730 m; 

i, Deggenhauserta: 

:UBL;  (P-88)  
'• — :f;  c a.  600 m; 

  2n=34 

Salzburger-Land: Tennengebirge, Werfen, am Meg zur Eisriesenwelt; ca.600 

4.6.1981; leg.G.HEUBL; (P-241)  2n=34 

Steiermark: WOrschach. an der StraSe zum Spechtensee; ca. 750 m; 4.6.198] 

leg.G.HEUBL; (P-250). - - -  2n=34 

Sausalgebirge, hinter Gleinstatten in Richtung Saggau; ca. 350 c 

12.6.1981; leg.G.HEUBL; (P-292). -  2n=34 
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der Strafe von Lunz nach Mariazell, 

1 der Abzweigung Lackenhof; ca.  700 m; 8.6.1SS1;  leg.G.HEUBL; 

Lilienfeld, an der StraBe von Rotheau nach Mainburg, Plambach- 

ecker Hohe, ca. 600 m; 8.6.1981; leg.G.HEUBL; (P-272). 2n=34 

Melk, Dunkelsteiner Wald, zwischen Aggsbach und Kloster Maria 

Langegg; Trockenrasen; ca. 650m; 8.6.1981; leg.G.HEUBL; 

(P-273) _ 2n=34 

Wien, Auffahrt zura Bisamberg; ca.  150 m; 9.6.1981,  leg.G.HEUBL; 

(P-275) _  2n=34 

Burgenland: Leithagebirge, an der StraBe von Hof nach Donnerskirchen; 

StraBenrand; ca. 400 m; 10.6.1981; leg.G.HEUBL; (P-282)...2n=34 

Karnten: Saualpe, an der StraBe von Wolfsberg nach Preims; ca. 800 m; 

12.6.1981; leg.G.HEUBL; (P-299) _  2n=34 

VOlkermarkt, an der StraBe nach Bleiburg, kurz vor Mittlem; 

Kiefernwald; ca. 400 m;  12.6.1981;  leg.G.HEUBL;  (P-301)...2n=34 

Hermagor, Auffahrt zum NaflfeldpaB, beim Bodensee, Straflenboschung; 

ca.  900 m;  13.6.1981;leg.G.HEUBL;   (P-311)....... 2n=34 

z nach dem Grenziibergang bei Kiffis, Trockenrasen; ca. 800 n 

.1980; leg.G.HEUBL;  (P-75) 2n=34 

Siidtirol:  Pustertal, zwischen Toblach 

13.6.1981;  leg.G.HEUBL;   (P-313) ..._ _ 2n=34 

Trient:    Gardasee-Gebiet, Val Concei, kurz nach Enguiso, beim Sagewerk; 

ca.   780 m;  26.5.1981;  leg.G.HEUBL;   (P-207)_... 2n=34 

Gardasee-Gebiet, Malcesine, Mittelstation der Seilbahn; ca.  1100 n 

26.5.1981;  leg.G.HEUBL;   (P-208) 2n=34 

Rovereto, an der Strafle von S.Felice zum Monte Velo; ca. 700 m; 

26.5.1981; leg.G.HEUBL; (P-210)  2n=34 
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nosa.  a-Blute,Seitenansicht. b-Tragblatt,Vorblatter 
istiel. c-Griffel. d-Kronblattanhangsel. e-Kapsel.  f-Sanen. 
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olygala comosa.  Fliigel und Fliigelr* 
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15. Diskussion 

Die in Mitteleuropa verbreiteten Polygala-Sippen  lassen sich aufgrund 

zytologischer, okologischer und morphologischer Kriterien folgenden 

Formenkreisen zuordnen: P.amara-,  P.alpestris-,  P.vulgaris- und 

P. nicaeensis-Gruppe. Letzterer Sippenkomplex mit Verbreitungsschwer- 

punkt im Mediterrangebiet wurde nur randlich in die Untersuchungen mit- 

Alle Sippen sind durch die Chromosomen-Grundzahl x=17 charakterisiert, 

auf der zahlreiche diploide (2n=34) sowie tetraploide (2n=68) Sippen 
aufbauen. 

Fur die morphologische Abgrenzung der Verwandtschaftsgruppen kommt vor 

allem den Bluten- und Fruchtmerktnalen eine hohe Aussagekraft zu. Die 

meisten Sippen sind bereits duirch ihre Wuchsform.in besonderer 

Weise aber durch die Art der Beblatterung charakterisiert. In Bezug auf 

die qualitative Merkmalsausstattung erweisen sich die Samenbehaarung, di< 

Blutenfarbe sowie das Vorkoimen von Bitterstoff als taxonomisch relevant, 

Die ubrigen Differentialmerkmale 

und fur eine Sippenabgrenzung mei 

Die Sippen der P.amara-Gruppe  sind ausgesprochene Calciphyten.die 

bevorzugt auf wechselfeuchten Boden von der kollinen bis in die 

alpine Stufe vorkomnen.In ihrer ntorphologischen Merkmalsausstattung 

ist die Gruppe durch ihre heterophylle, rosettige Beblatterung, die of- 

fene Fliigelnervatur, lange Kelchblatter, durch die ira Bezug zu den Flii- 

geln stets kurzere Krone sowie durch das Vorkoramen von Bitterstoff charak- 

l zytologischer Sippen c 
ahl 2n=3A ausgezeichnet. Die friihere Annahme, die beiden 
amara L- wSren durch die Chromosotnenzahl 2n=28  (SKALINSKA 

I deutlich \ ^ CRANTZ geschieden, 

iropaisches Material fiir karyologische Anal) bestatigen, wenngleich c 

nicht zur Verfugung stand. Der Karyotyp : 

ferenziert. Hervorzuheben sind lediglich 

Z!! mi\T^J^enFil3^ntent d6nen 6ine g6WiSSe M^r^t1• n 

' 1 ausgedehntes mitteleuropaisch-mittel- 

ind auch die Standorte, real. Dementsprechend \ 

: findet.  Ihre 

standorten uber kalkreiche Trockenrasen t 
okologische Amplitude i 
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hygrophile Sippe ihren Schwerpunkt hat. Im Gegensatz dazu sind 

die beiden Sippen von P.amara  auf einen relativ engen okologischen 

Bereich beschrankt.Sie treten bevorzugt in Bergwiesen.Steinrasen und 

Kalkgeroll.seltener in Quellfluren der alpinen und subalpinen Stufe 

auf,finden sich aber auch in montanen Pinus nigra-Bestanden. 

Morphologisch ist P.amarella  vor allem durch die Kleinheit der Bliiten- 

organe charakterisiert. Weitere kennzeichnende Merkmale finden sich im 

kurzen Tragblatt, im wenigfransigen, undeutlich abgegliederten Anhangsel 

und in den langlich-eiformigen Flugeln, die immer deutlich schmaler, 

Bisweilen haben die hochwuchsigen, locker beblatterten Sumpffonnen von 

P. amaveI la' CRANTZ eine ungewohnlich hohe taxonomische Bewertung erfahren. 

Die Kulturversuche zeigen aber, dafl diese Merkmale genetisch nicht 

fixiert sind, sondern von den okologischen Bedingungen am Standort modi- 

fikatorisch beeinflufit werden. Die taxonomische Einstufung als subsp. 

gustriaaa  (QIANTZ) JANCHEN ist deshalb nicht aufrecht zu erhalten. 

Die ; 

Als wichtige Unterscheidungsmerkmale konnen neben der Kelchblatt- und 

Kronenlange, die Flugelgrofle und Form, die Fransenlange, vor allem aber 

die Verhaltniswerte der Fruchtfliigel zur Kapsel herangezogen werden. 

Die geringe Variabilitat der subsp.amara  laflt ebenso wie das reliktMre 

Areal auf eine gewisse genetische Fixierung und morphologische Erstar- 

rung schliefien, wie sie auch fur andere isolierte Reliktsippen charakte- 

ristisch ist. Auch in den groflen, noch wesentlich starker auf Entomogamie 

ausgerichteten Bluten, scheint ein ursprunglicher Charakter bewahrt zu 

ausgepragte SelbstkompatibilitSt 

einer deutlichen Abnahme der Bluten- 

Anlockungswirkung der Bluten wird 

durch dominierende Autogamie kompensiert, wodurch auch unter ungunstigen 

Bedingungen eine ausreichende Samenproduktion gewahrleistet ist. Die 

grSSe korre: 
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enge raumliche Beziehung der Antheren zur Narbe wirkt sich diesbeziig- 

lich sehr gunstig aus. Die starke Einschrankung der Fremdbestaubung hat 

allerdings zur Folge, daB die Rekombinationsrate deutlich herabgesetzt 

wird und eine + monomorphe Merkmalsauspragung zum Tragen kommt. 

Im Gegensatz dazu steht die auffallende Variabilitat von P.amara  subsp. 

trisches Vorkommen mit P.alpestris REICHENB. oder P.amarella gegeben ist. 

Wenngleich der Bastardcharakter solcher Formen weder aus der Chromoso- 

menzahl noch aus der Chromosomenstruktur schlussig zu beweisen ist, er- 

geben sich aus der bisweilen intermediaren Merkmalsauspragung sowie der 

herabgesetzten Pollenfertilitat deutliche Hinweise fur diese Annahtne. 

Die Tatsache, daB vor allem bei jenen Formen im mitteldeutschen Raum im- 

mer starker der amareI la-Charaktex durchbricht, spricht fur eine gerich- 

tete introgressive Hybridisation. Eine langsame "Aufbastardierung" in der 

auSeralpinen Exklaven wird zwar durch die vorherrschende Autogamie verzo- 

gert, zeichnet sich aber deutlich ab. 

Die Vermutung liegt nahe, dafl auch die abweichenden Karpatenformen der 

subsp.brachyptera (CHODAT) HAYEK (var.oarpatica (VPLQSZCZAK) PAWL.und yar. 

balatonioa BORBAS) das Ergebnis einer Einkreuzung seitens P.alpestris 

oder P.amarella sind. Es scheint wenig angebracht, diese Ubergangsfor- 

zwangen zu wollen, das in der Praxis 

Die taxonomische Einstufung als P.ama- 

KQCH) JANCHEN ,wie in rnanchen Floren 

ngen, dichten Samenbehaarung und -groSe, 

des langeren Tragblattes, des viellappigen Anhangsels und der langeren 

Kelchblatter nicht aufrecht erhalten. Auch eine Abtrennung als Unterart 

der P.amara L. ist wegen der geringen morphologischen Ungleichwertig- 

keit, der ahnlichen okologischen Anspriiche und der weitgehend fehlenden 

arealmaBigen Differenzierung kaum vertretbar. 

Die phytochemischen Untersuchungen zeigen, daB das Merkmal "Bitterstoff" 

konstant fur die P.amara-Gruppe ist und zur taxonomischen Klassifizie- 

rung herangezogen werden kann. Inwieweit dieser einseitig festgelegte 

Syntheseweg durch Mutation aus nicht bitteren terpenoiden Vorstufen ab- 

zuleiten ist, mussen erst weitere Untersuchungen zeigen. Aus dem Erbver- 

halten geht aber hervor, daB dieses Merkmal dominant vererbt wird. 

Auch die Sippen der P.alpestris-Gruyye,  mit Verbreitungsschwerpunkt in 
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den sudosteuropaischen Gebirgen, sind diploid mit 2n=34 ( 

Grundlegende Xhnlichkeiten mit den P. amara-Sippen bestehen sowohl in 

den Skologischen Anspriichen als auch in der Karyotypdifferenzierung, 

aber auch hinsichtlich der palynologischen Merkmale. Morphologisch sind 

sie durch folgenden Merkmalsbestand geschieden: fehlende Rosetten, Grund- 

blatter viel kleiner als die auffMllig vergroSerten Stengelblatter, ohne 

Bitterstoff, Kelchblatter etwa so lang wie die Kronblatteinschnurung, 

Fliigel + rundlich, Kapsel schmal geflugelt. Das groSte Areal innerhalb 

dieser Gruppe nimmt P.alpestris REICHENB. subsp.alpestris  ein, die von 

den Karpaten iiber den gesamten Alpenraum t 

Geographisch getrennt aber morphologisch i 

subsp.croatioatCHODAT)HAYEK,die in den Gebirgen I 

Slowenien bis Albanien e 

vergroSerten und rosettig gedrangten Grundblal 

Merkmale im Bliitenbereich Beziehungen zu P. arm 

subsp. braahypteva  erkennen. Das Fehlen an Bitterstoff, die undeut- 

liche Rosettenbildung, die geringe Wuchshohe, die vergroSerten Stengel- 

blatter, dietkompakten Infloreszenzen und die kurzen Kelchblatter recht- 

fertigen jedoch die taxonomische Einstufung als Unterart von P.alpestrzs. 

Auch P.carueliana  (A.W.BENN.)BURNAT ex CARUEL, ein Endemit der Apuanischen 

Alpen last sich aufgrund der Wuchsform, der Beblatterung, der offenen Flu- 

gelnervatur, der kurzen Kelchblatter sowie des weniglappigen Anhangsels der 

•eichen einige sippenspezi- 

. die sichelfdrmigen Fliigel, die ringsum geflugelt 

: eigenartige,rotlich-braune Farbung c Korolle ( 

rte Stellung dieser Sippe. Auch die neuerlich als eigene Art gefuhrte 

weiter Verbreitung : ahnliche 

.Ihre Zugehorigkeit 

taxonomischer Wert 
[•ferkmalsgarnitur wie P.alpesfms SUD. 

dieser Gruppe steht auSer Zweifel,wei 

kritischen Uberprufung bedarf. 
Die .estalpin-pyrenaisch verbreitete P^tpina (POIREDSTEUDEL gleicht , 

hinsichtlich der vorhandenen Rosetten, der kleinen Bluten sowie der ofJ 

Fliigelnervatur den Sippen der p.amara-Gruppe, jedoch lassen das extrem 
h ansetzenden Infloreszenzen in 

ichen FlOgeln deutliche Bezie- 
die wenigblutigen, 

i Bluten mit ihren ] 

hungen 
; Parallelsippe im Tief- 
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alpina  sind auch die beiden ozeanischen Elemente P.serpyl- 

'.oalaarea F.W. SCHULTZ durch sterile Kriechtriebe charakte- 

sich in der Heide- oder Magerrasenvegetation locker aus- 

n vegetative Vermehrung durch 

Auslaufer erkennen lassen. 

Im Arealbild zeigt die submedi 

weitgehende Ubereinstininung rai 

fur verantwortl 

• aber in jene Gebiete einstrahlt, die 

mente charakterisiert sind. Das in den 

richtete Areal laBt ebenso wie einige Dif- 

ferentialmerkmale (verlangertes Tragblatt, seitlicher Elaisomlappen 

halb so lang wie der Samen, breit-elliptische Flugel mit halbgeschlos- 

sener Nervatur, kurz gestielte Kapsel) nahere Beziehungen zur P.nicaeenszs 

Gruppe vermuten, obwohl tiefgreifsnde Unterschiede in der Wuchsform so- 

wie in der rosettenartigen Beblatterung bestehen. 

Wesentlich ausgepragter tflt in dieser Hinsicht die morphologiscte Uberein- 

stinnung von P.comosa SCHKUHR mit den kleinblUtigenP.nteaeensis-Sippen. 

Die schopfige Infloreszenz, das extrem lange Tragblatt, das viellappige 

Anhangsel, die meist rotlich gefarbten Bliiten, die + verlangerte Krone 

m ebenso wie die Spezialisierung auf 

: Zugehorigkeit zu diesera im Mediter- 

rangebiet zentrierten Formenkreis aufier Zweifel. 

Eine in sich geschlossene, wenngleich auch sehr heterogene Einheit bil- 

den die Sippen der P.vulgaria-Grwve.  Die fruher mitgeteilten karyolo- 

gischen Daten sprachen fiir die Annahme, dafi dieser polymorphe Formen- 

kreis auf den Basiszahlen x=6,7,8 iind x=17 aufbauen wurde und demzufolge 

tetraploide, hexaploide und oktoploide Sippen existieren. Die eigenen 

Untersuchungen lassen aber keinen Zweifel daran, daB es sich urn einen 

ausschliefllich tetraploiden Sippenkomplex mit der Chromosoraenzahl 2n=68 

handelt. Die bisweilen sehr abweichenden Zahlungen dtirften zum Teil auf 

Fehlbestimnungen.andererseits auch auf MeioseunregelmMBigkeiten (fruh- 

zeitige Separation der Chromosomen, irregulMre Tetraden und Univalent- 

bildungen) zuruckzufuhren sein. 
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)ei den Sippen der P. vulgaris-Gruppe  die 

colpien in Abhangigkeit von der Tetraploidie. 

Die eingehende Durchforschung dieser Verwandtschaftsgruppe zeigte, 

dafi neben zahlreichen Lokalformen auch mehrere geographisch separi 

und in ihrere Merkmalsauspragung gut geschiedene Sippen existieren. 

Die Samuel art P. vulgaris  laflt sich in 4 Unterarten aufspalten.die 

3QRMS und die subsp.oxyptera  (REICHEMB.)DETHARD.,die durch folgende tferkmal< 

kombination charakterisiert sind: aufsteigende bis aufrechte Wuchsform, 

obere Stengelblatter wenig vergrofiert, Infloreszenz + armblutig, Bliiten 

raeist weifl, Tragblatt kUrzer als der Blutenstiel, Flugel lanzettlich, zu- 

gespitzt, kaum langer als die reife Kapsel aber inner schmaler als diese, 

Kronblattanhangsel wenigfransig, Griffel langer als der Fruchtknoten. 

Die ausschliefilich westlich orientierte sehr kleinbliitige subsp.aollina 

besiedelt ein typisch atlantisch-subatlantisches Areal, wo sie bevor- 

zugt in Kustennahe auf sandigen, bisweilen auch salzhaltigen Boden auf- 

tritt. Morphologisch sind vor alien das sehr kurze Tragblatt, die kleinen 

• eif5rmigen Flugel, die kurzen Kelchblatter sowie die stark verlangerte 

Krone hervorzuheben. Als Besonderheit tritt bei einigen Ktistenformen eine 

ausgepragte Bewimperung aller Blutenteile auf,ein Merkmal,dem von 

friiheren Autoren eine zu groBe Bedeutung beigemessen wurde. 

i Merkmalsbestand c Parallelen I 

diploiden P.serpyllifolia sowie die ubereinstlmtnungen im okologischen 

Verhalten und in den Arealbildern haben nicht selten zu Verwechstungen 

gefuhrt. Eine Trennung sollte aber bereits aufgrund der Wuchsform, der 

 ilen Triebe, der teilweise gegenstandigen Beblatterung 

seitlich ubergipfelnden Infloreszenzen m5glich sein. Die fur 

•lifolia angegebene Chromosomenzahl von 2n=68 wird riickblickend 

beschrankt.dessen V 
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i Sippe bevorzugt : 

. die 

lagen bevorzugt. Beide Sippen sind durch folgende Merk- 

male ausgezeichnet: kraftiger, aufrechter Wuchs, dichte Beblatterung, 

vielblutige Infloreszenzen, blaue oder violette Bliitenfarben, breite, 

verkehrt-eiformige Fliigel, vielfransige Anhangsel, 

der Fruchtknoten, Kapsel so breit wie die Fliigel aber fast 

Hinsichtlich der Karyotypdifferenzierung sowie der t 

ware die Deutung moglich, daB die tetraploide subsp 

allopolyploiden Kombination von P.aomosa  und P.serpi 

gangen ist. P.serpyllifolia konnte die Netznervatur 

Blutenfarbe, die verlangerte Krone sowie die kurzen Kelchblatter bei- 

gesteuert haben, wahrend P.aomosa  als anderer Elter fur das verlangerte 

Tragblatt, die Wuchsform und Beblatterung sowie fur die vielblutige In- 

floreszenz verantwortlich ware. Auch die groBe okologische PlastizitSt 

lieBe sich aus einer Kombination sehr kontrarer Eigenschaften hinreichend 

erklaren. Gut nit dieser hypothetischen Genese in Einklang stehen wurde 

auch die in Vergleich zu den Elternarten grSSere Verbreitung. 

Die subsp.aa 11 iptera  (LE GRAND)ROUY 8e FOUC. ist durch ein fast submediterranes 

sie vor allem auf trockenen, basen- und meist 

1 Boden vorkomnt. Innerhalb der P.vulgar-is  Gruppe konmen 

dieser Sippe hinsichtlich der GroSe einzelner Org 

Ihr hoher Wuchs, die verlangerten Stengelblatter, 

die etwa die Kronblatteinschnurung erreichen, di« 

Fliigel, die der Kronblattlange gleichkonroen und c 

zelnen Arten auch chemisch weitgehend charakterisiert. Im folgenden 

wir   r Versuch unternonmen, die (Jbereinstiimiung der chromatographischen 

Stoffspektren den gewonnenen Erkenntnissen aus Morphologie, Zytologie 

sowie Palynologie gegenuberzustellen.In Abb. 81. sind die prozentualen 

Ubereinstinnungen zwischen den Sippen dargestellt. 
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• 50 7.) 

Aus dem Schema geht hervor, daB die formale Einteilung 

kreise eine weitgehende Bestatigung findet. Deutlich zi 

men die engen Beziehungen zwischen P.amarauzvi P.amare] 

P.comosa und P. nicaeensis.  Auch die aus der Karyologie 

erschlossene Beteiligung von P.serpyllifolia ai 

P-vulgaris  wird erhartet . Die Annahme, bei P.alpina 

liege ein Artenpaar mit gemeinsamen Ursprung vor, wi: 

erkennbar. Wenig deutlich ausgepragt ist die Beziehui 

zu den P. amara -Sippen. Of fen bleibt auch der Anschlul 

sowie die Stellung von P. serpylli folia zu den anderer 

i drei Formen- 
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Entfaltung 

In Anbetracht der gegenwartig vorliegenden Chromosomenzahlen sowie der 

verfugbaren morphologischen, chorologischen und okologischen Ergebnisse 

sind grundlegende Voraussetzungen geschaffen, die eine Rekonstruktion 

der raum-zeitlichen Entfaltung der Sippen ermoglichen.Die Unter- 

suchungen zeigen,dafi es sich um einen Polyploidkatnplex handelt.in dein 

die diploiden Sippen eine dominierende Rolle spielen. Durch divergente 

Differenzierung auf der Diploidstufe sind im Laufe der Phylogenie mehrere 

Formenkreise mit gut geschiedenen Arten entstanden. Diese Phase der 

"Primardifferenzierung" fuhrte zu ausgesprochenen Oreophyten (P.amara- 

alpestris-Gruppe), andererseits entstanden im Mediterrangebiet zahlreiche 

Xerophyten (P.nieaeensis-comosa-Gruppe)  denen ausgesprochen ozeanische 

Elemente (P.serpyllifolia/P.calcared)  gegeniiberstehen. Von letztgenannten 

Gruppen ausgehend wurden in geologisch jungerer Zeit durch Polyploidi- 

sierungsvorgange die Sippen der P.vulgaris-Gruppe  aufgebaut. 

Eine in sich geschlossene Einheit bilden die diploiden Sippen der P.amara- 

alpestris-Gwppe mit Verbreitungsschwerpunkt in den Ostalpen und den an- 

grenzenden sudostlichen Gebirgen. Innerhalb dieser Gruppe nimmt die subsp. 

amara eine + isolierte Position ein, was auch in dem disjunkten Relikt- 

areal zum Ausdruck konmt. Die Beschrankung dieser Sippe auf das Refugial- 

gebiet am Nordost-Rand der Alpen sowie der geringe postglaziale Areal- 

zuwachs lassen auf ein Uberdauern der Eiszeit in diesem begunstigtem Er- 

haltungsraum schlieQen. Shnliche Bindungen alpiner und montaner Sippen an 

eiszeitlich unvergletscherte Raume wurden auch von MERXMLJLLER (1952-54) 

sowie von NICKELFELD (1972) an zahlreichen anderen Beispielen dargelegt. 

Im Gegensatz zu diesem Reliktareal,ist das disjunkte Verbreitungsbild der 

nahe verwandten subsp.brachyptera,auch von postglazialen Arealexpansionen 

gepragt. Man kann davon ausgehen, daS diese Sippe bereits prawurmeiszeit- 

lich den Nordalpenbereich und die Ostkarpaten besiedelt hat und die 

heutigen Arealdisjunktionen erst im letzten Glazial geschaffen wurden. 

WMhrend man fur den nordOstlichen geschlossenen Arealanteil eine "ROck- 

wanderung auf kurze Distanz" (HOLDHAUS 195A) aus den Refugialgebieten an- 

nehmen muS, lassen sich die Vorkanmen im Bereich der mittleren Nordalpen 

nur durch eine glaziale Uberdauerung in Kleinrefugien erklaren (MERXMULLHl 

1952-54). 
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Die Einzelvorkonmen im Amnergebirge, im Karwendelgebiet, in den Tegern- 

seer- und Berchtesgadener Bergen sowie das Fehlen im Bereich des ehe- 

maligen Iller-Rhein-Gletschers sind deutliche Hinweise fur diese An- 

nahtne. Damit im Einklang stehen wurde auch die postglaziale Ausbrei- 

tung ins Alpeninnere, die nur in jenen Teilbereichen stattgefunden hat, 

wo die orographischen Gegebenheiten einen unmittelbaren Anschlufi er- 

moglichten (Berchtesgadener —* Kitzbuheler Alpen), wShrend beispiels- 

weise Inn- und Lechtal ein Ubergreifen auf benachbarte Gebirgsstocke 

verhindert haben.Die inneralpinen Vorkommen,so etwa in den Doloraiten, 

waren demzufolge nur durch ein glaziales Uberdauern in situ zu inter- 

Bezeichnender Weise fallen auch die isolierten Vorkonmen in der Nord- 

schweiz mit einer Vielzahl an Kleinrefugien zusanmen, die zwischen Vier- 

waldstatter-See und Ratikon angenonmen werden, was fur ein wurmeiszeit- 

liches Uberdauern an den Eisrandlangen des Rheingletschers sprechen wur- 

Die auGeralpinen Exklaven im Schwarzwald und Spessart.ferner in 

Thiiringen sowie im Siidharz lassen sich nur einer spat-oder post- 

glazial erfolgten Arealexpansion nach Norden deuten. 

Auch andere Teilglieder ausschlieSlich alpiner Formenkreise (Pleuro- 

sperrmm austriacwn  (L.) HOFFM., Coronilla vaginalis  LAMK.) zeigen ahn- 

liche Arealerweiterungen, wobei die heutigen Disjunktionen weniger eis- 

zeitlich als vielmehr "warmezeitlich" bedingt sind. 

Auch die Einzelvorkonmen in den Ungarischen Mittelgebirgen sind das Er- 

gebnis einer glazialen Verdrangung in die eisfreien Gebiete. Wie die 

pollenanalytischen Studien von ZOLYOMI (1953,1959) zeigen, waren die 

Gebirge im Innern des Pannonischen Beckens von ausgepragtem Refugial- 

charakter, die an begunstigten Stellen eine Erhaltung alpiner Pflanzen- 

gesellschaften ermbglichten. 

Diesem Disjunktareal der subsp.braohyptera  sowie dem Reliktareal der 

subsp. amava  steht das ausgedehnte Verbreitungsgebiet von P.amarella 

gegenuber, das sich nur durch die gro8e okologische Plastizitat dieser 

Sippe erklMren lafit.Die auflergewfihnliche Kolonisationsfahigkeit ist 

kausal eng mit dem Auftreten einer obligaten Mykorrhiza,sowie mit domi- 
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s nyrmekochorer Nahverbreitung der Samen). 

Die okologisch-geographischen Gegebenheiten und die morphologisch deut- 

lich fixierten Sippenzasuren zwischen P.amara und P.amarella weisen auf 

eine friihzeitige Differenzierung hin. Demgegenuber ist die Entstehung 

der subsp.brachyptera wohl erst in jungerer Zeit (Pleistozan) erfolgt, 

wobei man einerseits eine diluviale Isolation und Rassenbildung in Er- 

wagung Ziehen kSnnte, andererseits auch eine Entstehung durch Hybridi- 

sierung aus P.amarella und P.amara denkbar ware. Die intermediare Stel- 

lung in fast alien Differentialmerkmalen, der starkere Expansionsdrang 

vor allem in Bereich der Hord- und Ostalpen der introgressive EinfluB 

seitens P.alpestris.Die hsufig ftxierte Merkraalsausstattung solcher 

"Ubergangsformen" hat letztlich in der taxonomischen Bewertung als 

Varietat oder Subspezies "amblyptera"  seinen Niederschlag gefunden. 

Mit den Arcara-Sippen in engem morphologischen und chorologischen Kontakt 

steht die P.alpestris-Tellgruppe.  Phylogenetische Anknupfungspunkte sind 

am deutlichsten zwischen P.amarella  und P.alpestris  sowie zwischen der 

sdbsp.Draohyptera und der subsp.aroatiaa  gegeben. Das ahnliche bkologische 

Verhalten, die bestehenden hybridogenen Kontakte lassen ebenso wie die 

palynologischen Befunde auf eine nahere Beziehung der beiden Teilgruppen 

schlieSen. Auch die in den Apuanischen Alpen endemische P.aarueliana ist 

wohl diesem Formenkreis zuzuordnen. 

In Hinblick auf die Entstehung der beiden Teilgruppen ware die Annahme 

einer diploiden Stammsippe mit astlichem Verbreitungsschwerpunkt in 

Betracht zu Ziehen.Fur die Fixierung des Merkmals " Bitterstoff " 

muB eine mutative Veranderung im Biosyntheseweg der Terpenoide ange- 

namjen werden.die bereits vor der Aufspaltung der i4mara-Teilgruppe 

Diesem + Ostlich zentrierten Formenkreis steht mit P.alpina  ein weiterer 

Oreophyt gegenuber, der durch ein reliktares, westalpin-pyrenaisches 

Areal charakterisiert ist. Die okologische Spezialisierung auf alpine 

Extremstandorte sprechen ebenso wie der Mangel an Ausbreitungs- und 

Variationsfahigkeit ftir ein phylogenetisch hones Alter dieser Sippe. 

Fur einige solcher in den Alpen isoliert stehender Palaoendemiten wurde 

der Nachweis erbracht, dafl sie sich von mediterranen Stamnformen ab- 

leiten, die bisweilen als Parallelarten im Tiefland noch erhalten sind. 

Auch P.alpina  laflt in einigen Merkmalen enge Beziehungen zu der atlan- 

tisch verbreiteten P. serpyllifolia erkennen. Es ist durchaus vorstellbar, 
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Stanmsippe ableiten. 

Wesentlich koraplexer als in den bisher behandelten Gruppen prasentieren 

sich die verwandtschaftlichen Beziehungen innerhalb der P.vulgaris-Grup- 

pe. Die Merkmal sauspragung sowie die okologisch-geographischen Gegeben- 

heiten lassen die Hypothese zu, daB die weitverbreitete und sehr poly- 

niorphe Typus-Unterart durch Hybridisierung und Polyploidisierung ent- 

standen ist. Von den rezenten Sippen ware als ein Elter P.serpyllifolia 

in Betracht zu ziehen, wahrend als zweite Ausgangssippe die Beteiligung 

denkbar ware. Fur diese Annahme spricht zum einen die intermediare Stel- 

lung in einigen morphologischen Merkmalen, zum anderen ihre wesentlich 

groSere Okologische Amplitude. 

Ebenfalls zu den tetraploiden Sippen der P. vulgaris-Gruppe  gehort die 

subsp.calliptera.  Die Merkmalsauspragung sowie die okologischen Anspruche 

lassen nShere Beziehungen zur P. nicaeensis-Gruppe erkennen. Eine allo- 

polyploide Entstehung ist auch hier nicht auszuschlieSen. Als gesichert 

kann aber angenommen werden, daS dieses junge tetraploide Derivat aus 

den mittelmeernahen Gebieten uber den Rhonegraben, den Jura und die 

Burgundische Pforte in die Oberrheinische Tiebebene eingewandert ist, 

wo das xerotherme Lokalklima eine Etablierung ermoglichte. Sehr ahnliche 

groBbltitige Formen, vermutlich hybridogenen Ursprungs, haben sich auch 

in den rechts- und linksrheinischen Talern ausgebreitet. 

Die Alinlichkeit in morphologischen Merkmalen und die Gleichartigkeit 

der Areale von P. serpyllifolia und P.vulgaris  subsp.collina kQnnte auf 

eine autopolyploide Entstehung hinweisen. Die Tatsache, da6 die atlan- 

tisch verbreitete subsp.collina  Siidschweden nicht erreicht hat, laBt 

auf eine erst in jungster Zeit erfolgte Ausbreitung schlieflen (Sub- 

atlanticum). Die Besiedelung auch salzhaltiger BSden weist auf eine 

gewisse Salztoleranz der Sippe hin. 

Im Gegensatz zur subsp.ooI Una besiedelt die subsp.oxyptera ein sudost- 

liches Areal. Das rezente Verbreitungsbild deutet darauf hin, daS diese 

Sippe postglazial von Sudosten eingewandert ist. Aufgrund der engen 

morphologischen Beziehungen der subsp.oxyptera zur subsp.collina muB 

man eine west-ostliche Areal auf teilung wahrend des Pleistozans in Er- 

wagung Ziehen. Das Ausweichen in die sildwestlichen und sudostlichen 
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Refugialraume wahrend des WQrm-Hochglazials und die damit einhergehende 

Isolation kSnnten zur Entstehung dieses Sippenpaares gefuhrt haben. 

Analoge Beispiele finden wir auch bei Potentilla alba/P.montana 

oder bei Pulmonaria longifolia/P.anguatifolia . Die postglaziale Ruck- 

wanderung aus den Erhaltungs- bzw. Entstehungszentren hat in jiingster 

Zeit zu einer teilweisen Arealilberlappung gefuhrt. So sind die Sippen 

der P.vulgaris-Grupve  im Siidwestdeutschen Raum durch eine sehr komplexe 

hybridogene Kontaktzone miteinander verbunden, was in der groflen Formen- 

V' V ¥ 
Abb. 82.  Schema der morphologischen, zytologischen und vermutlichen 

verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen der p.amara-alpeatria-Grvppe 

und dem P. vulgaris-Formerikxels sowie anderer wichtiger Ausgangssippen. 

In Abb. 82. sind die vermuteten phylogenetischer 

phischer Form wiedergegeben. Jede Sippe ist dure 

Figur symbolisiert, wobei die GrciSe der Flache ; 

Beziehungen in gra- 

eine geometrische 

direkter Beziehung 
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:. Die zytologische Differenzierung diploid 

(2n=34) bzw. polyploid (2n=68) sowie die Tragblattlange wurden als Ein- 

teilungskriterien gewahlt. Alle Sippen mit deutlich geschlossener Flu- 

gelnervatur sind durch Rasterdruck gekennzeichnet. Vertikale Schraf- 

furen finden sich bei jenen Sippen, die eine rosettige Beblatterung auf- 

weisen, wahrend horizontale Striche das Vorhandensein von Bitterstoff 

ausdriicken. Sippen mit sehr langera Elaiosom sind durch dicke Umrahmung 

hervorgehoben. 
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Die in Mitteleuropa vertretenen Sippen der Gattung Polygala  lassen 

sich mehreren sowohl morphologisch als auch zytologisch gut charak- 

terisierten Formenkreisen zuordnen. Als Differentialmerkmale von 

hohem diagnostischen Wert haben sich im vegetativen Bereich die 

Wuchsform und Beblatterung erwiesen, wahrend im generativen Bereich 

der Tragblattlange, der Fliigelnervatur, der Bliitenfarbe, der Dif- 

ferenzierung der Samenbehaarung sowie der Elaiosomlange eine groBere 

Bedeutung zukonnt. 

In karyologischer Hinsicht sind alle Sippen der P.amara-  und P.al- 

pestris-Gruppe ebenso wie P.alpina, F'.serpyllifolia und P.oomosa 

durch die diploide Chromosomenzahl von 2n=34 ausgezeichnet, wahrend 

sich die Sippen der P.vulgaris-Gruppe  als einheitlich tetraploid mit 

2n=68 Chromosomen erwiesen. Entgegen bisheriger Vertnutungen wird die 

In gleicher Weise wie die strukturarmen Interphasekerne sind auch 

die Chromosomen wenig differenziert. In den nur teilweise erfaflbaren 

Karyotypen korant vor allem den SAT-Chromosanen eine gewisse Marker- 

Funktion zu. In den Meiose-UnregelmaGigkeiten sind wohl die Ursachen 

sehr variabler, fruherer Chromosomenzahlungen zu suchen. Der Vergleich 

der zytologischen Merkmale mit einigen Vertretern aus der Sektion 

Chamaebuxus  zeigt, daS der Karyotypdifferenzierung bei der Beurtei- 

lung verwandtschaftlicher Beziehungen eine groBere Bedeutung zukomt. 

Fertile Hybriden konnten sowohl zwischen den Sippen der P.amara-Grup- 

pe und P.alpestr-is,  als auch zwischen den Sippen der P. vulgaris-Gruppe 

nachgewiesen werden. Meioseverlauf und Pollenfertilitat (60-95 1 

Normalpollen) sind kaum beeintrachtigt. Dagegen finden sich keine 

Anhaltspunkte, die auf einen GenfluS zwischen den Ploidiestufen hin- 

Die blUtenbiologischen Beobachtungen zeigen.dafl die groBblutigen 

Sippen {P.vulgaris s.l.) deutlich auf Entomogamie (Hymenopteren, 

Lepidopteren) ausgerichtet sind.wahrend bei den kleinblutigen 

Arten (P.amarella,P.alpestris) iiberwiegend Selbstbestaubung statt- 

findet.Diese dominierende Autogamie ist dafiir verantwortlich.daB 

hybridogene Produkte in ihrem Merkmalsbestand fixiert werden.Das 

Auftreten"stabilisierter Obergangsfornien" ware damit erklarbar. 
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Ploidiestufe. 

Die phytochemischen Untersuchungen zeigen, daB < 

stoff" konstant fur die p.orezrtf-Gruppe ist und : 

Klassifizierung herangezogen werden kann. Aus dem Erbverhaltei 
hervor, daB dieses Merkmal dominant vererbt wird. Obwohl eine 

definitive Strukturaufklarung noch aussteht, kann die Zugehor: 

keit zu den Terpenoiden (Iridoid?) als gesichert gelten. 

Aus den Versuchen zur Aufhebung der Keimruhe wird deutlich, dc 

die Keimung einerseits an das Licht gebunden ist, andererseitj 

durch das Phytohormon GibberellinsMure ersetzbar. 

Die Problematik der Kultur von Wildpflanzen ist eng mit dem Auf- 

treten einer VA-Mykorrhiza verknupft. Aus den Kulturversuchen 

geht hervor, daB vor allem die Merkmale des vegetativen Bereiches 

einer groBeren Modifikabilitat unterliegen. 

Der P.amara Formenkreis wird in zwei Arten, P.armva L. und P.ama- 

rella CRANTZ gegliedert, erstere Sippe in die Unterarten subsp.amarc 

und subsp.brachyptera  (CHODAT) HAYEK aufgeteilt.  Die fruhere Annahm£ 

verschiedener Chromosomenrassen fand keine Bestatigung. Aus der 

Keimlingsentwicklung wird deutlich, daB die Rosettenbildung bei 

alien Sippen gleichartig verlauft. 

Als eigener Sippenkomplex wird die P.alpestris-Gruppe behandelt, die 

sich aus folgenden Taxa zusamnensetzt:  P.alpestHs REIGHENB.  subsp. 

alpestris sowie subsp. aroatica  (CHODAT) HAYEK, P.carueliana  (A.W. 

BENN.)  BURNAT und P.angelisii TEN., wobei der taxonoraische Ifert 

letzterer Sippe einer kritischen Uberprufung bedarf. 

Die westalpin-pyrenaisch verbreitete P.alpina (POIRET) STEUDEL 

stellt eine Reliktsippe dar, die nMhere Beziehungen zur atlantisch 

-py Hi folia HOSE erkermen lMBt. Sie leiten sich 

ler gemeinsamen Stanmsippe ab. 

.aSt sich aufgrund wichtiger Differentialmerkmale 

ifarbe, Elaiosomlange) dem im Mediterrangebiet 
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svbsp.aalliptera(X£  GRAND) ROUY & FOl 

DETHARD. und svbsp.eollina  (REICHENB.) BORBAS. Die teilweise sympatrisch 
verbreiteten Sippen sind sowohl okologisch (basische/saure Substrate) 

als auch bliitenbiologisch (fakultative Autogamie, unterschiedliche 

Bliitenfarbe) weitgehend isoliert. Fur die vermutlich polytop ent- 

standenen Sippen werden Allopolyploidisierungs-Vorgange angenonmen. 

Eine Beteiligung der diploiden P. serpyllifolia  sowie P. aomosa-ahnlicher 

Ausgangssippen werden in Erwagung gezogen. 

Aufgrund der morphologischen, zytologischen und phytochemischen Unter- 

suchungsergebnisse laBt sich die raum-zeitliche Entfaltung dieses 

"jungen" Polyploidkomplexes wie folgt zusanmenfassen: Die divergente 

Primardifferenzierung auf der Diploidstufe fiihrte einerseits zu aus- 

gesprochen oreophytischen Teilgruppen (P.amara- und P.alpestris-Gruppe), 

andererseits entstanden im Mediterrangebiet zahlreiche Xerophyten 

(P. n-ioaeensis-aomosa-Cvuppe),  denen typisch ozeanische Elemente 

(P. serpyllifolia und P. calcarea)  gegenuberstehen. Von letztgenannten 

Gruppen ausgehend wurden in geologisch jiingerer Zeit durch Polyploidi- 

sierung die Sippen der P. vulgaris-Gra-ppe  aufgebaut. 
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(1) The middle European races of the Polygala  genus can be assigned 

to various not only morphologically but also cytologically well 

charakterized groups.Morphological characters of great diagnostic 

importance in the vegetative range are based upon growth-forra 

and foliation .whereas in the generative range the length of 

bract.venation of wing sepals,flower colour,differentiation of 

seedhair-covering,as well as the length of elaiosom are of great 

significance. 

(2) Concerning the karyology all races of the P.amara-  and P.alpestris - 

group are as well as p.alpina,P.serpyllifolia and P.comosa  charac- 

races of the P. vulgaris-group  are uniform cetrapioia with 2n=68 

chromosomes.Contrary to prevailing assumption the basic number of 

x=17 is ensured. 

(3) As well as the interphase nuclei the chromosomes are not differen- 

tiated much. In the partly analysable karyotypes especially the 

previous chromosome counts is probably caused by meiosis-irregu- 

larities. The comparison of cytological characters with some re- 

presentatives of Section Chamaebuxus  shows that in karyotype- 

differentiation a criterion for better understanding of relation- 

ships exists. 

(4) Fertile hybrids were ascertained not only between the races of the 

P.amara-group and P.alpestris  but also between the races of the 

P. vulgaris-group.  The process of meiosis and pollenfertility 

(60-95 % normal pollen) are almost free from interference.On the 

contrary there are no essential points that give evidence to a 

gene-flow between the ploidy-levels. 

'5) The flowering observations show that large-flowering races 

(P.vulgaris s.l.) are especially adapted to entomogamy.whereas 

the small-flowering species (p.amarella,P.alpestris) axe  specialized 

predominantly on self-pollination.The prevailing autogamy is res- 

ponsible for the conservation of characters in hybrids. The occurance 

i-forms" may be explained in this way. 
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The phytochemical investigations show that the character "bitte 

principle" is constant for the P.amara-group ar>d can be used fo: 

taxonomic classification. This character is inherited dominantly 

Although a definite structural formula is outstanding the relat 

ship to the terpenoids (iridoid ?) is beyond doubt. 

upon breaking up the seed-dormancy have demonst 

1 Gibberellie-Acid. 

(9) The problem of cultivating wild plants is closely connected with 

the occurance of a VA-mycorrhiza.The cultivation experiments show 

that especially the characters of the vegetative range are charac- 

terized by a higher modificability. 

P.amarella CRANTZjthe first named again divided into subsp.amara 

and subsp.brachyptera (CHODAT)HAYEK. There was no confirmation fo! 

the former assumption of diverse chromosomal races.The observatioi 

•rig-group is treated as a group itself.which is com- 

i following taxa: P.alpestris REICHENB. subsp.aIpestrit 

•oatica (CHODAT)HAYEK, P.oarueliana (A.W.BENN.)BURNAT 

Isii TEN.;the taxonomical value of the latter species 

Ipina (POIRET) STEUDEL represents a relict race with i 

ion in the western Alps and in the Pyrenees.There are 

P.serpyllifolia,distributed in the atlantic regions.B< 

probably derivable from a common ancestral stock. 
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quence of important diagnosti 

ower colour,length of elaiosc 

in the p.nicaeensis-group wt 

1 P.vulgaris has been divided into four subspecies: subsp.vulgaris* 

svbsp.aalliptera (LE GRAND) ROUY & FOUC. ,svbsp.oxyptera (REICHEMB.: 

DETHARD. and subsp.collina (REICHENB. )BORBAS. The partly syrnpatric 

distributed races are isolated to a large extent not only ecologi- 

cally (basic/acid soil) but also with regard to flowering biology 

(facultative autogamy,different flower colour). For the probably 

polytopic origin of the races allopolyploidy is supposed. The 

! On account of morphological, cytological and phytochemical results 

of investigation the phylogeny of this "young" polyploid-complex 

can be summarized as follows: the divergent primary differentiation 

on the diploid level produced on the one hand predominantly 

oreophytic groups ( P.amara- and p.alpestris-gcaap), on the other 

hand numerous xerophytic races (P.nicaeensis-comosa group) originated 

in the mediterranean area. Opposite to these,typical ozeanic ele- 

ments (p. serpyllifolia.P.oalaarea)  evolved. Taking its rise from 

last named groups in geologically younger periods the races of the 

P.vulgaris-group were developed by polyploidy. 
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