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Die systematische Grliederang der Gattung Fumana. 
Von Erwin Janchen (Wien). 

(Mit 1 Textabbildung.) 

Die Cistaceen-Gattung Fumana, welche lange Zeit hindurch rait 
Helianthemum vereinigt worden ist, durfte jetzt wohl ziemlich allgemein 
als selbstandige Gattung anerkannt werden. Zwei wichtige Merkmale sind 
fur Fumana charakteristisch: erstens die Differenzierung der Staubge- 
fafie in normale fertile Staubgefafle und in perlsehnurahnlich gegliederte 
antherenlose Staminodien, zweitens der anatrope Bau der Samenanlagen. 
Durch diese beiden Merkmale unterscheidet sich Fumana nicht nur von 
Helianthemum und den damit nahe verwandten Gattungen Taberaria und 
Halimium, sondern uberhaupt von alien anderen Cistaceen, die durch- 
gehends nur fertile Staubgefafie und stets orthotrope Samenanlagen 
besitzen. 

Durch beide genannten Merkmale erweist sich Fumana innerhalb 
der Cistaceen als relativ stark abgeleitet; sie ist, wenn wir die in anderer 
Hinsicht noch viel starker abgeleiteten rein amerikanischen Gattungen 
Hudsonia und Lechea aufier Betracht lassen, unter den altweltlichen Cista- 
ceen-Gattungen, d. s. Cistus, Halimium (nur diese Gattung hat gleich- 
zeitig aueh amerikanische Vertreter), Taberaria, Helianthemum und 
Fumana, eotschieden die am starksten abgeleitete. Damit soil aber durch- 
aus nicht gesagt sein, dafi wir es in Fumana mit einer jungen Gattung 
zu tun haben. Ich denke mir im Gegenteil, dafi die Entstehung der 
Gattung Fumana wahrscheinlich recht weit zuriickliegt. Betrachten wir 
einmal die anderen altweltlichen Cistaceen-Gattungen. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dafi die Gattung Cistus die 
urspriinglichste in der ganzen Familie der Cistaceen ist. Cistus hat ein 
5 blattriges Gynoceum, zahlreiche Samenanlagen, einen schraubig ge- 
wundenen Embryo mit schmalen Kotyledonen, einen recht verschieden 
ausgebildeteu oder auch ganz fehlenden Griffel. Halimium, Tuberaria, 
Helianthemum und Fumana besitzen durchgehends 3 blattriges Gynoceum. 
Die Ubereinstimmung in diesem einen Merkmal hat dazu gefiibrt, dafi 
man diese vier Gattungen so lange Zeit zu der einen grofien Gattung 



Helianthemum im weiteren Sinne vereinigt hat. Urn eine solche Ver- 
einigung wissenschaftlich verfechten zu konnen, miifite erstens in den 
wichtigeren Merkmalen eine hinlanglich grofie Ubereinstimmung vor- 
handen sein — was wenigstens fur Fumana, wie wir gehort haben, 
gewifi nicht zutrifft —, zweitens mufite man gleichzeitig auch eine ein- 
heitliche Abstammung von einer bestimmten, sei es einer noeh jetzt durch 
lebende Arten vertretenen, sei es auch einer hypothetischen ausgestorbenen 
Gruppe der Gattung Cistus annebmen k6nnen. 

Wir brauchen indes nur die Ausbildungsweise des Griffels etwas 
genauer zu berucksichtigen, damit eine solche einheitliche Abstammung 
recht zweifelhaft wird. Man vergleiche beispielsweise Ealimium und 
Helianthemum. Erstere Gattung, die in vielfacher Hinsicht Cistus am 
nachsten steht, hat einen geraden, kurzen oder ganz riickgebildeten Griffel, 
wie dies in gleicher Weise bei nicht wenigen Cistus-Arten der Fall ist, 
z. B. bei den Sektionen Ledonia, Ladanium und Halimioides. Eine 
direkte Ableitung von derartigen Vorfahren ist fur Halimium sehr nahe- 
liegend und begegnet keiner Schwierigkeit. In der Gattung Helianthemum 
— in der von Willkomm1), Grosser1) und den meisten neueren Autoren 
angenommenen Umgrenzung — besitzt bloC die stark abgeleitete Sektion 
Brachypetalum einen kurzen geraden Griffel, alle anderen Arten einen 
langen, mehr oder weniger gebogenen Griffel, wie sich ein solcher auch 
wieder bei einigen Cistus-Arten vorfindet, z. B. in der Sektion Rhodo- 
cistus oder (nicht gebogen, aber lang) in der Sektion Eucistus. Es ware 
nun wohl recht gezwungen, wenn man etwa die langgriffelige'Gattung 
Eelianthemum von der kurzgriffeligen Gattung Ealimium ableiten wollte, 
nur deshalb, weil beide Gattungen in der Dreizahl der Fruchtblatter iiber- 
einstimmen. Viel naturlicher erscheint es mir, Eelianthemum direkt auf 
langgriffelige Cistus-Arten zuruckzufuhren und anzunehmen, daC sich die 
Buckbildung der Pruchtblattanzahl von fiinf auf drei mehrmals ganz 
unabhangig in mehreren getrennten Entwicklungsreihen  abgespielt hat. 

Aus diesen und anderen Griinden bin ich entschieden fur die Tren- 
nung der Gattungen Ealimium und Helianthemum. 

Nun einige Worte uber Tuberaria. Diese Gattung enthalt ausschlieG- 
lich krautige Pflanzen. Der Griffel ist .sehr kurz oder fehlt vollstandig. 
Die Unterschiede gegeniiber Helianthemum sind nicht sehr groC. Gleich- 
wohl kann ich Fritsch nicht, beipflichten, wenn er in der zweiten Auflage 
seiner Exkursionsflora fur Osterreich (1909) trotz der inzwischen er- 
schienenen Cistaceenarbeiten von Grosser und mir, Tuberaria glattweg 
mit Helianthemum vereinigt. Es ist ausgeschlossen, Helianthemum von 
Tuberaria abzuleiten, est ist auch kaum moglich, Tuberaria von Helian- 
themum abzuleiten; gegen eine solche Ableitung  spricht schon die Be- 
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schaffenheit der Embryos. Eher ware an eine gemeinsarae Ableitung von 
gleichen Vorfahren in der Gattung Cistus zu denken. Aber hiefiir liegen 
wenig Anhaltspunkte vor. Manches spricht direkt dagegen. Auf Grund 
anatomischer Befunde halt es Rosenberg1) ftlr wahrscheinlich, dafi 
Tuberaria ganz unabhangig von Helianthemum entweder von Cistus oder 
von Halimium sich abgezweigt hat. Demnach ist es wohl am vorsichtigsten 
und richtigsten, neben Helianthemum und Halimium auch Tuberaria als 
eigene Gattung zu belassen. 

Weitaus besser begrundet als die Gattungen Tuberaria und Hali- 
mium ist indes die Gattung Fumana, wie schon eingangs dargelegt wurde. 
Wenn wir nach den nachsten Verwandten von Fumana Umschau halten, 
ist dabei zu beachten, daft es sich durchwegs um Halbstraucher, also 
Holzpflanzen handelt, dafi bei alien Arten der Griffel gut entwickelt, 
schlank, am Grunde etwas gebogen ist, endlieh wohl aucb. dafi mehrere 
Artea gut entwickelte Nebenbiatter besitzen. Trotz der von Eos en berg1) 
betonten Ahnlichkeiten im anatomischen Bau der Samenschale ist es dem- 
nach unmoglich, zwisehen Tuberaria und Fumana nahere Beziehungen 
zu konstruieren, etwa gar Fumana direkt von Tuberaria abzuleiten. Wegen 
des Griffelmerkmales sind auch nahere Beziehungen zu Halimium aus- 
geschlossen. Es bleibt daher nur Helianthemum oder Cistus tibrig. 

Habituell sind die Ahnlichkeiten mit Helianthemum entschieden 
grofier. Auch das erwahnte Vorkommen von Nebenblattern spricht fur 
nahere Beziehungen zu Helianthemum. Dagegen macht der Bau des Em- 
bryos, welcher bei Fumana lange schmale Kotyiedonen besitzt und ent- 
weder spiralig, bzw. schneckenformig eingerollt oder aber U-formig ge- 
bogen ist, eine Ableitung von Helianthemum unmoglich und weist auf 
Cistus hin, von dessen sehraubig gerolltem, schmalblattrigem Embryo sich 
jener von Fumana leicht und ungezwungen ableiten lafit. Die Gestalt 
des Griffels stimmt sowohl mit vielen Helianthemum-Arten als auch mit 
einigen Cistus-Arten uberein, kann also zur Entscheidung nicht ausschlag- 
gebend sein. Die anatropen Samenanlagen und die Staminodien trennen 
Fumana scharf sowohl von Cistus als auch von Helianthemum. In diesen 
beiden Organen haben wir abgeleitete Oharaktere zu erblicken, die irgend- 
einmal aufgetreten sind, wobei die Pfianze, an der sie aufgetreten sind, 
ebensowohl ein Cistus wie ein Helianthemum gewesen sein konnte. 

Allen vorgebraehten Umstanden wird man wohl am besten gerecht, 
wenn man annimmt, dafi Helianthemum und Fumana auf einen gemein- 
samen Urtypus zuruckgehen, der sehr frubzeitig von Cistus abgezweigt 
ist und sich dann sehr bald in die beiden Aste, die einerseits zu Helian- 
themum, anderseits zu Fumana fuhrten, gespalten hat. Die Abgliederung 
dieses  Urtypus erfolgte   zu einer  Zeit,   als in der Gattung Cistus noeh 
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die langen Griffel vorherrschten oder allein vorhanden waren, die wir 
jetzt nur noch bei verhaltnismafiig wenigen Cistus-Arten, aber charakte- 
ristischerweise gerade bei den ursprttnglichsten finden. Der hypothetische 
Urtypus von Helianthemum und Fumana besafi durchwegs fertile Staub- 
blatter und zahlreiche orthotrope Samenanlagen, stimmte darin also mit 
Helianthemum uberein, unterschied sich aber durch die Gestalt des Em- 
bryos, der schmalblattrig und schraubig gekriimmt war wie bei Cistas, 
von welchem er sich zunachst nur durch die Dreizahl der Fruchtblatter 
entfernte. Bei diesem gemeinsamen Urtypus bildeten sich nunmehr 
jene Charaktere aus, in welchen die jetzigen halbstrauchigen Helianthemum- 
Arten mit Fumana ubereinstimmen, und wohl auch die Nebenblatter, 
oder doch die Fahigkeit und Neigung, solche auszubilden. Bei den zu 
dreien bis mehreren aus dem Stamm in das Blatt eintretenden GefaB- 
bundeln, wie sie uns bei Cistus, Halimium und Tuberaria entgegen- 
treten1) und wie sie jedenfalls auch das Ur-Helianthemum besafi, war 
namlich die Moglichkeit geboten, dafi durch Abspaltung der seitlichen 
Teile der Blattbasis nebenblattartige Bildungen — die Nebenblatter der 
stipulaten Arten von Tuberaria, Helianthemum und Fumana — ent- 
stehen konnten. Bei starker abgeleiteten Arten konnten solche Neben- 
blatter dann auch wieder verschwinden, so dafi es nicht immer leicht zu 
entscheiden sein wird, ob das Fehlen von Nebenblattern als urspriing- 
liches oder als abgeleitetes Merkmal anzusehen ist. Der Urtypus von 
Helianthemum und Fumana wandelte sich nun einerseits durch Um- 
gestaltung des Embryos zu echtem Helianthemum, anderseits durch Aus- 
bildung von Staminodien und anatropen Samenanlagen zu Fumana. 

Die Entstehung von Halimium und von Tuberaria denke ich mir 
wesentlich spater als die Differenzierung von Helianthemum und Fumana, 
u. zw. zu einer Zeit, als in der Gattung Cistus die Reduktion des 
Griffels schon weite Fortschritte gemacht hatte. 

Aus dem Gesagten   erhalt man fur die mutmaGliche Abstammung 
der altweltlichen Cistaceen-Gattungen folgendes Schema : 

Cistus ^ ;  Cistus 

Halimium 

Tuberaria 

Fur   die   Gattung   Fumana   ist   aufier   dem   anatropen   Bau   der 
Samenanlagen auch die geringe Zahl derselben von Bedeutung. Wahrend 
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wir bei Halimium und Helianthemum eine solche geringe Samenanzahl 
nur bei einzelnen abgeleiteten Arten finden, bezw. bei amerikanischen 
Halimium-Arten an kleistogamen Bluten, liegt bei Fumana darin ein 
wichtiger Gattungscharakter. Die Zahl der Samenanlagen, bezw. Samen 
ist dabei ftlr jede Art eine genau bestimmte ; sie betr-agt entweder 12 
oder 6 oder 3. Ich halte es nicht fur unraoglich, daC die Reduktion der 
Samenanlagen auf einige weoige, und zwar auf die am hSchsten inserierten 
jedes Faches, das Priraare war und die Verwachsung des Funikulus 
mit einer Langskante des Sameus eine durch die raumlichen Verhaltnisse, 
vielleieht auch durch das Gewicht des Samens bedingte Folgeersch»inung. 
Mit dieser Vermutung stent es in gutem Einklang, dafi gerade bei den 
12samigen, also weniger stark abgeleiteten Arten, u. zw. bei den 
unteren Samen jedes Faches die Verwachsung des Funikulus mit dem 
Samen eine ziemlich unvollstandige ist, namlich wenig mehr als die 
Halfte der Langskante des Samens betragt. 

Mit der Zahl der Samen hangt nun die Gestalt und Grofie der 
Samen und offenbar damit weiterhin die Lagerung des Embryos in 
demselben zusammen. In den kurzen, uahezu isodiametrischen Samen 
der zwolfsamigen Arten ist der Embryo spiralig oder leicht schnecken- 
formig eingerollt und beschreibt wesentlich mehr als eine voile Windung; 
in den mehr langgestreckten Samen der sechssamigen und der drei- 
samigen Arten hat der Embryo genugend Raum sich auszubreiten, hier ist 
er nur ungefahr U-formig gekriimmt, beschreibt wenig mehr als einen 
halben Kreisbogen, die Spitze der Keimblatter ist sogar meistens etwas 
nach aufien zuruckgekrummt. 

Diese so charakteristischen Untersehiede sind den verschiedenen 
Monographen der Cistaceen, insbesondere auch Willkomm (1856)x) 
und Grosser (1903) *) entgangen. In der Gattungscharakteristik be- 
schreiben sie nur das Verhalten der zwolfsamigen Arten, zu denen ja 
die verbreitetste Art, Fumana vulgaris, gehort. Bei Willkomm heifit 
es : .„embryo homotropus, circumflexus; radicula hilum versus directa, 
cotyledonibus linearibus angustis, subcircinnatis." In ahnlicher Weise 
sagt Grosser : „embryo circumflexus, cotyledonibus linearibus, uncinato- 
recurvis." Zuerst beobachtet wurde das Embryo-Merkmal von Pom el 
(I860)1), welcher darauf sogar zwei verschiedene Gattungen, Fumana 
und Fumanopsis, gegriindet hat. Er sagt von Fumana (in dem von 
ihm restringierten Sinn): „embryon enroule decrivant plus d'une circon- 
ference", von Fumanopsis „embryon absolument homotrope, courbe en 
hamecon ou plustot en agrafe". Auch die iibrigen Samenmerkmale werden 
bei ihm richtig angegeben. Leider hat Pome 1 nur die in seinem Gebiet 
(algerischer Atlas) von ihm gefundenen Arten berQcksichtigt, d. s. zwei 

l) Vgl. das LiteraturTerzeichnis am SeMusse der Arbeit. 



Arten von Fumana im engeren Sinn, namlich F. calycina (F. Fontanesii) 
und F. ericoides (F. „vulgarisu, F. scoparia und F. montana) und zwei 
Arten der Gruppe Fumanopsis, namlich Fumana thymifolia (Fumanopsis 
glutinosus) und Fumana laevipes (Fumanopsis laevipes). Dadurch, dafi 
seine echten Fumana-Arten gerade solche ohne Nebenblatter und seine 
Fumanopsis-Arten gerade solche mit Nebenblattern waren, wurde er 
dazu gefuhrt, den Mangel oder Besitz von Nebenblattern mit in die 
Gattungsdiagnose aufzunehmen, indes, wie wir horen werden, in beiden 
Gruppen sowohl Arten mit Nebenblattern als auch solcheohne Nebenblatter 
vorkommen. Die Unterscheidung der Gattung Fumanopsis wurde spaterhin 
— auGer von Fourreau in Ann. soc. Linn. Lyon, nouv. ser., XVI 
(1868), pag. 340 — meines Wissens von niemandem wieder aufge- 
griffen ; aber als diagnostisches Merkmal zur Unterscheidung der Arten 
von Fumana findet sich der Embryo-Charakter verwertet bei Battandier 
et Trabut, Flore analytique et synoptique de l'Algerie et de la Tunisie 
(1902), wo auch Fumana arabica aufgeftihrt wird, die trotz des Be- 
sitzes von Nebenblattern in die Gruppe der echten Fumana-Arten gehort. 

Ohne das Embryo-Merkmal zu kennen, nur auf Grund der Anzahl 
und der Gestalt der Samen kommt Willkomm (1856)*) zu einer ahn- 
lichen Einteilung; er gliedert die Gattung Fumana in zwei Sektionen, 
Eufumana und Helianthemoides, deren letztere der Po melschen Gattung 
Fumanopsis entspricht. Seine Einteilung berucksiehtigt aber auch bloG 
funf Arten; zu Helianthemoides rechnet er Fumana thymifolia (F.viscida) 
und F. laevipes, zu Eufumana stellt er F. arabica, F. vulgaris 
(F. procumbens) und JF. ericoides (F. Spachii). Die Fumana calycina 
wurde damals von F. ericoides noch nicht hinlanglich unterschieden, 
F. grandiflora scheint ihm entgangen zu sein, die restlichen Arten 
waren damals iiberhaupt noch nicht bekannt. 

Boissier, der schon mehr Arten kannte, bringt in seiner Flora 
orientalis (1867) eine viel weniger gluckliche Gliederung. Als Ha.upt- 
einteilungsgrund nimmt er den Mangel oder Besitz von Nebenblattern 
(Exstipulatae und Stipulatae), dann erst teilt er jede Gruppe nach der 
Zahl der Samen (in 12samige, 6samige, die Exstipulatae auch noch 
in 3samige). 

Grosser (1903)]) gliedert die Gattung Fumana iiberhaupt gar 
nicht, sondern reiht die Arten einfach nach seinem hauptsachlich auf 
vegetative Merkmale aufgebauten Bestimmungsschliissel aneinander. 
Hiebei hat er insoferne Gliick, als einzig Fumana grandiflora in eine 
ihr ganz fremde Umgebung gerat. Dagegen mangelt bei Grosser, ab- 
gesehen von dem   schon  von Pomel   aufgefundenen Embryo-Merkmal, 

*) Vgl. das Literaturyerzeichnis am Schlusse der Arbeit. 



sogar eine zuverlassige Angabe der Samen-Anzahl. Nur Fumana 
oligosperma und F. aciphylla sind richtig als dreisamig augegeben. 
Fumana laevipes und F. thymifolia, die regelraaCig sechssamig sind, 
werden als sechs- oder mehrsamig bezeichnet; die zwolfsamige F. calycina 
wird als sechssamig angegeben; bei alien anderen Arten ist iiber die 
Anzahl der Saraen iiberhaupt nichts gesagt. 

Man konnte die Frage aufwerfen, ob eine weitere Einteilung der 
Gattung Fumana iiberhaupt notig ist, da es sich doch nur urn eine 
recht kleine Gattung handelte. Tatsachlich ist die Zahl der Arten eine 
geringe. Grosser kennt deren neun; es sind dies F. arabica (L.) Spach, 
F. grandiflora Jaub. et Spach, F. vulgaris Spach — bei Grosser 
F. procumbens (Dunal) Gren. et Godr. genannt —, F. ericoides (Cav.) 
Pau, F. calycina (Dunal) Clauson, F. laevipes (L.) Spach, F. thymifolia 
(L.) Verlot, F. oligosperma Boiss. et Kotschy, F. aciphylla Boiss. Dazu 
kommen zwei im Jahre 1908 neu beschriebene Arten : F. Bonapartei 
Maire et Petitmengin und F. paphlagonica BornraQller et Janchen. 
Wenn man die zuletzt genannte wohl besser nicht als eigene Art, 
sondern nur als eine sehr auffallende Form von Fumana vulgaris auf- 
fafit, so bleiben 10 Arten. Diese in kleinere Gruppen zu gliedern, ware 
wohl kein Bediirfnis, wenn es lauter nahe verwandte Arten waren. Das 
sind sie aber durchaus nicht. 

Gerade darin liegt ein Zeichen fiir das verhaltnismafiig hohe] Alter 
der Gattung Fumana, dafi sie zwar nur wenige Arten umfafit, dafi diese 
aber durchwegs voneinander vollkommen scharf getrennt sind, z. T. sogar 
vollkommen isoliert dastehen. Die jetzt lebenden Fumana-Arten sind 
eben die letzten sparlichen Eeste einer friiher gewifi viel reicher ent- 
wickelten Gattung. Daher die ganz zusammenhanglos dastehenden Typen 
wie F. arabica, F. thymifolia, F. laevipes, F. grandiflora. Daher weiters 
die Schwierigkeit, phylogenetische Reihen aufzustellen sowie ursprung- 
liche und abgeleitete Arten zu unterscheiden, denn in einem Merkmal 
ist die eine Art ursprunglich, die in anderen Merkmalen wieder sehr 
abgeleitet ist und umgekehrt. Alle Arten sind eben stark abgeleitet und 
wirklich ursprunglich ist keine einzige. 

Aus diesen Grunden hake ich es nicht nur fur ein praktisches 
Bediirfnis, sondern in erster Linie fur ein wissenschaftliches Erfordernis, 
eine systematische Gliederung der Gattung Fumana durchzufiihren, 
selbst dann, wenn einzelne der zu sehaffenden Gruppen recht klein 
ausfallen, eventuell nur eine einzige Art umfassen. 

Als Haupteinteilungsgrund mufi dabei naturgemafi die Gestalt des 
Embryos dienen. In analoger Weise wie bei Helianthemum mochte 
ich auch hier auf dieses Merkmal Untergattungen begriinden. Als zweiter 
Eiuteilungsgrund folgt der Besitz oder Mangel von Nebenblattern, nicht 



so sehr, weil dieses Merkmal   an   sich   von   so   grofier Bedeutung   ist 
sondern, weil sieh bei dieser Einteilung recht natiirliche Gruppen ergeben 

Danaeh erhalt man folgende Ubersicht der Gattung : 
Subgenus I. Eufumana (Willkomm) Janchen. 

Placentae tetraspermae. Embryo circinatus. 
Seetio 1. Platyphyllon Janchen. 

Folia stipulata. 
Species 1. F. ardbica (Juslenius) Spach. 

Seetio 2. Leiosperma Janchen. 
Folia exstipulata. 

Species 2. F. calycina (Dunal) Clauson. 
3. F. ericoides (Cavan.) Pau. 

„       4. F. vulgaris Spach. 
Subgenus II. Fumanopsis (Pomel) Janchen. 

Placentae dispermae vel monospermae. Embryo uncinato-curvatue 
Seetio 3. Helianthemoides Willkomm. 

Folia stipulata. 
Species 5. F. thymifolia (L.) Verlot. 

„       6. -F. laevipes (Juslenius) Spach. 
Seetio 4. Megalosperma Janchen. 

Folia exstipulata. 
Species 7. F. grandiflora Jaub. et Spach. 

„       8. F. Bonapartei Maire et Petitmengin. 
„       9. F. oligosperma Boiss. et Kotschy. 
„      10. F. aciphylla Boiss. 

Bevor nun uber die einzelnen Arten erganzende Bemerkungen 
folgen, seien zunachst die wichtigeren Merkmale kurz besprochen, die 
bei der Unterscheidung der Arten und bei der Beurteilung ihres 
phylogenetischen Alters eine Rolle spielen. 

Hiebei mufi zunachst auf die Samenmerkmale naher eingegangen 
werden. Die Eufumana-Arten besitzen durchwegs 12samige Kapsein; 
von Fumanopsis haben die Arten 5—8 je 6 Samen, die Arten 9 und 10 
nur 3 Samen in der Kapsel. Bei Eufumana stehen an jedem Fruchtblatt 
jederseits der Plazenta je 2 Samen iibereinander (Fig. 1). Die verschiedenen 
raumlichen Verhaltnisse, unter denen sich die oberen und die unteren 
Samen entwickeln, bedingen eine Yerschiedene Gestalt derselben, eiuen 
Dimorphismus, uber welchen schon Willkomm eine kurze, aber nicht 
ganz zutreffende Andeutung macht1), der indes von Grosser mit Still- 

l) „Semina dimorpha, snperiora oroideo-triquetra, inferiora compressa." 



schweigen iibergangen wird. Der allgemeine Umrifi kann in beiden 
Fallen etwa als dreikantig-eiformig bezeichnet werden, wobei das spitze 
Ende durch die mehr oder weniger nach oben gerichtete Mikropyle 
gegeben ist, von den drei groCten Flachen eine der Fruchtwand, eine 
der Plazenta, die dritte den Samen des benaehbarten Fruchtblattes zuge- 
wendet ist. Hauptsachlich wohl infolge des wechselseitigen Druckes der 
Samen liegt nun die Langsachse derselben nicht in einer durch die 
Langsachse der Kapsel gehenden Vertikalebene, soudern etwas schrag, 
indem die Mikropyle gegen den yon Fruchtknotenwand und Plazenta 
gebildeten Winkel verschoben ist. Diese Scbragstellung und die dadurch 
hervorgerufene Asymmetrie ist naturgemaC an den unteren Samen eine 
bedeutend starkere als an den oberen Samen. Die Ruckenflache der 
oberen Samen ist entsprechend der hier viel sanfteren Wolbung 
der Fruchtknotenwand wesentlich flacher als die fast halbkugelig ge- 
wolbte Riickenflache der unteren Samen. Von den beiden seitlichen 
Randern dieser Ruckenflache ist der von der Plazenta abgewendete Rand 
in bezug auf die durch die Mikropyle gelegte Achse des Samens in 

1 ihrem oberen Teil starker nach auCen vorgewolbt, u. zw. auffallender 
an den unteren als an den oberen Samen. In der Mitte der Bauchseite 
des Samens, der Langsachse der Frucht zugewendet, verlauft eine Kante, 
die mit dem Funikulus verwachsen, folglich als Raphe ausgebildet ist. 
Diese Kante ist an den oberen Samen ziemlich stumpf, an den unteren 
bedeutend scharfer. Die Raphe nimmt dabei — und dies ist wohl der 
wichtigste Unterschied der beiden Samenformen — an den oberen Samen 
den groCten Teil (etwa •/* bis V5) der Langskante ein, an den unteren 
Samen nur wenig mehr als die Halfte (genauer Y, bis */6, selten 
nahezu */«)• Dabei liegt .der freie Teil des Funikulus dem oberen Ende 
des Samens in dem ersteren Fall nahezu oder wirklich an, an den 
unteren Samen stent er davon mehr minder weit ab, sehr oft geradezu 
im rechten Winkel. Auch ist der Funikulus der unteren Samen meist 
deutlich langer als jener der oberen Samen. Die Seitenfiachen der oberen 
Samen sind voneinander etwas, aber nicht stark verschieden. An den 
unteren Samen dagegen ist die der Plazenta zugewendete Seitenflache 
ziemlich flach und eben, die von ihr abgewendete Flache aber dureh 
eine Querkante in zwei Felder geteilt, so dafi von der grofieren eigent- 
lichen Seitenflache, welche an den benaehbarten unteren Samen des 
nachsten Fruchtblattes anstofit, eine kleinere, schrag nach oben ge- 
wendete Flache abgegrenzt wird, welche den dariiberliegenden oberen 
Samen beruhrt. Durch diese reichere Flachengliederung, dureh die durch- 
wegs seharferen Kanten sowie durch die stark vorgewolbte Ruckenflache 
werden die unteren Samen in bedeutend hoherem Mafie isodiametrisch 
als   die oberen Samen und erhalten ein mehr polyedrisches   Aussehen. 
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Alle diese Gestaltungsverschiedenheiten sind dureh die raumlichen Yer- 
haltnisse in der Kapsel rait Notwendigkeit bedingt. Gewisse Unregel- 
mafiigkeiten sind natiirlich nieht selten. Sobald sich beispielsweise in 
einem Fach anstatt vier Samen nur drei ausbilden, so miissen sich diese 
naturlich anders gegeneinander abplatten als im oben beschriebenen 
typisehen Fall. Das Wesentliche bleibt aber unter alien Umstanden er- 
halten, das ist Dimorphismus der Samen und Asymmetrie derselben. 
besonders der unteren. 

Ganz anders und wesentlich einfacher liegen die Yerhaltnisse bei 
den sechssamigen Arten. Hier sitzen an jedem Fruchtblatt nur zwei 
Samen, einer rechts, einer links von der Plazenta. Jedem Samen stent 
ein voiles Sechstel des Kapselraumes zur Verfiigung. Die Gestalt i>t 
demgemafi die eines entsprechenden Sektors aus einem stark zugespitzten 
Ei: Riickenflaehe oben schmaler, unten breiter, oben schwacher gewolbt, 
unten starker gewolbt, ein wenig auf die beiden Langsseiten iibergreifend, 
Seitenflachen fast eben. Letztere stofien dabei selten wirklich unter einem 
Winkel von etwa 60°, sondern (je nach der Lagerung des Embryos) ent- 
weder unter einem spitzigeren Winkel, meist aber, da der innere Teil des ' 
Kapselraumes nicht ganz ausgeniitzt wird, unter einem stumpferen Winkel 
aneinander. Die von ihnen gebildete innere Langskante wird zum weitaus 
grofiten Teil von der Eaphe eingenommen. Der Funikulus ist hoch oben 
an der Plazenta inseriert. Die Samen der sechssamigen Arten entsprechen 
sieher den oberen Samen der zwolfsamigen Arten. Zu einer seitlichen 
Asymmetrie der Samen ist hier in den raumlichen Verhaltnissen keinerlei 
AnlaC gegeben. Hochstens in der etwas seitlichen Stellung der Funikulus 
konnte man eine schwache Andeutung einer solchen erblicken. 

Ganz analog gebaut sind die Samen der dreisamigen Arten. Hier 
sitzt an jeder Plazenta nur ein einziger Same, die Insertion des Funikulus 
ist hoch oben, aber wie es scheint, nicht auf eiuer Seite, sondern auf 
der Mitte der Plazenta. Ob vielleicht ursprunglich zwei Samenanlagen 
vorhanden sind, von denen sich aber regelmaGig nur die eine weiter 
entwickelt, diese Frage zu entscheiden, stand mir nicht das notige Unter- 
suehungsmaterial zur Verfiigung. Im ausgebildeten Zustand stehen die 
Samen stets neben der zugehbrigen Plazenta, u. zw. in jeder Kapsel immer 
alle rechts oder alle links von ihren Plazenten, mit ihrer Mittellinie fast 
liber der Grenze zwischen dem eigenen und dem benachbarten Frucht- 
blatt, nur etwas nach dem eigenen Fruchtblatt zu verschoben. Die Frucht- 
blattgrenze markiert sich auf der Riickflache des Samens als eine etwas 
seitlich verschobene, sehr deutliche, wenn auch stumpfe Langskante. Die 
hiedurch bedingte leichte Asymmetrie hat mit der Asymmetrie bei zwolf- 
samigen Arten niehts zu schaffen, denu bei den dreisamigen Arten ver- 
bleibt ja wie bei den  sechssamigen Arten  die Langsachse  des Sarnens 



in einer (durch die Langsachse der Kapsel gelegten) Vertikalebene. Da 
bei den dreisamigen Arten jedem Samen ein voiles Drittel des Kapsel- 
hohlraumes zur Verfiigung steht, ist natihiich die Riickenfiache auGer- 
ordentlich breit und stoGen die Seitenflachen iinter 120° oder einem noch 
stumferen Winkel zusammen. Die Raphe niramt wie bei den sechssamigen 
Arten fast die ganze Lange der inneren Langskante ein; im oberen Teil 
weicht sie von der Langsachse des Samens etwas in der Riehtung gegen 
die zugehorige Plazenta ab. 

Es ist klar, daG die Zwolfsamigkeit ein relativ urspriingliches Merk- 
mal darstellt, daG wir die dreisamigen Arten von sechssamigen, die 
sechssamigen von zwolfsamigen Arten und diese von noch mehrsamigen 
Vorfahren abzuleiten haben. Doch finden wir unter den jetzt lebenden 
Arten keine einzige zwolfsamige, die zu irgend einer sechssamigen nahere 
Beziehungen hatte. Dagegen stehen die sechssamige Fumana Bonapartei 
und die dreisamige F. oligosperma elnander recht nahe. 

Im AnschluG an die Gestalt des Samens sei gleich die Oberflachen- 
skulptur erwahnt. Nur die Arten der Sektion Leiosperma haben eine glatte 
Oberflache. Bei alien iibrigen sind die Samen mehr minder tief netzig- 
grubig oder zumindest wulstig-langsfurchig. Ich betrachte die Glattsamig- 
keit als ein urspriingliches Merkmal. Auch die Vorlaufer der heutigen 
Gattung Fumana durften glatte Samen besessen haben. Die zunehmende 
Oberflachenskulptur, zunachst in Gestalt von Langswiilsten, die spater 
durch Querwulste netzig verbunden werden, so daG tief eingesenkte Gruben 
entstehen, geht stets mit einer zunehmenden Dicke der Samenschale par- 
allel. Beide Merkmale stehen offenbar mit der zunehmenden GroGe der 
Samen und mit der abnehmenden Zahl derselben in Zusammenhang. 
Wenn ich trotzdem die Sektion Leiosperma nicht an den Beginn des 
Systemes stelle, so geschieht dies deshalb, weil ich sie in anderer Hin- 
sicht fur abgeleiteter halte als die Sektion Platyphyllon, d. h. F. arahica. 
Die Leiosperma-Arten haben eben gerade in dem einen Merkmal der 
Samenskulptur einen ursprtinglichen Charakter bewahrt, wahrend die 
soust viel urspruaglichere F. arabica gerade in dieser Hinsicht starker 
abgeleitet ist und sich dadurch den Arten der Untergattung Fuma- 
nopsis nahert, 

Vom inneren Bau des Samens interessiert uns vor allem der Embryo. 
Die beiden Kotyledonen sind in alien Fallen lang und sehmal, linealisch, 
flach, etwa l1/, mal so lang wie die Radikula samt Hypokotyl. Die Dicke 
beider Kotyledonen zusammen entsprieht ungefahr der Dicke der Radi- 
kula, so daG der Embryo, von der Seite gesehen, fast uberall gleich breit 
erscheint. Unbedeutende Abweichungen von dem gesehilderten Vertulten 
ergeben sich unter anderem dadurch, daG das Wurzelehen in einiger 
Entfernung von seinem verjungten Ende mitunter etwas verdickt ist und 
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dafi die Keimblatter gegen ihre abgerundete Spitze zu raanchmal etwas 
dunner werden, oft auch das eine Keimblatt, u. zw. das bei der Knimmung 
nach aufien liegende, welches folglieh den grofieren Bogen beschreibt, 
friiher endet als das andere. 

Bei den Arten der Untergattung Eufumana ist nun der Keimling 
schneckenartig eingerollt (Pig. 2 und 3). Hiebei ist nur der groCere Teil 

Fig. 1—3. Untergattung Eufumana. 
Fig. 1.   Plaienta von der Seite, die verschiedene Stellnng,  Anheftung und Form der 
beiderlei Samen zeigend. — Fig. 2. Oberer,   Fig. 3. Unterer Same im  Tangential- 

Alle drei Figuren nach Fumana ericoides entworfen, schematisch. 
Fig. 4—6. Untergattung Fumanopsis. 

Fig. 4. Breiter Same von Fumana Bonapartei im Tangentialschnitt. — Fig. 5. Breiter 
Same Ton F. thymifolia im Tangentialschnitt. — Fig. 6. Schmaler Same von F. thymi- 

folia im Radialschnitt. 

des Wurzelchens gerade oder fast gerade, d. h. ganz leicht im Sinne der 
Schneckenkrtimmung gebogen oder mitunter auch in geringer Entfernung 
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von der Spitze ganz wenig im entgegengesetzten Sinne zuriickgebogen. 
Diese Einzelnheiten wechseln von Saraen zu Samen an ein uad derselben 
Pflanze und hangen wohl hauptsachlich von der ja auch nieht ganz kon- 
stanten Form des Samens ab; in den unteren Samen ist das Wurzelchen 
im allgemeinen starker gleichsinnig gekriimmt, in den oberen mehr gerade 
oder zuriickgebogen. Erst in der oberen Halfte des Wurzelchens beginnt 
die eharakteristische Hauptkriimmung, die anfangs wenig von einer Kreis- 
linie abweicht, spater aber zusehends enger wird und in eine Schnecken- 
linie iibergeh't. Die gesamte Krummung betragt meist l1/* bis fast l1/, 
voile "Windungen, selten sogar etwas mehr als V/2, mitunter aber auch 
nur etwas mehr als eine Windung. Die starkste Krummung liegt nahe dera 
Ende der Keimblatter; dieses selbst ist meist etwas sehwacher, aber 
stets immer noch im selben Sinne gekriimmt. Im Samen liegt der Embryo 
der Hauptsache nach in einer zur Riiekenflache parallelen Tangential- 
ebene. Die Spitze des Wurzelchens ist entsprechend der Lage der Mikro- 
pyle naeh oben, bzw. an dem unteren Samen schrag aufwarts gegen den 
von Fruchtblatt und Plazenta gebildeten Winkel gerichtet. Von hier aus 
wendet sich das Wurzelchen zunaehst nach der von der Plazenta ab- 
gekehrten, dem Samen des Nacbbarfruchtblattes zugekehrten Seite; diese 
Seite ist ja, wie friiher bei Schilderung der Asymmetrie der unteren Samen 
hervorgehoben wurde, die starker nach aufien vorgewolbte. Der Embryo 
wendet also zunaehst dem anstofienden Samen, dann dem unteren Band 
des eigenen Samens seine konvexe Krummung zu, kehrt nun an die 
Plazentaseite zuriiek und beginnt sodann die zweite engere Windung. 
Diese tritt, den Raumverhaltnissen entsprechend, aus der Tangentialebene 
heraus und erhebt sich schneckenartig in den naeh der Kapselmitte zu 
gelegenen Teil des Samens. Diese schneckenartige Emporkrummung ist 
naturgemafi an den unteren diekeren Samen im allgemeinen starker aus- 
gepragt als an den oberen flacheren, in denen mitunter Raum genug ist, 
dafi der Embryo fast ganz in einer Ebene liegt, also nicht schnecken- 
artig, sondern spiralig eingerollt ist. 

Bei der Untergattung Fumanopsis mit ihren mehr langgestreckten 
und flachen, dabei auch grofieren Samen finden wir keine Einrollung des 
Embryos, sondern nur eine U-formige Krummung oder aber eine zwei- 
malige Knickung urn je etwas mehr als einen reehten Winkel, so dafi 
das Ende der Keimblatter wieder in die Nahe der Spitze des Wurzelchens 
kommt (Fig. 4—6). Der durch den oberen Teil der Keimblatter gebildete 
Schenkel des Uist aber wesentlich kiirzer als dervom Wurzelchen gebildete, 
da ja letzteres naturgemafi ganz oben an der Mikropyle beginnt. Das 
Wurzelchen selbst (samt Hypokotyl) ist entweder vollstandig gerade oder 
zeigt einen ganz leichten Schwung in dem der Hauptkrummung ent- 
gegengesetzten Sinn, selten eine ganz schwache Biegung im Sinne der 
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Hauptkriimmung. Knapp nach der Trennungsstelle der Kotyledonen erfolgt 
die starke Kriimmung des Embryos, die an der inneren Seite oft so scharf 
ist, dafi man sie direkt als Knickung bezeicbnen kann; hierauf folgt eine 
Strecke, die nur leicht gekriimmt, mitunter sogar vollstandig gerade ist; 
dann kommt die zweite intensive Kriimmung, die aber zumeist doeb etwas 
sanfter ist als die erste. Infolge der zweimaligen starken Kriimmung ist 
der nun folgende Teil des Embryos schrag (etwa unter 45°) gegen das 
Wiirzelchen zuriickgerichtet. Bevor nun der Endteil der Keimblatter das 
Wiirzelchen vollstandig trifft, kriimmt er sich — und hierin liegt der 
wesentlichste Unterschied gegeniiber Eufumana — nicht weiter nach 
einwarts, sondern gewohnlich sogar ein wenig nach auswarts, so daG die 
Spitze wieder etwas vom Wiirzelchen ab gegen den Rand des Samens 
gerichtet ist. Anstatt der zweimaligen starken Kriimmung mit fast geradera I 
Verbindungsstuck kann auch eine einheitliche, mehr gleichmafiige Krum- 
mung vorhanden sein. Dies hangt sowohl von der Gestalt des Samens 
als auch von der Lagerung des Embryos in demselben ab. Der Embryo 
liegt namlich in jeneu Samen, deren Tangentialdurchmesser den Radial- 
durchmesser iibertrifft, in einer Tangentialebene; dies ist immer der Fall bei 
Fumana oligosperma und F. aciphylla, bei der iiberwiegenden Mehrzahl 
der Samen von F. Bonapartei, haufig (oder gewohnlich?) bei F. thy mi- 
folia und F. laevipes. Der Embryo verlauft hiebei, mit der Spitze des . 
Wiirzelchens an der Mikropyle beginnend, langs des einen Seitenrandes • 
nach abwarts, dann langs des unteren Randes des Samens im flachen 
Bogen oder horizontal (anscheinend um der Chalaza-Region auszuweiehen) 
queruber, dann langs des zweiten Seitenrandes wieder in die Hone, hier 
aber meist nicht unmittelbar am Rande, sondern mehr einwarts desselben, 
um sich zuletzt mit der Spitze schrag oder senkrecht gegen den Rand 
nach aufien zu biegen. Diese Auswartsbiegung unterbleibt naturlich afl 
solchen Embryonen, deren Keimblatter, wie es gelegentlich vorkornmt, 
gegeniiber ihrer regelrechten Stellung etwas verdreht sind, so daG sie : 
im oberen Teile dem Wiirzelchen nicht eine Flache, sondern nahezu 
eine Kante zuwenden (Pig. 5). 

Es kommt dabei nicht darauf an, ob der Embryo an der der 
Plazenta zugewendeten Seite nach abwarts veriiiuft und die Keimblart- 
spitzen gegen die dem Keimblattrand zugewendete Seite richtet oder 
gerade umgekehrt. Beides habe ich haufig beobachten konnen, und das 
ist ganz verstandlich, weil ja diese Samen symmetrisch gebaut sind and 
nicht asymmetrisch wie jene von Eufumana. In solchen Sameu, deren 
Radialdurchmesser grofier ist als der Tangentialdurchmesser, liegt der 
Embryo in der Radialebene; dies ist bei Fumana oligosperma und 
F. aciphylla naturlich niemals der Fall, mehrfach, aber doch verhaltnis- 
ruafiig selten beobachtet wurde es an F. Bonapartei, mehrfach auch an 
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F. thymifolia und F. laevipes. Hiebei verlauft der Embryo von der Spitze 
des Samens langs der Mitte der Riickenflache nach abwarts, wendet 
sicb, am Grunde des Samens angelangt, in eincm ziemlicb en gen und 
mehr gleichmafiigen Bogen von aufien nach innen und steigt nun lungs 
der Bauchkante (der Ehapbe) empor, wobei die Spitze der Kotyledonen 
meist gleichfalls wieder etwas nach auCen gekrummt ist. 

Zwiscben den beiden Typen der Embryo-Krummung von Eufumana 
und von Fumanopsis habe ich trotz Untersuchens sehr zahlreicher Samen 
niemals die geringste Andeutung eines Uberganges gefunden. Trotzdem 
fallt es nicht schwer, sich uber die Entstehung beider Typen ein Urteil 
zu bilden. Der schneckenformig eingerollte Embryo von Eufumana 
unterscheidet sich in nichts wesentlichem von dem schraubig gewunde- 
nen Ebmryo der Gattung Gistus, wie wir ihn fur den Urtypus von 
Fumana annehmen miissen. Pur einen mehr isodiametrischen Samen 
ist diese Form des Embryos sehr angemessen. Flaeht sich der Same 
ab, dann wird aus der Schneckenwindung eine in einer Ebene liegende 
Spirale. Streckt sich der Same am Mikropylarende etwas in die Lange. 
dann streckt sich zunachst das Wlirzelchen wenigstens teilweise 
gerade, die Kotyledonen bleiben aber noch spiralig eingerollt. So etwa 
sieht der Embryo in den oberen Samen von Eufumana aus. Die 
Samen von Fumanopsis entsprechen aber solchen oberen Samen von 
Eufumana, die sich nach Ausfall der unteren Samen gewaltig vergroCert, 
in die Lange gestreckt und mehr flachig ausgebildet haben. Bei solchen 
Samen ist eine schneckenartige oder spiralige Einrollung des Embryos 
nicht notig; der Embryo hat genug Eaum, wenn er sich in U-formiger 
Krummung in die grotHe Durchschnittsflache des Samens einstellt; die 
spiralige Einrollung wird daher aufgegeben. Es ist somit ganz klar, dafi 
wir in dem Verhalten des Embryos von Fumanopsis einen abgeleiteten 
Charakter zu erblicken haben, der sich in Anpassung an die Gestalt 
und Grofie des Samens herausgebildet hat. 

Erwahnt sei in diesem Zusammenhang, dafi innerhaib der Unter- 
gattung Fumanopsis die Arten Fumana thymifolia und F. laevipes die 
verhaltnismaGig kleinsten Samen besitzen, wahrend jene von F.grandiflora 
und F. Bonapartei wesentlich grofier sind. Dies war mitbestimmend 
dafiir, die beiden letzteren mit den zwei dreisamigen Arten zu einer 
Sektion Megalosperma zu vereinigen. 

Gegeniiber den Samen-Merkmalen treten die ubrigen Bliiten- 
Merkmale an Bedeutung ganz in den Hintergrund. Der Bliitenbau ist ja 
Uberhaupt in der ganzen Gattung Fumana ein sehr einheitlicher. Auf- 
fallig ist die bedeutende Grofie der Bliiten von F. calycina und von 
F.grandiflora. Bei der angenommenen Abstammung von Cisfes-artigen 



Vorfahren konnte in der Grofie der Bliiten ein urspriingliches Merkmal 
gelegen sein. Da beide Arten uberdies verhaltnismafiig breite, flachige 
Blatter besitzen, habe ich sie an den Beginn der betreffenden Sektionen 
gestellt. 

Was die Stellung der Bliiten betrifft, so glaube ieh in der Ausbildung 
gut abgegrenzter Infloreszenzen, mit kleinen, nicht laubblattartigen Hoch- 
blattern ein ursprungliches Merkmal erblicken zu durfen. Wir finden 
deutlich ausgebildete Infloreszenzen zumeist vereinigt mit mehr auf- 
rechtem Wuchs, und solcher ist ja wieder charakteristisch fur die 
meisten Arten der Gattung Gistus. Einzelne, zerstreut zwischen Laub- 
blattern stehende Bliiten, wie wir sie besonders an Fumana arabica und 
F. procumbens finden, sind wohl zumeist eine Folge von niederliegend- 
kriechendem Wuchse, daher ein abgeleiteter Charakter. Man denke in 
diesem Zusammenhang an die gleichfalls sicher stark abgeleiteten 
Veronica-Arten aus der Verwandtschaft von V. Tournefortii, V. polita 
und V. hederi folia, an Lysimachia nummularia u. a. m. 

In bezug auf die Blattstellung kann es wohl keinem Zweifel unter- 
liegen, dafi die Gegenstandigkeit bei den Cistaceen ein ursprungliches 
Merkmal ist. Wahrend wir nun vergleichsweise bei der Gattung 
Helianthemum nur in der stark abgeleiteten Sektion Eriocarpum mit- 
unter wechselstandige, sonst durchwegs gegenstandige Blatter finden, ist 
unter alien Fumana-Aiten nur eine einzige, F. thymifolia, durch 
gegenstandige Blatter ausgezeichnet. Diese ist auffalligerweise ein Ver- 
treter der abgeleiteten Untergattung Fumanopsis. Die Eufumana- 
Arten mit gegenstandigen Blattern — und solche mufi es gegeben 
haben — sind eben alle bereits ausgestorben. 

Ob der Mangel von Nebenblattern als urspriinglich oder als abge- 
Ieitet anzusehen ist, lafit sich nicht immer leicht und nicht immer im 
gleichen Sinne beantworten. Ich bin geneigt, in gleicher Weise wie inner- 
halb der Sektion Pseudocistus Dunal (Chamaecistus Willk.) der Gattung 
Helianthemum so auch in der Gattung Fumana die durch den 
Besitz von Nebenblattern ausgezeichneten Arten fur die urspriinglicheren 
zu halten, und ich habe daher in jeder Untergattung die durch Nebeu- 
blatter charakterisierte Sektion vorangestellt. Der Fall ist freilich nicht 
vollstandig analog. Denn in der genannten Sektion von Melo; 
handelt es sich urn offenkundig nahe verwandte Arten — nebenblatt- 
tragend H. paniculatum, H. rubellum, H. hymettium etc., nebenblattlos 
E. canum, H. italicum, H. alpestre etc. — und es kommen sogar bei 
den normalerweise nebenblattlosen Arten vereinzelt ausnahmsweise 
Nebenblatter vor; bei Fumana dagegen bestehen zwischen den stipulaten 
und den exstipulaten Arten keinerlei nahere Beziehungen. Sie stehen 
einander als seharf verschiedene. auch durch genugend andere Merkmale 



Gruppen gegeniiber und rechtfertigen dadurch die Sehaffung 
eigener Sektionen. 

Bei Beurteilung der Blattgestalt ist zu bedenken, dafi wir in der 
Gattung Pistus durcbgehend flachig ausgebildete, z. T. sogar sehr breite 
Blittter, nur selten scbmale, zusammengerollte Blatter finden. Ahnliches 
gilt auch fQr Helianthemum, nur daG hier zurttckgerollte Blatter haufiger 
sind. Dagegen begegnen uns schraal nadelformige Blatter, wie F. ericoides, 
F. vulgaris und F. laevipes sie aufweisen, sonst nirgends an altweltlichen 
Cistaceen. Zweifellos sind daher die flacheu breiten Blatter die urspriing- 
lichsten, von denen sieh einerseits die nach unten eingerollten Blatter 
(Fumana thymifolia), andererseits die nadelformigen Blatter abgeleitet 
haben. Darum habe icb auch innerhalb der Sektionen nach Tun- 
lichkeit die breiterblattrigen Arten vorausgestellt. Dieser Grund war 
auch mitbestimmend dafur, die Fumana arabica den schnualblattrigen 
Leiosperma-Arten voranzustellen und die durch sie vertreteue Sektion 
mit dem Namen Platyphyllon zu belegen. 

Der Besitz steriler Blattbuschel in den Blattachseln, also eine 
scharfe Differenzierung in Lang- und Kurztriebe, ist, wie liberal], so 
auch hier ein abgeleiteter Charakter. Bei Fumana-Arten finden sich 
solche unfruchtbare Achselsprosse sehr haufig. Besonders auffallig sind 
sie an F. thymifolia und F. laevipes. EegelraaCig finden sie sich auch 
an F. oligosperma und F. Bonapartei, so wie an den un'teren Blatteru 
von F. aciphylla. Auch an F. vulgaris sind solche Achselsptosse haufig. 
Soweit angangig, habe ich getrachtet, solehe Arten moglichst dem Ende 
der betreffenden Sektionen zu nahern. 

Filzige Behaarung, hervorgerufen durch eine dichte Bekleidung 
mit Buschelhaaren, ist eine bei Cistaceen. sehr verbreitete Erscheinung. 
Auch aie Mehrzahl der Cistus-Arten und der Uilianthemum-Arten. ist 
mehr minder dicht mit Btischelhaaren bekleidet. Zuriicktreten der 
buscheligen Behaarung oder ganzliches Verkahlen ist stets ein Merkmal 
abgeleiteter Arten und Formen. In der Gattung Helianthemum erinnere 
ich aus dem Verwandtschaftskreis von H. nummtdarium (H. vulgare) 
au H. articum und H. nitidum1), aus dem Verwandtschaftskreis von 
H. canum an H. oelandicum und E. alpestre f. glabratum. Es ist nun 
charakteristisch, dafi gerade die Arten der abgeleiteten Gattung Fumana 
so stark zur Yerkahlung neigen. Wo noch zerstreute Biischelhaare vor- 
handpn sind, zeigen sie sich verarmt oder sind durch einzellige Borsten- 
haare ersetzt. Eine typische, aus Buschelhaaren zusammengesetzte Filz- 
bekleidunghingegen kommt einzig bei Fumana arabica vor und auch bei 
dieser nur selten, namhch nur bei deren Form incanescens. Diese steht 

*) Vgl. meine am Schlusse zitierte Cistaceen-Arbeit. 



also in bezug auf Behaarung dera Urtypus von Fumana offenbar am 
nachsten. 

Eine viel groGere Eolle in der Gattung Fumana spielen die Driisen- 
haare. Wie bei alien Cistaceen sind die Driisenhaare auch hier gegliederte, 
d. h. rnebrzellige, aus einer einzigen Zellreihe gebildete Haare. Die Lange 
dieser Haare kann sehr versehi'eden sein und die Zahl der sie zusammen- 
setzenden Zellenkann zwischen ganz wenigen und etwa zwanzig schwan ken. 
Besonders interessant sind aber solche Driisenhaare, die nur em ver- 
kiirnmertes oder gar kein Drusenkopfchen ausbilden, infolgedesseu a uch 
kein Sekret sezernieren, sondern einfach als Deckhaare fungieren, bei 
dichter Stelluug sogar eine Art Filz zusammensetzen konnen. Von typischen 
Driisenhaaren unterscheiden sich diese Gliederhaare auch dadurch, daft 
sie nicht von der Oberfliiche des Pflanzenorganes senkrecht abstehen, 
sondern derselben mehr minder dicht oder, besonders wenn sie in reich- 
licher Menge auftreteu, locker aufliegen. Die Zahl ihrer Zellen betragt 
im Mittel etwa 5 bis 9, steigt aber mitunter auf 15 und mehr. Solereder 
(Systematisehe Anatomie der Dikotyledonen, 1899, S. 93) beschreibt 
dieselben mit den Worten: „Bei Helianthemum Fumana Mill, bestehen 
die Driisenhaare aus einer gebogenen Zellreihe wenig voneinander ver- 
schiedener Zellen*)." Ich habe auf diesen Triehomtypus schon in friiheren 
Arbeiten mehrfacti aufmerksara gemacht. insbesondere als gutes Unter- 
scheidungsmerkmal von Fumana agonica) und F. 
calycina gegenuber der mit echten Driisenhaaren bekleideten F. ericoides. 
Der gleiche Triehomtypus findet sich auch bei F. grandiflora. Sicher 
sind diese nicht drusigen Gliederhaare aus normalen Driisenhaaren durch 
Funktionsveilust, bzw. Funktiouswechsel herrorgegangen. Eine derartige 
Umpragung kann sich aber in einer Gattung, die einmal Anlage undNeigung 
dazu zeigte, sehr gut mehrmals vollkommen vollstandig vollzogen haben, so 
dafi eine nahere Verwandtschaft der mit solchen Haaren bekleideten Arten 
nicht angenommen zu werden braucht. 

Nach dieser eingehenden Besprechung aller wichtigeren Merkmale 
kann ich mieh bei der nun folgenden Behandlung der einzelnen Arten 
recht kurz fassen. Da keine Monographie der Gattung beabsichtigt ist, 
sondern bloG eine systematisehe Cbersicht, so kann wegen der Einzel- 
heiten in Beschreibung und Verbreitung sowie wegen der Synonymie 
und der Namen irgendwelcher unbedeutender Formen auf die Literatur 
verwiesen werden, insbesondere auf Grosser2) und auf meine eigene 
Cistaceenarbeit2). Hier geniigt daher eine kurze Charakteristik der Arten. 
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die ADgabe der Gesamtverbreitung, die Anfiihrung der Hauptvarietaten 
sowie erganzende Angaben, die fallweise wiinschenswert erscheinen. 

1. Fumana arabica (Juslenius) Spach. 
Zweige niederliegend oder aufsteigend, nie steif aufrecht. Blatter, 

schraubig gestellt, rait flacher. weicher, verhaltnismaGig breiter Spreite 
und ahnlieh ausgebildeten, nur bedeutend kleineren, selten ein Drittel 
der Blattlange erreichenden Nebenblattern. Blatter der Blutenstandsregion 
nicht oder wenig kleiner als die iibrigen. Sehr oft iiberhaupt kein aus- 
gesprochener Bliitenstand. sondern nach jeder Blute wieder ein langeres 
steriles Stengelstuck folgend. Behaarung vorherrschend aus langen Driisen- 
haaren bestehend; auGerdem auch Biischelhaare vorhanden, aber meist 
sparlieh, nur bei f. incanescens Hausskn. reichlicher und zuraindest an 
raanchen Blattern, besonders den iiberwinternden der Seitensprosse. zu 
einem ausgesprocheDen Filz zusammenschlieOend. Fruchtstiele langer als 
der Kelch. Kapsel mit zwolf netzig-grubigen Samen. 

Ost-AIgier, Tunis, Tripolis, Sizilien, Malta, Westkuste von Unter- und 
Mittelitalien, Suddalmatien samt Inseln, Albanien, Griechenland sarat den 
Inseln, auch Korfu und Kreta, Sudmazedonien, Thrazien, Krim, Kleinasien. 
Khodus, Cypern, Syrien, Palastina, Kurdistan, Armenien, Nordpersien 
(bis Khorassan). 

LaGt sich gliedern in: 
a) f. incanescens Hausskn. (== Helianthemum arabicum var. cane- 

scens Fenzl) und 
b) f. viridifolia (Fenzl) Janchen (allenfalls weiter zerlegbar in 

«• genuina Willk.  und  /S. parviflora Willk.). 
Ich fasse die f. incanescens etwas weiter als Grosser dies tat, 

indem ich alle Pflanzen, die an irgendwelchen Blattern eine Filzbekleidung 
erkennen lassen, hieher zahle. In der filzigen Behaarung ist ein sehr 
auffalliger urspriinglicherCharakter zu erkennen. HiehergehorigeExemplare 
sah ich von Tunis, Sizilien, Kalabrien, raehreren griechischen Inseln1), Cypern 
und Syrien. Sie scheint gewohnlich mit der griinblattrigen Form zusammen 
vorzukommen. 

2. Fumana calycina (Dunal) Clauson. 
Synonym: Fumana Fontanesii Pomel. 
Aufrecht, hochwiichsig, reichlich verzweigt, mit kraftigen, stark 

verholzten Zweigen. Blatter schraubig gestellt, ohue NebenbJatter, schmai 
und dicklich, aber doch ausgesprochen flach, nicht nadelformig, breit- 
uneal bis verkehrtlauzettlich, mit stump flicher Spitze, ihre Lange vom 
Grund gegen die Mitte der Zweige alimahlich zunehmend, dann wieder 
abnehmend. Behaarung sehr sparlieh. Jungere Zweige von anliegenden. 
UjiclU drusigen Gliederhaaren locker grau-filzig. Bliitenstiele und Kelche 

x) Auch Halbinsel Methana in Argolis (nach Bornmaller, briefl. Mitt.). 
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fast kahl; an letzteren nur vereinzelte Borsteuhaare, desgleichen mitunter 
an den Blattrandern. Bluten einzeln seitenstandig oder, wenn mehrere an 
einem Zweig, dann durch ein langeres steriles Zweigstuck getrennt, ver- 
haltnismaGig groC. Fruchtstiele langer als der Kelch. Kapsel rait zwolf 
glatten Samen. 

Gebirge von Marokko und Algier. 
Wuchshohe, BliitengroCe und die flachige Entwicklung der Blatter 

deuten auf Urspriinglichkeit, die Behaarung und die hier nicht recht moti- 
vierte Einzelstellung der Bluten sind abgeleitete Merkmale. Die Pflanze 
steht den beiden andeien Arten derselben Sektion jedenfalls ferner als 
diese sich untereinander. 

3. Fumana ericoides (Cavan.) Pau. 
Synonym: Fumana Spachii Gren. et Godr. 
Starkere Aste liegend oder aufsteigend, Bliitenzweige aufrecht; 

seltener die ganze Pflanze aufrecht oder die gauze Pflanze nur aufsteigend. 
Blatter schraubig gestellt, ohne Nebenblatter, sebr schmal, dicklich, nadel- 
formig, lineal, seltener schmal lineal-lanzettlich, mit begranntem oder 
stumpfem Ende, ihre Lange vom Grund der Zvveige gegen die Mitte der- 
selben allmahlich zunehmend, dann wieder abnehmend. Borstenhaare an 
Blattrandern und Kelchen vorhanden oder ganzlich fehlend. Drusenhaare 
auf den jiingeren Zweigen und den Bliitenstielen sehr reichlich, auf den 
Blaitern und Kelchen sparlicher, durchwegs mit wohlentwickelten Drusen- 
kopfchen und durchwegs abstehend, dabei aber sehr klein und kurz, so 
daB die betreffenden Teile dem unbewaffneten Auge kahl oder nur rauh 
(niemals filzig!) erscheinen, seltener, und dann besonders im oberen Teil 
des Stengels und an den Bliitenstielen die Drusenhaare langer, so daft 
die Behaarung kurz zotf'g wird und auch mit freiem Auge nicht zu ttber- 
sehen ist. Bluten zu armblutigen endstandigen traubenahnliehen Wickeln 
zusammengestellt oder mehr einzeln mit zwisehengeschalteten sterilen 
Zweigstucken, stets aber die Blatter der Blutenstandsregion kurzer bis 
bedeutend kurzer als die schlanken Bluten-, bzw. Fruchtstiele und diese 
auch meist langer als die Kelche. Kapsel mit zwolf glatten schwarz- 
braunen Samen. 

Tunis, Algier, Marokko, Portugal, Spanien, Balearen, Siidfrankreich 
(im ostlichen Teile nordwarts bis Savoyen), Schweiz (Kantone Tessin, 
Wailis, Bern und Ori, hier die Nordgrenze seiner Verbreitung erreichend), 
(Korsika?), Sardinien, Sizilien, Unter-, Mittel- und Oberitalien, Sudtirol, 
Sudistrien, Kusten-KroaJien, Daknatien, (Herzegowina?), litorale Teile 
von Montenegro und Albanien, Griechenland (Cephalonia, S. Maura, 
Attika, Aegina), Sud-Mazedonien (?), Cilicien, Nordsyrien. 

Im ostlichen Mittelmeergebiet ist die Art allem Anscheine nach 
viel weniger verbreitet als bisher angenommen. Eine  neuerliche Fest- 



stellung der Nordgrenze an Hand eines reicheren Materiales als es rair 
derzeit zuganglich ist, ware wiinschenswert. Die Angabe aus Paphlagonien 
ist irrtumlich; aus Kreta und dem Peloponnes habe ich nur F. vulgaris 
f. alpina gesehen, auf die sich Grossers Angabe „Gebirge Griechenlands" 
bezieht; was ich aus Mazedonien als F. ericoides bestimmt fand, war 
durchwegs F. vulgaris mit Ausnahme einiger gemischt mit F. vulgaris 
auf demselben Bogen Hegenden Stiicke (Friedriehsthal, Herb. Mac. Nr. 
1275), die also auch irrtumlich dazugeraten sein konnten; daher be- 
zweifle ich auch Aznavours Angabe aus dem Gebiet von Konstantinopel.j 
Die Angaben von Pan6ic aus Serbien beziehen sich nachweislich durch- 
wegs auf Fumana Bonapartei. Fur die Herzegowina wird die PflaDze 
von Aseherson und Kanitz angegeben. Neuere Bestatigungen dieser 
Angabe sind nicht erfolgt. Auch Kustos Maly (Sarajevo) kennt sie von 
dort nicht. Immerhin ware das Vorkommen ira sudlichsten Teile der 
Herzegowina nicht unwahrscheinlich. 

An wichtigeren Formen werden vier unterschieden, von denen ich 
f. grandiflora und f. rnontana nicht selbst gesehen habe. 

a) f. grandiflora Willk. Aufrechte, bis 60 cm hohe Pflanze mit 
sehr groGen Bluten. Leider wird iiber Behaarung und Blutenstand 
nichts angegeben. Steht vielleicht der f. glandulosa Pau nahe, wiewohl in 
Willkomm, Suppl. prodr. fl. Hisp. (1893), pag. 292, beide selbstandig 
nebeneinander aufgefuhrt werden. Wuchshohe und Blutengrofie kann man 
vielleicht als ursprungliche Charaktere auffassen. Nur in Sudostspanien. 

o) f. glandulosa Pau. Meist kraftige, ansehnlich hohe Pflanze mit 
auffallend lang driisig-zottiger Behaarung der Infloreszenz. Diese meist 
gut gegen die vegetative Eegion abgegrenzt, mit nur sehr kleinen Hoch- 
blattern durchsetzt. In alien diesen Charakteren erweist sich die 
f- glandulosa als ursprunglicher im Vergleich zur f. typica. Sie ist auf 
die warmeren Teile des Mittelmeergebietes beschrankt. Belege sah ich 
aus Ost-Spanien, Italien (Etrurien und Apulien),J Mittel-Griechenlaud 
(Attika, Aegina1), Cilicien und Nord-Syrien. Sie bewohnt mindestens 
zum Teil dieselben Gegenden wie die folgende. 1m ostlichen Gebiet 
konnte sie vielleicht allein vorkommen, denn aus Mittel-Griechenland, 
Cicilien und Nord-Syrien habe ich keine andere Form gesehen. 

c) f. typica Pau. Im Wuchs sehr verschieden. Bald aufrecht und 
bis an 35 cm hoch, bald niedriger, aber doch mit aufrechten Zweigen, 
niitunter auch fast ganz niederliegend, nur mit aufsteigenden Infloreszenzen. 
Driisenhaare kurz bis sehr kurz. Zweige und Blutenstiele erscheinen 
dadurch kurz flaumig oder nur bei LupenvergroCerung rauh, mit freiem 
Auge kahl. (Dunal teilte sein Helianthemum ericoides in «. glabrwn und 
P- pulescens;   letzteres umfaGte vielleicht auch   f. gandulosa Pau.   fails 

:) Auch bei Korinth (nach Bornmuller, briefl   Mitt.) 
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Dunal diese Form uberhaupt gekannt hat.) Infloreszeuz mitunter deutlich 
abgesetzt, wie bei der vorigen Form, haufiger jedoch die Bliiten mehr 
einzeln und durch sterile Zweigstiicke getrennt, oft auch nur eine einzige 
nahe dem Ende des diesjahrigen Zweiges. Diese sichtlich abgeleitetere 
Form ist bedeutend weiter verbreitet als die beiden friiher besprochenen 
und findet sich im gesamten fur die Art angegebenen Gebiet, vielleicht 
mit Ausnahrae des sudostlichen Teiles. Sie ubersehreitet also stellen- 
weise (Schweiz, Savoyeu, Sudtirol) ganz wesentlich die Grenzen der 
.Mittelmeerflora. 

d) f. montana (Pomel) Grosser. Eine niederliegende, dicht driisig- 
klebrige Hochgebirgsform, nur mit aufreehten Eliitenzweigen, mit meist 
kleistogameu Bluten. Gebirge der algerischen Hochsteppen. Eine ganz 
analoge Wuchsform, ebenfalls stark driisig-klebrig, aber mit (wahr- 
scheinlich) normalen Bluten sammelte Baldacci auf dem Gipfel des 
Berges H. Ilias, Insel S. Maura, Grieehenland (Ites Albanicum III, 
1895, Nr. 4). Auffallig ist an dieser Pflanze auch die starke Reduktion 
der Hoehblatter. so daC die kurzen, aber sehr gut abgegrenzten Bliiten- 
wickel fast nackt erscheinen. 

4. Fumana vulgaris Spach. 
Die Namen F. procumbens (Dan.) Gren. et Godr. und F. nudifolia 

(Lara.) Janchen olim (1908) sind gemaii den auf dera BrUsseler Kongrefi 
(1910) beschlossenen Erganzungen zu den internationalen Nomenklatur- 
regeiu als sogenannte „totgeborene" Namenskombinationen zu betrachten 
und daher nicht zu verwenden. 

Niedrige Pflanze mit nie.derliegenden oder aufsteigenden Asien. 
Blatter schraubig gestellt, ohne Nebenblatter, sehr schmal, dieklich, 
nadelformig, lineal, mit begranntem oder stumpfem Ende. Die untersten 
und obersten Blatter jedes Zweiges nicht wesentlich kurzer als die 
mittleren, ausgenommen f. alpina und f. paphlagonica; dagegen viel 
haufiger als bei F. ericoides in den Achseln der gewohnlichen Blatter 
sterile, aus ganz kurzen Blattern bestehende Buschel vorhanden. Borstige 
Behaarung sparlich an Blattrandern und Keleknerven oder uberhaupt 
fehlend. Normale Drusenhaare nicht oder nur sparlich andeutungsweise 
vorhanden. Die charakteristische Behaarung von mehr minder anliegen- 
den, gekrummten, nicht oder kaum drusigen Gliederhaaren g€bildet. 
Diese sind besonders zahlreieh im oberen Teil der Zweige und bilden 
hier gewohnlich nur eine diinne graue Haarbekleidung, selten einen 
dichten weifien Filz. Sparlieher sind diese Gliederhaare an Blattern, 
Kelchen und Blutenstielen; letztere erscheinen mitunter fast kahl, jeden- 
falls.immer auffallig schwacher behaart als das benachbarte Stengelstuck. 
Bluten in der Rgel einzeln seitenstandig, nur sehr selten (f. paphlagonica) 
zu endstandigen Wickeln vereinigt.   Blutenstiele  gewohnlich verhaltnis- 
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mafiig kurz und dick, ungefahr so !lang wie der Keleh, etwas kurzer 
oder ungefahr so lang wie die nachststehenden Blatter, nur selten 
{i.alpina und f. papJilagonica) bedeutend Jiinger als diese. Kapsel mit 
zwolf glatten schwarzbraunen Samen. 

Nord-Portugal, Spanien (mit Ausnahme des siidwestlichen Teiles), 
Frankreieh (fast in alien Teilen), Schweiz, Ober- und Mittel-Italien, 
Sttdtirol, Istrien, Gebiete von Gorz, Triest und Fiurae, Osterreich (Nord- 
tirol, Karnten, Steiermark, Ober- und Niederosterreich, Heinzenland), 
Deutschland (Slid-,' West- und Mittel-Deutschland, hier die Nordgrenze 
des geschlossenen Verbreitungsgebietes erreichend), Schweden (Inseln 
Gland und Gotland, zwei weit vorgeschobene, isolierte Standorte), 
Tschecho-SIowakei (Bohmen, Mahren, westliche Slowakei), Ungarn, 
(westlicher, mittlerer und siidlicher Teil), Siebenbiirgen, Rumanien, 
Dobrudscha, Slowenische Lander, Kroatien, (auch Slawonieu?), Dal- 
matien, Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Albanien, Griechenland sarat 
einigen Inseln (auch Kreta, im sudlicheren Teil Grieehenlands an- 
scheinend selten und auf die Gebirge beschrankt), Mazedonien (Griechisch- 
und Serbiscb-M.), Serbien, Bulgarien, Thrazien, Kleinasien, Arrnenien, 
Nord-Persien, Transkaukasien, Siid-Rufiland. 

Es rauC naehdriicklich betont werden, daC F. vulgaris eine von 
F. ericoides vollkomraen selbstandige Art ist und daG es Ubergange 
oder Annaherungsforraen nicht gibt. Unter vielen Hunderten von 
Exernplaren sind mir solche nicht ein einzigesmal begegnet. Freilich 
darf man nicht nach dem Habitus bestimmen, denn dieser ist sehr ver- 
auderlich. Die Variationsbreite beider Arten ist eben eine viel grSCere 
als es nach den Beschreibungen in den meisten Buchern den Anschein 
oat. In der Behaarung, vor allem der Bliitenstiele und oberen Stengel- 
teile, besitzt man aber ein absolut verlaCliches, nie trugendes Merkrnal 
zur Erkennung der beiden Arten. Urn hiebei sicher zu gehen, ist 
freilich zumeist der Gebrauch einer Lupe unerlaGlich, in einzelnen Fallen 
sogar die Benutzung eines Mikroskopes. 

Ein zweites Merkrnal, welches gewohnlich gute Dienste leistet, ist 
das Langenverhaltnis zwisehen Bliitenstielen und nachststehenden Blattern. 
Ira grofken Teile des Verbreitungsgebietes der F. vulgaris sind die 
Bliitenstiele kurzer oder ungefahr so lang, selten nur etwas langer als 
die nachststehenden Blatter. Dberrasehenderweise linden sich nun im 
°stlichen Teile des Verbreitungsgebietes, den einzigen Gegeuden, 
*a die Art in hohere Gebirgslagen aufsteigt (im Westen geht sie 
weniger weit siidwarts), auch Pflanzen mit auffaileud langen Bluten- 
stielen, die man fur eine eigene Art halten konnte, wenn sich nicht 
deutliche Zwischengiieder zu typischer F. vulgaris finden lieflen. Das 
Auftreten   der   mit   langen   Bliitenstielen   versehenen   vulgaris-Formen 
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z. T. in Landern, wo F. ericoides fehlt, z. T. in Gebirgshohen, zu 
welchen F. ericoides niemals emporsteigt, deutet nicht auf eine ursprting- 
lich nahere Verwandtschaft mit letzteren, sondern eher auf eine sekundare 
Entstehung der langen Blutenstiele infolge klimatischer oder stand- 
ortlicher Einfiusse. 

Demnach laCt sich Fumana vulgaris in folgender Weise gliedern: 
a) f. typica Janchen. Die gewohnliche, allgemein verbreitete Form 

mit kurzen Bliitenstielen. Stengelbehaarung meist schwach, selten fast 
weiCfilzig. 

b) f. alpina Maire. Pflanze niedrig, Zweige stark verkiirzt, die 
oberen Blatter dicht gedrangt, ktirzer als die mittleren Blatter und be- 
deutend ktirzer als die auffallend langen Stiele der meist einzeln nahe 
dem Ende der Zweige stehenden Bltiten. Maire in sched. herb. Halacsy 
charakterisiert die Form mit den Worten „glabreseens, foliis abbreviatis, 
densis, pedunculis foliis et saepe calyce longioribus". Indes ist die Stengel- 
behaarung mitunter sogar recht stark, bis ausgesprochen weififilzig. In 
charakteristischer Ausbildung sah ich die f. alpina von folgenden 
Standorten: Kreta, Berg Hagios Pneuraa (Baldaeci, Iter Creticum, 1893, 
Nr. 106); Peloponnes, Berg Chelmos (Herb. Orpanideum, Nr. 275. 
Maire et Petitmengin, Mission botan. en Orient, 1906, Nr. 705); 
Mazedonien, Berg Athos (an Felsen der bbchsten Abhange der Athos- 
Spitze, 1913, leg. Hartmann). Als Meereshohe wird von Maire und 
Petitmengin 2100 m angegeben; der Athos ist tiber 1900 m, der 
Hagios Pneuroa tiber 2400 m hoch. 

Die f. alpina wurde bisher haufig verkannt. Die Exsikkaten von 
Baldaeci und Orphanides werden ^on Grosser zu F. ericoides 
zitiert. Aueh ich habe die Kreta-Pflanze friiher fur F. ericoides gehalten. 
(Mitt. d. Naturw. Ver. a. d. Univ. Wien, VII, 1909, S. Ill), was hiemit 
berichtigt sei. Die Athos-Pflanze habe ich ehedera (Mitt. d. Naturw. 
Ver. f. Steiermark, LI, 1914, S. 195) als F. papJdagonica publiziert; sie 
ist durch dicht weifi-filzige Behaarung ausgezeichnet, wie sich. solche 
auch an Orphanides' Pflanzen vom Chelmos findet und an 
jenem Essikkat aus Paphlagonien (Sintenis, Iter orientale 1892, 
Nr. 3880), auf welches seinerzeit die F. paphlagonica Bornmifller et 
Janchen begrtindet wurde. Diese paphlagonische Pflanze hat etwas 
weniger niederliegenden Wuchs als die typische f. alpina und meist 
mehrbltitige Infloreszeuzen rait sehr kurzen Hochblattern und sehr langen 
Blutenstielen. Aus ihrer Behaarung ist zu erkennen, daC sie nicht zu 
F. ericoides gehoren kann, woftir sie von Grosser gehalten wurde. 
Ohne Kenntnis der Hartmaunschen Athospflanze, die sie zwanglos 
mit der Form vOm Chelmos verbindet, war es das naheliegendste, sie 
fur   eine   selbstandige   Art   anzusehen.   Nach   unseren   gegenwartigen 



Kenntnissen muB sie also io den Forraenkreis der Fumana vulgaris 
eingegliedert werden. Demnach bezeichne ich sie hier im Einvernebmen 
mit Professor Bornmiiller als: 

c) f. paphlagonica Bornmiiller et Janchen. Zweige von weiGen 
Gliederhaaren filzig, auch Blutenstiele und Kelehe in etwas geringerer 
Dichtigkeit rait solchen Haaren bekleidet, Blatter gegen oben an GroGe 
abnehmend. Bliiten meist mehrere in geringen Abstanden am selben 
Zweig; ihre schlanken Stiele langer als die Kelehe und viel langer als 
die nachststehenden, mehr brakteenahnlicben Blatter. Gesehen nur aus 
Paphlagonien: Wilajet Kastambuli, auf Bergen iiber Kisildscha (Sintenis, 
Iter orientale 1892, Nr. 3880). 

5. Fumana thymifolia (L.) Verlot. 
Niedrig bis mafiig hoch, mit aufrechten Blutenzweigen. Blatter 

gegenstandig, mit lineal-lanzettlicher bis elliptisch-lanzettlicher. dicklicher, 
am Eande sehr stark zuriickgerollter Blattspreite und unterseits kraftig 
vorspringendem Mittelnerv, stumpf oder begrannt. Nebenblatter vor- 
handen, die untersten klein, die mittleren etwa ein Drittel so laDg bis 
wenig kiirzer als die Blatter selbst, im Bau diesen sehr ahnlich. In den 
Blattachseln zumeist Buscheln steriler Blatter, die oft recht ansehnliche 
Gr6Ge erreichen. Behaarung vorherrschend aus maGig langen bis kurzen, 
abstehenden Drusenhaaren bestehend, die entweder die ganze Pflanze 
dicht bekleiden oder doch, auch bei den kahlsten Formen, zumindest im 
Blutenstande noch reichlich vorhanden sind. AuGerdem finder sich 
reichlicher oder sparlicher Borstenhaare, seltener auch sehr verarrate 
Biischelhaare an den Kelchen und Blattern, u. zw. hier nicht nur an 
Spitze, Eandern und Mittelrippe, sondern oft auch an der Blattflache; 
die borstige Behaarung kann aber auch vollstandig fehlen. Blutenstand 
deutlieh abgesetzt, ziemlich reichbliitig, mit sehr kleinen Hochblattern. 
Fruchtstiele langer als der Kelch/Kapsel mit sechs hellbraunen, furchig- 
grubigen bis schwach netzig-grubigen Samen. 

Tunis, Algier, Marokko, Portugal, Spanien, Balearen, Sud-Frank- 
re'ch, Piemont, Ligurien, Mittel- und Unter-Italien, Korsika, Sardinien. 
Sizilien, Sud-Istrien, Mittel- und Sud-Dalmatien, litorale Telle von 
Montenegro und Albanien, Griechenland samt den Inseln, auch Korfu 
und Kreta, Sud-Mazedonien, Nordwest-, West- und Sudkiiste von Klein- 
asien, Chios, Gypern, Syrien, Palastina, Unter-Agypten, Cyrenaika, Tripolis. 

In den ostlichen Balkanlandern soil F. thymifolia nach Grosser 
an den sudserbischen Gebirgen und dem unteren Laufe der Donau 
die Nordgrenze finden. In Serbien koramt sie indes nach gutiger Mit- 
teilung von Professor Kosanin bestimmt nicht vor; auch fur Bulgarien 
°abe  ich kerne Belege gesehen   und   keine Literaturangaben   gefunden, 
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halte daher ihr Vorkommen daselbst fur sehr unwahrscheinlich. Ebenso 
istGrossers Angabe fur die armenisch-iranische Provinz nach Professor 
Rornmiillers freundl. Mitteilung offenbar irrtiimlich. 

F. thymifolia ist die einzige Art der Gattung mit gegenstandigen 
Blattern. Durch diesen primitiveu Cbarakter, ferner durch die wohl aus- 
gebildeten Nebenblatter, die scharf abgesetzte Infloreszenz, die riickwarts 
gerollten Blatter und gewisse habituelle Eigentiiralichkeiten erhalt diese 
Art eine grofiere Ahnlichkeit mit Helianthemum als irgend eine andere 
Fumana. In der Behaarung ist die Pflanze sehr variabel, einerseits in 
der Ausdehnung und Starke der Bekleidung mit Driisenhaaren, anderseits 
auch in dem Vorhandensein oder Fehlen von Borstenhaaren. Danach sind 
von den verschiedenen Autoren bis zu sechs und mehr Formen unter- 
schieden worden, die liickenlos ineinander tibergehen und fast samtlich 
im ganzen VerbreitUDgsgebiet der Art zu finden sind. Im wesentlichen 
geniigt aber wohl die Unterscheidung der stark behaarten und der fast 
kahlen Formen, die wirklich sehr verschieden aussehen und von zahl- 
reichcn Autoren. von Pau noch in der jiingsten Zeit, filr verschiedene 
Arten gehalten worden sind. Ich beschranke mich daher zunachst auf 
die Unterscheidung von zwei Formen: 

a) f. glutinosa (L.) Burnat. Synonym: Fumana glutinosa (L.) Boiss. 
im engeren Sinn. Blatter mehr weniger reichlich driisig, trubgrun oder 
graugrun, u. zw. entweder beiderseits dicht drusenhaarig oder, namentlich 
die unteren, oberseits reichlich kurzborstig und nur unterseits driisig, 
die untersten Blatter mitunter kahl. Im ganzen Verbreitungsgebiet der 
Art und zumeist die vorherrschende Form. 

b) f. laevis (Cavaa.) Grosser. Synonym: Fumana laevis (Cavan.) 
Pau. Blatter kahl oder am Bande zerstreut borstig, grasgrun oder etwas 
blaugriin, driisenlos oder nur am Grunde etwas driisig, nur die obersten 
raanchmal unterseits etwas starker driisig. Fast im ganzen Verbreitungs- 
gebiet der Art, aber gewohulich weniger haufig. 

Dazu kommt als dritte eine Form mit ganz beschrankter Verbreitung, 
die ich nicht aus eigener Anschauung kenne: 

c) f. papillosa (Willk.) Grosser. Blatter dicht papillos, kurz und 
dick, zusammengedrangt. Algier und Tunis. 

6. Fumana laevipes (Juslenius) Spach. 

Niedrig bis maCig hoch, mit aufsteigenden oder aufrechten Bliiten- 
zweigen. Blatter schraubig gestellt, schmallineal, fadlich-stielrund, rait 
ebensolchen, etwa halb so langen Nebenblattern, in den Achseln fast 
stets mit kurzen bis ziemlich ansehnlicben Buscheln steriler Blatter. Kelche, 
Hochblatter und Bliitenstandsachsen, selten auch die BlQtenstiele mit locker 
gestellten, langen  und dunnen Driisenhaaren  bekleidet,  im Qbrieen die 



Pflanze vollstandig kahl, von auffallend blaulich-graugriiner Fiirbung. 
Bliitenstand deutlich abgesetzt, mehrblutig bis reichblutig, rait sehr kleinen 
Hochblattern. Fruchtstiele bedeutend langer als der Keleh. Kapsel mit 
sechs dunkel-graubraunen, tief netzig-grubigen Samen. 

Tunis, Algier, Marokko, Portugal, Spanien, Balearen, Sudfrankreich, 
Ligurien, Westkiiste von Mittel- und Unteritalien, Korsika, Sardinien, 
Sizilien, siiddalmatinische Inseln. 

Eine sehr eigenartige Pflanze, die durch ihre Kahlheit und in re 
extrem schmalen, an Larchennadeln erinnernden Blatter einen stark ab- 
geleiteten EiDdruck macht. Sie ist sehr wenig variabel. 

7. Fumana grandiflora Jaub. et Spach. 

Mafiig hoch. Hauptaste sehr kraftig und stark verholzt. Blutenzweige 
aufsteigend bis aufrecht. Blatter schraubig gestellt, ohne Nebenblatter, 
verkehrt-eilanzettlich bis verkehrt-lanzettlich, spitz, vollkommen flach, am 
Kande und Mittelnerv borstenhaarig, ebenso auch die Kelche. Driisenhaare 
vorwiegend als gekriimmte Gliederhaare rait verkiimmertem Kopfchen 
entwickelt; Blatter und Kelche mit solchen sparlieh besetzt, die Bliiten- 
stiele sehr sparlieh behaart bis fast kahl, die Blutenzweige und Infloreszenz- 
achsen dagegen von dicht stehenden Gliederhaaren grau. Bliitenstand arm- 
bltttig, nicht scharf abgegrenzt; Blatter der Bliitenregion nicht wesent- 
lich kleiner als die ubrigen. Blutenstiele auffalleud lang, langer als die 
Kelche und viel langer als die nachststehenden Blatter, zur Fruchtzeit 
bogig zuruckgekrummt. Bliiten sehr groC. Kapsel mit seehs grofien, 
braunen Samen; diese anscheinend furchig-grubig (in ausgereiftem Zu- 
stand nicht gesehen). 

Kappadozien. 
Kraftige Verholzung, Blutengrofie und breit flachige Entwicklung 

der Blatter deuten auf Urspriinglichkeit; dagegen liegt in der Behaarung 
ein abgeleiteter Charakter. In der Sektion Megalosperma nimmt die 
Art eine ziemlich isolierte Stellung ein. 

8. Fumana Bonapartei Maire et Petitmengin. 

Auf Grund unzureichendeu Materials und ohne Berucksichtigung 
der Samenmerkmale wurde diese Art von mir friiher als F. ericoides 
f. Malyi beschrieben. 

Niedrig bis mittelhoch (etwa 4 bis 20 cm hoch), am Grande 
reichlich verzweigt. Altere Aste niederliegend, Blatenzweige aufsteigend 
bis aufrecht, unterwarts mit kurzen, oberwarts und in der Infloreszenz 
mit langeren abstehenden Drusenhaaren, die wohiausgebildete Kopfchen 
tragen, reichlich besetzt. Blatter schraubig gestellt, ohne Nebenblatter, 
schmallanzettlich,   lineal-lanzettlich   bis   lineal, 



grofiten mittleren (an albanischem Material) etwa 12 bis 18 ram lang 
und IVJ bis 3 mm breit, nach unten kleiner werdend, naeh oben 
plotzlich in sehr kleine Hochblatter tibergehend, alle Blatter grasgriin 
mit einem Stich ins Blauliche, auf der Flache sehr fein driisig, am 
Bande kahl oder haufiger zerstreut borstig bewimpert, so aueh manchmal 
unterseits am Mittelnerven. Traubenforraige Wickel scharf abgesetzt, bis 
siebenbliitig, baufig vier- bis fiinfblutig. Bliitenstiele ungefahr so lang 
oder wenig langer als der Kelch, zur Fruchtzeit bogig zuriickgekriimmt, 
wie die Kelche von etwa */« bis 7« mm langen, wohlausgebildeten, ab- 
stehenden Driisenhaaren reichlich besetzt. Innere Kelchblatter etwa 
7 bis 9 cm, Kronblatter getrocknet etwa 10 bis 11 mm lang. Kapsel 
6 bis 7 mm lang, braunlichgelb, kahl, glanzend, seehssamig. Samen 
ansehnlich, 272 bis 3 mm lang, iy2 bis 2 mm breit und dick, grubig- 
furchig, seltener fast glatt, dunkel-rotlichbraun, stellenweise blaugrau 
bereift. 

Siidwest-Serbien (Mokra gora, Zlatibor, Umgebung von Raska), 
Stidost-Bosnien (Rudo), (Nord-Montenegro, Durmitor-Gegend?), Nord- 
Albanien (Serpentingebiet ostlich von Skutari), Nord-Mazedonien (Sudfufi 
der Sar planina), Nord-Thessalien (Berg Zygos). 

Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Prof. N. Kosanin 
(Belgrad) waehst F. Bonapartei in Serbien ausschlieftlieh auf Serpentin. 
(Pancic, der die Pflanze urspriinglich als „Helianthemum 
d. i. Fumana ericoides, veroffentlichte, hat in einer spateren Herbar- 
notiz selbst eine neue Art darin vermutet und auf die abweichende 
Samenanzahl hingewiesen.) Der Standort in Ostbosnien bei Budo an der 
Sudseite der Yarda planina liegt nach giitiger Mitteilung von Herrn 
Kustos K. Maly (Sarajevo) ebenfalls auf Serpentin. Bei Skutari habe ich 
die Pflanze ausschliefilich auf Serpentin, hier aber sehr verbreitet und 
massenhaft gefunden, auch Gomsice, von wo Baldacci die Pflanze aus- 
gegeben hat (Iter Albanieum V, 1897, Nr. 1 gemischt mit Fumana vul- 
garis), liegt im Serpentingebiet. Auch Professor Kosanin hat F. Bona- 
partei im Drintale in Nord-Albanieu sehr oft, aber stets nur auf Serpentin 
gefunden; er nennt mir brieflich folgende Standorte: Berg Maja Bauns, 
Berg Bos und langs des Fliifichens Srica (Strica). Der von Prof. J. 
Bo mm tiller im Jahre 1917 in Mazedonien entdeckte und mir freundliehst 
brieflich mitgeteilte Standort bei dem Dorfe Raduse im Hugelland an der 
Sudseite der Sar planina liegt gleichfalls auf Serpentin. 

Ma ire und Petitmengin geben Schiefer als Unterlage an. Wir 
haben es also wahrscheinlich zumindest mit einer kalkfeindlichen Pflanze. 
wenn nicht gar mit einer ausgesprochenen Serpentinpflanze zu tun. 

Als Meereshohe geben Maire und Petitmengin fur den Original- 
standort in Thessalien 1200 m an, Maly fur den ostbosnischen Standort 



900 bis 1000 m, Kosanin fur die serbischen Standorte 500—1100 m» 
fur seine Funde in Albanien 300—1300 in, Bornm hilar fiir den maze- 
donischen Standort 400 m. Die Standorte bei Skutari liegen zwischen 
50 m und 300 m Meereshohe und zum Teil in sonnigster Siidexposition. 
Gewifi ist F. Bonapartei keine Gebirgspflanze, sondern nur eine Pflanze, 
die unter Umstanden bis zu einer gewissen Meereshohe ansteigen kann. 

In bezug auf Hohenlage und Bodenbeschaffenheit von alien sonst 
bekannten stark abweichend ware der Fundort in Montenegro. Kustos 
V. Cur6ic saramelte sie angeblich auf dera Wege vom Skrcko jezero 
(1727 ra) gegen die Cirova pecina, den hochsten Gipfel des Durmitor- 
Gebirges, in einer Gegend, welche fast ausschliefilich aus Kalk besteht. 
Vielleieht liegt hier doeh eine Yerwechslung des Standortes vor und ist 
eine neuerliche Bestatigung abzuwarten. 

Famana Bonapartei wurde ganz mit Unrecht so lange mit 
F. ericoides zusammengeworfen oder, wie von Mai re und spater von 
Halacsy (Oonsp. fl. Graec, suppl. II.), in dessen nachste Verwandt- 
schaft gestellt. Die Ahnlichkeiten sind rein auGerliche, die umsomehr 
sehwinden, je reichlicheres Material man sieht. Besonders die relativ 
breiten Aachen Blatter und die stets scharf abgesetzte, nieraals durch- 
blatterte Infloreszenz, die eher an Helianthemum sect. Enhelianthemum 
erinnert, machen einen von Fumana ericoides ganzlich abweichenden 
Eindruck. Die groGte Ahnlichkeit und nachste Verwandtschaft besteht 
vielmehr mit der syrischen F. oligosperma. Mit F. grandiflora, der 
F. Bonapartei in der Samenzahl gleicht, hat sie sonst wenig gemeinsames. 

9. Fumana oligosperma Boiss. et Kotsehy. 

Niedrig bis mittelhoch. Bliitenzweige anfsteigend bis aufreeht, 
unterwarts mit ganz kurzen, oberwarts mit etwas liingeren, abstehenden, 
wohlausgebildeten Druseuhaaren dicht bekleidet. Blatter schraubig ge- 
stellt, ohne Nebenblatter. schmai-lanzettlich bis lineai-lanzettlich, spitz, 
flach, auf der Flache sehr fein drusig, am Rande kahl oder haufiger 
zerstreut borstig bewimpert. In den Blattachseln zumeist sterile Blatt- 
biischel von ansehnlicher Grofie vorhanden. Infloreszenz ein seharf ab- 
gesetzter, ziemlich lang gestielter traubenformiger Wickel von etwa 
4 bis 7, selten weniger, Bluten mit sehr kleinen Hochblattern. Bliiten- 
stiele ungefahr so langer oder etwas langer als der Kelch, ebenso wie 
dieser mit wohlentwickelten abstehenden Drusenhaaren dicht bekleidet 
Kapsel mit drei groCen, grob furchig-grubigen Samen. 

Nord-Syrien (Tolos-Dagh). 
Steht der F. Bonapartei siehtlich nahe, hat aber, abgesehen von 

der dreisamigen Kapsel, kleinere und noch zahlreichere Bluten und 
kurzere Drusenhaare des Blutenstandes. Die von Grosser angegebenen 
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Nebenblatter beruhen   auf Verwechskmg   rait   den   ersten Blattern   der 
Achselsprosse. 

10. Fumana aciphylla Boiss. 
Mittelboch. Bliitenzweige sehr schlank und dunu, nur am Grand 

normal beblattert, mit zerstreuten, sehr kleinen, sitzenden oder fast sitzen- 
den Drusen bekleidet, kahl erscheinend. Blatter sehr schmal-lanzettlich bis 
lineal, etwas dicklicb, nadelartig, auf der Fliiche auCerst fein drusig, 
am Rande kahl oder sehr zerstreut borstig bewimpert, an Grofie nach 
obeu rasch abnehmend und in sehr zerstreut stehende, fast schuppen- 
artig kleine Blattchen ubergehend. In den Achseln der unteren von den 
wohlentwickelten Blattern finden sich kleine Buschel sehr zahlreicher 
stark verkurzter Blatter. Blutenstajid ziemlich armblutig, sehr locker. 
Blutenstiele sehr lang, zur Fruchtreife mehrmal langer als der Kelch, 
wie dieser aufierst fein drusig, scheinbar kahl. Kapsel mit drei groDen, 
tief netzig-grubigen Samen. 

Thessalien, Kleinasien, Armenien. 
Pflanze von sehr eigeuartigera Habitus, die sowohl wegen der 

wenigen, dieht netzig-grubigen Samen an das Ende der Gattung gehort, 
als auch durch die sehr schmalen Blatter und die Kahlheit sich als 
stark abgeleitet erweist. Die lediglich auf die Blattform beschrankte Ahn- 
lichkeit mit Fumana ericoides und F. vulgaris beruht wohl nur auf 
Kouvergenz. 
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