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Norden nur an wenigen Reliktstandorten die Eiszeit uberdauern konnten. 
Dafi aber diese Arten vor der Eiszeit die ganzen Alpen, bezw. Ost- 
alpen besiedelt hatten, dafiir spricht der Umstand, dafi manche der- 
selben auch in den Zentralalpen auf ihren zusagendem Kalkboden heute 
noch vorkommen, wie Ranunculus parnassifolius auf der Serlesspitze, 
Astrantia bavarica auf dem Brandberger Joch und Saxifraga incrustata 
auf der Krebenze, Standorte die meiner Ansicht nach ebenso als 
Praglazialrelikte zu deuten sind wie die in den nordlichen Kalkalpen. 

Cbrigens liegt auch kein zwingender Grund dafiir vor, dafi alle 
jene Arten, welche in den Alpen und Pyrenaen einerseits, in den Alpen 
und illyrischen Gebirgen andrerseits vorkommen, unbedingt aus den 
Alpen in diese Gebirge oder vice versa in relativ spater Zeit eingewan- 
dert sein miissen. Die praglaziale Hochgebirgsflora dieses ganzen 
Gebirgsbogens kann ganz gut von Anfang an eine einheitliche gewesen 
sein, bezw. mindestens die der Pyrenaen und der Westalpen einerseits, 
die der illyrischen Gebirge und der Ostalpen andrerseits. Dafi dem so 
ist, dafiir sprechen auch die Relikte von Arten wie Horminum pijre- 
naicum, Eanunculus parnassifolius, Alyssum ovirense (bezw. cunei- 
folium) und Saxifraga incrustata, die uns beweisen, dafi diese 
Arten vor der Eiszeit nicht allein in den Siidalpen, sondern auch 
in den Nordalpen bereits vorhanden waren. Es liegt demnach auch 
gar kein Grund vor anzunehmen, dafi jene Typen der Alpenflora, die 
wir als „illyrische" bezeichnen, und die aufier in den Ostalpen auch 
in den illyrischen Gebirgen, und hier zumeist haufiger als in den 
Alpen vorkommen, wie z. B. Asplenium fissum, Potentilla Clusiana, 
Saxifraga incrustata, in inter- oder postglazialer Zeit aus den illyrischen 
Gebirgen in die Alpen eingewandert seien, sondern es ist viel wahr- 
scheinlicher, dafi sie schon vor der Eiszeit in beiden Gebirgsziigen 
verbreitet waren. Dafi sie heute in den Alpen seltener sind als auf 
der Baikanhalbinsel, ist wohl auf die weit starkere Wirkung der Ver- 
gletscherung in den Alpen zurUckzuftihren. 

Beit rag zur Kenntnis der Gattung Heracleum 
in den Ostalpen. 

Von Professor Johann Nevole (Briinn). 
(Mit 3 Textabbildungen.) 

In den  meisten Bestimmungsbiichern wird die Gattung Heracleum 
in zwei Gruppen geteilt, welche sich durch die Blattform unterscheiden. 
Die  erste   Gruppe  umfafit jene Arten,   welche   sich   durch  ungeteilte 
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Grundblatter kennzeichnen, die zweite Gruppe umfaCt jene Arten, welche 
alle Blatter geteilt haben. 

Schon altere Autoren, wie Orantz, Jacquin, Linne, hatten das 
Bestreben, die Gattung Heradeum in Species aufzuteilen, deren Merk- 
raale hauptsachlich an der Blattform zu erkennen sind. Tatsachlich ver- 
sagen bei der Bestimmung alle anderen Merkmale, wie Form der Friichte 
Lange der Striemen, fast vollkommen. Aus diesem Grunde teilte Neilreich 
in seiner Flora von Niederosterreich Heradeum Sphondylium blofi in zwei 
Unterarten: H. Sphondylium a latilobatum und 0 angustilobatum. 

Die Einbeziehung des Heradeum Pollinianum in die Flora von 
Steiermark durch Hayek gaben rnir Veranlassung, die Arten der 
Gattung Heradeum fur die Ostalpen einer kritischen Sichtung zu unter- 
ziehen, um fur eine eingehendere Arbeit spater eine brauchbare Grundlage 
zu haben. Beobachtungen der kritischen Pflanzen in nahezu alien Gauen 
der Ostalpen und Durehsicht der grofieren Herbarien in Wien, Graz, 
Prag (Beck) und Innsbruck bildeten die Grundlagen vorliegender Arbeit. 

Briquet untersuchte die Heradea der Westalpen und wies in 
seiner Arbeit auf die Merkmale der Grundblatter hin, wobei ihn die 
geringe Konstanz der Blattform bewog, manche Arten nur als Subspecies 
aufzufassen. Tatsachlich variieren manche Formen derart, dafi es auf 
den ersten Blick fast unmoglich erscheint, die richtige Species heraus- 
zufinden, umsomehr, als bei den alteren Species, wie H. montanum, 
H. elegans usw. die Nomenklatur durch die verschiedenen Diagnosen 
sehr erschwert ist. 
tTbersicht der Arten der Gattung Heradeum in den Ostalpen. 

Bestimmung8tabelle. 

L (   Wenigstens die Grundblatter ungeteilt, Blattabschnitte verschieden gestaltet  2 
I   Alle Blatter fiederspaltig oder fiederschnittig 3 
(   Grundblatter grot, Blattabschnitte zugespitzt,  stark stacbelspitzig,  Blatter 
I       oberseits  schwach,  unterseits  stark  rauhaarig, Doidenstrahlen rauh bis 

2 I        flaumig Heracleum montanum Schleich. 
* j    Grundblatter   grofi,  Blattabschnitte   zugespitzt,   Blatter oberseits   glatt bis 

I       kurzhaarig, unterseits rauhaarig und zerstreut wei&haarig 
Heradeum Pollinianum Bert. 

3 |    An den FrSchten   innere Striemen vorhanden 4 

' I   An den Fruchten   innere Striemen kurz oder fehlend 6 
(Blattabschnitte  gestielt,  lappig,  breit,  schwach  stachelspitzig,  meist rau- 

haarig Heradeum Sph 
Blattabschnitte teils sitzend, teils gestielt, alle schmal, oft zusammenflieflend  5 

j    Blattabschnitte bandartig, sehr Terlangert, lanzettlich, grobgezahnt,  meist 
5 J       kahl ; Heradeum Sphondylium var. longifolium 

' j    Blattabschnitte schmal,   zierlich,  fingerformig,   oft  zusammenfliefiend,  kahl 
*       bis behaart. Heradeum Spondylium Tar. angustifolium 

6 j   Bliiten weiO strahlend, Friichte kahl Heradeum austriacum L. 
' I    Bliiten rot bis rosa strahlend, Fruchte behaart .    Heradeum siifolium Rchb. 
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Fast alie hier angefiihrten Arten und Varietaten zeigen die Neigung, 
binsichtlich der Bebaarung und Blattgestaltung mehr oder minder zu 
variieren, so dafi bei mancben zahlreiehe 0bergangsformen existieren. 
So sind die beiden Formen longifolium und angustifolium am natur- 
liehen Standort einer sehr grofien Variation fahig, so dafi es subjektiv 
nicht scbwer fallt, hier noch andere Varietaten aufzustellen, die aber 
aile schon an natfirlichen Standorten in die Stammform H. Sphondylium 
iibergehen. 

Im nachfolgenden werden die einzelnen Arten und Varietaten be- 
sprochen und, soweit dies moglich ist, auch ibre geographische Ver- 
breitung festgestellt. 

Heracleum montanum Schleich., Catalog. (1821). 

Synonyme: H. Sphondylium y montanum Briquet (1906). 
E. „asperumu auctornm, non Marschall-Bieberstein, Fl. taur. 

cauc. Ill, 1819. 
H. PoUinianum Gelmi,  Prospetto   d.   Fl.   Trent. (1893). 
H. elegans Crantz, Stirp Austr. III. (1767),  z. Teil,   non 

H. elegans Jacquin,  Fl. Austr. Icon., torn. II. (1774). 
H. montanum Gaudin, Fl. helv., II. 1828 (bier Diagnose!). 

Diagnose: Caulis erectus, 100—150 cm altus, profunde sulcatus; 
folia   basalia  et   caulina   simplicia,  palmatiloba,   argute  dentata,   dorso 
praecipue ad  nervos  venasque setis rigidis,  quae etiam in  petiolis   ac 
praesertim infra foliorum basin oecurrunt, hispida (Gaudin). Umbellae 
amplae  radiis infra pubescentibus yel  hispidis.   Flores radiantes petalo 
profunde bilobato. Germen asperulum,   Fructus obovatus, glaber.   Floret 
ab Julio usque ad Septembrem. 

Gaudin fuhrt in seiner Flora helvetica zum erstenmal eine Diagnose 
dieser zuerst von Schleicher im Gatalogus (1821) erwahnten Pflanze 
an, die ihm aus dem Jura (D61e) bekannt war. Er weist hier auf die 
rauhe Behaarung hin, die auf der Unterseite hauptsachlich vorhanden 
ist und die auf der Oberseite oft nur auf kurze Harchen beschrankt ist. 
Eine genaue Untersuchung dieser, besonders auf den Nerven der Blatter 
sitzenden Haare zeigt, dafi diese Haare selbst kleine Verdickungen und 
Wiilste haben, wodurch sie selbst rauh erseheinen. Doch sind diese 
Verdickungen blofi Ausscheidungen der Zellwand, da eine Einwirkung 
von konzentrierter Salzsaure ohne Einflufi bleibt. Durch diese sehr 
charakteristischen, am Grunde mit breiter Basis sitzenden Haaren, sind 
sowohl H. montanum als auch H. PoUinianum ausgezeiehnet. Bei 
H. Sphondylium konnte ich diese Haare blofi ab und zu am Rande des 

n, auf den Blattflachen fehlen sie jedoeh. 
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Diese eigentumliche Behaarung, wodurch das Blatt, der Stengel und 
selbst oft die Doldenstrahlen sich rauh anfiihlen, gab Anlafi, daft kite re 
Autoren diese Pflanze einfach als H. „asperum" bezeichneten. Da aber 
das echte H. asperum MB. auch stachelige und behaarte FrGehte hat, 
unsere Pflanze dagegen stets glatte reife Frflchte besitzt, so ist eine Ver- 
wechslung mit jener kaukasischen Art ausgeschlossen. 

Kerner, in dessen Herbarium (leider mitunter sehr schlecht er- 
halten!) Exemplare aus den Tiroler Alpen liegen, hat zu den einzelnen 
Bogen Bemerkungen gemacht, aus welchen zu entnehmen ist, dafi diese 

Abb. 1. Heracla 

Pflanze der Alpen frflher allgemein als H. asperum MB. bezeichnet 
wurde. Er vergleicht wiederholt die Diagnosen und kommt zu der An- 
sicht, daB es sich nur um H. montanum Schleich. handeln kann. Auch 
er betont dafi auf der Oberseite haufig deutlich entwickelte Haare mit 
der Lupe sichtbar sind. 

Was die aufiere Gestalt der Blatter betrifft, so variieren dieselben 
in bezug auf die einzelnen Blattabschnitte. 

Nach Briquet sind die Blatter am haufigsten dreischnittig, hand- 
formig geteilt Die Blattabschnitte sind zugespitzt und haben eine be- 
spitzte Zahnung des Blattrandes. Die Exemplare aus den steirisch-nieder- 
osterreichischen Alpen sind dureh nichts von den Tiroler Pflanzen ver- 



schieden. Die Blattforra der Exemplare von der Kaxalpe, vom Otscher 
und aus den Eisenerzer Alpen zeigen genau dieselbe Behaarung und Formen 
der Blatter wie die aus dem Platschentale bei Innsbruck. Schon N eli- 
re ich riel die Pflanze aus den niederosterreichischen Alpen auf und er 
vergleicht sie mit einer Alpenform von H. Sphondylium, die Jaequin 
zum Teil als H. elegans bezeichnet. Hingegen fiihrt Furstenwarther 
vom Eisenerzer Reiehenstein ein H. palmatum an, unter welchem sicher 
unsere Pflanze gemeint ist. Vergleicht man die Pflanzen der Tiroler 
Alpen mit jenen aus den Eisenerzer und niederosterreichischen Alpen, 
so ergibt sich gar kein einschneidender Unterschied. 

Briquet wies auf ein Merkmal in der Ausbildung der seitlichen 
Fiedern erster Ordnung hiu. Er unterscheidet „akropetalu und „basipetalu 

geforderte Blattabschnitte. Die akropetalen haben die nach vorne gelegene 
Halfte starker entwickelt; die basipetalen hingegen zeigen die uns bekannte 
Form wie Abb. 1. Es ist nun allerdings nicht ausgeschlossen, dafi B. 
montanum, welches in den gesamte* Alp«n vorkommt, auf Grund dieses 
Merkmales in eine westalpine und eine ostalpine Unterart zerfallt und 
dafi bei Durchsicht reichlicheren Materiales oder Beobachtung an natiir- 
lichen Standorten die von Briquet aDgefiihrten Unterschiede zutreffen. 
Doch hatten diejenigen Exemplare, die ich aus der westlichen Schweiz 
sab, genau dieselben Blattabschnitte wie die Tiroler und ostalpinen Pflanzen. 
Aueh erwahnen weder Gaudin noch andere franzosische und Schweizer 
Autoren dieses angebliche Merkmal. 

Wohlfahrt hat, wie Briquet richtig bemerkt, alle Irrtumer der 
friiheren Kochschen Synopsis in seine Neubearbeitung aufgenommen. 
Dadurch, daC Wohlfahrt bei H. montanum die Unterseite der Blatter 
als grau bis weifi beschreibt, verwechselt er H. montanum mit H- 
PolUnianum. H. setosum Lap., Hist. abr. Pyr. (1813), welches Wohl- 
fahrt in der 3. Auflage der Kochschen Synopsis als eigentlichen Namen 
fur H. montanum anfuhrt, hat grofie breite Blatter mit fast filziger Unter- 
seite und dtirfte am ehesten in die Gruppe von H. granatense Boiss. 
gehoren. Nach Briquet und den franzosischen Autoren ist H. setosum 
in den Pyrenaen heimiseh und mit H. montanum gewifi nicht identisch. 
Manche Autoren, wie De Candolle, Bertoloni, Grenier et Godron, 
und auch osterreichisehe Autoren, wollen 
Linne zuerst aufgestellte H. Panaces sehen 

Geographische Verbreitung: H. 
Tiroler Alpen nicht selten vor. Kerner kennt es aus den Zeutralalpen, 
Lechtaler Alpen und aus Vorarlberg. Auch bei Innsbruck, bei Dux und auf 
dem kleinen Rettenstein kommt es vor. In Sudtirol ist es bis Trient, Val 
Sugana (Feltre?), Cereda (N1), Broconepafi, Fedajapafi (2100 m), Sasso 

') N = leg. Nevole. 



da rocca, 2400 m, Marraolata (N), Pordoijoch (N) verbreitet. In den Kara- 
wanken (Scharfetter) und weiter sudiistlich in den Wocheiner Alpeu, 
wie Triglav (N), Crna prst, 1800 m (N, Rechinger, Beck) ist es nicht 
selten. In den Hohen und Niederen Tauern tritt es in der Krummholz- 
region auf und ist endlich in Salzburg nach Sauter (H. „asperumu) auf 
dem Untersberg usw. und im Salzkamrnergut [(Mondsee) verbreitet. Im 
ostlichen Teile der nordlichen Kalkalpen tritt H. montanum zwischen 1500 
bis 1800 m in den Eisenerzer Alpen, am Eeichenstein (bei 1800 m Nord- 
seite und 1500 m Siidseite) auf. Noch weiter ostlich ist es am Otscher (N) 
bei 1500 m und in den Otschergraben, ferner auf der Raxalpe (von loOO 
bis 1800 m) und dem Schneeberg (1700—1800 m), jedoch selten, zu finden. 

Heracleum Pollinianum Bert., Fi. it., III. (1837). 

Synonyme: E. pyrenaicum Poll., Hort. et prov. Veron. (1816). 
K amplifolium Poll., Fl. Veron., I. (1822),  non Lapeyr., 

abr. Pyren. 
Diagnose: Caulis erectus, 100—150 em altus, pilosus, profunde 

striatus. Folia basalia et caulina simplicia, palmatiloba, argute dentata, 
supra glabra vel hispidiuscula, subtus pilis brevibus crassis granulatis et 
longioribus tenuioribus laevibus obsita. Umbellae pubescentes. Flores margi- 
nales radiantes. Germen hispidiusculum. Fructus glabri, rotundato-cordati; 
vittae valleculares productae usque ad duas tertias partes diachenii et 
etiam ultra (Bertoloni). Floret a medio mense Julio usque ad Augustum. 

H. Pollinianum unterscheidet sieh von dem sehr ahnlichen 
H. montanum in erster Linie durch die Behaarung der Blatter. Auf 
der Unterseite der Blatter findet man aufier kleinen borstenartigen 
Haaren noch langere weifle Haare, die besonders in den Blattwinkeln 
auftreten und die Unterseite grau erscheinen lassen. Auch sind die 
Doldenstrahlen mehr flaumig und nicht steifhaarig, die Blattabschnitte 
nicht so zugespitzt. Von H. pyrenaicum Lam., welches haufig mit dieser 
Art verwechselt wurde, unterscheidet es sich durch die weit schwachere 
wollige Behaarung. Lamarck gibt in seiner Original-Diagnose aus- 
driicklich   an „feuilles   vertes   et   tout   a   fait  glabres   en   dessus  tres 

Es scheint daher, dafi Kerner beim Vergleiche der siidtirolischen 
Exemplare, welche er far H. pyrenaicum hielt, keine echten Exemplare 
von B. pyrenaicum Lam. vorlagen. 

Kerner findet zwischen H. Pollinianum und H.pyrenaicum keinen 
Unterschied. Da aber seine Exemplare aus Siidtirol eine schwache weifie 
Behaarung neben kurzen Harchen zeigen und auch sonst die Blattform 
damit ubereinstiramt, so sind dieseExemplare mit H. Pollinianum identisch. 



Vom H. Orsini, welche Art Kerner in seinen Notizen in seinem 
Herbarium auch zu H. pyrenakum Ziehen will, unterscheidet sich 
unsere Pflanze wesentlich. H. Orsini hat oberseits glanzende lederartige 
Blatter1), deren Rand kammartig gezahnt ist und deren Stengel und 
Doldenstrahlen sehr rauh behaart sind. Es ist dies eine siidliehe Art, 
die sich an das Areal des H. Pollinianum sudlich anschliefit und vor- 
nehmlich in den Abruzzen, in Bosnien und Mazedonien vorkommt. 
Hayek hat in seiner Flora von Steiermark H. Pollinianum aus den 
Sanntaleralpen aufgenommen und dadurch die Aufmerksamkeit auf diese 
von Pollini zuerst aufgestellte Art hingelenkt. 

Pollini beschreibt in seinem Hort. et prov. Veron. drei ?er- 
sehiedene Arten, die er nach der Unterseite der Blatter charakterisiert 

Ein H. foliis subtus incanis, Id /. welche dem 
E. Pollinianum entspricht, dann ein H. foliis subtus incano-scabris = 
= H. amplifolium Lapeyr., und endlich ein H. foliis tomentosis albis 
Dec, Syn. FL gall., 310, welehes H. pyrenakum Lam. entspricht. In 
seiner Fl. Veron., I., 339, beschreibt er die vorliegenden Pflanzen genau 
und nennt sie H. amplifolium. Bertoloni hatte nun in richtiger Er- 
kenntnis diese Pflanze H. Pollinianum benannt, da ein Irrtum mit 
H. amplifolium Lapeyr. moglich ist. 

J) „folia supra laete viridia, nitida, glabra" (Berteteai, Fl. it., III.) 



Geogr. Verbreitung: Sudtirol: Fassa, Fierame, bis Feltre, Monte 
Baldo (loc. class!), Bondone, Val. vestino (Kerner), Trento, M. Spinale, 
Val di Ledro (2000—2200), Schluderbach, Landro; ferner in den 
Julischen Alpen, Karawanken selten (Petzen, Halacsy), Wocheiner Alpen 
und Sanntaler Alpen (Hayek). 

H. Sphondylium L. 
Diagnose : Oaulis ©rectus, ramosus, 50—150 cm altus, sulcatus. 

pubescenti-pilosus/ Folia basalia quinato-pinnata, caulina ternata, foliolis 
ovatis, incisis, serratis, undulatis piloso-scabris. Umbellae radii striati, 
birti vel glabrati. Flores marginales radiantes, albi. Germen glabrura. 
Fructus glabri, rotundato-cordati. Floret ab Augusto usque ad Octobrem. 

Bei alien alteren Autoren, wie Linne, Jacquin, Crantz usw. 
machte sich in Hinblick auf die Abweichungen, welche H. Sphondylium 
besonders in den Alpen aufweist, das Bedurfnis geltend, andere Parallel- 
arten aufzustellen. Aus den Diagnosen dieser mehr oder minder ver- 
anderlichen Arten geht hervor, daG es sich um Pflanzen handelt, deren 
Blatter eine andere Form besitzen als das normale H. Sphondylium. 
Alle anderen Merkmale, wie Behaarung der Fruchte. Form der Blflten 
sind durchaus unverliiGlich. 

Vom gewohnlichen H. Sphondylium unterscheiden sich diese 
Varietaten dadurch, daC die einzelnen Blattabschnitte entweder ver- 
langert, schmal oder bandartig sind und dafi die einzelnen Blatt- 
abschnitte miteinander derart verbunden sind, dafi die obersten Ab- 
schnitte rait den unteren durch schmale mehr oder minder geflugelte 
Blattspindeln zusammenhaugen. Die Zeichnungen von Crantz und 
J acqu in geben von alien diesen Moglichkeiten nur die hervorstechendsten 
Falle an. In Wirklichkeit eiistieren eine grofie Zahl von verschiedenen 
Formen, die auf einem Stock oft alle zusammen vorkommen. 

An natQrlichen Standorten hatte ich Gelegenheit, durch mehr als 
zehn Jahre solche Varietaten zu beobachten. Es war dies ein Exemplar 
von H. Sphondylium var. longifolium bei Weichselboden und mehrere 
Exemplare von H. Sphondylium var. angustifolium in den Eisenerzer 
Alpen (Prabichl). Beide Pflanzen zeigten die Tatsache, dafi sich in manchen 
Jahren die Blattabschnitte fast wie H. Sphondylium veranderten, so dafi von 
einer Konstanz der Merkmale an einem Standort nicht die Rede sein konnte. 

Infolge der grofien Veranderlichkeit haben manche Autoren wie 
Hegetschweiler, Neilreich, Beck und insbesondere Briquet diese 
"Arten" nur als Varietaten einer Art und zwar des H. Sphonylium an- 
gesehen. Hayek schlofi sich der Anschauung alterer Autoren an und 
stellte uberdies noch eine dritte Art, H. styriacttm, auf. Da diese ^Art" 
a*>er   ebenso   wie   die   anderen   in   ihren   Blattformen   alle  moglichen 



Korabinationen   aufweist,   so  ist  ihr   die   Artbereehtigung   kaum  zuzu- 

H. Sphomlylium Tar. longifolium (Jacq.) mihi. 

Synonyme: H. longifolium Jacqn., Fl. Austr. (1778). 
H. angustifolium Willd. in L., Sp. pi., ed. IV (1797). 
H. styriacum Hay., Fl. v. Steierm., I. 
H. angustifolium y. longifolium Beck, Fl. v. N.-O. 
H. stenophyllum Gaud., Fl. helv. 
H. longifolium Hegetschw. u. Heer, Fl. d. Schweiz. 

Jacquin gibt in seiner Flora Austriaea von ihr folgende 
Diagnose: „Hoc longitudine insigui laciniarum foliorum omnium 

raagis abscedit a Sphondylio quam reliqua: sunt enim hae laciniae'primariae 
seraipedales, in culta etiara plantae pedales, ex lanceolato oblongae, acu- 
tae, superne glabrae, subtus asperae, parum et breviter subdivisae. Et vel 
in tenella adhuc plantula folia sunt palmata in lacinias longas. Caulis 
pilis albidis asper a duobus ad quattuor pedes altus et striato sulcatus 
est. Involucrum universale, quod saepe desideratur est polyphyllum ex foli- 
olis linearibus, acutis et particulari simile. Petala alba, subovata et ob in- 
flexum apicem subcordata, exteriora sunt radiantia maiora et semibiloba. 
Semina Sphondilii. Pars folii caulini infimi, non colorata, etiam delineata 
conspicitur." 

Jacquin beschreibt im Jahre 1778 die Pflanze zum ersten Male 
ziemlich genau und gibt in seiner Flor. austr. icon., torn. II., tab. 174, 
eine sehr instruktive Abbildung, ahnlich wie sie aus dem Hollentale am 
FuCe des Wiener Schneeberges gesammelt wurde. Neilreich, in dessen 
wohlerhaltenem Herbarium im Wiener Hofmuseum Exemplare aus 
dem Hollentale liegeu, bezeichnet diese Pflanze als H. Sphondyliutn 
/3. angustifolium. Er bemerkt hiezu, das dies eine Form mit verlangert 
lanzettlichen bis 15 cm langen Blattzipfeln sei. Doch habe ich diese auch 
sehr variabel gefunden; an manchen Exemplaren mafien sie bei 25 cm. 
Beck fuhrt die Pflanze unter dem Namen H. angustifolium y. longi- 
folium an. „Samtliche Zipfel sehr verlangert, vier bis achtmal so lang 
als breit, langlich-lanzettlich, sehr lang zugespitzt, ungleich kerbsagig, 
manchmal etwas lappig" (Beck). Auch Hegetschweiler und Heer 
haben die Pflanze unter dem Namen H. longifolium nob. angefuhrt. Die 
beiden Autoren ziehen jedoch auch H. elegans Jacqn. (non Crantz!), 
//. longifolium Jacqu. sowie H. sibiricum h. und H. flavescens irrtiim- 
lich dazu. 

Hayek trennte noch eine dritte Art von H. Sphondylium ab. Diese 
Art, H. styriacum Hay., wurde sich von H. longifolium nur durch die 
Behaarung und vielleicht die Farbung der Blatter unterscheiden. Bei der 



ungeraein grofien Veranderlichkeit der Blatter und der Behaarung ist 
diese „Artu auch wohl nur eine Ubergangsform zwischen H. Sphondylium 
var. longifolium und var. angustifolium. Denn schon die Schweizer Bo- 
taniker gebeh das H. longifolium als rauh behaart an. 

Wi lid enow, welcher diese Pflanze in die IV. Ed. der Sp. PI. 
Linnes aufnahra, fiihrt folgende Diagnose an: „Statura H. Sphondylii 
sed folia angustissima, linearia, 

Abb. 3. Heracleu; 

ciatim, scilicet ad singula genicula quaterna; anteriore foliolo basi lobato. 
Flores uniformes viridis, aibi." Auch hier liegt das Hauptmerkmal in den 
bandformigen Blattern. 

Trotzdem viele Autoren diese Pflanze als eine Art ansahen, ist 
dieselbe infolge der zahlreichen ftbergange und der Inkonstanz 
aller in den Diagnosen angegebenen Merkmale an naturlichen Stand- 
°rten nicht als echte Art zu bezeichnen. Diese Varietat steigt zum 
Gegensatze der friiher angefuhrten Arten bis zur Krummholzregion und 



ist iiberdies gerne in den Kalkalpentalern und schattigen Schluehten ver-   • 
breitet. 

Geograpbisehe Yerbreitung: In den gesamten Ostalpen bis in 
die Schweiz, jedoch im allgemeinen selten. Hollental in  Niederosterreich 
(loc. class.!), Wiener Sehneeberg (Beck u. a.), Weichselboden im Salza-   ! 
tale  und Mariazeller Alpen (N),  Rottenmann  und Niedere Tauern (N),   j 
Tre croci, Cortina, Sudtirol (Stadlmann i. Hb. d. bot. Inst. Wien), Achen- 
see, Nordtirol (Kerner). 

H. Sphondylium var. angustifolium (Jacq.) Celak. 
Synonyme: E. angustifolium  Jacqu.,   Enum.   Stirp. (1763)   und   Fl. 

Austr. Icon., II. 
E. elegans Jacqu., wie oben. 
E. elegans Willd. in Linne, Sp. pi. ed. IV. (1797.) 
E. protheiforme y) elegans aut problematicum und e) angusti- 

folium Crantz, Stirp. Austr. (1767). 
H. Sphondylium 0 elegans DC., Prodrom. (1830). 
E. Sphondylium |5 elegans Koch, Syn., Ed. I. u. II. (1837> 
E. Sphondylium a angustifolium Celak.,  Prodrom. Fl. v. 

Bbhmen. 
E. angustifolium /3 elegans Beck, Fl. v. Niederosterreich. 

Jacquin gibt von dieser Pflanze eine Diagnose, welche im allge- 
meinen fur diese Abart ganz gut geeignet ist: 

Planta ab unica ad quatuor pedes alta. Habitus idem ut E. longifolii- 
Fructificatione convenit cum E. longifolio, ut nihil quod addam habeara. 
Foliis proprius accedit ad Eeracleum angustifolium Linne, Syst.,p. 210? 
tamen ab hoc etiam sic raagisque a reliquis diversum. Scilicet sunt 
laciniae valde angustae nee longae; tam multum confluentes. 
Folia plerunque ternata; sed inveniuntur etiam ultra divisa in individuis 
majoribus. Crescit et floret cum prioribus (E. longifolium). Magnitudo 
floris nativa inutilem reddit ejusdem aucti delineationem. Folii caulioi 
inferioris pars non colorata a tergo figurae exaratur. 

Crantz stellte in der Erwagung, dafi E. Sphondylium eine sehr 
veranderliehe Art sei, einen Sammelnamen auf: E. Prothei forme. Dieser 
umfaCt nach Crantz funf verschiedene Abarten. a) Branca ursina ent- 
spricht ganz unserem E. Sphondylium, /3) Panaces ist auf der Unter- 
seite behaart und diirfte sich ehestens dem E. Pollinianum oder 
montanum nahern; y) elegans aut problematicum ist teilweise mit 
E. longifolium und montanum tibereinstimmend; 6) palmatum entsprieht 
offenbar dem E. montanum und «) angustifolium endlich ist eine 
schmalblatterige Form,   die   unserer Yarietat   angustifolium   entsprieht. 



Auch die Zeichnung in Crantz, Stirp. fasc. III. entspricht dieser Form 
wie sie in den Alpen haufig ist. 

Willdenow fiihrt in Linne, Spec, plant., Ed. IV. (17&8) ein H. 
elegans und ein Tl. angustifolium an. Von letzterem gibt er eine kurze Dia- 
gnose: Foliola pinnatifida, laciniis distantibus, angulo intermedio subovato. 
Habitat in Austria. Kein Zweifel, daG hier die schmalblattrige Form ge- 

Neilreich vergleicht H. angustifolium Jacqu. mit einer Alpen- 
form der H. Sphondylium (in Verhandl. zool.-bot. Ges., Bd. I, S. 43). 

Auch Beck trennte H. angustifolium als Art ab und unterscheidet 
noch drei Varietaten: a) pyrenaicum, welches offenbar nichts anderes als 
eine etwas starker behaarte Form des EL monianum ist, 0) elegans und 
y) longifolium. 

Nach Hayek unterscheidet sich H. elegans von H. longifolium 
"und K stiriacum durch die Behaarung der Doldenstrahlen und Blatter 
neben der Teilung derselben. 

Das Merkmal der Behaarung versagt jedoch bei der naheren 
Untersuchung, denn ich sah behaarte und unbehaarte Formen dieser 
schmalblatterigen Varietat nebeneinander. Dadurch, daG Jacquin in 
seiner Fl. Austr. Icon., t. II. drei Formen, namlich H. longifolium, 
H. elegans und H. angustifolium, beschrieb, aber frtther in seiner 
Enum. Stirp. (1762) nur zwei, namlich H. Sphondylium und H. angusti- 
folium hatte, komplizierte sich die Nomenklatur aufierordentlico. 

Aus alien diesen Beschreibungen von Jacquin und auch von 
Crantz geht hervor, daG es sich in erster Linie um zwei „Arten" 
handelt. Die eine .Art" besitzt sehr lange Blattabschnittte. E. longi- 
folium, die zweite mehr oder minder schmale, zierliche Blattabschnitte, 
H. (elegans) angustifolium. 

Dafi im Bereiche des H. Sphondylium uberall eine schmalblatterige, 
formenreiche Varietat vorhanden ist, geht auch aus alien Werten 
Lamarcks, De Candolles, Bertolonis etc. hervor. Je nach der 
subjektiven Auffassung sind diese Pflanzen als Art oder Varietat be- 
sehrieben. Bei der Qberaus grofien Variabilitat an einem Standorte 
sowie beim Vorhandensein von Ubergangen in das gewohniiche H. Sphon- 
dylium ist es wohl besser, diese im Sinne Briquets als Varietat auf- 
fassen. Die Pflanze ist an keine Hohe und an kein besonderes Substrat 
gebunden; doch ist sie mehr in gebirgigen Gegenden als im flachen 
Lande gefunden worden. 

Geographische Verbreitung: In den ganzen Ostalpen vom 
Wienerwald und den niederosterreichisch-steirischea Alpen bis nach Tirol. 
Von einzelnen Standorten seien erwahnt: Schneeberggebiet (loc. class.), 



Otscher   und  DiirrDsteingebiet (N., Kerner),   Lunzersee,   Prabichl  (N.)    | 
Eisenerzer Alpen,   Maria-Trost bei Graz (Freyn),   Koralpe (N.),   Ober- 
Wolz  in  de"n   Niederen Tauern (Krasan);   Tirol:   Trins   und  Gschnitz   ; 
(Kerner). 

Anbangsweise seien noeh zwei fur die Ostalpen zweifelhaften Arten 
erwahnt. Es sind dies H. Panaces L. und H. sibiricum L. 

H. Panaces L., Sp. Plant. Ed. 1., p. 249. In alien alteren Floren-   j 
werken wird H. Panaces fur die Flora der Alpen angefiihrt. 

Linne gibt in seinem Hort. Ups., p. 65, folgende Beschreibung 
von dieser Pflanze (gektirzt): Stengel am Grunde ca. 10 cm im Durch- 
messer, rotlich, gefurcht; Scheiden stark behaart, Blatter weehselstandig 
mit handformigen dreiteiligen Blattchen, deren Lappen spitzlich sind. 
Blattchen kaum deutlich filzig, Hulle wenig bleibend, Dolde vielstrahlig 
grofi, Bliiten strahlend, weifi, Frucht wenig gewolbt, mit vier Striemen. 
Nach Linne wachst H. Panaces in den Appenuinen und iu Sibirien. • 

Lamarck hielt H. Panaces fur eine Varietat der H. Sphondylium 
die sich blofi durch die Grofie unterscheidet. 

Jacquin fuhrt H. Panaces in seiner Enum. an und gibt sie auf 
dem Wiener Schneeberg an, wahrend sie andere Autoren sogar von 
Modling (Briihl) anfuhren (Schultes). Nach Fries (Nov. fl. suec, Mant. 
III., pag. 20) hat H. Panaces warzig-rauhe Fruchte, welches Merkmal 
blofi H. asperum MB. (das echte H. asperum des Kaukasus!) hat. Neil- 
reich hatte ubrigens schon in seiner Fl. v. Niederosterr. H. Panaces 
zu H. asperum wegen der rauhen Fruchte gestellt und aus den Alpen 
Niederosterreichs ausgeschieden. 

Auch Kerner vertritt (in den Notizen seines Herbars) den Stand- 
punkt, dafi es sich hier nur um einen Sammelnamen handelt. „Linnes 
H. Panaces ist eine Sammelspecies; soweit die Appeninpflanze gemeint 
ist, gehort H. Panaces allerdings dahin, aber die Angabe: foliolis 
quinis pafit nicht. Auch sagt Fries (Nov. Mant.): E. Panaces huisque 
in Hort. Upsal. rigens hemicarpia verrucoso-scabra gerit." 

Wohlfahrt fuhrt in Koch, Syn., Ed. III. H. Panaces an und zitiert 
an dieser Stelle die ganze Diagnose Linnes, ohne aber darauf naher ein- 
zugehen. Die Anfiihrung einiger Standorte, wie S. Marco und Cere bei 
Capo d'Istria (Ost. b. Z., 1860), am Predilpafi der Julischen Alpeu, in 
Tirol usw., ist ganzlich kritiklos, da gar keine Diagnose oder Beschreibung 
dieser Pflauzen gegeben ist; der blofie Name gibt die Moglichkeit zu 
alien Deutungen. Aus alien diesen Bemerkungen und Diagnosen fruherer 
Autoren geht deutlich her?or, dafi diese Pflanze den Ostalpen fremd ist- 
Es ist immerhin moglich, dafi H. Panaces mit der einen oder anderen 
alpinen Art zum Teil identisch ist, doch ist der Name H. Panaces aus 
der Flora der Ostalpen zu streichen. 
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H. sibiricum L., Sp. Plant., Ed. I. (1753). 
Linne gibt gleich in seiner Ed. I. eine ganz kurze Diagnose 

dieser Pflanze: Foliis pinnatis, foliolis quinquis intermediis sessilibus, 
corollulis uniforraibus. 

In der Ed. II. (1762) fuhrt er dieselbe Diagnose an und fugt 
hinzu „floribus radiantibus!" 

Auch andere Autoren, wie Blocki (Ost. bot. Z., 1883), finden 
auCer in der Blutenfarbe keinen Unterschied, und Neilreich be- 
zweifelt, dafi die Blutenfarbe allein ein ausschlaggebendes Merkraal 
darstellen kann, da aueh bei H. Sphondylium kleine Abweichungen 
vorkomraen. Beek hingegen legt auf die niehtstrahlenden Bluten das 
Hauptgewicht. 

Ein nicht unwichtiges Merkmal seheint mir aber nach Ascherson 
(Fl. march., p. 255) in der vollstandigen Kahlheit der Pflanze, ver- 
bunden mit den strahlenlosen Bluten, zu liegen. 

In den ganzen Alpen ist mir diese Form nirgends begegnet und 
nur aus den ostlichen Landern, wie Karpathen etc., bekannt. 

Da die Gattung Heracleum, wie fruher oft erwahnt, iiberhaupt die 
Eigentumlichkeit besitzt, zahlreiche Blattvarietaten zu bilden, so sind 
auch hier zahreiche Formen, wie H. sibiricum a longifolium etc. be- 
schrieben worden. Dadurch wurde die Nomenklatur noch mehr verwirrt 
und H. sibiricum in die Flora der Alpen aufgenommen. 

Aus alien den angefiihrten Bemerkungen ergibt sich, daC H. sibiricum 
eine kahle Pflanze mit eigentumlicben griinen Bluten ist, welche jenseits 
der Alpen in erster Linie in Polen vorkommt, deren Areal aber 
derzeit noch ungenugend erforscht ist. Den Ostalpen ist jedoch diese 
Pflanze fremd1). 
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