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Uber einige Centaurea-Aitm der adriatischen Kusten 
und Inseln. 

I.  Zur Kenntnls von   Centaurea lungensis  Ginzberger und 
Centaurea ragusina L. 

Von August Ginzberger (Wien). 

Mit einem Beitrag von Alfred Burgerstein. 

(Mit Tafel II und 7 Textabbildungen.) 

Die von mir (Literaturverzeichnis: Ginzberger, 1) im Jahre 1916 
veroffentlichte Diagnose von Centaurea lungensis war nach nur drei kleinen 
Asten mit unaufgebliihten Kopfehen und einigen mundlichen Angaben 
des Entdeckers Julius Baumgartner abgefaGt worden. Seither hat 
Herr Augustin Padelin, Pfarrer in Sale auf Lunga, mehrmals reichlicbes 
Material dieser interessanten Pflanze geschickt, u. zw. sowohl ganze 
Stocke als auch bliihende und fruchtende Aste. Die schon in der ge- 
nannten Publikation ausgesprochene Vermutung, dafi diese Diagnose 
nur eine vorlaufige, dafi namentlich die Variationsweite verschiedener 
Merkmale viel bedeutender sein werde, hat sich als richtig erwiesen. 
Insbesondere gilt dies von der Form der Blatter ; hier bot das reichlichere 
Material sogar eine seinerzeit nicht vermutete Uberrasehung und fiihrte 
zur Aufstellung von zwei den beiden Entdeckern derselben gewidmeten 
Unterarten, deren Namen und kurze Diagnosen ieh — nachdem die 
Pflanzen bereits im Oktober 1916 der zoologisch-botanischen Gesellschaft 
in Wien vorgelegt worden waren — im Juni 1919 ebenda mitteilte und 
bald darauf veroffentlichte (Ginzberger, 2). Die Beobachtungen uber die 
Verscbiedenheit der Blatter der erwachsenen Exemplare wurden durch 
solche an den im Wiener botanischen Garten aus „Samen" heran- 
gezogenen jungen Exemplaren erganzt. 

An   Stelle  der alten Diagnose hat folgende zu treten: 
Planta lignosa ramosissima, habitu plantae pulvinatae, 74—7S » 

alta.   (Abb. 1.)   Partes  subterraneas non vidi. Truncus et  rami 
vetustiores    cortice    longitudinaliter   reticulato-rimoso,    pallide   griseo- 



90 

aut fusco-luteolo, ligno luteo. Ceterae partes plantae (exceptis capitulis) 
indumento albo. Rami parte inferiore (nondum cortice instructa) foliis 
emortuis nigrescenti-cinereis et petiolis dense obsiti, inter petiolos lana 
alba, longissima, partim sericea obtecti, complures annos solum multa 
folia conferta producentes, demum eaule florifero terminati. Caules erecti, 
15—50 cm (a summis foliis confertis) alti, simplices aut paucis ramis 

longis, interdum iterum tales ramos gerentibus ; caules eorumque rami 
— exceptis paucis foliis sub ramificationibus — nudi, angulati, albo.- 
lanato-toraentosi. Folia — exceptis summis caulium parvis, ianceolatis, 
albo-lanatis — longe petiolata; petiolus basi dilatatus, laminae fere 
aeguilongus, albo-lanato-tomentosus ; lamina oblonga, 4—12 cm longa, 
1"5—4 cm lata, in petiolum angustata, apice obtusiuscula aut obtusa, 
saepe tuberculo aut mucrone glabro praedita, carnosula (ca. 1 mm crassa), 
utrinque adpresse albo-tomentosa; nervi vix conspicui, exceptis mediano 
(in parte inferiore laminae subtus valde prominente) et aliquot nervis 
lateraiibus validioribus; laminae in subspecie Baumgartneri1) 
omnes integrae et integerrimae, in subspecie JPadelini1) 
partim integrae et integerrimae, partim grosse obtuse-dentatae, 
partim pinnatilobae aut pinnatipartitae, maximam partem lyra- 
tae, utrinque 1—4 segmentis oblongis aut ellipticis, obtusiusculis, ob- 
tusis aut rotundatis, saepe tuberculo aut mucrone glabro praeditis, semper 

Capitula in apice ramorum caulis solitaria aut bina (haec 
sessilia aut brevibus pedunculis); in axillis foliorum caulinorum par- 
vorum saepe capitula minima abortiva. Capitula bene evoluta in anthesi 
sine corollis ca. 15—35 mm longa et lata, terminalia lateraiibus saepe 
majora. Anthodium globosum. Squamae anthodii earumque 
appendices illis C. ragusinae simillimae; squamae ipsae flavescenti- 
virides, plus minusve albo-fioecosae, internae omnino fere glabrae; 
externae ovatae, internae lineares; mediae ab illis C. ragusinae - 
(marginibus omnino fere parallelis instructis) forma prius ovata, mar- 
ginibus apicem versus convergentibus differunt (Abb. 2). Appendices 
brunneae vel pallidae, albo-floccosae aut glabrescentes. Paleae (ut in 
C. ragusina) anguste lineares, contortae. Corollae forma et colore illis 
C. ragusinae omnino aequales, fiavae, marginales non radiantes. 
Achenia (Abb. 3) quoque simillima, oblonga, (23/4—) 374—4 (—41/,) mm 
longa, maximam partem pallide cinerea (partim pallide viridiflava), plus 
minusve sparse pilis tenuissimis patentibus, margine superiore hili saepe 
densioribus obsita; dorsum saepe, basis semper fere glabra aut minus 
pilosa. Pappus illi C. ragusinae simillimus : duplex; radii omnes plani, 
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tangentialiter co'mpressi; radii pappi exterioris raulti, imbricati, ab 
extremis brevissimis ambitu triangulares ad intimos anguste lineares 
gradatim longiores [eorum longissimi (4—) 41/,— 51/* (—6) mm longi], 
omnes in marginibus aculeis unicellularibus dense obsiti (Abb. 4); papp us 
interior uniserialis, paucis radiis conniventibus, dz 1 mm longis, illis 
pappi exterioris aequilatis aut latioribus, eorum margines 
partem integerrimi, apices fimbriati aut serrati (Abb. 5). 

1 

Abb. 1.   Stock von Centaurea lungensis subsp. Bcmmgartneri. Verkl. 4. — 

C. ragusinae habitu, ramificatione, indumento albo (similitudo 
microscopic* pilorum et caulis et laminae etiam maxima est), squamis 
anthodii, corollis, acheniis, pappo simillima et sine dubio valde affinis, 
imprimis foliis ab ilia differt, cuius folia semper pinnati-partita, 
nunquam fere lyrata sunt, segmentis saepe iterum pinnatilobis, 
aut pinnatipartitis (Taf. II Fig. 3, 4). 
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Zu dieser Diagnose ist folgendes zu beraerken: Von 
jeder der beiden Unterarten liegt ein bis auf die unterirdisehen Teile 
vollstandiger Stock vor. Derjenige von subsp. Baumgartneri (Abb. 1) 
ist 40 cm Jang, 30 cm breit und 35 cm hoch; die Schnittflache des 
Stammes mifit 4 X 3 cm; da er Mitte Dezember (1916) gesammelt 
wurde, sind nur mehr einige durre Blutenstengel vorhanden; seine 
Oberflache ist fast eben. Ein Mitte Juli 1917 gesammelter Stock von 
subsp. Padelini ist ungefahr ebenso lang und breit, 25 cm hoch, hat 
aber eine flach gewolbte Oberflache und einen erheblich schwacheren 
Stamm; er ist sicher junger, was auch daraus zu scblieften ist, daB 
selbst die altesten Teile der Aste noch ganzlich mit trockenen Blattern 
besetzt sind, die so dicht aneinanderschlieBen, daC man weder von den 
Asten selbst etwas sieht, noch einen Einblick in das Innere des 
Verzweigungssystems hat. Obwohl unterirdischeOrgane erwachsener 
Stocke nicht vorlagen, ist doeh kaum zu zweifeln, dafi es sich um eine 
echte, ausdauernde, spindelformige, schwach verzweigte Wurzel1) handelt, 
wie ein wenige Jahre altes wildgewachsenes sowie junge kultivierte 
Exemplare sie deutlieh zeigten. 

A. Burgerstein unterzog sich der dankenswerten Muhe, Holz 
vom Stamme des abgebildeten Stockes der subsp. Baumgartneri ana- 
tomisch zu untersuchen. Er schreibt hieruber : 

„Die GefaCe verlaufen einzeln oder zu zweien, oder sie sind in 
kleine Gruppen vereint. Der haufigste Wert ihres langsteu Lichten- 
durchmessers betragt 0'035-0-050 mm, die durchschnittliche Weite 
0*044 mm. Die GefaCglieder sind kurz, mit einfacher Durchbrechung. 
An den Gefiifiwanden diehtstehende Tupfel, mit spaltenformigem, quer- 
gestelltem, etwa 0-008 mm langem Porus. —Einen wesentlichen Anteil 
der Holzmasse bildet dickwandiges, englumiges Libriform. Wegen 
der gelben Farbe der Verdickungsmassen dieser ira Mittel 0-017 mm 
breiten Fasern ist das Holz in toto ausgesprochen gelb. — Holz- 
parenchym tritt in mafiiger Entwicklung in der Nahe der Gefafie 
auf; seine Zellen haben etwa dieselbe (radiale) Breite wie die Libriform- 
elemente. — Die Zellen der vielschichtigen Markstrahlen besitzen im 
Durchschnitt eine Hohe von 0-026 mm und eine Liinge von 0*030 mm; 
bemerkenswert ist die aufierordentliche Zartheit der Wand (zirka 
0-0018 mm). An der zylindrisehen Tangentialflache des Hoizkorpers 
erscheinen die Markstrahlen dem freien Auge als bikonvexe, scharf be- 
grenzte, in der Eichtung der Stammachse orientierte Poren von 
0-36—0-60 mm Lange und 0-08—0-15 mm grofltem Querdurchmesser. 

" -   -   -  - a ragusina 



Dieses Bild kommt dadurch zustande, daC jeder Markstrahl VOD dick- 
wandigem Libriform linsenartig umschlossen wird und das auCerordent- 
lich dunnwandige, farblose, nur Luft fiihrende Markstrahlgewebe als 
solches nur unter dem Mikroskope erkennbar ist. 

Ich habe seinerzeit (a. a. 0., S. 330) das Holz von Centaurea ragu- 
sina L. anatomisch untersucht und beschrieben. Dureh Vergleich mit 
Centaurea lungensis ergibt sich, daC beide Arten im wesentlichen den- 
selben histologischen Holzbau haben. Ein gradueller Unterschied zeigt sich 
nur in der grofieren Hone der Markstrahlzellen bei Centaurea ragusina. 
Makroskopisch sind die beiden Centaurea-Arten leicht unterscheidbar, 
da C. ragusina weiGes, C. lungensis gelbes Holz besitzt. 

Die langen, unverzweigten, luftfiihrenden Haare, welche die 
Achsenteile als dichter, weiGer Filz einhullen und die auch beide Seiten 
der Laubblatter tiberziehen, bilden einen wirksamen Transpirationsschutz. 
Die vielen Biindel dickwandiger, fester Libriformfasern sind ein Schutz 
gegen meehanische Verletzungen beim Anprall heftiger Winde, denen 
die Pflanze an den meerseitigen Felsabsturzen zeitweise ausgesetzt ist." — 

Die kopfchentragenden Stengel sind endstandig und vertrocknen 
nach der Fruchtreife. Der vegetative SproG wird durch einen 
SproG aus der Achsel eines der obersten Blatter fortgesetzt. Schon 
zur Zeit der Fruchtreife sind diese Achselsprosse als „Blattbuschelu 

sichtbar; bisweilen haben sich auch neben dem heurigen einer oder 
mehrere tiefer unten entspringende durre Blutenstengel einer fruheren 
Vsgetationsperiode erhalten. 

Die in der Diagnose erwahnten kahlen HockerchenundStachel- 
spitzen sind bei beiden Subspezies und bei C. ragusina an den Ab- 
schnitten der Stengelblatter viel haufiger zu beobachten als an den 
Grundblattern. Cbrigens scheinen sie 5fter vorhanden zu sein, als man 
sie deutlieh wahrnimmt, und nur vom Indument verdeckt zu werden, 
durch welches man sie bisweilen undeutlich durchschimmern sieht. 

Die Grofie der Kopfchen konnte nur ungefahr angegeben werden, 
da sie durch das Pressen etwas gequetscht worden sind. 

Die in der Diagnose angegebenen Unterschiede in der Gestalt der 
mittleren Hullschuppen (Abb. 2) beruhen auf genauer Beobachtung 
a» je einem Kopfchen der beiden Unterarten der C. lungensis und an 
zwei Kopfchen der C. ragusina; die Hullen dieser vier Kopfchen 
wurden zerlegt und zwischen Glasplatten gespannt. Dieser sehr muhsame 
und zeitraubende Vorgang konnte far eine grofiere Zahl von Kopfchen 
nicht angewendet werden. An den unversehrten Hulien sieht man wegen 
der Deckung der Schuppen die Form   meist nicht deutlieh genug;   wo 



dies doeh halbwegs moglich war, konnten die angegebenen Beobachtungen 
bestatigt werden. 

Sowie manche Exemplare von C. ragusina, u. zw. diejenigen von 
Lesina und einige von Spalato, an den Anhangseln der unteren und 
mittleren Hiillschuppen eine auffallend (bis fiber 5 mm) lange, dorn- 
formige Endfranse aufweisen, so findet sich eine solche aueh an den 
entsprechenden Organen bei C. lungensis nicht selten. 

Abb. 2. Mittlere Hfillschuppen, oben von Centaurea lungensis subsp. Baumgartneri, 
unten von C. ragusina (Spalato). Vergr. 3. 

Von jeder der drei Formen wurden 20 Achenen genauer unter- 
sucht (Abb. 3); diejenigen von C. ragusina stammten von vier Herbar- 
exemplaren von drei verschiedenen Standorteo. Gemessen wurde die 
Lange der Frucht und des langsten Strahles des aufieren Pappus (durcb 
Auf legen auf Millimeterpapier), ferner auf dieselbe Weise (annahernd) die 
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Lange des inneren Pappus, der oft nicht oder nur undeutlich zu sehen 
ist und durch Auszupfen oder Absehneiden der auGeren Pappusstrahlen 
freigelegt (Abb. 3b) oder durch Einstecken der Achene in Hollunder- 
mark mit dem Stereomikroskop von oben beobachtet werden kann. Der 
feinere Bau der Strahlen des auGeren und inneren Pappus wurde'an 
mikroskopischen Praparaten studiert, auch die Behaarung der Achenen 
bei den drei Forrnen verglichen. Es ergab sich folgendes: 

s subsp. Padelini (a) und C. < 
grofitenteils entfernt, um 
Vergr. 10. 

C. lungensis 
subsp. Baumgartne 
subsp. Padelini: -*   . 

)43/4-5(-6)m 

,-) 5 (-5'/2) mi 
-)5'2-6(-6^4 

Die eingeklararaerten Zahlen bedeuten die seltener vorkommendea 
auGersten Grenzwerte. Die Lange der Achenen selbst lafit keine deut- 
lichen Unterschiede erkennen, dagegen ist — wenn man nur die haufi- 
geren Grenzwerte berucksichtigt — deutlich zu erkennen, daG C. ragusma 



langere aufiere Pappusstrahlen hat; dem entsprechend ist der aufiere 
Pappus relativ (zur Lange der Achenen) Ianger als bei G. lungensis, und die 
Achenen erreichen niemals die Lange des langsten Pappusstrahles. — Die 

Zahne der aufieren Pappusstrahlen werden durch 
je eine dickwandige Zelle gebildet, deren Lumen sich 
spitzenwarts sehr verengt, ja bisweilen strichformig wird 
(Abb. 4). — Der innere Pappus (Abb. 5) scheint bei 
C. ragusina etwas Ianger zu sein als bei C. lungensis und 
erreicht zum Teil l1/i~l1/, mm Lange. Seine breiten, 
flacheu Strahlen (bisweilen zweimal so breit als die auBe- 
ren) sind bei alien drei Formen vorn oft in einige schmale 
Lappen geteilt; die Rander sind meist ganzrandig, nur 
vorn treten ahnliche Zahnchen wie an den aufieren Strah- 
len auf, die aber von weniger dickwandigen Zellen ge- 
bildet werden (Abb. 5 a); nicht selten findet man statt 
der Zahnchen oder neben ihnen kopfchenhaarahnliche 
Gebilde, deren MKopfchentt aus mehreren Zellen besteht 
(Abb. 5&, c). — Die Behaarung der Achenen ist bei 
C. ragusina meist dichter als bei C. lungensis ; auch hier 
wird sie gegen die Basis schutterer, diese selbst ist fast 
immer kahl; eine Haufung der Haare am oberen Rande 
des Hilums konnte niemals gefunden werden. Kons tante 
Unterschiede in der Behaarung der Achenen konnten bei 
den drei Formen nicht festgestellt werden; die ab- 
gebildeten Exemplare diirfen daher nicht als Reprasen- 
tanten der Eigenart der einzelnen Formen, sondern nur 
als markante Einzelfalle   aufgefafit werden (Abb. 4, 5). 

Sehr mannigfaltig und in Bezug auf das Verhaltnis der beiden 
bubspezies zueinander sowie zu C. ragusina interessant ist die Form 
der Blatter. Die Beschaffenheit und die Unterschiede derselben bei 
erwachsenen, bluhenden Exemplaren der drei Formen ergibt sich aus 
folgender Gegenuberstellung: 

Centaurea lungensis subsp. Baumgartneri: 
Alle Blatter ungeteilt und ganzrandig; nur sehr selten einige 

schwache stuoipfe Zahne am Blattrande. 

Centaurea lungensis subsp. Padelini- 
Die Mehrzahl der Blatter ungeteilt und ganzrandig oder 

fiederlappig- bis fiederteilig-leierformig, mit jederseits ein 
bis   vier   langlichen   oder   elliptischen   Abschnitten,   selten  einem 



kleinen funften; manchmal sind diese Blatter unsymmetrisch, indem die 
Zahl der Abschnitte rechts und links nicht gleich ist. Die Abschnitte 

Abb-  5.   Teile   des   innern   Pappus:    a   TOO   Centaurea   lungtnsis 
Wrtneri;  b von C.  ragusina  von  Pelagosa  grande;  e  ein   Strahl 

vergroiiert. — Vergr.: a und b ca. 50, c ca. 160. 
sjnd stets vollkommen ungeteilt und ganzrandig, 
Endlappen;   auGerdem kommen nicht selten grob und i 



lappig stumpfgezahnte,   dabei   nicht leierformige,   anderseits fast   ganz- 
randige Blatter mit wenigen schwaehen, sturapfen Zahnen vor. 

Die Aufeinanderfolge der verschiedenen Blattforraen an einem SproB 
ist ofter die, dafi die unteren Blatter eines Jahreszuwachses ungeteilt und 
ganzrandig, die oberenfiederteilig-leierformig sind; dazwischen sind manch- 
mal lappig gezahnte Blatter eingeschaltet. Als Kegel liefi sich dieses Ver- 
halten deshalb nicht behaupten, weil in dem vorhandenen Herbarmaterial 
sich nur wenige Aste finden, an denen — namentlich in den alteren Partien 
-~ eine grofiere Zahl aufeinanderfolgender Blatter noch in einem Zustande 
sind, der die Form der Blattflachen erkennen lafit: von vielen sind iiber- 
haupt nur die Blattstiele iibrig, bei andern sind die Blattflachen teilweise 
zerstort, so dafi ihre ursprungliche Form nur mit Wahrscheinlichkeit 
rekonstruiert werden kann. Ich habe fiinf Aste nach Aufweichung darauf- 
hin untersucht, eine sehr miihsame und zeitraubende Arbeit, die ubrigens 
raeist zur „Auflosung" des Herbarexemplars fiihrt, da die Blatter so 
dicht stehen, dafi ihre Aufeinanderfolge meist nur erkannt werden kaan, 
wenn man sie einzeln von der Achse abtrennt; kleine Irrtumer bezuglich 
der Reihenfolge benachbarter Blatter sind dabei wegen der gedraugten 
Stellung und der dichtwolligen Behaarung am Blattstielgrunde nicht aus- 
geschlossen, beeinflufien aber das Ergebnis nicht wesentlich. 

Bei der Untersuchung und Zahlung wurden die Blatter nach dem 
Erhaltungszustande in Gruppen geteilt. Dieser druckte sich in dem bereits 
erwahnten Grade der Vollstandigkeit, aber auch in der Farbe (schwarzlich- 
grau —grau[manchmal mit gelblichen oder braunlichenTonenl—weifimu 
schmutzigweifi - weifi) aus. Es wurde angenommen, dafi Blattgruppen 
von gleichem Erhaltungszustand dem gleichen Jahreszuwaehs (Stoekwerk) 
entsprechen — eine Voraussetzung, die wenigstens fur die jungeren 
Jahrgange sicher zutrifft. 

Unter diesen ftinf Asten waren zwei, die iiberhaupt mehr 
zur Ausbildung ganzrandiger Blatter neigten und bei denen unter 
grofiere Eeihen solcher vereinzelte gezahnte bis fiederteilige ein- 
geschaltet waren. Wo dies bei einer grofien Gesamtzahl der Blatter 
an alteren Stockwerken der Fall war, lag die Vermutung nahe, dafi man 
es trotz anscheineud gleichen Erhaltungszustandes mit Blattern aus 
zwei Jahrgangen zu tun hat und dafi die geteilten Blatter dem obereo 
Ende des alteren Stockwerkes entsprechen, wahrend das jungere wieder 
mit ganzen Blattern beginnt. Dieses Verhalten war auch sehr deutlich zu 
senen an einem erst wenige Jahre alten bis auf zwei wenigblattrige. Zweige 
emfachen Exemplar, das noch nicht gebluht hatte und - sowie die 
runf erwahnten Aste - zwischen Ende Juni und Mitte Juli, also gegen 
Ende der Blutezeit und schon wahrend der Trockenperiode des dalmatini- 



schen Sommers gesaramelt worden war. Die verrotteten Blatter der 
unteren Stockwerke konnten — soweit sie noch eine Lamina trugen — 
als ganzrandig erkannt werden, ebenso die vier unteren des Triebes des 
laufenden Jahres, welche ihre voile Grofie erreicht hatten; auf sie folgten 
drei typisch fiederteilig-leierformige, gleichfalls vollig erwachsene, 
die — gegen die Erwartung — der Eeihe nach drei, zwei, einen Lappen 
jederseits unter dem Endabschnitt besafien, so dafi diese Gruppe mit dem 
starkst geteilten Blatt begann und mit dem schwachst geteilten endete. 
Daruber standen funf teils halberwachsene, teils (weiter oben) ganz kleine,. 
durchaus ganzrandige Blatter, welche schon dem nachstjahrigen Jahres- 
zuwachs angehorten. 

Zwei andere Aste neigten mehr zar Entwicklung verschieden ein- 
geschnittener (gezahnter bis fiederteiliger) Blatter, wobei manchraal unter 
grdfiere Reihensolcher wiederum einzelne ganze eingeschaltet waren. Von 
zwei anderen Asten (die nicht zu den erwahnten fiinf gehoren) sei die 
Blattfolge angefiihrt; bei dem Taf. II, Fig. 2, abgebildeten Ast: 1 ganz- 
randiges,1) 2 gelappte, 1 gezahntes, 6 ganzrandige,1) 3 fiederteilig-leier- 
formige Blatter, dazu noch ein leierformiges Stengelblatt; in einem 
anderen Fall: 1 gezahntes, 1 gelappt-leierformiges, 2 fast ganzrandige,1) 
3 ganzrandige,1) 1 geteilt-leierformiges, 2 ganzrandige1) Blatter, dazu ein 
leierformiges Stengelblatt. Dnter dem sehr reichen Material fand sich 
aiicn ein Zweig mit fast lauter ganzrandigen,1) anderseits einer ohne ganz- 
randige1) Blatter. 

Die Blatter der Bliitenstengel sind (bis auf die ganz kleineu 
obersten lanzettlichen und ganzrandigen, hochstens hie und da mit 
einem Zahn versehenen) stets fiederteilig oder leierformig. — 
Die Seitentriebe (mit Ausnahme derjenigen, die bei Ausbildung 
bluhender Stengel den Haupttrieb fortsetzen) beginnen regelmaCig mit 
ganzrandigen1) Blattern. 

Centaurea ragusina : 
Alle    Blatter   (auch   diejenigen    aller   Seitentriebe)   stets 

fiederteilig,   sehr selten   schwaeh leierformig*),   also der End- 
x) Kiirzerer Ausdruck fiir „ungeteilt und ganzrandig". 
2i Leierformige Blatter fand ich an einigen Exemplaren im Herbar des Wiener 

aaturhistorischen Museums, u. zw. an Stficken von Spalato, an verwilderten v«n 
ConegUano und in groBerer Zahl an einem kultivierten Exemplar, das auch ein ge- 
zahntes Blatt aufwies. — Ein von A. Teyber auf Lissa gesammeltes Exemplar (Wiener 
^niversitatsherbar) zeigte zwischen normalen drei aufeinanderfolgende gelappte, zum 
Teil schwaeh leierformige Blatter. — Aucb G. Zanoni bildet auf tab. 43 als „Jacea 
arborea   argentea di   Ragusi •   eine — ubrigens  unzweifelhaft C.  ragusina  dar- 
stellende — Pflanze ab, die ganz unten und ganz oben sowobl leierformige als 
auch «ngeteilte und  ganzrandige Blatter aufweist. 
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abschnitt fast nie erheblich groOer als die ubrigen; Blatteilung bisweilen 
so tief, dafi die Blattspindel nur 2 mm breit ist; Zahl der Seiten- 
abschnitte jederseits meist mehr als 4 und bis 7, selten 
3 oder 8; Abschnitte breitlineal bis elliptisch, selten fast kreisrund, 
stumpflich bis stumpf, sehr haufig (auch der Endlappen) wieder 
gelappt oder geteilt, einseitig (oder jederseits) mit 1 bis 2 Ab- 
schnitten zweiter Ordnung von der Gestalt der ersteren; Stengel- 
blatter (bis auf manche der ganz kleinen obersten, lanzettlichen) stets 
fiederspaltig. Auch bei dieser Art nimmt am selben Jahrestrieb die 
Teilung der Blatter oft von unten nach oben zu (Taf. II, Pig. 4). 

Um die Art der zeitlichen Aufeinanderfolge der verschiedenen 
Blattformen kennen zu lernen, wurden rait alien drei Formen Anbau- 
versuche gemacht. Das Saatgut der beiden Subspezies von C.lungensis 
entstammte dem von A. Padelin im Juni und Juli 1917 gesammelten 
Herbarmaterial, das nach den beiden Unterarten getrennt in zwei Kisten 
versandt worden war; dasjenige von C. ragusina wurde auf mein Br- 
suchen durch die landwirtschaftliche Lehr- und Versuchsanstalt in 
Spalato bei San Girolamo nachst Spalato am 4. August 1918 gesammelt. 
Der Gang der Versuche ergab in bezug auf das Auftreten der Blatt- 
formen folgendes: 

Centaurea lungensis subsp. Baumgartneri: 

Aussaat: 23. April 1918. 

33 Tage nach der Aussaat (25. Mai 1918): Teils nur Keimblatter, 
die kahl und daher grun sind, nebst ganz kleinen Primarblattern, 
teils aufier ersteren schon entwickeltere, aber nicht viel grofiere, schwacn 
spinnwebig, am Eand dichter behaarte und daher graulichgrune Primar- 
blatter vorhanden. Alle Blatter ungeteilt und ganzrandig. 

95 Tage nach der Aussaat (26. Juli 1918): Die folgenden Blatter 
spinnwebig-filzig, der Beihe nach griingrau, grau, schliefilich weifi; 
alle ungeteilt und ganzrandig. 

533 Tage nach der Aussaat (7. Oktober 1919) : Blatter der noch 
lebenden 14 Exemplare grofitenteils weifi; alle ungeteilt und fast 
alle ganzrandig, wenige mit einigen schwachen Zahnen am Blattrande. 

764 Tage nach der Aussaat (25. Mai 1920): Von den 12 noefl 
lebenden Exemplaren zeigte eines im mittleren Teil des neuen Jahr»s- 
triebes ein leierformiges Blatt mit zwei tiefen Einschnitten am Grundy 
und zwei sehr seichten weiter vorn; das jungste Blatt hatte am 
Grunde jederseits zwei Lappen;   alle  anderen Blatter waren wie   oben- 
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Centaurea lungensis subsp. Padelini: 
Aussaat: 23. April 1918. 

33 Tage nach der Aussaat   (25. Mai 1918) :   Wie subsp. Baum- 
gartneri (Abb. 6). 

95 Tage nach der Aussaat   (26. Juli 1918):   Wie subsp. Baum- 
gartneri (Taf. II, Fig. 5). 

432 Tage nach der Aussaat (28. Juni 1919): Unter 10 ungefahr gleich 
groGen Exemplaren hatten 7 lauter ungeteilte und ganzrandige 
Blatter, bei 2 waren die raeisten Blatter so, nur die jungsten, 
noch nicht erwachsenen Blatter waren leierformig; ein Exemplar, 
das eingelegt wurde (Taf. II, Fig. 6) hatte 3 schon absterbende, grune, 
sehr schutter behaarte, 1 Blatt, das oberseits grun, unterseits gruolich- 
grau, 2, die oberseits griinlichgrau, 
unterseits grauweiC waren ; diese 
6 Blatter waren alle ungeteilt 
und ganzrandig; das 7. Blatt und 
die folgenden waren meist weiC; 
ersteres (oberseits noch grauweiC) 
— auGer einem stumpfen Zahn jeder- 
seits — ganzrandig, das 8.—10. Blatt 
(beiderseits weiC) waren leier- 
formig-fiederteili'.g, mit 2-5 Ab- 
schnitten jederseits. (Die in der Ab- 
bildung sichtbaren kleinen ganz- 
randigen Blatter sind blattwinkel- 
standige Seitentriebe,die mit ganzran- 
<%en, aber sofort mit weiGen Blat- 
tern begin nen.) 

533 Tage nach der Aussaat (7. Oktober 1919): Die 9 Exei 
die zu dieser Zeit noch lebten, zeigten folgende Beschaffenheit: 

2   Stuck   unverzweigt,    alle   Blatter  ungeteilt  und 

Abb. 6.  Keimpflanzen   TO 

lungensis sxxbs^.Padelini, 33Tage alt. Nat. 
Gr. — Die Punktierung deutet die spinn- 

3 Stttc mit Seitentrieben, Blatt ud ga 

1 Stuck mit Seitentrieben, die, wie der Haupttrieb, lauter 
"ngeteilte, zum Teil ganzrandige, zum grofieren Teil Blatter mit 
schwachen stumpfen Zahnen   (meist mehr als zwei jederseits)   hatten ; 

1 Stiick unvrerzweigt; die untersten Blatter (soweit noch 
vorhanden) ungeteilt und ganzrandig, die (zahlreicheren) mittleren 
Ieierf6rmig-fiederteilig, mit 1—2 (selten einem dritten, zahn- 
formigeu)   Abschnitt jederseits,   bisweilen   unsymmetriseh;   selten Ah- 



schnitte, alle oder zura Teil, durch schwache, stumpfe Zahne angedeutet; 
die obersten Blatter weniger geteilt als die mittleren oder gezahnt. 

2 Stuck mit Seitentrieben; Blatter des Haupttriebes wie 
bei dem unverzweigten Stuck; diejenigen der Seitentriebe alle 
ungeteilt, meist gaDzrandig, selteu mit 1 oder 2 schwachen, stumpfen 
Zahnen. 

764 Tage nach der Aussaat (25. Mai 1920): Von den erwahnten 
9 Exemplaren hat eines der drei mit Seitentrieben und lauter ungeteilten 
Blattem einen bliihenden Stengel getrieben, mit einem Endkopf (Knospe) 
und einem viel kleineren Seitenkopf. — Bei dem nachsten Stiick (siehe 
obige Aufzahlung) waren die 2 jungsten Blatter gelappt-, resp. geteilt- 

leierformig. 
Centaurea ragusina : 

Aussaat: 2. September 1918. 

30 Tage nach der Aussaat (1. Oktober 1918): Wie C. lungensis. 
Primarblatter  noch   sehr  klein,   daher Behaarung dichter erscheinend. 

256 Tage nach der Aussaat (15. Mai 1919): An dem einzigen 
eingelegten Exemplar (Habitus wohl wegen zu grofier Feuchtigkeit und 
Lichtmangel beim Uberwintern abnorm !) lauter ungeteilte, ganzrandige 
Blatter (aufeinanderfolgend grun — griingrau — grau). 

300 Tage nach der Aussaat (28. Juni 1919) : Alle 8 an diesem 
Tage noch lebenden Exemplare ungefahr von gleicher Grofie ; unterste 
Blatter ungeteilt und ganzrandig, die ubrigen (die Mehrzanl) 
fiederlappig- bis fiederteilig-leierfSrmig; an dem eingelegten 
Exemplar (Taf. II, Fig. 7) hatte der Haupttrieb 3 sehr kleine grttne und 
2 grofiere graugrflne, UDgeteilte und ganzrandige Blatter; ihnen folgte 
ein graugrunes Blatt, das jederseits einen kurzen, lappenartigen Zahn 
zeigte ; die anderen Blatter waren grau bis weiC, gelappt- bis geteilt-leier- 
formig, jederseits rait 2 bis 4 Abschnitten. (Der in der Achsel des 
mit -f- bezeichneten Blattes entspringende Seitentrieb hatte ein graugrunes, 
ungeteiltes, ganzrandiges und zwei weifie Blatter, von denen eines 
jederseits einen kurzen, lappenartigen Zahn besaG, das andere gelappt- 
bis geteilt-leierformig war. Die Seitentriebblatter sind mit — bezeichnet1).) 

x) Die Erreichung dieses Stadiums dauerte bei diesem Versuch nur deshalb so 
lange, wed die Aussaat im Herbst erfolgte. Schon 1917 hatte ich Achenen von 
Herbarexemplarea aus den Jahren Ziehen 1880 und 1912 angebaut. Nur diejenigen 
aus dem Jahre 1912 gingen auf; sie stammten von Pflanzen aus Spalato und 
Pelagosa grande - Aussaat am 9. Mai 1917. Nach 101 Tagen (am 17. August 1917) 
muflte der Versuch wegen SchneckenfraGes abgebrochen werden. Ein Exemplar hatte 
lauter ungeteilte, teils ganzrandige, teils sehr ««w«»x. —=v._.. ^. t...3._ „„jflr»n 
teils ganzrandige. teils leierformige Blatter, 
Teil der Zeit erreicht worden war. 
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401 und 411 Tage nach der Aussaat (7. und 17. Oktober 1919) : 
Bei den 7 noch lebenden Exemplaren die meisten Blatter 
fiederteilig, zum Teil mit wieder gelappten oder geteilten Abschnitten, 
nicht leierformig; die wenigen leierformigen mit gezahntem oder 
gelapptem Endabsehnitt. (Bei einem Exemplar ein Seitentrieb mit lauter 
ungeteilten und meist ganzrandigen Blattern [eines schwacb gezabnt]; 
bei einem anderen zwei Seitentriebe mit einigen dreilappig-leierformigen 
Blattern.) 

632 Tage nach der Aussaat (25. Mai 1920) zeigten die noch vor- 
handenen 4 Exemplare, die ubrigens infolge des Efberwinterns im Kalt- 
haus auffallend hoch aufgeschossen waren, sowohl am Haupt-, als auch 
an Seitentrieben auffallig viele leierformige und ungeteilte junge Blatter. 

Aus de n angefuhrten Beobachtungen ergibt sich folgendes : 

1. Centaurea lungensis subsp. Baumgartneri, C. lungensis subsp. 
Padelini und C. ragusina bilden in bezug auf die Gestalt ihrer 
Laubblatter eine ziemlich liickenlose morphologische Reihe. 
Denn, obwohl sie sich — auch wenn man von der vollstandigen Trennung 
der Verbreitungsgebiete der beiden Hauptarten absieht — stets unzweifel- 
haft voneinander unterscheiden lassen, so gibt es doch bei der in der 
Mitte stehenden subsp. Padelini einerseits alle Ubergange von unge- 

teilten und ganzrandigen zu fiederteilig-leierformigen Blattern, anderseits 
kommen die starkst geteilten Blatter dieser Form den schwachst geteilten 
(schwach leierformigen) der C. ragusina auCerordentlich nahe (Taf. II, 
%• 2 und 3). Das Prinzip dieser Eeihe ist also zunehmende Teilung, 
die schliefilich auch den Endlappen ergreift und in der Bildung von 
Abschnitten zweiter Ordnung ihren Hohepunkt erreicht. 

2. Eine ganz analoge Reihe zeigt aber auch die Onto- 
genese von C. lungensis var. Padelini und C. ragusina, indem- bei 
ersterer jede junge Pflanze, jeder Seitentrieb und ofter sogar der all- 
Jahrliche Zuwachs jedes Triebes mit ungeteilten, ganzrandigen Blattern 
oeginnt, also gewissermaCen durch ein rtBaumgartneri-Stakdinmu hin- 
durchgeht. Bei G. ragusina macht jede junge Pflanze, indem sie zuerst 
uogeteilte, ganzrandige, dann leierformige Blatter entwickelt, zuerst ein 
"Baumgartneri.", dann ein „PadeZj'm'-Stadium" durch. Es scheint, dafi 
auch die Seitentriebe, wenigstens bei jungen Pflanzen, diese Stadien 
passieren; dagegen entwickeln die Triebe, wenn sie einmal das vragusina- 
Stadium"   erreicht   haben,   nur   mehr   fiederteilige,   nicht   leierformige 
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Blatter. Die damit nicht ganz ubereinstimraenden Befunde, die S. 103, 
Abs. 2, mitgeteilt wurden, betreffen nicht normal entwickelte Pflanzen1). 

3. Die Phylogenie der drei Formen betreffend, muft zunachst 
festgestellt werden, daft — wie die Kulturversuche zeigen — die Erb- 
lichkeit der charakteristischen Blattmerkmale bei C.ragusina 
aufter Zweifel steht; dagegen ist das Eesultat bei den beiden Subspezies 
von C. lungensis nicht ganz eindeutig. Wahrend — wie zu erwarten 
war — die kultivierten Exemplare der subsp. Baumgartneri nach 
533 Tagen durchaus ungeteilte und fast lauter ganzrandige Blatter auf- 
wiesen8), zeigten nach derselben Zeit von neun Exemplaren der subsp. 
Padelini nicht weniger als sechs ebenfalls lauter ungeteilte und unter diesen 
nur eines eine Anzahl schwachgezahnte, soost aber — wie die fiinf 
anderen — ganzrandige Blatter, wahrend nur bei drei Stucken ein Teil 
der Blatter leierformig war; nur diese — ein Drittel der Gesamtzahl — 
hatten das „PadeZm^Stadium" erreicht. Dieses Ergebnis kann wegen 
der oben beschriebenen sorgfaltigen Behandlung des Saatgutes nicht in 
einer Vermengung der Achenen der beiden Subspezies seinen Grund 
haben, auch die so beliebte „Etikettenverwechslung" ware bei 66°/» 
„Ausnahmen" eine zu kuhne Annahme. Vielmehr laGt der Vorgang zwei 
Erklarungen zu, die ubrigens auch nebeneinander — fur einen Teil der 
Exemplare die eine, fur den anderen die zweite — moglich sind. Von 
einigen Exemplaren, namentlich den schwaeheren, kann man namlich 
erwarten, daft sie das „Padefo'm"-Stadium" noch erreichen werden; 
daftir spricht auch der Umstand, daft nach 432-tagiger Kultur 7 Exem- 
plare auf dem vBaumgartneri-StaL&iumu standen, nach 533 Tagen nor 
mehr 6, nach 764 Tagen 5. — Es scheint nun aber auch folgendes moglich: 
Nach denAngaben von A. Padelin wachsen die beiden Subspezies an 
dem Standort, von dem das ganze Material stammt, „vicine, ed auche 
vicinissime", „miste a piccola distanza", also durcheinander, aber doch 
so, daft nicht etwa aus einem Stock beiderlei Zweige entspringen, was 
ubrigens durch genaue Betrachtung der beiden ganzen Stocke, die mir 
vorliegen, bestatigt wird. Da sind nun Bastardbestaubungen gewifi sehr 

) Bemerkenswert ist auch der Umstand, dafl bei alien drei Formen die jungsten 
^^^^^^^^^^^^^^ i die Be- 

[atter erwaci 
- graugriin 

i die Unterseite stets dichter behaart 
i Oberseite.  Die endgiltige Dichte der Behaarung,   die in 

kommt,  wurde  bei  d 
. C ragusina  erst im ,Pa 

einem schwach gezahnten Blatt (Tafel I 

764 tagiger Kultur (S. 100, letzter Absatz). 



haufig, und em Teil der Achenen hat gewiC Bastardnatur. Macht man 
nun die Annahrae, deren Beweis allerdings derzeit nicht moglich ist, 
daG das Merkmal „lauter ungeteilte und ganzrandige Blatter" iiber „teils 
ungeteilte und ganzrandige, teils leierformige Blatter" dominiert, so ware 
es ganz wohl moglich, dafi die aus solchen BastardfruehW entstehenden 
Stucke samtlich das Aussehen der subsp. Baumgartneri haben1). Es 
scheint nun also kein Grund vorhanden zu sein, an der erblichen 
Konstanz der Merkmale der beiden Formen zu zweifeln, und darura, 
sowie weil sie durcheinanderwachsen, vom EinfluG verschiedener Stand- 
ortsbedingungen also nicht die Rede sein kann, habe ich sie nicht als 
Varietaten, sondern als Subspezies bezeichnet. Wenn daneben G. ragu- 
sina als eigene Art aufrechterhalten wird, so ist dies sicher berechtigt; 
denn als fertige, bluhbare Pflanze ist sie von subsp. Padelini starker 
Terschieden als diese von subsp. Baumgartneri; uberdies bewohnt sie 
ein von dem gemeinsamen der beiden Subspezies vollig getrenntes Ver- 
breitungsgebiet. 

Es entsteht nun noch die Frage, wie wir uns den pbylogeneti- 
schen Zusararaenhang der drei Formen vorstellen sollen. DaQ sie 
sehr nahe verwandt sind, ist zweifellos, liegen ja doch die Unterschiede 
fast nur im UmriC der Blattflache, und das Verhalten, besonders die 
Aufeinanderfolge, der verschiedenen Blattformen in der Ontogenese be- 
statigt dies. Man konnte nun meinen, die Form mit der einfachsten 
und zugleieh den Primarblattern entsprechenden Blattgestalt — subsp. 
Baumgartneri — sei die urspriingliche Form (oder stehe einer Urform 
nahe), C. ragusina sei die am starksten abgeleitete. Fur diese Behauptung 
laGt sich aber keinerlei Stiitze finden, auch nicht im Verhalten der ver- 
wandten Arten, die fast alle fiederteilige Blatter haben. Die umgekehrte 
Annahme hat schon aus dem zuletzt erwahnten Grunde mehr Wahr- 
scheinlichkeit fur sich; danach ware der Typus der C. ragusina der 
phylc-genetisch alteste; aus ihm batten sich die beiden anderen 
Formen herausgebildet, und es lage ein Fall von „Bliitenreife einer 
Jagendform" vor und zwar naeh der Einteilung, die Die Is in seinem 

2) Der fast vollig einheitliche Ausfall der Kulturen aus Fnichten der subsp. Baum- 
9artneri spricht auch fiir die Wabrscheinlichkeit dieser Annahme. Denn wenn selbst 
«n Teil der Exemplare, von denen sie stammen, nur auCerlich wie subsp. Baumgartneri 
aussieht, in Wirklichkeit aher hybrider Natur ist, oder wenn wenigstens die Frflchte 
z«m Teil Bastardnatur besitzen, ist die Wahrscheinlichkeit des Entstehens einer 
Pflanze von der Erscheinung der subsp. Baumgartneri mindestens eben so groG, in den 
meisten Fallen aber groJier. Bei einer geringen Zahl von Samlingen aus Friichten 
T°n Exemplaren mit der Tracht der subsp. Baumgartneri biaucht also durchaus 
keiner aufzutreten, der wie subsp. Padelini aussieht. Ubrigens kann dieses Stadium 
bei ein oder dem andern Samling noch immer erreicht werden. (Bei einem ist es 

tatsachlich gesehehen; vgl. S. 100, letzter Absatz.) 



106 

bekannten Buche trifft, eine „Heteroblastie mit gehemmten Primarblattern". 
Ungiinstig wirkende Faktoren der AuGenwelt werden wir fur das „vor- 
zeitige Bliihen" der beiden Subspezies kaum verantwortlich raachen 
konnen; denn keine der beiden macht irgendwie den Eindruck einer 
reduzierten Pflanze gegeniiber G. ragusina, und ebensowenig lafit sicb 
etwas derartiges fur subsp. Baumgartneri gegeniiber Padelini behaupten. 
Auch die Standortsverhaltnisse sind mindestens sehr ahnlieh — Steil- 
absturze in Meeresnahe. Das Gesamtklima (nicht das lokale dieser Ab- 
stiirze, iiber das wir nichts wissen) des Sudteiles der Insel Luaga, der 
Heimat der beiden Subspezies, ist (nach Vergleich zwischen Zara und 
Lesina) um 2—3° kiihler als dasjenige des etwa einen Breitegrad siid- 
licher gelegenen Yerbreitungszentrums der C. ragusina; aber gerade der 
Gesamtcharakter der Geholzfiora, wie ihn uns J. Baumgartner (a. a. 0., 
S. 8) schildert, besonders aber das Hinaufreichen der ausgesprochen 
siiddalmatinischen Strandfohre auf die Hohen von Siid-Lunga, zeigt eher 
— wie auch Baumgartner meint — „dafl es sich hier um ein an 
gunstiger Stelle weit vorgeschobenes Yorkommen sudlicher Arten handelt". 
Es geht also nicht an, eine Abkurzung der Vegetationszeit oder dgl. fur 
das vorzeitige Bluhbarwerden der C. lungensis verantwortlich zu maehen; 
wir miissen uns vielmehr mit den Tatsachen begnugen. 

Zum Schlufi mochte ich noch einige Beobachtungen und Literatur- 
stellen anfuhren, die das in meiner ersten Arbeit Angefiihrte erganzen. 

Die Exemplare der C. ragusina von dem Eiland Mellisello 
(Brusnik) haben auffallend breite, manchmal fast kreisrunde, daher 
einander (bei gepreCten Exemplaren) stark deekende Abschnitte und 
maehen daher den Eindruck grofierer Dppigkeit1). Vielleicht ist das ant 
den Standort zuriickzufuhren, der — wie schon seinerzeit erwahnt — 
in zwei Punkten von fast alien andern Standorten der Pflanze abweicbt; 
die Felsen bestehen nicht aus Kalk, sondern aus dem an sich sehr 
kalkarmen (6—8% C02) Eruptivgestein Augitdiorit2), und die Pflanze 
waehsr— da see warts gewendete Absturze fehlen — nur an den hn 
Innern des Scoglio gelegenen Felswanden der Schluchten. 

i) Dies ist schon G.C. Spreit 
Vegetation von Mellisello, a. a. 0., S. 1C 

ters, der Mellisello geologisch I 

I   anf Mellisello   ein  junges  A 

fc • r v.    7!rbreitet  ist  UQd   oft   dem  re.uen ^rupnvgesiein 
aher moghchi   daB   0. ragusina  in   kalkerfallten Spalten  wnrzelt 
remgstens kalkhaltiges Wasser zirkuliert. 

RS^-T^T   Z~   T   •-«•   »"»  junges   Augitdioritkonglon 
Bindemitte   sehr verbreitet  ist  uad   oft   dem  reinen Ernptivgest 
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Den Angaben tiber die Verbreitung der C. ragusina in 
Suddalmatien ist folgendes hinzuzufiigen*: Auf der Insel Lesina 
kommt die Pflanze — wie ich schon seinerzeit andeutete — wohl auch 
aufierhalb der naheren Umgebung der im Sudwesten der Insel gelegenen 
Stadt Lesina vor. Der von E. S agorski (a. a. 0., S. 18) angefuhrte Standort 
„    etwa 20   Minuten   vora Ende   der Anlagen   am Meere   bei  der 
Stadt entfernt", gehort zwar noch zu dieser naheren Umgebung; dagegen 

scheinen die Angaben auf Herbaretiketten1): „Felsen einer Bucht auf 
der Westseite der Insel Lesina" (leg. Spreitzenhofer, 31. Mai 1876) 
°fld „Pharia", d. i. der antike Name fur das im Nordwesten der Insel 
gelegene Cittavecchia (leg. Botteri), zu beweisen, dafl unsere Pflanze 
]m   ganzen westlichsten Teil   der Insel   vorkommt.   Jedenfalis   ist  eine 



neuerliche Feststellung der Verbreitung auf Lesina erwiinscht. — Zu den 
Angaben iiber das angebliche Vorkommen im Gebiet von Ragusa 
mochte ich bemerken, dafi im Herbar der zoologisch-botanischen Ge- 
sellschaft in Wien ein Exemplar „Mauern von Ragusa (Weiden)" und 
im Herbar des Wiener Naturhistorisehen Museums eines mit der ge- 
druckten Etikette „Prope Ragusam. Junio. Unio itineraria. 1829" ^ liegt.. 
In den Jahrgangen 1829 und 1830 der nFlora" findet sich die Mit- 
teilung, dafi Petter und Welden im Jahre 1829 fur den „Naftir- 
historischen Reiseverein in Wtirttemberg" in Dalmatien gesammelt 
haben ;' ersterer bietet auch C. ragusina an, aber iiber den Standort ist 
nichts Naheres zu erfahren. Das alles lafit die bereits ausgesprochene 
Verrautung, C. ragusina mochte im Gebiet von Bagusa doeh noch zu 
finden sein, noch berechtigter erscheinen. Ich selbst habe die Pflanze 
in den Steilabfallen der Kiiste zwischen Ragusa und Ragusavecchia voo 
der Kiistenstrafie aus im Juni 1917 ebenso eifrig als vergeblich gesucht. 
— AusderUmgebungvonSpalatogibtH.Lindberg(a. a. 0., S. 114) 
als Standort „Ba£vice, in fissuris rupium juxta mare" an ; der Punkt 
ist auf der Spezialkarte nicht auffindbar, aber von den bereits genannten 
Standorten sicher nicht weit entfernt. Ebensowenig ist die von Spreitzen- 
hofer auf Herbaretiketfen (Herbarien der zoologisch-botanischen Ge- 
sellschaft) und a. a. 0., S. 99, angefuhrte Bucht Salbona der Ins el Busi 
auf der Spezialkarte zu finden; es ist jedoch fast sicher die in die 
Westkiiste der Insel einschneidende Bucht Sabunara gemeint. 

Meine fortgesetzten Versuche, iiber das angebliche Vorkommen 
von C. ragusina auf den Balearen etwas Positives zu erfahren, haben 
wiederum dazu gefuhrt, dafi doch nur die Vermutung bleibt, die Pflanze 
sei einmal dort irgendwo verwildert angetroffen worden. Die brieflichen 
Mitteilungen von 0. Feucht und M. Rikli iiber die bereits in meiner 
ersten Arbeit erwahnte Beschaffenbeit des Parkes von Miramare aut 
Mallorca lassen nach wie vor ein subspontanes Auftreten der leicbt 
verwildernden Pflanze als moglich erscheinen. 0. Stapf teiit mir fflit, 
dafi in dem an Bourgeau'schen Exsiccaten reichen Herbarium in Kew 
ein solches von C. ragusina nicht vorhanden ist, und dafi auch kein 
anderes Exemplar von den Balearen dort vorliegt. Auch P. Porta 
erwahnt (a. a. 0., S. 310) die Pflanze nicht. (Ein TeU der in dieser Arbeit 
auf S. 278 und 290 ff. genannten  Literatur war mir   nicht zugiinglicb.) 

Uber die Verbreitung der beiden Subspezies der C.hmgensis 
ergeben die brieflichen Mitteilungen von A. Padelin noch folgendes: 
Der ln der alten Diagnose genannte „locus classicus" der var. Bau»- 

• gleichen Etikette  nach   0. Stapf a  Mitteilang 
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gartneri ist richtig „Grpascak" zu schreiben; von dorther staramt alles 
von Padelin geschiekte Material; er ist also auch der locus classicus 
der var. Padelini, deren erste Exemplare Ende Mai, Anfang Juni 1916 
gesammelt wurden. Die beiden Subspezies wachsen hier durcheinander- 
gemischt. Padelin beobachtete 0. lungensis auch an anderen diesem 
Punkt benachbarten Stellen uberall an seeseitigen Felsabsturzen, u. zw. 
in der Bucht Cuska duboka, die zu dem tief in das Siidostende der 
Insel Lunga einschneidenden Meerbusen Tajer gehort*); hier soil nur 
subsp. Padelini vorkommen. Aufierdem findet sich C. lungensis auch an 
anderen Steilabsturzen der Insel Lunga sowie der Eilande, welche die 
Insel Incoronata, die langgestreckte sudostliche Fortsetzung von Lunga, 
an ihrer gegen das offene Meer gerichteten Sudwestseite begleiten ; welche 
der beiden Subspezies hier wachst, ist mir nicht ganz klar geworden. 

Scbliefilich sei noch erwahnt, daG die so auCerordentlich auffallende 
C. lungensis subsp. Baumgartneri steril einer nicht bluhenden Inula 
Candida recht ahnlich sieht; doch ist bei letzterer (in getrocknetem 
Zustande) der Filz der Blatter wenigstens unterseits gelblichweiC, nicht, 
wie bei der Centaurea, reinweifi bis blaulichweiC ; ferner ist bei den 
Blattern der Inula das feinere Adernetz sehr deutlich, bei der Centaurea 
(auch getrocknet) unsichtbar. 

Erklarung der Tafel II. 
Fig- I: Centaurea lungensis subsp. Baumgartneri. 
Fig. 2:   C. lungensis subsp. Padelini;  beide am locus   classicus gesammelt im Mai- 

Fig. 3 und 4:   C. ragusina,  erstere   mit  schwaeber,   letztere   mit  starker   geteilteu 
Blattern, beide vom Mte. Marijan bei Spalato (alte Herbarexemplare). 

Fig. 5 und 6: Junge Pflanzen von C. lungensis subsp. Padelini, kultiviert, erstere 95, 
letztere 432 Tage alt. 

Fig. 7: Junge Pflanze von C. ragusina, 300 Tage alt. 

Die z. T. recht schwierige Preparation der hier abgebildeten Herbarexemplare fuhrte 
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Uber Eiweifikristalloide in den Zellkernen von Albuca. 
Von Dr. R. F. Solla (Pola). 

(Aus dem pflanzenpbysiologischen Institute der Universitat Graz.) 

(Mit 6 Textabbildungen.) 

Sehon im Jahre 1897 machte Raciborski auf das Vorkommen 
von EiweiGkristalloiden bei Albuca (Liliaceae) aufmerksam *). Seine An- 
gaben besebranken sich auf eine kurze Notiz: „Ein giinstiges Demon- 
strationsobjekt fur Zellkernkristalloide und ihre Entstehung in den Eiweifi- 
vakuolen des Zellkerns liefern die Epidermiszellen der Perigonblatter der 
kaltivierten Albuca-Arten. Man braucht keine Fixation oder Farbung 
der Objekte und kann in denselben Zellen noch die Elaioplasten deraon- 
strieren." Diese Mitteilung fand wohl wegen ihrer fragmentarischen Kurze 
keine weitere Beaehtung in der Literatur, verdient solche aber urn so 
raehr, als derartige Kerneinschliisse bei Monokotylen nicht gerade haufig 
beobaehtet wurden. In der neuesten Zusammenstellung des Vorkomniens 
von EiweiCkristalloiden in Zellkernen3) werden nur genannt: Galtonta 
(Leitgeb), Scilla (Huie), Musa und  Nerine curvifolia  (Moliscb); 
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