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Beschreibung neuer Pflanzenarten iind Bastarde aus C 
Sibirien nebst  erganzenden Bemerknngen zu wenig 

kannten Arten. 
Von Ing. Karl Mandl, 

Wahrend der Jahre 1919 und 1920 habe ich gelegentheh meines 
unfreiwilligen Aufenthaltes als Kriegsgefangener in Ost-Sibinen mich 
bemiiht, die Flora des Landes, soweit als es moghch war, kennen zu 
lernen. In diesera Bestreben wurde ich noch durch den Umstand ge- 
fordert, dafl mir die Moglichkeit geboten war, als Botamker fur die in 
Nikolsk-Ussurijsk (in der Kiistenprovinz EuCiands am japan.schen Meere) 
befindliche Zweigstelle der Russischen Geographischen Gesellschaft at g 
zu sein, wo mir eine fur die dortigen Verhaltnisse relativ grofle Bibhothek 

zur Verfugung stand. .     ,. „ A. __ 
Eine Anzabl der gesammelten Pflanzen waren trotz al e,^ dort zn 

Gebote stehenden Literaturbehelfe nicht einwandfre! z„ benennenwe - 
halb ich die betreffenden Arten nach Europa brachte am die Later 
suchnngen  hier  an Hand einer reicheren Literatur fortzasetzen   _Dabe, 
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bestatigte sich meine Vermutung, dafi es sich um neue, nicht besehriebene 
Arten handelte, welche ich nun durch die folgenden Zeilen einem 
weiteren Kreise zur Kenntnis bringen will. 

Ich nehme hier die Gelegenheit wahr, dem Direktor der Zweig- 
stelle der Russischen Geographischen Gesellschaft in Nikolsk-Ussurijsk, 
Herrn Alexander Sinowjewitsch Feodoroff, sowie der Leiterin des 
dortselbst befindlichen Kabinettes, Frau Ewgenia Nikolajewna Alissowa, 
dafiir, dafi mir durch sie die Moglichkeit geboten war. die Flora des 
Landes kennen zu lernen, meinen Dank auszusprechen. 

Die Belegexeraplare aller beschriebenen Arten und Bastarde be- 
finden sich im Herbarium des Botanischen Institutes der Umversitat 
Wien und ein Teil auch im Herbarium der Lehrkanzel fur Botanik und 
Warenkunde an der Technischen Hochschule in Wien1). 

Alnus. 

Die Literatur uber die ostasiatischen Alnus-Axtm findet sich in 
Komaroffs „Flora Manshuriae" genauestens zusammengefafit; einzelne 
Autoren sind wortlich zitiert, fur jede weitere Forschung eine grofie 
Erleichterung. 

Nach den Literaturangaben sollen sich in Ostasien zwei Arten der 
Gruppe Alnus incana (L.) Mnch. finden, u. zw. A. hirsuta Turcz. und 
A. tindoria Sargent. Vergleicht man aber die beiden Diagnosen, so isfc 
es nicht moglich, einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden 
Beschreibungen zu entdecken, ein Umstand, der mich veranlafit hat, 
zu glauben, dafi Sargent von der Existenz der A .hirsuta Turcz. nichts 
gewufit hat, als er seine A. tindoria beschrieb. 

Die gleiehe BeobachtuDg hat C. Schneider gemacht und der- 
selben in Sargent, Plantae Wilsonianae, Ausdruck gegeben, indem er 
A. tindoria Sargent als Synonym zu A. hirsuta Turcz. einbezog. 

Vollig uubeeinflufit durch diese Arbeit, die mir erst im Herbste 
1920 nach meiner Buckkehr durch die Liebenswiirdigkeit des Herrn 
Dr. Heinrich Handel-Mazzetti, Assistenten am Botanischen Institut 
der Universitat Wien, bekannt wurde, habe ich die gleiehe Ansicht 
schon in Sibirien geaufiert. Durch meine Beobachtungen an lebendem 
Material,   das  mir  in reicher Menge  zur Verfiigung stand,   bin ich in 

*) Von einigen wenigen der hier besprochenen Pflanzen wurden die Erstbe- 
schreibungen mittlerweile durch meiuen Sammelgefahrten Dr. Arpad Kiss ver- 
offentlicht. Vgl. MandlK. undKissA., Uj keletsziberiai noyenyek, in „Botanikai 
Kozlemenyek,  XIX. kotet,  1920/21,   1—6.   fQzet,  pag.  89—94.  (Vgl.  Osterr.   botan. 
Zeitschr., 1922, Nr. 4—6, S. 136.) 
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der Lage, Schneiders auf literarische Notizen gegriindeten Schlufi fur 
vollkommen gerechtfertigt zu erklaren. Dafi aber bis 1916 beide Arten 
beibehalten wurden, erklart sich aus dem Umstand, daG sich in jener 
Gegend tatsacblich zwei Alnus-Arten vorfinden, die sich in unbelaubtem 
Zustande dureh die Form der Bllitenkatzchen auffallend unterscheiden, 
in belaubtem Zustande aber fast gar nicht. 

F, ^iUOUVKVtt-*tv. 

M^Aw** &**** 

he Botaniker, denen diese Verschiedenheit im Aussehen 
bekannt war, bestimmten die eine Art iramer richlig als A. Ursula Turcz., 
wahrend   sie   die zweite Art,   obwohl   die Diagnose   keineswegs   pafite, 
bekannt 
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fur A. tinctoria Sargent ansahen. In verschiedenen Herbarien findet 
man wohl auch die Form glabrescens Oallier von A. hirsuta Turez. als 
A. tinctoria bezeichnet, denn naeh dieser schwaeh behaarten Form 
scheint Sargent die Art aufgestellt zu haben. 

Zu Ehren der obgenannten Leiterin des Botanischen Kabinettes 
der Eussisehen Geographischen Gesellschaft in Nikolk-Ussurijsk benenne 
ich diese Art Alnus Alissowiana Mandl1) (Abb. 1). Truneus et 
ramuli griseobrunnei, juveniles pallide grisei, parce pilosi. Gemmae 
ovales, usque ad 9mm longae. Amenta mascula inaperta ca. 4—45 cm 
longa, clavata, basi 3 mm, apiee 7 mm erassa, aperta usque ad 
10 cm longa et basi 4 mm, apiee 8 mm erassa. Strobili eylindrici, 
ea. 20 mm longi et 10 mm crassi. Folia matura orbicularia usque 
late ovala, grosse duplicato-serrata, supra fere glabra, subtus secus 
nervos paulo magis pilosa. 

Der ziemlich hone Baum ahnelt in seinem Aussehen ungemein 
der A. hirsuta Turez. und nur im Winter, wenn seine Zweige mit deu 
viel kleineren, keulenformigen Katzehen behangt sind, wird man sich sofort 
des Unterschiedes bewufit. Die Farbe derselben ist dunkelpurpurbraun. 
Im bluhenden Zustande sind die mannlichen Katzehen schwefelgelb mit 
purpurbraunen Sehuppen, die weiblichen kirsehrot. Der Zapfen ist mehr 
oder weniger zylindrisch, langlicher als der von A. hirsuta, mit viel 
diinneren und viel mehr Sehuppen. Die Grofie des Zapfens kann nieht 
als Unterscheidungsmerkmal verwendet werden, da sie bei beiden Arten 
ungemein variabel ist. Die Blatter sind im jugendlichen Zustand denen 
von A. hirsuta sehr ahnlieh, unterseits behaart, besonders stark langs 
der Adern. Im erwachsenen Zustande sind sie meist kleiner als jene 
von A. hirsuta, fast kreisrund bis queroval (z. B. bei drei gemessenen 
Blattern 6'5 cm lang und 6 cm breit, 6'5 cm lang und 6-5 cm breit, 
6 cm lang und 8 cm breit), abgerundet, wahrend A. hirsuta meist 
langlich-ovale und deutlich zugespitzte Blatter besitzt. Reif sind sie ober- 
seits fast vollig kahl, unterseits nur langs der Adern etwas starker be- 
haart. Ein geubtes Auge halt beide Arten immer wohl auseinander; 
nur ist A. Alissowiana von der Form glabrescens Callier der A. hir- 
suta Turez. naeh den Blattern allein schwer zu uuterscheiden. 

Ich fand die Art in wenigen Exemplaren am Oberlaufe eines 
Seitenbaches des Sui-fun, der am linken Ufer desselben, ca. 4 km siid- 
lieh von Nikolsk-Ussurijsk, beim Wachterhaus 95 der ostchinesischen 
Eisenbahn in denselben mundet. Anfang April in Blute; reife Blatter 
Ende Juni. Uber ihre weitere Verbreitung kann ich nichts berichten, 
da mir die Moglichkeit genommen war, mich langere Zeit an entfernteren 
Orten aufzuhalten, um naeh diesem Baume zu suchen. 

») In „Botanikai K5zlemenyeku, XIX., p. 89. 



175 

Alnus hirsuta Turcz. Die gesaraten Literaturangaben finden 
sich zusammengestellt in: Komaroff, Acta Horti Petropolitani. Xrx/I, 
Flora Manshuriae, t. II, pars I., S. 54—56 und unter A. tinctoria Sargent 
ebenda, S. 56, 57. Vgl. auch Schneider C. in Sargent, Plantae 
Wilsonianae, Vol. II, Part III, S. 49ff. 

Ergiinzung zur Beschreibung Komaroffs: Starara und Zweige 
braungrau, die jiingsten Triebe hellgrau, schwach behaart. Blattknospen 
eirund, bis 9 mm lang. Am Ende der Zweige meist zwei bis drei Busehel 
weiblieher Katzchen, diese gewohnlich zu viert, 4—7 mm lang; an 
ca. 10 mm langen Stielen hangende mannliche Katzchen, meist drei bis 
vier an der Zabl. Die Lange derselben betragt im Knospenzustande 
5—7 cm, die Dicke 0-6 cm; die Form ist zylindrisch, die Dicke der 
Katzchen an alien Stellen die gleiehe; die Farbe ist dunkelpurpurbraun. 
Das Aufbrechen beginnt Anfang April. Aufgebluht sind die weiblichen 
Katzchen kirschrot, 8 mm lang; die mannlichen schwefelgelb mit purpur- 
braunen Schuppen, 10—16 cm lang, 0 9—l'l cm dick. A. hirsuta Turcz. 
besitzt die grofiten Katzchen aller europaischen und asiatisehen Alnus- 
Arten. Der Zapfen ist eirund, von wechselnder GroGe: 13—22 mm 
lang, 10—13 mm dick. Die Schuppen sind derb, am Ende verdickt. 
Blatter im jugendlichen Zustande dicht weiClich behaart, nach der Ent- 
faltung, hauptsachlich auf der Unterseite langs der Adern, oberseits auf 
der ganzen Flache dicht und kurz behaart. Im ausgewachsenen Zustande 
sind die Blatter in bezug auf Form, Farbe und Behaarung sehr variabel, 
oft an demselben Baume verschiedenartig. Bei einigen Individuen sind 
die Blatter oben und unten gleich saftgrun, bei anderen oben saftgrun. 
unten blaugrtin, bleicher als oben. Behaarung oberseits wie unterseits 
weiClich, nach dem Trocknen mitsamt den sich verfarbenden Adern 
rostrot erscheinend. 

Die Abtrennung von zwei Formen nach der Starke der Behaarung 
und Form der Blatter erscheint berechtigt; meine diesbezuglichen Beob- 
achtungen sind auf reichlich'es, lebendes Material gegriindet und ich 
kann mich nicht mit Schneiders Bemerkung „die Formen waren von 
zweifelhaftem Werte"*) einverstanden erklaren. 

Alnus nikolskensis Mandl, nov. hybr. = A. hirsuta Turcz- 
X A. japonica Sieb. et Zucc. Folia simpliciserrata, subtus parcissime 
pilosa, supra glabra, suborbicularia, obtusa vel acuminata. 

Von dieser Form habe ich nur ein Baumchen in der naheren Um- 
gebung der Stadt Nikolsk-Ussurijsk gefunden, dessen Zapfen und BlQten 

i) Of the typical A. hirsuta Turcz. Callier has distingueshed 
and forms (apud Schneider, Ill.Handbuch d. Laubholzk., I., 183 (19 
Rep. spec, nov., X., 233 (1911).  The value of these forms is doubtful, and they 

further investigation. 

tul 
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denen der A. hirsuta Turez. sehr ahnlieh sind. Das einfach gesagte 
Blatt mit dem scharf bezahnten Rande ahnelt wieder mehr dem der 
A. japonica Sieb. et Zucc, besonders im jugendlichen Zustande. Das 
Baumchen wuchs an einera troekenen Hiigel, wo sonst keine A. hirsuta 
vorkommt, da diese wie unsere A. incana (L.) Much, nur Baeh- und 
FluGufer begleitet. Wohl war aber am selben Hugel ein dichtes Gebiisch 
von A. japonica. 

Ainus japonica Sieb. et Zucc. Die gesamteu Literaturangaben 
finden sich zusammengestellt in Komaroff, Acta Hort. Petrop., XXII/I, 
Flor. Mansh. und bei C.Schneider in Sargent, Plantae Wilsonianae. 

Stamm und Zweige grau, Blattknospen langlich, schmal, 7 mm 
lang, 2*5 mm dick, bedeutend kleiner als die von A. hirsuta Turcz., 
dichter gedrangt stehend, im Winter mit einem schuppenartigen, metallisch 
griinglanzenden Eeif bedeckt. Am Zweigeude zwei bis drei Biischel weib- 
licher Bliitenstande (oft auch nur einzeln stebende Katzchen) und an 
4—6 mm langen Stielen hangende, dichtgedrangte mannliche Katzchen, 
gewohnlich 4—6 an der Zahl, 2 5—3-5 cm lang und 0 4 cm dick. 
Form derselben zylindrisch, nur bedeutend kiirzer und schlanker als bei 
A. hirsuta; Farbe braun. Die aufgebliihten weiblichen Bliitenkatzchen 
kirschrot, die raannlichen weiClichgelb mit dichtgedrangten braunen 
Schuppen, 5—6 cm lang, 0'6cmdick. Staubbeutel an manchen Katzchen 
auffallend lang gestielt1), aus der Bliite herausragend und dunkelbrauu, 
was diesenKatzchen ein charakteristisches Aussehen verleiht. Zapfen eirund, 
ca. 1*4 cm lang und 1 cm dick, manchmal bedeutend kleiner oder be- 
deutend grolier. Schuppen am Bande sehr stark verdickt. Blatter lang- 
lich oval, meist kahl, lang zugespitzt. An juugen Baumchen und 
Strauchern oft breitoval und nur durch die scharfe Spitze von A. hirsuta 
unterschieden. Blunt Mitte April. 

Da Komaroffs Tabelle zur Bestimmung der mandschurischen 
Aln.-'i-Arten unzutreffend ist und mit seiner eigenen Beschreibuug, bzw. 
mit der von ihm wiedergegebenen Beschreibung Sargents nicbt 
stimmt, so bringe ich nachstehend eine verbesserte. 
j I Blatt langlich oval, lang zugespitzt 2 

| Blatt rund, kurz zugespitzt oder stumpf 3 

[ Blatt oben und unten vollstandig glatt (auch im ganz jugendlichen 
Zustande auCerst sparlieh behaart) 

2 { A. japonica Sieb. et Zucc. forma typica 
j Blatt oben und unten, aueh im reifen Zustande,  kurz und dicht, 
{     fast filzig behaart   .   A. japonica Sieb. et Zucc. var. arguta Bgl. 

Blattern   konnte   ich   die   betreffenden   Baume   nicht 



I Blatt im erwachsenen Zustande oberseits wie unterseits nur schwach 
j j      behaart 4 

1 Blatt kurz und dicht oder filzig behaart 
I A. hirsuta Turcz., bzw. var. Cajanderi Oallier. 

i Blatt baufig queroval, abgerundet;   Bliitenkatzchen keulenformig; 
!      Zapfen zylindrisch rait diinnen Schuppen .   . A. Alissowiana mh. 
1 Blatt rund, deutlieh zugespitzt; Bliitenkatzchen zylindrisch, Zapfen 

eiformig rait dicken Schuppen 
A. hirsuta Turcz. var. glabrescens Oallier. 

Paeonia. 

Paeonia vernalis Mandl1), Planta 70 cm alta. Flos albusT 

usque ad 12 cm diam. Filamentum dimidio infero obscure violaceumT 

superne album. Pedunculus brevis 4-3—7 cm longus. 
Die Art stent Paeonia obovata Max. sehr nahe, wurde von 

Maximovicz2) abgetrennt, jedoch nicht benannt, da ihm nur em 
schadhaftes Exemplar zur Verfugung stand. Komaroff8) teilt sie a!s 
(unbenannte) Varietat unter P. obovata Max. ein. Seiner Meinung nach 
unterscheidet sio sich von jener nur durch die GroCe und Farbe. Das 
bedeiitende biologische Merkmal, der grofie Unterschied in der Zeit der 
Bliite, wurde von ihm nicht berucksiehtigt. Wiibrend P. obovata Max. 
meist im Busch und in Jichten Waldungen wachst, komrat P. vernalis mb. 
fast nur im dichten Urwalde oder in stehengebliebenen Resten desselben 
vor. Exemplare, die noch an abgeholzten Stellen vegetieren, zeigen deutlieh 
eine Verkummerung. Paeonia obovata blunt je nach der allgemeinen 
Witterung4) von Anfang Juni bis Mitte Juli, wahrend P. vernalis Anfang 
Mai bis Anfang Juni bliiht, abo einen vollen Monat fruher, was die Art 
zu einer typischen Fruhlingspflanze macht. 

Unterschiede im Bau der Pflanze, wenn auch nicht immer konstant, 
sind folgende: Paeonia vernalis mh. besitzt 1—2, selteu 3 FruchtWatter, 
welche schrag nach aufien gerichtet sind, d. h. weit voneinander ab- 
stehen5),   mit   dunkel-violettroter Narbe;   Fruchtknoten   rait Narbe   bis 

:) L. c, p. 90. 

3) Komaroff, Acta Horti Petrop., Tom. XXII. Flor. Mansh, T. II, p. 226; 
daselbst eine Zusammenfassung aller friiheren Literaturangaben. 

*} Zeitangaben  sind  immer  nur mit Vorsicht zu gebrauchen, 
Jahren die Vegetationsperiode um Tier Wochen spater a 

5) FruchtWatter  von  P. obovata  Max.  meist 3 
aufrechfc. (Vgl. Abb. 2, obere Beihe.) 
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3 cm lang und 0-8 cm dick. Staubgefafie 1*5—2 cm lang, untere 
Staubfadenhalfte dunkelviolett, obere Halfte weifi. BlQte kurz gestielt, 
Blutenstiel, vom obersten Blatte an gemessen, 4 bis hochstens 7 cm 
lang, so dafi die Laubblatter die Blame weit iiberragen und die weit 
geoffnete Blume wie verborgen inmitten der Blatter liegt. Blute grofi, 
weifi,   bis 12 cm im Durchmesser.   Hummeln besorgen die Bestaubung. 

Bei P. obovata Max. tiberragt die an einem 7—16 cm langen 
Stengel sitzende Blume die Blatter und die bedeutend kleinere, rote 
Blume offnet sich nicht, besitzt aber ungleich grofie Blumenblatter, 
welche seitwarts eine Offnung lassen, durch welche Insekten wie durch 
eine Tiire schlupfen. 

Paeonia albiflora Pall. Vgl. Ko mar off, Acta Hort. Petrop., 
XXII., Flor. Mansh., II., P. I., p. 224. (Daselbst eine Zusammenstellung 
aller fruheren Literaturangaben). Aufier der typischen Pflanze mit rein 
weifien Blumenblattern kommen in der Umgtbung von Nikolsk-Ussurijsk 
Exemplare mit rosenroten Blumenblattern vor, deren Laubblatter wie 
bei den weifibliihenden Individuen nur an den Adern unterseits schwach 
bebaart oder ganzlich kahl sind. (Var. hirta Huth ist nach rosenroten 
Exemplaren mit behaarten Blattern beschrieben.) Andererseits finden 
sich auch weifibluhende Individuen mit stark variierender Behaarung: 
unterseits vollstandig kahl oder nur an den Adern behaart oder endlich 
auf der ganzen Unterseite des Blattes schwach behaart. 

Pulsatilla. 
Pulsatilla Kissii Mandl, hybr. nov. = P. chinensis (Bunge) Egl. 

X P. cemua Sprengel. Folia tripartita; segmenta foliorum profunde- 
incisa, late rhombiformia. Flores 3—3*7 cm longi, purpureo-violacei. 

Die beiden Pulsatilla-Arten P. chinensis und P. cemua kommen 
gemeinsam und haufig genug auf trockenen, sonnigen, steinigen Berg- 
abhangen in der Umgebung von Nikolsk-Ussurijsk vor. Die Unter- 
scheidung beider Arten voneinander ist sehr leicht, da P. chinensis 
einfach dreiteilige Blatter mit breitovalen Abschnitten besitzt, wahrend 
P. cemua zwei Paar seitliche Absehnitte und einen endstandigen von 
schmal rhombischer Form hat. Die Behaarung beider Arten ist gleich; 
sehr verschieden aber ist die Grofie und Farbe der Kelche. P. chinensis 
besitzt Bluten, deren Grofie zwischen 3'5 und 4-5 cm schwankt, wahrend 
die Blute von P. cemua von 2 '3—35 cm in der Grofie variiert. Die 
Farbe der ersteren Art ist hell blauviolett bis lila, jene der letzteren 
duokel braunviolett. 

Aufier diesen beiden reinen Arten finden sich zahlreiche Individuen. 
auf welche keine der Diagnosen pafit. Die Blatter sind entweder einfach 



-f nichtknotea von Paeonia vernalis m., nat. Gr. 
1 U-2a n „ „        obovata Max. „      „ 

Junges Blatt von Pulsatilla cernua (Bunge) Kegel, nat. Gr. 
n       n „ hjbr. Ki^i^m. (P. crrnua X P. cAtm 

» n      » „ cAttiensw Sprengel, nat. Gr. 
a, b u. c Frucht von Coryilali? )•')•> n* Miihi-iurf et Mandl, nat. Gr. 

t. or. 
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dreiteilig, die Blattchen aber tief eingeschnitten und von rhombischer Form 
oder aus zwei Paaren und einem endstandigen Blattchen bestehend, 
welche aber breit-rhombisch sind im Gegensatz zu den schmal-rhombischen 
Blattchen der P. cernua. (Vgl. Abb. 2, mittlere Eeihe.) Besonders scbon 
sind diese Merkmale an vollstandig ausgewachseuen Blattern zu sehen. 
Die GroCe der Bliite halt die Mitte zwischen beiden Arten, ebenso ist 
auch die Farbe immer eine Mischung der Farben von P. chinensis uad 
P. cernua. Durch die nahe Verwaudschaft und das gemeinsame haufige 
Vorkommen an denselben Standorten liegt die Vermutung nahe, in 
dieser Form einen Bastard anzunehmen. Derselbe sei meinem lieben 
Freund und Sammelgefahrten Dr. Arpad Kiss zu Ehren benannt. 

Corydalis. 
Eine eingehende Beschreibung und Zusammenfassung der sibirischen 

und ostasiatischen Corydalis-Arten findet man in N. Buschs „Flora 
Sibiriens und des fernen Ostens", 1913. In der Beschreibung von 
Corydalis remota Fisch. ist an erster Stelle unter den Literaturangaben 
die folgende: Fisch. ex Maximoviez, Primitiae florae amurensis 
(1859), p. 37. Ich habe diese iiberaus genaue Beschreibung Maximowicz' 
nachgele&en und gefunden, dafi diese sich nicht mit der Beschreibung, 
die Busch in seiner Arbeit gibt, deckt. Ein sehr auffalliges Merkmal 
liifit Busch vollig beiseite, wodurch das Auseinanderhalten der Arten 
unraoglich wird. Durch eben diese Unmoglichkeit, die Arten nach den 
von Busch angefuhrten Merkmalen zu umgrenzen, wurde ich zum 
Nachforschen angeregt. 

In Nikolsk-Ussurijsk, im Kustengebiete RuGlands am japanischen 
Meere, habe ich Gelegenheit gehabt, die dort in groCer Menge vor- 
kommenden drei Corydalis-Arten. dieser Gruppe zwei Jahre hindurch 
zu beobachten und genauestens zu untersucheu. Im folgenden will ich 
nun die Ergebnisse dieser Untersuchungen zusammenstellen. 

1. Corydalis ambigua Cham, et Schtdl. in Linnaea, I, p. 558; 
Max., Primitiae florae amur., p. 37. In der Originalbeschreibung findet 
man das Hauptgewicht auf die ganzrandigen Brakteen gelegt. Dieses 
Merkmal nun hat aber nur fur zwei Formen dieser Art Giltigkeit, nicht 
aber fur drei weitere Varietaten, welche unzweifelhaft zu dieser Art 
gehoren. Maximowiez, dera reichlicheres Material zur Verfugung stand, 
und der selbst die Art auf ihren Standorten beobachten konnte, hat die 
oben erwahnte Eigensehaft der ganzrandigen Brakteen aulier acht ge- 
lassen und die Art in zwei Formenkreise geteilt: a genuina mit rosa- 
lilafarbenen   Bliiten   und   § amurensis   mit blauen Bluten.   Erstere,   die 
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von ibm nur an einem Orte und selten gefunden wurde, gehort jeden- 
falls nicht zu dieser Art; letztere hat er wieder in drei Varietaten 
unterschieden, die er als Spielarten anfiihrt. Maximowicz hat eine 
weitere Form als C. fumariaefolia beschrieben, welche von Komaroff 
wegen der nahen Verwandtschaft mit den iibrigen Formen als Art ein- 
gezogen und nebst einer von letzterem Autor beschriebenen var. pedi- 
nata miisamt den von Maximovicz bereits aufgestellten drei. Formen 
zu C. remota Fiseh. gestellt wurde. Wahrscheinlich wurde Komaroff 
durch die gesehlitzten Brakteen zu dieser Auffassung veranlaCt. 

Ein typisches Merkmal fur G. remota Fiseh., das Maximovicz 
in seiner Beschreibung dieser Art hervorhebt, hat Komaroff nicht 
beachtet. Die Blumenblatter besitzen im Ausschnitt einen deutlichen 
zahnartigen Yorsprung, wodurch diese Art sofort unterschieden werden 
kann. (Abb. 2, Fig. 8 und 8 a im Yergleicbe zu Fig 7.) Ein weiteres 
Kennzeichen ist das fast ausnahmslos sitzende oberste Biatt. 
N. Busch hat nach Komaroff die Verwechslung dieser 
beiden Arten wiederholt und sogar dementsprechend die Beschreibung 
geandert. Folgende Angabe, die Busch in seiner Diagnose von C. am- 
bigua Cham, et Schtdl. macht, findet sich weder in der Original- 
beschreibung noch bei Maximovicz: „Kelch sehr klein; unteres 
Blnmenblatt mit Hocker." Von einem Kelche ist nirgends die Kede, 
wahrend das letztere Merkmal, wiewohl Maximovicz genau das 
Gegenteil sagt, im iibrigen nicht viel Bedeutung hatte, da es nur sehr 
undeutlich ist und kaum zur Artunterscheidung herangezogen werden 
kann. Anders aber ist es mit dem von Maximovicz erwahnten Fehlen 
des zahnartigen Yorsprunges im Ausschnitt der Blumenblatter, das 
ausnahmslos zu finden ist. 

Wann die Verwechslung der beiden Arten das ersteraal stattge- 
funden hat und seit wann sie in der Literatur auftritt, kann ich nicht 
beurteilen, da fast die gesamte einschlagige Literatur nur in St. Peters- 
burg oder in Moskau zu finden ist. Ein ausfuhrliches Literaturverzeichnis 
ist in N. Buschs „Flora Sibiriens und des fernen Ostens" unter 
Corydalis remota Fiseh. zu finden. 

Ich gebe hier die in N. Buschs Arbeit fur C. remota Fiseh.- 
gegebene Diagnose wieder, einen Satz einfugend, im iibrigen nichts 
andernd: Tuber sphaericum, 8—23 mm diam. Caulis simplex, rarissime 
ramosus, 20—33 cm altus, basi, saepe procul a tubere, folio squami- 
formi unico et ca. medium foliis 2—3 viridibus bipinnatis, biternatis vel 
triternatis obsitus. Foliorum caulinorum laciniae forma diversissima: 
lineares, cuneiformes, ovatae vel orbiculatae. Racemus 2—20fiorus. 
Bracteae digitatim incisae, rarissime integrae. Corolla coerulea vel viola- 
cea, 17—28 mm }g.;   petalum inferius egibbosum,   dente inter lobos 
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petali nullo1).   Calear   10—13 ram lg.   Pedicelli fruetiferi 6—14 mm 
Ig. Capsulae oblongae, 13—19 mm lg., 1-5—4 mm It. Stylus 1-5-2-5 mm lg. 
Semina nigra, nitentia, 1-25-1 5 mm diam. 

Varietiiten (vgl. Abb. 3): 

1. Var. genuina Max. Folia biternata segmentis petiolulatis, oblongo- 
cuneatis, integris (vel apice incisis v. in lacinias 2—3 partitis, in 
var. pectinatam Kom. transiens.) 

2. Var. rotundiloha Max. Folia biternata laciniis rotundato-obovatis, basi 
cuneatis, petiolulatis, integris (vel subincisis, in var. pectinatam Kom. 

3. Var. pectinata Kom. Folia biternata laciniis cuneatis, apice dilatatis 
et pectinatim incisis, petiolulatis. 

4. Var. lineariloba Max. Folia biternata segmentis, petiolulatis, in la- 
cinias oblongolineares vel lineares, plus minus elongatas, apice acutatas, 
integras (vel paulo dilatatas et incisas, transiens in var. pectinatam Kom.) 
partitis. 

5. Var. fumariaefolia (Mai.) Kom. Folia subtriternata, Ionge petiolata, seg- 
mentis late-rhomboideo-cuneatis, petiolulatis, in lacinias parvas lineares, 
acutiusculas vel obtusas fere bipartitis. 

Diese funf Varietaten sind als Haupttypen aufzufassen, zwischen 
denen es zahllose Obergange gibt, wodurch die Einreihung einzelner 
Individuen ungemein erschwert wird. Sie waren am einfachsten und 
natiirlichsten als Kreuzungsprodukte jener funf Hauptformen anzusehen, 
wenn angenommen werden darf, daG sich diese funf Formen bei der 
Fortpflanzung rein erhalten. Nach meinen Beobachtungen, die sich aller- 
dings nur auf zwei Jahre erstrecken, neige ich zu dieser Ansicht; an 
einem Orfe findet sich gewohnlich nur eine einzige Form, welche an 
Menge alie ubrigen iiberragt. Auch Komaroff gibt in seiner „Flora 
Manshuriae" fur die verschiedenen Formen verschiedeue Hauptverbreitungs- 
gebiete an2). 

Die Form rotundiloha diirfte der alteste Typus von C. amhigua 
sein, aus welcher sich nach der deutlich ersiehtlichen Variationsrichtung, 
die Blatter einzuschneiden und nach der Dreizahl zu teilen, die ubrigen 
Formen entwickelt haben. Es ist durchaus nicht unverstandlicb, daft 
auch   die Brakteen   nur   bei   dieser Form   immer  und   bei der ifar am 

v) kie gesperrt gedruckten Worte sind von mir eingefiigt. 
2) Komaroff, V. L., Flora Mansh, II (1903), p. 350. 
Fur genuina Max.: Im Nordwesten der Primorskaja (Kiistenprovinz). 
For rotundiloha Max.: Amurtal, Prov. Mukden, Nord-Korea. 

Fur vectinata Kom.: Nordl. Korea. 
Max.: Amurtal, Bez. Mukden, Nord-Korea. 

tefolia (Max.) Kom.: Amur, nordl. Korea, Nikolsk-Ussuriji 
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i.achsten stehenden var. genuinu fast immer ganzrandig sind. Es wieder- 
holt sich einfach dasselbe Einsehneidungsprinzip auch bei den Brakteen. 
Bekraftigt moge diese Auffassung der Variationsrichtung noch durch 
einen zweiten Fall werden, der den nachsten Verwandten von C. atribigua, 
die weiter unten besehriebene Art C. repens Muhldorf et Mandl, betrifft. 
Bei dieser Art fanden sich Exemplare mit einfach dreiteiligen Blattern 
{in der Mehrzahl), dann solche, bei denen sich ein oder zwei Blattchen 
in zwei geteilt habeD, endlich solche, bei welchen alle Blatter in drei 
Blattchen zerlegt sind, welche Form der C. ambigua var. rotundiloba 
in ihrem am haufigsten voikommenden Aussehen entspricht. Exemplare, 
bei welchen der Vorderrand kammfbrmig eingeschnitten ist (var. pecti- 
nata Kom.), die aber erst die Teilung einleiten, habe ich auch bei dieser 
Art gefunden. 

Bei der genauen Untersuchung vieler Hunderte von Exemplaren 
von C. ambigua ergab sich, dafi der Standort auf die GroCe und das 
ganze Aussehen, wie auch auf den Zeitpunkt der Hauptblutezeit einen 
grofien Einflufi ausiibt. In schattigen Talern, zwischen Strauchern, wie 
auch an feuchten Orten, sind die Individuen groC, die Blutentraube 
lang ausgezogen mit nicht allzuvielen Bluten. An sonnigeren Stellen 
sind sie kleiner mit reichblutiger, gedrungener Blutentraube. Noch auf- 
falliger zeigt sich der EiufluG des Standortes bei C. remota Fisch. Die 
Bliite von C. ambigua ist geruchlos'). 

2. Corydalis repens Muhldorf et Mandl2). (Abb. 2, Fig. 6.) 
Syn.: C. ambigua a genuina Max., Prim., p. 27 ?. Tuber sphaericum 7—12 mm 
diam. Caulis simplex, rarissime ramosus, decurabens, 10—20 cm lg., 
basi, saepe procul a tubere, folio squamiformi unico et ca. medium foliis 
2—3 glaucescentibus, albopictis, vel raro viridibus, ternatis vel biternatis 
obsitus; foliorum caulinorum laciniae forma ovata vel obovata, margine 
integra, vel raro apice dilatatae et pectinatim ineisae, petiolulatae. Ba- 
cemus 2—20 floras. Bracteae ovatae, integrae. Corolla rosea, alba, vel 
^oeruleo-alba, 13-19 mm lg. Calear 7—11 mm lg. Pedicelli fructiferi 
10—22 mm lg. Capsulae obovatae, 15 mm lg., 7 mm It., margine 
serratae. Stylus 15 mm lg., ovarium 4 mm lg., 1*5 mm It. Semina 
1*5—2 mm diam., nigra, nitentia. 

2) 1m Naturhistorischen Bundes-Museum inWien befinden sich drei Exemplare 
Ton C. ambigua Cham, et Schtdl, von denen zwei von Maximovicz vom Amurgebiet 
stammen, das dritte aus Kamtschatka. Alle drei sind untereinander vollig gleich und 
gleichen genau der Form genuina oben beschriebener Art. 

2) L. c, p. 90. Die Pflanze ist in der bisherigen Literatur aus Ostasien nicht 
beschrieben. Amerikanische Literatur durchzustudieren, fehlt es mir gegenwartig an 
Gelegenheit; es ist aber kaum anzunehmen, daB diese Art in Amerika ' 
konnte. 



Var. pectinata Mandl1). Folia ternata vel biternata, laciniae 
virides, albopictae, petiolulatae, apice pectinatira incisae vel raro di- 
latatae. 

Folia ternata vel biternata, Jaciniae 
petiolulatae, integrae, virides. 

C. repens ist von Corydalis ambigua Cham, et Schtdl., mit der 
sie gemeinsam vorkommt, besonders von deren Form rotundiloba Max., 
der sie in ihrem Aussehen uDgemein ahnelt, dadurch unterschieden, dafi 
der Stengel, sobald die Bluteri abgefallen sind und die Friichte zu reifen 
beginnen, durch das Gewicht derselben zu Boden gedriickt wird. Die 
Friichte sind durch ihre GroCe und Form ein weiteres Unterscheidungs- 
merkmal dieser Art von den beiden anderen Arten dieser Gruppe. Die 
Kapsel von C. repens ist flach, oval, etwas gekrQmmt, 2—3 mm dick, 
4—7 mm breit und 8—15 mm lang, derart das Verhaltnis 1:2 zwischen 
Breite und Lange zeigend. Der Frucbtstiel ist langer, selten nur ebenso 
lang wie die Kapsel: 10—22 mm. Die Kapsel von C. ambigua ist 
(nach eigenen Beobaehtungen) zylindrisch, linealisch, 2 mm dick, 3 mm 
breit und bis 30 mm lang, das Yerhaltnis 1:10 zwischen Breite und 
Lange zeigend. Fruchtstiele bis 15 mm lang, also nur halb so lang wi3 
die Kapsel. Die Samen von C. repens sind groCer als die von C. ambigua. 
In einer Kapsel befinden sich 8—16 glanzend schwarze Samen. 

Die Bliitezeit beginnt etwa ein bis zwei Wochen friiher als die 
von C. ambigua, so dafi zur Hauptblutezeit dieser bereits halbreife 
Friichte von C. repens zu finden sind. Im Jahre 1919 dauerte sie etwa 
vom 20. April bis zum 10. Mai. Die BlOte besitzt schwachen Wohl- 
geruch. den sie bald naeh dem Aufbluhen verliert. Die Pflanze wachst 
in sehattigen Talern, in Auen, auf feuehtem Boden, selten. 

3. Corydalis remota Fisch .Vgl. Max., Prim. flor. amur. (1859), 
Tuber sphaericum, 6—20 mm diam. Oaulis simplex, raro ramosus, 
10—35 cm altus; basi, fere semper prope tuber, saepe ad tuber, folio 
squamiformi unico et ca. medium foliis 2 crassis, viridibus, subtus 
glaucescentibus, saepe violaceis, sulcatis obsitus. Folia ternata, inferius 
brevipetiolatum, superius sessile, rarissime subsessile. Laciniae dilatatae, 
vel rare apice pectinatim incisae. Racemus 1—35florus. Bracteae 
semper digitatim incisae, nunquam integrae. Corolla lilacina, coeruleo- 
violacea vel coerulea. Petalum inferius et superius medio sinu dentatum. 
Flos 13-30 mjn lg., calcar 6-17 mm Ig;, saepe curvatum. Pedicelli 
fructiferi  6—17 mm Ig.;   capsulae  lineari-lanceolatae 13—25 mm   lg.. 



1-5-3 mm It. Stylus 1-5—2-5 mm lg. Ovarium 8 mm lg., 1 mm It. 
Capsulae, stylus et semina iis C. ambiguae Cham, et Schtdl. convenientes. 

Die Art, die mit C. ambigua haufig in Gemeinschaft anzutreffen 
ist, lafit sich sofort durch die zahnartige Spitze in der Mitte der Ein- 
buchtung am oberen und unteren Blumenblatt erkennen. Andere, wean 
auch  nicht immer zutreffende Unterscheidungsmerkmale   sind folgende : 

Corydalis ambigua Cham, et Schtdl. 

Zwei bis drei Blatter, lang gestielt, 
unterseits griin, weit voneinander 
entfernt, in ihrer Form stark 
variierend: oval, kreisrund, line- 
alisch, stark eingeschnitten oder 

geteilt. 

Knollen tief in der Erde, weit 
vom schuppenformigen Blattchen 
entfernt, von dunkelbrauner Farbe. 

Prlanze in Dickichten, schattigen 
Talern und Auen wachsend, feuchte 

und schattige Orte vorziehend. 

Corydalis Fisch. 

Zwei Blatter, meist nahe an- 
einandergeruckt, unterseits grau- 
griin oder violett, unteres Blatt 
kurz gestielt, oberes fast ausnahms- 
los sitzend. In ihrer Form wenig 
variierend: keilformig, am Kande 
eingeschnitten, tief eingeschnitten 

oder geteilt. 

Knollen meist seicht in der Erde, 
nahe am schuppenformigen Biatt- 
chen, oft direkt an demselben, von 

gelber Farbe. 

Pflanze an sonnigen Bergabhangen, 
auf Ackern und Wiesen wachsend, 

nigen und trockenen Orten 
hiiufiger .:- 

An vielen Individuen, hauptsaehlich an solehen, welche auf Ackern 
wachsen, zeigt sich eine merkwiirdige Eigenschaft: Befindet sich der 
Wurzelknollen sehr tief in der Erde, so bildet sich knapp unter dem 
schuppenformigen Blatte eine knollenartige Verdickung des Stengels. 
An   solehen Individuen   sind dann zwei Knollen in schoner Ausbildung 

G. remota Fisch. erinnert sehr an C. solida (L.) Sw. und scheint 
diese Art im Osten zu vertreten; sie unterscheidet sich von ihr haupt- 
saehlich durch den langen und schmalen Fruchtknoten, wie durch die 
ebenso geformte Frucht. 

In der Umgebung von Nikolsk-Ussurijsk, wo ich diese Art zu be- 
obachten Gelegenheit hatte, auf alien Hugeln und Wiesen gemein; 
selten auch unter Strauchern zwischen lichtem Gebfisch. Blflte mit 
starkem Wohlgeruch, verschieden, nach Rosen, Fiieder, Vanille usw. 
duftend. 
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N. Busch gibt in seiner Flora Sib. etc. (1913), S. 61, mehrere 
ZeichnuDgen von C. remota Fisch. Allen diesen Zeichnungen lagen 
Exemplare von C. ambigua Cham, et Schtdl. zugrunde, rait Ausnahme 
einer eimigen: G. remota var. rohmdiloba, nachdem an den Bliiten 
dieser ganz deutlich die zahnartigen Vorspriinge am Ausschnitt des 
oberen und unteren Bliitenblattes zu erkennen sind. Auch ist das oberste 
Blatt sitzend, im Gegensatz zu alien ubrigen Abbildungen, die Iang- 
gestielte Blatter zeigen. Die Brakteen sind fingerformig eingeschnitten, 
was bei C. ambigua var. rohmdiloba nicht der Fall ist. 

Ko mar off  sehreibt  in   seiner   Flora  Manshuriae,  II.,   S.   350: 
»    Die Blutezeit   von G. remota Fisch. dauert   laager als ein 
Monat; die ersten bliihenden Pflanzen besitzen kurze, gedrungene Bluten- 
trauben und kleine Bluten, spater erscheinen starkere Individuen mit 
verschiedenartigen Blattern und vielblQtigen, kompakten oder (im 
Schatten) schiitteren Bliitenstanden, in welch letzteren oft die Zahl der 
Bluten bis zu 2—3 herabsteigt • 

Naeh diesen zitierten Zeilen ist es klar, daft auch Komaroff 
beide Arten, C. ambigua und C. remota, vorgelegen sein miissen, nur 
hat er alle Exemplare fur C. remota Fisch. angesehen. Die Unterschiede 
die er aDgibt, vor allem die ausgedehnte Blutezeit, die Art der Bluten- 
traube wie die Form der Blatter, der Standort usw. deuten auf zwei 
verschiedene Arten hin. Der Beginn der Blutezeit ist tatsachlich stark 
versehieden und ist fur C. remota 2—3 Wochen spater als fur C. am- 
bigua. Die Blutenstande von C. ambigua sind schutterer, als die von 
C. remota, was Komaroff durch sein „im Schatten" bestatigt, deun 
hauptsachlich- im Schatten wachst C. ambigua, wahrend C. remota, 
deren Blutentrauben kompakter sind,   meist an sonnigen Orten gedeiht. 

Es erubrigt nur noch, die von N. Busch gegebene Bestimmungs- 
tabelle   der   asiatischen   Corydalis-Arten 

Bluten gelb usw. 
Bluten anders gefarbt, purpurlila, violett, blafirosa 
oder weifi      4 

Bluten 30—40 mm lang; Sporn 15—20 mm lang, 
diinn, spitzig 0. Schanginii (P.) Fedcz. 

Bluten 15—33 mm lang; Spom 10—17 mm lang, 
stumpf, dick  

^Tabelle  wurde  nur  soweit  wiedergegeben,  als  es zur Best.mmung der 
nbigua, C. repens und C. remota notwendig ist. 



BlQten weiC,  blaulichweifi oder blafirosa, Blatter 
rund, seltener kammformig eingeschnitten. Frucht- 
knoten   und   Kapsel   oval,   weifi gesaumt,   Kapsel 
kiirzer als der Fruchtstiel    .   . G. repens Miihldorf et Mandl. 

Bliiten blau oder violett, Blatter meist geteilt oder 
eingeschnitten;   Fruchtknoten   und   Kapsel   lang, 
lanzettlich, langer als der Fruchtstiel 5 a 

Die Einbuchtung am Yorderrande des oberen und 
unteren Blumenblattes in der Mitte gezahnt. Cnteres 
Laubblatt kurz gestielt, oberes fast ausnahmslos 
sitzend. Blattform rundlich, geteilt, seltener kamm- 
formig eingeschnitten.   Brakteen immer geschlitzt 

C. remota Fisch. 

Die Einbuchtung am Vorderrande der Blumenblatter 
ohne Zahn. Blatter lang gestielt. Bliiten blau oder 
violett. Brakteen meist eingeschnitten, selten ganz- 
raudig. Blatter bei Exemplaren eines Fundortes 
von verschiedener Form: Blattteile linealkch, rund, 
kammformig eingeschnitten oder schwach  geteilt 

C. ambigua Cham, et Schtdl. 

Hemerooallis. 

Hemerocallis Dumortieri Morren = H. minor Mill. X 
H. Middendorfii Trautv. et Mey., Horticulteur Beige, II., p. 195, tab. 43. 
Vgl. Komaroff, Acta Hort. Petropol., T. XX., Flor. Mansh., T. I., 
p. 438, 439 (daselbst eine Zusammenstellung aller friiheren Literatur- 
angaben der Arten H. minor Mill, und H. Middendorfii Trautv. et Mey.). 
Hemerocallis minor Mill, und H. Middendorfii Trautv. et Mey. sind in 
der Umgebung der Stadt Nikolsk-Ussurijsk iiberall gemein. Der Stand- 
ort dieser beiden Hemerocallis-ArteYi, den ich zu meinen Beobachtungen 
auswahlte, lag ca. 4 km siidlich der genannten Stadt am ostlichen Ab- 
hang des sogenannten Krasnojarsker Hiigels am rechten Ufer des Sui- 
fun. Auf den Talwiesen, wie am unteren Teile des Hiigels bluhte 
E. minor massenhaft; etwa 2 km flufiaufwarts und hoher am Berge 
gelegen, mehr auf trockenem, Iehmigem Boden, bluhte zur selben Zeit 
(Anfang bis Mitte Juni) in noch grofierer Menge H. Middendorfii. Auf 
dem  zwischen   diesen Standorten  gelegenen Gebiete   finden sich beide 



Arten gemeinschaftlieh, doch bedeutend seltener. Bei der nahen Ver- 
wandtsehaft, die zwischen ihnen besteht, kann man rait Berechtigung 
annehmen, daG vorkomraende Zwischenformen, also Formen, die Cber- 
gange zwischen beiden Arten zeigen, oder solche, die alle Merkmale 
der einen und ein Merkmal der anderen Art besitzen, Bastarde sind. 
Das reichlich gesammelte Material und die gemachten Beobachtungen 
durften ausreichen, um diese Annahme zu stutzen x). 

Hemerocallis Middendorfii Trautv. et Mey. besitzt eine Stengel- 
lange von SO—70 cm und leuchtend orange-rote Bluten von 8—10 cm 
Lange. Charakteristisch ist fur diese Art, dafi die BlUte sitzend ist und 
die Hoch blatter den Fruchtknoten ganz bedecken. Diese Hochblatter 
lassen sich gut zur Artunterseheidung verwenden. Sie sind fast ebenso 
breit wie lang, mit sehr kurzer Spitze; das Verhaltnis von Breite zu 
Lange ist ca. 1: l1/,. Die Laubblatter uberragen die Blute weit. 

Hemerocallis minor Mill, ist 70 cm bis 1 m hoch, besitzt schwefel- 
gelbe Bluten von ca. 11 cm Lange, die an kurzen Stielen von 0-5—5 cm 
Lange sitzen. Der Fruchtknoten ist frei. Die Hochblatter sind schmal 
und klein, lang zugespitzt; die Breite derselben verhalt sich zur Lange 
wie 1:3. Die Blute iiberragt meist die Hochblatter. 

Es finden sich nun sehr viele Esemplare, welche Ubergange 
zwischen diesen beiden Arten bilden, auGerdem auch solche, die nur 
ein Merkmal der einen, sonst aber alle Eigenschaften der anderen Art 
aufweisen. Dieser letztere Fall ist allerdings der seltenere. Interessant 
ist aber noch der TJmstand, daG an jenem Standort, wo die eine der 
beiden Arten vorherrscht, fast alle Bastarde den Habitus dieser besitzen, 
wahrend die Farbe von schwefelgelb bis orange wechselt. Das Verhaltnis 
von Breite zu Lange der Hochblatter ist ca. 1:2, wie Messungen an 
vielen Exemplaren ergeben haben. 

Besonders bemerkenswert sind folgende zwei Bastarde: Die erste 
Form besitzt den reinen wiwor-Charakter mit langgestielter Blute 
(Stengellange 3 em) und leuchtend orangeroter Blutenfarbe. Die zweite 
Form hat samtliche 31iddendorfii-Merkma,\e, also sitzende Bluten mit 
bedecktem Fruchtknoten, aber schwefelgelbe \Bliitenfarbe. Letztere wurde 
als H. Dumortieri Morren beschrieben. Da diese sitzende, schwefel- 
gelbe Blute das einzige unterscheidende Merkmal bildet, ist also kein 
Grund mehr vorhanden, H. Dumortieri als Art anzusprechen, da sie 
sich dureh nichts von dem besehriebenen Bastard unterscheidet. 

i Ortlichkeiten 

meine Behauptung fur alle gemeinsamen Standorte 

allgemeinern zu diirfen. 
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