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Reihe Rhamnales
(Geschichtliche Entwicklung der Ansichten uber die Umgrenzung der Reihe.)

* Von

H. Harms t

Die Erkenntnis der nahen Verwandtschaft zwischen Rhamnaceae und Vitaceae ist
erst spat und allmahlich durchgedrungen. Dafi in der friihesten Zeit der Systematik,
wo man die Bliitenmcrkmale noch wenig beaditete und kannte, die nahen Beziehungen
beider Familien zueinander noch nicht erkannt wurden, ist nicht zu verwundern, da
ja der vegetative Aufbau beider recht verschieden ist; die Rhamnaceae sind meist auf-
rechte Straucher oder Baume, die Vitaceae Klctterpflanzen. In spateren Systemen, die
der Insertionsweise der aufieren Bliitenorgane einen besonderen Wert beilegten,
konnten auch die Rhamnaceae mit ihrer Perigynie verschiedenen Ausmafies bis zur
Epigynie nicht neben die hypogynen Vitaceae gestellt werden. So bringt z. B. De
C a n d o l l e Familien unserer Rhamnales in verschiedene Unterklassen nach der An-
heftungsweise der auSeren Bliitenorgane; die Ampelideae kommen in die Subclassis
Thalamiflorae (Prodr. I (1824) 627), die Rhamneae dagegen in die Subclassis Calyci-
florae (1. c. II (1825) 19).

In C. B a u h i n s Pinax (1671) 477 steht Rhamnus zusammen mit Philyca,
Celastrus, Oenoplia, Lycium, Rubus, Chamaerubus, Capparis und Rosa; von diesen
gehoren nur Rhamnus, Philyca und Oenoplia zu den Rhamnaceae. Der Faulbaum
(Frangula) wird S. 428 unter Alnus baccifera erwahnt. Ziziphus seu Jujube S. 445
steht zwischen Prunus, Myrobalani und Cornus. Vitis yinifera wird S. 298 behandelt
in der Sectio ,,De Convolvulis", in einer Abteilung, die vorzugsweise Kletterpflanzen
oder Schlingpflanzen enthalt, wie Convolvulus seu Smilax, Bryonia, Lupulus. Hier ist
also von einer Zusammenfassung verwandter Gattungen in eine Familie noch nichts
zu merken.

Nach den Ubersichten iiber die alteren Systeme in L i n n e s Classes plantarum
(1738; opus denuo editum 1906) werden gelegentlich Rhamnus und Vitis bei manchen
Autoren nahe beieinandergestellt; z. B. bei R a j us (1. c. 101; in der Reihenfolge
Rhamnus, Vitis, Evonymus, Ilex und wieder Rhamnus, nach der Auffassung Linnes)
und T o u r n e f o r t (1. c. 365), bei dem allerdings zwischen Frangula und Vitis die
Gattung Hedera eingeschaltet ist.

L i n n e selbst nennt im genannten Werke bei seinen Fragmenta Methodi Naturalis
die Gattung Rhamnus am Anfange von ordo LIV .(1- c. 507) und lafit ihr noch folgen
Sideroxylum, Lycium, Cestrum und Catesbaea, also Genera der Sapotaceae, Solana-
ceae und Rubiaceae. — In L i n n e s Philosophia Botanica (1751) 32 beginnen seine
Sarmentaceae (der Name ist abgeleitet von sarmentum, Rebe, Reis, Reisig) mit Cissus,
Vitis, denen Hedera, Panax, Aralia folgen, und dann kommt eine grofiere Anzahl
verschiedener meist schlingender Gattungen, besonders der Monocotylen; den BeschluS
macht Hippocratea mit Fragezeichen. Die Vepreculae (1. c. 33) beginnen mit Rhamnus;*
es folgen Sideroxylum, Chrysophyllum, Lycium, Ceanothus, Philyca, Cestrum, Cates-
baea, Daphne, Gnidia, Passerina, Stellera und Lachnea; ein recht buntes Gemisch aus
Rhamnaceae (nur 2), Sapotaceae, Solanaceae, Rubiaceae und besonders Thymelaeaceae
(5), eine ebenso uneinheitliche Gruppe wie die Sarmentaceae. Auch in diesem Falle soil
wohl der Name Vepreculae (eigentlich Dornstraucher) nur die gemeinsame Tracht
andeuten; W i l l d e n o w , Krauterkunde (1810) 215, spricht allerdings in diesem
Falle von Gewachsen mit farbigen Kelchen und nennt als Beispiele die Gattungen der
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2 Rhamnales (Harms)

Thymelaeaceae. — D i e Hederaceae (ordo X L V I ) bei L i n n e , Gen. ed. 6 (1764)
unter Ordines Naturales bestehen aus Panax, Aralia, Zanthoxylon, Hedera, Vitis und
Cissus; voran geht ordo Umbellales, unsere Umbelliferae. Dafi Vitis und Cissus nicht
zu Hedera und Aralia passen, hebt J u s s i e u , Gen. (1789) 268, gegen L i n n e
hervor, da bei den beiden erstgenannten der Fruchtknoten oberstandig ist und die
Stamina nicht epigyn sind. Die Dumosae (dumus, Gestriipp) desselben Werkes (ordo
XLIII) enthalten folgende Gattungen: Sideroxylon, Rhamnus, Phylica, Ceanothus,
Chrysophyllum, Achras, Prinos, Ilex, Tomex, Callicarpa, Evonymus, Celastrus,
Cassine, Viburnum, Sambucus, Rhus, Schinus, Fagara. L i n n e setzt hinzu: wHic ordo
mihi ipsi nondum satisfecit, ulterius examinandus." Es ist allerdings ein Zusammen-
hang zwischen so weit verschiedenen Gattungen nicht zu erkennen. Ebenso steht es mit
den Dumosae bei P. D. G i s e k e , Caroli a Linne Praelect. in Ordines Naturales
(1792) 499: Rhamnus, Phylica, Ceanothus (S. 500 wird auch Zizyphus genannt) ver-
gesellschaftet mit einer Reihe anderer Genera, wie z. B. Euonymus, Prinos, Ilex,
Celastrus, Cassine, Sideroxylon, Chrysophyllum, Achras, Callicarpa, Viburnum;
L i n n e s eigene kritische Bemerkung iiber diese Ordnung aus Gen. ed. 6 wird hier
wiederholt. W i 11 d e n o w nennt Dumosae M a r k i g e , die strauchartig sind und im
Stengel eine lockere Markrohre haben, deren Blumen zugleich klein, vier- oder fiinf-
teilig sind (1. c. 217). A d a n s o n , Families des pi. II (1763) 297 hat unter der
Familie Zizyphi (Les Jujubiers) mehrere Gattungen der Rhamnaceae: Paliurus, Zizy-
phus, Alaternoides (mit dem Synonym Phylica L.) Frangula, Alaternus, Rhamnus,
aber daneben auch Celastraceae (Maurocena, Evonymus, Celastrus), Staphylaea und
eine Reihe anderer Gattungen, die den Rhamnaceae ganz fernstehen, wie z. B. Prunus,
Cerasus, Amygdalus, Byttneria usw. Vitis wird merkwiirdigerweise (S. 408) zu den
Capparides gerechnet, die wesentlich Capparidaceae umfassen, aber auch ihnen
fremde Genera.

Von besonderer Bedeutung fur die weitere Entwicklung der Systematik unserer
Reihe ist das Werk von J u s s i e u , Gen. (1789). — Seine Rhamni (Les Nerpruns; 1. c.
376; ordo XIII der classis XIV Plantae Dicotyledones Polypetalae, Stamina perigyna;
S. 305), denen die Terebintaceae vorangehen, umfassen 6 Gruppen und eine grofie
Anzahl von Gattungen, die jetzt zu anderen Familien gestellt werden. Die Gliederung
ist folgende: I. Stamina petaiis alterna. Fructus capsularis. Staphylea L.; Evonymus
L.; Polycardia Juss.; Celastrus L. — II. Stamina petaiis alterna. Fructus drupaceus
aut baccatus. Genera quaedam petaiis t»asi lata coalitis. Myginda Jacq.; Goupia Aubl.;
Rubentia Commers.; Cassine L.; Schrebera L.; Ilex L.; Prinos L. — II. Stamina petaiis
opposita. Fructus drupaceus. Mayepea Aubl.; Samara L.; Rhamnus L.; Ziziphus T.;
Paliurus T. — IV. Stamina petaiis opposita. Fructus tricoccus. Colletia Commers.;
Ceanothus L.; Hovenia Thunb.; Phylica L. — V. Genera Rhamnis affinia, germine
saepius supero. Brunia L.; Bumalda Thunb. — VI. Genera Rhamnis affinia, germine
infero distincta. Gouania Jacq.; Plectronia L.; Carpodetus Forst.; Aucuba Thunb.;
Votomita Aubl. — Gattungen unserer Rhamnaceae finden wir in III und IV (im
ganzen 7) und eine (Gouania) in VI. Ihnen stehen gegeniiber 8 Gattungen der
Celastraceae, je 2 der Aquifoliaceae und Staphyleaceae, je 1 der Oleaceae (Mayepea)y

Myrsinaceae {Samara), Bruniaceae, Rubiaceae (Plectronia), Saxifragaceae (Carpodetus),
Cornaceae (Aucuba); Votomita Aubl. soil nach H a l H e r in Med. Herb. Leiden
Nr. 35 (1918) 1 zu den Rubiaceae gehoren. Zu Carpodetus vgl. besonders die inhalt-
reiche Abhandlung von E. F e n z 1 in Denkschr. der Bot. Gesellsch. Regensburg III
(1841), wo die Gattung den Saxifragaceae angeschlossen wird, als Typus einer eigenen
kleinen zwischen den Saxifragaceae und Rousseaceae mitteninne stehenden Ordnung

'oder zum mindesten als eine neue Unterordnung der ersteren. Carpodetus steht jetzt
bei den Saxifragaceae-Escallonioideae; E n g l e r in E.P. 2. Aufl. 18a (1930) 216. Die
Einheitlidikeit seiner Rhamni scheint J u s s i e u selbst etwas bezweifelt zu haben, denn
\r s~Jr.e t: an *nc*e dividendus ordo? Sein Bedenken bezieht sich besonders auf die
yerschiedenartigkeit in der Ausbildung der Frucht. Die Rhamni sind die letzte Gruppe
der oben genannten classis XV mit ordo I Euphorbiae. S. 306 heifit es: Postremo
prodeunt Rhamni perispermo carnoso a praecedentibus diversi et Euphorbiis in
sequenti classe primis subsimiles.
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' Die Vites Juss. Gen. (1789) 267 bilden ordo XII der classis Plantae Dicotyledones
Polypetalae, Stamina hypogyna. Sie bestehen nur aus Cissus L. und Vitis T.L. Be-
sprodien werden zuerst ihre Beziehungen zu Aquilicia (jetzt Leea) und Melia: ,,Vites
Aquiliciam et Meliam extus aemulantur petalis basi latis, foliis quandoque conformibus
et alternis non tamen nudis, floribus racemosis aut umbellatis sed praeterea oppo-

keiten, aber doch erhebliche Verschiedenheiten in der Stellung des Discus handeln.
Im ubrigen trifft die Darstellung fiir die Meliaceae nicht zu, da bei ihnen nicht
selten aufier der Staubblattrohre, der die Antheren innenseits oder am Rande an-
geheftet sind, noch ein innerer Discus in Form einer Rohre oder eines Ringes vor-
handen ist. Dann wird bei J u s s i e u darauf hingewiesen, dafi die Weinreben den
Rhamni vielleicht ahnlicher seien wegen der Gegeniiberstellung der Petalen und
Stamina, dafi sie aber durch die Insertionsweise der eben genannten Organe, die bei
den Rhamni deutlich perigyn sei, durch die nicht genagelten Petalen und das Fehlen
des Perisperms abweichen. — Ubrigens heifit es S. 266 bei Meliae: wHabitu tamen
similes Vitibus Aquilicia L. et Melia, aegre ab iis dismovendae."

R. B r o w n (in F l i n d e r s , Voy. II App. 3 (1814) 554; Vermischte Bot. Schriften I
(1825) 52; Miscell. Bot. Works I (1866) 26) hat die Rhamni Jussieus zuerst einer
Sichtung unterzogen, die noch heute gilt. In der deutschen Obersetzung heifit es von
den Rhamneae: In diese Familie nehme ich nur solche Gattungen auf, in welchen der
Fruchtknoten mehr oder weniger mit dem Rohr des Kelches zusammenhangt, dessen
Abschnitte eine klappige Knospenlage haben. Die Staubfaden sind an Zahl den
Kelchblattern gleich und mit ihnen abwechselnd; der Fruchtknoten zwei- oder drei-
facherig, in jedem Fache ein aufrechtes Eichen; ein aufrechter Keim gewohnlich in
der Mitte eines fleischigen Eiweifies, oder ohne alles Eiweifi; die Blumenblatter stehen
den Staubfaden gegenuber und hiillen die Staubbeutel in ihre hohlen Flachen; zu-
weilen fehlen sie ganz. Danach bestehen die Rhamneae R. Br. nunmehr aus den
Gattungen Rhamnus, Ziziphus, Paliurus, Ceanothus, Colletia, Cryptandra, Phylica,
Gouania, Ventilago; Hovenia wird mit Fragezeichen angeschlossen. Die Celastrineae
umfassen den grofiten Teil der zwei ersten Abteilungen der Rhamni Juss.

Auf der von R. B r o w n geschaffenen neuen Grundlage wurde die Familie (Ordo
im fruheren Sinne) bei De Ca n d o l l e , Prodr. II (1.825) 19, dargestellt: Zizyphus,
Paliurus, Berchemia, Rhamnus, Condaha, Colletia, Goupia, Carpodetus, Ceanothus,
Pomaderris, Phylica, Cryptandra, Ventilago, Gouania, Hovenia. Goupia rechnet man
jetzt zu den Celastraceae (E.P. 2. Aufl. 20 b, 193), Carpodetus zu den Saxifragaceae,
wie schon bemerkt.

L i n d l e y , Nixus pi. (1833) 20, fafite unter der Bezeichnung Rhamnales fol-
gende wordines" zusammen: Rhamneae, Chailletiaceae, Tremandreae, Nitrariaceae,
Burseraceae. In seinem Nat. System ed 2. (1836) 107 besteht die Alliance Rhamnales
aus den Rhamnaceae, Chailletiaceae, Tremandraceae, Nitrariaceae, Burseraceae.
Wesentlich vergrofiert wird der Umfang der Rhamnales in seinem Veget. Kingdom
(1853) 576: Penaeaceae, Aquilariaceae, Ulmaceae, Rhamnaceae, Chailletiaceae,
Hippocrateaceae, Celastraceae, Stackhousiaceae, Sapotaceae, Styracaceae; es werden
Familien zusammengebracht, die teilweise wenig oder gar nichts miteinander zu tun
haben, so dafi sich in der Folge eine Beschrankung des Umfanges der Rhamnales er-
geben mufite.

Die Vitaceae gehoren bei L i n d l e y , Nat. Syst. (1836) 30, zur Alliance Pitto-
sporales, die aufierdem Pittosporaceae, Olacaceae, Francoaceae und Sarraceniaceae
enthalten. Im Veget. Kingd. (1953) 439 werden sie mit Droseraceae, Fumariaceae,
Berberidaceae, Pittosporaceae, Olacaceae und Cyrillaceae zur Alliance Berberales ge-
rechnet; dabei betont ubrigens L i n d l e y S. 439 Beziehungen der Vitaceae zu
Rhamnaceae, mit Beriicksichtigung der oppositipetalen Stamina, und zu Araliaceae.

Bei D u m o r t i e r , Analyse des fam. pi. (1829) 41, stehen die Rhamnideae zwi-
schen Chailletiaceae und Celastrineae unter den Calypetalae, dagegen die Vitideae
(S. 48) unter den Toropetalae zwischen Meliaceae und Sapindaceae; hier ist wieder

1*



4 Rhamnales (Harms)

wie im System von De C a n d o l l e die verschiedene Stellung bedingt durch clen
Unterschied in der Insertion der Blumenblatter.

Bei B a r t l i n g , Ordines Naturales (1830) 375, sind die Rbamneae, im wesent-
lichen in der Fassung von De C a n d o l l e , jedoch mit Ausschlufi yon Goupia,
Carpodetus, Gouania u n d Hovenia, e in , ,ordo" der Tricoccae. B a r t l i n g s classis
Ampelideae (1. c. 352) enthaltt die Sarmentaceae, die den Vites von J u s s i e u ent-
sprechen, aufierdem die Leeaceae (ordo Sarmentaceas inter et Meliaceas intermedius,
parum notus), Meliaceae und Cedreleae.

Dasselbe sagt S p a c h , Hist. nat. Veget. Ill (1834) 206, von der Familie der
Leeaceae.

Der Name Ampelideae fiir die Familie geht zuriick auf K u n t h i n H u m b o l d t ,
B o n p l a n d e t K u n t h , Nov. gen. V (1821) 222, und wurde von De C a n d o l l e ,
Prodr. I (1824) 627, aufgenommen, wo ordo Ampelideae in 2Tribus geteilt wird:
Viniferae seu Sarmentaceae und (S. 635) Leeaceae. B a r n h a r t hat in Bull. Torrey
Bot. Club XXII (1895) 16 fur unsere Familie der Vitaceae den Namen Leeaceae DC.
eingesetzt, was keine Berechtigung hat. Der Name Sarmentaceae fiir Vites wurde
schon von V e n t e n a t , Tabl. Ill (1799) 167 (Cissus und Vitis) gebraucht, aber
in beschrankterem Sinne als bei Linne* 1751. Bei V e n t e n a t folgen sie den
Meliaceae, mit denen sie verglichen werden, und ihnen folgen die Geranioideae. Audi
De C a n d o l l e , Fl. franc. 3. ed. IV (1805) 856, verwendet den Namen fiir eine
Familie, die dort nur Vitis enthalt; sie steht zwischen Geranieae und Meliaceae.
Weiter treffen wir den Namen Ampelideae fiir die Vitaceae bei E n d l i c h e r ,
Genera (1839) 796, wo sie eine wOrdnung" seiner Discanthae (1. c. 762) sind, die
folgende Familien enthalten: Umbelli ferae, Araliaceae, Ampelideae, Corneae, Lor an-
thaceae, Hamamelideae, Bruniaceae, zu denen im Endiiridion (1841) 403 nodi Grub-
biaceae und Helwingiaceae hinzukommen.

Wahrend bei De Can d o l l e , Fl. franc. 3. ed. IV (1805) 619, die Frangulaceae
eine F.amilie sind, mit Staphylea, Evonymus, Ilex, Rhamnus, Zizyphus und Paliurus,
verwendet E n d l i c h e r , Gen. (1840) 1081, den Namen Frangulaceae fiir eine Klasse
mit den »ordines": Pittosporeae, Staphyleaceae,Celastrineae, Hippocrateaceae, Ilicineae,
Cyrilleae, Nitrariaceae, Rhamneae und Chailletiaceae. B a r n h a r t (1. c. 16) hat
ubrigens fiir unsere Rhamnaceae den Namen Frangulaceae DC. 1805 aus Prioritats-
griinden eingesetzt. Es ist aber 1935 in Amsterdam beschlossen worden, den Namen
Rhamnaceae beizubehalten; vgl. T . A . S p r a g u e , Synps. Proposals (1935) 64.

R e i c h e n b a c h , FL germ. exc. (1832) 439, unterscheidet in der Familie der
Umbelliferae neben den Umbelliferae schizocarpicae die Araliaceae als Umbelliferae
holocarpicae, mit den Untergruppen (Triljus): Adoxede (Adoxa), Corneae (Cornus)
und Viteae, und unterhalb der Viteae die Hederaceae (Hedera) und Cisseae (Ampe-
lopsis und Vitis). Er weist hin auf die Beziehungen der Cisseae zu den Rhamnaceae
wegen der Stellung der Petala. hinter den Stamina, meint aber, dafi dieses Merkmal
fiir manche Cissus nicht zutreffe, was irrig sein diirfte; zugleich betont er aber aus-
driicklich die Verwandtschaft zu den Araliaceae, besonders begriindet auf die Bliiten-
sta'nde, die Zusammensetzung der Blatter, den Embryo und die Keimung. Auf die
Umbelliferae folgt bei ihm (S. 486) die Familie Rhamneae, dann die Terebinthaceae
(Juglans, Pistacia, Rhus). — M e i f i n e r , PL vase. gen. I (1836—1843) 70, 49, stellt
die Rhamneae zur Classis Rutaceae, nach den Celastrineae; die Ampelideae (51, 36)
lafit er auf die Melioideae folgen, wobei er die Einteilung von De C a n d o l l e in
die beiden Tribus Leeaceae und Viniferae annimmt.

Von wesentlicher Bedeutung fiir die Erkenntnis der Verwandtschaft zwischen
Rhamnaceae und Vitaceae ist die Abhandlung von E. F e n z l , Darstellung und Er-
lauterung vier minder bekannter, ihrer Stellung im natiirlichen System nach bisher
zweifelhaft gebliebener Pflanzengattungen, in Denkschriften der Bot. Gesellschaft
Kegensburg III (1841) 153; hier werden die Merkmale beider Familien ausfiihrlich
besprochen. F e n z l geht dort zunachst (p. 161) auf die Beziehungen der Ampelideen
zu den Araliaceae und Meliaceae ein (angeblich durch Leea vermittelt); in beiden
Fallen handelt es sich nur um gewisse aufiere Ahnlichkeiten, denen gewichtige Ver-
schiedenheiten im Bliitenbau gegeniiberstehen. Von dem Verhaltnis zu den Araliaceae
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heifit es am Schlusse (S. 162): Fast sollte es einem bediinken, es ware bei der Be-
griindung dieser Verwandtschaft im stillen zugleidi audi auf die vielbejsungenen alt-
klassischen Beziehungen zwischen E p h e u und Re be Rucksicht genommen worden.
Nachdem er dann in 10 Punkten (S. 164) auf Ahnlidikeiten zwischen Rbamnaceae
und Vitaceae aufmerksam gemacht hat, kommt er zu dem Schlusse, dafi die Ampelideae
in die Klasse der Frangidaceae einverleibt werden sollten. Die ersten Punkte betreffen
die klappige Astivation der Kelchabschnitte und Blumenblatter und die Insertion der
Staubfaden vor den Blumenblattern; als dritter Punkt der Obereinstimmung wird
die aufredite Stellung der bodenstandigen »Eiera genannt. Dem Vorgange F e n z l s
folgend hat man spater die beiden Familien in nahere Verbindung gebracht. Dte
Frangulinae von A. B r a u n in A s c h e r s o n Fl. Prov. Brandenburg I (1864) 51 be-
stehen aus den Rhamnaceae, Vitaceae, Celastraceae, Aquifoliaceae, Hippocrateaceae y

Pittosporaceae; vgl. H a n s t e i n , Obersicht des Natiirlichen Pflanzensystems (1867) 15.
Bei E i c h l e r , Blutendiagramme II (1878) 363, enthalten die Frangulinae folgende
Familien: Celastraceae, Staphyleaceae, Hippocrateaceaey Stackhousiaceae, Pittospora-
ceae, Aquifoliaceae, Rhamnaceae, Ampelideae; in seinem Syllabus (1880) 33 werden
genannt Celastraceae, Olacaceae, Hippocrateaceae, Pittosporaceae, Aquifoliaceae,
Vitaceae und Rhamnaceae. W a r m i n g , Handbuch der Syst. Bot (1890) 324, rechnet
zu den Frangulinae die Celastraceae, Hippocrateaceae, Aquifoliaceae, Ampelidaceae
und Rhamnaceae. Im System von B e n t h a m et H o o k e r f. Gen. I (1862) p. XI
enthalt Cohors Celastrales (Ovula erecta, raphe ventrali): Celastrineae, Stackhousieae,
Rhamneae, Ampelideae. m

Aber es waren die beiden Familien in manchen Systemen noch voneinander ge-
trennt gewesen, auch in der Zeit nach F e n z l , z. B. bei B r o n g n i a r t , Enum.
genr. de pi. cult. Mus. Hist. Nat. Paris (1850) 145, wo die Klasse Celastroideae die
Familien Viniferae, Hippocrateaceae, Celastrineae, Staphyleaceae, Pittosporeae, die
Klasse Rhamnoideae (1. c. 183) die Familien Rhamneae und Stackhousieae (mit Frage-
zeichen) enthalt.

E n g l e r , Syllabus (1892) 135 und in E. P. Nachtr. (1897) 351, hat die* Reihe
Rhamnales im engsten Sinne aufgefafit und auf Rhamnaceae und Vitaceae (einschl.
Leea) beschrankt. Er sagt (1. c. 367): Die Rhamnales s'md jetzt auf die tetracyklischen
Archichlamydeen mit vor den Blumenblattern stehenden Staubblattern beschrankt. Da
bei den Rhamnaceae die Stellung der Raphe an der aufsteigenden Samenanlage sehr
wechselnd istf so konnen die Vitaceae, welche immer eine ventrale Raphe haben^unbe-
denklich neben die Rhamnaceae gestellt werden.

E n g 1 e r s Auffassung wurde spater meist angenommen; z. B. von A. B. R e n d 1 e,
Classif. Flow. PL II (1925) 308; R. W e t t s t e i n , Handb. Syst. Bot. 4.Aufl. II

Im eben genannten Werke heifit es, nachdem hervorgehoben wurde, dafi die
kleine Reihe sich an die vorhergehenden (Gruinales, Terebinthales, Celastrales) an-
schliefit: Die Obereinstimmung im Gesamtbau der Bliite ist eine sehr grofie; der
charakteristische Bau des Androeceums lafit sich durch Ausfall des einen Staubgefafi-
kreises, und zwar des episepalen, erklaren1. Bei dieser Auffassung wurde die Reihe
etwa eine Parallelreihe zu den Celastrales darstellen, bei denen gleichfalls nur ein
Staminalkreis vbrhanden ist, und zwar der episepale, was ebenfalls eine Ableitung
derselben von Typen mit zwei Staminalkreisen, von denen der epipetale riickgebildet
wurde, moglich macht. Die Stammformen der Rhamnales und Celastrales wiirden
nach dieser Auffassung Formen vom Typus der Terebinthales darstellen.

Bei C. M e z stehen Rhamnaceae und Vitaceae am selben Ast des Stammbaumes
nebeneinander (Naturwissensch. u. Landwirtsch. Heft 4, 1925; Drei Vortrage iiber
die Stammesgesdiichte der Pflanzenwelt). Die Rhamniftorae B u r t t D a v y in Annals
of Bot. N. Ser. I (1937) 435 entsprechen demselben BegrifF, nur dafi die Proteales noch
in Klammern und mit Fragezeichen beigesetzt werden.

Andere Auffassungen finden sich aber auch. So hat v a n T i e g h e m , Elements
de Bot. 3. ^d. II (1898) 488, unter seinen Celastrales folgende Familien: Celastraceae,
Ilicaceae, lmpatientaceae, Dichapetalaceae, Cneoraceae, Platanaceae, Vitaceae, Rham-

1 So auch E i c h 1 e r 1. c. p. 372.



6 Rhamnales (Harms)

naceae, Sabiaceae, Basellaceae, Violaceae. Immerhin stehen beide Familien nebenein-
ander. Beide vergleicht er zunachst mit den Celastraceae, von denen sie sich durch
die Epipetalie der Stamina unterscheiden; die Rhamnaceae weichen nach ihm von den
Vitaceae durch die Verwachsung der drei aufieren Bliitenkreise und die Stellung der
Raphe ab; Gattungen mit unterstandigem Ovar wie Gouania leiten zur Unterordnung
der Saxifragineae iiber.

Ganz anders bei B a i l I o n , der in Hist . pi. VI (1877) die Rhamnaceae auf die
Celastraceae folgen lafit, die Viteac (Vitis und Leeaf) aber als Series den Lorantha-
ceae, 1. c. XI (1892) 426 u. 472, einordnet. Die Loranthaceae im Sinne B a i l I o n s
sind eine aus sehr verschiedenen Gruppen zusammengesetzte Familie mit nicht weniger
als 13 Series; er sagt: Telle qu'elle est ici comprise, cette familie est essentiellement
une de celles qu'on nomme par enchainement; man konne die verschiedenen Series
auch als Familien ansehen. S. 446 heifit es nur, dafi sich die Loranthaceae durch die
Viteae auch den Rhamnaceae nahern.

In K e r n e r s Pflanzenleben II (1891) 676 u. 694 werden die Ampelidaceae dem
Stamm Discophorae (umfassend einen grofien Teil der Geraniales und Sapindales),
die Rhamnaceae dagegen dem Stamm Crateranthae (Beckenbliitige, hauptsachlich
Rosales) zugesellt, also ganz auseinandergerissen.

Im System von A u g . H e i n t z e , Cormofyternas fylogeni (1927) 121, stehen
Vitaceae und Rhamnaceae bei den Meliales, zu denen aufierdem Meliaceae, Dicha-
petalaceae, Zygophyllaceae, Rutaceae, Simarubaceae, Anacardiaceae, Burseraceae und
Dipterocarpaceae gehoren. Ceanothus soil den Ausgangspunkt fur .die Rhamnaceae
bilden und durch die handnervigen Blatter an Vitis erinnern. Vitis, meint H e i n t z e ,
konne man von Simarubaceae ableiten, wo die Genera Picramnia und Picrolemma
haplostemon sind mit epipetalen Stamina, wahrend die apetale Alvaradoa sterile
Kelch-, aber fertile Kronstamina hat. Offenbar leitet A. H. die Rhamnaceae von den
Vitaceae ab. Denn er sagt, dafi im Zusammenhang mit der starkeren Ausbildung des
den Bliitenschutz iibernehmenden Kelches die Kronblatter bei den Rhamnaceae in der
Grofie> zuriickgeblieben sind, gleichwohl aber im ganzen ihre von Vitis iiberkommene
Form behalten haben und oft die Staubblatter umfassen. Bei den Vitaceae iibernimmt
grofienteils die Krone den Schutz der Bliitenknospe, bei schwacherer Ausbildung des
Kelches. — Es liegt ja nahe, die perigynen bis epigynen Rhamnaceae von hypogynen
Formen abzuleiten; ob es aber Vitaceen oder solchen ahnliche waren, ist fraglich.

I* B e i l l e , Recherches sur le developpement floral des Disciflores (t902) 105, hat
die Rhamnales, zu denen er aufier den mit epipetalen Staubblattern versehenen
Rhamnees und Ampelidees auch die mit episepalen Staubblattern versehenen Celastri-
nees, Staphyleacees und Ilicinees rechnet, wieder in weiterem Sinne gefafit; er be-
handelt besonders die Entwicklung der Blute (Vitis vinifera, Cissus orientalis, Rhamnus
trangula, Ceanothus azureus, Colletia horrida) und den Verlauf der Gefafibiindel. Die
Mehacees und Coriariees, beide mit doppeltem Staminalkreise, lafit er folgen, und
schlielSt sie an die Sapindales an, zu denen er Aceracees und Sapindacees einschliefilich
Htppocastanees rechnet.

In neuester Zeit wurden die Rhamnales von H u t c h i n s o n , Families of
Flowering PL I (1926) 244, in noch andrer Fassung vorgefiihrt; Rhamnaceae,
Elaeagnaceae, Heteropyxidaceae, Ampelidaceae (Vitaceae); es sind 2 Familien hinzu-
gekommen, die E n g 1 e r unter den Myrtiflorae hat, die Elaeagnaceae in der Unterreihe
Thymelaeineae, die Heteropyxidaceae in der Unterreihe Myrtineae zwischen Lythraceae
und Sonneratiaceae. Die friiher zu den Lythraceae gerechnete Gattung Heteropyxis
H a r v e y aus dem sudostlichen Afrika erhob E n g l e r im Syllabus 8 . Auf l . (1919) 281
zur eigenen Familie, nachdem S c h i n z in Bull. Herb . Boissier IV (1896) 439 auf die
Verwandtschaft mit Myrtaceae hingewiesen hatte. Vg l . E n g l e r , Pf lanzenwelt
A f n k a s III , 2 (1921) 655 und B u r t t - D a v y , Manual F low. PL Transvaal I I
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Manual of the New Zealand Fl. 2 Aufl. (1925) 553—556. — A. J. E w a r t, Fl. of Victoria
(1930) 741—751. — Ch. A. G a r d n e r , Enum. pi. Austral. Occident (1931). 76—77. —
J. W. A u d a s , Native trees of Australia (ohne Jahr) 140 u. 194.

M o r p h o l o g i c — J.-B. P a y e r , Organoge'nie de la fleur (1857) 490—492, Taf. 47. —
A. W. E i c h l e r , Bliitendiagramme II (1878) 371. — H. S c h e n c k , Beitrage zur Biologie
und Anatomie der Lianen, 1. Teil, in Bot. Mitteilungen aus denTropen, herausg. von A. F W
S c h i m p e r , Heft 4 (Jena 1892) 229. — M. L. B e i l l e , Recherches sur le de*veloppement
floral des Disciflores. These Paris 1902 (Bordeaux). S. 341; Rhamnus frangula, Ceanothus azu-
reus, Colletia horrida. — J. V e l c n o v s k y , Vergl. Morphologic I (1905) 635 f. —
H. G l i i c k , Blatt- und blutenmorphologische Studien (1919) 14, 25, 33, 112. — G. O. A. N.
M a l m e , Ober die Dornen von Zizyphus Juss., in Svcnsk Bot. Tidskr. XIV (1920) 190—193.
— H. O. J u e l , Beitrage zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte der Rhamnaceen, in
Svensk Vetensk.-Akad. Handl. 7, Nr. 3 (1929). — C a r e y , Leaf buds of woody perennials,
in Proceed. Linn. Soc. New South Wales 55 (1930) 708. — K. G o e b e l , Organographie,
3. Aufl. 3. Teil (1933) 1691, 1699. — W. T r o l l , Vergl. Morphologie der hoheren Pflanzen,
I, 1. Teil (1937) 561, 617, 850/851.

A n a t o m i e . — H. S o l e r e d e r , Ober den systematischen Wert der Holzstruktur
(1885); Systemat. Anatomie der Dikbtyledoncn (1899) 247, und Erganzungsband (1908) 99
(hier .weitere Literatur). — K. G e m o 11, Anatom.-systemat. Untersuchung des Blattes der
Rhamneen aus den* Triben Rhamneen, Colletieen und Gouanieen, in Beihefte Bot. Zentralbl. XII
(1902) 351—424. — Th. H e r z o g , Anatom.-systemat. Untersuchung des Blattes der Rhamneen
aus den Triben Ventilagincen, Zizypheen und Rhamneen, in Beih. Bot. Zentralbl. XV (1903)
95—207. — C. v. E11 i n g s h a u s e n , Die Blattskelette der Dikotyledonen (1861) 164—167. •—
M o l l und J a n s s o n i u s , Mikrographie des Holzes II (1908), 297—303 (Zizyphus jujuba);
297—298 weitere Literatur iiber Rhamnaceen-Holzer. — W. v. B r e h m e r , Holzer, in Wies-
ncr, RohstofFe des Pflanzenreichs, 4. Aufl. II (1928) 1524—1526 u. an- anderen Orten. —
H. S t o n e , Timbers of commerce (1904) 50. — D. N o r m a n d , Sur le Maesopsis de 1'Ouest
Africain et le bois Nanguele^ in Revue de Bot. applique*e et d'agriculture tropicale, Ann£e 15
(1935) 252. — A. A. N i k it i n , Vergleichend-anatomische Untersudiungen des sekundaren
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Holzes der Flora von Rutland, in Acta Instit. Botan. Acad. scicnt. URSS. Ser. V, fasc. I (1938),
215—288. (Russisch) 53 Abbildungcn. — E. S c h m i d t , Mikrophotogr. Atlas der mitteleurop.
Holzer, (1941); 84: Rhamnus catharticus und Rh. frangula. — M e t c a l f c and C h a l k ,
Anatomy of Dicotyledons (1950) 404—413.

C h e m i s c h e I n h a l t s s t o f f e . — A. T s c h i r c h , Handbuch der Pharmakognosie
(1909—1927); besonders 2, Abt. II (1917) 1396—1408. — L. P. P o n c e , Contribucion al
estudio del cura mamoel (Colletia cruciata Gill, et Hook.), in Rec. Facul. Cienc. Quim. I (1923)
183—264. — R. H. C l a r k and K. B. G i l l i e , The cascara content of the wood and bark
of Rhamnus purshiana, in Ann. Journ. Pharm. 96 (1924) 400. — O. G e r t z , Fluorescens hos
barken av Rhamnus-arter, in Bot. Notiser (1927) 366—372. — E. M a u r i n, Les Rhamnace"es
a anthraquinones, in Bull. Soc. Pharm. 35 (1928) 236—238. — M. P. B e n o y , The mineral
contents of the Jujube (Zizyphus jujuba), in Journ. Agric. Research 39 (1929) 949—951. —
A. J. S c h w a r z , Activity of extracts from the bark, twigs and wood of Rhamnus purshiana,
in Proceed. Internat. Congr. Plant-science 2 (1929) 1391—1394. — M. B r i d e l et C.
C h a r a u x , Sur le Frangularoside, nouveau rhamnoside de 1'ecorce de Bourdaine (= Rham-
nus frangula), recemment sechee, in Compt. rend. Acad. sc. Paris 191 (1930) 1374—1375. —
C. W e h m e r , PflanzenstofTe. 2. Aufl. II (1931) 734. — G. K l e i n , Handbuch der Pflanzen-
analyse III i u. o (Wien 1932, insbesondere Abschnitt von L. R o s e n t h a l e r iiber Anthra-
glukoside 989—1036: IV i u. •> (1933). T- R o c a, Estudio auimico de Karwinskia latifolia,
in Annales Inst. Biol. Mexico 3 (1932) 57—60. — J. de L i l l e , Nota acerca de la Farma-
cologia de Karwinskia latifolia, in Annales Inst. Biol. Mexico 3 (1932) 61—63. — A. B e r t h o
und W o r S a n g L i a n g , Notiz iiber ein Alkaloid aus Ceanothus americanus, in Archiv der
Pharmazie 271 (1933^ 273—276. — Th. S o l a c o l u und E c a t e r i n a W e l l e s , Beitraec
zur Verbreitung von Saponinen im Pflanzenreich, in Archiv der Pharmazie 271 (1933) 470—477.
— P. K a r r e r , Lehrbuch der organischen Chemie (1937) 320, 352, 564.

E m b r y o l o g i e , S a m e n b a u . — M a r s h a l l W a r d , On some points in the
histology and physiology of the fruits and seeds of Rhamnus, in Annals of Botany I (1887)
1—26. — J. L i n d a u . Zur Entwicklungsgeschichte einiger Samen (Rhamnus), in Ber. der
deutsch. bot. Ges. 9 (1891) 274—279. — H. O. J u e l , Beitrage zur Morphologic und Entwick-
lungsgeschichte der Rhamnaceae (Ceanothus, Rhamnus), in Svenska Vet.-Ak. Handl. 3, Nr. 3
(1929) 7. — A. C h i a r u g i , II gametofito femmineo delle Angiosperme nei suoi vari tipi di
costruzione c di sviluppo, in Nuovo Giorn, bot. Ital. N. S. 34 (1927) 44; Partenocarpia in
Zizyphus sativa Gaertn., ebenda 37 (1930) 287—312. — K. S c h n a r f , Vergl. Embryologie
der Angiospermen (1931) 149.

B i o l o g i c — B l u t e n b i o i o g i e : H. M i i l l e r , Blumen und Insekten (1873) 153.
P. K n u t h , Handbuch der Blutenbioiogie (1898—1905) II l f 258; III l f 467; III2 Register. —
G. O. M a l m e , Om blomningstiden och arsskottets utveckling hos Rhamnus frangula, in
Svensk bot. Tidskr. IV (1910) 79. — B i o l o g i e d e r F r i i c h t e u n d S a m e n : H. B.
G u p p y , Oberservations of a naturalist in the Pacific II (1906) 346 u. 531. — E. U 1 b r i c h ,
Biologie der Fruchte und Samen (1928). — H. N. R i d l e y , The dispersal of plants (1930).
— W u r z e l k n o l l c h e n : C. S. A r z b e r g e r , Root tubercles etc., in Report Missouri
Bot. Garden 21 (1910) 60. — W. B. B o t t o m l e y , The root-nodules of Ceanothus ameri-
canus, in Ann. bot. 29 (1915) 605. — D k o l o g i e : E. J. P e t r y , Germination and growth
of Ceanothus americanus as effected by heated soils, in Michigan Acad. sci. Report XXII
(1921) 135—143, Taf. 13—14. — A. C a s t e l l a n o s : Algunos arboles y arbustos de interes
floristico regional, in Physis (Rev. Soc. Argent. Cienc. Natur.) 9 (1927) 98—101.

P a l a e o n to l o g i c — O. H e e r , Fl. tertiaria Helvetiae (1855—1859); Fl. fossilis
arctica (1868). — W. Ph. S c h i m p e r, Traite de Paleontologie v^getale III (1874). — W. P h.
S c h i m p e r und A. S c h e n k , Palaeophytologie; in Zittels Handbuch der Palaeontologie II
(1890) 584—589. — J. F e l i x , Untersuchungcn iiber fossile Holzer IV, in Zeitschr. deutsche
geolog. Gesellsch. XLVI (1894) 79—110; V ebenda XLVIII (1896) 249—260. — D. P. P e n -
n a i l o w, A report on fossil pi. from the Internat. boundary survey, in Trans. Roy. Soc.
Canada, 3. Ser. I (1908) 287—352; Notes on fossil woods from Texas, ebenda 3. Ser. I (1908)
93—106. — W. J. J o n g m a n s , Palaeobotanische Literatur. Jena 1910 ff. (Verzeichnisse der
Arbeiten nach Autoren und der Gattungen). — B e r r y , Upper cretac. fl. eastern Gulf Region
in Tennessee, Mississippi, Alabama and Georgia (1919) 113 (Un. St. Geolog. Survey Profess.
Pap. 112). — M e n z e l in P o t o n i e - G o t h a n , Lehrbuch der Palaeobotanik (1921)
388—389. — F. K i r c h h e i m c r , Grundziige einer Pflanzenkunde der deutschen Braunkohle
(1937). — J. w. P a 1 i b i n, The fossil fl. of the Goderzsky summit, in Acta Instit. Bot. Acad.
scient. Unionis Rer. publ. Sovetic Social. Ser. 1, Fasc. 4 (1937) 77—78; The cretaceous flora of
the Daralagez range, ebenda 171.

N u t z h o l z e r . — C. S. S a r g e n t , The forest trees of North America, in Report of
™ T?res t s of N o r t h America I (1884)). — H. S t o n e , Timbers of commerce (1904). —
M o l l und J a n s s o n i u s , Mikrographie des Holzes II (1908) 297—303. — G r i s a r d
et v a n d e r B e r g h e , Les bois industriels indigenes et exotiques Ii, 2. Aufl. —
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W. v. B r e h m e r , Holzer, in J. W i e s n e r , Rohstoffe des Pflanzenreichs, 4. Aufl. II (1928)
1250, 1524—1526; hier weitere Literatur. — S. J. R e c o r d , Pink ivory wood, in Tropical
woods Nr. 13 (1928) 4—5. — J. M. D a l z i e l , The useful pi. West trop. Africa (1937)
298—300. — W. J. E g g e l i n g and C. M. H a r r i s , Forest trees and timbers of the British
Empire IV. Fifteen Uganda timbers (1939) 93. — S. J. R e c o r d , Tropical woods of the
family Rhamnaceae, in Tropical woods Nr. 58 (1939) 6—24. — B a r n e r , Nutzholzer der
Welt II (1942) 749—768.

N u t z e n u n d V e r w e n d u n g (iiber Nutzholzer siehe oben). — J. D. de L a n e s -
s a n , PL utiles des colonies fran^aises (1886). — D u j a r d i n - B e a u m e t z , E g a s s e ,
PL medicinal. (1889) 591—594. — - S t e v e n s , Experiments with cascara sagrada, in Americ.
Druggist and Pharmacy Record (1897) Nr. 380 (Literatur iiber Rhamnus purshianus). —
G. D r a g e n d o r f f , Heilpflanzen (1898) 410—415. — W. D a l l i m o r e , The black or
berry-bearing alder for gin-powder, in Kew Bull. (1915) 304. — L. K r o e b e r , Der Faul-
baum, in Naturwiss. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtsch. XV (1917) 317 (Rhamnus frangula
als Heilmittel). — A n o n y m u s , Cascara sagrada, in Kew Bull. (1923) 407—408 (Ober den
Anbau von Rhamnus purshianus in England). — R. H o f m a n n in J. W i e s n e r , Rohstoffe
des Pflanzenreichs, 4. Aufl. I (1927), bes. 271, 371—373, 377. — W. P o p e n o e , Manual of
tropic, and subtropic. fruits (1924), 383—389 (Zizyphus). — G. M a d a u s , Lehrbuch der
biol. Heilmittel (1938) 3 Bde. u. Register. — A. T s c h i r c h , siehe unter Inhaltsstoffe. —
K. R. K i r t i k a r and B. D. B a s u , Indian medic, pi. 2. Ed. I (1933) 583—602 (medizin.
Verwendung von Ventilago, Zizyphus, Berchemia, Rhamnus und Gouania in Ost-Indien). —
B e i l l e , Precis de Bot. Pharmac. II (1935) 929—939.

Anmerkung: E. S e n f t, Ober die fur Cortex Rhamni purshianae charakteristischen Flech-
ten, in Pharmazeut. Post XXX (1897) Nr. 36; Referat in Justs Bot. Jahresbericht 25. 2. 1897
(1900) 102.

Merkmale. Bliiten radiar, zwitterig, selten polygam oder diozisdi, aber auch dann
meist noch m'it Rudimenten des unterdriickten Geschlechts, mit Kelch und Blumenkrone
oder apetal mit 5, selten 4 Sep., Pet. und Stam. (mit Ausnahme des Gynazeums isomer).
Kelchzipfel stets in klappiger Astivation, oft derb, vielfach mit einer medianen Leiste
auf der Innenseite, mit den Pet. alternierend. Pet. meist kleiner als die Kelchzipfel, oft
stark konkav (kapuzen- oder loffelformig), am Grunde haufig genagelt, manchmal
fehlend. S t a m . s t e t s v o r d e n Pet . , g e w o h n l i c h w e n i g s t e n s a n f a n g s
v o n d e n P e t . c i n g e s c h l o s s e n (beide Merkmale wichtig fur die Erkennung der
Familie); Filamente auf der Aufienseite oder am Grunde der Antheren ansitzend; An-
theren mit seitlichen, getrennten Langsspalten auf der Innenseite aufspringend (nur bei

s .. t w v, -—o, o
oder zylindrisch das Ovar bzw. den GrirTel umgebend, Kelchzipfel, Pet. und Stam. an
scinem oberen freien Rand tragend (das Ovar kann dabei ober-, halbunter- oder unter-
standig sein gegeniiber dem Achsenbecher) o d e r mit dem unterstandigen Ovar ver-
wachsen und dessen oberen Rand nicht oder kaum uberragend. D i s k us fast immer
deutlich entwickelt, die Oberflache des Ovars deckend oder den Achsenbecher aus-
kleidend, selten als freier Saum das Ovar umgebend, manchmal am Rande gekerbt oder
in Fortsatze ausgezogen, stets intrastaminal. O v a r frei oder mit dem Achsenbecher seit-
lich zum Teil oder ganz verwachsen, m e i s t d r e i - o d e r z w e i f a c h e r i g , selten
vierfacherig (einige Rhamnus-Arten), unvollkommen zweifacherig oder einfacherig; in
j e d e m F a c h m e i s t e i n e g r u n d s t a n d i g e , a n a t r o p c S a m e n a n l a g e
mit abwarts gewendeter Mikropyle und zwei Integumenten, sehr selten z.B. bei Kar-
winskia, zwei Samenanlagen in jedem Fadi (bei Vitaceae stets zwei!). Griffel einfach
oder oberwarts in drei Narbenaste geteilt, selten fehlend (manche Phylica-Arten);
Entwicklung der Plazentarlamellen sehr verschieden, siehe unten. Friichte entweder
trocken, septizid in an der Bauchnaht aufspringende oder nicht aufspringende Teil-
friichte (Kokken) zerfallend oder Beeren mit mehreren, ± freien Samen (viele Rham-
neae) oder Steinfriichte mit e i n e m Kern, der seinerseits gefachert sein und mehrere
Samen enthalten kann oder einfacherig ist, oder endlich trockene Schliefifriicfate (z.B.
Ventilago). Manche Trockenfriichte mit kommissuralen, langs verlaufenden Fliigeln oder
mit apikalem, fliigelartigem Anhang, selten mit horizontal ringsum laufendem Fliigel-
saum (Paliurus). Samen meist mit schwachem, stets s t a r k e f r e i e m , manchmal
fehlendem Endosperm. Arillus selten grofi (Alphitonia), meist fehlend. Embryo grofi,
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gerade, mcist gclb oder griin, schr oft mit flachcn odcr inncn flachen, aufien konvexen,
bretten und grofien Kcimblattcrn, schr klcincr Plumula und Kadikula. KL-imblatter der
Kcimpflanzcn tcils epigaisch, tcils hypogaisch.

S i r a u c h c r o d c r B a u m e , schr scltcn Stauden (Crmnenaria), nur in cinem
I all kraucig (Cr. dccumbcns Mart.), oft d o m i c , micurttcr Klcttcrstrauchcr mit odcr
chnc Rankcn. ScriaJc Bcisprossc nur bci den Colletieae. B l a t t e r s t c t s e i n f a c h ,
nicmals gclappt odcr gcteilt, fast stcts mit Ncbenblattern, after wcdisel- als gcgen-
standig. Bliitcn mcist kldn und unsdicinbar, mcist zymos angcordnct, viclfadi in Trug-
dolden, manchmal zu rispcnarttgen (Ceanotbus, Berchem'ia) oder ahrig-rispigcn (Sage-
rctia) Bliitcnstanden vcrcinigt. — O f t S c h l c i m z e l l c n , bei einigcn australischen
Cattungcn der Rhamneae Sternhaare.

Ober 900 Artcn, davon cnttallcn ctwa 510 auf die Rhamneae, ctwa 235 auf die
Zhypheae, 47 auf die Ventilagineae, 39 auf dieColletieae und 82 auf die Gouanieae. —
Die Abgrcnzung der Familie hat keinc Sdiwicrigkeiten; zur Bestimmung sind oft
I:riidite erfordcrlith.

Vegelationsorgane. B l a t t e r . Die Blatter der Rhamnaceen sind s t c t s e i n -
f a c h , nic gcteilt odcr gclappt, hochstens vorn ausgerandet, aufien ganzrandig, klein-
pesagt oder gekerbt Der grofite Tcil der Gattungen hat fiedcrnervigc Blatter. Dagegen
finden sich Blatter mit 3 ( —5) fingcrformig von der Blattbasis ausgehenden Ncrven bei
Zizyphus, Ampelo2i/.yphus, Sarcompbains und Paliurus. Ober den genanntcn Nerven
konncn cvcntucll nodi mchrere klcinerc ficderlc angeordnct seln. — Die BlattgrdSc ist
sehr vcrschicdcn: die grofiten Blatter hat Ampclozizyphtts (bis 30cm Langc, bis 16,5 cm
Breite); sehr klcine, von wenigen Millimeter La'nge kommen vor bei den asiatischen
Sageretia-Aricn, bei Microrhamnus und Ceanotbus microphyllus Michx. (an mandicn
Exemplaren hicr im Durdisthnitt nur 1,5 mm Tang). Bci einigcn Gattungen, die Dornen

8

l a .Mg. la. Auffallige Druscn von Mit urn. — A. Colubrina fcrrugtnosa Brongn. liUttunterseite
m ^ r n ' i ~ B" Co^ri"a opposirifolia Brongn. Blattuntcrseite: paarige Kribpfdriisen an der

Mitu-lnppe und kleine Sdieibcndruscn auf der BiattfliL+ic; nat. Cir. — Original.
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cntwitkeliu sind die Blaucr hinfailig (Coitetut, RetunilU, Atiolpbia, einigc Dhcarw-
t\ncn); bei Crumenmta dmrctraidtf M*rt.t ciner Pflin/c nilt hinscnKhnltdicn Sprossen,

die Blatter schr stark rue"

Fig. 1 b. AuffiHlgc Druscn und Nervenzeidimingen von BlStMtn. — C Colubrina r«/tt
BlatTuntcrwiirt: Driiwn am RUttrand und Ui iicr BlattbasisL; •/< nat. Gr. — L). Rbjn>tt:Jium
Irriattum Chodat. Blanuntersciie tnit «ridifdrmigcn Driiwa. Nervcn dunkel ws.ont; iwci
nat. Gr, — E. Kiinvinski* microphylU Sucsscng. Nervcn dunkel gezom; 2l/ifadi vcrgr.
F. Kaneinskij btimboldttana Zuct. Nervcn dunkel gezont; nat. Gr. — G. Katwinskia glandH-
to$a Zucc. PunktformiBe Driucn A\if dcr Bl.Kt'i-uiu-. Nerven dunkel ge/ont; nat. Gr.—Original.

M^ist sind die Blatter wediselstandig; gcgtnstandige odcr fast gcgcnstSndigc Blatter
besttzen z. B. Sagerctia, Kanuinsltia, Auerodetutron, Lasiodisctts, Colubrina oppositi-
folia, Sie%friedLtt Nesiota und alle Colleticac. Die scltcnc 'vStcllung kommt nadi
V e l e n o v s k y I. c. 564 bei Rhamnus alpitms vor.
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Allc Rhamnacecn besitzen N e b e n b l a t t c r mit Ausnahme der artcnreichen
Gattung Pbylica. Nur Ph. tfipntaris hat soldie, sie sind liier borsteaformig, ctwa 1,5 mm
lang; be! alien anderen Arten der Gaciung ist keine Spur davon vorhanden. Bei Lasio-
dtsctti sind meist je zwci dcr groften Nebenblatter, die zu zwei versdiledenen, am
SproBknoten gcgemtandigcn Blattern gehor.cn, miteinandcr vereinigt. — Bei Bercbemia
racemosa sind beidc Nebenblatter (desselben BJattes) zu einer achsclstandigen, zwei-
kieligen Sdiuppe verwachscn. Die kleincn Unzettlidien Siipeln mandicr Rbamnns-Arien
sind am Grande Jriisig angesdiwollcn (R. glandnlosus, R. willdcnowii u. a,}. — Neu
untcrsucht wurdcn die interessanten NebenbJattcr von Ceanotbtts verrucosus Nutt.,
^eldie sidi zulctzt in zwei grofie, didt-kcgc!formige Warzcn verwandcln, so dai? dcr
Sproll nach dcm Abfallen dcr Blatter mit viclen solchcn Warzenpaaren besetzt ist. Die
Funktion dieser Warzen war btsher unbekannt.

E n t s t e h u n g d e r N e b e n b l a t r w a r z e n b e i Ceanotbus ve rr u-
COSMS Nutt. Wahrend die Spirzc des Ncbcnblattcs sich kaum vcriindert, verdidtt sidi
der ganze untcre Teil stark und es entsteht dadurdi cine knolligc, am obcrcn Knde oft
etwas kegelformige Warze. Diese besteht innen aus isodiametrisdicn Zellen, aufien wird
die Warze von 1—2 Hautsditchten mit'dunklcm Zellinhah begrenzt, gegen den SproK
zu groftenreils durdi cin kambialcs Mcri.stem abgesdilosscn. Kork ist an odor in der
eigentlichen Warzc nidit vorhanden. In dcr Mittt; dcr Warzc verlauft ein zarter Strang
prosencJiymatischer Zclfcn, dcr chemaligc Lcitbundclstrang des Nebcnblatts. — Die
isodiamctrisdien Zellen sind crfiilli von einer rotbraunen Masse (z. T. Phlobaphcn).
Sctzi man Wasser zu, so lafit sich viel Material heraus Blosen", weldics kicinc wciftc
Korrtdicn biidet, Durch Saurczusatz cntsteht cine starkc Flockung, mil wenig Eisen-
chlorid cine dunkciblaue Farbung, in der sich dann dunkel gefarbte Flodten absctzen.
Es handelt sidi also urn gcrbstoffartigc Verbindungcn. Die zu Nifarzen umgestalteten
Nebcnblatter von Ceanotbus verrucostts sind also G e r b s t o f f s p e i c h e r (keinc
Kork\var2cn).

H
J

ig. 1 C. AuffSUige Driisen von Blmern. — H. Cormomma muldfprum Brandegee. Zwci basalt
riisie am Blattramt; fast nat. Gr. — J. Cormoncma tftnostim Rei«. Jungcs Rlatt, /wci

Driisfti am Blatunel unter der Lamina^ fast nat. Gr. — Original.

Besondcrc D r i i s e n sind auf Oder an den Blattern mclircrcr Gattungcn aus-
gcbildet: am auflfalligsten bei Cormonema; hier stehen zwci solthe Driisen an dcr
Vereinigung von Lamina und Blaustiel (rechts und links) odcr am Blattran^d nahc
dem Blatmielansat?.. — Eine AnzaM Coinbrhia-Ancn hat ferncr ungtuielce Driisen
auf der Bianunterscitc, cntweder auf den Blattzahnen oder auf der Blattfiache nahe
aer Basis, Cohtbrina oppositifotia Brongn. besitzt kurzgesticlte aufTalUge Driisen in den
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Nervcnwlnkeln. Drusigc Punkte oder Striche kommen audi bci Karwitiskia auf dcr
unteren BlattflSdie odcr auf den Nerven dcr Blattunrerseitc vor,

S p r o fi a c h s e n- Bel fast ailen Rham-
nacccn slnd die SprolSadisen verholzt, Einc
Ausnahme bitden die Artcn der Gattung
Cntmenaria [Staudcn mil krautigen, ober-
irdisdien Stcngcln; cine Art fC, dtcumbens
Mart,) iiberdics cinjahrig, also cin Kraut].

KlcEternde Straucher (iiber die ranken-
den siehc untcn) licgen vor bci dcr Gattung
Bcrcbemia und bci manchen Artcn der Gat-
tung Zizypbus, die bis 30 m hoch empor-
wacnsen konncn, ferncr bci Ventilaga und
Smytbea, Die Sprosse dicser Gattungen bc-
sitzen indes kcine besonderen Klctterofganc.
Dagegen schcincn die senkredit zur Abstam-
mungsadiSL' gcstclltcn oder ruekwarrs geridi-
teren BJffEenstandsadiscn cttuĵ ec Sageretia-
Ancn als soldic zn ditrncn: sie stellen friih
ihr Liingenwachstum ein, nelimcn aber r.n
Dickc und Testigkcit ^u (Fig. 15).

Die V c r z w c i g u n g d e r S p r o R -
.1 c h s e n ist von W. T r o l l 1. c 617/618
fur Rhamnus cutharticns beschrieben war-
den. Hicr cntwickcln stch wic bci vielcn
andcren HolzpHanzen die in dcr Mitre und
im untcrcn Teil cinw monopodialen Zweig-
stiidies sitz«ndcrt Knospen nicht odcr nur
kurzeriebartig. Gabclungcn tics Z\v<;igcs eni-
stehen deshalb, wcil nur die bciden Knospen
am Athscnende des betreffenden monopo-
dialcn Zweigstiickes sldi zu Scitensprossen
vcrlangern; das Encte selbst vcrkiimmtTt zu
einem terminalcn Dorn. Dicser Dorn nimmr
demnadi dieselbe Stdlung ein wic die
ttmtinaie Endblurc des

Fig. 2. Didiasial verzweigwr Ast von
Rhamnus catkaniciis. E, £' und E" -ib-
^estorbene Eadea Jer sidi fotgenden
Tricbgcncrationen S, S' und $"• Es trct-
ben gcwohnlich nur die beidtrn dem
Undo (E) bL'narfibartenKnospen aijs (akro-
tone Fdrderuiig). Die d-irunttrlio^cnden
wcrdcrit wenn SLL* sidi uberhaupt tntwik-
keln, /.u Kur/.rriebcn. — Nadi W. Troll , Hauptsprosses in

eincm Didiasium. Die defer am rclaiivcn
Hauptsprofi von RbamnM catbariicus sir/enden vegctativen Knospen werden zu mchr
odcr minder gcsiauditcn Kurztrieben- (Ahnlidi bci Fllcder, bci dem irtdes die scheitcl-
fcrncn Knospen sidi metst iiberhaupt nicht entwidkeln und als «sthlafcnde Augen"
stehen bieiben.) Dcr Gesamtsprofi von Rhamnus catbarticiis isr dcninach do d i c i i a -
s i a l e s S y r a p o d i u m .

Die Verzweigung eines alpincn Z^vergstrauchcs, Rbamnm pumihts Turra, ist von
W. R a u h (Beitr. z. Morphologic und Biologie der Holzgewadise, in Nova Acta
Leopoldina N. F. 5t Nr. 30 [1937], 304) untcrsucht worden. Die jungen Pfianzcn dicser
kricdienden Spaltenpilanze sin<i monopodial, bei Verzweigung wcrden datm die beid.cn
obereti Adiselknospen zu SeitcnSsten: es trict Sympodienbildung ein. SproBbiirtigc
Wurzeln entstehen nidu, K a n n g i c s s e r (Mittlg. Dcutsdi, Dcndtol. Gesellsch. 26
(1917) S. 66—71) fand in 2300 m Hb'he Exempbre. die bei sehr geringem Jahreszu-
wadis ein Alter von 75 Jahren und etne Stammdidtc von nur 21,8 mm errcicht hatten.
— Bci Adolpbia steht die Inftorcszcnx unter einem schlanken> adiselstandigcn Sprofi-
dorn, nadidem sie aus eincr scrialen Bciknospc hervotgegangen ist {Bild bei V e l c -
n o v s k y L ,c 648). Ahnlidic Vcrlialtnissc bei anderen Cofleueen, siche nadistelKn-
den Abschnitt.

S c r i a l e B c i k n o s p e n u n d B e i s p r o s s e trcten auf bci den Cotletieae,
die dadurdi gut charakterisicrt slnd. Die beiden, in derselben Blattadisei uhcrcinandcr-
siehenden Sprosse entwickeln sidi bei den Retanilla-Artcn In gleidier Weise, sonst
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wachst nur der untere weiter und entwickelt Blatter und Bliiten, wahrend das Wachs-
tum des oberen begrenzt, seine Belaubung schwach oder ganzlich unterdriickt ist
(Figur. 44 D).

K o l l a t e r a l e B e i k n o s p e n . Die Dornen von Sarcomphalus (je einer rechts
und links der Mediane in einer Blattachsel) entsprechen nach U r b a n umgewandelten,
kollateralen Beisprossen. Dies gilt n i c h t fiir Scutia buxifolia und Cormonema spino-
sum, bei denen nach M a i me die Dornen einzeln aus den Achseln von Niederblattern
der Achselknospe hervorgehen (siehe unten, bei MDornen").

X e r o m o r p h i e . Das Auftreten von Dornen bei bestimmten Gattungen (siehe
nachster Abschnitt) ist ebenso eine xeromorphe Eigentiimlichkeit wie gewisse Eigen-
schaften der Blatter, die bei manchen Rhamnaceen auftreten: diese konnen hinfallig
sein (siehe oben) oder sehr klein, stark behaart (Fig. 28 A), lederig derb, mit riickgeroll-
tcn Randern (Phylica Fig. 28 E). Auch die erikoide Blattform entspricht dem Leben in
ziemlich trockenen Gebieten: Phylica (Fig. 28 C) und zahlreiche Arten der australischen
Gattungen Pomaderris, Cryptandra, Spyridium (Fig. 31 A, D), Trymalium. Dasselbe
gilt fiir die nadelformigen Blatter von Microrhamnus. Auf die Binsenform der Zweige
von Crumenaria choretroides Mart., die gleichfalls eine Anpassung an trockene Stand-
orte darstellt, wurde bereits hingewiesen.

D o r n e n sind von mehreren Gattungen bekannt: Colletieae, Sarcomphalus,
Zizyphus, Paliurus (Fig. 33), Rhamnus, Ceanothus, Scutia, Condalia, Condaliopsis,
Microrhamnus, Hybosperma (mit axilla'ren Dornen), ebenso bei mehreren Cormonema-
Arten. Von diesen konnen die meisten ohne weiteres als S p r o f i d o r n e n erkannt
werden, wahrend es fiir die besonderen Falle von Sarcomphalus und Zizyphus (Fig. 35)
die Entwicklungsgeschichte lehrt (siehe unten). Ob uberhaupt Nebenblattdornen bei den
Rhamnaceen vorkommen, ist nach den neueren Untersuchungen sehr fraglich geworden,
jedenfalls ist kein sicheres Beispicl dieser Art bekannt. — Bei Scutia sind die Sprofi-
dofnen unbeblattert, bei Condalia und Condaliopsis dagegen sind die Enden bebla'tter-
ter Zweige dornig. Bei den Colletieae laufen die Zweige grofitenteils oder samtlich in
Dornen aus; ihre dekussierte Stellung vcrleiht den Pflanzen ein sehr charakteristisches
Aussehen.

Bei der Gattung Colletia kommen un verzweigte und verzweigte Sprofidornen von
Die von Colletia spinosa sind zum Teil im Querschnitt rundlidi, zum Teil lassen sie
(besonders die 2. Ordnung) eine Abflachung erkennen (W. T r o l l , 1. c. 560, Fig. 434).
Typische F l a c h d o r n e n finden sich bei Colletia cruciata (W. T r o 11,1. c. Fig. 435).
Hier sind die Dornen senkredit zur Ebene ihres Tragblattes stark abgeflacht. Nach

i 7 r ^' ^ * ) s*n(* ^e Colletia-Arten Pflanzen mit rudimenta'rer Beblatterung,
welcheLaubblatter, wie zuerst F. H i l d e b rand (in Flora 58 (1875) 305) gezeigt hat,
nur auf dem Jugendstadium ausbilden. Aufierdem finden sich kleine laubige Blatt-
°£g*jCJT V O n G o e b e l (Pflanzenbiolog. Schilderungen (1889) 17) geschilderten
^Ruckscnlagsprossen*. Die Sprofiachsen, vor allem die Dornen vertreten als assimi-
herende Organe an entwickelten Pflanzen die Laubblatter. Dies konnen sie, weil sie von
einer chlorophyllreichen Rinde iiberzogen sind und ihren primaren Bau dauernd bej-
behalten, also auch keinen Kork, der den Lichtzutritt zum Rindengewebe hindern
konnte, ausbilden. Bei C. cruciata wird durch die Abflachung der Dornen aufierdem
eine recht erhebliche Vergrofierung der assimilierenden Oberflache bewirkt. Die Flach-
dornen sind darin Flachsprossen vergleichbar, die aber, soweit sie seitlichen Ursprungs
sind, yon ihnen durch die in der Transversalebene, erfolgende Abplattung und darin
verschieden sind, dafi sie aus stielartig zusammengezogenem Grunde sich verbreitern,
was eben ihre blattahnliche Gestalt hervorruft.

Nach T r o l l sind ferner die Flachdornen von C. cruciata, soweit sie unverzweigt
bleiben, im wesentlichen mit dem Hypopodium der Seitensprosse identisch, das den
garacn abgeflachten Abschnitt umfafit. Verzweigte Dornen kommen zustande, wenn
der jiber den beiden Vorblattschuppen gelegene Spitzenteil, der an einfachen Dornen
zu einem kurzen Stachel verhartet ist, nach Art der Hauptachse sidi weiterentwickelt
[Fjg. 435 bei Troll). Begleitet werden die Dornzweige stets von einer unter ihnen
• in T n .B e*n o sP e» welche die Bliiten hervorbringt; unter Umstanden aber auch
in der Lage ist, in einen vegetativen Ast auszuwachsen.
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W. T r o l l hat auch noch die Frage gepruft, wie die sonderbare Abfladiung der
Dornen zustande kommt, die fiir ihre Insertion fast die gesamte Lange des auf ihr
Tragblatt folgenden Internodiums beanspruchen. Zunachst konnte man denken, daft
der obere Teil des Flachdornansatzes durdi sekundaren Zuwachs iiber dem eigentlichen
Ansatz des Domes (obcrhalb des Tragblattes) entstehe. Fiir diese Auffassung ergeben
"J " f ' keine Anhaltspunkte, sondern vermutlich besitzt das Meristem der Achsel-

;its die fiir die spatere Insertion eigentiimliche longitudinale Ausdehnung.
sich jedoch
knospe bereitstllUSpc UCrCllS U1C tUJT UI.C S^aiui. xiuvibivu wigbtuuituiuiv -i.Viigll.UUlll.cl.lt; ^VU5UCllIlUng.

»Wird ein derart in die Lange gezogenes Meristem grofttenteils von der Primanknospe
beansprucht, so wird der aus dieser sich bildende Achselsproft longitudinal verbreitert
sich darbieten." Allerdings ware es auch moglich, daft die Langsausdehnung der Knospe
in der Richtung ihrer Muttersprofiachse auf ein interkalares "Wachstum des Internodiums
zuriickgeht, in welches das Achselmeristem einbezogen wird. Welche von beiden Mog-
lichkeiten zutrif ft, lafit T r o l l unentschieden, es macht indes den Eindruck, als wenn
es sich hier garnicht um zwei s;etrennte oder trennbare Vorgange handle, sondern die
Erscheinung in eins zusammenfallt.

Es mufi noch erwahnt werden, dafi die Abflachung der Dornen ausschliefilich bei
den Folgeformen vorkommt. Die Keimpflanzen aller Arten haben, soweit bekannt,
fcylindrische Sprofiachsen. Keimpflanzen von Colletia cruciata zeigen langere Zeit die
Form, welche bei C. spinosa zeitlebens vorliegt (G o e b e 1, Organographie der Pflan-
*en, 3. Aufl. Ill (1928—1933) 1691). Dieselbe Gestaltung kehrt an den sogenannten
Riickschlagsprossen derselben Art wieder (vgl. K. G o e b e l , Pflanzenbiolog. Schilde-
rungenl (1889), 17, Fig., und Organographie, 3. Aufl. III. 1 (1932) 1699).

Als Kurztriebe treten die Dornen an jenen Stellen des Verzweigungssystems her-
vor, welche auch sonst die schwacher wachsenden Seitensprosse tragen. Colletia hat
basiton verzweigte Langtriebe (die Seitentriebe gehen vorzugsweise vom unteren Teil
des Langtriebs aus), ahnlich wie bei Genista oder Ulex. H i l d e b r a n d ( i n Flora 58
(1875) 309) hat zuerst die Keimpflanzen von Colletia spinosa beschrieben: ,,zuerst
zwei eiformig-rundliche Keimblatter, auf welche kurzgestielte, lanzettlidie, am Rande
gczahnte Blatter an der Hauptachse hinauf folgen. In den Achseln der Keimblatter
bilden sich meist belaubte Zweige aus, ebenso auch oft in .den Achseln der ersten
Laubblatter, so dafi man an diesen jungen Pflanzen noch keine Ahnlichkeit mit den
erwachsenen, wegen der mangelnden Dornbildung, findet. Meist erst in den Achseln
der hoher hinauf stehenden Laubblatter bi den sich die Dornenzweige aus." Diese stehen
somit nach T r o l l , ahnlich den Kurztneben der flerfcera-Keimpflarize, im geschwach-
ten Endabschnitt der Hauptachse, der fur die Weiterverzweigung des Strauches aus-
sdieidet. — Weitere Angaben iiber Colletia auch bei V e l e n o v s k y 1. c. 548, 635
1018, sowie bei W. R a u h , Beitr. «. Morphologie u. Biologie der Holzgewachse II'
in Bot. Archiv 43 (1942) 117 f. Ebenda Tar. 5, Fig. I l l Abbildung einer Keimpflanzel
von Colletia spinosa. »Die Keimblatter und der Primarblattwirtel entbehren im ersteJ
Jahr der Achselprodukte, wahrend in den Achseln der oberen Blatter proleptisch Dorn-
kurztriebe auf treten, die sofort wieder Dornen 2. Ordnung hervorbringen. Die Pflanze
erzeugt im 1. Jahr also nur Kurztriebe. Erst im 2. Jahr treiben auch Langtriebe aus,
die wie bei Ulex und den Genisteen aus der basalen, dornfreien Region hervorgehen a

Was die Langtriebe anlangt,-ist die Verzweigung der Pflanze also zunachst basiton
gefordert, spater konnen Langtriebe auch aus Beiknospen der oberen Schofilinge hervor-
gehen. Die Blttten stehen bei Colletia spinosa und C. cmciata an Beiknospen. Ferner
behandelt R a u h (S. 128) eine Anzahl Discaria-Anen, die eine ahnliche Entwicklung
zeigen. . .

Ober die D o r n b i l d u n g e n einiger Sarcompbalus-Arten berichtet I. U r b a n
(in Feddes Repert. XIX [1924] 299). Danach stehen in den Blattachseln von S. obo-
vatus Urb. zwei spreizende, kraftige Dornen. Sie entsprechen aber nicht den Neben-
blattern, denn diese sind aufierdem noch unterhalb der Dornen anzutreffen, sondern
umgewandelten Zweigen. Sie sind an der Spitze trifurkat, der starkere Ast ist die Fort-
seteung des primaren Dorns, die beiden kiirzeren sind sekundare Dornen, unter denen
kcine Tragblatter ausgebildet sind. Fiir gewohnlich haben die beiden Dornen keine
axillare Laubknospe zwischen sich. Dafi indes eine solche angenommen werden mufi
lehrt der Umstand, dafi manchmal ein wohl entwickelter Seitenzweig genau zwischen
den Dornen auftritt- Tragblatter, als deren Achseiprodukte die Dornen aufgefafit wer-

PHanzenfamilien, 2. Anfl., Bd. 20 t\
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den konnten, finden sich nicht. Die D o r n e n s i n d als k o l l a t e r a l e , umgewan-
delte B e i s p r o s s e einer gewohnlich nicht entwickelten, mittleren Achselknospe an-
zusehen. Diese Annahme wird auch durch die Sachlage bci anderen Sarcomphalus-
Arten bestatigt: bei S. crenatus Urb. finden sich nur seltefn Dornen, bald an beiden
Seiten der Adisel, bald nur an der einen, wahrend die andere Seite stattdessen einen
Laubsprofi tragt. Bisweilen treten auch an Stelle der Dornen Infloreszenzen auf, ent-
weder an beiden Seiten oder nur an der einen, wahrend die andere Seite keinen Bei-
sprofi fiihrt. Audi bei S. havanensis Griseb. begegnet man bisweilen zwei Beisprossen,
von denen der eine als Dorn, der andere als Bliitenstand ausgebildet ist. Einseitige
Beisprosse finden sich entweder als Dornen oder als Bliitenstande ferner bei 5. domin-
gensis Krug et Urb. und ahnliche Verhaltnisse beobachtete U r b a n bei einer Keim-
pflanze von S. reticulatus.

Anders als bei Sarcomphalus liegen nach M a l m e 1. c. die Verhaltnisse bei
Zizyphus. Bisher glaubte man, es hier mit Nebenblattdornen zu tun zu haben. Die
Entwicklungsgeschichte ergab aber, dafi sehr kleine und hinfallige Nebenblatter vor-
handen sind, dafi dagegen die Dornen morphologisch Zweigen zweiter Ordnung ent-
spredien. Sie gehen aus den Achseln von lateralen Niederblattern hervor, mit welchen
die in den Blattachseln des Hauptsprosses sitzenden Knospen (die kiinftigen Zweige
erster Ordnung) versehen sind. Bisweilen kann sich statt des Dorns auch ein beblatter-
ter Trieb entwickeln. Ahnlich liegen die Dinge bei Cormonema spinosum und Scutia
buxifolia. Dementsprechend ist es auch fraglich geworden, ob die Dornen von Paliurus
als Nebenblattdornen zu gelten haben, doch liegt hieriiber noch keine Untersuchung vor.

Bei Paliurus spina-Christi ist die Stellung der Sprofiglieder von Interesse, die bei
typisch entwickelten, jungen Zweigen — von oben gesehen — abwechselnd rechts und
links gewendet sind. An jedem Knie stehen zwei Dornen: ein langer, in Verlangerung
des vorhergehenden Sprofigliedes nach oben gerichtet, ein kurzer, nach auswarts-abwarts
gebogen. Die am Ende jedes Internodiums stehende Knospe treibt nicht aus, das nachste
Internodium biegt seitlich, rechts oder links, ab.

M o r p h o l o g i e d e r R a n k e n . Mit Hilfe von Ranken klimmen Gouania
(Fig. 48), Reissekia und Helinus.

Genauere morphologische Untersuchungen iiber zwei mit Sprofiranken versehene
Rhamnaceen stammen von S c h e n c k. Wir folgen im nachstehenden der Darstellung
des Gegenstandes von W. T r o l l , der sich auf die Schenckschen Untersuchungen
stiitzt. Danach sind sowohl bei Gouania urticaefolia wie bei Reissekia cordifolia die
kurzen rankentragenden Seitenzweige z w e i g l i e d r i g e S y m p o d i e n .

1. Gouania urticaefolia Reiss. Hier liegen die,,Verhaltnisse ziemlich einfach. Es sind
Uhrfeder-Ranken vorhanden.

Die Rankensprosse sind die Achselprodukte von Laubblattern der Langtriebe und
werden von einer serial unter ihnen entstehenden Beiknospe, die spater selbst zu einem
belaubten Langtrieb auswachst, begleitet (b in Fig. 3/1). Auch am rankenden Seiten-
sprofi steht ein Laubblatt, das ebenso wie an den Langtrieben an seiner Basis von zwei
kleinen Stipeln flankiert wird. Uber ihm lauft die Achse nicht, wie es scheinen mochte,
in eine terminale Ranke ahnlich jener von Cissus antarctica (W. Troll 1. c. 842) aus,
sondern sie schliefit viclmehr mit einer unscheinbaren Knospe ab, und die Ranke, die
uhrfederartige Gestalt annimmt, ist AchselsprofS des Laubblattes L\ Ihre seitliche Natur
wird namentlich in der Blutenregion deutlich, in welcher aus der besagten Knospe eine
lange traubige Infloreszenz hervorgeht. Die Ranke steht sodann als Seitensprofi an
deren Basis. Befestigte Ranken wachsen erheblich in die Dicke. Ihr Laubblatt fallt spater
ab, ebenso das Tragblatt, so dafi an alteren Sprossen die nackten, gestielten und hol-
zigen Ranken iibriebleiben (Fig. 3 II)1.iibrigbleiben (Fig. 3 II)1

2. Die ebenfalls aus zwei Gliedern bestehenden Rankensympodien von Reissekia
cordifolia (Fig. 3 III) erhalt man, wenn man sich das Laubblatt U in Fig. 3/1 auf seine
Stipeln reduziert vorstellt. In der Blutenregion entwickelt sich aus der Endknospe des

. , JAhnlich verhalt sich nadi H. S c h e n c k Gouania mollis Reiss. u. G. tiliae folia, nur
sind hier an den rankentragenden Seitenzweigen anstatt des einen zwei gerade untere Inter-
5?ai.f"».also auch 2 Laubblatter unter der Ranke vorhanden. Mit geringen Variationen scheinen
die ubngen Gouanien sidi ahnlich wie die genannten zu verhalten.
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Rankenzwciges dnc tmgdoldigc Infloreszenz. Wir konncn somit audi hicr die Ranken-
systeme der vegetativen Region rnit Infloreszenzen homologisteren, an deiurn dcr fertile
Abschnitt nidu zur AusbiJdung gclangt.

Vic. 3 R.inkcnbildung von Couania urtictefolU (/, //) und Mssekia cordifolia (HI). R in /
und / / / die als A d i h LbblLurern cntspringenden R;mken wcld i
Basalstiidt ntankciu

Vic. 3 R.inkcnbildung vo ania urtictefolU (/, //) und Mssekia cordifolia (HI). R in /
und / / / die als Adisehprosse von LaubblLurern cntspringenden R;mken, wcldic AXIS eincm

r) und dam eigcnrlichen Rankensprofi bestehen. k in // Laubblatt-
k c h e a c k bei V. Tidl. Ver£ Morphol. 1 (1937) 850
) und dam eigcnrlichen Rankensprofi bestehen. k in //
kcheack bei V. Tidl. Ver£ Morphol. 1 (1937) 850.

•
Nach den vorliegendcn Ausftihrunj;en hlmeln die Rankcn von Goitamd und

tieissekia denen der Vitaceen im morphologbchcn Aufbau nicht. Ls sci ubrigens darauf
Mngewiescn, dafi in dcr Region dcr BliKenstatide und in einiger Nahe untcrhalb dcr-
sclbcn schr oft von der sympodialcn Narur der Rliamnaceenranken nidus zu erkenncn

G. loniipetala Hems!., G. lupuloidcs (L.) Urb. [ = domingensis L.J, G. mkrocarpa
DC, G. pirifolia Boiss.. G. sieberiana Sehk'tncend.. G, tomentosa Jacq., G, unkat folia
Rcissek; Rcissekia cordifolm Steud.).

Dicsc Organc untcrschciden sich von dcncn. die S c h e n c k besdiriebm hat, da-
durch, dafi ihnen der basale, sympodiaic Kurztricb (das nHypopodium") fehh, den
S c h e n c k und W. T r o l l als einen. Tell dcr Ranke auffassen, wennschon cr sich
vohl nicht immcr an dcr Rankcnfunktion und dcr Einkrtimtming bettillgt.

Daii Verttilago cdycfftata Rankcn (ntendrils") besitzt, wie B r a n d t s in Forest
flora angibt und S c h e n c k 1. c. 230 fur utogHch halt, ist schr unwahrsdicinlidi, Das-
selbe gik fur die iibrigen VentiUgo-Krtcn. — Von zwei Arten der zv. den Gonanieae
gehorigen Gartung Helintts, namlich H. Ltnceolata Brandis (Ostindicn) und H. ovata
E. M. (Siidafrtka) gibt S c h e n c k an, dafi ihre Rankcn dieselben morphologischcn
Vcrhaltnisse zeigen wic die von Gostama mollis, ,,Dic Ranke stand an den Seiten-
?wcigen in der Achsel des driuen Laubblattes, die beiden vorausgehenden Bliitter hatten
enrweder in dcr Achsel nichts odcr langgcstidte Bluicrfknauldien, wie sic audi an
Achseln der oberen, nach und nach kleiner werdenden Blatter des Zwcigcs auftreten.
Die Ranke diirfte oodl hier einem Pcdunculus entsprechen . . . Die Ranken von Helinus
sind verholzre, clastische, spiralig in einerEbene eingeroIlteUhrfedcrrankcn, nur klcincr
und diinner als bei Gouama; sie erinnern sehr an diejenigen von Battbinia." Was die
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sympodiale Natur der Ranken in der Bliitenstandsregion von Helinus anlangt, so gilt
hier das gleiche, was oben fur die Ranken derselben Zone von Gouania ausgefiihrt
wurde. Audi hier ist nur der Endtcil der Ranke zur Entwicklung gekommen, das'
MHypopodium" fehlt und damit fehlt auch die sympodiale Natur.

W u r z e l k n o l l c h e n . Ahnlich wie bei Myrica, Elaeagnus und Alnus finden
sich bei Ceanotkus-Arten (C. americanus, C. velutinus, C. azure us usw.) Wurzelknoll-
dien, die nach der Darstellung B o t t o m l e y s in Ann. of Bot. 29 (1915), S. 605,
B a k t e r i e n enthalten. Die Bakterien gehoren nadi B o t t o m l e y der Bacillus-
radicicola-Gruppc an. Die Knolldien selbst sind modifizierte Nebenwurzeln; sie lassen
iin ausgewachsenen Zustand vier Zonen erkennen: 1. eine meristcmatische am Sdieitel;
2. eine Infektionszone; 3. eine Bakterienzone, deren vergrofierte Zellen mit Bakterien
erf iillt sind; 4. eine riickwartige, meist bakterienfreie Zone. (Fig. bei B o t t o m l e y 1. c.
Taf. 28.) — Merkwiirdigerweise gelangte A r z b e r g e r 1910 zu einem ganz anderen
Befund. Nadi dessen Darstellung sind die in Frage kommenden Zellen der Ceanothus-
Knollchen nicht von Bakterien, sondern von P i l z h y p h e n erf iillt, die spater Vesikeln
bilden nadi der Art etwa, wie sie Goebe 1 und S u e s s e n g u t h (in Flora 117 (1924)
64) bei Burmanniaceen gefunden haben (Fig. A r z b e r g e r s in Report of Missouri
Bot. Garden 21 [1910] Taf. 9 u. 10). Wer von beiden Autoren recht hat, oder ob
beide Arten von Mikroorganismen, Pilze und Bakterien, in Ceanothus-Knblldien ab-
wediselnd vorkommen, bleibe einstweilen dahingestellt. Die Ceanothus-Arten des
Botan. Gartens Miindien besitzen iiberhaupt keine Wurzelknollchen, auch in England
treten an Ceanothus americanus nur selten Knolldien auf.

"Ober die G a 11 e n der Rhamnaceen von Niederlandisch-Indien beriditeten u. a.
J. und W. M. D o c t e r s van L e e u w e n : The Zoocecidia of the Netherlands East
Indies (in 's Lands Plantentuin Bot. Gardens; Batavia 1926, 340).

Anatomie der Vegetationsorgane. Zur allgemeinen Charakteristik der Familie^
i'iihrt S o l e r e d e r an: Vorwiegend e i n f a c h e G e f a f t d u r c h b r e c h u n g e n , "
H o f t i i p f e l u n g der G e f a f i w a n d a u c h i n B e r i i h r u n g mi t M a r k -
s t r a h l p a r e n c h y m , e i n f a c h e T i i p f e l u n g de r H o l z f a s e r n , o b e r -
f l a c h l i c h e K o r k e n t w i c k l u n g und das h a u f i g e V o r k o m m e n von
S c h l e i m b e h a l t e r n ( S c h l e i m z e l l e n oder lysigen entstandenen Schleimlttcken)
im Parenchym der Rinde und der Blattnerven ( c h a r a k t e r i s t i s c h e s M e r k m a l
d e r F a m i 1 i e). Oxalsaurer Kalk in Einzelkristallen, Drusen, die, wenn im Mesophyll
gelegen, zuweilen als d u r c h s i c h t i g e P u n k t e im Blatt erscheinen, und Sty 1 o i -
den (siehe unten) bei drei Gattungen der Unterf amilie der Gouanieae. Kristallkammer-
fasern bei einer Reihe von Gattungen Auerodendront Berchemia, Maesopsis, Rham-
nella, bei einigen Arten von Colletia, Colubrina, Condalia, Doerpfeldia, Karwinskia,
Rhamnidium, Sageretia, Sarcomphalus. Besonders zu nennen ist die bei vielen Rhamna-
ceen anzutreffende V e r s c h l e i m u n g d e r B l a t t e p i d e r m i s , diese bei zahl-
reichen Gattungen papillos; harzige Sekretliicken bei Karwinskia; D r i i s e n h a a r e
fehlen auf den Blattern, dagegen sind die Blattzahne in vielen Fallen drttsig aus-
gebildet. Deckhaare ein- oder mehrzellig, Sternhaare bei den australisdien Gattungen
Pomaderris, Trymalium, Spyridium, Cryptandra. Anomalien der Stammstruktur wur-
den bisher nicht beobachtet. Beziiglich vieler Einzelheiten mufi auf das Werk von
M e t c a 1 f e und C h a l k (1950), S. 404—413, verwiesen werden.

Bau d e r A c h s e n : 1. H o l z s t r u k t u r . Nach.den Untersuchungen So 1 e-
reders an Arten von Ventilago, Paliurus, Zizyphus, Colletia, Disc aria, Gouania,
Reissekia und Rhamnus sind die Markstrahlen des Holzes in der Breite verschieden,
die Gefafie erreichen im Maximum 0,03-:— 0,15 mm Durchmesser. Bei Colletia spinosa
Lam., Rhamnus frangula L., R. catharticus^ L., ebenso nach Krause bei Zizyphus
vulgaris und Scutia buxifolia sind schraubige Verdickungsleisten an der Wand der
Tupfelgefafie vorhanden. Letztere ist auch, wenn sie an Markstrahlgewebe stofit,
gewohnlich mit Hoftiipfelif besetzt. Aufier den fast immef vorhandenen einfachen
Gefafidurchbrechungen kommen in seltenen Fallen (Zizyphus calophylla Wall., nach
K r a u s e auch bei Phylica) wenigspangige Leiterperforationen vor. Das Holzparenchym
ist schwach entwickelt. Die Holzfasern besitzen einfache Tiipfelung. M a r k s t r a h -
len meist 2—5 Zellen breit, einreihig bei Paliurus und einigen Arten von Zizyphus



Rhamnaceae (Suessenguth) 21

(Z. jujuba Mill., Z. mucronata Willd.); bis zu 6—8 Zellen breit bei Colletia, Discaria
und Ventilago, bis 30 Zellen breit bei Ampelozizyphus. Die Hohe der Markstrahlen
liegt fast stets unter 1 mm, nur bei Scutia und Ampelozizyphus ist sie grofier.

2. R i n d e n s t r u k t u r . Es sind bisher nur wenige Gattungen genauer untersucht.
Der Kork entwickelt sich bei Rhamnus und Zizyphus 5ubepidermal. In der primaren
Rinde finden sich sehr haufig vereinzelte Bastfasergruppen, bei Zizyphus orthacantha
aber ein gemischter und kontinuierlicher Sklerenchymring. Die sekundare Rinde enthalt
Bastfaserbander in verschiedener Entwicklung, welche in der Regel von schwadi skle-
rotischen Kammerfasern mit Einzelkristallen umscheidet sind. Aufier den Einzel-
kristallen kommen zuweilen (Rhamnus) auch Drusen im sekundaren Bast vor. Stein-
zellen finden sich im Perizykel von Gouania glabra Jacq. Die Markstrahlen der
Rinde sind bei Rhamnus mit gelbem Inhalt ( X a n t h o r h a m n i n ) erf tilt, der sich
mit Alkali rot farbt. Bei den blattarmen Colletia-Arten (z. B. C. ferox Gill, et Hook.)
finden sich zahlreiche Spaltoffnungen in der Epidermis der Zweige und auch Assimi-
lationsparenchym ist hier reichlich entwickelt.

Anomalien der Stammstruktur sind bisher nicht mit Sicherheit nachgewiesen, auch
Lianen wie Gouania urticifolia Reiss., Reissekia cordifolia Steud. und Zizyphus oenoplia
Mill, sind normal gebaut. Angaben von K r u g e r (Anomale Holzbildung, Diss. Leipzig
(18«4) 32—33) tiber anomalen Bau von Gouania-Arten sind sehr zweifelhaft.

W u r z e l n . Nach der Beobachtung von Holm umgeben konzentrische Bander
mechanischen Gewebes die Stele bei Rhamnus purshianus. Ober die Wurzelknollchen
von Ceanothus siehe S. 19. . , , . , . .

S c h l e i m b e h a l t e r finden sich nach G u i g n a r d und Co 11 In bei Arten von
Rhamnus, Hovenia, Ceanothus, Paliurus, Zizyphus und Gouania, sind hingegen bei
den in den Bereich der Untersudiung gezogenen Arten von Berchemia, Sarcomphalus,
Alphiionia, Colubrina, Phylica, Noltea, Pomaderris, Colletia, Cryptandra und Trevoa
nicht angetroffen worden. Im allgemeinen sind sie fur die Gattung nicht diaraktenstisch.
So finden sie sich z. B. nur bei einem Teil der Rhamnus-Arten und bei einem Teil
dieser wieder in Achse und Blatt, bei einem anderen nur im Blatt. Die Schleimbehalter
Hegen im inneren Teil der primaren Rinde, im Mark der Achsenorgane (nach G r e s
auch in der sekundaren Rinde einiger Rhamnus-Arten) und im Parenchym der grofieren
Blattnerven und des Blattstiels. Sie sind entweder Zellen mit verschleimter Membran
(oft grofier als die benachbarten Zellen), oder aber Lticken, welche lysigen, oft aus
Gruppen verschleimter Zellen, entstehen. Die Schleimlucken sind nicht zu verwechseln
mit den Lakunen, welche zuweilen durch Auseinanderweichen von Zellbandern in der
Rinde der Rhamnaceen gebildet werden. Sie haben oft eine epithelartige Umgebung, so
dafi sie, wenn man die Entwicklungsgeschichte nicht berucksichtigt, leicht fur schizogene
Sekretbehalter angesehen werden konnen. In der Rinde der Zweige nehmen die Schleim-
behalter infolge des Druckes, welcher aus dem Dickenwachstum folgt, oft eine in
tangentialer Ricfitung abgeflachte Forni an. Im Mark dagegen ist dies nicht der Fall;
sie vergrofiern sich hier zuweilen durch Weitergreifen der Verschleimung derart, dafi
sie mit blofiem Auge sichtbar werden (Rhamnus frangula, Paliurus spina-Christi).
Gangartige Schleimbehalter des Markes nach Solereder auch bei Ventilago maderaspa-
tana Gaertn. und Zizyphus cabphylla Wall.

B1 a 11 b a u. Die Blatter der Rhamnaceen sind meist typisch bifazial gebaut. Eine
Ausnahme stellt Microrhamnus ericoides Gay dar, eine Art, bei der das Mesophyll zen-
trisch gebaut ist. Rollbla'tter finden sich bei Phylica-Arten. Invers dorsiventrale Blatter
kommen bei xeromorphen Ceancthus-Arten vor (Fig. 4). — Bei den Arten der Unter-
gattung Cerastes von Ceanothus ist der Blattquerschnitt durch ein vorspringendes
Nervennetz schmal und tief gefurcht. Die Furchen sind mit der die Spaltoffnungen
und viele Haare aufweisenden Epidermis ausgekleidet. Vgl. Fig. 4. Bei Reynosia und
Sarcomphalus besteht das S c h w a m m g e w e b e aus gestreckten, fast hyphenartig
durcheinandergewobenen Zellen. Erne zweischichtige Epidermis kommt bei wenigen
Arten von Ceanothus und Rhamnus vor. Papillen (bes. unterseits) bei Berchemia, Cryp-
tandra (oberseits), Discaria, Helinus, Karwinskia. Hypoderm findet sich bei wenigen
Arten von Ceanothus, Microrhamnus, Rhamnus und Sarcomphalus.

S e i t e n n e r v e n . Durchgehende Seitennerven finden sich bei Alphitonia, Cea-
nothus, Colubrina, Cormonema, Crumenaria decumbens Mart, (nicht bei C. chore-



22 Rhamnaceae {Suessenguth) »

throides Mart.), Helinus (auiser H. brcvipei Radlk.l, Hovema, Karafinskiat Pomaderri?t

Reynosia, Rhamnidium, Sageretitt, Sarcomphahis, Zizyphns-Artcn; cingebettete Seiten-
ncrven be! den Vcntilaginecn, Coltctieen, Gouaniccn (mit wenigcn Ausnahmen)! wetter
bei Conddlia. Emmenosperma, Krugiodcndrort, Lasiodiscus, Rbamnus, Scutia, Tryrna-
Uam, Zizypbiis-Artcn. — Die Seiremiervcn erster Ordnung sind mit cincr gut entwik-
kelten Sklerenchymsdieide verschen bei den Vcntilagineen, weiter bei Bercbcmia-Artcn,
EmmenosperTtia, Gottania-Arxciiy Lamellisepalum, Lasiodisats, Phylica-Atten, Reynosia,
Sageretia, Sarcompbalus, Sctitia-Avtcn, Zizyphns-Artcn; die Scitcnnervcn zweiter Ord-
nung mit einer grofizelKgcn, gerbstofFreidien Parcndiymsdicide bei Comialta, Krugio-
dendron, Microrbanmns, Rhamtius-Arten, besondcrs den dornigen Arten von subgen.
Eurbamnits, Zizypbia-Arten.

Der B l a t t s t i e l ist nur bei Rbammts-Artcn untersudit worden. Dcr Quersdmitr
i ein bogenfbrmiges Leitsystem aus cincm odcr seltener nichreren Gefafibtindcln.

Fjg. 4, Ccanolhus cra$sifalins Torrcy. BlatrqucrMJmirt. Invtrs dorsivoniralcs Blatt ohne Torsion
des Blarmiels, — Nadi G e m o l J .

B e s o n d c i h e i t e n i m M o s o p h y l l . 1. Erweitcrrc PaliiadcnzeUen mit Schkitn
crfiillt bei Cotidalia lineata Gay, C.mcxtcana Sdiledit.; 2. desgl. mit Gerbstoff bei Cott-
daUalmeata und C. mexicana, Pbyllogeiton discolor^Herzog, Scutia capensh, Maesopsis
emini't Etigl-> Rbamnclta frangttloides Weberb-, Pomaderris discolor Vent,, P. ferrttginea
S i e b . , P . l a n i p s r a S i m s u n d P . p b y j l i r a c o i d e s S i c b . ; 3 . m i t S c h l c i m u n d G e r b s t o f f b e i
Discaria discolor Reiche, D. serratifolia Benth. ct Hook, und D. trinervis Rciiiie, Tal-
guenea costata Micrs, Eln einschichtiges> ganz von verbrcirertcn, gcrbstoffhaltigen
Zellen gebildetesPalisadengewebe besitzt Cryptandra obovata Sicb., cine Mittclsdiidit
aus grofien SchJeimzcllen Zizyphns celtidifolia L.

S c h l e i m z e l l e n sind haufig im Blatt und in dcr primarcn Stcngelrinde. Gerb-
stoffhaltigc Zellen sind cbenfalls haufig.

S e k r c t l i i c k e n im Blatt finden sich bei Karivinsk'ta (drci Artcn), Rbammdium
(drci Artcn), Aiterodendron reticttlatitm Urb.; sic besitzen ein mehrschichtiges, fladi-
zclliges Epithel, dessen innerstc Zellen in Ungc, fingerformigc und frei in dem Sekrct-
raum endigende Fortsatze ausgezogen sind, und eincn brauncn, schwer loslichcn Inhait.
Sic slnd schon mit dem frcien Auge als braune Druscnpunkte sichtbar. Bei Reynosia
revoluta Urb. vertrctcn die Stelle der Sckrctliidien S c k r e t g a n g e mit gleidi be-
sdiaffcncrn Epithel und harzigem, in Alkohol loslidieni Inhale, welche in den starkeren
Nerven unter dem Leitbiindcisystem v«rlaufen. S c h l e i m b e h a l t c r enthaltcn die
Blattncrven von Alpbitonia, BerSemia, Ceanotbits z.TL (Sdileimzcllcn?), Cohbrina,
Cormonema, Condalia z. Tl., Dallachya, Emmenospermum, Gouania, Hovenia, Kar-
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winskia, Lasfbdiscus, Maesopsis, Paliurus, Phyllogeiton, Rhamnella, Rhamnidium,
Rhamnus subgen. Frangula, Sagcretia, Scutia subgen. Euadolia, Ventilago z. T., Zizy-
phus fast durchwegs. Ihr Vorkommen beschrankt sich meist auf die Hauptnerven und
dieSeitennervenersterOrdnung; Epithel kann entwickelt sein oder fehlen. Sie liegen im
kollenchymatisdien Begleitgewebe der Nerven einzeln oder zu mehreren nebenemander.
Bei Maesopsis wurden sie auch im Phloem angetroffen.

O x a l s a u r e r K a l k . Kristalle von oxalsaurem Kalk treten in Form von Einzel-
kristallen oder in Drusen auf, auch konnen beide Arten nebeneinander vorkommen.
So sind z B bei Ventilago madraspatana die Nerven mit Einzelkristallen ^gepflastert",
wahrend im'Mesophyll Drusen vorhanden sind. Wenn die Kristalle usw. im Mesophyll
liegen, konnen sie bei durchfallendem Licht im Blatt als d u r c h s i c h t i g e P u n k t e
erscheinen Dasselbe gilt fur die eigenartigen langen, nadelformigen Kristalle (»Sty-

liegen vielfach parallel oder schrag . . . • j- - • n »i • ^
deutlich durchscheinende Punkte. Bei Gouama dommgensis, die wie alle ubngen Gouama-
Arten Styloiden im Blattgewebe. enthalt, fehlen diese in den Achsenteilen, sie sind hier
teilweise, namlich im Bast und in der primaren Rinde, durch Drusen, teils, in der Um-
gebung des sekundaren Hartbastes, durch die gewohnhchen kurzen Einzelknstalle
ersetzt. — Grofie E i n z e l k r i s t a l l e finden sich in erweiterten Zellen des Palisaden-
gewebes bei Karwinskia, Auerodendron northropianum Urb., Rhamnidium, Rhamnus
subgen. Eurhamnus (dornige Arten), Scutia sect. Scypharia, Zizyphus glabrata Heyne
(nicht bei Ceanothus); grofie D r u s e n kommen in erweiterten Mesophyll- bzw. Pah-
sadengewebezellen vor bei Colubrina, Condalia, Cryptandra, Hovenia, Krugiodendron,
Lasiodiscus Pomaderris, Rhamnus sect. Alaterni und subgen. Eurhamnus (dornenlose
Arten), Scutia sect. Euadolia Weberb., Trevoa, Trymalium, Zizyphus-Arten. — Grofie
Einzelkristalle u n d Drusen werden bei einer kleinen Gruppe nachstverwandter Rham-
nus-Knen (R costatus Maxim., R. nipalensis Laws., R. wightii Wight et Arn.) beob-
achtet. Bei der Gouanieen-Gattung Helinus kommen nur Drusen, keine Styloiden vor.

S p a l t o f f n u n g e n . Die Spaltoffnungen kommen meist nur auf der Blattunter-
seite vor, bei bestimmten Arten von Condalia, Cormonema, Crumenaria, Gouania, Reis- '
sekia, Rhamnus, Scutia, Zizyphus, sowie Colletia, Discana, Helinus spartioides und
Trevoa auf beiden Blattflachen. Von den genannten Gattungen sind die letzten vier
ausgesprochen xeromorph. Friihere Autoren vertraten die Ansicht, dafi die Stomata
der Rhamnaceen von regellos liegenden Nebenzellen umgeben seien. Diese Annahme
ist jedoch zu berichtigen; vielmehr folgen sich die Wande in der Mutterzelle des Spalt-
off nungsapparates wohl meist nach dem ^Spirakyp": die erste Querwand teilt die
Mutterzelle quer in zwei Teile, die nachste und ubernachste folgen in der einen Tochter-
zelle etwa nach Art einer Vs-Spirale, die vierte Wand liegt fast parallel zur dritten und
trennt die beiden Schliefizellen voneinander. Nach M e t e a l f e und Ch a Ik entspricht
die Anordnung im allgemeinen dem Ranunculaceen- Typ, in einigen Fallen dem Rubia-
ceen-Typ, so bei einigen Colletia-, Rhamnus- und Zizyphus-Arten; der Cruciferen-Typ
liegt bei Cryptandra sp. vor. Bei Zizyphus calophylla und Rhamnus saxatilis kommen
zuweilen Stomata vor, welchen sich auf der einen oder auf beiden Langsseiten,
eine oder mehrere, zum Spalte parallele Nebenzellen anschliefien. — E p i d e r m i s .
Verschleimung der Blattepidermis findet sich bei Alphitonia, Berchemia, Ceanothus,
Colletia, Colubrina, Condaliopsis, Cormonema, Crumenaria, Cryptandra, Dallachya,
Discaria, Emmenosperma, Gouania, Hoyenia, Lamellisepalum, Lasiodiscus, Maesopsis,
Paliurus, Pomaderris, Reissekia, Reynosia, Rhamnella, Rhamnidium, Rhamnus subgen.
Frangula, Sageretia, Scutia sect. Euadolia Weberb., Spyridium, Trevoa, Trymalium,
Ventilago, Zizyphus (nicht bei Microrhamnus). Eine zweischichtige Epidermis hat
Rhamnus'wightii Wight et Arn. Gepaarte Kristallzellen mit Einzelkristallen weist die
Blattepidermis von Ventilago leiocarpa Benth. auf; Hypoderm unter der oberseitigen
Epidermis ist nicht haufig (Microrhamnus ericoides Gay, hier die obere Zellschicht des
Hypoderms aus Schleimzellen bestehend); bei Reynosia revoluta Urb., R. septentrionalis
Urb. und Rhamnus alaternus L. bildet das Hypoderm nur amBlattrand ein sklerotisches
Stiitzgewebe, bei Sarcomphalus crenatus Urb., 5. domingensis Krug et Urb., S. laurinus
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Grlseb. und S. rcticttlatus Urb., audi bci Ceanolhtts CrdsStfoiittS Torr.* und an derm
Arrcn dcr Unrcrgactung Cerastes finder es sidi und enthalt iiicr Gcrbstoffe.

B e h a a r u n g . An Deckhaaren finden sich ein?.elligc odcr durch Sdicidewande
mehrzeilige, dick- und dtinnwandigc Trichome vcrschiedcner GcstaJtung. Besondcre
Foxmen dcr cinzelligcn Deckhaare sind die bci viclcn Cryptandra-Artcn vorkommcnden
Papillenhaarc (Papillcn sind im aJlgemcincn bei den Rhamnaceen sclrcn, sic stehen bei
Cryptandra obovata Sieb. auf der Blattobcrscitc, bci Karw'mskia hum bold tiana dagcgen
tmterseits) und die kurzen, an die charakteristisdicn Tridiome dcr Sapindaceengattungen
Pancovia und Xerospermunt erinnernden Stifthaare von Zizypbus fttniculosa Hani.,
deren angcschwollcne Basis durch spaltenfbrmigc Titpfel gestretft erscheint. Die zwej-
armigen, cinzelligen Haarkorper von Sageretia sind Lpidermiszellen aufgesctzc. Die
S t e r n h a a r e der Pomaderrccn (Pomaderrh, Trymalium, Spyridinm, Cryptamira)
sind zum Teil lang-, zum Tcil kurzgcsticlt und weiscn cine versdiiedcnc Zalil von
Strahlzcllen auf. Folgendc Rhamnus-Arren besitzen 2—Sstrahligc Biischclhaarc: R.
csiijornicHS Esdisch., R. palmeri Wats., R. sectipetalns Martius und R. spbaerospcrmus
Sw. Bei Rbamntts californicus sind die Strahlen einzellig, bei den andcren Arten eiozefl-
rcihig. Auf der filatcfladic f e h l e n D r i i s c n l i a a r c jeder Art ganzlidi. Die
Driisenzarcen des Blattrandcs und der Blattrandnahe von Ceanothus papillostts Torr.
et Gray entsprcchen den driisigen Blattzahnen andercr Rhamnaceen. Sie haben eincn
vicl^cllreihigen Stiel, in weEchem ein Leirbiindel endigt, und cin kugcliges, mit clncr
sezernierenden Palisadcncpidcrmis vcrschencs Driisenkopfchcn. Der harzigc Oberzug
auf den Blattcrn mancher Rhamnaccen z. B- Cea-
notbus velutinui geht vielleicht zum Teil auf das
Sekret der Blattzahndriiscn zuriick. Naher ontcr-
sucht sind von R e i n k e (Sekretionsorgane, in
Pringshcims Jahrb. X [1876] 140/141) die driisi-
gen BJattzahne von Rhamnus atpmus und Noltca
ajricana.

E x t r a n u p t i a l c N c k t a r i c n (?) war-
den angegeben fiir die BLittunterseite von Rham-

•nits glandu!ofus Ait. (in den Adiscln dcr Seiten-
ncrven). Es sind mit etner palisadenartigen
Epidermis versehenc Grubchen (vgl, C I a u d i t z,
Blattanntomie kanarisdier Gcwachse, Diss. Basel
1902,31—33). SchrwahrschcinJidi handeEt cs sidi
abcr nur um Domaticn.

Die D r i i s c n am basalen Blattrand der
Gormonema-Attsn (Ftg. lc) besitzen eiac Pnli-

yS\ ^- T- % 5. Sternhaar von Poma&rm ape-
Zockcr ausgcsdiiedcn JA. - Nach G c m ol 1 in Bcih. Boc

wird, so daJS man wirkltdi von cxtrafloralcn Zentraiblact XIT (1902) 403.
Ncktanen sprethen kann, ist bis jctzt noch nidu
fcstgestelh worden. — Uber sonstigc Driisen sichc S. 14 und Fig. 1 a und 1 b.

Friihere Angaben iiber das Vorkommen von Spikularzcllcn bei Sattia sind als
jrrtumhdi zu strachen. Die durchsiditigcn Punktc in den Blittern von Rhamnus, Rbam-
t t i d i u m , C e a n o t h u s , SanU, Cottania u n d Karw'mskia w c r d e n n a c h W c b c r b a u e r
durdi Kristnlle und Kristalldrusen, bci der letztcren zum Tcil wolil auch durch inter-
^cllulare Sekretlucken hervorgerufen.

Chemische Inhaltsstoffe. Bcmcrkenswcrt ist im ganzen gesehen das Vorkommen
von A n t h r a g l y k o s i d e n (Agfykon ist ein Anthrazcn-Derivatt z. B. das Emodin)
bci Rhamnus. Derartigc Glykoside fehlen, soweit bishcr bckannr, bci den nadistver-
wandtcn Gattungen Ceanothus, Hovenia, Santa und Sageretia, Fcrner bt widitig das
Vorhandensein von S a p o n i n e n (siehc untcn) und von A 1 c u r o n und D ] (Ietztere
im Samcn).

R h a m n e t i n , CmHtiO; (= 3, 5, 3\ 4-Tetraoxy-7-methoxynavon), als Agly-
Kon des Glukosi'ds X a n t h o r h a m n i n und frei in den Beercn von Rhetmnus-Atten,
die als w G e I b b e e r c n " oder B K r e u z b e c r e n " in dcr Farberci verwendet wcrden
(siche untcr Nutzen), sowie auch in deren Rinden; das Rhamnerin ist der cigentlidi
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farbende, zitrfcngelbe Stoff der Gelbbeeren. Er ist zur Bildung von Farblacken befahigt.
— R h a m n a z i n , ein 3, 5, 4'-Trioxy-7-3'-dimethoxyflavon, C17H14O7, nebenRham-
netin in den Gelbbeeren, eine hellgelbe Verbindung von geringerem Farbevermogen
als Rhamnetin. Audi Q u e r z e t i n wird (in geringerer Menge) fur Gelbbeeren und
Kreuzbeeren angegeben und liegt, ebenso wie das Rhamnetin und Rhamnazin zum
mindesten zum Teil als Glukosid vor. Die Farbungen, die mit Rhamnetin erzielt wer-
den, ahneln denen des Querzetins. — K a m p f e r o l , CisHioOe (3, 5, 7, 4'-Tetraoxy-
flavon) in den Friiditen von Rhamnus catharticus, als Spaltprodukt eines Glykosids
erhalten. — Rut i n , C27H30O18 (3, 5, 7, 3' 4<-Pentaoxyflavon-3-rutinosid-rhamno-
glukosid, Querzetinglukosid) im Samen von Rhamnus utilis Decne. — Q u e r z e t i n ,
C15H10O7 (3, 5, 7, 3', 4'-Pentaoxyflavon) in den Friiditen mehrerer Rhamnus-Axitny
sowie in den Blattern von Helinus ovatus E. Mey. Ober das Glukosid L o k a i n =
L o k a o n s a u r e (ein blauschwarzes Pulver), das aus der Rinde von Rhamnus utilis
und Rh. chlorophorus gewonnen wird, vergleidie man J. T- L. v a n R i j n, Die Glu-
koside, Berlin 1900, S. 31 Iff. Ob es dort in dieser Form vorkommt, oder bei der
Extraktion und Herstellung der Farbe erst nachtraglich entstehr, bleibe dahingesteUt.
— Der griine Farbstoff L o - K a o CChinagriin), der in China gewonnen wird, gilt
als der Tonerde- und Kalklack des Glykosids L o k a i n. Die Chinesen farben mit Lokao
ein blaustichiges, sehr lichtechtes Griin auf Baumwolle und Seide. Das Glukosid
L o k a o n s a u r e selbst ist blau, es wird hydrolytisdi gespalten in die violette Lokaon-
saure und in Rhamnose.

Das goldgelbe Glukosid X a n t h o r h a m n i n , C34H42O20 (3, 5, 3', 4'-Tetraoxy-
7-methoxyflavon-3-trirhamnosid), zerfallt bei der Hydrolyse aufier in Rhamnetin
(siehe oben) in R h a m n i n o s e , eine Dipentohexose, also ein Trisacdiarid (Zucker),
welches seinerseits bei der hydrolytischen Spaltung zwei Molekiile Rhamnose und ein
Molekiil Galaktose liefert. In der Natur erfolgt die Spaltung des Xanthorhamnins
durdi das Enzym R h a m n i n a s e . Die 1 - R h a m n o s e , eine Methylpentose, kommt
aufier im Xanthorhamnin auch in zahlreichen anderen natiirlichen'Glukosiden, darunter
auch in verschiedenen Anthozyaninen, vor.

Fur die Frudite von Rhamnus catharticus sind von T s c h i r c h und P o 1 a c c o
(in-Arch. f. Pharmazie 238 [1900] 459 ff.) nodi weitere Stoffe angegeben worden wie
das R h a m o n o z i t r i n, ein gelber Farbstoft, wahrscheinlich ein Monomethylather des
Kampferols, und das R h a m n o n i g r i n , die aber weiterer Untersuchung bediirfen.
Die gleichfalls von T s c h i r c h und P o l a c c o angegebenen Verbindungen Rhamno-
lutin, Rhamnochrysin und ^-Rhamnozitrin sind zu streichen, ebenso das Avornin
ICublys , das dieser in der Rinde von Rhamnus frangula gefunden haben wollte, so-
wie einige andere, hier nicht aufgezahlte Verbindungen.

Als A n t h r a z e n - G l u k o s i d e und zwar als O x y m e t h y l a n t h r a -
c h i n o n g l u k o s i d e sind zu nennen: F r a n g u l i n (Frangulaemodinglukosid) in
der alteren Rinde von Rhamnus frangula, ca. 0.04%. Wird durch verdiinnte Saure in
Rhamnose und Frangula-Emodin gespalten, siehe unten. — G l u k o f r a n g u l i n
(Frangulinglukosid, Frangulaemodin-rhamnoglukosid); zerfallt bei der Hydrolyse' in
Frangula-Emodin, Glukose. und Rhamnose. — R h a m n o x a n t h i n (Emodinrham-
nosid),.in den Friiditen von Rhamnus catharticus. Zerfallt bei Hydrolyse in Emodin
und Rhamnose. — R h a m n o c a t h a r t i n , ebenfalls in Friichten von Rhamnus
catharticus (enthalt zum Unterschied von Rhamnoxanthin nur V2 Mol. H2O auf 1 Mol.
der Verbindung). Zerfallt bei Hydrolyse in Emodin, Rhamnose. und eine Hexose.

A n t h r a n o l - G l u k o s i d e . 1. S h e s t e r i n (Jes ter in ) , C20H80O13. In den
Friiditen von Rhamnus catharticus. Hydrolyse mit Saure liefert Emodinanthranol als
Aglukon, Hexose und Pentose. 2. R h a m n i k o s i d ( R h a m n i c o g e n o l - P r i m -
v e r o s i d), in der Rinde von Rhamnus catharticus* Hydrolyse durch siedendes Wasser
liefert Rhamnikogenol und Primverose, solche durch verdiinnte Schwefelsaure Rhamni-
kogenol als Aglukon, Glukose und Xylose. Rhamnikosid ist vielleicht biologisch die
Muttersubstanz von Lokao (Chinesisch-Griin), siehe oben. 3. F r a n g u l a r o s i d . Aus
der nicht gelagerten, kurz getrockneten Rinde von Rhamnus frangula haben B r i d e 1
und C h a r a u x 1930 ein Rhamnosid gewonnen, das sie F r a n g u l a r o s i d nannten.
Es soil sich von den Glukosiden der gelagerten Handelsrinde von Rh. frangula unter-
scheiden, doch liegt die Konstitutionsformel bis jetzt nicht vor (4,9 % in der im Januar
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geernteten Rinde, im Mai 2,6 %). (Nach anderer Angabe hier Glukofrangulin und
Frangulin). Frangularosid liefert bei Saurehydrolyse Rhamnose und Frangularol.
4. R h a m n a r t i k o s i d . Aus der wafirigen Losung fallt beim Stehen Rhamnikosid
(siehe Nr. 3) aus, in Losung bleiben ein Emodinglukosid und ein Glukosid eines ande-
ren Oxymethylanthrachinons.

In Rhamnus-Arten ist ferner das F r a n g u l a - E m o d i n , C15H10O5 enthalten,
ein Trioxyanthrachinonderivat, welches teils frei, teils als Glykosid oder als Methyl-
iither vorkommt. Dieses Frangula-Emodin, das chemisch dem Rhein des Rhabarbers
und dem Aloe-Emodin nahesteht, ist der wesentliche abfiihrende Bestandteil der
Rhamnusdrogen. Naheres iiber die Konstitlition siehe P. K a r r er, Lehrbuch der
organischen Chemie, 5. Aufl., Leipzig 1937, S. 608. Zum Teil ist das Frangula-Emodin
in der Rinde von Rhamnus frangula und Rh. purshianus als Glukosid ( F r a n g u l i n )
vorhanden. In der frischen Rinde fehlt dieses Glukosid, dagegen wird es in den phar-
mazeutisch allein zugelassenen alteren (mindestens etwa 1 Jahr alten) Rinden allein
gefunden. Durch Hydrolyse wird Frangulin in Frangula-Emodin und Rhamnose j*e-
spalten, es findet sich im wesentlichen im Siebteil der sekundaren Rinde. Die primare
Rinde enthalt GerbstofFe. Daneben enthalt C o r t e x F r a n g u l a e nodi C h r y s o -
p h a n s a u r e , ein Methyldioxyanthrachinon. Uber die Pharmakognosie der Rham-
nus-hxx.cn vgl. G. K a r s t e n und U. W e b e r , Lehrbuch der Pharmakognosie, 6. Aufl.,
Jena 1946, S. 138—141.

Das R h a m n o 1 der Rinde von Rhamnus pursbianus, sowie der Friichte dieser
Art, ist ein Sterin (C20H34O; nach neueren: C29H50O); fiir die Rinde von Rhamnus ca-
tharticus gcben T s c h i r c h und B r o m b e r g e r 1911 das R h a m n o s t e r i n a l s
Phytosterin an (C13H28O2). — Die brechenerregende Wirkung der pharmazeutisch nicht
zugelassenen frischen Rinde von Rhamnus frangula wird auf R n a m n o t o x i n zu-
ruckgefiihrt, eine Substanz, iiber die aber chemisch nichts Naheres bekannt zu sein
scheint.

Literatur iiber die Farbstoffe der Rhamnaceen und ihre Verwendung in der Farberei:
R. H o f m a n n in W i e s n e r , Rohstoffe des Pflanzenreichs, 4. Aufl. (1927) 273.

K o h l e n w a s s e r s t o f f . Im Ul der Rinde von Rhamnus purshianus wurde
D o c o s a n C22H48 nachgewiesen. — A1 k o h o 1. Junge Zweige von Zizyphus vulgaris
Lam. liefern Cerylalkohol C26H54O.

S a p o n i n . e. Colubrina asiatica enthalt ein Saponin von mittelstarker hamo-
lytischer Wirkung (nach R. K o b e r t , Beitrage zur Kenntnis der Saponinsubstanzen,
Stuttgart 1904). — Die Rinde sehr junger Aste von Rhamnus frangula und Rh.cathar-
ticus enthalt nach S o 1 a c o 1 u und W e l l e s kein Saponin. Dasselbe erscheint erst in
der Rinde alterer Pflanzen. Viel enthalten die Endknospen, besonders viel die unreifen
Friichte. Die Hamolysewirkung der vollstandig ausgereiften Friichte ist dagegen gleich
null. — Ferner wurden Saponine nachgewiesen: in den Blattern von Helinus ovatus
E.Mey; in Zweigen von Colletia cruciata Gill, et Hook., als C u r r o s a p o n i n ; in
den Blattern von Colletia spinosa Lam.; in Blattern und z. Tl. in Samen von Ceanothus
americanus L.; C. azureus Desf.; C. integerrimus Hook.; C. ovatus Desf., C. thyrsi-
florus Eschw. und C. velutinus Dougl., ^ M o u n t a i n B a l m " ; Colubrina reclinata
Brongn.; in den Blattern von Discaria serratifolia Benth.; in den Stengeln von
Gouania domingensis L.; in der Rinde von G. tomentosa Jacq.; in der Wurzel von
Zizyphus joazeiro Mart. — Ober weitere Saponine siehe unter Alphitonia.

F e 11 e D1 e. In den Samen von Rhamnus catharticus sind rund 9 %> fettes Ol
enthalten (d. 15/4 = 0,9195, Verseifungszahl 186, Jodzahl 155). Gehalt an Dlsaure
etwa 27 °/o, Linolsaure etwa 32 %, Isolinolensaure und Linolensaure 22 °/o, Stearinsaure
6 °/o, Palmitinsaure 1 °/o, ferner etwa 0,25 % fliichtiger Sauren (Buttersaure). Im Dl der
a m e r i k a n i s c h e n F a u l b a u m r i n d e (Rhamnuspurshianus)kommenD1-,Linol-,
Linolen- und Palmitinsaure vor.

W a c h s e. Aus der Rinde von Rhamnus purshianus DC. erhielt J o w e 11 (nach
Chem. Zentralbl. I (1905) 388) ein Fett und ein Wachs, beide enthielten Arachinsaure,
das Fett als Glyzerinester, das Wachs als Ester eines Cholesterols, des »R h a m n o 1 s"
(C20H34O, Schmelzpunkt 135—136°). Rhamnus catharticus-Kinde enthalt ebenfalls
einen wachsartigen Stoff B R h a m n o s t e r i n " C13H28O2, Schmelzpunkt 83—85°. Das
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Wachs aus der Wurzelrinde von Ventilago madraspatana ist von P e r k in und
H u m m e l (in Journ. Chem. Soc. (1894) 623) untersudit worden.

G e r b s t o f f e . Die Wurzelrinde einer Ventilago-Art ( » C h e r o o g o o d i " ) wird
in Indien zum Gerben benutzt. Die Rinde von Zizyphus rugosa Lam. (Indien) ist eben-
falls gerbstoffreich. Wurzel und Wurzelrinde von Ceanothus americanus L. enthalten
6,5 °/o GerbstofF und werden als Adstringens angewandt.

Z u c k e r. Im Mittelmeergebiet und in Syrien dienen die erbsengrofien, rundlichen,
sdiwach suflen oder gesdimacklosen Friichte von Zizyphus lotus ( » J u j u b e n a ) der
armeren Bevolkerung als Nahrungsmittel, und werden zur Herstellung von Brot, sowie
zu der eines alkoholischen Getranks benutzt. Sie enthalten reichlich Zucker (Hexosen,
Rohrzucker), ferner Schleimstoife, apfelsaure und weinsaure Salze usf. (E. B a r s a l i
in'Bet. Zentralbl. 108 (1908) 81).

G l u k o s i d n i c h t n a h e r b e k a n n t e r K o n s t i t u t i o n . Z i z y p h i d ,
aus einer nicht naher bestimmten Zizyphus-Art. Bis jetzt nidit naher beschrieben. —
Fur die Rinde von Rbamnus purshianus wurde aufierdem noch eine Verbindung
»P e r i s t a 11 i n" angegeben. Es handelt sich hierbei aber anscheinend um ein Gemisch
von Glukosiden.

B i t t e r s t o f f e . C a s c a r a - B i t t e r s t o f f wurde aus der Rinde von Rham-
nus purshianus DC. dargestellt. Es ist ein hellbraunes, sauer-reagierendes Harz. Naheres
in J. W i e s n e r , Rohstoffe des Pflanzenreichs, 4. Aufl. I (1927) 121. — C o l l e t i n
ist ein Bitterstoff aus. dem Holz von Colletia spinosa Lam. Von anderer Seite werden
auch Retanilla-Arten (R. ephedra Brongn., R. obcordata Brongn.) als Stammpflanzen
des Colletins angegeben. Wahrscheinlich werden Bitterstoffe beider Gattungen in Bra-
silien, Peru und Chile medizinisch gegen Wediselfieber verwendet. Sie sollen sehr bitter
schmecken.

L i t e r a t u r : R e u f t in Kastners Ardiiv f. Chemie und Meteorologie 8 (1835) 251;
Budiners Repertor. d. Pharmazie 50 (1835) 210; 52 (1835) 71. — Audi die Rinde von Colu-
brina reclinata enthalt einen Bitterstoff. — J. W i e s n e r , Rohstoffe, 1. c. I, 127.

A l k a l o i d e . Aus der Rinde von Ceanothus americanus haben B e r t h o und
W o r S a n g L i a n g e i n Alkaloid WC e a n o t h i na gewonnen und naher untersucht:
C29H38N4O4. Fruhere Untersuchungen iiber diesen Stoff lagen vor von F. G. G e r -
l a c h , H. M. G o r d i n und A. H. C l a r k (Literatur bei B e r t h o und Liang) .

E n z y m e bei R h a m n a c e e n . R h a m n i n a s e (friiher J l h a m n a s e " )
spaltet das Trisaccharid R h a m n i n o s e (aus Xanthorhamnin, neben Rhamnetin ent-
stehend) in 2 Mol. Rhamnose und 1 Mol. Galaktose. In den Fruchten von Rhamnus
infectorius und R. frangula, ferner in den Samen von R. catharticus und R. utilis.
U r e a s e . I n den Samen von Paliurus spina-Christi. — p x y d a s e (Phenoloxydasen) :
in den Fruchten von Rhamnus catharticus und in der Rinde von Rhamnus frangula.

F a r b s t o f f e . Eine Ventilago-Art, V. madraspatana Gaertn., ein grofier Kletter-
strauch West- und Siidindiens, Ceylons und Burmas, liefert in seiner Wurzelrinde
neben anderen Anthradiinonderivaten einen Farbstoff, V e n t i l a g i n , C15H14O6. Er
wird aus der rotvioletten alkalischen Losung durch Sauren als braunes Harz gefallt, ist
ein Abkommling des Methylanthrachinons und unterscheidet sich von dem verwandten
Alkannin durch einen Mehrgehalt von zwei Hydroxylgruppen. Der Farbstoff kann zur
Farbung von gebeizter Baumwolle, Wolle und Seide verwendet werden, er ist wenig
lichtecht, dagegen etwas seifenediter als der Farbstoff des Rotholzes. Ventilagin farbt
Baumwolle, Wolle und Seide z. B. auf Tonerdebeize purpurrot. Die Wurzelrinde von
V. madraspatana wird in Mysore in ziemlichen Mengen gesammelt und von dort aus
nadi anderen Teilen Indiens exportiert. Sie kommt in Form dunkel-braunroter Splitter
oder Faserh in den Handel. Naheres (auch iiber die anderen Anthrachinonderivate der
genannten Art) siehe J. Wiesner, Rohstoffe des Pflanzenreichs, 4. Aufl. I, 246.

Ober die Farbstoffe von Rbamnus-Anen vgl. S. 24,25.
In der Rinde von Rhamnus-Arten (R. catharticus.t R. erythroxylon, R. japonicus,

R. pallasii, R. santoricus, weniger R. crenatus, R. infectorius, R. dahuricus und nodi
weniger R. alpigenus, R. frangula, R. imeretinus) kommt ein g r i m - f l u o r e s z i e r e n -
der Stoff vor, der wohl mit den Glukosiden Fraxin und Asculin verwandt ist. Die
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Fluorcszcnz wird in alkalischcr Losung starker, in saurcr schwindet sic. In Hoi/ und
Mark ist die Substanz nicht enrhalten.

Da cs nidii moglidi ist, lncr eine Obcrsidit Liber alle themisdicn Fragcn zu gcben,
Tveldie die Rhaninaccen bctreffen, sei insbesondcre auf die Bande I li und IV des Hand-
budis dcr Pflanzenanalyse, herausgegeben von G. K l e i n , Wien 1932 und 1933, ver-
wicscn.

Bliitenverhaltnisse. Die B l i i t e n s i a n d e der Rhamnacccn sind vorwicgeitd
zymos. Sehr liau% sind biattachselstandigc oder zugleicb endstandig auitretende
T r u g d o l d e n , seltencr Knauel (wic bei den Tallin Horeszenzcn. von Sageretia-Ancn,
bei Ketan'dla zum TeiJ, bei 3cn Tcilinfloreszenzcn mancher Gouania-Arten), axillarc
Busdicl (Tzcllemtinia, Talguenca, Adolphia) oder Kbpfc (viclc Pbyika-Arten, Sicg-

tfriedia, Spyridium, Cryptartdra). Fcrncr kommen mandima! umfan-^rcidicrc zymose
Bltitenstande, Rispen (Emmenospcrma, manchc Arten von Trymalium, Bercbenia und
Vcruilago), Sdtirmrispen (Lashdiscus; liispcn oder SchirmrJspcn bci Pomaderris) oder
Sdicinahren (Lamellisepalum, Sageretia) — audi Scheintraubcn — vor. Bei Sageretia
vind ahrige Inflorcszenxcn vorhanden, in dencn statt der Ein/elbliiten Bliitenknautl
stchen. Sie sind hier, ahrtlidi wic bci Lamellisepalum oft zu rispigen Gcsamtinilores-
zenzen verbunden. — BJattadisclstandige Einzelblutcn sind zienilidi seltcn (Rbammts
maytenoides, haufig bei Rh. catbartivits, Cohfbrina texensis, Microrhamnus, Doerpfcldia,
Oreorhammts, M'acrorhammts f', Cmmenaria zum Tetl), ebenso endstandi£;e F.inzcl-
blihcn (Fig. 3t D), In der Gattuns Phylka (Viz. 29) kommen Uberga'nge zwischen vcr-
cinzclter Stcllung der Bliitcn und botrytisdien Bliitenscandcn vor. Die Bliiren stehen
hicr nur an den Zwetgenden. Die TragblatEcr, in dercn Achseln sie auftreten, untcr-
sthciden sidi oft kaum von den gewohnlifhen, tiefcr stehenden Laubblattern. Charakte-
ristisch fiir Ccanothus sind die aus sftzendea TrugdoJdcn zusammengesctzten FJspen
oder Scheintrauben. Bliitcnstande, welchc in den crstcn Achscn botryiisdi, in den zweitcn
didiasial-zymos sind, kommen bei vletert Aften vor. Bci Rbammts frungtdA und Pteu-
rantbodes sind die Blutenstandc rein dichasia!, bci Palittrm spina-Cbrhti dichasial mit
Widcclausga'ngen qnter Forderung aus dem /?-VorbIatt. Zusammengesetzte Didiasicn

O

7
Fig. 6. Drci Diagramme von Bliitcn. — 7. Rbamnns catbartkus L., hermaplirodit gedadit.
2, Rbamnns fraitgfda L. J. Zi?.ypkus fitjuba Giertn, — Nach E i c h l e r , im Gynatzcum ab-

l

und Tridiasicn finden sich bci Alphitonia. Rein boirytisdie Inflorcszcnzen cndlidi
den fiir Rkamnus alatcrnus (Trauben) und Cettnotbus ovatns angegeben. — Zwd trans-
versale Vorbla'tter sind entwidielt bci Rhafimm jranpila, Paliurus spina-Cbriut usw.;
sic fehlen dagegen bei Ceanotbtts ovatus, Rbamnns al&temm, R. catbarticus.

Die eigentiimlidic S t e l l u n g d e r B l i i t e n s t a n d c von Sarcompbalus Unrhius
Griscb. und anderen Sarcompbalus-Ancn hat I. U r b a n aufgeklart (in Feddes Reper-
tor. XIX {1924} 300): der BtiHenstand gait iriiher einfach als axillar, trotzdem er an
dcr einen Seite aus der BUttadisd heramgeriidct crsdieini. In Wirklidlkeit sitzt in dcr
Adiscl eincs Tragblattes cine kleine, deutlidi wahrnehmbare, mediane Laubknospc, die
jedoch nidit zur Encwidtlung kommt. Der Bliitcnsiand geht neben diescr Knospc ab,
Ut also den einseitig vorhandenen Dorncn dcr andercn Sarcompbaltts-Arten (siehe
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untcr Morphologie dcr Dorncn) morphologisch gleichwerri". Mitliin bcstclit dcr Blutei*
stand aus eincr, auf cincr Seite entwickeltcn kollateralen Beiknospe, die auf der an-
doren fehlt.

Die B 1 ii tc n sind fast immcr in den Sep., Pet. und Stam. fiinfzahlig, selten vicr-
xithlig, z. B. bei Rbammts catbarticus, siche Fig. 6/1, Discaria febrifuga. Hexamett

+ 7

+ 7

JV

Fig. 7. Langssdidittc Jurdi Bliiten. — A. BerJiemia scandens (Hill) K. Kod^ — B. Pomaderrii

SpyridtHm serpylUcatm F. v. Mudl. — L. Cryptandra uUcma Hook. — M. Cryptandra UHCQ-
h S d i l e d i t > ; n ( i . — N . P h v l i c a e n p i u t a T h u n b . — N a d i A . \ V i - b e r b a u c r i n E P I

A f f l l U Fi IV ' " '
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Bliiten finden sich ausnahmsweise bei Colletia-Arten. Mitunter setzt sich der Bliiten-
grund als gefarbtes Pericladium stielartig nach unten fort und ist dann durch eine
ringformige Furche vom kurzen, eigentlichen Bliitenstiel abgegliedert, so bei Ceanothus
(vgl. V e l e n o v s k y 1. c. S. 1009 und Taf. IX, Fig. 26) und bei Rhamnus alaternus
(Achsenbecher und Pericladium gelb). Die Praflorarion des Kelchs ist stets klappig; auf
der Innenseite der Kelchzipfel verlauft meist eine Mittelleiste (besonders ausgepragt bei
Lamellisepalum und Chaydaia, vgl. dort). Bei vielen Gattungen fallen die Kelchzipfel
nach dem Fruchtansatz ab (so bei Arten von Zizyphus, Rhamnus, Scutia, Noltea,
Helinus), bei Phylica dagegen sind sie persistent. — Die Bliitenentwicklung* wurde von
P a y e r bei Rhamnus pumilus und Zizyphus sinensis untersucht. Danach entstehen die
fiinf Kelchzipfel, die meist am Rand des Achsenbechers sitzen, in der Reihenfolge, dafi
Sepalum 1 und 3 nach vorn fallen, 4 und 5 stehen seitlich, Sep. 2 ist das adaxial-ruck-
v/artige. Die 5 Pet. alternieren mit den Sep. Sie entstehen gleichzeitig wie die Stam.,
bleiben frei und decken sich gegenseitig nicht. Vgl. aufierdem B e i 11 e a. a. O.

Der oft vorhandene A c h s e n b e c h e r ist bald weitglockig-flach, z.B.beiGouania
(Fig. 7H) , Noltea africana (Fig. 7E), Helinus mystacinus (Fig. 7G), Spyridium serpyl-
laceum (Fig. 7K), Discaria trinervis, Adolphia calif ornica, Reissekia, Karwinskia, Rey-
nosia, Rhamnella, bald slockig, wie bei Rhamnus franqula, Phylica capitata (Fig. 7 N),
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Cryptandra tomentosa (Fig. 7 J), Colletia horrida und C.ferox, Trevoa, Retanilla obcordata,
Maesopsis, bald rohrig-zylindrisch, wie bei Cryptandra-Arten (Fig. 7M). — Der Achsen-
becher fehlt bei Berchemia-Arten (Fig. 7 A), Pomaderris-Arten (Fig. 7B), Colubrina
(Fig. 7C), Trymalium-Arten (Fig. 7D), Ventilago, Smythea.

P e t a l e n klein, im oberen Teil meist konkav, manchmal vorn ausgerandet, vielfach
taschen- oder kapuzenformig, meist genagelt; zweilappig z. B. bei Oreorhamnus, drei-
lappig bei Hybosperma; selten langer als die Sep. (so meist bei Ceanothus, hier auch nach
aufien gebogen). — Die Petalen f e h 1 e n (wohl bei alien) Colletia-Arten und einem Ten
der Discarien; bei Condalia sens, strict.; bei einigen Phylica-Arten (bei wenigen anderen
zu Borsten reduziert oder fadig); bei Doerpfeldia; bei manchen Rhamnus-Arten, hier
gelegentlich bei derselben Art abwechselnd fehlend und vorhanden; bei einer Anzahl
Pomaderris-Arten; bei Siegfriedia, Reynosia subgen. Eureynosia; bei Krugiodendron
und zwei Ventilago-Arten.

Die S t a m i n a stehen, meist von den Petalen umhiillt, fast immer in gleicher Hohe
wie die Kelchzipfel und Pet., bei gewissen Phylica-Artcn (siehe dort) aber deutlich tiefer
als die Kelchzipfel im Achsenbecher, manchmal auch tiefer als die Pet. (Ph. capitata,
Fig. 7 N). In keinem Fall ist eine Spur epipetaler Stamina oder Staminodien nachgewiesen
worden. Die Filamente sind im Verhaltnis zur Anthere oft ziemlich kurz; lange Fila-
mente bei den urspriinglichen Gattungen Berchemia und Sageretia, doch auch sonst
vielfach, z. B. bei Gouania. Die Antheren sind basifix oder nahe unter der Mitte gestielt
(Phylica- Arten, bei diesen auch oft mit fadenformiger, ab warts gebogener Spitze);
sie springen gewohnlich mit seitlichen Langsspalten auf der Innenseite auf. Diese Spalten
verschmelzen mitunter oberwarts durch einen Querrifi, so dafi sich die Anthere mit
einem gebogenen oder hufeisenformigen Gesamtspalt off net.

Der meist vorhandene D i s k u s ist stets intrastaminal, aber sehr verschieden aus-
gebildet. Bei einigen Berchemia- und Sageretia-Arten z. B. umgibt er als freier Saum,
Kragen oder Becher die Basis des oberstandigen Ovars. Bei mittel- oder unterstandigem
Ovar bedeckt cr haufig dessen Oberflache, liegt also in der Zone urn den Griffel flach
ausgebreitet (Fig. 7C), so bei Zizyphus, Paliurus, Colubrina, Ventilago, Smythea. Der^
untere Teil des Diskus scheint hier als dickes Polster das Ovar zu umschliefien; da aber"
sein Gewebe ohne Grenze in das des Ovars iibergeht, so kann man nicht sagen, welche
Schichten zu diesem, welche zu jenem gehoren. In wieder anderen Fallen bildet der Diskus
die diinne Auskleidung des flachen, glockigen oder rohrigen Achsenbechers (Fig. 7 E, G),
so bei Rhamnus, Rhamnella, Chaydaia, Karwinskia, Reynosia, Noltea, Helinus, Gouania
usf. Nicht selten ist er vor den Sep. und besonders vor den Stam. ausgerandet; bei
Gouania und Pleuranthodes, bei denen er auch das Innere des Achsenbechers vom Ovar
auf warts iiberzieht, erscheint er oft in episepale Fortsatze oderZipfel verlangert (Fig. 7H).
In der Bliite von manchen Colletia-Arten zeigt der den Grund des Achsenbechers aus-
kleidende Diskus einen freien eingerollten Rand (Fig. 7 F). Hier und da findet sich auch
auf unterstandigen Ovarien ein Diskus in Gestalt eines Kragens (Fig. 7D, J, N) oder er
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sttzt ab cinsprinfiender Satim am oberen Rande des Achsenbediers (Tig. 7K, L; so atich
bci Scutia bux'tfolix). Er ist gcwohplich gcwcllc, rnandimal mil 5 odcr 10 Kerbcn vcrsehen,
sclten in episcpale Sdiuppen aufgclCisi:. Sclren fchlt der Diskus gan/.lidi, so L. B. bci
Doerpfcldia, Maesopsis, eintgen Phylica-Axien und Talgncnca; bd mandien Rhamtt*s-
Atten (Rbarmttes catharticus z. B.) und Trevoa ist cr nur tmdcutlidi vorhanden. —
Der Griffel fchlt nur bci cinigcn Pbylka-Arzcn* bei denen die Narbcn unmitrelbar
dem Ovar aulsitzen.

B a u dc s O v a r s (Angabcn zum Tcil nadi Untcrsuchungcn von K, S u e s s e n -
g u t h und O. O v e r k o t t ) . — Die anatroptvn Samcnanlagcn stehen Imnier basal, der
FuniJtuJus .siizt mcist tier Basis div T'lazentarlamelle marginal an oder entspringt in der
nachstcn Nahe ihrcs freicn Randcs im Grunde dts Ovars. Die gan/c; obere Fladit der
Plazcnta ist stcril. Die Ausbildtmg der Plazentarlamcllen lafit starkc Urttcrsdiicde er-
kecnen, die in folgenden Itcdukrionsrcihcn ditrgestellt sind:

1. R h a in n u s c a t h a r t i c u s - T y p (Rh. catbartitus und Rh. drioropbortts).
Ovar v i L- r Fachcrig. Fig. 9/1.

Im erstcn Fall sind vier Karpellc und vlcr Plazcnten vorhanden, lctitcre stoficn
in der Mittc zunachst nidu zussmnien. Von den vier Samcnanlagen sitxcn je /.wei an
i?cr Basis von zwei gcgtnuberlicgendcn Plazcntcn und steigen von hicr nadi oben auf.
Die bciden Jazwisdicn licgenden, in die Mitte des Ovars finspringenden Plazentar-
Lciscen sind dagegen steril und tragen kcine Samenanlagen. In tier sdiematischen Figur
sind die Grenzen dcr vier Karpcllc durdi gcstridielte Linien angegebot Die Samen-
anlagen stchen marginal, aber nur der cine basalc Randtcil eincs karpclls trii^r je cine
Samcnanlage, dcr andcrc ist sicril, Es wcdisek ab:

fcrtil-steril srcril-fcrril fertil-stcril steril-fertil
I.Karpell 2. Karpcll 3. Karpell 4. Karpell

Gcgeti die Annahmc* das Ovar bestche nur aus zwei KarpeJJen (die Grenze diescr gc-
daditen zwei Karpelk isr in dcr Fig. 8 durch eine punkticrtc Linic ang^eben), spridu
die Zahl der Narbcnaste (3—4) und die SteJJung der vier Ovar-Fiidier im Diagramm
(vgl. E i c h l c r , Bliitcndiagramme II (1878) 371, Fig. 149 A), die mi: den vier Sum.

_y alternicrcn. Es ist jedudi nidit zu verkennen, da(J der Bau des vicr-
\ / " \c facherigen Ovars ven Rbamttus catbarrictts u. a. dem der Frucht-

knotcnvun Boragioaceen und Labtatcn 7.iemlidi nalie kommt. Dabei
ist natiirlidi der Unterschic-d in dcT Insertion des Griffd* und in der
Aufwiimriduung der Samenanlagen im Fadi (bei Rhamnui) nodi
zu bcriicksichtigen. Die Oberciiistimmung bestiinde aber darin, da^
nadi Zulassuna; der Annahmc von nur zwd Karpcllen bci Rbjmnus
catbarticus usf. (die im Diagramm sdirag srelit-n) die SamenanUgcn
bci diesen bciden Karpellen marginal stuoden, w^brend îd^ von der

rig. 8 Quer- M; t r e des KarpcIJs wic bet den L!naccent Lcnnoacccn, Boraginaccen
Ovar tvo l i rfli u n t l L a b i a t c n C'1K' Schcidcwand nach innen vorsdiicbt, die keinc
nm catburtiaiT Sam«nankgen tragt. Man vgl. G u s u l e a c , Uber die Orienuerung
L, (vitrteilig). ^ c s Ovulums bei den Boraginaceen und Labtatcn, in ..Volum oma-

Lang gestridieftc gi^al dedicat luion J. Nistor", Cernautl 193?, F15.2a und b. Die
Limcn (Krcun): Annaiime von zwrei Karpcllcn bzw. cincs Ubergangsstadlums von
t«i Annahmevon dcr Vier- zur Zwcizahl im Gynaezeum hat aus zwei Griinden Inter-
•* Kirpellcn; kurz e s i ( : : cinmal, well die Rbamtiales zusammen mit den GruinaUs,
P? t "* e l t c I - ' J n ! c : Terebintbalcs und CeUstrales von W c t t s t c i n als mo^idicrwcise
OctHilfsannahme verwandt mit den Sympetaleti-Rcihcn der Diospyrales-Tubiflorae-

1_ ^ a r . P c l l c n - Contortae-Ligustrales an^esehen wordea sind und nadi S u e s s e n -
- urtgmai. g u t h (Neuc Zide dcr Botanik (1939) 36) die falsche Sdieidewand-

bildung der Linaceen mit dcr der Lcnnoaceen morphologisdi iiberetnstimmt. Ferner,
weit der eigentiimlidic Wedisel zwisdien fertilen und sxerilcn Karpellrandern, wie er
oben — bci Annahme von vier Karpellen — dargelegt wurde, einc sonderbare Asvni-
metrie der Karpcllrander darstellt, acidic sonst kaqm vorkommt.

Wird die 'Annahme des Bestehens von vier Karpellen beibehalten, so crgibt sidi
diagrammatisch, dafi in dem vicrzahligen Diagramm von Rbamnus catbartkttsl zwar
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nidu wJe bci Solatium die Karpelle, wohl aber die fcrtilen Plazenten als Gesamthoiu
s c h r a g stehen.

2. 1st das Ovar von Rbamnus cathartictts, was haufig vorkomnu, d r c i k a r p c ] -
l i g , so zeigt der Querschnitt den Ansatz der Samcnanlagen an den sechs Karpel!-
ra'ndcrn in der Fojge:

fertil-stcril fcrtil-sieril steril-fertil
l .Karpell 2.Karpe|l 3. Karpell

vgl. Fig. 2a in J u e 1 1. c. und Fig. 40, Taf. 97 in J.-B. P a y e r , Organogenic de la flcur
(1857). Ebenso im Ovar von Ceanotbus, Rhamnus pumitus und andcren RhamntiS-
Artcn, Sarcompbaltis, Lasiodiscus, Hybosperma, Macrorbamnus, Noltea, Havenia,
Scutia, Nesiota, PaVutrus — alle, sowcir drei-karpellig —, den mcisten Colletieae und
Goftameae, Audi das Ovar von Emmcnosperma ist oft drcifachcrig, die Sanienaniagcn
entspringen hier basal n e b en dcr Plazentarlcistc. Das drei-karpdlige Ovar iafic sidi

Fig. 9. Plttentttioafi-Typen bci den Rhamnaceae. — /. Rhamnus catbarticus, necteiliges Ovar.
•— 2, if. catbartkus, dreiteiliges Ovar. — J. Z'tzypbm sinensls, Ovar zwei-karpellig. •— 4. Venti-
'"go-Typ. — S. llvynos/aA yp. — 6. Microrbamnus-Typ. — 7. M.tesopsis-Typ — 8. Kar-
wmskia-Typ. — 9. Rbamnidwm-Typ. — Erklarung im Texr, S.'il— 33. — Es sci darauf hin-
gewiesen, dafi die Stellung des Ovars (tier Richer und Plazenien) in! DugramiQ nur fiir /, 2, J
«nd 7 bekannt ist. Die Stellung von 4, J, 6, 8 und 9 ist bishcr nidit untersudit, die obigen

Z i d sind provisoristii oricntiert. — Original.
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von dem oben beschriebenen vierkarpelligen ableiten. Es sind drei Plazenten vorhanden
eine davon tragt zwei Samenanlagen, die andere eine, eine Plazenta ist steril Eine
andere als diese asymmetrische Anordnung der Samenanlagen an den Plazenten ist
bisher nicht nachgewiesen worden. Der vorstehende Typus ist wohl bei den Rhamnaceen
der haufigste. Das unpaare Fadi des Ovars zeigt im Djagramm nach riickwarts (Fie 8
u. 9/2). • v B"

3. Eine weitere Reduktion liegt in dem z w e i - k a r p e l l i g e n Ovar (z. B Zi-
zyphus- Arten, vgl. P a y e r , Organogenie Atlas T. 97, Rhamnus frangula, R.rnicro-
phyllus, Condaliopsis) vor: es sind nur zwei Karpelle und zwei Plazenten mit je einer
Samenanlage vorhanden (Fig. 9/3). Hier tragt jeweils nur der eine Rand jedes Karpells
eine Samenanlage, der andere ist steril, so daft sich also folgt:

fertil-steril fertil-steril
l.Karpell 2. Karpell

Die Scheidewande erreichen sidi in diesem Falle (wie audi sonst) oft nicht. Bei derartig
dimerem Ovar stehen die Facher in der Medianlinie des Diagramms iibereinander (vgl
Fig. 9).

4. Mit dem zweikarpelligen Ovar von Zizyphus stimmt weitgehend iiberein das von
Ventilago madraspatana (Fig. 9/4), mit zwei Karpellen und zwei Plazenten mit je einer
Samenanlage, doch sitzen letztere an einem schrag-vor warts von der basalen Plazentar-
spitze ins Innere des Ovarfaches vorspringenden, langeren Funikulus.

5. Der nachste Typ ist der von Reynosia (hierher Reynosia guama, Krugiodendron,
Doerpfeldia, Phyllogeiton, Rhamnella japonica Miq.). Die beiden Plazenten stehen im
zweifacherigen Ovar einander gegeniiber wie bei den vorigen Typen, liegen aber nicht
in einer Ebene und w a c h s e n a n e i n a n d e r v o r b e i . Sie tragen gleichfalls an den
freien Enden je eine Samenanlage (Fig. 9/5).

6. Noch weiter reduziert erscheint Microrhamnus (Fig. 9/6). Es ist nur eine Pla-
zentarlamelle vorhanden, die schrag von der Ovarwand aus ins Innere des Hohlraums
vorspringt. Sie ist merkwiirdigerweise an ihrem oberen Ende zweispaltig, was iibrigens
ihrer Zusammensetzung aus zwei Kart>ellrandern entspricht. Neben ihrem basalen
Vorderende steht die eine Samenanlage, die demnach die Mitte des Ovargrundes
einnimmt.

7. Das Endstadium dieser Reduktion findet sich endlich bei Maesopsis. Hier ist
das Ovar einfacherig, in seinem Grunde steht zentral die (meist) einzige Samenanlage.
Plazentarlamellen sind nicht mehr nachweisbar (Fig. 9/7).

Eine zweite Reduktionsreihe fiihrt vom urspriinglichen vierkarpelligen Rhamnus-
Ovar (siehe Nr. 1) zu Karwinskia (Fig. 9/8).

8. Bei Karwinskia humboldtiana Zucc. finden sich zwei Karpelle mit zwei gegen-
iiberstehenden Plazenten. Jede Plazenta tragt am Ende z w e i Samenanlagen und die
Ovarfacher sind demnach, was bei den Rhamnaceen eine Ausnahme bedeutet, zwei-
samig. Gegeniiber dem Rhamnus-Ovar von Nr. 1 sind hier die beiden zwischenliegen-
den sterilen Plazenten ausgefallen.

9. Die Reduktion des Karwinskia-Typs fuhrt zu Rhamnidium (Rhamnidium gla-
brum, Rh. elaeocarpum u. a., Auerodendron, Condalia) (Fig. 9/9). Er stellt gewisser-
mafien die Halfte des Karwinskia-Ov&rs vor: ins Innere des Ovarhohlraums springt
nur eine Plazenta mit zwei Samenanlagen vor.

Jedenfalls zeigt sich, dafi der Ovarbau bei den Rhamnaceen sehr verschieden ist
und daft die Typen der Plazentierung sich in zwei Reduktionsreihen anordnen lassen,
die auch systematisch von Bedeutung sind. Die starksten Verschiedenheiten zeigt die
Unterfamilie der Zizypheae. Es sei noch erwahnt, dafi die Schnitte ?um Studium dieser
Verhaltnisse, mit Ausnahme etwa des Karwinskia- und Rhamnidium-Typs, durch die
B a s i s des Ovars gefuhrt werden miissen, da die Samenanlagen ja am Grunde der Pla-
zentarlamellen sitzen. Manchmal ist es auch zweckmafiig, das Ovar seitlich aufzuschnei-
den, um die Raumverhaltnisse beurteilen zu konnen.

Bliitenbiologie. Die Bliiten der Rhamnaceen sind gewohnlich klein und von un-
scheinbarer Farbe [griinlich, gelb; weifi (Noltea* Ceanothus-Arten), selten blau, oder
rosa wie bei Ceanothus, verschiedenfarbig bei Phylica], sie lassen meist deutliche An-
passung an Insektenbesuch erkennen. Eine Vereinigung zu umfangreichen, auffallenden

Pflanzenfamilien, 2. Aufl., Bd. 20 tl ,
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Bliitcnstanden findci nnr liicr und da statt, wic bci Ceanothtis oder Berchemia. Diskus-
bildungcn sind fas: iiberall anzurreiTcn. Einridntmgen zur Ueforderung der Fremd-
bestiiubung bildcn die einigcn Gattungen eigcniiimlidie Ncigung zat Polygamk (Gou-
anta-Arten, Noltea, cinigc Phylica- und Cntmenaria-Arten), die fast voHstiindige
Diozie der Rbumnm-Arten aus dor Gruppe Eurhamntis, die Andromonoczic der Bliiten
von Hybospermitm verrttcostsm Urban, die versdiiedentlich beobaduerc Proterandrie
(hicriibcr siche untcn).

Man hat vcrmucct, da!5 dk Bclruditung derjenigen Phylica-Artta lediglidi durch
Sdbstbestaubung vermittelt wcrdc, dcrcn Biiitcnkopfc volJstandig von didit und lang
bchaartcn Hodiblatccni cingeidilossen werden (Fig, 28 AtB). Diese Arten \Ph. ptitmosa,
Ph. capitata usw.) besir/cn keinen Diskus oder zeigen nur cine sdiwadie Ausbildung
fines soldaen (Fig. 7 N). Dodi sdircibt M a r l o t h in seiner Fl. South Africa II, 2
(1925) 164, daft die zu Ahren oder von Hodibliutern umhiilhen Kdpfen angeordncu'n
Bliiten tinen nidit sehr angenirhmcn Duft vcrbreitcn und von Flieî en und Kafcrn
besuchr werden. Die Bliiten von Pbylica phtmosa haben Zfmtgeruch und locken Biencn
und Sdimcttcrlin^c an.

Bci den mcisr.cn Rhamnacecn smd die Bluten xwitterig; Atisnahmcn rtnden sidi
bei Rhamnus, Untergattung Eurhanmus, wo die Bliiten durdi sdiwache Entwidvlung
fiinktionsloser Stamina oder Fruditknotcn dio/isdi werden, ahnlidi wic dies bci Artcn

Fig. 10. /. Rhamnut frangttla L, Bfutcnlai^isdiniti. — 1—4, RkamnttS catbartiats L. —
.?. weibl., 3. mjnnJ. ijliite im l.nngssdinitt, — 4. Qucr sd imn der Trudit. — Nad i W ' t E t -

s t e i n , H a n d b . S43 Fig. 563.

von Evonymus, Hex und Acer der Fall tst. C h. D a r w i n (Different forms of flowers;
Versdiicdcne Blikcnformen (1877) 256) wics auf die Untcrschiedc in der Fruchtknoten-
und GrifFellangc bei dcr funktioncll diozisdien Art Rhamnus catbartfCuS hin, bci der
sidi Bliiten mit normalen ( o ) und reduzierten ( ? ) Stamina, sowie mit langen und
kurzen GrifFcfn finden sollen (Abb. audi in E. W a r m i n g , H a n d b u d i der syst. Bot.
3. Aufl, (1911) 369). Das hictfe also, es giibc IanggrifTIige und kurzgrifflige m a n n -
l i g h c Bliiten, sowie lang- und kurzgriflflige w e i b 1 i c h c. llei letzteren sind die
Stamina funkrionsJos, bei den erstcren die Frudi tknoten. Die weiblidien Bliiten seicn
hcterostyJ, dagegen seien die StaubbJarrcr der zwcierlci (im rcduzicrrcn G y n a w c u m
versdiiedenen) mannlidicn Bliiten glcidilang ( M Tetramorphie" dcr Bliiten). Einc Nad i -
untersudmng an 34 Bogen der Art aus vcrsduedenen Tcilen Mittel- , Siid- und Ost-
europas crgab jedodi nur z w e i Bliitentypcn: weiblidie mit Griffel, der wahrend der
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Anthcse nicht ganz oder annahernd die Langc dcr Pet. errcidu, und mannlidie mit
Griffelrudiment. Die Darwinsdien Formcn B (mannlidie ohne GrirFcIrudimL-nO und C
(weiblidi, mit einem Griffel, der an Lange die Pet. mehrmals iiberragt — wahrsdieinlidi
tin postflorales Stadium) waren demnach, zum mindesten fur die kontinental-curo-
paischen Rassen zu sircichen. Es konnte nur cine D i m o r p h i c der Bliitcn fcstgcscellt
werden, vgL Fig. 10, 2—3.

liin wdtcrcr Uiuersdiied zwisdien miinnlidien und wctblidien Bluccn ist dcr, daft
die crsteren vicl grolSerc Keldie (und Pecnla?) haben als letztere. Na<h W a r n s t o r f ,
in Vcrh. Bot. Ver. Brandenburg 38 (1896) 25, sind von Rb. vathankus Straudicr mit
sdieinzwitrerigcn mannlidicn Blutcn im Gcbict von Ruppin scltcn, sic sind sects vicl
reidibivitigci' als die weiblidien Pflanren. — Zwctcrfci Sdieinzwiucrbliitcn sind fiir
RhamtiKS lanceolatus be^diricben wordert; die cine Form hat ein srarkcr entwickcitcs
Pistill und wemger Pollen, die andcrc bcsir/.t mchr mannlidien Charaktcr (Dimorpliis-
mus); ahnlidi R.saxatilis mi: sdieinxwittcrigen PoJlcnbliitcn und ebensoldien weiblichcn
Bliircn, die Art ist also Funktionell dibzisdi. S c h u 1 /, nimmt an, dai> Audi bci
R.frangula kurz- und langgriffligc Formcn auftrcten.

Die nordamerikanisdicn Artcn dcr Gattung Rhamnus Section FranguU (mit
Zwitterblutt-n) ^ind prmandnsdr», cbenso die europ'dische R. jrangttla (vgl. M f i l l e r ,
Befrudirung dcr Blumcn, S. 152), Paliurus spina-Cbristi und die ncuseelandisdic
Discaritt toxmatou.

Die Bcstaubun^ crfoigt bei dcr ganzen Familic der RhamnacceR durdi (nsckti-n
(Hymenoptcren, Kitfer und Diptcrcn). Die Honigabsondcrung geht vom Dtskus ,ius,
der Honig liegt frei oder ist von den Kclchblattcrn (wie bci Ceanothtis) in elmgCfn Ab-

*stand teilwctsc iibcrdeckt. Es hartdclt sidi also urn unkomplizicric Nektarbluwn. AuRcr
den Rhamnacccn gehiircn ?_u dicsem „Rhamnus-Typ", wic ihn D c t p i n o nennc.
Evonymits, Rbus-Artcn, Hex-, Euphorbia-Artcn, Hedera, Buxtts, Ribes-Arten, Umbcl-
lifcrcn. — Was die Bliitenbiologic von Zizyphus jttjtdta bctrirTt, so hat O. H a g c r u p
(in Dansk Bet, Arkiv S (1932) 4—5) festgwtellt, daii Selbstbcstaubung der Bliiten
dadurdi schr erschvert ist, daii die Stamina, cbensa wie die Pctala, sidi stark nadi
auften und nadi abwarc^ krumnien, wahrend die GrifFclastc gerade nach aufwarts
geriditet sind (vgl. Fig. II)-

K

Fig. 11. Zizypbtti JMJJtba Mill., links Bltite von oben g«e l« . — B Keldi, A' Pctalum, S Stamen;
iteiitfach vcrsr5ficrt. — Rt?dits Ultlic von dcr Seiie eefehen. G Pistill, D Diskus, S Stamen,

fl Keith, A" 1'cta.Ium. — Nach H a g e f U p .

Einc Aufzalilung dtr die Bliitcn von Rhamnus pitmilus besudicnden Insekten bci
H e r m . M ii 11 e r, Alpenblumcn (1881) 170; dcsgl. fur Rb. frangitla bei H e r m.
Mu H e r , Befrudirung dcr Blumen durch Insekwn (1873) 153; fcrncr bt-i P. i t n u t h
Handbudi der Blutcnbiologitr 1898—1905, l h , 258. Der lnsektenbesudi ist bci dicscr
Pflanze spariich. Beim Ausbleiben dcr Insekten kann Selbstbestaobusg erfolgcn, indem
die Staubblattcr zuletzt Pollen auf die enrwickdten Narben fallen Insscn. — Ober

- 3 * •
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die blutenbesuchenden Insekten bei Rhamnus lanceolatus und Ceanothus americanus
siehe P. K n u t h 1. c. III2, Register; sowie IIIi S. 467; bei Paliurus spina-Christi eben-
da Hi, S. 258 f.: bei Pola in Istrien wurden nicht weniger als 161 verschiedene Arten
von Hymenopteren an Bliiten dieser Art beobachtet. — Die Staubblatter yon Rhamnus
lanceolatus ragen soweit aus der Bliite hervor, dafi der Pollen von Syrphiden gefressen
oder von Anthreniden gesammelt werden kann. Der in den 2 mm tiefen, 1 mm weiten
Achsenbecher abgesonderte Honig ist kleinen, kurzriisseligen Bienen leicht zuganglich.
Diesen sind die Bliiten nach K n u t h vorzugsweise angepafit, wwahrend die Fliegen ein
weniger grofies und auch minderwertiges Kontingent unter den Besudiern bilden".

Die Bliiten von Gouania cornifolia Reissek werden nach D u c k e reichlich von
Grab- und Faltenwespen, von Bienen nur, soweit es sich um Halictus-Arten handelt,
besudit.

Bei R. frangula steht nach M i i l l e r die Narbe tiefer als die Antheren. Wenn
letztere sich offnen, ist die Narbe noch wenig entwickelt (Proterandrie).

" W a r n s t o r f 1. c. dagegen fand in der Gegend von Ruppin homogame Bliiten.
Bei Rhamnus croceus flnden sich Bliiten mit und ohne Kronblatter, ebenso bei

Rhamnus pumilus. Bei letzterer Art schwankt die Zahl der Kronblatter zwischen
5 und 0.

Bei vielen Ceanothus-Arten sind aufier den Bliiten auch die Pericladien der Einzel-
bliiten weifi, blau oder rot gefarbt und erhohen dadurch die Augenfalligkeit des Ge-
samtbliitenstandes.

Embryologie usw. (Literatur siehe S. 10). Die folgenden Angaben sind grofiten-
teils dem Buche von K. S c h n a r f entnommen. Es liegen bisher nur Angaben iiber,
Vertreter der Zizypheae (Zizyphus) und der Rhamneae (Rhamnus, Ceanothus) vor. —
P o l l e n . Simultane Pollenentwicklung nach der gewohnlichen Art unter Furchung der
Pollenmutterzelle (Zizyphus sativa). Der Bau der tetraedrischen oder rundlichen Pollen-
korner ist sehr gleichformig. Sie sind ziemlich klein (bei Rhamnus catharticus 0,022 bis
0,032mm, nach A. K e r n e r ) . Die Exine ist nur schwach gekornelt, die drei Austritts-
stellen sind langlich, sie liegen in gleichen Abstanden. — Die krassinuzellaten S a m c n -
a n 1 a g e n besitzen zwei Integumente. Das aufiere Integument von Rhumnus cathar-
ticus hat 6—7 Zellschichten, das innere nur vier. Bei Ceanothus und Rhamnus endet
das Leitbiindel nicht in der Chalaza, sondern setzt sich in das aufiere Integument hin-
ein fort. — Das w e i b l i c h e A r c h e s p o r ist nicht naher bekannt, doch werden
wohl Deckzellen gebildet, da iiber dem Embryosack mehrere Zellschichten liegen. Bei
Zizyphus sativa werden nach C h i a r u g i drei oder mehr subepidermale primare
Archesporzellen gebildet, die nebeneinander liegen und je eine Deckzelle abgeben, die
sich weiter teilt. Die Embryosackmutterzellen entwickeln sich weiter, aber verschieden
rasch. — Der E m b r y o s a c k von Zizyphus sativa entwickelt sich nach dem Scilla-
Typ, und zwar entsteht der Embryosack aus der chalazalen Dyade; die Synergiden
des fertigen Embryosacks sind mit deutlichem Fadenapparat und mit Leiste versehen;
die Antipoden sind gut ausgebildet, bisweilen wird die eine oder andere mehrkernig;
die Polkerne verschmelzen anscheinend nicht vor der Befruchtung. — Bei Zizyphus
wachst der Pollenschlauch ektotrop im Griffelkanal; es liegt Porbgamie vor. Nach
der Befruchtung bildet der Embryosack von Rhamnus catharticus einen sehr langen
Schlauch mit zahlreichen Endospermkernen im Wandplasma. — Das E n d o s p e r m
wird stets nuklear entwickelt. Bei Zizyphus sativa kommt P a r t h e n o k a r p i e vor.
— Nach S c h n a r f stimmen die Rhamnaceen, wie iiberhaupt die Rhamnales in der
Embryosack- und Endospermentwicklung mit den Celastrales im wesentlichen iiberein.
Besonderheiten, die zu weitergehenden Schliissen oder Erorterungen Anlafi geben
konnten, sind bisher nicht festgestellt worden.

Chromosomenzahlen. Bis jetzt sind nur ganz wenige Arten untersucht worden. Fiir
Zizyphus sativa (= vulgaris) geben M o r i n a g a , F u k u s h i m a , K a n o und
Y a m a s a k i (in Botan. Magazin Tokyo 43, 589 ff.) 12 Chromosomen an, dagegen
fand C h i a r u g i (in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 37, 287ff.) 13 als Haploidzahl. Fur
Hovenia dulcis werden von S u g i u r a (Cytologia 7, 544 ff.) 24 diploid angegeben,
fur Rhamnus frangula 13 haploid ( W u l f f in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 55, 262 ff.).

\(Nach G. T i s c h l e r in Tabulae biolog. IV, 1927; VII, 1931; XI, 1936; XII, 1937).
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Fruchtc und Samen. I- F r u c h t c . Nach der Bcdeutung, welche das Perikarp
fiir die Samenverbreitung bcskzt, lasscn sich mchrerc Gruppen untcrsdiciden, in wcldic
die Friichrc der meisten Rhamnaccen eingeordnec werden konnen: ,

1. D i e F r u c h t s e J b s t 1st m c c h a n i s c h w i r k s a m , indem die ctastisch
aufspringenden Tcilfriichte den Samcn fortsdilctidern. Die cinzelnc Teilfrucht springt
in dicscm Fallc gewohnlich langs der Innenkanie und in deren Verlangerung bis ctwa
zur Mine der AuiJcnwand Ioktili2id auf; hierbei bewegen sich. die beiden Klappen nach
auflen, wodurch der mitdere Tcil dcr vorhcr nach aulSen vorgcwolbten Auftenwand
nach innen gedrangt wird und den Samcn forrsdilcudcrr. Die Bcwcglichkcit der Klappen
wird dacfurch vervollstandigt, dafi auch die beiden Scitenwandc em Crunde spalccn
(Fig. 12). Die bedeutendc Kraft, welche dcrartig gebautc Fruchic entwickeln, wurde
von P a r r y an Ceanotbits-Fruducn (bci denen das Perikarp bald austrocknet), von
W c b c r b a u c r an getrocknetem Material von Helinus beobaditer. Dicsclbe BesdiafFen-
heit und wohl auch dcmcntsprcdiendc Funktion zcigen die Trockenfruchtc mehrcrcr
anderer Gattungcn, z. B. Coluhrina, Cormonema, Collet hi, Discaria, Adolphina. Die
Samen von Colitbrina ferruginosa (Jamaica) werden durdi plotxlidies Aufsprmgcn der
Kartcn Teilfriiditc neinige Fufi weit" ausgcschleudcrt (Fig. 12); manche andcre Calu-
brina-Arten zeigcn dicsen Mcchanismus nidtt. Jedcnfalls kann die angegebenc Aus-
sdileudcrung der Samen nur einc Vcrbrdtung auf nadiste Entfernung veranlasscn.

2< V c r b r e i t u n g d u r c h T i c r c t dencn die Friichtc zur Nahrung diencn.
Dicse (endozoodiore) Verbreitungsarr hat fur die zahlreidien Beercn- bzw. Steinfriichte
tragenden Gattungen der Rhamnacecn grofie Bedeutung. Bei Hovenia (Fig. 22 C) ist
ea nidit das Perikarp, sondcrn cs sind die fleischigen, wurmformtg gekrtimmten Bltitcn-
standsachsen, weldie nahrungsuchende Ticre anlockcn. Die Frudit selbst erinnert a'uftcr-
lidi an die in der vorigen Gruppe genannten; sie ist schwarzlidi, ungenicfibar, trodtcn
und drcilappig, springt jedodi nidit auf; moglidierwctse befindet sic sidi auf dem Ober-
gang von einer Verbreitungsweise zur andern.

Fur die Verbrekwng anderer Rhamnacccn komracn nach den bisherigen Befundcn
zahlrdchc fruchtfressende Vogel und SSugeticrc in Bctracht. Viele Angaben hieruber
findct man bei H. N. Ri d I c y , The dispersal of plants, London 1930. — Die Samcn
von Alpbitonia werden nadi G u p p y im pazifisdien Gebiet durch Vogel verbrcitet.
G u p p v s Versuche ergaben, daR bei der Fruchtreifc die auBcrcn SchJchten der Frucht
pulverulent werden und die Frucht selbst aufbncht, so daft die Samen irei werden.
Diese sind nidit schwimmfa'hig.

3, V e r b r e i t u n g d u r c h d e n W i n d . Eine Anzahl von Gattungcn besitzt
gcfliigelie FriiAte, die durch den Wind vcrbrmct werden konnefi. Bci Ventilago liegt
diescr Fliigel oder Anhang, der aus dem stcrilcn oberen Tcil des Ovars enrsteht, in der

L:in»sadise dcr Frueht (Fig. 42 A), bei
Palmrus ist er quer gcstellt (aus dcrn
GrifFetgrundc entstanden), Fig. 33. In
anderen Fallen weisen die Friidne meh-
rere langsvcrlaufende Fliigcl auf, die
beim Auseinandcrfallen der Teilfruchte
spalten und diese mit ihren Halftcn urn-
sa'umcn (Gouania, Fig. 48, Crumenaria,

Fig. 12, Fruditkapsel von Cotmbrine ferruginosa J « « ^ ' D \ f rudne dcr meisten
Brongn., links geschlosscn, rcdits aufgesprungen, Gouania-ArKn haben dret Hugel, die in
jewcilsvon oben gcselien. s = Samcn. — Original, der Vcrlangerung der Septen nadi aufien

iiegen. Sie spalten sich la'ngs, so dafi
jeder der drci Sannen gewbhnlich zweiflijgelig ist infolge des anhaftenden Perikarp-
drittels. Jcdcr Samcnfliigel entspridit dcr Spalthalfte eines Pcrikarpfliigels. Bei zwei
Gouania-Arten aus Madagaskar und eincr aus Brasilien sind die Fliigel nidit ent-
wickclt. Be! dicscn Arten geht die Frucht wahrsdieinlich nur auf und die Samen
fallen heraus. R i d l e y fiihrt die wcite Vcrbreitung der Gattung Conania auf die
Fliigelfriichtc zuriick.

Die geflugelten Fruchte von Ventilago rcchnet C v. W a h 1 (vgl. Untcrsuchungcn
tiber den anatomischen Bau der geflugelten Friichtc und Samen, in Biblioth. botanica
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Heft 40 (1897) 11 ff.) zum Fraxinus-Typus. Der Typ hat nur geringe Verbreitung, es
gehoren zu ihm aufier den Friichten von Fraxinus und Ventilago noch die von Lirioden-
dron (Magnoliaceae), 1 satis (Cruciferae) u n d Plenckia (Celastraceae). D i n g i e r n e n n t
die Fliigelfriichte dieses Typs wlanglich-plattenfdrmige Organe mit einer belasteten
Kurzkante" (= die Seite, an der der Same liegt). Die Leistungsfahigkeit zum Fluge in
der Luft ist bei Friichten dieser Art nicht grofi (kleiner als die bei Acer). Eine kurze
Beschreibung der Ventilagp-V rudii findet sich bei Wahl a. a. O. S. 12. — Fur Ventilago
malaccensiSy eine klimmende Pflanze, wurde beobachtet, dafi bei einer Wuchshohe von
20 m die Samen 32 m weit durch den Wind fortgetragen werden. Der apikale Fltigel
der Frucht von Ventilago oblongifolia versetzt die Frucht wahrend des Abwarts-
schwebens in eine drehende Bewegung. — Bei Smythea macrocarpa und 5. lancifolia
(Arten der malaiischen Halbinsel) zeigt die Basis der gefliigelten Frucht eine Drehung,
so dafi sie im Fallen ebenfalls rotiert. — M a r l o t h (Fl. South Africa II, 2 (1925) 164)
sagt, dafi, wenn sich die drei Fruchtsegmente von Phylica trennen, die Samen durch
Windstofie herausgeschleudert werden.

4 . V e r b r e i t u n g d u r c h M e e r c s s t r o m u n g e n o d e r d u r c h f l i e f i e n -
d e s W a s s e r . Diese Verbreitungsart kommt bei den Rhamnaceen nur wenig in Be-
tracht. Die trockenen Friichte von Rhamnus catharticus sind sechs Tage schwimmfahig,
frische Friichte von Rhamnus frangula 14 Tage. Diese Fahigkeit fallt aber gegeniiber
der Verbreitung der Rhamnus-Szmen durch Vogel, welche die Beeren fressen, kaum
ins Gewicht. — Die Friichte von Smythea pacifica und Colubrina asiatica konnen nach
R i d l e y durch Meeresstromungen verbreitet werden. Derselbe Autor nimmt an, dafi
letztere Gattung durch marine Trift von Amerika nach Polynesien gelangt sei, weil
den polynesischen verwandte Arten in Amerika vorkommen. Als gesichert wird man
diese Auffassung noch nicht betrachten konnen, da die Vorgeschichte der Arten in
palaogeographischer Hinsicht zu wenig bekannt ist.

M o r p h o l o g i s c h e B e s o n d e r h e i t e n bei den Friichten der Rhamnaceen.
Auf der dorsalen Medianlinie der Karpelle sind bei zahlreichen Ceanothus-Arten
k a r i n a l e Erhebungen in Gestalt von Leisten oder Rippen ausgebildet, in einigen
Fallen (z. B. C. jepsonii Greene) tritt auf der Karinal-Linie ein dornartiger Fortsatz
auf. — Die Fliigelbildungen der Gouanieae entstehen kommissural aus den beiden an-
einandergrenzenden Karpellseiten. Der Fliigel am Scheitel der Ventilagineen-Friichte
geht aus dem oberen, sterilen Teil des Ovars hervor. — Bei den zahlreichen drei-
karpelligen Trockenfriichten, die als Spaltfriichte in Kokken zerfalien, erfolgt die
Trennung der Teilrriichte septizid, aufierdem springen diese noch an der Bauchnaht
(und in einem Teil der Karina, hier also lokulizid) auf, so bei Ceanothus, Colubrina,
Helinus usw.; siehe die Beschreibungen der einzelnen Gattungen. Ahnliche Verhaltnisse
liegen bei den Euphorbiaceen vor.

In den Fruchtkernen von Rhamnus frangula und R. catharticus sind die Samen
nach J u e l von einem diinnen, aber harten E n d o k a r p umhiillt, welches aus der
Epidermis der inneren Ovarwand und den aus warts anschliefienden mnersten Zell-
Lagen der Karpellwande besteht. Jedenfalls sind die Fruchtkerne dieser Rhamnus-
Arten nicht einfache Samen. Wieweit ahnliche Verhaltnisse bei anderen Rhamneen mit
Beerenfriichten vorliegen, ist bisher nicht untersucht.

Bei Rhamnus frangula ist der F r u c h t k e r n unten offen. Aus der Dffnung ragt
ein warzenformiger Korper (die verdickte untere Spitze des S a m e n s ) . Diese Warze
fehlt den Samen von Rh. catharticus, dagegen weist letzterer eine um die dorsale tiefe
Furche gelagerte Parenchymmasse auf (Fig. 18 H). Diese soil das Enzym enthalten,
unter dessen Einwirkung das in der Fruchtwand vorhandene Xanthorhamnin das
Rhamnetin abspaltet.

Die Friichte von Colubrina sind halb-apokarpoide wEuschizokarpiena: ganze Kar-
pelle werden zu Spaltfriichtchen, aber die Spaltung erfolgt nicht ganz, wahrscheinlich
fallen die Samen vorher heraus.

II. S a m e n . Manchmal besitzen die S a m e n der Rhamnaceen einen Arillus, der
aber nur bei Alphitonia durch Grofie auffallt und lebhaft gefarbt ist. Manche Arten
von Ceanothus und Colubrina haben u. a. einen kleinen Arillus (bei Colubrina ferrugi-
nosa zum Beispiel rot gefarbt). Emmenospcrma besitzt einen sehr kleinen Anhang dieser
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Art und ebenso wurde fiir eine Venttlago-An cin Arillus angegeben. 1st das Perikarp
der Frutht fesi und uinsdilieftt die Srunen audi nach dcr Rcife, wic cs bet den Stein-
friiditen der Ztzypbcaet bci mancheii Rhamnu.c-Arten und bei den SdilJciSfriiditcn von
VentilagQ dcr Fall ist, so besitzen die Samen meist nur einc zartc Testa, Isr dagegen
das nichiaufspringcndc Perikarp zart oder werden die SaraCD nadi Aufspringcn dcs
Perikarps freigelegt (siche Biologic dcr Frudue Nr, 1), so besitzen die letzcercn cine
derbe Sdialc (7,. b. bei Phylka, Cotubrhia, Crumenaria, Rcissekia.Talgttenea). W e b e r -
b a u c r nennt als Ausnahmcn von dieser Regcl die, sowcit bekannt, zartsdialigen
Sarhen der australisdien Gattungcn Pomaderris, Trymixlium, Spyridium und Cryptan-
dra, deren Samen nadi Aufspringen des PerikarpS freiliegcn. nM6glicherweise folgt
hicr die Keimung so rasdi auf die Aussaat, dafi cine sthiir/.ende Hiillc cmbehrlich ist.™
— Das E n d o s p e r m des Samen^ ist nach den Untersuchungen von W e b e r b a u e r
in den gcpriiften Fallen fast stets nur cine diinne, hodistcns die Dicke des Embryos
errcichendc, dcnsclben umgebende oder iiber den Keimblattra'ndern untcrbrodienc
Sdiicht (Fig, 13). Es ist i m n\ c r s c a r k e f r e i. Stark cntwickelt und iiberdies r u i n i -
n a t i s t d a s E n d o s p e r m n u r b c i Reynosia. Das Endosperm fchlt z. B. IK*J
Ampeloxizypbus, Dallacbya, Kru$iodendron, MacrorhammtS, Rbamrudium, Scbisto-
carpaea, Smythca, Ventilago. Perisperm ist nie vorhanden.

Den grb'ficen Tcil des stets gcraden Embryos bilden die Kotyledonen, die oft deut-
Jidic Nerven erkennen lassen und fast burner breic und fladi sind, so dafi sie das gauze
Endosperm quer durchzichen (Fig. 13) und im Samenquersdiniu redits und links bis
an die Testa licranrndien. Ihre Farbc 1st gclb odcr grun (letztcres z. B. bei Rbamnus
undVentilago). Hire Rcservcstoffe sind fettes Dl und Aleuron; Starke fehlt. Gckrummte
Keimblattrandcr kommon in der Gattung Pbylica vor. Durdi smrk gcboecne Kotyle-
donen zeichncn sidi die Eurhamntts-Arten aus, dcren Same von eincr tiefen, dorsalcn
Furche durdizogcn wird (Abbildung bei J u e l I.e. Taf. 2, Fig. 20), Radikuia und Plu-
mula sind immer sehr kletn, nur der Embryo von Maesopsis besim eine verha'ltnis-
mafilg laage Ritdikula. — Die Oricntierung der Raphc wediselt und kann offenbar
audi in den vcrsdKicdenen Entvicklungsstadien sidi a'ndern. Am ha'ufigsten ersdieint
sic nudi W e b e r b a u e r scitlidi gcrichtet. —_ Im Samen von Rbamnus catbariiats
bilden (im Quersdinitt) die Pattien, wcldie die Raphc und das dorsale Leitbundcl
umgeben, einc dicke Gewcbemassc aus dunnwandtgen Zellen.

Nach W a r d ist in dicscm Gewebe das fur die Erzcugung der Farbe wichtige
Ferment lokalisiert. Im Verlauf der Samenennvicklung verdrangt der Nuzcllus allmali-

lidi das inntrrc Integument mit Ausnahme von dewen innerster
Sthidit, die_w[e eine Epidermis den NuzelJus umgibt. In seiner
"Wcitcrcntwicklung verdra'ngi das Endosperm seinl-rseits dasNu-
zellusgcwcbe bis auf einigc Zcllsdiidittn.

Die nnatropc Samenanlagc steht bei Rhamnus catharticfU
aufrceht und im Vcrhaltnis zu ihrer Plazcnta u n g e f a h r
e p i t r o p (Drchung des Funikulus zum Ko'rper dcr Samcn-
anlage im Liingssdinttt entgegeogesetzt dem Uhrzeigersinn bei
links von der Samenanlage angenommener Plazenta). In Wirk-
lichkeii wird durch die Bczetchnung ^cpitrop" die Sachlage nur
relativ gckennzetchnet, wcil raumliche Verhaltnisse vorliegen,
wahrena sidi das Wort ^epitrop" auf cine Ebery bczieht. Geht

Fjg-U. Colubrinate- m a n von der TatsaAe aus, dafi die Gcradc t weldie im Quer-
xemti A. Gray, sdinitt senkredit zax MittclMnie der Pkzenta, mitbin zur Ansaiz-

n S T & L S i a f c s t e l ]c d c r Samenanlagen, steht, mil der Mittcllinte der Samcn̂
end EadiHpcnn, k «»*j|cn (cbenfallii im Quersdinitt dcs Ovars) einen Winkel von

l-inbryo. — Aus ungefjihr 451 bildet (vgl. Fig. 8), so [» die Samcnaniage als halb
E. P. i. Auf I. 111A, pleurotrop zu bezeidincn. Gtht man aber vom Ansatz des Funi-

*39B Fig. 196. kulus aus, der seltlidi vom PJazcntarsdieitcJ ctwas nadi riick-
warts gewciidet Hegt, so kann die Samenanlage als rein epitrop

aufgefafit werden. — Der Funikulus, der von dcr Plazenta ausgchi, verliiuft jedenfalis
auswarts und macht einc Drelutng von 45 nadi aufien aufwarts, bevor er sidi rein

d aufwarts richtt't.
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Ein etwas anderes Bild ergibt sich fur Rhamnus chlorophoru*. Hier liegt das Leit-
biindel des Funikulus (im Quersdinitt des Ovars) nicht ungefahr median im Fruchtfach,
sondern starker gegen den Mittelteil der Plazenta hin verschoben (siehe J u e 1 1. c.
Fig. 1 b). Der Funikulus liegt also nicht unter der senkrecht auf dem Quersdinitt stehen-
den Symmetrieebene, welche die Samenanlage in zwei gleiche Langshalften teilt. Die
Spitze der Samenanlage mit der Mikropyle liegt nicht iiber dem Funikularansatz, son-
dern seitlich, die Samenanlage hat eine Drehung ausgefiihrt. Ahnliche Verhaltnisse finden
sich bei den dreifacherigen Ovarien von Rhamnus catharticus und Ceanothus americanus.

Die Bilder der Langsschnitte durch die Fruchtknoten Fig. 7 A—N, die aus der 1. Auflage
iibernommen wurden, wiirden schliefien lassen, dafi die Samenanlagen bei einer Anzahl von
Rhamnaceen-Gattungen apotrop sind. Bisher ist jedoch meist Epitropie oder annahernde Epitro-
pie (Epitropie-Pleurotropie) bei den Rhamnaceen sicher nachgewiesen. Die Angaben, dafl die
Samenanlagen von Reynosia und Rhamnidium glabrum apotrop seien, bediirfen der Nach-
piiifung. Vergl. iibrigens das Bild 18 E.

Geographische Verbreitung. Das Areal der Rhamnaceen ist ein die ganze Erde
umschliefiendes »Breitgiirter-Areal und umfafit annahernd alle Gebiete, deren Klima
das Gedeihen von Holzgewachsen ermoglicht. In seinem Umfang entspricht es ungefahr
dem der Lythraceen und der Hydrocharitaceen. — Die Nordgrenze fallt zum grofiten
Teil in die Zone zwischen dem 50. und 55. Breitengrad. In Lappland wird der Polar-
kreis ein wenig nach Norden ubersdiritten, in Kanada der 60. Breitengrad bei 110 bis
115° westl. Lange. Die Nordgrenze in Eurasien zieht, soweit bekannt, vom Ladoga-
See in ziemlich gerader Richtung bis zur Breite von Mittel-Sachalin (ohne Sachalin
selbst). In Island, Gronland und Kamtschatka kommen keine Rhamnaceen vor. Auf
der Sudhalbkugel werden iiberall die siidlichsten Teile der Kontinente und die siidlich
vorgelagerten Inseln erreicht (Feuerland, Kapland, Tasmanien, Neuseeland), aufierdem
findet sich eine Phylica-Art auf den Gough-Inseln und Neu-Amsterdam (naheres siehe
S. 96). In Mittelafrika und dem nordlichen Siidamerika sind die Rhamnaceen nur
schwach vertreten. — Die grofite Tribus, die der Rbamneae, besiedelt fast das garfee
Areal der Familie mit Ausnahme des aufiertropischen Siidamerikas; besonders viele
Arten finden sich im sudlichen Ostasien, in Kalifornien (Ceanothus), in Australien und
Kapland. — Die Zizypheae haben ebenfalls ein Giirtelareal, aber ein schmaleres als
die Rhamneae. Sie erreichen z. B. im Mittelmeergebiet ihre Nordgrenze, sind in Afrika,
dem aufiertropischen Siidamerika und in Australien nur sparlich vertreten und fehlen
in Mittel- und Siidaustralien, sowie in weiten Teilen des pazifischen Gebiets. (Viele
Arten in Westindien, Sudasien, Indomalesien.) — Die Ventilagineae sind palaotropisch:
Westafnka bis Ostindien, Indomalesien bis Philippinen, Ostaustralien, Neukaledonien,
Fidschi-Inseln. Ihr Arealtyp schliefit an den lemurischen mit ostlicher Erweiterung an.
— Die Colletieae besiedeln das extratropische Siidamerika, besonders den westlichen
reil, dazu mit Adolphia mexikanisch-kalifornische und benachbarte Gebiete, sowie die
Sudinsel von Neuseeland und Sudost-Australien mit Tasmanien. Ihr Areal ist also
vorwiegend austral-antarktisch. — Das Areal der Gouanieae endlich bildet einen
Schmalgurtel in alien Tropengebieten (mit Ausnahme der Inseln im sudlichen Teil des
Pazifik) und reicht hier und da in subtropische Gebiete hinein.

Diese Aufstellung zeigt: die grofite Tribus, welche die urspriinglichsten Typen
enthalt (Rhamneae), hat ein grofies Breitgurtelareal. Von den unstreitig abgeleiteten
Tribus haben die Colletieae ein austral-antarktisches, die Ventilagineae ein makro-
lemurisches Areal. Beide Gebiete liegen im Siiden der grofien Festlander, wvikariieren"
sozusagen und entsprechen ehemaligen Kontinenten, was insofern merkwurdig ist, als
man bei abgeleiteten Gruppen nicht erwartet, sie in geologisch bereits zuriickliegenden
Gebieten anzutreffen. Die dritte abgeleitete Tribus, die der Gouanieae, nimmt areal-
mafiig einen tropischen Schmalgurtel ein. Es wird von Wichtigkeit sein festzustellen,
wie diese Verhaltnisse bei anderen Familien liegen. — Unter den Rhamneae bewohnen
die meisten der stark abgeleiteten Typen, mit unterstandigem Ovar, siidliche (Austra-
lien und Kapland) und tropische Gebiete. Die im Bliitenbau urspriinglichste Gattung
c - J tyamneae> Sageretia, hat ein disjunktes Areal in den Tropen und Subtropen von
Sudasien und Amerika. Dasselbe ist der Fall bei der im Bliitenbau primitivsten Zizy-
phee (Berchemia), von der die Mehrzahl der Arten in Siidostasien, eine dagegen in
Nordamerika vorkommt. n
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lnseln, tropisches und siidliches Afrika; Amerika (Mexiko sudlich bis Nord-
argentinien, Siidbrasilicn und Paraguay, Westindien); die meisten Arten in
Indomalesien: Zizyphus (Z).

c) T r o p i s c h e s G i i r t e l a r e a l , hier und da auch anschliefiende sub-
tropische Gebiete: Gouania (G).

d) T r o p i s c h e s L i i c k e n - G i i r t e l a r e a l (Liicke im ganzen Westaf rika
und in Europa); tropisches Amerika und Westindien, warmeres Nord-
amerika; Ostindien-Malesien, tropisches Australien, pazifisches Gebiet,
Hawaii, tropisches Ostafrika und Mauritius: Colubrina (R).

II. D i s j u n k t e A r e a l e (Asien-Amerika).
a) [Siid- und Ostasien, Arabien — Eritrea] <—> [siidl. Nordamerika, Mittel-

amerika, im westl. Siidamerika siidl. bis Peru, Ecuador und Nordargen-
tinien]: Sageretia (R).

b) [Indien-Ost- u. Siidafrika-Madagaskar] *—> [Westindien, Brasilien, Peru-
Ecuador, Bolivia, Nordargentinien, Galapagos-Inseln]: Scutia (R).

c) [Ost- und Siidasien, Neukaledonien] <—> [Atlantisches Nordamerika (eine
Art)]. Fehlt in weiten Teilen Ostindiens, Malesiens, in Australien und Neu-
Guinea: Berchemia (Z).

III. G a t t u n g e n m i t w e n i g e r w e i t e r V e r b r e i t u n g .
a) Eurasiatisches Gebiet. Siid-Europa bis Japan: Paliurus (Z).
b) Asiatische Gebiete. China-Korea, Japan: Hovenia (R); China-Japan:

Berchemiella (Z); China-Indochina: Chaydaia (Z).
c) Erweitert-lemurische Gebiete. Westafrika, Madagaskar, Ostindien, Indo-

malesien, Philippinen, Siidchina, Ostaustralien, Fidschi-Inseln, Neukale-
donien: Ventilago (V); Ost- und Siidafrika, Madagaskar, Arabien-Ost-
indien: Helinus (G).

d) Malesisch-siidasiatisch-westpazifisches Gebiet. Hinterindien, Siam, Hainan,
Fidschi-Inseln: Smytbea (V); Malesien, Nord- und Ostaustralien, Poly-
nesien-Hawaii, Neukaledonien, Fidschi-Inseln: Alphitonia (R).

e) Afrikanische Gebiete. Tropisches Afrika, Madagaskar: Lasiodiscus (R);
Tropisches Afrika bis Uganda ostlich: Maesopsis (Z); Eritrea: Tzellemtinia
(R); Abessinien: Lamellisepalum (Z); Mossambique und Eritrea: Phyllo-
geiton (Z); Nord-Madagaskar: Macrorbamnus (R); Sudliches Sudafrika,
Nyassa-Seegebiet, Madagaskar, Maskarenen, St. Helena, Tristan da Cunha,
Gough-Insel, Neu-Amsterdam: Phylica (R); Kapland und Natal: Noltea
(R); St. Helena: Nesiota (R).

f) Amerika. 1. N o r d - un d m i t t c l a m e r i k a n i s c h e G e b i e t e , die
letzten Gattungen ubergreifend nach Siidamerika. Gemafiigtes Nordamerika
(besonders Kalifornien), sudlich bis Guatemala: Ceanothus (R); Mexiko
und anliegende Gebiete (Kalifornien, Texas, Arizona): Adolphia (C);
Mexiko, Neumexiko, Texas: Mkrorhamnus (Z); Mexiko, Siid-Kalifornien,
West-Texas: Condaliopsis (Z). — U b e r l e i t e n d zu W e s t i n d i e n :
Mittelamerika (Mexiko und" angrenzende Teile der Vereinigten Staaten),
Cuba, Haiti: Karwinskia (Z). — O b e r l e i t e n d zu S i i d a m e r i k a :
Warmere Teile Nord- und Sudamerikas (sudlich bis Chile und Argentinien):
Condalia (Z); Mittelamerika (Mexiko, Costarica), Brasilien, Peru: Cormo-
nema (R). — 2. W e s t i n d i s c h e G e b i e t e : Antillen, Bahama-Inseln,
Siid-Florida: Reynosia (Z); Siid-Florida, Antillen, das Festland an zwei
Stellen beriihrend: Krugiodendron (Z); Antillen: Hybosperma (R); An-
tillen, Bahama-Inseln: Auerodendron (Z); Antillen: Sarcomphalus (Z);
Cuba: Doerpfeldia (Z). — U b e r l e i t e n d zu S i i d a m e r i k a : Bra-
silien, Bolivia, Peru, Paraguay, Panama, Cuba Jamaika: Rhamnidium (Z).
— 3. B r a s i l i a n i s c h e G e b i e t e : Brasilien, Nordost-Argentinien:
Crumenaria (G)-x Mittleres Amazonien: Ampelozizyphus (Z); Siid- und
Siidost-Brasilien: Reissekia (G). 3a. Bolivia: Kentrothamnus (C). —
4 . M e i s t a u f i e r t r o p i s c h - s i i d a m e r i k a n i s c h e G e b i e t e :
Colletia (C); Chile, Bolivia, Patagonien: Trevoa (C); Chile, Peru: Reta-
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nilla (C); Chile: Talguenea (C). - O b e r l e i t e n d z u r n a c h s t e n
G r u p p e : A u f i e r t r o p i s c h e s ( m e i s t a n d i n e s ) S u d a m e n k a :
eine Art in Stidost-Australien, eine in Nemeeland: Discana (C).

e) Australische Gebiete. Ost-, Sud- und Westaustrahen, Neuseeland: Poma-
derris (RV Aufiertropisches Australien: Cryptandra (R); Spyridium (R);
West- und Sudaustralien, Victoria: Trymalium (R); Westaustrahen: Sieg-
friedia (R); Ostaustralien, Nordost-Neuguinea, Fidschi-Inseln: Dallachya
(Z); Ostaustralien, Neukaledonien: Emmenosperma (R); Queensland:
Sch'istocarpaea (R).

h) Hawaii: Pleuranthodes (G).
Fossile Bhamnaceen. Hieruber waren die Angaben bei den Gattungen Paliurus

(mit Paliurinella), Zizyphus, Berchemia, Rhamnus, Ceanothus und Pomadems zu ver-

8 6 l d p a ' l i b i n a a O. (1937) erwahnt ferner fur ein transkaukasisches Gebiet aus
dem PHoza-n ??) z B. Rhamnus gaudini Heer, Rh. dedieni O.Weber Rh. rectmervis
^Rhlinogradowii Palibin.JM. graeffiiHetr; Paliurus martyi Laur.; Sageretm
Vaucaska P d J ; Berchemia volubilis DC. (lemere erne rezente Art!); fur Sud-
amen en gibt der gleiche Autor (S. 171) an- Paliurinella paffenholznVzhbm, von
PaUu"us & die umgekehrt eiformigen Blatter untersdneden. Aus ober en Kreide-
f c f i e n Nordamerikas8nennt z. B. B e r r y a.a.O. Eorhamnidium Berry (nahever-
wandrmit Rhamnidium) in zwei Arten; ferner Zizyphus lamarensis Berry, Z. laun-
folius Berry Paliurus upatriensis Berry und Rhamnus tenax Lesq.

Tos^Hfalr, die im Bau solchen der Rhamnaceen ahneln, haben F e l i x und
rossue nouxi, s 1 Q ) t e r d e m Namen Rhamnacimum beschrieben:.

z
P e

B
n h

f i
a l ' r F £ e S S n U A aus dem Eozan, von der Halbinsel Apscheron am

Ka^pifdien^Meer; R.ZaZlm Felix, aus dem wNeogen« des Yellowstone-Parks in den

Vereinigten Staaten. d e u t s A e n Braunkohle hat F. K i r c h h e i m e r 1. c. eine
Ober die Funde in del_ oeucs d; Rhamnus g e s t e l l t WCrden, z. B.

O b e r s i d j t g e g e b e n : / e f | i f 3 ^ f Uni Fiditelgebirges, aber a u l in der Braunkohle
vl,n Ri?h8f°t be" Danz g u"gd b d e n Begleitschichten der oberbayrisAen Pechkohle,
von Rjxhoft bei Uanwg un genannten Fundstatten im Ober- bis Mitttl-
feS S i ^ S i S r S c B e Zugehorigkeit zu Rhamnus niAt nur wegen der Blatt-
nervatur sondern audi wegen der vorgefundenen Dornen. — Frudite mit einem
F1i5^1c ,̂im wpirhe an die von Paliurus erinnern, fanden sidi in den Blattertonen iiber
dem S e K u l t e r Oberfloz. Weitere fruher zu Zizyphus und Paliurus gestelltc
Blattreste aus ahnlichen Schichten »nd sehr unsicher.

M e n z e l aufiert sich uber die fossilen Rhamnaceen a.a.O. 1921 S.388 in fol-
sendem Sinne* Arten von Paliurus werden angefuhrt aus Nordamerika (seit der jun-
geren Kreide),' aus Europa und den arktischen Landern (in tertiaren Schichten); so-
weit Fruchtreste vorliegen, erscheint das yorkommen bewiesen, die hierher gezogenen
Blatter sind nur zum Teil eindeutig bestimmbar. Zizyphus, zuerst im Eozan Frank-
reichs und Englands angetroiffen, war m verschiedenen Formen verbreitet im Ohgozan
und Miozan Europas bis zum Samlande nordwarts, sowie des atlantischen und pazi-
fischen Nordamerikas (Blatter, Ste.nkerne); Blutenreste unsicher Bercbemia-zhnh&c
Blatter 5m Olieozan und Miozan Sud- und Mitteleuropas und der nordhchen Ver-
einigten Staaten. Die zu Rhamnus gestellten Bluten, Fruchte und Blatter sind zum
Teil zweifelhaft Die altesten Reste enstammen der nordamenkanischen Jvreide, dann
im ganzen Tertiar: manche Formen gleichzeitig in Europa, Nordamerika und Gron-
land. Der grofite Formenreichtum im Miozan, wahrenddessen auch in Sibinen und

Ceanothus: zwei Arten
aneeeeben, sind zweifelhaft.

F K i r c h h e i m e r stellte dem Verf. 1939 in dankenswerter Weise folgende An-
gaben zur Verfugung: »Von Rhamnaceen werden aus kretazeischen Schichten beson-
ders nach Blattabdrucken die Gattungen Ceanothus, Paliurus, Rhamnites, Rhamms
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und Zizyphtts angegeben. Der grofite Teil der betreffenden Reste stammt aus der
Kreide Nordamerikas. Nach den gewohnlich erhaltenen Merkmalen konnen aber die
Rhamnaceenblatter nidit bestimmt werden, so wahrscheinlich ihre Deutung im Einzel-
fall auch sein mag. Dies gilt auch fiir die grofie Zahl der tertiaren Blattformen, die
vorwiegend auf Berchemia, Paliurus, Rhamnus und Zizyphus bezogen werden. Ich
verweise auf meine Darstellung der Cornaceen (Catalogus Fossilium, Pars 23), in der
die Konvergenz der auf Cornus und Rhamnus (Rhamnites) bezogenen Blattfossilien
durch die Synonymie belegt ist. Sicherlich befinden sich unter den auf die Rhamnaceen
bezogenen Blattfunden Reste der Familie. Sie konnen aber im Einzelfall nidit von
den Resten der ahnlich beblatterten Gattungen anderer Zugehorigkeit unterschieden
werden. Insbesondere ist auch das Vorkommen der Rhamnaceen wahrend der oberen
Kreide wahrscheinlich, aber nidit bewiesen. Ober die Rhamnaceenholzer vgl.
E d w a r d s , im Foss. Catalogus II, Pars 17 (1931). Ihre Zugehorigkeit scheint mir
ebenfalls nicht sidier begriindet. — Von den Rhamnaceenfruchtresten sind die angeb-
lichen Zizyphus-Steinkerne aus dem deutschen Alttertiar (Z. pistacina) Mastixioideen-
Reste (vgl. Bot. Jahrb. (1935) 50 ff.; Beih. Bot. Centralbl. Abt. B. (1938) 340 ff.;
Fossil. Catalogus Pars 23). Unter den Paliurus-Fruditfossilien durften sich sichere
Reste befinden; bestimmt gilt diese Ansicht fiir P. nipponicus aus dem jiingsten Tertiar
Japans (Jap. Journ. Bot. 1937, S. 324, Taf. 8 non 9). Audi aus dem Jungtertiar
Europas sind Rhamnaceen-Fruchtfossilien verschiedener Gattungen bekannt. Jedoch
sind nicht alle Deutungen berechtigt und miissen samtlich gepriift werden. So hat
sich z. B. ein angeblich von einer neuen Gattung stammender Rest aus dem Pliozan
der Niederlande als tymp/ocos-Fruchtfossil herausgestellt (Centralbl. f. Mineralogie
etc., Abt.B (1939) 345 ff.)."

Nach all dem macht es den Eindruck, dafi Arten mit Rhamnaceen-ahnlidien
Blattern im Tertiar auf der Nordhemisphare recht verbreitet waren. Die Zuteilung
der fossilen Funde zu rezenten Gattungen ist, wenn nicht gleidizeitig gut erhaltene
Friidite vorliegen, hypothetisch.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die nachsten Verwandten der Rhamnaceen
sind die Vitaceae. In dieser Annahme stimmen alle Systematiker uberein. Die Rham-
naceen unterscheiden sich von den Vitaceen teilweise durch ihre kleineren Petala,
die innen vielfadi gekielten Sepalen, das in vielen Fallen gegeniiber dem Achsenbecher
halbunterstandigc oder unterstandige Ovar, den meist stark entwickelten Achsenbecher,
durch das Vorhandensein eines derben Endokarps, den grofien Embryo und d i e
n i e m a l s g e l a p p t e n o d e r z u s a m m e n g e s e t z t e n B l a t t e r . Die V i t a -
ceen h a b e n i m G e g e n s a t z z u v i e l e n R h a m n a c e e n s t e t s B e e r e n -
t r u c h t e , s e h r r e i c h l i c h e s Nahrgewebe und einen kleinen oder sehr kleinen
Embryo. Besonders nahe steht die Unterfamilie der Gouanieae und hier besonders
die Gattung Gouania den Vitaceen. Es sind namlich bei den Gouanieen Ranken ent-
wickelt, welche, ebenso wie bei den Vitaceen, Blutenstandsachsen entsprechen. Ferner
weist die Gattung Ampelozizyphus gewisse Annaherungen an die Vitaceen auf (vgl.
S. 87), bleibt aber wegen ihrer Kapselfrucht bei den Rhamneae.

Es fragt sich, ob die Rhamnaceen, wie die Rhamnales uberhaupt, mit einer
stammesgeschlchtlich alteren, primitiveren Familie (mit oberstandigem Ovar, ohne
Achsenbecher) in Beziehung gebracht und von dieser abgeleitet werden konnen. Als
mutmafiliche Verwandte in diesem Sinne sind in Betracht gezogen worden: 1. die
Celastraceae. Mit diesen wurden die Rhamnaceen fruher in der Gruppe der Fran-
gulinae vereinigt. Die Celastraceae haben jedoch episepale Stamina, hicht wie die
Rhamnaceen epipetale. Die Ovarfacher enthalten meist zwei, seltener nur eine Samen-
anlage. Das Ovar selbst ist meist oberstandig, sehr selten halbunterstandig. Die
Samenanlaeen der Celastraceen werden als apotrop angegeben (was fiir die Rham-
naceen nicht zutrifft) und habea meist einen deutlichen, grofien Arillus (bei den
Rhamnaceen ist er selten und meist sehr klein). Die Obereinstimmung zwischen beiden
Familien besteht aufier im allgemeinen Bliitenbau (Diskus, Anordnung der Organe
a uf breitem Receptaculum) in der basalen Plazentation der Samenanlagen. — 2. Die
Oliniaceae, von B a i l l on den Rhaninaceen zugezahlt, haben nicht wie diese eine
grundstandige, aufredite, sondern zwei oder drei zentralwinkelstandige, ± hangende
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Samenanlagen in jedem Fruchtknotenfach, ferner nicht flache oder nur an den Ran-
dern gebogene, sondern unregelmafiig gefaltete Kotyledonen. Das Ovar ist drei- his
fiinffacherig, unterstandig. Von einer naheren Verwandtschaft mit den Rhamnaceen
kann demnach keine Rede sein, obwohl die Oliniaceen Achsenbecher und epipetale
Stamina aufweisen. — 3. Die Heteropyxidaceae, die H u t c h i n s o n zu den Rham-
nales stellt, besitzen zwar Adisenbecher und epipetale Stamina, aber jedes Ovarfacfa
enthalt an einer dicken, zentralwinkelstandigen Plazenta zahlreidie Samenanlagen.
/Die Blatter sind durchsichtig punktiert). Ein naherer Zusammenhang zwischen Rham-
naceen und Heteropyxidaceen lafit sich daher nicht begrunden. — Nach Losung der
drei Teilfriichte bleibt bei den Gouanieae (Gouania, Reissekia, Crumenaria, n i c h t
bei Helinus) eine kleine, zentrale Saule stehen. Dieselbe Erscheinung finden wir bei
einer Anzahl von Euphorbiaceen, Rutaceen, Geraniaceen, Oxalidaceen, Malvaceen,
Sapindaceen (Serjania, Thouinia, Cossignia), ohne dafi sich bei den sonstigen Unter-
schieden daraus eine engere Verwandtsdiaft mit diesen Familien ableiten liefie.

Demnach kann man nicht sagen, dafi eine nahere Beziehung der Rhamnaceen zu
einer alteren Familie nachweisbar ist, am ehesten ist ein Zusammenhang mit den Ce-
lastraceen anzunehmen. Ein Punkt verdient noch Erwahnung: Bei einer Anzahl Rham-
naceen (Arten von Ceanothus, Colubrina, Phylica, Discaria, Helinus und wohl noch
anderen Gattungen) zerfallt die Frucht septizid in drei Teilfriichte (Kokken). Schizo-
karpie fiihrt also zur Apokarpie und die einzelnen Kokken springen aufierdem an
der Innen- und Oberkante, d. h. also an der Bauchnaht auf, wie es die Balgfruchte
tun. Diese Erscheinung finden wir aufierdem bei Euphorbiaceen, Brunelliaceen, Ster-
culiaceen, Rutaceen (Xanthoxyleae, Diosmeae, Cusparieae, Boronieae> Ruteae), Zygo-
phyllaceen, Loganiaceen (Spigelia) und bei gewissen Staphyleaceen (Euscaphis). Letz-
cerer Fall ist in diesem Zusammenhang von Interesse: zwar unterscheiden sich die
fraglichen Staphyleaceen von den Rhamnaceen durch episepale Stamina und mehr-
samige Ovarfacher, sowie eine gewisse Trennung der Griffel im unteren Teil. Da-
gegen stimmt der Blutenlangsschnitt der Zizyphee Berdoemia, als der im Bliitenbau
(nicht im Fruchtbau) ursprunglichsten Rhamnacee, die ein oberstandiges Ovar und
keinen den Adisenbecher auskleidenden Diskus besitzt, im Bau des Rezeptakels, der
Ovarstellung und dem freien Diskussaum mit dem von Euscaphis weitgehend iiberein.
Vgl. Fig. 144 a in E.P., 1. Aufl. III. 5, 261. Bei der Staphyleaceen-Gattung Huertea
ist ferner nur eine Samenanlage in jedem Fach vorhanden. (Allerdings haben die
Staphyleaceen fast immer gefiederte Blatter.)

Alles zusammengenommen, macht es den Eindruck, dafi die R h a m n a c e e n
s i ch f r i i h z e i t i g a u s e i n e m a l t e n V e r w a n d t s c h a f t s k r e i s a b g e -
z w e i g t h a b e n , a u s dem a u c h d i e C e l a s t r a c e e n u n d d i e S t a p h y -
l e a c e e n h e r v o r g i n g e n . Da sich deutliche Anklange an die Reihen der
CelastraleSy entferntere an die der Terebinthalesy Gruinales, Columniferales und Tri-
coccae finden, besteht keine Veranlassung, die Stellung der Rhamnaceen im System
gegen die bisher angenommene wesentlich zu verandern.

Im Mezschen Stammbaum erscheinen die Rhamnaceen iiber den Celastraceen und
diese iiber den Tricoccae, wahrend alle anderen Familien der benachbarten Reihen auf
Seitenasten angeordnet sind. Vgl. F. H o f f g e n , Serodiagnost. Untersuchungen tiber
die Verwandtschaftsverhaltnisse innerhalb des Columniferen-Astes, in Bot. Archiv I
(1922) 81 ff., insbes. S.98.

Nutzen. Die Rinden, Blatter oder Friichte von zahlreichen Rhamnus-Arten spielen
als Abfuhrmittel eine Rolle in der Heilkunde vieler Volker. Es seien genannt:
Rb. frangula L. Die Rinde ist in Deutschland, Dsterreich und der Schweiz offizinell
als C o r t e x F r a n g u l a e , friiher wurden auch die Beeren (wSchieflbeerena) als Ab-
fuhrmittel benutzt. Rh.catharticus L. liefert S y r u p u s R h a m n i c a t h a r t i c i
(offizinell in Deutschland und der Schweiz), fruher als Fruct. Rhamni cathartici oder
Baccae spinae cerviriae in der Heilkunde verwendet. — Rh. purshianus D C , aus
Nordamerika, liefert d i e C a s c a r a s a g r a d a ( = geheiligte Rinde), in den letzten
Jahrzehnten (in grofierem Mafistabe seitl883) nach Europa eingefuhrt. A.I .Schwarz,
Activity of extracts from the bark, twigs and wood of Rh. purshiana, in Proceed.
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Internal. Congr. of Plan! Sciences. Itluk.i 1926. II (1929) 1391 — 1394. — G . D . B c a l ,
Sonic notes on the constituents ot Canara sagrada and other cathartic drugs; cben-
J,, 1395—1397.

Aus Bla'ttcrn, Rmde und gctrocknctcn. u n r c i t e n I nidi ten vcrsdiicdcncr
Rhamnu>-.\ncn gewinnt man gclbc und grunc larbstotfc. Vl'iditig sind besonders die
sogenannten (i e I b b e e l e n. Man utucrsdicidct: 1. I* r .1 n / i> s i s c he (» c 11> he c r c n .
A v i u n o n k o r n e r , I riiclite \on Rbamnus infatorun 1 . (als Bcimcngung snldic von
Rh. uv.i////«;. 2. P c r s i s c h e Ci e I b b e e r e n . Iruditc \on Rh. olamlvs; besonders•
geschat/t. 3. U n ^ a r i s c h e (i e I b b e e r c n , dc-mische dcr I riiciue son Rh. tathar-
ticus I., uml Rh. s>ixjtili\ 1.. 4 I . c v . u u i n i s J i c u n d t i i r k i s c h e Ci e I b -
bee r c n , l-ru'cliic von Rh. mfvitorim L. und Rh. <.t\.itih\ L. Hierher gchorcn auch
die svrischen (iclbbccrcn aus dem Hinterland von Alcxandrcttc. Die Ausfuhr bctrug
1910 I I : 428 255 kg. 5. (i r i cc h i sc h c ( i e l b b e e r e n , von Rh.^raaus Boiss. c*
Reut. 6. D e u t s c h e (i c I b b e c r e n , K r e u / b e e r c n , von Rh. cathartic us I
7. S p a n i s c he Ci c I b b c e r c n , von Rh. saxatths L. und Rh. mfcttorius L. 8. I t a
I i c n i s c h e ( i e l b b e e r e n , \ on Rh. in fa tonus I.. (Sogcnanntc Hc h i n c s i s c h e
C i e l b b e e r e n " stammen nichi von Rhamnaceen. sondern von itardema-\v\cr\.)

Wall rend friiher die Bccrcncmtcn Persiens. Irankrcidis, Spaniens und Ungarns
/icmlidi bedeutend warcn, kommen heute nur nodi die der asiatisdien Tiiikci in I-rage
(Rh. sjxatilis, R h . oleoides, R h . tinned aim us). Du Ci e 1 b b c e r e n s i n d c t * a erbscn-
groft, run/lii; und helli;run, in den I'infuhrhatcn werden Menken von 10—20CC0 ki;
/.urn Vcrkauf angebotcn. — Naheres in \\" i c s n e r s Rolistolk- des Pflan/enrcidi^.
4. Aufl. 1 (1927) 271, 377 (liearbeitunj; von R. l l o f n i a n n ) , cincm VC'crk, dem auch
die obij;cn An^aben entnommen sind Mit Clhroin , Aluminium-, hisen- und /innbei/cn
erhlilt man minds tier (ielbbeerenevtrakte rotbraunc, oran^cne, olivbraunc, oliv
sdiwar/e und gnldgclbc I'arbtone. I )ic \fer\\ enduni: der Ci e I b b e c r c n f a r b e er
strcckt sidi aul den Druc'k von Haum Aoll/cugcn. auf die I arbuni; von Wollc, Lcder.
Papier und Konditorciwarcn. Die alte Bc/cidinuni: wSc h u 11 j; c I b" fiir den I:arbsioH
dcr Cjclbbeercn (siehe indes unten) ist euphemistisdi (BSf h i c t j; c I b" Mxkrcmcnt-
j;clb). Die jahrlidic Produktion fiir die Iniditc von Rh.iathartuus I., wurde 1927 aut
300 000—400 000 kg j;cschat/t. — d c I b b cc r c n I a c k (Krcu/bcercnaus/iij;c mil
Aluminiumsulfat j;cfiilli, mit / inn- , Kupfcr- oder I isensal/cn versdiiedenfarbij; nuan-
cicrt), cij;cnilichcs S c h ii 11 j; e I b , rindec nadi R. II of m a n n nod; aus^edehnte Vcr-
wcnduni; als l.eim- und Kalkfarbc in dcr VTand- und Dekorationsmalerei, in der
Tapctcn-, Buntpapicr- und Spiclwarcnfabrikation. /urn I arben von Papier in der
Masse, I.edcr. Scifcn, Fcttcn, lilen, VCadis usw., da^c^cn nur vcrcin/clt als Ulfarbc (in
diescm lal l als M S t i l dc g r a i n " be/eichnet). — Die re i f e n K re u / b e e r c n
(von Rh. iAihartkus I..) dienen /ur Herstellun^; des S a f t g r i i n s ( B c c r c n ^ r i i n ,
B l a s e n ^ r i i n ) : let/tcres, weil die I-'arbc friiher in Ticrblasen gcfiillt in den Handel
kam). In dicmisdi i;ereinij;tem Zustandc hcilJt die larbe WC h c m i sc h g r ii n", sic
findct als Wasscrfarbc besdirankte Anwcndung. — Auch aus der Rindc von Rh.cathar-
tints I.., sowie aus der von Rh. fran^ula L. und aus den Blattcrn und I:riiditen der-
selben Art kann cin gelbcr I'arbstoff gewonnen werden. — Aus den Rinden von
Rbamnus ibloropborus Decne. ( Rh. t nut onus Valdst.) und Rh. utilis Dccnc. ( Rh.
dahuritus Pall.) — wahrsdicinlidi kommen audi nodi andcrc Artcn in Bctradit —
stcllcn die C:hincscn das C h i n e s i s c h - C i r i i n v L o k a o (diincs. w g r i i n c n I n d i -
R O " ) her. Chinesisdi-Ciriin ist der ein/igc, unmittelbar farbendc griinc Baumwollfarb-
stofT des Pflan'/enrcidis. Die Hcrstcllung ist umstandlidi und dcr Prcis daher hodi.
AuRcr Baumwollc farben die Chincscn audi Scide mit Lokao. Dcr sdionc, blaustidiig-
griinc I'arbton ist weitgehend liduedu. Obcr die Farbcvcrfahrcn sichc R. H o f n u n n
in Wicsncrs Rohstoffc I.e. I, 371 — 373.

N II t z h o I y. c r. Das Holz von Mavsopsis cmimi Engl. dient im tropisdicn Osi-
afrika zum Haus- und Bootsbau. — Das Holz von Zi/.yphus jitjuba Lam. (Z.mauri-
liana Lam., C h i n c s i s c h c D a 11 c I, I n d i a n J u j u b a) ist hart, didit, daucrhaft,
rot; in China, Indicn, Australicn und im tropisdicn Afrika viclfadi als Bau-undNut*/-
holz, auch zu Mobcln verwendct. — Zi/.yphus spina-Christi (L.) Willd. licfcrt sch*-
gutcs Holz fiir die Kunsttisdilerei (Vordcrasicn, Nordafrika). — hbenso wird das Ho i /
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von Zi/\phu< rulxan* lain. 'Z . /w/;</u Miller (Orient bis nadi Bengal en, China, Japan,
in Siidcuropa kultivicrt) in Indicn benut/t. In I'rankrcidi ist es unter dem Namcn
\ i a j o u d ' A f r i q u c in dcr Kumttischlcrci gesdiat/t. Is ahnclt dem von /. jujuba.
— Das gclhlidibraunc. li.irtc. /ahc und daucrhaftc Hoi/ \on Zi/ypbus xylopyrus Willd.
(Vorderindien. Cc\ Ion) dicnt /ii'ii W'agenhau. /ur Hcrstcllung landwirtsdiaftlidicr C»c-
ratc, audi /u I advcln. — D.is Hoi/ \on //-i/»;i« fummtura WilM. Tropisdics Afrika,
Togo. Sudafrika) hndet in Kapland bcim Waggonhau Ycrwcnduni;. — Rcvnosut Lut-
folia (iriscb. ( Wcstindicn) lictcrt . r o t e s I - i s e n h o l / " . - R e d i r o n w o o d " . —
— Sdnonsphjlus Ltunnm (irisch. (Wcstmdicn) lictcrt schr gutcs Bauhol/. — Scutu
huxifolu Rcissck (Brasihenl hefert kunsthol/. - Hovcnut duhis Thunb. (China, Japan?
licfert wcrtvollcs Hoi/ /u Mobeln und Musikinstrumcntcn ( ^ K c m p m a s h i " ) , —
PoTTuidcrris .I/U-M/.J I abill (siidlidics Xustralicn) liefcrt sehr j;utcs Nut/hol/ ( X o o -
p c r s * o o j " ) , bi-sonders /u Bottdier^arcn. — Zi/yphu\ dfloroxyloti Oliv. (Jamaica):
Das hartc und sdi^ere. nadi S t o n e i;lciilrnaiMj: nulUiraunc Hoi/ ( , ( ! o j ; * ood")
ist schr clastisdi und schr j:ut \crwcndbar fiir allc /weeke, bci c^enen cs auf diese
l-ij;ensdiaftcn ankommt. $0 /. B. bii Zahnr.idcrn fur /uckcrmuhlen. — Das Holy von
Krutyodcndron jcrrcum Urb. (spc/it". dew idu lutttrcKkcn bis 1,42) ist cines der diduc-
itcn Hiil/cr, die man kennt. und kommt untcr dem Namen . h i s e n h o i / v o n
St. C1 o i x u n d C; u a d e ! o u pe" in den \iandel. — Colulninj ralnutj (1 'Hcrit.)
Bremen. (Amillcn). . N a k e d \\ o o d " . . . M a b i ' . sow ie Colubrma fcrru&mou Bron^n.
(Wcstindifdic Insdn. Florida). . ( J u i i a r a n " , -A be 11 ue 11 o", licfern . w e s t -
i n d i s c h e s E i se 11 h o I 7 *\ . W e s t I n d i a n p r e e n h e a r t " . . S n a k e w o o d " .
-Bo i s co ill c u v r e " . ..Bo i s l o s t i r r c " .

Rhamnus catbartuns 1-. . K r e u / d o r n " . . . D o g w o o d " , . B o i s de n e r
p r u n " (I-.uropa. West- und Nordasien. Nordafrika). Das Hoi/ ist meist gclblidi, hart,
/icmlidi sthwer, ctwa* sdi^er spaltij;. probl.isenp. schr dauerhaft, auf dem Quersdmitt
Kcfiammt. auf dem Lan^ssdinitt atlas^lan/cnd. Is wird in der Dredislcrei verwendet
((lalanccricwarcn. Plcifcnxohrc, Bildcrrahmcn, Sdiirmkniipfc). aulscrdcm audi pclepent-
lich in dcr MobeNdircinerei. Sdion «em.uerte Stuckc kommen als . H a a r h o l / " in
den Handel. — Rhjnwu* fr.tn^u!j I... I" a u I b a 11 m h o 1 / , mP u 1 v c r h o I •/".
- B l a c k D o u w o o d " (luropa. Mittelasien vom v>nent bis Sibirien, Nordafrika).
Kcrnhol/ sdion hcllrot, Radiallladic qucrMrcifip. l.an-ssdinitt mehr oder \seniper atlas-
Klan/cnd. weidi. /iemlidi Icicht, leidit spajtii;. probtascri}*. l.icfcrt cinc/ur Sdiiclspulvcr-
befcitung schr pccipnctc Hol/kohle. Auiserdcm dicnt cs /ur Anferripunj; von klcinen
Tisdilcr- und Drcchslerarbeiten (besonders Zaptcn und Hahncn von Wcinfasscrn:
• Z a p f c n h o l / ' ) . — Rbamnu* /c-Wvn Sond. liefcrt . . P i n k I v o r \ "-wood. —
Wcitcrc Angabcn bci cin/elncn Arten.

EntwicklungsrichtunRcn (Progrcssionen) bei den Rhamnaceen. Primitive
Mcrkmale der Rhamnaceen sind: fast stets hol/i^c Achscn. cinfache Blatter, radiarcr
Bau dcr Bltitcn (vom Ovar abj;eschen). mcist V.w iuri^keit.

1. Die in anderen I amilien so haufigcEntwicklung /ur Dorsiventralitat im Bliitcn-
bau wird bei den Rhamnaceen nidu beobaditct, ^enn man nidit in dcr Sdiragstcllung
der Pla/entcn in besondcren Iallen (lig. ^) cine soldie erkenncn will. Dicsc ist jedoch
bereits den urspriinglidicn Tvpcn der lamilie eigen und tritt nidit erst inncrhalb der
.Tvpcn-Reihe dcr Rhamnacccnsattunpcn auf.

2. Line schr dcutlidie Knt wick lung ist inncrhalb dcr Familic zu bcobaditen von
der Oberstandigkeit des Ovars iiber allc /wisdienstufen /ur Untcrstandigkcit. (Beson-
ders dcutlich inncrhalb der Tribus der Rhamncav, sichc dercn Schlusscl; die abgclcitete
Tribus dcr (jouanicac hat durdiwcgs unterstandiges C^var; dies trirft nidit zu fiir die
ebenfalls abgclcitete Tribus der Collcticac und audi bci den Zwypbcac ist dicse Art
von Wcitcrcntwicklung nicht dcutlidi).

3. Eine weitere Progression ist die Intwicklung cincs Adiscnbedicrs. als cines
ak/cssorisdien Organs. >X ir hnden dieses Organ in alien Stufen dcr Ausbildung: nidu
vorhanden — kur/glockig oder krciselformig — kur/riihrig — lan^rohrig (sichc S. 2S).
Das Mcrkmal cntspridit dem I'ortsdireiten zur Svmnctalic, nur dais cs sidi hier cben
urn cine Vercinigung von Sepalen- und Pctalcnbavcn handelt.
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4. Eine weitere Entwicklung fiihrt zum Verlust der Petalen (siehe S. 29). Die
apetalen Formen sind wmonochlamydeisch" geworden und bilden Beispiele fur neuauf-
getretene, scheinbare wSyntepalie".

5. Die Ranken und Fruchtfliigel der Gouanleae miissen ebenso als abgeleitete Merk-
male angesehen werden wie die Dornen der Colletieae. Audi im bisherigen System
standen beide Tribus am Schlufi der Familie, wurden also schon von den friiheren
Autoren als weniger primitiv angesehen als die Rhamneae etwa. Bei den Ventilagineae
spridit das Vorkommen des Fruchtfliigels ebenso wie die Plazentierung dafiir, dafi diese
Tribus nicht an den Anfang der Rhamnaceen gehort. Sie sind deshalb im folgenden
erst nach den Rhamneae und Zizypheae behandelt.

6. Die mehrsamigen Friichte der Rhamneae (mit mehreren freien Samen) miissen
als primitiver angesehen werden als die Steinfriichte der Zizypheae mit einem einzigen
Steinkern. Da die Zizypheae aufierdem weniger Plazenten besitzen, miissen sie im
System den Rhamneen folgen.

7. Vom entwickelten Endosperm schreitet die Entwicklung innerhalb der Tribus
der Zizypheae zur Endospermlosigkeit fort.

8. Als abgeleitet miissen diozische und polygame Formen gelten (Rhamnus-,
Gouania-y Phylica- und Cmmenaria-Arten, Noltea). Bei Rhamnus catharticus zeigt
sich, dafi primitive Merkmale (vier Plazenten, davon zwei fertile) und abgeleitete
(Diozie) vereinigt sein konnen.

9. Eine weitere Progression bedeutet die Annahme der Lianenform (Gouania,
Berchemia, Ventilago, Smythea, Zizyphus-Arten), sowie das Krautigwerden der ober-
irdischen Organe (Crumenaria; vgl. S. 12 u. 15).

10. Die Neigung, auf der Innenseite der Kelchzipfel Lamellen und Anhange aus-
zubilden, scheint eine Progression zu bedeuten (besonders bei Chaydaia und Lamelli-
sepalum).

11. Eine sehr wichtige Progression zeigt sich in der Reduktion der Karpellzahl
und in der der Plazenten (siehe den Abschnitt iiber den Ovarbau).

12. Das Fehlen des Diskus bei Doerpfeldia scheint, da es mit Endospermlosigkeit
zusammen auftritt, eine Folgeerscheinung zu sein (ahnliche Koppelung von Diskus-
losigkeit und abgeleiteten Merkmalen bei anderen).

Systematisch steht die Gattung Maesopsis ziemlich isoliert. Man hat sie an den
Schlufi der Zizypheae gestellt, ohne dafi sie aber mit den daneben aufgefiihrten west-
indischen Gattungen naher verwandt ware. Die besondere Gruppe der Maesopsideae
mufite schon friiher fallen gelassen werden.

Im ganzen zeigt sich, dafi die Entwicklung sehr verschiedene Wege beschreitet,
wahrend gleichzeitig oft primitive Merkmale bestehen bleiben: bei den Colletieae
werden die Vegetationsorgane umgewandelt, vielfach tritt Blattreduktion ein, es kommt
zur Bildung eines Achsenbechers, aber das Ovar bleibt oberstandig, dreifacherig. — Bei
den Gouanieae ist das Ovar unterstandig geworden, es sind vielfach Ranken und An-
hangsorgane an der Frucht vorhanden, auch ist ein Achsenbecher ausgebildet worden,
doch bleibt das Ovar dreifacherig. — Bei den Zizypheae ist das Ovar zwei- oder ein-
facherig geworden und die Plazenten verschwinden zum Teil oder ganz, aber das Ovar
bleibt gleichzeitig ober- oder halb oberstandig. — Bei den Rhamneae wird das Ovar
innerhalb der Tribus unterstandig, aber es bleibt vielfach dreifacherig. — Die Pro-
gression schreitet also, wie bei zahlreichen anderen Familien, auf mehreren Wegen fort,
wobei gleichzeitig immer gewisse primitive Merkmale erhalten bleiben. Fur keinen der
Entwicklungswege besteht ein Primat. (Vgl. K. S u e s s e n g u t h , Neue Ziele der
Botanik (1939) 26).

Nach dem obigen sind demnach die Tribus der Familie folgendermafien zu ordnen:

Ubersicht der Tribus
A. Frucht ohne langsverlaufende Fliigel und ohne dem Scheitel aufsitzenden fliigel-

tormigen kY
I. Frucht eine Beere mit weichem oder lederigem Exokarp und mehreren getrennten

oder nur durch weiches Gewebe zusammenhangenden Fruchtkernen von meist
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leder- oder pergamentartiger Wandung o d e r cine in Teilf riichte (Kokken) zer-
fallende Trockenfrucht. — Niemals seriale Beisprosse; Ovar im Achsenbecher
oberstandig, halb unterstandig oder unterstandig. Samenschale verschieden.
Pflanzen beblattert . . * f Tribus I. Rhamneae

II. Frucht eine Steinfrucht oder derselben ahnlich, mit e i n e m meist hartwandigen,
cin- bis vierfacherigen Kern. Samenschale hautartig oder papierartig

Tribus II. Zizypheae
B. Frucht am Scheitel mit einem grofien, fliigelformigen oder spitzen Anhang, sich

nicht offnend oder eine zweiklappig aufspringende Kapsel Tribus III. Ventilagineae
C. Frucht ohne Fliigel oder Anhang, aufspringende und in Teilfriichte zerfallende

Trockenfrucht oder Frucht geschlossen bleibend oder Steinfrucht. Seriale Beisprosse
vorhanden. Ovar im Achsenbecher ober- oder halb oberstandig. Samenschale derb.
Stark dornige Straucher mit dekussierten Zweigen. Dornen haufig griin; Blatter
klein, vielfach hinfallig Tribus IV. Colletieae

D. Frucht meist mit langsverlaufenden, iiber den Scheidewanden der Fruchtfacher
liegenden (kommissuralen) Fliigeln, oft mit Ranken kletternd (stets wenigstens eines
dieser Merkmale vorhanden). Ovar stets gegeniiber dem Achsenbecher unterstandig.
Samenschale derb Tribus V. Gouanieae

Ubersicht der Gattungen
Zur Untersudiung wcrdcn am bestcn Bliitenl^ngssdinitte verwandt. Die Zeichnungcn

alterer Autorcn ( B r o n g n i a r t ) sind nur teilwcise richtig und sollten zur Beurteilung nidu
kerangezogcn werdcn.

Tribus 1. Rhamneae
A. K c i n e S t e r n h a a r e . Ovar gegeniiber dem freien Teil des Achsenbechers ober-,

mittel- oder unterstandig.
a ) O v a r im Achsenbecher deutlich o b e r s t a n d i g .

a) Blutenstandsachse nicht fleischig werdend.
I. Bliiten sitzend, in Knaueln, die an langeren Achsen a h r e n f o r m i g e

Bliitenstande bilden. Achsenbecher flach bis glockig. -— Asien, Amerika
, .. . *• Sageretia

II. Bliitenstande nie ahrenahnlich.
1. Achsenbedier tief (glockig), selten eng, kreiselformig oder kurz glockig;

Disk us den Achsenbecher auskleidend, meist diinn.
* An der Frucht (mit diinnfleischigem oder trockenem Exokarp) der

grofite Teil des Achsenbechers mit jener vereint. Samen ohne
Furche. Kokken nicht aufspringend. Pflanzen meist bewehrt, mit
nackten, in den Blattachseln stehenden Dornen. Achsenbecher am
Ovar kurz glockig oder selten kreiselformig. — Indien, Afrika,
Westindien, Siidamerika 2. Scutia

:-* An der Frucht der grofite Teil des Achsenbechers frei. — Pflanzen
wehrlos oder dornig, im letzteren Fall der Same mit dorsaler oder
seitlicher Furche und die Dornen meist die Endigungen beblatter-
ter Zweige bildend.

t Bliiten in Trugdolden oder Trauben, selten einzeln in den
Blattachseln. Achsenbecher tief glockig. Kokken garnicht oder
mit wenig klaflfendem Spalt langs der Innenkante aufsprin-
gend. An der Frucht (meist fleischige Beere) der grofite Teil
des Achsenbechers frei. Endosperm vorhanden. — Fast in
alien Gebieten, ausgenommen Australien, Polynesien, siid-
liches Siidamerika 3. Rhamnus

ft Bliiten axillar, einzeln. Ovar dreilappig. Sonst wie vorige.
— Malaiische Halbinsel 4. Oreorhamnus
Bliiten axillar (einzeln?). Kokken langs der Innenkante auf-
springend und dann weit klaffend. Samen mit harter, glan-

Pflaimiiramilirii, 2. Aufl., Bil. 20 d
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zender Sdiale, ohne Nahrgewebe. — Wenig bekannte Gat-
tung. — Nord-Madagaskar 5. Macrorhamnus

*** Rand des Achsenbecbers ganz am Grunde die Frudit umgebend.
Kokken des Endokaf)>s langs der Innenkante aufspringend und
weit klaffend. Exokarp diinn, unregelmafiig in drei Teile zer-
reifiend. Samenschale papierartig, glanzlos, mit netzig gerunzelter
Oberflache. Endosperm fehlt. Bliiten in Trugdolden. Pflanzen
unbewehrt, Blatter ohne Driisen, beiderseits glanzend. —
Queensland 6. Schistocarpaea

2. Adisenbedier flach. Bliitenstande aus sitzenden Dolden zusammen-
gesetzte Trauben oderRispen; Bliiten weifi oder blau, selten rosa; meist
audi Keldi und Bliitenstiel gefarbt. Exokarp lederartig bis schwadi
fleisdiig. Kokken langs der Innenkante aufspringend und weit klaf-
fend. — Nordamerika, besonders Kalifornien, Mexiko usw.

7. Ceanothus
ft) Bliitenstafrdsachse zuletzt fleisdiig. — Ostasien und einige Nadibargebiete, in

anderen Erdteilen kultiviert 8. Hovenia
b) O v a r teilweise mit dem Adisenbedier vereint, teilweise frei, daher dem Adisen-

bedier gegenuber z u m T e i l u n t e r s t a n d i g . Kokken langs der Innen-
kanten sich voneinander losend und dann weit klaffend. Samen mit harter oder
wenigstens derber, mandimal glanzender Sdiale, oft mit Arillus.
a) Ovar im unterenTeil mit dem weitglockigen Adisenbedier verwadisen; Frudit

mit drei schmalen Leisten iiber den Fachern; Blatter grob gesagt, Behaarung
gering. — Sudafrika 9. Noltea

ft) Ovar grofienteils frei, Blatter meist ganzrandig, Adisenbedier weitglockig,
keine Leisten iiber den Fadiern der Frudit, Behaarung schwach. — Nordost-
Australien, Neukaledonien 10. Emmenosperma

y) Ovar dem Diskus eingesenkt, Adisenbedier kurzrohrig, Endosperm dick;
kleiner Baum; Blattnerven unterseits rostbraun. — Eritrea 11. Tzellemtinia

c) Ovar mit dem Adisenbedier seitlidi ganz oder grofienteils vereint, jedenfalls
eng umsdilossen, daher deutlich unterstandig (erst die Frudit wachst dann viel-
fach aufwarts iiber den Ansatz des Achsenbechers hinaus); Exokarp diinn,
Arillus, wenn vorhanden, klein. Kokken des Endokarps langs der Innenkante
aufspringend und dann weit klaffend. Samen mit harter, oder wenigstens
derber Sdiale, oft mit Arillus.
a) Rand des kurz kreiselformigen Achsenbechers hochstens in der Mitte der

Frudit stehend, meist nur am Grund; Diskus das Ovar mit Ausnahme einer
Dffnung fiir den Griffel deckend, flach oder schwach konkav. Exokarp diinn,
Arillus, wenn vorhanden, klein.

T. Pflanzen ohne Dornen. Dr iis e n , wenn vorhanden, n u r a u f d e r
F l a c h e der Blattunterseite. Samenschale dick, lederig, glatt, meist
glanzend.
1. Samen mit Endosperm; Frucht ohne Trager . . 12. Colubrina
2. Samen ohne Endosperm; Frucht auf kurzem, dickem Trager, Blatter

sehr grofi. — Amazonien 13. Ampelozizyphus
II. Pflanzen meist mit axillaren Dornen, seltener ohne solche. D r i i s e n

am B l a t t s t i e l , unmittelbar rechts und links des Blattansatzes
o d e r an d e n R a n d e r n des B l a t t g r u n d e s . — Tropisches
Siid- und Mittelamerika 14. Cormonema

III. Pflanzen mit axillaren Dornen, ohne Driisen. Die Bliiten gehen im
Gegensatz zu denen der vorigen Gattungen aus kleinen, behaarten
Polstern neben der Dornbasis hervor. — Antillen 15. Hybosperma

ft) Adisenbedier nicht iiber die Mitte der Frucht hinausreichend. (Ovar vorher
vollig unterstandig.) Arillus meist grofi, den Samen meist ganz verhiillend.
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Exokarp sehr dick, briichig. Straucher und Baume mit meist starker Be-
haarung. — Malesische und pazifische Inseln 16. Alphitonia

y) Rand des Achsenbechers weit oberhalb der Mitte der Frucht.
I. Blatter wechselstandig, meist erikoid; Nebenblatter nur bei einer der

vielen Arten (P. stipularis); Bluten vorwiegend in endstandigen Kopfen,
Ahren oder Trauben. Meist kleine oder sehr kleine Straucher, selten
kleine Baume; stark behaart. — Sudafrika und Inseln um Siidafrika

17. Phylica
II. Blatter gegenstandig; Nebenblatter vorhanden; Bliitenstande z'ymos.

l.Behaarung wollig-filzig, Blatter lederartig. — St. Helena 18. Nesiota
2. Bekleidung striegelhaarig, Blatter nicht lederig. — Tropisches Afrika,

Madagaskar 19. Lasiodiscus

B. S t e r n h a a r e . Ovar dem Achsenbecher gegeniiber halb oder ganz unterstan<
Frucht trocken. Exokarp diinn, Endokarp in drei Kokken zerfallend. Same o?t
mit zarter Samenschale und kleinem Arillus. — Pflanzen haufig in der Tracht
e r i k o i d . Blatter abwechselnd (nur bei Siegfriedia gegenstandig), meist lederartig
und ganzrandig. In der Bliitenregion oft zahlreiche (ofters braune) Brakteen. —
Ausschliefilich in Australien und Neuseeland.
a) Achsenbecher kaum oder wenig mehr als eine halbe Ovarlange iiber das Ovar

verlangert.
a) Achsenbecher fast oder ganz fehlend, Ovar zu etwa 8A oder ganz unter-

standig. F r u c h t u b e r d e n R a n d des A c h s e n b e c h e r s e m p o r -
w a c h s e n d . Bliiten meist gestielt, in Zymen, die meist zu reichbliitigen,
traubenahnlichen Bliitenstanden oder Rispen zusammentreten.

I. Brakteen friih abfallend. Pet. fehlend oder kiirzer als die langen Stam.;
Antheren grofi, schmal; Ovar zu etwa 3A unterstandig. Blatter wechsel-
standig 20. Pomaderris

II. Brakteen bleibend, Bliiten fast sitzend, ganz kahl; Pet. fehlend; Stam.
lang. Blatter gegenstandig. — Westaustralien . . . . 2 1 . Siegfriedia

III. Pet. vorhanden, meist ebenso lang wie die kurzen Stam.; Antheren
klein, eiformig; Ovar unterstandig 22. Trymalium

' fi) Achsenbecher kurz bis etwa V/A mal so lang wie das ihm gegeniiber unter-
standige Ovar. F r u c h t den R a n d des A c h s e n b e c h e r s an d e r
S p i t z e t r a g e n d . Bluten sitzend, seltener kurz gestielt von bleibenden
braunen Brakteen umgeben, zu kopfformigen oder etwas lockeren, mehr
rispenahnlichen Bliitenstanden zusammengedrangt. Antheren klein von
den Pet. eingeschlossen 23. Spyridium

b) Achsenbecher glockig bis zylindrisch, viel 1 a n g e r als das Ovar. Dieses halb
oder ganz unterstandig. Bluten von bleibenden, braunen Brakteen umgeben,
meist sitzend, einzeln oder kopfformig zusammengedrangt, sehr selten in
Zymen. Antheren klein, von den Pet. eingeschlossen . . . 24. Cryptandra

Tribus II. Zizypheae
A. Blatter fast immer mit 3—5 gefingert angeordneten Nerven, nicht nadelformig.

Oft scheinbare Stipulardornen, aber niemals Dornen als Endigungen beblatterter
Zweige.
a) Frucht mit grofiem, horizontalem Flugelsaum 25. Paliurus
b) Frucht ohne Flugelsaum.

a) Antheren seitlich (intrors) aufspringend. Frucht ungestielt, Ovar zweifacherig
26. Zizyphus

0) Antheren extrors aufspringend (einzige Rhamnaceen-Gattung mit aufien-
seitieer Dehiszenz). Blatter meist ahnlich wie bei Zizyphus mit drei (oder
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fiinf) fingerformig gestellten Nervcn. Sonstige Seitennerven nicht zahl-
reidi, gewohnlich nicht bis an den Blattrand reichend. Endosperm
sparlich. — Westindien 27. Sarcomphalus

B. Blatter meist fiedernervig. Keine scheinbaren Stipulardornen.
a) Beblatterte Zweige zum Teil oder fast alle dornig endend.

a) Blatter nicht nadelformig, meist fiedernervig. Eine Plazenta mit zwei
Samenanlagen. Fig. 9/9. — Amerika 28. Condalia

ft) Ebenso, aber zwei gegeniiberstehende Plazenten mit je einer Samenanlage
29. Condaliopsis

y) Blatter nadelformig, mit zwei behaarten Furchen auf der Unterseite. —
Mexiko, Neumexiko, Texas 30. Microrhamnus

b) Seitenzweige nach Abwerfen der Blatter verdornend. Sep. auf der Innenseite mit
einer weit vorspringenden Lamelle versehen. — Afrika . . 3 1 . Lamellisepalum

c) Dornen fehlen.
a) Nahrgewebe ruminat, reichlich; zwei freie Plazenten, Fig. 9/5; Embryo

klein; Blatter lederartig, ganzrandig. — Antillen . . . . 32. Reynosia
ft) Nahrgewebe nicht ruminat, sparlich. Embryo grofi wie gewohnlich.

I. Blatter derb bis lederartig, oft ganzrandig, Seitennerven meist zahlreich,
stark hervortretend, einander parallel, vielfach bis zum Blattrand
reichend.
1. Blatter gegenstandig oder fast gegenstandig. Bliiten meist in Trug-

dolden.
* Ovar mit zwei Plazenten und vier Samenanlagen; zwei Samen

in jedem Fach. Fig. 9/8. Blatter oft driisig gepunktet. — Nord-
und Mittelamerika . 3 3 . Karwinskia

** Ovar mit nur zwei Samenanlagen, durch e i n e Plazenta unvoll-
standig zweifacherig Fig. 9/9. — Antillen 34. Auerodendron

*** Ovar mit zwei Samenanlagen an zwei gegeniiberstehenden Pla-
zenten. — Tropisches Ostafrika . . . . 35. Phyllogeiton

2. Blatter meist abwechselnd. Bliiten meist in Rispen. Steinkern zwei-
facherig.

* Pet. fehlen. Diskus fehlt. — Cuba . . . . 36. DoerpTeldia
** Pet. vorhanden.

O) Klimmende Straucher. Blattstiele im Verhaltnis zur Spreite
ziemlich lang. Blatter symmetrisch, ganzrandig, Bliitenstand
terminal, traubig oder rispig. Bliiten gebiischelt. Sep. innen
am Scheitel (nur an der Spitze) verdickt. Pet. langlich oder
lanzettlich, an der Spitze ganzrandig. Diskus aufgetrieben,
abgeflacht, das Ovar "zur Halfte umfassend. Griff el an der
Basis ausdauernd. Steinkern zweifacherig. — Ost- und Siid-
asien, Nordamerika 37. Berchemia

OO) Nicht klimmende Pflanzen. Blatter etwas asymmetrisch,
ganzrandig.

t Strauchige Pflanze. Bliiten in achselstandigen Biischeln.
Sep. in der Mitte kurz geschnabelt (Fortsatz in der Mitte
der inneren Langslinie) und an der Spitze innen verdickt.
Der schalenformige Diskus offen. Ovar frei. Griffel an
der Basis ausdauernd. Steinkern oft einfacherig. Pet. ver-
kehrt eiformig, an der Spitze stets wellig oder lappig.
Blattstiele ziemlich kurz, Seitennerven beiderseits 6—15.
— China, Tonkin 38. Chaydaia

ft Baumartige Pflanze. Bliitenstand rispig oder biischelig-
traubig. Bliiten in Biischeln. Sepala in der Mitte kurz ge-
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schnabelt. Diskus dick, abgeflacht, das Ovar zur Halfte
umfassend. Griffel von der Basis an abfallig. Steinkern
einfacherig. — China, Japan . .. 39. Berchemiella

IT. Blatter diinn, fein gesagt, mit ziemlich wenig hervortretenden Seiten-
nerven (beiderseits 5—10), symmetrisch. Strauchig oder baumformig.
Bliiten achselstandig gebiischelt. Sepala manchmal in der Mitte kurz ge-
sdinabelt. Diskus schalenformig, Ovar frei. Griffel von der Basis an ab-
fallig. Steinkern ein- bis zweifacherig — Ostasien . 40. Rhamnella

y) Nahrgewebe fehlend.
I. Ovar mit zwei Samenanlagen. Griffel zweilappig.

l.Pet. fehlen. Achsenbecher sehr kurz, flach. Ovar zweifacherig, Plazen-
tation ahnlich der von Reynosia (siehe Fig. 9/5). — Westindien, Siid-
florida 41. Krugiodendron

2. Pet. vorhanden. Achsenbecher halbkugelig bis fast kreiselformig. Ovar
durch eine Plazenta, wie bei Auerodendron (siehe Fig. 9/9) unvoll-
standig geteilt. — Brasilien, Westindien . . . . 42. Rhamnidium

3. Pet. vorhanden. Ovar zweifacherig. Queensland, Neuguinea
43. Dallachya

II. Ovar einfacherig mit grundstan3iger Samenanlage ohne lamellare Pla-
zenta oder mit 1—2 sterilen Fachern. Griffel kurz, dick, mit schild-
rormiger, sechs- oder neun—bis zehnzackiger Narbe. — Tropisches Afrika

44. Maesopsis

Tribus III. Ventilagineae
A. F r u c h t n i c h t a u f s p r i n g e n d , der lange f lugel formige Anhang gegen den

unteren kugeligen Teil scharf abgesetzt 45. Ventilago
B . F r u c h t z w e i k l a p p i g s i c h o f f n e n d , zusammengedriickt; Anhang gegen

den unteren Teil nicht deutlich abgesetzt (vgl. auch die Bemerkung am Ende der
Gattung). — Hauptsachlich in Indomalesien 46. Smythea

Tribus IV. Colletieae
A. Schliefifriichte, zum Teil Steinfriichte mit diinnem, fleischigem Exokarp.

a) Blatter bleibend.
a) Diinnwandige Schliefifruchte. Blatter funfnervig. Kein deutlicher Diskus.

— Chile 47. Talguenea
fi) Steinfriichte. Blatter dreinervig. Achsenbecher dauernd, kein Diskus. Bliiten

an kleinen beblatterten Zweigen.^- Chile, Bolivien,.Patagonien 48. Trevoa
b) Blatter hinfallig. Achsenbecher hinfallig. Bluten an verdornten, blattlosen Zwei-

gen; Steinfriichte. — Chile und Peru 49. Retanilla
B. Frucht in Teilfriichte zerfallend, die sich vom Achsenbecher loslosen und elastisch

lanes der Innenkante sowie mit zwei kiirzeren Spalten im unteren Teil der Seiten-
wande aufspringen.
a) Diskus am Grunde des kreiselformigen oder glockigen Achsenbechers. Blatter

meist bleibend. Narben der abfalligen Nebenblatter an den jungen Zweigen
am Sprofiknoten paarweise seitlidi vereinigt. Pet. manchmal fehlend. —
Extratrop. Siidamerika, Australien, Neuseeland 50. Discaria

b) Diskus den flachen Achsenbecher vom Grunde bis fast zum Rand bekleidend.
Narben der Nebenblatter nicht seitlich verbunden. — Mexiko und Nachbar-
gebiete 51. Adolphia

c) Diskus am Grunde des glockig-zylindrischen Achsenbechers; sein Rand nach
innen eingerollt. Pet. fehlend. Blatter meist hinfallig. Narben der abfalligen
Nebenblatter nicht beiderseits am Sprofiknoten vereinigt. — Siidl. Siidamerika

52. Colletia
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Uber 53. Kentrothamnus siehe unren.
U n t e r s c h e i d u n g d e r C o l l e t i e a e n a c h B l i i t e n m e r k m a l e n

A. Achsenbedier zylindrisch oder glockig (siehc Fig. 43).
I. Diskus undeutlich oder fehlend. Ovar oberstandig, frei im Adisenbedier:

47. Talguenea, 48. Trevoa, 49. Retanilla
II. Diskus deutlidi, im unteren Teil des Adisenbediers.

a) "Der Diskus bildet meist einen fladien, nach oben offenen, freien Becher in
der Basis des Adisenbediers 50. Discaria

b) Der Saum des Diskus, der oberhalb der Basis dem Keldibedier (nicht dem
Ovar) ansitzt, ist nach einwarts umgerollt (Fig. 7F) . . . 52. Colletia

c) Diskusgewebe den untersten Teil des Adisenbediers auskleidend, fiinf breite
Streifen, unter den Sep., sich taschenformig am oberen Rand etwas offnend,
oder fiinf, die Basis der Staminalnerven deckende lappenformige Felder;
Blatter f iedernervig (Fig. 46). — Bolivia . . . . 53. Kentrothamnus

B. Adisenbedier als flache Schale ausgebildet, innen bis fast zu seinem Rande vom
Diskus ausgekleidet. Ovar im Adisenbedier erwa zu einem Drittel bis zur Halfte
unterstandig 51. Adolphia

Tribus V. Gouanieae
A. Rankenlose, aufrechte Straucher. Frucht gefliigelt. Bliiten in seitlichen Dichasien.

— Hawaii 54. Pleuranthodes
B. Kletterstraucher oder aufrechte, kleinere Straucher, dann aber Frucht nicht gefliigelt.

a) Scheinahrige oder scheintraubige Gesamtbliitenstande; Blatter herz- oder ei-
formig. Frucht fast immer gefliigelt. Ranken vorhanden. Adisenbedier kurz,
f l a c h , weitglockig. Tropen . . . 55. Gouania

b) Trugdoldige Gesamtbliitenstande; Ranken (manchmal sehr klein).
1. Frucht gefliigelt. — Brasilien 56. Reissekia
2. Frucht ungefliigelt. — Afrika, Ostindien, Madagaskar . . 57. Helinus

C. Krauter oder Stauden. Frucht gefliigelt. Ohne Ranken, Bliiten einzeln oder in end-
standigen und seitlichen Trugdolden. Diskus fehlt, Adisenbedier zylindrisch oder
glockig. — Siidamerika (trop. Brasilien, Nord-Argentinien) . 58. Crumenaria

Im folgenden Teil sind bei samtlichen Gattungen mit Ausnahme von Rhamnus
alle dem Verfasser bekannten Arten aufgefiihrt. Bei Rhamnus wurden etwa 40 bis
50 nicht erwahnt.

Tribus I. Jlhamneae
Rhamneae Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. (1862) 373

Ovar frei, gegeniiber dem freien Teil des Adisenbediers oberstandig, oder seitlich
teilweise bis vollig mit dem Adisenbedier vereint, gegeniiber diesem halb- oder ganz
unterstandig.

F r u c h t mit gefachertem Endokarp, d e s s e n T e i l e a u s e i n a n d e r f a l l e n
oder nur durch weiches Gewebe zusammenhangen (in K o k k e n z e r f a l l e n d e
T r o c k e n f r i i c h t e o d e r B e e r e n m i t m e h r e r e n K e r n e n ) oder sehr
selten als fast trockene SchlieBfriichte vereint bleiben.

1. Sageretia Brongn. in Ann.sc.nat. X (1827) 359, Taf. 13, Fig. 2; Weberbauer
in E.P. l.Aufl. Ills, 408. — Afarca Raf. Sylva Tellur. (1838) 30. — Fiinf Sep.,
genagelte Pet., fiinf Stam. Diskus den kurzen Adisenbedier auskleidend mit freiem
Saum (so bei S. theezans), oder in seinem unteren Teil mit dem Adisenbedier ver-
wachsen oder frei vom Adisenbedier. In einigen Fallen (S. rugosa) ist der Adisen-
bedier nicht deutlich ausgebildet, die Bliitenorgane stehen auf dem verbreiterten
Bliitenboden. Griffel kurz, zwei- bis dreilappig. Fruchtknoten gegeniiber dem flachen
oder glockigen Adisenbedier oberstandig, frei, zwei- bis dreifacherig. Frucht am
Grunde vom Adisenbedier umgeben, meist steinfruchtartig, mit fleischigem bis
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•m Exokarp und 2—3 nicht aufspringenden Kerncn mit zaher Wandung. —
Stra'udier zuwefleo klcinc Baume oder klctiernd, dornig odcr unbewehrr. Barter
annahcrnd acgenstandig, kurz gestidt, icderifi odcr pcrgamentartig, fiedernervig, gan?.-
randig odcr kk-ingesagt. B 1 i i t c n s i tz en d i n K n i u e l n lanps der Inflores/.cnz-
astc a h r e n f o r m i g angeordnct; diese Astchen zu cndstandigen oder seitlichcn, oft
r i s p i g z u s a m m e n t r e t e n d e n B l u t e n s t a n d e n vcreinlgt.

Fis. a, Nadi A . V e h c r b n u e i i n E . P .

L i t c r a t u r - B r o n f i t i i a r t in Ann. sc nat. ]. SCT. X (1S27) 359 Tat'. 13. — J. R.
D r a m m e d and S p r a g u e i n Kcw Bullet (1908) 4 - 1 5 . - H. v o n H a n d e 1 - M a z -
l e t t i , SymbolM sinicae VII (1933) 673/74.

A b l e i t u n g d e s N a m e n s ; Bcnannt nadi dem franzosischcn Botanikcr A n -
g u s t i n S a R c r c t , gcb. 27. Juli 1763 zu Paris, gest. am 23. Mai 1851 cbenda.

Lei t a r t : S, cbeezam (L.) Brongntarr 1. c. (Rbamnus thuzans L. 1771). —• Etwa
34 Artcn in Siid- und Ostasien, besonders in China, fcrncr in Korea, Tibet, Ostindien,
cine Art westfidi bis Klcinasien, erne im Kaukitsus; Eritrcaf Arabien. Auficrdem im aiid-
Hdicn Nordamcrika, in Mittelamerika und in Peru und Ekuador bis Nordargenumen.
Das Area! weisr a(so cine siidasiatisch-amcrikanisdie Disjunktion auf.

Bis jerzt liegt kerne Gliedcrung der Gattung nadi Blutenmcrkmalcn vor. Eine
soJche mSfite von den morphologischen Verhciltnisscn des Diskus (siehe oben) und des
Adisenbedicrs ausgehen, da hier deuttiche Untefschiedc vorhanden sind.
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A s i a t i s c h e A r t e n . Sdilussel der Arten nach C. K. S c h n e i d e r (PI WH-
sonianae II (1916) 229 erganzt. Siehe auch T a r d i e u in Suppl. Fiorc de Hndo-
chme T. I fasc. 7, 1948.

A. Biiiten sitzend oder fast sitzend. — I. Blatter klein, kaum bis 2 cm Lang. —
a) Blatter sehr klein, 5—8mm Jang, gekerbt-kleingesagt; Enfloreszenz 4 cm lam;: S. per-
pusttla C. K. Schneider; China, Szcdiuan. — Verwandt 1st S. horrida Pax « K.~Hoffm.:
hier Bauer volhg ganzrandig, 4—7 mm lang, etwa 4 mm breit; Inflorcszcnz nur etwa
o mm lang, wrenig behaart; Ost-Tibet 3400 m. — b) Blatter grdfier, bis zu 2 cm Jang. —
I. Blutenstand fast kahl, Bluten ganz kahl, Blatter ± schmal eiformig: S. pycnophylla
C. K. Schneider; China (Yunnan, Szechuan). — 2. Blutenstand deurlich behaart oder
vottig [Tgl. aucfa S. sttbeaudata): S. brahdrethiana Aitch.; Nordwest-Indien, westwarts
bis Persien und Arabien. Dicse Arc mit kurzen, verhaitnismafiig armbliitigen Inflorca-.

zenzen. — Von S. brandrethiana imterscheidet sich S. spinosa R.
WetKt durdi die starker bchaartcn, scharf zugespitztcn und ± ganz-
randigen Blatter: Kleitiasien (Termessus). Abbildurtg in Sitz.-Bcr.
Akad. Wiss. Wien, Mathem. oaturwiss. KL, Bd. XCVIII (1889),
l.Abteilg., oadi S. 398. — II. Blatter mittelgiofl oder grofi, meist
mehr als 2,5 cm iang. — a) Ausgewachscnc Blatter unterseits mit
bleibendcm, nicht lcicht abwischbarcm Filz bedeckt, deutlich nervig.
— I. Blatter meisr 4,5—7 cm lang, ihre Sticle 2—6 mm iang. Pet.

Pig 16 Langs- n , n behaart: 5. rugosa Hanuc ( = 5. ferruginea Oliver; = Qttercus
lebnitt der Bliite d™ni*™ LeveilJe, nach R e h d e r in Journ. Arnold Arb. XV (1934)
von Sageretia ru- ! 2 ) ; ^ " ' " a . Fig. 16. — 2. Blatter 7,5—11 cm lang, oberseits griin,
goia Hance. — fast kahl. Nerven unterseits verkahlcnd, Blattunterscuc grau-filzig,
Nadi H o o k . ihre Stielc 8—15mm Jang, Petala ganz kahl; 5. omeiensis C. K.
[cones t. 1710 Schneider; China, Szechuan. — Nahe verwajidt: S. latifotia Hand.-

s' Mazz.; China (Yunnan): Blatter unterseits gelblidi-filzig, Nerven
• , , i • , , l c r * t au"1 verkahlend. — b) Blatter anfangs unterscirs mir tinem
bald verschwindcnden und leicht abwischbaren Filz bedeckt, ausgewachsen immer stark
vcTkahlcnd oder ganz kahl. - 1. Seitliche Priraarnerven von der Mittelrippe zum Blatt-
rand durchlaufcnd, 5 - 1 0 , unterseits deutlich erhoht, oberwarts fast immer eingesenkt.
matter an der Spitze meist zugespittt. - a) Blatter schr grofi, 10—15 cm fang, zicmlich

S n r S T '", d c n - N e f ^ ' ^ 5 n k e l n leiehr bartig. Nerven bei.lerseits 8 - 1 0 .
oder oberseits mit wenigen, zerstreuten Haaren: S. bamosa Brongn.

Vvafradir I 'P ff =J: C0Stalit M^)= Ostindien, Neoal, Ceylon; Assam;
Lon P?it~ ZVX&£ii£*t i d e" d^) ™k voriger Art: S.randaicnsis Hayata,

i i e r ^ e n ^ r t ^ ' h . M ? ^ ^Tv t ^ ^ H u P ^ ~.^"Wtoer obTrsei* gla'iTzcnd,
pergatnenurtig, bald kahl, aUmahlich zugespitzt, beiderscits 5 - 7 Nerven. - O) Blatt-
«ielc nngsum, ebenso w,e die Asrcher, und die lnfloreszen* zottig oder kurzfifeig be-

aart. Anthercn am Schcitel sehr stumpf: 5. oppositifolia Brongn. mit unterseid stark
hcrvortretenden Sdtennerven (= S bkmii C. Don; falls Rbtmnus filiformis Roth
fe 1 ft

C"tS^lcht- ™ « « « ; # " « (Roth) G. Don heifien; von einigen Autoren
geidi S parvtflora G. Don (siehe jedoA unten bei GO .-, S, trigyna G. Don)
g«mt; Oidnita. (nonhrad.»d subtrop. Himalaja, westl. Halbinsclf Assam; Ma-
I«,en, Java?). Fig 17. - OO> Blat»tiele nur oberseits, vie die fcstchen und IrJores-

behaart. Nerven beiderse.ts 5 - 7 . Von S. oppotitifolia dur.h die ausgedehnterc,
benaarte Rispe und die verlangerten, grazilen Astc unterschieden. Anthercn am
"- sehr kurzem Spitzchen: S. graciUs }. K. Drumm. et Sorague (nach H a n -d ? l v r T p, S &**& -)• R- Drumm. er Sorague (nach H a n -

dieir A i Z ? V iT *&*!*'* C- K; Sdmeider); China (Yunnan, Hunan). - Mit
kuhr k S " ,» v ^ a n

J
d t :

 t
5" « * ? » Hand.-Mazz., Anrhercn ebenfalls ± api-

suut, aber Batter langlich oder langlich-eifbrmig, (4 ) - l l cm lang; Nerven beiderseits
l l t ^ w a m u n S H « n a n ) J D r d d S l l h 5

g glicheifbrmig, ( 4 ) l l cm lang; Nerven beiderseits
^ w a m

r
u n S ' H«nan ) . - J . D r u m m o n d und S p r a g u e stellen auch 5 .

\Z Don (Java) als eigenc Art in dicse Verwandtschaft (sonst zu S . oppositi-
gczogen): kidnere, lockcrer gesteilte Bluten, breitere Sen., schlanke einfache



Fig, 17. Links Sagcretia appoint jolt* BrongDt
BlLitotiliinjjssdinitr, schematise!! n a d i B r o n £ -
n i a r c — R e d u s d c s ^ l e i d i c n , v o n SattLi at-
penjii ( T h u n b . ) E d O . c t Z e y l i e r n a d i B r o n ^ -

n i .i r t.

Seheinahrcn. — Sehr nahe vcrwandt mit S.gracilis ist audi: S.compacta J, EL Drumm.
et Sprague, abcr mit sehnial knzettfichen Blattcrn und xusanijncngtfdrangtcr, mehrmals
Jdeinercr Rispe. Bliiten gegcn die Enden der Astchen gehauft. Stamina so lang wic die
Sep.; China (Yunnan). — Fcrner verwandt mit 5. gratilh: S. laxiflora Hand.-Mazz.,
untcrsdicidet sich durch breitcre, nidu hcr7tormige, ganz kahle Blatter und dunns.imti-
gen, schr grollen Blutcnsrand; 10 m hohcr Strauch; China, Kwangsi. — 2. St'itlidic Pri-
marntTvcn, die von der Mjttclrispe zuni Rand verlaufcn, nur 2 ^ 5 , ttntcrscits ziemlith
wt-nig vorspringend, obersetts kaum oiler nicht eingesenkt. Blatter vorn gtrundet, stumpi
odd spiiz, aber nidit akuminat. — u) Primiirncrvcn btiderscirs nur 2—3, sehr sdirag
verlaurcnd: S. paiicicostahi Maxim.: Chiiia, — Nahe verwan.de: S. tihetica Pax <r Is.
HoH'm. Seitliche Ncrven bctclcrseits 2—X Blatter lKnglidi oder obovat langlidi, nm
Crundc kcili'ormig^ driisig und stharf kleingcstet, ledcrii;, ± kahl, oft gefaket; Blfitw

kniiuclig-alii-ig, Ahrcn 2(™5) cm lang,
nicht verastelt; Os:-Tibct. — fi> PrimHr-
nerven fast stecs 4—5 (6), Blatter metsr
1.5—4 cm lang: S. tbeczans Brongn.;
Ostindicn bis Beludschistan, Burma,
China, Korea., PUilippinen (V\%. 15). Bild
aucli bci T. Nakai, Fl. sylv. Korenna IX
(1920) t. 15. — Hlether gehdrt auch S.
Chaneti (Levcille) C. K. Sdaieidcr
(China, Tschili). Blatter langlidi-cllip-
tisdi, kahJ. 2,5—4,5 cm lang. Viclleidir
cjgenc Art,

It. Blutcn ± dcuilich gcsticlr: .V.
henry} J. K. Drumm. et Sprague (S. ca-
valeriei C. K. Sctineiticr), Im Habitus
ittmtidi dcr S. bamosa, besitzt jedodi
Ideinere Blatter (5—JO cm lang) und

weniger Sdxennerven, Die Intlorcszenzaclise ist zicnilSch kahl; China (Yunnan, Hupeh,
Szcchuan, Kwcichou). — Diescr Art nahestehend: ,S. caucaiidi Palibin (1937); Kaukasus.

Auiier den genannten wurdc nodi besdiricben: S. lucid* Merrill in Lingnan Sc.
lourn. VII (1931) 314; China, Kivantung; Formosa. — S. UetevirettS (Kom.) N.

Gontsch, in Acta Instit, hot. A*;ad. Scient. U. RPSS. Ser. I, Fasc.4 (1937) 269 gleich
Rhatrimts faetevirens Kom,; Auslaufcr des Pamir-Alai, Zcntraksicn. — S. cordifoli-x
Tardicu in Not. Syst.XII. 1946, S. 167. Abbildung in Suppl. FL Indochine I, fasc.7.
Fig. 103, S. 830.

A s i a t i s c h - a i r i k a n i s c h e A r t . S. yemensis (Defers) Suesseng.; Arabicn,
Eritrea- Xcromorphcr Straudi mit sparrigen Astdien. Blatter klcin (bis 1,8cm lang.
bis i cm breit), driisig, kleingcsapt,

A m c r i k a n i sc h c A r t c n . — A. Blatter vorn stumpf oder abgcrundet, an dcr
Uasis stumpf, I—2 cm lang; S. mkhauxii Brongn. (nadi Hemslcy 5. wrightii S.
Wats.); Mesiko, West-Texas, Sod-Arizona, Florida, — E. Blatter vorn spitz, sehr klein
gesiigt oder gckcrbt. — a) Blatter am Grundc gerundet oder fast herzformig, 3—6 cm
lang, Blutcnstand rispig, aus viclen spreizenden Ahren bestchend: S. degatts (H. B. K.)
Brongn.; Mexiko, Miitclanierika, Kolumbicn, Peru. (S. salamensis Locscncr aus Guate-
mala ist nadi Siandlcy wahtsAeinlidi hierhcr zu ziehen). — In die Nahe von S. ehgans
Brongn. gehb'rt ferncr 5. Icbmjnnii (Hicronymus) Radlk. (Gouania ichmannii Hicrony-
mus); Bliitcnrispen sehr zart und diinn, dadurch besonders von S. ctcgans unterschicden;
Guatemala, Mexiko. Nordargentinien (Formosa); S u e s s c n g u t h in Fcdde, Rcpert. L..
(1941) 329. — b) Blatter tanzettlkb, sdiroiler als bei vorigcr, Ranz kahl, Ahrcn cin-
fadi, nus dcr Adisel sidi nadu-inandcr cntwickclnd. Der S. elegans nahestchend 5', spi-
nata (Seise* et Moc.) Brongn.; Peru. Mexiko.

A u s x u s e h l i c f i c n d e A r t c n . S. sentUosa (Kunth) Brongn., nach cinem fast
blattlosen Iixemplar beschrieben, vgl. H- B. K. Nova gen. et spec. VII, S. 54/55;
Peru. — S. gttxy4(jinlcrisii (Kunth) Brongn., Ecuador. Bcide: siche untcr Sctttia sect,
Scyphar:
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Sageretia bodinieri Leveille, Fl. Kouy-Tcheou (1914—1915) 343 = Rhamnus esqui-
rolii Leveille. — S. trinervis Gill, ex Hook. = Discaria trinervis (Poepp.) Reiche. —
S. divergens Steudel, nomen. — 5. riparia Steudel, nomen. — Bei beiden letzteren
Arten, die fur Chile angegeben wurden, ist es fraglich, ob es sich iiberhaupt urn Sage-
rctia-Arten im heutigen Sinn handelt.

5. corymbosa G. Don = Elaeodendron xylocarpum DC. var. corymbosum Urban
(Celastracee), vgl. I. U r b a n , Symbol. Antillanae V (1904) 91; Westindien.

N u t z e n. Einige Arten, so 5. brandrethiana, S. oppositifolia und S. theezans,
liefern efibare Friichte. Die Blatter von S. theezans dienen aufierdem in China bei den
armeren Volksklassen als Tee-Ersatz.

2. Scutia Comm. ex Brongn. in Ann. sc. nat. X (1827) 362; Weberbauer in E. P.
l.Aufl. Ills, 408. — Adolia Lam. Encycl. I (1783) 44. — Sends Comm. in herb, ex
Brongn. I.e. — Scutia Comm. ex DC. Prodr. II (1825) 29, sect. Ceanothi. — Blebe-
petalon Raf. Sylva tellur. (1830) 30. — Scypharia Miers in Ann. and Magaz. Nat.
Hist. 3. Ser.VI (1860) 8. — Funf oder vier Sep., Pet. und Stam. Pet. an der Spitze
ausgerandet oder gestutzt. D i s k u s d i c k , den Achsenbecher bekleidend und fast aus-
fullend. Ovar fast frei im weitglockigen oder engen Achsenbecher, zwei- bis vierfacherig.
Griffel zwei- bis dreilappig oder - s p a 11ig. Frucht u n t e r h a l b d e r M i t t e v o m
A c h s e n b e c h e r u m g e b e n u n d m i t d e m g r o f i t e n T e i l d e s s e l b e n v e r -
w a c h s e n , mit dunnfleischigem oder trockenem Exokarp und 2—4 nicht aufsprin-
genden Kernen von lederiger Wandung. Samenschale diinn bis hautig lederartig. —
Dornige oder wehrlose, zum Teil kletternde Straucher. D o r n e n n a c k t , in den Blatt-
Ichseln, entweder allein oder neben beblatterten Zweigen. Blatter abwechselnd bis gegen-
standig, lederartig, kahl, fiedernervig, eiformig bis langlich, ganzrandig oder andeu-
tungsweise gesagt, stumpf oder ausgerandet. Bliiten in seitlichen Trugdolden oder
Knaueln bis einzeln.

L i t e r a t u r : L. R a d l k o f e r , Beitrag zur afrikan. Flora, in Abhandl. naturwiss.
Vereins Bremen VIII (1883) 389. — A. W e b e r b a u e r , Uber die Rhamnaceen-Gattung
Scypharia, in Publ. Field Museum Nat. Hist. Nr. 278, Bot. VIII, Nr. 2 (1930) 83.

Der Name Scutia ist abgeleitet von scutra, Nebenform scuta (Schiissel); der
Achsenbecher umgibt die Frucht wie eine Schussel. — Scutia Comm. ex Brongn. ist nach
Internat. Rules Bot. Nomencl. ed. 3 (1935) 102 nomen conservandum gegeniiber Adolia
Lam.

L e i t a r t: Scutia circumscissa (L. f.) Radlkofer (Rhamnus circumscissus L. f.
1781; S.indica Brongn.). — Neun Arten in Indien, Ost- und Sudafrika, Madagaskar,
Westindien, Brasilien, Nordargentinien, Peru, Ecuador, Bolivia, Galapagos-Inseln.

S e k t i o n l . Euadolia Weberbauer in E. P. 1. Aufl. Ills(1895) 409. — Dornen
1 ruck warts gebogen, Achsenbecher weit und kurz-glockig. Verbreitung: Tropisches
Asien (mir Ostindien), Ma"dagassisches Gebiet, Ost- und Sudafrika. — 1. S. circumscissa
(L. f.) Radlk. (Rhamnus myriinus Burm. f. 1768?; Scutia myrtina (Burm. f.). Kurz?;
Rhamnus circumscissus L. f. 1781; Scutia lucida D. Don; 5. rheediana Wight; Adolia
alba Lam.; Adolia rubra Lam.; Catha zeylanica G. Don; Ceanothus circumscissus
Gaertn.; C. zeylanicus Heyne; Celastrus zeylanica Roth; Scutia indica Brongn.); im
tropischen Asien, Ostindien, auf den madagassischen Inseln und im tropischen Afrika. —
Blatter haufig spitz, meist ± . fein gekerbt. — var. obovata Suessenguth, Ostindien.
Blatter kleiner, verkehrt eiformig, vorn oft ausgerandet, in den Stiel verschmalert,
trocken oberwarts grau (nicht schwarzlich oder oliv-schwarz wie bei der f. typica oder
bei S. capensis). — 2. S. eberhardtii Tard. in Not. Syst. XII, 1946, S. 145. Abbildungen
in Suppl. Flore Indochine, T. I, fasc. 7, Fig. 103. Tonkin. — 3. 5. capensis (Thunb.)
Eckl. et Zeyh. (Rhamnus capensis Thunb. 1794; S. commersonii Brongn. 1827; 5. nata-
lensis Hochst.; Blebepetalon aculeatum Raf.) Fig. 17. Blatter meist stumpf, stets ganz-
randig. Sehr grofie Liane; vgl. M a r l o t h , Fl. South Afr. II. 2, Taf.~55; Kapland,
Natal, Mauritius. — Hierher f. obcordata Radlkofer = 5. obcordata Boivin mss. et
Tulasne (Abbildung in Grandidier, Hist, des plantes Madagaskar, Atlas (1894), Taf.
285); Madagaskar. — 4. S. hutchinsonii Suessenguth (S. buxifolia Hutchins. et M. B.
Moss 1928, hon 5. buxifolia Reissek). Blatter an der Basis breit keilformig oder ab-
gerundet, oberwarts kaum nervig (bei 5. indica var. obovata schmal keilformig, nicht
gerundet, auf der Oberseite deutliche Nerven); Ostafrika, Kenya-Gebiet.
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S e k t i o n l l . Orthacantha Weberbauer in E. P. 1. Aufl. Ills (1895) 409. —
Scypharia Miers 1. c. — Dornen gerade. Siidamerika und zwar Ecuador, Peru, Siid-
Bolivia, Siidbrasilien, Nordargentinicn. — a) Bliiten sitzend. — 1. Blatter kahl, an der
Basis gerundet, Aste rund, sehr dornig: S. spicata (Humb. et Bonpl.) Weberbauer (Col-
letiaspicata Humb. et Bonpl. ex Roem. et Schult. Syst. 5 (1819) 513; S. maritima Per-
kins; Rhamnus senticosus H. B. K.; Sageretia senticosa Brongn.; Scypharia senticosa
Miers). Immergruner, bis 3 m hoher Strauch. Von Siid-Ecuador bis Siid-Peru (Gegend
von Chala), diarakteristisch fur das trockene Kustenland. Bildet oft kleine Bestande. In
Zentral-Peru bis 1600 m Hohe. Volksnamen: „ 1 i p e " (Gegend von Piura, Nord-Peru);
»m u c h i 1 c oa (Gegend von Chala in Siid-Peru). — 2. Blatter unterwarts behaart und
grau, vorn breit und meist ausgerandet, in den Stiel herablaufend, Aste vierkantig,
wenig dornig: 5. guayaquilensis (H. B. K.) Weberbauer {Rhamnus guayaquilensis H. B
K. 1825; Rhamnus decussates Ruiz, et Pav. in herb. Lambert; Sageretia guayaquilensis
Brongn.; Scypharia guayaquilensis Miers); West-Ecuador. — 3. Blatter ganz kahl,
vorn breit, meist ausgerandet, am Grund in den Stiel herablaufend (stimmt hinsichtlich
der fehlenden Behaarung also mit S. spicata, hinsichtlich der Blattform mit S. guaya-

Grund verschmalert, Ovar dreifacherig (Bluten mit dickerem Diskus als bei 5. spicata
und S. arenicola, Diskusrand ringformig vom Achsenbecher nach innen einspnngend,
Kelch circumsciss): 5. buxifolia Reissek; Siidbrasilien, in Sud-Bohvia im Chaco und in
ost- und innerandinen Xerophytenformationen; Nordargentinien. — Ahnlich ist 5.
fiebrigii Perkins. Blatter grofier, bis 8 cm lang, bis 3 cm breit, Bliiten bis 2 mm lang
(ebenfalls grofier als bei 5. buxifolia); Sud-Bolivia; in angenaherten Formen in Nord-
argentinien. — 2. Blatter beiderseits stumpf, Ovar nach M i e r s zweifacheng: 5. pauci-
flora (Hook f ) Weberbauer (Discaria pauciflora Hook. f. 1851; Scypharia parviflora
Miers; Discaria parviflora Hook. f. ex Miers); Galapagos-Inseln und die gegenuber-
liegende Kiiste von Ecuador. m ,, .

A u s z u s c h l i e f i e n d e A r t e n : Scutia ferrea (Vahl) Brongn. = Krugioden-
dron ferreum (Vahl) Urban. — Scypharia tetragona (Brongn.) Miers (Colletia tetra-
gona Brongn.) = Citharexylum spinosum H. B. K. (Verbenaceae), nach Weberbauer
1 c 84

" N u t 2 e n . Scutia buxifolia Reissek liefert Kunstholz.
3. Rhamnus [Tournefort ex] L. Spec. pi. ed. 1 (1753) 193; Gen.ed.5. (1754) 89;

Weberbauer in E.P. 1. Aufl. ITI. 5, 409. — Alaternus Scop. Meth. (1754) 6; Mill. Gard.
Diet — Frangula [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I (1742) 164] Mill. Gard.
Diet ed 6 Abridg. Ed. 4 (1754); Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles III (1913) 432;
— Forgerouxa Necker, Elem. II (1790) 124*. — Cervispina (Dill.) Ludwig, Inst. (1757)
141; Moench, Meth. (1794) 686. — Ampeloplis Raf. SylvaTellur.(1838) 33. — Atadi-
nus Raf., ebenda 30. — Atulandra Raf., ebenda 31. — Endotropis Raf., ebenda 31. <—
Forgeruxia Raf., ebenda 32. — Lithoplis Raf., ebenda 32. — Perfonon Raf., ebenda 29.
— Sarcomphalus Raf., ebenda 29. — Forgerouxia Steud. Norn. ed. 2. I (1840) 643. —
Sciadophila Phil, in Linnaea XXVIII (1856) 618. — Rhamnos St. Lag. in Ann. Soc.
bot. Lyon VII (1880) 133. — Apetlorhamnus Nieuwl&nd in Americ. Midi. Nat. 4(1915)
9C "= Rhamnus alnifolius L'Herit. — Bluten zwitterig (subgen. Frangula) oder diozisch
(sub&en. Eurhamnus), (in manchen Fallen polygam?), klein, grunlich, gelblich oder
weifilich, heterochlamydeisch oder manchmal apetal; fiinf oder vier Sep., Pet. und Stam.
Sep. von der Form eines gleichseitigen Dreiecks. Pet. breit, kurz, mit ausgerandeter
Spitze oder zugespitzt, oft langs der Mittellime mit einer scharfen Falte, so dafi ein
miitzen- oder taschenformiges Aussehen zustande kommt. Stam. von den Pet. ± um-
schlossen. Die Antheren werden bei Diklinie in den weiblichen Bluten entweder zu
Staminodien reduziert oder ganzlich unterdruckt. Beides nebeneinander kommt bei
R. catharticus vor. Der Achsenbecher umgibt hiillenformig das Ovar, er ist von einem
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d i i n n e n intrastamJnalcn Diskus ausgckkidet. Nicht scltcn dcr Diskus vor den Sep.
und namcntlidi vor den Stam. etwas ausgerandct. Pet. und Sram. sind am Rand des
Achsenbechcrs inseriert. Die Pet. ncigen zum Schwinden, mandimal sind sic bei dtr-
selbcn Art vorhanden. nirfnchmal fciiicn sie bci ilir oder sind rudinicntar.

O v a r o b c r s r i i n d t g im Adisenbecher, zwti bis vierfadierig. Griffci bci den
Zwittcrbliiten siets ungctctlt, in wciblichenBluten ricf ± 7.wci-bis vicrspaltig. In diklincn

tphyllus H. B. K., liluhentfer Zweig. — B. R. injcctarim I.,, Zwcig
tins I.., Zwcii; mir Bliitoi. — D—// . ,R, cathtrtkuS L. £>, £ Bliitc;
A Li H A n f . . i n . . t i I >i J/ . I .-%.^ » . L 1 [.. .. T i ^ . . _1 * - , - . J_ C - . " 1 ! _ J_ _ I _

18. A. Rbammti mtCroph
T\ I " " ' r C" R- P"milns U Z J 8 uwn. DH. R, cathartics L

Ti ' S a m ( ! l 1 v o n dcr Aoficnseite; / / . derselbe im Quersdinitti von dor
umsdilosscn. — A. nadi H u m b o l d t , B o n p U n d und K u i u h , Nov. gen. ci spec

Tafel 616; B—H. nach A. W c b c r b a u c r in ¥.. P. l.Aufl. IN5.
Bd. 7.



Rhamnus £j

mannlichen Bliiten in der Regel noch Ovar-Rudimente. Frucht kugelig oder langlich,
stets eine B e e r e, in reifem Zustande braun, gelb, rot oder schwarz, am Grunde von
dem fast f r e i e n Achsenbecher umgeben, mit 2—4 geschlossen bleibenden, oder haufiger
auf der Innenseite aufspringenden Kernen mit lederiger oder dunnholziger Wandung.
Je nach der Zahl der Karpelle laufen 2—4 zarte Furchen vom Grund zur Spitze der
Frucht. Diese Furchen kennzeichnen aufierlich die Fachwande. Die Zahl der Karpelle
schwankt oft bei der gleichen Art. Ober die Fruchtanatomie vgl. H e p p e l e r (siehe
unten) S. 158 ff. Bei xerophytischen Typen, wie den Coriacei, ist die Beerenfleischschicht
auf wenige Zellschichten beschrankt, bei den anderen (Frangulae, Costatiy Cathartici) ist
sic dagegen von ansehnlicher Dicke und enthalt aufierdem Sekretliicken und viele
Gefafibiindel. — Die Samen sind diinnschalig; Raphe dorsal oder seitlich, der Embryo
gerade, die Radikula immer sehr klein. Als Reservestoffe finden sich im Endosperm
und im Embryo fettes Dl und Aleuron. — Meist Strauchcr, doch auch kleinere Baume;
in der xerophytischen Strauchform haufig d o r n i g , kleinblattrig. Baumartig mit iippi-
ger Laubentfaltung: R. granulosus, Peru. Typisch fiir die Gattung ist strauchartiger
Habitus mit starker Verzweigung. Es gibt Reihen mit langen Rutenzweigen (Frangulae,
Tomentosi) und solche mit knorrigem Wuchs (Zeyheriani, Rupestres). Blatter1 ab-
wechselnd oder gegenstandig, diinnhautig bis lederartig, fiedernervig, abfallig oder
immergrun. Blattspreite stets ungeteilt, von ei- bis herzformigem Umrift bis zu schmal-
linealen Formen (R. lycioides, R. crytbroxylon), ganzrandig, gesagt, gekerbt, schwach
gebuchtet, manchmal vorn abgestumpft und dann oft mit Stachelspitze (R. punctatus),
manchmal leicht zugespitzt oder lang ausgezogen. Blattgrund verschieden lang in den
Blattstiel auslaufend oder breit, bzw. schwach herzformig.

Nebenblatter stets vorhanden, sehr klein, bei den meisten Arten hinfallig. Mehrere
T>pen (Heterophylli) besitzen bleibende, in eine Stachelspitze endigende Nebenblatter.
Bliiten an den Seitenzweigen, bald in den Achseln von Laubblatrern, bald zugleich end-
standig, stets gestielt, nur selten einzeln (R. maytenoides), meist ziemlich zahlreich, zu
Biischeln oder Quirlen vereinigt, in ungestielten oder gestielten Trugdolden (letzteres
besonders haufig bei der Untergattung Frangula). Seltener umfangreiche, zymose
Bliitenstande, Rispen u. dgl. Diese neigen dann zuweilen dazu, an der Sitze wieder
vegetativ zu werden (Paniculiflori). H e p p e l e r nennt dies Mrispenf6rmig unter-
brochene Bliitenstande". Rein traubige Infloreszenzen nur bei der Reihe der Alaterni.

Einige morphologische Eigentiimlichkeiten: Die Dornen bilden in der Regel die
Spitzen beblatterter Zweige. Eigentiimlich sind die umgeschlagenen Blattrander mancher
xeromorpher Arten (Coriacei) und deren subzentrischer Blattbau (Coriacei, Pallasiani).
Bei R. catharticus u. a. kommen an ein und demselben Sprosse gegenstandig und
schraubig gestellte Blatter nebeneinander vor.

L i t e r a t u r : F. H e p p e l e r , Beitr. z. System der Gattung Rhamnus mit besonderer
Beriicksichtigung des Emodinvorkommens, in Archiv der Pharmazie 256 (1928) 152—173. Dieser
Arbeit ist die folgcnde system. Ubersidit cntnommen und ebenso bildete sie die Unterlage fiir
die vorausgehende, die Gattung Rhamnus betreffende Darstellung; nur in wenigen Punkten

!) Die grofiten Blatter bei R. grandifolius, R. imeretinus und R. cost at us bis 15 cm lang,
10 cm breit; sehr kleinc BJ. bei R. hirtellus, R. curdicus (kaum l e m Lange). Abwechselnd
grofiere und kleinere Bl. in unregelmaftiger Folge bei den Heterophylli. Bei der Reihe der Pal-
lasiani sitzen die Blatter an kurzen, stark gestauchtcn Seitentrieben in quirlartigcn Biischeln. —
Nach der Nervatur lasscn sich reichnervige (z. B. Costati) unterscheiden und solche, bei denen
die Aderung kaum sichtbar ist und nur auf der Blattunterscite hervortritt (Pallasiani). Die
Seitenadern sind geradlinig, gegen den Rand hin bisweilcn aufwarts gebogen und laufen mit
dem Rande bis zum nachsten Nerv parallel, oder sie sind bereits von der Ursprungsstelle an
sichelformig nach der Blattspitze hingekrummt. Nur wenige Arten haben vollig kahle Bl. Am
starksten behaart sind die Tomentosi (dichter Filziiberzug). Die xeromorphen Typen neigen
dazu, auch die Zellcn des Schwammparenchyms zu strecken, so daft das Mesophyll aus mehreren
Schichten palisadcnformig gestreckter Zellcn zusammengesetat ersdieint (subzentrischer Bau bei
R. oleoides, R. graecus, R. palaestinus, R. lycioidcss R. erythroxylon usw., also bei den Palla-
siani und Coriacei). Bei xeromorphen Arten (Coriacei) findet sich eine Minderung der Spak-
offnungen, besonders auf der Blattoberseite. — Die Untergattung Eurhamnus hat einzellige
Haare, Frangula dagegeti mehrzellige. Bei der tropisch-amerikanischen Reihe der Tomentosi
(Untergattung Frangula) sind jeweils 2—3 Haarc an ihrer Basis eng gedrangt, so dafi Biisdiel
cntstehen.
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wurden die Angaben H e p p e l e r s erganzt und ab^eandcrt. — C. K. S c h n e i d e r in Sargent,
PI. Wilsonianae II (1914—1916) 241—244, auf S. 241 ein Schliissel fur 41 Arten aus Ostasien
und vom Himalaya; III. Handbuch der Laubholzkunde II (1912) 263—296. — P. C.
S t a n d 1 e y, Trees and shrubs of Mexico, in Contrib. U. S. Nat. Herb. XXIII Part. 3 (1923)
724—727. — F. H e p p e l e r , Drei neue Rhamnus-Arten aus China, in Notizbl. Bot. Gart. u.
Mus. Berlin-Dahlem X (1928) 343. — Ch. D i a p u l i s , Zur Kenntnis dcr Gattung Rhamnus,
in Repert. spec. nov. reg. veget. XXXIII (1934) 338. - C B . W o l f , The North American
Species of Rkamnus, Bot. Ser., Rancho Santa Ana Botanic Garden (Calif.) Nr. 1 (1938); C. B.
W o l f gibt in seiner Arbeit iiber die nordamerikanischen Rbamnus-Artcn a. a. O. eingehende
Beschreibungen, sowie Schliissel der Arten und Unterarten fiir das Gebiet von Kanada bis
Panama. Auch das Vorkommen ist eingehend beriicksichtigt.

Rhamnus, griech. f) />duvoc, zusammenhangend mit dem keltischen ram = Gestrauch.
L e i t a r t : Rhamnus catharticus L. Spec. pi. ed. 1 (1753) 193: Internat. Rules of

Bot. Nomencl. 3. Ausgabe (1935) 142.
R. catharticus ist die erste der 11 von L i n n e angef iihrten Arten (unter * Spinosi).

TAX Rhamnus gehoren aufierdem noch die unter ** Inermes genannten Arten R. alpinus
L., R. frangula L., R. alaternus L. Die iibrigen unter *** Aculeati aufgefiihrten Arten
gehoren jetzt nicht mehr zur Gattung. R. paliurus L. = Paliuru* aculeatus Lam. =
P. spina-Christi Miller; R. lotus L. = Zizyphus lotus (L.) Willd.; R. napeca L. =
Zizyphus napeca (L.) Willd.; R. jujuba L. —- Zizyphus jujuba (L.) Lam., non Miller
(Z. mauritiana Lam.); R. oenopolia L. = Zizyphus oenoplia (L.) Miller; R. zizyphus
L. = Zizyphus jujuba Miller, non Lam. (Zizyphus sativa Gaertn.); R. spina-Christi L. —
Zizyphus spina-Christi (L.) Willd. — L i n n e gebrauchte Rhamnus als masculinum.
Spater hat man den Namen oft, wohl besonders mit Riicksicht auf das griechische Wort,
das femininum ist, als solches gebraucht.

V e r b r e i t u n g . In gemafiigten und subtropischen Klimaten, z. T. auch in tropi-
schen, auch in rauhen Hochlandern, Gebirgen, sowie in fast wiistenartigen Gegenden,
also fast in alien Gebieten, die iiberhaupt das Gedeihen von Holzgewachsen zulassen,
aufler im siidlichen Siidamerika, Australien und Polynesien. Wenige Arten in Ama-
zonien. Als urspriingliche Heimat der Gattung wird Ostasien angenommen. Von der
Untergattung Eurhamnus gehort z. B. die Reihe der Heterophylli ganz Ostasien an.
Einzelne Arten haben sehr grofie Areale: R. catharticus dringt von Asien aus iiber
Transkaukasien, Thessalien, Italien bis nach Nordspanien vor. Die Nordgrenze dieser
Art liegt in Europa in Schweden bei 61° 40'. Die nachstverwandten Arten (R.chloro-
Pborus, R. utilis, R. hypochrysus) sind in China heimisch. — Im ostasiatischen Gebiet
linden sich einzelne, recht formenreiche Frangulatypen (R. crenatus, R. cambodianus,
R. yunnanensis). Der grofie Formenreichtum der Gattung, die etwa 155 Arten um-
falst, erscheint okologisch bedingt. Im folgenden sind 115 Arten genannt.

Untergattung I. Frangula (Miller) S. F. Gray, Nat.Arr.Brit.Pl.il (1821) 621;
Brongn. in Ann. sc. nat. X (1827) 362. — Frangula Miller, Gard. Diet. Abridg. Ed. 4
(1754); Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles III (1913) 432. — Bliiten regelmafiig
z w i t t e r i g , funfzahlig. Pet. breit und kurz, an der Spitze ausgerandet. Griff el un-
geteilt, mit kurz gelappter Narbe. S a m e n u n g e f u r c h t , mit dicken gewolbten
Keimblattern, die bei der Keimung eingeschlossen bleiben. Knospenschuppen fehlen.
Blatter, die bei der Keimung eingeschlossen bleiben. Knospenschuppen fehlen. Batter
und Zweige durchwegs a l t e r n i e r e n d angeordnet. Bliiten in Trugdolden bis
einzeln. — Epidermiszellen mit Schleimmembranen. Schleimgange im Kollenchym.
Haare mehrzellig. Nur Kristalldrusen. — Ein Gebiet der Hauptverbreitung liegt im
pazifischen Nordamerika und im Kustengebiet Kaliforniens. Doch finden sich auch in
Ostasien unter den weit iiberwiegenden Eurhamnusarten einzelne, recht formenreiche
Frangulatypen (R. crenatus, R. cambodianus, R. yunnanensis). Sonst in Mittel- und
Siidamerika (hier sporadisch), vereinzelt in Transvaal und Ostafrika. Nur ganz wenige
Arten in Europa, dem Mittelmeergebiet und in Vorderasien.

A.. Pflanzen mit Dornen. Blatter klein, kahl; Bliiten einzeln oder zu mehreren in den
Blattachseln ^ 1. Microphylli
Niedriger Strauch mit Dornen (alle anderen Arten der Untergattung Frangula
sind unbewehrt). R. microphyllus H. B. K.; Mexiko. Fig. 18A.
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B. Pflanzen ohne Dornen.
I. Reichastige, niedrige Straucher mit knorrig verbogencn Asten. Pflanzen emodin.-

frei.
a) Bluten zu mehreren in den Blattachseln 2. ley heriani

Reichastiger, niedriger Strauch. Bluten zu mehreren in den Blattachseln ge-
biischelt: R. zeyheri Sond., mit oberseits Blattern; Transvaal.

b) Bluten in gestielten Trugdolden 3. Ru p estres
Blattepidermis ganzlich verschleimt, Blatter nicht lederartig: R. rupestris
Scop.; ostliche Alpen, Gebirge Sudosteuropas. Turrill in Hook., Icones pi.
5.ser.II(1933) t. 3178 (var. rumeliacus Hayek).

II. Aufstrebende oder baumartige Straucher; Zweige mehr gerade, nicht knorrig
verbogen.
a) Blatter meist grofi, reichnervig, hautig, kahl oder nur auf den Nerven be-

haart, Bluten einzeln, gehauft oder gestielte Trugdolden bildend:
4. F r angulae

Pflanzen emodinhaltig. — Aufstrebende Straucher mit mehr geraden
Zweigen.
1. Bluten einzeln oder zu mehreren beisammen: R. gondotianus Triana et

Planch., Colombia. — R. frangula L. (Frangula vulgaris Hill., Brit.
Herb. (1756) 519; Frangula alnus Miller (1768); Frangula nigra Sam-
paio). F a u l b a u m , an Waldrandern und als Unterholz in Laub-
waldern (besonders in Auwaldern, auch in Erlenstandmooren, in der
Sukzession der Flachmoorgebiete auf die Carex- und M olinia-Assoz'ia-
tionen folgend, z. B. mit Salix cinerea zusammen, dem Erlenbruchwald
vorausgehend) Europas und Asiens. — R. capreaefolius Schlechtend.;
Mexiko. — R. latifolius L'Herit.; Blatter groft, ahnlich denen von R.
purshianus; Azoren und Kanaren.

2. Bluten in gestielten Trugdolden: R. ruber Greene; Kalifornien. — R.
mucronatus Schlechtend. (R. obliquus Rose); Mexiko; lanzettliche Blat-
ter mit ausgezogener Spitze. — R. carolinianus Walt.; an Flufiufern
des ostlichen Nordamerika. — R. sphaerospermus Swartz (R. sphaero-
carpus Griseb.); Westindien. — R. grandifolius Fisch. et Mey.; Kau-
kasus, Persien. — R. californicus Eschsch., mit R. occidentalis Howell;
mit lederartigen Blattern; Kalifornien, Arizona, Neumexiko, Oregon!
— R. purshianus D C , ahnlich R. frangula, aber in alien Teilen krafti-
ger gebaut; pharmazeutisch ahnlich verwendet wie R. frangula; in
Nadelwaldern und an Flufiufern von Britisch-Kolumbien, Idaho,
Oregon, Washington. — R. betulaefolius Greene; Neumexiko. — R]
riojae Perkins; Peru. — Ostasiatische Arten: R. crenatus Sieb. et Zucc.
(R. pseudofrangula Leveille, Celastrus esquirolianus Leveille, Celastrus
konytchensis Leveille); China (Hupeh, Kweichou), Japan; T N a k a i ,
Fl. sylv. Koreana IX (1920), t. 14. — R. cambodia'nus Pierre; Kam-
bodscha. — Alle sehr nahe verwandt, aber durch die Behaarung von-
einander zu unterscheiden.

b) Blatter, junge Zweige und Bliitenstande mit mehr oder weniger dichtem
Filziiberzug. Bluten zahlreich und stets zu gestielten Trugdolden vereinigt.

5. TOT»entosi
Emodinhaltige Pflanzen Mittel- und Slidamerikas. Baumartige Straucher
mit geraden Zweigen. Haare an der Basis jeweils zu Biischeln vereinigt.
R. palmeri Watson; mit dichtwolligen, rundlichen Blattern; Mexiko. —
R. cbrysophyllus (Reissek) Weberbauer; Brasilien. — R. sectipetalus Mart.
(R. polymorphus [Reissek] Weberbauer); Peru, Minas Geraes. Die beiden
letzten Arten durch Blattgestalt und Blattfarbe voneinander zu unter-
scheiden, aber wegen der charakteristischen Haarform ihre nahere Ver-
wandtschaft erweisend.

c) Junge Blatter derblederig, kahl, glanzend.
1. Pflanzen ± k l e t t e r n d (,,subscandentes")

6. Mildbraediani
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Bliiten einzeln. — R. mildbraedii Engler, einziger Klimmstrauch der
Gattung; Galeriegebiische Ostafrikas, Belg. Kongo (Ruanda-Urundi).

2 . Pflanzen n i c h t k l e t t e r n d .
a) Bliiten einzeln stehend 7. May tenoidei

Aufstrebender Strauch mit geraden Zweigen. R. diffusus Clos (Scia-
dophila maytenoides Phil.), durch die einzeln stehenden Bliiten gut
charakterisierte Art; Chile; vgl. R e i c h e , Fl. Chile II (1898) 6.

P) Bliiten in kurzgestielten Trugdolden . . . Reihe 8. Uleani
* Aufrechter Strauch mit lederigen, kahlen Blattern: R. ulei Pilger;

Brasilien.
7) Bliiten in vielbliitigen Rispen. Pflanze baumartig, mit stark kork-

warzigen Zweigen 9. Gr anulosi
Blatter derblederig, kahl, grofi, glanzend. Pflanzen ohne Emodin.
R. granulosus (Ruiz et Pav.) Weberbauer; Peru.

U n t e r g a t t u n g II . Eurhamn us Dippel, Laubholzkunde II (1897) 517.
Bliiten fiinf- oder vierzahlig, d u r c h w e g s d i o z i s c h . Griffel zwei- bis vierspaltig.
Samen mit dorsaler oder etwas seitlicher, tiefer F u r c h e. Keimblatter diinn, der
Furche entsprechend gebogen, bei der Keimung, soweit bekannt, a us der Furche her-
austretend. Pet., wo vorhanden, langlich und zugespitzt. Blatter bald alternierend,
bald gegenstandig. Knospenschuppen vorhanden. — Keinerlei Verschleimung der Epi-
dermiszellen. Indument aus einzelligen Haaren bestehend. Oxalat in Gestalt von Drusen
und Einzelkristallen.

Das Hauptverbreitungsgebiet ist Ostasien. H e p p e 1 e r nimmt an, dafi Ostasien
jiuch das Entwicklungszentrum war und von hier aus grofte Wanderungen nach Westen
einsetzten, wozu sich die Gattung wegen ihrer Anpassungsfahigkeit an klimatische
Verhaltnisse als sehr geeignet erwies.
A. Bliiten fiinfzahlig.

I. Perikarp lederig (Mesokarp-Schicht hochstens 100 u dick), Fruchtepidermis
braun; Blatter lederig, i m m e r g r i i n . Bliiten in mehrbliitigen, biischeligen
Trauben, bzw. kurzen Rispen . . . 10. Ala terni (Mittelmeergebiet bis
Makronesien) Ausgebreitete Straucher. Blattepidermis stark verdickt. Pflanzen
emodinhaltig. R. alaternus L., Blatter in Gestalt und Berandung sehr wech-
selnd (stachelspitzig gesagt bis ganzrandig); Charakterpflanze der Macchien
des Mittelmeergebiets. — R. myrtifolius Willk.; Spanien, mit kleinen, ganz-
randigen Blattern. — R. tripolitanus Engler; Tripolis, mit behaarten Zweigen
und gelblich filziger Blattunterseite. — R. integrifolius DC. (R. coriaceus
Brouss.), Kanaren, mit ganzrandigen Blattern. — R. glandulosus Ait.; mit
groften Akarodomatien (nicht Drusen) neben der basalen Mittelrippe auf der
Blattunterseite; Madeira und Kanaren. — R. balearicus Willk. (R. ludovici-
salvatoris Chod.), Mallorca, mit fast runden, unterseits dunklen, stachelspitzig
gezahnten Blattern, habituell an R. crocens erinnernd.

II. Perikarp fleischig (Mesokarpschicht dicker), Fruchtepidermis bei der Reife
meist schwarz werdend (bei der vorigen Reihe braun).
a) Nebenblatter zierlich, ausdauernd, in eine Stachelspitze endigend. Blatter

klein, verschiedengestaltig, Bliiten in den Blattachseln zu 1 bis 2
11. Heteropbylli

Niederliegende Straucher. Grofiere Blatter mit kleineren unregelmafiig ab-
wechselnd. Pflanzen emodinhaltig. — R. heterophyllus Oliver; China,
Szechuan. Von dieser Art durch das Fehlen von Per. unterschieden: R.
procumbens Edgew.; Nordwest-Himalaya.

b) Nebenblatter nie stachelspitzig, bald abfallend.
1. Bliiten zu sitzenden Bliitenstanden vereinigt oder traubenformig

1 2 . B o d i r t i e r i a n i
Ansehnliche Straucher mit ansehnlichen, derben Blattern. Pflanzen ohne
Emodin. — R. arnottianus Gardener; Zeylon. — R. bodinieri Leveille,
mit umgebogenen Blattrandern China, Yunnan; die /. silvicola Schnei-
der durch grofiere, eben ausgebreitete Blatter davon zu unterscheiden. —
R. wightii Arn. (Ostindien, Zeylon). — R. javanicus Miq., beim
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Trocknen sdiwarz werdend (Java). — R. pauciflorus Hochst.; Abes-
sinien. Die Blatter dieser Art gebrauchen die Eingeborenen zur Bier-
bereitung, weil sie dem Bier einen angenehm bitteren Geschmack er-
teilen.

2. Bluten zahlreich, in zusammengesetzten, rispenformigen, unterbrochenen
Bliitenstanden. Blatter meist groft, kahl, glanzend. Nerven ziemlich
entfernt voneinander und auf der Blattunterseite deutlich hervor-
tretend 13. Panicu lif lor i (Slid- und Ostasien)
Aufrechte Straucher. Pflanzen ohne Emodin. — R. esquirolii Lev. (Ce-
lastrus Lyi Lev., Kweichou); China, Szechuan. — R. napalensis
(Wall.) M. A. Lawson (Ceanothus napalensis Wall.; R. paniculiflorus
C. K. Schneider; Celastrus tristis Lev.); Himalaya, Assam, China
(Yunnan, Kweichou, Hainan). — R. philippinensis C. B. Rob.; Philip-
pinen. — R. formosanus Matsumura; Formosa, Philippinen; durch die
rispenformigen Bliitenstande und die groften, kahlen Blatter mit nach
der Spitze zu gekriimmten Nerven samtlich nahe miteinander ver-
wandt.

B. Bluten vierzahlig.
I. Ohne Dornen.

a) Straucher mit meist groflen, hautigen, kahlen oder behaarten Blattern, mit
zahlreichen, gleichlaufenden Nerven. Bluten in dichten Quirlen beisammen-
stehend 14. Cos tati
Aufstrebende Straucher. Pflanzen emodinhaltig. — R. alpinus L.; Gebirge
Mittel- und Siideuropas. Nahe verwandt: R. fallax Boiss. und R. carnioli-
cus Kerner; beide aus Karnten, Krain, Bosnien, Serbien, Griechenland. —
R. imeretinus Booth; Kaukasus; Blatter bis 18 cm lang, 8 cm breit. — R.
pumilus L., kleinblattr. ,,Zwerg-Spalier"-Strauch der Gebirge Mittel- und
Siideuropas Fig. 18C). — R. guiccardii Heldr. et Sart.; Parnass. — R.
glaucophylltts Roem. et Schult.; Griechenland. — R. libanotkus Boiss.;
Syrien, Cilicien. — R. cornifolius Boiss. et Hoh.; von Kurdistan bis Per-
sien. — R. microcarpus Boiss.; Transkaukasien und Tiirkisch-Armenien.—
R. alnifolius L'Herit.; nordliche Vereinigte Staaten und Kanada. •— R.
serratus Willd. (R. serrulatus H. B. K.); Mexiko. — R. lanceolatus Pursh,
mit ziemlich kleinen Blattern; mittlere Vereinigte Staaten. — R. costatus
Maxim., mit sehr langen und diinnen Bliitenstielen, Bluten in vielzahligen
Quirlen; Japan. — R. purpureus Edgew.; Nordwest-Himalaya. — R.
sargentianns C. K. Schneider; China, Szechuan. — R. hemsleyanus C. K.
Schneider; China, Szechuan.

b) Straucher mit grofien, dichtbehaarten, gelben Blattern. Bluten in reich-
bliitiger Scheintraube 15. Triquetri
Aufrechter Strauch. Pflanze emodinhaltig. — R. triqueter Wallich, auf-
fallend viele Kristalldrusen im oberen Palisadengewebe; Kumaon.

c) Aufrechte Straucher mit immergriinen, derbnervigen Blattern. Bluten in
zusammengesetzter Trugdolde 16. Crocei
R. croceus Nutt.; an Waldrandern und als Unterholz im westlichen
N o r d a m e r i k a ; Blatter stachelspitzig gezahnt, unterseits mitunter
braungelb. Friichte rot. Pflanze emodinhaltig.

d) Reichastige, dichtbeblatterte Straucher. Blatter derb und klein. Bluten in
den Blattachseln gebiischelt 17. Uhligiani (Afrika)
Straucher mit starren, steil aufwarts stehenden Asten. Blatter derb und
klein. Emodin fehlt. — R. uhligii Engler, R. holstii Engler; beide in Ost-
afrika. — R. prinoides L'Herit.; ostl. Belgisch-Kongo, Abessinien bis Na-
tal, Angola, Berge von Kamerun. — R. staddo A. Rich.; Abessinien. Die
Friichte und Wurzeln letzterer Art werden in Honigwein eingelegt,
urn die Garung zu unterbrechen. — Die afrikanische Reihe der Uhligiqni
steht wegen ihrer starren, steil aufgerichteten Aste morphologisch in der
Mitte zwischen den immergruneen Alaterni und den stark verdornenden
Coriacei. Sie kommt im afrikanischen Wald- .und Steppengebiet vor, da-

Pflanzenfamilien, 2. Aufl., Bd. 20 d K
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gegen nicht im typischen Regenwald, meist zusammcn mit ziemlich niedri-
gen, oft dornigen, blattwechselnden Baumen.

II. Mit Dornen.
a) Perikarp fleischig (Mesokarpschicht iiber 100 u breit). Fruchtepidermis bei

der Reife schwarz werdend.
1. Blatter aufierst zahlreich, schmal lanzettlich, an Kurztricben gebiischelt.

Nerven kaum sichtbar 18. Pallasiani
Ausgebreitete, dornige Straucher mit aufierst zahlreichen, schmal lan-
zettlidien Blattern. Blattbau meist ,,subzentrisch", Emodinhaltig. — /?.
lychides L.; Spanien, Balearen. — R. pallasii Fisch. et Mey.; Trans-
kaukasien, Armenien, Persien. — R. erythroxylon Pallas; Transbai-
kalien, Dahurien, Mongolei. — R. spathulifolius Fisch. et Mey.; Ver-
breitung wie bei voriger Art. — R. gilgii Heppeler; China, Szechuan.
— R. iranicus Hausskn.; mit gelben Blattern und Blattsielen; Persien.

2. Blatter breit, mit deutlichen, bogig gekriimmten Nerven.
a) Blatter hochstens 3,5 cm lang und 2 cm breit. Seitentriebe stark ver-

langert 19. Parvifolii
Dornige, astige Straucher, Blatter klein. Nerven nach der Blattspitze
zu gekrummt. Bliiten zu wenigen in den Blattachseln beisammen.
Fruchtepidermis bei der Reife schwarz werdend. Emodin fehlt. —
R. japonicus Maxim.; Japan. — R. pnlogensis Merrill; Philippinen.
— R. parvifolius Bunge; Mandschurei, Korea, China (Tschili,
Shensi); T. N a k a i , Fl. sylv. Koreana IX (1920), t. 11. — R.
rosthornii Pritzel; China (Szechuan). — R. leveilleanus C. K.
Schneider; China (Hupeh). — R. persicus Boiss.; Tibet, Siidwest-
China. — R. petiolaris Boiss.; Kleinasien, Libanon. — R. tinctorius
Waldst. et Kit. und R. infectorius L. Ober die Verwendung der
unreifen Friichte beider letztgenannter Arten zur Herstellung des
,,Saftgriins" und der getrockneten Friichte als „ G e 1 b b e e r e n "
zum Farben siehe S. 46, beide Arten vorwiegend in den Gebirgen
Siideuropas. — R. rhodopeus Velenovsky; Bulgarien, Rhodope-
Gebirge; Turill in Hook., Icones pi. (1933), t. 3177. — R. saxatilis
Jacq., kleinblattrig; Gebirge Mittel- und Siideuropas.

.6) Blatter ansehnlich, groi5er.
*) Fleischige Mesokarpschicht bis zu 400// dick. Blatter meistens
sehr diinn und kahl . 20. Le p t o p hy Hi (Himalaya bis Korea)
Aufrechte, dornige Straucher, mit grofien, sehr diinnen und kahlen
Blattern. Bliiten in den Blattachseln zu wenigen beisammen. Emo-
din fehlt. — R. argutus Maxim., mit sehr scharf kleingesagten Blat-
tern; China (Tschili). — R. regulosus Hemsl.; China (Hupeh, Sze-
chuan). — R. hupehensis C. K. Schneider; China (Hupeh). — R-
dahuricus Pallas; Mandschurei, Korea, Japan, China (Tschili); T.
N a k a i , Fl. sylv. Koreana IX (1920), t. 12 und 13. — R. iteino-
phyllus C. K. Schneider; China (Hupeh). — R. leptophyllus C. K.
Schneider (R. pruniformis Lev.); China (Hupeh, Szechuan, Yun-
nan). — R. globosus Bunge; China (Tschili). — R. virgatus Roxb.;
Nordwest-Himalaya, Assam. — R. lamprophyllus Schneider; China
(Hupeh). — R. koraiensis Schneider; Korea; T. N a k a i , Fl. sylv.
Koreana IX (1920), t. 8. — Samtliche Arten durch die zarten,
diinnen Blatter einander nahestehend, doch durch wechselnde Form
der Blatter und des Blattrandes verschieden.
**) Fleischige Mesokarpschicht dicker. Blatter ganz oder teilweise
flaumhaarig, dicker 21. Cathartici
Aufrechte, dornige Straucher mit grofien ganz oder teilweise flaum-
haarigen Blattern. Bliiten zu wenigen in den Blattachseln beisam-
men. Emodin vorhanden. — R. catharticus L.; an Waldrandern
und als Unterholz in Laubwaldern der nordlich gemafiigten Zone
(Fig. 18 D—H); — R. chlorophorus Dene.; China (Yunnan). —
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R. hypochrysus C. K. Schneider; China (Szechuan, Shensi), an der
gelben Farbe der Blatter und Blattstiele kenntlich und dadurch,
sowie durch die Behaarung von R. utilis Decne. in China (Szechuan,
Tschekiang) zu unterscheiden.

b) Perikarp ledrig (Mesokarpschicht hochstens 100 pi dick), Fruchtepi-
dermis auch bei der Reife gelb oder braun. Blatter zahlreich, klein und
derbledrig. Seitentriebe stark verdornend. Niederliegende, astige, knor-
rige Straucher 22. Coriacei
Blattbau meist ,,subzentrisch". Bliiten zu wenigen in den Blattachseln
beisammen. — R. punctatus Boiss.; Syrien, Libanon. — R. palaestinus
Boiss.; Palastina. — R. prunifolius Sibth. et Smith.; Griechenland. —
R. oleoides L.; Gebirge Siideuropas. Lunds Univ. Arsskr., N. F. Avd.
2, XIX, Nr. 1 (1S23) Fig. 1 a—d. — R. heldreichii Boiss.; Zypern. —
R. hirtellus Boiss.; Cilicien, Kappadozien. — R. graecus Boiss. et
Reut., mit langen Dornen; Griechenland. — R. dispermus Ehrenbg.;
Agypten, Arabien. — R. riebeckii Schweinf.; Siidarabien. — R. cur-
dicus Boiss. et Hohen.; Kurdistan, West-Himalaya, West-Tibet. — R.
coriaceus Buch.; Turkestan. — R. leptacanthus C. K. Schneider; China
(Hupeh). — R. aureus Heppeler; China (Yunnan). — Die xerophy-
tische Reihe der Coriacei ist also vorwiegend ostasiatisch, doch gehoren
ihr auch Arten aus dem orientalischen Steppengebiet, dem Nordosten
Afrikas, aus Vorderasien und der Balkanhalbinsel an.

S c h l i i s s e l der n or da mer ik a n i s c h en Rha m n us- A r t en
n a c h C. B. W o l f 1938

A. Knospenschuppen und Dornen fehlend; Bliiten zwitterig; 4—5 Sep., Pet. und
Stamina; Griffel so lang wie der Achsenbecher (herausragend bei R. longistyla);
Narbe zwei- oder dreilappig; Ovar zwei- oder dreifacherig; Friichte mit zwei oder
drei knorpeligen Samen, diese glatt, gerundet an der Aufienseite; Kbtyle dick, gerade,
Endosperm gewohnlich schwach ausgebildet. Subgenus Frangula.
I. Bliiten in gestielten Dolden.

a) Ober- und Unterseiten der Blatter dicht wollig oder zottig (nicht filzig)
behaart; Infloreszenzstiele manchmal schwach entwickelt: R. palmeri
S. Watson; Mexiko, Jalisco und Nayarit.

b) Ober- und Unterseiten der Blatter kahl bis kurzhaarig oder filzig; In-
florenszenzstiele gewohnlich gut entwickelt.
1. Friichte zweisamig, manchmal dreisamig.

a) Blattspreiten ledrig oder dick, immergriin; Friichte zweisamig, aufier
bei der Subspec. occidentalis (hier gewohnlich dreisamig): R. calif or-
nicus Esch. mit sechs Unterarten, darunter die fruheren Arten R.
occidentalis Howell, R. tomentellus Benth., R. cuspidatus Greene,
R. ursinus Greene. Ferner gehoren hierher Endotropis oleifera Raf.
(R. oleifolius Hook.), Perfonon laurifolium Raf. (R. laurifolius
Nutt.); frangula californica A. Gray; R. blumeri Greene; R. casto-
reus Greene. Weit verbreitete Art: Siidoregon, Kalifornien.
Nevada, Arizona, Neumexiko, Niederkalifornien.

(3) Blattspreiten diinn, nicht immergriin; Friichte zweisamig, selten drei-
samig: R. ruber Greene mit fiinf Unterarten, darunter R,nevadensis
Nelson, R. obtusissimus Greene; Nordkalifornien und anschliefien-
des Nevada, besonders in der Sierra Nevada.

2. Friichte dreisamig, manchmal zweisamig.
a) Dolden meist zusammengesetzt; Blatter mit deutlich driisigen

Spitzen an den Zahnen: R. sphaerospermus Swartz (Ceanothus
sphaerocarpus D C , Frangula sphaerocarpa Griseb.); Westindien:
Haiti, Jamaica und Porto Rico.

P) Dolden gewohnlich einfach; Blatter ohne Driisenspitzen an den
Zahnen.
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X) Blattrander zuriickgerollt. R. revolutus Rose. Seltene Art;
Nuevo Leon, Mexiko.

XX) Blattrander flach.
O) Straucher, meist weniger als 2 m hoch; R. betulaefolius

Greene (hierher auch R. confinis Greene, R. ellipsoid ea
Greene). Weitverbreitete Art von Nevada und Utah bis
Arizona, Neumexiko, Texas und Nordmexiko.

OO) Kleine Baume oder grofie Straucher, meist iiber 2 m hoch.
t) Stiele der Infloreszenzen meist langer als die Blattstiele;

Achsenbecher 2 mm oder langer, glockenformig; Pet. mit
engerKerbe an der Spitze, etwas kurzhaarig amRiicken:
R. purshianus DC. (Frangula purshiana Cooper, R. alni-
folius Pursh non L'Heritier; R. anonaefolius Greene
und R. adonaefolius Just's Jahresber. 1899 sphalma).
Weitverbreitete Art der nordwesilichen Vereinigten
Staaten und dem siidlichen Britisch-Kolumbien, siidlich
bis Nordkalifornien.

ft) Stiele der Infloreszenzen meist kiirzer als die Blatt-
stiele: Achsenbecher 2 mm lang oder kiirzer, halb-
kugelig; Pet. mit breiter Kerbe an der Spitze, auf der
Ruckseite kahl: R. carolinianus Walter (Frangula caro-
liniana A. Gray, Frangula fragilis Rafin., R. canadensis
Hort. ex Koch, Sarcomphalus carolinianus Rafin.); siid-
ostliche Vereinigte Staaten.

II. Bliiten in sitzenden Dolden, zu zweien oder einzeln.
a) Ovar kurzhaarig; Frucht wenigstens in jungem Zustand kurzhaarig.

1. Griffel aus dem Achsenbecher deutlich herausragend; Blatter lanzettlich
oder schmal-langlich: R. longistylus C. B. Wolf; Mexiko, Hidalgo.

2. Griffel nur so lang wie der Achsenbecher; Blattspreiten elliptisch bis ei-
formig-elliptisch: R. capreaefolius Schlechtdl. (R. discolor Rose). Ziem-
lich weit verbreitete Art: Mexiko und Guatemala.

b) Ovar kahl, Frucht kahl
1. Blatter dicht kurzhaarig bis filzig auf beiden Seiten.

a) Blattrand zuriickgerollt, ganzrandig: R. dianthes Riley (R. tomen-
tellus Seem, non Benth.; R. calif ornicus Hemsl. non Esch.); Mexiko,
Durango.

P) Blattrand flach, gezahnt.
X) Blatter langlich, elliptisch oder umgekehrt eiformig, beide

Blattflachen bedeckt mit langen, groben Haaren, beiderseits
5—9 Seitennerven: R. pringlei Rose; Mexiko, Oaxaca, Vera-
cruz. Mit dieser Art verwandt: R. pinetorum Standl. 1940,
mit schmal-langlichen oder langlich-lanzettlichen Blattern;
Mexiko, Chihuahua.

XX) Blatter lanzettlich bis langlich-lanzettlich, kurzhaarig bis filzig,
Seitennerven 9—13 beiderseits: R. scopulorum (M, E. Jones)
C. B. Wolf; Mexiko, Chihuahua.

2. Blatter meist kahl oder sparlich behaart (Haare nur auf der Mittelrippe
und den Nerven).
a) Blatter iiber 30 mm lang, Nerven deutlich.

X) Blattspreiten langlich oder breit-lanzettlich, am breitesten
meist unterhalb der Mitte: R. mucronatus Schlechtdl. (R. nel-
sonii Rose, R. obliquus Rose). Weit verbreitet in Mexiko.

XX) Blattspreiten elliptisch oder umgekehrt eiformig, meist am
breitesten oberhalb der Mitte,' unter der Spitze scharf in eine
kurze Spitze zusammengezogen: R. frangula L. Europaische
Art, aus der Kultur entwichen, naturalisiert, in den ostlichen
Vereinigten Staaten und Kanada.
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/?) Blatter unter 30 mm lang, Nerven undeutlich.
X) Frucht dreisamig; Blattstiele 3—4 mm lang; Blatter meist

iiber 20 mm lang; R. macrocarpus Standl.; Mexiko,
Michoacan.

XX) Frucht zweisamig; Blattstiele 1—3 mm lang; Blattspreiten
unter 20 mm lang.

O) Blattspreiten langlich-linear, mit 2—4 Zahnen an jeder
Seite, Mittelrippe undeutlich; R. stenophyllus Standl.;
Mexiko, Nayarit.

OO) Blattspreiten langlich-elliptisch, mit 6—9 Zahnen an
jeder Seite, Mittelrippe deutlich; R. microphyllus Humb.
et Bonpl. ex Roem. et Schult., non R. microphyllus
Larrafiaga; Mexiko, .San Luis Potosi und Hidalgo.

B. Knospenschuppen vorhanden; Bliiten zwitterig oder eingeschlechtig; vier oder fiinf
Sep., Pet. und Stam., oder Pet. fehlend; Griff el herausragend, zwei- bis vierspaltig
bis zur Mitte; Ovar zwei- bis vierfacherig; Frucht mit zwei bis vier knorpeligen
Niifichen, die Kokken langs aufspringend langs der Mittellinie der Innenseite, Samen
an der Aufienseite gefurcht (ausgenommen bei R. alnifolius); Kotyle diinn, ge-
kriimmt (ausgenommen bei R. alnifolius), Endosperm meist stark entwickelt. Sub-
genus- Eurbamnus, alle nordamerikanischen Arten zu der Sektion Leptophylli
Weberb. gehorig.
I. Sprosse mit Dornen: R. catbarticus L. Europaische Art, aus der Kultur ent-

wichen, naturalisiert in den ostlichen Vereinigten Staaten und Kalifornien.
II. Sprosse ohne Dornen.

a) Samen an der Aufienseite nicht gefurcht, sondern gekielt, am Scheitel ge-
kerbt; Kotyle gerade, diinn; Bluten funfzahlig; Ovar dreifacherig, Frucht
dreisamig; R. alnifolius L'Herit. (R. franguloides Michx., Apetlorhamnus
alnifolius Nieuwl.) Weit verbreitet, niedriger Strauch feuchter Stellen von
Kanada und den ostl. Vereinigten Staaten bis Kalifornien

b) Samen gefurcht an der AuSenseite, am Scheitel abgerundet; Kotyle ge-
kriimmt, ziemlich dick; Bluten vierzahlig; Ovar zweifacherig; Frucht
zweisamig.
1. Pet. nicht oder selten vorhanden (bei einer Art unbekannt).

a) Blattspreiten 5—12 mm lang: R. standleyanus C. B. Wolf; Mexiko,
Coahuila (Bluten unbekannt).

p) Blattspreiten 10—40 mm lang: R. croceus Nutt. (hierher auch R.
catalinae Davidson, R. ilicifolius Kellogg, R. insularis Greene, R.
insulus Kellogg, R. pilosus Abrams, R. pirifohus Greene). Funf
Unterarten. Weit verbreitete Art von Arizona, Kalifornien und
Niederkalifornien.

2. Pet. vorhanden.
«) Bluten zwitterig; Pet. bei getrockneten Exemplaren im oberen Drittel

dunkel gefarbt; Blatter dick bis lederig, wohf immergriin: R. serratus
Willd. (R. sernilattts H.B.K.); Mexiko.

P) Bluten eingeschlechtig; Pet. einheitlich gefarbt; Blatter dunn, nicht
immergriin.

X) Blattspreiten langlich-lanzettlich bis langlich, diinn, die Spitze
meist scharf abgesetzt (akuminat); aufiere Knospenschuppen
etwa 4 mm lang; Pet. der mannlichen Bluten etwa 1,5 mm lang:
R. lanceolatus Pursh (R. sbortii Nutt.; R. parvifolius Torr.
et Gray); mittlere und ostliche Vereinigte Staaten.

XX) Blattspreiten lanzettlich, eiformig oder elliptisch, starker oder
dicker, vorn spitz oder stumpf; aufiere Knospenschuppen etwa
6 mm lang; Pet. der mannlichen Bluten etwa 1 mm lang:
R. smithii Greene (zwei Unterarten); hierher R. fasciculatu's
Greene; Westtexas, Neumexiko und Colorado.

Zahlreiche Abbildungen bei C.B. W o l f a. a. O.
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G r u b o w hat in Notul. syst. Tom. XII, Moskau u. Leningrad 1950, S. 123—133
eine andere Einteilung gegeben:

Genus Frangula Mill.
Sectio I E u f r a n g u l a Grub. — Westl. Mittelmeergebiet.

„ II C a s c a r a Grub. — Nordamerika, Transkaukasien, Balkan-
Halbinsel, aufierster Osten Asiens.

„ III F r a n g e l l a Grub. — Tropisches Amerika und West-Indicn.
Genus Rhamnus. L. p. p. •

Sectio I P s e u d o f r a n g u l a Grub. — Himalaya, Nordamerika, Ceylon,
Japan. — 4 Arten.

„ II T e t r a r h a m n u s Grub. — China, 2 Arten.
Ill P s e u d o c e a n o t h u s Boiss. — Siidost-Asien, Malesicn; 3 Arten

in den Gebirgen des tropischen Afrika.
„ I V E u r h a m n u s Boiss.
„ V P s e u d o a l a t e r n u s Grub. — Nordamerika.
„ VI A l a t e r n u s DC.
„ V l l C e r v i s p i n a DC.
Subsectio I P r i n c i p a l e s Grub. — Ostlichstes Asien.

„ I l V i r g a t i f o r m e s Grub. — Ost-Asien.
Ill C a t h a r t i c i f o r m e s Grub. — Berge Sudeuropas, der̂

Balkan-Halbinsel, Klein- und Mittelasiens.
„ I V P e t r o p h i l a Grub. — Trockene Bergregionen des westl.

Himalaya bis zu den Kanaren.
Wegen der Beschreibungen der neuen Sektionen und Subsektionen mufi auf die

Arbeit von G r u b ' o w , der auch 14 neue Arten beschrieben hat, verwiesen werden.
Da noch keine Einreihung aller bekannten Rhamnus- bzw. Frangula-Arten in dieses
System vorzuliegen scheint und auch ein Schliissel nicht besteht, ist die Anwendung der
G r u b o w schen Einteilung einstweilen noch mit Schwierigkeiten verbunden.

S c h l i i s s e l d e r 7 A r t e n I n d o c h i n a s , siehe T a r d i e u - B l o t , Suppl.
Flore de nndochine I, fasc. 7, 1948, S. 835. •

Uber einen B a s t a r d zwischen Rhamnus alpinus (Reihe Costati) und R. alaternus
(Reihe Alaterni) Botan. Garten Wien, schreibt A. K e r n e r (Pflanzenleben, Bd. II,
Leipzig und Wien 1891): die eine Stammart, Rh. alpinus, hat sommergriine Blatter,
welche im Herbst welken und abfalien; die andere Stammart, R. alaternus, besitzt
immergrune Blatter, welche den Winter uberdauern und zwei Jahre mit den Zweigen
verbunden bleiben. Der Bastard aus beiden, R. hybridus, hat Blatter, welche im Herbst
nicht abf alien, aber auch nicht zwei Jahre lang f risen und grun bleiben, sondern nur
den Winter hindurch sich grun erhalten und im darauffolgenden Fruhling, wenn aus
den Knospen ncue Zweige hervortrelben, verdorren und abfallen.

Frangula anceps G. Beck in Fedde, Repert. XVII (1921) 451 = Rhamnus rupestris
Scop. X R. frangula L.; Krain.

Ferner hat Z. K a r p a t i in Ungarn, Kroatien und benachbarten Gebieten fol-
gende Bastarde festgestellt: R. catharticus L. X tinctorius W. et K.; R. catharticus L.
X intermedius Steud. et Hochst.; R. intermedius Steud. et Hochst. X orbiculatus
Bornm. (Albanien); R. catharticus L. X rhodopetts Vel. — Vgl. Z. K a r p a t i : Egy
tij Rhamnus-Hybrid. Kiilonlenyomat az Index Horti Botanici 1934; ders. in Botanikai
Kozleme'nyek 1937, Bd. XXXIV, S. 192; ders., Borbasia Vol. I Nr. 2, Budapest 1938.
— R. catharticus L. X R. saxatilis Jacq., Z. K a r p a t i , Beitr. z. Flora des Komitates
Sopron, in Ann. Sabarienses I (1932) 4—6, 15. — R. malyanus Karpati (R. catharticus
L. X orbiculatus Bornm.) in Bosnien (Borbasia I Nr. 10, 1939).

A u s z u s c h l i e f i e n d e u n d zu b e r i c h t i g e n d e A r t e n (nach R e h d e r
in Journ. Arnold Arboret. XVIII (1937) 306, u. a.):

R. albidus Larrafiaga, nomen. — Rh. brandegeeanus Standley (Rh. purpusii Bran-
degee non Schelle) — Krugiodendron ferreum Urban; vgl. S u e s s e n g u t h in Feddes
Repertor. 49 (1940) 12—13. — R. cavaleriei Lev. (1910) = R. heterophyllus Oliv. —
R. cavaleriei Lev. 1911 = R. leveilleanus Fedde. — R. coriaceifolius Lev. = Side-
roxylon wightianum Hook, et Arn. — fl. coronula Larrafiaga, nomen. — R. martini
Lev. = Rhamnella martini (Lev.) Schneider. — R. microphyllus Larrafiaga, nomen. —
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R. myrtillus Lev. = My r sine africana L. — R. pasteuri Lev. = Gar drier ia multi flora
Mak. — R. pruniforms Lev. = R. leptophyllus Schneider. R. yunnanensis Heppeler
= Rhamnella martini (Lev.) Schneider.

Z w e i f e l h a f t e A r t e n (spec, delendae): Rh. calycifolius, Rh. Occident alls,
Rh. pentaphylluSy Rh. rotundifolius, Rh. spicatus, Rh. turbinatus; alle benannt von
Sesse et Mocino, Fl. Mex. ed. 2 (1894), S. 61—64.

F o s s i l e A r t e n : Die zur Gattung Rhamnus gestellten Blattreste sind noch
unsicherer als die auf Zizyphus und Paliurus zuriickgefiihrten. Einige von ihnen sind
Europa und Nordamerika gemeinsam, z. B. R. rectinervis Heer (Monod, Neumexiko,
Colorado, Wyoming, Montana), R. alaternoides Heer (Schweiz, Colorado), R. ross-
maessleri Unger (Schweiz, Wyoming, Laramiegroup). Sowohl in Europa als in Gron-
land wurden R. gaudinii Heer (Schweiz, Leoben, Bohmen, Rixhoft), R. oeningensis
Heer (Oeningen) und R. heerii Ettingsh. (die beiden letzteren iiberdies in Island) ge-
funden. Aus der Quartarzeit sind R. cathartic us L. und R. frangula L. sowie R. lati-
folius L'Herit. bekannt. Der letztere, heute auf die Azoren und Kanaren beschrant,
war damals in Madeira vertreten. (Nach A. W e b e r b a u e r in E. P. 1. Aufl. III5.)
— R. graeffii Heer wurde auch fiir die westl. Vorberge des Ural, Distrikt Sterlitamak,
angegeben; vgl. A. K r y s h t o f o v i c h , in Acad. of scienc. Ukrainian SSR, Inst. of
Bot. Kiew (1938), 101.

N u t z e n. Die Rhamnus-Arten liefern Arzneimittel, Farbstoffe und Nutzholz.
Naheres hieruber im allgemeinen Teil, S. 46 f.

P a r a s i t e n. Puccinia coronifera Klebahn, Aecidien auf Rhamnus alpinus, R. ca-
tharticus, R. saxatilis, R. tine tor ins. Uredo- und Teleutoformen auf Avena, Lolium,
Festuca, Holcus, Alopecurus, Glyceria. — Puccinia coronata Corda, Aecidien auf Rham-
nus frangula. Uredo- und Teleutoformen auf Calamagrostis, Phalaris, Holcus, Agrostis,
Agropyrum. Beide Pilzarten sind als Schadlinge der Wiesengraser zu bezeichnen, Puc-

alni (Wallr.), ebenfalls eine Erysiphacee, auf Rh. catbarticus, in der var. divaricatus
Wallr.) auch auf Rh. frangula.

4. Oreorhamnus Ridley in Journ. of the Federated Malay States Museums X,
Part 2 (1920) 131; Fl. Malay Peninsula 1 (1922) 464. — 5 Sep., Pet. und Stam. Bluten
sehr klein, einzeln axillar, Achsenbecher haang, glockig, Kelchlappen dreieckig. Pet.
klein, spatelformig, zweilappig, die Antheren einschlieftend. Stam. vor den Pet. Die
Filamente gehen vom Diskusrand aus; der Diskus kleidet den Achsenbecher aus. Ovar
o b e r s t a n d i g , dreilappig, frei, 1 Samenanlage in jedem Fach. Griffelaste 3. Frucht
unbekannt. — Strauch oder Baum, aufrecht. Blatter wechselstandig, lanzettlich, gezahnt.

Ableitung des Gattungsnamens: dpo? (oros) = Berg; Rhamnus.
Eine Art: O. serrulata Ridley. Knospen rothaarig, Blatter diinnledrig, an beiden

Enden verschmalert, kahl, sechs seitliche Nervenpaare, etwa 7,5 cm lang, 2,5 cm breit.
Bluten kurz gestielt. Antheren langs aufspringend. Malayische Halbinsel (Kedah-Perak).

Aus der kurzen Beschreibung R i d 1 e y s geht hervor, daft die Pflanze in die Nahe
von Rhamnus gehoren diirfte (Achsenbecher vom Diskus ausgekleidet). Sie unterscheidet
sich von den meisten Rhamny.s-hnen durch die a x i l l a r en E i n z e l b l i i t e n und
besonders durch das d r c i l a p p i g e Ovar.

5. Macrorhamnus Baillon in Adansonia XI (1874) 273; Weberbauer in E. P.
l.Aufl. IIP, 414. — Bluten bis auf das dreifacherige Ovar fiinfgliedrig. O v a r f r e i .
Frucht kurz eiformig; Exokarp sich loslosend, rot. Endokarp holzig, in drei, langs der
Innenkante elastisch aufspringende Teilfriichtc zerfallend. Samen zusammengedriickt,
ohne Arillus, mit glanzender Schale, o h n e Nahrgewebe. — Kahler Strauch mit an den
Ansatzstellen der Blatter knotfgen Zweigen und abwediselnden bis fast gegenstandigeh,
eiformigen, fiedernervigen Blattern. Bluten (einzeln?) in den Blattachseln. Fruchtstiele
gekriimmt.

Ableitung des Gattungsnamens von .uctKpoq (lan^) und Rhamnus.

K
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Eine noch wenig bekannte Art, M. decipiens Baillon, auf Nordmadagaskar. Blatter
bis 8 cm lang, bis 6 cm breit, ganzrandig, kahl, beiderseits 5—7 Nerven, oberseits^ griin,
unterseits mit Ausnahme der rostfarbigen Nerven bleich blaugriin.

6. Schistocarpaea F. Muell. in Victor. Naturalist (March 1891) 182; F. M. Bailey,
Queensland Fl. 1 (1899, S. 269); E. P. 1. Aufl. I l l 5 , S. 415. — Fiinf Sep., Pet. und Stam.
Kelch tief fiinfspaltig, die Lappen abfallig. Diskus am Rand leicht gewellt. Ovar drei-
facherig, seitlich kaum mit dem Achsenbedier vereint; Griffel sehr kraftig, behaart,
langer als die Narbe. Frucht annahernd kugelig, dreilappig, ganz am Grunde von dem
teilweise freien Achsenbedier umgeben; Exokarp diinn, unregelmaflig in drei Teile
zerreifiend; Endokarp in drei, langs der Innenkante bis in die Aufienwand hinein auf-
springende Teilfriichte zerfallend. S a m e n s c h a l e p a p i e r i r t i g , graubraun,
glanzlos, m i t n e t z i g r u n z e l i g e r O b e r f l a c h e , E n d o s p e r m f e h l t . Keim-
blatter nach aufien stark gewolbt. Keimwurzel sehr klein, eingeschlossen. — Strauch
(oder Baum?) ohne Dornen, mit abwechselnden, kurzgestielten, derben, meist eiformig-
lanzettlichen, ganzrandigen, kahlen, beiderseits glanzenden, fiedernervigen, nicht mit
Driisen versehenen Bfattern. Bliiten in achselstandigen und endstandigen Trugdolden,
mit behaarten Stielen.

Schistocarpaea von a\iar6q (gespalten) und Kapiroq (Frucht). — Eine Art in
Queensland (Ostkiiste, etwa 17° siidl. Breitc), siehe Karte S. 39 . — S. johnsonii F.
Muell. Von lorbeerartigem Aussehen, Blatter spitz, 10—20 cm lang.

7. Ceanothus [L. in Acta Soc. sc. Upsala (1741) 77] L. Spec. pi. ed. 1 (1753)
195; Gen. pi. ed. 5 (1754) 90; Weberbauer in E. P. 1. Aufl. I l l 5 , 412. — Forrestia Raf.
in Med. Repos. New York II (1806) 422; non Forrestia A. Rich. 1834 (Commelinac).
— Canothus Raf.' in Med. Repos. New York V (1808) 360; — Meist fiinf, selten vier
oder sechs Sep., Pet. und Stamina. Sep. meist gefarbt, einwarts gebogen. Petala genagelt,
abstehend oder nach auswarts-abwarts gebogen, meist langer als die Sepala, nur an-
fangs die langen Stamina einsdiliefiend. Achsenbedier nur wenig iiber die Ansatzstelle
des Ovars verlangert, ziemlich flach, daher O v a r h a l b o b e r s t a n d i g , von dem
wulstigen, ringformigen, oft gewundenen, verschieden breiten, oft gefarbten Diskus um-
geben, fast frei bis nahezu vollig seitlich vereinigt mit dem Achsenbedier, drei-, selten
vierfacherig; Griffel drei- bis vierspaltig. Frucht unterhalb der Mitte vom Achsenbedier
umgeben, kugelig bis kreiselformig, am Scheitel dreilappig, mit lederartigem bis schwach
fleischigem, oft Harz ausscheidendem Exokarp; Endokarp septizid in 3 bis 4 Kokken
zerfallend, die mit einem langs der Innenkante verlaufenden und zwei kleineren, am
Grunde der Innenwande gelegenen Spalten elastisdi aufspringen. (Die Offnungsweise
ennnert sehr an die der Euphorbiaceenfriichte.) Samen bisweilen mit kleinem Arillus;
Endosperm mit flachen Keimblattern. — Straucher oder (selten) kleine Baume, zuweilen
dornig. Behaarung verschieden. Blatter abfallig oder immergrun, meist abwechselnd,
seltener gegenstandig, vom Grunde her fingerig, dreinervig oder fiedernervig, klein-
gesagt, ganzrandig, oder driisig gewimpert, von mannigfacher Gestalt und Konsistenz.
Bliiten a u f l a n g e n P e r i c l a d i e n und abgesetzten kurzen Bliitenstielen, in meist
sowohl terminalen als seitlichen, a u s s i t z e n d e n D o l d e n z u s a m m e n g e s e t z -
t e n R i s p e n o d e r t r a u b e n a h n l i c h e n B l u t e n s t a n d e n . M e i s t a u f i e r
d e n P e t a l a a u c h d i e S e p a l a u n d B l i i t e n s t i e l e ( A c h s e n t e i l e ) g e -
f a r b t , w e i f i , r o s a o d e r b l a u .

L i t e r a t u r : P a r r y in Proc. Davenport Acad.'V (1885—1889) Davenport 1893. —•
W. T r e l e a s e in A. Gray, ed. B. L. Robinson. Synopt. Fl. North America I 1 (1895—97)
409—417. — W. H. B r e w e r and S. W a t s o n in J. D. Withney, Geolog. Survey of Cali-
fornia, Bot. I (1880) 103—104. — J. N. R o s e , Mexican and central amer. pi., in Contrib.
U. S. Nat. Herb. XII 7 (1909) 283. — P. S t a n d l e y , Trees and shrubs of Mexico, in
•Contrib. from the U. S. Nat. Herb. XXIII 2 (1922). — W. L. J e p s o n , Manual of flowering
pl. California (1923) 613—625, mit Schliissel der zahlreichen kaJifornisdien Arten. — Le R o y
A b r a m s , A phytogeographic and taxonomic study .of the South. California Trees and
Shrubs, in Bull. New York Bot. Garden VI Nr. 21 (1910) 408—415; mit Schlussel fur die sud-
kalifornischen Arten. — L. R o w n t r e e , The native Ceanothus of California, in New Flora
and Silva (1933) 149—155, t. 50—53. — H. E. M c M i n n , A geographic and taxonomic
study of the California species of the genus Ceanothus, in Contrib. Dudley Herb. Stanford
Univ. I Nr. 4 (1930) 121—149, 1 Taf. — T. Hay , Plants new or noteworthy; Ceanothus spinosus
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Nutt., in Garden. Chron. 93 (1933) 169, 1 Fig. — A. D a v i d s o n , Paynes's new hybrid lilac,
Ceanothus spinosus u. C. arboreus, in Bull. S. Calif. Acad. Sc. XVI (1917) 45—46, 1 Taf. —
B. S h i m e k , The genus Ceanothus in Jowa, in Proceed. Jowa Acad. Sci. XXVIII (1921)
230—242, mit Taf. VIII; behandelt insbesondere die Variabilitat dcr Blattform von Ceanothus
americanus L. und C. ovatus Desf. — O. A. F a r w c l l , Range extension of C. sanguine us,
in Rhodora 17 (1915) 229—230. — J. V. S u r i n g a r , uber Synonymie, in Meded. Herb.
Leiden 56 (1928) 31. — J. T h. H o w c 11, Studies in Ceanothus I, Leaflets of Western Bot. II
(1939—1940) 159—165; II 202—207; III 228—240; IV 259—262. — C. K. S c h n e i d e r ,
Illustr. Handb. Laubholzkunde II (1912) 291. — H o w a r d E. M c M i n n , The importance
of Field Hybrids in determining species in the genus Ceanothus. Proc. California Acad. Sci.
4vr. 2 5 Nr. 14 p. 323—356, pis. 28—36 (1944). — V a n Re n s s e 1 a e r, M. and H. E.
M c M i n n , Ceanothus — Santa Barbara Botanic Garden, Santa Barbara. (1942). —

A b l e i t u n g d e s N a m e n s : KedvuuGos [von Keeiv (= Kaieiv) brennen, stechen]
nannte Theophrast eine stachlige, nicht naher bekannte Pflanze, vielleicht eine Distel,
deren Namen L i n n e beniitzte, um eine neue Gattung zu bezeichnen. — In Kalifornien
heifit Ceanothus ,,W i 1 d 1 i 1 a ca, der deutsche Gartnername ist nS a c k e 1 b 1 u m ea.

L e i t a r t : Ceanothus americanus L. Spec. pi. (1753) 195; Internal. Rules of Bot.
Nomencl. 3. Ausg. (1935) 140. L i n n e hat'l. c. 196 aufier der. genannten Art noch C.
asiaticus L. = Colubrina asiatica (L.) Brongn. und C. afrkanus L. = Noltea africana
(L.) Reichenb.

Das Verbreitungsgebiet der Gattung Ceanothus reicht von Siidost-Kanada und
dem siidlichen Britisch-Kolumbien bis nach Guatemala. Weitaus die meisten Arten
kommen in Kalifornien vor; etwa 16 Arten werden fur Mexiko angegeben, nur wenige
finden sich ostlich der Rocky Mountains. Die Gesamtzahl der Arten belauft sich, wenn
man von einer Anzahl zweifelhafter alter Angaben absieht, auf 55.

In dem Buche ^ C e a n o t h u s " (Part I, Ceanothus for Gardens, Parks and Road-
sides, von M. v a n R e n s s e l a e r , Part II, A systematic study of the genus Ceanothus
von H. M a c M i n n , Santa Barbara 1942) sind auf S. 163—170 eingehende Schliissel
fiir die beiden Untergattungen von Ceanothus gegeben, und zwar fiir 54 Arten, auch
sind die Varietatcn und Bastarde beriicksichtigt. Zahlreiche Abbildungen sind beigefiigt.
Im Folgenden ist die Gliederung von M a c M i n n gegeben:

S e k t i o n 1. Euceanothus (Parry als Subgenus) Mac Minn. Blatter abwechselnd;
Friichte ohne Hornchen aber oft mit Kammen oder Kielen auf der Riickseite der
Fa'cher; Nebenblatter diinn und bald abfallend; Stomata auf der Blattunterseite, nie
in eingesenkten Hohlungen. Die beiden Arten C. metacarpus und C. verrucosus ge-
horen, obwohl sie wechselstandige Blatter haben, zur Sektion Cerastes, welche sonst
gegenstdndige Blatter besitzt.
A. Pflanzen gewohnlich mit dornigen Zweigen.

I. Blatter mit einer Hauptader am Grunde, ganzrandig (gezahnt an jungen
Trieben), glanzend und kahl auf beiden Seiten, im Normalfall etwa 1,2 bis
2,8 cm lang: C. spinosus Nutt. Kalifornien und Niederkalifornien. Bastarde:
C. spinosus X thyrsiflorus; C. spinosus X sorediatus.

II. Blatter mit drei Hauptadern am Grunde, die zwei seitlichen oft wenig deutlich,
nur seiten kahl und glanzend auf beiden Seiten.
a) Blatter im Normalfall 2,5—6,3 cm lang, grau bis blaulichgrun: C. incanus

Torr. et Gray, Kustenketten des mittleren Nord-Kalifornien.
b) Blatter im Normalfall weniger als 2,5 cm lang.

1. Blatter zweimal oder mehr als zweimal so lang wie breit, diinn und
gewohnlich an die yon Thymian erinnernd: C. fendleri Gray. Mexiko:
von Sonora bis Chihuahua und Coahuila, nordwarts in Neu-Mexiko,
West-Texas, Arizona, Colorado, Utah, vielleicht audi in Wyoming und
Siid-Dakota.

2. Blatter nicht zweimal so lang wie breit. — a) Blatter deutlich silber-
haarig oder grau oder braunlich filzig auf beiden Seiten, ganzrandig:
C. fendleri Torr. et Gray var. yenosus Trel. — 0) Blatter nicht deutlich
silberhaarig oder beidseitig filzig. — |) Blatter auf beiden Seiten kahl
und glanzend oder annahernd so, nicht blaulichgrun. — §) Blatter ganz-
randig, dick: C. fendleri Torr. et Gray var. viridis Gray — §§) Blatter
driisig-kleinzahnig bis kleingesagt, diinn: C. buxifolius Willd. Mexiko-
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osdiehe unt! westlichc Sierra Madrc und Gebirgc des Osccns. — f t ) .
Blatter nicht bcidscitig kahi und glSnzcnd, — §) Blatter auf beiden
Scitcn grau bis biaugrun. — —) Nicderc und gewohnlieh halb-
aufrcchtc, sprci7wiidisi^c StrSudncr, 30—ICO cm hoch. Bliircn weiiJ,
Irudit dreiknnt(gT ccwa 5 mm breit, deuttidi gelappt: C. coreitilattts Kell.
Kalifornien, minlere uiid hoherc Krhcbungcn in den Gcbirgcn. BastArdc
mic C. velutittxs, parvifolius. intcgerrimits, prostratus und divcrsifoiim
siiid bcobaditct. — — - ) Grofiere und niehr aufrechtc Straudier, 1,5 bis
4 ni. Bliiccn Jidir- bis dunkel purpurblau bis fast weifi; F:ruchc kugclig.
etwa 8 mm Durchmesser: C. letscoHermis Greene. Kalifornien und Nicdcr-
kalifornicn, Chaparral-2one. — $$) Blatter urucrsdts dicht grau- odtr
weilSfil^ig, oben dcutlich kali! odcr t'ein kurzliaarig, fein driisig gczahnc
bis ganzrandig. — =) Astdicn grau bis blaugrun: C. cordttlatus Kdl. var.
minor Mai; Minn. Sud-Orc«on. — = =) Astchen oben dcutlich kahl
oder fein kurzhaarig. FemdrtisJg gczh'hnck bis ganzrandig dunkctbr.iun
bis fast sdiwar/: C. depre$$tt$ Bcnth. 1m westlidien Mittcl-Mcxiko.
Variable Arr.

Fb. 19. Ccanothus itttegtrrittHts Hook, tt Arn. — 1 Bliite; 2 Pec; J Char. — N.idi Bot. Magaz.
(1899) t. 7640,
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B. Pflanzen nidit dornig, manchmal die Zweigc sehr kurz und starr, aber nicht
eigentlich dornig.

I. Blatter an der Basis mit 3 Hauptnerven, die zwei seitlichen oft etwas undeutlich.
a) Blatter etwa 3 mm lang oder noch kiirzer; Bliiten weifi: C. microphyllus

Michx. Siidostl. Kiistenstreifen, Florida, Alabama, Georgia.
b) Blatter 6 mm bis 75 mm lang.

1. Blatter ganzrandig, nicht immergrun oder whalb" immergrun. — a) Blatter
6 mm bis 25 mm lang. — t) Bluten weifi. — §) Astchen fadenformig;
Blatter elliptisch, 6 mm oder weniger breit; Bluten in ebenstraufiigen
Knaueln: C. scrpyllifolius Nutt. Kustenstreifen von Florida und Georgia.
— §§) Astchen dick; Blatter eiformig, breit elliptisch oder fast kreis-
formig, iiber 6 mm breit; Bluten in kurzen traubigen Knaueln: C. mar-
tinii M. E. Jones. Berge von Utah, Nevada und Colorado. — f t ) Bliiten
blau, in kurzen traubig oder rispig angeordneten Knaueln; Blatter oblong-
elliptisch bis schmal-elliptisch: C. parvifolius (Wats.) Trel. Kalifornien.

P) Blatter im Normalfall 12 mm bis 75 mm lang, manchmal bei
Pflanzen sehr trockener Standorte kleiner, niemals kreisrund, Bluten weifi
oder blau, selten rosa: C. integerrimus H. et A. Deer Brush. Siid-
Kalifornien nordlich bis Oregon und Washington, auch in Arizona und
Neu-Mexiko. Mac Minn gibt eine Obersicht iiber die Varietaten dieser
Art. Bastarde wurden beobachtet mit C. cordulatus, C. tomentosus und
C. lemmonii.

2. Blatter driisig, klein gezahnt, klein gesagt oder gesagt, einjahrig oder
immergrun. — a) Blatter nicht immergrun, Bluten weifi. — f) Blatter
weniger als 18 mm lang, breit eiformig oder fast kreisformig: C. martinii
M. E. Jones. Siehe unter B I b a t §§• — t t ) Blatter im Normalfall mehr
als 18 mm, lang, nicht annahernd kreisformig. — §) 1,2 m bis 4 m hohe
Straucher; Zweige mit rotlicher Rinde; Bluten in Rispen, aus altem Holz
hervorkommend: C. sanguineus Pursh. Nord-Kalifornien nordlich bis
Britisch Columbia, ostlich bis Idaho und Montana. — §§) Meist weniger
als 1,2 m hohe Straucher, Zweige im Alter rotlich; Bluten in Zymen, die
zu Trauben oder Rispen angeordnct sind, an einjahrigen Zweigen. —
= ) Gemeinsamer Blutenstandsstiel verlangert, im Normalfall ohne Blat-
ter; Blatter breit-eiformig oder langlicheiformig: C. americanus L. Oest-
liche und mittlere Vereinigte Staaten, von Maine bis Nord-Dakota,
siidwarts bis Florida und Texas; in Siid-Kanada von Ontario bis Mani-
toba. In Nord-Karolina bis 1400 m Hohe. ,,Wi 1 d - s no w b a 11". Me-
dizinisch verwendet gegen Milz- und Leberkrankheiten, siehe G. M a -
da u s , Lehrbuch biolog. Heilmittel I (1938) 867. Blatter und Bluten als
Tee-Ersatz, vgl. A. S t r e h l e in Mitteil. Deutsch. Dendrolog. Gesellsch.
52 (1939) 171: N e w J e r s e y - T e e . — = = ) Gemeinsamer Bluten-
standsstiel kurz, gewohnlich beblattert; Blatter langlich-elliptisch, ei-
formig-lanzettlich oder elliptisch-lanzettlich: C. ovatus Desf. Neu-Eng-
land-Staaten, sudlich bis Florida, westlich bis Neu-Mexiko, Colorado,
Nord-Dakota und Manitoba, Kanada. — |3) Blatter immergriin; Bliiten
weifi, blau oder purpurn. — f) Bliiten weifi. — §) Blatter kahl, oberseits
mit lackartigem Oberzug und gewohnlich klebrig, 37—75 mm lang, zer-
druckt von strengem Geruch: C. velutinus Dougl. Bergzonen von HOC
bis 3000 m; Kalifornien bis Brit. Columbia, ostlich bis Nevada und den
nordl. Rocky Mountains; Siid-Dakota. — §§) Blatter oberseits ohne
Lackiiberzug, ohne ,,Medizinal-Geruch". — --=) Blatter unterseits dicht
filzig: C. coeruleus Lag. Berge Mexikos, von Sonora und Coahuila siid-
warts bis Guatemala. — = = ) Blatter unterseits nicht dicht filzig. —
/) Blatter unterseits mit stark hervortretenden Nerven: X C. mendoci-
nensis Mac Minn (wohl Hybride C. thyrsiflorus X velutinus var. lae-
vigatus). Kalifornien, Gebiet von Mendocino und benachbarte Gegenden.
— //) Blatter ohne erhabene Nerven unterseits: C. loren?enii Jepson
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(wahrschcinlich Hybride von C. velutinus und C. cordulatus). Kalifor-
nien, Sierra Nevada, ostlich bis Nevada. — f t ) Bliiten blau oder purpurn
bis fast weifi. — §) Zweige mehr oder weniger starr und spreizend,
mandimal etwas dornahnlich; Blatter 10—37 mm. — =) Blatter unter -
seits deutlich weifiwollig-filzig: C. tomentosus Parry. Vorberge der Sierra
Nevada in Kalifornien. — = = ) Blatter griin und fast kahl bis blafi
und etwas grau kurzhaarig oder rauhaarig, aber nicht wollig-filzig unter-
seits. — /) Astchen deutlich rauhhaarig oder zottig Blatter oberseits meist
kurzhaarig oder zottig, unterseits rauhhaarig oder kurzhaarig: C. oli-
ganthus Nutt. Kalifornien. Hierher: var. orcuttii (Parry) Jepson. ^—
//) Astchen kahl oder leicht kurzhaarig, aber nicht rauhhaarig oder zottig;
Blatter oberseits gewohnlich kahl und glanzend, unterseits heller und
kurzhaarig: C. sorediatus H. et A. Kalifornien. — §§) Astchen biegsam;
Blatter 18—75 mm lang. — =) Astchen kantig oder gerippt; Blatter
selten iiber 25 mm breit. — /) Blatter unterseits gewohnlich grau-seidig.
die Rander riickgerollt: C. griseus (Trel.) Mac Minn. Kalifornien.
Hierher var. horizontalis Mac Minn, eine niederliegende Form. — //)
Blatter nicht unterwarts seidig, die Rander nicht riickgerollt. — X) Adern
der Blattunterseite stark hervortretend; Astchen nicht durch Driisen-
sekretion rauh: C. thyrsiflorus Esch. Kalifornien bis Oregon. Hierher var.
repens Mac Minn. — XX) Adern der Blattunterseite nicht hervortretend;
Astchen durch zahlreiche Driisen-Knotchen rauh: C. cyaneus Eastw. Kali-
fornien, San Diego-Gebiet. — = =) Astchen nicht kantig oder gerippt. —
/) Blatter unterseits filzig oder kurzfilzig. — X) Blatter breit-eiformig'
bis breit eiformig-elliptisch, 25—75 mm lang, 18—37 mm breit, unter-
warts etwas grau, filzig; Frucht dreikantig, 6—8 mm breit, ganz rauh:
C. arboreus Greene. Auf den Kalifornien vorgelagerten Inseln. Die grofite
Cenaotbus-Art, bis 8 m hoch. — XX) Blatter langlich-lanzettlich bis
eiformig, stark zugespitzt, unterwarts dicht braun- oder weififilzig;
Frucht fast kugelig, kahl, glatt: C. coeruleus Lag. Mexiko. — //) Blatter
unterseits ± kahl. — X) Blatter weniger als 18 mm breit. — +) Blatter
mehr als 18 mm lang: X C. regius (Jeps.) Mac Minn (Hybride von C.
thyrsiflorus und C. papillosus). Kalifornien. — + + ) Blatter kiirzer:
X C. lobbianus (Hook.) Mac Minn (wohl Hybride C. griseus X C. denta-
tus). Kalifornien. Abbildung: Curtis Bot. Mag. t. 4810 (unter Fig. 4811).
— XX) Blatter mehr als 18 mm breit. — +) Blatter 18—37 mm lang:
X C. mendoncinensis Mac Minn. Siehe unter 2 (3 | § § = = / • — + +)
Blatter 25—75 mm lang: C. arboreus Greene (siehe oben) var. minor
Mac Minn.

II. Blatter gewohnlich mit einem Hauptnerven an der Basis, manchmal mit 2 ba-
salen Seitennerven, die starker hervortreten und langer sind als die iibrigen
Sei tenner ven.
a) Stipcln undeutlich, bald abfallend.

1. Blatter ganzrandig oder selten am Scheitel gezahnelt, kahl. — a) Bliiten
weiG; Frucht etwas dreikantig, dreilappig, 6 mm oder mehr breit, mit
deutlichen driisigen Kammen, Blatter stark und ziemlich dick: C. palmeri
Trel. Steht zwischen C. integerrimus und spinosus. Kalifornien. — P)
Bliiten weifi oder blau. Frucht gewohnlich weniger als 6 mm breit oder
wenn breiter,* nicht dreikantig. — |) Halbaufrechte und spreizende
Straucher, 30—110 cm hoch; Rispen einfach, 12—37 mm lang; Bliiten
blau: C. parvifolius (Wats.) Trel. Kiistenketten von Kalifornien. — f t )
Aufrechte Straucher, l - 4 m hoch; Rispen meist zusammengesetzt, 50 bis
180 mm lang. — §) Blatter stark und dick, durchaus immergriin, manchc
Pflanzen mit dornigen Zweigen: C. spinosus Nutt. Berge Siid-Kalifor-
niens, meist in Kiistennahe. — §§) Blatter weniger fest, diinner, nicht rein
immergriin: C. integerrimus H. et A. Deer Brush. Kalifornien, Arizona.
Neu-Mexiko. Formenreiche Art.
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2. Blatter nicht streng ganzrandig, meist kurzhaarig, wenigstens unterseits. —
a) Bliiten weifi; Blatter unterseits braunlich filzig: C. ochraceus Suessen-
guth. Nord-Mexiko. — P) Bliiten blau; Blatter unterseits nicht braunlich
filzig. — t) Infloreszenzen 75—200 mm lang, oft unterbrochen; Blatter
elliptisch bis eiformig, 12—50 mm lang, unterseits dicht zottig, ein- oder
dreinervig, die zwei subbasalen Seitennerven oft verdeckt durch die riick-
gerollten Blattrander; Zweige kantig: C. parryi Trel. Tiefblaue Bliiten.
Kalifornien. — f t ) Infloreszenzen 12—50 mm lang, oft fast kugelig;
Zweige nicht kantig. — §) Blatter oberseits deutlich driisig-papillos, ellip-
tisch bis langlich-elliptisch, 12—50 mm lang: C. papillosus T. et G. Kali-
fornien. — §§) Blatter auf der Oberseite nicht driisig-papillos, aber oft an
den Randern driisig-kleingezahnt, klein gesagt oder papillos, oder Driisen
auch ganzlich fehlend. — =) Blattrander deutlich riickgerollt, einnervig.
— /) Blatter kreisformig oder breit-elliptisch, 6—25 mm lang, die Ober-
seite iiber der Mittelrippe und den Seitennerven tief gefurcht, die Rander
manchmal leicht driisig: C. impressus Trel. Kalifornien, Santa Barbara.—
/)) Blatter elliptisch oder schmal langlich, durch Einfaltung am Scheitel
abgestutzt erscheinend, 3—12 mm lang, manchmal am scheinbaren Rand
driisig-papillos, am wirklichen driisig-kleingezahnt: C. dentatus T. et G.
Kalifornien. — var. floribundus (Hook.) Trel. und microphyllus Hort. —
= =) Blatter nicht mit riickgerollten Randern, manchmal undeutlich drei-
nervig, oft gewellt. — /) Niederliegende Straucher. — X) Alle Blatter
wechselstandig; Frucht fast kugelig; junge Zweige dicht zottig, Blatter
dicht behaart, eiformig, kreisformig, elliptisch, breit langlich oder um-
gekehrt eiformig, 12—37mm lang: C. diversifolius Kell. Kalifornien. —
XX) Manche Blatter gegenstandig: X C. serrulatus Mac Minn. Kalifor-
nien (wahrscheinlich Hybride C. prostratus X C. cordulatus). — //) Nie-
dere, mittelgrofie oder hohc Straucher, 0,20—1,20 m, selten 3 m hoch. —
X) Zweige kahl: X C. veitchianus Hook, (wohl Hybride zwischen C.
griseus und C. rigidus). Kalifornien. —. XX) Zweige nicht kahl. —
+) Blatter oberseits glanzend, meist mehr oder weniger gewellt, bei den
Varietaten flach, Zweige nicht deutlich weifilich: C.foliosus Parry. Kali-
fornien. — + + ) Blatter meist oberseits glanzlos, flach, Zweige deutlich
weifilich: C. lemmonii Parry. Kalifornien.

b) Stipeln dauernd, verdickt und korkig; Bluten weifi.

1. Friichte nicht oder nicht alle gehornt. — a) Blatter alle wechselstandig,
rund-umgekehrt eiformig, oder dreieckig-umgekehrt eiformig, 6—12 mm
lang, ganzrandig oder klein gezahnt; Frucht etwa 4,5 mm im Durch-
messer: C. vermcosus Nutt. Kalifornien und nordl. Nieder-Kalifornien.—
|3) Blatter teils wechsel-, teils gegenstandig, oblanzeolat bis breit elliptisch,
9—25 mm lang, ganzrandig; Frucht 6—9 mm breit: C. insularis Eastw.
Auf den Kalifornien vorgelagerten Inseln.

2. Frucht mit deutlichen, subapikalen Hornchen, 9—12 mm im Durchmesser:
C. megacarpus Nutt. Kalifornien und Insel Santa Catalina.

S e k t i o n 2. Cerastes (S. Watson, Bot. California I (1880) 104, als Subgenus)
Mac Minn. Blatter gegenstandig; Frucht gewohnlich mit apikalen oder subapikalen
Hornchen. N e b e n b l a t t e r meist bleibend, verdickt, korkig; Stomata in vertieften
Hohlungen auf der Unterseite der Blatter. C. verrucosus, C. megacarpus und C. insu-
laris (manche Formen) haben wechselstandige Blatter und sind daher unter Euceanothus
aufgefiihrt.
A. Blatter mit 3 Basalnerven: x'C. rugosus Greene (wohl Hybride zwischen C. pro-

stratus und C. velutinus). Kalifornien.

B. Blatter mit 1 Basalnerv.
I. Blatter unterseits dicht weififilzig, meist mit riickgerollten Randern.

a) Blatter langlich-elliptisch, 6—15 mm lang, mit riickgerollten Randern, ganz-
randig oder selten mit 1—2 Zahnen.



1. I-rudu mil apikalcn Horndicn: C. crassifolirts Torr. var. minor Mac
Minn. Kalifornien, San Luis Obispo-Cchiet.

2. Frudu ohne apikale Hoindicn: C. lanuginosus (Jones) Rose. Mcsiko.
b) Blatter breit ciliptisch, eiformig odcr elltprisch-umgckchrt eirormig, 6—30 mm

lang, gewOhfllida mit einigen grobcii Zahiien, manchc nur klcindornig ge-
zahiu oder audi fasi ganzrnndig.
1, Blatter 6—12 mm lang; Frudit eiwa 3 mm brcit, ohne Jeutliche Horn-

chen, wenn solthc vorbanden seitlich und schlccht ausgebildet: C
otayensis Mac Minn. Steht zwischen C. crassifolius und C. gregg» var.
perptexans. Kalifornien, San DiegO-Gebiet

2. Blatter 12—30 mm lang, Frudit kugclig 6—12 mm breit, mit deutlichen
apikafen oder subapikalen Htirnchen: C. crassifoiins Torr. Kalifornien.

II. Blatter untcrscics nicht deutiidi weiBfiizig, mcist liicr heller und etwas gr.iu.
a) Blmcn weift.

Li Hornchen dcr Fradtt klein und scitlidi oder undcutlidi, sclten bci cinigcn
Varianten subapikal. — «) Ptlanzcn melst mehr als 75'cm hoch, auf-

Fig. 20. Ceatiotb/ts vcrrncoius Nutt. — 7 Stiidt da Stengels mtr \V.tr/t-i>; 2 liliitc; 3 Ov.ir. —
Nd Bot. Magaz. (1852) v. 4660,
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recht. — '(") Frucht 4—5 mm im Durchmesser: C. greggii Gray und Va-
rietaten. Siidwestliche Vereinigte Staaten und Mexiko. — t f ) Frudit
6—12 mm im Durchmesser. — §) Stipeln klein, undeutlich; Hornchen an
der Frucht seitlich und ziemlich deutlich; Blatter oblanzeolat, am Scheitel
gerundet oder stumpf; Frucht 6—9 mm im Durchmesser: C. cuneatus
(Hook.) Nutt. var. submontanus (Rose) Mac Minn. Niederkalifornien
und Bergwiisten von Kalifornien und Nevada, wohl auch Arizona. —
§§) Stipeln deutlich; Hornchen an der Frucht fast oder ganz undeutlich;
Blatter keilformig obovat oder breit elliptisch, am Scheitel gestutzt;
Frucht 9—12 mm im Durchmesser: C. insularis Eastw. Auf den Kali-
fornien vorgelagerten Inseln. — (3) Pflanzen meist weniger als 75 cm
hoch, halb-aufrecht, mit gebogenen oder spreizenden Zweigen: C. ar-
cuatus Mac Minn. Kalifornien.

2. Hornchen an der Frucht meist deutlich apikal oder subapikal. — a) Pflan-
zen ausgebreitet, bis 75 cm hoch, halb auf recht bis niederliegend; Zweige
von der Basis her bogig oder spreizend: Pflanzen hybriden Ursprungs:
C. flexilis Mac Minn (C. cuneatus X C. prostratus) Kalifornien; C. con-
nivens (Greene) Mac Minn (C. prostratus X C. fresnensis, ev. auch X C.
cuneatus) Kalifornien. C. bakeri (Greene) Mac Minn, hybrid. Nevada. —
C. arcuatus Mac Minn, siehe unter 1 p. Ferner unbenannte Hybriden
zwischen C. cuneatus, C. prostratus und C. fresnensis. — (3) Pflanzen
gewohnlich 75—240 cm hoch, aufrecht oder die Aste vom Grunde bogen-
formig aufsteigend. — f) Alle Blatter an ausgewachsenen Zweigen ganz-
randig; Frucht gewohnlich 6 mm breit oder weniger: C. cuneatus (Hopk.)
Nutt. Kalifornien, Niederkalifornien, Oregon. — f t ) Blatter an aus-
gewachsenen Zweigen teilweise gezahnt; Frucht 7,5—9 mm breit. —
§) Knospenschuppen grofi und dicht filzig, Blatter unterseits fein kurz-
filzig: C. crassifolius Torr. var. planus Abrams. Kalifornien. — §§)
Knospenschuppen klein und nicht dichtfilzig; Blatter unterseits nicht fein-
filzig, sondern heller und etwas grau: C. ferrisae Mac Minn. Kalifornien.

b) Bluten blau, purpurn, lavendelfarbig oder fast weifi.
1. Pflanzen niederliegend, wurzelnd. — a) Blatter beiderseits glanzlos, ei-

formig oder elliptisch oder umgekehrt eiformig bzw. umgekehrt lanzett-
lich, nicht mehr als 12 mm lang, ganzrandig oder mit 1—3 kleinen
Zahnen in der Nahe des Scheitels; Frucht mit kleinen seitlichen oder
subapikalen Hornchen oder diese rudimentar; Zweige dicht kurzfilzig: C.
fresnensis Dudley ex Abrams. Kalifornien, siidl. Sierra Nevada. — p)
Blatter oberseits gewohnlich kahl und glanzend; Frucht mit deutlichen
apikalen, subapikalen oder seitlichen spreizenden Hornchen; Zweige oft
kahl. — t) Blatter im Normalfall 7,5—18 mm breit, die Rander ge-
wohnlich mit zahlreichen Zahnen; Frucht mit aufrechten, apikalen Horn-
chen, ohne mittelstandige Kamme: C. gloriosus J. T. Howell. Kiisten-
klippen nordlich der San Francisco-Bay, Kalifornien. — t f ) Blatter im
Normalfall weniger als 12 mm breit, wenn breiter, dann die Friichte
gewohnlich grofier und mit vorstehenden winkelig abstehenden Hornchen
und mittelstandigen Kammen. — §) Blatter fast kreisformig, mit kleinen
Zahnen oder ganzrandig; Bluten lavendelfarbig oder hellblau: C. ramu-
losus (Greene) Mac Minn var. minor 2 Mac Minn. Niederliegend. Santa
Barbara-Gebiet, Kalifornien. — §§) Blatter nicht kreisformig; Bluten
dunkelblau bis lavendelfarbig. — =) Blatter gewohnlich schmal um-
gekehrt-lanzettlich, keilformig-spatelig oder schmal-elliptisch, weniger
als 6 mm breit, mit 1—3 kleinen Zahnen am Scheitel: C. pumilus Greene.
Kalifornien, Berge der Mendocino- und Del Norte-Gebiete und in SW-
Oregon. — ==-.) Blatter gewohnlich breiter, oft bis 12 mm und dariiber.
— X) Pflanzen mit alien Asten niederliegend oder die aufrechten Aste
nur bis 15 cm hoch: C. prostratus Benth. Kalifornien, Oregon, Washing-
ton. — XX) Pflanzen mit niederliegenden und aufrechten Asten, die



Rhamnaceac (Suessenguth)

Ictzreren 20—50 cm: C. confusus J. T. Howell. Kalifornien, Sonoma-
Gebtec.
Pflanzcn nicht niedcrliegend. — «) Frudit 3—6 mm breit, mit aufreditcn,
cinfactan apik.ilcn oder subapikalcn Hornchen, oder die Hiirndieii rudi-
mentar (bci manchen Formen von C. arcttatns und C ramulosits). —^
f) Blatter mit sdiarfcn klcrndontigcn Zahnen, oft bogig gezahnt, so dafi
die Blatter an die von Ilex crinnern. — §) Blatter racist wenigcr ate
12 mm lartg, weniger als 9 mm brcit, mil 4—8 klcindorntgen ZShnen;
Rindc gewohnjidi j:r.iu: C. sonomensis ]. T. Howell. Kalifomicn, Sono-
ma-Gebjet. — §§) Blatter mcist 12—24 mm L&ng; Rinde braud. —
X) Blatter mcist oberseits konkav oder troglfbrmig* die Rander gcwctlt;
Stipcln .̂ ehr grols.und vorstehend; Sprosse sebr'sttif und starr: C. pur-
pureits Jcpson. Kalifornien, Napa-Gebiet, — X,x) Blatter nicist fladi.
die Rander selten wellig; Aste weaiger sieif: C- divergent Parry. Wenige
Standortc im obercn Napa-Ta!, Kalifornien. — ff) Blatter meisc ge-
/iihnt, abcr nidit kleindornig wic bci f), manche ± ganzrandig, flach. —
§) Blatter fast ringsum gezahnt, selten fast gsnzrandig; Stipctn stark

Fig. 21. Cearsothus jcpionii Greene. — Original,
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hervortretcnd, etwa 4—5 mm lang. — X) Pflanzen mit steifen, starren,
aufrechten Sprossen, Astchen kurz und steif; Blatter 6—15 mm lang: C.
masonii Mac Minn. Kalifornien, Bolinas Ridge. — XX) Pflanzen mit
mehr schlaff divergierenden und bogenformigen Sprossen und Asten; Blat-
ter 12—37 mm lang: C. gloriosus J. T. Howell var. exalt at us J. T. Ho-
well. Kalifornien, Kiiste. — §§) Blatter nur am Scheitel gezahnt oder
ganzrandig; Stipeln weniger als 3 mm lang. — X) Aste gewohnlich
gerade und fest. Blatter gehauft an kurzen seitlichen Astchen, meist mit
Zahnen, oft am Scheitel gestutzt. Bliiten dunkel- oder leuchtendblau: C.
rigidus Nutt. Kalifornien, Carmel-Monterey-Gebiet. — XX) Aste zur
Verlangerung und zur Bogenform neigend; Blatter weniger gehauft, meist
ganzrandig oder mit wenigen Zahnen; Bliiten hellblau, lavendelfarbig
bis fast weiG. — +) Rinde grau und glatt: C. arcuatus Mac Minn. Kali-
fornien, Gebirge von 1000—2500 m. — + + ) Rinde braun und oft rauh:
ramulosus (Greene) Mac Minn. Kalifornien, in Kiistennahe (mehrere
Formen). — P) Frucht 6 mm breit oder mehr, mit grofien Hornchen und
vortretenden Kielen oder Kammen. — f) Blatter herabgebogen, ver-
schiedenartig gefaltet oder wellig, mit 4—5 groben, dornigen Zahnen an
jedem Rand: C. jepsonii Greene. Nordl. zentr. Kiistenberge von Kali-
fornien. — f t ) Blatter nicht herabgebogen, flach, mit 6—8 Zahnen an
jedem Rand: C. jepsonii Greene. Nordl. zentr. Kiistenberge von Kali-
fornien, siidl. Sierra Nevada.

Auf die schwierige S y n o n y m i k der Gattung kann an dieser Stelle nicht ein-
gegangen werdcn; hier nicht aufgefiihrte Synonyma sind am besten aus dem Register des
Buches v o n R e n s e l l a e r a n d M a c M i n n z u ersehen. (Siehe auch M a c M I n n in
R e n s e l l a e r a n d M a c M i n n , Ceanothus, S. 304.)

A u s z u s c h l i e f i e n d e o d e r z w e i f e l h a f t e A r t e n :
Ceanothus africanus L. = Noltea africana (L.) Reichenb. — C. alamani DC. = Co-

lubrina macrocarpa Don oder Colubrina greggn S. Wats - C. arborescens Mill. = Co-
lubrina ferruginosa Brongn.? - C. asiaticus L. = Colubrina asiatica (L.) Brongn. -
C.atropurpureus Raf. = Noltea sp.7 - C.capensisDC. = Scutia commersomi Brongn.
— C capsularis Forst. = Colubrina asiatica (L.) Brongn. — C. celtidi)olius Cham, et
Schlechtend. = Colubrina celtidifolia Schlechtend. — C. chloroxylon Nees = Zizyphus
chloroxylon (L.) Oliv. — C. circumscissus Gaertn. - Scutia circumscissa (L. f.) Radlk. —
C. colubrinus Lam. = Colubrina ferruginosa Brongn. — C. tubensis Lam. (Westindien),
non Ceanothus. - C. delileanus Spach = ?. - C. discolor Vent. = Pomaderris elliptica
Labill. — C. elongata Salisb. - Noltea africana (L.) Reichenb. — C. ferreus DC. =
Krugiodendron ferreum (DC.) Urb. - C. ferruguineus Wendl ex Steud nomen = Po-
maderris lanigera Sims. - C. glaber Spach = ?. - C. globulosus Labill. = Spyndnm
globulosum (Labill.) Benth. — C. granulosus Ruiz et Pav. t. 228 Fl. Peruv. I l l (1802)
= Rhamnus granulosus (Ruiz et Pav.) Weberbauer. — C. guineensis DC. = Dichape-
talum* — C. h&rtwegii Hook, ex Heynh., nomen. — C. infestus H. B. K. = Adolphia
infesta (H. B. K.) Meisn. — C. laevigatus DC. = Rhamnus laevigatus Vahl; West-
indien. — C. lancifolius Moench. = Noltea africana (L.) Reichenb. — G. laniger Andr.
= Pomaderris lanigera Sims. — C. leschenaultii DC. (Zeylon), non Ceanothus. — C.
macrocarpus Cav. = non Ceanothus. — C. macrocarpus Mog. et Scsse und C. mocim-.
anus D C , beide zweifelhaft. — C. mystacinus DC. = Helinus mystacinus E. Mey. —
C. nepalensis Wall. = Rhamnus nipalensis Wall. — C. pallidus Lindl. Bot. Reg. (1840)
t 20 = ? C paniculatus Heyne ex Roth = Celastrus paniculata Willd. — C. pauci-
ftorus DC. = ?. — C. pubescens Ruiz et Pav. I l l (1802) 6, t. 228 = Rhamnus pubescens
(Ruiz et Pav.) Triana et Planch. — C. pubiftorus DC. = Zizyphus pubiflorus Decne.
— C pulchellus Delile ex Spach = C. delileanus Spach (dubius). — C. reclinatus
L'Hent = Colubrina reclinata (L'He'r.) Brongn. — = C. sarcomphalus DC. = Sar-
comphalus lanrinus Grisb. — C. scandens D. Dietr. = Noltea africana (L.) Reichenb.
— C spathulatus Labill. = Trymalium billardieri Fenzl. — C. sphaerocarpus DC. =,
Rhamnus sphaerospermus Swartz. - C. triflorus Steud. = Colubrina triftora Brongn.
spec dubia — C. triqueter Wall. = Rhamnus tnqueter Wall. — C. T£;e*dZaH/

Pflanzenfamilien, 2. Au6., Bd. 20 d
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Roem. et Schult. = Pomaderris ferruginta Sieb. — C. wightianus Wall. = Rhamnus
wightii Wight et Arn. — C. zeylanicus Heyne ex Roth = Scutia indie a Brongn.

F o s s i l e A r t e n : Eine genaue Aufstellung iiber die Fossilfunde, welche man zu
Ceanothus gestellt hat, gibt H. L. M a s o n in dem Buche von R e n s s e l a e r and
M a c M i n n , Ceanothus, 1942, auf S. 290—303. Die Frage der Zugehorigkeit zu
Ceanothus bzw. zu einzelnen Arten dieser Gattung ist jeweils kritisch besprochen.

G e o g r a p h i e u n d G e s c h i c h t e d e r G a t t u n g Ceanothus: Hier mufi
cbenfalls auf die ausfiihrliche Darstellung von M a s o n I.e. S. 281—287 verwiesen
werden.

N u t z e n : Die Blatter von C. americanus L. dienen unter dem Namen N e w -
J e r s e y - T e e als Ersatzmittel fur den echten Tee. Die Wurzel dieser Art, die einen
roten Farbstoff enthalt, wird seit langem bei den Indianern als Fiebermittel gebraucht
und findet gegenwartig in Nordamerika vorzugsweise Anwendung gegen Krankheiten
der Schleimhaute. Aufgiisse von Ceanothus americanus haben in der Heilkunde einige
Bedeutung erlangt wegen ihrer adstringierenden Wirkung, welche ihrerseits auf den
hohen Tanningehalt zuriickgehen diirfte. Audi fiir die Behandlung von venerischen
Krankheiten und Erkrankungen der Atmungswege hat die Pflanze nach B e r t h o und
W o r S a n g L i a n g einige Bedeutung erlangt. Neuerdings ist angegeben worden, daft
die Droge auch blutdrucksenkende Wirkung besitze und die Gerinnungszeit des Blutes
herabsetze. Wirkung der Rinde von C. caeruleus Lag. fiebervertreibend.

Eine eingehende Darstellung der Ceanothus-Arten, die sich fiir die Kultur eignen,
findet man in dem mehrfach zitierten Buch von R e n s s e l a e r a n d M a c M i n n ,
S. 1—123. In Mitteleuropa werden u. a. kultiviert: C. americanus L., C. ovatus Desf.,
C. sanguineus Pursh., nicht ganz harter Zierstrauch fiir geschiiszte Lagen, C. velutinus
Dough, desgl., selten in Kultur, C. thyrsiflorus Esch., C. hirsutus Nutt. nur fiir sehr
warme Lagen, C. caeruleus Lag., C. divaricatus Nutt., empfindlich, C. fendleri Gray,
fast ganz hart, C. integerrimus Hook, et Arn., C. dentatus Torr. et Gray, nur fiir sehr
warme Lagen, C. cuneatus Nutt., C. prostratus Benth. (Naheres in C. K. S c h n e i -
d e r , Illustr. Handbuch der Laubholzkunde II (1912) 291—298). — Wahrend es in
manchen Fallen schon zweifelhaft ist, ob die reinen Wildarten bei uns in Kultur sind,
handelt es sich bei zahlreichen anderen Formen zweifellos um Bastarde: C. roseus
Koehne ist vielleicht aus einer Kreuzung C. americanus X thyrsiflorus entstanden, C.
arnouldi Koehne aus C. americanus X caeruleus; C. lobbianus Hook, aus C. thyrsi-
florus X dentatus, C. veitchianus aus C. thyrsiflorus X rigidus, C. dentatus Torr. et
Gray ist bei uns besonders bekannt in der als C. floribundus Hook, bezeichneten Form,
ausgezeichnet durch die lange, vom Juli bis in den Spatherbst wahrende Blutezeit. —
Der Geruch der Bliiten von Cea«of/?tfs-Hybriden erinnert an den der Holunderbluten.

8. Hovenia Thunberg, Nov. gen. pi. I (1781) 7; Weberbauer in E. P. 1. Aufl. Ill3 ,
412. Bliiten zwitterig. 5 Sep., Pet. und Stam. Diskus im unteren Teil mit dem Grund
des Achsenbechers verwachsen, im oberen frei, behaart. Ovar dreifacherig, frei; Griff el
dreispaltig, kurz und dick; Narbenaste in jungen Bliiten zusammenschliefiend, in alteren
spreizend. Frucht schmutzig weifi, oberstandig, nur am Grunde vom Achsenbecher um-
geben, schwach dreilappig, mit lederartigem Exokarp und zahem, dreifacherigem Endo-
karp, nicht aufspringend; F r u c h t s t a n d s a c h ' s e n z u l e t z t w u r m f o r m i g ,
f 1 e i s c h i g , rotlich. Samen abgeplattet mit derber, dunkelbrauner, glanzender Schale.
-— Kleinere (hochstens 10 m hohe), lichtkronige, sommergriine Baume oder Straucher.
Blatter abwechselnd, fast kahl, herz-eiformig, gesagt, fiedernervig bis dreinervig, etwas
an die von Linden erinnernd. Nebenblatter fehlen. Bliiten in achselstandigen und end-
standigen zymos-rispigen Infloreszenzen.

L i t e r a t u n Y . K i m u r a , Species and varieties of Hovenia, in Bot. Magaz. Tokyo 53
(1939) 471—479; 18 Fig. — A. F i o r i , Ricerche anatomiche sull' infruttescenza dell1 Hovenia
dulcis Thunbg., in Malpighia IX (1895) 139—157, r. VII. u, VIII.

Die Gattung ist benannt nach dem Senator und sehr vermogenden Patrizier D a -
v i d t e n H o v e in Amsterdam (geb. 1724 in Utrecht, gest. 1787 in Amsterdam), der
Thunberg bei seinen Forschungsreisen in Siidafrika und Japan unterstiitzte. Nach C. A.
Backer, Woordenboek (1936) 275.
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L c i r a r t: Hovenia dukis Thunbcrg 1. c.
Nach K i m u r a funf Arcen; hi. dutch Thunbcrg Fig. 22, . J a p a n e s e R a i s i n -

t r c e " , in Japan, Korea, Nord- und Mittddiina, durch Kultur in Ostasicn weit vcr-
breitct, so daB sidi das ursprungliche Areal^ n.idit sichcr angeben lafit. Wcgen dcr ctlbarcn,
rtctsdiigen Frudmtandsachsen, die sehr siiR, aber ctwas wideriich sdimecken, jedodi schr
angenehm duftcn (die erbsengrolSen Friidnc sclbst sirtd ungcnieiSbar), sowic als Zicr-
baum in Ostasicn vidfadi an^cbaut, Audi in Ostindicn kulriviert, ebenso in andcrcn
Erdtcilcn, z. B. in den Vcrcinigtcn Staaten und bci Pctropolis in Brasiltcn. Im siidcuro-
paisdicn Klima (halicn), aneeblidi audi in Paris, im Freien ziemlidi winterhart, wenn
zuriickfricrend ncucs Austrcibcn aus dem "Wurze!stock (nadi C. K. S c h n e i d e r ) . Audi
in botanisdien Garten kulrivierr. Die Frudit ist anniihernd kugelig und miRt etwa
8 mm im Durdimesser. Abbildung in N a k a i , Fl. sylv. Koreans IX (1920), t. 4. —
C. K. S c h n e i d e r (Hlustr. Handb. Laubholzkunde II (1912) 291) nimmt an, dali N.
acerha Lindl. von Kasdimtr bis Nepal vcrbrcltet ist, ohnc daii sidi die Ostgrcn^e bishcr
sichcr angeben ]afit. In England nach S c h n e i d e r in Kultur, audi in Kalifor-
nien gebaut. Nach L i n d l e y sind die Friiditc von H. acerba im GeKcnsatz zu dencn
von H. dutch von bittcretn Gcschmadi.

Die im Handel crhiiltlidic ,,H o v e n i a - K ss e n z" hat mit der Gatrung Hovvnia
nidits zu tun. Sic besteh: aus etwa 15 g Limonol, 4g Rasenol, 2g Nelkenol, 10 Tropfen
Neroliol, gelost in 1 Liter Alkohol.

N u t z e n : AuiScr den iTuchrstandsadisen liefert H. dulcis Thtmb. ( , K c m p o -
n a s h i " ) wertvolles Holz zu Mdbcln und Musikinstrumenren.

Pig. 22. Hovenia dukis Thunb. A bluht-nder Zweig; B Bliitc; C Ffuditstind; D Prudit im
Querschnitt; E Same; F int Querschnitt; G Embryo n.ith Ernfernunj; des cincn Keimblatts. ~-

Nadi W e b c r b a u c r in K.P, I. Aufl. Ills, Pig.202.

O b c r s i c h t d c r A r t c n n a c h K i m u r a

A. Frucht kahl; Sep. kahl. Pet. 2—2,5 mm lang. — I. Bliiten bis 9 mm breit;
kelchlappcn 2,3—2,6 mm Ung (oifenbar von K i m u r a an frisdien Bliiten gemessen'
denn an Hcrbarmatcrial werden diese Mafic nicht erreidn). — A) Irtloreszcnzen asym-
metrisch, bfter terminal als axillar, nn den Zweigendcn gcdrangt. Pet. breit-iangltdi;

6*
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Griffel nur am Scheitel dreiteilig: H. dulcis Thunb.; Japan, Nordchina (Schantung,
Shensi, N. Kiangsi, Hupeh), Korea. Abbildung: Y. S h i r a s a w a , Iconogr. of Japanese
forest trees 2 (1908), t. 47. Beschreibung: Y. K u d o : Useful trees of Japan, ed. 2
(1930) 299. — Varietaten: var. koreana Nakai. kleiner Baum oder hoher Strauch,
3—5 m hoch, Stamm bis 20 cm dick; Korea. — var. glabra Makino, Blatter eiformig,
8—15 cm lang, 5—8 cm breit; Japan, Nordchina. — var. latifolia Nakai, Blatter ellip-
tisch-eiformig oder herzformig, stets grofi, 11—14 cm lang, 8,5—11cm breit; Japan.
Beide letztere Varietaten in bliihendem Zustand 15—20 m hoch, Stamme bis 80 cm
dick. — b) Infloreszenzen symmetrisch, terminal und axillar. Pet. quer kreisformig-ellip-
tisch. Drei Griffel fast vom Grunde an frei: H. acerba Lindley (H. inaequails D C , Zizy-
phus esquirolii Leveille; H. dulcis var. montana Rosanof; H. dulcis f. platifolia Rosa-
nof); China: Yunnan, Kweichou, Hupeh, Szechuan, Shensi, Kiangsu. — II. Bliiten
kleiner, bis 6 mm breit. Kelchlappen 1,5—2 mm lang. Infloreszenz.en symmetrisch. Pet.
kreisformig-umgekehrt-eiformig. Griffel, nur vorn dreiteilig: H. parviflora Nakai et
Kimura; Siidchina, Prov. Kwantung. — B. Frucht dicht braun-kurzfilzig, ebenso die
Sep.; Pet. umgekchrt eiformig oder kreisformig-obovat, 3—3,3 mm lang. Griffel drei,
vom Grunde an frei. — T. Blatter gewohnlich 8—15 cm lang. Pet. vorn gerundet, am
Grund kurz genagelt: H. tomemella (Makino) Nakai; Japan. — II. Blatter meist 15
bis 20 cm lang. Pet. vorn ausgerandet, am Grunde schmal genagelt. Achsen der Frucht-
zymen stark verdickt: H. robusta Nakai et Kimura; China, S. Anhwei, Wangshan.

9. Noltea Reichenb. Conspectus (1828) 145; Weberbauer in E. P. l.Aufl. I l l 5 ,
415. — Sarcomphaloides DC. Prodr. II (1825) 32 (Sect. Ceanothi). — Willemetia
Brongn. in Ann. sc. nat. X (1827) 370, t. 16, Fig. 1; non Willemetia Necker, Elem. I
(1790) 50 (Compos.); nee Willemetia Maerklin in Schradef, Journ. III . 1 (1800) 329
(= Bassia All., Chenopodiac). — Vitmannia Wight et Arn. Prodr. fl. penins. Ind.
or. I (1834) 166; non Vitmannia Vahl, Symb. I l l (1794) 51, t. 60 (Samadera Gaertn.),
nee Vitmania Turra ex Cav. Icon. (1794) 53 (Oxybaphus Vahl), nee Vittmannia Turra
ex Endl. Gen. (1837) 311. — Hollia Heynh. Norn. I (1840) 880; II (1846) 303; non
Hollia Sieber in Flora IX 1 (1826) 223 (nomen nudum; Musci), nee Hollia Endl. Gen.
Suppl. II (1842) 103 (Hepaticae). — Nokia Benth. et Hook, f. I (1862) 381 sphalma);
non Noltia Schumacher, Beskr. Guin. PL, in Danske Vidensk. Selsk. Skrift. I l l (1827)
209 (Diospyros L.), nee Noltia Eckl. ex Steud. Norn. ed. 2. II (1841) 197 (SelagoL.).—
Sarcomphalodes (DC.) O. Ktze. in Tom von Post, Lexicon (1904) 500. — Bliiten poly-
garnisch. Fiinf Sep., Pet. und Starn. Achsenbecher uber das Ovar hinaus verlangert.
Diskus sehr diinn, den Achsenbecher auskleidend. O v a r im u n t e r e n T e i l m i t
d e m A c h s e n b e c h e r v e r e i n t , i m o b e r e n f r e i , a l s o h a l b u n t e r s t a n -
d i g , d r e i f a c h e r i g , Griffel ungeteilt bis dreilappig. Frucht trocken, unterhalb
der Mitte vom Achsenbecher umschlossen und mit demselben verwachsen, m i t d r e i
t l u g e l a r t i g e n L e i s t e n u b e r d e r M i t t e l l i n i e d e r F a c h e r , i n drei langs
der Innenkante aufspringende Teilfruchte zerfallend, d i e e i n d r e i t e i l i g e s M i t -
t e l s a u l c h c n z u r u c k l a s s e n . Samen mit kleinem Arillus; Testa hart und dick;
Embryo gerade, Keimblatter grim, fast kreisformig; Endosperm fleischig. — V o l l -
k o m m e n k a h l e r Strauch, mit abwediselnden, fiedernervigen, langlichen, g r o b und
stumpf g e s a g t e n , e t w a 5 cm l a n g e n B l a t t e r n . Bliiten weifi, in seitlichen
und terminalen Trugaolden, die sich manchmal zu Rispen vereinen.

L i t e r a t u r : M a r l o t h , Fl. South Africa II. 2. (1925) pi. 56D.

E t y m o 1 o g i e : Die Gattung ist benannt nach Ernst Ferdinand N o 11 e , Pro-
fessor der Botanik in Kiel, geb. 24. Dezember 1791 in Hamburg, gest. in Kiel am
13. Februar 1875; vgl. H. G. R e i c h en b a c h , E. F. Nolte, ein Hamburger Bo-
taniker, 1881.

Zwei Arten in Siidafrika, — Af. africana (L.) Reichenb. (Ceanothus africanus L.
1753). Fig. 7 E. Kapland, in der Gegend von Kapstadt auch kultiviert. Frucht von der
Grofie einer grofien Erbse, oft durch den kurzen Griffel, der noch aufsitzt, geschnabelt.
Pet. weifi; Blatter oberseits dunkelgriin, unterseits heller; bisweilen als Zierstrauch
kukiviert. — N. natalensis Schlechter, Bliiten grofier als bei voriger Art, etwa 5—6 mm
breit, Bliitenstande derber, meist mit weniger Bliiten. Blatter beiderseits annahernd
gleichfarbig; Natal. — Die durch die Bliitenstande und das nach dem Abfallen der
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Teilfriichte zuriickbleibende dreiteilige Mittelsaulchen offenbar mit Helinus nahe ver-
wandte Gattung Noltea verkniipft nach W e b e r b a u e r die Rhamneae mit den
Gouanieae.

10. Emmenosperma F. Muell. Fragm. I l l (1862) 62. — Emmenospermum F. Muell.
Census (1882) 60; Weberbauer in E. P. 1. Aufl. I l l5 , 415. — Fiinf Sep., Pet. und Stam.
O v a r t e i l w e i s e f r e i , zwei- bis dreif acherig, Griifel zwei- bis clreispaltig. Frucht
mit diinnem, fast trockenem Exokarp; Endokarp in zwei oder drei, langs der Innen-
k'ante aufspringende Teilfriichte zerfallend. Samen mit winzigem Arillus, nach dem
Abfalfen des Perikarps oft an der Bliitenachse stehen bleibend. — Baume oder
Straucher mit gegenstandigen oder abwechselnden, m e i s t g a n z r a n d i g e n , beider-
seits griinen Blattern. Bliiten in Rispen. K

Der Gattungsname leitet sich ab von eu^vog (monatlich, d. i. lange dauernd)
und airepjua (Same), weil die Samen an der Bliitenachse stehen bleiben.

L e i t a r t: E. ulphitonioides F. Muell, 1. c. Zwei Arten in Australien, eine in Neu-
kaledonien.

A. Blatter gegenstandig oder fast gegenstandig: E. alphitonioides F. Muell. Vollig
kahl; Kiistengegenden von Queensland und Neusiid-Wales. — B. Blatter wechselstandig:
E.cunninghamii Benth. Blatter mit langeren Blattstielen als bei voriger Art. Einzel-
bliiten nicht untersucht. Nordaustralien (Queensland). Das Holz hat den Namen
» D o g w o o d u . Die doldenahnlichen Zymen sind in der terminalen, ebenstraufiigen
Rispe nicht zahlreich. Samen rot. — E. pancherianum Baill. 1—2 m hoher, stark ver-
zweigter Strauch, Blatter |n ganz kurzen Asten zu vielen gebiischelt, obovat, an die von
BUXHS erinnernd. Pflanze kahl. Bliitenstande zusammengezogen. Die kleinen Bliiten
achselstandig, zymos angeordnet. Neukaledonien. Abbildung: Hook. Tcones 5. Ser. I
(1915) Taf. 3027.

11. Tzellemtinia Chiovenda in Ann. di Bot. IX (1911) 55; E. P. 1. Aufl. Nachtrag
(1915) 192. — Bliiten zwitterig. Kelch fiinfspaltig, Rohre kurz, Abschnitte dreieckig,
spitz, starr, lederig, aufrecht, zur Reifezeit etwas vergrofiert und fleischig. Pet. sehr
klein, fast spatelig, kiirzer als die Sep., leicht abfallig. Stam. fiinf, frei, so lang als die
Sep. Antheren kugelig, nach innen aufspringend. Ovar kugelig, dem Diskus eingesenkt;
Griffel sehr kurz, an der Spitze kaum emarginat. Frucht steinfruchtartig, zweisamig,
schwarz; Steinkerne zwei, einsamig, rundlich zusammengedriickt, am Grunde ein kurzes
Stiick aufspringend, wobei der Samen eingeschlossen bleibt. Nahrgewebe dick,
hornig, Keimblatter sehr diinn, fast gerundet, Rander wenig eingebogen. — Kleiner
Baum. Blatter abwechselnd, Sekundarnerven regelmafiig fiederig gestellt und in den
dicken, die ganze Spreite umgebenden Randnerven auslaufend, Adern dick, unterseits
hervortretend, rostbraun; Bliiten sehr klein, fast sitzend, in axillaren Biischeln, Stiele
an der Frucht etwas verlangert und verdickt.

Die Gattung ist benannt nach der Landschaft Tzellemti in Eritrea.
Eine Art, T. nervosa Chiovenda in Eritrea (Ostafrika), Tzellemti.

12. Colubrina L. C. Rich, ex Brongniart in Ann. sc. nat. X (1827) 368, t. 15;
Weberbauer in E. P. IIP, 415. — Marcorella Neck. Elem. II (1790) 122. — Tubanthera
Comm. ex DC. Prodr. II (1825) 30. T Diplisca Raf. Sylva Tellur. (1838) 31. — Fiinf
Sep., Pet. und Stam. Achsenbecher kreiselformig, nicht Liber das Ovar hinaus verlangert.
Diskus breit ringformig, mehr oder weniger flach. Ovar seitlich vollig mit dem Achsen-
becher vereint, dreifacherig; Gritfel dreispaltig bis dreiteilig. Frucht trocken oder mit
schwach fleischigem Exokarp, am Grunde oder bis zur Mitte vom Achsenbecher um-
geben; Endokarp in drei Teilfriichte spaltend, aber nicht ganz zerfallend, deren jede
langs der Innenkante und in deren Verlangerung von oben bis zur Mitte der Aufien-
wand, ferner am Grunde zu beiden Seiten der Innenkante elastisch aufspringt. Samen
mit dicker g l a t t e r Schale, zuweilen mit kleinem Arillus; N a h r g e w e b e v o r -
h a n d e n . — W e h r l o s e Straucher, die meisten mehr oder weniger behaart, ofters
die jiingeren Organe mit rostrotem Filz bedeckt, seltener kahl. Blatter meist abwech-
selnd, herzformig bis fast lanzettlich, fiedernervig bis dreinervig. Bliiten meist in achsel-
standigen, kurz gestielten Trugdolden, sehr seiten einzeln (C. texensis).
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L i t e r a t u r : Siche bei den nordamerikanischen Arten. — S u e s s e n g u t h u. O v e r -
k o t t in Fedde, Rcpert. L (1941) 325. — D e g e n e r , Flora Hawaiensis, Fam. 215.

A b l e i t u n g d e s N a m e n s : von coluber (Schlange); Mittel gegen Schlangenbifi?
Colubrina L. C. Rich, ist nomen conservandum; Tnternat. Rules of Bot. Nomencl.

3.Ausg. (1935) 102.
L e i t a r t: C. ferruginosa Brongn. 1. c. (Rhamnus colubrinus Jacq., Enum pi.

Carib. (1760) 16); Internal. Rules I.e. (1935) 145.
Etwa 23 Arten, grofltenteils in Mexiko, Westindien, den siidlichen Teilen der Ver-

einigten Staaten, Mittelamerika, in Brasilien, Venezuela; in Ostindien, Malesien, dem
tropischen Australien, den pazifischen Inseln bis Hawaii; im tropischen Ostafrika
(i Art) und Mauritius.

N o r d - u n d m i t t e l a m e r i k a n i s c h e A r t e n . Schliissel nach P . S t a n d -
l e y , Trees and shrubs of Mexico, in Contrib. Nat. Herb. XXIII 3 (1923) 718, er-
weitert. — K e a r n e y , Plants of Lower California, in Journ. Washington Acad.
Sc.XIX (1929).

A. Blatter ganzrandig, fiedernervig, alle oder die meisten weniger als 2 cm lang1. —
I. Blatter kahl (oder etwas kurzhaarig), Frucht 4—6 mm breit: C. glabra S. Wats.,
Mexiko, Kalifornien. — II. Blatter kurz behaart, besonders an den Nerven und der
Mittelrippe. Frucht 1 cm breit. Behaarung der Aste weifi (so bei keiner anderen Art
des Gebiets): C. califcrnica J. M. Johnston, Niederkalifornien. — B. Blatter fein oder
grob gesagt, am Grunde dreinervig, gewohnlich mehr als 2 cm lang. — I. Blatter grob,
unregelmal?ig und entfernt gesagt, die Unterseite manchmal kahl, glatt. — a) Unterseite
der Blatter braun oder rostfarbig filzig, diese selbst langlicn oder breit-eiformig, meist
stumpf oder nur spitz. Driisen an den Zahnen der Blattunterseite: C. ehrenbergu
Schlechtend., Mexiko. — Nahe verwandt ist C. guatemalensis Standl., Guatemala.
Blatter bei letzterer lang zugespitzt, weniger deutlich geadert, sehr starker rotlicher
Filz auf Blattern und jungen Zweigen. — b) Unterseite der Blatter glatt, kahl. Driisen
unterseits auf den Blattzahnen: C.glomerata (Benth.) Hemsl. (C. arborea T. S. Brande-
gee, C.mexicana Rose, wohl auch C.montana Rose; Barcena guanajatensis Duges),
Mexiko und Niederkalifornien. — II. Blatter fein und eng klein gesagt, die
Unterseite filzig oder dicht kurzhaarig. ohne Drusen. — a) Blatter am Scheitel
gerundet oder sehr stumpf, selten spitz, die Frucht dann mehr als 1 cm im
Durchmesser. — 1. Blatter nur 4—10 mm breit, unten haarig oder im Alter verkahlend.
Bliiten einzeln in den Blattachseln der Kurztriebe. Frucht etwa 8 mm im Durchmesser:
C.texensis A. Gray; Mexiko, Texas, Fig. 13. — 2. Blatter 1,5—7 cm breit, unterseits
filzig. Frucht iiber l e m im Durchmesser: C.macrocarpa (Cav.) Don (C.alamani G.
Don?, C.megacarpa Rose, C.lanulosa Blake), Mexiko. — b) Blatter spitz oder zu-
gespitzt. Frucht 8 mm oder weniger im Durchmesser. — 1. Blatter auf der Oberseite
kahl, im Alter auch unterseits verkahlend: C.celtidifolia Schlechtend., Mexiko, Guate-
mala. — 2. Blatter oberseits kurzhaarig, unterseits dicht filzig oder locker seidig:
C.greggii S.Wats. (C.alamani G.Don?).

S i i d a m e r i k a n i s c h e n A r t e n . — A. Blatter elliptisch oder langlich elliptisch.
Seitennerven beiderseits 5—6. Zymcnstiele langer als der Blattstiel. Blatter unterseits
oder wenigstens auf den Nerven rotbraun behaart; dem Blattrand genahert, noch inner-
halb der bogenformigen Randnerven auf jeder Seite 4—6 scheibenformige Drusen auf
der unteren Blattflache (bis in die Nahe der Blattspitze): C.rufa Reissek, Brasilien.
Die Art ahnelt C. ferruginosa Brongn.; Fig. l b C . — B. Blatter herzformig oder herz-
eiformig. Seitennerven beiderseits 3—4. Zymen fast sitzend. Einige Drusen auf der
Blattunterseite: C.cordifolia Reissek, Brasilien. — C. Uber C.reclinata (L'Herit.)
Brongn., die in Venezuela vorkommt, siehe unter den westindischen Arten.

W e s t i n d i s c h e A r t e n . — A. Ohne Drusen auf der Blattunterseite oder an
den basalen Blattrandern. — T. Blatter 2—3,5 cm lang, 0,8—1,8 cm breit. Junge
Zweige rostrot filzig. Behaarung anfangs rostfarben, bald blasser. Fruchtstiele 3—7 mm
lang: C.obtusata Urb. — II. Blatter mehrmals grofier. — a) Blatter eiformig oder

1 Ober C. ferrnginosa (Florida, Guatemala) mit ganzrandigen, grofien Blattern, sowie C.
redinata (Mexiko) siehe unter den westindischen Arten.
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umgekehrt eiformig, vorn stumpf oder gerundet. Behaarung langer als bei voriger Art
und auch in jiingerem Stadium blafi. Fruchtstiele 8—15 mm lang: C.cubensis Brongn.
— b) Blatter elliptisdi- oder langlich-lanzettlich, vorn spitz, oberwarts sehr kurzhaarig,
unterwarts kurz und anliegend behaart. JungeZweige rostrot filzig:.C. berteroana Urb.
— B. Mit kleinen Driisen. — I. Diese auf der Blattunterseite, mandimal unregelmafiig
verteilt, bisweilen an den Enden der schwacheren Zwischennerven, die zwischen den
starkeren von der Blattmittelrippe ausgehen. Junge Zweige rostrot filzig: C.ferrugi-
nosa Brongn., Fig. 1 a A u. 12 (Rhamnus colubrinus Jacq., C.americana Nutt., C.
arborescens Sarg., Colubrina colubrina Millsp., Ceanothus colubrinus DC) . Audi in
Florida. — II. Eine oder zwei kleine Driisen an der Blattbasis am Blattrand, mehr
der Unterseite zugewendet, rechts und links des Stielansatzes, oft einige Millimeter von
diesem entfernt. Nur die Zweigspitzen sdiwach rotbraun behaart. Blatter spater meist
fast kahl: C. reclinata (L'Herit.) Brongn. (Ceanothus reclinatus L'Herit.); auch
Venezuela.

A s i a t i s c h e A r t e n (C.asiatica auch in Afrika). — A. Ganze Pflanze kahl. —
Blatter eiformig gekerbt-gesagt, Seestrandspflanze: C. asiatica (L.) Brongn. (Ceanothus
asiaticus L. 1753, Colubrina javanica Miq., C Aeschenaultii G.Don?, Pomaderris cap-
sularis Forst.); Indien, Indochina, Malesien, Siidchina, Philippinen, Australien (Queens-
land), Pazifische Inseln (Hawaii, Marquesas, Tuamotus, Gesellschaftsinseln, Cook-
Inseln, Austral-Inseln, Mangareva, Fidschi; in Samoa gemeiner Strauch an der Kiiste),
Neukaledonien, hier in der Strandzone gemein; Teile von tropisch Ostafrika (Mossam-
bique), Mauritius. Ob die Art auf alien pazifischen Inselgruppen urspriinglich ein-
heimisch ist, wird bezweifelt. — B. Junge Zweige und Unterseiten der Blatter behaart.
— I. Blatter auf beiden* Seiten kurz rauhbehaart; eiformig-langlich, 3,7—6,2 cm lang.
Pet. fast sitzend: C.pnbescens Kurz, Burma, Siam, Laos. — II. Blatter nur unterseits
auf der Flache oder auf den Nerven behaart. — a) Blatter langlich-umgekehrt-lanzett-
lich, ganzrandig, unterseits kurzhaarig; Dschungelbaum: C.anomala King, Malaiische
Halbinsel. — b) Blatter langlich, unterseits auf den Nerven etwas behaart, 7,5 bis
12,5 cm lang. Junge Zweige dunkel-rostfarben kurzbehaart. Pet. genagelt: C.travan-
corica Bedd., Ostindien.

A r t e n d e r p a z i f i s c h e n I n s e l n u n d v o n N e u g u i n e a . — A . Blatter
unterseits in den Nervenwinkeln, neben der Mittelrippe, mit 6—10 kurzgestielten,
auffalligen Driisen, gegenstandig, kahl: C.oppositifolia Brongn. ex Mann, Hawaii-
Inseln Fig. 1 aB. — B. Blatter ohne solche Driisen. — I. Blatter gekerbt gesagt, kahl,
hochstens 5 cm lang: C. asiatica Brongn. — II. Blatter fast ganzrandig, 10—22 cm
lang, 4,5—8,5 cm breit, mit 1—2 cm langen vorgezogenen Spitzen, kahl: C. (?) becca-
riana Warb. — III. Blatter ganzrandig oder am Rand etwas gewellt, unterseits be-
sonders auf den Nerven behaart (ebenso die Blattstiele und die Aufienseite des Kelchs).
Blattstiele 3,2—4 cm lang, also langer als bei C. asiatica Brongn. Kleiner Baum: C.
pedunculata Baker f., Christmas-Inseln (siidl. von Java).

( A f r i k a n i s c h e A r t : C. ferruginosa Brongn. Im Gebiet von Eala (Belgisch
Kongo) verwildert. Siehe unter wWestindien".)

Z w e i f e l h a f t e A r t e n : Colubrina fermentum Rich. ined. ex Brongn.
(Guiana). — C. triflora Brongn. (= Rhamnus triflorus Sesse et Moc. in herb. Pav.),
Mexiko.

A u s z u s c h e i d e n d e A r t e n : C.acuminata Griseb. = Auerodendrum acu-
minatum (Grieseb.) Urb. — C. buxifolia Schlechtend. = Ceanothus buxifolius Willd. —
C. excelsa Fenzl = Alphitonia excelsa Reissek. — C. glandulosa Perkins = Cormonema
glandulosum (Perkins) Suessenguth. — C.granulosa Brongn. 1827 = Rhamnus granu-
losus (Ruiz et Pav.) Weberbauer. — C.guineensis G.Don = Dichapetalum? — C.
heteroneura Standl. = Zizyphus heteroneurus Griseb. — C.infesta Schlechtend. =
Adolphia intesta (H. B. K.) Meisn. — C. macrocarpa G. Don = Ceanothus macro-
carpus Nutt. — C. moqinianus G. Don = Ceanothus mocinianus DC. (dubius).
C.mystacina G.Don = Helinus scandens (Eckl. et Zeyh.) Radlk. — C.nepaulensis
G. Don = Rhamnus nipalensis Wall. — C. panamensis Standl. = Cormonema ovali-
folium Donnell Smith. — C. pubescens G. Don = Ceanothus pubescens Ruiz et Pav.
= Rhamnus pubescens (Ruiz et Pav.) Triana et Planch. — C: pubiflora G. Don =
Zizyphus pubiflorus Decne. — C.spinosa Donnell Smith = zum Teil Cormonema
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Fig. 23. Ampefozizyphus amazonicus Ducke, Bliken/'wcig und Bliitcn. — Zum Teil
D u t k t in ATA. Inst. Biol. Rio dc Janeiro II (!935) 17Z.
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ovalijolwm J. D. Smith (Tonduz n. 8705), zum Toil Cormonema btglandulosttm (Sesse
« Mof.) Standl. (Tonduz n. 4569). — C. tepic&ja Standl. ^ Cormonema mexecanmH
Rose. — C. iriquetra G. Don = Rhamntts tfiquetms Wall. — C. vitiensis Seem.
Dallacbya vitiensh (Seem.) F. Mud).

N u r z e n : C. ferrttginosa Brongn. und C. reclinata (L'Herit.) Brongn. licjfern die
P a 1 a m a b i - oder M a b i r i n d e , welthe in ty'estindien zusammen mir Zuckersirup
zur Darsteliung eines kohlcnsa'urercichcn, gegen Vcrdauungsstbrungen und andere
Leiden wirksarnen Getrankes Anwendung findet. Die erstgenannte An licfert aulsor-
dem w t s t i n d i s c h e s K i s e n h o l z , t>eidc n~W ti s t in di an G r e e n h e a r t " aU
Nut/.holz. Die Blatter von Colubrina asiatica (L,) Brongn. werdon auf Samoa, ahnljch
wie die von Alphitonia Stzypboutts (Spreng.) A, Gray (siche dorr), afs Ersatz fur Seii'e
venvendet (Saponin!). Dasselbe gesdiieht mit der jungercn Rinde, den Blattcrn und
Friichton der Pflanzc auf den Hawaii-Insehi und den Marqucsasinscln,

C. glomerate Hcmsl. Biol, Centr. Amcric. I 200 (Rhamnus glomcrjta Bcnth. Pi.
Hartweg. 9) wird von Dugt's, Revist. Ctentif. Mcxic. Dec. I, n. 5 (1879) 8, cum tab.
und in La Naturaieza IV (1879), 2S1, cum tab., als zu ciner neucn Gattung Barcenn
(Barcenid in La Natur. I.e.) gehorig bctrachtct und als B.gaattajatotsis Duges bczcich-
n « . Eine Veranlassung zu dicser Anderung besteht nidit, Cohtbrin* glomeratu (Bench.)
HcmsL wurde also im Vorhcrgehendcn aufrcchterhalten. Die Gattung Barcena ist zu
srreidien.

13. Ampolozizyphus Dueke in Arciiiv. Institut. Biol. veger. Rio de Janeiro II.
Nr. 2 (1935) 157, Taf. I u. 2 nach S. 172; in Arch. I.e. IV, Nr. 1 (1938) 47 pi. 3 a—f
(Frudit). — Bltircn zwhterig, Adisenbedier kurz kreisclformig, K.c!chlappen 5, Inncn
thanervig, an Jer Spiizc sdwielig, wafarend der Anthesc sprazend. PetaJa 5, am Randc
des Diskus insencrt, ctwa ebenso lang wie die Keldilappen, lang benagelt, vorn
kapuzenformig. Stamina von den Pet. eingcsdilossen; Filamcnte am Grunde vcrbreitcrt;
Antheren am Riickcji befestlgt, mtt seitlidicn Spaltenaufspringend. Diskus den Adisen-
becher ausfiillendt in seincm oberen Teil fladi, sdieibentormlg, ganzrandig. Ovar im
Adisenbedier cingeschlosscn, mit fhm und dein Diskus vcrwachscn, dreifachertg; Griffel
an der Spitze kurz dreitcilig. KapselfruditoberstJindig, am Grunde auf etnem dickt-n,
sticlanigen Polster emporgchoben, die Basis dieses Stiels von den zuriickgekriimmten.
dauernden Kelchlappcn umgeben, wie bci Colubrina und vielen Euphorbiaceen clastisdi
au/springend (keinc Steinfrutht?), dreikantfg, dreisamig, 2 cm hoch, 3 cm breit; Exo-
karp fletschig-ledcrig, in rcifem Zustand trocken; F.ndokarp krustig, drcifa'cherig.
Samen glanzcnd, endospcrmlos, am Riickcn stark schwielig-gekielt. — Kraftiger

Fig. 24, Ampchzizypbus amazonicus Duckq, a Frudit, b von oben, c geoffnet; d, c Same
/ im Langssdinitc.— Nadi D u c k c in Ardi. Inst. Biol. Rio de Janeiro IV(1938) 47, pi • 3 a f*
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Strauch, hoch kletternd, ohne Dornen und Ranken. Nebenblatter klein, borstenformig,
sehr hinfallig. Blatter zweizeilig alternierend, fiinfnervig, die zwei aufieren Nerven
diinn, mandimal fast uncleutlich. Teilbliitenstande an den einjahrigen, ofters verlanger-
ten, im oberen Teil blattlosen, bis 30 cm langen, unterbrochene Trauben bildenden
Zweigen; oft mehrere in eine grofie Rispe vereinigt. — Fig. 23, 24.

Der Gattung Colubrina verwandt, im Habitus aber mehr an eine Gouaniee er-
innernd. Unterscheidet sich von Colubrina aufier durch das Aussehen durch die fiinf-
nervigen, viel grofieren Blatter, ferner durch die auf einem Polster sitzende, gestielte
Frucht mit endospermlosen Samen.

A b l e i t u n g des N a m e n s : fynreAcx; = Rebe, Zizyphus, Rhamnaceen-Gat-
tung; Ampelozizyphus also = eine wie eine Rebe aussehende Zizyphus.

A. am a zonk us Ducke; Amazonien, im Gebiet von Manaos, von Maues am Juruy
Velho und am Rio Trombetas, in nicht Uberschwemmten, feuchten Waldern. — Zwei-
jahrige Zweige mit rotbrauner, in diinne Lamellen aufgeloster Rinde, einjahrige braun-
rot behaart. Blatter 15—25 (30) cm lang, 7—12,5 (16,5) cm breit, an den fertilen
Zweigen viel kleiner, eiformig oder langlich oder elliptisch-eiformig, am Grunde ge-
rundet oder stumpf, vorn meist kurz zugespitzt, vollkommen ganzrandig, an der Basis
und an der Spitze meist stark gefaltet, ledrig, beiderseits etwas glanzend, bald kahl;
Teilbliitenstande meist einmal, seltener zwei- bis dreimal gegabelt, braunrot behaart,
meist 2—4 cm lang. Samenschale schwarzbraun, hell gefleckt.

Die Bliitenstande und die gestielten Friichte erinnern an gewisse Vitaceen, die
Blatter an die mancher Menlspermaceen. Dem Habitus und den Blattern nach konnte
die Gattung fast eher zu den Vitaceen gestellt werden. Dagegen spricht hauptsachlich
das Vorhandensein einer dreifacherigen Kapselfrucht, sowie die Endospermlosigkeit
der Samen. Jedenfalls ist hier ein interessanter Obergangstyp vorhanden, der Merk-
male der einen und der anderen Familie vereinigt. Die innere Rinde riecht nach
Methylsalizylat (ahnlich bei der Moracee Pourouma, bei einigen Folygala-Arten und
der Leguminose Parkia oppositifolia).

Die Pflanze liefert in Wasser einen bitteren, medizinisch verwendeten Schaum
(wohl saponinhaltig).

14. Cormonema Reissek ex Endlicher, Gen. (1840) 1098; Weberbauer in E. P.
1. Aufl. IIP, 416. — Caesia Vellozo, Fl. flumin. Ill (1827), t. 23; non R. Br. 1810. —
Arrabidaea Steud. Norn. ed. 2, I (1840) 135; non DC. 1838. — Vier oder fiinf Sep.,
Pet. und Stam. Bliitenorgane und Frucht ahnlich wie bei Colubrina. — Straucher oder
kleine Baume, oft mit kurzen Dornen in den Blattachseln. B l a t t e r abwechselnd,
ganzrandig, fiedernervig, elliptisch bis lanzettlich, kahl bis auf den Blattstiel und die
Unterseite der Nerven, m i t z w e i a u f f a l l i g e n D r i i s e n am Bla t t s t i e l rechts
und links des Ansatzes der Lamina oder am Blatt r a n d , nahe dem Blattstielansatz.
Keine Driisen auf der Blattflache wie bei vielen Colubrina-Arten. Bliiten in achsel-
standigen Trugdolden, oft am Grunde eines Dorns.

L i t e r a t u r : Reissek in Fl. brasil. XIX (1861) 96. — D o n n e 11 S m i t h in Bot. Gaz.
XXIII (1897) 242. — N. E. Rose in Contrib. U. S. Nat. Herbar. Ill (1895) 315. — P-
S t a n d l e y , I.e. XXIII (1923) 718. — T. S. B r a n d e g e e i n Univ. Calif. Publ. Bot. X
<1924) 411. 5

A b l e i t u n g des N a m e n s : zusammengesetzt aus KOPMO? (Stammstiick, Stiel)
und vnna (Faden); die Bliitenstiele sind fadenformig.

L e i t a r t: Cormonema spinosum Reissek 1. c.
Etwa sechs Arten in Mexiko, Mittelamerika, Brasilien, Peru. — A. Driisen nicht

unmittelbar am Blattstiel, sondern einige Millimeter davon entfernt am rechten und
linken Blattrand. — I. Blatter fast kreisformig bis elliptisch, bis 7,5 cm lang: C. big-
landulosum (Sesse et Moc.) Standley (C.nelsonii Rose). Mexiko: Sinaloa bis Guerrero;
Panama. — II. Blatter nur bis etwa 5 cm lang, vorn akuminat, mit einem an eine
Traufelspitze erinnernden Fortsatz versehen, junge Bliitenstiele kurz und dicht rot-
braun behaart. Pflanze nicht dornig: C.multiflorum T. S. Brandegee; Mexiko: Vera-
cruz und Tamaulipas. Fig. 1 c H. — B. Driisen unmittelbar am Blattstiel (nur bei
C. spinosum manchmal etwas abgeriickt). — I. Mit Dornen, Driisen am Blattgrunde
auf der Unterseite u n d Oberseite erkennbar, nicht emporgehoben (vgl. Fl. brasil. XI1,
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Taf. 32), Sep. innen gekielt: C.spinosum Reissek; Brasilien: Rio de Janeiro, Matto
Grosso; Argentinien: Misiones. Abbildung l c j S. 14 und in F. C. H o e h n e , Com-
missao de Linhas Telegr. de Matto Grosso etc. 41, Annexo 5 (Botan.) Parte VI (1915),
Nr. 114. — C.venezuelense Suessenguth et Overkott in Fedde, Repert. L (1941) 325;
Blatter obovat, unterseits kleinnetzig gefeldert; Venezuela. — Nahe verwandt: C.
mexicanum Rose; Mexiko: Tepic. Ungeniigend bekannte Art, deren Bluten bisher
nicht beschrieben wurden. Wie sie sich von C.spinosum unterscheidet, ist aus den Be-
schreibungen nicht zu ersehen. — II. Ohne Dornen, Drusen am Blattgrund. — a) Drii-
sen unterseits, auf kleinen Polstern emporgehoben, Blatter auch oberseits mattgriin,
breit: C.ovalifolium Donnell Smith (Colubrina panamensis Standley); Panama. —
b) Zwei grofie Drusen an der Ansatzstelle des Blattstiels an die Lamina, nicht auf
Polstern emporgehoben: 1. Grofiere Nerven beiderseits der Mittelrippe etwa 10. Blatter
(trocken) schwarzlich oliv, spitzer als bei voriger Art, oberseits glanzend. Bliitenstiele
kahl: C.sprucei Suessenguth; Nordbrasilien, Mundungsgebiet des Solimoes. — 2. Ner-
ven beiderseits 4—6; Bliitenstiele und junge Zweige etwas rotfilzig: C. glandulosum
(Perkins) Suessenguth (Colubrina glandulosa Perkins); Peru.

15. Hybosperma Urban, Symbolae Antillanae I (1899) 358; VII (1912) 277;
VIII (1920) 399; in Arkiv f. Bot. XX A, Nr. 15 (1926) 73. — Bluten zwitterig. Kelch
kaum bis 1/A der Lange vereint, Abschnitte 4 oder 5> halbeiformig-dreieckig, innen
nach oben zu gekielt. Pet. vier oder fiinf, aufienseits unterhalb des Diskus inseriert,
ganz kurz genagelt, kahnformig, schliefilich meist in der Mitte beiderseits sdiief,
± tief eingeschnitten, so dafi ein vorderer Lappen, der ausgebreitet spatelig oben ab-
gerundet ist und zwei seitliche, dreieckige oder lanzettliche Lappen gebildet werden.
Stam. so viele wie Pet., kaum kiirzer als diese, unter den Auskerbungen des Diskus
angeheftet, mit der Spitze eingebogen; Staubfaden pfriemlich, Antheren kugelig oder
eiformig kugelig, an der Spitze fast abgeschnitten, seitlich langs aufspringend. Diskus
breit ringformig, den Kelcntubus ausfiillend, fleischig, fast flach, nur leicht strahlig,
zehnriefig, am freien Rande zehnkerbig. Ovar dem Diskus eingesenkt, dreifadierig;
Griff el kurz dreikantig, an der Spitze sehr kurz dreilappig. F r u c h t eine Ttugelige
Kapsel, m i t d e r B a s i s d e m K e l c h t u b u s a n g e w a c h s e n , dreifacherig,
Epikarp diinnkrustig, in drei Kokken zerfallend, diese innen langs bis zum Grunde,
aufien bis zur Mitte aufspringend und zweiklappig. Samen ohne Arillus, glatt, ziemlich
breit verkehrt-eiformig, am Grunde leicht ausgerandet, Schale glatt, dick lederig;
Endosperm diinn fleischig; Keimblatter offen, dick, Wiirzelchen fiinfmal kiirzer, schief
sitzend. — Dorniger Strauch, Dornen axillar, nackt. Blatter abwechselnd oder selten
gegenstandig, kurz -gestielt, klein vom Grund dreinervig, lederig, an der Spitze aus-
gerandet, am Grunde ohne Drusen; Nebenblatter persistierend intrapetiolar, aber bis
zur Insertion des Blattstieles zweispaltig; Bluten aus kleinen behaarten Polstern neben
der Basis der Dornen.

L i t e r a t u r : NaditragUI zu E. P. 1. Aufl. (1915) 193.

Hybosperma von "Po? (Buckel); ontpua (Same).
Zwei Arten auf den Antillen. — A. Bluten in den Blattachseln einzeln, zwitterig,

Zweige glatt, Frucht etwa 8 mm im Durchmesser, 6 mm lang: H.spinosum Urb.; Porto
Rico, Sto. Domingo. — B. Bluten in den Blattachseln gebiischelt, andromonozisch,
diesjahrige Zweige mit sehr kurzen Haaren, die alteren mit Warzen bedeckt, Frucht
etwa 4 mm im Durchmesser, 3 mm lang: H.verrucosum Urb.; Haiti.

16. Alphitonia Reissek ex Endlicher, Gen. pi. (1840) 1098; Weberbauer in E. P.
1. Aufl. I l l 5 , 418. — Bluten aufien filzig, innen kahl bis auf die Umgebung des Griffels,
polygam. Sep. 5, spreizend. Pet. 5. Stam. 5, von den kapuzenformigen Petalen umgeben.
Achsenbecher nicht iiber die Ansatzlinie des seitlich vollig mit ihm vereinten Ovars
hinausreichend. Diskus flach, ringformig; Ovar zwei- bis dreifacherig. Griff el kurz
zwei bis dreispaltig. Frucht kugelig (nur bei A. macrocarpa oben spitz), etwas u n t e r -
h a l b d e r M i t t e vom Achsenbecher umgeben und mit demselben verwachsen, m i t
s t a r k e n t w i c k e l t e m , z u e r s t fleischigem, dann bei der Reife trockenem,
b r u c h i g e m E x o k a r p ; Endokarp in zwei oder drei Teilfriichte mit holziger
Wandung zerfallend, die langs der Innenkante (septizid) und zum Teil auch langs
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der Rtickennahi aufspringen, wobei cine MitcdsSule stehen bleibt. Samcn mit rotlich-
braunem oder dunkclrotem Arillus, v o n i l im o f t g a n z e i n g e h u l l t , nadi dem
Abfallen dcs Perikarps und von Teilcn dcs Rezcptakulums oft an der Bliitenachsc
hangen blcibend. Embryo gerade, Keimblattcr fladi, Endosperm knorpelig. — Bh'umc
odcr Straudier, an den jungcren Zwcigcn, sowic den BJatraiclcn und der Blattunter-
seite (im Jugendzustand audi bJattoberseits) oft fiizig. BIHner wcdiselstHndig, + Ieder-
artlg, iiedernervig, ganxrandig, breit-cifortnig bis Ian/etrltch, obcrseits kahi, urterseits
wcifilich odcr rostfarben. Blutenscande rispenahnlich, Bluren in vieiblikigcn, cndstan-
digen und sdtKchen, lockeren. zusammengcsetzten Didiasien oder Trichasien. Grbftc
und Ausschen der Blatter oft am sclbcn Baum sehr verschieden. Hartblattrig sjnd vor
allcm die straudiigcn Artcn A. xerocarpn und A.crub&sccns (Neukalcdonien), die such
in cinigen anderen Merkmalen sich abweichend verhaltea (vgl. S c h l e c h t e r m
Botan. Jahrb. 39 (1906) 178); ihre Abtrennung in ei^ener Gattung empfiehlt sidi jedoch
nicht; dann folgcn A. neo-caledonka, A. vicillardii, A. zizypboides, A. franguloides
und A. ponderoui am wcidistcn sind die BBuer von A, cxcelsa, A. pbilippinensis und
A.moluccana. Frische junge Sprossc, besonders cntrindetc, riechen wic- Sarsaparillii, am
mcistcn die VDH A. petrici.

L i t e r a t u r : K. W, B r a l J , Revision of the genus Alphitoma, in Kew Bull. (1925)
168—186. — H. B, G u p p v, Observations of a naturalist in the Pacific, 11 (1906) 333, 347,
357, 531 (iiber <h'e S.imaivcrbreituiig von Alphitonia siche im aJlgemeinrn T«I, S-36),

fig. 25. Alphitoma macrocarpa Mansfeld. A Btatt; B junge Fruchte; C aufgesprungenc Fru
von unten, D von der Skitc, £ von ob«a. — Nadi M a n sf e l d in NombT. (Jot. Garr.

Mos. Dahlem X (192S) 223.

Frudit
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Der Name Alphironia hangt zusamrncn mit dem griediisdien nalphiton" (6Aq>iTov)
-— gcbatkenes Gerstenmcht; das Exokarp der reifen Friidne von Alphitonia hat die
Briidiigkcir dieses StofFes.

L c i t a r t: Atpbiconia cxcclsa Reissck ex Endlidier 1. c.
V e r b r e i t u n g dcr Gattung: PhiHppinen, Borneo, Molukken, Timor, Neu-

Guinca, Bisrnarck-Ardiipcl, nordliches und oscliches Australien, sudlich etwa bis y.um
33° sudlicher Breitc; Ntukaledonien (vier Artcn), Fidsdii, Samoa, Polyncsien, ostlidi
bis zu den Marquesasinseln, Hawaii (cine Art), Karte siche S.41.

Friihere Autoren, wie B e n t h a m , nahmen nur eine, polymorphc Art an (A.
excclsa Reissck sens, lat.); zur Zeit »verdcn 15 Arten unterschicden.

Scktion 1. Tomcntosav Braid,
I.e. 173. Baumc {bis 27 m hodi) odcr
groBe Straudier, Blatter diinnlcderig
oder lederi^, unterscits fikig (wenigstens
tin Jugcnelscadium), Nervcn deutlidi;
Diskus in der Nahc des Griffcls bchaart.
— A, Blatter an der Basis meist keil-
formig oder verschmalcrt, ± langlich-
lanzettliLh. — 1. Blatter am Sdieitcl
stumpf odcr nur mit klciner Stadu;!-
spitze: A. excttsa Rcissek ex End!., cm.
Braid; Queensland, Ncu-Siidivales; da*
in der Kunsttischlerci verwandte Holz
. M o u n t a i n ash", n M u r r u i i g u , cr-
inncrt an hetles Mahagoni; A. pctriei
Braid ct White; Australien, schr haufii;
in den trapisdicn und subtropisdicn
Regcnwaldern dcr Kiistcnnahc; A.vieil-
lardii Lenormand; Ncukalcdonicn, i-'id
scht'lnscln; A. nco-caledonica (Schlcdi-
terj Guillaumin (A, excelsj auct. non
Reissek; A. franguloides auct. non Gray);
A. zizypboides Baker, non A. Gray;
Pomadcrris ttco-caledonica Schledncr);
Blatter umgekehrt-ciformig odcr la'ng-
lidi-obovat, stumpf, obcrwarts bald
kahl, glanzend, unterscits braunfilzi^.
zutctzt fast kahl, 3—6S5 cm lang. In-
florcszen/ terminal, ± cbcnstraufiig,
meist kurzer als die obercn Blatter, didic
braunfitzf̂ * (cbenso die Aufiemehe der
Bliitcn); Pet. vorhanden; Ncukalcdonicn.
— 2. Blatter am Sdicitel spitz: A, wbitei
Braid; Queensland; A. frangtttoides A.
Gray; Ftdsdii-lnseln. — B. Blatter an
der Basis rund oder hfrzformig, meist
eiformig-langlich odcr eii'ormig-cliiptisdi.
— 1. Blatter nicht in cine Spitzc aus-
laufend: A. obtusifolia Braid; Queens-
land und Gcbiet des Golfcs von Carpen-

Ti$.2&. Alpbitonia cntlwscensBuitt. AZwe'tg. " r i a . — 2. Blatter in eine Spitze aus-
B Bliite. C, 0 Petalum mil Staubblait. £ laufend: A. zizyphoides (Sprcng,) At
Staubblltter. F Ovar mit Narben, — Nadi Gray; Blatter oberscits dunkclgrun,
S c h l c c h t c r in Englers Bot. Jjhrb. 39 unterseits meist weifi; Fidsdii, Samoa

<t907) I80- Neukaledonicn, Tahiti, Cooksinscln!
K.iroconga; Taland-Insel be! Celebes!

ygl. Blumea V (1942) 209; auf Samoa cin mittclgrofier Baum in ofTenem Getandc und
in Waldcrn der ticfer gclegenen Stufen. — A.marqucsensis V.Brown (Fl. of South-
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eastern Polynesia, 111. Dicot. (1935.) 166); Marquesasinseln. Dcr vorigen Arr nahe-
stehend, von ihr uiuerschicdcn durch die stumpf-, fast hcrzformige Blatrbasis, die
spirze, abcr nichr akuminatc Blatispitzc, die stiirkere und bleibendere BchaarunK und
groficrc Bltitcn (cEwas iiber 2 mm im Durdimcsser). Stam. fast so lang wie die Pet.,
Antheren an dcr Basis pfeilformig. — A. pbitippinensis Braid; Philippineii, Borneo.
Audi erwahnt in K a n c h i r a , Fl. Micrortesica (1933) 205, Fig. 89. — A. ponderosa
Hillebr.; Hawaii; Stam. crwa lialb so Jang wle die Pet., Antheren an der Basis ge-
lappt, aber nicht pfcilformig. — A.molitccana Teijsm. et Binn.; Nord-Quccnsland,
Mataiisdicr Archipcl, Amboina, Aru, Borneo, Celebes, Molukkcn, Neuguinea, Timor-
laut. — Ahnlidi A. macrocarpa Mansfcld (in Notizbl. Bot. Garr. Mus. Dahlem X
(1928) 222, Fig. 2): Fig. 25; Neugmnea, Neumeddenburp. Die Frudit nieht kugclig wie
hci dcrt andcren Arten, sondern spitz, die Karpelle schon an dcr jungen Frutht oben
in cine Spitze ausgezogen. Bei der Rcife spreizen die Karpellc apikal auseinandcr,
rcifien auf der Dorsalseite von oben her bis zur Mitte ein und fallen dann ab.

S e k t i o n 2. Glabratae Braid, I.e. 173. Straudicr oder klcinc Bauine, bis
ctwa 8 m Jiodi, Blatter steif lederi^, kahl, Nervcn undeutlidi. Diskus meist driisig, rnii
Kndtchen beseizi, nidit behaari. — A. BJaiter 2—4 cm Jang, 1—2 cm brcit, Blattstiel
1—2 mm Iang, Bliitcn wenige, braunlich-rot: A. erubescent Baill.; Neukalcdoiticn,
Fig. 26. — B. Blatter 4—7 cm lang, 2—4,5 cm breit, bis l em lang gcstielt, Bliitcn in
Viclzalil, weils: A. xcrocarpa Baill. {A.lttcida Vieill. ex Guillaumin); Ncukalcdonien.
Siraudi oder bis 7 m hohcr Bauni, Fig, 27.

c
l*'Zl, Aiphitoni<i xtroairba Baiil. A Zweig. H liluic. C Kaldyopfcl &—E Pcralum mit

Siaubblatt . P und C Suubb la t t c r . H O v a r mit Narben . — Nad) S c h l e c h t c r in Englers
BOT. J ah rb . 39 (1907) 179.
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N u t z e n . Das Holz ist wertvoll, es findet unter anderem Verwendung zur An-
fertigung von Axtstielen, Wagenteilen, Pfahlen, sowie in der Kunsttischlerei. Die Rinde
der australischen Arten enthalt Gerbstoffe. In den Trockenzeiten frifit das Vieh die
Blatter. In Queensland gilt der j e d a s h" (Alphitonia excelsa) als wertvoller Futter-
baum (nach C. T. W h i t e , A valuable fodder-tree in Queensland, in Agric. Journ.
Brisbane (May 1920) 218—219, Taf. XVI). Die Blatter von A. zizyphoides geben
beim Reiben Schaum und werden auf Samoa zum Ersatz von Seife verwendet, scheinen
also reichlich Saponine zu enthalten. Dies ist wahrscheinlich auch bei anderen Arten
der Fall.

17. Phylica L. Spec. pi. ed. 1 (1753) 195; Gen. ed. 5 (1754) 90; Weberbauer in
E. P. I I P , 416. — Philyca L. Gen. ed. 1 (1737) 58. — Alaternoides Adans. Fam. II
(1763) 304. — Eriophylica DC. Prodr. II (1825) 34 (sect. Pbylicae). — Soulangia
Brongn. in Ann. sc. nat. X (1827) 377, tab. 10 fig. 3. — Trichocephalus Brongn. I.e.
374, t. 17, fig. 1. — Petalopogon Reissek in Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 82. —
Tylanthus Reissek ex Endlicher, Gen. (1840) 1101. — Walpersia Reissek I.e. 1100. —
Calophylica C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 39. — Bliiten meist zwitterig, selten poly-
gam, fast stets aufien ganz oder teilweise, oft sehr stark behaart, innen meist kahl, in
einigen Fallen bartig. Fiinf (sehr selten vier) Sep., Pet. und Stam., zuweilen die Pet.
fehlend, borstenformig oder fadig. Kelchzipfel kiirzer oder langer als der Achsenbecher.
Stam. oft mit fadenformiger, abwarts gebogener Spitze, auf gleicher Hohe mit den Pet.
inseriert oder tiefer als diese stehend (z. B. P. capitata, P. rubra var. parviflora),
manchmal auch deutlich tiefer als die Kelchzipfel (z. B. P. rigid a, reclinata);
Antheren oft nahe unter der Mitte gestielt, mit zwei seitlichen Langsspalten oder huf-
eisenformigem, iiber die Spitze oder auf der Innenseite verlaufendem Spalt aufspringend.
Achsenbecher entweder ganz mit dem Ovar verwachsen und es nicht oder wenig iiber-
ragend oder als flacher Becher, in Glocken-, Trichter- oder Zylinderform weit iiber das
stets u n t e r s t a n d i g e Ovar sich erhebend. Diskus auf der flachen oder schwach
konkaven Oberseite des sehr oft kreiselformigen, sehr selten zylindrischen Ovars, eben
(selten wulstig) oder den freien Teil des Achsenbechers iiber dem Ovar auskleidend,
oder fehlend. Ovar dreifacherig; Griffel ungeteilt, an der Spitze ganz kurz dreilappig,
lang (bis etwa dreimal so lang wie das Ovar) oder kurz bis fehlend, so dafi nur die zu
einem kurzen Kegel vereinigten Narben sich iiber dem Ovar erheben. Frucht kahl oder
behaart, in der oberen Halfte oder an der Spitze den Kelch oder den freien Teil des
Achsenbechers oder eine von jenen zuruckgelassene Leiste tragend; Exokarp hautig bis
lederartig; Endokarp in drei derbwandige Teilfruchte zerfallend, die langs der Innen-
kante und zu beiden Seiten derselben spalten. Samen mit harter glanzender Schale und
oft mit kleinem Arillus; Embryo mit flachen oder an einer Seite umgebogenen Keim-
blattern. — Straucher, seltener kleine Baume, mit teilweise starker Behaarung, v o n
e r i k o i d e m bis myrtoidem H a b i t u s . B l a t t e r a b w e c h s e l n d , h a r t ' o d e r
l e d e r i g, immergrun, gestielt bis fast sitzend, ganzrandig, mit nach unten gerollten
Randern, meist schmal, oberseits kahl, glanzend oder behaart, oft warzig, unterseits
sehr oft f i l z ig . N e b e n b l a t t e r n u r b e i e i n e r A r t . Bluten kurz gestielt oder
sitzend, e i n z e l n i n d e n A c h s e l n d e r o b e r s t e n B l a t t e r o d e r i n ( v o r -
w i e g e n d e n d s t a n d i g e n ) T r a u b e n , A h r e n o d e r K o p f e n , m i t m e i s t
s t a r k b e h a a r t e n , o f t w e n i g r e d u z i e r t e n H o c h b l a t t e r n .

Bei den Plumosae iiberragt das aus Hochblattern bestehende wie ein Federschopf
aussehende Involukrum den Bliitenstand.

Was die Griffellange sowie die Lange des freien Teiles des Achsenbechers anlangt, so
nnden sich alle Obergange zvischen ganz kurz oder fehlend und langgestreckt. Fur die An-
theren vieler Arten wird angegeben, dafi sie ,,einfacherig" seien (die der Plumosae dagegen
»fcweifacherigK). Es wird bei der Kleinheit der Antheren notwendig sein, Untersuchungen mit
dem Mikrotom auszufuhren, bevor diese Frage entschieden werden kann. Wahrscheinlich tauscht
das Aufspringen mit einem gemeinsamen, hufeisenformigen Spalt die Einfacherigkeit nur vor.

L i t e r a t u r : W. S o n d e r in Harvey et Sonder, Fl. capensis I (1859—1860) 479 —'-
R. S c h l e c h t e r i n Englers Bot. Jahrb. XXVII (1900) 166—170. — A. E n g 1 e r Pflanzen
welt Afrikas III 2 (1921) 313—314. — P i 11 a n s in Trans. R. Soc. S. Afr. XIX (1931*) S. 299 —
N. S. P i l i a n s , The genus Phylica L. Journ. of South Afric. Botany Vol VITT Parr T
Januar 1942, S. 1—164. ' ' a r t lj
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A b i e i t u n g d e s N a m e n s : <puAiicr) bei T h e o p h r a s t , Name einer Rham-
nacee, namlich von Rhamnus alaternus L. Wahrscheinlich hangt der Name damit
zusammen, dafi die Phylica-Arten stets griine Blatter (qpuWa) haben. — Deutscher
Gartnername: H e i d e n m y r t e .

L e i t a r t : Phylica ericoides L. Spec. pi. (1753) 195; Internat. Rules of Bot.
Nomenclature 3. Ausg. (1935) 142. Die beiden andern, von L i n n e 1753 angefiihrten
Arten sind P. plumosa L. und P. buxijolia L.

V e r b r e i t u n g . Die Gattung Phylica besitzt ein ziemlich grofies Verbreitungs-
gebiet in Siidafrika. Die meisten Arten finden sich im siidwestlichen Teil des Kaplandes.
Kaum irgendeine der systematischen Gruppen ist auf ein besonderes Gebiet beschrankt,
hochstens dafi die Arten mit fadenformigen oder fehlenden Petalen weiter ins Innere
hineingehen als die mil kappenformigen Petalen, welche mehr als Bewohner der Kiisten-
gebiete auftrcten. Einzelne Arten gehen vom Kap aus gerechnet nordlich bis nach Na-
maqualand, ostlich bis Pondoland und Natal. Weitere Vorkommen liegen in den
Magalis-Bergen bei Rustenberg in Transvaal (1300 m). Phylica tropica Bak., ein 0,5 m
hoher, sparriger Strauch, kommt im nordlichen Nyassa-Land (Nyika-Berge 1300 bis
2300 m; Ukinga-Berge), am Nordufer des Nyassasees, vor. P. paniculata hat ihre siid-
lichsten Standorte in der Worcester Division ostlich Kapstadt, ihre nordlichsten in den
Chimanimani-Bergen in Siid-Rhodesia. In der Kap-Provinz kommen die Arten meist
in Hohen von 330—1700 m etwa vor, erreichen aber gelegentlich 2300 m. Die meisten
Arten bevorzugen freie und verhaltnismafiig trockene Standorte. — Sehr merkwiirdig
ist das Vorkommen der Gattung auf St. Helena (P. ramosissima), auf den Inseln der
Tristan da Cunha-Gruppe, auf der Gough-Insel, sowie auf Neu-Amsterdam (auf den
letzteren drei Inseln P. arborea Thou.)- Auf der Gough-Insel ist die genannte Art eine
der zwei baumformigen Pflanzen des Gebiets. Die Baumchen erreichen 3—5 m Hohe;
Waldchen derselben Art auf Tristan da Cunha. Vgl. E. C h r i s t o p h e r s e n , Plants
of Gough-Island, Det Norske Vidensk. Akad. i Oslo Scient. Results of the Norwegian
Antarctic Exped. (1927—1928), Nr. 13, Oslo 1934. Endlich findet sich Phylica auch
auf Madagaskar und den Maskarenen (Mauritius, Bourbon). — Die Gattung zahlt alles
in allem etwa 150 Arten.

Habituell sind die Phylica-Arten ziemlich verschieden. Besonders die ostlichen
Formen bilden haufig hohe Busche, wahrend die im Westen des Kaplandes mit Eriken
zusammen wachsenden Arten haufig kaum 20 cm hoch werden und stets ein sehr zier-
liches Aussehen haben. Die Phyliken treten in den verschiedensten subxerothermen
Assoziationen auf, die Seestrandsgebiische haben eigene Arten. Im siidwestlichen Teil
des Kaplandes erreichen die Vertreter der Gattung die Gipfel der Gebirge.

Phylica ist ein sehr charakteristisches Element der Kap-Flora. Trotz des xero-
morphen Ausschens konnen die Phylica-Arten dauernde Trodkenheit nicht ertragen, sie
fehlen daher in der Karroo und ahnlichen Trockengebieten.

V o r b e m e r k u n g z u r O b e r s i c h t d e r A r t e n . Der nachstehend gegebene
Schliissel dient der Bestimmung. Die Abbildung bei B r o n g n i a r t (Ann. sc. nat. X
(1827) Atlas PI. 17/111, Fig. B) fur Phylica axillaris (Soulangia axillaris Brongn.) ist
unrichtig, was den Bau des Diskus und die Abgrenzung des Ovars anlangt. Das Ovar
ist vielmehr bei den Soulangia-Arten Brongniarts ebenfalls unterstandig, die Gattung
Soulangia kann ebensowenig aufrechterhalten werden wie Tylanthus Reiss., Tricho-
cephalus Brongn. usw.

O b e r s i c h t d er A r t e n *
Schliissel von P i l l a n s 1942.

A. Petala vorhanden.
I. Petala im ganzen borstenformig, nadelformig, linear, oblanzeolat-linear, lanze-

olat, oblanzeolat, spathulat oder eiformig oder bestehend aus einer Lamina und
aus einem basalen Nagel, die Lamina linear, lanzeolat, eiformig-lanzettlich,
eiformig, rundlich oder kreisformig, oft konkav oder ausgeholt an der Innen-
seite und leicht eingekriimmt am Scheitel, aber niemals kapuzenformig.
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a) Stipeln vorhanden: P. stipularis L. (P. rhipophora D. Dietr., Walpersia
dregeana Presl), Kap-Provinz. Blatter mit trockenhautigen, bleibenden Ne-
benblattern, Bliiten in den Adiseln brauner Hochblatter, ohne Vorbl.,
Kelchzipfel lang, pfriemlich; Pet. sehr klein, schmallineal.

b) Stipeln fehlen.
1. Pet. oblanzeolat oder spatelig oder bestehend aus einem Nagel und eincr

oblanzeolaten oder rundlichen Lamina. — a) Pet. mit deutlichen Haaren
am oberen Rand oder im oberen Teil der Riickenflache. — X) Pet. be-
stehend aus einer rundlichen Lamina und sehr schmalem Nagel: P.
trachyphylla D. Dietr., Kap-Provinz, Tulbagh-Div. - XX) Pet. im
ganzen oblanzeolat. — O) Blatt-Lamina linear, an der Basis rund: P.
maximiliani Schltr., Kap-Provinz. Clanwilliam-Div. — OO) Blatt-Lamina
eiformig bis lanzettlich, an der Basis herzformig: P. s pic at a L. f. var. pi-
quetbergensis Pillans, Kap-Provinz, Piquetberg-Div. — p) Pet. ohne deut-
liche Haare. — X) Bluten 8,5—9 mm lang. — O) Sep. an der Innen-
flache gebartet: P. affinis Sond., Kap-Provinz. — OO) Sep. kahl an der
lnnenflache: P. reversa Pillans, Kap-Provinz, Worcester-Div. — XX)
Bluten nicht langer als 6 mm. — O) Ovar zottig. — !) Bluten auften
gleichmaftig mit Haaren bedeckt. — t) Blatter aufsteigend oder auf-
recht spreizend, verschmalert; Kopfchen etwa 1 cm im Durchmesser,
deutlich uberragt von den begleitenden Blattern: P. bathiei Pillans, Ma-
dagaskar. — f t ) Blatter aufrecht spreizend, abstehend oder etwas her-
abgcbogen, nicht verschmalert, Kopfchen 1,2—1,5 cm, nicht uberragt von
den begleitenden Blattern: P. emirnensis (Tul.) Pillans nov. comb. var.
nyasae Pillans, Nyassa-Land, Kingeberg, 2700 m. — !!) Bluten mit weni-
ger Haaren an der Rohre als an anderen Teilen der Aufienseite. —
t) Bluten etwa 5 mm lang; Pet. in der oberen Halfte der Rohre in-
seriert: P. tropica Baker, Nyassa-Land, siidl. Nyika-Berge. — f t ) Bliiten
etwa 3,5 mm lang; Pet. am Schlund der Rohre inseriert: P. emirnensis
(Tul.) Pillans nov. comb., Madagaskar, Prov. Emirna. — OO) Ovar
kahl. — !) Bluten 2,75—3,5 mm lang; Achsenrohre filzig an der Aufien-
seite der oberen Halfte: P. tysoni Pillans var. brevifolia Pillans, Kap-
Provinz, Maclear-Div. — !!) Bluten 3,5—4mm ljuig; Achsenrohre kahl:
P. chionocephala Schltr., Kap-Provinz, Ceres-Div.

2. Pet. borstenformig, nadelformig, linear oder lanzettlich, ei-lanzettlich,
eiformig oder elliptisch, — a) Blatt-Lamina mehr oder weniger tief herz-
formig an der Basis. — X) Blatter meist 1,5—2 cm lang, mehr als die Halfte
der Unterseite freiliegend: P. spicata L. f. (P. elongata Salisb.,Walpersia
capitata Prcsl), Kap-Provinz. - X X ) Blatter weniger als 1 cm lang, die
Flache der Blattunterseite grolstenteils von den Randern uberdeckt —
O) Pet. borstig, ohne Wimpern: P. debilis Eckl. et Zeyh., Kap-Provinz.
— OO) Pet. bestehend aus einem kurzen Nagel und einer eiformigen,
breit-eiformigen oder elliptischen, bewimperten Lamina. — !) Blatter 5
bis 7,5 mm lang; Hulle mehrere Jahre deutlich erhalten bleibend: P.
laevis Steud. (P. cordata var. laevis Schdl.), Kap-Provinz, Caledon-Div.
— !!) Blatter 1,75—5 mm lang; Hulle nicht als persistierend erkennbar. —
t) Blatter 1,75—2,5 mm lang, Lamina ei-lanzettlich, stark eingekriimmt:
P. brevifolia Eckl. et Zeyh. (P. glabrifolia O. Ktze.) Kap-Provinz. —
t t ) Blatter 3,5—5 mm lang, Lamina lanzettlich-linear, leicht einge-
kriimmt: P. lasiantha Pillans, Kap-Provinz, Swellendam-Div. — (3)
Blattlamina an der Basis gerundet, schwach herzformig bis herzformig. —
X) Pet. lanzettlich oder mit einem Nagel und einer eiformigen, lanzett-
lichen, elliptischen, langlich- oder oblanzeolat-elliptischen Lamina. —
O) Kopfchen gewohnlich 3,5—4 cm; Achsenrohre an der Innenseite pu-
beszent: P. pubescens Ait. (P. capitata Thunb., P. plumosa Lodd.). In
den Herbarien meist als P. capitata Thbg. gefiihrt, ebenso in der Lite-
ratur, Kap-Provinz. — OO) Kopfchen 2,5 cm im Durchmesser nicht
iiberschreitend: Achsenrohre an der Innenseite kahl. — !) Brakteolen

Pflanscnfamilien, 2. Aufl., Bd. 20 d
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Fig. 28. Phylica pHbcicvns Ait. A bluhendcr Zwcig,. B Bluie, C Uliiee \i>n auiien und inncn,
D rciff Frudic, E Qucrschnici durth Jr.- Kapscl, F Same mit Elaiowjm; G, H P. virgata (Etkl.
cr ZcyKO Sondcr, G bliihcmier ZwciSf H iiliite, — J, K /\ o/foiVti DC. — J Frudtr,

K bliihendor Zwcig.
Nach M a r l o t h . PL South Afr. 11 2, Taf. 56 u. Fifi. 112. sowic nadi A. W e b e r b a u c r

in E. I". 1. Aufl. Ml5, Pig, 204.



Phylica 99

fehlen. t) Blatt-Lamina glatt oder zumeist mit schwachen Griibchen
auf der Oberseite. — =) Bliiten 4 mm lang: P. intrusa Pillans, Kap-
Provinz, Ceres-Div. — = = ) Bluten 6,5—7 mm lang: P. curvifolia
(Presl) Pillans (P. reclinata Bernh. ex Hochst.), Kap-Provinz). — f t )
Blatt-Lamina auf der Oberseite hockerig. — =) Hocker gedrangt und
oft zusammentretend; Bluten 5—7 mm lang: P. insignis Pillans, Kap-
Provinz, Clanwilliam-Div. — = = ) Hocker zerstreut, getrennt durch
deutlich freie Stellen; Bluten 1,2—2 mm lang: P. sdolechteri Pillans, Kap-
Provinz. — !!) Brakteolen vorhanden. — t) SeP- 3—4,5 mm lang: P.
dodii N. E. Br. (P. capitata Thunb. var. brachycephala Sond.) Kap-
Provinz. — f t ) SeP- weniger als 3 mm lang. — =) Bluten etwa 5 mm
lang; Ovar pubescent: P. tropica Baker, Nyassa-Land. Vielleicht nur eine
Vari'etat von P. emirnensis. — = =) Bluten nicht iiber 4 mm lang; Ovar
kahl. §) Achsenrohre 0,5 mm tief: P. glabrata Thunb. Nur 1 Exem-
plar in Thunbergs Herbar. »Sud-Afrikac<, — §§) Achsenrohre 1,5 mm
tief: P. nigrita Sond., Kap-Provinz. — XX) Pet. borstig, nadelformig,
linear oder oblanzeolat-linear. — O) Brakteolen fehlen. — !) Sep. an
der Inncnseite gebartet: P. altigena Schlecht., Kap-Provinz. — !!) Sep.
an der lnnenseite nicht gebartet. — t) SeP- 1,5 mm lang, deltoid, ver-
schmalert: P. intrusa Pillans, Kap-Provinz, Ceres-Div. — f t ) Sep. 3 mm
lan<* oblong-lanzettlich, verschmalert: P. simii Pillans, Kap-Provinz,
Stutterheim-Div. — OO) Brakteolen 2—4. — t) Sep. auf einem Teil
der lnnenseite pubeszent. — =) Blatt-Lamina hockerig nur an den Seiten
und der Mitte der Oberseite: P. pustulata Phill., Kap-Provinz, Van
Rhynsdorp-Div. — = =) Blattlamina auf der ganzen Oberseite mit
kleinen Hockern. — §) Die Astchen mit abstehenden Zottenhaaren und
kurzem Filz; Blatt-Lamina lanzettlich oder linear-lanzettlich, an der
Unterseitc von abstehenden Haaren deutlich zottig; Ovar ± filzig: P.
hirta Pillans (P. cylindrica Sond. excl. syn. omnium et var. ft non Wendl.),
Kap-Provinz. — §§) Die Astchen mit kurzen, angeprefiteri Haaren
schwach besetzt; Blatt-Lamina nadelformig oder schmal linear, an der
Oberseite undeutlich kurzhaarig mit angeprefiten Haaren; Ovar kahl:
P. agathosmoides Pillans, Kap.-Provinz, Calvinia-Div. — ff) Sep. auf
der Innenflache kahl. — =•-=) Kopfchen nicht deutlich entwickelt, 3 bis
5 mm: P. stenopetala Schltr., Kap-Provinz, Tulbagh-Div. — var. sieberi
Pillans, Kopfchen deutlicher involukrat; Pet. oft fehlend; Ovar oft
sparsam zottig behaart im oberen Teil. Siid-Afrika, ohne nahere An-
gabe. — = = ) Kopfchen deutlich entwickelt, 5—10 mm. — §) Blatt-
Lamina mit sehr kleinen und dicht stehenden Hockern oder meist kahl
auf der Oberseite: P. odorata Schltr., Kap-Provinz. — §§) Blatt-Lamina
mit groben Hockern auf der Blattoberseite; Hocker deutlich getrennt, im
Profil vorstehend. — /) Bluten 2,5—3 mm lang; Sep. lanzettlich-deltoid:
P. piquetbergensis Pillans, Piquetberg-Div. — //) B~liiten 5—7 mm lang;
Sep. linear: P. barnardii Pillans, Kap-Provinz. — OOO) Brakteolen
5 12. — t) SeP- kurzhaarig auf einem Teil der Tnnenflache. — =0
Astchen sparsam mit spreizenden Haaren besetzt; Blatt-Lamina zottig
an den Seiten und der Mitte der Oberseite: P. cylindrica Wendl. (Wal-
persia hirtifolia Presl.; P. cylindrica Sond. non Wendl. var. glabrata
Sond.), Kap-Provinz. — = = ) Astchen dicht mit kurzen, angeprefiten
Haaren bedeckt, ebenso die Blattflache auf der ganzen Oberseite: P. aga-
thosmoides Pillans, Kap-Provinz, Calvinia-Div. — t t ) Sep. auf der
Innenflache kahl oder, bei P. montana, im konvexen Teil, mit sehr kleinen
Kurzhaaren. — =) Astchen kurz-flaumhaarig, grau; Blatt-Lamina auf
der Oberseite dicht-hockerig; Kopfchen etwa 0,8 cm; Brakteen 3—4 mm
lang; Bliiten 3,5—4 mm lang: P. montana Sond., Namaqua-Land. —
= =) Astchen grau-zottig; Blatt-Lamina meist kahl auf der Oberseite:
Kopfchen etwa 1,2 cm; Brakteen ungefahr 6 mm lang, Bluten 5 mm; P
pearsonii Pillans, Namaqua-Land.

7*



100 Rhamnaceae (Suessenguth)

II. Lamina der Pet. ± kukullat, tief konkav, helmformig oder ahnlich.
a) Pet. mit helmformiger oder haubenformiger Lamina, der vordere Teil in

Seitenansicht auf gleicher Hohe mit dem oberen Ende des Nagels oder tiefer.
1. Kopfchen 1—2 cm breit; Bliiten 8 mm lang oder langer. — a) Brakteen

ansehnlich, deutlich die Bliiten iibergipfelnd: P.calcarata Pillans, Kap-
Provinz, Caledon-Div. — ft) Brakteen vergleichsweise unscheinbar, die
Bliiten nicht iibergipfelnd. — X) Kelchrohre obkonisch; Sep. lanzettlich,
akuminat: P. propinqua Sond. (Trichocephalus elongatus Eckl. et Zeyh.),
Kap-Provinz. — Y^) Kelchrohre eng krugformig oder fast zylindrisdi;
Sep. schmal linear: P. laevifolia Pillans, Kap-Provinz, Bresadorp-Div.

2. Kopfchen meist weniger als 1 cm breit; Bliiten nicht uber 5 mm lang. —
a) Ovar mit Haaren bedeckt. — X) Blatt-Lamina grob hockerig; Haare
am Ovar weich, bleibend: P. comosa Sond., Kap-Provinz, Tulbagh-Div.
— XX) Blatt-Lamina ^latt oder ± rauh von feinen Hockerchen. Haare
des Ovars grob, hinfalhg: P.nigrita Sond. (Trichocephalus atratus Eckl.
et Zeyh. excl. syn.), Kap-Provinz. — /?) Ovar kahl. — X) Sep. linear-
oder ei-lanzettlich. — O) Blatt-Lamina deutlich herzformig und am
Grunde am breitesten. — t) Blatter 10—14 mm lang, lang-akuminat;
Blattsticle etwa 2 mm lang, sehr abgeflacht: P.nodosa Pillans, Kap-Prov.,
Paarl-Div. — ft) Blatter 6—10 mm lang, spitz, aber nicht lang-aku-
minat; Blattstiele etwa 1 mm lang, nicht sehr abgeflacht. — =) Blatter
am Grunde des Kopfchens meist mit reichlicher Wimperung, die Lamina
linear-lanzettlich ocler lanzettlich, die langen Haare an den zuriick-
gerollten Teilen der Rander erst langsam abfallig: P. gracilis D. Dietr.,
Kap-Provinz. — = = ) Blatter am Grund des Kopfchens meist mit
geringer Wimperung oder ohne solche, die Lamina lanzettlich oder ei-
lanzettlich, die langen Haare an den zuruckgerollten Teilen der
Rander nicht lange bleibend: P. atrata Licht. ex Roem. et Schult.
(Trichocephalus rvber Eckl. et Zeyh.), Kap-Provinz. — OO) Blatt-
Lamina gerundet oder schwach herzformig am Grunde, hier nicht
oder nicht deutlich am breitesten. — t) Kopfchen meist bis zu 7 Bliiten
enthaltend: P. virgata D. Dietr., Kap-Provinz, Caledon-Div. —
tt ) Kopfchen meist mit mehr als 14 Bliiten. — = ) Blatter mit lang
zulaufender Spitze; Kopfchen durch zahlreiche Blatter gestiitzt; Lamina
der Pet. gerundet oder kreisformig (von oben gesehen): P.vulgaris Pil-
lans, Kap-Provinz. — = = ) Blatter abrupt zugespitzt; Kopfchen durch
wenige Blatter gestiitzt; Pet. mit seitlich zusammengedriickter Lamina:
P. nigrita Sond. (Trichocephalus atratus Eckl. et Zeyh., excl. syn.), Kap-
Provinz. — X X ) Sep. eiformig oder dreieckig-eiformig. — O) Blatt-
Lamina ei-lanzettlich oder lanzettlich, deutlich herzformig und verbrei-
tert am Grunde. — f) Astchen fadenformig; Blatter 1,75—2,5 mm lang;
Kopfchen 3—4 mm breit: P. anomala Pillans, Kap-Provinz, Caledon-
Div.— ft) Astchen diinn; Blatter etwa 5 mm lang; Kopfchen 5—7 mm
breit: P. floribunda Pillans, Kap-Provinz, Bredasdorp.-Div. — OO)
Blatt-Lamina lineal oder lanzettlich-lineal, am Grunde rundlich oder
etwas herzformig, hier nicht deutlich verbreitert. — t) Kopfchen durch
einige deutlich entwickelte Blatter gestiitzt, die etwa doppelt so lang
sind wie die Kopfchen: P. linifolia Pillans, Kap-Provinz, Caledon-Div.
— t t ) Kopfchen durch wenig hervortretende und verhaltnismafiig viel
kiirzere Blatter gestiitzt.— =) Blatter gehauft; Kopfchen oben rundlich,
nicht von den Stiitzblattern iiberragt, meist mit wenigstens 15 Bliiten: P.
ericoides L. (P. aethiopica Hill, P. acerosa Willd., P. microcephala Willd.,
P. eriophoros Eckl. et Zeyh.). Kap-Provinz. Einige Varietaten siehe bei
P i l l a n s a. a. O. (var zcyheri Pillans (Trichocephalus imberbis Eckl. et
Zeyh.). — -- =) Blatter nicht gehauft; Kopfchen oben etwas abgeflacht,
von cinigen Stutzblattern kurz iiberragt, meist mit weniger als 15 Bliiten:
P. distich a Eckl. er Zeyh. (P. empetroides Eckl. et Zeyh.), Kap-Provinz.
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b) Petala mit ± kapuzenformiger Lamina, diese tief konkav oder am Scheitei
wie der Bug eines Bootes gestaltet, gewohnlich eiformig, elliptisch, gerundet,
kreisformig oder herzformig.
1. Bliiten gestielt; Stiele meist lmm lang oder langer. — a) Braktee oder

Tragblatt zweimal so lang als die Bliite samt dem Stiel: P. ambigua
Sond. (Soulangia plumosa Presl) Kap-Provinz, Clanwilliam-Division. —
P) Braktee oder Tragblatt weniger als zweimal so lang als die Bliite
samt dem Stiel. — X) Kelchrohre 0,75—3,5 mm tief, becherformig oder
eng glockenformig; Griffel 1,5—5 mm lang. — O) Blutenstand etwas
niedergedriickt, mit Hullblattern versehen; Blatter 1,3—1,8 cm lang, die

(jLamina eiformig, die Unterseite meist ganz freiliegend: P. dioica L. (P.
reflexa Lam., P. buxi folia Thunb., Soulangia dioica Don, S. cordata Eckl.
et Zeyh.), Kap-Provinz. — OO) Blutenstand traubig, ohne Hiillblatter;
Blatter 0,5—1,6 cm lang, die Lamina nadelformig bis lineallanzettlich,
die Unterseite nicht freiliegend, meist eingerollt. — t) Blutenstand
2—4 cm lang; Kelchrohre 3—3,5 mm tief: P.mundii Pillans, Kap-Pro-
vinz, Caledon-Division. — f t ) Blutenstand 0,5—1 cm lang; Kelchrohre
0,75—2,5 mm tief: P. willdenowiana Eckl. et Zeyh. (P. rosmarinifolia
Schlecht.), Kap-PVovinz. — X X ) Kelchrohre zumeist lmm tief, breit
becherformig; Griffel nicht iiber lmm lang. — O) Blatt-Lamina off en
(nicht gerollt), gerundet an der Basis, mit der Mittelrippe an der Unter-
seite kahl oder aufierst kurz flaumhaarig, die Sekundarnerven gewohn-
lich sichtbar; Frucht mit 10 Langsfurchen: P.oleaefolia Vent. (P.spicata
Lodd. non L., P. orientalis Loiscl., P. oleoides DC), Kap-Provinz. —
OO) Unterseite der Blatt-Lamina durch Ruckrollung de"r Blattrander
bedeckt (bei Schattenformen von P.axillaris manchmal offen, dann aber
die Mittelrippe zottig oder filzig und die Sekundarnerven nicht erkenn-
bar), Blatt am Grunde gerundet oder herzformig; Mittelrippe filzig oder
zottig behaart und die Sekundarnerven nicht sichtbar; Frucht nicht oder
nur undeutlich langsgefurcht. — t) Petala mit einem keilformig-lang-
lichen oder langlichen Nagel, der so lang oder langer als die Lamina ist.
— =) Bliiten zwischen Rohre und Fruchtknoten deutlich zusammen-
gezogen: P. pinea Thunb. (P. hirsuta Thunb., P. reclinata Wendl.,
P.purpurea var. reclinata Sond., P.axillaris var. pedicellaris Sond. u.
var. parvifolia Sond.), Kap-Provinz.— = = ) Bliiten zwischen Rohre unci
Fruchtknoten nicht zusammengezogen. — §) Bliiten in lockeren Trauben •
P. axillaris Lam. (P. rosmarinifolia Willd.), Kap-Provinz. Hierher var
hirsuta Sond., ferner var. lutescens Pillans (P.lutescens D. Dietr.), var
pulcbra Pillans, var. maritima Pillans, var. densifolia Pillans; Naheres
bei Pillans I.e. S. 35—39. — Die var. microphylla Pillans (P. micro-
phylla D. Dietr.), P. yillosa var. squarrosa Sond., sowie var. gracilis Pil
lans und var. cooperi Pillans erscheinen weiter unten im Schliissel. — §§)
Bluten inKopfen: P. purpurca Sond. (Soulangia rubra Lindl. in Bot. Reg.
tab. 1498 excl. syn. P. rubra Schizl., Iconogr. IV, t. 239 fig. 2: P. lanu-
ginosa Schnizl. I.e. fig. 17), Kap-Provinz. Hierher die var. floccosa Pil-
lans, ferner var pearsonii Pillans. — ft ) Petala mit einem Nagel halb so
lang als die Lamina oder kiirzer (selten fast so lang bei Varietaten von
P. axillaris). — =) Blattlamina an der Oberseite glatt oder mit wenigen
sehr kleinen Pustcln gegen die Spitze hin, mit kurzer Behaarung am
riickgerollten Teil der Rander und an der Spitze (in jungen Stadien). —
§) Blatt-Lamina zum grofieren Teil freiliegend (Unterseite); Bluten in
den Achseln von Blattern von durchschnittlicher Grofie und voneinander
entfernt durch fortschreitendes terminales Wachstum; Kelch mit Haar-
kleid und steifen seidigen Haarcn auf der Aufienflache: P. axillaris
Lam. var. gracilis Pillans, Kap-Provinz, Port Elizabeth-Division.
§§) Blatt-Lamina unterseits durch Zuriickrollung der Rander grofienteils
nicht freiliegend; Bliiten in den Achseln von kleineren Blattern und ge-
hauft in gedrungenen Trauben am Ende der Astchen; Kelch mit Haar-
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kleid (Filz), aber ohneSeidenhaare: P.axillaris Lam. var. cooperi Pillans,
Kap-Provinz. — = = ) Blatt-Lamina auf der ganzen oder fast auf der
ganzen Oberseite deutlich oder etwas scharflich rauh, in jungem Zu-
stand in dem rauhen Teil kurz behaart. — §) Trauben meist stets ver-
bunden zu gedrangt rispigen oder fast ebenstraufiigen Biischeln; End-
Astchen sehr kurz und blattlos; Brakteen von den Blattern verschieden,
nicht viel langer als die Bliitenstiele. — +) Trauben 0,2—0,4 cm lang
(selten langer, wenn sidi die unteren Bliiten verlangern), kopfchen-artig,
meist einige oder viele in einem fast ebenstraufiigen Buschel; Filz an den
Bliiten trocken weifi: P. cryptandroides Sond. (Soulangia subcanescens
Presl), Kap-Provinz, Namaqua-Land. — + +) Trauben meist 1—1,5 cm
lang, ziemlich locker,, gewohnlich eiformig oder rundlich, meist einzeln
oder nur wenige beisammen; Filz an den Bliiten trocken kreme-farbig:
P. rigidifolia Sond., Kap-Provinz, Namaqua-Land. — §§) Trauben ein-
zeln oder, wenn verbunden, in lockeren oder gedrangten Rispen, die
letzten Astchen beblattert. — +) Kelch aufien mit riickgewendeten
Haaren bedeckt: P.elimensis Pillans, Kap-Provinz. h +) Kelch aufien
nicht mit riickgewendeten Haaren bedeckt. &) Griffel zylindrisch:
P.natalensis Pillans, Natal, Zulu-Land: — &&) Griffel konisch oder
breiter. — v) Blatter nadelformig, einseitswendig, aufwarts gerichtet an
den spreizenden Astchen: P.villosa Thunb. (Soulangia pinea Eckl. et
Zeyh. 136 absque descr.), Kap-Provinz. — var. pedicellata Sond. (P.
pedicellata DC). — vv) Blatter linear oder lanzettlich, nicht einseits-
wendig: P.axillaris Lam. var. microphylla Pillans (P. microphylla D.
Dietr.; P.villosa var. squarrosa Sond.), Kap-Provinz.

2. Bliiten ,,stipitat" (kurzgestielt) oder sitzend. — u) Brakteen, mindestens
die aufieren, zweimal so lang wie die Bliiten. — X) Sepala an der
unteren Halfte der Innenseite stark bartig: P. bolusii Pillans, Kap-Pro-
vinz. — X X ) Sepala an der Innenseite nicht gebartet. — O) Bliiten
2,5—3 mm lang: P. recurvifolia Eckl. et Zeyh., Kap-Provinz, Swellen-
dam-Division. — OO) Bliiten 4,5—8 mm lang. — !) Kelchrohre mit
riickwarts gewendeten Haaren an der Aufienseite: P.plumosa L. excl.
syn. Burm. (P.pumila Wendl. ex Willd., P.pubescens Lodd., Bot. Cab.
tab. 695), Kap-Provinz. — var. squarrosa Sond. (P. pubescens Wendl.
ex Willd., P. commelini Spreng.), Kap-Provinz. — var. horizontalis Sond.
(P. horizontalis Vent. Malm. t. 57; P. pubescens Lam. excl. syn., non Ait.,
Poir. in Lam., P. plumosa Spreng. in Ges. Naturf. Freunde Berlin, Mag.
VIII, 105, tab. 8 fig. 7 nonL.), Kap-Provinz. — !!) Kelchrohre ohne ruck-
warts gewendete Haare an der Aufienseite. — f) Bliitenstand ahrig,
Petala mit herzformiger Lamina: P.velutina Sond., Kap-Provinz. —
tt) Bliitenstand kopfig; Petala nicht mit herzformiger Lamina. —
= ) Blatt-Lamina lanzettlich: P. lucida Pillans, Kap-Provinz. —
= =) Blatt-Lamina linear oder pfriemlich-linear: P.meyeri Sond. (Wal-
persia squarrosa Presl absque descr.), Kap-Provinz. — fi) Brakteen
weniger als zweimal so lang als die Bliiten. — X) Kelchrohre aufien
mit ruckwarts gewendeten Haaren bedeckt. — O) Haare der Aufien-
flache der Sepala ungefahr von derselben Lange und Struktur wie die
auf der Kelchrohre: P.strigulosa Sond. (P.eriophoros Thunb. non Berg),
Kap-Provinz. — OO) Haare der Aufienflache der Sepala deutlich langer
und grobcr als die auf der Kelchrohre. — !) Antheren langlich oder
linear-langlich (von ruckwarts gesehen); Theken oben stumpf mit den
hinteren Randern parallel, aufier an der Spitze; Kelchrohre rundlich;
Narbe die Basis der Antheren nicht erreichend: P.strigosa Berg (P.bi-
color L.), Kap-Provinz. Hierher die Varietaten: var. australis Pillans,
Kap-Provinz, var. dregei Pillans, Kap-Provinz, var. mac owani Pillans,
Kap-Provinz, var. elongata Pillans, Kap-Provinz. — !!) Antheren hcrz-
formig (von hinten gesehen); Theken oben etwas schief abgestumpft,
ihre hinteren Riindcr vom Scheitel zur Basis divergierend; Kelchrohre.



Phylica 103

± 5-kantig; Narbe die Mitte oder wenigstens die Basis der Antheren
erreidiend.° — t) Petala gefaltet-kapuzenformig, mit einer scharfen,
leicht gekrummten oder aufrechten Spitze; Brakteen leicht unterscheidbar
von den Bliiten in der Infloreszenz (mit langeren, ziemlich groben, rot-
gelben oder goldfarbenen Haaren: P.excelsa Wendl. (P.albida Presl),
Kap-Provinz. — Hierher var. papillosa Sond. (P. papillosa Wendl.,
P.spicaia Sims in Curtis Bot. Mag. t. 2704; P.cylindrica Eckl. et Zeyh.
absque descr.; P.excelsa var. brevifolia Sond., var. laxa Sond., var.
stricta Sond.; Tylanthus excelsus Presl). — t t ) Petala mit den 2 oberen
Randern vereinigt in Form einer Kappe; Brakteen kaum unterscheidbar
von den Bliiten in der Inflorenszenz, mit langeren, meist seidigen und
weifien Haaren: P.imberbis Berg (P. brunioides Lam., P.rosmarinifolia
Lodd. non Lam. (Lodd. Bot. Cab. t. 849, P. strigulosa Marl., Fl. South
Afr. II t. 56, fig. 8), Kap-Provinz. Hierher die Varietaten: var. erio-
phorus (Berg) Pillans, (P. rosmarinifolia Lam., P. nitida Lam., P. lance-
olata Thunb., P. corifolia Salisb., P. arborescens Link ex Steud.). —
X X ) Kelchrohre ohne ruck warts gewendete Haare an der AulSenseite.

O) Petala mit gewimperter oder borstiger Lamina. — !) Bliiten
55 6 mm lang: P. harveyi Pillans (Trichocephalus harveyi Arnott),
Kap-Provinz. — !!) Bliiten 2,5—5 mm lang. — f) Blatt-Lamina lang-
lich-linear am Grunde gerundet oder undeutlich herzformig: P. sten-
antha Pillans, Kap-Provinz, Caledon-Division. — f t ) Blatt-Lamina
lanzettlich oder ei-lanzettlich, am sehr verbreiterten Grunde deutlich
herzformig =) Blatt-Lamina am Rand mit Pusteln versehen: P. cus-
pidata Eckl. et Zeyher, Kap-Provinz. Hierher var. minor Pillans. —
= =,) Blatt-Lamina am Rand glatt oder emgesenkt-punktiert: P.thun-
bergiana Sond., Kap-Provinz. ±- OO) Petala ohne Wimpern oder
Borsten, bei einer Art mit einem Haar an der Spitze. — !) Kelchrohre
2 5—8 mm tief, langlich-rohrig, rohng-trichterformig, rohng-obkonisdi
oder krugformig. — t) Kelchrohre kahl; Sepala lanzettlich-linear, so
lane wie die Rohre: P. amoena Pillans, Kap-Provinz, Bredasdorp-Divi-
sjOn +-|-) Kelchrohre aufien filzig oder rauhhaarig; Sepala eiformig,
ei-lanzettlich oder langlich-lanzettlich, deutlich kiirzer als die Rohre. —
= ) Kelchrohre sparlich mit langen, hinfalligen, rauhen Haaren bedeckt:
P. tortnosa E. Mey. ex Harv. et Sond., Kap-Provinz. — = =) Kelch-
rShre mit ausdauernden, kurzen, seidigen Harchen oder kurzem Filz
bedeckt. §) Blatt-Lamina am Grunde deutlich herzformig, Bliiten 4 bis
4,5 mm lang: P. tubulosa Schlecht., Kap-Provinz, Caledon-Division. —
§'§) Blatt-Lamina am Grunde gerundet, Bliiten 5 mm lang oder langer. —
+ ) Bliiten etwa 5 mm lang; Kelchrohre krugformig, aufien gerippt: P.
costata Pillans, Kap-Provinz, Prinz Albert-Division. — + + ) Bliiten
6 mm lang oder langer; Kelchrohre rohrig oder zylindrisch, ohne Rip-
p e n # &) Griffel 2,5 mm lang: /\ gnidioides Eckl. et Zeyh. (P. juni-
perifolia Eckl. et Zeyh. absque descr.), Kap-Provinz. — &&) Griffel
3 5 9 mm lang. — v) Ovar mit z?emlich langen, seidigen Haaren be-
deckt: P. abietina Eckl. et Zeyh., Kap-Provinz. — vv) Ovar mit kurzem
Filz oder kurzer, samtiger Behaarung. — 0) Bliiten 0,9—1,3 cm lang,
Petala 1,5—1,75 mm, die Lamina elliptisch-eiformig; Griffel 7—9 mm
lang: P. fourcadei Pillans, Kap-Provinz. — 0 0 ) Bluten 0,6—0,8 cm
lang, Petala 0,75—lmm, die Lamina herzformig; Griffel 4,5—5 mm
lang': P. lachneaeoides Pillans, Kap-Provinz. — !!) Kelchrohre nicht
mehr als 2 mm tief, obkonisch, becherformig oder breit-glocken-
formig. — t) Kelchrohre mit einem deutlichen fleischigen Diskus;
dieser mit freiem aufieren Rand. — = ) Ovar kahl. — §) Kopfchen
stark iiberragt und durch die umgebenden Blatter verhiillt; Bluten
ls75 2 mm lang; Sepala 0,5 mm lang: P. minutiflora Schlecht., Kap-
Provinz, Caledon-Division. — §§) Kopfchen nicht oder nur sehr kurz
iiberragt und nur am Grunde durch umgebende Blatter verdeckt; Bluten
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2,5—3 mm lang, Sep. 1—1,5 mm lang: P. variabilis Pillans, Kap-Pro-
vinz, Caledon-Division. — = = ) Ovar kurzhaarig. — §) Bliiten in
kurzen Ahren, die zu Rispen vereinigt sind, oder in gestielten oder fast
sitzenden Biischeln in den Achseln der oberen Blatter oder gehauft in
einer straufiformigen Infloreszenz. — -h) Blatter zuerst mit kurzemFilz
auf der Oberseite; Sepala 1—1,5 mm lang, mit riickenstandigen Haaren,
die mindestens halb so lang sind: P. arborea Petit Thouars (P. superba
Hort. ex A. Dietr.). Tristan d'Acunha, Gough Island, Nightingale Is-
land, Inaccessible Island; Mauritius, Amsterdam, Island. — + + ) Blat-
ter zunachst auf der Oberseite behaart; Sepala 0,75—1 mm lang, die
dorsalen Haare viel weniger als halb so lang. — &) Der Nagel der
Petala ein Drittel so lang wie die Lamina: P. polifolia (Vahl) Pillans
(P. thymifolia Vent., P. rosmarinifolia Thunb., P. ramosissima DC),
St. Helena. — &&) Der Nagel der Petala so lang wie die Lamina: P.
paniculata Willd. (P. oblongifolia Du Mont de Cours, P. thymifolia
Vent., P. myrtifolia Poir., P. ledifolia Desf., P. angustifolia Hort. ex
Steud., Soulangia arborescens Eckl. et Zeyh., S. rubra A. Dietr., S.
epacridifolia A. Dietr., 5. marifolia Bernn. ex Krauss, S. parviflora
Presl), Kap-Provinz, Pondoland, Natal, Transvaal, Siid-Rhodesia,
Chjmanimani-Mountains, 7000'. — §§) Bliiten in Kopfchen, von
einigen Blattern gestiitzt. — -V) Blatt-Lamina mit offener Unter-
seite, hier mit deutlichen Sekundarnerven: P. buxifolia L. (P. cor data
L., P. cordifolia Salisb., P. callosa Du Mont de Cours), Kap-Provinz.--
+ -r) Blatt-Lamina erikoid, ohne deutliche Sekundarnerven auf der
Unterseite. — &) Blatt-Lamina vorn stumpf: P. cephalantha Sond.
(Tylanthus diosmoides Presl), Kap-Provinz. — &&) Blatt-Lamina vorn
spitz. — v) Bliiten 1,25—1,5 mm lang: P. rubra Willd. ex Roem. et
Schult., Kap-Provinz. — vv) Bliiten mindestens 2 mm lang. — 0) Blatt-
Lamina glatt und glanzend an der Oberseite, undeutlich pustulat an
den Randern: P. wittebergensis Pillans, Kap-Provinz, Langsburg-Divi-
sion. — 0 0 ) Blatt-Lamina gerunzelt, fein rauh oder tuberkulat-rauh
auf der Oberseite. — CD) Blatt-Lamina am Grunde herzformig: P. con-
fusa Pillans, Kap-Provinz. — CD CD) Blatt-Lamina am Grunde gerundet
oder verschmalert: P. mauritiana Bojer ex Baker, Madagaskar, Mau-
ritius, Reunion. — Hierher var. linearifolia Pillans, Mauritius. — ft)
Kelchrohre ohne fleischigen Diskus mit freiem aufierem Rand; Disk us,
falls vorhanden, undeutlich. — =) Ovar behaart (bei einigen Arten
sind die Haare hinfallig. — §) Unterseite der Blatt-Lamina zum grofiten
Teil freiliegend. — H-) Blatt-Lamina mit deutlichen Sekundarnerven
auf der Unterseite; Kelchrohre 0,75 mm tief: P. fruticosa Schlecht., Kap-
Provinz, Clanwilliam-Division. — + +) Blatt-Lamina ohne deutliche
Sekundarnerven auf der Unterseite; Kelchrohre 1,5 mm tief: P. ampliata
Pillans, Kap-Provinz, Tulbagh-Division. — §§) Unterseite der Blatt-
Lamina wenig freiliegend, oder nur zur Halfte freiliegend. — +) An-
theren 0,5—1 mm latig, langlich, elliptisch oder herzformig (von der
adaxialen Seite gesehen), mit :2Theken (^-celled", Pillans).— &) Theken
am Scheitel sdiief abgestutzt; Brakteolen vorhanden: P. imberbis Berg
(P. brunioides Lam., P. rosmarinifolia Lodd. Bot. Cab. t. 849 (1824)
non Lam., P. eriophoros Berg var. imberbis Sond., P. strigulosa Marloth,
Fl. S. Afr. II t. 56, fig. a (1925) non Sond.) — Kap-Provinz. Hierher:
var. eriophoros Pillans (P. eriophoros Berg, P. rosmarinifolia Lam., P.
nitida Lam., P. lanceolata Thunb., P. corifolia Salisb. absque descr.,.
P. nitida var. eriophoros Don., P. eriophoros var. bergiana Sond.),
Kap-Provinz. Hierher var. sec und a (Sond.) (P. secunda Thunb.). —
&&) Theken am Scheitel gerundet oder spitzlich; Brakteolen fehlen. —

*v) Ovar mit kurzen, bleibenden Haaren bedeckt; Griffel 1—1,5 mm
lang: P. stockoei Pillans, Kap-Provinz, Prinz Albert-Division. — vv)
Ovar mit langen, schwindenden Haaren bedeckt; Griffel etwa 2,5 mm
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lang: P. nigromontana Pillans, Kap-Provinz, Prinz Albert-Division. —»
+ +) Antheren weniger als 0,5 mm lang, nierenformig, kreis- oder ge-
rundet herzformig, mit 1 Theke (wl-celled"). — &) Kelchrohre mit
hinfalligen Haaren bedeckt (Aufienseite) oder kahl. — v) Bliiten 1,75
bis 2,5 mm lang. — 0) Blatter 2—2,5 mm lang, vom Riicken her zu-
sammengeprefit erscheinend: P. incurvata Pillans, Kap-Provinz, Bredas-
dorp-Division. — G©) Blatter 3—6 mm lang, halb-rund: P. floccosa
Pillans, Kap-Provinz, Uniondale-Division. — vv) Bluten 2—7 mm
lang, Kopfchen mehr als 8-blutig. — 0) Kelchrohre. 0,75—1,75 mm
tief; Narbe sitzend: P. selaginoides Sond., Kap-Provinz. — © 0 ) Kelch-
rohre 1—2 mm tief; Narbe auf einem kaum 6,5—1,75 mm langen Grif-
fel. — ED) Sepala 0,75—1,25 mm lang, eiformig, spitz, mit vortretender
Mittelrippe; Petala an der Mundung der Rohre inseriert: P. diosmoides
Sond., Kap-Provinz, Caledon-Division. — CD CD) Sepala 1,5—2 mm
lang, lanzettlich oder ei-lanzettlich, an der Innenflache konvex; Petala
in der Mine der Rohre inseriert. — Q) Blatt-Lamina mit dichtstehen-
den Knotchen; Kopfchen 1—1,5 cm breit; Kelchrohre 1,75—2 mm tief;
Griffel 0,75—1 mm lang: P. insignis Pillans, Kap-Provinz, Clanwilliam-
Division. — HH) Blatt-Lamina mit voneinander durch Zwischenraume
getrennten Knotchen; Kopfchen 0,6—0f8 cm breit; Kelchrohre 1,25 bis
1,5 mm tief; Griffel zusammen mit der Narbe kaum 0,5 mm lang: P.
salteri Pillans, Kap-Provinz, Clanwilliam-Division. — &&) Kelchrohre
aufien ± mit bleibenden Haaren. •— v) Sepala von einer eiformigen
Basis her ± verschmalert oder eiformig in der unteren Halfte und ober-
warts verschmalert. — 0) Sepala an der Innenflache sparsam und kurz
gebartet: P. keetii Pillans, Kap-Provinz. Hierher var. mollis Pillans. —
0 0 ) Sepala an der Innenflache nicht gebartet. — CD) Sepala aufien mit
langen, wolligen Haaren bedeckt; Ovar mit langen, sefdigen Haaren:
P. thodei Phill. (P. grisea Markotter), Natal, Oranje-Freistaat. — Hi CD)
Sepala und Ovar aufien mit kurzem Filz: P. galpinii Pillans, Kap-Pro-
vinz. — vv) Sepala eiformig oder dreieckig-eiformig, ± spitz. — 0)
Sepala an der Innenseite sparlich gebartet: P. longimontana Pillans
Kap-Provinz, Riversdale-Division. — ©©) Sepala an der Innenseite
kahl. — CD) Blatt-Lamina auf der ganzen Oberflache mit Verdickungen
besetzt oder von solchen rauh. — H) Bluten 3,5—5 mm lang: P. chio-
nophila Schlecht., Kap-Provinz. — 3 3 ) Bluten 2,5—2,75 mm lang —
A) Griffel etwa 0,5 mm lang, saulig; Blatter 10—14 mm lang, Ver-
dickungen auf der Lamina in deutlichem Abstand voneinander: P. tuber-
culata Pillans, Kap-Provinz, Ceres-Division. — A A ) Griffel kurzer,
breit kegelformig; Blatter 4—6 mm lang, Verdickungen auf der Lamina
sehr gehauft, sehr klein: P. lanata Pillans, Kap-Provinz. — CD HI) Blatt-
Lamina auf der Oberflache glatt oder winzig Dunktiert oder auf den
Randern mit Pusteln versehen (manchmal auch'auf der Mitte). — CD)
Blatter 1,75—2,5 mm lang: P. humilis Sond., Kap-Provinz, Caledon-
Division. — 3 H ) Blatter mindestens 3 mm lang. — A) Blatt-Lamina
am Grunde deutlich herzformig. — X) Bluten 2 mm lang; Sepala meist
kahl: P. greyii Pillans, Kap-Provinz, Malmesbury-Division. — XX)
Bluten 3—3,5 mm lang; Sepala aufien mit einer dichten Haarbedeckung:
P. laevigata Pillans, Kap-Provinz, Riversdale-Division. — A A) Blatt-
Lamina am Grunde gerundet oder nur schwach herzformig. — X) Blat-
ter meist 6—12 mm lang; Kopfchen 5—6 mm breit; Frucht filzig: P.
lasiocarpa Sond. (P. lanceolata Eckl. et Zeyh. non Thunb.; Soulangia
ledifolia Eckl. et Zeyh.), Kap-Provinz. — XX) Blatter 5—6 mm
lang; Kopfchen 2—3 mm breit; Frucht kahl: P. brachycephala Sond.
(P. microcephala Eckl. et Zeyh. absque descr., non Roem et Schult.),
Kap-Provinz, Swellendam-Division. — = = ) Ovar kahl oder mit
wenigen Haaren, vom Tubus oder Stielchen her abgestreut. —
§) Sepala eiformig oder dreieckig-eiformig, nicht mehr als zweimal
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so lang wie breit. — +) Blatt-Lamina am Grunde tief herzformig;
Blattstiel vom Grund der Lamina verdeckt. — &) Blatter 1,5—2mm
lang; Lamina mit dorsal zusamrriengedr tick ten falschen Randern:
P. parvula Pillans, Kap-Provinz, Bredasdorp-Division. — &&) Blat-
ter 3—5 mm lang; Lamina pfriemenformig: P. subulifolia Pillans,
Kap-Provinz, Worcester-Division. — + + ) Blatt-Lamina herzformig,
etwas herzformig oder am Grunde gerundet; Blattstiel nicht durch die
Lamina verdeckt. — &) Blatt-Lamina auf der ganzen Oberseite gleich-
raafiig mit Verdickungen besetzt und zuerst kurzhaarig. — v) Blatt-
Lamina lanzettlich oder eilanzettlich, am Grunde deutlich herzformig:
P. acmaephylla Eckl. et Zeyh., Kap-Provinz. — vv) Blatt-Lamina lineal,
am Grunde gerundet oder fast herzformig. — 0) Blatter 4—6 mm lang,
stumpf, Kopfchen etwa 4 mm breit: P. pauciflora Pillans, Kap-Provinz,
Ceres-Division. — 0 0 ) Blatter 8—10 mm lang, Kopfchen etwa 6 mm
breit: P. lucens Pillans, Kap-Provinz, Caledon-Division. — &&) Blatt-
Lamina auf der ganzen oder auf einem grofien Teil der Oberseite glatt,
gerunzelt oder etwas rauh oder ± mit Verdickungen (Tuberkeln) an
den Randern. — v) Blatt-Lamina eiformig oder lanzettlich-eiformig;
die Unterseite zur Halfte oder mehr als zur Halfte freiliegend: P. dif-
fusa Pillans, Kap-Provinz, Caledon-Division. — vv) Blatt-Lamina
linear, lanzettlich-linear, langlich oder langlich-lanzettlich; die Unter-
seite nicht in der unteren Halfte halbfreiliegend. — 0) Der Nagel der
Petala halb so lang wie die Platte. — CD) Oberseite der Blatt-Lamina
an den Randern deutlich mit Verdickungen versehen: P. rogersii Pillans,
Kap-Provinz. — HI CD) Oberseite der Blatt-Lamina glatt, ganz fein rauh
oder an den Randern undeutlich mit Verdickungen versehen. — H)
Blatt-Lamina halb-rund: P. karroica Pillans, Kap-Provinz. — EH)
Blatt-Lamina vom Riicken zusammengeprefit erscheinend: P. dijfusa
Pill. var. burchellii Pillans, Kap-Provinz, Caledon-Division. — 0 0 )
Nagel der Petala etwa so lang wie die Platte. — CD) Bliiten 1,5—2 mm
lang. — H) Blatter meist 4—5 mm lang: P. parviflora Berg (P. australis
Link, P. acerosa Sieber ex Presl), Kap-Provinz. — HH) Bliiten meist
5—8 mm lang: P. ericoidcs L. (P. aethiopica Hill, P. acerosa Willd.,
P. microcephala Willd., P. eriophoros Eckl. et Zeyh. absque descr.),
Kap-Provinz. Hierher var. montana Pillans; var. zeyheri Pillans (Tri-
chocephalus imberbis Eckl. et Zeyh. absque descr., Tylanthus imberbis
Presl); var muirii Pillans; var pauci flora Pillans. — HE) Bliiten 2,5
bis 3,5 mm lang. — 3) Blatter 0,7—1,4 cm lang, auf der Oberseite glatt
und in der Mitte bleibend behaart: P. apiculata Sond., Kap-Provinz.
— EH) Blatter 1—2,5 cm lang, Oberseite mit sehr kleinen Verdickun-
gen und bald in der Mitte verkahlend: P. guthriei Pillans, Kap-Pro-
vinz, Paarl-Division. — §§) Sepala ei-lanzettlich oder lanzettlich, zwei-
mal so lang wie breit oder langer. — +) Blatt-Lamina eiformig oder
dreieckig, die Unterseite meist ganz freiliegend. — &) Lamina dreieckig,
an den Randern kallos: P. callosa L. f. (P. atrata Bernh. ex Krauss),
Kap-Provinz. — &&) Blatt-Lamina eiformig, kahl, leicht gerunzelt
oder sehr fein tuberkulat-rauh auf der ganzen Oberseite: P. nervosa
Pillans, Kap-Provinz. — + +) Blatt-Lamina linear, lanzettlich-linear,
lanzettlich oder ei-lanzettlich, die Unterseite verdeckt oder nur halb frei-
liegend. &) Blatt-Lamina am Grunde herzformig. — v) Blatter 4—6 mm '
lang; Bliiten 2—2,5 mm lang. — 0) Blatt-Lamina auf der ganzen Ober-
seite mit Knotchen versehen: P.alpina Eckl. et Zeyh., Kap-Provinz,
Clanwilliam-Division. — 0 0 ) Blatt-Lamina nur an den Randern mit
Knotchen versehen: P.mairei Pillans, Kap-Provinz. — vv) Blatter 5 bis
15 mm lang; Bliiten 2,5—4 mm lang. — 0) Blatt-Lamina mit ± an-
liegenden Haaren bedeckt: P.sericea Pillans, Kap-Provinz, Prinz Albert-
Division. — 0 0 ) Blatt-Lamina zuerst mit spreizenden Haaren, die ver-
schieden verteilt sind. — CD) Blatt-Lamina an den Randern, am Mittel-
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ncrv und an der Spitze oder auch auf der ganzen Oberseite mit Tuber-
keln versehen: P.callosa L. (siehe oben unter §§ &). — CDCD) Blatt-
Lamina an der Oberseite gerunzelt oder glatt. — H) Blatter 5—7 mm
lang, Lamina auf der Oberseite fein rauh, an den Randern undeutlich
und sparlich mit Knotchen versehen: P. alba Pillans, Kap-Provinz. —
HH) Blatter 7—15 mm lang; Lamina auf der Oberseite glatt, ohne
Tuberkeln an den Randern: PAitoralis D. Dietr. (P.atrata Licht. var.
litoralis Sond.), Kap-Provinz. — &&) Blatt-Lamina am Grunde ge-
rundet. — v) Narbe sitzend oder fast sitzend; Kelchrohre aufien kahl:
P. nigrita Sond. (Trichocephalus atratus Eckl. et Zeyh. excl. syn., absque
descr.), Kap-Provinz. — vv) Narbe auf einem Griff el-Saulchen; Kelch-
rohre an der oberen Halfte der Aufienseite ± zottig. — 0) Kopfchen
halbkugelformig; Bliiten 2,75—3,5 mm lang; Sepala etwa 1,5 mm lang,
Petala 0,5 mm: P.tysoni Pillans, Ost-Griqua-Land. Hierher var. brevi-
flora Pillans, Kap-Provinz, Maclear-Divison. — 0 0 ) Kopfchen breit-
kegelformig; Bliiten 5 mm lang, Sepala 2—2,5 mm, Petala etwa lmm:
P. burchellii Pillans, Kap-Provinz, Caledon-Division.

B. Petala fehlen.
I. Sepala an der Innenflache kahl, sparlich kurzhaarig oder kurz flaumhaarig.

a) Kopfchen 2,5—3 cm breit; Brakteen ^sehr deutlich entwickelt: P. pubescent
Ait. var. orientalis Pillans, Kap-Provinz.

b) Kopfchen weniger als 2 cm breit; Brakteen nicht sehr deutlich.
1. Kelchrohre mit riickwarts gekriimmten Haaren auf der Aufienseite:

P. comptonii Pillans, Kap-Provinz.
2. Kelchrohre ohne nach riickwarts gewendete Haare. — a) Sepala an der

unteren Halfte der Innenseite sparlich kurzhaarig: P. constricta Pillans,
Kap-Provinz. Hierher var. staavioides Pillans. — 0) Sepala an der Innen-
seite kahl oder sehr fein kurz-flaumhaarig am Mittelwinkel.— X) Blatter
nicht langer als 5 mm. — O) Ovar dauernd zottig behaart: P. obtusijolia
Pillans, Kap-Provinz, Ceres-Division. — OO) Ovar nicht dauernd zottig
behaart. — !) Ovar sparlich zottig behaart an der oberen Halfte oder
bis zur Mitte oder kahl: P. stenopetala Schlecht. var. sieberi Pillans,
Sudafrika, ohne nahere Ortsbezeichnung. — !!) Ovar ganz mit langen
scidigen Haaren bedeckt. — t) Blatt-Lamina gerade oder selten etwas
abwarts gekrummt: P.retrorsa E. Mey. ex Sond., Namaqua-Land. —
ft ) Blatt-Lamina ± auf warts gekrummt: P.dcbilis Eckl. et Zeyh. var.
jourcadei Pillans, Kap-Provinz, Humansdorp-Division. — X X ) Blatter
mindestens 5 mm lang. — O) Brakteolen fehlen: P.intrusa Pillans, Kap-
Provinz, Ceres-Division. — OO) Brakteolen vorhanden. — !) Blatt-
Lamina auf der ganzen Oberseite mit gleichmafiig verteilten Ver-
dickungen: P.barnardii Pillans, Kap-Provinz. — !!) Blatt-Lamina auf
der ganzen Oberseite sehr klein und dicht mit Verdickungen versehen
oder glatt und die Tuberkeln auf die Rander beschrankt. — f) Blatt-
Lamina mit Ausnahme der mit Verdickungen versehenen Rander glatt:
P. alticola Pillans, Kap-Provinz, Tulbagh-Division. — f t ) Blatt-Lamina
sehr klein und eng tuberkuliert (auf der ganzen Oberseite). — =) Bliiten
5—6,5 mm lang; Sepala linear, am Grunde dreieckig-eiformig; Narbe
fast sitzend: P.odoraia Schlecht., Kap-Provinz. — = = ) Bluten 3,5 bis
5 mm lang.; Sepala eiformig, akuminat; Narbe auf deutlichem Griffel:
P.montana Sond., Namaqua-Land.

II. Sepala an der Innenseite gebartet.
a) Sepala weniger als halb so lang wie die Kelchrohre.

1. Sepala etwa lmm lang, dreieckig, spitz: P.aemula Schlecht., Kap-Pro-
vinz. Hierher var. multibracteolata Pillans, Kap-Prov., Ceres-Division.

2. Sepala 1,25—2 mm lang, dreieckig, akuminat. — a) Kelchrohre 3 bis
4,5 mm tief, krugformig; Griffel 0,75—1,5 mm lang: P.marlothii Pillans,
Kap-Provinz, Laingsburg-Division. Hierher var. levynsiae Pillans, Kap-
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Provinz, Worcester-Division. — var. crassa Pillans, Kap-Provinz. —
P) Kelchrohre 5—5,5 mm tief, rohrig-obkonisch; Griff el 2 mm lang:
P.plumigera Pillans, Kap-Provinz, Clanwilliam-Division.

b) Sepala zum mindesten halb so lang wie die Kelchrohre.
1. Blatter 0,4—lcm lang; Kopfchen 1—1,5 cm breit. — a) Kelchrohre an

der Innenseite kurzhaarig: P.retorta Pillans, Kap-Provinz, Laingsburg-
Division. — 0) Kelchrohre an der fnnenseite kahl. — X) Kopfchen
etwa 1,5 cm breit, Involukralblatter mit groben Haaren gewimpert;
Kelchrohre 2 mm tief, aufien kurz filzig: P.pulchella Schltr., Kap-Pro-
vinz. — X X ) Kopfchen etwa 1 cm breit; Involukralblatter mit seidigen
Haaren gewimpert; Kelchrohre 3 mm tief, aufien seidig-zottig: P. levyn-
siae Pillans, Kap-Provinz, Ceres-Division.

2. Blatter 1—2,5 cm lang; Kopfchen 1,5—2,5 cm breit. — a) Ovar sparlich
mit langen, groben Haaren besetzt: P.barb'ata Pillans, Kap-Provinz,
Clanwilliam-Division. — fi) Ovar reichlich mit kurzen oder langen
Haaren oder mit beiden besetzt. — X) Kelchrohre nicht iiber 2 mm tief:
P.rigida Eckl. et Zeyh., Kap-Provinz. — X X ) Kelchrohre mehr als
2 mm tief. — O) Sepala etwa so lang wie die Rohre: P'. leipoldtii Pil-
lans, Kap-Provinz. — OO) Sepala etwa halb so lang wie die Rohre:
P.marlothii Pillans, Kap-Provinz, Laingsburg-Division. Hierher var.
levynsiae Pillans, Worcester-Division; var. crassa Pillans, Kap-Provinz.

U n v o l l s t a n d i g b e k a n n t e A r t e n : P. divaricata Vent.; Soulangia glauca
Hort. ex A. Dietr. — N o m i n a n u d a : P. acuminata Noisette, P. asperulata Wend.
ex Steud., P. austraits Noisette ex Steud., P. cordifolia Lam. ex Steud., P. lancifolia
Steud., P. linearis Desf., P. longirostrata Hort. ex Steud., P. madagascariensis Reiss. ex
Engl., P. oblongifolia Hort. ex Steud., P. ovata Hort. 1. c, P. virgata Wend, ex Steud.

A u s z u s c h l i e f i e n d e A r t e n . Phylica abietina E. Mey. = Spat alia sericea
R. Br. (Proteac). — P'. cotinifolia Portenschl. ex Reissek = Nesiota elliptic a (Roxb.)
Hook. f. — P.elliptica Roxb. = Nesiota elliptica (Roxb.) Hook. f. — P.elongata
Willd. ex Roem. et Sch. = Staavia globosa (Thunb.) Sonder (Bruniac.) — P. globosa
Thunb. == Staavia globosa (Thunb.) Sonder (Bruniac). — P. imbricata Thunb. =
Brunia cordata Sond. — P. leucocephala Cordem. = Blaeria leucocephala Berg (Erica-
ceae). — P. mucronata E. Mey in Drege = Stilbe mucronata N. E. Br. (Verbenaceae).
— P. nuda Burm. = Staavia radiata (L.) Dahl? — P. pintfolia L. f. = Pseudobaeckea
pinifolia (L. f.) Niedenzu (Brptniac.). — P. radiata L. = Staavia radiata (L.) Dahl
(Bruniac). — P. racemosa L. = Pseudobaeckea racemosa (L.) Niedenzu (Bruniac). —
P. scandens Sesse et Moc., Mexiko (!) kann keine Phylica sein, da diese Gattung in
Amerika nicht vorkommt. — P. squamosa Willd. ex Roem. et Schult. = Rasp alia
passerinoides Oliv. var. robusta (Diimmer). (Bruniaceae). — P. thyrsophora Steud.,
nom. = Pseudobaeckea pinifolia (L. f.) Niedenzu (Bruniac). — P. trichotoma Thunb.
= Staavia globosa (Thunb.) Sonder (Bruniac). — P. verticillata D. Dietr. = Stilbe
mucronata N.E.Br. (Verbenaceae). — Die Sektion Leiophylica DC. Prodr. II (1825)
37 von Phylica umfafit die Arten Phylica pinifolia L. f., P. racemosa L. und P. imbri-
cata Thunb., gehort also zu den Bruniaceae.

Mehrere Arten wie P. buxifolia L., P. paniculata Willd., P. purpurea Sond., P.
capitata Thunb., P. ericoides L., P. stipularis L. in Kultur.

18. Nesiota Hook. f. in Benth. et Hook, f., Gen. I (1862) 389; Wcbcrbaucr in
E. P., l .Aufl. Il l5 , 418. — Bliiten stark schleimhaltig, aufien wollig, innen kahl bis auf
die Umgebung des Griffels. Vier oder fiinf Sep., Pet. und Stam. Antheren mit seit-
lichen, an der Spitzc verschmelzenden Langsspaltcn sich ofTnend. Adisenbecher nur
wenig iiber den Fruchtknoten verlangert. Diskus ringformig den freien Teil des Achsen-
bechers auskleidend, mit dickem Rande. Ovar drei- bis vierfacherig, Griffel kurz, drei-
bis vierlappig; Frucht mit schwach fleischigem Exokarp, sonst wie bei Phylica. —
Kleiner astiger Baum, a n d e n j u n g e n Z w e i g e n , d e n B l i i t e n - u n d
B l a t t s t i e l e n u n d d e r U n t e r s e i t e d e r B l a t t e r w o l l i g f i l z i g .
B l a t t e r g e g e n s t a n d i g , k u r z g e s t i e l t , l e d e r a r t i g , g a n z r a n d i g
m i t n a c h u n t e n g e r o l l t e n R a n d e r n , elliptisch bis eiformig, oberseits kahl.
B 1 i i t e n gestielt, i n s e i t l i c h e n , a r m b l u t i g e n Z y m e n .
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Der Gattungsname leitet sich ab von vr|<JiujTrK = Inselbewohner.
Eine Art: N.elliptica (Roxb.) Hook. f. (Phylica elliptica Roxb. in Beatsons

St. Helena Tracts, Appendix (1816) 316; DC. Prodr. II (1825) 34); auf St. Helena,
Dianas Peak, 830—900m. , , W i l d o l i v e " der Kolonisten; bliiht Oktober und No-
vember. Abbildungen: Hook. Icon. pi. (1870), Taf. 1052. — Melliss, St. Helena (1875),
t. 31. — 5—7 m hoch, mit kraftigen, abstehenden, runden Asten. Bliitenstande ebenso
wie die Blattstiele und die unterseitigen Blattrippen dicht weifi-wollig. Die Knoten der
jiingeren Aste verdickt, mit deutlichen Narben der abgefallenen zwei Nebenblatter
rechts und links des Blattstielansatzes. Blatter am Grund und am Scheitel abgerundet,
4,5—6,5 cm lang, die jiingeren mit einem Spitzchen versehen, unterseits mit kraftiger
Rippe. Bliitenstande dichotom oder trichotom, halb so lang wie das Blatt oder fast
ebenso lang. Bliiten aufien weifi, innen rosa. Samenschale glanzend schwarz.

19. Lasiodiscus Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. I (1862) 381; Weberbauer in
E. P., l.Aufl. Ill5 , 418. — Bliiten aufien rostfarben behaart, innen kahl bis auf die
unmittelbare Umgebung des Griffels. Fiinf Sep., Pet. und Stam. Achsenbecher nur
wenig iiber die Ansatzlinie des Ovars verlangert. Diskus breit ringformig, mit freiem
Rande, dem ziemlich unterstandigen Oyar aufgelagert. Ovar dreifacherig; Griff el kurz
dreilappig; Frucht trocken, wahrscheinlich in drei Teilfriichte zerfallend. — Straucher,
oft halb kletternd. Die jungen Zweige, Blatt- und Bliitenstiele, sowie die Unterseite
der Blattnerven meist striegelartig behaart. B l a t t e r g e g e n s t a n d i g , kurz ge-
stielt, z i e m l i c h d i i n n , g r o f i , langlich, eiformig bis breit-lanzettlich, fjedernervig,
ganzrandig bis schwach gesagt, oberseits kahl. Nebenblatter grofi, haufig je zwei, zu
zwei versdiiedenen Blattern gehorige, verwachsen. Bliiten meist in langgestielten seit-
lichen Schirmrispen.

L i t e r a t u r : A . E n g l e r , Rhamnac. afric, in Engl. Bot. Jahrb. 40 (1908) 550—552. —
H u t c h i n s o n and D a l z i e l , Fl. West Trop. Afric. Parti (1927) 472. — A. Aubre*-
v i l l e , Fl. forest, de la C6te d'lvoire II (1936) 208—209, 1 Taf. — E. d e W i l d e m a n ,
Fi. du Bas- et Moyen-Congo III (1909—1912), in Ann. du Muse*e du Congo, Bot. SeVie V,
438—439.

Lasiodiscus von Xdaioq (zottig) und bitfKoq (Scheibe).
L e i t a r t: I. mannii Hook, f., 1. c.
Etwa acht Arten im tropischen Afrika und eine auf Madagaskar.
A. Blatter handformig genervt: L. gillardinii Staner; die Blatter erinnern mit

ihren drei Nerven an solche von Strychnos oder Memecylon; Belgisch Kongo (Kasai)

;ink
Jun w

rostfarben zottig). — I. Blatter lanzettlich bis langlich-lanzettlich: L. usambarensis
Engl.; Ost-Usambara. — II. Blatter langlich-elliptisch oder elliptisch, an der Basis
ungleich und herzformig: L.chevalieri Hutchinson; Elfenbein- und Goldkiiste. — Nach
S t a n e r = L. mildbraedii, siehe unten. — fi) Jiingste Zweige stark zottig oder filzie,

im Budduwald); selten in Belgisch Kongo. — Verwandt: L.zenkeri Suessenguth in

lich, bis 25 cm Tang und 9 cm breit, an der Basis ungleich, aber nicht abgerundet, am
Rand fein gezahnt: I. mannii Hook, f.; Siid-Nigeria, Kamerun, Gabun, St. Thomas,
Princes-Island; Belgisch Kongo. Die haufigste Art. — Ahnlich L. marmoratus C. H.
Wright, hier die Blattadern oberseits auffallend durch ihre weifie Farbe, besonders in
getrocknetem Zustand; Blattbasen gerundet; Kamerun.

Bei I. pervillei Baill. (Madagaskar) sind die Blatter und Nebenblatter und ebenso
die Bliitenstande ganz kahl, die Blatter aufierdem an der Basis gerundet und herz-
formig, sonst ahnelt die Art dem L. mannii. — Die Blatter der ostafrikanischen Arten
sind kleiner als die der westafrikanischen, die im feuchten Regenwald vorkommen.

A u s z u s c h l i e f i e n d e A r t : L.seretii De Wild. = lodes Laurentii De Wild
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20. Pomaderris Labill. Nov. Holl. pi. spec. I (1804) 61, t. 86, 87; Weberbauer in
E.P . 1. Aufl. 1115,419. — Ledelia Raf. Sylva Tellur. (1838) 154. — Pomatiderris Roem.
et Schult. Syst. V (1819) 622; H. B. K. Nov. gen. et spec. VII (1825) 60. — Pomato-
derris Roem. et Schult. Syst. V (1819), p. XXXII , 414. — Bliiten aufien meist stark
behaart, innen kahl bis auf den mit steifen, aufrechten Borsten besetzten, freiliegenden
Teil des Ovars. Sep. fiinf, Pet. fiinf oder fehlend, Stam. fiinf. Kelchansatz fiinfzahnig,
die Kelchlappen spreizend, oft zuletzt ruckgekriimmt oder abfallig. S t a m i n a 1 a n -
g e r a l s d i e P e t a l a ; Filamente auf der Aufienseite der Antheren angehef tet, o f t
o b e n k n i e f o r m i g g e b o g e n u n d d e r a b w a r t s g e r i c h t e t e T e i l
s e h r d i i n n ; Antheren mit seitlichen Langsspalten sidi offnend, meist s c h m a 1.
Diskus fehlend oder schwach ausgebildet, umgibt den Scheitel des Ovars an der Basis
der Kelchlappen. A c h s e n b e c h e r n i c h t i i b e r d i e A n s a t z l i n i e d e s
O v a r s v e r l a n g e r t , d. h. ako kein f reier Achsenbecher vorhanden (siehe Fig. 29
links), Ovar seitlidi vollstandig oder nur teilweise mit dem Achsenbecher vereinigt,

F i g . 2 9 . L i n k s Pomaderris apetala L a b i l l . , B l i i t e n l a n g s s c h n i t t , s d i e m a r i s c h , n a d i B r o n g n i a r t .
— R e c h t s d e s g l e i c h e n , v o n Ceanothus caeruleus L a g a s c a , n n d i B r o n g n i a r t .

drei-, sehr selten zweifacherig; Griffel meist drei-, sehr selten zweispaltig. F r u c h t
i i b e r d e n R a n d d e s A c h s e n b e e h e r s e m p o r w a c h s e n d , m e i s t b i r n -
f o r m j g ; Exokarp iiber den Scheidewanden aufspringend; Endokarp in drei hautige
oder ziemlich harte Kokken zerfallend, die sich auf der Innenseite und zwar meist
d u r c h A b l o s u n g e i n e s D e c k e l s u n t e r h a l b d e r M i t t e , oder der ganzen
Innenwand, seltener durch einen Langsspalt offnen. — Straucher mit in der Jugend
filzigen Zweigen. Blatter wechselstandig, meist ziemlich grofi, flach oder mit nach unten
gerpllten Randern, unterseits durch Sternhaare, denen oft einfache beigemengt sind,
nlzig, oberseits weit schwacher behaart bis kahl. Nebenblatter friih abfallend. B1 ii t e n
g e s t i e l t . Blutenstande zymos, meist endsta'ndige, reichbliitige, am Grunde hier und
da durch Laubblatter unterbrochene Rispen oder Schirmrispen, seltener armbliitiger
und gleichma'fiiger verteilt. B r a k t e e n s e h r f r i i h a b f a l l e n d .

L i t e r a t u r : W. J. H o o k e r in Journ. of Bot. I (1834) 256. — E. F e n z 1 in Enum.
pi. Huegel. (1837) 21. — S t e u d e l in Lehmann, PI. Preiss. I (1845) 182. — R e i s s e k in
Linnaea XXIX (1858) 266. — G. B e n t h a m , Fi. Austral. I (1863) 415. — J. M. B l a c k ,
Fl. South Australia (1922) 365. — T. F. C h e e s e m a n and W. R. B. O l i v e r , Manual of
the New Zealand-Fl., 2. ed. (1925) 553. — A. J. E w a r t, Fl. Victoria (1930) 744.

Der Name Pomaderris kommt von griech. irwiua (Bccher, Deckel) und beppi^
(Decke). Wahrscheinlich bezieht sich die Bezeichnung darauf, dafi die Teilfriichte
(Kokken) sich bei manchen Arten auf der Innenseite unterhalb der Mitte durch Ab-
losung eines Deckels oder der ganzen Innenwand offnen, die ganze Frucht aber in dem
Kelchbecher sitzt.

L e i t a r t : Pomaderris elliptica Labill. Nov. Holl. pi. spec. I 61, t. 86.
Etwa 25 Arten im ganzen, die meisten in Ost-, Slid- und Westaustralien, drei

da von auch auf Neuseeland, zwei n u r auf Neuseeland (nicht auf Neukaledonien).
U n t e r g a t t u n g I. Eupomaderris Suesseng. — Bliiten mit Petalen. — I. Kelch-

becher kreiselformig, zuletzt halb so lang wie die Kelchlappen. Die Kokken offnen
sich mit einem Deckel unterhalb der Mitte. — a) Blatter meist eiformig-lanzettlich,
5—7,5 cm lang. Rispen vielbliitig. — 1. Blatter oberseits haarig oder filzig, unterseits
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weichfilzig. Keldi etwa 4 mm lang, sehr langhaarig. Bluten grofier als bei den anderen
Arten: P. lanigera Sims (P.simsii Sweet; P.obscura Sieber ex Fenzl); Neusudwales. —-
2. Blatter kahl oder oberseits sparlich rauhhaarig, unterseits dichtfilzig, rotbraun. Kelch
2—3 mm lang, weichhaarig: P. ferrugine^ Sieber (P. hirta Reissek); Neusudwales,
Victoria,
Kelch 3
formig und gestutzt
weifi.
minai
Neusudwales, Victoria, Tasmanien, INeuseeianu. — c; Diaucr M<nug, acitcn uu« ^ wm
lang. Rispen klein und dicht. Kelch 2—3 mm lang, dichtbehaart: P. phillyreoides Sieber
(P.andromedaefolia A.Cunn.; P.androsaemifoha Heynh. nomen, sphalm.?; P.phily-
raefolia Fenzl); Neusudwales. — II. Kelchbecher aufierordentlich kurz. Die Kokken
offnsn sich auf ihrer ganzen Innenseite. Blatter klein, Rispen gedrungen. — a) Blatter
breit-eiformig oder kreisformig. Kelch behaart, Petala breit: P. vacciniifoha Reissek

(7\ mayeri Gardn.), von P. myrtilloides verschieden durch die deuthch gerippten Blatter,
die breiteren Petala und die bald auseinanderweichenden Griffel; Westaustralien. —
Der P. myrtilloides Fenzl var. parvifolia steht aufierdem P. calvertiana F. Muell. nahe;
die Unterschiede sind indes von F. Mueller nicht klar angegeben worden. — c) Blatter
schmal-langlich, Kelch seidig behaart. Petala schmal: P. ledifoha A.Cunn. (P. ligustrma
F. Muell.; Trymalium helianthemifoliitm Reissek); Neusudwales, Victoria.

U n t e r g a t t u n g II. Apomaderris Suesseng. — Bluten ohne Petala. —
I. Zymen ziemlich locker, zahlreich in verzweigten Rispen. — a) Kelch sternhaarig
filzig oder haarig, mit sehr kurzem Ansatz. — 1. Blatter 5—10 cm lang, unregelmafiig
gekerbt und runzelig, Griffel nur bis zur Mitte geteilt. Freier Teil des Ovars mit
Haarbuscheln besetzt. Kelch aufien sternhaarig: P.apetala Labill. Nov. Holl. pi. spec.
(1804), t.87 (P.aspera Sieber, P.scabra hort. ex Steudel, P.molhs Colensp, P.tainui
Hector); Neusudwales, Victoria, Tasmanien, Sudaustralien, Neuseeland. — Verwandt,
aber Bluten in achselstandigen Trauben, diese kurzer oder langer als das Blatt, Griffel
bis zur Basis geteilt: P.halmaturina J. M. Black; Sudaustralien. — 2. Blatter 2,5—5 cm
lang, hell-aschgrau, nicht runzelig. Bluten aufien langhaarig: P.cinerea Benth.; Neu-
sudwales. — b) Kelch weichhaarig, mit kreiselformigem Ansatz. — 1. Blatter meist
gestutzt, oberwarts rauh, oft fein gekerbt und runzelig: P. prunifolia A.Cunn.; Neu-
sudwales, Victoria. — 2. Blatter meist spitz, oberwarts glatt, meist ganzrandig:
P.ligustrina Sieber ex D C ; Neusudwales. — c) Kelchansatz dicht behaart, mit ge-
b idi H 1 Blatter elliptischlanzettlich 0 8 3 7 l i l i h

its borstig: P . edgerleyi g y ,
Zeal., in Veget. d. Erde XIV (1921), Taf. XXXa. — II. Bluten fast in Kopfe zusammen-
gedrangt, diese in langlichen Rispen. Kelchansatz sehr kurz, Bluten aufien langhaarig:
P.betulina A.Cunn. (Ledelia Raf. ex Ind. Kew.); Neusudwales, Victoria. — III.
Zymen locker, wenige, in Ebenstraufien. Blatter umgekehrt herzformig oder zwei-
spaltig. Kelchbecher kreiselformig. Petala innen gelb: P.obcordata Fenzl (P.biaurita
F. Muell.; Trymalium bilobatum F. Muell. ex Reissek); Slid- und Westaustralien. —
IV. (mit I. ziemlich verwandt). Zymen locker, gewohnlich wenigbliitig, oder in kleinen
langlichen oder eiformigen Rispen. Kelchansatz sehr kurz. — a) Blatter eiformig, um-
gekehrt eiformig, kreisformig oder breit-langlich, flach. — 1. Blatter dick, 1,2—2,5 cm
lang, unterseits weifi: P.racemosa Hook. (P.ovaria F. Muell. ex Reissek; P.paniculosa
F. Muell.); Neusudwales, Victoria, Tasmanien, Sudaustralien. — 2. Blatter 1,2—2,5 cm
lang, locker behaart und unterwarts nur wenig weifihaarig: P.subrepanda F. Muell.;
Victoria. — 3. Blatter weniger als 0,6cm lang, umgekehrt eiformig, unterwarts weifi:
P.elachophylla F. Muell.: Victoria. — b) Blatter klein, lineal oder langlich, die Rander
zuriickgerollt. Bluten sehr klein und zahlreich: P. phylicifolia Lodd. Bot. Cab. II
(1818), 1.120 (P.polifolia Reissek; P.ericifolia Hook.; P.amoena Colenso); Victoria,
Tasmania, Neuseeland. — c) Blatter klein, 5—6 mm lang, 7—8 mm breit, feingekerbt,
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facherformig, beiderseits sternhaarig. Bliiten in kurzen, dichten Trauben: P.flabellare
(F. Muell.) J. M. Blade (Trymalium flabellare F. Muell.).

A u s z u s c h l i e f i e n d e A r t e n : Die anderweitig fiir Neukaledonien ange-
gebene P.capsularis Montrouzier (in Mem. Acad. Lyon X (1860) 193) entfallt, da es
sidi nach den vorliegenden Angaben dabei um Colubrina asiatica (L.) Brongn. handelt.
— Ebenso entfallt Pomaderris neocaledonica Schlechter; siehe unter Alphitonia neo-
caledonica (Schlechter) Guillaumin. — P. commutata Hort. Schoenbrunn. ex Ettings-
hausen, Blattskelette der Dikotyled. Wien (1861) 165. Nur Blattnervatur bekannt,
fraglich, ob zu Pomaderris gehorig. —• P'. intangenda F. Muell. Fragm. X (1876) 52.
Die einzeln stehenden Bliiten, das Herausragen der Frucht iiber den Achsenbecher und
der Habitus der Pflanze sprechen fiir die Zugehorigkeit zu Cryptandra. Pet. und Stam.
sind nicht bekannt. F. Mueller selbst sagt, dafi die Pflanze vielleicht eher in die Nahe
von Cryptandra nudiflora F. Muell. zu stellen sei. — P.ovata Nois. ex Steud. =
Ceanothus ovatus Desf.

Einige Arten von Pomaderris, so P.elliptica (Bot. Magaz. (1812), 1.1510), P.ape-
tala, P.betulina (Bot. Magaz. (1833), t. 3212), P. phylicifoliay befinden sich in euro-
paischen Garten in Kultur.

F o s s i l e A r t e n : Von den auf Pomaderris bezogenen Blattresten aus dem
Tertiar Bohmens und von Bonn sagt W e b e r b a u e r mit Recht, dafi ihre Zugehorig-
keit zu dieser Gattung durchaus unsicher sei. Ebenso unsicher sind die mit Pomader-
rites banksii Ettingsh. bezeichneten Blattreste des australischen Tertiars.

21. Siegfriedia Ch. A. Gardner, Enum. pi. Austral, occid. (1931) 76, nomen.
Descr. in Journ. of the R. Society of Western Australia, 19 (1932/33) 85. — Bliiten
zwitterig; Achsenbecher ganz dem Ovar angewachsen. Kelch fiinf-, selten vierlappig,
bleibend, aufrecht, in der Knospenlage klappig. Pet. fehlen. Filamente lang, aufrecht,
deutlich herausragend; Antheren eiformig-langlich. Diskus fehlt. Ovar unterstandig,
dreifacherig; Griff el lang, an der Sjpitze kurz dreiteilig. Frucht (ganz reif nicht beob-
achtet) eine Kapsel, etwas iiber den Achsenbecher vorragend; das Endokarp teilt sich
in drei Kokken, indem es am Grunde der Innenkante in Langsschlitzen sich offnet.
Samen an Kurz verdicktem und fleischigem oder fast becherformigem Funikulus. —
Strauch. Astchen und Unterseiten der Blatter mit Sternfilz bedeckt. Blatter gegen-
standig, gestielt, ganzrandig, ledrig mit zuriickgerollten Randern. Nebenblatter ganz
hinfallig. Bliiten in kopfahnlichen Tnfloreszenzen, welche in eine Art Involukrum von
10 —12 Brakteen eingeschlossen sind. Bliitenkopfe nickend. Brakteen gefarbt, lederig,
klein-gesagt.

A b l e i t u n g des N a m e n s : von G a r d n e r nicht angegeben.
Eine Art, in Westaustralien. 5. darwinioides Gardner. Aufrechter, etwa 60—90 cm

hoher Strauch. Blatter langlich, stumpf, am Grund etwas herzformig, 2—3 cm lang,
bis 8 mm breit. — Die Gattung ist mit Pomaderris verwandt, besitzt jedoch im Gegen-
satz dazu fast sitzende, ganz kahle Bliiten, lange und herausragende Stamina, keinen
Diskus und gegenstandige Blatter sowie bleibende, grofie Hiillblatter. Letztere geben
der Pflanze das Aussehen einer mit Brakteen versehenen Darwinia (Myrt.).

22. Trymalium Fenzl in Enum. pi. Huegel. (1837) 20; Weberbauer in E. P.
l.Aufl. HI5, 420. — B l i i t e n s t e t s g e s t i e l t , meist klein, aufien kahl oder
behaart, innen kahl oder in der Umgebung des Griffels behaart. Fiinf Sep., und Stam.
Pet. gewolbt, zuweilen dreilappig. S tam. kurz, meist nicht langer als die Pet., ge-
kriimmt; Filamente auf der Aufienseite der Antheren angeheftet; A n t h e r e n klein,
e i f o r m i g , mit Langsspalten, die oft oben verschmelzen, sich offnend. A c h s e n -
b e c h e r n i c h t i i b e r d i e A n s a t z l i n i e d e s F r u c h t k n o t e n s h i n a u s v e r -
1 a n g e r t. Diskus ringformig oder in fiinf, vor den Kelchblattern stehende Schuppen
aufgelost, stets deutlich (Gegensatz zu Pomaderris). Griffel drei-, seltener zweilappig
oder -spaltig; Ovar halbunterstandig oder meist vollkommen u n t e r s t a n d i g ,
seitlich vollig oder teilweise mit dem Achsenbecher vereint, drei- seltener zwei-
facherig. F r u c h t i iber den R a n d des A c h s e n b e c h e r s e m p o r w a c h -
s e n d ; Endokarp in derb- oder selten zartwandige, nicht aufspringende oder langs
der Innenkante zweiklappig spaltende Kokken zerfallend. — Straucher mit eiformigen
bis linealischen, flachen oder an den Randern nach unten umgerollten Blattern. Neben-
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blatter und Brakwen i" r ii h a b f a l l c n d . Bltitenstandc mcist schlank, t raubenahnlidi
oder in Rispcn.

L i t e r a t u r : R e i s s e k in Lehmann, Pi. Preiss. II {1847} 279; in Unnaea XXIX
(18S8) 270 — T u r a a n i n o * in ttull. S o c natural. Moscou XXXI 1 (1858) 459. — G.
D c n r i i a m , &. MistHrfien* 1 (1863) 42X - L. D i e l s und E. P r i t z d , Fragment
Phytogr. Austral. Occident., in Englers Boun. Jahrb. 35 (1905) 3:>l.

Der Name Trxmatittm Icitet sidi ab von griech. rpuuittia ( = Loth); belm Auf-
springen dcr Frucht trctcn dm Schlirzc am Scheitel dcrselbcn auf.

.

Fig. 30. A—B Trvmalinm spatkulatuw Osusttd., Blatt; B Tcil der Rinw. — C, D TrymaU*M
tpathitl.uum Osienfd, var. hirsutum Ik-nth, C 2weig mit Friichten; D Fmrfii. — £—C 77v-
maliuiii myrtiUns Sp, Moore. £ blutcnir.v^endcr Zweig; f Infloreszcnz; G vcrwclkw Bliiw. —
// / Trvmaiimn urccolare P. v. Muell.; /i fruditirageniler kleiner Zwcie; / Fruchi. — Nach

' * ' Diels o. Pritiei
Lc i tar t : Tr. ledtfolium PcnaL
V o r k o m m c n : 11 Arccn; haupwa'dilich in Wtstaustralicn, einc Art in SiiJ-

australien, zwei Artcn to Victoria.
W c s t a u s i r a l i s c h c A r t c n ; cinsdil. T. wayii (Sudaustralicn). — A. Rispigu

oder traubipc BliJtenstandt: vcrlangcrr, endsta'ndig oder langcr als die Blatter, —
I. Blatter eifbrmis oder breit-langlidi, fladi. — a) Blatter grofi (2,5—5cm lang),
oberseits von eincm sdiwadicn Haarfil^ bedeckt: T, albtcans (Stcud.) Reissek {Poma-
derris albkani Stcud.; Cryptandra albicans F. Muell.). — b) Blatter obcrscits kahl
oder rauhhaarig, oft grofi: T, spatbulatum (Labill.) Ostenfcld in Dansk Vidcnsk. Selsk.
Biol. Mcdd. III.*2 (192!) 55 (Ceanotbits spathulatns Labill. Nov. Holl. pi. spec. (1804)
60, t. 84: T.biilardieri Fcnzt; T.cxpansttm Steud.: T. flaribundum Stcud.; Cryptandra
billardieri (Fcnzl) F. Muell.: Pomaderris spathulata (Labill.) G. Don.); audi in Kultur.

t :. J 2o J
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Fig. 30 A—D. — c) Blatter klein (7—15X4—6 mm), oberwarts kahl, unterseits mit
weifiem Haarfilz. Infloreszenzen 10—15 mm, hin- und hergebogen: T.urceolare F.
Muell. (T. billardierii var. urceolaris F. Muell.; wohl = T'. ledifolium var. obovatum
Benth.). Fig. 30 H, J. — II. Blatter klein (0,5—0,7 cm lang), vorn ganz stumpf oder
ausgerandet, oberwarts sehr kurz behaart, unterseits weifllich. Bliitenstande bis 1,5 cm
lang: T.myrtillus S. Moore. Fig. 30 E—-G. — III. Blatter lineal-langlich oder lineal,
ihre Rander zuriickgerollt: T. ledifolium Fenzl (T. rosmarinifolium Reissek; hierher
als Varietat auch T. daphnifolium Reissek; T. ledifolium Fenzl var. daphnifolium
(Reissek) Benth.; Pomaderris rosmarinifolia Steud. in Lehm.; Cryptandra anomala
Steud.; Cryptandra floribunda Steud.; C.glaucophylla Steud.; C.ledifolia F. Muell.).
— B. Bliiten in wenigbliitigen Rispen oder Trauben, diese kiirzer als die Blatter oder
kaum langer als diese. — I. Blatter lineal, Ovar dreifacherig. — a) Pet. ganzrandig:
T. ledifolium Fenzl, siehe oben unter A III. — b) Pet. dreilappig: T'. angustifolium
Reissek (Cryptandra angustifolia F. Muell.). — II. Blatter umgekehrt-eiformig-keil-
formig bis keilformig. — a) Blatter auf beiden Seiten behaart, Ovar zweifacherig:
T.wichurae Nees ex Reissek (Cryptandra wichurae F. Muell.). — b) Blatter oberseits
kahl, unterseits seidig-filzig, Ovar meist dreifacherig: T.wayii F. Muell. et Tate
(T. wayae_F. Muell. et Tate; Cryptandra wayii F. Muell.); Siidaustralien. — III.
Blatter'langlich, unten nicht seidig, oberseits sehr kurz behaart, grofier als bei T. myr-
tillus: T.vaccinioides Suessenguth in Fedde, Repert. L (1941) 329. — C. Teilbluten-
stande in endstandigen Knaueln an den Spitzen der Infloreszenzaste, von einem kreis-
runden Tragblatt gestiitzt. Laubblatter breit-eiformig oder fast kreisrund, bis 14 mm
lang: T. brevifolium Reissek; Siidwestaustralien.

A r t e n a u s S u d o s t a u s t r a l i e n ( V i c t o r i a ) . — A. Blatter lineal, mit
zuriickgerollten Randern. Bluten in wenigbliitigen Zymen: T.daltonii F. Muell. (Cryp-
tandra daltonii F. Muell.). — B. Blatter eiformig-lanzettlich, fast flach, 6—13 mm
lang. Kleiner Strauch, 30—60 cm hoch. Art nicht sehr vollstandig bekannt: T.ramosis-
simum Audas; Abbildung in Victorian Naturalist 38 (1921), t. 1.

A u s z u s c h l i e f i e n d e A r t e n : Trymalium flabellarc F. Muell. ex Reissek ==
Pomaderris flabellaris (F. Muell.) J. M. Black.

23. Spyridium Fenzl in Enum. pi. Huegel. (1837) 24; Weberbauer in E. P.
l.Aufl. His, 420. — Stenodiscus Reissek in Linnaea XXIX (1858) 295. — Bluten
aufien mehr oder weniger behaart, meist sitzend, innen kahl oder um den Griffel herum
behaart. Fiinf Sep., ausdauernd. Fiinf Pet., haubenformig, die fiinf kleinen, eiformigen,
an kurzen Filamenten stehenden Antheren einschliefiend; die Nagel der Pet. und die
Filamente in den Einschnitten zwischen den Lappen oder welligen Erhebungen des
Diskus inseriert; Antheren mit seitlichen Langsspalten oder transversalem, iiber die
Spitze oder auf der Innenscite verlaufendem Spalt sich offnend; Filamente am Grunde
der Antheren oder an deren Aufienseite angeheftct. A c h s e n b e c h e r w e n i g i ibe r
d i e A n s a t z l i n i e des O v a r s h i n a u s v e r l a n g e r t , in seinem freien Teil
hochstens (Sp. ulicinnm, siehe D) eineinhalbmal so lang wie das Ovar. Diskus ring-
formig, undulat zusammenhangend oder in einzelne, vor den Sepalen stehende Lappen
oder Schuppen aufgelost, meist unmittelbar iiber dem Ovar, sonst, bei verlangertem
Achsenbecher an dessen oberem Rand, sehr seiten flach ausgebrcitet. O v a r ganz
u n t e r s t a n d i g , seitlich vollig mit dem Achsenbecher vereint, dreifacherig, am
Scheitel meist kurz behaart; Griffel ungetcilt oder kurz dreilappig. Frucht die Sepala
und den Rest des Achsenbechers an der Spitze tragend; Endokarp in drei (oder bei
Abortus weniger) ledrige oder hautige, nicht aufspringende oder seltener an der Bauch-
naht langs der Innenkante aufspringende Kokken zerfallend. — Behaarte Straucher
mit lederigen, kurzgestielten Blattern, diese meist klein (verhaltnismafiig groft bei
Sp. globulosum, siehe B I. b 1.), in der Knospenlage und auch spater oft langs der
Mittelrippe nach oben gefaltet, an den Randern haufig nach abwarts umgerollt. Neben-
blatter derb, meist bleibend und am Grunde verwadisen. Die dem Bliitenstande voran-
gehenden oder ihn unterbrechenden Laubblatter oft etwas anders gestaltet, langer
gestielt und starker behaart als die gewohnlichen Laubblatter, ihr Stiel der Bliiten-
standsachse haufig angewachsen. Bluten sitzend, seltener kurz gestielt, klein (2—3 mm
'an8)» gewohnlich v o n b l e i b e n d e n b r a u n e n B r a k t e e n umgeben, in Knaulen
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odcr Kopfchen, die sidi mcist zu gedrangten, kopfahnHdien, scltencr zu mehr loekcren,
rispenartigen Bliiu-nstanden vemiiigcn. Jcdc* Kopfdien gewohnlich durdi cin laub-
blattartiges, abstchendes HochbJatt gestiim.

F. M u e l l e r vcreinigte in sclnen spateren Jahrcn diese Gattung nut Cryptandra,
cine Auffassung, der wir uns ind^s tiidu anschljelicn.

L i t c r a t u r : sichc untcr Pomaderris und Trymailttm.
Der Gattunssnamt stamrm vom gricchisdicn nrtujjifemv = Korbdicn; die Biiitcn-

kopfc sind von schuppigen Braktecn, die in ihrtr Gosamtheit einc Arr Korbchen bllden,
tmigcbcn.

Lei t a r t : Spyridium eriocephahm Vent], Enum. pi. Hucgel. (1837) 24.
Etwa 30 Arteii im aui^errropisdicn Australien.
S c h l u s s c l nach Bent ham, Fl. austral. I. erganzt:
A. Kopfe schr klcin und wenigbliitig, sitzend langs der Inflorcnszenzastchcn, mit

sehr kleincn Braktcen. Blatter verkchrt-hcrzt'ormig. — I. Blatter etwa 4—11 mm lang,
vorn ^ausgeblasen-gezahni*, beiderseits wcifslidi-griin: S. indentation (Stcud.) Bcnth.
iCryptamlra tridentata Stcud.); Westaustraticn. — II, BlSrtcr etwa 2—4 mm lang> ober-
seits kahl, untcrseits wciB: S.dwartcatum Bcnth. (Cryptandra divaricate F.Muell-)-

ig. 3i. A_ Crypundrji icucopogoii Mtisn. — B. Poftuuterriselliptic* Lafaill., bliihendcr Zwetg
d Ein/clbliiu- — C SpyTitiium vexilliftntm (Hook,) Reiss., ImbendsrZweig und einzdner

B t e d . — A.: nach t. P. I.AtrfL 111:,. Fig.205 - B. and C: Orisina.l.

B. (Siehc auth C und D,J. Kopfc wcnigbliitig, in Zymcn odcr Kopfvtrbandcn,
gewohnlich mit cincm odor zwd Illlittcrn in dec Lnflorcszeoz. BlitrtT umgekchrt-ei-
fiirmig, umgekchrt herz-citorrnii; odcr brcit-Janglich. — 1. Diskus nnj;formig odcr aus
funf, didit u'ber dem Ovar bcfindlichcn Dru'scn bestehend. odcr ahnHdi, BJutenkopfc
in Zymen, ausgenommen cinipc der Ictztcn Arten, bci dtticn sic in Kopfverba'nden
stehcii. a) Blotter krautig, oberscirs kurz bchaart oder kahl. — 1. Blatter umgekehrt-
ciformig, ^qucndelblattrig", umgekchrt-herzfontti^ oder kcilformig, meist 4—6 mm
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lang, oberwarts kanl, die Nerven nicht eingesenkt: S. serpyllaceum (Reissek et F. Muell.).
F. Muell. (Cryptandra obcordata Hook, f., Trymalium serpyllaceum Reissek et F.
Muell.); Victoria, Tasmanien. — 2. Blatter eiformig, 6—13 mm oder manchmal iiber
2,5 cm lang, weifigrau oder kurz weichbehaart, selten oberseits kahl. — a) Diskus sehr
hervQrtretend, meist das Ovar bedeckend, Blatter umgekehrt ei- oder herzf ormig:
S.parvifolium (Hook.) F. Muell. (Pomaderris parvifolia Hook. (1834), Trymalium
parvifolium F. Muell., Trymalium eupatorioides Reissek et F. Muell., Trymalium her-
mannioides Reissek, Cryptandra parvifolia Hook, f., Cryptandra mollis Hook, f., Cr.
hookeri F. Muell.); Neusiidwales, Victoria, Siidaustralien, Tasmanien. — /?) Diskus
wenig hervortretend, aus fiinf getrennten Driisen bestehend; 5. spadiceum (Fenzl) Benth.
(Trymalium spadiceum Fenzl; Cryptandra spadicea F. Muell.; Pomaderris subretusa
Steud.; Pomaderris commixta Steud.; P. hirsuta Steud.; Trymalium thomasioides
Turcz.; T'. majoranifolium Fenzl); Westaustralien. — b) Blatter lederig, in erwachse-
nem Zustand oberseits glatt und kahl. —- 1. Blatter meist 2,5—3,8 cm lang, eiformig,
an ziemlich langen Stielen. Kopfe zahlreich, zu r i s p e n ahnlichen Bliitenstanden ver-
eint, Blatter im Bliitenstand selten, Pflanzen grau: S.globulosum (Labill.) Benth.
(Ceanothus globulosus Labill. Nov. Holl. pi. spec. I (1804) 61, t. 85; Trymalium
globulosum Fenzl; Cryptandra globulosa F. Muell.; Pomaderris aemula Steud.; P. poly-
antha Steud.; P. globulosa G.Don ex Loud. Hort. Brit.; P. phitlyreaefolia Steud.;
P. pyrrhopbylla Steud.). — 2. Blatter meist 1,3—1,9 cm lang, an kurzen Stielen.
Zymen klein. mit 3—4 Blattern im Bliitenstand. Behaarung rostfarbig oder ganz weifi.
— a) Blatter umgekehrt eiformig oder langlich, am Grunde zusammengezogen:
5. obovatum (Hook.) Benth. (Pomaderris obovata Hook.; Trymalium obovatum
Reissek; Trymal. velutinum Reissek; Cryptandra obovata Hook, f.,); Tasmanien. —
fi) Blatter eiformig, am Grunde gestutzt; S. gunnii (Hook, f.) Benth. (Cryptandra
gunnii Hook, f.); Tasmanien. — 3. Blatter selten die Lange von 2,5 cm erreidhend. —
a) Blatter keilformig-verkehrt-eiformig oder spatelformig, unterseits seidig, oberseits
kahl: 5. spathulatum F. Muell. ex Benth. (Cryptandra spathulata F. Muell.; Trymalium
spathulatum ¥. Muell., T. daphnoides Reissek); Siidaustralien (Westaustralien?). —
fi) Blatter klein, breit, an den Randern stark zuriickgerollt, oberseits glatt, unterseits
wollig. — X) Blatter kreisformig oder umgekehrt-eif ormig, Bliitenkopfe stark zottig
behaart: S. microphyllum (F. Muell. ex Reissek) Druce in Repert. Bot. Exch. Cl. Brit.
Isles 1916 (1917) 648 (Trymalium microphyllum F. Muell. ex Reissek 1858; Cryptan-
dra lawrencii Hook, f.; 5. lawrencii Benth.); Tasmanien. — XX) Blatter breit-herz-
f ormig, Bliiten fast kahl: 5. cor datum (Turcz.) Benth. (Cryptandra cor data Turcz.);
Westaustralien. — Verwandt mit dieser Art ist: 5. rotundifolium F. Muell.; Blatter
flach, im Umrifi rund. — y) Blatter eiformig oder umgekehrt-eiformig, oberseits. mit
erhohten Netznerven, unterseits seidig: 5. phlebophyllum F. Muell. ex Benth. (Try-
malium phlebophyllum F. Muell. ex Reissek; Cryptandra phlebophylla F. Muell.);
Siidaustralien. — II. Diskus den Achsenbecher iiber dem Ovar auskleidend, mit cinem
verdickten, ringformigen Rand unter den Kelchlappen. Bliitenkopfe in dichten zusam-
mengesetztenKopfen. Blatter weniger als 13mm lang. — a) Blatter amGrunde stumpf,
oben weichhaarig, oft ausgerandet: 5. coactilifolium Reissek (Cryptandra coactilifolia
F. Muell.; Pomaderris coactilifolia F. Muell. ex Reissek); Siidaustralien. — b) Blatter
spitzlich, oben kahl: 5. thymifolium Reissek (Spyridium stuartii Reissek et F. Muell.;
S. coactilifolium Reissek var. integrifolium Benth., Cryptandra obovata Tate, non
Hook, f.); Siidaustralien. — c) Blatter umgekehrt eiformig, am Grunde verschmalert,
der Langc nach gefaltet. Bliitenkopfe kugelig: S. complicatum F. Muell. (Cryptandra
complicata F. Muell.); Westaustralien.

C. Kopfe wenigbliitig, in Zymen oder Kopfverbanden, gewohnlich mit einem oder
mehr Blattern in der Infloreszenz. Blatter lineal, lineal-langlich, schmal keilformig oder
zweilappig, die Rander gewohnlich umgerollt. — I. Bliitenkopfe klein, in Zymen. Diskus
aus fiinf getrennten Driisen bestehend. Blatter ganzrandig. — a) Blatter oberseits kahl,
unterseits seidig. Astchen filzig behaart. Zymen wenig verzweigu 5. westringiaefolium
(Steud.) Benth. (Pomaderris westringiae folia Steud.; Trymalium westringiae folium
Reissek; Cryptandra westringiae folia F. Muell.); Westaustralien. — b) Behaarung der
Blattunterseiten grauweifi, aufier den kurzen auch langere, herausstehende Haare.
Zymen stark verzweigt: S. villosum (Turcz.) Benth. (Cryptandra villosa Turcz.); West-
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australien. - c) JUngere Zweige rostfarben-filzig. Blatter unterseits grauweifi oder weifi
beham Zymen klein, wenigkopfig: S. pauciflorum (Turcz.) Benth. (Cryptandra paucx-
flora T) II Blfitenkopfe in einen dichten Kopfverband zusammengezogen. —

Sudau walien -
S f f i f i h L Koofe kugelig, erauweift: S fi

( ^ m a / i ^ ftenophyllum Reissek; Cryptandra bf da R MuelM;
2 . B l a t t e r b r e i t - k e i l f o n r n g , s t a r k k u r z h a a n g , K o p f e n i e d e r g e d r u c k : 5 \ h d £
F. Muell. (Trynulmm halmaturinum F. Muell. ex Reissek; Cryptandra halmaturma
F Muell) — b) Blatter ganzrandig. Diskus gewellt oder zusammenhangend. — 1.
KelA kahi sehr klein: S.nucrocepUm (Turcz.) Benth (Cryptandra murocephala
Turcz V Westaustralien - 2. Achsenbecher (und meist auch die Keldilappen) filzig oder
r S l ^ - ^ S c M i i K r an den jungen Sprossen grofi Kelch 2 1-3,2 mm lang.
Diskus vorraeend ringformig. dicht uber dem Ovar. - X) Blatter filzig oder grau-
wdfi behaart auf b "dgen Se&n, selten die alten Blatter oberseits kahl; Blutenknauel
rispenahnirch vereint: S. snbochreatum Reissek (Trymahum subochreatum F. Muell.;
PoP^rissubo2reata F. Muell ex Reissek; Trymahum Xhgf'***^ ^
sudwalw Victoria Sud- und Westaustralien. — XX) Blatter oberseirs kahl, sehr
AmahS. S^phdum (Turcz.) Benth. (TrymaUHmoligocephalun,.Turcz.); West-
austral en. - Hier schliefit sich an: S. kalganense Diels, nut sehr breiten, braunen
Nebenblattern Sonst mit der spater folgenden Art, S. vexilhferum, verwandt, aber
Blatter klefner ( 5 - 7 mm lang), oberseitf kahl, unterseits kurzfilzig. Diskus gewellt;
We"austraHen - AhnTich S denticHlifemm Diels, aber Diskus m t fttnf Zahnen;
v S S n . - 0) Nebenblatter klein, Kelch weniger als 2,1 mm lang. Blatter ge-
wohnlich oberseits kahl. - X) Blatter in der Infloreszenz meist eiformig, samtig-weifi,
langer gesriek und breiter als die Blatter am Sprofi, diese umgekehrt-lanzettform.g, an
der Spitze oft zweilappig, mit einer tiefen Furche oberseits. Diskus ringformig, dicht
fiber dem Ovar:7 veMiferum (Hook.) Reissek (Cryptandra veplltfera Hook.-Try-
maliumvexiimerum F. Muell. ex Reissek; Trymahum dwersijohum F. Muell.; Spyn-
d?£ZfiZf tuJkV Fie 31 A, B, Sudausiralien, Victoria, Tasmamen. - XX

sitzend: S leucopogon F. Muell. (Trymahum leucopogon F. Muell. ex Reissek; Spyn-
dium subocbreatumBcnxh. zum Teil, non Reissek; S.enocephalum Fenz var. adpres-
sum J.M.Black); Sudaustralien. - XXXX) Blatter der Infloreszenz kahl, sehr schmal,
ahnlich denen am SprolJ. Diskus den Achsenbecher auskleidend, mit einem verdickten,
ringformigen Saum, erhoben fiber das Ovar: S. ertocephalum Fenzl (Trymalium unci-
natum F. Muell.; Cryptandra eriocepbala Hook. (.-Spy ndmm uncinatum Reissek;Sp.
prostratum Reissek; Pomaderris prostrata F. Muell. ex Reissek); Neusudwales, Vic-
toria, Tasmanien, Sudaustralien.

, ,
D. Blfiten einzeln oder je drei zusammen, jede mit besonderen Hochblattern.

d h b h kleidend der verdickte ringformige Saum unter den Kelch-

(stLdScus Reissek); S. »Ucinum (Hook.) Benth (
In Kultur 5. globulosum (Labill.) Benth., siehe B i b 1.
-)A rnrn«anrfra Smith in Trans. Linn. Soc. IV (1798) 217; Weberbauer in E. P.

1 A u « \ m F S > r L Sandra Reissek in L e h m a n n , PI. Preiss.II (1847) 288
(subgen Cryptandrae). - Wichuraea Nees in L e h m a n n, PI Preiss. II (1847)^290 -
StenVnihemumKM in Linnaea XXIX (1858) 295. - Wtchurea Benth et Hook^ f.
Gen I (1862) 383 — Solenandra (Reissek) O. Kuntze, Rev. gen. I (1891) 120; non
Hook. f. 1873 (Rubiaceae). - Bluten aufien oft behaart, ebenso meist innen m der
Umgebune des Griffels oder auch in dessen unterem Teil. Sep., Pet. und Stam. wie bei
Spyridium. A c h s e n b e c h e r w e i t f i b e r d ie A n s a t z l i n i e des O v a r s v e r -
U n e e r t Pet. und Stam. am oberen Saum des Achsenbechers insenert Diskus nng-
oder polsterformig, oft gewunden oder gelappt, zottig oder kahl, am Grunde des
A c h f e n b e c h e r s gelegen, oft undeuthch und vom haangen Scheitel des Ovars
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nicht abzugrenzen oder fehlend. Ovar fast immer dreifacherig, unterstandig oder
grofienteils unterstandig, seitlich vollig mit dem Achsenbecher vereint oder oben frei;
Griffel ungeteilt oder sehr kurz gelappt. F r u c h t d i e R e s t e d e s f r e i e n T e i l e s
d e s A c h s e n b e c h e r s a n d e r S p i t z e t r a g e n d oder etwas i n dieselben hinein-
ragend; das Endokarp oder die ganze Frucht zerfallt in drei, gar nicht oder langs der
Innenkante zweilappig aufspringende Kokken. — Straucher, meist behaart, nicht seltcn
dornig, mit kleinen, meist schmalen, an den Randern oft abwarts gerollten (erikoiden)
Blattern. Nebenblatter wie bei Spyridiurriy bleibend. Bliiten sitzend oder kurz gestielt,
von b l e i b e n d e n , b r a u n e n , oft eine becherformige Hiille bildenden B r a k t c c n
umgeben, einzeln bis kopfchenartig an den Zweigenden zusammengedrangt, sehr seltcn
in Zymen. — Manche Arten crinnern im Habitus sehr an Ericaceae. Die Untergattung
Wichuraea stimmt im Bliitenbau weitgehend mit Discaria (Colletieae) uberein.

L i t e r a t u r : S m i t h in Rces, Cyclop. X (1808) n. 1. — H o o k e r in Journ. of Bot. I
(1834) 257. — S t e u d c l in Lehmann, PI. Preiss. I (1845) 186. — R e i s s e k in Lehmann, I.e.
II (1847) 285; in Linnaea XXIX (1858) 291. - H o o k e r f. Fl. Tasmaniae I (1860) 72. —
G. B e n t h a m , Fl. Austral. I (1863) 437. — L. D i e 1 s und E. P r i t z e 1, Fragmcnta Phyto-
graph. Austral. Occident., in Englers Bot. Jahrbiichern 35 (1905) 356—359.

Der Gattungsname leitet sich ab von KPUTTTO<; =. verborgen und <ivr)p (Gen. uvbpog
== mannliches Organ. Die Stamina stecken im Schlunde der Bliite unter den Pet.

L e i t a r t : Cryptandra ericoides Smith.
V e r b r e i t u n g : Aufiertropisches Australicn (nur eine Art im tropischen Queens-

land); etwa 40 Arten.
S e k t i o n 1. S tenanth emum (Reissek) F. Muell. — Bliiten meist sitzend

oder fast sitzend (nur bei C. gracilipes langgestielt in doldenartigen Bliitenstanden),
oft in Kopfe vereinigt, umgeben von schuppigen, braunen Hochblattern. Straucher vom
Habitus und der Infloreszenz der Gattung Spyridium und dem Bliitenbau von Cryp-
tandra.

I. Blatter umgekehrt-hcrz- oder umgekehrt-eiformig, breitlanglich oder keilformig,
vorn ausgerandet. — a) Blatter unterseits rostfarbig-filzig: C. pomaderroides Reissek
(Stenanthemum pomaderroides Reissek; Cryptandra tridentata ft tomentosa Reissek);
Westaustralien. — b) Blatter unterseits seidig behaart. Pflanze aufrecht oder aufsteigend,
stark verzweigt; mit langem, eng-zylindrischem Achsenbecher: C. leucophracta
Schlechtend. (Trymalium leucophractum F. Muell. ex Reissek); Victoria, Siidaustralien.
— c) Blatter unterseits dicht weifi-filzig. Astc niederliegend: C. pimeleoides Hook. f.
(Stenanthemum pimeleoides Benth.); Tasmanien. — d) Junge Blatter dicht seidig be-
haart, altere oberseits verkahlend, unterseits filzig. Bliitenstande sehr locker, Bliiten
zuletzt langgestielt: C. gracilipes (Diels) Gardner (Stenanthemum gracilipes Diels),
Fig. 32 E—H; Westaustralien. — II. Blatter lineal-keilformig, ausgerandet oder ge-
zahnt: C. coronata Reissek (Stmanthemum coronatum Reissek); Westaustralien. —
III. Blatter eiformig-lanzettlich, zusammengebogen, unterseits seidig. Aufrecht, sehr
niedriger Zwergstrauch: C.pumila F. Muell. (Stenanthemum pumilum Diels; Spyridium
pumilum F. Muell.); Westaustralien. — IV. Blatter lanzettlich, spitz, Rander zuriick-
gekriimmt, unterseits grau. Bliitenkopfe dicht, mit dunkelrotbraunen Brakteen, Kelch-
tubus cng, in w e i f i e Wollhaare eingehullt: C. scortechinii (F. Muell.) Suessenguth;
Queensland. — V. Blatter schmal lineal, die Rander eng zuriickgerollt. — a) Bliiten-
kopfe dicht, Kelchtubus eng, sehr dicht rauhhaarig: C.htimilis F. Muell. (Stenanthemum
humile Benth.); Westaustralien. — b) Zymen locker, Kelchtubus kurz, locker, rauh-
haarig: C. waterhousii F. Muell. (Stenanthemum waterhousii Benth.; Spyridium water-
housii F. Muell.); Siidaustralien.

S e k t i o n 2. E uc ry p t and r a Reissek in Lehmann, Pi. Preiss. II (1847) 285
(subgen.). — Bliiten einzeln oder in beblatterten Ahren, manchmal in Kopfe zusammen-
gezogen, oder gestielt, einzeln von braunen Hochblattern umgeben. Diskus meist kurz
behaart, zusammenhangend mit dem Scheitel des Ovars, entweder von diesem nicht
besonders geschieden oder als schwach vorspringender Ring das Ovar umgebend.

I. Bliiten ± behaart, gedrangt sitzend in endstandigen oder seitlichen Kopfen.
Braune H o c h b l a t t e r in e i n e S p i t z e a u s l a u f e n d . — a) Kelch rohrig. —
1. Kopfe vielbliitig; Kelch eng. Ovar meist vollkommen unterstandig; Bliiten an den
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Zweu»nd8n zusamrocimedrangt: C. meoirfw Smith (C. enc, folia Rudgc ci: a tor. autor ;

wcit D?• f«ic Tel des Ovars langer alt die ait dem KeIdmibus vcrwadwenc B M » :at u c r I m e
 r p M u e | i j giidamtraliea. — b) Kekh schr kletn, breit glodug.

- -£ , _ |. iilutetikopft; endstandig: C. spyridioides F. Mucll.;

C. m odcr

o S S S S S ^s die frdc Snitzc; Blliten locker a* dorm* endenden Ivurz-

so lang wie die Kclchrohrc odcr lan^
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a) Kelch aufienseits an der Basis kahl; Bliiten an den Zweigenden zusammengedrangt:
C. tomentosa Lindl. (C. behriana Reissek; C. campanulata F. Muell.; C. divaricata
Reissek; C. erubescens F. Muell.; C. propinqua Schlechtend.), Neusiidwales, Victoria,
Siidaustralien. — fi) Kelch iiberall behaart, Blatter vorn ganz stumpf, breit, Brakteen
sehr behaart: C. polyclada Diels; Fig. 32 B—D. Westaustralien. — 2. Kelch ganz off en,
weniger als 2 mm lang, vollkommen filzig: C. nutans Stcud. (C. tomentosa Reissek,
non Lindl.); nach Diels zweifelhafte Art. — Nachst verwandt mit C. nutans var. oxy-
phylla Steud. ist C. myriantba Diels, letztere mit grofieren Bliiten und schmaleren
Kelchlappen, welche oben spreizen; Westaustralien. — 3. Kelch kahl, meist bis zur
Basis geteilt: C. glabriflora Benth.; Westaustralien. — III. Bliiten oft grofi (4—6 mm
lang), irgendwie behaart (ausgenommen C. glabriflora), sitzend. Die braunen Brakteen
breit, schuppig, die ganze Kelchrohre oder einen grofien Teil von ihr umhullend. —
a) Blatter breit-eiformig, flach, meist etwa 1,2 cm lang: C. buxifolia Fenzl.; Neusiid-
wales. — b) Blatter schmal und ericoid, oder sehr klein, die Rander zuriickgerollt. —
1. Zweige zart, niederliegend. Kelchlappen kiirzer als die Rohre: C. alpina Hook, f.;
Tasmanien. — 2. Zweige starr, spreizend. Kelch klein, kahl, meist bis zur Basis geteilt:
C. glabriflora Benth.; siehe oben unter II b 3. — 3. Zweige starr, spreizend. Kelch
seidenhaarig, gewohnlich mehr als 4 mm lang, die Lappen schmal, etwa so lang wie die
Rohre. — a) Blatter zart, etwa 2 mm lang: Bliitenstande ahnlich wie bei C. ericoides
Smith oder C. tomentosa Lindl., aber Bliiten grofier, Sep. lang-seidenhaarig: C. leuco-
pogon Meisn. ex Reissek; Frg. 31D; 32 A. Westaustralien. — p) Blatter zart, meist
4,2—6,3 mm lang: C. propinqua A. Cunn. ex Fenzl (C. magniflora F. Muell.); Neu-
siidwales und Victoria. — y) Blatter sehr klein, umgekehrt eiformig, meist 1 mm lang:
C.parvifolia Turcz.; Westaustralien. — IV. Bliiten sehr klein, weniger als 2 mm (meist
1,6 mm) lang, zwischen den winzigen Brakteen, gestielt. — a) Bliiten fein behaart: C.
pungens Steud. (C. holostyla Steud.); Westaustralien. — b) Bliiten kahl: C. mutila
Nees ex Reissek; Westaustralien.

S e k t i o n 3. Wichuraea (Nees) Benth. Fl. austral. I (1863) 438. — Merkmale
wie bei Eucryptandra, aber Diskus (kahl oder zottig behaart) f r e i , vom Ovar ab-
getrennt, meist r i n g f o r m i g und ziemlich breit. Bliiten gewohnlich kahl (ausgenom-
men C. longistaminea, hier leicht filzig).

Die Merkmale dieser Sektion nahern sich sehr denen von Discaria, besonders was
die Bliite anlangt. Die augenfalligen Unterschiede liegen im Habitus, den alternierenden
Blattern und den kleinen Friichten.

I. Blatter lineal, mit zuriickgerollten Randern: a) Kelch glockig* tief gelappt,
Diskus und Ovar kahl. — 1. Dornen fehlen, Zweige sehr kurzhaarig-filzig, Blatter
unterseits sehr kurz seidig behaart oder (ofter) kahl. Brakteen braun, schuppig: C.
longistaminea F. Muell.; Neusudwales. — 2. Dornige Zweige kurz kraushaarig, Blatter
sehr kurz behaart,- Brakteen sehr klein, mit weifien Wimpern: C. petraea S. Moore;
Westaustralien. — b) Kelch eiformig, kaum 2 mm lang, Scheitel des Ovars zottig be-
haart; von ahnlicher Tracht wie C. spinescens Sieber (sect. 2 II a 1), aber Blatter aufien
kahl, Diskus deutlicher, gewunden: C. miliaris Reissek (C. glabrata Steud.; C. lasio-
phylla Steud.); Westaustralien.— c) Kelch rohrig, etwa 4,2 mm lang. Diskus zottig
behaart, Scheitel des Ovars kahl: C. arbutiflora Fenzl (C. tubulosa Fenzl; C. suavis
Lindl. Bot. Reg. X X X (1844), t.56); Westaustralien; in der Tracht ahnlich C. spi-
nescens, siehe oben das bei I 2 b Gesagte. — Zwischen C. arbutiflora und C. nudiflora
steht C. connata Gardner. Blatter lineal oder lineal-lanzettlich. Bliiten mit aufrechten,
zusammenneigenden Kelchlappen, die sich nie nach aufien wenden (sonst nicht .bei
Cryptandra!). Kelchbecher einschl. der KelcMappen 5,5—6,5 mm lang; Westaustralien.

II. Blatter spatelformig oder lineal-keilformig. Kelch rohrig, etwas iiber 4 mm
lang. Diskus und Ovar kahl: C. nudiflora F. Muell.; Westaustralien. — In die Nahe
dieser Art wohl auch C. intangenda F. Muell. (Pomaderris intangenda F. Muell.).
Pflanze vom Habitus einer Cryptandra, Petala und Stamina nicht bekannt. Blatter um-
gekehrt eiformig oder langlich-keilformig, 2—6 mm breit, bis 2,5 cm lang, gegen die
Spitze zu gekerbt-gezahnt, beiderseits kahl, unten heller. Bliiten kurzgestielt, einzeln in
den Blattachseln, D i s k u s k a h l . Frucht grofi, wenigstens halb herausragend; West-
australien. Siehe auch die Bemerkungen bei Pomaderris intangenda.
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A r t v o n b e s o n d e r e r S t e l l u n g : Ovar stets z w e i f acherig (wie bei Try-
malium wichurae Nees), Belaubung und Habitus von Spyridium, Blutenstand und
Bliiten von Cryptandra. C. intratropica W. V. Fitzgerald. Einzige im tropisdien Ge-
biet vork'ommende Cr.-Art (Queensland), 60—90 cm hoch. Blatter keilformig langlich
bis umgekehrt-eiformig, oberwarts sternhaarig-fllzig, unterwarts sehr zottig.

Aufier den genannten Arten wurde beschrieben: C. apetala Ewart et I. White in
Proc. Roy. Soc. Viet. n. s. XXII (1909) 93.

A u s z u s c h l i e f i e n d e A r t e n : »Cryptandraw uncinata Griming = Beyeria
uncinata F. Muell. (Euphorbiaceae). — Cryptandra scabrida Tate, siehe unter Spyri-
dium habnaturinum F. Muell. var. scabridum (Tate) I. M. Black. — Cryptandra uli-
cina Hook., siehe unter Spyridium D.

Die Gattung Stenanthemum Reissek wurde hier zu Cryptandra gezogen, Steno-
discus Reissek dagegen zu Spyridium.

Tribus II. Zizypheae
Zizypheae Brong. Enum. gen. (1843) 122; Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. I

(1862) 372. — Antheren auf der Innenseite (ausnahmsweise auf der Aufienseite) mit
seitlichen Langsspalten sich offnend. Achsenbecher selten zylindrisch, meist flach oder
kurz-glockig; Diskus den freien Teil des Achsenbechers bekleidend oder flach aus-
gebreitet. O v a r m e i s t o b e r s t a n d i g (Berchemia, Condalia, Karwinskia, Reynosia,
Rhamnidium, Mae sop sis, und, wenn man die Einlagerung in den Diskus in Rechnung
zieht, auch bei Zizyphus), selten kaum halbunterstandig (Paliurus). Frucht ohne apikalen
Anhang, nur ausnahmsweise mit breitem seitlichem (horizontalem), nicht vom GrifFelrest
gekronten Flugelsaum, eine S t e i n f r u c h t oder ihr ahnlich, am Grunde von dem
bisweilen hinfalligen Adisenbecher umgeben, mit nur e i n e m, ein- bis vierfachcrigen,
meist harten Kern. Samenschale zart, hautig oder papierartig.

25. Paliurus [Tournef. ex] Miller, Gard. Diet. ed. 7 (1759); Weberbauer in E. P.
l.Aufl. IIP, 401. — Aubletia Lour. Fl. Cochin*. (1790) 283; non Gaertn. 1788 nee
Jacq. nee Necker 1790 nee Rich, ex Pers. 1807 nee Schreber 1789. — Aspidocarpus Necker,
Elem. II (1790) 123. — Paliuros St. Lager in Ann. Soc. bot. LyonVII (1880) 131. —
Fiinf Sep., Pet. und Stam. Ovar seitlich fast ganz mit dem Achsenbecher vereint, zwei-
bis dreifacherig; GrifTel zwei- bis dreispaltig. Frucht mit lederartigem Exokarp und hol-
zigem, zwei- bis dreifacherigem Kern, am Grunde vom Achsenbecher umgeben, im
oberen Teil in einen grofien, kreisformig begrenzten, horizontalen Flugelsaum uber-
gehend, der aus dem Griffelgrunde entstanden ist. — Straucher bis Baume mit abwech-
selnden, oft fast zweizeiligen, ganzrandigen bis gesagten, herzformigen bis eiformigen,
dreinervigen, sommergriinen Blattern und mit Dornen, die ungefahr da stehen, wo
man die Nebenblatter erwartet (vgl. im allgemeinen Teil iiber Vegetationsorgane,
S. 17). Bliiten in achselstancligen und endstandigen Trugdolden.

L i t e r a t u r : C . K. S c h n e i d e r , Rhamnaceae, in Ch. Spr. Sargent. PI. Wilsonianae II
(1914) 209. — A. R e h d e r , New species etc., in Journ. Arnold Arbor. XII (1931) 74.

Der Gattungsname ist abgeleitet von iroXioupoq Name von P.spina-Christi bei
Theophrastos; vgl. H e g i , Illustr. Flora von Mitteleuropa V. 1 (1925) 326.

Le i t a r t : Paliurus spina-Christi Miller, Gard. Diet. ed. 8 (1768) (Rkamnus
paliurus L. 1753).

Etwa adit Arten in Siideuropa, Westasien, China, Korea, Japan.
A. Blatter an der Spitze kurz zugespitzt, die vorgezogene Spitze der gut ent-

wickelten Blatter mehr als 6 mm lang. — I. Blatter im Verhaltnis sehr grofi, die mittel-
grofien 6—12 cm lang, Blattstiele 8—15 mm lang. — a) Pflanze kahl oder fast kahl:
P-hemsleyanus Rehder (P.orientalis Hemsl. part., P.australis Franch.). Baumartig,
bis 10 m hoch. Frucht purpurn uberlaufen; West-Hupeh, Kiangsu, Kwantung, Anhwei,
Szetschwan, Shensi. — b) Jiingere Zweige, Blatter und Blutenstande fein behaart:
P.hirsutus Hemsl., ahnlich P. tonkinensis Pitard (siehe unten); China, Kwangtung. —
II. Blatter kleiner oder die Blattstiele nur 5 mm lang: P. orientalis Hemsl. em. Render
(P. sinicus Schneider, P. australis var. orientalis Frandiet), von den iibrigen verwandten
Arten durch die sehr kurzen Blattstiele zu unterscheiden, Friichte kleiner als bei
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P, hemricyanus oder P. sphM-Chnsti; China, Yunnan nach ( R c h d e r synonym zu
P, bemsleyamts Rehder). — B. Blatter am Endc stumpf odcr fast gerundet oder nur
kurzspitzig. — I. Frucht von eincm dcurtidicn krcisformigen Fliigel umgebcn, kalil. —
a) Blatter mcist nidit me-hr als 5 cm fang, am Endc sehr oft stumpf; die Fliigel dcr
Friichtc ziemlidi diinn, 6—10 mm brcjt. Mit einem geraden und eincm riidiwarts gc-
kriimmccii Sripulardorn in jedem Blatt-Paar. Sxraudi bis 3 m hodi, Zweigc ± iibcr-
hangend: P. ipina-Cbristi Miller 1768 (P.aculeatus Lam. 1796, P.attstrafis Gaertncr
1788). Aut* trodiencm steinigem Bodcn, manchmal undurdidnnglidne Gcstriippe bildcnd,
In Siideuropa und durdi Vorderasicn bis Transkaukasicn un<i Persicn. Das Vorkommen
in China sehr l'rat;Hdi. Wurde im Alccrtum arzntilidi verwertec. In Suueuropa guct-
Hedienpilinzc. J u d c n d o r n ; Friiduc als J u d a s p f c n n i g e bczcidinet; die
Dornenkrone Christi soil aus den Zweigcn gefloducn gewesen seinf dahcr C h r i s r -
d o r n ( W c g d o r n , S c e c h d o r n ) ; indcssen ist nadh A. A a r o n s o h n (in Bull.
Soc. bot, France [.X (1913) 591} P. aculeatus in Pal&ttna scltcn (cr kanntc nur drci
Standorrc), und P o s t , Fl. Syria, Palestine and Sinai (cd. Dinsmore) I (1532) 288,
Fig. 19L, j^ibt an, die Art kime nidir in fudaa vor. Arab, s a m u r in PalistSna, nadi
T. Loew, Flora der Judcn IK (1924) 133. Es jjibt von dieser Art mehxere Varictiitcn,
so var- rotutidijotitti Btck, var. macrocarpus Bcdi, Friidite 2,5—3,2 cm brcit, var.
apterta beck, Frucht ungefliigcit (G. B e c k in Fedde, Repert. XVII (1921) 451). Audi
P. microcarpHS A. )• Witlmott (in Jouni. of Bot. LVI (19iS) 145), Mazedonien, durfee

Fig. 33. Piilinrus $pt»a-Cbmti Mill.
C Frucht von Iffiten; D Trudit im I

mit Bilittcrn: B Zwttgsruck mit Friiditcn;
- Nadi A. W e b e r b a u c r in E. P. l .Aufl .

Pig. 197.

ab kleinfriiditige Rassc hicrher gehbrcn. — b) Bliiticr mci^t 5—10 cm Ung, am Undo
plotzlidi in cine 3—3 mm lange Spit/e ausgezogen. Flugcl dcr I'Vudit ansdieinend
ziemlidi dick, kaum 5 mm breit, Frudit schwarz: P. tonkinensis Pitard; offenbar nah«
verwandt mit P. hintUus Hemst., siehe oben, Tonkin. — II. Flugelsaum dcr Frudu
schmal, meist drcilappig, fil/i^:. Dorncn geradc, Frudit br.iun: P. rumosissimns (Lour.)
Poiret {P. Auhletia Rocm. ci Sdiult.): China, Wcsi-Szctschwan, Tonkin, Dorr haufig,
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auch als Heckcnptknze, weniger hauhg in Hupeh ; FonnOSft,Korea, Japan; v$l Merrill,
Comment. Lourciro's PL Cochindi. (1935) 251. — Abbildung: T. N a k a i , PL sylv.
Koreana IX {1920}, r . l .

A u s z u s c h c i d e n d e A r t e n : / * . mairei LevcilU = Zizypfms mauritiana Lam.
— P. lucidus Carricrc - Zizypbus jujuba Mill

Die Frikhte dcr PaHttrus-Ancn bezeidinet E. U 1 b r i c n als Scheibenfliegcr (ahn-
lich bci der Chcnopodiaccc Cychloma).

F o s s i l c A r t e n . Das Vorkommen dcr Gattung Paliurus im Tcniar is; erwicscn
durdi Auffindung dcr charatacristischoi Frudite, bci denen ubcrdi«s hier und da Blatter,
die in Nervatur und Gestalt denen der rezeaten Arten auiicrordentlich ahneln, und in
eincm Talk- ein Zwdgstikk mit einem rfidfcwStlts gekriimmten Dorn lagen. Die widitig-
sten der aul Frttdwe begriindetcn Arten sind: P. tburmarmii Hecr fOcningcn), P.
cotombi Heer (Groniand), P. feronii Ung. (Presdicn, Sobrussan und Leoben); P. hespe-
rins Berry i.tm Mioxan; Staar Washingcon, USA.) Diejenigen Arron.dciien nurBlatttundc
zugruade liegen (P. membramtceus Lcsq., Dccatur, Nebraska; P. tenttifolitis Hteer, vom
uncercn OHgozan von Aix bis in das obcrc Miozan von Ocningen; P.orbiadatttsSap.,
Marseille, Grworivergroup von Florissant; P. ttzypkoidei Lcsq.; P. fiomsantit l.csq.,
belde von Florissant und Golden bekannt; P. ovoidcus (Goepp,) Sdiimper. vom Hohcn
Rhoncn, Sdirotzbur^, SchoUnitz; u, a.) s ' "d u^'dier, zumal dicsclbe Blatttorm und
-ncrvatur audi bci Zhyphits und Sarcomfbaha, sowic audi aulk-rhalb dcr Familic zu
finden ist. Doth lehrcn die biiher vorliegcnden fossilen Tundc von Pali inn ^Vrii^tcn,
dali die Gatitmg im Tcrtiar aucfa in Nordanicrika vorkam. Das heutigc Arcal 1st also
Scgeniibcr dem friihercn als Reliktvorkommen zu bczcichncn. — Uber Paliums creta-
ceus und Paliurus obovatus bcriditct L- L c s q u e r c u x (Flora of the Dakota-Group,
U. S. Gsol. Survey Monographs XVII (1889) 165, Taf. XXX, Fig. 3 und 6). — Vgl.
fcrner: \i. W. B e r r y , A mtocene Pdiurus from the State of Washington, b Amcr.
Inurn." Sc. 16 (JlJ28) 39—44, 4 Fig. — Aus dcr KtO.dc Sudarmenieos wurde von
I. W P a l i b i n (The cretaceous plants of the Dsuraiagez range, in Acta liistit. bot.
Acad. scient. Untonis Rcr. publ. sovet. socialist., Ser. 1 fasc. 4 (1937) 191) PaliurinelU
(mit P. puffenhohii Paiibin) beschrieben. Die Blatter aluuln denen von Ptlitmu obo-
va-tus Lcsq. und Palinrtts cretacetts Lest]., sio sind im Getfensatz zu dencador rezenten
Gatcung Paliurus obovat. lhrc Zugehorigkeit zu den Rbamnaceen isc nicht erwiescn.

Paliurites Langeron in Bull. Soc. Iiist. nat. Autun XV (1902), nadi Bot. Centralbl.
90 (1902) 283, Frudiircst aus dem PliozSn von Cantal (Sud-Auvergne, Frankrcidi)
^presque identique aux fruits dc Paliurus acitleatus, tels qu'ils sc pf&COtcat sur les
formes orientalcs dc respecc".

26. Zizvphus Miller, Gard. Diet. Abridg. Ed. 4 (1754) (Zizypbus), nadi Drucc
in Rep. Bot.Exch. Cl. Brit. Isles III (1913) 436; Miller, Gard. Diet. Ed. 7 (1759), Ed. 8

Fig- 34, Links Zhypbus jrtjubst Miller. Bliitenlangstsdinitt, sdicmatisdi. Nadi B a i I I o n. —
Mirte: Rhamnittium elaeocarpum Reisv Nadt Flora btauL — Lledits; Rcynoita tmdruu* Urban

(1768); Adans. Etan.Il (1763) 3C4 (Zrsypbus); Wcbcrbauer in E. P. 1. Aul! Ill-',
401. — lu'iubit Burm. Thes. teyt (1737) 131, t. 61. — Gtrtunneria Neckcr, Elem. II
(1791) 121 p. p. — Mansarta J. F. Gmelin, Syst. II (1791) 580. — Decorima Raf.
Sylva Tdlur . (1838) 31. — Zizyphon St.-Lag. in Aim. Soc. bot. Lyon VII (1880) 70
ct 137, i-ijnf Sep., Pet. und Stam. Bliitcn metst gelb. Per. manchmal fehlend (bei
2. ntgosa Lam., Z, mclastomoides Pittier und Z. apcrala Hook, f.), oft auswa'rts-
abvarts gebogen. Diskus wvdstig, den flachen oder etwas vcrtieften Blihcnbodcn be-
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deckend, selten den freien, stark vertieften Teil des Achsenbechers auskleidend (so bei
Z. attopensis Pierre). Ovar seitljdi mehr oder weniger mit dem meist flachen Achsen-
becher vereint, meist vollstandig zweifacherig (wenn die beiden Plazenten in der
Mitte des Ovars zusammenstoften) oder nicht ganz vollstandig zweifacherig, wenn die
Plazenten sich in der Mitte des Ovars nidit beriihren (ahnlich wie in Fig. 9/3). Selten
Ovar dreifacherig (Z. cambodixna Pierre, Z. hoaensis Pierre) oder vierfacherig (Z.
quadrilocularis F. Muell.). Griffel meist zwei-, selten drei- oder vierspaltig. Frucht eine
k u g e l i g e b i s l a n g l i c h e S t e i n f r u c h t , nie gefliigelt, am Grunde vom Achsen-
bedier umgeben, oder dieser abfallend, mit fleischigem Exokarp und meist zweifacheri-
gem (ein- bis vierfacherigem), meist hartem, seltener lederartigem und diinnwandigem
Steinkern. Samen ohne oder mit sdiwachem Nahrgewebe. — Straucher, oft nieder-
liegend, seltener kleine Baume oder Klimmstraucher, die bis 30 m hodi emporsteigen.
Zweige niemals in Dornen endend; sehr selten nackte Dornen in den Blattachseln.
Blatter abwechselnd, kurz gestielt, ganzrandig bis gesagt oder gekerbt, vom Grunde
aus fingerig-drei-, selten fiinfnervig, abfallig oder bei manchen Arten immergriin, viel-
fadi etwas asymmetrisch (,,Schiefblattera), daher mandimal mit CeWs-Blattern ver-
wediselt. Nebenblatter (anscheincnd) oft in Dornen umgewandelt, wobei haufig ein
Glied des Paares verkiimmert, oder das eine ruckwarts gekriimmt, das andere gerade
gerichtet ist. Bliiten in gestielten oder ungestielten Trugdolden, meist in den Adiseln
der Blatter an Langtrieben, selten an beblatterten Kurztrieben (siehe unter D) oder in
seitlidien oder endstandigen Rispen.

ZiEuqpov (zizyphon) — griediischer Name fiir Zizyphus jujuba Mill. (Arab.: zizuf).
Ober den Namen vgl. I. L o e w , Flora der Juden III (1924) 139. Der iibrigens sdion
bei P 1 i n i u s erwahnte Name Zizyphus findet sich z. B. bei D o d o n a e u s , Stirp.
Hist. Pempt. (1616) 807, mit der Abbildung von Z. jujuba Miller.

L e i t a r t ; Zizyphus jujuba Miller, Gard. Diet. ed. 8, Nr. 1, 1768 (Rhamnus
zizyphus L. 1753).

V e r b r e i t u n g . Die •meisten Arten der Gattung in lndomalesien und Siidasien,
westlich bis zum Mittelmeergebiet (audi auf den Philippinen, dagegen nur drei Arten
auf Neuguinea). Einige Arten im tropisdien und siidlichen Afrika, eine auf den Kap-
Verden, eine in Nordaustralien. In Amerika ist die Gattung yon Mexiko siidwarts bis
nadi Argentinien, Paraguay und Siidbrasilien verbreitet, sie sdieint jedoch in der
eigentlidien Hylaea nidit vorzukommen und fehlt auch im pazifisdien Inselgebiet. Nur
zwei Arten in Westindien. — Von den zur Zeit als giiltig anzusehenden 100 Arten
sind 51 in den nadistehenden Schliissel aufgenommen, 49 sind in einem Naditrag, nadi
Landern geordnet, angefiihrt.

Gewisse Zizyphus-Arten konnen mit Celtis-hxtm verwechselt werden, deren
Blatter mandimal ebcnfalls drei von der Basis ausgehende Nerven besitzen, deren
Zweige ebenfalls oft Dornen tragen und deren Infloreszenzen etwas ahnlidi sind. Die
Steinfriidite von Celtis sind jedodi stets einfadierig, den Bliiten fehlt ein Diskus usw.,
die Blatter sind meist rauh.

A. Trugdolden einzeln in den Blattachseln an Landtrieben (daneben zuweilen
endstandig).

I. Trugdolden sitzend oder undeutlich gestielt.
a) Blatter vorn abgerundet bis breit zugespitzt.
1. Ovar und Frudit zweifadierig. — a) Blattunterseite, junge Zweige, Blattstiele

und Aufienseiten der Bluten dicht filzig: Z. mauritiana Lam. Encycl. I l l (1789)-319
(Rhamnus jujuba L. 1753; Z. jujuba Lam., non Miller; Z. abyssinica Hodist. ex
A. Rich.); Z. xylopyrus Hochst. (non Willd.) ex A. Rich.; Z. sonoria Roem. et Schult;
Z. orthacaniha DC.; Z. rotundata D C ; Z. trinervia Roth; Z. tomentosa Poir.; Z. poi-
retii G. Don). Nicht kletternder Strauch oder Baumstrauch; Blatter breit eiformig oder
fast kreisformig (Fig. 35A—D); Ostinden, indomalaiisches Gcbiet, bis China und
Afghanistan; in Australien und im tropischen Afrika in Steppen verbreitet, z. B. am
Kilimandscharo; aufierdem in vielen warmeren Landern in mehreren Kulturrassen
gebaut und verwildert. B r a y a r d , Le jujubier. Feuille de renseignements de la
Direct, de TAgricult. Maroc 8 (1927) 14. — Mit kleineren und meist mehr rundlichen
Blattern als vorige (1—2 cm lang), Dornen im Verhaltnis langer, junge Zweige oft
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stark im Winkel hin und her gebogen: Z. rotundifolia Lam. (Z. nummularia (Burm.)
D C ; Z. microphylla Roxb., Z. lotus Aitch.); Persien und Ostindien. — fi) Blatter
unterseits ± verkahlend. Junge Zweige, Blattstiele und Aufienseite der Bluten be-
haart bis filzig. — t) Nidit dornig, Blatter beiderseits kahl: Z. glabrata Heyne ex
Roth (Z. trinervia Roxb.); Ostindien. — f t ) Dornig, Blatter m e i s t elliptisdi (vorn
breit), nur sehr schwach gekerbt: Z. spina-Christi (L.) Willd. (Rhamnus spina-Christi
L. 1753; Z. spinosa St. Lag.; Z. africana Mill.; Z. heterogenea (Burm.) Poir.; Z. napeca
Lam.; Z. nabeca Edgew. sphalm.), Fig. 35 J—L. — Steppengeholz im tropischen und
nordlichen Afrika, auch in Abyssinien; durch Arabien und Persien bis in das nord-
liche Vorderindien oft kultiviert. — Die var. inermis Boiss. diirfte schwer von
Z. glabrata Heyne (siehe obeh) zu unterscheiden sein. — Sehr nahe steht: Z. sphaero-
carpa Tul., Maskarenen, mit kugeliger, nicht eiformiger Frucht. Blatter ganz kahl.
— Y) Pflanzen kahl, hochstens die jiingsten Triebe mit zerstreuten Haaren, meist
dornig; Blatter kahl, griin, kleiner als bei Z. spina-Christi, vorn schmaler, am Rand
deutlich gekerbt-gesagt: Z. jujuba Miller (von Lam. 1789; Rhamnus zizyphus L. 1753;
Z. vulgaris Lam. 1789; Z. sativa Gaertn. 1788; Z. officinarum Medikus 1782; Z. sinen-
sis Lam.; Z. soporifera (Lour.) Roem. et Schult.; Z. chinensis Spreng.; Z. nats'me
Siebold; Z. nitida Roxb.; Z. flexuosa Wall.), Fig. 34 links u. 35 G. H. Bild auch
in T. N a k a i , Fl. sylv. Koreana IX (1920), t. 2 u. 3; ostliches. Mittelmeergebiet,
gemafiigtes Asien bis nach Bengalen, Assam, China und Japan, aufierdem vielfach
kultiviert. — Blatter kleiner als bci voriger und weniger deutlich gesagt bis ganz-
randig: Z. lotus (L.) Willd. (Rhamnus lotus L. 1753; Z. lotoidea St. Lag.; Z. silvestris
Miller). An trockenen, steinigen Stellen, vor allem am Meeresstrande, im siidlichen
Mittelmeergebiet.

2. Ovar dreifacherig. — a) Blatter unterseits ± verkahlend, junge Zweige,
Blattstiele und Aufienseite der Bluten behaart, Dornen zahlreich: Z. cambodiana
Pierre; Bild: Pierre, Flore forest. Cochinch., t. 315 A; Cochinchina. — fi) Pflanze kahl,
hochstens die jungen Triebe mit zerstreuten Haaren; Pflanze ohne Dornen, Blatter
6—8 cm lang: Z. hoacnsis Pierre (Fl. forest. Cochinch., t. 315); Cochinchina.

3. Ovar und Frucht vierfacherig, Blatter unterseits filzig: Z. quadrilocularis
F. Muell.; Nordaustralien.

b) Blatter vorn in eine scharfe Spitze verschmalert, Dornen bei 1—3 klein. —
1. Blatter schrag-eiformig, unterseits behaart (vollstandig oder nur langs der Nerven
mit anliegenden, rostbraunen Haaren bekleidet). Spitze dreieckig mit geraden Seiten-
linien. Bliitenstande klein, nicht viel langer als die Blattstiele, etwa 1 cm im Durch-
messer: Z. oenoplia (L.) Mill. (Rhamnus ocnopolia L. 1753; Z. albens Roxb., Z. pedi-
cellata Wall., Z. lotus Blanco; Z. napeca Roxb.; Z. pollens Wall.; Z. rufula Miq.;
Z. scandens Roxb.; partim Z. ferruginea Heyne). Indomalaiisches Gebiet, Assam,
Nordaustralien, Queensland. Stacheliger Kletterstrauch, bis 30 m hoch. — 2. Blatter
schrag eiformig, kahl, diinn, 3—4 cm lang, Spitze etwas vorgezogen: Z. cumingiana
Merrill; Philippines — 3. Blatter langlich, 5—8 cm lang, grofier als bei voriger Art,
ledrig, oberseits kahl, unterseits braunrotlich, mit drei starken Nerven, oft glanzend.
Blattspitze mit konvexen Seitenrandern: Z. borneensis Merrill; Borneo (Fig. 36II).
Die Blatter erinnern etwas an die von Z. calophylla (siehe B II a), die Pflanze hat
aber sitzende Infloreszenzen. — 4. Blatter sehr klein (etwa 12 mm lang, 6 mm breit),
eiformig, akuminat, klein gekerbt, ledrig, dreinervig. Adernetz in trockenem Zustand
deutlich. Blattstiel sehr kurz, Bliitenstiele 2,5 mm lang. Sep. mit einigen langen Haaren
an den Spitzen. Dornig, Zweige mit zerstreuten, braunen Haaren: Z. pernettyoides
Ridley; Malaiische Halbinsel.

II. Trugdolden deutlich gestielt.
a) Blatter rund bis breit-elliptisch oder breit verkehrt-eiformig, u n t e r s e i t s

w e i c h b e h a a r t bis fast kahl. Frucht filzig behaart: Z. xylopyrus Willd. (Z. cara-
cutta Buch.-Ham.; Z. cuneata Wall.; Z. orbicularis Roem. et Schult.; Z. elliptica Roxb.;
Z. heterogenea Russ.; Z. rotundifolia Roth; Z. ruminata Buch.-Ham.); Ostindien,
Ceylon. — Verwandt: Z. talanai (Blanco) Merrill (Rhamnus talanai Blanco; Z. zonu-
lata Blanco; Z. latifolia Blanco; Z. arborea Merrill; wahrscheinlich auch Z. dalanta
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Blanco); Philippinen. Blatter grofier als bci voriger Art, 8—15 cm lang. Infloreszenzen.
etwa 5 cm lang gestielt.

b) Blatter eiformig-spitz, besonders unterseits stark behaart: Z. trinervia (Cav.)
Poir. (Z. exserta D C ; Z. lotus Blanco); Philippinen.

c) Blatter langlich bis eiformig, zugespitzt, kahl oder fast kahl.
1. A s i a t i s c h e A r t e n . — a) Diskus fiinfeckig, ohne Griibchen. Dornig:

Z. lucida Moon (Z. linnaei Laws.); Ceylon. Andere ziehen diese Art als Varietat zu
2. napeca (L.) Willd. — ff) Diskus zehnlappig, mit einem Griibchen vor jedemLappen:
Z. incurva Roxb. (Z. paniculata Buch.-Ham.; Z. virgata D. Dietr.); Ostindien, Assam.
— Weitere asiatische Arten, welche in diese Verwandtschaft gehoren: Z.inermis Merrill;
Philippinen. Ohne Dornen. Blatter sehr hellfarbig, etwa 6 cm lang. Infloreszenz sehr
kurz gestielt. — Z. lenticellata Merrill; Borneo. Blatter 8—13 cm lang, getrocknet
braun. Fig. 36 I. Infloreszenzstiele etwa 2 cm lang, Friichte mit auffallenden Lentizellen
besetzt. — Z. timorensis DC. und Z. celtidifolia D C , beide auf Timor und vielleicht
identisch. — Z. javanensis Blume, stacheliger Kletterstrauch mit viel grofieren Blattern
als die vorgenannten Arten (10—12 (22) cm); Java, Sumatra. — Z. attopensis Pierre
(Fl. forest. Cochinch. (1894), t. 316 a); Cochinchina. Achsenbecher vertieft, ahnlich wie
bei Rhamnus von einem diinnen Diskus ausgekleidet, also kein flacher Bliitenboden
niit wulstigem Diskus wie bei den meisten Zizyphus-Arten vorhanden. Die Zugehorig-
keit dieser Art zu Zizyphus wird noch zu priifen sein. — Verwandt Z. cupularis
Suessenguth et Overkott in Fedde, Repert. L. (1941) 330; habituell ahnlich Z. kunstleri
King, aber mit Achsenbecher; Borneo.

2. A r t e n a u s N e u g u i n e a . Z. papuana Lauterbach, ahnlich Z. horsfieldii
Miq., aber Diskus glatt, zehngrubig usw. Verwandt ist noch: Z. djamuensis Lauterbach,
starker behaart.

3. A f r i k a n i s c h e A r t e n , auf die Savannengebiete des tropischen und siid-
Hchen Afrika beschrankt. — a) Mit kahlen oder fast kahlen, breiten, deutlich gekerbten
Blattern: Z. mucronata Willd. (Z. baclei D C ; Z. mitis A. Rich.; Z. bubalina Licht.
ex Roem. et Schult.), Fig. 35 E—F; E n g l e r , in Pflanzenwelt Afrikas III. 2. (1921),
"" ' " ' ~ B. im Sudan. - fi) Blatter klein

unterseits auf den Nerven behaart:
und Blatter (leztere ziemlich klein),

gelbbraun behaart: Z. helvola Sonder; Siidafrika.
4. M i t t e l a m e r i k a n i s c h e A r t e n , vgl. S t a n d l e y in Contrib. National

Herb. XXIII (1920) 712 ff. — a) Blatter mit langer Vorspitze: Z. acuminata Benth.;
Mexiko und Costarica. — ft) Blatter vorn gerundet oder sehr stumpf: t) Blutenstand
kurz behaart, Blatter am Grunde gerundet oder herzformig, Zweige griin: Z.sonorensis
S. Watson (Z. seleri Loesener; Z. endlichii Loesener), Mexiko; Fig. 36 V. Z. sonorensis
f. brevipedunculata Suessenguth in Fedde, Repert. L (1941) 332, Mexiko. — f | ) Bluten-
stand kahl, Blatter oft am Grund keilformig, Aste braun. — O) Blatter 3—7 cm lang:
Z. mexicana Rose; Mexiko. Hierher vielleicht Condalia seleri Loesener, siehe unter
Condalia: — OO) Blatter 1—3 cm lang: Z. pedunculata (T. S. Brandegee) Standley;
Mexiko.

5. W e s t i n d i s c h e A r t e n : Z. chloroxylon (L.) Oliver, Bild in Hook. Icon.
XIX (1889), t. 1862 (Laurus chloroxylon L.; Ceanothus chloroxylon Nees; Chloroxy-
lum P. Browne, Hist. Jamaica (1756) 187); Jamaica. — Z. rhodoxylon Urban; S. Do-
niingo und Haiti. Von der vorigen Art unterschieden durch oberwarts etwas filzige
Bliitenstande usw., vgl. U r b a n , Symb. Antill. VII (1912) 276; Blatter bis 13 cm
lang, hellgraugriin, fast an Cinnamomum-^Xixtox erinnernd, Aste braungrau.

6. S i i d a m e r i k a n i s c h e A r t e n : Den westindischen Arten, deren Blatter an
die von Cinnamomum erinnern (siehe vorher), steht nahe: Z. cinnamomum Triana et
Planch.; Colombia. Blatter 15 cm lang, 7 cm breit. — Ferner: Z. melastomoides
Pittier; Pet. fehlen; Venezuela. — Sonstige siidamerikanische Arten mit kahlen oder
fast kahlen Blattern und kurz gestielten Bliitenstanden (vgl. Fl. brasil. XI1, 86—89).
— t) Blatter etwas spitz. — O) Mit geraden Dornen, Blatter meist breit-eiformig,
grofi; Z. joazeiro Mart. (Z. gardneri Reissek; Z. gardenii Steud. sphaim.), Brasilien;
«Jua" oder , J o a z e i r o " der Brasilianer. — CX)J Ohne Dornen: Z. platyphylla
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Reissek; Ostbrasilien. — !n die Nahe gehort audi: Z. andnlata Reissek; Brasilien.
Blatter am Rand wellig. — ft) Blatter ± kreisformig, vorn stumpf oder ausgerandet:
Z. cotinifolia Reissek; Brasilien. — Zu dersclbcn Gruppe gehdrig: Z. cyclocardia Blake;
Venezuela. Blatter ftist kreisformig, am Grundc ein wenig herzformig, Dornen waage-

Hg. 36. Blatter von 2izyphus-Atttn niit verschiedener Nervatur (Blatt-Unterseiten). / 2. lettti-
cellata Merrill, 3/J nat. Grofic. // 2. borncensis Merjll, nat. Grofie. / / / 7.. elmert Merill,
Vs nat. GroRe, IV I. caiophylld Wall. *U nat. GroSc. V Z. sonorensis Wats., nat. GroRe. —

Original.
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redit abstehend, bis 3 cm lang. - Verwandt Z. hegut rtii Suessenguth « Overkott in
Fedde, Repert. L (1941) 331; Venezuela. Z. Colombian«* Suessenguth et Overkott I.e.
331- Colombia. Dornen schwach oder fehlend, Bluten s.iieindoldig.

B Trugdolden zu grofieren, b l a t t l o s e n Rispen (die bis zu 40 cm lang
werden konnen) vereint. Diese endstandig oder in der Achsel von Blattern der Lang-
triebe. Dornen kurz (siehe aufierdem C). - I . H™P™™/* *£r™\z"t?a?a
Seitenasten. Blatter unterseits behaart bis filzig, me.st grofi: Z. «8««Jam^Z.buraea
Buch -Ham.' ex Wall., Z. pankulata Roth, Z. lattfolta Roxb., Z. horsfieldiiMiq.,Z.
obHaua Hey*e ex Roth, Z. tomentosa Roxb., Z roxburghvna( Voigt Z. g/a*ra
Roxb>) S S E fehlend, Frucht kahl, mit dunnem Endokaro; Ostindien,, Ceylon, Birma,
Assam - Hierher die vat. harmandii Pierre; Cochinchina. Abbildung in Pierre, Flore
^resT'Cochinch 7l894) t 316. - II. Die drei unterseits sehr stark hervortretenden
H a u p t n e r v e . ! , I E durch zarte Adern verbunden - a) Mit Dornen: 2 .calo-
phyia Wall. (Fig. 361V), mit grofcen, ganzrandigen, kahlen, zugespitzten Blattern und
fikigen F r u c h t Penang, MalaiisAe Halbmsel Borneo, vielleicht v***™*^
Java. - Dieser Art ahnlich, aber Blatter gekerbt: Z. /«mc«/ow Buch.-Ham ex Wall.
(Z venulosa Wall.); Ostindien, Assam, Burma, Malansche Halbmsel; Borneo? -
Aufie7dem nahT verwandt: Z. affinis Hemsl., unterschieden von Z. calophylla durch
dfc m^Trofien erhThten Lentizellen besetzten^Zweige? die axillarenRispen die fast
L^MAT, Ri.-i^r. nnrl riinreifeii^ Friidite; Malansche Halbinsel. Hook. Icon. XVI (1886),
kahlen Bluten und C g ™ ^ ^ ^ fo* Wal l , Malaiische Halbinsel. Zweige fadig,

Blatter eiformig-lanzettlich, fein-gekerbt, kahl.
C Blutenstande in endstandigen Rispen, diese aber beblattert. - I. Rispen grofi:

7 ^Vc;flor7 Renth • sudl Ekuador. — Verwandt: Z. ptttrensis Pilger; Peru. Diese
L 1 S ? S 5 u S ^ ( d S « y 2 ^ elliptisch-eiformigen) Blattern als die vorige und
Art mit scnmaiercn vc»w l B kleiner eedrangt, Blatter nur etwa 2,5 cm lang,
V£J^MS$& SP- 1 E ; S Paraluay. - In der Nahe dieser Art
und der folgenden steht Z. «*^r**«er« Pilger; Peru.

D Trugdoldige Blutenstande an beblatterten Kurztrieben, daher Pflanzen von
„ A H ! 1 ; « . .wie die unter A. und B.: Blatter etwa 3 cm lang, unterseits grau.
Z ^ S / G r i S : r g e m i n k n Bolivia. Aus. der Frudit. wird.nach Th. H e r z o g im
GraTchaco ein alkoholisches Getrank (Chicha) bere.tet wie aus de^-von Prosopis
S - T f A l a ^ r r n k a l Z tiustol st einer der verbreitetsten und daher als Leitart
^f^dltJll^^rdcr Monte-Formation des Gran Chaco; auch im Chaco-
Hodbwald und in interandinen Dornbusch-Formationen. Die Beeren ennnern im

GeSdkmufit Ten bisher6geT^nweVden noch folgende 49 Arten angegeben, die hier

^ ^ r ^ t ^ f n ^ ^ ^ t ^ . Se,I(II)5; Persien. .
n c . i n d i e n Z apetala Hook. f. Fl. Brit. Ind. I (1875) 635; Himalaya,O s t i n d i e n . j . ?P«*M

 p l g 1 5 9 _ z oxyphyUa E d g c w . in Trans.
Assam - Z hontda * f g . ^ J J ' _P

 z. t r j m M t e Blatter et Hallb. in Journ.
BZba^.XHLt8Sc.4XXVr(19^8) 234; Rajputana. - Z. wynadensis Beddome inX V ( ) j

( U W i t l d . Spec. PI. I 1104 (Rhamn.s napeca L. 1753).
Z. brunoniana C. B. Clarke ex Brandis, Indian Trees

(1906) 170 M a l a i i S c h e H a l b i n s e l : Z . elmeri Merrill (Fig. 36 III) in
TT • A l ? f P!,W Bot XV (1929) 178; Borneo. - Z. htrifeHtii Ridley in Kew Bull.
nWV l )?95 Borneo - Z kLtlJri King in Journ. As. Soc.Beng.LXV 373; Malansche
HllbinseL5>- ZmacrophylU Ridley in Kcw Bull. ( 1 9 3 1 ) _ f ^ B o - ~ - Z . o r « . ^
MJo Fl Ind bat I1 642; Insel Banca. — Z. oxvctfrpa DC. Prodr. II (1825) 21. —

j L " ne. i^ Nouv. Ann. Mus. Paris III (1834) 479; Timor. - Z. subqmn-
k Ind. bat. Suppl. 330; Sumatra. - Z. suluemis siehe auch unterquenervia. Miq. Fl. Ind. bat. suppi. w « , ^ui™™. - - *

^ ^ C h T n a • Z a g m m Roem. et Schult. Syst. V (1819) 341. - Zfungii Merrill in
Lingnan Sc Joumg XIII (1934) 61; Hainan. - Z. /«,«» Merrill in Lingnan Sc.

Pflanxenfamilien, 2. Aufl., Bd. 20 d
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Journ. XIV (1935) 32; Hainan. — Z. mairei Dode in Bull. Soc. Bot. France LV (1909)
649. — Z. montana W. W. Smith in Notes Bot. Garden Edinb. X (1917) 78; Yunnan.
— Z. pubinervis Rehder (Strychnos esquirolii Leveille) in Journ. Arnold Arbor.
XVIII, Nr. 3 (1937) 218; Nerven der Blattunterseite behaart; ahnlich Z. inermis
Merr. von den Philippinen; Kweichou. — Z. yunnanensis C. K. Schneider in Sargent,
PL Wilsonianae II (1912) 212; Yunnan.

P h i l i p p i n e n : Z. crebrivenosa C. B. Robinson in Philipp. Journ. Sc. I l l
(1908) 201. — Z. hutchinsonii Merrill 1. c. IV (1909) 288. — Z. otaniesii Merrill. 1. c.
X (1915) 40. — Z. palawanensis Elmer, Leaflets Philipp. Bot. V (1913) 1828. — Z.
suluensis Merrill in Philipp. Journ. Sc. X X X (1926) 408.

N e u g u i n e a : Z . forbesii E. G. Baker in Journ. Bot. LXI (1923), Suppl. 10.
A f r i k a (diese Arten bediirfen fast alle der Revision) : Z. adelensis Delile in

Rochet Sec. Voy. Choa 341; trop. Afrika. — Z. espinosa Buettn. in Verhandl. Bot.
Ver. Brandenburg XXXII (L890) 48; soil sich von der unbewehrten Form von
Z. spina-Christi Willd. unterscheiden durch braunrindige, nur in den jiingsten Teilen
hellfilzig behaarte Aste, diinnhautige Blatter, zuruckgekriimmte Narben und den auch
an der Griffelbasis kahlen Diskus. Kongo. — Z. hamur Engler in Ann. 1st. Bot. Roma
VII (1897) 19; steht ebenfalls Z. spina-Christi nahe, unterscheidet sich durch die kurzen
Internodien der Astchen; kleine Blatter (Lamina 8—12 mm lang, 5—7 mm breit); die
Nerven sollen nicht deutlich hervortreten; nicht deutlich dreinervig, die Nerven iiber
der Mitte des Blattes schwindend. Somali. — Meines Erachtens handelt es sich hier urn
eine Varietat von Z. lotus. — Z. insularis C. Smith in Tuckey, Congo 250, nomen;
Kapverden. — Z. parvifolia Delile, Cent. PL Meroe 89; Agypten. — Z. pubescens
Oliver in H. Johnston, Kilim. Exped. App. (1886) 339, nomen, et in Trans. Linn. Soc.
Ser. II (II) (1887) 330. Kleine, kurzgestielte, wenigblutige Zymen; unbewehrt. Astchen
kurz rauhhaarig, zu aufierst gelblich-braun; Blatter eirormig-elliptisch, stumpf oder
stumpflich, am Grunde schrag gerundet, kleingesagt, beiderseits kurzhaarig, die Neben-
blatter oft hinfallig, linear-pfriemlich, rauh; Kelchlappen spitz, aufien rauh, Griff el
zweiteilig. Kilimandjaro, wahrscheinlich auch Zambesi-Gebiet. Wohl = Z. mauritiana
Lam. — Z. saharae Battandier et Trabut in Bull. Soc. Bot. France LIII (1907) S. XXVI;
Nordafrika. Nahe verwandt mit Z. rotundifolia Lam. (Z. nummularia DC.) Wuchs
mehr gedrangt, Aste zickzackformig gegliedert, kiirzer; Blatter mehr gezahnt. Behaarung
geringer und weniger weifi.

A m e r i k a : M i t t e l a m e r i k a . Z. yucatanensis Standley in Tropic. Woods
Nr. 32 (1932) 16; Mexiko. — Z. guatemalensis Hemsley, Diagn. PL nov. 6;
Guatemala. — Z. hetcroneura Griseb. in Bonplandia VI (1858) 3; Panama. Zu-
gehorigkeit zu Zizyphusf

V e n e z u e l a : Z. saeri Pittier in Bol. Cient. y Teen. Mus. Com. Venez. Nr. 1
(61) 1925. .— C o l o m b i a : Z. angolito Standley in Tropical Woods Nr. 32 (1932)
20. — Z. strychnifolia Triana et Planch, in Ann. sc. nat. 5. ser. XVI (1872) 380.

B r a si l i e n : Z. glaziovii Warming in Kjoebenhavn Vidensk. Meddel. (1880)
373. — Z. pseudojoazeiro Mansfeld in Notizbl. Bot. Gart. Berlin IX (1924) 39; Bahia.
— P a r a g u a y : Z. guaranitica Malme in Bih. Svensk. Vet.-Acad. Handl. XXVII,
Nr. 11 (1901) 20.

Heimat unbekannt: Z. angulata Lam. Encycl. Il l 320.
S c h l i i s s e l d e r 1 1 A r t e n I n d o c h i n a s , siehe T a r d i e u - B l o t ,

Suppl. Flore Generale de l'Indochine I, fasc. 7, 1948, S. 828 ff.
A u s z u s c h l i e f i e n d e u n d z w e i f e l h a f t e A r t e n : Zizyphus allemaovii

Glaziou, nomen; Brasilien. — Z. baenchia Buch.-Ham. ex Wall.; Birma; unbestimmbar.
— Z. baguirmiae A. Chevalier, nomen; Sudan. — Z. bhunder Royle, nomen =
Z. horrida Roth? — Z. commutata Roem. et Schult. = Celtis aculeata Sw. — Z. do-
mingensis Duhamel = Colubrina reclinata Brongn. — Z. emarginata Swartz =
Krugiodendron ferreum Urban. — Z. esquirolii Leveille = Hovenia dulcis Thunb. —
Z. flavescens Wall. = Berchemia flavescens Wall. — Z. floribunda Wall. = Berchemia
floribunda Brongn. — Z. globularis Wall., Assam; zweifelhafte Art. — Z. hamosa
Wall. = Sageretia hamosa Brongn. — Z. harmandii Pierre sphalma = Z. rugosa var.
harmandii Pierre. — Z- havamnsis H. B. K. = Sarcomphalus havanensis Gris. —
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Z. hysudrica Hole = Z. jujuba var. hysudrica Edgeworth. — Z iroensis A. Chevalier,
nomen; Sudan. — Z. iguanea Lam. = Ce/*is aculeata Sw. — Z. line at a Willd. =
Bercbemia line at a (L.) DC. — Z. Zifomi Teysm. ex Hassk. = Ximenia americana
(Olacaceae). — Z. lucida Moench = Rhamnus prinoides L'Herit. — Z. lycioides
A. Gray = Condaliopsis lycioides (A. Gray) Suessenguth; Mexiko. — Z. melanogona
Boj. = Z. jujuba? — Z. melastomoides A. Cunn. ex Steud., nomen *= Celtis sp. —
Z. mirtoides Ortega — Condalia microphylla Cav. — Z. mirzaporiensis Royle,
nomen = ? (Himalaya). — Z. myrtoides auct., siehe mirtoides. — Z. obtusifolia
A. Gray = Condaliopsis obtusifolia (A. Gray) Suessenguth; Texas. — Z. oppositifolia
Wall. = Sageretia oppositifolia Brongn. — Z. parryi Torrey = Condaliopsis parryi
(Torrey) Suessenguth. — Z. peruviana Lam. = Maytenus octogona DC. — Z. poire-
tiana D. Dietr. = Berchemia racemosa Sieb. et Zucc. — Z. pomaderroides Fenzl =
Alphitonia excelsa Reissek. — Z. racemosa Wall. = Bridelia stipularis Blume
(Euphorbiaceae). — Z. reticulata DC. = Sarcomphalus reliculatus (DC.) Urban. —
Z. rignonii Delponte = Sarcomphalus domingensis (Spreng.) Krug et Urban. —
Z. rufa Mart. = Rhamnus rufa Veil.? — Z. schneideri Leveille, nomen. — Z. tripartita
Roem. et Schult. = /M«s albida Schousb. -1 Z. umbellata Volt. = Karwinskia
humboldtiana (H. B, K.) Zucc. — Z. volubilis Willd. = Berchemia scandens (L.)
K.Koch.

N u t z e n : Die Samen von Z. xylopyrus Willd. und die Fruchte vieler Arten,
so besonders der als Kulturptlanze in vielen warmeren Landern verbreiteten Z. jujuba
Mill, und Z. mauritiana Lam. sind efibar. Die Friichte von Z. mauritiana werden oft
als w c h i n e s i s c h e D a t t e l n " bezeichnet. Am meisten gelangen die Friichte von
Z. jujuba unter dem Namen M B r u s t b e e r en", ns p a n i s c h e" oder f r a n z o -
s i s c h e J u j u b e n" in den Handel (in Venedig z. B. allenthalben im Kleinhandel),
als Mittel gegen katarrhalische Beschwerden verwendet. Rinde und Blatter von
Z. jujuba u. a. enthalten Gerbstoff und werden als Gerbmittel sowie verschiedentlich
£u Heilzwecken gebraucht; ihre Blatter sind im nordwestlichen Himalaya auch ein
geschatztes Futter fiir Seidenraupen. Die Fruchte von Z. joazeiro Mart, spielen als
Viehfutter zuzeiten besonderer Diirre eine grofie Rolle in Brasilien. An Z. jujuba
wird durch Coccus lacca haufig reichliche,fiir die Schellackbereitung wertvolle Gummi-
ausscheidung hervorgerufen. Ober die Verwendung des Holzes von Zizyphus-Arten
als Nutzholz siehe den allgemeinen Teil iiber den Nutzen der Rhamnaceen, S. 47.

Als eine der mediterranen Zizyphus-Arten (meist Z. lotus (L.) Willd.) deutet man
die im Altertum gepriesene ,,Vergessen bringende" L o t o s p f l a n z e . Aus Z. spina-
Christi (L.) Willd. soil die Dornenkrone Christi geflochten worden sein; C h r i s t -
d o r n ; S. K i l l e r m a n n (Die Blumen des Heiligen Landes (1916) 47) und
O. W a r b u r g (Pflanzenwelt II (1921) 369) bezweifeln, dag die Dornenkrone von
der Zizyphus-Art stammte, da diese Art nicht urn Jerusalem wachsc; eher kommt nach
ihnen Paliurus in Betracht, wogegen aber die oben bei Paliurus angefiihrten Angaben
sprechen. Nach P o s t s Vermutung bestand die Dornenkrone aus dem Dornstrauch
Poterium spinosum L. (Rosaceae) aus dem noch jetzt Dornenkronen als Pilgerandenken
gefertigt werden; vgl. K i l l e r m a n n , 1. c. 52; Fr. Graf von S c h w e r i n, Kreuzes-
holz und Dornenkrone, in Mitt. Deutsch. Dendrol. Gesellsch. 45 (1933) 155; Gleditschia
triacanthos (aus Nordamerika) wird auch als C h r i s t u s d o r n bezeichnet, kommt
aber natiirlich fiir Palastina nicht in Betracht.

F o s s i l e A r t e n : Der aus der Braunkohle der Wetterau unter Z. pistacina
Ung. beschriebene Steinkern gehort vielleicht zur Gattung Zizyphus. Unter den Blatt-
resten, die von den Phytopalaontologen zu Zizyphus gestellt wurden, sind die hau-
figsten: Z. ungeri Heer, von Siidfrankreich bis Boh men im unteren Oligozan bis in
das Miozan; Z. paradisiaca Heer, Aix, Sotzka, Radoboj, Brognon, Monod; Z. tiliae-
folia Heer, Hohe Rhonen, Avenches, Schrotzburg, Spechbach, Tally a, Erlau; Z. proto-
lotus Unger, Parschlug, Radoboj, Oeningen; Z. gaudinii Heer (Kraxtepellen, Rixhoft);
auch aus Nordamerika ist eine Anzahl soldier Blatter beschrieben, vgl. E. W. B e r r y,
Zizyphus lomariensis, sp. nov. fossil., in Bull. Torr. Bot. Club 1912, 39, S. 398
(Mesozoikum von Alabama). — Zwei Bliitenreste wurden Z. tiliaefolia Heer und
Z. paradisiaca Heer zugeteilt. Die erstere Bliite ist vierzahlig und kann daher nicht

9*
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zu"Zizyphus gehoren, auch die zweite ist zweifelhaft. Man findet eine Darstellung
der von den Phytopalaontologen zu den Rhamnaceen gestellten fossilen Reste in dem
Werk von W. Ph. S c h i m p e r und A. S c h e n k , Palaophytologie (in Zittels Handb.
d. Palaontologie), Miinchen und Leipzig 1890, S. 584—589). — Uber Z. pistacina
Sternb. vgl. M e n z e l in Jahrb. Preufi. Geol. Landesanstalt XXXIV. 1. (1913) 44.

Zizyphites O. K. 1903 ex Tom von Post, Lexicon (1904) 600: ,,Zizyphi sp. foss.
dubiae fol. triplinerviis".

•
27. Sarcomphalus P.Browne, Hist. Jamaica (1756) 179; Griseb. Fl. Brit. West.

Ind. Isl. (1859) 100. — Fiinf Sep., Pet. und Stam. Antheren mit etwas nach aufien
liegenden, oben verschmelzenden Langsspalten, a u f i e n s e i t i g aufspringend (dies
zugleich das entscheidende Gattungsmerkmal). Plazentation wie bei den Rhamnus-Arten
mit dreifacherigen Friichten (Fig. 9/2); drei Plazenten; Samenanlagen zentralwinkelstan-
dig. Steinfrucht annahernd kugelig, kurz eiformig oder verkehrt eiformig, zwei- bis drei-
facherig oder durch Abort einfacherig; Exokarp fleischig; Endokarp »sehr stark ver-
holzt, an der Spitze bei manchen Arten mit zwei, einander gegeniiberliegenden oder in
den drei Furchen verteilten, also iiber den Scheidewanden liegenden Lochern; bei
anderen Arten fehlen diese Locher, so bei S. domingensis Krug et Urban und S. obo-
vatus Krug et Urban. Samen zusammengedriickt; Samenschale glatt, glanzend, braun;
Endosperm sparlich oder ziemlich sparlich; Keimblatter kreisformig oder verkehrt-
eiformig oder schief rechteckig, stets vorn gestutzt, flach oder etwas konkav, etwa
viermal langer als die kurze Keimwurzel. — Stark verzweigte B a u m e mit ab-
wechselnden, lederartigen, kahlen, breiten, an der Spitze oft ausgerandeten Blattern
und k u r z e n D o r n e n in den Blattachseln. Nervatur: am haufigsten dreifingerig
angeordnete Basalnerven (ahnlich wie bei Zizyphus), dariiber oft einige Paare weiterer
fiederig angeordnet. Bliiten in gestielten, in den oberen Blattachseln stehenden Trug-
dolden oder in armbliitigen Rispen. Ober die Morphologie der Dornen und Bliiten-
stande siehe im allgemeinen Teil, S. 17.

L i t e r a t u r : I. U r b a n , in Symb. Antill. IX (1924) 229; in Fedde, Repert. XIX
(1924) 299; in Arkiv for Bot. XX A Nr. 5 (1926) 18, Nr. 15 (1926) 72.

Der Name der Gattung ist abgeleitet von adpE (Fleisch) und 6|u<paAo<; (Nabel).
Das Ovar ist von einem fleischigen Diskus umgeben.

L e i t a r t : S. laurinus Griseb.; vgl. F a w c e t t and R e n d l e , Fl. Jamaica V
(1926) 66, Fig. 31.

15 Arten, ausschliefilich in Westindien (Cuba, Jamaica, Portorico, Haiti, Bahama,
St. Croix usw.).

A. Blattrand irgendwie gezahnt oder gekerbt. — I. Kleinblattrige Arten. —
a) Blatter 4—9 mm lang, eiformig, nur beiderseits der Blattspitze mit je einem Zahn;
Strauch: 5. bidens Urban; Cuba. — b) Blatter 10—20 mm lang, beiderseits engnetzig
genervt, an der Spitze gerundet oder gestutzt, manchmal mit einem Spitzchen ver-
sehen, am Rand meist mit kleinen Zahnen: S. microdictyus Urban, Strauch; Haiti. —
c) Blatter 11—15 mm lang, dornig-spitz, beiderseits wenig oder kaum geadert, nicht
netzig genervt: 5. acutifolius Griseb.; Cuba. — d) Blatter undeutlich kleingekerbt
(zwischen den Kerben winzige driisige Zahnchen), eiformig, fast flach, unterwarts
nicht netzig, 17—25 mm lang; Baum: 5. havanensis (H. B. K.) Griseb. — II. Arten
mit bedeutend grofieren Blattern. — a) Blattrand deutlich gekerbt, Blatter 5—7 cm
lang, Nervatur nicht netzig hervortretend: S. crenatus Urban. 6—13 m hoher Baum;
Haiti. — b) Blattrand entfernt gesagt oder ganzrandig, netzig genervt, die alteren
Zweige mehr oder weniger rotsfarbig-feinfilzig: S. reticulatus (Vahl) Urban (Paliurus
re tic Hiatus Vahl; Zizyphus reticulata DC), Strauch; Portorico.

B. Blatter ganzrandig. (Vgl. auch S. microdictyus Urban, unter A l b und S. reti-
culatus Urban, unter A II b, Arten, bei deren Blattern manchmal die Zahne fehlen).
— I. Kleinblatterige Arten: a) Blatter unterseits deutlich klein-netzig genervt, ver-
kehrt-eiformig oder obovat-langlich, 6,5—9 mm lang: S. divaricatus Griseb.; Cuba.
— b) Blatter nicht mit netzig erhabenen Nerven, 7—12 mm lang, an der Basis rund
oder gestutzt, Dornen bis 12mm lang: 5. parvifolius Urban et Ekm. Kleiner Baum;
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Haiti. - c) Dornen bis 2 cm lang, Blatter 5 - 1 0 mm lang. verkehrt-eiforimg, an der
Basis allmahlich verschmalert: S. obovatus Urbari; Cubai (wahrscheinlich.Sttaudi). - II.
Arten mit grofieren Blatter.n. - a) Blatter deutlich fiedernervig, ohne dafi das unterste
Nervenpaar besonders hervortritt, 3 - 9 cm ang: S. launnus Gnseb. (Rhamnus
sarcomphalus L. 1759; Ceanothus? sarcomphalus D C ; Sarcomphalus sarcomphalus
Britton; Rafinesque halt in Sylva Telluriana 1838 Rhamnus sarcomphalus L.uad
Sarcomphalus retusus Raf. fur synonym, da aber Rafinesque in seiner Besdireibung
des Genus Sarcomphalus von tetrameren, apetalen Bluten spncht, so ist sein S. retusus
wahrscheinlich ein Rhamnus, jedoch kein Sarcomphalus). Jamaica; [dort audi var.
fawcettii Krug et Urban]. Name dort: B a s t a r d l i g n u m v i t a e Ein 4 - 1 5 m
hoher Baum, Holz von dunkler Farbe, hart, eines der besten Nutzholzer der InseL
- b) Blatter mit dreifingerig von der Basis ausgehenden, starkeren Nerven (ahnlich
wie bei Zizyphus). Hierher: S. domingensis Krug et Urban, Ham und S. Domingo;
mit 3—5 cm langen eiformigen, am Grunde meist herzforrnigen Blattern. — S. punc-
tatus Urban et Ekm. Blatter 2,5-3,5 cm lang, beiderseits gerundet, Nerven ober-
seits kaum hervortretend, aufier den drei starken Basalnerven noch zwei starkere
beiderseits dariiber. Blatter oberseits sehr dicht kornig punktiert; kleiner Baum,
Haiti. - Von dieser Art unterscheidet sich S. taylon Britton durch am Grunde spitze
Blatter, die oberseits eng netznervig und nicht punktiert sind; Bahama-Inseln. -
S. bullatus Urban hat bis 2 cm lange (also auBergewohnlich lange) Dornen, die
Blatter sind obovat, nach.unten zusammengebogen (Oberseite also konvex) unterse
netzig, 1,5-2,5 cm lang. Strauch; Cuba. - In die Nahe gehort vielleicht 5. cubensis
Britton, an bis 10m hoher Baum Cubas mit ,5-3,5cm langen Blattern, die fiederg
genervt sind: das unterste Seitennervenpaar ,st das starkste. Die Blutenverhaltnisse
dieser Art sind nicht genau untersucht. Urban halt es fur moglich, dafi diese Art zu
Doerpfeldia cubensis Urban gehort. , , _. . . 1 1 j 1 i_

filler S. havanensis (H. B. K.) Griseb., deren winzige Blattzahnchen und -kerben
schwer zu erkennen sind, siehe oben unter A i d .

28. Condalia Cav. in Anal, cienc. nat. Madrid I (1799) 39, Taf. 4; Icon. VI
(1801), t. 525 (die Untergattung Condaliopsis Weberbauer ah; eigene Gattung heraus-
genommen). -Condalia subgen. EucondahaWeberbauer in E. PI Aufl. 111^(1895)
404. - Meist fiinf, seltener vier bis sieben Sep. und Stam. Pet. fehlend. Diskus den
Achsenbecher ganz oder nur im oberen Teil auskleidend. Ovar frei, unvollkommen
zweifacherig, m i t e i n e r von der Wand des Ovars ins Innere vorspnngeriden
P l a z e n t a r l a m e l l e , welche an ihrer mneren Basis zwei Samenanlagen tragt
(Fig 9/9)' Griffel ungeteilt oder zwei- bis dreilappig. Stemfrucht am Grunde vom
Achsenbecher umgeben und mit dem grofiten Tejle desselben verwachsen, am Scheitel
den Griffelrest tragend; Steinkern hart, durch die auswachsende und verholzendc
Plazenta mehr oder weniger vollstandig zweifacherig. — Straucher, deren Zweige
teilweise oder fast alle dornig enderi, mit abwechselnden, ganzrandigen, meist fieder-
nervieen Blattern. Nebenblatter niemals in Dornen umgewandelt. Bluten gestielt,
einzeln oder zu mehreren in den Blattachseln oder in gestielten, achselstandigen
Scheindolden. . . .

L i t e r a t u r : siehe bei Condaliopsis.»
Die Gattung ist benannt nach A n t o n i o C o n d a l , Arzt aus Barcelona, leil-

nehmer einer wissenschaftlichen Forschungsreise nach Amerika 1754 als Assistent von
Peter L o e f l i n g . Nach C o l m e i r o , Bot. Penins. Hisp.-Lusit. (1858) 162.

L e i t a r t: C. micropbylla Cav. 1. c.
Etwa 12 Arten; sudlichste Teile der Vereinigten Staaten bis Chile und Argentinien.
A Blatter 5—10 (15) mm breit. — 1. Bluten fast sitzend: C. obovata Hook.

Tic nl"n84Ctt t 287V Mexiko, Nuevo Leon und Tamaulipas; Westtexas (vgl. Sargent,
( & N . Ame'r II (1892) 23,'t. 57; Man. Trees N. Amer. (1905) 658). Strauch oder
kleiner Baum, bis 10 m hoch, Stamm bis 20 cm Durchmesser. Rinde dunn, braun.
Blatter breit-spatelformig, 1-2,5 cm lang, am Scheite gerundet, gestielt^ ganzrandig,
kahl. Bluten einzeln oder gebuschelt. Frucht dunkelblau oder fast schwarz. Holz
hart und dicht, rot. Volksnamen: , ,Bras i l« (Tamaulipas Texas); v C a p u h n
(Nuevo Leon); M c a p u l n e g r o " (Texas). Die Friichte sollen gutes Gelee geben.
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Die frische Frucht gilt nach E n d 1 i c h als Mittel gegen Tetanus. Der Genufi grofierer
Mengen verursacht bei Mensch und Haustieren Zuckungen in den Gelenken. — Ob
C. obovata angustifolia Loesener hierher oder zu einer anderen Art gehort, ist nach
Standley zweifelhaft. — C. brandegeei I. M. Johnston gilt als verwandt mit C. obovata
(siehe oben), hat aber grofiere, la'ngliche, langgestielte Friichte, weniger starke Blatter;
Niederkalifornien. — 2. Bliiten deutlich gestielt: C. buxifolia Reissek; Brasilien (Rio
de Janeiro usw.), Nordargentinien. Dieser Art nahestehend: C. weberbaueri Perkins;
von C. buxifolia zu unterscheiden durch die am Scheitel spitzlichen, mukronaten
Blatter, die unterseits ebenso wie der Kelch grau behaart sind; die Blattbreite betragt
3,5—9 mm, so daft die Art eventuell auch unter Condalia B (siehe unten) gesucht
werden kann. Condalia montana Castellanos (in Lilloa IV (1939) 191—195; Ab-
bildung auf S. 193) sehr nache Condalia buxifolia Reissek; nach der Beschreibung sind
kaum deutliche Unterschiede zu erkennen, es heifit zwar J F o l i a p i l o s a " , wahrend
die von C. buxifolia nur auf den Nerven etwas behaart sind; ferner wird die Blatt-
oberseite als a t r o v i r i d i s angegeben, was man von C. buxifolia nicht sagen kann;
Nordargentinien. — Hierher auch: C. henriquezii Boldingh; Curacao und Bonaire;
sehr dorniger, ganz kahler Strauch mit braunen (nicht grauen) Zweigen, die Blatter
umgekehrt eiformig-keilformig, 2 cm lang, 4—10 mm breit, am Grunde verschmalert,
Bliiten gebiischelt.

B. Blatter weniger als 5 mm breit (vgl. unmittelbar vorher auch C. weberbaueri)
und spater C. viridis. — 1. Seitennerven der Blatter unterwarts sehr deutlich, breit
und grob: C. spathulata A. Gray; Siidkalifornien-Westtexas, siidl. bis Sonora, Sinaloa,
Zacatecas, Tamaulipas und Coahuila. 1—2 m hoher Strauch, Blatter schmal spatel-
formig, 5—10 mm kng. Bliiten gestielt, einzeln oder gebiischelt. Frucht 4—6 mm
lang, kurzgeschnabelt. — Als nahe verwandt mit C. spathulata wird angegeben:
C. globosa I.M.Johnston; von ersterer Art unterschieden durch schwarze, saftige,
kugelige Friichte, langere Bliitenstiele (4—7 mm), abfallige Kelchblatter und kahle, ge-
wohnlich grofiere (7—14 mm lange) Blatter; Niederkalifornien. Die var. pubescens
I. M. Johnst. mit dicht kurzhaarigen Blattern. — Ebenfalls mit C. spathulata verwandt
ist C. fasciculata I.M.Johnston; Unterschiede gegeniiber C. spathulata: Bliitenstiele
kurz, dunkelgriine Belaubung, Nerven und Mittelrippe im basalen Teil der Blatt-
oberseite, undeutlich, dichterer Wuchs; Mexiko, in siidlicheren Gebieten als C.
spathulata. — 2. Seitennerven der Blatter undeutlich: C. mexicana Schlechtendahl;
Mexiko (Chihuahua und Coahuila bis San Luis Potosi, Queretaro, Hidalgo und Puebla),
Siidarizona; 1—2 m hoher Strauch, Blatter 5—12 mm lang, obovat oder oblanzeolat,
Bliiten fast sitzend. Frucht kurz-geschnabelt: Volksname w B i n d o " (San Luis Potosi).
— Nahe verwandt mit C. mexicana ist C. viridis I. M. Johnston; Blatter 2—6 mm
breit; Unterschiede gegeniiber C. mexicana: Ovar, Kelch und altere Blatter kahl;
Blattoberflache griin (nicht rotlich); Mexiko (Coahuila), Texas; also in nordlicheren
Gebieten als C. mexicana. — Hierher gehoren ferner: C. lineata A. Gray, mit sehr
kleinen Blattern; in Argentinien (auch Patagonien), hier den Namen wPi q ui 11 i n"
fiihrend; in Bolivien im Chaco und in ost- und innerandincn Xerophytenformationen.
— C. microphylla Cav., ebenfalls mit sehr kleinen Blattern, diese meist lang zu-
gespitzt, mit fast stechender Spitze; Chile.

Z w e i f e l h a f t e und a u s z u s c h l i e f i e n d e A r t e n : C. spinosa Spreng.
Syst. IV, Cur. post. 108; Brasilien, Rio Grande, leg. Sellow. — C. maytenoides Miers
(Chile) siehe unter Rhamnus maytenoides bzw. Rh. diffusus Clos. — C. infectoria
Reissek = Schinus dependens Ortega. — Condalia ferrea Griseb. = Krugiodendron
ferreum (Vahl) Urban.

29. Condaliopsis (Webcrbauer) Suessenguth. — Condaliopsis Weberbauer in
E. P. 1. Aufl. I l l5 (18S5), 404 als Untergattung von Condalia. — Meist fiinf Sep.,
Pet. und Stam. Diskus den Achsenbecher ganz oder nur im oberen Teil auskleidend,
O v a r frei, d u r c h z w e i g e g e n i i b e r s t e h e n d e P l a z e n t e n z w e i f a c h e -
r i g (siehe Fig. 9/3); in jedem Fach eine Samenanlage; Griff el ungeteilt oder zwei- bis
dreilappig. Steinfrucht am Grunde vom Achsenbecher umgeben und mit dem grofiten
Teil desselben verwachsen, am Scheitel den Griffelrest tragend; Steinkern hart, durch
die auswachsenden und verholzenden Plazenten mehr oder weniger vollstandig zwei-
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facherig. — S t r a u c h e r , deren Zweige teilweise oder fast alle d o r n i g enden,
mit abwechselnden, ziemlich kleinen, ganzrandigen, meist f i e d e r n e r v i g e n B 1 a t -
t e r n ; N e b e n b l a t t e r n i e m a l s i n D o r n e n u m g e w a n d e l t . Bliiten ku rz
gestielt, einzcln oder zu mehreren, oder in gestielten Scheindolden in den Blattachseln.

L i t e r a t u r : P. C. S t a n d l e y , Trees and shrubs of Mexico, in Contrib. Nat. Her-
bar. XXIII (1920) 713—715. — J. M. J o h n s t o n , New phanerogams from Mexico, in
Journ. Arnold Arborct. XX (1939) 234—237. 1

Die G a 11 u n g ist benannt nach der Ahnlichkeit mit der Gattung Condalia
ovine, = Aussehen; vom Aussehen einer Condalia).

L e i t a r t: C. lycioides (A. Gray) Suessenguth (Zizyphus lycioides A. Gray in
Boston Journ. Nat. Hist. VI (1850), 168; Condalia lycioides (A. Gray) Weberbauer).

Fiinf bis sechs Arten in Siidkalifornien, Mexiko, Westtexas.
A. Bliitenstand eine sitzende Scheindolde oder die Bliiten einzeln; Frucht kurz-

geschnabelt. — 1. Bliitenstiele kahl, Blatter unterseits heller: C. parryi (Torr.) Suessen-
guth; Siid- undNiederkalifornien; dicht verzweigter, dorniger, bis 4,5 m hoher Strauch,
Blatter obovat oder elliptisch, 8—15 mm lang, ganzrandig, Frucht gelblichrot. —
2. Bliitenstiele behaart, Blatter unterwarts grim: C. lloydii (Standley) Suessenguth;
Mexiko, Zacatecas; Blattergebiischelt, beiderseits behaart; Volksname » G a r r a p a t a " .
— 3. Blatter unterseits heller; Bliiten in zwei- bis dreibliitigen Scheindolden; sie ent-
stehen in kugeligen, von stark behaarten Brakteen umgebenen Knospen; diese zu
mehreren in den Blattachseln (nur bei dieser Art, sonst bei keiner Condaliopsis oder
Condalia): C. velutina (I. M. Johnston) Suessenguth; Mexiko, Guanajuato.

B. Bliitenstand eine kurz gestielte Scheindolde; Frucht nicht geschnabelt. —
1- Blatter unterwarts griin, am Grund ± dreinervig: C. obtusifolia (Hook.) Suessen-
guth; Tamaulipas, Westtexas; Blatter 6—20 mm lang, eiformig oder elliptisch, diinn,
kahl, ganzrandig oder gesagt. Bliitenstand ein wenig zottig behaart; Volksnamen in
Tamaulipas: w A b r o j o a

 w c h a p a r r o p r i e t o " . — Der vorhergehenden Art steht
vielleicht nahe: C.(f) seleri (Loes.) Suesseng. (Condalia seleri Loes. in Fedde, Repert. IX
(1911) 355); Mexiko, Oaxaca; Bliiten grofi, etwa 5 mm im Durchmesser; da keine
Fruchte vorliegen, ist die Gattungszugehorigkeit noch zweifelhaft. S t a n d l e y ist der
Ansicht (Contrib. National Herb. XXIII (1920), 713), dafi Condalia seleri Loesener
vielleicht eine kleinblattrige Form von Zizyphus mexicana Rose sei. — 2. Blatter unter-
warts heller, fiedernervig: C. lycioides (A. Gray) Suessenguth; Niederkalifornien bis
Chihuahua, Nuevo Leon, San Luis Potosi und Zacatecas; Westtexas bis Sudkalifornien;
dicht dornig verzweigter Strauch, bis 2,5 m noch, die Astchen weifilich, Blatter langlich
oder eiformig, 5—25 mm lang, am Scheitel gerundet oder gestutzt, ganzrandig oder
gesagt, diinn, behaart oder kahl; Frucht schwarz (wie bei voriger); Volksnamen:
» C l e p e a (Tamaulipas), , , c r u c i l l o M (ebenda und Coahuila), n g a r r a p a t a "
(Zacatecas), ,,b a r c h a t a s" (Sonora), wg a r a m b u 11 o" (Durango, Patoni). Die
typische Form ist kahl. C. lycioides canescens |A. Gray) Trelease ist eine Form mit
behaarten Blattern. — C. lycioides microphylla Loesener ist eine Form mit schmaleren
Blattern. — Die Frucht ist efibar, die Wurzelrinde wird als Seifenersatz gebraucht.
(Nach S t a n d l e y ) .

30. Microrhamnus A. Gray, Plantae Wright. I (1852), 33; Weberbauer in E. P.
1- Aufl. I l l3 , 405. — Fiinf Sep., Pet. und Stam. Bliiten sehr klein, gelb, gestielt. Pet.
genagelt. Achsenbecher ausgebreitet, fast flach. Diskus fleischig, dem Achsenbecher an-
gewachsen, am Rand etwas gewellt. Ovar oberstandig frei, mit einer, schrag an die
Ovarwand ansetzenden, oben zweispaltigen Plazenta und einer Samenanlage (Fig. 9/6);
Griffel ungeteilt. Steinfrucht cinsamig und einfacherig, 5—7 mm lang. Exokarp
trocken. — Stark verzweigter S t r a u c h m i t d o r n i g e n d e n d e n , k a h l e n
Z w e i g e n ; B l a t t e r s e h r k l e i n , e r i c o i d , d i e R a n d e r s c h a r f n a c h
u n t e n e i n g e r o l l t , a u f d e r U n t e r s e i t e m i t z w e i b e h a a r t e n
L a n g s f u r c h e n , im iibrigen kahl, gebiischelt, wechselstandig. Nebenblatter ab-
fallig. Bliiten e i n z e l n in den Blattachseln sehr kurzer Triebe.

Der Name Microrhamnus leitet sich ab von |uiKpo<; (klein) und Rhamnus.
Eine Art, A/, ericoides A. Gray in Mexiko, Neumexiko und Texas.
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A u s z u s c h l i e f i e n d e A r t e n : Microrhamnus franguloides Maxim, in Mem.
Acad. Petersb. 7. Ser. X, Nr. 11 (1866) 4 = Rhamnella japcnica Miq. — M. bodinieri
Leveille zum Teil = Nyssa sinensis Oliv. — M. cavaleriei Leveille = Rhamnella
martini (Leveille) Schneider. — M. franchetiana Leveille p. p. = Tripterygium hypo-
glaucum (Leveille) Hutchinson (Celastraceae). — M. franchetiana Leveille p. p. =
Berchemia giraldiana Schneider. — M. mairei Leveille = Berchemia giraldiana Schneider
et B. pycnantha Schneider. — M. taquetii Leveille* = Evonymus alata (Thunb.) Reg.
(Celastraceae).

31. Lamellisepalum Engl. m Ann. lstit. bot. Roma VII (1897) 19; E. P. 1. Aufl.
Nachtr. (1897) 229. — Blutenachse'schlusselformig. Sep. am Grunde vereint, eiformig,
dick, an der Innenseite von der Mitte bis zur Spitze mit einer weit vorspringenden
Lamelle versehen. Pet. kiirzer als die Sepalen, verkehrt herzformig. Stamina kiirzer
als die Petalen, mit pfriemenformigen Staubfaden; Antheren eiformig, mit langlichen,
nach aufien sich offnenden Theken. Diskus ringformig, vom Ovar abstehend. Ovar frei,
fast kugelig, zweifacherig, in jedem Fach mit einem Samen. Griffel kurz und dick, mit
zweilappiger Narbe. Frucht noch nicht bekannt. — Strauch mit gegenstandigen oder
fast gegenstandigen Zweigen und Blattern; Seitenzweige nach Abwerfen der Blatter
verdornend. Blatter kurz gestielt, mit linealpfriemenformigen, abfallenden Neben-
blattern, eiformig, am Rande gekerbt, lederartig, vollig kahl, jederseits mit 2—4
Seitennerven. Bliiten klein, gegenstandig oder fast gegenstandig, in unterbrochenen
achselstandigen Ahren, oder in Ahren, welche eine endstandige Rispe bilden.

Der Name der Gattung leitet sich ab von der Eigenschaft der Sepala, die auf ihrer
Innenseite eine auffallend vorspringende Lamelle tragen.

Eine Art, I. hildebrandtii Engl., in Habab in Abyssinien und in Harrar. — Die
Gattung steht Berchemia sehr nahe

32. Reynosia Griseb. Catal. pi. cubens. (1866) 33, 283; em. Urban, Symbol,
antill. IX (1924) 225, 228; Weberbauer in E. P. l.Aufl. IIP, 405. — Bluten fiinf-
zahlig, nur bei einer Art meist vierzahlig. Pet. fehlend oder vorhanden. Ovar frei im
Achsenbecher; Griffel kurz zweilappig; zwei von der inneren Wandung des einfache-
rigen Ovars ausgehende P l a z e n t e n , die einander urn 180° gegenuberstehen, in den
Fruchtknoten hinein v o r s p r i n g e n und o f t b i s z u r e n t g e g e n g e s e t z t e n
S e i t e r e i c h e n (Fig. 9/5); dabei vereinigen sie sich nicht, sondern w a c h s e n a n -
e i n a n d e r v o r b e i ; jede tragt an ihrem Ende eine Samenanlage; das Ovar wird
dadurch scheinbar zweifacherig. In der freien Frucht sind die beiden Plazentarlamellen
zu einer einzigen verwachsen, welche aber ihren Ursprung aus zwei Lamellen oft noch
deutlich erkennen lafit. Samen mit reichlichem, r u m i n a t e m Endosperm und ver-
haltnismafiig kleinem Embryo; Keimblatter flach; rteimwurzel mehr oder weniger
verlangert. — Dornenlose Straucher oder auch Baume mit meist gegenstandigen, ganz-
randigen, lederartigen, immergriinen, iiedcrnervigen Blattern, Bluten in achselstandigen
Trugdolden.

L i t e r a t u r : I. U r b a n , Plantae Haitienses, in Arkiv for Bot. Stockholm XX A Nr. 5
(1926) 18.; Nr. 15 (1926) 69.

Die G a t t u n g ist benannt nach Alvaro R e y n o s a (1830—1888), geb. in Duran
(Cuba), Professor in Havanna, Verf. eines Werkes iiber die Kultur des Zuckerrohrs
(Ensayo sobre el cultivo de la Cana de azucar, Paris 1878); nach U r b a n , Symb. I
(1898) 138; aufierdem Verf. zahlreicher Aufsatze uber Chemie und Landwirtschaft.

L e i t a r t : Reynosia latifolia Griseb., 1. c. S. 33.
16 Arten, vorwiegend auf Cuba, Sto. Domingo, Haiti, Portorico, St. Thomas,

St. Jan, Bahama; eine Art auch in Siidflorida.
A. Untergattung E ureynosia Suessenguth (= Reynosia sensu Grisebachii et

priorum auctorum). — P e t. f e h 1 e n. — I. Blatter an der Spitze ohne zuruckgeboge-
nen Dorn. — a) Blatter vorn nicht ausgerandet, 17—22 mm lang, 11—15 mm breit:
R. latifolia Griseb. Blatter eiformig oder fast kreisformig, beiderseits gerundet, am
Grund nicht verschmalert, Mittelnerv oberseits vorn nicht eingedriickt, Seitennerven
deutlich, Nervennetz beiderseits deutlich, oberseits vortretend, Steinfrucht eiformig.
Hoher Strauch; Cuba. — b) Blatter vorn deutlich ausgerandet oder mit einem Ein-
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schnitt versehen. — 1. Blatter bis 3 cm lang, eiformig oder schmal eiformig bis langlich,
vorn deutlich exzis, Blattgrund stumpf, Bliitenstiele 3—6 mm lang: R. septentrionalis
Urban; Strauch oder Baum bis 8 m Hohe, Bahamainseln, Florida. Auf den Bahama-
inseln bildet diese Art mit Erithalis fruticosa usw. eine litorale Sandgestriipp-
assoziation. — 2. Blatter vorn ausgerandet, kleiner, 6,6—8,8 mm lang, 4,5 mm breit,
eiformig langlich; Friichte klein, etwa 5—6 mm lang; sehr astiger Strauch: R. retusa
Griseb.; Cuba. II. Blatter an der Spitze mit einem zuriickgebogenen, kleinen Dorn,
9—13 mm lang, 6,5 mm breit, verkehrt-eiformig oder verkehrt-dreieckig; niederer
Strauch: R. mucronata Griseb.; Cuba. — Zwischen den beiden letztgenannten Arten
(R. retusa und R. mucronata) steht R. intermedia Urban; Cuba. Blatter sehr klein
(4—7 mm lang, 1,5—2,5 mm breit); die Blattspitze tragt nur einen schwachen Dorn,
Blatter elliptisch oder langlich (Unterschiede von R. mucronata); R. retusa hat breitere
Blatter und keinen Dorn. — Moglicherweise gehort zu dieser Untergattung: R. cama-
guayensis Britton, I. 1924 (= R. ekmanii Urban, 15. III. 1924); Blatter 8—16 mm
lang, im Gegensatz zu den vorgenannten Arten am Grunde verschmalert, der Mittelnerv
oberseits auf der ganzen Lange eingesenkt, die Seitennerven kaum oder nur oberseits
etwas bemerkbar, Blatt auch unterseits kaum netzig. Bliiten einzeln. Steinfrucht obovat-
birnformig. Kleiner Baum; Cuba.

R. microphylla Ekman ex Urban, vgl. oben A l a . Blatter vorn nicht ausgerandet,
in der Mitte am breitesten, sehr klein, 1,5—4,5 mm lang, 1,5—2,5 mm breit, Friichte
10—12 mm lang. Niedriger Strauch; Cuba. — Da fur beide Arten in den genauen Be*
schreibungen keine Petalen angegeben sind, nehme ich an, dafi sie zur Untergattung
Eureynosia gehoren.

B, Untergattung Neorey nosia Suessenguth. — P e t a l e n v o r h a n d e n
(von Urban wegen des Ovarbaues zu Reynosia gezogene Arten). — I. Bliiten meist
vierteilig, sehr klein (Kelchtubus 1,5 mm lang); Blatter 5—8 cm lang, 2,5—5 cm breit.
Bis 10 m holier Baum: R. krugii Urb.; Portorico. — II. Bliiten fast immer fiinfteilig.
-— a) Groflblatterige Arten ohne gebogenen, kleinen Dorn an der Blattspitze. —
1. Bliitenstiele 0—1 mm lang. Blatter 3—8 cm lang, 2—5 cm breit. Pet. gelblichbraun.
Prachtiger Baum, bis lm Stammdurchmesser: R. regia Urban et Ekman; Haiti. —
2. Bliitenstiele 3—7 mm lang. Bliitenstand doldig. Blatter 5—8 cm lang, 3—6 cm breit,
3—6 mm lang gesrielt; Mittelnerv oberwarts furchig eingesenkt. Frucht kugelig-
ellii "" f "•* ' ' f " ~l~ J : " v " : — L 1 v < "-— D TT f " '***

un<
Dorn auslaufend (siehe auch c). — 1. Blatter von vorn bis zur Basis~ verschmalert,
1,5—2,5 cm lang, vorn 6—10 mm breit. Baum, Stammdurchmesser bis 30 cm;
R. cuneifolia Urban et Ekman ;#iaiti. — 2. Blatter nicht zur Basis hin verschmalert,
ahnlich denen von R. la tifolia (siehe Untergattung AT a), Mittelnerv oberseits ± ein-
gesenkt, Blattoberseite sehr dicht erhaben-genetzt (bei R. latifolia nicht): R. uncinata
Urban, Strauch oder bis 8 m hoher Baum in Portorico. Fig. 34 rechts. — In der Mitte
zwischen den beiden letztgenannten Arten (R. cuneifolia und R. uncinata) steht
R. affinis Urban et Ekman, Strauch auf Haiti. — c) Blatter kleiner, ohne gebogenen
Dorn an der Blattspitze. — 1. Blatter am Rande zuriickgerollt, eiformig-langlich, vorn
gerundet oder etwas gestutzt, 3—6 cm lang, Nerven oberseits eingesenkt, Blattstiel
etwa 4 mm lang; Strauch oder kleiner Baum: R. revoluta (Wright) Urban (Rham-
nidium revolutum Wright); Cuba. — 2. Blatter nicht zuriickgerollt. — a) Blattstiel
etwa 8 mm lang, Nerven oberseits nicht eingesenkt: R. wrightii Urban (Rhamnidium
retusum Griseb.); verwandt mit voriger Art; Cuba. — fj) Mittelnerv oberseits nicht
eingesenkt, Blatter 2,5—4 cm lang, 2—3,5 cm breit, eiformig bis kreisformig, Blattstiel
2,5—3 mm lang, Bliitenstande sitzend, ± geknault: R. domingensis Urban; Sto.
Domingo.

A u s z u s c h l i e f i e n d e A r t : R. orbiculata (Britton et Wilson) Urban (Rham-
nidium? orbiculatum Britton et Wilson) = Karwinskia orbiculata (Britton et Wilson)
Urban.

N u t z e n : iteynosw-Arten Westindiens liefern ,,R e d - i r o n w o o d", WD a r -
l i n g pi urn", B Rotes E i s e n h o l z " (nach H. S e m l e r , Tropische und nord-
amerikanische Waldwirtschaft und Holzkunde, Berlin 1888). Die mehrfach angegebene
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R. latifolia Griseb. kommt hierfiir kaum in Betracht, sondern R. guama, R. regia und
vielleicht R. septentrionalis.

33. Karwinskia Zuccarini in Abh. Akad. Miinchen II (1831—1836) 349, t. 16;
Weberbauer in E. P. 1. Aufl. Ill5, 405. — Decorima Raf. Sylva Tellur. (1838) 31 p.p.
— Karwinskya O. Kuntze in Tom von Post, Lexicon (1904) 306. — Fiinf Sep., Pet.
und Stam. Pet. oben ausgerandet, kiirzer als die Stam. Ovar frei, zweifacherig, mit
zwei oft unvollstandig verwachsenen Plazenten (siehe Fig. 9/8), m i t z w e i S a m e n -
a n l a g e n in j e d e m F a c h ; Griffel ungeteilt oder kurz zweispaltig. Exokarp
driisig, Endokarp hart, zweifacherig, jedes Fach durch die ausgewachsenen Plazenten
unvollstandig zweiteilig. 1 bis 3 Samen mit weifilicher, dunkel gefleckter Schale. —
Straucher oder kleine Baume. Blatter gegenstandig oder fast gegenstandig, ganzrandig,
fiedernervig, mit zahlreichen hervortretenden Seitennerven, meist mit d r i i s i g e n
P u n k t e n. Bliiten in gestielten, achselstandigen Trugdolden oder in achselstandigen
Scheindolden oder einzeln.

L i t e r a t u r : J . G. Z u c c a r i n i in Allgemeine Bot. Zeitschr. II, Beibl. 5 (1832). —
S c h l e c h t e n d a l in Linnaea XV (1841) 460—463. — I. U r b a n , Symbolae antill. IX
H924) 227, in Arkiv for Bot. XX A Nr. 15 (1926) 69. — P. S t a n d 1 e y inContrib.U. S. Nat.
Herbar. XXIII (1920) 716.

Die Gattung erhielt ihren Namen nach Wilhelm Friedrich Freiherrn von K a r -
w i n s k y (Karwinski) von K a r w i n (geb. 19. Febr. 1780), in Keszthely am Platten-
see, einem Ungarn, der 1826 im Auftrag des deutsch-amerikanischen Bergwerksvereins
Elberfeld nach Mexiko ging, um dort naturwissenschaftliche Gegenstande zu sammeln.
Er blieb fiinf Jahre (1827—32) als Minen-Ingenieur in Mexiko (meist in Oaxaca, aber
auch in Hidalgo und im Gebiet der Stadt Mexiko). Seine zweite Reise nach Mexiko
unternahm er 1840—43 fur die russische Regierung. Er brachte viele Pflanzen lebend
nach Europa, vor allem Kakteen und Agaven. Starb in Miinchen 2. Marz 1855, vgl.
I. Urban in Mart. Fl. Brasil. I, 1 (1906) 35.

L e i t a r t. : K. humboldtiana (Roem. et Schult.) Zucc. 1. c. (Rhamnus humbold-
tiana Roem. et Schult.).

Etwa 14Arten. Diese zum Teil in Mexiko und den angrenzenden Gebieten der
Vereinigten Staaten, zum Teil in Guba und Haiti.

Obersicht der mexikanischen (amerikanisch-festlandischen) Arten:
A. Blatter fast sitzend, an der Basis herzformig; Scheindolden gestielt: K. urn-

bellata (Cav.) Schlechtendal (K. ses sill folia Schlechtendal); Mexiko, Michoacan und
Guerrero. — B. Blatter deutlich gestielt, am Grund rund oder gestutzt. — I. Bliiten
dicht behaart, Blatter unterwarts behaart. — a) Nerven an der Blattoberseite einge-
driickt; Blatter oberseits fein und dicht kurzhaarig:#C. mollis Schlechtendal; Mexiko,
Queretaro, San Luis Potosi und Veracruz. — b) Nerven nicht eingesenkt; Blatter ober-
seits kahl: K. pubescens Standley; Niederkalifornien und Sonora bis Oaxaca; Coahuila.
— II. Bliiten kahl; Blatter unterseits kahl. — a) Blattstiele 1—3 cm lang; Blatter meist
3—5,5 cm breit, meist rund und mit einem Spitzchen am Scheitel: K. latifolia Standley
(Rhamnus biniflorus var.? Hook, et Arn.). Die Blatter sind 6—11cm lang und er-
innern oft stark an die gewisser Corw«5-Arten. Mexiko, Sinaloa, Tepic, Jalisco. —
b) Blattstiele weniger als 1 cm lang (gewohnlich weniger als 7 mm), Blatter meist
1—2, selten 3 cm breit, nicht deutlich gespitzt: K. humboldtiana (Roem. et Schult.)
Zucc; Niederkalifornien bis Tamaulipas, Veracruz, Yukatan und Oaxaca, Westtexas.
— Zu K. humboldtiana Zucc. ist nach S t a n d l e y als Synonym ferner zu stellen
Karwinskia affinis Schlechtendal und vielleicht K. biniflora Schlechtendal und K. sub-
cordata Schlechtendal. — K. humboldtiana Zucc. ist ein Strauch oder kleiner Baum,
1—8 m hoch, der Stamm erreicht manchmal 20 cm Durchmesser. Die Blatter sind
1—6,5 cm lang, am vorderen Ende gerundet oder spitz. Die Bliitendolden sind meist
kurz gestielt, manche sitzend. Fig. 1 b F. Die Frucht ist schwarzlich gefarbt, sie ist
e'fibar, aber die Kerne sind giftig. Sie enthalten einen Stoff, der die motorischen
Nerven lahmt. In Mexiko werden sie angewendet als Mittel gegen Konvulsionen, be-
sonders bei Tetanus. Aufgiisse oder Abkochungen der Blatter und Wurzeln werden
an manchen Orten gegen Fieber angewendet. Der heifie Tee, im Mund behalten, gilt
als Heilmittel gegen Neuralgie und Zahnweh. — K. humboldtiana Zucc. ist formen-
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reidi: f. parvifolia (Rose) Standley; Mexiko, pazif. Kuste, Agiabampo (vgl. Contrib.
Nation. Herb. I (1895), t. XXXI), mit sehr kleinen, schmalen Blattern, die Friichte
meist einzeln; f. acuti folia Suessenguth, mit sehr spitzen Blattern; f. biflora Suessen-
guth, Blutenstande gestielt, zweibliitig. — Nahe verwandt K. glandulosa Zucc, Blatter
beiderseits abgerundet, kahl, Bliiten einzeln oder zu zweien in den Blattachseln, Blatter
und Keldie beiderseits mit zahlreichen schwarzen Punkten; Fig. 1 b G. Mexiko, ohne
Ortsangabe. — Ebenfalls verwandt: K. microphylla Suessenguth, Blatter klein (1 bis
2 cm), eiformig, beiderseits abgerundet, Bliiten fast stets einzeln in den Blattachseln
(keine Scheindolden), Blatter unterseits kleinrunzelig, ohne Driisenflecke auf der Blatt-
flache, nur die Nerven unterseits an kurz-strichformigen Stellen schwarz; Fig. 1 b E.
Mexiko.

K. Calderoni Standley, in Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua. Hat
viel Ahnlichkeit mit K. humboldtiana, doch sind die Blatter akuminat und die Stiele
der Blutenstande meist gegabelt, so dafi zwei Dolden auf einem Gabeltrager stehen.
Sehr haufig in trockeneren Gebieten, liefert Nutzholz. Die Fruchte sind fiir die
Schweine giftig. Heifit in San Salvador »g u i 1 i g u i s t e" oder nh u i 1 i h u i s t ea, in
Honduras wp i m i e n t i 11 o".

Im w e s t i n d i s c h e n Gebiet kommen vor: eine Art auf Haiti, vier Arten auf
Cuba. — A. Blatter nur bis 2,5 cm lang. — 1. Blatter beiderseits dunkel gepunktet:
K. orbiculata (Britton et Wilson) Urban, Blatter eiformig bis kreis-eiformig, 1,5 bis
2,5 cm lang, Blattstiele 5—6 mm lang. Blutenstande lang gestielt. Strauch von 2 m
Hohe- Cuba — 2. Blatter nur unterseits dunkel gepunktet: K. oblongifolia (Britton
et Wilson) Urban 1924, Blatter 0,9—2,5 cm lang, 3—6 mm breit, amScheitel gerundet,
oben griin, unten weifilich. Strauch von 1 m Hohe; Blutenstande lang gestielt; Fruchte
eiformig; Cuba. — B. Blatter langer. — 1. Blatter gekerbt: K. bicolor (Britton et
Wilson) Urban (Rhamnidium bicolor Britton et Wilson). Blatter bis 8 cm lang, ellip-
tisch oder eiformig-elliptisch, ausgeschweift gekerbt, Oberseite grun, Unterseite weifi-
lich behaart; Cuba. — 2. Blatter ganzrandig: K. caloneura Urban. Diesjahrige Zweige
schwarz gepunktet, Blatter gestielt, langlich, schmal eiformig oder elliptisch, 3—9 cm
lang 1 5—4 cm breit, oberseits glanzend, unterseits glanzlos, schwarz punktiert; Ham.
— K.'rocana (Britton et Wilson) Urban, Blatter langlich-elliptisch, 7—10 cm lang,
2,4—3 cm breit, beiderseits gerundet oder gelegenthch spitz (am Scheitel), kahl, ober-
warts netznervig, unterseits schwarz bepunktet; Blattstiele 6—8 mm lang; Blutenstande
gestielt; Cuba.

Die fur Bolivia angegebene K. oblongifolia Rusby 1927, nee Urban 1924, gehort
zu RJhamnidium elaeocarpum Reissek.

34. Auerodendron Urban,* Symb. Antill. IX (1924) 221. — Bluten funfzahlig;
Kelchtubus halbkugelig, Kelchlappen in der Knospe, wenigstens unten, valvat, drei-
eckig bis lanzettlich-zugespitzt. Pet. halbkreisiormig, an der Spitzc ausgerandet, am
Grunde breit gcnagelt. Stam. in der Knospenlage aufrecht, Antheren eiformig oder
kugelig-eiformig. Diskus den Kelchtubus auskleidend. Ovar oberstandig, frei, kugelig,
nur scheinbar zweifacherig, nur eine Plazenta entwickelt, die fast bis an die gegeniiber-
liegende Wand vorgestreckt ist, hier einen etwas verdickten Rand hat und oft langs-
gefurcht ist; zwei Samenanlagen im Ovar (Fig. 9/9); Griftel an der Spitze fast un-
geteilt. S t e i n f r u c h t unterwarts entweder vom persistierenden Kelch im ganzen
oder doch von dem Kelchtubus umhullt, zweifacherig. Samen (bei A. atbense) in
jungem Zustand seitlich zusammengedruckt; Testa dimn, schwarz gepunktet; Endosperm
mittelstark ausgebildei, nicht ruminiert; Embryo abgeplattet; Keimblatter verkehrt-
eiformig, flach an der Basis herzformig, Radikula sehr kurz, kaum vorragend. —
Baume oder Straucher, jiingere Zweige kahl oder sehr kurz behaart. Blatter gegen-
standig oder fast gegenstandig, fiedernervig, ganzrandig; Nebenblatter intrapetiolar,
unter sich verwachsen. Bliitenstande achselstandig, sitzend oder gestielt.

Die Gattung ist benannt zu Ehren von Freiherrn Carl A u e r v o n W e l s b a c h ,
Erfinder des Gasgliihlichts (1885) und der Osmiumgluhlampe (1898).

Le i t a r t : A. cubensc (Britton et Wilson) Urban.
Sieben Arten. Westindien: Bahamainseln, Cuba, Jamaica.
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Die Gattung unterscheidet sich von den nachstverwandten: bei Rhamnidium ist
kein Endosperm vorhanden, die Keimblatter sind sehr konvex; Reynosia hat zwei
freie Plazenten, das Endosperm ist ruminat und die Radikula mehr oder weniger
verlangert.

A. Bliitenstande ungestielt. — I. Blatter an der Spitze tief ausgerandet: A.cubense
(Britton et Wilson) Urban (Rhamnidium f cubense Britton et Wilson, Reynosia excisa
Urban). Zwei bis drei achselstandige Bliiten, Kelch schwarz gepunktet. Ovar un-
vollstandig zweifacherig, Frucht verkehrt-eiformig, an der Spitze abgerundet. Blatter
verkehrt-eiformig bis elliptisch-langlich, vorn anna'hernd gerundet, stark ausgerandet,
Blattnerven oberseits starker vorspringend als unterseits, lederig, oberwarts sehr
glanzend blaulich griin, mit zerstreuten erhohten Punkten, unterwarts stumpfgriin,
glanzlos, mit langlichen oder punktformigen, etwas hervortretenden sdiwarzen
Flecken; Cuba. — II. Blatter an der Spitze nicht tief ausgerandet: A. truncatum
Urban (Reynosia truncata Urban). Steinfriichte eiformig oder schmal-eiformig, spitz;
Cuba. — B. Bliitenstande ± lang gestielt. — I. Stiele der Bliitenstande 6—9 mm
lang: A. jamaicense Urban (Rhamnidium jamaicense Urban); Jamaica. — II. Stiele
der Bliitenstande 3—6 mm lang. — a) Blatter an der Spitze annahernd gerundet:
A. northropianum Urban (Reynosia northropiana Urban). Bliitenstande vier- bis
zehnbliitig; Bahamainseln. — b) Blatter akuminat: A. acuminatum (Griseb.) Urban
(Colubrina acuminata Griseb.; Rhamnidium acuminatum Urban); Stiele der Bliiten-
stande kaum 5 mm lang; Jamaica. — III. Stiele der Bliitenstande sehr kurz: A. reti-
culatum (Griseb.) Urban (Rhamnidium reticulatum Griseb., Reynosia reticulata Urban).
Blatter eiformig-elliptisch, hart-papierartig; oberseits sehr dicht, klein-gepunktet, unter-
warts nicht gepunktet. Nebenblatter dreieckig. Mittelnerv oberseits bis zur Blattspitze
eingedriickt erscheinend; Cuba.

Unbestimmt ist die Stellung von A? glaucescens Urban, einer Art, deren Bliiten
und Friichte nicht bekannt sind. Blatter langlich oder schmal-langlich, vorn mit sehr
kurzer Dornspitze (5—9 cm lang, 1—2,5 cm breit). Erinnert im Habitus an Kar-
winskia rocana, iiber die Unterschiede vgl. U r b a n in Symbol, antill. IX, S. 223.
Nebenblatter lanzettlich, Blatter mit oberseits eingesenkt erscheinendem, aber gegen
die Spitze hin etwas aus der Flache vortretendem Mittelnerv; Cuba.

35. Phyllogeiton (Weberbauer) Herzog in Beih. Bot. Zentralbl. XV (1903), 168.
— Berchemia sect. Phyllogeiton Weberbauer in E.P. 1. Aufl. I l l5 (1895) 406. —
Allgemeine Merkmale wie bei Berchemia. Friichte gelb (nicht rot oder schwarzblau wie
bei Berchemia), Blatter meist paarweise genahert (bei Berchemia abwechselnd); Bliiten
in sitzenden oder kurz gestielten, axillaren Trugdolc^n. — Anatomische Untersehiede
gegeniiber Berchemia: Epidermiszellen gerbstoffhaltig, nicht verschleimt. Im Palisaden-
gewebe stark erweiterte, gerbstoffhaltige Idioblasten, wie sie unter den Zizypheae
sonst nur bei zwei Condalia-Arten vorkommen. Plazentation: Fig. 9/5.

Phyllogeiton ist abgeleitet von cpOXAov (Blatt) und YCITUUV (Nachbar), wohl des-
wegen gewahlt, weil die Blatter paarweise genahert sind.

Eine Art im tropischen Afrika (Mossambique, Eritrea, Siidwestafrika): P. discolor
(Klotzsch) Herzog (Scutia discolor Klotzsch: Berchemia discolor Hemsley). Kahler
Strauch, oft auch von baumartigem Wuchs; Blatter eiformig-elliptisch oder lanzettlich,
unterseits hell-blaulichgriin, oberseits dunkler, die Wurzeln dienen im unteren Sambesi-
gebiet zum Reinigen der Zahne, die Fruchte sollen efibar sein. Abbildung bei W. Peters,
Reise nach Mossambique, 1862, t. 21.

36. Doerpfeldia Urban, Symb. Antill. IX (1924) 218. — Bliiten zwitterig, fiinf-
gliederig. Receptaculum sehr kurz, fast flach; Kelchlappen auf der Innenseite ober-
warts gekielt, in klappiger Knospendeckung. Pet. f e h 1 e n d. Stam. tiefer inseriert als
der Rand des Ovars. Anthcren eiformig-dreieckig, innen seitlich aufspringend. Pollen-
korner dreiporig, glatt. D i s k u s f e h l t . Ovar oberstandig, halbkugelig, durch zwei
gegeniiberstehende Leisten, die jedoch uiuer sich frei sind, nur s c h e i n b a r in z w e i
F a c h e r g e t e i l t ; Plazentation also nach dem Reynosia-Typ, siehe Fig. 9/5, im
Ovar z w e i Samenanlagen; Griffel an der Spitze zweispaltig. S t e i n f r u c h t
kugelig oder eiformig-kugelig, auf ein Viertel ihrer Lange von dem angewachsenen



Doerpfeldia, Berchemia

Kclchtubus umgeben; Exokarp diinn, Endokarp sehr hart; Steinkern ± ungleidi zwei-
facherig, das kleinerc Fadi ohne Samen, F r u i t also einsamig. Samen zusammen-
gedriickt; Testa diinnschalig; Endosperm mittelstark, fleischig; Embryo abgeplattet. —
Dornenloser Baufn, diesjahrige Triebe ebenso wie die Blattstiele dicht kleinbehaart.
Alle Blatter wechselstandig, die meisten verkiirzten Asten ansitzend, verkehrt-eiformig.
eiformig oder elliptisch, an der Spitze oft ausgerandet, wahrend der Bliitezeit hautig,
spater derber. Bliiten einzeln, achselsta'ndig.

Der Gattungsname wurde zu Ehren W. D o e r p f e 1 d s gegeben, welcher erfolg-
reiche Grabungen in Olympia, Troja, Korintli, Pergamon, Ithaka und Korfu vor-
nehmen liefi.

Eine Art in Cuba. D. culensis Urban. Die 1,5—3 cm langen, 1—2,3 cm breiten
Blatter meist am Ende ganz kurzer Astchen, die gleichzeitig 1—4 Bliiten tragen.

Die Gattung ist nahe verwandt mit Krugiodendron Urban; letztere besitzt jedoch
einen fleischigen Diskus, die Steinfrucht ist auch an der Basis nicht mit dem Tubus
verwachsen, Endosperm fehlt usw.

37. Berchemia Necker, Elem. II (1790) 122; Weberbauer in E. P. IIIs, 405. —
Oenoplia Pers. Synops. I (1805) 240 (sect. Rhamni). — Oenoplea Hedw. f. Gen. I
(1806) 151. — Oenoplia (Pers.) Schult. ex Roemer et Schultes, Syst. V (1819) 332. —
Fiinf Sep., Pet. und Stam. Achsenbecher ziemlich flach. Ovar frei, o b e r s t a n d i g ,
zweifacherig; Griffel zweilappig oder zweispaltig. Steinfrucht langlich bis zylindrisch,
blauschwarz oder rot, mit zweifacherigem Kern. Der Diskus umgibt das Ovar als
freier, aufrechter Saum, Plazentation siehe Fig. 9/5. — Kletternde oder aufrechte
Straucher oder kleine Ba'ume, meist kahl, mit abwechselnden, ganzrandigen oder fast
ganzrandigen Blattern, deren Seitennerven zahlreich sind und stark hervortreten.
Bliiten in meist e n d s t a n d i g e n , am Grunde oft durch Laubblatter unterbrochenen,
aus vorwiegend sitzenden Trugdolden zusammengesetzten R i s p e n , selten in ein-
zelnen, endstandigen und seitlich stehenden Trugdolden oder einzeln, axillar.

L i t e r a t u r : C. K. S c h n e i d e r , siehe unter ,,Sdiliissel der asiatisdien Arten". —
H. H a n d e l - M a z z e t t i , Symbol, sinicae VII (1933) 671.

Die Gattung ist vielleicht nach einem Vertreter des deutschen Adelsgeschlechtes
»von B e r c h e m " benannt, oder nach dem vlamischen Eigennamen nBerchem".
Naheres nicht zu ermitteln.

L e i t a r t : B. sc and ens (Hill) K.Koch (Rhamnus scandens Hill, Hort. Kew.
(1768) 453, t. 20; Rhamnns volubilis L. f. Suppl. (1781) 132).

Etwa 22Arten, davon weitaus die meisten in Siidostasien, besonders in Siid-
china, eine in Neukaledonien, eine in Nordamerika. Die Gattung fehlt in weiten
Teilen Ostindiens, des malaiischen Archipels, in Neuguinea, Australien und im ganzen
pazifischen Gebiet aufier Neukaledonien.

Schlussel der a s i a t i s c h e n Arten nach C. K. S c h n e i d e r in Sargent, Pi.
Wilsonianae II (1916) 218, etwas erweitert; Vgl. auch Schlussel der 5 Arten Indo-
chinas: T a r d i e u - B l o t Suppl. Flore Generale de Hndochine I, fasc. 7, 1948,
S.833ff.

A. B l i i t e n s t a n d s e h r g r o f i , breitrispig, die unteren Seitenaste sehr oft ver-
zweigt und meist mehr als 5 cm lang. — I. Bliitenknospen eiformig-kugelig, aber am
Scheitel plotzlich und deutlich z u g e s p i t z t , am Grunde gestutzt. Blatter unter-
seits bereift oder etwas papillos, aber die Papillen mit der Lupe nicht erkennbar. —
a) Die grofiten Blatter der blutentragenden Zweige kaum mehr als 7 cm lang, an der
Spitze etwas gestutzt, plotzlich in eine sehr kurze Vorspitze vorgezogen. Nerven beider-
seits 6—10. Frucht gegen den Scheitel hin leicht verdickt: B. racemosa Sieb. et Zucc.
(B. lineata Benth. non DC) ; Japan, Fig. 37 A—C. — Hierher auch: B. magna
(Makino) Koidzumi (B. racemosa var. magna Makino); Japan. — b) Die grofiten
Blatter der blutentragenden Zweige fast immer deutlich langer, gegen den Scheitel hin
plotzlich verschmalert, mit kurzer Vorspitze. Nerven beiderseits 10—16, Blattunterseite
langs der Nerven dunkel gepunktet: B. floribunda Brongn.; Himalaya, Yunnan, Assam;
var. mcgalophylla C. K. Schneider auch in China (Kiangsi, Yunnan). — Verwandt mit
dieser Art ist B. huana Rehder; China (Chekiang); von B. floribunda verschieden
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durch die stumpfen Blatter, die uiucrscits kurz bdiaart sind. Nervcn 10—12. —
II, Blihenknospen eifdrmig-kiigeli^, abcr am Sdieitcl stumpf odcr kaum spit/, am
Grundc abgerundet. Blatter unterseirs mit dcutlichcn Papillen (Lupe!) besetzt, —
a) Blutcnstand breitrisplg, bis 20 cm lang, seine untcrcn Seitenzweigc bis 9 cm lang-
Die grolStcn Blatrer kvium mehr als 8 cm Jang, unterseius (trocken) hellfarbig: B. girat-
diana C. K. Schneider (Aftcrorhamnm mairvi Ltvcille parctm); China ("West-Hupeh,
Yunnan, Shensi). — bj Blutenstand schmalrispii;. kaum 12 cm lang, die untcren
Seitenzweige kaum bis 3 cm lang. Die s^foen Blatter bis 11 cm lang, unrerscits
(trocken) deudich gelb: />'. bypochrysj C. K. Schneider; China (Szcchuan, Hupch).

B. Biutenstand immcr schmalrispi" odcr tttritl traubigrispig, bisweilen kaum risptg
(hierher walirsdieinlich B. paHciflora Maxim.; japaii). — E>ic groftten Bliitrer ckr
bliircntragenden Zweige kaum mehr als 6 cm lang, mem kleincr und bisweilen ganz
klcin. — I. Blattstiele dt'r Blatter bliitentragender Zwci^c /iemlich lang, sehr oft mohr
als 6 oder 10 mm lang. Blutenknospcn mdsr ciliirmig-kugdig, kaum langer als dick. —
a) Die grofieren Blatter mehr als 6 cm lang, beiderscits mit 12—17 Nerven. Blutcn-
stand traubigrispig, ziemlich kurz, 3—6 tm lang: B. flave$ce»$ Wall.; geniaBigte Teile
des Himalaya (Nepal, Sikkim). — b) Audi die Krofiien B|3ULT nicht mehr als 5,5
bis 6cm lang, beiderscits mit nur 6—12 Nervcn. Bliiu-nstand verschicden. — l.Bliitcn-
knospen deutlich stumpf: Sep. stumpf, Blatter fast allc vorn stumpf, rund oder an-
nahernd rund, mit ganz klciner Scadiclspitze: B. smica C K, Sthneidcr; China (West-
Hupeh, West-Szechuan, Ost-Kansu). — 2, Biutenknospen mit deutlichem Spitzdien. Sep.
spitz oder zugespitzt. Blatter vorn spit/ odcr plotzlich in einc kurze Vorspitxe vor-
gczogen. — a) Blaucr brcitcifbrmig, 4—6,5 em lang, 2—4 cm breit: B. cinerascens

Fig, 37. A—C Berchcmia ractmosa Sieb. er Zucc. A btiihendcr Zwcig; B Knoipe; C Bliite
D—C Bvrchemia fcandem (Hill.) K. Koch. D Zweî  mir Frfi&ten; E Fnidit, F im Langs-Mii

G im Qucrsdinitt. — Nach A- f e b e r b m c r in E. P. 1. Anil. (1IS, Pig. 199.



Berchcmu 143

Blume; Wcstjava. — (?) Blaner sdimal-ciformig oder eUiprisda, ziemlidi klein: B. atma-
mensis Pitard; Annum. — c) Blatter btiderscirs mic 8—12 Nerven. Scpala am Schickel

BUgespittt Bliitcnstand zkmKA locker, vcrlangert, schmalrispig. Sep. ganz

3 mm.

Kg, 3S. BcrdivmU axitliflara Chens- ^Zweig mit Bliitm und Fruehreii; B Kinzetblutc; C
sdinitt eincr Blute; D Biiitenknospe; E Quersdiniti Jer Frudit. — Aus Conrrib. Biol. Laborat.

Sd. Soc. China Bot. Ser. X Nr. 1 (1935) 76.

klein-gcwimpcrt: B. kuiingensis C. K. Schneider; China (Kiangsi). — d) Blatter bctdcr-
seits nur mit 6—8 Nerven. Sep. votn plbtzlidi kur? zugespiizt: B. fortnosana C. K.
Schneider; Formosa. — II. Biattsticic dcr blutcntragenden Zwcigc kurz, kaum mctir
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als 5 mm lang. Bliitenknospen drcieckig-eiformig, spitz oder vcrlangcrt. — a) Astdien
kahl, Blatter beiderscits mir 6—10 Ncrven. — 1. Bluten in Schcintrauben oder klcincn
Rispcn. — a) 'Blatter ynterseits dcutlidi papillos. Sep. ganz kahl, Bliitensund didit,
scheintraubig: B. yunnunensis Frandiet (B. pycnantba C. K. Schneider, Mkrorhammts
mairei Lc\cillc partim, nach Handel-Ma/zeni viellcidu auch identisch mit B. flavescens
Wall., sichc B 1 a); China, West-Hupeh, Ost-Szcchuan, Yunnan. Zu <itcser Art rcthnet
H a n d e l - M a z z e t t i zwci Varictaren: var. trichopbylla Hand.-Mazz. (B. yunna-
nensts C K. Schneider, non Frandi., var. tricboclada Rchdcr ct Wilson; B. trichoclada
(Rchder et Wilson) Hand.-Mazz.). Audi die Blatter unterseits dicht bchaart. — Var.
leiodada Hand.-Mazz. Ganze Pflanze kahl. — ft) Blatter unterseits papillenlos: B.
elmeri C K. Schneider; Phiiippinen. — 2. Bluten cinzeln, axillar: B. axilliflora Cheng;
China (Szcdiuan). Diese Art isr nahe vcrwandt mit li. lineaut D C ; si^ untcrsdieidct
sidi von dicscr durdi aufrcchtcn Wjdis, kahle Astdien, fast rundc oder annahcrnd
obovatc Pet. Blatter 4—8 mm lang, 3—5 mm breit; Fig. 38. — b) Astchen kurz
bchaart odur tilzig. — I. Blatter unterseits kahl. — a) Pet. lanzettlich. Blatter fast
sir/.end, Knospcn sthmaler aJs bei (i: B. Uneata (L,) DC. non Benin. (Rbamnus Uneattts
L, 1756; B. lottreiriana D C ; vgl. Merrill, Comment. Lour. Fl. Codi. (1935) 252; B.
poiretiana DC) ; SUdchina, Tonkin, Formosa, Liu-Kiu-Archipel, — !n die Nahe von
S. Hneata DC. ist terner zu stcllcn: B. ruttta W. W. Smitli, die Art untcrsdieidet sidi
von dcr vorgenannten durdi niccterliegendc Sprosse; die Zweige stnd ± von aus-
dauernden Nebenbliittcrn bedeckt, die Sep. dcutlidi langcr als Pet. und Stam.; China
(Yunnan), 3300 bis 3700 m. — /?) Pet. kreisformig: B. polypbylla Wall. ap. Lawson
in Hook, f., Birma; Yunnan- — 2. Blatter unterseits ngraugelb-kurzhaarig": B. philippi-
mnsis Vidal; Phitippincn (La Trinidad). Etwas zwcifelhaftc Art, nicht » B. elmeri
C. K. Sdincidcr.

Aufier den genannten Artcn ist besdiricben worden; B. fagifoILt Koidzumi in Bot.
Mag. Tokyo XXXIX (1925) 21: Japan.

[In Arabicn und Eritrea: B. yemensis Dcflers. Xeromorphcr Straudi rnit sparrigen
Astdicn. Blatter klein (bis 1,8 cm lang, bis 1 cm brcit), driisig-kldngesa'gt- Vgl.
E. B l a t t e r , FL arabica, in Records Bot. Survey of India VIII (1919) 116. Zu
Sageretia zu zichcn.]

N e ttkal ed on is che A r t : B. fottrnitrri Piuwfe. ct Sebert (B. crentdata Panch,
ex Guillnumin). 5—7 m hoher Baum. Blatter lanzcttlich, 2—4 cm lang, klcin gekcrbt,
zerbrcdilich, Bltitcn zu 2—6 in adisclstfindigen Biischeln.

Die neukakdonisdic Art steht dem Typ dcr Gattung ferncr, wie insbesondcre aus
der Art der Blutcnstiindc hervorgehi,

N o r d a m e r i k a n i s c h e A r t : ft. scandens (Hil!) K. Koch (B. volxbilis (L. f.)
DC), Fig. 37 D—G.; Florida bis Carolina und westwitrts. Klcttcrndcr Straudi, Blatter
cifd'rniig bis langltch, meist mit Enddorndien an dcr Spitze. BlUten in kk'inen, end-
standigen Rispen. Stcinfrudu purpurrot. Volksnamc ^S u pp I e- ) a c k". Audi in
Kultur.

Fig. 39. Chaydaia tortkinensh Pitard. / Blike, 2 im La.nf:sschnitt; 3 Frudit. — Nadi Pi card
in Lccomte, FL Indocbine.

A u s z u s c h c i d e n d c u n d z w e i f e l h a f t e A r t c n : Benhemia affinis
Hassk. , nomen nudum. N a d i C. K. Sdincider wahrsdieinlidi nidit zu Berchcmia g thor ig .
— B. alnifolix Lt-veillc = Corylopsh tlnifotia (I.t-vcillc) C K, Schneider (Hamameli-
daceae), — B. burmanmaria DC: Ceylon. Fraglidic Art. — B, calophyllu G.Don =
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Zizyphus calophylla Wall. — B. cavaleriei Leveille = Sageretia henryi Drummond
et Sprague. — B. chancti Leveille = Sageretia theezans (L.) Brongn. — B. congesta
Moore = Rhamnella franguloides (Maxim.) Weberbauer. — B. discolor Hemsley =
Phyllogeiton discolor (Hemsley) Herzog. — B. ecorollata F. Muell. (B. corollata
F. Muell.). = Ventilago ecorollata F. Muell. — B. edgeworthii Lawson, nach D. Brandis
wohl zu B. lineata DC. zu stellen, von dieser Art durch langere Nebenblatter und
weniger deutliche Sekundarnervcn etwas verschieden. Nach Schneider wahrscheinlich
nicht zu Berchemia gehorig. — B. hamosa Wall. = Sageretia hamosa Brongn. — B.
parviflora Wall. --= Sageretia oppositifolia Brongn. — B. pubiflora Miq., nach Schneider
fraglich, ob zu Berchemia gehorig. — B. repanda Raf. Sylva Tellur. (1838) 33, Heimat
unbekannt. — B. sessiliflora Benth., nach Schneider fraglich, ob zu Berchemia gehorig.
— B. trichantha Miq. = Smythea lanceata (Tul.) Summerhayes. — B. undulata Raf.
Sylva Tellur. (1838) 33, Heimat unbekannt.

F o s s i l e A r t e n . 1m Tertiar Europas und Nordamerikas finden sich Blatter,
welcKe denen der rezenten Art B. volubilis ahneln. H e e r bezeichnete sie als Berchemia
multinervis. Die Art mufi sehr verbreitet gewesen sein.

38. Chaydaia Pitard in Lecomte, Fl. gen. Indo-Chine 1 (1912) 925, Fig. 117 und
in Lecomte, Not. system. I (1912) 925. — Die Gattung hat vieles mit Berchemia und
Rhamnella gemeinsam. Von Rhamnella unterschieden durch etwas asymmetriscne
Blatter mit mehr (6—15 statt 5-10) Seitennerven Blatter aufierdem nicht fein gesagt,
sondern ganzrandig oder klein gekerbt. Von Berchemia unterschieden durch den nicht
klimmenden Wuchs, kurzere Blattstiele und etwas asymmetrische Blatter.-Die S e p a l a
t r a g e n i n n e n i n d e r M i t t e e i n e n k l e i n e n S c h n a b e l o d e r F o r t s a t z .
Pet. verkehrt eiformig, an der Spitze gewellt oder gelappt. Die Frucht ist im Gegen-
satz zu der von Berchemia einfacheng. — Blatter kahl.

L i t e r i t u r - C K S c h n e i d e r in Sargent, PI. Wilson. II (1916) 221. — T. N a k a i ,
Genera nova Ahamn?CeLm etc., in Bot. Magaz. Tokyo XXXVII (1923) 29.

A b l e i t u n g d e s N a m e n s : Einheimischer Name w C h a y d a i " , daher der
Gattungsname.

L e i t a r t : Ch. tonkinensis Pitard 1. c.
Zwei Arten in Tonkin und China. — C. tonkinensis Pitard. Strauch mit oberseits

glanzenden, unterseits matten und helleren, 4 - 1 3 cm langen Blattern. Junge Zweige
craubraun spater erau. Bliiten in achselstandigen Buscheln. Diskus wenig bemerkbar;
Ton^n-a crenulata Handel-Mazzetti in Anzeiger Akad. Wiss WienLVIIl (1921)
149 (Berchemiella crenulata (Handel-Mazzetti) Hu in Journ. Arnold Arbor. VI (1925)
142)- China Kweitschou. Ganzer Rand der Blatter klein gekerbt, Blutensrande 10 bis
15blQtig, ganz fein samtig. Diese Art bildet wegen der gekerbten, nicht ganzrandigen
Blatter und wegen der gegen den Blattrand hin verschwindenden Nerven einen Uber-
gang zu Rhamnella. Die Blutenstande sprechen fur die Zugehorigkeit zu Chaydaia.
Vgl H a n d e l - M a z z e t t i , Symbol, sinic. I (1936) 670.

39. Berchemiella Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXVII (1923) 30. - Funf Sep.,
dreieckig valvat, iiber der Mitte in halber Lange erhoht und in der Mitte klein ge-
schnabek an der Spitze verdickt, nach der Anthese hinfallig. Die Kelchbasis mit dem
Diskus zusammenhangend und ausdauernd, an der Frucht fast horizontal abstehend.
Fiinf Pet., obovat, seitlich eingerollt und die Stamina umfassend, an der ^Pitze stumpt
oder ausgerandet. Funf Stam. Der einfache Griftel nach der Anthese abfallig. Narbe
ausgerandet oder zweispaltig-papillos. Diskus dick, oben abgeflacht, wahrend der
Anthese das Ovar halb umfassend; Ovar zweifacherig. Ovula in jedem Fach einzeln,
an der Basis angcheftet. Steinfrucht mit einfacherigem Kern. — Strauchig oder baum-
formie astig, kahl. Blatter alternierend, gcstielt, ganzrandig, ± asymmetrisch, mit
parallelen Seitennerven. Nebenblatter am Rucken angewachsen, die Knospe umtassend.
Bluten gestielt, achselstandig oder terminal-gebuschelt oder zymos-gebuschelt und am
Ende des Zweiges eine Traube bildend. Brakteen und Brakteolen klein und hinfallig.

Der Gattungsname bedeutet wk 1 e i n e Berchemia ' (siehe dort).
Zwei Arten in China und Japan.

Pflai./nifainiliru. 2. Aufl.. Bd. 20 «1 10
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1. B.wilsonii (Schneider) Nakai (Chaydaiawilsoni Schneider in PL Wilsonianae II,
part 1 (1914) 221). Junge Zweige oliv, braunwerdend, die alteren Aste grau. Blatter
7— 10 cm lang. Bliitenstand terminal, scheintraubig, kahl. Diskus gut entwickelt,
etwa wie bei Berchemia; China, West-Hupeh. — 2. B. berchemiaefolia (Makino) Nakai
(Rhamnella berchemiae folia Makino in Tokyo Bot. Magazin XII (1898) 49; Chaydaia
berchemiae folia Koidzumi, ebenda XXX (1916) 325); Japan, Shikoku.

40. Rhamnella Miq. Ann. Mus. bot. lugd.-batav. Ill (1867) 30; Weberbauer in
E. P. 1. Aufl. Ill5, 406. — Fiinf Sep., Pet. und Stam. — Sep. auf der mittleren Langs-
linie der Innenseite mit einem kammformigen Fortsatz oder Schnabel (wie bei Chay-
data). Ovar zum Teil seitlich mit dem Achsenbecher vereint, zunachst deutlich zwei-
facherig oder unvollstandig zweifacherig mit zwei Plazenten, Fig. 9/5; Griffel zwei-
lappig. Steinfrucht langlich-zylindrisch, meist schwarz, mit sehr hartem, oft einfacheri-
gem und einsamigem (manchmal aber auch zweifacherigem, zweisamigem) Kern. —
Straucher oder Baume, schwach behaart bis kahl. Blatter abwechselnd, diinn, fast immer
ringsum fein gesagt, beiderseits des Mittelnerven vier bis zehn parallele oder fast
parallele Seitennerven, die oft wenig hervortreten, von der Mittelrippe gegen den Rand
zu laufen, aber etwas vor diesem umbiegen und verschwinden. Die Blattstiele ziemlich
kurz oder sehr kurz. Bliiten in endstandigen und gestielten seitlichen, biischeligen
Trugdolden.

L i t e r a t u r : C. K. S c h n e i d e r in Ch. S. S a r g e n t , PL Wilsonianae II (1914)
222. — R c h d e r i n Journ. Arnold Arborct. 15 (1934), 12 und 18 (1937), 219. — M e r r i l l
and Chun in Sunyatsenia 2 (1934), 39.

Rhamnella ist abgeleitet von Rhamnus als Deminutiv.
L e i t a r t : Rhamnella japonic a Miq. (Microrhamnus franguloides Maxim, in

Me*m. Acad. St. Petersbg. 7, ser. X, Nr. 11 (1866) 4, t. fig. 15—23); = Rhamnella
franguloides (Maxim.) Weberbauer.

Die Gattung ist besonders in Mittelchina, aber auch in Japan und Korea vertreten.
Sie geht in den Gebirgen Chinas bis in Hohen von 3000 m (Himalaya). — Zahl der
Arten 8—9.

A. Blatter klein, eiformig, kaum uber 4,5 cm lang, nur gegen die Spitze undeut-
lich gezahnt, ganz kahl, Nerven beiderseits 4—5 (6): R. wilsonii Schneider; West-
Szechuan. — Als nachstverwandt wird angegeben ( M e r r i l l in Philipp. Journ. Sc.
1922 (XXI) 349): R. rubrinervis (Leveille) Rehder (R. hainanensis Merrill; Embelia
rubrinervis Leveille). Blatter grofier (3,5—8 cm lang), im basalen Teil ganzrandig,
vorn undeutlich kleingesagt, Blattstiele sehr kurz behaart; China; Kweichou, Hainan.
— Ferner gilt als verwandt: Rh. gilgitica Mansfeld et Melchior in Notizbl. Bot. Gart.
u. Mus. Berlin-Dahlem 15 (1940) 112. Bliitenstande im Gegensatz zu Rh. wilsonii
deutlich gestielt (1—2 mm); Blatter in der Mitte am breitesten (bei Rh. wilsonii im
unteren Drittel); Nordwest-Himalaya, Nanga-Parbatgebiet. Reife Frucht unbekannt,
systematische Stellung daher noch nicht ganz sicher.

B. Blatter grofier, ringsum deutlich feingesagt (vgl. aber auch die vorige Art). —
I. Junge Zweige und Bliiten ganz kahl; Blatter eiformig- oder langlich-lanzettlich oder
eiformig oder elliptisch, gegen die Spitze hin allmahlich zugespitzt verlangert oder
spitz. — a) Blatter eiformig oder langlich-lanzettlich, von der Mitte zur Spitze all-
mahlich in eine deutliche, ziemlich langc Spitze verschmalert. Bliitenstand zwei- bis
fiinfbliitig: R. martini (Leveille) Schneider (Rhamnus martini Leveille; Rhamnus yunna-
nensis Heppeler; Microrhamnus cavaleriei (Leveille); China: West-Hupeh, Kweichou,
Yunnan. — Nachstverwandt: R. forrestii W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edin-
burgh X (1917) 62, unterscheidet sich von R. martinii durch diinnere Blatter, weniger
Nerven, die in grdfierem Winkel von der Mittelrippe zum Rand verlaufen. Die
Blatter sind im untersten Drittel nicht fein-gesagt, ebenso wie die Aste kahl. Bliiten-
stande ein- bis zweibliitig; Yunnan. — b) Blatter eiformig oder elliptisch, an der Spitze
ziemlich plotzlich spitz oder kurz zugespitzt; Bliitenstand fiinf- bis fiinfzehnbliitig,
R. mairei Schneider; Yunnan. — II. Junge Zweige und Bliiten kurzfilzig oder mehr
oder weniger behaart, oder fast kahl und die Blatter obovat oder obovat-langlich, an
der Spitze plotzlich in eincn spitzen Anhang auslaufend. — a) Junge Zweige feinfilzig.
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Blatter auch im ausgewachsenen Zustand unterseits auf der ganzen Flache mehr odcr
weniger behaart, eiformig oder eiformig-langlich, gegen die Spitze hin allmahlich zu-
gespitzt: R. julianae Schneider; West-Szechuan. Ziemlich nahestehend R. franguloides
Weberbauer. — b) Junge Zweige schwach behaart oder fast kahl; Blatter fast immer
unterseits nur auf den Nerven behaart, obovat, an der Spitze plotzlich in einen spitzen
Anhang auslaufcnd. — 1. Blatter elliptisch oder elliptisch-langlich, am Grunde rund
oder gestutzt, unterwarts kahl oder auf den Nerven sparsam behaart; Bliitenstand
fiinf- bis zehnbliitig. Frucht schwarz: R. franguloides (Maxim.) Weberbauer (R. japo-
nica Miq.); Siidjapan, Sudkorea; China: Kiangsu, Tschekiang, Kiangsi. Abbildung in
T. N a k a i , Fl. silvatica Koreana IX (1920), Taf. 5; ferner in C K. S c h n e i d e r ,
111. Handb. d. Laubholzkunde II, 262, Fig. h—i und 268; T e r a s a k i , Icon. fl.
japon. (1936), t. 528; Shirasawa, Ic. Ess. Forest. Jap. II (1908), t. 48 (Microrhamnus
franguloides). — 2. Blatter obovat oder obovat-langlich, am Grund rund oder spitz,
unterwarts auf den Nerven deutlich behaart und oft auch zwischen den Nerven etwas
behaart. Bliitenstand wenigbliitig. Frucht orangefarbig (spater schwarz werdend?):
R. obovalis Schneider; West-Hupeh (Shanghai?).

Aufier den genannten Arten ist beschrieben worden: R. caudata Merrill in Sunyat-
senia II (1934) 11; China, Kwangtung (Blatter ungewohnlich grofi, geschwanzt-
zugespitzt, diinn, Bliitenstande vielbliitig).

Auszuschliefiende Art: R. berdjemiaefolia Makino in Bot. Mag. Tokyo XII (1898)
49 (Japan) = Berchemiella berchemiaefolia (Makino) Nakai.

p gg g nd. Stam.
kiirzer als Sepalen, im Knospenzustand fast aufrecht, mit eiformigen Antheren; diese
nach innen seitlich aufspringend. Diskus breit ringformig, fleischig, Rand fiinfkerbig,
den Grund des O v a r s umgebend; Ovar kurz konisch, f a l s c h z w e i f a c h e r i g
durch zwei vorspringende Kiele der Wand, Plazentation also wie bei Reynosia (siehe
Fig. 9/5), Samenanlagen zwei, fast kreisformig oder kurz eiformig. Steinfriichte eiformig
oder oval-kugelig, ein-, sehr selten zweifacherig, mit schwacher fleischiger Schicht und
diinn knochigcm Steinkern, Samenschale mit dem Endokarp fest verbunden, E n d o -
s p e r m f e h l t ; Keimblatter fast halbkugelig, dick fleischig, nicht olhaltig. — Wehr-
loser Baum oderStrauch; untere Blatter an denZweigen haufig abwechselnd, die oberen
meist gegenstandig odcr fast gegenstandig, fiedernervig, eiformig oder oval, ganzrandie
schwach lederig; Nebenblatter sehr klein, in der Blattachsel genahert, aber unter sidi
frei, aus breiterem Grunde pfriemlich. Bliitenstande achselstandig, kurz gestielt oder
fast sitzend, zymos-doldenformig, wenigbliitig; Bliiten griinlichgelb.

£ t K p-(1908) 2ia -K-Suesscn suth i n
49 i

Die Gattung ist benannt nach dem urn die Erforschung der Flora von Portorico
hochverdienten L e o p o l d K r u g ; vgl. U r b a n in Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch XVI
(1898) 23.

Eine Art. — K. ferreum (Vahl) Urban (Rhamnus ferreus Vahl 1794; Condalia
ferrea Griseb.; Rhamnidium ferreum Sargent, Silva of N. Amer. II (1892) 29, t. 58;
Sacromphalusf ferreus Weberbauer; Rhamnus brandegeeana Standley; Rh. purpusii
Brandegee, non Schelle); Westindien, Sudflorida, Mexiko. Volksnamen, besonders fur
das Holz: B l a c k I r o n W o o d ; P a l o d e H i e r r o ; E s p e j u e l o ; E d d e n -
w o o d ; B o i s d c F c r b l a n c . — Auf dem Blue Hills von Bahama zusammen mit
vielen anderen . Strauchern und kleinen Baumen Gestriipp bildend (K. D o m i n ,
Florenprovinz von Westindien, Bd. I der Flora photogr. totius orbis S. 19, Brunn
1929). Ober das Vorkommen auf Jamaica siehe F a w c e t t and R e n d l e , Fl
Jamaica V (1926) 65, Fig. 30.

42. Rhamnidium Reissek in Fl. brasil. XI* (1861) 94; Weberbauer in E P
1. Aufl. IIIs, 405. — (Vier oder) fiinf Sep., Pet. und Stam.; Pet. kiirzer als die Stam '
oben ausgerandet. Achsenbecher halbkugelig. Ovar frei,, e i n e Plazenta mit zwei
Samenanlagen wie bei Auerodendron (siehe Fig. 9/9), Ovar daher nicht vollkommen

10*
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zweifacherig. Griffel ungeteilt, zweilappig. Frucht langlich, mit hautigem, zwei-
facherigem Endokarp, oft nur ein Same (in einem Fach) entwickelt. Samen olreich;
E n d o s p e r m f e h l t . Keimblatter stark konvex, Radikula kurz. — Straucher
oder Baume mit sehr deutlichen Lentizellen an den Zweigen. Blatter gegenstandig
oder paarweise bis fast zur Gegenstandigkeit genahert, eiformig oder elliptisch, kahl
oder behaart, klein oder ziemlich klein, ganzrandig fiedernervig, mit zahlreichen,
meist hervortretenden Seitennerven, mitunter mir schwarzen Punkten auf der Blatt-
flache oder sonst driisig punktiert. Nebenblatter bei den naher bekannten Arten
interpetiolar. Bliiten in gestielten, achselstandigen Trugdolden.

L i t e r a t u r : I. U r b a n , Symb. antill. V (1908) 409, IX (1924) 219; in Fedde,
Repcrt. XII[ (1914) 459. - B r i t t o n et W i l s o n in Mem. Torrey Bot. Club XVI (1920)
79; in Bull. Torrey Bot. Club L (1923) 41. — F a w c e t t and Ren d i e , Fl. Jamaica V
(1926) 71.

Der Gattungsname bezieht sich auf die Ahnlichkeit mit Rhamnus.
L e i t a r t: R. elaeocarpum Reissek 1. c.
Etwa 12 Arten im tropischen Siidamerika (Brasilien, Paraguay, Bolivia, Peru);

ferner in Panama (eine Art), Cuba und Jamaica.

A. Achsen verholzt. — I. Jiingere Aste und Blatter behaart bis fast samtig. —
a) Nebenblatter kiirzer als der Blattstiel, etwas behaart; Blatter oberwarts kahl, glan-
zend, 8—16 cm lang: R. elaeocarpum Reissek; Fig. 34 Mitte. Sud- und Mittel-
brasilien, Bolivia, Paraguav, Ost-Peru. In den Kordillerenrandwaldern, Savannen-
und Galeriewaldern Siidboliviens stellt die Art ein brasilianisches Florenelement dar;
ahnlich wohl bei R. glabrum. — b) Nebenblatter so lang oder langer als der Blatt-
stiel. Blatter oberwarts etwas behaart, verkahlend, unterwarts samtig, 3—5,5 cm lang:
R. molle Reissek; Brasilien. — II. Jiingere Aste und Blatter kahl. — a) Blatter mit
grauviolettem Reifiiberzug auf der Blattunterseite: R. pruinosum Urban; Cuba. — b)
Blatter ohne solchen Oberzug. Hierher R. glabrum Reissek; Brasilien; R. nipense
Urban, Cuba; R. sulcinerve Urban, Cuba. Letztere zwei Arten werden unterschieden:
R. nipense hat beiderseits 6—7 Seitennerven, die unter einem Winkel von 40—70 Grad
abgehen und auf beiden Blattflachen hervortreten. R. sulcinerve hat beiderseits 9 bis
11 Seitennerven, die unter einem Winkel von 35—40 Grad abgehen, auf der Blatt-
unterseite hervortreten, auf der Oberseite dagegen furchig eingeprefit erscheinen. —
In die Gruppe II gehort ferner noch R. shaferi Britton et Wilson, Cuba, und R. ellip-
ticum Britton et Wilson, Cuba, falls diese Arten uberhaupt zu Rhamnidium zu stellen
sind. Beide haben kahle, an der Spitze gerundete oder abgestumpfte und meist aus-
gerandete Blatter (letzteres Merkmal kommt sonst bei Rhamnidium nicht vor). Die
Blatter von R. shaferi sind am Grunde herzformig, 3—3,8 cm breit, die von R. ellip-
ticum am Grunde nur abgerundet und 1,3—3 cm breit. . Aufierdem hat R. ellipticum
langere Stiele der Bliitenstande (1,5—3 cm; bei R. shaferi 7—10 mm). Bei beiden Arten
ist der Bau des Fruchtknotens bisher nicht untersucht.

Zwischen den Gruppen I und II steht R. cognatum Reissek, mit etwas behaarten
Blattern und kahlen, aber gewimpertcn Nebenblattern; Siidbrasilien. Diese Art nimmt
cine Mittelstellung ein zwischen R. elaeocarpum und R. glabrum. — Ebenso steht in
der Mitte zwischen Griippe I und II R. caloneurum Standley. Blattnerven (beider-
seits etwa 13) unterseits etwas behaart. Bliitenstande in gestielten Trugdolden (Bliiten-
standstiel 6 mm lang. Bis 23 m holier Baum. Das zur Schreinerei verwendbare Holz
riecht nach Arachis-Samen; Panama. Der Bau des Fruchtknotens ware noch zu
untersuchen.

B. Oberirdische Achsen kaum verholzt: R. hasslerianum Chodat; Paraguay. Bei
dieser Art sind die oberirdischen Triebe nur 25—30 cm lang und kaum verholzt. Vgl.
S u e s s e n g u t h in Fedde, Repert. L (1941) 329. Die Blatter sind unterseits dicht
und sehr deutlich schwarz gepunktet. Fig. 1 b D.

Nach U r b a n ist endlich vielleicht noch R. dictyophyllum Urban, Jamaica, hier-
her zu ziehen, ein bis 12 m hoher Baum, dessen Ovarien und Fruchte aber bisher
unbekannt sind. Die Art kann jedoch auch zu Auerodendron gehoren.
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In den Symb. Antillanae IX 1. c. hat I. U r b a n iiber die Gattung Rhamnidium geschrie-
ben, das Ovar sei wperfecte biloculare", wahrend er es bei Auerodendron als ,,ob placentam
unicam tantum obviam imperfecte biloculare" bezeichnet. Die (ubrigens nicht ganz einfache)
Untersuchung der Ovarien von Rh. glabrum, Rh. elaeocarpum, Rh. cognatum, Rh. sulcinerve
ergab indes, daft immer nur c i n e Plazenta vorhanden ist, wie bei Auerodendron, und das Ovar
also nicht als vollkommen zweifacherig bezeichnet werden kann. Der Unterschied zwischen bei-
den Gattungen liegt demnach n u r im Endosperm, das bei Auerodendron mittelstark entwickelt
ist, aber bei Rhamnidium fehlen soil. Da fur eine ganze Anzahl von Arten geeignetes Material
fur das Studium des Endosperms derzeit noch nicht vorliegt, wird die Frage erst spater
entschieden werden konnen, ob es sich lohnte, die Gattung Auerodendron aufzustellen.

43 Dallachya F. Muell. Fragm. IX (1875) 140; Weberbauer in E. P. 1. Aufl. I l l 5 ,
407; F.M. Bailey, Queensland Fl. I (1899) 268; Compreh, Catal. (1909) 100. — Funf
Sep., Pet. und Stam. Kelchtubus sehr kurz, Kronblatter genagelt. Diskus den Achsen-
becher auskleidend, mit freiem Rande. Ovar zweifacherig, fast frei; Griffel kurz zwei-
spaltig bis fast ungeteilt. Frucht steinfruchtartig mit saftigem Exokarp und knor-
peligem, nicht aufspringendem Endokarp, eiformig, schwarz, ganz am Grunde vom
Achsenbecher umgeben, ein-, selten zweifacherig und zweisamig. Samenschale hautig,
schwarzlich. E n d o s p e r m f e h l t . Keimblatter plankonvex, griin, Keimwurzel sehr
kurz. — Kleiner,.wehrloser, kahler oder fast kahler Baum mit abwechselnden, ziemheh
derben, fiedernervigen, eiformigen bis ei-langlichen, diinnen, anscheinend abfalligen,
ganzrandigen oder kerbig gesagten Blattern. Bliiten in sitzenden achselstandigen

rUSD?e G*a 11 u n g ist benannt nach John D a 11 a c h y, einem Pflanzensammler, der
zahlreiches Material fur F. von M u e 111 e r geliefat hat.

Eine Art D vitiensis (Seem.) F. Muell. (Colubnna vitiensis Seem.; Rhamnus
vitiensis Benth.) in Queensland (Kuste von Rockhampton nordl. bis Somerset an der
Nordostspitze Australiens), Nordost-Neuguinea und auf Fidschi. Siehe Karte S. 39. --
Die Frucht soil efibar sein. Einheimischer Name M u r t i l a m (Queensland), nach
Bailey; die Rinde liefert eine rotlichbraune Farbe. Es soil erne behaarte Vanetat geben.

Die systematische Stellung der Gattung Dallachya ist nicht ganz sicher. W e b e r -
b a u e r stellte sie mit Vorbehalt zu den Zizypheae, B a i l e y dagegen zu den Rham-
neae. Wenn man an der Weberbauerschen Fassung der Tnbus Zizypheae und
Rhamneae festhalt, gehort sie tatsachlich zu ersteren, well nur ein (manchmal zwei-
facheriger) Steinkern vorhanden ist.

44. Maesopsis Engler, Pflanzenwelt Ostafrikas C (1895) 308; Weberbauer in
E. P. l,Aufl. I l l 5 , 399; Nachtr. II (1900) 41. — Karlea Pierre in Bull. Soc. Linn.
Paris (1897) 1270. Funf Sep., Pet. und Stam. Rezeptakulum halbkugelig bis
kreiselformig. Kelchdeckung klappig. Sep. eiformig-lanzettlich, langer als das Rezepta-
kulum. Pet. klein, kapuzenformig. Stam, fast sitzend, mit auf der Aufienseite breitem
Konnektiv und kurzem Fortsatz des Staubfadens auf der Innenseite der Anthere, diese
mit halb nach innen gerichteten schiefen Langsspalten sich offnend. Diskus fehlt. Ovar
frei im Rezeptakulum, einfacherig oder mit ein bis zwei sterilen Fachern; Samen-
anlage meist "eine, seltener zwei, umgewendet, vom Grunde aus aufsteigend; Griffel
kurz und dick, mit schildformiger, sechs- bis neun- oder zehnzackiger Narbe, diese
oberseits in alterem Stadium meist mit drei Furchen (Fig. 40 C u. G waren dem-
entsprechend zu berichtigen). Steinfrucht langlich, mit diinflem Exokarp, holzigem,
aber weichem Mesokarp und hartem Endokarp, letzteres mit einer unter dem Samen
befindlichen Hohlung und mit zwei seitlichen Furchen. Samen einer oder zwei, da von
der obere schief aufsteigend, mit krustiger, schwarzer aufierer und schwammiger innerer
Schale, ohne Nahrgewebe; Embryo mit dickem Stammchen und olreichen, plan-
konvexen Keimblattern. — Baume mit kurzhaarigen Zweigen, gestielten, gegen-
standigen oder fast gegenstandigen, derben, oberseits glanzenden, ziemheh grofien,
fiedernervigen Blattern; Seitcnnerven durch zahlreiche feine Quernerven verbunden.
Blutenstande gestielt, achselstandig, zvmos.

L i t e r a t u r - H u t c h i n s o n a n d D a l z i e l , F l . West Trop. Africa I 2 (1928) 471. —
C o o p e r , Evergreen Forests of Liberia (1931) 85, pi. X Nr. 2. — D. N o r m a n d , Sur
le Maesoosis de POuest Africain et le bois d e N k a n g u e l e . i n Revue dc Bot. apphquce XV
1935T252 Trop Woods Nr. 44 (1935) 57. - A u b re v il 1 e, Fl. forest. C6te d'lvoire II

(1936) 2 0 7 . ' - D a l z i e l , Useful PI. West Trop. Africa (1937) 298.
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Dcr G a t t u n g s n a m c bozieht sich auf cine gewtsse obcrfladiltche Ahnlichkcit
mit dcr Myrsinaccen-Gattung Maesa.

\i\nc Art, M. cminii Hn^ler, im tropisdicn Al'rika, durch das ganitL* RegenWtlld-
gebict von Liberia ostlich bis Uganda und stidlich bis Angola vcrbreitei: bis 30 m liohcr

I ig. 40. Macsopsti cminii Engier — A Zweig mit Iiliitcnstatid und jungem Sproli; B Knospe;
C Bfiite geoffnet; D Pctakim, von vnrn und von tier Sctte; t Stamen, von vorn, von dcr
Sciic und von hinten; / PistJll; b LanKisdinirt tlurdi die BJtfti.1; G I'ruditknotcn; H Vvndn,K\m

issdinitt. / im (^uersdinitt. — Nach F i l l e r . Ptlan7fnwclt Afrikas III 2 (1921) 308,
I ' 16.
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Baummit gezahnten oder. ganzrandigen Blattern, diese mit Drusen auf der Unterseite
der Blattzahne. Vielfach kleine knopfartige Verdickungen am Ausgangspunkt der
bekundarnerven auf der Blattunterseite, vielleicht Akarodomatien. — M berche
modes (Pierre) Engler wird jetzt nicht mehr als eigene Art angesehen: die Blatter
smd bald am Rand gezahnelt bald fast vollig ganzrandig. N o r m a n d sagt aller-
dings, daft der Baum in Westafnka nur niedrig bleibt, wahrend er im Osten 20—30 m
Hone erreicht. In Kamerun ist der Baum als N k a n g u e l e oder N k a n g e 1 e be-
kannt. Das termitenfeste Holz dient u. a. zum Haus- und Bootsbau Der schnell-
wuchsige Baum wird zu Aufforstungen benutzt und z. B. im belgischen Kongo*ebiet
angebaut. — Der von E n g l e r erwahnte Name M. tessmannii Engler bezieht sich
ottenbar nur auf jungere oder sterile Sprosse von M. eminii.

Der Bau dcr Narbe und die Plazentation zeigen, dafi die Gattung Maesopsis den
ubrigen Zizypheae ziemhch fern steht.

A u s z u s c h l i e f i e n d e A r t : Maesopsis stuhlmanni Engl. = Macaranga
monandra Muell. Arg. (Euphorbiaceae); vgl. Pax in Pflanzenreich, Heft 63 (1914) 327.

Tribus III. Ventilagineae
Ventilagineae Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. I (1862) 371. Das zwei-

facherige Ovar seitlich mehr oder weniger mit dem sehr flachen Achsenbecher vereint,
vom flachen Diskus bedeckt. F r u c h t trocken, b b e n in e i n e n m e i s t g r o f i e n '
vom kurzen Griff el gekronten A n h a n g a u s l a u f e n d , einfacherig und einsamig!
aamen mit schwacher, hautiger bis diinn lederartiger Schale. Nahrgewebe fehlt
Blatter abwechselnd. — Zahl der Arten: 47.

45. Ventilago Gaertn. Fruct. I (1788) 223, t. 49; Weberbauer in E. P 1 Aufl
III5, 400. - Enrila Blanco, Fl. Filip. ed. 1 (1837) 709; vgl. Merrill, Spec. Blancoanae
(1918) 243. — Apteron Kurz in Journ. As. Soc. Bengal. XLI 2 (1872) 300 —
Kurzinda O.Kuntze, Rev. gen. I (1891) 938. — Meist fiinf Sep., Pet. (diese oft aus-
gerandet) und Stam., nur bei wenigen Arten fehlen die Pet. Die Antheren besitzen
haufig ein nach oben verbreitertes Konnektiv, sie offnen sich mit seitlichen Lanes-
spalten. Der flache oder konkave Diskus kleidet den freien Teil des Achsenbechers
aus. Das in den Diskus ± eingesenkte Ovar ist entweder vollkommen zweifacherig
Oder die beiden Plazenten beriihren sich nur in der Mitte des Ovars Griffel mit zwei
kurzen Narbenlappen, am Grunde behaart. Die F r u c h t kugelig, zum Teil vom
Achsenbecher umschlossen und mit ihm verwachsen, gegen den langen, lederigen
f l u g e l f o r m i g e n , a u s d e m s t e n l e n o b e r e n T e i l d e s O v a r T S
aus dem Griffel) e n t s t a n d e n e n A n h a n g deutlich abgesetzt — l
fehlt, Embryonen grun. H. H a l l i e r gibt an, dafi die jungen Samen von
ochrocarpa Pierre (Fl. forest. Cochinch. IV, Taf. 313B, F i 3 )
besitzen - Kletternde Straucher^ sehr selten kleine

d d l l h bganzrandigen oder gesagten, elhptischen bis langlidien, am Grunde oft ungleidi-
semgen, kahlen oder sparsam behaarcen^ fiedernervigen, alternierenden Blfttern.
Bluten oft in Trugdolden, die sich vielfach zu seitlichen und endstandigen, trauben-
oder rispenahnlichen Blutenstanden vereinigen In anderen Fatten stehen sie in wenig-
bhmgen Zymen oder einzeln in den Achseln der Laubblatter. Nach der sehr unwahr-
sdieinhchen Angabe von E. H u t h, Die Hakenklimmer, Berlin 1888 in Verh. Bot.
Ver. Brandenburg XXX (zitiert auch bei Schenck, Lianen) soil Ventilago madraspatana
Gaertn. hakenformige Kletterorgane besitzen. An Herbarpflanzen ist davon nichts zu
erkennen. Wahrscheinhch stftzte sich Huth auf falsch bestimmtes Material.

L i t e r a t u r : siehe bei den einzelnen Landern.
• A b l e i t u n g d e s N a m e n s: Ventilago von ventilare (schwingen, fliegen) oder

zusammengesetzt aus ventus (Wind) und agere (fuhren), d. h. das, was vom Wind
•weggefuhrt wird; die Friichte haben Fliigel.

L e i t a r t : V. madraspatana Gaertn. Fruct. I (1788) 223, t. 49.
Etwa 40 Arten, die wohl bei monographischem Studium sich noch zum Teil

zusammenziehen lassen; die meisten im indomalaiischen Gebiet; Ostindien bis Neu-
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kaledonien, Philippines Sifddttna, Palauinseln, Ftdsdit, , Ostaustraiien; troplsdie*;
Wcsta/rika, Madagaskar.

Fig. 41. Links: Vcntilago madraspatatja Gamn. L&ngssdinirt dcr Bllkc, ^•hematisdi. Nadi
Ba i l Ion. — Rcdus Smytbta Unceata (Tuiasne) SgmmiTli., BWte ecwas bi

A. Pet. fehlcn. — I. Kleiner Baum: V. viminath Hook.; Queensland, Neu-
sudwalcs. Die Bclaubung erinnert an die ciner j&malfaHfaterigea Weidc. — II. Grofic
Klettcrpllanze: V. i'CorolUta F. Muell.; Queensland.

B. Per. vorhanden. KJcttcrndc StrMuchcr.
I. O s t i n d i s c h e A r t en. VgL J. D. H o o k e r , FLBrifc India I (1875)630. —

a) Bliiicnstandc vprwiegend rispig: Y- madras pa tana Gftertn. (V. bracteata Wall.).
Frudit an dcr Basis vom Keldibechcr rangefcen. Audi in Assam. Fig. 41. — Vervrandt:
V. gamhhi Suesscn^utli (V. lanceoUUs Gamble 1916, liomonvni mit V. lanceolate
Merrill 1915). Blatter langliih-lanmclidi, spitz, Bliitcn klcin, Ov.ir k;thl, Dcr Kcldi-
tubus hair die Frucht nur in Form ciner tladicn Sdialc; Sudindien, Malabar, Ceylon.
— V. caiyculaia TuL (K. dctuknUn Willd., V. macrantha TuL, V. silhetiana,
smhbianj. cr mlphirca Tul., V. madraspatana Roxb.). Bliitcnst-indc kurz behaaft,
I-'rudit in der Mittc vom Kclchbcdier umt;ebcn, Der crstgenannten An nahesteliend,
Zweige nwhr bchaart. Blatter oft gelbfibug, mthr ciformig und i;cstutzxr sclten spiu,
weqiger Sekundarntrven, Audi in Assam. — Mit Ict/.tcrer Art verwandt: V, gougbii
Gamble, Blatter aber langlidi-lan/cttlk'h, gestutzt, klcin; der Keiditubus deckr nur da
Drittel der Frudit; Sudindien. — b) Blurenstande sdilank, traubenformig, cinfadi odcr
nur wenig ver2wei»t: V. maingayi Laws. — c) Bliiien in kleinen axillaron Btisdieln
odcr Zymcn, die obercn oft biattlosc Rispen bildend: V, leiovarpa Beiuli. (V. niadra-
spatana Benth.) — d) Bluten gebiisdieit in den Adiseln dcr LaubbliUtcr: V. bom-
baiemis Dalzell.

II. A r t en d e r m a ] a i i s c h c n H a I b i n s c 1 u n d d e s tn a 1 a i i s <- h c n
A r c hi p e l s . Vgl. H. N . R i d l e y , PL Maiav Peninsula I [192a 465; V, 300. —
A. Bliitcn gcbiisdielt an Eraubigen Ulutenstanden, die, aus Blattadisdn entspringend,
.in den Enden wcnigblarterigcr rtsrehen sitzen: V. lucens Miq.; Sumatra. — B. Bliiten-
vtiindc ± rispig. — I. Kelditubus halb die Frudit cinhullcnd. — a) Frudhtflugel
lan^Hdi: V. mataccensis Ridley; Malaiisdie Halbinscl, Borneo. Abbildung: Ridley,
F), Malay Peninsula I (1922), Fig. 46. — Hicrher Ferner V. kur/.ii Ridley (friiher a'ls
besondere Gattungi Apierort lanceolaium Kurt, bcsdiricbcn; siehc oben outer Syno-
nymic; K u r z sah Insckrcngallcn fiir jungc Friidite an, vgl. Ritllcy 1. c. V, 300);
junye Frudit und Keldibcdier behaart; Malaiisdie Halbinsel, Tenasserim. — V. leio-
carpa Benth. (siehc timer den osrindisdien Anto); M.iUkka. — b) Frudicfiiigcl sdiwert-
ahnlidb, Ipi^t: V. glatluiu Pierre; Makiischc Halbinsel, Indodiina, siehe audi unter
den indodiincsischen Arten, — II. Kcldirubus die Frudit «ichi dedu'nd. — a) Pflanze
kahl. Blatter steif ledcrig, ganzraiuii-; i;ruchtilu^c| 6,5—7,5 cm lang: V. maingayi
Lawson; Malaiisdie Hatbinscl, — Mit dicscr Art verwandt: V. horncemis Ridley; hicr
lilattcr (7—10 cm lang, 3—4 cm brcit) und Friidite kleincr aU bei voriger, die Bliitcn-
rispe weni^er verzweigt, 6cm lant;; Niedcrlandisdi Borneo. — b) Kahl, Blatter
tliiiincr, gesaget tTuditfliipcl ctwa 8—1> cm Ian-: i '. oblon$ifolia Plume; Hintcrindicn.
lava, Philippines — In die Nahe der betden letzten Arten sehort noch V. cernua
Tul.; Blatter gatizrandis odcr undeutlieh und entfcrtH einecsdinitten a;ckerbt, beider-

- mil eincm diditen Net*/ vorspringender klei'ner Ncrven iiberzogen; Inscl Rau;\k
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(Gcbicr der Molukken). — Hkrber ferner auch: V. madrstspatana Caertn,, Jav,i; tk
untcr-dcn ostindischcn Arien. - c) Rasdwnj Blaimiele imd Blauncrvcn samtig, Frucht-
flii^el etwa 5 cm lang: 1*. VtUttm* Ridley; Mahnsche Halbinsel.

j1 /

;

r

niuen. — C, D Smyihea UncttU

111. A r t e n v o n I n d o c h i n a C h r n a . r o r m o » . Vgi. P i e r r e , .
iorcst. Cochinch. (Tafcln 313, 314). - C - J - P . t a r d Rhamnacecs, m Lecomte, Fl.
Indo-Chine I (1907-1912) 909. - T . r d i e u - B l o i i n Suppl Horc G^ner. de
1'lndodiinc, I tasc. 7 1948. S. 825 ff - A. Bluter, zu einer bw drei m den Blati-
ad1ScJn. - 1. Blatter 4 - 7 cm !ang: V. Pf^'floru P.tard; Tonkin. - 2. l ihtter nur
1 3 - 2 6 mm lang, also fiir Verttihgo sehr klein langer ah die lntcrnodicn. bdderseits
mic m 2ahr.cn Frwhtfiiigd ctwa 2 cm lang: V. ttegamr Heiml., Formosa. Abb.ldung:
Ann. of Bot. 9 (1895), t a f . 7. - B. Blutcn in mehr odcr wemger «rz^mgtai
(rispi^en) Blutenstiindcn. - I. Frudii kugelig. —» Fruditflugel am tndc »pK/. —(rispigen) Blutenstiindcn. 1- F gg ) g p
1. Blutcn in diditcn Knaudn an den Am-n dcr Inflorcszcnz: V. \nxrmanduxm Kerte;
Indochina — 2 Blutcn zu wenigen odtr cinzcin an den ditnncn Astcn dcr In-
floreJZenz: V. indeqailattralii Merrill ct Chun; Hainan. — b) Fruditfliigcl am Endc
gestutzt odcr .ibgerundct. — 1- ' ; r u d l 1 ka ln1 ' ~ a) 1-ruditflut-cl am Ende schr vcr-
schmalm: ^'. aUdiata Pierre; Indodiina. — /i) FruditHugcl am F.ndc abgcrundct:
V sororia Hancc; Indodiina. - 2. 1-rudit bchaari;. - a) Blutenstinde cintachc,
iJisclstiindigc Traubcn; nicist /u drci ncbeneinandcr, vicl kurzer lls das Tragblatt:
V fasdeera Pierre- Indodiina. — ft) Blutenstandc stark vcrzweigt; V, calyculata Tul.;
Indochina (siche ftaA Oitindicn, Java usw.). - II. Frucht rhomboidal: V. o&rocarpa
Pierre- Indochina. — Als unvollsrandig bckannt wird aus diciem Gcbiet ange^eben:
V. cristata Pierre: Indochina. Frucht bisher niche bekftfint — Audi V. tciocarpa
Beiuh siehe B1 c, wird fQr Indochina und Tonkin, Formosa, Kwantung, Kwangsi

und Flatnan angegeben. . . . „,•
IV A r t c n d c r p h i 11 p p ' n c n. — A. Mit griibcrcn, rupigen Blutenscandcn:

V hiZOTtiensis Vidal; nahe vcrwandt V. dicbotoma (Blanco) Merrill (EnriU dichotomy
Blanco; V. gracUisMerrill ct Rolfc), vidlcicht nmonym niir vorigcr Art. — VJntumea
Merrill, ahnlith V. dichotomy abcr nut schr grofkn Blatwm (12—20 cm [anB)._— V.
rnuhinervia Merrill, mir zalilrcidicn Seitcnncrvcn e n W Ordnune. t-rwa zchn aut jeder
Seite dcr Mittclrippe des Blattcs. — V, pdawanatsis Elmer (Umersditcdc vpn den
iibrigen ArtenJ*) — V> oblongijolia BJumc (siehe auch bei den malcsisdicn Arten):
Blatter untcrsoits in den Adisdn dcr SL-itcnncrvcn bartig. — Das Vorkomrnen von
I htcens Miq. (stehe mateiisdic Artcn) auf den Philippines 'at aiovt richer. —
B Bluten in nvillarcn Trauben: V. UnctnUu Merrill 1913; Blatter lanzenlidi.
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V. N e u k a l e d o n i s c h e A r t e n . — A. Aste, Bliitenstand und Aufienseite des
Kelchs ± kahl: V. neocaledonica Schlechter; im Casuarina-Bestand. — B. Aste, Bliiten-
stand und Aufienseite des Kelchs behaart. — a) Blatter klein (1—3,5 cm), buchsahnlich,
meist ausgerandet am Scheitel, Fruchtflugel kahl, Bliiten einzeln oder wenigbliitige
Zymen in den Blattachseln: V. buxoides Baill. — b) Blatter grofi (7—14 cm), nicht
ausgerandet am Scheitel, Fruchtflugel sehr stark behaart: V. pseudocalyculata Guillau-
min.

VI. A r t e n d e r I n s e l g r u p p e n o s t l i c h v o n M a l e s i e n u n d
A u s t r a l i e n : V. nisidai Kanehira. Zweige, Blattstiele und Infloreszenzen rostbraun
behaart. Blatter bis 8 cm lang, bis 4 cm breit, undeutlich kleingesagt, beiderseits nur
mit etwa fiinf Nerven. Infloreszenzen 8—10 cm lang, wenig verzweigt. Fruchte un-
bekannt; Palauinseln, nordl. von Neuguinea. — V. microcarpa K. Schumann; Fruchte
in reifem Zustande nur etwa 1 cm lang, nur die Fruchtbasis wird vom Rezeptakulum
umgeben; Neuguinea. — V. vitiensis A. Gray; Fidschi-Inseln; ganz kahl, Blatter ei-
formig- oder lanzettlich-langlich, glanzend, mit diinnen Quernerven, die sehr deutlich
netzig erscheinen; Bliiten ziemlich lang gestielt. Abbildung: I. W. G i l l e s p i e , New
plants from Fiji II, in Bishop Museum Honolulu Bull. 83 (1931) 53.

VII. A f r i k a n i s c h e A r t . V. africana Exell (V. leiocarpa Hemsl. partim;
V. leiocarpa Oliver non Benth.; V. madraspatana Engl. non Gaertn.); klimmender
Strauch oder kleiner Baum im tropischen Westafrika von Franzosisch-Guinea ostlich
bis nach Uganda und siidlich bis Angola. Die unteren Bliiten in axillaren Biischeln, die
oberen in kurzer Rispe. Fruchtflugel 4,5 cm lang, 1 cm breit.

VIII. M a d a g a s s i s c h e A r t . V. leptadenia Tulasne. Grofie Rispen, Diskus
mit braunrotem Filz.

A u s z u s c h l i e f i e n d e A r t e n . V. cinerascens G.Don, Gen. Syst. II (1832)
28 = Berchemia cinerascens Blume. — V. lanceata Tulasne = Smythea lanceata
(Tulasne) Summerhayes. — V. fasciculiflora Merrill = Smythea lanceata (Tulasne)
Summerhayes.

Aus dem Rindenbast von V. madraspatana Gaertn. werden in Indien feste Netze
und Seile hergestellt; die Wurzelrinde enthalt einen braunen Farbstoff und wird bei
Verdauungsstorungen und Fiebern medizinisch verwendet. Ferner werden die Bast-
fasern von V. calyculata Tulasne in Indien zur Herstellung von Seilen verwendet.
G. W a t t , Diet. econ. prod. India VI (1889—96). F. S. A. De C l e r c q , Nieuw
plantkundig Woordenboek voor Nederlandsch Indie, 1909.

46. Smythea Seemann in Bonplandia IX (1861) 255, X (1862) 35, Fl. Vitiensis
(1865—73), t. 11; Weberbauer in E. P. 1. Aufl. I l l5 , 400. — Bluten wie bei Ventilago.
Stam. nicht von den Pet. umhiillt, nach einwarts gekriimmt. Konnektiv mit kleinem
Anhangsel an der Spitze. Diskus fiinfeckig. Ovar halbunterstandig, zweifacherig; zwei
Griffelaste; F r u c h t e i n e zusammengedriickte, z w e i k l a p p i g a u f s p r i n g e n d e
K a p s e 1, einf acherig, einsamig, ohne Endosperm, n a c h o b e n a l l m a h l i c h
v e r s c h m a l e r t , g a n z a m G r u n d e m i t d e m A c h s e n b e c h e r v e r e i n t ,
gegen den der freie Teil scharf abgesetzt ist; Samen grofi. — Kletternde oder halb
kletternde Straucher ohne Dornen, vom Habitus der vorigen Gattung. Blatter gestielt,
alternierend. Bluten achselstandig, einzeln oder gebiischelt oder Buschel in ahrige oder
rispige Blutenstande vcreinigt.

L i t e r a t u r : C. L a u t e r b a c h , Rhamnaceen Papuasicns, in Englers Bot. Jahrb. 57
(1922) 327.

Die Gattung ist benannt nach ^ C o l o n e l S m y t h e , R. A.". W. J. Smythe
(geb. 1816, Coole Glebe, Carnmoney, Belfast; gest. 1887, Carnmoney), 1833 Artillerie-
leutnant, 1881 in Pension als General. 1860 besuchte er in Gesellschaft von B. S e e -
m a n n die Fidschi-Inseln, machte dort magnetische und meteorologische Beobachtungen
und kehrte 1861 nach England zuriick. Auf scinen Bericht hin gingen die Inseln in
englischen Besitz iiber. Nach C. A. B a c k e r , Woordenboek (1936) 537.

L e i t a r t: (Smythea pacifica Seem.) = Smythea lanceata (Tulasne) Summerhayes
in Kew Bull. (1928) 389 Ventilago lanceata Tulasne in Ann. sc. nat. 4. ser. VIII
(1857) 121). .
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Etwa sieben Arten. Hinterindien (Burma, Malaiisdie Halbinsel), Siam, Insel
Hainan vor Siidchina, Philippinen, Borneo, Molukken, Karolinen, Neuguinea, von den
Fidschi-Inseln bis zu den Aru-Inseln, westliche pazifische Inseln, aber nicht auf den
Hawaii-Inseln, Paumotu- und Samoa-lnseln.

A. Blatter ganzrandig, Frucht lanzettlich oder eiformig, spitz, Bliiten in Biischeln:
S. lanceata (Tulasne) Summerhayes (Ventilago lanceata Tulasne; S. pacifica Seem.;
S. dupontii Hemsl.; 5. novoguineensis Scheff.; S. reticulata King; S. hollrungii K.
Schum.); Fig. 41 rechts, 42 C, D; Malaiische Halbinsel, Borneo, Timorlaut, Aru-Inseln,
Karolinen, Philippinen, Neuguinea, Fidschi-inseln; weit verbreitet als Liane des Kiisten-
waldes. Bild: K a n e h i r a , Flora micronesica (1933) 207 Fig. 826. — B. Blatter gesagt
oder gekerbt-gesagt. — I. Blatter gesagt, am breitesten oberhalb der Mitte. Diskus und
Ovar kahl. Frucht langlich, stumpf. Bliiten in Biischeln: 5. macrocarpa Hemsl. (Ab-
bildung in Hook., Icon. pi. (1887), t. 1558); Malaiische Halbinsel, Siam. — Nahe ver-
wandt S. lancifolia Ridl.; Unterschiede: Fruchtfliigel nur 1,4 cm breit (bei S. macro-
carpa fast 3 cm), starker gcdreht an der Basis, Blatter lanzettlich, Pet. tief zweispaltig
(bei S. macrocarpa breiter als lang, genageit, njcht zweispaltig): Malaiische Halbinsel.
7- Ebenfalls mit S. macrocarpa verwandt: S. nitida Merrill; China, Hainan. Blatter
im Gegensatz zu S. macrocarpa an der Basis fast symmetrisch und breit gerundet,
weniger Seitennerven (nur vier bis fiinf) beiderseits; Friichte bis jetzt unbekannt, daher
ist die Stellung bei Smythea nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich wegen der in den
Blattachseln gebiischelten Bliiten. — II. Blatter entfernt oder undeutlich gekerbt-
gesagt. am breitesten unter der Mitte. Diskus und Ovar schwachfilzig. — a) Bliiten
einzeln in den Blattachseln, Blatter 9—12 cm lang, 3,—4,5 cm breit: S. calpicarpa
Kurz; Burma, Assam, Andamanen. — b) Bliitenstande ahrig oder traubig, Bliiten in
Biischeln, Blatter 16—20 cm lang: S. macrophylla Lauterbach; Neuguinea.

Ober die Unterschiede zwischen Ventilago und Smythea schreibt G. K i n g (Mate-
rials for a Flora of the Malayan Peninsula, journ. Asiatic Soc. of Bengal L.XV, Part II,
Nr. 3, 1896): Bei Ventilago springt die Frucht niemals auf und der Fliigel teilt sich
niemals. Bei Smythea springt das Samenfach senkrecht, langs seines Septums auf, und
der Fliigel teilt sich in gewissem Mafie von unten nach aufwarts und entlang der Mittel-
linie in zwei Teile. Bei Ventilago hat die Mittellinie des Fliigels das Aussehen einer
einfachen Blattmittelrispe. Bei Smythea besteht die Mittellinie zum mindesten in ihrem
unteren Teil, aus zwei parallelen Satzen von Leitbiindeln.

Nach M e r r i 11 ist es wahrscheinlich, dafi auch Ventilago pauciflora Pitard (Indo-
china) zu Smythea gehort.

Tribus IV. Colletieae
Colletieae Reissek in Endlicher, Gener. (1840) 1099. Achsenbecher flach-glockig

oder rohrig iiber die Ansatzlinie des Ovars verlangert. Ovar bei manchen zum Teil
mit dem Achsenbecher vereint, bei anderen frei, also meist h a l b - o b e r s t a n d i g
oder o b e r s t a n d i g . Frucht am Grunde vom Achsenbecher umgeben, im iibrigen
verschieden. Samen mit lederiger bis harter Schale. Die Antheren offnen sich bei
mehreren Gattungen (Retanillay Trevoa, Talguenea, Discaria zum Teil) hufeisen-
formig. — S t a r k d o r n i g e S t r a u c h e r m i t g e k r e u z t g e g e n s t i i n d i -
g e n , o f t s t a r r e n Z w e i g e n u n d s e r i a l e n B e i s p r o s s e n (Naheres iiber
die Dornen siehe im Allgemeinen Teil unter wVegetationsorgane"). Blatter gegenstandig,
Bliiten oft friih abfallend. Nebenblatter oft paarweise an einem Knoten genahert, so
dafi nach dem Abfallen eine gemeinsame Narbe entsteht. Bliiten einzeln oder in
Knaueln oder Biischeln, sehr oft an Kurztrieben.

Fast alle siidamerikanisch extratropisch, nur die Gattung Adolphia in Mexiko und
den siidwestlichen Teilen der Vereinigten Staaten. Eine Discaria-Art in Australien,
eine in Neuseeland.

Was die A b l e i t u n g betrifft, so ergibt sich folgendes: bei den Colletieae ist das
Ovar im Achsenbecher oberstandig oder in wenigen Fallen hochstens halb-unterstandig.
In der Stellung des Ovars sind die Colletieae also ziemlich primitiv (etwa gegeniiber
den Gouanieae mit ± unterstandigem Ovar, oder gegeniiber den abgeleiteteren Rham-
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neae). Dagcgcn isi die starke F.ntwlcklung dcs. Adisenbediers, die noch u'ber den
Rhamnus-Typ hinausgehr und Zylindcrforni erreidu {bci Rctanilh.Talguenea,Trevoa,
Dikaria una Colletia), em abgtiteitctcs Mcrkmal. — Ktnc Sondcrstellunfi; nimmr
Adolphia ein mit fladiem Achsenbecher, dec bci den iibrigen Colleticae nicht vorkomnu
und etwa an den von Noltea (Rbttmneae) oder Khammdium und Condalix (Zizypbeae)
erinnert, Abcr nodi ctwas fladier ist.

47. Talgucnea Micrs, Trav. Chile It (1826) 329; Hook, et Arn. in Bot. Misc. Ml
(1833) 174; Weberbaucr in E. P. L.Aufl HI5. 423. — FUnf Sep., Pet. und Stain.
Kclch- und Tubusansaix: jiehe lit;. 44 K. Blutcn&tiei so lang wte dcr Kelch. Anthcren

I

Fig. 43. Links Rvtjnt!i.i epbedra (Vent.) Brongn, f. obcordat*,, Bliitenliingssdinht, scbemamdit
nach B r o n g n i a r r . — Mine, tics*,;!, von Diftaria trinervh (OilL CK Hook.) Retchc Ori-

ginal. — Rcdus, Jess I. von Adolphia califorvica Wat*., Original.

nut der Inncnseitc mit halbmondformigem Spalt sidi offncTid, Adisenbedicr inncn
behaart. Diskus fehli. Ovar drcifadierig; Griffc! behaart, an der Spitzc drcirappit;
F r u c h t nidn aufsprmgend, ISnglidi, cut- bis dreifacherig, d 3.HO v a n d i g , bchaart,
nadi oben atlmahlich in den vcrbleibendcn Grift'c! verjiingt. — Stark asrige, kleine,
2—3 m hohe Baumchen, dornig; die Dorncn ctwa so tang adcr kiirzer ah die im Vcr-
haltnis zu den Zwcigcn schr kurzen und eng stt-henden BJatter, I—2 cm lang, paar-
vrase cin.indcr gegeniibersrehend. Bliittcr langlidi, ganzrandig bis gesagtv obfirwarts
mecrsriin, untcwdts weifilich, scidcnh;\ari^. in den Bbtcstiel vcrsdimalert, gegcnstHndig.
f i i n f n e r v i g ; Nebcnbliittcr paarwtisc durdi zwei sdhvvache Leisccn seittich vcr-
bunden. BlutonsriindL1 biischeli^ ;edrangt.

L i t t r . u u r : M i n t , Conmfe Bot. I (IS51—IS61) 295. T.if. 4t — C Re iche ,
Fl. Chile II (1898) 12.

Die Pflanzc hdfit bei den Chilcncn J i l g u c n " .
Eine Art in Chile: T. qumqutnervia (Gill, et Hook,) I. M. JonstOtl in Rev. Chil.

Hist. Nat. XXXIII (1929) 27 (T. costata Micrs; Trevoa qtdnquentrvia Gill, et Hook,
tn Hook. Bot. Misc. I (1830) 158, t. 45 B), Blatter nur wettig ta'nycr als die Dornen:
Chile, Mitrclprovinzcn, aber nidit in der Kfetenzone. Fig. -14 K. — var. mollh (Micrs)
Reichc. Blatter drcimal so lang wic die Dorncn, dicsc moist nur 1 cm lanj* und in der
Mitte Bliirrer tragend: Chile. Provinz Rancagua.

48. Trevoa Micrs, Trav. Chile II (1826) 529; Gillies et Hook, in flot. Misc. J
(1829) 158; Wcbcrbaucr in E. P. I.Aufl. IIIs, 423. — Vier bis tunf Sep., Pet. und
Scam. Anthcren mit halbmondformigem Spalt auf der Inncnscite aufspringend. Adiscn-
bcdicr innen bchaan, ditiCtnd. Diskus undcuttidi. Ovar zwtt- bis drcifiidu-rig, konisth-
langlidi. Grifffl swei- bis dreilappig, bthaart. S t e i n f r uc h t ; Sreinkcrn ein- bis
dreifiicherig. Blittcr dreincrvig, ciformig bis verkchrt-eiformis, gtsagt. Narbcn dcr
Ncbcnblattcr nicht paarweise scitlidn zusammeQflle&end. U 1 ti t c n an klcincn, fast
immer b c b l a t t c r t e n Zweigcn. Straudier.

L i t c n t u r : f. M i c r s , Contribu:. to Botany [ (1851—1861) 290, T3f.40.4tA. —
C R e i c h c , Tl. Chile II (1S98) 10—12. — G. M a d o s k i c . FL Pfttagoucfl V (1903-1906).
fPatnj;onian E^peditii>ns Mi, 562.1

Trevoa von dem diilenisdien Pflanzcnnamen T r ii v u oder T r e b u .
L e i t a r t : Trevoa trinervii Miers 1. c,
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44. A, If Collet ta cntciau Gilt, ct Hook. A jungcr, bcblait!:ncr, H alwrcr bliihendcr
— C, D Ccltrti.i ferox Gill, ex Hook, — C run^L-r LieblAircrtL-r, D . i l i trtr blijhender

g — E, /" Retanilla ephedra (Vent.) Brongn. £' Prucht, f Jicidbc im Qucrsdinitt. —
/ OhcarU febnfugA Mart. G biiihender Zwyig; H Frudir; / aufgcsprun^ne, cn?l«nc

Teitfrucfit. — K Talsuvnci qttmqtienervia (Gill, ct Hook.) J. M Jolimton, ];ings durdisduiit-
Frucjit — B und D nadi Hot. Mag.v/- Tafcl 5033 und 3644; das iibrige nath A. W c b e r -

baucr in I. P. 1. Auil. I l ls . Pig. 206.
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Sechs Arten, davon mehrere in Chile, eine in Bolivien, eine in Patagonien. —
A. Blatter rein grim. — I. Blatter von langerer Dauer, aber nicht immergriin. —
a) Blatter auf beiden Seiten kahl; Bliiten vierzahlig: T. trinervis Miers. Dorniger
Strauch, mit 0,5—2 cm langen, etwas gekerbten Blattern, die Bliiten in locker-ahren-
artigen Bliitenstanden; Chile, Zentralprovinzen, bis 500 m ansteigend. — b) Blatter
unterseits mit harzig-gelblichem Staub bedeckt; Bliiten fiinzahlig: T. tennis Miers. —
In die Nahe der beiden letztgenannten Arten gehort T. weddelliana Miers. Diese Art
hat kleinere (6 mm), schmalere Blatter als T. trinervis und ist dorniger, die Bliiten
sind fiinfzahlig. Escalante stellt diese Art zu Discaria: D. weddelliana (Miers) Escal.
Fruchtknoten und Griffel fast kahl; Bolivia, um Chuquisaca; Nord-Argentinien, Jujuy,
Yavi y Santa Catalina. — c) Blatter unterseits mit einem harzigweifien Pulver be-
deckt; Bliiten vierzahlig: T. spinifer (Clos) Escalante (= Retanilla spinifer Clos; =
Trevoa berteroana Miers); Chile, Provinz O'Higgins und Colchagua. Argentinien,
westl. Teile von Mendoza und Neuquen. — TI. Straucher mit hinfalligen, sehr kleinen
(2—6 mm langen) Blattern: T. closiana Miers; Provinz Coquimbo, Bliiten vierzahlig. —
B. Strauch meergriin: T. glauca (Phil.) Reiche; Chile, Provinz Aconcagua. — Weniger
bekannte Arten: T. patagonica Spegazzini; Patagonien, z. B. Golf von San Jorge und
am Rio Chubut. Steinfrucht zweifacherig. Habituell zwischen Trevoa und Retanilla
stehend (C. S p e g a z z i n i , PI. patagonicae austr., in Revista Agronomia etc. Il l
(1897) 503). — T. campanulata (Phil. Reiche; Chile, Provinz Coquimbo.

Auszuscheiden: Trevoa quinquenervia Gill, et Hook. = Talguenea quinquenervia
(Gill, et Hook.) I. M. Johnston. — Trevoa berteroniana Steud. = Retanilla ephedra
Brongn.

49. Retanilla (DC.) Brong. in Ann. sc. nat. X (1827) 364, t. 2. — Retanilla DC.
Prodr. II (1825) 28 (sect. Colletiae). — Molinaea Comm. ex Brongn. 1. c. 364. —
Retamilia Miers in Ann. and Magaz. Nat. Hist., 3 Ser. V (1860) 483. — Vier oder
fiinf Sep., Pet. und Stam. Antheren mit halbmondformigem Spalt auf der Innenseite
sich offnend. Achsenbecher innen behaart, hinfallig. Diskus am Grunde des Achsen-
bechers, undeutlich begrenzt. Ovar zwei- bis dreifacherig, in seltenen Fallen mit zwei
Samenanlagen in einem Fach, behaart, zuweilen fast frei. Griffel zwei- bis dreilappig,
behaart. Steinfrucht; Steinkern hart, zwei- bis dreifacherig. — Zweige oft rutenformig.
B l a t t e r g a n z v e r k i i m m e r t oder winzig und sehr f ruh abf allend. B 1 ii t e n
an verdornten, b l a t t l o s e n Z w e i g e n , in Knaueln oder Zymen.

L i t e r a t u r : J. M i e r s , Contribut. to Bot. I (1851—1861) 285. — C. R e i c h e ,
Fl. Chile II (1898) 8.

Der Name Retanilla ist falsch gebildet. Es sollte heifien nRetamellatt = Demi-
nutiv von Retama.

L e i t a r t: Retanilla ephedra (Vent.) Brongn. 1. c. (Colletia ephedra Vent. Choix
(1803), t. 16). Fig. 43 links, 44 E, F.

Zwei Arten in Chile und Peru. Aste gestreift, die ganz jungen behaart. — I. Aste
dick, Frucht kugelig: R. ephedra (Vent.) Brongn. (hierher auch R. Moelleri Phil, und
Trevoa Berteroniana Steud.); Chile, hauptsachlich in der Kiistenzone der Mittel-
provinzen. Gleichfalls als Synonym hierher zu ziehen ist R. obcordata (Vent.) Brongn.
(Colletia obcordata Vent. Jard. Cels. (1800)> t. 92), eine Form, die die Blatter langer
behalt. — var. crassa (Phil, pro specie) Reiche, Aste weniger zahlreich und dicker
(3 mm im Durchmesser), Internodien langer. — II. Aste diinn, Frucht eiformig, an
beiden Enden mit kleiner Spitze: R. stricta Hook, et Arn. (R. affinis Clos); Chile,
Niedere Kordilleren von Santiago, Cauquenes, Colchagua; Provinz Curico.

A u s z u s c h e i d e n : R. glauca Phil, und R. spinifera C. Gay gehoren nach
Reiche zu Trevoa. — R. articttlata Miers ist nach Berichtigung desselben Autors
(Contr. Bot. 1. c. 305) zu Discaria zu stellen.

50. Discaria Hook. Bot. Miscell. I (1830) 156, t. 44 D, 45; Weberbauer in E. P.
l.Aufl. Ill5, 423. — Tetrapasma G. Don, Gen. Hist. II (1832) 40. — Ochetophila
Poepp. ex Reissek in Endl. Gen. (1840) 1099. — Tctrasperma Steud. Norn, ed.- 2, II
(1841) 673. — Notophaena Miers in Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. V (1860) 267.
— Vier oder fiinf Sep., Pet. und Stam., zuweilen (bci der sect. Notophaena) die Pet.
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fehlend. Antheren mit seitlichen, zuweilen auf der Innenseite verschmelzenden Langs-
spalten sich offnend. D i s k u s a m G r u n d e d e s A c h s e n b e c h e r s , m e i s t
r i n g f o r m i g , m i t f r e i e m R a n d e , oft gewellt. Griffel dreilappig. Neben-
blatter bald abfallend; N e b e n b l a t t n a r b e n an jiingeren Zweigen b e i d e r -
s e i t s des Stengelknotens z us a m m e n l a uf en d , so dafi es aussieht, als wenn
eine schmale Leiste den Knoten umschlosse. Blatter meist langlich, ganzrandig oder
fein gekerbt-gesagt, bei einem Teil der Arten abfallig, bei dem anderen bleibend.

L i t e r a t u r : J . M i e r s , Contrib. Bot. I (1851—1861) 266—283. — C . R e i c h e ,
Fl. Chile II (1898) 13—17. — G. M a c l o s k i e , Fl. Patagonica V (Reports of the Princeton
University Expeditions to Patagonia 1903—1906).

Discaria von biaKoq (flache Scheibe), wegen der auffalligen Diskusbildung in der
Bliite.

L e i t a r t: D. pubescens (Brongn.) Druce, siehe unter A a.
Etwa 10 Arten, im extratropischen andinen und im iibrigen extratropischen

Siidamerika (nicht auf den Galapagos-Inseln); eine in Australien, eine in Neuseeland.
A. Pet. v o r h a n d e n . Sprosse dornig, m e i s t b l a t t l o s (die ganzrandigen

Blatter abfallig). Kapsel in den Diskus halb eingesenkt und in diesem basalen Teil
daher von zwei becherformigen Hiillen umgeben, einer aufieren (= Basalrest des
Achsenbechers) und einer inneren (- Diskus). — Straucher: Sektion Eudiscana
Stapf in Bot. Magaz. 156 (1933) sub t. 9335 (Discaria Miers). '

a ) A u s t r a l i s c h e A r t . D. pubescens (Brongn.) Druce in Repert. Bot. Exch.
Cl Brit Isles 1916 (1917) 620 (Colletia pubescens Brong. 1827; D. austrahs Hook.
1830; Colletia cunninghamii Fenzl; Discaria juncea G.Don); 60—90cm hoher Busch;
Epikarp hautig (bei D. longispina und verwandten etwas ledeng); Sudostaustrahen
(Neusudwales, Victoria), Tasmanien.

b) S i i d a m e r i k a n i s c h e A r t e n . — I. Aste rutenf ormig, meist vielblatteng,
Dornen lang, ziemlich dunn, nicht sehr starr; sowohl Aste wie Dornen langer als bei
D. americana: D. longispina (Hook.) Miers (Colletia longispina Hook.); Nordargen-
tinien Uruguay. — II. Aste starr, ebenso Dornen; Blatter abfallig, sehr oft uberhaupt
fehlend. Sich nahestehende Arten, Abgrenzung noch wemg geklart. — 1. Pet. fiinf
(doch ist die Petalenzahl kaum ein entscheidendes Artmerkmal). Sehr dicht verzweigt,
fast blattlos; junge Zweige sehr kurz behaart: D. americana Gill, et Hook.; Nord-
argentinien, Provinz Cordoba. Nach dieser Art wurde die Gattung Discaria auf-
gestellt, das Typusexemplar war jedoch schon zu Zeiten M i e r s ' nicht mehr aufzu-
finden. Die Art kann daher nicht als Leitart der Gattung gewahlt werden. — 2. Pet.
vier oder fiinf, meist vorhanden. Blatter ganzrandig, aber sehr hinfallig, meist fehlend;
Zweige und Dornen ziemlich starr, dicker als bei D. longispina, aber nicht so gerade
wie bei D. americana, sondern etwas gebogen, trocken oliv: D. febrifuga Martius
(Fig. 44 G J); Uruguay, Siidbrasilien (Rio Grande do Sul), Nordpatagonien. Die
Art der Becher- und Diskusbildung an der Frucht ist bisher nicht sicher festgestellt,
vielleicht gehort die Art zur Sektion Ochetophila, wenn nur eine einfache Hiille unter
der Frucht vorhanden sein sollte. Die bittere Rinde, namentlich die der Wurzel, gilt
unter dem Namen WB r a s i 1 i a n i s c h e C h i n a " als ausgezeichnetes Fiebermittel und
enthalt einen roten Farbstoff. — Hierher ferner: D. lycioides Miers; Uruguay, Nord-
argentinien. Zweige ganz kahl. — D. spiculata Miers; Argcntinien. Kleinbliitiger als
die vorher genannten Arten. — Wahrscheinlicher finden sich zwischen den unter II
genannten Arten Obergange. — Ungeklart ist auch die Stellung von D. articulata
Miers (Colletia articulata Phil.; Retanilla articulata Miers). Aste zylindnsch, kahl,
glatt, fast glanzend; Zweige und Dornen starr, sehr gerade, vom Habitus einer Retanilla;
Pet. Vier; fast blattlos; Chile, Provinz Nuble; siidliches und andines Patagonien, viel-
leicht auch weiter nordwarts in Argentinien.

B. (Siehe auch C.) P e t . v o r h a n d e n . Sprosse beblattert. Unterer Teil der
Frucht von einer sehr schwachen, einfachen, becherformigen Hiille umgeben. (Die
Unterschiede, die Miers beziiglich der Blattstielnarben und Nebenblatter angibt, sind
nicht tragfahig): Sektion Ochetophila (Miers) Suessenguth. — a) Strauch oder
kleiner Baum mit aufrechten oder aufstrebenden Asten: D. trinervis (Gill, ex Hook.)
Reiche (Sageretia trinervis Gill, ex Hook.; Colletia doniana Clos, Chacaya trinervis
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(Gill.) Escalante in Boletin Soc. Argentina de Botanica, Vol. I, 1945, p. 44). Fig. 43.
Meist kleiner Baum, 3,5—5 m hoch. Blatter dreinervig, 13—20 mm lang, 4,5—6,5 mm
breit; in Chile , , C h a c a y " genannt; Chile, Argentinien. — Hierher wiirde auch
Discaria weddcliana (Miers) Escal. gehoren; siehe unter Trevoa weddeliana S. 158
— b) Kleiner alpiner Strauch, meist mit niederliegenden Asten: D. prostrata (Miers)
Reiche (Colletia nana Clos; hierher auch Ochetephila parvifolia Miers). Blatter etwa
6—7 mm lang, 2 mm breit; es gibt von dieser Art dornige und nicht dornige Formen;
Chile, Argentinien; var. nana (Weberbauer) Suessenguth (D. nana Weberbauer), eine
sehr niedrige, gedrangtwiichsige Form; Argentinien: Paso Cruz 3000m.

C. Pet. meist fehlend. Sprosse meist stark beblattert: Sektion N oto phaena
(Miers) Suessenguth. — I. N e u s e e l a n d i s c h e A r t : D. toumatou Raoul. Wenige'
und kleine ganzrandige Blatter, daher mehr vom Aussehen einer Colletia; Siidinsel
von Neuseeland, hier in den Gebirgstalern der Ostseite einen grofien Teil der Vege-
tation bildend; Kirk, Forest Fl. New Zeal. (1889), t. 136; Laing and Blackwell,
PI. New Zeal. ed. 2 (1907) 240- Ober eine dornenlose Form dieser in Neuseeland als
, , W i l d - I r is hm an" bezeichneten Art siehe L. C o c k a y n e in New Zeal. Journ.
Sci. and Techn. V (1922) 206. — II. S i i d a m c r i k a n i s c h e A r t e n . — 1. Blatter
scharf gesagt, Sprosse mit weniger Blattern und Bliiten als die nachste Art (auch
groGeren Bliiten). Antheren sitzend, mit hufeisenformigem Rifi aufsoringend. Ovar
kahl: D. serratifolia (Vent.) Stapf (in Bot. Mag. 156 (1933) sub t. 9335); Peru. —
2. Blatter ganz klein-gekerbt, Sprosse mit vielen Blattern und Bliiten, kleineren
Bliitenstanden. Antheren auf ebensolangen Filamentcn, mit Langsrifi aufspringend.
Ovar behaart: D. crenata (Clos) Regel (Colletia crenata Clos; D. serratifolia Masters
non Vent.; D. serratifolia Weberbauer; D. serratifolia Reiche var. b et e; desgl.
Macloskie; desgl. Castillo et Dey; desgl. Greshoff; de^gl. Bean; desgl. Render;
D. serratifolia var. foliosa Skottsberg; D. foliosa Macloskie; Colletia serratifolia ft
foliosa Hook, et Arn.; C. serratifolia Clos pro parte; Notophaena foliosa Miers); Siid-
chile vom 33. bis 45. Grad und ostwarts, zum Teil bis iiber die argentinische Grenze.
Vgl. O. Stapf in Bot. Mag. 156 (1933), t. 9335. Wegen der bei dieser Gruppe von
Discaria bisher herrschenden nomenklatorischen Verwirrung wurden hier die Art-
synonyme angefiihrt. Dieser 2—5 m hohe, mit immergriinen Blattern stark belaubte,
± dornige Strauch (Dornen 2—4cm lang) heifit in Chile w E s p i n h o b i a n c o " .
Die Bliiten sind wohlriechend. Hierher gehort auch als Modifikation D. cognata
(Miers) Spegazzini, vielleicht eine Schattenform von D. crenata Regel, mit schwacheren
Asten und breiteren Blattern; Insel Chiloe und Patagonien. — Friihere Autoren als
C. R e i c h e (Fl. Chile II (1897) 15) und M a c l o s k i e (in Rep. Princeton Univ.
Exped. Patagon. VIII1 (1903—1906), Bot. 566) haben verschiedene Varietaten von
D. crenata bzw. D. »serratifolia" unterschieden oder zu eigenen Arten erhoben. Die
Gliederung erfolgte auf Grund der Zahl der Sepala und Stamina, in pentamere und
tetramere Formen. Dieses Merkmal hat indes keine grofie systematische Bedeutung,
es kommen bei derselben Varietat vier- und fiinfzahlige Bliiten vor. Habituell sind
die erwahnten Formen allerdings vcrschieden. Es seien genannt: var. discolor (Hook.)
Escal. (D. discolor Dusen, Colletia discolor Hook.). Bliiten vorwiegend tetramer,
Blatter zahlreich, kleiner als beim Typus von D. crenata, langlich-elliptisch; dorniger
Strauch der Kordilltre von Chilian, Patagoniens, des Magellangebietes und Feuer-
lands;- auch Chubut (Argentinien). — Ferner kommen Varietaten mit g a n z -
r a n d i g e n Blattern vor: a) mit meist pentameren Bliiten: var. montana (Phil.)
(Colletia montana Phil.). Stark beblattert, wenig dornig; Kordillere von Santiago.
— var. andina (Miers) (Discaria andina Spegazzini). Dornenloser Zwergstrauch der
chilenischen Hochanden und Patagoniens. — b) mit meist tetrameren Bliiten: var.
magcllamca (Miers) (Discaria magellanica Macloskie). Dornenloser Zwergstrauch;
Kordillere von Arauco, Magellangebiet. — var. dumosa (Phil.) (Colletia dumosa
Phil.). Dornenloser Strauch, Blatter undeutlich gesagt; Kordillere von Chilian. —
var. intregrifolia (Spegazzini), ahnlich D. crenata typica, aber Blatter ganzrandig,
kleiner, spatelformig ausgerandet, Kirzer gestielt; Sudargentinien. — Wieweit die eben
genannten Varietaten wirklich zu D. crenata Regel gehoren, miifite erst eine ein-
gehende Untersuchung /.eigen. Sie sind hier wegen ihrer nicht oder kaum gesagten
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Blatter zu D. crenata gestellt. Doch ist es leicht moglich, dafi sie in anderen Merk-
malen teilweise der D. serratifolia (Vent.) Stapf entspredien. Wahrscheinlich wiirde
es sich bei Untersuchung eines grofien Materials zeigen, dafi weitgehende Obergange
zwischen alien diesen Formen vorhanden sind.

Fraglich ist Colletia stipellacea Phil., eine Art, die Reiche (Fl. Chile II, 17) zwi-
schen Discaria und Colletia stellt. Zwergstrauch, niederliegend, beblattert, die Blatt-
narben nicht in der Mitte des Knotens beiderseits zusammenfliefiend (also keine
Discaria). Bliiten einzeln in den Blattachseln, langgestielt (Bliitenstiel bis 15 mm lang);
die Antheren offnen siA mit L.angsspaltcn; Chile, Provinz Coquimbo, Cordillera
de Illapel. — Colletia tomcntosa Phil. (Notophaena tomtrAosa Miers) ist nach Reiche
zu streithen; es handelt sich uni eine anomale Pflanze (Reiche 1. c. 18). — Colletia
nivalis Phil, wird von. Reiche 1. c. 16 zu Discaria »serratifolia", d. h. also D. crenata
Regel var. magellanica gestellt (siehe oben).

A u s z u s c h l i e f i e n d e A r t e n : Discaria pauciflora Hook, f. (D. parviflora
Hook. f. ex Miers) = Scutia pauciflora (Hook, f.) Weberbauer. — Discaria apbylla
Meyen (Peru, Chuquito) siehe unter Collelia ferox Gill, et Hook.

Discaria crenata Regel ist seit 1842 in England in Kultur, sie ist dort weitgehend
winterhart. Jetzt werden in Europa aufier verschiedenen Varietaten von D. crenata
auch D. australis und D. toumatou kultiviert.

Die Gattung Discaria verbindet durch ihr Areal das gemafiigte Sudamerika mit
Neuseeland und Australien. Bemerkenswert ist, dafi die Sektion Noto pbaena, der
chilenische, wegen der vorhandenen zahlreichen Blatter mehr mesophytisch zu nennende
Formenkreis, in Neuseeland wiederkehrt (D. toumatou), wahrend der argentinische
Typus (Sektion Eu discaria) jenseits des pazifischen Ozeans in Tasmanien,
Victoria und Neusudwales wieder auftritt (D. australis).

51. Adolphia Meisn. Gen. (1837) 70; Weberbauer in E. P. 1. Aufl. HI*, 423. —
Fiinf Sep. mit spreizenden Zipfeln. Fiinf Pet., so lang wie die Kelchlappen, stark
kapuzenformig. Fiinf Stam.; die Antheren offnen sich mit einem hufeisenformigen
Spalt auf der Innenseite. D e r D i s k us b e k l e i d e t d e n h a l b k u g e l i g e n
A c h s e n b e c h e r v o m G r u n d e b i s f a s t z u m R a n d . Ovar zuerst drei-
wulstig, fast frei, spater mehr kugelig, dreifacherig; Griff el an der Spitze nur un-
deutlich dreilappig. Frucht lederig, etwa in der Mitte vom freien Kelch umgeben;
die drei Fruchtfacher springen an der Innenkante auf, die Klappen der Frucht rollen
sich zuriick. Keimblatter rundlich; Keimling an der Ruckseite der Karpelle, konvex.
— Zweige in jiingerem Zustand kurz behaart, o h n e L e i s t e n z w i s c h e n d e n
N e b e n b l a t t p a a r e n . B l a t t e r , wie die Aste, gegenstandig, ganzrandig, f r u h
a b f a 11 e n d. Nebenblatter dunkelbraun, starr, etwa 1 mm lang, ziemlich dauernd.
Die Bliitenbuschel sitzen an sehr gestauchten Kurztrieben unter den Dornen, in der
Stellung serialer Beiknospen.

Die Gattung ist benannt nach A d o 1 p h e Theodore B r o n g n i a r t , geb.
14. Januar 1801 zu Paris, gest. dort 19. Februar 1876 als Prof, der Botanik; schrieb
besonders iiber fossile Pflanzen, iiber Pilze, iiber Rhamnaceen und andere Familien;
sehr wichtig fiir die Systematik der Phanerogamen ist seine Enumeration des genres
de plantes cultives au Museum d'histoire naturelle de Paris (1843, 2. ed. 1850).

Ein bis zwei Arten: A. infesta (H. B. K.) Meisn. (Ceanothus infestus H. B. K.;
Colletia infesta Brongn.); Niederkalifornien bis Chihuahua, Zacatecas, Hidalgo und
Oaxaca; West-Texas; von Mexiko nach Neumexiko und Arizona hinreichend. 1,5 bis
2,5 m hoher Strauch, dichtastig, die Aste griin, dornig, kahl oder etwas behaart;
Nebenblatter bleibend; Bliiten klein, in den Achseln gebiischelt; Frucht steinfruchtartig.
Volksname in Durango: J u n c o " . — A. californica S.Wats., angegeben von
Mexiko und dem nordl. Niederkalifornien, sowie San Diego und Monterey in Kali-
fornien; vielleicht nicht als Art von A. infesta abzutrennen (P. S t a n d 1 e y , Trees
and shrubs of Mexico in Contrib. Nat. Herb. 23, Part 3 (1923) 718). Blatter kreis-
formig bis langlich-eiformig (bei A. infesta linealisch bis langlich-lanzettlich), Pet.
etwas breiter kapuzenformig als bei A. infesta. Fig. 43 rechts.

52. Colletia Commerson ex Juss. (1789) 380; Weberbauer in E. P. 1. Aufl. Ill5 ,
423. — Vier bis sechs Sep. und Stam. Pet. bei den sicher hierher gehorenden Arten

PHamenfamilien, 2. Aufl., Bd. 20 d 11
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fehlend. Kelchrohre zylindrisch oder krugformig-rohrig, adit- bis zehnstreifig, die
freien Kelchlappen zuriickgekriimmt, innerwarts mit einem vorspringenden kleinen
Kiel und apikalem Kallus, Knospendeckung valvat. Stamina zwisdien den Kelch-
lappen, seltener unterhalb des Schlundes inseriert, Antheren mit seitlidien, oft auf der
Innenseite verschmelzenden Langsspalten (wrima hippocrepica late hiante") sich offnend.
Diskus mit freiem, eingerolltem Rande, zuweilen undeutlich. Ovar kugelig, drei-
furchig, dreifacherig; Griff el dreilappig. Frucht trocken, annahernd kugelig, dreifurchig,
halb von dem Kelchtubus umgeben, in drei Kokken zerlegbar; jeder der drei Kokken
springt mit ventraler Spalte zweiklappig auf. Samen kaum zusammengeprefit; Testa
aufien glanzend, sehr hart, hornig; Raphe fadig, von der Basis ausgehend, iiber den
Scheitel des Samens hinwcgziehend, auf der unteren Seite zum Hilum zuriickver-
laufend. — Straucher mit sich durchkreuzenden Asten, fast blattlos; Aste dekussiert,
spreizend, Seitenastchen dornig; Dornen rund oder abgeflacht. K e i n e L e i s t e n
z w i s c h e n d e n N e b e n b l a t t p a a r e n . Blatter meist verkehrt ei- bis spatel-
formig, klein-gcsagt, h i n f a l l i g , klein. Bliiten weifi oder weifirosa, hangend.

L i t e r a t u r : J. M i e r s , Contribut. to Botany I (1851—1861) 251—266, Taf. 34—36. —
C. R e i c h e , FJ. Chile II (1898) 17—21. — N. E. B r o w n , Colletias, in Garden. Chronicle
3. Ser. 60 (1916) 108—109, 121, 131—132.

Die Gattung ist benannt nach Philibert C o l l e t , geb. ll.Februar 1643 in
Chatillon-les-Dombes, gest. dort 30. Marz 1718; Verf. von Lettres sur la botanique,
1697, und Catalogue des pi., Dijon 1702.

Colletia Commerson ex Juss. ist nomen conservandum gegeniiber Colletia Scopoli,
Introd. (1777) 207 (= Celtis L.); Sprague in Kew Bull. (1940) i l l .

L e i t a r t : Colletia cruciata Gill, ex Hook, in Hook. Bot. Misc. I (1830) 152,
t. 43.

Etwa 17Arten im siidlichen Sudanierika, meist aufierhalb des tropischen Teils.
Einzelne Arten gehen in den Anden bis iiber 3000 m Meereshohe. Der Index Kewensis
nennt insgesamt 44 Arten, davon gehort aber in Wirklichkeit mehr als die Halfte zu
anderen Gattungen, besonders zu Discaria, aber auch zu Trevoa, Condalia und Scutia.
In der Arbeit von J. M i e r s (siehe oben) sind ebenfalls zu viele Arten angegeben, die
schon R e i c h e (siehe oben) grofienteils als Varietaten zu anderen Arten gestellt hat.
N. E. B r o w n (1916) konnen wir in seiner Auffassung nichr folgen, dafi die ortlick
getrennten Varianten bei Colletia als Arten aufzufassen seien (1. c. S. 132). Be-
obachtungen in der Kultur haben gezeigt, dafi die Gestalt der Dornen, die in erster
Linie als Artmerkmal verwendet wird, grofien Variationen unterworfen ist. Wahr-
scheinlich sind von den unten angefiihrten Arten noch einige zu streichen und zu
Varietaten zu reduzieren.

A. Stam. in der Kelchrohre, unterhalb der Dffnung eingefiigt. Dornen dicht und
zahlreich, oft stark behaart: C. ulicina Gill, et Hook.; Chilenische Anden, auch in
Kultur. Hierher vielleicht auch C. valcnzuela Bert, ex Steud., die aber Miers zu
C. hystrix stellt.

B. Stam. an der Miindung der Kelchrohre eingefiigt. — I. Dornen durchaus
zylindrisch. — a) Seitenastchen der Sprosse wenig verzweigt, Zweigsysteme also
ziemlich einfach. 1. Kelchrohre aufien kahl: C. spinosa Lam. (non Miers) emend.
Suessenguth. Sammelart. (C. spinosissima J. F. Gmelin). — var. miersii Suessenguth
(= C. spinosa Miers, non Lam.), mit drehrunden oder fast drehrunden Dornen und
fast sitzenden Antheren; andines Sudamerika, nordlich bis Peru, ostlich vielleicht bis
Uruguay und Siidbrasilien (?), auch kultiviert. — Hierher var. pungens (Miers) Reiche
mit der forma tomentosa (Phil.), bei dieser das Filament mehrmals langer als die
Antheren, die Bliiten kleiner als bei C. spinosa typica. — var. armata (Miers) Reiche
(C.valdiviana PhiL; C. spinosa var. valdiviana (Phil.) Escal.). Dornen etwas gebogen;
Sudchile, Provinz Valdivia und Llanquihue, Mittel-Argentinien, Rio Negro. — Mit
var. pungens verwandt ist var. assimilis (N. E. Brown) Suessenguth; sie unterscheidet
sich von pungens durch langere Bliitenstiele und grofiere Bliiten; Argentinien, Provinz
Cordoba. — var. cataphracta (Miers) Reiche, mit etwas diinneren Zweigen; Chile. —
var. intricata (Miers) Reiche, mit diinneren Zweigen als C. spinosa typica, und fast
sitzenden Antheren (die von cataphracta gestielt). Von Reiche zu C. ferox gestellt,



Colletia 163

nach meiner Ansicht indes zu Unrecht. — Verwandt mit intricata ist var. trifurcata
(N. E. Brown) Suessenguth (C. trifurcata N. E. Brown). Letztere mit grofieren Bliiten
und breiterem Rand gegen den nektarabsondernden Diskus hin; Uruguay: Rio Negro.
— C. tenuicula (Miers), mit sehr diinnen Asten und Dornen: nach einem Fragment
beschrieben und vielleicht nur eine Standortmodifikation, gehort auch in die Nahe von
C. spinosa Miers. — Ferner verwandt C. kunthiana Miers, mit braunen Zweigen und
etwas gekriimmten Dornen. Ob eigene Art? — Es sei noch hervorgehoben, dafi sich auch
die Varietaten intricata, tenuicula, trifurcata, spinosa typica durch sehr kurze Fila-
mente, also fast sitzende Antheren auszeichnen, wahrend pungens, armata und cata-
phracta langergestielte Antheren haben. Die Verzweigungsform leitet bei manchen
Formen von C. spinosa zu dem Typ b (siehe weiter unten) iiber. — [2. Kelchrohre
aufien behaart, Seitenzweige sehr lang, Dornen kurz, nicht sehr starr, schwach. Pet.
vorhanden. Pflanze vom Habitus einer Discaria: (C. foliosa Rusby) siehe unter Kentro-
thamnusj. — b) Seitenaste wiederholt verzweigt. — 1. Dornen krautig, lang, biegsam:
C. spartioides Bert, ex Colla; Insel Juan Fernandez. — 2. Dornen holzig, hart. —
a) Internodien der Aste deutlich; Antheren sehr kurz gestielt: C. ferox Gill, ex Hook.
(C. horrida Brongn.); Chile, Fig. 44 C, D. — Antheren langgestielt: C. ferox var.
dumosa (Miers), wohl = C. dumosa Phil.; Chile. — Sehr nahe stehend: C. ferox var.
veprecula Miers (von Reiche als var. zu C. spinosa gestellt); Antheren aber ebenfalls
langer gestielt; Chile. — Weiterhin nachstverwandt: C. aciculata Miers. Kaum eigene
Art. — Auch C. invicta Miers wird von Reiche als Varietat zu C. ferox gestellt. —
Es ist sicher, dafi zahlreiche Formen der C. spinosa- und der C. /erox-Gruppe vor-
handen sind, die als Lokalvarietaten erscheinen. Sie genau zu gliedern, wird spater
nur an Hand eines grofien Materials moglich sein. N. E. B r o w n hat hervorgehoben,
dafi C. spinosa Miers und C. spinosa Lam. nicht dasselbe sind. — Mit var. invicta
(Miers) Reiche ist verwandt: var infausta (N. E. Brown) Suessenguth. Pflanze ganz
kahl (invicta hat klein-behaarte Zweige und Dornen und einen weiteren Kelchtubus);
Chile. Bild in Gard. Chronicle (1916) 132. — 0) Tnternodien so kurz, dafi der Ein-
druck entsteht, die Astchen seien fast quirlig gestellt: C. hystrix Clos; Chile: mit var.
brevispina (Phil.) Reiche. — II. Dornen irgendwie, wenigstens an der Basis (C.
weddelliana Miers), abgeflacht. — a) Die Ansatzflachen der Dornen nehmen fast die
ganze Lange des Internodiums ein: C. cruciata Gill, et Hook. (C. bictonensis Lindl.;
Colletia paradoxa (Spreng.) Escalante; Condalia paradoxa Spreng.); Siidbrasilien,
Uruguay, Nordargentinien. Die Art (Fig. 44 A, B) ist ausgezeichnet durch die stark
seitlich abgeplatteten, breiten Zweigdornen; iiber deren Morphologie siehe den allge-
meinen Teil am Anfang der Familie; C. cruciata ist auch vielfach kultiviert anzu-
treffen. — b) Die Ansatzflachen der Dornen nehmen nur einen kleinen Teil der
Internodien ein: C. atrox Miers; Argentinien. — In die Nahe gehort: C. weddelliana
Miers (C. insidiosa Reissek), deren Dornen nur an der Basis abgeflacht, sonst aber
drehrund sind; Bolivia, z. B. in der Buschvegetation der lllampu- und Illimanikette;
Siidbrasilien, Uruguay, Misiones in Argentinien. — Wahrend die bisher genannten
Arten der /ero*-Gruppe sehr kurze, nicht herausragende Stam. aufweisen, besitzt
C. exserta Klotzsch ex Reissek (Siidbrasilien) langere, frei vorstehende Stam., aufier-
dem schmalere Dornen.

Z w e i f e l h a f t e A r t e n sind: C. velutina Spreng. Syst. I (1825) 771 (Brasilien).
— Colletia stipellacea Phil, in Linnaea 33 (1864) 36; Chile. Reiche fiihrt in der Flora
von Chile II diese Art nach Discaria und vor Colletia auf. Sie nimmt eine Zwischen-
stellung zwischen beiden Gattungen ein, denn die Nebenblatter sind nach Philippi an
jungen Asten nicht durch eine Querlinie verbunden wie bei Colletia, dagegen zeigt sich
diese Verbindung an alteren Zweigen. Petala sind vorhanden; ein sehr kleiner Strauch;
Chile, Provinz Coquimbo.

Nicht zu Colletia gehort: Colletia disperma Moc. et Sesse ex DC. Prodr. II
(1825) 29. Diese mexikanische Pflanze ist wahrscheinlich zu Microrhamnus zu stellen.
— Colletia nivalis Phil, gehort zu Discaria. — Colletia ephedra Vent. Choix (1803),
t. 16 = Retanilla ephedra (Vent.) Brongn. — Colletia tetragona Brongn. (Scypharia
tetragona Miers) = Citharexylum spinosum H. B. K. (Verbenaceae), nach Weberbauer
in Field Mus. Chicago, Nat. Hist. Bot. VIII 2, Publ. 278 (1930) 83. — C. foliosa

11*
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Rusby = Kentrotbamnus foliosus (Rusby) Sucsseng. — CoUetia Scopoli, Introd. (1777)
207 (Rhamnus iguanaeHS Jacq. 1760) = Ccltis L. {Ulmaceae)\ Celtis iguanaca (Jacq.)
Sargent, Silva VII (IS95) 64; nadi Urban, Plumiers l.cbcn und Schriftcn (1920) 158.
— Coletia Veil. PL flumin. (1825) 32 = CoUetia BadJ. Knch. (1841) 69; Post et
O. Kuntze, Lexicon (1904) 136 = Mayaca AubL (Mayacaceae).

Nuty . cn i C, spinosa bcsitzt ein purgiercnd wirkcndcs Holz, aus dem in
firasiticn eiiie alkohotischc, gc^en VC'cdisclficbcr gebrauchliche Tinktur bercirct wird.
Ahnlidie Eigcnsdiaftcn kommcn den iibrigen ArtL-n zu.-

Fig. 45. Kafirotbamnus pcnnintrviits Suossvng, ct Overk. Zwctg mit illuten. 'A nat. Grofle.
G z . R. Gocppinger,

53. Kentrothamnus Suesscngurh cr Overkott
in Feddc, Report. L (1941) 326. — HabituclJ und
in dcr Blutcnform .in CoUetia erinncrnd. Flint
Sep., Pet, und Stam. Adisenbcchcr innen kahl,
n>hrig-glockig, die frcicn Lappcn der Sep. inncn
mit schwachcrn Kiel und ohnc apikalen Kallus.
Stamina am Sdilundf zwischen den Kelch-
lappcn inseritrt; Anthcrcn offnen sidi mit Langs-
spa I ten. Diskusgewcbc am Grundc des Adisen-
bediers dicstn auskfeidend: filnf ± rcditcckî L-
Fddei unterhalb dcr Keldilappen, am obcrcn
Endc m i t e i n c r Q u c r s p a l t e c t v a s g e -

pof fae t (K. perm.) odcr mit 5, die untcren
Tcile der Staminalncrven deckenden, Jappen-
formiRen Feldern (if. foliosus). Ovar dreifachmg;
Onttcl wic bei Collcttd, kahl. I-rudit unbekannt.
— In den obercn Blattadiscln der Scjtentricbe

Kcnlrolhamtil(i p

. rt Overk. Bliitc im
sdmitt und Ulan,
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Dorncn. Zwcigt kurz behaart, sehr surr* ebcnso wic die Dornen im Qucrsdinitt rund.
Blotter Mein (bis etwa lem lang) kurz bebaart, f i e d e r n e r v i g . Bliiten zu einer
bis drci in dtrn unteren Blattachscfn der dornij;cn Seiicntriebc, mi? glcichlangcn Sticlen,
auRcn behaart, innen kahL

KtvTpov Stnchcl; f/uMvo? Busdi, Gcbiisdi.
Zwei Arten in Bolivien: K. pennhiervws Sucssenguth et Overkott. Fig. 45 u. 46.

•— K. foliosus (Rusby) Sucssenguth (Collctia foliosa Rusby in Mem. Torrcy Boc.
Club 3, III (1903) 16).

Tribus V. Gouanieae
Gouanieae Rcfssuk in H n t l t i d u T G e n . ( 1 8 4 0 ) 1 1 0 2 . D i e l i l i i tcn nc igen 2 u m T c i l

{Gouania) ?.ur E ingcsch l ech t i ^kc i t . Funf Sep . , P e t , u n d S t a n i . D i e A n t h c r e n s p r i n g e n
m i t se i r l ichen L a n g s s p a l r c n auf . D e r D i s k u s k i c i d c t den fre ien T e i l des A d i s c n b c c h c r s
a u s , z u w c i l e n s ind d i e D i s k u s s e g m e n t c v o r d e n S e p . i n L a p p e n a u s g e z o g e n . Set ten fchlr
d e r D i s k u s . F r u c h t k n o t e n s e i t l i c h v o l l i g m i t d e m A c h s e n b c c h e r
v c r e i n t ( a l s o u n t c r s t S n d i g ) , ACT A c h s e n b c c h e r n a c h o b e n t i b c r d e n
F r u c h t k n o t t n h i n a u s v c r l a n g t r t . F r u c h I t r o c k e n , d e n f re ien T c i l
des A c h s c n b e d i c r s a n di-r Sp i t ze r r a g e n d , m c i s t u n i t l a n g s v c r l a u f e n d c n ,
y o n d e n K a r p c l l r a n d e r n g e b i l d c t e n F 1 5 g e 1 0 v e r s e h e n , m c i s c
in d r c i T e i l f r H c i i re ? . c r f a 11 e n d , d i e gc^ -bhn l i ch ein in S t r a n g e s id i auf -
Joscndcs tifittelsiulcbCB zuriiMassen* Samcn rrtic Icderigcr bis harrcr Schale.

Fig. 47. PU-uraatboJes orbkttlare fWftlpO Weberbauttf, Z-weiR mit BUUca u"d I Kidittn. — Nach
A, W e b e r b a u c r in E. P. LAofL U1B, Tig. 207.

— K r a m e r , pufre&te Straudier odcr rankentragcttdc Klcitcrstraudier. Die Kanketi
entspreebfn umgewandelrcn Blurcnscanden (sichc oben .Vegecatkmsorgaiie")j Blatter-
abwcdisclnd, ftcdcrncrvig odcr rt'duziert (cm Tcil der CntmenaTht-Ancn, Helitots
tpardoide$) und mit schwadicr N<rrvatur> — Etwa 82 Arten.
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54. Pleuranthodes Weberbauer in E. P. 1. Aufl. I l l* (1896) 424. — Fiinf Sep.,
Pet. und Stam. Diskus in fiinf breite und kurze, vor den Sepalen stehende Lappen
ausgezogen. Ovar zwei- bis vierfacherig. Griffel zweispaltig. F r u c h t z w e i - b i s
v i e r f l i i g e l i g , anscheinend nicht auf springend, ein- bis viersamig. — A u f r e c h t e
S t r a u c h e r mit kreis- bis langlich-eiformigen, ganzrandigen Blattern. B 1 ii t e n in
s e i t l i c h e n , o f t s e h r l a n g g e s t i e l t e n D i c h a s i e n .

Der Gattungsname leitet sich ab von TrAeupd (Seite) und &v#wbnc (blumenartig,
blumentragend).

Zwei Arten auf den Hawaii-Inseln: P. orbiculare (Walp.) Weberbauer {Gouania
orbicularis Walp. in Nova Acta Nat. Cur. XIX, Suppl. I (1843) 323), Fig. 47; Frucht
in ihrer ganzen Lange gefliigelt, die Fliigel iiberall annahernd gleich breit; Kelch tief
geteilt: Insel Oahu. — P. hillebrandii (Oliver) Weberbauer (Gouania hillebrandii Oliver
ex Hillebrand, Fl. Hawaii Isl. (1888) 83), Kapsel nur im oberenTeil deutlich gefliigelt,
Fliigel der Frucht also nach unten zu sehr verschmalert; Kelch kurz fiinflappig; Insel
Maui. — Beide Arten vielleicht durch Zwischenformen verbunden.

55. Gouania Jacq. Select, stirp. amer. hist. (1763) 263; Weberbauer in E. P.
1. Aufl. I l l5 , 425. — Lupulus [Mill. Gard. Diet. 1739] O. Kuntze Rev. gen. I (1891)
117. — Gouana L., Spec. pi. ed. 2 (1763) 1663. — Govana All. Misc. taur. V (1773)
93. — Retinaria Gaertn. Fruct. II (1791) 187. — Govania Raddi in Mem. Soc. ital.
sc. Modena XVIII , Fis. (1820) 394, 395; non Wallich (1847—49). — Gossania Walp.
in Nova Acta Acad. nat. cur. XIX, Suppl. I (1843) 323. — Naegelia Mor. System.
Verz. Pfl. Zollinger (1846) 20. — Gnania Tul. in Ann. sc. nat., 4. ser. VIII (1857)
129. — Fiinf Sep., Pet. und Stam. Fiinf D i s k u s l a p p e n vor den fiinf Sepalen,
diese bei den einzelnen Arten v e r s c h i e d e n gestaltet, oft an der Spitze mit einem
Mitteleinschnitt. Diskus kahl oder behaart. Die Antheren offnen sich mit Langsspalt.
Griffel dreispaltig; O v a r u n t e r s t a n d i g gegeniiber dem freien Teil des Achsen-
bechers, dreifacherig, unter der Mitte des Diskus. F r u c h t bei den meisten Arten (bei
alien?) d r e i f l i i g e l i g ; Fruchtfliigel gerundet; das Mittelsaulchen der Frucht lost
sich in sechs Strange (drei Strangpaare) auf; die drei Teilfruchte bleiben an den oberen
Enden je eines solchen Strangpaares langere Zeit hangen, sie springen entweder gar
nicht auf oder mit einem engen, langs der Innenkante verlaufenden Spalt. Embryo
obovat, plankonvex; Testa hornig, glanzend; Endosperm diinn. — Straucher, meist
klimmend, einige Arten bis iiber 20 m hoch, mit Ranken in der Bliitenstandsregion.
Blatter alternierend, gestielt, fiedernervig oder mit drei, von der Blattbasis ausgehen-
den Hauptnerven, ei- oder herzformig, ganzrandig bis gesagt oder gezahnt. Behaarung
mehr oder weniger stark oder fehlend. B l i i t e n z u m T e i l p o l y g a m , in kleinen,
kurz gestielten bis sitzenden Knaueln oder Zymen, welche sich zu seitlichen oder end-
standigen reichbliitigen Infloreszenzen vereinigen. Diese haben die Form einfacher
oder kurzrispig zusammengesetzter Ahren oder Trauben. — Habituell erinnert
Gouania an gewisse Sapindaceae-Eupaullinieac wie etwa Paullinia.

L i t e r a t u r . - T u l a s n e i n Ann. sc. nat. 4. ser. VIII (1857) 131. — P. C. S t a n d l e y ,
Trees and shrubs of Mexico, in Contrib. U. S. Nat. Herbar XXIII (1920) 711—712. — M. L.
G r e e n , The african species of Gouania, in Kcw Bull. (1916) 197—200. — Weitere Literatur
bei den einzelnen LHndcrn.

Die Gattung ist benannt nach Antoine G o i i a n (nicht Gouan), geb. 15. Dezember
1733, Professor der Botanik zu Montpellier, Verbreiter des Linneischen Systems in
Frankreich, Verfasser mehrerer Floren von Montpellier und anderer botanischer
Schriften; starb 1. Dezember 1821.

L e i t a r t : Gouania glabra Jacq. 1. c. 264, t. 179 f. 40 = Gouana domingensis
L. Spec. pi. ed. 2 (1763) 1663 = G. lupuloides (L.) Urban, Symb. Antill. IV (1910)
378 [Banisteria lupuloides L. Spec. pi. (1753) 427]; vgl. auch Urban, Symb. Antill.
VIII (1920) 401.

In alien tropischen Gebieten mit Ausnahme der Inseln im Sudteil des mittleren
Pazifik (Paumotou, Samoa usw.), hier und da in das subtropische Gebiet hinein-
reichend.

Im ganzen werden etwa 66 giiltige Arten angegeben. Diese sind jedoch zum Teil
wenig verschieden und durch Obergangc miteinander verbunden. Ein Versuch, die
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ganze Gattung systernatisch zu gliedern, ist bisher nicht unternommen worden. Im
folgenden sind daher notgedrungen die Arten nach den verschiedenen Gebieten ein-
geteilt. Schon O. K u n t z e (Rev. gen. pi. 117—120) wollte die Artenzahl von Gouania
sehr beschranken. Sein Vorschlag, iiberhaupt nur e i n e Art (G. domingensis L. =
G. lupuloides (L.) Urban) gelten zu lassen, geht allerdings zu weit. Nach K u n t z e ist
die Lange der Diskuslappen, die friiher zur Unterscheidung der Arten benutzt wurde,
sehr unbestandig, die Behaarung des Diskus geht in der Regel mit der der iibrigen
Pflanze Hand in Hand und lafit wie diese die verschiedensten Abstufungen erkennen.
Die Breite der Fruchtfliigel wechselt haufig an einem und demselben Individuum,
ebenso die Gestalt der Bliitenstande und Blatter. Die Ausbildung der Organe ist auch
verschieden, je nachdem die Pflanze klettert oder keine Gelegenheit dazu findet. Ferner
liegen auch die Friichte keineswegs von alien bisherigen Arten vor. Dazu kommt noch,
dafi die Polygamie, deren Verbreitung allerdings noch nicht feststeht, bei Gouania-
bliiten die Beurteilung des systematischen Wertes einiger Merkmale erschwert. "Wie
grofi die Variationen ein und derselben Rasse sein konnen, miifite am besten durch
Beobachtungen an Ort und Stelle festgestellt werden. Nach W e b e r b a u e r ist der
Diskus bei den zahlreichen, von ihm untersuchten palaotropischen Arten immer kahl,
obwohl die Pflanzen sonst vielfach eine sehr starke Behaarung zeigen. Dieses Merkmal
lafit sich also zur Unterscheidung von einer Gruppe der neotropischen Arten ver-
wenden. (Vgl. die brasilianischen Arten.) Eine genaue Beschreibung der Gouania-Fruditc
findet sich bereits bei Gaertner (De fructibus ct seminibus plantarum II (1791) 187 und
Taf. 120, Fig. 4). Die Fliigel entwickeln sich an den Friichten oft sehr spat, man darf
sich durch das Aussehen nicht ganz reifer Friichte nicht verleiten lassen, die Frucht
iiberhaupt fur ungefliigelt zu halten.

Als polygam werden angegeben: G. polygama (Jacq.) Urban, G. tiliaefolia Lam.,
G. mauritiana Lam., G. leptostachya DC. Als zwitterbliitige Art gilt G. lupuloides
(L.) Urban. Wie es in dieser Beziehung mit den iibrigen Arten steht, bedarf der
Untersuchung.

I . O s t i n d i e n , A n d a m a n e n , H i n t e r i n d i e n , S i a m , I n d o c h i n a ,
H a i n a n , M a l e s i e n , N e u g u i n e a , P h i l i p p i n e n . Etwa acht Arten.
C. L a u t e r b a c h , Rhamnaceen Papuasiens, in Engl. Bot. Jahrb. 57 (1922) 335
bis 340, mit Taf. auf S. 337. — A. Diskus fiinflappig, glatt. — I. Diskus-
lappen pfriemenformig. — 1. Unterste Seitennerven gegen den Blattrand hin
verastelt. — a) Blatter vorn zugespitzt. —- a) Blatter gegen die Spitze hin
fein-gekerbt oder -gesagt, unterwarts filzig, hier graubraun kurzzottig be-
haart, unterste Seitennerven zur- Mitte ansteigend; Bliiten weifiwollig behaart,
Diskus kahl; G. javanica Miq. (G. obtusifolia Vent.); Malaiische Halbinsel,
Java, Sumatra, Celebes, Indochina, China (Kweichou), Hainan, Siam, Philippinen.
Abbildung: K o o r d e r s , Suppl. Fl. NO-Celebes II (1922), Taf. 57. — fi) Blatter
gekerbt-gesagt, beiderseits kahl, hautig, die untersten Seitennerven hoher als bis zur
Mitte ansteigend. Blatter langer und Bliiten ein wenig grofier als bei G. leptostachya,
Griffelaste zwcimal so lang: G. napalensis Wall.; Nepal, Sikkim. — b) Blatter am
Scheitel etwas abgerundet, unterwarts schwach rotfilzig: G. brandisii Hassk.; Malaiische
Halbinsel. — 2. Unterste Seitennerven nicht astig, Blatter lederig, beiderseits kahl:
G.andamanica King; Andamancn. — II. Diskuslappen vorn gestutzt. — Obere Blatter
herzformig oder annahcrnd hcrzformig, Bluten in Kopfchen, diese kuzgestielt: G.
fimbriata Reissek ex Lauterbach; Philippinen. — HI. Diskuslappen lineal, an der
Spitze ± ausgerandet. Blatter gekerbt oder gekerbt-kleingezahnt. — a) Blatter beider-
seits kahl: G. leptostachya DC. (G. microcarpa Rolfe non DC; G. domingensis
Blanco; G. retinaria DC.?); Ostindien, auch im tropischen Himalaya bis etwa 1300 m,
Assam, Hinterindien, bis Indochina ostwarts, Malesien, Philippinen1, Neuguinea. Die
Bliiten werden als polygam angegeben. Blatter beim Typus grob gekerbt, Bliitenstande
sehr lang, Friichte ziemlich grofi, nicht immer deutlich gefliigelt. — ft) Blatter unter-
warts etwas filzig: var. subtomentosa Lauterbach; Malaiische Halbinsel, Sumatra. —
B. Diskus fiinfeckig, die Seiten flach ausgerundet. — a) Diskus filzig, Blatter beider-

1 Nadi M e r r i l l , Spec. Blancoanae (1918) 245, gehort die gewohnlidie Form von Luzon
cher zu G. microcarpa DC. als zu G. leptostachya DC.
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seits kahl, ziemlich ganzrandig, Friichte geflvigelt, klein (etwa wic die von G. richii
A. Gray, Fidschi-Inseln, siehe dort): G. microcarpa DC. (G. integrifolia Kurz; G.
leptostachya Vill. non D C ; G. tiliaefolia Rottb. non alior.); eine Sammelart. Ost-
indien, Hinterindien, Malesien, Neuguinea. — b) Diskus kahl. — 1. Blatter fast ganz-
randig, nur an der Spitze klein papillos gezahnt, beiderseits kahl: var. papuana
Lauterbach; Neuguinea. — 2. Blatter papillos gezahnt, hautig, am Grunde herzformig:
var., novo-hibernica Lauterbach; Neumecklenburg. — c) Diskus ganz fein gerunzelt. —
1. Blatter beiderseits kahl: var. rugulosa Lauterbach; Neuguinea bis 1500 m. —
2. Blatter unterseits etwas filzig: var. mollis, Lauterbach; Neuguinea. — Hierher wohl
auch G. nematostachya Reissek ex Lauterbach, Blatter geschnabelt, unterseits etwas
filzig oder kahl, Diskus durch runzelige Furchen zehngeteilt; Philippinen. — Die Ver-
einigung von G. microcarpa DC. und G. leptostachya DC. zu einer einzigen Art
empfiehlt sich nicht, da schon die Fruchtgrofie beide allzusehr unterscheidet. — Die
Verbreitung und Gliederung bedarf im einzelnen noch sehr der Untersuchung. — In
ihrer systematischen Stellung nicht sicher bekannte Arten: G. dasyantha Miquel, Ost-
indien (Canara); G. dentictdata Smith, Ostindien; G. laxiflora Tul., Malakka. Sparlich
behaart, Diskuslappen vor den Sepalen ziemlich lang ausgezogen.

II. A f r i k a (Festland), fiinf Arten. — I. Unterseitc der Blatter nur auf den
Nerven behaart. — a) Friichte kahl, 9 mm lang, 11 mm breit: G. longipetala Hemsl.;
Franzosisch-Guinea und Kongo bis Angola, sowie Fernando Poo. Weit verbreitet im
tropischen Westafrika. — b) Friichte kahl, 15—17 mm lang, 15—18 mm breit. In-
floreszenz lockerer: G.mozambicencis M. L. Green; Portugiesisch-Ostfrika. — II. Unter-
seite der Blatter filzig oder samtig behaart. Diskuslappen vorn ± gestutzt; junge
Zweige rostrot-filzig. — a) Friichte dicht behaart: G. pannigera Tul.; Portugiesisch-
Ostafrika, Mittel- und Nordwest-Madagaskar. — b) Friichte schwach behaart; G.
longispicata Engl. (G. sereti De Wild.); tropisches Ostafrika, Nyassa-Land, Rhodesia;
Belgisch-Kongo. — Vielleicht in Ostafrika auch G. tiliaefolia Lam., siehe unter III.

III. M a d a g a s k a r u n d C o m o r e n (etwa sieben Arten): 1. K a h l oder
sparlich behaart. Diskuslappen vor den Sepala ziemlich lang ausgezogen: G. glandulosa
Boiv. ex Tul. Bild bei Grandidier. Hist. Madag. (Pi.) Atlas, t. 288 (1894); Madagas-
kar. — G. lineata Tul.; Madagaskar. — 2. Dicht behaart. Diskuslappen gestutzt, kurz.
G. myriocarpa Tul., nahe verwandt mit G. maurhiana Lam.; Madagaskar. — G.
aphrodes Tul.; Madagaskar. Abbildung bei Grandidier, t. 287. — G. eriocarpa Tul.;
Comoren. — G. pannigera Tul. (siehe auch unter Afrika). — Vgl. ferner G. mauri-
tiana Lam. am Schlufi des folgenden Abschnittes. — M a s k a r e n e n . 1. Blatter nur
in jungem Zustand an den Hauptnerven der Unterseite seidig: G. tiliaefolia Lam.
(G. stadtmannii Willd.), siehe unter lndien; Mauritius, Bourbon, Seychellen. Bliiten
polygam. F r u c h t angeblich fliigellos. Hierher als synonym wohl auch G. retinaria
D C ; Mauritius, Seychellen, die allerdings Von manchen als eigene Art angesehen wird.
— Als nahe verwandt wird angegeben, aber nicht nahcr beschrieben: G. comorensU
Engler, mit eiformigen, nicht herzformigen Blattern, vgl. E n g 1 e r, A., Pflanzenwelt
Afrikas III2 (1921) 115. — 2. Blatter beiderseits dauernd seidig: G. mauritiana Lam.:
Reunion, Bourbon, Comoren, Madagaskar (dazu G. sericea Sieber?). Bliiten polygam.

IV. A u s t r a l i e n , N e u k a l e d o n i e n , P o l y n e s i e n , F i d s c h i -
I n s e l n (zusammen fiinf Arten). -- In Queensland kommen zwei Arten vor: 1. Blatter
kurz gestielt, beiderseits dicht filzig, Bliiten grofier als bei anderen Gouania-Arten.
Frucht einschlicfilich der Fliigel etwa 9 mm im Durchmesser: G. australiana F. Mueller;
Strauch. — 2. Blatter langer gestielt, Frucht klein, einschliefilich der Fliigel etwa
4,5 mm im Durchmesser: G. hillii F. Muell. Kleiner Baum. — In Neukaledonien: G.
leratii Schlechter. Frucht nicht bekannt. Zweige zuerst braunrot-feinfilzig, spater ver-
kahlend. — Auf clen Fidschi-Inseln: G. richii A. Gray. Blatter kahl, Friichte klein
(6—7 mm breit, bis 4 mm hoch), ahnlich wie die von G. microcarpa DC. — Auf
Gambier Island, Mangareva: G. mangarevica Fosberg in Bull. Torr. Bot. Club 65
(1938) 607. — Fur die Neuen Hebriden wurde angegeben: G. efatensis Guillaumin,
verwandt mit G. leratii, Blatter aber eiformig, mit Ausnahme der Vorspitze ganz-
randig, unterseits filzig.

V. H a w a i i - I n s e l n : Zwei Arten (iiber zwei andere, friiher zu Gouania
gestellte, siehe unter Pleuranthodes). — Tnfloreszenzen knauelig ahrig, Blatter gekcrbt,
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Kankcn vorhandcn. — a) Ahrcn terminal an Adisdsprossen, Blatter klcin gekcrbt,
bciderseits hlzig, Rankcn zuriickgeroilt, Diskus zehnecki^, k.ihl: G. bhhopii Hillcbrand.
— b) Xhrcn nxilJar, Blatter kahl, stark gekerbt, Ranken dngerolk: G.vhijolia A. Gray.

VI. M i t t c l s m e r i k a u n d W c s t i n d i c n (10 Arten): A . Nebcnblattcr
bleibcnd, blattartig, breiL Blatter unterwlirts blaulichgriin, kahl: G. sttpttUris Mo ;̂. ct
Scssc ex DC. (C. mexicana Mo^. ct Scssrf); Mcxiko, Guerrero, Yucatan und Oaxacsu
— Nahc verwandt: G. pdliida Rose; Mcxiko, Acapulco. Blatter an dcr Basis weniger
herzformig, etWflS starker yczjihnt. BJiitcntraubcn linger, Ncbcnblatter ohnc Spitzen,
rundlich nicrenformig. — B. Ncbenbliitter abfiillij;, linear oder pfricmenformig. Blatter
untcrwarts nidht bJiiulidi, zum mtndest<rn auf dtn Ncrven bchaart. — L Blatter untcr-
warts nur auf den Ncrven bcliaart: G. lnpuloide$ (L.) Urban {Banisteria lupttloide* I
1753; Rbamntti domingemh Jacq. 1760: G, domhtgensis L.; G. glabra ja tq . 1763;
G. ffaJfTtMSCula Stoke*; G. panicuiata Sprcng.); Mexiko, VCestindien, Siidilorida,
Mittelamcrika; Fig. 48, I;i«. 7 H (Bliite). 3—10 m lange Sprossc. In Brirtsdi-Wcst-
indicn heifit die Pflanzc »c h e w s t i c k " . Die Stengel sind bitter und werden in
Jamaika als Ersatz von Hopfcn zum BJcrbraucn vt-rwendet. Das Holz wird zur

Pig. 48. Goxanjii luptthnda (L.) Urban. A bluhender Zwcig niit Rankcn: ft Trudn/.wc:
l Frudit (die vine Tcilfrudit bcreiu .̂ b^ ;̂fall̂ '̂ }, — N.ich A, Vi' c bf r h . i m r in E. P.

l.Aufl. m^ Kg.208.

Anftrtigung von Zahnstodicrn benutzt, in gcpulvertcm Zustand audi als Zusatz zu
Zahnpulvcr, cs soil hcifcam sein fiir das Zahnficisdi. — 11. Blaiter untcrwarts didit
behaart. — a) Rcit'c Frucht schmal Efcflugolt, die FIURCI fttWd 1 mm brcit; G, mexi-
crfn<« Rose; Mcxiko, Sonora und Sinaloa. — b) Reife Frudit brcit gcfiiigclt, die t;liigci
5 mm breit odcr breiter. — 1. Adisc dcr Frudu ctwa 3 mm lang: G.polygama (Jacq.)
Urban (Rbamnus poiygamus Jatq, 1760; G, tomemosii Jacq. 1763; G. crenata Lam.



170 Rhamnaccne (Suessenj;uth)

cum VAT. cordifolia D C ; G. pubcsccns Lam. ex Poiret; Q. martimcensis Poir.); Mexiko,
Westindicn, Mittelamertka, nbrdliehcs Siidamerika. Sprosse dicht feinfilzig. Die Rinde
soli Saponin cnthalren. l;rucht 10—12 mm brcit. — Nahc verwandt G, cm-year pa
Standley. Frucht 1,5 cm breit, 10—12 mm lang, dichter und starker bchaart (ebenso
die Blatter starker bchaart als bci G, polygama Urb.): Honduras. — 2. Achse der
Frueht ciwa 5—6 mm lang: G. con2attii Greenman; Mexiko, Guerrero bis Oaxaca und
Puebla. Vielleicht nur einc Form von G. polygamy Urb. — Hicrzu kommen G.vcttttitiit
Reissek, sichc uncer nSudamerik.i<1 Sckr. 1 und cinigc weniger bckannte Arten: G.
viridis Bramkgee. Zweige oberwarts bchaarr, Blatter hclli^riin, vorn spitz, ara Randc
drtisig ge/alint, unterwSftC an den Ncrven weou bchaarr, Nebenblarter lanzetrlidi.
I:rucht unbekannt; Mtxiko, Vcra Cruz. — G. cydotarpa Smith in Rccs Cyclop. XVI.
Jiingere Blatter scidig-rostfarben, afl^cwachicne kah!, Friiduc sdnnal geflugdt; West-
indien? — G. aptcra DC. Frucht ungefliigeltj im .Hcifieren Atncrika". Vicllcitht idtrn-
tisdi mit G. lupuiotdcs (L.) Urban var. aptcra Urban; \\ tstindicn. — G. bypogianca
Standky (Field Mus. Bot. Scr., Vol. 22 Nr. 2 (1940) 89) untcrsdieidet sich'von alien
mittelamerikanisdien Arten durch die schr didite gclblichgraue, filzigc Bchaarung dcr
Blattuntcrscitcn. Costarica.

VII. Slid a m e t ika , Vgl. besonders R e i s s e k in Fl. brasjl. XI1, £• twa 30 Arten,
Vgl. audi unten die in der hier zuerst folgcnden Obcrsicht nicht aufgezahltcn Arten
am Sdilul^.

Sektion 1. Diskus dicht feinbehaart. Hierhcr: G. latifolta Rcisscki Osrbrasilien,
Par-tguay, Bolivia, Mlsiones in Argcntinien. — G. dnysopbylla Reissek, Frtiehtc sehr
stark und didit gelbbchaart. FKigel sehr spat entwickdt; Osibrasilicn. — G. moltis
Reissek; Ostbrnsifitn. G. riparia Reissek; Alto Amazonas.

Sektion II. DiskuS nur urn den Griffel mil einem behaarten Ring: G. virgata
Reissek; Ostbrasilien, Guiana. — G. velutirui Reissek; Blatter besonders unrerscits
dicht rostfarbcn-hl/i^; Guiana. — G. bhtndtetiamt Miq. Blatter ± kahl, mit tanger
Vorspitzc; Guiana, Brasilicn. Fi^. 49. — Mit Jeutcrer Art verwandt: G. discolor
Bcnth. var ttlci (Pflger) Suessenguth, hat aber uiucrscfts am Bt,itt hervortretende Qucr-
nerven, wcldie die Scitcnncrvcn crstcn Grades ± rediuvinklig vcrbjuden; Brasilicn. —
G\ hypochroa Reissek; Brasilien. — G. discolor Benth.; Para. Ferncr G. ulmifolia
Hook, et Am.; Uruguay, Argentinicn (Misloncs), Chile.

Sektion [II. Diskus kahl. — a)Diskusbppen hochstens halb so lang wte dieKdch-
lappen: G. alnifolia Kctssck; Pent — G. colnrnai'foiia Rvissck; Ostbrasilien, Bolivien.
— G. cornifolia Reisiek; Alto Araazonas. — G. tritbodonta Reissek; Peru. —- G. adc-
nophora Pilgcr, Peru, hat grofSe Driiscn am Blattrand. — b) Diskuslappen drci- bis
vicrmal kiirzer ais die Keldilappen: G. pctiolaris Reissek; Ostbrasilien. — G. acaly-
phohivs Reissek; Siidbrasilien. — G. inornata Reissek; Ostbrasilieii. — G, corylifolia
Raddi; Ostbrasilien. — G. tirtujefolia Reissek; Ostbrasilien und Mattogrosso. — G.
pyrifolia Reissek; Para. Viclleidu = G. klattthetutrbi sivhe Sekt.II.

G. lekrrutttnii Hicronvmus (Colombia) ist Sageretia Ichmannii (Hieronymus)
RadJk.

Aufterdem komnien in Siidamerika noch vor: G. rtankina Triana et Plandion;
Colombia. Soil im Habitus an Rumex ennnern. — G. ubnijoiia Tri,ina et Planch. Bon

f. 49. Links: Gouama bianchi'tuutd Miij., Llingssdtnirt der Bliite, sdiematisdi. Nadi Fl. brasil.
— Mittc: RfisstJaM irmlucinj (Smith) Eodl. 9- N-ich Fl. brasil. — Rcchts: Crumenaria

dmretToides Mart. 9- Nach Fl. brajil.
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Hook', et Arn.; Colombia. Zweige rotlich behaart, ebenso die Unterseite der Blatter
und die Auflenseite der Sepala. Der G. urticaefolia (Sekt. I l l b) nahe, aber Blatter
beiderseits kahl. Vielleicht identisdi mit folgender Art. — G. ursinicarpa Rusby; Bo-
fivia. Dicht behaart, ± rostfarben (auch die Fruchte). G. frangulaefolia Radlk.;
Venezuela. — G. canescens Rich., Blatter unterwarts weifilich; Guiana. — G. striata
Rich. (G. domingensis Aubl. non alior.); Guiana. — Ober G. aptera DC. siehe unter
G. lupuloides Urban var. aptera Urban bei den westindisdien und mittelamerikanischen
Arten. — G. polygama (Jacq.) Urban, im nordlichen und mittleren Siidamerika, siid-
lich bis Bolivia und Nordargentinien, ist ebenfalls bereits unter den mittelamerika-
nischen Arten genannt worden. — G. acreana Pilger ist mit G. lupuloides (L.) Urban
verwandt, hat aber grofie, rispige Bliitenstande; Nordbrasilien.

Die Arten ranken zum Teil in makrothermen Gebiischen und wKrauthecken"
(Th. H e r z o g), zum Teil in feuchten Hochwaldern.

Z w e i f e l h a f t e A r t r G . integrifolia Lam.; Heimat unbekannt.
A u s z u s c h e i d e n d e A r t e n : G. bancana Teijsm. et Binn., Insel Banka,

nomen. — G. brasiliensis Hoffmannsegg, nomen. — G. integrifolia Meyen = Pleuran-
thodes orbiculare (Walp.) Weberbauer. — G. hillebrandii Oliver = Pleuranthodes
hillebrandii (Oliver) Weberbauer. — G. meyeni Steud., nomen. = Pleuranthodes
orbiculare (Walp.) Weberbauer. — G. orbicularis Walp. = Pleuranthodes orbiculare
(Walp.) Weberbauer. — G. leplostachya J. Britten (non D C ) , in Forbes, Wanderun-
gen II (1886), S. 209. = Deeringia celosioides R. Br. (Amaranthaceae). — G. sulcata
Boj., Hort. Maurit., nomen. — G. timorensis Zipp. ex Spanoghe, Insel Timor; nomen.

56. Reissekia Endlicher, Gen. (1840) 1103; Weberbauer in E. P. 1. Aufl. I l l5 ,
426. — Reisseckia Reichenb. Norn. (1841) 143. — Fiinf Sep.,-Pet. und Stam. Sep. in
der Knospe langs des Mittelnerven einwarts gefaltet. Diskus niemals in Lappen aus-
gezogen. Ovar drei- bis vierfacherig, deutlich unterstandig; Griffel drei- (bis vier-)
spaltig. Frucht drei- bis vierflugelig, in drei bis vier nicht aufspringende Teilfriichte
zerfallend, mit sechs- bis achtteiligem Mittelsaulchen. — Blatter herzformig, gesagt, oft
mit drei besonders deutlichen, fingerformig angeordneten Nerven. Ranken vorhanden.
Bliiten in endstandigen und gestielten seitlichen Trugdolden.

L i t e r a t u r : S. R e i s s e k in Fl. brasil XIi, 111, Taf.40.
Die Gattung ist benannt nach S i e g f r i e d R e i s s e k , geb. in Teschen 11. April

1819, gest. 9. November 1871 in Wien; Kustos am Kais. Herbarium in Wien: I. Urban
in Fl. brasil. 1.1 (1906) 196.

Eine Art in Brasilien: R. smilacina (Smith) Endlicher (Gouania smilacina Smith
in Rees, Cycl. XVI (1811) 8; Gouania cordifolia Raddi in Mem. Modena XVIII. Fis.
(1820) 395; R. cordifolia Steud.); Staat Rio de Janeiro, Bahia, Piauhy. Eingeschleppt
in Trinidad (Westindien). Fig. 49 Mitte. — Im Orgelgebirge bei Rio de Janeiro bis
2300 m. — Wahrend fruhere Autoren die Blutenfarbe als gelblich angeben, bezeichnet
sie P h . v o n L u e t z e l b u r g als blau.

57. Helinus E. Meyer ex Endlicher, Gen. (1840) 1102; Weberbauer in E. P.
l.Aufl. I l l5 , 426. — Mystacinus Raf. Sylva Tellur. (1838) 30; Post et O. Kuntze,
Lexicon (1904) 381. — Willemetia Eckl. et Zeyh. — Marlothia Engl. in Bot. Jahrb.
X (1888) 39; Weberbauer 1. c. 427. — Funf Sep., Pet. und Stam. Diskus nie in
Lappen ausgezogen, oft undcutlich. Ovar dreifacherig; Griffel dreispaltig; Frucht
verkehrt eiformig, nicht gefliigelt, unterstandig. Nach Ablosung der drei Kokken
bleibt k e i n e dreiteilige Achse oder ein Mittelsaulchen in der Mitte zuruck. (Dies
ist mehrfach irrtiimlich angegeben worden, trifft indes fur Helinus nicht zu, dagegen
fur Gouania, Reissekia und Crumenaria.) Die drei Teilfriichte losen sich voneinander
und von der basalen Plazenta, indem das Endokarp auf der Riickenseite (lokulizid)
von der Spitze bis in die Mitte, an den beiden Seiten (septizid) — an den Insertionen
der Scheidewande — von der Basis bis iiber die Mitte und auf der Bauchseite elastisch
aufspringt. Die Samen werden ausgeschleudert; das Endokarp zerfallt also septizid in
drei, sich aufierdem oberwarts lokulizid offnende Teilfriichte; die Dffnung der Friichte
stimmt mit der von Ceanothus- und Colubrina-Arten iiberein. Same ciner in jedem
Fadi, grundstandig. — Blatter ganzrandig, eiformig bis lineal-lanzettlich; kleine
Ranken, Bliitcn in cndstandigcn und meist gestielten seitlichen Trugdolden.
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L i t e r a t u r : S o n d c r in H a r v e y ct S o n d e r , Fl. capens. I (1859—60) 478. —
Hems ley in Oliver, Fl. Trop. Afr. I (1868) 384. — L. R a d l k o f e r , Ein Beitrag zur
afrikan. Flora, in Abhandl. naturwiss. Verein Bremen VIII (1883) 385—389.

Der Name Helinus leitet sich ab von fe'Aivoq = Ranke; ein klimmender, an den
Zweigenden mit Ranken versehener Strauch.

Helinus E. Mey. ist nomen conservandum; Internat. Rul. Bot. Nomencl. 3. Ausg.
(1935) 102.

L e i t a r t : H. ovatus E. Mey in Drege, Zwei pflanzengeogr. Documente (1844)
190 nomen = H. scandens (Eckl.' et Zeyh.) A. Rich., Tent. Fl. Abyss. I (1847) 139
emend. Radlkofer (Willemetia scandens Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 130).

Die Verbreitung der Gattung erstreckt sich iiber Ostindien, Arabien, Ost- und
Siidafrika, Madagascar. — Sechs Arten.

A. Zweige gefurcht, mit vorspringenden Langsstreifen versehen. Trugdolden
reichbliitig, lang gestielt. — a) Bliiten behaart, Friichte mit kleinen Warzen besetzt:
H. mystacinus (Ait.) E. Mey. ex Steud. Norn. ed. 2. I (1840) 742; Hemsley 1. c. 385
(Rhamnus mystacinus Ait. Hort. Kew. I (1789) 266; Helinus scandens A. Rich. p. p).
Fig. 7G; tropisches Ostafrika, Ost-Kongo, Abessinien, Eritrea. Diese Art weist zwei
Formen auf; bei der einen sind die Blatter unterseits schwach behaart, an der Basis
deutlich herzformig: /. pilosiusculus Radlk.; bei der anderen sind die Blatter unter-
seits seidig-filzig behaart und an der Basis kaum ausgerandet: /. tomentosus Radlk.
— b) Bliiten kahl, Frucht glatt. — a) Blatter eiformig: H. scandens (Eckl. et Zeyh.)
A. Rich, emend. Radlkofer (Willemetia scandens Eckl. et Zeyh.; Helinus ovatus
E. Mey. in pi. Dreg.; Harvey et Sond. in Fl. cap.), klimmender Strauch; tropisches
und siidliches Afrika. — Hierher auch H. arabicus Jaubert et Spach; Arabien, Yemen;
mit kahlen Bliiten und sehr sparlich behaarten jungen Trieben und Blattern (im Gegen-
satz zu den meist dichter behaarten von H. scandens Radlk.), Friichte unbekannt.
Vgl. Jaubert et Spach, Illustr. pi. orient. V (1853—57), Taf. 472. Es diirfte sich
empfehlen, H. scandens als Sammelart anzusehen. — ft) Blatter ei-lanzettlich:
H. lanceolatus Brandis; Ostindien. — Y) Blatter lineal-lanzettlich, ganzrandig, Ranken
sehr klein, oft fehlend, ein fast kahler, rutenformig verzweigter Halbstrauch, im
Habitus an eine Genistee erinnernd: H. spartioides (Engl.) Schinz ex Engl. Marlothia
spartioides Engl.); Siidostafrika, Siidwestafrika, Betschuanaland.

B. Zweige glatt, nicht mit deutlichen Langsstreifen versehen. Trugdolden arm-
bliitig, sehr kurz gestielt bis sitzend. Blatter kahl: H. brevipes Radlkofer;
Madagaskar.

58. Crumenaria Martius, Nov. genera et species II (1826) 68, t. 160; Weber-
bauer in E. P. l.Aufl. Ill5, 426. — Bliiten teilweise polygam. Fiinf Sep., Pet. und
Stam. Diskus fehlend oder sehr schwach ausgebildet. Ovar dreifacherig, Griffel ein-
fach bis dreispaltig. F r u c h t ziemlich diinnwandig, g e f l i i g e l t ; die drei Teil-
friichte beim Abfallen ein in drei Strange aufgelostes Adittelsaulchen zuriicklassend,
langs der Innenkante aufspringend. — Einjahrige Krauter oder Stauden, teils ohne
oder mit reduzierten, teils mit ganzrandigen, lanzettlichen, herz-eiformigen, fieder-
nervigen oder fast dreinervigen Blattern. B l u t e n e i n z e l n a c h s e l s t a n d i g
o d e r i n s e i t l i c h e n u n d t e r m i n a l e n T r u g d o l d e n , h e t e r o s t y l .

Der Gattungsname ist abgeleitet von crumena (Geldbeutel), in bczug auf die
Form der Frucht.

L e i t a r t: C. choretroides Martius 1. c.
Sechs Arten im tropischen Brasilien und in Nordostargentinien. — A. Griffel

einfach; Bluten einzeln, Pflanze einjahrig, Stengel beblattert: C. decumbens Mart.,
an Waldrandern auf sandigem Boden. Ein kleincs Kraut vom Aussehen der Linaria
elatine; Staat Piauhy und Parahyba. — B. Griffel dreispaltig, Bliiten in Trugdolden,
Wurzel ausdauernd (Stauden). I. Stengel binsenformig, zu mehreren oder vielen aus
der holzigen Grundachse hervorgehend, Blatter sehr reduziert: C. choretroides Martius
(C. erecta Reissek in Fl. brasil. XI 1, t. 41); Fig. 49; Minas Geraes, Matto Grosso,
Goyaz, Bahia, Rio Grande do Sul und wahrscheinlich noch weitere Gebiete in Siid-
brasilien. — var. hirtella Hassler, mit linealen Blattern und weifilichen Haaren, ein
Obergang zu C. polygaloides; Nord-Paraguay. — II. Stengel deutlich beblattert. —
a) Blatter, wenigstens die unteren, lanzettlich oder langlich, klein; Stengel meist stark
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vom Grund an verzweigt, mit rutenformigen, gleidilangen Asten: C. poly galo ides
Reissek; Siidbrasilien (Parana). — b) Stengel mit abstehenden, nicht rutenformigen,
kiirzeren Asten, Blatter an der Basis abgerundet oder stumpf; Blutenstande axillar.
Niedrige, gedrungene Pflanze: C. glaziovii Urban; Brasilien, Staat Goyaz und Ceara.
—•• c) 50 cm hohe, oberwarts stark verzweigte Pflanze mit am Grunde herzformigen
Blattern: C. diffusa Suessenguth; Brasilien, Staat Ceara. — d) 30—35 cm hohe, nur
vom Grunde aus verzweigte Pflanze; Blatter fiir eine Crumenaria-An sehr grofi (bis
6 cm lang und 2—2,5 cm breit); Bliitenstand auf 10—15 cm langem, unbeblattertem
Stiel: C. lilloi Suessenguth (non - C. polygaloides Reiss.); Argentinien (Misiones).

Die Gattung Crumenaria stellt unter den Rhamnaceen die einzigen Vertreter mit
krautigem und staudenartigem Wuchs.

Auszuschliefiende Gattungen

Sondaria Dennstedt, Schliissel zum Hortus Malabaricus (1818) 31; mit der ein-
zigen Art S. cranganoorensis Dennst. Begrundet auf die Taf. 40, Pars V und pag. 79
des Hortus Malabaricus von R h e e d e t o t D r a a k e n s t e e n . Da nach dieser
Abbildung indes die Pet. der fraglidien Pflanze bedeutend grofier sind als die Sep.
und die Stam. nicht vor den Pet., sondern zwischen ihnen stehen, so kann es sich nicht
urn eine Rhamnacee handeln.

Rhynchocalyx Oliver (Natal). — Nach E . K o e h n e in E.P. l.Aufl. Nachtr. I
(1897) 260 ware diese Gattung vielleidit eine Rhamnacee. S p r a g u e und M e t c a 1 f e
stellen sie jedoch neuerdings (in Kew Bull. (1937) 392) wieder zu den Lythraceaey

ncbcn Lawsonia; sic ist dalier hier nidit behandelt.

Balangue Gaertner, De fruct. et sem. pi. II (1788—1807) 485, t. 180. fig. 3.
Ob diese Gattung zu den Rhamnaceen gehort oder einer der bestehenden Rhamnaceen-
Gattungen einzugliedern ist, ist mehr als zweifelhaft. Von G a e r t n e r sind nur
Fruchte abgebildet und beschrieben worden. Die Heimat der Pflanze ist Madagaskar.
Vgl. hieriibcr H. H a 11 i e r, Ober Gaertncrsche Gattungen und Arten unsicherer
Stellung, in Recueil des travaux bot. neerlandais XV (1918) 62.



Vitaceae
Von

Karl Suessenguth

Mit Beitragen von Franz Kirchheimer (Fossile Vitaeen), W. Scherz t
und J. Zimmermann (Kulturrassen der Gattung Vitis) und F. Stelhvaag

(Krankheiten von Vitis vinifera)

Mit 59 Figuren im Text

Vitaceae Lindley, Nat . Sysi. ed. 2 (1836) 30. — Ampelideae H. B. K. Nov. Gen. et
Spec. V (1821) 222; Endl. Gen. (1839) 796; DC. Prodr. I (1824) 627. — Sarmentaceae
Ventenat, Tableau du regne v e s t a l HI (1799) 1661. — Vites Jussieu, Gen. pi. (1789) 267.
— Ampelidaceae Lowe, Man. Fl. of Madeira (1868) 80. -1,

Wichtigste Literatur: A l l g e m e i n e S y s t e m a t i k : A . P . d e C a n d o l l e ,
Prodr. I (1824) 627—635. — St. L. E n d 1 i c h e r, Gen. pi. (1839) 796—797. — G. B e n t h a m
et J. D. H o o k e r , Gen. pi. I (1862) 386—387. — J. E. P l a n c h o n , Ampelideae in
A. et C. de Candolle, Monogr. Phaner. V (1887) 305—654. — O. K u n t z e , Revisio gen.
pi. I (1891) 125—141. — H. B a i l I o n , Hist. pi. XI (1891) 426—430. —'E . G i 1 g in E. P.
l.Aufl. I l l 5 (1896) 427-454 ; Nachtr. I l l (1908) 211; Nachtr. IV (1915) 193. - *C. G.
d e D a l l a T o r r e e t H . H a r m s , Gen. Siphonog. (1900—1907) 303—304. — P . V i a l a
et V. V e r m o r e l , Ampe*lographie I, Paris 1910. — C. K. S c h n e i d e r , Illustr. Hand-
buch der Laubholzkunde II (1912) 300—322. — A. R e h d e r , Manual of cultivated trees
and shrubs (1927) 599—612; 2. Aufl. 1947.

E u r o p a . — H. B e g e r in G. H e g i , Fl. Mitteleuropa V1 (1925) 350—425. — I. P.
B r o n n e r , Die wilden Trauben des Rheintals, Heidelberg 1857. — K. B e r t s c h , Die
wilde Weinrebe im Neckartal, in Veroffentl. der Wiirttemberg. Landesstelle fiir Naturschutz
(Stuttgart 1939), Heft 15. — Siehe im iibrigen die Literatur unter Vitis.

A s i e n . — R. W i g h t , Prodr. Fl. penins. Ind. orient. I (1834) 124—131; Icon. pi.
Ind. orient. (1840—1853), Taf. 28, 50—51, 144—145, 170—171, 176—177, 740, 965. — F. A.
G. M i q u e l , Fl. Ind. Bat. II (1859) 600—609; Suppl. (1860) 201—202, 514—518. —
E. B o i s s i e r , Fl. orient. I (1872) 955—56. — M. A. L a w s o n in J. D. Hooker, Fl. Brit.
Ind. I (1875) 644—664. — ' H. T r i m e n , Hand-book Fl. Ceylon (1893) 286—297. —
L D i e l s , Vitaceae in Fl. Zentral-Chinas. in Englers Bot. Jahrb. 29 (1901) 169—659:
Beitrag zur Flora des Tsin ling shan und andere Zusatze zur Fl. Zentral-Chinas, in Englers
Bot. Jahrb. 36 (1905) Bciblatt 82, 1—138. - V. L K o m a r o v , Fl. Manshuriae III (1905)
14—23. — J. M a t s u m u r a and B. H a y a t a, Enum. pi. in insula Formosa etc., in Journ.
of the College of Sci. Tokyo XXII (1906) 8 9 - 9 3 . - F . G a g n e p a i n , Ampe'lidacees, in
Lecomte, Fl. ge*ner. de l'lndodiine I (1912) 994—1001. — T. N a k a i , Fl. Koreana I, in
Journ. of the College of Sci. Imper. Univers. Tokyo XXVI (1909) 128—131; II, XXXI
(1911) 461. — B. H a y a t a , Materials for a flora of Formosa, ebenda XXX (1911) 62—63.
— F. G a g n e p a i n , Revision des Ampeiid. asiat. malais., in Mem. Soc. hist. nat. Autun 24
(1911) 41; Un genre" meconnu: classification des Cissus et Cayratia, in Notulae system. I
(1911) 261—271,v 306—326, 339—362. — Ampeiidacces in Suppl. Flor. Ge*neralc de l'lndo-
Chine. Tome I, Fasc. 8 (1950). - S. H. K o o r de r s, Exkursions-Fl. Java II (1912) 555
bis 564. — J. M a t s u m u r a , Index pi. japon. II (1912) 341—344. — F. G a g n e p a i n
in Ch. S. Sargent, Pi. Wilsonianae I (1913) 99—105. — E. D. M e r r i 11, New or interesting

1 Die Sarmentaceae L. Philos. Bot. (1751) 32 umfassen nebcn Cissus und Vitis Gattun-
gen der Araliaceae und aufierdcm mehrere Gartungen der Monocotylcdonen sowie cinige
andere der Dicotyledoncn, sind also aus ganzlich verschicdenartigcn Bcstandtcilcn zusammen-
gesetzt.
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Philippine Vitaceae, in Philipp. Journ. Sci. Sect. C Bot. XI (1916) 125—145; Species
Blancoanae (1918) 245—247; Bornean plants, in Journ. Straits Branch of the Roy. Asiat.
Soc. (1921) 364—368; Enum. Philippine fl. pi. Il l (1923) 1—10. — A. R e n d e r , New
species, varieties and combinations from the herbar. and the collections of the Arnold
Arbor. 2 (1921) Nr. 3, 174—177 (Ampelopsis, Cayratia). — T. N a k a i , Fl. sylvat.
Koreana XII (1922), Vitaceae 1—23. — H. N. R i d l e y , Fl. Malay Peninsula I (1922)
469—482. — P. B a r a n o v and H. R a j k o v a , Wild grapes of Asia Media, in Bull. Appl.
Bot. Leningrad 24 (1929/30) Nr. 1, 319—351. — m M. A. T u p i k o v , Essays on grape
growing in Asia Media, ebenda 3—92. — H. v. H a n d e l - M a z z e t t i , Symbolae sinicae
VII (1936) 677—683. — Y. M o m i y a m a , Vites novae japonicae, in Journ. Jap. Bot. 11
(1935) 525—529. — B. P. G. H o c h r e u t i n e r , Pbntae Hochreutineranae, in Candollea II
(1924—1926) 413—423 (Niederlandisch-Indien). — E. D. M e r r i l l , PL Elmerianae Borne-
enses, in Univ. Calif. Publ. in Bot. XV (1929) 179—182. — fy. G. C r a i b , FL Siamensis
enum. I (1931) 302—315. — E. D. M e r r i l l and F. P. M e t c a l f , New Vitaceae from
Fukien, China, in Lingnan Sc. Journ. 11 (1932) 101—103. — G. E. P 'os t and A. J. E.
D i n s m o r e , FL of Syria, Palestine and Sinai I (1932) 282—283. — 'K. R e h d e r , Notes
on the ligneous plants described by LeVeille from Eastern Asia, in Journ. Arnold Arbor. 15
(1934) 18—27; 18 (1937) 219—220.

A f r i k a . — W. H. H a r v e y in H a r v e y et S o n d e r , FJ. capcnsis I (1859—60)
248—253. — B a k e r in O l i v e r , Fl. trop. Atr. I (1868) 385—416. — E. G i 1 g in
A. E n g l e r , Pflanzenwelt Ostafrikas, Teil C (1895) 256—261. — E. J. de C o r d e m o y ,
Fl. Reunion (1895) 411—412. — J. P a l a c k y , Catalogus pi. madagascar. (1907), Pars V,
50—51. — E. G i l g und M. B r a n d t , Vitaceae africanae, in Englers Bot. Jahrb. 46 (1911
bis 12) 415—557 (wichtigste Arbeit iiber die afrikan. Vitaceen). — R. E. F r i e s , Vitaceae,
in Bot. Untersuchungen I1 aus Wissensch. Ergebnisse der Schwed. Rhodesia-Kongo-Expedition
1914, 133—139. — A. E n g l e r , Pflanzenwelt Afrikas. III. Band, 2. Heft. Charakterpflanzen
Afrikas (1921) 316—342. — I. H u t c h i n s o n in Kew Bull. (1921) 360—361. — E. de
W i l d e m a n , Ampclidaceac, in PL Bequaert. II (1922) 368—374. — T h. C. E. F r i e s ,
Beitriige zur Kcnntnis der Flora des Kcnia, Mt. Aberdare und Mt. Elgon III, in Notizbl. Bot.
Gart. und Mus. Berlin-Dahlem VIII Nr. 78 (1923) 559—564. — P. M a r 1 o t h , Fl. South-
Africa II2 (1925) 165—169. — I. H u t c h i n s o n and J. M. D a l z i e l , FL West trop.
Afr. I (1927) 472—478. — E. C h i o v e n d a , Fl. Somala (1929) 128—132. — J. M i 1 d -
b r a e d in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem XI (1934) 1073—1076. — E. W e r d e r -
m a n n in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem XII (1935) 386, XIII (1936) 277—281.

N o r d - u n d M i t t e l a m e r i k a . — ' H u m b o l d t , B o n p l a n d e t K u n t h .
Nova genera et species pi. V (1821) 222—227. — W. H. B r e w e r and S. W a t s o n ir
J. D. Withney, Geolog. Survey of California, Bot. I (1880) 105. — A. W. Ch ap m a n, Fl
of the Southern United States, 2. Aufl. (1884) 70—72. — L. H. B a i l e y in A. G r a y .
Synopt. Fl. North America ed. B. L. Robinson, I, part 1 (1895—1897) 419—432. — N. L
B r i t t o n and H. A. B r o w n , Illustr. Fl. United States etc. II (1897) 407—413. — Th
L o e s e n e r , Vitaceae in Mexikan. und zentralamerikanische Novitaten VI, in Feddes Repert
spec. nov. 16 (1919) 205. — W. L. J e p s o n , Manual of flowering plants of California (1923
625. — P. C. S t a n d l e y , Trees and shrubs of Mexico, in Contrib. U. St. Nat. Herbar. 23
pt. Ill (1923) 727—733. — L. H. B a i 1 c y , Species of grapes peculiar to North America, ir
Gentes Herbarum III, Fasc. 4 (1934) 178—241. Eingehendste Arbeit iiber Vitis, hier auch die
friihere Literatur. — P. C. S t a n d l e y , Fl. of Costa Rica I, in Publ. 391, Field Museun
Chicago 18 (1937) 653—655.

W e s t i n d i e n . — I. U r b a n , Symbol. Antill. I l l (1902—03) 317; IV (1903—11
379; VII (1911-13) 277; VIII (1920-21) 402. - W. F a w c e 11 and A. B. R e n d 1 e , Fl
Jamaica Vs (1926) 73—79.

S u d a m e r i k a . — A. v. H u m b o l d t , A. B o n p l a n d et C. S. K u n t h , Nov;
genera et species V (1821) 222—227; VII 230. — J. G. B a k e r , Amp elide ae, in M a r t i us
FL brasil. XIV, Pars 2 (Fasc. 54) (1871) 197—218, Taf. 48—52. - C R c i c h e , Fl. A
Chile I (1896) 277—278. — J. A r e c h a v a l e t a , Fl. Uruguaya I (1901) 271—275. -
T h . H e r z o g , Vitaceae, in Mededeel. Rijks Herb. Leiden Nr 40 (1921) 30.

A u s t r a l i e n . — G. B e n t h a m , Fl. Austral. I (1863) 445—450. — R v . M u e H e r
2. System. Census of Austral, pi. (1889) 104—105. — C h. M o o r e , Handbook of the Fl
of New South Wales (1893) 213—214. — F. M. B a i l e y , . Queensland FL I (1899) 278 bi
288. — K. D o m i n , Beitr. zur FL und Pflanzengeographie Australiens, in Biblioth. bot. 8'
(1921) 919—926. — Ch. A. G a r d n e r , Enum. pi. Austral. Occident. (1931) 77.

P a p u a s i e n . — C. L a u t e r b a c h , Die Vitaceen Papuasiens, in Englers Bot
Jahrb. 59 (1924) 505—528.

I n s e l n d e s s i i d w e s t p a z i f i s c h e n G e b i e t s , N e u k a l e d o n i e n . -
E. D r a k e d e l C a s t i l l o , Illustr. Fl. Insularum Maris Pacifici (1886) 141. — A. U
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D a n i k e r , Katalog der Pteridophyten und Embryophyta siphonogama III, in'Beibl. Viertel-
jahrsschrift Naturforsch. Gesellsch. Ziirich 78 (1933) 253. — A. G u i l l a u m i n , Flore de la
Nouvelle-Caledonie. 1948, S. 203 f.

V e g e t a t i o n s o r g a n e , M o r p h o l o g i c — A. W. E i c h l e r , Bliitendia-
gramme II (1878) 373—383; hier auf S. 375 eine Aufzahlung der alteren Literatur iiber
Sprofibau und Ranken von Vitis. — H. S c h e n c k , Beitrage zur Biologie und Anatomie
der Lianen, 1. Teil, 237—244, in Bot. Mitteilungen aus den Tropen, herausgegeben von
A. F. W. Schimper, Heft 4 (1892). —M. B r a n d t, Untersuchungen iiber den Sproftaufbau der
Vitaceen mit besonderer Beriicksichtigung der afrikanischen Arten, in Englers Bot. Jahrb. 45
(1911) 509—563. Weitaus wichtigste Arbeit iiber die Morphologie der Vitaceen. — A. S.Me r-
/ a n i a n , Dorsi ventral itat der Weinrebe, in Angewandte Bot. 12 (1930) 470—502. —
P. V i a l a, Ampelographie I (1910) 113: Keimpflanzen 150—155, Fig. 293—307; Blatt Fig.
426—476; Wurzel, Sprofl, Ranken Fig. 480—623. — M. S t c h e r b a k o v , Investigations
on the root system of the grape vine, in Iswest. opytn. djel. Sew. Kawkasa, Rostow 10
(1927) 3—21 (russ.). — A. W e i fie, Morpholog. Untersuchungen an einigen Vitaceen-
Samlingen, in Ber. deutsch. bot. Ges. 52 (1934) 242—259. — W. T r o l l , Vergl. Morphologie
der hoheren Pflanzen I (1937) 840. — Ranken: A. v o n L e n g e r k e n , Die Bildung der
Haftballen an den Ranken einiger Arten der Gattung Ampelopsis, in Bot. Zeitung 43 (1885)
337 f. — L. S c h n e e , Ranken und Dornen, in Linsbauers Handbuch der Pflanzenanatomie,

1 II.Abt., 3. Teil, Bd. IX (1939) 15—18. — Weiteres bei den einzelncn Abschnitten.

V e g e t a t i o n s o r g a n e , B i o l o g i e . — A. T e r r a c i a n o , Contrib. alia biol.
della propag. agamea nelle Fanerog, in Contrib. alia biol. veget. edit, da A. Borzi III (1901).

V a r i a b i l i t y t. — A. S. M e r j a n i a n , Ober die Var. der morphologischen Merk-
male bei der Weinrebe, in Acta Inst. Bot. Acad. Scient. Leningrad 1933, Ser. 4, Nr. 1,
277—295.

A n a t o m i c . — J. A d k i n s o n , Some features of the anatomy of the Vitaccae, in
Ann. Bot. 27 (1913) 133, mit Taf. 15. — W. G. A l e x a n d r o w , Quantitativ-anatom.
Charakteristik der Weinreben Kachetiens, in Ber. deutsch. Bot. Ges. 45 (1927) 429—435; betr.
Stomata, Palisaden usw. — I. D ' A r b a u m o n t , Tige des Ampelid., in Ann. sci. nat.,
6. Ser., XI (1881) 186—255, Taf. 11—14; Sur la disposition des faisceaux dans la tige, la
feuille et les bourgeons etc. des Ampelidees, in Bull. Soc. bot. France 28 (1881) 278—286. —
v. B r e h m e r , Holzer, in J. Wiesner, Rohstoffe des Pflanzenreichs, 4. Aufl. II (1928) 1526.
— C a r d , in Actes Soc. Linn, de Bordeaux LV (1900) 117, 202, 207 u. LVI (1901) 10, 67,
70, 127, 130. — K. G o e b e l u. W. S a n d t , Untersuchungen an Luftwurzeln (1930) 78—93.
— K. H o f f m a n n , Beitr. z. Anatomie und Jahresringbildung der Vit., Berlin 1909. —
A. K a l b e r l a h , Bau von Tctrastigmat in Zeitschr. f. d. gesamte Naturwiss. 71 (1898) 161.
— P. M. K a n g a and R. H. D a s t u r, Physiol. anatomy of the irritable organs of some
climbing plants, in Ann. of Bot. 41 (1927) 671—675. — K. K r o e m e r , Die Reben u. ihre
Kultur, in B a b o u. M a c h , Handbuch des Weinbaues I, 3. Aufl. 1909. — Anatomie u.
Physiologie der Rebe, in Weinbau-Lexicon 1930. — B. T. M o u n t s , Development of
foliage leaves, in Univ. Jowa Studies 14 (1932) Nr. 5 (Vitis vulpina, Entwicklung der Blatt-
gewebe). — H. C La R i v i e r e , L'e*paississement des tiges du Vitis lanceolaria Wall.
(= Tetrastigma lanceolanum Planch.), Ann. Jard. bot. Buitenzorg 31 (1921) 141—166, mit
Taf. 25—28. — H. S c h e n c k , Anatomie der Lianen 1893, 137—141, Taf. VII. —
H. S o l e r e d c r , Syst. Anatomie der Dikotylcdonen (1899), Erganzungsband 1908; hier die
friihere Literatur. — M. S t a e h e l i n , Beitrage zur Kenntnis des einjahrigen Rebholzes
und desscn Reife, in Landwirtsch. Jahrb. Schweiz 41̂  (1927) 335—386. — V a r i a t i o n s -
s t a t i s t i k (StomatagrbGe): I. B a r r a , A szolofajtak levegonyilasanak fluctuacioja, in Bot.
Kozlem. 29 (1932) 23—55. — E. S t r a s b u r g e r , Histologische Beitrage III, Bau und
Verriditungen der Leitungsbahnen (1891), S. 239—256 (Vitis). — L. M. T u r n e r , Anatomy
of aerial roots of Vitis rotundifolia, in Bot. Gaz. 96 (1934) 367—371. — H. W a 11 e r , Ober
Perldrusenbildung bei Ampelideen, in Flora N. F. XIV (1921) 187—231; hier die altere
Literatur iiber Perldriisen. — E. S c h m i d t , Mikrophotogr. Atlas der mitteleurop. Holzer,
1941, S. 86, mit Tafel.

B l u t e n v e r h a l t n i s s e . — A. W. E i c h l e r , Bliitendiagrammc II (1878) 373—383;
hier die altere Literatur. — M. B r a n d t , Untersuchungen iiber den Sproi&aufbau der Vita-
ceen usw, in Englers Bot. Jahrb. 45 (1911) 521 (Blutenstande). — M. I. D o r s e y , Variation
in the floral structures of Vitis, in Bull. Torrcy Bot. Club 39 (1912) 37—52. — P. B a r a n o v ,
Zur Morphologie und Embryologie der Weinrebe, in Ber. deutsch. bot. Ges. 45 (1927) 97. —
I. C. S n y d e r , Flower bud formation in the Concord grape, in Bot. Gaz. 94 (1933) 771
bis 779 (Entwicklung der Bliitensunde; hier auch friihere Literatur iiber Bliitenentwicklung).

F r u c h t und S a m e n . — A. N. B e r l e s e , Studi sulla forma, struttura e sviluppa
del seme nelle Ampelidee, in Malpighia VI (1892) 293-324, 482-536, Taf. X I - X V I I ,
XVIII—XVIII bis; hier die altere Literatur. — K. S c h i l b e r s k y , Heterochromie an
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Traubenbeeren, in Botanikai Kozlem. 31 (1934) 147—149. — F. K i r c h h e i m e r , Fossilium
Catalogus, II: Plantae. Pars 24, Vitaceae, 1939, besonders S. 1—4.

B1 ii t e n - und F r u c h t b i o l o g i e . — P. B a r a n o v , The true female flower of
grape, in Transact. Exper. Irrig. Stat. Ak-Kayak IV, Taschkcnt (1927) 119—127. — P.
B a r a n o v and M. I v a n o v a - P a r o i s k a i a , Cleistogamy of middle asiatic varieties
of grape, ebcnda IV (1927) 79—94. russ. mit engl. Zusammenfassung. — P. B a r a n o v and
H. R a j k o v a , The "male" flowers of grapes, in Bull. appl. Bot. Leningrad 24 (1929/30)
Nr. 1, 283—298; russ. mit engl. Zusammenfassung. — S. A. B e a c h , Notes on the self-
pollination of the grape, in Bot. Gaz. XVII (1892) 282; Self fertility of the grape, New
York Agricult. Experiment. Stat. Geneva in N. Y. Bullet. Nr. 157 (1898) 397—441; Notes on
self-fertility of cultivated grapes, in Proc. Soc. Prom. Agricult. Sc. X I X (1898) 162—167. —
A. K a c z m a r c k , Keim- u. Befruchtungsfahigkeit des Pollens der weiblichen Rebenbliite,
in Gartenbauwiss. 11 (1938) 483—522. — O. K i r c h n e r , Uber einige irrtumlich fur
windbliitig gehaltene Pflanzen, in Jahresheft des Ver. f. vaterland. Naturkunde in Wiirttem-
bcrg (1893) 98. — P. K n u t h, Handbuch der Blutenbiologie I—III2 (1898—1905); Bd. I, 15,
98, 107; Bd. II1, 221—225; II2, 473; III1, 469; III*, 356. — A. M e r j a n i a n , Ubcr die
Physiologie des Bliihens der Weinrebe, in Arb. d. Forschungsinst. f. spez. u. intens. Feld-
kulturen am Kubanischen Landw. Inst. Krasnodar (1928) 1—26; Nr. 45 (1928) 93—118. —
H. M o o g , Beitr. zur Ampelogr., siehe unter MAmpelogr. u. Weinbau". — R a t h a y , Ge-
schlechtsvcrhaltnisse der Rebcn und ihre Bedeutung fur den Weinbau I, Wien 1888; II 1889,
bes. S. 17—23. — H. N. R i d 1 e y , The dispersal of plants (1930). — D. J. S o s n o v s k y
and L. S. M i r i m a n o v a , Materials for studying the structure of the grape-vine flower,
in Bull. appl. Bot. Leningrad 18 (1927/28) 91—118; russ. mit engl. Zusammenfassung. —
P. S t e i n g r u b e r , Bliitenbiologische Untersuchungen an der Rebe, in Festschr. August
Freih. von Babo zum 100. Geburtstage (Wien 1927) 29—40. — S. T c h o l o k a c h v i l i und
N. T c h a k h n a c h v i l i , Untersuchungen georgischer Rebensorten, in Bull. Inst. Exper.
Agric. Georgia 3 (Tiflis 1929) 53—69; georg. mit russ. und franz. Zusammenfassung. —
M. K. T o u p i k o v , Sur les types des fleurs dc la vigne, in Bull. Jard. Bot. Princ. U. S.
S. R. 26 (1927) 529—531; russ. mit franzos. Zusammenfassung. — A. Z i e g l e r und P.
B r a n s c h e i d t , Untersuchungen iiber die Rebcnblute, in Angew. Bot. 9 (1927) 340—374,
385—415. — G. D a l m a s s o , Contributo allo studio della biologia fiorale delle vite.
I. Osstrvazioni e ricerche sull* autogamia ed heterogamia delle vite. Trcviso 1934. — F. A.
S c h i l d e r , Die Zahl der Staubfaden der Weinrebe. Zuchter 17/18 (1947) 374 ff.

P h a n o l o g i e : F. Z w e i g e l t , Phanolog. Bcobachtungen an Reben, in Das Wein-
land 1 (1929) 185—186; Die Reform der Rebenphanoiogie, ebenda 5 (1933) 145—147.

S o n s t i g e B i o l o g i c : W. K o 11 e , Untersuchungen iiber das ernahrungsphysio-
logische Verhalten der Rebe, in Ernahrung der Pflanze 27 (1931) 204—208 (Kali-, Phosphat-,
Stickstoffmangel). — H. L. N e w b y and W. H. P e a r s a 11 , Obersvations on nitrogen
metabolism in the leaves of Vitis and Rheum, in Proceed. Leeds Philos. Soc. 2 (1930) 81—85.
— H. Z u d e r e l l , Erfricrungserscheinungen an Reben, in Das Weinland 1 (1929) 23.

E i n i g e V e r e r b u n g s a r b e i t e n : F . B a c o , Variations d'un hybride sexuel de
vigne par sa greffe sur Tun dc ses procr&iteurs, in C. R. Acad. Sci. Paris 163 (1916) 712
bis 714; Referat in Bot. Centralbl. 138, 197. — R. L. D e t j e n , Inheritance of sex in Vitis
rotundifolia, in Techn. Bull. N. Carolina agric. Exper. Stat. 12 (1917) 42 S.; The limits in
hybridization of Vitis rotundifolia with related species and genera, in N. Carolina Agric.
Exper. Stat. Nr. 17 (1919) 25 S.; Some F^hybrids of Vitis rotundifolia with related species
and genera, ebcnda Nr. 18 (1919) 50 S. — H. R a s m u s o n , Kreuzungsunterschungcn bei
Reben, in Zeitschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre 17 (1916) 1—52. — A.
S t u m m e r u. F. F r i m m e l , Beitrage zur Genetik des Weinstocks, in Zeitschr. f. Zuchtung,
Reihe A, 15 (1930) 430—450. — W. D. V a l l e a u , Inheritance of sex in the grape, in
American Naturalist 50 (1916) 554—564. — C. F. W i l l i a m s , Hybridization of Vitis
rotundifolia. Inheritance of anatomical stem characteristics, in N.-Carolina Agric. Evpcr.
Stat. Tcchn. Bull. Nr. 23 (1923), 31 S., 78 Fig.

l n h a l t s s t o f f e . — C. W e h m e r , Pflanzenstoffe, 2. Aufl. II (1931) 743—752; Er-
ganzungsband (1935) 214. — J. W i c s n e r , RohstofFe des Pflanzenrcichs, 4. Aufl. (1927/28)
798 (H. W o l f f ) , 254 (R. H o f m a n n - E . G i l g , P . N. S c h i i r h o f f), 1809 (F. Boas),
2065—2070 (O. Kallmann). — K. K r o e m e r , Die Reben und ihre Kultur, in A. v o n B a b o
und E. M a c h , Handbuch des Weinbaues und der Kellerwirtschaft, 3. Aufl. Berlin (1909);
4. Aufl. (1923). — H. M o l i s c h , Bcitr. zur Mikrochemie der Pflanze, Nr. 3, in Ber. deutsch.
bot. Gesellsch. 34 (1916) 69—72. — R. W i l l s t a t t e r u. E. H. Z o l l i n g e r , Ober die
Farbstoffe der Weintraube usw., in Annal. der Chemie 142 (1916) 195—216. — N. P a t -
s c h o v s k y , Nachweis, Lokalisierung, Verbreitung und Bedeutung der Oxalsaure, in Beiheft
Bot. Zentr. Bl. Abteil. 1, 57 (1920) 259 (356—357). — R. I. A n d e r s s o n , Concerning the
anthocyans in Norton and Concord grapes, in Journ. Biol. Chem. 57 (1923) 795—814. —

Pflanienfamilien, 2. Aufl., Bd. 20 J 12
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A. S. M e r s h a n i a n , Uber das Vorhandensein von Vitaminen in Weintrauben und im
Traubehwein, in Iswestija po winogradarstwu i winodeliju, herausgegeben von Tairov, Odessa
1927 (1), S. 1—16; russ. mit franzos. Zusammenfassung. — A. S. M e r j a n i a n et
J. G. W o r o h o b i n , La teneur en vitamines C dans les raisins et dans les vins, in Trav.
scientif. Stat. de viticulture et d'oenologie d'Anapa Krasnodar 1929, Livr. 5, 1—10; russ. mit
franzos. Zusammenfassung. — W. S e i f e r t, Vitamingehalt der Hefe, des Mostes und des
Weines, in Weinland (1937) 144—146.

Z y t o l o g i e . — K. S c h n a r f , Vergleichende Embryologie der Angiospermen (1931)
150. — Ferner: P. B a r a n o v , Zur Morphologie und Embryologie der Weinrebe I, in Ber.
deutsch. bot. Gesellsch. 45 (1927) 97—114. — A. N. B e r l e s e , Studi sulla forma, struttura
e sviluppo del seme nelle Ampelidee, in Malpighia 6 (1892) 293—324, 442—536. — B r a n a s,
Sur la caryologie des Ampelidees, in C. R. Acad. Sc. Paris (1932) Nr. 1, 121—123. —
M. C h r i s t o f f , Cytological studies on some species of Vitaceae, in Bull. Soc. Bot. Bul-
garie 3 (1929) 279—283; bulgarisch mit engl. Zusammenfassung. — M. J. D o r s e y , Pollen
development in the grape with special reference to sterility, in Univ. Minnesota Agr. Exp.
Stat. Bull. 144, S.I—60 (1914). — F. E l f v i n g , Studien \iber die Pollenkorner der Angio-
spermen (Pollen von Ampelopsis), in Jenaische Zeitschr. Med. Nat. 13 (1879) 1—28. —
H. H i r a y a n a g i , The pollen mother cells of the Vine, in Mem. of the Coll. of Sc ,
Kyoto Imp. Univ., S. B. 4 (1929) 273—281, 4 Fig. — F. K o b e l , Zytologische Unter-
suchungen als Grundlage fur die Immunitatsziichtung bei der Rebe, in Landwirtsch. Jahrb.
der Schweiz 43 (1929) 231—272, 5 Fig., 4 Taf. — F. K o b e l , Die zytologischen und gene-
tischen Voraussetzungen fur die Immunitatsziichtung der Rebe, in Ziichter 1 (1929) 197—202.
— A. M. N e g r u 1 , Chromosomcnzahl und Charakter der Reduktionsteilung bei den Art-
bastarden der Weinrebe, in Zuchter 2 (1930) 33—43. — G. T i s c h l e r , Ober die Ent-
wicklung der Samenanlagen in parthenokarpen Angiospermenfriichten, in Jahrb. wiss. Bot. 52
(1913) 1—84 (Vitis: Parthenokarpie). — Z i e g l e r und B r a n s c h e i d t , siehe unter
MBlutenbiologie".

P a l a o b o t a n i k . — V i a l a et V e r m o r e l , Ampe'lographie I (1910) 477 (Ab-
bildungen). — G o t h a n , in P o t o n i e ' s Lehrbuch der Palaobotanik (1921) 389. — E. W.
B e r r y , Seeds of a new species of Vitaceae from the Wilcox Eocene of Texas, in Journ.
Wash. Acad. of Sc. 19 Nr. 2 (1929). — Fr. K i r c h h < e i m e r , Aus der Geschichte der
Rebengewachse, in Wein und Rebe 20 (1938) 199; Beitragc zur naheren Kenntnis der
Vitaceen-Samenformen tertiaren Alters, in Planta 28 (1938) 582—598; Neue Untersuchungen
uber die Rebengewachse der geologischen Vergangenhcit, in Forschungcn und Fortschritte 14
(1938) 284; Die Rebengewachse zur Braunkohlenzeit, in Braunkohle 38 (1939) 114—121;
Fossilium Catalogus II (Plantae) II, Pars 24, Rhamnales I: Vitaceae (1939) I—XXI und
1—155, II (1940) 25; Ober die fossilen Reste der Rebengewachse, in Wein und Rebe 21
(1939) 85—105; ebenda 22 (1940) 280—291; Grundziige einer Pflanzenkunde der deutschen
Braunkohle (1937) 81—82. — K. M a d l e r , Die pliozane Flora urn Frankfurt a. M., in
Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges. Nr. 446 (1939) 123.

A m p e l o g r a p h i e und W e i n b a u. — (Weitere Literatur unter Vitis, Rebensorten.)
— A. v. B a b o und E. M a c h , Handbuch des Weinbaues und der Kellerwirtschaf t, 3. Aufl.
1909, 4. Aufl. 1923; hier besonders der l .Teil: K. K r o e m e r , Die Reben und ihre Kultur.
— B a r r o n , Weinrebe und ihre Kultur; Stuttgart 1895 (aus dem Englischcn). — B a s s e r-
m a n n - J o r d a n , Geschichte des deutschen Weinbaues (1923). — C. B o r n e r u. K. S e e -
l i g e r , Der Propfrebenbau, Flugblatt 79 der Biolog. Reichsanstalt. 2. Aufl. 1931. —
A. D i i m m l e r , Der Weinbau mit Amerikanerreben, Durlach (1922). — G. F i s c h e r ,
Aufgaben und Wege der Rebenziichtung, in Angew. Bot. 10 (1928) 317—339. —
E. F r a n c o i s , La culture de Li vigne a Madagaskar, in Rev. Bot. Appl. Agric. Trop.
Paris 13 (1933) 461—467, — H. G o e t h e , Ampelographisches Worterbuch, Wien 1876;
Handbuch der Ampelographie, 2. Aufl. Berlin 1887. — R. und H. G o e t h e , Atlas der fur
den Weinbau Deutschlands und Osterreichs wertvollsten Traubensorten, Wien 1874—1878.
— R. G o e t h e , Handbuch der Tafeltraubenkultur, Berlin 1895. — J. M. G u i 1 1 o n ,
Etude gen. de la Vigne, Paris 1905. — G u y o t, Etudes des vignobles de la France, 2. Aufl.,
Paris 1876, 3 Bande. — B. H u s f e l d , Zuchtung plasmoparawiderstandsfahiger Rcbcn, in
Gartenbauwissenschaft 7 (1932/33) 15—92. — R. L a f o n et E. V i v e t , Monogr. horticole.
La Vigne. In Journ. Soc. hort. France. 4. Ser. VI (1905). — R. M e n z e l , Zura An-
bau von Vitis vinifera auf Java, in Verhandl. Naturf. Ges. Basel 40, 2. Tcil (1928/29)
505—510. — A. S. Me r j an ia n , La selection appliquee a la vigne, in Trav. scient. stat.
de vitic. et d'oenologie d'Anape. Rostow 1928, 54 S., 5 Taf. — G. M o l o n , Ampelo-
graphia, Milano 1906, 2 Bande. — H. M o o g , Bcitr. zur Ampelographie, in Mitteil.
preufi. Rebenveredelungskommission Nr. 6. Geisenheim 1930; II, desgl. in Gartenbau-
wissenschaft 6 (1932) 561—611; III, 8 (1933) 1—44; IV, 8 (1933) 215—238; V, 8 (1934)
365—384; VI, 9 (1935) 293—324. — K. M u 11 e r, Weinbaulexikon fur Winzcr, Kufer usw.,
Berlin 1929. — F. M u t h , Stand und^Ziek- der Rcbcnzuchtung, in Beitr. zur Pflanzen-



Vitaceae 179

zucht 9 (1927) 108—120. — A. M. N e g r u l , Inzucht und Heterosis bei der &ebe in
Ziichter 8 (1936) 137—145. — O. S a r t o r i u s , Ober die wissenschaftl. Grundlagen'der
Rebenselektion in reinen Bestanden, in Zeitschr. f. Pflanzenziidnung 13 (1928) 79 86
— A. S t u m m e r , Zur Urgeschichte der Rebe und des Weinbaues, in Mitteil. Anthropol
Ges. Wien 41 (3. Folge Bd. 11). — T h u d i c h u m and D u p r e , Origin, nature and
varieties of wine, London u. New York 1871. — P. V i a l a et V. V e r m o r e l , Ampelo-
graphie, 6 Bande, Paris 1902—1910, 570 Tafeln, davon 500 kolor. Teil I (1910); V i a l a ,
Ampelogr. generate; Familie der Vitaceen, mit zum Teil sehr ausfiihrlichcn Artbcschreibungcn
und vielen Abbildungen; Gattung Vitis und ihre Arten; die amerikanischen Reben; Morpho-
logie und Physiologie der Rebe; Teil II—VI enthalten die kultivierten Rebensorten Frank-
reidis und des Auslands; Teil VII: Rassen von bot. Interesse; Dictionn. ampelogr. —
A. M a r e s c a l c h i e G. D a l m a s s o , Storia delle vite e del vino in Italia, Vol. 1 u. 2.
Milano 1931—1933. — »Weinbau und yeinhandel", Weine, Schaumweine, weinhaltige
Getranke, Berlin 1941, 488 S. — Zcitschriften: ,,Das Wcinland" Wien, ab 1929. — wWein
und Rebe." — H. B r e i d e r , Zur Ziichtung neuer Qualitatssorten bei der Weinrebe.
wZuchterM 20 (1950), S. 135 fT. — B. D. K r i m b a s , Ampclography of Greece. Ministere
de TAgriculture, Athenes. I 1944, 266 S., 150 Taf.; II, 189 S., 135 Taf.

N u t z e n (vgl. audi Ampelographie und Weinbau). — G. D r a g e n d o r f f , Heil-
pflanzen (1898) 415—418 (medizinische Anwcndungen). — G. H a r t w i c h , Menschliche
Genuftmittel (1911) 713—775. — H. B e g e r , Wein, in H e g i , Illustr. Fl. Mitteleuropa
V 1 (1925) 359—424; Sonderdruck: H e g i und B e g e r , Rebstock und Ve in , MUnchen 1925.
— V. H e h n , Kulturpflanzen und Haustiere, 8. Aufl. herausgegeben von Schrader (1911)
65—94. — J . - L . de L a n e s s a n , PI. utiles (1886). — I. W i e s n e r , Rohstoffe des
Pflanzcnreichs, 4. Aufl. I (1927) 465 (I. W e e s e ) ; II (1928) 2065 (O. K a 11 m a n n).

V i t a c e e n a l s Z i e r p f l a n z e n . — A. P u r p u s , Die holzigen Lianen und ihre
Verwendung in Garten und Park, in Mitteil. deutsdi. dendrol. Gesellsdi. 32 (1922) 147—170.
— A. R e n d e r , Manual of cultivated trees and shrubs in North America (1927) 599—607;
Neue und kritische Geholze, in Mitteil. dendrolog. Gesellsch. 22 (1913) 254—265. —
C. K. S c h n e i d e r , Illustr. Handbuch der Laubholzkunde, II (1912) 300—323 und 1032
bis 1034. — E. Graf von S i 1 v a - T a r o uc a , Unsere Freilandgeholze, 3. Aufl. (1931).
— R. S e c t i g e r , Die Rebe als Ziergeholz, in Mitteil. deutsch. dendrolog. Gesellsch. (1931)
231—249; hier auch Angaben iiber die gesetzlichen Grundlagen fiir Ein- und Ausfuhr
fremdlandischer Zierrcben. — J. H. V e i t c h, Hardy ornamental vines, in Journ Roy
hortic. Soc. 28 (1903/04) 389—397.

Merkmale. Bliiten radiar-symmetrisch, zwitterig, polygam-monozisch oder auch
diozisch. Kelch klein, becherformig, am Rande undeutlich oder deutlich vier- bis fiinf-
zahnig oder lappig. Pet. vier bis fiinf (nur in abnormen Fallen andere Zahlen) klappie"
zur Blutezeit ausgebreitet oder zuruckgeschlagen oder (bei Vitis und einigen Cissus-
Arten) mit den nach innen umgebogenen Spitzen verwachsen und zusammen als Haube
abfallend. Stam. vier bis fiinf, v o r den Petalen stehend, unter dem dem Ovar +
angewachsenen Diskus bzw Diskusgewebe entspringend; Filamente fadenformij;
Antheren frei, intrors, uber dem Grunde oder uber der Mitte mit dem Filament ver-
bunden, mit zwei Langsnssen aufspnngend. D i s k u s stets i n t r a s t a m i n a l
kaum jemals ganz frei, entweder ganz mit dem unteren Ovar verwachsen, dessen Basis'
bekleidend oder sich mit seinem oberen Teil vom Ovar abhebend, dann mit ring-,
schalen- oder napfformigem freiem Saum, oft am Rande gelappt, oder in Gestalt von
kugehgen, langlichen oder ahnlich gestalteten Drusen vom Ovar aufrecht oder seitlich
abstehend. Ovar aus zwei Karpellen bestehend, stets o b e r s t a n d i g , zweifacherig-
Ovarfacher mit je zwei anatropen, vom Grund des Ovars aufsteigenden, apotropen
Samenanlagen die also an der Karpcllbasis marginal entstanden zu denken sind;
Kaphe der Stelle, an der sich die beiden Karpell-Leisten in der Mitte des Ovars
benihren, zugckchrt, Mikropyle nach unten und hinten gewendet; Griffel tcils lang,
fadenformig, teils dick, zylmdrisch konisch oder auch sehr kurz; Narbe fast irnrner
als unverdickte Warze am Grirtelende, nur bei Tetrastigma vierlappig. Frucht fast
immer erne weichfleischige Beere, zwei- oder durch Ausfall einfacherig, ein- bis
nochstens viersamig. Samen in jedem Fache zwei oder einer, aufrecht, mit krustiijer
oder harter Samenschale. Endosperm hart-fleischig, aleuron- und olhaltig, in ver-
schiedcner Weise gefurclit, grubig vertieft oder typisch ruminat, niemals von ganz
glattem Umnfi. Embryo klein, gerade, im Endosperm axil liegend, mit konischem
° I ^ / y l i n d r i s d i e m . H > P ° k o t y L Kotyledonen klein, flach, vollkommen zusammen-
schhe(5end. — Meist Kletterstraucher, oft hoch kletternde, wasscrreiche L i a n e n

12*
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seltene* aufrechte Straucher oder klcine Baume mit sukkulenten Stammen, niemals ein-
oder zweijahrig. Internodien bei den lianenartigen Formen meist verlangert, manch-
mal die Achsen unter- oder seltener oberirdisch knollig angeschwollen. Blatter einfach
oder drei- bis fiinfzahlig (gelegentlich auch hohere Zahlen), selten doppelt dreizahlig
oder gefiedert, meist zweizeilig alternierend, sehr selten wechselstandig, mit zwei
basalen Nebenblattern. Bliiten nie einzeln; Bliitenstande meist zymos, manchmal zu
Rispen vereinigt, seltener ahrenformige Teilbliitenstande zu einer Rispe zusammen-
gefaflt (Ampelocissus-Bluten subgen. Kalocissus), meist einem Laubblatt gegeniiber' auf-
tretend. Bliitenstandsachsen, zylindrisch, nur bei Pterisanthes band- oder lamellenartig
verbreitert und dann beiderseits Bliiten tragend; Bliitenstielchen am Grunde stets mit
Brakteolen. Haufig sind die Infloreszenzen oder Teile von ihnen in R a n k en um-
gewandelt.

En* a 700 Arten.

V e g e t a t i o n s o r g a n e u n d m o r p h o l o g i s c h e r A u f b a u . V o r b e m e r k u n g :
Wahrend die ganz iiberwiegende Mehrzahl der Vit. Lianencharakter hat, findet man
Arten mit sukkulenten Stammen in Siidwestafrika. Der Stamm von Cissus crameriana
Schinz (Fig. 72) wird etwa 4 m hoch, Abbildung in W e t t s t e i n , Handb. syst. Bot.
4. Aufl. (1935) 846; auch C. juttac Dinter et Gilg (Fig. 69, 70) hat einen sukkulenten,
± zylindrischen Stamm,. C. bainesii Gilg et Brandt einen kegelformigen, C. seitziana
Gilg et Brandt (Fig. 73) einen fast kugeligen, unverzweigten; C. currori Hook, f., die
ebenfalls in diese Gruppe gehort, ist in Fig. 71 dargestellt. Baumformig ist ferner
Cissus mappia Lam. (Mauritius). Alle genannten Arten dieser Wuchsform gehoren zur
Untergattung Cyphostemma. Es gibt unter den Vitaceae keine ein- oder zweijahrigen
Arten, wie es z. B. bei den Rhamnaceen als Ausnahmefall vorkommt. Nicht alle
Arten besitzen Ranken. Manche haben einen an der Basis mehr oder weniger fleischi-
gen, oft knollenformigen Stamm (Fig. 71), welcher als Wasserspeicher dient und von
dem aufrechte oder schlingende Zweige abgehen konnen. Verdickte unterirdische
Stamme oder Wurzelknollen (?) werden u. a. fiir Rboicissus capensis, Rh. cirrhiflora
und Cissus cirrhosa angegeben. Manchmal sind die Sprofiinternodien vierkantig oder
vierfliigelig (letzteres z. B. bei C. bastata und C. gongylodes). — Kaktoider Habitus
ist selten (Cissus cactiformis Gilg, Fig. 64 A).

Die B l a t t e r sind in Form, Nervatur, Konsistenz und Behaarung rccht ver-
schieden, doch sind lineale Blatter selten, ebenso einfach- oder doppeltgefiederte, z. B.
bei PterocissuSy bei einigen siidamerikanischen Cis5«5-Arten (Eucissus), bei der afrika-
nischen C. connivcns Lam., [bei C. biternata doppelt dreizahlig (Madagaskar)] und
auch bei Ampelopsis-Arten aus Asien und Nordamerika wie Ampelopsis celebica
Suesseng. Sehr haufig sind drei- und fiinfzahlige Blatter, selten steigt die Zahl der
Blattchen bei solchen handformig gcteilten Blattern auf sieben, neun oder elf bis
dreizehn an. Die Blattform ist nicht an die Verwandtschaft gebunden. Nachst-
verwandte Arten konnen einfache, dreizahlige oder sonst handformig geteilte Blatter
besitzen. Oft kommt es sogar vor, dafi dasselbe Exemplar einer Art am Grund des
Stengels einfache Blatter besitzt, wahrend oben am Sprofi geteilte Blatter zur Aus-
bildung gelangen. — An den Laubblattern von Vitis vinifera fallt teilweisc einc
gewisse Asymmetrie auf, die mit der Stellung des Blattes an der Achse zusammenhangt.

In seltenen Fallen sind besondcre Organe an den Blattern vorhanden, welche sich
auch zur systematischen Unterscheidung verwenden lassen. Bei der afrikanischen Cissus
dinklagei Gilg et Brandt sind in den Nervenwinkeln der Blattunterseite A k a r o -
d o m a t i e n vorhanden. Ebensolche finden sich bei Cissus antarctica Vent. Iangs der
Mittelrippe und an den Basalnerven, bei Cissus oblonga Planch, am Blattgrund und
bei Ampelopsis aconitifolia Bunge; Abbildungen bei H. R o s s , Acarodomazii di alcunc
Ampelidee, Contrib. alia biol. e fis. veg. di A. Borzi, Vol.1 (1893) S. 125 ff., 1 Taf.

Stcts sind die Blatter am Grunde mit zwei seitenstandigen N e b e n b l a t t e r n
versehen, welche grofi und auffallig ausgebildet sein konnen (Fig. 80 A), oft aber auch
aufierordentlich reduziert erscheinen. Sehr grofie, dreizahlige Blatter besitzt z. B.
Cayratia grandifolia (Warb.) Suessenguth: die Einzelblattchen sind 15—18 cm lang.

K e i m p f l a n z e n . Alle Vitaceen haben oberirdische, ergriinende, meist ziemlich
grofie und langgestielte Keimblattcr. Doch ist das Hypokotyl bei manchen Arten
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u n t e r irdisch. In diesem Fall verdickt es sich nach A 1. B r a u n bisweilen und wird
zu einem riibenartigen Wurzelstock (so bei Ampelocissus sarcocephala (Schweinf.)
Planch, und Cissus nivea Hochst.); bei der einzigen, bisher untersuchten Keimpflanze
letzterer Art waren aufierdem die beiden Keimblatter zu einem breit-nierenformigen,
zweilappigen Blattgebilde und beide Keimblattstiele zu einer langen Rinne ver-
wachsen, die am Grunde scheidenartig die Plumula umschloK. Ob hier ein Fall von
wPseudo-Monokotyliea odcr eine Mifibildung vorlag, konnte bisher nicht entschieden
werden. Audi Cissns kypoglauca A. Gray gehort wahrscheinlich zu den Arten mit ver-
dicktem Hypokotyl. Bei den meisten Vitaceen entwickelt sich jedoch das Hypokotyl
oberirdisch. Es bleibt bei manchen Arten lange krautig und kann sogar etwas fleischig
werden (Cissus rotundifolia Vahl); bei anderen verholzt es fruh. — Schon in der
Achsel der Kotyledonen sind Knospen angelegt, die den gleichen Aufbau wie die der
Laubblatter zeigen. Sie besitzGn bei Vitis t r a n s v e r s a l e , bei Ampelopsis und
Parthenocissus a d o s s i e r t e Vorblatter.

J u n g e P f l a n z e n . — P r i m a r s p r o s s e . Im weiteren Wachstum entsteht
als Primarsprofi in alien Fallen ein reines Monopodium, das bei den Arten der ge-
mafiigten Gebiete (andere wurden nicht untersucht) bis zum Winter eine verschiedene
Zahl von Blattern treibt: 3—17 bei Parthenocissus-Avtzn, 6—12 bei Vitis vinifera L.
und gegen 10 bei Cissus rotundifolia Vahl. Weitere Angaben bei A. W e i f i e a. a. O.
S. 257. Rankenbildung findet bis dahin nicht statt, ebensowenig Entwicklung von
Bliitenstanden. In alien Blattachseln stehen Knospen, die meist einfach sind; doch
treten bei einer ganzen Reihe von Arten, zu denen auch Vitis vinifera gehort, Doppel-
knospen auf, wie sie in ganz gleicher Ausbildung auch an den weiteren Entwicklungs-
stufen der Pflanzen vorkommen (siehe S. 185 ff. und Abbildung 52 und 53). — In
seltenen Fallen konnen schon Samlingspflanzen im ersten Jahr zur Bliite kommen
(Vitis rupestris, Parthenocissus tricuspidata-veitchii, Cissus incisa).

K n o s p e n stehen in der Regel in jeder Blattachsel. Jedoch kommen Ausnahmen
vor, zu denen z. B. Parthenocissus quinquefolia Planch, gehort. Hier fehlt namlich an
jedem dritten Blatt und zwar immer an dem, das der unteren von zwei aufeinander-
folgenden Ranken (oder Bliitenstanden) gegeniibersteht, die Achselknospe. Man hat
hierfiir bis jetzt keine ausreichende Erklarung geben konnen.

Selbst dort, wo Knospen in alien Blattachseln vorkommen, scheinen sie vielfach
ungleichwertig zu sein; bei fast alien rankenden Arten der Gattung Cissus z. B. sind
die Achselknospen an den rankenlosen Knoten denen an den rankentragenden in der
Entwicklung bedeutend voraus. Aufier dem zeitlich verschiedenen Austreiben bestehen
jedoch kcine Unterschiede in den entstehenden Trieben.

Bei den rankenlosen Cissus-Arten, soweit sie wsympodial" gebaut sind (siehe
unten), treibt ebenfalls an jedem dritten Knoten die Knospe fruh aus, wahrend sie
sich an den anderen erst spater ausbildet oder iiberhaupt nicht mehr auswachst.

Doppelknospen treten nur an Langtrieben (L o t t e n)' auf; sie scheinen aufierdem
auf solche Arten beschrankt zu sein, die mit verholzten oberirdischen Zweigen den
Winter iiberdauern.

Z w e i g - A r t e n. Bei den Zweigen der Vitaceen ist zu unterscheiden zwischen
solchen mit einfachen und solchen mit Doppelknospen. Die einfachen Knospen (siehe
oben) liefern im allgemeinen Zweige, die sich untereinander und von dem Mutter-
sprois nicht wescntlich unterscheiden. Auch aus ihren Knospen erwachsen wieder gleich-
artige Zweige. Wo also nur eine Art von Knospen vorhanden ist, gibt es auch nur
eine Art von Zweigen.

Dagcgen bilden sich wohl iiberall, wo Doppelknospen (Fig. 52) auftreten, auch
zwei verschiedene Generationen von Zweigen aus. Der Zweigwechsel von Vitis vinifera
L. vollzieht sich folgendermafien: Die anfangs grofiere der beiden Knospen, die sich in
alien Blattachseln der Keimpflanze, auch in denen der Keimblatter vorfinden, kann
noch im Sommer ihrer Entstehung zu einem schwachen, beblatterten Zweig auswachsen,
der mcist im Herbst bis zum Grunde abzusterben scheint. Treibt diese" Knospe nicht
wahrend des Sommers aus, so geht sie im Lauf des anschliefienden Winters zugrunde.
Die zweite (Schwester-) Knospe ist inzwischen stark angeschwollen. Aber der Zweig,
den die erste Knospe liefcrte oder liefern sollte, ist inzwischen nicht ganz abgestorben.
Diese zweite Knospe gehort namlich in Wirklichkeit nicht zum Muttersprofi, sondern
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zu dem schwachen Tochterzweig, der als Geize bezeichnet wird. Sie ist die Achselknospe
des einzigen Schuppenblattes, das die erste Knospe oder die aus ihr hervorgehende
Geize besitzt. Im folgenden Jahr wachst die lebend gebliebene Knospe zu einem
(Lang-)Trieb zweiter Ordnung, einer Lotte, aus, der von seinem Mutterzweig wesent-
lich verschieden ist. Die Lotte besitzt nun am Grunde zwei Schuppenblatter, wahrend
die Geize nur eines besafi. Darauf folgen bis zum Auftreten der ersten Ranke oder
des ersten Bliirenstandes 2—5 Laubblatter; die Geize bildet vor der ersten Ranke nur
eines aus und tragt bei Vitis vinifera nie Blutenstande. Ferner sind auch die Knospen
verschieden. In den Blattachseln der Lotte entstehen iiberall wieder Doppelknospen, die
Geize kann immer nur einfache ausbilden. Diese Doppelknospen verhalten sich nun
genau wie die der Keimpflanzen, von denen wir ausgegangen sind: die anfangs
starkere kann zu einem Seitenzweig dritter Ordnung, zu einer Geize auswachsen,
wahrend die andere, die wieder die erste Achselknospe cles Geizensprosses darstellt, im
folgenden Jahr zu einem Zweig vierter Ordnung wird, der in allem dem zweiter
Ordnung gleicht und wie dieser ein Langtrieb ist. So geht es nun immer weiter. Es
tritt ein regelmafiiger Wechsel ein zwischen den schwachen, meist friih absterbenden
bliitenlosen Geizen und den kraftigen, verholzenden, Blutenstande tragenden Lotten,
die bis 40 oder mehr Laubblatter hervorbringen konnen. Aus den oberen Blattachseln
der Geizen dagegen, die immer nur einfache Knospen tragen, konnen auch immer nur
wieder Geizen entstehen. N i e m a l s w i r d — von Mifibildungen abgesehen — e i n
L a n g t r i e b a n d e r s w o e r z e u g t a l s a u s e i n e r K n o s p e h i n t e r d e m
S c h u p p e n b l a t t a m G r u n d e i n e r G e i z e (Fig. 52).

Abgesehen von den Verhaltnissen an den untersten Knoten und von den Knospen
konnen sich Lotte und Geize in ihrem Aufbau, z. B. in dem regelma'Sigen Wechsel
von rankenlosen und rankentragenden Knoten gleichen. Blutenstande kommen dagegen
bei Vitis-Arten nur an den Langtrieben vor. Bei Parthenocissus quinquefolia Planch,
liegen die Verhaltnisse sehr ahnlich. Bei den anderen Gattungen ist das Vorkommen
zweier verschiedener Zweigarten nicht beobachtet worden.

B l a t t s t e l l u n g . Die jungen Pflanzen der meisten Vitaceen — untersucht
wurden von A. W e i 6 e Vitis-, Tetrastigma-, Ampelopsis- und Cissus-Artcn — weisen
s p i r a 1 i g e Blattstellung auf, nur die Parthenocissus-Arten haben schon als Keim-
pflanzen zweizeilig gestellte Blatter. Aufierdem liegt spiralige Blattstellung nur noch
bei zwei sudwestafrikanischen, stammsukkulenten Cissns-Arten mit baumformigem
Wuchs vor, namlich bei C. juttae Dinter et Gilg und C. crameriana Schinz. Hier findet
sie sich auch an den Bliitensprossen. In der Blattstellung haben diese Arten also von
den Keimpflanzen her ein wesentliches urspriingliches Merkmal beibehalten. — Sonst
treffen wir bei fast samtlichen Folgesprosscn der Vitaceen z w e i z e i l i g -alter-
nierende Blattstellung an. Ausnahmen finden sich nur noch bei Cayratia und Cissus
subgen. Cyphostemma (nicht bei subgen. Eucissus). Hier kommen namlich an be-
stimmten Stellen des Verzweigungssystems, unterhalb der anfangs wirklich endstandi-
gen Infloreszenzen, g e g e n s t a n d i g e Blatter vor, so z. B. bei den oberen Blattern
von Cissus alnifolia Schweinf. Bei Eucissus werden in der Regel bei den aus den
rankenlosen Knoten entspringenden Seitenzweigen erst zwei laubblattragende Inter-
nodien gebildet, auf die dann der gestielte Bliitenstand folgt. Bei Cayratia und
Cyphostemma dagegen findet sich unter dem Bliitenstandstiel haufig nur ein einziges
Internodium, das an seinem oberen Ende zwei gegenstandige Blatter tragt; es ist hier
also das zweite, bei Eucissus ausgebildete Internodium unterdriickt. Dadurch riicken
die sonst alternierend, also in verschiedenen Hohen befindlichen Blatter zusammen, so
dafi sie meist ein Paar von gegenstandigen oder annahernd gegenstandigen Blattern
bilden. So ist es bei Cayratia, aber nur in dem Verwandtschaftskreis, dem C. ibuensis
(Hook, f.) Suesseng., C. japonica Gagnep. und C. trifolia (L.) Domin angehoren, da-
gegen nicht bei C. debilis (Planch.) Suesseng. und C. gracilis (Guill. et Perr.) Suesseng.

Bei subgen. Cyphostemma sind opponierte Blatter unter den Infloreszenzen sehr
weit verbreitet. Sie fehlen nur bei den rein monopodialen Formen, wahrend sie bei
den Msympodial" gebauten (siehe unten S. 189) oder denen mit Obergangen zwischen
Monopodien und wSympodien" iiberall auftreten, seien dies nun aufrechte rankenlose
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oder kletternde rankentragende Arten. Eine Erklarung fiir das Zustandekommen dieser
Untersdiiede liegt bis jetzt nicht vor.

Manchmal bilden sich die Spreiten der gegenstandigen Blatter nicht aus, so dafi
die vier, in gleicher Hohe sitzenden Stipeln einen Quirl bilden, der den jungen Bliiten-
stand umschliefit, so bei Cissus engleri Gilg und gelegentlich bei C. njegerre Gilg.

Z w e i g s t e l l u n g . Da die Vitaceen fast stets die zweizeilig-alternierende Blatt-
stellung haben, lafit sich durch jeden, selber noch nicht verzweigten Zweig eine
Symmetrieebene (Mittelebene) legen. Die Mittelebenen voneinander abstarnmender
Zweige stehen in der Regel gekreuzt zueinander. Bei Vitis vinifera z. B. stehen die
Mittelebenen der ersten Geizen tangential zur Achse der Keimpflanze, die der ersten
Lotten rechtwinklig zu denen der ersten Geizen usw. So kommt es, dafi bei jedem aus
einer Keimpflanzenknospe hervorgehcnden Zweigsystem samtliche Geizenmittelebenen
untereinander parallel stehen und ebenso samtliche Lottenmittelebenen, letztere aber
in ihrer Gesamtheit rechtwinklig zu den Geizenebenen angeordnet sind. Nicht selten
schneiden sich auch die Mittelebenen zweier aufeinander folgender Zweigarten nicht
genau im rechten Winkel, sondern etwas schief (Parthenocissus quinquefolia). Aber
auch hier stehen dann die Mittelebenen der 1., 3., 5 . . . . und ebenso jeder 2., 4., 6
Zweiggeneration untereinander parallel (ahnlich bei Cissus antarctica Vent, und C.
njegerre; bei zahlreichen anderen Arten lassen sich die Verhaltnisse an Herbarmaterial
nicht geniigend sicher beurteilen).

Nun gibt es aber noch eine ganze Reihe von Fallen, bei denen die Mittelebenen
der Tochterzweige zu der des Mutterzweiges parallel stehen (Ampelopsis heterophylla
Sicb. et Zucc, A. aconitifolia Bunge). Einen Wechsel von Geizen und Lotten gibt es in
diesen Fallen nicht. Es ist hier moglich, nicht nur -— wie bei Vitis — durch einen ein-
zelnen Zweig, sondern durch ein ganzes Verzweigungssystem eine Symmetrieebene
zu legen.

S y m p o d i a l s p r o s s e . Da die Verhaltnisse bei Vitis einer besonderen Dar-
stellung bediirfen, die erst im nachsten Abschnitt erfolgen soil, so sei hier nur Weniges
vorausgenommen. Arten mit eingliederigen Fortsetzungssprossen, bei denen also der
ganze Trieb nur aus Stiicken mit je cinem Internodium sympodial zusammengesetzt
e r s c h e i n t (auf die Diskussion der Sympodienfrage auf S. 184 sei hingewiesen),
sind recht selten. Sie kommen nur bei Cissus subgen. Eucissus und bei Clematicissus
vor. Zahlreicher sind nach B r a n d t schon die Arten, bei denen zwar die Bliiten-
zweige aus lauter einzelnen Gliedern bestehen, wahrend die Laubzweige einen Wechsel
der Fortsetzungssprosse zeigen. Auch sie finden sichfast ausschliefilich in der Gattung
Cissus subgen. Eucissus. Die grofie Oberzahl aller »sympodialenw Vitaceen besitzt
den nicht immer regelmafiigenWechsel zwischen ein- und zweigliederigen ^Sympodial"-
Sprossen, so die Gattungen Cissus subgen. Cyphostemma — soweit hier nicht Mono-
podien vorkommen —, Vitis, Ampelocissus, Ampelopsis, Parthenocissus, Pterisanthes,
Rhoicissus. Bezuglich weiterer Einzelheiten mufi auf die Arbeit von M. B r a n d t in
Englers Bot. Jahrb. 45 (1911) 529 verwiesen werden.

S p r o f i a u f b a u v o n Vitis.
L i t e r a t u n ' E . W a r m i n g , Forgreningsforhold hos Fanerogamcrne 82. — E i c h 1 e r,

Bliitendiagramme II, 375. — In beiden Arbeiten weitere Literatur angegeben. — D i n g i e r ,
Aufbau des Weinstocks, in Engl. Jahrb. VI 249. — E. G il g in E. P. 1. Aufl. Ill5, 430—433,
dem die nachstchende Darstcllung in groften Teilen folgt. — W. T r o 11, Vergl. Morphologic
der hoheren Pflanzen I (1937) 31, 627.

Die Erklarung des Sprofiaufbaues von Vitis vinifera war von jeher in der
Morphologic ein sehr umstrittenes Gebiet. Wahrend nach der Entwicklungsgeschichte
keine Anzeichen fiir einen sympodialen Bau der Sprosse vorhanden sind, suchte die
vergleichende Morphologie nachzuweisen, dafi trotzdem Sympodien vorliegen.

Es sollen, im folgenden zwei Theorien in Kiirze besprochen werden, deren erstere
hauptsachlich durch B r a u n , E i c h l e r und V e l e n o v s k y gestiitzt wurde, wah-
rend die letztere in N a g e 1 i und S c h w e n d e n e r ihre Vertreter f and. B r a u n
und E i c h 1 e r betrachten die Rebe als ein S y m p o d i u m . Der Weinstock besitzt.
zweierlei Triebe, Langtriebe oder L o t t e n und Kurztriebe oder G e i z e n . In Fig. 50
ist ein nichtbliihender Langtrieb, eine Lotte, dargestellt. Nach zwei grundstandigen
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Nicderblattcrn tragt er cine Anzahl (bis gcgen 40) von l..aub-
blattern, die in zweizeiligcr BlatEsccMung akernieren und jc
cinen Kurztricb (Geixe) in den A disci n tragen. Den unterstcn
3—5 Laubbla'ttern stehen noch keine Ranken gegeniiber, von
da ab tritt Rankcnbiltiung cin; dabe! stehen die Ranken jewcils
dem zusthnrigen Blatt gegeniiber. Mir grower Regclma'fiigkcit
folgt dabci auf je Kwd rankentragenden Knotcn cin ranken-
lobcr. NL> tbtfl die Ranken da, wo ihrer zwei unmiuelbar auf-
etnander folgen, nach entgegengesctzten Scitcn des I.angtriebs
hm fallen, auf die namlidie abcr, wo sic durdi cincn ranken-
losen Rnoten getrennt sind. An bluhenden Langtrieben ist
alles genau so, nur dafi an Stellc der untercn Ranken BJiiren-
•it.iindc stehen.

Die Ranken sind sweiannig; an der Gabelstelle befindct
sidi, auf der der SproGbasis zugewetuteten Scite^ ein sdiuppen-
fdrmiges Blattchen, die Braktce dt's unKeren, etwas langcrcn
Kankcnarms. Schon hieraus gehr hervor, dafi cs sidi um
S p r o f i r a n k e n handelt; dies bestatigt sidi auch nodi da-
durch, daR an bliihbarcn Langtrieben die untcren Ranken in
BKitenstiindc numgewandelt" sind und da(i Obergange
zwisdien Ranken und Intlorcszeny.en vorkommen (vgl.
T r o l l a. a. O. 843, Abb, 665).

Die Frage isi nun, wicso die Ranken, obwoh! Zweigc,
iragblattlos den Btattern gcgeniibcr stehen konnen. Urn diesen
Punkt drcht sich die wcilaufige Literatur des Gegenstandes.
Nadi der sogenannten B r a « n -E i ch 1 e rsdicn Annahme
Jautct die Erklarung: der Langtricb, sichc Fig. 50, ist cin
S y m p o d i u m , die Ranken sind m Wirklichkeit iur Scite
gewonenc Endigungen der Sympodial^Eicdcr. Indcm im Sym-
podium immer cin cinblatterigcs Giied mit einem zwetblat-
terigoo abwcdisclt, kommt, wtt dies aus Fig. 50 hcrvorgeht,
der regclmafiigc Wcchsel von zwei rankentragenden mit cinem
rankcnlosen Knotcn zuitandc. Indcm fcrncr die sukzessiven
Sprosse ihr crstes odcr einziges LaubbJatt, weJdies das erste
lilattorgan des SproiJglicdes iiberhaupt ist, dem Tragblau,
d. h. demram Sympodium vorausgehenden Laubblan median
gegeniiberstcllen und das odcr die folgendcn Blattorganc nach
V's-Divcrgenz ansdiJtcfk'n, so crgibt sidi daraus, wic aus Fig.
50 hervorgeht, die zwdzetligc Btartstellung am gesamten
Sympodium sowie die Stcllung der Sdiuppe an der Ranke
nadi oaten.

Nach der entgegengesetzten Theoric von N a g e I i und
S c h w e n d e n c r ist dagegen die Rcbc ein M o n o p o d i u m .
Die Entwicklungsgesdiidite zeigt namlich, dafi die Ranke
nic h t, wie nach Braun und E i c h l e r 2U erwarten ware, am

Vecetationspunkt anfangs endstandig ist und die Fortsctzung des darunter Hcgcnden
huernodiums bildet, daher auch spater nicht zur Scite gcdrangt wird (durch krafei-
gcrc Ausbildung des Scitcnspross«, sogenanntc Obcrgipfeiun^), sondern, dafi sic ent-
wedcr gleich anfangs die blartgegcnsutidige Stellung des fcrtigen Zustands liar, oder
aber aus dem Adisenschcitel selbst durch ungkidic Tciiung dcsselbcn hervorgeht,
wahrend der andere Teil terminal die Adisc fortsetzt. D.mach wird von diesen
Autoren die Rebe fiir ein Monopodium erklart. Die Kankcn wcrtlcn cntwedcr als
»c«raarillare*, tragblanlosc Zweige des Monopodiums angeschen odcr sic molten der
Langtricbadise glcidiwcrtig, nur durdi einc Art von Dichotomic von ihncn abgctrcnnt
scin. In beiden Fallen wiirdc dann die Stellung der Laubblattcr auf gewohnlidicr
Distiditc bcruhen, die Gcizcn in ihrcn Achscln hatten samtlidi den Charakter von
primarcn Adwclknospen.

]"i(̂ . 50, Aufril? einer
nicht bluhenden Lane
(d. h. eincs Langtncbsl
des Vcinstocfc* unter Zu-
grutidele^ung der Sym-
podisltlieorie. Die Knos-
pen in den Blattnchseln
ttaUea di<? sGeizen* vor.
Am Grunde 6cr Lotte
die Niederbiatrer —
Aus E. P- l.Aufl. HI",
Pig. 210; nadi Eichler,
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E i c h l e r und sparer T r o l i (a. a. O. S. 32) haben denigegcniiber bctonr, dafi
die Entwicklungsgesd-udm1 in dicsem Falle iriigerisch wirke, daft das Vcrhalten des
fertigcn Zusrands vielmehr sdion in d« Anlage ausgedriidu sci und man es demnadt
mil cinem kongcnitalcn Vorgang zu tun habe. Dcr Sdteasprofi in dcr Blattadisel
iibcrwiege von vorniierein den /.ur Rankc auswadiscndcii Hauptgipfcl, der dtrmzurolgc

Fig. 51 Vctetacionspunki von Vitis vinifcra L. S Scheitcl ties Vegeutionspunkics. D ente
Blaturtlaee,, tt (kven vordt-res Nebcnblaci. R RankcnanLigc, Die Rankc nimmt von vorn-
herein cine scitlidie Srelluni; und nidit <icn Scheiicl des Vcgetationspunktei cin. — Niich

W. T r o l l . Vergl. Morph. I. l .Teil 31. F tg .9 I l l .

scitlich auswadisc und dem BlatE opponiert crsdieinc. Die Obergipfclung da Rankc
als des eigeiulichcn SproSendcs sei so/usagen schoii voll/ogen, wenn die beiden Vcgc-
tationspunkte aufterliA als Hockcr siditbar wiirden. Dcmnach handle cs sidi urn cin
durdi kongenitalc Fdrderung dcr Adiselsprosse modifizierrcs Sympodium, im ganzea
um einen Vorgang, den man als nk o n g c n i t a I e S v m p o d i e n b i I d u n g*
bczeidinen miissc (W. T r o l l S. 32).

Bevor wir zu den hicr dargelegtcn cncgcgengcseczten Tlieoricn Stcllung nebmen,
wollen wir uns nodi mit den in den Adiscln dcr Laubbliittcr bc-Hndlidien Knospcn,
den G e t s e n naher bcfassen. Ihre Struktur wird durch Fig-52 crklart. Nath untcn
gewendet, sicht man das Tragblatt mit scinon beiden Stipeln it, oben die Ranke rk
(nadi dcr Sympodialthcoric die Endigung der Primarachsc), und sodann die Lottc Jt,
wddic den Hauptsprofi dcr Tragblattadisc darstellt; a lies iibrigc gehort zur Geixc. Zu
aulicrst zcigt dicselbc nun ein sdiuppenfurmigcs Vcrblatt v in seirlidier Stcllung, dann
kommt auf dcr entgegengesctzten Seite ein LaubbUtt h und hierauf in fongeser/ter
Distidiic nodi cine Anzahl weitcrcr Laubblatter, von deuen in r k . 52 nur das crstc /-
£U schen ist. Die BISiter der G e i z c sind demnach zwar ebcnfalls zwcizeilig an-
gcordner, ab'er thrc Ebcne k r e u n sidi mit dcr von Tragblatt und Absiammungs-
adise. Hierin besteht dcr eine Umerschied von den J.is Sympodium fortbildeiKk-n
Sprosscn, indem bci dicsen die Ebcne der Blarotcllung mil der der Mutterachse zu-
sammenflUt; cin zweircr Untcrsdiied besteht d.irin, dart bei den Sympodialsproswn



Fig. 52, VUit vimfera L.,
Grundrifi dcr Qa'ux gz
und zngehSrtgen Lotten-
kttospe /;,, nadi einem
Quersdwirt, halbsdiema-

- rlc Ranke (En-
ter Abscim-
: der Geiyc).

// primare Loctc; v Vor-
bUit der Geizc, /, I3 die
heiden Laubblacter ihrcs

gleidi das erstc Blatt laubig, bei der Geize jedodi als grundstandiges Nicderblatt v
ausgebitdet ist.

Das crste Laubblatt der Geize /1 ist nodi ohne Ranke, dem zweitcn l« steht
jedodi cine soldic gegenuber (der sdiwarze Kreis in Fig. 52). Mit dieser Ranke
wird also nach der Sympodialtheorie der Grundsproft der Geizc abgcsdilossen

und von da an gesdticht die w-cirere Fortbildung w'te bei der
Lotte durdi sympodiale Adisclproduktc. Vcrgldchcn w nun
Gcize und Lotte im ganzen mitcinandcr, so ergeben sidi fol-
gende Uncersdiicde zwisdien beiden Sprofiarten: der Grund-
sprofi der Lone hat zwei Niederbliittcr und mchr als zivei
(3—5) Laubblatter, bevor cr abgcsdilossen wird, die Geizc
besitzt am Grundspro£ nur ctn Niederblatt und zwei Laub-
blatter; weitere Untersdiiede hesrehen dann nodi darin, dais,
wall rend dtc Lone zu cinem langen, krafrigen, persistcntcn
Trieb wird, die Geizcn sidj in dcr Kx'get nur kummcrlidi
cmwidteln, an den meisten Adiscln, namentlich gt'gcn die
Basis der Lotte hin, im Knospenzustande verbleibcn und im
Hcrbst mchr oder venigcr abdiirren, so daR oft nur das
basale Niederblatt mit seiner Achsdknospe ubrigbleibt. Audi
bluheii die Geizcn nidit, wahrend an dcr Lotce, ctwa vom
6. Lebensphr dcs WeiiiKtodiS ab, Inflorcszcnxen nuftreten; der
Unterschied zwischcn beiden Sprofiarten ist dahcr tiefgreifend.

Wfthrcnd in den I.aubadiseln der Geiy.cn wiederum, wic
bei der Lotte, Geizcn entwkkeh werdeo von dcrselben Bt-
sdiarrenheit, wie cs oben besdirieben wurde, bringt ihr
Niedcrblatt v eine Knospc anderer Art, namlidi eine Lottcn-

obcren ^u.enijl»cr einc knospe. Dkse, sdion. im Jahrc, in dem die Gcizen gebildet
werden, vollkommen angclegt (Fig, 50), kommt jedodi in die-
sem sclbc-n Jahre nidit mehr zur Liufakung, sondern blcibt
bis zum nadisten Jahre im K.nospcnzustandc, urn dan 11 erst
auszutrt'iben. Da cs also eine Lottcnknospe ist, so sehen wir
an ihr dicsclbcn Teile, wic sic oben bei der cntwidveken Lotte
bcsdirieben wurden; zwei grurtdsth'ndigc Niedcrblattcr v\ und
n, dann 3—5 LaubbUttcr ohne Rankcn und sodann die Kecte
dcr rankentragenden und rankeniosen Knoten, letzrerc jc-
dodi zur Kno^pcnzeit nodi nitht oder nur in besondcrs

starken Knospcn mit den ersren Gliedern angclegt (oft audi die oberen Bliitter
des Grundsprosscs nodi nfdit alle). Hierbei ist immer das erste Nicderblatt v\
gegen das Tragblatt der Gcize, das zweite Nicderblatt « nadi hinten gcriditeti
die Lotienknospe ist dahcr mit der Gcizo gcgcnlauhg, ihre Blactstellungsebcne kreuzt
sidi mit der der Ictzteren (ihrcr Abstammungsadisc) utid faljt mithin wiedcr mit dcr
dcr primaren Lotte zusammen. Im \('inkel ihrcs crsten NJeOerblatres v\ bemcrkt man
sdion zur Knospcnzcit abermals cine Geizc mit der Anlage cincr Lottcnknospe fur
das dritte Jahr (Fig, hi).

Nadi dcr gegebenen DarsteJlung ist cs Icidit, die ganze Wadistumsgesdiidite dcs
Weinstodis von dcr K c i m p f l a n z c an zu u'berschen. Nadi den beiden klcin-
laubigcn Kt-imblattern creibc die keimende Rcbt einen hand- oder fufiliohcn SprolS
mit sechs bis zehn. scltcn zahlrcithcrcn I,aubblattcrn ohne Ranken und in s p i r a -
J i g c r Stellung; beim obersten trice der Absdttufi des Grundsprosses mit Ranke cin
und von da ab stclk <.ich das Vcrhalten der Lotte her. Dodi kommt cs darin nur zur
Bildung wenigcr Gfieder, dann stirbt die SpttZC nadi Art von Gci/cn ,ib und das
wcicere \(radistum yeht von lien Knospcn am, die in dcr Adiscl samtlidict Blatter
dcr Keimpflanze, sdbst dcr Kotylcdoncn angetroffen werden. Diese Knospcn sind
nidits andcres als Gci/.cn von dcr oben beschricbenen Bcsdiaffenhcit; ihr Primantricb
(die eigcntlichc Geize) encwidedt sidi nur wenig oder nidit und stirbt im Hcrbst dcs
Keimjahrcs ab, dat'iir irachst die in der Achsel ihrcs Vorblattcs stehendf Lotu-nknospc
im nSduten Jahre bcran, und DUO Wiedcrholt stch dies Spiel jahraus jahrein mit an-

R.inkc; ti, Vorblatt der
Lottcnknospe /(,, « ilir

zweires Niederblatt,
d.inn kotnmen Laub-
blalter. An alien l.aub-
blSttern die Stipeln st
mitge/ctdinct. — Nadi
I i»: h 1 c r : aus E. P.
1. Aufl. Il l ' , Fig- 211.
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fanglidi zunehmender, erst ungefahr vom 6. Jahre ab, wo die Uliihbarkcit cinsem,
gJcidiblcibendcr Kraft der sukxessivcit Lottcngcncrat'toa. — Beacnren w-fr, dnfi dcr
Grundsproft der Kcimpflanze (ihr tnonopodialcr Teil) von dem dcr Lottcn sowohl
als der Geizen durch die Zahl und Stellung seiner Blatter versdiicden ist, so erhalten
wir fur die Wcinrcbe drei vcacntlkhe Sproftgcnerarionen: 1. Kcimpflanzc, 2. Gcizcn
aus den Blattadiscln du-r Kcimpflar&e me der tcAgeodta Sprosse, 3. Lottcn aus der
Vorblattachscl der Geizen. A lie drei SproRartcn laufen da bci nadi Vorausgang ciner
variablen, dodi fur die einzclnco Sproftarten vcrschiedeuen Zahl von Laubblattern
(zwei hei Jen Geizen, drei bis funf bci den Lottcn, scdis bis zchn an den
in Ranken aus und setzen sich dann durch ein Sympodium
fort, das bci Keimpflanzen und Gcizen mcist nur kummcrlich,
bci den Lotten sehr kraftig entwiekeh wird und dessen
Glieder durch Zahl und StcMung ihrcr Blatter sich wiedcrum
als cine besondere Sproliform darstcllcn und sidi uberdies
nochmais in die untergeordncten Formcn cin- und zwci-
blattcriger Sprosse teilen. Man steht, es ist cin jjroik-r Reidi-
tum, der sich in I'orm und l-olge dcr Sprofigenerationcn bci
dem Weinstocfc entfaltet.

tn dcr oben yesdiildertcn Sadilagc dcr Knospenbildung
von Vith liegt nun, wie schon E i c h l c r a. a. O. 11 377
hcrvorhob, cine Sduvierigkeit, was die Sympodientheorit; an-
langt. Nadi diescr k.inn nanilich die in dcr Achscl des dcr
Ranke opponiertcn Blattcs stchendc Gci/.cnkmwpc nur cine
scrialc, untcre Beiknospe sein. In der Achse! des rankenlpscn
Laubbiattes dcr zwcibia'ttengcn ^Sympodiar-Glicdcr isc nun
die Geizc allcin vorhanden. Diesc wijrdc demnach, wic audi
T r o l l hervorhebt, hicr a!s Hauptknospe crscheincn und mit-
htn ni'dit tfer Geizc dcr rankenrragenden Knoten, sondern
dem dort ansdiliefiendcn nSympo<.ltal"-Glied gleichwertig sein.
Nun sind die Gci/.enknospen zwar untercinander gladiarti^,
von den Fortsctzungssprosscn des Synipodiums aber, die
median-distich bdblSttert sind, durch ihre transversal-distichc Blattanordnung ver-
sdiicdcn. Sie ktinnen daher wohl untcr sidi, abcr nicht mit -Sympodialglicdern aqui-
valent sein. Sind sie daher an den rankentrageiiden Knotcn Bciknospen, so miisscn
sie dies audi ;in den r/inkenlosen Knotcn sein. Dies stcht mtt dcr Tatsadic im \ViiU-r-
sprudi, dali sie sich hier allein vyrfinden. Anzunchmen, dai? nn den rankenloscn Blattern
die Hauptknospe eegelm2&g untcrdriiLir wurdc. Hegt kcin zwifi&endce Grund vmr.
W i e m a n a l s o d i e S y m p o d i a l t h e o r i c l u c h a u s d e u t e t , i m m e r
b l c i b e n g e w i s s c M o n c n t c , d i e s i c h n l c h t e i n f i i g e a .

Vide anderc Vitaceen durften im Sproisaufbau mit Vitis in den
ubereinstimmen, in der Anlagc dcr Knospcn zcfgt
Plandi. einige Abweidiungcn, die in Pig. 53 dargestcllt sind. Die
im foigeaden Absdinin (S. 1S8 f.) angegeben.

Mithin kommen wir zu folpcndcm E r g c b n i s : Die Sympodiemho
B r a u n - E i c h l e r geht von den Voraussetzungen einer idealisicrenden Morphologic
aus, so?.usa;;cn von WfiCT Zwcitypenlchre, nach dcr %s im ganzen Bcrcidi der Angio-
spcrmen n u r z w e i S y s t c m e des SproiUianes geben sol!: das Moriopodiuni ohnc
cxtraaxiiUrc Organe uml d.\^ Svmpodiuni. Es 1st jedodi g a r k e i n e V e r a n -
l a s s u n g , n u r g e r a d c z w e i s o l t h e T y p e a (untcr stammc.sgcsdiiditlich bc-
rcchti^tcm Ausschlufi der Dichoiomie des Vegetationspunktes) 7 u / u 1 a s •; c n. t:s ist
vielmehr garnidu zu crschen, waftttn nSdit von dcr Pflanzc nodi andcrc Wcgc
bttchrittcn werden solltcn, die wedcr ,ili Monopodium, nodi als Sympodiurn im iib-
liehcn Sinn /u erkJaren sind.

Es gibt*fcwcifeUos zahlreidae Palle bei den Angiospcrtnen, die wedcr als Mono-
podium nodi als Sympodium anzuspredicn sind. Es hai aber ketnen Sinn, diesc in cine
Jdcalform zu prcsscn, die — in alter Zeit aufgestellt, als man die Viclheit dcr Vcr-

nodi gar nidit kannte — kcine Bercchtigung hat. (Dcr Versuch, alle Friidite

in"* p
p (

Eiehlcr!

in den Hauptpunkten
?.. IJ. Panhettocissus quinquefolia

id Di sonstigen Tallc sind

von
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in das Schema wNufi-Kapsel-Steinfrucht-Beere" zu pressen, hat sich als ebenso er-
folglos erwiesen.) Entwicklungsgeschichtlich lafit sidi die Sympodicntheorie fiir Vitis
sowieso nicht beweisen und ebensowenig die kongenitale Forderung. So bleibt die
L o s u n g : m a n h a t e i n e n S o n d e r f a l l v o r s i c h . Demgegeniiber ist die
Forderung der idealisierenden Morphologie, die an den zwei hergebrachten und irr-
tiimlich als ausschliefilich angesehenen Typen »Monopodium und Sympodium" fest-
halten mochte, abzulehnen. Im Sprofibau stellt Vitis den abgeleitetsten Typ unter den
Vitaceen dar und keineswegs den »typischen" Fall der Vitaceen, als der sie friiher
betrachtet wurde (siehe den nachsten Abschnitt^; die Familie der Vitaceen mit ihrem
Lianencharakter (anatomisch betrachtet), ihren den Petalen opponierten Staubblattern,
den Diskusbildungen usw. ist an sich keineswegs zu den ursprunglichen Angiospermen
zu zahlen. Warum sollte sich hier nicht ein neuer, besonderer Bauplan in den F o 1 g e -
sprossen finden, der in die sonst gelaufjgen Typen nicht hineinpafit? Uber den bisher
nicht untersuchten Fall von Cayratia siehe unten.

Die F o l g e s p r o s s e von Vitis vinifera sind keine Sympodien, denn die Ent-
wicklungsgeschichte gibt dafiir keinen Anhaltspunkt, sie haben nicht die Merkmale von
Sympodien; sie sind auch keine Monopodien im gewohnlichen Sinn, denn die Ranken
(die Infloreszenzen entsprechen sollen) stehen extraaxillar.

Um sie von den echten Sympodien zu unterscheiden, die bei den Vitaceen eben-
falls vorkommen (siehe den Abschnitt iiber wBliitenstandea, S. 212), seien sie als
w Vi t o p o d i e n * bezeichnet, mit der Definition: Sprosse mit endstandig bleibendem
Vegetationskegel, unter dessen Spitze sich in gleicher Hohe und einander um 180°
gegeniiberstehend zwei Organe bilden konnen, namlich ein Blatt und eine Ranke; sie
sehen aus, als ob sie sympodial entstanden waren und die Ranke zuerst den Sprofi-
scheitel gebildet hatte, dann aber zur Seite gedrangt worden sei; dies laSt sich aber
entwicklungsgeschichtlich nicht nachweisen, vielmehr entsteht die Ranke, wie %angegeben,
von allem Anfang an seitlich am Vegetationskegel. Die Annahme einer kongenitalen
Sympodicnbildung ist eine idealistische Vorstellung, die sich nicht auf Beobachtung
stiitzt.

Leider steht mangels entwicklungsgeschichtlicher Untersuchungen nicht ganz sicher
fest, wieweit der Typus des Vitopodiums, in der Familie der Vitaceen, also aufierhalb
der Gattung Vitis, verbreitet ist. Trotz aller Miihe, die man bisher auf das Studium
der Sprofimorphologie bei den Vitaceen verwandt hat, bleibt also noch manches zu
tun iibrig. Die Untersuchungen miifiten an lebendem Material durchgefiihrt werden,
dem steht aber im Wege, dafi bisher nur wenige Arten von Vitaceen in unseren Ge-
wachshausern kultiviert worden sind. Jedenfalls ist es aber unzulassig, so wie bisher,
gewohnliche Sympodien und Vitopodien zusammenzuwerfen und allgemein von den
wSympodien" der Vitaceen zu sprechen, da sich gezeigt hat, dafi beides ganz ver-
schiedene Dinge sind.

Nach dem Sproflbau lassen sich nach B r a n d t bei den Vitaceen folgende Typen
zusammenf assen:

1 . M o n o p o d i a l g e b a u t e P f l a n z e n m i t d u r c h w e g s s p i r a l i g e r
B l a t t s t e l l u n g , o h n e R a n k e n . Hierher gehoren Cissus juttae Dinter et Gilg
und C. crameriana Schinz, beide in Siidwestafrika (Fig. 69—70; 72), als die urspriing-
lichsten Typen unter den Vitaceeii.

Die Arten dieser Gruppe haben ein ahnliches Verbreitungsgebiet wie Welwitschia
mirabilis Hook f., zweifellos eine der altesten lebenden Formen der Samenpflanzen.
Sie miissen seit sehr langen Zeitraumen in einem Gebiet mit gleichbleibendem Klima

•gelebt haben. Dies wird von der Geologie bestatigt, die nachweist, dafi Siidwestafrika
ein altes Festlandsgebiet ist und — abgesehen von der feuchteren Pluvialzeit, die
etwa unserer nordlichen Eiszeit entspricht — seit geologisch langen Zeiten unverandert
ein heifies Klima besessen hat. Natiirlich diirfen die besonderen Anpassungserschei-
nungen (Ausbildung fleischiger Stamme usw.) der genannten Arten nicht ubersehen
werden. Das Vorkommen von nahe verwandten und in gleicher Weise dem Klima
angepafiten Arten mit zweizeilig-alternierender Blattstellung (nachste Gruppe: Cissus
macropus Welw., C. bainesii Gilg et Brandt, C. currori Hook, f., C. seitziana Gilg et
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Brandt) beweist, dafi die Ausbildung der zweizeiligen Blattstellung schon sehr friih
erfolgt sein mufi.

2 . M o n o p o d i a l g e b a u t e P f l a n z e n m i t z w e i z e i l i g a l t e r -
n i e r e n d e r B l a t t s t e l l u n g an alien Folgesprossen, ohne Ranken. Beispiele:
Cissus juncea Weberb., C. jatrophoides Planch., C. hypargyrea Gilg und nachste Ver-
wandte.

Fiir das relative stammesgeschichtliche Alter der monopodialen Formen spricht
auch die Tatsache, dafi diese niemals Ranken aufweisen, Organe, die ja auch als
abgeleitet gelten miissen und bei primitiven Angiospermen niemals vorkommen. Bei
den Vit. sind die Ranken stets Bliitenstanden aquivalent und mit ihnen durch viel-
fache Obergange verbunden. Unter den folgenden, scheinsympodialen Formen miissen
die als die alteren angesehen werden, die keine Ranken haben.

M. B r a n d t gibt als Arten, welche Obergange vom monopodialen zum »sympo-
dialen" Sprofibau zeigen, die folgenden an: C. alnifolia Schweinf., C. campestris
Planch., C. mollis Steudel, C. sesquipedalis Gilg, C. violaceo-glandulosa Gilg (Fig. 68),
C. hereroensis Schinz (Fig. 66), C. guerkeana Dur. et Schinz. Siehe Englers Bot. Jahrb.
45 (1911) S. 523. Diese Typen konnen auch der folgenden Gruppe eingereiht werden.

3 . , , S y m p o d i a r g e b a u t e P f l a n z e n o h n e R a n k e n . Zu diesen ge-
horen beispielsweise: die rankenlosen Ampelocissus-Arten aus Afrika und die als ein-
zige Art der Gattung rankenlose Ampelopsis aegirophylla Planch.; einige Arten von
Rhoicissus, besonders Rh. schlechteri Gilg et Brandt aus Siidafrika.

4 . ^ S y m p o d i a l " g e b a u t e P f l a n z e n m i t R a n k e n . Hierher gehdren
alle rankentragenden Arten von Cissus, wie sie in den Tropengebieten in grofier Zahl
vorkommen (auch die meisten Arten der Untergattung Cyphostemma), ferner die
Gattungen Vitis, Parthenocissus, Pterisanthes, Tetrastigma, die ubrigen Arten Rhoi-
cissus, Ampelocissus und Ampelopsis, sowie die Gattung Clematicissus.

Die genannten vier Gruppen geben gleichzeitig die Entwicklungsrichtung im
stammesgeschichtlichen Sinn. Die folgende, von B r a n d t (in etwas anderer Form)
gegebene Obersicht zeigHn instruktiver Weise das Fortschreiten der morphologischen
Umstellung nach der Auffassung dieses Autors:

1. Monopodial gebaute Cissus subgen.
Pflanzen mit spiraliger Cyphostemma
Blattstellung..
Monopodial gebaute Cissus subgen. Eucissus
Pflanzen mit distich-alter- Cyphostemma
nierender Blattstellung.

3. .Sympodial" gebaute Cyphostemma Eucissus
Pflanzen ohne Ranken.

4. ,,Sympodiar gebaute Cyphostemma
Pflanzen mit Ranken (ein
Teil der Bliitenstande zu
Ranken reduziert).

Arten von Am-
pelocissus u.
Rhoicissus;
Ampelopsis zum Teil.

Eucissus Arten von Vitis, Par the-
Am pelocissus, nocissus, Cle-
Rhoicissus, maticissus,
die ubrigen Pterisanthes,
Ampelops.-Art. Tetrastigma.

Zu den Gruppen 3 und 4 von Brandt mufi bemerkt werden, da(5 sie nicht ein-
heitlich sind, sondern zwei verschiedene Dinge zusammenfassen, namlich Pflanzen mit
V i t o p o d i e n nach Art von Vitis, wie dies, auf S. 188 auseinandergesetzt worden
ist. Dies diirfte die weitaus grofiere Gruppe sein. Inbegriffen sind aber auch Falle
mit gewohnlichen Sympodien, bei denen nach M. B r a n d t die Beobachtung zeigt,
dafi bei Sprossen mit Infloreszenzen wirklich der jeweilige Sprofischeitel zur Seite
gedrangt und iibergipfelt wird (Cissus alnifolia — ohne Ranken —, Parthenocissus
quinquefolia, ohne Ranken an Sprossen mit Infloreszenzen, mit Ranken an sterilen
Sprossen; siehe S. 21 Iff. im Abschnitt ,,Bliitenstandea). Welche anderen Arten oder
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Gattungen aber nodi zu dieser letzteren Gruppe gehoren, kann mangels entwicklungs-
geschichtlicher Untersuchungen bis jetzt nicht mit Bestimmtheit angegeben werden.

Unter Cissus subgen. Cyphostemma finden sich nach B r a n d t die urspriinglich-
sten Vitaceen, unter der vierten Gruppe die am starksten abgeleiteten Formen. Die
Mehrzahl der Gattungen lafit nur noch die letzte, hochste Stufe des Sprofiaufbaus an
Folgesprossen beobachten, das rankentragende »Sympodium". Gleichzeitig ersehen wir
aus der Obersicht, dafi dieselbe Umstellung, welche die ganze Familie der Vitaceen
beherrscht, sich bei Cyphostemma fur sich fortsetzt. Freilich zeigt die Tabelle nur
den Wechsel der morphologischen Entwicklungshohe, die Zeit der Ausbildung einer
bestimmten Sprofiform wird dadurch fiir die einzelnen Gattungen nicht vergleichs-
weise festgelegt. Nur bei Cyphostemma sind heute noch alle vier Typen der Ent-
wicklung am Leben, bei den anderen Untergattungen von Cissus und bei den son-'
stigen Gattungen der Vit. sind die alteren Typen ausgestorben. Wir konnen aber
nicht daran zweifeln, dafi sie dieselben Stadien durchlaufen haben, die wir bei
Cyphostemma heute noch vor uns sehen. Da der Bliiten- und Fruchtbau der Vit.
uns — aufier bei Pterisanthes — keine so deutlichen Anhaltspunkte fiir den Ab-
leitungsgrad der Gattungen gibt, ist es von grofiter Bedeutung, dafi M. B r a n d t die
Unterschiede im Sprofibau aufgezeigt hat. (Naheres in dessen Arbeit in Englers Bot.
Jahrb., besonders S. 544—552.)

Den Unterschieden im Sprofibau stehen keine ebenso bedeutungsvollen in anderen
Organen gegeniiber, z. B. kommen verdickte unterirdische Wurzelstocke ebenso bei
gewissen monopodialen, rankenlosen Cz55«s-Arten wie bei »sympodialen", rankenden
vor. Ferner ist es systematisch nidit von Bedeutung, ob bei wsympodialen" Arten die
Zweige aus lauter eingliederigen oder aus wechselnden, ein- und zweigliederigen
nSympodial"-Sprossen bestehen, denn beide konnen bei ziemlich nahen Verwandten
nebeneinander auftreten, ja sogar bei derselben Pflanze (Arten von Cissus subgen.
Eucissus). Audi das Merkmal der gegenstandigen Blatter kommt systematisch nicht
sehr in Frage, da in engen Verwandtschaftskreisen manche Arten gegenstandige
Blatter besitzen, andere nicht.

Ob es einen Grad hoherer Entwicklung darstellt, wenn bei Clematicissus sich der
Hauptsprofi des Bliitenstandes als R&nke, der Seitensprofi als eigentlicher Bliitenstand
entwickelt hat, oder wenn bei Ampelocissus der umgekehrte Typ auftritt, mufi unent-
schieden bleiben. Die Ausbildung von Lang- und Kurztrieben (Lotten und Geizen) ist
sicher auf den unmittelbaren Einflufi der kalten Jahreszeit in nordlichen Gebieten auf
Vitaceen mit holzartigen, oberirdisch iiberwinternden Zweigen zuriickzufiihren und

, daher als Progression im systematischen Sinn ebenfalls weniger wichtig. — Dafi die
Ranken bei bestimmten Arten wieder verlorengegangen seien (Riicklauf der Entwick-
lung), ist so gut wie ausgeschlossen, nachdem in keinem Fall irgendwelche rudimentare
Organe dieser Art nachgewiesen werden konnten, die wohl zuriickgeblieben waren,
wenn die Entwicklung diesen Weg eingeschlagen hatte (Naheres siehe B r a n d t 1. c. 549).

Es macht den Eindruck, dafi die U r - V i t a c e e n als freistehendc, nicht
kletternde Pflanzen mit monopodialem Aufbau und spiraliger Blattstellung ohne
Ranken in trockenen, offenen Gebieten lebten, wahrend erst nachtraglich durch Ober-
gang zur Rankenbildung und korrelativ zur Dorsiventralitat der Sprosse die wald-
bewohnenden Lianen entstanden sind.

S p r o f i k n o l l e n an o b e r i r d i s c h e n S p r o s s e n von Cissus gongylodes
Burch.

L i t e r a t u r : R. J. L y n c h , On branch tubers and tendrils of Vitis gongylodes, in
Journ. Linn. Soc. XVII (1880) 306—310. — J. M i l d b r a e d in Verhandl. bot. Ver.
Provinz Brandenburg 64 (1922) 191.

Cissus gongylodes Burch. entwickelt an den oberirdischen Sprossen Luftknollen
(Sprofiknollen). Sie entstehen dadurch, dafi in der Zeit, in der die oberirdischen
Triebe einziehen, d. h. die Seitentriebe und auch die oberen Teile der Hauptstengel
absterben, einige Internodien, die zwischen die vertrocknenden Stengelstiicke ein-
geschaltet sind, zu Speicher- und Dauerorganen werden. Diese Internodien, die ohne
erkennbare Regel in grofierer oder geringerer Entfernung hinter den Spitzen zu finden
sind, fallen zuerst durch dunkler grime Farbe auf, bald bilden sich an ihnen grofie
Lentizellen und es setzt ein sekundares Dickenwachstum ein, das den Stengelstiicken
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eine gestreckt tonnenformige oder birnenformige Gestalt verleiht. In ausgewachsenem
Zustand sind sie von chier braunlichen, von groficn Lentizellen durchbrochenen Kork-
schicht umhiillt und mit grofikorniger Starke vollgepfropft, wahrend die absterbenden
Teile der Sprosse starkefrei werden. (Abbildungen bei L y n c h 1. c, Taf. XV und
bei T e r r a c i a n o in Contrib. Biol. veget. Palermo III (1905), Taf. II.) Das Haupt-
speichergewebe dieser Knollen, das allein von normalen Stengelstiicken im anatomi-
schen Bau abweicht, ist das sekundare Holz. Es besteht vorwiegend aus diinnwandi-
gem Parenchym, in das nur sparlich Leitungsbahnen eingelagert sind. Die Verdickung
beschrankt sich oft auf einzelne Stengelglieder, haufig ergreift sie auch zwei oder
mehrere benachbarte, wahrend die vorwarts und riickwarts gelegenen Stengelstiicke
absterben. Aus den spater aus dem Sprofiverband freiwerdenden Knollen konnen
neue Pflanzen hervorgehen, so dafi die Pflanze sich auf diese Weise vegetativ ver-
mehrt und die Trockenperioden uberdauert. Dkologisch entsprechen einige Begonia-
Arten, welchc Knollen in den Blattachscln bilden, und gewisse Dioscoreen mit Luft-
knollen; das Verhalten von Cissus gongylodes ist aber insofern einzigartig, weil die
Knollen aus schon vorhandenen Sprofiinternodien entwickelt werden.

R a n k e n . Eine betrachtliche Anzahl der starker abgeleiteten Vitaceen besitzt
Ranken (Beispiele siehe oben unter ,,Sprofifolge"). Morphologisch entsprechen die
Ranken Bliitenstanden, wie dies an verschiedenen Stellen der vorhergehenden und
folgenden Abschnitte dargelegt ist und insbesondere durch haufige Obergangsbildun-
gen bewiesen wird. Ofters eilen die Ranken in ihrer Entwicklung den Blattern voraus,
was die friihzeitige Befestigung der Sprosse erleichtert (wproleptische Entwicklung"
nach W. T r o l l ) . Es sind zwei Typen von Ranken zu unterscheiden:

1. die gewohnlichen Fadenranken,
2. Ranken mit Haftscheiben, die weiter unten besonders behandelt sind.
Fur die erste Gruppe ist charakteristisch, dafi sie im reizbaren Stadium, d. h. so-

lange sie noch keine Stiitze gefunden haben, gerade gestreckt oder nur leicht gebogen
sind. In diesem Stadium sind sie weich und fuhren deutliche, kreisende Nutations-
bewegungen aus. Die Ranken von Panhenocissus quinquefolia Planch, sind nach
L e n g e r k e n , der auch ihren anatomischen Bau beschrieben hat (siehe unten bei
wRanken mit Haftscheiben"), nur an der Konkavseite reizbar. Erst nachdem die Be-
festigung an der Stiitze vollzogen ist, rollen sie sich mit dem unteren Teil spiralig ein,
um dann zu verholzen und zu verharten. — K a n g a und D a s t u r unterscheiden
Ranken mit dauernd radialsymmetrischcm Bau (Cissus quadrangular is, C. discolor)
und Ranken, die zuerst radialsymmetrisdi sind, spater aber bilateral werden (Cayratia
trifolia, Ampelocissus latifolia PL); hjer auch Angaben iiber die Anordnung der
mechanischen Gewebe und den Epidermisbau der Ranken, sowie die friihere Literatur
iiber die Anatomie der Vitaceenranken. — Bei manchen Vitaceen sind die Ranken
•verzweigt, z. B. bei Cissus gongylodes Burch. Bei Parthenocissus quinquefolia PL haben
sie bis zu acht Aste, bei anderen Parthcnocissus-Arten bis zu zwolf. Zweiastige, also
nur einfach gabelige Ranken findet man vorwiegend bei Vitis vinifera (nGabelna der
Weinbauern), bei Pterocissus, vielen Arten von Cissus und Rhoicissus. Ganz einfache
Fadenranken treten z. B. bei Tetrastigma darik (Miq.) Suesseng., bei Cissus hookeri
Ridley und des ofteren bei C. antarctica Vent. auf. Doch kommen bei zahlreichen
Arten verzweigte, gabelige und einfache Ranken nebeneinander vor, so dafi auf dieses
Merkmal meist keine systcmatische Unterscheidung zu griinden ist.

S p e z i e l l e M o r p h o l o g i e d e r R a n k e n . Bei Parthenocissus quinquefolia
Planch, stehen die R a n k e n n u r an solchen Stellen, an denen sonst Blutenstande
auf treten. Jcder dritte Knoten, der sonst keinen Bliitenstand" auf weist, ist auch frei
von Rankengebilden. Bei sehr vielen Zweigen stehen unten an den Knoten Bluten-
stande, weiter oben aber nur Ranken. Schon daraus crgibt sich, dafi die Ranken in
diesem Falle Bliitenstanden, nach der B r a u n - E i c h l e r s c h e n Theorie also zur
Seite gedrangten Endsprossen des »Sympodiums" entsprechen miissen. Wenn bei
Parthenocissus quinquefolia an jedem dritten Knoten der Blutenstand fehlt, so fehlt
auch an jedem dritten Knoten die Ranke. Allgemein umkehrbar ist dieser Satz aller-
dings nicht, denn bei manchen C/<s«s-Arten fehlt zwar an jedem dritten Knoten der
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Laubsprosse die Ranke, aber an den Bliitenzweigen ist an jedem Knoten ein Bliiten-
stand vorhanden. Wenn, wie bei Vitis labrusca L., die Bliitenstande unregelmafiig
verteilt sind, stehen die Ranken ebenfalls unregelmafiig.

Niemals findet sich bei den Vitaceen ein wirklich endstandiger Bliitenstand in
eine Ranke umgewandelt. Folglidrf e h l e n alien rein m o n o p o d i a l g e b a u t e n
V i t a c e e n d i e R a n k e n vollstandig.

Im Zusammenhang mit der Frage des Obergangs zwischen Bliitenstanden und
Ranken lassen sich nach M . B r a n d t folgende fiinfTypen fiir die Vitaceen aufstellen:

1. R e i n e B l i i t e n s t a n d e , die keinerlei Organe zum Klettern besitzen. Sie
sind bei alien Vitaceen-Gattungen zu finden mit Ausnahme von Clematicissus und
Pterisanthes.

Es folgen die O b e r g a n g e 2, 3, 4:
2. Bliitenstande, die beginnen, zum Klettern iiberzugehen. Ihre Achsen, die noch

sehr zahlreiche Bliiten tragen, sind fiir Beriihrungsreiz empfindlich und konnen
schwache Schlingbewegungen ausfiihren (Arten von Rhoicissus, Vitis, Ampelocissus,
Ampelopsis).

3. Bliitenstande mit Teilung der Aufgaben: die eine Halfte als reine Infloreszenz,
die andere als Ranke entwickelt (Arten von Ampelocissus, Clematicissus, Vitis, Rhoi-
cissus, Pterisanthes).

4. RaYiken, die fast vollig die Merkmale von Bliitenstanden verloren haben und
nur .noch an den Spitzen ihrer Arme einige schwach ausgebildete und nur selten noch
zur Reife gelangende Bliiten besitzen (Arten von Ampelopsis, Vitis, Rhoicissus).

5. R e i n e R a n k e n , die keine Merkmale von Bliitenstanden mehr aufweisen:
fast bei alien Gattungen mit Ausnahme von Pterisanthes und Clematicissus.

Man sieht aus dieser Obersicht, dafi bei manchen Gattungen nicht alle Arten zur
selben Kategorie(l, 2, 3, 4, 5) gehoren. DieTrennung der Stufen ist in der Natur nicht
vollkommen scharf. Vitis und Rhoicissus z. B. sind auf alien fiinf Stufen vertreten,
Clematicissus und Pterisanthes dagegen nur in Stufe 3.

Vitis vinifera L. hat ausschliefilich an den unteren Knoten der Lotten Bliiten-
stande und zwar in der Regcl nur zwei; hoher hinauf finden sich meist nur Ranken,
seltener Zwischenformen. Dagegen hat Vitis labrusca L. haufig vier bis fiinf oder noch
mehr Knoten hintereinander, die samtlich Bliitenstande tragen. Von diesen sind aber
meistens nur die beiden untersten (oder der unterste allein) reine Bliitenstande. In
selteneren Fallen kann man auch schon bei ihnen eine Reizempfindlichkeit und Neigung
zum Schlingen beobachten. Die nachsten Knoten zeigen dann Obergange zwischen
Bliitenstanden und Ranken und die Achsen der Organe sind fiir Beriihrungsreize weit
empfindlicher.

Bei Rhoicissus cirrhiflora Gilg et Brandt ist der Wechsel ebenfalls sehr inter-,
essant. Am Grunde der Wasserschosse haben die zweiteiligen Bliitenstande einen kurzen
Infloreszenzstiel und kurze Bliitenstandsachsen erster Ordnung. Am nachsten Knoten
sind diese oft schon zu langen, runden Tnternodien ausgewachsen, die meist schon die
fiir Ranken so bezeichnende Kriimmung aufweisen und andere Gegenstande um-
schlingen. An den Spitzen ihrer beiden Arme tragen sie aber noch zahlreiche, gut aus-
gebildete Bliiten. An den folgenden Knoten tritt nun eine allmahliche Verminderung
der Bliitenzahl ein, die Funktion des Schlingens iiberwiegt immer mehr. An den
jiingsten Zweigen endlich kommen reine Ranken vor, die keinerlei Bliitenanlagen
mehr tragen (ahnlich an manchen Exemplaren von Cissus antarctica Vent.).

Bei Ampelocissus iiberwiegt die Teilung des Bliitenstands in einen Bliiten- und
einen Rankenast. Ausnahmen sind die afrikanischen Arten: A. dissecta Planch., A.
schimperiana Planch., A. quercifolia Gilg et Brandt, A. aesculifolia Gilg et Brandt,
A. edulis Gilg et Brandt. Bei diesen Arten baut sich der Bliitenstand aus zwei Zymen
auf, die stets gleichstark entwickelt sind. Bei der indomalesischen, ziemlich isolierten
Art A. spicigera Planch, besteht der Bliitenstand aus zwei gleichstarken, rutenformigen,
bisweilen verzweigten Achsen, an denen kleine Bliitenknauel in ahrenformiger An-
ordnung sitzen. Der eine Arm ist der Endsprofi, der andere, aus der Achsel eines
Schuppenblattchens entspringende, der Seitensprofi des Bliitenstandes. Bei dieser Art
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fin den sich auch reine Ranken, wahrend Zwischenformen vermifit werden. — Aufier-
dem gibt es noch cine Anzahl afrikanischer Ampelocissus-Arten, die reine Bliitenstande,
Obergangsformen und gewohnlich auch noch reine Ranken nebeneinander aufweisen
(A. cinnamochroa Planch., A. mossambicensis Planch., A. poggei Gilg et Brandt). Die
amerikanische A. acapulccnsis Planch, scheint sich ebenso zu verhalten. Bei alien diesen
Arten bildet sich allmahlich der Seitenzweig des Bliitenstandes zuriick und nimmt
Rankenbeschaffcnheit an. Die Bliiten selbst werden bei der Umbildung der Infloreszenz-
achsen zu Ranken spurlos unterdriickt. Bei anderen Ampelocissus-Arten der Sektion
Cymosae •treten dann iiberhaupt keine reinen Bliitenstande mehr auf; bei ihnen ist der
Seitenast immcr in eine Ranke umgebildet. Unter den Paniculatae gibt es keine einzige
Art, die reine Bliitenstande besitzt oder die vollkommen rankenlos ist.

Bei A. cavicaulis Planch, und A.multiloba Gilg et Brandt scheinen an jedem
Knoten Bliitenstande vorzukommen. Bei alien anderen Arten von Ampelocissus fehlt
der Bliitenstand an jedem dritten Knoten. In diesen Fallen erfolgt die Verzweigung
fast ausschliefilich aus den rankenlosen Knoten.

Bei Pterisjxnthes ist ebenfalls der Seitenzweig des Bliitenstandes in eine einfache
oder ± verzweigte Ranke umgewandelt. Rankenlose Bliitenstande sind neuerdings bei
Pt. nicht beobachtet worden. Nach P 1 a n c h o n sollen bei dieser Gattung aber auch
reine Ranken allein vorkommen.

Clematicissus (monotypische, australische Gattung) weicht insofern von den bisher
genannten Gattungen ab, als hier der E n d t e i 1 des Bliitenstandes, nicht der Seiten-
sprofi als einfache Ranke entwickelt ist. Der Bliitenast geht aus der Achsel des Schup-
penblattchens hervor, das am Ende des Infloreszenzstiels seitlich ansitzt. Reine Bliiten-
stande und reine Ranken wurden bei Clematicissus nicht beobachtet; der Rankenarm
eilt dem Infloreszenzteil nur in der Entwicklung stark voraus, wie allgemein die
Ranken der Vitaceen ,,prolcptischa entwickelt werden und den anderen Organen in
der Ausbildung zuvorkommen.

Auch bei Ampelopsis finden sich zahlreiche Obergangsformen zwischen Bliiten-
standen und Ranken, doch fehlt meist die mittlere Obergangsstufe »halb Bliitenstand"
— halb Ranke". Die einzige Art, die keinerlei Ranken oder Obergangsstufcn besitzt,
ist A. aegirophylla Planch.

In den meisten Fallen fehlen Obergangsstufen bei Cissus, Parthenocissus und
Tetrastigma. Gelegentliche Ausnahmen hat M. B r a n d t a. a. O. S. 539 aufgezahlt.
Bei diesen Gattungen finden sich neben reinen Blutenstanden — soweit iiberhaupt
Ranken vorkommen — reine Ranken, so daft also eine vollkommene Arbeitsteilung
erfolgt isr.

R e i n e R a n k e n . An gewohnlichen Ranken fehlt das Schuppenblattchen, welches
am oberen Ende des Infloreszenzstiels sitzt, nur selten. Es steht stets zu dem nachst
tieferen Laubblatt alternierend. Der in seiner Achsel stehende Rankenarm wachst
meistens zu gleicher Starke aus wie der Hauptarm und drangt diesen zur Seiie.
Schliefilich stellt er sich in die genaue Fortsetzung des unteren, dem Infloreszenzstiel
entsprechenden Rankenteils; es entsteht ein Sympodium, an dem scheinbar eine Ranke
extraaxillar an der Hauptachse dem Blattchen gegeniibersitzt.

In vielen Fallen sind die Ranken noch weiter verzweigt. Dann tragt der jiingcre,
eigentlich seitliche Rankenarm ein yom ersten um 180° abweichendes Schuppen-
blattchen, aus dessen Achsel wieder ein Rankenarm hervorgeht, der, wenn er kraftig
genug ist, genau wie sein Vorgangcr den sympodialen Aufbau der Ranke fortfiihrt und
hinter einem Schuppenblatt wieder einen neuen Rankenarm bilden kann usw. Nicht in
alien Fallen stellt sich jedoch der jeweilige Achselsprofi genau in die Richtung der
unteren Halfte seines Muttersprosscs ein; bisweilen ist er nicht imstande, den Mutter-
sprofi nach auften zu drangen und dann steht er in einem spitzen Winkel von ihm
ab. Dieser Vorgang kann sich ofter wiederholen und schlieftlich zu mehrgliederigen
(z. B. neungliederigen) Rankenformen fiihren (vgl. Abbildung bei V e l e n o v s k y ,
Morphologie II (1907) 618), bei denen die unteren Glieder noch echt sympodial mit
einheitlicher, gerader Achse ausgebildet sind. Nach einigen Internodien geht jedoch
dieser Bay in eine Art'von Fachel iiber, indem jeder Tochtersprofi unter einem spitzen

Pflanzcnfamilien, 2. Aufl., Dd. 20 d 13
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Winkcl aus dem Muitersproli entspringL, dcr in sich gerade blcibt. Dadurdi cntstcht
cine zk-kzackformige Hauptach^, die man nur im erveiiertcn Sinn a!s sympodial
bczcichncn kann.

Dcr zwcizcilig alternierenden BlattstcHung der ganzen Pflanze enrspridit die /.wci-
/cilig alternk'rende StcHung dcr Rankenarmt". Statt des einen SdiuppenblSttdiens
stehen manchmal zwd dtcht ncbcncinandcr auf cincr Sehe dcr Ranke. Dies fuhrt zu
dcr ErklHrung, daii dies die bci.den Ncbenblauer cines nidit entwickeltcn LaubWatt«
sind. Tatsridilidi mulS man annehmen. da(S etn zweispitziges lila'tidien an der Rankc

Fig. 54. Partbenocisws qttinqitefolia (L.) Planch. I Uliihender Zweig; 1 Bliiw; 3 Frudit-
knotcn. langs; 4 I;ruchistand; 5 Prudit; 6 Same, VurJerseitc; 7 Same, Riiclcseice;

S Sprofiemk1 mir Rankcn: 9 Rjuku tO Same, Rqckiieice. — Nach Sargent,

oder auch ein solches mit f i n e r Spiizc morphologisch den zwci Ncbcnblattern eiocs
Laubblattes aquiv^lcnt isc. Dcr Bew«is dafiir crgibt sidi audi daraus, daii bcl Vitis
virtifera, abcr au^i bei Partbenocissas qtiinqucfotia Planch, und Cismt populnca Guill.
« Pcrrott. bci Wadiscum in schattigen Lagcn an Stcllc der SdiuppcnbJanor an den
Rankcn rithtigc kletnc Laubblattcr ^cbildct werden mir zwci Stipcln, dic# sidi nidu
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von den normalen Schuppenblattchen unterscheiden. Diese Riickschlagsbildung mufi
mit dem Lichtmangel zusammenhangen. Vielfach sind derartige Sprosse noch deutlidi
als Ranken zu erkenncn, aber in anderen Fallen sind sie kaum von Laubsprossen zu
unterscheiden. Bei Vitis vinifera sind diese Bildungen unter dem Namen wRauberw

(f ranzos. »u s u r p a t e u r s") bekannt. Die wRauber" sind in diesem Fall also zu Laub-
sprossen zuruckgeschlagene Ranken. Sie konnen als solche naturlich nur dann erkannt
werden, wcnn sie eine Stelle im Verzweigungssystem einnehmen, wo normalerweisc
eine Ranke stehen kann; ferner mufi ihre Mittelebene mit der des noch ungeteilten
Zweiges und mit der Mittelebene der anderen Halfte der Zweiggabel iibereinstimmen.
1st dies nicht der Fall, steht die Mittelebene des scheinbaren Hauptzweiges senkrecht
zum ungeteilten Zweigstiick und zum ^Rauber" und steht ferner der Rauber an einem
normalerweise rankenlosen Knoten, so kann es sich nicht urn eine umgewandelte
Ranke handeln. Dann ist vielmehr der ,,RauberM der wirkhche HauptsprolS und der
vermeintliche Hauptsprofi ist der Achselsprofi des am rankenlosen Knoten sitzenden
Blattes. Er ist also eine »Geize", die sich besonders friih und uppig entwickelt hat
und wir haben es mit einem Ruckschlag in jenen Zustand zu tun, in dem die Primar-
knospen sich noch friiher und kraftiger entwickeln als die Sekundarknospen, em
Zustand, der noch jetzt bei vielen Arten der Gattung Cissus besteht.

R a n k e n m i t H a f t s c h e i b e n . Von besonderem Interessc sind die Vitaceen,
welche an den Endigungen ihrer Ranken Haftscheiben ausbilden (Fig. 54). Charakte-
ristisch ist fur sie, dafi ihre Ranken nur in geringem Grade noch nutierend-tastende
Bewegungen ausfuhren oder dafi solche ganz unterbleiben. In einigen Fallen sind die
Rankenendigungen ausgesprochen negativ phototropisch und wenden sich wenig be-
leuchteten Stellen der Unterlage (Mauerritzen usw.) zu. Die mit Haftscheiben
kletternden Arten sind befahigt, an glatten Stammen und Wanden emporzuwachsen,
die den Schlingranken keinerlei Halt gewahren wurden.

Unter den Vitaceen mit Haftscheibenranken lassen sich zwei Gruppen unter-
scheiden: 1. solche, die deutliche Haftscheiben oder Haftballen erst ausbilden, wenn
die vorher nicht oder kaum verdickten Rankenspitzen mit einer geeigneten Unterlage
in Beruhrung kommen. Hier werden die Haftballen erst mfolge des Kontaktreizes
entwickelt Zu dieser Gruppe gehort Parthenoassus qmnque)olia Planch, und Tetra-
stigma serrulatum Planch. (= Vitis capreolata D. Don). [Vergleichsweise sei an-
gefuhrt, dafi sich die Haftscheiben von Bignonia capreolata nach D a r w i n , Climbing
plants S. 102, auch erst entwickeln, wenn eine Beruhrung der Rankenspitze mit der
Unterlage eingetreten ist]. Die Rankenenden sind bei ersterer Art zunachst haken-
formig gekriimmt und nur unbedeutend verdickt. Aneine feste und rauhe Unterlage
gelangt, wird das Ende der Ranke dann verbreitert und zu einer Haftscheibe um-
gebildet. In anderen Fallen dringen die Rankenspitzen in Spalten oder Ritzen der
Unterlage ein, schwellen dort zu einem kolben- oder kugelformigen Gebilde an, wobei
die Epidermiszellen zu Zapfen oder Warzen auswachsen; diese Organe wirken dann
als Klemmkorper, konnen auch durch starken Zug nicht aus der Spake herausgezogen
werden und halten so die Ranke fest. — 2. Der zweite Typus ist der, dafi die An-
lagen der Haftscheiben gleich zu Beginn und v o r der Beruhrung der Unterlage schon
ziemlich weit entwickelt werden. Dieser Fall liegt vor bei Parthenocissus tricuspidata
Planch, und Cissus gongylodes Burch.; ebenso verhalt sich die brasilianische Bignoniacee
Haplolophium (nach F. M ii 11 e r) und die Cucurbitacee Peponopsis adhaerens (nach
N a u d i n ) . Naheres bei L y n c h , Journ. Linn. Soc. 17 (1880) 306. — Zweifellos ist
der erste Typus primitiver als der zweite, in dem die Pflanze die Ausbildung von
Haftscheiben sozusagen schon auswendig kann und nicht erst die Hilfe der Beruhrung
der Unterlage benotigt, urn zu reagieren, Dafi auch bei Typus 1 die Anlagen zu Haft-
scheiben schon in der Rankenspitze vorhanden sind oder vorhanden sein konnen, ist
weniger von Bedcutung.

Die Entwicklung der Haftscheiben (ebenso die Anatomie der Ranken) ist von
L e n g e r k e n (in Bot. Zeitung 43 (1885) 337; vgl. insbesondere Taf. IV) untersucht
worden. Auf den Beriihrungsreiz hin tritt bei Pflanzen vom Typus 1 zunachst an der
Rankenspitze eine reichlichc Schleimabsonderung ein. Die Aufienwande der Epidermis-
zellen verschleimen bis auf die Kutikula und die inncrste Membranlamelle. Vielleicht

13*
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wird auch lm Zellunicn Schlcim gebildct und nadi aufien abgcsondert. Dicscr Schlcim
wird an dar Luft hart und verklebt u:ich Zcrrcifiung der abgehobenen Kutikula die
Haftschcibe mit dem Substrat. Auficrdem bewirkr der Bcriilirungsrciz cine stsrke
Wucheruni; der Epidermis, dk' mit papillosen und zouenformigen Fortsa'tzen in alle
Spa I ten und Rk/en der Unrcrkge hjneinwiidist, dicse Ausfullr und so cin scKr uuttgts
Festhaften ermogJidit. Die so befestigtc Rankc rci£>t bci starkem Zug in der Sproli-
na'he ab, aber die Haftschciben bleibcn mit der Unterlagc verbunden, ebenso nadi dem
Abscerbcti des Zwetgcs 7. B. nach lirfncren. FtTner kann die Rankc nodi als Bofesti-
^un^sorgan dienen, wenn sic sclbst nach cingctrctencr Vcrholy.uny bcreiis ab-
gestorben JST.

Die systematise^ Vcrbreitung der Haftsdietbcn ist nodi wcnig untersuch:. Sic
kommen vor hauptiiicnlicli bci der Gattung PartbertocistHs, bei einigert Teirastigntn-
Artcn (T. yttnnttnense Gagncp,, T. pergatnacettm BL, wenigstens wird fiir letxtcre
angegeben, daft ilirc Ranker an der Spitze cin knotcnfdrmig vcrdicktcs Polster tragen),
bci der Gattung Pterodssus Urban (Wcstindien, Fig. 107, 108) und bei cinigen
amenkaniscfaeo bzw, wcstindisdicn Cissus-htten (C. gongylades Burch., C. mornicoht
Urb. « Ekttu, C hottcana Urb- er Ekm.). Dodi iit gerade bei der Gattunj; CissUS die
Vcrbreitung von Haftscheiben noth nidnt nahcr bekarmi.

Aucb bcdarl es nodi der Untcrsuchung, ob a neben dorsivcntral gcbauttn Haft-
sdicibcn (wie bei Parthenocissut tricuspidata Pl.inth., reL audi Abbildung 55) rein
radtar gebaucc gibt, wit es nxdn der Abbildimg von W. T r q J J I, c. S, 840 fiir Cissm
gongyiotics Burch. den Ansdiein hat.

W'ahrcnd Parthcnocissus qmnqnc)olia Piandi. mst ihren Rankcn stets auch nodi
Grelfbewcgungen ausfuhrt (Fig. 54), liaben andere Arien dicse Fahtgkeii gan/ vcr-
lorcn. Sic ranken iiberhaupt nichi mehr und klimmen nur noch mit Hilfc ihrer Haft-
schcihen (Parlhenocissus tricuspidata).

Fig. 55. Partbenacisssfs tnatspidata (Sieb. ex ZIKN:.) Ptandi. var. Veitdii Rhedcr, jiingerei
Rankcnsvstem mit dorovottrakn Anlagen von Haftsdieibcn an dt-n Eaden der EUnkeniuw.

Vergr. firetmat. — Nadi \V. T r o l l , Vpl. Mprphol. I, 845.

Die Rankcn von Cissus gongylottvf Burdi. befestigen sich nadi L y n c h ubrigens
auf dreierlci Weise gleidizcitig: 1. dtirdi ihre Windungen, 2. durdi Haftsdieibcn.
3. durdi ein weiiUkhes adhasives Gewebc, welches sidi dort an der AuGcnstite der
Rankc cntwidseit, wodicse der Unterlageanliegt (ahnlieh wie bei Hanburya mcxicana).

Nachdcm das Merkma! der Haftschetbcn bei vcrsdiiedcncrt Gattungcn (Partbeno-
ciisus. Tetrastigmd, Cissus) und in ganz vcrsdiicdenen Frdteilen auftritr, 1st anzu-
nchmen, dap cs sid\ im Verlauf der Entwieklgn^ tier \rit.ii;cen mehrmats licraus-
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gebildet hat, ebenso wie es ja auch bei Bignoniaceen und Vitaceen unabhangig von-
einander aufgetreten sein muli.

W u r z e l . Ober die Morphologie der Wurzeln ist nicht viel bekannt. Zahlreidic
Arten haben Wurzelknollen, z. B. Cissus tenuissima Gilg et R. E. Fries und Cissus
nanella Gilg et R. E. Fries, Abbildungen bei F r i e s a. a. O. (Afrika), Taf. 10. —
Die Wurzel von Vitis vinifera L. entwickelt sich nach der Keimung als ausgesprochene
Pfahlwurzel; Ad ventiv wurzeln entstehen an den Asten der Stocke nur bei sehr feuchter
Luft im Schatten, z. B. bei Gewachshauskulturen, es sind dies die sogenannten ,,Luft-
wurzeln" der Rebe. Sie bleiben gewohnlich unverzweigt und vertrocknen leidit. —-
An Absenkern entstehen sie leicht im Boden, auch bilden sie sich bei Veredelung von
Kulturreben unmittelbar iiber der Veredelungsstelle und noch leichter an Stecklingen,
auch an sog. Augenstecklingen, die nur aus einer Knospe und einem kleinen Holz-
stiickchen bestehen. Sie brechen gewohnlich unterhalb des austreibenden Auges aus der
Rinde hervor, sowie an den Knoten der sog. Setzreben.

Die Wurzeln alter Rebstocke konnen bis 12m tief in den Boden dringen. Meist
werden z. B. bei 20 Jahre alten Stocken (in Lofi-Boden) aber nur etwa 5 m Tiefe
gemessen. Der mediane Meristem-Kegel der Wurzelspitze ist durch das glasige Ge-
webe der Wurzelhaube deutlich zu erkennen. Viele Einzelheiten iiber die Wurzeln
der Kulturreben bei K r o e m e r a. a. O. Bei den amerikanischen Rebsorten ist die
Bewurzelung im allgemeinen viel kraftiger als bei den europaischen.

A n a t o m i e d e r V e g e t a t i o n s o r g a n e . — A l l g e m e i n e C h a r a k t e r i s t i k .
— Die Achsen der Vitaceen haben meist den normalen Lianenbau mit kollateralen
Leitbundeln in einem Kreis, b r e i t e n Markstrahlen und grofien Gefafien. Der Holz-
korper ist daher ahnlich gebaut wie bei den Aristolochiacecn etwa, namlich durch
zahlreiche primare Markstrahlen stark unterteilt. Anomalien sind nur wenige bekannt
geworden (siehe unten). Auf dem Querschnitt stellen sich die Xylempartien meist
als lange, schmale Lamellen dar (Fig. 57), die viele prosenchymatische Holzfasern ent-
halten; es kommt aber auch haufig vor, dafi sie von tangentialen Binden unverholzten,
zartwandigen Parenchyms unterbrochen werden, die dann den Achsen mehr Weichheit
und Torsionsfahigkeit verleihen.

Viele der echten Urwaldlianen dieser Familie sind durch ihre dicken, fast fleischig-
weichen Stengel ausgezeichnet. Bei ihnen sind oft aufier den breiten Markstrahlen
noch die Mark- und Rindenpartien machtig entwickelt, aufierdem das Holzparenchym,
so dafi der anatomische Aufbau der Achsen manchmal an den fleischiger Rhizome
erinnert.

Charakteristisch fur die Vitaceen ist in erster Linie das Vorkommen von
R a p h i den . Aufierdem kommen Drusen und Kristallnadelchen, scltener gewohn-
liche Einzelkristalle vor. Vielfach finden sich Schleimzellen ohne Raphiden. Die
Gefafie besitzen vorwiegend einfache Durchbrechungen. Das Holzprosenchym ist
einfach getiipfelt und haufig gefachert. Der Kork entsteht entweder in einer sub-
epidermalen Zellschicht der Rinde, im Perizykel oder im Bast. Der Perizykel wird
von isolierten Hartbastbiindeln oder von einem gemischten und kontinuierlichen
Sklerenchymring cingenommen. Als Organe innerer Sekretion finden sich nur Schleim-
zellen. Die Deckhaare sind einzellig oder einzellreihig, sclten cinzcllig-zweiarmig.
Driisenemergenzen sind seltener. Eigentiimlich sind die wPerldriisen", die in ihrem Bau
ubrigens durchaus nicht den Kugeldriisen von Leea entsprechen.

B1 a 11 b a u. Die Blatter der meisten Vitaceen sind bifazial gebaut, das Palisaden-
gewebe ist ein- bis zweischichtig. Die Spaltoffnungen sind bei Vitis vinifera L. und
Parthenocissus tricuspidata Planch, von drei und mehr gewohnlichen Epidermiszellen um-
geben. Nach M e t c a l f e and C h a l k folgt die Anordnung dem Ranunculaccen-Typ.
Bei Vitis vinifera und Parthenocissus tricuspidata tragt die Blattuntcrseite weitaus die
meisten Stomata; die darunter befindlichen Atemhohlen sind ziemlich klein. Bei der
Rieslingrebe treffen nach M u l l e r - T h u r g a u etwa 186 Spaltoffnungen auf 1 qmm.
Ein grofies Blatt von 215 qcm hat demnach fast vier Millionen Spaltoffnungen. [Ab-
bildungen von Blattquerschnitten bei V i a l a et V e r m o r e l , Ampelographie I
(1910), S. 458—468. J Auf der Blattoberseite finden sich solche nur langs der Nerven
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und an den Blattzahnen. Die Leitbiindel der grofieren Blattnerven enthalten kein
Sklerendiym. — Anders liegen die Verhaltnisse bei den sukkulenten Cissus-Arten
Siidwestafrikas. Bei Cissus juttae Dintcr et Gilg, die sehr dicke Blatter hat, liegen
die Stomata, in geringer Zahl, auf beiden Blattseiten, ein Palisadenparenchym ist nicht
ausgebildet, die Blatter sind anatomisch nahezu a e q u i f a z i a l . Die beiderseitigen
Epidermen bestehen aus (im Querschnitt) rechteckigen Zellen, darunter liegt eine
Schicht groGerer, ungefahr isodiametrischer ^ellen mit wenig Chlorophyll (An-
naherung an eine zweischichtige Epidermis), dann erst folgen unter der Blattober- wie
Unterseite breitrechteckige, nicht palisadenartige Zellen, deren Langsachsen, im Blatt-
querschnitt gesehen, senkrecht zu den Epidermen liegen. Die Mitte des Mesophylls
nehmen langsgestreckte Zellenziige ein, die parallel zu den Epidermen verlaufen. Die
Kutikula hat einen starken Wachsiiberzug, die Stomata sind leicht eingesenkt; die
Interzellularen sind samtlich klein.

Viele R a p h i d e n zellen finden sich bei alien untersuchten Gattungen in den
Blattern, ebenso auch in den Achsen zahlreicher Arten. Die entsprechenden Idioblasten
sind manchmal schon mit freiem Auge, sonst sehr vielfach mit der Lupe als durch-
sichtige Punkte oder kleine Striche erkennbar. Bei manchen Cisstts-, Parthenocissus-
und Vitis-Artcn ist das eine Ende der Raphiden spitz, das andere zweizahnig. Ob
die in Schleim eingebetteten Raphiden immer aus oxalsaurem Kalk besrehen oder zum
Teil auch aus anderen Salzen, bedarf noch der Untersuchung (nach H i g h 1 e y, The
microscopic crystals contained in plants, Americ. Naturalist, Nov. 1880, sollen die
Raphiden von Vitis »australistt:, V. cordifolia und V. vinifera aus phosphorsauerem
Kalk, die im alteren Stamm und in den Beeren dieser Arten vorkommenden Drusen
aus Kalzium-Tartrat bestehen; bei dem starken Vorkommen von Weinsaure in diesen
Pflanzen erscheint das Letztere wenigstens nicht ausgeschlossen). Vielfach kommen
neben Raphiden auch Drusen im Mesophyl! und in den Blattnerven der Vitaceen vor.
Sie konnen als durchsichtige Punkte bemerkbar werden.

Ein dritte Art durchsichtiger Punkte wird durch grofie S c h l e i m z e l l e n ver-
anlafit (Vitis ficifolia Bunge, Parthenocissus quinque folia Planch., hier auch in der
Rinde; Tetrastigma serrulatum Planch.; bei zahlreichen amerikanischen, sowie ein-
zelnen afrikanischen und asiatischen Cissus-Arten). Vielleicht handelt es sich dabei
um Schleimzellen, in denen keine Raphiden entstanden sind. — Im Mark von
Tetrastigma kommen neben Schleimzellenverbanden auch S e k r e t g a n g e mit
Schleiminhalt vor, grofie Schleimbehalter auch im Stengel von Cissus quadrangular is L.
nOxalat"-Prismen wurden im Mesophyll und in den Blattnerven von Vitis rotundi-
folia Michx. und V. munsoniana Sims nachgewiesen.

Der Blattstiel der Vim-Arten besitzt isolierte und in einem Kreis angeordnete
Leitbiindel, aufierdem zu beiden Seiten der Blattstielrinne je zwei lindenstandige Leit-
biindel und seiten noch weitere kleinere.

Die B e h a a r u n g besteht vorzugsweise aus Deckhaaren, oft sind die Blatter
auf der Unterseite filzig oder spinnwebig behaart. In einigen Fallen (afrikanische
C/55«5-Arten) finden sich Haare auch auf den Beeren. Verbreitet sind einfadhe, einzell-
reihige Trichome, dercn Zellen gelegentlich voneinander abgegliedert erscheincn.
Auficrdem kommen einzellige Haare vor. Die dichte spinnwebige Behaarung der
Blattunterseite von Ampelocissus tomentosa Planch, besteht aus sehr langen, ein-
zelligcn, bandformigen Haaren (ahnliche an den Zweigen von Cissus adnata Wallidi,
Pterisanthes cissioides Blume, Vitis coriacea Shuttlew.; V. lanata Roxb., V. rupestris
Scheele usw.). In einigen Fallen (Cissus antarctica Vent., Rhoicissus cirrhiflora Gilg
et Brandt, C. re panda Vahl, C. rosea Royle und Parthenocissus quinquefolia Planch.)
wurden einzellige, z w e i a r m i g e Haare, ahnlich denen der Malpighiaceen, nach-
gewiesen, deren systematischer Wert noch nicht zu beurteilen ist. Sie sind entweder
stiellos oder gestielt. Ihre gleichlangen Arme liegen teilweise in derselben Geraden
Cissus assamica Craib), teils bilden sie, indem sie sich aufwarts richten, einen spitzen
Winkel. — Eine subpapillose Epidermis zeigt die Blattunterseite von Vitis labrusca L.

Typische, gestielte Drusenorgane sind bei den vegetativen Organen der Vitaceen
seltener: Drusencmergcnzen an Stengeln afrikanischer Cissus-Arten sect. Cyphostemma,
so von C. knittelii Gilg, C. woodii Gilg et Brandt, C. crinita Planch., C. mildbraedii
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GiJg et Brandt; an den vegetativen Organcn von Cissus pmtions Plandion. Kur/-
gestacbc Auftcndriiscn mit kugdigcn KSpftkcn, aus cincr Zellc bcstehcnd, zuwcilcn
auf dcr Spii?.c von zottigcn Emergenzcn: bei Cissus gongyiodcs Burdi. Dagegen
konwicn j^csticlrc DarOscaenttergpnaen bci viclen afrikanisdicn C«i«5-Artcn an dcii
Inilorcszcnzadisen und ;in dcr Spiczc dcr Petala vor, audi an den Bceren, so bei
C. masukttemis (iil(; ct Brandt, C. grhen Planch, u. a. Bci Cissus kttdxmanii Planch.

Slid und ein stcmpclfo'rmigcs, d. h.̂ Bbcn abgeplattctcs Kopf'dien, das cbcnfalts vici-
zellig ist. Bei C. adcnocaiilis Stcud. ist das Kbpfchcn mchr kugciig.

Die P e r l d r i i s c r i sind meist kuge%c, s;lashellc, also durchsichti^e. biafSIlige
i'imergcii'/cn, die aus ciner liadicu Epidcrniisschidit init cincr Spaltoffnung an dcr
Spitzt* und grol^cn, diininvandi^cn, plastnaarmeo Innenzcllcn bestehen. Sic konnen

Pig-56. Pig. J, [Vrltirusf von Panhenocisitu qmnqiufolu (L.J Plandt. var.. schrigt von oben
Mtehcn; uiutn, CtWSI links iibtr dcr Mittc die SpalrofTnunj;, FetttfOpfcn und Wandunun

r tnncn/cllen sdiimraem durdi. — Fig. 2. PerldriisL- von PgrtbenodfUts tnmsfidata (Sicb.
2ucc.) Plandion, in J.impf^csSttimcr Luft j^cliildi-t. — F:tg. 3 PerldrBse von .Vttii fmpoaica*

papillcnformi};en AtustSTpungea Uer Hpidcrmis7.cilcn. — Fig. 4. Perldrliie von Vita
if L, im opcudwn Mediansatnitt mil dcr jchornsrcinformi^cLi Aussciilpunj: an dcr Spine.

Ao die Spdtaffming tri^t — Nadi H. W a l t e r in Flora XIV ( l « | ) 192.
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einc Griifte. von tibcr rwd Millimeter ecceidhen und bilden sicli i turner an jungen, nodi
wadisenden Organen. Hire Bildim^ gehi von den an die Atemhohle ciner Spalt-
otfnung angfeozeadexi Pare-ndiymzclien aus, die sidi enorm vergrdfiern und die dar-
Sber Uegcndeo SdilJcRzellen mir den benachbarten Epidermiszellen emporheben. Bei
Vttis vinifera L.. aVitis japonic*" Walter non Thunberj; mid Partbenocissus qmnqjifr
folia Planch, var. sind die Pixldrusen kugctig und si'tzen nur mtc einer ganz kJeinen
Stclle dcr tpidcrtnis auf, bei Pjrtbenocisstts tjucuiiniiatd Piandi. und var. vcilchii
kcuicnformig. Die Spakiiffnung ist meist wcit cmen und iicfft s*-'wi>linlidi der Ansatz-
stclic genau gcgeniiber. Bei aV'uis japOJiica" weist jctie vicrtc oder fUnftc Hpidermis-
zelle dcr Perldrusc cine klcine PapiKe auf (siehe Pi^. 56/3). Aulier bei den yenannten
Arten wufden Perldriiscn z. B. bcobaditet bci Vitis odoratissima Donn = V. riparia
Midix., Cissus mheteropbyU*m

t C. boebstctteri Plnndi., C. orientally Lam., CquadTan-
gularis L., C. vehaina Linden. Boi den versdikdcncn Rasscn von V. vinifera rrccen
sie in sehr ungleicher Mcnt;c auf. Sic sind rcidi an Eiweifi, Dl und Zucker, An den
.uisgcwadiscncn Orj;nnen sdirumpfen die Ptrldriisen mi'tst durdi Wasscrvcrlusc odcr
fallen ab. Die Wundsttllc wird d;tnn durch Vundkork ab^c-sdilosstn. Daucrnde Bc-
riihruiis; mit Wiasstt (und wahrschcinlidi audi Vcrdnnkeluns) verhindcrt die Pcrl-
driiscnbildung vollkoniniun. l\inc biologtscfae l:unktiori (Driisenfunkcion usw.) konncc
bishcr fiir die Perldriiscn nidu nadigewiescn werden. Futterkdrpet fiir Ameisen sind
sit: nidir. Ihrc Knrstchung wlrd mit dcr ersdiwertcn Aussdiuidung von Sajzlosungen
in ZusamniL-nliang "cbradit.

Bei viffen Vii.iLt.tn sondcrn die- li 1 a 11 7, ii h n c Sdileim ab, z. B. bei Vitis vini-
fera. Sie cmhalten rcidilidi sdaleimfuhrende Ki\phidcn7ellcn, sowic cine Gefafibiindcl-
endigung und besnzen auf dcr Obcrseitc einige Scomaia.

A c l i s c n s t r u k r u r . — Bcsondcrs diarakteristisdi fiir die Vitaceen is: die
Wcidumigkeit der Cctiilsc, wcldie in keiner ander<;n f'amilic iibertroftcn wird. Die
Gefafie sind auf Sprofiqucrsdinitten mil dem trcicn Auyc stets deutlidi erkirnnb.ir.
Sic crrcidicn im Frtihholz von Vitis vinifera L einen Qucrdurdimcsser von 0,18 bk
0,35 mm. Bci Cissus Stdckaults Planch, hat H. S c b e n c k sogar 0,48—0,58 mm ge-

messen, die Kr^rL ' Wcitc, dk bei t.iancn iibcr-
haupt vorkommt (ahnliche Vcrhiiltnissc nur bci
dcr Mimosaccc Entada und der kacinacce
Phytocrcne). Dk* primaren M.irkMiulik-n sind
mcist brcit, cbenso in Sltcren Stammen audi
die sekundaren, llei Cisms javana DC. sind die
Markstraiilcn brciter ais die Lcicbiindel, Ictztcrc
sind auf cine einzlge Rcilic grower Getal^e, urn-
gebea von Hotzfasern, reduziert, die Sprofi-
ftdute if>t hier, anaiomisdi bctraduet, mclir
krautiy als holzig,

I krvnr/ubcbcn ist, dalJ sidi mandie Vi-
tacecn I'.irtbenocissHS, Arnpclopsit) audi in
unscrcn lireiten durch undcurlichc Jahrcsringe
auszcidincn odcr im Sproft iibcrhaupr keinc
kcnnrlidicn Jahrcsrlnge besitzen. Dicsc Undcut-
lichkcit wird nadi K, H o i f m a n n durdi die
glckbraMige Verttilung dcr Gef&fi« auf dem
Quecicfaniti und ihr itadccs Oberwiegea Uber
die anderen [:.]emcnre des Holzkorpcrs hervor-
gerufen. Sic sceht auch mit dcr [''rsdieinung in
Bezichung, d,ii> dcr nWildc Wcin" wahrend des
g a n z e n Sommcrs ohnc Untcrbrcdiung Blatter
ireibt. Mcrkwurdigerwetsc ist bci Panheno-

cissiti qttinqucfolia und P.tr'tatipUiata-veitchu die Jahrcsrtnj;bi!dung in dcr Wurzcl
deutlidier als im Stamm, wahrend ni:in in andcrcn t'amilien mcisi das Umgckchrw
bcobadntci.

b7. CisiMS suhicatitis (Bak,) PLindi.,
S t a m m q u c r s d i n i i c . — HH& S ^ t i e n c k .
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Das Holz von Vitis unterscheidet sich von dem von Parthenocissus und Ampe-
lopsis durch Tracheiden mit steil aufsteigenden Schraubenverdickungen im Spatholz.
Parthenocissus hat weniger, Ampelopsis mehr als 31 primare Markstrahlen. Ober
weitere anatomische Unterschiede, auch der einzelnen Arten, siehe H o f f m a n n
a. a. O. S. 44.

Der Holzkorper wird durch die Markstrahlen, ahnlich wie bei Aristolochia und
Clematis in Lamellen zerlegt. Dabej gehen die Markstrahlen in vertikaler Richtung
plattenformig auf lange Strecken durch, dann werden sie durch kreuzende Tracheiden-,
seltener durch Gefafistrange unterbrochen. Im Holz von Vitis vinifera L. sind alle
Markstrahlen mehrschichtig und bis 0,2 mm brcit. Die Zahl der Leitbiindel ist meist
betrachtlich, bei Testrastigma lanceolarium Planch, z. B. etwa 30, bei Cissus sulcicaulis
Planch, etwa 40. Die Jahresringe treten im Holzkorper von Vitis vinifera L. ziemlich
deutlich hervor (bei den Vitaceen tropischer Gebiete nicht). Die Gcfafiquerschnitte
— in den schmalen Jahresringen einreihig, in den breiteren mehrreihig gelagert —
nehmen in letzterem Fall (bei Vitis) oft den grofiten Teil der Jahresringe ein, so dafi
das Holz siebartig durchlochert erscheint. — Bei vielen Vitaceen ist der gesamte Holz-
korper einschliefilich der Markstrahlen verholzt. In anderen Fallen, insbesondere bei
den weichstammigen Cissus-Anen, bleiben dagegen die aufieren Teile des Markstrahl-
gewebes zartwandig und unverholzt. Hier besteht die gesamte Grundmasse des Holz-
korpers aus diinnwandigcm, unverholztem Parenchym, in welches die lamellenformig
gestalteten Leitbiindel eingelagert sind, so bei Cissus sulcicaulis (Bak.) Planch. (Fig. 57),
C. selloana Planch., C. meliaefolia Planch., C. sicyoides L., C. serpens Hochst. ex Rich.,
C. quadrangular is L., C. trifoliata L. In dem unverholzten Markstrahlgewebe wie in
dem unverholzten Holzparenchym, in das die Gefafie zum Teil eingelagert sind,
finden manchmal nachtragliche Verlagerungen statt. Bei manchen dieser weidiholzigen
und saftreichen Arten tritt eine schwache Anomalie auf. Wenn namlich das Kambium
der Leitbiindel etwa 3—5 Primargefafie gcbildet hat, die meist in radialen Reihen
liegen, so entstehen durch das Interfaszikularkambium nach aufien zu, ihnen ange-
lagert, 4—6Schichtcn von gefacherten oder gekammerten Holzfasern, die auch die
primaren Markstrahlen durchsetzen, und so einen geschlossenen, die Biindel ver-
einigenden Ring bilden (Fig. 57, in der Nahe der Markkrone). Danach hort das
Kambium mit dieser Ringbildung wieder auf und es werden in der Fortsetzung der
urspriinglichen Primarbiindel die oben geschilderten Xylemlamellen erzeugt. Bei vielen
dieser Arten wird dann spater der zuerst entstandene innere Ring durch starke
Wucherung der Markzellcn gesprengt, welche zuletzt cinen machtigen, zur Ein-
lagerung von ReservestofTen dienenden Komplex bilden. Auch Gefafie konncn sehr
haufig als Reservestoffbehalter diencn, nachdem in ihnen Thyllenbildung eingetreten
ist. Die Kernholzbildung beginnt bei Vitis vinifera erst im 20. Jahr. Dabei braunen
sich die Zellmembranen, die Parenchymzcllcn werden mit Gerbstoffcn erfiillt, die
Tracheen durch Thyllen, Holzgummi und Kalkkarbonat vcrstopft.

Bei der Gattung Vitis bleiben in den Sprofiknoten meist Diaphragmcn erhalten,
wahrend in den Internodien durch Absterben des Markes Hohlraume entstehen. Es
gibt aber Arten (V. rotundifolia, V. munsoniana), denen die Diaphragmen ganz
fehlcn, die also nach der ersten Vegetationsperiode hohle Stengel besitzen.

E l e m e n t e d e s X y l e m s . — Die G c f a f i d u r c h b r e c h u n g e n sind in
der Regel e i n f a c h , kreisrund oder elliptisch; bei Vitis vinifera L. kommen in der
Umgebung des primaren Holzes leiterformige Pcrforationen vor. Wo die Gefafie sich
gegenseitig beriihren, findet sich bei den nVites verae" [zu denen d ' A r b a u m o n t
Vitis aestivalis Michx., V. amurensis Rupr., V. cebennensis Jord. — nach Kew-Index
zu V. vinifera L. zu stellen —, ,,V\ canescens", V. coriacea Shuttl., V. flexuosa
Thunb., V. labrusca L., V. rnonticola Buckl., V. parvifolia Roxb., V. vulpina L., V.
vinifera L. ssp. silvestris} ,,V. virginianaa und V. vinifera rechnetj, sowie bei Cissus-
Arten, aber keineswegs bei alien Vitaceen, Treppenhoftupfelung. Neben den grofien
Gefafien kommen stets auch noch kleinlumigere vor, welche wie die ersteren meist
einfach getiipfelt sind und nur, wenn sie an andere Gefafie grenzen, Hoftiipfel auf-
weisen. Eigenartig ist, dafi viele Vitis-Arten vom zweiten Jahr ab (einige schon vom
ersten) cinzelne ihrer Gefafie mit Gummi erfiillen, der die Reaktionen der Pentosen
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ibt und an der Luft unter Braunung erhartet. Vielfach werden alte Gefafie durdi
yllen verstopft, die z. T. nachtraglich verkorken. Das Holzparenchym ist im all-

gemeinen auf die Umgebung der Gefafie beschrankt (Ausnahmen: die oben genannten
weichholzigen Cissus-Arten). Oft kann es so machtig entwickelt sein, dafi ihm gegen-
iiber die iibrigen Xylemelemente zuriicktreten. Das Holzprosenchym ist einfadi ge-
tiipfelt und meist durdi wenige diinne Scheidewande g e f a c h e r t . Die in den
Membranen dieser Zellen im Herbst eingelagerten^ Hemizellulosen gehen im Friihjahr,
ebenso wie die Starke im lnnern, wieder in Losung. In manchen Fallen umgeben die
Holzfasern in ein- bis zweischichtigen Rohren die Gefafie (vgl. Cissus javana DC.
= discolor), Abbildung bei d'Arbaumont 1. c, Taf. 11, Fig. 1. Neben ihnen sind zu-
weilen noch Tracheiden .vorhanden, welche schraubig verdickt sind.

L i t e r a t u r : Bilder des Holzes der Vitaccen f indet man bei A d k i n s o n 1. c
Taf. X V . Eine genaue Besdireibung des Holzes von Vitis labrusca L. gibt E. S t r a s -
b u r g e r , Histolog. Beitrage III : Ober den Bau und die Verridnungen der Leitungsbahnen,
Jena 1891, S. 239. Das H o l z von Vitis vinifera L. ist besdirieben bei B r e h m e r in
J. Wiesner, Rohstoffe des Pflanzenreichs, 4. Aufl. Bd. II (1928), S. 1526. Hier auch A b -
bildung 113; ebenso bei E. S c h m i d t 1941, siehe Lit.-Verzeichnis. Abbildung der Elementc
des Xy lems bei K r o e m e r a. a. O. S. 69, Fig. 74; Abbildung des Xylcmquerschnitts 250 X
vergr. bei K r o e m e r a. a. O. S. 71 , Fig. 75.

Eine Besonderheit, die bei den sonstigen Arten von Vitis, Cissus und Partheno-
cissus zum mindesten im Holz der spateren Jahresringe nicht vorkommt, ist das
Auftreten von z w e i e r l e i M a r k s t r a h l e n bei Vitis californica Benth., welches
an die Verhaltnisse im Holz von Quercus und Lee* erinnert. Neben den gewohn-
lichen, breiten, primaren Markstrahlen finden sich namlich innerhalb der Leitbiindel
noch einreihige, primare Markstrahlen, die vom Mark aus in das Leitbiindel hinein-
gehen.

Keimlinge von Vitis labrusca L. und V. cordifolia Michx. zeigen im Sprofi nur
die vielreihigen Markstrahlen, nicht die schmalen, intrafaszikularen. Dagegen lassen
die Blattspuren der Keimlinge solchc erkennen und ebenso die Blattspursegmente des
ersten Jahresringes im Holz anderer Kim-Arten; ferner treten sie bei Verletzung des
Holzkorpers im Xylem von V. labrusca L. auf. Nach A d k i n s o n miissen diese
intrafaszikular-primaren Markstrahlen, die in jungen Organen vorhanden sind, in
alteren fehlen, als primitiv gelten, wobei vorausgesetzt wird, dafi ein rings geschlossenes
Xylem mit schmalen Markstrahlen, ohne wie bei Aristolochia oder bei anderen Vitis-
Arten durch breite Markstrahlen getrennte, freie Biindel, phylogenetisch ursprunglich
ist, wahrend der Lianenbau der beiden genannten Gattungen als abgeleitet erscheint.

Das Mark der Vitaceen kann homogen oder heterogen sein, seine Zellen sind ver-
schieden dickwandig. Mark, primare und sekundare Rinde fiihren stets reichlich
Raphidenzellen und sind auch, mit Ausnahme der Friihjahrszeit, ebenso wie das Holz-
parenchym mit Starke erfiillt. Am Ende der ersten Vegetationsperiode sind bereits
samtliche Markzellen abgestorben; dabei verkorken am aufieren Rande des Markes
mehrere Schichten, so dafi das Xylem gegen das tote Mark abgeschlossen wird. Die
Korklamelle wird dabei der Zellwand dieser Markzellen von innen aufgelagert (Ab-
bildung bei K r o e m e r a. a. O. S. 74, Fig. 80). — Charakteristisch fur die meisten
Vitaccen ist, dafi auf der lnnenseite der primaren Gefafie an der Markkrone gegen
das Mark zu englumigc, ianggestreckte und etwas verdickte Parenchymzellen gebildet
werden, welche nach aufien hin in die Elemente des Xylems, nach inncn zu in die
dunnwandigen Markzellen iibergehen und ein ziemlich festes System bilden.

B a u d e r R i n d e . — K o l l e n c h y m . Unter der Epidermis kann in jungen
Sprossen (so bei Vitis vinifera) ein starkes Kollenchym entwickelt sein. Abbildung bei
K r o e m e r a. a. O. S. 54. — P e r i d e r m. Bei einem Teil der V., z. B. bei Cissus
und Parthenocissus quinquefolia Planch, entwickelt sich das Peridcrm sehr friihzeitig
unmittelbar unter der Epidermis. Es wird aus demselben Phellogen viele Jahre hin-
durch erneuert, nachdem jede Jahresproduktion durch eine Lage sklerotischen Korkes
abgegrenzt wurde. Bei der sukkulenten Cissus juttae Dinter et Gilg entstehen auf diesc
Weise grofie, sehr diinne Korklamellcn, die sich sukzessive vom Stamm ablosen. Bei
Tetrastigma-Arten kommt dicke Kutikula und Korkschicht gleichzeitig vor, das
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Periderm erscheint schon, wenn der Sprofi etwa 6 mm dick ist. — Bei anderen Vitaceen
(Vites verae) entsteht das erste Periderm viel weiter innen, namlich innerwarts der
Sklercnchymkappen im Phloem, vgl. d ' A r b a u m o n t 1. c. Taf. 11, Fig. 11, und es
wird in den folgenden Jahren Ringelborke gebildet.

Nach de B a r y (Vergleichende Anatomie 1877 S. 575) wird bei Vitis in jeder auf
die erste folgenden Vegetationsperiode eine neue Bastzone erzeugt und am Ende der
Periode die gesamte, aus der vorjahrigen stammende, durch Peridermbildung abge-
stofien (ahnlich bei Clematis und Lonicera caprifolium). — Auch nach G a r d 1. c.
erfolgt die erste Korkentwicklung bei einem Teil der Vitaceen zuweilen im Bast und
nicht im Perizykel.

Die L e n t i z e l l e n entstehen bei Parthenocissus quinquefolia Planch, unter einer
Gruppe von Spaltoffnungen, in deren Mitte eine besonders grofie Spaltoffnung liegt.
Bei manchen Vitaceen sind die Lentizellen stark warzig entwickelt, so bei Tetrastigma
dementis Merr. und anderen Tetrastigma-Arten.

Die p r i m a r e R i n d e ist bei den Vites verae (siehe oben) sehr diinnwandig
und nicht kollenchymatisch. Bei Parthenocissus quinquefolia Planch, dagegen ist eine
geschlossene oder unterbrochene Kollenchymscheide- vorhanden; Steinzellen fehlen. In
den Zellen der primaren Rinde von Cissus antarctica Vent, sollen Perforationen vor-
kommen.

P e r i z y k e l . Bei einem Teil der Vites verae d ' A r b a u m o n t ' s liegen an der
Aufiengrcnze des Bastes isolierte Bastfasergruppen. Zwischen ihnen kommen manchmal
einzelne Steinzellen vor. Dieser Fall liefert den Obergang zu dem gemischten und
kontinuierlichen Sklerenchymring, welcher z. B. bei Rhoicissus capensis (Willd.) Planch,
beobachtet wird. Die primaren Bastfasern von Vitis vinifera L. u. a., welche infolgc
der bei dieser Art einsetzenden inneren Korkentwicklung kurzlebig sind (siehe oben),
sjnd sehr weitlumig und relativ diinnwandig, ferner durch diinne Scheidewande
gefachert. Jcnc von Parthenocissus quinquefolia Planch, verdicken sich stark und
wcrden von Kammcrfasern umhullt, welche Einzelkristalle enthalten. Sekundarer
Hartbast ist bei den Vites verae vorhanden. Nach G a r d findet sich bei Vitis sect.
Euvitis cine Schichtung in Hart- und Weichbast. Bei sect. Muscadinia dagegen liegen
die Bastfasern in ± regelmafiigen, radialen Reihen langs der Markstrahlen, aufierdem
zcrstreut im Innern der Bastbiindel. Die sckundaren Hartbastfasern von Vitis vinifera
unterscheiden sich deutlich von den primaren; sie sind kiirzer, starker getiipfelt und
von viercckigem Querschnitt, jedoch auch faserartig, ziemlich weitlumig und auch durch
die eine oder andere diinne Querwand gefachert. Interessant ist, dafi die Markstrahlen
von Vitis vinifera in der Rindenzone durch Phloem-Partien durchbrochen werden,
welche die rechts und links liegenden Siebteilc miteinander verbinden. Bei Ampelocissus
spicigcra Griff, wcrden sckundare Bastfaserbelege seitlich am Phloem gebildet, die im
Querschnitt diescn rechts und links als Streifen anliegen und nicht mit der primaren,
abaxialen Bastfaserkappe vercinigt sind (nach V i a l a , Ampelographie I (1910) S. 35
und Abbildung).

Abbildungen des Qucrschnittes durch die Rinde eines einjahrigen Zweiges von
Vitis vinifera: K n y , Wandtafel LIX; dieselbe verkleinert bei K r o e m c r in B a b o
und M a c h , 3. Aufl. S.67, Abbildung 73. Im Winter sind die Siebplatten durch
Kallusbclege verschlossen, die sich im Fruhjahr wieder auflosen. — Abbildung eines
Gesamtqucrschnittcs durch cinen einjahrigen Trieb von V. vinifera ebenda S. 66, Ab-
bildung 72. Dicse zeigt gleichzeitig die Entstehung des internodialen Hohlraums, die
durch das Abstcrben der zentralcn Markzellen eingeleitet wird. Es ist noch hervor-
zuheben, dafi dieser Hohlraum bei manchen Vitaceen auch durch die Knoten sich
fortsctzt, die Zweige also keine Knotendiaphragmen enthalten (Vitis sect. Muscadinia
und Ampelocissus fidahomeyensisu Viala, lctztere Angabe nach V i a l a a. a. O. S. 32).

Auch in den Achsen der Vitaceen sind Raphiden, Drusen und Kristallnadelchen
vorhanden (die letztercn bei Cissus- und Ampelopsis-Arten in der primaren Rinde und
im Weichbast). Sie unterscheiden sich von den Raphiden durch ihre geringere Lange,
aufterdem sind sie nicht in Schleim eingebettet. Eigentiimlich 'sind die von d ' A r b a u -
m o n t fur das Mark von Rhoicissus cirrhiflora Gilg et Brandt angegebenen C i s s o s e -
Korper, kleine (0,01—0,013 mm), unrcgelmafiig kugelige Gebilde. Die Spharokristalle,
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welchc in den Geweben von mchrcrcn Cissus-Aricn cntstehcn, wcnn man alcerc
SpTOsse in Alkohol cinicgt, schcincn aus derselbcn Subsranz ?.u bcstehen (wciteres siche
.Xhcmischc tnliahsstoffc").

.o.

10 ..X

lit;, 58. Querstbnitt eines iUtcren, sdion abgcpiatttten SpTOsses von Tcltastigm* UotetoUiium
(Roxb.) Plandi. Auf bciJcn Sthmaiscitcn hat die Tliti^keic iiu&erer Kamtvien Teile cincs
xweiten LeiibunJclriiii^s eomdwn iasscn; zehnmal vergr. — NaiJi R i v i e r e in Ann. Jard.

Hot. Buitcni-orfi 31 (1921), T. XXV, Fi-. 2.

A n o m a 1 c A c h s e n s t r u k t u r haben Scb«nC k, G i I g, K a I bc r 1 a tt und
La R i v i & re bci Tctrastigma-Anzn (T. scacriosnm Planch., T. Ittnccalarinm Plandi. u.a.)
naJi^cwicscn. Sic koninu in tiieser Weisc aussdilicl'lich bci Vltftceea vor. Die AcWn
diL-scr PfJan/.cn sine! abgt-tl.K-ln und vadisen zuersr bis zu ciner SrSrke von 1 cm
normal in die Dickc mit brcircn primart'n Markstralilcn und relariv schmalcn Lcit-
bundcllaincllcn. Dabei wcrden zumichsr die Sdimafseiccn der Adiscn (im Querschnitt
geschen in ilircm Wadisium gcfSrdcrt. D.inn cntstcht in jedem Lcitbiiridcistrt'iicn dcr
Sditu.Uicite cin neucr Kambiunistrctlcn und rwar im Phioeni-Parenchym untcr dcr
Sklcrtindiymkappe.

Dieses neue Kambium laist oincn ntUL-n Lcitbiindclstrang (auiitn Phloem, inncn
Xylem) in der Verlangcrung des urspriinglichco Lcitbundch unrl im unmittclbarcn
AnsdilufJ an dieses entstehen. Die Anglicd.en.ing erfolpt nur an vicr bis sechs scnkrecbi
zur lnseuionsebi;ne des Blnttpartrcs liegctuien Bflndda Die Biindcl blcibcn, wit /uvor,
dyfdi Markstniblen pvtrennt. Die Anordnunj; L-ntspriJit cinigcrmafk'n dcr in dftfl
Adisun von Gnetum mohtzcemc oder G. scandens mil dem Utltcrschicd, dafi bei
Ictzterem die sckundAren Leitbiindc! rings urn die Achse ausgcbildci iPCffdeo, wiibrend
sic bci Tetrastigma ant die beiden Sdimalscitcn bcsdirSnkr sind. Spurbiindcl von
Seitenzweigcn sind dicse AulV'nleitbiindel nach La R i v i e r e nur zum klcincren Teil
(Gtgensatz 211 Gnetum).

Ahnliche Vcrhaltniise fand Verf. bci Tetntstigma vomeriarmm Pierre ex GagCHsp.
und T, nunicisperrmtm Plandi., dodi warcn bci erstert-r die Folgc-Lcitbundd bei dem
vorlic^onderi Material nur euuettig (auf finer Seice der Achse) enrwidttlr.

Konzcntrisdic Zurichsrin^c trcu*n mo^lidierwcise auch in dem knolligcn Wurwd-
stodt von Cissus opjca P.! a nth. auf (vgL li a k c r and S m i t h , Vitis opftCA, in Proceed
R. Soc. N. S. Wales jVQft: ref. Bot. Zcntr.tlb!. 104, S. 661) Die Knolten diescr auscra-
lisdicn Art wicgen bis zu 11,3 k&; sic enthaken ubcr 95 °/o Wasscr — dienen also
offenbar ah Wasscrspeicher —, 0,402 °/o rcduzicrenden Zwket und au^erdem Sdilcim.
Als Futtcrmittcl haben sic keinen Wett. Uine genaue anatomiidie Unu-rsutlmn^ litrgt
bis jetzt nidit vor.

W u r z e l n , Bci den diinnsten \\ urzcln von Vilis vhtifera L, ist dcr Zcmral-
/ylindcr diardi, bd iniitclstarken Langwumdn pentariii. Die Endodcrniis -/eigt den
Casparystrcifcn, der Periknmbium-Ring ist mchrschichtig. Unrer dcr Wur2elepidermis
[test cine einsdiidicige tnterkutls (bci amerikanisdicn Sortcn stcllcnwcise auch zwci-
sdiiditig), dcren Zcllen luAcnJos verbunden sind, Spiitcr vcrkorkt die Interkuris etwas,
zwisdien vcrkorktcn Steilcn bieiben aber unvcrkorktc Zellstrcifcn crhaltcn. so dafl
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der Durchtritt von Fliissigkeit zunachst noch moglich bleibt. — Trotz des spateren
sekundaren Dickenwachstums der Wurzel bleibt die Endodermis noch langere Zeit
erhalten, indem sie ihre Zellen durch neu eingeschobene Radialwande kammert. In
diesem Zustand bildet sie einige Zeit die aufierste Schicht der Wurzel, nachdem die
ganze primare Rinde schon abgestofien ist. Vorher entsteht noch im Perikambium
unter der Endodermis ein Phellogen. Das Dickenwachstum des Zentralzylinders erfolgt
im iibrigen auf die iibliche Weisc (Naheres bei K. K r o e m e r in B a b o und M a c h ,
Handbuch des Weinbaues usw. a. a. O.). Die Gefafie und Markstrahlen sind in der
Wurzel breiter als im Sprofi.

L u f t w u r z e l n . Die zylindrischen, glatten, mehrere Meter langen Luftwurzeln
von Cissus gongylodes Burch. sind unverzweigt und im langeren unteren Teil rot
gefarbt (Anthozyan in Epidermis und aufierster Rindenschicht); die Wachstumszone
ist etwa 50 cm lang; im obcrsten, ausgewachsenen Teil der Wurzel schwindet die
Farbc, hicr entsteht eine Korkschicht. — Die zentralen Zellen der Wurzelhaube bilden
keine deutlich abgegrenzte Kolumella, ebensowenig sind scharf abgegrenzte Initialen
fur Wurzelhaube, Dermatogen, Rinde oder Zentralzylinder vorhanden. Die Rinde
hat 15—20 Zellagen. Bild des Langsschnitts siehe G o e b e l und S a n d t a. a. O.,
Taf. I, Fig. 4 A. In den Raphidenzellen der Wurzelrinde sind die Raphidenbiindel
zunachst quer zur Langsachse der Wurzel gestellt, spater erfolgt nach der Zellstreckung
meist cine Umorientierung parallel zur Langsachse. Dieses merkwiirdige Verhalten
findet sich auch in Wurzeln von Cycas circinalis und von Araceen. Der Zentralzylinder
ist mcist pentarch (bei Vitis rotundifolia hexarch bis oktarch). Der Casparysche Streifen
ist in der Endodermis, solange die Wurzel nicht den Boden erreicht hat, nicht deutlich
erkennbar. Der Pcrizykel hat vor dem Xylem 5—6 Schichten (bei anderen Cissus-
Arten nur eine). Sklerenchymbelege finden sich erst etwa 95 cm iiber der Wurzel-
spitze; Dickenwachstum wird nur im obersten, altesten Teil der Luftwurzel in ge-
ringem Grade beobachtet. Wenn die Luftwurzel den Boden beriihrt, wachsen die Epi-
dermiszellen hinter der Spitze zu Wurzelhaaren aus; dann wird der tote, vordere Teil
der Wurzelhaube abgestreift, es findet bald Korkbildung statt, es setzt Verzweigung
ein, das Anthozyan schwindet, dafiir bildet sich Chlorophyll im oberirdischen Wurzel-
teil. — Die Luftwurzeln von Cissus repens Lam. werden nur bis 1 mm dick, ihre
Oberflache ist hockerig. Diese warzigen, am Scheitel etwas verkorkten Erhebungen der
Rinde wachsen b'ei Eintauchen der Wurzel in Wasser zu grofien, weifien, lentizellen-
artigen Wucherungen aus. — Die Teile der Luftwurzeln von Cissus quadrangular is L.,
die in den Boden eingedrungen sind, bilden sich zu knollcnartigen Spcicherwurzeln
aus (22 mm Durchmesser), eine Erscheinung, die mit dem trockenen Standort def
Pflanze in ihrcr Heimat in Beziehung stchen durfte. Das starke Dickenwachstum des
oberirdischen Wurzclteils dieser Art, nachdem die Spitze in den Boden eingedrungen
ist, findet sich bei G o e b e l und S a n d t a. a. O., Taf. IV, Fig. 26, dargestellt.

In der Wurzelhaube von Vitis rotundifolia Michx. befindet sich eine schmale
Saule in der Richtung der Wurzellangsachse gestreckter Zellen (Statozystcn?). Zwei
oder mchrcre der aufieren Rindenschichten werden kollenchymatisch verdickt; Wasser-
aufnahme erfolgt durch diese Luftwurzeln offenbar nicht. Mehrjahrige Luftwurzeln
besitzen ein Periderm und in Langsreihcn angeordncte Lentizellen, vgl. T u r n e r
a. a. O., dort auch die altere Literatur.

Biologie (soweit nicht in den Abschnitten iiber Vegetationsorgane, Bestaubung
usw. cnthalten). — Es gibt unter den Vitaceen keinc ein- oder zweijahrigen Arten.
Die Dauer der Entwicklung bis zur Bluhreifc ist nur fiir wenige Arten bekannt, sie
bctragt z. B. fiir Vitis vinifera in unseren Breiten etwa 5—6 Jahre, fiir die langsam
wachsenden Arten tropischcr und subtropischcr Steppengebiete ist sie wahrscheinlich
grofier, fiir die der feuchten Gegenden der heifien Zone kiirzer. — Viele Cissus-,
Cayratia- und TetrastignTa-Arten sind charakteristische Lianen des tropischen Regen-
waldes, die, wie im javanischen Gebiet, vielfach als ungeheure Seile von Baum zu
Baum laufen. In Afrika und teilweise auch in den siidamerikanischen Pampas finden
sich jedoch auch zahlreiche Arten der Gattung Cissus, die typische Steppen- und
Wiistenpflanzen darstellen. G i l g in E. P. 1. Auf I. Ill5, 437 berichtet dariiber tfolgen-
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dermafien: MSie verhalten sich in ihrem Habitus aufierordentlich vcrschieden, stimmen
aber alle darin iiberein, dafi einzelne oder sogar samtliche ihrer vegetativen Teile
fleischig werden, d. h. sich zu Wasserspeichern umgewandelt haben. Bei manchen der-
selben verdicken sich die Wurzeln und erhalten die Gestalt von kleinen Ruben, die
genossen werden konnen. Bei anderen dagegen schwillt der Stengel unter- oder ober-
irdisch zu oft machtigen Knollen an (Fig. 71 A), welche reichlich Wasser aufzunehmen
vermogen, um es dann wahrend der trockenen Jahreszeiten an Stengel und Blatter
abzugeben. Bei wieder anderen werden die Blatter ± fleischig, oft sogar sehr dick-
fleischig, wobei der Stengel diinn lianenartig oder aufrecht dickfleischig sein kann. Viele
der aufrecht wachsenden Arten haben ganz den vegetativen Hauptcharakter der
Vitaceen verloren, sie entwickeln namlich niemals mehr Ranken. Endlich ist noch jener
Arten Erwahnung zu tun, die vollstandig blattlos sind oder wenigstens nur auf kurze
Zeit kleine, unscheinbare Blattorgane bilden und bei denen die Assimilationstatigkeit
auf die fleischig gewordenen, oft kaktusahnlich ausgebildeten Stammorgane iiber-
gegangen ist, namlich die machtigen Lianen der afrikanischen Steppen, Cissus cacti-
formis Gilg (Fig. 64 A) und C. quadrangular is L." Einige sukkulente Cissus- Arten
Siidwestafrikas mit dickem Stamm und ebensolchen Asten tragen ihre Blatter nur an
diinnen Endsprossen, an denen auch die Bliitenstande entwickelt werden. Gleich nach
der Fruchtreife sterben die Blatter ab und die mit einer pergamentartigen Rinde
bekleideten Stamme uberdauern die Diirreperiode bis zur nachsten Vegetationszeit
vollkommen kahl. — Cissus subaphylla (Balf. f.) Planch., Sokotra, zeigt eine sehr
starke Riickbildung: die Blattchen sind winzig klein und hinfallig, die Assimilation
wird von den flach-riemenformigen Zweigen iibernommen, die eine lebhaft griine
aufiere Gewebeschicht besitzen und zeitlebens keine Borke zu bilden scheinen. Die
Ranken dieser Art sind hinfallig, werden aber stets angelegt.

Ober die starke Guttation der Blatter von Vitis vinifera L. hat H. W a l t e r in
Flora XIV (1921) 222 berichtet, iiber die siidafrikanischer Vitaceen M a r l o t h , Flora
of South Africa II2, iiber Blutung und Blutungssaft K r o e m e r a. a. O. Der Blutungs-
druck der Wurzel kann einer bis 1100 mm hohen Quecksilbersaulc das Gleichgewidit
halten (fast 1,5 Atmospharen, 15 m Wassersaule entsprechend). Ein Stock der Riesling-
traube mit 150—200 Blattern diirfte im Lauf eines Tages bei einer mittleren Luft-
temperatur von 24° 1—1,5 1 Wasser verdunsten. — Die hochste Saugkraft besitzen
(bei Vita)Arten, die aus trockenen Gebieten stammen, wie V. vinifera, V.berlandieri,
V. cordifolia, wahrend die Arten aus feuchten, kiihlen Gebieten wie V. labrusca, V.
riparia und V. rupestris niedrigere Werte aufweisen; nach T. P o p o v i c i - L u p a in

«Fortschr. d. Landwirtsch. 4 (1929) 310—313.
Vitis vulpina war das Hauptobjekt von M. B e n e d i c t in seiner Untersuchung

iiber die Alterserscheinungen bei Pflanzen (Senile change in leaves of Vitis vulp. and
certain other plants, in Cornell Univ. Agric. Exper. Station VII (1915) 281—365;
ausfiihrliches Referat in Bot. Gaz. 61 (1916) 395). B e n e d i c t versuchte nachzuweisen,
dafi die durch die kleinsten Auszweigungen der Nervatur gebildeten Maschen bei den
Blattern der alten Pflanzen kleiner sind als bei denen von jiingeren und dafi dieses
Merkmal ein Anzeichen nachlassender Lebenskraft darstellt und allgemein bei altern-
den Pflanzen hervortritt. Naheres: K. S u e s s e n g u t h in Mitteil. deutsch. dendrolog.
Gesellsch. 1932, S. 262 und A. P. C. B i j h o u w er, ebenda S. 272. Man kann heute
noch kein abschliefiendes Urteil iiber diesen Zusammenhang geben, da sich die Befunde
der verschiedenen Autorcn noch widersprechen. Die Hauptschwierigkeit liegt darin,
dafi bisher stcts verschiedene, ungleich alte Exemplare in ihren Merkmalen miteinander
verglichen wurden. Diese konnen indes rassenmafiig heterogen sein und dieser Umstand
kann den Wert der Messung in Frage stellen. Die Forderung, Messungen an der-
selben Pflanze, z. B. in der 5. und 50. Vegetationsperiode vorzunehmen, und dadurch
einen exakten Vergleich zu gewinnen, ist bisher noch nicht erfiillt worden.

In neuerer Zeit wurden dann noch einige Bewegungen von Vitaceen genauer
studiert: wenn Parthenocissus vitacea oder P. quinquefolia z. B. eine senkrechte Wand
iiberzogen hat und die Endtriebe ± waagerecht nach aufien stehen, kriimmen sich die
Sprofispitzen in fast senkrechtem Winkel nach unten. Diese Bewegung wird von
W. Z j m m c r m a n n r^eitr- 7 l i r Kcnntnis der Georeaktionen IV, in fahrb. wiss.
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Bot. 77 (1932) 451—465; Wuchsstoff u. plagiotrope Bewegungen bei Parthenocissus,
in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 54 (1936) 496—506] als eine positiv geotropische
bezeichnet.

Nach V. K a u p p enthalt, unabhangig vom jeweiligen Bewegungszustand immer
die physikalische Oberseite der Sprofispitze etwas mehr Wuchsstoff als die zugehorige
Unterseite.

Die Vitaceen sind die ausschliefilichen Wirtspflanzen der Rafflesia-Arten Malesiens.
Welche Arten im einzelnen als Wirte der Rafflesien in Betracht kommen, ist noch
wenig untersudit, genannt werden Tetrastigma coriaceum (DC.) Gagnep., T. serru-
latum (Roxb.) Planch., aufierdem T. angustifolium Planch, und T. lanceolarium
(Roxb.) Planch. Ob noch andere Cissus- bzw. Cayratia- oder Ampelocissus-Artcn
Wirte von Rafflesien sind, bedarf ebenso der Klarung wie die Frage, ob die Rafflesien
den Wurzeln, den Sprossen oder beiderlei Organen der Vitaceen aufsitzen. Literatur:
H. W i n k i e r in Planta IV (1927) 72; B. P. G. H oc h r e u t i ner in Verhandl. d.
naturforsch. Gesellsch. Basel 35, 1. Teil, 103—110.

Ober die R e g e n e r a t i o n von Cissus gongylodes Burch. berichtet A. W. H i l l
in Ann. of Bot. N. Ser. Ill (1939) 885: die Art treibt gegen Ende der Vegetationszeit
Bliitensprosse. Wenn man von diesen Stecklinge macht, so erhalt man wieder nur
bliihende Sprosse und biifit daher das Objekt ein; die kletternde, normale Pflanze lafit
sich nur gewinnen, wenn man die Stecklinge von einer solchen und nicht von den
bliihenden Trieben nimmt. Die Pflanze ware sonach ein ausgezeichetes Objekt fiir das
Studium von wBluh-Hormoncnw. — .Die Vermehrung von Kiris-Arten erfolgt all-
gemein durch Ableger oder Stecklinge. Man vergleiche dariiber die Angaben von
K r o e m e r in Babo und Mach, Handbuch des Weinbaues I. Die Adventivwurzeln
entstehen an den Knoten, an der Wundstelle oder an seitlich hergestellten Rinden-
einschnitten. Nur wenn wilde, reblausfeste Arten vermehrt werden sollen oder bei
Kreuzungsvcrsuchen, verwendet man die Samen zur Nachzucht.

L u f t w u r z e l n (Literatur siehe auch unter Anatomie): K. G o e b e l und
W. S a n d t , Untersuchungen an Luftwurzeln, Jena 1930. — Einige Vitaceen haben
sehr lange Luftwurzeln, so erreichen die von Cissus gongy lodes Burch. (= Vitis ptero-
pbora Baker) in Gewachshausern eine Lange von 3 m, die von C. quadrangular is L.
eine solche von iiber 86 cm, von C. velutina Linden bis 172 cm. Sie kommen aus-
schliefilich auf der ab warts gerichteten Seite der Stengel knoten zum Durchbrtich. Ihr
Wachstum kann sehr betrachtlich sein, die Verlangerung einer solchen Luftwurzel von
Cissus gongy lodes bctragt in etwa 24 Stunden bis 23,6 cm (Botan. Garten Miinchen);
bei C. quadrangularis und C. velutina ist sie geringer. Die Wachstumszone ist bis iiber
50 cm lang, also mehr als doppelt so lang wie der tagliche Zuwachs. Beide Werte
nehmen mit der Lange der Wurzel allmahlich zu, die Spitzc wachst am starksten.
B l a a u w beobachtete an Cissus pubiflora in Java, daft die Luftwurzeln in der Nacht
viel starker wuchsen als am Tage (18,5 : 8). Auf welche physikalischen Faktoren dies
zuriickgeht, ist nicht-sicher. — C. velutina und C. re pens haben sehr diinne Luft-
wurzeln, die der ersteren Art sind im oberen, ausgewachsenen Teil griin, im unteren,
jiingeren Teil durch Anthozyan rot gefarbt. — Wenn die Luftwurzeln der. genannten
Arten erst den Boden erreicht haben, erfolgt das Wachstum in der Erde viel lang-
samer als vorher in der Luft; nach 10 Tagen z. B. ist es auf etwa Va gesunken und
klingt dann langsam ab. Das Anthozyan von C. velutina-Wurzdn schwindet an den
von Erde bedeckten Stellen. Eintauchen in Wasser vermindert ebenfalls das Wachstum
sehr stark; es entstehen Scitenwurzeln. Meist sterben die Wurzclspitzen in Wasser
nach wenigen Tagen durch Faulnis ab. Sie konncn lebend erhalten werden, wenn man
dem Wasser geringe Mengen von Kalziumsalzen zusetzt. — Die Luftwurzeln von
C. quadrangularis reagieren bei horizontaler Anbringung mit scharf positiv geo-
tropischen Kriimmungen. Dagegen sind die Wurzeln von C. gongy lodes und C. repens
nicht oder nur schwach geotropisch empfindlich, solange sie in der Luft .wachsen.
Wurzelhaare treten sporadisch beim Obergang der Wurzeln aus der Luft in den Boden
auf (Folge der Bodenfeuchtigkeit). Im Boden selbst wachsen die Wurzeln merk-
wiirdigerweise nicht senkrecht nach unten, sondern unter cinem Winkel von etwa 45°.
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Durch Auftragen von Wuchsstoffen wie a-Naphthalin-Essigsaure, Indolbutter-*
saure, Indolylessigsaure, Indolpropionsaure, Phenylessigsaure usw. in Pastenform auf
die Wuchszone der Luftwurzeln von Cissus sicyoides L. var. Jacquini Planch, werden
diesc zur Entwicklung von Seitenwurzeln veranlafit; nach P. W. Z i m m e r m a n n
und A. E. H i t c h c o c k in Contrib. Boyce Thompson Inst. 7 (1935) 439—445.

Bei Kali-Mangel werden die Blattlappen von Vitis vinifera nicht vollstandig aus-
gebildet, ebenso der Blattrand. Dasselbe beobachtet man bei Phosphat-Mangel in
geringerem Grad. Bei Stickstoff-Mangel behalten die Blatter ihre normale Form, sind
aber kleiner und enthalten weniger Chlorophyll (nach K o 11 e in \,Ernahrung der
Pflanze" 27 (1931) 206.

Inhaltstoffe (soweit nicht unter ..Anatomic" bereits beriicksichtigt). Fur die wirt-
schaftlich wichtigste Vitacee, Vitis vinifera L., ist das Vorkommen von verschiedenen
organischen Sauren bzw. deren Salzen charakteristisch, aufierdem scheint die Art eine
ausgesprochene K a l i p f l a n z e zu sein, vgl. auch unter nHolzw . In alien Teilen des
Weinstocks wird D e x t r o s e und L a v u l o s e sowie das den Rohrzucker spaltende
Enzym I n v e r t a s e angetroffen, ferner sind oxydierende Enzyme und Gerbstoffe
vorhanden, letztere besonders auch im Phloem von Vitis. — In den B 1 a 11 e r n wurde
gefunden: R o h r z u c k e r , I n v e r t z u c k e r (im Sommer und Spatsommer 1,5 bis
2%>), I n o s i t , S t a r k e , Q u e r z e t i n und Q u e r z i t r i n (enzymatisch i n
Querzetin und Rhamnose spaltbar), saures K a l i u m - T a r t r a t (bis 2 °/o), saures
K a l z i u m - T a r t r a t und - M a 1 a t, f reie W e i n s a u r e (in jungen Blattern
etwa 1 °/o), A p f e l s a u r e , P r o t o c a t e c h u s a u r e (Dioxybenzoesaure), B e r n -
s t e i n s a u r e , f cstes O x a 1 a t. Gelostes Oxalat hat P a t s c h o v s k y weder bei Vitis
vinifcra, noch bei Parthenocissus triciispidata var. veitchii in Stengeln, Blattstielen,
Blattspreiten oder Ranken gefunden, nur in den Blattstielen von Parthenocissus quin-
que folia Planch, (in den Spreiten auch hicr nicht). Apfelsaure und Inosir fehlen im
Herbst. Der Sauregehalt der Blatter nimmt wie bei anderen Pflanzen wahrend der
Nacht zu und sinkt wahrend des Tages. Die herbstlich verfarbten Blatter enthalten
einen glykosidischen gelben Farbstoff w R e b e n f a r b s t o f f - G l y k o s i d " (Viti-
glykosid); Literatur: S c h u n k , K n e c h t und M a r c h l e w s k i in Ber. deutsch.
chem. Gesellsch. XXVII (1897) 487. — Beim Vergilben der Blatter im Herbst andert
sich das Verhaltnis von Kohlehydraten und N, K, Ca, P nicht wesentlich. — Die
wachsartigen Stoffe der Blattuberziige wurden von E t a r d [Compt. rend 114 (1892)
364] als Fettsaure-Ester von V i t o l C17H34O und V i t o g l y k o l C23H44O2 be-
schrieben; die Blattstielausscheidungen sollen C h o i in enthalten. Ferner wurden im
Blatt noch nachgewiesen: Alkali- und Kalzium-P h os ph a t, G i p s , NHa und
G1 u t a m i n. Nicht nachweisbar waren sonstige freie Aminosauren und Alloxurbasen.
— Chemische Zusammensetzung frischer Blatter: 7 3 % Wasser, 4 , 9 % Roheiweifi,
1,2% Rohfett, 1 4 , 5 % N-freie Extraktstoffe, 4% Rohfaser, 2 , 3 % Pentosane, 2,37
(nach anderen 5—7) % Asche.

H o 1 z. Aschenanalysen siehe bei K r o e m e r a. a. O. S. 92, 93. Altes Holz und
ebenso Kernholz enthalt mehr Kalzium und Magnesium als junges. Verglichen mit
anderen Holzern ist das Rebholz r e i c h an M i n e r a l s t o f f e n , besonders an
K a l i u r n : 17,4—38,8% (im Mittcl 32%) in der Holzasche. Im Oktobcr geerntetes,
einjahrigcs Holz von Vitis riparia enthalt im Durchschnitt 22 % Pentosane, auf wasser-
freies Holz bezogen.

Der B l u t u n g s s a f t entalt COs", SO4", NO3 ' , PO4'", Ca", K', Mg", NH4',
aufierdem organisches Mg-Salz, Gummi, Zucker, weinsaures Ca, Inosit, Bernsteinsaure,
Oxalsaure und ziemlich viel unbekannte wExtraktivstoffe". Tabellen bei K r o e m e r
a. a. O. S. 96. — Ober die Zusammensetzung der sog. wRebtranen" (Friihlingssaft) siehe
W c h m c r S. 746. — Wenn in der Asche von Rebstocken mehr als Spuren von Arsen
und Kupfcr gefunden werden, so geht dies auf die Behandlung der Pflanzen mit
kupfer- und arsenhaltigen Mitteln bei der Schadlingsbekampfung zuriick. — Der sog.
W e i n g u m m i (Wundgummi des Weinstocks) unterschcidet sich vom arabischen
Gummi; er stcllt ein Galaktan dar, welches bei der Hydrolyse Galaktose liefert,
kein Araban.
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Die B e e r e n s c h a l e n enthalten 0,4—4 % G e r b s t o f f , etwas Weinstein,
Fett, Pentosane, 0 , 5 — 1 % Asche und 6 2 — 8 0 % Wasser; iiber die F a r b s t o f f e der
Beeren siehe unten; 1 — 2 % Wachs: iiber dessen Zusammensetzung gibt W e h m e r
S. 745 die Literatur an. Im »R e i f" der Trauben sollen freie Fettsauren und Fettsaure-
Ester eines O e n o k a r p o l genannten Alkohols C26H.3B(OH)2 + aq. vorkommen;
S e i f e r t fand darin einen in Alkohol loslichen Stoff, das V i t i n C20H32O2,
B l u m e l Fettsaureglyzeride, vgl. W i e s n e r II a. a. O. S. 2021. Sidiergestellt sind
die Verhaltnisse jedenfalls nicht. W i l l i m o t t und W o k e s , Biochem. Journ. 20
(1926) 1299 fanden im ,,Reif" der Beeren u. a. auch Vitamin B und Naringin. Bei
zunehmender R i f e der Beeren nimmt die Menge der Gerbstoffe in den Beerenschalen
betrachtlich ab.

I m S a f t r e i f e r B e e r e n wurden nachgewiesen: R o h r z u c k e r ,
T r a u b e n z u c k e r , F r u c h t z u c k e r in etwas wechselndem Verhaltnis: ita-
lienische Trauben enthalten bis 24,4 % I n v e r t z u c k e r ; I n o s i t , bis 0,48 %
P e n t o s a n e ; W e i n s t e i n , 0 , 5 % D i k a l i u m t a r t r a t , G e r b s t o f f , Gal-
lussaure, d-Weinsaure (meist als Kalziumsalz), kleine Mengen von T r a u b e n -
s a u r e (d-Z-Weinsaure) 0 ,2—0,8% / - A p f e l s a u r e , K - M a l a t ; i n manchen
Fallen bis 0,3 % Z i t r o n e n s a u r e ; Spuren von Salizylsaure, wahrscheinlich als
Methylester; B e r n s t e i n s a u r e , Lezithin, Querzitrin, Pektinstoffe, Pektose, Gummi,
eine Oxydase, Vitamin C; Leucin, Tyrosin, etwas Eiwcifl, kein Asparagin; gelegent-
lich Nitrate, Gips, K-Sulfat und -Phosphat; Borsaure. Der Zuckergehalt reifer Trauben
wechselt im allgemcinen zwischen 10 und 28 g in 100 ccm Most und betragt im Durch-
schnitt 17—21 g.

Aromatische Substanzen mit den Eigensdiaften atherischer Die geben Muskateller-
trauben und Gewiirztraminern ihren besonderen Geschmack. In der Mostasche konnen
5 0 — 6 5 % Kalium vorhanden sein, also ein schr hoher Betrag; dem folgt an Menge

auch Wcinsaure. Beide Sauren schwinden mit zunehmender Rcife; daneben fanden sich
Glykolsaure (Oxyessigsaure), Ameisensaurc, Bernsteinsaure, Oxalsaure — bei der
cbenfalls angegebenen Glyoxylsaure handelt es sich nach neueren Angaben um ein
Gemisch von Wein- und Apfelsaure — Rohrzucker, Invertzucker, Pektin, Inosit. —
Literatur findet sich angegeben bei C. W e h m c r , Pflanzenstoffe, 2. Aufl. 2. Bd.
(1931) 743—750.

Von den Inhaltsstoffen anderer Kim-Arten ist hervorzuheben: Im Saft der Beeren
von V. labrwica L. (Nordamerika) kommt etwas Anthranilsaure-Methylester vor, in
den Beeren selbst finden sich Spuren von Salizylsaure. Die Beeren von V. rotundifolia
Michx. besitzen ein moschusartiges Aroma; die Blatter von V. coffeocarpa T. et B.
(nomen) enthalten eine amorphe, schaumbildende, ungiftige Saure, die nicht zu den
Saponinen gehort. — Die Knollen von Cissus scssilifolia (Baker) = C. duarteana
Camb. var. sessilifolia Planch., Brasilien, sollen Kumarin enthalten (P e c k o 11 in
Zcitschr. osterr. Apotheker-Ver. 1893, 829).

Die sogenanntc E d e l r e i f e fiihrt bei wcii^en Trauben von Vitis vinifera zu
einer ± goldgclben Verfarbung der Beeren. Der Wasser- und Sauregehalt der Beeren
nimmt bei der Vollreife ab (letzterer durch Veratmung), die Reife ist das Stadium
des hochstcn Zuckergehalts. Durch Abwarten der Edelreife wird die Ausbcute an Most
quantitativ gcringer, aber qualitatiy besser. Bei sehr trockener und warmer Witterung
fiihrt die Edelreife schliefilich zur Bildung von Trockenbeeren ( Z i b e b e n , R o s i n e n ) .
Die kauflichen Rosinen wcrden abcr nicht aus edelreifen, am Stock gctrockneten,
Beeren gewonnen, sondern durch kiinstlichc Schnelltrocknung reifer Beeren hergestellt.

Aus reifen Beeren gewonnencr Traubensaft enthalt in 100 ccm Fliissigkeit im
Mittel 2. B. 7,53 g Glukose, 7,77 g Fruktose, 0,82 g Gesamtsaure, 0,51 g Weinstein
(Weinsaure, grofitenteils halbgebunden 0,55 g; Apfelsaure, grdfitenteils frei 0,51 g);
Mincralstoffc 0,46 g, davon 0,172 g Kalium. Die chemische Zusammensetzung des
Mostes wechselt indes betrachtlich. — Die wBukettstoffe" des Weines entstehen erst bei

I'flaiizi-nfaiiiilifii, 2. AuH.. ltd. 20 il ^
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der Garung. Ebenso scheidet sich bei der Garung die Weinsaure in Form des in
Alkohol kaum loslichen sauren Kalisalzes (Weinstein) zum grofien Teil aus.

Die E d e 1 f a u 1 e der Beeren, zu der bestimmte Sorten besonders* neigen (so
R i e s l i n g , O r l e a n s , S y l v a n e r , T e r l a n e r ) , ist eine Erscheinung, die durch
die Konidienfruchtform von Sclerotinia fucke liana de Bary — auch als Botrytis
cinerea bezeichnet — hervorgerufcn wird. Der Pilz wachst fast ausschliefilich in den
Beerenschalen und macht diese stark permeabel: die Beeren geben daher Wasser nach
aufien ab, der Beerensaft wird konzentrierter. Der Pilz veratmet mehr Gerb-, Wein-
und Apfelsaure als Zucker, der Saft wird also weniger sauer und weniger herb, aufier-
dem erzeugt er neue eigenartige Geruch- und Geschmackstoffe. U n t # giinstigen Um-
standen wird die Qualitat des Mostes also durch Edelfaule verbessert. Literatur bei
K r o e m e r in Babo und Mach a. a. O.

Alkaloide scheincn den Vitaceen vollkommen zu fehlen. Ebenso wurden Saponine,
Ather und atherische Die bis jetzt nicht oder nur in sehr geringen Mengen nach-
gewiesen. Die tropischen Vitaceen, besonders die zahlreichen Cissus- und Tetrastigma-
Arten wurden bisher chemisch kaum untersucht. Der Aufgufl der Blatter von Cissus
sue Gilg et Brandt (Kamerun) riecht ahnlich wie Baldrian (Valeriana officinalis),
enthalt also vielleicht eine Valeriansaure.

Ober das f e t t e D l i n den Kifrs-Samen siehe unter , , N u t z e n M .
Ober das Vorkommen o r g a n i s c h e r C a - S a l z e in Blattern und Achsen

und uber C i s s o s e siehe auch unter »Anatomie" S. 203. Ob es sich dabei immer um
Ca-oxalat handelt, ist nicht sichergestellt. — Durch Zusatz von Alkohol entstehen in
den Blattern von C/55#5-Arten Sphaerokristalle; sie sind unloslich in kochcndem
Wasser, sehr schnell loslich in Sodaiosung; ahnliche Korper sind auch in nativem Zu-
stand gefunden worden. Man hat die Substanz als C i s s o s e bezeichnet. Chemisch ist
sie bisher nicht untersucht worden, moglicherweise ist sie mit dem Polysaccharid Inulin
verwandt, das ebenfalls in Sphaerokristallen auftritt, wenn man entsprechende Blatter
mehrere Tage in Alkohol einlegt, und das ahnliche Loslichkeitsverhaltnisse zeigt.

In manchen Gefafien des Kernholzes von Vitis vinifera kommen ferner Massen
kleiner, stabformiger, in Alkohol loslicher Kristallchen vor. Auch ihre chemische
Natur ist nfcht untersucht.

F a r b s t o f f e . An Anthozyanderivatcn wurde in den roten Friichten ver-
sdiiedener Rassen ,von Vitis vinifera L. sowie anderer nahe verwandter* Arten be-
sonders das O e n i n nachgewiesen (als Cl-Verbindung C23H25O12CI). Es zerfallt bei
Hydrolyse in O e n i d i n und 1 Mol. G1 u k o s e. Oenidin = Delphinidindimethyl-
a'ther = Syringidin. Daneben ist etwas freies Oenidin in der Frucht vorhanden und
vielleicht auch Oenidin-Diglukosid. Das Oenin ist auch der Farbstoff des Rotweins. In
den Friichten der blauen Traubensorten sowie in den Beeren von Parthenocissus quin-
quefolia kommen neben Syringidin-Glukosiden solche des Delphinidins in kleiner
Menge vor. Wie bei fast alien Bluten- und Fruchtfarbstoffcn, die der Anthozyan-
Gruppe angehoren, handelt es sich auch bei den Anthozyaninen der Trauben um
schwer trennbare Mischungen verschiedener Derivate. Altere Literatur iiber Antho-
zyanine siehe W e h m e r a. a. O.; St. I o n e s c u , Formation des pigments rouges.. .
d'Ampelopsis hederacea, C. R. Soc. roumaine Biol. 97 (1927) 975.

Der h e l l - bis d u n k e l b r a u n e F a r b s t o f f , der bei verschiedenen Rassen
des Weinstocks mit grunlichen Beeren auf der dem Licht zugcwendeten Seite crschcint,
wahrend die Schattenseite hellgriin blcibt, gchort zur Gruppe der P h o b a p h e n e .
Die braune, sogenannte goldgelbe Farbung der Zellcn wird durch Ballcn oder einc das
Zellumen als ziemlich homogene Masse erfiillende braunliche Substanz hervorgerufen.
Abbildungen bei H. M o l i s c h in Ber. dcutsch. bot. Gesellsch. 34 (1916) 70—71.
Das Phobaphen entsteht aus Gerbstoffen, die im Zellsaft enthalten sind, unter dem
Einflufi des Sonnenlichts. Es ist dies der einzige bisher bekannte Fall, dafi Phobaphen
unter LichteinfluS entsteht und einer lebenden Frucht eine auffallende Farbung verleiht.

Nach Untersuchungen von M e r s h a n i a n u. a. ist sowohl in Trauben wie auch
im Wein Vitamin C enthalten, in Trauben Vitamin A, Bi und B2 in ziemlicher Menge,
Vitamin C nur wenig. Die Menge desselbcn hangt von der Frische der Trauben,
der Sorte, dem Standort usw. ab Jungerc Weinc enthielten groKere Mengen von
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Vitamin C als altere, denen es zum Teil nach vier- bis fiinf jahriger Lagerung iiber-
haupt fehlt. Rosinen cnthalten ebenfalls geringc Mengen von V i t a m i n B, doch
soil ihnen Vitamin C vollkommen fehlen. Das Vitamin der Weifi- und Rotweinc
soil aus der Hefc stammen.

Trauben, die auf Strandsand wuchscn, enthalten das meiste Vitamin C, solche
von Tschernosjemboden nehmen eine Mittelstellung cin; am niedrigsten isr. der
Vitamingehalt in den Trauben, die auf grauen Kalkboden gezogen waren. Most ent-
halt mehr Vitamin C als Wein. Beim Lagern der Trauben und beim Sterisilieren
von Weinmost geht der Vitamin-C-Gehalt zuriick.

Einige Vitaceen besitzen g i f t i g e Friichte. So ist der Genufi der Beeren von
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch, in groGerer Menge (z. B. 20 g getrocknete
Beeren) schadlich (Erbrechen usw.), insbesondere fur Kinder.

L i t c r a t u r : S. Ki irber in Mediz. Kl. 1933, Nr. 48, S. 1617. — W a r r e n in
Amer. Journ. of Ph. 1912, 51. — Be m a y s , Br. Med. J. 1876. — L a n z e t 1876.

Die Friichte von Cissus juttae Dinter et. Gilg dienen den Eingeborenen in
Siidwestafrika zur Herstellung von Pfeilgift, die von C. crameriana Schinz aus dem-
selben Gebiet werden zur Vergiftung von Ticren angewandt. Audi die Stamme von
C. bainesii und C. crameriana enthalten nach M a r 1 o t h ein Gift; ferner sollen
einige C«5«5-Arten Rhodesias giftig sein. Die Beeren von Cissus cirrhosa enthalten
ein starkes Adstringens.

Bliitenverhaltnisse. — Die B l i i t e n s t a n d e der Vitaceen lassen sich viel-
fach auf den dichasialen Typ zuriickfiihren und stellen sehr haufig echte Z y m c n dar
(Fig. 96 B, 64 A). In zahlreichen Fallen finden wir aber auch R i s p e n mit dichasialen
Endigungen (Fig. 82 A, G, 77 F) wie bei Vitis oder S c h e i n d o l d e n entwickelt
(Fig. 78 B, 80 B) wie bei Cissus. Es sei iibrigens vorausgeschickt, dafi alle Obergange
zwischen Blutenstanden und Ranken im Abschnitt , , V e g e t a t io n s o r g a n e " be-
sprochen sind, ebenso die Stellungsverhaltnisse der Bliitenstande am SproS, weil sich
diese Fragen nicht von der Behandlung der Ranken als funktionell vegetativer Organe
trennen lassen.

Die Bliitenstande der Vitaceen sind stets ± reichblutig und besitzen nur
Schuppenblatter. Einzelbluten kommen bei Vitaceen niemals auGerhalb des Ver-
bandes eines Blutenstandes vor. Der Infloreszenzstiel ist meist ziemlich lang, selten
sehr kurz. Nur bei wenigen Vitaceen steht.der Blutenstand dauernd terminal. Bei
sehr vielen sitzt er von vornherein oder wenigstens zuletzt seitlich an einem Laub-
sprofi, und zwar einem Laubblatt gegeniiber (scheinbar zur Seite gedrangter End-
sprofi eines Sympodiums).

Ist der Blutenstand zweiarmig, so tragt der Stiel des Blutenstandes an seinem
oberen Ende meist ein einzelnes, nach aufien fallcndcs, also vom Laubblatt am nachst
ticferen Knoten um 180° abweichendes Schuppenblatt. Aus dessen Achsel entspringt
im Normal fall der Seitenast des Blutenstandstiels, wahrend der Hauptast den eigent-
lichen Sprofigipfel darstellt. Solche zweiteilige Bliitenstande mit einem Haupt- und
einem Seitenast sind die Regel bei Vitis, Ampelocissus, Parthenocissus, Rhoicissus und
— allerdings etwas abweichend — auch bei Clcmaticissus. Die ebenfalls zweiarmigen
Bliitenstande von Ampelopsis und Cayratia besitzen kein Schuppcnblattchcn, sondern
ihre bciden Arme sind gleichwertig und bilden die Zweige eines Dichasiums, dessen
Endbliite bisweilen erhalten bleibt.

Mehrarmige Bliitenstande treffen wir nur bei Cissus an (Eucissus und Cypho-
stemma); letztere Untergattung besitzt gewohnlich Pleiochasien mit 3—4 Armen, an
deren Grun3e nur selten Schuppenblatter zu finden sindt Die Endbliitc ist meist vor-
handen, kann aber auch fehlen. Eucissus dagegen hat meist einen durch Stauchung
gebiideten, schcindoldigen Bliitenstand ohne Endbliite. In alien Fallen tragt das oberc
Ende des Infloreszenzstiels zwei gegenstiindige Schuppenblattchen.

Hinsichtlich der Stellung der Blutenstande sind z w e i H a u p t t y p c n zu unter-
scheiden: im e r s t en Fall ist der Blutenstand dauernd endstandig. Auf geradem, die
Richtung des vorhergehenden Internodiums fortsetzenden Infloreszenzstiel steht
der endstandige Blutenstand. Dieses Verhalten findct sich bei einem Teil der Arten

11*
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von Eucissus und Cyphostemma (z. B. Cissus corylifolia Planch.)* bei den schon ge-
nannten baumformigen, siidwestafrikanischen Cissus-Arten und ihren Verwandten wie
C. juncea Webb, C. jatrophoides Planch, und endlich bei dem mit C. hypargyrea Gilg
verwandten Arten.

Audi bei Cayratia japonica Gagnep. stehen an den Endzweigen die Seitentriebe,
welche die endstandigen Bliitenstande tragen, in der A c h s e l v o n L a u b b l a t t e r n
und entspringen zwischen den beiden Nebenblattern des Tragblattes. Sie setzen die
Richtung des vorhergehenden Internodiums meist nicht deutlich fort, sondern treten
nach der Art von Achselsprossen etwas seitlich heraus, wenn auch das nachste Inter-
nodium des Haupttriebes meist nicht genau in die Richtung des vorhergehenden fallt,
sondern etwas zur Seite gedrangt erscheint. Schrag neben dem infloreszenz-tragenden
Seitentrieb steht eine kleine wGeize" in der Achsel desselben Laubblattes. An den
tiefer stehenden Teilen der Zweige, die keine Infloreszenzen tragen, stehen meist
Blatt und Ranke sich gegeniiber, wie es bei Vitis auch ist, doch wechselt die Zahl
der Blatter, die zu einem ,,Sympodiala-Glied gehoren.

Ranke und Bliitenstand entsprechen sich bei Cayratia japonica in ihrer Stellung
an den beiderlei Trieben also nicht. Die Ranke ist am unteren Sprofi blattgegen-
standig, der Bliitenstand an den Seitentrieben der oberen Zweige endstandig. Die
Verhajtnisse liegen jedenfalls anders als bei Vitis: die u n t e r e n T e i l e d e r
Z w e i g e s i n d b e i Cayratia japonica S c h e i n s y m p o d i e n („ V i t o p o d i e na),
d i e o b e r e n S e i t e n t r i e b e h a b e n e n d s t a n d i g e I n f l o r e s z e n z e n .
Jedenfalls wird durch die angegebene Tatsache bewiesen, dafi Cayratia im Sprofi-
aufbau nicht durchwegs so stark abgeleitet ist, wie man friiher annahm.

Beim z w e i t e n H a u p t t y p u s , und dies ist der haufigste, stehen die Bliiten-
stande stets seitlich an einem Laubzweig, e i n e m B l a t t g e g e n i i b e r . Hierher ge-
horen samtliche rankentragende, kletternde Vitaceen mit Ausnahme des oben er-
wahnten Sonderfalles von Cayratia, aufierdem eine Reihe rankenloser Steppenstauden
aus den Gattungen Cissus, Rhoicissus und Ampelocissus und endlich noch eine Art
von Ampelopsis.

B r a n d t betont, dafi zwischen den Typen I und II tfbergange vorkommen. Er
nennt besonders Cissus alnifolia. Hier sind die Bliitenstande zuerst endstandig, wer-
den dann aber durch einen Achselsprofi zur Seite gedrangt, so dafi aus dem urspriin-
lich reinen Monopodium ein echtes Sympodium entsteht. Abbildung bei M. B r a n d t
a. a. O. S. 524. B r a n d t ist der AnSicht, dafi unmittelbar achselstandige Bliiten-
stande bei Vitaceen uberhaupt nicht vorkommen. Der Anschein wird vielmehr gc-
legentlich nur dadurch erweckt, dafi die untersten Internodien eines bliihenden Achsel-
triebes nicht gut entwickelt seien, in Wirklichkeit handelt es sich aber immer in solchen
Fallen um einen axillaren, monopodialen Sprofi mit End-Infloreszenz und nie um
eine rein axillare Infloreszenz {Cayratia japonica).

Ganz ahnliche Ubergipfelungserscheinungen wie bei Cissus alnifolia lassen sich
noch bei andercn Vitaceen beobachten, so bei Parthenocissus quinquefolia Planch.,
und zwar an den Zweigen, die Infloreszenzen tragen (Fig. 4 bei B r a n d t a. a. O.
S. 525). Auch in diesen Fallen handelt cs sich, soweit eben die nachtragliche Ober-
gipfclung wirklich beobachtet werden kann, um e c h t e S y m p o d i e n . Da bei den
Bliitenzweigen von Parthenocissus quinquefolia auf einen eingliederigen Sympodial-
sprofi stets ein zweigliederiger folgt, so kommt es aufierdem dazu, dafi die Inflores-
zenzen am GesamtsproS eine bestimmte Stellung erhalten, insofern namlich als der
zweite Bliitenstand gegeniiber dem ersten um 180° verschoben ist, der dritte aber
iiber dem zweiten steht; der vierte Bliitenstand wechselt mit dem driwen ab, der
fiinftc aber steht wieder iiber dem vierten usw. Die Notwendigkeit dieser Folge ist
von B r a n d t eingehend dargelegt worden (S. 527). Nach B r a n d t ist die ge-
schilderte Verteilung der Infloreszenzen bei den Vitaceen sehr weit verbreitet'und
wfindet sich bei fast alien Gattungen vor". Anders verhalten sich manche Artcn von
Eucissus, bei denen man den geschildcrten Wechsel verschiedener Sympodialsprosse
gar nicht oder nur an gewissen Zweigen nachweisen kann. Das sind die, bei denen
jedem Blatt ein Bliitenstand gcgeniibersteht, also kein Wechsel von ein- und zwei-
gliederigen Svmpodialsprossen besteht und jeder Knoten einen seitlich stehenden
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Bliitenstand tragt. Hierher gchorcn von rankenlosen Arren Cissus campestris PLindi.,
C. dttarteafw O m b . , C. pannosa Plandi. , samtlidic in SSdamerika cinheirr.isch. Ats
Beispiclc fur klettcrndc Viiaeeeti mit eangliederigej) Sympodialsprosscn ncnnt B r a n d t
C » J B I smitklana Planch., C, barterii Plandi., C. prodncta Afzel,, C. diffttsiflora
Pl.indi., C. qiuidranguhrh L. und C caciijormix Gijg aus Ai'rika, C. adnat* Royb.
und C. javana DC. ( discolor Vcnr,) aus dem indoma!anschen Gcbitt, C scltoatia
Plandi. und C. sUyoidet L. aus Siidamcnk.i. Allc dicse Arten gchbrcn zu subgen.
Eucistus. AuBcrdeni finden sidi h'hnlidw Vcrhahnissc nodi bci der klcincn, in Austra- •
lien hclmisdicn Garrun» Clcmatichssts.''

Der Wedtsel in der Zahl dcr Sympodialsprossc vcrLiuft bei dtcscn Artcn und
zahlrcichcn .tndcrcn schr rcgclmafiig. Es £ibt nur wenige. die ^rol'erc UnrcgclmaBig-
kcitcn zeigen. A!s soldic aennt B r a n d t V:t.H labfusca L. Bci ihr iindct man iiauti-
drei bis funf Inflores2en7.cn tragende Knoten hintercinandcr, dann tritt cin bliitcn-
standsloscr Knottrn aui, und wicder nach eincr unbcstimniten, groficrcn odcr ^cringcrcn
Zahl von cinglicdengcn Sympodialsprosscn cm i'.woigliedcriyer. Sonst liegt bci dcr
Gattung V'uis ein strcng cingebaliencr. Wedisel von cin- und fciveiglicderigen Sym-
podialsprosscn vor.

Hg. 59. Langssdinittc tturdi BJOtBtt; 1. Pdrthcnoeisms tucuspid.ua (Sicb. ct Zuct.)
var, Vcitthii Kchdtt, — 2. Parthenocitsut quinqiu-folia (L.) Plandi. — 3. Ampchpsis brevi-
pcduncuUui Kwhnc var. elegant Rehdcr. — 4, Ampttocisstti antmmochrous Planch. —

V«gT. 15 X. — Oriiiin.il.

Eincn ganz besondcren Fall, der im ganzen Bcrcidi der Angiospermen kcin
Gcgcnbeispicl hat, srcllen die Inflorcs7.cn7.cn der Gattung Pterlsanthes dar (Fig. 92).
Hicr siczen die Bliitcn bddcrscits auf cincr bandanigen Lamcllc odcr auf mehreren
von cincr mittleren, mnrpholojiisdi abcr nidit hervortrotenden Adise ausgehenden
I'liigeln. Au(5crd<:m kommen bci mandien Arten nodi randstandige, gesticite Bliitcn
vor. Die ganzc Inflorcszcnx, die den Eindrudt cincr Fasziaiion madit, ist lang gesticlt,
hangend. Nlilicrcs S. 316, F.in Sondertyp ist audi dor Uliitenstand von Ampelacisms
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stthgcn. KahcifSHS, Die Einzelbliiten sttzen iihrig angeordnet an mcist zahlrcichen
Astchen eincr Gesamrinfloreszcn?., welche langgcsticlt ist und traubigcn oder rispigcn
Charakurr sufwebt (Fig- 88), fiine der hjcrhcr gchorigcn Arrcn, Ampclocifsus
(Katocissus) p&fisanthella (Ridley) Merriil in Journ. Straits Branch Asiat. Soc. 75
(1917) 25 besitzt abgcflachtc Ahren, die an die Infloreszcnzcn von Pterisatttbes
erinnern.

Bemerkenswert sind etinige al'rikanische Ampelocisstis-iKrtcn, besonders .1.
cepkaht Planch. (Fig. 85 G), bei denen die Bii'nensin.ndsAcfiscn zu cinem fast ;^
flcischig-hartcn Gebilde umgewan^eit sind, das an seiner ganzen AulSenseitc von kleincn
Bliitcn bededtt ist.

Die Bliitcnstiindc der Vitaceen nchmen an den Sprossen die Stcllc von Rankcn cin
und verdeo .lllgcmein als homolog ?.u lctztercn Organcn betrachter, um so mchr, als
sich ha'ufig Obcrgan^c zwischen Infloreszcnzcn und Rankcn finden.

Sclir hHufig tindct man an eintrm Bliitcnst.ind cinzcinc Zwcigc rankenartig aus-
gebildct, ja es giln ^r\'/.c Gruppen von Ancn, bei denen cine Seitcnathse sidi in ihrem
i Tei! zu eincr Infloreszenz, in ihrcm andcrcn zu cincr Rankc ausgcbildet hat

ph F:ig, 85, 8)6).
Einen merkwiirdigen Sondcrfali stcllc in dicsem Zusammenhang nur Cayratid dar,

sit'he oben.
Braktcen und Brakteolen an den Inflorcszcnzcn sind mcist klcin und schuppen-

forniig, oft ganz untcrdriicki, mandima! sbcr auch zu ansennlidler Groftc eotwiacelt
— Den Eatwi&lungsgang dcs Bturenstandes von den Knospen des Vorjahres her hat
S n y d e r bei \'"nh chronologisch vcrfolgt.

Die B I ii i c n (Fig. 60) sind, abgeschen vom Ovar, pentamer odcr retramer, nur
:iinnahmsweise kornmen drei-, seths- oder sieben/ahlige Btiiten vor. F ii n fzahligc
Bliiten besitzen Vitis, Pnttbeno>:iisits, Clematicisstts, Rkoicusus (ftiri- bis siebenzahlig);
Ampclocissus hat meist penramerc, nur ganz selcen cetramere Bliiten, cbenso Ampc-
topsis (nur A. oricntalis vierrahlig). In der Rcgel v i e r za'hlig sind dagegen die Bliiten
von Tvtr-istigma, PttrisantbtS und vor alIt;m.Ci$i/<J (Ausnalimcn; C pruirtosa Her7Og,
Bolivia, und C. opaca Planch., Australien, btridc dcr Untcrgattung Eitcisstis angchorig:
funfza'h!1

Die grofiten Bliiten unter den VitftCeen haben die madagassisdien Arten: Cissuf
(Etic'nsHs) glossopetala (Baker)> Pet. 6,3 mm lang, Cissus (Ettcissits) microdpnta Planch-,
Pet. 5—6 mm lang und die tasmfrikanisdicArE Ci$w$ macrantba Wcrderm.

• • Die Blikcnfarhe isi metst griinlith oder
gelbgriin, scltcnef rtitlich, rot odcr goldgclb,
Ictztcres bei Cayratia Uneata (Warb.),
Suessenguth.

Der K e 1 c h ist gcwohnlidi nur sehr
schwach ausgebsldec, oft umgibt er die
Korollc am Grund als ttllerformiger Ring,
mcist trewn die cinzelnen Blattdicn nur als
klcine Zahnchcn hervor, in andcrcn Fallen

A tt ist auch von di^er Glicderung nidits zu
Fig- 60. A Oiistfi, B PaftbenocissM qtdnqttt- bemcrken, der Keldisaum erscheint fast
folia (1) Pl.inch. fOricntii-runt; dec BL und ganzrandig. EinC Knospendeikung wciscn
Karpeliscellungniditlionstanr: vgl-dftiTcxt). die Keldib'laiecr in keincm Fall auf.

— Nadi II i c K I e r. ronu .ibgciindcrt.
Die P e t a l e n altcrnieren nut den

Keldibthnern. Sie sind meist Browadt, ofi aber audi stark ausgehohlt und nehmen in
ihrer HfihJuog die Antheren auf. Bei der Bliitcnolfnung schlagen sidi die Pet, entweder
zuriick (Fig. 85 C, H, 71 B) oder aber ste blciben oberwiirts vertint und fallen als
Miitze ab (fig. 82 B), so bei Vitis und a&igen Cm«s-Artcn, Die Prafloration ist
induplikativ-klappig. EigentHdw, bswale Synipetalic kommt menials vor.

Das A n d r i i z e u m besteht immer nur aus t i n c m Kreis und die i"reien*Stam.
en wic bei den Rlumnacccn v o r den Pet., sind also diesert opponiert. Die Antheren

sind intrors und obcrhalbihrcr Basis am Filament befestigt.
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Das D i s k u s g e w e b e ist wahrend der eigentlichen Bliite haufig mit der Basis
oder dem unteren Teil des Ovars vereint und tritt dann nicht als morphologisch selb-
standiges Organ hervor, so. bei Ampelocissus, Tetrastigma, Parthenocissus und bei
einem Teil der Vitis-Arten; in anderen Fallen sind mehr oder weniger freie Diskus-
lappen vorhanden," die dann mit den Stam. alternieren und diesen in der Zahl ent-
sprechen (Fig. 60). Es hat sich bis jetzt nicht nachweisen lassen, dafi diese Diskuslappen
etwa einem inneren, umgewandelten Staminalkreis entsprechen. Bei vielen Cissus-
Arten sind die vier Diskusdriisen deutlich gesondert. Sie stehen nach aufwarts oder
seitlich vom Ovar ab und konnen am oberen Ende auch napfartig ausgehohlt sein (Fig.
64 C, G; auch bei Cypbostemma mollis und C. macropus). In seltenen Fallen sind
die vier Diskuslappen aufier mit ihrer Basis nur durch je einen medianen, innenseitigen
Langswulst mit dem Ovar verbunden (Cissus crameriana Schinz). Manchmal ist das
diskoidale Driisengewebe auf seiner Aufienseite mit vier Langsfurchen versehen, in
denen die Filamente verlaufen (Cissus antarctica Vent.). In wieder anderen Fallen
besteht der wDiskus" aus fiinf basal mit dem Ovar verwachsenen, sonst freien Lappchen
(so bei Vitis vinifcra, Fig. 82 D), oder er bildet in seinem oberen Teil einen flachen
Becher wie bei Ampelopsis (Fig. 96 L) und Clematicissus, oder einen mehr oder weniger
deutlich vier- oder fiinflappigen, auch am oberen Rande unregelmafiig ausgerandeten,
oft etwas fleischigen Ring, in welchen das Ovar manchmal ein wenig eingesenkt ist
(CissHS gongylodes). Oft ist der Diskus auch an der reifen Frucht deutlicher erkennbar
als wahrend der Bliite (Parthenocissus). Wenn das Driisengewebe vollstandig mit der
Ovarbasis verwachsen ist und keinen freien Rand besitzt, ist es an der abweichenden
Farbe kenntlich, aufierdem lafit sich das Nektargewebe an der Aufienseite anatomisch
nachweisen. — Ein extrastaminaler Diskus kommt niemals vor. Fur die systematische
Unterscheidung der Gattungen ist der Diskus in seiner wechselnden, aber innerhalb der
systematischen Gruppen sehr gleichbleidenden Form ein wichtiges Hilfsmittel. Die
Nektarausscheidung scheint stets reichlich zu sein.

Siehe Gattungsschliissel S. 235.
Es sei noch erwahnt, dafi zwischen Kelch und Pet. bei Ampelocissus-Arten (Fig.

85 D) ein kurzer Trager eingeschaltet sein kann, wie er haufiger bei den Leeaceeh
beobachtet wird.

Das G y n a ' z e u m wird stets durch zwei oberstandige Karpelle gebildet (Fig.
60 A, B; 82 E, F), welche fest miteinander verwachsen sind, und enthalt zwei Facher
und eine mediane Scheidewand. In jedem Fach stehen zwei anatrope Samenanlagen,
die vom Grunde des Ovarhohlraums aufsteigen, ohne dafi eine deutliche Verbindung
mit dem basalen Karpellrand vorhanden ist. Es wird angegeben, dafi in seltenen Fallen,
bei C/ssas-Arten, nur eine Samenanlage in jedem Ovarfach entsteht, doch liegen sichere
Mitteilungen dariiber nicht vor. Die Samenanlagen sind a p o t r o p, die Raphe liegt
der Kante der beiden das Ovar teilenden Karpelleisten zugewendet, also im I n n e n -
winkel der Samenanlage (Fig. 60), sie lauft manchmal iiber den Scheitel des Samens bis
auf die Aufienseite, wo sie an der Chalaza endet (Fig. 82 K).

Die Mikropyle wendet sich von der basalen Anheftungsstelle der Samenanlage ab.
Die Stellung der Samenanlage ist also eine ganz andere als bei den Rhamnaceen, siehe
S. 31—33.

Jedenfalls scheint die Plazentation sehr einformig zu sein und gibt bis jetzt
keinerlei Handhaben fiir systematische Unterscheidungen.

Der G r i f f ej ist, wie auch aus dem Bestimmungsschlussel der Gattungen S. 235
hervorgeht, in Form und Lange sehr verschieden (Fig. 82 D, 85 D, 64 C, G, K). Das
Verhalten ist in ganzen Verwandtschaftsgruppen konstant, so dafi die Griffelform und
Griffellange ein wichtiges systematisches Merkmal zur Unterscheidung der Gattungen
darstellt. Mit dem Geschlechtsverhaltnis der Bliiten ist die Griffellange nicht in Be-
ziehung zu bringen. Bei einigen Gattungen ist der Griffel kurz, kegelformig (Vitis,
Pterisanthes); ziemlich kurz auch bei Rhoicissus, Ampelocissus und Parthenocissus; er
kann aufierdem glatt oder mit Langsriefen versehen sein (Ampelocissus); bei anderen
Gattungen ist er langgestreckt bis fadenformig, so insbesondere bei den meisten Arten
von Cissus, ferner bei Clematicissus; ziemlich verlangert auch bei Ampelopsis.
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Die N a r b e ist meist nicht breiter als das Griffelende, stellt also nur eine kleine,
am Griff el cndstandige Warze dar; nur bei der Gattung Tetrastigma ist sie vierlappig
oder vierteilig (Fig. 96 E). Bei Vita-Arten kann sie in seltenen Fallen die Gestalt eines
etwas verbreiterten, flachen Scheibchens haben.

Zu den B l i i t e n d i a g r a m m e n (Fig. 60 A und B) ist noch' zu bemerken: bei
Tetramerie steht der Kelch immer so, dafi ein Sep. median nach vorn fallt, wonach
dann Pet. und Stam. in orthogonale Kreuzung kommen (Fig. 60 A). Bei fiinfzahligem
Bau finden sich Verschiedenheiten. Das unpaare Kelchblatt kann namlich wie bei
Lobelia median nach vorn dem Tragblatt zugekehrt sein (Fig. 60 B) oder median nach
riickwarts, also gegen die Achse zu fallen. Beide Falle kommen gemischt vor, doch ist der
letztere bei Vitis vinifera und Parthenocissus hederacea haufiger. Audi die Stellung der
Karpelle variiert: bald stehen sie median (Fig. 60 A), bald transversal (Fig. 60 B) oder
auch ± schrag und zwar sowohl in Bliiten, deren unpaares Kelchblatt nachhinten, als
in solchen, in denen es nach vorn fallt.

E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e . Bei den fiinfzahligen Bliiten entsteht der
Kelch nach zwei Fiinftel, die iibrigen Kreise folgen simultan in akropetaler Folge. Der
Diskus entsteht als nachtragliche Wucherung des Rezeptakulums, von einem zweiten
Staubblattkreis ist nichts zu bemerken.

L i t e r a t u r : W y d l e r i n Flora 1850, S. 435; 1859 S. 371. — P a y e r , Or-
ganogr. 157, Taf. 34 p. p. — P f e f f e r in Pringsheims Jahrb. VIII, S. 211. — M. L.
B e i l l e , Redierches sur le deVeloppemcnt floral des Disciflores, These, Paris 1902
(Bordeaux).

G e s c h l e c h t s v e r t e i l u n g . Wahrend P1 a n c h o n die Verteilung der Ge-
schlechter zur Unterscheidung der Gattungen vorschlug und grofien Wert auf dieses
Merkmal legte, ist man in neuerer Zeit von dieser Bewcrtung abgekommen, da in
vielen Fallen die Bliiten scheinzwitterig sein kormen, dies aber an Herbarmaterial oft
nicht sicher entschieden werden kann; es bleibt in vielen solchen Fallen zweifelhaft, ob
der Pollen befruchtungsfahig ist oder nicht, und ob das Ovar Samen ansetzen wird.
oder nicht. Es ist also iiber die Geschlechtsverteilung bei vielen Arten noch nichts
Sicheres bekannt und nicht selten wird die Sachlage von den verschiedenen Autoren
ungleich beurteilt.

Funktionell diozisch sind die Wildarten der Gattung Vitis, sie haben scheinzwit-
terige mannliche und weibliche Bliiten auf getrennten Stocken. Ober die Geschlechts-
verteilung bei kultivierten siehe auch bei der Gattung S. 283. Meist handelt es sich hier
um e c h t e Z w i t t e r i g k e i t , doch kommen bei manchen Rassen neben Zwitter-
bliiten auch Scheinzwitter vor mit vorwiegend weiblichem Charakter (Gynodiozie), bei
diesen ist der Pollen gerundet oder zugespitzt und besitzt keinen Porus, wahrend der
Pollen der echt-zwitterigen tonnenformig ist und einen runden Keimporus aufweist.
Die Mehrzahl der Autoren gibt an, dafi dieser Pollen keimunfahig sei. Eine Diskussion
dieser Fragen bei H e g i , Flora von Mitteleuropa Vi, 371. Aufierdem findet sich
manchmal, wiewohl seltener, Androdiozie (zwitterige und scheinzwitterig-mannliche
Bliiten) auf getrennten Stocken. Ferner kommen Obergange zwischcn zwitterigen und
weiblichen, sowie zwitterigen und mannlichen Bliiten vor. [ M o o g a. a. O. (Lit. S. 178,
unter Ampelogr.) gibt Verzeichnisse von zwitterig bliihenden Rebcnsorten, solche von
2-scheinzwitterigen, rein mannlichen und mannlich-scheinzwitterigen. Im allgemeinen
ist das Geschlecht am Stock konstant. Nur ganz selten (V. berlandieri X riparia 157 —
11C) wurde in Deutschland und Siidfrankreich der Fall beobachtet, dafi Stocke jahre-
lang nur mannliche und mannlich-scheinzwitterige Bliiten bildeten, um dann auf einmal
trotz zuriickgebildetem Ovar Trauben anzusetzen.] — Nach B r e i d e r und S c h e u
unterscheiden sich die europ. Reben, zu dcnen alle europ. Kultursorten gehoren, von
den amerikanischen und asiatischen Rebenarten dadurch, daft neben getrenntgeschlechti-
gen auch zwittrige Formcn zahlreicher vorkommen. B r e i d e r und S c h e u nehmen
nur drei Grundtypen der Bliite an, mannliche, zwittrige und funktionell weibliche und
unterscheiden somit auch nur mannliche, zwittrige und weibliche Individuen. Die wilden
Arten der Gattung Vitis sind getrenntgeschlechtig und zweihausig. Die Mannchen sind
heterozygotisch XY, die Weibchen homozygotisch XX. — Die meisten gemischt-
geschlechtigen Formen der Art V. vinifera sind genotypische Mannchen und konnen
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homozygot YY oder heterozygot XY sein, so dafi innerhalb der Art V. vinifera die
Geschlechtsbestimmung nach dem Schema eines einfachen Mendel-Falles vor sich geht.
Es wird vermutet, da(5 es* bei V. vinifera audi Zwitter gibt, die genotypische Wcibchen
sind.

Ferner sind funktionell diozisch die Arten von Tetrastigma mit scheinzwitterigen
Bluten. Die Blutcn von Ampelocissus sind nach G a g n e p a i n meist zwitterig, nach
P l a n c h on polygam-monozisch, oft scheinzwitterig. Parthenocissus hat zwitterigc
Bluten oder sie sind scheinzwitterig, indem manche nur als mannliche fungieren; Rhoi-
cissus: zwitterig oder scheinzwitterig; Pterocissus: zwitterig; Cayratia: zwitterig; Cissus:
zwitterig oder polygam-monozisch; Ampelopsis polygam-monozisch, oft scheinbar
zwitterig; Pterisanthes und Clematicissus polygam-monozisch.

L i t e r a t u r : H. B r c i d e r und H. S c h e u, Die Bestimmuni; und Vererbung des
Gcschlcchts bei der Rcbe, in Gartcnbauwiss. 11 (1938).

Frucht und Samen. Die Friichte der Vitaceen weisen nur geringe Verschieden-
heiten auf und sind als mehr oder weniger saftig-fleischige B e e r en zu bezeichnen
(Fig. 82 H, J; 96 F, G), die griinlich, gelblich, rot, blau oder schwarz gefarbt sein konnen.
Die grofiten Beeren (getrocknet 3 cm lang, 2,5—3 cm dick) hat Cayratia megacarpa
(Lauterbach) Suesseng. von Neuguinea. In den weitaus meisten Fallen sind die Beeren
aufien glatt, bei manchen C/W-Ar ten jedoch driisig-behaart, z. B. bei C. adenocarpa
Gilg et Brandt (Naheres siehe die Tabelle der afrikanischen Cissus-Arten). Saftlose
Beeren kommen vor bei Cissus caesia Afzel. (Afrika) und bei der australischen Gattung
Clematicissus, fast saftlose z. B. bei Cissus tiliaefolia Planch., hartfleischige bei Rhoi-
cissus. Die Form kann kugelig, eiformig, ellipsoidisch oder birnformig sein, letzteres
z. B. bei C. oliveri Gilg (Afrika). Bei den Arten mit den kleinsten Friichten erreicht die
Beerc nicht einmal die Grofie einer Erbse.

Bei Kulturrebcn kommen auch etwas sichelformig gekriimmte Beerenformen vor.
Manchmal finden sich bei Vitis vinifera grofie und kleine Beeren in einem Fruchtstand:
die kleinen, kugeligen sind unvollkommen befruchtete Beeren, bei denen die Samen-
bildung teilweise ausblieb. Die samenhaltigen Beeren sind in solchen Fallen grofi, ellip-
soidisch. Die Farbe der Beeren kann hell, griin, gelb, rot oder blau sein. Dabei findet sich
das Anthozyan fast immer nur in der Beerenhulle (,,Hulsea der Winzer), das Fleisch
bleibt farblos. Eine Ausnahmebildcn die sogenannten Farbtrauben ( T e i n t u r i e r ) und
einige blaubeerige amerikanische Sorten wie V. vulpina und V. longii (V. solonis), bei
denen auch das Beercninnere gefarbten Zellsaft fiihrt. Neben gelostem Anthozyan ent-
halten die Beeren soldier Sorten auch feste Anthozyanballen sowie rote Kristallaggregate
und Sphaerite von tief violetter Farbe. — Mosaikbastarde mit verschieden gefarbten
Beeren im selben Fruchtstand kommen vor.

Eine Besonderheit weisen die Beeren von Pterocissus Urban (Haiti) auf: sie tragen
vier deutliche Langslinien (Fig. 98).

In den Beeren der Vitaceen finden wir vier, drei, zwei
oder auch nur einen Samen. Bei der Kulturrebe sind meist nur
zwei Samen entwickelt, oft auch nur einer, dagegen selten alle
vier. Es gibt kernlose Sorten (oder mit ganz verkiimmerten
Samen) wie „Aspirant", ,,weifie Perltraube"j bei K o r i n -
t h e n oder sogenannten wkleinen Rosinen", den kleinen
dunklen Friichten von V. vinifera var. apyrena Risso (siehe
unter wNutzen" S. 229), unterbleibt die Samenbildung regel-
mafiig. Im Handel werden kernlose, etwas kleinere, meist hellc
Fruchte als ,,S u 11 a n i n e n " bezeichnet (siehe wNutzenu S.
229). Nach M e c h a n , Contr Life-Hist. N XIII 116 bleibt Fig.61.Querschnittdurdi
auch bei einer als wLindleyu bezeichneten Sorte die Halfte d J o ^ a r y o n ^^
der Fruchte samenlos. vinifera. Der Nuzellus

L i t e r a t u r : F. T. B i o l e t t i , The seedless raisin grapes, ^-.J.,,;,,,. <,i v •
in Bull. California Agric. Expcrim. Stat. 298 (1918) 75-86. - Als •f™?? t
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eigene systematische Art kann vVitis apyrcna" (kernlose Rebe) nicht |baxialen Teil der
gel ten; kernlose Rassen sind von verschicdenen Sorten von V. vini- 5>amenanlage.Leitbundel
fera bckannt; vgl. F r. Z w e i g e l t , Vitis vinifera oder V. apy- der Rapheseite (adaxial)
rcnay MDas Wcinland" (Wien) 8 (1936) 116—118. punktiert. — Original.
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Bei Parthenocisstis quinquefolia (L.) Planch, sind die Beercn selten viersamig. Wenn
es aber der Fall ist, sind die viersamigen Beeren die in den Dichasien endstandigen,
wahrend die seitenstandigen weniger Samen entwickeln. Es diirfte dies mit der
besseren Nahrstoffzufuhr zu den ersteren in Verbindung stehen.

An der Bildung des Fruchtfleisches beteiligen sich auch die Scheidewande der Frucht.
Die mittleren Zellen des Fruchtfleisches erreichen bei Vitis vinifera 300—400 /i Durch-
rnesser. Das innere Integument verandert sich bei der Bildung der Samenschale nur
unwesentlich. Das aufiere dagegen erzeugt aus seinen innersten Zellschichten eine 2 bis
3 Lagen starke Hartschicht, die aus stark radial gestreckten Steinzellen besteht. Die
AuSenschichten des aufieren Integuments bilden eine mehrschichtige Parenchymlage,
deren Zellen sich mit Gerbstoffen fiillen und bei der Samenreife vollkommen ein-
trocknen. Bei Beriihrung mit Wasser quellen sie jedoch stark auf ( Q u e l l schichten).
Das kleinzellige Endosperm ist hartfleischig; es enthalt Fett und Aleuron und ist oft
ruminiert. Der Embryo (Fig. 96 F) liegt axil in dem nach abwarts gekehrten Ende des
Samens. Er ist klein, besitzt ein zylindrisches, gestrecktes oder kegelformiges Hypo-
kotyl und kleine, flache, zusammenschliefiende Keimblatter. — Die Verbreitung der
Samen erfolgt wohl durchwegs durch Vogel, welche die Friichte verzehren und spater
die Samen unverdaut wieder entlassen.

In LinnaeaV (1830) 493 beschreibt D. F. L. v. S c h l e c h t e n d a l eine merk-
wiirdige Anomalie der Beeren einer Vitis vinifera capsulifera. Einige kleinere Beeren
einer Traube waren ,,siccae, hiantes", also trocken, klaffend; sie hatten den Charakter
von Kapseln angenommen und die Samen lagen frei. Die Kapseln waren zwei-
klappig und meist zweifacherig, manchmal fast dreifacherig oder undeutlich vier-
fa'cherig; die Fa'cher zweisamig, fachspaltig aufspringend; manche Samen dabei gut
entwickelt, anderc abortiert; vgl. P e n z i g , Pflanzen-Teratologie, 2. Aufl. II
(1921) 217.

Meist haben die Samen der Vitaceen eine hornige Testa, dagegen ist bei Tetra-
stigma nach G a g n e p a i n die Testa nie hornig, sondern diinn und von ahnlicher
Konsistenz wie das Endosperm. Bei diescr Gattung ist auSerdem das Endosperm durch
tiefe, enge Falten, die auch auf der Aufienseite des Samens erkennbar sind, t r a n s -
v e r s a l ruminiert (Fig. 62). Dies ist bei anderen Gattungen nicht der Fall, hochstens
weist der Same, wie bei manchen Vitis-Artcn usw., leichte transversale Falten auf,
die aber nicht ins Endosperm hineinreichen. — I. A n d r a s o v z k y , Die Bedeutung
der Traubensamen fiir die Unterscheidung der Sorten, in Internat. agrartechn.
Rundschau VII (1916) 138—141; Ref. Bot. Centralblatt 135, S. 30.

Die eingehendste Darstellung iiber die Samen rezenter und fossiler Vitaceen findet
sich bei F. K i r c h he i m e r 1939, im Catalogus fossilium S. 1 ff.

Bei der Keimung offnet sich der Samen von Vitis nach " K i r c h h e i m e r am
basalen Ende mit 3Klappen, und zwar verlauft ein Spalt in der Linie des grofiten
Umfangs (zwischen Ventral- und Dorsalseite) und einer, der senkrecht auf dcm crsten
steht, in der Raphe.

Obersicht iiber den Endospermbau. Die Struktur des Endosperms, wie sie an
Q u e r s c h n i t t e n vorliegt, bietet besonderes Interesse, weil es sich hier urn eines
der ganz wenigen Merkmale handelt, welches verschiedene Gattungen der Vitaceen
scharf unterscheidet. Aufierdem gestattet dieses Merkmal, gewisse Schlusse auf die
Verwandtschaft der Gattungen zu ziehen.

Als urspriinglich darf bei den Vitaceen eine viersamige Frucht angesehen wcrden,
bei der die vier Samen auf dem Querschnitt die Form von Q u a d r a n t e n haben
und auch das Endosperm des ejnzclnen Samens sich annahernd als Vicrtelkreis dar-
stellt, ohne allzu grofie raumliche Besonderheiten in Gestalt von Falten usw. zu
zeigen. Nicht als urspriinglich kann der Bau der Friichte und Samen von Cissus-
Cyphostemma gelten, und zwar deswegen, weil hier nur e i n Same von vieren sich
entwickelt (Reduktion), dieser infolgedessen cine andere Form annimmt — siehe
Fig. 62/5 —, die nicht der des Quadranten entspricht, und dieser Same aufterdem
sehr tiefe Langsfaltcn aufweist, was ebcnfalls nicht auf primitive Organisation
schliefien lafit. Diese Sachlage bei Cypbostemma ist bemerkenswert, weil ja der



Vitacea* 219

Sprofibau und die bci zwd Arten vorkommcndc spiralige Stellunt; dcr Blatter dicsc
Untcrsattuiift besonders primitiv crsdieincn Lissi-n \\$\. S, 1SS), liier im Endospermbau
aber im Gcgentdl c-in abgelcitetes Merkmal hervortritt, so d.tf> cs nidir moglidi ist,
Cyphostemma als altesten Typ dcr Familic zu kcnnzcichncn.

Nadi obigem setztea wir also den Samentypus der Quad ranter form an den
•\nf.ini* dcr Obersidit.

I. T y p u s : Cayralia sect. Din .. AU>i(dung: bci G i l g und B r a n d t
a. a. O. S.488; C. gractlit (Guill. M Pcrr.) Sucsscng., sowie unserc lis;.62/1. —
Endosperm im Qucrschnitt ungefahr drcictkig, Aulienseite cr nJiweift, bcidc

F'in- 62. 0 t i e r s t c b I ii b c r J i e Es d o s p e r t a tf p « a J * r V i t a c e e i t — Die
Auficnscitc tics Sametu isr to alien Scbeaazeiefaiioogea dcr QueraAnitte nadi obcn ttcwendit.
Das iindospcrm nktu sdiratficrt. Simtnsdialt;n puiiktitrt untl sdintffieri. — / Cii_>-Pti{i,j
subgm, Discyphiiriii* — 2 Aftpelocustti ntbgen. K«laasmt /. T. (CtematiatsMi, Pterisontbes).
— J Partbcnochiuf, AtaptfopstS, Vitis, Rbcricisws, CiSSHS tnbge». Eudsmt /.. T., Ampelociaus
ittbgen. EuanpelocissnJ+z. T-, subgen. Kjtlacissus z. T. -*• 4 Cifmt mhgen. EttetSSHi z, T.t
AmpelocisSMS mb&en. Eitampciochsut i. T. —* $ Ci««j subgisti. Cyphostiwm.i, Cissm mbgrn.
Eh ?. r . , PierocuSHf, — & Tctnstigma pi't%.im.iceum (links), T. angithium (rcdhts). —

7 Cjyrtf.'ia titbgai. Koiiosptrm*. — Original.
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Innenseiten konkav, aber ohne tiefe Furchcn. Nach P1 a n c h o n gehoren auch
Clematicissus und Pterisanthes zu diesem oder dem nachsten T*yp-

II. T y p u s : Ampelocissus sect. Kalocissus z. T. siehe III und IV, z. B. Ampelo-
cissus martini Planch. — Abbildungen: B e r l e s e a. a. O. Taf. 18 bis, Fig. 45, sowic
unsere Fig. 62 ; 2 ; Samen von der Bauchseite und vom Riicken her stark z u s a m m e n -
g e d r ii ck t crscheinend (nicht viertelkreisformig). Dieser T y p lafit sich vom vorigen
ohne wciteres dadurch ableiten, daft man sich die Samen von Typus I starker dorsal-
ventral zusammengedruckt dcnkt. Ober die Samen von Ampelocissus sect. Euampelo-
cissHSy die einem anderen T y p angehoren, siehe unter III und IV.

III. T y p u s : Parthenocissus, Ampelopsis, Vitis, Rhoicissus, Cissus (Eucissus)
sicyoides L.; Ampelocissus (Euamp.) barbata Planch.; A. ac a pule en sis Planch.; A.schim-
periana Planch.; A. (Kalocissus) eclebica Suesseng. — Abbildungen: Parthenocissus
tricuspidata Planch, in B e r l e s e a. a. O. Taf. 18 bis, Fig. 47; Vitis vinifera L. ebenda
Fig. 44; Rhoicissus erythrodes Planch., unsere Fig. 97 L.; Vitis rotundifolia Michx.
desgl. Fig. 82 O; V. teutonica A. Br. (fossil) ebenda Fig. 82 Q; ferner unsere Fig. 62/3.
Von Typus I dadurch abgclcitet zu denken, daft auf den beiden Innenseiten je eine
zicmlich ticfe, aber nicht schr cngc Furche auftritt. Umriftform im Querschnitt: die
des Viertelkreises. — Haufigster Typ; Mittelzapfen oft asymmetrisch.

IV. T y p u s : Cissus (Eucissus) antarctica Vent., in B e r l e s e Taf. 18 bis, Fig. 52;
Ampelocissus (Euampelocissus) Grantii Planch, (vgl. 85 E) ahnlich. Bauprinzip das-
selbe wie bei Typ III, aber mehrere Falten auf der Aufienseite des Endosperms.
Unsere Fig. 62/4. Bei der Untergattung Eucissus kommen also Samen nach Typ III,
IV und V vor.

V. T y p u s : Cissus subgen. Cyphostemma (Abbildungen siehe G i 1 g und B r a n d t
a. a. O. S. 509, 510, 515; unsere Fig. 64 S und 62/5); Cissus subgen. Eucissus zum Teil
(Abbildung: C. populnea Guill. ct Perrott, in B e r l e s e , Malpighia Vol. VI (1892)
Taf. 18 bis, Fig. 50); Pterocissus. — Der Same erscheint hier meist seitlich zusammen-
gedruckt, die scheinbaren Druckrichtungen stehen tangential zur Frucht. Von vier
Samenanlagen wird nur eine zum Samen entwickelt. Die beiden tiefen und engen
Integument falten teilen das Endosperm in drei dicke Lappen. Gegensatz zu Typus II
mit dorsiventral Mzusammengedrucktenu Samen.

VI. T y p u s : Tetrastigma pergamaceum Planch. Zwei tiefe Endospermfalten
wie bei Typus V, aber aufierdem nocn mehrere seitliche Einschnitte ( B e r l e s e a. a. O.
Taf. 18 bis, Fig. 51); ahnlich T. angulatum Planch.: die beiden tiefen Endosperm-
falten miinden mit einer gemeinsamen Dffnung nach aufien; daher wahrscheinlich die
Bezeichnung bei Planchon »semen facie unisulca". — Samen kugelig, nur in Einzahl
entwickelt, an Typus V anzuschlieften.

VII. T y p u s : (Sondertyp): Cayratia sect. Koilosperma, unter den asiatischen
Arten S. 278 in Gruppe A aufgefiihrt, z. B. Cayratia pedata Juss., C. geniculata Gagnep.
Endosperm' hornartig, bogenformig, o h n e M i t t e l z a p f e n , einen mit Fasern locker
erfiillten Raum zwischen sich lassend, Samen mit einer nach innen gewendeten Grubc.
Am ehesten von Typus 1 oder II abzuleiten.

Aus der Aufstellung der Endospermtypen bei den Vitaceen, die wohl teilweisc
durch Obergange verbunden und noch keineswegs vollstandig bekannt sind, geht her-
vor: dem Cyphostemma-Typ (V) schliefit sich der von Tetrastigma (VI) an, der eben-
falls zwei sehr tiefe Furchen auf der Innenseite des Samens erkennen lafit. — Typus II
laftt sich von I durch Verkiirzung der radialen Samenachse ableiten, Typus III von I
durch Verticfung der beiden innenseitigen Furchen. Die noch starkere Vertiefung
dieser Furchen zu engen Spalten fiihrt dann zu Typ V und VI. Durch ganzlichen
Wegfall des inneren Mittelzapfens ergibt sich endlich Typ VII aus I oder II.

Die Zusammenhange lassen sich also darstcllcn, wie cs in Fig. 62 geschehen ist.
Ob diese Zusammenhange der natiirlichen Verwandtschaft entsprechen, ist bis

jetzt teilweise fraglich. Insbesondere iiberrascht es, daft bei einzelnen Untergattungen,
die bis jetzt als homogen galfen (Eucissust Euampelocissus, Kalocissus), mehrere
Endospermtypen auftreten.

Acareosperma hat im Endosperm vier Falten, statt zwei bei Typ V und VI, und
dementsprechend fiinf Lappen. Eine nahcre Untersuchung liegt bis jetzt nicht vor.
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— Jedenfalls gibt der Endospermbau eine weitgehende Gliederung von Einzel-
gruppen, die um so wichtiger ist, als bisher nur im Sprofibau eine ahnliche Moglichkeit
der Gliederung bestand.

Samen ohne Furchen, Einsenkungen oder mittleren Hohlraum im Endosperm
gibt es bei den Vitaceen, soweit bis jetzt bekannt, nicht.

Im Querschnitt nicht deutlich sichtba,re Querfurchen oder Querrunzeln kommen
besonders bei Tctrastigma, in geringerem Grade bei Vitis, Pterisanthes und Ampelo-
cissus sect. Eremocissus vor. Genaue Angaben iiber den Bau der Samenschale und
viele sonstige Einzelheiten finden sich in der Arbeit von A. N. B e r 1 e s e , Studi sulla
forma, struttura e sviluppo del seme nelle Ampelidee, Malpighia VI (1892) 293—324,
482—536; Taf. XI—XVlft bis.

In Ungarn wurden an einem Zweig von C h a s s e l a s dore -Rebe , einer Sorte,
die sonst Mweifiea Beeren tragt, neben diesen einige rote beobachtet, ferner rein
rote Trauben, wie sie der Sortenvarietat C h a s s e l a s r o u g e entsprechen, und
einige weifie Beeren mit sektorialer, roter Streifung. Ob es sich dabei um eine Reihe
von Vegetativ-Mutationen handelt oder um Metaxenienbildung (infolge Bestaubung
durch fremden Pollen mit Gen fiir rote Beerenfarbe), mufi einstweilen dahingestellt
bleiben, vgl. S c h i l b e r s k y a. a. O.

Bliiten- und Fruchtbiologie. — Ober die Blutenbiologie der tropischen und
subtropischen Vitaceen ist aufierordentlich wenig bekannt. Es steht lediglich fest, dai>
bei vielen Arten der Familie Insektenbestaubung vorherrscht oder sogar ausschliefilich
vorkommt. Aufierdem fiihrt bei echten Zwitterbliiten vielfach Autogamie zum Samen-
ansatz, so auch bei zahlreichen Kulturrassen von Vitis vinifera. Sonst licgen nui
Angaben vor, dai5 die Diskusbildungen verschiedener Cis5J/$-A r ten, besonders der
von G. V o 1 k e n s auf dem Kilimandscharo beobachteten, sehr verschiedene und oft
grelle Farben aufweisen konnen, daft sie sehr reichlich Nektar abscheiden und daft die
ansehnlichen, schirmartigen Bliitenstande oft einen kostlichen Duft verbreiten. Auch
bei siidrussischen Rebcnsorten kann iibrigens die Farbe der Diskusdriisen, die zwischen
grunlichgelb, gelb, orange und rot schwankt (zusammen mit der Form des Kelchcs
und des Fruchtknotcns) zur Untcrscheidung der Varietatcn dicnen, ist in ihrcr biolo-
gischen Bcdeutung abcr noch nicht untersucht (siehe S o s n o v s k y and M i r i -
m a n o va 1. c) .

Ferner schcincn die groKen, napfartigen Druscn, die bei C/ss«$-Artcn (Fig. 64 C)
vorkommen, reichlidi Honig zu sezernieren; sie finden sich bei manchen siid-
afrikanischen, sukkulcntcn Cis5«i-Artcn der Steppengebicte in auffallender Ausbildung.

Bei Purtbcnocissus quinqucfolia Planch, sind die Blutcn protandrisch und (fiir
den Mcnschen) geruchlos. Honig wird am Grundc des Ovars abgesondcrt. Die Narbe
wird erst empfangnisfahig, wenn die Pet. und Stain, abfallcn, bleibt es aber dann
wahrend ciniger Tage. Das Abfallcn der erstgenannten Organe geschichf (nach
A. C a r t e r in Bot. Gazette XV11, 19—20) iibrigens schon wenige Stunden nach
dem Aufbliihen. Die Ausscheidung des vollig offen licgenden Nektars hort damit
nicht auf; die Bliiten werden auch nach dem Abfall der Pet. und Stam. noch ebenso
cifrig wic vorhcr von zahlreichcn lnsektcn, wic FJonigbicncn, Hummeln, Hornissen,
Grabwcspen, andercn grofSeren und klcincren Hautfliiglcrn, sowie Diptercn besucht.
Autogamie kann nur wahrend der kurzen Dauer der Stam. cintretcn, jedenfalls ist
die Frcmdbcstaubung wegen des rcichlichen Insektcnbesuchcs, wenigstens bei heiterem
Wetter, wahrschcinlidier.

Vitis. Die bei trockencm Wetter aufgesprungenen Anthcrenfacher schliefien sich,
wie bei manchen anderen Pflanzen aus sehr vcrschiedenen Familicn, bei feuchter Witte-
rung wicder. Die Blutcn wcisen gar keine auffallenden Farben auf, abcr einen starken,
sehr angenehmen D u f t , der die Insekten anlockt. In Siidrufiland bluht eine In-
florcszenz von V. vinifera etwa sieben Tage, das Maximum des Bluhens fallt in die
Zeit von 5—9 Uhr morgens und geht allmahlich von 9 Uhr (am Anfang) auf 8 Uhr,
7 Uhr usw. zuriick. — Ober die Geschlechtsverteilung siehe unter MBliite", S. 216,
und bei der Gattung Vitis, S. 283. Bei sehr vielen kultivierten, funktionell zwitterigen
Vitis-vinifera-Kasscn ist A u t o g a m i e moglich, cs kann abcr auch Fremdbestaubung
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durch Insekten vollzogen werden. Die Autogamie ist jedoch nicht, wie bisher oft
angenommen, obligat, vgl. W. S c h e r z in Ziichter 11 (1939) 244—249. — Aufier-
dem diirfte nicht selten Befruchtung durch G e i t o n o g a m i e erfolgen, indem
Pollen benachbarter Bliiten auf die Narbe gelangt. Nach S a r t o r i u s keimt der
Pollen am besten im Narbensekret, etwas schlechter in 10—15 °/oiger Rohrzucker-
losung; Z i e g 1 er und B r a n s c h e i d t geben 2,5—20°/oige Losung an. An zwei
zentralasiatischen Sorten des Weinstocks (,,Buaki" und ,,Kischmisch") beobachteten
B a r a n o v und I v a n o v a - P a r o i s k a i a (siehe Lit.) K l e i s t o g a m i e . Bei der
Rasse wBuaki" ist diese nur durch die Kiirze der Filamente veranlafit. Bei wKisch-
misch" ist die Ursache der Kleistogamie teils die schwache Entwicklung der Scheibe
am Bliitengrund, die nicht zur Abtrennung der Petalenmutae beitragt, teils die geringe
Abspreizung der Stam. Es/zeigt sich, dafi die durch Selbstbestaubung entstandenen
Beeren den aus Fremdbestaubung hervorgegangenen gleichwertig sind.

Die Frage, ob bei Vitis vinifera A n e m o g a m i e vorkommt, ist oft erortert
worden. R. K n u t h ne}gt zu der Ansicht, dafi gelegentlich durch den Wind Selbst-
bestaubung oder Fremdbestaubung von Bliiten desselben Stockes stattfinden kann.
Demgegenuber halt O. K i r c h n e r das Eintreten von Anemogamie fiir eine Seltenheit
und weist darauf hin, dafi der ganze Bau von Narbe und Pollen gegen Anemogamie
spreche. Die Narbe besitzt fiir eine windbliitige Pflanze eine viel zu kleine Ober-
flache, aufierdem ist sie zur Zeit der Bestaubung von einem klebrigen Sekret bedeckt,
wie es sonst bei Windbliitlein nicht vorkommt. Der Pollen ist zwar glatt, wird
aber nur in geringer Menge erzeugt und lafit sich keineswegs leicht aus den Antheren
herausblasen.

N. O. B o o t h untersuchtc an zahlreichen Ki'm-Formen, besonders von Viti*
riparia, die Ursachen der Selbststerilitat. Dabei zeigte sich: das trockene Pollenkorn
der selbstfertilen Varietaten ist langlich mit abgerundeten Enden und symmetrisch,
das der selbststerilen Sorten in der Form veranderlich und etwas unsymmetrisch. Im
Wasser haften die selbstfertilen Korner durch den anhaftenden Schleim in kleinen
Kliimpchen aneinander, wahrend die selbststerilen sich unter gleichen Umstanden wie
trockenes Pulver verhalten. Auch gibt es Rebenrassen, deren Pollen aus beiden
Sorten gemischt ist. Die Sorte ,,Eaton" hat nur etwa 10% regelmafiige Pollenkorner,
von denen 15°/o in 2O°/oiger Zuckerlosung mit unregelmafiigen Schlauchen keimen.
Im allgemeinen keimen die Pollenkorner selbststeriler Varietaten nur in sehr geringem
Prozentsatz, dagegen die von stelbstfertilen bis zu 9 5 % (Tabellc bei K n u t h III2,
357). Nach B o o t h gibt es keine scharfe Grenze zwischen selbstfertilen und selbst-
sterilen Rassen. Sogar am selben Stock konnen Obergange zwischen scheinzwitterig-
mannlichen und s^heinzwitterig-weiblichen Bliiten vorkommen, deren Verhaltnis sich
als unbestandig erweist.

Bei georgischen Rebenrassen herrscht nach T c h o l o k a c h v i l i Fremdbestaubung
vor. I^ur bei zwei Rassen konnte eine sehr schwache Selbstbestaubung ermittclt
werden. Der Grund hierfur scheint ein Defekt des Pollens zu sein (schledites und
langsames Auskeimen der Pollenschlauche in Losungen). Nur eine Sorte zeigt gute
Selbstbefruchtung (bis zu 51,5%). Es wird da von abgeraten, Sorten mit schlecht
keimendem Pollen fiir die Nachzucht zu vermehren.

S t c i n g r u b e r fand, dafi die als »weiblich" bezcichneten Sorten (mit schwacher
ausgebildetcn mannlichen Organen) im allgemeinen eine geringere Fruchtbarkeit als
die zwitterigen Sorten haben und dafi dieser Mangel nicht nur auf die geringere oder
grofiere Sterilitat des Pollens zuriickzufiihren ist, sondern auch in der schlechteren
Funktion der Narbe und des Ovars ihre Ursache haben kann. Ferner wurde aus den
durchgefiihrten Isolierungen und Kreuzungen der Schlufi gezogen, dafi hier (im oster-
reichischen Gebiet) nicht Fremd-, sondern Selbstbefruchtung die Hauptrolle spielt,
wie es auch aus einigen friiheren Literaturangaben hervorgeht. Das Verhaltnis von
Fremd- und Selbstbefruchtung liegt also in den verschiedenen Weinbaugebieten ganz
ungleich (siehe oben das Verhalten der georgischen Reben).

Die fiinf (selten sechs) diskoidalen Driisen am Ovargrunde (Fig. 82), sondern
nach den Angaben mehrerer Autoren wie R a t h a y und K i r c h n e r , in den nord-
lichcn Gegenden (Mitteleuropa) kein zuckerhaltiges Sekret ab, sie, scheinen hier nur
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als Duftorgane die Insekten anzulocken. Dagegen wird fiir siidliche Gebiete (Siid-
tirol, Italien) angegeben, dafi hier Honigausscheidung auftritt; dies legt die Annahme
nahe, die Rebe zeige in den klimatisch wirklich zusagcnden Gebieten Honigabsonderung
an den Diskusdriisen; in den nordlicheren Teilen Europas, in denen sie nur in Kultur
oder als Tertiarrelikt auftritt, reichen dagegen die klimatischen Bedingungen zur Ent-
wicklung dieser Funktion nicht aus. Nach K n u t h II2, 473, scheinen iibrigens die
Diskusdriisen von Vitis vinifera wenigstens in ihrem Inneren stark zuckerhaltig zu
scin. Sicher waren die Vorfahren dcs jetzigen Weinstocks entomogam und es ist
moglich, dafi allmahlich im Zusammenhang mit der Entwicklung der Diozie bzw.
Gynodiozie und Androdiozie die Art anemogam wird. Diesen Gedanken hat E . L o e w
unter Hinweis auf ahnliche Falle bei a'nderen Familien (Artemisiat Silene otites)
vertreten.

Verzeichnisse der Bliitenbesucher von V. vinifera geben R a t h a y a. a. O. und
K n u t h II1, 224. Es sind darunter viele Kafer, ferner Bienen, Hummeln (Erd-
hummel), einige Dipteren und Hymenopteren. Auch Vitis riparia wird durch Bienen
bcstaubt (Bot. Jahrb. 1888 I, S. 565).

In Siidrufiland wurden von T o u p i k o v und auch von B a r a n o v bci V. vinifera
rein weibliche Bliiten beobachtet, denen jede Spur von Stafh. fehlen und deren Pet.
nicht wie gcwohnlich cine an der Spitze zusammenhangende Kapuze bilden, sondern
am Grunde radiar angcordnet stehen. Diese Bliiten sind nur nach kiinstlicher Be-
staubung mit Pollen von zwitterigen Bliiten derselben Rasse fertil.

Bei der Ablosung der Petalen in den Bliiten von Partbenocissus quinquefolia spielt
die Turgorerhohung der Zellen der Trennungsschicht eine Rolle. Diese sind vor der
Trennung reich an Ol und Starke, wahrend der Trennung schwindet letzterc und wird
in Zucker verwandelt (Turgorsteigerung). Beide Teile losen sich in lebensfrischem
Zustand, also ohne Nekrosen, voneinander ab; vgl. H. S i g m o n d in Beihefte Bot.
CentralbL, I.Abteil. 48 (1931) 335-362.

Interessant ist die Angabc von R i d l e y (1930), wonach die zunachst griinlich
gefarbten, blattartig verbreiterten Bliitenstandsachsen einiger Pterisantbes-Ancn sich
wahrend der Fruchtreife r o t e n , wahrend die Beeren sich gleichzeitig schwarz farben.
— Die Samen der Vitaceen werden ganz vorwiegend durch Vogel verbreitet, welche
die Beeren fressen. Eine Aufzahlung entsprechender Vogelarten gibt R i d l e y a. a. O.
Nur in seltenen Fallen scheinen auch kleinere Saugetiere aus den Gruppen der Dachse
(Meles) und Fiichse zur Verbreitung beizutragen.

Zytologie. Nach K. S c h n a r f liegen bis jetzt nur Angaben fiir Vitis und
Ampelopsis vor. — l.Anthere: Die Zellen des Antherentapetums werden mehrkernig
und degencrieren, ohne ihre Selbstandigkeit zu verlieren. Die Pollenmutterzellen teilen
sich simultan. Der reife Pollen der zwitterigen und mannlichen Bliiten von Vitis
vinifera ist zweikernig, in trockenem Zustand tonnenformig, von drei, von einem Pol
zum anderen reichenden, schlitzformigen, verdiinnten Stellen durchzogen. In der Mitte
dieser Streifen ist die Exine durch einen kreisformigen Keimporus unterbrochen. Grofie
der Pollenkorner: 25/ / lang, 15// breit. — Der sterile Pollen der scheinzwitterig-weib-
lichen Bluten (mit ruckwartsgebogenen Stamina) ^hat nach Z i e g l e r und B r a n -
s c h e i d t keine Langsfurchen und Tiipfel und ist abgerundet odcr ungespitzt. Die
Reduktionsteilung der K/V/V-Bastarde verlauft normal. Die Chromosomen sind sehr
klein, dabei nahezu gleich. [Bei V. rupestris X californica ist ausnahmsweise ein
Chromosom auffallig grofi und eines kleiner als die iibrigen.] Die Anordnung voll-
zieht sich in drei konzentrischen Ringen und lafSt nach H i r a y a n a g i 17 verschiedene
Typen unterscheiden. In 66°/o der Falle stimmt sie mit der Anordnung schwimmender
Magnete iiberein (im aufieren Ring elf, im mittleren sieben, innen einer). Die Ober-
einstimmung ist im mittleren Ring am grofiten.

Bei den wweiblichen" Formen der Rebe (Madeleine Angevine, Chasselas X berlan-
dieri) findet die Pollenbildung in gleicher Weise statt wie bei wmannlichentt und
»zwitterigena Formen, nur dafi nach der Entstehung der generativen Zelle im Pollen-
korn eine Degeneration einsetzt. Geschlechtschromosomen wurden nicht gefunden. Der
Pollen der weiblichen Bluten ist nach eingehenden Versuchen weder keim- noch be-
fruchtungsfahig.



224 Vitaceae (Suessenguth)

2. Samenanlage: diese ist krassinuzellat, bitegmisch. Durch perikline Teilungen
der Epidermis der Nuzellusspitze entsteht bei Vitis eine machtige Gewebekappe, cjic
von dem ebenfalls vielsdiichtigen Deckzellkomplex scharf abgegrenzt ist (siehe Ab-
bildung 35, S. 150 bei S c h n a r f nach B e r l e s e ) . — Bei Vitis vinifera ist eine
einzige weibliche Archesporzelle vorhanden, die eine Deckzelle abgibt. Der lange und
schmale Embryosack entwickelt sich nadi dem Normaltyp (Abbildung bei B a r a n o v
in Ber. deutsch. bot. Gesellsch. 45 (1927) Taf. I, Fig. 9) aus der chalazalen Tetraden-
zelle. Es sind drei kleine Antipoden vorhanden, die bald schwinden. Das Endosperm
wird nuklear angelegt. Ein aus mehreren Zellreihen bestehender, machtiger Suspensor
tragt den Keimling. — Bei Kulturreben degenerieren vielfach die Embryosacke und
Samenanlagen und es kommt Parthenokarpie vor. Bei wintersexen" Formen tritt die
Verkiimmerung des Geschlechtsapparates nach K o b e 1 meist ein, nachdem die unterste
Tetradenzelle begonnen hat, sich auf Kosten der anderen zu vergrofiern, und sich schon
einige Kernteilungen in ihr abgespielt haben.

Bei der Mehrzahl der asiatischen Eucissus-Arten haben nach G a g n e p a i n die
Samenanlagen eine weit offene Mikropyle und die Verlangerung des Nuzellus tritt oft
nach aufien vor.

Chromosomenzahlen.
L i t c r a t u r : G. Tischler, Pflanzliche Chromosomenzahlen, in Tabulae biolog. VII

(1931) 157; XII (1937) 77; XVI (1938) 178. Dort die Literatur: N e b e l , Chromosome
counts in Vitis, in American Naturalist 63 (1929) 188—189. — A. M. N e g r u l , Chromo-
somenzahl usw. der Weinrebe, in Der Ziidner 2 (1930) 33—43. — H. P. O l m o , Chromo-
some number in tne european grape (Vitis vinifera L.), Cytologia 1937 (Fuji-Festschrift I)
606—613. — K. S i x , Chromosome counts in Viiis, Proceed. Amer. Soc. Hortic. Sc. 1929,
32—33.

Nach alien bisher vorliegenden Untersuchungen betragt die Chromosomenzahl bei
Vims vinifera L., von der durch O l m o allein nicht weniger als 86 Kulturrassen unter-
sucht wurden, sowie bei alien anderen Euvitis-Arten, soweit sie untcrsucht wurden, ha-
ploid 19. Nur die Artcn der kleinen Untergattung Muscadinia besitzen 20 Chromosomen.
Tetraploide Formen mit dem doppelten Chromosomensatz (38) sind: V. vinifera var.
gigaSy var. ,,C a n o n H a l l M u s c a t", ,,T o c k a v g i g a s", , , S u l t a n i n c g i g a s",
^ M u s c a t of A l e x a n d r i a g i g a s11. Eine triploide Rasse (3 n -= 57) wurde durch
kiinstliche Bastardierung von ^ M u s c a t of A l e x a n d r i a " 9 (2 n = 38) und ,,S u 1 -
t a n i n a g i g a s " 6 (2n - 76) von O l m o gewonnen. Autotriploidie, offenbar infolgc
unterbliebener Reduktion von Pollen odcr Eizelle, wurde bei Keimpflanzen der Rassc
,,Q u a g 1 i a n o" festgestellt.

Die haploide Chromosomenzahl von Ampclopus (sechs Arten untersucht) betragt 20,
cbenso die der bisher gepruften drei Partbcnocissus-Artcn. Cissus gongylodes Burch. hat
16, C. quadranguUris L. etwa 22—26 Chromosomen.

Geographische Verbreitung. Die Vitaceen sind in den Tropen und Subtropcn
von Amerika, Afrika und Asien zahlreich vertreten, wiihrend Ausrralien ziemlich arm
an Arten ist. 1m ganzen licgt das Areal ungefahr zwischen dem 45. Grad nordlichcr und
siidlicher Brcitc, den cs allerdings an vielcn Stellen nicht erreicht, wiihrend cs in Europa
und im ostlichcn Nordamcrika dicstfn Brcitcngrad noch iiberschrcitct. Wcsentlich ist die
A r e a l l u c k c im p a z i f i s c h e n G e b i c t (6'stlichstes Vorkommen auf Neukalc-
donicn und den Fidschi-Inseln). Auch in den Landcrn weitcr nordlich vom Schwarzen
Mccr und nordlich des Kaspischen Mcercs, in grofieren Teilcn Mittcl- und Siidaustra-
liens und im ostlichcn Sudamerika sudlich des 37. Grades siidl. Brcite ctwa schcinen die
Vitaceen zu fchlen; siche die Kartc der ungefahrcn Verbreitung, Abbildung 63.

Die Vitaceen besitzen also ein ,,E i n - L Li c k c n - G ii r t c 1 a r c a lw (H. V c s t c r ,
Areale und Arcaltypcn der Angiospermen-Familicn, in Bot. Archiv 41 (1940) 67 und
172; hicr zahlrciche Bcispielc von anderen Familien mit ahnlichen Giirtelarcalcn, die
eine groKe Lucke im Pazifischen Gcbiet aufweisen).

Die meistcn Vitaceen sind Bewohner feuchter und heifier Standorte, besonders der
Urwaldgebiete, wo sie teilweise einen betrachtlichen Bestandteil der Lianenflora bilden.
In tropischen Gebirgen, besonders im Himalaya, gehen einzclne Arten bis zu ziemlicher
Hohe, so Parthenocissus himalayana Planch, im Sikkim-Himalaya bis 3300 m, doch
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fehlen eigentlich alpine Typen in der Familie der Vitaceen vollkommen. In Afrika
und den siidamerikanischen Trockengebieten gibt es zahlreiche Cissus-Arten, die
typische Steppen- und Wiistenpflanzen darstellen.

In Afrika (mit Siidarabien) ist die Gattung Rhoicissus endemisch (Karte, Fig: 63).
Cissus subgen. Cypbostemma ist mit Ausnahme einer vorderindischen Art auf Afrika,
Siidarabien und Madagaskar beschrankt, kann also als fast in Afrika endemisch bc-
zeichnet werden. Eucissus kommt dagegen in Siidamerika (hier k e i n e andere Gattung
der Vit.) und im indomalaiischen Gebict in fast noch reicherer Entwicklung vor als in
Afrika. Die meisten Arten von Cayratia sind aus Malesien bekannt, eine weit geringere
Zahl aus Afrika und Australien. Ampelocissus ist im Monsungebiet ebenso stark ver-
treten wie in Afrika, einzelne Arten sind in Mittelamerika, Westindien, Australien und
Papuasien beheimatet. Pterisanthes ist auf das Monsungebiet beschrankt, Tetrastigma
kommt auficrdem noch in Ostindien vor. Clematicissus ist in Westaustralien einheimisch.
Ampelopsis, Partbenocissus und Vitis finden sich vorwiegend in den warmeren Strichen
der nordlich-gemafiigten Zone und zwar in Asien (Vitis auch in Europa) und Nord-
amerika. Tropisch afrikanischen Boden beriihren sie nicht. G. De L a t t i n gibt in
BZiichtera 11 (1939) 217—225, eine Karte des Gattungsareals und eine mit Gruppen-
arealen, die sich weitgehend mit den glazialen Riickzugsgebieten der praglazialen
Waldflora decken. Pterocissus ist nur von Haiti bekannt, Acareosperma aus Laos (Indo-
china). Naheres bei den einzelnen Gattungen.

Wichtig ist, dafi die im Sprofiaufbau einfachsten Arten von Cissus (mit reinen
Monopodien) iiberwiegend, die beiden sukkulenten C/5$«5-Arten mit spiraliger Blatt-
stellung aussdiliefilich in Siidwestafrika einheimisch sind. (Ober die Ursprunglichkeit
dieser Typen siehe die ausfuhrliche Darstellung auf S. 182 ff. unter »Vegetationsorganea).
— Von den rankenlosen, also primitiveren Formen mit scheinsympodialem Aufbau
kommen wenige in Siidamerika vor; auch sie finden sich in grofierer Zahl in Afrika,
den anderen Gebieten fehlen sie fast ganz. Es ist also die Moglichkeit vorhanden, dafi
Afrika bzw. der entsprechende vorzeitlfche Kontinent das Entwicklungszentrum der
Familie war, aber Bestimmtes lafit sich dariiber nicht sagen, da es eine ungeloste Fragc
ist, wclche Vitaceen im allgemeinen, nicht nur nach dem Merkmal des Sprofibaues die
primitivsten sind (siehe S. 219). Rankende Vitaceen dagegen sind in grofierZahl in den
ganzen Tropengebieten und auch reichlich in den warmeren Strichen der nordlichen
gemafiigten Zone verbreitet, wahrend sie auf der siidlichen ziemlich sparlich sind.

Fiir die Familie der Vitaceen gilt nach dem oben Ausgefiihrten: die dem Sprofibau
nach urspriinglichsten Typen kommen in Sudwestafrika vor (in einer ahnlichen Ver-
breitung wie Welwitschia), von den sicher abgeleiteten findet sich Pterisanthes haupt-
sachlich in Malesien, Tetrastigma in Malesien und Siidasien, Acareosperma in Indochina,
Pterocissus auf Haiti.

Seit dem Tertiar habcn die Vitaceen (Vitis) in Nord- und Mitteleuropa stark an
Areal verloren; in Ausdehnung begriffen ist ihr Areal jedenfalls nicht.

Die wirtschaftlich wichtigste Gattung der yitaceen, Vitis, ist subtropisch und dringt
nur mit wenigen Arten in die Tropen, nur mit einer Art in die gemafiigte Zone vor.
Die% meisten Arten finden sich in Nordamerika, eine geringere Zahl kommt in Asien, •
bcsonders in China, vor, nur eine, Vitis vinifera L., der Weinstock, hat seine Heimat
im Mittelmeergebiet, dringt aber auch nodi weit nach Asien vor. A. E n g 1 e r hat die
Frage nach der Heimat des Weinstocks (in H e h n, Kulturpflanzen und Haustiere,
8. Aufl. 1911, 65 ff.) eingehend behandelt und festgestellt, dafi "der Weinstock zweifellos
vor der Verbreitung der Weinkultur in ganz Siideuropa und Teilen Mitteleuropas ver-
breitet war, ja dafi er sogar vor dem Eingreifen des Mcnschen in die urspriinglichc
Vegetation noch verbreiteter gewesen ist als gegenwartig. Die Wildvorkommen von
Vitis vinifera in Mitteleuropa sind als Relikte der Tertiarflora zu bezeichnen (vgl.
auch den Abschnitt Ober die Palaobotanik der Vitaceen). Diesc Tatsache schliefit
naturlich nicht aus, dafi gewisse Rebsorten fiir die Kultur vom Menschen in spaterer
Zeit aus dem Mittelmeergebiet, Kaukasien und Vorderasien nach Mitteleuropa ein-
gefiihrt wurden (De L a t t i n in Ziichter.ll (1939) 222 f.).

L i t e r a t u r iiber die Entstehung der Kulturrebcn: v. B a s s e r m a n n - J o r d a n ,
Geschidite des Wcinbaues (1923). — A. Dc C a n d o l l e , L'Origine des plantes eultivecs
Pflansmfamilien. 2. AuH.. Bel. 20 tl 1 r:
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(1883). — A. F i s c h e r , Heimat und Verbreitung der gartnerisdien Kulturpflanzen I. Reben
und Obst (1937). — N. I. V a v i 1 o v , Studies on the origin of cultivated plants, in Bull.
Appl. Bot. 16 (1926). — N. I. Va v i l o v , Wild progenitors of the fruit trees of Turkestan
and.the problem of the origin of fruit trees, in Proc. 9. Int. Horticult. Congr. 1930. —
N. 1. V a v i l o v , The role of Central Asia in the origin of cultivated plants (Russ., engl.
Zusammcnfassung), in Bull. Appl. Bot. 26 (1931).
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- Dte'meisten Vitaceen haben mehr oder weniger saftige Beerenfriichte und werden
daher leidit durch Vogcl verbreitet. Dieser Umstand hat sicher zur Vergrofierung der
Areale mandier Arten beigetragen. Am wenigsten kann dies auffallen beim Weinstock,
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dessen Stammform, wie Pfahlbaufunde beweisen, schon efibare, vielleidit wohlschmek-
kende Beeren besessen haben mufi. Die klimatischen Verhaltnisse fiir das Wachstum des
Weinstocks (urspriinglich einer Waldpflanze) waren in Mitteleuropa bis zur Glazialzeit
noch gegeben. Wahrend der Eiszeiten wurde das Vorkommen wohl wesentlich ein-
geschrankt, urn sich hernach vielleidit wieder etwas auszudehnen. Jetzt ist Vitis vinifera
im ganzen Mittelmeergebiet verbreitet; die Art dringt im Norden bis ins Rheintal, in
die Gegend von Mannheim, Speyer und Germersheim vor, wo sie an einigen Orten in
Waldern wachst, im Osten bis zum Kaukasus, Turkestan und Persien (siehe Karte,
Fig. 63).

Fossile Vitaceae. — Bearbeitet von F r a n z K i r c h h e i m e r .
Den Vitaceen hat man zahlreiche Fossilien aus kreidezeitlichen und tertiaren

Schichten fast aller Erdgebiete zugewiesen. Neben den iiberwiegenden Blattformen und
Samen wurden Reste von Holzern, Zweigen, Ranken, Bliiten- und Fruchtstanden,
Pollen und Beeren auf sie bezogen. Die Zahl der benannten Formen betragt mehr als
200, von denen aber ein betrachtlicher Teil nach neuerer Ansicht zu Gattungen anderer
Familien gehort. Das sehr umfangreiche und zerstreute Schrifttum nennt^nahezu 300
Fundorte angeblicher Vitaceenfossilien.

Die Mehrzahl der Fossilien ist zweifelhafter Zugehorigkeit oder besitzt infolge der
unvollstandigen Erhaltung keinen botanischen Wert. So sind besonders die auf Cissus
Linne* bezogenen Reste angeblidier Fiedern fiir das Vorkommen der Gattung nicht be-
weisend, da ihre Herkunft von Teilblattern nur angenommen wird. Als Ampelophyl-
lites Knowlton, Ampelophyllum Massalongo, Cissites Heer, Cissophyllum v. Ettings-
hausen und Vitiphyllum Nathorst hat man vermeintliche Vitoideen-Blattformen vor-
wiegend aus kreidezeitlichen und alttertiaren Schichten beschrieben. Sie sind zum Teil
den Blattern heutiger Reben ahnlich, ohne dafi die erhaltenen Merkmale ihre Zu-
gehorigkeit beweisen konnen. Die systematische Stellung dieser Formen und vieler
jiingerer Reste ist sehr verschieden beurteilt. Aus dem Tertiar werden besonders Blatt-
abdriicke der Gattung Vitis L. beschrieben. Sie zeigen haufig die Gestalt und den
Leitbiindelverlauf bekannter Rebenblatter der gegenwartigen Flora. Die unter ihnen
zweifellos befindlichen V7*i$-Reste sind aber von den ahnlichen Blattern vieler Gat-
tungen anderer Zugehorigkeit nur selten zu trennen. Audi fiir die Blattfunde der neben
Cissus und Vitis aus dem Tertiar angegebenen Gattungen Ampelopsis Rich., Partheno-
cissus Plandion und Tetrastigma Planchon besteht nicht mehr als die Moglichkeit der
Zugehorigkeit. Der Herkunft von Vitaceen verdachtige Holzer wurden untcr Ampe-
loxylon Flidie zusammengefafit. Vitipites Wodehouse bezeichnet eine botanisch wertlose
Pollenform aus dem Alttertiar Nordamerikas.

Den Beweis fiir das Vorkommen der Vitaceen im Tertiar liefern besonders die
Samen, von denen nur wenige zweifelhafte Formen auszuscheiden sind. Sie werden den
Gattungen Ampelocissites Berry, Ampelocissus, Ampelopsis, Cayratia, Cissus, Pa-
laeovitis Reid et Chandler, Tetrastigma und Vitis zugewiesen. Man unterscheidet die
glatten Formen des teutonica--Typus von den urn die Chalaza strahlig gefurdhten
Samen der ludwigii-Gruppe. Die Zahl der Arten ist wohl iiberschatzt worden und nicht
alle diirften zu den heutigen Vergleichsgattungen gehoren. Das hodiste Alter besitzen
die im Untereozan Siidostenglands gefundenen Samenreste (Ampelopsis, Cayrati'af,
Palaeovitis, Tetrastigma, Vitis). Etwa gleichalterig ist ein als Ampelocissites beschrie-
bener Rest aus dem siidostlichen Nordamerika. Dagegen ist die Zugehorigkeit des zu
Vitis gestellten Fossils alterer, vielleidit noch kreidezeitlicher" Schichten Wyomings
zweifelhaft. Jiinger sind Samenreste, die das Obereozan Perus {Ampelocissus, Cissus)
und der englischen Siidkiiste (Ampelopsis, Parthenocissus, Tetrastigma, Vitis) geliefert
hat. Audi aus dem Eozan der Arktis kennt man einen sicheren Kim-artigen Samen-
fund. Von den Formen der oligozanen und miozanen Schichten Europas ist die seit
1851 bekannte Vitis teutonica A. Braun besonders verbreitet. Das Miozan des nord-
westlichen Nordamerikas hat einen ahnlichen Samenrest geliefert. Zum ludwigii-Typus
gehoren nicht nur Vim-artige Fossilien * des europaischen Tertians, sondern audi mit
Tetrastigma und anderen exotischen Gattungen verwandte grofie Formen. In den
pliozanen Schichten Mitteleuropas finden sich neben Vitis ludwigii A. Braun ver-

15*
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schiedene, aber samtlich zu Vitis gestellte Samenreste. Audi die gleichalterigen Schichten
Nordamerikas und Japans haben mehrerc, den Gattungen Ampelopsis und Vitis zuge-
wiesene Formen geliefert. Entgegen den Angaben des Schrifttums kann das Vorkommen
heutiger Arten wahrend des Tertiars aus der ihren Samen mitunter sehr ahnlichen
BeschafTenheit der Fossilien nicht erschlossen werden.

Nach dem Zeugnis der Samenreste waren bereits im unteren Tertiar mehrere Vita-
ceen-Gattungen vertreten. Die Fossilien gestatten den Schlufi auf Gewachse mit den
wesentlichen Merkmalen der heutigen Reben und lassen vermuten, dafi ahnliche Formen
oder ihre Vorlaufer schon zur Kreidezeit lebten. Wclche der aus den vortertiaren
Schichten erwahnten Blattabdriicke von diesen Rebengewachsen stammen, ist gegen-
wartig nicht zu entscheiden und wird wohl auch in der Zukunft verborgen bleiben.

Fossilien mit den Merkmalen der Samen der als Vitis silvestris Gmelin bezeichneten
Wildrebe des heutigen Mitteleuropas sind bereits aus oligozanen Schichten bekannt und
bis in das jiingste Pliozan verbreitet (V. parasilvestris Kirchheimer). Offenbar ist die
Rebe bei Anbruch der ersten Eiszeit aus dem Gebiet verschwunden. Denn ihr Vorkom-
men im Diluvium des nordlichen Vereisungsgebietes und der Alpengletscher ist nicht
bewiesen. Die ihr zugeschriebenen Reste aus diesen Gegenden sind entwcder noch plio-
zanen Alters oder zweifelhaft. Nach Funden aus zeitlich den nordischen Interglazial-
ablagerungen entsprechenden Schichten hat die Rebe zumindest in Siidfrankreich und
Italien die Eiszeiten iiberdauert. Wahrend der postglazialen Warmezeit war sie offen-
bar iiber.einen groGen Teil Mittel- und Nordeuropas verbreitet. Ihr Vorkommen ist
fur das Neolithikum des Ober- und Niederrheingebietes sowie Sudschwedens belegt. In
Mitteleuropa wurde sie vom Menschen der Stein- und Bronzezeit zwar gelegentlich
eingesammelt, aber nicht angepflanzt. Heute beschrankt sich die Wildrebe daselbst auf
wenige Standorte im Oberrheingebict, ist aber in den Auenwaldern Niederosterreichs
und Mahrens stellenweise noch haufig. Man nimmt an, dafi der Riesling und andere
Kultursorten von heimischen Wildreben stammen oder sie eingekreuzt enthalten.

Nutzen. — Die bei weitem wichtigste Nutzpflanze aus der Familie der Vitaceae
ist Vitis vinifera L., der Weinstock, der schon um 3500 v. Chr. in Agypten kultiviert
wurde. Jetzt ist die Art, von der etwa 5000 Kulturrassen bekannt sind, die meist
kultivierte Obstpflanze der Erde. Die hauptsachlichsten Gebiete des Anbaues sind: in
Europa besonders Frankreich, das erste Weinland der Erde, Deutschland, Italien,
Schweiz, Ungarn, Spanien, Portugal, Griechenland, Siidrufiland, Rumanien; in Amerika,
wo aufterdem noch andere Arten von Vitis kultiviert werden (siehe unten), einige der
sudlichen Vereinigten Staaten, insbesondere Kalifornien, ferner Mexiko, Chile, Ar-
gentinien; in Afrika die Gebiete am Mittelmeer, Siidafrika (Kapland), Madeira, die
Kanarischen Inseln; Teile Asiens wie Kleinasien, Palastina, Turkestan, Persien; einige
Gegenden Kaschmirs und Tibets; Australien.

Im Mittelalter verlief die nordliche Grenze des Weinbaues in Europa weiter nord-
lich als heute (Karte nach I. R e i n d 1 in H eg i, Fl. Mitteleuropa V 1, 377), namlich
durch die sudlichen Grafschaften Englands, das siidliche Schleswig-Holstein, die nord-
liche Mark Brandenburg, Siidpommern, ja noch in Kurland gab es Weinberge. Die
Nordgrenze ist seitdem zuriickgegan^en, da die erleichterten Handelsbeziehungen den
Bewohnern der nordlichen Gebiete cfie besseren Weinsorten des Siidens zufiihrten. Im
allgemeinen ubersrJireitet jetzt der Weinbau, der ein etwas kontinentales Klima mit
hoher, wenn auch nur kurzcr Spatsommerwarme vorzieht den 51. Grad nordl. Breitc
in Europa kaum. An dcr Loiremiindung (47° N) beginnend zieht sich die Nordgrenze
nordostlich bis iiber die mittlere Oder in der Neumark hin (52V4°) und wendet sich
dann iiber Schlesien, 52° N (vereinzelter Anbau noch weiter nordlich bei 53°), siidostlich
zum 48. Grad, dem sie bis Bessarabien (46°) und Astrachan folgt. In Norwegen reifcn
die Trauben noch bei 61° am Sogne-Fjord in geschiitzten Kulturen. Die Sudgrcnze lauft
ziemlich parallel mit dem 30. Grad, sinkt jedoch im Seeklima bis zum 10. GradN. Dcr
siidwestlichste Punkt liegt auf den Kanarischen Inseln (28°).

In Nordamerika verlauft die Nordgrenze des Anbaues von Vitis vinifera nach
vorliegenden Angaben vom 41. Grad (New York) im Osten — vercinzelte Pflanzungen
noch bei 50° — zum 28. Grad in Kalifornien. In den gemafiigten Klimaten gcdeiht die
Rebe nur an warmen, begiinstigtcn Orten, doch werden gerade hicr die edelsten Wcine
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erzielt, wie Rheinwein, Bordeaux, Burgunder. Die Geschichte des Weinbaues ist bei
H e h n , H a r t w i c h , B a s s e r m a n n - J o r d a n und B e g e r (siehe Literatur-
verzeichnis vor dem allgemeinen Teil) eingehend behandelt. Hier sei nur erwahnt, dafi
die Kultur von Vitis vinifera schon 1660 nach dem Kap der Guten Hoffnung, 1821
nach Nordamerika, 1862 nach Australien, 1867 nach Algier, 1883 nach Japan ver-
pflanzt wurde.

W e i n t r a u b e n sind als wertvolles Obst seit dem Altertum bekannt. Sie
werden auch zu therapeutischen Zwecken verwandt (herbstliche Traubenkuren in
Meran usw.). In manchen Gebieten werden die Trauben nur als Tafelobst und nicht
zur Weinbereitung verwendet, so in Ost-Java. Wichtiger sind die Friichte von Vitis
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vinifera jedoch, weil sie als Ausgangsmaterial fiir die Herstellung von W e i n ,
S c h a u m w e i n , M o s t , alkoholfreiem T r a u b e n s a f t und W e i n e s s i g dienen.
Der wTraubensaft", der in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen hat, wird von der
Presse weg sterilisicrt oder durch starke Abkiihlung an der Garung verhindert.

T r a u b e n mit r u n d e n , grofien Beeren (1,2—1,5 cm im Durchschnitt) sind
nach O. K a l l m a n n a. a. O. im Handel von den Sorten » T r o l l i n « r " , WA 1 i -
k a n t e " und w S p a n i e r " ; mittelgrofie runde Beeren besitzen die reauben von
, , G u t e d e l " , J o k a y e r " , der , ,Elben", ,,M u s k a t e l l er", , ,Gans f ii fil er"
und , , S y l v a n e r " . Runde kleine Beeren (Durchmesser bis 1,1cm) haben dagegen die
Trauben der WK o r i n t h e r", WB u r g u n d e r" und des »R i e s 1 i n g", der Sorte, aus
der der beste Rheinwein gewonnen wird.

E i f o r m i g sind die grofien Beeren der Handelssorten » D a m a s z e n e r " und
. . O r l e a n s " (Langsdurchmesser 1,2—2,2cm); eiformige Beeren von mittlerer Grofic
haben die wVe It l i n e r " und ,,H a n g l i n g " , kleine Beeren (Langsdurchmesser
0,7—1,1cm) die , K l e i n e d e l " , , , K l e v n e r " (nach anderen w K l a v n e r " , von
Klaven = Chiavenna in Oberitalien), ferner die als J r a m i n e r " bezeichneten Sorten.
Alle diese haben kernhaltige Beeren.

Auch in g e t r o c k n e t e m Zustand bilden die Weinbeeren einen wichtigen Han-
delsartikel. Das Trocknen kann durch einfaches Dorren an der Sonne geschehen, oft
aber werden die Beeren zuvor mit 5—6°/oiger Pottaschelosung unter Zusatz von etwas
Olivenol behandelt (,,gedippt"). Das wDippen" begiinstigt das Trocknen der Beeren,
verhindert ein zu starkes Verbrennen an der Sonne, erhalt sie aufierdem weich und
verleiht ihnen ein klares, glanzendes Aussehen. Man unterscheidet folgende Sorten von
Trockenbeeren:

1. R o s i n e n. Die grofien Rosinen, auch S m y r n a - R o s i n e n genannt, werden
von hellen Traubensorten gewonnen. Sie sind hellgelb bis braunlich, plattgcdriickt und
stammen aus dem Gebiet von Smyrna und anderen Orten der Levante, oder auch von
Damaskus, Kreta, Kalabricn, Frankreich (Provence, Languedoc), Spanien, Kalifornien,
Australien. In Nordamerika sind die Rosinen Volksnahrungsmittcl geworden, nachdem
seinerzeit das Alkoholverbot die Weinbauern zwang, sich von der Weinproduktion auf
die Rosinenherstellung zu werfen. N. V. K o v a 1 e v , G. V. H e i n t z und M. A. L a -
z a r e v s k y , Zur Organisation und Entwicklung der Rosinen-Industrie in Sowjet-
Rufiland (Rosinen-Industrie Kaliforniens, Rosinen liefernde Weinsorten usw.), in
Journ. Gov. Bot. Gard. Nikita, Yalta, Crimea 12 (1930) Nr. 4, 203—282. — Die aus
Spanien kommenden dickschaligen Rosinen ( s p a n i s c h e R o s i n e n , M a l a g a -
T r a u b e n ) tragen haufig noch Stiele; sie stammen meist von Valencia. wElemes" sind
Rosinen von grofibeerigen, roten Trauben, manchmal mit Stielen, manchmal ohne solche.

2. S u 11 a n i n e n (S u 11 a n i n - R o s i n e n) des Handels, etwas kleiner als die
grofien Rosinen, stammen von grofien, meist hellen, k e r n l o s e n Friichten.

3. K o r i n t h e n oder k l e i n e R o s i n e n stammen von Vitis vinifera var.
<*Pyrena Risso, mit crbscngrofsen, blauschwarzen Fruchten. Sie sind k e r n l o s . Dicse
Sorte wurde friiher besonders im Gebiet von Korinth kultiviert, wird jetzt aber auch
auf den Inscln Zante und Kephalonia, sowie sonst in Griechenland, besonders auf dem
Peloponncs gebaut. Geringere Sorten stammen aus Dalmatien und Sizilien.

4. Z i b e b e n sind am Weinstock getrocknete Weinbeeren. Sie enthalten Kerne
und sind langlich und dunkel gefarbt. Durch austgetretenen Saft klebcn sie haufig
zusammen und sind oft durch Stiele und unrcifc Beeren vcrunreinigt.
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Ober die chemischen Inhaltsstoffe von 1.—3. finden sich Angaben bei K a 11 m a n n
in W i e s n e r a. a. O. Alle derartigen Trockenbeeren (1.—4.) werden als Zusatz und
Wiirze zu Backwerk, Auflaufen, Mehlspeisen usw. verwendet, aber auch als solche
gegessen. Wie frisdie Trauben sind sie ein leichtes Abfuhrmittel; sic bilden u. a. einen
Bestandteil des B r u s t t e e s (Species pectoralis cum fructibus).

F r i i h t r a u b e n aus den Mittelmeerlandern sind ein beliebtes Tafelobst (z. B.
wurden allein aus Algier im Jahre 1913 10 717 Tonnen Efitrauben ausgefiihrt). Die
Gewinnung von Traubenzucker aus Trauben kommt heute technisch nidit mehr in
Frage, weil die Glukose durdi Hydrolyse von Starke in viel grofierem Mafistab und
billiger gewonnen werden kann.

T r a u b e n h o n i g , wtiirkischer Honig" (wDipstt der Araber): im Orient als
Nahrungs- und Genufimittel verwendet, durch Eindicken yon Traubensaft gewonnen,
durch Stehenlassen mit Kalkstein von Weinsaure und Schleimstoffen befreit.

T r a u b e n k u c h e n : eingedickter Traubensaft, mit Mehl oder Griefi vermengt,
die erhaltene Masse in diinner Schicht auf Tiicher gestrichen und an der Sonne ge-
trocknet. \^jphtige# Handelsprodukt des Orients.

S o r b e t ( S c h e r b e t ) : im Orient aus Trockenbeeren (Rosinen, Korinthen,
Zibeben oder Kirschen) unter Zuatz von Wasser und Zitronensaft hergestellter Kiihl-
trank.

We in wird durch alkoholische Garung aus Traubensaft gewonnen, der etwa
2 0 % (15—3O°/o) Trauben- und Fruchtzucker, aufierdem hauptsachlich Weinstein,
Weinsaure und Apfelsaure enthalt. Wein dient als Genufimittel und wird auch medi-
zinisch verwendet.

Als M o s t gilt die Fliissigkeit solange, als nicht mehr als ein Drittel des Zucker-
gehalts vergoren ist. T r a u b e n s i i f i m o s t (unvergorener Traubensaft) wird haupt-
sachlich aus Beeren mittlerer bis geringerer Qualitat gewonnen. M o s t k o n z e n t r a t e
werden in der Marmeladen- und Konfitiiren-Industrie verwendet.

1. W e i f i w e i n . Kann aus Trauben j e d e r Farbe (mit Ausnahme der Farb-
trauben, w T c i n t u r ie r", siehe S. 217) durch Auspressen hergestellt werden. Die
Garung des Mostes wird durch Hefezellen, welche den Beeren anhaften, veranlafit
(Saccharomyccs ellipsoideus); ein besonderer Hefezusatz findet nicht statt. Die zuerst
einsetzende sogenannte Hauptgarung dauert 1—3 Wochen; sie liefert zunachst den
moussierenden B F e d e r w e i 8 e n a . Dann klart sich der Wein, er wird als Jungwein
in Lagerfasser umgefullt und macht hier die Nachgarung durch, die mehrere Monate
anhalt; nach einem oder mehreren Jahren ist er flaschenreif. Die deutschen Weine
haben meist 8—10 (11) % Alkoholgehalt.. — S a u t e r n e - W e i n wird an der
Gironde aus Trauben z w e i e r ganz* verschiedener Sorten ( S a u v i g n o n und
S e m i l i o n ) gewonnen, die gemischt angepflanzt werden; hierher der beruhmtc
C h a t e a u Y q u e m .

2. R o t w e i n . Entsteht durch Garung einer Maische aus roten oder blauen
Beeren (ohne Stiele), die erst nach der Garung geprefit wird; daher gehen Farbstoffe
und Gerbsaure in den Wein iiber und veranlassen dessen rote Farbe (gleichzeitige
Anwesenheit von Saure!) und den herberen Geschmack.

3. S i i f i w e i n . In siidlichen Landern aus sehr zuckerreichem Most hergestellt.
G r i e c h i s c h c r S i i f i w e i n ( A c h a i e r , M o s k a t o , M a w r o d a p h n e ,
S a m o s usw.) aus getrockneten Trauben griechischer Herkunft und Wein, eventuell
unter Zusatz von Zucker und Alkohol, gewonnen; ahnlich verlauft die Herstellung
italicnischen Siifiwcins ( M a r s a l a , M a l v a s i a , L a c r i m a e C h r i s t i ) . U m
den Zuckergehalt zu crhohen, werden in Ungarn dem Most getrocknete Trauben zu-
gesetzt: e s entstehen B A u s b r u c h w e i n e a wie T o k a y e r , R u s t e r , M e -
n e s ch e r.

P o r t w c i n wird in Spanien aus Jungwein, in dem der Zucker nicht vollstandig
vergoren ist, unter Zusatz von Alkohol hergestellt (15—24% Alkoholgehalt). —
M a l a g a w e i n : aus schwach gegorenem Most aus gekelterten Trockenbeeren und
Wasser, ebenfalls unter Zusatz von Alkohol gewonnen. Alkoholgehalt etwa 15,65 °/o.
— M a d e i r a w e i n : schon dem frischen Most wird Alkohol zugesetzt; dadurch
wird die Garung gehemmt und schnell beendet.
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W ii r z w c i n e : W e r m u t w e i n ( C i n z a n o ) wird gewonnen, indem man
ein mit Wermutkraut (Artemisia absinthium L.) gefiilltes Sackchen in den Wein ein-
hangt oder dem Wein einen alkoholischen Auszug von Wermut beifiigt. Als Getrank
besonders in Ungarn, Italien und Frankreich genossen.

Tabellen iiber die Zusammensetzung der Weinsorten findet man bei H a r t w i c h
a. a. O. S. 735.

4. S c h a u m w e i n ( C h a m p a g n e r , wenn der Wein aus der Champagne
stammt; S e k t : das Wort bedeutet urspriinglich einen Sufi wein aus getrockneten
Trauben = v i n u m s i c c a t u m , v i n o s e c c o ) . Wein mit hohem Zucker- und
Kohlensauregehalt, entsteht durch Nachgarung aus jungem Wein und Zucker in fest
verschlossenen Flaschen. Nach Entfernung der Hefe (nach 1—2 Jahren) wird der
Verlust durch Zucker, Wein und Kognak (oder Likor) ersetzt. Die Flaschen werden
neu verkorkt und mit Draht verschniirt. Der mit fliissiger Kohlensaure bereitete
Schaumwein ist dem durch Garung gewonnenen ahnlich, hat aber nicht dessen Wohl-
geschmack. Er wird aus gesiifitem Wein hergestellt.

5. W e i n b r a n d : Destillat aus Wein, enthalt hauptsachliA Alkohol.
K o g n a k ist ein Produkt dieser Art mit 40—60 Gewichtsprozent Alkohol.

6. M i s t e l l e : ein Gemisch von Most und Alkohol, wird von Algier in grofien
Mengen nach Frankreich importiert, bildet die Grundlage der v i n s a p e r i t i f s usw.

7. W e i n e s s i g : der im Wein vorhandene Athyl-Alkohol wird durch Bac-
terium aceti zu Essigsaure vergoren (oxydative Garung unter Zutritt von Sauerstoff).
Weinessig gilt als bester Essig.

Die Weinproduktion an Wein betragt ctwa 150—200 (nach anderen Angaben
bis zu 250) Millionen Hektoliter im Jahr. Dayon entfallen auf Frankreich 50—70,
auf Italien 30—50, auf Spanien 20—30 Millionen Hektoliter; Argentinien 4—5
(1925: 5,28 Millionen Hektoliter), Portugal 1,5, Griechenland und Schweiz je 1 Mil-
lion Hektoliter. In Chile (durchschnittliche Jahresproduktion 2,5 Millionen Hekto-
liter), Italien und Sudafrika ist die Weinproduktion im Steigen begriffen (Kapland:
jahrliche Produktion fast 600 000 Hektoliter). — 1937 erzeugte das D e u t s c h e
R e i c h 4,16 Millionen Hektoliter. — 1935 produzierte Frankreich 76, Italien 46,66,
Nordafrika (Algier, Tunis, Marokko) 21, Vereinigte Staaten 4,5 Millionen Hektoliter.

Spanien z. B. hatte 1914 eine iiber zehnmal so grofie Anbauflache fur Wein wic
Deutschland: 1241 125 ha; SowjetruRland: 220 000 Hektar (1929). — Es ist klar,
dafi die Ertrage nicht in jedem Jahre gleich sind. Feuchte Tropengebiete eignen sich
nicht zur Weinkultur (z. B. Westjava), da die allzu grofie Feuchtigkeit die Entwick-
lung von Mehltau urtd andcren Pilzkrankheiten begunstigt. Wegen aller sonstigen
Einzelhciten mufi auf die umfangreiche Literatur iiber Wein und Weinbau verwiesen
werden, einige, insbesondere fiir den Botaniker bedeutsame Schriften sind auf S. 178/179
genannt.

T r a u b e n k e r n p l . Die in der Frucht von Vitis vinifera L., V. labrusca L.,
V. aestivalis Michx., V. riparia Michx. und V. rotundifolia Michx. enthaltenen, ein
bis vier steinkernartigen Samen sind olreich. Im Jahre 1770 wurden bereits in Ber-
gamo Versuche gemacht, aus den Kernen das Dl zu gewinnen. Nach der Berechnung
von F. Marre konnten allein in vier franzosischen Departements (Gard, L'He'rault,
TAude und Pyrenees orientales) aus 28 Millionen Zentner Trauben jahrlich mehr als
eine Million Zentner Kerne gewonnen werden \ind aus diesen bei einer mittleren
Dlausbeute von 10—15% 100 000—150 000 Zentner rohes Dl. Nach Berechnungen
von Hefter (vor 1914) konnte Deutschland etwa lOOOTonnen, Ungarn 1800, Dster-
reich 2000Tonnen Traubenkernol liefern. Nach neueren Berechnungen enthalten die
Kerne griechischer Trauben 9,6-^-17,2 o/o, die spanischer 10,88%, die deutscher Ries-
lingrebe 9,88%, die rumanischer Trauben 12,7—20,35%, die armenischer J4-—24%,
die anderer transkaukasischer Sorten 13—18% fettes Dl. Ober die Gewinnung des
Dies und seine Eigenschaften siehe J. Wiesner a. a. O. S. 798. Die chemische Zusam-
mensetzung des Dies wird sehr verschieden angegeben, siehe Wiesner S. 798; Wehmcr
a. a. O. Bd. II, S. 745 und Nachtrag S. 214. Es ist ein gutes Speiseol, in entsprecKen-
dcr Qualitat von nufiartigem Geschmack, und kommt unter dem Namen wBack6lw
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in den Handel, bis jetzt allerdings nur in geringen Mengen. Auch als Bindemittel fur
Farben und als Ausgangsmaterial fiir die Seifenbereitung scheint es geeignet zu sein.
— Die Prefikuchen weisen rote Farbe auf infolge Zersetzung des vorhandenen Gerb-
stoffs (Oenotannins); sie bilden trotz des hohen Gehalts an Rohfaser (bis zu 47%)
ein gutes Futter fiir Schafe.

Von sonstigen Vitis-Anen befinden sich noch in Kultur Hybriden von V. vulpina
und V. rupestris, nordamerikanische Arten, deren Wurzeln eine grofiere Widerstands-
fahigkeit gegen Reblaus besitzen als V. vinifera und deshalb als Pfropfunterlagen
aiding sind. Naheres iiber die zahlreichen Kreuzungen bei den nordamerikanischen
Vitis-Amn S. 285.

In Nordamerika werden ferner der Trauben wegen angebaut zahlreiche Hybriden
von V. labrusca, Fuchs-Weinrebe, V. labntscana Bailey (hybridogen); in siidlichen
Gebieten Kreuzungen von V. aestivalis, in Mexiko insbesondere V. rotundifolia. In
Deutschland werden auch V. cordifolia, die aus Nordamerika stammende wWinter-
weinrebe", V. amurensis und V. coignetiae aus Ostasien gelegentlich kultiviert.

Aufier den Fruchten dieser Weinreben sind auch die von manchen Ampelocissus-
Arten (so Ailecaraii Planch., tropisches Westafrika, A. grantii Planch., trop. Afrika),
sowie von einigen Cissus- und Tetrastigma-Arten efibar. Besonders die Ampelocissus-
Arten scheinen im tropischen Afrika eine gewisse Rolle zu spielen. Vielleicht gc-
winnen sie eines Tages durch geeignete Ziichtung Bedeutung fiir die Tropen, insbe-
sondere fiir die Teile des tropischen Afrikas, in denen nach bisherigen Versuchen Vitis
vinifera nicht gedeiht, weil diese Pflanze Klimate mit langer Trockenperiode nicht
vertragt und einer standigen, mafiigen Feuchtigkeit des Bodens bedarf. Literatur:
V i a l a, Ampelographie I (1910) unter Ampelocissus; J . M . D a l z i e l , Useful Plants
of West tropical Africa, London 1937 S. 300—304; J. E. P l a n c h o n , Les vignes
du Soudan, in ,:Flore des Serres" Ser. 2, 13, S. 230 ff., t. 4452/53, mit weiterer Lite-
ratur auf S. 235/36. In Siidafrika braucht es diesen Ersatz nicht, da hier Vitis vinifera
(nach K. H e r re) eine riesige Ertragsfahigkeit besitzt; ebenso kann V. vinifera
unter sonst giinstigen Bedingungen in den Bergregionen tropischer Gebiete ange-
baut werden.

Die Riickstande der Mostpressung wTrestertt oder wTreber" bestehen aus Stielen,
Samen und Fruchtschalen. Sie dienen als Viehfutter oder Diingemittel, aber auch
zur Gewinnung von Pottasche, Weinstein und Traubenkernol (siehe oben S. 231).
Die in Weinfassern als Kruste entstehenden Ablagerungen enthalten viel saures, wein-
saueres Kalium (Weinstein); aus ihnen wird reiner Weinstein gewonnen (als C r e m o r
t a r t a r i in der Medizin verwendet) und aus diesem wieder Brechweinstein (Kalium-
Antimonyltartrat) und Weinsaure.

Die griinen Sommertriebe und Rebgipfel von Vitis vinifera, die man als unniitz
fiir den Fruchtansatz von den Stocken bricht, werden in vielen Gegenden als Vieh-
futter verwendet; auch frische T r e s t e r (Riickstande der Mostpressung) konnen
vcrfilttert werden, bei langerem Stehen garen sie.

Die Bastfasern yon Cissus adnata Roxb. werden auf den Philippinen zu Seiler-
waren verarbeitet, die von Vitis coignetiae Pull, in Japan zu Seilen und Sacken. Auf
Java dienen die Stengel von C. geniculata Bl. und C. papillosa als Bindematerial.

Manche Cissus- und einige Ampelocissus-Arten finden im tropischen Westafrika
mcdizinische Verwendung. Naheres hieriiber bei D a 1 z i e 1 a. a. O. S. 300—304. Ein
Aufgufi der Blatter von Cissus sue Gilg et Br., der Baldriangeruch aufweist, dient in
Kamerun als Mittel gegen Bauchschmerzen. Ebenso dienen eine Rcihe von Cissus-
und Ampelocissus-Arten in Ostindien als Heilmittel. K. R. K i r t i k a r und B. D.
B a s u (Indian Medicinal Plants, Allahabad 1933, Vol. I S. 602—616) nennen: Cissus
quadrangularis L., Sprosse und Blatter gegen verschiedene Krankheiten; C. adnata
Roxb., Knollen-Absud zur Blutreinigung; C. cordata Roxb. gegen Geschwiire und
Abszesse; C. pallid a Planch, gegen Rheumatismus; Ampelocissus tomentosa Planch.,
Wurzeln gegen Schwellungen; A. latifolia Planch., Wurzeln zur Wundheilung; von
A. arnottiana Planch, wird ferner der Wurzclsaft, von Cissus setosa Roxb. werden
die* Blatter (gegen Geschwiire), von Cayratia trifolia (L.) die Wurzeln, von Ampelo-
cissus araneosa Planch, ebenfalls die knolligen Wurzeln medizinisch verwendet; der
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Saft von Cisstts pedata Lam. besitzt adstringierende Wirkung; vgl. auch H. D r u r y ,
Useful plants of India, London 1873, S. 443 f. — Breiumschlage aus Blattern von
Pterisantfjes cissoides Bl. werden auf der Malaiischen Halbinsel und in Java gegen
geschwfcllene Beine gebraucht.

\>Verwandtschaftliche Beziehungen. — Das Meiste, was sich iiber die Ver-
wandtschaft der Vitaceen sagen laftt, wurde bereits bei den Rhamnaceae S. 44 f. gesagt.
Ebenso ist bei den Leeaceae, S.'379ff., auf die entsprechenden Verhaltnisse hingewiesen.
Die Griinde fur die Abtrennung der Leeaceen von den Vitaceen, als eigener Familie,
sind dort auseinandergesetzt. — Die V i t a c e e n s i n d z w e i f e l l o s n a c h s t -
v e r w a r i d t m i t d e n R h a m n a c e e n , deren Blutenbau mit Ausnahme der
Stellung der apotropen Samenanlagen weitgehend mit dem der Vitaceen iiberein-
stimmt (epipetales Androzeum, Diskus, Ovarbau). Unterschieden sind die Vitaceen
von den Rhamnaceen hauptsachlich durch ihre Beerenfriichte, die nicht kapuzen-
formig die Antheren umschliefienden Pet., die oft gelappten oder sonst gegliederten
Blatter, das sehr reichliche Endosperm und einen meist viel kleineren Embryo. Auch
ist hervorzuheben, dafi die Vitaceen stets ein oberstandiges Ovar besitzen, wahrend
dieses bei den Rhamnaceen oft halbunterstandig oder unterstandig ist und vielfach
von cinem Achsenbecher umgeben wird, so dafi die ubrigen Blutenorgane perigyn
angeordnet sind. Die Samen der Vitaceen neigen zur Bildung von zwei oder mehr
Endospermfalten auf der Innenseite, siehe das Schema S. 219; solche kommen bei
den Rhamnaceen nicht vor: die Einzelfurche der Rhamnus-Szmen liegt auf der
Aufienseitc. Ein ruminiertes Endosperm kennt man bei den Rhamnaceen nur bei der
Gattung Reynosia; es entspricht jedoch in seinem Bau (ohne tiefe Falten auf der
Innenseite) dem von Tetrastigma nicht. — Von den meisten Rhamnaceen unter-
scheidet sich die Oberzahl der Vitaceen auch durch ihren Habitus, doch erinnefn
einige Gouanieae als Lianen mit Ranken und ebenso einige Lasiodiscus-Arten aufier-
lich an die Vitaceen. — Obergangsformen zwischen Rhamnaceen und Vitaceen gibt
es nicht, die Abgrenzung der Familien ist vollkommen klargestellt.

Die Lianenform der meisten Vitaceen stellt ein stark abgeleitetes Merkmal dar.
Von den Celastraceae, die der gesamten Reihe der Rhamnales wohl verwandtschaft-
lich am nachsten stehen, unterscheiden sich die Vitaceen, wie die Rhamnaceen, be-
sonders durch ihr epipetales Androzeum. In der Stellung der apotropen Samen-
anlagen stehen die Vitaceen den Celastraceen naher als die Rhamnaceen.

Die Vorfahren der Vitaceen miissen nicht-klimmende Holzpflanzen gewesen
sein, die aufier breiten interfaszikularen Markstrahlen noch lineare faszikulare besafien.
Die Reduktion des Hoizkorpers auf einzelne, durch breite Markstrahlen getrenntc
Leitbiindel stellt an sich schon ein abgeleitetes Merkmal dar gegeniiber dem eng ge-
schlossenen Holzkorpcr (vgl. A dk in s o n , Liter, der Anatomie S. 176). Serodiagno-
stische Reaktionen deuten nach Fr. H o e f f g e n (in Bot. Archiv I (1922), 93) auf
eine nahp Verwandtschaft der Vitaceen mit den Rhamnaceen, auf eine entferntere
mit den Celastraceen. Ganz schwach positive Reaktionen wurden mit Buxus erzielt.

^ der Familie. Von den Gattungen der Vitaceen sind nur einige
d h i id

^ l i e d e r u n g der g g
leicht von den ubrigen abzutrennen und auch voneinander zu unterscheiden. Es sind
dies Pterisanthcsy Pterocissus, Acareosperma und Tetrastigma. Bei Pterisanthes ist die
bandformige, auf zwei Seiten mit Bluten besetzte Inflorcszenzachse unverkennbar,
Pterocissus unterschcidet sich durch die Blattfiederung von alien anderen Vitaceen,
Acareosperma wird durch das Aussehen der Samen unterschieden und bei Tetrastigma
sind es die vier Narbenlappen, welche die Gattung entscheidend charakterisiercn.
Die genannten Gattungen sind gleichzeitig stark abgeleitete Typen, wie sich aus dem
morphologischen Teil, S. 180 f., ohne weiteres ergibt.

Dagegen sind die ubrigen Gattungen Cissus, Cayratia, Vitisy Ampelocissusy Par-
thenocissuSy Rhoicissus, Ampelopsis, Clematicissus schwerer und nicht mit Hilfe eines
Einzelmerkmals voneinander zu unterscheiden, und zwar ist es hauptsachlich die
Gattung CissuSy in der sehr viele verschiedene Typen zusammengedrangt sind, die
vielleicht scharfer voneinander zu trennen waren, so dafi man oft im Zweifel ist,
ob eine zu untersuchende Pflanze wirklich zu Cissus gehort. Einc ahnlich sdiwierige
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Abgrenzung der .Gattungcn wie bei einem Teil der Vitaceen findet sich iibrigcns bei
den Annonaceen, Umbellifercn und Compositen.

Die Plazentation ist bei den Vitaceen sehr gleichformig und kann daher nicht
fur die systematische Gliederung herangezogen werden wie etwa bei den Rhamnaceen.
Wichtige Merkmale fur die Unterscheidung der Gattungen sind Griffellange, Diskus-
bau und Form des Endosperms.

Von Bedeutung ist, dafi gewisse Arten von Cissus subgen. Cyphostemma rein
monopodiale Sprosse besitzen, zum Teil sukkulente Stamme aufweisen und ± baum-
formig sind; dazu kommt, dafi aufierdem zwei von ihnen, C. juttae Dintar et Gilg
und C. crameriana Schinz, wechselstandige Blatter an alien Zweigen besitzen. Diese
Merkmale konnen als primitiv gelten. Dagegen bat ein Teil der Arten von Eucissus,
Cyphostemma und Cayratia an Haupt- oder Seitentrieben endstandige Bliitenstande
(Obergangsformen, wie sie bei Parthenocissus vorkommen, sind im Abschnitt nBluten-
stande" nadi Typus 2 besprodien). Sie konnen ihrerseits als primitiver gelten als die
Formen mit blattgegenstandigen, nvitopodialen" Infloreszenzen wie z. B. Vitis.

Gegen die Primitivitat von Cyphostemma spricht andererseits die Reduktion der
Samenzahl auf eine je Frucht: dies kann, zusammen mit dem runden Querschnitt des
Samens, unmoglich ein primitives Merkmal sein {Eucissus und Cayratia haben meist
zwei bis vier Samen!); der Endospermbau bei Cyphostemma, siehe Fig. 62/5, ist eben-
falls kaum als primitiv anzusehen, die zwei sehr tiefen Furchen sprecheri jedenfalls
nicht dafiir; in einer vierteiligen Frucht, wie sie bei Cissus als urspriingliche Form
gelten mufi, ware die. primitivste Form des Endosperms die eines Q u a d r a n t e n
ohne tiefe Furchen; diese Form ist eher bei Cayratia und einem Teil von Eucissus
verwirklicht als bei Cyphostemma. Ranken treten allgemein erst bei Formen mit
Scheinsympodien auf, was mit den sonstigen Auffassungen iiber urspriingliche und
abgeleitete Organe durchaus iibereinstimmt (vgl. z.B. S u e s s e n g u t h , Ziele der
Botanik (1938) 29). Es findet sich aber bei den oben erwahnten, relativ urspriing-
licheren Vitaceen tatsachlich keine Gattung, bei der primitive Merkmale wie Pentamerie
der Bliite, Mehrsamigkeit der Fruchte, monopodialer Sprofibau, Wechselstandigkeit
der Blatter, irgendwie gehauft waren, so dafi sie unbestritten als stammesgeschichtlich
alter als die anderen gelten konnte. Im ubrigen sei auf die Ubersichten iiber die
Unterschiede des Sprofibaues und der Endospermform (S. 219) verwiesen, die einen
Einblick in die Entwicklung einzelner Merkmale — wenn schon keinen in die eigent-
liche Stammesgeschichte — geben.

Tetrastigma hat ein anatomisches Merkmal, welches als stark abgeleitet angesehen
werden mufi, in den konzentrischen Biindelringen, die auf S. 204 beschrieben wurden.

R i d l e y leitet die Gattung Pterisanthes von Ampelocissus ab, da A. pterisanthella
Merr. (Borneo) ein Bindeglied darstellt und wie die Arten von Pt. eine abgeflachte
Bliitenstandsachse besitzt, siehe S. 214. Ober die Geschichte der Vitaceensystematik hat
E. G i l g in E. P. l.Aufl. Ill5 , 440, berichtet: Jn der Zeit, als noch verhaltnismafiig
wenige Arten bekannt und diese teilweise noch nicht genau studiert waren (z. B. in
DC., Prodr. I, 627), versuchte man, die beschriebenen Arten in drei Gattungen unter-
zubringen: Vitis, hauptsachlich charakterisiert durch Fiinfzahligkeit und die als Haube
abfallende Korolle, Ampelopsis durch Fiinfzahligkeit und zur Bliitezeit ausgebreitetc
Pet., Cissus endlich durch Vierzahligkeit und ausgebreitete Pet.a Doch sehr bald, als
immer mehr Arten der Vitaceen beschrieben wurden, wurde klar, dafi diese nicht alle
bei den genannten drei Gattungen (sowie Pterisanthes, die inzwischen dazugekommen
war) unterzubringen waren, dafi auf der anderen Seite die Unterschiede aber auch
nicht grofi genug erschienen, um neue Gattungen aufzustellen. Infolgedessen wurden
in einer Anzahl von Floren ( M i q u e l in Ann. Mus. Lugdun. Bat. I; B a k e r in
Martius, Flora brasiliens. Fasc. LIV und in O l i v e r , Fl. tropic. Africa I; L a w s on
in Hooker f., Fl. Brit. India I) alle Arten der Vitaceen {Pterisanthes evtl. ausgenom-
men) zu der Gattung Vitis vereinigt. M i q u e l unternahm a. a. O. den dankenswerten
Versuch, die iibergrofie Gattung Vitis in natiirliche Gruppen zu zerlegen, die ubrigen
aufgefiihrten Autoren bestritten jedoch auch diese Moglichkeit und beschrankten sich
darauf, hauptsachlich auf Grund der Vegetationsorgane, Einteilungsschliissel zu geben.
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Erst P l a n c h o n , der sich sehr eingehend mit den Vitaceen beschaftigte, hat dann
die heute bestehenden Gattungen charakterisiert und von Vitis sensu strict, abgetrennt.
Die Tatsache, dafi lange Zeit alle Arten bei Vitis untergebracht waren, bringt be-
greiflicherweise viele Schwierigkeiten nomenklatorischer Art mit sich. In vielen Fallen
ist es nicht leicht, die friiher unter Vitis beschriebenen Arten einer der neuen Gat-
tungen bzw» Untergattungen von Cissus zuzuteilen. Die friiheren Gartnernamen der
kultivierten Arten, z. B. bei Parthenocissus und Ampelopsis, erschweren ebenfalls des
ofteren das Erkennen der Sachlage in morphologischen und anatomischen Arbeiten.
Fur die asiatischen Ciss«5-Arten fehlt es leider durchaus an einer monographischen
Bearbeitung.

Schliissel zur Bestimmung der Gattungen

V o r b e m e r k u n g : Die Untersuchung des Diskus und der Narbe mufi wahrend
der Bliitezeit an weiblichen oder echt-zwitterigen Bliiten erfolgen. Diskus und Narbe
der mannlichen Bliiten ergeben keine systematise^ wertvollen Merkmale.

A, Narbe weder vierteilig, noch vierlappig, fast nie breiter als das Griffelende.
I. Bliitenstand trugdoldig oder irgendwie rispig, hochstens unter Verkiirzung

der Achsen kugelformig zusammengezogen (einige Ampelocissus-Arten), aber
n i e b a n d f o r m i g .
a) Griffel lang, meist fadenformig. Diskus seitlich dem Ovar angewachsen

(Fig. 64 J, K, 65 F), oft aus v i e r ± freien, dicken Lappen, Zapfen oder
napfformigen Driisen bestehend (Fig. 64 B, C, G), die seitlich oder auf-
recht abstehen. Pet. f a s t i m m e r v i e r (Ausnahmen: C.opaca Planch.,
Australien; C.pruinosa Herzog, Bolivien, mit fiinf Pet.), fast durch-
wegs zur Bliitezeit ausgebreitet [in sehr scltencn Fallen (bei mannlichen
Bliiten?) an der Spitze schwach vereinigt und so abfallend]. Bliiten
zwitterig oder seltener polygam, in Zymen. Bliitenstande nur aufierst
selten mit Ranken.
1. Bliitenknospen konisch, eiformig oder flaschenformig. Bliitenstande

± doldenartig, meist blattgegenstandig, seltener endstandig. Blatter
einfach oder zusammengesetzt. In alien Tropengebieten mit Aus-
nahme der pazifischen Inseln, nur selten in die Subtropen vordringend

1. Cissus S.237
Mit voriger Gattung verwandt, durch den Samenbau verschieden
(Samen mit vierzehn s t r a h l i g a n g e o r d n e t e n V e r l a n g e -
r u n g e n ) ; unvollstandig beschriebene Gattung; Indochina

2. Acareosperma S. 277
, 2. Bliitenknospen konisch oder kugelig, meist etwas aufgeblasen, nie

flaschenformig. Diskus dunn, meist hautig. Bliitenstand rispig, Bliiten-
trieb meist blattwinkelstandig. Blatter fast nie einfach. Altweltl.Tropen

3. Cayratia S. 277
b) Griffel oft sehr kurz, kegelformig und am Grunde verdickt. Narbe meist

unscheinbar, punktformig, sehr selten flach knopfig. Diskus am untersten
Teil des Ovars anliegend, kurz; aus fiinf seitlich verbundenen oder von-
einander getrennten, f 1 a c h e n Driisen (Fig. 82 D) bestehend, die, an
ihrer Basis mit dem Ovar vereinigt, im oberen Teil als freie Lappen
diesem anliegen oder etwas abstehen konnen. Bliiten bei Wildarten meist
funktionell diozisch (bei Kulturrassen von Vitis vinifera ± zwitterig).
Pet. f i inf , z u r M i i t z e v e r b u n d e n , welche zur Zeit der Anthese
abfallt. Beere zweifacherig mit 2—4 Samen, diese mit engen und«tiefen
Griibchen, meist birnenformig, nur selten gleichmafiig langlich. Inflor-
eszenz rankenlos oder mit Ranke. Blatter meist von der Form des
typischen Weinblattes. Borke an alteren Zweigen meist in Streifen ge-
I5st> — Nordliche Halbkugel, in subtropischen und gemafiigten Gebieten,
besonders Nordamerikas 4. Vitis S. 283
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c ) G r i f f e l z i e m l i c h l a n g . D i s k u s z u m T e i l f r e i : der*basale
Teil rings mit dem Ovar verwachsen, der obere schalen- oder becher-
formig vom Ovar abstehend.
1 . G r i f f e l z i e m l i c h l a n g , fadenformig. D i s k u s b e e h e r -

f o r m i g , d e r O v a r b a s i s a n g e w a c h s e n . Bliiten polygam-
monozisch. Pet. fiinf, zur Bliitezeit ausgebreitet. Beere i«n Gegensatz
zu der Mehrzahl der anderen Vitaceen fast fleischlos, zweifacherig,
zwei- bis viersamig. Samen dreieckig-eiformig, auf der Bauchseite mit
zwei deutlichen Griibchen versehen. B l i i t e n s t a n d gestielt, zymos,
a m G r u n d e e i n e R a n k e t r a g e n d ; Westaustralien

9. Clematicissus S. 318
2 . G r i f f e l v e r l a n g e r t . D i s k u s s t a r k schiisselformig entwik-

kelt, a m G r u n d e d e m O v a r a n g e w a c h s e n , o b e n w e i t
a b s t e h e n d (vgl. Fig. 59/3), fiinf- oder vierlappig, unterhalb der
Frucht zu einem basalen Ring entwickelt. Beere ein- bis zweifacherig,
mit ein bis vicr entwickelten Samen. I n f l o r e s z e n z verkiirzt,
trugdoldig oder ebenstraufiig, o h n e R a n k e , dem Blatt gegeniiber,
manchmal auch endstandig. Bliiten meist zwitterig oder wenigstens
scheinzwitterig, f a s t s t e t s p e n t a m e r (selten Pet. vier), Pet. an
der Spitze nicht zu einer Miitze verbunden, zur Bliitezeit ausgebreitet.
Samen mit zwei engen schmalen Griibchen. Ranken stets o h n c
H a f t s c h e i b e n ; Ost-, siidasiatische und malesische Gebiete, Vor-
derasien; atlantisches Nordamerika, Mexiko 7. Ampelopsis S. 313

d) Griffel meist ziemlich kurz. Kein freier Diskus-Saum; das den Diskus
vertretende Gewebe mit dem Ovar vereint, dessen unteren Teil be-
kleidend (Fig. 85 D; 97 G).
1. Frucht nicht vierkantig, auch nicht mit vier Langs!inien.

a) Griffel konisch, dick, kurz, oft langsgerillt. Driisengewebe nicht
als Diskus entwickelt, sondern der Aufienseite des im unteren Teil
meist gbkonischen Ovars anliegend, vgl. Fig. 59/4, vielfach mit
zehn Langsstreifen. Bliiten polygam-monozisch, oft scheinzwitterig,
nach G a g n e p a i n stets zwitterig. Pet. fiinf, sehr selten vier,
zur Bliitezeit ausgebreitet. Beere meist zweifacherig, mit 2—3
Samen, diese manchmal mit zwei langsverlaufenden Griibchen
oder Furchen auf der Bauchseite, nicht birnenformig wie bei Vitis,
oft etwas schiffchenformig oder eiformig-dreieckig und dann ohne
Griibchen. B l i i t e n s t a n d eine verschieden gestaltete Rispe oder
Zyme, deren Aste selten miteinander zu einem kugelig-fleischigen
Gebilde verwachsen, manchmal auch Ahren, die in traubiger An-
ordnung an einer langen Spindel stehen, s t e t s m i t e i n e r
R a n k e v e r s e h e n . — Tropische Gebiete Asiens und Afrikas;
Westindien, Mittelamerika, eine Art in Australien, eine in Papu-
asien 5. Ampelocissus S. 299

fi) Griffel zylindrisch oder konisch, ziemlich kurz. Diskus nicht frei
ausgebildet, fest mit dem Ovar verbunden, sich sehr wenig von
diesem abhebend, nirgends frei. Fig. 59/1 u. 2. Pet. meist fiinf, im
allgemeinen wahrend der Blutezeit ausgebreitet, sehr selten zu
einer Miitze vereinigt. Bliiten zwitterig oder scheinzwitterig.
Beeren meist nur ein- bis zweisamig. Samen ± kugelig, mit
schmalen Griibchen. T r u g d o l d e n s t e t s o h n e R a n k e ,
blattachselstandig oder blattgegenstandig. Ranken am Sprofi meist
mit H a f t s c h e i b e n . — Gemafiigtes Ostasien und Nord-
amerika, subtropische und tropische Teile Siid- und Ostasiens
(eine Art in Java) und Mexikos . . 6. Parthenocissus S. 309

^j y) G r i f f e l meist z i e m l i c h k u r z -zylindrisch. Bliiten zwitterig
oder scheinzwitterig. D i s k u s ringformig, unregelmafiig aus-
gerandet, m i t d e m O v a r v e r w a c h s e n , auch an der reifen
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Frucht nodi als schwacher, basaler Ring erkennbar. Pet. fiinf bis
sieben, hartfleischig, zur Bliitezeit ausgebreitet, danadi einwarts

• geschlagen und vertrocknend. Beere ein- bis viersamig, hart-
fleischig, nicht saftig. Samen grofi, kugelig-eiformig. Bluten in
wenig verzweigten, meist rankenlosen Trugdolden; Afrika (mit
Ausnahme der nordwestlichen Gebiete), Arabien bis Kapland

11. Rhoicissus S. 329
- 2. F r u c h t zuerst v l e r k a n t i g , spater mit vier Langslinien. Blatter

doppelt gefiedert, Ranken mit Haftscheiben; nur Haiti
A . , . . ir 12. Pterocissus S.331

II. B l u t e n s t a n d ein b r e i t - b a n d f o r mig e s , ganzrandiges oder in
einige Lamellen geteiltes (Fig. 92 E), meist mit einer Ranke versehenes Ge-
bilde, auf dessen beiden Seiten die Bluten eingesenkt sind, oft aufierdem
randstandige sterile Bluten, die langgestielt sind. — Pet. vier bis fiinf, zur'
Bliitezeit ausgebreitet. Griffel kurz, Narbe winzig, fast punktformig.'Das
einen Diskus funktionell vertretende Driisengewebe ringformig, nicht frei,
die Ovarbasis umgebend. Beere zwei- bis viersamig. Samen dreieckig-ei-
formig, auf der Bauchseite mit zwei Grubchen versehen; Malesien (auch
malaiische Halbinsel), Philippinen 8. Pterisanthes S. 315

B. Narbe der scheinzwit ter ig-weibl ichen B l u t e n v i e r l a p p i g oder vier-
teilig (Fig. 96 E); viel breiter als der sehr kurze Griffel. Diskus fleischig, die
Ovarbasis umhiillend und mit ihr verwachsen, mit oberwarts wenig vorsprin-
gendem, oft gekerbtem Rande, perigyn. P e t . v i e r , zur Bliitezeit ausgebreitet,
oft an der Spitze mit hornchenformigen Auswiichsen. Beere mit 1—2 (4) Samen,
diese kugelig-eiformig, mit zwei bauchseitigen, breiten und tiefen Talchen oder
nur von einer Langsfurche durchzogen, oft auch querrunzelig. Endosperm
ruminiert. Blutenstand mit oder ohne Ranke. Bliitenverteilung nach Planchon
diozisch. Ranken meist ohne Haftscheiben, blattgegenstandig. Blatter meist
drei- bis fiinf (sieben)zahlig, selten einfach; Siidasien, Malesien, Papuasien (trop.
Australien) 10. Tetrastigma S. 318

Bei den Gattungen sind, mit Ausnahme von Cissus und Vitis, alle Arten an-
gefiihrt, fur die dem Verf. ausreichende Literaturangaben vorlagen. Bei Vitis geschah
dies fiir die amerikanischen Arten ebenfalls. Im ganzen sind etwa 50, vorwiegend
asiatische Arten (Cissus, einige altweltl. Vitis) nicht genannt.

1. Cissus L. [Nov. pi. gen. (1747) 6; Amoen. acad. I (1749) 3891 Spec ol ed 1
(1753) 117, Gen. pi. ed. 5 (1754) 53; Gilg. in E. P. l.Aufl. IIP, 450*. - Irsiola 'p
Browne, Hist. Jamaica (1756) 147, t. 4, fig. 2. — Saelanthus Forsk., Fl aeeypt arab
(c17i75)^3/, " Malacoxylum Jacq Fragm (1800) 31, t. 35 A. - RinxostyUs Kaf.
Sylva Tellur. (1838) 87 (?). — Adenopetalum Turcz. in Bull. Soc. Natural. Moscou
XXXI (1858) p. 1, 417 (Cissus striata Ruiz et Pav.); non Klotzsch et Garcke (1860;
Euphorbia). — Uber die Nomenklatur der Untergattungen vgl. unten.

Bluten zwitterig oder polygam-monozisch, fast stets v i e r z a h l i g (Ausnahmen:
C. (Eucissus) pruinosa Herzog, Bolivia; C. (Eucissus) opaca Planch., Australien); Pet.
nicht verdickt, fast durchwegs zur Blutezeit ausgebreitet, sehr selten an der Spitze
schwach verklebt und vor der Anthese abfallend (z. B. C. producta Afz., Afrika; C.
floribunda PL). Diskus seitlich meist hoch herauf dem unteren Teil des Ovars'an-
gewachsen (Fig. 64 J), sehr oft aus vier ± freien Lappen, Zapfen oder napfformigen
Drusen bestehend (Fig. 64 B, C, 68 D), die seitlich oder aufrecht abstehen, selten trans-
versal entwickelt. Filamente ofters in vertieften Langsrillen der Diskusaufienseite ver-
laufend. Griffel meist lang, fadenformig. Narbe uhscheinbar. Beere ein- bis viersamig
(siehe die Untergattungen), manchmal drusenhaarig. Samen eiformig oder stumpf
dreikantig, auf der Bauchseite mit zwei schwachen Gruben versehen. Bau des Endo-
sperms siehe die Untergattungen. — Meist Lianen (Kletterstraucher), welche mit haft-
scheibenlosen Ranken klettern; selten Haftscheiben, siehe S. 196, bei zwei westindischen

1 Die als Synonym von Cissus oder Vitis angegcbene Gattung Wilckea Scopoli, Introd.
(1777) 170 gehort offcnbar zu Vitcx L. (Vcrbenaceae). — Wilckia Scopoli 1. c. 317 = Mai-
colmia R.%Br. (Cruciferae).
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Fig. 64. A—D Cisstts (EUCISSHS) cactiformis Gi]g. A Habitus; B Bliite nadi Entferaung von Ktlth
und Pet.; C Ovar mil den basilaren Driisen; D OvArlingssdinitt. — E—C C. (Eucissus) rnbi-
ginaa fWclw.) Pl.indi. £ Knospc; F geiilTnetc Blfitcj G Ovar mit ticn basilircu Druscn. —
H—A' Cayratia dcbiiis (Bak.) Suesseng.; H Knospc; / c5 Bliite; K jun^c Frucht. — L Cisius
(Cyphoitemma) emit* Planch,, Habitus, — M Cistus (Cyphosn-mmj) fitncta Webb, Habitus.
— N—7" C. (Cvphostemntd) ttkerewcrtsts Gilg. N ^ Knospc; O cticseibc nach Entfernunj; ctcr
Pctalcn; P £ Bltitc nach Enrfcmung dcr Petalen; Q Ovirqucrtditiiti; R Ovarlingssdinin

S Iruclit im Quersdinirt; T Sitne. — Am E. P. 1. Auft. IIIs. Fig. 220. — Nadi G i ] g.
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Eucissus-Arten und der brasilianischen C. gongylodes; manchmal mit Luftwurzeln.
Seltener aufrechte Straucher oder ausdauernde Stauden, welche ofters wenige oder gar
keine Ranken besitzen und meist durch ober- oder unterirdisch stark angeschwollenen
Stengel ausgezeichnet sind. Achsen in sekenen Fallen (Westafrika) monopodial, sonst
sympodial; vereinzelt sukkulente Stamme bis 4 m hoch. Bei zwei Arten dieses Gebietes
haben auch die Folgesprosse wechselstandige Blatter, sonst fast stets an diesen distich-
alternierende Blattstellung, selten unter der Infloreszenz gegenstandige Blatter. Stengel
der Lianenformen rund oder vierkantig, gelegentlich auch vierfliigelig. Ober die selten
auftretende kaktoide Form siehe unter »Vegetationsorgane", ebenso iiber Sprofi-
knollen. — Blatter lederig, papier- oder pergamentartig, krautig oder fleischig, in
letzterem Fall (so bei C. juttae Dinter et Gilg) fast unifazial; selten firnisglanzend
(C. dasyantha Gilg et Brandt, Kongo), sehr selten unterseits violett (C. bignonioides
Schweinf.), selten mit Driisen in den Nervenwinkeln der Blattunterseite (australische
Eucissus-Arten), sehr selten mit Akarodomatien, ebenso selten Blatter reduziert und
Zweige flach riemenformig (C. subaphylla Planch., Sokotra). — Bliiten in Zymen,
jedoch haufig fast doldenartig an den Bliitenstanden angeordnet. Bliitenstande meist
blattgegenstandig, nicht in einen fertilen und einen zur Ranke umgebildeten Teil
gegliedert, sondern einheitlich. Frucht meist ungeniefibar, selten efibar, manchmal giftig.

Cissus, latinisiert aus griechisch K\OOO<; — Efeu. Der Name wurde von L i n n e ,
Fl. zeyl. (1747) 24, auf eine Vitacee iibertragen; ahnliche willkiirliche Obertragungen
alter Namen auf Gattungen, die mit der urspriinglichen Bedeutung des Namens nichts
zu tun haben, kommen mehrfach vor.

^ L e i t a r t : C. vitiginea L. Spec. pi. (1753) 117; Tnternat. Rules of Bot. Nomencl.
ed. 3 (1935) 140; vgl. Asiatische Arten unter B i b 1 a; zugleich Leitart fur subgen.
Eucissus.

Etwa 350 Arten, welche sich auf zwei Untergattungen verteilen. Es macht zwar
den Eindruck, dafi viele heterogene Formen in der Gattung Cissus vereinigt sind. Bis
jetzt kann aber keine grundlegende Trennung durchgefuhrt werden, weil allzuviele
Obergange vorhanden sind; vgl. z. B. die morphologischen Stufen innerhalb der Gat-
tung Cissus S. 189, denen solche im Diskusbau und in der lnfloreszenzstellung an-
gegliedert werden konrilen. Eine vergleichende Untersuchung des Samenbaues liegt bis
jetzt fur die Gattung Cissus noch nicht vor.

Verbreitung: Alle tropischen Gebiete, mit Ausnahme des mittleren pazifischen Ge-
biets (Hawaii, Polynesien), selten in die Subtropen vordringend. Naheres siehe bei den
zwei Untergattungen.

Die Gattung Cissus zerfallt in zwei Untergattungen.
U n t e r g a t t u n g 1. Cyphostemma Planch, in DC, Monogr. Phaner V 7

(1887) 472. — Aimenia Comm. ex Planch 1. c. 472. — Cyphostemma Alston in
T r i m e n , Handb. Fl. CeylonVI (1931) 53. — Die K o r o l l e hat in der Knospe
F l a s c h e n f o r m (Fig. 64 N), d. h. sie ist oberhalb der Mitte etwas zusammen-
gezogen. Pet. spater ausgebreitet und oft mit Driisenhaaren besetzt. Beeren meist ein-
samig. Bliitenstand eine ausgcbreitete Rispe mit voneinander entfernt stehenden Bliiten.

Verbreitung: Afrika, Siidarabien, (C. digitata), Madagaskar, ejne Art in Vorder-
indien.

U n t e r g a t t u n g II. Eucissus Planch. 1. c. 471. — Blatter meist (nicht
immer) einfach oder ± tief gelappt. Bliiten in ± doldenartigen Infloreszenzen, diese
stets b l a t t g e g e n s t a n d i g . Die P e t a l e n der B l u t e n k n o s p e schliefien zu
einem e i f o r m i g c n o d e r k o n i s c h e n Korper zusammen (vgl. Fig.64E). Diskus
meist mit dickem Rand. Samenanlagen oft mit einem nuzellaren, aufieren Anhang an
der Mikropyle. Frucht meist einsamig. Samen am Grunde verschmalert; Basalgriibchen
zwei; sie setzen sich ins Endosperm hinein fort, so dafi dieses in drei vertikale, parallele
Lappen gegliedert wird. Bliiten meist polygam-monozisch. (Nach G i l g und G a g n e -
p a i n 1909). — Vgl. unten S. 256.

' Verbreitung: Siidasien, Papuasien, Australien, Afrika, Arabien, Amerika.
V o r b e m e r k u n g zu Cissus: Eine Reihe von Arten wurde in die Schlussel ein-

gesetzt nach Angaben der Autoren (?nachstverwandt mit..."). Diese Falle konnten wcgen
der grofien Zahl der Arten nicht jeweils nachgepriift werden. Insbesondcre fur die isiatischen
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Arten fehlt es bisher an einer durchgreifenden Neubearbeirung. Am bcsten bekannt sind die
afrikanischen.

U n t e r g a t t u n g I . Cyphostemma Planch. — A f r i k a n i s c h e A r t e n .
Nach E. G i l g und M. B r a n d t in Englers-Bot. Jahrb. 46 (1912) 449 erganzt. — E.
C h i o v e n d a , Fl. Somala (1929) 129, II (1932) 142. — I. M i l d b r a e d in
Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem XI (1934) 1073. — E. W e r d e r m a n n in
Notizbl. XII (1935) 386. — [Arten von Madagaskar und Mauritius S. 256. Ostindische
Art S. 256. Ober weitere Arten aus Transvaal siehe am Schlufi der Gattung Cissus
S. 276.]

A. Ausdauernde Krauter oder Stauden, aufrecht oder niederliegend, ohne Ranken
oder in jungem Stadium mit undeutlichen Ranken, immer oder meist mit unterirdischen
Knollen. — Gegensatze: B. siehe S. 246, C. siehe S. 250.

I. Blatter meist e i n f a c h oder selten dreizahlig, kahl oder fast kahl; Blatter
spitz gesagt, fleischig.

a) Blatter zur Bliitezeit dick fleischig, Stipeln eiformig-lanzettlich, am Grunde bis
4 mm breit: C. humilis (N. E. Br.) Planch. (Vitis humilis N. E. Br.; V. repandospinulosa
O.Kuntze); Transvaal, Natal. — H o o k . Icon. t. 1565 (1887).

b) Blatter zur Bliitezeit diinnfleischig, mit lineal-lanzettlichen Stipeln: C. wilmsii
Gilg et Brandt; Transvaal.

II. Blatter e i n f a c h . Aufrechtes, ausdauerndes Kraut, dicht oder sehr dicht be-
haart, Infloreszenzen sehr dicht driisig behaart: C. ainifolia Schweinf. ex Planch.;
Ghasalquellengebiet.

III. Blatter d r e i z a h l i g oder f i n g e r i g f i i n f - b i s s i e b e n z a h l i g (vgl.
IV. S.246).

a) Pflanzen ganz kahl, Blatter seltener unterseits an den Nerven sparsam be-
haart und Bliitenstiele wenig oder ganz wenig driisig behaart. Vgl. auch C H I b ^
+ + X X OO * 13 # 0 0 © (C. stefaniniana).

1. Ausdauerndes, niederliegendes, astiges Kraut mit undeutlichen R a n k e n ,
Blatter fast sitzend, fleischig, fiinfzahlig: C. schlechteri Gilg et Brandt; Sofala-Gaza-
land. Verwandt: C. unguiformifolius C. A. Smith in Bum* Davy, Manual Flow.
Plants and Ferns of the Transvaal and Swaziland 2, p. XX (1932). Vgl. Taf. 972 in
R. A. D y e r , Flowering plants of Africa. Vol. XV, 1945/46. Unterschieden von
C. schlechteri durch deutlich niederliegenden Wuchs und ziemlich viele Ranken langs
des Sprosses.

2. Ausdauernde, steif aufrechte, einfache oder wenig verastelte, r a n k e n l o s e
Krauter oder Stauden.

a) Pflanzen ganz kahl, Bliitenstiele seltener etwa driisig behaart. — f) Ausge-
wachsene Blatter immer sitzend, Stengel aufrecht, rankenlos: C. juncea Webb (Vitis
juncea Bak.); Nordkamerun, Ghasalquellengebiet, Kordofan, Nubien; Fig. 64 M. —
t f ) Ausgewachsene Blatter ± lang gestielt. — X) Bliitenknospe fast zylindrisch, in
der Mitte nicht oder kaum zusammengezogen. Stipulae eiformig, etwas lederig:
C. stenopoda Gilg (Vitis jatrophoides Welw. ex Baker p. p.; Cissus jatrophoides
Planch, p. p.); Togo, Nigergebiet. — X X ) Bliitenknospe in der Mitte sehr zusammen-
gezogen, am Scheitel deutlich kapuzenformig aufgeblasen. Nebenblatter Ianzettlich,
hautig: C. jatrophoides (Welw.) Planch. (Vitis jatrophoides Welw. ex Bak. p. p.;
Cissus haullevilleana De Wild, et Dur.; Abbildung: Ann. Mus. Congo, Flore Bas et
Moyen Congo I t. 13. — C. kakoma De Wild.; C. chlorantha Gilg). Stengel aufrecht,
rankenlos; Angola, Kongogebiet, Nyassaland, Nordost-Rhodesia.

0) Blatter unterseits an den Nerven und am Rand ebenso wie die Stengel locker
behaart: C. fugosioides Gilg; Angola, Kunenegebiet. — Mit voriger Art verwandt:
C gracillima Werdermann. Sehr zierliche Pflanze; Ranken gut aujgebildet (bei
voriger nicht), Blatter drei- bis fiinfzahlig; Bliitenstand aufgelockert-sparrig; Tangan-
yika Terr.

b) Pflanzen an Stengeln, Blattern und Infloreszenzen ± dicht behaart.
1.. Ausdauerndes, sehr driisig behaartes Kraut mit sehr grofien, breit ei-herz-

formigeif, stengelumfassenden, lang zugespitzten, etwas lederigen, ausdauernden
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Stipeln. C. grandistipulala Gilg et Brandt 1. c. 492, Fig. 7, und in E n g 1 e r , Pflanzen-
welt Afrikas III, 2 (1921) 330; Fig. 155; unsere Fig. 65. — Angola.

yl. Stipeln ± undeutlich, seltener ziemlich groft oder grofi, aber stets hautig oder
von der Konsistenz starkcn Papiers, meist bald abfallig.

a) Stengel und Tnfloreszenzen dicht oder sehr dicht (seltener etwas locker) mit
verlangerten, dicken, driisigen Haaren besetzt. — + ) Ausdauerndes, niederliegendes
Kraut mit undeutlichen Ranken. Blatter dick-lederig, fast sitzend, unterseits an den
Nerven fast kleindornig-behaart. Bliiten verlangert, schmal: C. spinosopilosa Gilg
et Brandt; Transvaal. — + + ) Ausdauernde, aufrechte oder seltener niederliegende
Pflanzen ohne Ranken oder mit undeutlichen Ranken. Blatter krautig, deutlich bis
lang gestielt. — X) Blatter unterseits an den Nerven ziemlich dicht oder dicht be-
haart, nicht filzig. — O) Blattchen umgekehrt eiformig, vorn lang und schmal zu-
gespitzt, grob und scharf gesagt; Haare des Stengels driisig, sehr lang: C. knittelii
Gilg; Massaisteppe. — Verwandt ist auch: C. belenae Buscalioni et Muschler. Blatter
unterseits wie die Zweige mit sehr langen (bis 10 mm!) braunen, driisigen Haaren
besetzt. — C. homblei De Wild, (aber Blatter dreizahlig); Belgisch Kongo. —
OO) Blattchen lanzettlich, vorn spitz, am Grunde zusammengezogen, am Rand un-
regelmafiig kurz und spitz gezahnt und mit groben, gestielten Driisen ziemlich reich-
lich besetzt (bei C. knittelii nicht! Driisen viel kiirzer gestielt als bei dieser Art);
C. keniensis Th. Fries; Kenia. In Gebiischen auf dem Boden kriechend. — OOO)
Blattchen eiformig oder umgekehrt eiformig, spitz, spitzig doppelt-gesagt. Haare des
Stengels driisig, ziemlich kurz: C. woodii Gilg et Brandt; Natal, Transvaal. —
O O O O ) Blattchen lanzettlich, vorn allmahlich lang zugespitzt, am Rande klein-
dornig-gezahnt. Haare des Stengels driisig, sehr lang: C. crinita Planch.; Ghasal-
quellengebiet; Fig. 64 L. Rankenlos. - X X ) Blattchen unterseits filzig. — O) Blatt-
chen lanzettlich, unterseits mit weifilichem, langem Filz bedeckt. Bliitenknospe dicht
driisig behaart: C. leucotricha Gilg et Brandt; Nordkamerun. — Von dieser Art
unterscheidet sich C. villosi-glandulosa Werderm. durch die Zahnung der viel kleineren
Blattchen (bis 5,5 cm lang), die kleineren Nebenblatter und die zottig behaarten Kelche;
Ostafrika (Tabora). — OO) Blattchen eiformig. — *) Blattchen unterseits mit sehr
kurzem und dichtem, samtigem, weifilichem Filz bedeckt; C. feddeana Gilg et Brandt;
Tanganyika Terr. — **) Blattchen unterseits von einem sehr dichten, spinnwebigen,
rostroten, abstehenden Filz bedeckt. Beeren ohne Driisen: C. princeae Gilg et Brandt;
Nyassaland. — Verwandt mit voriger Art: C. mainkensis De Wild.; Belgisch Kongo.<
— ***) Blatter unterseits von dichtem, rauhem, rostfarbenem, abstehendem Filz be-
deckt. Beeren mit langen, drusigen Haaren: C. rivae Gilg; Somaliland.

fi) Pflanze iiberall mit kurzen, drusigen dichtstehenden Haaren. Blattchen breit-
eiformig, am Grunde herzformig: C. pmriens (Welw.) Planch. (Vitis pruriens Welw.
ex Baker); Angola (C. rubifolia Planch. S. 596?).

y) Stengel kahl oder mit kurzen, anliegenden Haaren wenig oder dicht bedeckt,
seltener diese hier und da mit drusigen Haaren untermischt.

+ ) Blatter sitzend, Blattchen daher scheinquirlig. — X) Ausgewachsene Blatter
schmal-lanzettlich bis breit-linealisch. — O Bliitenknospe am Scheitel mit driisigen
Haaren dicht besetzt. Stengel aufrccht, rankenlos: C. stenoloba (Welw.) Planch.
(Vitis stenoloba Welw. ex Baker); Angola. —- OO) Bliitenknospe am Scheitel nur
sehr sparsam und kurz behaart, drusenlos: C. hereroensis Schinz; Siidwestafrika,
Transvaal. Abbildung bei Gilg u. Brandt 1. c. 497, Fig. 8, und in Engler,
Pflanzenwelt Afrikas III, 2, 331, Fg. 156; Fig. 66. - X X ) Ausgewachsene Blatter
breit-lanzettlich bis umgekehrt eiformig. — O) Blatter unterseits dicht braun-behaart
bis filzig. — *) Stipeln grofi, bis 3,5 cm lang, ausdauernd. Haare sehr kurz, dick-
driisig, schwarz, der iibrigen Behaarung der Blatter beigemischt: C. nigroglandulosa
Gilg et Brandt; Nyassaland; rotgelbe, runde Beeren. — **) Stipeln undeutlich, ziem-
lich klein, hinfallig. Blatter unterseits filzig, ohne Driisen. — H) Stengel und Bliiten-
stiele mit drusigen Haaren. Bliitenknospe am Scheitel mit sehr kurzen Driisenhaaren,
Stengel aufrecht, rankenlos: C. crotalarioides Planch.; Nigergebiet iiber Zentralafrika
bis Nyassaland und Nordost-Rhodcsia. — HH) Stengel und Bliitenstiele dicht filzig,
ebenso wie die Bliitenknospcn (am Scheitel) drusenlos. — 0) Bliitenstiele ebejso lang

Pflanzrnfamilien, 2. Aufl., Bd. 20 il 15
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wic die Knosptr, diese nur am deutlich aufgeblasencn Sehcite! wenig oder sehr wenig
bekiart. Behaarung der Blatter sehr dicht, die Nervcn ganz verdcckenH: C. passafxei
Gilg ct Brandt; Kamerun. — 0 © ] Bliitensticlc kiirzer ats die Knospcn, diesc dicht
rocgclblich-filxig. Nervcn filzig, abcr iibcr die Bchaarung dcr Lamina dcutlidi herver-
tretend: C. triumffttoides Gilg et Brandt {C, crotalarioidcs Planch, p. p.); Ghasal-

l ; ip . 6 5 . CilSHS granHiiUpiiUla G i l g « B r a n d c . A 'Zweigs t t i tk . B T c i l cles B l i i t ens t an t l c s .
C B h a s i i i J t . D K m i s p e . E P is t i l l m i t i J i s k u s . f i m L a n g i s d i n i t t . — N i d i G i l > ; u . B r a n d t

qucllcngcbicc, — OO) Blatter untcrscits sparsam kurz bchaart (oft nur an den
Nervcn). — •) Blattchen lanzcitlich, Ncrvcn untcrscits wenig hervortrctend- Rhadiis
der Inuoreszenz mit Driisenliaaren. Stipcln lanzcttlich, Iriutig: C. zombensis (Bak.)
Gilg ct Bra.ndt (Vitis apodophylU Bak., Vitis zombensis Bak., Cisati beya Gilg);
Scengcbk't. — **) Blattdien ciforrnig-langltdi, Ncrvcn untcrscits in dichtcm Ncct
dcutlidi hcrvortfctcnd. Rhadiis dcr Inflorcszcnz mit Driiscnhaaren. Stipcln lanzcttlich,
fiautjg: C. variifolia (Bak.) Gilg ct Brandt {Vitis variifolia Bak,); Nyassaland. —
••*) Blh'ttdicn umgekehrt eiformig, Ncrvcn untcrseits wenig hcrvortrctend. Rhadiis
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der Infloreszenz driistnlos. Stipcln ciformig, ctwas ledcrig: C. rbodesiae Gilg ct Brandt;
Sambcsigebict.

+ +) Blatter stccs dcutfich gesticlt. — X) Blauchcn untcrscits sparsam, ofters
nt*r an den Nerven bchaart. — O) BIKttchcn bcidcrseits mit halbkugeligen, klcincn
Driiscn, sonst sparsam behaart. — *) Blattstielc viel kiirzer als die Blattdhcn, Driiscn
sitzcnd: C. adenarttha Fresen. (Chstts figariana Webb; Vitis serpcns Baker p. p.:

lHi£. 66. Cissut hereroetisa Schinz. A Zwcigstiidc. If llfjttcficmpiizc. C Knospc, D Bfiitc ohne
Pet. und Stam. E Liintvssdinitt durch AAS Ovar. f Tcil eines I'rudiistanctes. G Querschnin der

Frudit. — Nid i G i l g und B r a n d t .

V. sambucma Bccc. ex Martclli); Eritrea, Abyssinicn, Kordofan. — Vcrwandt:
C. beteroiricbd Gilg et R. E, Fries, jcdodi ganz aufrccht, Blatter brcitcr, wohl stcts
funfzahlig; Driisen gesiielt; alle Teile mit wcifigraucn oder grauen, abstchenden
Haarcn; Tanganyika Terr., siidl, des Kiwu-Sees. — **) Blattsttclc ebenso lan^ wic
die Blattdicn oder langer: C. rubTomarginata Gilg ci Brandt. Stcn^d und Blatter
niit roten, sitzenden Driisen; Kamcrun. — OO) Blattthcn driiscnlos, mit kurzen, an-
licgcndcn Haaren. — *) Stengel (rankcnios) und jiingcre Inftoreszenzen zieinlidi dicht

16*
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braun-filzig; Diskusdriisen nnpftormig: C. mollis Steudel (VUis scrpt-ns var. moUis
Baker); Abyssinieti. Adit I'iguren bci V i a l a , Ampelogr, i (1910) 100—102. —
**) Sccngi'l und jimgere Infloreszenzen mit zicmlich langcn, drusigen Haaren sparsam
bedeckt: C. mildbracttii Gilg ct Brandt; Seeagebict, — *•*) Stengel kur/. rauhiiaafig;
mitunter last sitzende, driisigt Haarc untiir den anderen. — Q) Bliittchc-n (fiinf bis
sieben) Imfal-lan/L-ttlidi, selir spitz, am Kande buchtig-gczahnt: C. orondo Gily ct
Brandt. Abbildung bci Gils und Brandt i. c. S. 503; Fig. 67, Tanganyika Terr,
Vcrwandt: C. nanella Gilg et R. E. Fries, abcr Wudis aufrccht, Blatter drcizalilig,
Blattdien schmak-r und kleincr. Nur eiwa 20tm hodi; Biattzah! gering (?.. B. zweij.
Abbildung: R. E. ! ; r i c s , Wiss. lirgebn. schwed. Rhodesia-Kongo-Exped. 1911/12, I.
Bot. Ufttersudx 1914, Taf. 1Q, Fig. 4; Notdou-RKodesia. — 0 H ) Blattdaen umg«-
kehrt JanzcttHdi, ± yt-rundct, spitz gesiigt-gczahnt. — 0) Becren kahl, Stengel

Fig. 67. Cisstti oroiido Gtlg ct Brandt. A Zwcigfrfdt B Knospe. C Bliite ohne Pet. D Langs-
sdinitr do Kitospc. E jungc Frudit. — Nich G 11 g urul Ilr .- indi.

runkcnlos: C. sesqxipedatis Gilg; KUimandsdttUOgebict, — Vcrwandt mit vorigcr Art:
C. rinwtti De Wild. Blatter unterscits etwas filzig; Belgiai Konyo. — 0 0 ) Beerea
dichi (misig behaait: C. adenocarpa Gilg et Brandt; Seeagdbiet. — X X ) Blattchen
untcrscits oder beidcrscits mit diditem, bleibendcnj Fife bededst — O) Blattsticlc
kahl odcr sparsam kurz beliaart, nicht fikig. — »J Blatter drci- oder funfzahlii;,
aulscre BJattdaea zum Blattstit:! bin fang mid brcit herablaufcnd: C. decnrrOK Gilg
« Brandt; Angola. — **) Blatter mast funfzSltlig, Blaitchcn nicht odcr imdeotlid
hcrablaufend. — Q) lilattdicn flefsdiig, am Rand dicht und spitz, fast klvindornig-
gesagt: C. Ictifrmantiii Gilg ct Brandt; Kamcrun. — EIE3) Blattdien nicht flelschlg,
am Randc gesagt-gezalmt, — D) Blittdwn lanzcttlidi, dcutlith blasig (^bullat1*):
C. fmliata Gilg et Brandt, Frudirc cfsbar; Seeogebiet. — S>0) Bla'ttcKen ciftirmig oder
umgckelirt etformig bis Jiinglich, nidit Wasig. — A) BISttcbeo Icdcrig, am Rand
knorptlig gc/alint: C flavicans (Bak.) Planch. [Vitis pavicam Bak.)j Nigetigebiet —
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A A) Blattchen krautig, am Rand gekerbt odcr amkutlich Mjagt bis fast gam-.randig.
— ±) Bluttnknospc am Sdicitel mit brauncn, driiscnloscn Haaren didii bedc<*t, —
«) Blamdele fast kahl, BlittAen obtmitS kahl. lnfloreszcnzen mit giofieo, uber 1 cm
L a , Brakwolen; C. dfhrokuca (Tthv.) Plan*. (VUis dihroteuc* Weiw. « Baker);
AngoU - Vcrwandt mit C. ^ OrO/e»c, und C. hypurgyrca: C. centrah-afnearu,

<>!inc Pet, E LangSJcbiikt d» Ovars. /• FrnAt e r s d i n m . - N a d i G i l g

Gils ct R E Fries- aber alk TeUe tragen m'idic, kurze, lockere, graue Haarc,
aui-fcrdcm an der Umerseite dcr Blattdhcn, an Blamtiden, Knotcn, K n » « ^ ?
gestielte, bis 1 mm Uttg* purpurne Drusen; Nordast^Rhodesu. -
iiemHA dichi mit kurzt-n Haaren beded^t da/wi»dicn au^crdem
Bliittchen auf der Obcrseiw mu siwcndcn Drusen. Inflorcszcm: ohnc
C. seoStumii Gilg et Brand:; Togc> -• ±±) Bliitenknospe am__ Sdicitel di*x nnt

kurzen Driisenhaarcn bedcAt, sonst ohnc Haarc: C .%ar«yr« Grig; Kimenegebiet.
Bl3«er unteweits ^a^clblk-h^raubraunlich - Ahnlidi dicscr An: C. w o w
Gile et R EL Fries, Bat abe: kiirzcrc Blamacle und dm- (nidit funf-) zahligc matter;
Nordost-Rhodesia,' — $S) Rhaehts dcr Infloreszenz und Bliitcnscidc lodtcr und bun
rauhhaarie, da/wisdicn wenigc odcr sclir wenige Driisenhaarc: C. SOWOTJM Gilg «
Brandt- foeo — OO) Blattsdele und Blatter unterseits mit dichtem (seltcner iockc-
rem) spinnwebigem, graubrauncm, anliegcndcm Til/.; Blatrdicn am Rande gezShnelt:
C. erythreat Gilg ct Brandt; Eritrea. — Moglichcrwasc vcrwandt: C. sarcospathtOa
Chiov "»0—40 cm hoch. mit seht dldicr, zylindriwhot Adise. Blattchea zu drcicn,
flcisdiig, rot gezcidinct, 10-16 mm kag, bcidcrscits grau-hlz.g, vorn genmdet, am
Grund spatelig Bliitcnsticle sparlkh und kurz drusig; Italien.SomaliUnd. — Icrner:
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C. ternato-rrmttifida Chiov., <C. bkcrnata Chiov., non Baker); Blatter drckahlig,
Blattchcn lief drcitciliy, 2—5 mm tang, fleischig, bciderscits grau-kurzhaarig. Blikcn-
stieje dicht kurzdrmig. Bccrcn fast kahl; lt.ilic.-n. Somnliland. Abbildung: E. C h i o -
v e n d a , Fl. Somala (1929) Taf. 10, Fig. 2. — O O O ) Blatmidc und BlSttcr uniL-r-
scits mit diditem, blcibendcmt anlicgcndcm^ rostfarbencm Filz bcdecki; Blattchen am
Rand Udn-gczjthnt odcr fast j;ajv/.-
rartdtjjf: C. antiongensh (Weiw.)
Planoi. (Vitis atitiongensis Welw. ex
Baker); Angola. — O O O O ) Blatt-
sticle und Bliittor untcrstits nut schr
langcm und dichtcm, grauem, ab-
stctiendetn Filz bedet&r: C. thevalieri
Gilg cc Br.indc; Obcrguinca.

IV. Blatter g c M e d e r t odcr

Fig. 69. CusHs jkttat Dincer ct
Bliihcude Pfl.inzc. cin Siebcrmrf nat,
Grofi«*— Natii G\\g und Brandt.

1 i-, 70. Ci<sns )ntUit ]>intcr ct Gilg. A
TL-il cinos Bliitentritbcs mit ju»);cm DlAtt. /fKnospc.
C Bliitc ohnc Pei. und Sum. D LSagtsctmitt Jcs
Ovu& E Fruchi. !•' im QucrsdmLrt. — Nadi

G i 1 K und B r . i n J t ,

fiederspalng, Ausdauerndcs, oiedcrHegendes Kraut, rankcnlos, etvas ftpischig, sclir didit
driiiig: C, violitceo-gUmlulosit Gilg; Kuntncgcbiet. Abbildung bet Gilg und Brandr
I. c 509, Fig. 10. und in Engler, Pflanzcnwclt Airikas III, 2. 333 Fig. 158; Fig. 68.

B . (v-[. aucb C). S t r a u c h e r odcr S a t i g e , k l c i n e B a u m c , S t e n g e l -
tc s c h r f l e i s c h i p , kaum vt'rholzt-nd. Jtt;ngc1 zelcecor verkiir/'1, fast kugeli^

d h
A s t c s c h r f l e i s c h i p g
odcr ± zylindrisdi vcrlangcrt. schr didc. — / u r ' Biologic dicker Arren vcrglcicht: C.
B o s s , Aus dem Pflanzcniijbcii Sudwe^t-Afrikas (1934) S2.
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I. Blatter fingerig funfzahlig, Blattstiel selir kurz und dick, stark vcrbrcitcrt;
Bliutchenstiele verkiirzt, dtck> Blattchen flcisdiig, sehr groii, obcrseits fast kahl, untcr-
scits angedriidit locker behaarc: C. Ttipicola Gilg ct Brandt; Kamerun.

II. Blatter einfadi oder bci ausgewachsencn Pfianzen mcist drci- odcr funfzShlig.
a) Jun^cre Blatter gan? kahl (rhapbidenfuhrende Zellen (ifters Haarc vor-

tauschend).

71. Citsus bainesii Gilp ei Dr. A Stamm ciner iiltoren Pfljnzc- 8 Z-a/tif. mic r'ruditstand.
C Frucht. — N»A M ;t r I o i h , Fl. South Afr. 11/2, FiR. 115; B und C: Original

1. Rhachis der lntloreszcnz mit Druscnliaarcn zicmlich didn bedeckt, sonst Jtahl.
?tulicrc Blaaditn am Blattsticl lanj; und breii hcrablaufcnd: C, juttae Dintcr et Gilg;
Siidwcstafrika. Abbildung bci Gil}; und Brandt I. c. 510 u. 511, Pig, II u.* 12,
and in Eaglet, Pflanzcnwclt Afrikas HI. 2t 334 u. 333t Fig. 159 u. 161; Fig. 69, 70.
Sekr auffallcndc Pflanv.c mit 2—3 rn hohem, am Grundc bis zu 1 m dickem Stamm.
Rindc wcift; Stamm wcich wk cine Kiibc, Safe scharf und giftig, von den Busdi-
ma'nncrn zu Pfeilgift verwendct.
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2. Wie vorige, afaer Blittdic-n nidit herafalaufead, am Grunde breit kdJformig, fast
skzetid: C. bainesii (Hook. L) Gilg et Brandt (Vitis hainesii Hook, f.; Cissus CHTTOTI
Planch, p. p.); Siklwcstafrika. Abbilduns* in Bet. Magaz. XX (1864) T. 5472; ferner
in Mar l o t h , Ft South Africa Us, 167, Fig. 71.

3. Khadiis dcr [n£or«szenz mit iodicrcm, brauncm Filz bcdedtt, Driiscnhaarc vt-r-
einzclt. Blartdien am Grundc doutlidi betzfStmig, kurz, abcr dcutlidi pcsticlt, nidit
herablaufcnd: C currori Hook, f. (Vitis currori Bak,); Angola.

Fig. 72. Chums cramerUaa Sdiinz, Sptczkuppc zwischen Swakopmuntf und Usakos.
Nach eincm Irarbphoto von Dr. S c h w c i < k c r d r , Pretoria.
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b) Jiingere Blatter dicht bchaart, die ausgcwadisenen mcist sparsam bdbaart
| 1. Jiingere Blatter und Irtiloreszenzcn mtt sehr dichtem, rostrotem odcr zimt-

farbigem Filz: C, crameriana Sdiinz; Siidwcstafnka. Stamm bis 4 m hodi. bis zu
dreiviertel Meccr dick. Die Pflanzc wird zum Ver»ikten von Tlcccci hcnutr.t. Ah-
bildung bei GUg und Brandt I. c. 514; Fig. 72. — 2. Jifctgere Blatter WcifiKdb-filzig. —

Fiji. 73. Cissm scitziana Gil^ «t Bnndr. A BSuicn&proiS, B Lndc cincs Ul
C Ovar: 0 im LangCKhnitt E Trudit; P im Qucrv^niu. — Nach G i I g und B r a n d t ,

a) Blattsricic st-hr kurz, kaum 1 — 1,5 cm Inng: C. seitziana Gilg « Brandt |. c. 51) ,
315, Fig. 15, und in Engler, Pflanzenwclt Afnkas I I I . 2, 338, Fig. 163; Fig. 73. Stamm
fast kugclig, unverzweigt, Bliitcnsprosst1 bis 45 cm lang; Sodwestaflika. — ji) lilatt-
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stiele verlangert, 3,5—5 cm lang oder langer: C. macropus Welw. (Vitis macropus
Hook, f., Abbildung in Bot. Mag. XX (1864), Taf. 5479; Vitis gastropus Welw.
ex Planch.). Dick-kegelformiger, 35—80 cm hoher MBaum"; Angola. 3 Fig. bei V i a l a ,
Ampelogr. I (1910) 104.

c) Blatter ganz kurz kleiig-papillos: C. migiurtinorum Chiov. Achse etwa 10 cm
hoch, 3 cm dick; Rinde glatt, kastanienbraun; oben mit 5—20 cm langen Asten, die
Blattrosetten tragen. Blatter fleischig, einfach, rund oder dreizahlig, obovat-keilformig;
Somaliland.

C. Typisch k l e t t e r n d e P f l a n z e n m i t R a n k e n (Stengel meist diinn).
I. Blatter doppelt gefiedert: C. connivens Lam. (C. glabra E. Mey ex Planch.;

C. orientalis Harvey; Vitis natalitia Szyszyl.); Natal, Transvaal, Madagaskar.
II. Blatter fufiformig geteilt, mit 5—9 Blattchen: C. adenocaulis Steudel (Vitis

adenocaulis Miq.; V. tenuicaulis Bak. p. p. ex Hiern; Cissus articulata Guill. et Per-
rott.; C. serjaniordes Planch.; C. adenantha Hochst. non Fresen.; C. acutissima Gilg;
C. viticella Webb ex Planch.). Durch das ganze tropische Afrika verbreitet.

III. Blatter drei- oder fiinfzahlig.
a) Blatter sitzend oder fast sitzend. In dieser Gruppe ware noch zu vergleichen:

C. crithmifolia Chiovenda; obere Blatter sitzend, untere kurz gestielt; Blattchen sehr
fleischig, spatelformig, vorn gerundet, klein (10—22 mm lang), tief gezahnt, Zahne
linear, rings locker und sehr kurz behaart; Italien. Somaliland.

1. Blatter beiderseits ganz kahl oder fast kahl. Rhachis der Infloreszenz kahl oder
seltener behaart. — a) Blattchen dick-fleischig, eiformig oder umgekehrt-eiformig buchtig-
gesagt. Bliitenstiele dicht driisig behaart: C. ternata (Forsk.) Gmelin (Saelanthus ter-
natus Forsk.; Vitis apodophylla Baker; Cissus somaliensis Gilg; C. bryophyllum
Mattei); Siidarabien, Eritrea, Somali-Tiefland. — ft) Blattchen etwas fleischig, lanzett-
lich, wie die iibrige Pflanze ganz kahl, sparlich buchtig-gezahnt. Blutenknospe ziemlich
grofi, dick (3 mm lang, 2 mm dick), am Grunde am dicksten: C. omburensis Gilg et
Brandt; Siidwestafrika. — y) Blattchen etwas fleischig bis krautig, lanzettlich bis
eiformig, kahl oder etwas behaart, an der Rippe unterseits meist etwas dornig-be-
haart. Blutenknospe kaum 2 mm lang, 1,5 mm dick, am Scheitel am dicksten. — +)
Bliitenstiele kahl oder sparlich behaart, drusenlos: C. subciliata (Bak.) Planch. (Vitis
subciliata Bak.; Cissus subglaucescens Planch.); Mossambik, Nyassaland. — + -h)
Bliitenstiele dicht behaart, viele Driisenhaare zwischen den anderen Haaren. Stengel
mit verlangerten Driisenhaaren dicht bedeckt: C. psammophila Gilg et Brandt; Tangan-
yika Terr.

2. Blatter unterseits ebenso wie die Rhachis der Infloreszenz deutlich behaart. —
a) Blattchen lanzettlich bis schmal lanzettlich, am Grunde allmahlich lang kcilformig-
verschmalert, fast sitzend oder das mittlere kurz gestielt: C. conradsii Gilg et Brandt;
Seengebiet. — fi) Blattchen umgekehrt lanzettlich, spitz, am Grunde verschmalert,
5—9 cm lang, l-—2cm breit, scharf gezahnt; Blattchenstiele 3—5 mm. Bliitenknospen
drusenlos. Blattstiele langer als bei 2y+-\-: C. lelyi Hutchinson; Nordnigeria. —
y) Blattchen langlich oder schmal langlich, besonders das mittlere lang und diinn
gestielt. — +) Blutenknospe am Scheitel drusenlos: C. congesta (Bak.) Planch. (Vitis
congesta Bak.); Nyassaland. — + -f) Blutenknospe am Scheitel dicht driisig behaart:
C. schweinfurtbii Planch. fC. bakeriana Planch, p. p.); Ghasalquellengebiet. — d) Blatt-
chen umgekehrt eiformig oder breit umgekehrt-eiformig, fleischig. — +) Bliitenstiele
und Beeren dicht kurz-filzig, drusenlos; C. fleckii (C. amboensis Schinz). Unter
der Erde mit grofier Knolle; Siidwestafrika, Bctschuanaland. — + + ) Bliitenstiele
und Beeren dicht filzig; viele kurze Driisenhaare unter den iibrigen: C. micradenia
Gilg et Brandt; Massaihochland.

b) Blatter deutlich gestielt (oder nur die obersten manchmal sitzend).
1. Blatter ganz kahl oder ofters unterseits an den Nerven sparsam behaart.
a) Bliitenstiele und Blutenknospen kahl oder sehr locker mit kurzen Driisenhaaren

besetzt. — H-) Blatter fleischig, Blattchen grob und spitz gesagt. — X) Stipeln hautig,
Bliitenstiele fast doppelt so lang als die Knospen: C. quinata Ait. (C. cirrbosa Hort.
Kew ex Planch.; Vitis cradockensis O. Kuntze); Natal. — X X ) Stipeln etwas ver-
holzend, Bliitenstiele diinn, drei- bis viermal langer als die Bliitenknospen: C. engleri
Gilg; Tanganyika Terr. Abbildung in Engler, Pflanzenwelt Afrikas if I. 2, 327, Fig.
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152 E—G. — + + ) Blatter krautig oder wie starkes Papier, nicht fleischig. — X)
Bliitenknospe krugformig, am Grutide am dicksten: C. scbimperi Hochst. (Vitis oxy-
phylla A. Rich.); Abyssinien. — X X ) Bliitenknospe am Grunde diinn, am Scheitel
deutlich verdickt-aufgeblasen. — In diese Gruppe gehort auch C. muhuluensis Mildbr.
Blattchen mit driisigen, fast stachelartigen, anliegenden Zahnen; Bliitenstande reich-
bliitig, sehr zierlich; Tanganyika Terr. — O) Blattstiele kahl. — *) Blattchen hautig
oder krautig, sparsam gezahnelt, mit anliegenden Zahnen: C. paucidentata Klotzsch;
Mossambik, Transvaal, Delagoa. — **) Blattchen papierartig, gleichmafiig klein-gesagt:
C. bororensis Klotzsch (Vitis bororensis Bak.; V. amplexa Bak.; Cissus agnus cast us
Planch.; C. amplexa Planch.); Mossambik. — OO) Blattstiele von langeren, diinnen,
driisigen Haaren ziemlich dicht bedeckt: C. rowlandii Gilg et Brandt; Oberguinea:
Lagos. — Von C. rowlandii unterscheidet sich, C. trachyphylla Werderm. durch etwas
rauhe Blatter, grofieren Bliitenstand und kraftigere Bliitenstielchen, die mit gruppen-
weise oder fast quirlig angeordneten Driiscnhaaren besetzt sind. — Den sechs vorigen
Arten verwandt: C. tenuissima Gilg et R. E. Fries. Pflanze ganz kahl, kaum 1 m lang,
sehr diinn und schlank, Stengel nur bis 1,5 mm dick, Blatter fiinfzahlig; Infloreszenz
2—3cm im Durchmesser, Kelch purpurn; Nordost-Rhodesia. Abbildung: R. E. F r i e s ,
Wiss. Ergebn. Schwed. Rhodesia-Kongo-Exped. 1911/12, I, Bot. (1914), Taf. 10, Fig. 5.

P) Bliitenknospen und meist auch Bliitenstiele entweder deutlich behaart oder fast
filzig (bisweilen sparlich Driisenhaare unter den anderen), oder nur Driisenhaare vor-
handen.

+ ) Blattchen deutlich fleischig, die ausgewachsenen kaum 3 cm lang, das Blatt
also nur 5 cm im Durchmesser: C. odontadenia Gilg; Kilimandscharo. — Vielleicht mit
dieser Art nahe verwandt: C.'saxicola Gilg et R. E. Fries, hat aber schmachtige Sprosse,
kleine, dunne, funfzahlige Blatter. Blattchen beiderseits spitz, Mittelblattchen 2—2,5 cm
lang. Achsen und Blattunterseiten mit hellen, etwas krausen Haaren. Nordost-Rhodesia.
Abbildung siehe C. tenuissima (oben) S. 138, Fig. 10 a—c bei Fries 1. c.

+ +) Blattchen krautig oder sehr diinn-fleischig, die ausgewachsenen immer iiber
4 cm lang, das Blatt also mehr als 7 cm im Durchmesser. — X) Blattchen sitzend. —
O) Rhachis der Infloreszenz filzig, driisenlos oder etwas driisig. Blutenknospe am
Scheitel drusenlos oder fast driisenlos. — *) Blutenknospe kaum doppelt so lang als
dick. — H) Blattchen langlich-lanzettlich bis umgekehrt lanzettlich, am Grunde lang
und schmal keilformig: C. cuncata Gilg et Brandt; Kamerun. — H H ) Blattchen ei-
formig oder breit umgekehrt-eiformig, am Grunde kurz brfit-keilformig: C. cirrhosa
Thunb. (Vitis cirrhosa Thunb.); Kaplandisches Obergangsgebiet, Natal. — Mit C.
cirrhosa Thunb. verwandt, unterschieden durch dreizahlige Blatter; Blattchen vorn
gerundet, Behaarung, insbesondere des Kelches kurzcr: C. flaviflora Spraguc; Natal. —
**) Ausgewachsene Blutenknospe drei- bis viermal langer als dick, am Scheitel kahl,
drusenlos: C. keilii Gilg et Brandt; Seengebiet. — OO) Rhachis der Infloreszenz kahl
oder ± dicht behaart, verlangerte Driisenhaare dicht oder sehr dicht untermischt. —
*) Infloreszenz mit ziemlich grofien, lanzettlichen, gelblichen, ausdauernden Brakteolen.
Blutenknospe kaum doppelt so lang als dick: C. glandulosissima Gilg et Brandt; Ny-
assaland, Kilimandscharo. — **) Infloreszenz ohne Brakteolen oder mit sehr wenigen
undeutlichen Brakteolen. Blutenknospe dreimal so lang als dick: C. adenoccphala Gilg

Blattchen am ganzen Rand gleichmafiig und tief doppelt-gesagt: C. kilimandscharica
Gilg; Kilimandscharo. — H H ) Blattchen am Randc ungleich, sparsam, grob, buchtig-
oder gekerbtgezahnt. — 0) Beeren dicht filzig, Blutenknospe am Scheitel sehr auf-
geblasen: C. jaegeri Gilg et Brandt; im Giirtelwald des Kilimandscharo, von etwa 2000
bis 2350 m. — Kritisches iiber diese Art, siehe Th. Fries in Notizbl. Bot. Gart. Mus.
Dahlem VIII 560. — 0 0 ) Beeren mit verlangerten Driisenhaaren; Blutenknospe
flaschenformig, am Scheitel wenig verdickt: C. chrysadenia Gilg; Kilimandscharo. —
**) Blatter fiinfzahlig. — til) Blattchen langlich bis langlich-lanzettlich: C. serpens
Hochst. (Vitis serpens Bak. p. p.; Cissus cymosa Planch, p. p. non Schum. ct Thonn.;
C. hebecarpa Hochst.); Eritrea, Abyssinien, Kordofan, Darfur. — H 3 ) Blattchen um-
gekehrt eiformig. — 0) Blattchen am Grunde spitz keilformig. — A) Blattchen un-
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deutlich buchtig-gezahnt, langgestielt: C. macrothyrsa Gilg; Somaliland. — A A)
Blattchen deutlich spitz-gezahnt, kurz gestielt. — ±) Beeren sehr dicht drusig behaart:'
C. masukuensis (Bak.) Gilg et Brandt (Vitis masukuensis Bak.); Nyassaland. — _L_L)
Beeren filzig, driisenlos: C.kaessneri Gilg et Brandt; Oberes Kongogebiet. — -L-LJ-)
Beeren sehr kurzhaarig; Blattchen gefaltet, 5—8 mm lang, 4—6 mm breit, Stengel grau,
s e h r kurz-filzig, mit winzigen Stieldriisen oder ohne solche: C. phyllomicron Chiov.;
Italien, Somaliland (falls Blattchen behaart, was aus der Beschreibung nicht hervorgeht,
evtl. zu 2f$+ 4 X X ) . — 0 0 ) Blattchen am Grunde ± gerundet. — A) Blattchen
kaum 3—5 mm lang gestielt: C. griseo-mbra Gilg et Brandt; Togo. — A A ) Blattchen
8—10 mm lang gestielt: C.gallaensis Gilg et Brandt; Galla-Hochland. In die Nahe der
beiden letztgenannten Arten gehort: C. nieriensis Th. Fries. Blattchen umgekehrt ei-
formig, vorn gerundet, am Grund ebenso oder kurz keilformig, glanzend, oberseits
kahl, unterseits auf den Nerven sehr zerstreut behaart, die Rander sparlich entfernt
gekerbt. Mittleres Blattchen 1—2 cm lang gestielt, die anderen kurzer. Bliitenstiele
rauhhaarig, Driisenhaare hier und da untermischt. Bliitenknospe ziemlich dicht behaart.
Unreife Frucht dicht rauhhaarig. Abbildung bei Th. Fries jr. in Notizbl. Bot. Gart.
Mus. Dahlem VIII 561; Kenia (?). — OO) Blattchen langlich bis lanzettlich, seltener
eiformig bis breit eiformig, vorn lang und spitz ausgezogen. — *) Bliitenknospe am
Scheitel drusenlos. — [•]) Infloreszenz mit ziemlich langen, bleibenden Brakteolen.
Bliitenstiele sehr wenig behaart: C. kirkiana Planch. (Vitis cirrhosa Bak. p. p.; V. pan-
cidentata O. Kuntze); Mossambik. — HLII) Infloreszenz wahrend der Anthese ohne
Brakteolen oder mit undeutlichen Brakteolen. Bliitenstiele dicht filzig. — 0) Stengel,
Infloreszenz und Blattstiele mit verlangerten, tiefbraunen, starren Haaren ziemlich
dicht besetzt: C. braunii Gilg et Brandt; Usambara. — ©TD) Stengel, Infloreszenz und
Blattstiele ohne solche Haare. — A) Bliitenknospe flaschenformig, iiberall dicht kurz
behaart. Beeren kahl: C. mannii (Bak.) Planch. (Vitis manna Baker; V. cyphopetala
var. occidentals Hook, f.); Kamerungebirge. — A A ) Bliitenknospe kurz, dick, am
Scheitel sparsam behaart, sonst kahl. Beeren behaart, auch Driisenhaare untermischt; C.
curvipoda (Bak.) Planch. (Vitis curvipoda Bak.); San Thome. — A A A) Blutenknospe
kurz, dick, kahl oder fast kahl. Beeren kahl oder hier und da mit Driisenhaaren: C.
pachyantha Gilg et Brandt; Tanganyika Terr. — In die Nahe voriger Art gehort: C.
schliebenii Mildbraed. Unterschieden durch abstehende, lange, blutrote Haare des
Stengels (meist mit kleiner Enddruse); Blattchen breiter, besonders am Grunde viel
stumpfer oder gerundet; Tanganyika Terr. — 0 0 0 ) Stengel mit weifien, abstehenden
Borsten mit Enddruse (2—2,5 mm lang), ebenso unterseitige Blattnerven und Blatt-
rander. Beere kahl; Pflanze 20—40 cm hoch, braunrindig, manchmal ohne Ranken;
oberste Blatter sitzend; Blattchen lineal-lanzettlich oder -obovat: C. stefaniniana
Chiov.; Ital. Somaliland. — •*) Blutenknospe am Scheitel mit Driisenhaaren. — Q)
Infloreszenz mit lange bleibenden, ziemlich groften Brakteolen, Rhachis der Inflorcszenz
± dicht filzig, driisenlos: C. ukerewensis Gilg; Seengebiet. Abbildung 64 N—T. —
0[I]) Infloreszenz wahrend der Anthese ohne Brakteolen. — ©) Rhachis der Inflor-
eszenz ohne oder mit sehr kleinen, undeutlichen, verlangerten Driisenhaaren: C.vogelii
Hook. f. (Vitis vogelii Bak.); Kamerungebiet, Fernando Po. — 0 0 ) Rhachis der In-
floreszenz dicht mit verlangerten, diinnen Drusenhaaren bedeckt: C. rubrosetosa Gilg
et Brandt; von Oberguinea durch Kamerun bis zum Tschadseegebiet.

2. Blatter unterseits ± dicht behaart, aber nicht filzig (vgl. 3. S. 254).
a) Stiele der ausgewachsenen Blatter iiber 15 cm lang, verholzend. Blatter sehr

grofi. — +) Blattchen am Rande deutlich gekerbt. Stipeln eiformig: C. gilletii De
Wild, et Dur.; Kongogebiet. — 4 -+) Blattchen am Rande deutlich gesagt-gezahnt.
Stipeln schmal lanzettlich: C. gigantophylla Gilg et Brandt; Nyassaland.

fi) Stiele der ausgewachsenen Blatter viel kurzer, kaum 10 cm.
+ ) Blattchen sehr lang und schmal zugespitzt (vgl. C. adenopodum). Stipeln grofi,

breit herzformig. — X) Blattstiele dicht behaart, nicht drusig: C. urophylla Gilg et
Brandt; Kongogebiet. — X X ) Blattstiele dicht und lang behaart, mit Drusenhaaren
dicht untermischt: C. stipulacea (Bak.) Planch. (Vitis stipulacea Bak.); Angola.

+ +) Blattchen nicht oder wenig zugespitzt (akuminat). — X) Blattchen deutlich
fleischig. — O) Blattchen, insbesondere das mittlere, bis zu 1 cm lang gestielt. —
*) Rhachis der Infloreszenz filzig, aber drusenlos: C.digitata (Forsk.) Lam. (Saelanthus
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iiigitatn$ Forsk.; Vitis digitdta Deflers); Siid-arabien, ttalien. Somaliland. — **) Rhachis
der Inflorcszcnz rilzig, Behaanwg didit mit Druserthaarcn untermisdit: C. dysocarpa
Gilg ct Brandt; Somaliland. — OO) Blaudicn kurz gestielt (Stielchcn 1—3 mm lang)
oder fast sit/end: C. scarlatina Gilg et Brandt. Bceren sdiarlachrot, samctg; Natal. —

O Blattdicn krautig. — O) Blattehcn gleid-iniafiig ticf, grab doppclt-gesagt, mit
abstehcndert Zahncn: C. s.tndersonii Harvey (Vitis cirrbosa var. transvaaicnsis Szy-
jfzj'l.); Natal, TTAUSYML — OO) BYdttchctt ± Lt»deut]idj oder deurJidi gJ«Amai!ig
gezahnt odcr g^sagt oder gekcrln. — *) Rhadiis der Inrloreszcnz mit zicmlich groftcn,
drlisigcn Haarcn schr dicht bedeckt, andcrc Haare ziemlidi dicht, abcr undeutlidi: C.
thomasii Gilg ct Brandt (imgewohnlieh dichte und glcichmafijgt;, driisigc Behaarung der
Bliitcnstandsachsen); Sansibarkiisie. — Mit vori^er Art vcrwandt: C. termctophila Dc
Wild, (hat abcr fiinfzahligc Blatter); Bcl^isth Kongo. — C. ohovato-oblonga Dc Wild.
Hat lajigcrc Blattdien a!s C. term, und kcinc Driisenhaare: Bclgisdi Kongo. — **)
Rliadiis der Inflorcszenz mehr oiler wenigcr didu bchaart odtr rilzig, bisweiten auch
mit Driisenhaarcn. — E3) Blutcnknospc ± splirlidi behaart, ofters driisig. — 0) Blatl-
chen gegen den Grund laag kcilformig-versdimiikTt. Blutenstielc filjug. — /±) Bliitcn-
stiele driisertlos: C. }ragariifoli<t Bo].; Sansibar und Pemba. — A A) Bllitcnstiele
sparsam mit Driisenhaaren k'serzt. BlUtenknospc am Schcitcl driisig behaarc: C. ery-
throcepbaia Gilg et Brandt; Kamcrun. — A A A ) Bliiten-siitle didit odcr schr didit
driisig behaart. BlUtenknospc drusrnlos: C. cymosa Schum. et Thonn. (Vitis tbonning'ti
Bait- p. p.); Oberguinea, — '•'•' Bliittdien am Grundc ± gcrundct oder kurz vcr-
sx-hnialert. — A) Stengel und BUttstielc didit mit verlangenen, starrcii, driisigen
Haaren bedetkr; C, lageniftora Gilg ex Brandt; Franzosisch Guinea. — A A) Stengel

Fig. 74. Citsm advnopocfj Spr.icuc. A *IVt! eines RlthemiJiitlrs. B—D Altersstufen ilcr ••
E Ov.ir, F hn L2n$ucbmtL — Nach G i l g und B r a n d t . (Fatsch« Btstimniung; wahrsdi*j(i-

' tkamasii Gils et IViimlt.)

und Blatrsticlc ohnc vcrlangcrtc Driisenhaart:. — J_) Stengel und Blutcnstandsachsen
lodter bchaart, Behaarung didit mit andcrun, turzen oder schr kur/cn Driiscnhaaren
uiucrmisdit. — §) Stengel fast kahl. BMttdtea am Randc ^ekerbt-gesagt, am Gruiuio
deutlidi gcrundec. Bccrcn tilzig (fast sicze&de Driiscnhaare Linttrmisdit): C. lo&ndensis
Gilg ct Brandt {Vit'n thonningj* Bak. p. p.; V. wnuk\tulis Bak. p. p.; Cisstis oppositt
folia V d w . ex Plandi,; C bttthttfutnii Plandi. p. p.); Angola. — §§) Biattdicn grob
g«iigt. Bccrcn mit verlangcrwn Driiseiihaaren dicht odcr .schr didit bededtt: C. hitcba-
nanii Plandi. 'C.stuhlmannii Gilg; C koehncana F. Hoffm.); Seeflgebiet, Tanganyika
Terr., Mossambik, Nyassaland. — -LJ-) Stengel und BJiitensrandsadisen driiscnlos
odcr mit ganz ^rcni^Ln DruSenhaaren. — §) Blattdten deutlidi sdurf zugespitzt.
Bliitenknospe Cast k.\M, nur am Sdieitd mit wenigen diinnen Haaren: C. adenopodu
Spraguc (Cisstts bakeriana Planch, p. p.); von Togo iiber Kamerun ins Ghasalquellcn-
gebiet und Scengchict. Abbildung bei Gilg und Brandt 1. c.t Fig. 16; Fig. 74. —
$§) Blattdic-n brcit zugespir/t. grob gckcrbt. BlfitOikaem diet, tast kahl, am Schcitcl
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nur mit wenigen diinnen Haaren: C. duparquetii Planch. (C. bakeriana Planch, p. p.);
Usambara. — §§§) Blattchen breit zugespitzt, etwas grob gezahnt. Blutenknospe ver-
langert, schmal, gleichmafiig ziemlich dicht angeprefit-behaart: C. allophyloides Gilg
et Brandt; Usambara. — Verwandt: C. tenuipes Gilg et R. E. Fries, hat aber grauc
(nicht etwas rostbraune) Bchaarung, sparliche Driisenhaare (fast nur an Bliitenstielen;
Beeren dicht kurz-grauhaarig, in jungen Stadien wenigstens ohne Driisenhaare; Tangan-
yika Terr. — 0 3 ) Blutenknospe mit ziemlich langem, gelblichem bis tiefbraunem Filz
bedeckt. — 0) Blattchen oberseits locker oder sehr locker behaart oder kahl, unterscits
mit kurzen anliegenden Haaren dicht bekleidet. — A) Blattchen breit eiformig bis
umgekehrt eiformig, grob gezahnt: C. cyphopetala Fresen. (Vitis cyphopetala Fresen.;
Cissus erythrochlora Gilg; C. karaguensis Gilg); Gebirgswalder des ostlichen und
zcntralen Afrika. Kritisches iiber diese Art siehe Th. Fries in Notizbl. Bot. Gart.
Mus. Dahlem, VIII, 562. — A A ) Blattchen langlich bis schmal langlich. — ±) Blatt-
chen anliegend gezahnelt, mit diinnen, zierlichen Stielchen: C.egregia Gilg; Tangan-
yika Terr. — JL_L) Blattchen gleichmafiig tief und grob gesagt, mit dicken, starren
Stielchen: C. pachyrrhachis Gilg et Brandt (Cissus cymosa Planch, p. p., non Schumach.
et Thonn.); Abyssinien. — © 0 ) Blattchen oberseits sparsam, unterseits sehr dicht mit
langcn, ziemlich dicken, abstehenden Haaren bedeckt: C. njegerre Gilg; Usambara.

3. Blatter unterseits deutlich filzig.
a) Blattchen fleischig, unterseits mit sehr dichtem, hohem Filz bedeckt. h) Blatt-

chen klein, ausgewachsen bis zu 2 cm lang: C. crassiuscida (Bak.) Planch. (Vitis crassius-
cula Bak.); Angola. — 4 -h) Blattchen ausgewachsen iiber 4 cm lang. — X) Blatt-
chen bciderseits filzig, Rhachis der Infloreszenz driisenlos: C. lanigera Harvey; Natal,
Transvaal. — X X ) Blattchen oberseits kahl oder sparsam behaart. Rhachis der In-
floreszenz filzig, Behaarung mit vielen Driisenhaarcn untermischt. — O) Blattchen
fast sitzend oder sitzend, Rippe unterseits mit Driisenhaaren: C. lentiana Volkens et
Gilg; Kilimandscharo. — O O ) Blattchen deutlich oder ziemlich lang gestielt, Rippe
unterseits driisenlos: C. eminii Gilg; Seengebiet.

jf) Blattchen krautig, unterscits mit ± spinnwebigem Filz bedeckt, oberseits kahl
oder sparsam anliegend behaart.

+ ) Blattchen unterseits mit dichtem, weifilichem Filz, Blutenknospe kurz, dick,
wenig langer als dick. — X) Blutenknospe am Scheitel wenig behaart, driisenlos:
C. hypoleuca Harvey (Vitis bypoleuca Szyszyl.) Natal, Transvaal. — X X ) Bluten-
knospe am Scheitel mit kurzen driisigen Haaren. — O) Stengel, Blattstiele und
Bliitenstandsachsen dicht mit verlangerten Driisenhaaren besetzt. Infloreszenzen mit
ziemlich grofien, lanzettlichen bis linearen, bleibenden Brakteolen. — *) Blattchen spitz
doppelt-gesagt, Sagezahne meist mit Spitzchen: C. pendula (Welw.) Planch. (Vitis pen-
dula Welw. ex Bak.); Angola. — **) Blattchen ungleich, ziemlich stumpf gekerbt-
gezahnt: C.hildebrandtii Gilg; Tanganyika Terr. — OO) Stengel und Blattstiele
ohne verlangerte Driisenhaare, Brakteolen fehlend oder undeutlich. Beeren kurz filzig,
auch mit kurzen Driisenhaaren: C. baker iana Planch. (Vitis thonningii Bak. p. p.);
Nigergebiet.

+ +) Blattchen unterseits mit ziemlich lockerem, verlangertem, gelblichem bis tief-
braunlichem, selten weifllichcm Filz, Beeren meist dicht filzig und driisig. — X) Blatt-
chen sitzend. Blutenknospe ebenso lang wie dick. — O) Rhachis der Infloreszenz
dicht driisig behaart. Kelch und Scheitel der Blutenknospe dicht driisig behaart:
C. nivea Hochst. {Vitis pannosa Bak. 1868 non in Fl. brasil. 1871; Cissus spec tab His
Hochst. msc. ex Planch.); Eritrea, Abyssinien, Gallahochland. — O O ) Rhachis der
Infloreszenz mit ziemlich dicken, gelblichen Haaren dicht besetzt, wenige Driisenhaare
dazwischen. Kelch und Scheitel der Blutenknospe dicht gelblich behaart, driisenlos:
C. maranguensis Gilg; Kilimandscharo. — X X ) Blattchen deutlich gestielt. Bluten-
knospe deutlich langer als dick. — O) Blatter dreizahlig. .Rhachis und Blutenknospe
driisenlos: C. psettdonivea Gilg et Brandt; Abyssinien, Gallahochland. — OO) Blatter
fiinfzahlig oder selten die obersten dreizahlig. Rhachis meist driisig. Bliitenknospe
am Scheitel mit Driisenhaaren. — *) Stengel und Blattstiele mit sehr kurzem Filz,
Driisenhaare fehlend oder sehr wenige kurze vorhanden: C. bambuseti Gilg et Brandt:
Seengebiet. — **) Stengel und Blattstiele dicht filzig, viele, etwas verlangerte Driisen-
haare untermischt: C. pseudypjegerre Gilg et Brandt; Usambara. Abbildung bei Gilg



Cissusf und Brandt 1. c. 545, Fig,i7 und in IZnglcr, PflanzenweJc Afrikas III, 2, 341, Fig. 165:
Fig. 75. Nach T h . F r i e s vicllcidn die schiinstc untcr den afrikanischen CwH^-Arten,
Ein Absud dcr Blatter dienc als Mind gegen Durchfall bci Schafen. Den drei l em-
genanntcn Artcn ist vcrwiindt: C. nodiglandttloui Th. Fries. Wcicht von C. bambuscti
und C. pseudonjegerre ab durch nidit driisigc Bliitcnknospcn; nilicrt sidi in dicsum
Mcrkmal C. psettaomvea. Dicsc hat jedoch konstant drcizahligc BJatter. Habitucll
von den drei jtcnanntcn vorschiedm; sctir diarakttrisrisdi d'n: nur an den Stcngel-
knotcn vorhandenen, rotlidicn, cciuakelartigcn Driistnhaarc. Abbildung: Th. Frits in
Notizbl. Bor. Garc. Mus. Dahlcm, VIII , 562; Koiia odcr Uganda (?),

Aufier den gennnnicn wurdc nodi angegeben: C. ornata A. Chev. Blatrer mchr-
/Ahlig, gwticlt; Blattthen deuilidi fjczahnt, brcit elliptisdi-obovat, pliitzlidi -/.ugcspitzt,
am Grundc gerundci, 12—15 cm lang, 8—9 cm brcit, tttit 4—5 cm langcn (!) Sticl-
dien; Elfcnbcinkiistc.

Fig. 75. Ciisns ptet(dotijegcm- Gflg ct Brandt. A
F im L:inti*siiinitt, — Nadi— Nadi G i I g und B r a n d t .

S Blatr. C Knospe, D Ovar.

Z w c i f c l h a f t c A r t c n : Vitis congoensis Hort. ex Gard. Chronicle Scr. 3T

IX (1891) I, 116. Siehe Gi!g ei Brandt 1. c. (1912) 546. — Cissm oleracea Bolus
(£«fiii«s), in Journ, of Bot. XLV11 (1909) 55. Sichc Gilg u. Brandt, cbenda; Trans-
vaal. — Cissiif m.irlothii Dimcr ct Gilg; Sudwestafrika.
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A r t e n von M a d a g a s k a r und M a u r i t i u s : A. Baumf ormig, ohne Ran-
ken. Zweige dick, etwas fleischig; Blatter drei- oder fiederig-funfblatterig: C. mappia
Lani. (Vitis mappia Baker; Malacoxylum Jacq. ex Radlkofer); Mauritius.

B. Kletternde Pflanzen mit Ranken.
I. Zymen axillar. — Zweige ganz kurzfilzig behaart, Blatter doppelt dreizahlig,

Blattchen sitzend, langlich lanzettlich; Ranken vorn mitunter verbreitert: C. goudotii
Planch.; Madagaskar.

II. Zymen blattgegenstandig. — a) Ranken mit schmalen, krausen Fliigeln;
Zymen blattgegenstandig, Blatter doppelgefiedert-dreizahlig. Pet. grilnrot; Pflanze ganz
kahl: C. microdiptera (Bak.) Planch.; Madagaskar. — b) Ranken ohne Fliigel. —
1. Zweige kahl, Blatter doppelt dreizahlig oder ahnlich fiederig geteilt, Blattchen
eiformig oder eiformig-langlich, gestielt: C. biternata Bak.; Madagaskar. Habituell an
Clematis viticella erinnernd. Verwandt: C. triternata (Bak.) Suesseng. {Vitis triternata
Bak.). Blatter dreifach-dreizahlig, Blattchen langlich, kuspidat, gesagt; Mittel-
Madagaskar. — 2. Zweige ganz kurz behaart, sehr zierlich; Pflanze kriechend, viel-
rankig. Blatter doppelt gefiedert, hautig, kahl; Blattchen gesagt, umgekehrt eiformig
oder langlich, Infloreszenzen ebenstraufiig-rispig, ihre Achsen kurz behaart; Kelch
kaum gezahnt; Pet. griin; unreife Frucht kreiself ormig, kahl: C. voanonala (Bak.)
Suesseng.; Madagaskar. — Alle kurz vorher unter B. genannten Arten bediirfen der
Kontrolle.

AuBerdem kommt C. connivens Lam. mit doppelt gefiederten Blattern auf
Madagaskar vor, siehe oben C I.

O s t i n d i s c h e Ar t . Zweige, Blattstiele, Bliitenstande und unterseitige Blatt-
nerven durch abstehende Driisenhaare rauh; Blatter sitzend, dreizahlig, Mittelblattchen
gestielt, alle keilformig-langlich, stumpf, etwas fleischig; Ranken blattgegenstandig,
Zymen axillar, langgestielt; Beeren eiformig, rot, im Jugendzustand oft behaart:
C. setosa Roxb. (Vitis setosa Wight et Arn.). Wight, Icon., t. 170; Ostindien.

U n t e r g a t t u n g II. Eucissus Planch. — Afrikanische Arten S. 256. — Auf
Madagaskar und den Maskarenen endemische Arten S. 262. — Arten von Siidasien,
besonders Indochina und Malesien S. 263. — EwcissMS-Arten der Philippinen. S. 266.
— Weitere asiatische Arten S. 266. — Arten Papuasiens S. 266. — Australische
Arten S. 267. — Nord- und mittelamerikanische Arten S. 268. — Westindische Arten
S. 269. — Sudamerikanische Arten S. 272.

A f r i k a n i s c h e A r t e n . Nach E. G i 1 g und M. B r a n d t in Englers Bot.
Jahrb. 46 (1912) 443; erganzt. In Madagaskar endemische Arten siehe S. 262. Ober
weitere Arten aus Transvaal siehe am Schlufi der Gattung Cissus S. 276.

A. Blatter e i n f a c h o d e r u n d e u t l i c h - g e l a p p t . Stengel nicht oder kaum
fleischig.

I. Blatter ebenso lang als breit oder wenig langer als breit (vgl. C. product a und
C. aphyllantha, am Grunde ± tief herzformig).

a) Erwachsene Blatter kahl oder seltener unterseits an den Nerven sparsam oder
ganz wenig behaart (vgl. C. populnea).

1. Bliitenknospe ziemlich groR, 2—3 mm lang, etwa 2 mm dick. Bliitenstiele
etwas dicklich. Beeren von der Grofie einer kleinen Kirsche oder grofier.

a) Blatter ganzrandig oder seltener undeutlich stumpf-kleingezahnt^C. integrifolia
(Bak.) Planch. (Vitis integrifolia Bak.; Cissus trinervis De Wild.); Seengebiet, San-
sibarkiiste, Mossambik, Nyassaland. — Mit voriger Art verwandt: • C. flamignii
De Wild. Blatter 9,5—17 cm lang, 8-rl3cm breit, breit-eiformig, am Grunde tief
herzformig mit schmalen lnnenbogen, akuminat, kahl. Blattstiel 5—10 cm lang, zier-
lich. Infloreszenzen ± dicht, bis 7 cm lang, die jungen Verzweigungcn und Blviten-
stiele ± dunkelbraun samtig, Brakteolen gewimpert; Kelch und Ovar kahl; Kongo.

0) Ausgewachsene Blatter gekcrbt-gebuchtet, die Kerben nur an jiingeren Blattern
mit Spitzchen versehen: C. aristolocbifolia Planch.; Nyassaland.

y) Ausgewachsene Blatter deutlich gezahnt, nicht oder undeutlich gekerbt-gebuchtet.
~ +) Aufrechte Strauchcr mit deutlich holzigen Asten. — X) Blatter fast kreisformig,
tief und sehr spitz, fast kleindornig gezahnt. Bliitenstiele dicht lostfarben behaart:
C. dinteri Schinz; Siidwestafrika. — XX) Blatter nierenformig, am Rande
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sparsam, entfernt stumpf gezahnelt, 4—5 cm lang, 6—6,5 cm breit; Pflanze rankenlos.
Bliitenstiele sparsam grau behaarr.'C. ellenbeckii Gilg et Brandt; Somaliland. — Mit
dieser Art nahe verwandt; aber mit Ranken und kleineren Blattern (15—20 mm lang,
20—33 mm breit); C. furcifera Chiov.; Somaliland. Abbildung: E. C h i o v e n d a ,
Collezioni bot. della Missione Stefanini-Paoli (1916), r. 6, Fig. A. — + + ) Pflanzen
kletternd, mit Ranken. — X) Stengel rund, in der Langsrichtung fein gestreift, bald
verholzend, nicht korkig gefliigelt:*C. populnea Guill. et Perr. (Vitis pallida Bak. p.p.,
non Wight et Arn.; Cissus petiolata Bak., sphalm., non A. Rich.). Senegambien durch
Oberguinea und Nordkamerun bis Abyssinien und Nyassaland. Machtige Lianc mit
riesigen Ranken. — X X ) Stengel vierkantig, etwas fleischig. — O) Blatter krautig,
nicht fleischig. — *) Blatter dtinnhautig, lang und schmal zugespitzt, unterseits pur-
purn. Stengel sehr breit korkig gefliigelt:' C. bignonioides Schweinf.; Ghasalquellen-
gebiet. — **) Blatter von der Konsistenz festen Papiers oder etwas lederig, spitz oder
undeutlich akuminat, bciderseits gleichfarbig. — H) Haupt- und Seitennerven unter-
seits stark vorspringend, sehr dicht netzig: C. morifolia Planch. (Vitis pallida Bak.
p. p.); Angola. — H 3 ) Haupt- und Seitennerven unterseits nur wenig vorspringend,
lockerer, netzig:'C. petiolata Hook. f. (Vitis pallida Bak. p. p.; Vitis suberosa Welw.
ex Bak.; Cissus suberosa Planch.; C. bederaefolia Planch.; Vitis bochstetteri Miq.;
Cissus hochstetteri Planch.; Vitis welwitschii Bak.; Cissus welwitschii Planchon; Vitis
dubia Becc. ex Martelli; Cissus bukobensis Gilg); Steppengebiete, fast im ganzen tropi-
schen Afrika. — OO) Blatter etwas fleischig, etwas geschweift-lappig, am Rand ge-
zahnt, die anliegenden Zahne mit Spitzchen:' C. fragilis E. Mey. (Vitis fragilis
SzyszyL); Natal. — Verwandt mit voriger Art:'C. macrantba Werderm.; Bliiten-
knospen viel grofier (4—5 mm lang), auch in Grofte, Form und Srruktur der Blatter
abweichend; Ostafrika (Lindi). — OOO) Blatter dickfleischig, sehr breit eiformig
oder kreisformig bis nierenformig, fast ganzrandig oder sparsam gewellt: C. rotundi-
folia (Forsk.) Vahl (Saelantbus rotundifolius Forsk.; Vitis rotundi folia Deflers; Vitis
crassifolia Bak.; Cissus crassifolia Planch.). Sehr raschwiichsige Liane mit fleischigen
Blattern, manchmal in Warmhausern kultiviert; Ostafrika, von Siidarabiqn bis Mos-
sambik und Transvaal.

2. Bliitenknospe ziemlich klein, 1 — 1,5 mm lang, etwa lmm dick. Beeren kleiner
als eine Erbse. — a) Blatter gewellt-gekerbt: *C. smithiana (Bak.) Planch. (Vitis
smithiana Bak.; V. grossedentata Buettner; Cissus mayombensis Gilg ex Dur. et
Schinz); Kamerun, Kongo. — /I) Blatter dicht und spitz gezahnt, die Zahne mit Spitz-
chen versehen. — +) Beeren birnformig, spitz, 6 mm lang, 3—4 mm dick:%C. oliveri
(Engl.) Gilg (C. arguta Hook. f. var.?;"C. arguta Hook. f. var. oliveri Engler);
Tanganyika Terr., Keniagebiet. — + + ) Beeren rundlich, oben gerundet, 4—5 mm
lang, 3 mm dick: 'C. polyantha Gilg et Brandt (C. farinosa De Wild.; C. oliveriana
De Wild.); von Togo iiber Kamerun bis ins Kongogebiet. — Der vorigen Art ver-
wandt :'C. pseudopolyantha Mildbr., aber viel schwacher behaart; Blattgrund nur sehr
schwach herzformig; Tanganyika Terr. — y) Blatter ei-nierenformig, nur 1 — 1,5 mm
lang und breit; Zweige schlank: C. aphylla Chiov.; Somaliland.

b) Ausgewachsene Blatter unterseits dicht oder sehr dicht behaart oder filzig, der
Filz ofters sehr stark angedriickt und kurz, die Flachen zwischen den Nerven ofters
ganzlich deckend.

1. Bliitenknospe grofi oder sehr grofi, viel langer als dick, Kelch sehr ausgedehnt,
becherformig, dicht behaart. Pet. kahl, lederig: C. cucumerifolia Planch.; Nyassaland.

2. Bliitenknospe ziemlich lang, schmal, deutlich langer als dick, Kelch klein oder
sehr klein, schalenformig, anliegend, Pet. pergamentartig. — a) Blutenknospe dreimal
langer als dick. Ovar von verlangerten, starren Haaren dicht bedcckt. — +) Blatter
unterseits von einem sehr dichten, sehr kurzen, anliegenden, grauen oder graubrauncn
Filz bedeckt: C. amoena' Gilg et Brandt; Kamerun. Abbildung bei Gilg et Brandt
1. c. 468, Fig. 4 und in Engler, Pflanzenwelt Afrikas III. 2, 324 Fig. 150. Vgl. Fig. 76.
— + + \ Blatter unterseits von einem dichten, verlangerten, weichen, rostbraunen Filz
bedeckt: C. dewevrei De Wild, et Th. Dur.; Kongogebiet. — fi) Blutenknospe doppelt
so lang als dick. Ovar kurz behaart. — +) Trugdolden dicht gedrangt. Bliitcn kurz
und dick gestielt, die Stiele ebenso lang wie die Knospe oder etwas langer. Auch die
jungen Blatter ± lederig, oberseits firnisartig glanzend:'C. dasyantba Gilg et Brandt;

Pflanienfamilicn, 2. Aufl., Bel. 20 (1 17
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Kongogebiec. — + +) Trugdoiden zk-mlich lodtcr, Blikcnstiele dtinn, deutiidi larger
als die Knospe. Ausgewachsene Blatter pergameiuariig, mit Baldriangerudir C. sue
Gilg ct Brandt; Kamerun.

3. Bliitcnknospf ± kugeJig odcr stht dkk-cif5rmig.
<t) Blatter oberseits ganz kahl. — f ) Blatter pergament- bis stark-papierariii;. —

X) Blatter untcrseits mit dithtcm anlifgcndcm f'ilz; kcinc abstehenden Haare vorhan-
dcn. — O) Blatter stirk-papicrartig bis etwa lederig, am Rand sparsam und siumpt
gczahnt. — *) Beeren fast ohne S.tlt. ctwa 5 mm lang, 3—4 mm did<:'C. titiuefoiia
Planck; Ghasalqucllcngcbiet und ? Secngebiet. — **) Becrcn dfutlidi ttfdig, etwa
1 cm lang, 6—8 mm ditk: C. mynaniba Gilg ct Br.indt; Kongpgcbict. — OO) Blatter
pergamentartig, am Rand dicta und spitx gczahnt. — *) Blamtielc siets dmtlidi kiir-

76. Ctiw$ amotnj. Gil,; tt Bnndc. A bluhcnder Zvcfc 8 Blan. C Knotpt D Oror, E Jm
fci. — Kadi G11 p nd H r a n d r .

/cr als die Lamina: C oreophila Gilg ct Brandt rl'mV gUttcopbyllit Bak. p. p.);
Kamerungebirgi'. — **) Blattsticlc dcr Ausgewachsenen Dfa'ttcr dcutlidi la'ngcr als die
Lamina, zierlich, starr: C. gtaacophytta Hook f. (Vim glaucophylhi Bak.); Sierra
Leone bis Kamerungebici. — <) Blatter unterseits mit einer sehr dicfiten, langab-
siehenden Mnarbckleidung bedeckt. — O) Stengel ganz kahl: 'C, farinas* (Wclw/l
Pfandi. (Vitis iannosa \V c-lw); Angola. — OO) LVr ausgewachscne Stengel mit blci-
bender rostfarbt-ner Behaarung: C. tamprophylU G\\^ et Brandt; Katncrun, (iabun.
— ^-+) Blatter diinn papicrarttg-krautig. — > ) Blatter deutltdi lierzformig, vorn
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ziemlich lang oder lang zugespirzt. Infloreszenzen locker. — O) Beeren kahl:
C. sciaphila Gilg; Sansibarkiiste. — O O ) Beeren dicht driisig behaart: C. grisea (Bak.)
Planch. (Vitis grisea Bak.); Nyassaland. — X X ) Blatter am Grunde gerundet oder
gestutzt, seltencr undeutlich herzformig, vorn meist ± gerundet, seltener spitzlich oder
spitz. Infloreszenzen dicht, Trugdolden zahlreich, zusammengezogen. — O) Die fol-
genden Arten sind nach F. W h i t e (Kew Bullet. 1951 S. 53 ff.) geschliisselt: *) Pflan-
zen aufrecht, nicht kletternd oder windend, Sprosse etwa 1 m hoch: Ranken fehlend
oder rudimentar. 0) Stamme fleischig, IndumentO,5—0,8mmlange, strohfarbige Haare.
Nerven der Blattunterseite nicht sehr vorspringend; Wachspartikeln unregelmafiig zer-
streut iiber die Flachen zwischen den Nerven: *C. corylifolia (Baker) Planch. Franzos.
Sudan, Goldkiiste, Nigeria. — 0 0 ) Stamme holzig, dichtes Indument kurzer grauer
oder brauner Haare; Nerven der Blattunterseite vorspringend; Flachen zwischen den
Nerven mit dichten grauen, kurzen Haaren besetzt:"C. doeringii Gilg et Brandt.' —
Westkiiste Afrikas von Franzos. Guinea bis Togo. — **) Pflanzen kletternd oder
windend, Sprosse bis 3 m lang. Ranken wohl entwickelt. 0) Sprosse kahl, mit blau-
griinen, bleibenden Wachsausscheidungen bedeckt; Nerven mit kurzen, gebogenen
Haaren; Flachen zwischen den Nerven dicht mit kurzen, grauen Haaren bekleidet:
C.caesia Afzel. Sierra Leone, Nigeria. — 0 0 ) Sprosse nicht blaugrun, mit kurzen
rotlichen Haaren besetzt, manchmal spater kahl; auf den Nerven nur sparsam gerade
Haare tragend; Flachen zwischen den Nerven kahl, aber mit regelmaftig verteilten,
kleinen Wachspartikeln: C. rufescens Guill. et Perrott. Senegambien, Franzos. Sudan,
Goldkuste, Dahomey, Nigeria.

Zwischen C. caesia und C. rufescens steht noch C. pseudocaesia Gilg et Brandt
(naher an C. rufescens). — Sierra Leone. §

Beziiglich der etwas verwirrten Nomenklatur mufi auf die Arbeit von F. W h i t e
verwiesen werden.

ff) Blatter beiderseits (oberseits sparlicher) mit braunroten Haaren dicht oder
ziemlich dicht bedeckt. — +) Ausdauernde Krauter, aufrecht, ohne Ranken, mit
dickem, fleischigem Stengel. — X) Blattstiele kurz, kaum ein Drittel so lang wie die
Lamina:'C. nymphaeae folia (Welw.) Planch. (Vitis nymphaei folia Welw.); Angola. —
X X ) Blattstiele fast so lang wie die Lamina:*C. trothae Gilg et Brandt; Tanganyika
Terr. — + + ) Kletterndc Stauden mit Ranken; Stengel diinn. — X) Blatter fast
kreisformig, herzformig, unterseits dicht oder sehr dicht filzig:* C. rubiginosa (Welw.)
Planch. (Vitis rubiginosa Welw.; Cissus livingstoniana Welw. nomen); Togo, Angola,
Kongogebiet, Nyassaland (Fig. 64 E—G.). — X X ) Blatter langlich, am Grunde herz-
formig, vorn breit gespitzt, unterseits locker filzig, dann vcrkahlcnd: C. bussei Gilg
et Brandt (Nyassaland). — Mit den beiden letzten Arten verwandt: C. mugansa
De Wild.; Belgisch Kongo. — X X X ) Blatter ei-herzformig, mit schmalcm Bogen,
vorn keilformig spitz, Rand kleingezahnt-wimperig, beiderseits dicht samtig, 7—17 cm
lang, 4—12 cm breit; Bliiten in der Infloreszenz etwa 12, doldig; Infloreszenzstiel und
Kelch dicht samtig; Ovar kahl. Friichte am Scheitel verschmalert, eiformig; Zweige
dicht samtig:*C. pynaertii De Wild.; Kongo. Grofie Liane der Waldhochflachen. —
var. subtrilobata De Wild. Blatter dreilappig.

II. Blatter immer (meist viel) langer als breit, am Grunde nicht oder undeutlich
herzformig (vgl. C. producta).

a) Mit Ranken kletternde Stauden; Stengel nicht holzig, meist vierkantig.
I. Bliitenknospe ziemlich grofi, schmal eiformig bis kegelformig, am Scheitel spitz,

wachsig-fleischig. Infloreszenzen ausgedehnt, vielbliitig, langgestielt. — a) Blatter etwas
lederig, granzrandig, breit eiformig, am Grunde ± gestutzt, unterseits mit Domatien
in den Nervenwinkeln; Bliiten und Friichte graugriin; Geschmack letztefer stark
kratzend:C. dinklagei Gilg et Brandt; Gabun, Seengebiet. — ff) Blatter krautig oder
hautig, deutlich gezahnt. — +) Bliitenknospe deutlich wachsig, Pet. wahrend der
Anthese sprcizend, ausdauernd. Infloreszenz ausgebreitet, locker, mehrmals zymos
geteilt, Trugdolden ziemlich wenigbliitigrC. barteri (Bak.) Planch. (Vitis barteri Bak.;
Cissus laurentii De Wild.; C. hauptiana Gilg); Kamerun, Kongogebiet. — + - f ) Blii-
tenknospe knorpelig, Pet. bei der Anthese miitzenformig abfallend. Trugdoldchen viel-
bliitig, sehr dicht. Blatter eiformig, am Grunde gerundet (seltener deutlich herzformig):
C. producta Afzel. (Vitis producta Bak.; Cissus denticulataf Turcz. ex Planch.;

17*
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C. arguta Hook L; Vith arguta Bak.; V. uvifcra Bak. p. p. non Afzel.; Cisstts poly-
cymosa Dc Vuld; C. esaso Gilg). Von Sierra Leone durch Kanierun bis ins Kongo-
und bi

Fig. 77. A—D Ctssm apbyllantha Gil*;. A Zwcigspitze. B Stuck cines «twas iltcrcn Zweig-
stiickc> mic jungem Oliitenstanij. C Alierer B]ui<.'nstand mit J-riichtcn. D Bliite. — E—G C.

t Gftg. E '/wc-i^pit/c. F Bliitcnstand. G Ulutc. — Aiw E n u l c r , Pflarmmwclt
AfrikasIH. 2, 327, Tk. 152.

2. Bliitenknospe am Sdicitel gerundec, klein. [nfloreszenzen ausgedchnc, vietbliitig,
langgesrielt. Blatter pergamentarri^:v C. bafbeyana Dc Wild. ?t Th. Dur. (Vitis nvt~
fera Baker p. p.; Ctssus product a Planch, p. p.); Nlgergebiet, Kamerun, Gabun, Kon-
gogebict. — Zwisdien dicscr und der nadistcn Art stcht C. egenosa Werdcrm. in
Notizbl. Bot, Garr. Mus. DahJem 13 (19J6) 278.
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3. Blikenknospc am Sdieitd gcrundet, klcin. Infloreszcnzen sitzend oder fast
sitzcnd odcr sehr kurz ^cstietr, wcnigblikig, sparsam vcrzwcigt. Blatter diinn krautig
odcr hautig. — a] Bliitenstiele unwr dcr Blike rtidu verdickt, diinn:*C. afxelii (Bak.)
Gilg ct Brandr (Vita ah.elii Bak.; Cissus diffttsiftora Planch p. p.); Sierra Lconc,
Kamcrun, Ghasalquclltngcbicr, Kon^ogcbicr. — fi) Bliitenstiele nnter der Bliite deut-
lidb umgekehrt-kegelformig verdtckt. — +) Bfa'tter bcidcrsciu kahl odcr fast kahl,
dt;utlidi dunn gcstich: C. plandjomuna Gilg (C. producta Dc Wild., non Af?-el. ncc
Plnnch.); K.imcrun, Kon^ogi-'biet, Sccngcbicr. — 4 4 ) Blicu-r udtetaeita ± dicht, mcist
auch obcrseits sparsam behaart, fast sit?xnd odcr schr kurz, dicklich gcsticit: C diffusi-
ffora (Bak.) Planch-; Kamcrun, Gabun.

Fig- 7S. Citsits qitadrAti%ttl.iTts I- A lll.uttra^ender. If blattloscr Zveig. C Frutht. /J Blatt,
fas II n d a . Pllmzcnwdt Afrikas 111. 2, 328, Fig. 153.

b) Ausdaucrndcs, niedriges Kraut, Wufzd dcutlich spindclformig vcrdickt,
flcisdiig, Stengel nicderliegcnd, ohnc Rankcn: C. Rtterkcana (Buettncr) Th. Dur. ct
Schinz (Vitis gucrkcana Kuctrncr; Cissus prostraia De Wild, ct Dur.; Viih nana Bail].):
A o l a , Kongogcbict.

c) Klettcrnder Strauch mit Rankcn; Stengel dcutlich vcrhol/end: C. aphyllantha
g; Tanganyika Terr., Somaliland. Abbildung: Englen Pffanzcnwclt Afrikas 111. 2,

327, Fig, 152 A—D; Fig. 77.
d) Strode odcr aufrcditcr, oft rankcnloscr Strauch, Stengel spatcr vcrholzcnd,

izom odcr Wurzcln knollig verdickt (immer?):1 C. cornifolta <Bak.) Planch. (Vitis
ifUa Bak,; Cissta hradwpeula Hodisr.; C. pruccox Scbworrf. ei Planch.; C.

ii Gilg); Stcppcngcbictc dcs gauzen trop, Afrika.
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B. flatter dickfleischig, meist dreilappig oder seltener ohne Lappen, ausdauernd;
Stengel &hr flcischig, vierkantig.

I. Blatter kahl oder fast kahl.
a) Stengel viereckig, mit gerundeten, nicht gefliigelten Kanten; Blatter sehr grofi:

C. paniculata (Balf. f.) Planch. (Vitis paniculata Balf. f.); Sokotra.
b) Stengel vier- oder fiinfeckig, mit spitz gefliigelten Kanten.
1. Stengel bis 1 cm dick, an den Knoten nicht oder wenig zusammengezogen:

C. quadrangular is L. {Tunis quadrangularis Rumph.; Vitis quadrangular is Wall.;
Cissus tetraptera Hook, f.; C. triandra Schum. et Thonn.; C. bifida Schum. et Thonn.;
C. tetragona Harvey; Saelanthus quadragonus Forsk.). Sieben Figuren bei V i a l a,
Ampelogr. I (1910) 86—89. Durch die Steppengebiete des ganzen tropischen Afrika
verbreitet; auch auf den Komoren, Madagaskar, Reunion, Bourbon; Arabien und
Indien. Abbildung in Engler, Pflanzenwelt Afrikas III. 2, 328, Fig. 153; Fig. 78;
ferner bei M a r l o t h , Fl. South Africa II2, 166 u. 167. — L. C. C r o i z a t , Vitis
quadrangularis, A succulent vine, in Journ. Cactus and Succulent Soc. Amer. 3 (1932)
137—139. Der vorigen Art nahe verwandt C. quinquangularii Chiov. Internodien
fiinfkantig; Somaliland. Abbildung: C h i o v e n d a , Fl. Somala II (1932) 141.

2. Ausgewachsener Stengel, 3—4 cm dick, an den Knoten stark zusammengezogen.
Infloreszenzen grofier (bis 15 cm) und starker zusammengesetzt als bei C. quadran-
gularisr C. cactiformis Gilg (C. succulenta Burtt Davy; Vitis succulenta Galpin);
Somaliland, Tanganyika Terr., Transvaal. Machtige Liane mit kaktusartigen Sprossen
(Fig. 64 A—D).

II. Blatter beiderseits dicht behaart;fC. fischeri Gilg; Seengebiet, Somaliland.
C. Blatter fleischig, sehr klein, abfallig; Stengel fleischig, riemenformig:' C. suba-

phylla (Balf. f.) Planch. (Vitis paniculata Balf. f.); Sokotra.
D. Blatter an die der starker gelappten Formen von Vitis vinifera erinnernd,

aber die Randzahne kleinerf C. viniferoides Mildbr.; Tanganyika Terr.
E. Blatter tief fingerig-, drei- bis fiinflappig oder -buchtig, nicht fleischig.
I. Bliitenknospe behaart, klein, kaum 1,5 mm lang:C. palmatifida (Bak.) Planch.

(Vitis palmatifida Bak.; Cissus cocciniifolia Schweinf. ex Planch.); vom Nigergebiet
iiber Kamerun bis zum Ghasalquellengebiet. Abbildung: Hutchinson and Dalziel, Fl.
West Trop. Afrika I (1927) 473.

II. Bliitenknospe ganz kahl, etwa 3 mm lang: "C. wellmanii Gilg et Brandt;
Angola. Voriger Art steht nahe:'C bathyrhakodes Werdermann, unterschieden durch
ganz kahle und langgestielte Blatter. In der Tracht ahnlich C. viniferoides Mildbr.,
siehe unter D, hat jedoch keine Ranken usw.; Ostafrika (Lindi).

F. Blatter sehr kurz gestiehlt, dreizahlig, Blattchen wiederum fiederspaltig oder
auf verschiedene Weise eingeschnitten:" C. cussonioides Schinz (Vitis cussonioides
O. Kuntze); Transvaal, Natal.

G. Blatter lang gestielt, fingerig aus 3—5 Blattchen zusammengesetzt; Blattchen
ungelappt:*C. aralioides (Welw.) Planch. (Vitis aralioides Welw. ex Bak.; V. con-
stricta Bak.; Cissus oliviformis Planch.); fast im ganzen tropischen Afrika, aufier
Abyssinien. Eine gewaltige Liane. Abbildung von Frucht und Samen bei V i a 1 a ,
Ampelogr. I (1910) 90. —'C. betaeformis Chiov. Achse 20 cm und mehr hoch, am
Grund riibenformig, Stammdicke 2 cm und mehr; Blattchen zu je fiinf, etwas fleischig,
4—25 mm lang und breit, vorn breit gerundet, am Grund keilformig; Ital. Somaliland.'

A u f M a d a g a s k a r u n d d e n M a s k a r e n e n e n d e m i s c h e A r t e n . —
Nach J. P a l a c k y , Catal. pi. madagascar. (1907) Fasc. V, S. 50, 51, kommen aufier
den unten genannten Arten vor: Cissus adnata und refiens: diese Arten sind in den
Schliissel der a s i a t i s c h e n Arten aufgenommen; C. quadrangularis in den der
afrikanischen (S. 256, 262).

A. Mit Ranken.
I. Blatter fast kreistormig, herzformig, 12,5—15 cm lang. Pflanze ganz kahl;

Stengel dick, rund, Ranken robust, Blattstiel 7,5—10 cm lang, entfernt kleingezahnt,
dicklich. Zymen blattgegenstandig. B1 ii t e n vor der Dffnung 5—6 mm lang, mit
denen der nachsten Art v i e l l c i c h t d i e g r o f i t e n u n t e r d e n V i t a c e e n :
C. microdonta (Bak.) Planch. (Vitis microdonta Bak.); Madagaskar. Dieser Art steht
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wohl nahe: C. glossopetala (Bak.) Suesseng. (Vitis glossopetala Bak.). Blatter bis fufi-
lang und grofier; Ranken einfach, Bliiten in weitlaufigen Rispen; Pet. 6,3 mm lang;
Nordmadagaskar.

II. Blatter eiformig oder etwas herzformig (auch fast pfeilformig), spitz, entfernt
gezahnt, mit zuriickgerolltem Rand; Ranken einfach, blattgegenstandig; Zweige vier-
kantig; jiingere Teile mit wenigen, goldbraunen Haaren besetzt: C. leucophlea (Scott
Elliot) Suesseng. (Vitis leucophlea Scott Elliot); Madagaskar. Nach S c o t t E l l i o t
verwandt mit C. repens Lam.

III. Blatter langlich, spitz. — a) Zweige trocken vierkantig, kahl; Blatter kurz
gestielt, mit gerundeter oder fast herzformiger Basis, langlich, lang zugespitzt, beider-
seits kahl. Zymen blattgegenstandig: -C. cuspidata Planch.; Madagaskar. Wie die
nachste Art verwandt mit der indischen C. discolor, siehe Asiat. Arten B I b 2 a. —
b) Zweige rundlich, mit ziemlich dichten rotlichen Haaren. Blattbasis etwas pfeilformig
oder gestutzt, Blatter langlich:' C. boivinii Planch.; Madagaskar und Nossibe. —
c) Zweige mit vielen Lentizellen; Blatter einfach, umgekehrt eiformig-langlich, gesagt;
Bliiten wenige, manchmal rispig, am Ende eines Zweiges gehauft, Diskus sehr hervor-
tretend:'C. lenticellata (Bak.) Suesseng. (Vitis lenticellata Bak.); Mittel-Madagaskar.
Nach B a k e r verwandt mit C.diffusiflora Planch. (Sierra Leone). — Eine var.hirsuta
Scott Elliot, ohne Lentizellen, Zweige iiberall rauhhaarig, ebenso die Blatter, bedarf
wohl noch der Untersuchung.

B. Ohne Ranken. — Pflanze kahl, Blatter 5—7,5 cm lang, spitz, entfernt und
tief gezahnt. Zymen kiirzer als das Blatt. Pet. vor der Entfaltung abfallig: C. flori-
bunda (Bak.) Planch. (Vitis floribunda Bak.); Madagaskar. Verwandt mit C. corni-
folia Planch.

F r a g l i e he A r t : C. commersonii (Bak.) (Vitis commersonii Bak.). Blatter
gefingert-fiinfzahlig. Bliiten und Friichte unbekannt. Diese Pflanze war schon
P1 a n c h o n zweifelhaft; nicht --= C. palmata Poir. aus Siidamerika.

Ob C. morifolia (Bak.) (Vitis morifolia Bak.) und C. imerinensis (Bak.) (Vitis
imerinensis Bak.) hierher gehoren, kann ich nicht sicher beurteilen, da B a k e r Jteine
eingehenden Beschreibungen dieser Arten gibt. C. morifolia ahnelt in der Blattform
Morns alba, wenn letztere tief gelappte Blatter besitzt; Blatter kahl, gezahnelt, Bliiten
in vielbliitigen Zvmen, die ihrerseits zu lang gestielten Rispen gehauft sind; Nordwest-
Madagaskar. — C. imerinensis mit Ranken wie vorige Art, Zweige vierkantig,
zierlich, sparsam behaart, Blatter fufiformig-fiinfzahlig; Madagaskar, vielleicht auch
Nossibe.

A r t e n v o n S i i d a s i e n , b e s o n d e r s I n d o c h i n a u n d M a l e s i e n .
Nach F. G a g n e p a i n in L e c o m t e , Fl. gener. de Plndochine I (1912) 963 sowie
in Suppl. Flore G^nerale de Plndochine, tome I, fasc. 8. S. 880 ff. (1950) und G a g n e -
P a i n in L e c o m t e , Notul. syst. I (1910) 349; erganzt. Vgl. auch C. simplex unter
Philippinen. Weitere Literatur: K a n j i l a l a n d P u r k a y a s t h a , Flora of Assam
I, part. II (1936) 287 ff.

A. Ovar fein behaart iiber der Diskuslinie. Konnektiv innenseits hockerig; Anthe-
ren kreisformig; Kelch auf einer Seite hockerig; Nuzellaranhang der Samenanlagen
kurz oder fehlend.

I. Pet. und Bliitenstiele ganz kahl.
a) Kelch auf einer Seite hockerig.
1. Blatter in Form einer Hcllebarde mit 2 kurzen basalen Lappen: XT. subhastata

Gagnep. (C. discolor f. subhastata Planch.). Mit kurzen Ranken. Cambodja.
2. Blatter eiformig, am Grunde gestutzt, auf den Nerven nicht papillos: "C. evrardi

Gagnep. Abbildung bei G a g n e p a i n 1950, S. 882. Annam.
b) Kelch nicht auf einer Seite hockerig. Blatter eiformig, akuminat, meist am

Grunde gestutzt, mit filzigen und in der Mitte befestigten Haaren unterseits: C. bach-
maensis Gagnep. Abbildung 1. c. S. 882.

II. Pet. und Bliitenstiele behaart.
a) Blatter herzformig, nicht dreilappig; Ranken verzweigt.
1. Pet., Kelch, Bliitenstiel und Blatter (unterseits) stark behaart; Bliiten etwa

2 mm. — a) Blatter herzformig, kurz gespitzt; Blattstiel stark und lang; Kelch
hockerig:*C. adnata Roxb. (Vitis adnata Wall.; Cissus latifolia Vahl; C.kleinii Laws.;
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C. compressa Blume?; C. aristata Blume; C. latifolia Miq.); Indodiina, Siam, Ost-
indien, Birma, Java, Timor; Philippinen, Madagaskar. ft) Blatter kreis- oder nieren-
formig; Keldi symmetrisch: *C. rheifolia Planch. Cambodja. Blatter grofi, nierenformig,
besonders unterseits weiSlich behaart.

2. Pet., Kelch, Bliitenstiel und Blatter (unterseits) kaum behaart; Bliiten etwa
3 mm; Blatter grofi, Blattstiel robustc'C. wightii Planch.; Ostindien.

b) Blatter am Grunde nicht herzformig, sondern stumpf oder gestutzt, breit-ei-
formig, kuspidat, fein gesagt, lederig; Pflanze kahl, Zweige zylindrisch, Ranken ge-
gabelt, Infloreszenz doldig-zymos:'C. furcata (Lawson) Ridley (Vitis furcata Lawson);
Malaiische Halbinsel. Hierher gehort ferner:#C. angustata (Miq.) Ridley (Vitis adnata
Wall. var. angustata Miq.; Cissus compressa Blume?), der C. adnata Roxb. verwandt,
aber fast ganz kahl, mit elliptischen oder eiformigen Blattern, die am Grunde spitzlich,
nicht herzformig sind; Borneo, Java.

B. Ovar kahl; Kelch nicht hockerig; Samenanlagen mit Nuzellaranhang.
I. Konnektiv auf der Innenseite hockerig; Antheren kreisformig.
a) Haare nach Art einer Kompafinadel (ahnlich denen der Malpighiaceen),

wenigstens auf den primaren Achsen der Infloreszenz.
1. Diskus klein gekerbt. — a) Blatter gespitzt:. Zahne der Blatter auf ein

Dornchen reduziert: »C. assarnica (Lawson) Craib (C. adnata Planch, p. p.; Vitis
adnata Lawson; Vitis assamica Lawson; Cissus indica Willd.); Indochina, Ostindien,
Ceylon, Perak, Java, Philippinen, ^orneo. — ft) Blatter stumpf, am Rande wellig
kleingekerbt:"C. repanda Vahl (Vitis repanda Wight et Arn.; Vitis linnaei Kurz ?;
V. pallida Wight et Arn.; Cissus indica Rottl.; C. aquosa Buch.-Ham. ex Wall.; C.
acuminata Thwait,; C. blumeana Steud.; C. rotundifolia Bl.). Zweiarmige Haare,
ahnlich denen der Malpighiaceen, selten auf den Blattern (unterseits), aber auf den
Infloreszenzstielen, Blutenstielen und Petalen; Blatter herzformig, Ranken astig. Ost-
indien, Ceylon, Siam. — Planchon stimmt mit anderen Autoren nicht iiberein, dafi.C.
repanda Vahl = C. pallida (Wight et Arn.) Planch, sei. Die jungen Zweige ersterer
Art haben nach Planchon rotbraunen Flaum, die von letzterer sind kaum kurzflaumig.

2. Diskus nicht oder kaum klein gekerbt; Blatter fast dreilappig, sagezahnig,
anfangs oberseits wollig: 'C. rosea Royle (Vitis repanda Wight et Arn. non Vahl);
Laos, Westhimalaya. R o y 1 e , Illustr. (1834) t. 22, fig. 1.

b) Haare nie zweiarmig wie bei a; Bliitenstiel und Infloreszenz kahl oder fast kahl.
1. Zweige mit vier Fliigcln. — a) Blatter pfeilformig, nicht gelappt; Stengel an

den Knoten nicht zerbrechlich; Bliitenstiel kaum langer als die Bliitei'C. hastata (Miq.)
Planch. (Vitis hastata Miq., V. sagittifolia Lawson). Abbildung bei Gagnepain 1. c.
S. 968. Art leicht erkennbar an dem vierfliigeligen, etwas sukkulenten Sprofi; Ranken
rot. Sumatra, Java, Borneo, Malaiische Halbinsel, Philippinen. — Als verwandt mit
C. hastata (Miq.) Planch, wird angegeben: C. koordersii (Backer) Suessenguth (Vitis
koordersii Backer); unterscheidet sich von ersterer Art durch breitere Blatter (bis
10 cm breit) und grofiere Bliiten (etwa 5 mm lang). Blatter oft rot iiberlaufen; Java.
Icon. Bogor. IV (1912) 91, t. 328, 329. Stengel scharf vierkantig; von C. quadrangu-
laris durch die gabeligen Ranken, Blatter und Bliitengrofie unterschieden, von C. pallida
u. a. durch die scharf vierkantigen Stengel und die gabeligen Ranken. — C. thwaitesii
Planch. Ganz kahl, Zweige v i e r k a n t i g , Blatter langgestielt, dreieckig oder etwas
rhomboid-eiformig, lederig; Ceylon. — ft) Blatter herzformig, dreilappig, vorn sehr
stumpf:"C. annamica Gagnep. Annam. Abbildung bei G a g n e p a i n 1950, S. 882.

2. Zweige zylindrisch oder kantig, nie gefliigelt. — u) Zweige purpurrot; In-
floreszenz fast sitzend, Blatter unterseits rot, oberseits oft hell gefleckt: C. javana DC-
(C. discolor Vent, ex Planch..; Vitis discolor Dalz. in Hook.; Vitis inaequails Wall.).
Die sehr kurzen Bliitenstande gelblich; Blatter manchmal fufiformig geteilt, ,,seltener
gefiedert oder doppelt gefiedert". Bot. Magaz., t. 4763; V i a l a , Ampelogr. I, 84,
Fig. 121—122; Siam, Indochina, China, Yunnan, Birma, Java, Philippinen. Auf Java
mit~ffleiroxylon zusammen vorkommend. Nahe verwandt mit voriger Art: C. velutina
Linden. Infloreszenzen grofier, gestielt, korallenrot, Bliitenboden dicker, kugelig; helle
Linien auf der Blattoberseite langs der Adern (bes. bei jungen Blattern). Bot. Magaz.,
t. 5207. Heimat wahrscheinlich Malesien. Beide Arten ofters in Warmhausern kultiviert.
— ft) Zweige blaugriin; Infloreszenz deutlich gestielt:-C. repens Lam. (Vitis repens
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Wight et Arn.; V. glauca Wight et Arn.; C. cor data Roxb.; C. glauca Roxb.; C.
vesicatoria Blanco); Indochina, Britisch-Indien, China, Java, Philippinen (hier var.
luzoniensis Merr. mit nur 4—6 cm langen Blattern); Formosa, Madagaskar. Von C,
repens und C. javana (discolor) unterscheidet sich C. poilanei Gagnep. durch rauh
behaarte Bliitenstiele und Infloreszenzen und durch herzformige, fiinfeckige Blatter.
Cambodja. Abbildung: G a g n e p a i n 1950, S. 888.

II. Konnektiv auf der Innenseite nicht hockerig.
a) Zweiarmige Haare (ahnlich denen der Malpighiaceen) selten auf den Blattern

(unterseits), aber auf den Infloreszenzstielen, Bliitenstielen und Pet.; Blatter herz-
formig; Ranken astig: C. repanda Vahl (Vitis re panda Wight et Arn.; Vitis linnaei
Kurz?; V. pallida Wight et Arn.; Cissus indica Rottl.; C. aquosa Buch.-Ham. ex
Wall.; C. acuminata Tfywait.; C. blumeana Steud.; C. rotuhdifolia Blume); Ostindien,
Ceylon. — P l a n c h o n stimmt mit anderen Autoren nicht darin iiberein, dafi C.
repanda Vahl = C. pallida (Wight et Arn.) Planch, sei. Die jungen Zweige ersterer
Art haben nach Planch, rotbraunen Flaum, die von letzterer sind kaum kurzflaumig.
— Verwandt mit voriger Art: * C. gigantea (Beddome) Planch. (Vitis gigantea
Beddome). Sehr grofie Kletterpflanze, Achsen unten 10—12,5 cm dick; Blatter einfach,
herzformig, 15—22 cm lang, 12,5—15 cm breit; Ranken gabelig, Stipeln driisig; Ost-
indien. — Von C. repanda durch das am Scheitel behaarte Ovar unterschieden: C.
calcicola Craib'; Siam. — Sehr nahe verwandt mit voriger Art:'C. woodrowii (Stapf)
Suessenguth (Vitis woodrowii Stapf), aber rankenlos, Hauptachse aufrecht, Blatter
grofier, dreilappig; Ostindien.

b) Zweiarmige Haare fehlend oder einige in Form von Papillen auf dem
Bliitenstiel.

1. Antheren kreisformig oder quadratisch oder kaum langer als breit. — a\ Pet.,
Kelch und Bliitenstiel behaart oder papillos; Blatt dreilappig-herzformig mit dreieckig-
stumpfen Zahnen; Ranken einfach:'C., vitiginea L. (C± angulata L.; V. linnaei Wight,
et Arn.); Ostindien, Ceylon* VierFiguren in V i a l a, Ampelogr. I (1910) 82 f. Hierher'
auch C. marcanii Craib, von voriger Art u. a. durch schmalere und langere Blattlappen
verschieden; Siam. — fi) Bliite und Bliitenstiel kahl oder letzterer einfach nach Art
genarbten Leders punktiert. h) Kelch in Form einer fleischigen Keule, in den Bliiten-
stiel lang verschmalert; Blatter am Grunde gerundet:-C. lonchiphylla Thwait. (Vitis
lonchiphylla Laws.); Ceylon. — Nach P l a n c h o n mit dieser Art verwandt: C.
glyptocarpa Thwaites. Zweige schmal vierfliigelig, B. eiformig, trocken, uberall mit

in der Mitte nicht verbreitert: C. nodosa Blume; Java. — OO) Blatter am Grunde
gestutzt; Diskus mit schmalem Rand; Filamente in der Mitte verbreitert: C. trilobata
Lam. (Vitis rheedii Wight et Am.); Ceylon. — X X ) Blatter herzformig; Nerven
weifilich; Ranken einfach. — O) Blatter tief gelappt bis einfach kleinlappig, hautig:
C. triloba (Lour.) Merr. (Callicarpa triloba Lour.; Cissus vitiginea Lour, non L.; C.
modeccoides Planch.); Indochina, Siam, Hainan; vgl. M e r r i l l in Trans. Amer. Phil.
Soc. n. s. XXIV, 2 (1935) 254 (Comment. Lour. Fl. Cochinch.). Mit voriger Art ver-
wandt: C. craibii Gagnep.; verschieden durch die Behaarung aller Organe, wahrend
C. modeccoides kahl ist; Siam. — Ferner C.dissecta Craib; Behaarung aller Teile
kiirzer als bei voriger; Blattlappen schmal, lang, lanzettlich oder linear; Siam. —
OO) Blatter nie gelappt, kaum spitz. — =) Bliitenstiele behaart; Zweige bereift;
Nerven nicht weifirC. planchomi Gagnep. (C. nodosa Planch, p. p., non Blume); Java,
Celebes. — = = ) Blutenstiele kahl, ohne Papillen, Blatter fest, Zweige bereift, Nerven
weifi, dicht netzig:*C. siamica Planch.; Siam. .

la. Antheren wenig langer als breit. Blatter fast kreisformig, am Grunde stumpf
oder spitz, oft dreilappig; Stengel gegliedert und an den Knoten zerbrechlich, mit 4
sehr deutlichen Kanten; Bliitenstiel viel langer als die Bliite: • C. quadrangular is L.
(Vitis quadrangularis Wall.; Cissus edulis Dalz.; Cissus quadrangula Salisb.).
Arabien, Philippinen, Siam, Java, Timor, Ostindien. Wight, Jcones t. 51. Weitere
Abbildungen siehe unter MAfrikanische Arten" S, 256.
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2. Antheren langer als breit, eiformig; Bliitenstiel fein warzig oder behaart; Bliiten
kahl; Ranken einfach. — a) Zweige ohne Fliigel, einfach gestreift oder vierkantig. —
• + ) Blatter rund, stark herzformig; Hauptnerven fiinf, .der mittlere mit 2—3 Paaren
von Sekundarnerven; Stengel krautig, dick, blaugriin: C. heyneana (Wall.) Planch.
(Vitis heyneana Wall.; C. rotundata Heyne ex Wall.; C. glabra Herb. Madr. ex Wall.);
Ostindien. — -h +) Blatter lanzettlich, am Grunde gerundet oder gestutzt; Mittelnerv
weitaus der starkste. — /) Blatter gestutzt, etwas in den Blattstiel herablaufend; Basal-
nerven drei; Mittelnerv mit sechs Paar Sekundarnerven; Bliitenknospe kugeligi'C.
convolvulacea Planch.; Indochina, Siam. — Verwandt: C. glyptocarpa, siehe unter
\fi+. — //) Blatter am Grunde gerundet oder stumpf; basale Seitennerven ebenso
schwach wie die Sekundarnerven. — O) Bliitenknospe 4—5 mm lang, langlich, stumpf;
Blatter klein:'C. glaberrima (Wall.) Planch. (Vitis glaberrima Wall.; V. sagittifolia
Lawson); Penarig. Von W a l l i c h ist diese Art (und andere) falschlich als V.cerasi-
formis Teijsm. var. wallichii ausgegeben worden. — Verwandt:*C. forsteniana Planch.;
Amboina. — OO) Bliitenknospe breitpyramidal, spitz, 3,5—4 mm lang; Blatter dop-
pelt so grofi wie bei voriger: C. subtetragona Planch.; Tonkin. — /?) Zweige mit sechs
starken Kanten, fast gefliigelt; Blatter eiformig, undeutlich gestutzt am Grunde: C.
hexangularis Thorel; Indochina. — Von C. convolvulacea und subtetragona, die fast
kahl sind, unterscheidet sich C. astrotricha Gagnep. durch sehr dichtfilzige Behaarung.
Annam. Abbildung bci Gagnepain 1950, S. 888.

U n g e n i i g e n d b e k a n n t e ^ r t e n : C. aristolochioides Planch. Blatter grofi,
kreis-, fast nierenformig, kahl; Siam. — C'. rheifolia Planch. Blatter grofi, nierenformig,
besonders unterseits (weifilich) behaart; Cambodja. — C.kerrii Craib (in Kew. Bull.
(1911) 31), von dcr verwandten C. repens Lam., siehe oben BIb2/?, durch dreilappige
Blatter verschieden; Siam.

E*uc i ss u 5- A r ten der P h i l i p p i n e n :"*C. adnata Roxb., siehe unter A si en
A II. — %C. assamica Craib, ebenda, B l a l . — ' C . javana DC. (C. discolor Blume)
B i b 2a. — ^C. hastata Planch., BI b la. — 'C. oblongifolia Merrill (C. rostrata
Merrill). Pflanze kahl, nur die Infloreszenz etwas kleiig, Blatter langlich oder langlich-
eiformig, hautig, 10—20 cm lang, Rand entfernt gezahnelt. Zymen bis 10 cm lang.
Antheren langer als breit; junge Friichte kurz rostrat. — C. quadrangular is L., B I b 10
und unter Afrika. — C repens Lam., B I b 2/1. — C. simplex Blanco (C. latifolia
Blanco; C. pyrrhodasys Miq.; Vitis pyrrhodasys Ridley; -Cissus assamica Craib var.
pilosissima Gagnep.). Blatter einfach, unten rotwollig (auch die Infloreszenzen rot-
wollig), oberseits kahl aufier den Nerven, eiformig. Auch Sumatra, Borneo, Java,
Malaiische Halbinsel.

W e i t e r e a s i a t i s c h e A r t e n : C. pentagona Roxb. Blatter einfach, Bliiten
doldig-zymos, Zweige scharfkantig, an den Knoten nicht kontrahiert: ,,verwandta mit
C. lonchiphylla, quadrangular is u. a.; Ostindien, Andamanen. —%C. gardneri Thwaites
(Vitis gardneri Lawson); ahnlich der afrikanischen C. aralioidesy gan^ kahl, Blatter
dreizahlig, Blattchen sehr kurz gestielt, am Grunde ± keilformig, umgekehrt-eiformig-
langlich, alle geschweift-gezahnt. Zweige gerillt, Frucht erbsengrofi; Ceylon.

A r t e n P a p u a s i e n s . — Nach C. L a u t e r b a c h , Beitrage zur Flora von
Papuasien, in Englers Bot. Jahrb. 59 (19?4) 518.

A. Blatter einfach.
I. Trugdolden nicht endstandig.
a) Blatter ± hautig, kahl, zugespitzt, kallos gezahnt. Blattstiel iiber 2 cm lang.—

1. Blatter herzformig, einfarbig; Bliiten griinlich, Bliitenstandstiel so lang wie der
Blattstiel: C. repens Lam. (Vitis repens Wight et Am.; V. cordata Wall.; V. diffusa
Miq.); Neuguinea, Key-Inseln. — 2. Blatter dreieckig-lanzettlich, unten rot; Bliiten
rot, Blutenstandstiel latiger als der Blattstiel: -C. javana DC. (C. discolor Blume);
Neuguinea, Key-Inscln (Indien, Malesien). Beliebte Zierpflanze der Warmhauser, oft
mit silberiger Zeichnung der Blatter. Formenreich!

b) Blatter papierartig, kuspidat. — 1. Blattstiel iiber 2 cm lang, Blatter entfernt
gesagt (ahnlich Rhamnus catbartica):'C. rhamnoidea Planch.; Neuguinea. — 2. Blatt-
stiel V2—1 cm lang, Blatter eiformig, gekerbt-gezahnt, glanzend: C bauerlenii Planch.;
Neuguinea.
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c) Blatter ± lederartig, unten besonders langs der Nerven behaart, mit ± ab-
gesetzter Spitze. — 1. Nebenblatter breiter als lang. — «) Nebenblatter breit;
gerundet, 1,5X1 mm; 5—6 Blattnerven: C. ledermannii Lauterb.; Neuguinea. Arm-
dicke Liane. — 0) Nebenblatter ei-nierenformig, in der Mitte geschwollen, Blatter mit
langer, schmaler, abgestutzter Spitze; fC. rostrata Korth. (C. purpurascens Zipp. ex
Miq.); Neuguinea, Borneo. — 2. Nebenblatter ebenso lang oder langer als breit. —
a) Nebenblatter langlich, 3X3 mm, 8 Blattnerven: "C. conchigera Ridley; Neuguinea,
Borneo. — /?)A Nebenblatter ± herzformig zugespitzt, 3X4 mm, Blatter unten ± rot-
braun, filzig: C. adnata Roxb. (Vitis adnata Wall.); Neuguinea, Bismarck-Archipel,
Aru-Inseln. Sehr veranderliche Art.

II. Dolden endstandig, braun behaart mit gegeniiberstehenden Nebenblattchen:
*C. acrantha Lauterb.; Neuguinea. Armdicke Liane, im Gebirgswald.

B. Blatter mit 3—5 Blattchen. Blattchen ganzrandig, gestielt.
I. Blattchen mit 5—6 Seitennerven, lang gespitzt; Dolden blattgegen- und end-

standig. kopfig gedrangt:*C. behrmannii Lauterb.; Neuguinea.
II. Blattchen mit vielen Seitennerven, Spitze abgestutzt: C. penninervis (F. Muell.)

Planch. (Vitis penninervis F. Muell.); Neuguinea, tropisch. Australien.
C. Blatter mit 3—4 Blattchen, diese ganzrandig, sitzend, mit vielen Seitennerven,

kuspidat; Dolden endstandig:"C. arthroclada Lauterb.; Neuguinea.
A u s t r a l i s c h e A r t e n .
A. Blatter ungeteilt.
I. Blatter unterseits mit Driisen in den Achseln der unteren Seitennerven.
a) Blatter eiformig, mit gerundeter oder herzformiger Basis, etwas gekerbt-gesagt;

Drusen nicht hohl:< C. antarctica Vent. (C. baudiniana Hort. Paris fide Brousson). Der
Name ^antarctica" ist an sich irrefiihrend, hat aber die Prioritat. Bot. Magaz. Taf.
2488; Queensland, Neusiidwales, Victoria. Volksname ,,K a ng u r u h - v i n e". Auf-
rechte Pflanze mit schwacher Rankenbildung.

b) Blatter elliptisch, fast ganzrandig, Drusen hohl: C. oblonga (Benth.) Planch.
(Vitis oblonga Benth.); Queensland, nordl. Neusudwales.

II. Blatter unterseits ohne Drusen.
a) Blatter beiderseits auffallend verschiedenfarbig, sehr grofi (16—20 cm lang,

13—15 cm breit), herzformig; Zweige nicht blaugriin:%C. bicolor Domin: Nordost-
Queensland, Regenwald. Biblioth. bot. Heft 89 (1921) 923 (Abb.).

b) Blatter beiderseits nicht auffallend verschiedenfarbig. — 1. Zweige blaugriin;
Nerven netzig,^nicht vorragend, Bliite mindestens 2 mm im Durchmesser: 'C. re pens
Lam. (C. glauca et cordata Roxb.; Vitis glauca Wight et Arn.; Vitis re pens Wight et
Arn.; V. cardiophylla Muell.; V. cordata Wall, ex Benth.); Ostindien iiber Malesien,
Neuguinea, nach Nordaustralien, Queensland. In Regenwaldern und Strandwaldern. —
Mit C. repens Lam. verwandt: C. glaucoramea Planch.; von ersterer Art unterschieden
durch starker holzige und mehr vierkantige Aste, sowie gerundete Blatter; Neukale-
donien. — 2. Zweige nicht blaugrun, Nerven quer; Bliiten unter 1 mm Durchmesser: t.
adnata Roxb. (C. latifolia Vahl; Vitis adnata Wall.); von Ostindien iiber Malesien."
Neuguinea, nach den Philippine^ Nordaustralien und Queensland. — Dieser Art sehr
nahe (vielleicht synonym) "C. muelleri Planch. Blatter. ebenfalls fast kreisformig oder
breit-eiformig, aber nicht herzformig; Queensland. — Ferner verwandt: 'C. reniformis
Domin; Blatter aber ganz kahl, gekerbt (nicht kleingekerbt-gesagt wie bei C. adnata;
Bliitenstandsstiel kurz; Beeren groBer, trocken 7—8 mm breit).

B. Blatter drei- bis fiinfzahlig.
I. Blatter unterseits mit Drusen; Blattchen ganzrandig, sehr kurz gestielt: C.

sterculifolia (F. Muell.) Planch. (Vitis sterculifolia F. Muall.); nordl. Neusudwales,
Siid-Queensland, Regenwalder.

II. Blatter unterseits ohne Drusen in den unteren Nervenwinkeln.
a) Blattchen am Grunde keilformig verschmalert. — 1. Blattchen mit riick-

gerolltem Rand, ganzrandig: C. penninervis (F. Muell.) Planch. (Vitis penninervis F.
Muell.); Queensland, Neuguinea. — 2. Blattchen mit flachem Rand, ihre Stielchen sehr
kurz oder fast fehlend:'C. opaca (F. Muell.) Planch, fVitis opaca F. Muell.). Bluten
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fiinfzahlig; Queensland, Neusiidwales; Savannen- und Mischwalder. Von den Ein-
geborenen gegen Schlangenbisse gebraucht.

b) Blattchen mit stumpflidier Basis, ziemlich lang gestielt: C. hypoglauca A. Gray
(Vitis hypoglauca F. Muell., C. australasica F. Muell.); Queensland, Neusiidwales,
Victoria. s

c) Blattchen langlich, mit dicken Stielchen: C. Irachypoda (F. Muell.) Planch.
(Vitis brachypoda F. Muell.); Queensland. Nach D o m i n nahe verwandt mit C.ster-
culifolia Planch.

N o r d - u n d m i t t e l a m e r i k a n i s c h e A r t e n v o n E uc iss us nach P.
C. S t a n d l e y i n Contrib. U. St. Nat. Herbar 23 (1920) 730, erganzt.

A. Blatter einfach, ganzrandig oder gezahnt, niemals gelappt.
T. Blatter sitzend oder sehr kurz gestielt, unterseits dicht weichbehaartf C. arsenii

Standley; Mexiko (Michoacan).
II. Blatter 6—11mm lang gestielt, lanzettlich-langlich, 6—8,5 cm lang, 2,5 bis

3,5 cm breit, am Grunde gestutzt. Ganz kahl; Zweige rostbraun, mit vielen Lentizellen:
1 C. brevipes Morton et Standley; Costarica. Blatter sehr ahnlich "C. biformifolia (siehe

B II), aber viel kiirzer gestielt.
III. Blatter langgestielt.
a) Bliitenstiele dicht kurzbehaart: • C. subtruncata Rose; Mexiko.
b) Bliitenstiele kahl. — 1. Blatter am Grunde breit keilformig, am breitesten nahe

dem Scheitel, annahernd ganzrandigjtkahh'C. sinaloae Standley; Mexiko. — 2. Blatter
am Grunde gerundet oder herzformig, am breitesten nahe oder unter der Mitte, ge-
wohnlich deutlich gezahnt, kahl oder kurz behaart:*C. sicyoides L. (C. elliptica
Schlechtend. et Cham.). Sehr veranderliche Art. Weit verbreitet im tropischen Amerika.
Die Bliitenstande oft von'Mycosyrinx cissi Beck sehr stark verandert (viele diinne
Astchen, oft quirlig iibereinander, mit Pilzsporen erfiillt); Fig. 79. Diese Mifibildung
hat Veranlassung zur Aufstellung einer besonderen Gattung 5pondylantha Presl (Reliq.
Haenk.II (1834) 35, Taf. 53) gegeben (Sphondylantha Endl. Gen. (1841) 1195). —
Die Sprpsse werden zur Anfertigung von Tauwerk und Korben verwendet. Die Blatter
geben mazeriert in Wasser einen Schaum, der sich zum Waschen verwenden lafit, ent-
halten also Saponine. Ein Absud der Stengel wird in Mexiko gegen Rheumatismus
verwendet. 5 Fig. bei V i a l a, Ampelogr. I (1910) 92.

B. Blatter dimorph.
I. Grofiere Blatter am Grund gestutzt oder kurz-herzformig, 9—11 cm lang, etwa

8 cm breit, mit fast parallelen Seiten, kahl, ganzrandig oder angeprefit-kleingesagt,
iiber der Mitte kurz dreilappig, mit zugespitzten Lappen; obere Blatter eiformig oder
elliptisch, bisweilen kurz dreilappig; Zymen locker, vielbliitig, etwa 3 cm breit, Achsen
kahl. Blatter sehr ahnlich denen mancher Gossypium-Arten:• C. gossypifolia Standley;
Brit. Honduras.

II. Blatter der sterilen Zweige dreieckig-herzformig, 12—19 cm lang, 7— 12 cm
breit, vorn stumpt gerundet, entfernt anliegend-buchtig-gesagt, kahl; die der fertilen
Zweige lanzettlich, kleiner; Zweige vierkantig, schwarzbraun, kahl:C. biformifolia
Standley (C. cardiophylla Standl.); Costarica, Panama (Gruppe von C. sicyoides).

C. Blatter dreizahlig oder einfach, aber dann mindestens zum Teil (die unteren)
gelappt.

I) Bliiten griin; Blatter sehr dick und fleischig.
a) Blatter tief fiinflappig:1 C. tuberosa D C ; Mexiko.
b) Blatter dreilappig oder dreizahlig:1 C. trifoliata L. (Sicyos trifoliata L.; Cissus

acida L.); Mexiko. Weitverbreitet im tropischen Amerika. Die grofien Knollen sind
sehr giftig (Erbrechen, Durchfall), dagegen konnen die Blatter zu Saucen verwendet
werden; sie dienen auch ah Mittel gegen Geschwure und Hautkrankheiten. —"C. incisa
(Nutt.) Desmoul. ist nach Standley nicht sicher von'C. trifoliata zu unferscheiden (fiir
Mexiko, Neumexiko, Florida bis Arkansas, Texas und St. Vincent's-insel angegeben).

II. Bliiten rot; Blatter diinn.
a) Blattchen unterseits kahl, gewohnlich 1,5—4 cm lang. Blatter dreizahlig:" C.

microcarpa Vahl; Mexiko, Westindien und nordl. Siidamerika. Hierher auch'C. for-
mosa Standl. Obere Blatter einfach, dreieckig-gerundet, abrupt kurz zugespitzt, am
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Grund gestutzt, unrerc ± tiei (kaum bis zur Mine) drcilappig, selten fiinflappig,
7 — Hem lartg, 8—12cm brcit, angedrikkr gesagt; Inflorcszenz purpurrot, 1,5—3cm
brctt; Becre dunkel-purpurn; Yucatan.

-

Fig. 79. Durch Pilx (Myeosyrinx cisii Beck) verindtrrte Bliitenstande von Cissus spec {Brasilicn.
Pari), siehc S. 268. Etwa tin Drimil ruiiirhdier Griifie, — Original.

b) Blartdicn untcrseits kurzhaarig, /um mindesten langs dtrr Nervcn. — 1. Bliiien
3_4mm lang: 'C cucHrhtthta Standky; Mexiko. — 2. BUiten 1,5—2 mm lang. —
a) Blattdicn am Sthcitcl gcrundet:'C saUtaris H. B. K.; Mexiko, Colombia, Ve-
nezuela. — jj) Blarrdicn immer oder mcist am Scheitel ploizlidi zugcspitzt, BJaucr
dreizahlig:'C. rbombifoiid Vahl; Zentralamcrika einsdil. Mexiko, Westindicn, Teili.1

Stidamcrikas. Ein Aufgufi der Blatter wird in San Luis Poiosi als Miuel gegen Magcn-
scijrunsen an^cwandl.

Aufierdcm wurdc fiir Mexiko angegcben:"C. mcxicana Mattei, in Malpighia 31
(1928) 147. — Fur Costarica, Honduras, Panama: C martiniana Woodson cr Scibert
(Gruppc C); mcist kalil, Bliittchcn rhombisch-langlich oder obovat-langlidi, 1—4,5 cm
Ungf vornc srumpf oder gcrundct, am Grundc keilformig. — Fiir Nicaragua; C digi-
tinervis Goyena, Fl. Nicarag. I 222 (191J).

• Cissus mexicana DC. (Mexiko) ist wahrsAcinlich synonym mit Partbenocissus
qttiTitjucfoliit (I.) Planch.

J ^ V c s t i n d i s c h c A r t e n . — Artbcsdireibungen von I. U r b a n , Symb. AntiJL
III (1902) 317, IV (1910) 379—381, VII (1912) 277, VIII (1920) 402—405; neue
Artcn: U r b a n in Arkiv Bot. XXa, Nr. 5 (1926) 20, Nr. 15 (1926) 74, XXI la, Nr. 8
(1929) 70; U r b a n in Feddc Repert. XXII (1926) 367. Auftcr den unten gcnaniucn
Arten wird noch C. microcarpa Vahl angegeben; siehe unter MexikoCl la .

A- Blatccr einfadi.
I. Blatter langiich odcr lineal.
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a) Blatter langlich bis lineal, am Grunde gerundet oder undeutlich herzformig,
2—7 cm lang, gezahnt, beiderseits sehr kurz und dicht b e h a a r t, trocken braunlich;
Infloreszenz 1—2 cm lang, kurzhaarig, drei- bis fiinfblutig:*C. ricardae Urb.; Haiti.
Mit C. sicyoides verwandt.

b) Blatter langlich-lanzertlich, nicht behaart; Blattstiele meist 3—6 mm: 'C .
oblongo-lanceolata (Krug et Urban) Urban (Vitis vitiginea var. campestris O. Kuntze,
non C. campestris (Baker) Planch.; Cissus sicyoides f. oblongo-lanceolata Krug et
Urb.); Haiti, Florida, Bahama. Wegen der Blattform von C. sicyoides abgetrennt.

c) Blatter meist linear-zungentermig, an sterilen Zweigen 3—4 mm lang gestielt,
am Grunde undeutlich herzformig, 3,5—4,5 cm lang; an fertilen Zweigen 1—2 mm
lang gestielt, obovat bis oblong, vorn gerundet oder gestutzt, oft asymmetrisch, 2 bis
3 cm lang, beiderseits kahl; Infloreszenz klein, kahl, fiinf- bis achtblutig, ihre Stiele
0,5—lcm lang:"C. fuertesii Urb.; S. Domingo.

II. Blatter breiter.
a) Blatter klein (bis 3 cm lang). — 1. Blatter schmal-eiformig oder eiformig-el-

liptisch, unter der Mitte am breitesten, 3—4 mm lang gestielt, ganzrandig oder mit
sparsamen Zahnchen, am Grund gerundet oder etwas gestutzt. Infloreszenzen und Pet.
(2,5 mm lang) scharlachrot, Diskus stark entwickelt:" C. parciflora Urb. et Ekm.; Sto.
Domingo. — 2. Better dreieckig, 1,5—3 cm lang, 1,5—2,5 cm breit, am Grund ge-
stutzt, vorn stumpf oder gerundet, am Rand wcllig-kleinlappig, auf beiden Seiten mit
zwei wenig vorspringenden, halb^ondformigen Lappchen, aufierdem mit kleinen
Zahnen, kahl; Blattstiele 1—1,5 cm lang; Infloreszenzstiel 5—8 mm lang, Infloreszenz
selbst 1—1,5 cm; Pet. meist aufien rot, innen gelblich; bliihende Zweige ohne Ranken:
C. micrantha Poir., in Lam. (C. buchii Urb.); Haiti. 1,3—2,7 m hoher Strauch; — var.
tripartita Urb. et Ekm. Blatter fast zum Grunde dreiteilig.

b) Blatter grofier. — 1. Blatter herz-eiformig bis langlich, ganzrandig oder fast
so, Bliiten weifilich r C. sicyoides L. mit der var. parvifolia Griseb. (Naheres siehe unter
den mexikanischen und brasilianischen Arten); Westindien. — 2. Blatter dreieckig,
± grob gezahnt; Infloreszenzstielc kiirzer als bei voriger (1—2 cm), Bliiten rot:'C.
gonavensis Urban et Ekm.; Haiti. — 3. Blatter grofi, gerundet, herzformig:'C. cordi-
folia L. (C. plumerii Planch.; C. venatorum Descourt.); Sto. Domingo. — 4. Blatter
dreieckig-eiformig, herzformig, entfernt gezahnt, fleischig, an beiden Seiten rauh.
Bliiten und Friichte unbekannt: t. (?) cucurbitacea Britton; Jamaica.

B. Blatter einfach, aber bis zur Mitte oder iiber diese hinaus drei- bis fiinflappig;
im Umrifi dreieckig, am Grunde gestutzt, 1,3—2 cm lang, 1,5—2,5 cm breit, die
Lappen mit zwei bis drei kleineren Lappchen; Infloreszenz bis 2 cm lang, Pet. rot:'C.
urbanii Suessenguth (C. dissecta Urb. et Ekm. 1929, in Arkiv Bot. XXIla, Nr. 8
(1929) 72; non C. dissecta Craib, in Kew Bull. (1926) 356; Haiti. Verwandt mit C.
micrantha Poir.

C. Blatter dreizahlig.
I. Ranken mit Haftscheiben.
a) Blattstiele 0,3—2 cm lang, Mittelblattchen 2,5—5 cm lang, vorn stumpflich, am

Grunde verschmalert, mit 0-—3 mm langem Stielchen; Blattchen mit sehr zahlreichen
durchsichtigen Punkten; Zweige meist warzig: *C. mornicola Urb. et Ekm.; Haiti. Nahe
verwandt mit'C. caustica Tussac, aber mit diinneren Blattcrn, kleineren Bliiten (Pet.
2,5 mm), sowie anders geformten Mittelblattchen.

b) Blattstiele 4—8 cm lang, Mittelblattchen 8—11cm lang, sein Stielchen 8 bis
11 mm. Seitliche Blattchen sitzend. Zweige ohne Fliigel. TBluten nicht bekannt (nur
Fruchtstande):'C. hotteana Urb. et Ekm.; Haiti. Wahrscheinlich verwandt mit C. alata
Jacq.; diese Art hat jedoch schmal gefliigelte Zweige, die Seitenblaitchen sind dcutlich
gestielt, alle Blattchen vorn akuminat.

II. Ranken ohne Haftscheiben (oder bisher keine solche angegeben).
a) Blattchen sitzend; die seitlichen .zwei- bis dreimal kleiner als das mittlere;

Blattstiele 2—5 cm lang; Blattchen obovat bis ianglich-lanzettlich, das terminale 7 bis
9 cm lang, 2,5—4,5 cm breit. G a n z e P f l a n z e r o t l i c h oder weinrpt (Bliiten und
Friichte unbekannt):'C. haitensis Urb. et Ekm.; Haiti.

b) Mittelblattchen gestielt, seitliche sitzend oder gestielt.
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1. Obere Blattchen fast alle lineal, klein gezahnt oder fast ganzrandig, amGrunde
lang verschmalert. Zweige fast kahl, Bliiten weifi oder gelblich, ziemlich grofi, Beeren
5—7 mm langi'C. macilenta (Planch.) Urb. (C. acida L. var. macilenta Planch.);
Antillen.

2. Blattchen umgekehrt l a n z e t t l i c h (wenigstens das Mittelblattchen, 2—5 mm
lang gesticlt, in den Stiel verschmalert, vorn stumpf oder stumpflich, 2—4,5 cm lang);
die seitlichen Blattchen bis 2 mm lang gestielt, umgekehrt lanzettlich bis schmal um-
gekehrt-eiformig, bis doppelt kiirzer als das mittlere, oberseits kahl, unterseits, be-
sonders auf den Nerven kurz behaart; Infloreszenzen an den Zweigen endstandig, rot,
bis 5 cm lang, untere Brakteen dreizahlig; Bliitenstiele 4—5 mm lang; Stengel nicht
gefliigelt, Blattstiele 1—3 cm lang; Blatter meist drei-, seltener fiinfzahlig: C. coral-
licola Urb.; Cuba.

3. Blattchen keilformig-langlich, vorn stumpf oder leicht ausgerandet, alle mit
leicht z u r i i c k g e b o g e n e m R a n d i ' C . subavenia Planch.; Cuba.

4. Blattchen meist breiter, Rand nicht zuriickgebogen.
a) Blattchen oberseits blaugriin, unterseits purpurviolett, Endblattchen 2—5 mm

lang gestielt, eiformig oder elliptisch-rhombisch, am Grund keilformig verschmalert,
vorn stumpf oder fast so, in der Mitte oder etwas iiber der Mitte am breitesten, seit-
liche Blatter ± sitzend. (Der C. haitensis im Habitus ahnlich; diese hat aber sitzende
Blattchen, von denen die seitlichen zwei- bis dreimal kleiner sind als das terminale.):

*C. dichroa Urb.; Cuba.
ft) Ober- und Unterseite der Blattchen nicht so verschieden in der Farbe, wie bei a.

— -}-) Mittelblattchen auf jeder Seite mit 4--5, bis 7mm l a n g e n Z a h n e n ,
rhombisch, kleinlappig-gezahnt, 10 mm lang gestielt; seitliche 3—5 mm lang gestielt,

gezahnt. — X) Blattchen zugespitzt, scharf gezahnelt. — O) Blattchen meist klein (bis
2 cm), am Grund keilformig verschmalert, im oberen Teil gesagt, kahl; Pflanze zierlich;
Infloreszenzen ziemlich lang gestielt, doldig: *C. intermedia A. Rich.; Cuba, Bahama,
Jamaica, Portorico. — OO) Blattchen grofier. — H) Zweige n i c h t g e f l i i g e l t .
Seitliche Blattchen sitzend oder fast sitzend, endstandiges mit ± kleingelapptem Rand;
Friichte vorn gestutzt:-C. rhombifolia Vahl (non Planch.); Cuba, Trinidad. — HH)
Zweige g e f l i i g e l t . Blattchen akuminat, seitliche Blattchenstiele etwa zwei- bis
dreimal kiirzer als der des mittleren, Kelch etwa lmm im Durchmesser, Pet. 1,5 mm
lang: C. data Jacq. (C. microcarpa Vahl). Hierzu var. rhombifolia (Planch, non
Vahl) Urban; nach Urban nur eine kurz behaarte Form von C. alata; Cuba. —
X X ) Blattchen ziemlich spitz, oft fast sitzend, lanzettlich oder eiformig, gekerbt
gesagt, ziemlich hart, durchscheinend punktierf.'C. erosa L. C. Rich. (C. crenata Balb.;
C. trifoliata Bello non L.); Portorico, Trinidad. Planta fungo Schroeteria cissi (DC.)
De Toni saepius deformata (ex Urban). — Hierher vielleicht auch: '-C. wrightiana
Plandi. Blattchen in den Stiel zusammengezogen, mittleres fast rhombisch-lanzettlich,
seitliche schrag eiformig, alle hervortretend gezahnelt, durchscheinend punktiert, trocken
grauschwarzlich; Cuba. —' C. trifoliata L. (C. acida L. Spec. ed. 2, I 1762; Planch, sine
variet.; C. alata Descourt. non Jacq.; C. obliqua Sesse et M05.). Verwandt mit C.
carnifolia Urb. et Ekm., siehe unten, Blatter jedoch weniger tief gezahnt, die seitlichen
nie zweilappig, Bliiten kleiner, gelbgriin; Westindien, Colombia, Guiana, Siidflorida.—
Kommt mit C. carnifolia zusammen vor, bildet aber keine Obergange. — 'C. grisebachii
Planch. Blattchen rhombisch-umgekehrt-eiformig oder lanzettlich, spitz, am Grunde
keilformig, schr kurz gestielt, dick, herausstehend gezahnelt, Zweige, Infloreszenz und
Bliitenstiele mit braunen glanzenden Haaren, Bliiten kahl; Cuba. — *C. tuberculata
Jacq. Zweige warzig; Mittelblattchen gestielt, seitliche fast sitzend, subrhombisch-lan-
zettlich bzw. schrag eiformig oder lanzettlich, alle stumpflich, klein gezahnelt. Pet. rot;
Cuba. — X X X ) Blattchen vorn gerundet. — O) Blattchen mit gewelltem Rand. Mit-
telblattchen 6—10 mm lang gestielt, umgekehrt eiformig oder elliptisch, am Grunde
keilformig verschmalert, vorn gerundet oder sehr kurz akuminat, 4—7,5 cm lang,
seitliche 3—6 mm lang gestielt, ebenfalls vorn gerundet oder stumpf, alle mit gewelltem
Rand. Infloreszenzstiele 2,5—3,5 cm lang, Bliitenstiele 5—8 mm lang, Bliitenknospen
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vorn verschmalert, am Scheitel stumpf; im Habitus, besonders in den Blattern ahnlich
der C. intermedia:'C.nipensis Urb.; Cuba. — 0 0 ) Blattchen ohne gewellten Rand;

• C. rupicola Urb., Mittelblattchen 1—2,5 cm lang gestielt, umgekehrt eiformig-kreis-
formig oder rhombisch, am Grund in den Stiel verschmalert, vorn gerundet, selten
stumpf, seitliche ebenfalls lang gestielt, schrag eiformig, rhombisch oder fast kreis-
formig, asymmetrisch; Cuba. —> C. caustica Tussac, Blattchen fast rhombisch-umgekehrt
eiformig, breit, am Grund verschmalert, vorn rund. Geschmack der Beeren ,,kaustischa

(alkalisch); Antillen. — Dieser steht nahe* C. obovata Vahl, Blattchen keilformig-um-
gekehrt eiformig, stumpf, leicht gekerbt-gezahnt, beim Trocknen braun, unterseits
blasser; Antillen. — AuKerdem wurde fur C u b a angegeben: 'C. torreana Britt. et
Wilson, in Mem. Torrey Bot. Club 16 (1920) 80.

S i i d a m e r i k a n i s c h e A r t en. Nach J. G. B a k e r in Fl. brasil. XIV2,
(1871) 199; J. E. P l a n c h o n in DC. Monogr. Phan. (1887) und M a l m e in Bihang
Svensk Vetensk. Akad. Handl. 27, Nr. 11 (1901), erganzt vom Verf.

A. Blatter einfach.
I. Blatter nicht oder wenig gelappt.
a) Mehr oder weniger aufrechte Straucher, mit wenigen Ranken oder ohne solch'e:

Blatter sitzend oder fast sitzend.
1. Blatter fleischig-krautig, nicht gelappt, lanzettlich, kahh'C. campestris (Bak.) ^^

Planch. (Vitis campestris Bak.); Minas Geraes. Hierher auch var. warmingii (Bak.) ^\
Planch. (Vitis warmingii Bak.), mirlanglich-umgekehrt eiformigen, behaarten Blattern;
Taf. 48 in Fl. brasil. XIV2; Minas Geraes.

2. Blatter leicht dreilappig, etwas ledrig, rauhf C. burchellii (Bak.) Planch. (Vitis
burchellii Bak.); Goyaz.

b) Kletternde Straucher mit vielen Ranken, Blatter deutlich gestielt.
1. Kelch etwa lmm breit. — a) Blattstiele 6—8,5 mm lang; Korolle rotlich: C.

scabra (Bak.) Planch. (Vitis scabra Bak.). Taf. 49 in Fl. brasil XIV2; Goyaz. — p) '
Blattstiele 8,5—33 mm lang; Korolle gelbgriin: C sicyoides L. (Vitis sicyoides Bak.;
Cissus latifolia Descourt.; C. lamarckiana Roem. et Schult.; C. tinctoria Mart.; C.
nitida Vellozo; C pallid a Salisb.; C. puncticulosa Rich.). Sehr vielgestaltige und ver-
breitete Art, im ganzen tropischen Siidamerika, auch in Mittelamerika und in West-
indien; geht siidlich bis Montevideo und Entrerios. — Ober die Varietaten vgl. Planchon
1. c. S. 522—532, sowie R. C h o d a t und E. H a s s 1 e r, in Bull. Herb. Boissier, 2.
ser. in (1903) 544 (hierher z. B. C. ovata Lam.; C. umbrosa H. B. K.; C. Undent
Andre;- C. obscura D C ; "C. tamoides Camb.; fC. smilacina H. B. K.; C.argentea hort.,
zur f. ovata (Lam.) PI. gehorig; Stengel und Blatter trocken etwas blaugrun; Brasilien;
usw.). Ober die Mifibildungen des Bliitenstandes durch Mycosyrinx siehe dieselbe Art
unter den nordamerikanischen Arten/C. fuliginea H. B. K. unterscheidet sich von C.
sicyoides durch unregelmafiig handformig-gelappte untere Blatter; Colombia.

2. Kelch etwa 2 mm breit; Blattstiele 54—95 mm langfC. selloana (Bak.) Planch.
{Vitis selloana Bak.); Minas Geraes pnd Siidbrasilien.

In die Gruppe A l b gehort auch: C. andraeana Planch. Blatter oberwarts silbcrig-
violett iiberlaufen, unterseits violett, kurz gestielt, am Grund herzformig, kuspidat.
Stengel, Blattunterseiten und Infloreszenzen mit braunen Striegelhaaren; Colombia. —
C. ernstii Suessenguth (C. paucidentata Ernst, non Klotzsch 1862). Zweige rund,
Blatter herzformig, grob und entfernt gezahnt. Zahne nach vorn eingebogen, Bliiten
klein, griin, ganze Pflanze blaugrun; Venezuela.

III. Blatter tief gelappt.
a) Blatter tief fingerjg, dreilappig, Segmente nicht lineal:'C. duarteana Camb.; JV

Minas Geraes. Hierher zieht. Planchon auch V i m sessilifolia Baker als Varietat y) V*
sessilifolia (Baker) Planch, mit dreizahligen Blattern. Taf. 50 in Fl. brasil. XIV2;
Minas Geraes.

b) Blatter tief fiederschnittig, Segmente schmal zungenformig:* C. sicyoides L. var.
laciniata Baker.

c) Blatter sehr tief gelappt (drei Lappen, der mittlere viel langer als die seitlichen,
in einem Winkel von etwa 30° vom mittleren abspreizend, alle lineal). Camp-Staude,
aufrecht oder schwach kletternd, kahl, rankenlos, bis 1 m hoch: C. pedatifida Hoehne;
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Brasilien: Macto Grosso. Abbildung: F. C. H o e h n e , in Commissao de Linhas tele-
graficas etc. de Matto Grosso ao Amazonas, Annexo 5, Botanica Parte VI (1915)
Taf. 116 und 130, Fig. 5.

d) Untere Blatter fiederig geteilt (obere dreiteilig oder fast einfach), kreis-herz-
formig, bis 15 cm lang und 20 cm breit, wenig behaart, Rand entfernt gesagt; Zymen-
achsen schon rot mit weifien Haaren; Blattstiel 9—10 cm; Zweige grau:»C. hahniana
Ernst; Venezuela.

B. Blatter dreizahlig (siehe auch: C. trianae unter C l l b ) .
I. Sprosse ± aufrecht, sparlich verzweigt, mit wenigen Ranken oder ohne solche.
a) Zweige dornig. — 1. Blatter oberseits rauh, unterseits weifilich filzig: C.

spinosa Camb. (Vitis spinosa Bak.); Minas Geraes. — 2. Ausgewachsene Blatter beider-
seits kzhlr C.inundata (Bak.) Planch. (Vitis inundata Bak.); Minas Geraes. — Hierher
nach Planchon auch* Kim suberecta Bak. (non Beddome) als var. ohne Dornen; Minas
Geraes, S. Paulo.

b) Zweige ohne Dornen. — 1. Blatter kurz gestielt (3,3—6,5 mm lange Blatt-
stiele). — a) Infloreszenzstiele ebenso wie die Blatter 10,8—21,6cm lang:#C. pohlii
(Bak.) Planch. (Vitis pohlii Bak.); Minas Geraes, Goyaz. — 0) Infloreszenzstiele 2,7
bis 8,1 cm lang. Korolle dicht und kurz grau behaart:" C. pannosa (Bak.). Planch. (Vitis
pannosa Bak.); Matto Grosso, Siidbrasilien, Paraguay, hier in Gebiischen. — Bild bei
Malme 1. c. S. 12. — 2. Blatter lang gestielt (Blattstiele 2,7—5,4cm lang): C. asperi-
folia (Bak.) Planch. (Vitis asperifolia Bak.); Goyaz.

II. Kletternde. Ranken zahlreich.
a) Alte Aste ohne Fliigel (die jiingeren oft schmal gefliigelt).
1. Das terminale Blattchen rhombisch (vorn spitz, in der unteren Halfte allmahlich

keilformig verschmalert). — a) Zweige behaart; Blattchen ganzrandig oder kaum ge-
lappt. — -h) Blattstiele 2,7—5,4 cm lang; Terminalblattchen 5,4—10,8 cm lang. — X)
Korolle braun-rotlich, kahl:»C. rhombifolia Vahl (Vitis rhombifolia Bak.); Venezuela,
Colombia, Ecuador, Mexiko, Costarica, Antillen. — Nach O. K u n t z e (Rev. gen.
Il l , 2 (1898) 40) ist von dieser Art zu trennen^C. obliqua Ruiz et Pav., Fl. peruv. I,
t. 101, fig. 6 (drei langgestielte Blattchen, wahrend bei C. rhombifolia nur das mittlere
gestielt ist); zahlreiche, fast pfriemliche Blattrandzahne; Bolivia 1600—2000 m. — Auch
wird C. alata Jacq. von K u n t z e (unter Vitis) fur Bolivia angegeben, die sich von
C. rhombifolia Vahl non Planch, durch sitzende oder fast sitzende Blattchen und ge-
fliigelte Stengel unterscheidet (siehe auch Westindische Arten). Da K u n t z e indes 9C.
alata Jacq. 1763 = C. erosa Rich. 1792 setzt, was nach U r b a n nicht zutrifft, bedarf
der Sachverhalt weiterer Untersuchung. — In der Blattform ahnelt*C. pubescens H.
B. K. der C. rhombifolia, in de.r Konsistenz der ^Blatter C. gongylodes, doch sind die
Blatter unterseits grau kurzhaarig; Colombia. —' C. hassleriana Chodat unterscheidet
sich von voriger Art durch starker aufrechte Nerven, graue Behaarung, langer gestielte
Infloreszenz (7—8 cm), grofiere Stipeln, Blattzahne; Mittelblattchen sitzend; Paraguay.
Bild bei Malme 1. c. S. 14. — X X ) Korolle blaft, dicht und kurz grau behaart: C
subrhomboidea (Bak.) Planch. (Vitis subrhomboidea Bak.); Minas Geraes, Paraguay.—
+ +) Blattstiele 8—13,5 cm lang:- C. sulcicaulis (Bak.) Planchon (Vitis sulcicaulis.
Bak.). Taf. 51 in Fl. brasil. XIV-'; Minas Geraes und Sudbrasilien. — 0) Zweige kahl;
Blattchen ± gelappt. — -h) Blattchen etwas lederig, oberseits kahl, unterseits mit zu
Biischeln vereinigten Haaren; Nebenblatter klein: C. parkeri (Bak.) Planch. (Vitis
parkeri Bak.); Guiana. h + ) Blattchen hautig, beiderseits kahl; Nebenblatter grofi:

«C. tricuspis Burch. ex Baker (Vitis trie us pis Bak.); Rio Tocantins. — + + +) Blattchen
krautig, groft, tief gelappt, oberseits kahl, unterseits ganz kurzhaarig: C. gongylodes
(Baker) Burch. ex Planch. (Vitis gongy lodes Bak.; V. pterophora Bak.); Para, Goyaz,
Matto Grosso, Paraguay, Peru. Ober die SproiSmorphologic siehe S. 200, iiber den
Wurzelbau S. 205. In Gewachshausern ofters kultiviert, wegen der zahlreichen langen
Luftwurzeln dekorativ. — Fig. 80; aufierdem V i a l a, Ampelogr. I (1910) 94—96;
4 Fig.

2. Terminalblattchen umgekehrt eiformig oder lanzettlich, am Grunde keilformig.
— */) Korolle rotlich, kahl. — -f) Infloreszenzstiele verlangert, 5,4—10,8 cm lang. —
X) Blatter beiderseits kahl:"C. erosa L. C. Rich. '(C. lucida Poir.; C. quadrialata H.
B. K.;'C. obscura D C ; C. silvatica Camb.; Vitis erosa Baker; V. miqueliana Baker);

rti. 2 A nil.. Hd. 20 (1 28
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BrasUien, GuiaittiL — • ) Blatter unterseits an den Ncrvcn rauh srau-behaart: C
Uthtisris H. B. K. (Vitis salutaris Bak.). Taf. 52 in Fl. brasil. XIV"; Ostbrasilicn,
Guiana, Venezuela, Mexiko. >— Mit voriger Arr venvandt: *C. guaranittca Chocfat;
untcrsdicidet sich von C. salutaris durch ganz kahle, glanzcndc Blatter, langere Blatt-

B
Fig. SO. Ciaus gangyfotia Burdi, ex Planch. — A fongw Trick mit NcbcitbL It bliihcnder
Sprofi. C Bl. nadi Enrfenuma dcr wahrtnd dcr Bliitezcir /urutkgMd)hj;cnen Pet. 0 Bluten-

i, Pei. und Stam. eatfiarat — Aus li. P. l.Aufl. HIS Fig. 221.

«iclc, deutUcfeer i^-stidtc Blattdien, sdiarladirocc Bluten: ParaguAy, in Eetfdnca Wiildcrn.
— + + ) lnflorcszcnzstieic kiirzer, 23—36mm lang. — >-) BliittAen sttzend:'C. gf-
benii (Bak.) Plandi. (Vitis gibertii Bak.); Uruyuav und Gran Chaco. — X X ) BIa\<
Lhett ^cstieh: C.StifmuUa Vcilozo {Vitis irifoliata Bak. exclus. syn.); Rio de Janeiro.—
fi) Korollc griinlidi, auiicn kurz behaart. — +) Blatter untersms wcifilidi-filzig:'C.
alhidd Camb. (Vith albtda Bak.): Minas Geracs. — + + ) Blatter besondtrs an den
Nerven mit ^rauen. kur/.en borsti»cn Haarcn: *C« SCakricautis (Bak.) Plandi. (Vui>
scabrkaulis Bak.); Minas Geracs, Goyaz. — Verwandi mir voriger Ar t^C. goyazcnsi$
(Taubcrt) Sucsscng. (Vitis gpyttzensu Taubcrt), Hat schtnalcrc Bla'nchcn (1 — 1,6cm
brcit); Goyaz.
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b) Altere Zweige mit vier bleibenden Fliigeln.
(1. Blattchcn hautig, fast sitzend: siehe oben unter a l / / 4 - + +.)
2. Blattchen lederig, deutlich gestielt:rC. ulmifolia (Bak.) Planch. (Vitis ulmifolia

Bak.); Peru. . - -
c) Zweige und Bliitenstandsachsen sechskantig-gefliigelt, Fliigel gewellt, wie die

Blattstiele weinrot behaart. Bliiten rot:'C. sexangularis Ernst; Venezuela.
C. Blatter fingerformig fiinfzahlig (oder teilweise dreizahlig).
I. Blattchen alle deutlich gestielti'C. simsiana Roem. et Schult. (Vitis simsiana

Bak.); Ostbrasilien, Paraguay, Bolivia.
II. Blattchen kaum oder nicht gestielt.
a) Blatter krautig, sehr unregelmafiig scharf gesagt, Korolle scharlachrotf C. twee-

diana (Bak.) Planch. (Vitis tweediana Bak.); Nordargentinien. — Hierher auch C.
pruinosa Herzog; Bluten rot, f i infzahlig, Blatter kleiner und nicht so unregelmafiig
gesagt wie bei voriger, Stengel und Infloreszenzachsen blaulich bereift; Bolivia.

b) Blatter lederig; Korolle griin:"C. striata Ruiz et Pavon (C. deficiens Hook et
Arn.; C. viol ace a Meyen; Adenopetalum palmatum Turcz.; Vitis striata Bak.); Sud-
brasilien; im temperierten Regenwald Siidchiles. — C. granulosa Ruiz et Pavon, Fl.
peruv. (1798) t. 101. Zweige kleinkornig-warzig; Peru. — Als verwandt mit letzterer
Art wird genannt: C. trianae Planch., Blattchen aber dreizahlig, gekerbt (nicht ge-
zahnelt); Infloreszenzen kleiner; Colombia.

D. Blatter fingerformig fiinf- bis sieben- (oder nur drei-) zahlig; Blattchen linear,
Blutenstiele lang, oft ,,verbogen'VC. palmata Poir. (Vitis palmata Bak.); Siidbrasilien,
Uruguay, Paraguay, Buenos Aires. Bild in A. St. Hilaire, Fl. Brasil. merid. 1, tab. 72.
— Hierher gehort ferner: C. Paraguayensis Planch. Blatter meist fiinfzahlig, von
voriger Art unterschieden durch grofiere Blattchen (5—7 cm lang), trocken nicht
schwarzend, sehr kurze Blutenstiele; von »C. striata unterschieden durch grofiere, am
Grund nicht keilformige Blatter und langere Blutenstiele (zwei- bis dreimal langer als
die Bliite); Paraguay. Bild: M a 1 m e 1. c. S. 18, 19.

"C.lanceolata Malme; Minas Greaes. Von C. palmata durch breitere, lanzettliche
Blattchen (das mittlere 1,25—2,25 cm breit), teilweise kurzhaarige lnfloreszenz, kurze
und gerade Blutenstiele unterschieden; von C. striata durch die lanzettlichen, spitzen
oder akuminaten Blattchen, die fast bis zum Grunde gesagt sind, getrennt.

E. Blatter doppelt gefiedert (oder bei II vielleicht auch doppelt dreizahHaV
I. Zweige rund, zierlich, ohne Dornen; Blatter beiderseits kahl, etwas lederig:'C.

ternata (Bak.) Planch. (Vitis tcrnata Bak.); Sudbrasilien.
II. Zweige kantig, dick, an den Knoten dornig; Blattchen unterseits braunlich

kurzbehaart^C. coccinea Martius ex Planch. (Vitis coccinea Bak.); Siidbrasilien. —
Diese Art vielleicht identisch mitX. pulcherrima Vellozo (Fl. flumin. I (1827) t. 101),
mit grofien, doppeltgefiederten Blattern; Blattchen am Grund breit; Sudbrasilien.

oder mit ihr identisch [waber mit diinneren Blattchen und nicht in den Kerbungen
sitzenden Blattzahncn"]:'C. meliacfolia Planch.; Rio de Janeiro.

Zur Gruppe E gehort noch: C. blanchetiana Planch. Zweige unbckannt, von C.
coccinea und C. paulliniacfolia durch die fast sitzenden und am Grunde ausgerandeten
Blattchen unterschieden; Bahia.

F. Blatter doppflit dreizahlig, schmal lanzettlich, eng gesagt: C. enneaphylla
Vellozo, Fl. flumin. I (1827) t. 103; Sudbrasilien.

Fur S i i d a m e r i k a wurden aufierdem beschrieben bzw. angegeben: C. furcata
Ridley non Lawson-Gagnepain, in Transact. Linn. Soc. 2. Ser. Ill (1893) 287; Bra-
silien. — C. novogranatensis (Moldenke) Suessenguth (Vitis novogranatensis Moldenke
in Phytologial (1933) 9); Colombia. — 'C. microcarpa Vahl, siehe unter Mexiko
B l l a ; Guiana. — C. amaTonica Linden, Belg. Hortic. XV (1865) 99; Nordbrasilien.
—'C.multiflora Willd. ex Roem. et Schult. — C.trigona Willd. ex Roem. et Schult.;
Brasilien. — #C. pminata Wcinm. in Syll. Ratisb. I (1824) 224; Brasilien.

18*
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N a c h t r a g zu d e n a f r i k a n i s c h e n A r t e n d e r G es a m t ga 11 u n g
Cissus.

W e i t e r e A r t e n a u s T r a n s v a a l , nach C. A. S m i t h in B u r t t
D a v y , Man. Flow. PL and Ferns of Transvaal II (1932).

A. Blatter einfach. — C. oleracea Bolus. Achsen steif, ± hin- und hergebogen;
Blatter oft sehr grofi (bis 18 mal 17 cm), breit eiformig bis fast kreisformig, fleischig;
Blattstiel bis 1 cm lang. — "C. segmentata C. A. Smith. Blatter breit lanzettlich bis
lineal-lanzettlich, bis 12 mal 4 cm grofi. Infloreszenzstiel so lang wie die ausgewach-
senen Blatter; Infloreszenz kahl. — "C. dolichoptts C. A. Smith. Infloreszenz driisig
behaart, mit gestielten Driisen; zwischen diesen keine einfachen Haare. — C hispidi-
flora C. A. Smith. Wie vorige, aber den Driisen viel kiirzere, weifie Borsten unter-
mischt. — C . lonicerifolia C. A. Smith. Bluten in kleinen Trugdolden an den Enden
der Zweige; Infloreszenz kahl.

B. Einfache und zusammengesetzte Blatter manchmal am selben Zweig. Die am
Grunde keilformigen Blattchen erinnern an die von Rhoicissus cuneifolia Planch.: C.
diversilobata C. A. Smith.

C. Blatter dreizahlig. — C. anatomica C. A. Smith. Infloreszenzaste dicht wollig-
filzig; Bluten und Friichte kurzhaarig. — C. dasypleura C. A. Smith. Junge Zweige
zottig behaart; Blattchen mit vielen krausen Haaren, besonders unten und an den
Randern, Stieldriisen dagegen sehr sjparlich. Blatter wie bei voriger Art gestielt.

D. Blatter fiinfzahlig. — C. simulans C. A. Smith. Blattchen deutlich, aber nicht
grob gezahnt, umgekehrt lanzettlich bis elliptisch, bis 8 mal 4 cm grofi, beiderseits mit
zerstreuten weifien Haaren; Infloreszenzaste mit zerstreuten Stieldriisen. — C puberula
C. A. Smith. Blattchen unterseits fein kurzhaarig, nie wollig. Infloreszenzen mit Stiel-
driisen. Blatter gestielt.

E. Blatter zwei- bis vierfach gefiedert, gestielt; Blattchen kahl, Terminalblattchen
nur 1,5 cm lang; verwandt mit C. (Cyphostemma) connivens Lam.: C. sulcata C. A.
Smith.

Alle diese Arten aus Transvaal konnten in den allgemeinen Schliissel nicht auf-
genommen werden, da die sehr kurzen Diagnosen hierzu nicht ausreichen.

Ferner sind noch aus Afrika beschrieben worden: C. brieyi De Wild., Miss, de
Briey Mayumbe (1920) 251; Belgisch Kongo. — C. dembianensis Chiov. in Ann. Bot.
Roma %(1911) 54; Abessinien. — C.wittei Staner, in De Wild, et Staner, Contrib.
Fl. Katanga, Suppl. IV (1932) 49; Belgisch Kongo.

N a c h t r a g zu d e n a s i a t i s c h e n A r t e n . — C. dealbata Beddome, in
Madras Journ. Sc. Ser. II. (XXII) 1861, S. 74; Ostindien (Cisstist). — C. hookeri
(Lawson) Ridley (Vitis hookeri Lawson); Blatter fufiformig-funfzahlig, fleischig-lederig,
Blattchen elliptisch, beiderseits spitz; Blattstiele 10—15 cm lang; Pflanze kahl oder die
Zymen etwas kurzhaarig, letztere kurzer als die Blattstiele; Infloreszenz fast eben-
straufiig-zymos; Ranken sehr lang, e i n f a c h ; Ostindien, auch Sikkim-Himalaya. —
C. incarnata Teijsm. et Binn., in Tijdschr. Ncderl. Indie 25 (1863) 417. — C. longe-
pedunculata Teijsm. et Binn., ebenda; Ceram. — C. parviflora Roem. et Schult. (C.
micrantha Willd. ex Roem. et Schult.) Syst. Il l , Mant. 248; Ostindien. — C. platani-
folia Carr. in Rev. Hortic. (1868) 39; China. — C.pteroclada Hayata, Icon. pi.
Formos. II (1912) 107; Formosa. — C. rubricaulis Carr., Rev. Hortic. 1868, S. 39;
China (Cissus?). — C. suberecta Beddome (Cissus? Cayratiaf); Ostindien. — C. tri-
ternata Miq., Fl. Ind. Bat. Suppl. I, 516; Sumatra.

E i n i g e z w e i f e l h a f t e A r t e n der G a t t u n g Cissus (vgl. auch Planchon,
620). — Cissus blumeana Spanoghe, non Steud.; Java, nomen. — C. cerasiformis
(Teijsm. et Binn.) Planch. (Vitis cerasiformis Teijsm. ct Binn.); Java. — C. (Eucissus)
chontalensis (Seem.) Planch. (Vitis chontalensis Seem.); Nicaragua. — C. diversifolia
DC. Prodr. I, 631 (C. beterophylla Link); Heimat unbekannt. — C. flexuosa Turcz.
Ob Vitacee? Philippinen. — C. glandulosa J. F. Gmel., Syst. 256; Arabien. — C.
beterotoma Turcz. Familie? — C. hispida (Eckl. et Zeyh.) Planch. (Vitis hispida Eckl.
et Zeyh.);' ist zweifelhafte Art von Rboicissus. — C. macrobotrys Turcz.; Java oder
Sumatra. Bliitcn und R.inken unbekannt. — C. macrophylla Jungh.; Java. — C
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peltata Turcz.; Java. Kaum Vitacee.. — C. pruinosa Desf. Heimat? — C. zollingeri
Turcz.; Java. Familie?

E i n i g e a u s d e r G e s a m t g a t t u n g Cissus a u s z u s c h l i e f i e n d e
A r t e n u n d N o m i n a n u d a : Cissus aborea Forsk. = Salvador a persica L.; vgl.
Blatter, Fl. arab. in Records Bot. Surv. India VIII (1921) 290 (Salvadoraceae). r- C.
dendroides Schult. (C. arborea Willd. herb.) = Ardisia tetrandra H. B. K. (Myrsi-
naceae). — C. ferruginea Schult. (C. ferruginea Willd. herb.) = Ardisia ferruginea H.
B. K. — C. javalensis Planch. (Vitis javalensis Bulls) nomen. — C. pauli guillelmi
Schweinf. ist eine Convolvulacee, wahrscheinlich lpomoea. — C. pentandra Schult.
(C. pentandra Willd. herb.) = Ardisia turbacensis H. B. K. — C.f porphyrophylla
Lindley (Fl. Serres XIV, t. 265): keine Vitacee. Piperacee? — C. pubiflora Miq., siehe
unter Tetrastigma pubiflorum (unvollstandig beschrieben). — C. suberosa Elmer = Tetra-
stigma papillosum Planch. — C. terete-caulis Larranaga, nomen. — C. tinctoria Lar-
raiiaga, nomen. — C. tricuspidata Sieb. et Zucc. = Parthenocissus tricuspidata (Sieb.
et Zucc.) Planch. — C.umbellata Lour. = Strychnos umbellata (L<5ur.) Merrill in
Philipp. Journ. Sc. 15 (1919) 252; Merrill, Comment. Lour. Fl. Cochinch. (1935) 309.
— C. wallichiana Turcz. = Hedera Helix. L.

2. Acareosperma Gagnepain in Bull. Mus. Nat. d'Hist. Nat. Paris 25 (1919) 131
bis 132. — Zweige rund, langsgestreift, spreizend; Blatter hautig, kahl, durch im Innern
enthaltene Kristalle kornelig (der nicht ganz deutlichen Beschreibung G a g n e p a i n s
nach aus etwa neun ungleichen Blattchen) zusammengesetzt. Blattstiel zierlich, Teil-
blattstiele erster Ordnung drei; der endstandige tragt ein Blattchen, die grundstandigen
drei bis fiinf. Diese letzteren sind fuflformig angeordnet und ungleich lang gestielt.
Die Blattchen selbst sind lanzettlich-akuminat, am Grunde stumpf oder wenig ver-
schmalert, vorn akuminat-geschwanzt, am Rand beiderseits fiinfzahnig. 5—6 Paar
Seitennerven verlaufen einander parallel und fliefien gegen den Rand hin bogig zu-
sammen. Die Ranken stehen Blattern gegeniiber, sie sind zierlich, dreigabelig, ihre un-
gleichen Zweige stehen nicht quirlig. Die Bliitenstande stehen axillar oder schliefien
kurze Achseltriebe ab; sie sind locker, gabelig, ebenstraufiig, kahl, am Grunde beblattert.
Bliiten bisher unbekannt. Beere eiformig-langlich (flach?), sehr klein gepunktet, etwas
fleischig; Perikarp hautig, innen netzig geadert; e i n S a m e , ziemlich grofi, von
Riicken- und Bauchseite her zusammengeprefit; mit 14 A n h a n g e n , die in zwei
Reihen strahlig angeordnet sind. Endosperm reichlich, riickwarts ausgehohlt, vorn mit
mehreren strichformigen Falten, fiinflappig. Embryo klein, axial, grundstandig.

Etymologie: TO cinapi = Milbe; atrepMa = Same. Acareosperma also = ,,Milben-
same".

Eine Art in Laos (Indochina): A.spireanum Gagnep. — Blattstiel 4 cm lang,
Blattchenstiele erster Ordnung 1—2,5 cm, Blattchenstiele zweiter Ordnung 10—5 mm,
Blattchen 25—70 mm lang, 15—30 mm breit. Ranken bis 30 cm lang, mit 3 6 cm
langen Astchen. Infloreszenz bis 20 cm breit; Stielchen der Friichte 1 cm lang. Samen
insgesamt 15 mm lang und breit, im fertilen Teil 7—8 mm.

Die Gattung Acareosperma ist nach Gagnepain mit Cissus verwandt; sie unter-
scheidet sich durch die Anwesenheit yon vier Falten, die das Endosperm in fiinf Lappen
teilen, aufierdem vor allem durch die Art der Samen, deren Fortsatze das Hauptmerk-
mal der Gattung zu bilden scheinen.

3. Cayratia A. L. de Jussieu, in Diet. sc. nat. X (1818) 103 in observ.; Diet. Class.
Hist. Nat. IV (1823) 346. — Columella Lour., Fl. Cochinch. (1790) 85, ed. Willd. (1793)
107; vgl. E.D.Merrill, Comment. Loureiros Fl. Cochinch., in Transact. Amer. Philo-
soph. Soc. N. S. XXIV, part II (1935) 255; non Columellia Ruiz et Pavon 17941

(Columelliaceac). — Lagenula Lour., Fl. Cochinch. (1790) 88, ed. Willd. (1793) 111 —
Causonis Raf. Medic. Fl. II (1830) 122. — Causonia Raf. Sylva Fl. Tellur. (1838) 87
— Pedastis Raf. Sylva Fl. Tellur. (1838) 87. — Cissus sect. Cayratia (Juss.) Planch,
in DC. Monogr. V, 2 (1887) 471; E. Gilg in E. P. 1-Aufl. Ill5, 453. — Die meisten
Merkmale wie bei Cissus. Blatter zusammengesetzt (Ausnahme C. simplicifolia (Merr.)

1 Columella Vahl, Enum. I (1805) 300 = Columellia Ruiz et Pav. — Columella Comm
ex DC Prodr. 1 (1824) 443 in syn. = Pavonia Cav. — Columella Veil. Fl. Flumin (1825)
155 = Pisonia L. — Columellea Jacq.Hort.Schoenbr.il! (1798) 28, t. 301 = Nestlera Spreng
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Suesseng.), Blattchen drei bis neun, meist fufiformig angeordnet. Bliitenstand eine aus-
gebreitete, deutliche R i s p e , s c h e i n b a r a x i l l a r , in Wirklichkeit wohl stets am
Seitentrieb endstandig oder zwischen zwei Blattern durch Abortus der Terminalknospe
endstandig. Pet. in der Khospe einen k o n i s c h e n b i s k u g e l i g e n , meist etwas
aufgeblasenen Korper bildend, spater ausgebreitet; Diskus dunn, meist hautig. Samen-
anlagen mit nuzellarem Anhang an der Mikropyle. Frucht zwei- bis viersamig, Samen
eiformig oder herzformig, mit ein bis zwei tiefen, ei- oder kreisformigen Einsenkungen
auf der Innenseite; keine basalen Griibchen. Endosperm nie in drei vertikale, parallele
Lappen geteilt. Durchwegs echte Kletterpflanzen; Sprosse meist schwach verholzt, oft
einem unterirdischen Achsenorgan entspringend.

Cayratia geniculata (Blume) Gagnep. heifit in Annam ,,c a y rat". Uber die
Nomenklatur vgl. A. Re h d e r , in Journ. Arnold Arbor. II, Nr. 3 (1921) 177.

Cayratia Juss. ist nomen conservandum gegeniiber Columella Lour, und Lagenula
Lour.; Internal. Rul. Bot.Nomencl. 3. ed. (1935) 135; Sprague in Kew Bull. (1940) 112.

L e i t a r t : C. pedata (Lam.) Juss. ex Gagnep. in Lecomte, Notulae Syst. I (1910)
346. — (Cissus pedata Lam. Encycl. (1783) 31; Columella pedata Lour.)

L i t e r a t u r (siehe auch bei den einzelnen Landern): F. G a g n e p a i n , Un genre
meconnu: classification des Cissus et Cayratia, in Lecomte, Notul. systemat. I (1910) 339—362;
hier Cayratia neben Cissus als selbstandige Gattung bewertet.

Etwa 45 Arten. V e r b r e i t u n g : Ostindien bis Neuguinea, Fidschi, Neukaledo-
nicn, Australien; Afrika, Madagaskar.

S e c t i o I. Discy pharia Suesseng. Querschnitt des Endosperms T-formig,
siehe Fig. 62/1, sowie 81 C u. K, Asiatische Arten, Gruppe B; aufterdem C. debilis und
C. gracilis.

S e c t i o II. K oilo s p e rma Suesseng. Querschnitt des Endosperms fl-formig,
siehe Fig. 62/7, Asiatische Arten der Gruppe A.

A f r i k a n i s c h e A r t e n
A. Ausgewachsene Blatter dreizahlig. — I. Blattchen eiformig; Beeren drei- bis

viersamig:'C. ibuensis (Hook, f.) Suesseng. (Cissus ibuensis Hook, f.; Vitis ibuensis
Baker; V.intricata Baker); Oberguinea bis Kongogebiet, Seengebiet, obere Nil-Lander;
Nossibe. — II. Blattchen schmal eiformig bis lanzettlich; Beeren einsamigf C. ruspolii
(Gilg) Suesseng. (Cissus ruspolii Gilg); Somaliland.

B. Blatter fufiformig fiinf- bis siebenzahlig. — I. Blattchen meist klein-gezahnt
oder undeutlich gekerbt, am Grunde meist keilformig verschmalert; Blatt- und Blatt-
chenstiele verlangert; Beeren nur 2—2,5 mm im Durchmesser: f C. debilis (Baker)
Suesseng. (Vitis debilis Bak., Cissus debilis Planch.) Kamerun, Kongogebiet, Seengebiet
(Fig. 64 H—K); ferner in Englers Bot. Jahrb. (1912), Fig. 151 H—K und Fig. 154
D—K; Fig. 81 D—K. — II. Blattchen meist grob und spitz gezahnt, am Grunde ge-
rundet oder ± herzformig, Blatt- und Blattchenstiele kurz. Beeren von der Grofie
einer Erbse:fC. gracilis (Guill. et Perr.) Suesseng. (Cissus gracilis Guill. et Perr.; Vitis
gracilis Bak.; Cissus subdiaphana Steudel; C. membranacea Hook, f.; C. bigemina
Harvey; C. tenuicaulis Hook, f.; Vitis tenuicaulis Bak. p. p.). Abbildung bei Gilg u.
Brandt 1. c. S. 488; Fig. 81 A—C. Fast im ganzen tropischen Afrika; Transvaal. Zur
sect. Discy pharia Suesseng. gehorig, siehe oben.

C. Blatter doppelt dreizahlig. Zweige zierlich, gefurcht. Blattchen gestielt, keil-
formig, umgekehrt-oval, stumpf (gekerbt-) gezahnt :• C. thalictrifolia (Planch.) Suesseng.
(Cissus thalictrifolia Planch.); Nordmadagaskar.

A r t e n v o n S i i d a s i e n , besonders Indochina. Nach F. G a g n e p a i n , in
Lecomte, Fl. gencr. de rindochine I (1912) 975, und in Lecomte, Notulae systemat. 1
(1910) 343, erganzt; ferner in Suppl. Flore generale de Plndochine tome I, fasc. 8,
S. 893 ff., hier ein Schliissel von 16 indochinesischen Arten.

A. Samen mit einer einzigen ventralen Uffnung; Endosperm in Form eines fl
(Querschnitt); Stiel des Bliitenstandes artikuliert und unterhalb der Mitte mit Brakteen
versehen, stets achselstandig: S e k t i o n Koilosperma_Suesseng.

I. Antheren eiformig, langer als breit; lilattchen 3—9; Diskus schwach gebuchtet.
— a) Blattchen drei. Kelch warzig papillos. — 1. Samen fast kugelig, Durchmesser
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5—6 mm; baudtscitige Dffnung rund, cciva 1,3 mm brett; Pet. kleiig, kah):'C. gent-
culata (E!umc) Gagncp. (Cissns pubinervi? Mfq.; C.hirtvlla Blumc; C. trifoliate Lour.;
Cgenkulata Blumc; Colnrrtclla gcniculala Merrill); Annam, Tonkin, Laos, Hainan,
Java, Borneo,1 Philippines Miquel und Plandion stelteri C.retknlata (Blume) als Form
zu dicser An: Blatter untcrwam ctwas rauh, Endblattdicn umgckchrt eiformig, scit-
Iidi<: halb-ciformig, alle gestielt, haurig; Zymcn ianggesticlt, Bliiten mit puWcrigem,
dunncm Fkum bedeckr; Java. — var. qmnquefoHolatA Hothrcutincr, Blanches 3—5;
Java. — Mit vori»er vcrwfandi:"C, ridleyi Sucsscng. (CiiStts ftaviflord Ridley ]926,
non Sprague I91A!), abcr mit breitcrcn. nidit gc/ahnt-ttcn, unicrseii;* ct̂ .v.l̂  rauhen

B

Fig. 81. A— C Ctyratte wcilis {Gull!, et Pcrr.) Sucssen^ A Blatt. B Frucht. C im Quer-
sdiniti. — D—K C. debilis (Bak.) SutssL-ng, D Bliitenscand. £ Ktiospe. P Mannl. Bliite.
G Junges Ovar. H im Ungsschnitt. / Irudit. K. !m Qucrsdinitt. — Nach G \ 1 K u. B r a n d t .

Blattcrn; Inilorcszcn/. vfel jrSfier (6cm, zweiasug, Stic! 6cm), Oluten grower (P«.
1 mm), gctb. Frucht griin. Mcntawi-lnseln bti Sumatra. — 2. Samen langcr als brcit,
Luuchscitigc OrTnung lang clliptisdi. — n) Pet. kin behaatf; Samen 15; 10 mm groft;
mittlcrcs Blauchen am Grundc spitz: *C\ moliissima (Wall.) Gagncp, (Vilis mollissima
Wall.; Cissus mollissima Planch.; Col'umella mollissima Alston); Hintcrmiiicn, Male-
•sit-n, Philippincn. Kricchende Pfianze, Friichtc griin. — ,>i) Per. kahl; Samen 9—10 zu
6—7 mm grofi. — •!-) Blattchcn allc lanzcttlich-lincar; MittelbLutchcn pegen die Basis
hin versthmalcrt, dann gestoiaK'C.wrayi (King) Gagnep. (Vitis wrayi King); Cam-
bodja, Malaiisdic Halbinscl. — + 4 ) Biattchen ciformig, breit, am Grundc spit/:
'Crbodocarpa (Blumc) Gagncp. (Cissus rbodacarpa Blumc; Vitis genicuUta var. Miq,);

t Java, Celebes. — b) Blattmcn 5—9. — 1. Blatcchcn nic mchr .i\s liinf. — a) Blattdien
an beiden Endcn Iftng vcrschmalcr:, 10—13 cm lang, kahl; Keldi kahl: C. roxhurghii
(Wight ct Arn.) Gagnep. (Vitis roxbifrghii Wight et Arn.; Chstts roxburgfiii Plan*,);
Ostindtcn. — (i) Blactchcn titbrmig-lanzctilidi; Kelefc und ganzc Pflanzc stark behaart:

'C. pellita Gagncp.; Laos. — 2. Blattdicn ncun, selten fiinf bis sicben, untersdrs an den
Nervcn gcwimpcft^'C. sonneratii Gagnep.j Indicn.

li. Anthcrcn kreisformig oder kauni langcr als breit. — a) Pet. nichr mit Horn-
dien. — 1. Kelch gcwcilr, bchaart; Diskus hautig, mit vier dreiediigen^ kurzen Lappen;
Blattchcn 7—11, vorn akuminat, gezinnc, ± behaart:1 Q. pedata (Lam,) Juss. (Cissus
pedata Lam.; Cotitmclla pedant Lour.; Laggtuda pedata Lour; Cissus heptaphylU
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Retz.; C. heterophylla Poir.; C. cochinchinensis Spreng.; Fusanus pedatus Spreng.;
Pedastis indica Raf.; Vitis pedata Vahl ex Wall.); Cochinchina, Cambodja, Siam, Ost-
indien, Java, Philippinen. — Verwandt mit voriger/C. novemfolia (Wall.) Herb. Kew
ex Burkill, Diet. Econ. Prod. Malay. Penins. II (1935) 2246 in syn. (Vitis novemfolia
Wall.), aber ganz kahl; Blattchen ganzrandig, Samen elliptisch, grofier als bei voriger;
Malakka, Singapore. — 2. Kelch kahl; Diskus ohne dreieckige Lappen; Blattchen nicht
akuminat; ganze Pflanze sehr kahlr'C. cambodiana Gagnep.; CamBodja. — b) Pet. mit
Hornchen; Kelch mit vier spitzen Zahnen; Diskus kaum buchtig; Blattchen fiinf bis
sieben, linear-lanzettlich, sehr spitzig am Grunde:/C. ceratophora Gagnep.; Tonkin.

B. Samen mit zwei Offnungen und zwei Bauchseiten; Endosperm im Querschnitt
in Form cines ,,T"; Stiel des Bliitenstandes meist weder artikuliert nodi mit Brakteen
versehen, meist endstandig zwischen zwei gegenstandigen Blattern: S e k t i o n Dis-
cypharia Suesseng. (nach der Form des Endosperms benannt).

.. .-.̂ AI. Antheren krejjsformig. —' a) Pet. mit Hornchen, fein behaart; Blattchen fiinf, um-
gekehrt "eiTormig; spitz k£Sl:fC.corniculata (Benth.) Gagnep. (Vitis cornkulata Benth.;
Cissus corniculata Planch.); Philippinen, Hongkong, Japan. — b) Pet. nie mit Horn-
chen. — 1. Blattchen drei, fast kreisformig,. kleingekerbt-gezahnt, im Gsgensatz zu
dem Namen ,,carnosa" manchmal ziemlich diinn; sehr polymorphe Art; Beeren hell
gefarbt*C. trifolia (L.) Domin, in Biblioth. Bot. 89 (1927) 371. (Vitis trifolia L. 1753;
Cissus carnosa Lam.; Cayratia carnosa Gagnep.; Cissus cinerea Lam.; C.crenata V&hl;
C. obtusifolia Poir.; C. acutifolia #oir.; C. timoriensis DC.; Vitis carnosa Willd.;
V. psoralifolia F. Muell.; Columella trifolia Merrill; Causonis trifolia Raf.); Indo-
china, Hainan, China, Ostindien, Assam, Java, Borneo, Timor, Philippinen; siehe auch
unter den australischen Arten. — 2. Blattchen fiinf bis sieben. — a) Infloreszenz und
Bliiten nicht papillos, Blatter fast sjtzend, Blattchen linear-langlich; C. cardiospermoi-
des (Planch.) Gagnep. (Ampelopsis cardiospermoides Planch.); China, Yunnan. —

' ft) Infloreszenz ± behaart-papillos, ebenso die Bliiten. — +) Samen am Grunde stark
verschmalert; Stiel des mittleren Blattchens nur wenig langer als die der aufieren:

1 C._ tenuifolia (Heyne) Gagnep. (Cissus tenuifolia Heyne; Vitis tenuifolia Wight et
Arn.; V.pamculata Heyne; Cissus cymosa Wall.; C.truncata Wall.); Tonkin, Cochin-
china, Assam. — + +) Samen am Grunde wenig verschmalert; Stiel des mittleren
Blattchens zweimal so lang wie die der seitlichen:'C. oligocarpa Gagnep. (Cissus oligo-
carpa Bailey; Vitis oligocarpa Leveille et Vant.; V. mairei Leveille 1909 non 1912;
Columella oligocarpa Render); China. Als verwandt mit dieser Art wird angegeben:

f Cayratia dichromocarpa (Leveille) Rehder, in Journ. Arnold Arbor. XV (1934) 27.
(Vitis dichromocarpa Leveille), aber Blutenstiel artikulat, Brakteolen in der Mitte;
China: Kweichou.

II. Antheren fast zweimal so lang wie breit; Pet. ohne Hornchen oder fast ohne
Hornchen. — a) Friichte von der Grofie einer kleinen Erbse; Samen sehr querrunzelig,
am Grunde wenig verschmalert; Blattchen zu je fiinf, lanzettlich bis langlich, scharf
gesagt:*C. japonica (Thunb.) Gagnep. (Cissus leucocarpa Blume; C. cyanocarpa Miq.;
C.japonica Willd.; Columella japonica Alston; Vitis japonica Thunb.; V. mollis Wall.,
V. tenuifolia Trimen, non Wight et Arn.; Causonis japonica Raf.); China, Japan,
Tonkin, Formosa, Philippinen, Java, Ostindien, Assam. — Verwandt:' C.yoshimurai
(Makino) Suesseng. Beeren kugelig (0,75—1,3 cm), viel grofier als bei voriger; Samen
oben spitzlich, am Grunde fast herzfdrmig und fast gefliigelt; Japan, Prov. Satsuma.
— Ebenfalls verwandt mit C. japonica, aber mit schmaleren Blattchen, diese oben mit
kleinen Borstchen, daher weiR punktiert, unterwarts nur an den Nervcn sparsam be-
hwrtfC.sefulosa (Diels et Gilgj) Suesseng.; Szechuan. — Vielleicht ebenfalls verwandt:
C.fanemonifolia (Zippel) Suesseng. Stiele der Seitenblattchen aber verlangert, meist
langer als der des mittleren; Blattchen eiformig akuminat, gekerbt-gesagt. Infloreszenz
axillar; Timor. — b) Blattchen zu je sieben, das mittlere Blattchen fur sich gestielt, die
seitlichen zu je drei an einem Stielchen:'C. pterita (Merrill) Suesseng. (Columella pterita
Merrill); Philippinen.

W e i t e r e a s i a t i s c h e Cay ratia- Arten :
• C. simplicifolia (Merrill) Suesseng. (Columella simplicifolia Merrill). Blatter e i n -

f a c h , lederig, ahnlich denen mancher Tetrastigma-Arten, eiformig oder breit ei-
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formig-elliptisch, bis 10 cm lang, am Rand kleingekerbt-kleingesagt, beiderseits mit
etwa sieben undeutlichen Nerven, sonstiges Nervennetz nicht erkennbar. Infloreszenz
axillar, 5—7 cm lang. Bliiten nicht bekannt> Philippinen.

.C.apoensis (Elmer) Suesseng. Zweige dicht braunhaarig; Blatter gegenstandig (?)
oder Ranken blattgegenstandig; Blattstiel etwa 10 cm lang; Blattchen drei,* lederig,
unten dicht filzig, oben sehr kurzhaarig, das endstandige langer und symmetrisch, die
seitlichen unsymmetrisch und breit gerundet an der Basis, 15 cm lang, bis 12 cm breit.
Stiele der seitlichen Blattchen l c m lang, der des Mittelblattchens 2 cm; Infloreszenz
einem reduzierten Blatt gegeniiber. Filamente kahl, basal verbreitert; Anthere lang-
licfy; Philippinen.

-UC. auriculata (Roxb.) Suesseng. (Cissus auriculata Roxb.; Vitis auriculata Wall.).
Zweige, Blattstiele und Infloreszenzen mit kurzer, etwas krauser Behaarung; Blatter
fiinf-(selten sieben-) zahlig, nie fufiformig; Blattchen gestielt, eiformig oder rhombisch-
eiformig, akuminat, gesagt; Nebenblatter sichelformig, grofi; Zymen gestielt; Pet. am
Grund etwas zusammengezogen; Beere kirschgrofi; Ostindien und Sikkim-Himalaya.
Wight, Ic. t. 427. — Als verwandt mit voriger Art angegeben: 1. C.elongata (Roxb.)
Suessenguth (Cissus clongata Roxb.;*Viris elongata Wall.). Ganz kahl, Blatter meist
fiinfzahlig, gesagt- Brakteen herzformig, dauernd; Bluten doldig (in spreizenden, fast
ebenstraufiigen Zymen), Beere etwa kirschengrofi; Ostindien, auch Sikkim-Himalaya.
— 2: C. thomsoni (Lawson) Suessenguth (Vitis thomsoni Lawson). Pflanze ganz kahl,
niedrig, kriechend; Stengel zylindrisch; Blatter fiinfzahlig, Blattstiel 5—6,5 cm lang,
Blattchen 7,5—10 cm lang, 3—5 cm breit, elliptisch-lanzettlich, gesagt, unterseits heller;
Ranken astig; Zymen weit gespreizt, Samen dunkelrosarot; Ostindien (Khasia), 1300
bis 2000 m (sect. Discypharia).

' C. retivenia (Planch.) Suesseng. (Cissus retivenia Planch.; C. reticulata Thwait.
non Blume nee Willd. = Vitis reticulata Laws, non Miq.; Columella retivenia Alston).
Ganz kahl, Blatter dreizahlig, Blattchen gestielt, obovat-langlich, alle am Grund spitz,
kurz kuspidat, am Rand geschweift-gezahnt, Zahne kurz oder undeutlich, trocken
starr, glanzend. Zymen kurzer als das Blatt. Frucht kahl; Ceylon.

• C. polydactyla (= Vitis polydactyla Miq.). Kahl, Zweige zierlich, Blatter ziem-
lich lang gestielt fufiformig sieben- bis neunzahlig; das Mittelstielchen tragt ein Blatt,
die seitlichen drei bis vier. Blattchen meist lanzettlich, gekerbt-gesagt; Sumatra. Zu-
gehorigkeit?

G a g n e p a i n beschrieb 1950 I.e., S. 894—897 noch vier weitere Arten:
a) Same und Endosperm mit 2 flachen Seiten, Blatter palmat, fiinfzahlig: C.pal-

mata Gagnep. Tonkin, Annam.
b) Same und Endosperm mit einer flachen und einer konvexen Seite.

1. Same halbkugelig, ohne deutliche Querrippen; Blattchen 3: C. melananthera
Gagnep. Antheren schwarzlich. Annam. Abbildung S. 896. — 2. Samen um-
gekehrt ei-herzformig, mit vier Querrippen; Blattchen 5, gestielt; Petala vorn
mit H6rnchen:fC. cannabina Gagnep. Abbildung S. 896. Annam. —

Von diesen drei Arten wird angegeben, dafi ihre Samen keine Einsenkung auf der
ventralen Seite besitzen. Ihre Sektions-Zugehorigkeit bedarf also noch der Unter-
suchung. — Die Stellung der vierten Art, C. hayatae Gagnep. (S. 901, nicht im
Schliissel) ist noch unsicher, da Samen und Antheren nicht beschrieben sind. Rauhfilzig
behaarte Liane mit 5-zahJigen Blattern. Abbildung S. 896. Annam. —

A r t e n P a p u a s i e n s , A u s t r a l i e n s u n d d e r F i d s c h i - I n s e l n .
L i t e r a t u r : C. L a u t e r b a c h , Beitr. zur Flora von Papuasien, in Englers Bot.
Jahrb. 59 (1925) 525.

A. Blatter dreizahlig.
I. Blattchen hauiig oder etwas fleischig. — a) Junge Zweige, Blattstiele und Haupt-

n#ven borstig:'C.strigosa (Bailey) Domin (Vitis strizosa Bailey); Nordost-Queensland.
— b) Junge Zweige usw. ohne Borsten. — 1. Seitenblattchen fast gerade, gekerbt-
gezahnt, meist unter 5 cm lang, vielfach etwas fleischig; Infloreszenzstiel langer als die
Blatter: C. trifolia (L.) Domin; Synonyma siehe unter ,,Asiatische Arten" B I a 1.
Indomalaiisches Gebiet bis Nordwest- und Nordaustralien, Queensland, Mikronesien. —
Hierher auch'C. vitiensis (A. Gray) Suessenguth. Kahl, Blattchen etwas fleischig, ei-
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formig oder elliptisch, akuminat, gezahnt-gesagt; Zymen sehr kurz gestielt; Fidschi-
Inseln. Vielleicht nur eine Form der vorigen. — Ebenfalls der*C. trifolia ahnlich, aber
durch Kahlheit, keilformige, schmalere, zweifarbige Blattchen, von denen das mittlere
deutlich langer ist als die seitlichen, sowie durch armbliitige Zymen unterschieden: 'C.
cuneata Domin; Nord-Queensland. — 2. Seitenblattchen schief. — a) Blattchen grofi,
gekerbt oder ganzrandig, breit eiformig oder herzformig; Zymen locker, spreizend. —
+) Blatter kahl oder fast so. Bliiten etwas iib̂ er 2 mm im Durchmesser, auf steifen Stielen;
Zymen lang gestielt, Beeren niedergedriickt kugelig; Blattchen breit-eiformig, akuminat,
ganzrandig oder gekerbt, die seitlichen halb-herzformig; jiingere Zweige und Blatter
rauhhaarig-filzig:vC. saponaria (Seem.) Domin (Cissus geniculata A. Gray, non Blume;
C. saponaria Planch.; Vitis saponaria Seem.); Fidschi, Nord-Queensland. Vielleicht zu

* C. roxburghii (Wight et Arn.) Gagnep., siehe Asien A l b la, gehorig. — + +) Blatter
an beiden Seiten haarig; Bliiten etwa 1 mm im Durchmesser, auf fadigen Stielen;
Zweige kurz weifi-filzig, Ranken einfach oder nur gabelig:^C. acris (F. Muell.) Domin
(Vitis acrifF. Muell.); nordliches Neusiidwales, Siid-Queensland. Die Knollen sollen
giftig sein (daher der Artname). — p) Seitenblattchen gesagt oder gebuchtet; Stengel
rotlich, Zyme 4 cm:<C. geniculata (Blume) Gagrtep.; Neuguinea, Key-Inseln. — y)
Seitenblattchen gebuchtet bis schwach gezahnt; Blattstiele und Seitennerven ± fleischig;
Bliitenstand kiirzer als die Blatter, Beeren grofi, meist zu zweienr^C megacarpa
(Lauterb.) Suesseng. (Cissus megacarpa Lauterb.). Liane mit 3—10 mm dicken Zweigen,
Blattchen 10—15 cm lang. Die Beere ist getrocknet 3 cm lang und 2,5—3 cm dick!
Neuguinea.

II. Blattchen harter, papierartig, herzformig, gebuchtet, 15X18 cm:'C. grandifolia
(Warb.) Suesseng. (Cissus grandifolia Warburg); Neuguinea, Key-Inseln.

B. Blatter mit 3—5 Blattchen, diese kahl, eiformig, zugespitzt:*C. schumanniana
(Gilg) Suessenguth (Cissus schumanniana Gilg); Neuguinea. Lange, diinne Blattchen-
stiele. — In die Nahe gehort:|C. acuminata (A. Gray) Suesseng. Blatter fufiformig
(drei- oder) fiinfzahlig, Stiele 0,8—7,5 cm. Blattchen eiformig oder eiformig-langlich,
am Grunde spitz, vorn sehr akuminat, ungleich gesagt. Pflanze ziemlich kahl; Inflor-
eszenzstiele zierlich, lockerbliitig; Fidschi-Inseln.

C. Blatter mit fiinf oder mehr Blattchen. — I. Blattchen zugespitzt, gesagt oder
gezahnt. — a) Blattchen hautig, lanzettlich oder langlich, gesagt, mitunter 7—11 Blatt-
chen; Rispen kiirzer als die Blatter:»C. pedata (Lam.) Juss. (C. japonica Warburg, non
Willd.); Neuguinea, Bismarckarchipel, Indien, Malesien. — b) Blattchen fufiformig an-
gcordnet, meist klein (2,5—5 cm), fast rhombisch-lanzettlich oder eiformig, gestielt,
am Grund keilformig verschmalert, grob und oft ungleich tief gezahnt; Zymen lang

wales. — c) Blattchen lanzettlich, scharf gezahnt; Blatt- und Bliitenstiele oft lang und
schlank.4 C. japonica (Thunb.) Gagnep. (Cissus japonica Willd.; Vitis japonica Thunb.);
von Ostindien iiber Malesien, China, Japan, bis Queensland und Mikronesien, Neukale-
donien. — d) Blattchen lederig, getrocknet schwarzlich, schief herzformig, grob gesagt,
Nerven und Venen parallel:*C. lineata (Warb.) Suesseng. (Cissus lineata Warburg);
Neuguinea. Bliiten leuchtcnd goldgelb. Vielleicht mit der folgenden Art idcntisch. —
11. Blattchen mit abgcrundeter Spitze, verkehrt eiformig, gekerbt-gezahnt (ahnlich
Alnus glutinosa). Rispen mit kurzen, klebrigen Haarcn :• C. nervosa (Planch.) Suesseng.
(Cissus nervosa Planch.); Neuguinea. — Aufierdem wurde fur die Palau-Inseln be-
schriebcn*C. palauana (Hosokawa) Suesseng. (Columella palauana Hosokawa in Nat.
Hist. Soc. Formosa 25 (1935) 244).

Z w e i f e l h a f t e A r t e n : Cissus erythroclada Kurz, Pegu, vielleicht zu Cay-
ratia gehorig. — Cayratia calcicola Domin, in Biblioth. Bot. 89 (1927) 371. Rarike
blattgegenstandig, einfach gabelig, der kiirzere Ast tragt eine sehr kleine, ziemlich dichte
Rispe. Pet. fiinf! Diese Merkmale machen die Zugehorigkeit zu Cissus unwahrscheinlich.
Vielleicht zu Ampelocissus oder Clematicissus gehorig. Innere Organe der Bliite un-
bekannt. Zweige dicht behaart, Blattchen wenig gezahnt. Habituell an C. clematidea
erinnernd; Nord-Queensland.
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4. Vitis L. Spec. pi. (1753) 202; Gen. pi. ed. 5 (1754) 95; E. Gilg in E. P. 1. Aufl.
Ill5 , 442. — Ingenhoussia Dennst. Schliissel Hort. malabaricus (1818) 33. — Gono-
loma Raf. 1. c. 86 (?). — Kemoxis Raf. 1. c. 86 (?). — Rinxostylis Raf. 1. c. 87. —
Adenopetalum Turcz. in Bull. Soc. natural. Moscou XXXI (1858) P. 1, 417. —
Spinovitis Romanet du Caillaud in Compt. rend. Acad. Paris XCII (1881) 1096; vgl.
Carricre in Rev. Hortic. (1883) 53. — Ampelovitis Carr. in Rev. hortic. (1889) 204. —
Muscadinia Small, Fl. Southeastern Un. St. (1903) 756; siehe Vitis subgen. II Musca-
dinia. — (Spondylantha: siehe Eucissus, Nordamerik. Arten). — Die Bliiten der Wild-
arten sind nach P l a n c h o n , G i l g , G a g ne p a i n und R e h d e r polygam-diozisch,
nach P. B a r a n o v meist funktionell d i o z i s c h : die Organe des anderen Geschlechts
sind in jeder Bliite vorhanden, aber rudimentar. Die meisten kultivierten Weinreben
haben zwitterige Bliiten; daneben kommen Stocke mit auch funktionell weiblichen
Bluten, wie eben angegeben, vor (sogenannte ,,weibliche" Sorten). Die Zwittrigkeit findet
sich aber auch manchmal bei wilden Arten, ist also keine Errungenschaft der Kultur.
Es gibt demnach 1. morphologisch und funktionell mannliche Bliiten und 2. morpho-
logisch zwittrige Bluten, die wieder in funktionell zwittrige und funktionell weibliche
(mit zuriickgebogencn Filamenten) zerfallen. Rein weibliche. Bliiten, ohne Spur mann-
licher Organe, wurden bisher nur bei einzelnen bei Taschkent und in Siidrufiland ge-
pflanzten Sorten beobachtet.

Gewohnlich sind die mannlichen Bluten mit langeren Stam. versehen als die zwit-
trigen oder scheinzwittrigen, aber ihr Ovar ist rudimentar (Fig. 82C). Die zwittrigen
Bluten (Fig. 82D) haben einen schalenformigen, kaum ausgerandeten oder schwach
buchtig-fiinfzahnigen Kelch. — Die fiinf Pet. schlieflen in der Knospenlage klappig an-
einander, hangen an der Spitze zusammen und fallen dann in Gestalt einer fiinfzipf ligen
Miitze gemeinsam ab. Stam. fiinf. Es kommen vielfach Abweichungen von der Pen-
tamerie vor (nach D o r s e y a. a. O. bis zu 30 °/o). Die Staubblattzahl kann drei bis
ncun betragen. Untereinander stimmen die einzelnen Kreise jedoch hinsichtlich der
Organzahl in derselben Bliite meist uberein. Tabellen iiber die Variability der Organ- '
zahlen bei D o r s e y.

Das Ovar ist in zwittrigen Bluten zweifacherig und tragt am Grund fiinf ± freie
oder zusammenhangende und dann mit der Ovarbasis verwachsene, flache Driisen; jedes
Fach enthalt zwei Samenanlagen.

Griffel konisch, kurz und an der Basis verdickt; Narbe unscheinbar punktformig,
selten von der Gestalt eines flachen, kaum abgesetzten Knopfes. Beere zweifacherig,
weichfleischig-saf tig (Fig. 82/ / , / ) . Samen zwei bis vier (bei V. vinifera nur selten vier),
steinkernartig, meist..± deutlich birnformig (nur sehr selten gleichmafiig langlich), am
Grunde meist deutlich zugespitzt, auf der Bauchseite (Iunenseite), siehe Fig. 82/, K b,
mit zwei engen und tiefen Grubchen versehen, auf dem Riicken mit charakteristischer
Chalaza (Fig. 82 K a, P a). Raphe und Chalaza sind bei einem Teil der Arten mitein-
ander verbunden, bei einem anderen nicht.

Meist Straucher, welche mit blattgegenstandigen Ranken klimmen. Bluten in
R i s p e n, deren Stiel manchmal eine Ranke tragt. Borke an alteren Zweigen meisr in
Streifen gelost. Fruchte oft efibar.

L i t e r a t u r : Siehe bei den einzelnen Liindern; aufierdem: P . V i a l a e t V. V e r -
m o r e l , Ampelographie, 7 vol., Paris 1901—1910; 500 kolor., 70 schwarze Tafeln, 840 Fig.;
Vol. I (1910), Arten S. 299—449. Morphologic S. 113 ff. Infloreszenzen Fig. 184—203; Bluten
Fig. 204—222; Pollen Fig. 223—228; Entwicklungsgeschichtc der Bluten 248—250; Samen-
anlagen S. 138—149; Samen Fig. 252—271; Embryonen Fig. 272—292; Kcimpflanzen S. 150
bis 155, Fig. 293—307; Samenform Fig. 308—374; Fruchtstande Fig. 378—424; Blatt Fig. 426
bis 476; Sprofi Fig. 510—592; Ranken Fig. 594—623; Hybriden S. 450, Taf. 42—70. —
C h . T a l l a v i g n e s , Geschichte c!er Ampelographie, in Viala, Ampelogr. I (1910) 505—626.
— P. V i a l a et L. R a v a z , Les vignes americaines. 2 . Aufl. Paris 1896. — L. R a v a z ,
Les vignes americaines. Porte-greffes et producteurs directs. Paris-Montpcllier 1902. —
G. H. v o n C a r l o w i t z , Versuch einer Kulturgeschichte des Weinbaues von der Urzeit
his auf unscre Zeiten, mit besondcrer Beziehung auf das Konigreich Sachsen. 1846. —
O. W a r b u r g , Pflanzenwelt 2 (1923) 374. — H. B e g e r in H e g i , Flora von Mittel-
europa V 1 (1925) 350—425, als Sonderdruck erschienen: H e g i und B e g e r , Rebstock und
Wein, Munchen 1925. — K. K r o e m e r , Die Rebe. Ihr Bau und ihr Leben. Berlin 1923
(in B a b o und M a c h , Handbuch des Weinbaues usw. I . Berlin 1924). — A. R e n d e r ,
Manual of cultivated trees and shrubs (1927) 600—606. — C. K. S c h n e i d e r , Laubholz-
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kunde II (1912) 301—312. — P. B a r a n o v , Zur Morphologic und Embryologie der Wein-
rebe, in Ber. deutsdi. hot. GeseJlsdi. 45 (1927) 97 (uber BJuten). — U. P. H e d r i c k , The
grapes of New York. Albany 1908. — P. U. H e d r i c k , Manual of American grape-
growing. New York 1919; 458 S. — A. M i l l a r d e t , Especes des vignes americaines. Paris
1885. — A. M i l l a r d e t , Notes sur'les vignes americaines. Ser. III . Paris-Bordeaux 1888. -—
P. B a r a n o v , wWilda grape of Middle Asia. I. Western Tian-Shan, in Trans. Exp. Irrig.
St. Ak. Mavak 4 (1927). — P B a r a n o v und R a i k o v a , Die wilden Reben Mittcl-
asiens, in Bull. appl. Bot. Se>. VIII, 1 (1929/30). — I. P. B r o n n e r , Die wilden Trauben
des Rheintals. Heidelberg 1857. — C. D e a r i n g , Muscadinia Grapes, in U. S. Dep. Agr.
Farmers' Bull. 75 (1938). — H. G o e t h e , Handbuch der Amp6lographie. Berlin 1887. —
T. V. M u n s o n , Wild grapes of North America, in U. S. Dep. Agr. Washington 1890. —
T. V. M u n s o n , Classification and generic synopsis of the wild grapes of North America;
Dallas-Texas 1890. — A. M. N e g r u l , Genetische Grundlagen der Weinrebenzuchtung, in
Bull. Appl. Bot. Ser. V1I1, 6 (1936). — A. M. N e g r u l , Evolution of cultivated forms of
Vitis. in C. r. Acad. Sc. URSS. 18 (1938). — L. H. B a i l e y , Cyclopedia of Horticulture,
Vol. 3. New York 1927, S. 3481—3492; hier alle Arten mit efibaren Fruchten behandelt.

Vitis (latein.) = Weinstock.
L e i t a r t : V. vinifera L. Spec. pi. (1753) 202; Internat. Rules of Bot. Nomencl.

ed. 3 (1935) 143.
Linne hat 1753 sieben Arten. Zu Vitis gehoren jetzt noch aufier V. vinifera die

folgenden: V.labrusca L., V.vulpina L., V.laciniosa L. (eine Form von V. vinifera).
— V. indica L. vielleicht = Ampelocissus erioclada Planch.; V. trifolia L. = Cayratia
trifolia (L.) Domin; V. arborea = Ampelopsis arborea (L.) Koehne.

V e r b r e i t u n g : Mehr als 50 schwer unterscheidbare Arten, samtlich der nord-
lichen ErdhaJfte angehorig, in den subtropischen Gebieten der Alten und besonders der
Neuen Welt, nur wenige weiter nach Norden und Siiden vordringend: Japan, Ussuri-
und Amurgebiet, Mandschurei, Korea, China, Indochina, Java, Philippinen, Brit. Indien,
Sikkim, Nepal, Himalaya, Persien, Armenien, nordlich bis iiber den Kaukasus hinaus,

, Mittelmeergebiet, nordlich bis Frankreich und Mittel-Rheingebiet. Die meisten Arten
der Alten Welt in China. — In Amerika von Siidost-Kanada sudlich bis Kalifornien
und Mexiko, eine Art auch in Westindien, Colombia und Venezuela. Die meisten Arten
der Neuen Welt in den siidlichen Vereinigten Staaten. Im sommergriinen Wald der
Mississippi-Ohio-Tennessee-Zone erklettern Arten wie V. aestivalis, V. cordifolia und
V. vulpina die hochsten Baume.

O b e r s i c h t i iber d ie n o r d a m e r i k a n i s c h e n A r t e n der G a t t u n g Vitis
f *>TA>V<*J ) (ausschliefilich der mexikanischen)

Nach L. H. B a i 1 e y, The species of grapes peculiar to North America, in Gentes
Herbarum III, Fasc. 4, Ithaca 1934, 178—241. Hier auch zahlreiche Abbildungen vege-
tativer Organe und Fruchte (vgl. Fig. 83 u. 84) sowie die altere Literatur. — P. C.
S t a n d 1 e y , Trees and shrubs of Mexiko, in Contrib. U. S. Nat. Herbar. Washington
23, 3 (1923) 728. — F e n e l l , Three new North American species of Vitis, in Journ.
Washingt. Acad. Sc. 30 (1940) 15—19.

U n t e r g a t t u n g I. Euvitis (Planch., Les Vignes amer. (1873) 102; in DC.
Monogr. Phanerog. V. 2 (1887) 322, pro sectione) Bailey.

1. Labruscoideae Bailey, non Planch. 3. Arachnoideae
1. labrusca 11. champini
la. labruscana 12. californica
2. candicans 13. girdiana
3. shuttleworthii 14. doniana

2. Aestivales Planch., ebenda 323. 15- arizonica
4. lincecumii 16. cincrea
5. argentifolia 4. Cordifoliae
6. aestivalis 17. illex
6a. bourquina 18. cordifolia
7. rufotomentosa 19. bailey ana
8. sola 20. berlandieri
9. simpsoni 21. helleri

10. smalliana 22. palmata
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5. Vulpinae 27. vulpina
23. rupestris syrticola
24. longii praecox
25. monticola X slavinii
26. treleasei X andersonii

28. novae-angliae
U n t e r g a t t u n g II. Muse adinia (Planchon 1. c. 324 pro sectione).
Die Einteilung in zwei Untergattungen wurde beibehalten, weil Arten von Musca-

dinia sich mit denen von Euvitis kreuzen lassen, wahrend die Kreuzung von anderen
Gattungen der Vitaceen mit Euvitis nicht moglich ist. L. H. B a i l e y sagt sicher mit
grofiem Recht (S. 178 a. a. O.) wihe North American Vites are difficult to confine in a
key". Das Vorkommen zahlreicher Bastarde und sonstiger Varianten in der Natur
erschwert die Ubersicht iiber die Gattung Vitis vielleicht in ahnlicher Weise wie etwa
bei Salix.

U n t e r g a t t u n g I. Euvitis. — Borke langsfaserig, zuletzt zerschlitzend. In
den Knoten der Zweige bleibt ein Diaphragma erhalten (vgl. Fig. 84), wahrend die
Internodien hohl werden. Ranken gabelig. Bliitentrauben meist verlangert; Beeren bei
den meisten Arten (V. labrusca macht oft eine Ausnahme) ± genahert bleibend. Samen
mit kiirzerem oder langerem, basalem Schnabel.

A. Samtblattrige Reben. — Ausgewachsene Blatter unterseits deutlich filzig; der
gleichmafiige und dichte Filz deckt die ganze Blattflache, nicht nur die Nerven (kein
flockigeroder spinnwebigerOberzug); Beeren (mit Ausnahme von V. labruscana) wenige
im Fruchtstand, grofi, 9—12mm dick. — Gruppe Labruseoideae Bailey, non
Planchpn. (Gewisse Formen von V. donxana Nr. 14 sind samtblattrig; ebenso manche
von V. rufotomentosa Nr. 7; auch V. girdiana Nr. 13 und vielleicht V. longii Nr. 24
haben ahnliche Haarbekleidung, gehoren aber nicht zu dieser Gruppe.)

I. Ranken jedem Blatt gegenuber ausgebildet (Ausnahme la); Filz braungelb oder
rostfarben.

a) Beeren wenige in einer kurzen, nahezu einfachen Traube, die oft so breit wic
lang ist:*K. labrusca L. (Fig. 82 A—F); Siid-Maine, New Hampshire, Vermont, siid-
warts durch die oberen Teile von Georgia, westlich bis Siidmichigan, Indiana, Kentucky,
Tennessee. Die wichtigste einheimische Art fiiKdie nordamerikanische Weinkultur.
Fruchtfarbe wechselnd. Naheres bei B a i l e y 1. c. Geschmack und Geruch der Beeren
nicht angenehm ( w F o x - g r a p e " ; ob aber das Wort wfox" etwas mit nFuchsw zu tun
hat, ist fraglich, das'alte Wort wfox" bedeutet nach Bailey ,,vergiftena). Deswegen ist
die Art nicht unmittelbar als Kulturrebe geeignet, wohl aber stammen nach Kroemer
wohl zwei Drittel der amerikanischen Kulturreben als Hybriden und sonstige Varianten
von dieser Art. Vertragt Kalkboden schlecht und ist wenig widerstandsfahig gegen
Reblaus, aus letzterem Grunde auch als Unterlage fur Pfropfung wenig geeignet. Leidet
wenig an Mehltau, aber leicht an Black-rot. Sehr starkwuchsig, in Europa auch zur
Bekleidung von Lauben und Mauern benutzt. V i a 1 a, Ampelogr. I, t. 3.

Traube:
eine Gruppe
»fuchsig" im Geschmack als die von V. labrusca.

II. Rankenstellung intermittierend: an jedem dritten Knoten fehlt Ranke oder
Infloreszenz. Unterseitiger Haarfilz ausgewachsencr Blatter weifi.

a) Sprofispitzen weifi oder hell, Oberseite des ausgewachsenen Blattes meist
dunkelgriin, Umrifilinie des Blattes gewohnlich dreieckig-spitz. Beeren nicht efibar:' V.
candicans Engelm. (V. mustangensis Buckley); Texas, West-Louisiana, Siid-Oklahoma,
West-Arkansas, Mexiko. Fiir den nordlichen Weinbau ohne Bedeutung, wegen hoher
Warmeanspruche; kalkempfindlich, auch als Unterlage nicht geeignet. Vielleicht ge-
winnen Kreuzungsprodukte mit dieser Art Wert. V i a l a, Ampelogr. I, t. 10.

b) Sprofispitzen rostfarbig; Oberseite ausgewachsener Blatter glanzend, Umrifi der
Blatter nicht oft dreieckig-scharfspitzig, mehr breit. Beeren angenehm schmeckend:" V.
shuttleworthii House (V. coriacea Shuttlew. ex Planch.; V i a l a , Ampelogr. I (1910),
t. 7; V. candicans var. coriacea Bailey); Siidflorida. Ohne weinbauliche Bedeutung.
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B. Gcfarbi-blattrige Rcbcn, Ausgcwachsene Blatter obcrseits matt, uniersms bliiu-
lich oder grunb.lau oder rostfarben. kurz behaart oJt-r rotlidi-flockig, zumindesten langs
der Nervcn; junge Tricbe rostfarbcn-iilzig oder -wollig oder rot (ausgenommen V.
argentifolia); hicr ware cvt l . die cordifolia-ahnlidic »V, illex, die rostfarbcn-filzigc
Trtcbspitzcn har, nodi zu vcrgtcidicn. •— Gruppc Acstivaics (sdiwlcrigstc Gruppc*

a
. »1 A—F VitH labrusca L A Habitiii. B Knospc, C MSnnJ. alucc. 0 V't-ibl, Bliite.

A" Ovarquenchnicc. /•" Ovarlangswchniit, — G—A1/ Vitis vimfera 1.. G Habirun. H Bcerenlangs-
sdinitt. / Qucrschnict dcpr Becne. A,' S.imtn von Biufim fiij und von inncn f t j ; .( ("L-igi dtn
oberen^ iiuficren'Iti! derRaphc unJ dieCKabza, A die beiden vcutrjlcn Fttraeitj tlw rwis&en
den Purdicn verlaufend« Kaphc ist liicr nidit /.u urkenncn. L S-imentiuerMdimti. M Samcn-
lAiig5.«hnittc. — Nt O V, Tiftitntiifolia Mich*. N Sami-n, O Samenqucrsdinirt. — P, Q V. tvn-
totttca A, Br. (fossil, aus der Hraunkohlc). P Samen von auijen (aj und innen f t j . — QS

h, — Aus B, P. I. Aufl, I IP, Fiy. 215.



[
Vitis 287

der amerikanischen Vitis-Artcn). Aufier den im Sdiliissel angcfiihrten gebort nodi hicr-
her: V. giga? Fenncll, in Journ. Washington Acad. Sc. 30 (1940) Nr. 1, S. 15,
F l o r i d a B . l u c G r a p e " .

Pig, S3. Sanicrt norJanwrikanischur Vitis-Atten (Vcrs>r. 21J
S), von der Vorckrsuirc uiut von dcr

Ruduelte; A Vitis vinifera L. b V.Librusca L. c V.vmlfinm L d V. tordifolia Lain, e V.bai-
hryana Munson. f V.ilU-x Bailey, g V.vnlpiaa var. praccnx Bailey. /; V. rotundifolia Michx.
i V. mimsoni.tnn Simpson. — Nndi L H. B ;i t I c y , Genres Hcrbamm III (1934) 174, Tig. (02.

1. Vorwiegcnd groRfriichtig, in groficn Fruchtstiiiidcn; die Becren mcist l e m im
Durchmesscr und meATJ Frudi ts t ide schr st£if; Blatter grofl und mcist dickj Untcrseitc
ini ausgcwadiscnen Zusrand nicht besonders rostfarben oder ilockig, ofc ccwas grau odcr
blaulich: V.lincecumii Buckley; am Mississippi und wcstlich davon; Texas, Louisiana,
die var. giauca Munson auch in Sudv\cst-Mi^ouri , Arkansas, Oklahoma. Die Blatter
diescr Art gdiorcn zu den grdfitcn untcr den amcrik-inisdicn Artcn odcr sind iiber-
hanpc die grofitcn, die Pflan/.en klimmen bis zu 13 m hoch. V i a la , Ampt-Iogr. I, t. I I .
A'hnlidi dcr V. acstivalis. Wirvschafilidi sind hddistens einige Kreuzungsproduka- von

t.
II. Vorwiegcnd klcinfriiditif;; tneist ostlidi des Mississippi; Bcercn gtwolinlich

weniger als 1 cm im Durehniesser, in ± lockcren l;rud)tstandcn (Ausnahme V. bour-
quina). Umersctte der Slitter rOStfarben-fiockig oder etwas silbeng odcr blaulich.

a) Ausgcwaehscne Blatter nidit mehr als dreilappigt nidit ticf cingesdinitten bis
ganzrandig.

I. JuagC BJHtrcr nidit oberseits grau-kurzhaarig odcr tlodvig, — a) Ausgewachsenc
Blatter vom herz-eiformigen Typ, vorn spitz oder drcieckig, Brcite gewohntich riidit
grbRcr aJs die Langc vom basalen Lappen /.ur Spitzt*; Bkttsad lany und nidit dcutlich
rot-wollig odot sonst behiiilt. Verbrtituni; aulSerhalb da halbtropischcn Florida-Golf-
gebietcs. — f) Wachsendc Kndcn der Fruiuricbc schlank, mit kahlen, rotlidi-griin odcr
rot werdenden Adiscn, mit Blutcnstandra ,in den Knotcn; junge Rankea kahl; Ncrven
dcr Blattiiiitcrstiie gcwolinlidi mit weichen, ctwa 1 mm langcn Haarcn (Frruhling bis
Sommermittc), Untcrseitc in der Wadistumszcit blaulidi, blaugriia odcr silbcrig, Blatt-
sttcl fast odt-r ganz kahl untl vorwicgend rot, oft auch blaugriin; Fruditstandc gewohn-
fich cinfadi, nidit stark verzweigt, von zylindrisdier FotmT V. argentifolta Munson
(V.imohr am.; V.catrtUea Munson «t Vtala; V.lccomiana House; V.aesiivalis var.
hicolor Dcam). Wekvctbrckct ini tiordltdien_ Gebiet, auf trotkenen Bodcn; MassadtU-
sttts, Ontario, Wiscoodn, Illinois, Sadost-Minnesota, dtfwSrts bis zu den Hodilagen
von Carolina und Tennessee, Alabama; vidk-idu m Missouri, nicht westl. des Missis-
sippi. Dcr 'V. jcsiivdlis ahnltch, abcr Blatter meist weniger ticf cingesdinittcn. Ohm
wirtschaftli&e Bedeuiung. — -t- +) Wadiscnde Endc-n dcr Friihtrifbc mit locker wollt-
gen odcr flocktgen Adiscn odcr jungem Holz und ohnc odcr mit klcinen Btikenstandcn
an den Knotcn. Rankcn mcist kurz bcliaart; Blattncrvcn dcr Unterscire mit iockecer
Wollc, unterc Bl;utflache starkfarbig durdi braune oder rastfarbige RSckchenj die son-
stige Bebaanni| tritt nidit hertOT und versdiwindct mcist in der Wolle; BlattsticI
kurzhaarij; oder filzigj Fruchmande meist starker verzweigt und im adaxialen Tcil am
breircsten. — O) Untcrscite dcr Blatter rostfarben oder rotlichbraun. besonders die
Ncrven; Becren klein, 12 mm oder weniger im Durcfamesser: 'V.aeitioalis MMtt.
(V. iinuata G. Don; V. Utbrusca var. acstivaiis Regcl). Wcitverbrcitet im ostlidicn Gc-
bict, mcist auf KUUUgem und ielsigcm Untergrund: Massadiusetts und Sud-New Hamp-



288 Vitaceae (Suessenguth)

shire bis Michigan, Mittel-Missouri, siidlich bis Georgia; gemein in den Bergen von
Carolina-Tennessee. Sehr veranderlich, bastardiert leicht; ziemlich kalkempfindlich. Als
Unterlage in der Rebkultur wenig von Bedeutung, aber zur direkten Weinerzeugung
vielfach mit europaischen Reben gekreuzt, reich tragend. V i a l a , Ampelogr. I, t. 13.
— OO) Blattunterseite gleichmafiig rostfarben; Beeren grofier: *V. bourquina Munson
ex Viala (V. bourquiniana Munson). Kultivierte Form (nicht wild) der amerikanischen
Siidstaaten, auch fiir europaische Kulturen verwendet. — 0) Ausgewachsene Blatter
vom kreisformigen oder sehr breiten Typ, meist breiter als lang oder ebenso breit wie
lang, Blattspitze kurz und breit; Blattstiel rot-wollig oder filzig. — + ) Blattrand sehr
wenig eingeschnitten, aber mit kleinen Zahnen oder Kerben in regelmafiigem Abstand:

k V.rufotomentosa Small; Florida. — + +) Blattrand fast ohne Einschnitte und Zahne,
jeder Nerv in ein kleines Spitzchen endigend. Blatter sehr breit, Spitze kaum aus-
gepragt: V. sola Bailey (V.caribaea aut. americ); Florida. Bailey I.e. 204.

2. Junge und manchmal auch eben ausgewachsene Blatter oberseits grau-haarig (vor
der Enthaarung grau-flockig). Die beiden vorderen Seitenlappen des Blattes meist spitz
hervortretend; Blattzahne sehr klein; Beeren sehr klein, meist 5—6 mm dick, in langen,
lockerenTrauben.-V. simpsoni Munson (V.cinerea var. floridana Munson; non V.flori-
dana Raf.; V.austrina Small); Florida, Georgia, vielleicht Arkansas.

b) Umrifi ausgewachsener Blatter drei- bis fiinflappig, mit tiefen, breiten Buchten,
die oft bis iiber die Mitte der Blattflache einschneiden. Blattrander meist gebuchtet,
ohne deutliche Zanne; Beeren meist mehr als 7—8 mm dick, in ziemlich dichten, nicht
verlangerten Trauben:" V. smalliana Baile'y (V. simpsoni Munson 1891, non 1887);
Florida.

C. Gruppe 3. Die graublattrigen oder flockigblattrigen oder spinnwebig behaarten
Reben, mit baumwollartiger Behaarung oder weifiem Filz an jungen Teilen. Behaarung
bleibt, wenigstens bis die Blatter ganz ausgewachsen sind, als grauflockiger oder spinn-
webiger Oberzug auf der Blattunterseite ± erhalten, manchmal auch auf der Ober-
seite (ausgenommen bei einer var. von V.arizonica); Blattrand nicht d i c k gezahnt
oder gekerbt; Blatter glanzlos aufier bei V. champini; vgl. eventuell auch V. longii
(Blatter aber dick gezahnt) und* V. bailey ana, deren junge Organe jnanchmal graukurz-
haarig oder etwas spinnwebig sind. — Gruppe Arachnoideae.

I. Blatter sehr breit, gewohnlich breiter als .lang, im Umrifi ± kreisformig, Blatt-
rand eher gekerbt als scharf gezahnt oder sehr fein gezahnt oder gleichmaflig gezahnt
(V. girdiana).

' a) Oberseite der Blatter glanzend werdend, Unterseite evtl. verkahlend oder nur
wenig flockig (aber nicht glanzend); Beeren grofi, meist iiber l e m di<k:*V. champini
Planch.; Texas. Auf lehmigen und kalkhaltigen Boden, auch in Frankreich kultiviert,
von Planchon zuerst irrtiimlich als Bastard zwischen1 V. rupestris und V. candicans be-
schrieben. V i a l a , Ampelogr. I, t. 59.

b) Oberseite der Blatter nicht glanzend, Unterseite gewohnlich die Behaarung ±
bchaltend; Beeren nicht oft iiber 1 cm im Durchmesser, gewohnlich viel weniger. —
1. Normal ausgewachsene Blatter vorn stumpf, im Umrifi fast kreisformig. Blattzahne
stumpf oder Buchten ziemlich grob; Unterseite auf die Dauer nur diinn spinnwebig, ja
sogar fast kahl; Fruchtstande gewohnlich klein und einfach verzweigt; Fruchtstiele
rauh oder wzrzig:'V. californica Benth.; Mittel-und Nordkalifornien bis West-Oregon,
Nevada; wahrscheinlich auch in Arizona. Keine wirtschaftliche Bedeutung. V i a l a ,
Ampelogr. I, t. 4. — 2. Blatter vorn dreieckig, manchmal mit abgesetzter Spitze, mehr
gelappt als bei voriger; Blattrand gewohnlich mit sehr kleinen, ziemlich scharfen
Zahnen; Unterseite meist dicht-filzig bleibend; Fruchtstande mehr verzweigt und oft
etwas rispig; Fruchtstiele glatt^K. girdiana Munson; Siidkalifornien. V i a l a , Ampe-
logr. I, t. 5.

II. Blatter vom ciformigen oder herz-eiformigen Typ, mit dreieckiger Spitze, meist
langer als breit.

a) Beeren relativ wenige (25 oder weniger) in kurzen, fast einfachen Verbanden;
Blatter klein oder mittelgrofi. — 1. Blattunterseite normalerweise mit Flocken oder
Behaarung bedeckt bleibend; Beeren meist mehr als l em dick! V.doniana Munson ex
Viala; Oklahoma, Nordtexas und Neumexiko. — 2. Blattunterseite gewohnlich kahl
werdend; Beeren meist weniger als 1cm dick:" V.arizonica Engelrn.; Westtexas bis
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Arizona, Sonora, Niederkalifornien, Tamaulipas. V i a 1 a, Ampelogr. I, t. 26. — Als
Unterlage in der Rebkultur wertlos, ebenso zur direkten Weingewinnung.

b) Beeren sehr viele und klein, in verlangerten, zusammengesetzten Fruchtstanden;
Blatter grofi, meist mit grofier, dreieckiger Spitze und gesagten oder fein gezahnten
Randern, die Unterseite einheitlich diinn spinnwebig und grau: V. cinerea Engelm. ex
Millarde^Westgeorgia, mittleres und unteres Mississippital und westwarts; Mexiko.
Haufig J^Kreidegebiet, aber gegen Kalk sehr empfindlich. Wirtschaftlich ohne Be-
deutung. V i a 1 a , Ampelogr. I, 1.14.

D. GriinbJattrige oder nicht flockigblattrige Reben. Blatter mehr g r i i n als grau
oder sonst gefarbt; ausgewachsen kahl oder nur diinn kurzhaarig auf den Nerven oder
Haarbiischel in den unterseitigen Nervenachseln; wenn flockige Behaarung, dann nur
an jungen, unentwickelten Teilen und nicht auffallend. Gruppe von weiter Verbrei-
tung: von der Ostkiiste bis zu den Rocky Mountains (evtl. ware V.arizonica var.
glabra, siehe oben, mitzuvergleichen).

I. Blatter ausgesprochen herz-eiformig, mit deutlicher, dreieckiger Spitze, meist
nicht auffallig gelappt (Ausnahme: V. palmata); Umrifi winkelig oder im vorderen Teil
mit etwas vorstehenden Ecken, ohne oder mit je einem spreizenden kleinen Lappen auf
jeder Seite; Beeren klein, oft in stark verzweigten Fruchtstanden (hier ware evtl. noch
zu verglcichen die kurztraubige V. monticola, die anomale V. novae-angliae, welche
unter II. gesucht werden konnte, und V.longii mit weiG-filzigen jungen Achsen). —
G r u p p e C o r d i f o l i a e .

a) Blatter nicht tief gelappt, ausgenommen an ± abweichenden Sprossen und nicht
mit langen und scharfen Zahnen.

1. Ausgewachsenc, ungelappte Blattflachen dreieckig, mit sehr breiter, offener, meist
gestutzter Basis; ganz junge Teile mit bronzefarbenem Filz; Blatter an dunnen Trieben
oft tief schmal-gelappt; Samen mit stark heraustretender Raphe* V. illex Bailey (non
ilex!); Sudflorida. Abbildung bei B a i l e y I.e. 217.

2. Ausgewachsene Blatter mit tiefem Basalausschnitt, herz-eiformig bis breiter als
lang; Samen ohne stark hervortretende Raphe.

a) Junge Sprosse hochstens zeitweise kurzhaarig, aber nicht ,,baumwollig"; aus-
gewachsene, eiformige Blatter meist nicht breiter als lang (kann an verschiedenen Trie-
ben derselben Pflanzc wechseln). — +) Bliitenstiele ziemlich lang (Fruchtstiele 5 mm
oder mehr); die Trauben stets locker; junge Zweige rund; Blatter dreieckig-herzformig
mit langer Spitze und groben, scharfen Zahnen, oberseits glatt, unten tiefgriin und
ohne mit freiem Auge sichtbare kleine Quernerven:' V. cordifolia Lam. (V.pullaria Le
Conte; V.vulpina var. cordifolia Regel). Beeren klein, schwarzblau, sufi. Polymorphe
Art mit weiter Verbreitung ostlich des 100. Langengrads, von Nordpennsylvanien bis
Mittelflorida, westwarts bis Kansas, Oklahoma, Texas. Braucht warme und trockene
Boden. Zur direkten Weinerzeugung nicht geeignet; wenig anfallig fur Reblaus und
Pilzkrankheiten. Einige Hybriden im Weinbau verwendet, so in Siidfrankreich; sonst
dient die Art auch als Zierpflanze fur Lauben und Zaune. V i a l a, Ampelogr. I, t. 15.
— + + ) Bliitenstiele sehr kurz; Fruchtstiele meist 3 mm und weniger, die Trauben
daher kompakt; junge Zweige gestreift, kantig und meist kurzhaarig; Blatter eiformig,
meist kurz zugespitzt und mit grannenlosen kleinen Zahnen, oft mit seitlichen, vorde-
ren Spitzen, auf beiden Seiten glanzlos und ± kurz behaart, Unterseite hervortretend
queraderig oder netzig, Blattstiel oft kurz behaart:*V. baileyana Munson (V. virginiana
Munson, non Poiret). Hohere Lagen von Virginia, Kentucky, Tennessee, Carolina,
Georgia, Alabama. Abbildungen bei Bailey I.e. 220 und 221. "

fi) Junge Triebe weifiwollig-flockig; junge Zweige kantig; ausgewachsene Blatter
glatt (auf beiden Seiten oder wenigstens unterseits); Blattflache meist wenigstens so
breit wie lang. Arten des Siidwestens. — +) Blatt gewohnlich mit dreieckiger Spitze
und kurzem Lappen auf jeder Seite gegen die Blattspitze hin; Rander scharf gezahnt:
V.berlandieri Planch. (V. aestivalis var. monticola Engelm. ex Planch.); Texas, Arkan-
sas, Mexiko. Verlangt sehr warmes Klima, gedeiht gut auf Kalkboden, die Hybriden
dieser Art mit V.vinifera und V.vulpina geben vorziigliche Unterlagen fur Kalk-
boden. V i a l a, Ampelogr. I (1910) t. 16, 17, 18, 19, 20; Traube: Bailey I.e. 222. —
+ +) Blatt meist stumpf und wenig von der ganzrandigen Form abweichend, breiter

Pflnnzenfaniilieii, 2. Aufl., lid. 20 il ^9
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als lang, Rander seicht breitgezahnt bis fast gekerbt, jederZahn mit kleinem Spitzchen:
V. helleri Small; Texas.

b) Blatter charakteristisch tief-gelappt, mit langen, scharfen Zahnen und Lappen,
der Mittellappen schmal und zackenformig verlangert; junge, wachsende Triebe mit
kaum entwickelten Blattern und sehr schlank, auffallend dunkelrot; Diaphragmen der
Knoten sehr dick (4 mm und mehr): V.palmata Vahl (V. virginiana Poir.; V.rubra
Michx. bei Planch.;* V. riparia var. palmata Planch.; lV. monosperma Mich%.fcap. Sar-
gent); Siid-Indiana, Illinois und Missouri bis Louisiana und Ost-Texas, Oklahoma.
V i a l a , Ampelogr.I (1910) t.27; Bailey I.e. 225, 226.

II. Blatter gewohnlich nicht regelmafiig dreieckig-spitz oder herz-eiformig zu-
gespitzt, nicht auffallend gelappt, ausgenommen an Bodentrieben, apikaler Teil meist
abgesetzt oder klein, Blattrand grob und spitz gezahnt und haufig gekerbt (hell- oder
glanzblattrige Arten mit Ausnahme von V.novae-angliae). — Gruppe Vulpinae.

a) Blatter meist nierenformig mit oftener, meist gestutzter Basis, gewohnlich breiter
als lang; P f l a n z e m e i s t a u f r e c h t , b u s c h i g , s e l t e n k l e t t e r n d ,
Ranken meist kaum entwickelt; Haare einfach, oder ganz fehlend, Beeren klein, siifi:
V.rupestris Scheele; w Sandrebe"; Siid-Missouri, Illinois, Kentucky, West-Tennessee,
Arkansas, Oklahoma, Texas bis zum Rio Grande. In siidlichen Weinbaulandern als
Unterlage wichtig. Nicht kalkliebend, nie im Waldschatten wachsend; gegen Reblaus
sehr widerstandsfahig (dann folgen nach dem Grade der Resistenz: V. vulpina X
rwpesm's-Kreuzungen, V. vulpina, V. berlandieri). Viele Kulturformen und Kreuzun-
gen mit amerikanischen und europaischen Reben. Alle rwpesm's-Hybriden reifen spat
und kommen daher als Unterlagen in nordlichen Landern nur fur warme Lagen in
Betracht. V i a l a , Ampelogr.I, t.23, 24, 25; Kreuzungen: 46, 47, 50—55, 61, 62, 69;
B a i l e y I.e. 227.

b) Blatter nicht nierenformig, gewohnlich herzformig mit deutlicher Basalbucht.
1. Blatter graugriin, die kurzen Spitzen junger Triebe weififilzig oder flockig; die

Unterseite ± Filz oder Behaarung behaltend; Blattflache gewohnlich breiter als lang;
Pflanze stammig, wenig kletternd, Ranken kurz und schwach oder ganz fehlend;
Bliitentrauben sehr kurz: *V. longii Prince (V.rubra var. solonis Planch.; V.solonis
hort.; V. nuevo-mexicana Lemmon ex Munson; V. novo-mexicana Munson); Siidwest-
Kansas, Oklahoma, Nordtexas, Ost-Neumexiko, Siidost-Colorado.

2. Belaubung griin (oder wenn graulich, nicht durch Filz oder Flocken), die jiing-
sten Blatter und Achsen junger Triebe nicht weififilzig; Blatt schmaler im Verhaltnis
zur Lange; Ranken stark entwickelt mit Ausnahme von V. treleasei.

a) Unterseite ausgewachsener Blatter deutlich glatt oder glanzend; Belaubung sehr
hellgriin; Blatter klein oder von mittlerer Grofie, nicht gelappt (aufier anStocktrieben);
Beeren mit leichtem Reif oder ohne solchen f V. monticola Buckley (V.foexeana Planch.;
V. texana Munson; V.montana Buckley ex Foex). Klettert bis 10 m hoch. Trauben
sehr kurz, breit. Texas. Vertragt Kalkboden. Rebe des Sudens, fur nordliche Weinbau-
gebiete ohne Bedeutung. Kreuzungen wichtig. V i a l a , Ampelogr.I, t. 21—22; Kreu-
zungen, t. 63, 64; Traube bei B a i l e y I.e. 230.

/?) Blattunterseite matt, Belaubung matt- oder dunkelgriin; Blatter mittelgrofi bis
grofi, gewohnlich deutlich mit zwei vorderen, seitlichen Lappen oder Spitzen; Beeren
bereift. — +) Beeren klein, gewohnlich weniger als 8—9 mm dick; Ranken nicht
gegenuber jedem Blatt; Blatter und Blattstiele meist kahl oder verkahlend (Ausnahme:
var. von vulpina). — O) Pflanze buschig, wenig, wenn iiberhaupt, klimmend; Ranken
ausfallend, wenn sie keine Stiitze finden; Blattspitze nicht besonders entwickelt; Blatt-
rand nicht gekerbt oder scharf gezahnt; Diaphragmen 2 mm oder mehr dick: V. trelea-
sei Munson ex Bailey; Siidwest-Texas, Neumexito, Arizona, Sonora. — OO) Pflanze
normal kletternd, mit gut entwickelten Ranken; Blattspitze lang-dreieckig oder schmal;
Diaphragmen weniger als 2 mm, gewohnlich etwa 1 mm dick^K. vulpina L. (V. riparia
Michx.; V.incisa Jacq.; V. boulderiensis Daniels). Die verbreitetste der amerikanischen
Vitis-Arten: Neu-Braunschweig und Quebec bis Manitoba und Montana, sudlich bis
Tennessee, Nordtexas, Colorado. In der Behaarung veranderlich. An den Niagarafallen
und in Sudkanada sehr vielfach, besonders an Flufiufern. Friichte klein, dunkelblau,
herbsauerlich. Unmittelbar wird die Art im Weinbau nicht verwandt (wohl aber als
Zierpflanze), dagegen sind einige Varietaten und Kreuzungsprodukte als Unterlagen
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sehr wertvoll. Die Hybriden sind auch gegen Reblaus und Pilzkrankheiten wider-
standsfahig. Gegen Kalk ist V. vulpina empfindlich. Zahlreiche Kreuzungen mit ande-
ren amerikanischen Reben sowie auch mit V. vinifera im Weinbau verwendet. B a i l e y
1. c. 232, 234; V i a l a , Ampelogr. I, t. 28, 29; Hybride t. 63—65. — In die Nahe
dieser Art gehoren nach B a i l e y V. slavinii Rehder und V.andersonii Rehder, die
beide als Hybride angesehen werden. — + + ) Beeren grofi, 12 mm oder mehr dick;
Ranken haufig an drei und mehr aufeinanderfolgenden Knoten, also wkontinuierlicha;
Blatter behalten ihre kurze Behaarung:VK. novae-angliae Fernald; Maine, New Hamp-
shire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island. M. L. F e r n a l d , in Contrib. Gray
Herb. n. s. 50 (1917) 144—147.

U n t e r g a t t u n g II. M use a din i a (Planch, in DC. Monogr. Phaner. V
(1887) 324, pro sect.). — Muse actinia J. K. Small als Gattung. — Rinde mit hervor-
ragenden Lentizellen, nicht oder erst an alteren Stammen in langen schmalen Streifen
sich loslosend; Knoten ohne Diaphragmen (vgl. Fig. 84); Ranken einfach; Bliitenstande
klein und wenig, wenn iiberhaupt, verlangert; Samen langlich, nicht birnformig, nicht
in eine Spitze oder nur in eine sehr unbedeutende auslaufend, schwach querrunzelig.

A. Beeren groB, 12 mm oder mehr im Durchmesser, dunkelblau oder purpurn,
reiflos, mit Bisamgeschmack; Schale dick und zafr: V. rotundifolia Michx. (V.muscadina
Rafin.; Muscadinia rotundifolia Small); Sud-Delaware bis Ost-Kentucky und Ten-
nessee; siidlich bis Florida; westlich bis Missouri, Kansas, Arkansas und Ost-Texas.
V i a l a , Ampelogr. I, t. 1; Abbildung 82 N u. O. Die Art rankt am Rande der Wal-
der bis zu den hochsten Baumen empor; Friichte als Tafeltrauben verwendet. H. P.
S t u c k e y , Work with Vitis rotundifolia, in Georgia Exper. Stat. Bull. Nr. 133
(1920) 62—74.

B. Beeren klein, 8 mm oder weniger, glanzend schwarz, diinnscbdig, ± essig-
sauer, ohneMoschusgeruch; habituell der vorigenArt tauschend ahnlich: V'. munsoniana
Simpson ex Munson (Muscadinia munsoniana Small); Florida, wohl auch Siidgeorgia.
V i a l a , Ampelogr. I, t. 2. Beide Muscadinia-Arten haben fur Europa keine wirt-
schaftliche Bedeutung. G. C. H u s m a n and C. D e a r i n g , Farmers Bull, in U. St.
Dept. Agric. (1916) 709 behandeln die Formen von V. rotundifolia und V. munsoniana
vom okonomischen Standpunkt aus. — Ferner gehort hierher: V. popenoei Fernell, in
Journ^Washington Acad. Sc. 30 (1940) 17; M T o t o l o c h e G r a p e " ; Sudmexiko.

v J ^ f w e i f e l h a f t e A r t e n u n d N o m i n a n u d a :
Naheres bei L. H. Ba i 1 e y , Gentes Herbarum III Fasc. 4 (1934) 240—241. —

amara Raf.; americana Bartram; angulata Raf.; araneosa Le Conte; bicolor Le Conte;
bifida Raf.; blanda Sweet; blanda Raf.; blanda, blandi Prince; bracteata Raf.; Le
Conte; callosa Raf.; campestris Fraser; canina Raf.; ciliata Raf.; columbina Raf.; cow-

Fig. 84. Langssdinitte einjahriger Zweige von Vitis, oben V. vulpina L. (Mark mit Diaphrag-
men), unten V. rotundifolia Michx. (ohne Diaphragmen). — Nach B a i l e y 1. c. 175.

color Raf.; denticulata Raf.; digitata Raf.; dimidiata Raf.; diversifolia Prince; ferru-
ginea Raf.; floridana Raf.; fulva Raf.; glareosa Raf.; hyemalis Raf.; illinoensis Prince;
integrifolia Raf.; intermedia Muhl.; labrusca var. blanda G.Don; labrusca var. fici-
folia Regel; labrusca var. labruscoides Eaton; labruscoides Muhl.; laciniosa Marsh..;
latifolia Raf.; longifolia Raf.; luteola Raf.^ missourensis Prince; multiloba Raf.;
obliqua Raf.; obovata Raf.; occidentalis Bartram; odoratissima Donn (wohl V. vul-
pina); peltata Raf.; poiretiana Raf.; populifolia Raf.; popuTifolia Lindh. ex Gray =
V.rupestris; prolifera Raf.; rugosa Raf.; saxatilis Raf.; serotina Bartram; serotina

19*
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Bartram
rotundi-

M e x i k a n i s c h e A r t e n
(B II auch in Westindien, Mittelamerika und dem nordlichsten Siidamerika)

A. Ausgewachsene Blatter unterseits kahl oder ctwas kurzbehaart, die Behaarung,
wenn vorhanden, auf die Nerven beschrankt.

I. Pflanze kaum kletternd, die Ranken meist schwindend; Blatter verhaltnismafiig
klein: %V. arizonica Engelm.; Niederkalifornien, Sonora bis Coahuila und Tamaulipas,
aufierdem in den Vereinigten Staaten, siehe oben.

II. Pflanze kletternd, die Ranken wohl entwickelt; Blatter grofi. — a) Blatter
oberseits nicht behaart; Zweige locker flockig-filzig, Blatter breit herzformig, 7—15 cm
lang, spitzig, unregelmafiig gezahnt, oft seicht dreilappig' oder tief fiinflappig, ober-
seits kahl, unterseits sparsam behaart oder kzhhlV. bourgaeana Planch. V i a l a,
Ampelogr. I, t. 8. — b) Behaarung unterseits gewohnlich vorhanden (langs der Ner-
ven) :'V. berlandieri Planch.; Coahuila bis Veracruz. Siehe auch oben unter den Arten
der Vereinigten Staaten.

B. Blatter mit bleibendem, lockerem oder dichtem Haarbelag auf der ganzen
Unterseite.

I. Behaarung grau oder weifilich: IV. cinerca Engelm. (V.biformis Rose). Siehe
auch unter den Arten der Vereinigten Staaten.

II. Behaarung rostfafben oder rotlich, wenigstens langs der Nerven:JV. tiliaefolia
Humb. et Bonpl. (Vitis caribaea D C ; V.indica Sw., non L.; V.blancoii Munson);
Mexiko und Westindien; auch Mittelamerika, Colombia und Venezuela. I. U r b a n ,
Symb. Antill. IV (1910) 379.

A l t w e l t l i c h e A r t e n
Nach G a g n e p a i n 1911 erganzt. Auch hier ist, da Bluten und Fruchte nicht

immer geniigend bekannt sind, die Schwierigkeit der Artbestimmung hervorzuheben.
B e s o n d e r e L i t e r a t u r : P. B a r a n o v , ,,Wildtt grapes of Middle Asia. 1. Western

Tian-sdian, in Transact. Exper. Irr. Stat. Ak. Kavak. 4 (1927) 1—78 (russ. mit cngl. Zu-
sammenfassung).

A. Blatter ziemlich breit, gestielt, lnfloreszenzen rispig. Antheren kreisformig,
nicht oder kaum langer als breit.

v/I. Samen glatt, Schnabel deutlich abgestumpft.
a) Chalaza am reifen Samen nicht mit der Raphe verbunden, vgl. Fig. 82 P a.
1. Blatter unten nie filzig-wollig, am Grunde mehr gestutzt als herzformig; zier-

liche Pflanze, eine der kleinsten Arten der Gattung:'K.J?ejc«05<* Thunb. (V.silvestm
Blume; V. truncata Blume; V.parvifolia Roxb.; V.cavaleriei Leveille et Vaniot). Sehr
variable Art. Hierher: var. typica Planchon a. a. O. S. 347; Japan, Korea. — yar.
blumei Planch., Java; var. malayana Planch., Java, Philippinen; var. ryfo-tomentosa
(V. rufo-tomentosa Makino), Japan; var. japonica Makino (V. saccharifera Makino ex
Matsumura), Japan; var. parvifolia (Roxb.) Planch. Blatter nur 7:4cm, stark ver-
kahlend; Kaschmir bis Nepal, im Nord-und Ost-Himalaya von 1000—1600 m; China^
Hongkong, Kweichou, Yunnan usw.; Indochina: Laos usf. Nach C. K. S c h n e i d e r
eigene Art?V. parvifolia Roxb., ebenso nach Handel-Mazzetti, Symb. sinic. VII (1936)
678. S c h n e i d e r ist auch der Meinung, dafi die iibrigen Varietaten von V. flexuosa
eigene Arten seien. Nach G a g n e p a i n gehen sie jedoch ineinander uber. Abbildung
von V. flexuosa: V i a l a, Ampelogr. I, t. 32. — Durch grofiere, bis 14 cm lange und
9 cm breite und unterseits blaugrune Blatter unterscheidet sich von V. flexuosa: V.
chunganensis Hu; China: Fokien.

2. Blatter unten wollig-filzig, am (Jrunde tief herzformig: V. coignetiae Pulliat in
Planch. (V. labrusca aur. mult.; V. kaempferi Koch? vgl. V. Suringar, in Mitteil.
deutsch. dendrolog. Gesellsch. (1929) 46 und Mededeel.'s Rijks Herb. Leiden Nr. 56
(1928) 30—31; V. thunbergii hort., non Sieb. et Zucc). Von der amerikanischert V.
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labrusca, deren asiatisches Gegenstiick die Art ist, durch die nicht an jedem Knoteir
sitzenden Ranken zu unterscheiden. Grofibeerig, schone Zierpflanze. Japan,- Korea.
V i a 1 a , Ampelogr. I, t. 30.

b) Chalaza mit der Raphe verbunden, vgl. Fig. 82 K a.
1. Chalaza geht in die Raphe iiber. — a) Blatter unten wollig-filzig, infolge-

desscn hier kreme- oder zimtfarbig, nicht genetzt: V. pentagona Diels et Gilg (V. thun-
bergii var. yunnanensis Planch.). — var. typica Gagnep., Blatter nicht gelappt oder
undeutlich gelappt. China: Hupeh, Kweichou, Yunnan usw.; Indochina, Formosa, Ost-
Tibet. — var. lobata Gagnep. Blatter mit 3—5 ± tiefgehenden Lappen, deutlicher herz-
formk; Yunnan. — Gagnepain sieht nur geringfiigige Unterschiede zwischen V. penta-
gona%nd V. trichoclada Diels et Gilg. — V. adenoclada Handel-Mazzetti, nachst ver-
wandt der letztgenannten Art, aber durch driisige, braun-purpurne Borsten an den jungen
Sprosscn unterschieden; Hunan. — Nach P a m p a n i n i (in Nuovo Giorn. bot. 17(1910)
427) ist V. pentagona Diels et Gilg = V. ficifolia Bunge var. pentagona (Diels et Gilg)
Pamp. (= V. coignetiae Diels in Englers Bot. Jahrb. 36 (1905) Beibl. 82, 74), also eine
Form von V. ficifolia mit weniger gelapptem Blatt. Als verwandt mit V. pentagona
var. bellula Render wird ferner angegeben:' V. hui Cheng; China: Kiangsi. Von
ersterer Art unterschieden durch kleinere (2,5—4 cm lange), schmal herz-eiformige,
oberseits kurz grauzottige, unterseits dicht braunlich-filzige Blatter. — Aufierdem ver-
wandt:1^. pulchra Rehder, China oder Japan. Beschrieben nach Pflanzen des Arnold-
Arboretums. — /?) Blatter unten nicht wollig-filzig, auf beiden Seiten stark genetzt.
Blattstiel und Nerven etwas flockig: 'V. wilsonae Veitch apud Gardn., vgl. Rehder, in
Journ. Arnold-Arbor. XIII (1932) 539 (V. reticttlata Pampanini; V.reticulata Gag-
nep.; non V. reticulala (Thwaites) M. A. Lawson; V. marchandii Leveille); China:
Hupeh, Kweichou. — Ahnliche Samen wie*V. wilsonae Veitch. und V. ficifolia Bunge
hat V. silvestrii Pampanini (Nuov. Giorn. bot. Ital. 17 (1910) 430). Die Blatter sind
jedoch klein, meist dreilappig; Lappen gesagt, Mittellappen grofier als die seitlichen,
spitz, unten etwas zusammengezogen. Wenig oder keine Ranken. Habituell erinnernd
an subspontane Vitis vinifera an trockenen, felsigen Orten; China.

2. Chalaza nicht auf der Raphe herablaufend; Blatter unten nicht wollig-filzig,
grau. — a) Blatter oft mit 3—5 Blattchen:' V. piasezkii Maxim. (V. pagnuccii Romanet
du Caillaud; mehr verkahlend, wohl eine Form von V. piasezkii; Ampelovitis davidii
Carr., Ampelopsis davidiana Mottet, Bild in Rev. hortic. (1889) 204, t. col.) V i a l a ,
Ampelogr. I, t. 35 und 36; China: Hupeh, Hunan, Sze-tschuan usf. Junge Pflanzen
manchmal mit einfachen Blattern. Typische Form ohne Driisenborsten. Nahe verwandt
mit V. betulifolia Diels et Gilg. — var. baroniana Diels et Gilg, drusenborstig; Schensi,
Kansu. — fi) Blatter nicht oder kaum gelappt: "V. betulifolia Diels et Gilg; China:
Sze-tsrfiuan, Hupeh usw.

N/fl. Samen glatt, mit stumpf-verschmalertem, nicht gestutztem Schnabel. Chalaza
undeutlich mit der Raphe verbunden, nicht herablaufend.

a) Blatter unterseits nicht wollig-filzig, ± spinnwebig, grau. Samen glanzlos,
schwarzbraun: 7. bryoniaefolia Bunge; Nordchina, Hupeh, Schansi, Yunnan. Siehe
auch V. romaneti am Schlufi. — var. integra Gagnep. Blatter wenig dreilappig oder
nicht lappig; Yunnan. Vielleicht ein Bastard.

b) Blatter unterseits stark wollig-filzig und rotlich, herzformig, nicht gelappt:
Rispe kurz:' VAanata Roxb. (V.cordifotia Roth; V.heyneana Roem. et Sch.); Ost-
Indien, von Kumaon bis Os"ttengalen, Sikkim, Nepal, im Himalaya bis 2000 m, Mittel-
china, Liukiu-Inscln. Kleinbeerige Art (Beeren 5mm). Abbildung: V i a l a , Ampelogr.
I, t. 39.

B. (Siehe unten C.) Blatter ziemlich breit, gestielt, Infloreszenzen rispig. Antheren
langlich, urn die Halfte langer als breit.

1. Samen mit einem nicht gestutzten, aber stumpfen Schnabel. Chalaza fast kreis-
formig; Blatter unterseits verkahlend, mit grofien Haaren:#V. amurensis Ruprecht. In
Waldern und Auen; China: Gehol; Laubwalder des Ussuri- und Amurgebietes; Man-
dschurei; Korea, Japan. Abbildung: V i a l a , 1. c, t. 33. In der Form der Samen
ahnlidTV. ficifolia Bunge, im Habitus der Blatter vor allem der var. pentagona, siehe
vorher. Unterscheidet sich durch den weniger dichten Filz Mvon grofier Lange" (wenn
die Pflanze fruchtet, bekleidet dieser fast nur noch die Nerven), ferner durch die
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Nervatur (auch die Sekundarnerven springen auf beiden Seiten vor), durch die herz-
formige Blattbasis und etwas kleinere Samen.

Ml . Samen mit deutlich gestutztem Schnabel.
a) Samen glatt.
1. Chalaza elliptisch, verbunden mit der Raphe*. — a) Blatter verkahlend, nie

unterseits wollig-filzig. — -h) Blatter nie beiderseits netzig, Zweige nie stachelborttig:
*V. vinifera L.; Japan, Turkestan, westl. Transkaukasien, Armenien bis nordlich des
Kaukasus, Krim, Cherson, Podolien, Bessarabien, Rumanien, Persien, Syrien, Mittel-
meergebiet, Ungarn [friiher in den Donau-Auen zwischen Hainburg und Prefiburg; in
den Drau-Auen im Komitat Somogy; im Banat (Komitat Temes) ob noch?], I^feder-
osterreich (Donau-Auen bei Wien), Elsafi, Frankreich, Mittel-Rheingebiet. — subspec.
sativa (DC.) Beck. Kulturformen. Siehe am Schlufi von Vitis. — subspec. silvestris
(Gmel.) Beck. — subspec. caucasica Vavilov; Bessarabien, Siidrufiland, Armenien,
Kaukasus, Anatolien, Iran, Turkestan, Kaschmir. Steht nach D e L a 11 i n der subspec.
sativa bedeutend naher als die vorherige Unterart: I. G a y e r , Die systematische
Gliederung von Vitis vinifera, in Mitteil. deutsch. dendrolog. Gesellsch. (1925). —
V i a l a, Ampelogr. I (1910) t. 40; Wildrasse aus Turkestan: ebenda t. 41. — + + )
Blatter beiderseits stark netzig, Zweige oft mit am Grunde verdickten Stachelborsten,
± bereift:*K. davidii Foex (V.armata Diels et Gilg; Spinovitis davidii Romanet du
Caillaud; Vitis davidiana Dipp.; V. vinifera var. davidii hort.); China: Hupeh,
Chensi, Yunnan, Sze-tschuan usf. Manchmal auch die Blattstiele stacbelig, in anderen
Fallen die Stacheln nur in der Nahe der Knoten. Letztere Formen konnen verwechselt
werden mit V. betulifolia, siehe oben. Aus Samen wurden teils wieder stachelige, teils
aber auch wehrlose Formen erhalten. — V. davidii var. ferruginea Merrill et Chun, in
Sunyatsenial (1930) 69 (Kwangtung). — P. C o u r t o i s , Note sur une vigne chinoise,
in Bull. Soc. Bot. France59 (1912) 197. — C K. S c h n e i d e r 1. c. II, 303. — p)
Blatter unten wollig-filzig. 1-) Blatter nicht netzig; kleinfriichtig, Samen etwa 5 mm
lang:JV. thunbergii Sieb. et Zucc. (excl. var. yunnanensis Planch, p. 611; V. labrusca
aut. plurim.;1^. bryoniaefolia Hance, non Bunge; V. vicifolia Bunge auch bei Planch.
364, non 612); China, Riu-kiu-Archipel, Korea, Japan. V i a l a , Ampelogr. I, t. 31.

h + ) Samen kaum 3,5 mm lang: var. adstricta Gagnep. (V. adstricta Hance; var.
parvifolia Planch. 348, 611); Ostchina, Formosa. — Friichte und Samen kleiner, Blatter
reduziert und oben fein netzig.

2. Chalaza nicht mit der Raphe verbunden. Blatter netzig, oben nicht papillos:
1 V. balansaeana Planch. (V. flexuosa var. gaudichaudii Planch.); Tonkin, Annam;

China: Long-tcheou, Macao; Hainan. V i a l a, Ampelogr. I, 442, Fig. 725—726, t. 38.
b) Samen stark gerippt. Chalaza nicht in die Raphe fortgesetzt; Blatter netzig,

oben papillos: W.retordi Romanet du Caillaud (V.lanata auct. plur.); Tonkin, Laos;
Hongkong, Hainan (nach Merrill, in Lingnan Sc. Journ. XI (1932) 48). V i a l a, Am-
pelogr. I, p. 441, r. 37.

C. Blatter schmal, gestielt, Infloreszenzen verlangert.
I. Blatter eiformig-lanzettlich bis lanzettlich, Blattstiele kahl, Infloreszenzen (katz-

chenformig) und Sprosse fast kahl, Blatter erhaben netznervig; Antheren kreisformig:
(V. chungii Metcalf [in Lingnan Sc. Journ. 11, Nr. 1 (1932) 162]; China: Fukien und

wahrschcinlich Kiangsi.
II. Blatter langlich, Blattstiele, Infloreszenzen und Sprosse rotlich-kurzhaarig,

Blatter diinner, nicht so erhaben netznervig wie bei voriger, Antheren elliptisch: *V.
tsoii Merrill [in Lingnan Sc. Journ. 11 (1932) 101]; China: Kwantung und wahrschein-
lich Fukien.

D. Blatter fast sitzend, sonst ziemlich nahe verwandt mit V. tsoii Merrill (siehe
CII), jedoch Zweigenden, Infloreszenzen und Blatter (Unterseite, besonders auf Nerven
und Mittelrippe) ziemlich dicht rostbraun-kurzhaarig* V. hancockii Hance (V. fagifolia
Hu); China: Chekiang.

N i c h t v o l l s t a n d i g b e k a n n t e A r t e n : V. romaneti Romanet du Cail-
laud (V. rutilans Carricre); China: Hupeh, Su-tschuen. V i a l a , Ampelogr. I, 35,
Fig. 721—723 und Taf. 34. Astchen und unterseitige Blattnervcn mit grofsen, zylindri-
schen, driisigen Emergenzen, aus deren Basis spitze, kurze Haare hervorgehen. Nach
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der Beschreibung von V i a 1 a stellt G a g n e p a i n diese Art in die Nahe von V.
bryoniaefolia, sie unterscheidet sich jedoch von letzterer durch die zahlreichen Driisen-
emergenzen. Samen fast kreisformig, mit sehr kurzem Schnabel, nicht gestutzt. Junge
Triebe purpurn, Blatter vorwiegend ungeteilt, nur gelappt. — V. piloso-nerva Metcalf
in Lingnan Sc. Journ. 11, Nr. 1 (1932) 14. China: Fukien. Blatter 20 cm lang, 15 cm
breit, Bliiten bisher noch nicht bekannt. Verwandt mit V. flexuosa Thunberg (A I a 1)
und V. amurensis Rupr. V. piloso-nerva unterscheidet, sich von beiden Arten durch
unterseits blafi-weifiliche Blatter, deren Nerven dichr kurzhaarig sind. V. amurensis
hat unterseits griine Blatter mit langeren und gewohnlich in den Nervenachseln ge-
biischelten Haaren. Ebenso ist es bei V. flexuosa, deren Blatter aber kleiner sind und
meist nur vier (selten fiinf) Paare von Seitennerven aufweisen. V. piloso-nerva hat
meist sechs bis sieben solche Paare.

E i n i g e z w e i f e l h a f t e u n d a u s z u s c h l i e f i e n d e A r t e n :
" V. cumingiana Turcz., nach Merrill, Enum. Philipp. Fl. PI. I l l (1923) 1 = Cay-

ratia, species dubia. — V. pinnata Vahl. Bluten?
A u s z u s c h l i e f i e n d e A r t e n : Vitis arbustiva Piso. Keine Vitacee. Myrtacee?

Clusiee? — V. atroviridis Wall. = Gynostemma pedatum Blume (Cucurbitaceae). —
'V.heptaphylla L. Mant. (1771) 212 (Sciadopbyllum heptaphyllum (L.) Hitchcock, in
Rep. Missouri Bot. Gard. IV (1893) 91) gehort nach A. C. S m i t h in Brittonia II
(1936) 255 nicht zu Sciadophyllum brownei Sprengel, ist vielleicht eine Araliacee,
bleibt aber zweifelhaft. —mV. pentaphylla Thunb. = Gynostemma pedatum Blume. —

*V. trichophora Wall. = Gynostemma pedatum Blume. — V. martini Leveille, *V.
quelpaertensis Leveille,' V. mairei Leveille (1912 non 1909) gehoren zu der Cucurbi-
tacee Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino in Bot. Magaz. Tokyo XVI (1902)
179. —Vim pentaphylla Thunb. Fl. Jap. (1781) 105 = Gynostemma pedatum Blume,
Bijdr. (1825) 23. , .

Ober sehr viele andere, heute nicht mehr zu Vitis gestellte Synonyma siehe unter
Cissus, Parthenocissust Ampelopsis, Tetrastigma, Cayratia usw.

G a g n e p a i n ist der Ansicht, dafi innerhalb der Gattung Vitis zahlreiche spon-
tane Kreuzungen vorkommen, die die Bestimmung erschweren. Als Hauptgrund fur
diese Annahme gilt, dafi bei den Wildarten viel mehr mannliche Bluten vorkommen
als zwitterige.

Es sci noch h c r v o r g e h o b e n , daft die vorstehende U b e r s i c h t iiber ,,a 11 -
w e l t l i c h e V i t i s - A r t e n " n i c h t s a m t l i c h e , bisher in der Literatur ge-
nannten A r t e n en t ha It. Da friiher alle Vitaceen als nVitisK beschrieben wurden,
bediirfte es grofier Vorarbeiten, urn in manchen Einzelfallen zunachst zu entscheiden,
ob die betreffenden Arten nach heutiger Auffassung noch zur Gattung Vitis gehoren
oder zu andercn Gattungen wie Cissus, Tetrastigma, Partbenocissus usw. In anderen
Fallen ist es schwierig, nur an Hand der Literatur die systematische Stellung der fruher
beschriebenen Arten innerhalb der Gattung Vitis festzustellen. Derartig eingehende
Spezialuntersuchungen miissen jedoch ciner spateren Monographic vorbehalten bleiben.

Vitis vinifera L.
Das Kapitel: Die Kulturrassen der Gattung Vitis,

von W. S c h e r z f un& J- Z i m m e r m a n n siehe S. 334.
Subsp. silvestris (Gmelin) Beck; Siid- und teilweise Mitteleuropa, z. B. Mahren,

Niederosterreich, Krain, Kiistenland, Siidtirol, Elsafi, Mittel-Rheingebiet, Nordwest-
afrika, westl. Tiirkei; Palastina. Funktionell diozisch, Blatter bei den beiden Geschlech-
tern verschieden: bei den mannlichen Stocken ziemlich tief eingeschnitten, buchtig ge-
lappt, bei den weiblichen ungelappt oder wenigstens nicht tief gelappt. Zweige anfangs
kastanienbraun. Beeren mehrerer Rassen langlich, 5—7 mm lang, blauviolett, saftarm,
sauer (wenigstens vor dem Eintritt der Herbstfroste), meist mit drei Kernen, diese klein,
kurz dick, ± kugelig bis herzformig, ungeschnabelt. Abbildung bei H e g i, Fl. Mittel-
europa V\ Fig. 1916 (1924), neolithische Fig., 1922; Wuchs Fig. 1917, 1918. — Ober
das jetzige und friihere Vorkommen im Rheingebiet usw. vgl. K. B e r t s c h , Die wilde
Weinrebe im Neckartal, in Veroffentlich. Wiirttemberg. Landesstelle fiir Naturschutz,
Stuttgart 1939, Heft 15, S. 41—64. Hier auch ausfiihrliche Angaben nach B r o n n e r
(Die wilden Trauben des Rheintales, 1857) iiber die friihere Polymorphic dieser Sub-
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species (S. 49 f.), die heute leider nicht mehr studiert werden kann, weil die Bestande
im Rheingebiet zum grofiten Teil ausgerottet wurden. Damit sind vielleicht viele wert-
volle Rassen mit wohlschmeckenden Beeren, welche fiir die Einkreuzung heute von
Vorteil sein wurden, verlorengegangen. — Ober das Vorkommen von Vitis silv. in
Rumanien siehe E. P o p in Bull. Jard. Mus. Bot. Univ. Cluj, Romaniell (1931) 78
bis 93, eine TCarte.

Subsp. sativa (DC.) Bedfc. Die kultivierten Rassen nach R a t h a y in der Regel
zwitterig (in Deutschland fast n u r zwitterige Sorten, in Ungarn neben solchen auch
polygame mit zwitterigen und weiblichen Stockcn), daher auch nicht mit dimorphen

' Blattern; scheinzwitterige Bliiten kommen vor. Als Ausnahme finden sich bei den Sorten
MWeifier Malvasier, Blauer Burgunder, Terlaner" u. a. gelegentlich funktionelf rein
weibliche Stocke, wahrend durch eine sonderbare, als nDroah" bezeichnete Krankheit
nach K r a s s e r und L i n s b a u e r in weiten Gebieten nur mannliche oder Obergange
zu diesen darstellende, unfruchtbare Bliiten gebildet werden. Naheres iiber die Ge-
schlechtsverteilung in dem betreffenden Abschnitt unter Blutenverhaltnisse im all-
gemeinen Teil.

Sehr iippig gedeiht V. vinifera in Siidafrika (hier kultiviert), am Schwarzen Meer
und im Kaukasus. An den Sudhangen der Krim hat man Stamme mit 47 cm Durch-
messer gemessen. In den Maremmen Toscanas und im Gebiet ostlich des Schwarzen
Meeres soil es friiher Stamme bis zu 1 m Durchmesser gegeben haben (?), doch liegen
neuere Angaben hieriiber anscheinend nicht vor. In Hampton Court bei London gibt es
eine 43 m lange Weinrebe, die emem Treibhaus entspringt; sie wurde 1768 gepflanzt.
In guten Jahren tragt der Stock 2500 Trauben.

Wahrend man in Deutschland allgemein an Stiitzen zieht, in den Weinbergen an
Pfahlen oder Drahtrahmen, in Garten an Spalieren und Latten, in Gewachshausern
meist an Draht, findet man in Siidtirol die Kultur in Lauben verbreitet, unter denen
eventuell noch eine andere Feldfrucht gezogen wird. Im Mittelmeergebiet lafit man den
Weinstock haufig an Baumen wie Ulmen und Maulbeeren emporranken oder ihn ein-
fach am Boden hinkriechen.

Am meisten Kalk vertragt Vitis vinifera, von Amcrikanern V. berlandieri und V.
monticola, die abcr als reine Arten in Europa nicht anbauwiirdig sind. Neue Sorten
sind vielfach aus Knospenmutationen entstanden, zu denen einzelne Rassen neigen,
andere ergaben sich aus spontaner Bastardierung europaischer und amerikanischer
Sorten, wieder andere aus kiinstlicher Kreuzbefruchtung.

Eine Zusammenstellung der Boden der hauptsachlichsten europaischen Weinbau-
gebiete findet man bei K r o e m e r in B a b o - M a c h 1. c.

Die Hohenzone des Weinbaues ist pflanzengeographisch von Bcdeutung. Sie
reicht in der Nordsdiweiz und den nordlichen alpinen Randgcbieten bis 550 m, im
Berner Oberland und im Tessin bis 700 m, im Wallis bis 800 m (maximal bis 1210 m).
— In europaischen Gebieten, in denen friiher Weinbau betrieben wurde, lassen sich
manchmal heute noch siidliche Florenelementc nachweisen, die als Weinbaubegleiter in
das betreffende Gebiet gelangt sind und sich iiber ihre Leitpflanze hinaus erhalten haben
(z.B. in Nordtirol, siehe I. M u r r , in wTiroler Anzeigertt 1928, Nr. 91 u. 92 vom 19.
u. 20. IV.)-

Da8 viele Kulturvarietaten von Vitis vinifera sehr heterozygot sind, geht aus
Versuchen von N e g r u l ( l . c. 1936) mit siidrussischen und mittelasiatischen Rcben
hervor. Von 43 Sorten, die eine hohere Keimkraft als 3% besafien, spalteten nur 18
in der Fi-Generation wenig oder nicht auf. — Ober die Wirkung der Inzucht bei
Reben sind die Meinungen noch geteilt: wahrend Z i e g l e r annimmt, dafi bei
Selbstung von Reben immer starke Inzuchterscheinungen auftreten, vertritt N e g r u l
den Standpunkt (Rufiland), dafi nur bei wenigen Sorten sich Depressionserscheinungen
einstellen.

B e s o n d e r c L i t e r a t u r iiber die Hybriden von Vitis: A. F r. N a v a r r o , Da
diagnose dos Am pel ideas hibridas do genero Vitis, in Anais Inst. Super. Agron. Lisboa 5
(1932) 26—123; 70 Fig.

Eine Gliederung der Rassen von V. vinifera hat I. A n d r o s o v s k y versucht (in
J a v o r k a , Magyar Fl6ra 1924/25; vgl. auch I. Gayer in Mitteil. deutsch. dendrolog.
Gesellsch. (1925) 284—287) und dabei fiinf neue Grundtypen aufgestellt. Diese sind
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,__och durch zahlreiche Obergange verbunden, die A n d r o s o v s k y als JBastarde"
bezeichnet. Auf die Berechtigung dieser Aufstellung kann hier nicht eingegangen wer-
den. — Sortenbeschreibungen bei Vi ja la , H e g i und B e g e r , M o o g (siehe Litera-
tur iiber Ampelogr. S. 166). Letzterer gibt fur zahlreiche Sorten Beschreibungen von
Trieben, Blattern, Ranken und Trauben; eine Samentafel fur 28 Sorten bei M o o g
III, S. 43.

Krankheiten von Vitis vinifera L. — Bearbeitet von F. S t e l l w a a g , Geisen-
heim.

Kaum eine Kulturpflanze wird von Schadlingen, Krankheitscrregern und Wit-
terungseinflussen in gleichem Ausmafi bedroht und heimgesucht wie die Rebe. Die
Schadigungen fiihrten nicht selten zu schweren Mifiernten bis zur Vernichtung der Be-
stande und der Rebschulen, zum Aufgeben der Betriebe und zur Abwanderung der
Winzer1. Fast alle Kulturstaaten richteten mit z. T. aufierordentlichen Mitteln Anstalten
zur Erforschuiig der Ursachen, zur Einleitung von Bekampfungsmafinahmen und zur
Aufkla'rung der Weinbauern ein2. Die Herstellung der Bekampfungsmittel und Appa-
rate zu ihrer Anwendung liefi vielgestaltige industrielle Untersuchungen entstehen, von
denen einige eigene Forschungslaboratorien unterhalten3. Ihre Erfahrungen kamen bald
auch der iibrigen Landwirtschaft zugute. In Deutschland erfolgte friiher die amtliche
Prufung und Anerkennung der Bekampfungsmittel durch den Bewertungsausschufi unter
Vorsitz der Biolog. Reichsanstalt in Berlin-Dahlem4. Der ehemalige Reichsnahrstand
richtete einen eigenen Rebschutzdienst mit 14 Oberleitungen, 70 Bezirksstellen und
3000 Rebschutzwarten (Stand 1941) ein5. Durch Anweisungen und Schriften erfolgt
eine rasche Aufklarung, andererseits wird wie bei keiner anderen Kulturpflanze ein
umfangreiches, statistisches Material iiber Auftreten von Parasiten und Krankheiten
gesammelt. Eine Reihe von Gesetzesmafinahmen und Verordnungen regeln Bekamp-
fungsmafinahmen und Aus- und Einfuhr von Reben6. Die aufklarende Zeitschrift fiir
Deutschland ist »Der Deutsche Weinbau", Mainz; als wissenschaftliche Zeitschrift er-
scheint wWein und Rebe", Mainz.

Die wichtigste Rolle spielt als Bestandsverderber die R e b l a u s (Dactylo-
sphaera = Phylloxera vitifolii Shin-Fitch). Urspriinglich in Nordamerika an wAmeri-
kanerreben", so an Vitis vulpina, V. rupestris, V. cordifolia, V. berlandieri u. a. vor-
kommend, wurde sie bald nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts zunachst nach
Siidfrankreich mit Reben eingeschleppt und fand dort an den Sorten der Vitis vinifera
so gunstige Bedingungen, dafi sie sich rasch iiber alle Weintaugebiete Europas aus-
breitete, weite Gebiete vernichtend7. Schadlich ist vor allem die Wurzellaus, die parthe-
nogenetisch bis 800 und mehr Eier erzeugt und bei uns in 4—6 Generationen auftritt.
Sie ruft durch ihre Saugtatigkeit Gallen hervor und zwar an den Wurzclspitzen No-
dositaten und an starken Wurzeln Tuberositaten. Dadurch wird der Stock an der

1 H. Z i 11 i g, Die wirtschaftliche Bcdeutung des Rebschutzes in Deutschland in Mitteil.
Biolog. Reichsanstalt Land- und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem; Berlin 1941; ferner die
Denkschriften iiber die Bekampfung der Reblaus, bearbeitet von der Biolog. Reichsanstalt
Land- und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem. — K. M u 11 c r, Ein Vierteljahrhundert Be-
kampfung der Rebenperonospora, in Angew. Botanik 19 (1937), 110—118.

2 Ein Verzcichnis der deutschen Stellen bei F. S t e l l w a a g , Vollherbst durch Schad-
Hngsbekampfung; 2. Aufl., Reichsniihrstandsverlag, Berlin 1941.

• 3 Aufstellung der Firmen fur Bekampfungsmittel im Merkblatt Nr. 20 der Biolog. Reichs-
anstalt fiir Land- und Fortswirtschaft in Berlin-Dahlem; Apparatehersteller im Flugblatt
Nr. 89, von H. Z i 11 i g, Spritz- und Staubegerate fur den Pflanzcnschutz, Biolog. Reichs-
anstalt fiir Land- und horstwirtschaft in Berlin-Dahlem.

4 Jahrlich vervollstiindigte Liste im Merkblatt Nr. 20 der Biolog. Reichsanstalt: An-
erkannte Handelspraparate fiir die Schadlingsbekampfung im Weinbau.

5 A. J o h n s s e n , Rebschadlingsbekampfungsdienst des Reichsniihrstandes, in D. Dtsch.
Weinbau 16 (1937), 577. — A. J o h n s s e n , in F. S t e l l w a a g , Vollherbst durd) Schad-
lingsbekampfung, Reichsniihrstandsverlag Berlin 1941.

6 Naheres bei F. S t e l l w a a g , Vollherbst durch Schadlingsbekampfung, Berlin 1941.
7 Einschleppungsgeschichte und Verbreitung, in K. M ii 11 e r, Weinbaulexikon; Berlin

1930; Stichwort ,,Reblausvcrbreitunga; ferner in den Reblausdenkschriften, sowic fiir die
letzten Jahre im wNachriditeriblatt fiir den Deutschen Pflanzenschutzdienst".
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Nahrungsaufnahme verhindert, kiimmert und stirbt ab. Da von den krankelnden Stok-
ken die Lause auf gesunde abwandern, entstehen' Reblausherde oder Verseuchungen.
Unter den Wurzellausen bilden sich manchmaL in g'rofierer Zahl im Hochsommer
Nymphen, die nach oben wandern und sidi in Gefliigelte verwandeln. Sie fliegen, oft
durdi Windzug unterstiitzt, ab und legen wenige verschieden grofie Eier meist auf die
lockere Rinde ab, aus denen Sexuales entstehen. Das befruchtete Weibchen bringt ein
einziges Ei in den Rindenritzen des Rebholzes unter. Aus diesem Winterei schliipft im
Friihjahr eine Stammutter, durch deren Stidi auf den Blattern eine krugformige, sich
auf der Unterseite vorwolbende Galle entsteht, wenn anfallige Sorten, also insbeson-
dere Amerikanerreben oder deren Kreuzungen besogen werden. In ihr werden bis zu
1200 Eier abgelegt. Die Junglause wandern zum Teil auf Blatter ab (blattgeborenc
Blattreblause), zum Teil suchen sie die Wurzeln auf (blattgeborene Wurzelreblause).

, Oberirdisch folgen sich oft bis zu sechs Generationen, immer mehr Wurzellause liefernd.
Diese konnen dort, wo anfallige Amerikanerreben gepflanzt sind, rasch neue Herde
hervorrufen und dadurch die Verseuchung verallgemeinern1. Nach Untersuchungen
B 6 r n e r s tritt die Reblaus in einer Reihe von Rassen auf2.

Die Bekampfung ist durch Gesetze geregelt3 und wird amtlich, nicht vom Winzer
ausgefiihrt. Sie besteht in der Entseuchung der Herde durch chemische Mittel (Schwefel-
kohlenstoff), durch Vernichtung des Wintereies an Fremdreben, durch Verbot der An-
pflanzung von Fremdreben, aufier in Staatsbetrieben. Der Aufbau vernichteter Flachen
geschieht durch Anpflanzung veredelter Reben, d. h. soldier, deren Unterlage wider-
standsfahig ist (manche Amerikanerreben oder Kreuzungen zwischen Amerikanerreben
und Europaern) und deren oberer Teil die einhcimischen Sorten tragt. Die Rebver-
edlung ist eine der wichtigsten Mafinahmen des Weinbaues4. Auf langere Sicht arbeitet
die Rebenziichtung. Sie fafit alle ziichterischen Mafinahmen zur Erzielung resistenter
Typen zusammen5.

Als zweitwichtigster Schmarotzer, der zugleich als Bestandsverderber auftreten
kann, aber vor allem jahrlich die Ertrage gefahrdet, sei Plasmopara vit ic o la
hervorgehoben, vom \Vinzer Krankheit oder Peronospora benannt. Die lnfektion er-
folgt durch Schwarmsporen, von denen aus Myzelfaden in die Spaltoffnungen der
Unterseite der Blatter vor allem eindringen und im Innern ein Myzel erzeugen.
Nach Ablauf der Inkubationszeit erfolgt bei Regen oder Tau der Ausbruch. Die Be-
kampfung wird mit kupferhaltigen oder organischen Praparaten vor dem Ausbruch
durchgefiihrt. Die Kenntnis der Inkubationszeit hat praktisch grundlegende Bedeutung
und wird durch Beobachtung der Inkubationsdauer und des Auftretens tropfbar fliissi-
gen Wassers vermittelttt. Die Rebenziichtung sucht planmafiig resistente Sorten zu er-
zeugen7. Durch Plasmopara sind in friiheren Jahren riesige Ernteverluste entstanden8.

1 C. B 6 r n e r und F. A. S c h i 1 d e r , Die Reblaus und ihre Bekampfung, Flugblatt
Nr. 34 der Biolog. Reidisanstalt, Berlin-Dahlem; Stichwort wReblaus" in K. M i i l l e r , Wein-
baulexikon (1930).

2 C B o r n e r und F. A. S c h i 1 d e r, Beitriige zur Ziiditung reblaus- und mehlrau-
fester Reben, in Mitteii. Biolog. Reichsanstalt, Berlin-Dahlem, Heft 49 (1934).

3 Giiltige Reblausgesetzc in F. S t e 1 1 w a a g , Vollherbst durdi Schadlingsbekampfuni;
(1941).

4 K. K r o e m e r , und H. M o o g , Die Rebenveredlung, Berlin 1932. — R. S e e l i g e r ,
in Der ncue Weinbau (1933).

5 B. H u s f e l d , Aufgaben und Ziele der Reidisrebenziiditung, in D. Dtsdi. Weinbau
(1937), 137.

0 K. M u 11 e r und H. S 1 e u m e r , Biolog. Untersuchungen iiber die Peronospora-
krankheit des Weinstockes, in Landw. Jahrb., Bd. 79 (1934). — W. M a i e r , Ober die
Temperaturabhangigkeit der Zoosporenbildung bei Plasmopara viticola, in Wein und Rcbc
(1941), H. 2.

7 B. H u s f e l d , Ober die Ziiditung plasmoparawiderstandsfahiger Reben; Dissertation,
Gieflen, 1932. — W. S c h e r z , Zur Immunitatszuditung gegen Plasmopara viticola, in
Der Zuchter (1938).

8 H. Z i 11 i g, Die wirtsdiaftliche Bedeutung des Rebenschutzes in Deutsdiland; Berlin
1941.



Vitis, Ampelocissus 299

Eine gewisse Stabilisierung der Ernten ist der wissenschaftlichen Forschung und der
Sicherung durch Bekampfungsmafinahmen zu danken1.

Als verbreitetste und gefahrliche tierische Ertragsschadiger sind zwei Arten von
Kleinschmetterlingen, Clysia ambiguella Hiibn. und Polychrosis botrana Schiff., die
T r a u b e n w i c k l e r , zu nennen. Die Raupen fressen im Friihjahr an den Bliiten
(Gescheinen) als Heuwiirmer und in der zweiten Generation als Sauerwurmer im
Sommer an den Beeren, oft schon schr friih den ganzen Ertrag vernichtend2. Die
Bekampfung wurde friiher allgemein durch arsenhaltige Spritz- und Staubemittel
durchgefiihrt. Seit kurzem treten an ihre Stelle organische, fur den Menschen ungiftige
Stoffe3. Man mufi vorbeugend arbeiten und berechnet die giinstige Zeit nach den Flug-
hohepunkten der Motten und der Eidauer4.

Zu den regelmafiigen Mafinahmen gegen Krankheitserreger gehort die vorbeu-
gende Bekampfung des R e b e n m e h l t a u e s oder des O i d i u m s5. Da der Befall
schon friihzeitig erfolgt, arbeitet man einmal vor und einmal nach der Bliite mit
Schwefelpulver oder sog. fliissigem Schwefel. In vielen Gebieten ist die durch die Milbe
Phyllocoptes vitis verursachte K r a u s e l k r a n k h e i t d e r R e b e verbreitet0, die
sich schon friihzeitig in Triebstauchungen und Ernteeinbufien aufiert. Drtlich, aber nicht
selten in katastrophalem Ausmafi tritt der S p r i n g w u r m (der Kleinschmetterling
Oenophthira pilleriana) auf7, ferner ein Russelkafer, der R e b s t i c h l e r (Buctiscus
betulae), der R e b e n f a 11 k a f e r (Eumolpus-Bromius vitis), die B l a t t g a l l m i l b e
(Eriophyes vitis), mehrere Schildlause, vor allem Pulvinaria betulae. Von pilzlichen

parasitaren
Spatfroste besondere Erwahnung11; Der gegen wartige Stand der Kenntnisse fur die
Praxis ist von S t e l l w a a g in der erwahnten Schrift „ Vollherbst durch Schadlings-
bekampfung" zusammengefafit. Eine vollstandige Obersicht iiber die Weinbauinsekten
der Kulturlander gab der gleiche Autor12. Die auf der Rebe bisher beobachteten Pilzc
und Bakterien findet man in Sorauers Handbuch der Pflanzenkrankheiten aufgefiihrt.
Uber die noch zu losenden Forschungsaufgaben hat S t e l l w a a g 1940 berichtet13.

5. Ampelocissus Planchon in DC. Monogr. Phanerogam. V2 (1887) 368; E. Gile
in E .P . l .Aufl. I l l 5 , 444. — Botria Lour. Fl. Cochinch. (1790) 153; Merrill, Comment
Lour. Fl. Cochinch. (1935) 253. — Botrya Juss., in Mem. Mus. Paris III (1817) 444. —
Bliiten polygam-monozisch, die mannlichen meist scheinzwitterig, (vier- oder) fiinf-

1 H. Z i 11 i g, Die Peronospora der Reben; Flugblatt Nr. 41 der Biolog. Reichsanstalt,
Bcrlin-Dahlem. — H. Z i l i i g und H e r r s c h l c r , Die Herstcllung haufig gebrauditer
Spritzbriihen im Pflanzcnschutz; Flugblatt Nr. 52 der Biolog. Reichsanstalt.

2 F. S t e l l w a a g , Der Heu- und Sauerwurm; Flugblatt Nr. 49 der Biolog. Reichs-
anstalt, Berlin-Dahlem.

3 Ancrkannte Handelspraparate fur Schadlingsbekampfung im Weinbau; Merkblatt Nr. 20
der Biolog. Reichsanstalt, Berlin-Dahlem.

4 B. G o t z und F. S t e l l w a a g , Neue Erkenntnisse in der Beobachtung des Trauben-
wicklcrmottenfluges, in Wein und Rebe (1940). — F. S t e l l w a a g , Die Einwirkun-
schwankender Freilandtcmperaturen auf Insckten, in Anzeiger fur Schadlingskundc (1940).

•r> H. Z i l i i g , Das Oidium der Rcben; Flugblatt Nr. 55 der Biolog. Reichsanstalt,
Berlin-Dahlem.

« F. S t e 11 w a a g , Die Milbenkrauselkrankheit der Rebe; Flugblatt Nr. 102 der Biolog.
Reichsanstalt, Berlin-Dahlem.

7 o. J a n e k e , Der Springwurm; Flugblatt Nr. 178 der Biolog. Reichsanstalt, Berlin-
Dahlem.

« H. Z i l i i g und L. N i e m e y e r , Der rote Brenner; Flugblatt Nr. 87 der Biolog.
Reidisanstalt, Berlin-Dahlem.

9 H. Z i l i i g , Die Traubenfaule; Flugblatt Nr. 160/61 der Biolog. Reichsanstalt,
Berlin-Dahlem.

10 W. M a i e r , Was wissen wir heute von der Chlorose?, in D. Disch. Weinbau (1941).
11 W. K e s s l c r und W. K a e m p f c r t , Die Frostschadenverhutung, in Wiss. Ab-

handlungen des Reidisamtes fur Wetterdienst, VI, Nr. 2 (1940).
12 F. S t e l l w a a g , Die Weinbauinsckten der Kulturlander; Berlin 1928.
" F. S t e l l w a a g , Forschungsaufgaben des wcinbaulichen Pflanzenschutzes, in Der

Forschungsdienst, XI, H. 2 (1941); und in D. Dtsch. Weinbau, H. 46/47 (1940).
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zahlig. Kelch schiisselformig, (vier- bis) fiinflappig; Pet. (vier- bis) fiinf (wieweit die
Zahlenverhaltnisse bei den einzelnen Arten konstant sind, ware noch festzustellen),
wahrend der Bliitezeit ausgebreitet, nicht zu einer Miitze vereinigt. Bliiten iiber dem
Kelch manchmal auf einem kurzen Trager emporgehoben (Fig. 85 D). Das Ovar weist
vielfach zwei Teile auf, einen unteren, manchmal von der Form eines umgekehrten,
breiten Kegelstumpfes, und einen oberen, kegelf ormigen, "der in den Griff el iibergeht;
das Verhaltnis dieser beiden Teile ist unterschiedlich, manchmal ist der untereTeil fast
gar nicht entwickelt, sehr selten ist die Form des Ovars iiberhaupt eine andere (A. aca-
pulcensis Planch.), sie gleicht dann dem von Rhoicissus (Fig. 97 F). Kein freier Diskus
vorhanden; ein funktionell entsprechendes, driisiges Gewebe an der AuGenseite des
unteren Ovarteils, diesen rings umgebend, oft mit 10 Langsstreifen. Hier meist zehn,
in anderen Fallen vier oder fiinf langliche Erhebungen, zwischen ihnen entsprechende
Langsriefen, ebenso der obere, kegelformige Teil des Ovars mit dem kurzen konischen
G r i f f el meist von 10 L a n g s r i e f e n durchzogen. Ovar zweifacherig, jedes Fach
mit zwei Samen. Narbe unscheinbar, fast nie irgendwie verbreitert. Beere mit 2—3
Samen, meist fleischig und efibar. Samen nicht birnformig wie bei Vitis, am Grunde
nicht oder nur sehr unbedeutend zugespitzt, oft etwas schiffchenformig, d. h. auf dem
Riicken konvex, auf der Bauchseite neben dem langsverlaufenden Kiel mit zwei deut-
lichen Furchen versehen, oder eiformig-dreieckig und in der Mitte gekielt. — Schling-
straucher, die meist mit Ranken klettern. Blatter in ihrer Form sehr wechselnd, einfach,
gelappt, oder aus 3—13 Blattchen fingerformig oder fufiformig zusammengesetzt.
Bliitenstand entweder eine aus Zymen zusammengesetzte Rispe, die (selten) auch zu
einem kugeligen, fleischigen Gebilde zusammengezogen sein kann, oder die Einzel-
bliitenstande in Gestalt von Ahren in traubiger Anordnung an einer Spindel (weitere
Infloreszenztypen siehe bei den Sektionen), wohl durchwegs eine Ranke traeend.
Wurzeln oft riibenformig angeschwollen.

Ampelocissus Planch, ist nomen conservandum gegeniiber Botria Lour., Internat.
Rules Bot. Nomencl. 3. ed. (1935) 135.

B e s o n d e r e L i t e r a t u r : E. G i l g und M. B r a n d t , Vitaceae africanae, in
Englers Bot. Jahrb. 46 (1911), 419—435. — F. G a g n e p a i n , Revision des Ampelidacees
asiatiques et malaises, in Bull. Soc. Hist nat. Autun 24 (1911), 1—41; Suppl. Flore de l'lndo-
Chine, tome I, fasc. 7, 907 (1948). — J. E. P l a n c h o n , Les vignes des tropiques du
genre Ampelocissus, considerees au point de vue pratique (Vigne americaine 1884, p. 370;
1885, p. 24, 44, 96). — C a r r i e r e in Revue horticole 1882, 1883, 1884; Journ. d'agri-
culture pratique I (1883), t. 1884. — L e c a r d , Notice sur les vignes du Soudan (St. Louis
du. Senegal 1880 et Vesoul 1881). — E. D u r a n d , Reliquiae Lccardianae, in Compte rend,
de la Soc. royalc de botan. de Belgique 1884. — R o y l e , Illustr. bot. Himalaya, London
1839. — W i g h t , Icones pi. Indiae orient. (1840).

Der Name Ampelocissus leitet sich von #MTT€AO<; Weinstock und Cissus (urspriing-
lich = Epheu; jetzt Gattung der Vitaceae) ab.

L e i t a r t : Ampelocissus latifolia (Roxb.) Planch. 1. c. 370 (Vitis latifolia Roxb.).
Von den etwa 94 Arten kommen die meisten in den tropischen Gebieren Asiens und
Afrikas vor, drei (evtl. vier) in Westindien und Mittelamerika, eine in Australien und
eine in Papuasien.

Sektion I. Enampelocissus Planch. 1. c. 369. — Bliiten in zymosen Rispen
oder verzweigten Zymen. Samen schiffchenformig, auf der Bauchseite meist mit zwei
deutlichen Riefen.

A f r i k a n i s c h e A r t e n (Arten des Kontinents). Alle afrikanischen Arten ge-
horen zur Sektion Euampelocissus. — Schlussel nach G i l g und B r a n d t , etwas er-
weitert.

>^Tribus 1. Paniculajae Gilg et Brandt I. c. 419. — Bliiten in meist sehr aus-
gebreiteten, vielbliitigen Rispen.

A. Blatter einfach, ungelappt oder ± undeutlich oder wenig gelappt, die Ein-
schnitte reichen vom Rand her nicht iiber das erste Drittel der Blattflache. — a) Blatter
ganz kahl oder seltener unterseits auf den Nerven sparsam behaart. — a) Blatt-
stiele immer deutlich kiirzer als die Blattspreite: A. abyssinica (Hochst.) Planch.;
Abyssinien, Nubien, Gebiete im nordlichen, tropischen Ostafrika. — p) Blattstiele
ebenso lang wie die Blattspreite oder langer. — I. Blattstiele ganz kahl. Nerven der
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Blattunterseite kahl oder verkahleifd. Blatter entfernt gezahnt, Zahne abstehend:
A. macrocirrha Gilg et Brandt; Kamerun, Siid-Nigeria; Fig. 86 A. — II. Blattstiele
und unterseitige Blattnerven rauhhaarig. Blatter dicht (undeutlich) gekerbt-gezahnt:
A. gracilipes Stapf; Oberguinea (Liberia, Goldkiiste usw.). — b) Blatter unterseits dicht
mit grauen oder graubraunen, spinnwebigen Haaren besetzt. — a) Stengel, Zweige
und Blattstiele dicht mit sehr kleinen Haaren besetzt: %A.lecardii (Carr.) Planch. (Vitis
lecardii Carr.); Senegambien. — /?) Stengel und Blattstiele dicht mit langeren Driisen-
haaren bedeckt: %A. bakeri Planch. (Vitis schimperiana Baker, non Hochstetter); Oberes
Nigergebiet, Sierra Leone, Togo usw. Trauben sehr becrenreich, bis 1,8 kg schwer. —
c) Blatter unterseits mit sehr dichtem, rost- oder lachsfarbenem Filz iiberzogen: M. sal-
monea (Bak.) Planch. (Vitis salmonea Bak.); Franzos. Sudan, Oberguinea, Sierra Leone,
Lagos, Kamerun. — *A. malchairi De Wild., Kongogebiet: sehr nahe der vorigen Art,
vielleicht synonym; braunfilzig behaart.

B. Blatter einfach, jedoch defer eingeschnitten, mit drei, fiinf oder sieben, bis iiber
die Halfte der Blattspreitehereinreichenden Lappen. — a) Blatter kahl oder unterseits
an den NeVvcn wenig behaart. — a) Blattlappen spitz oder etwas akuminat, un-
gelappt oder seltener wenig buchtig-gelappt, Blatter breit gezahnt oder fast ganz-
randig: %A. cavicanlis (Bak.) Planch. (Vitis cavicaulis Bak.; Cissus cussoniaefolia
Schweinf. ex Planch.? Ampelocissus cussoniifolia Planch.; A.abyssinica De Wild, ex
Th. Durand; A. calophylla Gilg ex De Wild.); Kamerun, Kongogebiet, Nubien, Gebiet
der ostafrikanischen Seen. — fi) Blattlappen sehr scharf zugespitzt, die Lappen, be-
sonders der mittlere, tief fiederspaltig-buchtig,t alle am Rand scharf gezahnt; Zahne

V. gorgonobotrys Webb); Senegambien, Sierra Leone, Nigergebiet.
C. Blatter funfzahlig, Blattchen unter sich frei. — a) Blatter zur Blutezeit etwas

lederig, die Teilblattchen am Grunde lang-keilformig verschmalert, meist deutlich ge-
stich:9A. pentaphylla (Guill. et Perr.) Gilg et Brandt (Vitis pentaphylla Guill. et Perr.;
Vitis multistriata Bak.; Ampelocissus multistriata Planch.; AAeprieurii Planch.); Sene-
gambien, Nord-Nigeria, Oberguinea, Kamerun, Franzos. Sudan, Ghasal-Quellengebiet.
— Mit dieser Art nahfe verwandt: *A. longicuspis Mildb. Blattchen beim Typus grofier
als bei A. pentaphylla (14—20 cm lang, 5—8,5 cm breit, nicht lang in den Stiel ver-
schmalert); Tanganyika Terr. — b) Blatter zur Blutezeit krautig, Blattchen amGrunde
in brejycer Form verschmalert, sitzend: 'A. sarcantha Gilg et Brandt; Tanganyika Terr,

^ r i b u s II. Cymosae Gilg et Brandt 1. c. 421. — Bliitenstande mehrmals zymos
geteilt, Endbliiten nie entwickelt, sekundare und tertiare Verzweigungen in dichte
Kopfe zusammengedrangt oder seltener sehr verkiirzt und ofters zu einer ± kugeligen,
fleischigen Masse, die aufien ganz von Bliiten bedeckt ist, vereinigt.

A. Blatter einfach oder ± tief gelappt, seltener die Mittellappen bis zum Grunde
frei, sitzend oder sehr selten kurz gestielt; Seitenlappen sehr breit sitzend. — a) Blatter
kahl oder unterseits an den Nerven sparsam behaart; hat riibenartige, starkehaltige
Wurzelknollen, vgl. V i a l a, Ampelogr. 1 (1910) 31 f. (Bild): 'A.grantii (Bak.) Planch.
(Vitis grantii Bak.; V.asarifolia Bak.; Ampelocissus asarifolia Planch.; A.chantinii
Planch.; A. gourmaensis A. Cheval. nomen; Vitis chantinii Lecard; V. faidherbii Le-
card; V.hardyi Lecard; Cissus coccolobifolius Delile ex Planch.); Senegambien, Nord-
Kamerun, ostlich bis zum oberen Kongogebiet, Gebiet des oberen Nil, Somaliland,
trop. Ostafrika, Rhodesia; Fig. 85 A—F, Fig. 86 D. — b) Blatter unterseits spinnwebig
behaart bis filzig. — a) Stauden, aufrecht oder wenig kletternd, oder rankenlose Halb-
straucher. Blatter am Grunde gestutzt, aber nicht herzformig, sehr breit in den Blatt-
stiel verschmalert. — I. Blattstiele 1—2 cm lang, dick. Blattlappen breit, vorn gerundet.
Haupt- und Seitennerven unterseits hoch heraustretend: 'A. urenaefolia Planch. (Vitis
scbimperiana Bak. quoad stirpem Angolensem, non Hochst.); Angola. — II. Blattstiele
4—7 cm lang, zierlich. Blattlappen schmaler, ± spitz, mittlerer oder mittlere Lappen
ofters bis zum Grunde frei, buchtig gelappt. Haupt- und Seitennerven unterseits wenig
hervortretend:M. dissecta (Bak.) Planch. (Vitis dissecta Bak.; V. beracleifolia Welw.
ex Baker; Vitis platanifolia Bak.; Ampelocissus platanifolia Planch.; A. heracleifolia
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Pianch.). — fi) Klctternde rankentragende Strauchtr, seltcncr ± aufreditc Staudcn mit
undeutlichcn Rankcn. Blatter am Grundi: ticf hcrzformig, nicht in den BUttsricI vcr-
schmak-rt. — 1. I;ertige Blatter unterseits loikcr grau-spmnwebig. — 1. Blattsprcite
ausgewachsener Blatter bis 3cm lang, ihr Blattstiel bis 3 cm lang: Bliitc tctramer, Pet.
am Scheitel zusammenneigend: *A.votkensii Gilg; Kilimandscharo. — 2. Biattsprdtc
ausgewachsener Blatter hcrzfbrmig, ganzrandig, Ictdit drei- odcr fUnflappjj;, mit ctwas
konkaven Lappcn, 15—20 cm iang, Biattstiel 7—9 cm lang: A. $d)imperiana (Hochsi.)
Planch. (Vitis ichimperiann Hochst.: V. ipomocifolia Bak.; Cissus ipomoeaefolia
Webb; C. bihrsciniti Delile ex Planch.; A. ipomaeaefoiia Plantii.); Abyssinicn, Scnnaar,
Gallabat. — Dicser Art nahe: VI. schliebenii ^K'erdcrmann. Blatter zartcr, lnfloresztn/
linger gcstielt, stcts mit Rankc. Blartlappcji nach auBcn ctwas konvex; Ostafrika (Lindi).
— U. Pertige Blatter unterseits mit sehr diditem, rost- bis zimtfarbenem, scltencr grau
werdendem Filz bedeckt. — 1. Blatter oder Blattlappcn vorn gerundct. Blutcnstand
meist /iemlidi klein, ^venig astig. — X) Astc der Bliitcnstandc von bicibendtm, zimt-
farbenem Filz bedeckt: *A. cinn&mochroa. Planch. (Vitis leoticmis Bak. p. p.; Ampelo-
cissus leonensis Planch, pp.); Obcrguinca, Kamcrun, Gabun, Obcr« Nilgcbiet, Tctlc
des Sudan. — X X ) Astc dcr BliiEcnstiindc mit spinnwebigen, lodicr vertdltcn, ab-
wischbaren Haaren bedeckt:*A.africana (Lour.) Merrill (Botria ajricana Lour.; Ampe-
lopjis botria D C ; Ampeiopsis botrya Kostc!,; Vitis ajricana Sprcng.: Vitis mossambi-
censts Klotzseh; Ampelocissus mossambicensis Planch.); Trop. Ostafrika. — 2. Blatter
odcr Blatdappen deutlith spit7 odcr scharf zugespitzt. Inflorcszcnz umfangrcich, wicder
und wiedcr zymds verzweigt: kA. bombyana (Bak.) Plandi. (Vitis bombycina Bak.);
Obcrcs Nigergcbict bis Ghasaiquellcngcbiet, Kamcrun.

Fig. 85, A—F Ampelocissus grttntii (Baker) Phndi. A Habitus. B Knospc. C fi
BJLite; D Bliitcnlin^ssdiniit. E Frudiiquersdinrtt. F Samen von aufien (a) und inncn (ft)
— C. H. A. wrcowphdU (Sdiweinf.j PUndi, G Bldien«and, die Rankc abgesdinitren

H jieoftni-te Bliitc. — Aus F-. P. I. Aufl. Ill3 , 445, tf21&

B. Blacter handformig drei-, fiinf- bis sicbcnblattcrig, a lie Tcilblattchcn frci und
deutlidi gestidt. — a) Blatter una'rseits kahl odcr nur an den Nerven bchaart odcr
unterseits liberal I lodter spinnwebig bchaart, nidit dauernd filzij*. — a) Teilblattchcn
umgekchrt dformig. am Grunde lang-kcilformig in den Sticl vcrschrnalert, unterseits
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ftp den Nervcn nur sparsam behaart: A.sapinii (De Wild.) Gilg ct Brandt (Rbo'tcissus
sapini Dc Wild.); Kongo. — ff) Tcilblattchen eiformig bis Ianglich, am Grmide ± gc-
rundct odcr keilformig, stets fanggesticli, vorn spitz oder lang-akuminat, am Rande
gleidimafiit; spitz gesagt, untersetts locker spinnwebig beliaart. — I. B&ftenstSnde &e-
drangt, ihrc Zweige nber deutlich erkennbar. — 1. TctlblSttchcn langlidi bis lanzcct-
lidi, am Grunde kcilformig, MiudbJimdien Jang gestEcltt Scitcnblattchen fast sitrend:
'A.arcifiUa (Wehv.) Plandi. (Vitis arcuata Welw.); Angola. — 2. Teilblattchen um-
gekchrt eiformig oder cSfb'rmig, am Grunde gerunoet odcr fast gcrundct, ailc Blattchen
dcutiich gcsticlt: \A.angolcnsh (Bak.) Planch. (Vitis angolensis Bak.); Angola, Kongo.
— 3, Tcilblattdicn elliptisch, gestielt, am Grunde kcilformig, beiderseits ^erstreut be-
haart (Haart untcrscits dunkclbraun): 'A.verscbuererti De Wild.; Kongo. — II. In-
floreszenzastc zu eincr annahernd kugcligcn Masse, die aulk'n ganz von Bliiten bededtt

Fig. 86. Bliicensunde von Awpctociisits. A—C § Panicjtlaiae: A A. macrocirrba Gf.lg ct iirandt
B A.muhiloha Gilg ct Brandt. C A. ctvtcattiis (B.ik.) PJandi. — D—F$ Cymosae: D A.
g r j n n i ( B a k , ) P l a n d i . F . A . d e k i t s d t i a r t a G i J g . F A . p t t l d n a G i l g . — N a c h G 1 1 g u n d B r a n d t .

ist, vcreinigt: •A.sarcocephala (Sdiweinf.) Plandi. (Cissus sarcocephala,Sdiweinf. ex
Plandi.: Vitis sarcocephala Sdiweinf, in Hook.); Ghasal-Qucllcngcbict;*Fig. 85 G, H.
— }•) Tcilblatrdicn umgckchrt L-ilormig bis umgckclirt lanzcttlidi-langlidi, am Grunde
kurz kcilfq'rrnig vcrsdimalert, stcts gestielt, vorn gcrundct, am Randc ± stumpf gc-
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zahnt, ofters ± (klein) gelappt. — I. Fertige Blattchen ungelappt. Staude, evtl. etwas
klimmend, rankenlos: %A. obtusata (Welw.) Planch. (Vitis obtusata Welw.); Nieder-
guinea, Angola, Ostafrika (Sambesigebiet und nordwarts). — II. Fertige Blattchen
tief gelappt. — 1. Aufrechte, rankenlose Staude, Blattchen breit umgekehrt eiformig:

kA.quercifolia (Rolfe) Gilg et Brandt (Vitis obtusata var. quercifolia Rolfe); Angola.
— 2. Kletternde Staude mit Ranken, Teilblattcheh langlich bis langlich-lanzettlich:

• A. brunneo-rubra Gilg; Kunenegebiet. — b) Blatter unterseits mit dichtem, bleibendem,
erhohtem Filz bedeckt. — a) Blatter an die von Aescuhis erinnernd, sehr grofi, Blatt-
stiel 10—30 cm lang, Blattchen 14—30 cm lang, ihre Stiele 2—6 cm lang: %A. aesculi-
folia Gilg et Brandt; Ostafrikanisches Seengebiet; Nordost-Rhodesia. — fi) Blatter in
alien Teilen viel kleiner. — I. Kletternde Pflanzen mit Ranken und diinnen Stengeln.
Infloreszenzaste zur Zeit der Bliite eine kugelige, aufien mit Bliiten bedeckte Masse
bildend. — 1. Blattchen am Grunde keilformig verschmalert. — X) Blattchen am
Rande tief und spitz doppelt gesagt, Zahne vorwarts gekriimmt: %A. pulchra Gilg;
Sambesigebiet, Sansibarkiiste, Nordost-Rhodesia; Fig. 86 F. — X X ) Blattch^n etwas
gelappt, mit Zahnen, unten spinnwebig behaart, Bliitenstand etwas geteilt: A. rhode-
sica Suesseng.; Sii d-Rhodesia.'— X X X ) Blattchen am Rande gleichmafiig klein-gesagt,
Zahne abstehend: *A. iomalla Gilg et Brandt; Tschadseegebiet. — 2. Blattchen am Grund
gerundet: lA. concinna (Bak.) Planch. (Vitis concinna Bak.); Niederguinea, Angola. —
II. Stauden oder aufrechte Halbstraucher ohne Ranken oder mit undeutlichen Ranken.
Infloreszenzaste verkiirzt, aber stets deutlich erkennbar. — 1. Blattchen (auch die
jungen) lang gestielt: -A. dekindtiana Gilg; Angola; Fig. 86 E. — Der vorigen Art
nahestehend:*A.elisabetbvilleana De Wild. Unterscheidet sich durch sehr kurz gestielte
Blattchen, die kleiner (2,2—5 cm lang, 1—2,5 cm breit) und oberseits nicht dicht be-
haart sind; Kongo. — 2. Ausgewachsene Blattchen sitzend oder nur das mittlere kurz
gestielt. — X) Blattchen ungelappt, am Rande gleichmafiig klein-gesagt: %A. edulis (De
Wild.) Gilg et Brandt (Rhoicissus edulis De Wild.); Kongo, Katanga. — X X ) Blatt-
chen kurz gelappt, am Rande ungleich tief und spitz gesagt: §A. poggei Gilg et Brandt;
Angola; unteres Kongogebiet. — III. Halbstrauch mit Ranken, Infloreszenzen nicht
kugelig zusammengedrangt; Blatter oberseits ± rauh, unterseits samtig-rot bis dunkel-
braun. Endblattchen obovat, gestielt, am Grunde keilformig, seitliche weniger deutlich
gestielt oder sitzend? A. venenosa De Wild.; Kongogebiet; die unterirdischen Organe
der Pflanze gelten als giftig.

U n g e n i i g e n d b e k a n n t e A r t e n v o n E uamp eloc is s us a u s
A f r i k a : A. kirkiana Planch. 1. c. 304; Sambesigebiet, auch fur Tanganyika Terr,
angegeben. — A. atacorensis A. Cheval. Expl. Bot. Afr. Occ. Franc. I (1920) 138
nomen. —- Vitis araneosus (!) Dalz. et Gibs., siehe Planch. 1. c. 405; wahrscheinlich zu
Ampelocissus gehorig.

A r t e n M a d a g a s k a r s u n d d e r M a s k a r e n e n . — A. Blatter einfach. —
I. Blatter kreis-herzformig, nicht gelappt (ahnlich ri/w-Blattern) oder etwas fiinf-
lappig, ungleich gesagt-gezahnt, mit langer Spitze. Zymen straufiformig: Ranken vor-
handen. GroGe knollige Wurzelstocke (daher der Artname! vgl. Testudinaria elephan-
tipes): A. elephantina Planch. (Cissus latifolia ? Lam. quoad stirpem madagascar., non
Cissus latifolia Vahl nee Poiret); Reunion, Mauritius. — II. Blatter eiformig, am
Grund gestutzt (fast etwas herz- oder pfeilformig), oben kahl, unten, besonders auf
den Nerven rostrot behaart, ebenso die Achsen der Infloreszenzen (Gabelhaare ahnlich
denen der Malpighiaceae). Bliiten vierzahlig, Pet. triib-purpurn, Ovar kahl; mit Ran-
ken: A. rhodotricha Baker. Samen unbekannt; Diskussaum gewcllt, horizontal am
oberen Ovarrand. Zugehorigkeit zu Ampelocissus (von B a k e r angegeben) fraglich;
vielleicht zu Eucissus gehorig (= C. boivini*).

B. Blatter fiinfzahlig, Blattchen kreisformig, lang gestielt, gezahnclt, kahl. Bliiten
funfzahlig, in doppelt gefiederten Rispen mit traubigen Asten. Pflanze kriechend, kahl,
mit Ranken: A. sphaerophylla (Bak.) Suessenguth (Vitis sphaerophylla Bak.); Mada-
gaskar.

A s i a t i s c h e A r t e n . — Schliissel nach F. G a g n e p a i n 1. c, erweitert.
A. Antheren langlich, latiger als breit. — Bluten papillos, gestielt; Blatter einfach,

Jige und Blattstielc mit spinnwebigen und nadelformigcn Haarcn: A. arachnoidea
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(Hassk.) Planch. (Cissus arachnoidea Hassk.); Cambodja, Java. — 2 Fig. in V i a l a ,
Ampelographie I (1910) 25.

B. Antheren kreisformig, ebcnso breit oder breiter als lang. Bliiten fast stets ge-
stielt (Ausnahme siehe A. nervosal), Knospen nie zylindrisch. — I. Bliiten sehr behaart,
zum mindesten auf dem Kelch wpllig. Blatter ganzrandig, unterseits filzig, drei- bis
fiinflappig oder -schnittig; Infloreszenz von einer Ranke begleitet: ^A. tomentosa

verkahlend oder ganz kahl. Infloreszenz in zusammengesetztem Ebenstraufi oder pyra-
midal, oft ± wollig, stets von einer Ranke begleitet. — 1. Blatter einfach. — a) Pflanze
fast kahl, nur die Infloreszenz etwas k^ipzhaarig. — X) Bliitenstiel zylindrisch, Kelch
nicht kleingelappt, Blatter polygonal: *A. lati folia (Roxb.) Planch. (Vitis I at i folia
Roxb.; V. glabrata Heyne; V. montana Rottler); Ostindien, Assam. Ausfuhrliche Be-
schreibung mit acht Abbildungen in V i a l a , Ampelogr. I (1910) 15 ff. — Verwandt:
A. nervosa (Lawson) Planch. (Vitis nervosa Lawson; V. rugosa Hook. f. et Thomson,
non Wallich). Bliiten sitzend, Blattbogen am Grunde, im Gegensatz zu voriger Art fast
geschlossen, daher Blatter an manche europaische Reben erinnernd; Sikkim-Himalaya.
— X X ) Bliitenstiel untcr dem Kelch verdickt, dieser kleingekerbt-lappig; Blatter nie
polygonal: M. sikkimensis (Lawson) Planch. (Vitis sikkimensis Lawson); Ostindien,
Khasia, Sikkim, Assam. — ft) Pflanze wollig oder spinnwebig behaart. — X) Keine
Stacheln. Blatter und Bliiten gleichzeitig. — O) Haare alle wollig-spinnwebig. —
#) Bliitenstand lineal, hochstens 1 cm breit, Blatter oben sehr spinnwebig, Kelch kahl:

*A. arnottiana Planch. (Vitis indica Wight et Arn., non Smith vix L. nee. Swartz et
auct. plurim.; Ampelocissus indica Planch.); Ostindien. — In die Gruppe II a 1 £X(O?)
gehort wohl auch 9A. phoenicanthus Alston (Vitis tomentosa Trimen, non Heyne).
Blatter am Grund etwas herzformig, mit einem sehr weiten Bogen, dreilappig, grob
gesagt-gezahnt, flockig, mit sparlicher, weifier, spinnwebiger Wolle. Zymen 2,5—5 cm
lang. Kelch fast kahl; Ceylon. — # # ) Bliitenstand ebenstraufiig, ebenso breit wie
lang. Kelch fein behaart. Blatter etwas rauh, oberseits nicht spinnwebig: ^A. rugosa
(Wall.) Planch. (Vitis rugosa Wall.; V. lanata Wight et Arn.; Vitis macrophylla
Madden); Ostindien, Himalaya, Assam. — OO) Zweierlei Haare, spinnwebige und
nadelformigc, weich, am Endc driisig. — #) Bliitenstiel fast so lang wie die Knospe;
Bluten in kleinen Knaueln angeordnet. Infloreszenz lang-pyramidal, die tertiaren
Achsen ohne Bluten am Grunde, Blatter nicht gelappt: M. barbata (Wall.) Planch.
(Vitis barbata Wall.); Ostindien, Tcnasserim, Assam, Indochina, Andamanen usw. —
Zu 1 O O # aud\:*A.changensis Craib. Blatter meist kurz dreilappig, oberseits bald
sparlich spinnwebig und papillos-kurzhaarig, unterseits dicht spinnwebig und auf den
Nerven kurz behaart; Infloreszenz dicht, kugelig, etwa 3 cm im Durchmesser. Bluten-
stiele 3 cm lang, kahl, mit einigen Lentizellen; Siam. — # # ) Blutenstiel fast fehlend.
Infloreszenz in dichter Pyramide, fast so breit wie lang. Tertiare Achsen mit Bluten
vom Grunde an. Blatter mit fiinf ± tiefgehenden Lappen: §A. martini Planch. (Vitis
barbata var. trilobata King; Ampelocissus barbata Merr. et Rolfe, non Planch.); Indo-
china, Siam, Annam, Philippincn. Fruchtstande beerenreich, bis 4 kg schwer; Wurzel-
stocke bis 7 kg. Viclleicht fur tropische Gebietc als Nutzpflanze geeignet. Sechs Ab-
bildungen in V i a l a, Ampelogr. I (1910) 19. — Zu der Gruppe 1 gehort ferncr: 'A,
borneensis Merrill. Blatter sehr breit eiformig, gezahnt, nicht gelappt, 7—25 cm lang
und breit. Nach Merrill durch die groften Blatter und die andere, auf die jungen
Organe und die Nerven der Unterseite beschrankte Behaarung (die ganze Pflanze
zuletzt kahl oder fast kahl) von A. arachnoidea und A. martini verschieden; Borneo. —
X X ) Zweige unter der Wolle mit kurzen Stacheln (mehr mit den Fingern fuhlbar als
sichtbar). Blatter zur Zeit dcr Bliite noch jung oder unentwickelt: A. harmandi Planch.;
Indochina. Beeren eiformig-zylindrisch. — 2. Blatter zusammengesetzt. — a) Pflanze
bestachelt, fast kahl; Blattchen neun:M. aculeata (Spanoghe) Planch. (Cissus aculeata
Spanoghe; C. clematidifolia Zipp.; C. clematifolia Walp.; Vitis aculeata Miq.); Timor.
— Verwandt mit voriger Art und mit A. acetosa (Australien) isti'A. pauciflora
Merrill. Ohne Stacheln, %anze Pflanze kahl, die 5—7 Blattchen jedes Blattes fuftformig
angeordnet, scharf zugespitzt, unterseits + tyaugrtin. Tnfloreszenz wenigbliitig. — ft)

Pflaiisenfaniilien. 2. Aufl., Bd. 20 d 20
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Pflanzen nicht bestachelt, wollig behaart; Blattchen drei. — X) Blattchen unten spinn-
webig, stark lappig gezahnt. Bliitenstiel und Kelch kahh 'A artemisiaefolia Planch.;
China, Yunnan. — X X ) Blattchen unten wollig, gezahnt (nicht lappig), Bliitenstiel
und Kelch haarig-papillos:M. divaricata (Wall.) Planch. (Vitis divaricata Wall.; V.
ternata Heyne); gemafiigte Zonen des Himalaya, Assam, Indochina. — Durch viel
kleinere Blatter unterscheidet sich:5A. rupicola' Craib (Blatter 4,5 cm lang, 2,5 cm
breit); Siam.

A m e r i k a n i s c h e A r t e n . — A. acapulcensis (H. B. K.) Planch. (Vitis aca-
pulcensis H. B. K.). Vom Aussehen mancher Vitis-Arten. Blatter breit herzformig, 7
bis 16 cm lang, mit Vorspitze, ausgebissen-gezahnt, oft drei- bis fiinflappig, unterseits
dicht rostfarben-filzig, wenigstens in der Jugend. Bliiten diozisch in sehr dichten, kurz
gestielten Zymen. Pet. rot. Ovar anders gebaut als bei den anderen Ampelocissus-
Arten, siehe Gattungsbeschreibung. Frucht 12—25 mm im Durchmesser. Vielleicht wegen
der Friichte anbauwiirdig; Mexiko. — A. erdwendbergii Planch. (Zymen langgestielt)
ist wohl synonym mit voriger Art. — A. costaricensis Lundell (1937). Oft nieder-
liegcnd, Blatter und Bliiten ahnlich wie die von A. acapulcensis beschrieben. Beeren
sehr sauer, kaum efibar. Vielleicht ebenfalls mit A. acapulcensis identisch.

A u s t r a l i s c h e A r t . — A. acetosa (F. Muell.) Planch. (Cissus acetosa F. Muell.;
Vitis acetosa F. Muell.; Vitis gardineri Bailey; Cayratia acerosa Domin), nahe ver-
wandt mit A. aculeata (Asien, Timor), Infloreszenz aber vollstandig kahl, altere Blatter
ebenso, meist mit fiinf bis sieben unregelmafiig-fufiformig angeordneten Blattchen.
Zweige manchmal bestachelt; Nordaustralien, Queensland.

Sektionll. N othocissus (Miq.) Planch. 1. c. 369. — Nothocissus Miq. in Ann.
Mus. lugd. batav. I (1863) 73 (sect. Vitis). — Bliiten an stark verlangerter Bliitenachse
in sehr kurz gestielten, zymosen Knaueln stehend, scheinbar eine Ahre bildend. Inflor-
eszenz nicht von Ranken begleitet, lineal, sehr lang, kahl. Samen elliptisch, plan-konvex,
auf der Bauchseite schwach zweiriefig. — Hierher nur eine Art: A. spicigera (Griff.)
Planch. (Vitis macrostachya Miq.; Cissus spicigera Griff.); Birma, Malakka, Sumatra,
Borneo. 3 Abb. bei V i a l a , Ampelogr. I (1910) 35; Fig. 87.

^ektionll l . Kalo cissus (Miq.) Planch. 1. c. 369. — Kalocissus Miq. 1. c. 73
(sect. Vitis) p. p. — Bliiten sitzend oder kurzgestielt, in Ahren (bzw. Trauben), die
Teilblutenstande zu Rispen vereint, Antheren, soweit bekannt, langlich, langer als breit.
Samen schiffchenformig, auf der Bauchseite gekielt. Nur in Siidasien, Malesien, Papu-
asien. — Schliissel nach G a g n e p a j n , erweitert. — Von alien folgenden Arten ab-
weichend ist * A. pterisanthella (Ridley) Merrill (Vitis pterisanthella Ridley): Ahren-
adisen abgeflacht, ahnlich wie bei Pterisanthes, vorn spitz (Obergang zu Pterisanthes?);
die Art im iibrigenM. capillaris Merrill ahnlich (siehe unten); Borneo. — I. Bliiten
haarig-wollig (Sep. und Pet.), sitzend. — a) Blatter einfach:M./i//>e5 Planch.; Ost-
indien, Malakka, Andamanen, Siidchina. — b) Blatter dreizahlig, Blattchen gestielt,
ohne Nebenblatter: %A. celebica Suesseng.; Celebes. — c) Blatter fufiformig fiinf- bis
sechszahlig. Ganze Pflanze von dicht wolligem, braunem Haarfilz iiberzogen, mit
grofien, blattartigen Stipeln; Bliiten filzig: A. lowii (Hook, f.) Planch. (Vitis lowii
Hook, f.); Nordborneo. — II. Bliiten nicht wollig, ganz kahl (oder bei A. dolicho-
botrys im Jugendzustand etwas kurzhaarig). — 1. Blatter einfach oder wenig gelappt,
Bliiten sitzend. — a) Blatter grofi, herzformig-rund, der Herzeinschnitt am Grunde
durch die gerundeten Dhrchen geschlossen. Wolle dunkelrot: M. imperialis (Miq.)
Planch, em. Merrill (yitis imperialis Miq.); Malesien, Malabar, Concan. — Mit M.
imperialis verwandt: A. ochracca (Teijsm. ct Binn.) Merrill (Cissus ochracea Teijsm.
et Binn.; 'Vitis ochracea Teijsm. ex Planch.; Ampelocissus imperialis Merrill et Rolfe).
Hat zum Unterschied von voriger Art kleinere Blatter mit weniger zahlreichen Nerven,
die basalen Lappen der Blatter ubergreifen sich innen; Philippinen. — //) Blather mit
offenem Einschnitt am Grunde, ganzrandig, oder etwas gelappt, oberseits kahl: A. cin-
namomea (Wall.) Planch. (Vitis cinnamomea Wall. p. p.; A. winkleri Lauterbach);
Malaiische Halbinsel, Borneo. — Verwandt mit voriger Art: A. leptotricha Diels,
Blatter eiformig mit ganz offenem Basisbogen. Blattflache beiderseits neben den Nerven
mit ganz diinnen, etwas krausen Haaren; Borneo. — \A. gracilis (Wall.) Planch. (Vitis
gracilis Wall.). Bliiten tetramer. Knospen zylindrisch-langlich. Ahnlich voriger. Haare
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cinfach, schr kurz; Singapore, — 2. Blatter aus drei, f&rf, sieben oder dmzehn Blatt-
dncn zusammengesctzt. — a) Bliitcn etwas gcstielc, mit iangHcher Knospe. Antheren
drcimal linger als brcit. Blatter dreizahlig, stark gezahnt. Infloreszenz nieht astig, ver-
kahlend: 'A. botryostjebys Planch.; Philippinen. — Mit vorigcr Art verwandt:'/!. doli-
chobotrys Quisimibini; ct Merrill; die jurtgen Bliitcn ccwas kurz-haarig, dcr bliitcn-
tragendc Tcil dcr Inrlorcszcnz 53—94 cm lang, die lnflorcszenzstide 48—60 cm laog,

I i- 87 AmpeiocissHS spkigtra (Griff.)
nau

Zweig^mil BKurcrn unJ Blutenstand.
- Nadi V i a I a.

dahct schr aoffallig; Philippinen, Luran. — fi) BliiWD auf den wotlig bchaartcn Kstca
dcr Iniloreszcnz sitzend. — Allc Artcn dicser Gruppc nahe verwandt. — X) Bliken-
krwwpe kugL-lig, Bl.nttdien ffinf, umpekthrc cifttrmig, bis iibcr 20cm lang: 'A, compositi-
foiia (Wall.) Planch. (VittS compositifolia L.awson; V. cinnamomea var. compositifolia
Wall); Malaiischc Halbinscl. — XX). BUiwnknospe kurz zylindrisdi, dcudich ab-
gestmnpft, O) Blittidicn obcrscits fein knotig-rauh. Woilhaarc in trodtenem Zu-
stande ro:lid)://l. ele%ans (Kur/) Gagnepain (VirU clcgans Kur7.; Ampclochsus thyrsi-
fiora var. vh'gans Plandi.); Malaiisdic Halbinscl. — OO) Blattdien obcrscits giatt. —
*) Wollc lang, spinnwcbkr, weiBltch auf alien bchaartcn Tcilcn. Blaudien fiinf bis
sieben, hSurig, trodtcn schwa'r/iieh, deutlidi gcsagt-ficziibnt: tfL_£olnhvrsji (Miq.) Cag-
ncpain (A. compositifolia Planch, p. p.; Vim patytbyrsa Miq.; Berber nadi Gagncpain
audi A. belfcri Planch.; A. bcljcri Plandi. wird von andcrcn als etgeae Art angesehen:
Blktcer stt-ifliiiutig, obirscits glanzcnd, untcrscits rin den Ncrvcn sparsam fiockig, Bliitcn
tctramer; Tt-nassorirS, Andamanen); Codiindiina, Mafaiisdic HaJbinsel, Sumatra,
Borneo. — Nlidisrvcrwandt: 'A. capitlaris (Ridley) Merrill; zancr, vicl Woiger haarig,
Blattchen dunncr, mil weniger Ncrvcnt nichr stsymmetnsdi; Borneo. — Aulicrdem
gchbrt hterhctff A. pediceHata Merrill, Blatter sicbcn/iihlig, lederig, bis 20cm lang,

t traubigc TcilblUtenstiinde "cdranpt; Borneo (Sarawak). — Von den yorigen Artcn
untcrschcidirt sich'/i. amentacea Ridley durch die rotbraunrtlzigc und spinnwebige Be-

thyrsiflora (Blumc) Plandi. (cxcl. syn. elegans Kurz; Vitts tbyrsifiora Miq. exclus. var.
B.? Chsus tbyrsiflora Blume); Malaiisdie Halbinsel, Sumatra, Java, Borneo. 3 Abb. in
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V i a l a , Ampclogr. 1 (1910) 39; Fig. 88. — Mit dicser Art vcivrarvit:'A. debilis Ridley
1, tennis Merrill?). Untersdiicden durdi viel zieriidieren Habitm, Blattchen kleincr,

fiinfzahlig, umgekehrt lanzcttltch, Itifloreszenz vtrliin^crc zfcrttcb. Ahren klcin, wenige,
entfernt; Borneo. — *A.rubiginostx Lautcrbach; unterscheidct sich von A. thyrstflora
durch sounalere BlSttcht-n mit !Sni;crcr Spitze und Junkclrotbrsunc Behaarung; Borneo.
— Als vcrwandt wird ftrner angegeben: !/}. dicbothrix (Miq.) Suesscnguth (Chsits
di&othrix Miq.). Z*?tigc und BUttsttele von schr abstehtnden, rodidicn H^arcn rauh,
da/ft-isdicn fiirblose, vicl kur/.cre Ha.irtr, Blatter drcizShlij;, liliittdicn bcidtrscits etwas
grau-Hlz.ig; Sumatra. — A. korcb.ilsii Planch. (Sumatra) ist viTw.mdt mit A. comptni-
tifolia und A. thyrsiflora. Von letstCerer u. a. durch dickcrc Ahren, die weniger zahl-

ig. 88. Ampelodtsui ibyrsifloyj (Blume) Pbndion. ~ rnflores/cn/. und Zwcigsiiick. Obcn
links ScitL-uasK der taaOFeneos stlirktr vcrgriilVrt. — Nadi V i a 1 a.

rcichen und grdfieren Bliitcn und das auf dcr BlaLtobcrscitc wenlgei cmgescnkte Ader-
netz untcrscfiicdcTi. Die Knnspcn tast xylindriseh-vicrkantig (Unterschied von A. com-
positifotia). — M . racemijera (Jack) Plandi. (Vitis raiemifcr.i \ \ \ j.K^), iiadi Planchon
viellcichc synonym mir vorigcr Art, jcdcnfalls nicht dtudkh zu untersdictdcn. — Zu
dicscr Gruppc fcrner nochrM. motleyi (Hook, f.) Planch. <Viu$ motleyi Hook. *".)• nach
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Planchon A. racemifera und A. compositifolia nahestehend, mit zierlichen Stengeln
und Blattstielen; von A. debilis Ridley durch verlangerte Ahren unterschieden; Nord-
Borneo. — A. multifoliola Merrill. Auffallige Art: je dreizehn Blattchen bilden ein
Blatt, die inneren drei habcn eigene Blattstiele, die aufieren fiinf hangen auf jeder
Seite an einem Blattstiel zusammen; Philippinen. — O O O ) Blattchen ganz* kahl. —
#) Blatter lederig: %A. polystachya (Wall.) Planch. (Vitis poly stachy a Wall.) Aste bald
warzig rindig, Blattchen 15—30 cm lang, 7,5—10 cm breit, elliptisch langlich, kuspidat,
entfernt gezahnt. Infloreszenz bis 60 cm lang, Ahren zusammengedrangt, 5 cm lang,
abstehend, Ranken stark; Malaiische Halbinsel, Tenasserim, Andamancn. — # # )
Blatter hautig. Zweige nicht warzig, glatt: M. nitida (Lawson) Planch. (Vitis nitida
Lawson); Penang, Siam. Von R i d l e y wird diese Art zur vorigen gezogen. (Journ.
Straits Branch. Asiat. Soc. 75 (1917) 24. — O O O O ) Blattchen oberseits kahl oder ver-
kahlend, unterseits auf den Nerven dicht filzig: %A. trichoclada Quisumbing et Merrill;
Zweige dicht filzig, Blattchen 19—28 cm lang, 8—13 cm breit. Ranken bis 48 cm lang,
Infloreszenzen, auf 9—12 cm langen Stielen, einschl. des Stieles bis 74 cm lang. Die
seitlichen Blattchen am Grunde spitz; Philippinen, Mindanao.

A r t P a p u a s i e n s : A. muelleriana Planch. Blatter dreizahlig, Bliitenstand eine
verzweigte Ahre. Mehrgestaltige Art. Steht A. botryostachys (Philippinen) nahe, hat
aber meist sitzende Bliiten und viel kiirzere Seitenaste des Bliitenstandes; Behaarung
flockig. Vgl. C. L a u t e r b a c h i n Englers Bot. Jahrb. 59 (1925) 507.

Sektion IV. Er emo cissus Planch. 1. c. 369. — Bliiten in armbliitigen Rispen
mit stark verkiirzten Seitenasten. Samen eiformig-dreieckig, auf der Bauchseite gekielt.
— Hierher nur zwei Arten aus Westindien: A. robinsonii Planch. (Vitis rugosa
MacFadyen; Cissus rugosa DC) . Jungere Zweige mit rotbrauncm, flockig-spinnwebigem
Flaum bedeckt; Blatter 4—10 cm im Durchmesser, nur allmahlich und mafiig zugespitzt,
bis zur Mitte dreilappig oder fast bis zum Grunde funfteilig, Kelch fast ganzrandig;
Jamaica, Sto. Domingo. — A. alexandri Urban. Dreijahrige Aste kurz abstehend be-
haart. Blatter 14—20 cm lang, 11—14 cm breit, breit herzformig, vorn mit langer
und schmaler Vorspitze, nicht gelappt oder bciderseits mit einem ± deutlichen, drei-
eckigen Lappen: Kelch fiinflappig; Jamaica.

6. Parthenocissus Planch, in De Candolle, Monogr. Phanerog. V, 2 (1887) 447;
E. Gilg in E. P. 1. Aufl. Il l5 , 448 in synon. — Ampelopsis (L. C. Rich, in) Michx., FL
bor. americ. I (1803) 159 p. p. — Quinaria Raf., Medic, fl. II (1830) 122. — Landukia
Planch, in De Candolle 1. c. 446; E. P. 1. Aufl. Il l5 , 447. — ? Psedera Necker, Elem.
II (1790) 1581. — Bliiten zwitterig oder scheinzwitterig, indem manche Bluten als
mannliche fungieren. Kelch becherformig, meist unregelmafiig funflappig. Pet. funf
(selten vier), wahrend der Blutezeit ausgebreitet, sehr selten an der Spitze verklebt und
dann beim Aufbluhen als Haube abfallend. Kein Drusendiskus mit freiem Rand, auch
nicht vom Ovar getrennt entwickelt, das driisige Gewebe yielmehr am basalen Ovar
nur durch Farbung, anatomischen Bau und Nektarausscheidung nachzuweisen. Ovar
in einen kurzen, dicken Griffel auslaufend. Beere ein- bis zwei- (bis vier-) samig,
dunkelblau oder blauschwarz. Samen kugelig, auf der Bauchseite mit zwei Endosperm-
furchen schwach gekielt. — Schlingstraucher, welche mit Ranken, die meist Haftscheiben
tragen, klettern. Blatter fingerig geteilt oder zum Teil dreilappig, lang gestielt, selten
immergriin. Bluten in rankenlosen, gestielten blattwinkelstandigen oder blattgegen-
standigen Zymen, oft zu Rispen vereint.

B e s o n d e r e L i t e r a t u r : P . G r a e b n e r i n Gartenflora 4 9 (1900) 215, 248,
274, 283; 57 (1908) 59. — F. G a g n e p a i n , Revision des Ampelidac^es asiatiques et
malaises , ' in Bull. Soc. Hist . nat. Autun 24 (1911) 1—41; ferner in Suppl. Flore Ge*ne*rale
de Tlndodi ine, T o m e I , fasc. 8 (1950) , 904 ff . — A. R e h d c r , Manual of cult ivated trees
and shrubs (1927) 610. — A. R e h d e r , Die amerikanischen Arten der Gattung Parthe-
nocissus, in Mitt. Dcutsch. Dendrol . Gesellsch. 14 (1905) 126. — P. G r a e b n e r , D i e
Parthenocissus-Arten, in Mitteil. Deutsch. Dendrolog. Gesellsch. 40 (1928) 1—10. — V i a l a ,
Ampelograph. I (1910) 62—67; hier 6 Fig. — A. R e h d e r in Bailey, Standard Cyc lop .
Hort ic . V (1922) 2477.

1 D e n N a m e Psedera Necker wurde von G r e e n e , Leaflets of Bot. Obs. I (1906) 220,
und R e h d e r in Rhodora X (1908) 29 fiir Parthenocissus cingesetzt; spater hat man ihn aber
wieder aufgegeben, weil die Deutung unsicher ist.
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TTap$€vo$ = Jungfrau; Cissus, Gattung der Vitaceae; wJungfern-Cissus*.
Parthenocissus Planch, ist nomen conservandum gegeniiber der unsicheren Gattung

Psedera Necker und Quinaria Raf.; Internat. Rules Bot. Nomencl. ed. 3 (1935) 102.
L e i t a r t: Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch, in De Candolle, Monogr.

Phanerogam. V2 (1887) 448 (Hedera quinquefolia L. Spec. pi. (1753) 202: Vitis quin-
quefolia Lam.); Internat. Rules 1. c. 145.

Etwa 15 Arten, in gemafligten Gebieten Qstasiens und Nordamerikas; ferner in
subtropischen (und tropischen) Teilen Sud- und Ostasiens (eine Art in Java) und
Mexikos.

A s i a t i s c h e A r t e n [Schliissel fur die Arten von Indochina, nach G a g n e -
p a i n 1950, siehe unten]: A. Antheren ebenso breit wie lang, kreisformig. Bliiten fast
sitzend. Blatter dreizahlig:'P. dalzielii Gagnep.; China. — B. Antheren langlich oder
eiformig, viel langer als breit; Bliitenstiel etwa so lang wie die Bliitenknospe. — I. An-
theren fast so lang wie die Pet., langlich. Blattchen drei bis fiinf, strahlig angeordnet.
Junge Zweige v i e r k a n t i g , junge Blatter meist unten purpurn: 'P. henryana
(£Iemsley) Graebn. (Vitis henryana Hemsley; Ampclopsis henryana hort.); China,
Hupeh. Die Art steht der nordamerikanischen P. quinquefolia (L.) Planch, schr nahe.
—'P. laetevirens Rehder steht P. quinquefolia var. murorum am nachsten (siehe unter
den amerikanischen Arten). Sie unterscheidet sich hauptsachlich durch oberseits auffallend
freudig-griine Blatter, die unterseits nur wenig heller und unterhalb der Mitte mcist
ganzrandig sind, durch kiirzere Stam. und mattbraune Samen mit undeutlichem Nabel-
fleck (bei P. quinquefolia var. murorum sind die Blatter oberseits dunkelgriin, unter-
seits weiBlich oder graugriin, starker gezahnt, rotlich austreibend, die Samen glanzend,
der Nabelfleck anders gefarbt). Von P. henryana, welche kantige Zweige hat, leicht zu
unterscheiden. Ranken mit fiinf bis acht diinnen Astchen, Blattchen entgegengesetzt
eiformig oder elliptisch, entfernt gezahnt, gelbgriin, kahl oder unterseits auf den Nerven
behaart; China, Hupeh, Kweitschou. — Verwandt mit P. henryana (Hemsl.) Graebn.
ist auch P. multiflora Pampanini. Sie unterscheidet sich von ersterer Art durch die lede-
rigen, kahlen Blatter, deren Seitennerven auf der Unterseite kaum sichtbar sind, durch
die grofien, bis 25 cm langen Infloreszenzen, ferner dadurch, dafi die Seitenblattchen
ebenso gestaltet sind wie das mittlere und die Pet. wahrend der Anthese frei stehen
(bei P. henryana nach Hemsley verbunden). Durch die lederigen Blatter und die manch-
mal vierzahligen Bliiten erinnert die Art an %P. thomsonii (Lawson) Planch. China,
Hupeh. — II. Antheren zweimal kiirzer als die Pet., eiformig oder elliptisch. — a)
Blatter auf dcrselbcn Pflanze gleichartig. — 1. Blattchen fiinf, handformig angeordnet,
jung rotlich, spatcr b 1 a u g r ii n. Friichte schwarz: V>. thomsonii (Lawson) Planch. (Vitis
thomsonii Lawson; Ampelopsis thomsonii hort.; P. henryana Graebn. var. glaucescens
Diels et Gilg); China (Hupeh, Szechuan usw.); Britisch Indien (Khasia 1300—2000 m).
— 2. Blattchen drei, sehr selten cinfach. — a) Pet. mit einem linealen, hautigen, vorn
zweizahnigen, nach innen gewendeten Anhang, der in Form ciner Schlangenzunge von
der Pet.-Spitze herabhangt und die Innenseite der Anthere uberdeckt. — *) Blattchen
.mit langer Vorspitze, ihre Stiele 1—3cm lang:*P. cuspidifera (Miq.) Planch. (Vitis
cuspidifera Miq.; Quinaria cuspidifera Gilg.; Vitis himalayana Laws.); Britisch Indien,
Khasia, 700—1300 m. — **) Blattchen wenig zugespitzt, fast sitzend, ihre Stiele etwa
3 mm hngt P. neilgherriensis^Wight) Planch. (Vitis neilgherriensis Wight, Icon, t. ?65;
Quinaria neilgherriensis Gilg); Brit. Indien, NeiTgherry; Java? — fi) Pet. nicht in einen
Anhang verlangert:*/*. himalayana (Royle) Planch. (Vitis himalayana Brandis; Ampe-
lopsis himalayana Royle; Quinaria himalayana Gilg; Vitis semicordata XWall.) var.
h. Fiance); Brit. Indien, Khasia 13C0—2000 m, Sikkim 2000—3300 m, Kumaon; Nord- . ,
west-Himalaya 2000—3000 m, var. vestita Handel-Mazzetti auch in Yunnan. — var. / XT*
rubrifolia (Leveille et Vaniot) Gagnep. (Vitis rubrifolia Levcille et Vaniot; Vitis dela-
vayana Levcille, non Franch.). Kleinere Blatter als beim Typus, mit tieferen, drei-
eckigen Zahnen; Aste kiirzer (wbrachyblastes"); China, Yunnan, Kweichou usw. — Der
P. himalayana steht nahe: P. sinensis Diels et Gilg. Von ersterer Art verschieden durch
die unterseits stark glaukeszenten, flockig behaarten Blatter, die etwas schmaleren
Seitenblattchen, ihre weniger plotzliche Zuspitzung, den kleineren Kelch, die langere
Infloreszenz, den deutlichen Diskus; China, Szechuan. — Ebenfalls verwandt'mit P.
himalayana*P. semicordata (Wall.) Planch. (Quinaria semicordata Gilg; Vitis semi-
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cordata Wall.); jungc Sprosse und Blattchen untcrseits behaart, lcr/.tcrc kleiner als bci
P. himalayana; Himalaya. — b) Blatter hcteromorph, die dec bliihcndcn Sprosse
grpficr, die der sterilen viel kicincr, stets e i n f a c h , — 1. Samcn an der Spitzc hcrz-
Formigt am Grundf KtigeapttZt̂  ctwa 5 mm lang und 4 mm brcit. Untcrc Blatter drci-
zahlig, Blattzahnc mit Enddornchcn: '/*. hetcrophylia (Blume) Merrill (Ampelopsii
heteropbylla Blume; P. Undue (Planch.) Gagncpain; Landukia Unditk Planch.; Lan-
dttkia beteropbylla Boldingh; Cissus Umiak Hassk.; Vitis landuk Miq.; Vitis feddei
Levcillc); ricsige Liane oder nur auf der Hrdc kriedicnd; Rankcn mit Haftschcibcn;
Java, Indochina, Hainan, Kwcidiou, Hunan, vielleicht auch Hongkong und Formosa.
Abbildung: L e c o m t c , Florc gen. dc l'lndochine I (1912) i. 26. — V i a J a , Am-
pclogr. Tome I, 59—61; 5 l:ig. — P. hercropbylla unterschcidet sich nur wenig von dcr
folgendcn Art, so daS die Gattung Londukia einge^ogen wurde. — 2, Samcn an dcr
Spitxt nidir-licrxformig, am Grundc stumpf, 5 mm lang und brcit. Kelchbechcr ohnc
Zahnc. Untere Blatter tier' drcilappig, nat spitzen Zahncn: *P. trictcspidata (Sicb. et
Zucc.) Pl.mdi. (Ampelopsis tricuspidata Sicb. ecZucc; CISSKS thnnbergti Sicb. ecZubc;
Vitis inconstant Miq.; Viiis taqnetn Luvcillc; Ampclopsis boggii hort.; A. japomca
hort.; Psedcra tlmnhergii Nakai); Japan, China; Hupeh, Sdiantung, Hunan, T^ingtau;
Norddiina; Korea. Diese und die vcrwandtcn Arten haben K o t h n c und G r a c b n c r
untcr Untcrgattung Paiaeocissus in Garttnflora 49 (1900) 249. — var. vehefni Rchder
(Ampelopsis veitt&H hort.) Jugcndform. Bfarccr k l e i n e r , gckerbt gesagt, Jung pur-
purn, ciformig und ei'nfach odcr drcizahlig. BUiudicn mit nur 1—3 Zahncn beiderseits,
die seitlichen gewShnlidfa mnen ganzrandig, Wahrscbeinlkh aus Japan in unsere Garten
cingefiihrt. — Uber writer* Tormen siehe Rehder L c. Fig. 89. — P. suherosa Handel-
Mazzetti stcht P. trtCMSpidatd sthr naKe, hat abcr u. a. gcflugelte Zwcige: China
(Kweichou).

S c h l i i s s e l f ii r d i e A r t c n I h d o c h i n a s nach G a g n c p a i n 1950.
A. Blatter dcr Blutcnrcgion dreMappig, die dcr sterilen Zwcigc cinfadi gcxahnt:

Ranken astig, mit Har'cscheEbcn: P. triempidata Pkocb.
B. Blatter dcr Bliitcnregion drci- bis fiinfzahlig.

I. DrcizihKg. — ft) MInelblattchen am Grunde keilformig. — 1. Sekenblatt-
dien kaum halb-hcrzformij;. ZShne nidit akuminat: P. bimaUyana Planch.
— 2. Scitenblattdien dtutlidi halb-hcr/.tormig, Zahnc buchtig: /'. betero-
pbylla Merrill. — b) MicrelblSuchen am Grunde breit gerundct; Seitcn-
blattL+icn dcutlith halb-hcr/forrnig; Zahnc heraustrctend, stark mukronat:
P. cuspidijera Planch.

II. Fiinfziihlig; Blattdicn fufif5rmig angeordnct; bliihendc Zwcigc schr kraftig,
15—20 mm dick, korkig: P. pedata Gagnep. 1946. — Abbildung: G a g -
n c p a i ii 1950, S. 903.

N o r d a m c r i k a n l s c h e A r t c n (Abbildungen: S a r g e n t , Trees and shrub 1
(1905) t. 88—90). BlittdWn fiinfzahlig. Jungc Zwcjge rund. — A. Ranken mit 3—5
Xstchen, o h n e d e n t l i c h e H a f t s c h c i b e n . Zwcigc ohnc Luftwur/eln. Zymen

g. 89. Parthcnociwts tricttspidata (Sicb. « Zvcc.) Phnch., Knotcn mit Btatt, Nebcnblattcm
unJ H.ifwch0ihenrankc. — Original.
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mehr einzeln, meist blattgegenstandig:*/*. vitacea Hitchcock, Key Spring Fl. Manhattan
(1894) 26 (? Ampelopsis qninquefolia DC. var. vitacea Knerr in Bot. Gaz. 18 (1893)
71, fraglich, ob hierher gehorig, da fur sie Haftscheiben angegeben werden, fur
P. vitacea Hitchcock dagegen-nicht; Vitis vitacea Bean; P.dumetorum Rehder; P.quin-
quefolia Graebn., non Planch.); Nordamerika. — var. laciniata (Nelson) Rehder J v * ^
(P.laciniata Nelson): Blatter kleiner und schmaler, starker gezahnt, gewohnlich gelb-
griin. Weitere Formen, siehe Rehder I.e. — Der vorigen Art sehr nahe:1 P. heptaphylla
Britton ex Small (P. texana Rehder; Ampelopsis heptaph. Buckl.); Blattchen gewohn-
lich sieben, langlich umgekehrt-eiformig, 3—6 cm lang, grob gezahnt; Texas. —
B. Ranken mit 5—12 Astchen, mit H a f t s c h e i b e n ; altere Zweige mit Luft-
wurzeln; Zymen gewohnlich in terminalen Rispen gehauft: P. quinquefolia (L.) Planch,
emend. Rehder1 (Hedera quinquefolia L.; Vitis quinquefolia Lam.; Ampelopsis quin-
quefolia Michx.; Ampelopsis hederacea D C ; A.virginiana hort.; A.serrata hort. ex
Vilmorin; A.maior hort. ex Vilmorin; A.cirrhata hort. ex Vilmorin; Quinaria hede-
racea R a f . ; Vitis hederacea E h r h . ; Partbenocissus hederacea D r u c e ) . W i l d e R e b e ,
w i l d e r W e i n ; Kanada, Vereinigte Staaten, Mexiko, Cuba, Bahama-Inseln. In
Europa uberall kultiviert. — In den sommcrgriinen Laubwaldern Nordamerikas
besiedelt diese Art die Waldrander; aufierdem nur in sehr lichten und feuchten Wald-
bestanden.

V a r i e t a t e n : var. engelmannii (Koehne et Graebner) Rehder (Parthenocissus
engelmannii Koehne et Graebner); Blattchen schmaler, sonst kein Unterschied vom
Typus. — var. hirsuta (Donn) Planch. (Ampelopsis hirsuta Donn; A. pubescens
Schlecht.; A.graebneri Bolle; A. radicantissima hort.; Quinaria hirsuta Raf.; Partheno-
cissus hirsuta Graebner); eine Form mit unterseits sparlich behaarten Blattern; siidl.
Vereinigte Staaten, Mexiko. — var. saint-paulii (Koehne et Graebner) Rehder (P. saint-
paulii Koehne et Graebner; Ampelopsis saint-paulii hort.); Astchen (jung behaart)
manchmal mit Luftwurzeln, Ranken mit 8—12 regelmafiig zweizeiligen Verzweigun-
gen. Blattchen unterseits kurzhaarig, scharf gezahnt, Zahne gewohnlich glanzend;
Rispen verlangert. — var. murorum (Focke) Rehder (= var. latifolia Rehder; P.radi-
cantissima Koehne et Graebner; Ampelopsis radicantissima Schelle; A.muralis hort.);
Ranken mit 8—12 kiirzeren Verzweigungen, Blattchen kiirzer, breiter, etwas derber;
wild in Florida, Mexiko, auf den Bahama-Inseln und auf Cuba. — Ober einige weitere
Kulturformen siehe Rehder 1. c; ferner G r a e b n e r , 1. c. (1900) 274, 275 und 1. c.
(1928) 7. — G r a e b n e r 1. c. hat weitgehender gegliedert als R e h d e r , dem wir
hier gefolgt sind.

Z w e i f e l h a f t e A r t e n : */>.anamallayana (Beddome) Planch. (Vitis anamalla-
yana Beddome; Quinaria anamallayana Gilg); Ostindien, Anamallay-Gebirge. Be-
schreibung unvollstandig, nach Planchon vielleicht nur eine Form von P.himalayana.

KP.inserta (Kerner) Fritsch, Exkursionsfl. ed. 3 (1922) 321 (Vitis inserta Kerner,
Pflanzenleben 1 (1887) 658, Fig. 659); aus der Abbildung von Vitis inserta ist nicht zu
entnehmen, welche Merkmale diese Art kennzcichnen sollen; eine genaue Beschreibung
fehlt. — Der Name P. inserta wurde an Stelle von P. vitacea Hitchcock eingesetzt;
vgl. A. R e h d e r in Journ. Arnold Arbor. XX (1939) 419 adnot., wo auch Formen
von P.inserta beschrieben sind; R. M a n s f e l d in Fedde, Repert. XLVI (1939) 303,
XLVIII (1940) 262 (Synonymie der Art), Verzeichnis der Farn- und Blutenpflanzen
des Deutschen Reiches (1940) 166. — Vgl. G l e a s o n , H. A., The preservation of

1 Urn die friiher (und in nidusystematischen Arbeiten heute nodi) herrschende Ver-
wirrung zu beseitigen, ist es erforderlich, P. vitacea Hitdicodc (o h n e Haftscheiben) von
P. quinquefolia (L.) Planch, (mit Haftscheiben) zu unterscheiden. V. S u r i n g a r -hat
in den Mitteil. Deutsch. Dendrol. Gesellsch. 43 (1931) 203—207 ausfiihrlich uber diese
Frage berichtet und sich der Auffassung von R e h d e r angeschlossen. — Koehne und
Graebner unterscheiden unter der Untergattung Euparthcnocissus in Gartcnflora 49 (1900)
249 die Sektionen Earinocissus (nicht selbstkletternd, Haftscheiben schwach ausgebildet oder
fehlend; Friihjahrsbliiher) und Oporinocissus (selbstkletternd, Haftscheiben stark ausgebildet;
sommerblunend; Friihjahrsaustrieb rot). — Nach der Obersicht von K. We in in Mitt.
Deutsch. Dendrol. Gesellsch. 43 (1931) 149 ist P. quinquefolia zuerst nachgewiesen im Jahre
1616 in England, 1622 in Frankreich, 1633 in Holland und Italien, 1642 in Diincmark,
1658 in Schwedcn, 1660 in Deutschland.
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well-kown binomials, in Phytologia, Vol.2 (1947) 204f. — Nach G l e a s o n ist
Vitis inserta Kerner synonym zu P. quinquefolia (L.) Planch.

7. Ampelopsis L. C. Rich, in Michx., Fl. bor. americ. I (1803) 159 p .p . , emend.
Planchon in DC. Monogr. Phanerogam. V* (1887) 453; E. Gilg in E. P. l .Aufl. I l l 5 ,
449. _ Allosampela Raf. Medic. Fl. II (1830) 122. — Ituterion Raf. Sylva Tellur.
(1838) 86. — Nekemias Raf. 1. c. 87. — Bliiten polygam-monozisch, oft scheinbar
hermaphroditisch, klein, griinlich, pentamer (nur bei A. orientalis Planch, tetramer).
Kelch undeutlich, Pet. fiinf, zur Bliitezeit ausgebreitet. Diskus becherformig, ganz-
randig oder am Rande klein gekerbt oder unregelmafiig vier- bis fiinflappig, an der
Basis dem Ovar angewachsen. Stam. kurz. Griffel yerlangert fadenformig; Narbe un-
scheinbar, ungeteilt. Beeren weich, ein- bis viersamig, auffallend gefarbt, am Grunde
noch deutlich den in der Farbung abweichenden Diskusring zeigend. Samen ungefahr
eiformig, glatt, die fadenformige Raphe auf dem Riicken des Samens in einen fast
spatelformigen Nabelfleck auslaufend, auf beiden Seiten mit je einem Griibchen ver-
sehen. — Kletterstraucher, deren blattgegenstandige Ranken niemals Haftscheiben ent-
wickeln. Blatter sommergrun, wechselstandig, meist langgestielt, einfach oder fingerig
zusammengesetzt, gefiedert oder sogar doppelt gefiedert. Bliiten in blattgegcnstandigen,
vielgeteilten, langgestielten, rankenlosen, dichasialen Zymen, letztere manchmal auch
endstandig.

L i t e r a t u r : E. K o e h n e , Deutsche Dendrologie (1893) 399. — F. G a g n e p a i n ,
Revision des Ampelidacees asiat. et malaises, in Bull. Soc. Hist. nat. d'Autun 24 (1911)
2—9; Suppl. Flore Generale de rindochine, tome I, fasc. 8, S. 901 ff. — C. K. S c h n e i -
d e r , Illustr. Handbuch der Laubholzkunde II (1912) 318. Hier insbesondere Abbildungen
der Blatter — A. R e h d e r , Manual of cultivated trees and shrubs (1927) 607; in Journ.
Arnold Arbor. II (1921) 174; XV (1934) 23—25. — 12 Abbildungen mehrerer Arten in
V i a l a , Amp&ogr. I (1910) 68—75.

A b 1 e i t u n g : Griech. duTreXoc, Weinstock, 6\\>\q Ansehen.
L e i t a r t : Ampelopsis cor data Michx., Fl. bor. amer. I (1803) 159. — Von

P l a n c h o n als Prototyp der Gattung bezeichnet.
Etwa 20 Arten in Ostasien (Japan, China), auf der Malaiischen Halbinsel, auf

Celebes; Philippinen, im Himalayagebiet, in Vorderasien; ferner im atlantischen Nord-
amerika und Mexiko. Die meisten Arten in China. — Gattungsareal disjunkt (vor-
wiegend subtropisches Asien — atlant. Nordamerika).

A. Blatter e i n f a c h , ungeteilt oder gelappt.
I. Blatter unterseits weifilich. -- a) Frucht blafigelb, blafiblaulich oder weifilich.

Blatter freudig-griin, oberwarts glanzend: A, humulifolia Bunge (Cissus davidiana
Carr.; Vitis davidiana Nichols.; Vitis heterophylla var. humHlifolia Hook. Bot. Mag.,
t. 5682; A. heterophylla Sieb. et Zucc. var. Bungei Planch.); Nordchina, Ostmongolei,
Hongkong. Audi fiir die Philippinen angegeben. — b) Frucht dunkelblau oder violett;
Blatter gewohnlich nicht oder nur wenig gelappt, mit abgerundeten, kleinen, stachel-
spitzigen Zahnen, oberseits im Jugendstadium mit samtigem Glanz: A. bodinieri
(Leveille et Vaniot) Rehder (Vitis bodinieri Leveille et Vaniot; V. heterophylla
Leveille; V. lyjoannis Leveille; A. micans Rehder, Vitis repens Veitch, non Wigth et
Arn.; Vitis flexuosa wilsonii Veitch.) [Vitis lyjoannis Leveille = Ampelopsis bodinieri
var. cinerea (Gagnep.) Rehder.]; China. — Verwandt: A. vitifolia (Boiss.) Planch.
(Cissus vitifolia Planch.; Vitis persica Boiss.) [Nachst verwandt oder gleichzustellen:
A. aegirophylla (Bunge) Planch., fur die allerdings angegeben wird, dafi die Blatter
an der Basis gestutzt oder breit keilformig seien (nicht herzformig) und nur drei
Hauptnerven besafien]. Ohne Ranken, kahl; Blatter breit-eiformig, an der Basis fast
herzformig, ungeteilt oder leicht dreilappig, grobgezahnt mit dreieckig kleingespitzten
Zahnen. Zymen zierlich gestielt. Persien und Turkestan bis zum Nordwest-Himalaya;
Tibet, Westchina, Ussurigebiet. — In die Nahe gehort auch: A.tomentosa Planch.
Ganze Pflanze, ausgenommen die Bliiten, mit grauem oder graurotlichem Filz iiber-
zogen; Blatter dreilappig, seltener rhombisch-eiformig, fast sitzend. Beeren blau;
China, Yunnan.

II. Blatter unterseits grim. — a) Blatter nicht oder nur leicht gelappt, meist herz-
eiformig-rundlich; Fruchte blaulich oder grunlich (Fig. 96 K—L): A. cordata Michx.;
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Atlantisches Nordamerika, von Virginien, Ohio, Illinois bis Texas, Florida und Mexiko
verbreitet. — Sehr ahnlich: A. gilgitensis Koehne. Blatter am Grunde abgestutzt oder
kaum herzformig, etwas reichlicher behaart als vorige; Nord-Himalaya. — b) Blatter
drei- bis fiinflappig, selten nur wenig gelappt; Frucht zuletzt blau: A. brevipeduncu-
lata (Maxim.) Koehne (Cissus brevipedunculata Maxim. 1859; A. heterophylla Sieb.
et Zucc. var. amurensis Planch.). Bliitenknospe, im Gegensatz zu den verwandten
Arten u. Var., kugelig-zylindrisch. Mehrere Varietaten: var. maximowiczii Rehder
(Vitis heterophylla Thunb. 1784; A. heterophylla Sieb. et Zucc. 1846, non Blume
1825; A. heterophylla Sieb. et Zucc. var. maximowiczii Regel). Blattlappen tief klein-
gelappt; Japatf; var. elegans (K.Koch) Rehder (Vitis elegans K.Koch; Ampelopsis
heterophylla f. elegans Voss; A. heterophylla tricolor hort.). Blatter kleiner, weifigriin
panaschiert; var. hancei Planch. (Vitis glandulosa Wall.; Vitis heterophylla Thunb.;
Vitis sinica Miq.; Ampelopsis heterophylla Thunb. var. sinica Merr.). Blatter amGrund
etwas gestutzt oder nur wenig herzformig, eiformig oder leicht dreilappig, trocken sehr
braun werdend; Siidchina, Hainan, Tonkin, Philippinen, in einer subvar. auch in
Nepal; var. citrulloides Rehder mit sonderbaren, seitlich scharf gekerbten, schmalen
Blattlappen. Verbreitung der Gesamtart: nordlicheres Ostasien mit Japan.

B. Blatter zusammengesetzt, manchmal ein Teil von ihnen einfach.

I. Blatter drei- bis fiinfteilig oder g e f i n g e r t , manchmal teilweise einfach und
dreilappig. — a) T e i l b l a t t e r gesagt oder fiederteilig gelappt, untere Blatter manch-
mal einfach. — 1. Fiucht dunkelblau. Stiele der Bliitenstande 1—3 cm lang; Blatter
gewohnlich unterwarts kurzhaarig, Teilblatter flach gezahnt: A.delavayana Planch.
(Vitis delavayana Franch.; A. heterophylla var. delavayana Gagnepain; Vitis rigida
Leveille et Vaniot). Hierher auch var. gentiliana (Leveille et Vaniot) Rehder (Vitis
gentiliana Leveille et Vaniot)^ China, Yunnan, Hupeh usf. — 2. Frucht orange, manch-
mal vor der Reife blaulich, Stiel der Bliitenstande 2—5 cm lang, Blatter unterwarts
kahl oder auf den Nerven behaart; T e i l b l a t t e r gewohnlich gelappt: A.aconiti-
folia Bunge (Vitis aconitifolia Hance; A.dissecta Carr.; A. aconitifolia var. dissecta
Koehne; Vitis heterophylla Leveille et Vaniot). Hierher auch var. palmiloba (Carriere)
Rehder (A. palmiloba Carriere; A.tripartita Carr.; Vitis dunniana Leveille; Vitis
aconitifolia J. H. Veitch); China, Teile der Mongolei (Gehol). — Zu B I a gehort
ferner: A. mexicana Rose. Blattchen 3—6 cm lang, grob gesagt, unterseits blafi, bald
verkahlend; Zymen langgestielt, off en (Blatter von Rose irrtumlich als doppelt- oder
dreifach-dreizahlig beschrieben); Mexiko, Sinaloa bis Guerrero. — Ferner verwandt:
A. mirabilis Diels et Gilg (von Gagnepain 1. c. zur nachsten Art gezogen). Blatter mit
fiinffingerig gestellten Teilblattchen, die drei mittleren davon in einen langen (1,5 bis
4 cm) Stiel verschmalert. Blattstiel nur hochstens 1,5 cm lang; Mittelchina (Yangtse). —
b) Teilblattchen zuletzt teilweise gefiedert. Rhachis breit-gefliigelt und die Fiedern ab-
gegliedert: A.japonica (Thunb.) Makino in Bot. Magaz. Tokyo XVII (1903) 113
(Cissus vitifolia Sieb. etZucc; Vitis pentaphylla Miq.; Paullinia japonica Thunb. 1784;
A. serjaniaefolia Regel, Abbildung in Beih. z. Bot. Centralbl., 2. Abt. XXXVII (1919)
Taf. VII,. Fig. C; Vitis serjaniaefolia Maxim.; A. rubricaulis Carriere ex Planch.; A.
lucida Carr.); Japan, Korea, China. Wurzeln zum Teil rubenformig verdickt. Fig. 90.

II. Blatter gefiedert oder doppelt gefiedert; Blattchen gestielt. — a) Blatter doppelt
gefiedert, Blattchen 1—2 (4) cm lang, stark gezahnt: A. arborea (L.) Koehne (Vitis
arborea L. Spec. pi. (1753) 203; Cissus stans Persoon; Ampelopsis bipinnata Michx.;
Cissus bipinnata Nutt.); atlantisches Nordamerika, von Virginia und Karolina westl.
bis Missouri, siidl. bis Florida und Texas (Fig. 91.). Verwandt: A. orientalis (Lam.)
Planch. (Cissus orientalis Lam.; Vitis orientalis Boiss.) Blatter doppelt gefiedert, zwei-
fach dreizahlig oder einfach gefiedert. Zahl der Teilblattchen 9—15, diese 2—7 cm
lang, das endstandige oft an der Basis gerundet; Blattstiel 3—5 cm lang; Bliiten
tetramer (so nur bei dieser Art innerhalb der Gattung); Frucht rot; Kleinasien, Syrien.
— b) Blattchen 6—9 cm lang, dicht und scharf gesagt, drei- bis fiinfjochig, unten eben-
so wie die jungen Astchen kurzhaarig: A. rubifolia (Wall.) Planch (Vitis rubifolia
Wall.); Himalayagebiet, Assam. — c) Blattchen 5—10 cm lang, gekerbt-gesagt; Diskus
mit kleingekcrbtem, gewelltem Rand, Bliite nicht papillos, Bliitenstiel langer als die
Knospe: A.megalophylla (Veitch) Diels ct Gilg (Vitis megalophylla Veitch); West-
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china _ Vcrwandt: A.chaffanjOM aiveille) Render (Vitis cfjafianjow LcvcilU- ct
Vaniot; V. megapbytla Lcvcille; Leeadkhu Levcitl^; Vitis leeoides Vcitdi non Maxim.;
Meliosmaf cavalerici Tivcille; Ampelopsis watsoniana Wilson). Blatter cinfaA gc-
fiedcrt, bis 30 cm lang, Blaitchcn drci bis sicbcn, clliptisch bjs lan^lich, 4—11 cm lang,
mit kurztil Vorspitxc, am Crundc gcrundct oder brcit-kcilfb'rmig, eiwas entfernt ge-
zahnt, untcrscics rotlich, kahl; China. — Zu Gruppc 11 ^chon kmcr nodi: A. leeoides
(Maxim) Plandi. {Vitis leeoides Maxim.). Biattchen grd(5, ganx kahl; Japan, China;
aufierdem: A. cantoniensis (Hook, ct Am.) Planch. (Vitis mithijugata Uvciltfer Vaniot;
Lcea tbcifer.i Levcillc, Cissus cantonknus Hook, ct Am.; Vitis cantoniensis Seem.)

Fie 90 Ampelopsis taponica (Thunb.) Makina. — Vl naturl. GroBc. — Original, nadi der
*' r Nncur.

Vorigcr Art nalicstehend; lilattchcn klciner, untcn mehr blaugrun, Inflorcszenz dithtcr:
Becren hell ^cfiirbt. Blatter cinfadi ^cficdert, idtcner annahernd zweifach-geficdert,
zicmlidi dcrK WCOK gezahnt. Slidcbina, Indochina (Tonkin, Laos) und Malaiischc
Halbinscl; Sumatra, Ptiilippincn, Formosa. — A.cclebica Suessenguth, Blattchen 2ar-
ter, weitcr voncinandcr entfernt, scharfer gezahnt; Nordcclebcs, — A. annamensis
Gagncp. BlactAi-n kreisformig odcr brcit eiformig. Tonkin, Annam. Abbildung bci
G a g n c p a i n 1950, S.903.

In der Ziigchorigkeit unsidicr: A.?demtdata Planch. Ganz kahl, Zwcige mit vcr-
cinzeltcn Knotchcn oder kleinen Dorncn besctzt. Blotter abfaltig, fchlend oder nicht
bekannt. Von den Zymcn ofters cin Ast in cine Rankc umgcbildct. Blikensticlc an der
Basis verdidit. Frudic mit 6—8 stumpfen Rippen, am Grundc von cincm schr sdimalcn
Ring umgeben. Samcn ahnlich dencn von Ampelopsis; vgl, Ptandion, S. 619. Die
Pflan^c erirjnert nadi Planchon an die australische Gattung Clematicissus; Mcsiko
(Xochicalco).

A u s z u s c h l i e f i e n d e A r t e n : A. sempcrvirens Hort. Uruguay = Ctssus
striata Baker. — A.graebncri Bollc (in Garwnflora 48 (1899) t. 1462) geh'on 2U Par-
thenochsus. — A. loivii Hort. ist nadi S c h n e i d e r vielleicht einc der Parthenocissus
veitdri't ahnliche Gartcnform. — A, cardiospermoides Planch. — Cayralia cardiospcr-
moides (Planch.) Gagncpain in H. Lccomte, Not. system. I (1910) 348.

8. Pterisanthes Blumc, Bijdr. (1825) 192; GHg in E. P. I. Aufl. Ill5, 446. -
Emhamma Griffith, Noiul. IV (1854) 694. — Bliiten poiygam-monozisoS, die schcln-
zwttrerig-miinnlidien, die keine Friichtc ausbilden, am Randc dcr fiadien Bliitenstands-
achsc langgcstielt oder sitzend, die zwincrigen oder sdicinzwitterig-weiblidicn auf dcr
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Fladhc der blattartigen Blutenstandsachst: und in diesc cingescnkt, nur zu eincm Teil
Friichtc cntwickcjnd. Keidi sdialcnformig, undeutlidi und uriregelmaiJig vjcr- bis fiinf-
zahnig. Pet- vier (bis fiinf), zur Blikezeit ausgebreitet. Siam. vier. Drusendiskus die
Ovarbasis locker ringforniig umgebend, undcutltdi vicr- bis fiinflappig. Ovar am
oberen linde mir zehn Jangsverlaufcnden Screifen; Griffcl kurz konisdi; Narben schr
unsdicinbar kopfdicniormig oder an der Spitze schwadi ausgchohU. Becren auf der

Fig. 91. Ampehpsis arbona (L.) Kochne, — Zwei^e mir Htiitcn- und l;ruditst.indcrt. —
V* flat. Griiiic. — Original, nadi dcr Natur-

Blutenstandsachsc sitzend, zweifadicrig, cin- bis vicrsamig. Sarnen cifiirmig-dreieckig,
auf dem Riickcn konvex und querrunzelig, gekiclt, allerscits sthwadi grubig. —
Sdilingstraudicr mit cinfadicn, drei- odcr Ffinfzahiigen Blattcrn. Bltiienstand zu eincm
sehr cigenartigen fiachen, band- odcr bl.itrartigcn Gebildc umgestahet, wcldics einf.ich
scin kann (Fig. 92 A) oder nadi versdiii;dfnt.-n Riditungcn hin Lamdlcn tra'gt (Fig. 92 E),
an cinem langen Sticl b a n g e n d , griin odcr sparer oft rot, am Grund ofc mil cincr
Rankt1. Auf bciden Flachcn tier blattartigcn Achse bzw. dcr Lamellen stchen die zwittc-
rigen odcr sdicinzwittcrig-wciblidieii BIQren, \vahrt:nd die sdieinzwitterig-mannlidicn
Blijicn den Rand einnehmen und bci mandien Arten tanggesticlt sind (Fig. 92 E). —
Die Gesdilediisverhh'itmsse der Bliircn bediirfen iibrigens nodi naherer Unrersudiung.
Der Qucrsdiniic der BlUtenstamlsachscn ?.eigt aquifazialcn Bau, kein Assimilations-
parendiym, kcinc groficn Intcrzcllularen, dagegen zahlreidie Raphidcnzcllen.

L i i c r a t u r : H. N. R i d l e y , PL Mal.iv Peninsula I (1922) 479. — M i q u c 1 :
Ann. Mus. LuBd. Bat. 1: Iinnaci (1K44) 385—398; Fl. inJ. bai. — G r i f f i t h , Nor. IV,
L 646: Icon, It .isiat.. t. M6. — V i a l a, Ampilogr., Tome I (1910) 44—49.

E t y m o l o g i e : ITT*|I6V — Hiigel; Sv.̂ o? — Bliitc. Die Bliiien sitzen bci einigen
Arten auf blatiartig vcrbreitcrtcn Fliigeln dcr Blutcnstandsadisc.

L e i t a r t ; P.dsdoiiUi Blumc, Bijdr. (1825) 193.
V c r b r c i t u n g : 19 mcist scltcnc und wenig uniersuditc Arten auf dcr Malai-

isdicn Halbinscl, Sumatra, Java, Borneo und den Philippincn.

A. Bljiucr cinfadi, — I. Blatter kahl. — A) Blatter hautig; die fladie BUitenswnds-
achse 7t5—12,5cm lang, 1,5—3,8cm brcit; gesddtc RandblUtcn mcist vorhanden: P.
polka (MiqO Laws. (P, corucea Korth.). R i d l e y , Fl. Malay Peninsula I (1922),
Fig. 47. Abbilduns; Bot. Magaz. 123t t. 7561 (1897); Burma, Borneo, Sumatra. — Hicr-
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her audi P.smuosa Merrill, mit bucfttig eezShmsen, 11—20 cm langcn, 6—11 eta brciten
Blattern; Phiiippinen. — b) Blatter ledrig, iladic Bliitenstandsadm* 15 cm lang, l em
breit, kcint gestictten Randbliitcn: P. heccariana Planch.; Malaiisdic Halbinset, Borneo.
— c) Blatter papierartij;, inir bis 7 cm Kins, KngliA, MB Crund her/.formig, am Rand
entfernt gezahnt'lc; RandbJiJtcn auf 2cm langcn Stielcn: P. parvifolia Merrill; Borneo,

von hitutn. — E—C, Ptcmantbes dss'undes Blumc. £ Teil Jcs Blutenstandcs. am Randt
die langgcstielten msfcnnUdhttl lilyten. f RamJblUtc nndi der Antlicsc. i, TeLt des [iluten-
standes, am Jl.indc rc-dits ifrr Rest cincr mJinnlidicii lilutc, ,iuf tJt-r FHdw drei Priiditc.
/f— D nadi G i l g , ff—G nadi M i q u c 1 ; was E.P. I. Aufl. HP, 446, [:i^. 217. A und £

d b dd d ( h durn 180 gpdtebt t;edadni (hani;t;ndc

— M. Blatter unten ivoJIij;: P. criopodd Plandi. (VtttS ttiopoda Miq.; P. ovata Kortli.
ex Miq,; P. coriucca King var. ardncosd King). Hicr Blatter &anz fein, tntfenit gc-
zahnr, Bliitcnsiandsachsc cinfadi, lintMl-lan/culidi; Sumatra, Malaiisdic Halbinscl. —
Hicrlicr ft-rner: P. mlqucili Planch. (VUk araneosa Miq.). Blatter unttn didit filzis-
fioddg, zimtfarben bis braunrot, gfdber gezalmt, Bliitenstandsadisc lineal-lan/xttlidi,
ohnc -wticltc Randbiiiten; Sumatra, Borneo; Fig. 92 A—D.

B. Blatter drd- bis funf/ahltg. — I. Blatter kahl odcr schr wenig behaart. — a)
Blatter drcizahlif!, Bliitcnsticlc dcr Randbiiiten schr lang (2,5 cm und mehr): P. glahra
Ridley; Malaiisdie Halbinscl. — Hicrhcr auch: P. grandis Ridley. Btotenstielc sparsam-
kur/ rauhhaarig, sonst ganzc Pflan/c kahL Stengel 1 cm dick, Blattthcn 15— 18cm>

lang, 6 10 cm brcit; Borneo. — P. irijoliolaut Merrill, mil gesticlten ^mannlidien"
Randblutcn wic bei P. cissioides, die Blutcnstandsachscn aber vie! kleincr, bis 7 cm tang,
etwa 3 cm brcit; Borneo. — b) Blatter tiinf/aliHg. Gan7, kahl, aulser den schr sparrit;
befaaarten Jiiagcren Btiittchenstit'len und den obcrcn Teilcn dcr Blattsticle. Bliitcn alle
siwend, BHitenstandsachsc ohne Lamellen. P. quinquefoHol&ta Merrill (mit var. httegra
Merrill, mit nanzrandigen lilattern); Bonu'o. — II. Blatter untersdts fil?.ig oder spinn-
webig, meist drcizahlig- — a) Biattdicn Mncal-lanzettlich: P, dalhoutiae Planch.; Ma-
laiischc Halbinscl — b) Blattchen lan/etilidi, oben blasig, weniger aU 2,5 cm brtrtt: P
puldna Ridley; Malaiischc Halbinscl. — c) Biattdicn langltch-umgekehrt-eiformig,
wetdi, mchr als 2,5 cm brctt. Inflorcszenzadisc mit mehrcrcn Fliigcllamellcn, griinlidi.
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20 cm lang, 6 cm breit: P. cissioides Blume (Embamma cordigera Griff.; P. involucrata
G. Don sphalm.); Malaiische Halbinsel, Java; Fig. 92 E—G. Abbildung in Linnaea
XVIII (1844) t. 8; ferner in V i a l a , Ampelogr. I, 45 (5 Fig.). — Von voriger Art
unterscheidet sich P. caudigera (Griff.) Planch, durch das Fehlen gestielter Randbluten.
Die oberen Fliigel der roten Infloreszenzachse sind viel kleiner als die unteren und
bilden eine Art Anhang (Mcaudigeraa); Malaiische Halbinsel. — Mit P. cissioides sind
ferner verwandt: P. beterotricha Merrill [Abbildung in Papers Mich. Acad. Sc. 1933,
XIX (1934), T. XXX], Blatter dreizahlig, langgestielt, Blattchen gestielt. Haare teils
zimtfarben, spinnwebig, teils hellfarben, einfach, letztere auf der Oberseite der Blatt-
chen, unterseits auf der Mittelrippe und den Seitennerven, auf den Blatt- und Blatt-
chenstielen, sowie den Zweigen. Infloreszenzachse einfach verbreitert, ohne Fliigel-
lamellen, aber mit gestielten Randbluten; Sumatra. — d) Blattchen lanzettlich, beiderseits
borstig, 3,5 cm breit, Nerven und Mittelrippe rotbraun behaart. Ahnlich f, hat aber
langhaarigere, zahlreichere, grofiere Bliiten. Bliitenknospen mit kurzen, dornahnlichen
Borsten bedeckt: P. hirtiflora Ridley; Borneo. — e) Blatter drei- bis fiinfzahlig, unter-
seits spinnwebig. Blattchen 7,5 cm lang, etwa 3,7 cm breit: P. pcdata Lawson; Ma-
laiische Halbinsel. — f) Blattchen 10 cm lang, etwa 6,3 cm breit, unten rotfilzig: P.
rufula Planchon (P. heterantha Lawson; Vitis rufula Miq.); Sumatra, Malaiische Halb-
insel. — Verwandt: P. taeniata Planch., mit verlangerten Infloreszenzachsen, ohne
gestielte Randbluten, aber mit mehreren Flugellamellen; Borneo.

Vielleicht gelingt es spater einmal aufzuklaren, auf welche Weise der blattartige
(wverbandertea) Bliitenstand von Pterisantbes entstanden ist; moglicherweise geht die
Gattung P. polyphyletisch auf vcrschiedene Arten von Ampelocissus zuriick, die den
eatsprechenden P.-Arten in den vegetativen Merkmalen nahe stehen. R i d l e y sieht in
Ampelocissus pterisantbella (Ridley) Merrill einen Obergang von Ampelocissus zu
Pterisantbes, siehe S. 306. Dafi die Bliitenstande mancher Vitaceen bei Pilzbefall sich
sehr stark verandern, ist eine bekannte Tatsache, siehe S. 269. Damit soil natiirlich nicht
behauptet werden, dafi die Form der Bliitenstande von Pterisantbes unmittelbar patho-
logisch bedingt ist, aber ein entfernter Zusammenhang dieser Art erscheint nicht
Unmoglich.

9. Clematicissus Planch, in De Candolle, Monogr. Phanerog. V, 2 (1887) 442; E.
Gilg in E. P. 1. Aufl. Ill5, 447. — Bliiten polygam-monozisch, die mannlichen scheinbar
zwitterig. Kelch becherformig, fast ganzrandig oder mit schwach geschweiftem Rand.
Pet. fiinf, zur Bliitezeit ausgebreitet. Diskus weit-becherformig ausgebreitet, undeutlich
fiinflappig, der Ovarbasis angewachsen, noch am Grunde der reifen Frucht als schmaler
Ring sichtbar. Ovar eiformig, oberwarts allmahlich in den dick-zylindrischen, glatten
Griffcl auslaufend, der etwa so lang ist wie das Ovar; Narbe unscheinbar, nicht oder
kaum verbreitert. Beere saftlos, mit diinn-papierartigem Perikarp. Samen ein bis zwei
in jedem Fache, schmal eiformig-dreiseitig, gegen den Grund hin allmahlich etwas zu-
gespitzt, zu beiden Seiten des langsverlaufenden Kiels mit schwachen, fast von oben bis
unten verlaufenden Griibchen, mit schwachen, von der konvexen, fast kreisformigen
Chalaza ausstrahlenden Querfurchen. — Schlingstrauch, Zweige durch warzenformige
Lentizellen rauh; Blatter in der Form sehr veranderlich; handformig drei- bis fiinf-
schnittig oder aus drei bis fiinf handformig angeordneten Blattchen zusammengesetzt,
Blattchen oder Segmente unregelmafiig gezahnt. Bliiten in vielbliitigcn, ebenstraufiigen
Zymen, die stets mit einer Ranke versehen sind.

Clematis, Waldrebe, Gattung der Ranunculaceae; Cissus, Gattung der Vitaceae.
' Nur eine Art in Westaustralien: C. angustissima (F. Muell.) Planch. (Vitis angustis-

sima F. Muell.). Am Swan-Flufi und am Murchison-River.
Die Gattung ist in manchem mit Ampelocissus verwandt (Infloreszenz mit Ranke!),

der Griffel aber ziemlich lang und vollkommen glatt, die Frucht fast trocken, der Same
ein wenig dreiseitig. Clematicissus steht an der Grenze der kurzgriffligen Vitaceen
(Vitis, Ampelocissus, Pterisantbes) und der langgriffligen (Cissus).

10. Tetrastigma (Miq.) Planchon in De Candolle, Monogr. Phanerog. V, 2 (1887)
423; E. Gilg in E. P. 1. Aufl. Ill5, 447; non Tetrastigma K. Schum. 1896 (Rubiaceae;
Schumanniophyton Harms 1897). — Vitis sect. Tetrastigma Miq. in Ann. Mus. bot.
Lugd.-batav. I (1863) 72. — Bliiten scheinzwitterig-mannlich und weiblich, z. T. mit
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rudimentaren mannlichen Organen, funktionell diozisch. Keldi vierlappig, vierzahnig
oder mit fast abgerundetem Rand. Pet. vier, oft an der Spitze mit hornchenformigen
Auswiichsen, manchmal kapuzenformig, wahrend der Bliitezeit ausgebreitet. Diskus oft
stark entwickelt (nicht immer), die Ovarbasis umgebend (perigyn) und mit ihr ± ver-
wachsen, manchmal hoher als die Sep., auch an der reifen Frudit oft noch deutlich
erkennbar. N a r b e der weiblichen Bliiten sitzend oder seltener am Ende des verjiingten
Ovars auf kurzem Griff el, vierlappig oder v i e r t e i l i g , meist deutlich sternformig
ausgebreitet, viel breiter als der Griffel. Beere meist ein- bis zweisamig, rundlich,
seltener elliptisch. Samen eiformig-kugelig, auf dem Riicken konvex, mit zwei breiten
und tiefen Talchen auf jeder Seite oder nur von einer Langsfurche durchzogen, oft mit
Querrunzeln. Endosperm ruminat. Embryo mit eiformigen Keimblattern, die viel
kiirzer sind als die Radikula. — Schlingstraucher, oft mit starken, manchmal etwas
bandartig abgeflachten Zweigen, vielfach grofie Lianen, in anderen Fallen kleiner, an
Parthenocissus quinquefolia erinnernd. Bliiten in axillaren oder selten blattgegenstandi-
gen, vielverzweigten und vielbliitigen, ebenstraufiigen oder doldigen, rankenlosen
Zymen. Ranken am Sprofi oft vorhanden (blattgegenstandig), einfach oder verzweigt,
in seltenen Fallen mit Haftscheiben. Blatter meist aus 3 oder 5 (7) Blattchen zusam-
mengesetzt, die hand- oder fufiformig angeordnet, sitzend oder gestielt sind, selten

einfach. . . .
B e s o n d c r e L i t e r a t u r : F. G a g n e p a i n , siehe unter Arten Asiens usw. —

C L a u t e r b a c h , siche unter Arten Papuasiens. — G. K i n g , Materials for a Fl.
Malayan Peninsula, in Journ. Asiat. Soc. Bengal LXV, 2, Nr. 3 (1896) 384—409. — H. N.
R i d l e y , Fl. Malay Peninsula I (1922) 470 sub Vitis II. — F. G a g n e p a i n in
Lecomte, Fl. gen. Indochine I (1912) 945—963. — F. G a g n e p a i n , Tetrastigma nouveaux
ou peu connus, in Lecomte, Notulae syst. I (1911) 261—271. — B. P. G. H o c h r e u t i n c r
in Candollea II (1924—26) 413—417. — M i q u e l , Ann. Mus. Lugd. Batav. I; in Linnaea
Bd. 23. — \V i g h t, Icones Indiae, t. 177. — H o o k e r in Bot. Magaz., t. 5685. — V i a 1 a ,
Anip^logr. I (1910) 51—58.

Te'Tpu vier, arirua Narbe, eine Pflanze mit vierzahliger Narbe.
L e i t a r t: T. lanccolarium (Roxb.) Planchon 1. c. 423 (Cissus lanccolaria Roxbi

Fl. ind.I (1832) 412).
V e r b r e i t u n g : Von den etwa 93 Arten kommen die meisten (80) in Ostindien,

Hinterindien, Indochina, Siidchina und Malesien vor, andere in Papuasien (13), nur
eine einzige ist im tropischen Australien heimisch. In Afrika und Amerika fehlt die
Gattung vollkommen. — Die nachstchende Gliederung ist bei dem Mangel mono-
<*raphischer Bearbeitung als vorlaufig anzusehen; viele Arten (siehe am Schlufi) sind nur
mangelhaft beschrieben, so dafi sie nicht in einen Schliissel eingesetzt werden konnen.

A r t e n A s i e n s u n d M a l e s i e n s . Nach dem Schliissel von F. G a g n e p a i n ,
Essai de classification du genre Tetrastigma, in L e c o m t e , Notulae systematicae I
(1911) 306—326 und Nachtrag S. 376—379, erweitert. Liegen nur mannliche Bliiten
vor, so ist die Bestimmung meist nur durch Vergleich moglich. — Schliissel der Arten
I n d o c h i n a s siehe unten.

A. Korolle haarig papillos, wenigstens am Scheitel.
I. Pet. (der Knospe) mit je einem Hornchen nahe der Spitze. Vgl. auch die am

Schlufi dieser Gruppe vor AH genannten Arten. — a) Narbe nicht sternformig, mit
sehr kurzen, stumpfen Lappen. — 1. Sep. ungleich, eines von ihnen deutlich grofier.
Stengel flach, Blatt aus fiinf Blattchen, fufiformig zusammengesetzt; Infloreszenz 1 bis
2cm:#7*. crassipes Planch.; Cochinchina, Laos. — 2. Sep. alle gleich; Stengel zylindrisch,
Blattchen drei; Infloreszenz breiter Ebenstraufi: fT. pedunculate (Wall.) Planch. (Vitis
peduncularis Wall.; Vitis et Cissus pubiflora Miq.); Malaiische Halbinsel. — Als ver-
wandt wird angegeben:f T. andamanicum (King) Suessenguth (Vitis andamanica King).
Allc Teile, aufier der Infloreszenz, kahl; Blattchen diinn lederig, langlich bis elliptisch,
drei (bis fiinf), bis 15 cm lang, bis 9,5 cm breit, Blattchenstiele bis 2 cm lang. Zymen
axillar, Pet. aufien rostfarben-kurzhaarig; Andamanen. — Verwandt ferner:*7*. sepuU
chrei Merrill, Blattchen drei bis fiinf, Infloreszenz axillar oder blattgegenstandig,
doldig-ebenstraufiig, 5—10 cm lang; Philippinen. — Zu A I a gehort vielleicht noch:

' T. thomsonianum Planch. 1. c. 439. Blatter dreizahlig', Blattchen lanzettlich, kahl (aufier
unterseits an den Nerven); Bliiten aufien fcin kurz-behaart; weibliche Bliiten stumpf,
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mit s c h r kurzcn Hornchcn, Diskus dick, Becrcn von dcr Groiie cines Pfcfferkoras.
Von P l a n c h on mic Vorbehalt z\?T. angustifolium (siche am SdilufiJ gestdlt; Silhet,
Assam. — b) Narbe deutlich stern formig, die Narbentappcn so hug odcr I anger als
brcit. — 1. Di.skus nidit dick, kaum Hi des Ovars erreichend, kiiry.cr als die Sep. —
«) Zwcige und lilatcsuele kahl. — *) Stengel ohnc /.yUndrisdie: Papillcn. — f) lilLitcti
am Grundc breftcr (Us am Sdieitcl. Stengel gtatt, mit ivcnig hervortrctenden Kork-
leistert; Sep. ZfthofBrmig, diinnr'T*. subuiberosttm Plandi,: Codrindiina. — ft) l
wenigstens die miiiinlidicn, nidit konisdi; Stengel ohne Korkkisten; Sep. d
dick: T. rupestre Plandi.; Tonkin, Laos. — In die NXhc gcbiirt nodi:»T. CW
Von 7\ rupestre durdi die unterscits kahlcn BJatrdicn und das nidir in den GriffeJ
vetsdhmalene Ovar verschieden. Blattdien cins bis drei, ges&gtj Infloreszenz bis 2,5 cm
King (ohne den etwft I cm langen StieJ) und 4 cm brcit; Siam- —'7*. cntciatum Craib
ct Gagnepain. Narbcn schr grofi, die grolitcn dcr Gattung. Unccrsdicidct sich von 7".

C n i

l-'ig, 93, Tetrastigma cructatum Cratb ax G.igntp. I. B!a«dicn mic lnilorcs?.cnv. (auf die Hiffif
verklcinen). 2. Pertij*c Bliitc. .'. Fin Pet., von inntfl M»ehea. V. Oval und Staminodiea.
l-'lg. 2—^ /L-linf.idi vcr^rolJert. — Tetrasligma harmamiii Plandi. 5. Mannlidu- Bliitc. fiinf-
f.ich vergr. 6. Pet /.chnfath Vfflrgr, 7. Uiskus, iwei Staubblitrer und rudimentirus Ov.ir

nfadi vergr, *. Rudimentirc^Ovar eincr mannlidicn Bttitc, /.chnfadi vcrpr. 9, und 91-
S.imen von roen und vom RiiAfti, dnifKh v«SER fft Quersduutt dorA Ucn Samen. —

Nach G a p n e p a i i i , in Leoomte, *. Indodiine 1. 949, Ii^. 119.

rupestre aufierdem dtirch seine anniihernd gleichlangen Blattdienstielc und die g
isvmmccristhcn Bascn dcr Blattdalea und die sit/tnden [oflorcszenzcn, auch sind die Pet.
nor gegea den Schcitcl zu und am Rand papilliis; Pig.93. — **) Stengel meist mit
zylindrtsdken Papillcn bcdcckc; Sep. zahnformiy; Blatter zicmliili harr;*T. papillasnm
(Blumc) Plandi. (CtSftu papillosa Blumc; OSSHS subcrosa Elmer; Vitis pubiflora Miq.
v.ir. papillose Miq.); Java, Borneo, Neugttincft, PhiltppJnen; Fig. 94. — Diescr Art
vt*rwandt:*7*. haviUmtii Ridley: fllattdicn Icderi^ ^latt, ganzrnndig, zu dreien an-
gcordntt, 7—13 cm Isuigi 3—8 cm brcii. Pet, stumpf; Borneo. — Ferncr:'7'. ramenta-
ceum Planch. (Cisstts glabrata Blumc); Ul.ittziihnt; weniger spitz als bci T. papiUnsurn;
Codiindiina. Cambodja. — (I) Zwcige und Blattsticlc, odcr weniĵ scens lctzterc bchaart.
— *) Sep. kiirzer als die Hal fie dcr Pet., Diskus diinn. — t) Fruditsticlc verdidtt'
korkig; Intlorcszenz ctwa 6—Scm, schr spte&Cttd; Blattdien drei, breit-eifarmtg: T.
bracteolatum (Walt.J Ptandi. (Vith braettotata Wall.): ostlichcr Himalaya, Assam. —
ft) I'ruditstieJe nitht vcrdickt-korkig, Inflorcszenz kiirzer als 3cm, Blattchcn funf:
T. lonkhiense Cz^nt:p.; Tonkin. — **) Scp, die Halftc dcr Pet, crrcidiend; Diskus sehr
dick; Blartdicn drei bts fiinf :* T. henryi Gagnep.; China: Yunnan. Kwcithou. —
2. Diskus ebento hoch odcr hohcr als die Sep., gczackt; Pet. nur am Schcitct und an
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den Hornchen papillos; Blattchen drei, sehr diinn, zart, langspitzig, kEein; rclativ
zartc Pflanze^7". hemsleyanum Diets et Gilg (Vitis labordei Lev., V. esquirolii Lev. et
Van.); Hupch, Sucschuen. — Verwandt mit dieser Art:*7\ scortecbinii (King) Gagnep.
(Vitis scortechinii King); hier jedodi die ganze aufkreOberflache der Pet. papillos; die
I 3 Blattchen sind zwei- bis fiinfmal grofier, unten weich bchaart, am Rande nur un-

uliert; Malatiscne Halbinsel. — Zu A l b gchort ferner:*7". dementis Merrill. Hornchendul

1 tg, 94. Tetrastigma pipillosum (Bl.) Plandi. — Zwcig mit Blatt und Blutensumd. — Nat.
Grofte. — Original, nach tier Natur.

nicht an alien Pet. der weiblichen Bliiten; Blatter dreiza'hlig, Blattchen elliptisch, ihre
Stiele schr ungJcich s,toil (mittlcre 2,5—4cm, seitliche 8—10mm); Infloreszcnzen dicht
braunlich oder rostfarbcn behaan; Philippinen. — Zu_ vergleichen ist hier fcrrrer: 7*.
akicornc Haines. Pet. kurz behaart, an der Spitze mit kletncn Dbrnchcn oder ohne
solche- Diskus undcutlich, Blatter dreiza'hlig, gla'nzend, kahl; Blattstiel 5—8 cm lang,
Blattchen 8—10 cm; Zymen 2,5—6,5 cm lang; Ostindien (nahe Nepal Hills). — Zu
A I gehoren noch:'7~. bambttsetor»m Craib; Narbe nicht beschricben; Bla'ttdien meist
einzeln, am Grunde herzformig; Pet. am Schcitcl papillos, gehornt; Diskus gewellt;
5 j a m tf cormculatum Merrill; wciblichc Bliiten unbekannt; Pet. stark geh6rntt

kurz behaart, in den vegetativen Mcrkmalen an T. sepnlchrei (siehe oben) erinnernd.
Mit Ausnahnie der etwa 5 cm langcn, gestielten Infloreszenz und der Stipeln kahl,
Blatter fiinfzahlig, Blattchen oft etwas lederig, etwa 9 cm lang, grob gesa'gt-gezahnt;
Ncrven bciderseits etwa seehs; Phihppinen.

II Knospe ohne Hornchen. — a) Ovar behaart; Sep. spitz, dreteckig; Blattchen
fiinf, palmat, schr behaart. — 1. Diskus wenig auffallcnd, kahl; Ovar mit roten
Haaren; Blatter netzig, BJattchen funf, handformig angeordnet, unten filzig: T.
voinerianum (Baltet) Pierre ex Gagnep. (Vitis voineriana Baltet; Cissus voinertana
Viala); Tonkin. Abbildungen: Revue horticole 74 (1902) 56f.; V i a l a, Amp. I (1910)
105—06(vierBi!der). Hier und da in Gewachsha'uscrn kultiviert. — 2. Diski^s nitht deut-

1 lieh, behaart; Ovar dicht mit weiften Haaren bedeckt; Blatter nicht ne tz ig :^ . obovatum
(La'wson) Gagnep. (Vitis obovata Lawson); Assam, China, Yunnan. — b) Ovar ganz
k^hl, __ I, Sep. dreieckig-zugespitzt, kaum so lang wie die Halfte der Pet.; dicse in
ihrcr oberen Halfte kapUZCnfSrnaig; Blattchen drei, kahl: fT. ton^isepalum Gagnep.;
Tonkin — 2. Sep. sehr kurz, zahnformig. — *) Pet. in ihrer oberen Halfte helm- oder
kapuzenformig; Narbe sitzend; Blattchen sieben: f7\ cambodianum Pierre ex Gagnep.,

In, 2. Anil.. H.I. 2(1 il 21
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Cambodja. — *•) Pet. konkav, im dbertn Tcil nidu odtt sehr kurz kapuzcnforniig. —
t) Narbe stcrnfornitg, die L.appen langer ah brcit, — O) K.elch gezadtt, mit gestutzten
Zadicn; Ovar in eincn dicken Griflfel vcrsehmalcrt; Blattdicn drci, schr ledcri%:*T. g/a-
bratitm (Blumc) Planch. (Cissus glabraia Blumc; Vitis svrrnlata Wail., p. p.; Vitis Tawsoni
lung; non Cissus tuberculata Blumu). Wirtsptidnzc von Rafflesia roibitssenii Tcijsm. «
feinn. Kntischcs iibt-r dicsc'Aft slclic H o c h r c u t i n < ; r i n Candolica II (1924—26) 413;
Java, Malaiischc Halbinscl. — Dcr vorigen Art vcrwandi:'7". cncepbalospcrma Ridley;
Bccren viel kleincr (6 mm), Blatter grower, Samcn hirnartig gefurcht. Bliiten unbekannt;
Sumatra-Gebict. — OO) Kelch mit kur/cn Zahncn, dicse nidit gestum. — LL|) Ovar
in eincn dicken Griffcl vcrsdimalert; Korolle in der KnospL-, von oben gesehen. kreuz-
fiirmig g-ecetluT Inflorcszejiz 7 cm und langcr, BiLiien nur am Schcitcl paplllos; Btattcr
nidit gesagt, nur mit drusigen ZShnenr'T. rumicispcrmum (Lawson) Planch. (Vitis
rnmicisperma Luwson; Cissus tuberattata WalJ., non Blumc); Sikkim, Nepal, Assam.
Vgl. Via l a . Amp. 1 (1910) 51—58; 5 Fig. — Q 0 ) Ovar obt;rwarts nidit vcrjiingt,
Narbe sitzend, Narbenastc zylindrisdi; Korolfc in der Knospe nicht kreuxformig ge-

Fig. 95. Tetrastigma ia.nteoia.rinm (Roib.) Planch — 2weig mit Blatt und Fruditstandcn. —
'/s nat. Grollc. — Original, nach dcr Natur.

tcilt; Intloreszcnz kaum 2cm lang; Blutcn voilkommcn papillos; Stengel rund: 7\
quadridens Planch.; Codnndiioa, Cambodja. — Vcrwandi:'^. quadran&ulum Gagncp.
ei Craib, von vorigcr durch die vicrkamigen Zwcige und die gestichc Narbc untcr-
sdiicd^n; Narbtnastchen vcrlangcrt; Nebcnblatter groS; Siam. — Hitrbcr fcrner:'7*.
robintQnii Merrill. Blattthfn zu jc drei, bis 18 cm lang, am Rand klcin gezitbnt-gckcrbt.
Intlores/trnz axillar, kur/er als dcr BlattsticI, bipinnat-doldig; Phillppinen. — ft)
Narbc duktfttitig odcr niit kurzen Lappen, die breitcr als lang sind. — O) Ovar am
Schcitcl nicht vcrsdimaIcT[, Narbc sitzend. — #) Inflorcszcnz kabl. — ) Bltken nur
am Sdioitcl papillos, Stengel rund, Blattdicn drci bis ftinf/7\ ianccolarium (Roxb.)
Handi. (Vitis Cmccolaria Wall.; C'tsuts UnceoUrta Roxb.; hicrhcr nach Planchon 1. c.
wohl audiTctrastigma mtcatum Gamb\c Y'itis sulcataLuwson; Tcirastigma muricatd'
Gamble = Vith muricata Wight ct Am.); Ostindien, Burmaf Assam, MalaiisAc Halb-
insel, Java, Timor, Siid-China. Abbildung: V i a l a , Amp. I (1910) 51—58; 5 Fig.
Eigcne Fig. 95. — Nach M e r r i l l vcrwandt mit T. lanceolariumi T. liioralc Merrill,
mic sieben, rclativ brcitcn Blattchen (4,5—9 cm brcit) jc Blatt, das mittlere mir 3—4 cm
langem Sticl, die scitlidicn jeweils mic eincm Stiel; Philippincn. — Nach P l a n c h on
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ist* T. glycosmoides Planch. (Cissus muricata Dalz. et Gibs. ($ minor Thwaites) wohl
nur eine Form von T. lanceolarium: viel kleiner in alien Ausmafien, Blatter hochstens
dreizahlig, oft nur ein Blattchen. — Dem T. lanceolarium fcrner verwandt:*/*.? muta-
bile (Blume) Planch. (Vitis mutabilis Miq.; Cissus mutabilis Blume). Ganz unvollstandig
beschrieben. Blatter drei- bis siebenzahlig; Nord-Java. —UJI) Bliiten vollkommen

l h f f B l l l i l ( k f
beschrieben. Blatter g J UJ)
papillos, Stengel abgeflacht, Blattchen funf, Blatter palmatrT. planicaule (Hook, f.)
Gagnep. (Vitis planicaulis Hook, f., non = T. lanceolarium Planch.; Vitis neurosa
Kurz); Sikkim, Assam, Tonkin, Sud-China. Abbildung in Bot. Magaz., t. 5685. —
# # ) Infloreszenz haarig, Bliiten vollkommen papillos. — //) Zweige rund, Bliiten 3 mm
und langer; Filamente der Staminodien fast die Hohe der Narbe erreichend:#7\ coria-
ceum (DC.) Gagnep. (Cissus coriacea DC.); Timor. — / / / / ) Zweige abgeflacht, Bliiten
etwa 2,5 mm lang. Aste warzig oder glatt, Staminodien kurz, Blattchen drei bis funf,
entfernt gezahnt:rf!T. harmandii Planch, (hierher als Varietat C. tuberculata Blume non
Wall.); Conchinchina, Cambodja, Tonkin, Laos, Hainan, Philippinen (=T. strumarum
Gagnep. vgl. M e r r i l l in Philipp. Journ. Sc. XI (1916) 136; T. crassipes Planch, var.
strumarum Planch.). In den Dickichten niederer, trockener Hiigel bei Manila; Tonkin,
Annam, Cambodja. Fig. 93 (5—10). — OO) Ovar am Scheitel verjiingt. — *) Diskus
sehr dick, gut abgesetzt. Bliitenknospe sehr papillos, in der Mitte sanduhrformig zu-
sammengezogen, Blattchen fiinf, fufiformig angeordnet : # 7 \ beauvaisii Gagnep.; Siid-
China, Tonkin. — **) Diskus diinn, Bliitenknospe zylindrisch, nur am Scheitel papil-
los; Blattchen zu dreien; Ranken lang, diinn, schraubig gedreht; Pflanze vom Aussehen
von Parthenocissus quinquefoliaf T. formosanum (Hemsley) Gagnep. (T. formosanum
Nakai; Vitis formosana Hemsley); Formosa. — Zur Gruppe A Tib 2 gehort ferner:
T. wrayi (King) Craib (Vitis wrayi King). Nicht eingehend beschrieben. Blattchen zu
dreien, Zymen axillar, doldig, 2,5—5 cm im Durchmesser, Frucht niedergedriickt-
kugelig; Malaiische Halbinsel.

B. Korolle nicht, oder nur am Rande der Pet. papillos; Ovar selten behaart, so
bei T.obtectum Planch, var. trichocarpum Gagnep.

I. Pet. der Knospe nicht mit hornchenartigen Fortsatzen. — a) Bliitenstiel und
Kelch fein papillos; Pet. der weiblichen Bliiten am Scheitel mit kleinen Dornchen;
Blattchen sehr grofi, zu je dreien; Zweige und Blattstiele kahl:'7\ apiculatum'Gzgnep.;
Tonkin. — Mit dieser Art verwandt: *T. cauliflorum Merrill; bis iiber 30 m hoch
kletternd, Infloreszenzen stammburtig, zu mehreren an holzigen, bis 2 cm dicken Knoll-
chen; Kelche kahl, Blatter meist vier- bis funfzahlig; Hainan. — b) Blutenstiel und
Kelch nicht papillos (mitunter durch wenige, lange Haare rauh); Pet. ohne End-
dornchen. — 1. Blatter mit 5—7 Blattchen, selten mit drei; Blattchenstiele gleichartig.
— a) Blattchen handformig angeordnet, mit gleichartigen Stielen. — *) Ranken un-
geteilt, ohne Haftscheiben; Blattchen unten rotlich oder blaugrun; Pflanze ganz kahl:

• 7 \ hypoglaucum Planch.; Yunnan. — **) Ranken mit zahlreichen; quirligen Asten, an
deren Enden H a f t s c h e i b e n stehen; Blattchen funf, Pflanze verkahlendrT. yun-
nanense Gagnep. (bei der var. triphyllum Gagnep. die Stengel, Blattstiele, Inflor-
eszenzen und Blattunterseiten oft behaart); Yunnan. — fi) Blattchen fiinf bis sieben,
fufiformig angeordnet; Ranken nicht astig. — •) Diskus undeutlich; Bliiten ganz kahl;
Blattchen fiinf, diinn, mit Vorspitze, klein-dornig gezahnt, klein, zierlich^T. serrulatum
(Roxb.) Planch. (Cissus serrulata Roxb.; C. capreplata Royle; Vitis mairei Leveille;
Yitis_capreolata Don; T. caprcolatum Koehne); Ostindien, Assam, China: Yunnan,
Kweitschou. —*T. laevigatum (Blume) Gagnep. (Cissus laevigata Blume) unterscheidet
sich von T. serrulatum durch den deutlichen Diskus und dicke, zweimal groftere und
kallos-zahnige Blatter; Java. Von T. delavayi Gagnep. unterschieden durch kahle In-
floreszenzen und die fiinf Blattchen, die jeweils 5—7 Paare von sehr deutlichen
Sekundarnerven besitzen. >T. delavayi Gagnep. sieben- bis neunblatterig; China, Yun-
nan. — **) Diskus sehr dick; Bluten schwach papillos auf Kelch und Pet.-Randern.
Blattchen fiinf bis sieben. dick, am Rand nicht mit Dornchen? T. godefroyanumPlzndi.;
Siam, Cochinchina, Cambodja. — 2. Blatter mit je drei Blattchen, die beiden seit-
lichen viel kiirzer gestielt (siehe auch unter den unvollstandig beschriebenen am Schlufi).
— a) Diskus sehr dick; Blattchen in eine lange, feine Spitze ausgezogen, nicht netzig:

*T. dichotomum (Blume) Planch. (Cissus dichotoma Blume; Vitis dichotoma Miquel);

21*
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Java. — Ebenso kleine Bliiten wie vorige Art hat T. micranthum Gagnepain; Java.
Sie unterscheidet sich von ersterer durch die nicht mit einer Vorspitze versehenen
Blattchen (je fiinf, sehr fest), die papillosen Infloreszenzen, die kraftiger und astiger
sind, durch die papiliosen Kelche und die noch kleineren Pet., durch zylindrische, nicht
umgekehrt-eiformige Knospen. Von lT. robustum Planch, unterscheidet sie sich durch
die weniger kreisformigen Blattchen und die weniger fleischigen Blattstiele; die In-
florenszenz ist nicht kahl, der Diskus fehlt; die Sep. sind ungleich und spitz, die Zweige
sind viel weniger kraftig. Zudem hat T. robustum halbkugelige Knospen. Letztere Art
in Cambodja. — • T. siamense Gagnep. et Craib unterscheidet sich von T. robustum
durch weniger kraftige Blattstiele; Seitennerven diinner und zahlreicher, nicht blasser
als die Blattflache; Zweige und Infloreszenzen zottig behaart; Siam. — J5) Diskus sehr
diinn, kaum sichtbar. — *) Antheren am Grund stark herzformig; Narbe wenig papil-
los; Blattchen zu dreien, kaum zugespitzt, in trockenem Zustand stark netzig: #7*. reti-
nervium Planch.; Tonkin. — **) Antheren am Grund in einBand verschmalert. Narbe
sehr papillos, mit abstehenden Papillen. Blattchen zugespitzt, mukronat, in trockenem
Zustand schwach netzig, lederig:*7\ loheri Gagnep. (T'. philippinense Merrill); Philip-
pinen. — Verwandt mit dieser Art:f 7\ mindanaense Merrill, aber die Infloreszenz viel
weitlaufiger, die Blattchen viel breiter und ganz anders gestaltet, dreizahlig, ihre Stiele
etwa 4 cm lang. Blattchenstiele 1—2 cm lang, etwas kurz-behaart. Blattchen elliptisch
bis eiformig-elliptisch, 10—13 cm lang, 5—7 cm breit, am Grunde rund; Philippinen.
— Ebenfalls mit T. loheri verwandt: 7*. stenophyllum Merrill. Unterscheidet sich von
ersterer durch schmalere Blattchen (2—2,5 cm breit) und papilloses Ovar; Philippinen.
— Bei*7\ pergamaceum (Blume) Planch, sind die Blatter nieist einfach, nur zum Tcil
dreizahlig. Ranken an der Spitze in ein ,,knotenformiges Polster" verdickt; Pflanze
ganz kahl, Zweige vierkantig-zusammengedriickt; Blattchen eiformig oder langlich-
eiformig, kuspidat, am Grunde etwas stumpf, entfernt gekerbt-gesagt. Infloreszenz
straufiig, blattgcgenstandig, kiirzer als das Blatt; Java, Sumatra. — Dieser Art nach
Merrill verwandt: *7\ brunneum Merrill, hat aber runde Zweige, drei bis fiinf kleine
(bis 5 cm), langgestielte Blattchen und^ axillare, nicht blattgegenstandige, sehr zarte,
diffuse Zymen, die viel langer sind als die Blatter; Philippinen. f.borneense Suesseng.;
Borneo. — Dieser Art steht nahe: fT. laxum Merrill, mit ganz anderen mannlichen
Bliiten. Kelch fast ohne Zahne oder undeutlich vierzahnig, Pet. langlich, 2 mm lang,
deutlich kapuzenformig, ganz kahl, aber am Scheitel mit Spitze, Antheren breiter als
lang, ohne Hornchen, Diskus kahl, undeutlich vierlappig. Rispen locker, langgestielt.
Blatter trocken dunkelbraun, lederig; Philippinen. — Dieser Art wiederum nahe-
stehend: tT. ellipticum Merrill. Unterscheidet sich durch viel grofiere Blattchen (6 bis
13 cm lang, 4—7 cm breit), zu dreien angeordnet, Stielchen 5—8 mm lang. Bliiten un-
bekannt; Philippinen.

II. Knospe mit Hornchen gegen den Scheitel zu. — a) Kelch mit sehr kurzen,
zahnformigen Lappen; Diskus dick. — 1. Blatter palmat mit 5W Blattchen; Pflanze
oft behaart; Pet. mit sehr kurzen Hornchen, Infloreszenz doldig:iT. obtectum (Wall.)
Planch. (Vitis obtecta Wall.; V.arisanensis Hay.). Hierher als Varietat auch T.poten-
tilla C. K. Schneider = Vitis potentilla Leveille et Vaniot. Ober Formen mit kahlem
oder behaartem Ovar, kahlen oder behaarten Blattern siehe G a g n e p a i n I.e. (Notul.
system.) S. 323 und R e h d e r (1934) S. 21; Ostindien (Himalaya-Gebiet); China
(Yunnan, Kwejtschou, Setschwan). — 2. Blatter mit drei Blattchen. — a) Stiel des
mittleren Blattchens zwei- bis dreimal langer als die der seitlichen; Bliiten und Blatt-
nerven rotlich; Antheren am Scheitel ausgerandet: *T. erubescens Planch.; Tonkin. —
fi) Stiel des mittleren Blattchens ebenso lang wie die der seitlichen; Antheren am
Scheitel nicht ausgerandet:* T. gaudichaudianum Planch.; Cochinchina, Hongkong. —
Hierher auch? T. umbellatum (Hemsley) Nakai (Vitis umbellata Hcmsley). Blatter mit
drei (bis fiinf) Blattchen, diesc fast sitzend, 2,5—5 cm lang, also klein, diinn, beider-
seits spitz, etwas gekerbt, mit Driisenzahnen auf den Kerben, Blattstiel 2,5—3,7 cm
lang, zierlich. Stipulae breit, persistent. Ranken klein, verastelt; Bliiten in Dolden,
diese kiirzer als die Blatter; Formosa. — b) Kclch mit sehr spitzen Lappen, die langer
sind als die halbe Lange der Pet. Narbe mit vier spitzen Lappen. Blattchen drei,
manchmal fiinf, fufiformig angeordnet. Diskus diinn. Bliitenstand klein, gedrangt, viel
kiirzer als der Blattstiel:j T. dubium (Lawson) Planch. (Vitis dubia Lawson; V.oxy-
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phylla Wall.); Sikkim, Assam, Yunnan. Vielleicht ='T. henryi Gagnepain (siehe
H a n d e l - M a z z e t t i S. 680).

U n v o l l s t a n d i g b e s c h r i c b c n c A r t e n : 1. T. amboinense (Miq.) Planch.
1. c. 443 (Vitis amboinensis Miq.). Kahl, Blatter dreizahlig, Blattchen langgestielt.
Zymen axillar, der Ranke gegeniiber, .langgestielt, locker. Beeren weifilich mit braunen
Punktcn. Bliiten nicht bcschrieben; Insel Amboina. — 2. T. angustifolium Planch.
Zweige schr flach, Blatter dreizahlig, Blattchen lanzettlich, kahl, entfernt gesagt, Stipeln
eiformig, spitz; Zymen axillar, klein, kiirzer als der Blattstiel; Narbe sitzend, undeut-
lich vierlappig, Beeren weifi, Fruchtfleisch iibelriechend; Sumatra (?), Liu-Kiu, Formosa.
— 3. T.articulatum (Miq.) Planch. (Vitis articulata Miq.). Stengel und Blatter kahl,
letztere kurz gestielt, dreizahlig, Blattchen lederig. Blutenstande axillar, zierlich, zart
kurz-haarig, Bliiten gedrangt, Pet. ohne Hornchen, ,,auch innen bis zur Mine kurz-
haarig". Narbe sitzend. Blatter ahnlich denen von T. pergamaceum. Art offenbar zu
A l l (siehe oben) gehorig; Stid-Borneo. —4/: T. campylocarpum (Kurz) Planch. 1. c. 437
(Vitis campylocarpa Kurz; = T. parkeri Gagnep.? nach Kanjilal und Purkayastha).
Ganze Pflanze kahl, Frucht 2,5 cm lang, 0,6 cm breit, zylindrisch-g c k r ii m m t, ein-
samig, querrunzelig, braun, Perikarp nicht fleischig, auf eine diinne Membran reduziert,
Narbe sitzend, grofi, fast schildformig. Stengel rund, Blattchen 15—20 cm lang, Blatt-
stiel 6,2—10 cm lang. Blattchen gestielt, umgekehrt-eiformig; Ranken? Zymen fast
sitzend, sehr locker, langer als der Blattstiel; Assam, Kambola, Pegu, Yoma. — Die
Form der Frucht, sowie der Narbe und das Fehlen des Fruchtfleisches lassen es fraglidi
erscheinen, ob hicr die normale Ausbildung eines Tetrastigma vorliegt. — 5. T.cau-
datum Merrill ct Chun; obere Blattchen drei-, untere funfzahlig, lanzettlich, vor-
gezogcn-akuminat, entfernt gezahnt; Friichte elliptisch. Bis 30 m hoch kletternd; Bliiten
bisher unbekannt; Hainan. — 6. T. darik (Miq.) Suesseng. (Cissus darik Miq.). Zweige
rund, ebenso wie die Blatter kahl, Blatter dreizahlig, Blattchen gestielt, etwas fleischig,
langlich, akuminat, entfernt kallos-stumpfgesagt, die seitlichen am Grunde halb-herz-
formig-asymmetrisch; Zymen etwas kleiig-pulverig, klein, dicht. Ranken einfach;
Sumatra. Angeblich mit' T. lanceohrium verwandt. — 7. T.curtisii (Ridley 1917)
Suesseng. (Vitis curtisii Ridley). Blatter dreizahlig, Blattchen lederig, kahl, ganzrandig,
kuspidat. Zymen zierlich; Malaiische Halbinsel (Penang). — 8. T.everettii Merrill in
Philipp. Journ. Sc. Bot. XI (1916) 139. Weibliche Bliiten nicht bekannt. Blattchen
12—20 cm lang, gebuchtet-gesagt, langgestielt (Sciel 13—16 cm); Infloreszenzen lang-
gestielt. Ahnlich T. magnum Merrill, aber u. a. Infloreszenz pubeszent; Philippines —
9. T.hookeri (Lawson) Planch. (Vitis hookeri Lawson). Zweifelhafte Art. Vegetative
Organe alle kahl, Blatter funfzahlig, Blattchen elliptisch, 10—20 cm lang, Friichte grofi
(2,5 cm im Durchmcsscr); Ranken sehr lang, einfach; Sikkim-Himalaya, Khasia,
Chittagong, Butan, Assam (Java? nach Lawson). — 10. T.kunstleri (King) Craib
(Vitis kunstleri King). Pflanze mit Ausnahme der Infloreszenz kahl. Blatter funfzahlig,
Blattstiel 5—7,5 cm lang, Blattchen langlich-lanzettlich, 6—11cm lang. Seitliche
Blattchenstiele 6 mm, die andern 25 mm lang. Zymen axillar, vielblutig, gedrangt,
etwa 5 cm im Durchmesser (ihre Stiele kiirzer), Bliiten rosa. Pet. aufien kurzhaarig
(Gruppe A). Frucht trocken; Siam, Perak. — 11. T.enervium Ridley; verwandt mit
voriger, aber ganz kahl (auch die Infloreszenz), Blattchen schmaler (3—4 cm breit),
mehr lederig, Nerven undeutlich; Borneo. — 12. T.lawsoni (King) Burkill (Vitis law-
soni King; V. tuberculata Lawson, non Wall.). Ebenstraufie sehr kurz, wenig ver-
zweigt, 5 cm oder weniger im Durchmesser, fast sitzend; Blatter stcif, Frucht gelb;
Hinterindien. — 13. T. magnum Merrill. Pet. unbekannt; grofie Blatter mit sieben

_„ funfzahlig,
Cochinchina, Tonkin. — 15. T.pubiflorum (Miq.) Suessenguth (Cissus pubiflora Miq.;
C. multibracteata Zipp. ex Miq.). Zweige zylindrisch, Blatter dreizahlig, Blattchen
gestielt, elliptisch-langlich oder elliptisch. Zymen, Kelch und Pet. aufien etwas kleiig-
kurzhaarig; Sumatra. — 16. T.pubinerve Merrill et Chun; Blatter fufiformig-fiinf-
zahlig, Mittelrippe und Seitennerven der Blattchen unterseits deutlich pubeszent; der
Stiel des mittleren Blattchens 2 cm lang; Bliiten nicht beschrieben; Hainan. — 17.
T. rafflesiae (Miq.) Planch. 1. c. 447 (Vitis rafflesiae Miq.). Kahl, Blattchen zu dreien,
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mit Vorspitze, beiderseits mit etwa sieben Nerven, das mittlere an der Basis keilf ormig,
die seitlichen sehr kurz gestielt; Ranken einfach; Zymen sitzend, dicht, vielverzweigt;
Knospen eiformig, Pet. wohl ohne Hornchen, kahl; Narben breit, fast eben, stumpf
oder fast gestutzt; Sumatra. Vielleicht zu B I b 2 gehorig. — 18. T. scariosum (Blume)
Planch. (Cissus scariosa Blume). Blattchen zu je fiinf, eiformig, etwas stumpf, am
asymmetrischen Grunde gerundet, nach dem Scheitel zu grob entfernt gezahnt; Java.
— 19. T. tetragynum (Miq.) Planch. 1. c. 440 (Vitis tetragyna Miq.). Blattchen zu je
fiinf, langlich eiformig oder elliptisch-langlich, kallos-gesagt, beiderseits mit 8—10
Nerven; Zymen axillar, Diskus sehr schwach; Griff el kurz^ Narben verlangert, rund-
lich, spitz; Celebes. — 20. T. trifoliolatum Merrill. Blatter dreizahlig, Blattchen 14 bis
20 cm lang, 7—10 cm breit, im oberen Teil ziemlich unregelmafiig grob gezahnt, mit
etwa acht Seitennerven beiderseits. Stiele der Seitenblattchen 3—4 cm lang, des mitt-
leren bis 8 cm. Infloreszenz wenig behaart, yiel kiirzer als der Blattstiel. Pet. der weib-
lichen Bliiten abfallig, Bliiten im iibrigen nicht beschrieben; Philippinen.

A r t e n I n d o c h i n a s nach F. G a g n e p a i n , Suppl. Flore de l'lndochine,
Tome I (1950) Fasc. 8, S. 855 ff.

A. Korolle mit herausstehenden Hornchen versehen.
I. Korolle aufien dicht papillos; Kelch stets haarig-papillos. — a) Blatter mit drei

ungefahr gleichlangen Blattchenstielen. — 1. Bliitenknospe kugelig, Blattstiel so lang
wie die Blattchen:*T. garrettii Gagnepain. Siam. — 2. Bliitenknospe zylindrisch, langer
als breit. — a) Blattstiel drei- bis viermal kiirzer als die drei Blattchen: T.rupestre
Planch. Tonkin. — fi) Blattstiel so lang wie die Seitenblattchen; Blattchen breit ei-
formig. — + ) Blattchen 5—9 cm lang, 3—4 cm breit :* T. heterophyllum Gagnep.
Cochinchina. — + + ) Blattchen 5—18 cm lang, bis 12 cm breit. — =) Infloreszenz-
stiel l cm hng: \T.tenue Craib. Siam. — = = ) Infloreszenzstiel 2—8,5 cm lang:

\ T. bambusetorum Craib. Siam. — b) Blatter fufiformig gegliedert (pedalees). — 1.
Blattchen mehr als 15 cm lang, mit bis zu 18 starken und heraustretenden Zahnen:

.•7*. tavoyanum Gagnep.?; Birma. — 2. Blattchen unter 15 cm lang; Zahne kurz und
angedriickt. — a) Blatter dick, dauernd. — +) Altere Zweige zusammengedriickt:

\T.crassipes Planch. Laos, Cambodja, Annam, Cochinchina. — + + ) Altere Zweige
nicht zusammengedriickt: T. subsuberosum Planch. Birma. — fi) Blatter dtinn, hin-
fallig; Blattchen 5:»7\ tonkinense Gagnep. Tonkin.

II. Korolle nicht papillos oder nur stellenweise. — a) Kelch haarig-papillos. —
1. Infloreszenz haarig-papillos. — a) Blatter fufif ormig gegliedert oder mit ungleidi
langen Blattchenstielen: *T. eberhardtii Gagnep. Tonkin. — fi) Blatter nicht fufif ormig
gegliedert. h) Blattchenstiele sehr ungleich lang; Infloreszenz so lang wie der Blatt-
stiel : <T. erubescens Planch. Tonkin, Annam, Laos, Cambodja. h + ) Blattchenstiele
sehr kurz, gleichlang, Infloreszenz fast sitzend. — =) Seitenblattchen am Grunde keil-
formig; Zweige gefurcht, nicht fadenformig: •7\ cmciatum Craib et Gagnep. Tonkin,
Hainan. — Hierher auch:iT'. grandidcns Gagnep. Tonkin. Blatter vierzahlig, Zahne
2 cm auseinander, Blattstielchen ungleich lang (!). — = = ) Seitenblattchen am Grunde
gerundet; Zweige fadenformig:1 T. gaudichaudianum Planch. Tonkin, Annam. — b)
Kelch kahl oder fast kahl. — 1. Bliiten 2,5 mm lang, zahlreich, 1 nflorcszenzen kauli-
florwT.cauliflorum Merrill. Laos, Hainan. — 2. Bliiten 1,5—2 mm lang, Infloreszenzen
fast sitzend, auf beblattertcn Zweigen:%T. touranense Gagnep. Annam.

B. Korolle nicht mit Hornchen versehen oder mit emporgerichteten Hornchen.
I. Korolle nicht papillos. — a) Petala mit verlangertem und emporgerichtetem

Sporn (capuchon). — 1. Blatter dreizahlig; Pflanze niedrig: *T\ apiculatum Gagnep.
50—80 cm hoch. Tonkin, Laos, Annam. — 2. Blatter drei- bis fiinfzahlig, fufiformig
gegliedert :\ T. petelotii Gagnep, Tonkin. — b) Petala ohne Sporn oder dieser kurz und
stumpf. — 1. Infloreszenz kahl. — a) Blatter dreizahlig. — +) Blattchen stark netz-
adrig, Zweige nicht gcfliigclt, dunn:*T.retinervium Planch. Tonkin. — + + ) Blattchen
nicht netzadrig; Zweige mit 4 Fliigeln, kraftig: iT'. quadrangulum Gagnep et Craib.
Siam, Laos, Cambodja, Annam. — fi) Blatter oft fiinfzahlig. — +) Blattchenstiele
ungleich lang; Blattchen lanzettlich-gezahnt. — =) Blattchen akuminat-geschwanzt, die
seitlichen am Grunde stumpf:* T.caudatum Merrill et Chun. ^Annam, Hainan. —
= ^=) Blattchen nicht akuminat, die seitlichen unten keilf ormig: T. robinsoni Gagnep.
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Annam. Abbildung uagnepain 1950 S. 868. — + +) Blattchenstiele alle sehr kurz oder
fast nicht ausgebildet, Blattchen rhombisch:'T. yunnanense Gagnep. Tonkin. — 2. In-
floreszenz bchaart oder papillos. — a) Blatter fiinf- oder mehrzahlig. — +) Blattchen
fast sitzend, rhombisch; jungc Zweige behzaru'T.obtectum Planch. Tonkin, Siid-
China, Formosa. h+) Blattchen deutlich gestielt. — =) Kelch kahl oder nur mit
Wimpern versehen:1 T. delavayi Gagnep. Siam, Yunnan. — = = ) Kelch fein aber
deutlich papillos. — /) Blattchen rhombisch, mit 7—8 deutlichen Sekundarnerven,
Blattchenstiele 2—5 mm? T. pyriforme Gagnep. Tonkin, Laos. —. //) Blattchen lan-
zettlich, mit jederscits 15 Sekundarnerven; Blattchenstiele 1—3 cm lang: *7\ poilanei
Gagnep. Tonkin. — fi) Blatter dreizahlig; Blattchenstiele ungleich lang; Kelch papillos;
Infloreszenz fast sitzend:1 T. annamense Gagnep. Annam. Abbildung bei Gagnepain
1950 S. 873.

II. Korolle teilweise oder ganz papillos. — a) Korolle wenig papillos. — 1. Blatt-
.chen drci, mit gleichlangen Stielen; Zweige dicht warzig, Infloreszenz geknault:
T. ramentaceum Planch. Laos, Cambodja. — 2. Blattchen fiinf, deren Stiele ungleich

Gagnep. Tonkin. — fi) Kelchblatter fehlend oder sehr kurz. — + ) Zweig<
wie die Unterseite der Blattchen filzig:1 T. voinerianum Gagnep. Laos. — + +) Zweige
und Blatter kahl oder fast kahl, niemals filzig. — =) Infloreszenz ebenso wie die
Kelchc papillos. — /) Blattchen elliptisch oder umgekehrt eiformig. — O) Blattstiele
kurz, nicht iiber 3 cm lang; Infloreszenz 1—3 cm breit. — !) Blattchen kaum gezahnt;
Infloreszenz 2—3 cm-.T. quadridens Planch. — !!) Blattchen deutlich gezahnt; Inflores-
zenz knaulig, lcm breit: \T. strumarum Gagnep. Tonkin, Annam, Cambodja. —
OO) Blattstiele 5 cm und mehr; Blattchenstiele und Zweige anfangs fein behaart;
Infloreszenz 5—6 cm breit; Blattchen 7—8 cm breit:* T'. siamense Gagnep. et Craib.
Sj a m i/\ Blattchen lanzcttlich-akuminat:* T. harmandii Planch. Laos, Annam,
Cochinchina — = = ) Infloreszenz viel mchr kahl als die Bluten. — /) Blattchen
larizettlich-akuminat. — O) Blattchen mittelmafiig gezahnt: T. planicaule Gagnep.
Annam, Laos. — OO) Blattchen deutlich gezahnt, Zahne spitz:' 7\ cambodianum
Pierre. — //) Blattchen eiformig oder elliptisch. — O) Nicht akuminat; Zweige warzig:
7\ lanceolarium (Roxb.) Planch. Annam. — OO) Akuminat; Zweige nicht warzig. —!)
Blattchen fest, gezahnt; Zweige ziemlich robust; Bluten mit falbenPapillen:T. beauvaisii
GacneD. Tonkin. — Hierher z.u<h:*T-rnacrocorymbum Gagnep. Tonkin. Infloreszenz

/?) Ovar behaart; Blattchenstiele ziemlich gleich lang; Blattchen umgekehrt eiformig,
kaum oder nicht akuminat, filzig behaannT.obovatum Gagnep. Siam, Yunnan,
Khasia, Sikkim. .

Anhangsweise hat Gagnepain hier noch angefuhrt als weniger bekannte Arten:
T. campylocarpum Planch. Siam, Birma, Assam; T. godefroyanum Planch. Assam;
T. hookeri Planch, (mit Beschreibung) Siam, Sikkim, Assam. T. robustum Planch. —
T.serrulatum Planch, (mit Beschreibung). Siam, Nord-lndien.

Z w e i f e l h a f t e A r t e n : T.canarense Gamble, Fl. Madras 228 (1918) (Vitis
canarensisDalz.). Von P lanchon mitZweifel zuCissus-Cayratiagezogen. Narbenach
der Beschreibung ,,spitza, daher wahrscheinlich nicht zu Tetrastigma gehorig; Ostindien.

A r t e n P a p u a s i e n s . — Ubersicht nach C. L a u t e r b a c h , Die Vitaceen
Papuasiens, in Englers Bot. Jahrb. 59 (1924) 509.

A. Blatter mit 7—9 Blattchen* T.pisicarpum (Miq.) Planch. (Vitis pisicarpa Miq.);
Neuguinea.

B. Blatter mit fiinf Blattchen, Blattchen bis 12 cm lang, mit 5—6 Blattzahnen
jederse'its: 'T. harmandii Planch. (T. strumarum Gagnep.); Bismarck-Archipel (sonst
China, Indochina, Philippinen). Fig. 93.
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C. BUittcr mit 3—5 Blatrchcn, Blatcchen bis 7 cm lanfi, mir vicr Blauzahncn
jederseirs:' T, lantcolariitm (Roxb.) Pknch,; Kcy-Insdn (sonst Siidiisicn, Timor). Fig,95.

D. Blatter mir drcl Blattchen, zam Teil audi ein [llactdicn. — I. Pet am SctieireJ
gehbriu, Bliitcnstiindc papilla'! bcnAart. — ft) Blitrcnsondssttcle kaum 1 mm dick, Blutcn
1 mm. — 1, Zweige ohnc Emergcnzert, Bl-ittdicn imu-n bi:ha.irt; Blutenstandc adisel-
standigi'T. gilgiamtm Lauterb.; Ncuguinea. — 2. Zwcfjii- mitunrcr mit 1mm hohen

% 96. A—E Tctrtistiftwa UuWrbadriattum Gilg. A jungcr Trieb mit Hliurern und R.inkc.
B alteaner Stamm mil Hliitenstnnd. C Knospe. D geiiffnetc Bliiie. E Bliiro nadi Lntfcrnunj;
von Ki-ldi u«*i PtuUn (Stsm, xeiiuv.ien). — F—H T. per^amacenm (Blume) Phndv (von
Ncugumca). F BccrenlLiiigssdiimt. G litcrenqucrsdinitt. W Samt von vorn und von der
Seite. — J Partbenocissut qmnqutfalia (L) Pkndi., ^cofinetc illiite. — K, L Ampclopus
cordate Micbx., K seoffneie Bliitc. L ISliitciilHngjvchnkt, urn d^n ^rol:.en Driiscndiskus sn

i — Aus 1-. P. I.Aufl. Ill1 , Pig.218.

Emcrgcnzen; Blattdien untcn kahl; Biiitcnstandc aus dem altcm Holz.;T. Luterba<hi-
anum Cilg, vgl. Fig- %A— L. f7". pergatn#CGHm K. Schum. ct Lautcrb,; 7\ papillostim
K. Sebum.; Kiris pubifiora K. Sdium.?). Armdickc Lianc: Neuguioea und Bismarck-
Archipcl. — b) BlfilCttStajldsstielc ubtr 2 mm dick; Blutcn iiber 2 mm; Zwcipc mil
2—3 mm hohcrt Emcrgcn/cn:'"/". papiiiomm (Blumc) Planch. (Ctsstis papiliosa Blumc;
Vitis pubiflora var. papitlosa Miq.); Neuguincn. — II. Pet. am SdiciTel nidit gchornc.—
a) Blatter gestick. Knospe kcgclformi^, /vlindrisdi odcr undcutJidi vierkantig (bci
pergamaceum vcrkchrt ciionnig). — 1. Knaspe an dcr Spitzc papillos bchaart; Blatt-
then sehr sehwadi gczahnt:l7~. tnaluenst Lautcrb. Grofte, arradicke Lianc mit grauer
Kindc, vicllcidit zus.ininu-ni'allend mit T. paptumttm (Miq.) Plandi.; Neuguinea und
Bismardt-Ardiipcl. — 2, Knosptr kin bohaart. — u) Bliiten 1 mm; BlaiiJicn haiitie:'7",
virid'escens (Ridley) Lauterb. (Cissm viridcscctu Rtdlcy); Ncu^uinca. — ft) Bliiten
4—5 mm; Bliittchcn ledcrig, Seitcnncrvcn unter cincm spitzen Winkcl abzwei^end und
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sich gabelnd:'7\ warburgii Lauterb.; Neuguinea, Aru-Inseln. — 3. Knospe glatt, an der
Spitze gestutzt. — a) Mit vier kleinen Hockern, Bliiten etwa 4 mm, Narbenlappen
abgerundet; Frucht zweisamig: *T. petrophilum Lauterb.; Neuguinea. — ji) Ohne Hok-
ker, Narbenlappen spitz (bei T. schlechteri und T. pergamaceum rund, bei T. papuanum
nicht behaart). — *) Zweige glatt oder gestreift. — O) Seitennerven deutlich. — f)
Blutenstande 2—3 cm; Blattdftn 2 mal lcm, verkehrt-eiformig, gerundet mit Spitz-
chen, Seitennerven vier: T. pullei Lauterb. Einige Meter weit kriechender Strauch;

kehrt eiformig :*7\ pergamaceum (filume) Planch. (Vitis pubiflora K. Schum., non
Miq.?); Neuguinea, sonst Malesien. Fig. 96 F—H. — X X ) Blattstiel 1—2,5 cm, Blatt-
chen eiformig oder elliptisch mit kurzer Spitze, weitlaufig schwach gesagt, Blutenstande
8—10 cm, ± endstandig, Bliiten nicht bekanntf T. papuanum (Miq.) Lauterb. (Vitis
papuana Miq.; V. altissima Zippel); Neuguinea (sonst Sumatra). — OO) Seitennerven
undeutlich Blutenstande 12—18cm; Blattchen eiformig, fast ganzrandig: V. schlechteri
Lauterb. Liane mit 3—4 mm dicken Zweigen; Neuguinea. — **) Zweige mit rund-

* lichen Hockerntfr. gibbosum Lauterb. Armdicke, lange Liane mit graubrauner Rinde;
Neuguinea. — b) Blatter sitzend:T. sessilifolium Lauterb. Armdicke Liane; Neuguinea.

A u s t r a l i s c h e Ar t . — T. nitens (F. Mueller) Planch. (Vitis nitens F. Mueller).
Gehort in die Gruppe von T. lanceolarium, unterscheidet sich durch die fast rhombische
Form der Blattchen und die ellipsoidischen, viel dickcren Beeren; Queensland, nord-
lich. Neusiidwales.

11. Rhoicissus Planch, in DC. Monogr. Phanerog.V,2 (1887) 463; E. Gilg in
E P 1 Aufl III5, 449. — Bliiten zwitterig oder wenigstens scheinzwitterig, fiinf- (bis
sieben-) zahlig. Pet. dick, hartfleischig, langlich-dreieckig, zurBlutezeit halb ausgebreitet,
nach der Blutezeit eingerollt und schrumpfend. Diskus nngformig, vollstandig mit dem
Ovar verwachsen, noch an der rcifen Frucht als ein unscheinbarer, unregelmafiig ge-
lapptcr Ring zu erkennen. Beere hartfleischig, nicht saftig, ein- bis viersamig. Same
kugelig-eiformig, mit deutlich eingedruckter linealischer Chalaza und meist runzeliger
oder mit Knotchen besetzter Samenschale. — Kletterstraucher, deren Ranken nie Haft-
scheiben tragen, Blatter einfach oder drci- (bis funf-) zahlig, selten palmat-dreilappig,
in der Form ziemlich wechsejnd, bei den dreizahligen die aulseren Blattchen meist
asymmctrisch. Bliiten meist in ziemlich gedrangten, rankenlosen, kurz gestielten Zymen.

W i c h t i e s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : E. G i l g und M. B r a n d t , Vitaceae
afric, in Englers Bot. Jahrb. 46 (1912) 436-442. - V i a l a, Ampflogr. I (1910) 76; 8 Fig.

«po0(- _ Rhi4S, Essigbaum, Sumach; Cissus, Gattung der Vitaceae. Rhoicissus be-
deutet also soviel wie , , S u m a c h - C i s s u s t t (vgl. P l a n e h o n 1. c. S. 320 unten), weil
das Aussehen einigcr Arten an Sumach erinnert und diesc auch von dem jungeren
Linne zu Rhus gestellt wurden.

L e i t a r t - Rh. capensis (Burm.) Planch, in DC. Monogr. Phanerog. V2 (1887)
463 (Vitis capensis N. L. Burm., Prodr. FL Cap. (1768) 7)

Etwa 10 Arten, verbreitet von den Gebirgen Sudarabiens iiber das ganze osthche
und cincn Teil des mittlcren tropischen Afrika bis Kapland und Natal.

A. Blatter einfach. — I. Blatter nierenformig oder ± tief dreilappig, sehr selten
bis zur Basis in drci Blattchen geteilt, die jungeren unterscits immer von sehr dichtem,
braunem Filz bedeckt, die ausgewachsenen unterseits filzig oder seltener ± verkahlend:
id. capensis (Burm.) Plandi." (Vitis capensis N. L. Burman; Cissus capensis Willd.;
Cissus tomentosa Lam.; Cissus ferruginea D C , non L.; Cissus vitiginea hort., non L.).
An den meist feuchten Abhangen der Hochboden-Savannen. In Transvaal bildet Rh.
capensis nach L e e m a n n [in Bull. Soc. Bot. Geneve 29 (1938) 72—134] einen
wesentlichen Bestandteil des Cryptodrymiums, einer Formation von Geophyten, die den
Hauptteil ihres Sprofisystems, das bisweilen knollig -angeschwollen ist, unter dem Boden
verbergen und nur an kurzen Trieben Blatter und Bliiten iiber die Erdoberflache her-
vortreten lassen, wie auch Elepbantorrhiza burchcllii (Mimosoidee) und Dichapetalum



330 VuaoeM (Suessenguth)

cymosurn. Die Verwandtcn dicser Geophytcn des MCryprodrymiums° (— verborgencn
Waldes) sind mcist Baume. M 3 r 1 o ih , II. South Africa 1I-, t. 58 (farbig) und 59.
Die machtigen Wurzclknollen dicser Art dienen als Wasscrspeidicr: 96 >/o Wasscr-
gchalt. — var. dregeana Harv. Blatter dreilappig oder drcitcillg, spiiter ± kahl;
stidwcstl. Kapland bis Tanganyika Terr. — Nahe vcrwandt mit voriger Art: Rb.
napaea C. A. Smith, abcr ohne Sripcin und Pet. kahl; vransvaal. — II. Blatter klein,
citormiy, Jcdcrlg, kurz gcsticlt, bcidcrseits (unrcrseits dithtcr) mit sehr kurxen, ab-
stehenden, rotlidhcn Haaren bedcL-Ja: Rb. mkrophytUt (Turcz.) Gilg cc Brandt (C'tsms
mkropbyUa Turcz.; C unifoiiata Harv.: Vitis tmifoliata O. Kunrzc; Rhoicissus uni-
f o l i a t a P l a n d i . ) ; K l d

T 2

Fig. 97. A—L Rbwcissiii erythrodis (Frcscrn.J Pbndi. A Habitus. B. Knospe. C g
Dliite. D lJet- mit Stanuin. £ Bliite, dcrcn Keldi und Pet. emfenu sinJ, F Ovar mit
Druscndiskus. G OvarUingssdinitr. H Ovarqucrsdiniu. / Becre. K Same, L Qucrsdinitt

cines Samcns. — Aus E P- l.Aufl. til*, 449, Fig, 219.

B. Blatter stets drciza'hlig (odcr seltcn Rinfzahllg), kahl odcr ± dtcht anlicgend
bchaarr. — I- Blatter stcts sitxend, oberseits sehr sparsam, untcrscits dichter lang-,
spinnwebig bchaart: Rb.dimidiaia (Thunb.) Gilg et Brandt (Rbus dimidiatum Thunb.;
Cisstts ditnidij!it Eckl. ct Ztyh.; Cissus sericca Edcl. ex Zcyh.; Rbokisstts scricca
Plandi.); kaplandfsdics Obcrgangsgcbiet. — II. Ulatier wenig odcr kaum gesticli. zuerst
sehr kurz anliegcnd behaart, spatcr kahl. Zymcn drci- bis sedisbtijtig: Rb. paucijiora
(Burdiell) Plandi- (Cissi/s pitHcifiora Burchell). Die var. cirrbiflora (L. F.) Harvey (Rhus
cirTbifiorum L. f,; Rhoicissns cirrbiflota Gilg et Brandt; Cissus cirrbijiora Etkl. ct
Zcyh,) mit fast ganzrandigen, var. tridemata (L. f.) Harvey (Rims tridvru.uutn L. t.;
Cissus tridt'filata EckL et Zcyh,) mit, hesonders vorn, gc/.ahnten Blaticrn; Kapland und
anlicgendc Gcbictc. In Natal an hciilcn und rrockencn Nordhiingen fclsiger Huj;d der
Niederboden-Savannc, zusammen mit andercn ausgcsproditnen Xerophyten, — III.
Blatter immcr deutlidh und *iemtich lang gestierlt. — a) Blh'rtdien keilformig, Zyincn
13—20 blijtig; Rh. cuncifotia (EckJ. ct Ztyh.) Planch. (Cissus cttncifolia ttkl- et Zcyh.:
Vttii aincijolia SzyszyK; Cissus inacqttiUtera \L. Mcy. ex Harv.); Kapland, Natal. —
b) Blattthcn lanzcttltdi bis schmal-lanzcttlich, spitrlirfi: Rb. scblecbtcn Gilg et Brandt;
Delagoa-Bai. — c) Blattdicn la'nglidi bis unigekdirt-tanzcttHch, vorn ± gcrundct.
Mittefblattdien von derselben Form wic die scitlithen, letztcre kaum asymmetrisch:
Rb. digitata {L. f.) Gilg ci Brandt {Rbus. digiutnm L f.; Cissus ferrHgirtcu E. Mey. ex.
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F i g . 9 8 . Pterocissus mirabilis. U r b . e t E k m . B f a r t . — N a c h U r b a n .
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Planch.; Vitis semiglabra Sond.; Cissus semiglabra Harvey; Cissus thunbergii Eckl. et
Zeyh.; Rhoicissus tbunbcrgii Planch.; Vitis thunbergii Szyszyl.); kapland. Obergangs-
gebiet, Natal. — d) Mittelblattchen von den seitlichen, stark asymmetrischen, sehr ver-
schieden. — 1. Blattchen, besonders das mittlere, rhombisch, nur im oberen Teil sparlich
gezahnt, kahl: Rh. rhomboidea (E. Mey.) Planch. (Cissns rbomboidea E. Mey. exHarv. ;
Vitis rhomboidea Szyszyl.); Natal, Transvaal. — 2. Blattchen nicht rhombisch. —
a) Blattchen ganzrandig, die ausgewachsenen kahl, spitz oder stumpf: Rh. revoilii
Planch. (Rh. sansibarensis Gilg; Rh. drepanophylla Gilg); Siidarabien, Somali-Land,
siidl. bis Mossambique, Komoren. — ft) Blattchen, besonders das mittlere, im vorderen
Teil gezahnt, unterseits stark behaart oder filzig. — *) Behaarung der Blattunterseite,
der jungen Sprosse und des Kelchs grau oder grauoliv. Bliitenstande dicht, Blatter mit
driisigen Zahnen, trocken oberseits ± graugriin: Rh. erythrodes (Fresen.) Planch. (Vitis
erythrodes Fresen.; Rhoicissus holstii Engl.; Rh. verdickii De Wild.). Vielgestaltige
Art; Siidarabien, Eritrea, Abyssinien, sudlich bis Transvaal, Natal, Angola; auch im
Kongogebiet. In Nord-Kenia ein mannshoher Strauch in offenen Gebiischen; Fig. 97. —
**) Behaarung dunkel-rotbraun bis zimtfarben, Blatter kaum driisig gezahnt, trocken
oben dunkelbraun. Bliitenstande locker, zierlicher als bei voriger Art: Rh. usambarensis
Gilg em. Suessenguth (Cissus usambarensis Gilg ex Engl. sphalm.); Tanganyika Terr.

Z w e i f e l h a f t e A r t : Vitis hispid a Eckl. et Zeyh. = Cissus hispida Planch.
Nach Gilg und Brandt wohl nur eine Form von Rhoicissus capensis.

A u s z u s c h l i e f i e n d e A r t e n : Rh. edulis De Wildeman = Ampelocissus
edulis (De Wildeman) Gilg et Brandt. — Rh. sapinii De Wildeman = Ampelocissus
sapinii (De Wildeman) Gilg et Brandt.

12. Pterocissus Urban et Ekman in Arkiv for Bot. Bd. 20 A. n. 5 (1926) 20,
Taf. I; ebenda n. 15, 75. — Liane. Zweige kahl, mit dickeri Knoten, wahrscheinlich
rund und saftig. Ranken wenig verzweigt, mit H a f t s c h e i b e n an den Verzwei-
gungsenden. Stipeln halbkreisformig oder dreieckig, rotlich, etwa 1 mm lang. Blatter
doppelt gefiedert. Blattchen gegenstandig, sitzend, eiformig, einnervig, an der Spindel
bis zum nachsten, unteren Blattchenpaar mit breitem Saum keilformig herablaufend.
Daher bilden je zwei Blattchen mit der Verbreiterung der Rhachis die Figur eines auf
der Spitze stehenden, seitlich gebuchteten Dreiecks. Das Terminalblattchen ist langlich,
ganzrandig oder undeutlich zwcilappig. — Infloreszenzen 3—4 cm lang gestielt, rispig
oder scheindoldig, in kleine Zymen ausgehend. Bliiten zwitterig, rot. Pet. vier, bald
voneinander gelost, mit klappiger Deckung, vorn und mit den oberen Randern ein-
gebogen, kapuzenformig. Stamina vier, vor den Pet. stehend, aufien am Grund des
Diskus inseriert. Antheren am Rucken in ein Drittel der Hohe befestigt. Pollenkorner
kugelig, glatt, einporig. D i s k u s d e m O v a r a n g e w a c h s e n , ringformig, nicht
gestreift, fast ganzrandig. Ovar zweifacherig, die Facher mit je zwei Samenanlagen.
GrifTel kurz-pfriemlich (1,5mm). Narbe nicht abgesetzt. B e e r e einfacherig, einsamjg,
umgekehrt eiformig, in unreifem Zustand v i e r k a n t i g , in reifem mit v i e r s e n k -
r e c h t e n L i n i e n , blauschwarz. Samen umgekehrt eiformig oderkugelig-umgekehrt-
eiformig. Die Samenschale tritt in zwei ventrale, lineare, sehr tiefe Furchen des fleischi-
gen Endosperms ein. Embryo kurz, gerade. Kotyledonen flach, kreisfSrmig, vorn etwas
gestutzt, undeutlich kleingekerbt. Radikula etwas langer als die Keimblatter.

TTT€pov =-- Fliigel; Cissus, Gattung der Vitaceae; der Name bedeutet also MFliigel-
Cissus" (wegen der gefliigelten Blattspindcln).

Eine Art auf Haiti: P. mirabilis Urb. et Ekm. Haftscheiben 4 mm im Durchmesser.
Geruch der Pflanze und der Beeren unangenehm. Fig. 98, 99.

Pterocissus unterscheidet sich von Cissus durch den ganz mit dem Ovar ver-
wachsenen Diskus, aufierdem durch die zuerst vierkantige, dann vierstreifige Frucht,
sowie den merkwurdigen Blatthabitus.

Auszuschliefiende Gattung
Sebizia Mart, ex Meil^ner, Gen. Comm. (1843) 376; Name ohne Beschreibung;

Sebizia Martius in Herb. Fl. Brasil; Catal. autogr. (1842) n. 1050; Sebizia brasiliensis
Mart, in schedul. Herb. Fl. Brasil., n. 1050; vgl. E n g l e r in Mart. Fl. Brasil. XII , 2
(1872) 51 = Mappia nitida (Miers) Engler 1. c. (Leretia nitida Miers), gehort also zu
den Icacinaceae. *m/
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Fig. 9?. Ptcrocifftts mirMhs Urb- er Ekm. A Bliitensiand. B liliitc, gcsdili>iscn. C Bliite
un L&ngSKfantK. D Pet. and St,wi(Sn. £ Fruthtst.ind. /' Same. — Original.
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I. Herkunft und Phylogenie1

Unsere Kcnntnisse iiber die H e r k u n f t u n d d i e p h y l o g e n e t i s c h e V e r -
g a n g e n h e i t d e r K u l t u r r e b e n und der an dem Zustandekommen der heute in
Kultur befindlichen Rassen beteiligten, sowie der in der Rebenziichtung benutzten Vitis-
Wildarten sind bisher noch liickenhaft. Da die Ansichten der verschiedenen Autoren
sich teilweise sehr widersprechcn, lassen sie sich hier im einzelnen nicht anfuhren.

Die Auffassung de L a t t i n s (12; 13), der hier gefolgt werden soil, hat viel fiir
sich. Danach war die Untergattung Euvitis vor der im Pliozan auf der nordlichen
Hemisphare einsetzenden Klimaverschlechterung, die schliefilich zur ersten Eiszeit fiihrte,
kontinuierlich mit einer Anzahl von Arten iiber die Holarktis verteilt. Dagegen mufi
die Trennung der Sektionen Muscadinia und Euvitis schon in einem friiheren Zeitraum
crfolgt sein, weil die heutige subtropisch reliktare Verbreitung der Sektion Muscadinia
hierfiir spricht. Die Polargrenze der Gattung Vitis lag, wie aus fossilen Funden aus
Island, Gronland und Alaska hervorgeht, damals viel weiter nordwarrs als heute.
Dieses zusammenhangende Gebiet wurde durch die Eiszeit in einzelne Teile zerrissen,
wahrend die Elcmente der Fauna und der Flora durch die Einwirkungen dieser Natur-
gewalt immer weiter siidwarts gedrangt wurden, bis sie schliefilich in den e i s z e i t -

i Die eingcklammerten Zahlen beziehcn sich auf das Literaturverzcichnis.
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l i c h e n R i i c k z u g s g e b i e t e n im Sinne R e i n i g s (18) Aufnahme und Schutz
fanden. d e L a 11 i n weist nach, da6 die heutige geographische Verbreitung der zur
Sektion Euvitis gehorenden Artgruppen, wenn man jeweils nur ihren unkultivierten
Zustand ins Auge fafit, weitgehend mit der Lage dieser Refugien iibereinstimmt, die er
wiederum mit den V a v i l o v s c h e n G e n z e n t r e n (19a, b, c) fur identisch halt.
So kommen f iir die amerikanischen Arten ein solches M a n n i g f a l t i g k e i t s g e b i e t
in Mexiko und eins am Atlantik in Betracht, wahrend die eurasischen Vitisformen
Zuflucht in je einem Refugium im Mittelmeergebiet, im armenisch-siidkaspischen und
im ostasiatischen Raum fanden.

Dagegen miissen die amphipazifischen Gruppen, z. B. die der Labruscoideae im
Sinne Cavazzas (6), von denen heute Vertreter sowohl in Amerika als auch in Ost-
asien vorkommen, ein anderes prahistorisches Schicksal gehabt haben. Ihre urspriing-
liche Heimat diirfte im ostasiatischen Raum gelegen haben. Wahrend einer der Zwischen-
eiszeiten aber werden Vertreter von ihnen iiber die Beringbriicke nach Nordamerika
gelangt sein, von wo aus sie spater weiter siidwarts gedrangt wurden. Fiir diese Auf-
fassung spricht auch der Umstand, dafi im Gegensatz zu den meisten Vertretern der als
primar-amerikanisch anzusehenden Arten, die infolge des Prozesses einer sich iiber lange
Zeitraume erstreckenden natiirlichen Auslese sich als weitgehend resistent gegeniiber
Plasmopara viticola und Phylloxera vastatrix sowie Ph. vitifolii erweisen, die ameri-
kanischen Arten der Labruscoideae diesen Parasiten gegeniiber verhaltnismafiig anfallig
sind. Ein ahnliches Schicksal scheint die als einzige Vertreterin der Gruppe der La-
bruscae bekannte Art V. labrusca gehabt zu haben, so dafi auch sie mit einiger Wahr-
scheinlichkeit als nicht autochthon amerikanisch, sondern ebenfalls als primar-ostasiatisch
angesehen werden kann. Alle diese Formen haben ihre Lebensraumme auf dem ameri-
kanischen Kontinent in der postglazialen Zeit nicht ausdehnen konnen im Gegensatz
zu den autochthon amerikanischen Arten, die dann nach Riickkehr besserer Lebens-
bedingungen infolge einer weitgehenden okologischen Spezialisation sich groGere Ge-
biete zuriickerobern konnten.

In der europaisch-wcstasiatischen Art V. vinifera L. konnten sich durch die zeit-
weise Trennung ihrer beiden eiszeitlichen Ruckzugsgebiete, des mediterranen und des
siidkaspischen, zwci Subspezies bilden, eine westliche (subsp. silvestris) und eine ostliche
(subsp. caucasica), die auch hcute noch deutlich nachweisbar sind. Es ist bisher noch
sehr umstritten geblieben, welche von beiden als Stammform fiir die Fiille der heute
vorhandenen Vinifera-Kuhurrassen angesehen werden mufi. Wahrend friihere Forscher
die ostliche Form hierf iir hielten, gewinnt die Anschauung in letzter Zeit an Wahrschein-
lichkeit, daft unsere V i n i / e r < * - K u l t u r r e b e n p o l y t o p e n t s t a n d e n seien.
Allerdings sind vor allem die okologischen Valenzcn beider Wildformen sehr verschieden.
Zweifellos steht der grofite Teil der heutigen Ki«//er^-Kulturrassen, der in erster Linie
an aride Gebiete angepafiten subsp. caucasica naher als der hygrophilen in Auwaldungen
vorkommenden subsp. silvestris. Auch gibt zu Bedenken Anlafi, dafi nach Unter-
suchungen von H a c k b a r t h und S c h e r z (116) und H u s f e l d (103) die Vinifera-
Kulturformen im allgemeinen eine fast tagneutrale p h o t o p e r i o d i s c h e R e a k -
t i o n aufweisen, wahrend nach neueren, vom Verfasser durchgefiihrten Untersuchungen
die meisten (in Deutschland gefundenen!) Silvestris-Klonc sich merkwiirdigerweise als
ebenso extreme Kurztagtypen wie z. B. die Riparicn zeigen. Doch darf man nicht iiber-
sehen, daft beide zur Bcsprechung stehenden Wild-Subspezies in ihrcn okologischen
Valenzen sehr weitgehend bis zur Oberschneidung beider Variationskurven variieren.
So wird die Annahme nicht fehl gehen, dafi unsere heutigen Viwi/mi-Kulturrassen
zwar polytop, meistens abcr aus der subsp. caucasica und nur zum kleineren Teil. aus
der subsp. silvestris entstanden sein werden. Vielleicht wird die Klarung dieser Fragen
auch durch die F o s s i l i e n f o r s c h u n g noch weiter gefordert werden konnen. Nach
Untersuchungen K i r c h he i m e r s (9; 10) kam Vitis vinifera subsp. silvestris neben
drei anderen spater ausgestorbenen Rebcnwildarten in Deutschland bereits im Tertiar
vor. B e r t s c h (3; 4) sieht das urspriingliche Vorkommen der subsp. silvestris im
Rhein- und Neckargcbiet Deutschlands als vollig gesichert an, vor allem, seitdem ihm
in Schwaben einige einwandfreie Silvestris-Funde aus der Zeit urn 3000 v. d. Z. ge-
lungen sind. Hieraus schliefit er, daft uns nichts daran hindere, ,,wenn wir einige
unserer wertvollsten Kulturtrauben, wie den R i e s l i n g und den T r a m i n e r , von
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der deutschen Wildrebe ableiten". K i r c h h e i m e r (10a) konnte auf Grund von
Herbarmaterial und tigenen Begehungen neuerdings das Vorkommen von Vitis silvestris
im hessischen Ried nachweisen, also etwa 50 km nordlicher als die bisher nordlichsten
Funde lebender Formen bei Mannheim, und ist der Ansicht, daf? die Wildrebe in
Deutschland friiher den 50° n. Br. nach Norden zu iiberschritten habe. K i r c h -
h e i m e r halt ferner Vitis silvestris mit G m c 1 i n infolge ihrer nachgewiesenen Ur-
wiichsigkeit fiir eine selbstandige Art, zu dcren Einschluft in den Namen Vitis vinifera,
der urspriinglich nur die angebauten Kulturformen umschlofi, keinerlei Berechtigung
vorlage.

Fast alle heutigen Kulturformen von Vitis vimfera sowie die der meisten anderen
Arten und ihrer interspezifischen Bastardierungen sind hermaphroditisch und autogam,
wahrend ihre Wildformen mcist diozische Ausbildung ihres Geschlcchts aufweisen.
Br e i d e r und H. S c h e u (110c) sind in Anlehnung an C o r r e n s (111), jedoch im
Gcgensatz zu K r o e m e r (61), M o o g (29) und B e t h m a n n (105) der Ansicht, daft
es sich bei den hermaphroditen Kulturreben urn umgewandelte mannliche IndivJduen,
um sogenannte Deuterohermaphroditen, handelt, eine Auffassung, die durch das ent-
sprechende Verhalten erst in neuerer Zeit in Kultur genommener Vit/s-Arten noch
heutigen Tages auf das beste unterstiitzt wird (siehe Kap. II, Amerika, Untergattung
Muscadinia, S. 367).

II. Beschrcibung der wichtigsten Kulturrassen und ihre Verbreitung
Nur wenige Pflanzengattungen haben eine so weite Verbreitung gefunden wie die

Gattung Vitis nach ihrer lnkulturnahme durch den Menschen. Vor allem die Art Vitis
vinifera L. subsp. sativa (DC.) Beck, die europaische K u l t u r - oder E d e 1 r e b e ,
wird heute in weitcn Gebieten dts Erdballes angebaut. Sie ist, aufier in Europa, in
Asien, Amerika, Afrika und Australien durch mehr oder weniger geeignete Kultur-
rassen vertreten, ein ProzeG, der, wie noch gezeigt werden soil, keineswegs als ab-
geschlossen gelten kann, vor allem, nachdem Gesichtspunkte der neuzeitlidien G e -
ne t i k in die W e i n r e b e n z i i c h t u n g (103) Eingang gefunden haben. Schlieftlich
hat auch das Eindringen der amerikanischen Rebenparasiten Plasmopara viticola sowie
Phylloxera vastatrix und Phylloxera vitifolii in der zweiten Halfte des vorigen Jahr-
hunderts in Europa und andere Erdteile auf die Entstehung neuer Kulturrassen unter
Zuhilfenahme interspezifischer Bastardierungen in neuerer Zeit umwalzend gewirkt.

Die grofie Fulle der V/wi/er*-Kulturrassen, die zudem unter den verschiedensten
Synonymen weit verbreitet waren und sind, hat schon verhaltnismafiig friih die Forde-
rung nach einwandfreien Unterscheidungsmerkmalen laut werden lassen. B a l t h a s a r
S p r e n g e r (75) gibt bereits in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts erstaunlich
eingehende Beschreibungen der damals in Deutschland angebauten Rebenkulturrassen,
die e r n i c h t n u r n a c h m o r p h o l o g i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n , sondern
auch weitgehend nach solchen mehr allgemein physiologischer Ausrichtung (Bliihzeiten,
Bodenanspriiche, Reifezeken fiir Holz und Trauben usw.) zu schildern versucht fahn-
lich B o r n e r und S c h i l d e r (108) (Reaktionsunterschiede auf Reblausinfektion)].
Seitdem ist eine Reihe umfangreicher ampelographischer Werke und Abhandlungen
(22, 23, 25, 26, 29, 35, 38, 39, 40, 41a) erschienen, die meist mit gutem, z. T. kolo-
riertem Bildmaterial versehen sind.

Die n e u z e i t l i c h e A m p e l o g r a p h i e steht aber trotzdem zweifellos noch
vor schwierigen Aufgaben. Emmal mufi sie versuchen, in ganz anderem Umfange als
bisher von einer zu untersuchenden Rebform die g e s a m t e p h a n o t y p i s c h e V a -
r i a t i o n s b r e i t e unter den verschiedensten Umwcltverhaltnissen zu erfassen, wobei
sie jeweils gleichzeitig die umweltbestandigstcn Rassenmerkmale erkennen wird. Diese
Forderung die in intercssanter Weisc ahnlich bereits B a l t h a s a r S p r e n g e r (75)
vor etwa 170 Jahren erhoben hat, mufi sich auf morphologische, anatomische und
physiologische Eigenschaften erstrecken. Bei den Untersuchungen iiber die p h o t o -
p e r i o d i s c h e R e a k t i o n der Reben von H a c k b a r t h und S c h e r z (116)
und H u s f e l d (103) hat sich z. B. gezeigt, daft ein grofter Teil der heutigen fteben-
formen als Kurztagtypen ihre von der Ampelographie bisher als einwandfreie Kriterien
zur Rassenunterscheidung angeschenen Merkmale in verschiedenen Tageslangen weit-

22*
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gehend unterschiedlich ausbildet. Ahnliche Verhaltnisse liegen zweifellos bei anderen
Umweltanderungen ebenfalls vor (Warme, Boden usw.).

Zum anderen f allt der n e u z e i t l i c h e n A m p e l o g r a p h i e die Aufgabe zu
die zu beschreibenden Formen a u c h g e n o t y p i s c h e i n d e u t i g zu e r f a s s e n .
S c h e r z hat bereits vor einigen Jahren den Versuch unternommen, durch Aussaat
grofierer Sammlungen von Rebenrassen unter Benutzung ihres durch Selbstung ge-
wonnenen Samenmaterials, zu S a a t b i l d e r n zu gelangen, die im eben genannten
Sinne ampelographisch einwandfreie, den Genotypus wiedergebende Daten zu liefern
imstande sind. In ahnlicher Weise konnten sich die" zu anderen Zwecken gewonnenen
v a r i a t i o n s s t a t i s t i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n a n R e b e n s a m l i n g e n
von H. S c h e u (149, 150) und von B r e i d e r (110b) auswirken. Ebenso konnten
u n t e r s c h i e d l i c h e B e f a l l s b i l d e r v o n ' S a m l i n g s p o p u l a t i o n e n nach
Infektion mit der Reblaus oder mit anderen Parasiten zur Trennung phanotypisch
leicht verwechselbaren Elternformen dienen. Bereits v e r s c h i e d e n e K l o n e d e r

l e i c h e n K u l t u r r a s s e ergaben Samlingspopulationen mit u n t e r s c h i e d -
i c h e n H u n d e r t s a t z e n g e g e n i i b e r Plasmopara viticola r e s i s t e n t e r I n -

d i v i d u e n (143).
Aus diesen Vorbemerkungen erhellt, daft eine Beschreibung der wichtigsten Reben-

kulturrassen und ihre Verbreitung im obigen Sinne heute noch recht unvollkonimen
sein muli. Aus dem gleichen Grunde und wegen der starken Variabilitat wird auch von
einer Schliisselung Abstand genommen. Die Beschreibung bezieht sich daher auch je-
weils in erster Linie auf die Reaktion, wie sie die betreffende Rebenrasse auf die Um-
welt des Landes aufweist, unter dessen Namen sie beschrieben wird.

In der ampelographischen Literatur finden sich haufig Angaben iiber unterschied-
liche Anfalligkeit bzw. Widerstandsfahigkeit der einzelnen V7m/era-KuIturrassen hin-
sichtlich pilzlicher und tierischer Parasiten. Da diese Angaben nach den Erfahrungen
bei den Miincheberger Infektionsversuchen unter optimalen Bedingungen fur den Er-
reger meistens nicht stimmen, sind sie bei den nachfolgenden ampelographischen Be-
schreibungen fortgelassen.

A . D e u t s c h l a n d u n d O s t e r r e i c h
Deutschland 1950 mit 60 000 ha Rebenanbauflache, Dsterreich mit 35 000 ha. Bei

der Schilderung der heutigen Verbreitung der Kulturrassen ist das Sortenverzeichnis
(72) zugrunde gelegt. Hier sind auch die Sorten einiger den deutschen unmittelbar
benachbarten Weinbaugebiete (Elsaf5, Lothringen, Luxemburg, Siidsteiermark) be-
handelt.

Die in Deutschland und Dsterreich angebauten Kulturrassen stammen von Vitis
vinifera L. subsp. sativa (DC.) Beck.

/. Die vorwiegend angebauten Keltertrauben.
a) W e i f i w e i n t r a u b e n (gelbe Blattherbstverfarbung, soweit nicht anders

angegeben.
1. W e i f i e r R i e s l i n g (Rufiling, Rieslinger, Riesler, #R6filing, Gewiirztraube,

Klingenberger, Niederlander, Rheingauer, Hochheimer, Johannisberger, Kleinriesler,
Pfefferl, Grafenberger, Oberkircher, Pfalzer, Karbacher R., Petracine, Gentil Aro-
matique, evtl. Argitis Minor [Virgilius, Lib. II, Georg. v. 89]).

Stark wollig behaarte Triebspitze; Blatter von rundlicher Form mit geschlossener
bis wuberlappter" Stielbucht, fiinflappig mit mittel bis tiefer eingeschnittenen Seiten-
buchten, unterseits spinnwebartig wollig behaart, oberseits uneben; Blattnerven unter-
seits wollig und borstig; Trauben verfialtnismafiig klein, dicht mit kleineren runden
gelben Beeren besetzt, die dunkclbraunliche Punkte aufweisen.

Allgemein in Deutschland angebaut, mit Ausnahme einiger wiirttembergischer und
badischer Gebicte im Rheingau und an der Mosel (Unterrassen [?]: Rheinriesling,
Moselriesling) als einzige Kulturrasse der Qualitatslagen.

Einseitige Keltertraube mit verhaltnismafiig spater Beerenreife, die in guten Jahren
und Lagen edelstes Lesegut hcrvorbringt mit ausgesprochener Harmonie zwischen
Zucker und Saure bei Konzentration feinster fiir sie charakteristischer Bukettstoffe, die
jedoch in schlcchten Jahren und Lagen nicht geniigend reift und dann unharmonisch
saure Moste ergibt. Der R. kann als alte typisch deutsche Kulturrasse angesprochen
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werden (siehe auch unter »Herkunft und phylogenetische Vergangenheit"). Jedenfalls
hat er nur in Deutschland eine so grofte, wenn nicht gar iiberragende Bedeutung unter
den bisherigen Viwi/era-Kulturrassen erlangt. Neben dem fachlichen Konnen des deut-
schen Kellerwirts ist es dem R. in erster Linie zu verdanken, dafi der deutsche Wein
trotz der auch heute noch im Verhaltnis zu manchen anderen Landern kleinen deut-
schen Weinbauflache Weltruf geniefit.

V a r i a n t e n . Roter R.; Blauer R.; Tetraploide Formen (121; 146) mit
grofieren Beeren und Trauben, schwach gelappten Blattern, sowie abweichenden Most-
gewichten usw. durch somatische Mutation; S t o l t z (77; 115) beschreibt bereits 1852
Mutanten des Riesling mit den gleichen morphologischen Veranderungen, so dafi
Tetraplonten offenbar bereits friiher schon des ofteren aufgetreten sein miissen; siehe
auch unter wEntstehen neuer I//to-Kulturformen" (S. 370); Grobriesling, mit tiefgelapp-
ten Blattern und starkem Wuchs bei geringer Fruchtbarkeit (,,Prangera).

2. G r i i n e r S y l v a n e r (Weifier Augustiner, Botzinger, Clozier, Frankenries-
ling, Fliegentraube, Frankentraube, Feuille Ronde, Griinedel, Griinfrankisch, Gentil
Vert, Mushka, Mishka, Dsterreicher, Pepltraube, Rundblatt, Gros Riesling, Salviner,
Salvaner, Schonfeilner, Scharvaner, Silvain Vert, Sylvanertraube, Schwabler, Tscha-
fandler, Weifiblanke, Zelena, Sedmogradka, Griiner Zierfahndler, Griiner Zierfahnler,
Szemendrianer). .

Leicht wollig behaarte Tnebspitze; Blatter von runder Form und gelblich-gruner
Farbe, mit V-formiger bis leicht geschlossener Stielbucht, meist drei- bis schwach fiinf-
lappit*, unterseits kahl, mit unterseits beborsteten, oberseits aber nur an der Blattbasis
mit Borsten und Wollhaaren besetzten Nerven, Blattrander mit regelmafiigen, rund-
lichen, kurzen Zahnen; Trauben und Beeren etwas grofier als beim Riesling; Trauben
dichtbeerig, kurz und zylindrisch; Beeren grim, rund, oft etwas gedruckt.

Aus Dsterreich (wahrscheinlich Gebiet urn Krems), nach anderen Angaben aus
Siebenburgen, wTranssilvaniena (dort aber erst seit 80 Jahren bekannt!) stammend;
aufier an der Mosel allgemein verbreitet in den Weinbaugebieten Dsterreichs und des
Sudetenlandes; ferner in Elsafi, Lothringen, Luxemburg und Siidsteiermark.

Fast einseitige Keltertraube, aus der z. B. die charaktenstischen milden Pfalzer-
und die wuchtigen Frankenweine (in Bocksbeutelflaschen) gewonnen werden. Der S.
bildet weniger Saure als der Riesling, ein Vorteil in schlechten, ein Nachteil in guten
Jahrgangen, in denen den S.-Weinen leicht die bei vielen Weinkennern sehr beliebte
Harmonie zwischen Zucker- und Sauregehalt mehr oder weniger abgeht. Qualitatsrebe.
Erste Vfwi/er^-Kulturrasse, bei der durch systematische Klonenauslese (seit 1876) grofite
ziichterische Erfolge (siehe auch Abschnitt IV, S. 370) erzielt wurden. Ziichter Dkono-
mierat G. A. F r o e 1 i c h, Edenkoben (Pfalz)

V a r i a n t e n . Blauer (Beerenfarbe eigenthch rotblau) S. mit roter Blattverfar-
bung im Herbst (in Wurttemberg stellenweise); Roter S. mit gelber Herbstverfarbung
der Blatter; der in Dsterreich und in Ungarn angebaute Griine Zierfahndler soil eine
somatische Mutante der Griinen S. sein.

3. R i e s l i n g - S y l v a n e r ( M u l l e r - T h u r g a u - R e b e ) , Riesling X Syl-

Mehr oder weniger wollig behaarte Triebspitze; Blatter heller grim, fiinf- bis
siebenlappig mit tiefen Seitenbuchten und scharferer Zahnung des Blattrandes, unter-
seits fein spinnwebartig bewollt, mit unterseits ± borstig und leicht wollig behaarten,
oberseits nur an der Blattbasis mit Borstenbiischeln und Wollhaaren ausgestatteten
Nerven; Stielbucht geschlossen bis iiberlappt; Trauben locker, mittel bis grofi; Beeren
mittelgrofi, oval, gelblich-grun; Samen rotbraun.

Durch Prof. Dr. Mu 1 l e r - T h u r g a u 1891 als Fi-Bastard aus der Kreuzung
Riesling X Sylvaner geziichtet. Die Miiller-Thurgau-Rebe kommt mehr und mehr in
Anbau, verdrangt Ebling (S. 343) und Rauschling (S. 346).

Ihre Boden- und Lagenanspriiche sind gering, und sie pafit daher weniger in aus-
gesprochene Qualitatsgebiete. Sehr ertragreich (luxurierender Fi-Bastard!) bei.friiher
Traubenreife. Meist mittlere Weinqualitat mit angenehm leichtem Muskatgeschmack;
mild, wenig Saure. Auch als Tafeltraube zu verwenden.

V a r i a n t e n . In der Literatur noch nicht erwahnt.
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4. R o t e r T r a m i n e r (Christkindlestraube, St. Clausler, Dreimannertraube,
Dreipfennigholz, Frankischer, Fleischrot, Frentschentraube, Fromente Rose, Formentin
Rouge, Gentil-Duret Rouge, Haiden, Kleinbraun, Kleinwiener, Niirnberger, Plant
Paile, Romfoliza, Rotklauser, Rousselet, Rotlichter, Rotfranke, Rotedel, Sandtraminer,
Savagnin Rose, Tramin Cerveny; falschlich: Klavner, Klevner [Clevner], Klebinger,
Kleber, Klawer [= Bezeichnungen, die nur dem Burgunder als Synonyme gegeben
werden sollten]).

Stark wollig behaarte Triebspitzen; Blatter sehr rauh und teilweise stark blasig,
rund, meist dreifach (selten fiinffach) aber haufig ungleichmafiig einseitig gelappt, mit
breit und stumpf gezahnten, nach unten gebogenen Randern, mit V-formigen offenen
bis iiberlappten Stielbuchten und vorherrschend roten unterseits wollig (Hauptnerven
auch borstig), oberscits mehr oder weniger wollig behaarten Nerven, die an Blattbasen
Wollhaarbiischel aufweisen; Trauben klein, gefliigelt, manchmal ebenso breit wie lang,
dichtbeerig; Beeren hellrot, graublau beduftet, klein, langlich. Trotz rotlicher Beeren-
farbe gelbe Herbstverfarbung der Blatter.

Heimat ungewifi. Das Dorf Tramin (Siidtirol) kommt hierfur wahrscheinlich nicht
in Betracht. VielleidiL von Ungarn vor cinigen Jahrhunderten nach Frankreich ein-
gefuhrt. Andererseits wird auch die Pfalz als Ursprungsgebiet angesehen. Auch
B e r t s c h (3; 4) nimmt an, dafi einige unserer wertvollsten Kulturrassen, wie der
R i e s l i n g und der T r a m i n e r , d e u t s c h e n U r s p r u n g s sind (siehe Ab-
schnitt I, S. 338). Der Traminer hat seine starkste Verbreitung in Mittelbaden (hier als
Clevner bezeichnet), in der Rheinpfalz und im Elsafi; in den anderen Gebieten zuruck-
tretend.

Einseitige Keltertraube. Weinqualitat hervorragend mit feinem typischem Sorten-
Bukett und -Geschmack, mild und alkoholreich, auch zum Verschnitt mit saurereichen
Weinen (Riesling) geeignet.

V a r i a n t e n . Weifier Traminer; Grauer Traminer; Fahlroter Traminer; Gelber
Traminer; Gewiirztraminer mit einem primaren Trauben-Bukett, das mit dem der
Muskatrassen eine gewisse Ahnlichkeit aufweist. Teilweise besteht die Auffassung, dafi
die genannten Abweichungen vom Normaltyp — bis auf den Weifien Traminer —
nur modifikativ bedingt seien, eine Frage, deren Klarung besonders hinsichtlich des
Entstehens des ,,Gewurzes" von Wert ware. Die bisherigen Anbauversuche unter
gleichen Bcdingungen haben gezeigt, dafi die typischen Merkmale erhalten bleiben.

5. W e i f i e r G u t e d e l (Abelone, Biela Plemincka Pruscava, Blanchette, Chasse-
las Blanc, Bournet, Chasselas de Bordeaux, Chasselas de Fontainebleau, Chrapka Bila,
Doucet, Chasselas Dorc, Dobrorozne, Fendant Blanc, Feder Ropoos, Fabian, Frauen-
traube, Gemeiner Gutedel, Krachmoster, Junker, Marzemina, Mornen, Moster, Pariser
Gutedel, Queen Victoria, Raisin D'Officier, Royal-Muscadine, Rosmarintraube, Schon-
edel, Silberweifiling, Stirling, Chasselas Dc Thomery, Tibiano Tedesco, Ugne, Valais
Blanc, Welsche, White Muscadine).

Kahle rotbraungefarbte Triebspitzen und junge Blatter; Blatter fiinflappig mit
gezahnten Randern, mit unterseits lcicht beborstcren bis kahlen, oberseits nur an Blatt-
basis beborsteten Nerven, mit V-formig offenen Stielbuchten; Trauben dicht- bis
lockerbecrig, mittelgrofi bis grofier; Beeren mittelgrofi bis grofier, rund, gelbgrun; auf-
fallig lange gelbc Ranken.

Sicherlich sehr alte Kulturrasse. Herkunft ungewift (Kleinasien, Agypten odcr
Frankreich [Dorf Chasselas bei Macon?]). In fast alien weinbautreibenden Landern
Europas und in Nordafrika verbreitet. Angebaut im Nahegebict, im oberen Mittel-
rheingebiet, in Baden (zwischen Freiburg und Basel fast ausschliefiliche Sorte), in ein-
zelnen wiirttcmbergischen Weinbaugebieten, in der Rheinpfalz, in Sachsen-Anhalt, im
Freistaat Sachscn, in Schlesien, im Sudetenland, im Elsafi, in Lothringen und im siid-
lichen Dsterreich. Auch aufierhalb der Weinbaugebiete als Hausstocke (Spalierreben)
angebaut.

Zum K'elter- und Tafeltraubenanbau geeignet. Aus dem Gutedel wird in ihm zu-
sagenden Gebieten ein lieblicher, leichter bis mittelkraftiger, harmonischer Wein
mit wenig Saurc gewonnen, der in guten Jahrgangen auch vollmundig und alkohol-
reich wird; aufierdem sehr bcliebte Spalierrebe, die infolge verhaltnismafiig friiher
Reifezeit auch auficrhalb der deutschen Weinbaugebiete, selbst noch ostlich und nord-
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lich von Berlin, an Hauswanden in den meisten Jahren gut ausgereifte schone Tafel-
trauben hervorbringt. Ferner als Treibhausrasse gelegentlich verwandt.

V a r i a n t e n . Diese Kulturrasse weist eine grofiere Anzahl von vom hier be-
schriebenen Normaltyp abwcichcnden Formen auf. Soweit diese als somatische
Mutanten dcs Weifien Gutcdels cntstanden sind, ware hicrdurch zweifellos bis zum
gewissen Grade ein Hinweis auf das hohe Alter der Kulturrasse — infolge des langen
Zeitraumes grofiere Moglichkeit der Entstehung und Manifestierung von Mutationen
— gegeben. Andererseits ist es gerade bcim Gutedel wahrscheinlich, dafi ein Teil seiner
Unterrassen sich von von ihm stammenden Samlineen ableiten. Roter Gutedel: Grauroter
Gutedel; Blafiroter Gutedel; Malvoisier-Gutedel; Chasselas Rose De Falloux; Chasse-
las Rousse mit grauroter Beerenfarbe und etwas spaterer Reifezeit als beim Weifien
Gutedel; WciGer Muskat-Gutedel, ahnelt dem Weifien Gutedel sehr bis auf den feinen
Muskatgeschmack seiner Beeren, der durch somatische Mutation entstanden sein kann
wie das wGewurz" des Gewurztraminers (S. 342); Friiher Weifier Gutedel; Weifier
geschlitztblatteriger Gutedel (Petersilientraube); Roter Konigs-Gutedel, blaurote Far-
bung der Beeren bald nacli der Blute eintretend; Krachgutedel mit fester Beeren-
haut u. a.

6. W e i f i e r E l b l i n g (Alben, Kleinberger, Weifier Dickelbling, nach B a b o
der von Columclla und Plinius erwahnten Kulturrasse Albuelis entsprechend). —
Blatter grofi, derb, oberseits dunkelgrun, drei- bis funflappig, nur flach eingeschnitten;
als Heimat wird Italien angegeben, soil im 4. Jahrhundert n. Chr. nach Deutschland
gekommen sein; in den meisten deutschen Weinbaugcbieten verbreitet, jedoch allgemein
im Riickgang; ferner im Elsafi, Lothringen und Luxemburg; sehr crtragreiche Kelter-
traube, Weinqualitat leicht, angenehm, frisch, fruchtig.

V a r i a n t e n : Roter Elbling (nur Beerenfarbe zu rot mutiert); Gelbelbling mit
kleineren gelben Beeren; ferner einige weitere, bei denen modifikative oder mutative
Bedingtheit nicht feststeht (Grobelbling, Hartelbling, Spitzelbling, Schlitzer); dagegen
wird der Blauelbling als ein Samling des WeiKen Elbling angesehen, wahrend es um-
stritten ist, ob der Schwarzelbling (Fruher Blauduftiger Trollinger) als somatische
Mutante des Blauen Trollingers (S. 344) gelten kann.

7. G r i i n e r V e l t l i n e r (Manharttraube, Manhartsrebe, Weifigipfler).
Stark weifi-wollig behaarte Triebspitzen (= Weifigipfler; siehe auch S. 346);

Blatter mittelgrofi, rund, meist tief dreifach gelappt mit kleinen stumpfen Zahnen,
unterseits flockig bewollt, mit unterseits borstig und wollig, oberseits kurzborstig be-
haarten und mit einigen Wollhaaren besetzten Nerven, die an der Blattbasis Borsten
und Wollhaaranhaufungen zeigen; Stielbuchten V-formig bis geschlossen; Trauben
ziemlich grofi, dichtbeerig (bis mehr oder weniger locker); Beeren klein, langlich, griin
bis griingelb.

Ursprung moglicherweise im Vcltlin (Obentahen), dort aber hcutc unbekannt. In
den Weinbaugebietcn Ober- und Nieder-Osterreichs seit langem hcimisch und fur diese
typisch, ferner im Sudctenland, im Freistaat Sachsen und an der Nahe.

Einscitige Keltertraube. Gute Weinqualitat mit feinem Bukett. Liefert gutc
Ertrage.

V a r i a n t e n . Der Braunc, der Rot-Weifie (Rote) und der Friihrote Veltliner
(S. 346) sind ampelographisch so verschieden, dafi sie nicht als Varianten des Griinen
Vcltliners in Betracht kommen.

b ) W e i f i - u n d R o t w e i n t r a u b e n d e r B u r g u n d e r g r u p p e .
8. B l a u c r S p a t b u r g u n d e r (Pinot oder Pineau Noir, Schwarzer Burgunder,

Blaucr Klevner, Roter oder Schwarzer Assmannshauser, Kleiner Burgunder, Rouci,
Modra Klevanyka). — Ampelographisch bis auf die blaue Beerenfarbe und die rote
und gelbe Laubherbstverfarbung dem Weifien Burgunder (S. 344) vollig gleich, vom
Grauen Burgunder (S. 344) nur durch die Beerenfarbe unterschieden. Die drei Formen

ebenso wie der Friihe Blaue Burgunder (S. 344). — sind durch somatische Mutations-
schritte voneinander getrennt worden; Heimat Frankreich (Burgund); Hauptanbau-
gebiete: Baden, aufier Tauber- und Maingegend, Bodensccgebiet, Rheingau (Assmanns-
hausen), Ahr, Nahe, Wiirttemberg; ferner in Dstcrreich, Schwciz; edelste Rotwein-
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keltertraube; Weinqualitat: Gute Farbe und wenig Saure, hoher Alkoholgehalt und
feines Aroma. In den ausgesprochenen Rotweinanbaugebieten Deutschlands werden in
den besten Jahren Burgunderweine gewonnen, die dem franzosischen wechtena Bur-
gunder gleichwertig zur Seite stehen; Ertrage dieser Kulturrasse je nach Hohe der
klonenmafiigen Sclektionsarbeit sowie nach Boden und Lage sehr verschieden. In ge-
ringen Jahren und Lagen als »Weifiherbsta gekeltert (siehe S. 369).

V a r i a n t e n : Der Grofie Blaue Burgunder oder Bodenseeburgunder (starkeres
Wachstum, grofiere Trauben und Beeren).

9. G r a u e r B u r g u n d e r (Rulander, Grauer Rulander, Grauer Klevner,
Tokayer). — Nur durch die rotgraue Beerenfarbe vom (Friihen und Spaten) Blauen
Burgunder (S. 343) zu unterscheiden, aus dem er durch somatische Mutation ent-
stand; verfarbt auch sein Laub im Herbst wie dieser rot und gelb im Gegensatz zum
Weifien Burgunder (S. 344); Heimat Frankreich, durch Kaufmann R u l a n d in Speyer
urn 1711 in Deutschland verbreitet; Haupanbaugebiet in Baden und Elsafi; sonst nur
vereinzelt angebaut; edle Keltertraube, hervorragende Weinqualitat: mild, siifi, schwer,
mit feinem Bukett.

10. W e i f i e r B u r g u n d e r (Weifier Klevner, Pinot oder Pineau Blanc Vrai).
— Somatische Mutante des Grauen Burgunder (S. 344), unterscheidet sich von diesem
und dem Blauen (Friih- und Spat-) Burgunder (S. 343) nur durch gelbe Herbst-
verfarbung der Blatter und gelbe Beerenfarbe; in Deutschland selten, Niederosterreich,
Steiermark, Tirol haufiger; Wein: alkohol- und extraktreich, lieblich und fein im Ge-
schmack mit geringer Saure.

V a r i a n t e : Auxerois blanc, zum versuchsweisen Anbau aus Elsafi und Lothrin-
gen stammend.

11. F r i i h e r B l a u e r B u r g u n d e r (Syn. wie beim Blauen Spatburgunder
[S. 343]). — Ampelographisch vom Blauen Spatburgunder nur durch friihere Beeren-
reife und friihere Blattherbstverfarbung unterscheidbar; in den gleichen Weinbau-
gebieten in Deutschland und Dsterreich nur wenig verbreitet; nicht geniigend bliih-
willig und wfest" in der Bliite, gibt aber selbst in ungiinstigen Jahren und Lagen nodi
selbstandige Weine.

c) R o t w e i n t r a u b e n (rote bzw. rote und gelbe Blatthcrbstfarbung).
12. B l a u e r P o r t u g i e s e r (Oportorebe, Oporto, Vdslauer, RanaModraKral-

jevina, Portugalske modre). — Drei- bis schwach fiinflappige Blatter, glatt, glanzend,
unterseits kahl; die Herkunft aus Portugal wird bezweifelt; seit sehr langer Zeit in
Niederosterreich, Siidtirol und Ungarn heimisch. Verbreitet in der-Rheinpfalz, Wiirt-
temberg, Unterbaden, am Rhein; sonst vereinzelt. Kelter- und Tafeltraube von mitt-
lerer angenehm milder Weinqualitat.

V a r i a n t e n : Grauer Portugieser; Friihreifer Grauer Portugieser; Weifier oder
Griiner Portugieser (aus dem vorigen hervorgegangen); zwei weitere Rassen, mit
wRoter Portugieser" (wK6nigstraubea in Steiermark) und mit »Weifier Portugieser"
(wertlose Rasse) falschlicherweise bezeichnet, haben mit dem Blauen Portugieser nichts
gemein. *

13. B l a u e r T r o l l i n g e r (Frankenthaler, Blauer Malvasier, Grofivernatsch,
Uva Nera d'Amburgo, Black Hamburg). — Sehr grofie drei- bis fiinflappige Blatter,
im Breiten: Langenverhaltnis sehr schwankend, junge Blatter wenigstens teilweise
braun bis rotbraun gefarbt; Traube grofi und locker; Heimat wahrscheinlich Tirol;
Haupanbaugebiet Wurttemberg und im badischen Kraichgau und Neckartal, sonst nur
vereinzelt in Siidtirol verbreitet; ferner im Elsafi und im lothringischen Gebiet vor-
handen; Kelter- und Tafeltraube, sehr ertragreich, etwas spatreif in der Traube, ergibt
kleine, liebliche milde Tischweine von geringer Farbe und mit angenehmen Bukett. •

V a r i a n t e n : Rotholziger Trollinger (der normale Trollinger isr gelbholzig);
Trollinger mit starker gelappten Blattern; Rottraubiger Trollinger; ferner sollen be-
sonders bei der Tafeltraubenkultur des Blauen Trollinger unter Glas — dann meist
Black Hamburg oder Frankenthaler genannt — zahlreiche weitere somatische Mutanten
dieser Kulturrasse aufgetreten sein: Friiher Blauduftiger Trollinger (= Schwarzgelb-
ling), vgl. Nr. 6. ^

14. M i i l l e r r e b e (Miiller, Miillertraube, Miillerweib, Blaue Postitschtraube,
Pineau Meunier, Molnar Toke kek, falschlich: Schwarzriesling). — Bei dieser Kultur-
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rasse soil es sich urn einen Samling oder eine somatische Mutante des Blauen Burgunders
(S. 343) handeln; Triebspitzen, junge Blatter und Triebe mit filzigem, weiftem Woll-
haariiberzug (Name), wie cr in der Starke bei keiner der bekannteren Vinifera-Rassen
sonst zu finden ist; aus Frankreich stammend. In Wurttemberg und Unterbaden- ferner
in Osterreich und im Elsafi anzutreffen. Keltertraube; Weinqualitat: mittel bis fein
aber nicht die des Blauen Burgunders .erreichend, gut gedeckt, sehr angenehmes Bukett*

V a n a n t e n : Mutiert somatisch, anscheinend klonenweise und umweltbedingt
mehr oder weniger haufig, zu fast volliger Haarlosigkeit, und zwar an kleinsten Blatt-
spreitenteilen bis ganzen Tneben, so dafi z.B. in Wiirttemberg von dieser Mutante
ganze Klone angelegt werden konnten, die - wohl infolge besserer assimilatorischer
Fahigkeiten — deuthch hohere Mostgewichte haben als die Ausgangsrasse (121a 145
146); in Frankreich soil an der Weinbaustation von Neauphle le Chateau eine furcht-
barere Form der Mullerrebe mit grofieren lockeren Trauben vorhanden sein; Ordinare
Mullerrebe; Friihe Mullerrebe.

/ / . Seltene oder nur vereinzelt angebaute Keltertrauben
a) W e i f l w e i n t r a u b e n (gelbe Blattherbstfarbung).
15. F r u h e r M a l i n g r e ( P r e W de Malingre, Madeleine blanche deMalingre).

-- Zahnspitzen des gesagten Blattrandes zeigen gelbe „Knopfchen": Mittedes 19. Tahr-
hunderts in Frankreich aus Samen entstanden; uberall, vor allem als sehr friihe und
gut tragcnde Tafeltraube an Spaheren angebaut; als Keltertraube weniger geeignet
weinquahtat: genng. ° °

16 F r u h e r R o t e r M a l v a s i e r (Roter Malvasier, Rote Babotraube, Fruh-
rot, Fruhroter Veltlmer [vgl Nr. 7 u. 23]) - Rote Herbstverfarbung der grofien
funflappig tief gebuchteten Blatter; mittelfruhe Tafel- und Keltertraube mir guter
Weinquahtat, hefert liebliche Mittelweine, aber selten weinbergsmaftig angebaut

17 G e l b e r F ur m i n t (Mosler, edler weifier Tokayer, Moslavina), Ursprung
ungewifi (Ungarn oder Italien?). — Grofie, wenig eingeschnittene dreilappige Blotter-
nur in Osterreich; Keltertraube mit spater Traubenreife, die in guten Jahren Weine
hochedler Qualitat hervorbringt.

V a r i a n t e n : Roter Furmint; Madarkas-Furmint; Holyagas-Furmint
18 G e 1 b e r M u s k a t e 11 e r (Gruner Muskateller, Weifier Muskateller, Muscat

Blanc Commun, Muscatel Do Douro, Moscatello Bianco, Gelber Weihrauch Katzen
dreckler). - Blatter funflappig mit scharf gesagtem Rand, Beerenhaut dick, krachend"
mit dem Roten M. die (schon sehr alten! Stammformen der umfan*reichen wohl
durchweg auf generativem Wege entstandenen Muskatellergruppe, der S f c r S
nicht j e d e m m u n d e n d e r B e e r e n g e s c h m a c k g e m e i n 1st; V i t i s v i n i f e r a n e i e t s o n s t '
i m G e g e n s a t z z u a n d e r e n K m 5 - A r t e n z . B . V i t i s l a b r u s c a , w e n i g ^ u e x -
t r e m e n G e s c h m a c k s u n t e r s c h i e d e n . , G e w i i r ^ " ^ - r •• U

B * - A

(S.341) wahrsAeinliA mi, dem MuskacgesAmack v^and" I n ^ ^ S S S K
den Landern bekannt, in Deutsdiland und Dsterreich mehr Spaliertraube und selten
wembergsmafiig gepflanzt. Weinquahtat: gut, stark gewurzt, in geringen Jahren St
zu none ^aurene ^aure.

V a r i a n t e : Roter Muskateller, Beeren rot bis graurot; eine Form, aus der
anderen durch somatische Mutation entstanden. Blauer Muskateller, Beeren rot bis
aunkclblau.

weiherer
elhnv- O r t l _ i c . b e r . < K n i P P « l e . Klein-Rauschling, Elsasser, Reichen-

weiherer). - Blatter an Basis meistens ohne deutliche Beborstung, an ihren Randern
mehr oder weniger scharf gesagt auffallend derb und dunkelgrUn; aus der Gegend
von Kolmar (E sag) stammend durch Rebschu besitzer Ortlieb, Reichenweiher (Elsaft)
Ende des 18. Jahrhunderts verbre.tet; vereinzelt in den sudlichen deutschen Gebieten
an der Ahr und m Franken; ferner ,m Elsafi und in Lothringen. Weinqualitat: diinn
aber milder, angenehm fruchtigcr Tischwein; sehr ertragreich «"""»

V a r i a n t e n : Spater Ortlieber; der Weifie und der Blaue Ortlieber stammen
nicht vom Gelben Oriheber.

20. M u s k a t O t t o n e l . - Kleines unterseits mit WoUtaaren besetztes Blatt
m i t . " u r . SC"n.Ser

f ^PPungj. kleine dicht besetzte Traube, stacker Muskatgeschmack
verhaltnismafiig fruhreif; Samling von Moreau-Robert; franzosische Tafeltraube ver-
suchsweise als Keltertraube angebaut (85). '
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21. N e u b u r g e r . — Blatter grofi und breit, wenig gelappt mit ziemlich stump-
ferZahnung; breite, kurzgestielte, dichtbcerigeTraube; spontaner Bastard (aus Weifiem
Burgunder X Griinem Sylvaner?); in Niederosterreich heimisch und seit einiger Zeit
in weiterer Verbreitung begriffen; in Deutschland nur versuchsweise im Anbau; hohe
Ertrage bei friiher Reife in heifien, trockenen Lagen; Weine angenehm, feinsauerlich,
bukettreich.

22. R o t g i p f l c r (Weifier Rotgipflcr, Reifler, Sladki Zelenac, Cervonospicak).
— Blatter fiinffach tief gelappt mit verhaltnismafiig schmal und spitz endigenden
Lappen, rote Nervatur; Triebspitzen weifiwollig, rotlich (= Rotgipfler; siehe auch
Griiner Veltliner, S. 343); heimisch in Niederosterreich und in Kroatien. Selten und
vereinzelt in Baden, Wiirttemberg, Elsafi. Sehr ertragreich, spate Beerenreife; Kelter-
traube, aus der wohlschmeckende gute Tischweine gewonnen werden.

23. R o t e r V e l t l i n e r (Rote Fleischtraube, Grofier Valteliner, Feldleiner,
Fleisch-Traminer). — Blatter fiinflappig grofi mit scharf gesagtem Rand, auf Nerven
unterseits dicht samtartig lang beborstet; Beerenfarbe hellrot bis schattenseits griinlich,
in der Oberrcifc braunlich; Heimat vielleicht Oberitalien (Veltlin), aber dort unbe-
kannt; Verbreitung in Niederosterreich, sonst nur sporadisch; Keltertraube spatreifend
mit grofien und regelmafiigen Ertragen und milden extraktreichen Weinen.

V a r i a n t e n : R o t - W e i f i e r V e l t l i n e r (Blasser Veltliner, Silberweifi). —
Beerenfarbe griinlich, bei voller Reife rosafarben, entspricht sonst weitgehend dem
Roten V. — B r a u n e r V e l t l i n e r mit weniger rotbrauner Holzfarbe als der Rot-
Weifie Veltliner; Beeren rund, bei voller Reife goldbraun und schwarz punktiert, an
Wachteleier erinncrnd (Wachteleitraubc); Massentrager von meist leichter Wein-
qualitat.

24. R o t e r Z i e r f a n d l e r (Roter Zierfahndler, Spatrot, Gumpoldskirchener,
Rotreifler). — Blatter mittelgrofi, flach fiinflappig; Beeren hellrot, schattenseits oft
griin, Heimat am Comer See (?); Verbreitung: Niederosterreich (Gumpoldskirchen!);
ertragreiche Keltertraube, liefert harmonische liebliche Tischweine.

25. W e i f i e r M o r i l l o n (Weifier Burgunder, Chardonnay, Pinot Blanc Char-
donnav). — Wird von V i a la zur Burgundergruppc gerechnet, von anderer Seite
bezweifelt; dem Burgunder (S. 344) sehr ahnlich, soil etwas spater reifen. In Siid-Dster-
reich zerstreut angebaut.

26. W e i f i e r R a u s c h l i n g (Diinnelbling, Grofier Rauschling, Brauner Wiirn-
berger, Silberweifi, Melon blanc). — Blatt mittel bis grofi, drei- (bis fiinf-) lappig mit
stumpf gezahntem nach unten gebogenem Rand. Herkunft unbekannt, wahrscheinlich
schon zu Romerzeiten angebaut; Verbreitung: Baden, Elsafi und besonders Schweiz;
Keltertraube von groKer Ertragsfahigkeit, liefert leichte, harmonische und fruchtige
Tischweine von angenehmer Milde.

V a r i a n t e n : Leanerriischling (am Kaiserstuhl in Baden) mit der Clematis ahn-
lichen Trieben; der Klein Rauschling (= Ortlieber, S. 345) und der Blaue Rauschling
(= Gelbholzler, Blauer Klapfer) sind keine Varianten des Weifien Rauschling.

2 7 . . W e i f i e r S a u v i g n o n (Muskatsylvaner, Feigentraube, Petit Savignon). —
Kleine Blatter, wenig eingeschnitten, drei bis fiinflappig, mit dunkelgriiner stark un-
ebener Oberflache; nach Deutschland urn 1820 aus Frankreich gekommen; nur verein-
zelt in Mittelbaden; ferner im siidl. Osterreich; der Weifie Sauvignon gibt verhaltnis-
mafiig schwache und unregelmafiige Ertrage, aber Weine sehr feiner Qualitat mit
Spezialtraubenbukett, in Frankreich mit Wein der Kulturrasse Wcifter Semillon
(S. 350) im Verhaltnis 1 : 2 gemischt als ,,K6nig der Weine" oder »Wein der Konige"
bezeichnet.

V a r i a n t e n : Gros Sauvignon mit groBeren weniger gedrangten Trauben und
grofieren Beeren sowie grofieren weniger gefalteten Blattern und geringerer Triebkraft
(polyploide Form?); Sauvignon Rose; Sauvignon Violet; die Kulturrasse Sauvignon
Gros Grains (Sauvignonnasse) hat dagegen keine ampelographische Obereinstimmung
mit dem Weifien Sauvignon*

28. W e i S e r w el sc h r i es 1 i ng (Walschriesling, Riesling ltalico, Ryzlink
Vlassky; Olasz Riesling, Taljanska Grasevina; Aligote; Meslier; falschlich: Riesling).
— Blatter mittclgrofi, ticf eingeschnitten fiinflappig; Traube langgestielt mit Ncbcn-
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trauben; diese Kulturrasse hat mit dem Weifien Riesling nichts gemein; Heimat Frank-
reich (?), wahrscheinlich Burgund; Verbreitung: Niederosterreich, Steiermark, Sudtirol,
ferner Kroatien und Ungarn; ertragreiche Keltertraube mit mittlerer bis guter milder
\Ceinqualitat.

V a r i a n t e n : Blauer Welschriesling; Beerheller Welschriesling; beide wertlos.
b) R o t w e i n t r a u b e n (rote bzw. rote + gelbe Blatt-Herbstverfarbung).

29. B l a u e r A f f e n t h a l e r (Kleiner Trollinger, Sauerlicher Burgunder). —
Unterseiten der drei- bis funffach tief gelappten, lederartigen glanzenden Blatter ohne
Wollhaare; in den Talern des unteren und mittleren Neckar, der Enz und der Rems
heimisch; sehr crtragfahige Keltertraube; Weinqualitat: etwas sauer und anfanglich
herb, haltbar, zur Auffrischung kleiner schwacher Weine geeignet.

30. B l a u f r a n k i s c h e r (Blauer Limberger, Lemberger, Schwarze Frankische,
Crna frankovka, Kekfrankos). — Drei- bis funflappige wenig eingeschnittene Blatter
mit unterseits stark beborsteten Nerven; Herkunft ungewifi. Verbreitung: Nieder- und
Siid-Osterreich, Kroatien, Ungarn; vereinzelt in Wiirttemberg (Neckartal), Baden
(Wiesloch), Schweiz und Elsafi (Thann); Keltertraube mit guten Ertragen; Weinquali-
tat rassig, gut gefarbt, zum Verschnitt mit milden Rotweinen geeignet.

31. B l a u e r H a n g l i n g (Siifirot, Siifiroter, Tauberschwarz, Blaue Franken-
traube, Hartwegstraube, Karmazyn, Viesanka). — Die drei- bis schwach fiinflappigen
Blatter und der Gesamthabitus erinnern etwas an den Gutedel (S. 342); vereinzelt im
Taubergrund und Vorbachtal; ferner: Bohmen, Kroatien; Keltertraube mit mittleren
Ertragen und mittlerer Weinqualitat.

V a r i a n t e n : WeiKer Hangling; Roter Hangling; die Kulturrasse Grobrot ist
nicht mit der hier beschriebenen identisch.

32. B l a u e r W i l d b a c h e r (Schilchertraube, Kleinblaue). — Blatter klein,
rund, wenig gelappt, dunkelgriin, unterseits bewollt; diese Kulturrasse soil in der
Gegend von Wildbach (Steiermark) aus Samen entstanden sein; in den Weinbau-
gebieten der Umgebungen von Graz, Voitsberg und Deutschlandsberg; primitive, an-
spruchslose und ziemlich frostharte Keltertraube mit grofien und regelmafiigen Ertragen;
Weine gering, herb, sauer, rotlich, dienen mehr lokalem Bedarf.

V a r i a n t e n : Friihblauer Wildbacher; Spatblauer Wildbacher; Rotblatteriger
Wildbacher (= Schlehenblauer Wildbacher).

33. F a r b e r t r a u b e (Farbtraube, Schwarzer Farber, Bluttraube, Holdertraube,
Teinturier Femelle, Tintello). — Blatter derb, mit rotlichen Nerven, mit dunkelroter
Herbstverfarbung bereits im Sommer, Beerenfleisch rotsaftig, roter Farbstoff, also nicht
wie bei den meisten blaubeerigen Vinifera-Kuhurr&ssen nur auf die Beerenhaut be-
schrankt; nach D u m m l e r (95) Form einer Wildrebe von hohem Alter; zum min-
desten handelt es sich, besonders bei der Variante T e i n t u r i e r M a l e , um eine
ausgesprochene P r i m i t i v f o r m ; Hauptform und Variante meist nur noch in Sorti-
menten angebaut; Keltertraube von sehr geringer Qualitat, Wein tief gedeckt, daher
als Verschnittwein benutzt.

V a r i a n t e : Teinturier Male mit bedeutend starker gefarbtem herbem Beeren-
saft, mit bereits vom Austrieb an roten Blattern und mit grauroten Beeren schon direkt
nach der Blate. Die Bezeichnungen ,,male" und ,,femelle" haben nichts mit dem Ge-
schlecht zu tun, sondern beziehen sich wahrscheinlich auf die unterschiedliche Herbheit
des Beerensaftes beider Formen; beide sind hermaphrodit.

34. R o t e r U r b a n (Roturban, Sufiwalscher). — Mehr oder weniger dreilappige
(selten angedeutet funflappige) Blatter mit mehr oder weniger V-formig offenen Stiel-
buchten, unterseits mit Wollhaaren, Herbstverfarbung gelb mit kleinen roten Flecken;
im Neckartal von Plochingen bis Marbach, im Remstal, im Strohgau, in der Stuttgarter
Gegend und in Tirol; Keltertraube; Weinqualitat: gut, ahnlich der des Blauen Trol-
lingers(S.344).

V a r i a n t e n : Schwarzer Urban.
35. St. L a u r e n t (Sankt Lorenztraube, Lorenzitraube, Pfhot, Saint-Laurent). —

Ahnelt dem Blauen Burgunder (S. 343), Blattherbstverfarbung aber lebhaft karmin-
rot; Heimat ungewifi, in St. Laurent b. Bordeaux nicht bekannt; an einzelnen Orten
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in Baden, Wiirttemberg, in Hessen-Nassau einschl. Rheingau und«an der Nahe; reich-
tragende Keltertraube, auch als Hauptrebe, von kraftigem Wuchs; friiher reifend als
Blauer Burgunder; Weinqualitat: auch in geringen Jahren gut gedeckter, angenehmer,
harmonischer Rotwein.

V a r i a n t e n : Die weifibeerige Kulturrasse Saint Laurent Musque hat mit der
hier beschriebenen nichts gemein.

III. Tafeltrauben
In Deutschland hatte der Anbau von Weinreben zur Tafeltraubengewinnung

schon immer verhaltnismafiig geringe wirtschaftliche Bedeutung, da Efitrauben unter
den klimatischen Verhaltnissen der Lander am Mittelmeer leichter und vor allem zu
einer friiheren Jahreszeit erzeugt und ohne wesentliche Beschrankungen auf den deut-
schen Markt gebracht werden konnten.

Audi der Anbau von T a f e l t r a u b e n u n t e r G l a s hat in Deutschland im
Gegensatz beispielsweise zu Holland und Belgien im allgemeinen keine wirtschaftliche
Bedeutung bekommen konnen, wenn man von gelegentlichen ortlich bedingten Erfolgen
absieht. Eine eingehende Anleitung fur diesen Zweig der Weinrebenkultur unter Be-
riicksichtigung der wirtschaftlichen Verhaltnisse und der in Frage kommenden Kultur-
rassen gibt K r o n b e r g (93a).

• a) F r i i h e K u l t u r r a s s e n . — F r i i h e r M a l i n g r e (S. 345). — F r i i h e r
M u s k a t v o n C o u r t i l l i e r . — K o n i g l i c h e M a g d a l e n e n t r a u b e
(Madeleine Royale). — P e r l e V o n C s a b a (S. 361). — S e i d e n t r a u b e (Friiher
Leipziger, Agostenga; S. 355). — K o n i g i n d e r W c i n g a r t e n (nur fiir Oster-
reich).

b) M i t t e l f r i i h e K u l t u r r a s s e n . — B o u v i e r - T r a u b e . — F r i i h e r
R o t e r M a l v a s i e r (S. 345). — M u s k a t G u t e d e l (S. 342). — M u s k a t
O t t o n e l (S.345). — R o t e r G u t e d e l (S. 342). — W e i f i e r G u t e d e l (S. 343).

c) S p a t e K u l t u r r a s s e n . — B l a u e A l i c a n t e . — W e i f i e r C a 1 a -
b r e s e r . — F o s t e r s W h i t e S e e d l i n g . — B l a u e r T r o l l i n g e r S . 344).

IV. Die Direkttrdger oder Hybriden, auch einfach ,,Amerikanerrebenw genannt
(interspezifische Bastarde zwischen Vitis vinifera und anderen meist amerikanischen
Vitis-Arten).

Aufier von Vitis vinifera waren vor kurzem von keiner anderen Kim-Art in
Deutschland artreine Kulturrassen zum Zwecke der Traubengewinnung im Anbau.
Dagegen hatte nach der Schaffung der sogenannten Direkttrager oder Hybriden seit
der Phylloxera- und Plasmo par a-Einsd\leppung nach Europa in der zweiten Halfte
des vorigen Jahrhunderts deren Anbau in den verschiedensten deutschen Weinbau-
gebieten Platz gegriffen. Unter diesen Reben versteht man Formen, die im ungepfropf-
ten Zustande, also auf eigener Wurzel, gegen die Reblaus und die wichtigsten pilzlichen
Krankheitserreger voll widerstandsfahig sein, und die auf der anderen Seite den
Vinif era-Kuhurreben in Menge und Giite • des Ertrages nicht nachstehen sollen. Man
glaubte, dafi man dieses Zuchtziel bereits in ersten interspezifischen Kreuzungsgene-
rationen zwischen gegen genannte Parasiten widerstandsfahigen amerikanischen Reben-
arten und Vitis vinifera erreichen wiirde und stellte, vor allem in Frankreich, tausende
derartige Fi-Bastarde her. Wie im Abschnitt wEntstehen neuer Vim-Kulturformen"
(S. 370) gezeigt werden soli, war das ein Unterfangen, dem der voile Erfolg versagt
bleiben mufite. Man bekam so keine idealen Kombinationstypen, sondern man erhielt
bestenfalls Massentrager von ungeniigender Qualitat mit teilweise sogar noch sehr auf-
dringlichen, von den amerikanischen Wildreben herriihrenden BukettstofFen (Fremd-
geschmack, Grasgeschmack, Foxgeschmack, Fruchtgeschmack), die andererseits auch keine
geniigende R e b l a u s r e s i s t e n z , vor allem nicht gegen das Insekt in seiner ganzen
von B o r n e r (106/107) entdeckten b i o t y p i s c h e n V a r i a t i o n s b r e i t e , auf-
wiesen.

Zu bemangeln war besonders folgendes: Wahrend die heutigen Vinifera-Kuhur-
rassen, die ja alle an ihrer Wurzel hochgradig reblausanfallig sind, an ihren ober-
irdischen Teilen im Freiland von dem Parasiten merkwiirdigerweise nicht befallen
werden, zeigen die Europaer X Amerikaner Bestarde, was jedenfalls diejenigen Phyllo-
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jcera-Rassen anlangt, fur die sie wurzelanfallig sind, im allgemeinen auch hochste Blatt-
anfalligkeit unter Bildung starkster Gallen. Solche Bastarde sind daher aus epidemio-
logischen Griinden aufierst gefahrlich, denn sie bilden tatsachlich die einzige Nahrungs-
und Vermehrungsbasis — und ermoglichen so den Schlufi des vollstandigen
Reblauszyklus — fur die Fundatrix, die Maigallenlaus, deren Grofieltern die Reblaus-
fliege (Sexupara) — mit Hilfe ihrer Fliigel bis zu 30 km vom Wind getragen wer-
den kann.

Im Rahmen der R e f c l a u s g e s e t z g e b u n g Deutschlands ist daher der Anbau
dieser Reben bzw. die Neuanlage von Weinbergen mit ihnen v e r b o t e n , womit
gleidizeitig eine Konkurrenz fur den deutschen Qualitatsweinbau beseitigt wurde.

V. Die Unterlagrebenrassen. Das Ziel, Reben anzubauen mit quantitativ und
qualitativ guten Ertragen bei gleichzeitiger Reblausresistenz, mufi daher heute noch auf
andere Weise erreicht werden, und zwar durch die Verwendung von Pfropfreben, die
aus reblauswiderstandsfahigen Unterlagen und aus Edelreisern unserer besten Vinifera-
Kulturrassen hergestellt werden [vgl. S e e l i g e r (99)].

Unsere heutigen Unterlagrassen sind entweder Vertreter reiner amerikanischer
Arten, oder sie sind interspezifische Fi-Bastarde jener untereinander oder mit Vitis
vinifera. Schon hieraus erhellt, dafi sie keine idealen Kombinationstypen sein konnen
(siehe auch Abschnitt wEntstehen neuer Vim-Kulturformen", S. 370). Die Praxis be-
mangelt an ihnen in erster Linie ihre haufig u n g e n i i g e n d e ^ A d a p t i o n " an
schwierige Weinbergsboden, wodurch c h l o r o t i s c h e E r s c h e i n u n g e n und
sonstige Storungen an den Pfropfreben entstehen und gleidizeitig die Gefahr des Ab-
wanderns des Rebstockes vom nabsoluten Rebland" unserer Weinberge ins Tal gegeben
ist. Weiter wird z. B. Klage gefiihrt iiber die haufig u n g e n i i g e n d e w A f f i n i t a t "
verschiedener heutiger Unterlagrassen zu den Edelreisern der verschiedensten Vinifera-
Rassen, die leicht friiher oder spater wieder abgestofien werden. Die Forderungen der
Praxis an die Unterlagreben der Zukunft fafit D e c k e r (114) zusammen.

Auf der anderen Seite konnte in der Reblausforschung noch keine vollige Klarheit
in der Frage erzielt werden, welche Forderungen von dieser Seite an eine ideale Unter-
lage zu stellen sind. B o r n e r und S c h i l d e r (106) haben 1934 fur die Blattform
nachgewiesen — und das gilt ahnlich auch fur die Wurzelform —, dafi von 685 Vitis-
Formen der Naumburger Sammlung nur eine Rasse der in Amerika beheimateten
Vitis cinerea gegen die acht bis dahin bekannten biologischen Rassen der Reblaus vollig
resistent war. B o r n e r glaubt, dafi diese Rebenrasse auch samtlichen gegebenenfalls
noch entstehenden Reblausbiotypen gegeniiber das gleiche Verhalten zeigen wird, und
er halt daher die Ziichtung in diesem seinem Sinne wvollimmunera Kulturformen fur
moglich. H u s f e l d und B r e i d e r (103) und S c h e r z dagegen sind der Ansicht,
dafi derartige Reben fiir eine neue Reblausrasse ohne weiteres hochanfallig sein konn-
ten. Sie sprechen sich daher fiir die Zuchtung von Reben aus, die trotz einer mog-
licherweise vorhandenen mehr oder weniger stark entwickelten Anfalligkeit fiir eine
bestimmte biologische Rasse des Parasiten von dieser in ihren ganzen Lebensfunktionen
nicht oder wenigstens nicht wesentlich gestort werden. Dafi es in diesem Sinne
T o l e r a n z u n t e r s c h i e d e der Laus gegeniiber gibt, konnten Br e i d e r und
H u s f e l d (110c) nachweisen.

Die R e b l a u s g e s e t z g e b u n g regelt den Anbau von Unterlagreben zum
Zwecke der Pfropfrcbenherstellung. Die bekanntesten Unterlagsorten, die auch in den
Veroffentlichungen der weinbaulichen Forschung zu finden sind, werden mit ihrer Ab-
stammung kurz angefiihrt (24, 29—34).

a ) A u s i n t e r s p e z i f i s c h e n K r e u z u n g e n a m e r i k a n i s c h e r
R e b e n a r t e n .

a) V i t i s b e r l a n d i e r i P l a n c h . X V i t i s v u l p i n a L. (letztere = Vitis
riparia Michx.).

1.) Kob. 1 ) 5BB, weiblich, anerkannte Klone verschiedener Typen; 2.) Kob.-
125 AA, weiblich, anerkannte Grofiklone; 3.) K o b . 127BB, weiblich, anerkannte
Klone; 4.) Te l . 2 ) 4 S e l e k t i o n O p p e n h e i m (Tel. 4A)» mannlich, anerkann-
ter Grofiklon; 5.) T e l . 5 A, weiblich, anerkannter Grofiklon; 6.) T e l . 8 B, mannlich,
anerkannte Klone.
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P ) V i t i s S o l o n i s P u l l i a t [ = Bastard aus V . candicans, V . vulpina und
V, rupestris; Samlingsaufspaltung weist nach B o r n e r (108) auf Beteiligung nur der
beiden erstgenannten Ar ten , nach Neagu (nicht veroffentlicht) auch auf die von
V. labrusca h in ] X V i t i s v u l p i n a L. (= V . riparia Michx.).

7.) C.3) 1616, T y p E, mannlich, anerkannte r Grofiklon;
y ) V i t i s v u l p i n a L . ( = V . riparia Michx.) X V i t i s r u p e s t r i s S c h e e l e .
8.) M . G . 4 ) 101 — 14, T y p C weiblich; 9.) C 3 3 0 6 ; 10.) C 3309; 11.) S c h w a r z -

m a n n r e b e .
8) V i t i s v u l p i n a L . (= V . riparia Michx.).
12. G.5) 1 ( = B e r n k a s t e l melanoseempfindl.); 13.) G 1 A (= Bernkastel mela-

nosefrei).
b ) A u s i n t e r s p e z i f i s c h e n K r e u z u n g e n z w i s c h e n a m e r k a n i -

s c h e n R e b e n a r t e n u n d d e r e u r o p a i s c h e n K u l t u r r e b e V i t i s
v i n i f e r a L . s u b s p . s a t i v a (DC.) Beck (Fi - B a s t a r d e).

a ) V i t i s v i n i f e r a L . X V i t i s v u l p i n a L . ( = V . riparia Michx.)
b z w . r e z i p r o k .

1.) G. 26 [Trol l inger (S. 344) X Vitis vulpina], weiblich; 2.) M. G. 143 A [Aramon
(S. 351) X Vitis vulpina], zwi t ter ig ; 3.) Ob.«) 595 [Vitis vulpina X G a m a y (S. 3 5 1 ) ] ;
4.) O b . 604 und 5.) O b . 605 gleiche Abs tammung wie vorige.

/?)' V i t i s v i n i f e r a L . X V i t i s r u p e s t r i s S c h e e l e .
6.) C. 1202 [Mourvedre (S. 351) X Vitis rupestris]; 7.) M. G. 33 A [Caberne t

(S. 351) X Vitis rupestris], weiblich; 8. M. G. 33 A 1 (gleiche Abs tammung wie vorige),
mannlich.

B. F r a n k r e i c h
Durchschnitt 1931—35: 1546 000 ha Rebenanbauflache = grofites Weinland der

Erde (siehe aber auch Italien).
I. Kulturrassen von Vitis vinifera L. subsp. sativa (DC.) Beck.

a) W e i f i w e i n t r a u b e n .
1. Wei f i e r B u r g u n d e r (Chardonnay; S. 344). — Fiir die besten Lagen der

Champagne; geeignetste Kulturrasse fiir Champagnererzeugung; als MChampagnerK

diirfen nur Weine bczeichnet werden* die aus seit langen Jahren regelmafiig Schaum-
wein erzeugenden Gebieten der Champagne stammen, und die aus der Burgunderrebe
gewonnen werden. Chablis-Weine aus W. B. bereitct.

2. G r a u e r B u r g u n d e r (S. 344).
3. A l i g o t e (Welchriesling, Meslier; S. 346). — Liefert vor allem in warmen

und trockenen Jahren in den leichteren Boden Burgunds hervorragende Weine.
4.—7. fiir G e w i n n u n g we i f i e r B o r d e a u x w e i n e .

4. S e m i l l o n B l a n c . — Blatt drei- bis fiinf lappig, Blattstiel lang, Triebspitzen
teilweise leicht bronzefarben.

V a r i a n t e n : Gros Semillon und Petit Semillon, die sehr edlen Weine der
Sauterne liefernd (den edelsten Rheinweinen ahnlich).

5. Wei f l e r S a u v i g n o n (S. 346).
6. G e l b e r Musk a t e l l e r (S. 345).
7. E n r a g e at B l a n c (Folle blanche). — Blatter meist fiinflappig, breiter als

lang; Austrieb weifilich mit leicht rotlich berandeten Blattchen.

Anm.: (1) ~ K o b e r , osterreidiisdier Ziiditer von Unterlagreben durdi Auslcse aus vou
T e 1 e k i bezogenem Material. (2) = T e 1 e k i, ungarischer Ziichter von Unterlagreben. (3) -
C o u d e r c , franzosischer Ziiditer von Unterlagreben und ,,Direkttragern". (4) = M i l l a r -
d e t (Prof, der Botanik) und de G r a s s e t , franzosisdie Ziiditer von Unterlagreben und
MDirekttragern". (5) = Geisenheim a. Rh., Versudis- und Forsdiungsanstalt fiir Wein- und
Gartenbau, fiihrte in friiheren Jahren cine Reihe von Rebenkreu/ungen sowie von Selektionen
durdi. (6) = O b e r 1 i n , elsassischer Ziichter von Unterlagreben, wDirckttragern" und Vini-
fera-Kulturrassen.
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8. W e i f i e r G a m a y . — Rotliche Triebspitzen; Blatt funflappig, tief ein-
geschnitten, unterseits leicht flaumig; Traubenstiele rosa behaucht; fur geringere Lagen.

V a r i a n t e des Roten Gamay (Nr. 14).
b) R o t w e i n t r a u b e n .
9. B l a u e r B u r g u n d e r (S. 343). — Fiir die besten Lagen, z. B. in Burgund,

von wo sich diese Kulturrasse iiber die ganze Welt verbreitet haben soil; hier werden
aus dieser Rasse die beriihmten franzosischen Rotweine erzeugt mit der in Frankreich
nur fur sie vorgesehenen Herkunftsbezeichnung ,,Burgunder".

10.—13. f u r G e w i n n u n g d e r b e r i i h m t e n r o t e n B o r d e a u x - W e i n e .
10. C a b e r n e t . — Blatt mit tief en Seitenbuchten und (drei) bis fiinf charak-

teristisch iibereinander schlagendcn Lappen; Beerenreife spat; bildet verschiedene Unter-
rassen.

11. B l a u e r M e r l o t . — Blatt sehr grofi, fiinflappig, wenig eingeschnitten,
Beerensaft leicht rotlich gefarbt.

12. V e r d o t . — Blatt herzformig, drei- bis fiinflappig, wenig eingeschnitten,
oberseits dunkelgrun mit roten Flecken, Blattstiel diinn, rotlich.

V a r i a n t e n : Petit Verdot und Gros Verdot.
13. C o t s . — Ein Sammelname fur eine grofiere Anzahl von Rotweinrassen, in

zwei Hauptgruppen unterteilt, von denen die Cots rouges (mit roten Trauben- und
Beerenstielen im Gegensatz zu den Cots vertes), darunter auch die Rasse Malbec, die
wertvollsten sind.

14. R o t e r G a m a y . — Triebgipfel hell-gelblich-griin mit rosafarbener Spitze;
Blatt drei- bis funflappig mit kleinen roten Flecken; eine in Frankreich sehr verbreitete
Kulturrasse; fur geringere Lagen, reichtragend, liefert gute Tischweine; starke Neigung
zu somatischen Mutationen.

V a r i a n t e n : Petit Gamay Noir; Weifser Gamay (Nr. 8); Fruher Gamay u. a.
15. B l a u e r A r a m o n . — Blatt ganzrandig oder dreigelappt, unterseits leicht

flaumig behaart; lange grofie Trauben von spater Reife; auftergewohnlich fruchtbar;
Weinqualitat: leicht, aber noch annehmbar; auch Tafeltrauben; Rasse neigt zur Va-
riantenbildung.

16. B l a u e A l i c a n t e . — Aus Spanien stammend; Blatt iibermittelgroG, meist
breiter als lang, stark gewellt, die oberen Seitenbuchten nur schwach angedeutet, unter-
seits starker behaart; auch als Tafeltraube, haufig unter Glas; ausgezeichnete Rotweine,
oft als Deckweine benutzt. Einige Varianten bekannt; an Gewachshausreben lassen sich
des ofteren somatische Mutanten mit starker Ausbildung der Seitenbuchten finden.

17. C a r i g n a n e (Cencibel). — Blatt grofi, funflappig, die oberen Seitenbuchten
tief und eng eingeschnitten; Traube grofi, konisch; wertvolle alte Kulturrasse, aus
Spanien stammend; auch als Tafeltraube genutzt.

V a r i a n t e n : B a r b u t (44) weist das Entstehen von C a r i g n a n e G r i s e als
somatischer Mutante nach; aus dieser entstand wiederum durch somatische Mutation
C a r i g n a n e B l a n c h e .

18. B l a u e M o u r v e d r e . — Blatt mittelgrofi, kaum eingeschnitten, unterseits
stark wollig behaart; Reifezeit spat bei hohen Ertragen; aus Spanien stammend; Wein-
qualitat hochwertig, haufig verschnitten mit Carignane (Nr. 17) und der Rasse Blaue
Alicante Nr. 16); verschiedentlich im vorigen Jahrhundert zu intra-und interspezifischen
Kreuzungen benutzt.

c) K u l t u r r a s s e n z u r L i k o r w e i n h e r s t e l l u n g (im Weinbaugebiet
von Roussillon, am Ostrand der Pyrenaen).

19. M a l v a s i e r (S. 345).
20. R i v e s a l t e s (Grenache). — Blatt haufig iibermittelgrofi mit stark gewellter

Oberflache und nur schwachen Seitenbuchten; wahrscheinlich aus Aragonien stammend.
21. B a n y u l s .
d) C o g n a c . Der franzosische Cognac hat seinen gesetzlich geschutzten Namen

nach einer kleinen Stadt im Dep. Charente. Er wird hier aus der weifien Traube Folle
blanche (S. 350) oder Pic-poul-blanc gewonnen und erhalt Farbe und Geschmack durch
langeres Lagern in Eichenholzfassern.
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II. Die Direkttrdger
Die Direkttrager (S. 348) spielen in Frankreich im Vergleich zu alien Weinbau

treibenden europaischen Landern noch die grofite Rolle. In den franzosischen Massen-
weinbaugebieten findet man heute grofie Flachen, mit neueren Hybriden privater
Zuchter mit z. T. nur ganz geringem Fremdgeschmack. Ihre Weine kommen in Ver-
sdinitten auf den Markt. Diese Neuziichtungen werden laufend durch neuere erganzt,
wahrend altere aus dem Anbau verschwinden. Ihre ampelographisdie Bearbeitung
liegt noch nicht vor, so dafi sich eine Sortenbeschreibung eriibrigt.

Fast der gesamte Bedarf Frankreichs und bisher auch vieler anderer Weinbau
treibender Lander an U n t e r l a g r e b e n (S. 349) wird im Siiden des Lanies zwischen
dem Unterlauf der Rhone und den Ostpyrenaen (Midi) hergestellt. Hier entstanden
bedeutende Rebschulen zur Pfropfrebenanzucht, deren Begriinder teilweise deutschen
Ursprungs waren. Die Namen bzw. Bezeichnungen der in Frankreich — sowie auch der
in anderen europaischen Landern — verwendeten Unterlagrassen diirften in diesem
Zusammenhange nicht interessieren, da es sich prinzipiell — vor allem beziiglich ihrer
Entstehung und ihrer Mangel — um dieselben oder ahnliche Formen wie die in Deutsch-
land bisher verwendeten handelt (S. 349).

C. Die Schweiz
Die S c h w e i z (im Ertrag stehende Rebenanbauflache, Durchschnitt 1931/35 =

13 000 ha) baut eine Anzahl Rebenrassen an, die auch in Deutschland angebaut werden,
wie besonders W e i f i e r G u t e d e l (S. 342) und G r i i n e r S y l v a n e r (S. 341), in
zweiter Linie W e i f i e r Ra u s e hi i n g (S. 346), R i e s l i n g - S y l v a n e r (S. 341),
G r o f i e r B l a u e r B u r g u n d e r (S. 343, Varianten), F r i i h e r R o t e r M a l v a -
s i e r (S. 345), G e l b e r M u s k a t e l l e r (S. 345), W e i f i e r R i e s l i n g (S. 340),
W e i fie r E1 b 1 i n g (S. 343); ferner aus Italien eingefiihrt B o n d o 1 a und S p a n n a
(Monferrina, Fresia)1, aus Frankreich B l a u e r M e r l o t (S. 351), W e i f i e r
S e m i l i o n (S. 350) und W e i f i e r S a u v i g n o n (S. 346); daneben einige Rassen
von nur lokaler Bedeutung vorhanden.

D. Spanien
Durchschnitt 1931—35. 1 359 000 ha Rebenanbauflache. Drittgrofites Weinland

der Erde.
Vitis vinifera L. subsp. sativa (DC.) Beck. — Sehr grofie Anzahl von Rebenrassen

— auf etwa 1000 geschatzt (Mannigfaltigkeitsgebiet, S. 338) —, die bisher nur wenig
ampelographisch bearbeitet wurden. 90 Rassen werden als in Spanien in erster Linie
angebaut angegeben, von denen hier nur einige genannt werden konnen.

a) Weifi w e i n t r a u b e n .
1. P e d r o X i m e n e z . — Blatt etwa mittelgrofi, fiinflappig, unterseits fein-

wollig behaart; Blattstiel rotlich; Reifezeit sehr spat; die Ansicht, dafi diese Kultur-
rasse von den Kanarischen Inseln oder Madeira an den Rhein und die Mosel und von
da nach Andalusien gebracht worden, sowie dafi sie mit der Rasse R i e s l i n g (S. 340)
oder E l b l i n g (S. 343) identisch sei, ist umstritten (3; 4; 41); [s. auch Abschnitt I,
S. 337]; — angebaut in Andalusien, Granada, Prov. San-Lucar; angesehenste spanische
Kulturrasse mit verhaltnismafiig unscheinbarer Traube, liefert die besten spanischen
Malagaweine.

V a r i a n t e : Ximenez Zumbon.
2. G e l b e r M u s k a t e l l e r (S. 345). — Auch zur Rosinengewinnung.
3. F r i i h e r r o t e r M a l v a s i e r (Malvasia roja; S. 345).
4. A1 b i 11 o. — Blatt klein, etwas unregelmafiig, dick, fiinflappig, unterseits

flaumig behaart; Traube mittel- bis untermittelgrofi; sehr alte Kulturrasse, besonders
in Andalusien und in den Weingarten von Jerez, ferner auf den Kanarischen Inseln
und Balcaren.

V a r i a n t e : Albillo von Granada.
1 Von der Rasse B o n d o 1 a ampelographisdie Beschreibung nicht bekannt; S p a n n a :

Blatt breiter als lang, kaum dreilappig, beiderseits behaart; Traube klein, zylindrisch, Beere
mittel bis iibermittelgrofi, hell blaulidirot; sehr ertragreich.
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5. X a r e 11 o. — Gegend von Barcelona.
V a r i a n t e : Xarello negro, mit schwarzen Beeren.
6. P a r a d e l l a (Paradilla). — Ampelographische Bearbeitung unbekannt.
7. M e r s e g u e r a (Mezeguera). — Blatt grofi, dreilappig, mit nach unten ein-

gekriimmten Randern, unterseits mit dichtem wolligen Flaum; Beerenform elliptisch;
Beerenreife mittelfruh. m

8. Pa lorn in a (Listan). — Blatt mittelgrofi, dick, unterseits dicht wolhg; Blatt-
zahne breit, nur wenig eingeschnitten; in erster Linie in Andalusien, bildet den grofiten
Teil des Rassensatzes fur die guten Jerez-Weine.

V a r i a n t e n mit blauer und roter Beerenfarbe.
9. M a n t u o . — Blatt mittelgrofi, funflappig; Blattrand oberseits gelblich-griin,

unterseits weifilich flaumig behaart; alte, spate, in Andalusien weitverbreitete und ge-
schatzte Keltertraube, auch zur Rosinengewinnung verwandt; wertvollste Unterrasse
ist M a n t u o de P i l a s ; diese auch Tafeltraube; gemischt mit dem Albillo (S. 352)
dient auch diese Rasse zum guten Teil zur Herstellung der beriihmten Jerez-Weine.

10 C a s t e l l a n o (Mantuo Castellano). — Blatt mittelgrofi, an der Stockbasis
grofier etwas unregelmafiig, funflappig; in ganz Spanien verbreitet, folgt diese Rasse
in Andalusien in der Giite dem Listan (Palomina, Nr. 8) und wird ebenfalls zur Ge-
winnung der Jerez-Weine benutzt; auch als Tafeltraube.

11. A i r e n . — Ampelographische Bearbeitung unbekannt.
b) R o t w e i n t r a u b e n (auf vier Funftel der Rebenflache).
12. T e m p r a n i l l o . — Blatt grofs an der Basis, dagegen meist kleiner als mit-

telgrofi an iibrigen Teilen des Stockes, funflappig; wahrscheinlich alte, in Spanien
entstandene oder schon sehr friih dorthin eingefiihrte Kulturrasse, da in alien alten
Weingarten der Provinz Rioja; weiter in den Provinzen Navarra, Burgos und Soria;
hervorragende Eigenschaften. , , . , . ,

13. G a r n a c h o (Grenache). — Wahrscheinlich aus Aragonien stammend.
14 M a c c a b e o (Forcalla). — Blatt mittelgrofi, kaum eingeschnitten, ziemlich

dick- Zahne kurz; Herbstlaubverfarbung gelbbraun; sehr verbreitet im ganzen ostlichen
Teil'Spaniens und besonders in den Provinzen Valencia, Alicante und Castellon, ergibt
gute, aber schwach gefarbte Weinc.

15. M o n a s t e l (Morrastel). — Blatt mittelgrofi, rundhch, mitteldick, schwach
angedeutet funflappig, unterseits mit leichtem, weifien Flaum bedeckt; sehr alte, wahr-
scheinlich aus Spanien stammende Rasse; qualitativ hochwertige, aber mengenmafiig
nicht befriedigende Ertrage.

16. S u m o i l (Sunier). — Tn der Gegend von Barcelona; ampelographische Be-
arbeitung unbekannt.

17. C e n c i b e 1 (Carignane, S. 351).
18. G r a c i a n o . — Blatt ziemlich grols, rundhch, meist dreilappig, unterseits

flaumig behaart; hauptsachlich in den Provinzen Rioja und Burgos.
c ) T a f e l t r a u b e n
19. O h a n e z (Uva blanca). — Blatt grofi, funflappig; Stielbucht V-formig,

unterseits unbehaart, bleibt im Herbst lange am Stock; Trauben iibermittelgrofi, ge-
fliigelt; sehr alte hervorragende gelbbeerige spanische Kulturrasse, deren Kultur seit
dicsem' Jahrhundert in Spanien stark zugenommen hat, besonders in Valencia und
Malaga; die Stadt Almeria ist Zentrum des Fruchthandels, von hier haufig mehr als
20 Millionen kg Trauben jahrlich allein aus der Provinz Almeria ausgefuhrt; Ohanez
benotigt kiinstliche Befruchtung, da weiblich; Tafeltraubenanbau ferner in der Provinz
Granada.

20. A n g e 1 i n o (Uva de Ragol). — Blatt iibermittelgrofi und grofi, breiter als
lang Stielbucht offcn, oberseits dunkelgrun mit kleinen, kaum sichtbaren Wollhaar-
flockchen, unterseits glatt; aufierst ansprechende rote Tafeltraube.

21. B o b a l . — Blatt grofi, blasig, an den Randern eingebogen, dick, unterseits
stark wollig, an die Rasse Carignane (S. 351) erinnernd; sehr ertragreich, aber un-
geniigcnd ertragstreu; in Spanien heimische Kulturrasse mit rotlichblauen Trauben, die
bis zu 2,5 kg schwer werden.
rflnnz.nfHinili.-n. 2. Aufl., Bd. 20 tl 23
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Als U n t e r l a g e n zur Pfropfrebenherstellung werden im wesentlichcn die
gleichen Rassen benutzt wie im iibrigen Europa.

E . P o r t u g a l
einschl. Madeira, 1924—28: etwa 342 000 ha Rebenanbauflache.

V. vinifera L. subsp. sativa (DC.) Beck. — Die Kulturrasse P o r t u g i e s e r
(S. 344) ist in Portugal unbekannt.

a ) W e i f i w e i n t r a u b e n
1. M a l v a z i a (Dona Branca). — Blatt fiinflappig, grofi, langer als breit,.

flaumig behaart auf der Oberseite, wollig auf der Unterseite, Blattstiel lang, flaumig.
behaart; alte portugiesische Kulturrasse, die im Rassensatz des Traz-oz-Montes-Ge-
bietes vorherrscht, liefert auf Madeira den eigentlichen MMadeira-Wein". Diese Rasse
hat mit dem ,,Friihen Roten Malvasier" (S. 345) nichts gemein.

2. G e l b e r M u s k a t e l l e r (S. 345).
3. V e r d e l h o da M a d e i r a . — Blatt etwa mitteigrofi, rundlich, mit zwei

Serien verschieden grofier Zahne, nur schwach angedeutet gelappt, unterseits leicht
wollig; wichtige Kelterrasse mit mittelgrofien Trauben und kleineren bis mittelgrofien
griinlichgelben Beeren, besonders auf Madeira.

4. M o u r i s c o b r a n c o . — Blatt grofi, fiinflappig, unterseits weifiwollig;
Trauben und Beeren grofi, Beerenfleisch (Mesokarp) wkrachend"; sehr alte portugiesische
Rasse, hat nichts mit dem M o u r i s c o T i n t o (Nr. 9) gemeinsam; in ganz Portugal,,
besonders im Durogebiet.

• 5. R a b i g a t o R e s p i g u r e i r o . — Blatt fiinflappig von mittlerer Grofie, auf
beiden Seiten unbehaart, Blattstiel lang, braun gerieft; seit langem in Portugal kulti-
vierte wertvolle Kelterrasse; grofie Trauben mit kleineren bis mittelgrofien goldgelben
Beeren; Geschmack erinnert an Muskat.

6. F e r n a o Pi res . — Blatt grofi, fiinflappig, wenig eingeschnitten; Traube
grofi, Bere mittelgrofi, rund; sehr ertragreich im Siiden Portugals angebaute Kultur-
rasse von guter Weinqualitat; Geschmack leicht Pfefferminz oder Weihrauch ahnlidu

b) R o t w e i n t r a u b e n .
7. A l v a r e l h a o . — Blatt grofi, .fiinflappig, ebenso lang wie breit, unterseits

flaumig behaart; sehr alte Kulturrasse des Duro- und des Traz-oz-Montes-Weinbau-
gebietes; spielte die Hauptrolle bei der Gewinnung des guten Rufes der P o r t w e i n e
in der ganzen Welt; nicht sehr fruchtbar. Es ist ungeklart, ob Alvarelhao De Pe Ver-
melho als Variante dieser Kulturrasse gelten kann.

8. B a s t a r d o . — Blatt grofi, ebenso breit wie lang, oberseits unbehaan, meist
fiinflappig; offenbar ein intraspezifischer 7 i « i / e r ^ - F i - B a s t a r d luxuriert stark;
Eltern unbekannt; sehr wertvolle bereits im 18. Jahrhundert erwahnte Kulturrasse, die
besonders zum Ruf der P o r t w e i n e beigetragen hat; gewisse Ahnlichkeit mit dem
B1 a u e n B u r g u n d e r (S. 343).

9. M o u r i s c o P e t r o (M. Tinto). — Blatt funflappig, sehr grofi, oberseits
glatt; Trauben und Beeren sehr grofi; mehr als zwei Jahrhunderte als eine der edelsten
Keltertrauben bekannte Kulturrasse des Duro- und des Traz-oz-Montes-Gebietes, die
mit M o u r i s c o b r a n c o (Nr. 4) nichts gemein hat; im Riickgang begriffen wegen
Neigung zur Beeren vcrkleinerung; auch als Taf el traube in ganz Portugal.

10. T o u r i g a . — Blatt funflappig, mittelgrofi, unterseits stark flaumig behaartr
Stiel- und Seitenbuchten U-formig often, Blattstiele lang, rotlich, unbehaart; jiingere,
besonders im Duro- und Traz-oz-Montes-Gebiet verbreitete Keltertraube; ergibt ohne
Zusatz von Holunderbeeren s t a r k g e f a r b t e P o r t w e i n e , wie sie der Handel,,
vor allem der englische, verlangt.

11. T i n t a do M i n h o (Souzao). — Blatt dreilappig, dick, beiderseits grunT

gelblich, unterseits wollig, Blattnerven auf Unterseite hervortretend; hinsichtlich der
Verbreitung und der Verwertung gilt alles, was beim Touriga (siehe vorige Rasse)
gesagt wurde, in gleicher Weise.

12. T i n t a P e r e i r a . — Blatt grofi, gekrauselt, funflappig, unterseits leicht
wollig; qualitativ nicht sehr hochwertige, aber an den Boden wenig Anspriiche stellende
Kulturrasse des Durogebietes; in Portugal aus Samen entstanden.
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13. D o n z e l l i n h o do C a s t e l l o . — Blatt grofi, breiter als lang, blasig, un-
regelmafiig fiinflappig bis fast ungelappt; Traube mittelgrofi bis klein, Beere mittel-
grofi, Stigma auf ihr als braunliche, harte punktartige Erhebung bleibend (besonderes
Charakteristikum!); alte qualitativ hochwertige Rasse des Duro- und des Traz-oz-
Montes-Gebietes; im Riickgang begriffen.

14. R a m i s c o . — Blatt mittelgrofi, fiinflappig, ebenso lang wie breit, oberseits
fast glatt, unterseits leicht flaumig behaart, Stielbucht ,,iiberlappt"; typische alte Kelter-
rasse des Sand-Weinbaugebietes von Colares, bildet hier die Grundlage des Rassen-
satzes aller guten Weingarten; durch die Bodenstruktur bedingte eigenartige Kultur;
die Rasse wMortagua" ist mit Ramisco nicht identisch.

15. T r i n c a d e i r a P r e t a . — Blatt fiinflappig, mittelgrofi, rundlich, Stielbudit
geschlossen, Lappen viel breiter als lang; seit Jahrhunderten in Portugal heimisch, heute
in ausgedehntem Mafie in siidlichen Weinbaugebieten auch als Tafeltraube.

F. I t a l i en
• Durchschnittl. 1931—35: 987 000 ha Rebenanbauflache in Reinkultur; einschliefi-

lich der Anbauflache der in Italien iiblichen gemischten Kulturen (= Weinbau als
Zwischenkultur in mit anderen Kulturpflanzen bestandenen Feldern): 3 940 000 ha
(1934), und demnach noch bedeutend grofiere Anbauflachen als Frankreich; trotzdem
steht dieses mit einer jahrlichen Weinmosternte von 62 975 000 hi (1931—35) (= etwa
dem Geldwert-seiner Getreideernte) gegeniiber Italien mit etwa 45 000 000 hi an erster
Stelle der Welt; etwa 75 °/o Rotweinanbau.

Vitis vinifera L. subsp. sativa (DC.) Beck. — Eine grofie Anzahl von Kultur-
rassen (Mannigfaltigkeitsgebiet, siehe Abschnitt I, S. 338) vorhanden, von^ denen
mehr als 60 stark verbreitet sind. Virgilius spricht schon von der Fiille der Reben-
rassen und Namen, die unzahlbar waren. Neuerdings werden auch schon Neuzuchten

meist Tafeltrauben — besonders die des italienischen Rebenziichters Prof. P i r o -
v a n o , Rom, angebaut.

a) W e i f i w e i n r a s s e n .
1. T r e b b i a n o (Ugni blanc). — Blatt meist grofi und fiinflappig, dick, leicht

gewellt; Traube grofi, Beere mittelgrofi; alte Kulturrasse, deren Ursprung umstritten
ist; in ganz Italien verbreitet, in v e r s c h i e d e n e U n t e r r a s s e n aufgespalten.
Besonders in Toscana zur Likor- und Strohweingewinnung.

2. A g o s t e n g a (Griine Seidentraube; S. 348). — Blatt klein bis mittel, drei- bis
fiinflappig, oberseits unbehaart, unterseits leicht graulich behaart; in ganz Italien ver-
breitet, besonders in Piemont und in den anderen Weinbaugebieten Oberitaliens; sehr
friihreif; eine Rebenkulturrasse, die sich noch in Hohenlagen bis zu 1200 m mit Erfolg
anbauen lafit; die Ansicht, dafi die in verschiedenen ampelographischen Merkmalen
iibereinstimmende Rasse L i g n a n B l a n c (Friiher L e i p z i g e r), wie M o o g (nach
schriftlicher Mitteilung) meint, mit der Rasse Agostenga identisch ist, steht im Wider-
spruch zu anderen Autoren ( M o u i l l e f e r t in Viala-Vermorel [41]. Nach M o u i l -
1 e f e r t soil ferner verschiedentlich bei der Rasse L i g n a n b l a n c eine, Verbesserung
durch S a m l i n g s z u c h t u n g — trotz zweifellos nur verhaftnismafiig'geringer An-
zahl herangezogener Nachkommen! — erreicht worden sein, was darauf hindeuten
wiirde, dafi hier im Gegensatz zu den Miincheberger Untersuchungen an anderen Vitis-
Kulturrassen eine w e i t g e h e n d e H o m o z y g o t i e d e r L e i s t u n g s g e n e vor-
liegen mufi (vgl. Abschnitt IV, S. 370).

3. R o t e r M a l v a s i e r (S. 345).
4. C a n a i o l o B i a n c o . — Blatt rundlich, Beere runS, Samen abgerundet, aus-

gefullt, mit hervortretender, rundlicher Chalaza; angebaut hauptsachlich in Toscana;
hat nichts mit der Rasse Canaiolo ncro gemein.

5. G r e c o B i a n c o . —• Wahrscheinlich identisch mit der Kulturrasse A m i n a e a
G e m e l l a des Altertums, die bereits im 1. Jahrhundert v. Chr. am Vesuv angebaut
wurde; jedenfalls sehr alte qualitativ hochwertige Kelterrasse Mittelitaliens mit kleinen
kompakten, zylindrischen Trauben und kleinen, runden, goldgelben Beeren.

6. V e r d e a . — Blatt grofi, fiinflappig, unterseits flaumig behaart und uneben;
Keltertraube aus Piemont, spatreifend, mit angenehmer Weinqualitat.

23*
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Als U n t e r l a g e n zur Pfropfrebenherstellung werden im wesentlichcn die
gleichen Rassen benutzt wie im ubngen Europa.

E. P o r t u g a l
einschl. Madeira, 1924—28: etwa 342 000 ha Rebenanbauflache.

« ^ V^ert L- S U ,b sP\ si t i v a ( D Q ) Beck- - Die Kulturrasse P o r t u g i e s e r(S. 344) ist in Portugal unbekannt. 5 .
a ) W e i f i w e i n t r a u b e n
1. M a i v a z i a (Dona Branca). - Blatt funflappig, grofi, linger als breit,

flaumig behaart auf der Oberseite, W h g auf der Unterseite, Blattstiel lang, flaumig.
behaart; alte portugiesische Kulturrasse, die im Rassensatz des Traz-oz-Montes-Ge-
bietes vorherrscht liefert auf Madeira den eigentlichen .Madeira-Wein«. Diese Rasse
hat mit dem »Fruhen Roten Malvasier" (S. 345) nidits gemein

2. G e l b e r M u s k a t e l l e r (S. 345).
3. V e r d e l h o da M a d e i r a . - Blatt etwa mitteigrofi, rundlidi, mit zwei

Serien versdiieden grofier Zahne, nur sdiwadi angedeutet gelappt, unterseits leidit
wolhg; widitige Kelterrasse m.t nmtelgrofien Trauben und kleineren bis mittelgrofien
grunhdigelben Beeren, besonders auf Madeira.

4. M o u r i s c o branco . — Blatt grofi, funflappig, unterseits weiflwollie-
Trauben und Beeren grofi, Beerenfleisch (Mesokarp) ^raAend"; sehfahe p Z S S e
^ ' r t ^ M ° U r i S C ° T i n t o ^ ^insam ; i n ga'nz plrtugal,g ^

• 5 . R a b i g a t o R e s p i g u r e i r o . - Blatt funflappig von mittlerer Grofie, auf
beiden Senen unbehaart, Blattstiel lang braun gerieft; seit langem in Portugal kulti-
vierte wertvolle Kelterrasse; grofie Trauben mit kleineren bis mittelgrofien l d f b
Beeren; Gesdimadi ennnert an Muskat. 6

i Y ^ a 7 l ! t gOfi> - i a " f I a » WCnig e i n g ;Bere mittelgroK, rund; sehr ertragreich im Suden Portueals antehaiit^ Kninir-
W i l i G d * l i A f f f i L

W C n i g e ing«Anitten; Traube
groK, Bere mittelgroK, rund; sehr ertragreich im Suden Portueals antehaiit^ Kninir-
rasse von guter Weinqualitat; Gesdima* leiAt Pfefferminz oder Wefhraui ahnlkL

b) R o t w c i n t r a u b e n .
7. A l v a r e l h a o . - Blatt grofi, funflappig, ebenso lang wie breit unterseits

flaumig behaart; sehr alte Kulturrasse des Duro- und des Traz-oz M Z « W k!,,
gebietes; spiehe die Hauptrolle bei der Gewinnung des gutenR^^^^
in der ganzen Welt; niAt sehr fruchtbar. Es ist ungeklart, ob Alvarelhao I V W v ! r
melho als Variante dieser Kulturrasse gelten kann *ivarelhao De Pe Ver-

8- B . a s t a r d o . — Blatt grofi, ebenso breit wie lang, oberseits unbehaant meist
appig; offenbar ein intraspezifischer V i n i f e r a - F i."B a s t a r d kxuriert' smk •

mit Mourisco branco (Nr.4) niAts geLin harim
Neigung zur Beerenverkleinerung; auch als'TStraube in

Stiel-'unJSeiin&^^S1 'jft S f iSdf ' hT^^^
besonders im Duro- und Traz-oz-Monte -GebTê ^ verbreiSte tt "nbe,ha

Zusatz von Holunderbeeren s t a r k g c f 5 r b t " P o r T w e U , — "'
vor allem der englische, verlangt. g °r l W C l n C' W1C s i e

11 T i n t a do M i n h o (Souzao). —
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l
1 ^ P ° " z

n
e l l i . n t ° do C a s t e ] l o . - Blatt grofl, breiter als lang, blasig, un-

regelmafiig funflappig bis fast ungelappt; Traube mittelgrofi bis klein, Beere m ittel-
grofi, Stigma aufihr als braunhAe, harte punktartige Erhebung bleibend (besonderes
Charaktenstikum!); alte qualitativ hoAwertige Rassc des Duro- und des Traz-oz
Montes-Gebietes; im Riickgang begriffen.

14. R a m i s c o. - Blatt mittelgrofi, funflappig, ebenso lang vie brcit, oberseits
fast glatt, unterseits leicht flaumig behaart, StielbuAt ..iiberlappt"- tvoisAe air* K>1«r
rasse des Sand-Weinbaugebtetes von Colares, bildet hier dfe^GrunXgede Rassen
satzes aller guten Wemgarten; durch die Bodenstruktur bedingte eigenartige Kultur-

• die Rasse BMortagua" ist mit Ramisco nidit identisdi. gcnanige juutur,
15. Tr i n c a de i r a Pr e t a. - Blatt funflappig, mittelgrofi, rundlich, Stielbudit

gesAlossen Lappen viel breiter als lang; seit Jahrhunderten in Portugal heimisdi, heute
in ausgedehntem Mafic in sudhchen Weinbaugebieten audi als Tafeltraube.

F. I t a l i e n
* Durdisdinittl. 1931—35: 987 000 ha Rebenanbauflache in

HA der Anbauflache. der in Italien Ublichen gemisAten K
Zwischenkultur m mit anderen Kulturpflanzen bestandenen
(1934) und demnaA nod, bedeutend grofiere A n b t u f f l d ^ / p S & i A S S d i ;
steht dieses mit einer jahrhAen Weinmosternte von 62 975 000hi (1931—35W_
dem Geldwert-seiner Getreideernte) gegenuber Italien mit etwa 45 0nnnnr>M
Stelle der Welt; etwa 75 •/. Rotweinanbau. 5 ° °° °°° hl an e r s t e r

Vitis vinifera L subsp< sativa (DC.) Bedt. - Eine grofie Anzahl von Kultur-
rassen (Mannigfaltigke.tsgebiet, siehe AbsAnitt I, S. 338) vorhanden, von den"n
mehr als 6CI stark verbreitet sind. Virgilius spriAt sAon von der Fulle der 'Reben-
rassen und Namen, die unzahlbar waren. Neuerdings werden auA sAon NeuzuAten
— meist Tafeltrauben — besonders die des italienisAen RebenzuAters Prof P i r o -
v a n o , Rom, angebaut.

a) W e i f i w e i n r a s s e n .

* ,V T J : e b
L

b i a n
/ ,

0 (
D

Ugni bl-anC,)' ~n B1,att m c j s t 8r o f i u n d funflappig, dick, leiAt
gewellt; Traube grofi, Beere mittelgrofi; alte Kulturrasse, deren Ursprung urn trhSi
1st; m ganz Italien vcrbreitet, in v e r s c h i e d e n e U n t e r r a s s e n aufgespaken
Besonders in Toscana zur Likor- und Strohweingewinnung. F«»ICII.

r» r,2- A S ° " e n . 8 a (Gr,fine Seidentraube; S. 348). - Blatt klein bis mittel drei- bis
funflappig, oberseits unbehaart, unterseits leiAt grauliA behaart; in ganz Italien ver-
breitet, besonders in Piemont und in den anderen Weinbaueebieten nK,,i«i; . u
friihreif; eine Rebenkulturrasse, die siA noA in Hohenlagen bh zu l i o o m ™Jt F^
anbauen.lafit; die AnsiAt, dafi die in versAiedenen am^elograjh£&L^Mk
ubereinstimmende Rasse L i g n a n B l a n c (Fruher L e i p z i S ^ M
sAriftliAer Mitteilung) meint̂  mit der Rassê  Agostenga ffiffiV£ta
spruA zu anderen Autoren ( M o u i l l e f e r t in Viala-Verm««i riVi S J.
l e f e r t soil ferner versAiedentUA bei der Rasse L i \ n t n T i C ]- N a *
durA S a m 1 i n g s z u c h t u n g - trotz zweifellos nur verhli ? ° Zr*' y e S
zahl herangezoginer NaAkommen! - erreiA^^ worden ^ ^^ 8f "u-8? An"
wurde, dafi hier im Gegensatz zu den MunAeberJr T J n t e S *" ^ h l n d 5 u t « n

Kulturrassen eine w e i t g e h e n d e H o m o z y ? o t i e d e r ^ f ^ *" "" "'""
liegen mufi (vgl. AbsAnitt IV, S. 370). y 8 o t l « = der L e u t u n g i g e n e vor-

3. R o t e r M a l v a s i e r (S.345).

23*



356 Kulturrassen der Gattung Vitis (Scherz — Zimmermann)

7. R o t e r V e l t l i n e r (S. 346).
8. F i a n o (Latino). — Blatt mittelgrofi bis grofi, mit leicht konvexer Oberseite,

dick, ganzrandig oder dreilappig; Traujjen undBeeren klein; sehr alte mittelitalienische
Kelterrasse, die wahrscheinlich noch auf die Zeiten der alten Romer zuriickgeht.

9. W e l s c h r i e s l i n g (Riesling Ttalico, S. 346).
b) R o t w e i n r a s s e n .
10. B a r b e r a. — Unter diesem Namen werden verschiedene italienische Kultur-

rassen zusammengefafit, davon nur eine wichtig in der Provinz Pavia mit folgenden
Merkmalen: Blatt meist grofi, weinrot umrandet, fiinflappig, unterseits von einem
wolligen Flaum bedeckt.

11. N e b b i o l o . — Zusammenfassung von Rassen, in Piemont, deren Trauben
zur Reifezeit stark bereift smd. Die Moste, vor allem die der U n t e r r a s s e
B o l g n i n o , ergeben den B a r o l o , den bekannten farbstoff- und bukettreichen
Rotwein von vortrefflicher Qualitat; einige ampelographische Merkmale dieser Unter-
rasse: Blatt grofi, fast so breit wie lang, dicklederartig, stark gewellt, funflappig oder
selten ganzrandig; Trauben ubermittelgrofi bis grofi, Beeren mittelgrofi, rund.

L
 Xl « C r 2 V t l lln ° V ~ . . B 1 ^ " la

f
nS' .d^ilappig, mittelgrofi, von sehr charaktristi-

scher heller Farbe; Traube langlich, konisch; Beere mittelgrofi, rund; italienische Kul-
turrasse der besseren Boden.

13. L u g l i e n g a N e r a . — Blatt mittel- bis ubermittelgrofi, ebenso lang wie
breit, asymmetrisch, ganzrandig, oberseits glatt, unterseits mit einigen flaumartigen
Flocken besetzt; Heimat Piemont, hat nichts mit der Rasse Luglienga Bianca gemein;
reift mit dem Gutedel (S. 342), ist aber nicht allzu ertragreich.

14. N e g r a r a . - Blatt dunkelgriin, tief gelappt, unterseits flaumig behaart;
Traube grofi, konisch, Beere grofi; Beerenreife mittel; in Piemont und Tirol; sehr
ertragreich, aber von mittlerer Qualitat.

15. V e s p o l i n o - Blatt mittelgrofi funflappig, mit tiefen oberen Seiten-
buchten, unterseits weifilich flaumig behaart; Traube ubermittelgrofi, Beere mittelgrofi,
eiformig; Rasse von Piemont. •

A • *£ » ! J ° n a i ? l i c o - - . B l a t t mittelgrofi bis grofi, rcgelmafiig, rundlidi, schwach
drei- bis funflappig unterseits leicht flaumig behaart; seit langem hauptsachlich in den
Provmzen Pisa und Lucca angebaute Kelter- und Tafeltraube mittleren Wertes

17. B o m b i n o n e r o . - Blatt grofi bis mittel, langer als breit, funflappig,
unterseits stark flaumig behaart, Nerven im Blattzentrum rot; Unterrasse Bombino
ProvlnzS" ' n l " c l m a f i l 8 C r B e d e u t u n S : s e « l^gem in einer Reihe mittelitalienischer

18. A g l i a n i c o . — Blatt mittelgrofi, ebenso

safe ^^^i^d^^s
S ^ ass=»atS

c) T a f e l t r a u b e n .
Die Tafeltraubenkultur spielt in Italien eine besondere Rolle, zumal von dort eine

V>. m>> a c r r r u n e n r . ? n i e , aer D a r e s a n a , der U v a Rosa oder der Rasse
R e g i n a werden eine Reihe neuerer Tafeltraubenra^n an»»k» . n \T j.»-n
des italienischen Rebenziichters Prof. P i r o v T n o T o " ^? n '• 2> B- Nfuzuditen
Di V a p r i o , A n g e l o P i r o v a n o und beson^rs iTkT ^ T " , " ' D e l

T
1 2 u i a

hat rin/ An^,,r^1,,n» ««««rf,,Mj« J7. ~ ° n t l c " V* a: In ^n letzten Jahren

£S ^%iSS^^Br^lJ^S^^ unterŝedliLn
und lang andaJernden Tafeltraubê anfall T r s t r e b H 3 X f S £ n T « l £ zuVz!
nod, geeignete Tafeltraubenrassen mit einer Reifezeit gegen L J T X ^ A I S Sep-
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G. Tschechoslowakei
Heute etwa 15 000 ha im Ertrag stehende Rebenanbauflache. In erster Linie Reben-

rassen wie in Deutschland im Anbau, wie G r u n c r V c l t l i n e r (S. 343), R o t -
W e i f i e r V e l t l i n e r (S. 346), G r u n c r u n d R o t e r S y l v a n e r (S. 341),
W e i f i e r W e l s c h r i e s l i n g (S. 346), M u s k a t O t t o n e l (S. 345), R o t -
g i p f l e r (S. 346), G c l b e r O r t l i e b e r (S. 345), B l a u e r , G r a u c r und
W e i f i e r B u r g u n d e r (S. 343), R o t e r und W e i f i e r T r a m i n e r , R h e i n -
r i e s l i n g (S. 340), W e i f i e r R a u s c h l i n g (S. 346), W e i f i e r G u t e d e l
(S 342) B l a u f r a n k i s c h e r (S. 347), B l a u e r P o r t u g i e s e r (S. 344),
G c l b e r F u r m i n t (S. 345), G e l b e r M u s k a t e l l e r (S. 345), N e u b u r g e r
(S. 346), S t . L o r e n z t r a u b e (S. 347). Daneben werden in der Tschechoslowakei
aber auch Kulturrebenrassen, die man sonst fast ausschliefilich in Siidosteuropa, beson-
ders im benachbarten Ungarn, findet, wie z. B. R o t e r S t e i n s c h i l l e r (S. 358),
B l a u e K a d a r k a (S. 359), K o l m r e i f l e r (S. 357) angebaut.

H. Siidost-Europa
Im Ertrag stehende Rebenanbauflach im Durchschnitt 1931/35: Ungarn 204 000 ha;

Rumanien 328 000 ha; Jugoslawien 198 000 ha; Bulgarien 88 000 ha; Griechenland
142 000 ha- Rufiland (europaisch 1924) 33 000 ha (1914 ohne Bessarabien: 72 550 ha).
G e s a m t e R e b e n a n b a u f l a c h e 993 ON ha.

Aus Rufiland sind seit dem Weltkriegsbeginn 1914 nur sparhche Nachnchten iiber
die dortigen weinbaulichen Verhaltnisse zu uns gekommen. Der Weinbau des euro-
paischen Rufiland war durch die Einwirkungen cfer Reblaus von 72 550 ha im Jahre
1914 a uf 33OOO ha im Jahre 1924 zuriickgegangen (195). Seit 1926 soil die Anbau-
fla'che ' durch Regierungsmafinahmen wieder stark im Ansteigen sein, so dafi die
Gesamtrebenanbauflache der hier unter dem Begriff Sudost-Europa zusammengefafiten
Staaten iiber eine Million Hektar umfassen wiirde. Abgesehen von den eingefuhrten
Varietaten aufierordentliche Mannigfaltigkeit und Vielfalt (Mannigfaltigkeitsgebiet
vel Abschnitt I, S. 338) von Rebenkulturrassen in Sudost-Europa, von denen hier nur
ein kleiner Ausschnitt gebracht werden kann.

V. vinifera L. subsp saliva (DC.) Beck.
a) W e i f i w e i n r a s s e n .
1. G e l b e r F u r m i n t (S. 345). — Hauptsachlich in der Tokayer Gegend Un-

garns die beruhmten Weine liefernd. Ungarn, Kroatien, Slavonien.
2. W e i f i e r W e l s c h r i e s l i n g (Aligote, S. 346). — In fast alien Weinbau-

gebieten Ungarns in grofierem Mafistabe, ferner Rumanien, Kroatien, Slavonien,

3. K o l m r e i f l e r (Trummertraube, Ezerjo, Budai fcher). — Blatt mittelgrofi,
rundlich, schwach dreilappig, Stielbucht offen; Blattnerven rot; Blattzahne' rundlich;
friihe Beerenreife; Ursprung im Morer Weinbaugebiet Ungarns, heure in fast alien
ungarischen Weinbaugebieten.

4. W e i f i e r G u t e d e l (S. 342). — Ungarn, Rumanien, Dalmatien, Kroatien,
Slavonien, Serbien. . c i l . . . TT

5. G r u n c r S y l v a n e r (S.*341). — Ungarn, Kroatien, Slavonien.
?. G r u n c r V e l t l i n e r (S. 343). — Ungarn, Kroatien, Slavonien.
7. R o t e r T r a m i n e r (S. 341). — Ungarn, Rumanien, Kroatien, Slavonien.
8. W e i f i e r (und G r a u e r) B u r g u n d e r (S. 344). — Ungarn, Rumanien,

Kroatien, Slavonien.
9. W e i f i e r R i e s l i n g (S. 340). — Rumanien, Kroatien, Slavonien, Serbien,

10. Se m i l Ion (S. 350). — Rumanien, Serbien, Rufiland.
11. W e i f i e r S a u v i g n o n ( S . 346). — Kroatien, Slavonien, Rumanien, Serbien.
12. G e l b e r M u s k a t e l l e r (S. 345). — Dalmatien, Griechenland, Bulgarien,

Rumanien, Rufiland. .
5< 12. sind aus Mit te l- und westeuropa eingefuhrte Kulturrassen zur

Gewinnung qual i ta t iv hochwertiger Tischweine.
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13. E r d e i . — Blatt grofi, dreilappig mit V-formig offener Stielbucht, unterseits
weifiwollig behaart; Beerenreife spat; stammt aus Ungarn; regelmafiige gute Ertrage,
leidite frischere Weine; Ungarn. #

14. R o t e r B a k a t o r . — Blatt grofi, ebenso breit wie lang, fast rund, nicht
sehr dick, aber lederartig zah, stark funflappig; Qualitatsrebe, auch (seltener) Tafel-
traube; wegen Gefahr des Durchrieselns (Abfalien der Bliiten ohne Beerenansatz) meist
ini Mischsatz angebaut; Ungarn, Rumanien.

15. H a r s l e v e l i i (Lipovina, Lindenblatterige). — Blatt grofi, fast rund, mehr
oder weniger dreilappig, unterseits filzartig behaart, Blattzahne wenig ausgepragt;
eine der besten ungarischen Weifiweinrassen, in der Tokayer Gegend meist im Misch-
satz mit dem Gelben Furmint (S. 345); Ungarn.

16. T a m a i o a s a . — Blatt ahnlich scharf gezahnt wie beim G e l b e n M u s -
k a t e l l e r (S. 345), drei- bis funflappig, Triebspitze bronzefarben, wollig behaart;
starker angenehmer Muskatgeschmack; Beerenfleisch wkradienda; sehr gute Weine
Kefernd; Rumanien.

17. C r i m p o j i e . — B l a t t g r o f i , dick, schwach funflappig, Stielbucht ^ U-
formig, unterseits stark weifi-flaumig behaart; liefert milde, bukettreiche Weine;
Rumanien.

18. B r a g h i n a . — Blatt grofi, sehr viel breiter als lang, dick, schwach funf-
lappig, Stielbucht tief, U-formig, unterseits stark weifi-flaumig behaart; erstklassige
Kulturrasse, milde, siifie Dessertweine liefernd; Unterrasse mit tief fiinflappigem Blatt
(48); Rumanien.

19. F e t e a s c a A l b a (Madchentraube, Leanca, Leanyka, Leanyka szolo). 7-
Blatt ziemlich tief eingeschnitten, funflappig mit besonders charakteristischer rupestris-
ahnlich extrem offener Stielbucht, Blattstiel rotlich; wenig ertragreiche Rasse halb-
wilden-Charakters, ergibt haufig in Mischsatzen, z.B. mit Grasa (Nr. 20), Weine her-
vorragender Qualitat; Rumanien, Ungarn.

20. G r a s a . — Blatt mittelgrofi, dick, eben, schwach funflappig; sehr alte hoch-
wertige Rasse, der die Provinz Moldau (Rumanien) in erster Linie den guten Ruf ihrer
C o t n a r e r W e i f i w e i n e verdankt; soil durch den Deutschen G u t n a r aus Ungarn
gegen Ende des 15 Jahrh. nach Cotnari gebracht worden sein, das seinen Namen von
dem seinen angeblich ableitet; Rumanien.

21. G a l b e n a de O d o b e § t i . — Triebspitze weifi-wollig behaart mit violett-
roten Blattrandern; Blatt ungelappt, unterseits behaart, sehr ertragreich, liefert leichte
Tischweine; Rumanien.

22. P l a v a i a . — Triebspitze weifi-wollig behaart, Blatt ungelappt, grofi; Traube
grofi; Massentrager von nur geringer Weinqualitat; Rumanien.

23. M u s t o a s a ( F r a n c u § a ) . — Triebspitze gelblich-griin, weifi behaart, Blatt
unterseits besonders stark weifi-filzig behaart, fast ungelappt bis schwach dreilappigj
sehr ertragreich, liefert, besonders im Mischsatz mit G r a s a (Nr. 20) und F e t e a s c a
a l b a (Nr. 19), die beriihmten C o t n a r e r W e i f i w e i n e ; Rumanien.

24. F r i i h e r R o t e r M a l v a s i e r (S. 345). — Dalmatien.
25. L e p e n i c a . — Ampelographische Bearbeitung unbekannt; Dalmatien.
26. K u r t e l u s k a . — Ampelographische Bearbeitung unbekannt; Dalmatjpn.
27. S1 a n k a m e n k a. — Blatt grofi, funflappig, auf den Nerven schwach wollig

behaart; ziemlich spat reifend, in erster Linie fur Landweinbereitung; Ungarn,
Kroatien, Slavonien, Serbien.

28. B a g r i n a (S. 362). Blatt funflappig; Traube grofi, langlich, Beeren mittel-
grofi, rund hellrosa; nicht identisch mit der rumanischen Rasse B r a g h i n a (Nr. 18)
und der bulgarischen Rasse B a g r i n o (Boja, Bagra, S. 360); Serbien.

29. R o t e r S t e i n s c h i 11 e r (Ruzica). — Blatt mittelgrofi, funflappig, dunkel-
oriin, unterseits flaumig behaart, an das des R o t e n T r a m i n e r s (S. 341) erinnerrid;
Traube mittelgrofi mit kleinen hellroten Beeren; sehr robuste Rasse, mit guter Boden-
vertraglichkeit (Tonboden!); ziemlich spate Beerenreife. Sehr ertragreich. Liefert kaum
gefarbteLandweineLSchillerweine*); Ungarn, Rumanien, Kroatien, Slavonien, Serbien.

30. P l o v d i n a (Smederevka). — Blatt grofi, funflappig, unterseits flaumig be-
haart; Beeren von hell violett-rosa Farbe; spate Beerenreife; Serbien, Bulgarien.
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31. R o t e R o m a n k a . — Blatt grofi, ebenso breit wie lang, fiinflappig, Stiel-
bucht lyraformig, Blattnerven unterseits stark hervortretend, an ihrer Basis aus-
gesprochen rot, beide Blattseiten unbehaart; besonders charakteristisch: zylindrisch
geformte Traube, an sehr kurzem Stiel sitzend; gibt keine selbstandigen Weine, sondern
wird meist mit der Rasse G a m s a (S. 360) gekeltert; starke Neigung zur s o m a t i -
s c h e n M u t a t i o n d e r B e e r e n f a r b e : weifibeerige Unterrasse Bela Romanka;
Bulgarien.

32. S l i v e n s k i - M i s k e t . — Blatt fiinflappig, mit tief en wiiberlappten<< Seiten-
buchten und tiefer gesdilossener Stielbucht, unterseits mit zahlreichen Haarbiisdieln
besetzt; Traube und Beere mittelgrofi, von hell-rotlich griiner Farbe; ertragreiche und
^iemlici friihreife gute Kelterrasse; Bulgarien, besonders an den Ufern des Schwarzen
Meeres.

33. W e i 6 e r K o k u r (S. 362). — Blatt mittel- bis iibermittelgrofi, schwach fiinf-
bis dreilappig; unterseits flaumig behaart, Zahne breit; beliebte Keltertraube der Krim,
auch als Tafeltraube.

b) R o t w e i n r a s s e h .
34. B l a u e K a d a r k a . — Blatt grofi, langer als breit, sdiwadi drei- bis fiinf-

lappig, stark hervortretende, mit weifien Haaren besetzte Nerven, Zahne grofi und
breit, Blattstiel karminrot bis braunlich-violett; Traube grofi, kompakt, Beere mittel-
grofi, rund; aus Albanien stammend; aus dieser Rasse werden die meisten ungarischen
Sdiiller- und Rotweine gewonnen; Ungarn, Kroatien, Slavonien, Serbien, Rumanien.

35. B l a u e r P o r t u g i e s e r (S. 344). — Kroatien, Slavonien, Ungarn, Rumanien.
36. B l a u f r a n k i s c h e r (S. 347). — Ungarn, Kroatien, Slavonien.
37. B l a u e r B u r g u n d e r (S. 343). — Rumanien.
38. C a b e r n e t (S. 351). — Rumanien, Bulgarien, Rufiland.
39. F e t e a s c a N e a g r a . — Blatt mittelgrofi, etwas langer als breit, eben,

diinn, stark eingeschnitten fiinflappig, Stielbucht V-formig weit offen, beiderseits fast
unbehaart, bei Herbstverfarbung stark weinrot iiberlaufen; wenig ertragreiche primitive
Rebenrasse; an der Ober-Moldau meist im Mischsatz angebaut; wenn diese Rasse auch
cinige Ahnlichkeit mit F e t e a s c a A l b a (S. 358) aufweist, so sind beide ampelogra-
phisch doch so weit voneinander unterschieden, dafi Entstehung durch somatische Muta-
tion nicht angenommen werden kann, aber vielleicht Samlingsverwandtschaft; Rumanien.

40. N e g r u V a r t o s . — Blatt mittelgrofi, ziemlich tief eingeschnitten fiinflappig,
besonders an den beiden unteren Seitenbuchten, Stielbucht V-formig offen- bis ge-
schlossen, Oberflache etwas uneben, unterseits stark filzig, oberseits leicht flaumig be-
haart; etwas spatreif, ergibt sehr gute Rotweine; vor sehr langer Zeit vielleicht aus
Bulgarien nach Rumanien gekommen; ergibt in warmeren Lagen Gewachse von Siid-
weincharakter; Rumanien.

41. B a b e a s e a N e a g r a . — Blatt mittelgrofi, fiinflappig, Charakteristikum:
Zahn in der Tiefe der Seitenbuchten; Triebspitze hellbraun; Traube grofi, Beere unter-
mittelgrofi; sehr wiichsige Rebenrasse, qualitativ gute Rotweine ergebend.

V a r i a n t e : Babeasca alba, sich nur durch weifie Beerenfarbe unterscheidend,
offenbar durch somatische Mutation sich voneinander ableitend; Rumanien.

42. K o 1 u d e r. — Dalmatien. 1
43 G o l o b i n a . — Dalmatien. I . .
44! N i n S u S a . - Dalmatien. Ampelographische Bearbeitung unbekannt.
45. K o d a r u n . — Dalmatien. J
46. P r o k u p a c (Procoupatz). — Blatt mittelgrofi, ganzrandig, dick, unterseits

ziemlich stark flaumig behaart; Traube zylindrisch, langlich, mittelgrofi, Beere rund,
mittelgrofi, stark bcreift; ziemlich herbe Weine liefernd; Serbien.

47. ZacSinka (Zatchinak). — Blatt ziemlich klein, ganzrandig, unterseits weifi-
flaumig behaart; Traube langlich, meist klein, Beere klein, rund, dunkelblau-schwarz;
wichtige serbische Kelterrasse; Serbien.

48. P a m i t (Plovdiska"). — Blatt meist grofi, ebenso breit wie lang, fiinflappig,
Stielbucht tief, iiberlappt, Oberflache stark blasig, oberseits hell-griki mit stark hervor-
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tretenden, dicken und leicht rosa iiberhauchten Nerven, unterseits mit zahlreichen Haar-
biischeln auf den Nerven; friihreifende, sehr alte bulgarische Kelterrasse, die hohe
Ertrage, aber Weine nur mittlerer Qualitat (vor allem zu wenig Farbe und Dnotannin)
aufweist; daher gern im Verschnitt mit M a w r u d (siehe folgende Rasse); gleichzeitig
in Bulgarien auf dem eigenen Markt sehr beliebte Tafeltraube; in Bulgarien, vor allem
um Sofia, sehr verbreitet.

Verschiedene V a r i a n t e n , z. B. der Weifie Pamit, der offenbar durch somatische
Mutation der Beerenfarbe aus der Rasse Pamit entstanden ist.

49. M a w r u d (Mavrodaphne). — Blatt mittelgrofi bis grofier, langlich, aber an
der Basis breit, am Ende lanzenformig ausgezogen, drei- bis (seltener) fiinflappig, bei
ziemlich geringer Seitenbuchtentiefe, Stielbucht V-formig off en; sehr alte wichtige
Kelterrasse; besitzt viel Weingerbstoff (Dnotannin); liefert gute Weine, haufig im Ver-
sdinitt mit Pamit (siehe vorige Rasse); in Griechenlan3 zeigen die Weine des Mavro-
daphne teilweise Potweincharakter; Bulgarien, Griechenland.

50. S c h e w k a (Nicheftka). — Blatt mittelgrofi, fiinflappig, oberseits mit Haar-
biischeln versehen, unterseits stark weifi-flaumig behaart; Traube konisch, gedrangt,
mittelgrofi, Bcere mittelgrofi, blauschwarz, stark bereift, mit Lentizellen besetzt; ono-
tanninhaltige, ziemlich herbe Weine; Bulgarien.

51. G a m s a. — Blatt grofi, breiter als lang, dick, meist schwach fiinflappig,
Stielbucht U-formig, tief, oberseits glatt, leuchtend dunkelgriin mit starken, helleren
Nerven, unterseits auf den Nerven behaart; Ursprung dieser Rasse nicht mehr fest-
stellbar; qualitativ der vorigen Rasse ahnlich. Auf 5 0 % der nordbulgarischen Reben-
flache angebaut; Bulgarien.

52. S c h w a r z e C o r in t h e (S. 362). — Aus den vollig getrockneten Rosinen
wird, haufig nach dem Export in andere Lander, Wein gewonnen, aus ungetrocknetem
Lesegut dagegen seltener; Griechenland.

53. B a g r i n o (Boja, Bagra; S. 358). — Blatt grofi, dick, blasig, dreilappig, Stiel-
bucht V-formig leicht geoffnet, Blattstiel sehr lang; Traube sehr lang, zylindrisch,
kompakt; Beeren klein, rund, blau, Beerenhaut sehr farbstoffreich, Beerensaft ungefarbt;
liefert Rotweine von sehr guter Farbe; Bulgarien.

c) T a f e l t r a u b e n .
Der Tafeltraubenanbau spielt in einigen Landern Siidost-Europas eine nicht un-

bedeutende Rolle, z. B. in Bulgarien, das in letzter Zeit in steigendem Mafie Tafel-
trauben. ausfiihren konnte, was in beschrankterem Umfange auch fiir Griechenland
zutrifft.

54. D a t t i e r De B e y r o u t h (Afus AH, Bolgar). — Blatt grofi, funflappig,
ebenso breit wie lang, Oberflache uneben, glanzend, pergamentartig dick, Stielbucht wenig
tief, lyraformig (siehe auch Rasse R e g i n a , S. 361); grofie weitgehend gegen Botrytis
cinerea resistente Traube mit gelben goldbraun behauchten, dattelformig ovalen grofien
Beeren, deren Fleisch ,,krachend"; ziemlich spat reif, sehr ertragreich; diese Rasse wird
in Wiirdigung dessen, dafi ihre Trauben z. Zt. etwa 8 0 % der Tafeltraubenausfuhr
Bulgariens betragen, dort neuerdings ,,Bolgar" genannt; Bulgarien, europaische Tiirkei,
Rumanien, Griechenland.

55. D i m j a t . — Blatt mittelgrofi, funflappig, dunkelgriin, unterseits stark be-
haart, Zahne mittelscharf; Triebspitze rotlich-violett; kalkunempfindliche, ertragreiche
und ziemlich friihreife Rasse mit mittelgrofien bis grofien Trauben und mittelgrofien
Beeren, deren Farbe wie bei der vorigen, Form rund. Etwa 2 0 % der bulgarischen
Tafeltraubenausfuhr wird durch diese Kulturrebe bestritten; auch zur Kelterung be-
nutzt; gute aromatische Weifiweine liefernd; Bulgarien.

56. T s c h a u s c h (Chaouch). — Blatt sehr grofi, dick, fiinflappig, etwas langer
als breit, Oberflache stark gewellt, unterseits stark flaumig behaart; ziemlich friihreif;
Trauben mittelgrofi, Beeren sehr grofi, rund, von griiner Farbe (Unterrassen: rund
rosa, oval griin, oval rosa); Herkunft umstritten. Nach E c k e r l i n (ex V i a l a)
Zwischenpflanzung anderer Rassen zur Befruchtungssicherung notwendig, da Rasse
weiblich; an alien Kiisten des Mittelmeeres (besonders Griechenland), europaische
Tiirkei, Bulgarien, Krim.
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57. M u s c a t H a m b u r g . — Blatt mittelgrofi, fast*so breit wie lang, dick und
geschmeidig, fast ganzrandig, Stielbucht ziemlich weit V-formig offen, unterseits mit
kleinen Flaumflocken besetzt; grofie Traube, grofie blaue Beeren mit feinem Muskat-
geschmack; sehr alte Kulturrasse; Rumanien, Bulgarien, Griechenland, Ungarn; sonst
in Europa nur unter Glas.

58. R e g i n a (Weifier Verjus). — Blatt grofi, fast ebenso breit wie lang, fiinf-
lappig tief eingeschnitten; Blattstiel lang, leicht rotlich und braun am Ende der Vege-
tationszeit; Traube sehr grofi und verzweigt, Beere lang, in der Form einer kleinen
Zwetschge,' weifigelb, hartfleischig (Lange etwa 25—40 mm); sehr alte Kulturrasse,
bereits in der Antike erwahnt; es soil sich (50; 90) hier urn die Ursprungsrasse fiir eine
Reihe griechischer Rassen und auch fiir die Rasse D a t t i e r de B e y r o u t h (S. 360)
handeln; dieser ahnlich; Griechenland.

59. C o a r n a N e a g r a . — Blatt fiinflappig, stark eingeschnitten, unterseits nur
an den Adern borstig behaart; Triebspitze rotlich, kaum behaart, Blattchen stark ge-
lappt; Beere langlich, mittelgrofi, dunkelblau; Traube grofi; der blauen Geisdutte
(Nr. 61) ahnlich; Rumanien.

60. C o a r n a A l b a . — Der vorigen Rasse sehr ahnlich bis auf weifi-wollige Be-
haarung der Triebspitze und weifie Beerenfarbe; nicht so stark verbreitet wie vorige
Rasse; Rumanien.

61. B l a u e G e i s d u t t e (Pis De Chevre Rouge, Tata Capri Neagra, Kecskc-
csocso, Mohrendutte). — Blatt mittel bis iibermittelgrofi, etwas langlich ziemlich tief
eingeschnitten fiinflappig, dunkelgriin, oberseits unbehaart, unterseits flaumartig be-
wollt; gelbe Herbstverfarbung; Traube grofi, Beere iibermittelgrofi, haufig elliptisch,
blafirosa bis dunkelblau; alte gute Tafeltraubenrasse mit friiher Beerenreife; Name
wegen der eigenartigen konischen Traubenform (Ziegeneuter ahnlich); Ungarn, Ru-

.manien, Kroatien, Krim.
62. W e i f i e G e i s d u t t e (Pis De Chevre Blanc, Tata Capri Alba, Kecskecsocso

feher). — Blatt grofi, langlich herzformig, meist eben, fiinflappig, oberseits leuchtend
dunkelgriin, fast haarlos, unterseits stark filzig behaart; Traube und Beere grofi; keine
Unterrasse der vorigen; sehr spat reif, Traubenform zylindrisch; Name daher eigent-
lich unberechtigt; Ungarn, Rumanien, Kroatien.

63. T i m p u r i e (rumanisch, zu deutsch: Die Friihe). — Blatt iibermittelgrofi,
dick, etwas blasig, mehr oder weniger ausgepragt funflappig, Stielbucht lyraformig ge-
schlossen, unterseits nur schwach flaumig behaart; friihreife Kulturrasse mit schonen
grofien Tafeltrauben und grofien goldgelben Beeren, deren Fleisch nkrachend^ in der
Qualitat dem Gutedel (S. 342) ahnlich; sehr haufig a u c h z u r G e w i n n u n g g u t e r
W e i 6 w e i n e benutzt; Rumanien.

64. P e r 1 e v o n C s a b a (S. 348). — Triebspitze hellgrun, rosa behaucht, Blatt
mittelgrofi, dunkelgriin, unterseits wollig behaart, scharf gezahnt; Traube mittelgrofi,
konisch, nicht sehr dicht; Beere rund, mittelgrofi, goldgelb, dickhautig; B e e r e n r e i f e
s e h r f r i i h ; M u s k a t g e s c h m a c k ; 1904 in Ungarn geziichtet aus Kreuzung
Madeleine angevine X Friiher Muskat von Courtiller (S. 348); Ungarn, Rumanien,
Bulgarien.

65. G u t e d e l (mit verschiedenen Unterrassen; S. 342). — Ungarn, Kroatien,
Slavonien, Rumanien, Bulgarien.

66. R a s t i g n i e r. — Blatt mittel bis iibermitrclgrofi, meist herzformig, eben,
nicht sehr dick, lederartig geschmeidig, kaum gelappt, unterseits leicht filzig behaart;
sehr friihe blaubeerige Rasse mit mittelgrofien Trauben und Beeren; a u c h a Is
K e l t e r t r a u b e geeignet; Ungarn, Kroatien, Bulgarien.

67. U r b a n i t r a u b e . — Blatt iibermittel- bis grofi, ebenso lang wie breit, dick,
schwach funflappig, Stielbucht meist lyraformig geschlossen, unterseits ziemlich stark
flaumig behaart; dem G u t e d e l (S. 342) vor allem in der Traube ahnliche Rasse mit
goldgelben Beeren; a u c h f i i r L i k o r w e i n g e w i n n u n g in warmeren Klimaten
geeignet; Ungarn, Kroatien, Slavonien.

68. T a n t o v i n a . — Blatt grofi, dick, rund, tief funflappig eingeschnitten, ge-
schmeidig, lederartig, Stielbucht U-formig offen, unterseits wollig und borstig behaart,
in der frischen und glanzenden Farbc der Blattoberseite dem Eichenblatt ahnlich; weifie
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bis gelblidie mittelgrofie Bleren und Trauben, a u c h f u r K e l t e r z w e c k e ; friih-
reif; Ungarn, Kroatien.

69. O r e T o k o s . — Blatt klein, funflappig, ebenso breit wie lang, Stielbucht
lyraformig, fast geschlossen, Zahne ungleichmafiig, klein, scharf, ahnlich wie bei dem
G e l b e n M u s k a t e l l e r (S. 345); Trauben mittelgrofi, Beeren iibermittelgrofi, gold-
gelb, oval; qualitativ hochwertige fruhe Tafeltraube mit bei voller Reife feinem
M u s k a t - u n d O r a n g e n b l i i t e n g e s c h m a c k ; Ungarn.

70. Z i b e b e n - M u s k a t e l l e r (Muskateller von Alexandrien, Zibibbo Di
Pantelleria, Honypot, Haanepoot). — Blatt iibermittel- bis grofi, breiter als lang, dick,
geschmeidig, mehr oder weniger drei- bis fiinflapipg, Stielbudit U-formig offen, #>ber-
flache eben, dunkelgriin, unterseits an den Nerven wollig behaart; grofie Trauben mit
grofien elliptischen griingelben Beeren, deren Fleisch ,,krachendtt, zarter Muskat-
geschmack; Dalmatien, Kroatien, Ungarn, Rumanien, Bulgarien.

71. B a g r i n a (S. 358). — Serbien.
72. Be la T a m g a n i k a . — Traube langlich, zylindrisch, kompakt; Beerenform

rund; Beerenfarbe braunlich gelb, Muskatgeschmack; Serbien.
73. A1 b u r 1 a. — Blatt drei- bis funflappig, grofi, breiter als lang, Blattspreiten-

rander etwas nach unten gebogen, Stielbudit geschlossen, Zahne breit, fast stumpf,
ober- und unterseits unbehaart; besonderes Charakteristikum: blaurote Faroe des Blatt-
stieles und der Hauptnerven; hervorragende rote Tafeltraube; Krim.

74. W e i f i e r K o k u r (S. 359). — Krim.
d ) R a s s e n z u r R o s i n e n g e w i n n u n g .
Das widitigste Land Europas fur die Rosinengewinnung und das einzige Siidost-
pas, in dem Rosinen in bedeute--4™ TT~r ' • - • i -i--J

— /on der griechischen Gesamt-R
gewinnung — mit einer jahrlichen
(Spanien 170 000 dz, Italien 60 000—65 000 dz, Siidfrankreich noch weniger). Ausfuhr
•aus Griechenland jahrlich etwa 800 000—900 000 dz Rosinen. Allerdings hat Griechen-
land seine Stellung als erstes Rosinenerzeugungsgebiet der Welt in der zweiten Dekade
dieses Jahrhunderts an K a l i f o r n i e n abtreten miissen. Dieses Land brachte 1927
bereits iiber 3 Millionen dz Rosinen hervor, yon denen etwa 700 000 'dz aus den Ver-
einigten Staaten ausgefiihrt wurden. Dem griechischen Rosinenhandel ist so eine fiihl-
bare Konkurrenz entstanden (94), wobei allerdings zu bedenken ist, dafi sich Griechen-
land in erster Linie auf die Erzeugung von Korinthen, Kalifornien dagegen auf die
von Sdfcminen eingestellt hat (siehe auch Asien, Einleitung, S. 363).

75. S c h w a r z e K o r i n t h e (Staphis, Corinto Nero, Corinthe Noir, Black
Zante Currant, Black Currant Grape, Panariti-Rebe, Vitis corynthiaca, Passa minor)
(S. 360). — Blatt ehemals untermittelgrofi, durch die heute ubliche Pfropfung auf
spezifische Unterlaerassen (S. 349) angeblich mittelgrofi bis fast grofi, langer als breit,
schwach drei- bis funflappig, selten ganzrandig, Stielbudit U-formig geschlossen oder
lyraformig, oberseits dunkelgriin, kahl, unterseits hellgriin mit hellen Haarbiischeln
besetzt; bereits im Altertum erwahnteTCulturrasse; sehr kleine Trauben (nur 20—30 g
wiegend, als Pfropfrebe auf geeigneten Unterlagen angeblich ungefahr sechsmal mehr)
mit kleinen bis sehr kleinen violettroten (Name diesbeziiglich irrefuhrend) Beeren;
v o l l i g e r A b o r t d e r S a m e n a n l a g e n fur die Korinthe charakteristisch (132;
133; 136; 153), ebenso P a r t h e n o k a r p i e . Die Rosinen dieser Rasse (= Korin-
then) betragen etwa 80°/o der Gesamtrosinenerzeugung Griechenlands; Griechenland,
besonders urn Korinth, Westseite des Peloponnes und die Jonischen Inseln Zakynthos
(Zante), Kephallenia, Ithaka und Leukas sowie Kreta.

V a r i a n t e n : Rosa Korinthe; Weifie Korinthe (Kelter- und Tafeltraube, be-
sonders in Oberitalien); Schwarze Korinthe mit Samenausbildung, als somatische
Mutante durch H a r m o n und S n y d e r (153) nachgewiesen.

76. S u l t a n i n a (Cuforogo). — Blatt grofi, ganzrandig bis dreilappig, Stielbudit
geschlossen, Zahne stumpf, abgerundet; Traube ziemlidi lang, Beeren untermittelgrofi,
elliptisch, goldgelb; Fleich wkrachenda; im Gegensatz zur Korinthe ist diese Rasse
s t e n o s p e r m o k a r p ; ihre Samen storen beim Genufi der Beeren nicht, da sie weich
und klein bleiben (78); haufig auch als Tafeltraube benutzt, seltener zu Kelterzwecken;
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aus Anatolien stammend, von Smyrna nach Griechenland eingefiihrt; Griechenland,
besonders Korfu, Ufer des Golfs von Korinth (Patras, wichtiger Handelsplatz und
Ausfuhrhafen fiir Rosinen), Attika, Cykladen, sowie einige Inseln des Agaischen
Meeres, europaische Tiirkei (Umgegend von Konstantinopel).

V a r i a n t e n : Rosa Sultanina; Sultanina Gigas, eine autotetraploide Form (124)
mit grofieren Beeren, die spontan durch soniatische Mutation entstand.

J. Belgien, Holland, England, Schottland
Neben den Landern, in denen sie schon erwahnt wurde, haben Belgien, Holland,

England und Schottland eine nicht unerhebliche T a f e l t r a u b e n k u l t u r u n t e r
Gla*s. Englander und Schotten waren die Lehrmeister in dieser Spezialkultur. Siidlich
von Briissel wurden im Laufe der Zeit eine grofie Zahl kleiner Gewachshauser gebaut,
die um das Jahr 1930 bereits eine Flache von 600 ha bedeckten, und deren Zahl noch
dauernd im Steigen begriffen war. Hier konnen zu jeder Jahreszeit frische Trauben
auf den Markt gebracht werden, die in nicht unerheblichem Mafie ausgefiihrt werden
und auch nach Deutschland kommen. Audi in Holland haben sich die Verhaltnisse
ahnlich entwickelt. Fiir Glaskultur geeignete Rebenrassen: z. B. B l a u e r T r o l l i n -
g e r (Frankentaler, B l a c k H a m b u r g ; S . 344), G u t e d e l V o n F o n t a i n e -
f a l e a u (S. 342), B l a u e s O c h s e n a u g e (Gros Colman), B l a u e A l i c a n t e
(S. 351), Q u e e n V i c t o r i a , B u c k l a n d S w e e t w a t e r , F o s t e r s W h i t e
S e e d l i n g . (S. 348), F i n t e n d o , L a d y D o w n e s S e e d l i n g , M u s c a t
M a d r a s f i e l d C o u r t , M u s k a t e l l e r v o n A l e x a n d r i e n (S. 362 Nr. 70),
B l a u e r P o r t u g i e s e r (Oporto; S. 344) in einer anscheinend mutierten Unterrasse,
B a r b a r o s s a u.a.

K. A si en
Etwa 100 000 ha fiir Kelterzwecke und zur Tafeltraubenerzeugung (Flache fiir

Rosinengewinnung nicht statistisch einwandfrei erfafit).
Uraltes Weinland, in das vielfach der Beginn des Weinbaues, die Inkulturnahme

der Weinrebe, gelegt wird. Heute ist in diesem ganzen Erdteil, in dem sich zweifellos
weite Gebiete hervorragend fiir den Weinbau eignen (zwei eiszeitliche Riickzugsgebiete
bzw. Genzentren fiir Vitis im asiatischen Raum, siehe Abschnitt I S. 337), besonders
infolge des A l k o h o l g e n u G v e r b o t e s d u r c h d e n I s l a m die Rebenkultur
nur noch von untergeordneter Bedeutung und dient in e r s t e r L i n i e d e r
T a f e l t r a u b e n - u n d R o s i n e n g e w i n n u n g ( in K l e i n a s i e n jahrliche
Ausfuhr von getrockneten Trauben 300 000—400 000 dz, in P e r s i e n eine Ausfuhr
von ungefahr 200 000 dz Rosinen je Jahr) s o w i e z u r H e r s t e l l u n g v o n
F r u c h t s a f t k o n s e r v e n , die als Konzentrate in der Marmcladen- und Konfi-
tiirenindustrie Verwendung finden. Mit wenigen Ausnahmen z. B. in A s e r b e i d -
s h a n ) ist der Weinbau zudem auf einer aufierordentlich primitiven Stufe. Aus-
nahmen stellen auch Gebiete dar, in denen europaische Siedler den Weinbau nach
dem Muster ihrer Heimat betreiben, z. B. in J a f f a (P a 1 a s t i n a), wo bereits seit
einigen Generationen eingesessene Deutsche sich der Rebenkultur angenommen haben.
Erwahnenswert ist noch der Weinbau in einigen Gebieten P e r s i e n s (Schiras,
Ispahan), K l e i n a s i e n s (Brussa, siidl. des Marmarameeres und Urfa in Obermesopo-
tamien), des L i b a n o n und anderer Gebiete S y r i e n s . Auch in C h i n a und
J a p a n finden sich uralte Rebenkulturen.

Vinifera-Kulturrassen: T a w k w e r i t r a u b e (Transkaukasien); D o d r e -
l a b i ( = G r o s Colman, haufig als Gewachshaustraube in Europa, siehe dort letzter
Afcschn., S . 363, Kaukasien); K h a r d j i (Armenien); M t s v a n i (Georgien); R k a -
T z i t e l i (Transkaukasien); D a r b a n d i (Kaukasien); S a p e r a v i (um Tiflis i n

N e h e l e s c o l (= Terra promessa; es soil sich um die Rebenrasse handeln, von der
bereits in der Bibel bei der Entdeckung des wGelobten Landesa die Rede ist; sie ergibt
Trauben einer Lange von mehr als 50 cm bis angeblich etwa 100 cm, Palastina);
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Z i t a n i a (Palastina); D a m a s k u s t r a u b e (Persien); K e c h m i s c h A l i V i o -
l e t (Persien).

In J a p a n finden sich Kulturrassen von Vitis vinifera nur auf der I nse 1 H o k -
k a i d o , in den i i b r i g e n T e i l e n des Kaiserreiches werden mehr oder weniger
kultivierte Formen e n d e m i s c h e r Vi tis~ Sp ez i e s , wie von Vitis Coignetiae
Pull, und Vitis thunbergii Sieb. et Zucc. sowie in grofierem Umfange a m e r i k a -
n i s c h e K u l t u r r a s s e n von Vitis labrusca L. angebaut. Wie dem Verf. durdi
Herrn Missionar P. H u g e n t o b l e r in T s i t s i h a r ( M a n d s c h u k u o ) 1941
brieflich mitgeteilt wurde, wird von den dortigen Missionaren und zum Teil auch von
den mandschurischen Bauern die vornehmlich in den Bergen der Provinz K i r in
( M a n d s c h u k u o ) und im Norden K o r e a s heirnische, vereinzelt auch im Grenz-
gebiet zwischen Mongolei und Hsingangebirge vorkommende wilde, sehr winterfrost-
harte, als w B e r g r e b e " bezeichnete Form von Vitis thunbergii auch heute noch in
Kultur genommen und merkwiirdigerweise generativ vermehrt. Infektionsversuche, an-
gestellt durch den Verfasser an Samlingen, die aus iibersandten Samen erzogen waren,
ergaben, dafi zwar — wie zu erwarten war (S. 338) — eine hochgradige Anfalligkeit
fur Phylloxera (Naumburger Rasse 436) vorliegt (siehe auch 108), dafi aber merk-
wiirdigerweise in erheblichem Umfange gegen Plasmopara viticola resistente Samlinge
aus dieser Population herausspalten, obgleich eine natiirliche Auslese in dieser Rich-
tung in den oben angefuhrten Heimatgebieten dieser Art nicht anzunehmen ist.

L. A f r i k a (einschl. Madagaskar)
Etwa 475 000 ha Rebenanbauflache.
In Afrika wird Weinbau fast ausschliefilich in seinen aufiertropischen Mittel-

meerkiistenlander (Agypten, Tunis, Algerien und Marokko) sowie in Siidafrika ge-
trieben. Tunis, Algerien und Marokko sind klimatisch besonders begunstigt. Die Wein-
bauflache A l g e r i e n s , in das erst die Franzosen mit der Besitznahme des Landes
1830 die Rebkultur einfiihrten, war seit langem besonders umfangreich und hatte
sich nach dem 1. Weltkriege noch um 26% yermehrt. Im Durchschnitt der Jahre 1931/35
betrug sie 365 000 ha. Das Land hatte im gleichen Zeitabschnitt eine Weinmost-
erzeugung von 18 371000 hi und fiihrte bisher alljahrlich bedeutende Weinmengen
besonders nach Frankreich, Belgien und Marokko aus. — Dagegen ist der Weinbau in
T u n i s und vor allem in M a r o k k o flachenmafiig um ein Vielfaches kleiner. —
Auch in L i b y e n ist der Weinbau noch ziemlich unbedeutend, wenn auch die Ita-
liener in letzter Zeit zu seiner Hebung Anstrengungen unternommen hatten. In Tri-
pohs werden allerdings schon jetzt nicht unbedeutende Mengen sehr friiher Tafel-
trauben geerntet. — Auch der a g y p t i s c h e W e i n b a u ist heute unbedeutend
(fast nur noch in der mittelagyptischen Oase Fayum zur Tafeltraubengewinnung),
obwohl dort schon vor 3000 Jahren nach Ausweis einer Inschrift auf einerii Wein-
kruge aus dem Grabe Tut-anch-Amons grofie Rebenkulturen bestanden haben mussen.
— Auch der Weinbau O s t a f r i k a s hat heute ebenfalls nur noch geringe Bedeu-
tung. — Dagegen weist S ii d a f r i k a seit den ersten Zeiten der europaischen Kolo-
nisation (1652—1660) in steigendem Ausmafie Vinifera-Kuhuren europaischer Her-
kunft auf, die m der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts (infolge der Aufhebung
enghscher Vorzugszolle fur Kapweine und durch das Eindringen der Reblaus) bis zur
Umstellung auf Pfropfreben, allerdings nur voriibergehend, zuruckgingen. Seit Anfang
dieses Jahrhunderts hat vor allem die Menge der in Siidafrika iahrlich erzeugten
R o s i n e n von rund 1850 000 (1903/04) bis rund 12 000 000 lbs. (1922/23) zu-
genommen, von denen Vs bis V* ausgefiihrt werden. Besonders die sudwestlichen Teile
des Kaplandes (Paarl, Worcester, Stellenbosch), deren Klima dem Algeriens ahnelt,
sind hervorragend fur den Weinbau geeignet. Die K a p w e i n e , die meist Dessert-
weincharakter aufweisen, sind seit dem 18. Jahrhundert auf dem europaischen Markt
bekannt. D i e T a f e l t r a u b e n e r z e u g u n g ist ebenfalls von Bedeutung.

Vinifera-Kulturrassen: Z i b e b e n m u s k a t e 11 e r (= Muskateller von Alexan-
dnen; Agypten Marokko Kapland, S. 362); B l a u e A l i c a n t e (Algerien, Marokko,
Tunis, S.351); B l a u e r A r a m o n (Algerien, Tunis, Marokko, Madagaskar, S.351);
M o r r a s t e l A gerien, S. 353); C a r i g n a n e (Algerien, Tunis, Marokko, S. 351);
M a c c a b e o (Algerien, S.353); Wei f i e r G u t e d e l (Algerien, Agypten, Libyen,
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Marokko , Tunis , Kap land [als ,,Green G r a p e " ] , Madagaskar , S^342) ; C i n s a u t
(Marokko) ; C l a i r e t t e (Marokko) ; G r e n a c h e (Marokko, S . 353); M a d e l e i n e
R o y a l e (Tunis , siehe Deutschland unter w Tafel t rauben" , S . 348); A i n - B e u g r a
(Algerien); A m o k r a n e (Algcrien); T a a m a l e t (Algerien); R h e i n r i e s l i n g
(Kapland, S . 340); S t e i n , auch vom Rhein (Kap land) ; B r u n F o u r c a (Kap land) ;
S u l t a n i n a (Kapland , S . 362); G o r d o B l a n c o (Kap land) ; W a l t h a m C r o s s
(Kap land) ; M u s c a t C a n o n H a l l (Kap land) ; S c h w a r z e M u s c a t e l l (samen-
arm) , zur Korinthengewinnung (also nicht die griechische Rasse Zante-Kor in the , S. 362;
K a p l a n d ) ; S c h w a r z e r und G e l b e r M u s k a t e l l e r (Madagaskar , S . 345);
W e i f i e r B u r g u n d e r (Madagaskar , S . 344); F a r b e r t r a u b e (Madagaskar ,
S . 347); A l i c a n t e - B o u c h e t (Madagaskar) .

Ferner werden in M a d a g a s k a r noch eine Reihe interspezifischer Bastarde so-
wie eine Anzahl Kulturrassen reiner amerikanischer Arten angebaut . B e s o n d e r s
die Labmsca-KsLSsen werden in den trockenen Gebieten den Vinifera-Reben
haufig vorgezogen.

M. Amerika
Gesamtrebenanbauflache etwa 440 000 ha.
Die Normannen, die nach Nordamerika verschlagen wurden, nannten es in An-

betracht der Fiille wilder Rebenformen (Mannigfaltigkeitszentren!, siehe Abschnitt I,
S. 338) wVinland". Auch spaterhin wurden haufig weit gespannte Hoffnungen auf eine
grofie weinbauliche Entwicklung der V e r e i n i g t e n S t a a t e n geaufiert, die sich
aber nicht erfiillten. Dieses Land, das nahezu so grofi ist wie ganz Europa, hat (1947)
eine Rebenanbauflache von nur etwa 280 000 ha, die also rund 1 8 % der Frankreichs
betragt, obwohl weite nordamerikanische Gebiete zweifellos fur Vitis-Kuhuren gut
geeignet waren. Immerhin lafit sich in den Vereinigten Staaten seit Mitte des vorigen
Jahrhunderts eine deutliche Aufwartsentwicklung des Weinbaues nachweisen, die z. B.
in K a l i f o r n i e n (etwa 80°/o der Gesamtrebflache der Vereinigten Staaten) unter
Einschaltung kiinstlicher Bewasserung in ausgedehntem Mafie heute bereits sehr weit
gediehen ist, wenn dieser Staat auch weinbaulich noch nicht die ihm infolge seiner
natiirlicKen Bedingungen gebiihrende Stellung einnimmt. Die Union ist ferner durch
den kalifornischen Weinbau (mit einer jahrlichen Erzeugung von iiber 3 Millionen dz
Rosinen [1927]) in wenigen Jahrzehnten zum ersten Rosinenproduzenten der Welt
(1947 = 3 0 % der Weltproduktion) geworden mit einer Ausfuhr von etwa 700 000 dz
(1927), die hauptsachlich nach Grofibritannien und Kanada geht. Die Prohibition hatte
fur den Weinbau der Vereinigten Staaten, insbesondere fur den Kaliforniens, eine
verheerende Wirkung, von der er sich inzwischen aber wieder sehr erholen konnte. —
Der Weinbau K a n a d a s weist nur eine Rebflache von 5000 ha auf.

Demgegenuber spielt der Weinbau in den s i i d a m e r i k a n i s c h e n S t a a t e n
im ganzen ohne Zweifel eine b e d e u t e n d e r e R o l l e . Das trifft besonders fur
A r g e n t i n i e n (etwa 145 000 ha Rebflache) und C h i l e (etwa 87 000 ha Rebflache)
zu. In fast alien argentinischen Provinzen finden sich Vifi$-Kulturen, die in den Pro-
vinzen Mendoza u§d San Juan einer Bewasserung durch moderne Anlagen unter-
worfen werden. Auch im nordlichen Chile spielt die Bewasserung eine grofie Rolle.
Sein Hauptweingebiet liegt in der Umgebung seiner Hauptstadt Santiago. — In
B r a s i l i e n entwickelte sich der Weinbau erst seit etwa Mitte des vorigen Jahr-
hunderts (heute etwa 44 000 ha Rebflache), nachdem italienische Kolonisten urn 1850
den Weinbau eingefuhrt und zu noher Bliite gebracht hatten. Wahrend der Zeit, als
das Land noch portugiesische Kolonie war, hatte Portugal im Interesse des Absatzes
seiner eigenen Weine den Rebbau in Brasilien untersagt. Infolge des tropischen Klimas
des grofiten Teiles des Landes kommen hauptsachlich nur einige Siidstaaten sowie eine
kleine Anzahl weiterer Staaten fur den Weinbau in Betracht. Hier konnen, durch das
giinstige Klima bedingt, jahrlich zweimal Ernten eingebracht werden. Der Eigenver-
brauch an Wein kann aber trotzdem nicht gedeckt werden, so dafi Brasilien zum be-
deutendsten Weineinf uhrland ganz Amerikas wurde. — Die Rebenflache U r u g u a y s
(9000 ha) ist seit dem ersten Weltkriege erheblich gestiegen und befindet sich an-
scheinend in weiterer Bhtwicklung. Hauptsachlich Rotweinerzeugung. In M e x i k o
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und W e s t i n d i g n hat der Weinbau infolge ungiinstiger klimatischer"Bedingungen
keine Bedeutung erlangt.

K u l t u r r a s s e n . Spanier und Portugiesen brachten schon zu Beginn der
Kolonisation Kulturrassen von Vitis vinifera a u s E u r o p a nach Amerika mit,
aber erst im vorigen Jahrhundert setzte in der Neuen Welt durch mehr oder weniger
starke H i n z u z i e h u n g d e r e i n h e i m i s c h e n w i l d e n Vitis-Arten eine
Rassenneubildung ein. Amerika ist der einzige Weltteil, in dem auch amerikanische
Arten und ihre Abkommlinge aus den verschiedensten Kreuzungen eine grofiere Be-
deutung als Traubenspender fur samtliche Nutzungszwecke gewinnen konnten, wobei
zweifellos die amerikanisdie Geschmacksriditung eine Rolle spielt. Die Amerikaner
lehnen im Gegensatz zu den meisten Europaern mehr oder weniger aufdringlich obst-
artig schmeckende und riechende (erdbeer-, melonen-, quittenahnliche usw.) Stoffe in
Traube und Wein nicht ab, wie sie beispielsweise die Kulturrassen von Vitis labmsca
aufweisen.

U n t e r g a t t u n g E u v i t i s . a ) V i t i s v i n i f e r a . Im ganzen Gebiet der
Vereinigten Staaten o s t l i c h d e r R o c k y M o u n t a i n s haben V inifera-
K u l t u r r a s s e n infolge heftigen Auftretens von Gloeosporium ampelophagum, des
Erregers des Schwarzen Brenners, von Plasmopara viticola und Phylloxera vastatrix
und Ph.vitifolii n i c h t Fufi f a s s e n k o n n e n , obgleich Manner wie D u f o u r
und L o n g w o r t h ihr ganzes Leben der• Einfiihrung der Europaerrebe opferten.
Dazu kommen als erschwerende, vielleicht sogar haufig als primare Faktoren fur Vitis
vinifera recht u n g i i n s t # i g e W i t t e r u n g s v e r h a l t n i s s e (Feuchtigkeit und
Hitze) in den ostlich des Gebirgszuges gelegenen Staaten. Dagegen ist die Witterung
im grofiten Teil des Westens der Union, vor allem in K a l j f o r n i e n (trockene
Sommer) der Vinifera-Kultur im gleichen Mafie z u t r a g l i c h , wie sie es
den vorgenannten pilzlichen Parasiten nicht ist. In dieser ihr zusagenden Umgebung,
nicht zulezt auch in dem jungfraulichen Boden, soil die Europaerrebe selbst der Reb-
laus gegeniiber sich als weitgehend tolerant erweisen, da ihre Wurzeln hier zu rascher
Regeneration neigen. Neuerdings sollen ubrigens vereinzelt erfolgreichere Versuche
zur Einfiihrung von Vinifera-Kasscn auch im Osten der Union stattgefunden haben.

S u l t a n in a (= Thompsons Seedless; Kalifornien, S. 362); G e l b e r * M u s -
k a t e l l e r (Kalifornien, Brasilien, Chile, S. 345); von diesen beiden Rassen werden
etwa 8 0 % der kalifornischen Rosinenernte gewonnen; W e i f i e r R i e s l i n g (Kali-
fornien, Brasilien, Argentinien, S. 340); B l a u e r B u r g u n d e r (Kalifornien, Brasi-
lien, Chile, S. 344); W e j f i e r B u r g u n d e r (Argentinien, S. 344); C a b e r n e t
(Kalifornien, Brasilien, Chile, Argentinien, S. 351); W e i f i e r S e m i l l o n (Kalifor-
nien, Brasilien, Chile, Argentinien, S. 350); B a r b e r a (Kalifornien, Brasilien, S. 356);
B l a u e r T r o l l i n g e r (= Zinfandel, Kalifornien, S. 344); C a r i g n a n e (Kalifor-
nien, S. 351); M a i b e e (Kalifornien, S. 351); B l a u e r M e r l o t (Kalifornien, Brasi-

tinien, S. 346); La M i s s i o n e (gegen Ende des 16. Jahrhunderts durch Jesuiten nach
Mendoza in Argentinien gebracht); ferner in Mexiko und Uruguay noch Vinifera-
Kulturen.

b) G r u p p e d e r J B u n c h G r a p e s " (auch „American Native Grapes" oder
nEuvitis Grapes" genannt). Durch das Scheitern der Bestrebungen, die Europaerrebe
im Osten der Vereinigten Staaten einzufiihren, bedingt, begannen im vorigen Jahr-
hundert dort die Versuche, durch Zuhilfenahme einheimischer Wildarten der Unter-
gattung Euvitis — man benutzte hierzu Vitis labrusca L., Vitis vulpina L. (=V~
riparia Michx.) und Vitis aestivalis Michx. — teils auch durch ihre Einkreuzung in die
alten Vinifera-Kzsscn, neue Kulturformen zu ziichten, die in die Umwelt dieser Staaten
besser pafiten. Am besten haben die in sie gesetzten HoflFnungen zweifellos die reinen
Idir»scrf-Kulturformen sowie ihre interspezifischen Bastarde mit Vitis vinifera erfiillt
(fur fast alle diese Hybriden und die vorgenannte reine Amerikanerart typisch: an
andere Friichte, haufig an Erdbeeren, erinnernde Duft- und Geschmackstoffe). Sie
drucken ihren Stempel der ganzen Gruppe der »Bunch-Grapes" auf, deren H a u p t -
r e g i o n i m N o r d e n d e s o s t l i c h d e r R o c k y M o u n t a i n s g e l e g e n e n
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T e i l e s d e r V e r e i n i g t e n S t a a t e n liegt. Gelegentlich auch in den anderen
weinbautreibenden Landern des amerikanischen Kontinents anzutreffen; die Labrusca-
Hybriden sind sogar verschiedentlich in die iibrige Welt ausgefiihrt worden, auch nach
Europa. Die b e k a n n t e s t e n dieser K u l t u r f o r m e n auf Labrusca-Grund-
l a g e sind: C a t a w b a (die erste dieser Reben, 1819 durch A d i urn ausgelesen,
leitete die neue Epoche fur den Weinbau des ostlichen Nordamerikas ein; = Vitis la-
brusca X Vitis vinifera); C o n c o r d (̂ -- Vitis Ubrusca); C l i n t o n (= Vitis vul-
pina X Vitis Ubrusca); D e l a w a r e (= Vitis Ubrusca X Vitis bourquiniana X Vitis
vinifera); I s a b e l l a (== Vitis labmsca X Vitis vinifera).

U n t e r g a t t u n g M u s c a d i n i a (2n = 40) oder B e r r y » G r a p e s " (26; 41;
43; 54; 55; 83). — K u l t u r f o r m e n v o n V i t i s r o t u n d i f o l i a Michx. und
V i t i s m u n s o n i a n a Simps.; Vitis rotundifolia ist ungleich wichtiger. Alle Kultur-
rassen der Untergattung Muscadinia von Bedeutung gehoren zu ihr. H e i m a t u n d
A n b a u r e g i o n : S i i d o s t e n d e r V e r e i n i g t e n S t a a t e n .

Im Gegensatz zu fast alien Vinifera-R&ssen und den meisten »Bunch Grapes"
bisher nur funktionell weibliche Kulturformen, so daft mannliche Wildformen der
gleichen Art zwischen die Kulturen gepflanzt werden miissen (ein mannliches auf acht
bis zehn weibliche Individuen). Bestaubung fast ausschliefllich durch Insekten (nach
D e a r i n g [54] in Nord-Carolina in erster Linie durch die solitare Erdbiene Halictus
stultus C res s ) , die durch tageszeitlich f ruheres Auf bliihen der mannlichen Pflanzen
diese zunachst aufzusuchen und so sich mit Pollen zu beladen gezwungen werden. Nach
dem gleichen Autor ist, nachdem R e i m e r bereits 1910 cine im Walde wildwachsende
zwitterige Rotundifolia-Rebe fand, die unter dem Namen H o p e zum Anbau kam,
inzwischendurchAuslese unter mannlichen Individuen a l s s o m a t i s c h e M u t a n t e
eine w e i t e r e h e r m a p h r o d i t e s e l b s t f e r t i l e f o r m gefunden worden, aus
der neue Kulturrassen entwickelt werden sollen, ein Befund, der die von B r e i d e r
und Scheu (110) in Anlehnung an C o r r e n s (111) aufgestellte Behauptung stiitzt,
dafi sich die zwitterigen Kulturrebenrassen aus mannlichen Wildformen entwickelt
haben.

K r e u z u n g e n mit der diploid 38 Chromosomen aufweisenden Untergattung
Euvit'tSy die wegen der grofien Resistenz der Muscadinia-Arten gegen Phylloxera
und Plasmopara erwiinscht waren, sind verschiedentlich versucht worden. Ihr Gelingen
konnte bisher aber n i c h t e i n w a n d f r e i n a c h g e w i e s e n werden.

Die meisten Muscadinia-Kuhurrzssen neigen zum Abwerfen der reifen Beeren
(,,Berry Grapes"); sie werden zum Rohgenufi daher auch nicht als Trauben, sondern
als Beeren in der Art wie Kirschen in sauberer Spankorbverpackung auf den Markt
gebracht. Zur Lese werden Planen unter den Rebstocken ausgebreitet. Hauptverwen-
dung der Beeren: Weinbereitung.

G e b r a u c h l i c h s t e K u l t u r r a s s e n : S c u p p e r n o n g (alteste); M.i s c h ;
J a m e s ; F l o w e r s ; T h o m a s ; E d e n .

Vegetative Vermehrung gelingt nicht so leicht wie bei den meisten Euvitis-Arten.
Inkulturnahme vor 1^60.

N. Australien

Gesamtrebenflache 1926 etwa 45 600 ha.

Seit Beginn des vorigen Jahrhunderts in Australien vorhanden, spielt dort der
Weinbau erst seit etwa 1850 eine gewisse Rolle. Die ausgefiihrten Weine werden zwar
gespritzt, urn den Transport durch die Tropen auszuhalten, sind aber ziemlich hoch-
wertig. AuchGewinnung vonSiifiweinen undSchaumweinen. R o s i n e n e r z e u g u n g
(1925/26: 400 000 dz, spielt eine bedeutende Rolle, zwei Drittel davon Sultaninen.

V i n i f e r a - K u l t u r r a s s e n : R h e i n r i e s l i n g (durchrheinischeWinzeraus
Hattenheim 1837 eingefuhrt, S. 340); B u r g u n d e r ( S . 343); C a b e r n e t (S. 351);
W e i f i e r S a u v i g n o n (S. 346); M a l b e c (S.351); W e i f i e r G u t e d e l (S. 345);
G e l b e r F u r m i n t (S. 345); G e l b e r M u s k a t e l l e r (S. 345); P e d r o X i m e n e z
(S.352); S u l t a n i n a (S.362); S c h w a r z e K o r i n t h e (S. 362); S y r a h .
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III. Der Anbau von Kulturreben und die Verwertung ihrer Erzeugnisse1

S t a n d o r t . Die Rebe stellt keine grofien Anspruche an die Giite des Bodens, sie
gedeiht auf fast alien Bodenarten; wesentlich fur ihrGedeihen ist jedoch der Reaktions-
zustand des Bodens. Die Rebe l i e b t s c h w a c h s a u e r e B o d e n , wahrend sie auf
stark alkalischen sowohl als auch in sehr feuchten Boden leicht chlorotisch wird. Wenn
auch die Rebe anspruchslos an den Boden ist, so mufi doch betont werden, dafi fur die
Qualitat ihrer Erzeugnisse der Boden neben dem Klima und der Lage von aufier-
ordentlicher Bedeutung ist. Vom volkswirtschaftlichen wie auch vom Standpunkt des
Kellerwirts aus gesehen, gehort die Kulturrebe, zum mindesten in dicht besiedelten
Gebieten, nur bzw. in erster Linie auf sogenanntes ^ a b s o l u t e s R e b l a n d " , auf die
mehr oder weniger steil abfallenden, oft steinigen Mange, wo keine andere Kultur-
pflanze gedeiht, die Rebe jedoch der Natur oft gerade besonders hodiwertige Gewachse
abringt.

An das K l i m a stellt die Weinrebe, vor allem die Kim/era-Kulturformen, da-
gegen grofiere Anspriidie. Sie liebt Gebiete mit warmen — nicht heifien—, nicht zu
niederschlagreichen Sommern und nicht zu kalten Wintern. Sie gedeiht daher jeweils
etwa zwischen dem 20. und 50. Breitengrad, sowohl auf der nordlichen wie auf der
siidlichen Hemisphere.

P f l a n z u n g u n d N e u a n l a g e v o n W e i n b e r g e n . Vor der Neuanlage
von Weinbergen mufi der Boden einer griindlichen Bearbeitung unterzogen werden
(Brache, Rigolen, Planieren, Wasserregulierung, Anlage von Weinbergsmauern). Die
Reben werden, nachdem sich der Boden wieder gesetzt hat, nach vegetativer Ver-
mehrung — versdiiedene Methoden — in Reihen (,,Zeilena) gepflanzt. Zeilenabstand:
1,20—3,50 m; Stockabstande in der Zeile: 1,00—1,50 m (je nach Erziehungsart).

Bei der Neuanlage von Weinbergen, besonders bei dem sogenannten W i e d e r -
a u f b a u (= Umstellung reblausverseuchter Gebiete auf Pfropfreben), wird der haufig
stark zersplitterte Besitz zu grofieren Flachen zusammengelegt und bequem zu be-
fahrende Wege gesdiafFen. (Erleichterung und Verbilligung der Weinbergsarbeiten.)

E r z i e h u n g , S c h n i t t , K u l t u r a r b e i t e n , B o d e n b e a r b e i t u n g ,
D i i n g u n g . Die Rebe benotigt infolge ihres rankenartigen Wachstums einen Halt.
Er wird ihr in Deutschland und in einer Reihe anderer Lander durch die sogenannte
E r z i e h u n g gegeben, die aus einzelnen Pf ahlen oder, neuzeitlicher, aus in bestimmten
Abstanden innerhalb der Zeilen gestellten Pfahlen besteht, zwischen die Drahte ge-
spannt werden (weitere Bedeutung der Erziehung: 1. indirekte Schadlingsbekampfung,
2. bessere Sonnenausnutzung fiir Reife und Qualitat der Trauben). Es gibt auch noch
eine Reihe anderer Erziehungsarten, z. B. in Form von Laubengangen (Pergola-, Pergel-
Erziehung), wie auch durch bestimmte Schnittmethoden, die die Rebe zu einem nur
kurzen strauchartigen Wachstum zwingen. In manchen Landern kann ganzlich auf
jegliche Erziehung verzichtet werden. Wahrscheinlich spielt allerdings hierbei auch die
photoperiodische Reaktion (116) eine Rolle, die sich bei Kurztagtypen — die meisten
Rebenarten reagieren mehr oder weniger kurztaggemafi — in mehr dem Aquator
angenaherten Regionen in ahnlicher Weise auswirkt.

Dem S c h n i t t fallt die Aufgabe zu, unter Berucksichtigung dex jeweiligen geneti-
schen Konstitution der einzelnen Rebenrassen, ihre Ertragsfahigkeit moglichst zu ent-
wickeln und auf die Dauer zu erhalten. Man unterscheidet zwischen Trag- und Ersatz-
holz. Das Tragholz soil im allgemeinen auf zweijahrigem Holz angeschnitten werden,
urn fruchtbar zu sein. Auf alterem Holz stehende Triebe erweisen sich als nicht ge-
niigend fruchtbar. Ersatzholz — im allgemeinen unterhalb des Tragholzes stehend —
hat die Aufgabe, fiir die Verjiingung des Rebstockes und fiir die Erzeugung von Trag-
reben der kommenden Jahre zu sorgen. Je nach Alter, Zustand, Rasse und Erziehungs-
art des Rebstockes wird ihm am Tragholz eine mehr oder weniger grofie Zahl von
Knospen (nAugena) gelassen. Durch Anschneiden einer zu grofien Augenzahl wiirde
der Stock stark geschadigt werden. Je nach Erziehungsart wird das Fruchtholz lang
oder kurz geschnitten.

. Bei langem Fruchtholz werden die Tragreben nach dem Schnitt meist unter mehr
oder weniger starkem B i e g e n (eine derartige Tragrebe nennt man wBogen") an die

1 In diesem Abschnitt werden in erster Linie deutsche Verhaltnisse beriidisichtigt.
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Unterstiitzung festgebunden, um auch den untersten Augen eine gute Austriebsmoglich-
keit durch die Regulierung der Saftzufiihrung zu geben.

Im Laufe der Vegetation werden eine Reihe von Kulturarbeiten ( , , L a u b a r -
b e i t e n") ausgefiihrt, wie Sauberhalten des Wurzelhalses und Ausbrechen iiberfliissiger
Triebe, Einkiirzen der Geiz- und Haupttriebe (wGipfeln"). Diese Arbeiten dienen
1. der Fruditentwicklung, 2. der Holzentwicklung fur das kommende Jahr und 3. der
indirekten Schadlingsbekampfung.

Die B o d e n b e a r b e i t u n g erreicht durch bessere Durchliiftung, durch Un-
krautvertilgung und durch Freimachung von Nahrstoffen infolge Bodengare eine gute
Entwicklung der Rebenwurzeln und damit des Stockes. Die Bearbeitung erfolgt in
steilen Lagen mit Handgeraten oder mit Motorseilwinden usw., in flacheren Lagen
durch Zugtierarbeit.

Alle diese angefiihrten K u l t u r a r be i t e n dienen ferner, neben den schon an-
gegebenen Zwecken, dem Ziel, im Rebstock durch Schaffung einer besseren Holzreife
eine grofiere R e s i s t e n z g e g e n d e n W i n t e r f r o s t z u e n t w i c k e l n .

Fiir eine geniigende Zufiihrung von N a h r s t o f f e n ist Sorge zu tragen. Dabei
1st das Einbringen organischer Diinger (Humus, Stallmist, Griindiingung) besonders
wertvoll, da die meisten Weinbergsboden hierfiir sehr dankbar sind.

Neben p a r a s i t a r e n E r k r a n k u n g e n der Rebe haben noch eine Reihe von
Schaden haufig eine mehr ortliche Bedeutung, die d u r c h die U m w e 11 einerseits und
p h y s i o l o g i s c h e D i s p o s i t i o n der Rebe andererseits bedingt sind. F r o s t -
s c h a d e n trcten sowohl wahrend der Vegetationsruhe als auch im Friihjahr oder
Herbst von Zeit zu Zeit auf. Thre Bekampfung ist meist ziemlich schwierig, so daft
die Zuchtung mehr oder weniger frostresistenter Formen (siehe S. 370) eine wichtige
Aufgabe darsiellt. Auch H a g e 1 s c h a d e n kommen gelegentlich vor. K a 1It e
W i t t e r u n g wahrend der Bliitezeit hat haufig das sogenannte D u r c h r i e s e l n
bei bestimmten Rasscn zur Folge, ein Abwerfen der Bluten ohne Beerenansatz. Die
C h 1 o r o s e tritt nichr selten auf den Reben nicht vollig zusagenden Boden (pH-Zahl,
Wasserundurchlassigkeit) auf. Die Neigung zu dieser anormalen Blattverfarbung ist
innerhalb der Gattung sehr verschieden stark ausgepragt (starke Neigung bei einigen
Amerikaner-Reben). Zuchtung auf ,,Bodenvertraglichkeita sehr wichtig (siehe Abschnitt
IV, S. 370).

V e r w e r t u n g . Die iiblichste und in den meisten weinbautreibenden Landern ver-
breitete Verwertung der Trauben ist die T r a u b e n w e i n b er ei t u ng . Dabei ist
grundsatzlich zwischen der Herstellung von W e i f i w e i n e n und R o t w e i n e n zu
unterscheiden. Das zur Weiftweingewinnung vorgesehene Lesegut ist nach vorange-
gangenem Zerreifien der Trauben (wZermaischenK) moglichst schnell durch ± grofie
Prefiapparate (MKeltern") abzupressen. Im Gegensatz hierzu erfolgt bei der Rotwein-
bereitung infolge mangelndcn Farbstoffes im Beerensaft der in Europa vor allem an-
gebauten Qualitats-Rotweinrassen zunachst ein Angaren der zerrissenen Trauben
(MMaische") in dafur geschaffenen Spezialbehaltern (wGarbottichena) und dadurch ein
Auslaugen des roten Farbstoffes der Beerenhaut durch den sich dabei bildenden Alkohol.
Dabei wird in der Maische der Zucker soweit vergoren, jedoch nicht restlos, bis ge-
niigend FarbstofF ausgezogen ist. Danach erfolgt Abpressen wie bei der Weiflwein-
gewinnung. Werden Rotweinsorten ohne vorheriges Angaren sofort abgeprefit (MWeifi-
keltern"), so emstehen leicht angerotete Weine (wWeifiherbsta), die jedoch nur ortliche
Bedeutung haben. wSchillerweine" entstehen, wenn rote und weifie Trauben gemischt
gekeltert und vergoren werden. Zwischen »Weifiherbst" und nSchillerweintt besteht
ein weingesetzlicher Unterschied. Der in alien diesen Fallen sich ergebende
Traubensaft (wMost") wird in geeigneten Kellerraumen (Temperatur, Luftung usw.)
vergoren1. Nach der Vergarung erfolgt entsprechend der Art und dem Charakter des
Weines die Kellerbehandlung (MAusbautt). Mit Rucksicht auf die Grofie des Gebietes
und auf die aufterordentliche Kenntnisse und Fahigkeiten voraussetzenden vielseitigen
Arbeiten der modSmen Kellerwirtschaft mulJ hier von einer weiteren Schilderung
dieses Verwertungszweiges Abstand genommen werden. — Neben dieser Verwertungs-
art hat sich besonders in letzter Zeit die Erzeugung unvergorenen Traubensaftes

1 Vgl. auch H. S c h a n d e r l , Mikrobiologie des Wcines (Stuttgart 1950).

. 2. Aufl., li<l. 20 «! ^
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(wTraubensiifimosta) sehr verbreitet; hierfiir werden hauptsachlich Trauben mittlerer
bis geringerer Qualitat (Lage, Jahresklima, Kulturrasse) verwendet.

Ein in vielen Landern (Kalifornien, Griechenland, Italien, Siidafrika, Australien)
sehr stark entwickelter Verwertungszweig ist die Herstellung von R o s i n e n . Audi
die T a f e l t r a u b e n e r z e u g u n g spielt verschiedentlich eine grofie Rolle. Eine
geringere und meist nur spezielle Bedeutung, besonders bei zeitweisen Absatzkrisen, hat
die Erzeugung von M o s t k o n z e n t r a t e n und ihre verschiedenartige Weiterver-
wendung in der Marmeladen- und Konfitiirenindustrie, sowie die Herstellung von
Edelbranntwein ( ^Cognac" und » W e i n b r a n d " ) .

In fast alien Weinbaulanderh ist schliefilich die Verarbeitung von Traubenweinen
zu S e k t weit verbreitet. Dabei wird der Wein auf der Flasche nach Zuckerzusatz
nodimals vergoren, wobei darauf geachtet wird, dafi die sich bildende Kohlensaure
dem Getrank moglichst erhalten bleibt.

Die S a m e n der Trauben ( » T r a u b e n k e r n e " ) sind f e t t h a l t i g und liefern
das Traubenkernol.

IV. Entstehen neuer Vitis-Kulturformen
Seit Beginn der Inkulturnahme von Vita-Formen und dem Versudi, die geeignet-

sten unter ihnen durch vegetative Vermehrung zu erhalten, sind diese zweifellos allent-
halben im Laufe grofierer Zeitabschnitte, je nadi Disposition mehr oder weniger,
starken Veranderungen unterworfen gewesen. Abgesehen vom spontanen Auftreten
von Samlingen, die infolge der zwangslaufig vorhandenen Heterozygotie der meisten
frisdi in Kultur genommenen Reben vor allem audi im Ertrag nur aufierst selten dem
Elter gleichen konnen und daher zweifellos meistens bald als ungiinstig erkannt und
wieder entfernt worden sind, hat sicherlich von Anfang an das Auftreten s o m a t i -
s c h e r M u t a n t e n eine bedeutende Rolle gespielt. Die Rebe neigt stark zur Knospen-
mutation, und zwar rassentypisch in verschiedenem Ausmafie und zu spezifischen Ver-
anderungen, die in beiden Richtungen, im Sinne des Anbauers sowohl in positiver als
auch in nejjativer, vor sich gehen. Zweifellos hat der Mensch die auffalligsten der-
artigen positiven Mutanten schon sehr friih beachtet und sie durch vegetative Ver-
mehrung zu erhalten versucht, ein Bestreben, das erst in neuester Zeit in starkerem
lilafie wieder aufgegriffen wurde (145; 146; 148). Es steht aufier Zweifel, dafi so auch
heute noch manche wertvolle Form gewonnen werden kann, wie ja auch schon die so-
genannte K l o n e n z i i c h t u n g , also in erster Linie die Auslese ertragreicherer
somatischer Mutanten, innerhalb der versdiiedenen Rebenrassen, besonders in den
letzten Jahrzehnten durch Schaffung leistungsfahiger Klone ziichterisch sehr wertvolle
Beitrage lieferte: Die Ertrage konnten vielfach allein durch diese Mafinahme verdop-
pelt werden, wobei allerdings haufig auch, meist unbewufit, die A u s s c h a l t u n g
v o n V i r o s e n eine Rolle spielte.

Durch spontane somatische Mutation entstenen auch P o l y p l o n t e n (121; 146),
die meist starke Abweichungen vom Diploidtypus zeigen und die im ziichterisch posi-
tiven oder negativen Sinne ausfallen konnen. Es kommt eben sehr auf den jeweiligen
Genotypus an, der polyploid wird, so dafi grofiere Aussidit auf zuchterischen Erfolg
nur bei einer Auslesemoghchkeit in einer umfangreicheren Population von Polyplonten
vorhanden ist. Aus diesem Grunde sind Versuche zur e x p e r i m e n t e l l e n A u s -
l o s u n g v o n P o l y p l o i d i e be i Vitis, wie sie von de L a t t i n (121) mit Erfolg
begonnen wurden, sehr zu begriifien.

siten, besonders Plasmopara viticola und Phylloxera vastatrix und Phylloxera vitifolii
(Merkmale, die bei einigen Amerikanerarten mehr oder weniger ausgepragt sind) mit-
einander zu vereinigen. Erste Auslese nach kiinstlicher Infektion von Europaer .X
Amerikaner-Fe-Populationen im jiingsten Samlingsstadium, weitdre Selektionen auf
Ertragsmerkmale, Frostresistenz, Anspruchslosigkeit, Bodenvertraglichkeit usw. nach
dem Auspflanzen ins Freiland. Weitere vom Zuchtprodukt zu durchlaufende Phasen:
Riickkreuzungen geeigneter Typen mit der Kulturrebe (soweit notig), spatere Priifung
im Weinbaugebiet.
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Eine optimale Kombinationsmoglichkeit ist nach den Mendelschen Gesetzen erst
gegeben, wenn in sehr grofiem Umfange interspezifische F2-Populationen aus Kreuzun-
gen von V. vinifera mit amerikanischen Rebarten hergestellt werden (103; 104). (Z. B.
wurden im Kaiser- Wilhelm-Institut fiir Ziichtungsforschung, Erwin-Baur-Institut
Miindieberg, jahrlich bis zu 10 und 20 Millionen Samiinge auf ihre Pilzresistenz ge-
priift. Seit 1946 setzt das Forschungsinstitut fiir Rebenziichtung Geilweilerhof, Siebel-
dingen/Pfalz diese Arbeiten fort und griift in entsprechender Weise auf Resistenz
gegen die Reblaus (Phylloxera).

Wenn auch die kombinationsziichterische Aufgabe i n t r a s p e z i f i s c h e r Vini-
fera-Kreuzungen zum Zwecke der Vereinigung arttypischer Merkmale, wie
z. B. Ertragsmenge und Qualitat oder Friihreife und QuaKtat, nicht ganz so sdiwierig
ist, so ist doch auch hler grundsatzlich deselbe Weg zu wahlen, um die feinsten Ab-
stufungen der Kombinationsmoglichkeiten zu erhalten.

Der neueste Weg der Miincheberger Rebenziichtungsarbeiten: A u s l e s e g e g e n
Plasmopara o d e r Phylloxera r e s i s t e n t e r F o r m e n aus a r t r e i n e n

. Viif if era - S el bs t u n g s p op u 1 a t i on e! n, die allerdings noch viel grofiere Sam-
lingsmengen umfassen miissen als zu kombinationsziichterischen Zwecken angesetzte
Europaer X Amerikaner-F-2-Populationen. Theoretische Stiitze: Das V a v i l o v s c h e
n G e s e t z der h o m o l o g e n R e i h e n " (156), dessen Giiltigkeit in der ge-
samten Gruppe der Ampelideen in neuester Zeit (nicht veroffentlicht) auf
Grund umfassender Untersuchungen festgestellt wurde. Es sind auf diese Weise
bereits eine Anzahl jeweils gegen einen der erwahnten Parasiten resistenter Individuen
gefunden worden(143). Auf der gleichen theoretischen Grundlage beruht der vomVer-
fasser Scherz mit Erfolg durchgefiihrte Versuch, in den infolge der Kriegshandlungen
im Jahre 1940 durch Plasmopara viticola fast vollig vernichteten Weinbauflachen des
sogenannten Niemandslandes zwischen Maginotlinie und Westwall nach plasmopara-
festen somatischen Mutanten innerhalb der Art Vitis vinifera zu suchen (148).

Es sei nicht unerwahnt, dafi, neben den skizzierten rein ziichterischen Aufgaben,
be i d e r R e b e n z i i c h t u n g eine F i i l l e t h e o r e t i s c h i n t e r e s s a n t e r
P r o b i erne auftauchen, die vor allem die Aufmerksamkeit des Ziichtungsforschers,
des Physiologen und des Phytopathologen verdienen.

Die R e b e n z i i c h t u n g hat im Rahmen des Weinbaues von alien Disziplinen
wohl die wichtigsten Aufgaben zu erfiillen. 1st sie doch in der Lage, neue Rebenformen
zu schaffen, deren Anbau die anderen weinbaulichen und weinkellerwirtschaftlichen
Arbeitsgebiete in einer Anzahl Mafinahmen umwalzend verandern mufi! Am wich-'
tigsten wird zweifellos die Losung ihrer resistenzziichterischen Aufgaben sein. Wenn
der Winzer beispielsweise eines Tages nicht mehr — statt heute haufig sechs- bis acht-
mal im Jahr und dazu zur arbeitsreichsten Zeit — gegen Plasmopara viticola zu
spritzen braudit, werden der deutsAen Volkswirtschaft viele Millionen Reichsmark
an Bekampfungskosten und trotzdem noch allenthalben auftretenden Ernteverlusten
gespart, ganz abgesehen davon, dafi jeder Spritzbelag die assimilatorischen Krafte der
Rfebe mehr oder weniger hemmt und damit zwangslaufig die Enrage herabdriickt. Es

- darf auch nicht vergessen werden, dafi die Beschaffung des Kupfers, der bisher wich-
tigsten Grundlage fiir die Bekampfung des Falschen Mehltaues, z. B. in Deutschland
und daruber hinaus in ganz Europa zeitweise grofiere Schwierigkeiten bereitet.

Die ersten grundlegenden Erfolge der Kombinationsziichtung liegen bereits vor.
Das Forschungsinstitut fiir Rebenziichtung, Geilweilerfiof/Pfalz, stellte auf dem Wein-
baukongrefi in Bad Kreuznach 1950 eine Neuzuchtung aus, die voile Resistenz gegen
Plasmopara viticola, Uncinula necatort Psendopeziza tracheiphila und gegen den
virulentesten Reblaus-Biotyp besitzt, ertragreich ist und im Geschmack den Vinifera-
Rassen gleichkommt. Es handelt sich um ein Riickkreuzungsprodukt einer F2-Pflanze
(vulpina X vinifera Gamay) mit der Kulturrasse Riesling. Diese Neuzuchtung wurde
erstmalig 1952 in nach Boden und Klima verschiedenartigen Weinbergslagen auf
grofieren Flachen zwecks Priifung in der Praxis angepflanzt. So beginnen sich die ersten
gunstigen Auswirkungen der deutschen Rebenziichtung zu zeigen. Sie werden im Laufe
der Zeit nicht nur unsern eigenen Weinbau bedeutend fordern, sondern dariiber hinaus
zweifellos auch den ubrigen europaischen weinbautreibenden Landern zum mindesten
wesentliche Impulse fiir eine neue Entwicklung geben.

24*
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Mit 5 Figuren

Leeaceae D C . Prodr. I (1824) 635 (Tribus Ampelidearum). — Leeaceae'
Dumort. Analyse des fam. pi. (1829) 27 (Familia Jasminariearum). — Leeaceae
Fr. Th . Bartling, Ordin. (1830) , 354 (Ordo); F. A. G. Miquel, Fl. Ind. B a t a v a e l 2

(1859) 609- F . G a g n e p a i n , 1910 (siehe unten unter Literatur) und in L e c o m t e ,
Fl eener. de l 'Indochinel (1912) 934; W. G. C r a i b , Fl. Siamensis enum. I (1931)
316. — Leeoideac Gilg in E. P. l . A u f l . I I I * (1896) 454, als Unterfamilie der
Vitaceae.

Wiehtigste Literatur: 1. S y s t e m a t i k : De C a n d o l l e , Prodr. I (1824) 635. —
B e n t h a m e t H o o k e r f. Gen. pi. I (1862) 388. - B a i l l o n , Hist, des pi. XI (1892) 426.
— C. B. C l a r k e , A revision of the Indian species of Leea, in Journ. of Bot. 19 (1881) 100
bis 106, 135-142, 163-167. - E. G i 1 g in E. P. I l l , 5 (1896) 454-456 . — S. H. K o o r -
d e r s en Th. V a l e t o n , Boomsoorten op Java, Bijdrage Nr. 9 (1903) 2—14 (Mededeel. uit
Js Lands Plantentuin Nr.61). — F. G a g n e p a i n , Essai d'une classification des Leea asiati-
ques, in Bull. Soc. bot. de France 57 (1910) 331; Revision des Ampelidacees asiatiques et
malaises, in Bull. Soc. Hist. nat. Autun. XXIV (1911) 1—41; in M. H. L e c o m t e , Fl.
ge*n£r. de l'Indo-Chine I (1912) 934—944; ferner in Suppl. Flore Generale de l'Indo-Chine,
tome I, fasc. 7 (1948) und fasc. 8 (1950). — C. L a u t e r b a c h , Die Vitaceen Papuasiens,
in Englers Bot. Jahrb. 59 (1924) 528-534. - H. N. R i d 1 e y, Fl. Malay Peninsula I (1922)
483. — E. G i l g und M. B r a n d t , Afrikan. Vitaceen, in Englers Bot. Jahrb. 46 (1912) 547
bis 549. — E. D. M e r r i l l , Enum. Philipp. fl. pi. I l l (1923) 11; in Philipp. Journ. Sc. I,
Suppl. 1 (1906) 89; V (1910) 196; IX (1914) 452; XI (1916) 145; 193; XII (1917) 281; XIII
(1918) 307; XVII (1921) 280-282 ; XX (1922) 406; XXXVII (1928) 166. - E l m e r ,
Leaflets Philipp. Bot. I (1908) 316—318; II (1908) 494; V (1913) 1851; VIII (1919) 3103 bis
3104. — B. P. G. H o c h r e u t i n e r , Plantae Hochreutineranae, Fasc. II, in Candollea II
(1924/26) 423—425 (Niederland. Indien).

2. A n a t o m i e : H. S o l e r e d e r , Systemat. Anatomie der Dikotyl. (1899) 251—257;
Erganzungsband (1908) 103. — H. O s v a 1 d , Om Knoppskydden hos Geniottoma Lasiostemon
Blume och Leea sambucina Willd., in Svensk Bot. Tidskr. 11 (1917) 207—215. — M o l l - u .
J a n s s o n i u s , Mikrographie des Holzes I (1906) 303—316. — I. A d k i n s o n , Some,
features of the anatomy of the Vitaceae, in Ann. of Bot. 27 (1913). — H. H a l l i e r , siehe
unten unter Nr. 4. — H e s s , in Trop. Woods 46 (1936) 22. — M e t c a l f e and C h a l k ,
Anatomy of the Dicotyledons I (1950) 412—419.

3. B i o l o g i e : M. R a c i b o r s k i , Biolog. Mitteil. aus Java, in Flora 85 (1898) 357.
4 . V e r w a n d t s c h a f t l i c h e B e z i e h u n g e n : G a g n e p a i n , siehe oben unter

Systematik. — H. H a l l i e r , Betrachtungen iiber die Verwandtschaftsbeziehungen der Ampe-
lideen und anderer Pflanzenfamilien, in Natuurk. Tijdschr. voor Nederl. Indie, Dl. 56, Afl. 3,
Separat (1896).

Merkmale. Bliiten in Kelch, Korolle und Androeceum fast immer fiinfzahlig
(Ausnahmen siehe unter B, am Schlufi der anderen Arten). Kelch am Grunde schussel-
oder becnerformig verwachsen, fiinfzahnig. Pet. fiinf, im unteren Teil untereinander
und mit dem Staubblattubus verwachsen, zur Bliitezeit abstehend oder zuriickgeschlagen.
Staminaltubus kiirzer oder langer, konisch, krugformig oder seltener fast kugelig, an
der Spitze fiinflappig oder tief fiinfteilig, die Lappen oberwarts manchmal durch
ziemlidi breite Einschnitte voneinander getrennt (in anderen Fallen diese sehr schmal),
an der Spitze ganzrandig oder zweizahnig, innenseits (siehe Diagramm Abbildung 102)
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durch eine ± hohe Mcmbran untcreiii<ind<!r vcrbunden; dieser obtre Teil des Stami-
naliubus fast ebcnsolang wic die Pet.; nach umcn zu gelu von dcr ringformigcn Vcr-
einipungsstelle von Pet. und Staminaltubus cine kurzc Membra nmansdieite aus, die sidi
abwarcs manchma! reusenfonnig vcrengcrt, den GrifTel umgibt und ledigltdi den Ein-
gang zur Mitcc dfs Bliitcnbodens freigibt; die epiperaten Stam. sind zwisdien den
obcrcn Lappen dcs StaminaItubus cingefiigt odcr stchen in andcrcn Fallen frci aufier-
balb der Lappen des Staniinaltubus; in crstcrcrn Pall wird das Filament inntnscits von
der Membran, wclchc /.wei soldie Lappen vcrbindct, umfalJt; mclst crsdicinr das Fila-
ment hakenformig nach innen ubcrgebogen, so insbesonderc im Knospenzustand. An-

Fig. 100. Leca guinama Don. A Habitus, li Blutcnknospe, C geoffnete Bliite. D BliitcnUngs-
sdinitr. E Stamin.iJtubys. V Stuubblati von vorn und von der Seitfc G Ov.irqucrMiinitt.
II Fruclit, Ilccrc. J Sameniingsschnirc. AT Samenqueridiniti. — Uwt tinottma LinJlcy. L 111u-
wnknospe. M offene Bliite. N Liingssdinitc durdi eine fait reife Knospc. O I'Vudit. P Frudit

im Querschnitt. — Aus E n g l c r , Pt].inzcnwelt Afrik.is II1= (1921) 343, Fig. 166.

theren extrors; nur die Einkrtimmung nach inncn (Fig. 100 F) verdeckt diese Sttllung
In dcr Knospenlagc und bci feu^tcr Wittcrung; siehe ^Blutcnbioiogie". Ovar obtr-
standigv mandimal ctwas in den Bliitenboden eingesenkt, drci- bis athtfadicrig; )edes
I r,ch auh:ilt nur cine Samenanla«*e; GrifTel zylmdriscb, kahl, mit unsdieinbarcr oder
kaum verbreitertcr Narbc. Frudir cine drei- bis adit- (meisr vter- bis sedis-) fadierige
Becrt', mcist crwas niedergedrtidit, manchmat cntsprcdiend dcr Zahl dcr Karpclk-
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segmentiert. Samen aufrecht im basalen inneren Winkel des Karpellhohlraums, ei-
formig, im Quersdinitt dreieckig; Samensdiale hart, oft seh» glatt und ohne aufierliche
Furchen oder Einsenkungen. Endosperm hartfleischig, mit wenigen, aber tiefen Furchen
ruminat (Fig. 100 K); Embryo klein, diinn, mit langem Hypokotyl und sehr kleinen
Keimblattern, gestreckt oder schwach gekriimmt. — A u f r e c h t e , stets rankenlose
Stauden, Straucher oder Baume, meist unbewehrt, selten mit bestadielten Zweigen.
Blatter abwechselnd (Ausnahme: L. banahaensis Elmer, Philippinen), einfadi (selten
dreizahlig) oder haufiger unpaarig ein- bis dreifachgefiedert, in einigen Fallen mit
bunter Zeidinung (L. zippeliana var. ornata, Papuasien; L. amabilis Hort. Veitch. ex
Mast., Borneo), meist entfernt gesagt oder gekerbt, selten ganzrandig, mandimal mit
Vorlauferspitze; bei einigen Arten driisige Emergenzen, die an die Perldriisen der
Vitaceen erinnern; Blattstiele oberhalb der Basis meist mit zwei auffalligen, ohrchen-

Infloreszenzachsen oft rostrot filzig. Bliiten grofier als bei den Vitaceen, weifilich
(griinlich oder gelblich), rosa oder rot; mandimal der Staminaltubus anders gefa'rbt. —
Meist *Pflanzen des feuchten Tropenwaldes. Die Arten stehen einander vielfadi sehr
nahe, so dafi der Artbegriff in dieser Gattung je nach den Autoren sehr wechselt.

Vegetationsorgane. Meist Straucher, Stauden oder kleine Baume. Eine baum-
formige Art (L. umbraculifera Clarke) wird bis 15 m hoch und besitzt mannsdicke
Stamme; L. macropus K. Schum. ist ein 5—10 m hoher Baum. Die staudenformigen
Arten, wie L. rubra Blume, werden oft nur 30—60 cm hoch; unter den strauchigen
erreicht I. pauciflora King (Malaiische Halbinsel) nur 35 cm Hohe. Wuchs stets auf-
recht. — Bei den grofieren Arten geht nach H. H a l H e r von einem gemeinsamen
Ursprung her garbenformig eine oft betrachtliche Zahl verhaltnismafiig dicker, steif
aufstrebender Aste aus, die sich erst hoch iiber dem Boden verzweigen. Man erhalt
dadurch den Eindruck eines grofien Strauches, der sich aus zahlreichen kleinen Baumen
zusammensetzt. — Bei wenigen Arten sind die Sprosse und Blattstiele stachelig (L.
aculeata Blume; L. angulata Korth.). Bei L. gonioptera Lauterb. sind die Zweigspitzen
geflugelt. — Vom oberen Teil des Blattstielansatzes umlauft bei I. amabilis jeweils
eine deutliche ringformige Linie (keine Nebenblattnarben!) den Sprofi, der — obwohl
gerade aufrecht — dadurdi aussieht, als ware er aus einzelnen Gliedern zusammen-
gesetzt; doch liegen keine Anhaltspunkte fur sympodialen Aufbau vor.

Die Blatter sind bei manchen Arten kahl, bei anderen, besonders auf den Nerven
der Unterseite, behaart, selten klein-borstig oder braunrot-zottig (letzteres bei L.cu-
mingii Clarke). Die (ungeteilten) Blatter von I. macrophylla Hornem. sind bis 60 cm
lang und breit. Auch bei den viel zahlreicheren fiederblatterigen Arten konnen die
Blattchen betrachtliche Made erreichen, so bei I. expansa Craib (Siam), wo sie 5,5 bis
21cm lang und 2,3—6,5 cm breit sind. Der Blattstiel ist am Grund oft geflugelt: bei
L. amabilis Hort. Veitch. ex Mast. z.B. entspringen an der oberen Mittellinie des
Blattstieles zwei langliche grofie Schuppen, die im Knospenstadium steil nach oben
gerichtet nebeneinander liegen, beim fertigen Blatt aber sich beiderseits zuriickrollen
und den Blattstiel umgrelfen. Gebilde dieser Art scheinen auch bei zahlreichen anderen
Arten die Nebenblatter zu vertreten. In manchen Fallen sind die basalen Fliigel des
Blattstiels abfallig und hinterlassen zwei Narben, die ein schmales, dreieckiges Feld
auf der Oberseite des Blattstiels zwischen sich einschliefien. Bei L. crispa L. sind aufier
den Blattstielen auch die Blattspindein geflugelt. Deutlidi gefliigelte Fiederblattstiele
werden bei L.euphlebia Merrill, einer Art der Philippinen, angetroffen. Kraus ge-
flugelt sind die Blattstiele von L. tuberculata Lauterb., oberseits mit einer tiefen Rinne
versehen u. a. die von L. amabilis Hort. Veitch. ex Mast. Bei L.sambucina, L.sun-
daica und L. hispida sind etwas oberhalb der vejdickten Blattstielbasis zwei bis sechs
weifie, mandimal etwas erhabene Langsstreifen vorhanden (etwa 1 mm breit und
0,5—2 cm lang); ebensolche, etwas kiirzere an der Blattspindel, an der Ansatzstelle
der Blattfiedern. Es sind Spaltoffnungsstreifen, wie solche auch an den Blattstielen
javanischer Baumfarne vorkommen. Stipellen fehlen. Rankcn sind nie vorhanden. Fur
einige Arten werden knollig verdickte Wurzeln angegeben.
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Anatomic — In dem 8mm dicken Sprof i von L.amabilis Hort. Veitdi. ex
Mast, findet sich ein starkes (fast 4 mm dickes) Mark mit sehr vielen elliptischen
Schleimzellen, die kleine Raphidenbiindel enthalten, aufierdem kommen zahlreiche
Oxalatdrusen vor. Der Leitbiindelring besteht aus etwa 50 Leitbiindeln mit kleinem
Phloem und lamellenformigem, langem und schmalem Xylem. Die Gefafie sind ziem-
lich eng und fast durchwegs mit grofien, enggestellten elliptischen, quergezogenen
Tiipfeln besetzt. Nur in der Nahe des Protoxylems finden sich einige Tracheen oder
Tracheiden mit Schraubenverdickung, sowie (meist) kleinen Partien unverholzter
Zellen. Die primaren Markstrahlen sind etwa so breit wie die Xylemplatten, zeigen
bis weit nach innen (bis in die Nahe der Markkrone) Reihenanordnung und v e r -
h o 1 z t e Zellwande. Sekundare Markstrahlen sind in diesem Stadium nicht vorhanden.
Auf der Aufienseite des Phloems eine wenigzellige, stark verholzte Bastfaserkappe.
Die Aufienrinde enthalt viele Raphidenzellen und wenige Zellen mit Drusen. Unter
der Epidermis liegen etwa sechs parenchymatische Zellschichten, dann folgt nach innen
zu das Eckenkollenchym. Periderm fehlt. Spater entwickelt sich bei anderen Arten
unter der Rindenepidermis, also nahe der Oberflache des Sprosses, Kork (bei L. aculeata
nach H. H a 11 i e r unmittelbar unter der Epidermis).

Wo die Gefafie sich gegenseitig beruhren, kommt Treppen-Hoftiipfelung vor, bei
angrenzendem Markstrahlparenchym an der Gefafi wand einfache Tiipfelung. L.aequata
L. hat neben einfachen kreisrunden oder elliptischen Tupfeln auch leiterformige in der
Umgebung des primaren Holzes.

Im H o 1 z von L. angulata, L. sundaica, L. javanica, L. sambucina sind die Zuwachs-
zonen nach M o l l und J a n s s o n i u s ziemlich deutlich, 2—7mm dick. Die Gefafie
sind auf dem Querschnitt gleichmafiig verteilt, sie stehen vereinzelt oder seltener zu
zwei bis mehreren beisammen. Thyllen sind in den Gefafien reichlich vorhanden. Die
Libriformfasern, w'elche die Grundmasse des Holzes bilden, sind gefachert, das Holz-
parenchym ist sehr sparlich. Es gibt zweierlei Markstrahlen: die kleineren sind ein-
schichtig, 1—20 Zellen hoch, die grofieren sechs- bis zehnschichtig und 0,5—10 mm
hoch. Gefafitiipfelung wie oben. Zahlreiche breite Markstrahlen trennen die schmalen
Leitbundel. Die Gefafie sind enger als z. B. bei Vitis labrusca L. Die Leitbundel wer-
den nach A d k i n s o n durch lineare, intrafascikulare Markstrahlen gegliedert, deren
Zellen kl'einer und weniger regelmafiig rechteckig sind als in den vielreihigen Mark-
strahlen. Abbildungen des Holzquerschnittes bei A d k i n s o n 1. c, Taf. XV, Fig. 1
und 2. — Der Leitbiindelzylinder innerhalb des Kambiums ist samt den ungewohnlich
breiten Markstrahlen vollig verholzt.

L.aequata und L.aculeata haben Treppengefafie. Kristalldrusen finden sich bei
letzterer Art in der Rinde, im Weichbast und zuweilen in dessen Markstrahlen. An
der Aufienseite des Phloems liegt eine starke Sklerenchymkappe, noch weiter nach
aufien, sowohl vom Sklerenchym wie von der Epidermis durch mehrere Schichten diinn-
wandigen Gewebes getrennt, sind in unregelmafiiger Anordnung breite Kollenchym-
bander eingelagert, die in tangentialer Richtung durch auf dem Achsenquerschnitt
tangential gestrecktes, grofizelliges, diinnwandiges oder schwach sklerosiertes und dann
getiipfeltes Parenchym miteinander verbunden sind.

B l a t t b a u : bifazial; Palisaden cinschichtig. Leitbundel der grofieren Blatt-
nerven ohne Sklerenchym. Die Drusen erreichen manchmal bedeutende Grofie und ver-
anlassen wdurchsichtige Punkte" (L.acuminata). — Die Spaltoffnungen werden von
drei bis mehr Epidermiszellen umgeben. Sie kommen auch auf der Blattoberseite in
der Nahe der Blattnerven vor. Zwischen den Palisaden liegen bei L. aequata zahlreiche
kurze, dicke Sacke mit je einer Oxalatdruse. Bisweilen ist auch die eine oder andere
Zelle der oberseitigen Epidermis in einen solchen Idioblasten verwandelt und reicht
dann weit ins Palisadengewebe hinein. Unter letzterem meist eine Schicht von ebenso
gerichteten, aber kurzeren, weniger didit gelagerten Zellen, die also in ihrer Form
zwischen Palisaden- und SchwammDarenchymzellen die Mitte halten. Im Schwamm-
parenchym finden sich nur kleine Iffterzellularen; zwischen Palisaden und Schwamm-
parenchym grofie Raphidenzellen. Die Kutikula ist nur sehr schwach entwickelt; zahl-
reiche, fast kreisformige Stomata auf der Unterseite.

T r i c h o m e : einfache Haare sind haufig, an den Infloreszenzen oft von rost-
roter Farbe.
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E m e r g c n z e n : etnigc Artt-n bcsir/.en an den Zweigcn usf. kk'ine Stacheln. —
L. papillosa Merrill hat bis 2 mm lange, starre, einfadic oder gc^abeke Papillen (Pro-
tubcranzcn) auf den Zwt-Jgcn, Blattern und Intloreszcnzcn. — Eigentiimlidiv Organe
sind die ^Perldriisen", deren Bau bei den wenigcn Artcn, bei welchen sie vorkomrnen
(L.fteq»ata L-, L. quadrifida Mcrr., L.amabitis Hort, Veitdi. usw.) ziemlidi verschicden
isc (vgl. S o l c r c d c r L c. S. 253, Fig. 52 B und C; H. O s v a l d 1- c. S. 213, Fig. 7
und S, hicr als Kollccercn bezcichnet, auf L. sambuchttt Willd.). — Ihr Sdieftcl wird
von eincr Spaltoffnung eingenomrncn.

Die ^Pcrldruscn" von Leva bestehen, soweit bekannt, in ihrem Kern aus ciner
kteincn Gruppe von isodiamerrischen, kltincrtfn Zdlen (Tis- 101), die cine Forrsetzung
des Blattparcndiyms darstellen, und aus sirahlig an den Kern siefi ansetzenden, nach
auSen kcilformig -vfrbrtfitcrtcn, radial gestrcckren Epidcrmiszellen, weldie den grdficen

Fig, 101. Lica L. Quersdmiti liurcii Uas Blatt ond cine JPerldrfue". — N;idi S o l c
t c J t f , Syst. Anat. Dicotyl. 253.

Tcil der Organe bitden. In dcr Form und im inncren Bau iihneln sie den Pcrldriiscn
von Vitis nicht. Es sind mcist kugdige odcr halbkugelige, mit eineni kur/cn ,Sticl vcr-
sehene Gcbilde. Auf dcr Blaitunterseitc von L. quadrifida Mcrr. und L. magnifoiia
Merr. haben sic die Form von Driisenschuppen. Ihrc physioiogische Bedcucung ist
unbtkann:.

Die D r i i s c n h a a r e von L.aeqxata bestehen aus cincm kurxen, mchrzcll-
reihigen Sticl und dcrn aus zahlreidnen Zellcn gebildctcn Kopf. Diescr ambofiartig
verbreiterte Teil ist Hngsum begrenzt von dlditstehcndcn, radial gestrcckten Zcllen.
Die Driisenhaarc stchen nach R a c i b o r s k i arn Stengel, an den Blattstielcn und an
den Bliittern zwisdien ein- bis drei2clligcn Borstcnhaaren. Einc andcre Art von Driiscn
sind die A m c i s e n f u t t e r k o r p e r (an jungen Stcngekeilen, weniger an jungen
Blatispreiten in dcr Nahe der Haupmerven, besonders hautii; an den Blattstielen). Sic
^ind rundtich, etwas gesticlt, ctwa 0,7 mm tang, im Inncrn von wciten, parendhymati-
sdien, 61- (und amylodcxtrin-) halti^en Zcllen ausgcfiillt, von einer kleinzelligcn
Epidermis umgeben. Stomaia wurden an ihncn nicht wahrgenommen. Ahnlidie Korpcr-
chen sollcn L. samhucina Wiild., L.divarkata Teijsm, et Binn., L. $nmatrana L. und
L.dcttleata Blume besitzen (dte sracheligc L.horrida Teijsm. et Binn. und andcre Arten
haben keine). Abbiidungder Futtcrkorpcr von L.ae/fttata: Flora 85 (1898) 359, Fig. 14.

BliilenverhaUnisse (siehc auth unter Mcrkmale). — Die Bliitenstandc sind
/ymos, mit didiasialen Endigungcn und dcmentsprediend eingegliederten kleincn Trag-
bUttcrn, mcist aofrcdit, ± ebenstrauftig, in der Regcl etwa 10—20 cm brctt. Eine
Ausnahrne bildet L.macropui K. Schum. mit hShgenden, bis 80 cm langen Bluten-
standen. Fast allc Artcn sind in Kelch, Corolle und Androcceum pentamer, nur zwei
Arten tetramcr (siehc untcr B am Schlufi). Die BlikcnlanRe schwankt VmsdiCD wenigen
Mtllimetern (L~gmneetnis G.Don i, Ii. 3mm) bis 13mm (L.tinaoria Lindl.) und
12—IS mm (L.macropus ILSchum.). Activation der Keldn/.iihnc klappig. Der K.eI.J»
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ist in der Knospe wek grolJcr als die tibrigen, von ihm cingeschJossenen Bliitenorgani:
(nWasscrkeldi*i, siche unter Bliitcnbiologie). Zwisdien K.clch und Korolle ist bei
L.amabilh Hort. Veirdi. ex Mast, ahnlidi wie bci manchen Vitaccen ein kurzer Tragcr
eingcschoben. A'stivation dcr Pet. klappig. Die Per. alternieren mit den Kelchblatrtrn.
Fertile Stam. epipctal. StaniinakviUis versdiicden lang teJemlich tang z.B. bei L.ma-
cropus K. Sdium.). Die Anthcrcn sind
e x t r o r s — cin Umstand, der bisluv s?\
immer iibersehen wurde —, nur in der ^*
Knospe nadi inncn, liber den Rand des
Staminalbcdicrs cingebogen. Die^e Std-
lung wird sehr langc beibehaltcn, z.B.
bci Gewadishauspflanzen des Botanisdicn
Gartens MUnchen bis zuletzt {stehc
Blurenbtologif). Die Hlantentc sind von
den Anthercn durch einc Verengcmn^
abgeglicdcrt. Ob das Androeceum oh-
diplostcmon ist, kann nach der ferrigen
Bliite nicht sidier bcurteilt werden, denn
die frcicn Filamentteile dcr Stamina
gehen aus demseiben oberea Rand des
Staminalbcchers hcrvor wie die alter-
nierenden swminodialen Sdiuppen, die
also emptriscri im gleichen Kreis
stehen. Freilich vcrbindtt die Staminal-
sdiuppen untercinander ein hiiutigcr
Saum, der hinter den Fiiamenttn
hcrumlauft. Dodi kann cs sieh bei diesem

Fig. 102. Diagramm der BlfitC von Leej
umahilis Hart. Vcitch. $x Mast. — Original.

um cine sckundare Wudicrung handeln. Dem StaminaJbccher lic^t innenscits in seincm
unteron Teile cin kragenformigcr Anhang an. Er setzt oberhaib der Vcrbindung von
Starninalbcchcr und Kronriihre an und endet nadi abwarts gewendet in zehn kurzen
brcitcn Lappen, Von dicsen korrcspondicren die fiinf grdficren mit den Filamenten.
die fiinf klcincrcn mit den Staminodien. Der Pollen ist rundlidi-drcieckig und hat drei
Austrtttsstcllen fur die PoiJenschlauchc an den Eckcn, er besitzt bei L.amabilis kcine
auffallendc Skulptur. Bei L.macroptts K. Schum. ist die Exine des Pollens didit net7ie
( W a b e l^n")p)

AMc Angaben gelten. wenn nicht andcrs bemerkt, fur L. amabilis Hon . Vcitch. ex
Mast. — Nadi H. H a 11 i c r fall* bei Leea die sympetate Korolle nadi dern Abblohcn
mitsamt der Staubblattrdhrc als Ganzes ab.

Ein Druscndiskus uni das Gynaeccum odcr iibur diesem fehlt. Das Ovar tst
synkarp, obcrst'andig. Jcdes Fadi des O-vars cnth'alt eine anatropc, grundstandige, also
basalzentralwinkelstandige Samcnanlagc. Die Mikropylc ist nach auficn geweiidet, also
von der Plarenta abgekehrt, die Sanu'nanlage demnadi im Sinnc W c t t s t c i n s
.ipotrop; vgl. R. v. W c i E s t e i n , Handbuch Sy-it. Bot. 4. Aufl. (1935) 558, Abb. 367,
Fig. 2. Die 7.wet diinnen Imcgumertte umhiillcn den cbenfalls diinncn Nuzcltus(Samen-
aalage bitegmisdi tenuinuzdlat); eine bciiondcre Nu/tllarlctppc ist nichi ausgebildet.
Durcn den l:unikulus verliiuft ein LcitViUnde! bis zur Chalaza. Dcr Embryosack ist
sdimallanglith.

Blutenbioiogie. Leea ema&lis Hort. Vcitch. ex Mast., cine Art der sdiattigcn Ur-
waldcr Westbonuos, baaXZt nadi H. H a l l i c r (in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg XIV
(1897), 241 bis 247}, h'hnlidi wie Spathodea campamdatd, Parmenticra cerifera (Bigno-
oiaeeen) und jochroma macrocalyx (Solanacet), ^Wasscrkeldie". IKr Vcrschluli wird
durch die fiinf klappig ancinandcrliegt-nden Kclchzipfcl gebildct, die an den Randern
durch didtwandigc Epidermispapil!cn vcrzahnt sind Die Sckreuon dcr riussigkeit
schcint von diinnwandigen Tndiomen an der innercn Miindung der Kelchzahnc aus-
zugehen. — Vcrf. konntc das Vorhandcnsein vt>n ^'asserkcldien" bei Ptlanzcn dic^-r
Art, welchc im Bot. Garten Mtinchen kulcivicrt wurden, bcstatij;cn. Dcr Hohlraum
zwischen Ketch und Korolle ist in den Ktiospcn y.icmUd\ Rroft und ganv, mit Fliissigkeit
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erfiillt. In Kelch und Korolle Raphidenzellen in soldier Zahl und Grofle, dafi das
ubrige Gewebe hinter ihnen an Ausdehnung zurucktritt und der Schleim am Grunde
des Kelches aus den verletzten Raphidenzellen oft massenhaft austritt. Im Kelch auch
zahlreiche Kristalldrusen.

Die Staubblatter sind in der Knospe nach innen eingeschlagen, so dafi die Antheren
innerhalb des Staminalbechers und der Korolle in einem Zylinder eng nebeneinander-
liegen. In diesem Stadium befinden sich auch die Bliiten der Herbar-Exemplare und
alle Abbildungen zeigen die Bliiten von Leea in diesem Zustand. C l a r k e , der zahl-
reiche Arten am Standort gesehen hat, versichert jedoch 1. c, dafi dieser Zustand nur
bei feuchtem Wetter beibehalten wird. Bei Sonnenschein sollen'sich die Filamente
gerade strecken, so dafi die Antheren lang herausstehen. C l a r k e sagt, er habe keine
Art, ja nicht einmal eine einzige Pflanze gesehen, bei der die Antheren in der Stami-
nalrohre eingeschlagen geblieben waren. Ob sich alle Arten so verhalten, wie C1 a r k e
angibt, ist immerhin zweifelhaft (z. B. L.macropus K. Schum. mit langem Staminal-
tubus). Ober die Art der Bestaubung und die bestaubenden Insekten ist bis jetzt nichts
bekannt.

Im Sprofi, in der Verdickung des Blattstiels und in der Bliitenstandsachse von Leea
guineensis (Zentral-Afrika) leben oft Ameisen. Diese machen sowohl die Hohlraume
wie die an unbestimmten Stellen anzutreffenden Offnungen der Kavernen selbst. Vgl.
G. P o m a, Is L.guin. een myrmecophilc plant?, in Natuurwetens. Tijdschr. 3 (1921)
257. — Ober die Futterkorper von L. aequata L. und anderen Arten, die von schwar-
zen Ameisen gefressen werden, vgl. den Schlufi des Abschnitts Anatomic

Frucht und Samen. — Fruchtstand dem Bliitenstand in der Grofie entsprechend,
meist etwa 10—20 cm breit, bei der baumformigen L. umbrae ulif era Clarke 60—90 cm
breit. Die Frucht ist eine mehr oder weniger saftig-fleischige, meist niedergedruckt-
kugelige, den 4—6 (S) Karpellen entsprechend oft etwas segmentierte, sonst glatte
Beere (siehe auch unter Merkmale), oft nur wenige Millimeter grofi, selten (bei L. ma-
cropus K. Schum., einer papuasischen Art) 25—30 mm im Durchmesser, hier auch von
anderer Form, namlich kugelig mit aufgesetzter kegeliger Spitze. Die Beeren sind in
reifem Zustande meist schwarz, z. B. bei L. aspera Edgew., oder stahlblau (L. crispa
L.), seltener orangegelb (L.acuminata Wall.), in unreifem Zustande ha'ufig gelb oder
rot, z. B. bei L. herbacea Ham. Sie enthalten bis zu sechs Samen. Diese sind meist glatt,
schnitzformig, also im Querschnitt dreieckig. Durch warzige Samenschale unterscheidet
sich L. tuberculosemen Clarke. Die Samen haben eine harte Testa. Nach G a g n e p a i n
1. c. 1911 ist die aufiere Samenschale hart und fest, die innere hautig. Das Endosperm
ist hart-fleischig und deutlich ruminat, mit wenigen, aber tiefen Falten: eine solche
geht — im Samenquerschnitt gesehen — von der Dorsalseite aus, zwei, einander ge-
naherte yon der Innenkante des Samens, je eine weniger tiefe von jeder Flanke. Der
Embryo ist klein, gerade oder schwach gekriimmt, mit langem Hypokotyl und kleinen,
flachen Keimblattern. Er liegt im Endosperm axil. Die Verbreitung der Samen erfolgt
wohl durch Vogel.

Chromosomenzahl: Bisher liegen keine Untersuchungen iiber die Zytologie von
Leea vor.

Geographische Vertfreitung. (Fig. 103). Etwa 70 Arten. In den feuchten Wald-
gebieten der altweltlichen Tropen, besonders in Asien: Britisch Indien, Andamanen,
Nikobaren, Hinterindien, Indochina, siidlichstes China, Hainan, Formosa, Malesien,
Philippinen (auf letzteren allein 26 Arten angegeben, davon 19 endemische). Papu-
asien: Neuguinea, Bismarck-Archipel, Salomon-Inseln, Palau-Inseln; nordlichstes tro-
pisches Australien: Nord-Queensland, Gebiet von Port Darwin; Fidschi-Inseln. Nur
drei Arten im tropischen Afrika, davon nur eine (Leea guineensis G.Don) weit ver-
breitet; Sierra Leone, Nigergebiet, Guineakuste, Kamerun, Kongogebiet, St. Thome,
Nord-Angola bis zum Sambesi; westlich der grofien Seen (ostlich offenbar seltener), in
einem sudostiich verlaufenden Streifen bis zur Ostkiiste; Madagaskar, Komoren,
Mauritius, Bourbon. Fur die Seychellen liegt keine Angabe vor. — Die meisten Arten
bevorzugen das Gestrauch der Dschungels, die niedrigen, lichtdurchlassigen Bestande
des Sekundarwaldes oder den Halbschatten eines mafiig dichten Hochwaldes.
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V e r w a n d t s c h a f t l i c h e B e z i e h u n g e n . Die Srellung der Gartung^ Leca war langc
Zcit unklar (siehc die Synonymic Jcr Lccaceac auf S. 382). A. L. dc J u s s i c q, Gen.
pi. (1789) 153, nalim sie umcr die genera Sapotis affinia" und fvigtc hinzu Bqitaedam
generis sigtia Sapotis commnnki, qwiedam diverse".

De C a n d o l l c bezeichnet mit dem Namcn Leeaceae eine Tr ibus des O r d o
/\mj>e!itU\ic; Prodr, ! (1824) 635. AIs Familic wurden die Leeaceae zucrst von D u -
m o r t i c r , Analyse des hm. pi. (1S29) 27 bctraditet, der sie zu seincn Jasminarieae
rcchnetc, zwischen Sapotaccae und Symploceae; dersclbc Autor Vi&i auf die Jewt-
genannten die Stackhoiaicifv und Iliccat' folgen. I :r. T h . B a r t l i n g , Ord . Na tu r .
(1830) 352, stcllt O r d o (in unserm Sinnc I :amiite) Leeaceae zu seiner Classis Ampe-
tideae; audi S p a c h , H i s i . na t . vegct. 111 (1834) 206, hai die ramil ie Leeaceae, ferncr
F, A, G, M i q u e l (I. c. 1859); cinige Jahrc spacer .illerdings rechneft er sic wicder
zu den Ampeiidecn. In den mdstett Wcrken wurdc sic den Vitaccae angcgliedcrt. In
K. P. I .AuH. EH« (1896) 441 stellte E. G i j g die Lceoidvac als dgenc Uncerfamilie
der Vitaceae den edia-n VUaceae (Untcrfamilie Vitoideae) fiegeniiber. Sdion J. E.
P l a n c h o n (in A . c t C dc C a n d o l l c s Monograph. Phanerog, V , 1887)
schloft sie von den nAmpclidce$ vratcs" aus. 1912 au&ttea dann G i l g und B r a n d t
(I. c. S. 549) sdhwere Bcdenkcn gegen den Vcrblcib von Lcca bei den Vitacecn und
encrgisch sctzte sidi P. G a g n e p a i n (I. c 1911, 1912) fiir cine cigene I'amilie der
Leeaceae ein.

Fig. 103. Verbrcirung der Cattung Leea. — Original.

Leva hat mit d e n V i i a c c e n a n wcscntlidien Mcrkmalen g e m c i n s a m :
Stamina v o r den Pet.; Kelch- und rCorollasrivatton klappig; Bliitcnstande mcisr
sdicindoldig oder cbcnsirauiiig; SamenanJagoi grundstandig; Bcercnfru'duc: Endosperm
bei beiden in ahnlidicr Weisc rumin icn ; Vorkommcn von Kaphiden und Oxala tdruscn;
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Leea

eine Anzahl von Vitaceen besitzt sog. Perldriisen und ahnliche, wiewohl nicht gleich
gebaute Organe kommen bei einigen Leea-hrit.n vor (siehe unter Anatomie). — Von
diesen Merkmalen fallt insbesondere das der Endospermruminierung ins Gewicht, da
von Typen, die iiberhaupt fiir den weiteren Verwaadtschaftskreis in Betracht kommen,
nur die Rhamnacee Reynosia Griseb. 'ind die Sapotacee Reptonia DC. diese Erschei-
nung aufweisen. — Das Auftreten von Raphiden ist ebenfalls wichtig, denn diese
kommen bei nicht allzu vielen und insbesondere bei sehr wenigen verwandten diko-
tylen Familien vor; S o l e r e d e r , Vergl. Anatomie der Dikotyled. Erganz.-Bd. (1908)
349, nennt zwar 17 solche; da von besitzen aber nur bei vieren alle oder fast alle
Gattungen Raphiden, namlich die Vitaceen und die fiir einen Vergleich nicht in Betracht
kommenden Onagraceae, Saxifragaceae-Hydrangeeae und Dilleniaceae. — Die Perl-
driisen einiger Leert-Arten (Fig. 101) stimmen zwar weniger in der aufieren Form mit
denen von Vitis usw. iiberein, jedoch ist beiden die apikale Spaltoffnung gemeinsam.

Andererseits bestehen e r h e b l i c h e Unterschiede zwischen Leea und den Vita-
ceen, vor allem im Bliitenbau:

Vitaceae
Gynaeceum zweifacherig.

In jedem Fach zwei Samenanlagen (bei
gewissen CissHS-Arten soil nach einer
Notiz von Fenzl in Denkschr. Regens-
burger Botan. Ges. 3 (1841) 165 nur je
eine Samenanlage vorhanden sein, doch
haben weder P l a n c h o n , noch
Gilg , noch Verf. dies bisher bestatigen
konnen).

Driisendiskus meist sehr deutlich ent-
wickelt.

Choripetal.
Antheren intrors.

Androeceum frei von der Korolle. Fila-
mente von unten an frei, kein Stami-
nalbecher.

Gynaeceum meist fiinf- (vier, bis acht)-
facherig.

In jedem Fach eine Samenanlage.

Driisendiskus fehlt.

Sympetal.
Antheren extrors (nur zuerst nach innen

eingebogen und daher scheinbar intrors).
Androeceum der Korollrohre innen an-

sitzend, aus einem basalen kurzen Zy-
linder (Staminalbecher) bestehend, an
dessen Aufienseite die fiinf freien Fila-
mente entspringen.

Aufierdem endigt dieser Becher in fiinf
alternierende staminodiale Lappen.

Blatter einfach oder zwei- bis dreifach ge-
fiedert.

Nebenblatter fehlen.
Zwei Fliigel am unteren Teil des Blatt-

stiels.
Sprosse aufrecht, keine Lianen.
Ranken fehlen.
Bliitenstande endstandig.
(Samenanlage ohne Nuzellarkappe).

Keine Staminodien.

Blatter meist fingerig gelappt oder geteilt,
nur bei wenigen Arten (Cissus, Ampe-
lopsis) doppelt gefiedert.

Nebenblatter fast immer vorhanden.
Keine Fliigel am Blattstiel.

Sprosse selten aufrecht.
Ranken meist vorhanden.
Bliitenstande oft zur Seite gedrangt.
(Samenanlage bei Vitis mit starker Nuzel-

larkappe).
Das sind so viele und gewichtige Unterschiede, insbesondere im Bau der Korolle,

des Androeceums und Gynaeceums, dafi Leea n i c h t b e i d e n V i t a c e e n v e r -
b 1 e i b e n kann. Die Vitaceen wiirden durch eine Belassung von Leea in dieser Familie
wzu inhomcgen sein, um definiert werden zu konnen" (G a g n e p a i n).

Ziemliche Obereinstimmungen im Bliitenbau bestehen zwischen Leea und den
Buettnerinae (Sterculiaceae), z. B. der Gattung Bucttneria. In der hier ebenfalls'ra-
diaren, pentameren Bliite ist, ahnlich wie bei Leea, ein Staminaltubus vorhanden; dieser
ist kurz, becherformig, die fertilen Stam. sind ebenfalls e p i petal, sie sitzen in Ein-
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schmtten welche die Staminodien trennen (wie bei Leea); die Antheren sind dithezisch
und ebenfalls extrors vgl. die Abb. in E P. 1. Aufl. Ill", 82, Fig. 42 G und 84, Fig. 43 D
ZHei T "A ' R

B l u t c n d ? a S r a m m e "• 271) Weitere interessante Obereinst mmungen
zwischen Leea und Buettnena bestehen darin, dafi bei letzterer die Pet. dem Staminal-
tubus angeheftet smd, und dafi der Kelch hier ebenfalls verwadisen und d k A s S o n
der Kelchzahne klapp.g ist, aud, fall, bei manchen ^ema-Arten das unpaare Keld,
n S i ™ GTnS£* Z U , a n d e r c n Stercuhaceen und in Obereinstimmung mit Leea median
nadi vorn. Im Blutend.agrammst.mmt also Leea mit Buettnena, abgesehen vom Gynae-
ceum, we.tgehend uberein Stachel.ge Emergenzen finden sich wie bei einzelnen Leea-
Arten, auA be, mandien Buettnerien. - Wesentliche Untersdiiede zwisdie^ Lee a und
Buettnena smd folgende: bei Buettnena finden sich in jedem Fach des Ovars zwei
hangende Samenanlagen (statt emer aufrediten bei Leea); die Staminodien sind bei B.
nicht unter sich hinter den Antheren durch erne Membran verbunden und der Staminal-
tubus ist n.cht nach unten entwickelt; die Pet. sind anders gebaut. Bei B fehk das
Endosperm, die Kotyledonen sind ungleichseitig, spiralig eineerollt Et L t n f r iJt
haare, Leea nicht, Raphiden fehlen den Stercufi'acien J entRgel,dJ" Angabe^ beT K
o c h u m a n n — iiberhaupt. °

Die Frucht von Buettneria ist trocken und zerfallt in fiinf ifA
Beer^rud.te). Perldrusen finden sid, zwar nid,t beiden *JS!r*
solche bei einer anderen Stercuhacee, Pterospermum javanicum an ^^n N.V
vor (Perldriisen sind an sich eine sehr sehene Erscheinung^ufier bei 2
Leeaceen und einer Sterculiacee finden sic sich noch bei Caesalpinioideen B

£ \ ^ h t sterculiaceen Beziehun- £?£££?<!&
Der Vergleich von Leea mit manchen Sapotaceen, z. B. Sideroxylon oder mandien

eZZT U Z ^'A WaS dCn, BKUtCAaU 3 " ' ^ ebcnfalls ein& Obereinstimmungen
erkenncn: beidc s.nd sympetal, be. beiden sitzt das Androeceum an der Korollenrohre;
ebenso die altemicrenden, ep.sepalen Staminodien. Die epipetalen Antheren sind be
beiden extrors ^usnahme bei den Sapotaceen nur Sideroxylon sect. Hormogyne)- be
beiden ,st das Ovar etwa funffadier.g ,„ jedern Ovarfach sitzt bei Leea und vielen
Sapotaceen eine grundstandige Samenanlage, beidehaben einfache Griffel, oberstandiee
Ovancn und Beerenfruchte. Andererseits bestehen starke Untersdiiede: U L r s u a n a i S e

**" Sapotaceae

v n . , , . . qumkunzial.
KorollendeAung klapp.g. Korollendeckung bei Pentamerie kodilear
D , . . " . . . . _ . , . i r i o c*e r quinkunzial.
Dlutenstande m Dichasien ausiaurend. Bliiten^riin^A Mk;;r u
Staminaltubus der Kronrohre ansitzend. ^S^J^

nodien unmittclbar an der Kronrohre
c f . _ ansitzend.
bamenanlage mit zwei lntegumenten. Sameniin1=if»A r«;f o.-«- J - J
Keine SekreUlaudie in RiAe und Mark. s S S S f a VO riStaf™
Raphiden vorhanden. Raphiden fehlen.
Perldrusen bei einigen Arten vorhanden. Perldrusen fehlen
Haarc einfach. Haare zweischenklig.

Die Frage, ob das Androeceum theoretisdi obdipl

T 1 1 1 1 8 6 1 6 " 1 emPifiSCh StChen ̂  bid f

Demnadi bestehen mdit unwesenthdie Obereinstimmungen im Blutenbau zwischen
Leea und den Sapotaceen denen hauptsachlidi Untersdiiede in den vegetativen Merk
malcn gegenuberstehen. (Wenn man Exemplare von Leea mit dem FamuieSdilUssel



382 Leeaceae (Suessenguth)

von F. T h o n n e r , Anleitung zum Bestimmen der Familien (1917), oder dem von J.
H u t c h in s o n , Families of flowering plants I (1926), bestimmen will, gelangt man
in beiden Fallen nicht zu den Vitaceen, sondern zu den Sapotaceen.) — Beziehungen von
Leea zu den Meliaccen, die B a i l l o n einmal ins Auge gefafit hatte, oder zu den
Simarubaceen sind nicht nachzuweisen. Ebenso wenig begriindet sind die Vorstellungen
H. H a l H e r s iiber Zusammenhange der Vitaceen inkl. Leea mit den Saxifragaceen*
Araliaceen, Rubiaceen, Cunoniaceen und Sambucus.

Das Ergebnis der Vergleiche von Leea mit anderen Typen ist demnach folgendes:
e s b e s t e h t V e r w a n d t s c h a f t z u d e n V i t a c e e n u n d z u d e n S t e r c u -

J ^ a c e e n - Buettnerinae. Ob die Obereinstimmungen in Bliitenbau mit den Sapotaceen
r^auf wirklicher Verwandtschaft beruhen oder nur Konvergenzen darstellen, mufi dahin-

gestellt bleiben. Jedenfalls ist Leea v o n d e n V i t a c e e n a b z u t r e n n e n u n d zu
e i n e r e i g e n e n F a m i l i e z u e r h e b e n .

A d k i n s o n leitet auf Grund der Befunde an Keimpflanzen usw. die Vitaceen
von vorzeitlichen Holzgewachsen ab, die breite interfaszikulare Markstrahlen und
daneben in den Leitbiindeln lineare besafien. Bei Leea sind diese Merkmale auch im
fertigen Sprofi vorhanden; die Gattung gilt daher, was diesen Punkt anlangt, als primi-
tiver. Dafi aber eine unmittelbare Beziehung von den Leeaceen zu den Vitaceen#iiber-
leitet, ist wegen der Unterschiede im Bliitenbau nicht anzunehmen.

Nutzen. — L. amabilis Hort. Veitch. ex Mast, wird wegen ihrer schonen Blatt-
farbung (jiingere Blatter oben rotlich-griin mit weifiem, etwas gezacktem Mittelband
und oft mit kleinen weifien Stellen gegen den Rand zu, unten rot, altere rein griin mit
weifiem Mittelstreifen) in Warmhausern kultiviert. Fur denselben Zweck wiirde sich L.
zippeliana Miq. var. ornata Lauterb. (Blatter oberseits mit weifien Flecken langs der
Mittelrippe und in der Nahe des Randes, unterseits weinrot) empfehlen. — Das Holz
einiger baumformiger Arten hat in Indien nur geringe Bedeutung. Einige Arten werden
zuHeilzwecken verwendet: L. aequatah. ist inOstindien offizinell und wird z.B. gegen
den Guinea-Wurm gebraucht, ebenso die Wurzel yon I. macrophylla Hornem. gegen
Ringwurm. Die Wurzelrinde von L. sambucina Willd. dient als Ersatz von Ratanhia,
die Blatter derselben Art als Mittel gegen Ruhr und Diarrhoe, aufierlich angewendet
gegen Gicht, die Fruchte sind efibar. Die Friichte von I. rubra Bl. werden in Java gegen
Dysenterie verwendet. Ausfuhrliche Angaben iiber die medizinische Verwendung der
Lee*-Arten b e i K i r t i k a r , B a s u and A n , Indian medicinal plants, ed. 2, I (1933)
616—621.

E i n z i g e G a t t u n g :
Leea [Royen ex] L. Mant. I (1767) 17, 124; E. Gilg in E. P. 1. Aufl. Ill5, 454. —

Staphylea Burm. f. Fl. ind. (1768) 75, tab. 24, fig. 7. — Aquilicia L. Mant. II (1771)
146. — Sansovinia Scop. Introd. (1777) 228. — Otillis Gaertn. Fruct. I, in icone tab.
57, non in textu (1788). — [Gastonia Lam. p. p. Diet. II (1786) 611]. — Lea Stokes,
Bot. Mater. med.I (1812) 455. — Leeania Raf. Princ. Somiol. (1814) 30. — [Gili- .
bertia Ruiz et Pav. ex DC. Prodr. IV (1830) 256 p. p.]. — Ottilis Endl. Gen. (1839)
797. — Laea Brongn. Enum. gen. (1843) 88.

Die G a 1 1 u n g ist benannt nach J a m e s L e e , geb. 1715 in Selkirk (Schottland),
gest. J6. Juli 1795 zu Hammersmith bei London, Griinder einer Gewachshaus-Gartnerei
daselbst. Schrieb Introduction to Botany 1760, 1765, 1776, 1794. Hatte Sammler in
Amerika und Siidafrika, fiihrte u. a. Fuchsia coccinea ein. Vgl. Journ. of Bot. XXVII
(1889) 248.

L e i t a r t: Leea aequata L. Mant. I (1767) 124.
A. Bliiten pentamer. (B. siehe S. 388).
A r t e n O s t i n d i e n s u n d b e n a c h b a r t e r G e b i e t e . — L i t e r a t u r :

C. B. C l a r k e 1. c.
S e r i e s A: Rubiflorae Clarke 1. c. — Pet. rot, Staminaltubus manchmal

andersfarbig (bei I. guineensis G. Don z. B. gelbweifi). Pflanzen nicht baumformig;
Blatter fiederig genervt, nicht mit den geschlossenen Seitennerven l.Ordnung der sect.
Pycnoneurae.
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S e k t . I. Edgeworthiae Clarke 1. c. — Blatter alle einfach gefiedert. — 1. L.
alata Edgw. (L. rubra Royle non Blume; L. staphylea Wall. p. p. non Roxb.). Kahl
oder fast kahl, an den oberen Blattern je fiinf bis neun langliche Blattchen. Sekuftcjare
Seitennerven zahlreich, fast parallel. Reife Beeren rot; Britisch-Indien; Assam. —* 2. L.
trifoliata Laws. Farbe der Bliiten nicht ganz sicher. 3—5 Blattchen; die •unteren sehr
reduziert. Nerven der Blattunterseite behaart; Assam. —-A. L. pumila Kurz (L. san-
guinea M'Lelland non Wall.). Obere Blatter mit fiinf Blattchen, diese in jungem Zu-
stand dicht filzig; Brit.-Indien.

Sekt. 11 Laetae Clarke 1. c. — Blatter doppelt gefiedert, nicht oder selten drei-
fach gefiedert. —"1. L. acuminata Wall. (L. staphylea Wall. p. p.; hierher auch L.
serrulata Miq.). 60—90 cm hohe Staude. Blattchen kahl, mit langer Vorspitze. Achsen
der Ebenstraufie rostfilzig, nicht gestaucht, Bliiten k o r a 11 r o t. Reife Beeren orange-
gelb; Brit.-Indien, Assam, Indochina, Siam. —^2. L. laeta Wall. Unterseits gepunktete
Blatter (Perldrusen?) Sehr gedrangte Ebenstraufie auf sehr kurzen Stielen, ganz kurz
rostfarben zottig; Brit.-Indien, Burma und Andamanen. — Anmerkung: L. cotcinea
Planch. Ebenstrjiufie kahl, Pet. rosarot, Staminaltubus gelb. Fiir Brit.-Indien wahr-
scheinlich irrtiimlich angegeben, nach Clarke wohl = L. gttineensis G. Don (Afrika) = L.
coccinea Bojer. Die Pflanze, die S. K u r z I. coccinea nennt, diirfte L. acuminata
Wall. sein.

S e k t . III. Rubrae Clarke 1. c. — Blatter oft dreifach gefiedert. — 1. L. rubra
Blume. Meist 30—60 cm hoch. Blattchen langlich oder elliptisch, Primarnerven unterseits
scharf heraustretend, gekrauselt und oft klein-borstig. Reife Beere tiefrot; Brit. Indien
bis Cochinchina, Cambodja; durch Malesien bis Borneo, Timor. — 2. L. linear if olia C.
B. Clarke. Mit voriger Art sehr nahe verwandt; fast kahl, obere Blatter dreifach ge-
fiedert, schmal, Fiederblattchen 6—8 mm breit; Cambodja. —/3. I. wightii C. B. Clarke
(L. staphylea Wight, non Roxb.). Nicht borstig auf den Nerven. Ebenstraufi sitzend,
mit langen Zwejgen, oberwarts rostfarben zottig; Brit. Indien; Assam(?). — 4. L.
aculeata Blume. Kahl; Sprofi und Blattstiele stachelig; Nikobaren, Malesien, Philip-
pinen. — 5. L. cumingii C. B. Clarke. Stengel sehr braunrot behaart. Blatter breit,
dreifach gefiedert, Blattchen elliptisch-lanzettlich, auf beiden Seiten braunrot zottig;
Philippinen. — 6. L. manilensis Walp. (I . palawanensis Elm.; L. sambucina Blanco,
non Willd.; L.rubra F. Vill. non Blume). Fast kahl, Blatter dreifach gefiedert, Blatt-
chen elliptisch-lanzettlich, sehr gespitzt, gesagt. Bliiten kurz, Pet. rosa. —^ L. setuligera
C. B. Clarke. Blatter auf beiden Seiten borstig, Ebenstraufie klein, dicht, kahl; Brit.
Indien. — 8. I. brunoniana C. B. Clarke (I . sambucina Benth., non Willd.). Fast kahl,
obere Blatter zwei- (bis drei-) fach gefiedert. Blattchen elliptisch, sehr fcurz zugespitzt.
Primarnerven zahlreich, eft feinborstig. Vielleicht zu L. rubra Blume oder L. setuligera
Clarke gehorig; Australien (Port Darwin usw., siehe Karte, Fig. 103), Salomon-Inseln,
Timor; nach E n g l e r verbreitet im malesischen Gebiet. — 9. I. guineensis G. Don
(L. coccinea Bojcr; L. sambucina Schum. et Thonn., non Willd.). Strauchig, Bliiten
sitzend, Pet. tiefrot, Staminaltubus gelbweifi. Siehe unter den Arten Afrikas. Hier vom
westlichen, tropischen Afrika bis Angola, Madagaskar; Mauritius, Bourbon, Komoren;
auch im Niger-, Kongo- und Sambesi-Gebiet, siehe Verbreitungskarte. — Standorte:
G i 1 g und B r a n d t in Englers Bot. Jahrb. 46 (1912) 547—549.

S e r i e s B: Viridiflorae Clarke 1. c. — Pet. griinlich-weifi.
S e k t . IV. Pycnoneurac Clarke 1. c. — Gedrungene Straucher. Blatter ein-

fiach oder zweifach gefiedert. Blattchen mit zahlreichen, p a r a f l e l e n , geraden, ge-
schlossenen primaren Seitennerven, d e u t l i c h auf der Oberseite des Blattchens.
Sekundarnerven geschlossen, parallel, unterseits kurzhaarig. Am Blattrand treffen 1—2
Sagezahne auf jeden Seitennerv 1. Ordnung. — Arten im Herbar schwer zu unter-
scheiden. - > 1 . L. crispa L. (I. pinnata Andr.). Blatter alle einfach gefiedert. Blattstiele
und Blattspindeln oft geflugelt. Blattchen breit langlich, meist scharf gezahnt, spitz oder
kurz akuminat. Oft auch die Sprosse mit kantigfliigeligen Langsleisten. Seitennerven
1. Ordnung (10—25 jederseits) genau parallel, ebenso die sehr zahlreichen schwacheren
Seitennerven 2. Ordnung, diese annahernd senkrecht zur Mittelrippe des Blattchens ver-
laufend. Reife Beeren stahlblau. Pflanze 120—240 cm hoch; Brit. Indien, Assam, Siam,
Indochina. —v/2. L. aspera Edgew. (I . staphylea Wall. p. p., non Roxb.). Obere Blatter
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einfach gefiedert oder manchmal etwas doppelt gefiedert. Blattstiele und -spindeln rund
oder kaum gefliigelt. Blattchen herzformig elliptisch, mit Vorspitze. Beeren zuletzt
schwtarz; Nordwest-Himalaya, von Kumaon bis Kaschmir; Assam. — 3. L. herbacea
Ham. ex Wall. (L. aspera Kurz; L. crispa Lawson p. p.). 4—5,3 m hoher Strauch,
Blatter alle oder zum Teil doppelt gefiedert, Blattchen mit langer, diinner V o r -
s p i t z e , an der Basis rhomboidal oder gerundet. Blattstiele und Blattspindeln kaum
gefliigelt. Beeren zuerst gelb, dann schwarz; Ost-Himalaya 330—1700 m, verbreiteste
Art der Hiigelregion; Siam.

S e k t . V. P aucif oliolosae Clarke 1. c. — Blatter einfach oder einfach ge-
fiedert, mit wenigen grofien Blattchen. Seitennerven 1. Ordnung nicht geschlossen wie in
Sekt. IV, im oberen Teil bogig, schwacher, viel weniger zahlreich als die Abschnitte des
gesagten Randes. — 1. L. macrophpylla Hornem., non DC. (L. simplicifolia Griff., non
Zoll.). 30—90 cm hoch, Blatter grofi, herz-eiformig, einfach, das unterste Blatt manch-
mal 60 cm im Durchmesser, die oberen etwa 20—30 cm, unten mehlig weifi. Ebenstraufie
mehlig kurzhaarig. Lappen des Staminaltubus ganzrandig oder leicht ausgerandet; Brit.
Indien, Laos, Siam. — 2. L. latifolia Wall. (L. macrophylla Lawson, non Hornem.; L.
cinerea Laws.; I. coriacea Laws.). Der vorigen Art nahestehend. Blatter gefiedert (3—5
Blattchen), selten einfach, herzformig-elliptisch. Lappen des Staminaltubus gekerbt; Brit.
Indien. — ' 3 . L. grandifolia Kurz. Baumchen, 2,40—6m hoch, kahl, Blatter mit 3—5
Blattchen, eiformig-langlich; Nikobaren. — 4. L. celebica C B. Clarke. Verwandt mit
voriger. Oberstes Blatt manchmal einfach gefiedert mit wenigstens sieben Blattchen, diese
10 mal 15 cm grofi, unterseits zerstreut behaart. Ebenstraufie besenartig, grofi, rostrot
behaart; Celebes. — 5. L. simplicifolia Zoll. 2 m hoch, Blatter dreizahlig oder einfach;
Sumatra, Ostjava. Bluten vielleicht rot, daher Zugehorigkeit zu Sekt. V fraglich; Su-
matra. — 6. L. zippeliana Miq. Der vorigen Art nahestehend, siehe unter den Arten
Papuasiens.

S e k t . VI. Sambucinae Clarke 1. c. — Blatter zwei- bis dreifach gefiedert,
kahl oder fast kahl. Seitennerven 1. Ordnung nicht streng geschlossen und parallel wie
in Sekt. IV. Baume oder Straucher. —'• f. L. compactiflora Kurz. Baumchen. Alle Teile

Laws.). Strauchig, Blatter doppelt gefiedert oder das oberste einfach gefiedert, Blattchen
lang, schmal, mit parallelen Seiten, vorn spitz. Seitennerven 1. Ordnung sehr schrag.
Stiel des grofien, weitlaufigen Bliitenstandes und der primaren Seitenzweige lang;
Burma, Assam (Bengalen?), Siam. — 3 . L. sambucina (L.) Willd. (nicht L. indica (Burm.)
Merrill, weil nach H o c h r e u t i n e r die Burmannschen Pfjanzen L. acuminata und
L. aurantiaca naher stehen als L. sambucina; L. sambucifolia Salisb.; I. staphylea
Roxb.; L. ottilis D C ; L. viridiflora Planch.; L. simplex Zipp. ex Miq.; L. speciosa
Sieber ex Miq.; Aquilicia sambucina L.; Aquilicia ottilis Gaertn.; Staphylea indica
Burm.; Ottilis zeylanica Gaertn.; Gastonia naluga Lam.; Gilibertia naluga DC) .
Strauchig, 1,2—3 m, Blatter zwei- bis dreifach gefiedert. Blattchen elliptisch zugespitzt,
gekerbt, kahl (auch auf den Nerven unterseits), etwa 10 cm lang, 7,5 cm breit. Lappen
des Staminaltubus deutlich gekerbt: Brit. Indien, Assam, Malesien bis Neuguinea (siehe
unter den Arten Papuasiens), Philippinen, Indochina (siehe Arten Indochinas). Die aus
Afrika stammenden, als L. sambucina bezeichneten Pflanzen gehoren zu L. guineensis;
auch die aus Malesie^ gehoren wohl zum Teil zu anderen Arten. Abb.: R i d l e y , Fl.
Malay Peninsula I (1922) Fig. 48. Im Sekundarwald bei Tjibodas (Java) mit SambuctA
javanica, Cyphomandra sp., Solanum auriculatum und Dichroa febrifuga. — 4. L.
angulata Korth. (I . horrida Teijsm. et Binn.). Wie vorige Art, aber Sprosse stachelig;
Java, Hinterindien. — 5t. L. gigantea Griff. (L. sambucina Wall.; L. staphylea Wall,
p. p.). Grofier als vorige Art, auch in den Blattchen. Bliitenstand zur Fruchtzeit bis
40 cm im Durchmesser (bei voriger Art bis 9 cm). Lappen des Staminaltubus spitz,
ganzrandig; Malaiische Halbinsel; Mentawi-Inseln bei Sumatra; Siam. — Nach C l a r k e
ist L. biserrata Miq., von der ihm nur unvollstandiges Material vorlag, sehr ahnlich n. 5.
— 6. L. tuberculosemen C B. Clarke (L. gigantea Kurz). Wie vorige, aber Samen
warzig; Malaiische Halbinsel. — 1. L. umbraculifera C. B. Clarke (L. acuminata Herb.
Kew, non Wall.). Bis 15 m hoher und bis mannsdicker Baum; kahl, Blatter zwei- bis
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dreifach gefiedert, Blattchen schmal-lanzettlich mit langer Vorspitze. Fruchtstand 60 bis
90 cm breit. Lappen des Staminaltubus zweispaltig, sonst wic L. indica; Sikkim, Bhotan,
Khasia, Assam. —^o. L. integrifolia Roxb. Kahl, Blatter dreifach gefiedert, Blattchen
ganzrandig oder manchmal ganz leicht gesagt. Sdhst wie L. indica und vielleicht eine
Varietat dieser Art; Brit. Indien (Circars). —'-V. L. mastersii C. B. Clarke (L. robusta
in Herb. Benth.; L. aspera Laws., non Wall.). Etwas fragliche Art. Kahl, Blattchen
zweifach gefiedert, unterseiis auf den Nerven kurz-borstig, ebenso auf der Blattober-
seite. Die Bliitenfarbe ist nicht sicher, die Blatter erinnern an die von L. rubra; Assam,
Siam. — 10. L. tenuifolia Craib. Der yorigen Art nahestehend, unterschieden durch die
dichtc und gleichmaflig ganz kurz behaarte Infloreszenz. Zweifach gefiedert (ob stets?);
Siam.

S e k t. VII. Aequatae Clarke 1. c. — Blatter zwei- bis dreifach gefiedert, unter-
seits behaart. Primare Seitennerven nicht ganz geschlossen und nicht so parallel wie in
Sekt. IV. Baume und Straucher. — 1. I. aequata L. (L. hirta Hornem.; L. hirsuta
Blume; L. sambucina Lawson). Strauch, 1,20—3 m hoch. Zweige zottig, Blattchen lan-
zettlich, unterseits behaart und mit zerstreuten kreisformigen P e r l d r i i s e n . Bliiten-
stande 5—10 cm im Durchmesscr, mit steifen Haaren, Brakteen friih hinfallig oder
undeutlich; Malesien, Sikkim und Bhotan bis Tenasserim; Assam; Siam, Laos; Philip-
pinen. Auf Java eines der gewohnlichsten, strauchartigen Unkrauter, iiberall in den
Dorfeyi an Hecken, Wegen, Gebiischen, Waldrandern, auf unbebauten Stellen. — 2. L.
robusta Roxb. (L. aspera Wall., non Edgew.; L. diffusa Lawson). Ahnlich I. aequata,
Bliitenstand diinner verastelt, kaum zottig, Blatter ohne Perldriisen, diinner, oberseits, •
aufier in der Jugend, kahl; Brit. Indien, Nepal usw., Assam; Hinterindien, Andamanen,
Siam. — 3. L.sundaica Miq. (L. fuliginosa Miq.; L. pal embank a Miq.; L. robusta
Blume; L. striata Zipp.). Der vorigen A** sehr nahe, nur durch den rostrot behaarten
Bliitenstand verschieden; Malesien. -*s4. L. bracteata Herb. Kew (L. robusta Lawson
p. p., non Roxb. nee Blume). Strauch oder bis 10 m hoher Baum. Blattchen oft etwa
24 cm lang, 8 cm breit, unterseits auf den Nerven behaart. Brakteen 7—15 mm lang,
ausdauernd; Sikkim, Khasia usw., Assam; Tonkin, Laos. —*o. L. kurzii C. B. Clarke.
Blattchen breit langlich-lanzettlich, eng klein-gezahnt, sehr diinn-, ohne Perldriisen.
Seitennerven 2. Ordnung offen netzig, nicht geschlossen parallel wie bei voriger; Anda-
manen. — 6. L. javanica Blume (hierher nach C l a r k e auch L. pubescens Zippel).
Blatter unterseits an den Nerven behaart, Bliitenstand sehr grofi und rostrot-kurzhaarig;
Malesien, auch Philippinen; Singapore.

Zu den indischen Arten kommt noch: L. venkobarowii Gamble. Erinnert an L.
setuligera C. B. Clarke, aber die Bliiten sind griinlich, nicht rot, und die Lappen des
Staminaltubus sind anders gebaut: ganzrandig oder mit ganz kleinen Schnabelchen.
Blatter rauh, gesagt; Siid-Indien, Travancore. — L. talboti King ex Talbot, For. Fl.
Bombay I (1909) 329.

Ein Schliissel der j a v a n i s c h e n Arten findet sich in K o o r d e r s 1 Exkursions-
flora von Java II (1912) 565—567; ein soldier fur die der M a l a i i s c h e n H a l b -
i n s e l in H. N. R i d l e y , Fl. Malay Peninsula I (1922) 483. Hier 11 Arten: L. rubra
Blume, siehe vorige Obersicht, Ser. A, Sekt. I l l , 1. — L. sambucina Willd., ebenda Ser.
B, Sekt. VI, 3. — L. angulata Korth., Sekt. VI, 4. — L. simplicifolia Zoll. Sekt. V, 5.
— I. gigantea Griff. Sekt. VI, 5. — L. sundaica Miq., siehe Arten Papuasiens C II b 2«.
— L. pauciflora King, kaum 40 cm hoch, Blatter meist dreizahlig, Zymen klein, wenig-
bliitig; auch Siam. — L. curtisii King. Grofier Strauch. Blatter zweifach gefiedert, kahl,
Blattchen elliptisch-kuspidat, mit wenigen gerundeten Zahnen. Bliiten grofi (6 mm breit),
weifilichgelb. — "L. javanica Blume. Blatter gefiedert, unterseits etwas behaart; Hinter-
indien, Siam, Java, Celebes. Nach Ridley vielleicht nur eine behaarte Form von L.
indica. — L. saxatilis Ridley. Niedrige, krautige Pflanze; Blatter gefiedert (neun Blatt-
chen, diese langlich-lanzettlich, spitz, gesagt oder doppelt gesagt, 10—17 cm lang);
Nerven 12—13 Paar, auf der Blattunterseite behaart. Bliitenstande kopfi^, viel kiirzer
als die Blatter, Bliiten rot; Frucht dunkelrot; Hinterindien, Siam.

Fiir S u m a t r a wurdenoch angegeben: L. forbesii E. G. Bak. in Journ. Bot. 62
(1924), Suppl. 24; fiir B o r n e o : L. amabilis Hort. Veitch. ex Masters, Blatter einfach
gefiedert, weifi gezeichnet (siehe ,,Nutzena, S. 382), weitere Angaben im allgemeinen Teil

Pflanzenfamilieu, 2. Aufl., Bel. 20 tl 25
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S. 377; in Westborneo nach H. H a l l i e r mit Dicbroa febrifuga Lour., Saurauja ferox
Korth., Piper porphyrophyllum N. E. Br. in sdiattigem Bambusgebiisch und im Schatten
eines Hochwaldes; ferner im Urwald in Gesellschaft von anderen buntblatterigen Pflan-
zen. — L. sandakanensis Ridley. Blatter einfach gefiedert, Pflanze kahl, aufier den
mehHg behaarten Infloreszenzasten. Wahrscheinlich kleiner Baum, sonst ahnlich L.
sundaica Miq. (C l i b 2a).

Fur Nordost-C e 1 e b e s genannt: L. smithii Koord. Blatter einfach gefiedert, Blatt-
chenstiele und Nerven (Mittelnerv, primare Seitennerven) mit krausen Saumen; in diesem
Merkmal an L. euphlebia Merrill erinnernd, siehe Arten der Philippinen 2 ft. Abb. in
S. H. K o o r d e r s ; Fl. Nordost-Celebes, Suppl. Deel II (1922), Taf. 59. — L.divari-
cata Teijsm. et Binn. Zweifelhafte Art, Abbildung [in S. H. K o o r d e r s , Flora von
Ncrdost-Celebes, Suppl. Deel II (1922), Taf. 58] nicht brauchbar.

E n d e m i s c h e A r t e n v o n S i a m : L. dentata Craib. Bliiten rot, Blatter ein-
fach gefiedert, Blattchen ziemlich grofi, grob gezahnt, Blattspitze nicht grofier als ein
Blattzahn. 3 m hoher Strauch. — I. expansa Craib. Mit L. umbraculifera Clarke ver-
wandt (siehe Indien: VI, 7), hat aber grofiere Blattchen: diese 5,5—21 cm lang, 2,3 bis
6,5 cm breit. — L. schomburgkii Craib. Verwandt mit L. sambucina Willd. (siehe
Indien: VI, 3), unterscheidet sich durch grober gesagte oder gezahnte Blattchen, in die
Blattzahne auslaufende Seitennerven und rote Bliiten. — L. pallid a Craib. Blatter ein-
fach gefiedert, Bliiten griinlichweifi, Zweige, Blattstiele und Infloreszenzachsen wejfilich.

A r t e n d e r P h i l i p p i n e n . — 26 Arten angegeben (Literatur siehe oben),
davon sieben nicht endemisch, namlich: L.aculeata Blume, siehe Indien sect. Ill, 4, L.
manillensis Walp. (L. palawanensis Elmer), ebenda sect. Ill, 6; L. sambucina Willd.
sect. VI, 3; L. angulata Korth. sect. VI, 4; L.aequata L., sect. VII, 1; L.cummingii-
Clarke, sect. Il l , 5. — OberL. quadrifida Merrill undL. unifoliolata Merrill siehe unter
den Arten mit tetrameren Bliiten, am Schlufi der Gattung, B I.

Von den 19 endemischen Arten seien aufierdem genannt:
1. Blatter einfach, nicht gefiedert. — a) L. magnifolia Merrill; Blatter wechsel-

standig, 40—80 cm lang, langlich-obovat, auf der Unterseite mit sitzenden Driisen.
Infloreszenz achselstandig (!), nur 5—7 cm lang, Bliiten in fast kugeligen Teilbliiten-
standen, griinlichweifi. — fi) L. banahaensis Elmer, 1—1,5 m hoch, ahnlich der vorigen
Art, aber mit gegenstandigen Blattern, mit meist runzliger Mittelrippe. — y) L. acu-
minatissima Merrill, mit lanzettlichen oder langlich-lanzettlichen, 10—17 cm langen
Blattern; verwandt mit I. unifoliolata Merrill (siehe unter B I am Schlufi), von dieser
Art unterschieden durch lederige, geschwanzt-zugespitzte, grobgezahnte Blatter, die am
Grunde deutlich herzformig sind. — d) L. longepetiolata Merrill, mit grofieren Blattern
(22—30 cm lang, etwa 11 cm breit) als die Arten unter ;> und mit viel langeren Blatt-
stielen (9 cm). — r) L. pycnantha Quisumbing et Merrill, mit umgekehrt eiformigen
Blattern. Diese lederig, 24—34 cm lang, 12—20 cm breit. Infloreszenzen nur 2,5—4 cm
lang, sehr gehauft.

2. Blatter gefiedert. — a) Von alien anderen Arten durch die Protuberanzen auf
Zweigen, Infloreszenzasten, Blattstielen, Blatt- und Fiederblattspindeln unterschieden;
Blatter dreifach-gefiedert, bis 60 cm lang: L. papillosa Merr. — ft) Ohne Protuberanzen:
L. euphlebia Merrill, nahe verwandt mit L. sambucina Willd., unterschieden durch sehr
hervortretend genervte Blatter und sehr schmale, aber deutlich gefliigelte Fiederblatt-
stiele. — L. negrosensis Elmer (L. luzonensis Elmer) steht I. javanica Blume, nahe, hat
aber kahle Blatter und eine grofie, rote Infloreszenz; auch als verwandt mit L. manil-
lensis Walp. angegeben. — L. congesta Elmer, etwa 2 m hoher Strauch, Blatter einfach
gefiedert, Blattchen 20 cm lang, 5 cm breit, nur ganz flach gekerbt; Infloreszenz eng
gedrangt, etwa 3 cm breit, fast sitzend. — Mit dieser Art verwandt: L. agusanensis
Elmer, Strauch, 2—3 m hoch. Ebenfalls mit L. congesta verwandt: L. platyphylla Mer-
rill, hat aber grofiere, mit zahlreicheren Nerven versehene, sehr breite Blattchen (meist
sieben, etwa 34 cm lang, 14 cm breit). Die Infloreszenz ahnlich wie bei L. congesta
dicht, sitzend, eiformig. — L. capitata Merrill, unterscheidet sich von L. congesta durch
grofiere, weniger-nervige Blattchen (meist 11, 23—36 cm lang, 5—10 cm breit, langlich
oder langlich-lanzcttlich), die am Grunde breit und rund sind. Infloreszenz sitzend,
eiformig oder fast kugelig, sehr dicht, 3—4 cm im Durchmesser. — I. ramosii Merrill
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hat d o p p e l t gefiederte Blatter, ahnelt aufierlich L. sambucina Willd., hat jedoch zer-
streute Wimperhaare auf der Mittelrippe der Blattunterseite. — L. parva Elmer, 1 bis
2 m hoher Strauch, Blatter trocken oberseits stumpf-braun, unten heller, gfenzend-
braun. Infloreszenz 5 cm lang, Infloreszenzachsen pulverig-braun. Filamente dunkel-
braun. Vielleicht zu L. sambucina Willd. zu ziehen. — L. philippinensis Merrill, mit
var. pauciflora (Elmer) Merr. Blattchen langlich, nach vorn schmaler, Zahne nach vorn
gerichtet, kurz, aber deutlich. — Z.. parvifoliola Merrill, mit zahlreichen kleinen (3 bis
6 cm langen) Blattchen und 15—20 cm breiten Infloreszenzen, Bliiten rot. Verwandt
mit L. manillensis Walp. — L.nitida Merrill I.e. XX (1922) 406.

A r t e n v o n I n d o c h i n a . Schliissel von F . G a g n e p a i n in L e c o m t e ,
Fl. gen. de L'lndochine I (1912) 935 und in Suppl. I, 7—8, 1948 u. 1950.

A'. Antheren an ihrer Basis mit einem Dornchen (mucro) endigend, mit ihrem
oberen Ende dem geraden (nicht hakenformig umgebogenen) Filament ansitzend.
Blatter unten behaart. Lappen des Staminaltubus zweizahnig, durch breite Einschnitte
voneinander getrennt: L.crispa L. Abb. bei G a g n e p a i n 1. c, Taf. XXV, Fig. 1—8.

B'. Antheren nie mit einem Dornchen; Filament in ihrer Mitte inseriert, haken-
formig gekriimmt. Lappen des Staminaltubus auch nach der Bliite einander beriihrend.

I. Lappen des Staminaltubus ausgerandet, gezahnt oder gezahnelt. — a) Lappen
ausgerandet oder zweizahnig. — 1. Bliiten rot. — a) Blattchen kahl, Sekundarnerven
4—8 jederseits: L.rubra Blume. — //) Blattchen unterseits behaart; Sekundarnerven
10—12 auf jeder Seite: L. dentata .Craib. — 2. Bliiten griin, selten rot und dann
Blattchen immer kahl. — a) Blattchen mindestens unterseits auf den Nerven behaart.
— X) Blatter mit 1—3 Blattchen; Kelch mit mukronaten Zahnen: L.tetrasperma
Gagnep. Abbildung bei G a g n e p a i n 1912, Taf. 25, Fig. 9—12. — X X ) Blatter
doppelt oder dreifach gefiedert; Kelchzahne ohne Mucro. — O) Haare der Blattchen
nicht untermischt mit schild- oder diskusformigen Driisen. — -̂.) Pflanze mit langen,
weifilichen Haaren: L.bispida Gagnep. Abbildung bei G a g n e p a i n 1912, t. 25,
fig. 13—15. — = = ) Pflanze nur an den Blattunterseiten behaart. — !) Infloreszenz
etwa 5 cm im Durchmesser, fast sitzend;'Blattchen 5, mehr gebuchtet als gezahnt,
Pflanze 30—60 cm hoch: L. thorelii Gagnep. — !!) Infloreszenz viel grofier, lans gc-
stielt; Pflanze kraftig: Blattchen am Grunde rund: L. robusta Roxb. — OO) Haare
der Blattchen untermischt mit sitzenden, diskusformigen Driisen. — =) Blatt- und
Blattchenstiele ebenso wie die Infloreszenzachsen zylindrisch: L. aequata L. —
= =) Blatt- und Blattchenstiele, sowie die Infloreszenzachsen kantig und geradezu
gefliigelt: L. berbacea Ham. — ft) Blattchen selbst unterseits auf den Nerven kahl. —
X) Bliiten griin. — O) Blattchen lang geschwanzt, mit unterseits sehr hervortretenden
Adern; Nebenblatter oder ihre Narben 3—5 cm lang. — =) Blattchen lanzettlich oder
langlich, in trockenem Zustand schwarzlich: L. sambucina Willd. — = ^) Blattchen
schmal-lanzettlich, blaugriin: /.. parallela Wall. — OO) Blattchen clliptisch, abrupt
kurz-geschwanzt; Adern unsichtbar; Nebenblatter etwa 10 cm lang: L stipulosa Gagnep.
— Abbildung bei G a g n e p a i n 1950, S. 850. — X X ) Bliiten rosa oder rot; Blatt-
chen kurz akuminat, nicht schwarzlich werdend: L. acuminata Wall. — b) Lappen des
Staminaltubus mit 3—4 sehr kurzen Zahnen; Brakteen dauernd; Blatter unterseits
dicht behaart: L. bracteata Clarke.

II. Lappen des Staminaltubus nicht ausgerandet. — a) Blatter mit 1 Blattchen
(selten mehr): L.macrophylla Hornem. — b) Blatt ein- bis zweifach gefiedert. —
1. Nebenblatter dauernd; Blattchen lineal: L. linearifolia Clarke. — 2. "Nebenblatter
hinfallig; Blattchen 2—12 cm breit. — a) Blatter doppelt gefiedert; Blattchen am
Grunde gerundet oder herzformig, behaart: L. tenuifolia Craib. — fi) Blatter zwei-
bis dreifach gefiedert; Blattchen am Grunde eckig, kahl: L.expansa Craib. — Als
weniger bekannt nennt Gagnepain noch L. javanica Bl. (Siam), L. longifoliola Merrill
(Annam), L. mastersii C. B. Clarke (Siam), L. pallid a Craib (Siam) und L. schomburgkii
Craib (Siam). — Diese Arten sind bei G a g n e p a i n nicht in den Schliissel auf-
genommen, aber beschrieben.

Fur H a i n a n wurde aufierdem angegeben: L. longifoliola Merrill in Lingnan
Sc.Journ. XIV (1935) 33.
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<192'4) ^ ' " " P a p u a s i e^ ' " " P a p u a s i e n s < n a d l L a u t e r b a c h i n Englers Bot. Jahrb. 5 9

A'. Blatter einfach. Sekt. Paucifoliolosae Clarke. - I. Bliiten weifi oder rosa
Blatter unterseits kahl. - a) Zweigspitzen ungeflugelt, Blattzahne sp"itlL. S l e l S n a

S-e
; ssrs ̂  JS-JSSL ̂ 4 i S ? i & ^ y H1

INerven penaart: L. monophylla Lauterb.; Neuguinea.

B'. Blatter einfach gefiedert. — I. Blutenstande bis 80 cm lane haneend locker
Staminaltubuslang: Lmacropus K. S i™, . ; BismardarchiS skhe Fi^lO?.' - L
gdnea. g > ' § e d r S n S ' : L . corypbantba L a u t e r b . ; N e u -

j £: B [ 5 « e r - d ° P P e l t gfedert. - I Bluten rot. Sekt. tf«£rae Clarke. - a) Zahne
der Blattchen ± abgerundet. - 1. Blattchen gestielt- L brunonianTc R Clarke
Salons, Karolinen- und Palau-Inseln. S ^ W ^ J S C L f r a l ^ -
t\ ? S l iLTZlndLL;-mKa B-UT\Ne?S™**> *°™ Indien bis Timor. -

a) Blattchen unterseits kahl oder fiS, kahl S e k f S S t V / r k e . 0 - Tt
straucher, Blatter getrodinet ± rotbraun, Blutenstande aussebreitet rA K\ltt^
und Blattfiederstiele kraftig Blattspitze bis 1 cm lang: ^ S S ?L.) ^ u S ^
guinea, Aru-Inseln; sonst Indien und Malesien. Schwer abzu?ren»Pnrl<. CPVT, , , » , ^
liche Art. - y3) Blattspindel und Fiederblattstiele dUnn S s o k ^ 2 enM»na f
«7« Lauterb.; Neuguinea. - 2 . Schopfbaumchen Bla'tte,̂  SK J a nS. : L-«r<*-
Blutenstande zusammengezogen - «) ̂ s A ^ Z ^ ^ ^ - T til™'-
culata Lauterb. nach L a u t e r b a c h woh = L. heterodn** T ^rl C\ XT •l i l S^t^' STS

L a u t e r b a c h w
^Blattstiel am Grunde scharfkantig: L. rodaniiSrh^t^a u S T S K
Sh Giffih) Ni b) Bl T £
^Blattstiel am Grunde scharfkantig: L. r o d a n i i S r h ^ t ^ a u
Schum., non Griffith); Neuguinea. — b) Blattchen unterseitT £.£ c
Clarke. - 1. Blattchen hautig bis dunn papiSart ig^ a? S f c f !j.
auch oberseits schwach behaarf; junge Tr iS? Stengl ^ J £ S
behaart: Z.. uequata L.; Bismarckarchipel, Aru- und Key-Win ™
Vorkommen nicht sichergestellt. - /?) Blatter getrodnet schwSrt^I
Stengel und Blattstiele rotbraun behaart: L.p!bll^TzM t^' T^ '
2. Blattchen papierartig bis dunn lederig, t i o i ^ x ^ ^ ^ S S L ^
Lappent.efemgeschn.tten: L. ,»,,/«•„ Miq. (L. robusta Blume); Neuguinea T e i n Key-

J tr } J uInseln angegeben worden
D. Bluten tetramer, siehe unter B II am Schlufi der Gattung.
D i e A r t c n A f r i k a s :

i.g«L;;r6:'Do7 ^: Raxrsgs. : ; K » n e d*fj<ves5gt:

Senegambien bis zum Sambesi, Teile des Tangan? ka Terr hi, M A L *£k*'
Bourbon, Komoren. Siehe Karte Fig. 103; Abb Tn A E ^ V ? " M a d a S a s k a r ' Mau.
III, 2 (1921), Fig. 166 A - K . Eigene Fig. 100 A - k J A u f
L. cusptdtfera Bak., Zweige kurz behaart, Blatter dreifach gefieH^rr " R T S ^ U — f *"J""
an den Nerven rauh behaart. Pet. rosa. urc»acn genedert, Blattchen kuspidat,

B'. Knospen bis 13 mm lane, 3—4 mm didc Rl-iff-^... c v i

deutlich gezaĥ ielt: L.tinctoria L&dl, S . T W J t e f e ^ S ™ ? ? - ^ - I T
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Merrill; Philippinen. — II. Pflanze 6—7,5 m hoch, Aste kurz und diinn rostbraun-
filzig, Blatter zweifarbig wie bei voriger, unterseits schwarz-driisig. Lappen des Stami-
naltubus kurz zweihornig: L. tetramera B. L. Bum.; Salomon-Inseln. — III. Blatter
einfach: L. unifoliolata Merrill; Philippinen.

Z w e i f e l h a f t e A r t e n : L. micholitzii Sander, Cat. (1899) 20; nach L a u -
t e r b a c h vielleicht = L. zippeliana Miq. var. ornata Lauterb.; Neuguinea.

A u s z u s c h l i e f i e n d e A r t e n : L. odontopbylla Wall. = Vitis lanata Roxb.
— L.cordata Wall. --= Vitis. — L.dielsii Leveille in Fedde, Repe'rt. VIII (1910) 58 =
Ampelopsis chaffanjonii (Leveille) Rehder in Journ. Arnold Arbor. XV (1934) 25. —
Z.. theifera Leveille 1. c. 58 = Ampelopsis cantoniensis (Hook, et Arn.) Planch., nach
Rehder, 1. c. 26.

Nachtrag

Wahrend der Drucklegung dieses Bandes wurden noch folgende Arbeiten ver-
offentlicht, die im Text nicht mehr beriicksichtigt werden konntcn:

G r u b o f , W. J.: Monogr. Studie der Gattung Rbamnus. In Flora Systematica,
Plantae vasculares, Heft 8. (Acta Tnst. Bot. Komarovii Acad. Scient. U. R. P. S. S.
Seriel, 1949, 241—423.) — E xe l 1, A. W. und F. A. M e n d o n ca : Novidades da
Flora de Angola II. In Bolct. Soc. Broter. XXVI, 2. Serie (1952) 221—264. In dieser
Arbeit ist eine Anzahl neuer Ci5S«s-Arten aus Angola beschrieben und abgebildet.



Liste der Neukombinationen und neuen Namen

Ampelocissus dichothrix (Miq.) Suesseng. (Cissus dichothrix Miq.) 308
sphaerophylla (Bak.) Suesseng. (Vitis sphaerophylla Bak.) 304

Apomaderris Suesseng. (subgen. von Pomaderris) 111
Cayratia acuminata (A. Gray) Suesseng. (Cissus acuminata A. Gray) 282

anemonifolia (Zippel) Suesseng. (Cissus anemonifolia Zippel) 280
apoensis (Elmer) Suesseng. (Cissus apoensis Elmer) 281
auriculata (Roxb.) Suesseng. (Cissus auriculata Roxb.) 281
debilis (Bak.) Suesseng. (Cissus debilis Bat.) 278
elongata (Roxb.) Suesseng. (Cissus elongata Roxb.) 281
gracilis (Guill. et Perr.) Suesseng. (Cissus gracilis Guill. et Perr.) 278
grandi folia (Warburg) Suesseng. (Cissus grandifolia Warburg) 282
ibuensis (Hook, f.) Suesseng. (Cissus ibuensis Hook, f.) 278
lineata (Warburg) Suesseng. (Cissus lineata Warburg) 282
megacarpa (Lauterb.) Suesseng. (Cissus megacarpa Lauterb.) 282
nervosa (Planch.) Suesseng. (Cissus nervosa Planch.) 282
palauana (Hosokawa) Suesseng. (Columella palauana Hosokawa) 282
pterita (Merrill) Suesseng. (Columella pterita Merrill) 280
retivenia (Planch.) Suesseng. (Cissus retivenia Planch.) 281
ridleyi Suesseng. (Cissus flaviflora Ridley non Sprague) 279
ruspolii (Gilg) Suesseng. (Cissus ruspolii Gilg) 278
schumanniana (Gilg) Suesseng. (Cissus schumanniana Gilg) 282
setulosa (Diels et Gilg) Suesseng. (Cissus setulosa Diels et Gilg) 280
simplicifolia (Merrill) Suesseng. (Columella simplicifolia Merril) 280
thalictrifolia (Planch.) Suesseng. (Cissus thalictrifolia Planch.) 278
thomsoni (Lawson) Suesseng. (Vitis thomsoni Lawson) 281
vitiensis (A. Gray) Suesseng. (Cissus vitiensis A. Gray) 281
yoshimurai (Makino) Suesseng. (Cissus yoshimurai Makino) 280

Cissus ernstii Suesseng. (Cissus paucidentata Ernst non Klotzsch) 272
glossopetala (Bak.) Suesseng. (Vitis glossopetala Bak.) 263
koordcrsii (Backer) Suesseng. (Vitis koordersii Backer) 264
lenticellata (Bak.) Suesseng. (Vitis lenticellata Bak.) 263
leucophlea (Scott Elliot) Suesseng. (Vitis leucophlea Scott Elliot) 263
novogranatensis (Moldenke) Suesseng. (Vitis novogranatensis Moldenke) 275
tritcrnata (Bak.) Suesseng. (Vitis triternata Bak.) 256
urbanii Suesseng. (Cissus dissecta Urban et Ekman 1929 non Craib 1926) 270
voanonala (Bak.) Suesseng. (Vitis voanonala Bak.) 256
woodrowii (Stapf) Suesseng. (Vitis woodrowii Stapf) 265

Colletia ferox Gill, ex Hook. var. infausta (N. E. Brown) Suesseng. (Colletia infausta
N.E. Brown) 163
spinosa Lam. (non Miers) emend. Suesseng. 162

var. assimilis (N. E. Brown) Suesseng. (C. assimilis N. E. Brown) 162
var. miersii Suesseng. (C. spinosa Miers non Lam.) 162
var. trifurcata (N. E. Brown) Suesseng. (C. trifurcata N.E. Brown) 163
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DmvplhniA Sucsscni;. scci. I. CiiVK^/z^c Juss. 27S u. 280

/ uponhidc))i> Sucsscni;. (subi;cn. \ o n Ponuidcrn^) 110

I'Dcytio^hi Suc-Acni;. (subi;cn. RcynoMAC (iris.) 136

(iou.iiiiA dipolar Ik-nth, var. ///iv (Pilfer) Sucsscni;. ( ( / . nlci Pilfer) 170

Koilo^powA Su^scn*;. s e a . II. CAV/AIIAC Juss. 278

Xcover>IO>LI Sucsscni; . sect. Rcyiiosuc G n s . 137

AV'o/c/>>:/> inAFiht'.rcnsis ( j i l i ; cm. Sucsscni; . (Ci»iis u>jml>jre>i>i!> ( i i l i ; c\ I ni;lcr
splui l in .) 332

S>igcrctu \cmai>i> fDcilcrs) Sucsscni;. (BachcriiA M'MCH.MS Dcficrs) 57

SuttiA hutibitisofiii Sucsscni;. (Sw.tiA inixitoUd Ilutchins. ct Moss non Kcissck) 5S

T c t r A S t i g n i A AtuLwiAJiu : t m ( K i n i ; ) S u c s s c n i ; . ( \ ' i t i s A m L w u u i u A K i n i ; ) 3 1 9
L i i r t i . s u ( R i d l c x ) S u c s s c n i ; . f I ' / / / > m r t i s u R i i l l c x ) 3 2 5

piibijloriim (Miq.) Sucsscni;. (Ci>su* pubillora Miq.) 325

\'entiLigo gAmblci Sucsscni;. (WLWWOIAIA ( i a m b i c 1CM6 non Merr i l l 1915) 152
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Verzeichnis der Familien, Tribus und Gattungen

mit ihren Synonymen
I,IMI< Mini run MI

Acarcospernu Cj.i^ncpai
27

\denopetalum Tuiw.
217, 283

Adolia 1 am. ^8
Adolphia Mcisn. 161
\farca Raf. 54

Akuernoides Adans. 95
A la tennis Scop. 59
Allosanipcla Raf. 313
Alphitonia Reissek 91
Ampelidaeeae Lowe 174
\mpelideae II. B. K. 174

"Ampeloeissus Planch. 299
Ampeloplis Ral". 59

•Ampelopsis L . C. Rich. 313
(p. p. 339)

Ampcknit is Carr. 2S3
: A m p e l o / i / \ phus Dueke 89
Apctlorhamnu^ Nicuwl. 59
Apteron Kuiv 151
Aquilicia L. 382
Arrabidaea Steud. 9C
Aspidocarpus Neck.

59 Anm., 121
A tad in us Rat". 59
Atulandra Rat". 59
Aublctia Lour. 121

"Aucrodcndron Urban 139

( B a l a n c e Gaertn. 173)
Barccnia Dui;es 89

;Berehemia Necker 141
•Berehemiella Nakai 145
Blebepetalon Raf. 58
Botria Lour. 299
Botrxa Juss. 299

Caesia Vel lo /o 90
Caloplnl ica C Prcsl 95

Canothus Rat. 72
C'ausoma Ral. 277
(lausonis Rai. 277
(!a\ ratia A . I . d̂ ' Juss 2T7
C'eanotlnis L. 71
Cer\ ispina I udw . 59
C.'liaxdaia Pitard 145
Clilorow luni P. Brown.-

127
(j'ssus L. 2}7
(lissus L. sect. C!a\ ratia

(Juss.) PlanJi. 277
(llematicissus Planch. 31S
Colletia Ciomm. 161
Coiietieae Reissek 155

"(lolubrina L. C Rich. S3
Columclla Lour. 277
Condalia C'a\. em.

Suesseni;. 133
Condaliopsis (Weberb.)

Suesseni;. 134
•'Clormoncma Reissek 90
'"Oumenaria Martius 172
':Cr> ptandra Smitli 1 17

C\ phostemma Planch.
(subi;en. von Cissus) 24C

Dalku lna I . Muell. 149
Decorima Raf. 123, 13S
Diplisca K.ii. S5

:Discaria Hook. 158
•DoerpfeldJa Urban 140

Embamma (jrifhth 315
:'lMnmenosperma I". Muell. 85
Lmmenospermum I;. Muell.

85
Lndotropis Raf. 59
I-.nrila Blanco 151
Lrioplulica DC. 95

I I K I I .

\o\\

Forti;erou\a \ e cker 39
1 or-ervui\ia Steud 5'J

; Ral. 5'̂
I orrestia Ral. 72
1 ian-ula Mill. 59

((1 istrma I am p. p ^
((iilibertia Ruiz et Pa\

I)( . p . p. 3S2)
(iirtanneria \eJ- . .

59 Anm., 123
(ionoloma Rat. 2S3
(iossania Wai p.
Ciouana I.
(iouania J
(iouanieae Reissek 165
(iovana All.
( lovania Raddi
(Juania Tul. 166

Helinus 1*.. \ l e \ e r 171
(Mettlini;eria \ e c k .

59 Anm.)
Hollia Hexnh. 84
1 lovenia Thunberi; 82
Ih bos perm a Urban 91

In^enhoussia Demist. 2S3
Irs io I a P. Browne 237
Ituterion Raf. 313

Jujuba Burm. 123

Karlea Pierre 149
Karw inskia Zuccar. 138
Karwinskxa C). Kt/e . 138
l \ emo\ i s Raf. 283



394 Re-

'"Kcntrothamnus Suesseng.
et Overk. 164

::Krugiodendron Urban 147
ku iv in da O. Ktzc. 151

Laca Brongn. 382
.agenula Lour. 277
.amellisepalum Hngler 136
.andukia Planch. 309
.asiodiscus Hook. f. 109
,ea Stokes 3S2
.edelia Raf. 113
.eea (Roxen ex) L. 382
.eeaceae DC. 572
.eeania Rat. 382
jthoplis Rat". 59
upuliM\lill.)O. Kt/e. 166

'Macrorhamnus Bail 1. 71
Maesopsis Lngler 149
Malacow lum Jacq. 257
Mansana Gmel. 123
Marcorella Necker 85
Marlothia I ngler 171

" Microrhamnus A. Grax 135
Molinaca Comm. 158
Muscadinia Small 283
Mutcadinia alsSektion von

Vitis 291
Mxcosxrinx Cissi Beck

268,272 Fig. S. 269
Mx stacinus Raf. 171

Naegelia Mor. 166
Nekcmias Raf. 313

•"•Nesiota Hook. f. 108
'Noltca Rcichb. 84
Noltia Benth. er Hook. 84
Notophaena Miers 158

Ochetophila Poepp. 158
Oenoplea Hedxx. t. 141
Ocnoplia Pers. 141

•Oreorha minis Rid lex 71
Chillis (nUTtn. 382
Ottilis I-.ndl. 382

IJaliuros St. La^. 12 1
Paliurus Miller 121

:Parthenocissus Planch. 309

Pedastis Raf. 277
Perfonon Raf. 59
Petalopo^on Reissck 95
Philxca L. 95

•Ph>lica L. 95
::Phylloi;eiton (Veberb.)

Her/og 140
::Pleuranthodcs ^X'ebcrb. 166
::Pomaderris Labill. 110

Pomatiderris Roem. et
Schult. 110

Pomatodcrris Roem. et
Schult. 110

Psedera Necker 309
::Pterisanthes Blume 315
!> Pterocissus Urban et

Hkman 332

Quinaria Raf. 309

'Reissekia hndl. 171
Retain ilia Miers 158

•Retanilla Brongn. 158
Retinaria Cjaertn. 166

'Rexnosia Criseb. 136
Rhamnaceae Horaninow 7
Rhamneae Hook, f., 54

••Rhamnella Miq. 146
•'Rhamnidium Reissek 147
Rhamnos St. Lag. 59
Rhamnus L. 59

•Rhoicissus Planch. 329
(Rhxnchocalxx Oliver 173)
Rinxosnlis Raf. 237,

283

Saclanthus I'orsk. 237
Sageretia Brongn. 54
Sansovinia Scop. 382
SarcomphalodesO. Rt/e. 84
Sarcomphaloides DC. 84

":\Sarcomphalus P. Browne
132

Sarcomphalus Raf. 59
Sarmentaceae Vent. 174

'Schistocarpaea I'. Muell. 72
Sciadophila Phil. 59
"Scutia Comm. e\ Brongn.

58
Sex pharia Miers 5S

(Sebizia Mart., gen. exclud.
332

Sentifc Comm. 58
:Siegfriedia Ch. A.Gardner

112
*Smythca Seem. 154
Solenandra Reissek 117
(Sondaria Dcnnst>:dt 173)
Soulangia Brongn. 95
Sphond\lanthe Lndl. 268
Spinovitis Rom. du Caill.

283
Staphxlea Burm. f. 382
Stenodiscus Reissek 114

::"Sp\ ridium I;en/1 114
Stenanthemum Reissek 117

'•'Talguenea Miers 156
Tetrapasma G. Don 158
Tetrasperma Steud. 158

•'Tetrastigma (Miq.) Planch.
318

••'Trevoa Miers 156
Trichocephalus Brongn. 95

:Trx malium I'en/1 1 12
Tubanthera Comm. 85
Tx lanthus Reissek 95

"••T/ellemtinia Chiov. 85

Ventilagineae Hook. f. 151
•'Ventilago Gaerrn. 151
(Verlangia Neck. 59 Anm.)
Vitaceae Lindlex 174
Vites |uss. 174

•Vitis L. 2S3
Vitmannia Wight et Arn.

84

Waipersia Reissek 95
W'ichuraea Nees 117
W'ichurea Benth. et Hok. f.

117
(W'ilckea Scop. 257 Anm.)
\\"illemetia Brongn. 84
W'illemetia I'.ckl. et /ex h.

171

Zi/xpheae Brongn. 121
Zi/x phon St.Lag. 123

••/i/xphus Miller 123
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Verzeichnis der Vulgarnamen

Abcllucllo 47
Abrojo 135
Acajou d'Afrique 47
A LI s b r u ch - \V cine 230
Avignon-korner 46

Barcharas 135
Bastard lignum \ itac 133
Beercngriin 46
Biiuh/l34
Black dogwood 47
Blascngriin 46
Bois costicre 47
Bois couleu\ re 47
Bois de ncrprun 47
Brasil (Hoi/) 133
Brasilianische China 159
Brustbccrcn 13 1

Capulin 133
Capul negro 133
Cascara-Bittcrstoti 27
Cascara sagrada 45
C\\ rat 278
Chaca\ 160
Champagncr 231
(Jiaparro prieto 135
Chcmischgrtin 46
Chcroogoodi 27
Chcwstiik 169
CliiJu 129
China, brasilian. 159
Chinesischc iXutcl 46, 131
Chincsisch-Criin 46
Christdorn 122, 131
Cin/ano 2} 1
Clepe 135
Cognac 351, 370
Cog wood 47
Coopers wood 47
Cortex l-'rangulae 45
Crucillo 135

Da rl i nt; plum 137
Dips 230
Ho--wood 47, S3
Droah (Rebenkrankheit) 296

Eisenhol/, rotes 47, 137
Iliscnhol/, westindisches

47, 89
Kiscnhol/ von St. Croi\ uiul

(jiiadeloupc 47
Ispinho bianco 160

Fau I bailm 63
laulbaumhol/ 47
I'ederweiiscr 230
I• lorida blue grape 287
Io\-grape 285

Garambullo 135
(jarrapata 135
(jelbbeeren 46, 66
Crape 284 if.
Creenheart (Hoi/) 47, 89
Ciiiligiiiste 139
(iuitaran (Hoi/) 47

Hiarhol/ 47
Hciden-M\rte 96
1 lovcnia-I-.ssen/ 83
Huilihuistc 139

Indian juiuba 46
Indigo, griiner 46

Japanese Raisin-tree S3
|oa/eiro 127
"|ua 127
ludaspfennige 122
ludendorn 122
lujuben 27, 131
lujubier 124
Junco 161

Kemponaslii i H o l / ) 47, S3
Kognak 231
Korinthen 217, 229
krankhciten des >X'cinstocks

297
Kreu/beeren 46
Kreu/dorn 47

Lipe 59
l.okao 46
1 otospilan/e 13 1

Mabi 47
Mabi-Rinde S9
\1adeira-\\ein 230
Malaga-Wein 230
Mistelle 231
Most 230
Mountain-ash (Hoi/) 93
Mountain balm 26
Muchilco 59
Murrung (I lol/) 93
Murtilam 149

Naked wood 47
New Yersc\ -Tee 75, 82
Nkangele i 3 1
Nkanguele 151

Palomabi-Rinde 89
Pink ivor\ -wood 47
Piquillin 134
Portwein 230
PuKerhol/ 47

Raisin-tree S3
Red-ash 95
Red iron-wood 47, 137
Rosinen 229
Rotwein 230

Sackelblume 73
Saltgri.in 46, 66
Sand-Rebe 290
Sauternc (\\ ein) 230
Schaumwein 231
Scherbet 230
Schiittgclb 46
Sekt 231
Snake wood 47
Sorhet 230
Steclidorn 122
Sultaninen 217, 229
Supple-jack 144
Siilswein 230
S\ rupus Rhamni 45

alguen 156
ee-Lrsat/ (Sageretia thee-
/ans) 5S

ee-1 rsat/ (Ceanothus ame
ricanus) 75, 82

cinturicr 217, 230
oioloche Crape 291
rauben 229, 230
raubcnhonig 230
raubenkern-ni 231
raubenklichen 230
raubcnsaft 229
reber 232
rebu 156
rester 2}2
re NO 1 56

cher 1 lonit; 230

We-dorn 122
Wcin 230
Weinbrand 231, 370
\\ emessiL: 23 1
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Wcinstock 284
Wcintrauben 229
Wcifi'wein 230
Wermut-Wcin 231
Westindian Grcenheart

47, S9

Westindischcs Iiisenhol/
47, 89

Wilde Rcbc 312
Wilder Wcin 312
Wild-irishman 160
Wildlilac 73

Wildolive 109
Wild-snowball 75
Wiirzwein 231

Zapfenhol/ 47
Zibcbcn 229

Verzeichnis der Rassennamen von Vitis
Den bci der .impclographisdicn Bcsdircibung ani;enommcncn Namen isr cin :'von;cset/r worden.

Uei den Synoiumen srcht liintcr der Sciren/ahl die Ordnuniis/ahl.'

Abelonc 342,5
••Affenthaler, Blaucr 347
Afus Ali 360, 54

":"Aglianico 356
"'Agostcnga 355
Ain-Beugra 365

:Aircn 353
Albcn 343, 6

*Albillo 352
Albuelis 343, 6

-Alburla 362
*Alicante, Blaue 351
Alicantc-Bouchct 365
Aligote 350

*Alvarelhao 354
Aminaca Gemclla 355, 5
Amokranc 365

*Angelino 353
Angclo Pirovano 356

*Aramon, Blauer 351
Argitis Minor 340, 1
Asmannshauser 343, 8
Augustiner, Weifier 341,2
Auxerois 344, 10

*Babcasca Neagra 359
Babotraube, Rote 345, 16

*Bagrina 358
*Bagrino, Bagra 360
:;Bakator, Roter 358
*Balsamina 356
*Banyuls 351
Barbarossa 363

"Barbera 356
Baresana 356

*Bastardo 354
Berry Grapes 367
Bergrebe 364
Black Hamburg 344,13

*Blaufrankischer 347
Bluttraube 347,33

*Bobal 353
Boja 360, 53
Bolgar 360, 54
Bolgnino 356, 11

":"Bombino 356
Bondola 352
Bouvier-Traubc 348

:Braghina 358, 18
Brun Fourca 365
Buckland Swcctwatcr 363
Budai fchcr 357,3
Bunch Grapes 366

•'Buonamico 356
*Burgundcr 343; 344; 351
Burgunder, Saucrlichcr

347, 29

C.1202 350
C. 1616 TvpE 350
C. 3306 350
C. 3309 350

*Cabcrnet 351
Calabreser, Weii.scr 348

*Canaiolo 355
Canon Hall, Muscat 365

*Carignanc 351
::Castcllano 353
Catawba 367

*Ccncibcl 353
Chaouch 360, 56
Chardonnay 350, 1
Chasselas 342, 5
Chrapka 342,5
Cinsaut 365
Clairctte 365
Clcvner 342, 4
Clinton 367
Clozicr 341,2

::Coarna 361,59,60
Concord 367
Courtillier, Frtiher Muscat

von 348
Corinthe 362

!:Cots 351
::Cramposie 358
::"Crovattino 356
Cuforogo 362, 76
Currant Black 362, 75

Damaskustraube 364
Darbandi 363

"Dattier De Beyrouth 360
Delaware 367
Delizia Di Vaprio 356

::"Dimjat 360
Dobroro/nc 342, 5
Dodrclabi 363
Dona Branca 354, 1

'•'Donzellinho do Castello
355

Eden 367
•'Klbling 343
"'•'Knragcat Blanc 350
•Krdei 358
Kzcrjo 357, 3

:"Farbertraubc 347
Pendant Blanc 342,5

•Fcrnao Pires 354
::i;cteasca Alba 358
*Fctcasca Ncagra 359
•'Fiano 356
I'intendo 363
Mowers 367
I;ollc blanche 350,7
Forcalla 353, 14
Fosters White Seedling

348; 363;
Fruomente 342, 4
Frankenriesiing 341,2
Frankenthaler 344, 13
Frankentraubc 341,2
Frankischer 342, 4

*Furmint 345

G. 1 A 350
G.1 350
G.26 350

"Galbena dc Obobcsti 358
*Gamay 351,8, 14
:;Gamsa 360
:Garnacho 353
:Gcisduttc 361,61,62
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Gclbhol/lcr 346,26
Gcntil Aromatique,

340, 1
"'Golobina 359
Gordo Blanco 365

'•(jr.iciano 353
Gras.i 358

•'Greco Bianco 355
Green Grape 365
Gros Riesling 341,2
GroHvernatsch 344, 13
Gumpoldskirchener 346, 24

HJutedel 342

"Handling 347
•Harslevelu 358
1 iartwegstraubc 347, 31
I lebron* 363
Henab 363
Hochheimer 340, 1

Isabella 367
Italia 356

James 367
|c:hannisberger 340, 1
"(linker 3-:2,'5

:Kadarka, Blauc 359
•'Kaluder 359
Kechmisch Ali Violet 364
Kecskecsocso 361,61, 62
Kckfrankos 347, 30
Khardji 363
Klapi'er, kloepfer 346, 26
Kleinber«;er 343, ft
KIciiK-r Tml!in:;;r ^ 7 , 29
Klevner, Klavner ^42, 4;

343, S; 344,9, 10
Klingelberger 3 -̂0, 1
KnipperL1 345, 19
Kob. 5 BB 349
Kob. 125 A A 349
Kob. 127 BB 349

•Kodarun 359
Kokur, WcilJcr 359

:Kolmreiflcr 357
Konigin der Wcingartcn

348
: Korinthe 362
•Kurteluska 358

La Missionc 366
Lady Downcs Seedling 363
Latino 356
Laurent, St., Loren/traube

347

Lcanca, Lean\ ka 358,19
::Lepenica 35S
Li^nan Blanc 355,2
Limbcrgcr, Blauer 347, 30
Lipovina 358, 15
Listan 353

*Luglicnga Ncra 356

•Maccabeo 353
Madeleine Ro\ale
Magdalcncntraubo, 34<S

Koniglichc
•Malingre, I'riiher 345; 348
M.ilv.isia roja 5^2, 3
Malvasier, Blauer 344, 13

:'M.ilv.isicr, rriiher Roter
345

•Malva/ia 354
Vlanharttraube 343, 7

•"•"Mantuo 353
Mar/.emina 342, 5

•'Mawrud, Mavrodaphne 360
Melon Blanc 346,26

•'Merlot, Blauer 351
'• M erseg u era, M e/ eg u e ra 353
M. G.k33 A I 350 '
M.(].33 A 350
M.G.(4) 101 — 14 T \ p C

350
M . ( J . 143 A 350
Mishka, Mushka 341,2
Mocfra i\levan\ka 343,8
Molnar Tokc kck 344, 14

•Monastel, Morrastel 353
"'Morillon, W'eilser 346
Mo>lavina, Mosler 345, 17
Moster 342, 5

•Mourisco branco 354,4
' Mouri'.co Petro 254, 9

\lour\edrc, Blaue 351
Mtsvani 363

:Miillcrrebe 344
Muller-Thurgau-Rebe 34 1
Muscat Canon Hall 365
Muscat Hamburg 361

•Muscat Madrasfield Court
363

Muscatcll, Schwar/e 365
;Muskat Oronel 345
Muskatsylvaner 346, 27

•Muskatcllcr 345
:Muskateller, Gelber,

Schwarzer 365
Muskatcller yon Alcxan-

Jrien 362,70
:Mustoasa 358

-Nebbiolo 356
:'Negrara 356

:;Negru Vartos 359
Nehcl escol 363

"'Neuburger 346
NiuK-ftka 360, 5C

*Nincusa 359

Ob. 595, 6C4, 605 5^2
Ochsenauge, Blaues 363

:>"()h«ine/ 353
Olas/ Riesling 346,28
(^ptrto (Oportorebe)

344, 12
•Org Tokos 362
Ortlieber, Gelbcr 345
Osterreicher 342

'Palomina 353
::Pamit 359

Panariti-Rebe 362, 75
Pause, 1'riilie 356

•Paradella, Paradilla 353
Pa ŝa minor 362, 75

•'Pedro Ximene/ 352
Pepltraube 341,2

:Perle \on Csaba 361
Pctcrwlicntrauhc 343, 5
Petracine 34C, 1
Pierferl 340, 1
Pineau Meunier 344, 14
Pinot Blanc Chardonna\

346, 25
Pinot (Pineau) Noir 343
F'is DJ Chevrc 3 6 1 , 6 1 , 6 2
Plant Paile 342, 4

:Plavaia 358
Plemincka, Prusca\a 342 ,5

•Plovdina 358
Plovdiska 359 ,48
Portugalske Modre 344, 12

"Portugieser, Blauer 344
Prokupac 359

Queen Victoria 342,5; 363

"Rabigato Respigureiro
354

:Ramisco 355
Rana Modra Kraljevina

344, 12
:;Rastignicr 361
*Rauschling, ^'eilser 346
:Regina 361
Rheingauer 340, 1

:: Riesling 340
•Rieslini;-S\ lvaner 341
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*RivcsaItes 351
Rka-Tzitcli 363

"•'Romanka, Rote 359
Romfroliza 342, 2
Rosaki 363
Rosmarintraubc 342, 5
Rotedcl 342, 4

:Rotgipflcr 346
Rulimdcr 344, 9
Ru/.ica 358,29

Sabalkanskoi 363
Sapcravi 363

\Sauvignon, Verifier 346
\Schewka 360
Schoncdel 342,5
Schonfeihcr Schwablcr

341, 2
Sch wa r/ man n rcbc 350
Schwar/riesling 344, 14
Scuppcrnong 367
Su'dentraubo 348

\Scmillon Blanc 350
SilbcrwcilJ 346,26
SilbcrweirUing 342, 5
Silvain Vert 341,2
Sladki Zclcnac 346, 22

!\Slankamcnka 358
::Slivenski-Misket 359
Smcderevka 358, 30
Souzao 354. 11
Spanna 352

*Spatburgundcr, Blauer 343
Spatrot'346, 24

::"St. Laurent 347
Staphis 362
Stein 365

'Steinschillcr, Roter 358

*Sultanina 362
""Sumoll, Sunier 353,16
Sufiwalschcr 347, 34

•Sylvancr 341
S\rah 367
S/emendrianer 341,2

Taamalet 365
Taljanska Grasevina

346, 28
:;"Tamaioasa 358
Tamganika, Bela 362

:'Tantovina 361
Tata Capri 361,61,62
Taubcrscnwarz 347,31
Tawkwcritraubc 363
Teinturier 347, 33
Tel. 5 A 349
Tel. 8 B 349
Tel. 4 Sclcktion Oppen-

heim (Tel. 4 A) 349
Tempranillo 353
Terra promessa 363
Thomas 367
Thompsons Seedless 366
Tibiano Tcdcsco 342, 5

:'"Timpuric 361
:Tinta do Minho 354
•Tinta Pereira 354
Tintcllo 347,33
Tokaxer 344,9
Tckayer, Kdlcr WcilJer

345, 17
•'"Touriga 354
•Traminer 342
*Trebbiano 355
:Trincadeira Preta 355
•Trollingcr, Blaucr 344

•Tschausdi 360

Ugni Blanc 355, 1
•"Urban 347

::Urbanitraubo 361
Uva blanca 353, 19
Uva Nera d'Amburgo

344,13
Uva dc Ragol 353, 20
Uva Rosa 356

*Vcltlincr 343; 346
*Vcrdclho da Madeira 354
•Verdea 355
Verjus, Weilser 361,58

::Verdot 351

Waltham Cross 365
Weil^ipi'ler 343, 7

•:>X'e]sJhrieslin-, VC'ciRcr 346
••Wildbacher 347
Wiirnberger, Brauner

346, 26

Xarcllo 353
Ximene/ 352

:Zacinka 359
X a n t e C u r r a n t \ •>, 1

Zante- Korinthc /
Zelena Scdmogradka

341,2
:-Zibeben-Muskateller 362
Zibibbo Di PantcIIcria

362, 70
Zicrfahndlcr 341,2

>:Zierfandler, Roter 346
Zitania 364




