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V letech 1957 az 1961 jsem se zabyvala studiem ceskoslovenskych zastupcu 
rodu Lotus L ., jejichz taxonomicke vztahy jsou velmi zajimave a slozite, ale nebyly 
dosud radne zpracovany. V teto praci jsou vysledky studia subsp. slovacus, o ktere 
jsou jiz uverejnena pfedbezna sdeleni (Z er t 0 V a, 1960a, 1960b, 1961). 

Vyzkum byl rozdelen na dve paralelni skupiny: na vyzkum rostlin v pfirode a. 
herb:iroveho materiaJu stfedoevropskych herbafovych sbirek, a na vyzkum rostlin 
v kultufe. 

Pokusy byly rozvrzeny do tfi skupin: 
I. transplantace, 
2. studium potomstva jedince nebo jedne populace V ruznych podminkach; pro

menlive byly dva faktory, substrat a vlhkost, V peti typech: raselina, vapenec~ 
ficni pisek, sucho a vlhko, a jedna fada kontrolni, 

3. studium potomstva ruznych populac:f Z ruznych stanovis£ a nalezis£ V jednotne1n 
prostfedi. 

Pokusy byly provadene .na pokusnem pozemku Geobotanicke laboratore 
Ceskoslovenske akademie ved V Pruhonicich u Prahy (nadmofska vyska pozemku 
je 273 m). 

Vsechen dokladovy material z pfirody i z pokusnych pozemku je ulozen v her
barich Botanickeho oddeleni Narodniho musea v Praze. 

L. corniculatus ssp. slovacus je taxon, charakterisovany: 
I. Nekolika stalymi morfologickymi znaky, zejmena tvarem Hstku, tvarem, veli

kosti, barvou a vuni kvetu a anatomickymi znaky ve tvaru bunek pokozky spodni 
strany Hstku a ve tvaru a velikosti pylovych zrn. 

2. Diploidnim poctem chromosomu 2n = 12, zjistenylll u nekolika populaci. 
3. Ekologickou vazanosti na vyhfevne substraty v xerothermni oblasti. 
4. Arealem, zahrnujicim V jizni skupine cast Illyrie, V severni skupine severni cast. 

Mad'arska, severovychodni cast Rakouska a jizni cast Ceskoslovenska. 
Promenlivost znaku je nizke systematicke hodnoty. Je vyjadfena vetSinou 

radou stanovistnich modifikaci, lisicich se vzrustem a delkou lodyh, mene velikosti 
listku. Stalym znakem ve vegetativnich organech je odeni, podle ktereho jsou 
uvnitf plemena rozliseny dve formy: chlupata, f. slovacus, a lysa, f. futakii. V kultufe 
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se projevily ve znacich ve vegetativnich organech male odchylky, s tendenci k vy
rovnani rozdili1 u vychozich populaci. P:fi sledovani promenlivosti potomstva jedne 
populace na ri1znych substratech se neprojevily pri1kazne rozdily, krome mensich 
individualnich odchylek, ani na substratech, sv)Tm chemickym slozenim 1iplne 
odlisnych od substratil, na nez je vazan v pfirode, nap:f. na raseline a :ficnim pisku. 
P:ficinou je bud' mala plasticita zna!cu, nebo kratka doba pusobeni zmenenych 
podminek na znaky jiz dlouhodobym vyvojem v ± stejnych podminkach fixovane. 
P:fi sledovani promenlivosti potomstva z ri1znych vychozich populaci v jednotnych 
podminkach se projevila tendence k vyrovnavani morfologickych vlastnosti ke 
stfednim hodnotam populaci v pi'irode, az na nektere moravske populace, ktere maji 
v celem plemenu zvlastni postaveni. 

Vetsina znaku ve velikosti vegetativnich organu jevi souvislost se stanovistnimi 
podminkami. 

Znaky v generativnich organech se projevily stalymi v p:firode a zatim i v kul 
tufe. J sou patrne podminene genotypicky a fixovane. 

Pomerne mala promenlivost ssp. slovacus a vyhranenost v morfologickych a 
anatomickych znacich, spolu s ekologickou specialisovanosti a s reliktnim charak
terem arealu svedci 0 znacnem staff taxonu. 

In den Jahren 1957 bis 1961 befasste ich mich mit dem Studium der tschecho
slowakischen Vertreter der Gattung Lotus L., deren taxonomische Beziehungen 
ausserst interessant und kompliziert sind, bisher aber noch nicht ordnungsgemass 
hearbeitet wurden. In der vorliegenden Arbeit finden sich die Ergebnisse des Stu
diums der suhsp. slovacus, iiber die bereits vorlaufige Mitteilungen zur Publikation 
gelangten (Z e r to v a, 1960a, 1960b, 1961). 

Die Forschung zerfiel in zwei par allele Gruppen: in die Forschung der Pflanzen 
in der N atur und des Herbariummaterials mitteleuropaischer Sammlungen, sowie in 
die Forschung der Pflanzen in der Kultur. 

Die V ersuche wurden in drei Gruppen geplant: 
1. Transplantation; 
2. Studium der N achkommenschaft eines Individuums oder einer Population in 

verschiedenen Bedingungen; veranderlich waren zwei Faktoren, Substrat und 
Feuchtigkeit, in fiinf Typen: Moor, Kalkstein, FluBsand, Trockenheit und 
Feuchtigkeit, sowie eine Kontrollreihe; 

3. Studium der N achkommenschaft verschiedener P opulationen a us verschiedenen 
Standorten und Fundstatten in einem einheitlichen Milieu. 

Die Versuche wurden auf dem Versuchsfeld des Geobotanischen Laboratoriums 
der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften in Pruhonice bei Prag vor
genommen (die Seehohe des Grundstiickes betragt 273m). (Fot. 4, 5.) 

Das gesamte Dokumentenmaterial aus der Natur und den Versuchsfeldern ist 
in den Herbarien der Botanischen Abteilung des Nationalmuseums in Prag auf
bewahrt. 
L. corniculatus L. subsp. slovacus Z e r to v a. 
Ochrana pfirody 15 (1960) 138 

Synon.: L. flavedinosus S a n d o r in herb. 
L. borbasii U j he l y i, Ann. Hist. - Natur. Musei Nat. Hungaricic 52 (1960) 187*) 

-----
*) U j he l y i, J. (1960): Etudes taxonomiques sur de groupe du Lotus corniculatus L. 

sensu lato , Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungaricic, 52, p. 185-195, Tab. 
I. - IV. 

160 



Diagnosa: Caules erecti vel ascendentes; folia flavoviridia vel laete viridia; foliola 
basalia et foliolum terminale lanceolata, foliola superiora falcata; foliola infra cellulis 
epidermalibus stellatis; umbellae (1) 2-4 (7) florae; florEs rnagni, (10) 12 - 18 mm 
longi, odorati; calyx campanulatus, dentibus calycinis subulatis, ± tubo calycis 
aequilongis, uuguis vexilli longiores; corolla laete flava vel saturate flava, exiccata 
aurantiaca, lamina vexilli apice suborbicularis usque acuta; legumen glaber. Floret 
IV.- V. (Fot. 1, 2, 3. ) 

Der Typus befindet sich im Herbarium der Botanischen Abteilung des National
museums in Prag. 

Systematische Abgrenzung. 

In den Her barien und in der Literatur wird ssp. slovac~ts mit verschiedenen 
N amen bezeichnet. Am haufigsten sind dies N amen, welche das Hauptmerkmal -
in der N atur die auffallende Behaarung der Stengel, Blatter und des Kelches -
zum Ausdruck bringen, wie hirsutus Koch, villosus auct., ciliatus Koch, pilo
sus auct. , usw., dies in verschiedenem systematischem Wert (species, subspecies, 
Varietat F ·orm). Von diesen Taxa unterscheidet sich unser Typus in der .Gestalt der 
Blatter u'nd Bliiten. 

T h u ill i e r s L. villosus ist ein Taxon subspezifischen Wertes von der Art 
L. uliginosus (Ascher son et Graebner, 1908 u. a.). So 6 et Javor k a 
(1951) reihen die behaarten Formen unter dem Namen L. corniculatus var. hirsutus 
K o c h ein; in einigen Fallen werden offensichtlich in diese Einheit auch Fiormen 
der ssp. slovacus einbezogen. Dafiir spricht auch die okologische Charakteristk des 
Standortes und die Bemerkungen hinsichtlich seiner Verbreitung. Do s t a 1 (1950, 
1954, 1959) reiht offensichtlich die westslowakischen und mahrischen Vorkommen 
dieser Subspecies in ssp. major (S cop.) Hay. auf Grund einiger Merkmale und 
der Verbreitung ein, ahnlich wie Ascher son et Graebner (1908) und 
G a rn s (1924). Auch einige Posten in unseren und auslandischen Herbarien werden 
mit diesem N amen bezeichnet. N omenklatorisch ist das urspriingliche Taxon L. 
major S c o p. sehr schwer identifizierbar. Die Beschreibung ist allzu knappgefasst 
und erfasst nicht alle wichtigen Merkmale (S cop o 1 i, 1772), so dass sie auf eine 
ganze Reihe von Taxa bezogen werden kann. In der Beschreibung steht lediglich 
angefiihrt: ,Folia lanceolata, bracteis pariter lanceolatae. Filarnenta alterna bre
viora, a pice non dilatata." Das Taxon wurde a us Krain beschrieben. Der Original
beleg, der Typus, existiert offenbar schon nicht rnehr. Laut Lase g u e (1845) 
wurde angeblich das gesamte Herbarium S cop o 1 is in Pavia aufbewahrt. Aber 
bereits irn Jahre 1901 rnacht S a c car do (laut liebenswiirdiger Mitteilung des 
Univ~ Prof. Dr. F. Widder, Graz) darauf aufmerksam, dass dieses Herbarium 
nicht aufgefunden wurde. Nach den gegenwartigen Berichten bleibt dieses Herba-
rium verschollen. . 

In der Geschichte des Studiums der Gattung Lotus L. geschah es daher oft, 
class der Name L. major S c o p. einer ganzen Reihe verschiedener Formen sogar a us 
verschiedenen Arten beigelegt wurde und dass sogar eine unterschiedliche Auf
fassung bei ein und dernselben Autor keine Ausnahme bildet, dies sogar in ver
schiedenen Ausgaben derselben Arbeit (Koch, 1837, 1846, 1857). Die spateren 
A utoren erweiterten die urspriingliche Beschreihung entweder unabhangig von
einander oder teilweise unter Uhernahrne alterer Ansichten. Dadurch gelangt der 
Name in die Floren a us verschiedenen Weltteilen und charakterisiert sowohl schmal
wie breitblattrige, kahle und behaarte, kleine und grosse Typen, also ganzlich in 
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Eigenschaften und tatsachlicher Zugehorigkeit voneinander abweichende Typen. Die; 
verhaltnismassig vollkommenste von den neueren Beschreibungen bringt A s c h e r
s on und Graebner (1908), Gam s (1924), Hayek (1927) und iiber
nimmt Dostal (1950). Als hauptsachliche und neue Merkmale betonen diese 
Autoren: hohle Stengel, lanzettformige Blatter und kleinere Bhiten als beim Typus,. 
Hayek noch den hohen Wuchs, Ascher son und Graebner sowie 
Dostal dichte Behaarung. Hinsichtlich cler weiteren Merkmale gehen die Autoren 
nicht konform. Der Monograph der Familie, Brand (1898), lasst die Frage des. 
L. major S c o p. offen. 

N ach diesen ausserst eingehenden Beschreibungen unterscheidet sich ssp_ 
slovacus von L. major S cop. durch den niedrigeren Wuchs, volle Stengel, grossere: 
Bliiten als bei ssp. corniculatus und durch die Form der Bliiten. 

Die von Sandor als L. flavedinosus bezeichnete Pflanze (Originalbeleg 
Herb. reg. sci. Univ. Hungaricae, Budapest) gehort zu ssp. slovacus. Bei dem Beleg 
erliegt eine lateinische Beschreibung, welche genau insbesondere die Form der
Blatter und die hellgelbe Farbe der Bliiten zum Ausdruck bringt; die Morphologie 
der Bliiten wird nicht erwahnt. Die Lokalitat ist Pomasz bei Sz. Endre nordlich von 
Budapest, wo ssp. slovacus spater noch oftmals gefunden wurde. Da der Name; 
L. flavedinosus nicht in einer Publikation zur Veroffentlichung kam, wird er bloss als. 
Synonym eingereiht. 

L. borbasii U j h e I y i ist der Beschreibung, bezeichnenden Merkmalen, Ver
breitung und Chromosomenzahl nach, mit der f. slovacus identisch. :Mach den vom 
Autor im Herbarium Nemzetti Museum in Budapest bezeichneten Belegen ist seine
genauere systematische Begrenzung nicht klar. 

Die nachstverwandten Taxa sind L . sulphureus B o i s s . und L. delorti-i 
T i m b . L. sulphureus Bois s. hat seine Verbreitumg ostlich des Areals der ssp. 
slovacus , in Syrien, Kleinasien und Mesopotamien. Er unterscheidet sich durch die 
eiformigen Blatter, die rostfarbenen Trichome und die griine Farbe und kleineren. 
Samen. L. delo1·tii Tim b. kniipft im Westen an das Areal von ssp. slovacus an und 
ist in typischer Varietat oder in der haufig angefiihrten var. symmetricus J or d. im 
Westteil der europaischen Mittelmeergebietes verbreitet. Seine Unterscheidungs
merkma.le sind breitere Blattchen, die lanzettliche bis eiformige, sowie kleine Bliiten. 

Nahere Verwandtschaftsbeziehungen zu iibrigen Formen aus der Umgebung 
dieser Form weist L. corniculat~~s ssp. slovacus nicht auf. 

Morphologie und Anatomie 
1. W u r z e I s y s t e m. 

Die Primarwurzel ist eine Pfahlwurzel, die bei alteren Individuen bis zu 130 em 
erreicht, in der Mehrzahl der Faile 50-100 em lang ist. Sie ist am Wurzelkopf im 
ersten Jahr 0,5-1 em, in den weiteren Jahren bis zu 1,5 em dick. Unterhalb des. 
Wurzelkopfes ist sie schwach verengt, die Starke nimmt allmahlich in der Richtung 
zum Apikalteil der Wurzel ab. Die Bildung der Wurzeln 2. und 3. Ranges hangt von 
den Bodenbedingungen, insbesondere von der physikalischen Struktur und der 
Bodenfeuchtigkeit ab. Ein besonderer Einfluss chemischer Bodeneigenschaften 
konnte nicht festgestellt werden und kam auch nicht nachweislich in der Kultur 
zur Geltung. 

Auftiefen Lossboden extrem trockener Standorte (die Messungen wurden an den 
SiidhaJngen der Hugel von Kovacov und Darmoty [Kovacovske kopce, Darmotske, 
kopce] bei Sturovo in der Siidslowakei vorgenommen )verlaufen die Sekundar
wur'leln ± gleichmassig entlang der ganzen Wurzeln oder iiberwiegend im unteren 
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Teil. Auf seichteren Boden, auf Andesit- oder Kalksteinunterlage (Me~sungen an den 
Westhangen der Hugel von Kovacov, am Siidhang der Dev.inska Kobyla bei Bra
tislava in der Si:i.dwestslowakei, sowie a.n den Si.idhangen bei Bukova in den Kleinen 
Karpaten in der 'Vestslowakei und auf feuchteren Boden Polla.uer Berge [Pavlovske
kopce] bei Mikulov in Siidmahren) bilden sich die Sekundarwurzeln gleichmassig 
entlang der ganzen Pfahlwurzel mit der Tendenz zum iiberwiegenden Vorkommen in 
der obm·en Halfte oder sogar dem iiberwiegenden Vorkommen in der obm·en Halfte 
(Fig. 1). Der letztgenannte Typ des Wurzelsystems findet sich vorwiegend auch bei 
den Pflanzen in der Kultur. Unterschiede zwischen den Pflanzen in den Feldern mit 
verschiedenen Erdarten konnten nicht verzeichnet werden ausser individuellen 
Verschiedenheiten in der Wurzelmasse, d. h. in der Gesamtzahl und -lange der 
Wur~eln. Nicht einmal bei Pflanzen aus der Nachkommenschaft von Populationen 
aus verschiedenen Standorten macht'en sich bei ± gleicher Bestellungsart und 
Feuchtigkeitsmenge massgebliche Unterschiede bemerkbar. 

Die Wurzeln des 2. Ranges und der weiteren verzweigen sich ± senkrecht. Sie 
erreichen eine Lange von 10-30 em und eine Starke von l - 3 mm. 

1 2 J 

--------ii 
---==~==-· 

f -r-. 
f 

Fig. 1. Das Wurzelsystem: 1. Tiefe Trockenboden, 2. Seichtere oder feuchtere Boden 

· 2. S t e n g e I. 
Die Stengel sind aufrecht oder in selteneren Fallen aufsteigend, sind (5) 10-25 

(40) em lang, voll, glatt oder weiss hehaart, von der Basis rrionopodial verzweigt. 
Im Vegetativstadium und in der Bli.itezeit beschrankt sich die Verzweigung auf 

den Basalteil der Stengel, die sich weiterhin nicht verzweigen. (Fig. 2). Nach dem 
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Abbliihen beginnen Seitenaste aus der Achselhohle der hoheren Stengelblatter bis 
zum Gipfel hinauszuwachsen. In ihrer Lange schiessen sie i.iber den Bliitenstand und 
die Primarstengel hinaus. Infolge der immer dichter werdenden Ast e legen sich 
die Stengel teilweise gegen den Boden und so kommt es gewissermassen zu einer 
Anderung im Aussehen der Pflanze. Solche Falle einer weiteren Verzweigung zur 
Zeit der Hiilsenreife sind in der Natur ziemlich selten, in der Kultur aber, und zwar 
hei allen Pflanzen, gang und gabe. 

I 
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Fig. 2. Die Verzweigung: l. Wahrend der Blutezeit, 2. Wahrend der Reifezeit der Fruchte 

Das weitere W achstum der Stengel und die V erzweigung bei der Reife und nach 
dem Abreifen der Samen steht scheinbar in Abhangigkeit von der Vitalitat der 
Individuen und unter dem Einfluss synokologische::.· Bedingungen. In dichten Be
standen von ± nat iirlichen Standorten und an Orten, die nach der Bliitezeit - im 
Juni, Juli und August - trocken sind (z. B. Hange der Siidexposition auf den 
Hiigeln von Kovacov) konnte eine weitere Verastelung nicht bernerkt werden. Auf 
Standorten mit aufgelockertem Bestand oder auf sekundaren Standorten, z. B. auf 
aufgelassenen Weinbergen, Fahrwegen u. a. (z. B. Darrnotske Kopce, Devinska 
Kobyla) und in Gebieten, die zur Zeit der Samenreife feuchter sind (Nordexposi" 
tionen, Pavlovske kopce u. a. ) ist eine sekundare Verzweigung haufiger. Eine allge
meine Erscheinung bildet sie bei den Pflanzen in der Kultur, wo der Konkurrenz
faktor nahezu ausgeschlossen ist und die Feuchtigkeitsverhaltnisse giinstig sind. 
' Der Typ des aufrechten Wuchses erhalt sich auch in der Kultur , in den Bedin
gungen der Isolation der einzelnen Pflanzen ohne Beeinflussung der Verbanddichte 
des Nachqarbestandes. 
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Die Zahl der Stengel schwankt je nach dem Alter der Pflanze und den Bedin
gungen des Milieus, von denen sich hauptsachlich die Bestandsdichte und Nahrkraft 
des Substrats auswirken . Als Maximalzahl an Asten (ersten und zweiten Ranges) 
konnte man in der Natur bis zu 164, in der Kultur bis zu 187 feststellen. Der Durch
schnitt bewegt sich in der Natur in der Spanne von 10-40; in der Kultur im ersten 
Jahr zwischen 5-20, im zweiten Jahr zwischen 50-60. 

Die Stengelbasis wird im zweiten und den darauffolgenden Jahren holzig, Die 
Krauterteile der Stengel trocknen alljahrlich nach dem Blatterfall im Herbst ein, 
iiberdauern so den \:Vinter und verbleiben auf der Pflanze bis zum Friihling oder 
ii berdauern auch die weitere Vegetationsperiode und fai.1len erst im weiteren Winter 
ab . (Fig. 4 ). Das Tempo des Faulnisprozesses hangt vom Gesamtcharakter, haupt-
sachlich von der Trockenheit des Standortes und der J ahreswitterung a b. 

Aus den verholzten Basen wachsen in den folgenden Jahren neue Stengel 
empor. 
3. B l a t t e r u n d 'B l a t t c h e n. 

Die Blatter sind fiinfzahlig, die Blattspindel ist kahl, vereinzelt oder dicht 
behaart. Die Blattchen sind kurz, ± 0,5 mm gestielt, kahl oder lang behaart, wobei 
die Haare in weisser Farbe schrag oder senkrecht abstehen. Die Blattchen des 
unteren Paars sind lanzettformig bis sichelformig, jene am oberen Paar sichel-· 
formig, das unpaarige Blattchen sichel- bis lanzettformig. Die Blatter beider Paare 
stehen in scharfem Winkel schrag gegen die Spindel geneigt. Die Farbe der Blattchen 
ist gelbgrun, lichtgrun bis hellgriin. Ihre Grosse betragt 7-16 (21) mm X 1,5-5 
(8) mm. Die Grosse der Blattchen wird im Mittelteil des Stengels zu einem gewissen 
Masse j e nach den Bedingungen des Standortes veranderlich und bildet eine Reihe 
± konstanter und charakteristischer Formen in geographisch verschiedenen Ge
bieten. Die Grosse der Blattchen bei Pflanzen in Populationen eines Gebietes steht 
teilweise in Korrelation zur Stengellange und -zahl. Die Faktoren Beschattung 
und erhohte Feuchtigkeit wirken teilweise auf eine Vergrosserung der Blattchen
:flache ein und gleichzeitig zeigt sich eine Verdiinnung und Verlangerung der Inter
nodien. Die Blattchengrosse unterschied sich aber nirgends wesentlich von der 
Blattchengrosse der Steppenformen und erreichte nicht die Werte der grossblatt
rigen mahrischen Populationen. 

In der Kultur trat hinsichtlich Gestalt und Grosse der Blattchen lwine Anderung 
ein und es gab keine Unterschiede gegeniiber· den bei Populationen in der Natur 
gefundenen W erten. 

Epidermis : die Epidermiszellen sind sternformig gelappt, mit unregelmassig 
verdickten Wanden. In ihrer Form sind die Zellen der unteren Blattchenseite aus
gepragter und mehr konstant. Die Epidermiszellen der Keimblatter ahneln in ihrcr 
Gestalt den Epidermiszellen der Assimilationsblatter, sind aber nicht so ausgepragt. 
4. B l ii t e n s t a n d. 

Der B liitenstand ist iiberwiegend terminal, n11t Bliiten in der Achselhohle 1-2 
Gipfelblatter. Durch diese Anordnung gelangen die Bliiten zur Zeit der Vollbltite 
fast in eine Ebene. Die Infioreszenzstiele sind im Vergleich zu L . cornicu.latus ssp. 
corniculatus und ssp. tenuifolius kurzer, in der Mehrzahl der Faile 2-3 em lang bei 
'voll aufgebluhten Bliiten, ki.irzer bei den Knospen, bei der Hiilsenreife langer . 
Die Za-hl der Bliitenstande an der Pflanze steht in direktem Proporz zur Stengelzahl. 
Die uberwiegende Mehrzahl der Stengel, in der Natur 80-100 %, in der Kultur 
90-100 %, ist bliitentragend. Steril sind iiberwiegend nur Seiten- und Basalstengel 
und jene Stengel, die erst nach der Hauptbliitezeit aufwachsen. -
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Die Zahl der Bliiten im Bliitenstand betragt grosstenteils 4 mit einer Variations
spanne von 1-7. Alle Bliitenzahlen 1-5 (7) sind oft auf einer einzigen Pflanze 
vertreten, und dies mit einem verschiedenen Maximum. 

Nummer des Individuums 

Bliiten-
zahl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO ll 12 13 14 15 

1 3 4 14 6 ll l 4 9 4 20 2 4 
2 1 4 8 26 6 ll 3 5 13 6 33 3 18 
3 5 5 6 1 43 8 26 5 5 15 8 37 7 13 
4 20 12 44 1 5 86 20 57 6 4 31 ll 32 8 33 
5 2 39 45 1 67 13 55 4 9 3 12 14 41 
6 1 1 1 4 
7 1 

Population: Siidslowakei: Hugel von Kovacov, vValdsteppe siidlicher Exposition 
oberhalb der Eisenbahnstation Kamenica n. Hr. 125m (f. slovac-us ). 

Nummer des Individuums 

B1iiten-
zahl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 

1 4 6 1 2 2 3 2 4 3 2 
2 5 10 3 5 2 8 6 2 4 7 ll 4 4 
3 12 13 5 4 8 18 6 2 2 8 7 13 12 13 
4 11 ll 4 5 3 39 13 6 2 5 5 15 13 16 
5 8 2 1 5 5 4 2 2 
6 1 

Population: Stidslowakei: Hugel von Kovacov, Waldsteppe stidlicher Exposition 
oberhalb der Eisenbahnstation Kamenica n . Hr., 125m (f.f-utakii). 

Nummer des Individuums 

B1iiten-
zahl l .2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 

1 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 2 2 3 
2 5 3 9 6 10 8 8 9 5 4 8 5 7 5 4 
3 18 6 26 16 15 19 14 18 22 13 19 14 15 9 12 
4 63 19 69 76 48 56 53 66 50 40 69 48 39 19 30 
5 17 5 18 16 14 15 17 19 12 14 17 14 10 3 8 
6 4 1 5 8 4 3 2 7 5 4 9 4 3 2 3 
7 2 l 2 2 1 1 

Population: in der Kultur gepfianzte Nachkommenschaft der Population a us der 
ersten Tabelle. 

Bei den Individuen in der Kultur sind die Zahlen mehr ausgeglichen, weil · die 
Bltitenzahl grosser ist. 

Eine Abhangigkeit der Bltitenzahl in den Bliitenstanden von den ausseren 
Bedingungen liess sich . nic'ht festlegen . Die Kurvenscheitelpunkte bei den Popula
tionen. (Fig 3.,4. ) bewegen sich zwischen ·3-4 Bltiten bei Pflanzen aus der Natur. 
und der Kultur, wo eine Tendenz zu einigermassen hoheren Werten vorherrscht. 

])je bltitenzahl im ersten Maximum ist grosser als bei der Refloreszenz (Fig. 3., 
4.). 

Wahrend der Vollbltite stehen die Bltiten im Bltitenstand gegen die Mitte zu 
geneigt und die Vexillagipfel beriihren einander. D::tdurch erhoht sich die Auffal
ligkeit und scheinbare Grosse der Bliiten. 
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Fig. 3. Die Anzahl der Bhiten im Bliitenstand: 
l. Siidslowakei: Siidabhang der Kovacov-Hiigel o. von der Eisenbahnstation Kamenica 

n. Hr., 115m. 
--- f. slovacus 
- - - f. tutaki1: 

2. Nachkommenschaft der Population aus Lokalitat l. 
--- Hauptbltitezeit . 
- - - Refioreszenz 

3. Nachkommenschaft eines lndiv1duums aus der Population der Lokalitat J. 
--- Hauptbliitezeit 
- - - Refloreszenz 

4. Siidslowakei: Darmoty-Hiigel : Steppenabhang auf denY Gipfel des Hiigels no. von 
Muzla, 223m 

Pflanzen in der Natur 
Transplantierte Pflanzen in der Kultur, Ha~tbliitezeit 
Transplantierte Pflanzen in der Kultur, Refloreszenz 
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5 Naehkommenschaft der Population aus der Lokalitat: Sudmahren : Pollauer Berge, 
SW. Abhang der Tabulova., 350m, in der Kultur: 

Hauptblutezeit 
Refloreszenz 

6. Sudslowakei: Kovacov-Hugel, beim Wege in1 Eichenwald auf dem s . Abhang 
von Burda, 135m 
Sudwestslowakei: Devinska Kobyla, SW. Steppenabhang o. von Dev(n~ 
240m 
Sudmahren: Pollauer Berge: Steppenabhang auf dem Gipfel von Turold ~ 
385m 

Fig. 4. D ie Anzahl der Bluten im Bli..i.tenstand bei der Nachkommenschaft der Population aus. 
der Loka.litat: Sudslowakei: Sudabhang der Kovacov-Hugel o. von der Eisenbahn
station Kamenica n. Hr., 125m, in der Kultur in der i::ikologischen Reihe: 
--- Hauptblutezeit 
- - - Refloreszenz 
I. Feuchtigkeit 2. Kontrollreihe, Moorerde, 4. Sand, 5. Kalkstein, 6. Trockenheit 
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Fig. 6. Lange der Bliiten: 

l. Siidslowakei: Siidabhang der Kovacov-Hiigel 6. von der Eisenbahnstation Kamenica 
n. Hr., 125 m, f. slovacus 

2. Nachkommenschaft. dieser Population in der Kultur: 
- - - Hauptbliitezeit 
- - - Refloreszenz 

3. Nachkommenschaft der Population aus der Loka.Iitat : Darmoty-Hiigel: Steppen
a.bhang auf dem. Gipfel des Hiigels no. von 1\'Iuzla, 223m 

Hauptbliitezeit, 
Refloreszenz 

4 . Siidslowakei: Kovacov -Hiigel b . von der Eisenbahnstation Kamenica n. Hr., 
125 m, f. futakii 
Siidmahren: Pollauer Berge, Steppenabhang auf dem Gipfel von Turold, 
385m 
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5. B 1 ii ten. 

Die Bliiten sind zitronen- bis hellgelb, zitronenartig duftend, bei Trockenheit 
sattgelb his orangefarben. Die Farbe behalt ihre helle Klarheit bei und wird noch 
satter, bekommt aber keinen schmutzig grauen Anflug. Mit zunehmendem Alter 
dunkelt sie nach, bis sie ins Griine iibergeht. ' · 

Der Farbton ist fur die einzelnen Populationen charakteristisch. Die hellsten, 
weisslich-gelben Bliiten wurden bei den Populationen auf den Hi.igeln von Kovacov 
gefunden. 

Die Bliitenlange schwankt zwischen 10-18 mm, betragt iiberwiegend 13-15 
mm. (Fig. 6.). Die Variabilitatsbreite der Bliitengrosse schwankt einerseits auf einem 
Individuum, andrerseits in der Population: auf ein und demselben Individuum sind 
grosstenteils die ersten Bliiten und die Bliiten zur Zeit des Bliitemaximums grosser 
als die spaten Bliiten und insbesondere die Bliiten der Refloreszenz im Herbst. 
(Fig. 6.). In einem geringeren Intervall, ± 1 mm, schwankt auch die zur selben Zeit 
erfasste Bliitenlange. Sie ist fur die einzelnen Populationen charakteristisch. Die 
grossten Bliiten wurden bei den Populationen aus den Hiigeln von Kovacov und 
Darmoty festgestellt, denen in der Grosse sogar die Bliitenwerte der Pflanzen aus 
Osterreich und Ungarn gleichkommen. Einige Populationen aus der Devinska 
Kobyla und die Populationen aus dem Mittelteil der Kleinen Karpaten haben 
kleinere Bliiten. 

In der Kultur erwies sich dieses Merkmal als konstant und man verzeichnete 
keine Unterschiede in der okologischen Serie bei der N achkommenschaft einer 
Population auf verschiedenen Substraten und der Vergleichssammlung der N ach
kommenschaft aus verschiedenen Ausgangspopulationen. Die Variationsspanne 
bleibt ± gleich. Augenfallig kleiner zeigten sich Spatbhiten (Spatsommer- bis 
Herbstbliiten) und Bliiten bei der Refloreszenz; der Unterschied betrug durch
schnittlich 0,5 his 1 mm. 
· Bliitezeit: die hauptsachliche Bliitezeit reicht im Ostteil des Areals auf unserem 

Gebiet (Siidslowakei) bis in die letzte Aprilwoche und erste Maiwoche, im Mittelteil 
des Areals (Stidwestslowakei) in die erste Maihalfte , und im Westteil des Areals 
(Siidmahren) in die zweite Maihalfte und in das Ende des Monates Mai. 

Der eigentliche Beginn des Aufbliihens verschiebt sich ungefahr um eine Woche 
und das Ende sogar bis in den Septemberanfang, da noch vereinzelte Bliiten im 
Ostteil des Areals aufbliihten. (Fig. 5.). 

Die Zeit des Bliitebeginnes in der Natur fallt annahernd in den Eintritt der 
Periode mit Temperaturen tiber 10 o C. 

Bei den in Pruhonice gepflanzten Pflanzen verschob sich die Zeit des Auf
bltihens betrachtlich: im ersten Jahr bis urn 80 Tage, im zweiten bis urn 25 Tage im 
V ergleich zu den Daten der Ausgangspopulation. Die Verspatung wird nicht nur 
durch die weniger giinstigen klimatischen Verhaltnisse dieses ·kiihleren und feuch
teren Gebietes, sondern auch durch den andersgearteten Beginn der Vegetations
periode bewirkt. Besonders im ersten J ahr verzogert sich offensichtlich miter dem 
Einfluss einer anderen Keimzeit die Zeit des Aufbliihens; im zweiten Jahr erscheinen 
die Bliiten bei denselben Pflanzen bereits friiher. 

Die Mehrzahl der Pflanzen in der Kultur bliihte zum zweitenmal Ende des 
Sommers, mit einem ausgepragteren Maximum urn die Augusthalfte, wahrend in der 
Natur nach einem jahen Absinken nach dem ersten Maximum sich eine dauernde 
allmahliche Abnahme nachweisen lasst. Refloreszenz wurde nur ganz vereinzelt 
beobachtet. 
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Fig. 5. Bliitezeit in verschiedenen Gebieten: 1. Siidslowakei: Koval\ov-Hiigel, 2. Sudwest
slowakei: Devinska Kobyla, 3. Siidmahren: Pollauer Berge, 4. Versuchsfeld in Prt"1honice, 
die Pflanzen in erstem Jahr, 5. dieselben in zweitem ,Jahr 

Morphologie der Bltitenteile: der Kelch ist rohrenformig bis schmal glocken
artig, mit langem weissen Haare hestanden oder kahl; die Zahne des verwachsenen 
Kelches sind ebenso lang oder noch langer als die Kelchrohre, schmallanzettlich bis 
streifenartig, langer als der Nagel der Fahne. 

Krone: Die Fahne mit breit eiformiger bis abgerundeter Platte, die sich gegen 
den Gipfel schwach verengt und ± ebenso lang wie breit oder ein wenig langer, 
± so lang wie der Nagel ist; sie ist am Gipfel zugespitzt oder abgerundet; die Fliigel 
sind kiirzer als die Fahne; das Schiffchen ist assymetrisch gegen die Unterseite 
zugespitzt. 

6. H ii l sen. 
Die Hiilsen sind kahl oder tragen vereinzelte Harchen an der Basis, sind wahrend 

der Reife sandgelb bis graugelb. Die Zahl der Bliiten, aus welchen sich Hiilsen ent
wickeln, betragt 80-100 %, in der Kultur 90-100 %- Sie schwankt auch sogar auf 
·ein und derselben Pflanze. 
C h r o m o s o m e n. 

Die Chromosomen wurden in der Metaphase der mitotischen Teilung nach der 
Praparation mit der Aceto-Gallocyanin-Methode nach Bartos et A v rat o v
s c u k ova (Bartos, J. et A v rat o v s c u k ova-, N.: Staining of Chromo
somes in Root Tips of Clower in toto with Aceto-gallocyanine, Biologia Plantarum 2., 
1960, Praha) ermittelt, bei den Populationen in der Siid- und Siidwestslowakei aus 
verschiedenen Standorten aus Kovacov-Hiigeln, Darmoty-Hiigeln, Drienova
Berg bei Gbelce (Somlyo hegy) und Devinska Kobyla. In allen·Fallen \var die Chromo
somenzahl 2n = 12, diploide mit n = 6. 

Zytologische Verhaltnisse der ssp. slovacus hatte auch V. Z a j a co v a 
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(Diplomarheit, Bratislava 1961) bei den Populationen aus Drienova-Berg und 
Devinska Kobyla bestimmt und hat dieselbe Chromosomenzahl festgestellt. 1 

Grosse der Hiilsen: ll-30 mm X 2-4 mm, grosstenteils 20 - 30 mm X 
X 2,5-3mm. 

Tabelle der Veranderlichkeit der HUlsengrosse: S = 250. 

Breite 

Lange 
lllUl 2 2,5 3 

ll-I2· I 
l3-I4 3 2 
I5-I6 3 7 
17-I8 7 20 
I9-20 9 32 
21-22 7 58 
23-24 2 38 
25-26 I 24 
27-28 15 
29-30 5 

3,5 

2 
5 
4-

4 

I 
2 

Die Samenzahl in der HUlse betragt (l) 5-25, grosstenteils 9-17. Die Samen
zahl ist im Vergleich zur Embryonenzahl betrachtlich niedriger; ein Teil der Samen 
kommt nicht zur Entwicklung. In einigen Populationen in der Natur herrscht sogar 
die Zahl der unentwickelten Sam en vor. In der Kultur sind die Verhaltnisse giinstiger 
und die Zahl der zur Entwicklung gelangenden Samen hat das Ubergewicht. 

V a r i a b i l i t a t. 
L. corniculatus ssp. slovacus ist verhaltnismassig wenig variabel und erweist 

sich a.Is konstantes Taxon ohne Abweichungen hoheren taxonomischen Wertes. 
In den morphologischen Merkmalen einigermassen ahweichende Gruppen finden 

sich im Rahmen des Weltareals in heiden geographisch voneinander geschiedenen 
Gebieten. Die Siidgruppe, die die Vorkommen in Istrien umfasst, zeigt eine Tendenz 
zur Bildung hreiterer Blattchen, zu einer dunkleren, rostfarbigen Verfarbung der 
Trichome und zu kleineren Bliiten. Diese Abweichungen sind aber unbedeutend und 
nicht nachweishar und lassen sich demnach nicht als Formen werten. In der Nord
gruppe, welche Lokalitaten auf unserem Gebiet, in Osterreich und Ungarn umfasst, 
besteht eine relativ grossere Variabilitat, hauptsachlich im Gebiet der Siidslowakei 
und Nordungarns. In Mahren finden sich Formen, die durch hoheren Wuchs und 
preitere Blattchen einigermassen abweichen. 

Die Variabilitat zeigt sich insbesondere bei den Vegetativorganen, der Wachs
tumsgrosse, dem Indumentum und der Blattchengrosse. Die Mermale an den Bliiten 
blei-ben jedoch hierbei konstant. 

Die Gesamtvariahilitat der Pflanzen in der Kultur ist gering und eine Spaltung 
macht sich nicht geltend~ Unterschiede in der Nachkommenschaft verschiedener 
Ausgangspopulationen und Unterschiede der N achkommenschaft ein und derselben 
Population in verschiedenen . Bedingungen der okologischen Reihe waren nicht 
nachweisbar, und zwar sowohl bei einer Vergleichung der einzelnen Faktoren in 
heiden Versuchsserien wie auch bei einer Vergleichung der N achkommenschaft mit 
den Pflanzen der urspriinglichen Ausgangspopulation in der Natur; Die individuelle 
Variabilitat beschrankt sich auf die Wachstumsgrosse und die Stengelzahl und die 
damit in Zusammenhang stehende Zahl der Bliitenstande. Bei den iibrigen Merk-
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malen zeigten sich keine Unterschiede, und dies nicht einmal bei Pflanzen aus 
extrem unterschiedlichen Substraten (Moor-Kalkstein, Trockenheit-Feuchtigkeit, 
usw.). 

1. W a c h s t u m s g r o s s e u n d B 1 a t t c h e n g r o s s e. 

Die W achstumsgrosse, d . h. die Stengellange und -zahl, ist in Zusammenhang 
mit den Milieubedingungen sehr veranderlich. Aus dem Komplex der einschlagigen 
Faktoren wirken auf die Stengellange besonders Feuchtigkeit des Substrats und 
Beschattung sowie Dichte und Hohe des Bestandes in der Gemeinschaft. Mit anstei
gender Feuchtigkeit vergrossert sich einigermassen die Stengellange und verringert 
sich die Blattgrosse und somit auch die Zahl der Stengelglieder, die sich dadurch 
verlangern. Die Stengelzahl hangt besonders von der Vitalitat des jeweiligen Indi
viduums ab, von den ausseren Faktoren wirken hier besonders Nahrkraft des Sub
strats und die Konkurrenzbeziehungen der iibrigen Pflanzen ein. Sie ist auch bei 
einer Population veranderlich. Die Stengelzahl steht nicht im Proporz zu den ii.brigen 
Merkmalen. Die Milieufaktoren, welche eine Verlangerung der Stengel bewirken, 
nehmen eher auf ein Absinken der Stengelzahl Einfluss. 

Die Blattchengrosse ist, ahnlich wie die vorherigen Merkmale, in einem gewissen 
Intervall sehr veranderlich. Von den Milieufaktoren lasst sich der Ein:fiuss grosserer 
Substratfeuchtigkeit sowie Beschattung erwahnen, die eine Vergrosserung der 
Blattchenftache und gleichzeitig deren Dtinnerwerden bewirken: bei schattigen 
Formen haben die Blattchen tiberwiegend nur 3- 4 Schichten des Assimilations
gewehes und eine schwache Cuticula, bei Formen sonniger Standorte finden sich 
4-5 Schichten und eine machtige Cuticula. 

Die Zahl der Spaltoffnungen und Grosse der Epidermiszellen unterliegt der 
Variabilitat in verschwindendem Masse und es gelang nicht, hier einen Zusammen
hang mit den iibrigen Merkma1en oder den Milieubedingungen festzulegen. Ver
anderlichkeit der Blattchengrosse in der N atur und Kultur: (in der Tabelle fin den 
sich nur extreme Grenzfalle und die durchschnittliche Ausgangspopulation fiir den 
Anbauversuch). S = 500. 

Breite 

2 3 

Lange 
mn~ 1,5 2 2,5 3 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 3 4 5 6 7 8 

5 1 8 3 
6 3 22 47 14 
7 1 40 49 43 3 4 
8 7 62 36 4 5 36 13 2 
9 2 10 20 3 21 58 34 6 

10 4 6 1 17 55 46 8 2 
II 1 7 3 8 32 34 10 3 2 
12 3 6 16 27 8 3 1 4 2 l 
13 1 5 14 2 4 6 13 1 1 
14 1 2 2 3 3 30 10 4 
15 1 1 4 32 12 21 
16 1 4 33 40 14 2 
17 2 26 66 20 
18 1 23 39 19 
19 5 5 14 3 
20 1 4 15 4 
21 2 1 5 1 2 
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l. Sudslowakei: Hi.igel von Kovacov, nordlich exponiert.er Hang nordlich von 
Kamenica n. Hr., Seehohe 200m, 

2. Siidslowakei: Hugel von Kovacov, sudlich exponierter Hang oberhalb der Eisen
bahnstation Kamenica n. Hr. , Seehohe 125 m, 

3. Sudmahren: Pavlovske kopce, Steppenwiese am Scheitelpunkt der Kote Turold 
nordlich von Mikulov, Seehohe 385 m. 

In der Kultur stabilisiert sich die Blattchengrosse auf Werte, die etwas tiber 
dem Durchschnitt liegen, mit Ausnahme einiger mahrischer Formen, deren Varia
bilitat besonderen Chaorakter hat. 
V eranderlichkeit der Blattchengrosse in der Kultur in okologischer Reihe: Samlinge 
aus den Samen der Population: Sudslowakei: Hii.gel von Kovacov, sudlich expo
nierter Hang oberhalb der Eisenbahnstation Kamenica n. Hr ., 125m. S = 500. 

LfiTJge 
ll1lll 

6 
7 
8 
9 

10 
II 
12 
13 
14 
15 

Feuchtig
keit 

2 2,5 3 

1 I 
1 7 

I3 38 
26 Ill 3 
22 ll3 5 
15 83 16 

24 16 
1 4 

7 1 
14 12 
20 42 l 
39 103 7 
39 99 7 
14 47 II 

16 11 
3 4 

Breite 

5 I 
15 I2 
30 27 4 
50 71 12 
42 ll9 15 
14 54 13 

IO 4 
2 

i 

I ~ I~ 2 =I= 
I 8 28 I5 91-
1 - 41 70 1911 
I 28 88 26 1 

l = 16 45 I6 1-
i - 3 21 12 -
l - 8 12 -
i I i - 1 - ~ -
j 

Kontrolle 

2 
7 

25 3 
98 5 
88 9 

103 24 
22 16 

4 7 
2 

Die Abhangigkeit von der chemischen Zusammensetzung und der physikalischen 
Struktur der verschiedenen Erdarten machte sich in nachweisbarer Form nicht
geltend. 

Die Variationsbreite der Pflanzen in der Kultur gibt in gewissem Masse ein 
Abbild der Variabilitat der Ausgangspopulationen und ihrer Ausgepragtheit. Unter-
schiede in der Breite zeigten sich in der Vergleichsreihe. · 
Variabilitat der Blattchengrosse in der Vergleichsreihe in der Nachkommenschaft. 
aus den Populationen von verschiedenen Standorten. und Variabilitat in der Nach
kommenschaft eines Individuums. S = 500 

V ersuchspflanzen a us Sam en folgender Ausga.ngspopulationen: 
l. Sudslowakei: Hiigel von Kovacov, s~dlich exponierter Hang oberhalb der Eisen

bahnstation Kamenica n. Hr., 125 m, 
2. Sii.dslowakei: Hugel von :Darmoty, Steppenhang am Gipfel nordostlich von 

Muzla, 223 m, ' 
3. Sudmahren: Pavlovske kopce, sudwestlich exponierter Hang an der Kote Tabu

lova, 350m. 
Nach dem Wachstum und der Grosse der Blattchen lassen sich Formen auf-

stellen, die offensichtlich Standortsmodifikationen darstellen und ungezwungen 
ineinander libergehen. 
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B reite 

2 3 

La.nge ----------, 
illlll 2 2,5 3 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 2 2,5 3 

5 I l 
6 2 3 
7 3 8 3 6 8 4 2 
8 16 17 2 3I 29 14 7 
9 19 57 5 5 28 42 4 I 35 44 1 

10 40 102 8 2 28 65 15 I 48 79 I I 
ll 23 80 12 1 . 17 43 6 1 1 I 37 109 20 I 
12 9 53 20 10 49 24 1 2 ·; ll 53 14 
I3 14 7 6 24 22 4 4 i I I4 3 i I 4 6 I 4' 3 I 3 
15 I ! 

I 

------ ___ I ------------

Von den extremen Fallen, die in der Natur nach der Kombination der Merkmale 
deutlich hervortreten, gibt es einerseits Populationen mit Pflanzen mit niedrigem 
Wuchs und kleinen Blattchen und andererseits Populationen mit hohem Wuchs und 
grossen Blattchen. 
1. Niedrige, nur 5-10 em hohe Pflanzen mit kleiner Stengelzahl, 2-6, mit Blattchen 

von Abmessungen 5-10 (12) mm. X l-2,5 (3). Zu dieser Modifikation gehoren 
die Populationen vom Nordhang der Hugel von Kovacov nordlich von Kamenica 
n. H~. 

2. Hohe Pflanzen mit 30-40 em langen Stengeln und einer durchschnittlichen 
Stengelzahl20-30, mit Blattchen von Abmessungen (11) 14-21 mm X 3-8 mm. 
Zu dieser Modifikation gehoren einige Populationen aus den sudmahrischen 
Pavlovske kopce, z. B. die Population aus der Steppenwiese am Scheitel der 
Kote Turold. 

Diese Formen aus Sudmahren unterscheiden sich durch den hoher.en Wuchs, 
haufig auch durch die untypische Form der Blattchen, welche gross, breit sichel
formig bis verkehrt eiformig sind und kurzere Haare tragen; sie sind eine mor
phologische Ubergangsform zu L. corniculatus ssp. corn·iculatus. Der Ursprung· 
ihrer Abweichung lasst sich auf verschiedene Arten, entweder auf jede Art an sich 
oder in deren Komplex erklaren: 
a ) mit der Variabilitat der Randpflanzen a.n der absoluten Nordgrenze des Areals, 

die sich oft in betrachtlichen Ahweichungen und der Bildung geographischer 
Rassen geltend macht; 

b) mit der Polyploidie im Areal eines diploiden Taxons, wofur auch das machtigere 
W achstum und die grosseren Dimension en der einzelnen Organe sprechen; 

c) mit der Hybridisation der Rassen ssp. slovacus und ssp. corniculatus. 
Einen Beweis fur die letztgenannte Moglichkeit konnte das Vorkommen einer 

Reihe ± intermediarer Individuen im Rahmen einiger Populationen, von typischen 
Individuen einer Rasse bis zu ± typischen Individuen einer anderen Rasse, liefern. 
Diese Populationen hatten auch eine etwas verspatete Bliitezeit mit dem Maximum 
erst in der ersten Junihalfte; dadurch nahern sie sich der ssp. corniculatus. Einzelne 
Pflanzen dieses Typs wurden im gesaniten Gehiet der Pavlovske kopce, in reicherem 
Vorkommen an den Koten Turold und Tabulova und insbesondere in der Umgebung 
von Hodonin gefunden, wo Dr. M. Dey I sie beobachtete und belegmassig kon-
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zentrierte (Herbarium der Botanischen Abteilung des Nationalmuseums in Prag). 
Auf Grund des Studiums der Populationen in der Naturist der Genannte der Ansicht, 
diese Individuen konnten das Ergebnis der Hybridisation diploider Typen von ssp. 
slovacus und tetraploider Typen von ssp. cornic,ulatus mit einem triploiden Chromo
somensatz sein. In dieser Beziehung wurden diese Populationen nicht gewertet, die 
gegenstandliche Frage bleibt demnach offen. 

Alle diese Merkmale - Wachstum, Stengellange und -zahl, Blatterzahl und 
Biattchengrosse -, welche den Habitus der Pflanzen angeben, weisen in ihrer Varia
bilitat ausserst geringe systematische Werte auf und erweisen sich als Ausdruck der 
Standorthedingungen. In der Kultur zeigen sie Unbestandigkeit und verlieren die 
urspriinglichen Eigenschaften bereits im ersten Jahr, bei rechtzeitig (noch in der 
Bliitezeit) transpla,ntierten Pflanzen sogar im selben Jahr. Samlinge und Pflanzen 
nahmen nach der Transplantation (mit AusnsJune einiger Populationen aus Siid
mahren) in der Kultur ein ± einheitliches Aussehen an, dies in verschiedenen 
okologischen Bedingungen auf den Feldern und unter den einheitlichen Bedin
gungen aus verschiedenem Ausgangsmaterial. 

2. Be h a a run g. 

J e nach der Behaarung der Anwesenheit oder Abwesenheit von Haaren auf den 
Stengeln, Blattern und dem Kelch, gibt es innerhalb der ssp. slovac'us zwei Parallel
formen, namlich die hehaarte und kahie. Auf Standorten in der N atur kommen 
diese zusammen in gegenseitiger Vermischung vor. Die behaarte Form herrscht 
zahlenmassig immer vor, dies in verschiedener perzentueller Vertretung. (Fig. 7.). 

In der Kultur ist dieses Merkmal in qualitativem (keinesfalls in quantitativem) 
Sinne konstant und unveranderlich und in der N achkommenschaft wurden Imine 
Abweichungen festgestellt . 

Da dieses Merkmal konstant, fiir die Charakteristik der Taxone aber ± das 
einzige ist (mit Ausnahme unbedeutender Abweichungen in der Farbe der Blilten) , 
lassen sich folgende zwei Parallelreihen als Formen werten (Zertova, 1960). 

Diagnosen: 
l. f. slovacus: caules, folia et calyx longe albo-pilosi, fiavovirides, fiores laete flavi 

usque saturate flavi; 
2. f. futakii ZE.: caules, folia et calyx glahri, laete virides; flores laete ftavi . 

Im Massstab des Gesamtvorkommens, ebenso wie in der zahlenmassigen Ver
tretung in den Populationen, ist f. futakii seltener. 

Die durch die Trichomenzahl pro Flacheneinheit ausgedriickte Behaarungs
dichte ist sehr veranderlich und schwankt einerseits in den verschiedenen Popula
tionen bei den Pflanzen ein und derselben Population, anderseits auch bei ei.n und 
und derselben Pflanze im Verlauf der Entwicklung. 
a ) V eranderlichkeit bei verschiedenen Populationen: die Harchenzahl sinkt gross

tenteils mit steigender Beschattung und Bestandsdichte, welche ± ein und 
denselben Faktor zum Ausdruck bringt. Bei einigen Populationen traten 
diese Beziehungen aber nicht zutage. 

b) Die Veranderlichkeit innerhalb der Population wird hauptsachlich durch un
gleiche mikroklimatische Bedingungen und ungleichmassige Bestandsdichte 
bewirkt. 

c) Die Veranderlichkeit auf einer Pflanze stellt sich dar als eine Reihe ± kontinu
ierlicher V erringerungen der Behaarungsdichte wahrend der Entwicldung des 
Individuums. Sie tritt in der Natur und in der Kultur auf. 
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Beide Formen, die beha.arte und die ka.hle, weisen eine Veranderlichkeit in den 
u brigen Merkmalen in gleicher Weise auf und bilden so pa.rallele Reihen. 

3. B I ii t e n s t a n d u n d B I ii t e n. 
Die Zahl der Biiiten im Bhi.tenstand ist einigerma.ssen bei den einzelnen Popula

tionen in der Natur veranderlich. Sie unterscheidet sich auch teilweise im ostlichen 
und westlichen Teil der Verbreitung auf dem Gebiet der CSSR. (Fig. 3, 4.). 

In der Kultur stabilisiert sie sich in der Nachkommenschaft auf einer auch in 
der Natur im allgemeinen vorherrschenden Zahl mit Kurvenscheiteln bei 4 (3-5) 
Bliiten. Betrachtliche Unterschiede zeigen sich zwischen der Bhi.tenzahl in der 
eigentlichen Bliitezeit und bei der Refloreszenz, da die Zahl bedeutend niedriger 
liegt. (Fig. 3. , 4.). 

Die Gestalt der BHiten und Bliitenteile ist konstant und sowohl in der N atur 
als auch in der Kultur unveranderlich. Die Veranderlichkeit in der Farbe uncl im 
Duft der Bhi.ten ist vollig unbedeutend und nicht nachweisbar. 

Die Bliitengrosse schwankt in einem hestimmten Masse bei den einzelnen 
Populationen. Die grossten Bliiten haben Populationen, die in den iibrigen Merk
malen typisch sind. Die Bliiten bei der Refloreszenz sind kleiner. 

Die Zahl der Bliiten im Bliitenstand, ihre Farbe, Gestalt und Grosse sind wenig 
veranderlich, dies sogar im Rahmen der Verbreitung auf der ganzen Welt. Eine 
Abhangigkeit gewisser Veranderungen konnte nicht festgestellt oder durch .Ande
rungen der Milieubedingungen-erklart werden. 

Ahnlichen Charakter hat auch die Veranderlichkeit in der Gestalt, Farbe und 
Grosse der Samen und Hiilsen. Auch diese hat ausserst niedrigen systematischen 
Wert und lasst sich pragnant nicht einmal bei der ganzen Rasse bewerten. 

Okolo gi e. 
·, 

Ssp. slovacus ist in ihrem Vorkommen an warme und nahrstoffreiche Substrate 
in den warmsten Gebieten unseres Staates gebunden. 

Sie findet sich auf Lossboden und tiefen Andesit- und Kalksteineluvien. Auf 
weiche Boden greift sie auch nicht einmal auf diesen Gesteinen 1iber. Damit erklart 
sich offenbar das Fehlen von ssp. slovacus auf einer Reihe von Standorten sogar 
innerhalb eines Areals, wo man sie voraussetzen konnte. 

Durch die Anforderungen an Warme und Feuchtigkeit ist ssp. slovacus an 
xerotherme Gebiete unseres Staates und auch im Rahmen des Weltareals gebunden. 
Innerhalb dieser Verbreitung herrscht sie auf trockenen und sonnigen Standorten, 
in Lagen mit iiberwiegender Siid-, Siidost- oder Siidwestexposition, in Waldstep
penbestanden vor. 

Dauernde starke Beschattung vertragt sie nicht. Selten tritt sie in den Wald, 
und dann nur an den Rand oder auf Lichtungen, Wegrander u. a. oder in schiittere , 
lichte Waldbestande. Mit steigender Abnahme giinstiger Bedingungen, insbesondere 
der Temperatur (in der CSSR auf Lokalitaten vom Osten gegen den Westen zu) 
machen sich auch grossere Anforderungen an Licht und Isolationszeit bemerkbar. 

In ihrem Vorkommen ist sie an Standorte gebunden, die nicht allzu sehr von 
Kultur und agrotechnischen Eingiffen beriihrt wurden. In Feldkulturen kommt sie 
nicht vor. Sie gehort aber zu den ersten Besiedlern der Initialstadien beim Ver
wachsen von Brachland, aufgelassenen Weinbergen, Freiplatzen bei Wegeregula
tionen u. a. 

Hauptstandort sind ·waldsteppen, die durch das Auftreten einer ganzen Reihe 
thermophiier Elemente in die Pflanzengesellschaften xerothermer Gebiete aus den 
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Fig. 7. Verhaltnismassige Vertretung der Formen: f. slovacus - und f. futakii - auf vers~hie-
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denen Lokalitaten (l-14): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

Sudslowakei: Kovacov-Hugel: Steppenabhang S. Exposition der Kote 293m NO. 
von Kovacov 
Sudslowakei: Kova_cov-Hugel: Wegrand im Eichenwald auf dem s. Abhang von 
Burda, 220m 
Sudslowakei: Kovacov-Hugel: am Rande des Eichenwaldes auf dem s. Abhang 
von Burda, 135m 
Sudslowakei: Kovacov-Hugel: Steppenabhang S. Exposition o. der Eisenbahn
station Kamenica n. Hr., 125m, 1958 
Dieselbe Lokalitat, 1959 
Sudslowakei: Kovacov-Hiigel: Steppenabhang sw. Exposition oberhalb Kamenica 
n. Hr., 230m 
Siidslowakei: Kovacov-Hi..i.gel: Wiesen am Nordabhang, n. von Kamenica n. Hr., 
200m 
Sudslowakei: Kovacov-Hugel: Steppenabhang w. Exposition von Kifika, n. von 
Kamenica n. Hr., 267m 
Sudslowakei: Kovacov-Hugel: Steppenabhang s. Exposition w. von Salka, 200 m 
Sudslowakei: Darmoty-Hugel: Steppenabhang s. Exposition n. von Muzla, 220 m 
Siidslowakei: Drienova hora (Somly6 hegy) sw. von Gbelce, Steppenabhang w. 
Exposition, 210 m 
Siidwestslowakei: Devinska Kobyla: Steppenabhang s. Exposition, 6. von Devin, 
260m 
Siidwestslowakei: Devinska Kobyla: Steppenabhang sw. Exposition oberhalb 
Devin, 260m 
Sudwestslowakei: Devinska Kobyla: Steppenabhang w. Exposition n. von Devin, 
260m 

----



Verb~i.ndeB. Festucion vallesia.cae des Unterverbandes Festucion pseudodalmaticae 
und QueTcion. pubescentis, insbesondere deren Unterverhandes Pr'u,nion spinosae 
gehoren. In einigEm Assoziationen dieser Verbande hat sie offensichtlich ihren 
Ursprung und gehort in ihrem Charakter hierzu. Sie uberzieht aber auch Gemein
schafts:flachen von Degradationsstadien solcher Verbande und verbreitet sich 
expansiv auf sekundar freigewordene Standorte aus. 

Im Gebiet der Hugel von Kovacov (Fot. 6.) tritt sie besonders in den Bio
zonosen des Unterverbandes Festucion pseudodalmaticae auf Steppenhangen gemein
sam mit Festuca pseudoclalmatica, Poa pratensis angustijolia, Linaria genistijolia, 
Minuartia hirsuta, Asperula glauca, Artemisia pontica, Valerianella coronata, Vicia 
tenuifolia, Androsace maxima, Viola Kitaibeliana u. a . oder in Buschhestanden 
zusammen mit Prunus spinosa, Rosa d~tmetorum, Amygclalus nana, Crataegus oxy
ancatha u. a. auf. Seltener tritt sie in \Valdbestande xerothermer Holzer, insbesondere 
in gemeinsamem Vorkommen mit Qu.ercus cerris, Q. pubescens, Q. petrea, Fraxinus 
orn~ts u. 8" . auf. Weniger haufig, jasogar nur vereinzelt ist ihr Vorkommen in schut
teren Robinienbestanden im Nordteil der Hugel von Kovacov, wo sie zusammen mit 
Galium pedemontanurn, Potendillct argentea, Thlaspi perfoliat~tm, Arabis hir·suta, 
Vicia hirsuta, Euphorbia cyparissias, Poa pratensis, Viola arvensis, Andmpogon 
ischaemum, 11/f ~tscari comosum, V alerianella olitoria, Geranium robertian~tm u. a. 
Inseln auf den Lichtungen in den Robinien bildet. 

Auf den Hugeln von Darmoty findet sie sich auf sonnigen mit Buschwerk 
bewachsenen Hangen am haufigsten zusammen mit Prunus fruticosa, Rosa spino
sissima, R. coriijolia, Vicia tenuifolia, Cytisus austriacus, Linaria genistijolia, Crambe 
tata1·ia, Stipa stenophylla, Jurinea mollis, Lin~tm tenuifoliurn, Thalictn[rn min~ts, 

Adonis vernalis u. a. Mit diesen und ahnlichen Arten kommt sie auch auf der Drienova 
hora (somlyd hegy) hei Gbelce vor. 

In den Westteilen des Areals, auf der Dev:inska Kobyla (Fot. 7.) und im Mittel-
. teil der Klein en Karpaten ist sie grosstenteils an sudlich exponierte, u berwiegend 
sekundare Standorte (nach Eingriffen beschadigte), seltener an ursprungliche 
gebunden, von denen verhaltnismassig nur geringe Reste existieren. Am hau:figsten 
kommt sie in Bestanden vor, wo von Holzern Cornus mas, die buschartige Quercus 
pubescens, Q. petrea, Coryllus avellana u. a., von Krautern Asperula cynanchica, 
Anthyllis vulneraria, Trifolium rubens, Vicia tenuifolia u. a. vertreten sind. Sie greift 
his auf Brachland iiber, wo Erigeron ace1·, Centaurea scabiosa, Knautia arvensis, 
Origanum vulgare u . a. vorherrschen. 

In Sudmahren ist sie an xerotherme, sii.dlich exponierte Range, weniger an 
Ost- und Westexpositionen, gebunden, wo sie wiederum mit thermophilen Pflanzen 
zusammen vorkommt. 

In geohotanischen und floristischen .Arheiten aus diesen Gebieten fiihrt man sie 
an a.ls L . corniculatus (Holub i c k ova, 1958), L. corniculatus var. villosus 
(K 1 i k a, 1938, aus der Assoziation Festuca valesiaca -Ranunc~tlus illyricus, mit 
einer Frequenz von 10-20 %; Domin, in litt.), L. corniculatus var. hirsutus 
(Pod p era, 1928), L. corniculatus ssp. eu-corniculatus (0 s v a c i l ova, 1956, 
aus der in die Festucct ·vallesiacae gehorigen Stipeta stenophyllae). Die Identitat der 
von den genannten Autoren angefli.hrten Taxone mit ssp. slovacus wurde einerseits 
auf Grund der von ihnen gesammelten und bezeichneten Belegen, anclersets durch 
Vergleichung der soziologischen Aufnahmen, durch Studium des von ihnen be
zeichneten Gebietes im Faile, dass ein anderer Vertreter der Art L. corniculat~ts auf 
diesem Ahschnitt nicht vertreten ist, ermittelt. Na.ch den Aufzeichnungen uher den 
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Charakter der Standorte gehoren wahrscheinlich zu dieser. Subspecies auch die 
Angaben tiber L. corniculatus ssp. major (S cop.) Hay., wie sie von Dostal 
(1950, 1954, 1958) uncl Me do vic (1959) angefuhrt werden. 
V e r b r e i t u n g. 

Ssp. slovacus gehort dem Charakter nach zu den Taxonen der illyrisch-panno
nischen Verbreitung. Das rezente Weltareal ist disjunktiv, illyrisch-intrakarpatisch. 
Es wircl von zwei voneinander isolierten Gruppen gebildet. (Fig. 8.): 

Fig. 8. Bisher bekannte Weltverbreitung von L. corniculat·us ssp. slovacus (nach den Herbarien 
aus Prag, Briinn, Bratislava, Wien uncl Budapest; die Punkte sind Gruppen cler Fund
orte). 

l. Das nordliche, mitteleuropaische, innerkarpa,tische Gebiet umfasst: 
a) das Gebiet des Pannonicums in der CSSR auf dem Boden der Sii.dslowakei und 

Sudmahrens mit Eingreifen in die Sii.dteile des Carpaticums in der Sii.dslowakei; 
h) das Gebiet des Praematricums und Westteile des Matricums auf dem Boden 

Nordungarns; 
c) das Gebiet des Pannonicums auf dem Boden des nordostlichen Teiles von 

lJnterosterreich. 
Die Lokalitaten dieser Gruppe hangen untereinander zusammen und es finden 

sich nur verhaltnismassig schmale Lucken im Vorkommen, die durch ungii.nstige 
Standortbedingungen verursacht werden. 
2. Das sudliche, illyrische Gebiet umfasst den Ktistenteil Istriens und den nordlichen 

Teil der Kuste Jugoslawiens. 
Die Disjunktion des Areals, welche abgesonderte und voneinander entfernte 

Vorkommeninseln bildete, ist nach den Eingenschaften der Populationen ziemlich 
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ll(. vereinzel. t - 10 s.; 

Fig. 9. Kvantitative Vertretung L. corniculatus ssp. slovacus in den Pflanzengesellschaften in 
den Gebieten der Kovacov - und Darmoty-Hiigeln (Durchsclmitt 1958 - 1960)- Walde-r 

hohen Alters. Beide Gruppen bilden gegenwartig einigermassen morphologisch 
unterschiedliche Komplexe. Diese Vikarianten mit Abweichungen ausserst niedrigen 
systematisch~n Wertes entstanden offensichtlich wahrend einer langen Zeit der 
Abgesondertheit, die aber doch spater, erst nach Stabilisierung der subspezifischen 
Merkmale, eintrat. 

In der nordlichen Gruppe zeigt sich ein hervorstechender Parallelismus in 
Behaarung bei der Ausbildung einer Kahlen Form, die der ganzen Gattung Lotus 
eigen ist. Diese Form ist in Osterreich, Ungarn und in der Sudslowakei verbreitet; 
nach Mahren greift sie nur selten ein. 

Das Fehlen der kahlen Form in der Sudgruppe lasst sich dadurch erklaren, dass 
diese Form erst nach der Disjunktion des Areals, das fruher zusammenhangend war, 
entstand. Moglich ist aber auch, dass diese weniger auffallende Form bisher uber

...sehen und nicht gesammelt wurde. 
In der Tschechoslowakei beschrankt sich ssp. slovacus auf die Sudslowakei und 

Sudrnahren.(Fig. 10. ; Verzeichnis der Lokalitaten siehe Z e r to v a, 1960 b). 
Die grosste Zahl an Lokalitaten mit der grossten quantitativen Vertretung 

findet sich auf dem Gebiet der Hugel von Kovacov. (Fig. 9.). In diesem Gebiet, das 
zu den Auslaufern des Matraherglandes gehort und das von Eruptivgesteinen, Ande. 
siten und Andesittuffen gebildet wird, machen sie in der perzentuellen Vertretung 
einen bedeutsamen Faktor der Steppen-Assoziationen auf den Sud-, Siidwest- und 
Sudosthangen aus. 

Geringere Vorkommen :finden sich auf dem Gehiet der Hugel von Darmoty, die 
in ihrer geologischen Zusammensetzung von den Hugeln von Kovacov vollig ab-
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ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE, VOL. XVII -B (1961) N9 3- 4. Tab. IX. 
A. Z e r to v a: Taxonomische Studie iiber Lotus corniculatus L. subsp . slovacus Zertova. 

l. Lotus corniculatus ssp. slovaC'Is: Kova.C:ov-Hi.i.gel 



ACTA MUSE! NATIONALIS PRAGAE, VOL. XVII-B (1961) N!! 3- 4. Tab. X. 
A. Z e r to v a: Taxonomische Studie tiber Lotus corniculatus L. subsp. slouacus Zertova. 

2. Lotus corniculatus ssp. slovacus: Kovacov-Hiigel 

3. Lotus corniculatus ssp. slovacus : Kovacov-Hi.igel 



ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE, VOL. XVII -B (1961) N2 3- 4. Tab. XI. 
A. Z e r to v a: Taxonomische Studie tiber Lotus corniculatus L. subsp. slovacus Z.ertova. 

4. Lotus corniculatus ssp. slovacus: Pflanzen in der Kult,ur in Vergleichssammlung 

5, Lotus corniculatus ssp. slovacus: Pflanze in der Kultur 



ACTA MUSE! NATIONALIS PRAGAE, VOL. XVI I-B (1961) N'2 3-4 Tab. XII. 
A. z e r to v a : Taxonomische Studie tiber Lotus corniculatus L. subsp . slouacus Zertova. 

6. Standort Lotus corniculatus L. ssp. slovacus in vValdsteppengesellsehaften SW. Abhangeder 
Kovacov-Hiigelin der SiidRlowakei (Kovacovske kopee) 

7. Standort Lotus cor·oiculatus L ·ssp. slovacus auf denS. Abhangeri der Devinska Kobyla in der 
Siidvvestslowakei 



weichen. Sie werden Yon tertiaren Kalksteinsedirrienten und Kalksteinloessen ge
bildet. (Z l at n i k, 1959). Ein vereinzeltes Vorkommen findet sich auf der Drienova 
hora (Somlyo hegy) hei Gbelce. 

An die Vorkommen in Osterreich knii.pfen die Lokalitaten auf der Devinska 
Kobyla an, die vorderhand durch die einzige bekannte Lokalitat hei Pezinok (H o 
I u by, 1911, Herbarium Universitatis Carolinae, Prag) mit den Lokalitaten im 
Mittelteil der Kleinen Karpaten, auf den Hiigeln des Gebietes von Trstin-Bukova, 
in Verbindung stehen. Diese heiden Gebiete fallen in geologischer Hinsicht in dieselbe 
Gruppe wie die Hugel von Darmoty. Sie werden von Kalksteinen, Dolomiten und 
Kalksteintuffen, stellenweise mit Kalksteinloess vermischt, gebildet. Eine Ver
hindung dieser heiden Gebiete verliiuft wahrscheinlich entlang des Ostfusses der 
Kleinen Karpaten, was auch die Lokalitat hei Pezinok bezeugt. Einen ungiinstigen 
Faktor fiir eine zusammenhangende Verbindung bildet der geologische Aufbau 
dieses Teiles, wo lediglich durch einen schmalen Gneisstreifen unterbrochene Granite 
im Mittelteil bis zum Gebirgsfuss reichen und dort in Quaternaranschwemmungen 
iibergehen. 

Zwischen diesen Vorkommen und dem Vorkommen auf den Hl.:igeln von Kovacov 
und Darmoty ist bisher nur eine einzige Lokalitat Sintava bei Sered' bekannt. 
(Michal k o 1957, Herbarium der Slowakischen Akademie cler Wissenschaften, 
Bratislava). 

Die isolierten mahrischen Lokalitiiten in der Umgebung von Hodonin, Cejc und 
auf den Pavlovske kopce bilden offenbar Reste einer grosseren Verbreitung. Das 
Bergland Pavlovske kopce wird von Jurakalksteinen gebildet, die eine fiir das 
Vorkommen der sonst nur auf Inselreste der urspriinglichen Bestande beschrankten 
ssp. slovacus gii.nstige, warme und nahrungsspendencle Basis abgeben. 

Zusammenfassung. 

L. corniculatus ssp . slovac~ts ist ein Taxon mit folgenden Charakteristiken: 
1. einige konstante morphologische Merkmale, besonders die Form der BHittchen, 

die Gestalt, Grosse und Farbe sowie der Duft der Bliiten; weiters anatomische 
Merkmale in der Form der Epidermiszellen der unteren Blattchenseite und 
Gestalt und Grosse der Pollenkorner; 

2. die diploide Zahl der Chromosomen 2n = 12, welche vorderhand hei einigen 
Populationen ermittelt wurde; 

3. die okologische Gebundenheit an warine Substrate in einem xerothermen Gebiet; 
4. das Areal, welches in der Si.idgruppe einen Teil Illyriens, in der N ordgruppe den 

Nordteil Ungarns, den nordostlichen Teil Osterreichs und den Sii.dteil der Tschecho
slowakei umfasst. 

Die Variabilitat der Merkmale hat niedrigen systematischen vVert, Sie findet 
ihren Ausdruck grosstenteils in einer Reihe von Standortmodi:fikationen, die sich im 
Wachstum und der Lange der Stengel, weniger in der Grosse der Blattchen vonein
ander unterscheiden. Ein konstantes Merkmal in den Vegetativorganen ist die 
Behaarung, nach welchem innerhalb der Rasse zwei Formen unterschieden werden: 
eine behaarte, f. slovacus, und eine kahle, f. fu.tdkii. In der Kultur zeigten sich heiden 
Merkmalen in den Vegetativorganen geringe Abweichungen, mit der Tendenz zur 
Ausgleichung der Unterschiede bei den Ausgangspopulationen. Bei der Verfolgung 
der Variabilitat der Nachkommenschaft einer Population auf verschiedenen Sub
.straten zeigten sich Imine nachweislichen Unterschiede, mit Ausnahme einiger 
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kleinerer individueller Abweichungen, und dies auch nicht auf Substraten, die in 
ib.Ter chemischen Zusammensetzung vollig von den Substraten unterschiedlich sind, 
an welche die Pflanzen in der Natur gebunden sind, z. B. Moor oder :Flusssand. Die 
Ursache liegt entweder in einer geringen Plastizitat der Merkmale oder einer kurzen 
Zeit der Einwirkung der veranderten Bedingungen auf die bereits durch langfristige 
Entwicklung in ± gleichen Bedingungen fixierten Merkmale. Bei der Beobachtung 
der Variabilitat der N achkommenschaft a us verschiedenen Ausgangspopulationen 
in eihheitlichen Bedingungen zeigte sich die Tendenz zum Ausgleich der morpho
logischen Eigenschaften zu den Mittelwerten der Populationen in der Natur, mit 
Ausnahme einiger mahrischer Populationen, welche in der gesamten Rasse eine 
Sonderstellung einnehnten. 

Die Mehrzahl der Merkmale in der Grosse der Vegetativorgane zeigt einen 
Zusammenhang mit den Standortbedingungen. 

Die Merkmale in den Generativorganen erwiesen sich in der N atur und bisher 
auch in der Kultur a.ls konstant. Sie werden offenbar genotypisch bedingt und so 
fixiert . 

Die verhaltnismassig geringe Variabilitat der ssp. slovacus und die Ausge
pragtheit hinsichtlich der morphologischen und anatomischen Merkmale spricht 
zusammen mit der okologischen Spezialisiertheit und dem Reliktencharakter des 
Areals fur ein betrachtliches Alter des vorliegenden Taxons. 
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